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What appene al egl  O
»Josiah’s Death Described In the o0ok of Kıngs

Michael AvIoz  c
At the close of the aCCOUNT of the re1gn of Kıng Osıah of Judah 2Kgs

3,29-30, read:
441n hıs days Pharaoh-Necho kıng of Ekgeypt ent agaınst the kıng of ASSY-
ra the rmver Kuphrates; and kıng Josiah went agamnst hım: and he sSlew hım
at Megı1ddo, when he had SCCMN hım.

hıs Servants carrıed hım charıot dead irom Megıddo, and brought
hım erusalem, and burıed hım his sepulchre.”

Many researchers and COMMEeNtatoOrs have pomted Ouf that from thıs short
aCCOUNLT, ıt 1S dıfficult know what Circumstances underlay the conftlct bet-
WCCCI] Kıng Josıah of and haraoh-Necho kıng of Egypt In 609 BCE
contrast, from the parallel aCcCCount 1E  > 353.20. ıt 1S clear that took
place between the kıngs

°° Alter all thıs, when Josıah had prepared the temple, Necho kıng of Egypt
went fight agalst Carchemish by the Euphrates; and Josıah went Out
agamst hım.  97

Later chapter An of Chronicles, the Hebrew IXO7011 mnm [(.;  t’ 7]
three times: OMNCEC E and twıce In Z

cholars who have studied thıs STOTY discussed Varı0us questions that arıse
therefrom: Dıd between Os1ah and the kıng of Egypt take place also
accordıng the ACCOUNT Kıngs? Is the Chronicles vers1ion Aase'l the Kıngs
vers1on, OT 1S ıt taken from another source!? 4O these mMust be the prob-
lem of the fact that the SLOTY of Josiah’s conflıct wıth e€ 1S not documented
In non-Bıiıblical OUTCCS

Thıs artıcle 111 dea]l solely wıth the irst question. OQur objective 15 sShow
that ase!l the aCCOUNT in Kıngs dSs ell dSs Chronıicles, Josiah dıed In
To that end, PTODOSC NC  S analysıs of the Ings aCCOunt of Josiah’s death,
wıthout discussıng that Chronicles*.

For discussion of these questions, SCC the ı1terature referred Na ’aman, Lists of
Cities. hıs artıcle Wäas reprinted Englısh: Na ’aman, Josıiah. 10 thıs Must be
Talshır, Deaths; Cline, Battles, Delamarter, Death; Miıtchell, Death
(One claım heard agamınst researchers seekıng rTeCONSTTUCT the hıstory of the First
Temple per10d based combınatıon of Kıngs and Chronicles 1S that they harmon-
177e them and they nNnot alert dıfferences between the [8070) See for example
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The VIEW accordıng 18 I6 between
Jos1iah and Pharaoh-Necho took place

Many scholars belıeve that hınt eX1ISts In Kıngs of ACCOUNT of
between Josıah and Pharaoh-Necho?. So ir nOoL, then what dıd take place
between the kıngs”? Some researchers belıeve that Pharoah-Necho’s
DOSC In comıng Judah WdsS demand Josjiah’s (vassal’s) oath of loyalty
When Josjah dıd NOT take thıs oath d Was accepted In those tımes, he Was
accused ofdısloyalty, and thus pDut death*

ere other proposals, al] of1C rejeCci the possı1bılıty that took
place In Kıngs Those who hold o these proposals AISUC that In Josiah’s day,
Judah Was already under Egyptian rule, and there Was feud between Israel
and Egypt al thıs time°.

The VIEW accordıng {O 1C between
Josjah and Pharaoh-Necho dıd take place

Another STOUD of researchers belıieves that dıd take place between
Josıah and eC al Megıddo. Thıs STOUD 00 al the milıtary Og1C of Josiah’s
act1ons. Malamaft® and others’ argue for milıtary Og1C behind Josiah’s dC-
t10ns:

Egypt’'s Prev10us efeats Dy Babylonıa WOU. have caused Josjah VIEW
Necho’s og agamst ssyrıa dSs Oopportune OMent defeat
Egypt
Movement Wadı Ara WOU have been dıfficult IOr OIMNCONE unifamılıar
wıth the reg10n’s terraın, and Josjah WOU have exploited thıs o hıs advan-
tage

W ds eIy that Josiah feared that gyptian-Assyrıan pact WOU. ead
back sıtuation whereıin WOU be enslaved, and he ope that hıs

Galıl, Rereadıng. eCaUSE of thıs. chose 1gnore h1s testimonYy of Chronicles In
order refraın irom expressing simılar claım agamst hım.
Na’aman, Josıah, 65; Nelson, Kıngs, 33 Halpern, Manasseh, 503
Welch. Death, 259 ogan Tadmor, Kıngs, 301: Na’aman, Josıah: Talshır, Deaths;
Halpern, Manasseh: Sweeney, Kıng, Jones. Kıngs, 629, wriıtes refuting thıs hypo-
hesıs, °“ T here 15 1Cason for supposıng that Josiah had been summoned meet
Necho’””.
See Nelson, Realpolıtik; Nıehr, Reform, ADZAT
Malamet, Josiah’s Bıd, ET
See aato, Josıiah, 7 9 Cline: Battles: Miılgrom, Josıah: Weınfeld, Joshua, 148,
and 1 SCIz: Theology, 79-80; Galıl, Chronology, 157



What Happened al Meg1ddo?

expression of loyalty Babylonıa WOU bring about Judah’s indepen-
dence®
The assumption that underlay the LTeaLy between Josıah and Babylonıa Wädas

NOTL necessarıly ıllogıcal. Such Lreaty Was s1ıgne between Hezekıah and
Babylonıa, d read in 2Kgs 70?
On the ONC hand, ıt ADDCAISs that those takıng the former (no battle) approac

have NOT managed beyond the cshadow of (8181 that there 15
ACCOUNT of Kıngs On the other hand, the latter (a dıd take
place) approac: 1S hardly A4SE| the LIeEXT, but rather external Indıngs.
Therefore., PTODOSC hereıin close readıng of the wrıtings. 2Kgs 2329
read:

SIn hıs days Pharaoh—Necho kıng of £Z2yYp went against‘” the kıng of
Assyrıa the Mver Euphrates; and kıng Josıah went agamst hım: and he sSlew
hım al Megı1ddo, when he had SCCIH

1le SOINC researchers elhıeve that ings contaıns hınt that
Wädas wage: between osıah and Pharaoh-Necho, they 1gnore the fact that the
phrase M7 7Dn (“wen! toward””) d used Scripture usually indıicates the
beginnıng of battle!! For example, read In (Gjen 32 what the INCSSCHESCIS
ell aCo about ESau, who 1S about attack hım > he cometh meetl thee,
and four IMNeN wıth him  -”12 Sam 17.48, read about Golhath
. ıt CAalllec DAaSss, when the Philıistine AarosC, and Calnle and drew nıgh

Cross Freedman, Josiah’s; Brıight, Hıstory, 324-325; Oded, Judah, 468
On thıs trealty, SC6 argon, Hezekıah’s, and the bıblıography ere Compare Red-
ford, Egypt,
The beginnıng of the 1S dıfficult. The phrase “went |agalınst |” usually indı-
cates battle, yel ıt 1S ıllogıcal for the pharach be preparıng for battle agamst the
kıng ofAssyrıa, they dIiCc s1gnatories pDaCT. One possıbılıty 1S that the
author of Kıngs erred In hıs AaCCOUNLT. Yet there exXx1sts another possı1bılıty, which 1S
A4dSSUTNEC that 7N, expressed In Man Yy places In the Scriptures. See Hobbs,
Kıngs, 340 Spieckermann relates briefly the swıtchıng of ql and al the Scr1p-
tures See Spieckermann, Juda, 143 250:; the phenomenon 1S In fact quıte
See 1Kgs 13,4 TZU-ZZ 18,46; 20.43:; 2Kgs 73; 8:3 16,9; Z and 2Kgs 22.20; In
Ontrast 2Kgs 2 ' 65 Jer 18,1 Thıs swıtch 1S partıcularly preponderant Samuel
Cogan and Tadmor claım that 87 357 does NOL necessarıly indıcate milıtary
actıvıty. Yet nNOoTt only do they nNOoTt specı1fyv hat the OCCUTITIELCECS WCIC whereın thıs
phrase does ave milıtary meanıng; they do not V explam hat the ogrammatıcal

compositional logıc would be In 2Kgs 23 fOor understandıng the phrase ANI? 7D
In mıilıtary Ontext See Cogan Tadmor, Kıngs, 301
(n Gen S OC Hamaiuılton, Book, RET Hamılton refers ISO 2Kgs 2329 In thıs
ONtTtEeXT.
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meeTf avl that avl hastened, and Tan toward the aIIY 18} meet the
Philistine. ” Lıkewıse., read In Sam 23 Z6 that Samue|l went agamst the
Phılıstines”. Wdl In Aram, escrmnDbe! 1Kgs 2027 read that the
hıldren of Israe]l ”_ — went agamst the Arameans]; and encamped before
themMichel Avioz — BN NF 142 (2009)  meet David, that David hastened, and ran toward the army to meet the  Philistine.” Likewise, we read in 1Sam 23,28 that Samuel “...went against the  Philistines”. In Ahab’s war in Aram, described in 1Kgs 20,27, we read that the  children of Israel “...went against [the Arameans]; and ... encamped before  ihem..  In addition, there are many military connotations'!? to the Hebrew word n81P7  as can be seen in Num 20,20; 21,23; Jos 8,14; 16,20; Jud 7,24; 20,31; 1Sam 4,1-  2; 17,2; 2Sam 2:9-10,17: 18,6; and 2Kgs 9,21: 148, 16.  In order to support the view that we are actually reading an account of the  swearing of an oath of loyalty by Josiah to Pharaoh-Necho, Talshir points out a  parallel account in 2Kgs 16, according to which Ahaz was compelled to swear  loyalty to the king of Assyria. Yet by the same token, it could be argued that the  parallel from the wars of Amazia and Joash reveals the opposite: *  2Kgs 23.29  Other occurrences in the Book of Kings  Josiah went to meet him; and Pharacoh  “Come, let us look one another in the  Necho slew him at Megiddo, when he  face (2Kgs 14:8).  saw him  And it came to pass, when the captains  of the chariots saw... (1Kgs 22,32-33)  At this point, it is appropriate to bring in the account of the king’s burial. As  we know, accounts of the burials of the kings of Judah are repeated throughout  Kings, and are laden with meaning regarding the admiration for the kings of  Judah on the part of the author'° It is difficult to imagine that the author of  Kings would relate to Josiah’s having been put to death (as opposed to having  died in battle) as one in whose wake the king’s servants would feel compelled to  bury him in grandeur in the City of David!®, as we read in 2Kgs 23,30: “[and his  servants] brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre”.  Moreover, Josiah’s honorable burial is reminiscent of Saul’s burial after  being killed by the Philistines in 1 Samuel 31, in contrast to what befell Ahab in  1Kgs 22,37-38:  13  14  Compare Montgomery, Commentary, 538.  Zmirin, Josiah, 102. On the historical background of this battle, see Na’aman, Back-  ground.  15  16  Regarding the last, see Na’aman, Death Formulae.  On this point, compare Frost, Death, 376. On the version in 2Chr 35,24, according to  which Josiah was buried in his family sepulchre, see Bloch-Smith, Burial Practices,  118; Japhet, Chronicles, 1044. For parallels in the ancient Near East according to  which a king who died in battle was entitled to an honorable burial, see Hamilton,  Body, 145-182.addıtion. there INa milıtary connotations!® the Hebrew word ANIP?
dSs Caln be SCCI] In Num 20,20; Z Z Jos 6, 14; 16,20; Jud 7,24; 20,3 } Sam 4,1-
Z FZ2 2Sam 2,9-10, F 18,6 and 2Kgs 921 14,8 16

order tO Support the VIEW that dIicC actually eadınz account of the
Sswearıng of oath of loyalty Dy Josiah Pharaoh-Necho, Talshır pomts Out
paralle. aCcCCount In 2Kgs 16. accordıng 18 16 Ahaz WdsSs compelled o
loyalty the kıng ofSSyr1a. Yet by the Sarmine token. ıt COU be argue that the
paralle from the WAars ofAmazıa and 03as reveals the opposıte:
2Kgs 23,29 ther CCUITENCES In the Book ofKıngs
Josıah went LO meeft hım:; and Pharacoh ‘Come, let us o0k OTNIC another In the
ec sSlew hım al Meg1ddo, when he face 9S 14:8)
Sq  S hım

ıt Camle o DaSS, when the captaıns
charıots STA  z .gS 22,32-33)

At thıs pomt, ıt 1S approprıiate o bring In the acCcount of the kıng’s urıa As
KnoW, AaCCOUNTS of the url1als of the Kkıngs of uda| AdIc repeated throughout

Kıngs, and en wıth meanıngz regardıng the admıration for the kıngs of
the part of the author!> 1S 1E imagıne that the author of

ings WOU. relate Josiah’s havıng been put ea! (as opposed avıng
died In battle) dS ONC In whose wake the kıng’s ervants WOU. feel compelled fo
bury hım In grandeur the City ofDavıd ® dSs read In 2Kgs 23,30 “[and hıs
servants| brought hım Jerusalem, and buried hım hıs ()W) sepulchre”.

Moreover, Josiah’s honorable urıa 1S remmnIsScent of Saul’s urıa after
being kılled Dy the Phılıstines In Samuel 51 In Contrast LO what befell Z  ab In
1Kgs 2,37-38

Compare Montgomery, Commentary, 538
Zmıirın, Josıah, 102 the hıstorical background of thıs battle, SCC Na ’ aman, ack-
ground.
Regardıng the last, SCn Na’aman., eath Formulae.
On thıs pomt, COMPDAIC Frost, Death, 376 On the version In ZCHr 35,24, according
whiıich Josjah W dS buried In hıs famıly sepulchre, SCC Bloch-Smith, Burıal Practices,
118; Japhet, Chronicles, 10  E For parallels In the ancıent Near ast accordıngwhich kıng who died In battle WAas entitled honorable burıal, SCC Hamılton,
Body, 145-1872



What Happened al Megı1ıddo?What Happened at Megiddo?  ... And they washed the chariot by the pool of Samaria; and the dogs licked  up his blood; the harlots also washed themselves there. ..”  Or King Ahaziah of Judah as described in 2Kgs 9,27-28'”:  ‘_ ..[and they smote him] at the ascent of Gur, which is by Ible’am. And he  fled to Megiddo, and died there ... And his servants carried him in a chariot  to Jerusalem, and buried him in his sepulchre with his fathers in the city of  David.”  The indirect evidence for the evidence of a battle  between Josiah and the king of Egypt  Indirectly, it can be said that Kings tells of a battle between Josiah and the  king of Egypt. If indeed what is narrated is an account of a battle between Judah  and Egypt, then this should provide a theological explanation for the death of  Josiah, who was a righteous king. Yet based on the text, Josiah died in sin,  which was his failure to consult with the prophets before going into battle.  According to the practice described in Scripture and in the ancient Near East  in general, kings would consult with the gods before going out to do battle. The  fact that Josiah neither inquired of God nor consulted with a prophet before the  battle with Pharaoh-Necho constituted a violation of a well-known custom!®.  Conclusion  From reading the text, an unequivocal conclusion cannot be drawn that a  battle between Josiah and Pharaoh-Necho occurred. Yet that such a battle took  place is not impossible, as emerges from the re-reading of the account that we  propose. Before discussing the extra-Biblical contexts of any Biblical account,  we must begin with a precise analysis of the story, examine its Biblical  parallels, and only afterwards study the extra-Biblical parallels.  In this article, we have set aside for the moment the account in Chronicles,  with the objective of focusing solely on what is written in Kings. The fact that  the account in Kings is not logical in a military sense does not rule out the  possibility that at least based on the Biblical account, a battle did take place at  Megiddo.  Summary  Scholars who have studied the story of Josiah’s death in 2Kgs 23:29-30 discussed  various questions that arise therefrom: Did a battle between Josiah and the king of Egypt  !7 A particularly interesting parallel to Ahaziah, the account of whose death is also  connected to Megiddo, can be found in 2Kgs 9,27.  18  See an expansion on this discussion in Avioz, Josiah’s.they washed the Aarıo0! by the pool of Samarıa; and the dogs lıcked
hıs 00 the harlots Iso washed themselves there

(r Kıng azla|l of Judah dSs deseribed In 2Kgs QIE28What Happened at Megiddo?  ... And they washed the chariot by the pool of Samaria; and the dogs licked  up his blood; the harlots also washed themselves there. ..”  Or King Ahaziah of Judah as described in 2Kgs 9,27-28'”:  ‘_ ..[and they smote him] at the ascent of Gur, which is by Ible’am. And he  fled to Megiddo, and died there ... And his servants carried him in a chariot  to Jerusalem, and buried him in his sepulchre with his fathers in the city of  David.”  The indirect evidence for the evidence of a battle  between Josiah and the king of Egypt  Indirectly, it can be said that Kings tells of a battle between Josiah and the  king of Egypt. If indeed what is narrated is an account of a battle between Judah  and Egypt, then this should provide a theological explanation for the death of  Josiah, who was a righteous king. Yet based on the text, Josiah died in sin,  which was his failure to consult with the prophets before going into battle.  According to the practice described in Scripture and in the ancient Near East  in general, kings would consult with the gods before going out to do battle. The  fact that Josiah neither inquired of God nor consulted with a prophet before the  battle with Pharaoh-Necho constituted a violation of a well-known custom!®.  Conclusion  From reading the text, an unequivocal conclusion cannot be drawn that a  battle between Josiah and Pharaoh-Necho occurred. Yet that such a battle took  place is not impossible, as emerges from the re-reading of the account that we  propose. Before discussing the extra-Biblical contexts of any Biblical account,  we must begin with a precise analysis of the story, examine its Biblical  parallels, and only afterwards study the extra-Biblical parallels.  In this article, we have set aside for the moment the account in Chronicles,  with the objective of focusing solely on what is written in Kings. The fact that  the account in Kings is not logical in a military sense does not rule out the  possibility that at least based on the Biblical account, a battle did take place at  Megiddo.  Summary  Scholars who have studied the story of Josiah’s death in 2Kgs 23:29-30 discussed  various questions that arise therefrom: Did a battle between Josiah and the king of Egypt  !7 A particularly interesting parallel to Ahaziah, the account of whose death is also  connected to Megiddo, can be found in 2Kgs 9,27.  18  See an expansion on this discussion in Avioz, Josiah’s.[and they SMOTE hım | al the ascent of Gur, which 1$ Dy Ible’am. he
fled Megı1ddo, and dıed ereWhat Happened at Megiddo?  ... And they washed the chariot by the pool of Samaria; and the dogs licked  up his blood; the harlots also washed themselves there. ..”  Or King Ahaziah of Judah as described in 2Kgs 9,27-28'”:  ‘_ ..[and they smote him] at the ascent of Gur, which is by Ible’am. And he  fled to Megiddo, and died there ... And his servants carried him in a chariot  to Jerusalem, and buried him in his sepulchre with his fathers in the city of  David.”  The indirect evidence for the evidence of a battle  between Josiah and the king of Egypt  Indirectly, it can be said that Kings tells of a battle between Josiah and the  king of Egypt. If indeed what is narrated is an account of a battle between Judah  and Egypt, then this should provide a theological explanation for the death of  Josiah, who was a righteous king. Yet based on the text, Josiah died in sin,  which was his failure to consult with the prophets before going into battle.  According to the practice described in Scripture and in the ancient Near East  in general, kings would consult with the gods before going out to do battle. The  fact that Josiah neither inquired of God nor consulted with a prophet before the  battle with Pharaoh-Necho constituted a violation of a well-known custom!®.  Conclusion  From reading the text, an unequivocal conclusion cannot be drawn that a  battle between Josiah and Pharaoh-Necho occurred. Yet that such a battle took  place is not impossible, as emerges from the re-reading of the account that we  propose. Before discussing the extra-Biblical contexts of any Biblical account,  we must begin with a precise analysis of the story, examine its Biblical  parallels, and only afterwards study the extra-Biblical parallels.  In this article, we have set aside for the moment the account in Chronicles,  with the objective of focusing solely on what is written in Kings. The fact that  the account in Kings is not logical in a military sense does not rule out the  possibility that at least based on the Biblical account, a battle did take place at  Megiddo.  Summary  Scholars who have studied the story of Josiah’s death in 2Kgs 23:29-30 discussed  various questions that arise therefrom: Did a battle between Josiah and the king of Egypt  !7 A particularly interesting parallel to Ahaziah, the account of whose death is also  connected to Megiddo, can be found in 2Kgs 9,27.  18  See an expansion on this discussion in Avioz, Josiah’s.hıs servants carrıed hım In charıot

Jerusalem, and buriıed hım In hıs sepulchre wıth hıs fathers the cıty of
Davıd.”

The indırect evidence for the evidence of battle
between Josiah and the kıng of £ZVYp

ırectly, ıt Call be sa1d that Kıngs of between Os1ı1ah and the
kıng ofEgypt If indee: what 1S narrated 1S ACCOUNT of between Judah
and Egypt, then thıs should provıde theologıical explanatıon for the death of
Josıiah, who Was rıghteous kıng Yet asel the teXT, Josıah dıed SIN,
16 Was hıs aılure consult wıth the prophets before gomg nto

ccordıng the practice esCrTY1DE: In Scripture and In the ancıent Near ast
In general, kıngs WOU. consult wıth the gods before go1ng Out do The
fact that Josıah neıther inquıred of (G0d NOT consulted wıth prophet before the

wıth Pharaoh-Necho constituted violatıon of well-known custom!®.

Conclusıon
TOom eadıng the teXT, unequ1vocal conclusıon be drawn that

between Josjah and Pharacoh-  echo Occurred. Yet that such took
place 1S not impossı1ble, d CINCISCS irom the re-readıng of the aCCOUnNT that
PTrODOSC. Before discussıng the extra-Bıblical of 1DI1Ca acCCount,

mMust egın wıth prec1se analysıs of the SLOTY, examıne ıts 1DIl1Ca
parallels, and only afterwards study the extra-Bıblical parallels.

In thıs artıcle, have sefi asıde for the MmMoOoment the aCCount In Chronıicles,
wıth the objectıive of focusıng solely what 15 wriıtten Kıngs The fact that
the aCCOUNT Kıngs 1S nNOT ogıical mıilıtary does not rule Out the
possı1bılıty that al least AaSse. the 1D11Ca aCCOUNLT, dıd take place al
Megıddo.

Summary
Scholars who have studıed the STOTY of Josiah’’s death In 2Kgs 23:29-30) discussed

Varıo0ous questions that 11SsSeE therefrom: Did battle between Josiah and the kıng of Egypt

Ea partıcularly interesting paralle]l Ahazıah, the ACCOUNT of whose death 1S Iso
connected Megı1ddo, Can be found 2Kgs 9,27

18 NSee expansıon thıs discussion In AVvIOZz, Josiah’s.
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take place ISO accordıng the aCCOUunNntT In Kıngs? Is the Chronicles ersion based the
Kıngs vers1ion, 1S it taken Irom another source‘? Thıs artıcle deals solely wıth the first
question. Our objectıve 1S ShoOow that based the aCCount Kıngs ell
Chronicles, Josiah diıed in battle 10 that end, PITODOSC He  S analysıs of the Kıngs
acCcCount of Josiah’s death, wıthout discussıng that Chronicles

/usammenfTfassung
Wiıssenschaftler, welche dıe Geschichte des Todes Jos1as 2Kön 23,29-30 analysıert

haben, stellen auf (irunde diıeser Dıskussion folgende ragen: Hat der Kampf zwıischen
Jos1ia und dem Könıg VoNn Ägypten uch ach dem Bericht 1mM uch der Könige
stattgefunden? Ist dıie ersion In den Chronikbüchern auf Basıs der ersion 1mM uch der
Könige geschildert der schöpft SIE dUus ıner anderen Quelle? Der vorlıegende Artıkel
analysıert dıie erste Frage. Unser 1e] ist begründen, dass sowohl nach der Be-
schreibung 1Im uch der Könıge als auch 1mM uch der Chronik Jos1ia 1Im Kampf gefallen
ist. afır bleten WIT ıne CUu«c Analyse der Beschreibung Jos1as 1mM uch der Könige,
ohne dıe Beschreibung in der Chronik berücksichtigen.
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Bılden Jes 6,1-11 und Kön 22,19-22 eıne Gattung”
DE  ÜE R AT Eın umfassender exegetischer Vergleich, ı

Teil}l’2'
Joachim ECk

Eınzelvergleich VON Jes und KÖön 2,19-22
O7 Jes O:ED=C und IKön Jes 6,1b-c und KÖN’ welsen

weıtgehende sprachliıche Parallelen auf. el tellen beginnen mıt elıner Form
der urzel ' IN sehen) und SCHN1Idern das Gesehene dUus 1C) eInes Zeugen.
das erb 1 I8 ScCHHE| sıch eweıls eın ırektes JC MN) d das mıt IN
bzw dem Jetragramm ET We selbst als den Geschauten angıbt. 1
V1ısıonen zeigen wWwWe als IThronenden 1NDDT DV Z In KöÖön 22,19 bzw.
NOa3->y 30 In Jes 6,19: wobe1l Jes 6,1c den Ihron durch dıe Partızıpıen 2
(hoch) und W (emporragend) noch näher beschreı1bt.

Dıie letztgenannten Attrıbute hren eine In Kön 2.19-22 nıcht vorkom-
mende räumlıche Perspektive en Der er 4C VON unten auf den hoch
emporragenden TIhron ahwes, dessen herabwallendes Gewand mıt seinen
Säumen den Tempel t1 Gang der Erzählung erhebt sıch semn IC
zunächst Adaus der VO Tod gezeichneten phäre nach oben auf die In
unerreichbarer Ööhe ; onende göttlıche Gestalt, dann deren Gewand
entlang wıieder bıs den 1m Tempel befindlıchen Säumen (V.1d) nach unten

wandern. Danach 1C der er nach oben auf dıe „Von oben
hınzutretenden‘‘ eraphım (V.2a) deren nach unten drıngt und dort eiIn
en auslöst Der Wehe-Ruf des Sehers (VS) ste1gt 1m Gegenzug
nach oben und veranlasst dıe Abwärt:  ärtsbewegung eiınes der eraphım 6a) Miıt
der Entsündıgung 6-7) scheımnt dıie räumlıche Dıstanz zwıischen dem er
und der hoch oben befindlıchen phäre ahwes überwunden. da der er
dıe Stimme des Herrn hört und mıiıt einen Dıialog führen kann 8-11
Kön 2,19-22 nthält weder eine räumlıche Perspektive och spielt dıe rage
eiıner räumlıchen Dıstanz zwıschen 16 ben Jımla, dem 1ımmelsheer und
Jahwe eine Die Bedeutung der durch NI ausge:  ückten räumlıchen
öhe des Gottesthrons wırd durch einen 16 aufweıtere Belegstellen eutlic
Dıe Kombıinatıon NI iInde sıch 1mM noch dre1 welıteren Stellen,
nämlıch Jes SS 52153 S1Ee der Hervorhebung der TO Jahwes bzw.
seines geheimnısvollen echtes dıent, und mehrfach Jes ZAO 1251 die

— Vgl dazu Hartensteın, Unzugänglıchkeıt, 42-48.55-56.63-65
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beıden Partızıpıen verwendet werden, es ohe und rhabene (Jes Z 12)
1mM Bereich VOoN Natur erse, ügel; edern, Eichen Jes 2,13-14) und Mensch
(vgl Jes Zl 1Vm Z 15-17) beschreıben, das der Herr seinem Tag als
NnI1€ erwelsen wird * Für Jes 6,1Cc folgt daraus, dass dıe Wendung NYI
hlıer den Gottesthron als überlegener Herrschaftsausübung über den darunter
lıegenden Bereich VOoN Natur und Mensch charakterisiert. aruber hınaus
verwelsen dıie mıt NI einhergehenden altorientalıschen Assozıiationen VonNn

en Bergen als Götterwohnsitzen? 1mM usammenhang VOINl Jes 6,1c auf dıe
Vorstellung VO  = Zionsberg als ohno: Jahwes und Zentrum selner Herr-
schaft.“ Der Gedanke der Erhabenheit und Majestät Jahwes wIrd in 1d urc
die IWi  ung der Gewandsäume 17230) welıter entfaltet. Denn das Gewand
des Thronenden ist auswelıslıch VSd (König Jahwe der Heere MNDS TT 72m)
eın Könıgsgewand. Jahwes TO ze1gt sıch darın, dass schon selne
(Gjewandsäume ausreichen, den Tempel füllen > Der Tempel ist ZWaTr der
Ort, ahwe anwesend ist (vgl Ex Z3:6:22), doch reicht GT nıcht dUuS, auch
1L1UT eıinen Tuchte1 selner TO aufzunehmen. Somit 1E€ das Gotteshaus
in V . 1d als Winzıge irdiısche Basıs des Gottesthrons. dıe aber doch VO  3
irdıschen Bereıich AUus einen /ugang dem In kosmischer Ööhe thronenden
ottkönıg schafft.©

In KÖönN 2,19-22 ragt dagegen Jahwes Ihron nıcht kosmische Regionen
9 sondern steht nıcht näher charakterısıierten des Hımmels (vgl
Kön ZZNIC), der keine explızıte erbindung Tempel aufweist./ DiIie
Micha-Vı1sıon nthält keine Aussagen über dıie Ööhe des Ihrons oder das
(GGewand des Gottkönigs. Vıelmehr wiırkt Jahwe In Kön Z2.19 eher SCAI1IC und
bescheiden 1mM Vergleıich den beiden irdıschen Könıgen VonNn Israel und Juda,
dıe ihre könıglıchen (Gewänder angelegt aben, auf ıhren Thronen sıtzend
dıie eissagungen der Hofpropheten entgegenzunehmen on Auf
diese Weise entspricht ahwe dem Könıigs1idea. Von LL Hr häuft nıcht
viel Sılber und old

Vgl ausführlich Hartensteımn, Unzugänglıchkeıit, AT
Vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeıt,
Vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeıt, 44-55, Bedeutung VON D In Jer FL Ps
93: 4  ' 4 C} Jes, und Hartensteımn, Unzugänglıchkeit, 45-51, usammen-
hang zwıischen Gottesbergvorstellung, Tempelgebäude und Thron, SOWIe arten-
ste1n, Unzugänglıchkeit, 52-54, den Motiven VOIlNl Bergwohnsıitz und Götterpalast
In Ugarıt und Phönizıien.
Vgl dazu Beuken, Jesaja, 169
Vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeit,5
Z/um Verhältnis zwıschen 25 und Hımmel vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeıit, S
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O2 Jes O2 und IKön E: Jes 6,2 beschreıbt als Seraphım (D°570) be-
zeıchnete Wesen, dıe sıch In der ähe des 'onNns autfhalten. aralle dazu
erzählt Kön ,  C: dass das SaNzZCc 1ımmelsheer (DW N3Y7D5) Jahwes
Ihron versammelt ist. Be1l Jes 6,2 ist agen, W dsS für Wesen 11an sıch
eraphım vorzustellen hat, und ob cdiese ruppe mıt dem ımmelsheer VOIN
Kön C vergleichbar ist. DiIie isherige exegetische orschung hat hlıerzu
herausgearbeitet, dass die erwendung des Substantıvs ZE! mıt der Bedeutung
„Schlange““ In Num 21,6-9; 6,15: Jes 14,29; 306° das 1m Qal mıt
„(ver)brennen““ übersetzende erb m@” CS nahelegen, sıch dıe erap als
geflügelte Wesen mıiıt Schlangenkörper und gefä  ıcher feurıger Ausstrahlung

vorzustellen. !© Für diese CUu! sprechen auch In Palästina gefundene
Stempelsiegel AdUus dem 0./8 v die vierflügelige Uräen-Schlangen ab-
bilden !! Diese ursprünglıch der ägyptischen elıgıon beheiımateten Wesen
Warcn damals Juda OIflenbar allgemeın ekann und wurden als persönlıche
Schutzmächte verehrt. 1D1SC wırd diese Annahme durch dıe Zerstörung des
Seraphbildes unter Hıskıja on gestutzt, die urc en verbreıtete
räenverehrung motiviert SCWESCH sSeIn dürfte !® Allerdings die Sera-
phım auch SEWISSE menschenähnlıiche Z/üge, S1Ee Gesıicht und Füße verdecken
(V.2c-d) e1IN! menschlıche Stimme (Verse und und eıne Hand en
(V 6b) 13 Da S1e In hrem Ruf (jott als MINDS TT ahwe der Heere)
preisen, hegt dıe Annahme nahe. dass S1E als Untertanen ahwes In Heere
eingeglıedert sind.!* Somuiıt 1st ahwe In Jes ebenso wI1e KÖönN 22,19b-22
VON elner Tuppe wehrfähıger, Dıenst verpflichteter Wesen umgeben.

Das Verhalten der Dıiener ahwes wırd beıden Texten onCbzw.
Jes 6,2a) mıt eıner Partızıpialform des er! JL Qal tehen) beschrieben, das

Vgl Keel, Jahwe-Viısıonen, 71-74; Hartensteın, Unzugänglıchkeiıt, 192-195
Vgl Gesen1us. Handwörterbuch, Stichwort m@
Vgl Beuken, JesaJa, 169-171; Hartensteın, Unzugänglıchkeıt, 184-195; KECE Jahwe-
Vısıonen, /74-79
Vgl Beuken, JesaJa, 170:; Keel, Jahwe-Vi1sıonen, 74-1
Vgl Keel, Jahwe-Vı1sıonen, LOS=T
Zu diıeser Frage siehe Keel, Jahwe-Visıonen, /4-79; ferner Beuken, JesaJa, 18l
ZUr tradıtionsgeschichtlichen Verortung des Namens MINDS BA (Jahwe der Heere)

kanaanälschen bzw. ägyptischen Bereıich vgl Irsıgler, (jott 135-136 Ohne den
tradıtıonsgeschichtlichen Hıntergrund bestreıten, weilst Irsıgler, Gott, 13% Recht
darauf hın, dass ıne synchrone und kontextsemantisch orlentierte Interpretation Von

ND Tr berücksıichtigen INUSS, ass ND SONS als Konkretum Sınn VOI

‚„Scharen, Heere*“ gebraucht wird. INDS PÜFE könne nıcht als Namensapposıition,
sondern uch und ohl ursprünglıcher als Constructus- Verbindung aufgefasst
werden.
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dıe aufrechte, dienstbereıte eInes Befehlsempfang bereıiten Unter-
tanen ausdrückt.!>. Da Jes 6,2e erwähnt, dass die sıch mıt
hrer Flügel der Luft halten, ist Von einem SscChwebenden Stehen der eraphım
in der Luft auszugehen. '© aDel bezeichnet I M cn VOT einen
Standort oberha Jahwes Kön ,  S chwebht das immelsheer nıcht,
sondern steht einem festen „uber  ‚66 ahwe (”21), das stehende Heer
ragl über den thronenden Herrscher hınaus. Dieser nımmt hlıer WIEe dort elne
sıtzende, mıt dem erb S19 bezeichnete Haltung e1n. Da dıe Verben M und
—79 In Partızıpialform stehen. ist das Stehen bzw. Sıtzen en andauerndes und
gleichzeıtiges Geschehen.!/ In Jes erscheinen die eraphım dUus der Perspek-
tıve des VoNn unten nach oben blıckenden Sehers als hteinflößende Zeichen
der aCcC Jahwes erha des 'oNs befindlıch. SInd S1e jeder irdıschen
aC unterha. des 'ons völlıg eNTIZOgeN und alleın ahwe ergeben. Diese
UrCc dıie Perspektive implizıerten Aspekte fehlen In Kön 22,19b-22

Totz der szenıschen und sprachliıchen Ahnlichkeiten SInd die anwesenden
Untertanen unterschiedlich charakterısıert. Das immelsheer In Kön „19b-
D ist eiIne dNONYIMNC Vıelzahl, Adus der 11UT eiıne eINZIEE, namenlose Gestalt
heraustritt, nämlıch „der Gelst“‘ (mIM), der lediglich als Funktionträger VON

Interesse 1st. Die Jesajanıschen eraphım aben dagegen eınen eigenen Namen,
mıt dem sıch die erwähnten Vorstellungen verbinden.'® Ausgehend VOI diesen
Assozlatiıonen, dank derer der Leser Hörer dıe eraphım einordnen kann,
beschreıibt der er Jes 6,2 iıhr Aussehen und Verhalten recht den
nachfolgenden Versen werden S1e durch ihren Ruf V.3) dessen Auswirkungen
auf den Tempel V.4) und das Entsünd1igungsritua 6-7) weıter charak-
terisiert, dass S1IE qals Wesen mıt besonderer EKıgenart und Aufgabe erscheıinen.
ıner der eraphım In \ 6=7) In ırekten Kontakt mıt dem Menschen. In
KÖnN 22,19b-22 kann der Prophet 1C gegen das 1ımmelsheer 1Ur hören
und sehen, CS kommt aber keinem ırekten Kontakt. Über Aussehen und
Eıgenart des iImmelsheers erfährt INan nıchts. ber se1In Verhalten und selne
Aufgabe wen1g. Die Angaben eschränken sıch auf die Bezeıchnung der
Anwesenden als Heer on 22.196), ıhr Stehen beım Ihron on 22,195)
und ihre Beratung ber Jahwes orhaben Ahab on 22,20b). Der In
Kön 222 auftretende Gelst ze1gt sıch auf (Girund SeINES Vorschlags on
22.224) als indıe und wandelbar. bleıibt aber insgesamt en abstrakter Funk-
tionsträger.

Vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeiıt, 184
Vgl enste1n, Unzugänglıchkeit, 184
Vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeit, 32-34 40
Vgl Keel, Jahwe-Vi1sıonen,
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Jes und IKön I 20b ZESIC der unterschiedlichen arak-
rsıerung VON Seraphım und 1iımmelsheer überrascht CS nıcht dass CS Jes

dıe eraphım CI maßgeblıche ‚pIelen WCNISC Entspre-
chungen Kön DA 19b DB o1bt Dennoch gleich Begınn VONN Jes 39
CIM Gemehnnsamkeiıt MIL Kön D 20b 1115 Auge beiden Versen ommt
zweımal das Pronomen LT Sinne VoNn Ader C1INeC der andere erbindung
mıiıt dem erb "WIN VOT CN ale wırd CIMn (Gewiırr VOIN Stimmen beschrieben
das sıch unter den Jahwes Ihron versammelten Wesen erhebt Der WeC
dieses organgs ıst Jedoch unterschiedlich. DiIe formale Gestaltung VOI Jes 6,39
bzw. Kön Z‚20b g1bt hler ersten Hınweis. Betrachtet INan Jes ‚3a
V2N) FAx I} ND, der symmetrische au dieses Versteıls auf, wobe!l
das Wort \ als se g1e dass sıch N (Präposıtion SA

der eıt Jesajas ublıchen unvokalısıerten Schreibweise (5>x) optisch
nıcht VoNn ÖN unterschied wırd eutlic dass das und dıe
atzstruktur dıie hıer eschriebene Szene en der Mıtte steht (Gjott rechts
und S JC CHIGT der eraphım abgebildet durch IR obgesang dringt auf
beiden Seıten den Kosmos hınaus, Was durch dıe Verben NI und N dar-
gestellt wırd. Das Stimmengewnr ] Kön Z20b (DB IN KTF} e ß IN
1ST anderer Es wird 1ı Unterschie: Ruf der Seraphım, der keinen
konkreten Auslöser hat, Ure Jahwes Frage veranlasst, WeT z  ab betören kann

dass GE nach Ramot-Gilead hınaufzıieht und dort (0)8! B 20a)
arau hebt CIM ebhafte Dıskussion unter den Miıtglıedern des Hımmels-
heeres Für dıie VOoN Wıldberger vorgeiragene Annahme das iımmelsheer
habe WIC dıe eraphım 11l Jes auch ahwes Lob erkünden nthält der
ext keinen altspunkt uch KÖön Z 20a 1St dıe sprachlıche Gestaltung
bemerkenswert Der Verste1l 3 KT markıert durch das Imperfekt SC-
1Vum das E1ınsetzen der Dıskussion als zeıtliıch und ogisch unmıttelbare
olge Von Jahwes rage dıe ZzweIıte des Satzes (MD3 ON y171) SI
nalısıert durch das Partızıp N das längere Anhalten der Debatte

Der obıge Vergleıich VON Jes 39 und Kön D 20b macht
Unterschie zwıschen den Seraphım und dem iımmelsheer eutlic ährend
das immelsheer eindeutıg CIM beratende Funktion wahrnımmt eshalb
mıiıt eC als Ihronrat ahwes oder ımmlısche Ratsversammlung“! bezeichnet
wırd o1bt 6S Jes keinen Hınweils arau dass dıe Seraphım dıe Aufgabe der
Beratung en War richtet sıch ahwes rage „Wer wırd gehen für uns?° (Jes

Vegl Wıldberger Jesaja 236
Vgl eel. Arbeıtsbuch 03
Vgl Ziımmerl1 Ezechıiel Wıldberger Jesaja 236
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6,8b) allgemeın dıie Anwesenden,“ doch dıe eraphım zeigen keine Reak-
t1on auf diese rage Das espräc In NS l das auf (Grund der Fragen Jahwes

und des Sehers Ansätze einer Beratung enthält. alleın
zwıischen ahwe und dem CT ohne aktıve Teılnahme der eraphım STAatt. So
1st 6S nıcht zutreffend, WC) Wıldberger meınt, dass der er „gleich den
himmlischen Wesen den Kronrat Jahwes hineingenommen  6623 sel. da en be-
ratender Kronrat hler Sar nıcht vorhanden 1st. Stelle der in Kön 9
besc  ebenen Dıskussion des Hımmelsheeres erschallt In Jes 6,3b der ODTru
der eraphım. Kurz darauf vollzieht eliner Von diesen Jes 6,6-7 CheT. der
In Reaktıon auf die Verkündigung VON Jahwes Heılıgkeıit die Unreimmnheiıt seiner
Lıppen bekennt V.5) eınen der Entsündigung, der besonders aufgrun: der
Eınbeziehung des ffenbar 1mM oder OoDerha des Tempels (25°7) befindlıchen
Altars als en kultischer Rıtus erscheint ** Dies ze1gt, dass dıe eraphım nıcht als
Berater, sondern als Kultdiener tätıg SInd, indem S1e einerseılts Jahwes Heılıgkeit
verkünden und andererseıts durch rein1gendes Feuer“ Unremhbheiıt und Sünden-
schuld tılgen. DIie Ische Aufgabe der Seraphım hat keıine Parallele In Kön
2,19-22, weder Unreimnheiıt und Sündenschul noch iIsche Rıten elne

pIelen.
Das Jes 6,3-7 geschilderte Verhalten der eraphım rlaubt Rückschlüsse

auf ıhre Posıtion Jahwes Herrschaftsordnung. dem S1e Jes 6,3 ahwe als
den Dreimalheiligen lobpreisen! verkünden, offenbaren S1e SeIN Wesen und
ordnen sıch seiner Königsherrschaft unter, die dıe der Erde
fasst O73 VaRT-2S NO) Der Begriftf der Heılıgkeıit, 1m Hebräischen DD
drückt Uurc die urze] Öa bezeichnet das transzendente und unnahbare
Wesen ahwes, das über em Geschöpflichen steht. DIie nach außen tretende
Seıte der Heılıgkeıit wırd Jes 6,3C mıt dem Wort „Herrlichkeıt“‘ (133)
chrieben abe kann sowohl das machtvolle, VON oben her die Erde en!
Irken einer Gjottheıt (kanaanäische Tradıtion. vgl Ps a4_9) als auch Von
unten nach oben gedacht dıe Ehre bezeichnen. die ahwe durch konkretes TITun
(z.B Halten der Gebote. vgl Jos I9 oder obpreıs dargebracht wiırd (1sraeli-
tische Tradıtion. vgl Ps 29,1-2).“' el Tradıtionen Sınd 1m Kontext Von Jes
6,3 relevant. dem dıe eraphım iıhr Gesıicht VOT dem Glanz des Herrn
verbergen und ıhn gleichzeıitig lobpreisen, SIE das, Was S1e In Bezug

Vgl Zimmerl1, Ezechiel,
Wıldberger, Jesaja, 236
Vgl Kaıtser, Buch, Be1 Procksch, Jesaıa, 36; hat der Seraph ine „priester-
lıche Funktion‘‘.
Zur reinıgenden Kraft des Feuers vgl Num Z Sach 13,9; Mal 33
Vgl Müller, WT qdS, 589-609
/7u den Deutungsmöglıchkeiten Von 1a siehe Westermann, SE kbd, 794-812
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auf dıe u  e der Erde“‘ verkünden. Wıe dıe Herrlichkeit des Herrn dıe
Erde © wiırkt _E auch auf dıe Seraphım Mac) eIn, und ebenso WI1e
die u.  6 der Erde“‘ VaNT- 23 N22), insbesondere dıe gesamte 1e
der auf der Erde wohnenden elebten Schöpfung,“® dıe Herrlichkeit des Herrn
darstellt, indem S1e ıhm dıent und obpreıs darbringt, tun dies auch dıe Sera-
phım. S1ıe erscheiınen als Wesen mıt em Rang, dıe sıch der lebenspendenden
und ordnungsstiftenden eIrscha: Jahwes verdanken und diese Ure Dıenst
und obpreıs anerkennen und festigen.

Was dıe tellung des Menschen diıeser rdnung betrifft, o1bt CS Jes
mıt dem er und dem Volk ZWEI verschlıedene Größen Dem erWIT! mıt

der unmıttelbaren au ahwes en besonderes Privileg zute1l Bezug auf dıe
eraphım 1st bemerkenswert, dass diese dem er als einem VON Jahwe
begnadeten Menschen Uurc. eInes Entsündıgungsrituals dıenen. Da-
Laus Olgl, dass en VOoNn ahwe auserwählter CHSCH. der sıch auf seine na
einlässt und als Önıg anerkennt (vgl Jes 65} ähnlıch nahe steht WIEe
dıe eraphım. Als negatıve Gegengröße steht dem er das Volk gegenüber
(vgl Jes 6,5.9-1 In dass Israel der Theophanıe Exodus (Ex
19-20 schon früher als der F e1IN! mıt dessen Gottesvıision vergleichbare
onadenhafte uwendung Jahwes erfahren hat (man eachte el die mıttels
24 WD und a bzw. e hergestellten Stichwortbeziehungen zwıschen Jes 6,4
und Hx 9,16-19; >  9 dann wırd eutlıch, dass dıe Auserwählung, dıie Jes

dem er als Einzelperson zute1l wiırd, bereı1ts früher das SanNnzec olk
erg1ng. Wıe Jes 6,8-9a der er als Gjesandter ahwes Diıenst und damıt In
C1n besonderes Vertrauensverhältnis eintrıtt, sollte nach Ex 19,5-6 das Volk
Israel der besondere Schatz (2239) Jahwes SEIN und ıhm als I6 VOIN Priestern
und eılıges Volk WT E D3 mD 2) gehören, indem 6S selinen Bund hält

gleich dem er (Jes 6,8 Pn 2R DDWNY) auf dıe Stimme des Herrn
hört (Ex 19,5 253 DYAWTORN D: Wıe der er e1IN! Stellung
Jahwes Diıenern erhält, die dUus der Gottes Herrlichkeit darstellenden der
SaNzZCh Erde (Jes 6,3 a ya 2D N7D) herausragt, sollte nach Ex 19,5-6
das SaNzZC Volk Israe]l VON seinem die SaNzZC Erde umfassenden Besıtz (Ex 19,5yn DS LE Urec eine einz1ıgartıge Gottesbeziehung unterschıeden sein.“?

Vgl Hartensteın, Unzugänglıchkeit, 83-86
Die synchron testgestellten Bezıehungen zwıschen Jes und ExS20,18
führen Frage ıner dıachronen Bestimmung des Abhängigkeitsverhältnisses. 1eS
müuüsste In eıner eigenen Untersuchung geschehen. Hıer wäre Zzuers klären, In
welcher Rıchtung ıne Abhängıigkeıt logısch möglıch ist. Sachlich setizen dıe ede
vVon der Unrembheit der Lıppen des Volkes (Jes C dıe Entsendung eines Ver-
stockungspropheten und dıe verneminten Wurzeln '3 und V In S0 ıne gestörte
Bundesbeziehung des Volkes Jahwe VOTaus. Daher Sınd dıe zıtlerten Passagen Aaus
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Diese besondere Sendung des es ist laut Jes 657 olge VonNn unden-
schuld und Unremhbheiıt fehlgegangen. Da dıe Uun! Jahwes ıllen nN-
steht, implızıert Ss1e dıe Leugnung seINeESs Kön1ıgtums und macht das Volk un-

fählg, ıhm dıenen und ıhn preisen aner spricht NS VON unreinen
Lippen Das Volk dus Jahwes Herrschaftsbereic heraus, der VOI den
eraphım bıs der Erde es Lebendige umfasst. und gleıtet ah
In dıe phäre des odes., In der auch der er als Angehöriger se1ines es
Begınn der Vısıon selnen Standort hat (vgl dazu das Stichwort 175 In den
Gegensatz zwıischen der VON ahwes Herrlichkeit rfüllten Erde In V3 und dem
unhe1lvoll VOINl auCcC rfüllten empelhaus In V d SOWIE die Todesangst des
Sehers In em der er selne Unreimnbheiıt bekennt und Jahwes Ön1g-
tum durch den MaJjestätstitel MINDS TT 7290 anerkennt V 3) verlässt CE den
sündhaften Weg des VON ahwe verac  16 AT z  } (V.9-10) Vol-
kes und erlangt 1ire das Entsünd1igungsritua dıie Remigung VOIN selıner Schuld

Damıt kann In Bezug auf das Verhältnıis zwıschen Gott, eraphım und
Menschen festgehalten werden, dass dıe eraphım In eınem ungebrochenen,
ranghohen Dienstverhältnis mıt ahnwe stehen ihn preisen und dem VON

ExX 19-20 wahrscheimnlich alter als Jes EKıne durchaus möglıche Varıante ware aller-
dings, AaSsSSs der Autor VoNn Jes 7 Wl ıne ältere Bundestradıtion kannte, dıie Exodus-
Passagen dagegen Formulıerungen dus Jes übernehmen, hervorzuheben, dass
dıie in Jes beschlossene Verstoßung des Volkes. dıe sıch der Katastrophe des
Exıls realısıerte, auf einem ruch des Bundes mıt Jahwe beruhte Um ıne Entsche!1-
dung zwıischen beiıden Hypothesen treffen, ware dıie strıttige rage klären,
welcher Redaktionsschicht dıe Passagen dus Ex 19-20 zugehören. Zur Dıskussion der
insbesondere auf Wellhausen, Bäntsch und TeSsSsSMAaNN zurückgehenden älteren
orschung siehe Chıilds, Exodus, 344-35 Scharbert. Exodus, B geht davon dUS, AaSsSSs
der Bundesschluss Sınal, mıiıt Ausnahme des Dekalogs, aus VO Jehovısten
zusammengearbeiteten JTexten VoNn und bestehe. x 19,3-8 Sstamme VO Elo-
hısten, Hx 19,6a ber Adus exıilısch nachexılıscher Zeıt, Ex 20,18-21 bılde dıe SINN-
volle Fortsetzung VOINl x 19,16 (Scharbert, Exodus, S Die Entstehung VOINl

SE Scharbert, Genesti1s, 10-1 1’ bald nach Salomos Tod (932 v.Chr.) d] dıe VOIN
200 Jahre später (vor S vChr.) Dieser frühen Datiıerung Von Ex 19,3-8 stehen

andere Ansätze WI1Ie der Von Ska, Pareneses, 307-313, gegenüber, der Ex 19,3-8 als
nachexılısche Neuinterpretation des Sıina1-Bundes unter Zusammenführung deutero-
nomischen und priesterlıchen Gedankengutes ansıeht. Diese Sk1i77e soll genügen,
die Bedeutung hervorzuheben, dıe das Verhältnis zwıschen Jes und Ex 19-20
dıe Datıerung VON Jes 6’ ber auch VO  u Ex 19,3-8 16-19; 20,158 hat
Ka wırd hiıer 1m Sınn VON „ich bın runde gegangen‘ verstanden. Übersetzt
11an mıt MCH INUSS schweıgen“ (SO 7B Wıldberger, Jesaja, 232-233; Kaıtser, Jesaja,
120), erg1bt sıch be1 der hler vertretenen (1  o keın sachlıcher Unterschied.
Wer Jahwe nıcht preisen bzw dıenen kann, verweigert dıe Anerkennung seiner
ordnungs- und lebenspendenden Herrschaft und verfällt der Sphäre des Todes
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ahwe begnadeten Menschen der sıch SCINCT eIrscha: unterstellt muiıttels
kultischer FEntsündıgung dıenen Der ensch der sıch VOIl ahwe abwendet
steht WeI1Tt unterha. des (jottesthrons der Sphäre des es und damıt auch
absoluter Dıstanz den eraphım

Der obpreıs und 1r auf „„das Haus  .. 3b-4) der Wehruf
das Entsündıgungsritua und dıe Jjeweıls enthaltenen Aussagen

über Jahwes Wesen und eIrscha: die kosmische rdnung und die Sünde
en keine arallele Kön DE, 19 F Miıt der sprachlıchen ichke1
zwıschen Jes 39 und Kön AD 20b geht keine inhaltlıche Entsprechung einher

Jes Sa-b und IKön DD 20a (Frage Jahwes nach Boten)
KÖön D 19b EB yrzählt 16 ben 1mIla nach der Beschreibung der Szene
dass ahwe die rage stellt; „WCI z  ab eschwatzen wiıird dass CFE nach
Ramot-Gilead hınaufzıe und dort tällt®‘ 20a) 59 1799 ANTIN N K E
—5 [3 In Jes ertön Jahwes Stimme erst nach dem Entsündigungsritual.
uch hıer hat CIM rage 8D) 935-72 775 SN €1| Fragen be-
SINNCN mıt und richten sıch allgemeın dıe Anwesenden. ahwe sucht
Jeweıls CI Person dıe für uftrag aus Se1ine Fragen CcIsch
aber CL wesentlıchen Unterschle: auf. Kön F 70a enthält gleich C1ILIC

PTAZISC Definıition des Auftrags Auftragsıinhalt 1ST z  ab beschwatzen
(B damıt wiß amp Ramot-CGilead Tode ommt Im Gegensatz
dazu nthält Jahwes rage Jes überhaupt keiınen Hınwels welche

VONN uftrag CS sıch handeln könnte en bleibt auch ob CN sıch CIHE

einmalıge oder regelmäßıge C1ILC zirıstige Ooder lebenslänglıche Entsendung
handelt ESs geht alleın darum WE we senden wiıird (MDWN) und WCTI ıhn
und SCILICT Anhang gehen wırd 339 77°) Der Teıl der Frage MN MN)
zielt arau ab dass zuerst ahwe AN) SCINCIN potentiellen (Jesandten han-
delt, indem sendet zweıten Teıl e 7 791) geht CS darum WCI bereıt
1ST dıes sıch geschehen lassen und gehen Gesucht wırd Jeman der
sıch WIC CIMn Dıiener SCILICTI Önıg edingungslos e  gung stellt ohne
nha und Dauer SCILICT Aufgabe(n) kennen urch ahwes Sendungsakt soll
der gesuchte ote besonderes Dienstverhältnıis dessen Rahmen
CT Jeden uftrag auszuführen bereıt 1ST In KÖön D 19c werden dagegen Sen-
dung und Dienstbereıitschaft den Grenzen dıe ahwes rage 20a) klar
beschreıibt als elbstverständlıiıch vorausgesetzt

rag INan nach dem Trund dıesen Unterschie: auf. dass
KÖön DD 19b O dıe den TIhron versammelten Adressaten der rage als
Miıtgliıeder des mmlıschen Heeres allesamt bereıts C1INECIN Dienstverhältnis
stehen das S1IC Ausführung der Befehle Jahwes verpflichtet Alleın
4C gılt dies nıcht der als unbeteılıgter Zuschauer nıcht das espräc
einbezogen 1St 1eser Umstand Ze1gT, dass 1Cc VON vornhereın nıcht als
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möglıcher Auftragsempfänger Betracht kommt WEe]1 weltere Gesichtspunkte
bestätigen diese Beobachtung Der besteht darın dass KÖN 2 keıne
besondere Vorbereıitung ıchas auf aktıven Jenst ahwes unmlıttel-
barer ähe erwähnt In Jes 1St dagegen CIM solche Vorbereıitung Unreıin-
heıitsbekenntn1is des Sehers und der Entsündıgung (Verse eutlic
erkennbar Der Gesichtspunkt erg1bt sıch WC 101an vergleıicht WIC

1C| bzw der Jesajanısche er ıhren Visionsberichten Jahwes rage
leıten on Z20a0 bzw. Jes ‚8a) dem 1C dıe schlichte Formulıerung
ETn on 2a verwendet., nımmt CT den 1C CILICS 1ICU-

tralen, unbeteılıgten Beobachters Wenn der Seher 1 Jes 6,8a dagegen C1-

Za dass C selbst die Stimme des Herrn sprechen hörte 21
DN), dann betont SCILIC subjektive Betroffenheit auf eitlache e1IseE /Zum

rückt ure das erb sıch selbst als den Hörenden, der sıch
angesprochen' 1115 Zentrum der Au  erksamkeıt /Zum zweıten wIrd
durch die Erwähnung der Stimme des Herrn (7N 7P) CIM Stichwortbezie-
hung Jes 49 hergestellt die Stimme des ulienden (NYIPM »157) die
Pfostenvorsprünge der Schwellen rbeben 1eß DIes implızıert dass die Stimme
des Herrn den er erlich ähnlıch erschütterte WIC Jejein1ge der eraphım
das Haus Jes 4bh Drıttens wırd das prechen Jahwes durch das Partızıp N
als änger andauernder Vorgang charakterısıiert Was CIM langes Nachhallen
SCINCT Worte Inneren des Hörers andeutet Somıit 1St TESUTMIETEN dass der
er sıch Jes als unmıttelbarer Adressat der rage fühlt während 16
ben 1mla KÖnN Z 20a als möglıcher Beauftragter Sal nıcht den 16
kommt sondern die Miıtglıeder des anwesenden Hımmelsheeres unter
denen en eDNaTtiten Dıskussion on D} 20b) erjen1ge ermittelt
wırd der den Plan besten ausführen kann

Umgekehrt deutet Jes CIMNISCS darauf hın dass ahwe dıe eraphım
gerade nıcht als möglıche (jesandte Auge hat Bereıts dıe oben analysıerte
Formulierung SCIHNCTI rage 8D) Ze1IgT, dass ST O6 Person sucht dıe unab-
hängıg VonNn konkreten uftrag grundsätzlıch bereıt 1St sıch entsenden
lassen DIie gesuchte Person kann also noch nıcht auf tund ihrer Zugehörigkeıt

ahwes Dienerschaft verpflichtet SC  = für den Herrn jeden uftrag
erfüllen urde Jahwe daran enken SCILICT [iener entsenden WalC

SCINC rage Jes überflüssıg, und GE könnte WIC Kön Zl 20a gleich
den konkreten uftrag DDa der er als CINZISCI der Anwesenden nıcht

Kalser uch E bemerkt dass A Jes mMi1t SCIHECIN Remigungsakt inıtiatorıschen
Charakter besıtzt““
In diesem Sinne analysıert Sweeney, Isaıah 133 8a „ The verb Wa esma and
heard‘, SOVEINS the SyntaxX of the ofYHWH question which introduced by
the partıcıpleOFMEr, ‚Saylll
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Hofstaat gehört, kommt VOIN Anfang 1Ur als ote Betracht. Dies
wiırd durch eine weltere Beobachtung bestätigt Nndem ahwe Jes 6,8bß davon
spricht, dass der Gesuchte „„1ür uns  c 33 gehen soll, deutet A, dass 1eJe-
nıgen nıcht rage kommen, dıe seinem Gefolge gehören, insbesondere
nıcht die eraphım. War könnte 139 evt  —_ auch eın delhberatıver ura WIEe In
Gen 1,26 S ZZ E Se1IN.  54 Anders als diese tellen bletet Jes 6,8b aber keinen
(irund für diese Annahme, weıl WEe hıer nıcht Von sıch alleın 1mM ura
spricht, sondern dıe eraphım In selne Rede einbezieht ° nNndem der er sıch
senden lässt, elstet CI den anderen Anwesenden einen Dıienst, da weder ahwe
noch en Seraph, sondern en ensch einen prophetischen Verkündi-
gungsauftrag (Jes 6,9-1 usführen kann. Die Tatsache, dass In dem SatzN
3277 Ya mSN („Wen werde ich senden? Und WCTI wırd gehen uns?”") das

erb 1m Sıngular steht, erklärt siıch dadurch, dass ahnwe dıe Sendungs-
vollmacht hat, der Diıenst des Gesandten aber auch seinem Gefolge Gute
kommt.*® Hınsıc  1C der attungsfrage hat der Vergleıich Von KÖnN a
und Jes 6,8a-b eutlic gemacht, dass Jes dıe Sendung des Sehers anders
als be]1 der Mıcha-Vı1ısıon OTITenbar seine Aufnahme Jahwes Gefolge edeu-
tet und damıt eINne Lebensberufung darstellt.

63 Jes , SCc-9a0 und IKön apb-2 endung des Sehers hzw. GTeistes).
Auf Jahwes rage (Jes 6,8D) meldet sıch der eTr treiwiıllıg Dienst:
mDW IM (Jes 6,8C) aralle dazu 11l auch KÖön 22.2Yaß eın als A der
(Gje1ist““ bezeichnetes Wesen die Aufgabe der Betörung Ahabs treiwiıllıg
übernehmen: 3 Wıe oben 6.4) festgestellt, lässt sıch In Jes 6,8C der
er 1m Vertrauen auf Jahwe auf en unbekanntes Unternehmen eim KÖön
22,21a6 kennt der Geist dagegen den bereıts EeSC.  ebenen und diskutierten
(vgl Betörungsauftrag. Er meldet sıch. weıl 61 dıe notwendigen
Fähigkeıten besıtzt, z  ab betören. Dass 6S We Köna VOT
em darum geht, eine Person inden, dıe Auftragserfüllung ähıg Ist,
zeigt auch selne Reaktiıon auftf dıe Meldung des Gelstes. Hr stellt dıe prüfende

Vgl Rendtorff, Jesaja, 8 9 der feststellt. dass in Jes 6,5 dıe rage „Wen soll ich
senden‘“‘“ nach dem Kontext aufden Propheten zıelt, und Wıldberger, Jesaja, D
SO 7B Beuken, Jesaja, F/S 42); Kaıser, Buch, 132 /70)

35 Vgl dazu Zimmerl1, Ezechiel, In dem ‚Wer 11 gehen‘ ist das Siıch-Beraten
Jahwes mıt ıner Mehrheıit VON Ratgebern noch hörbar.““ und Wıldberger, Jesaja, D
.„„Jahwe spricht nıe Von sıch 1m pluralıs majJestaticus und 137 ıst als Relıkt der
Vorstellung, ass Jahwe VON ınem Hofstaat dıenender Geilster umgeben ıst und mıt
diesen ate geht, aufzufassen.““ Wıldberger ist insofern krıtısıeren, als In Jes
tatsächlıch mıt den Seraphım ıne Hofstaat anwesend Ist, dass 37 keın bloßes
Relıkt eıner solchen Vorstellung ist.
Abweıchend VON Westermann, Genes1s, 200
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rage me k! („auf welche Welse?””) Der Vorschlag des Gelstes C1INECIN

Lügengeıst und der Propheten Ahabs werden on AD 22a) überzeugt
ahwe 22D) „Du WITS betören und du vermagst 6S auch“‘ D 04} AD
Entscheidend 1ST dıe 1gnung des Bewerbers Verwirklıchung des ans DiIe
VOT der Meldung des Gelstes statttindende Dıskussion on Z 20b) ze1gT, dass
der ote MNnerha des Hımmelsheeres vielen möglıchen
Kandıdaten ausgewählt wırd Aus dieser 1e173| der (jeIlst VOT und stellt
sıch dıenstfertig VOT ahwe hın 21a0 KTr 55 aaa NY) die
Au  erksamkeit auf sıch enken und gehö werden

In Jes meldet sıch dagegen der er unvermuittelt ohne Dıskussion
Wort SC egınn mıiıt schlichten ‚„„und ich Sagt a (N1) Er braucht
nıcht VOT ahwe hınzutreten dıe Au  erksamkeiıt auf sıch en Der
a Jahwes ruht ffenbar bereıts auf ıhm eutlic wiırd dies auch Uurc dıe
be]l der Meldung des Sehers benutzte Wendung A b a 99  1er bın ich:) da diese

e1s Antwort auf namentliıchen 1St (vgl (Gien D Ex
Sam Sobald sıch der bereıts auserwählte er Jes Jaı meldet
erwıdert ahwe dies soTfort mMi1t dem Sendungsbefehl ..Geh!“ 77) ers
Kön D Z Der Befehl „Geh hın und mach OS so'cc LEg FU NXY) ergeht erst
nach prüfender ucC.  age und zufriedenstellender Antwort on AT 21B 22a)

DIie obıgen Beobac  gen ZGISCDH dass Jes SC JYacı und KÖn Z 21aß DE
VOIN SC  n Motiıv der iIreiwıllıgen Meldung des Beau  en

ausgehen dieses aber mıit unterschiedlicher 1€  C  g dıe Erzählung
fügen e1m er Jes SC Jacı geht CS die Begründung C1NCSs Dienst-
verhältnisses das Voraussetzung die Ertejlung des nachfolgenden Auftrags
1St Der ext yrzählt VO egınn 1115 Ungewısse führenden eges
mi1t ahwe DIes verbindet Jes MIT den Berufungserzählungen dıe davon
berichten WIC (Gott Menschen dazu veranlasst 111 SCINECEIN Namen
ken und auf besondere Welse diıenen Die Nähe den Berufungser-
zählungen spiegelt sıch auch der Von Jes Jacı wleder der
Sendungsakt Jahwes mıiıt mö und der den (lr gerichtete Sendungsbefe
MI1t u ban in ausgedrückt werden Dıieselben Verben finden sıch den Sendungs-
formeln 7 B der eruiungen Moses (Ex 10 1275 N m2 m b „geh
und ich sende dich arao!““) CGdeons (Rı 14 ET AMD3 79 „geh MIıt
dieser deiner Kraft!‘*TW in „habe ich diıch etwa nıcht gesandt” und
Jeremilas (Jer E 797 MN Nb5-m57 „überall, wohln ich diıch sende,
sollst du g  en In KÖön 21 9b-D dagegen CII dus m95 —7
bestehende Sendungsformel. Allerdings ist Jes eın klassıscher Berufungsbe-
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cht ahwes Ruf ergeht nıcht explizıt den Berufenen sondern der S71
selbst richtet Bereıitschaftserklärung ahwe Ebenso das
üblıche Motıv des Zögerns Zweifelns®® angesichts der Schwierigkeit des
Auftrags oder CS 1ST Zzumındest weıtgehend reduzlert CS der ach-
irage des Sehers „Wıe ange Herr?“‘* (Jes 11a) erkennen will.>? Diese E1ın-
wände sprechen aber etztlich nıcht dagegen Jes als Bericht des Sehers über
den Anfang Waırkens als Gesandter ahwes sehen Jahwes
Jes wendet sıch ZWaTlr nıcht explızıt ohl aber implızıt alleın den er
und Jahwes vorausgehende Inıtatıve sıch 1NemMm Erscheinen der
Offenbarung SCINCT Heılıgkeıt und der gewährten Entsündıgung Die CIu:
des Sehers wırd Sanz CISCHCNH Formensprache rzählt dıe dem

aber auch Elemente derBereıch der Beauftragungsvisionen entstammt
klassıschen Berufungserzählung aufgreift Dieser Sachverha wırd durch den
VOIN Wıldberger stammenden Begriff der Inauguralvısıon treffend erfasst

Verstockungsauftrag und Betörungsauftrag (Jes O_ / und IKön Za HE
ZZ) ach ihrer ireiwiıllıgen Meldung erhalten der er bzw (Gelst CIM

todbringenden uftrag (Jes 6,XC- bzw. Kön Z 213225} ach Kön
J2‚20a soll z  ab sterben: —5 F a 9 m9 aut Jes 6, 11b soll der
Verstockungsauftrag bıs ZUT ntvölkerung und Verödung des Landes dauern:
y}a 9 877 E Aa a ( N N 077° VND e VE ZUN Jedoch
unterscheiden sıch dıie Aufträge insofern, als CS Kön ZZ, 19b-D den Tod
des Köni1gs, also CIHGE einzelnen, WC auch für das Volk bedeutsamen Person
geht en sıch Jes der todbringende ufltrag das SalZC Volk und
SC  = Land richtet Was hat dıe Autoren VOoNn KÖnN S3 veranlasst sıch mıi1t dem
Schicksal Euınzelnen befassen‘ Als Könı1g, der lange Jahre das Ord-
reich regierte pragte Ahab sraels Geschichte mıt deren Ende dıe Katastrophe
des babylonıschen X11S 1ST (587 Chr.) urc e}  eılung des Wiırkens der
einzelnen Könıge versuchen dıe Könıgsbücher TruCcC  1ıckend Anwendung
theologischer Malistäbe 16 das Dunkel der geschichtliıchen 1Irmısse
rngen Aus diesem 16 ezjieht KÖön AD Stellung Ahabs en
und iırken Posıtion gegenüber We Um C1inNn el über
SCINC Verantwortung sraels Geschichtsverlauf fällen können CS

Ob) ektiver Zeugen äben Jımlas Zeugenaussage über ahwes Verhältnis

37 Wıe etwa Jer x vgl dazu Wıldberger Jesaja 239 MI 1INwels
auf M Kaplan

38 Vgl 7B erT. Ex 3 Rı 6.15
So Habel Form 3172
Vgl Kalser uch 1222 23
Vgl Wıldberger Jesaja 239



Joachım Eck 147) (2009)

z  ab ist glaubwürdig, da einerseIts VOINN Hof des Kön1gs unabhängı1g ist (vgl
Kön Z2. 1, andererseıts als Prophet ahwe N nächster ähe kennt Obwohl
Vertrauter ahwes, der das Geschehen In seInem Thronrat geschaut hat (vgl Jer
’  C 1st dennoch unabhängı1g, weıl die Beratung nıcht einbezogen
WAr. Seine Glaubwürdigkeıit wırd noch adurch erhöht, dass der Önıg VONN
Israel ıhn nach der Verkündıigung seliner Vısıon INs Gefängni1s werfen lässt
on Da ber das weltere eSCANIC iıchas nıchts rzählt wiırd, ist
diese Notız nıcht seliner Person, sondern der Hervorhebung selner
Zuverlässigkeıit interessI1iert. Oorma wırd ıchas Objektivıtät betont, indem in
KöÖön 22,19b-22 außer 1m Eıinleitungssatz keine Verbform der ers 5g C1-
scheımt. Inhaltlıch CSa Michas ZeugnI1s, dass der Ure den Betörungsauftrag
veranlasste Krıeg Ramot-Gilead ahwe 11IUT dazu dıent Ahab persönlıch
besiegen. der lat bleıibt dessen Betörung ohne Folgen das Volk, we!ıl der
Önıg VonNn Aram eT1e.  ‘ n1emanden außer den Önıg VON Israel anzugreıfen
on Die aCc wırd sofort nach dessen Tod abgebrochen, jeder
wırd nach Hause geschic on 22 35-36), wobe!l CS offenbar keinen Sleger
oder Verlierer o1Dt. Der Betörungsbeschluss richtet sıch ein Ahab und
bringt SseIn Gottesverhältnıis auf den Punkt ahwe 111 Ahabs Tod Der egen-
Sal7 zwıischen beiden ist SC.  al dass dıe ennung VON Ahabs Namen on
22,20aß) als trund ausreıcht, den tödlıchen Plan und seine uSs
mıttels Verwandlung des Gelstes In einen Lügengeıst reC.  ertigen. Dies
ze1gt, In welchemC dıe ZUVOT In KÖönN 16,27-22, berichteten Taten Ahabs

sehen SINd. Eın Ön1g, der stirbt. weıl GT Jahwes Todfeınd Ist, 1I11USS nhe1 In
sraels Geschichte bringen. mplızıt nthält Jahwes überlegener SI1e9 ber =  ab
dıie ahnung zeıtgenössische ächtige, ihre aCcC nıe (Gjott dUSZUu-

;pıelen
Demgegenüber Zzielt der Verstockungsauftrag (Jes 6,9b-10) nıcht

eiınen Eınzelnen, sondern das SaNzZC Volk Der er ist keın unabhän-
o1ger euge, sondern o1bt Zeugn1s als einer, dessen en UrCc das erzählte
Geschehen gewande wurde Weıl 1mM Mittelpunkt des Interesses steht, ist Jes
6,1-11 In en Abschnitten Ich-Form gehalten.““ Seine Lebenswende esteht
darın, dass der drohenden Katastrophe entgeht, indem Or sıch VOIl dem der
Sphäre des es ebenden Volk löst In Jahwes Diıenst eıintrıtt. Diese EOS-
Ösung des Sehers egınn' mıiıt dem durch die Vısıon ausgelösten Wehe-Ruf, der
durch das oppelte Unreimheitsbekenntnis und die iımplızıte Anerkennung VON
Jahwes Könıgtum (Jes 6;5) dıe Rückkehr unter Jahwes ebensförderliche Herr-
SC ermöglıcht. Miıt der Entsündigung (Jes 6,6-7/) und dem Eimntritt In ahwes

V 15 „ICh sah‘‘; „„Ich Weh MIF, denn ich hin zugrunde CSUNLECN, denn
ich und wohne iChH, denn meIne Augen.“; V .6a ‚ ZUu mir””;  &e AL „ aut

meinen Mund‘; V.8a SICH hörte“; V.SC ICn sıeh mich, sende mich‘‘; la
„„ich sagte”; 7Tb-cC 9-10 wenden sıch explizıt den Seher.
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Diıienst (Jes ‚8-9a wırd diese mkehr besiegelt, HTE dıe sıch der er VO

Weg seINnes es ennt Dıie Entsündiıgung stellt abe1l eine das en erhal-
tende rıtuelle Vorwegna:  © des tödlıchen Remiggungsgerichts dar, das der
Verstockungsauftrag über das Volk bringt. Der VO er beschrıttene e1ls-
WE ist keın außerordentliches Privileg, sondern dıe indıviduelle Umsetzung
elines Heılswegs, den We selInem egner, dem Volk, bereıts früher In der
Exodus- Theophanie erfolglos angeboten hatte Die in Jes vollzogene Wand-
lung der Gottesbeziehung des Sehers hat keine Parallele In KöÖön Z Michas
Gottesverhältnis bleibt unverändert. uch eine dem eılsweg des Sehers VCI-

gleichbare ettungserfa.  o dort.
Der nha der beıden Aufträge wırd einerseılts mıt Betörung (0)8 22,20aß

„„Wer wIird Ahab betören?“ ANTTIN IIN D nm) und andererseıts mıt Verstock-
ung (vgl Jes aQ „Mach fett das Herz dieses es dacc A 39752 1W7)
umschrıieben. uch hıer o1bt CS gewIlsse Gemeinsamkeiıten be1 noch weıterge-
henden Unterschieden. Geme1lnsam ist beıden Aufträgen, dass der Betörte bzw.
das verstockte Volk eine bevorstehende Odlıche eTia| nıcht wahrnehmen und
adurch 1N| in Se1IN Verderben laufen soll Be1l der Verstockung geschieht
dıes. indem der er das Tohende nhe1 dem Volk Z/W al verkündet (vgl Jes
6:9): CS aber gerade adurch unfähıg macht., die Ofscha: verstehen und dıe
erforderlıiche mkehr vollzıiehen (vgl Jes Die Betörung CWIF. dass
Ahab urc. den In seinen 400 Hofpropheten wırkenden Lügengeıist (vgl KÖn
22.22A) eın günstiges, aber unwahres Orakel erhält, das dıe aCcC
Ramot-Giılead ziehen lässt, wobe!l CT (vgl Kön 22.2093) Die egen-
überstellung der geplanten Vorgehensweisen ohne uCcC  1C auf den Kontext
VonNn KÖön 22,19b-22 erg1bt einen klaren Unterschie: Die Verstockung In Jes
wiırd durch wahre Unheıilsprophetie, die Betörung In KöÖön 22,19b-22 dagegen
durch unwahre Heıilsprophetie EWIrF. Das Volk wırd untergehen, weıl CS nıcht
glaubt, Ahab, weıl CI den Hofpropheten glaubt.

Dieser Unterschie: relatıviıert sıch, sobald 111a den Kontext Von 16 ben
Jımlas Jahwe-Vi1isıon miıtberücksichtigt. DDenn mıt2 KÖnN 2213 eın
einzelner Prophet auf, der den Önıg VoNn Israel durch die Verkündigung zweler
Visıiıonen (0) 8! Z und 22 1922 vergebens VOT dem ohenden nhe1
warnt. em Kön 2,19-22 ausdrücklich auf Jahwes Plan, den Önıg
betören, hinweıst, SE CT nıcht dem günstigen (OQrakel der Hofpropheten eın
ungünstiges entgegen. afür hätte seine Vısıon Kön 2217 bereıts e_
reicht. Er verdeutlicht ferner, WIE We selbst en alsches Orake]l der OIpro-
pheten erbeiführen kann, den Tod des KöÖönı1gs erreichen. Dadurch warnt

nıcht 11UT VOT Iındem Vertrauen das zahlenmäßıge Übergewicht der 400

Zur lıterarkrıtischen Beurtei1lung beıder Viısıonen sıiehe Würthweın, KOomposition,
249-250, und Seebaß, Miıcha, H3a
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Hofpropheten, sondern auch VOT einem magıschen Verständnıs VOI Prophetie,
das glaubt, der prophetische Verkündigungsakt könne dıe gewünschte1r
herbeizwıngen, ohne nach Jahwes ıllen agen ıchas arnung erscheımnt
als angebracht, we1l der Ön1g VonNn Israel, hätte alleın den ıllen ahwes
tkunden 1m Sinn, nıcht 400, sondern 11UT einen Propheten WIE 1C beschäf-
tiıgen musste, der allererst nach dem göttlıchen ıllen iragt (vgl Jer
und seiner Ratsversammlung teiılgenommen hat (vgl Jer Eıne Zahl
VoNnNn 400 Hofpropheten macht 1L1UT Sınn, WC 111a eine magısche Kraft des
Prophetenwortes glaubt, die sıch durch dıe Zahl derer erhöht, dıe CS mıit
beschwörender Zauberkraft aussprechen. uch dıe Tatsache, dass Zıdkya, der
Sohn Kenaanas, sıch elserne Hörner anftertigt on Z 1), selne prophe-
tischen Worte 'aitvoller vortragen können. deutet auf einen magıschen
Beschwörungsakt hın. em der Önıg VOI Israel Prophetie als agle versteht
und sıch e1IN! ogroße Schar VoNn Hofpropheten hält, versucht sıch VOoN ahwe
unabhängı1g machen. IC welst Ahab auf die Sinnlosigkeıit olchen TIuns
hın, indem GT In Kön 2,20-22 dıe Beschwörungskraft der Hofpropheten als
bloßen Lügengeıst entlarvt, der Jahwe Salz und Sunte ist und seinen Plan
vollstreckt Da der Önıg diese eindringlıche arnung nıcht hören will, erwelst

sıch nıcht als betört ınfolge des Orakels seiner Hofpropheten, sondern
auch als 1m Herzen verstockt: ETr hört dıe Wahrheıt, nımmt Ss1e aber nıcht wahr
(vgl Jeso Hiıeraus erg1bt sıch eine Parallele Jes 6,9-10 ers als be1
Jes ist allerdiıngs diese Verstockung nıcht explizıt Teıl Von Jahwes Plan (vgl
KöÖön 22:202.223). Es erscheımnt als traglıch, ob 16 überhaupt 1m uftrag
Jahwes handelt, weıl D 7Z7WaT esprophezeıt und olglıc. nach 8,18.22
1mM Namen Jahwes spricht, nıchtsdestowen1ger aber durch selne Prophezeijung
die Erfüllung VON Jahwes Plan gefä  e Somıit steht dem göttlıchen Verstock-
ungsauftrag des Jesajanıschen Sehers die Verstockung Ahabs ohne spezıfischen
uftrag gegenüber. In Kön DE erg1bt sıch hinsıc  16 der Verstockung
Ahabs eın ambıvalentes Bıld ahwe betört z  ab lässt aber ımmerhın ZU,
dass C seinem Namen (vgl KöÖön 22.193) dem Önıg diese Betörung
offenlegt. Ahab verscnlıe| siıch dieser Warnung, weıl selbst Se1IN Herz 3TG
Sse1n Unabhängigkeıtsbestreben verstockt hat. ahwes Handeln erweIlst sıch als
duSsgCWOSCH lässt z  ab eline faıre ance, seIn Beschluss bleıibt jedoch
unabänderlıch.

Der Verstockungsauftrag (Jes „9-10 ze1gt eIne solche Ausgewogenheıt.
en| be1 z  ab eiIne ettung Urc Erkennen der Wahrheıt möglıch wäre,
ist dies In Jes 6,9-10 ausgeschlossen, weıl Jahwe eine mkehr seINeEs es
endgültig verhindert. indem CS durch Ankündıgung des real ohNnenden (n
e1ls unfähıg ZUT Annahme dieser Wahrheit macht. ält INan sıch dıie Härte
dieses Beschlusses VOT ugen, stellt sıch die rage, WalUulill ahwe seInem
Volk unerbiıttlıch, einem Ön1g, der In der eurte1lung des edaktors
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VOIl KÖn 6,30-34 außerst negatıv abschneıdet, aber AaUSSCWOSCH handelt
Hıer ist bedenken, dass gerade der Ausgewogenheıt Von Jahwes Han-
deln Ahab dessen Verstockung Sanz auf ihn selbst ZuruckTa und Ausdruck
seliner endgültigen Irennung VOoN ahwe 1st. dem ın Jes We selbst dıe
Verstockung sraels bewirkt, 1st 11UI1 CI für das ündıge Tun des es
verantwortlich. Wwar CT Se1IN Volk einem tödlıchen Gericht, aber
nımmt gleichzeıtig die Schuld VON ıhm WCE Darın 1eg en Keım VOIl

offnung, der unauslöschlic Ist, selbst WE nıemand dıie Katastrophe über-
ebt Die Hoffnungsperspektive ist nıchtel aber dıe n  as  g des es
VoNn Schuld schafft dıe Voraussetzungen für eiınen Neubegınn. aher 1eg 6S
urchaus auf der iınıe des raı  alen Verstockungsauftrags VOINl Jes 6,9-11.
WE spätere Redaktoren mıiıt Jes 6,13b eın verhaltenes Zeichen der ung
hınzugefügt haben.“* SO erscheinen auch dıe vielfältigen Bezugnahmen“” VON

Jes „1-11 Jes als Teıl einer inneren Logık, dıie VOIll Verstockungsauftrag
Heılshofinung DeuterojesaJas FEıine Hoffnungsperspektive, die durch

dıie totale Katastrophe ındurchführt, kennt KÖön 7 nıcht
Eın weıterer Unterschie: zwıschen Verstockungs- und Betörungsauftrag ist

bedeutsam. Jahwe benennt In KÖönNamıt der aCcC amot-Giılead
en konkretes geschichtliches Ere1gn1s, das Ahabs Tod verursachen soll Jes 6,9-

spricht dagegen 1L1UT davon, dass die aufgetragene Verkündigung auf-
merksamen Hınhören und -sehen auffordern, gleichzeıtig aber dıe Erfolglos1ig-
eıt dieses Bemühens ankündıgen soll (Jes 6,9b), wodurch ugen, hren und
Herz verstockt, mkehr und Heılung aber verhindert werden sollen (Jes 6,10)
urc welches Geschichtsereign1s CS Verwüstung VoNnNn und Land (Jes
6, kommt. bleıibt offen. ers als in KöÖön 22,19b-22 braucht ahwe In Jes
6,9-11 nıchts tun, dıie Katastrophe erbeızuführen, seIn Handeln be-
schränkt sıch darauf, mıt se1nes (Gesandten das Volk ıIn selner 11-
wärtigen gottabgewandten Herzenshaltung verstocken. Wer in einer olchen

verharrt, der entzieht sıch dus 1C der In Jes 6,1-7 entfalteten Theolo-
g1e dem eDen- und ordnungstiftenden en der göttlıchen Könı1gsherrschaft
und die Von chaotiıschen Mächten beherrschte phäre des es WÄäh-
rend KÖn 22,19b-22 Jahwes aktıv ausgeübte eIirscha über dıe Geschichte
betont, hebt Jes dıe Von seinem eılıgen Wesen, seıner Gegenwart ausgehende
lebensfördernde aCcC hervor. Der Vergleıich des Jesajanıschen Verstockungs-
auftrags mit der Betörung und Verstockung Ahabs KöÖön K hat dıe unter-
schiedlichen Intentionen der Texte EeuUilCc emacht. Berührungspunkte bestehen
lediglich 1m Zıie]l der Herbeıiführung VON Tod und ern1c  g und 1m Ver-
stockungsmotı1Vv, das Jedoch auf unterschiedliche Weıse entfaltet wırd.

Vgl Wıldberger, Jesaja, 258
Vgl Zapit, Jesaja, 229-231: Zapff, Jes 4 ' 358-365; Rendtorff, Jesaja, TT
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Abschließende ürdıgung des Vergleıichs
Jes und KÖön 22,19b-22 verwenden Z Schilderung VO Vısıon und

Auftragsvergabe gemeInsame, sprachlıch ähnlıch gefasste Bılder, die jedoch
sehr unterschiedlich verarbeıtet SINd. Jes nthält dıe Vıisıon des In der Ööhe
thronenden ottkön1gs und der dıenenden eraphım Aussagen ber dessen
eılıges Wesen und selne eDen- und ordnungstiftende eIrsChHa: über dıe Erde
Das oppelte Unrembheıitsbekenntnis charakterısıiert er und Volk als iıhrem
Herrn entfremdete Untertanen. dıie hren Standort der ahwe entgegengesetZ-
ten Sphäre des es en Uurce die implızıte erkennung Jahwes als
Önıg kann dem er Entsündıgung gewährt werden, dass GL Jahwes
Herrschaftsbere!i: zurückkehrt und dessen Stimme hört Jahwes allgemeıne.,
aber den er treffende Frage nach einem Gesandten, dıie ireiwiıllıge Meldung
und der Sendungsbefe erzählen den FEıntrıtt des Sehers In Jahwes besonderen
Dıienst, der den Charakter einer Lebensberufung hat. Der Verstockungsauftrag

den VO eTr 1mM Vertrauen auf ahwe gewählten Weg des Lebens In
Kontrast Weg des es, das 'OTZ besonderer Auserwählung ahwe nıcht
als Önıg anerkennt. ahwe OTITeNDal sSeInNn Könı1gtum, indem das olk In
selner Ablehnung endgültig verstockt. dass CS dus der Von ahwe eherrsch-
ten phäre herausfä und ohne welteres utun VoNn chaotischen Todesmächten
verzehrt WIrd. ährend Jes elne Berufungserzählung Ist,. dıie vielschichtige
Fragen nach dem Verhältnis VOIN Gott, KOSmos, Ich und dem Schicksal des
es tENL 1st KöÖön 22.19b-22 eine Beauftragungsvision mıt dramatischer
Z/uspitzung auf eine geschichtliche Fragestellung: Wiılıe ist Ahabs Könıgtum In
den ugen Jahwes bewerten? IC ben 1mla als objektiver euge auf,
der aufGirund selnes Einblicks In Jahwes Ratsversammlung aufze1gt, dass z  ab
dessen Todfeıind ist. Er stellt dıe Unemnbholbarkeit und Effektivität VOIN Jahwes
Geschichtsherrschaft dar, der sıch auch seine egner nıcht entziehen können.
Ahabs Bestrebungen, unabhängig Von Jahwe mıt magiısch aglıerender
Hofpropheten selne Machterweıterungsgelüste durchzusetzen, erscheinen als
eıtle Nıchtigkeıten, die miıt tödlıcher HC auf iıhn selbst zurückfallen

Insgesamt 1st eutHCc geworden, dass dıe altlıchen Gemeimmnsamkeiten
VOI Jes und Kön 22.19b-22 nıcht ausreichen, VOoN einem gemeınsamen

Gedanken und Stimmungen sprechen. DiIie beiden Texte diver-
ojeren in Gedankenwelt und Grundanlıegen, auch WC) S1e tradıerte Erzählmo-
tive enthalten, die attungsunabhängi1g freier Weıse mıt Je unterschiedlichen
Intentionen verarbeıtet werden können.“® Dieser inhaltlıche entspricht
der Tendenz, dıe sıch bereıts beim Vergleich der Oorm beıder Texte bzeıich-

Vgl dazu Hartensteins Vergleich VOonNn Jes und 1Kön 22,19-22 mıt der assyrıschen
Kummaä-Vısıon In Hartensteın, nzugänglıchkeıt, 20607215



Bılden Jes 6,1-11 und 1Kön 22,19-22 ıne al  o 31

netfe er ist CS dUus Oormalen WIE inhaltlıchen Tunden nıcht geboten, Jes
und Kön 22,19b-22 eiıner gemelınsamen Gattung zuzuordnen.“”

ummary
In spıte of simılarıties the surface. Is and 1Kıngs 22,19-22 dIiC NOT of the SaJIne

SCHIC they substantıally dıffer In form, Structure and thoughts. 1Kıngs 22,19-22 1s
COommı1ssı0N AaCCOUnNLT ıth independent prophet’s objective testimonYy about the
antagon1sm between JHWH and z  ab The vocatıon ACCOUNT of Is 1s personal test1-
IONY about JHWH'’s kıngship, hıs people’s fatal faılure acknowledge 1t and the PTO-
phet  S salvatıon effected he becomes HWH'’s provoke fatal hardenıng.

Zusammenfassung
TOTZ Ahnlichkeiten bılden Jes und 1KÖön 22,19-22 keine Gattung, da SIE In Form,

Struktur und Gedankenwelt deutlich dıvergleren. 1 KÖnN ZE19-22 ist ıne Beauftragungs-
Vision und objektives Zeugn1s ınes unbeteıiligten Propheten über die Feindschaft ZWI1-
schen Jahwe und z  ab DIie Berufungsvısıon Jes ist eın persönlıches Zeugn1s über
Jahwes Könıgtum, dıe tödlıche Weılgerung des Volkes, dieses anzuerkennen, und den
Weg des Sehers, der mıt dem Eintritt in Jahwes Dienst gerettet Ist, obwohl tödlıche
Verstockung provozıert.
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1ANe vormasoretische JTextane1gnung
In der Hoseaschriıft?

Wolfgang 3'chütte
Dıie Hoseaschrift ist charakterisiert durch en Adressaten

und Uurc une1gentliche en benannter Größen (sogenannte Apostro-
pheen) Die Adressaten lassen sıch dus dem Kontext der Aussagen
als homogene ruppe identifizieren

Die hebräische Textüberheferung ze1gt gegenüber der oriechischen ITra-
dıtıon ein1ge überschießende erwendungen dırekter en ber auch dıe
ogriechische Tradıtion kennt e1IN! vergleichbare Abweıichung. Hıer möchte ich
elıne Erklärung für diese Dıvergenzen versuchen. Z7u betrachten SInd Hos
-8.16.20°; 9:10: 10,9

Die ersten beiıden tellen stehen 1mM Kontext VON Hos I Dort wırd In
kunstvoll sıch verknappender Rede dıe eburt der Kınder Hoseas erzählt“. Hos
2-1=-3 zieht dıie ursprünglıch israelorientierte, aber bereıts Uurc Hos 1,5.6bß.7
veränderte Aussagelınıie eutlic In einen projudäıischen Kontext*. Unter der
Führung der Judäer sollen dıe Israelıten (aus dem Norden) (n Jerusalem’”)
erkennung en Dıie Hos 2,4-25 eschriebene Tau ist als allegorische Dar-
tellung Israels* verständlıch (vgl dıe ‚„Jungfrau Israel““, 5:2) Die Eröff-
HNUNS „streıtet mıt CUT! Mutter““ (Hos 2,4), 111 schon nach rabbıinıscher Ira-
dition- das Verhältnıis zwıschen der vorıgen und der tolgenden Jüngeren (Jene-
ratıon thematisieren. Hs geht das tische Ansehen der eigenen, natıonalen
(Nordreichs-) Geschichte, das Lernen dus dem Versagen und dem Erkennen
Von Zukunft® Das Possessivpronomen „eure  . Mutter) Hos 2,4 ist VON
Hos 1,9-2,3 her verständlıch und verknüpft Hos L2:73 mıt 2,4-25 Dıie „euch“-
Anrede ist danach aufgegeben. Alsbald ist LrOTZ 1CH: -Rede Gottes) Hos 25= 1F
vVon der Tau als . SIe gesprochen, VOIN „Ihren Kındern““ und ..deren“ Mutter So
überrascht Hos 2,8 der hebrälische ext MT)

Vgl Schütte, Gerechtigkeit.
Vgl Jeremi1as, Prophet,
Vgl dazu Schütte, Gerechtigkeıit,Fa  OE och ist mır keine Untersuchung bekannt, WIEe der Übergang des Namens des Ord-
reiches nach LA( auf das Gemehmwesen Süden vorzustellen ist. der VCETI-
stand sıch Juda iImmer schon als ‚„1srael®®?
Vgl Wünsche, Prophet, 46-47
Dıieser Gedanke macht Hos S uch für den mıiıt der NECUETEN deutschen
Geschichte bedeutungsvoll.
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Darum siehe verzaune ich deinen fem SINZ. | Weg durch dıe Dornen; und
ich werde ihre Mauer und ihre Pfade SIE nıcht mehr.

liest/:
Darum sıehe, ich verzaäune ıhren Weg34  Wolfgang Schütte — BN NF 142 (2009)  Darum siehe verzäune ich deinen [fem. sing.] Weg durch die Dornen; und  ich werde mauern ihre Mauer und ihre Pfade trifft sie nicht mehr.  LXX liest’:  Darum siehe, ich verzäune ihren Weg ...  Der hebräische Wechsel in die direkte Anrede der Frau findet textlich  Anhalt erst in Hos 2,18-22. Hos 2,4-15 beschreibt Gottes Strafgericht über  die fremdgegangene Frau. Hos 2,16-25 beschreibt die Wende. Gott wendet  sich der Frau in der Wüste erneut zu. Mit gleicher Einleitungsphrase wie die  Texterweiterung Hos 1,5 spricht Hos 2,18.21f direkt zur Frau (MT):  (18) Und es wird sein an diesem Tag, Spruch JHWHs, rufst du [fem. sing.]:  „mein Mann*‘‘; und nicht rufst du [fem. sing.] zu mir länger: „mein Herr“ ...  (21) Und ich werde dich [fem. sing.] mir verloben für ewig; ich werde dich  [fem. sing.] mir verloben in Gerechtigkeit und Recht und Erbarmen.  (22) Und ich werde dich [fem. sing.] mir verloben in Treue; und du [fem.  sing.] wirst JHWH erkennen.  In dieser Zukunftsverheißung für Israel kommt es zu einer direkten Anrede,  die sich in ihrer Fortsetzung jeweils auf eine Gruppe („sie“ masc. pl.) weitet.  Hos 2,20.23f (MT):  (20) Und ich werde für sie [masc. plur.] einen Bund schließen an diesem Tag  mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und den  Kriechtieren der Erde; und Bogen und Schwert und Kriegsgerät zerbreche  ich aus dem Land weg und ich werde sie [masc. plur.] ruhen lassen in  Sicherheit.  (23) Und es wird sein an diesem Tag, da antworte ich, Spruch JHWHs, ich  antworte den Himmeln; [masc. plur.], und sie antworten (PK) der Erde.  (24) Und die Erde antwortet dem Korn und dem Most und dem Öl; und sie  [masc. plur.], sie antworten Jesreel.  Sucht man eine Näherbestimmung dieser „sie“-Größe, so kann man die in  Hos 2,1 mit „sie“ bezeichneten Söhne Israels darin erkennen. Hos 2,20 löst ein,  was für Israel und Juda in der Texterweiterung Hos 1,6f angekündigt wurde  (MT):  (6) Wenn ich ihnen völlig vergebe, erbarme ich mich des Hauses Juda, und  ich werde sie retten durch JHWH, ihren Gott; und nicht werde ich sie retten  durch Bogen und durch Schwert und durch Schlacht, durch Pferde und durch  Reiter.  Eine direkte Anrede der Frau hat hier in Verheißungen für Israel ihren Platz.  LXX zeigt allerdings Hos 2,18.20.22 einen bemerkenswert abweichenden Text.  7  Zur Klarheit behalte ich die hebräische Verszählung nach MT (BHS) bei, wenn LXX  abweichend zählt.Der hebräische Wechsel In dıe dırekte Anrede der TrTau findet textliıch

erst In Hos ‚18-2 Hos 2,4-15 beschreıbt (jJottes Strafgericht ber
dıe iremdgegangene rau Hos ‚16-2 beschreıibt dıe en! (Gjott wendet
sıch der Trau In der W üste TE Miıt gleicher Eınleitungsphrase WI1Ie die
Texterweıterung Hos 1,5 pricht Hos O ZIT dırekt ZUT Tau (MT)

(18) Und wıird se1n diıesem Tag, ‚PruC: JHWHs, rufst du |fem. SINg. ]:
„me1n Mann  oe; und nıcht rufst du fem. SINZ. | MIr länger: „„me1n Herr‘  ‚Ö34  Wolfgang Schütte — BN NF 142 (2009)  Darum siehe verzäune ich deinen [fem. sing.] Weg durch die Dornen; und  ich werde mauern ihre Mauer und ihre Pfade trifft sie nicht mehr.  LXX liest’:  Darum siehe, ich verzäune ihren Weg ...  Der hebräische Wechsel in die direkte Anrede der Frau findet textlich  Anhalt erst in Hos 2,18-22. Hos 2,4-15 beschreibt Gottes Strafgericht über  die fremdgegangene Frau. Hos 2,16-25 beschreibt die Wende. Gott wendet  sich der Frau in der Wüste erneut zu. Mit gleicher Einleitungsphrase wie die  Texterweiterung Hos 1,5 spricht Hos 2,18.21f direkt zur Frau (MT):  (18) Und es wird sein an diesem Tag, Spruch JHWHs, rufst du [fem. sing.]:  „mein Mann*‘‘; und nicht rufst du [fem. sing.] zu mir länger: „mein Herr“ ...  (21) Und ich werde dich [fem. sing.] mir verloben für ewig; ich werde dich  [fem. sing.] mir verloben in Gerechtigkeit und Recht und Erbarmen.  (22) Und ich werde dich [fem. sing.] mir verloben in Treue; und du [fem.  sing.] wirst JHWH erkennen.  In dieser Zukunftsverheißung für Israel kommt es zu einer direkten Anrede,  die sich in ihrer Fortsetzung jeweils auf eine Gruppe („sie“ masc. pl.) weitet.  Hos 2,20.23f (MT):  (20) Und ich werde für sie [masc. plur.] einen Bund schließen an diesem Tag  mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und den  Kriechtieren der Erde; und Bogen und Schwert und Kriegsgerät zerbreche  ich aus dem Land weg und ich werde sie [masc. plur.] ruhen lassen in  Sicherheit.  (23) Und es wird sein an diesem Tag, da antworte ich, Spruch JHWHs, ich  antworte den Himmeln; [masc. plur.], und sie antworten (PK) der Erde.  (24) Und die Erde antwortet dem Korn und dem Most und dem Öl; und sie  [masc. plur.], sie antworten Jesreel.  Sucht man eine Näherbestimmung dieser „sie“-Größe, so kann man die in  Hos 2,1 mit „sie“ bezeichneten Söhne Israels darin erkennen. Hos 2,20 löst ein,  was für Israel und Juda in der Texterweiterung Hos 1,6f angekündigt wurde  (MT):  (6) Wenn ich ihnen völlig vergebe, erbarme ich mich des Hauses Juda, und  ich werde sie retten durch JHWH, ihren Gott; und nicht werde ich sie retten  durch Bogen und durch Schwert und durch Schlacht, durch Pferde und durch  Reiter.  Eine direkte Anrede der Frau hat hier in Verheißungen für Israel ihren Platz.  LXX zeigt allerdings Hos 2,18.20.22 einen bemerkenswert abweichenden Text.  7  Zur Klarheit behalte ich die hebräische Verszählung nach MT (BHS) bei, wenn LXX  abweichend zählt.Z Und ich werde dıch fem. SINZ. | MIr verloben für eW1g; ich werde dıch
|fem. SINZ. | MIr verloben In Gerechtigkeıit und Recht und Erbarmen.
(2Z) Und ich werde diıch |fem. SINg | MIr verloben in 4reue: und du |fem.
SIng. | wirst erkennen.

In dieser Zukunftsverheißung für Israel kommt CS eıner direkten Anrede,
dıe sıch ihrer Fortsetzung Jeweıls auf eine ruppe S16 1L1LAsCc pl.) welıtet.
Hos 2,20.231 (MT):

(20) Und ich werde SI1E MmMascC. plur. | ınen und schlıeßen diesem Jag
miıt den Tieren des Feldes und mıiıt den Vögeln des Hımmels und den
Kriechtieren der Erde: und Bogen und Schwert und Kriegsgerät zerbreche
ich Aaus dem and WCR und ich werde S1Ee |masc. plur. | ruhen lassen In
Sicherheit.
(23) Und wırd SseIN diesem Tag, da antworte ich, Spruch SS ich
antworte den Hımmeln; Mmasc. plur. ], und SIE antworten (PK) der rde
(24) Und dıe rde antwortet dem Korn und dem Most und dem Ol:; und SI1E
|masc. plur. 1 Ss1e antworten Jesreel.

Hean eine Näherbestimmung dieser „s1ıe‘“-Größe., kann 111a die In
Hos Z mıt SI bezeichneten Söhne sraels darın erkennen. Hos 2,20 löst eIn;
W dsS Israel und Juda In der Texterweıterung Hos 1,6f angekündıgt wurde
(MI)

(6) Wenn ich hnen völlıg vergebe, erbarme ich mich des Hauses Juda, und
ich werde S1e retiten durch JHWH, ihren Gott: und nıcht werde ich S1IE retten
durch ogen und durch Schwert und durch Schlacht, durch Pferde und durch
Reıter.

FEıne direkte Anrede der Tau hat hiıer erheılbungen für Israel hren Platz
ze1gt allerdıngs Hos 2.:16.20.22 einen bemerkenswert abweıchenden ext

Zur Klarheıt behalte ich dıe hebräische Verszählung nach Del, WeNn

abweıchend zählt



ıne vormasoretische Textane1gnung In der Hoseaschriıft?

(18) Und wırd se1n jenem Tag, spricht der Herr. INan wırd miıch rufen
„meın Mann:  . und wırd miıch nıcht mehr rufen „Baalım'  .
(20) und ogen und Schwert und Krıegsgerät zerbreche ich dus dem and
WCR und ich werde dıch |fem. SINZ. | wohnen lassen In Hoffnung.
(22) Und ich werde dich |fem. SINZ. | mMIr verloben In Treue und Erkenntnis
des Herrn

Der Wechsel V OIl der ers fem SINg. ers INascC SINg In Hos 218
(LXX) kann darın theologisc begründet seın. dass INan C11e Gottesanrufung
Israel mıiıt „meın Mann!'  o später eıt für ebenso unstatthaft 1€e WI1Ie mıt „meın
Baal‘‘ ingegen ScChI1e Hos 2,20 LXX) mıt eliner dırekten Anrede und
bündelt die vVOTAUSSCSANSCHCH Aussagen eine ruppe 2SIE- INasSsC pl.)
eiıner dırekten Zusage „Qich“., dıe Trau Ssracel). Damıt wIırd einer entifi-
zierung VonNn ruppe und rau 1m usammenhang VOI Heilsaussagen weıterer
OTrSCHU! geleıstet. Hos 22 (LXX) hat der ande]l des zweıten hebräischen
Verbes ( und du wWIırst erkennen IS fem. SINg einem Nomen In Hos
Z (LXX) keine große Auswirkung auf dıe Satzaussage.

Vergleıicht INan diese Bewegung des hebräischen Textes mıt seliner Ent-
wıcklung der 1eg CS nahe, den scheinbar unmotivlerten Einbruch
der ırekten Anrede der Tau In Hos 2,8 MT) als textgewordenen Ausdruck
einer sıch verstärkenden Gesamtıinterpretation Von Hos 2,4-25 verstehen.
der Anrede der Trau mıt „du“ soll sıch der Hörer des lextes angesprochen
en Er soll sich In die Geschichtsreflexion und ottesverheißung hıneln-
nehmen lassen®. Dieser Gedanke ist ZWAaT bereıts ursprünglıch 1mM exf AaNSC-
legt, wırd aber HPG die dırekte Anrede nnerha der strafenden Rede (Gjottes
zusätzlıch verstärkt.

Dıiıese aufgeze1gte Inıe ält sıch in den übrıgen Beıispielen wılederfinden Es
(l Hos 9.10 MT)

Wıe Trauben in der uste habe ich Israel gefunden, w1ıe ein Frühfeige
ınem Feigenbaum, ıhrem Anfang als dıe erste), habe ich EUT! ater
gesehen; S1IE S1Ee sınd nach aal Peor gekommen und S1e weıhten siıch der
Schande, und S1e wurden Scheusale WIE ihre Liebschaft.

Statt des dırekten Hörerbezuges formuhert Hos 9,10 LXX)Eine vormasoretische Textaneignung in der Hoseaschrift?  35  (18) Und es wird sein an jenem Tag, spricht der Herr, man wird mich rufen  „mein Mann“ und wird mich nicht mehr rufen „Baalim“.  (20)... und Bogen und Schwert und Kriegsgerät zerbreche ich aus dem Land  weg und ich werde dich [fem. sing.] wohnen lassen in Hoffnung.  (22) Und ich werde dich [fem. sing.] mir verloben in Treue und Erkenntnis  des Herrn.  Der Wechsel von der 2. Pers. fem. sing. zur 3. Pers. masc. sing. in Hos 2,18  (LXX) kann darin theologisch begründet sein, dass man eine Gottesanrufung in  Israel mit „mein Mann“ in später Zeit für ebenso unstatthaft hielt wie mit „mein  Baal‘. Hingegen schließt Hos 2,20 (LXX) mit einer direkten Anrede und  bündelt die vorausgegangenen Aussagen an eine Gruppe („sie“ masc. pl.) in  einer direkten Zusage an „dich“, die Frau (Israel). Damit wird einer Identifi-  zierung von Gruppe und Frau im Zusammenhang von Heilsaussagen weiterer  Vorschub geleistet. In Hos 2,22 (LXX) hat der Wandel des zweiten hebräischen  Verbes („und du wirst erkennen‘“ 2. Pers. fem. sing.) zu einem Nomen in Hos  2,22 (LXX) keine große Auswirkung auf die Satzaussage.  Vergleicht man diese Bewegung des hebräischen Textes mit seiner Ent-  wicklung in der LXX, so liegt es nahe, den scheinbar unmotivierten Einbruch  der direkten Anrede der Frau in Hos 2,8 (MT) als textgewordenen Ausdruck  einer sich verstärkenden Gesamtinterpretation von Hos 2,4-25 zu verstehen. In  der Anrede der Frau mit „du“ soll sich der Hörer des Textes angesprochen  fühlen. Er soll sich in die Geschichtsreflexion und Gottesverheißung hinein-  nehmen lassen®. Dieser Gedanke ist zwar bereits ursprünglich im Text ange-  legt, wird aber durch die direkte Anrede innerhalb der strafenden Rede Gottes  zusätzlich verstärkt.  Diese aufgezeigte Linie läßt sich in den übrigen Beispielen wiederfinden. Es  heißt Hos 9,10 (MT):  Wie Trauben in der Wüste habe ich Israel gefunden, wie ein Frühfeige an  einem Feigenbaum, an ihrem Anfang (= als die erste), habe ich eure Väter  gesehen; sie — sie sind nach Baal Peor gekommen und sie weihten sich der  Schande, und sie wurden Scheusale wie ihre Liebschaft.  Statt des direkten Hörerbezuges formuliert Hos 9,10 (LXX):  ... habe ich ihre Väter gesehen ...  Wie andernorts dargelegt”, fügt sich eine Bezugnahme auf die anonyme  Adressatengruppe durch „eure Väter‘“ nur schwer in den Kontext vergleichbarer  Stellen (Hos 4,13f; 5,13; 9,5; 10,12-15), die einen deutlich werbenden Ton  8  Durch diese Deutung der Funktion der allegorischen “Frau Israel” werden meine  9  Darlegungen in Schütte, Gerechtigkeit, 148-149 weitergeführt.  Vgl. Schütte, Gerechtigkeit, 86-87.habe ich iıhre Väter gesehenEine vormasoretische Textaneignung in der Hoseaschrift?  35  (18) Und es wird sein an jenem Tag, spricht der Herr, man wird mich rufen  „mein Mann“ und wird mich nicht mehr rufen „Baalim“.  (20)... und Bogen und Schwert und Kriegsgerät zerbreche ich aus dem Land  weg und ich werde dich [fem. sing.] wohnen lassen in Hoffnung.  (22) Und ich werde dich [fem. sing.] mir verloben in Treue und Erkenntnis  des Herrn.  Der Wechsel von der 2. Pers. fem. sing. zur 3. Pers. masc. sing. in Hos 2,18  (LXX) kann darin theologisch begründet sein, dass man eine Gottesanrufung in  Israel mit „mein Mann“ in später Zeit für ebenso unstatthaft hielt wie mit „mein  Baal‘. Hingegen schließt Hos 2,20 (LXX) mit einer direkten Anrede und  bündelt die vorausgegangenen Aussagen an eine Gruppe („sie“ masc. pl.) in  einer direkten Zusage an „dich“, die Frau (Israel). Damit wird einer Identifi-  zierung von Gruppe und Frau im Zusammenhang von Heilsaussagen weiterer  Vorschub geleistet. In Hos 2,22 (LXX) hat der Wandel des zweiten hebräischen  Verbes („und du wirst erkennen‘“ 2. Pers. fem. sing.) zu einem Nomen in Hos  2,22 (LXX) keine große Auswirkung auf die Satzaussage.  Vergleicht man diese Bewegung des hebräischen Textes mit seiner Ent-  wicklung in der LXX, so liegt es nahe, den scheinbar unmotivierten Einbruch  der direkten Anrede der Frau in Hos 2,8 (MT) als textgewordenen Ausdruck  einer sich verstärkenden Gesamtinterpretation von Hos 2,4-25 zu verstehen. In  der Anrede der Frau mit „du“ soll sich der Hörer des Textes angesprochen  fühlen. Er soll sich in die Geschichtsreflexion und Gottesverheißung hinein-  nehmen lassen®. Dieser Gedanke ist zwar bereits ursprünglich im Text ange-  legt, wird aber durch die direkte Anrede innerhalb der strafenden Rede Gottes  zusätzlich verstärkt.  Diese aufgezeigte Linie läßt sich in den übrigen Beispielen wiederfinden. Es  heißt Hos 9,10 (MT):  Wie Trauben in der Wüste habe ich Israel gefunden, wie ein Frühfeige an  einem Feigenbaum, an ihrem Anfang (= als die erste), habe ich eure Väter  gesehen; sie — sie sind nach Baal Peor gekommen und sie weihten sich der  Schande, und sie wurden Scheusale wie ihre Liebschaft.  Statt des direkten Hörerbezuges formuliert Hos 9,10 (LXX):  ... habe ich ihre Väter gesehen ...  Wie andernorts dargelegt”, fügt sich eine Bezugnahme auf die anonyme  Adressatengruppe durch „eure Väter‘“ nur schwer in den Kontext vergleichbarer  Stellen (Hos 4,13f; 5,13; 9,5; 10,12-15), die einen deutlich werbenden Ton  8  Durch diese Deutung der Funktion der allegorischen “Frau Israel” werden meine  9  Darlegungen in Schütte, Gerechtigkeit, 148-149 weitergeführt.  Vgl. Schütte, Gerechtigkeit, 86-87.Wıe andernorts dargelegt”, sıch eiInNe ezugnahme auf dıe ANONYMC
Adressatengruppe MFe „„CUIC Väter‘“ 11UT schwer den Kontext vergleichbarer
tellen (Hos 4,131; SA 9.5: 10,12-15), dıe einen eutlic werbenden TIon

Durch diese Cul  2 der Funktion der allegorischen “Frau Israel” werden meılne
Darlegungen Schütte, Gerechtigkeıit, 148-149 weıtergeführt.
Vgl Schütte, Gerechtigkeit, 86-87



Wolfgang Schütte 147) (2009)

anschlagen. uch äßt sıch sprachlıch Er „SIeC  66 bedenken ach Meyer‘”
steht CS als Demonstrativpronomen das Fernerliegende C Jjene: und
sıch damıt ın den Sprachgebrauch für die knıtisierte Oberschic In Israel
e1n, während für dıe Adressaten eher eın eDrauc des Demonstrativpronomens

das Naheliegende m „ diese) erwarten ware uch hıer ze1gt dıie
besondere Texttradıtion des MT, dass eın dırekter Hörerbezug In einer
hörerkritischen Jextaussage der Hoseaschrift geschaffen 1st.

ESs el Hos 10,9 MT)
Seıt den agen (nbeas hast du gesündıgt, srael; dort haben S1E gestanden,
erreicht S1e in (nbea keine Schlacht wıder dıe Söhne Alwas

Statt eiıner dırekten Anrede sraels formuliert36  Wolfgang Schütte — BN NF 142 (2009)  anschlagen. Auch läßt sich sprachlich mn / „sie‘“ bedenken. Nach R. Meyer!®  steht es als Demonstrativpronomen für das Fernerliegende („jene‘) und fügt  sich damit gut in den Sprachgebrauch für die kritisierte Oberschicht in Israel  ein, während für die Adressaten eher ein Gebrauch des Demonstrativpronomens  für das Naheliegende m58 („diese‘“) zu erwarten wäre. Auch hier zeigt die  besondere Texttradition des MT, dass ein direkter Hörerbezug in einer  hörerkritischen Textaussage der Hoseaschrift geschaffen ist.  Es heißt Hos 10,9 (MT):  Seit den Tagen Gibeas hast du gesündigt, Israel; dort haben sie gestanden, es  erreicht sie in Gibea keine Schlacht wider die Söhne Alwas.  Statt einer direkten Anrede Israels formuliert LXX:  ... hat Israel gesündigt ...  Die textliche Veränderung in der hebräischen Vorlage zur LXX braucht nur  gering sein. An Stelle von MT naym genügt ein XUM. Auch der Verweis der  BHS auf eine seltene Nomenbildung mam in Handschriften schafft eine  Verbindung zum griechischen Text. Inhaltlich gibt Hos 10,9 einige Fragen  auf!!. Die Frage, ob MT oder LXX den „besseren‘“ Text bewahrt, kann derzeit  nicht sicher entschieden werden. Zumindest in Hos 9,1 ist eine Anrede  (Apostrophe) Israels sicher belegt. Auch ist es ein Kennzeichen aller Apostro-  pheen, unvermittelt und oft einmalig im Text der Hoseaschrift aufzutauchen.  Bemerkenswert jedoch bleibt die Tatsache des Unterschiedes in beiden  Traditionssträngen. Wie in den vorangegangenen Beispielen zeigt sich eine  direkte Anrede in einem hörerkritischen Kontext. Auch ist ein Kennzeichen für  die Apostropheen der hebräischen Hoseaschrift. Doch passen Eigenart und  spezielles Vorkommen zu Hos 2,8.18; 9,10 (MT).  Die Entstehung der griechischen Hoseaschrift (LXX) ist möglicherweise in  der ersten Hälfte des 2. Jh. v.Chr. und vor die Makkabäerkriege anzusetzen!?,  Die direkten Anreden des Hörers, die nur Hos 2,8.18; 9,10; 10,9'* (MT) bewah-  ren, können als verstärkte Höraufrufe in bedrängender Zeit verstanden werden.  Sie verstärken die Erinnerung an Schuld und Versagen. Damit können sie als  Ausdruck einer verstärkten Textaneignung durch jüdische Rezipienten in Juda /  10  Meyer, Grammatik, $ 31,1a.b.  11  Dazu Schütte, Hos 10,9.  12  Vgl. Harl / Dorival / Munnich, Bible, 93.97.111.  13  Beschreibt die Apostrophe „Israel‘ in der Hoseaschrift ursprünglich wahrscheinlich  eine vermögende und / oder leistungsstarke Führungsgruppe im Reich (Schütte, Ge-  rechtigkeit, 54-60), so ist bei einer später eingearbeiteten Anrede Israels davon aus-  zugehen, dass unter „Israel‘“ im Sinne der nachexilischen Literatur (Esr, Neh, 1/2  Chr) die Gesamtheit der Juden verstanden wurde.hat Israe] gesündıgt36  Wolfgang Schütte — BN NF 142 (2009)  anschlagen. Auch läßt sich sprachlich mn / „sie‘“ bedenken. Nach R. Meyer!®  steht es als Demonstrativpronomen für das Fernerliegende („jene‘) und fügt  sich damit gut in den Sprachgebrauch für die kritisierte Oberschicht in Israel  ein, während für die Adressaten eher ein Gebrauch des Demonstrativpronomens  für das Naheliegende m58 („diese‘“) zu erwarten wäre. Auch hier zeigt die  besondere Texttradition des MT, dass ein direkter Hörerbezug in einer  hörerkritischen Textaussage der Hoseaschrift geschaffen ist.  Es heißt Hos 10,9 (MT):  Seit den Tagen Gibeas hast du gesündigt, Israel; dort haben sie gestanden, es  erreicht sie in Gibea keine Schlacht wider die Söhne Alwas.  Statt einer direkten Anrede Israels formuliert LXX:  ... hat Israel gesündigt ...  Die textliche Veränderung in der hebräischen Vorlage zur LXX braucht nur  gering sein. An Stelle von MT naym genügt ein XUM. Auch der Verweis der  BHS auf eine seltene Nomenbildung mam in Handschriften schafft eine  Verbindung zum griechischen Text. Inhaltlich gibt Hos 10,9 einige Fragen  auf!!. Die Frage, ob MT oder LXX den „besseren‘“ Text bewahrt, kann derzeit  nicht sicher entschieden werden. Zumindest in Hos 9,1 ist eine Anrede  (Apostrophe) Israels sicher belegt. Auch ist es ein Kennzeichen aller Apostro-  pheen, unvermittelt und oft einmalig im Text der Hoseaschrift aufzutauchen.  Bemerkenswert jedoch bleibt die Tatsache des Unterschiedes in beiden  Traditionssträngen. Wie in den vorangegangenen Beispielen zeigt sich eine  direkte Anrede in einem hörerkritischen Kontext. Auch ist ein Kennzeichen für  die Apostropheen der hebräischen Hoseaschrift. Doch passen Eigenart und  spezielles Vorkommen zu Hos 2,8.18; 9,10 (MT).  Die Entstehung der griechischen Hoseaschrift (LXX) ist möglicherweise in  der ersten Hälfte des 2. Jh. v.Chr. und vor die Makkabäerkriege anzusetzen!?,  Die direkten Anreden des Hörers, die nur Hos 2,8.18; 9,10; 10,9'* (MT) bewah-  ren, können als verstärkte Höraufrufe in bedrängender Zeit verstanden werden.  Sie verstärken die Erinnerung an Schuld und Versagen. Damit können sie als  Ausdruck einer verstärkten Textaneignung durch jüdische Rezipienten in Juda /  10  Meyer, Grammatik, $ 31,1a.b.  11  Dazu Schütte, Hos 10,9.  12  Vgl. Harl / Dorival / Munnich, Bible, 93.97.111.  13  Beschreibt die Apostrophe „Israel‘ in der Hoseaschrift ursprünglich wahrscheinlich  eine vermögende und / oder leistungsstarke Führungsgruppe im Reich (Schütte, Ge-  rechtigkeit, 54-60), so ist bei einer später eingearbeiteten Anrede Israels davon aus-  zugehen, dass unter „Israel‘“ im Sinne der nachexilischen Literatur (Esr, Neh, 1/2  Chr) die Gesamtheit der Juden verstanden wurde.Die textliche Veränderung in der hebrätischen Vorlage braucht 11UT

gering SeIN Stelle Von ND en NO uch der VerweIls der
BHS auf eine seltene Nomenbildung In andschriften schafft eine
Verbindung griechischen ext IC o1bt Hos 10,9 ein1ge Fragen
auf!! Die rage, ob oder den ‚„„besseren“ ext CWa. kann derzeıt
nıcht siıcher entschıeden werden. Zumindest Hos 9, ist eine Anrede
(Apostrophe sraels sıcher belegt. uch ist 6S eın Kennzeıchen er Apostro-
pheen, unvermittelt und oft einmalıg 1m ext der Hoseaschrift aufzutauchen.
Bemerkenswert Jedoch bleıibt dıie Tatsache des Unterschiedes In beiden
Tradıtionssträngen. Wıe In den VOTANSCZANSCHNCNH Beıspielen ze1gt sıch eine
direkte Anrede In einem hörerkritischen Kontext. uch ist ein Kennzeıichen
dıe Apostropheen der hebräischen Hoseaschrıift och DasSscChH Eıgenart und
spezıelles Vorkommen Hos 2,5 Ö} 9.10 MT)

Dıie Entstehung der griechischen Hoseaschrift LXX) ist möglıcherweılse
der ersten des v.C und VOT dıe Makkabäerkriege anzusetzen!®.
Dıie ırekten Anreden des Hörers, dıe Hos 2.:6.168: 9.10: MT) bewah-
LCI, können als verstärkte Orau bedrängender eıt verstanden werden.
Sle verstärken dıe rnnerunNg Schuld und Versagen. Damıt können S1e als
Ausdruck einer verstärkten JTextane1gnung UrC| Jüdısche Rezıpıienten In

eyer, Grammatık, 1,1a.b
Dazu Schütte, Hos 10,9
Vgl arl Dorival Munnich, Bıble,
Beschreı1ibt dıe Apostrophe „„Israel” in der Hoseaschrift ursprünglıch wahrschemlich
eiIne vermögende und der leistungsstarke Führungsgruppe 1Im Reıich Schütte, (TJe-
rechtigkeıt, ist be1 iıner später eingearbeıteten Anrede Israels davon Adus-

zugehen, Aass unter .„1srael- 1mM iınne der nachexılıschen LAıteratur (Esr, Neh, 17
Chr) die Gesamtheiıt der Juden verstanden wurde.



iıne vormasoretische Textane1gnung In der Hoseaschriıft?

Palästina verstanden werden. Hıngegen ze1gt dıe einz1Ige 1Ur der eigene
dırekte Anrede des Hörers Hos Z20 eline Hoffnungsaussage dıe
Dıaspora?), und eiINe andere Motivatıon eine verstärkende und verstärkte
Ane1ıgnung des tradıerten Hoseatextes.

Summary
In all addresses of Hosea there AdIc only four (Hos Z18 9,10; 10,9) of NOL

testified Dy E but 0)81% (Hos 2,20) of NOT testified Dy eCaUSE of theır
specıal intentions these dıfferences of tradıtıon Cal be understood adaptıon of the
wrıtten texi of Hosea the hıstorıical sıtuation of jewısh people Palestine (MT) and
abroad (LAÄX) In the ast centurıes BCE

ZusammenfTfassung
Hos 2818 9,10; 10,9 ze1gt abweıchend VON e1INn! dırekte Anrede mıt

hörerkritischem Inhalt Hos 220 ze1gt abweıchend VOIl ıne dırekte Anrede mıt
hoffnungweisendem Inhalt Diese Unterschiede sollen als Ausdruck irühjüdıscher
Ane1gnung des überheferten Textes In Israel bzw der Dıaspora verstanden werden.
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„Em Lied‘“

eal €  er
S1ıeben Mal erscheımnt 1mM hebräischen en T estament der Ausdruck \

VT „emn L 1ed“ indetermiınıert nämlıch eınmal 1mM Propheten-
buch Jesaja (Jes und sechs Mal 1Im Psalter (Ps 333 40,4; 96,1: 08, 1:
144,9; Dıie rage, Was der Ausdruck bedeute., insbesondere., WOrIn das
Neue ”Il 1 1e8° bestehe, ist nach WIEe VOT ungeklärt.“ Denkbar 1st eine
Neuheıit der Form, der (hıturg1schen) Sıtuation, der ufl  gswelse oder des
Inhalts (als Ausdruck einer Heılserfahrung) des damıt bezeichneten
poetischen DiIie 2T0. Akzeptanz hat dıie Ansıcht gefunden, dıie Wen-
dung auf den Inhalt beziehen und als „eschatologıisches (Lob-)Lied“ oder
Ahnliches verstehen ®

Der hıer eingebrachte Vorschlag richtet sıch nıcht darauf, welıtere Überle-
ZUT ‚Neuheıt“ des 1€e. be1izusteuern. Vıelmehr stellt C} Dıskussıon,

ob nıcht „rückwärtige“‘ Überlegungen welıterführen könnten. Im 16 auf die
Semantık ist nämlıch eine implızıte Vergleıichs- bZzw. Referenzgröße 1m DIE
ANEUES: steht elıner TO. DZW. einem Geschehen zeıtlich und oder
qualitativ gegenüber, das INan mıt den Begriffen „„alt Altes‘® „„.früher
Früheres‘‘ 713W7) oder Ahnliches einkreisen kann (vgl Lev 26.10: Jes 42,9;
3,18-19; ant /,14; SIr 9.10) So macht 7B dıe Rede VO „Neuen Testament“‘
(vgl den Ausdruck ı U7 -a Jer 11UT Sınn 1mM ückbezug auf das
„Alte 1 estament““. Die Jeweıls mıt „alt- und :Deu  0. versehenen Entitäten DZW.
Sachverhalte stehen nıcht (zwingend) In einem Ausschließlichkeitsverhältnis
Vıelmehr SInd S1e urc alogıen relatıonıert und damıt In gewIlsser Weise
mıteinander verbunden. IDERN erühmte ıktum oNelets S o1bt Sar nıchts
Neues unter der Sonne!*‘ (Koh 1:9) legt Zeugn1s davon ab, und auch dessen
Kontext (Koh 1,9-1 erläutert. dass Neues mıt bereıts Geschehenem korrehert

Dıie kleine Studıe steht In Zusammenhang In Z/Zusammenhang mıt der Tätigkeıt des
Verfassers als .„Research AssocIılate‘‘ des epartmen of Ancıent Languages der
Unıversıty of Pretor1a, Pretor1a, South frıca. Den Kollegen Dr Edgar Kellen-
berger, Dr. Danıel Schıbler und Rev Dr. Thomas Renz danke ich Korrektur-
lesungen und tremdsprachige Zusammenfassungen.
In ıner e1gens dieser rage gew1ıdmeten Studıe hat Tomes, Lord, kürzliıch ıne Reıihe
Von Verstehensmöglichkeiten dıskutiert. Se1n Schluss, dass ıne „varıety of reasons‘“
dıe Verfasser darın bestärkte, eın 1ed komponieren, hılft allerdings nıcht
wiırklıch weiıter.
Vgl etwW.: Wıtte, Lied, 525536
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dergestalt es 1mM Zeıitenlauf In gewI1sser Weılse (modifizıert) wiederkehrt.“
Allerdiıngs macht Jes 43,18-19 eutlıch., dass Ur (ungewö  lıches)
Handeln Kontinultäten zwıschen „früher später“ bzw. „alt neu  . auch
aufgesprengt werden (sollen). Der Textbereic Jes 40f£., dem eın eleg VO  S

ıngen eINes 1€\ geCNhOTT, zeichnet sıch adurch AaUS, dass sowohl
Kontinultät Analogıe als auch Dıskontinulntät Kontrast zwıschen Früherem
und Neuem angesprochen wird > Diese angesichts eInes komplexen achver-

appen Bemerkungen erwelsen die Berechtigung, aufgrund der Redewe!l-
VO ingen eInes 1€' nach eınem früheren Lied (samt den darın

ausgedrückten Inhalten) und der des Rückbezugs agen ass elıne
derartige Referenzgröße tatsächlich 1Im pIe Ist, soll diesem kurzen Beıtrag
geze1gt werden.

Die These® lautet: Ze Je UcCcCnNh Lieder ‘“ Ortienlieren sich Url Isra-
els, Schilfmeerlied (EX „L-I821) hegt als oppelte Voraussetzung
einerseılts dıe Vorzeıtigkeıt des Schilfmeerlieds® gegenüber den lex-
ten, andererseıts Bekanntheiıt und hervorgehobener Status des Schil  eerlheds
zugrunde Die folgenden Indızıen sprechen meılnes Erachtens dıe Ancıen-
nıtät des Schil  eerlieds dıie poetische ıktion ist als archaıisch (nıcht archaı-
sıerend) beurteilen:;” das Sıegeslıed Moses und sraels nımmt eınen derart
promımnenten Platz In sraels (Poesie-)Geschichte en und spiegelt sıch In eıner
Vıelzahl VOoN Texten der Bibel, '© dass VON einer {rühen, jedenfalls vorexılıschen
Ansetzung auszugehen ist 1! Von der Vorzeıtigkeıit Von Ex S als Quellentex’

Zur Stelle Schwienhorst-Schönberger, Kohelet, 169-179
Vgl dazu Berges, Jesaja, 238-241 .300-30
Angedeutet, ber nıcht ausgeführt und begründet habe ich diese Hypothese bereıts In
meılner Arbeıt den Psalmen (vgl. Weber, Werkbuch I’ 161: Werkbuch 1, FAS: 54
381-382).
nter der Bezeıchnung „Schilfmeerlied“‘ werden nachfolgend die Langvarıante Ex
15,1-1 (Mose) und dıie Kurzvarıante Ex 1521 MiırjJam) subsumlıiert.
Dıiıe komplexen Datierungsfragen können hıer nıcht aufgerollt werden. Abgesehen
VOIl der bekannten Schwierigkeit, Psalmen tieren, findet sıch 1mM Blıck auf Ex
® ın der Forschung eın ogroßer Datierungsfächer zwıschen „vorköniıgszeitlich“‘
bıs „(spät)nachexıilısch“ (zum eıl unter Annahme ı1ner gestaffelten Entstehung).

10
Vgl Robertson., Evıdence: Freedman, ottery
Hınweise auf innerbiblische Parallelen Hx 15 finden sıch be1 Gosse, exie:
/1immermann, Jora, 259-262, und hinsıchtlich der Asaph-Psalmen be1 Weber. Asaph-
Psalter, 1251926
Dazu Spieckermann, Heılsgegenwart, S: eine königszeıtliche Ansetzung votle-
rend: „Angesichts des lıterarıschen Spektrums, In dem Ex S rezıpiert worden ist,
muß ıne ‚päate Entstehung des Textes als sehr unwahrscheımlich gelten.“ Für ıne
Ansetzung ab dem vl spricht sıch (unter Eınbezug der Arbeıten Von
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DbZW. ezugsgröße gegenüber den s1eben Belegen VO „„1CUC Lied“ SC-
hend, oeht CS 1IUN darum, einem kurzen urchgang den usammenhang ZWI1-
schen dem prototypıschen Sıegeslıed VO Schilfmeer und dem Jeweıls „HNCUC
1€ aufzuwelsen.

Der offenkundigste Vergleichsparameter esteht darın, dass dıe Wurzel 7) 1D
„singenc61)2 1m Schilfmeerlied SOWIE den aufge  en s1ıeben tellen mıt
nomımmnalen n  Y 902 Hx B5 Va ) 20 übrıge Belege) WIe auch mıt Aus-
nahme Von Ps A() mıt verbalen Der1ivaten (1im Koh S RN Ex Ps
144,9, 1Im Impt pl ] 7 Ex 15:21 MırjJamlıed]; Jes 42,10; Ps 96,1-2;
98,1: vorliegt Ebenso 1st en tellen dıe Adressierung des IC

( Ex Jes 42,10: Ps 96,1-2; 96, 1: 149,1, Ps 333
5 m> In N 21 In Ps 40,4 mRD, Ps 144,9 3 ZUVOT Vokatıv DSN).
sämtlıchen Belegstellen geht CS zudem gesanglıch vorgeiragenes (gottes-
dıenstliches) Lob, mıt dem auf en Heılswirken JHAWHs geantwortet WITT:

Angesichts des gegenüber den Psalmenstellen breıter vorlıegenden Kontexts
wırd In Jes 47 Deutliıchsten ersichtlıch, dass das „„LICUC Lied: auf das ExO-
dusgeschehen remmnISZIETTt und e1 auch Ex S rezıplert und transformıiert.
ogrößeren Buchkontext oreıift bereıts das .„Loblıed der Erlösten“‘ (Jes 12) auf das
Schilfmeerlied zurück (vgl auch Jes 11,15-16). Im textlichen Vorfeld der ede
Von einem „„LI1CUC L1ed“‘ (Jes schattet sıch dıe Exodusmotivik zudem In
Jes 40,  4-25; 41,3 13-14:; 42,8 ab Bernard (J0sse bezeichnet Jes 42,10-
13 als ‚„„Umn chant de victoire N la fın de V’exil‘> Dass sıch dieses „„11CUC L160--
das Stichwort der „„LICUC Dıng  eC MM Aaus dem Vorvers aufgreifend (vgl
auch Jes 43,18-19), Schilfmeerlied als prototypıscher Vorlage orlentiert. ist
insbesondere den Rahmenversen 10 und 13 erkennbar !* Die ede Von

als 7a IN „Krıiegsmann““ (Jes hat unzweiıfelhaft iıhren Haft-
Hx 133 udem ist dıe „Lobpreıs““ bzw „Ruhmestaten“‘ aftende

Hymnık (Ex SII Jes 42,10.12, ferner 42,8) beiden Liıedern gemeılnsam.
Schließlic wırken auch Im aCcC dieses Jesaı1anıschen e Motive dus
dem Schilfmeerlied nach (vgl Jes 43,15-17).

Forestl. Brenner und Gosse) dagegen Fiıscher, Schilfmeerlied, 4 9 daus (dtr
Theologıe, narratıver Kontext älter).
Dıie Hauptverbreıtung hegt 1mM Psalter SOWI1e In Esr-Neh und Pentateuch ist
neben x 15 namentlıch in AT erwähnen.
Gosse. EXTe: 267
Dıieser Umstand spricht dafür, Jes 42,13 nıcht WIE Berges, JesaJa, 209.239-240 248-
253 dıes tut VOoNn Jes 42.12 ennen und den nachfolgenden Versen ziehen.
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Jes 42,10-13 nahe stehen die beıden, auch untereinander verklammerten
JHWH-Königs-Psalmen 96 und 98 > das Moment des (immerwährenden)
Kön1igtums S, welches das L1i1ed VO Gottessieg Meer hymnısch
ausmündet (Ex ’  C üpfen die JHWH-Königs-Aussagen VOIN Ps 96,10 und
96,6 In Je unterschiedlicher Weilse IDER „Urlıie bıldet in gewandelter eıt
die Basıs dıe beidenL Lieder‘‘. In Ps 96 wırd 6S transformıiert („ent-
miılıtarısıert"”) ın C 1sSs1ıon und Völkerhuldigung, in Ps 0® zudem
kosmisch geweltet. Der hymnısche uktus, die ede VON als ‚„ Wun-
dertäter‘‘ ND LWU x S: LE [D b pla Ps 96,3; 26:1); der kollektive
Horıizont SOWIEe eine 1 welterer phraseologischer und motivlıcher Berüh-
rungen"® machen eine Anlehnung der beiden Psalmen Aalls Schilfmeerlied
wahrschemnlıic

Als das In Ps 144, angesprochene bzw. versprochene „„NCUC L d;c ist ZU-

nächst das hymnısche Bekenntnis Ps einzustufen,. 1mM Weıteren der kom:-
posıte salm insgesamt. ” Der einst Israel Rettung (M91W°) gewordene und
dafür 1m Schilfmeerlhe: gepriesene (Ex 15:2) wiırd 1m L1ed qals
Stifter VOIl ettung (MYIWM) für dıie Könıige besungen. Spricht Hx 15,9 VOIN

gezückten Schwert des Feındes, bekennt‘® der Psalmıst die Befreiung
Davıds CC JHWHs*‘* WIe Mose (vgl 34,5 und Ö  er VO bösen
Schwert (Ps 44, Der davıdısche Ön1g, seine Kampfesfähigkeıt, seine
Zuflucht und na be1 (vgl Ex 5,13-14 mıt Ps 144,2) WIT:
nachexı1iliıscher eıt Hoffnungstypus die Angefeindeten.

Ps 149, en nachexılıscher Gemeıinde-Hymnus, begıinnt WIe Ps 96 und 0S
mıt der Aufforderung kollektiven Einstimmen In CIn FEA Es
richtet sıch (ebenfalls AdUus ‚alten'  c“ Lied, In welchem dıe das e1l] sraels fun-
diıerenden Taten Schilfmeer gepriesen werden. Dıie Freude oılt der
Königsherrschaft (Jottes (Ps 144,2, vgl Ex 151 8) Das Lob SeINES Namens (Ex
15:3) geschieht in der Weılse der Frauen MirJam mıt Re1igentanz, 1im Rhyth-
INUSs der Handpauke (vgl Ps 149,3 mıt x Was 1m Schilfmeerlied dus
Feindesmund ergeht, nämlıch das Waort Von eiıner Beute-gierigen und

INan ıne Beeıinflussung Jes 40O{t. Ps (So Hossfeld Zenger, Psalmen,
668-669.689-690 der umgekehrt (sOo Berges, Jesaja, 240-241) anzunehmen hat,
kann für NSCIC Fragestellung auf sıch beruhen.
Vgl unter anderem Ex IS mıt Ps 96,4 SOWIE x 15,6 mıt Ps 96,1 E 96, / (und Jes

17
‚
Seybold, Formen, 284, erwäagt Ps 145 (1im Kontext des Psalters) als das In Ps 144,
angeze1gte „NCUC Lied“‘ aufzufassen.
der erbıittet unter der Annahme, dass FD =X ziehen und mıt dem
nachfolgenden Kolon Z.U111 Bıkolon 10c.1 la verbinden ist (vgl Weber, Werk-
buch IL 361)
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einem gezückten, Ausrottung sraels bereıiten Schwert (BX 15,9), ist 11U11
und transformıiert Gotteserhebung und and der Begnadeten des
Gottesvolkes gegeben (Ps ESs dient (eschatologischer echtspre-
chung und Gericht den Natıonen. Das alte S1egesgeschehen Meer WIT!
aufdiese Weise ebenso transformiert WIEe TICU antızıpıert.

Im Hymnus Ps 33 erscheımnt die Wendung „CImba LACG (V-:3) 1m
Kontext der eröffnenden Aufforderungen obpreı1s dıie (Gememnde (Ps
„1-3) Das nachfolgende Hauptstück bletet das ema dar, nennt ass und
nha des (Gjotteslobs Dieses „„I1ICUC Lied“ Ist charakterıisıiert Hre e1IN! Verbıin-
dung VON JHWHs ırken In Schöpfung und (Exodus-)Geschichte. el Wırk-
welsen werden als weıterhın relevant und anhaltenı verstanden.!? Der salm
spelst sıch AdUus Anspıielungen (unter anderem) aus (Gen und | D 15 und welst
eıne ähe Jes 40-55 auf. Erstmals taucht In Ps 33,/7-8 das Schilfmeerhed als
Hıntergrundfolie auf, WC) VO Sammeln der ‚„„Wasser des Meeres WI1Ie
eiInem Damm ) und den AEluten: (MAMM) dıe Rede 1st (vgl Hx 15,8) und
sıch aufgrun: VON JHWHs achtwirken Gottesfurcht be1 den „„Bewohnern““
973W) Kanaans (Ex 15,14-15) bzw. der Erde (Ps 338 vgl einstellt. Ist
dort JHWHs Berg, ohnung und Heılıgtum (Ex SsSeInNn .„Erbteıil“ Gm))

hler das Volk. das dazu erwählt hat (vgl Ps In Ps 33 ist der ,,
se1nes Wohnens‘‘ nıcht als auf dem Berg oder 1m Tempel (Zıon) sondern als 1m
1ImMmmMme beschrieben (vgl Ps 33,13-14.18). Eın letztes Mal euchtet hınter der
mılıtärıischen Termimnologie Von Ps 3,16-17 das 1mM Schilfmeer besungene
Heılsgeschehen auf (vgl 9r Ex 15,4 Ex 15,6 ©1 x IS eCHtAC 1st
die Umprägung VOIl Rettungshandeln des immerwährenden Könı1gs Hx 15
ZUT Negljerung der Potenz des ırdıschen Könıgs und selıner Heeresmacht (und
damıt implızıt der Reetablierung des Gottkönigtums l auch]| In der
egenwart).

Im komposiıten bzw „hıturgischen“ Ps 40, dessen Schlussstüc An
weıthın mıt Ps 70 übereinstimmt, richtet sıch der ufruf Intonatıon „CIn

Lied““ (Ps 40,4) einmal nıcht an die gottesdienstlıc versammelte
Gemeımnde. Vıielmehr bezeugt der Psalmıst, eın olches nämlıch „eIn Lobliıed

uUuNnseren (jott“ (R An VOIN selbst empfangen haben *0
Es scheımnt sıch Aaus eıner persönlıchen ettungserfahrung spelisen 2-3) und
dürfte damıt (zugleıch) den C’harakter einer ET aben Im Kontext des VOI-

Wıtte, Lied. 534, spricht Von einer „Verschränkung der Zeıtebenen“‘ bzw. einem „1IN-
usıven Zeıtverständnıis“‘, ‚„das den Leser des Psalms herausfordert, geschichtliıche
Erfahrungen Israels mıt Gegenwartserfahrungen und Zukunftshoffnungen VeOTI-
binden‘“‘.

dieses 1ed (auch) auf der Votiv-Schriftrolle (V.8) enthalten Ist. wırd nıcht deut-
lıch: allenfalls könnte das Reden VO! „‚Sehen‘ (V.4) darauf deuten.
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lıegenden salms C  o dıe arbıe  o In V.6 Allenfalls ist dıe gesamte
Passage Ps 6-11 en Bekenntnis, das omente VON (kollektivem)
Hymnus V.6) und (indıyvıduellem) anklıe| aufnımmt 1m 1C DiIie
Anspıielungen auf Hx 15 dıie insgesamt nıcht sehr dıistinktiv SInd, konzentrieren
sıch aufV6 DiIie Rede VoNnNn (Gottes ‚Wırken“ (MWY) VOIN ‚„„Wunder(taten)““ X>
MINDDI), Ure die sıch als unvergleıichlich erwelıst, hat einena
In der 1m Schilfmeerlied besungenen Exoduserfahrung (vgl Ex 1511 mıt Ps
40,6) Allerdings ist 11UN VonNn elner 1e173| derartiger Erfahrungen (und
Gottespläne dıe Rede Ist, und der salm wechselt anschließend (wıeder auf dıie
persönlıche Erfahrungsebene.

ach diesem kurzen Durchgang kann eın Fazıt SCZOSCH werden: Das In
seinem mfang nıcht iImmer eingrenzbare W x ist urchwegs hym-
nıscher und gehö einem kollektiven bzw gottesdienstlichen etting Es
ist realısıert bzw. eingefügt In TEXIE dıe weıthın als „KOomposıt““ bezeichnen
SINd. Aufgegriffen werden verschliedene Themen und Tradıtionen, dıe dus
unterschiedlichen Textquellen schöpfen und diese aktualısıeren. Insbesondere
ist eiıne CNSC Verschränkung Von Gottes ‚Wırken““ (MWYV) In Geschichte („Wun-
der[taten |*“) und chöpfung mıt dırekten Auswirkungen Gegenwart Zu-

fes’  stellen (vgl | D 151 E Jes 42,16; 43, /7; Ps 33,6; 40,6.9; 96.,5:; 98,1:
149,2.7.9). Be1 der Remiminiszenz auf dıe Heılsgeschichte ist STeiSs dıie EXO-
dusrettung mıt) 1m 1C Der Rückegriff dieser poetischen auf das
selnerse1ts poetisch verfasste Schilfmeerlied ist ZW al nıcht überall sehr 1C und
direkt bzw. äuft zusätzlıch ber welıtere TExXIE, dıe dieses bereıts aufgenommen
und verarbeiıtet en Dennoch ist Hx 15 als „Urlie: und poetisches Erstzeug-
NIS der fundierenden Rettungserfahrung Konstitulerung sraels als inhalt-
1C WIeE lıterarısche Orıjentierungsgröße der „NCUC Lieder‘‘ anzunehmen.
Aufgrund des Vortrags 1m Tempelgottesdienst und ezugnahmen in einer
Reihe welterer (natiıonaler) Psalmen“* (sowı1e der Eıntextung den Pentateuch)

CS als bekannt gelten.*” Wenn VoNn „einem Lied“‘ dıe Rede ist, dann
Z  ckt diese stehende Wendung er en Doppeltes aus einerseılts den Rück-
bezug auf das Lied schlechthin, andererseıts den Neubezug auf Gegenwart und

Während der Begınn be1 klar ist, ist das nde unsicherer. Entgegen meılıner
früheren Auffassung (Weber, Werkbuch 190.192), das nde be]1 anzunehmen,
tendiere ich mıt Fokkelman, Psalms, 5 m NUun dahın, das nde mıiıt anzusetzen
dıe etieuerung Von 11c wäre dann miıt dem Bıttgebet Von N verbinden).
Vgl Ps 16:16: 29,10; 44,3-5; 68,25-26; /4,2.11-12; 76,7-8; FELILIEEZZE
F6 AZ-13.5355: 81,2-3; 93,1-4; 99,1; 106,9-12; P<  '
/1immermann, Jora, 260.352, spricht davon, dass Kx S durch zahlreiche Parallelen
In en ‚„Assozlationsnetz‘““ eingebunden Se1 und dıe .„Inıtıatıon ıner kultischen (Gje-
sangsprax1s““ markıere.
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Zukunft Das alte Lied wiırd (1m Verbund mıt anderen Überlieferungen) adap-
tıiert SOWIE transformıiert und dient dazu, in W orten und Gesängen
veränderten Zeıten das bleibende Irken des Deus in Geschichte und
Schöpfung““ dUus- bzw anl ZUSaSCH. dem Sınn INa das ‚LICHT Lied“‘ als
eıne berschrift eIne „eschatologische Dichtung‘“ ezeıchnen.
rend das basale Rettungslıed Schıilfmeer eINZIE ble1ıbt, o1bt 6S ezeiıchnen-
derweIlise eine Pluralıtät ‚„LICUC Lieder‘“. el aben dıe Nachdichtungen be1
der hebräischen Sprache und dem Kanon hebrätischer Schriften nıcht halt
gemacht, WIEe dıe gräzıisierten endungen ÜUWVOC KALVOC (Jdt 16,13; 3: 1,
‚OC KOLVOC (PsSal 15,3) und ÖN KOALDT (Apk 5,9: 14,3) zeıgen. Ob auch
be]l diesen Belegen eın Bewusstseimn auf das proto  ısche Rettungslıed sraels
durchscheint, soll dieser Stelle Jedoch nıcht mehr edacht werden.

Resume
L/’expression Va 1 95 chant nNOouveau“”“ paraıt dans AF Es 42,10; Ps S35

40,4: 96,1; Y8,1; 144,9; 149,1 OUuUS PrODOSONS qu’elle soulıgne pDas la nouveaute du
chant maIls plutöt SUIMN aspect reflech]. Ces ‚chants NOUVEAaUX““ renvoyent {[OUS Ex 15,1-
182 .OINIMMNE „ch or1ginel““, Dar lequel Israel repond L’ouvre salvatrıce fonda-
mentale. Celu1-c1 est adapte et transforme ef et chante 1Nsı Ia continulte
de | (euvre de YHWH creation et hıstolre.

Summary
The eXpression 7 71 .6, 180  S song” In the In Isa 42,10; Ps 40,4;

96, 1: Y8,1:; 144,9; 149,1 hIs contribution focuses NOt the CWII1CSS5 such but the
Ontrast earlıer SUONS which the phrase INaYy ımplv. It 1S argued that the ...  NeW songs”
relate back x SE eE Israel’s archetypical the prımary actTl of
redemption. 'hıs SONS has een adapted and transformed celebrate the continunty of
the aCts ofYHWH In creation and hıstory.

C  BED
s Z/Zusammenfassung
Der Ausdruck 35R— - „„ein Lied“ erscheımnt 1mM In Jes 42,10; Ps 555

40,4; 96,1; 98, 1: 144,9; 149,1 Im Beıtrag wiırd das Augenmerk nıcht auf dıe Neuheıt,
sondern den darın mıt enthaltenen Aspekt der Rückbezüglıchkeıt gerıichtet. Es wırd dıe
These entfaltet, dass sich die { „NCUCH Lieder“‘ auf Ex 15,1-18.21 als ‚Urhed“®. dem
Israel auf das tundamentale Heılswıirken antwortet, beziehen. Dieses wiIird adaptıert und
transtormıert und derart T Kontinultät des Wırkens JHW Hs in Schöpfung und
Geschichte besungep.

Dıese Verbindung ist IN bereıts x 15 gegeben.
Wıtte, Lied, 536
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Weber, B ’ Werkbuch Psalmen IT[ Dıie Psalmen 73 bis 150, Stuttgart 2003
Wıtte, M ® Das NEUEC 1ed Beobachtungen Zeılitverständnis Von Psalm 3 Ü ZAW

114 (2002) SA DE
/Z1immermann, H! ora und Shıra. Untersuchungen Musıkauffassung des rabbıinı-

schen Judentums (Schweıizerische Musıkforschende Gesellschaft Bern
2000

Dr. eat Weber
‚vang. Pfarrhaus
Birrmoosstr.
36 /3 Linden
Schwei1i7z
E-Maıl weber-lehnherr Msunrıse.ch



79} OT *7t'u?éA ote Isaıah 353,12
SA5alogh

The prophecy Isa 373 eals wıth the destruction of the of Judah
wıthout ıdentifyıng Dy Lalllc the treacherous Lyrant. ccordiıng o Isa 533511 the
cruel act10ons of Judah’s foe 111 be short 1vel and ultımately self
destroyıng. They 11l CONCEeIVve hay they 111 bring forth STAa W 7 but
theır 111 be lıke iıre IC 111 CONSUMIC them. Thıs imagery of CONSUM-

ıng Ir 1S continued In L2. closely elatıng the VEeISCS At the fırst S12 the
Massoretic exft MT) and meanıng of Isa 53 be clear:

The natıons 111 be urnıngs of lime,‘O M5M D3L en
IS} ND DD D3 17 thorns Cut down, they 111 be set fire

Yet al the SdaIlle time ıt 1S strıkıng that the metaphor of 1, “Iime”
dıverges irom the plant-ımages of both w (WWm, W>) and Va (D°37P). Never-
theless, readıng 7 wıth the 1S supporte: Dy the Peshitta“ and the Vulgate.*
Although there 15 SOINC uncertaınty concerning especı1ally the letter the

(wıth horizontal stroke above 1t), ıt 1S also MoOSst CIy ST 1C
AaDDCAIS in 1QIsa” dSs ell The 1S er onftfiırmed In abbıinıc eXegesIS. d
midrash Hos Zl makes thıs clear:

Another exposıtion of the teXT, “AS the 'and of the SEl  Q
) } Israel 1S compared

the sand and the other natıons lıme; ıt 1S saıld And the peoples shall
he the burnings of lime lreferring Isa It yYOU do NOoTt put sand into
ime ıt lacks solıdıty. SO wıthout srael, the other natıons could nNnot SUFrVIVe.

There SOMNC varlıatiıons In modern translatıons regardıng the of the
expression =79?7) m15 0, but it 15 all of them that they read and render O,
ME In thıs See, C ASV: .6  'as the burnıngs of lıme”; ASB “(will
be) burned lıme  29 (cf. also Eınheitsübersetzung and the Revıdıierte Lutherbibel: c6,
Kalk verbrannt”: the TO  v “brüles Ia chaux’”); NIV: “(will be) burned f
lıme”:; RSV “(will be) ıf burned Hme ..,  as In Iımekıln” (SE. LouIls
Segond: “|seront| des fournalses de chaux’’).

mwqgdyn k kIS “they ll be burned lıke lıme  OE Syriac kelsd, “lıme  29 translates
Q also in eut 22 In Z O 1S rendered Dy Sayda, ‘““lıme'  23  » ıth varıant
readıng SIFGO, “dust” See Payne Smıth, Dıctionary, 216.374.376
The Latın Quası de IncCendiO CINIS, “lıke the burnıng of ashes”, basıcally corresponds

the M C} A ıf ıt SCCINS be somewhat paraphrasıng. SICUL lapides CINENFLS
adlisos for ala ND In Isa Z 7D Sa 1570 In Z 1S translated by
Incenderit ad CInerem; In eut 27,2.4 O 1S rendered alx.
Slotk1, Miıdrash, 55
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However, dıfferent tradıtıon concerning Isa 33:12 1S represented Dy the
Aramaıc version of Isa1ah The expression corresponding 18 1a 15 the
JT argum 1s Aa n*-pqu S “burnıng of fire  2955 Although In general, when ıt 18
textual reconstructions, the argum 1S nNOot the MOSst rehable textual wıtness to
the orıgınal text of Isajah.®© 1S here nevertheless remarkable that 141e al]
syntactical elements of the Hebrew text ofvr the Aramaıc version
In ıteral translatıon, 7 1S seemingly dıfferent CasSC, being paralleled by s
“fire  a The problem Wäds obvıously NOT the unfamılıarıty of J argum wıth the
meanıng of m96 / The construction n-rups 1 ICaDDCAIS In the Targum Isa
1)’ Q and 64,10 all these SS corresponds o in S

Br dIiCcC possı1bılıties I(8 explaımn the Aramaıc vers1on of Isa 53312
(ne COU. PICSUDDOSC that the argum CSCNIS interpretive rendıtion of the
Hebrew texXT, probably because ıt consıdered the meanıng of Isa 33.12 proble-
matıc. The other optıon 1S that a stands here for dıifferent Hebrew word.

10 egn wıth the fırst, what COUuU have caused the dılemma ın Isa
As it Was noted above, the imagerYy of “lıme  29 used alongside three other
metaphors taken from the plant WOTr (hay, STITAaW and thorn) 1S strıkıng and
dıstorts the parallelısm of 12 Those who accept the at thıs pomt, generally
relate Isa a 21 In the Context of the prophecıes concerning the
natıons. Z proclaıms udgment Moab, m liöl Da 20 OS 505y
“because it burned the bones of the kıng of Edom o 1me  27 accordance wıth
thıs IeXT scholars A4SSUTINE that in Isa 3312 Y HWH ANMNOUNCES his intentions o
destroy the by burnıng the natıons LO Iıme.

However, the parallelısm between Am Z and Isa 3312 1S not ds ev1ident
dSs ıt 00 fo be inıtially. Fırst, Am Z speaks about urnıng bones OT skeletons
MYNSY) lIıme and nOol, as Isa 3312 about urnıng natıons (D°39) O incıner-
atıng COI DSCS. The prophecy In Am 21 probably Iudes burnıng the dead, 1.e€
the desecration of roya. and not the urnıng of lıvıng kıng of Edom
estroyıng by fıre the skeletons of roya ancestors Was humılıatıng aCT agamnst
the d ell daSs abommnable SIN WOT'| where worshıp WdsSs

important. ‘“ Second, there 15 alsO syntactic problem In relatıng Isa 3512 o

ISO the Aramaıiıc of Jer 34,5; I  > 16,14:; 21,19
NSee for instance the largely dıvergent rendering of Isa 35141 In the Tramaıc.
—790 1s rendered In Aramaıc 77 Z cf. Isa 27,9) SIN (Deut9VE ON O In Isa 15 12 n-pr stands for Hebrew F5 (burning of the CIty), In 9,18 for

mööa (burnıng of the people), in 64,10 for m5 (burnıng of the temple).
See Iso Isa 95) 10:32: S E19:
E.g., Duhm, Buch, 243; Fohrer. Buch, 141; Y oung, Book, 415; Kaıtser, Prophet, 274;
Wıldberger, Jesaja, S  9 Oswalt, Book, 598: Beuken, Isaıah, 265
hIs interpretation 1S followed In Z by Andersen Freedman, Amos, 288. who
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Z SINCEe the phrase —79 DE, “t0 burn (bones) 1Ime  29 1S syntagmatıcal-
Ly dıfferent irom V 15570 SE CY 111 be (lıke) urnıngs of lime”.  2311

ancıent wıtness alternatıve eadıng of the that ın IMY VIEW
alsO offers the solution the problem 1S the The Tee translators
Contract the Iınes otf Isa 5312 dS ollows KL EOOVTAL E  EODN
KATAKEKAUMEVA WC XKOV On EVU XYPO EPPLUMELN KL KATOKEKAULEDN, ..  and the
nat1ons 111 be urne: ıke thorns the 16 AaIc Cast Out and urned’”’
Sımilarly the 1 argum, the dıd NOLT translate _ dSs ‘lıme  29 here. Wıldber-
CT assumed that the Tee had correspondıing word fOor O, presumıng that
the meanıng of thıs word Wds unknown 18 the translators.!* However, 9 does
NOT belong the MoOst exot1ic eXpresSsS1ONSs of the Hebrew Bible ! Was ıt not
rather another word that the translated 12°

The Tee text has unparalleled expression In the MT, namely EV XYPO,
...  In the Held” { hıs 1S NOT eely inserted word thıs place, but ONEC that
matches ; 1C WdS, however, read here daSs , “field” 14 If that 1S true,
Isa 3312 have another example of transposing letters insıde ONC word, ”
perhaps ds accıdental CITOT probably influenced by Z The construction
XKAVON EVU XYPÖ corresponds the contracted eadıng of D”SÜP e  9 of
thorns  5 However, thıs vocalısatıon and dıvisıon WOU. result In
cumbersome Hebrew texT. It 1S nevertheless possıble o vocalıse O instead of

note that “when "bones’ mentioned alone it 1S ften ‚w reference dead body,
especlally In the Ontext of burıal”. sımılar suggestion also ADDCAISs In Jeremias,
Prophet 1 9 though thıs 1S nNOot the explanatıon which Jerem1as COIICUTS wıth.
For the practice of burnıng the bones of the dead, SCC also 2Kgs 23,16-18 The
CXDOSUTIC scatterıng of the bones of the dead also AaPPDCAISs form ofpunıshment
In Jer 8,1-2, and ften In ancıent Near Eastern lıterature. thıs also Stavrako-
DOUlou, Placıng.
m153275 only ADDCAIS NCEC IHNOIC Jer 34,5 In the form of TMIN 91592 where
159 alludes the burnıng of SPICES for the dead kıng Zedekıah, the INanner

spices had been burned for hıs ancesStOors comparıson of thıs place wıth A  =u l C}
and E that 1539272 1S the Sd111C 5 79} 153273 then be
compared E1 357 mB, “the burnıng of the heı1ifer””, In Num 19,6 (also 53
P In v.17)
Wıldberger, Jesaja, 1295

KOVULO for7 in eut 27,2.4; Z SCC also Isa DE and Job 28,4, where KOULO

14
translates Hebrew Aa “lıme(stone)”.
For XYDOC the translatıon O ct. eut 3213 Ps 50.1 [ 50,14:; 104,1 1, Isa 56,9;
Jer 4,17; Lam 499 Hos 10,4; 2A2
For other of metathesıs in the Hebrew Bıble, SCC Delıtzsch, Lesefehler, x9-_-91
($95a). Würthweın, FeXt 120: Brotzman, (Old JT estament, FEA
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al IsaaWOU sound then Zl  . m150 DV 1, ...  and the natıons 111
be burnıngs of Held-. 1ke when the fields dIiC burned down

be led Out that Aa  — W dsS also the lexeme translated Dy the
argum actually. Aramaıc eb 1s graphically VELY close S In argumıc ATa
ma1c (as ell d 1DI1Ca and Miıshnaic Hebrew) the verb 7)7) “'[O ploug  »
“t0 clear TeA| 1C  S oroun and the nomınal form, 2B3: stands for gh-

2ıng HO  S1y broken ground”, “Ccleared OT °] be ploughed’”’.*© INa Y
be poss1ıble that za 1S actually nner argumiıc development from m95 1/ njsPfi
9 COU be translated dSs “the burnıng of the field (to be ploughed)”,*® where 72

lıke tTee X YPOC WOU correspond Hebrew O
The fact that the reconstructed retrovers1o0ns of independent textual

tradıtions reflect the SadIine Hebrew word, E  -n Ssuggests that the ree and
Aramaıc translatıons of Isa 33.12 AICc not merely exegetical varıants the MI1,
but that they SO back 18 ancıent Hebrew texti contamıng the lexeme a\

urnıng fıelds OT cutting thorns from fields be ploughe and owing
them fire well-known practices the agrıcultura WOT. of anaan (and
beyond) When preparıng SoWw1ng AdICd, sımply clear fallow Iyıng fıelds.
the thorns and thıstles WCIC Cuft and burned We have ample evıdence. both
ancıent and modern, that dS efficıent and time effective method of cleansıng
the cultivated arca, entire Helds drıed uD by the hot and wınds WEIC
SeTt ablaze  19

The Salanıc metaphor concerning the destruction ÖT the fits ell

nomınal 29 the translatıon of Hebrew WYm, ‘“and be ploughed”, in 1Sam
612 See further Jastrow, Dıictionary IL, 909:; Sokoloff, Dıictionary, a See also Jer
4a’ Hos IO E: Prov 13253
The combınatıon A 9 AaPPCAIS often, Vecn In Isa1ah (CEH note above), that
9 n'T”P” Can be explaıned scr1bal CITOT, ‚dSC of synchronısatıon. It 15 Iso
poss1ıble that Ca Was influenced by the Ssecond ola of the parallelısm In Isa, In
which it AapPPCAars agaln.
The and from which thorns ave een removed (MSPMIG ‚1 1Wr) ADDCAIS wıth e In

Sheh 4,2-3
19 In the New JTestament Heb 6,8 mentions the burnıng of fields which do NOTt produce

useful S, but only thorns and thıstles. Sımilar thıs 1S the burnıng of the stubble
and 9TraSssS fter harvest. In Joel 25 the sound of the approachıng 1s
compared the Ssound of fire devourıng the stubble (WD D 325) Nah 1,10

the wrath of Y HWH 1re which devours tangled thorns and drıed
stubble N> 9 WDD). See Iso Kx S Z25: Isa 5,24 3S UE 47,14:; 18; Mal
S: 19 For the removal of thorns from t1elds, cf. Iso Shehbh 4aa Mo 'ed Oat. 1 3a:;

(rTit. detaıled discussıon of thıs phenomenon 1S provıded by Dalman, Arbeıt
145.326-327.32
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thıs practice. srael’s foe 1S compared here hay, STTAW, thorns and Helds
fallıng DICY tOo Hre. representing the udgment of 1S interesting note
that sımılar COommparıson dDDCAIS Jer 5125 thıs (EXE Babylon the
that 1S also Suppose: igure the prophecy of Isa 33 1S compared
“burned-out mountaın” aal Aa that 1S 5SdY, mountaın wıth vegetatıon
Hme OTft.

TIo conclude, it 1S lıkely that Isa 3312 A, “liıme. should be mended
to a  -r “Held’ Thıs readıng 1s obviously ollowe: Dy the and ıt INaYy have
also been the varıant that the J argum adopted or1g1nally. Readıng 1 elım!-

the problems elated the Massoretic O, namely the distortion of the
imagery of thıs Contexti and the parallelısm of Vr mentionıng the burnıng of
Wıld-growing-plants dASs symbo. for the annıhılation of the Moreover,
cComparıng the natıons the urnıngs OF f1elds 6O  -r m1570 WOU elımınate
the problems elated the interpretation of O S in thıs dSs PIC-
sented above.

Summary
hıs article discusses the of Isa 3412 and dI8UCS that the Iıne “the natıons

11 be burned lıme 1sS difficult ıts CONTEeXT and dıstorts the parallelısm,
describing the fall of the of Judah ıth the help of plant-ımagery. Although
2,1 1S ften mentioned In connection ıth Isa 3312 closer analysıs shows that there
dıfferences between the It 1s suggested that the should be followed here,
whiıich DOUCS back Hebrew texTt readıng S  Jl2 “(agrıcultural) land” instead of
1, ‘“lıme  > hıs emendatıon (metathesı1s) 1S MOST lıkely Iso supported by the indepen-
dent tradıtiıon of the J1 argum (: “hield, and (to be ploughed)” 13) The metaphor of
burning field NOoTt only nts ıts present Oontext well, but ıt has bıblıcal parallels and it 1S
supported Dy agricultural CUSTOMS known from the Near ast.

Zusammenfassung
In dem vorlıegenden Artıkel über Jes 33,12 welst der Verfasser nach, dass dıe

esart „dıe Völker werden verbrannt‘‘, wWwI1e 12a übersetzt wırd, schwıer1g
In seinen jetzıgen Kontext (und den Parallelısmus zerstört), der den Fall der TOo(3-
macht mıiıt Bıldern aus der Pflanzenwelt beschreıbt 1-12). /war wurde 21 oft als
Parallele Jes 3312 betrachtet, 1eS wırd jedoch durch dıe wesentlıchen Unterschiede
zwıschen den beıden Texten erheblich erschwert. Darum wırd hıer vorgeschlagen, be1l Jes
33.12 der LXX-Lesart tolgen, deren Vorlage 111all StTatt . ‚„„Kalk‘‘ ‘_1v’ „Feld,
Ackerland‘‘ vorfand. Dıiese Emendatıon (Metathesıs) wurde höchstwahrscheimnlich auch
durch eiıne andere, unabhängıge Tradıtion des J argums ers' (1‘39 ‚Feld, Acker-
land“‘ 7 Dıie Metapher des verbrannten Ackerlandes hat bıblısche ezüge und ist Aaus
der Landwirtschaft des en Orients bekannt.
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1nNe problematısche Übersetzung Von Eister 8,11
und der Codex S1inaltiıcus

Thomas £lßner
Problemstellung

gle1ic. schon VOT ber lebzig Jahren darauf hinwıesen hat,
dass INan „„das Buch Esther den Perlen der Weltlıterai gerechnet  66] habe,
und Kaılser VOT mıiıttlerweıle vlierzig Jahren recht tfeststellt hat, dass dieses
Buch s Zu den lıterarıschen Kostbarkeıten der Bıbel“‘ gehört, ..dıe sıch be]l
unvoreingenommener Begegnung auch heute noch dem Leser erschließen‘“,
können dennoch diese Aussagen nıcht darüber hınwegtäuschen, dass chrıstliıche
Bıbelauslegung mıt diesem Buch ange eıt VOT em inhaltlıche Schwıierigke1-
ten hatte Dıes hängt weniger mıt selInem „„Gottesschweigen‘“
ZUSaAMMCN, sondern CS ez1ieht sıch vielmehr darauf, dass ‚„„das Buch als natıona-
lıstısch, chauvinıstisch, gewalttätig, Ja unmoralisch‘“ charakterisiert worden ist.
Promiinent ist Luthers ıktum. AIch bın dem Buch (2 M' ThRE) und Esther

feind. ich wollte, S1e waren nıcht vorhanden: denn S1Ee udenzen
sehr und en viel heiıdnısche Unart .“ Für W.M de Wetftte (1780-1849)
‚„„athmet S1e (dıe Estererzählung, ThRE) doch den Gelst der Rachsucht und des
Stolzes.‘® Reuß (1804-1891) urteılt Von dem Verfasser des Buches Ester, den

eınen „Pamphletisten“ nennt, dass „seıne er CGift und Blut STA}
Dinte‘“” getunkt habe em sSe1 dieses Buch „der Ausdruck elnes gesteigerten
Natıionalhasses, dem das Gelingen der aCcC ın Aussıcht gestellt wäre “ Von
er verwundert CS nıcht, WC) Reuß. der aber die HıstorIizıtät der 1m Buch
Ester berichteten Begebenheıiten nıcht unrecht bezweıfelt, elInes als
wiırklıch wahr gelten lassen ll ‚„„das ist der unauslöschlıche, blutdürstige Hass,
der den en dıe feindselıge, geWwa.  ätige höhnende He1ıden-

Striedl, Untersuchung, 107
Kaılser, Eileıitung, E
° T ’he absence of the alllec of (GJ0d In the text of the book pose: obvıous problem
for readers WE SInce antıquity””, Gordis, Studıes,
Zenger, Buch,
Luther, Tiıschreden, 208
De Wette, Lehrbuch, DE
Reuß, Geschichte, 615SNNS AA Reuß, Geschichte, 610
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welt.‘” Und noch 953 Kuhl In Bezug auf das Buch Ester das harsche
el „ESs ist das Zeugn1s elInes engherzigen und fanatıschen Natıonalısmus.
Wır verstehen, daß Luther diese Schrift mıt ıhren ‚heidnıschen Unarten’
innerlich blehnen mußte und iıhr eIndalıc SCSONNCHN WAal, daß hebsten
gewollt hätte, da S1e s nıcht vorhanden wäre.““ uhl verste1gt sıch dem
lakonıschen eT „Dem Chrısten hat das Buch Esther rel1g21Öös nıchts

c61()

In den letzten en hat sıch auch VOT dem Hıntergrund der Shoa und der
nunmehr erkannten vormals unhe1lvo verengiten Rezeption des Buches Ester
dıe Bewertung der Estergeschichte seltens christlicher eologıe ogründlıch
gewandelt. eleg da  — SInd 1mM deutschsprachıgen Raum beispielsweıse
Veröffentlichungen VON Kossmann‘*, M.- Wacker!?® und LZenger,. Im
entsprechenden seiner „Emle1  g in das Ite J] estament“‘ konstatiert
Zenger: SO ‚„„.kann das Christentum aus dem Esterbuch lernen, dass der (Jott
sraels auch als der Verborgene seinem Volk die Ireue hält, weil GT eın (jott der
KRettung ist. Weıl und WEeNnNn dies für Israel gılt, ist diese Ireue-Zusage auch für
dieTwahr.‘‘ So wahr dieser Satz dus christlicher 16 auch sSeIn INAaS,
könnte dennoch vielleicht VOT em der letzte Satz, der mıt einem Nebensatz
eingeleıtet wiırd, der eın Kausal- und Kondıitionalsatz zugleich ist. aus einer
Jüdıschen Cmıit einem Fragezeichen versehen werden.

Der Neubewertung des Buches ster INUSS aber auch eine phılologisch De-
Naue Übersetzung korrespondieren. Denn die einst negatıve Wertung iIm
christlichen Bereich spe1ste sıch unter anderem auch aus ungenügenden
Übersetzungen. Selbst einem heutigen durchschnittlichen Bıbelleser. der meılst
ber elne Übersetzung /ugang Buch Ester indet. werden der Esterno-
ve überwunden geglaubte antıyudaıistische antısemiıtische Klıschees teilweıise
begegnen { Ööten en nder? CS tatsächliıch 1m Urtext? aher gılt CS

auch VOT dem Hıntergrund elıner bereıits in Angrıff SCHOMIMCNC Revısıon der
Eınheıitsüberse  g besonders auf Jene Jextpassagen achten, die qals bısher
UNSCHAU bzw. als miıssverständlıch übersetzt anzusehen SINd.

Reuß, Geschichte, 6172
Kuhl, Entstehung, 290 Ahnlich außert sıch noch Rınggren, Buch, 116 „Der relıg1öse
Wert des Buches ist vielleicht gering54  Thomas R. Elßner — BN NF 142 (2009)  welt.“ Und noch 1953 fällt C. Kuhl in Bezug auf das Buch Ester das harsche  Urteil: „Es ist das Zeugnis eines engherzigen und fanatischen Nationalismus.  Wir verstehen, daß Luther diese Schrift mit ihren ‚heidnischen Unarten’  innerlich ablehnen mußte und ihr so feindlich gesonnen war, daß er am liebsten  gewollt hätte, daß sie gar nicht vorhanden wäre.‘““ Kuhl versteigt sich zu dem  lakonischen Urteil: „Dem Christen hat das Buch Esther religiös nichts zu  «10  sagen.  In den letzten Jahren hat sich auch vor dem Hintergrund der Shoa und der  nunmehr erkannten vormals unheilvoll verengten Rezeption des Buches Ester  die Bewertung der Estergeschichte seitens christlicher Theologie gründlich  gewandelt. Beleg dafür sind im deutschsprachigen Raum beispielsweise  Veröffentlichungen von R. Kossmann'!, M.-T. Wacker'? und E. Zenger. Im  entsprechenden Artikel seiner „Einleitung in das Alte Testament‘““ konstatiert  Zenger: So „kann das Christentum aus dem Esterbuch lernen, dass der Gott  Israels auch als der Verborgene seinem Volk die Treue hält, weil er ein Gott der  Rettung ist. Weil und wenn dies für Israel gilt, ist diese Treue-Zusage auch für  die Kirche wahr.‘““!? So wahr dieser Satz aus christlicher Sicht auch sein mag, so  könnte dennoch vielleicht vor allem der letzte Satz, der mit einem Nebensatz  eingeleitet wird, der ein Kausal- und Konditionalsatz zugleich ist, aus einer  Jüdischen Sicht mit einem Fragezeichen versehen werden.  Der Neubewertung des Buches Ester muss aber auch eine philologisch ge-  naue Übersetzung korrespondieren. Denn die einst so negative Wertung im  christlichen Bereich speiste sich unter anderem auch aus ungenügenden  Übersetzungen. Selbst einem heutigen durchschnittlichen Bibelleser, der meist  über eine Übersetzung Zugang zum Buch Ester findet, werden in der Esterno-  velle überwunden geglaubte antijudaistische / antisemitische Klischees teilweise  begegnen: Töten Juden Kinder? Steht es tatsächlich so im Urtext? Daher gilt es  auch vor dem Hintergrund einer bereits in Angriff genommenen Revision der  Einheitsübersetzung besonders auf jene Textpassagen zu achten, die als bisher  ungenau bzw. als missverständlich übersetzt anzusehen sind.  Reuß, Geschichte, 612.  10  Kuhl, Entstehung, 290. Ähnlich äußert sich noch Ringgren, Buch, 116: „Der religiöse  Wert des Buches ist vielleicht gering. ... Die Grundstimmung ist aber nationalistisch  und nicht religiös, obgleich diese beiden Begriffe für den Verfasser wohl  unzertrennlich waren“‘.  11  Vgl. Kossmann, Esthernovelle.  12  Vgl. Wacker, Ester.  13  Zenger, Buch, 311DIie Grundstimmung ist aber natıonalıstısch
und nıcht rel1g1Ös, obgleıch diese beiden Begriffe für den Verfasser wohl
unzertrennlich waren‘“.
Vgl KOossmann, Esthernovelle.
Vgl Wacker, sSter.
Zenger, Buch,
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Ester S, Eıne miıssverständlıiche Übersetzung
nıcht der Eınheıitsüberse  o

ass einer krıtischen Überprüfung auch In Bezug auf dıe iınheıitsüber-
SeEIzZUNg hefern dıe ängıgen deutschsprachigen Übersetzungen VonNn Est S,
Kessler hat unter ezugnahme auf den Von Gordıs bereıts 976 erbrachten
Nachweis!* arau aufmerksam gemacht, dass die In Est Ö, 11 genannten „FTau-

und nder‘  66 In den allerme1ısten Übersetzungen als potentielle pfer durch
Jüdısche 1äter erscheinen.> SO el CS der Eınheıitsübersetzung: .„Miıt diesem
TIa der Önıg den en en Städten, sıch ZUS3al  tun,
für iıhr en einzutreten. In Jedem Volk und In Jeder Provınz alle ihre
egner samıt ıhren Frauen und ern erschlagen, ermorden und dUuSZu-

und ıhren Besıtz plündern.“ Unter ezugnahme auf hnlıche Über-
setzungen® stellt Kessler die rhetorıische rage ;-DIie uden als Ndes- und
Frauenmörder?“‘ Da dıe bisherigen deutschsprachigen Übersetzungen VON Est
.11 der ege als problematısch eingestuft werden., besteht eın erster uNeT-
lässlıcher Schritt sıch des Grundtextes, In diıesem Fall des Hebräischen,
VON Est 6,11 vergewIssern.

Unstrittig sagl der hebräische Text. dass 1Im VO  = Önıg autorisierten chre1-
ben den udäern bzw. Juden  17 anderem rlaubt WIT „ Zu erschlagen,

Vgl Gordis, Studies.
Vgl Kessler, Juden, 339-345
Kessler, Juden, 340, macht auf das Verdienst Luthers aufmerksam, dass sıch In
Bezug auf Est 5,11 „n selner deutschen Übersetzung der Ausgabe Von 1545°
(sıc!) CN den hebräischen ext hält und sıch VO Vulgatatext freimacht und CN

hebräischen ext bleıibt: und vertilgen erwurgen und umb bringen
alle macht des Volcks und Landes dıe S1IE engstelen, Ssampt den kındern und
weıbern. Kessler verwelst zudem darauf, dass spätere Revısıonen den Luthertext
wıeder „eindeutig““ machen. So he1ißt beispielsweıse be1 Luther 1984 „Darın gab
der Könıg den Juden, in welchen Städten S1Ee auch n’ dıie Erlaubnıis sıch
versammeln und iıhr Leben verteidigen und alle Macht des Volks und Landes, dıe
S1E angreıfen würden, vertilgen, oten und umzubringen Samıt den Kındern und
Frauen und ıhr Hab und (Gut plündern.“
Wıe andere deutsche Übersetzungen spricht uch dıe EU Est durchgäng1g Von „dıe
Juden‘  o 1eSs ist nıcht falsch. ber auch nıcht zwıngend. So geben dıe hebräisch-
aramäıschen Wörterbucher der bıblıschen Sprache den Begrıff 2417 als erste
Bedeutung „Judäer‘‘ und „Judäisch“ Ohne dıe rage dieser Stelle In der gebo-
enen Gründlichkeıit erörtern, ab WAä) In den Kanongrenzen des Alten
Testaments In Bezug auf dıe Angehörıigen des Volkes srae VOLl Juden sprechen
kann, asSsoz1ert einerseılts der Gebrauch des Ausdrucks .die Juden‘'  66 be1 nıcht wenl1-
SCH durchschnittlichen Bıbellesern ıne dırekte Verbindungslıinie Vertretern und
Vertreterinnen des gegenwärtigen Judentums. amıt droht dıe 1Stanz, dıe VO
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ermorden und auszurotten‘‘. 19 1st, worauf bzw. WOSCHCH siıch diese
Erlaubnis ezieht. Hıerzu Kessler Oolgende Textbeobachtungen‘‘
Auf jJene Infinıtivı construct! O1g dıe noTta aCccusatıvl, dıe das Objekt anze1gt,
worauf sıch diese dre1 Infinıtive beziehen: auf „Jede Streitmacht Von Volk und
Provınz““. Miıt dem auf diese beiden Objekte tolgenden Partızıp Plural 07”787)
wiırd ‚„„jede Streitmacht VON Volk und Provınz“ dadurch näherbestimmt., WAas S1e
tut, und 7/W AT „angreifen“‘.  < 19 Auf dieses Partızıp folgt nochmals eine suffigierte
nota aCcCusatıv1, welche anze1gt, WeT VOIN eıner olchen Streitmacht angegrıffen
wiırd, und ZWaT SI  o Miıt „sıe  ‚66 SInd die egınn VoNnNn Est , 11
„Juden Judäer‘‘ gemeınt. udem Schlıe sıch auf AS1C  ‚6 asyndetisch die Wen-
dung .„„Kınder und Frauen“‘ (DW m0) d dass diese als eın In Apposıtion
„SIC  66 stehendes erweıtertes Objekt anzusehen SINd: „„516; Kınder und Frauen‘“.
Diesen Textbeobachtungen entsprechend musste eiıne Übersetzung VOIl Est , 11
lauten: „„.dass der Önıg den en Judäern gestattete, welche In jeder einzel-
NCN Stadt SInd, sıch versammeln und für ıhr en einzustehen, und ZWaTr

vernichten, oten und umzubringen jede Streitmacht VOoNn Volk und Provınz,
dıe 1im Begrıff ist, s1e, er und Frauen. anzugreıfen, und iıhre abe
plündern.“‘ Kessler selbst übersetzt: ‚der Önıg erlaubte den en56  Thomas R. Elßner — BN NF 142 (2009)  zu ermorden und auszurotten“. Strittig ist, worauf bzw. wogegen sich diese  Erlaubnis bezieht. Hierzu führt R. Kessler folgende Textbeobachtungen!® an:  Auf jene Infinitivi constructi folgt die nota accusativi, die das Objekt anzeigt,  worauf sich diese drei Infinitive beziehen: auf „jede Streitmacht von Volk und  Provinz“. Mit dem auf diese beiden Objekte folgenden Partizip Plural (0“37)  wird „jede Streitmacht von Volk und Provinz‘“ dadurch näherbestimmt, was sie  tut, und zwar „angreifen‘“.'” Auf dieses Partizip folgt nochmals eine suffigierte  nota accusativi, welche anzeigt, wer von einer solchen Streitmacht angegriffen  wird, und zwar „sie‘“. Mit „sie‘“ sind die am Beginn von Est 8,11 genannten  ‚„Juden / Judäer‘““ gemeint. Zudem schließt sich auf „sie““ asyndetisch die Wen-  dung „Kinder und Frauen““ (2%31 7&) an, so dass diese als ein in Apposition zu  „sie““ stehendes erweitertes Objekt anzusehen sind: „sie, Kinder und Frauen“.  Diesen Textbeobachtungen entsprechend müsste eine Übersetzung von Est 8,11  lauten: „dass der König den Juden / Judäern gestattete, welche in jeder einzel-  nen Stadt sind, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen, und zwar zu  vernichten, zu töten und umzubringen jede Streitmacht von Volk und Provinz,  die im Begriff ist, sie, Kinder und Frauen, anzugreifen, und ihre Habe zu  plündern.“ R. Kessler selbst übersetzt: „der König erlaubte den Juden ... sich zu  versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen und zu töten und  umzubringen jede bewaffnete Macht von Volk und Provinz, die sie angreifen  würden samt Kindern und Frauen, und ihre Habe zu erbeuten“‘.”® Eine Stütze für  diese Übersetzung sieht R. Kessler im vorangegangen Erlass gegen die Juden /  Judäer in Est 3,13. Dort folgt ebenfalls nach Verwendung der gleichen Infinitive  („zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten“) auf die nota accusativi und  dem dazugehörigen Objekt „alle Juden / Judäer“ eine Apposition?!: „vom Jüng-  ling bis zum Greis, Kinder und Frauen‘. Anstelle von „sie“ wie in Est 8,11  werden in Est 3,13 Juden / Judäer direkt genannt.  Werden des Buches Esters trennt, vorschnell aufgehoben zu werden. Anderseits kann  aber der Ausdruck „die Juden‘ im Kontext des Buches Ester verdeutlichen, dass, wie  wir heute sagen, ein ideologisch grundierter Antijudaismus das Volk Israel bereits  vor unserer Zeitrechnung in massive Bedrängnis bringen konnte.  18  Vgl. Kessler, Juden, 338-339.  19  Das Ptz. abs. Pl. hat hier auch in Verbindung mit der nota accusativi verbalen  Charakter, vgl. G.K. $ 113a; $ 116f.  20  Kessler, Juden, 338. Eine ähnliche Übersetzung schlägt auch Kossmann, Esther-  novelle, 336, vor: „worin der König den Juden gestattete, sich in allen Städten zu ver-  sammeln und einzustehen für ihr Leben und zu töten, zu vernichten und auszurotten  [und] alle Macht eines Volkes und einer Provinz, die sie bedrängen [samt] Kindern  und Frauen und ihre Beute zu erbeuten“.  20  Vgl. Kessler, Juden, 338.sıch
versammeln und en einzustehen und vertilgen und oten und
umzubringen jede bewaffnete AC VON Volk und Provınz, die S1e angreıfen
würden samt Kındern und Frauen. und ihre abe erbeuten‘‘.  <c 20 iıne Stütze für
diese Übersetzung sıeht Kessler 1m VOTANSCSANSCH Erlass die en
Judäer Est 3153 Dort folgt ebenfalls nach erwendung der gleichen Infinıtive
(:zU erschlagen, ermorden und auszurotten‘‘) auf dıe nota aCcCcusatıvı und
dem dazugehörigen Ob]ekt „alle en udäer‘‘ e1n! Apposition“': „Vom Jüng-
lıng bıs Greı1s. Kınder und Frauen‘“. Nstelle VoNn „S1e WIE In Est ö11
werden in Est 513 en Judäer dırekt genannt.

Werden des Buches Esters trennt, vorschnell aufgehoben werden. Anderseıts kann
ber der Ausdruck „die Juden'  cc 1mM Kontext des Buches Ester verdeutlichen, dass, WIE
WITr heute n5 en ıdeologisch grundıerter Antıjudalsmus das Volk Israel bereıts
VOT uUuNseceIer Zeıtrechnung massıve Bedrängnis bringen konnte

1& Vegl Kessler, Juden. 338-339
Das Ptz abs hat hıer uch In Verbindung miıt der nota accusatıvı verbalen
Charakter, vgl 115a 1 16f.
Kessler, Juden, 338 FEıne ähnlıche Übersetzung schlägt uch Kossmann. Esther-
novelle, 336, VOLT. ‚„„‚worin der Könı1g den Juden gestattete, sıch in allen Städten VOCI-
sammeln und einzustehen ıhr Leben und Öten, vernıichten und auszurotten
und| alle Macht ınes Volkes und einer Provınz, dıe S1e bedrängen |samt| Kındern
und Frauen und ihre eute erbeuten‘“.
Vgl Kessler, Juden. 338
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Griechische Parallelen
seiner Untersuchung hat Kessler ZW al bereıts auch auf dıe Septuagınta

und den CX Sinalticus hingewiesen““, aber dennoch ohnt sıch bermals eın
1auf diese griechıschen Quellen.

eptuagınta
Der VON ahlfs edierte und Ssomıt 4764 hybrıde ext der eptuagınta,

der 1m wesentlıchen auf den Bıbelhandschriften der Codices Alexandrınus,
Sinalticus und Vatıcanus gründet, hat Est 8,11 eınen kürzeren, aber auch,
WC INan will, 1mM Unterschie: hebrälischen Fassung, eiınen begrifflich
abgerüsteteren ext Dıeser Vers lautet übersetzt: „WI1e INan ıhnen gebot, ihre
(Gesetze auszuüben Jeder al sowohl einander sıch e1zustehen als auch
mıit ıhren egnern und mıt iıhren Wıdersachern verfahren, WIEe SIE
wollten.“‘ Dreıerle1 dabe1 1mMm Vergleıch mıt dem hebräischen ext auf.
Erstens en sıch In der Septuagıintafassung keine entsprechenden AÄquivalen-
te der Infinıtive S Zu erschlagen, ermorden und auszurotten‘“: Zzweltens 1st In
diesem Vers weder VOoN Kındern noch Von Frauen und drıttens Ist auch nıcht
mehr VO  = Plündern dıe Rede Dieser Befund lässt dıe rage aufkommen. ob
dieses Fehlen beabsıchtı ist? Im textkritischen Apparat wırd dann auf den
eX Sinalticus verwlesen, der mıt Bezug auf den hebräischen ext cheınbar
elıne längere Textfassung bringt, In der VOI ern und Frauen dıe Rede Ist.

dıe sıch dıe (Gjewalt der egner der en Judäer richtet. uch
Kessler weiıst darauf hın „Lediglich en Korrektor des CX Sinalticus und
Orıigenes mıt Asteriskus ergänzen nach dem Hebräischen .“23

Z eX Sinaılticus
Nachdem 1Un C146 des CX Sinaılticus 1m nternet zugänglıc emacht

worden sınd, lässt sıch eine Textstelle WI1Ie Est Oö.11 Orıgmal och
einmal SCHNAUCT prüfen.““ 1e sıch die entsprechende Textstelle 1m
Sinalticus d} entspricht dort der insofern der Von Rahlfs edier-
ten Septuagınta, als Jener In der extkolumne weder dıe Infintive, och dıe
endung ‚„Kınder und Frauen““, noch eIwas VonNn Beute machen notlert. 1e
INan sıch aber DUn die Fohoseıte des Sinalticus mıt Est S,11 insgesamt A,
handelt CS sıch be]1 der genannten Ergänzung ST  V ÖL VOLLLV ACLOD KL

LOUC OMBOVTAG (XLTOULUC KL KL GKDAC ELC
NDOVOUN V” etztlich nıcht eine Orre. sondern eiıne mıt Bezug auf

Vgl Kessler, Juden, 340
23 Kessler, Juden, 340

Vgl. www.codexsinalticus.0rg.
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den hebräischen ext ergänzende Glosse Denn be1 eiInem „COIMTECIOL
das 1ge In der Septuagınta S); handelt CS sıch ach us der
Rahlfschen Septuagınta ]Jemanden, ‚„welcher eınen ursprünglıch ın der Hs
vorhandenen und noch erkennbaren ext Urc eınen anderen ext ersetzt
hat.‘“> Somuit ist vielmehr jene rgänzung, WIEe S1e auch 1m krıtischen Apparat
jJener Septuagıntaausgabe Est O11 nachgelesen werden kann. 1mM wahrsten
Sinne des Wortes iın Form eiıner Randnotiz angebracht worden und ist ent-
sprechend 1e 111a sıch dıe entsprechende Textkolumne 1mM
Sinalticus Sanz d)  9 sınd hınter dem Wort BOYAONTAI Zwel
Zeichen erkennbar, die auf dıe Foliorand V OTSCHOIMMNNC Textergänzung
hınwelsen. er lässt sıch zumındest sovıie] 9 dass die CAreiber des
CX Sınaıltikus be1 Est 8,11 den J extpassus KTtTA. nıcht In die
Textkolumne selbst aufgenommen en Über dıie TUN! kann spe.  16
werden. Lag E der hebräischen orlage? en S1E den betreffende
Passus übersehen? Kannten S1e ıhn überhaupt oder wollten S1€e den exft In Eist
S, 11 Sal „entschärfen““? In diıesem usammenhang auf, dass der Von uns

genannte textergänzende (ılossator nıcht auf dıe dre1 In der hebräischen
Textfassung stehenden Infinıtive In ırgend einer Weılse hınwelıst, dıe sıch
ansonsten 1mM Hebräischen gul bezeugt SInd, oder diese vergleichbar WIE den
Passus KT Seitenrand hınzugefügt hat Dies könnte durchaus dıe
Vermutung aufkommen lassen, dass jJene Infinıtive 1mM Sinalticus vielleicht
deshalb sowohl In der Textkolumne als auch and ausgespart oder
unterlassen worden sind, we1l S1€e kurz VOT egınn der Bekanntgabe des
Erlasses, der In der Septuagınta und 1m eX Sinalticus auf Est Ö,11 Olgt,
als den Tenor desselben störend angesehen worden sınd (vgl Est 5,12h.s)
Eıinen Wıderhall vielleicht finden jene Infinıtive insofern ın Est 85,12X, als CS
dort CI .„Jede oder Provınz, alle ZUSaMMMCN, dıe nıcht danach handelt,
wırd urc Schwert Feuer mıt Zorn aufgezerrt werden.“‘ Im Unterschie

hebräischen ext Von Est 6, 11 ist In Est 8,12x Jetzt Von keiner
Personengruppe WI1Ie Volk mehr direkt dıe Rede, dıe sıch dıe
egenwe. der en Judäer gegebenenfalls richte, sondern alleın Von

persönlıchen Größen WI1Ie und Provınz, wenngleıch diese auch meta-
phorisc gemeınt S1INd. Zumindest ist en olcher ext gegenüber Est 8,11

abgeschwächter.

Rahl{fs, Septuagınta,
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azıt
DIie Untersuchung VON Kessler, dıe sıch auf dıe Von (GJordiıs ges

hat, ele: dass die Übersetzung VoNn Est O11 den melsten deutschsprach1gen
Übersetzungen z.B auch In der ınheıtsübersetzung nıcht korrekt und
zudem sinnverkehrend ist. Eıne Stütze dıe Von Kessler und auch für die In
diıesem vorgeschlagene Übersetzung bıldet der CX S1inaılticus. Eın
Problem esteht Jedoch darın. dass VON den ar3tiken oriechıischen Bıbelüber-
ZU eın der CX Sinaılticus jene Übersetzungsvorschläge deckt
em ommt erschwerend be]l diesem außerst wichtigen antıken 1extzeu-
SCH dass 6S sıch beım Passus KTA In Bezug auf Est S, 11 1m Stren-
SCH Siınne keine JTextkorrektur, sondern eiıne ergänzende Glosse
Rand der betreffenden Textkolumne handelt, dıe vermutlıch VOIl späterer Hand
mıt 1C auf eINn! hebrälische Vorlage hinzugefügt worden ist. Außerdem hat
der Glossatorkreis dıe Infinıtive ‚LU erschlagen, ermorden und auszurotten  ..
In keiıner Weıse berücksichti oder berücksichtigen können wollen uch dies
gılt CS gleichermalßen notleren. Wer also recht dıe Glosse des CX
Sinalticus Est 5,11 mıt Bezug auf den hebräischen ext als frühen eleg
dafür dass ‚„„Kınder und Frauen“‘ nıcht als potentielle pfer der en
Judäer aufgelıstet werden. der 111USS auch dıe 1Im Sinalticus be1 Est S, keiner
Weıse verzeichneten Infinıtive als Leerstelle benennen. Denn CS könnte dıe
Vermutung aufkommen, dass Jene Infinıtive Sanz bewusst nıcht aufgenommen
worden SInd, da S1e den Tenor des Erlasses Von Est a-X stOoren könnten.
Dies ist ZWAaTr beım Passus KTA. nıcht der Fall, aber vielleicht wollten dıe
Chreıber der extkolumnen des S1inaılticus auch den egnern der en nıcht
unterstellen, dass jene ‚„„.Kınder und Frauen““ oten eabsıichtig(t)en viel-
leicht auch wıder besseres Wissen.

Vor dem Hıntergrund schlıeßlich, dass 1m Oktober 2005 dıe Deutsche
Bıschofskonferenz beschlossen hat, dıe Eınheıitsüberse  o eıner Revıisıon
unterziehen. wırd aDel nıchts desto Totz ebenso Est 8,11 einer „Revısıon
unterziehen““‘ SeIN. Dies gılti aber auch für andere deutschsprachige
Übersetzungen.”®

Von den neuesten deutschsprachigen Bıbelübersetzungen ragt diesem Punkte dıe
„Bıbel In gerechter Sprache‘ pDOSItIV hervor. In iıhr wırd Est 8,11 VOT dem Hınter-
grund der hebräischen Textgrundlage WI1Ie tolgt übersetzt: ‚„dass der König den
Jüdınnen und Juden In jeder einzelnen Stadt dıie Erlaubnis gab, sıch versammeln
und Leben einzutreten. Ihnen wurde genehm1gt, alle Schlägertruppen VON
Volk und Provınz auszurotiten, erschlagen und vernichten, die s1e, Kınder und
Frauen bedrängen würden., und ihre abe plündern.“‘ Hıngegen dıie NEUC Zürcher
Bıbel Von 2007 reiht sich bezüglıch Est 8,11 In herkömmliche Übersetzungen e1n.
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Summary
The study of Kessler had shown., that the translatıon of Est 8,11 isn ’t COrrect and

nonsens1ıical In MOStT of the German translatıons C the so-cCalled Einheıitsüber-
Setzung. As Kessler'the (C'odex Sinaılticus should SCTVC support for COrrecft
translatıon. The problem consısts In the fact that of all the other antıque Greek 'ans-
atıons only the Codex S1inaıltıcus confirms Kessler’s suggestion.

10 make mMatters 'g thıs section KTA. of thıs antıque document, whıch
relate Est 6, 1 17 Isn’t textual correction but supplementary margınal note, obviously
added later In regard GE Hebrew presentatıon. Besıides thıs fact the cırcle of C1M-
taftfors (glossator) hadn’t couldn’t take into cons1ideration In WAaY the infinıtive SI0
destroy, slay, and extermınate””.

Therefore the presumption could arlse, that these infinıtives WEIC nNnoTt taken
delıberately because they could dısturb the enor of the decree, wrıtten In Est 5,12a-xX,
which isn’t the fact In the DASSaLC (0Ä81 KTA

/usammenfTfassung
Kessler hat geze1gt, ass dıe Übersetzung dus dem Hebräischen Von Est , 11 In

den meılsten deutschsprachigen Übersetzungen problematısch ist Dies ‚Sder Codex
Sinalticus stützen. der ber dıesbezüglich eın sıngulärer antıker orlechischer bıblıscher
extzeuge ist. Näherhıin ber handelt sıch beım Passus KTA In Bezug auf Est
S, 11 nıcht eıne Textkorrektur, sondern iıne Glosse, dıe vermutlich später 1INZU-
gefügt worden ist. Zudem fehlen 1mM Sinalticus dıe Infinitive A erschlagen, ermorden
und auszurotten‘““. Es kann vermutet werden, ass diese Infinıtive Sanz bewusst nıcht
berücksichtigt worden sınd, da S1e 1m Kontext des Erlasses Von Est ö,12a-xX dessen
JTenor stören könnten, Was e1m Passus O“ KT) nıcht der Fall 1st.
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Zur Edıtion einer Inschrift des Assyrerkönı1gs
Tukulti-Ninurta

Manfi‘ec{ ?örg
Vor fast () ahren habe ich e1IN! bıs dahın unbekannte omplette Fassung

der sogenannten ‚„„Großen SC ukulti-Nıinurtas Neuen Palast In
Assur‘  ‚66 mıt vorläufiger Transkrıption Übersetzung SOWIE einer appen
Kommentierung veröffentlicht. ZUsammmen mıt zehn groliformatıgen Fototafeln
mıt dem ZIeT VOT em den Fachassyrıologen und Vertretern der Nachbardıs-
zıplınen dıe welıtere wıissenschaftlıche Bearbeıtung des Textes ermöglichen‘.

In der Assyriologıe ist diese Edıtion keineswegs unbeachtet geblieben, eiIne
eingehende Behandlung und Auswertung des (Jesamttextes ber meıne
Beobac  gen hınaus 1st Jedoch bIs In die Jungere Vergangenheıt nıcht
geschehen. rst soeben hat der Assyriıologe eC e1IN! erheblich weıter
greiıfende Kommentierung vorgelegt“, dıe hinwıieder eine Kurzanze1ige In der
Zeıtsc.  ftenschau der PE  = durch Oorschot gefunden hat* Da VoNn OQor-
schot hler VON einer „Neuedıition nebst krıitischer OÖOrre der durch Görg
9589 besorgten Ediıtion“‘ spricht, möchte ich MIr erlauben., ein1ge Bemerkungen
meınnerseıts Klarstellung nachzutragen.

keiner Stelle seiner begrüßenswerten usführungen sprichtc Von
einer „Neuedition““, sondern VOoN der .„„Edıtion Görg  b der eiıne Neuausgabe
der Inschrıift entgegengesetzt hat. Stattdessen hat sıch e° mıt m (GIrund
L1UT auf dıie Von publızıerten [0]70] der Inschrift einlassen können, ohne
diese In elıner e1genständıgen Bestandsaufnahme des Orıgmals näherhın be-
schreıiben können. In einem Internet-Kommentar selinen Lehrveran-
staltungen hat dıe ausgezeıchnete Qualität der Aufnahmen hervorge-
en erdies hat keineswegs eine vollständıg CH”C Transkrıption des
Textes vorgelegt, sondern lediglich dıe Von MIrE  Cund vorgeschla-
SCHNC esung einzelner keılsc  ıcher Zeichen bzw. Zeıchengruppen korriglert
bzw. Alternatıvlesungen eingebracht. Dazu hat GE eine sprachlıch überarbeiıtete
Wıedergabe der SC egeben, dıe sıch VON der VOIl MIr 8C-
LOTINITNENEN prıimär adurch untersche1det, dass S1e nıcht der Zeılenbrechung
1m Orı1gimnal orlentiert Ist, WIe ich S1e praktızıert und bereıts 1m krıtischen C
auf dıe genume Übertragungsweise VON Kırk Grayson“ postulhıert habe>, un

Görg, Zeıtgenosse, 9225 (mıt Taftel —4 Vgl uch Görg, Besprechung, S
Streck, SC} 45165
Van Oorschot, Anzeıge,CN Grayson, Rulers, 23I (Microfiches 3/4.4/4).
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dem Nıcht-Assyriologen den Vergleıich der Übersetzung mıt dem Girundtext
erleichtern. egen eine [lüssıg esbhare Übertragung der Inschrift 1m SCHNIUSS

die zeilenorlientierte und damıt nach Möglıchkeıt unmıttelbare Darbietung
VON Translıteration und Übersetzung habe ich natürlıch keinerle]1 iınwendungen

rheben
Was NUunNn die Origimalıtät der Korrekturen durchcbetrıfft, dıe Oorschot

„krıtische Korrekturen“‘ (sıc!) nennt, sSe1 darauf hingewılesen, dass CC ZWal

die nıcht auf Einzelheıiten eingehende grundsätzlıche Stellungnahme VON

Röllig® mıt dessen Verbesserungsvorschlägen meılner Edıtiıon erwähnt, nıcht
aber die Korrekturen und Erwägungen VOINN chramm, die dieser erhalb
seliner Besprechung des oben enannten erkes VON Grayson 1mM “ Archıv
Orıientforschung‘“ analog erTahren VON Röllig „versteckt““ hat/’ Eın
erneblicher Teıl der VOIl C eingebrachten Verbesserungen ist hier bereıts
VOLTSCHOTNMNN worden, dass. siıch eıne Wiıederholung eruxbprı hätte Dıie VOoN
chramm und e unabhängı1g vonelınander benannten Korrekturen
meılner Präsentatiıon des V Kolumnen mıiıt insgesamt 280 (!) Zeılen umfas-
senden Keıilschrifttextes selen hıer nochmals zusammengestellt:
L6 ki-  NLS  LA STa ki-nis; 13 1-AI-NU-SU STA} I-di-Nu-Su; 1,34 Sa-ah-ta-ku-ma STa SCa
an-ra-IuS-SU; 135 kul-Ia STa ul-Ia
1114 INa SUr MAN-{-1a STa Ia 1-S21-1 A  S-SUF MAN-H- ia 22 U”uNd IGI STa
ANAa 1 4ANM:
111,4 ma-li-ki-$u STa ma-li-ki-Su 111,33.36 GU.SUR STa QU-SUF. SI
Fa-MUY STa SCa —V

1V,34 pu-Iuh-tHi-ia statt pa-Iuh-ti-ia.
V, Sa-Si-lam(!) STa Sd-s1-Ii; V,28 S7 dl sta: L V,30 ku-du-ur-ru(!) ku-
du-ur-Su
VL14 u'-né-kir6 Stal U-ne-kir; VIL, 28 EZEN-at Statt E: V1,32 u-Sek-*il STAl H-

Seq-qir.
VL AS-F1 Statt AS-rI e-ha-sa-Sa-ma StTal e-ha-sa-Sa-ni-ma
EGAL Q em-ne-ti ıl-te-ne STa E GAL-L a-dı S7-NI-CI ıl-te-ne- V11,36
te-Se-e STa bu-Se-e; V1IL3S li-du-u STa /i gab-u.

S7-NI-SA-NILS STAl S7Z-NI-SA-NIS.

chramm und ec bleten Jjeweıls über diese gemeInsamen Verbesse-
TUNSCH, dıe ich nkbar Kenntnis nehme, och ein1ge welıtere Vorschläge
d}  5 kommen aber abel aber nıcht einer deckungsgleichen Alternatıve. Es sSE1

Vgl Görg, Besprechung, DE
Röllıg, Besprechung,
Vgl Schramm, Besprechung, 122-123, worauf ich Görg, Besprechung, 215 e1gens
hingewlesen habe
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er Vorerst der Fachdiskussıion überlassen, dıe nötige Klärung der Einzelfälle
herbeizuführen Von besonderem Wert SInd Jedoch dıe Beobac  gen Strecks
(bzw. VOINl CSS den syntaktısch-semantischen Verhältnıissen, den
Assyrıasmen, Miıttelbabylonısmen und Archaısmen, dıe Feststellung eInes
„Nebenemmander‘‘ der Sprachformen hren Zur welteren Interpretatiıon gehö:
Strecks instruktive Behandlung des Bauberichtes und der sachlıchen TODIeEemMe
desselben WIEe auch das vergleichende Studıium der meılnes Erachtens auch
dıe alttestamentliche EXegese bedeutsamen Fluchformulıerungen der In=
schrıft und verwandten JTexten.

Abschließend sSe1 noch dıie Bemerkung rlaubt, dass bereıts meılne Edıtiıon
nıcht ‚„„ohne Kkommentar und Auswertung‘® ausgekommen Ist, dass über
meılne einschlägıgen Angaben” hınaus ausdrücklıc dıie Absıcht erklärt wurde,
weıterhın e1gene „Detaılbeobachtungen und Eiınzelkommentare“‘ Großen
schrıft”, aber auch „Studıen Liıterargeschichte der

Königsinschrıften des Assyrerkönıgs‘ den .„„Bıblıschen Notizen“‘ veröf-
tentlıchen wollen!®. UÜber die zwıschenzeiıtliıch auch anderenorts erschle-

e1gene Beıträge und Bezugnahmen auf meılne Edıtion hınaus darf ich MIır
diese Intention weıterhıin vorbehalten

Summary
The newly presented studıes concerning the “Great Inseription of Tukuti-Nıinurta

from hıs New Palace In Assur‘  7 Dy Streck (n WdO) do NOT offer 1905  S edıtıon of
the whole inscr1ption but o1ve further ımportant phılological and semantıc explications
together ıth corrections of readıngs that Alic SOIINC extent well known, added the
first presentatıon of the extensive inscr1iption (ed. Dy Örg

Zusammenfassung
Dıi1e Jüngst In WdO erschıienenen Studien VOL Streck ıner 1989 erstmals

publızıerten vollständiıgen Fassung der ‚„„Großen Inschrift Tukulti-Nıinurtas VOIN Neuen
Palast Assur‘  ‚06 (ed. Örg stellen nıcht eıne .„Neuedıitıion:  o E Van Uorschot) dar, SON-
dern ıne teilweıise mıt bekannten Korrekturen einzelner Lesungen verbundene und VOT
allem In sprachlıcher und inhaltlıcher Hınsıcht innovatıve Kommentierung Teılen der
umfassenden Inschrıift.

So Streck, Inschrift, 145
Vel Görg, Zeıtgenosse, 197-201
Görg, Zeıtgenosse, 201 Vgl uch GöÖrg, Besprechung, TE
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/Zu elıner Lesart und dem hıstorischen Hıntergrund
des Fragments der eie VoNn Tel Dan

Martin _S taszak
Eınleitung

Seıt den en VON insgesamt dre1 Fragmenten eiıner aramäıschen Inschrıft
auf dem Tel Dan In den en 993 und 994 Uurc) Avraham 1ran und
Joseph Naveh! hat 65 diese rtruchstücke eine ebhafte Dıskussion egeben.
Es handelt sıch €e1 das gefundene Stelenfragment =A), das auch
das 270 Ist, und dıe nachfolgend entdeckten Stelenfragmente B} und B,
=B), deren usammengehörıgkeıt außer rage steht. ast mehr noch als dıe
Schilderung kriegerischer Ere1gnisse Warecen €e1 VonNn besonderem Interesse die
offenbare IW  ung des „Hauses Davıd““ 9),“ dıe allgemeıne ennung Isra-
els bZzw. des Könı1gs Von Israel 12) und ZWEeE1 Namensreste /-8), VOI
denen das auf und das zweıte auf endet. Somıit egte sıch dıe
begründete Vermutung nahe, ein Dokument Händen halten. das nıcht
die außerbiblische IWi  ung Davıds und seiner Dynastıe darstellt, SOIMN-
dern auch neben den betreffenden Frzählungen des achrıchten Adus
der eıt der amäerkriege enthält

Da mıt ein1gen Ergänzungen alle dre1 Fragmente eın (Ganzes bılden
schıenen, ergal sıch die Entdecker und Erstherausgeber” SOWIEe dıe
meılsten Forscher en durchgehender TEXT der Von verschlıedenen kriegerischen
Ausemandersetzungen sprach und zugleich deren relıg1ösen Deutungshorizont

bileten schlen. Hıstorisch deutete der ext auf den Aramäerkönıig Hasael als
Autor der ele und aufgrun der erwähnten Namensfragmente auf Joram VOIN
Israel und asla Von Juda als seıne Zeıtgenossen. Bedenken diese Z11=

Bıran ave. Stele Fragment, Bıran Naveh, Tel Dan.
Von verschıiedenen Autoren wurde bestritten, dass dıe Stele Von Tel Dan Davıd und
SeInN Haus erwähne. Man dachte ınen Ortsnamen der ein Epıtheton Jahwe
(„der Geliebte*‘). FEıne Z/ZusammenfTfassung der Dıskussion findet sich be1 Dıetrich,
IawIid.
Dıie Erstveröffentlichung der beıden B-Fragmente durch Bıran Naveh, Tel Dan, H-
13 mıt Jextergänzungen, dıe sich aufgrund iıhrer Anordnung der Fragmente und
nahe legten, jer offenbar dıe weıtere Forschung VON entscheıdender Be-
deutung.
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ordnung der Stelenfragmente hıeben vereinzelt,* noch In der euesten Auflage
VonNn wiırd die weıt verbreıtete Zusammenschau vorgenommen.”

Die bısher umfangreıichste Untersuchung ZUT Tel-Dan-Inschrift ist dıe
onographıie VON George as, die 1m Jahr 2003 erschlıenen ist Ines hrer
wichtigsten Resultate ist eine LICUC Anordnung der Fragmente elinerseIlts und
Bı und B andererseıts. dıe dem mater1alen gerecht wird.® Es ist danach
nıcht mehr möglıch, dıe Fragmente als Fortsetzung des Textes VOIl VeTI-
stehen: dies gılt unabhängı1g VO vertikalen Abstand, WIe CT nach as einmal
zwıischen 1m oberen Teıl und Ende der eCIe bestanden en soll
(S2 cm)

/ den erbformen In DAN z5

Für dıie Übersetzung und Interpretation des Stelentextes hat diese 1ICUC

Anordnung eine Reihe VON Konsequenzen. In dıiesem Beıtrag geht CS dıe
Zeılen 3-5, dıe sıch über die Fragmente B} und B verteılen, teiılweise auf
der Bruchstelle zwıischen beiıden hegen (Zeıle Diese Zeılen wurden bısher
mıt Zeılen 4A55 VonNn Fragment kombinıiert, dass abh gelesen wurde:

„Und drang der Könıg VOIl I{s|(4)rael VOINWCE e1In In das and meılnes
Vaters. er| Hadad machte ml{ı1ch| Könıg, (5) Ja mich! Und Hadad
ZUR VOT mır her, |und ich brach aufvoln s1ıeben L

Beckıng, Inseription, Beckıng argumentierte zutreffend mıt dem unterschiedlichen
Zeıilenabstand In den Fragmenten und ZUS daraus jJedoch dıe Schlussfolgerung,

lägen ZWE]1 verschiedene Inschriften VOTL. Nach der Untersuchung VOINl Athas,
dıe aufzeigen konnte, dass sıch [1UT ıne Inschrift handelt, revidierte Beckıng
seıne These (Beckıing, Stele, 19)
Donner-Röhling, I, (Nr. 10)
Die Ausführungen diıeser Anordnung finden sıch in Athas, Tel Dan, 189-191
Hagelıa, Tel Dan, 52553 geht auf Athas’ und Beckıngs Argumentatıon
reichend en und entschlhe(t sıch für dıie herkömmliche Zuordnung der Fragmente
und Seıte Seılite
Mıttmann, Rätsel, Dıie leicht abweıichende Übersetzung VOT Kottsieper, Inschrift
1756, lautet: „Da drang der König VON sirael In QDM e1n, das 1m Lande meılnes
Vaters hıegt er Hadad machte miıch]| Köni1g, Ja mich! Und adad ZUS VOT
mır her lund ich brach na[ch| sıebeln Tage|n meımnes Herrschens auf.““ Eıne
alternatıve esart Zeıle bietet Margalıt, Inseription, 318 [ Consequently|] dıd
iree-myself (hıt. CXl irom the (contractual) oat[h (of fealty)| (hıt °OL) VOTI-
ord (hıt ‘k1ng’)” Die Erwähnung VO „mlky“ kommt be1 Margalıt ebenfalls durch
dıie Fortsetzung des JTextes durch Zeıle VO  — Fragment zustande.
Interessan: ist Jedoch seline Deutung der Buchstaben b als AI wodurch keine
nomiınale Ergänzung das Numerale „sıeben“‘ notwendıg 1st. Das problema-
tische "nh Begınn Von wırd VO Margalıt, Inscription, Snıcht als Em-



/u ıner esa] und dem hıistorıischen HıntergrundZu einer Lesart und dem historischen Hintergrund ...  69  Doch kann nach Athas’ neuer Anordnung der Fragmente keine Verbindung  mehr von B 3 zu A 4 geschlagen werden, so dass trotz fehlenden Worttrenners  „König von Israel“ gelesen werden könnte (mlk ... r ’I). Ferner kann das Ein-  dringen Israels in aramäisches Gebiet (A 4) nicht mehr mit der Erhöhung des  Autors zum König durch den aramäischen Gott Hadad (B 4) in einen Zusam-  menhang gebracht werden. Und endlich erscheint in der bisherigen Lesung und  Übersetzung das Vorangehen Hadads (A 5) gleichsam als göttliches Vorbild für  das Handeln des Autors in Zeile 5 des Fragments B, weshalb man an einen Auf-  bruch Hasaels dachte. Athas kommt wegen der neuen Anordnung der Frag-  mente in seiner Übersetzung denn auch zu einer anderen Deutung von B 5  ([m] *pq m [n] sb[ ‘J) und schreibt: ”b]raver than seven [kings‘“.®  Der Text von Fragment B wird ohne den Kontext von Fragment A noch  schwieriger als er ohnehin schon war. Eine Möglichkeit, ihn einer Deutung  zugänglicher zu machen, soll hier durch die alternative Lesung der Verbformen  in den Zeilen 3 und 5 vorgeschlagen werden.  Dass in Zeile 4 eine Form des Kausativstamms steht, ist allgemein aner-  kannt.” Dasselbe kann jedoch auch für die Zeilen 3 und 5 angenommen werden.  Zeile 3 liest: wy ‘! mlky, was übersetzt werden kann: ”But my king, [Hadad,]  would come“.'° Doch ließe sich die Form ebenso gut kausativ lesen: „er ließ  eintreten / kommen“‘, „er brachte“.!! Subjekt könnte „mein König“ sein, doch  ließe sich auch an ein ungenanntes, im Fragment nicht erhaltenes Subjekt den-  ken, was bedeuten würde, dass m/ky Objekt wäre, also: „Und er ließ die Könige  phase des vorangehenden und ergänzten ’yf” verstanden, sondern als adverbialer  Ausdruck: opportune, timely.  Athas, Tel Dan, 194. Auf S. 236 leitet er ’pg nicht von npg ab, sondern sieht darin  das Partizip Pa el (das Mem als erster Buchstabe sei weggebrochen) von ’pq = to be  brave, determined.  hmlk = er machte zum König. Vgl. dazu auch Athas, Tel Dan, 234-235. Tropper,  Anmerkungen, 489, möchte zu wyhmlk ergänzen (so auch Topper, Aramäisches  wygtl, 633 und Hagelia, Tel Dan, 62.76), doch ist das wegen des zu vermutenden  Worttrenners, der vor dem A steht, wenig wahrscheinlich (siehe dazu auch Athas, Tel  Dan, 234, der zudem vor dem Worttrenner die Reste eines Gimel, Heh oder Samek  ausgemacht haben will).  10  Athas, Tel Dan, 194. Athas spricht sich 232-233 für die Ableitung von ‘“// und gegen  die Ableitung von ‘Zy aus, das nur phönizisch, punisch und hebräisch belegt sei.  Hoftijzer / Jongeling, Dictionary, 852-853 teilen diese Ansicht, während Becking,  Insription, 25.28 (mit Verweis auf Donner / Röllig KAI I, 222 B, Zeile 35) das  Lexem ‘/y/ ‘Ih in Anschlag bringt und übersetzt: ”My king rose‘“. Zwar lässt sich die  Frage nicht abschließend beantworten, doch gehe ich von dem Lexem “ aus, da die  Bedeutung „eintreten, kommen“‘ (bzw. der Kausativ) einen besseren Kontext ergibt und  11  das Wort für „aufsteigen‘ nach A 2 eher s/q zu sein scheint (Athas, Tel Dan, 232).  Belege bei Hoftijzer / Jongeling, Dictionary, 856-357.och kann nach as Anordnung der Fragmente eiıne erbindung
mehr VOI geschlagen werden, dass 'O17Z fehlenden Worttrenners
59  Önıg VON Israel““ gelesen werden könnte (mlk Sl Ferner kann das FEın-
ngen sraels ın aramäısches Gebiet nıcht mehr mıt der Erhöhung des
Autors Önıg durch den aramäıschen (Jott In einen /usam-
menhang gebrac werden. Und ndlıch erscheımnt In der bısherigen esung und
Übersetzung das Vorangehen Hadads gleichsam als göttlıches Vorbild für
das Handeln des Autors In e11e des Fragments B’ weshalb 111a eınen Alr
bruch Hasaels dachte as kommt der Anordnung der Frag-

In seiner Übersetzung denn auch einer anderen ecu Von

(/m} DI In/ Sb/ T und chreıbt ”Diraver than [kings‘“.®
Der ext VOIl Fragment wIrd ohne den Kontext VoNn Fragment noch

schwıer1ger als GT ohnehın schon Eıne Möglıchkeıt, einer cu
zugänglıcher machen, soll hler HrLc die alternatıve esung der erbformen
In den Zeılen und vorgeschlagen werden.

Dass CHE eiIne Form des Kausatıystamms steht, 1st allgemeın aneTr-
kannt ? asselbe kann jedoch auch dıie Zeılen und allı  N werden.
e1le lest ‘] MIkKy, Wds übersetzt werden kann ”Rut I11LYy kıng, Hadad,|
WOU. COM®e:.  <c 10 och 1e sıch die Form ebenso kausatıv lesen: UE 1e/3
eintreten kommen‘‘, C brachte‘‘.!! Subjekt könnte „me1n Ön1g  66 se1n, doch
1€' sıch auch Al en ungenanntes, 1m Fragment nıcht erhaltenes Subjekt den-
ken, Wds bedeuten würde. dass mlky Objekt wäre, alsSo; „Und 1eß die Könıge

phase des vorangehenden und ergänzten yt verstanden, sondern als adverbialer
Ausdruck: Opportune, tımely.
Athas, Tel Dan, 194 Auf 236 leıtet DAg nıcht VOoNn HD ab, sondern sıeht darın
das Partızıp Pael das Mem als erster Buchstabe SEe1 weggebrochen) VON DI be
brave, determined.
hmlk machte Könıeg. Vgl dazu auch Athas, Tel Dan, FA DA JIropper,
Anmerkungen, 489, möchte wyhmlk ergänzen (SO uch JT opper, Aramäısches
wWwYgtl, 633 und Hagelıa, Tel Dan, doch ist das SCHh des vermutenden
Worttrenners, der VOTL dem steht, wen1g wahrscheımnlich (sıehe dazu uch Athas, Tel
Dan, 234, der zudem VOT dem W orttrenner dıe este eInes Gıimel, Heh der Samek
ausgemacht haben wıll)
Athas, Tel Dan, 194 Athas spricht sıch DE E für dıe Ableıtung VOIl I] und
dıe Ableıtung VON rly dUusS, das 1Ur phönızısch, punısch und hebräisch belegt se1
Hoftiyzer Jongelıng, Dıctionary, 8 52-853 teılen diese Ansıcht, während Beckıng,
Insription, 25728 (mıt Verwels auf Donner Röllig II! DD B’ Zeıle 35) das
Lexem (ly/ S ıIn Anschlag bringt und übersetzt 9 ,My kıng rose‘®‘. /war lässt sıch dıe
Frage nıcht abschließend beantworten, doch gehe ich vVvon dem Lexem I] dUSs, dıe
Bedeutung „emtreten,. kommen‘‘ (bzw. der Kausatıv) ınen besseren Kontext erg1bt und
das Wort „aufste1gen““ nach her SIg se1n scheımint (Athas, Tel Dan, 232)
Belege be1 Hoftizer Jongelıng, Dıctionary, 856-357
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VOIN70  Martin Staszak — BN NF 142 (2009)  von ... kommen“ bzw. „er brachte die Könige von ...“ Da es sich um einen  offensichtlich kriegerischen Kontext handelt und in den Zeilen 7 und 8 die  Namensfragmente zweier Könige vermutet werden können, würde sich dieser  Constructus Plural besser in den Kontext fügen als die bisherige Deutung des  Wortes mlky auf Hadad. Dies umso mehr, als in Zeile 4 offenbar Hadad selber  den Stelenautor zum König macht. Etwas Analoges gilt für / ”/sry in B 6 (s. die  folgende Übersetzung).  In Zeile 5 liegt eher eine Form des Verbs „pqg als eine des Verbs ’pqg vor.  Die vorliegenden Buchstaben ’pg haben oft an eine Form der Präfixkonjugation  in der 1. Person Singular des Qal (Grundstamms) denken lassen: „[und] ich  ging hinaus““'? bzw. „[und] ich brach auf“.!® Die Schwierigkeit besteht dann nur  in der weiteren Übersetzung. Es muss regelmäßig ein Aufbruch von sieben  Ausgangspunkten angenommen werden.!'* Deutet man die Form als Präfix-  konjugation des Kausativstamms, ergibt sich zumindest ein akzeptabler Sinn  des Satzfragments: „[und] ich nahm von sieben / siebzig fort“. !>  3. Notizen zur Präfixkonjugation des Kausativstamms im Altaramäischen  Die Durchsicht der Verbformen belegt, dass im frühen Aramäisch das Mor-  phem A in der Präfixkonjugation des Kausativstamms teilweise elidiert wurde,  teils jedoch auch nicht. Erhalten geblieben ist es eindeutig in der Form yhga“  von ng“ (im Kausativstamm „fortnehmen, entfernen“‘),'° im Partizip mhnht von  nht, (als Kausativ „niedersetzen, absenken“‘),'” in der 2. Person wIthrm (w und  Negation /)von rwm; (nur als Kausativstamm belegt „erheben‘‘)!® oder der suf-  figierten Form der 2. Person Hhsbhm bzw. der 1. Person ’hsb von swb (kausa-  tiv: „zurückkehren lassen, zurückbringen‘‘). !  R  So Tropper, Aramäisches wyql, 633.  B  14  So Mittmann, Rätsel, 48, und Kottsieper, Inschrift, 178.  Kottsieper, Inschrift, 178 übersetzt temporal: „nach sieben Tagen meines Herr-  schens“‘.  15  Belege bei Hoftijzer / Jongeling, Dictionary, 742-743.  16  Donner / Röllig, KAI I, 202 B, Zeile 16.19 (Inschrift aus Afis); dazu Hoftijzer /  17  Jongeling, Dictionary, 715  Donner / Röllig, KAI I, 309, Zeile 2 (Bilingue aus Tall Fahariye), Hoftijzer / Jonge-  ling, Dictionary, 726 mit der akkadischen Parallele mu-Sd-az-nin. Der Übersetzungs-  vorschlag zu dieser Stelle in Koehler / Baumgartner, HALAT, 1746, lautet anhand  dieser Parallele zutreffend „ausschütten, herabschütten“.  18  Donner / Rölling, KAI T, 224, Zeile 5 (dritte Stele von Sfire).  19  Donner / Rölling, KAI I, 224, Zeile 6.20.kommen:‘‘ bzw. ‚CI rachte die Könıge VOIN Da CS sıch eiınen
offensıichtlich kriegerischen Kontext handelt und den Zeıilen und dıe
Namensfragmente Zzweler Önıge vermutet werden können, würde siıch diıeser
Constructus ura besser den Kontext iügen als dıe isherige Deutung des
Wortes mlky auf Dies uUumMso mehr, als In e1i1e oMlienbar adaı selber
den Stelenautor Önıg macht twas Analoges sallı für Sry In (sS dıe
olgende Übersetzung).

SHE hegt eher elne Form des erDs FHLDY als eine des CT DA VOTL.
DiIie vorlıegenden Buchstaben DI en oft eiıne Form der Präfixkonjugation
In der Person ıngular des Qal Grundstamms) enken lassen: un ich
gng hinaus  cc612 bzw. un ich TaC auf‘ 1 Dıiıe Schwierigkeit esteht dann
In der weılteren Übersetzung. Es INUSS regelmälig en Aufbruch VON s1ieben
Ausgangspunkten ANSCHOMMCN werden.!* Deutet INan die Form als Präfix-
konjugatıon des Kausatıvstamms, erg1bt sıch zumındest en ecp  er Sinn
des Satzfragments: [und| ich VOIN s1eben jebzig fort‘‘. !>

Notizen Präfixkonjugation des Kausatıvstamms 1m Altaramäıischen
Die Durchsıicht der erbformen cIe dass 1m frühen Aramäısch das Mor-

phem In der Präfixkonjugation des Kausatıystamms teilweıise Uıdiert wurde,
teıls jedoch auch nıcht Thalten geblıeben ist CS eindeutig ıIn der Form Ya24a
VOIN NQ“ (1m Kausatıystamm „fortnehmen. entfernen‘“‘), '© 1mM Partızıp VoNnNn

nhl; (als Kausatıv „nıedersetzen, absenken‘‘), / In der Person WILELIAFM (w und
Negatıon [)von FWFN 7 (nur als Kausatıvstamm belegt „erheben‘‘)® oder der Ssuf-
figierten Form der Person tHhsbhm bzw der Person "hsb Von swb (kausa-
1V „zurückkehren lassen, zurückbringen“‘).'”

SO I ropper, Aramäısches wYVgltl, 633
So Mıttmann, Rätsel, 4 und Kottsieper, Inschrıift, 178
Kottsieper, Inschrıift, 1: übersetzt temporal: „nach s1ıeben Jagen meılnes Herr-
schens‘“.
Belege beI1 Hoftnyzer Jongeling, Dıctionary, AT
Donner Röllig, K 2072 B’ Zeıule 16.19 Inschrıift dus Afıs); dazu Hoftiyzer

1/
Jongelıng, Dıctionary, TIES
Donner / Röllig, I? 309, Zeıle (Bılıngue dus 'all Faharıye), Hoftyzer Jonge-
lıng, Dıctionary, 726 mıiıt der akkadıschen Parallele MU-SA-AZ-NIN. Der Übersetzungs-
vorschlag dieser Stelle In Koehler Baumgartner, HALATL, 1746, lautet anhand
dieser Parallele zutreffend „ausschütten, herabschütten‘‘.

18 Donner Rölling, KAI I’ 224, Zeıle (drıtte Stele VOIN Sfire).
Donner Röllıng, I7 224, Zeıle 6.20



/1Z/u ıner £eSs9) und dem hıstorıischen Hıntergrund7A4  Zu einer Lesart und dem historischen Hintergrund ...  Andere Formen, in denen kein Kausativmorphem A vorkommt, werden als  Grundstamm (Qal), als Doppelungsstamm (Pa‘el) oder als Kausativstamm  (Haph’el) gedeutet. Beispiele dafür sind: yzkr (von zkr,) in dem Samal-Text der  Panammuwa-Inschrift (KAI 214, Zeile 16-17), also „in Erinnerung bringen“?°-  Der rituelle Kontext legt hier ein solches kausatives Verständnis näher als eine  Qal-Form. In derselben Inschrift (Zeile 28) findet sich die Form yqm, die hier  eindeutig der Kausativstamm von qwm ist, folglich mit „aufrichten‘“ übersetzt  werden muss.?!  Außerhalb der Samal-Texte des Altaramäischen findet sich in der zweiten  Stele aus Sfire (KAI 223 B) in Zeile 8 die Wendung wyb“ wyzqn. Für ge-  wöhnlich wird die zweite Form von der Wurzel zqn abgeleitet, so dass übersetzt  wird: „(einer meiner Söhne spricht: ich will mich auf den Thron meines Vaters  setzen) denn er stammelt und ist alt‘“.”” Doch kann b“ („sprudeln‘“) durchaus,  wie in Ps 94,4, als Hilfsverb aufgefasst werden, so dass das Zitat mit „setzen‘“  beendet wäre und ohne Subjektwechsel übersetzt werden könnte: „(einer meiner  Söhne spricht: „ich will mich auf den Thron meines Vaters setzen‘), und fügt  mir frech Schaden zu“. wyzgn wäre jetzt die suffigierte (1. Person Singular) Prä-  fixkonjugation des Kausativstamms von nzg, (Grundstamm „Schaden erleiden“‘,  Kausativstamm „schädigen“‘‘).?  Einige Belege der dritten Stele von Sfire (KAI 224) ergänzen das bisherige  Bild: in Zeilen 2-3 kommen zwei Formen der 3. Person Singular und eine Form  der 2. Person Singular der Präfixkonjugation des Kausativstamms des Lexems  skr, mit erhalten gebliebenem A vor. Zwischen den beiden Vorkommen der 3.  Person steht — ohne h — yskr, das im Kontext ebenfalls nur eine Haph‘el-Form  sein kann („er soll ausliefern‘“). Man wird hier weiterhin mit Segert von einem  phonetischen Prozess sprechen können, der zur Elision des A geführt hat, zuerst  in intervokalischer Stellung, die bei der Präfixkonjugation und beim Partizip ge-  20  21  Übersetzung von Donner / Röllig, KAI II, 215.  Donner / Röllig, KAI II, 216.222. Die beiden Vorkommen von yrsy in den Zeilen 27-  28 („veranlassen, erlauben, Macht haben“‘) sind zu unsicher in ihrer grammatischen  Zuordnung, als dass sie wirkliche Beweiskraft haben könnten (dazu auch Hoftijzer /  Jongeling, Dictionary, 1086). Doch legt sich ein kausatives Verständnis zumindest  nahe, wie denn auch Donner / Röllig, KAI II, 21„6, übersetzt: „Zerstörung veranlas-  sen‘. Wegen der unsicheren Worttrennung und Übersetzung in Zeile 22 der dritten  Sfire-Stele (Donner / Röllig, KAI I, 224) bleibt hier das Verb Alp, unberücksichtigt  (vgl. dazu Hoftijzer / Jongeling, Dictionary, 376).  22  Donner / Röllig, KAI II, 259.  23  Hoftijzer / Jongeling, Dictionary, 339.724 (mit Angabe der Quelle für diesen Vor-  schlag). Es ist allerdings zuzugeben, dass es in der Bedeutung des Verbs nzq einige  Unsicherheiten gibt (dazu auch Koehler / Baumgartner, HALAT, 1745).ere Formen. denen keın Kausatıvmorphem vorkommt, werden als
Grundstamm als Doppelungsstamm Pa’'el) oder als Kausatıvstamm
(Haph’el) gedeutet. Beıspiele dafür SInd: YyzZkr (von Zk7’1) In dem Samal-Text der
Panammuwa-Inschrift 214, eIe 16-1 also AI Erinnerung bringen  <<20.
Der rıtuelle Kontext legt hler en olches kausatıves Verständnıs äher als eine
Qal-Form. In derselben Inschrift (Zeıle 28) sıch dıe Form VQmM, dıe hlıer
eindeutig der Kausatıvstamm VONn G WIN ist, olglıc mıt ‚„„aufrıchten“ übersetzt
werden muss *!

Außerhalb der Samal- Texte des Altaramäischen sıch der zweıten
CIe dUus 1re 273 In CLE dıie Wendung WyD“ Für DC-
wöhnlıch wırd dıe zweıte Form Von der Wurzel Zan abgeleıtet, dass übersetzt
wırd „(eıner meılner Söhne spricht: ich 111 miıch auf den Ihron me1lnes Vaters
setzen) denn E stammelt und ist alt‘‘ 22 och kann nb“ („sprudeln‘) durchaus,
WwWI1Ie In Ps 94.,4, als Hılfsverb aufgefasst werden, dass das ıtat mıt „setzen“”
beendet WAart und ohne Subjektwechse übersetzt werden könnte „(eıner meılner
Söhne spricht: „ich 11l miıch auf den Ihron me1lmnes Vaters setzen‘“), und fügt
MIr frech chaden ZIE WVZGUN ware Jetzt dıie suffig1erte Person Sıngular) Prä-
fixkon]jugation des Kausatıystamms VOoNn HZ ]S„Schaden erleiden:,
Kausatıvstamm „Schädigen‘‘).“

ınıge Belege der drıtteni VoNn 1ıre 224) ergänzen das isherige
Bıld Zeılen 2-3 kommen ZWEe1 Formen der Person ıngular und e1IN! Form
der Person ıngular der Präfixkonjugation des Kausatıvyvstamms des Lexems
Sk7"1 mıt erhalten gebliebenem VOTLT. Zwiıischen den beiden Vorkommen der
Person steht ohne VSKr, das 1m Kontext ebenfalls 1Ur eine Haph 'el-Form
SeIN kann GEr soll auslıefern“). Man wırd hıer weıterhın mıt ege: VON einem
phonetischen Prozess sprechen können, der Elısıon des geführt hat,
In intervokalıscher Stellung, die be] der Präfixkonjugation und beıim Partızıp B

Übersetzung VON Donner / Röllıg, IL, 24A5
Donner / Röllig, I, AA DD Die beiden Vorkommen Von VFSY In den Zeılenf

(„veranlassen, erlauben, Macht haben‘‘) SInd unsıcher In ihrer orammatıschen
Z/uordnung, als dass S1E wirklıche Beweiskraft haben könnten (dazu auch Hoftnyzer /
Jongelıng, Dıctionary, och legt sıch e1in kausatıves Verständnıs miindest
nahe, WIe denn uch Donner Röllig, IL, 216, übersetzt: „Zerstörung veranlas-
sen  06 Wegen der unsıcheren W orttrennung und Übersetzung In Zeıle der drıtten
STfire-Stele (Donner Röllıg, I7 224) bleibt hıer das erb hLD 1 unberücksıchtigt
(vgl dazu Hoftyzer / Jongelıng, Dıctionary, 376)
Donner / Röllig, 1L, 259

2 Hoftizer Jongelıng, Dıiıctionary, 339 774 (mıt Angabe der Quelle dıiesen VOrT-
Chlag) Es ist allerdings zuzugeben, Aass In der Bedeutung des Verbs HLG ein1ge
Unsıicherheiten o1bt (dazu uch Koehler Baumgartner, HALAT ,
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geben ist.“** Wahrscheiminlic ollten der Schrift dıe Formen uUre verdeut-
1C werden, Wdas In der gesprochenen Sprache nıcht notwendıg WAädl. er
Schre1iber vergalß in dıesem einen Fall das TINZIP und schrieb, WdS GE sprach.
Für S16 1/ kann be1 der Form ‘brnh etwas Ahnliches ANSCHOMUIMCHN werden
(er 111 beseıltigen‘‘). urc dıe suffigierte Form wırd auch ohne klar-
gestellt, dass CS sıch nıcht den Grundstamm mıiıt der intransıtıven Bedeutung
„vorübergehen“ handeln kann

So bleıbt festzuhalten, dass 1m Altaramäıischen dıe (GIrenzen flıeßend SInd
und MnNnnerha desselben Dokuments (KAI 224) die Präfixkonjugation des
Kausatıvstamms mıt und ohne erscheinen kann WAar wurde Öfters der Eın-
deutigkeıt der Formen mıt der Orzug gegeben (1im offizıellen Aramäısch
ohnehın), doch konnte dieses TINZIP auch urchaus verlassen werden, dass
sıch auch SC  IC nıederschlug, Was offensıichtlich als phonetischer Prozess
(partıell) 1m ange WAar.  25 nämlıch die Elısıon des Kausatıvmorphems

Übersetzung VOI Fragment der Tel-Dan-Stele

Und Kn E an schnıtt bestimmte
Be1 seinem Kämpfen gegen/ın
Und ß 1e13 die Könıige VonNn E kommen
s machte miıch König“®
unı ich nahm VOIN sieben jebzıg fort
meln Gefangener meıne Gefangenen Gefangene VON Ba a u D

Sohn des K e
Sohn des IA K

egert, 120
Dıie Beobachtungen Von J ropper, Kausatıvystamm, 15-16, ber den Schwund des
Kausatıvmorphems In intervokalıscher Stellung zeichnen dıe Sprachtypologıie
nach, Von der der faktısche Sprachgebrauch abweıchen kann. ach Iropper ist dıe
Bıldungsweise ohne als die Jüngere anzusehen, dıe mi1t als dıe ältere, dıie sıch 1Im
Aramäıschen och sehr lange gehalten habe IDem ist durchaus zuzustimmen, doch
scheinen MIr den tWwas schwankenden Gebrauch des Kausatıyvmorphems gerade
1m Altaramäischen neben den typologıschen uch dıe erwähnten praktıschen ründe
VOIl Bedeutung se1n, dıie auf ıne Vereindeutigung der geschriebenen Sprache
abzıelen, die ohl durch den phonetischen Prozess der Elısıon notwendig wurde.
Beckıing, Insription, meınt, ass In der Wortfolge hmlk hdd ”tor syntactical 1CAd-

SONS“” Hadad nıcht das Subjekt, sondern das Objekt Se1IN müuüsse (28 ”he made Hadad
kıng“‘). och lassen sich In dem Samal-Text der ersten Panammuwa-Inschrift VOIl
Zaincırlı Beıispiele für ıne varlable Wortfolge finden. Donner Röllig, I, 214,
Zeıle WNANIN Dydy hdd (und gab In meıne anı Donner Röllıg, I’
214, Zeıle Wnnn hdd bydy (Hadad gab meıne Hände):; Objekt ist beıde Male htr
(Zepter).



Z/u ıner £$3A] und dem historischen HıntergrundZu einer Lesart und dem historischen Hintergrund ...  73  5. Rekonstruktion der historischen Ereignisse  Der historische Kontext ist nur schwer zu bestimmen. Es ist an erster Stelle  auffällig, dass erst gegen Ende der Stele, wo nach Athas Fragment B zu posi-  tionieren wäre, der Autor erwähnt, von Hadad zum König gemacht worden zu  sein. Die in Fragment A erwähnten Taten (Tötung zweier Könige und eine  Belagerung) müssten dann in die Zeit vor der Thronbesteigung des Autors  verlegt werden, obwohl bereits in A 3 offenbar vom Tod seines Vaters berichtet  wird. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Ereignisse nicht stringent in ihrer  chronologischen Reihenfolge berichtet werden, sondern entweder repetitiv Ge-  schehnisse, die einmal am Anfang der Stele erwähnt wurden und nicht mehr  erhalten sind (Fragment A), gegen Ende des Stelentextes (Fragment B) noch-  mals erwähnt werden oder Probleme bei der Thronfolge und ihre Überwindung  am Ende erwähnt werden, nachdem zuvor von Siegen gesprochen wurde. Klar-  heit wird man ohnedies erst durch das Auffinden weiterer Fragmente gewinnen  können.  Zu rechnen ist auch mit einer dritten Möglichkeit: Dass sich der Stelenautor  in A 3 auf seinen verstorbenen Vater beruft, dem er offenbar nachfolgte, ließ  Athas zu Recht vermuten, es handle sich nicht um Hasael, der sich als  Usurpator nicht auf seinen Vater hätte berufen können, sondern um dessen Sohn  Bar Hadad II. Die von ihm besiegten Könige (A 6-9) wären dann Joahas in  Israel und Joasch in Juda. Die Bedrückung durch die Aramäerkönige Hasael  und seinen Sohn Ben-Hadad wird in 2Kön 12,18-19; 13,3 erwähnt. Der in 13,5  genannte Retter (y'wwY3) wäre dann der Assyrer Adad-Narari III, der Bar Hadad  Tribut auferlegte und dadurch das Aramäerreich schwächte (796 v.Chr.).? Bei  einer Schlacht um Ramot-Gilead kam Joahas ums Leben, was in 1Kön 22 von  Ahab berichtet wird, jedoch in diesen späteren Zusammenhang gehört.?® Soweit  wird man Athas in der Rekonstruktion der historischen Ereignisse folgen können.  ?7 _ Darüber berichten die drei Inschriften Adad-nararis III, wobei der Aramäerkönig mit  seinem als Eigennamen missverstandenen Ehrentitel „Mari‘ genannt wird und  deshalb anonym bleibt (Borger, TUAT I, 367-369).  28  Zu den historischen Implikationen zusammenfassend Athas, Tel Dan Inscription,  289-292. Yamada, Aram-Israel, 618-619 kommt aufgrund der Zusammenschau der  Fragmente A und B zu dem Schluss, dass kein Rückbezug zu Ahab hergestellt  werden müsse, da qf/ in der Stele nicht „töten“, sondern ”’to strike, defeat‘“ bedeute.  Den Grund sieht er im Anschluss an Biran und Naveh in der Kombination, Lesung  und Textergänzung von A 6 und A 8 mit B 8, in denen g#/ vorkommt. Der Text heißt  nach ihm: w q# /$b] ‘n ml/kn] = und ich tötete siebzig Könige; beim zweiten Vor-  kommen des Lexems sei Ahasja das Objekt. Da die Tötung von siebzig Königen  unwahrscheinlich sei, sei nur die Verwundung und Besiegung gemeint, so dass  Joram und Ahasja dann, dem biblischen Text entsprechend, von Jehu hätten getötet73

Rekonstruktion der historischen Ereignisse
Der hıistorische Kontext ist 1L1UT schwer bestimmen. Es ist erster Stelle

auffällig, dass erst Ende der ele, nach as Fragment pOSI1-
tiıon1eren wäre, der Autor erwähnt, VO Önıg emacht worden
seIN. Die In Fragment erwähnten Tateng zweler Könıge und eiıne
Belagerung) mMussten dann In dıe eıt VOT der IThronbesteigung des Autors
verlegt werden., obwohl bereıts In ITfenbar VO Tod selnes Vaters berichtet
WIrd. Eıne andere Möglıchkeıit wäre, dass dıe Ere1ignisse nıcht strıngent ihrer
chronologischen Reıihenfolge berichtet werden, sondern entweder repetitiv (Ge-
schehnıisse. dıie einmal Anfang der eile erwähnt wurden und nıcht mehr
erhalten sınd (Fragment A), Ende des Stelentextes (Fragment noch-
mals erwähnt werden oder TODIeme be1l der Thronfolge und iıhre Überwindung

Ende erwähnt werden, nachdem ZUVOT Von S1iegen gesprochen wurde lar-
heıt wırd INan hnedies erst durch das Auffinden welterer Fragmente gewInnen
können.

/u rechnen ist auch mıt einer drıtten Möglıchkeıit: Dass sıch der Stelenautor
In auf seinen verstorbenen Vater beruft, dem GT {1fenbar nachfolgte, 1eß
thas ec vermuten, CS handle sıch nıcht Hasael, der sıch als
Usurpator nıcht auf seıinen Vater hätte berufen können, sondern dessen Sohn
Bar I1 DiIe VON besiegten Könige 6-9) waren Joahas In
Israel und Joasch In Juda Die Bedrückung durch dıe Aramäerkönige Hasael
und seiınen Sohn en-Hada: wırd 2Kön 12,18-19; B3 erwähnt Der in 135
genannte Retter DWY) ware dann der Assyrer Adad-Nararı HL, der Bar adaı
TIrıbut auferlegte und dadurch das Aramäerreıch schwächte (796 V:Chr.) Be1l
elıner aCcC Ramot-CGilead kam Joahas un  N eben, Wäds In KÖön Z VON
Ahab berichtet wiırd, jedoch diesen späteren /usammenhang gehört.“® Soweıt
WIVT thas der Rekonstruktion der hıstorıschen Ere1gnisse folgen können.

Darüber berichten dıe Te1 Inschrıften Adad-nararis HL, wobel der Aramäerkönig mıt
seinem als Eıgennamen miıssverstandenen Ehrentitel „„Marı““ genannt wırd und
deshalb ANONYIN bleıibt (Borger, UAT I7 367-369).
Z7u den historischen Implıkationen zusammenfassend Athas, Tel IDan Inseription,
289-2972 Y amada, Aram-Israel, 618-619 kommt aufgrund der /Zusammenschau der
Fragmente und dem Schluss, ass keın Rückbezug z  ab hergestellt
werden mMüÜSSe, da gtl der eije nıcht ‚OLE sondern ”t0 strıke, defeat“‘ bedeute.
Den CGirund sıieht 1mM Anschluss Bıran und Naveh In der Kombinatıon, Lesung
und Textergänzung VON und mıt S, In denen gtl vorkommt. Der ext he1ßt
nach ıhm gtl [sSb/ und ich tötete sıebzıg Könıige: e1m zweıten Vor-
kommen des Lexems SEe1 Ahasıja das Objekt. Da dıe Tötung Von sıebzıg Könıgen
unwahrscheinlich sel, Se1 dıe Verwundung und Besiegung gemeınt, dass
Joram und Ahas]ja dann. dem bıblıschen ext entsprechend, Von Jehu hätten getötet
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Problematıisch bleibt dann dıe späte Erwähnung, VON Önıg
emacht worden SeE1IN und das Namensfragment In L das keinem
zeıtgenössıschen Önıg weder In Israel noch Juda DASSCH ll Den Uun-
bekannten angeblichen Loka  TsSten 1rram einzuführen, dessen Name auf
Keramık VON Hazor auftaucht, gleicht eher eıner Verlegenheitslösung.“”

Angesıichts der 1UT kleinen B-Fragmente können selbstverstä;  iıch In den
Zeılen abh noch mehr Personennamen als 11UT dıie beıden erhaltenen Na-
mensreste gestanden en Nımmt INan für e11e den etzten mrıden,
Joram, d}  $ der aut 27 KÖöN ‚28-29 mıiıt asla Von Juda Ramot (nlead
Hasael verte1idigt hat und aDel verwundet wurde., dann könnte In e1le eben
jener asla VON Juda erwähnt se1ın; e1le könnte in ırgend einer Form darauf
Bezug nehmen. Es könnte auch en späterer Önıg gemeınt se1n, Amaz]a
VON Juda, wobe!l sıch jedoch e1INn! große Zeıtspanne ergäbe (maxımal 851-773).
Es musste sıch In diesem Fall elıne Auflıstung der feindlichen Könıige ber
ZWEeI (Generationen (Hasael und Bar 11) handeln

Bleı1ibt 11a für Fragment jedoch Mnnerha elner Generatıon, also be]
oram und asla, dann wiıird 111a In dıe eıt Hasaels verwlesen. Es könnte sıch
be1 der Tel-Dan-Stele eınen ext handeln. der sıch WIEe viele andere
NSC}  en auch ber ZWE1 Generationen erstreckt, 1esmal Jedoch nıcht DIOS-
pektiv (das Verhalten der Öhne), sondern retrospektiv. Nachdem Bar
selne Taten geschildert hat, wırd gleichsam das Wort seinem Vater erteılt,
dessen ubilose Machtergreifung HrC SEreC  ertigt WI Dieser kann sıch
nıcht. WIE der Autor VON 2-3, auf selnen eigenen Vater berufen, sondern
nımmt stattdessen Anspruch, VOIN Önı1g emacht worden
SeIN. 2?Kön S, /-15 könnte als eine „Jahwiısı1erte““ Version dessen angesehen
werden, Was der Aramäer VON adaı behauptet, wobe]l der getötete orgänger
eher Hadad-ıdrı als Ben hieß. >0 1SCHAas Besuch Damaskus mıt der
ungelıebten „KÖön1gsproklamatıon“ zugunsten Hasaels., dıie usammenhang
der Jehu-Revolution steht, nımmt sıch dann fast WIe die bıblısche Version des-
SCM duS, Wäds sıch in Cc1e andeutet: „Und 1e/3 dıie Könıige VON K kommen‘“‘,
wobe!l CS siıch e1ın- und Stadtkönige handeln kann und dUus dem Stelentext
nıcht hervorgeht, ob das Kkommen dieser Könıige friedlich oder feindlich
verstehen ist. Dıie Tel-Dan-Stele bietet dieser Lesart einen Hınwels darauf.

werden können. och scheıtert die Theorıie bereıts der inzwıischen überholten
Anordnung der Textfragmente.
Athas., Inseription, 292-7293
Athas, Inscription, 289; diese Erkenntnis lässt siıch jedoch bereıts be1 Würthwein,
Bücher, 319 (mıt Bezug auf Noth), nachlesen. Hentschel, Könige, 3 $ denkt
eiınen Thronnamen Hadad-Esers.



7Zu ıner esa und dem hıistorıischen HıntergrundZu einer Lesart und dem historischen Hintergrund ...  75  dass es zu dem biblischen Text*! nicht nur einen akkadischen (Basaltstatue Sal-  manassars III),” sondern auch einen aramäischen Hintergrundtext gab.  Weitere Konklusionen wird man aus dem sehr fragmentarischen Text ohne-  hin nicht ziehen können. Die vorgelegte Übersetzung und Interpretation wollte  lediglich das Spektrum der möglichen Textdeutungen erweitern.  Summary  The two fragments B, and B, of the Tel Dan stele cannot be read together with the  bigger fragment A as a coherent text but are parts from the lower edge of the stele,  whereas A comes from its upper edge. While the translation and interpretation of DAN B  becomes more difficult by this an approach to the text may be possible by the causativ  reading of the two imperfect forms in lines 3 and 5 (“And he let come the kings of [ ]”;  ‘“[and] I took away from seven / seventy””). Together with the fragments of two names  which may be those of Joram and Ahaziah, we can conclude that in fragment B king  Hazael justifies his coup d’etat claiming that the god Hadad made him king, whereas in  fragment A his son Bar Hadad II speaks. Thus the Tel Dan stele seems to refer to aramaic  traditions which possibly could have influenced the biblical story about Elisha who  “proclaimed”” Hazael king during his visit to Damascus (2Kgs 8,7-15).  Zusammenfassung  Die beiden Fragmentteile B1 und B2 der Tel-Dan-Stele können nicht mit dem größe-  ren Fragment A als ein zusammenhängender Text gelesen werden, sondern sind als  Bruchstück aus dem unteren Teil der Inschrift anzusehen, während A aus dem oberen  Teil stammt. Die Übersetzung und Deutung von DAN B wird dadurch zwar schwieriger,  doch kann ein Verstehenszugang dadurch gewonnen werden, dass die beiden Formen der  Präfixkonjugation in den Zeilen 3 und 5 kausativ gelesen werden („Und er ließ die Köni-  ge von [ ] kommen‘“‘; „[und] ich nahm von sieben / siebzig fort“). Zusammen mit den  31  In seiner jetzigen Form setzt sich 2Kön 8,7-15 aus einem Grundtext (7-10a. 14-15),  der die Genesungsverheißung für „Ben-Hadad‘“ und den Mord durch Hasael berich-  tet, und zumindest einer Erweiterung (10b-13) zusammen; Würthwein, Bücher, 318,  und Hentschel, 2 Könige, 35-36, nehmen zwei Erweiterungen an. Der Grundtext geht  in etwa mit der akkadischen Parallele zusammen, während die Erweiterung mit  Elischas Erklärung, Jahwe habe ihm Hasael als König über Aram gezeigt, auf die  Tel-Dan-Stele bzw. entsprechende aramäische Traditionen Bezug nehmen könnte.  Mit diesem Hinweis auf mögliche Verbindungen zwischen den auf der Tel-Dan-  Stele erwähnten Ereignissen und 2Kön 8,7-15 wird die sehr allgemeine Vermutung  bei Hagelia, Tel Dan, 223 (“Its connection is primarily to 2Kings 8-10, but also other  biblical references could be made.””) wesentlich konkretisiert.  32  „Hadadeser verschwand auf immer. Hasael, Sohn eines Niemand, bemächtigte sich  des Thrones.“ Zitiert nach Borger, TUAT I, 365.dass CS dem bıblıschen Text?! nıcht 1L1UT einen akkadıschen (Basalts  e Sal-
HD: Ssondern auch einen aramäıschen intergrundtext gab

eıtere Ko  UusS1o0Nen wırd INan dus dem sehr fIragmentarıschen ext ohne-
hın nıcht ziehen können. Die vorgelegte Übersetzung und Interpretation wollte
lediglich das Spektrum der möglıchen Textdeutungen erweiıtern.

ummary
The iragments B} and B of the Tel Dan stele Canno! be read together ıth the

bıgger iragment coherent tEXi but Darts from the lower edge of the stele,
whereas irom ıts edge. Whıle the translatıon and interpretation of
becomes LLIOTC dıfficult Dy thıs approach the texT MaYy be possıble Dy the causatıv
readıng of the imperfect forms In ines and he let OINC the kıngs of *
[and| took AaWAaVY from ven seventy”). Together wıth the iragments of
whiıich INaYy be those of Joram and Ahazıah. conclude that In iragment kıng
azae Justifies hıs COUD d’etat claımıng that the god adad made kıng, whereas In
iragment hıs S()I] Bar adad 11 speaks Thus the Tel DDan stele refer aramaılc
tradıtions which poss1ıbly could ave influenced the bıblıcal STOTY about Elısha who
““proclaımed” Hazael kıng durıng hıs Visıt amasCus (2Kgs 5  -

Zusammenfassung
DiIe beıden Fragmentteıle BI und der Tel-Dan-Stele können nıcht mıt dem größe-

1E Fragment als en zusammenhängender ext gelesen werden, sondern sınd als
Bruchstück dUus dem unteren eıl der Inschrift anzusehen. während dus dem oberen
e1l STammt.. Dıie Übersetzung und Ccul  2 VOIN wırd dadurch schwıer1ger,
doch en Verstehenszugang dadurch SCWONNCH werden, dass dıe beıden Formen der
Präfixkonjugation In den Zeıllen und kausatıv gelesen werden („Und 1e13 dıe KÖön1i1-
SC Von a kommen‘“‘; [und| ich nahm VOIN sıeben sıebzig f I't“) Zusammen mıt den

31 In selıner Jetzıgen Form SE sıch 2K ön 8,/-15 dus einem (Girundtext (7-10a.
der dıe Genesungsverheißung für „Ben-Hadad“‘ und den Mord durch Hasael berich-
tel, und zumındest ıner Erweılterung 10b-13)1,Würthweın, Bücher, S,
und Hentschel, Könige, 35-36, nehmen Zwel Erweıterungen Der Girundtext geht
In EW mıiıt der akkadıschen Parallele ZUSaINMMCN, während die Erweıterung mıt
Elıschas Erklärung, Jahwe habe ıhm Hasael als Könıg über Aram geze1gt, auf dıe
Tel-Dan-Stele bzw entsprechende aramäısche Tradıtionen Bezug nehmen könnte
Miıt diıesem Inwels auf möglıche Verbindungen zwıschen den auf der Tel-Dan-
Stele rwähnten Ereignissen und 2Kön 8,/7-15 wırd dıe sehr allgemeıne Vermutung
be1 Hagelıa, Tel Dan, Z( connection 15 primarıly 2Kıngs 5-10, but also other
bıblıcal references could be made.”) wesentlich konkretisıiert.
„Hadadeser verschwand auf immer. Hasael, Sohn eInes Nıemand, bemächtigte sıch
des Ihrones.‘ Zıtiert ach Borger, VUAT L, 365
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Namensfragmenten, dıe auf Joram und Ahasıja deuten, erg1bt sıch dıe Vermutung, dass in
Fragment Könıg Hasael Wort kommt und se1ine Machtergreiftung durch dıe Be-
hauptung rechtfertigt, Hadad habe ıhn Könıg gemacht, während Fragment Sse1In
Sohn Bar Hadad 11 spricht. Damıit scheıint dıe Stele auf aramäısche Tradıtıonen hınzu-
weılsen, dıe 1Im Hıntergrund des Besuchs Elıschas in Damaskus und der „KÖönıigsprokla-
matıon““ 27?KÖöN 8,/-15 stehen könnten.
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UÜber den w1issenschaftlichen Umgang mıt den
aramäılschen Papyrı und Ostraka VON Elephantıne

Anke({oisten-Pruschke
Der Begınn meı1lner wı1issenschaftlichen Beschäftigung mMıt den aramäıschen

Papyrı und (Ostraka dUus Elephantıine hıegt mıiıttlerweıle mehr als ZWEeI1 ahrzehnte
zurück Faszınıerende Einblicke dıe kulturellen, relıg1ösen und sozlalen
Verhä  1SSEe der en VonNn Elephantıne SOWIEe dıe polıtische Sıtuation In Agyp-
ten während der Achämenidenzeit gaben der CT diesen Dokumenten

Erheblich ehNmde wurde dıe C: allerdings Urc. die
methodisch schwachen Edıtionen der Papyrı und straka 1mM eXLTDO0O. of
Aramailc Documents Jfrom Ancient Eoypt' Uurc Bezalel Porten und NCr
den1, dıe miıttlerweile als wıssenschaftliche Standardedıtionen der Papyrı und
Ostraka gelten und me1lst zıtiert werden, ohne S1e interfragen. diıesem
Aufsatz werde ich daher olgende Themen besprechen:

dıe methodischen Schwächen des 122304970790} of Aramaic Documents;.
damıt zusammenhängend generelle Gedanken ZUT Textwiedergabe cdieser
Dokumente:
desweıteren ist seı1ıt den /0er en des 20 durch rabungen
auf Elephantıne nac und Wıederentdeckungen VonNn Jextzeugen In
Museen und Bıblıotheken en Textzuwachs verzeichnen. (jerade dıe
el den bıs ang der /0er Jahre unveröffentlichten Fragmenten des
Agyptischen UuUseums erlın (West). der Staatlıchen Museen Berlın
und des Agyptischen useums Kaıro hat In den letzten 7 Jahren
malßgeblıch Erweıterung des Textbestandes beigetragen. ene rage-
stellungen In Bezug auf den Textzuwachs werden In diesem Aufsatz AaNSC-
sprochen werden.
erDiı€e'| Cowley“ be]l der ersten Gesamtausgabe aramäıscher Papyrı dus

Ägypten beım ursprünglıchen CX der Herausgeber der LEXIE.
aben Porten, Porten Greenfield“ und Porten Yardeni“ eiche Frag-

NeUu ZusammengeSeE oder bıslang unabhängige Fragmente miıtein-
ander verbunden. Damıt entstanden 1ICUC lexte und damıt auch „neue'  ‚66
Dokumente. Diese Dokumente SInd VONn Porten entweder zahl-
reichen unabhäng1gen Eınzelpubliıkationen besprochen worden und
ohne Kkommentar INns extDOoO of Aramaic Documents übernommen Oder
genere unkommentiert 1m exXTDOoO. of Aramaic Documents publızıert WOT-

Vgl en Yarden1ı 1Im Abkürzungsverzeichnı1s Anschluss den Aufsatz.
Sıehe Abkürzungsverzeıchnıs.
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den Diese Neuzusammenstellungen und Neuzusammensetzungen werden
aufgelıstet und daran anknüpfen! ein1ge krıtische Anmerkungen angefügt
werden.
Abschliıeßend soll eispie‘ VOIN Sachau-Papyrus 18 der Tempelsteuer-
lıste geze1gt werden. dass ein erneuter 3C auf die Orıgmale In den
Museen Schlussfolgerungen führen können.
FEın besonderes Problem des eXLTDOO: of FAMAaILC Documents esteht In

Ada Yardenıs zeichnerischen Wiıedergaben der Papyrı Anhand VON apyrus
Kaıro Nr 3479 Sachau-Papyrus 4, AIC Ungnad” Cowley 17 Por-
ten Yarden1 A6.1) wırd das Problem 1im Folgenden exemplarısch aufgeze1gt.
In Abb auf der tolgenden SeIte findet sıch e1IN! opı1e der Handzeıchnung
Yardenıs apyrus KaImro Nr. 3429, en| Abb auf der nächstfolgenden
Seıte ein oto des apyrus gemä der Sachau- Lafe]l ze1gt. Aus dem dırekten
Vergleıich der Handzeıchnung Yardenıiıs mıt dem oto der Sachau- Tafe]l ergeben
sıch olgende Schwachpunkte

ell- und Dunkelfärbungen des apyrus werden In der Handzeıchnung
nıcht wledergegeben. uch Verblassungen der Tinte und kleinste Rısse, die
verschlıedene Lesungen möglıch machen, lassen sıch mit dieser Methode
nıcht übertragen.
Verblasste Buchstaben werden Von erhaltenen Buchstaben nıcht unter-
schleden.
erha. VON Sınd Strukturen sehen, welche Schriftspurenreste bzw.
Abdrücke VOIN Faltungen se1n können. aber Von Yarden1ı nıcht wledergege-
ben werden.
Zum e1spie. lesen Porten Yarden1ı In der Miıtte VOIN ab N117 QyD, und
geben das (} VoNn QYyO, dıe ersten dre1 Buchstaben VON NI1IM und das VON a
als durchweg erhalten Tatsache ist aber. dass zwıschen dem VonNn (VVM
und dem VON > eine deutliche HC 1m apyrus vorliegt, sodass VOmNM

Von ( der enstrich sıch nıcht erhalten hat und VOoNn NZ1IM 1Ur noch das
obere der chrıftzeichen sehen 1st. Mıt > hört die MC auf,.
jJedoch ist VO der Unterbogen sehen. All dies wırd In der 1eder-
gabe durch Y arden1ı nıcht eutlic und wIrd auch nıcht In der Textedition
Porten Yarden1ı dıskutiert.
Besonders markant wıird CS den Zeılen und Hıer werden Schrift-
zeichen VOoN Yarden1 schwarz eingefärbt wledergegeben, obwohl s1e 11UT

iragmentarısc. erhalten oder verwischt sınd, sodass jede esung schon ZUur

Interpretation wiırd, eigentlich mıt einem Fragezeıichen oder auf eine
andere gekennzeıichnet werden müsste Translıterationen dieser Zeılen

Sıehe Abkürzungsverzeichnis.



ber den w1issenschaftlıchen Umgang mıt den aramäıschen PapyrıÜber den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyıl...  81  von verschiedenen unabhängigen Epigraphen ergeben dementsprechend  mehr oder weniger voneinander abweichende Texte. Erkennen Sachau und  Ungnad beispielsweise in Z. 6 lediglich die letzten vier Wörter: 121 IN  7 7750..., SO liest Cowley davor noch: 75 ”"..., während Porten / Yardeni  meinen, das Folgende wiedergeben zu können: 7750 71121 °0RUD NT  375101 / 75125 NT, Dieser Textzuwachs spricht für sich selbst.  A  7  acH  444 - q 31L_é „ [  4  wn  nln ila kkelakletie ean  Ava  R 9Rr  i lln el Ma  f  ?  f  [  V  B  J  ;  W  |  £  : -t  }  D  =  S  M  5  wi?%% 1;ä.%?ä;‚__»mgä ä A  &  S  1W mz AI  -  2A4  TD  ‘%i  -a  ;  E |  }  3  i.-....-..._„.................._.‚ oa E  €  Abbildung 1: Sachau-Papyrus übertragen von Yardenix 1

VON verschıiedenen unabhängıigen Ep1graphen ergeben dementsprechend
mehr oder wen1ger vonelinander abweıchende lexte Erkennen Sachau und
Ungnad beıspielsweise In ledigliıch dıe letzten vier W örter: 71122} IM
1777 71590 hest Cowley davor och Ylen!| Porten Yarden1
meınen. das olgende wliedergeben können: 750 Aa
V752710)] 7927105 Dieser Textzuwachs spricht sıch selbst
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ber den wıissenschaftlichen Umgang mıt den aramäıschen PapyrıÜber den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyri ...  83  Damit wird deutlich, dass die Lesungen des Textbook of Aramaic Docu-  ments keine eigentlichen Transliterationen darstellen. Auch die zeichnerischen  Textwiedergaben durch Ada Yardeni werden dem jeweiligen Papyrus bzw. dem  Ostrakon nur unvollkommen gerecht. Sie geben den Text nicht objektiv wieder  sondern stellen genau genommen die Wiedergabe der Interpretation der  Dokumente, so wie Porten / Yardeni sie sehen dar. Damit wird jede wissen-  schaftliche Diskussion über die Papyri in erster Linie zu einer über die Inter-  pretation der Textwiedergabe von Porten / Yardeni, und nicht über den Papyrus  selbst.  Bei der Herausgabe eines Textcorpus wie beispielsweise bei den aramä-  ischen Papyri und Ostraka von Elephantine müsste grundsätzlich ein Foto des  einzelnen Papyrus bzw. Ostrakons der eigentlichen Transliteration des Textes  vorausgehen, um die jeweilige Transliteration überprüfbar zu machen. Auch  sollte man bei der Textwiedergabe nur das wiedergeben, was tatsächlich zu  sehen ist. Weitergehende Textrekonstruktionen gehören meines Erachtens  grundsätzlich in den Kommentar. Das Fehlen eines Kommentars zur Text-  wiedergabe, zu der Art und Weise der Übersetzung und zur Erklärung einiger  Lehnwörter, ist ein weiterer Mangel des Textbook of Aramaic Documents.  Im Folgenden noch ein paar grundsätzliche Gedanken zur Textwiedergabe  eines Papyrus oder Ostrakons: Generell wäre es wünschenswert, wenn bei einer  Textedition tatsächlich nur das wiedergegeben würde, was zu erkennen ist. Da-  rüberhinaus könnten zur Gesamterfassung des Papyrus oder Ostrakons noch  folgende Zusatzzeichen verwendet werden:  e  N  Unterstrichene Schriftzeichen markieren Schriftzeichen, deren Lesung  fraglich oder die beschädigt bzw. teilweise zerstört sind.  Nicht lesbares Schriftzeichen.  0  Lakune; wo die betreffende Zeile dauerhaft abreißt und ein Ende bzw.  Anfang der Lakune nicht vorhanden ist, steht eine „offene“ Lakunen-  klammer.  Um die verschiedenen voneinander abweichenden Lesungen der Herausge-  ber der Dokumente und die in Aufsätzen vorgeschlagenen unterschiedlichen  Lesungen und Ergänzungen zu dokumentieren, könnte man die folgende Art  der Textwiedergabe benutzen. Als Beispiel dient hier Sachau-Papyrus 38 (Tafel  35), der aus zwei kleinen Fragmenten einer Heiratsurkunde besteht:  Fragment a:  aa I  ]? 27 Jowm X83

Damıt wırd eutlıch, dass dıe Lesungen des Texthook of Aramaic Docu-
keine eigentliıchen Translıterationen darstellen. uch dıe zeichnerischen

Textwiedergaben durch Yardenı werden dem jJeweıliıgen apyrus bzw. dem
()strakon unvollkommen gerecht Sie geben den ext nıcht objektiv wieder
sondern tellen SCHOMIMECN dıe Wıedergabe der Interpretation der
Dokumente, WwI1Ie Porten Yarden]ı S1e sehen Damıit wırd jede WISsSeN-
schaftlıche Dıskussion über die Papyrı erster inıe einer über dıe Inter-
pretatiıon der JTextwıiedergabe VON Porten Yardenı, und nıcht über den apyrus
selbst

Be1l der Herausgabe eInes Textcorpus WIEe beispielsweıise be1 den arama-
ischen Papyrı und Ostraka VOoN Elephantine müsste grundsätzlıch eın oto des
einzelnen apyrus bzw. Ostrakons der e1gentlıchen Translıteration des Textes
vorausgehen, die jeweılıge Iranslıteration überprüfbar machen. uch
sollte 111a be]1 der Textwiedergabe das wliedergeben, Wds tatsächliıch
sehen ist. Weıtergehende Textrekonstruktionen gehören me1lnes Erachtens
grundsätzlıch den Kommentar. Das Fehlen eines Kommentars ZU[r ext-
wledergabe, der und Weıise der Übersetzung und ZUT Erklärung ein1ger
Lehnwörter, 1st eın welıterer angel des eXLDOO. of Aramaic Documents.

Im Folgenden och en Daal orundsätzliche en Textwıiedergabe
eiınes apyrus oder Ostrakons: eAnere ware CS wünschenswert, WC be1 eiıner
Textedition tatsächlıch das wledergegeben würde, Was erkennen ist. Da-
rüberhinaus könnten Gesamterfassung des apyrus oder Ostrakons noch
olgende /Zusatzzeichen verwendet werden:

Unterstrichene chrıftzeichen markıeren chrıftzeichen, deren esung
traglıch oder die beschädıgt bzw. teılweıise zerstört SInd
16 lesbares chrıtftzeichen.

E Lakune: dıe betreffende eıle dauerhaft breıißt und eın Ende bzw
Anfang der Lakune nıcht vorhanden Ist, steht eine .„„offene‘‘ en-
klammer.

Um die verschıiedenen vonelinander abweıichenden Lesungen der Herausge-
ber der Dokumente und dıe In Aufsätzen vorgeschlagenen unterschiedlichen
Lesungen und Ergänzungen dokumentieren, könnte INan dıe olgende
der Textwıedergabe benutzen. Als eispie dıent hıer Sachau-Papyrus 38 (Tafel
35); der Adus ZWEI kleinen Fragmenten eiıner Heıratsurkunde besteht

Fragment
197

]‘) 2721 2WA
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Fragment d, Sachau. ngnad, Cowley und Porten Yarden1ı Für
Sachau, ngna und Cowley 1st der Anfang VOIN Fragment D,
Porten Yarden1 ]O aaı D17W2

Fragment D, Für Sachau, ngna und Cowley bıldet Fragment d,
den Anfang VOIN Fragment D. Sachau und ngna 5510 Cowley: 10
X0J D Porten Yarden1 O0 ar Porten Yarden1 R „r M> IN

Porten Y arden1 wwr 1272 m05|
Wıe bereı1ts eingangs erwähnt, ist urc rabungen auf Elephantıne nac

191 und Wıederentdeckungen VOI Jextzeugen Museen und Bıbliotheken
eın Textzuwachs verzeichnen. ıne detaılherte Auflıstung dıeser Papyrı und
()straka würde den ahmen dieses Artıkels überschreıten und ich verwelse
daher auf den Eınleitungsteil me1lner Dissertation“. Allerdings möchte ich auf
ein1ge ungeklärte TODIemMe hinwelsen. In der 918 auf Elephantıne stattgefun-
denen Grabung des Päpstliıchen Bıbelıinstituts unter der CI VoNnNn trazzullı
wurden eın Inschrıfteniragment und fünf Papyrusfragmente gefunden”. Letztere
wurden In dem Ausgrabungsbericht Uurc O, O, O [ 11 gekennzeichnet
Diese Fragmente wurden VoNnNn Kraeling” mıt den VOIl Aime-Giron® als iragments
arameens epoque p  9 mals dont lorıg1ne exacte est inconnue‘ publızıerten
Fragmenten Nr. 76-86 ıdentifiziert. Die Nummern Aıme-Giıron 76-86 umfassen
LO Papyrusfragmente, wobel Nr X6 insgesamt weıtere, sehr kleine Frag-

beinhaltet. Porten Yarden1 übernehmen aelıngs uordnung
und gehen ebenfalls VON 10 apyrusfragmenten für dıe Grabung VON 9018 aus
DiIie Identifikation VOI Aıme-Giıron 76-86 mıt den Papyrusfragmenten der Straz-
zullı-Grabung ist mehr als iragwürdıg Umfasste der Fund 9018 fünf Papy-
rusfragmente, können daraus schwer 1.() Z/Zuordnungsnummern be] Aıme-
Giron bzw A() apyrusfragmente werden. Des Weıteren erwähnt Kraeliıng eine
undlıste der Grabung VON 1918, dıe sıch 1mM Päpstlıchen Bıbelinstitut Rom
befände, und neben den erwähnten Papyrusfragmenten noch dre1 arama-
ische Ostraka und SN eiıner ZWEeI1 agmentarısch erhaltene Inschrıften, eiıne mıt

Jo1isten-Pruschke, Leben
Vgl Strazzullı Bovıer-Lapierre Ronzevalle, Kapport, IS
Sıehe Abkürzungsverzeichnıis.
A1ıme-Giıron, Jextes,E OO Porten / Yardenı, Textbook,



ber den wıssenschaftlıchen Umgang mıiıt den aramäıschen Papyrı X

kanaanätlscher Schrift angegeben würden ach Auskunft des Pontificıo Insti-
{utO Bıblico Roma o1bt Cr aber C1INC solche L1ste nıcht Welıtergehende Anga-
ben Identifizierung der Fragmente der Grabung VoNn 9018 konnten weder
das Päpstlıche Bıbelinsti noch das gyptische Museum KaIlro machen.
Daraus 1ST zwelerle1 Lolgern: Zum Eınen 1ST die Identifikation der Papy-
rusiragmente ()- Y der Grabung VoNn 91 mıt Aı1ıme-Gi1ron #A= verNeINEN
und Anderen ist die rage der uordnung der Papyrusifragmente 0-0 und
der Herkunft Von Alme Gı1ron 76 ungeklärt

Des Weıteren o1bt CS C1INC i1skrepanz der gabe des Umfangs der
Osder französıschen usgrabungsexpedition auf Elephantine Gileich-
zeıt1g m1T der zweıten und drıtten Kampagne der deutschen sgrabungen auf
Elephantıne CIM anzösısche usgrabungsexpedition unter der Leıtung
VOoN Charles Clermont-Ganneau der des KOoms VonNn Elephantıne
Lalg DIie drıtte französısche Kampagne fand unter der CI VONN Etienne
(GJautier Wınter 1908/1909 und die er der CI VOoN Jean Cledat

Wınter 1910/1911 sStatt Von diesen Kampagnen Sınd keine usgrabungs-
berichte vorhanden Es wurden C111C enge (OOstraka aber keın CINZISCI
aramäıscher apyrus gefunden DIe Ostraka gehören ZUT SOr Charles Clermont
Kollektion wobel CIN Anzahl der straka bıslang veröffentlicht
worden 1STt Auf dem Internationalen Orıientalıstenkongress VON 94
arıs 1e Dupont-Sommer ortrag ber 18 Collection des Ostraca

recueıllıs par Clermont-Ganneau Elephantine  u12 WO C den
Bestand der Kollektion Clermont-Ganneau auf 256 Ostraka bezıfferte Von
diesen 256 straka Ssınd 1 vollständıg erhalten und dıe restliıchen 239
iragmentarıschem /Zustand ach Porten Yarden1 wurden 907 der ersten
Kampagne 175 ()straka gefunden VON den VICT bıslang veröffentlicht sınd dre1
VON Dupont-Sommer (Nr 16 und VON Lozachmeur (Nr 1257)®
In der Zzweıten ampagne CS TE (Ostraka 1Ur dre1 Von Dupont-

Kraelıng, Brooklyn
Der refVON Stephan Pısano J des Päpstlıchen Bıbelinstituts Rom befindet sıch als
Appendıx Anhang VOoNn Joisten-Pruschke Leben
Von Dussaud erschıen 1923 CI Artıkel über das Werk Charles Clermont (jJan-

11a uch CIMNSCS über Ausgrabungen auf Elephantine erfährt Vgl
Dussaud Iravaux 140 / Weıtergehendes uch be1 Chabot Fouilles
Vgl Dupont-Sommer Collection 109 F
Nr Porten / Yarden1 Dupont-Sommer (Ostraca 109 133
Nr Porten / Yardenı 10) Dupont-Sommer (Ostracon 53 58
Nr (= Porten Yardenı 21} Dupont-Sommer Syncretisme
Nr 1725 Porten / Yarden1ı D/ Lozachmeur ()stracon 248)
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Sommer publızıert wurden (Nr. 352 169 und 186) Gautier rachte CS In der
drıtten Kampagne auf Ostraka., bıslang 1Ur ZWEe1 In Zeıitschriften
besprochen wurden: eInes durch pont-Sommer (Nr. 2II) und eInes durch
Lozachmeur (Nr. 228) Über strakafunde der vierten Kampagne HTG Cledat
erfahren WIT nıchts. ach Porten Yarden1ı käme 111a dann auf 278() straka.,
gegenüber 256 nach Dupont-Sommer. Abgesehen VOIl dieser 1skrepanz ware
CS 100 Jahre nach den ersten strakafunden ure dıe französısche Aus-
grabungsexpedition wünschenswert. eine uflıstung der straka erhalten
und dıe vollständıge Publıkation dieser ()straka dıe Wege leıten.

Sachau publızıerte auf den aie S7264 insgesamt E Fragmente. Be]ll den
Untersuchungen dieser Fragmente st1el3 Bezalel Porten 1mM AÄgyptischen Muse-

Berlın auf dre1 welıtere, bıslang unveröffentlichte ale mıt 37 Frag-
enten In Porten Yarden1 Bd werden weıtere, bıslang unveröffentlichte ”6
Fragmente‘ benannt. die allerdings nıcht zugeordnet werden können. Han-
delt CS sıch 1 weltere Fragmente Adus dem Bestand des Berliner Muse-
ums? Stammen diese ”6 Fragmente‘ VON den deutschen usgrabungen auf
Elephantıne und anderweiıtıg ufbewahrt worden? Die aC 1st völlıg
unklar. Jedenfalls wurden VOT Porten Yarden1 Von diesen 556 Fragmen-
ten  coc 1Ur wen1ge veröffentlicht, und hauptsächlıch als e1lle VOIN Neuzu-
sammensetzungen mıt anderen apyrusfragmenten. Über diese Neuzusammen-
ZU  € o1bt D 1Ur vereıinzelt Dokumentationen. Für elne ser1Ööse WISsSen-
schaftlıche Dıskussion ist elıne umfassende Dokumentatıon olcher Neuzusam-
mensetzungen aber unverzıchtbar.

Seıit den X0er en des 0.Ja  underts wurden hauptsächlıch VON Bezalel
Porten dıe bereıts bekannten aramäıschen Papyrı LCUu untersucht und teiılweıse
LICU zusammengese oder mıt anderen Fragmenten verbunden. DiIie entstan-
denen Texte sınd

Neuzusammensetzung bzw. Publıkation der Neuzusammensetzung
euzusammenstellung VoNn Papyrı bzw euzusammenstellung

Porten Greenfield 84-85Sachau-Papyrus 15 ngna 16
Cowley 34) ZzZusammengese mıt Porten Y arden1ı AAA
Sachau-Papyrus 43 ngna 44 Porten BI6
Cowley 56) In diesem Doku-
ment bılden 43, 13 dıie Zeılen 1-3;

Nr. 152 en Yarden1ı pont-Sommer, Ostracon (Sabbat), 29-39
NT. 169 Porten Yarden1ı DL2) Dupont-Sommer, ()stracon (RES). A3:75
Nr. 186 en Yarden1ı Dupont-Sommer, (O)stracon 403-409
Nr. D en Yarden1ı Dupont-Sommer, Bel. D A

en Yarden1]5 Lozachmeur, (Ostracon 228), 8 1-93



ber den wı1issenschaftlichen Umgang mıiıt den aramäıschen PapyrıÜber den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyri ...  87  Neuzusammensetzung bzw.  Publikation der Neuzusammensetzung  Neuzusammenstellung von Papyri  bzw. Neuzusammenstellung  SP 15, 1-7 die Zeilen 3-9 und SP 43,4  ist Z. 10.  Berlin P.13445,1.2.3.5.6 = Sachau-  Porten / Yardeni A4.6  Fragmente Tafel 61,1.2.3.5.6 =  Porten B18  Cowley 66,1.2.3.5.6 verbunden mit  Berlin P.13461,12 = Sachau-Frag-  ment Tafel 59,12 = Cowley 68,12 und  Nr. 88 von 96 Fragmenten.  AT2 =RES 247 = Ungnad 90 =  Porten; Lettre 71-86  Cowley 80 verbunden mit AI 3-4 =  Porten / Yardeni A5.5  RES 248.  Porten / Greenfield 36-37.  Kraeling 1 zusammen mit Kraeling  18,4. Diese Zusammensetzung wurde  Porten / Yardeni B3.2  für Porten / Yardeni B3.2 angegeben.  Porten B35  Da Porten / Greenfield bis auf einige  abweichende Lesungen den gleichen  Textbestand wiedergeben wie Porten /  Yardeni, muss wohl schon für die Aus-  gabe Porten / Greenfield diese Zusam-  mensetzung Grundlage gewesen sein.  Porten / Szubin schreiben 1983 über  den Zustand von Kraeling 1: “The  document itself is fragmentary. An  early attempt to open it, probably by  the purchaser of the document,  Charles Edwin Wilbour, miscarried,  and it broke into pieces. The endorse-  ment is completely missing. A visit to  the Brooklyn Museum (by Porten) in  1970 and 1971 resulted in a replace-  ment of fragments and further restor-  ation of the text. Some of Kraelings  restorations were confirmed (’psl in  line 9), while others had to be rejected  (omit Iy in line 8).” Außer dieser An-  merkung gibt es keinerlei detaillierte  Beschreibung der Neuzusammenset-Neuzusammensetzung bzw Publıkatiıon der Neuzusammensetzung
Neuzusammenstellung VOoNn Papyrı bzw euzusammenstellung

S: 157 dıe Zeılen 3_-9 und 43,4
ist 10
Berlın P:13445,1.2.3.5.6 Sachau- Porten Yarden1ı A4.6
Fragmente alie 0L1.2.3:56 Porten
Cowley 66.1.2.3:5.6 verbunden mıt
Berlın Sachau-Frag-
mMent alie 5912 Cowley 68,12 und
Nr. XX VOIN 96 Fragmenten.

2A4 ngna O() Porten: ettre T1Z8E
Cowley verbunden mıt 3-4 Porten enıA
RES 2458

Porten Greentield 32637Kraelıng ZUsailnmen mıt Kraelıng
15,4 Diese Z/Zusammensetzung wurde Porten Yarden1ı B32
für Porten Yarden1ı B3.2 angegeben. Porten B35
Da Porten Greenfield bIs aufein1ge
abweıchende Lesungen den gleichen
Textbestand wliedergeben WI1Ie Porten
arden], 1LLIUSS ohl schon dıe Aus-
gabe Porten Greenfield diese /usam-
mensetzung Grundlage SCWESCH SeIN.
Porten / INn schreiben 90823 über
den Zustand VOoNn Kraelıng
document ıtself 1s iragmentary.
early attempt OPCNH it, probably by
the purchaser of the document,
Charles Edwın ılbour. miscarrıed,
and ıt TO. into pleces. The endorse-
ment 1S completely mMISSInNg. visıt
the Brooklyn Museum (by Porten) In
970 and 971 resulted eplace-
ment of iragments and er resSTOT-
atı1on of the texT. Some ofaelıngs
restorations WCIC confirmed psS
lıne 9} 1ie others had be rejected
(omıt 1y lıne 8) 29 er dieser ANn-
mer‘ o1bt CS keinerle1 detaıllıerte
Beschreibung der Neuzusammenset-



A nke Joisten-Pruschke 147 (2009)

Neuzusammensetzung bzw. Publiıkation der Neuzusammensetzung
Neuzusammenstellung VOoN Papyrı bzw. Neuzusammenstellung
ZUNS bzw. euordnung der vorhande-
1ICH Fragmente, dıe den Lesungen
In Porten Greenfield und Porten
Yarden1 hrten

Kraelıng Die Fragmente wurden Porten / Szubın, Life Eistate 29-45
NECU angeordnet und unveröffentlichte Porten Yarden1ı B3./
Fragmente des Brooklyn Uuseums Porten B40
hınzugefügt Kraelıng 6, 19-20 Ist 1Un

6, 11-12: Fragment b und
Fragment 19-20

Kraelıng mit Kraelıng _S und Porten Greenfield S IT
Kraelıng 18,8
In Porten Y arden1 B3.8 wırd Porten Y arden1ı B3.8
Kraelıng mıt Kraeling 15 und den
Fragmenten Kraelıng 16:1.:3:8.13:18

zusammengesetzt.
Sachau-Papyrus 44, alite 38 Porten, Contracts 49-5 1
ngna 45 Cowley 49 ZUSamImenN- Porten Yarden1ı B4 1

mıt Berlın DE 104
oOdle1an ıbrary MS . Aram.cl Porten, Contracts 41-49
Neuzusammenstellung der Fragmen- Porten Yarden1ı B4.2

Porten B45%{e; Ssodass “altogether ten Iragments
have been relocated“‘ Porten)
erın P.13476 Sachau-Papyrus 35 Porten Yarden1 B4.6
(Tafel 34) ngna 37 Cowley 35 Porten B51
ZUSaIMeN mıt Fragment Nr. 69 VoNn
96
Berlın 13444,3 Sachau-Fragment Porten, Szubın. Exchange 653 (Nur
ale 583 Cowley 653 verbunden eıne kurze Bemerkung Neuzusam-
mıit Berlın P.13448,3 und Sachau- mensetzung.)
Fragment aie 60,3.5 Cowley Porten Yarden1ı B52
6755 ınen kurzen Hınweils über
diese Neuzusammensetzung
sıch be1 Porten Szubın. ”I he
Yethoma and alluah appCar In later



ber den w1issenschaftlichen Umgang mıt den aramäıschen Papyrı89  Über den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyri ...  Neuzusammensetzung bzw.  Publikation der Neuzusammensetzung  Neuzusammenstellung von Papyri  bzw. Neuzusammenstellung  fragment (C 67,3). Visiting the Staat-  liche Museen zu Berlin, Porten has  been able to join this fragment to the  left of C 65,3. We thus have the right  half of lines 2-4 (the first line is  missing) of a contract drawn up by  Mattan b. Yeshabiah who appears  elsewhere as one of the addressees of  a letter from ca. 410 B.C.E. (C 38,1)”.  Berlin P.13466 = Sachau-Papyrus 33  Porten / Yardeni B5.5  (Tafel 33) = Ungnad 35 = Cowley 43  verbunden mit Berlin P.13461,4 =  Sachau-Tafel 61,4 = Cowley 68,4.  Kraeling 14 besteht aus einem größe-  Porten, Restoration 244-255.  ren Fragment und vier kleineren Frag-  Porten / Greenfield, 114-115.  menten, “whose connection with the  Porten / Yardeni B6.1  larger piece he (Kraeling) was unable  to ascertain“ (Porten). Für Porten  ergaben die Untersuchungen am Ori-  ginal, dass ”fragment d should be  attached to the beginning of fragment  b. Since the space preceding the word  NI7M on the now joined fragments d-b  is too great for a letter space, it is  likely that this piece came at the be-  ginning of a line. It would fit nicely  Jjust below line 4, the last line pre-  served in the large fragment”(Porten).  Sachau-Papyrus 9 (Tafel 10) = Un-  Porten, Restoration 257-261.  gnad 9 = Cowley 36. Sachau-Papyrus Porten / Greenfield 118-119.  9 besteht aus vier Fragmenten (a, b1,  Porten / Yardeni B6.2  b2 und c), wobei Fragment c von  Cowley schon als “unimportant‘“  gewertet wurde.  In der Neuzusammensetzung der  Fragmente durch Porten bildet Frag-  ment a die Zeilen 4-7, Fragment b1Neuzusammensetzung bzw Publıkation der Neuzusammensetzung
Neuzusammenstellung VOIN Papyrı bzw. euzusammenstellung
Iragment 67,3) Visıting the Staat-
1Cc Museen Berlın, Porten has
been able ]Jom thıs fragment the
left of 65,3 We thus have the rıght
half of 1nes D (the fırst Iıne 1S
missıng) of cContract drawn up Dy
Mattan eshabı: who aAaDDCATSs
elsewhere d OMNC of the addressees of

letter from 410 B& 36:1)-
erlın P.13466 Sachau-Papyrus 33 Porten Y arden1ı B5_5
(Tafel 33) ngna 35 Cowley 43
verbunden mıt erın 13461,4
Sachau- Lafe]l 61,4 Cowley 68.4
Kraelıng besteht Aaus einem oröße- Porten, Restoration 244-755
F Fragment und vier kleineren Frag- Porten Greenfield, F1 15
enten, “whose connection wıth the Porten Yardenı B6.1
larger plece he (Kraelıng Was unable

ascertaın““ Porten) Für Porten
ergaben dıe Untersuchungen Or1-
o]lnal, dass "fragment should be
attached to the beginnıng of Iragment

Since the preceding the word
S dalpha the 1O  S Jome: iragments d-b
1S OO great for letter9 it 1S
lıkely that thıs plece Caine al the be-
ginnıng of lıne WOU fıt nıcely
Just e1I0W lıne 4, the last Iıne PIC-
served In the arge iragment (Porten).
Sachau-Papyrus (Tafel 10) (1 Porten, Restoratıon 2519261
gnad Cowley 36 Sachau-Papyrus Porten Greenfield X17 19

besteht Adaus vier Fragmenten (a DI., Porten Yarden1ı B6.2
b2 und wobe!l Fragment VON

Cowley schon als “unımportant"
gewertet wurde.

der Neuzusammensetzung der
Fragmente durch Porten bıldet Frag-
ment die Zeıilen 4- 7, Fragment
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Neuzusammensetzung bzw Publikation der Neuzusammensetzung
Neuzusammenstellung Von Papyrı bzw. euzusammenstellung
das Zeilenende VoNn den Zeıilen 1-2,
Fragment b2 das Zeıilenende VoN Ze1-
le und Fragment I6 unberück-
sıchtigt.

Porten Yarden1ı B6.4Sachau-Papyrus (Tafel
33) ngna 36 Cowley 18
Porten Greenfield S. ] 16f. ZUSammmen
mıt den Fragmenten Nr. +7/79 VOoN
96 Fragmenten.
erlın P.23 128 mıt erlın P.23 129 Porten, apyrus Fragments 372-41
und erın P.23 130 und erın Porten Yarden1ı (3.9
P.23 131 und erın P.23132 und
erın P.23134

Sachau- Tafe]l 53 Cowley 63 Porten Yarden]1 ( 13
ZuUusammen mıt Sachau- Tafe]l 55
Cowley und Sachau- Lafe]l 56,1-
S FA 4121A4 FL492260 Cowley
62,1-3  10.12-14.17.19-20
Berlın P.13488% Sachau-Papyrus egen Müller / Röllıg, TE
18 (Tafel 1 7-20 ngna 19 Porten, apyrus Fragments 23-726
Cowley Z ZUsammen mıt Berlın
P.23101

Porten Yarden] EAESBerlın P.134858 Sachau-Papyrus
18 (Tafel 1 /-20 ngnat 19
Cowley Z ZUSamLMenN mıt Berlın
P23 101 und den Fragmenten Nr.

VOIl 96 Fragmenten.

Berlın P.13445D besteht Aaus den Porten Yarden1 1)]
Fragmenten Nr 4, 7,8 und 10 VON
Berlın 13445B
Die Fragmente erln P.134061, und Porten Yarden1 1.26
10 mıiıt erın P.13445D:13445B/3
und



ber den wıissenschaftlichen Umgang mıt den aramäıschen PapyrıÜber den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyri ...  91  Neuzusammensetzung bzw.  Publikation der Neuzusammensetzung  Neuzusammenstellung von Papyri  bzw. Neuzusammenstellung  Berlin P.13461,3 mit Fragment Berlin  Porten / Yardeni D1.28  P.13461A:96/25.  Berlin P.13461A:13445B/12 mit 13.  Porten / Yardeni D1.29  Berlin P.23115 zusammen mit Berlin  Porten / Yardeni D1.30  P23116.  Berlin P.13445,12 mit Berlin  Porten / Yardeni D1.31  P.13448,14 und Berlin  P.13445D:96/35.  Die Fragmente Berlin P.13442,17.18.  Porten / Yardeni D1.33  20.22.24.25.27. 29 und die Fragmente  Berlin P.13445C:96/6.13.  Fragment Berlin P.13444,15 mit  Porten / Yardeni D2.2  Berlin P.13444B:96/4.7.  Fragment Berlin P.13444B:96/51 mit  Porten / Yardeni D2.7  Berlin P.13444B:96/53.  Fragment Berlin P.13461,2 mit Berlin  Porten / Yardeni D2.9  P.13444C:96/94.  Porten / Yardeni D2.10  Berlin P.13444,17 mit den Fragmen-  ten Berlin P.13445,7.13.14.15 und  den Fragmenten Berlin P.13445B:96/  10.14.33.37.46.81.  Berlin P.13445,4 mit den Fragmenten  Porten / Yardeni D2.11  Berlin P.13448:96/84 und 96.  Porten / Yardeni D2.14  Berlin P.13444,6.10 mit den Frag-  menten Berlin P.13444C:96/19.29.  Die Fragmente Berlin P.13445,11.16  Porten / Yardeni D2.21  und Berlin P.13461C:96/12.  Die Fragmente Berlin P.13444,7.8.  Porten / Yardeni D2.25  9.11.12 und Berlin P.13444A:96/5.59  Berlin P.23112 mit Berlin P.23119  Porten / Yardeni D3.2  und Berlin P.23122.  Porten / Yardeni D3.3  Das Fragment Berlin P.13448,6 mitYl

Neuzusammensetzung bzw Publikation der Neuzusammensetzung
euzusammenstellung Von Papyrı bzw. Neuzusammenstellung
erln mıt Fragment erlın Porten Yarden1ı DEn
P.13461A:96/2

erlm P.13461A:13445B/172 mıiıt 13 Porten Yarden1ı 29

ern P.231 S ZUSaiInmen mıt erı Porten Y arden1ı 3()
P231 16

erln P.13445,12 mıt erın Porten Yarden1ı
P.134485,14 und erln

DIie Fragmente erln Porten ardenı 33
MT ET DL 29 und dıe Fragmente
erın P.13445(96/6.13

Fragment erın P.13444,15 mıt Porten Yarden1ı O
erlın P.13444R:96/4

Fragment erln 13444 :96/51 mıt Porten Yarden1ı 27
erın

Fragment Berlın 13461,2 mıt erln Porten Yarden1ı D2.9
P._13444(0:96/94

Porten Yarden]ı 10erın P.13444,1 7 mıt den Fragmen-
ten erın P.13445, 7 13 S und
den Fragmenten Berlın
1433372681
Berlın P.13445,4 mıiıt den Fragmenten Porten Yardenı 3
erln und 96

Porten Yarden1ı D2 14erln 3444,6 10 mıt den Frag-
enten erın 444C(C:96/1 9.29
Dıe Fragmente erın P.15445,1 L:-16 Porten Yarden1ıD
und erın P.13461C:96/12
Dıie Fragmente Berlın P.13444,7.8 Porten Yarden1ıN

E und erln 13444A :96/5.5
erln P 231 mıiıt Berlın P 231 19 Porten Yarden]ı3
und erlın P.23 12792

Porten Y arden1ı D3.3Das Fragment erlın P.134485,6 mıt
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Neuzusammensetzung bzw Publıkation der Neuzusammensetzung
euzusammenstellung VOoN Papyrı DZW. Neuzusammenstellung
erın

Kaıro 3041 mıt Kaılro Porten Yarden1ı D3
390739

Berlın P.23 109 mıt Berlın P231 13C Porten, apyrus Fragments 44-46
Porten Yarden1 3S

erln P 13461B:96/1 und 70 Porten Yarden1ı D4.6
Berlın und 78 Porten Yarden1ı 15
Berlın und 47 Porten Yarden1ı D5.3
erlın P.13444,13 mıt Berlın Porten Yarden1ı S75

34441):96/55
Berlın P.13444RB:96/5 und Y Porten Yarden1ı SN

urch Neuzusammensetzungen VOIN Fragmenten bzw. dem /Z/usammenfü-
SCH bıslang unabhängı1ger Fragmente wurden insgesamt „„neue‘” Dokumente
geschaffen. Von diesen SInd 3() Dokumente erstmalıg In den Edıtionen Porten
Yarden1ı k veröffentlicht worden, wobel CS aber keinem dieser „neuch:
lexte eiınen Kkommentar o1bt, In dem erläutert wiırd, WIe dıe Papyrusfragmente
zusammengefügt wurden, noch wırd en oto des . NEeUEN: Dokumentes al SC-
geben Damuit ist eine wıissenschaftlı fundıerte Ausemandersetzung mıt diesen
Z/Zusammensetzungen nıcht möglıch, S1IE können LUr noch akzeptiert werden. Für
dıe ukun der wI1issenschaftlichen e: den aramäıschen Papyrı und
Ostraka ware CS allerdings en Erfordern1s. WC solche Neuzusammenstellun-
SCH VOoN Papyrusfragmenten bzw /usammensetzungen bıslang unabhäng1ger
Fragmente publızıert werden, dass eiıne wı1issenschaftlıch fundiıerte 1skus-
S10N über dıese Dokumente zustande kommen kann Dazu ehören ZU-
mıindest en entsprechender Kkommentar und Fotos

ber auch be1 den dokumentierten Papyrı lassen sıch Hre Ansıcht des
Orıgmals bzw Uurc auf dem uesten Stand der Technik usgeführte Fotos
noch Entdeckungen machen. Beıspielsweise dıes der Fall be1 der s 10124
Tempelsteuerlıste Sachau-Papyrus 18 (HFatel 17-20 Dieser apyrus hat eine
öhe VOINN 28CM, eiıne Breıte VOIN cm und beinhaltet acht Kolumnen, wobe!l
Kolumne auf der Rückseıte finden 1st. Im SCHNIUSS Kolumne Sınd
demotische Zeıiıchenreste sehen, dıe nach Spiegelberg dıie Reste einer demaoti-
schen Rechnung darstellen !® 9’/4 konnte egen das Fragment erın P.23101

18 Sıehe Sachau, apyrus, 8



ber den wı1issenschaftlichen Umgang mıt den aramäıschen PapyrıÜber den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyri ...  %  der 2. oder 3. Kolumne hinzufügen.!? Dieser Zuordnung stimmte Porten zu?,  wobei er dieser 1993 noch die Fragmente Nr. 64 und 76 von 96 beifügte.?! In-  haltlich stellt Sachau-Papyrus 18 eine Beitragsliste von Personen des jüdischen  Heeres dar, die jeweils 25 gezahlt haben. Die Zahlungen werden deutlich als  Zahlungen für Gott Yhw angegeben, was durch die über Kol. 1 und 2 gestellte  Überschrift zum Ausdruck gebracht wird. Dies steht aber im Widerspruch zu  Kol. 7,1-6. Dort heißt es:  1  Das Geld, welches sich heute in der Hand des  T3 NN Ar NDOS 1  Jedaniah, Sohn des Gemariah im Monat Phamenoth: 3725 772 77a T 2  Silber Karsh 31, Schekel 8.  8 7220 31 WA3N833  Darunter für Yhw: Karsh 12, Schekel 8.  8 0 12 24  Für 7RMHWN?: Karsh 7.  7 W3 ROMWN? 5  SSn 5 \° N  Für I?wn>anay: Silber, Karsh 12.  12 W5 905 am aNIY 6  Herkömmlicherweise wird die Summe von 31 Karsh und 8 Schekel als Ge-  samtsumme der Einnahmen verstanden, die auf drei Götter, nämlich 17°, 7RI”IAWN  und 7NRNM°NIV, verteilt werden. Der aus dieser Deutung resultierende Wider-  spruch zwischen Überschrift und dem Inhalt von Kol. 7,1-6 ist offensichtlich  und bedarf keiner weiteren Ausführungen.  Ein weiteres Problem besteht in der Diskrepanz zwischen der Summe der  Einnahmen von Kol. 1-8 und der Gesamtsumme von Kol. 7,3. Porten / Yardeni  Bd. 3?? vermittelt einen guten Überblick über den Aufbau des Papyrus und seiner  Kolumnen. Zählt man danach alle Geber der Liste zusammen, auch diejenigen,  die nur noch rudimentär erhalten sind, so kommt man auf eine Gesamtzahl von  maximal 122 Personen und eine Summe von 244 Schekel. Laut Kol. 7,3 wird  aber ein Betrag von 31 Karsh und 8 Schekel eingenommen, was 318 Schekel  entsprechen würde. Es hätten demnach 159 Personen jeweils einen Betrag von  2 Schekel geben müssen. Um zu diesem Betrag zu kommen, müsste man von  mindestens zwei fehlenden Kolumnen ausgehen. Diese können nicht auf Kol. 7  gefolgt sein, da im Anschluss an Kol. 7 die demotische Rechnung folgt. Es  könnte dann nur noch davon ausgegangen werden, dass „Kol. I nicht der An-  fang des Papyrus ist, anders ausgedrückt: dass der Papyrus nach rechts hin  ursprünglich größer war als jetzt‘“®. Dem steht die Überschrift entgegen. Diese  19  Vgl. Degen / Müller / Röllig, Ephemeris, 72-73.  20  Porten, Papyrus Fragments, 23-26.  21  Porten/ Yardeni, €3.15-.  22  Porten / Yardeni, Textbook 3, 227.  23  Sachau, Papyrus, 82.der oder Kolumne hinzufügen. ‘” Dieser /uordnung stimmte Porten 20
wobe!l G1 dieser 993 noch dıe Fragmente Nr. und 76 VON 96 beifügte.“' In-
1cC stellt Sachau-Papyrus 18 eine Beıtragslıste VON Personen des Jüdıschen
Heeres dar, dıe Jeweıls ZS gezahlt en DIie Zahlungen werden eutlic als
Zahlungen (jott Yhw angegeben, Wäds HrC. dıe über Kol und gestellte
Überschrift Ausdruck gebrac WIVT! DIies steht aber 1mM Wıderspruch
Kol /,1-6 Dortel CS

Das Geld, welches siıch heute In der and des 27 1 N] Q T N0
Jedanıah, Sohn des (GGemarıah MonatenO! KAMIASD 773M r
Sılber ars. I chekel 170W 1272 02
Darunter Yhw arsh 12 cheke] 12 Vl
FürRNars 1272 DRZIIAWNSNC NN Für I>wmanıy- Sılber, ars: 1 E 1272 02 RZINIV 6
erkömmlıcherweise wiırd dıie Summe VON arsh und chekel als Ge-

amtsumm ! derenverstanden, dıe aufdre1 Götter, ISFNI AUN
und RNIY, verteilt werden. Der Aaus diıeser Deutung resultierende 1der-
Spruc zwıschen berschrift und dem Inhalt VOoNn Kol 7,1-6 ist offensıichtlich
und keıiıner welteren usführungen

Eın welıteres Problem besteht In der Dıskrepanz zwıschen der Summe der
Eınnahmen Von Kol Fn und der Gesamtsumme VON Kol 3 Porten Yardenı

322 vermittelt eiınen guten Überblick über den au des apyrus und selner
Kolumnen Zählt 111all danach alle er der Lste ZUSaMINCN, auch dıejen1ıgen,
die noch rudımentär erhalten sınd, kommt 11L1all auf eiıne Gesamtzahl VON
max1ımal O Personen und eiıne Summe Von chekel aut Kol F3 WIT!
aber em etrag VonNn ars und chekel eingenommen, Was 318 cheke]l
entsprechen würde Es hätten demnach 159 Personen Jeweıls einen etrag VOIN

chekel geben mussen. Um diesem etrag kommen, müsste INan VO
mıindestens ZWE] fehlenden Kolumnen ausgehen. Diese können nıcht aufKol
gefolgt se1n, da 1Im SCNIUSS Kol dıe demotische Rechnung folgt Es
könnte dann noch davon du  Ch werden, dass -KOol nıcht der An
fang des apyrus Ist, anders ausgedrückt: dass der apyrus nach rechts hın
ursprünglıch orößer Wdlr als jetzt“. Dem steht dıe ÜberschriftnDıiıese

Vgl Degen Müller / Röllig, Ephemeris, P PE
orten, Papyrus Fragments,A
Porten Yardenı, 3 15
Porten Yardenı. Textbook 39 DE

23 Sachau, apyrus,
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ist eutlic den Begınn der Liste gese' und kann nıcht ınfach mıiıtten 1m
Verlauf des Textes eingepasst werden.

Sachau-Papyrus 18 wurde daraufhın Von der Verfasserin 1m Orıgmal den
Staatlıchen Museen Berlın eingesehen. Im Zuge der VOT getätigten Unter-
suchungen konnte In diesem usammenhang olgende Beobachtung emacht
werden. Kol /,1-6 ist CHunie sıchtbar mıt einem ahmen versehen, den INan
den Abb und entnehmen kann In keinem der VON mIır eingesehenen KOom:-
entare 1st dieser en festgestellt worden. Nur Porten Yarden1“* o1bt dıe
waagerechten Linıen unter Nichtberücksichtigung der senkrechten Liniıen
Dıeser Rahmen ist bewusst gesetzt worden. Auf dem Hıntergrund der 1SKTe-

// 4
KT

Abbildung Sachau-Papyrus Vorderseite

zwıschen Überschrift und dem Inhalt VoNn Kol /,1-6, SOWIeEe der
Dıskrepanzen zwıschen den Einnahmen und dem etrag VON Kol 3, INUSS
davon dU  Cn werden, dass Kol /,1-6 nıcht ZUT Tempelsteuerliste
gehörte. Da Sachau-Papyrus 18 aufder Rückseıte weıtergeht, der apyrus selbst
auf der Vorderseite nach Kol Hrc die demotische Rechnung fortgesetzt
wurde, INUSS der ext Kol /,1-6 zeıtlıch VOT der Nıederschrift der Tempelsteu-
erlıste geschrıeben worden sSeI. Wiıe ist aber Kol 7,1-6 als selbständiger ext

Porten Y ardenı, Textbook 37 DD



ber den w1issenschaftlıchen Umgang mıt den aramäıschen PapyrıÜber den wissenschaftlichen Umgang mit den aramäischen Papyri ...  95  zu interpretieren und wie ist dann Sachau-Papyrus 18 in den religionshistori-  schen Kontext der Juden von Elephantine einzubetten? An dieser Stelle ist nicht  mehr der Raum um diesen Fragen adäquat nachgehen zu können und verweise  hiermit auf meine diesbezüglichen Gedankengänge in meiner Dissertation.  gu  n  6  e  _n  —.  f  C4M  e  ..  A  b  .  s  8  C  x  }  Y  W  A  E  L  A  X  .n  :  M  gr  Z  l “;‘  e  é  A vn  1ä  n  L  A  z  b  al  n  E3  B,  S  S  Abbildung 4: Ausschnittsvergrößerung SP 18 Vorderseite  Die Schwächen des Textbook of Aramaic Documents, die teils stark vonein-  ander abweichenden Lesungen, die Frage nach der adäquatesten Textwiederga-  be der Papyri und Ostraka, die noch offenen Fragen in Bezug auf den Text-  zuwachs und die zahlreichen ohne Fotos und ohne Kommentar publizierten  Neuzusammensetzungen bzw. Neuzusammenstellungen hemmen den wissen-  schaftlichen Diskurs. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn eine  Gruppe von Fachwissenschaftlern eine erneute Gesamtedition der Papyri und  Ostraka mit Fotos und Kommentar anstreben und die zahlreichen noch offenen  Fragen angehen würde.interpretieren und WIe ist dann Sachau-Papyrus 18 In den relıg10nshıstor1-
schen Kontext der en VON Elephantıne einzubetten? dieser Stelle 1st nıcht
mehr der Raum diıesen Fragen adäquat nachgehen können und verwelse
hlıermiıt aufmeılne dıesbezüglıchen en  engänge meıner Dıssertation.
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Abbildung Ausschnittsvergrößerung Vorderseite

Die Schwächen des exXLDOO. of Aramaic Documents, dıe teıls stark voneıln-
ander abweıchenden Lesungen, die rage nach der adäquatesten JTextwiederga-
be der Papyrı und straka, dıe noch ffenen Fragen In Bezug auf den ext-
zuwachs und dıe zahlreichen ohne Fotos und ohne Kommentar publızıerten
Neuzusammensetzungen bzw Neuzusammenstellungen hemmen den wIssen-
Schaitlıchen 15 Für die Zukunft ware 6S wünschenswert, WC eine
Tuppe Von Fachwiıissenschaftlern eine erneute Gesamtedition der Papyrı und
Ostraka mıt FOotos und Kommentar anstreben und dıe zahlreichen noch ffenen
Fragen angehen würde.
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ummary
In thıs Y the author reflects Bezalel Porten’s approach transcription In hıs

Textbook of Aramaic Documents and thıs background makes SOINIC general COT11-
ments the textual representatıon of the Papyrı and (Ostraca irom Elephantıine. In the
followıng OPCH questi1ons concerning the Aramaıc documents whıich aVve been dıs-
covered re-discovered irom the New combınatıons and re-arrangements of
Papyrus iragments made by Bezalel en AdIic lısted and supplıed ıth eritical notes.
Finally, usıng the example of Sachau-Papyrus 1 9 ıt 15 demonstrated that another o0k al
the or1g1nals In the USCUTNS INay ead 1CW conclusıons.

/usammenfTfassung
In diesem Aufsatz reflektiert dıe Autorin dıe T ranskrıptionswelse des Texthbook of

FAMAaLC Documents VOIN Bezalel Porten und Ada Yarden1ı und macht auf diesem Hınter-
grund ein1ge generelle Anmerkungen Textwiedergabe der Papyrı und Ostraka Von

Elephantine. Im Weıteren werden offene ragen 1Im Zusammenhang mıt den se1t den
770er Jahren des O0.Jahrhunderts entdeckten bzw wıederentdeckten aramäıschen ext-
ZCULCN angesprochen. Neuzusammenstellungen DZW. Neuzusammensetzungen VOoNn Papy-
rusfragmenten durch Bezalel en werden aufgelıstet und mıt ein1gen krıtiıschen
Anmerkungen versehen. /Zum Schluss wiırd Beıspıiel VoNn Sachau-Papyrus geze1gt,
dass eın erneuter Blıck auf dıe Orıginale In den Museen Schlussfolgerungen
führen können.
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Entlang des eges doch nıcht vergebens!Entlang des Weges gesät — doch nicht vergebens!  {  ]  ‚'  \  | Eine Notiz zu Mk 4,4 im Licht von Mk 10,46  \  \  Markus |£au  1. Die Parabel vom Sämann (Mk 4,3-9.13-20): eine Hoffnungsgeschichte  Die Parabel! vom Sämann, der in etwas unglücklich wirkender Manier sein  agrarisches Werk vollführt, wird in der Exegese häufiger als optimistische Hoff-  nungsgeschichte im Blick auf die Ausbreitung der Gottesherrschaft — auch  durch das missionarische Bemühen von Christinnen und Christen der marki-  nischen Gemeinde* — gelesen.” Eine der dafür zentralen Textbeobachtungen  erwächst aus der Kompositionsanalyse des Textes, präziser angesichts der äu-  ßerst differenziert erzählten vierfach unterschiedlich ausfallenden Aussaat des  &\  Samens. Fällt jeweils nur ein Samenkorn (V.4: ö yev; V.5: &AA0; V.7: &AA0)  entlang des Weges, auf das Felsige oder unter die Dornen, so fällt der weitaus  größere Teil (V.8: XA\A\«) auf gute Erde und bringt überragend viel Frucht: bis  zum Hundertfachen der Ausgangsmenge.* Die Geschichte will insofern Mut  machen.” Die Aussaat des Wortes Gottes, so die allegorische Ausdeutung des  Die Gattungszuordnung für die Perikope ist umstritten. Vgl. dazu nur Mell, Zeit, 75-  109 (Gleichnis) und Klauck, Allegorie, 188-191 (Parabel). Ich spreche vorsichtig von  einer Parabel — die Gattungszuordnung ist für die hier vorzustellende notizhafte  Beobachtung von untergeordneter Bedeutung.  Einen mit Missionsbemühungen verbundenen Hintergrund für die Parabel und / oder  ihre Deutung nehmen u.a. an: Dschulnigg, Markusevangelium, 138; Schenke, Mar-  kusevangelium, 130-131; Gnilka, Evangelium, 157.174-176; Pesch, Markusevange-  lium, 245-246; Eckey, Markusevangelium, 142; Mell, Zeit, 65; Erlemann, Gleichnis-  auslegung, 127.  Aus der Fülle an Sekundärliteratur zur Perikope greife ich nur exemplarisch einige  Titel heraus, die diese Sicht des Textes (z.T.) auch vertreten. So etwa Weder, Gleich-  nisse, 108-111; eine äußerst differenzierte Darstellung legt Lohfink, Gleichnis, 36-69,  bes. 63.66; vor. Vgl. auch Limbeck, Markus-Evangelium, 62-68; Gnilka, Evangelium,  161; Erlemann, Gleichnisauslegung, 127. Zumindest angedeutet findet sich diese  Perspektive auch im neuen Kompendium der Gleichnisse Jesu, vgl. Dronsch, Frucht-  bringen, 308: Eine „gelingende fruchtbringende Rezeption des Wortes wird nicht  ideal vorausgesetzt, aber es wird hoffnungsvoll an ihr festgehalten‘“‘.  Auf das Spiel mit Singular und Plural machen u.a. aufmerksam: Schenke, Markus-  evangelium, 127-128; Dschulnigg, Markusevangelium, 133 Anm. 21.  Kertelge, Markusevangelium, 46: „Jesus macht den Jüngern mit diesem Gleichnis  Mut.“ Vgl. auch Venetz, Markusevangelium, 104-106.Eıne Notız 4, 1m Lıicht VoNn Mk 10,46
—

Markus éau
Die Parabel VO Sämann 4,3-9 13-2! eine Hoffnungsgeschichte

DiIie Parabel!‘ VO  3 Sämann, der etiwas unglücklıch wırkender Manıer se1in
agrarısches Werk Vo. wiırd In der Exegese äufiger als optimıstısche Ol
nungsgeschichte 1m 1 auf die Ausbreıtung der Gottesherrschaft auch
durch das miss1ıonarısche Bemühen VON Christinnen und Christen der markı-
nıschen Gemeinde“* gelesen.“ ıne der dafür zentralen Textbeobachtungen
erwächst Aus der Komposıtionsanalyse des TFEXIES:; präzıser angesichts der au-
Berst dıfferenziert erzählten 1erfach unterschiedlich ausfallenden Aussaat des
Samens. Jeweıls en amenkorn (V.4 WEV: N5 XAAO; NF XAXO)
entlang des eges, auf das Felsige oder dıe Dornen, der weltaus
orößere Teıl (V.8 KAAO auf gute Erde und nng überragend viel TUC bıs

undertfachen der Ausgangsmenge.“ Dıie Geschichte 11l insofern Mut
machen > Die Aussaat des es Gottes, dıe allegorische usSdeu  g des

Die Gattungszuordnung für dıe Perıkope ist umstrıtten. Vgl dazu Mell, Zeıt T
109 (Gleıichnis) und Klauck, Allegorıe, 188-191 (Parabel). Ich spreche vorsichtig Von
eıner Parabel dıie Gattungszuordnung ist dıe hlıer vorzustellende notizhafte
Beobachtung VOI untergeordneter Bedeutung.
Eınen mıt Miıssıonsbemühungen verbundenen Hıntergrund für dıe Parabel und / oder
ihre Cul  g nehmen Dschulnigg, Markusevangelıum, 138: Schenke, Mar-
kusevangelıum, 130-131:; Gnilka, Evangelıum, 157.174-1 76; esSC Markusevange-
lıum, 245-246; Eckey, Markusevangelıum, 142; Mell. Zeıt, 6> Erlemann, Gileichnıs-
auslegung, EF
Aus der Fülle Sekundärlıiteratur Perıkope oreıfe iıch LUr exemplarısch ein1ge
Tıtel heraus, dıe diese Sıcht des Textes (Z. I-) uch vertreten. So ETW Weder, Gileich-
NISSE, 1058-1 1’ ine äußerst dıfferenzıierte Darstellung legt Lohfink, Gleıichnıs, 36-69,
bes 63.66; VOL. Vgl auch Lımbeck, Markus-Evangelıum, 62-68: Gnilka, EKvangelıum,
161; Erlemann, Gleichnisauslegung, OC Zumindest angedeutet iindet sıch cdiese
Perspektive uch 1mM ‘uCMN Kompendium der Gleichnisse Jesu, vgl Dronsch, rucht-
bringen, 308 Eıne „gelingende fruchtbringende Rezeption des es wırd nıcht
ideal vorausgesetzt, ber wırd hoffnungsvoll ıhr testgehalten‘‘.
Auf das Spıel mıt Sıngular und Plural machen aufmerksam: Schenke, Markus-
evangelıum, 127-128; Dschulnigg, Markusevangelıum, 133 DE
Kertelge, Markusevangelıum, - Jesus macht den üngern mıt diesem Gleichnis
Mut.“* Vel uch ene! Markusevangelıum, 104-106
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Aussaatvorgangs 4,14), hat den allermeısten Fällen 01g Der Glaube
breıtet siıch dus auch durch das ırken urchristlicher Miss1i0onarınnen und
Missı1onare. Jesus gewmnnt adurch weltere Anhängerkreıise für selne Perspek-
tive der Weltwa)  ehmung, für selne Überzeugung VO angebrochenen eic
(Jottes 1.15) Darauf können die Miıtglıeder der markınıschen (GJemelnde
O17 einer vielleicht negatıven Wahrnehmung der Ausbreıtung des (jottesre1-
ches und trotz scheinbaren miss1onarıschen Misserfolgs vertrauen. Für e1IN!
solche 1C der Lebenswelt ll dıe Parabel werben.

Diese Interpretation der Parabel lässt sıch meı1nes Erachtens durch elıne
welıtere Textbeobachtung erhärten, dıe zugleich das scheinbar negatıve „entlang
des eges Säen'  0o eın anderes 1C rückt.

Bartımäus, der Glaubende egesran 10,46-52)
Folgt INan nämlıch Urc| intratextuelle Lektüre einem der zentralen

Leıtworte des Markusevangelıums, dem CQT1 060C,  6 der In 4.4.15 In
augenschemlıch negatıver Konnotatıon gebraucht wiırd, landet INan unwel-
erlıch be] der Heılungsgeschichte VO Iınden Bartımäus (  ‚46-52 Nur hıer

sıch eine wörtliche Entsprechung ZUT Formulıierung Von 4.4.15 TOApPA
TNV O600V 10,46 ist 6S der blınde Bettler Bartımäus, der TOAPC TNV OÖ0V
sıtzt. Leserinnen und Leser, die das vangelıum VO Begınn her lesen und dıe
Formulıerung dus 4,4.15 noch 1mM aben, mussten 1UN eigentlich
erwarten, dass 6S Bartımäus und das iıhn evt  F gesäte Wort nıcht
este ist. och CS kommt anders.

Bartımäus WI VonNn arkus als en paradıgmatısch (Glaubender stilisiıert. Er
ist eiıne der posıtıven kleinen rzählfiguren nnerha des Markusevangelıums,
dıie als Vorbilder erscheinen./ Es ist se1n Glaube, den Jesus ıhm ohne {}
schweife zuerkennt und aufgrun dessen dıie Heılung geschlieht (10,52): eın
Glaube, der dadurch Ausdruck kommt., dass Bartımäus VOoN Jesus gehö:
hat® und unbedingt auch alle außeren Wıderstände mıt ıhm In ontakt

Auf dıe Bedeutung dieses Leıtworts im Markusevangeliıum wurde verschiedentlich
aufmerksam gemacht. Vgl dazu exemplarısch dıe Untersuchungen VON Manıcardı,
Cammino; Rhoads / Michıe, Mark, 64-65; Koch, Glıederung, 149; Wınter, Jesu, 73-88
Dazu vgl Wıllıams, Followers: Ebner. Schatten, 56-/6; Ebner, Kreuzestheologıe,
163-165; Schenke, Markusevangelıum, 253-254; Ecksteımn, Schlüsseltext, 33-50;
1 rummer, ugen, O3
Erzähllogisch ist ohl davon auszugehen, dass Bartımäus bereıts VOT dıeser CgCH-
NUN; Vomn Jesus gehört hat. Anders ware selne Reaktıon auf den Auftritt Jesu kaum
verständlıch Nachdem Bartımäus innerhalb der Perıkope gehört hatte, ass
Jesus, der Nazarener, seiner unmıttelbaren Nähe auf dem Weg vorbe1 geht, aber
daraufhın sofort das Erbarmen des Davidssohnes erbıttet, INUSss über gEWISSE
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will. ohne dass Jesus dazu aufgefordert hätte oder andere ıhn Jesus
rngen (vgl dazu Z1=12 8,22-26) Darın erscheımnt Bartımäus 1mM Übrigen der
gläubıgen blutflüssıgen all (5,25-34) und der yrophönızıerın 7,24-30), WEeI-
eTeNn kleinen, aber sehr vorbıildlıchen Erzählfiguren, auffallend ähnlıch

Eıne optimıstısche Umakzentulerung mıiıt kleinem Seitenhıieb
Das he1lßt Wer ausgehend VON der hoffnungsvoll-optimıistischen Sämanns-

parabel das Markusevangelıum welter hest. der kann lernen, dass SOSar eın
den egesran! gesätes Wort aufgehen kann, dass auch eıne solche Saat nıcht
automatısch verloren 1st In korrig1ierendem ekurs auf 4.4.15 Insofern
legt arkus der Perspektive der Leserinnen und Leser och nach. 1CI
dass dıe allermeıste Saat 10  1ge TG träagt, sondern auch angesichts des
wenı1gen, aber scheinbar Verlorenen ohnt sıch eın zweıter 1C uch der
Same egesranı geht auf und trägt TUC Vom ausgesdaten (rotteswort
geht WIE nichts verloren. Der glaubende Bartımäus ist da  S eın eıspiel.
Als chüler Jesu INUSS und 111a also auch der scheinbar verlorenen Aussaat
eIwas zutrauen, iıhr 1mM Bıld le1iben dıe Chance Wachstum
geben Letzteres misslıngt der Bartiımäusgeschichte fast. Die „ Naelen. dıe
Jesus begleıten und denen ohl auch dıe chüler Jesu gehören (V.46.48)
wollen Jesus augenschemlich sıch enalten und versuchen, den schreienden
Bartımäus mundtot machen. SIie fahren ıhn (V.48 ETETLUGV), eın Verhal-
ien, das 1m Markusevangelıum eigentlıch 11UT Dämonen und den (C'haosmächten
gegenüber angebracht ist (1.25: S TZ 4,39; Das hatten die chüler Jesu
indes schon eiınmal VETSCSSCH, als S1e auf dem Weg Kınder, dıe Jesus DC-
bracht werden sollten, anfuhren’ Im 1C VoNn 4,15 übernehmen
damıt dıe : Niclen dıe des Satans (vgl auch 6,33) SIie versuchen, das
iın Bartımäus (jesäte nıcht Z/uge kommen lassen. ber ohne olg
Bartımäus lässt sıch durch dıe bwehrendeader „ V1elen“ nıcht beıirren.
DiIie Saat entlang des eges geht damıt auf und tragt TUC. Der Glaube des
Bartımäus. HTrc die gelungene Heılung eindrücklıc bestätigt 52) belegt
6S Und mehr noch: Bartımäus wiırd Nachfolger Jesu auf dem Weg

Dıiıeser eiıne Seitenhieb 1mM IC auf dıe chüler Begleıter Jesu könnte
als Warnung für die christlichen Miss1ıonarınnen und Miss1ıonare gedacht sSein
Vıelleicht Ssınd gerade S1e CS, dıie durch alsche Resıignatıon 1Im IC auf den

‚„„Vorinformationen““ verfügen In der metaphorıischen Sprache VOI 4,1-9.13-20
ausgedrückt: Er hat bereıts das ausgesäte Wort gehö:
Jesus selbst fährt Z7WEeI1 Fällen Menschen Ironıscherweıise handelt sıch
dıe Schüler Jesu ( 9! DZW. Petrus nachdem dieser seinerse1lts Jesus angefah-
FA hatte (8,
Zur Krıtik den Schülern Jesu vgl exemplarısch Ebner, Schatten, 56-76
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99-  olg des Christentums““ evt  5 unbemerkt Jesus Interessierte daran indern,
Jesus gelangen und dadurch das ausgesäte Wort nıcht TUC bringen

lassen.
4.,3-9.13-20 als hoffnungs- und vertrauensvolle Mutmachgeschichte 1m

IC auf dıe erfolgreiche Ausbreıtung des Reiches (jottes lesen, wiırbt
dıe Erzählung VO blınden Bartımäus Wegesrand, der Nachfolger Jesu
auf dem Weg WIrd.

ummary
The artıcle pomts the intratextual connection between 4’ ES and 10,46, whiıch

1$ establıshed through the expression TOAPO TNV ‚Ö0V- Agaımst thıs backdrop, the parable
of the Sower 4,1-9) 1S read StOrYy of hope ıth regard the spread of 0d’s
ord. According 10,46 vVvVecn grain sowed the sıde of the WaY 1S NOoTt uto-
matıcally doomed lost (m ontrast the logıc of The faıthful Bartımäus
sıttıng the sıde of the WAdY 1S the lıterary example of thıs.

Zusammenfassung
Der Beıtrag welst auf dıe intratextuelle Verbindung VOoNn 4,4.15; 10,46 hın, dıe

durch dıe Stichwortverbindung TOPO TV OÖOU zustande kommt DiIe Parabel VO SÄä-
1119} 4,1-9) wırd VOT diesem Hıntergrund als Hofinungsgeschichte 1m Blıck auf dıe
Ausbreıtung des es (Gjottes gelesen. Selbst e1In entlang des eges gesätes Samenkorn
ist In der Perspektive VON 10,46 nıcht automatısch verloren (n Kontrast Logık
Von Der gläubıge Bartımäus Wegesrand ist dafür das lıterarısche Be1-
spiel.
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Dıe age der Wıtwe

O E  ST Anmerkungen möglıchen soz]1alen und
rec  i1chen Hıntergründen VO  - Lukas 18,2-5

Ulrich Kellermann
Der dem nach SIr’ausgerıichteten eic  15 18,2-8 vorgegebene

Erzählstofft entspricht einer In der Antıke nıcht ungewöhnlıchen Erfahrung, dass
ein gesellschaftlıch ochstehender VonNn einem Armen durch eharrlıchkeit
dah  S gebrac wiırd, sıch dessena letztendlich doch anzunehmen!‘. Wiıle oft
In der Gleichnisrede Jesu ist hıer ohl eine umlaufende Geschichte als Anknüp-
tungspunkt herangezogen, dıie zustimmenden Orer mıt einer adl-

Folgerung daraus überraschen. Keın Moaotıv welst arauhın, dass diese
unbedingt Jüdıschem ılıeu entstanden und tradıert sSeEIN musste ber dıe
Textgestalt der Jüngerunterweisung“ 1Im Kontext des vangelıums verortet S1e
1m Jüdıschen Im Endtext 18,1-8 mıt selinen tradıt1ons- und redak-

Miıt diesen Erwägungen orüße ich den verehrten Kollegen Prof. Dr. Hans Jochen
Boecker, dessen wıissenschaftliche Lebensarbeıt besonders dem Recht Israel
verbunden ble1bt, herzliıch Vollendung se1nes Lebensjahres 2 März
2008
Vgl bereıts dıe altägyptische Erzählung dus der eıt der 9/10 Dynastıe (2155-2030
v.Chr.) VO Bauern, der hartnäck1ıg beredt neunmal be1 dem VOIl ıhm angerufenen
Rıchter vorstellıg wırd und uch des Rechtsbruches bezichtigt; Übersetzung be1
Erman, Lıiteratur, 15/-159; sıiehe ferner Schottro{f, Gleichnisse, a}
In der Hebräischen Bıbel vgl 2Sam Im Oxyrhynchos Papyrus I1 1120 dUus

dem HE: geht dıe Beschwerde einer schwachen Wıtwe, dıe bereıts
ZUVOT ıne Eiıngabe iıhren Schwiegersohn SCH 1nes Überegriffs gemacht
hatte Gegner schafft e 9 dıe Unwirksamkeıt der Petition erreichen. Sıe lässt
sıch ber nıcht davon abhalten, das alte Unrecht erNeu! benennen und das
LHECUC wıederum klagen; Übersetzung beI1 Thierfelder, Welt, ach Plutarch,
Regum, 32 nötıgt eiıne Frau Könı1g Phılıpp von Makedonien: „Eıne AarTINc alte Frau
erbat VOon Recht verschaffen. Und obwohl S1E häufig hinlıef, sagte e C
habe keine eıt. Die alte Frau ber schrıe aut , darfst du auch nıcht Könıg
seiIn Den aber verwunderte das Gesagte, dass nıcht ıhr, sondern uch den
andern sogleıch Gehör !  * Übersetzung be1 Berger Colpe, Textbuch, Dıie
gleiche Begebenheıt überhefert Plutarch, Plutarchi, uch Von Könıg Demetrios
Polhorketes (Übersetzung z B be1 Bormann,( 39)

22
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tionsgeschichtlich gewachsenen Aussageintentionen” dient das unbeımrrbare
chreıen der Wıtwe nach ıhrem eC| ohl als Analogon der
(Gjememmnde (jott „be1l Jag und Nacht‘“ N /) die Hauptperson bleibt jedoch
der Chter., der durch die Hartnäckigkeıt einer Wıtwe eränderung seliner
Verhaltensstrategie genötigt WIrd. In den folgenden Ausführungen interessieren
NUr dıe möglıchen soz1alen und rTeC  iıchen Hıntergründe der erzählten Welt des
Gle1ic  1SSES als eines typıschen Aaus dem des Witwenlebens>.

(2)106  Ulrich Kellermann — BN NF 142 (2009)  tionsgeschichtlich gewachsenen Aussageintentionen? dient das unbeirrbare  Schreien der Witwe nach ihrem Recht wohl als Analogon zum Gebet der  Gemeinde zu Gott „bei Tag und Nacht‘““ (V.7), die Hauptperson bleibt jedoch  der Richter, der durch die Hartnäckigkeit einer Witwe zur Veränderung seiner  Verhaltensstrategie genötigt wird. In den folgenden Ausführungen interessieren  nur die möglichen sozialen und rechtlichen Hintergründe der erzählten Welt des  Gleichnisses als eines typischen Falls aus dem Alltag des Witwenlebens>.  (2) ... Da war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor  keinem Menschen Respekt hatte. (3) Es gab nun auch eine Witwe in jener  Stadt. Die kam immer wieder® zu ihm und sagte: „Schaffe mir mein Recht  gegen meinen Prozessgegner“! (4) Doch eine ganze Zeit lang wollte der  das nicht. Dann aber redete er sich selbst zu: „Wenn ich auch Gott nicht  fürchte und vor keinem Menschen Respekt habe, (5) so will ich ihr doch  Recht schaffen, weil diese Witwe da mich ständig belästigt. Nicht dass sie  47  sonst am Ende noch hergeht und „mir (öffentlich) ins Gesicht springt  .  Trotz ihrer vereinfachenden Typisierung spiegelt die Erzählung dieses  Vorgangs Details rechtlicher und sozialer Gegebenheiten des jüdischen Wit-  wendaseins.  1. Zum Stand des Verfahrens  Die Aufforderung der Witwe in V.3 „Schaffe mir mein Recht gegen meinen  Prozessgegner!“ zeigt, dass das Verfahren bereits begonnen hat®.  Als Prozessgegenstand ist eine Vermögenssache vorausgesetzt, bei der die  Witwe das ihr von einem männlichen Prozessgegner” nicht anerkannte oder ihr  genommene Recht selbst in die Hand nehmen muss. Viele Texte der Hebrä-  ischen Bibel und des Frühjudentums zeigen, dass die Nöte von Witwen vor  allem im Bereich des Rechts lagen. Torabestimmungen'*, Anklagen und Mah-  Vgl. dazu die einschlägigen Kommentare, Aufsätze und Monographien zum Gleich-  nis.  Zur Intensitätsformel als Gebetstopik in Witwentexten vgl. Lk 2,37; 1Tim 5,5.  Vgl. Schottroff, Lydias Schwestern, 152.  Iteratives Imperfekt.  5 N B  So der Vorschlag einer meines Erachtens treffenden Übertragung von wörtlich „ins  Gesicht schlagen‘“ bei Bindemann, Ungerechte 957. Gemeint ist wie z.B. in Apg 23,2  eine Aktion öffentlicher Beschämung.  Jeremias, Gleichnisse, 153.  Zu &vriöLKoc vgl. Mt 5,25 par Lk 12,58.  10  Vgl zB. Ex22.21°23; Dın 24 1' 27,19.1 )a WAarTr ein Rıchter in elıner Stadt, der (jott nıcht irchtete und VOT

keinem Menschen Respekt hatte (3) Es gab 1UNMN uch ıne Wıtwe ın Jener
Stadt. Die kam immer wieder® ihm und sagte „Schaffe mIır meın Recht

meılınen Prozessgegner‘”! (4) och iıne SaNzZC eıt lang wollte der
das nıcht DDann ber redete sich selbst „Wenn ich uch (jott nıcht
fürchte und VOT keinem Menschen Respekt habe, (5) 111 ich ihr doch
Recht schaffen. we1l diese Wıtwe da mich ständıg belästigt. Nıcht Aass S1E

c6/SONS' nde noch hergeht und „MIr (öffentlıch) Ins Gesıicht springt
TOtz ihrer vereinfachenden ypısıerung spiegelt dıe Erzählung cd1eses

Vorgangs Detaıils rec  1cher und sozlaler Gegebenheıten des Jüdıschen Wit-
wendaseımns.

Zum Stand des erTahrens
Die Aufforderung der Wıtwe In X „Schaffe MIr meın ec meılnen

Prozessgegner!” ze1gt, dass das Verfahren bereıts begonnen hat®
Als Prozessgegenstan ist eiıne Vermögenssache vorausgesetzt, be1 der die

Wıtwe das VON einem männlıchen Prozessgegner” nıcht anerkannte oder ıhr
M  Te selbst die Hand nehmen 111USS5 1ele Texte der eDra-
ischen und des Frühjudentums zeıgen, dass dıe Nöte Von Wıtwen VOT
em 1m Bereich des Rechts agen Torabestimmungen‘”, agen und Mah-

Vel dıie einschlägıgen Kommentare, Aufsätze und Monographıien Gileich-
N1ıS
Zur Intensıitätsformel als Gebetstopik Wıtwentexten vgl Z 1 Tım d
Vgl Schottroff, Lydıas Schwestern, 15
Iteratıves Imperfekt.E EL M E S D So der Vorschlag eiıner me1lines Erachtens treffenden Übertragung VOIl wörtlich „INS
Gesicht schlagen“ be1 Bındemann, Ungerechte 957 (Gemennt ist WIeE z.B In ApgZ
eine Aktıon öffentlicher Beschämung.
Jeremi1as, Gleıichnisse, 153
Z7u XUVTLÖLKOC vgl 525 Dar 12,58
Vgl 7B x 22.2Ä\-23) 24,17; ZE49
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der Propheten*‘, welsheıtliıche Stimmen!? 1mM en Testament und
paränetische Texte Adus frühjüdıscher Zeit!® lassen erkennen, dass S1e als Frauen
In einer patrıarchalısc. Gesellscha: ScChHhnNeller als andere pfer VOIN

Unrecht wurden!*. Die Anklagen der Propheten machen dieses Phänomen
Paradıgma den Verfall der Solıdargemeinschaft Israel

Die Wıtwe der TZi  ung emüh: hartnäckıg das Gericht dıe
Wiıederherstellung hres Rechts und nötigt den chter ZUT eränderung
se1INes Verhaltens Es Ist In Vermögensangelegenheıten nach später bezeugtem
rabbiınıschem ec be] der age VOT Jüdıschen E1ıgengerichten In der Syna-
gogengemeınde durchaus dıe Entscheidung eines autorisierten inzelrichters
StTatt des allgemeın ublıchen Dreierkollegiums”” möglıch SO wırd In bS A4b
eıne Baraıta überlhefert „Wenn einer als Rechtskundıiger anerkannt Ist, dann
darf auch als inzelrichter entscheiden  c416. €e1 geht CS In der Geschichte

dıe Welıterführung eines bereıts eröffneten zıvilrechtlichen erTahnrens und
nıcht WI1Ie z B ın das Ersuchen eiıne Schliıchtungsautoritä
Erteilung eines Schiedsspruchs. Der chter scheıint hıer aber eher 1mM en
städtischer Justiz!” wırksam se1n, WI1Ie INan S1e sıch in den 63 v VON

Pompeı1us nach der hasmonätischen nterwerfung wliederhergestellten Poleı1ıs In
Palästina und 1m Ostjordanland und ın den Polıs-Gründungen des Herodes und
seliner Söhne!® mıt hrer heidnısch-jJüdiıschen Mischbevölkerung vorstellen
kann Dort überlagern sıch Jüdısche, römısche und ältere einheimısche Rechts-
sSysteme und -verhältnisse.

Man könnte e1 auch den Fall annehmen, dass e1ne Jüdısche Klägerin In
zıvilrechtliıchen Angelegenheiten alternatıv dıe Möglıchkeıit Anrufung des
synagogalen Gerichts oder der kommunalen städtischen Gerichtsbehörde hatte
und ıhr Letzteres effizienter se1In schien!?. Das Bestehen olcher Alternatıven
SEeTIZ Ja das ra|  inısche Verbot Ca VOTaUs, e gegenüber hren

Vgl 7z.B Jes 102° Jer 79, 228 K7 22 Sach E Mal 37
Vgl z.B Hob 24,3; Ps 94,6
Vgl 7B SIr S35r Weısh O: Phılo VıtMos 2,240; 6,16: Sıb 1{ 265: {11 242;
TestHı 9, 1‚ IO sIHen 42,9; 50,6:; 5Esr Z.2U: ZephAp 11,4
Vgl grundlegend Schottro{ff, Armut, 54-89
Vgl 7B mSanh Er auch bSanh 39 SE DbBM 329
Übersetzung 'aC Bıllerbeck, 364: vgl uch z.B bSanh 5a; ferner Mt 5251 Dar,

1255
Wıe ohl uch In Mt 5251 par
Vgl 7B Hengel / Schwemer, Jesus, 5A51 AD IS
Vel erret, LaW, 184-185.157/
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Volksgenossen be]1 Nıchtjuden suchen“® Der älteste eleg diese Re-
glementierung ble1ibt der usspruc. des R. Tarphon 100 ach einer
Baraıta bCGilt „Überall, du Gerichtskollegien der Nıchtisraeliten
findest. auch WeNnNn iıhre Gerichte CCHhie, Rechtsverfahren, Rechtsentscheidun-
gen) denen der Israelıten entsprechen, bıst du nıcht berechtigt, mıt ıhnen In Ver-
indung efen: denn 6S el ‚Dies SInd dıe Rechtssetzungen, dıe du hnen
vorlegen sollst (EX Z1:1) —.1hnen‘ (den Israelıten und nıcht den ‚Fremden‘
(den Nıchtisraeliten)““. Als analoger Fall ware hler die age der
Jüdıschen (zeıtweıligen) Wıtwe Babatha dUus dem orf ahoza OZ
Aglataım lüdufer des Toten Meeres nach römıschem eC Jüdısche
egner be1 dem (Jouverneur VOIN 1a 1m adın 15 (JDS F7 SIıe

sich den Papyrı VOIN Nahal Ever den erhaltenen Dokumenten
des Archıvs diıeser vermögenden Frau??

Der nach Jüdıscher Tradıtion VON der Wıtwe als Rechtshelfer“ angerufene
Stadtrichter chıiebt trotz wıederholten Drängens dıe Welıterführung des Ver-
fahrens auf dıe ange Bank, doch nach altem Jüdıschen Rechtsbrauch dıe
age der Wıtwen eher vorrang1g ehande SCWESCH wäre*+ Hr hat nach
N: DA den en Ruf, der hıer In gemeılmnantıker sprichwörtlicher Redeweise
Ausdruck kommt“”, sıch nıcht die Normen göttlıchen Rechts gebunden
wissen“® und VOT einem schlechten Leumund selbst In der Öffentlichkeit nıcht
zurückzuschrecken Es o1bt in der Erzählüberlieferung keinen ırekten eındeu-
tıgen altspunkt dafür, dass das Verhalten des Rıchters Sonderheit den
ender ora und der prophetischen ahnung sraels WI Er
steht als „„anti-hero  6627 1mM Gegensatz sowohl hellenistischen?® als auch

Vgl 7 uch bBK L 136: ebenso den Rat des Jüdıschen Schriftgelehrten Paulus
(vermögensrechtlıchen) Regelungen be1 Auselnandersetzungen In der freilıch über-
wıiegend heidenchristlichen (Gememnde VOIl Korminth 1Kor 6.5

21 Die Parallele Tanch Mischp 03a das Wort auf Schıim on (um 150) zurück:
vgl ferner Verbot Tanch Mischp Yla: Mekh Kx 214 €XTE alle be]1 aC|

Bıllerbeck, 362-3623
Nähere Hınwelse dazu 7 B be1 otton, ©C JA
Dıie viermal ext gebrauchte Wendung ‚Recht schaffen“‘“ hat durch und M
In V3 und dıe spezıelle Bedeutung „solıdarısche Hılfe‘*
So darf nach Maımonides., Hılchot Sanhedrın Z1:6 ıne Wıtwe be1 Gericht den
Anspruch stellen, VOT allen anderen Parteıen be1 dem Rıchter erscheıinen: Cohn,
Wıtwe, 1467
Vgl dazu 7 53 Jos Ant 10,83; Phılo Specleg 111 209; Dıionys1io0s VON Halıkarnass,
Omanae Antıquitates FÜ dazu Freed., Parable,
Vgl dieser Beurteijlung bes Z  S 19,6f.
Daube, Nuances, 2340
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jüdischen“” Sıttlıchkeıitsideal. dessen Verwirklıchung INan VonNn einem chter
einfordern sollte Ob seine Charakterisierung auch Unbestechlichkeit einschließt,
bleıbt eherC

Miıt Rücksicht auf den Prozessgegner wagt CS ohl nıcht, das Verfahren
zugunsten der Wıtwe abzuschließen®®. Ihre Darstellung 1mM ext erweckt den
Eındruck, dass S1e unbedeutend Ist, sıch einen gesellschaftlıch
angesehenen Prozessgegner, zudem eınen Mann  SI den chter gene1gt

machen. Der Hartnäckıgkeıt selner Weıgerung entspricht aber ıhr ebenso
beharrlıches Insıstieren, das ıhn selner Schwachstelle der Angst VOT
dauerhafter Belästigung und dramatıschen Ööffentlichen Auftritten“? dazu och
eıner Tau. Seine ıIronıschen krwägungen diıenen mehr selner eigenen Ruhe als
selner orge dıe Gerechtigkeıit.

Sar soz1l1alen Sıtuation der ägerIn
Der Erzählsto knüpft ohl Anschauungen und ıfahrungen der

armeren evölkerung eıt Jesu Von der mangelnden Integrität eInes Rıch-
ters und Vo  = Fortgang der zıvilrechtlıchen Angelegenheıten be1 soz1al CAWAa-
chen Hr „1st en Mann, WwWI1Ie dıe oriıentalıschen chter 6S zume1st sind‘>
DiIie egınn der Erzählung angedeutete Problemlage Tıfft auf Zustimmung
der Zuhörer. Dıie einz1g wırksame Waffe des Armen bleibt in einem olchen
Fall dıe Impertinenz.

Man kann rhellung elner SOIC typıschen Sıtuation der Benachteıiligung
des Armen 1m Rechtswesen auch auf 12,40 Par. 23,14: 20,47
hinwelsen. Im en der Spruchkomposıition 2,38-40 nımmt hler In
V .40 Jesus in sarkastıscher Redeweilse dıe prophetische age über das Unrecht
auf, das Wıtwen oft zuge wurde Der Vers setzt eın geringes E1gentum be1l
Wıtwen VOTaus das bescheidene Anwesen?“*. Wenn dıe ITWi  ung der Schrift-

28 Daube, Nuances, S  r Bormann, Recht, 31 Der Rıchter nımmt ıne Haltung
e1n, die be1 Plato, Polıteija 362d-367e; Nomo1 S8ID, unter Strafe gestellt wırd (Hın-
WEeIS be1 Bormann, ec| 41 56) Vgl uch Plutarch, Demetrios, ‚„„Das, Was

Könıg Demetrios (SC Poliorketes) befiehlt, dıes gelte den (jöttern als fromm und den
Menschen als gerecht‘‘ (Hınweıs be1 Bormann, Recht, 38)
Vgl 75 1 Sam 226° Spr S35 Z
Stählın, XNoc, 43
Bındemann, Ungerechte, 957

33
Vgl Daube, Nuances,
Klostermann, Lukasevangelıum, Pr In Anlehnung LOI1Sy.
Vgl Hausbesıtz der Wıtwe 1 Kön g  .  ' 2Kön 4,1-7:; 8:5 MIı 23; Acker
2Kön 89$ dıe Rechtsverhältnisse beı dem Besıtz des Grundstücks in Rt 4‚ sınd nıcht
ganz deutlıch: dazu siehe Schottrof{ff, Armut, :536
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Rechts-) Gelehrten V 3S den ursprünglıchen Überlieferungszusammen-
hang gehört, ist hıer möglıcherweilse mıt der Anschuldigung ‚„die Häuser der
Witwen aufessen “ angespielt auf deren zunächst 1mM Zeichen der Wohltätigkeıt
angebotenen Rechtsbeistand®® einem Rechtsstreıit. WI1Ie ıhn eben die Wıtwe
VoN 18,2-5 verfolgt. Die hlıer anvısıerten Advokaten hätten dann nach einem
olg VOT Gericht nachträglich die Forderung er ezahlung erhoben, die
das glücklic. erstrittene E1gentum der Witwe*® etztlich aufzehren würde:  SE SO
we1l3 (freılic nıcht eXPreSSsIS verbıs auf dıie Schriftgelehrten ezogen Ass MOoOs
7,6 v.Chr.) ADer Armen (Güter fressen S1e. und S1e behaupten, S1e taten
dieses aus Gerechtigkeit he1ißt Wohltätigkeıt)110  Ulrich Kellermann — BN NF 142 (2009)  (= Rechts-) Gelehrten in V.38 in den ursprünglichen Überlieferungszusammen-  hang gehört, ist hier möglicherweise mit der Anschuldigung „die Häuser der  Witwen aufessen‘“ angespielt auf deren zunächst im Zeichen der Wohltätigkeit  angebotenen Rechtsbeistand®® in einem Rechtsstreit, wie ihn eben die Witwe  von Lk 18,2-5 verfolgt. Die hier anvisierten Advokaten hätten dann nach einem  Erfolg vor Gericht nachträglich die Forderung hoher Bezahlung erhoben, die  das glücklich erstrittene Eigentum der Witwe*® letztlich aufzehren würde*”. So  weiß (freilich nicht expressis verbis auf die Schriftgelehrten bezogen) Ass Mos  7,6 (1. Jh. v.Chr.): „Der Armen Güter fressen sie, und sie behaupten, sie täten  dieses nur aus Gerechtigkeit (das heißt Wohltätigkeit) ... (Sie sind) Vertreiber ...‘®8.  Weil der Arme dem herangezogenen Rechtsbeistand das Honorar nicht zahlen  kann, hält sich dieser an dem erstrittenen Eigentum schadlos und vertreibt ihn  aus seinem Besitz.  Der Erzählstoff lässt zugleich erkennen, wie eine Frau der jüdischen  Gesellschaft als Witwe ihre personale Unabhängigkeit auch in rechtlicher Hin-  sicht gewinnen kann. „Eine Frau erlangt ihre Freiheit auf zwei Weisen ... durch  Scheidungsurkunde und durch den Tod des Ehemanns““ (mQid 1,1). Hatte z.B.  ein Vater seine Tochter minderjährig verheiratet, so kehrt sie als Witwe, selbst  im Fall noch bestehender Minderjährigkeit, nach rabbinischem Recht nicht  mehr in die elterliche Gewalt zurück (mKet 4,2). Freilich ist diese Freiheit bei  den sozial Schwachen mit dem Verlust der rechtlichen und ökonomischen  Sicherheit verbunden, wie der Gleichnisstoff erkennen lässt. „Die gesellschaft-  liche Diskriminierung der Frau generell lässt sich am deutlichsten bei den  Witwen aufzeigen‘  cc39‘  In der widerständigen Beharrlichkeit der Witwe liegt nach dem Frauenbild  der damaligen jüdischen Gesellschaft klar eine Rollenüberschreitung vor*®, die  für das Anliegen der Gleichnisrede Jesu natürlich die entsprechende Aufmerk-  samkeit erregt.  3. Mögliche Anlässe für den Rechtsstreit einer Witwe  Es lassen sich als Anlass zu dem anstehenden hinausgezögerten Rechtsstreit  auf dem Hintergrund alttestamentlicher, frühjüdischer und rabbinischer Texte,  besonders aber der Papyrusurkunden von Elephantine aus dem 5. Jh. v.Chr. und  aus der Judäischen Wüste der zwanziger und dreißiger Jahre des 2. Jhs. n.Chr.  35  Vgl. Jes 1,17; Sir 4,10.  36  Vgl. auch 2Kön 8,2-6.  37  Stählin, Xnoa, 437.  38  Zum Wortlaut der Übersetzung siehe Brandenburger, Himmelfahrt, 74 Noten zu 6.  39  Krause, Witwen II, 253.  40  Schottroff, Lydias Schwestern, 157; Schottroff, Gleichnisse, 253.(Sıe sınd) Vertreiber „“38‚
Weıl der dem herangezogenen Rechtsbeistan das Honorar nıcht zahlen
kann, hält sıch dieser dem erstrittenen E1gentum SChHadlos und vertreıbt ıhn
Aaus seinem Besıitz.

Der Erzählsto lässt zugleıch erkennen, WI1Ie eiıne Tau der Jüdıschen
Gesellscha: als Wıtwe ihre personale Unabhängigkeıt auch In reC  i1ıcher Hın-
siıcht gewIınnen kann. „E1ıne Tau erlangt ıhre Freiheit auf ZWeI Weıisen110  Ulrich Kellermann — BN NF 142 (2009)  (= Rechts-) Gelehrten in V.38 in den ursprünglichen Überlieferungszusammen-  hang gehört, ist hier möglicherweise mit der Anschuldigung „die Häuser der  Witwen aufessen‘“ angespielt auf deren zunächst im Zeichen der Wohltätigkeit  angebotenen Rechtsbeistand®® in einem Rechtsstreit, wie ihn eben die Witwe  von Lk 18,2-5 verfolgt. Die hier anvisierten Advokaten hätten dann nach einem  Erfolg vor Gericht nachträglich die Forderung hoher Bezahlung erhoben, die  das glücklich erstrittene Eigentum der Witwe*® letztlich aufzehren würde*”. So  weiß (freilich nicht expressis verbis auf die Schriftgelehrten bezogen) Ass Mos  7,6 (1. Jh. v.Chr.): „Der Armen Güter fressen sie, und sie behaupten, sie täten  dieses nur aus Gerechtigkeit (das heißt Wohltätigkeit) ... (Sie sind) Vertreiber ...‘®8.  Weil der Arme dem herangezogenen Rechtsbeistand das Honorar nicht zahlen  kann, hält sich dieser an dem erstrittenen Eigentum schadlos und vertreibt ihn  aus seinem Besitz.  Der Erzählstoff lässt zugleich erkennen, wie eine Frau der jüdischen  Gesellschaft als Witwe ihre personale Unabhängigkeit auch in rechtlicher Hin-  sicht gewinnen kann. „Eine Frau erlangt ihre Freiheit auf zwei Weisen ... durch  Scheidungsurkunde und durch den Tod des Ehemanns““ (mQid 1,1). Hatte z.B.  ein Vater seine Tochter minderjährig verheiratet, so kehrt sie als Witwe, selbst  im Fall noch bestehender Minderjährigkeit, nach rabbinischem Recht nicht  mehr in die elterliche Gewalt zurück (mKet 4,2). Freilich ist diese Freiheit bei  den sozial Schwachen mit dem Verlust der rechtlichen und ökonomischen  Sicherheit verbunden, wie der Gleichnisstoff erkennen lässt. „Die gesellschaft-  liche Diskriminierung der Frau generell lässt sich am deutlichsten bei den  Witwen aufzeigen‘  cc39‘  In der widerständigen Beharrlichkeit der Witwe liegt nach dem Frauenbild  der damaligen jüdischen Gesellschaft klar eine Rollenüberschreitung vor*®, die  für das Anliegen der Gleichnisrede Jesu natürlich die entsprechende Aufmerk-  samkeit erregt.  3. Mögliche Anlässe für den Rechtsstreit einer Witwe  Es lassen sich als Anlass zu dem anstehenden hinausgezögerten Rechtsstreit  auf dem Hintergrund alttestamentlicher, frühjüdischer und rabbinischer Texte,  besonders aber der Papyrusurkunden von Elephantine aus dem 5. Jh. v.Chr. und  aus der Judäischen Wüste der zwanziger und dreißiger Jahre des 2. Jhs. n.Chr.  35  Vgl. Jes 1,17; Sir 4,10.  36  Vgl. auch 2Kön 8,2-6.  37  Stählin, Xnoa, 437.  38  Zum Wortlaut der Übersetzung siehe Brandenburger, Himmelfahrt, 74 Noten zu 6.  39  Krause, Witwen II, 253.  40  Schottroff, Lydias Schwestern, 157; Schottroff, Gleichnisse, 253.durch
Scheidungsurkunde und Uurc den Tod des Ehemanns‘‘ ; Hatte 7 B
e1In Vater se1lne Tochter miıinderjährıg verheıratet, kehrt S1e als Wıtwe, selbst
1Im Fall noch bestehender Miınderjährigkeıit, nach rabbınıschem ec nıcht
mehr in dıe elterliche Gewalt zurück (mKet 4,2) Te1116 ist diese Freıiheit be]
den sOoz1al Schwachen mıt dem Verlust der rec  iıchen und ökonomischen
Sicherheıit verbunden, WIe der Gleichnisstoff erkennen lässt. „Die gesellschaft-
16 Dıskriminierung der Tau genere lässt sıch deutlichsten be1 den
Wıtwen aufzeigen“39.

In der wıderständigen Beharrlıchkel: der Wıtwe 1eg nach dem Frauenbild
der damalıgen Jüdıschen Gesellscha: klar eiıne Rollenüberschreıitung vor.. dıe
für das Anlıegen der Gleichnisredi Jesu natürlıch dıe entsprechende Aufmerk-
samkeıt erregt

Ööglıche Anlässe für den Rechtsstreıit elıner Wıtwe
Es lassen sıch als ass dem anstehenden hınausgezögerten Rechtsstreıit

auf dem intergrun alttestamentlıicher, frühjüdıscher und rabbinischer FEexXie.
besonders aber der Papyrusur!  den Von Elephantıne daus dem V und
aus der Judäischen Wüste der zwanzıger und eißiger Jahre des Jhs n

Vgl Jes LE Sır 4,10
Vgl uch 2?KönN 8,2-6.
Stählın, Xnoc, 4377
/Zum Wortlaut der Übersetzung siehe Brandenburger, Hımmelfahrt, oOten
Krause, Wıtwen I 253

4() Schottroff, Lydıas Schwestern, IS Schottroff, Gleichnisse, I5r
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Murabaat, al Hever), verschiedene Möglıchkeıiten Von Rechtsbeugung
vorstellen:

Angelegenheıten der ublıchen Wıtwenversorgung
Dıiıe besonders durch das Elterngebot verpflichteten ET versuchen. dıe

als ast mp  ene Wıtwe und ıhren Uurc die Ketubba (Hochzeıtsvertrag)
vertraglıch oder nach dem Gewohnheıitsrecht bestehenden Anspruch auf
ersorgung Ww1e ohnung und Alimentierung“ 1Im Hause des verstorbenen
Mannes mıt ırgendwelchen Druckmiutteln, durch anen oder Anwendung
Von 116 loszuwerden“?

Dıie rben des verstorbenen Mannes verweıgern oder mındern der Wıtwe
diırekt und en dıe HEG die Ehe zustehenden Vermögens- oder Versor-

Dazu vgl z.B Benoıt Mliılık / de Vaux, Grottes, 20,9-1 19 21,14-16; LIS _ JOH: 116,911;
Yadın u. Documents, 12 (JDS 3) mkKet 4,12 E: 12,3
Vgl dazu z.B Codex Hammurabı z WC) ihre Kınder, SIE dUus dem Haus

vertreıben, S1e schıkanıeren, sollen dıie Rıchter iıhre Angelegenheıt überprüfen
und den Kındern ıne Strafe auferlegen; diese Frau braucht Aus dem Hause ıhres
Ehemanns nıcht auszuziehen‘“. FEıne Mahnung In der ägyptischen ehre des Anı
’  =  „ lautet: Chb deiıner er doppelt 1e] Nahrung, wWw1e S1e dır gegeben

&'hat S1e hatte ıne schwere ast dır, ber Ss1e sagte nıcht „rort mıt dır!
Übersetzung Brunner. Weısheıt, 208 Spr 19,26 he1ßt . Wer dem ater
Gewalt antut, dıeer verjJagt eın schandbarer und schändlıcher Sohn ist vgl
uch xZLev 20:9: 2116 E7zZ Z Spr 20,20; Z 301 E  —I Die
inhaltlıch erzerrende Judenchrıstlıche Pharısäerpolemik In -  S Mt 15,4-

spricht VO' Missbrauch unmoralıscher (dazu 7.5 mNed 9,1) Gelübde, g-
WISsSen Versorgungspflichten gegenüber ater oder er entgehen. Der
Talmud pSota 3, 397238 überhefert einen konkreten Vorfall: „(Was ist unter
der (n der Mischna) genannten Plage der Pharısäer (zu verstehen)” Wenn ]emand
Waılsenkıindern eınen Rat o1bt, WIE 111a dıe Wıtwe dıe Alımente bringen kann.
Wıe (zum Beıspiel) be1 der Wıtwe des Rabbı Shubbetal, die ihre (jüter VCI-

schwendete. Dıie Waisenkinder kamen und brachten dıe Angelegenheıt vor) Rabbı
El’azar. Er sprach iıhnen: Was sollen WITr uch Ihr se1d törıicht! Da kam der
Schreıiber herbe1 und sprach iıhnen Ich 11l euch eiınen Rat geben. Tut S! als ob
ıhr (eure Güter) verkaufen wolltet. IDannn wırd S1e dıe Morgengabe einfordern und
hren Anspruch auf Lebensunterhalt verheren. Und SIE. och selben
Abend kam Ss1e dieser Angelegenheıt Rabbı El ’azar (um die Ketubba Von iıhren
Kındern einzufordern). DIieser sagfte: DiIie Schläge der Pharısäer haben S1e getroffen!
Unheıl) möÖöge über mich kommen. WEn ich das beabsıchtigt habe“; Übersetzung
Hüttenmeıster, Sota,
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‚WE  © Das kann 7B auch die uszahlung des Ketubba-Betrags 1Im SPC-
1ellen Fall hrer Wiederverheiratung“- einschheßen.

Sıie wollen der ansonsten mıttellosen Wıtwe iıhren ıllen dıe üblıche
arge Ketubbasumme auszahlen““, S1e dus dem Haus bekommen. Diese
reicht aber Überleben für den Zeıtraum eInes Jahres aus  45 Die en
würden S1e damıt verantwortungs-10s (1im wahren Sınne des Wortes) SOZ1A-
lem en! aussetzen.

3° Vermögensangelegenheıten der Wıtwe
Man verwe1gert der Wıtwe dıe €  gung über ıhr eigenes Vermögen“®, das

S1IE mıt ın dıe Fhe gebracht“”, bzw. be]l Ooder nach der Heiırat als Schenkung des
Vaters*® oder des Ehemannes*? erhalten hatte

Es hegt der für eine Jüdısche Wıtwe seltene und glückhafte Fall VOL, dass
der erlose Ehemann selne Ehefrau als Erbıin eingesetzt hatte°9. Dıie TO/3-
amılıe weıgert sıch 1UN aber. das Erbe der nach herkömmlıchem Jüdıschen
eC sıch nıcht erbberechtigten Wıtwe auszuzahlen.

Vgl dazu den Gelehrtenstreit zwıschen den Schulen Hıllels und Schammatis ach
mJeb 153 LL
Vgl z BB mKet 4,12:; 1235
ach USWEeIS des Ehevertrags Benoıt Mılık de Vaux, Grottes, HS, 5’ 1274 N., und
rabbinıscher CXIE WIE z B Ket 155 5’ beträgt dıe Pflichtsumme ıne Wıtwe, dıe
als Jungfrau geheıiratet hatte, 200 und eiıne ZUVOT schon einmal verheiratete 100
Denare (100 Zuz Miıne) Vgl den Summen Ben-Davıd, Ökonomie 292-293;
Schottroff£, Frauen 33-34.36 In bKet 105b WIT! deshalb der ermımnus N (Wıt-
We) gedeutet als 1 1I9 — (wegen der Mıne) FEıne solche Summe macht jedoch
das nackte Überlebensgeld ıne Person während des Zeıitraums VOIl ınem Jahr
dUuS, und 200 Denare markıeren dıe Armutsgrenze, WC] nach mPea S6 eın Besıtzer
Von 200 Zuz keın Recht aufNachlese und Armenzehnten mehr hat.
Vgl Immobilien ben 3 ' Barvermögen FEL2E 7Makk 3,10; uch
Jes w  _4’ Das Vermögen der wohlhabenden Wıtwen Judıth (Jdt 879 9 oder
Babatha (dazu siehe ben 22) dürfte In diesem Zusammenhang nıcht reprä-
sentatıv SeE1N.
Vgl 7B Num S  » 36,1-9; Jos ’ R15 L, 14f; SIr 2521 7 römıschen
Verhältnissen vgl Krause, Wıtwen 47-49
Vgl 7B Elephantine Pap Cowley, Papyrı, 89 9; 1 E 1 $ 2 $ und Kraelıing, Brook-
lyn, 69 99 10; Yadın eene: Documents, 1 9 (JDS 2)
Vgl z.B Elephantıne Pap Kraeling, Brooklyn, 43 Benoıt Miılık de Vaux, Grottes,
20,6; Z O: Yadın u Documents, (JDS 3) Yadın Greenfield, Documents,
(JDS 2) (otton Yardenı, eXTSs /Se (DJD 2 9 129 n.)
Vgl Elephantıne Pap. Cowley, Papyrı, 15,1/7-19; Beıispiele AdUus römiıschen Rechts-
verhältnıssen be1 Krause, Wıtwen IL, 83-85
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Dıie rben Sınd be]l ihren Verpflichtungen gegenüber der Wıtwe
zahlungsunwillıg und -unfähig, weıl der verstorbene Ehemann das Vermögen
oder dıe Ketubba selıner Ehefrau, für dıe &$ ypothekarisch haftete EIfW:;
ılgung Von Schulden>! aufgebraucht hatte

33 Angelegenheıten der Führung der Vormundschaft
Die Großfamıilie verweı1gert der Wıtwe dıe erwaltung des Vermögens der

unmündıgen Waisen>“, dıe S1e sıch dUus Mißtrauen gegenüber den gerichtliıch
eingesetzten Vormündern (aram. NDB DDN?S: oriech EMLTDOTOG?*; miıschn. hebr.
Cr  D7DDN emüh: So ämp 7B nach den Urkunden des Babatha-Archivs
diese ‚„„Wıtwe"“ derartıg nachdrücklich darum, dass S1e anbıetet, eigenes
Vermögen als Sicherheit stellen°>.

Dıe Wıtwe wırd VOoN der Famılıe des Verstorbenen be1 einem Versuch
gehindert, eIwas aus dessen achlass Sıcherung ıhres und ihrer Kınder
Unterhalt möglıcherweıise ohne Hınzuziıehung des Gerichts>® aus Not
verkaufen.

Es entsteht dıe Notwendigkeıt eliner age durch die Mutltter In Vertretung
der mıinderjährıgen Kinder>/ ZUT Wahrung VOoN deren Vermögensinteressen?®. Es
könnten Zz7 B In der ermögensverwaltung be1 den Vormündern Versäumnisse
oder fahrlässıge Minderungen chaden der Kıinder gegeben aben. WI1Ie der
Fall der Babatha dıe Waılsen daus ihrer ersten Ehe nach In 15 (JDS

Vgl dazu Beıspıiele dus römıischen Verhältnissen be1 Krause, Wıtwen 1L, 59-60.108-
110
Vgl z.B 2Kön 5,1-6; mkKet 9,
Vgl Yadın Greenfield, Documents,Z (JDS Z)
Vegl. adın G’reenfield, Documents, 12,4:; 'g  ' 15,41.20.29f; 24.1; 254 27,4.7.18
(JDS 2)

55 Yadın Greenfield, Documents, 15 (JDS 2) dazu Cotton, Recht, DG Die er
des Liıbanius ehnt ab, eınen Vormund akzeptieren nach Wolf G12g0n, 1ıba-
NIUS, 4! siehe Schottroff, Frauen, 41)
Z/u eınem solchen strıttigen Fall vgl z.B mKet VEZ: bBM 329 (Texte bel Strack

57
Bıllerbeck, 364)
Freıilich War dıe Alleınvertretung der Walsen VOT Gericht durch ıne Frau, auch durch
die ulter. ohne Beılistand eInes Mannes ach römıschen und Jüdıschem Recht
normalerweıse verboten; dazu siehe llan, Integrating DA AL Im Fall der Babatha
hegt der formelle Beı1istand eInNes Mannes VOT Yadın Greenfield, Documents, 147
OS DF 1 JDS 2)) Eıne Ausnahme Von cdieser ege ist jedoch nach tannaıtıschem
eC| gegeben, WC) der verstorbene ater VOT seinem ode die Wıtwe dıe
Alleinvertretung der Kınder verfügt hat (tFer 1’ 1’ tBB S, T
Z7u den späteren rabbinıschen Bestimmungen vgl Cohn, Waıisenrecht, 425-426;
Krause, Wıtwen IL,
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zeigt””. uch bestünde die Möglıchkeıt, dass dıe Vormünder sıch Vermögen
der bereichert hätten®®.

Angelegenheıiten der aftung
FEın Gläubiger hat eine bestehende Forderung den verstorbenen Ehemann

und macht die Wıtwe und dıe verwalsten unmündıgen ern für dıie cChulden
haftbar®! Solche Forderungen dıie Waıilsen mussten nach talmudıschem Wa1-
senrecht zunächst auch nıcht eingelöst werden®*.

Es TO. der verschuldeten Wıtwe elıne ertreibung Hre den Gläubiger Adus
hrem Besıtztum nıcht begleichbarer Forderungen S1e selhst®*

35 Wıderrechtliche 1m ändungswesen aufgrun
VON Schu  ıte

Es kann eine ogrundsätzlıch wıderrechtliche ändung VON lebensnot-
wendigem Besıtz der Wıtwe e]  o Se1IN  64 WIeE ETW dem VON Nutztieren®>, ihrer
Alltagskleidung®®, ıhres Hauses®/.

| D 169 e1In! bösartıge und unverantwortliche Übersteigerung des and-
rechts eiıner appalıe vor°®

Denkbar ist auch eine Ire bösartıge Verweıligerung der Zurückerstattung
eines Pfandes oder Sal einer Schuldsumme*®?.

Vgl uch adın Greenfield, Documents, 29 (JDS 2)
Vgl 7.B bCGit S20 Beispiele Aaus dem Bereich des römıschen Rechts, besonders In
den ägyptischen Papyrı, be1 Krause, Wıtwen 1L,-
Vgl 2Kön 4’19 MI 2,9; uch 1Job 24,9; Beıispiele dus dem Bereich römiıschen Rechts
be1 Krause, Wıtwen HE HAD 1472
Gläubiger mussen bıs Volhährigkeit VUOUIl Waıilisen (mıt E3 Jahren) warten,
Ansprüche dUus dem rbe dem verstorbenen ater geltend machen und ZWaANES-
vollstrecken können. Dıiıe mündıgen Waısen haften In talmudıscher eıt für dıe
Schulden des Vaters mıiıt den 1m Nachlass vorhandenen Immobilıien. Vgl
Cohn, Waıisenrecht, 425-426; Cohn, Walıse. 1282
Vgl AssMos :L6E 12,40
Vgl 7B 9,13 „Eıne Wıtwe., ob der reich, darf nıcht pfänden‘‘;
ferner Sıfre y  $ 281 Zu 24,17
Vgl Ijob 243
Vgl deren grundsätzliıchen Unpfändbarkeıt (1im Unterschied der In ö
begrenzten Regulıerung be1 anderen Armen) das Gebot 24,17
Vgl vielleicht MIı 2’
Vgl M1ı 2,9£.
SO Wıefel, Evangelıum 314



Dıe Klage der Wıtwe H3S

36 Wıderrechtlich Ane1gnung des E1gentums der Wıtwe
Spr }5:25: 23.10 we1ß 7.B VO heimlıchen Versetzen der Grenzsteine unter

dem des els der aC Man kann sıch aCder typıschen
Wehrlosigkeıt einer Wıtwe auch eınen elisten dırekten Landraub/® VOT

stellen/!

azıt
Das Spektrum der Möglıchkeıiten einer wıderrechtlichen andlung elıner

Wıtwe in Vermögensangelegenheıten erscheınt damıt sehr breıt DIie strak-
t1on VON jeder Ko  etisierung hrer (ıaravamına entspricht dem typıschen Bıld
1mM ühjudentum Von „dem bemitleidenswerten Unglück des Wıtwenloses VON
Frauen““ (Phılo V1ıtMos 11 240), eben VOoNn der „„AaIMMCN Witwe*‘’2, dıe als pfer
en Unrechts „vlel klagen hat““ (Sır In der Gleichnis-
erzählung esteht dieses Unrecht In mehrfacher Welıse, worauf VOT em

hıngewlesen hat’”®
SIle 1st als Tau pfer der VON Männern dommniıerten Gesellscha: be1 der

mutmaßlıchen ihres Prozessgegners und dem Verhalten des angerufe-
HCI Rıchters Letzteres etr1 sowohl dıe Verzögerung des Verfahrens als auch
den Zynısmus selnes In V5b dıe bestehenden achtverhältnisse verdrehenden
Motivs, mıt dem CT sıch In sex1istischen Sarkasmus darüber äußert, WI1Ie e1N!
Trau Sal nıcht dem ubDBlıchen Frauenbild entsprechend handeln könnte

Ihre wiırtschaftliche Lebensgrundlage wırd gefährdet urc das Verhalten
des Prozessgegners und des angerufenen Rıchters

SIie wırd ‚pfer einer parte1ıschen Rechtsprechung hrer Zeıt, indem S1e sıch
mıt ıhrem Rechtsanspruch Bıttstellerin erniedrigen lassen muss’* und
durch Hartnäckıigkeıt ıhrem ec kommt.

Summary
The narratıve of the parable uke 18,2-8 miırrors In INanı detaıls the typıcal socı1al

and legal sıtuatiıon of W1dOW in the time of Jesus havıng fıght for her rıghts
Numerous examples of the WIONS one her Cal be found in the Hebrew Bıbel and In

ofKarly Judaısm and Rabbinıism.

Vgl 2Kön 8,2-6; Beıispiele N dem römıschen Rechtsbereich be1 Krause, Wıtwen H’
234-235
Vgl 1mM UOxyrhynchos Pap IM 1120 (Thierfelder, Welt 63) aub ıner Sklavın: dazu
Schottrroff, Frauen 41
Vgl 1242 212
Schottroff, Lydıas Schwestern, 152-153:;: Schottro{ff, Gleichnisse, Z
Vgl ähnlıch 2Sam 14.4-1 I® 2Kön 5,3-6; dazu Schottroff, Armut, PSATSS



116 Ulriıch ellermann 147 (2009)

Zusammenfassung
Der Erzählstoff des Gleichnisses 18,2-8 spiegelt ın vielen Detauıls dıe typısche

sozlale und rechtliche Sıtuation ıner Wıtwe eıt Jesu, dıe ihr Recht kämpfen
I1NUSS Für das ıhr angetane Unrecht lässt sıch Adaus alttestamentlıchen, frühjüdıschen und
rabbinıschen Jlexten eme Fülle vVvon Möglıchkeıiten beiıbringen.
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Der Klageruf der Märtyrer
Exegetische und theologıische Überlegungen

zu OMb 6911
el

Rainer CAWIN:

Vertiefende Reflex1ion
Wıe dıe enbarung des ohannes 1m (Janzen SInd auch die wen1igen Verse,

in denen dıe Offnung des en Siegels beschrieben wiırd, VOIN explosıver
Kraft. en Leser fühlt siıch In die ex1istentiale pannung, unter der dıe Märtyrer
stehen, unwelgerlıc himeingedrängt Ihre bohrende, (jott gerichtete rage
nach dem Kkommen des Gerichtes, Von welchem alleın die Auflösung er
Fragen und Bedrängnisse erwarten Ist, wırd HC die dem T offenbarte
Viısıon, dıe das Geschaute auf dıe Erde holt, aCc. er Jesuszeugen In
edrängnIs.

Wiıe die tradıtıonsgeschichtlichen Seitenblicke zeigen, stehen dıe ufe ach
afe, ergeltung oder 2aC allermeıst In Kontexten, dıe ber das eigene Le1d
hınaus dıe ottesherrschaft bzw. (Gjott selbst In selner Heılıgkeıt und Gerech-
igkeıt den IC nehmen. Der Zorn (Gjottes ist genumer Teıl israehıtischer
Glaubensgeschichte. ährend altorıentalısche lexte den Zorn der Götter oft als
„Irratıonale Götterlaune*‘“ beschreıben, dıe a0Ss und ernic  g ü  ‘
lässt sıch der Zorn des atl (Gjottes als integrales und posıtıves Element israelı-
tischer Theologiegeschichte verstehen * Wıe Eckart (J)tto betont, überwindet dıe
prophetische Überlieferung sraels die neuassyrısche Staatsıdeologie, die dıe
Gottheıit als urzeıtlich trıumphalen Slieger über die Chaosmächte begreıft und
den Önıg als dessen Werkzeug, VON ıhm mıt der konstitutiven Aufgabe
betraut, Kriege führen ® dıe Stelle des trıumphalen Chaoskämpfers
der sıch selbst überwındende Gott, der der 1al1e Von Zorn und 1€e'
selinen Zorn überwindet.‘“ Vor dem intergrun des altorıentaliıschen Poly-

Lehnert, Gott. SE mıt Beıspielen. Vgl ber dıie Gleichsetzung der ägyptischen (JÖt-
ın Tefnut, der weıblichen Personifizierung des Gotteszorns, mıt a’at, der (GÖöttin
der Gerechtigkeit, auf dıe Assmann, Theologıe, 8 /-8S hınwelst.
Vgl neben den in den 35 .46 genannten beıten Baumann, Gottesbilder:;
Lehnert, Gott, 16-18
Ötto, Krıeg, F3
Otto, Krieg, 153
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theismus lässt sıch (jottes Zorn auch als amp um das beschre1-
ben, der Von der Verletzung VOIN Gjottes Eıferheiligkeit selinen Ausgang nimmt >
(jottes Zorn wırd immer dann einem aktuellen Geschehen, WC) Israel oder
dıeer selne 1€' zurückweılsen und seine Heılıgkeıit schänden (vgl ExX
32-34 Ist 1mM VO Zorn Gottes oder seinem gewaltsamen Einschreiten dıe
Rede, geschıieht dies fast durchgäng1g dus IC derer, dıe selbst pfer VON
Gewalt sind.© Es Ssınd dıe hnmächtigen, dıe (jott als Herrn der Welt anrufen
und sıch VON ıhm VOT Feınden oder Rettung dUus edrängn1s und Tod
rhoffen Diese Delegatıon ist fundamental gerade auch dıejen1gen Kla-
gerufe, dıe (Gjott blutige Strafen und ergeltung bıtten Das eigene Leı1d wırd
begriffen als Teıl elnes grundsätzlıchen Wıderstandes der Welt (Gjottes
unıversale Königsherrschaft. prophetisch-apokalyptischer Überlieferung geht
die ettung der Frommen und Gerechten aner notwendig mıt einem unıver-
salen Gericht Gottes einher, das das personalısıerte, miıtunter auch nY  ologisch
gefasste OSse vernichtet.

ach dem heutigen Verständnıiıs VOI ache, das In der Aufklärungszeıt
seline Uurze hat, eignet wesentlıich eın emotionales Moment abseıts eines
echtsr:  ens aC wırd als wıllkürliche und unangebrachte Weıse des
Siıch-selber-Recht-verschaffen-Wollens verstanden. Es 1LL1USS aher konstatiert
werden, dass sıch antıkes und heutiges Rache-Verständnis wesentlıch er-
scheı1iden. Die moderne Pathologisierung VON ache, dıie S1e ‚„ VOIl einem Han-
deln auf eın efühl reduziert‘  “7 hat dıe bıblısche Vorstellung, nach der aC
als elne legıtıme Form der Konflıktbewältigung gılt, weıtgehend verdrängt

V.Oor diesem intergrun wırd der Klageschre1 der Seelen der recht
verständlıich. Der Ruf nach dem Gericht Gottes, der ern1c.  o der Bösen

und der Rettung der Frommen, durchpulst alle Offenbarungen und Gesichte des
ohannes Der Zorn (jottes stellt darın en dynamısch vorwärtsdrängendes
Element der Scheidung dar, die die gebrochene Welt unter (jottes chten und
Herrschen stellt. Die Eıinsicht, dass CS bıs chluss noch Unversöhnte o1bt,
dıe sıch (jottes „Eıferheiligkeıit“ eNTZOogen en (20:15); treıbt den Zorn (Gjottes
und des Lammes schon unmıttelbar nach dem Gerichtsaufruf der Mär-
tyrer ZUT ersten Vollstreckung des Vernichtungsgerichtes den Mächtigen der
Erde Dıie Knechte (Jottes dagegen werden mıt Gottes Sıegel] bezeichnet

während sıch der Vernichtungszorn (jottes ihre Feinde noch
welıter ste1gert. Der VOIN Gott mıt der Ausgleßung der sıeben chalen ge
„Rachekrieg““ intensıvliert den dem chre1 nach ergeltung zugrundeliegenden
Basısge  en, dass das eıl eın VO Zorn (Jottes getragenes Vernichtungs-

So besonders VOoNn Rad, Theologıe, DA D7
Betont VOIl Baumann, Gottesbilder. IS
Leutzsch. Gewalt,
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handeln Voraussetzung hat ® Da 6S innerweltlich keine Gerechtigkeıit 1Dt,
I1USS (Gjott dafür sorgen.” ach der ern1c  g der Feinde preisen die Altes-
ten einem Psalmengebet -Ps 96 1) dıe eıt des göttlıchen Orns als die
eıt des ohnes für die Knechte. eılıgen und Propheten 1,18) Z/u beachten
ist auch dıe 1  0g des herrscherlıiche: Thronsaales, VOT dessen Kulıisse das
Gericht stattfindet und den Zorn des thronenden (jottes nıcht als leidenschaft-
ıch blınden Zornesrausch. sondern als Ausdruck selner herrscherlichen SOuve-
ränıtät erscheinen lässt.!© Dieser Zug majJestätischer Überlegenheit g1bt der
Zornesschilderung eine paränetisch-provokatıve Note, WIE der wlıederholte Hın-
WEeIS auf dıe Menschen, dıie sıch trotz em nıcht ekehrten (169.11);
deutet.!! Die Drastık der Gerichtsbilder dıent dem pädagogischen Ziel der Um:-
kehr Es ist daher nıcht verwunderlıch, dass der Bekehrungsruf noch Im chluss-
kapıtel der enbarung Gestalt gehäufter Parusıieankündigungen (21:7
erklingt.

Wenn (jott also der ıtte der Märtyrer den des Gerichtes
ihren Feınden nıcht gleich stattg1bt, Ist dıes Ausdruck der Zuversicht, dass en
ohendes Vernichtungsgericht wenı1gstens einıge noch umkehren lässt. rst
Von er en! der VoNn Gott geseizte martyrum selnen SaNzChH
heilsgeschichtlichen Sınn. Das Leıiıden der Miıtknechte und or SIE
Zusammen mıt den bereıts (GetÖöteten nıcht 1Ur geschlachteten Lamm, dem
gekreuzıgten und erhöhten S  S sondern begreıft das kommende Gericht
selner fürchterliıchen Gewalt als bıs chluss aufrechterhaltenes, WC) auch
drängendes Heilsangebot (Gottes dıie Welt dieseCwelst auch dıe
posıtıve Aufnahme des Motivs der Völkerwallfahrt in der Vısıon des
himmlıschen Jerusalem 2124° Dıie Ön1ge, die als Repräsentanten der
untergehenden Welt erscheinen (vgl 6,15; ’  9 wanı 1m Lichte des
Lammes und In der Herrlichkeit (jottes Dies WIN INan ZW al nıcht als poka-
tastasıs interpretieren können, die Von dem er beschworene Düsternis

Vgl Mıggelbrınk, Zorn, 330
Miıt Glesen, Offenbarung, 184
Zur Dıfferenzierung zwıischen QLWOC TOU IEOU als dem eiıdenschaftlichen Zorn
Gottes und Y OPYT)  Z TOUVU IEOU als dem Gerichtszorn Gottes siehe Miıggelbrınk, Zorn,
334-337 ach Mıggelbrınk steht der QLLWOC mehr dıe subjektive ıregung des
/ürnenden als dıe OpYN Dennoch erscheımnt der QLLWLOC „eher als dıie Zorneswult derer.
dıe VON Gott gestraft werden, denn als ıne emotionale Bewegung In (Gott selber‘‘

Miıt Lehnert, Gott, 21
Vgl Karrer. Johannesoffenbarung, 280
Vel Herms, Apocalypse, 241-246:; Jochum-Bortfeld, Stämme, 210-228; Müller-
Fieberg, Jerusalem, K
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eliner endgültigen Verwerfung Jedoch auf.!* Umgekehrt wırd INan allerdings
ebensowen12 VON einem Desinteresse des Apokalyptikers ergeltung und
ufrechnung reden können. Nur WEeNnNn der Aussage 20.15. dass dıie Bösen 1m
letzten Gericht In den Feuersee geworfen würden, Realıtät zukommt, en dıe
Vısıonen VOI eıl und nhe1l miss1ıonarısche Kraft DiIie Forderung der Mär-
tyrer nach Sühne der Blutschuld wıird VOIl (jott denn auch nıcht zurückge-
wlesen, aber doch die eıt und den Raum selines Bewährungsgerichtes 8C-
tellt, Was dıie Zahl der Leıidenden. aber auch der Umkehrenden „„vollwerden‘‘
lässt.

Wichtig für en Verständnis der Märtyrerklage und erichtsforderung ist
auch die Kultmetaphorık, dıe sıch durch dıie SaNzZC Offenbarungsschrift zieht.

zahlreichen tellen inden sıch ische Motive und egr1Me, besonders
gehäuft der Ihron- und Tempelszene der Kapıtel und D: welche mıiıt der
Übergabe des Buches das inthronisierte Lamm dıe nachfolgenden Gerichts-

einleitet.!© Kultische und gerichtlıche Elemente wechseln sıch ın den
V1ısıonen ab, überschne1iden sıch aber auch. WIeE gerade be]1 der en S1egel-
öffnung So geschıieht der Schrel der Märtyrer nach estrafung ihrer Mörder 1Im
Raum des immlıschen Heılıgtums, näherhın unterhalb des tares, ıhr
V  S Blut esammelt ist. Diese Sıtulerung bringt dıe Blutzeugen nıcht

In die ähe (jottes und des Lammes, sondern verleıiht hrem ageruf einen
kultischen Gebetscharakter, ähnlıch der Szene 8,3-9, die eılıgen als Beter
und Bıttsteller VOT Gott In den 16 kommen. en! hler jJedoch dem
Rauchopfer sogle1ic. das Strafgericht folgt, ' wırd den a  ern dort beschie-
den. dass S1e auf das Endgericht noch en MuUsSSsSeN. Gleichzeıitig werden SI1E
jedoch In einem quasıkultischen Akt mıt weılißen (GGewändern als nterpfan:
hrer Heilsvollendung bekleidet Miıt dieser kultischen a  ung des Vergel-
tungsrufes steht ın der Tradıtion des Frühjudentums, das die ung
auf göttlıche ergeltung den Feinden vornehmlıc In der Lıturgijefeier des
Großen Versöhnungstages sıtulerte. Da dort neben Gott auch dıe nge als Ver-

SeINESs Hofstaates angerufen werden und das Gericht als himmlischer
amp zwıschen ıhnen und den Gelstern des Teufels gedacht Ist, bıldet das
Gericht WIe In der Oftfb den Teıl eiInes überweltlichen Geschehens, dem die
Beter schon als Klagende und Rechtfertigung Bıttende teılhaben.

Vgl Rıssı, eılt- und Geschichtsauffassung, 136-137
15 So aber Miggelbrink, Zorn, 338

Vgl Jörns. Evangelıum, T
Nach Kraft, Offenbarung, 3: stehen sıch hıer ZWeIl Bewegungen gegenüber: „Nach
ben der Rauch mıiıt den Gebeten. Als Antwort darauf wiırtt der nge das
Feuer aufdıe rde‘‘
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Die den chre1 der Märtyrer konstitutive erbindung Von Gericht und
ult kann ihrer Bedeutung durch grundsätzlıche Überlegungen hımm-
ischen ult als Wırklıchkeitskonstruktion. WIe S1e Jungs TANZ Toth erarbeıtet
hatı och welıter rhellt werden. DiIie Textwelt der (Oftfb erschlıelßt die Wırk-
ıchkeıt 1m Wechsel VON iırdıschen und himmlıschen Bıldern, dıie den Leser
dıe Welt (Gjottes aufste1gen und VON dort das TAISCHE überschauen lässt.!? Die
ZWEeI Zeıtdıiımensionen Von Gegenwartszeıt und hıstorischer Zeit. VoNn Alltags-
en und em e  C  4S; werden durch die eröffnete kultisch-
transzendente Wıiırklichkeit eine drıtte Dımens1ion bereıichert. Im Klageruf
der Märtyrer verdichtet sıch In besonderer Weıise diese Transzendierung der
Gegenwartszeıt, indem deren Negatıvıtät elinerseıts den ass ZUL Klage bletet,
dıe Einsıcht dıie hıiımmlısche Heılswirklichkeit und dıe Notwendigkeıt des
Gerichtes andererseıts den des göttlıchen ernichtungsgerichtes erbıt-
ten lässt. Die dıe Johanneıschen Chrıstengemeinden zerreißenden tagser-
gen römiıischen Götzentums „sıcht“ dıie VvisionÄäre eologıe des ohannes
In der Teıilhabe immlıschen ult „aufgehoben‘“. Diese kühne on-
struktion Identitätssıcherung ist ehesten VOoOT dem zuletzt VoNn Jan Ass-

erhobenen intergrun eInes antıken Weltdenkens verstehen, welche
die rdnung nıcht einfach als vorgegeben, sondern als der rıtuellen
Inszenlierung und der mythıschen atıon bedürftig ansıieht.“* en der
Iınearen Zeıltstruktur des alltäglıchen Lebens exI1istiert demnach e1In! rıtuelle
bzw ische Zeıtstruktur. dıe In iıhrer zyklıschen Bewegung Identität stiftet.“}
Assmann knüpft hıerbel das aradızma der „Zweıseıltigkeıt des Zeıtgetrie-
bes  CC Von olfgang aempfer „Die revers1ible, wlederkehrende, dıe zyklısch
verlautiende Zeıtbewegung siıchert die Erhaltung Selbsterhaltung der Systeme
und hat dıe Form der oder Schwingungen, die ırreversıble Zeıtbewegung
bzw. -YIC. gegen hat dıe Form des Zeıtpfeıls und kann nıcht wlieder-
ehren ährend die eine Zeıtform, die Geschichtszeıit, nıcht wlıederkehren
kann, muß dıie andere Zeıtform, mul dıe reversıble Zeıtbewegung wıederkehren

Todt, Kult, 493-_5 odt definıiert Kult als CIn aktıonales und kognıtıv-emotionales
ErTfahrungs-, Deutungs- und Orıentierungsfeld, In dem durch Konzıplerung und
transpersonale Verfestigung tradıerter Symbole, Handlungsanweıisungen (Rıten) und
Raum- und Zeılutstrukturen dıe indıyıduellen und gesamtgesellschaftlıchen Kon-
tingenzen WIE uch dıe (unverfügbare) Gottespräsenz In der Konstruktion der (heılı-
SCNH soz1alen transzendenten) Wiırklichkeit personaler Verarbeıtung und inter-
personaler Vermittlung SINN- und handlungsrelevant bewältigt werden‘‘ (1%: 1mM Orıg
Kursıv)
Vgl Todt, Kult, 495

DE}
Assmann, Gedächtnıis, 143
Assmann, Mensch, 1 % spricht auch VOIl „Alltagszeıt und Festzeıt‘‘.
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können, WC S1e dıie Stabıilıtät, dıe Homöostase der Systeme sıchern soll  ‘“22
Interessant ist NUN, dass Assmann diese Zeıten als revers1ıble „Erneuerungszeıt““
und als irreversıble „Rechenschaftszeıt“‘ deutet und damıt In selner Theorıie des
en Gedächtnisses elıner Zeıtdıfferenzierung kommt, dıe offensıicht-
ıch gerade für dıe enbarung des ohannes konstitutiv scheint “ Dıie Kon-

und Bewährungsgeschichte der Zeugen ST strebt Iınear und lIrrevers1-
bel auf das Ziel eschatologischer Erlösung ZU, wırd aber den die Geschichte
transzendierenden Bıldern des Sehers In eın kosmisches Ordnungsgefüge geho-
ben, dem sıch Zeıträume der kultischen Heılsvergewisserung und -partı-
zıpatıon mıt olchen der menschlıchen Verpflichtung und des göttlıchen (Ge-
richtes abwechseln.«* Vor diesem Hıntergrund erweIlst sıch der Ruf der d  er
als e1In! Schlüsselstelle dıe Soterlologıie und Geschichtstheologie der {fen-
barung Die Märtyrerklage wirft dıie rage auf, WIEe sıch dUus der Perspektive des
geöffneten Hımmels das Verhältnıs Von 1Inearer und zyklıscher eıt bestimmt.
Der UTISCHU| des Endgerichts verwelst zunächst auf eın Weıterlaufen beıider
Zeıtströme. Das egen we1lßer (Gewänder 1st en Zeıchen, dass die q  er In
dıe zyklısche eıt der ymnısch-kultischen Gottesverehrung voll integriert
SInd Der Lauf der IInearen eıt wırd damıt auf eiIne zeıtlose ‚wigkeıt hın
transzendiert, erfährt jJedoch gleichzeıtig CI1Ne Beschleunigung und Intensivie-
TUNgS, da 1m SCHAIUSS den göttlıchen escheı1d, dass das eschatologische
Mal} noch nıcht sel, sogle1ic das göttlıche Strafgericht immer
und heftigeren chüben über dıe Welt hereinbricht *> Diese Vorwärtsdynamıik
wırd freıilıch nıcht 1L1IUT VonNn Gott. sondern auch VoNn den Menschen etragen.
DDem 19 des göttlıchen Zornes entspricht €e1 aber nıcht der Impetus der
menschlıchen erichtsforderung, Ssondern der der Z/eugenbereıtschaft, dıe sıch
In der Nachfolge des geschlachteten Lammes bewähren I1NUSS.

Summe: Der chre1 der Blutzeugen nach estrafung ihrer Mörder ist
sentlich dem alttestamentlichen aradıgzma einer Von Gott gesetzten Lebens-
ordnung verpilichtet, deren Verletzung Gott selbst betrıifft, SeIN Gottsein und
seine Heılıgkeit. ale ist aher iImmer „gerechte: afe. die dıe Ordnung
wliederherstellt und Heılung bringt. Die Bestrafung der Gewalttäter dıent der
Herstellung der ottesherrschaft. Für den er Johannes ist S1E elıne Notwen-
digkeıt. Das Bedürfnıs nach aC| stellt für geradezu eiınen Gradmesser der
Gottesunmittelbarkeit dar, WC) CIe, welche meIlsten elıtten aben,

Kaempfer, Zweızeıtigkeıt, 149
Vgl Assmann, Zeıt; A 7S
Vgl Todt, Kult, 49/7-510
Diese intens1v entfalteten Gerichtsvisionen setzen 1mM Übrigen einer Interpretation
Grenzen, die WIE ETW dıejenıge VOIN Toth, Kult, 509, den Kult als umfassendes
Deutungskonzept für die apokalyptische Heıls- und Unheilserwartung begreıft.
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heftigsten auf ergeltung sinnen. ach kommt (jottes Gerichtszorn erst
dann ZUT Ruhe WE alle Bösen und der Tod vernichtet sınd 20,14f) KAL TV
KATAOELO OUK EOTAL D  ETL

es In em aber entziehen sıch die Gerichtstexte der OÖffenbarung einer
rational-wissenschaftlichen Eındeutigkeit, sofern CS offen bleiıben IHUSS, ob der
oppelte Gerichtsausgang (GJottes letztes Wort seln WIVT! Das sich bıs Ende
durchziehende Vergeltungsdenken mıt einem ständıgen Wechsel VoNn Unheils-
und Heılsbildern aum autfzulösenden Spannungen, dıe darauf
hındeuten, dass der Autor der mıt der rage nach dem Schicksal der
e1IN! (Gjottes noch nıcht abgeschlossen hat. Eıne Übertragung der dualıstischen
Geschichtserfahrung auf (Gjottes Gerichtshandeln bırgt jedenfalls die (l
sozlalpsychologischer Ressentiments, WENN nıcht Jesu und Gottes Versöh-
nungshande als rparadıgma christlicher Eth  z Seımte tritt 26 Dıie
Interpretation der Gerichtsvisionen als rhetorische Provokatıon, die dıe Mög-
iıchkeıit der mkehr bıs zuletzt aufrechterhält, kann ohl einen Teıl iıhres
semantıschen Gehalts erfassen *' Miıt der dezıdierten usrıc  g er EOb-
hymnen und Bıttgebete auf (Jott und das Lamm g1bt der GF ohannes aber
die entscheidende Prämisse menschlıcher Weltbewältigung und (jottesrede VOIL.
Gott em ist CS, der richten und FeHEeN kann  28 So eignet der Erwartung des
kommenden Gerichtszorns Gottes SOSar eIwas Befreiendes Kıgene Vollstreck-
ungsgelüste gerinnen 1Im gesicht des eılıgen Gottes *? Eın  CKlıcher als in
den Hymnen und Jubelgesängen der OÖffenbarung ist dies vielleicht nırgends Je
formuliert worden:

99: Gerecht bis du, der du Dıst und der du Warst, du Heılıger; denn damıt hast du
e1in gerechtes Urteil gefällt. Slie haben das Jut VOI Heılıgen und Propheten
VETSOSSCH; deshalb hast du ıhnen Jut trinken gegeben, haben SIE
verdient. Und ich hörte eıne Stimme VOIN Altar her DCH Ja, Herr, (jott und
Herrscher über dıe SAaNZC Schöpfung. und gerecht sınd deine Gerichts-
urte1ile‘‘ (16,5b-7:; vgl uch

26 Vgl Karrer, Johannesoffenbarung, 281, 1Im Anschluss das ıtische en VON

Collıns, Persecution, 746-747
Miıt Lehnert, Gott,
Dıies ze1ıgt sıch In der Offtfb auch darın, dass der eschatologıische Kampf Von Gott,
dem Lamm und den Engeln, nıcht aber VON den Märtyrern geführt wırd. Das betont
besonders Klassen, engeance.
(Janz ähnlıch auch Paulus in KÖöm 12,19 ‚Rächt euch nıcht elbst, meıne Lieben,
sondern gebt Kaum dem Zorn ottes: enn Sste. geschrıeben: ‚Dıe Rache ist
meın: ich; vergelten, spricht der Herr (Din 2335
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ummary
The of the souls God ıIn Rev 6,10 AaVCNLZC theır sheltered blood the

murderer dısturbs the ‚Ontext of the preachıing of Oove the enemles and of
condıtional reconcılıation In the New J1estament. Its bıblıcal past hıstory pomts the
paradıgm of divine order of lıfe, whose vilolation CONCETNS the holiness of (G0d. The C
of VENSCANCEC of the wıtnesses of blood 1Ss part of the hıstory 5T ontlıct and probatıon
contextualızed by COSmıIıc Structure Dy LICAaNs of images transcendıng hıstory. In thıs
Structure the times of the cultic ICASSUTaNnNCcE and partıcıpatiıon of salvatıon alternate wıth
times of human engagement and dıyıne Judgement. Agaımnst thıs background the C of
the martyrs 1Ss Key ofunderstandıng the soter10l02y and the hıstory of theology Rev

/usammenfassung
Im Kontext der neutestamentlichen Verkündigung Von Feindesliebe und unbedingter

Versöhnung irrıtiert der (Gott gerichtete ıttruf der Seelen Offb 610 iıhr VCI-
Jut den Feiınden rächen. Seıine bıblısche „ Vorgeschichte‘“ welst auf das

Paradıgma ıner VOoN (jott gesetzten Lebensordnung, deren Verletzung Gottes Heılıgkeıit
betrifft Der Racheruf der Blutzeugen ist 'e1] eiıner Konflıkt- und Bewährungsgeschichte,
dıe mıttels geschichtstranszendierender Bılder In eın kosmisches Ordnungsgefüge geho-
ben wiırd, In welchem sıch Zeıträume der kultischen Heıilsvergewisserung und -partızıpa-tiıon mıt solchen der menschlichen Verpflichtung und des göttlıchen Gerichtes abwech-
seln. Vor diesem Hıntergrund erweIlst sıch der Ruf der Märtyrer als ıne Schlüsselstelle

die Soteriologie und Geschichtstheologie der OÖffenbarung.

Bıbliographie
Assmann, I Der zweıdımensi1ionale ensch das Fest als Medium des kollektiven

Gedächtnisses, In Assmann, Sundermelier, He) Das Fest und das Heılıge.Religiöse Kontrapunkte Alltagswelt (Studıen Verstehen fremder Religionen
1). (‚ütersloh 1991, 1330

Assmann, J7 eıt der Erneuerung, eıt der Rechenschaft. Mythos und Geschichte
frühen Kulturen, In Huber, Müller, Hg.) .„Kultur“‘ und „Gememsinn“,
Basel / Frankfurt, 1994, E/14A1092

Assmann, J! Das Iturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und polıtısche Identität In
frühen Hochkulturen, München *9002.

Assmann, J’ Polıtische Theologıe zwıschen AÄgypten und Israel, München 227006
Aune, D Revelatıon 6-16 (Word Bıblıcal Commentary 52B): Nashville, 1998
Aune, D  s Stories of Jesus In the Apocalypse of John, In Aune, D  » Apocalypticısm,

Prophecy and Magıc Chrıstianity. Collected ESSays (WUNT 199), Tübingen 2006,
190-211

Aune, D  r The Apocalypse of John and Palestinian Jewısh Apocalyptic, Aune,
D Apocalypticısm, Prophecy and Magıc Chrıistianity. Collected ESSays (WUNT
199), Tübıingen 2006, 302174

Bachmann, M! Der erste apokalyptische Reıter und dıie Anlage des letzten Buches der
Bıbel, In Bıb (1986) 240-275



SDer Klageruf der a  er

Bauckham, R’ The (C'lımax of Prophecy. Studıies the o0k of Revelatıon, Edınburgh
1993

Backhaus, K $ DiIe Vısıon VO Sahllz Anderen. Geschichtlicher und theologische
Miıtte der Johannes-Offenbarung, In Backhaus, Hg.). Theologıe als Vısıon.
Studıen Johannes-Offenbarung (SBS 191); Stuttgart 2001, 10-53

Bauer, 1E Das tausendjährige Mess1asreıich der Johannesoffenbarung. FKıne 1terar-
kritische Studıe 19,1 1-21,8 (BZNW 148), Berlın New ork 2007

Baumann, G: Gottesbilder der Gewalt Alten JTestament verstehen, Darmstadt 2006
Beale, G The o0k of Revelatıon. Commentary the Tee exf WGIC)

(Girand Rapıds, 1999
Berger Colpe: C’ Relıgionsgeschichtliches Textbuch Neuen Testament (NTD

Textreıihe 1). Göttingen 1987
Bonner, M’ Märtyrer VIL Islam RGG JTübıgen "2004, KT
Bousset, W C Dıie Offenbarung des Johannes (KEK AV]), Göttingen 1906
Christ, FE Blutvergießen Alten Testament. Der gewaltsame Tod des Menschen UN-

tersucht hebrätischen Wort dam (ThDıiss 12); Basel 1977
Collıns, A Persecution and engeance the o0k of Revelatıon, ın Hellholm,

(ed.) Apocalypticısm in the Mediterranean World and the Near East, Tübıngen
1983, Z TAG

De1ssmann, A., Licht VOIlN Osten. Das eue estamen! und dıe neuentdeckten exte der
hellenistisch-römischen Welt, Tübıngen 1923

Dıietrich, W? Erwägungen eiınem alttestamentlıchen Thema, vIh (1976) 45()-
472

Dıietrich, C Dıie dunklen Seiten (jottes Banı Wıllkür und Gewalt, Neu-
kırchen-Vluyn *17002

Dıttenberger, W ' Sylloge Inseriptionum Graecarum, H: Leıipzıg 1900
kE mmendörffer, M’ Der tferne (jott Eıne Untersuchung der alttestamentlichen Volkskla-

gelıeder VOT dem Hıntergrund der mesopotamıschen Liıteratur (FAT 213 Tübıngen
1998%

Feuıillet, A’ Les Martyrs de L’humanıte et l’Agneau eg0rge, NRTh (1977) 189-
M

Fılıppini, R’ La orza della erıta. Sul CONCEIMO de testimon1anza nell’ Apocalisse,
RıyBıb (1990)

Gılesen, H) Dıie Offenbarung des Johannes (RNT). Regensburg 997
Günther, H Der Nah- und Enderwartungshorizont In der Apokalypse des heilıgen

Johannes (FzB 41), Würzburg 1980
Hannah, D  ‚9 Michael and hrıst Michael Tradıtıons and Angel Chrıstology In Karly

Chrıistianity (WUNT'Tübıngen 999
Harnısch, W., Verhängnıis und Verheißung der Geschichte. Untersuchungen eıt-

und Geschichtsverständnis 1mM uch Esra und In der SYT., Baruchapokalypse
97), Göttingen 1969

Heıl, 3  r The Fıfth Seal (Rev 6,9-1 1) Key the ook of Revelatıon, Bıb
(1993) 220-243

Heınze, A‚ Johannesapokalypse und Johanneısche Schriften. Forschungs- und tradı-
tiıonsgeschichtliche Untersuchungen 142), tuttg; 99®%



E Raıner Schwindt 147) (2009)

Hengel, M! DIe Throngemeinschaft des ammes mıt (jott der Johannesapokalypse,
In ThBeıtr (1996) FE

Herghelegıu, M.-E., Sıehe, kommt mıiıt den Wolken! Studien Christologie der
Johannesoffenbarung F85); Frankfurt 2004

Herms, R’ Apocalypse for the Church and for the World. The Narratıve Function of
Universal Language in the 00k of Revelatıon (BZNT 143), Berlın New ork
2006

Hossfeld, HZ Zenger, E! Psalmen 1-100 (HThK.AT). Freiburg 2000
Huber, K! Fıner gleich ınem Menschensohn. Die Christusvisionen In Offb 1,9-20 und

Münster 2007
14,14-20 und dıe Christologie der Johannesoffenbarung (NTA.NF 519

anowskı, B: JHWH der Rıchter en rettender (jott Psalm und das Moaotıv des (ij0t-
tesgerichts (1994) Janowsk1, B’ Die rettende Gerechtigkeit. Beıträge Theo-
logıe des Alten Testaments 2, Neukırchen-Vluyn 1999,

Janowskı, Dem Löwen gleıch, gjer1g ach aub Zum Feıindbild In den Psalmen, In
Janowskı, B, DIie ettende Gerechtigkeit, Neukirchen-Vluyn 1999, 49-6 7

Jochum-Bortfeld. C) Die zwölf Stämme In der Offenbarung des Johannes. Zum
Verhältnis VOIl Ekklesiologie und thık (Münchener Theologische Beıträge), Mün-
chen 2000

Jörns, K.-P., Das hymnısche Evangelıum. Untersuchungen Aufbau, Funktion und
Herkunft der hymnıschen Stücke der Johannesoffenbarung N 5), Gütersloh
1971

Kaempfer, W! Die Zweızeıtigkeit des Zeıtgetriebes, ın Huber, Müller Hg.)
‚„Kultur‘‘ und „Gemeımsinn“‘, Basel Frankfurt, 1994, 149-170

Karrer, M’ Die Johannesoffenbarung als TIef. Studien hrem lıterarıschen, histo-
rischen und theologischen 140), Göttingen 1936

Kıddle, M’ The Revelatıon of St. John (MNTC V AID), London 1952
Klassen, W9 Vengeance In the Apocalypse of John, In CBQ (1966)
Klauck, H.-J., QUOLXOTNPLOV ıne Berichtigung, In 7 (1980) Z FE
Koch, K’ Der Spruch „DdemIn Jut auf seinem Haupt” und die israelıtische Auffassung

VO VETSOSSCHNCH Blut, (1962) 396-416
Kowalski,. B7 „ \r kr SIE werden Priester (jottes und des Mess1]jas se1n; und S1e werden Könıg

se1In mıt ıhm tausend Jahre lang,  6 (Offb 20,6) Martyrıum und Auferstehung In der
Offenbarung, In (2001) 139-163

Kraft, H x Dıie Offenbarung des Johannes a 9 Tübingen 9’74
LEg M. all Martyrdom: Function Method and Message In Revelatıon, in

(1998)i
Lehnert, V. Wenn der hebe Gott ‚böse’ wırd Überlegungen Zorn (Gjottes 1mM

Neuen JTestament, ( 15375
Leutzsch, M 9 Gewalt und Gewalterfahrung 1im Neuen JTestament. Eın VETSCSSCHECS

Thema der neutestamentlıchen Wıssenschaft?, In (C
Lohmeyer, E’ Die Offenbarung des Johannes (HNT 16), Tübiıngen ‘1957
Maıer, J’ Qumran-Essener. Die Texte VO oten Meer, Dıie Texte der Höhlen 1a3 und

Y l’ I‚ München Basel 1995
Mealy, J fter the TIThousand Y ears. Resurrection and Judgement In Revelatıon

(JSNT.S 70), Sheffield 19972



Der Klageruf der Märtyrer 129

Mıggelbrınk, R7 Der Zorn (Gjottes Geschichte und Aktualıtät einer ungelıebten Ira-
dıtıon, Freiburg 2000

Mıggelbrınk, R L Der zornıge (jott Dıie Bedeutung eıner anstößıigen bıblıschen Tradıtion,
Darmstadt 2002

Müller, U. DiIe OÖffenbarung des Johannes TBK 19), Gütersloh 1984
Müller-Fieberg, K, DDas „NCUC Jerusalem“® Vısıon für alle Herzen und alle Zeıiten? Eıine

Auslegung VON ZUAEZZS Kontext VOIN alttestamentlich-frühjüdischer Tadı-
10n und lıterarıscher RKezeption (BBB 144), Berlın Wıen 2003

MuSsVvoSsvI, } Vengeance the Apocalypse (AUS Doctoral dıissertation serl1es 17),
Berrien Springs, MI 1993

OÖtto, E, Krıeg und Friıeden der Hebräischen Bıbel und 1Im Alten Orılent. Aspekte
iıne Friedensordnung In der Moderne (TIhFr 18), Stuttgart 1999

Peels, EG The Vengeance of (G0d. The Meanıng of the oot NOM and the Function
of the NOM-Texts the Context of Dıvıne Revelatıon In the Old Testament OTS

8) Leıden 1995
Rad, VON, Theologıie des Alten Testamentes. and Dıie Theologıe der geschicht-

lıchen Überlieferungen Israels, München °1966
Reddish, M. Chrıistology the Apocalypse, In JSNT 33 (1988) 85-95
Rıgger, H’ Sıebzig Sıebener. Die ‚„Jahrwochenprophetie““ Dan TFhSt >7} Irıier

1997
Rıssı, M? Was ist und Was geschehen soll danach. Die eı1lt- und Geschichtsauffassung

der Offenbarung des Johannes AThANT 46), Zürıch / Stuttgart 21965
RISSsIL, M’ Die Hure Babylon und dıe Verführung der Heılıgen. Eıne Studıie Apoka-

Iypse des ohannes (BWNT 136), Stuttgart 1995
Roloff, J’ Dıie OÖffenbarung des Johannes (ZBK»ürıch 1984
Roose, H: ‚„„Das Zeugn1s Jesu®*. Seine Bedeutung dıe Chrıistologıie, Eschatologie und

Prophetie der OÖffenbarung des Johannes (TANZ 32% Tübıngen Basel 2000
Roose, H’ Eschatologische Miıtherrschaft. Entwicklungslinien ıner urchristlichen Er-

wartung (NTOA 54), Göttingen Frıbourg 2004
Rosenthal, F, Intıhär, UL, 1971
Sänger, D7 ‚„Amen, komm, Herr Jesus!®® (Apk Anmerkungen Chrıistologie

der Johannes-Apokalypse, In Horn. Wolter, (Hg.), Studıen Johannes-
offenbarung und iıhrer Auslegung, Böcher, Neukirchen-Vluyn 2005, 70-92

Satake, A, Chrıistologie In der Johannesapokalypse 1Im Zusammenhang mıiıt dem Pro-
blem des Leıdens der Chrısten, In Breytenbach, Paulsen, Hg.). Anfänge der
Christologie, H: Göttingen 1991, 4G 307)

Schimanowski. G’ Dıie hımmlısche Lıiturgie In der Apokalypse des Johannes. Dıie
Jüdıschen Tradıtionen in Offenbarung 4-5 unter Einschluss der Hekhalotliteratur
(WUNT 5  » Tübıngen 2002

Scholtissek, K’ .„„‚Miıtteilhaber der Bedrängnis, der Könıigsherrschaft und der Aus-
dauer In Jesus“* (Offb 1,9), In Backhaus, He Theologıie als Vısıon. Studıien
Johannes-Offenbarung (SBS 191), Stuttgart 2001, EFA

Schreiner, J 9 Das uch Esra V ,4), (Gjütersloh 981
Schrenk, G’ EKÖLKEG) KEX- In hWNT IL, 440-444



130 Raıner Schwindt 147) (2009)

Seidensticker DIie Transformatıon des christliıchen Märtyrerbegrıiffs Islam
Amelıng, Hg.) al  er und Märtyrerakten (Altertumswissenschaftliches Kol-
1oquium Stuttgart 2002 137 147

Seybold DIe Psalmen (HAT /1 Tübıngen 1996
SÖödıng, (Gjott und das Lamm eozentrık und Chrıistologıie der Johannesapokalyp-

Backhaus Hg.) Theologıie als V1ısıon Studıen zur Johannes-Offenbarung
(SBS 191) Stuttgart 2001 70

Spına The ‚„„‚Ground“ for Caln Rejection (Gen 4) “daämah the Context of Gen
11 ZAW 104 (1992) 319 337

Stök! Ben Ezra The Impact of Y om Kıppur Karly Chrıistianıty The Day of
Atonement from Second Temple Juda1sm the Fıfth Century (WUNT 163) Tübın-
SCH 2003

Stuckenbruck. Angel Veneratıon and Christology Study Early Judaısm and
the Chrıistology of the Apocalypse of John (WUNT ;70); Tübıngen 1995

Stuhlmann, R, Das eschatologısche Mal ı Neuen Testament 132), (JÖt-
tingen 1983

Taeger, -W.‚ Johannesapokalypse und Johanneıscher Kreı1s Versuch tradıtıonsge-
schichtliıchen UOrtsbestimmung Paradıgma der Lebenswasser Thematık (BZNW

1) Berlın 9589
Tertullıan De ALla Mıt Eınleitung, Übersetzung und Kommentar VOoNn Waszınk,

Parıs 933
Toth, F! Der hıiımmlısche ult. Wırklıchkeitskonstruktion und Sınnbildung der

Johannesoffenbarung (Arbeıten Bıbel und iıhrer Geschichte 22); Leıipzıg 2006
Uhlıg, ‚ Das Athıiopıische Henochbuch a)a Gütersloh 1984
Westermann, K’ enes1s (BK D: Neukırchen-Vluyn 19/4
Wıtulskı1 DIie Johannesoffenbarung und Kalser Hadrıan Studıien Datierung der

neutestamentlichen Apokalypse 221} Göttingen 2007
ager Gericht (jottes In der Johannesapokalypse Horn Wolter Hg.)

Studien Johannesoffenbarung und ihrer Auslegung, Böcher Neukirchen-
Vluyn 2005, 10)=D

Zenger, E: Eın (jott der Rache? Feindpsalmen verstehen (Bıblısche Bücher 1), Freiburg
1994

Zenger Rache Bıblısch theologisch E 1999 791 792
Zimmermann DiIe Namen des Vaters Studien ausgewählten neutestamentlichen

Gottesbezeichnungen VOT ıhrem frühjüdıschen und Pagancn Sprachhorizont (AJEC
69) Leıden Boston 2007

Dr Raılner Schwindt
Jesuntenstr 13

Irıer
Deutschland

Maıl schwıindt/a 8388! Ie1 de



Buchvorstellungen

Miıchael Ernst, alzburg: Gesamtkoordination und Neues Testament
Karın chöpflın, Göttingen: es JTestament
Stefan Schorch. uppertal: Zwiıischentestamentliche Lıteratur

Miıtarbeiter:

Stefan Beyerle, Greıiftswald Barbara Schmitz, Essen
ohannes 1€. Frankfurt Stefan chreıber, Üünster
Kay Ehlıng, München Tanz Sedlimeıer, Augsburg
Thomas 1eke, Maınz Hans-Ulrıch Weıdemann, Siegen
Fredriık Lindström, Lund Miıchat ojcıechowskı, SZ
eas ıchel, Öln (jeza Xeravıts, udapest
TI1edr1c Reıterer, alzburg Joszef Zsengeller, Papa

1ıra Satake, Dıe Offenbarung des Johannes. Redaktionell bearbeiıtet VONN
Thomas Wıtulsk1 (KEK 16), Aufl 2008, 479 S CD 79,90 1DI be1
Abnahme der el 71,90 [D| Göttingen: Vandenhoeck uprecht,
ISBN RZE SES 616-4

Der V % Prof. für Neues Testament In Tokıo, geht be1 se1ıner Interpretation
der OÖffenbarung VON der Prämisse dus, dass deren Verfasser zunächst als Jüdıscher
Apokalyptiker gewirkt und die Tradıtionen und Vorstellungen der Jüdıschen Apoka-
lyptik In seıne spätere christliıche Verkündıigung eingearbeiıtet habe Dementspre-
chend legt dıe Offenbarung konsequent auf dem Hıntergrund der alttestamentlich-
fIrühjüdıschen Überlieferung Adus und welst In der Exegese immer wıeder tradıtions-
geschichtliche Verbindungen und Berührungen damıt auf. Darüber hınaus gelıngt
ıhm, dıe Darstellungsstruktur der Offenbarung nachvollziehbar herauszuarbeıten und
den argumentatıven Fortschriutt innerhalb dieses „Buches mıt s1eben Slegeln“‘ offen

legen.
Indem dıe kKomposıtorischen Klammern und dıe sachlıchen Bezüge zwıschen

den einzelnen JTexten innerhalb des Buchs herausstellt, dem Leser eınen
interpretatorischen Schlüssel für dieses oft als unzugänglıch empfundene Werk
anzubileten.

Der Kkommentar beginnt mıt einem 20-seıtigem Lıteraturverzeichnis, gefolgt VO  —;
einer EeIW. SOseltigen Eınleitung; der eigentliche ommentarte1l beträgt also eIW.
300 Seıten (ınkl 18 durchschnuıittlich einseıtigen Exkursen). Das ist ın Zeıten über-
bordender, oft mehrbändıger K ommentare ıne Wohltat, und 111a annn den Verlag
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11UT bıtten, dieser Polıtik festzuhalten. Natürlıch wırd jeder Rezensent ıhm
wichtige Literatur möglıcherweise verm1issen MIr fehlt ZU Beıspiel der Kommen-
tar VOIN Pablo Rıchard (Luzern > der dıe ymnen der Offenbarung als Schlüssel
sıieht Ich vermısse auch iImmer wıieder ıne möglıche bıs notwendıige Ause1ınander-
Ssetzung mıt der Lıteratur, VOT allem mıt Posıtiıonen anderer großer Kkommentare
ist mMI1r ber auch bewusst, dass dieser Wunsch sıch Sanz schnell mıt der anfangs g-
lobten Kompaktheıt schlagen kann

Da Bılder und Symbole oft mehrdeutig sınd, ist klar, dass auch In der
Auslegung vieler Verse Wıdersprüche Satakes Darstellung o1bt be1l diesem bıb-
1ıschen uch vielleicht mehr als be1 anderen. WEe1 Beıspiele, dıe meıne Krıtik
iıllustrieren sollen: (1.) In der Beauftragungsvision hat der einem Menschensohn
Ahnliche In 116 „„sıeben Sterne  66 In der and das 1ıld wıird nıcht erklärt (nach
Kraft der 10128 kleine agen mıt dem Polarstern und damıt dıe Hımmelsachse); (2.)
In dem zentralen Kapıtel fehlt be1 der Erklärung jeder 1Inwels auf möglıche
astrologische Hıntergründe der Bılder (Sternbilder der Jungfrau und der
Wasserschlange) Samıt der Konsequenzen solcher Beobachtungen; dıe „Frau  . wırd
einseılitig L1UT ekklesiologisch gedeutet; ın 2FE wırd Miıchael 1m Sınne Jüdısch-
apokalyptischer TIradıtiıonen miıt dem Mess1as Christus identifiziert (was ich VO
Kontext her für unmöglıch halte); und In 12,18-13,1 fehlt e1in 1Inwels auf das relı-
gi1onsgeschichtlich wahrscheinliche Motiıv VON der Spiegelung als Instrument einer
Selbstschöpfung (vgl wlieder Kraft)

So ble1ibt eın wıdersprüchlicher Eindruck: dıe starke Betonung der Jüdıschen
apokalyptıschen Tradıtionen unter gleichzeıtiger Vernachlässigung sonstiger relıg1-
onsgeschichtlich möglıcher Tradıtionen und Motive erg1bt me1lnes Erachtens ıne
nıcht immer korrekte Auslegung. Dennoch ist das uch immer wılieder spannend
lesen!

Michae]l Ernst, Salzburg

Soren olst, er and War Scroll Studıies 1ın the Hebrew Verbal System
and the Qumran War Scroll, 1a Semuitıca Upsalıens1a Z 178 D-.,
Uppsala Uppsala Universıty Lıbrary 2008, ISBN 078:912552-77245:0

hıs book 15 revised version of the author’s doctoral dıssertation, defended In
2004 at the Uniıversıity of Copenhagen. Its aım 1S make contribution the analysıs
of the verbal SySstem of ancıent Hebrew. Although the study 1S based u
1mıted the War Scroll from Qumran, the author 1s clearly interested In elaboratıng

adequate approach verbal SyntaxX In general and the verbal sSystem of Bıblıcal
Hebrew In partıcular.

The first chapter provıdes U: of recent work the War Scroll, the nature
of Qumran Hebrew. and theories of the Hebrew verbal System. The LNOTC tradıtional
analyses of verbal functions in terms of ense, Aktionsart, aspect and mo0od AdiIc
presented alongsıde the IMNOTE recent text-lingulstic approach. ımportant question
addressed In the book 1S whether, and what extent, text-liınguistic analysıs 1S
commpatıble ıth the older theories.
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The second chapter contaıns discussion of the USC of the dıfferent verbal forms In
the War Scroll: wegatal, YVigtol, wegaltaltı, qatal,wayyiqtol, w+yig(tol, the imperatıve,
the partıcıple and the infinıtives. The author DaYS close attention nNOoTt only temporal
and modal NUANCCS, but also 1SSUeS lıke text-Lype and discourse continulty. He
5 wiısely, that the text-Iinguilstic approach Canno: solve all problems and that the
temporal-aspectual-modal approach should NOT be wholly discarded.

The thırd chapter analysıs of verbal SyntaxX In bıblıcal LeXT, Exodus
25-30, belonging the SaIne general teXt-type the War Scroll (“instructional
dıscourse””), for comparatıve PUTDOSCS. It 1S concluded that the verbal SyStem of Bıblıcal
Hebrew functions almost entirely accordıng the Sa'mne princıples that of Qumran
Hebrew.

Generally speakıng, the approach developed in thıs study 1S sensıtive and
sophısticated. The author 1S that it 18 dıfficult define the function of verbal
Orms In reference ONEC sıngle CategorYy. Many factors determıine verbal i In
ancıent Hebrew. At the SdadInle tıme, the author o0€eSs 1a(0)! shrink from drawıng specıfic
conclus1ons, VEn when they AaIc counterıintultive. Notably, he observes that In the War
Scroll In Ex 3 ® wegatal and x-Vvigtol Adre dıfferent only In regard ord order,
NOL In regard tense-aspect-mood, 1107 In regard textual promıinence continulty.

By WAaY of critic1sm, it 15 be observed that the study 15 VeErIYy brief and that SUOTIIC

important matters dIiC passed MO rather quıickly The discussıon the nature of
Qumran Hebrew COVeETS HICI Pagc and half. Uccasıonally the author be
insufficıently informed. hus the form WIqymh, ..  and YOU upheld (or: establıshed) lt”‚
In 1Q SEL second CISON yigtol followed Dy the are thırd CrSsoN femmnıne sıngular
suffix, represents the short form of the prefix conjugatıon: the long form would
normally have been Wiqgymnh, ıth the suffix attached by of the AUN Also, the
short form wWf S, 6,  and IMay yOUu d0”‚ In 1Q 11:9 1s NOT necessarıly be regarded
volıtive ıt INaYy ave be translated 6,  and yOu 111 d0” (see Qımron In JOR
5D 151-153).

On the whole. however. thıs 1S worthwhiıle contrıbution the study of (Qumran
Hebrew dıscıplıne still In ıts Infancy.

Jan Joosten, Wasselonne

Martın Vahrenhorst, Kultische Sprache in den Paulusbriefen (WUNT
C 47() Seıten, Leinen 99.00 e übıngen: Mohr 1ebeck 2008. SBN O3
k6-1497148

Der g1bt Antwort auf dıe rage, welche Bewandtnıs mıt kultischer Sprache
In den Paulusbriefen hat

/u diıesem 7weck definiert ult A As rıtuell gestaltete Begegnung mıt dem
Heılıgen, wWwIe sS1e sıch vorwiıegend In einem Heılıgtum vollzıeht.‘‘ (S 2) Er verlagert
seıne Untersuchung auf dıe Begriffspaare reın unreın und heılıg profan, S1e
einer SCHaAUCH Abgrenzung und klärt ıhr /Zusammenspiel.

Der analysıert ın Kapıtel dıe kultische Sprache in Jüdıschen und In Kapıtel
In Pagancn Kontexten, wobe!l gemäß der beıden Begriffspaare vorgeht und
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nıcht eıner umfassenden Analyse kultischer Sprache gelangt, besprichtBeıispıiel das ortfeld „Opfern‘“ nıcht Wiıe der In den einzelnen Teıllen und VOT
allem In der Auswertung ber zeigen kann, sınd cdiese Koordinaten, rein unreın
und heılıg profan, ıne hınreichende Basıs für die Analyse, da In den Paulus-
briefen nıcht L1UT dıe kultische Sprache und damıt die Vorstellung Von der christliıchen
Gemeıninde als Tempel beziehungsweise als O ‘; dem der heilıge Gelst weht, erfasst,
erklären kann.
sondern auch dıie damıt verbundenen ethischen Konsequenzen, WIE S1e Paulus zıeht,

Der kann mıt Hılfe dieser Wortfelder des Paulus für heutige Leserinnen und
Leser oft befremdlich wırkenden Konsequenzen WIEe beispielsweise für die Sexual-
moral einsichtig erklären, da diese rage In allen Reiheitsvorschriften sowohl der
PAagancn exXtie (der zählt hlerzu dıe lıterarıschen Texte und unter den epl1gra-phıschen Jexten die Leges Sacrae) als uch der Jüdıschen (der geht auch der Frageeiner schwer fassbaren pharısäischen Auffassung Reinheıiıt nac ıne zentrale
Rolle spielt. Es handelt sıch dabe!l immer einen verunrein1genden Faktor, der die

wıederherzustellen.
Kultausübung verunmöglıcht, sodass eiıner Reinigung bedarf, die Kultfähigkeit

Er nımmt dUus Sıcht der Untersuchung uch Stellung Eıinleitungsfragen, WC)
sıch Beıspiel In der Frage nach der Einheıitlichkeit des 2Kor vorsichtigTeılungshypothesen ausspricht, e1l zumındest für dıe Verwendung kultischer
Sprache eiınen durchgehenden roten Faden feststellen kann, indem festhält ‚Alles In
allem kann 111a Iso 351  5 ass kultische Terminologie auf allen argumentatıven
Ebenen des Kormtherbriefes ıne bedeutende Rolle spielt, Was diıesen rIief zumın-
dest hınsıchtlich se1ıner Verwendung kultischer Begrifflichkeit als erstaunlıch einheıt-
lıches Dokument erscheinen lässt.“‘ S 226)

Dıie Bewandtnıs ist ıne mehrfache, ber ZWE] zentrale Punkte Sınd die Notwen-
digkeıit, ass Paulus seine Leser und Leserinnen dort abholt, S1E stehen und der
Gebrauch der kultischen Sprache als Vehike]l für dıe Anlıegen des Apostels, denn
„„kultische Begrifflichkeit dient Paulus unter anderem dazu, den Statuswechse]l des
Menschen beschreiben. der dUus der Gottesferne herausgeholt und auf dıe Seıite
Gottes wiıird.‘* (S 346)

Der legt mıt dieser Habılıtationsschrift ıne interessante und bereichernde
These VOL, dıe für dıe Forschung den Paulusbriefen einen entscheidenden Schritt

Verständnis beıiträgt.

Christian-Jürgen Gruber, Salzburg

Ryan O’Dowd., The 1sdom of Ora Epistemology In Deuteronomy and
the 1sdom Literature FRLANT 225), Göttingen: Vandenhock Rup-recht 2009, ISBN 978-3-525-53089-4

()’Dowd möchte mıt diıeser revidierten Fassung selner Lıiverpooler Dıssertation
dem hebräischen Erkennen auf dıe Spur kommen. Ausgangspunkt ıst dıe Rezeptionalttestamentlicher Texte miıt den Augen eiıner durch westlıch-aufklärerisches Schauen
geprägten und kontrollierten Wahrnehmung. Dıfferenzkriterium einer „hebräischen
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Epistemologie““ N dıe mythısche, narratologische und poetische Ausrıichtung VON
„Erkenntni1s‘‘. Das zweıte Kapıtel führt über Gien F3 und E x ora 1mM Deutero-
nom1um, dıe In den folgenden dre1 Kapıteln erortert wırd DiIie ora ist innerhalb der
VO  — Utn 4,1 DIS E3 reichenden Rechtsrede für Israel das Miıttel, (jottes ähe und
TIranszendenz erfahrbar machen. Entsprechend sSe1 dann uch SO keıne Aneın-
anderreihung Von Geboten, sondern durch den aktıven Gehorsam Israels . S1e für
dıe Aufrechterhaltung der Bezıehung des Volkes JHWH dıe Folgerungen des
drıtten Kapıtels, das sıch dem Rahmenwerk des wıdmet. Im vlerten Abschniıtt steht
der dtn Kern 1mM Fokus Dıe Erkenntnis sSe1 In 276 geleıtet durch das unmıttelbar
symmetrısche Verhältnıis Von Gottesrede 1im Dekalog und Moserede In den
Geboten. O0’Dowd nımmt hler ıne These unter anderem VO  —; Braulık auf, ohne dıies
e1gens kennzeıichnen. Miıt Bliıck auf dıe „Ep1istemologie“‘ des kern-Dtn wırd dıe
Erwählung Israels und des rtes des Heılıgtums durch JHWH 1mM Konzert der
Fremdvölker betont. Entsprechend verwelisen dıie SOß. AÄmtergesetze auf die auch In
der Zukunft gültige Jora., dıe den Kern der „Erkenntnis‘‘ darstellt. Während also iIm
vorderen Rahmen (Dtn 1-11) „Geschichte‘‘ Vergegenwärtigung JHWHs der
Zukunft und im Gesetzeskern (12-26) dıe T1ora der ebenfalls zukünftigen Gewährung
der Abkehr des Volkes Israel VOIl den Fremdkulten dıene, ug! der hıntere Rahmen
(27-34) Von der Erneuerung des Horebbundes (vgl 5) Der entscheıdende erkennt-
nıstheoretische Aspekt des hınteren Rahmens hegt 1mM Übergang VON der (Mose-)Rede

Schrift, dass uch zukünftige Generationen Anteıl haben der 1ora.
Dıiıe beiıden folgenden Kapıtel wenden sıch der Erkenntnislehre In der altısraelıti-

schen Weısheiıt ZU, wobe!l das sechste Kapıtel nächst das Sprüchebuch behandelt
uch dıe Interpretation der Weısheıt ist orlentiert einem kanonischen Entwurf, der
die älteren Passagen VONN Prov 1 Offt. 1m Lichte der Jüngeren, eXpressI1s verbıs die
Schöpfung thematısıerenden Sammlungen In Prov L interpretiert. Dıese legen

mıiıt Kap 31 eınen Rahmen Prov 10-29, wodurch ıne Hermeneutik
Iragen komme, dıe dıe Heılsgeschichte JHWHs) mıiıt der Schöpfungsordnung (Elo-
hıms) kombiniere. Da uch dıie weısheıtlıche Erkenntnis sıch der .„Liminalıtät“‘ der
Eıinsicht (1 „Furcht”) Gottes ausrıchte, sSEe1 S1e Ww1e dıe „Erkenntnistheorie“‘ der Jlora

ontologısch begründet. /Zuletzt behandelt das s1ebhte Kapıtel Kohelet und 10b Be!Il
Kohelet SE1 dıe innere Zerrissenheit des Subjekts erkennbar, dıe In Ironıe münde. Was
(O)’Dowd Koh 1,12-2,26 ze1gt. Insgesamt werden Sprüchebuch, Kohelet und 10b
eiıner gemeınsamen .„„Weltsicht“‘ zugeordnet, dıe, orlentiert der göttlıchen
Schöpfung, der menschliıchen Wahrnehmung VO  — Welt Grenzen SetizTt und in der
‚„„Gottesfurcht“‘ eınen Fluchtpunkt auswelst.

Das abschliıeßende achte Kapıtel fasst dıe Ergebnisse ZUSaNMNCN, indem In h1s-
torıscher Perspektive dıe „Epistemologıie““ In l1ora und Weısheit aufeınander bezıeht.
Lıiteraturverzeichnis und Bıbelstellenregister beschlıeßen ıne Studıe mıt interessanter
Fragestellung, deren exegetische Folgerungen Jedoch nıcht iImmer überzeugen.

Stefan Beyerle, Greıifswald
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Angelo Passaro J1useppe Bellıa The 1sdom of Ben Sıra. Studıies
Tradıtıiıon, Redaction, and Theology, Deuterocanonical and Cognate Literature
Studies E 11 A Seıten, geb 38,00 : $, Berlın New ork
alter deer2008, SBN Naa 1-0  99-9

er and eröffnet dıe zweıte monographische Reıihe der 1Im Jahr 2002 gegründeten
International Society fOor the Study of the Deuterocanonical and Cognate Literature.
Herausgegeben VOU  —_ den beıden römiısch-katholischen Bıbelwıssenschaftlern Friedrich
Vınzenz Reıiterer (Salzburg) und Tobılas Nıcklas (Regensburg) und der protestantı-
schen Exegetin eate E20 (Osnabrück), bılden dıe Studien, wWwIEe das seı1ıt 2004
erscheinende Yearbook (DCLY) diıeser Gesellschaft, eın Sprachrohr der internatıona-
len Forschung den nıchtkanonıschen Jüdıschen und christlıchen Schriften dUus
hellenıistischer und römischer eıt. Ahnlich WI1Ie das 2005 erschıenene und gleichsam
VOIN Angelo Passaro und Giuseppe Belha (beıde Palermo) edierte Jahrbuch HT
Weısheıt Salomos geht 1m wesentlıchen auf Itahenısch publızıerte und be1
( itta Nuova Editrice om verlegte Vorträge zurück, dıie 1m Rahmen einer
internatıonalen agung der Universıtät Palermo gehalten und Jetzt 1Nns Englısche
übersetzt wurden. Der vorgelegte and enthält 11U1 Beıträge grundlegenden
hermeneutischen, textgeschichtliıchen, hıstorıschen, komposıitionellen, tradıt1onsge-
schichtlichen, thematıschen und theologıschen Fragen des Buchs Ben Sıra

Maurıice (1ilhert (“Methodological and hermeneutical trends In modern exeges1s
the 00k of Ben Sıra”, 1-20) thematisıert die sıch dus der Textgeschichte des

Siırachbuchs ergebenden hermeneutischen Fragen und plädıert für ein weıtes onzept
VON Kanonizıtät, demzufolge uch dıe antıken Übersetzungen als Wort (jottes VeETI-
stehen selen. Jeremy Corley (“Searching for Iructure and redaction In Ben 179.
investigatiıon of beginnings and endings”, 7 vergleicht dıie Komposition des
Siırachbuchs miıt dem Aufbau der Proverbien., des Hıobbuchs. des Papyrus Insınger, der
Sentenzensammlung des Theognis VOINl egara und der vormakkabäerzeıtlichen Passa-
SCH in 1 Henoch, schlägt ıne Glıederung in acht Hauptteıle (Sır ö  e  vs 4,11-6,17;
6,18-14,19; 9  S  w  r 24,1-32,13; ,  .  - w  -  , 44,1-50,24) mıiıt einem
Anhang (50,25-51,30) VOT und entwıickelt anhand formaler Kriterien ıne fünfstufige
Wachstumsgeschichte des Buchs 1,1-23,17 51,13-30; 24,1-32,13;
,  -  9- —  , 44 ,1-50,24; 50,25-26; 50,27-29). (JIU-

Bellia (“An hıstor1co-anthropological readıng of the work of Ben Sıra"”,
interpretiert mıiıttels eıner sozlalgeschichtlich und kulturanthropologisch ausgerichteten
Analyse Ben 17ra als Beleg für den fundamentalen relıg1ösen Wandel 1mM antıken
Judentum hinsıchtlich der Vorstellung, wIe der göttliıche Wılle den einzelnen
vermıittelt werde. Emile Puech (“Ben 1ra and (Qumra:  .. 79-1 18) wıdmet sıch dem
Phänomen, ass neben den hebräischen Fragmenten des Sırachbuchs dus umran und
Masada 1Im qumranıschen Schrifttum Zıtate Adus Ben 1ra (vgl Z2) und
Anspıelungen auf Ben 1ra nachweiıisbar sınd, unterzieht Ben 1ra und den
qumranıschen Weısheıitstext 4QInstruction einem Vergleıch und dıskutiert. wWwI1e das
Siırachbuch auf essenıische exte eingewirkt hat und selbst In essenıschen Kreıisen
tradıert, kopıiert und dabe1 punktuell redigiert wurde. Nuria Calduch-Benages e
hymn the creation Sır 42:15-43:33]: polemi1c (exXt/ 119-138) vergleicht SIr
e mıt bıblıschen und Paganch griechıschen Kosmologıen, mıt den
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Phainomena des 'atos VON Solo1 Pancratius Beentjes ‘ Full Wısdom 1S from the
ord’ SIr 11210 and ıfs place In srael’s Wısdom ıterature”, 139-154) präsentiert das
bısher noch nıcht auf Hebräisch nachgewılesene Eröffnungsgedicht SIır 1,1-10 als
einz1ıgartıges Beıispiel Jüdıscher Weısheıtstheologıie. Angelo ASSAFrO He secrets of
(Gj0d Investigatıon nto SIr 21-24”, 55-171) analysıert den tradıtıonsgeschichtlichen
und erkenntnıistheoretischen Hıntergrund VOIl SIr y  - Sılvana Manfredi ( I4e tirue
SapCc the Servant of the ord [Sır 5113530 Gr]”, /73-195) zeichnet Aufbau, Form,
Semantık und Kontext der als integralen Bestandteıl des Siırachbuchs angesprochenen
Komposıitıon SIr 51,13-30 nach und ze1gt Beıspıiel des griechıschen JTextes und
selner ezüge Jeremia-Septuagıinta SOWIE ogriechischen Fassung Von Jes 50,4-9,
WIe sıch das Selbstverständnıiıs des Weılsen VOT dem Hıntergund des Motivs VO
leidenden Propheten verändert. Jan Liesen (“A background of Ben Sıra and
the Psalter. The CONceptL of aMln ın SIr AT AA R ET and the Torah salms”, 197-208)
beschreıibt den schıillernden Gebrauch des Begrıffs Iora 1ImM Sırachbuch und ın den
Psalmen 1’ 1 E und 119, wobel als möglıchen textlıchen Hıntergrund zumındest
VOIl SIr Jes wahrscheımlich machen versucht. Friedrich
Reiterer (“Th interpretation of the Wısdom tradıtıon of the Torah wıthın Ben Sıra””,
209-231) klassıfizıert dıe Belege für aallı und VOLOC im hebräischen und 1mM QTr1e-
chischen Sırachbuch In semantıscher, tradıtıonsgeschichtliıcher und thematıscher
Hınsıcht und stellt dıe theologische, soter10logische, ethische, paränetische und
dıdaktısche Funktion der OE be1 Ben Sıra dar. Alexander Di Lella (“Be Sıra s
doectrine the discıplıne of the intertextual and synchronıc analysıs”, TE
Z32) biletet iıne ausführliche Exegese VOIN SIır 5,9-6,1 (H) ’  - (G) und 28,12-16
(G) VOT dem Hıntergrund der alttestamentlichen Parallelen Symbolık und Funktion
der „Zunge“, der L1DDO- und des .„„‚.Mundes  ba Antonino Minissale [ ine metaphor of
‘Tallıng”: hermeneutic Key the ook of S1IEACHT 253-275) erläutert dıe Bedeutung
der Metapher VO „Fallen“ 1Im theologischen System Ben Sıras, für das dıe Vor-
stellung eiıner unıversalen, Von Gott gesetzten armonıle kennzeichnend sel, und welst
exemplarısch dieser Metapher kulturgeschichtlıch bedingte Dıfferenzen zwıschen
und auf. (Ji0vannı Rizzi (“Chrıstıan interpretations In the Syr1aC version of Sirach’
277-308) unterzieht dıe Hauptthesen Entstehung der Sırach-Peshitta in Jüdıschen
und der unterschiedlichen christliıchen Mılıeus einer krıtiıschen Revısıon und trıtt
selbst für ıne Herleitung dus dem syrıschen Christentum des eIn, das ähnlıch
wıe Aphrahat und Ephraım mıiıt Jüdıscher Exegese und Haggada vertraut WAäl. 'OSAFIO
Pıstone (“Blessing of the SapC, prophecy of the scr1be: TOM Ben Sıra Matthew”,
309-353) iıdentifiziert In eiıner breıt angelegten bıblısch-theologischen Skızze Ben Sıra
als Zeugen der Verschmelzung weısheıtlichen und prophetischen Selbstverständnisses
und charakterısıe den Evangelısten Matthäus als eiınen Schüler Ben SIiras. Abschlieli-
end lassen dıe Herausgeber des Bandes unter dem Tıtel “Sırach, 011 the metamorphosıs
of the sage” (355-373 nochmals dıe einzelnen Aufsätze evue passıeren und über-
führen deren Hauptsätze einer Beschreibung der Ben 1ra und seinem Werk
ablesbaren TIransformatıon der weısheıtlichen Tradıtion des antıken Israel.

Umfangreiche Autoren-, Stellen- und Sachregister sınd der lesenswerten Auf-
satzsammlung beigegeben.

Markus Wıtte, Frankfurt a.M
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chard eın, Zum Verhältnis VON Staat und S In der Spätantıke.
Studien polıtıschen, soz1alen und wiırtschaftlıchen Fragen T1a (0)
Jenaer Vorlesungen Judentum, Antıke und Christentum Bd X1+176
Seıten, Broschur 19,00 > übıngen: Mohr 1ebeck 2008. ISBN 0/8-3-16-
49819-0

Di1e hlıer vorgelegten Studien des 2006 verstorbenen Althıstorikers der Universıtät
Erlangen-Nürnberg, dessen wıissenschaftliıcher Werdegang 1Im OTWO VON Meınolf
Vıelberg skizzıiert wiırd, betreffen, w1e Tıtel und Untertitel korrekt besagen, polı-
tische., soz1ale und wiıirtschaftliıche Fragen der sogenannten Spätantıke, be1 denen dıe
frühe Kırche sıch als Anwältin der Schwachen verstand.

In der Studıe „ ZUr staatlıchen Dımension des Bıschofsamtes se1ıt Konstantın
dem Großen“‘ S 1-42) behandelt Kleın dıe rsprünge der vielfältigen Verschrän-
kungen VON aal und Kırche In der Spätantıke und erörtert, WIe dazu kam, dass
staatlıche Funktionen VO  — Bıschöfen übernommen werden konnten und WIE sıch dıe
staatlıchen Verhältnisse unter dem FEinfluss des Christentums veränderten. Dabe1 stellt

nıcht 11UT dıie Vorteınle dar, die sıch Adus dieser Kooperatıon ergaben, sondern
berührt uch dıe Gefahren, dıe ıne CNSC Verbindung VON aal und Kırche miıt sıch
brachte. In der Studıie (5 wırd untersucht. WIE christliche Kaılser für dıe
Bevölkerung des Reichs Ssorgften: ob dıe Modı DASahCcI lihberalitas unter
Vorzeichen einfach 11UT weıterwirkten der ob nıcht vielmehr, da die Begüns-
tiıgenden 1U  - christliıcher Carıtas gemäß nach ıhrer Bedürftigkeıt bestimmt wurden.
gerade besonders Bedürftige Unterstützung erhielten.

Miıt der rage ach dem soz1lalen Wiırken der Kırche (S 81-122) werden ıIn der
Studıie dıe Verlautbarungen und Maßnahmen In den Blıck SCHOMIMEN, dıe VOIl den
Angehörigen der Kırche selbst ausgingen, den gelistigen und gesellschaftlıchen
Wandel erklären, der sıch unter dem FEıinfluss des Christentums zwıschen dem
drıtten und sechsten Jahrhundert vollzog. Di1ie Studıie ‚„Ennodıius VonNn Pavıa und die
Sklavere]. FEıne Fallstudıe der Wende VO' Altertum Miıttelalter‘“‘ (S 123-164)
verdeutlıicht dem gelehrten Bıischof Von Pavıa, wI1e christliche Denker und Polıtiker

einer humaneren Behandlung der Sklaven beiızutragen vermochten. Allgemeıne
Bemerkungen Sklavere1 1mM Ostgotenreıich Theoderichs des Großen in Itahlıen
unterstreichen andererseıts, dass dıe ökonomischen Grundlagen des spätantıken Staates
dadurch nıcht in rage gestellt wurden: in Abgrenzung Von Posıtionen auch der
marxıstischen Geschichtswissenschaft betont Kleın vielmehr, dass dıie antıke Sklavere1
In Grundzügen nıcht 1mM Miıttelalter, sondern bıs In dıe frühe Neuzeıt fortex1istierte.
Dem Programm der Reıihe gemäß Ssınd dıe lateinıschen und griechischen Zıtate des
Textes übersetzt worden: auch Schlüsselbegriffe und -(CX] der Anmerkungen wurden
1INs Deutsche übertragen.

Eın in allen seınen Teılen äaußerst lesenswertes Buch!

Michael Ernst. Salzburg
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Reıinhard Kratz Hermann Spieckermann (Hg ); Dıvıne Tra and Dıvıne
ercy the OF ofntıquı (FAT 1{1 353) übıngen Mohr 1ebeck 2008
ISBN V/8 16 1498720

Der Sammelband geht auf CIn Symposıon Rahmen des Öttinger (jraduler-
tenkollegs „Götterbilder Gottesbilder Weltbilder“‘ zurück Aunt einleıtenden
Artıkel VOIl Hermann Spieckermann, „„Wrath and Mercy Crucı1al Terms of Theolo-
g1ical Hermeneutics VE kontrastiert beıispielhaft ZWC1 Konzeptionen miıte1in-
ander Während die babylonıschen (Gjötter unberechenbar SIınd und Menschen Gebet
und Rıtual dazu Nutfzen den göttlıchen /orn Grenzen halten bıldet der /Zorn VO  -
Israels (jott dıe Ausnahme VON SCINECT grundsätzlıch gutıigen Haltung tolgt 1116 Reıhe
Von Beıträgen Alten rIen! Loulse Gestermann, „Zorn und (made ägyptischer
er 19-43 |Zorn 1ST 1Ne eıite der Doppelnatur ägyptischer er Kult und
1tus gılt dıe göttlıchen Kräfte (GJunsten des Menschen Gleichgewicht hal-
ten dafür scheımint frühen Epochen Pharao als Miıttler verantwortlich SC1IMN In
äalteren Texten befindet sıch der Tun-Ergehen-Zusammenhang Geltung, der ann
zunehmend aufgehoben wırd MI1TL dem Ergebnıs dass der freie göttlıche Wılle mensch-
lıches Schicksal wıllkürlich bestimmt ohne menschlıiches Handeln berücksıchti-
gen. | anftfred Krebernik, „„WOo Wult 1ST kann keın anderer ıhm raten Zum
göttlıchen Zorn Alten Orient inıge altorıentalısche Gottheıten besıtzen
besondere Afftınıtät /Zorn Der gewöhnlıche Sterbliche 1ST durchaus auch (Gene-
ratıonen übergreiıfend — dem Zorn persönlıchen Schutzgottheıit ausgeseTZl, dem
durch Gebet und dıyınatorıische Ursachenforschung begegnen sucht. Das Beıspıiel
des Erra-Mythos ıllustriert Entwicklung, Auswiırkung und Überwindung göttlıchen
Orns]_ Bıllıe Jean Collıns, „Dıvıne Ta| and Mercy 1 the Relıg10ns of the Hıttıtes
and Hurrians‘“ |Götterzorn 1ST Reaktıon auf menschlıches Verhalten Deshalb
schützt rechtes VOT allem kultisches Verhalten VOT göttlıchem Zorn der sıch mythı1-
schen Darstellungen negalıver Auswirkung auf dıe Fruchtbarkeiıt des Landes INanıl-
festiert Ka Kyle McCarter, „When the :ods Lose Theır Temper Dıvıne Rage
Ugarıtıc Myth and the Hypostasıs of Anger Iron Age Relıgi0on” O] | Teıl Im
ugarıtıschen Mythos wırd (JÖötterzorn als ‚Krankheıt” beschrieben dıe 11NC Gottheit
unberechenbar und gefährlıch macht eıl betrachtet Zorn und schıldert
dessen fortschreitende Hypostasıerung Von ExX über Ps und Num
b1s 2Sam 24.| Reinhard Kratz, „Chemosh’s Wrath and Yahweh’s NO Ideas of
Dıvine ral Moab and Israel” A | Mescha-Stele und 2Kön werden
vergleichend als ZW1I Versionen desselben Geschehens gelesen und dabe!I 2Kön
1NC Grundfassung herausgeschält dıe der Inschrift inhaltlıch gleicht ıne prophe-
tische Bearbeıtung verband dıe mılıtärische Nıederlage sraels MI1T Konflıkt
zwıschen JHWH und Israel bzw anderen (GöÖttern Israel In der Schriftprophetie
wendet sıch Hs Zorn erstmals unabwendbar SC1IMH CISCNCS Volk Liegen
den äalteren Schichten der Schriftprophetie och bedingte Gerichtsansagen VOTL
entstehen diıese unbedıingten Gerichtsansagen be1 der fortschreıitenden (Gjenese schrıft-
prophetischer Bücher ahmen theologıischen Bewältigung Von Krisener-
fahrungen. | arl Wıllıam Weyde, Has (GJ0d Forgotten Mercy, Anger ıthheld
hıs Compassıon?” Names and Oncepts of God the Elohıistic Psalter” 127 139
wıdmet sıch ganz den Gottesbezeichnungen Ps 8
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EKıne weıtere Sektion behandelt die Antıke Michael Bordt 5J, „Platon über (jottes
Zorn und seıne Barmherzigkeıt”, AA S1S) | Platon hebt hervor. dass dıe Götter anders
sınd, als Dıchter WIe Homer sS1e darstellen; denn da s1e Prinzıpilen, Ideen SInd, können
Ss1e logischerweıse keıne Emotionen haben. | eter Schenk, „Darstellung und Funk-
tion des Zorns der er In antıker Epik‘, 15 4S |Durch ıne Ehrverletzung-
zierter Zorn Seizt den Handlungsverlauf In der Ihas (Achı und Odyssee (Pose1don) In
Gang. Posei1dons Zorn, der Odysseus verfolgt, wiıird als Trıebfeder des Geschehens
Vorbild der späteren Ep1k Junos Zorn In der „Aeneı1s“ dem Vergıl allerdings dıe fata
krıitisch hinterfragend entgegensetzt); den Zorn verschiıedener er nutzt Vv1d In den
„Metamorphosen“ mıiıt spielerisch-humorvollen Zwiıschentönen; 1INZU kommt schlıeli-
ıch och Valerius Flaccus’ Epos „Argonautica‘“. ] Markus Wıtte, „Barmherzigkeıt
und Zorn es 1m Alten Jestament Beıspiel des Buchs Jesus Sırach"“, 176-202
|Als systematıisıerendes Kompendium bıblıscher Theologıe das uch dqusS, dass
Erbarmen und Zorn be1 Gott sınd (Sır 59a 9  9 d.h VOI (jott lässt sıch UTr

dialektisch reden, wenngleıch etztlich der Barmherzıige ist (Sır4 Jörg RI
2 God 1S LOove’. On the Textual Tradıtiıon and Semantıcs of Core Expression of the
Christian Notion of Od“, 203007 1 Zum spezıfischen Profil Johanneıschen Schrift-
tums gehört dıe Aussage, (jott offenbare sıch In Jesus Christus als Liebe Letztlıch In
Rückbindung spät- und postdtr Theologıe wırd (jott als Quelle der ] 1ebe gesehen.
Die iıhm wesenhaft eigene 1 1ehe überschreıtet selinen Zorn be1 weıtem. |.

er drıtte eı1l befasst sıch schließlich mıt der Spätantıke: Aharon Shemesh, „An
(Offer (J0d an Refuse The Punıshment of Flagellatıon In Rabbinıic Theology  eb  9 R
238 |zur rabbinıschen Auslegung der Bestrafung durch Geißelung nach Un 25,1-4
(sunnar af Hällström., . The Wrath of (God and Hıs Followers. Karly Chrıistian
Consıiderations’”, 239-7247 |Dıe etonung der L1ebe (jottes Dıskussion seines
Zornes als theologıischem Problem EeTW: be1 Marcıon, Urıigenes, aktanz, Dıionysius
Areopagıtes. | 'odd Lawson, „Dıvıne Wrath and Dıivıne erCYy Islam. Theır
Reflection ın the Qur’an and Quranic Images of aler-  9 AA ZDET | Das Universum
wırd 1m Islam als Manıfestation göttlıcher (made verstanden. es Zorn definiert als
Abwesenheıt se1nes Erbarmens trıffit Menschen, die bestimmte Vergehen begangen
haben [)as Überwiegen der (made ze1gt sıch den Gottesbezeichnungen „der (mnä-
dıge  c6 und „„der Barmherzige“‘. W asser diıent als Symbol sowohl der (made als auch des
Zornes ottes. | Autoren- und Sachregister SInd beigegeben.

Karın Schöpflın, Göttingen

An]a CIn Schrıiftauslegung 1m Ezechijelbuc Redaktionsgeschichtliche
Untersuchungen E7Z 34-39 W 391); 451 S Berlın New ork
alter de ru  er 2008, ISBNE1-020858-0; SSN ()934- 2a75

füllt miıt ihrer be1 Reinhard Kratz in Göttingen verfertigten Dıssertation über
dıe selten ZUIN Gegenstand einer gemeınsamen Untersuchung gewählten, thematıisch
und Iıterarısch sehr gemischten und bıldreichen Kapıtel E7Z 34-39 ıne forschungs-
geschichtliche Lücke S1ıe arbeıtet 1ıterar- und redaktionskritisch und kann dabe!ı
vielfach mıt guten Gründen die wachsenden Ezechieltexte als Ergebnıis innerbibliıscher
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Rezeption bZw Schriftauslegung Von alteren Texten beschreıben, dıe sıch insbe-
sondere 1mM Jeremiabuch, aber uch außerhalb des Prophetencorpus finden.

Nach eiliner Fınführung In den Stand der Forschung und einer methodischen
Grundlegung (S 1-23) bıldet E7Z In Kapıtel der Arbeıt den Aufhänger der detaıl-
herten Untersuchungen S Darın bespricht kenntnisreich dıe texTi- und ıte-
rarkrıtischen Probleme, plausıbıilısıert dıe Grundschicht B7 34,1-2.5-6.9-10 als Aus-
legung Von Jer 23,1-2 bezıiehungswelse gegebenenfalls 23,1-4 und identifizıert weıtere
Bezüge der beıden Texte 1Im Wachstumsprozess. Sıie erläutert dann, merkwürdiger-
Wwelse 1mM Rahmen VON Kap 1L, 79we1l alten Septuagınta-Papyrus 96 /
fehlend, als sehr Jungen, erst protomasoretischen Textzuschuss In E7z 34-39 und
vertriıtt mıt Papyrus 96 / und dıe masoretische Textform dıe These, ursprünglıch
SEe1 7 als Abschluss auf B7 38-39 gefolgt.

DER umfangreiche Kapıtel I1{ wıdmet sıch danach methodisch gleichlaufend den
restlichen Texten ıIn 7 34-39 und hrer internen Verknüpfung miıt dem Ezechıielbuch
insgesamt, insbesondere mıt 7 3 , und mıiıt außerezechıielischen Vorlagen. Im rund-
69}  ® geht dabe!1 die Lıterargeschichte rückwärts durch, beginnt Iso mıt dem 1mM
Kern Jüngsten ext der CHE und E7Zömıt seinen Prätexten In Jer 32,37-
41: 31,31-34 und 24,6-7 (S 81-111); dıe Zerschlagung Gogs In Ez 38-39 mıiıt den
Jeremıia-Prätexten VOIl ‚Feınd Aaus dem Norden“‘ (S 111-140); der heıilıge Name
Jhwhs in H7 36,16-23ba und 39,23-29, die besonders Ez 1mM Blıck haben (S 140-
169); der Heılsbund In E7Z 34,25-30 und 7,25-28, wobel doppelt auf Lev
zurückgegriffen wırd (S 169-210); dıe Zeichenhandlung In Ez 37,15-24, passant
mıt Besprechung aller (!) wesentlıchen mess1anıschen exie der Schriftprophetie (S
Z die Vısıon VOoN der Wıederbelebung der Gebeıine In 7 S  ' be1
der ıne Vıelzahl VON Motiven, aber als lıterarısche Vorlage tatsächlıch Jer
8,1-3 1mM ohnehın sekundären ext 7 SEA Fa verarbeıtet worden se1n sol] (S H-
300); die Heılsworte für dıie Berge sraels in E7Z 35,1-36,15 als Gegenstück ZUT

Unheıilsansage In 7 6,1-7 S 300-348).
Das abschließende Kapıtel „Redaktıon als Rezeption“” (S 349-409) bletet

zunächst eın dıfferenziertes 1ıld das Gesamtwachstum VON K7 34-39 bıs I1asO-
retischen Textform In acht (!) Stufen mıt eıner summarıschen Tabelle (S 409), dıe
gleichwohl dıe VOTAaUSSC£ANSCHNCH Dıfferenzıerungen nıcht alle wledergeben kann
Dabe!1l wırd auch eın Ausblick auf das postulıerende Wachstum des Ezechıielbuches
insgesamt ‚gl, mıt der ese, ‚„„dass das Ezechijelbuch bereıts in seiner anfänglı-
hen Komposıitionsgestalt als golaorıentiert verstehen ist‘  66 (S 399), dabe!] erst
„zwischen das ausgehende und das mıttlere 4 _ Ih VAHr S 403) datıeren se1
Danach runden Seıten Lıteraturverzeichnis und Seıiten Stellenregister dıe Arbeıt
abh

Dıie Arbeıt gewınnt durch dıie komplexe Durcharbeıitung eines weıtgreifenden
/Zusammenhangs Plausıbilıtät. S1ie verstärkt einen ren. der Propheten- und spezıell
der Ezechielforschung 1m Blıck auf dıe Dıgnität später Fortschreibungen. VO  —
der Basıs K7 34-39 Aaus gelıngen kann, das Ostentatıve Desinteresse hıistorischen
Ezechiel argumentatıv ausreichend stutzen, wırd dıe weıtere Dıskussion och
zeigen mussen.

Andreas Miıchel, KöÖöln
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ISE Bäckersten, Isajah’s Polıtical Message An Appraısal of Hıs Alleged
Soc1al Crıitique (Forschungen en 1Testament e1 29). V111 231
Seıten, 54,00 S übıngen: Mohbhr 1ebeck 2008, ISBN 9/8-3-16-14963 /-0

Die der Unversıtät und eingereichte Diıssertation wollte ursprünglıch dıe PTIO-
phetische Sozlalkrıtik des Jesaja untersuchen und eınen Beıtrag alttesta-
mentliıchen Ethık elsten. Die Auseilnandersetzung mıt den einschlägiıgen lexten des
Jesajabuches brachte Bäckersten (=Vf.) jedoch einer Neuausrichtung se1ıner Arbeıt,
da dıe In dieser Reihe für dıie prophetische Sozialkrıtik des historischen Jesaja d 2C-
führten Spiıtzentexte nach Meınung des Vis prımär außenpolıtische Fragestellungen
behandeln, ıne für das Verständnis des Jesaja nıcht Sanz unwesentlıche Korrektur.

Die Dissertation besteht AdUus CUl Kapıteln, die In dre1 Teıle gegliedert SINd. Der
erste einführende e1l (1-46; Kap und 2) behandelt 1mM ersten Kapıtel die
Aufgabenstellung und das methodische Vorgehen. Dabe!I wırd dıie üblıche sozlal-
ıtısche Deutung der S0 Weherufe Jes 5,8-24; 10,1-4 kurz vorgestellt und kritisch
hınterfragt: At makes INOTIC f critique of Judah’s antı-Assyrıan polıcy 1s
impliıed” (18) Im zweıten Kapıtel (20-46) untersucht beıispielhaft Jes 28,1-4, eın

das Nordreıich Israel gerichtetes W ort, das in dıe eıt VOT dem Untergang
Samarıas datıert (37) DıIie Metapher der Trunkenheıt ziele dabe1ı nıcht auf moralısch
verwerflichen Lebenswandel, sondern charakterısiere das Nordreıich Israel als ıne
Natıon, dıe aufgrund ihrer Aufstandspolıutik Assur nde sen. sACH natıon the

of ruln  * (35) 1er zeıge sıch dıe polıtısche Sıcht des hıstorıischen Jesaja, der auf
das Scheıitern der Aufstandspolıtik Israels verwelse und Juda VOT einem Beıitrıtt
antıassyrıschen Koalıtıon WAäallle Jes „remaıns celebratiıon of Judah’s fortu-
nate CSCaADC, but it Iso becomes warnıng“ (41) Diese polıtısche Sicht des h1ısto-
rischen Jesaja stünde nıcht 1n Opposıtion der des Ahas 37) sondern vielmehr
späteren Aufstandspolıtik des Hıskıja. In den ersten beiıden Kapıteln entwickelt der
somıt die NECUEC Fragestellung seiner Arbeıt.

Der zweıte, umfänglıche e1l der Arbeıt (47-191, Kap 3-8) bringt In sechs
Kapıteln Analysen der Weherufe 5,8-10 (47-84). 51 1a 85-103), -5}
-  - -  5 = (119-134 und 10,1-4 5-1 mıt dem Ziel, deren
außenpolıtische Zielsetzung während der eıt der Aufstandspolıtik des Hıskıja (715-
700 V 197 und ihre argumentatıve Frontstellung diese Polıtık plausıbel

machen. Eın abschheßendes neuntes Kapıtel „„Outlook““ 1-19 bezieht noch
welıtere exie in dıe Dıskussion eın (5,1-7; 28,7-8; 3,1-4,1:; 1) dann Jes S
insgesamt In den Blıck nehmen. Während In Jes explızıt Sozlalkrıtik geäußert
werde, dominiıere In Jes 239 dıie rage ach der Stellung der Staaten Israel und Juda
1m Horıizont der Völker Dieser Völkerperspektive entspreche uch die ursprünglıche
Buchüberschrift In Jes 23 miıt der V1ısıon einer 1m Frieden ebenden Völkerwelt (2,2-
5) DiIie sozi1alkrıtıschen Außerungen in Jes verwıiesen hıngegen auf trıtojesajanısche
exte WIE Jes n  E  9 59,1-8.9-15 und Jes 651, ogT. auf ‚pate CXIE dus Protojesaja
(33,14-16; 25,1-5; ,  -  » Z0A Z ’  B und selen In der Nachexılszeıt ent-
standen: „„thıs soclal-erıitical account of the Assyrıan Babylonıan CTISIS (Isa1ah 1) has

obvıous bearıng the postexılıc sıtuation®“.
Der drıtte, abschließende eı1l der Arbeıt bringt ıne ZusammenfTfassung der wiıch-

tıgsten Ergebnisse (193-202). Eıne Bıblıographie e  » e1in ausgewähltes Bıbel-



Buchvorstellungen— 147) (2009) 143

stellenregister» eın Autoren- (224-22 und eın Sachregister 8-2
schlıeßen dıe Arbeıt ab

Der Rezensent hat dıe vorlıegende Arbeiıt mıt großem Interesse und miıt viel
(Gewıinn gelesen. gelingt CS, cdie polıtısche Aussageabsıcht der einschlägıgen Wehe-
rufe auf gul nachvollziehbare Weıse erschlhıeßen und für eın Neu- Verständnıs der
JesajJanıschen Botschaft auszuwerten Aufgrund häufiger Wiıederholungen wirkt dıe
Lektüre bısweılen etIwas ermüdend. Kritisch bleibt nachzufragen, ob sıch das Ergebnis
der Untersuchung nıcht weıtgehend der Vorentscheidung verdankt, dass Sozialkrıtik
als exklusıv innenpolıtısche Angelegenheıt gesehen wiırd („what wıll call socılal-
critical readıng 15 characterized Dy exclusive focus the internal altfaırs of
natıon““ 16]). wohingegen der außenpolıtische Dıskurs inklusıv uch sozlales Fehl-
verhalten umfassen kann (”a fore1gn-political readıng INaYy still involve the condem-
natıon of the ehte‘“‘ 61) Die Sozlalgestalt des Gottesvolkes ist ber keıine rein interne
Angelegenheıt, sondern Ss1e Ist VON polıtıscher Relevanz. Prophetische Krıitik der
deformierten Sozlalgestalt des HWH-Volkes traägt immer uch ıne polıtısche
Dımension In sıch bıs hın Möglıchkeıt der Ankündıgung des Endes der staatlıch
verfassten Größe Israel 6, 11) Bäckersten hat 1INe CUuUCc und anregende These
vorgelegt. Die Dıskussion I11USS zeıgen, ob seıne Neuinterpretationen Bestand haben

Franz Sedlmeıer, Augsburg

Barbara Schmitz, Prophetie und Kön1ıgtum ıne narratologıisch-historische
Methodologıe entwickelt den Könıgsbüchern, FA 60., übıngen: Mohbhr
1ebeck 2008, ISBN 978-3-16-149665-3

DiIie für den ruck leicht bearbeıtete Studıe wurde 1mM Wıntersemester 2007/2008
Von der Katholısch- Theologischen Fakultät der Unıiversıtät Regensburg als Habılı-
tatıonsschriıft AUNSCHOMMECN nımmt sıch VOL, Fragen nach Kommuntkatıonspro-
ZeSSCH und unterschıiedlichen Perspektiven in bıblıschen Texten nachzugehen. Es ist
ıhr erklärtes Ziel „eimne narratologisch-historische Methodologıie |Zu entwıckeln], mıt
der ıne Brücke VOIl der ahıstorisch Wahrgenommenen Erzähltextanalyse hıstorısch-
kriıtischen Zugängen geschlagen wiıird.“‘ (S 33 Im Kapıtel (S : entfaltet Vin
breıt ıhren methodischen Ansatz Aus lıteraturwissenschaftlichen narratologischen
Modellen übernımmt S1e als Schlüsselkategorien Erzählstimme, Fokalısıerung, F1gu-
renperspektive SOWIE Autorfunktionen.

Eınbezogen werden zudem dıe te Ebenen Von Autor und Lesenden.
Insbesondere Jer nımmt Modifizıerungen VOT, dıe lıteraturwissenschaftlichen
Modelle auf dıe Bıbellektüre anzuwenden: sowohl auf der Produktions- als auch auf
der Rezeptionsseıite sSE1 ıne Pluralısıerung notwendıg, der Besonderheit der Hebrä-
ischen Bıbel als Tradıtionsliteratur gerecht werden. Nıcht zuletzt dıe vorlıegenden
masoretischen Texte bıldeten ıne „Mischung dus alter J1 extproduktion und Jüngerer
Lektüretradıtion, In denen Lesespuren hınterlassen wurden.“‘ S 103) Dıie vorbere1-
tenden „‚Lektüren ıIn den Könıgebüchern“ (Kap 1L, 109-1 16) skizzıeren Knapp Struk-
turen, In dıe dıe exemplarıschen Untersuchungsgegenstände KÖön 13 und eINgE-
ordnet werden. FKıne eingehende Textlektüre Von 1KÖön 13 (Kap 1L, 117/7-225) und
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1KÖön (Kap 1  n 227-334) als „close readıng“ nımmt den Hauptteıl der Studıie in
Anspruch. Dabe!I wendet uch dıie eingangs vorgestellten Kategorien Als
wichtiger Ertrag erg1bt sıch, dass ın 1 Kön 13 nıcht einen Konflıkt zwıschen
wahrer und falscher Prophetie geht, sondern die rage des Umgangs mıt VeCOI-

schıiedenen ottesworten und deren Authentizıtät. Die Lesenden mussen sıch den
Wertungen der Erzählstimme posıtionlieren, ass siıch dıe rage aufte‘
Ebene wıederhaolt. Außerdem erweIlst sıch 1 KÖön 13 als geschlossene, einheıtlıche
Erzählung, die durch dıe Übergangsverse 1 Kön 12,33-34 und 13,33-34 den Kontext
eingeschrieben wurde und deren offenes nde eiınen ogen hın 2?KöN 23,15-20

Für 1Kön wiırd festgestellt, dass auch hier nıcht einfach wWe1 ager einander
gegenüber stehen, sondern TEe1 verschledene Iypen der In Israel bekannten Prophetie
dıe 400, /Zidk1ya, Miıcha). Da dıe Erzählstimme mıt keinem der dre1 sympathısıert,
mMuUuUsSsen dıe Lesenden Stellung beziehen. Prophetie brauche eın geschultes Gegenüber,
und dıie Prophetiefrage er-welıtere sıch eiıner Theologıie des Hörens. Textgenetische
Rısse deuten auf ıne Grunderzählung über Krıeg und Tod des Könıgs (1Kön 22,1-
4.29-34.3 7-40) und ıne Prophetenerzählung (22,5-28.35-36).

Eın letzter Abschnıiıtt (Kap V7 343-395) wıdmet sıch den Funktionen der beıden
Kapıtel In der Gesamtstruktur der Könıigsbücher. 1 KÖön 20,35-40 wiıird als Brücke
zwıschen 1Kön 13 und identifizıert: außerdem werden kompositorische Spannungs-
bögen und Bezugsstrukturen der beıden Kapıtel 1m Rahmen VON 1Kön 1 7KOn
einerseı1ts und 1mM Blıick auf 2KönN RD andererseıts aufgedeckt. 7 wel Erzähllinien und
7WEe] Autorfigurationen ergeben sıch, dass wel Stufen eines uch hıstorısch VCI-

ortbaren Entstehungsprozesses erkennbar werden: 1Kön 1 % 22,1-4.29-34.3 /-40; 2?Kön
23,15-20 bılden ıne erste Stu{fe, dıe einer Rechtfertigung Josch1yas interessiert und
somıt frühestens josch1anısch ist; diese wırd ex1ılısch ergänzt 1 Kön 22,5-28.35-56
und 2Kön Das sıch abzeichnende Entstehungs-modell welst insofern Konver-
SCHZCH ZUT Hypothese VO  — (’ross auf. Der Anhang bletet den segmentierten
hebräischen ext VOoN Kön 13 und ne eıner Übersetzung. FEın ausführliches
Laiteraturverzeichniıs und Stellenregister SOWIl1e eın Regıster VON Namen und Sachen In
Auswahl sınd beigegeben.

Dıie detaıllıerte Untersuchung, dıie bısweılulen e1in wen1g redundant geraten Ist,
beschreıitet In e1gener Ausprägung einen Weg, der, einst VO  — Wolfgang Rıchter aNgC-
bahnt, inzwıschen 7B VO  an Hardmeier der Utzschne1ider In JE eigener Weılse
beschrıitten wurde Inwıiewelıt sıch dies hıer In der Darstellung relatıv aufwändıge
Verfahren anderen Texten der Bıbel bewährt, wırd erproben SeIN.

Karın Schöpflın, Göttingen
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