
Biblische Notizen
Aktuelle aältrage ZUr LXegese der 1De| Uund inrer Welt
135

In Verbindung MIt

er Arzt-Grabner, Renate EFgger-Wenzel,
Michae!l m  J Marlis Gielen, Gerhard E
Friedrich Cchipper und Karlheinz Schüssler

nherausgegeben Von

Friedrich Vinzenz elıtferer

Fachbereic! Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte
der 'arıs Lodron Universität alzburg

eue Olge
135 der JaNzen erle

ISDCL-Publishers alzburg 2007
ISSN- WWW.UnI-Ssalzburg.at/bwkg/bn.nf

WEa A Z



Biblische Notizen
Neue olge

biblısche.notizen@sbg.ac.at
www.un1-salzburg.at/bwkg/bn.nf
DıIie .„„Bıblıschen otızen“ erscheinen voraussıchtlich viermal jährlıch Im Umfang VON &*

00 Seıiten. Beıiträge werden aufend entgegengenommen und erscheıinen, sofern S1E
formal und inhaltlıch für ine Publiıkatıon In rage kommen, sobald WI1IE möglıch
Beıträge in deutscher, englıscher oder französischer Sprache werden erbeten in elektronti-
scher Form als word-Datel (als attachment DL E-Maıl der auf1SsKeELLE und als pdf-Doku-
ment oder als Ausdruck.
Formale Rıchtlinien (insbesondere S Verwendung V OL Fremdschrıiıftarten, Translı-
teratıon und Transkrıption hebräischer Schrift SOWIE bıblıographische ngaben ınter.

http://www.unı-salzburg.at/pls/portal/docs/ (deutsch)
http://www.uni-salzburg.at/pls/portal/docs/ 1/4735 3 PDEFE (englisch)
Adresse für Zusendung VON Beiträgen und Bestellungen
Bıblische Notizen Neue Folge
z H Un1iıv.-Prof. IIr Friedrich Reıiterer
Fachbereich Bibelwissenschaft und Kıirchengeschichte
Universıitätsplatz 13 Salzburg, Austrıa
E-Maıl friedrich.reiterer@sbg.ac.at der vinzenz.reiterer(@sbg.ac.at

0043-662-6389-29
Tel 0043-662-8044-29

Redaktionssekretärin: Waltraud Wınkler
E-Maıl:;: biıbliısche.notizen@sbg.ac.at
Tel 0043 04

Auslagenersatz (Preis) DFO Nummer
Abonnement DTO Nummer: 6,50 (zuzüglıch Versandkosten)
udierende Nummer: 5,00 zuzüglıch Versandkosten) bel Inskriptionsbestätigung
Einzelbezug DTO Nummer: 150 (zuzüglıc Versandkosten)
Lahlungen 'ethod of payment
(keine Schecks 110 cheques)
1ISA oder MasterCard oder Banküberweısung
(sämtlıche Bankspesen Lasten des Eınzahlers), International oneYy (Irder (addıtional
bank charge; please, be that yYOUTL pDayment 1S PEe of anı y charge for us!)
Bank: Salzburger Landeshypothekenanstalt
Bankleıtzahl Number of Bank: 5000
Kontonummer Account Number: 5() O1 8
IBAN 02 A0 9182. BIC/S W.LE.T S  NATIOS
Kontowortlaut: SB

© ISDCL-Publishers Salzburg Z
ISDCL-Publıshers, Universıitätsplatz 19 }() Salzburg, Austrıa
Druck: Kaoller Druck mbH. Bahnhofstraße 4! 51 Lamprechtshausen, Austrıa



„_„E>iblische Notizen
Aktuelle eitrage ZUT EXegese der Ibe]l und inrer Weilt

135

In Verbindung mIT

Arzt-Grabner, Renate Egger-Wenzel,
Michae|l rnst, Marlıs Gilelen, Gerhard
Friedrich Chipper und Karlheinz Schüssler

herausgegeben Vo

Friedrich Viınzenz eıterer

Fachbereic! Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte
der arls L odron Universitat alzburg

eue Oolge
135 der GaMzZeh erıe

ISDCL-Publishers alzburg 2007
SSN -»z www.uni-salzburg.at/bwkg/bn.nf



Piblische Notizen
Neue Folge

bıblısche.notizen@sbg.ac.at ISSN
www.un1-salzburg.at/bwkg/bn.nf

DIie „Bıblıschen otizen“ erscheinen voraussıchtlich viermal Jährlıch 1Im Umfang VoO  —

100 Seıiten. Beıträge werden laufend entgegengenommen und erscheıinen, sofern S1e
formal und inhaltlıch für iıne Publıkation In rage kommen, sobald WI1IEe möglıch.
Beıträge In deutscher, englıscher der französischer Sprache werden erbeten In elektront-
scher Form als word-Date1 (als attachment DCI E-Maıl der aufDıskette) und als pdf-Doku-
ment oder als Ausdruck.
Formale Rıchtlinien (insbesondere ZUT Verwendung Von Fremdschrıiftarten, Iranslı-
teratıon und ITranskrıption hebrälischer Schrift SOWIe bıblıographıische Angaben) un
hitp://www.unıi-salzburg.at/pls/portal/docs/ mmm (deutsch)
hittp://www.unı-salzburg.at/pls/portal/docs/ 1/4735 + PF (englısch).
Adresse für Zusendung VON Beiträgen und Bestellungen
Bıblısche Notizen Neue Folge
z H Unıhuny.-Profi. Dr Friedrich Reıterer
Fachbereich Bıbelwissenschaft und Kıirchengeschichte
Uniıversıtätsplatz 17 5020 Salzburg, Austrıa
E-Maıl friedrich.reıterer@sbg.ac.at der vinzenz.reıterer(@sbg.ac.at
FA  X 0043-662-6389-291
Tel 0043-662-8044-29 13

Redaktionssekretärin: Waltraud Wınkler
E-Maıl bıblısche.notizen@sbg.ac.at
Tel 0043-662-8044-29

Auslagenersatz (Preis) DFO ummer
Abonnement DIro Nummer: 6,50 (zuzüglıch Versandkosten)
Studierende DIO Nummer: 5,00 (zuzüglıch Versandkosten) be1 Inskriptionsbestätigung
Eınzelbezug DIO Nummer: 50 (zuzüglıch Versandkosten)
Zahlungen Method of payment
(keine Schecks cheques
ISA der MasterCard der Banküberweisung
(sämtlıche Bankspesen Lasten des Eınzahlers), International Money (OOrder (addıtıonal
bank charge; please, be ST that YOUr payment 1S free of anı Y charge for us!).
ank Salzburger Landeshypothekenanstalt
Bankleıtzahl Number of ank
Kkontonummer Account Number: 150 0000 9182
IBAN 402 150 0000 9182, BIC/S.WIEFE.T
Kontowortlaut:

ISDCL-Publishers Salzburg 2007
ISDCL-Publıshers, Universıtätsplatz 17 5020 Salzburg, Austrıa
Druck Koller ruck GmbH, Bahnhofstraße 45 Lamprechtshausen, Austrıa

2R<S



Inhaltsverzeichnis

Meındert Dıjkstra
An early Alphabetic ()stracon firom the tables In Qantır Egypt)

Ira Collenberg Annett (Hercke
DIie Erzä  onzepte der Jiftacherzählung Rı 0,6-12, /

Jan Wagenaar
°Someone Camnle from Baal-Shalısha The Sıgnificance of the

35Topography In 2Kgs HLE

Florı1an Kreuzer
43un 4 kın kın un eıne psaltergliedernde Inklusıon

Pıerre Auffret
Ouvelle etude structurelle du Benedictus 55

Jutta Krıspenz
Komposıition und Redaktıon
Überlegungen e1ispie der Eınbettung VON Prv S33

Lıteraturiınformation 105



O

A  A  A

A

K

S  Sn

A

S  S

M

ö

A

S  S

O  O

k
s  d

4X
D  E

a

e
:

r  H  n

SS

y

H  E

<  S

e

A

A

_-

T

r

n  S

K

A

R  %C
A  A

Kn S

wa A d

A

A  ®

7

-

Z

.  .

f

X  A,

E  E  A

n

C

O  Mr

S  —.

D

MS

aa  aa

r

Z  Z

C

A

£  E

a

e

E

An  A

S  Z

4

E

LE

43

LA  e

l

E

SE2  va

A  A

i

p

.

%

—_  O

n

C

N

s  C

A  PE

n  n

E  SOn  R  .

e

V

Jar

Fn

7

AA  AA

A
ATn
1E  f

w

3

WE

a Pa

S  Ar

T

S

7

„

r

* SO na

a

C

a  Hr
b

VE  s

A  M

}

SAn

(  (

SN  A  S
C

S  a

AA

R

S

e
x

A

ü  C  n  Ü  SEn

Ü

S

D  D

e

A



An early Alphabetic (Ostracon from the Stables
in Qantır Egypt)

Meındert Dıjkstra

In Ägvp ten un Levante 1999), Push, leader of the excavatıons
of the Pelızaeus-Museum al Qantır (ancıent Pı-Ramesses) publıshed erl‘
wıth {[WO ymbols OT S1ZNS (FZN 97/041 W ds found the OOTr of the
tables QIV-d/30 Stratum Bc2) ate' early 1n the reign of amses 1{ (ca
IO BCE) us ımself suggested the S12NS tO be Linear-B, but accordıng
{O the COoMMeEN of Neumann, ürzburg, they hardly f1ıt nto the usual
I ınear-RB system of signs.“ The CH poss1bly from amphora, contaıns
[WO S1ZNS engraved after fırıng the ınner sıde (Fıg Z The maller OTNC

00 ıke anımal head and the larger second ONC 1S clear cut triangle wıth
inner 1-CTrOSS Despıite the ook of ıt the latter cannot be the ell known

female symbo!l often used denote Canaanıte ertilıty goddesses.” Though
us ımself speaks about the maller sıgn d ‘unverkennbaren Equıden-
kopf” also suggested by the context of the stables the poss1bılıty of COW-

head chould also be consıdered. everal of the IHalLy Proto-Sinaıitıic COW-

S1ZNS AIc close ıIn ftorm and detaıl o thıs S12N. What struck mostT, how-
CVCT Wädas the resemblance 18 sımılar combınatıon of these [WO S1ZNS found
by Sass In erabıt el-Khadım Miıne (Fıg the right).“ The maın
dıfference 1S the omted form f the triangle the Qantır S  er whereas
the erabıt S1gN has ounded Lop Iso the direction of wrıting 1S dıfferent,
but that 1S not unusual In thıs Lype of wrıting. Because symbol D the
female genitals LO be intended, ONC COU 1n WI1 us of the
ground-plan öf house. mong the S1ZNS of erabıt el-Khadım and Wadı
Intash, few oblong 0)8 SQUaIC S1ZNS wıth ınner (T)-cross have been attested.

Pusch, Vorbericht 2930 Abb.3
Pusch: Vorbericht
ee] Vehlinger, (Göttinnen 60-61; also the Sumer1an-Babylonıan s1gn for
MUNUS/SAL, Labat Malbran-Labat, Manue!l 229 No. 554
Sass, Inscriptions 183-187; thıs drawıng (Chrıstine Dıjkstra) wıl1l AappCar In
COorpus of Proto-Sinaitic Inscriptions (forthcomıng).
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Serabiıt el-Khadım Inseription Sass (drawıng: Christine Dıjkstra)

f the resemblance be accepted, ONEC Can only speculate about the INCAanN-

ıng and uUsScC of the potsherd. 1S remminıscent of the INanı y sherds and StoONes
OUuUnN! everywhere In £Zyp and the Levant featurıng OMNC 0)8 [WO S1eNS, the
SO-Calle: ‘potter-marks’ 1G INAaY have ONCEC fulfılled role ın admını-
stratıve System whose applıcatıon and DUIDOSC still] eludes us It example
of early alphabetic wrıting, the tfınd 1S LLLOTC sıgnıfıcant because of ıts d1i-

chaeologıically ell documented cContext of d1SCOVeTY, than because of ıts
meanıng OT function. increases the small of early alphabetıc
OUuUnN| In Z2Yyp 1ıke the Farına OSITaACON, the un tool” and especlally the
[WO ‘proto-Sıinaltic’ Wadı el-Ho inscr1ptions found Dy John and Deborah
Darnell In the 1994/5 Farsuth sSeas OII.6 Thıs d1scovery sparked off HE  S d1s-
Cuss1o0n about the date of the Proto-Sinaıitıc seript.‘ arnell inıtıal SUSSCS-
t1on O date these inscr1pti1ons in COMNSOTMAUNCE wıth the ate. gyplıan 1N-
scr1pt1ons of the late 121h Dynasty and Inscr1ptions of the l3th Dynasty (inter

Dıjkstra, Ahitub-inseription 103105
Darnell Darnell, Doors 24-206, CSP 2 ® Darnell Darnell, Institute 46-4 7:
Darnell, exti E agaln thank Vıvıan Davıes, Curator of the Egyptlan
section of the Brıtish Museum, who brought the find attention In SUMMNIMMNECET
996 and provıded ıth CODY of the Annual eport; SCC Iso AZRY
9 Wımmer Wımmer Dweıkat, Alphabet 07-1 1’ Man, Alpha; Altschuler,
(Ciloss 201204
Fıne photographs and drawıngs avaılable ON hift w ww.usc.edu/de t/LAS/ws
information/wadi ] ho!



An early alphabetic OStracon TOmM the stables ın Qantır

S
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E al SO

Abhh Amphorenwandscherben Y E Kıtzung ELE Pferdekopfes yncd PIT1ES
Drejecke N f C 1V-d/30. Strafum BC Staiiraum ayıf kußbocler:
aufhegend; Linear-B-Zeichen?, Zeichnung

alıı Sobek-hotep I11) ıIn theır immediate surroundings,8 obvı0us, but
15 not conclusıvely PTOVCN. NOw the recorded inscrıptions from TJjautı
and Wadı el-Hol have been published,9 ıt appCars that they from the
Old Kıngdom per10d UD {O the New Kıngdom (officıals of Thutmosıs L11 and
Rameses } AdIiICcC 1n evıdence), not to mentıon SOIIN1C Coptıc inscr1ptions. In

short, the Wadı el-Ho road Was ollowe In all per10ds of gyplhan hıstory.
The sımılarıty wıth the roads and expeditions Maghara and erabıt el-
ım 1n S1ınal 1S suggest1ve. When applyıng the general archaeologıca rule
that In of possıble dates usually the latest plausıble date prevaıls
ermIinus Aanlte quem, that 1S here basıcally the end of the Second nier-
mediate Peri10d, the suggested Miıddle Kıngdom date 1S nOot dec1ısıve al
second thoughts. Accordingly, the ell established archaeological context

Darnell Darnell, epo 46-47; Man, Alpha 6Of£; later reports revealed 1N-
creaseingly number of later inscr1ptions the 7D Dynasty and VCcn the New
Kıngdom.
Darnell Urdis oad already had become clear TOmM the prelımınary annual

| () reports of SIX SCAaSoNS In The Oriental Instıtute Annual epos
Of COUTSC, plausıble datıng excludes inscr1ptions from the Lst Miıllenni1ium BCE
UD ate Antiquity.
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of the OStTracon al Qantır In the 10 Dynasty DB Century BCE) In turn m1g
support Second Intermediate, early New Kıngdom date for the or1ıg1ın and
development of thıs kınd of Egyptianızed alphabetic scr1pt dsSs 1NUINCTIOUS
scholars have suggested before

Summary
sherd found In 99’7 the floor of the 19 Dynasty stables al Qantır, £Z2yp(3 Century BCE) contaıns [WO S12NS. They o0k vVCLYy sımılar combiınatıon T

S12NS In inscr1ıption found at Serabiıt el-Khadım (Miıne G) The OStIracon 1S perhaps
specımen of early alphabetic scr1pt related the scr1pt of the Proto-Sinaıitıc and

the Wadı el-Hol inscr1ptions.

Zusammenfassung
Auf eiıner Keramıkscherbe, die während der Ausgrabungen 99’7 In Qantır, Agypten,

auf dem Fussboden der Stallen der Dynastıe (13 vV;‘Chr.) angetroffen ist, sınd
wWel Zeichen ersichtlıch. Diese sınd eıner Zusammenstellung VONn Zeichen eıner In
Serabiıt el-Khadım (Bergwerk G) gefundenen Inschrift sehr ähnlıch. Dıe Zeichen auf
dem Ostrakon könnten eın Beıspiel se1n VOon {rüh-alphabetischer SCHCIT: dıe miıt der
Schrift proto-sinaltischer Inschrıften und der Inschriften des Wadı el-Hol -
menhängt.

Bıblıographie
Altschuler, E loss of One of the Wadı el-Hol Inseriptions: (2002)

201-204
Darnell, Darnell, IS Exploring the "Narrow Doors’ $ the Theban ese

Egyptian Archaeology (1997) 22A26
Darnell, Darnell, J’ Orijental Instıtute Annual epo Chicago 1996,

46-47
Darnell, } New Mıddle kgyptian Lıterary ext TOom the Wadı el-Hol CR

(1997)
Darnell, u Theban oad durvey In he Egyptian estern eSe) (OIP 19),
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Dıjkstra, M’ The so-called Ahitub-inseription from Kahun Egypt) DPV

(1990) 103-105
KceL. Vehlinger, CAr., Göttinnen, (jötter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse

ur Religionsgeschichte anaans und sraels aufgrund bıslang unerschlossener
Iıkonographischen Quellen (QD 134), Freiburg Basel Wıen 9972



An early alphabetic Ostracon from the stables In Qantır (Egypt)

Labat. Malbran-Labat, F’ Manuel d’Epigraphie Akkadıenne, Parıs °1988 2729
No. 554

Man, E: Alpha eta How OUT Alphabet shaped the Western World, London 2000
Neumann, G’ Correspondence, in Pusch, E  , Vorbericht über dıe Abschlusskam-

pPaglıc Grabungsplatz 99 / Ägypten und Levante (1999)
Pusch, E Vorbericht über dıie Abschlusskampagne Grabungsplatz 99 /

Ägypten und Levante (1999) K
5ass, B , I|wo Previousiy Unknown Proto-Sinaitıic Inseriptions, Tel Avıv >1978
S Not Simple AB Farlıest Use of Alphabet Found in kEgypt ArkR 26/1

(2000)
Wımmer, Wımmer Dwelıkat, S 9 The Alphabet TOmM Wadı el-Hol Fırst Iry

(2000) 071

IIr Meındert Dıjkstra
Utrecht Universıity
Department Theology of the faculty of rts and Humanıtıies
Heidelberglaan
3584 Utrecht
Niederlande
E-Maıl memdert.diukstra (L  ) hetnet.nl



E

Sn

Mn

V

AL

Ö

SE

3  Z  E

A

a

E  A  T

E

yB

n

8  }  Ö  HM

‚e U

5

an

In

P  f

D  W3)

i

A

AA

S

Sn  S
A  f

O  A

A

E  En

da

N

R  D

E

H

e

f  &7  x  DE

S  S

g FL

On

OCn

s

SR

4  A

D  z

W

Y  Ü

i

Sn

—  n

E  M  X

M  Ü

S  D  Un

F  AaD  &}Z w

ED  “  Yn

Da e

E

n

S  E

S

E

7

S

n  n

AA

N

N

€>  €>

i

S

W

RIO

e

e
K  2

r

e  en  Sar

S  S

E

Z

W

z

S

Fr&

Ö

D  S

S  Kg

A

E  M

s

A

F

Ea

An  O

n

Zn

en  en

SCh

A

D

e

f

m Ara

&.

D

K

B

Sr

1  1

a

Za  C

B 5  5

Oa



Dıe Erzählkonzepte der Jıftacherzählung Rı 0,6-12,/
Ira Collenberg Annett Giercke

Im Rahmen dieses rukels wırd dıe Erzählstruktur der Jıftacherzählung
untersucht. Diıe Grundlage bıldet das VOIl Gerard (jenette entwıckelte
System ur Analyse narratıver Texte “ Darın untersche1det (jenette zwıschen
der Erzählung als ext der Geschichte, der Geschichte als Abfolge der ET-
e1gn1sse und der Narratıon als Erzählinstanz. Das Bındeglıed zwıschen diıesen
dre1 Kategorien bıldet dıe <Stimme: des Erzählers, welche ‚„„‚sowohl dıe
Beziıehung zwıschen Narratıon und Erzählung wWwIe dıe zwıschen Narratıon
und Geschichte ımfalitc 3 (jenettes Analysesystem lässt sıch nıcht NUT auf
moderne Erzählungen anwenden, sondern eıgnet sıch auch ur dıe alten
bıblıschen Jexte als gee1gnetes ıttel ZUrT Betrachtung der Erzählstruktur.

Im Rahmen der Untersuchungen der Jıftach-Erzählung Rı 0,6-12,7 1eg
der Schwerpunkt auf den Dıfferenzen und Übereinstimmungen hınsıchtlıc
der inhaltlıchen und erzähltechnıschen erkmale der Erzählung. Erstere
betreffen 78 Ortsangaben, Zeıtangaben, Themen und Personen, dıe Ur In
bestimmten Textbereichen auftreten und somıt ür diese spezıfisch SInd,
oder auch dıe ur eınen Textbereıic charakterıistische Verwendung VON Na-
LL Synonymen ur eıne Person. Hınsıchtlich der erzähltechnıschen Beson-
derheıten wırd der exfi VOTL em dahingehend untersucht, ob In einzelnen
Textbereichen stilıstische Auffälliıgkeıten w1e 73 Tendenzen Z Aufzählun-
SCH, auffällıe kurze oder ange Formulıerungen, Häufungen VoNn Negatıo-
NCIL, Ana- und Prolepsen, eıne spezıifische Gestaltung des Erzähltempos und
des Raumes, VON Redeeımnheıten SOWI1Ee bestimmte Erzählperspektiven, dıe
der Tzaniler einnımmt, verwendet werden. ZAIT Darstellung der sıch CI DC-
benden Charakterıistika wırd abweıchend VO  — der Terminologıe (jenettes
der Begriff der Konzeption eingeführt, 180988 dıie vielfältigen Textbeobachtun-
SCH fassen.

Konkret angewendet auf den Erzählkomplex dıe 1gur ıITtachAs In Rı
0,8-12,6 führen dıese nalysen ur Annahme dreler Erzählkonzepte: einem

A Dieser Artıkel entstand Im Rahmen des VOIl der DFEG geförderten Forschungs-
projektes „Textvarıanz, Textwachstum und die Vielfalt der erzählerischen (Je-
staltung im deuteronomistischen Geschichtswerk‘“.
Sämtlıche 1M Artıkel verwendeten Versangaben ıchten sıch ach Rıchter, BHt
A 333:
Vgl Genette, Erzählung.
Genette: Erzählung ur Diskussion den Begriff der „Stimme‘“ vgl
Aumüller, Stimme 31-52; Blödorn Langer, Implıkationen 53-82, und Scheffel,
Wer spricht” x 3-99
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ersten Konzept, das Israel als Gesamtkonstrukt fokussıert, eiınem zweıten,
1mM Zentrum dessen Interesses (nlead und oder dıe Stämme sraels stehen und
eiınem drıtten, das sıch auf dıe Prıvatperson ıftach konzentriert.

Dıe Israelkonzeption
In der Israelkonzeption ıst der Blıckwinke der Erzählstimme 1mM

Vergleich den anderen beıden Konzepten eutlic geweltet und auf Israe]l
als esamtkonstrukt fokussıert. Für dıesen Teıl ypısch ıst dıe Bezeıchnung
sraels als SR S  —s neben der dıe Bezeichnung SN den intergrun
trıtt Die SCHAUC TO Israel” bleıibt jedoch O  en; inwıefern darunter eın
Stämmeverbund verstehen ist oder welche Stämme hınzuzuzählen sınd
bzw welche nıcht, iıst unklar. Der thematısche Schwerpunkt jeg 1M Abfall
sraels VON JHUWH, dem nachfolgenden Zorn mıt seınen Konse-
YJUCHZCN, bel un: und Fremdgötterverehrung sraels SOWwIle se1ıner daraus
resultıierenden Bedrängung HTE dıe Inıtlatıve (Sog .„Rıchtersche-
ma“) Zentrale egriffe sınd emgemä a O (Rı F0.6:10:13:16); Dn (Rı
10:10:15279 und —-  [I| [ SA (Rı O12 bzw 10,8) Ferner zeıgt sıch eıne be-
sondere OrlıeDe für geographıische Angaben und detaıillıerte geographısche
Umschreibungen SOWIe für Aufzählungen, außerdem wırd verstärkt mıt
dırekter Rede gearbeitet.

19 Raum-, eıt- und Dıaloggestaltung und deren Zusammenspıiel
Dıe zeıtlıche Eınordnung der Erzählung spielt LUT eıne untergeordnete

olle, denn charakterıstisch sınd Angaben, dıe dıe Dauer eınes Zeitraums
beschreıben, WI1e dıe Dauer der Unterdrückung der Israelıten HIC dıie
Ammonuiter In 10,8, dıe den LeserInnen eınen INATruUuC VO der Sıtuation
g1bt und dıe Notlage unterstreicht,” oder INn 1126 dıe Dauer der Besiedlung
I dıe Israelıten, dıe den Anspruch der Israelıten auf das umstrıttene
Land betont. Ferner domıinıeren zeıtlıche Bestimmungen wı1ıe w I3  V  Y -

oder I D3 (10.15); das dus dem un! der ne sraels dıe
Dringlichkeıit der Befreiung unterstreıicht. Darüber hınaus funglıeren re1g-
nısse als Zeıtangabe „Zeıt Bedrängnis”; l 1L.Z6 „„Beim Nıeder-
lassen sraels

macht ach Becker, Rıchterzeıit 1, einen „überfüllten Eindruck‘‘: Sowohl
die präzıse Zeıtangabe m b 172 1 a bal WwWIe auch dıe Ortsbestimmung In SbR
werden als Ergänzung eingestuft, wobe!l 1er wıederum dıe letzte der dre1 (Jrts-
angaben (SbRR) nachgetragen worden se1in könnte.
Claassens, Notes E schätzt dıe erzählte eıt auf etwa bıs Jahre für den
ın Rı -erzählten Zeıtraum.
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ıne bedeutende innerhalb der Israelkonzeption pıelen SCORTA-
hısche Angaben Eın TOJTLE1L der Handlungen spielt sıch 1 Ostjordanland
ab, 1111 Land En 719 (10;8 6 Der Begınn der Erzählung bleıbt räumlıch
undefinılert erst O werden dıe Israelıten bendort lokalısıer Jenseıts
des ordans führen dıe Ammonıiter OITfenDar Krıeg SIC (10 und
begeben sıch anschließend „„über den Jordan“ (10 ummm auch Juda
enjamın und Ephraım kämpfen In 16: 1# lassen sıch dıe Israelıten
1zpa nıeder. Von dort AdUus scheınt ıftach Verhandlungen mıt dem
Ammoniterkönıg führen / 7wiıischen welchen beıden Punkten sıch dıe
Boten bewegen bleıbt O  eH. denn hıer fungJıeren alleın dıe beıden Verhand-
lungspartner als (Jrte vgl 12 14 DıIe ırekte Rede der Verhandlung Z W1-

schen ıftach und dem Ammoniterkönıig ebt geradezu VO den OUOrtsanga-
ben Zunächst beanspruchen €e1 CIM nıcht näher bestimmtes „ Tand-
(LL2E): das Israel nach Aussage des Könıgs „De] SCINCIN Hınaufsteigen
dUus Agypte  . Besıtzd hat Dıeses Land wiırd VoNn ıftach

| 5 als l  (a und l A T  N{19N ] bezeıchnet, wodurch ıftach sıch
OIfenDar auf Cc1InHh Land größeren Umfangs als der Ammoniterkönıg ezıeht

SC]1 denn dessen Herrschaftsgebiet umfasst auch das Land Moab (vgl
5 In den folgenden Versen rekonstrulert Jıftach muıttels Geschichts-

rückblicks recht den Weg der Israelıten AdUus Agypten und dıe adurch
entstandenen on MI1L den KöÖönıgen der Länder IC dıe diıeser Weg
führte Dıiese Rekonstruktion 1S1 durch hre zanhlreichen Ortsangaben sehr
SCHAU dıe der Angaben sehr vielseıtig konkrete geographische Bezeıch-
NUNSCH stehen neben Personen(gruppen), dıe als Ortsangabe tungıeren
(I%, EL 1932) neben relatıven Ortsangaben WIC TION a Ba  A}A (FE 18) und ndırek-
ten Lokalisierungen.“ Häufig diıenen el Flüsse dıe dıe (Girenzen markıeren
TABER konkreten Umschreibung Gebiletes (vgl 18 E 26) DiIie
Verortung der Ere1gnisse 1St durchaus nachvollziehbar ohne Unstimmigke1-
ten und dus der Perspektive 1Ttachs durchaus schlüssıg hre Genaulgkeıt
dıent dazu dem Ammoniterkönıg vorzuführen dass Israel nıchts Unrechtes

und sıch des Landes Moab und der Ammonıiter nıcht bemächtigt hat WIC

dus der Perspektive des KÖönıgs der Ammonuiter 13 vorangestellt wiırd

Dıieses and wiıird Stammes /Gileadkonzept mM1 dem and der Amuoriter bZWw
(nlead iıdentifizıert Inwıefern dıe Explıkation T a A ]  SR schon dazuzuzählen
1St der och e1l des Israelkonzepts 1ST L11USS offen bleiben
Dieser befindet sıch ach den Angaben des Stammes-/Gıleadkonzeptes
Gilead Hıer stehen Israel und Stammes /Gıleadkonzept Eıinklang, hne ass
1e8$ explizıt benannt würde enn VOT der Verhandlung lokalısıert auch das
Stammes-/ Gıileadkonzept Jıftach 1zpa (vg]l l
Eıne solche findet sıch dem Sıhon näher als „Könıg VOINl Cheschbon
bestimmt wiıird
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Dıiıe Erzählstimme edient sıch bevorzugt der raffenden Erzählweıise
Dieses Erzähltempo wırd L1UT den tellen durchbrochen und zugleıc
eutihlc verlangsamt, denen ıIn dıe Erzählung ırekte Rede eingebaut Ist,

In O0,10-15, den LeserInnen DG eın Sündenbekenntnis sraels das
Verhältnıs VO  — Israel und JHWH vorgeführt wırd oder 1ın der langen Ver-
andlung 4, 12-2T, dıe dıe Argumentatıon 1Ttachs darstellt [Der Anteıl der
dırekten Rede 1mM Verhältnis ZU[ Erzählung ist recht hoch und beträgt eiwa
E Während das Verhältnis In Rı 10 jedoch weıtgehend ausgeglichen Ist,
trıtt dıe Erzählstimme In Rı nahezu völlıg In den Hıntergrund und dient
1mM Wesentlichen dazu, dıe en einzuleıten. Die ırekte Rede erstreckt
sıch über Zzwel Dıaloge Der erste findet sıch In 0, 10-15, umfasst 7We]
Sprecherwechsel und wırd zwıschen den Israelıten und JHWH geführt. Dıe
Rede wırd VON den Ööhnen sraels inıtunert und beendet, dazwıschen 1eg
diıe Antwort V.11-14) Sıe hat dıe Funktıon, den LeserInnen dıe
beıden konträren Posıtionen, dıe dus dem Abfall resultierende Notlage des
Volkes und deren KOonsequenzen E verdeutlichen und rlaubt einen 1INDIIC
In das enken der Personen. Darın enthalten iıst eıne Aufzählung der Fremd-
völker, dıe Israel bedrängen ([ r‘j’ L Die zweıte Rede erstreckt sıch über
L:12-Z7 und wırd HT ıftach inıtuert, der Boten ZUM Ammoniterkönıg
sendet. Dieser übermuttelt hm darauf eıne Antwort, worautfhın ıftach
erneut Boten hm sendet. Während dıe ersten beıden Redebeıiträge mıt Je
eiınem Vers sehr kurz gestaltet sınd, umfasst der drıtte | 3 Verse. Dıese Rede
ist sehr vielfältig gestaltet und durchsetzt VOoNn Aufzählungen alep-
sen, zıt1erten Reden‘“ und rhetorıschen Fragen (V.24{.) dıe Jeweıls dıe Funk-
t1on aben, ıftach als überzeugenden Redner darzustellen und den Ammo-
nıterkönig ZUT Einsıcht bringen Dazu kommt eın er Anteıl Von chriıft-
bezügen Dıe Umschreıibung des ammonıiıtıischen Gebiletes in V 13 findet
sıch In Lev 1,24-26 wleder, NS bezieht sıch auf dıe Ankündıgungen

In Ditn O] 9 der Weg der Israelıten Hrc dıe W üste bıs un

Schilfmeer'  ‚66 erhält sıch analog LeVv 14.25 und Kadesch als Auyftent-
haltsort der Israelıten (V--I6%) ıst MC Dtn 1,46 belegt. Dıe Epısode N
entspricht zudem Lev 0,14-21 Diese zahlreıiıchen Schriftbezüge tellen
ıftach In das 16 eiınes Gelehrten, der 1n der israelıtıschen TIradıtion fest
verankert ist, Was iıhm eıne geEWISSE Autorıtät verschafft Dıe Antwort des
Könıgs wırd In \ Z als non-verbale Antwort urc dıe Erzählstimme

(jenau betrachtet ist der gesamte Redebeıtrag Von 1,15c-22 analeptisch gestaltet.
Durch dıe Botenformel In N 45 ist dıe gesamte ede als zıtierte ede Jıftachs
betrachten, die durch die ofen übermuttelt wırd och damıt nıcht uch
innerhalb dieser zıtierten ede ist zıtierte ede integriert worden, In A K nd
V 419 und ıIn beıden Fällen wırd 1eSs och dadurch geste1igert, dass diese ede

durch oten, dıe für Israel sprechen, wliedergegeben wırd
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erzählt, wodurch den LeserInnen dıe onkrete Reaktıon des Könıgs vorent-
halten wiırd.

Dıe Erzählstimme der Israelkonzeption weılist hinsıchtlıch des perspekti-
vischen Erzählens keıne Besonderheıten auf. Im Rahmen der Verhandlung
1TtachAs 1n Rı nehmen dıe Boten, dıe dıe Rede 1Ttachs wliedergeben, iın
ıhrer Rede dıe Perspektive 1TtacAs e1n, sodass ohne dıe Eıinleitungs- und
Aufmerksamkeıtsphrase fa  8 IN = Begınn der Rede In \ 3S nıcht
unterscheıden wäre, WeIi pricht ıftach wıederum nımmt In dieser Rede
zeıitweilse eıne gesamtisraelıtische Perspektive eIn, CT SC dıe
Ereignisse aus der 16 sraels be]l der andnahme V .16:22) So entsteht
eıne geschickte Verschachtelung VOoN Perspektiven, dıe Jeweıls MLG dıe
Verschachtelung VO dırekter und zıt1erter Rede ZU Ausdruck gebrac
wiırd.

Personen und hre Rollen

Dıe Hauptfiguren des Konzepts sınd In Rı 10 JHWH und ne Israels,
In Rı ıftach und der Ammoniterkönıig. JHWH trıtt ıIn Rı 10 als (jott Isra-
els auf, VO dem das esSCAN1IC sraels ganz und Sal abhängıg ist Diıie
Erzählstimme verwendet ZUT Darstellung das Rıchterschema VO Ahfall der
Israelıten, der folgenden erwerIung durch JHWH und seinem letztliıchen
Eıinschreıiten ZUT Befreiung sraels Aaus der UuUrc ıhn selbst verursachten
Unterdrückung (  ‚10-17 Ihm werden dıe Fremdgötter gegenübergestellt,
deren Bewertung negatıv ist und dıe den Ahbfall der Israelıten umm Ausdruck
bringen. In Rı wırd JHWH alleın 1mM Rahmen der dırekten Rede 1TtacAs
genannt und dort als RSN PTE N 21:23) SOWIe als J_  23  n be-
zeichnet. Auf ıhn alleın wiıird der Erfolg sraels 1mM amp dıe Amo-
rıter zurückgeführt und auch den amp dıe Ammonıiter wırd CT

entscheı1den. ıne wiıchtige spielt JHWH be1 der Argumentatıon 1ıTtachs
gegenüber dem Ammoniterkönıg 1n Rı E: denn das Land wird als abe

betrachtet, W ds den Anspruch der Israelıten egründet. Von Jıftach
wırd dieser Nspruc als selbstverständlıch erachtet, denn CI argumentıert
ın 1 LE24 dass schlhelbdlıc auch dıe Ammonıiter das Land, welches Kemosch,
iıhr Gott, ıhnen In Besıtz o1Dt, ıIn Besıtz nehmen, und dıe Israelıten würden
ebenso verfahren. JHWH kommt damıt innerhalb der erzahlenden eıle des
Israelkonzepts eıne zentrale Bedeutung In der dırekten Rede 11LacAs
VON 142-27 spielt JHWH analog dazu NUr be1l den kriegerischen Auseın-
andersetzungen mıt den Fremdvölkern V 21°25) eıne olle, ingegen wırd
e1n Beıtrag beispielsweıse beıim Auszug Aaus Agypten nıcht C1I-

Diese Aufzählung in 10,6 ıst ach Becker, Rıchterzeit Z 1, abh mN ON ANI,
evt] schon abAI als sekundär ZUu betrachten.
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wähnt emgemä ste1gt Israe] aktıv dUus Agypten hınauf und wırd nıcht
Urc JHWH hınausgeführt Indessen g1bt JHWH on und seın
Volk In dıe and Israels, damıt das olk ıhn schlagen kann und
vertreıbt dıe Amoriter VOI Israel Am FEnde der Rede soll JHWH
außerdem dıe als Rıchter zwıschen Israel und den Ammonıiıtern e1In-
nehmen, Was dus 16 der Israelıten vielleicht eıne Selbstverständlichkeit

se1ın scheınt, AdUus ammonıtischer 10 vermutlıch jedoch völlıg nakzep-
abel ıst

Israe] bZw. dıe RSn C bıldet der entsprechend das Volk
S; das hıer In völlıger Abhängigkeıt VON ıhm charakterısıert wiırd. So
W1Ie JHWH den Fremdgöttern gegenübergestellt ist, erhält 6S sıch nıt
Israel und den Fremdvölkern,  12 und INn der Verhandlung VoNn Rı explızıt
mıt ıftach und dem Ammoniterkönıig, dıe Jjeweıls In der des ber-
hauptes und Vertreters iıhres Volkes auftreten. em ıftach In selner Rede
mıt JHWH argumentiert . Z01:25) bringt 61 JHWH als (jott sraels Aner-
kennung und JIreuenDamıt In ınklang steht der Wunsch, JHWH
So zwıschen Israel und den Ammonitern richten CEL27) Sofern IS
E Israelkonzept hınzuzuzählen ist, wırd eutlıch, dass ıftach als Heer-
führer sraels dıe Führungsrolle 1m amp dıe Fremdvölker
kommt, allerdings scheınt GT darın völlıg VO JHWH abhängıg Z se1In.
Schriftzıtate lassen ıftach als „Schrıiftgelehrten“ erscheiınen un unterstre1-
chen seıne Kompetenz ıIn der als Oberhaupt.

Die Stammes-/Gıleadkonzeption
Der AC% der Stammes- bzw Gıleadkonzeption ıst recht CN auf diese

beıden Größen eingegrenzt. Charakterıistisch ist dıe Nennung einzelner Stäm-
me bzw Gileads indessen auch SN Im Zentrum steht zunächst der Stamm -

(nlead (vgl ’  9 VOT allem aber meınt diese Bezeıchnung dıe Perso-
NECNSIUDDC, dıe dus hm hervorgegangen ist, hıer stehen zeıtwelse einzelne
Teılgruppen WIE dıe A  x ’  5 LE dıe —9 10:18) oder dıe —54 EL  2  |/!

1,5./7-1 1mM Miıttelpunkt. Der thematısche Schwerpunkt Jeg In den Kämp-
fen mıt anderen Völkern und das erfolgreiche orgehen dıe Ammo-
nıter, das nach Ansıcht der (nleadıter darın 1egt, für sıch eınen gee1gneten
Führer finden Entsprechen sınd dıe zentralen COTIMG diıeses KOonzepts
12 Neben dem zentralen Feınd der Erzählung, den Ammonıitern, werden In 10, / dıe

Phılıster und In der dırekten ede JHWHs In 10,1 dıe Agypter, dıe Amoriter,
dıie Sıdonıiter, die Amalekıter und die Maonıiter genannt. In der diırekten ede
Jıftachs In Rı werden als Fremdkönige die Könıge V OIl Edom und Moab
nac LE3 ‚Balak, Sohn /1ıppors“) SOWI1eEe Sıhon, der Könıg der Amoriter, der
Könıg Von heschbon‘““, genanntı3 Explızıt genannt werden das Haus Ephraım, Juda, Benjamın nd Manasse.
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a ’  9 FLSEI) und -a Dä|/ 16.10) SOWIE das erb m514 (1O9.18: 1,4-
12.-435.)

Raum-, eıt- und Dialoggestaltung und deren Zusammenspıiel
Dıeses Erzählkonzept umtfasst 7We]l ängere Textbereıiche 1,1-1 1 2,1-

6)15 und ein1ıge einzelne (Halb-) Verse (10,8bR.9.17b.18). Auffällıg ist, dass
keinerle1 explıizıte Zeitangaben emacht werden, alleın 1n 12,6 findet sıch
dıe relatıve Zeitangabe r  { .  ö  Z dıe hıer eıne zusammenfassende Funk-
ti1on einnımmt. Dagegen ex1istileren relatıv viele Ortsangaben, dıe VOT em
dıe Funktion einzunehmen scheınen, dıe Erzählung In gileadıtiıschem Gebiet

lokalısıeren, z B der abschließende Relatıvsatz VOoN 10,8 und 1m fol-
e OKUuS-genden der 16 kurz auf diejenıgen Israelıten 1E a d a

s1ert wird, © konkreter 3F Land der Amoriter, das 1n G1 liegt, / oder
der kurze /usatz

Im Verhältnis ZUIM Erzähltempo des Israelkonzepts ist das empo hıer
durch eingebaute Dehnungen, B kombinıiert mıt einem recht en Anteıl
direkter Rede und dazugehörıgen Redeeinleitungen, euttlic langsamer.
Dıese Dehnungen besıtzen dıe Funktion, dıe örtlıchen Gegebenheıten bzw
ıftach näher umschreıben. Das Verhältnis VoNn Erzählstimme und ırek-
ter Rede ıst annähernd gleıich. In Rı 10 erstreckt sıch letztere über eınen
einzelnen Vers, der als ‚„Gruppenmonolog“ gestaltet ist Dıiese Rede
übernımmt dıe Funktion, dıe olgende Ep1sode, dıe Berufung 1Ttachs
Oberhaupt der Gıleadıter, vorzubereıten. In Rı FL:36 s1e den LeserlIn-
1 den Konflıkt zwıschen ıftach und seınen Brüdern deutlich anschau-
lıcher VOT ugen als dıes mi1thıltie der Erzählstimme möglıch ware Rı 1,6-
1.() kommt dem Dıalog zwıischen den Altesten (Gleads und ıftach eıne
annlıche Funktion FABE Er veranschaulicht auf der eınen Seıte dıe verständlı-

/war ist das Vorkommen des Verbs auffällig gehäuft, allerdings trıtt in Rı
auch 1m Rahmen des Israelkonzepts auf(Desgleichen ist dieses
erb allgemeın, eın wirklıches Spezıfikum des Oonzepts bılden.
11,4 lässt sıch nıcht eindeutig zuordnen, sıehe oben. Zudem ist anzumerken,
ass sıch dieses Konzept 1m Bereich VonNn 11,1-3 mıt dem Jıftachkonzept über-
lappt und beide nıcht voneinander ZU rennen S1nd. Daher werden diese Verse in
beiden Abschnitten behandelt.
DIie Zuordnung der Explikatıon SE v allerdings offen bleıben, siehe
ben
uch Becker, Richterzeıit 21 1 betrachtetzals zusammengehörıg und
trennt als ZUT Grundbestand gehörend ab [)as Sündenbekenntn1s 0Oal-16c
stuft jedoch sekundär e1n, unter anderem deshalb, weıl 1m Rahmen des
Richterbuches einmalıg erscheınt. Unsicher bleıibt dagegen dıe „Notschre1ifor-
mel““ 10a (vgl Becker, Rıichterzeıit ZFZ)
So 10,8b; FEA und der Erzählerkommentar In 124
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cherweıse ablehnende Haltung ıftachs, auf der anderen das dUus der Be-
drängn1s hervorgegangene Angebot der (1nleadıter und den daraus resultie-
renden Konflıkt Der Dıalog SCHAI1e mıt eıner non-verbalen Antwort ıftachs,
dıe In W yrzählt WIrTrd. Im Vergleich A 1e der Rede und der Argu-
mentatıon 1Im Israelkonzept ıst dıe dıirekte ede 1mM Stammes-/Gıleadkonzept
prımär nach dem rage-Antwort-Schema gestaltet. DIies oılt auch ur dıe
beıden Dıaloge In Rı E Der erstreckt sıch über 21A5 wırd VO  -
den Männern Ephraims inıtnert und umfasst 7We] Redebeıträge, der
zweiıte euHic umfangreıcher gestaltet ıst Er verdeutliıcht den on
zwıschen den Ephraimıiten und ıftach Der zweıte Dıalog erstreckt sıch
über XA Z  CN und besteht dus sechs csehr kurzen Außerungen, dıe ıIn dıe T7ÄH-
lung eingebettet SINd. Hıer wırd den LeserInnen das orgehen der Israelıten
mıt den Ephramiten veranschaulıcht.

Insgesamt betrachtet zeıgt das Stammes-/Gıleadkonzept dıe Tendenz,
dıe israelıtısche In eıne gıleadıtısche Perspektive umzuformen. ? Dies wiırd
VOL em den tellen eutlıch, denen das Konzept AdUus kurzen
/Zusätzen besteht, WI1Ie In 0,8DR.9 oder 1n dıe dıe Erzählung ın
Gilead uch dıie Person 1TtachAs möchte der Tzaniler 1n dıesen
Kontext bringen, denn ZU Begınn VO  e} Rı wırd dıe erkun 1TtacAs in
besonderer Weise herausgehoben. Für den Kest der Erzählung iıst dıe
gıleadıtısche erkun 1TtachAs jedoch nıcht VON Belang. Interessant ıst unter
dıesem Aspekt zudem der Perspektivenwechsel, der 1 Dıalog zwıschen
ıftach und den Altesten hervortritt: Jıftach argumentiert In F1 dus der
Perspektive selner Brüder heraus, obwohl seıne Dıalogpartner dıe Altesten
Gileads siınd. Dadurch stellt ıftach ıne Kontinultät zwıschen den Altesten
und se1ner Famılıe her, dıe el In eınen unmıttelbaren Zusammenhang
stellt

S Personen und deren Rollen

Jıftach, die Hauptfigur des Konzepts, wırd erst In I eingeführt und
domımnıert das Konzept fortan. Zuvor spielt L1UT indırekt eıne o  e; indem
GE sıch 1Im auTlie VON Rı ‚„1-11 als derjen1ige herausstellt, den sıch dıe
Israeliten in 10,18 als E:  20 wünschen. Darüber hınaus erfolgt dıe Bezeıch-

hne damıt iıne zeitliıche Abfolge vorzugeben, lässt sıch ıne Abhängigkeıt des
Stammes-/Gıleadkonzepts gegenüber dem Israelkonzept verzeichnen, da dıe ent-

sprechenden Verse In Rı keine eigene Erzählung ergeben, sondern vielmehr
In das Israelkonzept integriert erscheıinen.
SO uch In LES. vgl azu ıIn 11,6 f  A  E ach Claassens, oftfes 112 hat Jıftach
1mM Gegensatz den Altesten keine auf den Krıeg begrenzte zeıtliche Führer-
schaft 1mM Sınn, sondern vielmehr dıe Posıtıon eines dauerhaften Oberhauptes,
WIEe se1n ater WAal, vgl auch Robinson, Jephthah AI
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Nnung 1Ttachs durch verschiıedene ynonyme. So wırd C ıIn Rı kE als
u55“ SOWI1e als 5\  d A}  A  C fa bestimmt, außerdem als 21235 22  HN IZ  . In IEH
wırd ıftach für dıe CGnleadıter ZU „  N und D, Was dıe wesentlıche
1ITItachAs 1ın dıesem Konzept ausmacht. Während ıftach also zunächst anlO0-

NY. und charakterlıch undefinıert auftrıtt, ste1gert sıch dıes über eıne
Fremdbestimmung, dıe sıch durch seine Herkunft erg1bt, bıs hın eıner
erstarkten polıtischen Führungspersönlichkeıit.

JHWH spielt 1m Stammes-/Gıleadkonzept Ur eıne margınale, jedoch be-
deutende Seine Nennung beschränkt sıch auf einzelne erse So wırd
In I9 eın möglıcher Sıeg 1Ttachs dıe Ammonıiıter schon vorab als
Tat gezeichnet, in V wırd GE als euge für das Versprechen der
Obersten Gileads heraufbeschworen und 1n dıesem Zusammenhang als 23  Z

bezeıchnet. Im folgenden pricht ıftach VOT JHWH AIa 155),
In V .29 gelangt der Gelst FT FA über ıftach und scheınt ıhm
adurch S1e2 ZUu verhelfen, WwI1Ie 1n 23 7U Ausdruck kommt Damıt
nımmt JHWH hıer dıe elınes allmächtigen Rıchters eın

eıtere Personen diıeser Konzeption sınd dıe Dr f  —  3O  D——— dıe als egner
sraels auftreten SOWI1eEe dıe israelıtıschen Stämme Juda, Benjamın und Eph-
raım (D775N E,  — 10,9) Gilead wırd mıiıt sehr unterschiedlichen Bezeıich-
NUNSCH eingebracht: en den allgemeınen Bezeichnungen (1 ’  > E }
12 Z) e und der Selbstbezeichnung ]  Sa \ 5 ireien in 10,18 dıe \ ?7) und ın
Rı dıe _  S 39 T  C4 auf. In 1L2,4 ammelt ıftach „alle Männer (nleads
sıch. Ferner wırd ın k: der tammvater Gilead genannt, der sowohl VOI

11LaCASs Brüdern als auch VON ıftach selbst als —__ bezeichnet wırd 25
In Rı 9 treten als weıtere Gegner dıe N pr auf, dıe VOI ıftach als
ean V-.3) und VO der Erzählstimme allgemeın als D DN 4-6)
bezeıiıchnet werden. In dıesem Rahmen werden In 2 AT zudem die L
SN eingeführt, eıne Personengruppe, dıe sıch Aaus dem Kontext der KT-

zählung nıcht SCHAU bestimmen lässt.“

Z
Sıehe uch 1 1,40; Z
Dieser Ausdruck ist ach Claassens., otes 109, nıcht notwendıg negatıv konno-
tiert: da Aaus der Erzählung hervorgeht, ass ıftach offenbar als rechtmäßiger

23
Sohn VON Gilead angeNOMMECN wurde.
Vor allem deshalb nıcht, weıl ıIn F24 offen ble1bt, WCI der Sprecher der dırekten
ede ist 3  (  N könnte sıch sowohl auf dıie Ephraimıiter w1e auf dıe (1nleadıter
beziehen. Der folgende Erzählerkommentar sol] wohl als Verständnishıilfe die-
NCN, die sıch dem Verständnıs der heutigen LeserInnen jedoch entzıieht.
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ıftach als Prıvatperson
Im Miıttelpunkt dieser Konzeption steht dıe Darstellung der Person

1TtachAs In eınem prıvaten Lebensbereıich, wobel C: unterschiedliche Rollen
einnımmt. Dıe Fokussierung auf ıftach wırd VOT em 1n selıner 1INIU.  ng

1,1-3), In seınem Gelübde und dem espräc zwıschen ıftach und
selner Tochter 1,34-39) euHiCc Hıer geht 6S VOI allem persönlıche
und famılıire Konflıktsıtuationen, arüber hınaus tragen sowohl das elüb-
de 1ITtachs als auch dıe S7zene nıt se1ıner Tochter eıne kultisch-relig1öse
Dımensıon. Polıtische Komponenten kommen ingegen kaum VOIL, vielmehr
werden diese iınnerhalb des elubdes 91008 angedeutet. Es wırd eın sehr kle1-
HST Raum mıt wenıgen Personen aufgespannt, wobe]l ın ezug auf eıne
Charakterisierung sehr viel Wert auf dıe Darstellung der Person 1ıTtachs und
selner Tochter gelegt wiırd. €1! Charaktere welsen innerhalb des rzählfa-
dens eıne persönlıche und teilweıise auch charakterliıche Veränderung auf.
ıftach selbst erscheımnt nıcht als tapferer Kämpfer oder ıplomat, sondern
als eıne tragısche 1gur, dıe nıcht UL se1n Elternhaus, sondern auch seıne
Tochter verhert.

8 ] Raum-, eıt- und Dıaloggestaltung und deren Zusammenspiel
Dıe temporale Struktur dieser Konzeption zeichnet sıch prımär nıcht

HTE explızıte Zeitangaben,“ sondern urc das Verhältnıs VO  — Erzählzeıt
und erzählter eıt dUusS, wodurch eıne SCHAUC zeıtlıche Eınordnung der
geschilderten Kreignisse weıtgehend unmöglıc ist Das Erzä  tempo In
diıeser Konzeption ist sehr langsam. Es dominıert eiıne eıt eckende Daf-
stellung der Ere1ignisse, welche sıch urc dıe hohe Anzahl erzählter Rede-
teıle erg1bt, mıttels derer dıe entstehenden ONIlıkte verdeutlıcht und ent-
faltet werden * Dıe Erzählstimme edient sıch ıngegen VOT allem eıner
raffenden Erzählweıise, dıe entscheıdenden tellen durch eNnnende 1 Jar
stellungen unterbrochen wiırd. Dem entspricht dıe eNnnende Erzählweise der
FEınführung der Person 1TtacAs In I} Der adurch entstehende Stillstand
innerhalb des Erzählverlaufs akzentuılert dıe Person 1Ttachs und bereıtet dıe
weıtere Erzählung VOT.  26 In 1134 wırd das Erzä  tempo entscheıdender

Explizıte Zeıtangaben finden sıch innerhalb dieser Konzeption 1Ur In Rı 11,37-
25 3 C wobel dıe Angabe Pa dort dreimal wıederholt wırd

So die Ankündıgung des Ausschlusses VO Erbe Jıftachs durch se1ıne Brüder In
2e:; das Gelübde Jıftachs In 30c-31 und das Gespräch Jıftachs mıiıt seiıner Tochter
In 35c-38b
Dıie Bezeichnung Jıftachs als —  7 AL  SE  S in la charakterısıert ıhn bereıts hınsıcht-
ıch der später berichteten Kämpfe mıt den Ammonitern und Ephraimıitern. Dıie
Eınführung als C125 ;  “  VB  |=- In I1b diıent unter anderem als Girund für den Erb-
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Stelle verlangsamt: ach der berichteten eımkehr 1TtacAs wırd dıe
Handlung angehalten und mıt dreıier Nomuimnalsätze geschildert, w1e
se1ıne einz1ıge Tochter anzend und mus1zıerend dUus dem Haus kommt (34b-
d) 27 Dieses „Innehalten“ 1m Erzählverlau nımmt verschıedene Funktionen
wahr  25 Es dıent der Eınführung der Tochter In dıe Erzählung. Die Span-
Nung erreicht hıer ıhren Höhepunkt: Wırd ıftach se1ıne Tochter eNISpre-
en des Gelübdes opfern? Diıe Konsequenzen des eiIDades für ıs
tach werden verdeutlicht.“? Es ergeben sıch Konsequenzen hınsıchtliıch
der Charakterıisıierung 1TtachAs und selner Tochter ”

Die Gestaltung des Raumes In dieser Konzeption zeichnet sıch
explizıter Ortsangaben durch eıne gewIlsse Nıchtlokalisı:erbarkeit der re1g-
nıSse aus.3 Die Lokalangabe (a bn nımmt eıne zentrale tellung innerhalb die-
SCT Konzeption e1n, da einzelne Ereignisse In Bezug dieser okal-
angabe stehen und der Raum uUurc diese charakterısıert wiırd. In I2 ist
das Haus se1nes aters, AaUus dem ıftach vertrieben wurde und adurch eınen
ur ıftach gefährlıchen (IJrt darstellt In 1,34-39 ıst CS ıngegen das Haus
Jiftachs,” Un welches dıie Episode mıt selner Tochter aufgebaut wiırd. Im

ausschluss durch selne Brüder in DıIie Bezeichnung Jıftachs als a Aa
D} gehört Stammes-/Gıleadkonzept.

Groß, hıftachs Tochter 2818 stellt heraus, ass dıe Gestaltung der Begrüßungs-
In Analogıe E x S20 und Sam 18,6 erfolgt und durchaus möglıch

ist, ass dıie Tochter nıcht alleın, sondern ZUsammmen miıt eıner Gruppe Von
Frauen aus dem Haus trıtt
Vgl auch Fuchs, Margınalızatıon 1 18f; Groß, Jıftachs Tochter 280f.; almes,
Jıftachs Tochter Rıchter, Überlieferung 507f.
So ıst der Fortbestand se1ner Famılıe 1m Fall der Erfüllung des (Gelübdes g..
fährdet.
Sıehe dazu den Abschnitt „Personen und ihre Rollen“ In der Darstellung dieser
Konzeption.
Di1Ie SCHAaUC Lage des Vaterhauses Jıftachs in L5 und der erge In 11,37-39
bleıibt offen Auch ıne Lokalısıerung des Landes [ ın S in das Jıftach ach
se1ner Vertreibung durch se1ıne Brüder flıeht, ıst nıcht möglıch. /u eıner möglı-
hen geographischen Lokalısıerung VO  — e sıiehe Gaß, Ortsnamen 494-496 1a
rüber hınaus ı nıcht auszuschlıeßen, ass sıch hıer iıne metaphorische
Redeweılise handelt, insofern AA Sanz allgemeın e1in guftes and meınt, und sıch
dadurch jeglichen Lokalısıerungsversuchen entzieht.

37 Eıngeführt wırd dieses Haus bereıts In ,  n Jedoch wırd 1er VO Erzähler
zunächst offen gelassen, sıch das Haus Jıftachs befindet. Dass sıch In
Mızpa befindet, erfahren dıie LeserInnen hingegen in 11,34 rst durch diese
Lokalısıerung wırd innerhalb dieser Konzeption klar, dass ıftach sıch nıcht
mehr 1m and Tob aufhält.
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Unterschie: UE Elternhaus 1ITtachs In 7 ZE stellt das Haus 1TtacAs hıer
eınen Schutzraum für seıne Tochter dar  33

usdadrucke der ewegung dıenen INn der Konzeption ZAUE Raumentfaltung
zwıschen den einzelnen Orten und Geschehen *  —+ Innerhalb 1,354-39 wırd 1mM
1INDI1IC auf ıftach L1IUT IN A A eıne ewegung explizıt genannt, seıne
Heımkehr seinem Haus nach 1zpa thematısıeren. Dıiıes erweckt den
indruck, dass sıch ıftach 1m Gegensatz se1ıner Tochter dıe eıt
dort aufhält,”” wodurch der In 1,34-39 aufgebaute Raum als Raum 1ITtachs
erscheınt. Unter den Verben der ewegung nımmt \ eıne besondere
tellung C111 ach Jost wırd dieses Verb innerhalb des Rıchterbuches ZU-
meıst innerhalb gefährlıcher Sıtuationen gebraucht.”“ Dıes trıfft auch auf
A ährend sıch dıe gefährlıche Lage In mehr auf dıe
betreffende Person selber bezieht,” ist CS In V.36 das Gelübde, das eıne (Ge-
fahr darstellt °® Es lässt sıch feststellen, dass dıe wenıgen explızıten (Irtsan-
gaben und dıe ewegungen nıcht prımär der Lokalısıerung, sondern der Cha-
rakterisıerung des Raumes diıenen.

Der Konflıkt 1Itachs mıt seınen Brüdern wırd VO der Erzählstimme In
1LE vorbereıtet, insofern dıe LeserInnen erfahren, dass ıftach der unehe-
3C Sohn Gileads und eıner IT ist SO erreicht der Konflıkt nıt dem Rede-
beıtrag der Brüder seınen Höhepunkt.” Diıese einseltige erbale Kommun1t-

33 Vgl Malmes, Jıftachs Tochter 31 Solange sıch dıe JTochter 1Im Haus ıhres
Vaters Jıftach aufhält, ist Ss1e In Sıiıcherheit. rst eiım Verlassen des auses
kommt ZUr (Gjefahr für iıhr Leben Vgl uch Bal, Death 170 ““ he house 15 the
place, where the doughter22  Ira Collenberg / Annett Giercke — BN NF 135 (2007)  Unterschied zum Elternhaus Jiftachs in 11,2f. stellt das Haus Jiftachs hier  einen Schutzraum für seine Tochter dar.°®  Ausdrücke der Bewegung dienen in der Konzeption zur Raumentfaltung  zwischen den einzelnen Orten und Geschehen.‘“ Innerhalb 11,34-39 wird im  Hinblick auf Jiftach nur in V.34 eine Bewegung explizit genannt, um seine  Heimkehr zu seinem Haus nach Mizpa zu thematisieren. Dies erweckt den  Eindruck, dass sich Jiftach im Gegensatz zu seiner Tochter die ganze Zeit  dort aufhält,” wodurch der in 11,34-39 aufgebaute Raum als Raum Jiftachs  erscheint. Unter den Verben der Bewegung nimmt N®° eine besondere  Stellung ein. Nach Jost wird dieses Verb innerhalb des Richterbuches zu-  meist innerhalb gefährlicher Situationen gebraucht.”® Dies trifft auch auf  11,31.34.36 zu. Während sich die gefährliche Lage in V.31.34 mehr auf die  betreffende Person selber bezieht,?” ist es in V.36 das Gelübde, das eine Ge-  fahr darstellt.®® Es lässt sich feststellen, dass die wenigen expliziten Ortsan-  gaben und die Bewegungen nicht primär der Lokalisierung, sondern der Cha-  rakterisierung des Raumes dienen.  Der Konflikt Jiftachs mit seinen Brüdern wird von der Erzählstimme in  11,1f. vorbereitet, insofern die LeserInnen erfahren, dass Jiftach der unehe-  liche Sohn Gileads und einer m ist. So erreicht der Konflikt mit dem Rede-  beitrag der Brüder seinen Höhepunkt.“” Diese einseitige verbale Kommuni-  33  Vgl. Malmes, Jiftachs Tochter 31. Solange sich die Tochter im Haus ihres  Vaters Jiftach aufhält, ist sie in Sicherheit. Erst beim Verlassen des Hauses  kommt es zur Gefahr für ihr Leben. Vgl. auch Bal, Death 170: “The house is the  place, where the doughter ... meet their undoing.” Einen weiteren Schutzraum in  dieser Konzeption bilden die Berge in 11,27-39, die hier keinen bedrohlichen  und gefährlichen Ort für die Tochter und ihre Freundinnen darstellen.  34  So wird in 11,2 berichtet, dass die Brüder Jiftach aus dem Haus seines Vaters  vertreiben (3 im Piel), und in 11,3, dass Jiftach vor ihnen in das Land Tob  flieht (mn3).  35  Die Bewegungen der Tochter Jiftachs zwischen dem Haus Jiftachs und den  Bergen werden durch 777, 77 und 2 ausgedrückt, wodurch die Bewegung  der Tochter zu einer räumlichen Trennung zwischen ihr und Jiftach führen.  36  Vgl. Jost, Gender 180f.  37  In V.31 ist es allgemein eine herausgehende Person (X377) und in V.34 bezieht  38  sich mNS  auf seine Tochter.  Die Umschreibung des Gelübdes erfolgt hier durch x 7a NS} ND  39  Darüber hinaus dienen sie auch der Charakterisierung der einzelnen Personen.  Siehe auch den Abschnitt „Personen und ihre Rollen“ in der Darstellung dieser  Konzeption.  40  Durch diese textdynamische Verankerung kann V.2 nur schwer literarkritisch  herausgenommen werden. Becker, Richterzeit 215, merkt zwar an, dass die  Flucht Jiftachs durch die Ausscheidung von V.2 als unmotiviert erscheint,  schlägt aber dennoch vor, diesen Vers als späteren Zusatz zu bewerten. SeinermMeeTtl theır undolng.” Eınen welıteren Schutzraum In
dieser KOonzeption bılden die erge in 1 P dıe hier keinen bedrohlichen
und gefährlichen für dıe Tochter und ihre Freundıiınnen darstellen.
So wırd In 42 berichtet, Aass dıe Brüder Jıftach dus dem Haus se1nes Vaters
vertreiben Q 1mM Piel). und In S ass Jıftach VOT ihnen In das and Tob
f{lıeht P}35 Dıe Bewegungen der Tochter Jıftachs zwıschen dem Haus Jıftachs und en
Bergen werden durch R  M E und ausgedrückt, wodurch dıe Bewegung
der Tochter einer räumlıchen Irennung zwıschen iıhr und Jıftach führen.
Vgl Jost, (Gjender 8OTf.
In X 37 ist allgemeın ıne herausgehende Person (NSY') und In V .34 bezıieht
sıch NS auf se1ine Tochter.
Die Umschreıibung des Gelübdes erfolgt JeT durch AA ar  w NS“ —J  ?P):
Darüber hınaus dıenen S1€e uch der Charakterisierung der einzelnen Personen.
Sıehe uch den Abschnıiıtt .„Personen und ihre Rollen“‘ In der Darstellung diıeser
Konzeption.
Durch diese textdynamısche Verankerung ann L1UT schwer Iıterarkrıtisch
herausgenommen werden. Becker, Rıchterzeit Z43; merkt War d  5 ass die
Flucht Jıftachs durch die Ausscheidung VON als unmotivıert erscheınt,
schlägt ber dennoch vOlL, diesen Vers als späteren Zusatz bewerten. Seiner
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katıon In E N sıch dUus e1ıner Feststellung der Brüder ıftachs, dıe den
Erbausschluss 1ITtachs thematısıert, und dessen Begründung und
o1bt dıie Perspektive der Brüder wıeder. Statt elıner Antwort wırd 1U VON der
Reaktıon ıftachs, dıe dıe Erzählstimme 1MmM Anschluss daran schildert, be-
richtet. Seine Siıchtwelise bzw eıne möglıche Stellungnahme wırd nıcht CI-

7a Diıie LeserInnen erfahren somıt dus 7WEe] Perspektiven VONN den Konse-
quUCNzZCH des prıvaten on  1  S, welcher keine relıg1ösen oder polıtıschen
Komponenten beinhaltet Aus der 1C der Brüder wırd ıftach vertrieben
(\-2) dUus der Perspektive 1Ttachs 16 diıeser V.3) Diıese Darstellung hat
ur olge, dass hinsıchtliıc der Leserrezeption dıe Brüder das espräc do-
mınıeren und ıftach durch se1ıne Flucht den Brüdern nachzugeben scheınt.
Gleichzeıintig wırd durch 11,1-3 der nachfolgenden Dıalog In ‚6-1 vorbe-
eıtet, da dort auf dıe Geschehnisse verwıesen wiırd.

Dass o sıch be] ‚ un eın Cn handelt, erfahren dıe Leser-
nnen explızıt 1U urc die Erzählstimme, indırekt lässt CS sıch aber HEG
den Aufbau der direkten Rede 1Ttachs ersc  1eben UE be1 dem en
1TtachAs In bleıbt eıne erbale Antwort des Adressaten hıer JHWH
AdUus ıftach ergreıft dıe Inıtlatıve und wendet sıch JHWH, dieser möge
den Sieg ı1Ttachs über dıe Ammonıiter herbeıiführen [)as Gelübde nthält
sowohl elne Bedingung“” als auch e1nN Versprechen”“ Es scheınt,
als würde ıftach mıt JHWH verhandeln wollen JHWH den Sıeg
herbel, wiırd ıftach ıhm dıe Person, dıe dus seiınem Haus kommt., opfern.”
Durch dıe ausbleibende Antwort bleıbt ınnerhalb dieser Konzeption
O  cn, ob CT ıftach erhört und ob bzw w1e JHWH auf dieses Gelübde
reagıert. Inhaltlıch überwiegt ıne ex1istentielle und relıg1ös-kultische Dımen-
sion,“ wobel das eIu mıt dem amp dıe Ammoniter verknüpft
ist, über den innerhalb dieser Konzeption jedoch nıchts ekannt wırd. Der

Meınung ach wäre unter Ausscheidung VOIN die Flucht ıne Konsequenz
se1ner unehelichen Abstammung.
Dıie Bedingung wird mıt Hıltfe eıner fıgura etymologıca (  MD gestaltet, dıe
diese intens1ıviert und als ıne sehr eindringlıche Bıtte erscheinen lässt

47 Das Versprechen Jıftachs umfasst re1 OMMISSIVe Illokutionen, wobe!l sıch
umnm HmS a b 155 und \ an handelt. /usammen mıt der Wiıederholung
Von NS} wırd auch das Versprechen akzentulert und intensiviert.

43 Dass Jıftach 1er dıe Möglıchkeıit eInes Menschenopfers denkt, macht Mar-
CS Jephthah 13-1 Ö, durch seinen Vergleich mıt anderen alttestamentlichen (je-
lübdeerzählungen deutlich. SO auch Groß, Jıftachs Tochter 273 „Dass Jıftach
wiıirklıch eın Menschenopfer gelobteDie Erzählkonzepte der Jiftacherzählung Ri 10,6-12,7  23  kation in 11,2 setzt sich aus einer Feststellung der Brüder Jiftachs, die den  Erbausschluss Jiftachs thematisiert, und dessen Begründung zusammen und  gibt die Perspektive der Brüder wieder. Statt einer Antwort wird nur von der  Reaktion Jiftachs, die die Erzählstimme im Anschluss daran schildert, be-  richtet. Seine Sichtweise bzw. eine mögliche Stellungnahme wird nicht er-  zählt. Die LeserInnen erfahren somit aus zwei Perspektiven von den Konse-  quenzen des privaten Konflikts, welcher keine religiösen oder politischen  Komponenten beinhaltet: Aus der Sicht der Brüder wird Jiftach vertrieben  (V.2), aus der Perspektive Jiftachs flieht dieser (V.3). Diese Darstellung hat  zur Folge, dass hinsichtlich der Leserrezeption die Brüder das Gespräch do-  minieren und Jiftach durch seine Flucht den Brüdern nachzugeben scheint.  Gleichzeitig wird durch 11,1-3 der nachfolgenden Dialog in 11,6-11 vorbe-  reitet, da dort auf die Geschehnisse verwiesen wird.  Dass es sich bei 11,30f. um ein Gelübde handelt, erfahren die Leser-  Innen explizit nur durch die Erzählstimme, indirekt lässt es sich aber durch  den Aufbau der direkten Rede Jiftachs erschließen. Auch bei dem Gelübde  Jiftachs in 11,30f. bleibt eine verbale Antwort des Adressaten — hier JHWH —  aus. Jiftach ergreift die Initiative und wendet sich an JHWH, dieser möge  den Sieg Jiftachs über die Ammoniter herbeiführen. Das Gelübde enthält  sowohl eine Bedingung“' (30c) als auch ein Versprechen42 (V:30): ES scheint,  als würde Jiftach mit JHWH verhandeln wollen: Führt JHWH den Sieg  herbei, wird Jiftach ihm die Person, die aus seinem Haus kommt, opfem.43  Durch die ausbleibende Antwort JHWHs bleibt innerhalb dieser Konzeption  offen, ob er Jiftach erhört und ob bzw. wie JHWH auf dieses Gelübde  reagiert. Inhaltlich überwiegt eine existentielle und religiös-kultische Dimen-  sion,** wobei das Gelübde mit dem Kampf gegen die Ammoniter verknüpft  ist, über den innerhalb dieser Konzeption jedoch nichts bekannt wird. Der  Meinung nach wäre unter Ausscheidung von V.2 die Flucht eine Konsequenz  41  seiner unehelichen Abstammung.  Die Bedingung wird mit Hilfe einer figura etymologica (nnn _7M3) gestaltet, die  diese intensiviert und als eine sehr eindringliche Bitte erscheinen lässt.  42  Das Versprechen Jiftachs umfasst drei kommissive Illokutionen, wobei es sich  um mM, S mm und nm 2Dm handelt. Zusammen mit der Wiederholung  von 31 wird auch das Versprechen akzentuiert und intensiviert.  43  Dass Jiftach hier an die Möglichkeit eines Menschenopfers denkt, macht Mar-  cus, Jephthah 13-18, durch seinen Vergleich mit anderen alttestamentlichen Ge-  lübdeerzählungen deutlich. So auch Groß, Jiftachs Tochter 273: „Dass Jiftach  wirklich ein Menschenopfer gelobte ... ist vom Wortlaut des V 31 offenkundig.“  44  Die existentielle Dimension zeigt sich vor allem durch die Verwendung von “72,  n°n und »2win, die auf Jiftach verweisen. Die religiös-kultische Komponente  ergibt sich zum einen durch die Hinwendung Jiftachs zu JHWH in Form eines  Gelübdes, als auch durch sein Versprechen der Opferdarbringung.ist VO Wortlaut des offenkundıg.“
Dıe ex1istentielle Dımens1ion zeıgt sıch VOT allem durch dıe Verwendung Von Sra
{ und I, dıie auf Jıftach verwelsen. Die relig1ös-kultische Komponente
erg1bt sıch Un eınen durch die Hınwendung Jıftachs JH W In Form elınes
Gelübdes, als auch durch se1n Versprechen der Opferdarbringung.
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Sieg über dıe Ammonıiıter lässt sıch für dıe LeserInnen hıer NUr HEG dıe
Notwendigkeıt der Erfüllung des eCIH  es iınnerhalb 39 erschlıehben
wodurch dıe dort entfaltete Rede usammenhang MIı dem Gelübde
steht

Diıie Eınführung der Tochter 1Itachs 34 urc dıe Erzählstimme
dıent dem Spannungsaufbau und der Vorbereıtung des sıch anschlıeßenden
Dıalogs zwıschen ıhr und ıftach Während dıe LeserInnen 30f noch
nıcht ahnen WeI oder W ds ıftach zZzuerst egegnen wırd stellt sıch 34
für dıe LeserInnen dıe rage ob G1 L1UN WITKI1IC CINZISC Tochter O
fern wırd In dieser entscheıdenden Sıtuation kommt 6S Perspektiven-
wechsel ınnerhalb der Erzählstimme AÄAus der Erlebnisperspektive 1ı1Ltachs
schıldert dıe Erzählstimme 35 dass ıftach Tochter erIDBH6E wäh-
rend dieses den LeserInnen bereıts dUus 34 ekannt 1ST ure dıe WCI-

malıge Schilderung des eschehens lässt dıe Erzählstimme keınen Z weıfe]
daran dass Tochter dıe Person 1ST dıe ıhm bel SCINCT eimkenr
egegnet Der sıch anschlıeßende Dıalog 35 38 esteht dus VIiCT

Redebeıträgen dıe gleichmäßig auf ıftach und Tochter verteilt sınd
Im Unterschie den anderen beıden en dieser Konzeption 1ST diese
Rede ausführlicher und komplexer gestaltet Wıe beım Gelübde 1eg auch
hıer dıe Inıtlatıve des Gesprächsaufbaus be1l ıftach und 65 domiınıert CC

prıvate Dımensıion Vor em 35 erfolgt HC den Ausruf ı1ITtachs
35d und den Vorwürfen gegenüber SC 116 Tochter 35ef C1INEC emotıonale
Gestaltung des Dıalogs dıe dass CT der mMoOoMmMmentanen Sıtuation hılflos
und Irauer gegenübersteht. Dennoch macht ß 35gh eutlıch, dass ST
SCIMN Gelübde erTullen wırd und auch Tochter ermutigt ıhn 36
dazu  57 4} weiıcht vVoO  b der bısherigen Dıaloggestaltung ab, ındem 111

Gegensatz 35 VOT e kommissıve Sprechakte verwendet werden
Dıiıe Tochter SEEZ ıftach Kenntnıs dass SIC ZUsammme MI1 ıhren Freun-
dınnen dıe erge gehen wırd ohne iıhn U1n Erlaubnis bıtten DDen-

DIiese prıvate Dımension wırd bereıts durch dıe Bezeichnung der Gesprächsteil-
nehmer MT und (} deutlich
SO drückt Jıftach e1ım Anblıck SCAHGI: Tochter durch den Ausruf MS 1, IN SCIMH
e1d Aaus enn S1IC 1ST dıe Person die dus SCINCIN Haus kommt Der Vorwurf Hf
tachs Tochter beuge ıhn nıeder P} wiırd durch dıe Verwendung
i1gura etymologıica( x DD intensıvıert Der zweıte Vorwurtf dass
Tochter ihn Zzerruftet wırd hingegen durch Gestaltung als Nominalsatz
akzentulert.
Innerhalb ihres Redebeıtrages 1mm dıe Tochter dıe Formulıerung 32  NT  SE
E 7- AdUus der ede Jıftachs leicht modifizıert auf und reagıert
direkt auf Worte und Außerungen.
Im Gegensatz azu betonen Bertheau, uch 192 und eef Jephta 202 ass dıe
Tochter ihren ater Erlaubnıiıs bıttet gehen dürfen
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noch g1bt ıftach In NC seıne Erlaubnıs Anschlıeßen: unterstreıicht dıe
Erzählstimme den Redebeıtrag der Tochter VO V3r indem S1e In V 358 dıe
Ausführung ihrer Ankündıgung schıldert, wobel dıe Wortwahl der Tochter
aufgegriffen wiıird und dıe Erzählstimme das Geschehen nıcht explızıt
kommentiert oder bewertet. Inhaltlıch up dieser Dıalog 30f. d  9
insofern 6S hıer U1n dıe üllung des Gelübdes HTC ıftach geht er-
1ngs kommt 65 erst ıIn V .39 ZA1T explızıten Nennung des elu  es, während
innerhalb des jaloges 11UT indırekt darauf verwliesen wIrd. Insgesamt be-
trachtet wırd In „34-3 eıne Szene mıt \VOT= und Nachspiel entfaltet.

3 3 Personen und deren Rollen
Eın Kennzeıchen dieser Konzeption ist, dass 685 sıch be]l dem sehr kle1-

818 auftretenden Personenkreı1s fast ausschließlic Personen AdUus dem
Famıiılienkreis 1TtacAs handelt.“” Dıe Brüder 1TtacAs werden VON der Erzähl-
stimme 1ın EL nıcht als seıne Brüder, sondern als nNe der Frau (nleads
eingeführt. Sıe vertreiben ıftach und erscheiınen adurc als aktıv Handeln-
de, denen ıftach untergeordnet se1n scheınt. Diıe Überlegenheit der Brü-
der 1Ttachs zeıgt sıch A eınen adurc dass dıie Erzählstimme 1n A
VO der Vertreibung urc dıe Brüder und der Flucht (a  pa  - 1Ttachs
VOT seınen Brüdern berıichtet, aber auch urc dıe Feststellung der Brüder,
ıftach sEe1 VO Erbe ausgeschlossen (V22) Dıe innerhalb der dırekten Rede
angeführte Begründung der Brüder unterstreıicht hre Überlegenheit 11
über ıftach

ıftach wırd gleich Begınn VO Rı als eın tapferer Krieger” und
unehelicher Sohn eingeführt. Während auf dıe 1ITtachs als Krıeger
innerhalb des Konzeptes nıcht welıter eingegangen wırd, bıildet seıne Her-
un den Ausgangspunkt des Konflıktes mıt seınen Brüdern So wırd In
11,1-3 VOT em In der des Sohnes und Bruders dargestellt, der selinen
Mıtbrüdern gegenüber unterlegen ist Dieses Bıld der 1gur ıftach äandert
sıch jedoch 1m welteren Verlauf VO  — V3 SO erscheınt CI während selnes
Aufenthaltes 1MmM Land Tob In der des Anführers.“ Dıe egung des

Neben den Brüdern Jıftachs und se1ıner Tochter treten noch dıie Freundıiınnen der
Tochter In NVZ3JES die Söhne Ammons in V.301f.36, dıe Mutter und der Vater f
tachs VLLE und ıne Iruppe Vo  — Männern in auf.
ach Claassens., oftes 108f., entspricht ıftach durch diese Bezeichnung dem
Idealbıld e1Ines Mannes und genießt eın hohes Ansehen In der Gesellschaft.
Dies zeıgt sıch darın, ass diese ıhn VO rbe ausschließen und AaUSs seinem Va-
terhaus vertreiben (VZZ) Aus Jıftachs Perspektive flıeht VOT seınen Brüdern
(NV333: Wads se1ine Unterlegenheıt iıhnen gegenüber unterstreıicht.

n SO sammelt In Tob ıne ruppe VO  —_ Männern (E‘F‘W N) um sıch, mıiıt
denen auszıeht.
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eIubdes In ‚ zeıgt ıftach In erster Linıe als eınen JHWH glau-
benden Menschen ” Darüber hınaus ermöglıcht das eIiu eınen 1INDI1ICc
1n dıe krwartungen und Hoffnungen Jiftachs:° Er möchte den amp
dıe Ammonıiter gewıinnen. Hıer C nıcht seınen eıgenen Fähigkeıten,
vielmehr ıst G auf angewlesen, der den Sı1eg herbeıführen soll
In seıner als Vater wırd ıftach In 1,34-39 beschrıieben Er hat 1U eın
einzZ1ges Kınd, seıne Tochter ber seıne Tau bzw. der utter se1ıner
Tochter erhalten dıe LeserInnen keıne Informatıiıonen. Diıe 1e selıner
Tochter zeıgt sıch VOT em AIl Ende VOIN V 34 Beım Anbliıck se1ıner Toch-
ter zerreılt CT seıne eıdung, wodurch se1ıne Verzweiflung ausgedrückt
wırd. An dieser Stelle wiırd ıftach das Ausmaß se1nes eiu  es bewusst.
Sein Le1ı1d wiırd auch ınnerhalb selnes Redebeıtrages In \ 35 eutilc (jera-
de In seinen Vorwürfen gegenüber se1ıner Tochter zeıgt sıch der Versuch
ıftachs, dıe Verantwortung hinsıchtlıch der Folgen des en  es auf seıne
Tochter übertragen. Als Vater erscheınt GE seiner Tochter gegenüber
überlegen.” Dıiıes zeıgt sıch nıcht 1Ur darın, dass Gr ıhr In V 38 dıe Erlaubnıs
erteinlt: In dıe erge gehen, sondern auch darın, dass 8 über ıhr Leben
verfügen kann Dennoch wiırd ıftach als eıne Person gezeıichnet, dıe
ıhrem Wort steht: denn der tragıschen Konsequenzen rfüllt se1ın
Gelübde gegenüber JHWH Zusammenfassend lässt sıch 9 dass inner-
halb des Erzählfadens VOT allem dıe tragısche Jıftachfigur In ıhren unter-
schiedlichen Rollen 1mM Miıttelpunkt steht Er verlıert nıcht UTr se1n Eltern-
haus und selıne Brüder, sondern auch seıne eigene Famılıe. Während C: ]Je-
doch ıIn 142 als eıne den Brüdern unterlegene 1gur dargestellt wird, Wall-

delt sıch das Bıld 1mM Lauf des Konzepts hın eıner 1gUr, dıe acC über
andere Personen hat und ıhnen gegenüber überlegen ist

Diıe Tochter 1ıTtachs bleıbt ınnerhalb der gesamten Erzählung namenlos,
wodurch eıne Identifizıerung der LeserInnen mıt ıhr erschwert wiırd. Sıe C1-

scheınt hrem Vater gegenüber In untergeordneter Posıtıion, wobel ıhr e1ge-
NCs en VO ıllen 1TLacCcAs abhängt. Irotzdem kommt CS Zu eıner Ent-
wicklung der Darstellung ıhrer Persönlıc  eıt nnerha des jaloges VON

11’34_39'. So willigt S1e In - 36 uneingeschränkt der Durchführung des

53 ‚Indem Jephta eın Gelübde VOT we ablegt, sucht dıe Begegnung mıt Jahwe
Er legt se1n Schicksal In Jahwes Hände‘‘ Neefr, Jephta 16) Anders Trıble, ott
140, dıe das Gelübde als „e1In Akt der Glaubenslosigkeit‘‘ Jıftachs ansıeht.
Vgl Gıllmayr-Bucher, Antwortenden
Bal, Death 35-37, sıeht innerhalb iıhrer Sprechaktuntersuchung seiıne Überlegen-
heıt unter anderem darın, dass Jıftach ıne Sprache der aCı verwendet Ahn-
ıch uch Trıble, ott bes 141, welche aufgrund der Rahmung on Handeln und
Sprechen der Tochter durch das Handeln Jıftachs se1ıne Dominanz gegenüber der
Tochter herausarbeitet. Darüber hınaus zeıgt sıch dıe Domiminanz Jıftachs MN-
ber se1ıner Tochter uch darın, ass den Dıalog begıinnt nd beendet
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e  es eın und ermutigt ıftach, erbıttet S1e In V 3/ eıne zweımonatıge
< 56  „Auszeit“‘. Durch dıe unterschiedlichen Sprechweisen ın 36f. und der
erneuten Redeeinleitung In VL wırd dıe Entwıcklung der Person CITELC
Während Ss1e In V 36 noch als gehorsame und den Vater unterstützende Per-
sönlıchkeıit erscheint,”” wechselt dıe Darstellung In V37/ SIie trıtt ıhrem
ater domiınanter gegenüber und dıstanzıert sıch VON ıhm., wodurch S1€e
abhängıger und selbstbewusster erscheınt. Diese Entwicklung wırd auch da
durch eullıc dass S1e In \ 32 als eıne reudıge und UNSCZWUNSCHC Junge
Frau dargestellt wird, dıe ıhrem Vater anzend und mus1ızlıerend entgegen-
trıtt, während S1€e 1n V 36f. eher als eıne nachdenklıche und sachliche Per-
SONILIC  eıt erscheiınt. Diesem Bıld scheınt dıe Umschreıibung des aters In
\ S ZU widersprechen, S1E dadus der Perspektive 1Ttachs als eıne Person
beschrieben wırd, dıe ıhren Vater nıederbeugt und zeriTrutLtLe

JHWH ogreıft innerhalb dieser Konzeption nıcht dırekt In das Geschehen
eın noch kommentıiert GE dieses. Obwohl sıch ıftach In In orm eiınes
Gelübdes JHWH wendet, bleıbt eıne Reaktıiıon bzw Antwort AU:  N Aus
der Perspektive 1ITtachs wırd JHWH 1mM Rahmen des Gelübdes als eın Gott
charakterısıert, welcher Eıiınfluss ın eın Kampfgeschehen nehmen und für
eınen S1eg SOTSCH kann. uch wırd IC seıne Perspektive In 1,34-39
deutlich. dass eın VOTL JHWH abgelegtes Gelübde rfüllt werden 111USS

Das Zusammenspıel der Erzählkonzeptionen
Z/u Begınn wurde dıe ese dreıier Erzählkonzepte innerhalb VON Rı

0,6-12,7 aufgestellt, dıe 1mM Folgenden In ıhren charakterıstischen ügen
dargelegt wurden. IDiese dre1 Konzepte stehen nıcht ezuglos nebene1nan-
der, sondern Sınd TE mıteinander verwoben und vereiniıgen sıch SC
WwI1IsSsen tellen mıt der KOonsequenz, dass stellenweiıise keıne Unterscheidung
zwıschen den eiınzelnen Konzeptionen möglıch ist  58 Dieses Zusammenspıiel
soll 1U  — vorgestellt werden.

uch WENN nıcht berichtet wird, ob dıe Tochter vVvVO Inhalt des (Gelübdes weıß,
lässt sıch dieses indırekt Adus V 38 schlıeßen, WE dort berichtet wird, ass Ss1e
In den Bergen urn den Verlust ıhrer Jugend (833) trauert Nach Müllner,
Frauenstimmen S0r umschreı1ıbt m555 nıcht Ur ıne sexuelle Unerfahrenheıt,
sondern den „Komplex VON Jugend, Heıiratsfähigkeıit, soz1alem atus
und sexueller Unerfahrenheıt‘‘; vgl uch Müllner, (jewalt 203f.
ach Groß, hıftachs Tochter 284, stellt V 36 In erster Linıie nıcht den (jehorsam
gegenüber ihren ater, sondern gegenüber JHW. dar.

58 Dıiese Beobachtung lässt sıch uch moderner Lıteratur machen und hegt der
lıteraturwissenschaftlichen Beschreibung der Viıelfalt In Erzählungen bzw. der
Stimmen 1mM ext zugrunde, vgl z B Miıchaı1z1l Bachtın, der Erzählungen als
„künstlerıisch organısıerte Redenvıelfalt, zuwellen Sprachvielfalt und indıviduel-
le Stimmenviıielfalt‘‘ definıiert: n der Roman orchestriert seine Themen, se1ine
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Dıiıe Erzählstimme berichtet In Rı * zunächst VOIN abtrünnıgen Ver-
halten der Israelıten und olg damıt dem Rıchterschema VOIN Abtfall sraels
und der folgenden Verwerfung uHre JHWH In dıiıesem Rahmen sprıicht S1e
VoNn den SR Y WI1Ie auch VOoNn SR S (V)* und 79 dıe VOoNn

Israel verehrten Fremdgötter auf. Im abschließenden Relatıvsatz VO V.8S
und 1M folgenden AA:O wırd der 37 kurz auf dıejenıgen Israelıten 1M
„„Jenseı1ts des Jordan“® (Ostjordanlan: fokussıert, konkreter ‚4M Land der
Amoriter, das In G1 1eg em werden dıe Stämme Juda, Ephraım
und Benjamın genannt, dus dem Gesamtkonstrukt Israel werden hıer eIN-
zelne Stämme und Gilead herausgegrıffen, dıe Sıtuation verdeutlıch-

Gleich darauf weıtet dıe Erzählstimme ıhren Blıckwinke und
f  a In eınem Dıialog zwıschen den RS SA und JHWH dıe dUus dem Abfall
resultıierende Notlage des Volkes und deren Auswiırkungen VOIL V.10-15)
SOWIe dıe Konsequenzen dıe dıie NnNe sraels für sıch zıiehen. In
AF< berichtet dıe Erzählstimme VO Nıederlassen der Ammonuiter In Gile-
ad,. während sıch dıe SRn a Ba In Mızpa nıederlassen. Dıie Bezeiıchnung für
dıe Israelıten lässt auf das Israelkonzept schlıeßen, das hıer fortgeführt wiırd,
dıe Nennung Gileads auf das Stammes-/Gıleadkonzept. nfolge dıeser
Vermischung ıst eıne Verengung des Blıckwinkels beobachten., dıe In
V 18 ıhren Höhepunkt erreıcht: Der ü wırd ausschließlic auf Gılead,

noch auf dıe u50 gerichtet.”” Demzufolge veranschaulıcht

gesamte abzubıildende und auszudrückende Welt der Gegenstände und Be-
deutungen mıt der soz1alen Redeviıelfalt und der auf iıhrem Boden entstehenden
indıvıduellen Stimmenviıelfalt. Dıie ede des Autors und dıe ede des Erzählers,28  Ira Collenberg / Annett Giercke — BN NF 135 (2007)  Die Erzählstimme berichtet in Ri 10,6ff. zunächst vom abtrünnigen Ver-  halten der Israeliten und folgt damit dem Richterschema vom Abfall Israels  und der folgenden Verwerfung durch JHWH. In diesem Rahmen spricht sie  von den 5w7e 3 (V.6.8), wie auch von 587e (V.7)° und zählt die von  Israel verehrten Fremdgötter auf. Im abschließenden Relativsatz von V.8  und im folgenden V.9 wird der Blick kurz auf diejenigen Israeliten im  „Jenseits des Jordan‘“ (Ostjordanland) fokussiert, konkreter „im Land der  Amoriter, das in Gilead“ liegt. Zudem werden die Stämme Juda, Ephraim  und Benjamin genannt, d.h. aus dem Gesamtkonstrukt Israel werden hier ein-  zelne Stämme und Gilead herausgegriffen, um die Situation zu verdeutlich-  en. Gleich darauf weitet die Erzählstimme ihren Blickwinkel erneut und  führt in einem Dialog zwischen den 787 12 und JHWH die aus dem Abfall  resultierende Notlage des Volkes und deren Auswirkungen vor (V.10-15)  sowie die Konsequenzen (V.16), die die Söhne Israels für sich ziehen. In  V.17 berichtet die Erzählstimme vom Niederlassen der Ammoniter in Gile-  ad, während sich die 787 &> %2 in Mizpa niederlassen. Die Bezeichnung für  die Israeliten lässt auf das Israelkonzept schließen, das hier fortgeführt wird,  die Nennung Gileads auf das Stammes-/Gileadkonzept. Infolge dieser  Vermischung ist eine Verengung des Blickwinkels zu beobachten, die in  V.18 ihren Höhepunkt erreicht: Der Blick wird ausschließlich auf Gilead,  sogar noch enger auf die 753 W gerichtet.“ Demzufolge veranschaulicht  gesamte abzubildende und auszudrückende Welt der Gegenstände und Be-  deutungen mit der sozialen Redevielfalt und der auf ihrem Boden entstehenden  individuellen Stimmenvielfalt. Die Rede des Autors und die Rede des Erzählers,  ... die Rede der Helden sind nur jene grundlegenden kompositorischen Einhei-  ten, mit deren Hilfe die Redevielfalt in den Roman eingeführt wird. Jede von  ihnen begründet eine Vielzahl von sozialen Stimmen und eine Vielfalt von (im-  mer mehr oder weniger dialogisierten) Verbindungen und Korrelationen zwi-  schen den Aussagen und den Sprachen. Diese Bewegung des Themas durch  Sprachen und Rede, deren Aufspaltung in Elemente der sozialen Redevielfalt,  ihre Dialogisierung: dies macht die grundsätzliche Besonderheit der Stilistik des  Romans aus“ (Bachtin, Ästhetik 157). Mit der Einschätzung der Verstrickungen  der Konzepte in der Jiftacherzählung korrespondieren die Beobachtungen Bach-  tins an den Romanen Dostoevskijs, dass die Stimmen „nicht abgeschlossen und  nicht taub füreinander‘“ sind, sondern „sie hören einander ständig, rufen sich  39  Antworten zu und spiegeln einander wider‘“ (Bachtin, Probleme 85).  Die Zornesformel in V.7 ist nach Becker, Richterzeit 211, ein späterer Zusatz,  die Ergänzung „in die Hand der Philister“ wurde seiner Ansicht nach im Hin-  60  blick auf die Simsonerzählung eingefügt.  Mit dieser Einschätzung korrespondieren die Beobachtungen Beckers. Becker,  Richterzeit 213, trennt 17ab und cd voneinander und ordnet letzteres später ein.  In V.18 betrachtet er jedoch lediglich die „allgemeinere Bezeichnung 227 als  sekundäre Ausweitung“ (Becker, Richterzeit 213f.).die ede der Helden sınd L1UT jJene grundlegenden komposıtorischen Eınhe1i-
ten, mıiıt deren Hılfe dıe Redevielfalt ın den Koman eingeführt wırd Jede VON
ihnen begründet ıne Vıelzahl VO  — soz1l1alen Stimmen und ıne Viıelfalt VOT (1m-
[NET mehr der weniıger dıalogisierten) Verbindungen und Korrelatiıonen ZW1-
schen den ussagen und den Sprachen. Diese Bewegung des Ihemas durch
Sprachen und Rede, deren Aufspaltung in Elemente der sozlalen Redevıielfalt,
ihre Dıalogisierung: 1es macht dıe grundsätzlıche Besonderheıit der Stilıstik des
Romans aus  .. (Bachtıin, Asthetik L34) Miıt der Eınschätzung der Verstrickungen
der Konzepte In der Jıftacherzählung korrespondieren dıe Beobachtungen Bach-
tins den Omanen Dostoevsk1Js, ass dıe Stimmen „‚nıcht abgeschlossen und
nıcht taub füreinander‘‘ sınd, sondern „S1e hören eınander ständıg, rufen sıch
nNntwortien und spiegeln eiınander wıder“ (Bachtin, Probleme 55)
DIie Zornesforme]l In 1st ach Becker, Rıchterzeıit 17 In späaterer Zusatz,
dıe Ergänzung 1B dıe Hand der Phıilıster“‘ wurde seiner Ansıcht ach 1Im Hın-
bliıck auf die Sımsonerzählung eingefügt.
Miıt dieser Eınschätzung korrespondıeren dıe Beobachtungen Beckers. Becker,
Rıchterzeit 2453:; trennt 7ab und cd voneınander und ordnet letzteres später eın
In MT betrachtet jJedoch lediglıch dıe „allgemeınere Bezeichnung 3  Ur als
sekundäre Auswelıltung“ (Becker; Rıchterzeit I3
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das Stammes-/Gıleadkonzept dieser Stelle dıe Sıtuation sraels xempla-
risch anhand VO (nlead

Diıe charfe Fokussierung Ende VON Rı LO wırd Begınn VONN Rı
beibehalten.® och immer steht (nlead 1mM Zentrum der Erzählung, aller-
Ings nıcht mehr dıe Obersten, sondern eın einzelner Abkömmlıing, ıftach
er /usatz m55 implızıert eıne vorsichtige eıtung des Blıckes, dıe eınen
Zusammenhang Z.U Rı 10 herstellt Diıeser nımmt der Erzählung eıne SEWIS-

pannung, denn CT lässt erahnen, dass 6S sıch be]1 ıftach unnn den ersehn-
ten etter andelt och anschließend verengt sıch der Blıckwinke ErnenN
und wırd erst angsam wıeder iıchtung (nlead geöffnet; dıe Erzählstimme
arbeıtet sıch chriutt für chrıitt XOL; begiınnend mıt den ern, den Brüdern
ıftachs, über se1ıne Vertreibung, seıne Flucht und Nıederlassung 1mM Land
SEPOD VOe) In den folgenden beıden Versen wırd erneut eıne Brücke
Rı 1 () geschlagen und den LeserInnen der amp sraels mıt den Ammon1-
tern gleich In zweıfacher Ausführung In Erinnerung gerufen (da-5a)
Aufftfällig ist, dass Israel ıIn den 16 gerält, obwohl ZULE erufung 1ITtachs
als Führer der (nleadıter übergeleitet wırd und C} eıne Nennung Gileads

dieser Stelle logischer erschıene. So wırd der 1C Jedoch stark gewel-
LEr aber gleich 1mM folgenden albvers, 1n dem sıch dıe Altesten (nleads
ıftach wenden, wıeder zurückgenommen (5b) 63 Die Verhandlung der Aa
testen mıt ıftach (V.6-10) zeıgt deutliche Bezüge auf den Begınn VON Rı
VD greıft aber auch den Wunsch nach einem Oberhaupt (WN) für (nlead

® nus 10,18 auf. Allerdings wollen iıhn dıe Altesten 1n V 6 als ıhren K ä|/
Dieser Antagon1smus Öst sıch jedoch In VE der e1 Bezeiıchnungen In
sıch er“ Als 1ECUCS Oberhaupt der (1nleadıter verhandelt ıftach mıt dem

[Damıt In Eınklang steht dıe Beurteilung Beckers, der als „redaktionelle
Eınleitung“‘ /z/u Rı betrachtet (vgl Becker, Rıchterzeit 212-214).62 BeCKEr. Rıchterzeit 214E: betrachtet C als sekundären /Z/usatz umlıe-
genden Kern der en Jıftachüberlieferung, u  « aufgrund der Unstimmigkeıten
zwıschen und Die Brüder vertreiben ıftach, dıe Altesten wenden sıch
an ihn und wollen ıhn ıhrem Oberhaupt einsetzen. Dieses rgument ıst 16=
doch nıchtig, WENN I11an In Betracht zıeht, dass sıch 1m ersten Fall eınen
prıvaten Konflıkt handelt, während In stammespolıtısche Belange In den
Blıck geraten63 Becker, Rıchterzeit Z betrachtet wn als sekundär 1Im Hınblick auf dıe
alte Jıftachtradıtion (V.4) miıt der trH dıe Überlieferung gesamtısraelıtisch
interpretierte. S5ab betrachtet als möglıchen Zusatz Von DtrN, um dıe Aussage
1mM Hınblick uf 10717 dort versammeln sıch diea Ir —_ nıcht die Gıleadıiter)
Zu harmon1isteren.
Dıie unterschiedlichen Bezeiıchnungen sınd außerdem als Steigerung /7u verste-
hen ıftach verlangt mehr als ıne zeıitlich begrenzte mılıtärische Führungs-
posıtion (135) und fordert dıie Posıtıon des dauerhaften Oberhauptes (  “  »  l‘_])7 vgl
Becker. Rıchterzeit 216
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Ammonıiterkönı1g, bevor CI den Kampf mI1T ıhm zieht 1e86 Verhand-
lung begıinnt 2 und wiırd VOI der Erzählstimme mıt L11UT appen
en eingeleıtet für dıe eigentliıche Verhandlung edient sıch der rzäh-
ler der diırekten Rede Charakterıstika 1INDI1IC auf dıe Untersuchung der
Erzählkonzepte sınd detaıllıerte geographische Angaben, Aufzählungen, dıe
Bezeiıchnung der Israelıten als N Aa C111 recht detaıilherter (Gje-
schichtsrückblick, W as für dıe Fortsetzung des Israelkonzeptes spricht.““
Diese Blickweıiıte wırd über dıe ırekte ede hınaus bıs ı 28 beibehalten,
der dıe Verhandlungen durch dıe Erzählstimme SC  16 7 weiıfellos wırd
indessen der 1C 29 wıeder auf Giilead und dıe Stämme sraels
gerichtet während dıe rage der Fokussıerung für V 30 37 kaum
beantworten 1ST da weder Anzeıchen für das Israel- noch für das Stammes-/
Gıleadkonzept auftreten Thematısch wiıird mıt dem Gelübde ıTtachsr
ter Lebensbereich angesprochen T lässt sıch der Eınsatz
Erzählkonzeption jedoch nıcht [)ass hıer O1 Verstrickung
VOL Konzepten vorlıegen könnte zZe1 sıch den leichten geographıschen
Unstimmigkeıten dıe 29 Z beobachten sınd ıftach »durchzıieht«
erst Gilead und anasse dann Miızpa-Gılead und 1111 Anschluss daran wırd
zweımal davon berichtet dass ST das Gebiet der Ammonıiter durchzıeht

29 32) Interessant 1St arüber hınaus dass gesamten Bereıich VO

V 9 372 dıe Israelıten überhaupt keıne spielen scheinen 33
SC  1e€ problemlos d  n allerdings 1eg mı1t 33a CI Aufzählung relatıv SC

geographischer Notizen VOTL beıdes Charakterıstika des Israelkon-
Z 33h definıtiıv dorthın zurück, vgl N>  WG A34-4() indes VCI-

den 16 stark auf den prıvaten Lebensbereıch 1ItachAs und greıfen
das Gelübde 1Ttachs Adus 30f auf Jle anderen Themen der Erzählung
leıben völlıg außer acht SOdass dıe Annahme Konzepts
an  N erscheınt Dıie Konsequenzen des eIu  es für ıftach werden
den LeserInnen mıttels eingebauter dırekter Rede veranschaulıcht und 6S

Damlıit hält sıch ıftach dıe Vorschrift aus {Jtn 2 $
nterden Xegeten herrscht onsens bezüglıch späten Einordnung der
Verhandlung (vgl uch Becker, Rıchterzeıit 218) Rıchter, Überlieferung 524f{.,
hingegen sıeht als ufor den Erstredaktor der eigentlıchen Jıftacherzählung und
unterscheı1idet dabe1 Wa altere (Moab als Gegner: 1 5ab, 16-26) und 1Ne JUN-
gECIC Argumentatıon (Söhne Ammons als Gegner: Es EaC: DA Becker,
Rıchterzeit ZI8E: folgt diıeser Eiınschätzung, ordnet dıe Moab--Argumentatıon
jJedoch nachexılısch D:

Vgl hlerzu Becker „Nımmt InNan den spaten Einschub 12 heraus ässt
sıch überraschend gul anschliıeßen (Becker Rıchterzeıit 219)
Vgl hlıerzu Becker Rıichterzeıit 220
Vgl Becker Rıchterzeıit 2 der Rı 30f 34-40 ebenfalls als ZUSAMMCNSC-
Örıg betrachtet
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entsteht eın relatıv auSsSCWOSCNHNCS Verhältnıs zwıischen dieser und den erzäh-
lenden Teılen Rı SCANI1eE In V 39b.40 mıt eıner Rahmung der e{r  e-
erzählung, dıe alle dre1 onzepte miıteinander verbindet, indem eın ezug
ZU srael, zugle1ic ıftach, dessen erkun aus dem Stamm (Cnleads
betont wiırd, und ZUT Gelübdeepisode hergestellt wiıird. Dıe Jıftachkonzeption
vervollständıgt damıt das Bıld der Person ıftachs, das urc dıe tammes-/
Gileadkonzeption vorgegeben wird: Der apfere eld ıftach, der polıtısch
erfolgreich agıert und (nlead ZUm Sıeg über dıe Ammonıter erhilft, sche1-
tert prıvat, nıcht L1UT urc den Verlust des Elternhauses, sondern zugle1ic
HIC den se1lner einzıgen Tochter 11 dUus diesem Zusammenspiel beıder
Bılder entfaltet und verschärft sıch die Tragık UTn dıe 1gur ıftach

Durch dıe Nennung phraıms wırd der 1C egınn VO Rı 12
enggeführt ach eıner kurzen Eıinleitung O1g in 12,1d-3f C Dıalog
zwıschen Ephraım und ıftach In V.4, der inhaltlıch ahtlos dıe Dıskus-
S10N anschließt, werden dıe ..  5y IIN als hınter ıftach stehende ruppe C1-

wähnt und 6S rhellt sıch, dass ıftach In der Unterredung mıt den phraım1-
ten als Oberhaupt der Gileadıter gesprochen hat Darın enthalten iıst aller-
ıngs auch eıne prıvate Komponente, denn 6S ist das AHaUus: ıftach, dass in
ran gesetzt werden soll [)as Stammes-/Gıleadkonzept wiırd hıs ZUIN Ende
VO V_6 beibehalten. ” (jerade hıer zeıgt sıch, dass dıe Person 1TtachAs nıcht
unumstrıtten ist ugleıc wırd das Bıld des Aaus der Perspektive (nleads
erfolgreichen ıftach bestätigt. ESs wırd veranschaulicht WI1Ie Israel nıcht LU

mıt Fremden OniIlıkte lösen hat, sondern dass auch nnerha der
Stämme OniIlıkte exı1stlerten. In A wırd dıe gesamte Erzählung abge-
schlossen, indem der IC zeıtlıch w1Ie räumlıch geweıtet wird. Welches
Konzept dem zugrunde 1egf, iıst nıcht lösen.

Im 1NDI1C auf eıne möglıche Entstehungsgeschichte VO Rı 0,6-12, /
ist dort anzusetzen, Verse als Verbindung zwıschen den Konzeptionen
dıenen, den Nähten, dıe dıe dre1 Konzeptionen miıteinander vereınen. Eın
möglıcher Ansatz bietet sıch in 1,39e-40 Nachdem der IC sehr
CN auf den privaten Lebensbereich 1Ttachs konzentriert WAaäl, wırd daran
anknüpfend Un Israel als Kollektiv Gegenstand der Betrachtung. Daraus
lässt sıch schlıeßen, dass dıese Außerungseinheiten als Schnittstelle ZW1-
schen der Israel- und Jiftachkonzeption fungleren. Das eiu ıIn Rı
macht ohne dıe umlıegende Kampfschıilderung wen1g Sınn, sodass eıne Ab-
hängıigkeıt des ıftachs- zumındest VO Stammes-/Gıleadkonzept VOI-

zeichnen ist, aufgrund der Beobachtungen ohl auch ZUIN

Israelkonzept. In Z wiırd sowohl das Israel- WwW1Ie das Stammes-/Giılead-

uch damıt korrespondıieren dıe Beobachtungen Beckers In Becker, Rıchterzeit
DA
N 1eß sıch nıcht eindeutig zuordnen. sıiehe ben
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konzept zusammengeführt. ”“ Z/u Begınn VO  w Rı ist dıe Verstrickung dıe-
R: beıden Konzepte CNE, dass S1IEe sıch nıcht voneınander unterscheıiden
lassen. Demzufolge lässt sıch das Verhältnıs VO  w} Israel- und Stammes-/
Gileadkonzept entstehungsgeschichtlich nıcht eindeutig auswerten und
INUSS dieser Stelle ean le1iben

Summary
hıs Shows how detaıled harratıve analysıs allows pomt Out dıfferent

narratıve Conceptions iın the Jephtah narratıve (Judg 10:6-12:7).
Three well-defined Conceptions Can be dıstinguished: Fırst the „Israelkonzep-

tıon  CC [Ocusıng Israe]l collective, second the „Stammes-/Gileadkonzeption“‘, In
whiıch the focus 1e$s several Israelıte trıbes and Giılead, and thırd the .„Jıftach-
konzeption“‘, emphasısıng Jephtah’s prıvate ıfe fter tracıng these conceptions SCDa-
rately theır interaction and theır function for the whole STOFY ATre demonstrated.

Zusammenfassung
Dieser Aufsatz ze1gt, WI1Ie sıch aufgrund inhaltlicher und erzähltechniıischer Merk-

male In einzelnen J extbereichen innerhalb der Jıftacherzählung Rı 10.:6+12.7 rel
unterschiedliche Erzählkonzeptionen feststellen lassen. Im Eınzelnen handelt sıch
dabe!l folgende Konzeptionen: dıe Israelkonzeption, dıe Israel als (Gesamt-
konstrukt tokussıert, dıe Stammes-/Gileadkonzeption, beı der der Fokus CN auf
einzelne Stämme und Gilead gelegt 1st, und dıe Jıftachkonzeption, be1 der dıe Dar-
stellung der Person Jıftachs In seinem prıvaten Lebensbereıich 1ImM Miıttelpunkt sSte
Im Anschluss dıe Beschreibung dieser einzelnen Konzeptionen wırd ıhr 7A1
sammenspıel und ihre Funktion für die Gesamterzählung dargestellt, wobel deutliıch
wird, dass dıe Konzeptionen In einem Nn Zusammenhang stehen nd [1UT sehr
schwer voneınander betrachten sind.
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Someone CaIne from Baal alısha

The S1ıgniıficance of the Topography 2Kgs
Jan Wagenaar

In the Old Testament example of the tale of the feeding of the mult1-
tude S 42 44) the 1Naıln protagon1ısts TCI1NalN conspicuously 1E

0Ug the STOTY 15 ırmly embedded the Elısha cycle the DIO-
phet and hıs ervant dIC not mentioned by The SadINne irue for the
‘Na who UD to E the prophet Trea and of the first fruınts
Only the home town of the I1lal 15 explicıtly ıdentified dsS RBaal alısha
The GEGUTFCHCE of the place Naine Baal alısha thıs short tale however
15 noTt altogether wıthout sıgnıfıcance

In order clarıfy the sıgnıfıcance of the place Nanle RBaal alısha
few characterıstics of the tale need be discussed The texi of 2Kgs Al
44 INAY be rendered dSs ollows

Someone amnec TOM aal Shalısha
and brought the 11an of the gods bread of the first frunts
(WENTY loaves of barley,
and NC 8) the stalk

See (jes 39d DCH Z for the usSs«c of the of aNyOoNC
SOTNCONC

The use of mN the CONSIrUucCLION mNS IMNaYy sımply qualıify
the INan question SOTINCONEC who DOSSCSSCH dıvıne DOWCECTIS (see (GJes
28s t) referring ONC Lype of intermediary between the worlds of god and 111a

IManYy others prophets ecSsStTatics eiCc eiC that ınhabıted the
world of ancıent Israel INan of the gods May partıcular ave been [CNOWI

for the miracles he worked (see especlally 2Kgs 93l 23
S  ,  “

The interpretatiıon of 13733 i the phrase 32psa \ st 42aß 15 fa-
Interpretum which has troubled ancıent translatıons and modern

COMMEeNtTtaAaTtOrS alıke The translatıon -n 5ks 12177D), anı broken corn) hISs
garment’ offered by the Jargum (and the Peshıitta), the alternatıve, et frumen-
Ium HOVUM PEF SUQd (and L1CW corn) his bag suggested by the Vulgate
SCECTINM be INOTEC than educated based the immediate Ontext (see
Iso Cogan Tadmor ıngs 1TS MCaAaNINS Was Oost faırly early The Sd{_I11C

holds tirue for the Masoretic vocalısatıon that take D
and the hapax 11278 SOTNC SOTT of contaıiıner for the transportatıion of the first
frunts. In the second part of the twentieth tury’ however, several scholars
ave proposed take 2583 cCognate of Ugarıtıc DSql, "sprout’, “shoot’,
"branch‘’ (see Dıctionary of the Ugartic anguage, 241) and take the form 112583
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He saı1d
(Nve the people
that they InNaYy eal
Hıs Servant sa1d
HOow Call present thıs hundred men”?
He sa1d agaın)
(Guve the people
that they INaYy eal
for thus SayS HWH
They shall eaft and ave SOTIIC eft
He presented 17 them
they ate and had SOMNC eft

accordance wıth the word ofHWH

The tale reveals al the charaecterıstics of the torıes about the feeding of
the multıtude recorded the Gospels Ma 14 A S 372 39 Mark

3(0)-44 10 Luke 1 1 In each SLOTY (a) U wıth
lıttle food 20 loaves of barley Trea gs 42) loaves of TeAaA
and few fısh (Matt 15 Mark five loaves of Treal and [WO fishes
Ma 14 E} Mark 38 Luke 16) 1C 15 insufficıent feed the (b)
d5S5sScs 100 19818| gSs 43) 4000 HICH Ma : 358 Mark 5000
I11CeN Ma 14 ark 44 Luke 14) that AIc present (6) Both the SCI-
vant of thee TE  . °How Cal present thıs o hundred 11a S

43) and the dıscıples Where dIC to gel enough Tea| the desert 8
feed such CTrOWd)’ Ma S 33) 'Are SO and Duy [WO hundred
denarıı worth of FEA and SIVC ıl o them eaft Mar. 34) 'How Can
0)81°% feed these people wıth Trea here the desert Mar protest the
suggestion that they feed the dSsSscSs wıth the lıttle food avaılable However
after the d4sscsS have e41iten there 15 (d) plenty eft gs 44) OT the

dimıinutive 1 the ear of. grain’, °“stalk” (CE 142a, 984b; DCH
IL, The emendatıon of 1373a 55 5a s 1122821, .  and plants of
hIis Gichard:: suggested Dy Gray, Kıngs 5SO1, neve  eless, be ıttle far
etched and indeed UNNCCCSSATY. The term 5 (Lev n 2Kgs 42)
o0€es NOTL aVvVe the CONNOTLATLIıON ‘fresh ars (of cergal): suggested Dy DCH 1  n
462b but the INCAaNın NCW CO argued by Mulder, x 343, erSn475a) The phrase 12 S 55 42aß INnay be rendered comprehen-
sıvely Dy .  and C G the (lıt 1ts) stalk’: CONTira Schmaitt, Elısa 244 27
who AargUCS that „Das ı dem Wort angehängte Suffix I[NdsC SINS nıcht
der VOIN Ugarıtischen her nahegelegten Bedeutung |passt],” but faıls
acknowledge that >5 j LL1ASC SIN£
See (jes- 09f for the uUSCc of volıtıve after iımperalıve CVADICS
ention AdSSUTaNCce ofa cConingent VGECULLEHGE
See es-K ee for the USsSC of the infınıte absolute instead of the imperfect
emphatıc



Someone Aalnlec TOM Baal-Shalısha

of the Gospels Ma S5D ark 5.8) OT twelve Ma 14.20;
ark 642° u 6.17) baskets u The storı1es of °‘the feeding of the
multıitude) In the Gospels INa Y nevertheless nOot present independent CX

ples of COTNMMNON and conventıional narratıve theme The Gospels In all
lıkelihood orrowed the theme from the Old JTestament presupposing that
‘anythıng Elısha Call do, Jesus Call do better? ©

The Om1ss1on of all personal In the epısode recorded In 2Kgs
DA meanwhıle suggests that the tale of °the feeding of the multıtude)
Was orıgınally old of OC another AaNONYINOUS NNn N } The miracle
MaYy ın the COUISC of time have been attrıbuted Elısha who presents the
(JId J1estament mwn N Da excellence. The explıicıt reference the
place Nalillec Baal-Shalısha In 42a0 IMNaYy ell be construed dS the edı1to-
ral technıque Dy 16 the tale 1S incorporated In the wıder Elisha-cycle.“
The place NaImne only makes In combınatıon wıth nearby Gılgal 16
happens (O be the of the Drev1Ous miıracle perTorme: by Elısha the

ofa CasSc of death 1n the pot S 4.38-41).
The 1votal role of Baal-Shalısha In the compilatıon of thıs section of

the Elısha-cycle IA y be elucıdated by topographıca SUTVCYV of the afIca In
question. The locatıon of Baal-Shalısha has been matter of much
CONLrOVerSY. Unfortunately, the locatıon of the vıllage 15 nOTL self-evıdent AdSs

the place Namne OCCUTIS only OHGeE In the Old Testament. The ODOZFa-
phicum alısha 15 admıttedly mentioned elsewhere In the Old JT estament in
the STOTY of au and hıs ervant In search of couple of strayed donkeys
Sam. 9.1-10.16). In the COUTISC of theır search they ‘passed hrough the hıll
COUNIrY of Ephraim and passed roug the and of alısha, but they dıd
not find them And they passed hrough the and of haalım, but they WEIC

NOT there Sam 9.4) However, ‘the and of alısha must be ocated SOTINC-

where In the eastern hıll COUNITFY of Ephraim’” and MaYy ındeed not have been

The SAalllc princıple be observed iın the attrıbution of the resurrection of
beloved SOl by the m3 \n IIN Elısha In 2Kgs A:RSR7 the prophet Elyah In
1Kgs 117204 (note the usc of the tıtle mnm ın 1Kgs FEES: 24); SC

especılally Thıiıel, Könige 67-68, who convıincıngly In favour of the Or1g1-
nalıty of the Elısha tradıtıon.
See Iso Schmutt, Elısa 99- who that both the Botenformel EFE ON T
and the Wortententsprechungsformel PTE ST AIC unusual in the Elısha-cycle
and hat the des1gnatıon m\ instead of V) for the servant of the N N
1S ındeed un1que (D ın 2Kgs 615 1S clearly corrupt).
See Iso Schmutt, Elısa 100 S )IE INS Detaıil gehenden Angaben über Herkunfits-

und Art der dem (Gottesmann gebrachten Gaben sınd für den Fortgang der
Wundergeschichte völliıg bedeutungslos. ”
See especlally the meticulous reconstruction of the rouftfe taken Dy Saul and hıs
Sservant by Edelman, Saul’s 44-58®%
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assoc1ated wıth Baal-Shalisha. *© Since the days of Eusebius Baal-Shalısha
has been ıdentıfti1ed wıth BALOOXKPLOC (LAAX Beth Baal-Shalısha? _S ROo-
INan miıles north of (Dıiospolıs Lydda. “ The place In question has tradı-
1onally been iıdentifıed wıth present day het SerısSıye about Z km northeast
of Oowadays, however, the village 15 usually equalle wıth hirbet
kafr filt (CE. Arabıc tult and Hebrew w!  w about 7 northeast of
bydda:

The ocatıon of Gılgal, the other hand, has indeed been mnatter of
debate. ® 0Ug ONC epısode of the Elıjah-Eliısha-cycle admıttedly PIC-

that the [WO 138158| the Jordan opposıte eriıcho gs 1-2
the village In question IA y hardly have been iıdentical wıth the famous
Gılgal sıtuated between ericho and the Jordan One does not travel al] the
WdY from Baal-Shalısha dıstance of traıght lıne er rea
and oraın from the first fruıuts LO meb IIN who resıdes In the vicınıty of
Jericho. * The Gılgal 10 1S OCcasıonally mentioned ıIn the Elısha-cycle
gS Z 4.38) must rather be ocated In the central hıl] COUNIIY of Eph-
raım and INaYy In accordance wıth the close assoc1atıon of Gılgal and Bethel In
OoSsea 4.15 Amos 4.4:; 35 be ıdentified wıth present day gilgiliye about
12 km north of Bethel. ? Thıs locatıon WOU convenılently fıt the Journey
from Gılgal gSs 2.1) Dy WdYy of Bethel gSs 2:3)) {O eriıcho S 2.4)
presupposed In the STOTY of the SUCCESSION of Elıjah Dy Elısha S
18) 16 Gılgal WOU thus be sıtuated about 20 km In straıght lıne southeast

Contra Kallaı, Baal-Shalısha 191-204; Edelman, Saul’s 50-51; Cogan Tadmor,
Kıngs 39 who take the identificatıon for granted and consequently ook for
Baal-Shalısha in the eastern hılls of Ephraim.
Notley Safral, Eusebius Z “It 15 In the terrıtory of Dıiospolıs fiıfteen
miıles the north In Thamnıitik1”: eb for recent edıtıon and translatıon of
Eusebius’ Onomastıcon Notley / Safral, Eusebius CS
See Abel, Geographie 259-260:; SC6 1Iso Sanda, Bücher 34-35: G’ray, Kıngs 4'74:;
Schmitt, Elısa LÖN: Rehm, uch 5 E Würthweın, Bücher 296

| A See Schmitt, Elısa 158-162, for U of the Varlous proposals for the iıdentif1-
catıon of Gılgal.
(CContra Würthweıin, Bücher 296 „„‚Man erinnert siıch Iso des (jottesmannes VOIN

Gılgal In einem weıt entfernten Gebiet und bringt ıhm die Gaben 1NOIC ob-
VIOUS [1CAdSOI than the dıstance involved 111 be discussed below.
See already Thenıius, Bücher 270=272:; SCC also Abel, Geographie S6 Rehm,
uch 58; ogan Tadmor, Kıngs 31
(’ontra Schmautt, Elısa 160-161, who has Elıyah and Elısha trave]l z1gzag from Giul-
gal opposıte Jericho Bethel and all the WadYy back Jericho: SCC Iso Würth-
weın, Bücher 274, who nevertheless refraıns TOmM further speculatıon because he
consıders 2Kgs TD later addıtion.
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of Baal alısha dıstance easıly travelled wıth oad of (WwenTtYy loaves of
barley reaı and C  S CO the STa

The dıstance between Raal alısha and Gılgal turn ACCOUNTS for the
fact that the m V 2Kgs 47 rea| and of the
first fruınts from Raal alısha In place 1ıke RBaal alısha ocated the
western foothıiılls of Ephraım the first fruınts of the 11C  S harvest 11l have
been avaılable much earlıer dAS place dSs hıgh UD dASs Gılgal The SCOLTA-
phıcal dıfferences the harvest 1! Cal be reconstructed confidently wıth
the help Öt the monumental work of (justav Dalman Arbeit un Sıtte
Palästina whose observatıons of the agricultural ( NOIN early twentieth
CeNtury Palestine INAYy ST1 reflect the unaltered condıtions of the first miıl-
lennı1um Although the dates MaYy Vd from VYCar yCal due o
clımaectıc varıatı1ons, the barley harvest the Jordan valley and the
coastal plaın normally Starts towards the end of Aprıl, whereas the harvest

the mountaınous FrC£10115 does not eg1n before the mıddle of May .
Dalman cıtes from hISs OW. observatıons June ISI May I: 16
May 1921, and 24 May 925 ASs the begiınnıng of the barley harvest 1 the
hıll COUNILY around of Jerusalem.“9 Che wheat harvest OINMECNCECS week (T

{[WO after the beginnıng of the barley harvest. In the MOuUuNLaAINO rCc£101S
the wheat generally MDCDNS the beginnıng of June, the Jordan vallevy and

the coastal plaın about [WO weeks earlier.“ Dalman cıtes from hıs
0W: observatıons June 909 and June 925 AdSs the egınnıng of the
wheat harvest the VICINILY of Jerusalem

Awaıltıng the fırst produce of the 11C harvest after famıne S 38)
1{ consequently takes from down hıll Baal alısha LO rıng the
RS IIN and the people of Gılgal (wenTtYy loaves of barley and NCW CO

See Iso Thenıius Bücher 290 The iıdentificatıon of Gıilgal wıth present day
gilguliye about km WEeSst of hirbet kafr tilt suggested Dy Sanda Bücher
Gray, ings 499 500 would admıttedly {1t the STOTY of the presentation of bread
and of the first frunts 2Kgs 4A92.42 Ven better but Schmutt Elısa 159

18 aAargucs such Gilgal nowhere Ise attested the Old Testament
Dalman Arbeıt I 11 BDIe absolute Kalenderzeıt 1ST dabe1 abhängıg VO  — dem
klımatıschen Charakter des Jahres der des Regenendes dem Eıntreten Von
Ostwınd und Sommerwärme
Dalman Arbeit EF 215 „Im allgemeınen dürfte für das Gebirgsland der Begınn
der (jerstenernte UTn Miıtte Maı als zutreffend gelten In Küstenland und Jor-
danebene wiırd der Begınn etwa JTage früher lıegen
Dalman Arbeiıit {I1I1 the table Arbeıt 111 DUTS the barley harvest May
Dalman Arbeıt 1/72 41 5 SIM allgemeınen dürfte für das Gebirgsland der Begınn

der We1ı7zenernte Anfang Jun1 als zutreffend gelten In Küstenland und
Jordanebene wırd der Begınn Un etwa Jage früher lıegen
Dalman Arbeıt 1{11 the table Arbeıt {11 DULtS the wheat harvest June
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the STa Thıs of ffaırs posıtıvely rules out the possı1bılıty that the
present storylıne has Gılgal opposıte ericho In mind * In the Jordan valley
the barley rıpens G V lıttle earlıer than the coastal plaın Dalman
actually observed that the barley W dsS about ready be harvested in the
vicınıty of ericho 18 prı 1909 *“ The NC  S grain harvest WOU have been
avaılable In Gıilgal CVEH before from Baal-Shalısha COU sel ouf

hıs long Journey MNg the fırst fruunts the mRN N  Z5
ast but nOot least, the presentatıon of barley Teal and 11CcC  S COTN of the

222 *fırst MS . the mRS IN In 2Kgs D ıkewıise fits the
present storylıne. Elsewhere ın the (JIld LTestament rea of the D, *‘ fırst
HUulSs.. 1S admıttedly reserved for the priests at YHWH SO4 rıng
from yOUIL settlements {tWO loaves of Tea and ralse them fırst fruıts
before YHWH -Fheyv be holy for YHWH they d1IC reserved for the
priest’ (EevZ 20) The mmN IN and hıs servant, however, hardly
be accused of kınd of sacrılege doling Out rea| and 191  < COI $ the
Ga °first frunts”, LO the people of Gılgal. The compiulatiıon of the Elısha-
cycle pre-dates the priestly legıslatıon the Q DD °fırst {Fu1ts - DYy ONC OT

[WO centurIlies. In the pre-priestly compilatıon of the Elısha-cycle the
AaNONYINOUS mNS IIN OTL Elısha for that matter W ds not hampered by the
later restrictions.“  6 He COU accept the ED3 for what they WeTiIeC the v
first fru1lts of the HY  Z harvest after per10d of famıne.

DE Contra Schmiutt, Elısa 159 3‚ who argUCS hat „11 442 ann 11U11 jedoch Z7Uur

Bestimmung der Lage des In 47 genannten Gılgal nıcht herangezogen werden,
da nach unseTrTeT Literarkrıtik TSLT In nachexılıscher eıt mıt 4, 38-41
zusammengestellt worden 6  ist, but In fact L[urns the argument upsıde down,
the explıcıt reference Baal-Shalısha In 2Kgs 447 ıtself the
editor1al technıque by which 2Kgs Was attached SC also
Gray, Kıngs 500 ep1ısodes, however, INaYy sımply be Juxtaposed In
Kıngs and nNOL be really assoclated wıth the SdalI1llec localıty, though it 1S lıkely that
they are  r
Dalman, Arbeıt 1/2 415 ‚An Jericho dürfte dıe (jerstenernte schon Miıtte der
nde Aprıl beginnen; denn Aprıl 909 sah ich Ss1e dort fast ge1f”“;
although Dalman ImMay ave misınterpreted the agricultural condıtions slıghtly,
because Arbeıt 111 Zn cıtes June 909 the beginniıng of the wheat harvest In
the vicınıty of Jerusalem and the beginnıng of the barley harvest In the Jordan
valley and the beginnıng of the wheat harvest In the mountaınous reg10Nns Call

hardly be INOTC than Our S1X weeks apart.Zn The SaJmne would Iso hold irue f Baal-Shalısha WEIC ocated In the eastern hıll
COUNIIY of Ephraiım Kallaı, Baal-Shalısha 191-195; Edelman, Saul’s 50-51;
Cogan Tadmor, Kıngs 5 E suggesl; In thıs dAsSc the barley harvest In Giılgal
would ave begun three weeks earlıer than In Baal-Shalısha.
Contra Gray, Kıngs 5O1, who trıes Justify the act1ons of the mN IIN by
arguing that “the provısıon brought by the INan of Baal-Shalısha INa y ave een
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In conclusıon: the EXPHCH reference Baal-Shalısha ın the epısode of
the ‘feeding of the multıitude” In 2Kgs O Was trıggered Dy the
inclusıon of the miıracle that W ds or1gınally performe Dy AaNONYMOUS
mNS IIN In the wıder Elısha-cycle. The place Namne makes perfect
In combinatıon wıth Giılgal the of the prev10us miıracle perIorme: by
Elısha 1n the days of famıne. ıle the inhabıtants of the hıll COUNIrY AIc

eagerly awaıltıng the first produce Of: the HG  S oraın harvest ı takes OINCONC

from down hıll Baal-Shalısha {O rng the mmR IIN and the people of
Gılgal 'twenty loaves O  arley Trea! and i  S C{} the stalk?

Summary
The place Namne Baal-Shalısha does nNOL by chance In the tale of °the

feeding of the multitude) In 2Kgs The topography of the tale miırrors the
dıfference In the harvest times of the cereals between the valleys and the 111OUN-

alInOus of Syria-Palestine. The barley and the wheat the coastal plaın and In
the valleys rıpen fortnıght before the In the mounta1ıns. In Baal-Shalısha
which W dsS located In the western foothıiılls of the hıll-country of Ephraım the first
frunts of the cereal harvest would thus be avaılable much earlıer than In the vicınıty
of Gilgal where the prophet Elısha resided Kgs 4:38-41) It consequently takes
"someone from Baal-Shalısha) bring the prophet enty I0aves of barley, and
L1CW C the stalk‘ Kgs 4:42)

Zusammenfassung
Der (Ortsname Baal-Shalısha taucht nıcht zufällig ın der Erzählung der „Spe1-

der eNnge- 2Kgs auf. DIie Lokalısıerung der Erzählung spiegelt die
zeitliche Abweıichung der (jetreideernte In den Tälern Zu den gebirg1gen Regilonen
VONN Syrien-Palästina wıder. Die Gerste und der Weızen der Küstenebene und Täler
reifen vierzehn JTage früher als das Getreide iın den Bergen. In Baal-Shalısha, das iın
den westlichen Ausläufern des Hügellandes VO  —_ Ephraım lag, konnte Ian dıe ersten
Früchte der Getreideernte folglich vıiel früher ernten als In der Umgebung VOIN

Gılgal, der Prophet Elısha seinen Wırkungsort hatte (2Kgs 4:38-41) Infolgedes-
SCTM wurde „„Jemand VOIN Baal-Shalısha“ benötigt, U dem Propheten „ZWanzlg aılb
Gerstenbrote und friısche Getreidehalme‘“‘ Kgs 4:42) bringen.

appropriated by Elısha the authorıty of Yahweh the elements of
specı1al sacramental meal.”
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.'T‘}%fi eiıne psaltergliedernde Inklus1ion!'

Florian Kreuzer

Kın Grundproblem der Psalmenexegese ist dıe Abgrenzung der einzel-
CI Texte voneıinander, oder anders ausgedrückt die scheinbar einfache Fra-
SC Wo beginnt eın salm und endet er? Dass dıe Eınteilung des AdSOTC-

tischen lexts el 1U eıne Möglıchkeıt darstellt, zeıgt schon dıe 1mM Ver-
gleich ZUT Septuagınta unterschiedliche Zählung.“ Eın Fexterenzen klar
anzeıgendes, aber ohl sekundäres Krıiterium bılden dıie Überschriften, dıe
In den ersten dre1ı Psalmbüchern reichlıch vorliegen, 1mM vierten und fünften
He jedoch 1U noch etiwa be]l der Hälfte der Psalmen * Be1l einıgen der
übrıgen erscheınt der USTUu MDEn der fast iImmer den Psalmrändern Z.U

finden ist und damıt als Argument ZUT Definıition VO Psalmgrenzen geEE1S-
netl erscheint / 1ıne Besonderheıt bıldet dıe Konzentratıon der Formel In
der hebräischen kommt S1e UT 1m etzten Psalterdrittel VOI, und auch
nnerha dieses Bereıichs errscht eıne Tendenz UE Grupplerung VON 55
enthaltenden Psalmen © iıne psalterredaktionelle Komposıtıon 1eg damıt

Ich danke Herrn Prof. Dr. Chrıstoph Dohmen und Prof. Dr. IThomas Hıeke SOWIeEe
Herrn Prof. Dr. Erich Zenger für wichtige Literaturhinweilse.
19+10 L: MTII 4+]1] 15 M] S: MII MX 14 S:
LXX146+14 /
Nur sechs Psalmen der re1l Bücher welsen keine Überschrift auf (Ps 1’
83443 5
Dies ist für gesagl, In dem VOIN 61 Psalmen 33 (Ps 90:; 9 s 9 $ 100-103:; 103-
110; 120-134:; 138-145) über ıne Überschrift, dagegen (Bs GT 93-97; 9 ’
104-107; 111-119; 3513 146-150) über keine verfügen. ED schlıeßt dıie
Lücken, unter anderem durch durchgehende Zählung VON XAANAOULA als Über-
schriıft.
Die Schreibung In BHS erfolgt eınma| (Ps als eın Wort, SONS als Zzwel
W örter, Psalmende immer mıiıt maggeph (zusätzlıch uch Ps 13353 und
n  , Psalmanfang hne maqgeph (Ausnahmen: Ps 106,1 und DiIe
Schreibung In den Handschriften ıst nıcht immer eindeutig. Vgl Miıllard, KOom-
posıtıon Za
Nur in Ps 333 steht5 nıcht In Randposition.
Vgl Miıllard, Komposıition 28 und öfter, der die Formel als „Psalmtrenner‘‘ be-
zeichnet.
Ps 104-106; 111-113; LIES-Ia:E: 146-150 Nur Ps 135 steht alleın. Aufgrund
dieser statistisch außerst auffälligen Konzentratiıon lassen sıch dıe 555 - Rufe
In ihrer S1ıgnalfunktion schwerlıch „überbewerten“‘ (vgl. Zenger, Komposıition
105); vgl auch Leuenberger, Konzeptionen JS
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nahe, womıt 1mM Lichte der Psalterexegese” Z.U fragen ist, inwıewelt der
Ausruf eıne dıe Psalmen glıedernde Funktion besıtzt. Bısher wurde dıe
orme eher psalmenexegetisch untersucht, n besonders dıe Fragen nach
Etymologıe, ursprünglıcher Verwendung oder Sıtz 1mM en verbunden mıt
der rage nach dem Verhältnıis zwıschen wörtlicher Bedeutung 051
JH(W. und Erstarrung ZUr festen (lıturg1schen) Formel ' In dıiıesem
Zusammenhang wırd auch dıe ursprünglıche Posıtion 1M Psalm dıskutiert,
bıetet dıe masoretische Eınteijlung des Textes doch C121 dısparates Bıld

Im erscheınt l  99555
einmal innerhalb des Psalms (Ps B5}
teıls Psalmbegınn (Ps SE 32);
teıls Psalmende (Ps 104; 105; 49351 EFD):
teıls als Inklusıion (Ps 106; F: 353 26-150):
Im tolgenden soll eıne Interpretation vorgestellt werden, dıe ohne nde-

TUNSCH des Konsonantenbestandes jJeden eleg VON w  59554 eiıner Inklusıon
zuordnet, * ohne damıt eıne ursprünglıche Textgestalt propagleren oder
dere Gliıederungen wıderlegen d wollen Vıelmehr soll unabhängıg VOIN

textgenetischen Fragen dıe psalmen- und psaltergliedernde Funktion der
Formel In der IC dıe Masoreten überlieferten Endgestalt des hebrälischen

Zum Ansatz der Psalterexegese gegenüber der Psalmenexegese vgl Zenger,
uch 23i
Dıie freilıch vorhandenen psalterexegetische Ansätze hingegen anerkennen
durchgehend implızıt der explızıt 55 als Gliederungssignal, ordnen dıe
Formel ber anderen Strukturen unter. Neben inhaltlıchen Krıterien werden
dabe!1 besonders Hallel-Sammlungen 1/1 E 35/36;lund
dıe Buchgrenzen des fünfgeteılten Psalters herangezogen; vgl Zenger, OmMpO-
S1t10N; Zenger, uch 356.365; Hossfeld, Halleluja; Gıillıngham, Poems 241-244;
Koch, Psalter: Leuenberger, Konzeptionen; Wılson, Edıiting; Wılson, Shapıng
72-82; Rısse, ott Dıe m>5 -Gruppen werden me1lst als (abschließender) e1l
eiınes dreigeteıilten fünften Buches verstanden: vgl Leuenberger, Konzeptionen
308; Wiılson, Shapıng 7 9 Koch, Psalter 25722593
Vgl eIW. Seybold, egen; Seybold, Poetik 302-303; Westermann, SOM ers-
tenberger, Halleluja 18-19; Gunkel, Eınleitung BL
Für Inklusıon, Anfangs- und Endlage g1bt Jeweıls Auslegungen, dıe dıe ent-
sprechende Posıtion als ursprünglıche sehen. Für Anfangsposıtion vgl EIW.
Westermann, Lob:; Gerstenberger, Halleluja 18-19; für Endpostion: Gunkel,
Eınleitung 37-38: Seybold, egen Yl; für Inklusıion: Barre, Halelü yah
Vgl uch Barre, Halelu yah, der m55 ebenfalls konsequent als Inklusion be-
trachtet, ZUTN Nachweiıs dieser These allerdings eınen hypothetischen Vorlagen-
fexXT rekonstrulert. uch dem kırchliıchen Psalmengebet Ist dıe Inklusıon e1ines
Psalms durch dıe Antıphon geläufig. Selbst dıe Psalmınklusion durch5
begegnet 1er ferz Sext Non und Komplet der (Osterzeıt verwenden als ntı-
phon immer eın dreıfaches Halleluja.
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Psalters analysıert werden. €e1 versteht sıch diıe vorliegende Interpretation
explızıt als eıne VON vielen eInes Textkorpus’, der sıch HFG vielschichtige,
sıch durchdringende Gliederungsprinzıipien auszeichnet.!“

Grupplerung VOIN —55 _Psalmen
Zunächst betrachten WITr dıe Oorme als außerhalb der Zählung tehend

er Psalter lässt sıch dann HIr 55 (mıt „X“ angeze1gt) folgender-
malßen gliıedern:
L: 06 X 0/Z110:X A 1D X LA TE x 116

LE 1A8< ]34 „1-2 35:3=-21 136-145 146 147
LAS XX ]  XX ASO X

endet 11a konsequent das TNZIP der Inklusıon d}  $ kommen als ebbn 3
Psalmen solche nıcht In Betracht, welche nıcht oder 11UT Z.U eıner Seıite hın

dıe orme S  grenzen. - Aus den übrıgen lassen sıch fünf Gruppen bılden

X105X X106X
X111 X 112 1B
AX116 X
X135,1-2 ]  „3-2
X146X| X147X X148X| X149X| X150X|
Da nıcht anzunehmen IsEe dass eın salm mıt doppeltem m55 endet

oder beginnt, © bılden dıe etzten zehn mu n-Belege eindeutıge NKIUS10-

Siıcherliıch sahen auch dıe Masoreten ıhre Interpretation nıcht als einzıge Mög-
ıchkeıt. SO lesen S1€e z B Ps 9-10 als wel Psalmen, obwohl iıhnen das (hebrä-
isch-alphabetische!) Akrostichon klarer se1ın mMusSsste als der LXX-Tradıtion, dıe
1er 11UT eiınen Psalm zählt Zu unterscheiden ist zwıschen Interpretation der
Masoreten und iıhrer Überlieferung des Konsonantenbestandes, den S1e offenbar
auch ihre eigene Interpretation getreulıch wiedergeben (vgl das ketib-
gere-System der Masorah). DIe masoretischen Handschriften bieten damıt ıne
verlässliche Textgrundlage. Insofern ist der Begriff „„‚Endredaktıon“ für den
Konsonantenbestand des WE auch diskutabel (vgl Koch, Psalter 243-7244
Anm 31 doch als gegebener Terminus sıinnvoll und zutreffend. Rekonstruk-
tiıonen (vgl Koch, Psalter DL Anm 3) dagegen bleiben immer hypothe-
tisch Zur Interpretation ist uch dıe Eınteilung ın Textabschnitte (durch Spatıen
und Absätze) zählen, selbst WEeNN die masoretischen Handschriften auch arın
ihre (Gjeweılige) Vorlage gCNaAU wıiderspiegeln sollten.

Ch Theoretisch kämen auch Ps 107-110; 114-115:; 118-134; 136-145 als ebb bbn 3
Psalmen in rage, WE s1e als vier Einzelpsalm gelesen werden könnten Für Ps
107-110; 118-134; 136-145 genügt ber bereıts dıe Betrachtung VOIN Über-
schrıften, UTn ıne Untergliederung konstatieren. /u Ps 12 15 sıehe unten

16 Crüsemann. Studien 131 Anm 57 nımmt für Ps 147 hingegen einen ursprung-
lIıchen Begıinn mıiıt doppeltem m55 d Was mıt dem Schluss- m55 Von Ps

re1 aufeinanderfolgende (!) Belege ergäbe.
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en der Psalmen 146-150 Analog gılt dıes auch für dıe Psalmen 105 und
06 Be1l den mıttleren Gruppen taucht dıe rage auf, welchem Psalm
x  59555 Jeweıls gehört: um vorhergehenden oder ZU nachfolgenden? In
der zweıten rTuppe eröffnet der eleg sıcher Ps 11{ der letzte Schlıe
Ps 113 Dıe Zwel mıttleren gehören somıt ebenfalls dıesen beıden salm
J2 scheıint damıt keın =5155—_Psalm sSe1IN. Dıese 021 versagt aber
schon 1MmM nächsten Fall, da nach ıhr der mıttlere eleg In der drıtten Gruppe
sowohl Ps 116 qals auch Ps Kl zuzuschlagen ware Zielführender als das
/uordnen der 555 -Formel Psalmen ist G eshalb umgekehrt iragen,
welche Psalmen eıner =„5155-Inklusion angehören, also: elche Psalmen
stehen zwıschen Zwel =91555-Rufen? Dies sınd dıe Psalmen LOS: 106, D3ı
FB FI6: IL 135 und 146-150, wobel sıch IL: 1: 1: und 116 ıhr chluss-
55 mıt dem nachfolgenden salm teılen. Somıit gılt

Eın eleg der Formel 51556 ist
eindeutiıg eın Anfangs-7"199M, W CS egınn eıner Gruppe oder als

zweıter VO  s Zwel aufeınanderfolgenden Belegen steht;
eindeutig eın Schluss-m“>5>, WENN CS Ende eiıner Gruppe oder als

erster Von ZWEe] aufeinanderfolgenden Belegen steht:
sowohl Anfangs-74 997 des eınen als auch Schluss-m 555 des darauf

folgenden Psalms INn en übrıgen Fällen. ‘®
Konsequent gedacht esteht Ps 1:35 damıt dus Zzwel einzelnen m

Psalmen, „‚1-2 und 35,3-21 2A5 A erscheıint mıt HLE Zzwel Versen für
eınen selbständıgen salm / Wal sehr knapp, entspricht darın aber Ps FT
(ebenfalls eın m 2>-Psalm'). Der Psalmbegınn VON 135 mıt der Formel als
„Überschrift“ und der Welterführung mıt HE egegnet auch 1ın Ps 47

Iso i1st Ps 104 In diıeser Betrachtung mıt K und SCRCH eın Halleluja-Psalm
Somıit wäre be1l Auslegung eiınes entsprechenden Eınzelpsalms das fehlendeP  55 einzubeziehen.
Koch, Psalter E geht Von einem einstigen Psalmbegınn mıt ers us
Der Psalmanfang vVvon Ps BA wäre damıt nıcht mehr „einmalıg IM Psalter‘‘
(Rısse, ott 20)
Dıie Funktion VO  b dn als „Durchführung‘“‘ imperatıvischer Hymnen (vgl ITuSe-
INann, Studien verlangt dıe Sıchtweise Von 955 als einleıtenden Impe-ratıv, ‚„„.da eın Hymnus nıcht mıiıt n begınnen ann  C6 (Gunkel, Psalmen 615)Gunke]l sıeht deshalb 55 In Ps 147,1 nıcht als Überschrift: vgl Gunkel,
Psalmen 615 Crüsemann g1bt em „mıt Ps 146-150 überschriftartigen Charak-
ter‘  66 (Crüsemann, Studıien 131 Anm den Vorrang. Beıde Sıchtweisen sınd be-
rechtigt und lassen sıch verbinden, iındem der entweder-oder-Option beıder
Autoren ıne sowohl-als-auch-Position (AYD25 gehört Uum Satz, {ungıert ber
zugleıch als Überschrift) VOIrSCZORCNH wırd Für den Beleg der Möglıchkeit, Ps
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Ian ıngegen Ps ES als einen einzıgen Psalm,“ ist auch
dieser VON der 955 _Formel umrahmt, Was dıe Blöcke Ps A 13 und FFÖ=-
SE verbıindet.

Dıe Aufteıjlung der 5955 -_Pcalmen sıeht miıttlerweiıle dus

X105X| X106X!
1{1 XI11/X/112/X/113/X/114+115/X/116/X/117X|
{ 11 X135,1-2/X/135,3-21X

X146X AX147X| X148X)| X149X| X150X)
Für eıne Gliederung In vier Gruppen pricht auch, dass auf jede VO  -

ihnen dıe Formel
C m515 y SR 9105 Ca

Olgl, mMıt Ausnahme der Gruppe da dıese den chluss des Psalters
bıldet

Gliederung durch Inklusıon
reililen ware C be1 ruppen, dıe mıt eindeutig zuzuordnendem 55

begınnen und enden, zwıschen den Eınzelpsalmen aber m2 M-Belege mıt
doppelter Zuordnung biıeten( VOIN Ketteninklusion sprechen, da
dıe Inklusı:onen Ww1e dıe Gheder eıner Keftte ine1inander greıfen. Warum aber
dıfferenziert der Psalter zwıschen Psalmen, dıe In Ketteninklusionen
gruppiert sınd (  9 und Reıiıhen VO Eınzelinklusionen 1+1V)? Denkbar
Ist, dass durch Ketteninklusion eıne besondere Zusammengehörıigkeıt der
darın enthaltenen =9155_Psalmen als Gruppe ausgedrückt werden soll Dıiıe
Psalmen eNnalten elınerseıts hre Fıgenständigkeıt, wollen andererseıts W1e
eın einz1ger ext gelesen werden “ Demgegenüber wırd dıe Sıgnalfunktion
des 55 -Rufs erhöht, WEeNN durch das Zusammenstoßen VON 7WEe] Eın-
zelınklusionen verdoppelt wird.“ Entsprechend der Wortbedeutung - L6b5 JH“

135,3-21 als eigenständıgen Psalm sehen, ıst ohnehıin die bloße Analogı1e
Ps FA ausreichend.
Vgl EG  X Auch viele hebräische Handschriften zählen 1er ur eınen Psalm:;
vgl Miıllard, Komposition 3L Dort uch möglıche Begründung der Trennung

22 aufgrund Jüdıscher Iıturgischer Praxıs.
Vgl Ps O: I4S E: 1364 Zudem folgt dıe Formel In 106,1 bereits uf den
ersten 95555 _Poalm 105 Ps 118 wiırd ebenfalls VON der Formel, 136 VOoNn eıner
Varılante abgeschlossen. Miıt ähnlıchem Befund ber anderer der fehlender
psalterkompositorischer UuSWEe:  ng vgl Wılson, Edıting OT: Ballhorn, Telos

23 198; Mıllard, Komposıtıion 82-83; Lımburg, Psalms 52772526
Vgl Gruppe HL, dıe sowohl VO  —_ als auch VOIN E als eın einzelner Psalm
gezählt wırd Zenger auch dıe Einzelinklusionen Ps L4A6=150 S! „daß S1e
als fortlaufender Zusammenhang gelesen werden wollen.“ (Zenger, Fleisch 16)
Vgl Ps 05/106; 46/147; 47/148; 48/149; 49/150
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wırd damıt der hymnısch-jubelnde Charakter betont, eutlic erkennbar beım
feierlıchen Schluss-Hallel Ps 126-15606 In den Psalmen 105 und 106 esteht
dıe Sıgnalwıirkung darın, das Augenmerk auf den Ruf selbst lenken So
wırd sıchergestellt, dass diıeser als Formel erkannt Wird; dıe Aufmerksam:-
keıt be1 jJedem welteren Vorkommen ist erhöht “° Damıt ist ein Element
adäquat eingeführt, das die ersten Z7We] Driıttel des Psalters nıcht ErSCHEeIt.
das letzte Drittel dagegen st.  a  .  rk In rTuppe wırd dıe Formel C
stellt, In den Gruppen 11 und 1{1{1 In Erinnerung gerufen, Uun: bereıten alle
dre1 Gruppen das Finale Ps E2.6=-750 VO  Z Dıe 555 -Psalmen bılden 1
iıhrerse1ts (Ketten-)Inklusionen,“ dıe das letzte Psalterdrittel konzentrisch
1mM Schema ABACABA glıedern:

105106 5955 _Psalmen
( MSI ‚1715n -Psalm 107)

108-110 3175-Psalmen
141 =„5155_Psalmen
(FT 7 -Psalm 118)

(Eınzelpsalm 19}
120-134 mu >wm-_Psalmen

135 555 -_Psalmen
11077 7 -Psalm 156)
(Eınzelpsalm B7
138-145 3175-Psalmen

146-150 =„955_Psalmen
Der sıch ergebende 399n Psalter“ I0S 30 untersche1idet sıch V OIl

üunften Psalmenbuch (Ps 07/7-150) DUr In der uordnung der 555 -Poal-
ICN 105 und 106, dıe damıt eıne Scharnıerfu  tıon übernehmen: Entspre-
en der Schlussformel Ps (vgl Ps 41,14:; 2,18-19; verwle-
SCI] S1Ee nach (Ps 90-106), entsprechend der m> 9n-Gliederung nach

N Zum psycholinguistischen Problem des Erkennens Von Inklusionen vgl Wyck-
off, Circle. Dabe!1l erkennt Wyckoff dıe 555 -Inklusion VOoNn Ps 105, den als
Beıspıiel an  rt’ jJedoch nıcht, da den Psalm isoliert In der masoretischen
Abgrenzung betrachtet; vgl Wyckoif, Circle 493-496
uch die 110  1n -Forme wiırd 1mM Anschluss den ersten 555 -Psalm
direkt nach dem ersten Doppelbeleg Von 5 In den Psalter eingeführt nd
partızıplert VOINl dessen lernpsychologischer Sıgnalfunktion.
Zenger spricht VO  — Ps 104-106; 146-150 als eıner „Klammer Uum später hınzu-
gekommenen Buch“‘ (Zenger, Komposition 97:; vgl uch Anm 10)
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hınten (Ps 05-150): Ps verbıindet e1 Formeln, ındem (T das
zweıte TDN VON 1D TON durch M  59556 ersetzt.“?

Irotz des weıtgehenden Fehlens VOI Überschriften 1mM Halleluja-Psalter
sınd Jextgrenzen VO Eınzelpsalmen klar rheben Ps 08-1 10, 0142
und 138145 tragen Überschriften, L1OY: 118 und 136 begiınnen mıt IC SI
119 und 17 sınd urc diese Formel“” nach VOITIC und durch dıie Überschrift
des Folgepsalms nach hınten abgegrenzt,” 105-106, HELE
und 146-150 sınd 55 -_Psalmen. *

Durch diese Komposıtıon werden bestimmte Textbereıiche des etzten
Psalterdrittels hervorgehoben. Den Miıttelpunkt bılden el dıe W allfahrts-
psalmen 20132 dass Ps IO5- 50 auch als Un dıe Wallfahrtspsalmen
komponıierter Halleluja-Psalter betrachtet werden könnte ** Ps 119 steht SE1-
CT Eınmalıigkeıt adäquat alleın Damıt wırd auch dem salm 3L der eben-

eiınzeln steht, ımplızıt elıne vergleichbare Sonderstellung eingeräumt.

Vergleich mıt SC
Dıe Septuagınta untersche1idet sıch 1MmM eDrauc der HalleluyJa-Forme

VO masoretischen ext Dıe olgende Tabelle ZEIST. €e1! In der
Verwendung VO XAANAOULAO DZW 9955 übereinstimmen und

28 Auch die Forme!l- als Anfangsvers VOonNn Ps 106 und 107 verbindet
diese beıden Psalmen ber die Psalmbuchgrenze hinweg. In diachroner Betrach-

könnte In der Verwendung der Formeln m55 und mea EM SSa der redak-
tionelle Wılle erkennbar se1InN, weltere Texte einem bereıits bestehenden Psalter
hınzuzufügen (vgl Zenger, Buch 365; Koch, Psalter 266-269): DıIie Fuge wiırd
besonders gründlıch gekıttet. Seybold, Poetik 303 sıieht 55 nde des
vierten und fünften Psalmbuches (:  n und als „Schlussdoxologien““
eines „lIıturgischen Rahmenwerks‘‘.
Der Ausfall eines zweıten ON (vgl Koch, Psalter 249) INUSS somıt nıcht aNQC-
L1LOINMECN werden.
Ps 136 endet mıiıt eiıner Varıante der Za ‚yn -Formel.
Ps ist außerdem alphabetisch-akrostichisch.37 Vgl uch Wılson, Edıting 158 „FOT obvıous ICasSsONS, author-change Call lon-
CI effective indıcator of dısJuncture. In thıs segment, therefore.,
find the hllwyh and hwdw pPSS performıing the SaJmne NCHSÖP

33 Dıie einzelnen Psalmen dieser Komposıition sınd wıederum konzentrisch anSC-
ordnet: den SCHAUCH Miıttelpunkt (achter VONN I3) bıldet eın Psalm, dessen ber-
schriıft durch amn ergänzt wird, davor und danach nehmen Je ZWe1 Überschrif-
ten das 155 auf. In den Miıttelpunkt des Zentrums Von Ps 105=:1560 wırd damıt
nıcht das den gesamten Psalter prägende 955 gestellt, sondern das 11UT zweımal
vorkommende — b
Vgl die Siıchtweilse VON Ps HE3 und 135-136 als theozentrischer Prolog und
Epilog 7zu Ps PF0=132 In Zenger, Eınleitung 365
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1UTr In eıner Version eın Psalm als Halleluja-Psalm gılt oder LU eıne Ver-
106S10N dıe Formel belegt

S .  Kl CI  —— — K CN - S E 6
104 F S XAÄANAOULO 65 XAANAoULe 55 XAAÄNAOULO

a 555 XAÄANAOULO 111 110 35A 134 146 145
ı} Ya XAÄANAOU „ 55105 104

a 55 ® 7=— 2 | 11 35B U AL  x  Y  -  AXAIiniovia1220  ‚55 XAÄANAOULO
1° s XAÄATAOU ı} O XAANAOULO e 555 XAÄANAOULE 147 146

105 1 13 F 135 XÄANAOULO106
ıV 5 XAÄANAOULA 55 XAÄANAOULA 147

106 | 14 113 ua 555 —.

HS i ı { XAÄANAOULO
W& _ XAÄANAOULO 148 148

116 | 14 55 ® —A
XAÄANAOULO S XAANAOULO

EFS 149 149
ı1 555 XAÄANAOULO vl 55«ö l

FE 116 i XAÄANAOULO
i 55 XAÄANAOULO 150 150

FT ö5 XAANAOULO
XAANAOULO

|18

Dıiese Abweıchungen lassen sıch aber leicht erklären ” Beachtet I11lall

Besonderheıten In der Systematık der Septuagınta, stellt INan fest, dass jeder
m25 n-Beleg auch in 1L  >< vorhanden ist In 134(135),53 wırd übersetzt,

immer mıt XAANAOULO transkrıbiert. Miıt Ausnahme des chluss-
XAANAOULO in Ps 150,6 ist dıe Orme immer Überschrift, Doppelbelege W CI-

den deshalb mıt LUr eiınem XAANAOULA wledergegeben. TIrotzdem verfügt OC
über mehr Halleluja-Psalmen als dıe Hebräische Dıes erklärt sıch umm
eiınen daraus, dass dıe Zählung anders erfolgt, dass dıe klar eıner
m12 >-Gruppe gehörenden Psalmen 16b) und eıgene XAANAOULA-
Überschriften en Zum anderen mMussen 1mM System der Septuagınta dıe
Belege Ende der Gruppen als Überschriften des Folgepsalms angesehen
werden. Dıe Psalmen9D und sınd damıt
xAAniovuLw-Psalmen. Dass dıe zweıte ruppe nach Ps 18) dıe Formel
belegt, kann anhand diıeser Überlegungen nıcht rklärt werden,” alle ande-

35 Zum tolgenden vgl ähnlıch auch Barre, Haleld yan 196-
Der xAAniovuLa-Beleg zwıschen Ps 18) und 19) verwundert ohnehın,
da der xAANAoULK-Gruppe damıt nıcht entsprechend dem hebräischen AI “ebha
die Formel EEOWLOAOYELODE TW KUPLO® AA  OTL XPNOTOC OTL  Ür ELC TOV XLOVA TO EAEOC
XÜTOD folgt In 117(118),1 läge S1Ee dagegen (mıt der Varıante XYaOOC
XPNITOC) VOoO  z
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1CIH faktıschen Unterschiede sınd auf dıe verschıedenen Zählweısen zurück-
zuführen. endet 1Nan das Prinzıp der Ketteniınklusionen auch auf dıe
Septuagınta 37  an, umfassen S1e mıt Ausnahme des Psalms 18) den-
selben CXLKOTDEL. den auch dıe Inklusıi:onen des hebrälischen Psalters
eErgeben. In dieser Betrachtung wıdersprechen sıch damıt oriechıscher und
hebräischer exf wenı1ger, als S1Ee sıch gegenseılt1g bestätigen.

Masoretische Eınteijlung der „ 5955 _Pcalmen
Das Prinzıp der Inklusıon durch 5 5 ist der masoretischen Eınteijlung

ekannt und wırd auch be1 ıhr In mehr als der Hälfte der ANSCWCN-
det.°® Das organısche Ineinandergreıfen der Inklusıionen wırd HI Xplizı1-
t(e Zuordnung der Formel u SCHAaAU einem Psalm TE111C gestört.39 Auffällıg
ist, dass 55 In HSS nıcht Z Ps 14471 gezählt wiırd, obwohl dıes doch
eiıne durchgehende Gruppe Ps F17, vier Psalmen mıt Anfangs-m“172957, dre1
mıt Schluss-mu>>, ergäbe. e1m ersten eleg der Formel wırd mıt Ps 104
dagegen eın zusätzlıcher 9155 _ Psalm definiert. Dıiese vergleichsweıse kom-
plızıerte Aufteijlung dürfte bewusster Überlegung entsprungen se1n. Was In
elıner Interpretation des masoretischen Jlexts beachtet werden sollte, hıer
aber nıcht ema ist

Fazıt
Dıe strenge Betrachtung der 5155 _Formel als Inklusıon erg1bt ıne WEeI1-

tere möglıche Psalmeneınnteijulung neben und EXX: dıe dıe kunstvolle
Komposition eiınes Halleluja-Psalters Ps FOS=15€ erkennen und sıch mıt be1-
den Texttradıtionen leicht In ınklang bringen lässt In eıne Psalterexegese
ıst S1e eshalb als Interpretation des Kkonsonantentexts einzubezıehen.

Als zusammenfassende Kurzthesen lassen sıch formuheren:
Dıe Oorme _  59554 markıert Textabschnıitte des Psalters als ‚55 -_Poal-
30(98|

Diıe Markıerung eınes Psalms erfolgt durch Inklusıon

37 Für Ps 150 belegt dıe ansonsten XAÄANAOULO konsequent als Überschrift 11-

38
dende Septuagınta tatsächlıch dıe Inklusion.
Dı1e Psalmen der Gruppen 88 und stehen In der masoretischen Eınteilung alle
In m >>m-Inklusion. In den Gruppen und 1{1 ist es Jeweıls eıner (106+1 F5)
Vgl Gruppe IT Ignorıierte 11an dıie Zuordnung in Ps DE und P 7zu 16
weıls ur einem Psalm als systemımmanente Notwendigkeıt, waären VOoO  — den
fünfzehn masoretischen 155 _Psalmen außer dreiıen (104; FÜS: HIS alle mıiıt
55 umrahmt.
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Die =91555-_Inklusionen bılden vier Gruppen Ps 105-106; 417 [ 35A-
B: 146-150
Dıe Gruppen Ps 105-106 und 146-150 bestehen dUus Eiınzelinklusionen.
DIie Gruppen ÖSl 17 und A-B bestehen dUus Ketteninklusionen.
Dıiıe Abweıchungen LA belegen keıne stark dıvergiıerenden lexttra-
dıtıonen.
Dıe m12 >M-Gruppen glıedern das letzte Psalmendrittel als Halleluja-Psal-
ter

Summary
In interpretation of the Hebrew consonantıc LEXT, the dıvısıon of the ook of

Psalms into sıngle psalms must be decıded by text-ımmanent sıgnals. (OOne of those 1S
the phrase bbbn When5 15 always taken inclusio, our SIrO0UDS of psalms
Can be detected These SIOUDS constıitute skılful composition (ps 05-150) hat Call

be referred „Halleluja-Psalter‘“.

Zusammenfassung
Be]l Auslegung des hebräischen Konsonantentextes I1USS dıe rage nach den

renzen der Eınzelpsalmen aufgrund extimmanenter Sıgnale beantwortet werden.
Dazu ist uch dıe Formel 55 rechnen. Be]l konsequenter Lesung VON 55
als Inklusıon ergeben sıch 1e7 Gruppen von Psalmen, dıe Ps 105-150 eınem
kunstvollen Textabschnıiıtt glıedern, der als „Halleluja-Psalter“‘ bezeichnet werden
ann.
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Ouvelle etude structurelle du Benedictus

Pierre Auffret

Depu1s etude de Vanhoye, nous-meme, ROousseau, eEYNEE ei
enfin Girard’, 1L1OUS SOTMMIECS efforce de de plus pres la STITUC-
ture lıtteraıire du Benedictus. 1OUS semble cependant, metitant profit
les crıt1ques des uns AUX autres ei les diverses proposıtions, DOUVOIF
present UT perception CI1ICOTEC plus ımp1de l plus ajustee CxXTe
Plutoöt JUC d’ınflıger d u ecteur TI prealable, UuUlNlc recens1o0n criıt1ique
des proposıt1ons anterieures, lu1 PIODOSCIONS emblee une presenta-
t10n de nOotre propositıion, quıtte montrer fur ei 1LHNESUTEC la pertin-
JG Dar rapport dUuX TAavauxX anterlıeurs. Nous consıdererons, toujJours SUOUS

’angle de ”’etude structurelle, d’abord Ia benediction 68-75, DUI1S Fad-
prophete 76-79, DUI1S viendrons la Siructure de l’en-

semble, laquelle, le veCITd, Joue Das seulement ef meme DaS prinC1-
palement partır des deux partıes susdıtes. On TOUVeTrTa cC1-dessous la ira-
duction de Gırard, AaVCC deux modificatiıons visant respecter la langue
(grecque du Benedictus: 110US tradulsons KUPLOC Dal Se1gneur (et ONW ei
EAEOC Dar (et 11OMN '„  “"Joyaute”, traduction d’aılleurs dıscutable de hsd‘) Les
recurrences sont portees italiques.
68 enı so1nt le deIigeNneur, le Dieu d’Isra@

Car 11 Vvisıte
et fait la lıberation ON peuple.

69 ei 11 reveılle UNC (8)]88[ de salut DOUTI L1IOUS

dans la ma1ıson de aVl S(I] enfant,
vr 1801888 11 ‚en] alval parle DUr Ia bouche des SaInts,

(Cıtes ICI dans l’ordre chronolog1ique. OIr la bıbliographie finale. ans De LucC
Theophıle, le lıtteraire de l’ouvrage Girard de dispenser de

toOute prise CoOmpte des proposıt1ons precedentes. On peut s’interroger 008 la
legıtımıte d’un te]l procede; 11 n en reste DaSs mMO1NS UJUC le metier de ”auteur

POUT a1nsı Ire CCS quelques el UJUC SOI l’etude de 1a
Structure est substantıiel.
De NOS retrovers10ns du SICC ”hebreu plusieurs font dUCUuNeC dıfficulte. S1g-
nalons cependant, pouvant quelque probleme, celles de EAEOC Dar hsd,
dont eynet, Parole 3 $ rappelle qu 1l traduıt la plupart du m ASd, ma1ls QuUSs]
An el les MOS de meme racıne, el de ETLÖOAXVAL Da hiphil), quı1 estompe
une poss1ıble NUAaNnNCce de “bhriller SUr, ıllumıner”, le voudralent de
nombreux traducteurs (et Dar exemple eynet, Parole 96), 1UaNCce quı cependant
est pas sıgnalee ans le Wörterbuch de Bauer, el peut-etre attıree par la
mentıon sulvante des tenebres.



Pıerre Auffret | 35 (200 /)

depu1s touJours, SCS prophetes,
salut de 1105 EeNNEMLS
ei de la MAIN de [OUS les ens| haissant

B |de manıere A} faıre preuve d’ |amour OCHMVGES NOS peres,
ei [a] SOUVvenIr de S()I] allıance sainte,

G erment qu’1 alvalt| Jure Abraham nolre pere,
74 de DNOUS donner \la possıbılıte , Sd1ll5 craınte,

|une O1S arraches la Maln des ennem1S,
G de ul rendre culte dans la pıete el 1a Justice

en face de Iu1l |pendant| [OUS 10S$S Jours.
76 to1. minl-enfant, appele prophete du Ires-Haut.

En {u marcheras en face du deigneur,
|de manıere a} preparer SCS roules,

D DOUT donner la cConnalssance du salut SON peuple,
dans le pardon de leurs DPECHES:

78 DUar les entraılles d’amour de noliLre Dieu,
grace dUuX quelles NOUS Visıtera astrje levant, depu1s ”’en-haut,

79 ‚ de manıere a] manıfester duX gens| T0Uuvan
bas dans la tenebre el ’ombre de la MOTT,

DOUI gulder 11055 pıeds VCIS la roule de la DalxX.
La benediction (68-75)

Nous adoptons DOUTL NOS deux premieres etapes la distinction
benedıiction l prophetie”. Dans la premıere NOUS dıstınguons 1C1 la bene-
dıcetion 689 el SCS motıfs Ba Commencons Dar etude deB
Une premiere Stiructiure concentrique apparalt Ba Za de 70,
qu ’aıdera percevoır Ia dısposıtıon sulvante du CX

68 Car ı] visıte
et faıt la lıberatıon DOUT SON peuple

69 ef 11 reveılle uUunNe COTINC de salut DOUT NOUS
dans la ma1ıson de avl SON enfant,

70 1L ı] [en| alvaıt parle Dar la bouche des saınts,
depu1s touJours, SCS prophetes,

salut de 11055 ennemı1s
el de la maın de {[OUS les ens NOUS haissant

P ‚ de manıere a} faire preuve d’Jamour CLVOTIS NOS peres,.

Pour un analyse precıse de la SynlaxXe de chacun de Des ensembles Olr eynet,
Parole 88-839
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Le centre 70 u de la parole des Saınts prophetes estu
medıiatement Da 69 ei LLOUS I1sSons salut tandıs UJUC dUX CX HE: 68
ei 2 cComporten le verbe faire En relevons la de MOS StercOLYDCEC
ENNemMl hatssant chacun precede de la InNeIMME prepos1ıt1on SICC (EK
de) Aınsı 69 metl accent SUurT le heu OU iTOUVE le salut (la Ad1ison de
Davıd) Nsıste SUrT dont salut lıbere De 68 FA emonte dans
le temps JUSQu emp des exıste UnNlc artıculatıon entre les deux

11 eiHTe les deux derniers ermes de Ge symetlrıe On
erco1mnl Samns le parallele entre 17 fait la liberation DOUF SOoN

peuple ei ı7 reveille UNE COFTIE de salut de 68b 69a, el
ei irouvent repartıs les termes de 1a stereotypee amour / salut”.
(C'onsıderons maıntenant UNCcC autre symetrıe concentrique so1lt UB74

OU lısons

calut de 1105 CNNEMLS
ei de la MAIN de OUuUS les |gens| haissant

F} |de INaNleic a} faıre preuve Jamour CN VOIS NONS

ei [A] SOUVECNNLLT de S()Il allıance saınte
73 sermen qu 11 alvaıt| Abraham DETVTE
2 de LLOUS donner [la poss1bılıte | Samnls craınte

|une O1S arraches Ia MAInNn

des CNNEMILS

Ic1ı tOut ordonne autOUr de allıance saınte 729 la mention SCNC-
rale de NO E7E repond GE partıculıere Abraham DETE
T Aux XIT. VOIlL eNNemlis . Ta MaLN [a Maln . ‚ ENNE-

MIS, ’agıt 1C1 ei 1a dV’en etre lıbere. Kevenons SUT FE73 Le terme allı-
UANCEe forme uUuNec stereotypee tant AVCC CII‘I’IOI„H"6 JUC dAdVCC f  Jjure Ce SONntL
1a tro1s realıtes venant du Seigneur ei qu lıt deJja Ouvent STIOUDCCS outes
tTrO1S OU deux £ deux dans quelques lıvres de Ancıen Testament®.

Vb SN D Avıshur Studıies 753 index
Ahsd / yS selon Avıshur Studies 281
bryt / hsd selon Avıshur Studıies 102 105 106 191 281
bryt/Sbwh selon Avıshur Studies l 193©B VE NDD' .0 V oır Vanhoye Structure 383 Ciıtant Ps 105 ei S 5g 12 ei
18 POUTL alliance / serment Auffiret 250) (3R DOUTF allıance Dt

P el la triade) FEn Outrepassant la dıstinetion benediction DTO-
phetıe SUr laquelle la fondons elargır
CHEcOTE (comme le fa1sıons ans NTS 253 symetrıe COoNcentrıque
prenant COmpfte salut 69a el EFE DUIS SOoN peuple 68C et TTa Ul
feraıt YUC donner plus de rehef ON alliance Salnlte au centre



Pıerre Auffret S3 (2007)

Chevauchan les deux symetrıes precedentes decouvrons enfin
chıasme GS1X termes bD-73, dUuX quels ı] convıent d’adjoindre an DOUI la
ralson UJUC LLOUS allons dıre:

dans la ma1ıson de aVı SON enfant,
70 TL 11 ‚en| al vaı parle Dar la bouche des Saints,

salut
E ‚ de manıere A faıre preuve d’Jamour CILIVEGES 110S peres,

el |A] SOUVenNIr de S()I] allıance sainfe,
O serment qu’'1 alvaıt] Jure Abraham NOTr:! pEere;
74 |
73 de u rendre Ul culte dans la pıete ei Ia Justice

Dans les centres salut el correspondent tant UUC erImes
d’une paıre stereotypee UJUC HNOUS deja rencontree. OUuUS I1sons saıint

A0 (qualıifian les prophetes) COINLMIC 7729 (qualıifian l’allıance), DUIS dUAXA

extremes les deux DIODICS de aVı el Abraham avl les saınts
prophetes garantıssent salut, Abraham el l’allıance saınte donnent la
perspective DOUI |’amour CHVOCIS 1NOS peres. On notera enfıin qu’au terme de
ce benedicetion Justice refere duX deux cCentres de notre chliasme du faıt
des paıres stereotypees salut / justice  7 el OU. / justice‘”.

S] l’on voulaıt recapıtuler schematıquement la Siruciure de bene-
dietion cela donneraıt:

S / Sdq selon Avıshur, Studıes 760, |' ındex. En OUS I1sons salut58  Pierre Auffret — BN NF 135 (2007)  Chevauchant les deux symetries precedentes nous decouvrons enfin un  chiasme ä six termes en 69b-73, aux quels il convient d’adjoindre 75 pour la  raison que nous allons dire:  dans la maison de David son enfant,  70  comme il [en] a[vait] parle par la bouche des saints, [...]  7  salut  M  [de maniere.ä] faire [preuve d’Jamour envers nos peres,  et [ä] se souvenir de son alliance sainte,  73  serment qu’il a[vait] jure 4 Abraham notre pere,  [74]  WE SN E  75  de lui rendre un culte dans la piete et la justice [...]  Dans les centres salut et amour se correspondent en tant que termes  d’une paire stereotypee que nous avons dejä rencontree. Nous lisons saint  en 70 (qualifiant les prophetes) comme en 72b (qualifiant 1l’alliance), puis aux  extrömes les deux noms propres de David et Abraham. David et les saints  prophetes garantissent notre salut, Abraham et l’alliance sainte donnent la  perspective pour 1’amour envers nos peres. On notera enfin qu’au terme de  cette benediction justice se refere aux deux centres de notre chiasme du fait  des paires ster&otypees salut / justice” et amour / justice‘.  Si l’on voulait recapituler schematiquement la structure de cette bene-  diction'! cela donnerait:  y$ / sdq selon Avishur, Studies 760, ä l’index. En 71 nous lisons salut ... enne-  mis  main et en 74b-75a main  ennemis ... justice, c& qui appuie ä sa  10  maniere la correspondance entre salut et justice.  Ahsd / sdq selon Avishur, Studies 237.282. En 72 amour est suivi de la mention  des peres, ceux d’autrefois donc, en 75 justice est suivi de la precision pendant  H  nos jours, maintenant donc.  Selon Meynet il conviendrait de lire au centre de 68b-72 les trois lignes de 72-  73a (dont la structure interne ne fait pas de doute) entourees immediatement par  71 et 74, avec aux extreömes 68b-69a et 75, 69b-70 introduisant dans l’ensemble  une dissymetrie de taille, mais se lisant entre 68b-69 et 71 qui entre eux se  correspondent (r&currence de saluf). Nous sommes d’accord pour 71-74, mais  non pour le reste. Les structures de 68b-72a (au moins en partie) et 69-73 ont  echappe ä Meynet. Pour sa part Girard, Luc 148-150, voit un parallele entre la  promesse faite ä David en 68-71 et la promesse faite 4 Abraham en 72-75, et  plus precisement entre 68 (fait) + 69-70 (saints) + 71 (ennemis ..  main) et 72a  (faire) + 72b-73 (sainte) + 74-75 (main des ennemis). La proposition est interes-  sante, mais elle laisse ainsi pour compte les recurrences de salut et pere et  d’autres indices que nous avons exploites ci-dessus et qui jouent bel et bien ä  l’interieur de 68-75.enne-
MLS MAaIN el /74b-7/5a MAIN eNNeEMLS Justice, quı appule
anılere Ia correspondance entre salut et Jusfice.
hsd sdq selon Avıshur, Studies DE TI En MOUFr e SU1VI de la mentıon
des peres, CUuxX d’autrefo1s donc, Justice est SU1VI de la prec1sıon pendant
nNOS JOUFS, maıntenant donc
Selon eynet ı] convilendraıt de lıre cenftre de les trOo1s lıgnes de PE
/3a (dont la iructure interne faıt Das de doute) entourees iImmedıiatement Dal

el 7 ‚ MC duX extremes 68b-69%a el 7 x- introduılsant dans |’ensemble
une dıssymetrıe de aılle, ma1ls lısant entre el K3 quı NIr CUX

correspondent (recurrence de salut). Nous SOMINIMNECS d’accord DOUT 71-74, mals
9(0)8! DOULF le reste Les STIrUuCIUreSs de 68Rb-72a (au MO1Ns partıe) el 6973 Ont
echappe Meynet. Pour part Girard, Luc 148-150, o1ıt parallele entre la

faıte Davıd 8 A A el la faıte Abraham DE 72-75,
plus precısement entre al 69-70 (saints) (ennemis main) el Z 2
(faire) e (sainte) Ta I (main des ennemis). La proposıtion est interes-
sante, maI1ls elle laısse alnsı COmpte les recurrences de salut el pere ei
d’autres indıces JuUC OUSs exploıtes C1-dessus e qu1 Jouent be] er 1en
|’interieur de 68-75
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68a Ben1* so1t le Se1igneur, le Dıieu sra&@l,
68 Cal fait
69 salut AVID
70 SAINTSprophetes

95salut ENNEMLS
MAIN

7E faire AM aI‘I'IOUI'Tr NOS peres
72b INTE alliance ”
F BRAHAM ure  w pere

donner* MAIN
eNNEMLS

e JUSTICE °
Les s1gnes X indıquent les paıres stereotypees. Nous aJoutons

SUr ableau UNC dernıere correspondance partır de la paıre stereotypee
henir donner‘?: le Contenu du don question, quı donc repond la bene-
dıction, 1OUS est donne F le culte dans Ia Justice. I)’un pomt de VUuC the-
matıque pourraıt VOIr une inclusıon henir rendre UunN culte
SerVvir) (75) les deux etant Ouvent apparentes *.

Proposons 1C1 une cComparalson le premier ei le tro1sıeme de Ces
ensembles structures. Nous I1sons centre eı ef 1a

69b avı (nom ropre) SIl enfant (sıngulıer
70a saınts
70b SCS prophetes (plurıel)
72a 110S5 peres (plurıel)
72b saınte
E3 Abraham (nom propre) pere (sıngulıer

OUuUS I1sons 1C1 ei la dans la deuxıeme 1gne l’adjectif Salnt, 69b le
NOM PIODIC de AaAVI. qualıfie TL SON enfant (sıngulıer), ma1s 70b
Ses prophetes (plurıel), ei "inverse E A NOS peres (plurıe 285
maI1ls 73 le NOM PTODIC d’Ahbraham qualıifie TL pere (sıngulıer).
Par aılleurs Ia realıte du salut est mentionnee ıiımmedıiatement autfour de 69b-
70 b-72, DUI1S dUuX extremes FL/ On lıt salut de NOS

EeNNEMLS ef de Ia MAaIN de maI1ls deJja salut avan b-7' dans le premier
ensemble, eft de la MAIN des eNNEMLS ”autre extreme du second.

hrk HIN selon Avıshur, Studies 446 461 On pourraıt la Iımıte regarder henir
donner elargıssement de la premiere symetrıe concentrique
Voiır Pss 34, 2523 ®  9 FI3: l'$ 134,1; F33:
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Aınsı 6S deux ensembles repondent-1ls partıellement ei partıelle-
ment apres L’ensemble 69=73

La prophetie (76- /9)
Icı 1OUS d1sposons le A selon deux alıneas SUr lesquels LLOUS

explıquerons aussıtöt apres:
76 tO1. mını-enfant, {u appele prophete du Tres-Haut.

En {u marcheras face du Seigneur,
|de manıere a | preparer SCS roules,

FF DOUT donner la cConnalssance du salut son peuple,
dans le pardon de leurs peches,

78 Dar les entraılles d’amour” de nofre Dieu,
grace du  >< quelles NOUS visıtera l[’astr]e levant, depu1s en-haut,

79 \ de manıere a| manıfester duxX gens| uvan
bas dans la tenebre ef ombre de la MO

POUT oulder NOS pıeds VCIS la de 1a palx.
Commencons Dar la premiere colonne. Nous lısons 76a Tres-Haut l

/78D en-haut. En / 7a 1OUS 11SsSons salut el sOon peuple, DUI1S /8a
ei notre Dieu: le 5Sd VONS, salut ei constıtuent UuNeC paıre stereo-
(vpeEE: uan SO  am peuple el noftfre Dieu ıls desıgnent de la manıere la plus
evıdente les deux partenaıres de Ll’allıance Aınsı vVOyONS-NOUS S’1inverser de
76ab EFa 78a 78b Tres-Haut salut SON pneuple l de Olre
Dieu en haut Dans la deuxıeme colonne HNOUS l1ısons route(s) 76bc ei
/9cC, tandıs qu’en 7E el 79ab font echo peches ei tenebre selon E1

symbolıque bıblıque bıen CONNUEC lcı CNCOTE 1NOUS vVOyYONXNS S’1inverser de
76bc FD /79ah /9C roultes pneches el tenebre roule Remarquons
JUC de T7a /8a HON seulement 1OUS DAaSSONS de salut mM maI1ls YJUC
dernıer est CNCOTE renforce Dar la mentıon des entrailles AVCC lesquelles 11
constıtue UuUnNnc paıre stereotypee‘“, cela donc dans les deux es uX
du chılasme YUJUC constıituent de meme dans les deux termes
TauxX du chlasme UUC constıtuent NOUS PAasSsonNns 1ON seule-
ment du peche la tenebre., ma1ls ausSs] "ombre de Ia MOr quı constıtue
AdVOCC tenebhre uUNecC paıre stereotypee‘”. On peut dıre finalement qu’1 COI-
fluence de 76ab ei TFR 78 COININEC de 76bce ei 77b IS ( quı pourraıt

hsd / rhm selon Avıshur, Studies 192.260.261 282204
hsk / slmwt selon Avıshur, Studıies IO01 1435287371
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symbolıser Dar y.D E I Ba (les maJjuscules voulant INAarqgUCI les
crescendos YUC DNOUS VCeNONS de montrer), deux chlasmes etant a1nsı 1mM-
briıques l’un dans l’autre ‘® On notera enfin JUC L’ensemble i[rouve inclus
Da 1’opposıtıon enire le Tres-Haut e1i quı TOUuven hbas  B

La SIructure de "ensemble
ant la benediction SS YJUC la prophetie 71679 presentent, Ea

V  $ UNC Structiure PIODIC. TOUVeEe Outre qu une Structiure partıelle les
artıcule entire es de 5 78 On lıt

K MOHUT CLLVCIS 11055 peres
de NOUS donner la poss1bılıte], Sa’Jns craınte,

I de lu1 rendre culte dans la pıete el la Justice
face de lu1 |pendant| {[OUS 110S$5 Jours.

76 tO1, mın1-enfant, {u appele prophete du Tres-Haut.
En {u marcheras face du Se1igneur,
|de manıere a preparer SCS rouftes,

S donner la Connalssance du salut SOM peuple,
dans le pardon de leurs peches,

78 par les entraılles V’amour de nOotre Dıeu,

En 763a 78a I1sons respectivement Ires-Haut eit nNoOoTre Dieu, DUIS TE ei
/9a OUS 11SOons respectivement CONNAILSSANCE el manifester, He deux ermes
pOouVvant aVOIT arrıere-fond la palıre stereotypee (selon Avıshur Studıies,

293.294):
Meynet sımplıfıe Dar trop voyant au centre F entoure immediatement Dar el
/79ab correspondant entre CX tandıs qu auUX extremes repondralent 76bc el
/79C tient Das COmpte de la recurrence de haut S tenaıt absolument
distinguer I' ıntroduction de 763 el les motıifs de Z (comme VE
Iu1 distingue plus haut 68a et 68b-75) 11 auraıt 1a iIructure sulvante
ME cCenftfre 78a (et 18(0)  — 78)

76bc (routes)
T7a salut) 7FB (peches)

78a amour)
/8a astre) 79a (tenebre)

/9cC (route),
l’opposıition entre |’astre levant el la tenebre reprenant ermes images celle
entre le salut el les peches. Quant Giirard (De LuUuC Theopmphıle, 150-151) ı] o1t
1C1 un parallele entre ean le prophete GF ei Jesus |”’astre levant 78-79,
plus precısement entre 763a (Tres-Hauft) S (routes) ei (T’en haut)
route) La proposition est interessante, ma1ls elle lalsse Compte les autres
indices structurels JUC OUS C1-dessus releves al exploıtes.
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On voılnt Ia symetrıe concentrique autour de /6a3, entoure immedıatement
Dal le culte rendu Da les fideles en face du Seigneur ei la marche en face du
meme de Jean-Baptıiste, tandıs qu ensulte repondent ensuıte d’une part le
don du Seigneur dUuX Ss1ens ei le don qu’1 leur faıt CI1ICOTIC Da |’entremiıse de
Jean-Baptiste, al enfıin dUu X extremes meme accorde dUuX DETES
COINMME presentement . La posıtıon centrale de /6a, appartenant a1nNsı dUuX

deux versants correspond statut de Jean-Baptiste, la fO1s prophete de
”’Ancıen Testament el precurseur du Chrıst

Maıs cela etant dıt L1OUS n avons DaS rendu compte, ef loın de la, de
nombre d’autres indıces de Jouant SUr lL’ensemble du eXTe Pour
faıre, el NOUS laıssant gulder pDal CUX, L11OUS allons devo1ır quıtter 1a dıstınc-
t10n classıque, efi pertinente NOUS L’avons V  ‚9 entre benedıiıiction ef prophetie,
DOUT decouvriIir SUuT l’ensemble chliasme dont les ermes correspondent
DaS dıstinetion. Nous consıdererons SUCCEsSSIVement les ermes
tremes el les termes nNnirauxX Aınsı COMPDAICcIONS-NOUS tOut d’abord 68-69
eft b-7 S1ıtuons dans ableau les indıces Jouant d’ıCcı la

658-69 b-7
68a dBen1 ‚Deigneur deigneur. donner*

Dieu srae] salut
68b Vısıte SoN peuple

Dieu 78aSO  - peuple
69a salut ViıSsıte 78b

|ma1son| |se trouvant| /9a

Se fondant SUr la correspondance classıque entre salut el Iumiere pourraıt
CL (comme NOUS le faısons ans NAS Z53) elargır symetrıe voyant

correspondre le salut mentionne CIl L1 el |l’apparıtiıon de 'astre levant 78b,
maI1ls Sdmns doute cela paraitra-t-ı] trop thematıque d’un pomint de striıctement
structurel. Notons QUC est duxX extremes de symetrıe JUC OUS vOoyONS S1-
tuees les euxX mentions de |’amour (en leurs contextes) QuUC eynet Voılt
part centre tant de la benediction JUC de la prophetie. Etant donne UJUC

dıt plus haut des proposıt1ons de eynet el de Girard DOUI la STIrUuCcCIUre de
chacun de CC CX volets benediction ei prophetie comprendra UUC
PU1SS1ONS pas les SUulvre ans leurs proposıtıions DOUI la Structure d’ensemble.
Meynet (Parole 94) FOGEHSE les nombreuses reprises lexicales de cantıque; 11

sıtue certaınes qu1 passent de la benedietion la prophetie, mals Sdalls les
percevoır indıces proprement structurels. (irard O1t 1en un large
parallele sUr[r l’ensemble, mals dont les termes seralent GE P $ OFT
78-79, quıl est Lırop approximatıf ei doıit le ceder OUuSs le montrerons 68-

MO el FA - (rard o1t SUr[r lL’ensemble un parallele double
secondaırement d’un chlasme. Pour D part OUS vVOyONS SUrT L’ensemble
chliasme double secondaırement d’un parallele.
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NOous CONNA1ISSONS deJjäa 1a paıre stereotypee henir donner. est heni
deigneur qu1l donne la connalssance du salut SON peuple En 69a ei /9a 1NOUS

VOYONS repartıs probablement les termes d’une paıre stereotypee AVCC MAL-
ON ei Irouvanlt (habitant) ”: salut dans la MALSON de aVl s’adresse
GEHX quı auparavant habitaient la tenebre el ombre de la MmMorTt Le Dieu
srae] visite S()I] peuple, c’est Dal les entraılles d’amour de nNOotre Dieu
YJUC Visıtera l’astre levant. Le peuple est visıte VUuC du salut, la
cConnalssance du salut est donnee meme peuple

Entre 68-69 el D-7 LIOUS lısons 72 l 73-763a S1ıtuons les indices
de apports d’ıie1 1a dans le ableau ulvant:

70 prophetes
salut”

EeNNEMLS
MAIN

725 alliance”

F JUTEC
FE MAIN

EeNNEMIS
justice”

763a prophete
ouent 1C1 les deux paıres stereotypees deja rencontrees de salut / justice el

alliance / jurement. Le prophete Jean-Baptiste pren le relaıs de CCUX d’autre-
fo1s. Le Seigneur eveılle UNcC COFHG de salut dans 1a maıson de avı DOUT
UJUC NOUS PU1SS1IONS V1vre dans la Justice. La lıberatiıon de la MAIN des NNEe-
NS est l’aboutissement de alliance saınte el du serment Jjure Abraham

Aınsı lL’ensemble respecte-t-1l chıasme u1sque AA extremes
repondent 68-69 el b-79, duX centres FO= F ei 73763 Maıs selon Ge
meme repartıtıon DOUVONS QauUSS] percevoır certaın parallele partır
de rapports exıstant 68-69 eiS eNn{ITe OS TA el D=- En
VOI1C1I les indices:

Dyt / mwsb selon Avıshur, Studies ERZDNZ
On notera 1C1 JUC quı est de la determıinatıon de euxX grands volets 68-

e AD SOTININECS DarVCeNnus au meme resultat quUC Vanhoye, meme 61
est Dar un chemı1n dıfferent dıstınguant chacun deux volets.
Les propositions de Vanhoye, Structure 3806-387, une symetrıe concentrique
tant G8ST) UJUC DOUT RO SONtT Das satısfalısantes, reCoOourant qu’'en
partıe UX indıces proprement structurels.
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68 Ben1  * raham F
69 salut donner* Z

aVvVl! justice”
S(Il enfant miın1-enfant 76a

/Ü DUar LO bouche| salut A
salut 78DUar L /entrailles

B OU OU

allıance palxX 79

OUur 68-69 el 3-76a NOUS CONNAISSONS deJjäa les palıres stereotypees henir
donner el salut / justice. Se correspondent les deux NOINS DIODICS ei

enfant AVCC SON dimınutıif mini-enfant. La raı1son de la benediction est le
salut accorde dans la maıson de David. Conformement sermen Jure
Abraham le don quı est faıt est celu1 de la Justice. De meme UUC le ro1 avı
est dıt enfant du Seigneur, de meme le prophete Jean-Baptiste est appele
min1l-enfanft. Au de HI= 2 el D= / Joue le apport les termes de
Ia paıre stereotypee alliance LDa Les autres indıces SONLT des recurren-
GE  N On note |’etonnant progres de la mediıiatıon (ÖLCX par) de I1a parole DTIO-
noncee pPar Ia ouche des prophetes la mıse emo1 des entrailles
d’amour de Dıieu lu1-meme, cel AMOUF pourtan deJa aupres des
peteSs: s’agıt bıen 1C1 el I1a de salut, maıls seulement des ennemı1s temps
des DETES; present du peche ul-meme. NLIıIN le fruınt de 'alliance SCId

pleinement atteınt UUC Orsque 1NOUS parvıendrons GE DAIlX VeISs laquelle
l’astre levant guılde NOS pıeds

Le Benedictus ans SOoN proposıition structurelle DOUF
TE f 2597

Dans S()I1 artıcle de 082 Davıs DIODOSC de dıstinguer LC 1_9
DOUI percevolr la structure d’ensemble, hult unıtes, SO1t d’abord les deux

Zacharıe 5-25) el Marıe 6-3 PUIS, faısant sulte Ia
precedente, la visıte de Marıe Elısabeth 39-56, Ou {irouve inclus le
Magnıificat), quo1 font sulnte la nalssance de Jean 5/7-80, Ou iTrOuve
inclus le Benedictus), la nalssance de Jesus ei l’annonce du.  >< bergers 2
14, Ou irouve donc inclus le Glorı1a), DUIS, faısant sulnte la precedente, la
visıte des bergers Z 5-2 Ssulvie de Ia CIrconc1ıs1ıon de Jesus ei de I1a PIC-
mıere visıte temple (2,21-40, OUu irouve inclus le Nunc dimittis), DOUT

Iwm selon Avıshur, Studıies 178 1 rapport OUS paraıt plus netl QUC
celuı YJUC DTrODOSC de OIlr Vanhoye, Structure 383, entre henir el DAIX une
extremuite l’autre, NOUS CcContestons pourtant pDas dernıer, Out thematıque
qu 1l so1t, nı I’inclusıion qu/’’ıl presente de l’ensemble du cantıque.
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finır SUrTr Ia deuxieme visıte temple 2 1-5 elon lu1 11 faut retenIır
11L determınant la SITrUuCiure d’ensemble les correspondances enire E N
75 ei 5 /7-8S0 (annonce Zacharıe, nalssance el CITrCONCISION de ean), E 26-56
ei 27 70 A) (annonce Marıe. visıte Elısabeth, CIrCONCISION el premiere
visıte Au emple), ei enfin 2,1-20 l A (naıssance de Jesus, visıte des
bergers, ef deuxıeme visıte emple):; qul1, schematıquement donneraıt
CceC]1:

Nn e
26-38 1: 39-56 A” E 5 /-8SO
FK Z A B” 25 2471240

c„ Z AÄNASZ

Maıs DOUT Jesus COMNMNMEC Jean 11 convıent de reconnaıtre qu’1C1 el la
nalssance el CITCONCISION (meme G1 les proportions SONT inversees de Fa

]’autre) constıtuent uUNc unıte faut alors tenır Z 2246 DOUT uUNCc unıte,
22] (cırconcısıon de Jesus) appartenant quı precede. On voılnt pPaS
POUrquo1l dans la proposıtion de Davıs fonctionnent Pas de la meme
manıere artıculatıon entre AMNNOMNCEC ei nalssance-circonc1ısıon POUT Jean el

Jesus Maıs la miıse relhef qu 4 opere tant de ”annonce duxX bergers
UJUC de leur visıte nfant, qu’1 dıstıngue tOutf COI 11 le faıt de 1a visıte
de Marıe Elısabeth, LLOUS permelltre de nNOotre tOur un CCI-
taıne Stiructure lıtteraıire d’ensemble DOUIF CCS memes chapıtres. Commen-
CONS Dar la presenter dans un ableau qu’'1 uffira ensuıte de Justifıer el
de ommMmMmenter
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1 ere ANNONCE suJjet 1 ere ANNONCE suJjet
de Jean 5-25) de Jesus (26-3

2éme ANNONCE sujet visıte de Marıe Nalssance de2éme  annonce au sujet + visite de Marie ä  de Jéan (36-37.38b)  Elisabeth (39-56)de Jean (36-37.38D) Elısabeth (39-56) ean (57-58)
CiIrconcision de
Jean 9-66

nalssance de
Jesus (Z 1-7/)

NNONCE suJjet visıte des bergers CLIFCONCISION de
Jesus ZT)

ere visıte temple 2éme visıte temple
(22-40) (41-52)

Aınsı le Benedictus S’inserıt structurellement entTtr‘ les deux nalssances
ef CITCONCIS1IONS de Jean ei de Jesus peut meme etre consıdere COINLIC

l’unıte centrale de L’ensemble 1C1 considere““. S y artıculent les M1sSS10NSs de
Jesus ei de Jean, 0  $ DOUIL le dıre de manıere DCU plus abstraıte, le apport
entre la premiere ecCconNOoMmMı1e du salut el la deuxıeme. Or C meme artıcula-
tiıon fondamentale reirouve dans Ia Structiure de l’ensemble

De E 5 7-66 30) 2 S voıt YJUC DOUI Jean c’est l’epısode de
1a CITCONCIS1ON quı recoıt le plus ample developpement, la nalssance etant
raıtee deux verse{is (s1 denses soJent-1ls), alors qUC c’est "ınverse DOUI
Jesus nalssance requiert sept versels, CIrconc1ısıon seul. Oomme
Davıs 1’a bıen V  ‚9 les visıtes da  1sabeth Marıe el des bergers nfant
s’enchainent de manıere semblable dUuX quı precedent. Maıs 11
1OUS paraıt plus pertinent de dıstınguer de 26-35.358 UNC ANNONCEC Marıe de
la nalssance venır de ean 36-37.38b (38b conclue les deux annonces),
Marıe rendant ensulte visıte Ia mere de meme Jean, lequel COTINMNNEC |’on
saıt est tres present I1a scene, de meme qu en Z ME I1sons d’abord
UNCc ALLNOMCEC dUuX bergers de I1a nalssance de Jesus, les bergers rendant
sulnte visıte AduUuX pere l mere de nftfant a1lnsı bıen SUr qu’ä Jesus ul-meme.

On notera quc Jsute avan eft Juste aprees l’ensemble IC1 consıdere lısent
respectivement LC 17 1-4 el 3, 1{ Ou l’on voılt |’ uvre «1’hıstorien». Curieuse-
ment revient 1C1 la 1a meme racıne (XPXN) l, 3, I (tro1s {O1S, ans tetrarque).
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s’agıt B 36-37/ d’une deuxıeme ANNONCE de la nalssance de Jean (a Marıe.,
PDar apport Cce Zacharıe 5-25), ei Z EF d’une deuxıeme

de la nalssance de Jesus (aux bergers, Dal rapport Ce Marıe
26-35.38). Notons SCHCOTE YUyUC k 8L princıpalement sanctuaıire
ei Z 27A0 N du temple, ei UUC . 26-358 Nazareth, Cce
meme V1 Ou Da deux fO1s 1OUS reirouvons au terme de Z 2A0 Al 5
nfant el SCS pere ef mMete OUr quı est des apports entre L, 6-37.38b

39-56 el Z x-14 S0 NOtfONSsS G1IICOTE JUC, unec fOo1s transmıs leur 111C5-

5SdSC, l’Ange 1,38b ei les Z Sa quıttent (XTHAOEV, XTNAOOV)
qu1 Marıe ei quı les bergers, el qu ’ ensuılte OTS des visıtes quı font sulnte
”annonce de E 36-37/ ei Z x 14 sSsont rappeles les paroles dıtes ACAÄELV
tant Marıe (1,45) qu aux bergers 2 18620} NIıN E COMMMUNEC

Z Z VOyO\XS accompli (ETANOON, ETANOONOaL) 1C1 le temps la
nalssance de Jean, la les Jours DOUT la CIrcOoNcCIsSION de Jesus

est enfin remarquable, Surtout G1 L’on tıent Compte du SOUC1 CONSLaAN de
uC domaıne, de relever YUUC des deux de la nalssance de
Jean, l’une est adressee un homme (Zacharıe) ei |’autre uUuNc femme
Marıe), tandıs UJUC des deux de la nalssance de Jesus l’une est
adressee uUuNne femme Marıe) el |’autre des hommes (les ergers). Cette
u  ur de l’ensemble perme d’une part de MI1eEUX percevoIr le parallele
enite les deux visıtes de Marıe ei des bergers, efi d’autre part ei Ssurtout de
decouvrir QJUC le Benedictus “hinsecrıit du de cel ensemble dont 11 donne
COIMNMNMEC HC clef d’ınterpretation ei dont 11 recolmt ul-meme Outfe portee.
Ellen de decouvrIır des paralleles utiles ”’etude de Ges deux chapıtres
ei de L exXegese du Benedictus des horızons DOUT IC part
NOUVEGCAaUX

Resume
Dans la sulte des etudes de Vanhoye, lu1-meme, Rousseau, Meynet, eit

enfin Gırard, ”auteur reprend 1C1 l’etude de Ia STiructure lıtteralire du Benedictus.
etudıe de pomt de SucCCessivement la benedietion 68-5), Ia prophetie (76

79), DU1S leur artıculatıion. Maıs l’etude de la d’ensemble reduiıt DaSs
ladıte artıculation. faut effet de pomt de V cons1ıderer les rapports entre 68-
69, O, S el- agences entfre MLE princıpalement selon un chı1asme,
ma1ls aussı secondaırement selon parallele. Au terme, partır d’un reperage SITUC-
turel de L’ensemble de LC ,  -  ’  ' ”auteur PFrODOSC d’y sıtuer le Benedictus dont la
portee app: alors plus pleinement.
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Summary
In the continuatıon of the studies by Vanhoye, hımself, KROUSSEAU.

eynet, and eventually Gırard, the author LESUTNNECS eFfe the study of the lıterary
tIructure le the Benedictus. He studıies TOmM thıs pomt of VIeEW success1ıvely the
blessing (68-/5), the prophecy (76-79), then theır artıculatıon. But the study of the
overall Structure 1S NOL reduced the aforementioned artıculatıon. One has indeed
consıder Tom thıs pomnt of VIEW the relatıonshıp between 68-69, /70-72, and

arranged between them maınly accordıng chı1asmus, but Iso Ssecond-
darıly accordıng parallel. the end, startıng TOom structural locatıon of the
whole of 1, Z the author locate In t the Benedictus, whose
02 AaDDCAaLS then LNOTC fully

/Zusammenfassung
Im Gefolge der Studien VON Vanhoye, ROousseau, eynet und Girard

legt der 1er ıne C6 Studıie ZU Benedictus VO  - Er untersucht der Reihe ach
die „Benediktıion“ v.68-75), dıe „Prophetie- v.76-79) und danach ıhre Verknüp-
fung ber dıe Untersuchung der Struktur des (jJanzen beschränkt sıch nıcht uf dıe
genannte Verknüpfung; INan INUSS tatsächlich unter dıiesem Gesichtspunkt dıe
Zusammenhänge zwıschen /70-72, und berücksichtigen, dıe
untereinander prımär mıt Hılfe eines Chlasmus und ann uch mıiıt Hılfe eiınes Paral-
lellısmus gestaltet wurden. Die Struktur VON P erlaubt schließlich, einerseılts dıe
Parallele zwıschen den beıden Besuchen VOIN Marıa und den Hırten besser wahrzu-
nehmen und andererseı1ts VOT allem entdecken, ass das Benedictus eınen Schlüs-
se] AT Interpretation V OIl S abg1bt, VOI em diese Kapıtel ihre Tragweıte
empfangen. Hıerbeli ann INan Parallelen entdecken, dıe IT Untersuchung dieser
beıden Kapıtel nützlıch sınd, und für dıe Exegese des Benedictus SahllZ CR Hori1-
nte vorschlagen.
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Auffret, P D Note SUur la Iructure lıtteraıire lıtteralire de e 68-79 NTS (1977/78)

TARZTSN
Avıshur, C Stylıstic studies of word-paiırs In bıblıcal and ancıent semıit1ıc lıteratures,

10), Neukırchen-Vluyn 954
Davıs, The Liıterary Structure of uke ]-'a In Chmes-: E Hauser, AF

(ec) and Meanıng, etoric ıIn Bıblıcal Lıterature (JSOLS 19), Sheffield
1982, 2435220

Gırard, De Luc Theomphıile, un evangıle faıt SUr CSUTC nOoTtre m
(Parole d’Actualıte), Montreal-Parıs 998
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eynet, R) Quelle est ONC parole? Lecture rhetorique de l’evangıle de Luc
(1-9; S I1 FED 99), Parıs 1979, 1751702

ROousseau, FE Les STIrUuCIUres du Benedictus (E6 NIS (1986) 268-282
Vanhoye, A’ Structure du Benedictus: NTIS (1965/66) 382-389

Prof. Pıerre Auffret
9‚ Boulevard Voltaıire

Dıjon
France

reconnaIit qu/' ıl “s’1inspıre largement” de la proposıtion de Vanhoye; une

conde, plus personnelle, dans: L’Evangıle selon Saılnt Luc Analyse rhetor1que,
30-33 ei planches 3a0 A3.a UE tro1sıeme enfıin ans
L’Evangıle de Luc (coll Rhetorique Semitique VE Parıs 2005, 86-97, laquelle

referons 1C1
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Komposıtıon und Redaktıon

Überlegungen Beıispiel der Eınbettung Von Prv S33
Jutta Krispenz

Dıie Gewissheit, einen kohärenten exti VOT sıch ZU aben, oder dus dem
vorlıiegenden ext rheben ZU können., gehört den unerlässlıchen Voraus-
setzungen jeder Interpretation: Interpretieren ıst NUrTr möglıch, Sınn und
Bedeutung auf irgendeıiner C116 Jener Kommunıikatıon, dıe zwıschen dem
exfi und eınem Leser stattfindet, erwarte werden können., und Sınn und
Bedeutung sınd 11UTr dort vorstellbar, I1Nan mıt einem kohärenten ext
rechnen kann. Nun ıst dıe rage, Wann eın ext als kohärent gelten habe,
keın zentraler Dıiskussionsgegenstand ın der Exegese, obwohl 1im praktıschen
Umgang mıt iıhr 5 andere als Eınigkeıt errscht Dıie unterschiedlichen
Ansıchten ZUT Lauterarkrıitik Bıbeltexten bringt diesen Sachverha muıt
mehr als wünschenswerter Deutlichkeit ZU USATuUuC

Und doch wırd über diesen Punkt nıcht dıskutiert. Die verschıedenen
Ansıchten Ur Kohärenz oder Inkohärenz e1Ines FERTES: ZUT Möglıchkeıit, ıhn
synchron oder ur Notwendigkeıt ıhn dıachron ZU lesen, lassen sıch immer
wıeder jeweıls konsensfählg darstellen Ist der Konsens auch nıcht absolut,

kann doch jede der unterschiedlichen Posıtionen sıch auf dıe Züstmm-
INUNgS ein1ger Miıtexegeten verlassen, und da dıe ahrhe1ı nıcht DCI Mehr-
heıtsentscheid gefunden werden kann, arr jede Posıtion sıch 1mM Besıtz der
ahrhe1ı ühlen

ES INAS schwıer1g se1n, In den Ge1listeswissenschaften eindeutige rgeb-
N1ISSe hervorzubringen. In eiıner pluralıstisch orıentlierten Welt und VOT dem
Hıntergrund berechtigter Skepsı1s gegenüber Eındeutigkeıten INa INan diese
Sıtuation akzeptieren. Und doch könnte 6S möglıch se1n, In dıe rage, Wann
eın exti eın kohärenter ext ist und wI1e Krıterien für dıe (In-)Kohärenz VON
Jexten benannt werden könnten, eIiwas mehr arhe1 bringen

Dafür ist 6S notwendig, den narratıven Charakter vieler Texte des als
elne der konstitutiven Bedingungen ur dıe elbstverständliche ahrneh-

VO Kohärenz ZU erkennen und ur eıne C11e auszublenden. rzäh-
en Textee einen scheinbar unmıttelbaren ezug AF gelebten Wırk-
lıchkeit, S1e können dem Leser suggerleren, CI habe nıcht mıt eıner erzählten

Das Wort ST EXE- bezeichnet Jjer jede Graphemfolge, solange 11UT irgendeıin
Leser S1e zumındest In ihrer Texthaftigkeıt verstehen ann Die Möglıchkeıit,
ass eın ext ausschließlich phonetisch realısıert Ist, Iso Ur mündlıch geäußert
wurde, nıcht ber schrıiftlich fixıiert, ann für das unberücksichtigt bleıben.
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Geschichte sondern m11 Spiegelung der Realıtät uch Xege-
ten dıe der Versuchung wıderstehen dıe das Realıtätsangebot des Jextes
S1IC und dıie nıcht das der Geschichte TZa für direkt hıstorısch
verwertbar annehmen NCI£CH gelegentliıch dazu lexte für ınkohärent C1-

klären weıl das ıhnen Beschriebene der V Olll xegeten vorgestellten
Welt sıch nıcht könnte

ıne SallZ andere Sıtuation egegne dem Leser den Sentenzensamm -
ungen ı Buch der Sprüche Mıt Kohärenz rechnete 111lall diıesen Bere1-
chen über viele Jahrhunderte hinweg 1U 1111 Rahmen des Einzelspruches.“
Dıe rage WIC denn CIMn kxeget auf dıe Idee kommen kann, der‘ Abfolge der
Sprüche den ammlungen Bedeutung beizumessen C111C solche Be-
deutung doch über Hunderte VON Jahren nıcht festgestellt wurde WaIlc wohl
gee1gnel SCWESCH C11C grundsätzlıchere Dıskussion über Bedingungen und
Krıterien für dıe Feststellung VOIl Kohärenz olchen lexten auszulösen
DIies Wl ındes nıcht der Fall

Und doch Sınd JENC Untersuchungen dıe 6S unternomm : en dıe
Sentenzensammlungen Buch der Sprüche auf mögliıcherweıse kohärent
angelegte Textabschnıiıtte hın untersuchen C1M exemplarısches Beobach-
tungsfeld für methodologische Fragen denn 1111 Gegenüber VO angewand-
ter Methode eingesetizien Krıterien und erreichten Ergebnıissen lassen sıch
Eiınblicke darüber welcher Form Krıiterien gee1gnel SC1IH kÖön-
NCN den Aussagen über dıe Kohärenz oder Inkohärenz VON lexten CIM hÖ-
heres Ma} Plausıbilıtät verleıhen

DIie Beobachtungen werden angestellt eı VOIl Untersuchun-
SCH dem Textbereıic der den Spruch Prv 15 33 umg1bt Dıe enge der
herangezogenen Untersuchungen 1St el nıcht vollständıg und hre AUNS-
ahl O1g keinem exakten Auswahlverfahren CS SInd 1111 deutschsprachıgen
Raum erschıenene Monographıien ZUT rage der kompositorischen Gestal-
(ung VON Sentenzensammlungen dus den VETI:  B  CI ZWCCI Jahrzehnten [)as
Ziel der folgenden Ausführungen 1St WEN1SCI C1IN1C Klärung der tellung VO

Prv 15 33 als C111C Klärung ZIE grundsätzlıchen rage un welchen edın-
ZSUNSCH Krıterien der Kohärenz en (Girad Konsensfähigkeıt C1-

reichen können ollten [ J)ass €e] dıe Auslegungsmöglichkeıiten des kOon-
kreten Proverbıijentextes auch kıgenarten dieses spezıellen Gebiletes alttesta-
mentlıcher ExXegese ZUL Sprache bringen wırd 1St unausweıchlıch Zunächst
allerdings Ssınd CIM Daar theoretische Vorüberlegungen

IDIie Annahme der Pentateuch SsC] 111 kohärenter exti allerdings TG

{iwa SCHAUSO lange Vorgeschichte
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Diıe egriffe und das Problem”
Während der BesTIH „Redaktıon“ In der Exegese alttestamentlıcher

CX TE eın seı1t langem eingeführter Termminus ist, der seıne spezıfische Be-
deutung daus den Grundannahmen hiıstorisch-krıitischer Textauslegung be-
zıeht, ist der Begrıiff „Komposıitıion" nıcht klar, wırd In der wı1ıssenschaft-
lıchen Dıskussion ZW ar verwendet, auch prominenter Stelle, aber nıcht
immer ist dıe Verwendung dieses Begriıffes Danz eutie definıert und
selten noch wırd der „Komposıtıion" eıne eıgene tellung 1mM Kanon der
eihoden eingeräumt, w1e dıes Zz..B Utzschne1ider und Nıtsche (un, für dıe
„Komposition“ elıne Möglıchkeıten ist, AdUus mehreren LTexten unterschiıedli-
cher Herkunft In eınem hıstorıschen Prozess eınen ext erstellen“

Literaturwıissenschaftlıiıche er' verwenden den Begriff anders: Uspensk1]
hat mıt seinem Buchtıtel „Poetik der Komposıitıion" e1le1De keıne lıterarısch
unemheiıtlıchen und redaktionell VO unterschiedlichen Händen bearbeıteten
er‘ 1MmM 1C 1 LOotman verwendet das W ort ‚„Komposıition“ für Jex-
LE, deren Einheitlichkeit 1mM hıterarkrıtiıschen Sınne außer 7 weıfel stehen.
Der Begriff „Komposıiıtıion“ wırd 1m Folgenden verwendet, wWw1e dies be]l
Lotman der Fall ist, ß bezeıchnet vorrangıg dıe eınen ext ormende bedeu-
tungsvolle Gestalt?. In diıesem Sınne verwendet auch Blum den Begriff
„Komposıtion"": „Auszugehen ıst VO den umfassenden kompositionellen
/Zusammenhängen, mıthın VOI den Kontexten und Gestaltungen, welche den
komplexen (jesamttext formatıv konstituieren. Und dıes nıcht bloß instru-
mental 1m Sınne eıner Übergangsfrage, VOIN da möglıchst rasch Schne1-
SCI] ZU schlagen hın ZU möglıchen ‚ursprünglıchen’ Textschichten: vielmehr
verdienen diese mehr oder wenıger :Ende stehenden Überlieferungs-

56bıldungen Adus eigenem ecCc alle Aufmerksamkeıt und Konzentration.
Dıie beıden Begrıffe Kompositıion und Redaktıon können Z7WEe] struktu-

rell gleiche orgänge der Textentstehung bezeıiıchnen. Sıe sınd jedoch,
fern S1e JE Deutungsrahmen für dıe Interpretation eınes JTextes erklärt

/Zum Folgenden vgl auch Krıspenz, rage.
Vgl Utzschne1ider Nıtsche, Arbeıtsbuch, uch Watts, Superscrıiptions

Anm 69 definiert „redaction” und „composıtıon““ als unterschiedliche Stadı-
desselben Prozesses.

Lotman. Struktur Dass natürlıch jedem freisteht, Begriffe anders ZUu

definieren, spielt keine Rolle für die Argumentatıon: Es geht einerseılts
deutlich unterscheıidbare Sachverhalte, andererse1ts ber wel Begriffe, die
doppeldeutig SIınd, we1l S1e sowohl prozessual als uch resultatıv verwendet
werden können und deren Verwendung In der exegetischen Dıskussion eın
Bewusstsein für dıe Problematık der Doppeldeutigkeıt nıcht erkennen lässt
Blum, Studien 4’ Weımar wendet In seinem Aufsatz Obadla (Weımar, Obadj]a)
ıne analoge Unterscheidung Auch Werlitz, Redaktıion, ringt mıt dem
Problem, ohne Zu eıner klaren methodologischen Analyse durchzudringen.
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werden das er sofern eın Exeget als exemplarıscher eser nach KOM-
posıtıon bzw. Redaktıon elınes Textes rag einander hinsıchtlıc der Fra-
gerichtung und der Ausgangshypothese dıametral enigegengesetzl.

Was dıe Fragerichtung SIN  $ g1bt CS hıer dıe Möglıchkeıt „„bottom
UD der Jextgenese folgen oder „LOp down:“® VO (heutigen) Leserstand-
punkt auszugehen. Stets thematısıeren dıe egriffe ‚„„Komposıitıion" und
„Redaktıon“ dıe Kohärenz e1nes gextes: wobel beım heutigen an der
Dıskussion 1m der ANSCHOMIMENCH Inkohärenz In der Exegese des
gewöhnlıch lıterargeschichtliche Deutungsmuster ZUL Anwendung kommen,
dem ext somıt eıne heterogene Entstehungsgeschichte zugeschrıeben wiırd,
während be] einem kohärenten exti dıe Entstehung urc eıne and
ANSCHOMM wiırd.

Was L1UN dıe Ausgangshypothese angeht, hat CS sıch bewährt, diıese
tormulıeren, dass das eigentliche rgebnıs der Untersuchung UFFG alsı-

fızıerung der Ausgangshypothese erreıcht wırd.
rag I1lall nach der Kombposition eines lextes ne 1 noch eıne

heterogene ST KUH: der Textbestandteile vorauszusetzen), Ian
dessen Inkohärenz als Ausgangshypothese VOTAauUuUs und sucht begründen,
dass und In welcher Weıse der ext dennoch Zeichen VO Kohärenz auf-
welst. Der entscheı1dende Akt der lextgenese, besteht unter diıesem ıck-
wınkel darın, dass dıe semantıschen, konzeptionellen, phonetischen, syntak-
tischen us Elemente‘. AdUus denen eın ext esteht und dıe ıhm analy-
tisch teststellbar sınd, kompositorisch In ıne Gesamtaussage integriert WOI-
den SInd. Dıe e1 erzeugte Textstruktur ist Teıl der Aussage geworden.

dıe einzelnen Elemente, dıe sıch mıttels eıner Strukturanalyse erschlıe-
Ben lassen eıne Vorgeschichte en und w1ıe diese Vorgeschichte eiwa
beschaffen sel, bleıibt unberücksichtigt.

rag I1lall andererseıts nach der Redaktion In einem TFext: iıst dıe
Ausgangshypothese, der ext sSel kohärent® oder sollte zumındest kohärent

uch WE 111an einen ext vorwiegend unter dem Aspekt des kommunıkatıven
Handelns betrachtet, bleıibt doch och der ext als Medıum, als „Kommunıikat““
(Schmuidt, Grundrıß 96-102), das ach WIE VOT untersucht werden kann, und des-
SCIH Beschaffenheıit für den Kommunikatiıonsvorgang keineswegs gleichgültıg
ist Mıt anderen en g1bt sehr wohl Bedeutungen VO  — Wörtern, Sätzen
USW,., Jenseı1ts des sıtuatıven Kkontextes. Nur AdUus diesem rund können WIr heute
noch bıblısche eXtfe lesen und dabe1 darauf vertrauen, ass WIr uns dem
intendierten ınn des Textes annähern können.
Dıe Kohärenzerwartung ann hıerbeli unterschıiedlich orlentiert seln. Nıcht selten
spielt dabe1 dıe Vorstellung eiıner bestimmten Erzähllogik ıne Rolle der auch
der Gedanke, ıne theologıische Ausrıchtung könne ausschließlich VOoO  —; einem
uftfor eıner Autorengruppe werden.
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sein9‚ und diıese Hypothese wırd 1MmM Prozess der Untersuchung wıderlegt:
Der exfi ze1gt Zeiıchen VON Inkohärenz und daraus wırd geschlossen, dass
C AaUS Elementen unterschiedlicher CTICHE rediglert worden sel, wobel dıe
Integration In eıne Gesamtaussage unvollständıg 1e Dıe Elemente be-
1elten ıhre eıgene erkennbare Aussage, dıie sıch VO der Gesamtaussage unNn-
terscheıden lässt !” Der 1C des LExegeten ıst auf dıe hıstorıische Tiefen-
dımensıon des Jlextes fokussıert.

Nun ist dıe .„hıstorısche Ti1iefendimension“‘ keıne differentia specifica,
dıe redigıierte FE also solche FEXtE: denen mehrere an: hre Spu-
IcH hınterlassen aben. VON anderen FEXTEN. dıe ‚„„dus einem Cjuss®‘*® sınd uUunN-
terscheıden 16 er exfi nımmt auf andere Texte eZug, schreıbt (Jje-
schichten weıter, SCIZ sıch mıt Ansıchten ause1ınander USW Texte sınd nıcht
1Ur Kommunıikatıon, sondern STEeTSs auch Anschlusskommunikation. SO SC  —
hen nıvelhert sıch der Unterschie: zwıschen lexten dUus eıner and und
lexten mıt mehreren ‚„Autoren“ oder „„Redaktoren‘“. Am kürzesten kann INan
dieses Phänomen mıt Bachtins Begriff der „Dialogizıtät“ Jlexten beschre1-
ben  3l Eın e1ispie INa iıhn erläutern:

„Eın Gespenst geht In deutschen Landen. Entwichen Aaus eiıner He!1-
delberger Gelehrtenstube, reglert ber dıie 1ld wuchernden kulturwıs-
senschaftlichen Erinnerungsdiskurse. An allen Orten, In allen Dıszıplınen 1st
VO kulturellen Gedächtnıiıs die ede Diıe Gelehrtenrepublık verfe]l
den Assmanns. DiIie JI Republık” Eın kleines Wiıderstandsnest hat sıch

1dem Bann entzZogen....
Diıeser kurze FE der elıne Rezensıon einleıtet, ez]ıeht sıch auf mehrere

andere lexte Seine slapstickartıge Komıiık gewımnnt Cl dus der stilıstıschen
VO „Kommunistıschen Manıfest““ „Asterix und Ob Und

doch ist dıe Weıse, WIEe sıch auf dıe anderen Texte ezJieht mıt an-
gigkeıt“ oder „ Ziutat 11UT unvollkommen beschrieben DiIie Bezugnahmen

Dı1ie Literarkrıtik selber hat ihren Ausgang VO  — dieser Annahme
Obwohl der Pentateuch doch als (janzer VonNn Mose verfasst worden se1n sollte,
zeigten sıch In ihm erstaunlıche textliıche Inkonsıstenzen. Dıe Geschichte der
Durchsetzung ıterarkrıtischer Modelle ur en Pentateuch iıst verstehbar als (Ge-
schichte der Falsıfikation der Ausgangshypothese. In dieser Arbeiıt werden die
Schritte Literarkrıtik und Redaktionsgeschichte als zusammengehörıge Metho-
denschritte aufgefasst und darum nıcht unterschieden.
Andernfalls wären die Elemente des fextes nıcht mehr wahrnehmbar.
Bachtıin, Problems 186 S Can be easıly demonstrated that In addıtıon object-
diırected d1iscourses, there 1S yvel thırd Lıype ut vVen double-directed discourses
(those takıng into aCCOUN SOTINCOTMNIC else’s WOTI  » whiıich include such heteroge-
NCOUS phenomena stylızatıon, parody, and dialogue, aTre In eed of SOTIIC dıffe-
rentiation”.

172 Müller, Gedächtnis
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sınd 1elmehr eın integraler Bestandte1 des lextes geworden. Miıt ıhrer
führt der Verfasser der Rezensıion se1ıne breıte Belesenhe1 VOL, suggeriert
se1ıne Kompetenz. Diıe iıronısche Dıstanz, ın der der Verfasser sıch In der
Eınleıtung se1nes Textes stılısıert, sıgnalısıert dıe Überlegenheit des Rezen-
senten gegenüber dem Streıt der Meınungen, den darzustellen ß gerade
begınnt Diıiese Botschaft ware ohne dıe Anspıielungen auf bekannte Jlexte
nıcht möglıch Andererseıts INUS$S der Autor des Textes darauf vVe  u  9
dass se1n Leser dıe Anspıelungen erkennt: Wer hıer Begınn des Jlextes
mıt einem Gespenst 1MmM Sınne VonNn Spukgeschichten rechnet, hat den Sınn
schon vert;e W er Lauterarkrıtik treıben begınnt, ebenso.

Dıalogiızıtät ist e1in Merkmal ZAanlrTeicCher Texte Sıe kann sowohl auf dem
Wege der Gestaltung 1376 eınen Autor geschehen als auch T1 mehrere
Autoren: Da dıe Ausgangstexte den bearbeitenden Autoren (Redaktoren)
vorliegen, können diıese S1e 1n hre Konzeption einbezıehen, S1Ee tun also
letztliıch nıchts anderes als eın Autor, der ezug nehmend auf andere Texte
eınen ext komponıiert. Textbearbeıitung hat eben eher wen1g Ahn-
4C  er mıt der Entstehung e1ines Tells: das archäologıische Bıld ist hıer
notorısch cschlef und ruft völlıg alsche Assozı1atıiıonen hervor. Anders als bel
einem Tell, der seıne Entstehungsgeschichte 7A5 einem erheblıchen Teıl nıcht
einem konstruktiven Handeln verdankt eın Eroberer wollte Je eınen Feill
hervorbringen!), arbeıten beım Rediglieren eiınes lextes alle Beteılıgten auf
eın Ziel hın, das für alle gleich Ist, obwohl 65 keın gemelInsames Zıiel ist
Den ext Dıe früheren Autoren können dıe Aussageıntention späterer Über-
arbeıter nıcht teılen, we1ıl S1e ıhnen unbekannt ist. Spätere UÜberarbeiter
SH aber STIEeTSs einen exti er mehrere TEXIE) vorliegen und wollen WI1Ie-
der eınen ext hervorbringen. Während e1n Tell AdUus dem Antagon1ısmus VO  a}

Zerstörung und au, SOWIE dem unbeabsıchtigten Erhalt der Reste
den Irümmern entsteht, kommt eın exti 156 mehrere anı 1L1UTr Zzustian-
de; W CI alle Beteılıgten jeweıls wıeder eınen ex{f hervorbringen wollen
und dıe vorlıegende Aussage(n) alur integrieren, dass eıne bestimmte
Aussageabsıcht dıe VO Bearbeıtung Bearbeıtung sıch ändern kann
erfüllt wiırd. Komposıtıon und Redaktıon sınd, gesehen, analoge Vorgän-
C

Dıe Gleichartigkeit VO  e Komposıitıion und Redaktıon ıst aber 11UTr domı1ı-
nant, solange I11Nan den exti dus der Perspektive des oder der Schreibenden
sıeht Sobald INan sıch auf dıe Seıte des Lesenden begıbt und damıt das
Resultat des Komponierens bzw Redigıierens In den C nımmt, STa des
OFrgZangs, werden Komposıition und Redaktıon erkennbar als dıachrone

Wonneberger, Redaktıon, verwendet das 1ld besonders häufig. ESs ist aber auch
SONS In der ıterarkrıtiıschen Dıskussion durchaus präsent
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oder synchrone 1C auf den ext se1t de Saussure ist klar, dass dıese ıcht-
welsen nıcht vermengt werden dürfen

Das allerdings geschieht heute In der exegetischen Dıskussıion:
Kratz wıischt den Unterschie: mıt eıner großzügıgen (Gjeste VO 1SC „„Das
nlıegen des Buches ist CS, In dıe Erzählwerke des en Testaments eINZU-
führen, möglıchst ohne dıe Voraussetzung irgendwelcher Hypothesen, DU

auf der Basıs ein1ger unumstrıttener Grundannahmen wI1ıe der Untersche1-
dung VO  — priester(schrıft)liıchem und nıchtpriester(schrıift)lıchem ext 1mM
Pentateuch, der Sonderstellung des DeuteronomıiLums, einer deuteronom1s-
tischen Bearbeıtung In den Büchern Josua bıs Könıge oder der Iıterarıschen
Abhängıigkeıt der Chronık VO den Büchern Samuel und Könige. uch dıe
weıtergehenden ıterar- und redaktionskritischen Unterscheidungen basıeren
nıcht auf vorgefassten Meınungen, sondern auf den seıt alters gemachten
Beobachtungen ext Nur fıgurıeren diese heute VICHAG unter eınem
anderen Namen. och ob I1a Lıiterarkrıtik, Iterary CFILICLSM oder CANONI-
cal Criıticısm sag und diıeselben Schnittstellen Je achdem als lıterarısche
Naht, narratıve Strategıie, rhetorische 1gur oder komposıiıtionelle Struktur
bezeıchnet, ist 1Im (Grunde eınerle1, ausschlaggebend ıst alleın, wI1e Ianl
den exti beım Wort nımmt. Es ist eın ogroßer Irrtum meınen, dass, WCI
für Literarkrıtik Ist, eIWwas dıe Endgestalt habe S VBCHTONIE- und ‚„„Dia-

cce14chronı1e“‘ schließen sıch nıcht du>Ss sondern sınd aufeınander angewılesen.
Es ware erst noch beweılsen, dass CS überhaupt möglıch Ist, den ext
noch „beim Wort ZU nehmen““, WE I11all ıhn mıt eıner methodologıischen
Ungenauigkeıt behandelt, dıe dıe egrundsätzlıche Unterschiedenheiıt VO

synchroner und dıachroner Betrachtung außer cht lässt
Das Problem, auf das WIT diıeser Stelle stoßen, ist eın methodo-

logısches Problem, das ich, der besseren Anschaulichkeit wiıllen, einem
konkreten Textbeispiel verdeutliıchen möchte. Das Problem hat seıne beson-
dere Bedeutung für dıe textgeschichtliche Eınschätzung und Auslegung NaTl-

ratıver lexte Dıe Kontur des TODIeEMS wırd jedoch leichter und deutlicher
sıchtbar, WE I1lall CS gew1ssermaßen „VON der anderen Se1lite‘‘ her ansıeht.

Miıt derselben Selbstverständlichkeıt, mıt der iın vorkrıitischen Zeıiten der
Pentateuch für eiInNeEeILNNC gehalten wurde, SINg I11an er be]l den Senten-
zensammlungen des Buches der Sprüche VON völlıg inkohärenten Texten
dus elne Annahme, dıe dıe Proverbienforschung der vVETSANSCHCH Jahr-
zehnte ohl wıiederlegt hat? Nun ıst dieser V organg, dass eın ur inkohä-
rent gehaltener ext als kohärent erkannt wird, das komplementäre egen-
stück ZU Jenem, den WITr In der Exegese besonders dus dem Pentateuch, aber

Kratz, Komposıtıon
Vgl 7B dıe Kommentare uch der Sprüche VON Whybray, Murphy, Fuhs,
Waltke
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auch dUus den Prophetenbüchern kennen, deren eınst vorausgeselztle ohä-
DG In einem Mal} In rage gestellt wiırd, dıe ohl selbst den Vätern der
Lauterarkrıitik Schwindelgefühle verursacht hättee ıst auch In der AUS-
legung des Buches der Sprüche keıne Eiınmütigkeıt erreıcht. Am eispie
elnes ausgewählte Ausschnıttes dUus der Dıskussion einem besonders I1Nlal-
kanten Textstück SEe1 der Versuch unte:  €B:. eıner Antwort auf dıe Tau-
SC, wıe „„Kohärenz“ VON Texten teststellbar werden könnte und welche Of-
fensıc  ıchen Fehler auf dem Weg dorthın vermıeden werden können näher

kommen.
Der IC konzentriert sıch 1mM Folgenden auf dıe rage, WI1IeEe KOmpoSst-

fiıon nachgewılesen wiırd, und welche methodologıschen Konsequenzen daraus
SCZOSCH werden können für dıe Beantwortung der rage, w1e Komposition,

dıe Anwesenheıt eıner kohärenzstiftenden Strukturierung, nachgewı1e-
C111 werden kann, selbst WE keın Erzä  aden, keıne Personenrekurrenz
diese Kohärenz gewährleıstet. Angesiıchts der ezıehung der mıt ‚„„KOm-
posıtıon““ und „Redaktıon“ verbundenen Textphänomene, wırd der zunächst
vielleicht ungewohnte 1 auf dıe Komposıiıtıon des lextes auch Denkan-
stöße ZUT rage der Redaktıon VoNn lexten 1efern Wenn dıe Möglıchkeıten
und edingunge ZUT Kohärenzbildung In Texten klarer beschrıieben werden
können, dann werden auch dıejenıgen älle, In denen Inkohärenzen VOTI-

lıegen, dıe nıcht mehr mıt der Annahme eınes einheıtlıchen Textes erbınd-
bar sınd, klarer hervortreten.

Prv 1535
Hınter dem In der Exegese eingeführten und klar definıerten Begrıiff

„Redaktıon“ steht eıne Vorstellung VoNn der Entstehung alttestamentlicher
SxTe; dıe Uure dıe hıstorisch-kriıtische IC auf den exti bestimmt ist
alttestamentliche Texte sınd „gewachsen‘, ıhnen en mehrere Hän-
de hre Spuren hınterlassen und diese Spuren gılt 6S In der Exegese lesen
und deuten. Entwickelt wurde dıe Methode der Lıiterarkrıtik nıcht alleın
In der bıblıschen EXegese, 11UT dort rhielt S1€e aber eınen promınenten
Status. In den lıteraturwıssenschaftlichen Dıszıplinen ist dıie Laıterarkrıtik
eher Bestandteıl der edıtorıschen Prolegomena © Zumindest 1n der 1ıblı-
schen ExXegese CS VOT em Erzähltexte, dıe mıt dem selnerzeıt
Instrument untersucht und bearbeıtet wurden: Das ucC (jenesI1is Wäal der

und paradıgmatısche Forschungsgegenstan der Lıiterarkrıitik alttes-
tamentlıchen Texten. Miıttlerweiıle g1bt C aber auch Stiımmen, dıe argwöh-
NCN, mıt diesem ersten Forschungsgegenstan könnten spezıelle, DUr das
Buch (jenes1is betreffende Sachverhalte möglıcherweıse chnell auf -

Aus diesem (Girunde taucht S1e tiwa In Schwarz u Jexte.; überhaupt nıcht auf.
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dere Bücher der hebrälischen übertragen worden‘ se1n, und dıe Ten-
denz der Liıterarkrıtik, elıne starke Zergliederung der Texte einzuleıten, könn-
te nıcht mehr handhabbaren Textfragmenten führen '©

Die Berechtigung dieser 7Zweıfel zeıgt sıch me1lnes Erachtens kaum
elıner Stelle deutlicher als 1m Buch der Sprüche und dort ıIn den Sentenzen-
sammlungen (Prv 0-22,16:;: 5-2 Diıe dort versammelten . Eexte- zerfal-
len schon VO  $ selbst In einzelne Sprüche VO  mo recht geringem Umfang. Miıt
diesen prüchen hatte die Exegese ange eıt wen1g TODleme Meiıstens
erschıenen S1Ee leicht verständlıich und VoO  — schliıchter Aussage das Faszı-
nıerende der Neuentdeckung VON Zusammenhängen zwıschen Sprachklang
und außersprachlicher Wırklıchkeıt, das den Sprüchen vielleicht eiınmal
haftete‘?. ıst für Menschen unNnseTeTr eıt 11UTr schwer nachvollziehbar So WTr
INan chnell 1g mnıt dem Eınzelspruch. Um noch Aussagen dus dem ‚„‚Ma-
ter1al‘® gewıInnen, tellte Ian sıch Je und JC mehrere Eınzelsprüche ZU-

SdaIMNMMNCN, dıe dann repräsentierten, Was dıe Sprüche oder dıe Weısheiıt
einem ema en

So WAar dıe Sıtuation VOT etwa 20 Jahren Nur H -J Hermisson und
Plöger hatten bIs dieser eıt ernsthaft über /Zusammenhänge, „KOmpo-
sıt10n““ In einem Teıl der Sentenzensammlungen nachgedacht““ und
Whybray“‘ hatte den edanken geäußert, die ammlung 11 (Prv 10-22,16)
könnte eıne theologische Überarbeitung durch dıe Jahwesprüche erfahren
88

Das Kernproblem für das Verständnıis der FEFınzelsprüche 1eg 1M tehlen-
den Kontext. Texte dieser Kürze sınd schwer sıcher verstehen. Eın Be1-
spıe dafür o1bt Kırshenblatt-Gimblett In einem Aufsatz““. Sıe betrachtet
darın unter anderem das Sprichwort 95A ollıng StONe gathers ..  MOSS das

Vgl Blum, Studien dıe Plausıbilität des Quellenmodells nährte sıch wohl
Von Anfang UuSs der Extrapolatıon des der enes1s entwıckelten Girund-
paradıgmas. DDen roten Faden, dem [11all entlangzugehen hatte, 1eß [Nan sıch
VONN dorther reichen‘‘.
Vgl Schmid, Erzväter 0S}
Vgl Rad, Weısheıt A DTE konstitutive Bedeutung, dıie 1er dem Wort, der
sprachlichen Prägung zukommt, welst auf viel elementarere noetische Vorgänge
zurück. DiIie Häufigkeıt der Paronomasıe In diesen Sprüchen, Iso der sprachli-
hen ASSsonanz, der Allıteration, zeigt uns noch eIWas VonNn der uns magısch
mutenden, sinnbeschwörenden Funktion, dıe 1er dem Klangkörper der Worte
zukommt‘“.
Hermisson, Studıen P Plöger, Auslegung, orlentiert sıch inhaltlıchen
Zusammenhängen, die: solange S1E nıcht konkreten hebräischen Stichwörtern
festgemacht werden können, schon ıne Interpretation des Inhalts voraussetzen
Whybray, Yahwe-sayıngs.
Kırshenblatt-Gimblett, Theory



Krıspenz 135 (2007)

iın verschıedenen egenden unterschiedlich verwendet wırd e nachdem,
ob 111all „Moos ansetzen“ pOoSItLV oder negatıv beurteıilt. Je nach In diesem
Fall soz1alem Kontext, wırd das Sprichwort unterschiedlic verstanden.
ESs Jeg auf der Hand, dass derartıge pragmatiısche Kontexte uns für ıblı-
sche Sprüche und viele andere Texte des gul WI1Ie nıe überliefert
sind“ Diıe Sentenzen en für unNns eigentliıch 11UT eınen überlıeferten Kon-
EEXT. das ist der 1mM im Buch der Sprüche überlheferte lıterarısche Kon-
text \ Jer bıetet, sofern wiß denn als Kontext WITrKIlıiıc el nehmen ist,
eıne syntagmatische24 Eınbettung der Einzelsprüche, und CS käme LLUL darauf
d  n diese rheben und beschreiben

Diejenigen usleger, dıe diıeser Möglıchkeıt eınes Kontextes 1n den Sen-
tenzensammlungen skeptisch gegenüberstehen also bıs Ende der 1 980er
Jahre fast alle en sıch den erforderlıchen Kontext gewIissermaßen selbst
erzeugtl, ındem S1e selbständıg Sprüche zusammenstellten, eıner a-
gmatischen Eınbettung versuchten S1e also eıne Eınbettung entlang der
paradigmatischen se für dıe Deutung der Sprüche nutzen

Seıt ein1gen Jahren 1Un hat sıch dıe Ansıcht durchgesetzt, dass der 1Im
Buch der Sprüche gegebene Kontext nehmen sSe1 In olge diıeser
Ansıcht hat CS mehrere Versuche egeben, dıe syntagmatısche Eınbettung
der Einzelsprüche rheben und für dıe Deutung nutzen

Prv S53 1mM Buch der Sprüche
Der Spruch Prv 13533 steht eıner exponıerten Stelle 1 Sprüchebuch:

7Zwischen den apıteln IS und 16 rechnet 111all häufig mıt einem Einschnıitt
der Art, dass mıt Kapıtel 16 eıne ammlung innerhalb des Sprüchebu-
ches beginnt

Für dıe Eınteijlung iın ammlungen o1Di CS Z7wel .harte- Krıiterien: um
eınen markıeren einıgen tellen Überschriften Neueinsätze“”: das zweıte
harte Kriterium beruht auf der Beobachtung VOI en-bloc-Umstellungen
der EXX dıe be1 iıhrer Gestaltung des lextes Spruchgruppen NCUu aITan-

C Insofern 111USS dıie Textpragmatık be1 alttestamentlıchen Texten häufig mıt kom-
munıkatıven Sıtuationen zweıter Ordnung arbeıten: Nıcht dıe Eınbettung des
Kommunıkats ın eıinen realen sıtuatıven Kontext wiırd untersucht, sondern dıe |1-
terarısche Repräsentatıon kommunikatıven Handelns (Sprechaktanalyse) mı1t den
darın implızıt vorausgesetzien Sıtuationen der ber dıie Eınbettung des K Oommu-
nıkats In eınen Aaus anderen Iıterarıschen lexten rekonstrulerten sıtuatıven Kon-
textT (Formgeschichte, S1t7 1mM Leben).
/u diesen Begriffen vgl de Saussure, Grundfragen Hawthorn., Grundbe-
griffe LAra

75 Überschriften fiinden sıch ıIn Prv LHE FÜ ZZER 2A23 30,1 und SI
Die L hat bis 2UZ2 dieselbe Reihenfolge WI1IE der masoretische Text, ann
folgen dıe AbschnıiıtteS 24,23-34; 30153559 25-29; 311031
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gıerte dıe Reıhenfolge der Sprüche innerhalb dieser Gruppen aber nıcht be-
hıebıg äanderte.

Dıie (Girenze zwıschen Kapıtel IS und Kapıtel ].627 genugt keinem diıeser
.„harten““ Krıterjen. Sıe eruht vielmehr auf der Beobachtung, dass sıch Kap
(a eiınerseılts und 6ff andererseıts and des Überwiegens unfier-
schiedlicher ypen des parallelismus membrorum, SOWI1e der relatıven Ne1-
SUNg, Mahnworte oder Aussageworte verwenden, unterscheiden lassen.

Skladny“®, meınte arüber hınaus, thematısche Unterschiede als ArTgu-
mente für dıesen Einschnuitt anführen können.

Miıt der Entscheidung über dıe rage, In welchen komposiıtorischen
Zusammenhang 1533 gehört, hängen also unter Umständen weıtere Ent-
scheıdungen ZUSaMMCN, dass dıe korrekte Beschreibung VOI KomposI1-
t1on als Eiınordnung In eınen syntagmatıschen usammenhang dieser
Stelle noch eınmal besondere Bedeutung erhält

Um eınen Überblick über bisher vertreitene Ansıchten ZUT Struktur des
Abschnıittes geben, wırd 1Im Folgenden als erstes eıne uswa VON MO
schlägen vorgestellt. Dıe Vorschläge Stammen dus deutschsprachıgen Publı-
katıonen. en herangezogenen Entwürfen ist geme1Insam, dass S1e 1mM WEe1-
testen S1inn mıt eiıner Strukturierung des Textes HE rekurrıierende Merk-
male rechnen und dass S1e dıe erKmale zumındest teilweıise mıt der AÄUS-
drucksseıte des lextes verbinden. 187 dıe Annahme, dass dıie Textstruktur
nıcht reın ormal bestimmt werden kann, sondern 1ne ınha  16 OMPpO-

en IHNUSS, ist den Entwürfen geme1lnsam. In der Verhältnisbestim-
der Bedeutung VO Inhaltsseıte und ausdrucksformalen Struktursig-

nalen untersche1iden sıch dıe Vorschläge ebenso w1e 1Im (irad der Reflex1on
über dıe Struktursignale, hre Eınordnung In eınen texttheoretischen Zusam-
menhang

ur eınen Vergleich der H eIiwas über SE 33 hınausgehen und
ZWaT nach beıden Rıchtungen. Dargestellt wırd, 1mM Rahmen des Abschniıttes
Prv S: 25=T6:41 dıe Grupplerung, welche dıe Exegetıin vornımmt u den
fraglıchen Vers einzuordnen, SOWIE dıe Beobachtungen, auf dıe dıe Grup-
plerung sıch stutzt Um dıe Vorschläge leichter vergleichen ZU können, wiıird
für Jeden Entwurf dıe zugrunde lıegende Struktur mıt den verwendeten
Jextsıgnalen dargestellt and eıner Tabelle, dıie alle INn den Vorschlägen
verwendeten Beobachtungen nthält Tabelle stellt diıese Gesamtheıt der
1Im Rahmen der vIier hıer ZU vergleichenden Studıen WONNCHNCNH Beob-
achtungen ZUSaIeN Die folgenden abellen ZEI0EN, welche Beobachtun-
SCH jedie Untersuchung Jeweıls ıhrem er über dıe Struktur des Textbe-

Dasselbe gılt für dıe Untergliederung Von Prv Z 7O ın SEEDE und AT
Skladny, Spruchsammlungen 67270
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reiches (Girunde legt Dıe als strukturrelevant verwendeten Beobac  un-
SCH Sınd STIAU unterlegt, dıe Tabelle ıst für alle Vorschläge gleich.

Fr komposıitorischen FEınbindung VO  S Prv FS:33
Hermisson”” (1968) untersucht Zusammenhänge zwıschen prüchen

1L1UT für dıe Kapıtel 10-15, dass In dıiıesem Fall LU dıe Gruppenbildung bıs
PB33 notıiert werden kann. Dıe Untersuchung der Spruchgruppen ıst keın
zentrales nlıegen se1ner tudıe Be1l ıhm sgehört 553 eıner kleiınen
Gruppe, dıe dıe Sprüche F5, 30-33 umfasst, \L22O ist mnıt Vorbehalt diese
rTuppe angeglıedert, wırd jedoch In erster Lıinıe VO hm ur vorangehen-
den Spruchgruppe gerechnet (  252

Da Hermisson dıe folgenden Sprüche nıcht hıinsıchtliıc ıhrer Anordnung
untersucht hat, sınd keine Aussagen über en  are Verbindungen nach VOI-

möglıch Obwohl sıch explızıt und sehr konkret auf Boström bezıeht,
hat GE dem Funktionsprinzıp der Paronomasıen OITIeNDar nıcht sehr getraut”:
Dıe Verbindungen sıeht C hauptsächlıch über semantısche Bezüge erge-
stellt, aIliur pricht dıe Betonung der Stichwörter (dıe allerdings 1n diıesen
SC auch dıe enNntTza der feststellbaren Bezüge hervorbringen w1e
auch dıe 1n den Versen 26 und 28 als Verbindung angeführten „ W.Orte dıe
1m hebräischen auf unterschiedliche Weıse ausgedrückt Ssınd. Besonders fÖl-
genreıich dürfte CS SCWESCH se1n, dass Hermisson nmelnes 1sSsens als ersier
den edanken äußerte, Paronomasıen und Allıteratiıonen könnten,
des geringen Umfangs des hebrälischen Alphabetes, sıch dem Zufall VOCI-

danken Dieser Gedanke nthält Zzwel Probleme ıst dıe Ungewiıssheıt
hınsıchtlich der Paronomasıen be]l Hermisson abhängıg VOoON der Vorstellung,
DUr solche Textsignale selen relevant, be1 denen dıe Wahrscheimnlichkeit
hoch Ist, dass S1e intendiert selen. Das lässt sıch natürlıch keinesfalls sıcher
teststellen, aber sıcher nNusste eıne EXegeSse, dıe dieses eısten wollte, WwI1e-
derum den exti mıt den ugen des Autors sehen können das ist nıcht dıe
Optıon des heutigen Ekxegeten. Umgekehrt lässt sıch annehmen, dass der
eser Paronomasıen 1n den prüchen wahrgenommen hat, w1ıe WIr S1e
auch wahrnehmen können das W äal das rgebnıs der Arbeıt Boströms.

Hermisson, Studıien.
Hermisson, Studien, erläutert W dl ”Für modernes Verständnıis wäre eıne iıhrer
ordnenden Kraft ach absteigende Reıihe Von Ordnungselementen konstatıie-
FETT inhaltlıche Zusammengehörıigkeıt, Stichwortverbindungen, Assozlatiıonen.
Paronomasıen. Dass diese Reihe für dıe alte eıt nıcht hne welteres Geltung
hat, wollen WIr 1mM Folgenden zeigen versuchen“ verliert ber ann
doch das Vertrauen In dıie entdeckte Andersartıigkeıit: „Nur für uns besteht dıie
Schwierigkeıt, ass sıch gerade be1 en Paronomasıen oft nıcht Sapch Äässt, WIe-
weiıt S1e auf ufall beruhen.“‘ /u den Paronomasıen vgl Boström, Paro-
noması, und unten
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Dıiese Paronomasıen wırken aber unabhängıg VON der Intention des Autors,
auch dort, dıeser S1Ee zufällig In den ext bringt. Das zeıgen Texte In deut-
scher Sprache WIT nehmen Allıterationen uUuSW wahr, unabhängıg VO der
Intention. er Buchtitel „„‚Das Welse Wort und seıne Wırkung“ allıteriert
eben, dem kann 11a sıch nıcht entziehen. Diese rfahrung ıst auf das He-
bräische übertragbar, we1l das hebräische phabe mıt Z Buchstaben UT

unwesentlıch geringer ausfällt als das 1Im Deutschen verwendete mıt 26
Buchstaben das Ja 1mM UÜbrigen auch noch füntf Vokale nthält

Dass Hermisson be]1 selner Strukturanalyse auch einıge Stichworte außer
cht lässt. INAaS mıt der untergeordneten Bedeutung zusammenhängen, dıe
dıe Zusammenhänge zwıschen den Sprüchen AIr seıne Untersuchung en
ıne ıinha  16 Deutung dıeser beıden. nach Hermisson über das Stichwort
13730 hören) verbundenen Spruchgruppen als Eınheıiten o1bt nıcht

Diıie Untersuchung VO Krispenz  31, (1 989) sıeht ebenfalls Prv 33 als
Schlussvers eiıner Eıinheıt, dıe mıt .25 beginnt und dıe sıch mıt 16,1-9
eıne welıtere Eıinheıt anschließt Als strukturierende FElemente werden aro-
nomasıen herangezogen. In der Annahme VOI Paronomasıen basıert dıe
Arbeiıt auf der Untersuchung VO Boström” 2, VON dem S1e den welıten Be-
OT1 der Paronomasıe übernımmt. Danach ist jeder Anklang, jede phone-
tische Rekurrenz, der eıne Bedeutung korrespondiert, eıne Paronomasıe.
Roströms These WAäl, dass 1m A der Sprüche ınha  E Bezüge und
ZWaT für Boström VOT em solche ınnerhalb VONN Sprüchen A aut-
anklänge hergestellt werden. Die Realıtät, Boströms IC erschlielit sıch
den Menschen des antıken Orijent auf dem Weg über dıie Sprache Was
hnlıch klıngt, ist auch hnlıch Bekannt ist diese Vorstellung etwa AdUus

Namensetymologıen. Eın schönes eispie HF eıne Paronomasıe außerhalb
des Sprüchebuches ist (jen 9,6a

a M aa E 7 1 75©
In diesem Spruch bılden nıcht ur dıe beiden chilastisch angeordneten
Formen der Verbalwurzel 75W ıne Paronomasıe, vielmehr sınd 1er dıe
zentralen er und N durch Rekurrenz V OIl Mem und Dalet zue1in-
ander iın Beziehung gesetzl. Der 'adam besteht schon sprachlıch 1m
Wesentliıchen UusSs dam und darum iıst der In (jen 9,6a ormulıierte Rechtssatz

37 Krıspenz, Spruchkompositionen.
Boström, Paronoması.
Vokalısche Assonanzen wurden lediglich UT der methodischen Strenge wiıllen
ausgeschlossen, sofern SI nıcht durch Vokalbuchstaben der morphologische
Analogıen uch jense1ts der masoretischen Vokalısatıon abgesichert sınd Diese
Maßnahme dıente dem Ziel, durch masoretische Vokalıisatıon eingeführte ASsSso-
Nanzell us der Untersuchung herauszuhalten. um dem Vorwurf, ıne heterogene
Textbasıs verwendet 7u aben, ZU entgehen.
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mehr als eın ostulat, rag seıne Begründung sprachlıch In sıch Weıl der
"adam wesentlıch AdUs dam besteht, arum darf das Jlut am nıcht VOCI-

SOSSCH werden, WEINN ber geschieht, entspricht die Strafe (yiS$Sapek)
dem Vergehen Sopek)

Boström hat das Phänomen der Paroromasıen In elıner Breıte dargestellt,
dıe jeden Zweıfel selner Ex1istenz ausräumt An der Bedeutung der Arbeıt
Boströms herrschen auch keıne Zweıfel, allerdings sınd seiıne Ergebnisse,
w1e auch dıe Grundlagen selıner Erkenntnisse den meılsten Exegeten, dıe autf
ıhn 1mM usammenhang der Proverbienexegese verweılsen, eıgenartıg
unverirau en der Zustimmung seınen Ergebnıissen stehen da immer
wıeder Ansıchten, dıe Boström sehr wliedersprechen, dass eıne Erläute-
IUn nötıg wäre *

Boström hatte geze1gt, dass 1n vielen antıken Texten und In vielen
Sprichwörtern Aussagen ZU finden Sınd, deren innere 0gl alleın darauf
beruht, dass dıe Sprachbenutzer VO  un sprachlıcher Ahnlichkeit auf sachlıche
Bezüge schlıeßen bereıt und Sınd. Weıte e1]e der rühen Lxegese
bıblıscher exXie 1mM Judentum und auch schon Erläuterungen innerhalb der
Jlexte des AT35 basıeren auf diıeser Annahme Aus heutiger IC könnte
INall überdies auf Sprachtechniken in Werbesprüchen hınweısen, dıe bele-
SCH, dass dıe7für eıne Deutung der Welt dUus dem Materı1al der Spra-
che Kkeineswegs ausschließlic eıne Besonderheıt antıker Menschen 1st  56

Dıe Behandlung en phonetischen Rekurrenzen als gleichartıge anoO-
INCNEC stutzt sıch auf Eıinsıchten Lotmans In dıe und Weıse, W1e lıte-
rarısche Jlexte .„„‚Tunktionıeren“ und wWw1e Sprache 1n ıhnen als Ausgangsmate-
ral 1mM künstlerıischen Gestaltungsprozess verwendet wırd. Nach Lotman
wıederholt diıeser Prozess dıe Grundstruktur VO  7 Sprache auf en Ebenen
der Gestaltung. Dıese Grundstruktur esteht In der Anordnung der Elemente
entlang der syntagmatıschen und der paradıgmatıschen Achse *’ Dıe Gestal-
tungselemente lıterarıscher Sprache 1m Gefolge der Tradıtion der antıken
etorık einem prinzıpıe unerschöpflıchen Katalog „ Stilmitteln“‘
zusammengefasst lassen sıch auf diese Weılse systematısch auf der rund-
lage ıhrer Beschaffenheit beschreıben Auf dieser Grundlage zeıgt sıch aber
csehr Cullıc dass alle Phonemwiederholungen als paradıgmatısche Aqui-

Siehe azu unten den Arbeıten VON Scoralıck nd Scherer.
35 Vgl 753 Am 8!

Bußmann, Lexıkon 560, schreıbt ZuU Stichwort „„Paronomasıe‘‘: Rhetorische
Fıgur der Wiıederholung: Wortspiel durch Koppelung klangähnlıcher, etymolo-
gisch und semantısch unterschiedlicher Wörter, z B die Bistümer Sind Wüst-
tumer (Schiller), Nicht FÜSEN, reisen!, eng]. Is life worth [iving? T’hat depends
O the [iver. Vgl fıgura etymologiıca, Polyptoton, W ortspiel”.
Vgl de Saussure ben Anm
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valenzen verstehbar sınd und dass durch S1e Relatıonen auf der yntagma-
tischen se s1ıgnalısıert werden. Dies gılt zunächst una  ängıg V OIl ( m-
fang der phonetischen Eınheıt, dıe wıederkehrt

Für eınen Einschnıitt hınter 5335° spricht dıe Dıchte der strukturıeren-
den erkmale 1mM etzten Vers (1533): der durch dre1 Stichworte mıt den
vorangehenden ersen (X2931:52) verbunden ist, e1ınes diıeser dre1 ıch-
worte wırd dann 1MmM folgenden Abschnıiıtt domınant (16.:159) Dieser ist
jedoch bereıts 1n sıch deutliıch strukturıert, dass das eıne Stichwort (mIM))
eher dıe Zusammenstellung der beıden Abschniıtte egründen kann, als 4N€e
Zugehörigkeıt VON S53 16,1-9 Darauf deutet :B dıe rahmende Posi-
t10n der Stichwörter D N 5 (16:1:9) Auch als Bındeglıed zwıschen 7WEe]
Eınheıten wırd I11Nan 559 nıcht bezeichnen können, denn dieser Pruüc ist
ZU deutlich mıt den vorangehenden Sprüchen verbunden”?.

Scoralick” untersuchte In eıner 1995“ erschıenenen Arbeıt den Ab-
schnıtt Prv E} F5 unter der Leıtfrage, ob dieser Textbereic eıne (SO der EIDS
tertitel ihrer Arbeıt) Komposıtıon aufwelse. An erster Stelle Scoralıck
als rgebnıis:

‚„„Dıe Hypothese SC1 dass Prv OSES ıne ammlung darstellen, J:K)
wurde auf hre Gründe hın untersucht und erwılies sıch €e1 als In iıhrer
üblıchen Form nıcht altbar ach der Aufarbeıtung der Forschungsge-
schıichte und eıner LHEHEN Analyse des lextes 1m 1 auf dıe Anordnung
der prüche bın ich dem rgebnıs gekommen, dass Spr 011532 AdUus

cc42,(Gründen der ormalen Spruchanordnung ıne eigenständıge Sammlung sınd
der Vers S ist VO dieser auszuschließen“”. Scoralıck unternımmt

38 Der vorangehende ext enthält ach Krıspenz, Spruchkompositionen, olgende
Abschnitte (ın Kap 15) E53] 1-17; 18-24; uf 16,1-9 folgen: 10-16; 2026
Die inhaltlıche Füllung der ormalen Analyse vgl Krıspenz, Spruchkompost1-
t1ionen E und 385
Scoralıck, Eınzelspruch.
DiIie Arbeıten Von McCreesh, Sound, und PerTy, Wısdom Erteratutfe, wıdmen sıch
der Stilistik der Proverbien. Besonders McCreesh wıederholt dabe!1 dıe Entdeck-
UNgCH (Justav Boströms (Paronoması) In kleinerem Maßstab:; Vall Leeuwen,
Context, behandelt eınen anderen Textbereıich.
Scoralıck, Eınzelspruch TER

4 3 Dieses Ergebnıis hätte Scoralıck Von Boström, Paronoması, übernehmen können.
Der schreı1bt: S ist schwıer1g, Zu entscheıden, WIEe weıt diese Sammlung sıch
erstreckt, we1l dıe folgende Sammlung Kap 6ff deutlıch mıiıt Jahwe-Sprüchen
beginnt, CC 111all nıcht we1ß, wohrnn beispielsweise a gehört Durch FTAr

gehö mıiıt dem Folgendensdurch SCS Zurmmn vorangehenden, und
dort sınd dıe Verse e1in Stück zurück miıteiınander verbunden. Möglıch ist
auch, dass 1eS$ Jahwesprüche S:33:716°9 eingesetzt wurden als eın Bındeglıed
zwıschen den Sammlungen und ass etztere Sammlung mıiıt dem feierlıchen
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den Versuch, eıne Gesamtkomposıtion 1ın Prv 10-1  , finden Krıter1-
für Verbindungen sınd Stichworte. dıe S1e ıIn eiıner Stichwortlıiste (S

2./-429) auflıstet. Paronomasıen ehnt Scoralıck als Kriterium ab, eiıner
posıtıven Einschätzung VO  — Boströms Werk““. we1l S1e eıne „ausgereıfte
C645  Terminologie vermıiısst und dıe Gefahr eıner zufällıgen Paronomasıe für
ogroß hält

Das VO Scoralıck bemängelte Fehlen eıner Terminologıe iıst nıcht SdllZ
nachvollziehbar begriffliıchen Dıfferenzierungen e diesem un
keineswegs”” 1Ne Systematıisierung dieser egriffe ware allerdings WUun-
schenswert, und Rückgriff auf eıne Texttheorıie auch möglıch SCWC-
SCH, ın Gestalt der Arbeıt VOI Krıspenz lag Scoralıck bereıts eın Vorschlag
1erfür VOL.

Scoralıck hat das Grundanlıegen VON Boströms Arbeıt, dıe Annahme
eıner inneren Beziıehung VO o  ang und Bedeutung als Grundlage der
Argumentatıon der Sprüche, OTITIenNDar nıcht ernst SCHOINNECN. hre orge VOT

Überinterpretation, die S1e angesıchts der Paronomasıen äußert, sınkt dage-
ScCH auf eın erstaunlıches Maß, WL 6S darum geht, Stichwortbezüge, kom-

‚C findet INan auf den Lippen des Könı1gs’ 6:10 eröffnet wırd“, LE (Über-
seizung K3)
Skoralıck, Eınzelspruch ıtısch merkt Scoralıck lediglich d}  9 ass Boström
inkonsequent geblieben seL WE Paronomasıen zwıschen Sprüchen nıcht In
derselben Weise behandelte. WIe innerhalb VOoON Sprüchen (Scoralıck, Eınzel-
spruch 114) Außerdem bemängelt Scoralıck Boströms ortwahl, WEeNnNn ON

einem „primıtıven Denken“ spricht (ebda) Scoralıck unterstellt OStrom die-
SCI Stelle, ass diese Formulierung denselben pejoratıven INn hat, WIE iıhn In
modernen Texten hätte Die Auslegungen Boströms verraten ındes eınen Re-
spekt VOT diesem „primıtıven Denken‘ das ıne solche pejoratıve Deutung
ausschließt.
Scoralıck, Eınzelspruch 126 FÜr solche Untersuchungen (scıl Paronoma-
sıen, S legt jedoch och keiıne ausgereifte Terminologıie VO  — Eıne
Reıihe VON Fragen ist offen Be]l L1UT Konsonanten sınd Wiıederholungen teıl-
welse unvermeıdlıch, und dıe Gefahr einer Überinterpretation solcher Wiıederho-
lungen ist relatıv gr0ß, insbesondere WENN uch och Gruppen Ol untereinander
äquıvalenten Kkonsonanten ANZCNOMMECN werden. St Perry und Krıspenz gehen
diese rage wohl doch etIwas unbefangen
Lautanklänge spielen uch zwıschen verschıiedenen Sprüchen ıne interessante
Rolle Hıer potenzieren sıch allerdings dıe Probleme, die be1 paronomastı-
schen Phänomenen innerhalb der Eınzelsprüche bereıts g1bt Wıe assen sıch be-
WUuSST spruchübergre1i1fend eingesetzte Paronomasıen iıdentifizıieren? Welche 1IN-
haltlıche edeutung kommt solchen Verbindungen Jeweıls zu? Dıe Fragen sınd
nıcht geklärt‘“.
Vgl Könıg, Stilistik Alonso-Schökel, Ite { estament L6ff; Bühlmann
Scherer, Stilfiguren, 6#
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plızıerte chlastısche Strukturen über weiıte Strecken hın beobachten: (ZB
10,28 EEE 5.18°)

Für die Begründung der VO ıhr postulıerten Struktur oreıft Scoralıck Öf=
ter statıstıschen Argumenten, dıe aber statıstısch nıcht möglıch SIınd: Im
SaNzZChH ucC der Sprichwörter seizen 11UT dıe beıden Sprüche FO.3 und 1529
JHWH In 1ıne Bezıehung sowohl (8°)2"73 als auch B°)3097 Dıe be1-
den Sprüche rahmen gew1ssermaßen dıe ammlung U32c448'

Dıe Stichwörter, dıe 1533 mıt dem Vorangehenden verbınden Z
HIDE, y1171°) schätzt Scoralıck demgegenüber als wen1g gewichtıg eimm S33
E1 isoliert”, we1l Skoralıck E} und 9,.10 erinnert und darum den Ver-
C CIFeRT, redaktionell AA se1n. we1l dıe Stichwortverbindungen In
5,29-32 nıcht auffällıg Sınd WwIe dıe Strukturierung In Kap 16 und In
S35 dıe ruppe der HWHsprüche beginnt

[)as Argument ist lediglich eıne intultıve Beurteijlung der Exegetin
WE auch E und 9,10 redaktionell se1n mögen (was nıcht erwıesen 1st),

nıcht Jeder VeIS; der diese Verse erinnert auch redaktionell SeIN.
Dıe Ahnlichkeit der erse eınmal vorausgesetzl, könnte 535 auch für dıe
anderen tellen gerade der Ursprung SCWESCH se1n. [J)as zweıte Argument
ist intult1ıv und recht unspezıfisch, auch beruht CS UT Teıl darauf, dass SCO-
ralıck Stichwörter unberücksichtigt lässt Tabelle ze1gt, dass dıe Verse T
3 oder auch 28-33, nıcht sovıel wenıger Stichwortverbindungen aufwelsen

Scoralıck, Eınzelspruch 166.228%
Scoralıck, Eınzelspruch 236 Hervorhebung hinzugefügt. Problematisch 1st
daran nıcht L1UT der große Abstand zwıschen den fraglıchen Sprüchen (hat e1in
Leser solche Bezıehungen überhaupt och wahrnehmen können?), sondern uch
dıe implızıt vorausgesetzte Sonderstellung des Gegensatzes (DW 7773, dıe
überzeugt, solange 111all nıcht iragt, ob nıcht uch dıe Gegensatzpaare MO ea
der (DW 99 1ıne strukturbildende Rolle gespielt haben können. Dıiese
zieht Scoralıck nıcht In kErwägung. So werden 03 und O29 singulären,
bedeutungsvollen Erscheinungen. Exzeptionell ann ıne solche Erscheinung
ber Ur auf dem Hıntergrund eıner erwıesenen Normalıtät se1n, dıe sıch
mıindest ber Prv. OS erstrecken musste. (Janz analog die Beobachtung: AZWeEI
Spruchtypen (MIDIM 118 7-Sprüche und OMa MMSZIN-Sprüche) o1bt Ur In
diesen Kapıteln” (86) SI1e verlhert ihre Außerordentlıiıchkeıit, WEeNN INan weıß, ass

In diesem Bereich O72 MMSN-Sprüche (PIV GEn R SI 1 g
und ET 113 7-Sprüche (Pry d PEZU: 1bt, Spr 05715 enthalten

185 Sprüche. Für ıne auffällıge Häufung mussten doch mehr Sprüche dieses
Iyps vorhanden se1In.
TOTZ einbindender Elemente (Stichwörter 707172 und y11r1°) ist Spr F 33 In
seınen Kontext nıcht völlıg integriert. Gegenüber der vorangehenden pruch-
SIUDDEC wechselt be1 ıhm das Stichwort (D3W) In dıe Rahmenbildung der
Spruchgruppe ist ST nıcht eingebunden, obwohl der erste JH W H-Spruch ist.  c
Scoralıck, Eınzelspruch
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als dıe anschließenden Sprüche ein erheblıcher Teıl diese Verbindungen
wırd VO Scoralıck übergangen, obwohl dıe Arbeıten, dıe ıhr vorlagen, die-

regıstrıert hatten? “
ESs ist eutlıc. dass insgesamt das drıtte Argument den Ausschlag g1bt,

denn dıe Strukturierung besonders VO 16,1-9, ıst nıcht rennen VOIN den
eNNUNgECN des (jottesnamens. Damıt hat Scoralıck eıne Hierarchisierung
der Stichwörter durchgeführt, für dıe keinen ratiıonalen TUn g1bt, und
dıe Scoralıcks Analyse nıcht tutzt, we1ıl der (jottesname eben auch In S
29 (und 15:25:26.27) auftaucht, dıe Verbindung VO.  b 533 dUus also In Z7WEe]
Rıchtungen welsen kann. Scoralıck verzıichtet INn iıhrem orgehen auf eıne
ıchtung der 1m gesamten Abschnıiıtt vorliegenden möglıcherweıse struktu-
rierenden Elemente, ıhr orgehen ist nıcht systematısch, S1e g1bt keınerle1l
Begründung afür, eiınmal Stichwörter auch über mehrere Verse hın-
W wirken können DIN, b 16,1.9 und IN Saa 6, 2E/) dann aber andere
Stichwörter (besonders ED 53135 aber auch C 179 15:52.53) keıne Be-
deutung en sollen Wıe hat eın ursprünglıcher Leser diese Untersche1-
dung vollzogen, der nıcht schon Scoralıcks orgaben kannte? hre Struktur
des Abschniıttes sıeht Jahwesprüche einzelne) VO  a vier prüchen mıt
der urzel W und vier PIuCchenN, dıe den Önıg erwähnen einzelner)
gerahmt””. Diıeses Strukturmuster ist allerdings der zwischenge-
schobenen Eınzelverse, über deren Status der Leser nıcht ınformıiıert wırd
wenıg überzeugend. Dıiıe Übersicht In Tabelle ze1ıgt, dass Coralı 11-
über spenz fast keıne Beobachtungen einbringt, vielmehr ıhre Struk-
tur Ur möglıch ist, weıl S1e Beobachtungen übergeht.

UÜber dıe inhaltlıche Kohärenz ıhrer Abschnıiıtte o1bt Scoralıck keine AuUS-
un

Scherers Untersuchung”“ rag den Untertitel . INE Untersuchung ZULr

Kompositıion und Redaktıon VO Proverbıa 0.1-22.16- Tatsächlic unter-
nımmt CT den Versuch beıdes praktısch gleichzeıtıg durchzuführen., rag
alsSO 1ın einem Arbeıtsgang 1ın Zzwel eınander entgegengeseizte Richtungen””.
Seine Auflıstung der möglıchen kohärenzbildenden Elemente O1g der Linıe

Von dıesen ist das Stichwort O17 be1l Boström, Paronomasıe LIS: aufgelıstet
und damıt uch In der entsprechenden Liste be1l Scoralıck, Eınzelspruch
[)as Stichwort ET Jag Scoralıck VOT In Krıspenz, Spruchkompositionen
Scoralıck, Eınzelspruch
Scherer, Wort
Dıie Aussage Z gründlıch und grundlegend hat dıe Redaktıon der Gestal-
tung ihrer Sammlung gearbeıtet. Eıne scharfe I rennung zwıschen Komposıition
und Redaktıon legt sıch mıthın VON den Texten her nıcht ahe  . Scherer, Wort 47
(Hervorhebung 1M eX ze1gt, ass Scherer l1er nıcht 1U miıt den Begriffen,
sondern uch mıt den Sachzusammenhängen uUuNgCHNaU umgeht.
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exegetischer Tradıtıon, d zıieht jene Kohärenzmerkmale heran, dıe auch
bısher Verwendung fanden eı übergeht 8 Jedoch aKiısc. „dıe grundle-

54genden Arbeiıt VON Boström selne Betrachtungen den AdUus selner
IC möglıchen Kohärenzmerkmalen (Stichwörter, Wortfelder und Parono-
masıen) spe1isen sıch vollständıg dus theologisch-exegetischen Darstellun-
SCH, dıe der antıken etorık verpflichtet Sınd. Eın „lIingulstic turn' hat hıer
OTITIeNDar nıcht stattgefunden. uch dıe besondere Sıtuation 1Im uCcC der
Sprüche veranlasst cherer keıinerle1 Vorsichtsmalinahmen: Man
den Masoreten nıcht S  misstrauen, WENN I11all CS für sınnvoll hält, angesichts
erst ZU erweisender Kohärenz>® sıch erst eıinmal strenge Krıterien aufzuer-
egen, das rgebnıs nıcht dem erdae auszuseizen, CS verdanke sıch
ZU oroßer Vertrauensseeligkeıt Wdas dıe Kontinultät des Kohärenzempfin-
dens VON den Autoren der Spruchsammlungen bıs hın den Masoreten
CIrı

ur den fraglıchen Abschnuitt übernımmt cherer Scoralıcks formale Ana-
lyse, zieht also 553 AA Folgenden, wobel GE explızıt den (GJjottesnamen als
priviılegiertes Stichwort behandelt?/ und zugle1ic dıe auch mıt seınen V OTr-
aussetzungen denkbaren Bezüge ZUu den JH W Hsprüchen In F: Z5 . 26.ZE29
übergeht. WwWwar nımmt CI dıe anderen Bezüge zwıschen \ 3A und dem
Vorausgehenden wahr(dıe Stichwörter FT D In 33 In Ar AT und
SCa In 3233 y° diese Bezüge aber nıcht ernst, sondern entscheıdet, 1m (Gje-
olge VO  — Scoralıck, ennoch NRS nıcht AA Vorangehenden ziehen.
Der ınhaltlıchen Kohärenz des Textes wıdmet CI vier Zeilen??

Seine formale Gliederung nthält 5,28-32 und 533:16 7 Allerdings ist,
WIe auch be1 Scoralıck diese Gliederung Adus Scherers uec UTr sehr müh-

55 Scherer, W ort,
Dıesen Vorwurf erhebt Scherer, Wort 309f Anm
Es sollte doch nıcht VETSCSSCH werden, ass dıe rage nach dem Zusammenhang

5
unter den Sentenzen sıch für Exegeten früherer Jahrhunderte gal nıcht stellte!
.„Miıt Prov-wenden WIT unNns dem komposıtorisch auffällıgsten KOom-
plex innerhalb VOIN Prov 0,1-22,16 7u 5.33-167 bieten dıe längste stichwort-
bedingte Spruchkette der SahzZeh Sammlung“ Scherer, Wort 190; und PTfOV
533167 gehören offensıchtliıch und sınd erster Stelle dadurch
mıteinander verknüpft, ass das Tetragramm ın jedem dieser Verse vertretfen
ist  6 Scherer, Wort 192

58 Scherer, Wort O2f
Scherer, Wort 195 Auch Scherer beruft sıch gelegentlich auf Statistik. Aussagen
w1e „5Sowohl innerhalb VON 5,28-32 als auch innerhalb VO  — 15,23-32 hegt der
Ante1]l der Antıthesen deutlıch über fünfzıg Prozent, Iso immer noch beträcht-
ıch er als 1m Verlauf der restliıchen Sammlung ,  s  , bzw. 15,33-
22.:16): Scheter. Wort, sınd ber unsınnıg. Miıt inf DZW. ehn Elementen sınd
se1lne „samples“ eindeutig ZU kleın für ırgendwelche Aussagen dieser
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Sd_In erheben, denn el en darauf verzıchtet, hre ormalen naly-
SCI] dem Leser INn nachvollziehbarer und überprüfbarer orm darzubieten.

Folgerungen
Angesichts der unterschiedlichen Lösungen des TODIems stellt sıch

ürlıch dıe rage, wı1ıe denn NUunNn AdUus den verschıedenen Lösungen dıe wahr-
schemlichste herausgefunden werden könne, und dieser rage gesellt sıch
dıe zweıte, ob dıe Anordnung der Sprüche nıcht eıne reine Fıktion se1 Diese
zweıte rage hat ıhre Berechtigung und in der Auseinandersetzung mıt ıhr
werden WIT Möglıchkeıten ZU[ Beantwortung der ersten rage finden

Dıe Behauptung, dıe Strukturen, dıe kExegeten 1n der Anordnung der
Sprüche meınten sehen können, selınen möglıcherweıse nıcht heraus-
sondern hıneingelesen, bedarf eıner Erläuterung.

Wenn I11all eıne bestimmte, nıcht große Anzahl prüchen In eıne
belıebige Anordnung bringt, wırd sıch be]1l demjJjen1gen, der diese nord-
HNUNs betrachtet früher oder später der 1INdruc einstellen, dıie Anordnung
olge eıner gewIissen og1 Das 1e® nıcht den prüchen: sondern Al

Betrachter: Der menschnNlıche Gelst ıst darauf ausgerichtet, se1ıne ırklıch-
keıt als sinnvolle und zusammenhängende sehen. Die Annahme eıner SINN-
vollen und kohärenten Wırklichkeit geben Menschen 1mM Giroßen w1e 1mM
Kleınen 11UT UNSCIN auf. Als eıspie Nl dıe ohl jedem bekannte Neıgung,
1n natürlıchen Strukturen Bılder entdecken., genannt en Sınd aliur

gee1gnet WwW1e Holzmaserungen. In beıden Fällen steht außer Zweıfel fest,
dass dıe „Bedeutung“ hıneılin- und nıcht herausgelesen ist

Vor diesem Hıntergrund ar sıch dıe rage nach der nordnung der
Sprüche grundsätzlıch: Es genugZt IN diesem 'all keineswegs, InNe NOYd-
HUHS der Sprüche auszumachen, Man darüber AINAauUsS zeigen können,
ASS diese Anordnung sich auf Kriterien Stutzt, VON denen sich wahrscheinlic.
machen lÄsst, ASSs IC auch für die anzunehmenden ursprünglichen Kommunli-
kationspartner kohärenzbildenden Aarakter hatten. Eın olches Kriterinum wırd
sıch 1U dann fınden, WE 111lall CS VOI den Hıntergrund eiıner Texttheorie
tellen und 1ın eıne solche eınordnen annn  60 Was WwI1issen WIT denn über dıe
Gestaltungsmöglıchkeıiten 1n hebräischen Texten? Dıe Wahrscheinlichkeıit,
dass eın Merkmal für dıe hebräisch Sprechenden Leser gültıg WAaäTl, ist e1in
erstes Kriterium ZULI Eınschätzung der unterschiedlichen Strukturen, dıe In
den prüchen gefunden wurden. Für dıe Proverbıen g1bt 6S bislang NUr eıne

Eın Raster ZUT systematıschen Suche ach denkbaren Kohärenzzeıichen hat bıs-
her NUur Krıspenz, Spruchkompositionen, 9-40, finden versucht. uch eın Ner-
such, die Untersuchungsmethode VOTL einem Iıteraturwıssenschaftliıchen Hınter-
grund B prüfen findet sıch be1 Untersuchungen Kompositionen ıIn den Sen-
tenzensammlungen des Sprüchebuches bisher L1UT dort
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Untersuchung, dıe eın Merkmal In dieser Weiılse als gültıges Merkmal
wahrscheinlıice emacht hat, das ıst Boströms Untersuchung ZUuU den
Paronomasıen.

Eın welıteres Kriterium Jeg In der Vollständigkeit der Beobachtungen und
In der Vollständigkeıt des beobachteten JTextes.

Hıer zeigen die Arbeıten VON Scoralıick und Scherer Lücken dıe be1 KTIS-
DCNZ publızıiıerten Beobachtungen61 werden VON ıhnen Ur teilweıise wahrge-
NOTNTIHEN Dabe!] sınd nıcht Ur Paronomasıen 1M CNSCICH Sınn, dıe als
Überschuss bleıben, auch Stichworte wurden be1 Scoralıck und Scherer OT=
fenbar Ur In Auswahl herangezogen. So werden Strukturen dus unvollstän-
dıgen Beobachtungen gefolgert und daraus welterreichende Schlüsse SCZO-
SCHh Besonders eindrücklıch ze1gt sıch das In Scoralıicks Bereıtschaft, nach
einem 1Ur kurzen Blıck über dıe VOIl ihr etztlich fast übernommene amm-
lungsgrenze 7zu tolgern, ass das nde VON Kap S auch der Abschluss eiıner
Sammlung SCEH wenngleıch diese ann eınen Vers kürzer Ist, als bısher aNSC-
LOTNTINECIIN DIie Entscheidung über den Abschluss der mıiıt Kap begin-
nenden Sammlung lässt sıch TST ach eıner Betrachtung der anschlıeßenden
Sentenzen bıs 2276 begründet treffen, der Eındruck, den Kapıtel hınter-
lässt, könnte In den folgenden Kapıteln relatıvıert werden durch das Auftre-
ten einiıger markanter Sprüche. Für Scoralıck SONS welıte Abstände
eın Hındernis für die Feststellung struktureller ezüge SCWESCHNH. Tatsäch-
ıch scheint der Abschnitt, der sıch In 16,1 anschließt, doch ganz bewusst
auch T das Vorhergehende Bezug ZUuU nehmen: Das Auftauchen der Stich-

Diese Beobachtungen basıeren uf eıner Analyse des gesamten Textes Von Prv
10-29 In diesem Bereich wurde versucht, alle phonetischen Wıederholungen
geordnet ach Buchstabenwiederholungen, Wiıederholungen VOIN Gruppen
gleicher (oder auch phonetisch ähnlıcher) Buchstaben, Wiıederholungen VOon
Wörtern registrieren. Auch semantısche Rekurrenzen wurden notıiert, SOWIE
dıe Form der Sprüche und des Parallelısmus membrorum. SO wurden dıe
Spruchgruppen, die ann In der Publıkatıon weıter untersucht wurden, konstIi-
tulert, uch JeENE: dıie nıcht 1Im FEA ohl ber 1Im Tabellente1l auftauchen.
Gruppen mıt Ur Zzwel der rel Sprüchen wurden, VOIN der welıteren Untersu-
chung ausgeschlossen. SIie hätten das Ergebnıiıs In der damalıgen Forschungsst-
tuatıon 11UT verschleiert. Für den Abschnıiıtt OZES erwelsen sıch We]1 Drittel
der Sprüche als kompositorisch gebunden. Darauf ass neben den VonNn der
Verfasserin selnerzeıt verwendeten formalen Krıterien noch andere geben
könnte, wurde hingewıiesen (Vgl Krıspenz, Spruchkompositionen 38)
Freıliıch können auch diese gedachten anderen Struktursignale die bereits
nachgewıiesenen nıcht außer Kraft sSeizen Auch WENN solche anderen Sıgnale
wahrscheimnlich gemacht würden (tatsächlıch hat och eın Exeget wirklıch
andere Sıgnale verwendet), muüssten doch auch jene bereıts erhobenen
Sıgnale In dıe Analyse der Komposıtıon mıiıt eingebracht werden!
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worter TIn und s lässt darauf schliıeßen, ass 1er eın starker Einschnitt
zwıschen We1 Sammlungen vorliegt. Andererseıts: Verdeckt I1a In Tabel-
le eiınmal probehalber dıe Spalten miıt den durchgehenden Stichwörtern
a und S zeıgt sıch miıt er Deutlıchkeıit, ass dıe übrıgen Stichwör-
ter wWel Gruppen bılden mıt eınem Eıinschnuitt zwıschen FEA und 16,1

Dann wırd sıch die „„Dichte i der Struktur als eın welteres Kriterium
geben lassen. er Begriff ‚Dıichte” reflektiert In dıiıesem Zusammenhang dıe
Tatsache, dass dıe enge der 1ın eiınem SC auftretenden köhärenzbil-
denden Merkmale eınen Eınfluss auf dıe Wahrnehmung VOIl Kohärenz hat
und dass 7WEe] aufeınander bezogene Elemente als solche eichter und deut-
lıcher wahr genommen werden, WEeNnNn der Abstand zwıschen ıhnen kurz ist
Gileichlautende Sılben d11l Ende VOoO aufeınander folgenden Zeılen können

1n europäıischen prachen als Endreiım stärker kohärenzbilden wırken
als 1eselbe Formatıon mıt einem Zwıschenraum VO zehn Zeıiılen

©1 kann eın Phänomen, das In eıner Struktur auftrıtt, nıcht eınzeln
bewertet werden: „Struktur “ 1S1 IMMer HUr das gemeInsame Auftreten meh-

gleichzeltig auftretender und MEn wirkender Elemente.‘“ uch
ist dıe Isolıerung einzelner strukturbıldender Elemente eher eıne heurıistisch
motivlıerte Durchgangsstatıon.

So sehr CS nötıg ist, sıch der Strukturijertheit methodisch der
Ausdrucksseıte orlentiert vergewı1ssern, ist doch eıne Ormale Tük-
Mar 1in einem ext nıemals Selbstzweck S1e diıent der Konstıitution V Ol Sınn
Wenn sıch auf dem Weg über INe erhobene Struktur kein nachvollziehbarer
Sinnzusammenhangz ergibt, ISt der Versuch, eiInen Kontext für die einzelnen
Sprüche finden, als gescheitert anzusehen. Eine Ur, die einfach
strukturiert, 1s1 eiInNe Angelegenheit, enn Kombposition heinhaltet die
möglichst weitgehende Integration der Elemente auf atten Ebenen des Textes.
Dort, diese Elemente nıcht uUrc eınen narratıven Zusammenhang VOCI-

bunden SINd, gılt CS sehr vorsichtig und kleinräumiıg begınnen. OMpO-
s1ıt10N nachzuweılsen ıst keın trıvıales Unterfangen. Es 111 sorgfältig und
methodıisch überlegt ANSCHANSCH Sseln. An dıiesem un eıne zweıte Auf-
gabe nebenher noch mıt erledigen wollen, kann der aCcC nıcht 1eEN116
se1n, U1nnn wen1ger, WE dıie Aufgabe nämlıc dıe Redaktionsgeschichte
des Textes erheben der rage nach Komposıtionen dıametral nN-
läuft Das rgebnıs eiıner Untersuchung, dıe nach abgrenzbaren KomposI1-
t1ionen In den Sentenzensammlungen ragt, kann aber der rage nach der
Redaktıon der Sammlungen zuarbeıten: Was hıer als Eınheıiıt erkennbar
wırd, 111USS dort zumındest eın 1xpunkt ın der Entwicklungsgeschichte des
ACXIes: ırgendwo zwıschen eiınem Eıiınzelspruc und der uns vorlıegenden
ammlung seInN. Gerade eshalb sollte dıe rage nach den Komposiıtionen
methodısch klar und konsequent durchgeführt werden. Dass el O-
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den einzusetzen SInd, dıe allgemeın anerkannt sınd und nıcht L1UT VOoNn Theo-
ogen verwendet werden, sollte selbstverständlich se1ln.

IDERN Buch der Sprüche welst In Prv 10-22,16; B Besonderheıten auf,
dıe 1mM SONS nıcht auftreten: Keın anderer ext des teılt sıch SEWIS-
sermalen VO  - selbst 1n Eınheıten VON einem Vers änge Dıie methodolo-
gischen Grundfragen jedoch, dıe sıch dıesen Texten zeıgen, eHalHen hre
Gültigkeıt auch für den Umgang mıt anderen lexten Hıer WwI1Ie dort sınd mıt
den Begrıffen ‚„Komposıition" und „Redaktıon“ VO Standpunkt des Xege-
ten dus gesehen 7WEe] Fragerichtungen verbunden, dıe einander dıametral
entgegengeselz S1INd. Dıe rage nach der Komposıitıon, also dıe rage, 1N-
wıewelt der möglıcherweıse heterogen scheinende ext doch als kohärenter
ext gelesen werden kann, wırd auch 1n rediglerten JTexten iıhren gultlen Sınn
aben, we1l auch Redaktoren wahrscheımlic eınen sınnvollen ext hervor-
bringen wollten

Dıie rage nach der hıstorıschen T1iefendimensıon Von lexten wırd 1n
iıhren Antworten argumentatıver_ gewinnen““, sobald S1e den Nach-
WEeIS der heterogenen erkun eines Textes auf Krıiterien stutzt, dıe nıcht
dıe Inkohärenz des Textes bereıts voraussetzen. IDiese V oraussetzung rech-
netl ämlıch letztlich mıt einem gewIlssen (Girad Inkompetenz oder ZUum1n-
dest Desıinteresse einem für den heutigen Leser kohärenten ext auf
Seılten des Redaktors®* Das MusSstie INan aber, WEeNnN 11an denn damıt rech-
net, dem „ursprünglıchen AUIOFr- ebenso Zzutrauen WIEe jedem .„Redaktor“.

Für das uch der Sprüche bedeutet das Dıie Sentenzensammlungen bılden
InNne zunächst amorph erscheinende enge VON Eınzelsprüchen, dıe Einzel-
sprüche sınd formal WIe geschichtlich das „Materı1al“‘®, us dem diese amm-
lungen bestehen, der Punkt, hınter den dıe Textgeschichte nıcht zurück-
verfolgt werden annn Für diese Eınzelsprüche g1bt auf der Ebene der
Eınzelsprüche schwerliıch ıne Möglıchkeiıt, ıne relatıve Chronologıe CI -

stellen: Selbst dort, Sprüche, - ihrer inhaltlıchen und formalen
Nähe Verwandtschaften wahrscheinlıich werden lassen, Ja selbst be1 „Spruch-

Dıe Vorordnung der synchronen Lektüre INUSS dabe] eıner diachronen Perspek-
t1ve beıle1ıbe nıcht 1mM Wege stehen, w1e uch Blum, Komposıition Sn bemerkt:
”Schließlich musste gerade auch ıne sorgfältige ’ganzheıitlıche" Textbetrach-
t(ung uf Wıderständigkeıten und uf Spuren der Geschichte des Textes stoßen,

63
WE enn solche o1bt”.
Hıer Mag leicht fallen, dieses Desinteresse den antıken Autoren einzuräumen.
(jerade diese Konzess1ion darf Exegese jedoch nıcht machen. S1e vielmehr

darauf vertrauen, ass Ss1e den ext (wenn uch unter Mühen) als siınnvollen
ext verstehen kann, ass der VO  — iıhr erhobene ınn tatsächlıch der des Textes
ist und ass umgekehrt festgestellte Inkohärenz und damıt fehlender Inn tat-
sächlıch e1in 'erkmal des Textes ist FxXegese INUSS ın diıesem Sınne darauf VOCI-

trauen, ass dıe Schwierigkeıten ın der Kommunikatıon zwıschen antıkem ext
und modernem Leser grundsätzlıch überwındbar sınd



Krıspenz 135 (200 /)

varıanten“‘ sınd Abhängıigkeıtsverhältnısse 11UT selten qualıfizıerbar, dass
e1n zeıtlıches Nache1inander der einzelnen Sprüche wahrscheinlıich gemacht
werden könnte. Textgeschichtliche Rekonstruktion ist In diesen Textzusam-
menhängen erst auf der Ebene Von Spruchkomposıitionen überhaupt VOI-

stellbar. Ss1e dort uch möglıch ist, Ist ıne andere rage.
Dıe grundsätzlıchere rage, WI1e denn Kohärenz überhaupt festgestellt

werden kann, wırd amn eispie der Sentenzensammlungen sehr euiiic In
ıhren Schwierigkeıten erkennbar. Die robleme, denen sıch Ekxegeten des
Buches Proverbıa gegenüber sehen, sınd In anderen Textbereichen nıcht
nıger vorhanden: uch Prophetenbücher tellen gelegentlıch Sprüche
SadImInmen In eiıner Weıse, dıe In ıhrem Sınn VOIll Exegeten erst rhellt werden
INUSS, auch dıe lexte des Pentateuch sınd keıine ınfach UTC eınen and-
lungsverlau schon hinreichen: In ıhrer Kohärenz gesicherten Iıterarıschen
(Gjebilde Dıe Iıterarıschen (  en mögen ıIn Textbereichen außerhalb des
Sprüchebuches andere se1n als iınnerhalb desselben dıe Weıse, WIEe dıe 16
weılıgen Technıken als Leıtfaden für dıe Auslegung etablıert werden soll-
ten, kann sıch kaum VO  aD} der unterscheıden, dıe sıch für das Buch der
Sprüche als sınnvoll erwelst. uch dıe allgemeınen Kriterien afür, ob eıne
kompositorische Eıinheıt vorliegt, werden dıieselben SeIN: Stets ist 6S erfor-
derlıch, sıch über den Status der eingesetzten Krıterien Rechenscha abh7Zu-
SOCH, C ist nötıg dıe anschließenden Beobachtungen möglıchst vollständıg
und systematısch durchzuführen Dıe möglıchen Schlussfolgerungen kÖön-
918 nıemals über den untersuchten Textbereıic hınaus reichen und jede
Behauptung eıner lextgrenze iıst eıne Folgerung, die über dıe behauptete
(Gjrenze hinausreicht””, we1l S1E eıne negative Aussage über den anschlıe-
Benden Textbereıic macht‘!

Hıerarchıen der kohärenzstiftenden Elemente sınd ei1gens Zu begründen,
insbesondere be1l gleichartıgen Elementen, WI1e dıes 1 Buch der Sprüche
eiwa Stichwörter sınd. Statistische Argumente ollten 11ULI eingesetzt WT -

den, WE ST tatsächlıc statıstıschen Standards enügen. Dass auch qaußer-
halb der Proverbienexegese dıie Behauptung der Kohärenz eines Textes In
ıhrer Überzeugungskraft VO der Dıchte der beschre1  aren Struktur ab-
ängt, und davon, dass diese Struktur keiıne reın formale Angelegenheıt ist.
sondern sıch auch iınhaltlıch entfalten lässt, dürfte klar Se1IN.

Dass der Leser eınes Textes denselben Von kleinräumıgen Bezügen
gehend wahrnımmt und darum großräumıge Relatıonen erst In den 1C
kommen, WEeNN dıe Kohärenz 1im kleiıneren Bereıich gesichert erscheınt, ıst
e1n Phänomen, das jeder Exeget kennt, das aber doch 1 Zusammenhang
der Proverbıen deutliıcher wird. Narratıve Zusammenhänge, dıe über weıte

Das gılt allerdings nıcht, unstrıttige Textsignale wWwIıe Überschriften. Kolopho-
der Ahnliches vorliegen.
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Strecken sehr Öökonomisch Kohärenz stıften, fehlen In den Sentenzensamm -
ungen Darum können dort eben nıcht Struktursıgnale In derselben Weıse
weıträumıg wırken, auch dıe „Zwischenräume“ mussen gefüllt sSe1In.

Der 1C auf dıe vergleichsweise wen1g vertrauten Texte der Senten-
zensammlungen 1MmM RBuch der Sprüche ermöglıcht eıne 1elza grund-
sätzlıchen methodischen Eınsıchten, deren ohl wichtigste dıe Unterschie-
enheıt VON Kompositıon und Redaktıon als Zielen der Textanalyse ist
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Tabelle96  Jutta Krispenz — BN NF 135 (2007)  Tabelle 1  EB GESETAS SE S E E  —n  —_  SE al DE A w k R L  E SA  ‚2..„5.„.„  m}  4}  M  mia  O  26  1  .  21  H5  n  S N  z  n  B  —.  D  R  E  29  15  ...  M  D  Fr  FE  Da  v  S [  SE KT  -  ............. A  30  ...... —A  P  Wn  N  E  e  X  z  ;  fnnn  SE  .  FE  P  ——  Mag  XO  7D  ;  %  -  arrn in  F  A  S  a  Wa  e  E  Br  V  e  E  -  anr  5  4; AAAAAAAA S  +-.„‚„  |  kkr  ä  57  %  ä  A  n  E  E  ::  baa  E  bn  SO  a  (3  *  an  la  Sn E  1l‘  r f r f  n B  |9  ................. .  1  4i  5 TE  Y  m  -  E  a  i  FAn {  E  K  11;T  —«  43  k  m—  /  In Tabelle 1 sind alle in den behandelten Werken genannten Beobach-  tungen zu kompositionellen Merkmalen aufgelistet. Die letzte Spalte ver-  sammelt aus Platzgründen alle nur inhaltlich beschriebenen Zusammenhän-  ge. Kursivdruck wurde verwendet für Paronomasien, die keine Stichwörter  sind. Es wurde für jedes Stichwort eine eigene Spalte verwendet. Die Merk-  male wurden nur bis 16,9 vollständig aufgelistet.  Die Tabellen 2-5 entsprechen Tabelle 1, in ihnen wurden die vom je-  weiligen Exegeten herangezogenen Beobachtungen grau unterlegt, die Ta-  bellen sind gegenüber Tabelle 1 verkleinert und damit nicht mehr lesbar. Sie  zeigen den Umfang der berücksichtigten Beobachtungen, die im Einzelnen  über Tabelle 1 identifizierbar sind.24 4 %
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In Tabelle sınd alle In den behandelten erken genannten Beobach-
tungen komposıtionellen Merkmalen aufgelıstet. Dıie letzte Spalte VOI-
ammelt dus Platzgründen alle NUr iınhaltlıch beschrıebenen Zusammenhän-
SC UrS1Varuc wurde verwendet für Paronomasıen, dıe keıne Stichwörter
S1nd. Es wurde ur jedes Stichwort eıne eigene Spalte verwendet. Dıe erk-
male wurden LUr bıs 16,9 vollständıg aufgelıstet.

Die abellen TE entsprechen Tabelle 1’ in ıhnen wurden die VOIN 36
weılıgen Fxegeten herangezogenen Beobachtungen STau unterlegt, dıe 4A
bellen sınd gegenüber Tabelle verkleinert und damıt nıcht mehr lesbar Sıe
zeıgen den Umfang der berücksichtigten Beobachtungen, dıe 1im Eınzelnen
über Tabelle ıdentifızıerbar sınd.
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Ua y
Consiıdering the DIOCCSS of t(exXi production, the erms ”composıtion” and ”"redac-

t1ıon  29 dIC SyHNoNyINOUS., But SOoN the result of hat PIrOCCSS 1S looked al, the
erms become antonyms. In an Y CasC, both dIC related the question of coherency
Of texts. After lookıng at hOow OoOntext for Prv 1533 1S establıshed and Justified In
exegetical research, the artıcle 1S able outlıne SOINC basıc rules for composıtional
analysıs.

Zusammenfassung
Der Artıkel beginnt mıt der Feststellung, ass dıe Begriffe „Komposıition” und

„Redaktıion““ Sy NO YyIN sınd, solange Ian den Prozess der Textentstehung betrachtet,
dagegen Antonymen werden., sobald [11all das Ergebnıis des Prozesses ın den Blıck
nımmt. Beıiden gemeınsam iıst In jedem Fall der ezug Kohärenz VON lexten
Der Blıck auf dıe Weıse, WI1IE exegetische Analysen dıe kontextuelle Eınbettung des
Beispieltextes Prv D3 erheben und begründen, ermöglıcht e Ü ein1ıge grundlegende
Regeln für den Methodenschritt ”Kompositionskritik” aufzustellen.
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Lıteraturiınformation

(Gesamtkoordinatıon und Neues Testament: Michael rnst
es JTestament: Karın chöpflın

Aufgrund eıner zweckgewıdmeten Unterstützung, welche den Lıteratur-
informatıonste1l {inanzıert, ist möglıch, eınen mMeNnriaCc uNs herange-
n  n unsch realısıeren und auch Buchvorstellungen 1n
Zeıitschrı ZU veröffentlıchen

Dıe Absıcht ıst CD, In nıcht umfangreıichen Beıträgen Schwerpunkte
der er vorzustellen und In apper orm auch eıne Stellungnahme
einzuflechten. Diıie Informatıon über dıe Literatur ist erstrang1ges Ziel. ohne
dass CS möglıch ist, eiıne umfangreıiche Dıskussion In dıesem Abschnıiıtt
vorzunehmen. Sollte dıes e1in Rezensent anstreben, wırd 6S möglıch se1n,
eınen eigenen Kurzbeıtrag, wI1e CS Ja auch dem Gründer diıeser Zeılitschrı
vorschwebt, vorzulegen.

Als Herausgeber edanke ich mich be1l denen, dıe uNns Lıteratur Z.UT

Verfügung stellen, WIeE auch VOT mM be]l Jenen, dıe Besprechungen VOTI-
nehmen. Den Lesern der Zeılitschrı o  e7 dass dieses erwelıterte Angebot
auf Interesse stößt

Friedrich Reıterer. Herausgeber

Dıie Besprechungen wurden VON folgenden Mıtarbeıtern gezeichnet:
Michae]l rnst HN Friedrich Vınzenz Reıiterer

Ch.M.K Chrıstina Marıa Kreinecker Karın chöpflın
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Heıinrich Krauss Max Küchler, Erzählungen der I Das HC (jenesıI1ıs
In lıterarıscher Perspektive. Dıie Josef-Erzählung, Frıbourg Göttingen: Paulus-
verlag Vandenhoeck uprecht 2005 ISBN X- 357553 04-4

Das KOonzept der Vorgängerbände fortsetzend bleten dıe Autoren uch 16FE eınen
Kkommentar ZU ext der Eınheıitsübersetzung, der dıe bıblısche Erzählung bewusst
In ihrer Endgestalt wahrnımmt und historisch-kritische Forschung 11UI einbezıieht,
WEENN deren Erkenntnisse ZU) Verstehen nötıg sınd (hıer Kap als Eınschub)
Knappe einführende Bemerkungen gelten der Iıterarıschen E1ıgenart (Gattung, ezug
Z7Uur Weısheitslıteratur), Entstehungszeıt, Hıstorizıtät, Handlungsschauplätzen und
dem Kontext der vorausgehenden Vätergeschichten, dıe kurz Zusammengefasst werden.
Den Einschub (GJjen dUSSCHOININC wiırd In Erzählabschnıiıtte geglıedert (37
Verkauf Josefs:; 20241 se1in Aufstieg:; AD das Werk der Versöhnung; 46-4 /,26 dıe
Ansıedlung In Agypten: 47,29-50 Jakobs Tod und Josefs letzte Jahre). Jeden Abschnıtt
leıtet ıne kapıtelweise VOTZ£CHNOMMCNC Inhaltszusammenfassung e1in Fettdruck hebt
„Erklärungsbedürftiges‘““ 1mM ext der Einheıitsübersetzung hervor: In kKästchen werden
übergreifende Erklärungen (ZU Begriffen WIe 7z B „Wahrsager‘“ der intertextuel-
len bıblıschen Bezügen) und Beobachtungen ZUL Erzählstruktur (ZB „repetierende
Rede‘“ In 41,151£.) geboten. An den kommentierenden Durchgang schlıeßen sıch als
esümee eın lıck auf dıe erzählerische Struktur, dıe sıch durch Chıasmus und
Konzentriık auszeıichnet (dabe1ı wırd uch dıe Rolle VoO  a Kap bestimmt: schıiıl-
dert dıe innere Entwicklung Judas); Kurzcharakterisıerungen der Hauptfiguren; eıne
Würdıgung der Erzählung als narratıve Theologıe und polıtıscher Iraktat mıt VOCI-

sSteckten Anspıielungen auf das mess1anısche Thema SOWIEe knappe Hınweilse auf
Nachwirkungen in Kunst, Musık und Lıteratur. Eın Anhang stellt anhand VON Beıisplie-
len hıistorisch-kritische Ansätze VOTL, dıie ıne Urfassung der Geschichte postulıeren:
Quellenscheidung In Kap ach Gunkels (GGenesiskommentar (1910) SOWI1eEe dıie
stark voneınander abweıchenden Analysen VON Kap 2L} durch Dietrich (Josefs-
erzählung, und Schweizer (Joseph, Die jeweılıgen Schichtungen
sınd durch Drucktypen wıederum exfi der Eınheıitsübersetzung veranschaulıcht.
Dıie Schlussbemerkung gılt der uns des Redaktors.

Candıdo. Dionis10: test1 de] TO dı Eister. CAasSsO dell’Introitus 22
3S Al1-17; 1,1-22 e Al1-18: 1,1-21 (Analecta Bıblıca 160) Edıtrıce
Pontificıo Istıtuto Bıblıco RomaZ SBN x8-7653-160-2

er Verfasser, Bıbelwissenschafter stituto teolog1co Paolo In Catanıa (S1zı-
lıen), Jegt 1er seıne Bıbelıinstitut In Rom erstellte Diıissertation (Moderator: Ste-
phen Pısano 5J) VOL. ach OrWO arı Carlo Martın1ı 5J) und Eınleitung stellt

zunächst dıe methodischen Schritte der Textkritik ASOL; dıe 1Im Wesentlichen auf
eiıner kreatıven Appliziıerung der Methodologıe VOIl Bernard Lonergan (Method, Toronto

beruht (S 11-
Im ersten Kapıtel (S 21-104) werden dıe Ausgangsdaten der Untersuchung VOI-

gestellt: dıe Jextzeugen, dıe gewählte Perıkopenabgrenzung und der Stand der For-
schung. Das zweıte Kapıtel S 05-225) biıetet die eigentliche textkritische Vers-für-
Vers-Analyse des 1M Buchtitel genannten Textes anhand der Tre] Textfamılıen, 7U-
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nächst als Eınzelanalyse, ann 1m synoptischen Vergleıch. Im drıtten Kapıtel (S P
292) werden dıe CWONNCHEN aten gleichsam In eiıner Synthese ZUSaIMCNSC-
fasst, geordnet und In einem weıteren Schriutt mıiıt den beıden lateinıschen ext-
famılıen, der Praevulgata und der Vulgata, verglichen. Im vlierten Kapıtel CS 293-
359) bringt der Verfasser welıterführende Überlegungen unter den beıden Abschnitten
„ Theologıie“ und .„Hermeneutıik““: Kanon (1n den verschıedenen Kırchen) und Insp1-
ration, (hypothetischer) CX und dıe verschıedenen Übersetzungen welche ND
Ss10n““ 1St kanonısch inspırıert? ZusammenfTfassungen, detajlherte Bıblıographie, Anhänge
miıt den synoptischen Tabelle der analysıerten Textzeugen USW.,., ausführlıche Regıs-
ter und S s1ieben Tafeln mıt qualıitativ hochwertigen OTOS VON Papyruszeugen
(S 361-484) runden die materlalreiche Arbeıt ab

Der Verfasser ze1gt miıt der vorlıiegenden Arbeilıt, dass Textkritik ıne spannende Me-
thode der Exegese se1n kann, und zeiıgt e1m Buch ster einem csehr guten
Beıispıiel zugespIitzt In den theologıschen und hermeneutischen Fragestellungen ach
Umfang In Inhalt des (hebräischen und/oder griechıschen) Kanons und der zugehö-
rngen rage der Inspıiration. Im Kontext der Dıskussion solcher Fragen wırd Ian In
Zukunft das Buch VON Candıdo nıcht herumkommen. Lesenswert!

Jörg Jeremias, Dıe Propheten Joel, Obadıa, Jona., C (AID 24,3), Göttin-
SCh Vandenhoeck Ruprecht 7007 SBN BEDZ

ach den bewährten Kommentaren Hosea (1983) und Amos (1995) vervoll-
ständıgt der and Jerem1as’ Kommentierung der ersten Hälfte des Dodekapropheton

Wıeder nımmt das Druckbild der Übersetzung ıne relatıve Dıfferenzierung In
Grundschicht (fett) und Jüngere Schichten kursıv) VOTL, dıe och nıchts ber deren
jJeweılıge absolute Datıerungen aussagt DIie Eınzelkommentierung erfolgt kapıtel-
(Jona) bzw abschnittsweilise. Gelegentlich sınd kurze Exkurse eingeschaltet (5Tap
Jahwes‘“, das Wachstum VOIl Mı ’  S Jedem Einzelbuch steht ıne Literaturliste

Kommentare seıt 1970, ausgewählte LNCUCTIE Forschungsbeıiträge) SOWIE ıne
Eınleitung, dıe sıch mıiıt „Zeit und Person“ des Propheten, dem „Buch: und der „Bot-
schaft“‘ befasst In dıiıesem /usammenhang g1bt knappe Hınweise auf redaktionelle
Verbindungen Un XII insgesamt.

Das zweıteılıge Joelbuch (1'2’ 3-4) wırd uf (irund VO  — Indızıen (Anspıelungen
auf Jer E und den Tag Jahwes In früherer Prophetie) Anfang des JAsS datıert.
lest S als Iıterarısche Eınheıt, während und auf verschıiedenen Ebenen lıegen:
Kap erscheımnt CN verzahnt mıt Kap 2’ Kap ist lockerer eingefügt. Der „JTag Jah-
wes  b bıldet das Thema des gesamten Buches. Joel 5 akzentuleren ıhn MNECU als 1MmM
Anbruch begriffen. Sa sınd unıversal und eschatologısc orlentiert: Israe]l ist durch
Gaben, dıe Prophetie überflüssıg machen, priviılegiert und bleibt bewahrt (3}
während Kapıtel den Jahwe-Tag als Gericht den Völkern darstellt.

Obadıa als ıne einzIge Exegese VOIN Jer zerfällt In Trel Abschnitte: F3D
deutet Jer3 VonNn Jes 14,12-15 her als In Erfüllung begriffen; 814 kündıgt dıe
endgültige Vernichtung Edoms uf (Girund schwerer Schuld d ESZ2I (ohne dıe 1e]
Jüngeren Verse betrachtet Oms Nıedergang als Zeichen für den anbrechen-
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den Jag Jahwes und dom als repräsentatıv ur dıe Völker bewertet das Buch als
ersten ertreter schrıiftgelehrter Prophetie, das Ins datiıeren seı

DDa Nınıve als Chıffre für dıe Ptolemäer fungıert, ıst Jona eın sehr Junges Buch,
voller Anspıielungen auf Joel und Jerem1a (vor allem Jer 18,/7-10) Die hoch entwickelte
Darstellungskunst ze1gt sıch Im durchdachten Aufbau der WEe] bewusst aufeiınander
bezogenen Teıle und In verschiedenen Stilmitteln. IJen Psalm beurteilt als /uwachs
In em Buch, dessen Gattung bıslang nıcht einhellıg bestimmt wurde Der Konflıkt
zwıschen ott und Jona als eigentlıches IThema spiegelt Auseıinandersetzungen ber
das Gottesbild 1mM Israel der Ptolemäerzeıt.

Von den vier Teılen (1_39 4-5; 6 1- LEe des Miıchabuches enthält ul der
Persie 1ne knappe Grundüberlieferung, dıe vermutlıch auf eınen Rechenschaftsbe-
richt des Landjudäers Micha, der ZUr Zeıt Hıskıas wiırkte, zurückgeht. Charakterıs-
tisch sınd Miıchas Auseıandersetzung mMiıt seınen Gegnern SOWIEe selne Auffassung,
ass „me1n |Michas] X Olk- keın ungeteıltes Gegenüber ott Ist, da dıe angeklag-
ten Großgrundbesıitzer (Kap und dıe Jerusalemer Oberschicht E heraus fallen
Verse WIe z B das exılısche Kopfstück 1,3- aktualısıeren dıie ex{ie 1mM Blick auf
Jerusalems Untergang In Kenntnis VON Hos und Am Mı As und 6,1-7,7 schreıben
E=3 unabhängıg voneınander fort A sammeln Heılsworte Uus Exıls-, Perserzeıt und
hellenıstischer Epoche und beleuchten die Zukunft ach dem Gericht. 6,1-7,7 welst
Bezüge Jes Ka und Jer trG auf und beurteiılt ıne andlung Israels pESSIMIS-
tisch —- aktualısıert ıne vorgegebene prophetische Lıiturgie (7,8-12) In OrT-

auf 1ıne Restitution wiırd Schuld eingestanden. Nahtstellen (EZ: 5,6.14:; 67 9
RA Sınd Spuren der späten Endredaktıion. nımmt eın Wachstum zunächst des
Einzelbuches d] TST spätestens ab hellenistischer eıt 1m Kontext eiınes Mehr-
prophetenbuches.

Eısen, Ute Dıiıe 006e der Apostelgeschichte. ıne narratologıische Studıe
58), Göttingen/Frıbourg Vandenhoeck uprecht Academıc Press)

2006 SBN 978-3-525-53961-3:;: 48,90 D |
Dıie Verfasserın, se1it 2004 Professorin für Bıbelwissenschaft der Justus-

Liebig-Universıtät In Gileßen, legt 1er ihre Habıl.-Schriuft (Heıdelberg VOT, dıe
neben OrWOo. Quellen- und Literaturverzeichnis und verschıedenen Regıistern S
7’ 227-294) Jer Teıle umfasst: dıie KEınleitung (S bringt ıne gekonnt Knappe
Hınführung ZU Thema, VOIL allem anhand der Forschungsgeschichte und In Auseın-
andersetzung mıt iıhr. Es tolgen dıe beıden Hauptteıle: eıne methodologıische rund-
legung der Narratologıe (Hınführung Erzählen Erzählung Geschichte: 44-
139) und ıne narratologische Analyse ON ausgewählten Texten der Apostelge-
schıichte (Apg 1,1-14; 10,1-1 L: B  i 28,16-31; 140-218). Der vierte Teıl,
Grundzüge eıner Poetik der Apostelgeschichte (S 219-226), fasst dıie Ergebnisse

Dıie „erzählte Welt“® des Iukanıschen Doppelwerks steht 1Im Zentrum dieser
Untersuchung, nd dıe Verfasserıin geht den Fragen nach, WCI dieses Welt eVOIKeE
Wds sıch In dieser Welt ereignet und WelT diese Ereignisse WEEIN und WI1e erzählt. Die
zugrunde lıegende These Ist also, dass LKk-HKEv und Apg „erzä  S Theologie” sınd
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Diese Geschichte selbst als den theologischen Inhalt gıilt ZUu erforschen. nıcht etwa
dıe Erfassung e1ines „theologıschen Destillats‘®. Dementsprechend bleiben dıe .„klas-
siıschen“ Methodenschritte der hıstorisch-kritischen Methode 1er außer cht
dessen werden Fragen ach der narratıven Struktur und Strategıie bıblıscher Texte
SOWI1e der möglıchen Hıstorizıtät der erzählten Ereignisse stärker dialektisch aufeıln-
ander bezogen.

hne 1Im Rahmen dieser Besprechung Eınzelheıten vorführen Zzu können se1
doch viel gesagtl, dass dieses Buch musterhaft dafür steht, ass Exegese sıch
schon immer uch als Lıiıteraturwıssenschaft verstanden hat und versteht FErkennt-
NISSeE, dıe In der zweıten Hälfte des Jh.s VOT allem 1Im nordamerıkanıschen und
französıschen Raum erkenntnıisführend SO biletet dıe Verfasserın mıt den
100 Seıiten des ersten Hauptteils dıie erste ausführliche (längst überfällıge!) deutsche
Eınführung In dıe Erzählanalyse neutestamentlicher exte und damıt auch 1Im roß-
kontext der Dıskussion eines methodischen Pluralısmus, der derzeıt gerade 1mM Raum
der katholıschen Exegese geführt wiırd, weltere wiıchtige Aspekte; der zweiıte Haupt-
te1l] mıt seiner konkreten Anwendung auf exie der Apg macht dagegen neugler1g
uf „mehr‘  c& WIr warten jetzt eınen Kkommentar Urn Ilukanıschen Doppelwerk uf der
Basıs dieser methodischen Schritte!

Schewe, Susanne, Dıie (jalater zurückgewınnen. Paulinische Strategjien (jala-
ter und FRLANT 208), Göttingen (Vandenhoec Ruprecht) 2005
SBN 978-3-525-53072-6; 62,90 D]

DiIie Verfasserin legt mıt der vorlıegenden Untersuchung ihre Dissertation bel
ens- Taeger (Münster VOT, mıiıt G A Seıten ıst diese VOonNn eıner geradezu
sympathıschen Kürze (1m Vergleıich U maınstream der „viel-sagenden““ Diısserta-
tıonen, dıe meınen, jeden zweıten Sat7 „belegen““ Zzu müssen) ich me1ıne, we1l sı1e
wiıirklıch eIWwas Neues 7/u hat Sıe geht der rage ach ınn und Funktion VO  me

(jal 5’ bzw. „13-6,10 nach, einem Abschnıiıtt, der In der Forschung bisher fast als
„Fremdkörper” 1m Gal gesehen wurde, da nıchts um eıgentlıchen Thema dieses
RBriefes beıtrage. In einem kompakten ersten Abschnuitt (S stellt dıe Verfas-
ser1ın zunächst diese Forschungslage VOT, wobel sS1E dıe Gal-Auslegung ach Tre1l
Modellen klassıfızıiert: das „dogmatısche“ Model]l (musterhaft dafür Becker und
Mußner), das rhetorische Modell, das VOT allem mıt dem Namen et7 VOCI-

bunden Ist, SOWIE das hıstorısche Modell be1 (D et7 und) J.M Barclay. Keıiner
der exemplarısch dargestellten Posıtionen War gelungen, die Frage beantwor-
(GN.: ass (jal als funktionale und thematısche Eıinheit ZU fassen wäre.

Der zweiıte Abschnuitt (S 60-182) bringt ach methodischen Vorbemerkungen
ann ıne Vers-für- Vers-Erklärung VOIN (jal S (inkl einem Exkurs Ur Ver-
wendung des Begriffes SUarXA ın Gal 1,1-5,12), jeweıls In Auseinandersetzung mıt den
gängıgen wıissenschaftlıchen Kkommentaren. Als Methode benutzt dıe Verfasserin
Arbeıtswelisen und -Iragestellungen der Textlinguistik, spezıell der Textpragmatık
(vgl z.B Heınz Vater, Textlinguistik). Ähnliche nalysen finden sıch 1Im Bereıich
der neutestamentliıchen Exegese 7z.B be1 Reıichert, Der Römerbrief als (jratwan-
derung (FRLANT 194), Göttingen 2001 und VOT allem be1 Bıckmann, OmMMUuUnNI-
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katıon den Tod Studıen 7411 paulınıschen Briefpragmatık ALl Beispıiel VOIl

| Ihess (FZB 56), Würzburg 9098 Es gılt bel diıeser textpragmatıschen Analyse, den
konkreten ext (hier Iso Gal 5+6) In seiner spezıfischen fortlaufenden Themen-
entfaltung und Adressatenlenkung erfassen.

Der drıtte Abschniuıtt des Buches > 183-202) fasst dıe Ergebnisse USaIlNeI

nd ann ann uch dıe rage ach der Funktion VOIN (jal und 1mM Rahmen des
Briefes beantworten. Miıt einem Ausblick auf Gal 6’ 1-18, dem eigenhändıgen Brijef-
schluss des Paulus, SOWIEe eiınem Literaturverzeichnıs S 203-215) endet dıe Unter-
suchung.

In eıner wıissenschaftlıch korrekten Analyse und darüber hınaus eıner spannend
lesenden Argumentatıon ist der Verfasserıin gelungen aufzuzeigen, ass [11all

en (jalaterbrief als eın Schreiben verstehen INUSS, In dem Paulus OMl ersten DIS
‚U etzten ers mıt den Adressaten 11UT ıne einz1ge Sache ringt: UTn ihren
Stand als DnNEUMAatIKOT (6;,1) den Ss1e aufgeben, WEl Ss1e sıch dem (jesetz unterstellen.
Somıit lässt sıch Gal mıt Hılfe der Textpragmatık als durchgehender „Kampfbrief”
erkennen. Dıie künftigen Kkommentare werden diese Untersuchung nıcht ignorieren
können.

Roh, aecsconNg, Der zweıte Thessalonıicherbrie als Erneuerung apokalyptischer
Zeıtdeutung 62), Göttingen/Freiburg 2007 SBN LE 063
(Vandenhoeck Ruprecht); 0782372 F8=-1579-9 (Academıiıc Press).

Im ersten e1] se1nes Buches (.S 7-51) wıdmet sıch Roh den „Einleitungsfragen“
7’Ihess Als Verfasser geht VOIN ]Jemandem aUuUS, der Paulus gekannt nd

mündlıche Außerungen Von ihm 1Im vorlıegenden RBrief wiedergegeben hat Dıe Fnlt-
stehungszeit bereıts (3r nd damıt ein1ges rüher als der
Kommentar VO  — Triıllıng (Trillıng, W 9 Der zweıte Brief dıe Thessalonıcher IEKK
AIV 1, Neukirchen-Vluyn 1980, 28) Als Abfassungsort nımmt Roh her als hes-
salonıkı Phılıppi d  5 das ıhm nıcht zuletzt In der Deutung VoO  — 7’Thess Z S nd
aparchen („Erstine vgl Phıl 4,15) plausıbel erscheınt. Als 7weck der Abfassung
spricht Roh VOINl eıner Aktualısıerung der paulınıschen Nah-Eschatologıe angesıchts
der konkreten Siıtuation der (Geme1inde.

Im Hauptteıl se1nes Buches S 32-127) untersucht Roh 2 Ihess 2,1-12 In dıiesen
Versen erkennt InNe bekannte re (Auftreten eiınes Gesetzlosen VOI dem Ende,
7’TIhessSmiıt ZWEeI nachträglıchen Korrekturen, dıe der schon bekannten re
chronologiısch vorausgehen (das der Aufhaltende In 7’TIhess 2,5-/ und dıe „Gegen-
parusie” In 7’Thessz Im Wesentliıchen versucht Roh, zeıtgeschichtliche ntier-
pretatiıonen für dıe VOoNn iıhm auf Paulus authentisch zurückgeführte TE In 7’Ihess
27 finden. Dabe1 hält anhand unterschiedlicher antıker Belege (vor allem
Phılo, Josephus, 5ueton, Tacıtus) hne auf iıhre Je Werk eigene Intentionen eINZU-
gehen dıe einzelnen apokalyptisch-eschatologischen Momente für hıstorısch iıden-
tifızıerbar.

Wer ist HUn In dieser geschichtlichen Deutung der : Gesetzlose:: (2Ihess,
ach Roh handelt sıch den Flavıer Vespasıan, der ın en Wırren des SUSC-
nannten Vier-Kaiser-Jahres Chr. OIl Heer als Kaiıser ausgerufen wurde (dies
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Imperil). In der Brieffiktion des Z’Thess werde laut Roh als vatıcınıum eventu auf
dıe nahende Parusıe betont hingewlesen, dıie jedoch ZUr tatsächlıchen eıt des Auf-
retens des Briefes bereıts eintrıifft, enn dıe der Parusıe vorangehenden eschato-
logischen Momente lassen sıch ach Roh ebenfalls geschichtlıch, das he1ßt anhand
antıker Quellen (neben den Iıterarıschen werden auch Münzen angeführt), aUSWEI-
SCI[

In seinem Schlusswort (S 128-130) sieht Roh In der apokalyptıschen eıt-
deutung des 2 I hess unabhängıig VON ihrer Verwirklichung ıne Wırkung der
„eschatologische[n] Wachsamkeıt des Verfassers SOWIEe seine[r| Bereıitschaft-
Fn miıt en Christen se1lner Gemeınnde vorbıildhaft leben  c für UNSCIC Zeıten
und darüber hınaus gegeben.

Roh zeichnet In seiInem raschen Durchgang durch sıch ane1lınander reihende Plau-
s1ıbılıtäten und Wahrscheinlichkeiten, dıe VOT allem durch ıne zielgerichtete Lektüre
antıker exfe entworfen werden. eın konsequent geschichtliches 1ld der Nah- und
Enderwartung ın 2Thess. den Leser/inne/n des Briefes die VOIN Roh Iıterarısch
aufgezeigten Verbindungen VON Ereignissen hıstorisch bewusst SCWESCH sınd, ist iıne
andere rage. Was enn un dıe vorgelegte geschichtliche Deutung theologisch
nıcht zuletzt für ıne eıt „näach Vespasıan" bedeutet, bleıbt offen h.M.K

Taeger. ens-W Johanneıische Perspektiven. Aufsätze ZUT Johannesapokalypse
und urn Johanneıschen Kreıs 9084 2003. hg avl Bıenert und
Dietrich-Alex och FRLANTI Z15), Göttingen (Vandenhoeck Ruprecht)
2006 SBN /8-3-525-53082-5: 69,90 D]

DiıIe beıden Herausgeber, Neutestamentler der Evangelısch-Theologischen
Fakultät Münster, legen miıt diesem and Aufsätze ihres ZUuU früh verstorbenen Kolle-
SC_H Jens-Wılhelm Taeger (1945-2004) V begleıtet VOIl einem Nachruf VonNn\
och (S 1  - und (dankenswerterweise!) VO  — eıner Eınführung VO  z Karrer
über Taegers Beıtrag 4B5g Erforschung der OÖffenbarung des Johannes und der Johan-
neischen Theologieentwicklung (S 17/- Außerdem findet sıch 1Im Anhang neben
Stellen- und Autorenregıster der Vortrag, den Horn be]l der Gedenkteier g-
halten hatte „Johannesapokalypse und Johanneıscher Kreıs. /Zu Jens-Wılhelm JTaegers
Methode des motivgeschichtlichen Vergleichs innerhalb des Corpus Johanneum®‘“® (S

19—240)
In dem hier S: Verfügung stehenden Platz können die Artıkel Taegers natürlıch

OE genannt werden: „Einige HCOI Veröffentliıchungen Apokalypse des Johan-
nes  c. (1984) ADer konservatıve Rebell. Zum Wıderstand des Dıiotrephes den
Presbyter (1987) „»Gesıiegt! himmlısche Musık des Wortes!« Z Entfaltung
des Slegesmotivs In den Johanneıschen Schriften“‘ (1994) „Eıne fulmınante Streılt-
chrıft Bemerkungen 7Ur Apokalypse des Johannes‘‘ (1994) „Begründetes
Schweigen. Paulus und paulınısche Tradıtion In der Johannesapokalypse‘“‘ (1998)
„Hell der dunkel? Zur HETn Debatte dıe Auslegung des ersten apokalyp-
tischen eıters“ (1999) ‚„„Offb 1,1- Johanneıische Autorisierung einer Aufklä-
rungsschriıft“ (2003), SOWIE Predigtexegese UTn Joh-Ev und ur Oftfb samt eıner
Predigt Offb 545 mıt diesen letzteren Beıträgen zeigen dıe Herausgeber, ass
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JTaeger vol|l un ganz In der reformatorıischen Tradıtion stan wonach dıe Exegese
ZUr 23051 ZUTr Frediet führen muss!

Miıt seınen 1er abgedruckten Artıkeln ahm und nımmt JTaeger Stellung 1ImM
wıissenschaftlichen Dıskurs die Analyse der theologıschen Zielsetzung der ()ffen-
barung des Johannes. Liest [11all seine Beıträge, sıieht INan, ass Taeger dıe Frage
der Forschung ach dem der Offenbarung vorantrıeb und ass sıch Star
machte für iıhren Platz 1M Johanneıschen Christentum VOT allem ber ur ihre
theologische Relevanz (relıg1ös, polıtısch, weltkritisch-aufklärend, mıt staatlıcher Macht
streıtend), gerade uch heute!

Wıtulskı, Thomas: Kaıuserkult In Kleinasıen. Dıe Entwicklung der kultisch-reli-
o1ösen Kaıserverehrung In der römıschen Provınz Asıa VON Augustus bıs An-
ONINUS 1US 63), Göttingen rıbourg (Vandenhoec Ruprecht
Academıc Press) 2007 SBN 978-3-525-53986-6; 59,90 D]

Der Verfasser legt hıer eınen e1] se1ner Habıl -Schrift (2004/5 der Ev.--Theol
Fak der Un Münster) VOlI, dıe sıch miıt Fragen ZUrT Datierung der Offenbarung des
Johannes befasst. Vor der Exegese VO  — lexten der Oftfb geht ıhm 1er darum, dıe
geschichtliche Entwicklung der kultisch-rel1ıg1ösen Kaıiserverehrung In der römıschen
Provınz Asıa VON Augustus DIS Antonınus Pıus (d.h bIıs 16] n.CHE.) darzustellen, 1M
wesentlıchen anhand Von Inschrıften und lexten antıker Hıstoriographen bzw In
krıitischer Auseınandersetzung mıt der vorliegenden Lıteratur der althıstorıschen
Forschung. So werden In diesem uch 1mM ersten Kapıtel Iso dıie Kaiıser der Julısch-
claudıschen Dynastıe (Augustus und seilne Nachfahren Tıber1ius, (jalus Calıgula,
Claudıus und ero SOWIeEe 1m zweıten Kapıtel die Kalser der fMavıschen Dynastıe
und dıie Adoptivkaıser (Traıan, Hadrıan, Antonınus Pıus) untfer der genannten Frage-
stellung vorgestellt.

[)as uch hinterlässt eınen zwlespältigen Eindruck. Einerseıts imponıert dıe
Fülle Texten VonNn antıken Schriftstellern und VOT allem Al Inschriften Zz/zumm genannten
Ihema, dıe oft nıcht L1UT erwähnt., sondern als vorgestellt und kommen-
tıert werden. Andererseıts fehlt MIır SahllZz entscheıdend dıe relıgıonswıssenschaftlıche
Eiınordnung des Kaıliserkults: In Rom wurde doch V AB ıne Statue ('äsars als
„Kultgenosse‘““ (SYnNAOS) des Romulus In dessen Tempel aufgestellt und VoO Senat
e1in unabhängıger ult (!) für ıhn beschlossen; dıe Ablehnung VOonNn kultischen Ehrun-
SCH UG Octavıan relatıviert sıch Ja durch den Tıtel Augustus und den Kult des
(Jen1us Augustı (spätestens 12 vAr eingerıchtet), und VOT allem Ist dıie kultische
Verehrung durch phılosophische Überlegungen (Cicero, ICD’ doch unterstutz
worden: derartıge Überlegungen fehlen leider In der Arbelıt, dıie offenbar L1UI ZU
1e] aufzuzeigen, ass sıch TST be1 Hadrıan ıne Verordnung U Aufstellen
VON Altären für den vergöttliıchten Herrscher ın Privathäusern nachweiısen ass
iıne T hese.; dıe der Verfasser (ın se1ıner Habıl.-Schrift bZw der Fortsetzung des
Buches) UE Hypothese der Datıerung der Offenbarung des Johannes In diese Zeıt
benötigt.
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