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I

D.

£>tbradjmc, i-
Dradjme.

Dtcllft(u)f, ftfjou in bcm 3elm-©ebot (2 2)cof. 20, n. u; 5 9»of. 5, 17. w) fowie

m ber ülteflen Umfdu-eibung beffelben (3 3Nof. 19, 11) oerboten, mürbe gemäg bem mo^

faifcfyen ®cfefc im allgemeinen mit ber ©träfe be« (Jrfafce«, näljcr be« hoppelten (Srfatje«,

gealjnbet, unter Umftänben eine« nod) tjötjern (2 3J?of. 22,3 09I. mit -Öofeplju«, „2Uter-

tt)ümer", IV, 8, 27). 9?eid)tc ba« Scrmögen be« CDiebc« jur gcfc^lic^en Söiebcrerfiattung

nidjt qu«, fo mußte bevfclbc fein ©ergeben mit bcm Serluft feiner ftreiljeit büßen, er

warb al« ftnedjt oerfauft, bamit oon ber aufflimine ber ju leiftenbe Grrfa(j beftritten

werbe (2 9)?of. 22, 1). 3ebod) warb bie £>ärte biefer Onftitution bind) bie ©itte info=

fern einigermaßen gemilbert, al« ber Dieb nur an ifraelitifdjc Herren oerfauft mürbe; erft

$>crobe« beftimmte, baß ber Dieb in« 9lufllanb ju oerfaufen fei, eine Serfügung, bie

wegen itjrcr Inhumanität oon 3ofepf)u« („9Ütert$ümcr", XVI, 1, 1) fdjarf gerügt wirb.

Da« 9Jär)erc r)inftd}tlid) ber ben Dicbftaf)l betreffcnben mofaifdjen ©trafbeftimmungen ift

Aolgenbc«. 2Bar ber gefrorene @egcnftanb bei (Sntbetfung be« Diebe« nod) in ber £anb
beffelbcn, uub weiter, mar ba« geftotjtcnc Objcct ein Dfjier unb biefe« nod) nidjt gcfdjladjtct,

fo hatte ber Dieb lebigtid) ba« Doppelte be« SBcrtjj« wieberjuerftatten (2 2Jc*of. 22, 3;

3ofcpIm«, ,,'ältertlnimcr"', VI, 8, 27). 2öar bagegen ba« geflogene Dtjier ein ©djaf
ober Odjfc, unb baffelbe nid)t meb,r am £eben, ober nidjt inctjr im Sefu) be« Diebe«,

fo Ijatte er bei einem ©d)af ba« Sicrfadje, bei einem Dorfen ba« ftünffacfje be«

SSertI)« 311 erfefcen (2 2Kof. 21, 37). Da in Setreff anbercr @cgenftänbe für ben $au\

baß biefclben nid)t mein- im Scfifc be« Diebe« gefunben mürben, eine (Sr^öb,ung nidjt in

'Jluöfidjt gefteüt ift, fo bqieljt ftdj biefetbe ocrmutf)lid) aud) nur auf bie genannten beerben

tljicrc. ß« warb aber ber au ber beerbe begangene Dtebftaljl gan} befonberö fd)Wcr

beftraft, cinerfeit« wegen ber Unentbeljrlidjfeit jener £eerbentfucre bei einem oorwiegenb

nomabifd)en unb aderbautreibenben Solf, wie bie Hebräer waren; anbernttjeil« weit bic

mm Dfjeil ganj frei unterlaufenben .<pecrbentb,iere üiel leichter ber (Sefaljr, geraubt ju

luerben, au«gefefct waren als? andere , unb fo oiel mehr unter ben öffentlichen ©dju(j

. üellt waren. $Tefmlid)e (frwägungen ocranlaßten offenbar aud) neuere ©efefcgebungen,

ben am Siet) auf ber SEBeibe begangenen Diebftat)l für einen qualificirten unb fomit

fd)ärfer 3U aljnbenben ju erflären. 2Benn ©pr. 6, 30. 31 für ben Dicbfla^l o^nc Unter

fajieb eine fiebenfadje SBicbcrcrftattung al« ©träfe in 3lu«ftd)t genommen ift, fo ift t)icr

au« nidjt etwa mit 9)c*id)aeli« auf eine Scrfdjärfung ber mofaifdjen Scftimnmngen burd)

Satomo $11 fd)ließen (ber betreffenbe ^bfdmitt ift ofmetjin au« einer weit fpätern

3cit), fonbern c« ift jene« oiclmefjr lebiglid) eine allgemeine, auf Slnbrolwng einer mehr-

fachen SBiebercrftattuug ^inau«laufenbe ©trafbeftimmung ; fteben ift eben eine runbc j$af)l

im <ä. X. ^lu« legerer ©teile erfaßt inbeß beiläufig, baß junger al« entfa^ulbiguwg«'

grunb für ben begangenen Diebftafyt, ber be«t)alb milber ju beftrafen wäre, nic^t ange*

feljen warb. Dagegen hat eine foldje SDiilbcrung ber ©träfe ein, wenn jemanb ba« (Snt=

menbetc oor ber Gntbedung freiwillig jurürfgab; in biefem ^aü t)atte ber Dieb nur ben

fünften %l)eil bc« 28erti)e$ ^injujulegen (3 3Kof. 5 , 22 fg.). Diefelbe ©trafermäßigung

fanb ftatt, wenn jemanb Serlorene«, ba« er gefunben, unb ba« er früher abgeleugnet

l>attc, freiwillig, b. i. nodj oor ber Sntberfung ber Unterfdjtagung, jurüdgab (a. a. O.).

Da ber ftatt fid)tlid) mit ben oorfjergeljenben auf eine gleite ©tufe geftellt wirb, fo

bürfte ftar fein, baß 3urüdf)altung oon ©efunbenem für gewöhnlich bem Diebftaht gteidj s

|

geachtet würbe. 2Bie au« bem Sort)erget)enben erhellt, war eine wißfürtidi)c 3^^8un8
be« 3)icbe« feiten« be« Seraubteu burc^ bie gefefctidjen Scftimmungen au«gefd)loffen.



2 Liener Xicnft

9?ur für beu J\qÜ, baß ber Xicb beim Einbruch, unb ^mar in ber XunfeÜjeit, betroffen

warb, war c« erlaubt, benfclbcn gtt tobten. Xöbtung aber eine« Xiebc« am (jcUen läge

intwlüirtc iölutfd)ulb; in einem fotcfjcu ^all war bic entfprcd)cnbc 3üf)nc 5U leiften

(2 9)?of. 22, 1 fg.). Üttenfdjenraub, an einem Hebräer öcriibt, mar, gleichviel man behielt

ben (beraubten für fid) ober man berfaufte ir)n al« ©flauen, mit bem Xobe ,ju büßen

(2 2)?of. 21, 16 ogl. mit 5 50iof. 24, 7). lieber ©afrilcgium ober ben fogeuanuten Jtiretjcn

raub fiubet ftcf) im St. X. feine au«brürflid)c Söcftimmung ; bod) gehört in gewiffer iEBcife

fjierljer ba« Entwenbeu uon etwa« burd) ben 23ann (f. b.) (beteiligtem. (Sin foldjcr

£eüigtf)um«räuber warb, wenn fid) au« bem einzelnen ftaU (Oof. 7,25) eine
s
Jc*orm ab*

nehmen läßt, gefteinigt. Sgl. 9)Jid)aeli«, „
s
3Jiofaifcf)c« 9?ed)t" 1 ^ranffurt a. Ü)?. 1775—80>>

VI, §§. 282—289; Ewalb, „Tic Sütcrtljümer bc« Solfe« Ofracl«" (2, 3lu«g., Böttingen

1854), @5. 212 fg. ©djrabcr.

$icucr, f. t»tcnft.

2>tenft, bei ben Hebräern. Da« 3$cr^altiti0 ber Xicncnbeu $u ben Herren im alten

Ofracl mar ein feljr r>erfd)tebenc«, je nadjbcm ber Diener ein „2)iietl)Ung" (Xagclöf>ncr)

ober aber ein „Hnedjt" mar; unb mar er ein Mncdjt, miebemm je nadjbcm er ein

Ofraelit mar ober einem fremben Solf angehörte. Witt bic erftern, bic Xagclölwer, gc^

noffen bofffommene perfönlid)C Freiheit. Der 'iDJict^liiig fonutc uad) belieben ein

93ertrag«t>erhältniß mit feinem Gerrit eingehen, unb, fam er im übrigen feinen über*

nommenen Söerpflidjtungen nad), baffelbe mieber löfen, unb ber £crr feinerfeit« mar t>cr^

bunben, ifjm ben au«bcbuugcnen £ol)n ungefd)mülcrt unb rechtzeitig, näntüdj allabenblid),

auöjuja^len (3
s
3)?of. 19, 13; 25, 4:.. 53; 5 v

J)iof. 24, u. 15). 9fad) 2 ÜJiof. 12, 45 fönntc

e« fcfyeinen, baf? biefe bcboqugte Stellung nur lVid)tifraclitcn mtl)cil marb, allein mögen

audj rjor$ug«meifc Wid)tifraclitcn al« Xagelöljuer fid) uermict^ct haben, fo fieljt man bod)

ni(r)t ein, marum ein 3fraelit nid)t ebenfall« fid) gegen ?ofjn hätte oerbiugen fönneu;

eine entgegenftchenbe Scftimmung fiubet fid) ntdjt. Die i'agc ber ^weiten unb britten

(Wartung üon Xicncnbcn mar jenen gegenüber eine meit ungünftigerc. Xcr „Ünedjt",

er mag nun 3fraclit fein ober nidjt, fann ba« Serhältniß, in meldjem er 51t feinem Gerrit

ficht, mdjt öon fid) au« löfen, felbft menn er baffelbe ganj freimiUig eingegangen ift.

©eine bürgerlichen iWedjte ftnb überhaupt oiclfad) geringer al« biejenigen bc« 9)iicthtiug«

;

bie Unechte ftnb mefrr ober weniger bc« .frerru öölligcö (5igeutl)itm, ftc fmb, wie c«

2 2ttof. 21, 21 heißt, fein ,,(*ctb". immerhin aber mar bic Stellung biefer „Mnechtc" in

Ofrael nod) eine weit beffere al« biejenige ber 3 fladen anberer alten Nationen. ©te I
*

befaßen bod) immer ben Herren gegenüber gemiffc 9ied)te. ©0 hatte naincntlid) ber Jpcvr

nicket ba« 9ted)t ber freien Serfügung über ba« £cbcn bc« Mncd)t«; er hatte bafür ju I

bilden, wenn burd) feine 6d)ulb ein Snedjt flarb; freilich, oljue bap babei ba« (Straf-

maß angegeben märe, unb, ftarb ber ©flaue erft einen ober ^mei Xagc uad) ber gefcheljenen
]

tförperbcrlcfcung, infolge empfangener 3» (^) ti9m,0r f° 9 ill9 Der ^crr ftraflo* au«

(2 SD? of. 21 , 20 fg.). Sine ftärfere 5cörpcroerlc(jung (Beraubung eine« Äuge«, 3«^«^%
friert, 5lrmc« u. f. w.) folltc mit ivrcilaffung bc« Äinedjt« ober ber 9J?agb feiten« be«

.^)errn gebüßt merbcu (a. a. £)., 53. 26, 27). Xu« 1 9Äof. 15, 2. 3 ift ju erfeljen, baß

ein ©flabe, in Ermangelung OOn Erben, aud) al« (Srbc eingcfct<t werben fountc; au«

1 Ehron. 2,34 fg., bap mau aud) wol einen ©flauen mit einer Grbtoajter ücrl)ciratl)ete,

fobafj jener in ben ^efttj bc« Vermögen« gelangte. 2öar ferner beut .£>crrn ein ©flnüc

entlaufen, fo burftc berfelbc iljm nicht ausgeliefert werben; er fonntc ftd) nieber*

laffeu, wo er molltc (5 ÄRof. 23, 1«. tt). 3mmcrl)in aber fanb ein mefentlicher Unter--
'

fehieb ftatt, je nachbem ber „Äned)t" ein Ofraclit ober ein
s
J?id)tifraclit war. 3unüd)ft

tonnte ein Ofraeltt bei einem Ofraetitcn nur in ben Mittlen in ©flaoerei gerathen, baf;
^

er 1) fich felbft freiwillig in biefe« Scrfjältuif; *,u einem aubern ^fracliten begab; 2) baß j*

er bei begangenem X^iebftaljl wegen Unfiihigfcit, ben gcfcfeliehcn Erfa(j JU leiflcn, 3wang«= «
weife uerfauft warb; cnblid) 3) baß ein 3$atcr feine Xochter gegen eine Summe @clbe«

einem anbern al« Wagb überließ (2 9R»f. 21, 17; 22, 2; 3 Äaf. 25, sn. 47). On allen

brei $ii0en bauerte ba« Serhältniß ber
v
tfbf)ängigfeit öom »^erm nur eine beftimmte 9ln= H

mhl Oafn-c; nach ber altern Cueflc (2 s
3ttof. 21, 1—11) wäl)rte c« fed)« Oahrc, unb im S

fiebenten war ber 5tned)t frei; uad) ber jüugcru Onftitutiou (3 9Wof. 25, 3;»— 41) fanb bie
J

^rcilaffung in bem fogenannten 3ubel-- ober .palljahre, b. i. je bem 50. 3af)rc ftatt; bie

erftere Onftitution warb erft öon bem prop^ct. ^erfaffer bc« fünften ^ud)« 2>iofe,
:i
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bem fogenanntcn Teuterouomifer, miebcr erneut (5 2)?of. 15, 12— is). tln ©cjug auf

bitfe ifraclttifdjeu Älteste unb 9)iägbc wirb milbe 33ef)aublung in gan$ befonberm SHaßc

eingefdjärft, mit bem $inmei$ Darauf, baft c$ ja ber Ofraeliten trüber feien, mie nid)t

minber unter ber Erinnerung baran, ba§ ja aud) bie Ofraeltten einfl £flaöcnbicnftc

hätten öerrid)tcn muffen (3 5ü?of. 25, 39. 43 fg., *«). Ta« prophet. Gcfefe (5 SRof. 15)
roill fogar ben im ftebenten Oaf)rc entlaffenen 3flaoen eine Meine Äu«ftcucr mitgegeben

roiffen. £infid)tlid) ber al$ ÜXagb an einen anberu -Ofraeliteu oerfouften Hebräerin

finbet ftd) 2 SRof. 21,8 fg. bie ©eftimmmtg, baß fie ntcr)t an einen $lu£länbcr berfauft

werben, baß fie, an ben (2of)n bcö «<perrn ocrfjeiratfjet , mie eine 3ocl)tcr erben, cnblid),

ba§ fte in iljren ehelichen Ofedjten nicht irgenbroie beeinträchtigt merben foUtc; anbern-

fall« mar fie otjnc d?ntfd)äbigung $u entlaffen, felbftüerftäublieh oor bem ftebenten, bem
cabbatjaljr, in meld)cm fte ohnehin frei mar. T?iciS bie iöefrimmungcu bc* Gefcfec«

l)inftd)tlid) ber ifracütifcf)cn Sflaücu ober „Äncdjtc". ©ei weitem ungünfiiger mar bie

Vage ber in Sflaocrci geratenen ober bcftnblidjeu sJtid)tifraclitcn. Giu foldjcr tyattc ju=

näd)ft auf ftrcilaffung nad) einer beftinunten SCnjahl Oaljrc nid)t ^u rechnen, er mar 3U

eroiger Sflaüerei oerbammt (3 2Rof. 25, 4«). flud) ber Tob be« £crrn löjtc baö ©er-

^ältniß nid)t; mie jebe« anbere (Sigentljum mürben biefe <3flaöcn auf ben Wacf)fommen

»ererbt (a. a. ©. 45 fg.). Unb au« ber Slrt, wie (a. a. £>., ©. 39 fg.) bie 3frae=

liten $u einer humanen ©cfjanblung beä in- In-. 2 ftaben im Gegcnfats 31t ben nid)thebräifd)cn

ermahnt werben, folgt, baf? baö 8o< biefer md)t gerabc ein bencibcnömcrttjeö mar. Ten*
nod) f)at aud) t)icr ber Gciffc ber STffenbarungöreligion bie ,$ärte ber nationalen 3ittc

öietfad) 31t milbern gefudjt. tfud) bie Äned)tc, b. h- l)ier bie uiet)tifraeUtifef)cu Sflaöcn,

Ijaben thciljunchmcu an ben Söotjltfyaten ber geoffenbarten Religion. Tic ©ergünfligung

ber 9?uf)e am gabbat mirb aud) il)ncn juthcil (2 9)fof. 20, 11; 5 ÜNof. 5, 14 fg.). Wit
jeber anbere 3fraelit f)at ftd) ber <2flauc ber ©cfduicibung $11 untermerfen, unb mirb

bamit in bie ifraelitifcf)c 3$olfägcnteinfd)aft aufgenommen (1 30t of. 17, 10— 14.23— 27;

34,22; 2 SJtof. 12, 44). Taö jüngere (beutcronomifdje) Gefefc fdjärft c$ ein, bie &ncd)tc

unb SRägbc aud) an ben Cpferfreuben tljeilnc^men $u (äffen (5 SKof. 12, it. u; 16, 10. u);

baß fte baö ^affaf; miteffen foHtcn, gebietet fd)on batf. ältere Gcfcfc (2 SKof. 12, 44).

©on Humanität $cugt aud) bie Söcftimmung, baf? ein £err eine fjeibnifdje Kriegsgefangene

nicfjt otjne mcitcrcS als ©cifdjläfcrin fid) jucignen fonntc; er f)attc iü,r biet Üöoc^en 31t

gönnen, um ben i*crluft ber Heimat *,u bemeinen; erft nad) 2lblauf biefer ^rift burfte

er iljr beimo^neu; bie mit if)r erzeugten itinber Ratten ooücö (hbrcdjt (5
s
Diof. 21, 10—14).

Tiefe «erfjältniffe fd)einen im mcfentlie^cn biß $um Untergang bcö jüb. Staats

als einer fclbftänbigcn potitifc^cn ©emcinfdjaft gebauert 511 l)aben, tod) fo, ba§ fic^

im ©erlauf ber Oafjrlmnbcrte bie humanere "Jlnfc^auung l)infid)tltd) ber Stellung bc«

3flaocu jum fterrn immer meljr 58a^n brad), mie fc^on auö ber jüngeru &efc(j^

gebung bcö reuteronomiferö (5. iflud) SRofc) fomie auö bem ctma gleid)jeitigen iPuc^

Aiob erhellt (^>iob 31, 1»— 15). Oa, nod) furj oor ber traurigen Matafrropfye, bie ber

3elbftänbigfeit 3uba$ für immer ein Gnbc machte, unter bem legten jüb. ftfttifl

>5cbcfia marb bie »yreilaffung fämnttlidjer < ^cbräifdjcr ? ) Sflaücn prodamirt unb burd)

einen förmlichen 33crtrag jmifdjcn 5?olf unb Äönig fcflgeftetlt (vier. 34, *— 11), freilid)

of)ne bauernben Erfolg; benn nad) bem (iril begegnen mir ber 3flaoerci in Ofrael nad)

mie oor; auc^ Ofraclitcn fclbfi mußten anbem iljrer ©olf^gcnoffen alö Sflaocn bienen

C.Vel). 5, 5. s), unb noch 5" @(}nftt 3c il hntte Dcr iufoloente Sdjulbner feine Sdjulb mit

bem ^Scrluffc feiner unb feiner Familie Freiheit ja bc$af)lcn (SWattl). 18, js; ogl. noch

Sir. 30, 33 fg.; 33, 25 fg.). Tie Slnerfennung ber perfönlid)en Gleichberechtigung aller

SO?eufchen unb bamit ber .^crftcllung bcö einjig natürlichen, nämlid) beö freien ©erhält*

niffrt 5roifd)en Tiener unb .^err, mar, nad)bcm innerhalb beö y^ubenthumö bie Gffäer unb

Therapeuten mit ihrer ©ermerfung ber 2flaüerei burch^ubringen nid)t öermocht Ratten,

erft bem (>hnftentf)um oorbchalten, beffen Geift eine folcrjc 3nftitution burcham? mibcr=

ftrebt. ©gl.Smdjaclie, „Wofaifd)eö 9?ed)t" (^ranffurt a. SW. 1775—80), II, §4?. 122-129;
(2malb, „Tie ^(tcrtljiimer be« ©olfe« Ofracl" (2. "3(u«g., Böttingen 1854), 8. 241—249;
3aalfchüis „Archäologie ber Hebräer" (Äöuigebcrg 1855—56), II, 236—248; SKiel-

^tner, „Tic ©erhältniffc ber 3flaoen bei ben alten Hebräern, nad) biblifdjen unb tot-

mubifd)eu Cuellcu bargefteßt" (Kopenhagen 1859). 3chrabcr.

$tfc, bie Göttin bcö ^cd)t«, mirb jmar ntd)t bon ben Griechen alö eine ber

1*
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großen, ättcftcit (Gottheiten oereljrt, aber in $cr6inbuug mit 3cl10' pcm ©ötterfönig, oon

2>id)tcrn feit alter ßeit gefegt unb in trefflidjen Söorten alß ber Slttßbrod ber |)eilig

feit beß 9fcd)tß unter ben 9J?cnfd)en gefd)ilbert. (Sic tft Xodjter beß 3CUÖ fdbft , oon

Üfjcmiß, ber (Göttin ber orbnenben SBcltmadjt, einer (Sdmjcfter oon (rirene unb Cunomia,

alfo oon ^rieben unb ©cfefctidjictt (£efu>b, Theogonie, 902; Opera et dies, 248);

ftc ift Jungfrau, Ijodjüerefyrt im Olmnp, ftfct neben bem Sljron beß 3CUÖ (3opl)oflcß,

Oedipus Colon., 93. 1382 [Kx rec. Dindorf; £eip}ig 1850], fic melbct fofort baß llnred)t ber

9)Jcnfd)en, fo baß ber redjtoerbrcfyenbcn ftönige, feljrt mit bem Sarft beß 3CUÖ em 9an3
cß

©cfd)lcd)t um (^Iriftopljaneß, \ves, ty. 1240), fie folgt mit i^ren (strafen alß Helferin

ber Berichten, ftc treibt bie (Strafe ein für ben (Gctöbtctcn unb wirb alß foldjc ßauß=

genoffm aud) ber unterirbifdjeu ©öttcr (Sopl)ofTeß, Antigone, 2$. 451). 2)ie alcran=

brinifdjc 3«* üerfefctc fic alß (Sternbitb ber Oungfrau an ben Gimmel unb bietete oon

il)r, wie ftc im golbenen unb filbemcn SBcltalter auf örben weilte, im eljernen junt

Gimmel cutflol) (Slratuß, Phaenomeua, CS. 95 fg.); mit bem jufünftigen golbenen

Zeitalter wirb ftc aud) auf bie (2rbc äitrürffeljren (Virgil, Eclogae, IV, 7). Sie genofc

aber aud) wtrflid)cn Qnltuß in ©ricdjcnlanb, unb mar nid)t bloß eine bid)terifd)e ftiction; fo

finbeu mir ftc in ber £>afenftabt 2>?egariß in einem eigenen |)eiligtf)um oereljrt

(Bbtff), Corpus iuscr. graec., 9fr. 1080). 3llß frrafenbe (Gottheit, alß Wädjerin beß

9)Jorbcß , mirb ftc in ber Slpoftclgefdjidjtc (28 , 4) oon beu Bewoljnern SJ^attad genannt,

alß ^auluß, eben auß bem (Sdjiffbrud) gerettet, oon einer (Schlange gebiffen wirb: „Dtfe

läßt ifjn, ben (Geretteten, nid)t leben, er muf? jcbenfallß ein SNbrber fein." 25gl. ÜBeltfcr,

„(Gricd)ifd}e ®ötterlef)rc" (Böttingen 1857—63), I, 700; III, 21—24. «Starf.

$ifla, ein joftauibifdjer Bolfßftamm in Arabien (1 3ttof. 10, 27). 3>aß 2Bort

bebeutet „hattet" unb be$ctd)net bafjer oicllcidjt bic Bcmolmcr beß battelrcid)en 2Babi

iVcbfdjran im nbrblid)cn -Deuten, füblid) oon Üaljtan, weldje nadj ber arab. (Sage ben

^alntbaum göttlid) oercljrtcn; etwa bic SDtinäcr, welche in einer palmenreidjen (Gcgenb

beß (Mlürflidjcn Arabien wofyntcn, mit ber £auptjtabt Sorna ober Sarana (jefct Harn
cl=ÜJ?ana5il), unb Saraüanenljanbcl mit SBetyraud) unb SDtyrrljcn nad) nörblidjeu (Gegen-

ben trieben. S neuerer.

I ilmi, eine (Stabt in ber Cfbcnc beß Stammcß Ouba (3of. 15, 3s), oicllcidjt tycU

Xnla r^cit lila), 3 rcidjlidjc Stunbcn öftlid) oon 23eit £fd)ibrtn (iöetogabriß, Glcuttjero*

poliß), mit einigen llcberblcibfeln auß bem Slltcrttjum. Äncurfcr.

2)iU (anethum, av7j^rov, ionifd) avvnqaov), ein in feiner gemeinen unb befannteftcu

Slrt im fiiblidjen Guropa einl)cintifd)cß, in uuferer Öegcnb l)äufig angebauteß Dolbcn^

geroadiß, mit einmärtß gerollten gelben Blumenblättern unb einer am 9iürfen 3ufammcu

gebrürften, linfcnförntigcn, gerippten ftrud|t. Tiefclbc ift in ber .£>cilfunbc gcbräudjlid)

;

baß Straut üermcljrt ftd) ferjr lcid)t unb breitet ftd) alß Unfraut über bie (Gartenbeete

auß. Xeß^alb wirb cß 9Äattlj. 23, 23 oon 3efttß in feiner (Strafrebc gegen bic ^axi-

fäcr neben anbern mcrt^lofcn Öcmäc^fen (Winjc unb Summet) genannt, meldje bic

^tjarifäcr, in überfpanntem ober Ijeuc^lcrif^cm ©efc^eßeifer, forgfältigft ju oeqel)ntcn

pflegten. 3n ben altern alttcft. 3^utgefe^cn waren biefe wertljlofen Ärauter nic^t unter

bic jctmtpflidjtigen ©cgcnftänbc geregnet (3 9Wof. 27, 30 fg.; 4 2Wof. 18, ai fg.)? °^ItC;

bieß bctradjtetc bic fpäterc C^efc^gcbustg ben 3 c^«tcn me^r alß eine freie @abe gegen

C^ott alß eine 3wangßpflid)t (5 9)iof. 14, 22 fg.; 12, c. 11. n; 26, 12 fg.; ßwalb, „£>ie 2lltct =

tfuimer beß «olfeß Ofrael" [3. «ußg., ©öttingen 1866], II, 3, „Unterhalt ber ^riefter")-

bic £almubiften fa^reiben bic ^erje^tttung beß £>illß oor (ogt. ?igl)tfoot, Horae hebr. et talm.,

ju 95iottf|. 23, 23). Wad) Maaseroth I, 1 ift überhaupt aüeß Gebare *cl)ntpflid)tig, unb

nad) IV, 5 follen ber s
>luftd)t 9J. Slicfer'ß jufolgc fogar Same, Blätter unb (Stengel

beß Xillß Derje^ntet werben. 3d)enfcl.

riniiia, angeblid) eine i'cöitcnftabt im (Stammgebiet (Scbulon (Oof. 21, 35). (Sß ift

aber öielme^r 9iimntona 51t lefen (f.
SaHmmon).*

^traon, f. £ibon.

^Üta, b. Ij. <$erid)t, eine Xoc^ter Oafob'ß oon ber £ca (1 9)?of. 30, 21), ift bic

leibenbe .^auptperfon ber mibcrwärtigcu Grjä^lung 1 9)?of. 34, nad) welcher fte, wäljvenb

Oafob'3 ?(ufentl)alt bei (Sichern, wo er auf bem SKürfmarfd) Don l'aban eine 3 e^ tönfl

Ucnucilt:, bei einem Befttdj, ben fic ben „£öd)tcrn beß l'anbeß", b. t). beu ^eoitcrinnen,

abftattet:, oon Sefcnt, bem fid)emitifd)en «önigßfo^n, mit ©ewalt entehrt würbe. (Sefem
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begehrte ftc bann bon ihrem itfater $ur @attin, nnb im Söeifcin ihrer trüber bot fein

$ater £amor jeben Äaufprci« an, ba ber Sot)n ftc fein: liebte. Tic« ift eine ci)xüö)c

Werbung; nad) ber Sitte berhanbeln bie Oettern über bic £eirath«bebingungcn , unb bie

trüber fmb babei, weil e« tyre ^flicfjt ift, im itfothfall ben Sdjufc ber Schweftcr $u

übernehmen. SBtc fcl)r c« bem Scfem ©ruft ift, jeigt bor allem, baj? er fclbft auf bic

(Vorbcrung eingebt, ftd) $u befdmeiben, ja alle Sidjcmiten bewegt, ein (^IcitfjeÖ $u tfjun,

wobei eine fpätcre allgemeinere 33erfd)Wägcrung ber Sidjcntitcn nnb Oafobitcn in Wu«

ftd)t genommen wirb. 9c*ad)bem nun eine fricbliefje (Sinigung cqiclt ift, üben Simeon

unb Vebi einen fdjnöben betrug au«, inbem fic naef) ber Cpcration am britten Tage, wo
ba« 2£uubficber am größten ift, bie Sid)cmitcn überfallen unb ermorbeu. Tic übrigen

trüber gefellen ftd) bann baju unb plünbern bic Stabt. -3afob tabclt Jtoar Simeon
unb Vebi, nid)t aber, weil fic fctjänblid) geb,anbclt, fonbcni nur, weil fic Um mit feiner

fleincn Sd)ar ber @cfab,r au«gcfe§t ^aben, bon ben £aube«bcwohnern angegriffen unb

bernidjtct gu werben, unb ein Scfjrcrfcn ©ottc« tritt rechtzeitig ein, um bie broljenbc

©efaljr ab$uwcnbcn, fobafe bic ftcinbe fte nidjt bcrfolgten (1 2)?of. 35, s).

Ter ^ericfjt, wie er ()ier $ufammenqefa[?t erfdjeint, ift offenbar au« bi«paraten Elementen

jufammengefefet, wie fretlid) erft #upfelb („OueUen ber G5eneft«" [Berlin 1853], 3. 189)
bemertt hat, ber fagt, bic swetfadje Tljat, ber 2)?orb unb bic gemeiner $?aubfud)t beijumeffenbe

^lünberung, fomic ber abgeriffene Anfang laffcn bermutljen, „bafc biefer 3ufa(} eine fpätcre

Ginfcfjaltung ober au« anberer Duette ift"; bod) hat erft Böhmer („Ta« erfte $ud) ber Tl)ora"

[£aüc 1862], S. 23G) bic fritifd)e Aufgabe gelöft unb bamit bic Sljrc ber Tina fowic

bic ber neun 33rübcr, bic ben Üttattb ausgeführt haben follen, gerettet, Wad) feiner %u8-
cinanberfefcung ift bic ganjc (Sr^f/lung bon ber Snteljrung ber Tina, bon beut liftig

berechneten betrug aller trüber unb bon ber ^lünberung ber Stabt ein Ciinfd)iebfel,

wcld)c« ber ÜCcbactor in bic ältere C?r$ät)lung bc« fogenaunten Gahbifien ^inciitflcflicft

h,at, unb woburd) ber ganje Gharafter berfetben berborben ift. C?« müffeu alfo bic

Stellen 1 3Kof. 34, i: „511 fcljcn bie Töd)ter bc« l'anbc«", 2: „unb er nahm fic, bcfdjlief fic

unb entehrte fic", fobann 5 unb 7 gant, 13: „in £ift, unb ftc rebeten, baR er

berunreinigt hat Tina, ihre Sd)Weftcr", ferner 55. 19 unb 23 gan$, 3$. 26: „ftc nahmen
bie Xina au« bem $aufe Sid)em'« unb gingen tfinauü", unb 3>. 27 unb 31 ganj getilgt

werben, um bic urfprünglidje Gr^ählung wiebcrhcrjuftellcn. Tiefe lautete benn fo, baf?

Sid)em bie Tina liebte unb ehrenhaft jur @atttn begehrte, baR er ba« taufgelb für

ba« Räbchen bot unb ftd) auch ber 93ebingung unterwarf, ftd) unb fein 3?oIf -,u bc=

fdjncibeu, baß aber Simeon unb l'ebt in heiwtürftfdjer 3i>cife bic franfen Sid)cmitcn über-

fielen, morbeten unb ihre £abc raubten, wa« bei Oafob $war 3lngft erregt, aber für ihn,,

ba er thatfad)ltd) unfri)ulbig ift, fowic für bic unbehelligten trüber nid)t jum Sdjabcn

audfd)lägt. öafob'ö fittlidjcö Urtl)cil über bic Sdjanbthat ber trüber fügt ber ^ahbift

an biefer Stelle nid)t bei, aber er bringt c$ nad) 1 'ÜJiof. 49, 5, wenn er ben fterbenben vlarob

fpred)cu läf?t:

Simeon unb i'ebi fmb (gleite) ^TÜber,
3l>re ^etrat^üerträge (mekerotäm naä) bem \\)x. mekurja) ftnb fficrfjeu^e ber CMewaltt^ot.

3n i^ren Ärei« trete ntcft't meine ©eete,

9RH ihrer ©etneinbe teteintge ftch nicht meine (S^rc!

unb wenn er bic gerfireuung beiber Stamme in Ofrael alö eine Strafe für iljrc Unthat

erfd)einen läpt. So bient aud) ber 3d)recfcn @otteö nidjt ber Tedung eine« tfrcbeltf,

fonbern ber Rettung ber llnfcf)ulbigcn, währenb 1 5D?of. 49, 7 bic 35crbrecf)cr bon ber Strafe

ereilt werben.

9(bgcfchen ton ber tnnern llcbercinfttmmung ber in 1 9ftof. 34 wicberhcrgcftelltcn (5r*

jählung mit Äap. 49, 5, erwetfi ftd) bic Ungehörigfeit ber oben aufgewühlten Ginfchiebfcl aud)

bttrd) folgenbe Betrachtung. 1 5Kof. 34, 4 fagt Sidjcm ju feinem $ater .'pamor: „Wimm mir

ba« 2Wäbcf)cn jum 2Beibc", b. t)> hole ftc au« beut Apaufe ihre« 33atcr«, unb barauf folgt

bic Werbung ^«^or'« mit ben Sorten: „@ebt fte ihm $unt 2Beibc". Tic Tina ift

alfo bei Oafob, nad) bem alten Tert; ba« Grinfcfucbfcl aber 3$. 26 b
: „Unb ftc nahmen

bic Tina au« bem v"paufc Sichern'«", berfe^t fte in ba« >>auö bc« Sid)em, bebor ftc ihm

utr .^cirath gegeben ift.

Sold)c Tiffercnj fönntc nidjt ba fein, wenn bic (Srjählung au« Gincr »Icber ftammte,

unb enblid) würbe niemanb 2?. 13 — 14 bcrnüuftigerweife fo fd)reibcu, ba^ erft, wenn
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baö cingcfiammerte (rinfd)icbfel wcgfäUt, eine gefügige (Sonftruction entftel)t: „Uub eä

antworteten bie Sifljnt Oafob'S bem Sidjem unb bem £amor, feinem Vater (in betrug

unb rebeteu, baß er Dina, iljre Sdjwefter, oerunreinigt), nnb fprad)en, wir fönneu ba«

nid)t tl)un."

2£o$u aber folltc baö (Sinfdjiebfcl bienen? 2Bir glauben, baß Vöfjmcr Ijicr mit

iNed)t einen in ber ^entatcudjfritif faum obcrflüd)lid) beamteten ©cfidjtSpunft (mir meinen

bie nationale ittioalität beä nörblidjen unb füblichen 9feid)ö) geltenb gemadjt l)at, ben

fonft nur ©eiger („3citfd)rift ber Dcutfdjeu 9D?orgenlänbifd)en ©efeüfd)aft", Oaf)rg. 1867,

S. 279 fg.) fyerbortjebt. Volmer fagt: „©erabe Simeon unb l'eüi Ijattc ber cpljraimifdje

Verfaffer biefer Untljat jei^en wollen — bie i'ebiten mareu bem nörblidjen iKeidje ganj

befonberit öcrljaßt, unb Simeon gehörte mit jum füblidjcu. . . Der jubaifdje 9iebactor

bagegen Ijattc ein große« Ontereffe, Simeon forool, beffen Stamm $u 3uba Ijielt, al«

aud) inöbefonbere bie Vcöiten ju oertfjeibigen. Da ber Sfebactor biefen Ueberfall ntct)t

gan$ in 5(brebe fleflcu fann, jiefjt er bie übrigen Stämme mit in bie Sdmlb." Vettere

5lbfid)t mit bem banebentiegenben Streben, ben ^faub altein auf ifjrc JKcdjnung w fteUen,

öerrätt) V. 26 — 27, wo Simeon unb S?eoi bie Sid)cmiteu morben, Dina nehmen unb

abjie^cn, fobaß ber Oiaub nur t>on ben anbern Vrübern ausgeführt wirb, Volmer'«

3ugeftänbniß nämlid), baß aud) babei Simeon unb iVoi beteiligt feien, ift feljr über

flüffig unb burd) nid)t« im Icrt begrünbet.

2Bom enblid) bie Vemerfung, Tina fei entehrt? Der iubäifdje Wcbactor oerwanbett

baburd) bie Dt)at Simeon'« unb ?cui'« in einen gebotenen Ütadjcact, fefet fid) freilief) ba^

burd) mit 1 SRof. 49,:» in grellen Sßiberfprud), aber, wa« ber (Spfjraimit mit ben 3ubäern be=

abfid)tigtc, fic burd) feine tSrjäljlung Ijeruntcqufc^en , baö gelang itynt nod) t>icl beffer,

benn feine jubäifd)cn Veute retteten bie ^amilieneljrc, bie (Spljraimiten aber erfd)cincn nun al*

9iäubcr. Die gan^c Grilling gewährt ein SDJuftcrbeifpiel öou nationaler 9ttoalität unb,

wäfjrenb bie unfritifdjen ^ibellefcr bamit gar nid)t« anzufangen wiffen, wirb in ber £anb
ber Jfrttif btcfelbc $u einem wertvollen Document uralter litcrarifdjer ftcfjbc, unb ju

einem burd)fid)tigen Velcg für bie Slrt, wie ber »febactor arbeitete, ber bie i«trfd)iebcnften

Stoffe uub (^cfid)t«punftc fo burdjeinanberjuwirrcu wußte, baß nur ber gebulbigftc

Scfyarffinn bie alten Duellen, unb bamit bie alte Literatur unb (5ulturgefd)id)tc ber

Hebräer in il)rcr Bewegung l)erftcHcn Um. 9)Jerr.

Dillfjabn, eine Stabt bcö ebomitifd)en itönig« Vcla (1 9J?of. 36, 32; 1 (Stroit. 1, 43).

On (Sbomitiö läßt fid} jebod) fein £rt biefe« tarnen« nadjweifen; wol aber nennt

JDtcrouijmu« jwei Crte Moment Damnaba in SDJoabiti«, ben einen ftlccfen am Vergc

^fjogor (

s^eor), 7 röm. Ü)?eiten üon Gröbuö (£>ci8bon), unb ben anbem 8 teilen oou

5lrcopoli6 (b. i. 2lr^D(oab, ^abbatl) 3)ioab) gegen ben ?trnon $u. Vefterer wäre für

Dinl)aba nidjt unpaffenb. ftneuefer.

DillfcL f. betreibe.

Dioni|fiUi? I)ieß einer uon ben wenigen ^ttjenern, welche burc^ bie '^rebigt be«

^tpoftclö ^auluö in Sltytlt, nad) beut ^crid)t ber Slpoftclgefd)ic^tc (17, 34), bcfel)rt würben.

C2r war 50iitglieb beö Slreiopagoö (f. Sitten), jencü berühmten ariftofrattfdjcu (Meri(^t9<

l)of«, ber einen ber £auptbcftanbtf)eilc ber at^enicnfifdjen ^erfaffung bilbete unb namentlid)

infolge feiner Söcfcfcung mit ben 3lltara^outcn ein große« v
2(nfef)en genoß. Da er aud) über .

Vergebungen unb ©erbredjen gegen bie Religion juÖcric^t faß (2Sad)Smutfy, ,,.Oellcntfd)e 'Sltcr^

t^umöfunbc" |2. 2lu«g., #allc 1843—46], H, 1, 100), fo erflärt fid) leidjt ba* religio) e

Ontereffe, weldjeö 3}Mtglicbcr bcffelbcu ber neuen (SrfMeinung bcö CS^riftenttjumö juwaubten.

3m übrigen ift un$ über bie
s
^erfon be$ Dion»))lwö uid)t« 3uk,CT^ffi9(^ ^cfannt. 9iad)

Diont)fiu3 oou Morintl) (bei (Snfcbiuä, „itir^engcfdjie^tc", III, 4) foH er. ber erftc 3?ifd)of

ber ©emeinbc uon "ätljcn gewefen fein, eine s
j(ad)rid)t, bie jcbcnfall« bal)in 311 berid)tigeu

wäre, baß er einen Ijeroorragcnben Sit? im 9lelteftencollcgium bafclbft eingenommen l)ättc.

Die llnccf)tl)eit ber unter feinem tarnen oerbreiteten, waf)rfd)cinlid) erft im 5. Oa^rt).

entftanbenen , eine SBerfdjmeljung ber ncuplatouifdjcn Obeen mit beut (il)riftentl)um be-

^wedenben, mnftife^en Sd)riften (über bie „l)immlifd)c .'pierardjie", bie „fird)l. ^>ierard)ie",

bie „göttlidjcn tarnen" unb bie „mnftifdje Dt)cologie") ift längft allgemeiu anerfannt.

Daß fein 9?amc mit feiner Autorität biefc Sdjriftcn empfehlen foüte, beutet barauf l)in,

baß er nod) im 5. 3al)rl). alö ein Vertreter bcö pl)ilofop^ifcfien Reifte« iuucrljalb ber

cfjriftt. .SHrd)c galt. Die Wad)rid)ten oon feinem in Sltljcn erlittenen
s
Hiärti)rcrtobc (in
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ben Martörologien unb bei fticep^oruS Gaflifhi«, Hist. eecles., Iii, 11) finb rein er*

fwnbcn. . d) c n f c (.

Xtoltyfu*, f.
SBactfjuS.

XtOflcnruS ftetjt als Monatsname (2 Maff. 11,21) in ber alten latciuifd)en, ber

Iutl)crifd)en unb anbern Uebcrfcfcungcn in ber llnterfd)rift eine« SöriefS, bcn ber fnr.

ftelbf)err VnfiaS unterm 24. bicfeS Monats bcS OafjreS 148 aer. Sei., 164 ö. Gln\, an

bie Rubelt gerietet f)abe. XaS „Etymologicuin magnum" bringt nidjt XioScttruS, fonbern

I :oftt)t)oo als Monatsnamen aus ftalltmadjuS bei, aber fonft wiffen mir, bat? XioScuruS

cht fret. Monatsname mar (ogl. 3t.=(£roir, Memoires de l'academie des inscriptions,

XLVII, 71). Sollte biefer Ijicr urfprünglid) fein, fo märe nidjt abjufeljen, wie ein Stjrer

\u einem fret. Monatsnamen füllte, jumal im gleiten Stapitcl, C. 30, 33, 38, ber mace=

bon. Monatsname i'antfyicuS gebraust wirb, ber bem fyebr.
s^ifan (= Stpril) entfprid)t

(OofepfjuS, „3übifd)c 2lltertl)ümer", I, 3, 3). Xarauf fufccnb, baf? bie Maccbonier, bie

ein Monbjaljr Ratten, aud) einen Sdjaltmonat gehabt fjabcu müßten, ber freilid) nirgenbs genannt

wirb, öcrmutljetc Scaliger (De emendatione temporum [@enf 1629], II, 94), ba| cS ber XioS-

euruS gemefen fei, ber am 3d)lufi bcS OaljrcS geftanben fjätte. Sbelcr („S'cfjrbttd) ber Chrono-

logie" [Berlin 1831], 8. 166) ftimmte bei, nur bafc er wegen 33 bcn XioScuruS unmittelbar

t»or ben SantfjicuS rürfte. Xiefc Vermutung fdjmebt um fo me^r gänslid) in ber tfuft, als

ber XioScuruS überhaupt in unferer Stelle erft ein fpätcrer lateinifdjer Grinbringüng ift.

Ter gried). (9rnnbtcrt nennt bcn Monat im ^weiten ^all (Cftcnetio) Dioskorinthiu , ein

9iamc, mit bem fid) freiließ nichts anfangen läf;t. Xic fnr. UcberfctMtng ,
weldjc unten

für ben SantljicuS rid)tig bcn f)ebr. Dfifan gibt, fefct bafür bcn jweiten Xifd)ri (Marc^e

fdjwan, OofepfjuS, a. a. £., I, 3, 3), ber bem macebou. XiuS (= 9toocmbcr) cntfprid>t.
H
JJod) etjer mödjte Ijier ber utacebon. XnftruS, ber bem l)cbr. Slbar (= Märj) corre

fponbirt (3ofcplntS, „3übifd)c 5lltcrtl)ümcr", XI, 4, 7), 31t erwarten fein, ftrcilidj ift

fcfymcr }u fagen, wie Tin ober Xnftvu in Dioskorintlnu fid) oerftiimmeltc; foütc — beim

ber 3uf flH «giert wunberbar — baS befannte gried). Spridjmort l>ios Korinthos irgenbwie

bie Verftümmcluug ocranlafU haben? tfritjfdje.

XioSfuren. Xcr :Namc bc$cid)net „Söfjttc bcS 3CUÖ" (AtoaxoupoO unb fann auf

(Götter, wie 5lpotlo, Avenues, £crafleS, ober auf fonfttge $croen, bereit (Mcfdjlcdjt auf

3cuS jurücfgcfii^rt wirb, wie 3. Sarpcbon, bejogen werben. Xcrfclbc hat ftd) aber

näher begrenzt für 3)u ill»l8Spaarc unter ben Heroen, bic in alctdjer Jl)ätigfcit unb bod)

in einem ©egenfafc beS (SljarafterS, ber Begabung ober ber 3eit ihrer J^ätigfeit ftc^en,

unb bafjcr auf einen regelmäßigen 2£cd}fcl ber (Srfdjeinungen oon ?id)t unb Xunfcl im

lag, oon wadjfcnbcm unb ftnfenbcin Vidjt im OaljreSlattf ^inweifen. So werben bie

trüber 3lmpl)ion unb 3ctl
)
0ö

f
bie gelben nnb Erbauer oon J^eben, als XioSfuren bc-

,^cid)net, fo weifen anbere fanbfdjaften , wie Meffcnicn, ganj analoge Sörüberpaare , wie

ObaS unb l't)nfcuS, auf. itcinS biefer lanbfd)aftlid)cn ^eroifd)en Srüberpaare l)at aber

in bem gried). ©lanben unb ber ^Jocftc eine fo allgemeine 23ebcutung erlangt, als baS

33rüberpaar ber lacebämou. Vanbe, mcldjeS, in Sagen ber ältcficu ittcwoljner jener ?anb-

fd)aft, ber l'clcgcr unb 5ld)äer wur^clnb, bann oon bcn cittwanbernben Xoriern aboptirt,

nun 31t Vertretern ber borifa^en Mad)t unb borifc^cn militärifd)cn, rüftigen (5b,araftcrS gc--

worben ift, itaftor unb ^oüur.

Sie finb Xöubaribcn, Söl)itc bcS 2t)ttbarcoS unb ber ?cba unb trüber ber ^clena,

Vorbilbcr brüberlidjer i'icbc unb Ginigfett, beibe tcmas* Wbm» m »etfeen hoffen ober

auf bem ÄriegSwagen cinljereilenb, ^üt)icr in b« Sd)lad)t wie SSorfteljer jeber ritterlidjen

Hebung; ftlöteumuftf unb ber SBaffentan-, wirb itjncit juevft ,^ugejd)ricbcn. ?lbcr bic ba=

bei gegenfä^lidjc ^iatur iljrcS iBefcnS tritt Ijcroor in ber 55crt^ctluug i^rcS 5lnfpru^s

göttlicher 3lbfunft: einer ift Solm bcS 3euS, ber anbere bcS XmtbarcoS, oon (Sincr Mutter;

tveiter, einer ift fterblid), ber anbere uuftcrblid), einer befouberS ber 9iittcr, ber anbere

ber fauftmmpfer. ÖS mac^t fidj btefe «crfd)iebctil)cit bcfonbcrS gcltenb in ber ^agc

iljrer Bewerbung unb ij)reS Waubrt ber ^eitfippiben % l)öbe unb Jpilaria unb bcS barau fid)

tuitpfettben Kampfes mit 3baS unb ?t;nfcuS.

^eben biefer wefentlid) fpartanifet) ^ borifdjen 5luffaffung ge^t aber eine anbere bev

XioSfuren nebenher, bic ben Secgriecfjen, bcn alten Velcgcrn unb bann bcn äolifdjen unb

ion. Seefahrern, befonberS in Samotfjrafc, geläufig war, unb fid) aurf) fc^on in ber einen

ÖcburtSfage auSfpridjt, wonaa^ bie Stätte ber (Geburt auf eine wogenumbraufre OfdS=



8 ShSaiab Siefnft

Hippe, ^eprjeoö bei Zifalamä, an ber ftürmifcf)cn ßüfte 3«jifdjcn Wcffcnicn unb £acebantoit,

öcrfcfct rotrb. Danad) ftnb fic rettenbc, in ^öcfjftcr 9?oif) bem Sd)iffcr crfcf)cinenbc Wädjte,

roie rettenbc Sterne in bunfler üNacf)t, wie ba« ^cUc Sagc$lid)t ttadj bem fd)warjcn Öe=
tt)ittert)immc(, wie enblid) ba« fogenannte St.=(5lm«feucr, biefc clertrifd)cn i'tdjterfcfjeinungen

im ©emitter felbft. 3f)rc djaraftcriftifcfyen Stjntbole flnb baher Sduffcrmü(je nnb ber

Stern barüber. (5rft in aleranbrinifcfjcr >$eit würbe ber 9?ame ber Dio«furcu auf ba«

fdjöne Sternbilb ber 3n)iflutgc im S0^^ übertragen. Tic ^cbentung ber Dioäfurcrr

für bie Sd)iffaf)rt ift eS, meiere iljren Tanten im s
Ji. 2. (^pg. 28, 11) ermähnen

läfct. Da« Sd)iff bon 3Ucranbria, weld)e« ben Slpoftct
s
J>auluö oon Walto nad) Italien

weiter führte, tyattt $um 2£ahrjctdjcn unb SBappen bie Tioäfurcn felbft unb ftanb alfo

unter befonberm Sdm|} biefer anttfen Sc^iffö^eiligen. 2£tr fdjlieften baljcr mit jenem

frf)önen greife berfelbcn im homerifd)cn £mnnuö (XXXIII, 6 fg.):

. . . Detter ber irbifd)en 2)Jenf#cn

Unb bet eitenben Sä)iffe, wenn auf unfreunblirtem SDiecre

58raufen bie Stürme bes SBinbe«, boä) jene flehen »om Sa?iffe

3u ben Sö&nen beö mächtigen 3eu«, unb Cpfer gelo6cnb

SBeifjer Lämmer, empor ju ber ^cbe befl Sturme« fi$ ttenbcnb,

2)a8 botn tviltbenben Sturm unb ber iDJeercöreoge fia) fenfet.

2J?it ^eüfunfclnben ©Owingen einher bura) ben Steuer fidj flürjenb,

Taljen fic fc^ned unb c8 ru&t ber Sturm unbänbiger SBinbe,

Sd)wiä)ttgen fic be« iOiccrc« auffö;äumenbe Sogen, ben Schiffern

«Schöne 3«i^c° ber 9(aft r bie freubigen $>cr.;enö fie flauen,
2)enn jefet raften fle roieber *on ^art anflrengenber 2J?übfat

:

£eil cu$, SimbareoS Sityne, ber mutagen Woffc SBcftciger

!

Star f.

Ii Snliab (gcwö^nlid) erflärt: „Söcftfccr", b. i. ftttubort, „bcö (Mbe«"), ein Ort in

ber 9Irabtfd)en ÜBiifte, unweit (ofiwärtS) bc« Sinai (5 3Diof. l,i), ^öd)ft tuafyrfrfjeiiiüd)

baö gütige Tafjab, Wctfa Xaljab, Wina cb = £af)ab, ,,(*olbl)afen", an ber Stufte bc«

3lelanitifd)cn Weerbufcn«, wol alfo geheißen oon bem Sanb in bev llmgegcnb, weldjer

gelbglänjenbe ©limmerblättdjen enthält, bie wie @olb au$fef)cn. (5f?jongcbcr, oon wo
au« Salomo'e Sd)iffe nad) bem „©olblanbe" ßpfjir fegelten, fann an biefer Stelle nidjt

gelegen haben (f. 4 Üftof. 33, 36 foroic (ff?jongcber). 9)?an r)at in I^a^ab, jefct etwa 100
Schritte Dom SWccreeufer, einige mit Sanb beberfte, mafjrfdjcinlid) au^ Ruinen neu

@ebäuben befteljenbc, flcinc Schutthaufen gefunben, fomie anfefjnlidjc Xattelpflanjungcn,

barin autt) gute« Srinfwaffer, bie ftd) über bie Vanbjunge auebeljntcn, meiere etwa

2 Weilen in baö Wcer hineinragt unb fübwärt« eine bebeutenbe S8ud)t bilbet. 3luf

biefer^albinfcl finbet ft(r) aud> etwa ein Du^cnb Raufen unvcgelmäfng jufammcngcfc^ich^

teter Steine, bie allen Spuren nad) einmal öercinigt getuefen fein muffen, jc(5t aber mir

5 ftuft t)od) hcvöorragcn; fic l)cij$en Äobar en = ^a^ara, b. Ij. „(Gräber ber ^ajaräer"
ober ber (griffen, todd) legten! vJ?amcn bie Grober aU^i Elfern geben, bie t»or bem
•3ölam in i^rem ?anbe gemohnt ^ben. Xoc^ fönnten biefe „(Gräber ber s

Jia.3aräcr" bie$

auc^ wirflid) fein, nämlid) (Gräber berjenigen Wöncfje nom Mlofrcr auf bem Sinai, n>eld)e

bei ifjrem Slufcntt)att ju Xa^ab roaljrcnb ber Xattelernte ober auet) fonft bei sPefudjen

ber job überrafchtc. 3Bcnn abcr>Da^ab ein i'tebltngßort bev ftifdjcr, tuo ftc ben ?fifd)

5?urt in großer Wenge fangen unb cinfal$en, unb alfo f>Öd)ft ifbfjrfdjeinlid) Xi-Sat)ab

(5 Wof. 1, i) mit Äibrot Xaaroa („^uftgräber") einerlei ift (ogl. befonberö 4 Wof.'ll, 34. ts

mit ®. s. 22. 3i. 32), unb Xaaoa ftd) arabifcf) burd) „.^trtenpferd)" erflären läfit, fo fcrjcincn

bie ftobar cn--^a§ara urfprünglicf) oiclmehr ein maffiocr ^pirtenpferd) (4 Wof. 32,ie>
gemefen ju fein, beffen ^eic^nuug (Xaaüa = „^ferdjficinc") fpäter.^antc ber Dcrtlid)--

feit würbe unb burd) bie fjebr. Sage eine ^ebr. 5luffaffung unb Deutung erfttljr : „(Gräber

ber £üfternfjeit." (Sögt, «nobel 51t 4 Wof. 11 ; bitter, „Die Grbfunbe", XIV.) Sineurfcr.

!Ti#fll^ eine glatte, aud) glänjenbe 3Burff^cibe, entern flehten Scf)ilb oerglcicf)barf

mit fonifc^cr Grrt)öf)ung in ber Witte, fpätcr allgemein au& gegoffenem i^r'onjemetall, früher

aud) au* @ifcn «rÄ urfprüngtidj, fd)cint c^, auö Stein gebilbet. Watt fdjlcuberte fic

nad) mehrfacher Umbrchung in bic ^)öl)c unb jugleid) int ^inblicf auf*ba« tu ber \$cxnc

gefegte ßitt <5ö gcfdjal) bie« auö freier §anb ober ücmtittcts eine« um bic Sd)ctbc

gcmirfelten Klienten«, bereit« in f)od) möthifd)e $>cit, unb in bcbcutttngöooller SBcifc an
bie Sonncnfdjeibc crinnernb, roirb ba« Xi«fu«fpic( oerfc^t: Apollo tobtet au« 55erfel)cn

mit ber Sd)eibc feinen Liebling »tjafmtrjoö
;

v
^erfeuö toirb ale* Grfinbcr bcrfelben be«
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jcidmct, tobtet babei ober feinen $rojmater 2lfrofiotf. 3cuc (Stählung ftimmt not mit

bet Bezeichnung be£ Xisfutf at« fpartan. 3nftrumcnt$ (Mart.
,
XIV, 164). 3n ber

Ijoincrifrfjen 2£elt ftnbcn wir baö Xiäfumwerfen burdjau« als eine %xt bcö ÜBcttfampfc«

anerfannt, nnb $mar in näd)ftcr Umgebung oon ben («cr=2Berfern (SScrfen mit bem 3agb

fpecr) nnb bem Bogenfd)icfccn. On Oltjmpia fommt bereite mit ber angeblichen Srneuc--

xung ober üielmefjr £rbnung ber Spiele burd) op^ituö ber risfuö, nnb $war als ba$

Snmbol befl georbneten ÜÖcttfampfcS überhaupt, cor. $0 warb nämlid) fpätcr nod) eine

2£urffd)eibe als bic bcS Opf)ituö bewahrt, auf wetdjer bie Formel bcS ÖottcofricbenS,

wie biefer ju ben Clnmpicn oerfünbet morben, im MreiS ljcrumgefcf}ricbeu ftanb. 9Wit

Clnmpiabe 18 (= 709—705 u. (5r)v.) crfefjcint biefer XiSfuSwurf mm erfreu mal bafclbft als

C^licb bcS ^cntatrjlon, eines BcrcinS oon fünf leichtem ftampfarten, bem t'auf, bent

Sprung, Speerwurf unb fingen. On ben $nmnaficn l)icj?cn bic Dcrtlidjfeiten für biefe

liebung fclbft XiSfoS. Ausgezeichnete ftünftler, wie sJiaufttbeS unb ÜWtjron, ^aben XiSfuS=

werfer gebilbet, unb mir befifeen trefflirfjc Statuen, bie als ihre 9iad)bilbungcn m bc=

trauten finb, fo im ^alaft üflaffüni su itfom unb in Vonbon. W\t ber Berpflanjung

ber grieefj. gnmnafrifd)cn Hebungen, ber Bilbung einer fogenaunten (Spfjcbie, einer ©c=

noffcnfd)aft junger 2Känner jur Betreibung berfetbeu, unb ben auf bcnfelbcn beruhenben

faftfpielen fam bic Haläftra, unb auf iljr ber 3>iSfuS, auetf nact) -Jcrufalcm (2 ÜWaff. 4, 14).

(SS galt nun als eine (Shrcnfadjc ber iKeidjen, für baS (^nmuafium unb feine liebungen

freiwillige i'eifhmgen ((Sfjorcgic), ). B. an Ccl mm (Sinreiben unb mr Beleuchtung, an Salbe,

greifen, ttlcibimgSftürfcn, (Einrichtungen unb Befestigung $u» übernehmen; babei ftnbet fid)

ber 3ufa& : r/^arf) oer ?(ufforbcrung ober Berfünbigung beS XiSfuS." (*S form baS

heipen: „
sJJad)bcm bic Aufforbcrung 511111 3)iSfuSwcrfen , jum Spiel überhaupt, crlaffen

mar", ober: „Wad) ber auf bem XiSfuS wie in Clnmpia aufge^cidjneten fteftoerfünbigung."

Start.

$i|tel, f. Xorn.

$Oöamm, ein Bolf, baS unter grieet). Stämmen genannt wirb (1 SWof. 10,4),

beffen
v}?ame aber feineSfaÜS ben iUrjrifd)cn ober norbgried). Stamm uad) beffen befanntefrem

3meige ber Xrojaner bejeidjnet, weil biefe aud) „Xarbancr" gießen. Tobanim fönute

höd)ftenS bic Stabt Xobona in (ipiruS bebeuten, biefe aber liegt im Binnenlanbc; ber

Warne pa§t auet) nicf)t m ben übrigen 3aphctitennamen, welche alle oon ben Stämmen
ober Golfern unb oon ben Vänbcrgebicten, aber nid)t dou einzelnen Crtcn unb Stäbien

entlehnt finb. Ueberr)aupt aber ift bic l'eSart in unfercr Stelle zweifelhaft, unb bic LXX,
ber famaritan. ^entateud) uebft lleberfer<ung, unb ^icronnmuö foroie aud) bic ^araücl*

ftellc 1 CS^on. 1,7 fyaben eine anbere, bic richtige i'e^art iKobanim. Xabci ift aber ntdjt

an grieet). (5otoniftcn bei bem ^luft ^h0Danug ^W^eue) im fjeutigen i^ranfreitf) 31t beuten,

fonbern ganj einfad), tuic auc^ fdjon bic LXX wollen, an bic grieet). 93cwofmcr ber

Onfcl ^fhoouß nn 3Wittc(meer, ',umal unmittelbar neben iljncn bic (Sljittim (f. b.) genannt

werben, welche nad) fidjercr .(frfläning bie Gt)pricr ftnb, unb lSpipf>aniu$ (Adv.

Haer., XXX, 25) bic .Hiticr auf bic „(Sppricr unb ^°°icr" 5»g le^ beutet.

Sluf 5ir;obuö waren ^tjönijier, früt)$citig auet) @ried)cn (Xoricr), oon beren weiten See*

fahrten lange oor ber Ornnpiabencpodje (776 0. (St)r..) Strabo erzählt, wie benn aud)

fd)on Horner C„Oliaö", »II, 654 fg.) bic 3nfel OCfjobuö fennt, weldje alfo ben Sect)anbcl

treibenben "^fjönijiern in jener alten 3«t oon 1 SD?of. 10 auch föngft befannt fein mupte.

Ä neu der.

Socfl, b. (). ber 3iH««^ Öbumäer, ber alö £berauffcb,cr ber Birten eine ^o^c

Stelle einnahm. (Sr weilte zufällig in ber ^riefterftabt
vJ?ob, alfl fid) Xaoib bei feiner

i^lud)t oor Saul bort IjciligeS Brot unb baö Sdjwert 05oliatt)'ö geben liefit (1 Sam. 21, 1,

wo ba^ 25?ort ne:esar nacr) ber fnr. llcbcrfefcung nnb ben LXX bebeuten muß „mrürfgefjaltcn

im Xempcl", buret) irgenbein ^citiac« ©efehäft, wie Mimd)i erläuternb bemerft). So wmte
er 3cugc ber Bertjanblungen bc« 1?ricftcre ?Ifumclcd) unb Xaüib'ö. nun Saul in

einer mclandwlifdjcn "ilnwanblung (1 Sam. 22, ?) alle feine Xiener auf Benjamin «nflagte,

fic halten nicht treu ju ihm, fonbern machten fid) Rechnung auf £auibifd)e @uuft=

bejeigungen, ba ihm ja feiner unter Urnen über Xaüib'tf unb feincö Sohnci? Jonathan

3>crbinbung mit ihm
s
ilufflärung gebe, ba erhob fid) Xocg unb fagte, waö er wu^te,

wie er al$ 5lnl)ängcr Saul'ö aud) JU thuu ocrpflid)tct war. So erfuhr ber ^tönig, wie

ber ^riefter Xaoib mit ^eife^ehnmg unb ©äffen oerforgt hatte, erachtete baö für eine CEon-
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fpiratton (wer will jefct entfdjeiben, ob mit 9Jed)t?) unb gebot, bie $u ilmi befohlenen

^ricfler ju töbten. (Seine Liener aber legten bie £>änbc nid)t an bie geweihten Oatjoe

prieftcr, unb fo führte ber nid)t ifraelitifd)e (Sbomitcr £>ocg ben iöcfe^l auö. ftünfunb=

ad)tjig ^riefier würben getöbtet unb ihre Stobt 9Job oermüftet. 9?nr ein (Sohn «ty*

mctech'ö enttarn, ber fpätere prieftcr Taoib'*, Gbjathar (1 <Sam. 22 >. Tic im Ijebr.

£ert (1 8am. 22, is. ») gebotene Orthographie Tojeg gibt nur bie jüngere aram. 2lu8fprad)c

wieber. 9?ad) ber Ucbcrfcfjrift fotl auf Tocg'ä 9ln$cigc bei <Saul oou Xaoib ^falnt 52

gebietet fein, unb l;icv würbe allerbingö 33. 9: „(Siehe ber üftann, ber ©Ott nid|t ju

feiner 23urg madjt", auf ben bie prieftcr morbenben (Sbomitcr paffen ;
bod) ift bie pofitioc

3>falmenfritif ein $u fd)lüpfrigeö ©ebiet, um ^ier boö ftür unb Söiber ni erwägen. Üfterr.

$of (i'uther: $otfc; 3ofepl)u«, „3übifd)er Mrieg", I, 2, 3; „SUtertlnimcr", XIII, 8, 1:

SttflOtt), ein fefte* 3eh*°& nörblid) oon 3erid)o, wo ber jüb. ftürft (Simon mit feinen

beiben 2 Bluten oerrätherifcherweife oon feinem (Sdjwiegeroater ^tolcmäuö ermorbet wnrbe

(1 ÜWafT. 16, 34. 15; ügt. aud) Map. 9, so). Om 9J?ittelalter wirb jmifdjcn 3erid)o unb Bethel

eine Söergfefhtng ber Tempelherren, Tüf, erwähnt, ftnt nörbtid)cn Slbljang bc$ Ouarau^

tana (Tfd)cbel Muruntul), bem fübwefilid)en 9fanbe bc« 3Babi Wawaimef), fanb Wobinfon

(„^aläftina", II, 559) „eine große fdjöne Ouetle", Iitt»2>uf, unb „oberhalb berfelbcn

(Spuren oon alten ©runbmauem, wiewol nid)t feljr fenntlidje". & neu der.

£opt)f n, ein Si'agerplafc ber üfraelitcn in ber 9(rabifd)en 233üftc, 3Wtfd)en ber SBüfic

(Sin unb 3Uu3 (4 üftof. 33, vi), ber fid) aber faum uod) ftd)cr beftimmen läj?t.
s}Jocorfc

glaubte ifm norböftlidj oon Xux in bem 2Babi «IMbran ju flnben. 9tobinfon fdjeint it)it

an baö obere nörblid)c (Snbe bcö SÖabi fteirän berlcgen ju woflen. Mnobel will Tophta

fübofrwärtö oom Traunen 9<a«b, im SÖabi c8 <Scif) wieberftnben, ber oon <Süboft Ijcrab--

romint, fid} etmaö mcf)r nad) 2Bcftcn ju breljt, bann fic^ weiter hinzieht unb tiefer unten

ftd) mit bem 2ü3abi CSf^am.tlcli oereinigt, weiter nad) bem 9?orbcnbe beä 2£abi IVnfatteb

unb bem Slrabifdjen 3Reerbufen gel)t ; unb jwar auö bem ©runbc, weil (Seif) mit T ophfa

bie gleidje Söebeutung: „flieftenbeä ÜBoffcr", (|at, jumol fid) aua^ ber alte
sJiame bort er

polten. Xenn alö «Seemen noa^ bem ^efud) bc« SBabi 3)?ufattcb in norbwcftlierjer diid)

tung lVa 6tunbcu weiterjog, crrciajtc er ct*Xobbacd)a in bem engen ftelfentljal @nc,

b. t. 2Babi >iincb, unb traf bafelbft ägi)pt. ^llterthümer. vier geben bie Marten and)

ben 3öabi ©eil) an, unb e$ fa^eint bieö ber mit bem 2£abi (Shamtleh oereinigte 2Babi

cö^Seih ju fein. Ä neu der.

$or, iora, aud) ^oroe, eine ehemalige fanaanit. Mönigeftabt am ü)?ittellänbi]d)en

9)?eer, 9 röm. teilen nörblia^ oon Gäfarea, auf bem iföcge nad) JoruS in ber ©egenb

bcö Marmel (3of. 11,»; 12,2.1), würbe bem (Stamm Ü)?anaffe jugetheilt (Oof. 17, n),

aber nur tributpflichtig gemadjt (9^ic^t 1,»» ogl. 1 Gfrron. 7, -".»), fpäter jebod) .^aupton

eine^ (Salomomfdjen ©teuerbejirfö (1 ftön. 4, 11) unb bann 311 einer bebeutenben Grefte.

3Jon ^Intiochuö <Sibetcö belagert (1 sDtaff. 15, n fg.), fpäter oom röm. Selbhcrrn (^abiniu*

reftaurirt unb mit einem «£>afen oerfchen (3ofephu«, „^llterthümcr", XVI, 4, 4), mochte

fte noch bebeutenber geworben fein als juoor, ba .^ieronomuö fie „eine einft fehr mäd)^

tige Stabt" nennt. 2£enn Dor fchon in ber OJcfd)ichte ©alomo'ö unb im SPud) Oofua

»orfommt, unb wenn bie 2Wnthe fagt: Doruö, ^ofcibon'e Sohn, fei ihr (Stifter, fo weift

bieö auf i)o\)t8 Sllterthum hin; wenn fte aber nach anbern Ucberliefentngen oon ^hönijicrn

gegrünbet unb benannt worben fein fotl, fo bejieht fid) ba$ atlgemein auf i?eutc be$i

Äitfrenlanbc«, unb jwar fpecietl auf bie 3tyiUßäer, welche uörblich biß über %h tynawt

wohnten (f. ^h^'^äcr un0 Äophtor), wie benn auch f^on Dcr ^ome ^or
' inbogerntanif^

gebeutet, ^a§, (Singang, eine £afenftabt bezeichnet, ber auf gleicher breite, öftlich gcgen*f

über gelegen, Gnbor, b. h- »#baö anberc 3)or" entfpricht, jumat an biefem bie Maraoanen*

ftraf;e oon ^legnpten nach ^anta^fuö oorübei^ührt, unb alfo beibe Tor mit ^ejug auf

(Sin^ unb ?lu^fuhr ber SBaarcn benannt fein fönnen. Ter hcu^gc ?Vlcrfen Tortura,

Stantura, auch Tonbora, mit 40 — 50 Wohnungen unb 500 mohammebanifchen Gin

wohnern, liegt auf ber Dftfeitc be« 9)teerbufcnö ; bie antife «Stabt Dor hingegen mij

ihren nia^t unbebeutenben Ruinen einige 3)tinutcn nörblid)cr. ^ier erhebt fid) im ÜNorbc^

einer flcinen, oon oieten iulöriffen eingeengten Söucht, auf ber <Spifec cincö ^clöoorfprungl

ein (iaftell anö bem 9)fittclalter, baS aber auf alten Subftructionen erbaut ift. %n bei

^corbfeite, bid)t an ber Söranbung ber $?ud)t, ftcht man ben ^efi eine« ftattlid)cn ^au
werf«, weldje« al* Wagajiu für ben Scebebarf btenen mod)te; lange (Mrunbmaucrn am
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Quaberu ftnb nur Ucbcrreftc Don mcitcrm Umfang. Die eigentliche Stabt 30g ftd) auf

einem geringen, mit Irümmern (baruutcr Diele 5örud)ftüdc bon Säulen) bebedten „föötjen

*"8" 9 f9cn Farben fjiu, nad) einer anbern 33ud)t ju; erftredte fldj aber, menigfhn« in

ber fpätern röm. aud) in bie rcic^beroäffcrtcn Gbenen gegen Oftcn Inn. Stein

brücke unb Diele (9rabrammern umgeben bie Ruinen ber Stabt. Die biblifdjen Büdjer

[feinen awifdjen Dor unb Wapl)at=Dor (aud) Wapt)ot--^£or) 3U unterbleiben: Untere«,

„bie £öf)e, ber £öljen3ug Don Dor", gehörte in Salomo'ö 3cit jum ftetdj Ofraet,

wäijrenb ber „£afeu" Dor etwa im iöeft^ ber ^^önijier, b. i. ber s
)Jl)iliftäer, geblieben

fein mag; wenn man mdjr, jebod) weniger waljrfdjcinlid), in „ben $öt)en Don Dor" ben

l)ügclreid)cn iiüffrnfrridj, bie CEbene Saron, bejeidntet finben will, ber ftd) Don Dor bi«

gen Ooppe erfrredt. ($gl. |>i(5tg, ,,Urgefd)id)tc unb Üflötyotogic ber ^tyiliftöer" [?eip3ig

1845J, S. 135 fg.; bitter, „Die Srbrunbe", XVI.) Si neu der.

Dorf, Dörfer. Wicfjt mit Sinem mal würbe in ber 3>orjcit ba« ganje £anb be^

Dölfert, fonbern ba unb bort ließen fid) einzelne Familien unb Öeuoffenfdjaften nieber,

utefjr ober weniger weit Doneinanber entfernt, um Waum für bie SBeibe ju tjaben, inbem

ber Ucbergang Dom .fitrtenlcbcn |un Slrferban ftd) nur allmäf)lid) DoUjog (Dgl. bie <#efd)id)te

Ofaaf« 1 2Wof. 26, 12—32). Da« 2Badj«tt)nm ber Familien Dcranlaßtc 31t neuen Wieber

laffungen ring« in ber 9?ad)barfd)aft. Grbenfo finnig al« wat)r pflegten bie 3fraeliten

bie auf foldje SÖeife entftanbenen Ortfdjaftcu Dödjter be« Stammortc« 31t nennen, unb

biefen felbfi eine Butter in Ofrael (5 ÜKof. 32, 42; 3of. 15, *i; 2 ©am. 20, »).

?ll« ba« $olf unter 9)?ofc unb Oofua in Kanaan eittbrang, fanb e« ba« Vanb be=

reit« mit einer 3)ienge Don Ortfdjafteu beberft. 3n wilbem CEroberungäjug jerflörte e«

berer eine große 3at)U Djar aber bemüht, nad) Beenbigung beö Jirieg«, biefe wieberrjer^

3itfteUen, wie e« aud) felbftDcrjtänbliri) Diele neue Wieberlaffungcn grünbete. Die wieber

aufgebauten Orte fotlten burd) neue Warnen al« ganj neu erfdjeinen. Mein fo wenig

e« fpäter Römern unb (9ried)en gelang, mit ifjren Stabt = unb Dorfnamen bie alten

überall 3U Derbrängen, fo wenig brauten bie« burdjgängig bie cingewanberten Ofracliten

i ya. Staube (ogl. 4 sD?of. 32 , 34 fg. unb ftnobel ju ber Stelle). Die uralten Wanten

ij Ijaben fldj jum größten lljeil bi« auf biefen Dag erhalten, unb nid)t wenig tragen bie

felben ba^u bei, bie ^Ijantafte be« heutigen Söanberer« wie mit Ginem Sd)lag in bie alte

3eit jurüdjuDerfctjen.

cn Begreifltd) ftnb biefe Warnen nid)t ein leerer Sdjall, fonbern tjaben in«gcfammt Ujrc,

v,: freiltd) nidjt überaß mcfyr flar ertennbare SBebcutung. 3^rer Diele geben unä intet«

1 effanten ^luffd)luß über baö, waö wol bie erften Ginwanbcrer 31t einer ^Inftebclnng loden

or. mochte. So ftnben wir beren eine jiemlidje &a\)\, bie mit Cueöe (sajin, :en), 35runnen

ü; (beer) ober *3tue ('abel) jufammcugefetjt finb. (Sngebi (Söodöquclle), Gngannim (Quelle

•u5 ber (Märten), Üöeerott) (Sörunnen), 3?ccrfeba (Siebenbnmneu), ^Ibel üKedjola (Kue be«

$ 9teigentan3c$) u. f. w. "Ülnberc Wanten beuten bie iöobcngeftalt ber betreffenben Ortf^aft

ai an, fo Gtyabib „fpiOtg", weil biefe« Dorf auf einem fpifeigen Berggipfel lag, fo bie Dielen

?te @ibea, (^eba, Warna, welche alle auf ber $öt)e liegenbe Qrtc be3eidmen, fo WufymaQ,
b. i. abgcfd)loffcncr Qrt, S^lupfwiufel, inbem wirflid) 3)?id)ma8 in einer burd) Sd)lud)ten

•ittJ unb ^»itget umgrenzten unb Dcrborgcuen Wegenb ftd^ pnbet. SBtr erinnern befonber«

aud) au Sia^cm ober S^kem, ber „Wüdcn", bie „2Bafferf^eibe". üDiitten in biefem Ort

naEl fdjeiben fia^ nämlid) bie 2Baffer naö) Oft unb SBeft. ?lud) bie Bobeucultur mußte Warnen

n ;iJ leiten. Wimmou tjcif?t ©ranatbaum, o^ne 3wcifct f l}'' ct ^wcvft in größerer 3)iengc

c
gtt ber (^ranatbaum ge3ogen würbe. %u$ ä^nlic^cm (Mmnb befamen anbere Örtc ben 'Warnen

Xappuad), „Apfelbaum". (S3gl. unfer ?lffoltern, „bei ben Apfelbäumen", Birmen«borf,

. ^ „Söirnbaumborf"). S5Jh enoii^nen noc^ 59ct^d)crem, „SBcinbergljaufcn " unb 33et^pljagc,

ItfU „fteigenfjaufen". G« feljlt aber anbererfeit« aud) nid)t an Warnen, bie an bie cinfhge

(J^
iBilbniß erinnern. Die Ofraelitcn befaßen ein #trfd>au (Ajaton), ein We^aufcn (Betlj

,
flrf leopljra), einen (^eierort ((Stam) u. f. m. Gine >Xei^e Don Warnen weifen auf ba«

lpr r,-: öffentliche ober priöatc l'cben bc« 3?olf« l)in. So nannte man eine gemeinfame 3ln=
'.

ufl
iii betung«ftätte nad) bem bafclbft Dere^rtcu $ott. 2Bir erinnern an 5öett) Baal-3)icon,

lt
iif „SBo^nung be« 33aal 9Weon", Baal ©ab, „.<perr be« Ölürf«", 33etl)fd)cmefd), „©o^nung

ber Sonne", S3ett)bagon, „2Bol)nung Dagon'«" (be« p^ilift. mfa)gotte«), Bethel, ,,2öot)

r^nung be« Starfcu", nämlid) Öotte«. Der Ort, wo bie Stift«l)iitte ftanb, befaß beu

Warnen Sd)ilolj, wol barum, weil t)ier bie ent3Wcitcn Stämme @otte«friebeu miteinanber
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12 $ortt imi> Giftet

polten mußten. 93ctf)fd)ea», „ft oft Raufen", in ber OorbanScbene gelegen, an ber großen

£anbel$ftraße, erhielt feinen Namen ale föuljeftation für bie ßaraüanen, 99ctf)faiba, „ftifd)-

fangfjaufen", weil oon bort auö ber ivifdifang im <Sce $ene$aretf) bcfonbcrS fduoungüoll

betrieben worben 311 fein fdjeint.

Sefjr fiele Crtänamen finb mit öctf), „,$auö", uifammengefctjt. Xic meiften fo

jubenannten Crtfdjaften mögen auä einer £tit Rommen, in roeldjer ber länblidje Scruf

nötigte, 2Dod)en unb Monate (ang unter 3ettc" iu wohnen, wobei man aber immer

wieber jurücffcljrtc ja bem bteibenben £eim, bem fejigebaHtcn „§auö". 2lef)iilid)cn

UrfprungS finb nnfere „Ijaufen" jubenannten Crtfd)aftcn.

Seltener al$ in bcutfd)en ©egenben l)at fid) bei ben Ofraclitcn bie Erinnerung an

baä ftamilicnobcrf)anpt erhalten, weldjeS bie Nieberlaffung leitete ober unter bem bie=

felbc 31t größerer (Geltung fam. £od) erinnern mir an Äapcrnaum, „Torf Nadjum'ö",

33etf)3ad)aria, ,,.<pauÖ bcö 3«d)aria«", Kapljar^aamoni, „Torf be« SlmmonitcrS".

$>ie in iljren Tanten, fo fjaben fid) bie Xörfer OfraclS in tfjrem gefammten

fefjcn, trojj ber Dielen Verheerungen, üon melden ^aläftina feit ben Tagen Oofua'Ö Ijeim-

gefud)t morben ift, mcnig oeränbert, banf bem äußerft gärjen Schalten ber Orientalen

an ben Ijcrgebradjten Lebensformen. I>en beutfd)cn SBanbercr üoerrafdjt cö, menige

Dörfer im fetten Tfyalgrunb ober in unmittelbarer Näljc mafferreid)cr dieUcn ju finben.

ftaft alle thronen oben auf üöergeäfjöfje, eine Xfjatfarfje, bie cinbringlid) an bie frieblofen

3»ftänbc früherer 3 c itcn erinnert. Oebe Crtfdjaft mußte auf fefte Lage bebadjt fein

unb eine Sparte befi^en, bie mögtid)ft weit in bie Lanbe fdjaute, bamit bie 2ßäd)tcr

broben bei jeiten oor fteinbeSübcrfall marnen fönnten. Sin einem äDadjttlnirm , ber $u=

gleid) baS ^eerbentager 311 fdjüfcen beftimmt mar, fehlte eö früfjer mol feinem Xorfe

(2 itön. 17,»). Sludj mar cö ein Leid)teS, auf fteiler Apöfje gelegene Orte in mirflidje

fefte ^läfcc um^umanbeln, wie 3. 33. Salomo unb Ncfjabeam mit einer fteiljc Don roid)-

tigern Xorffdjaften gctlmn (2 (Sbjon. 8, .-.; 11, 5 fg.).

2Benn in größerer ^ernc bie auS gelbem .Halfftcin erbauten, plattbebad)tcn Käufer

nur unbeutlid) oom (Mebirge fiefj abgeben, fo Fiinbcn bafür fdjönc Celbaummälber lanb-

auf unb lanbab oon weitem bie Xörfer an (5 3Jfof. 28, 40). On Samarien befonber«

fteigen aud) neben ben ftlbcrgrüncn Delbanm^ainen ^figenbaumöflanjungcn , mit breitem,

bunfclgrünem Laub gefdmuirft, ben 93erg lunan, fobaß jumeilen f)inter bem 9icid)tlmm

do» Zäunten baS Torf fid) oerfterft. 3ft ber Tljalgrunb mit frifefjem Cuellmaffer fern,

fo treffen mir meift oor bcö TorfeS (Eingang eine tiefe (Sifterne, mit Sdjöpfrab unb größerer

Xränfrinne oerfefycn (1 2Wof.24,n; 1 8am.9,n). Sorgfam »erfährt man mit btefem S5?affcr

unb begnügt ftcfj im ftrüf|ling mit bemjenigen, roeldjeS bnrd) bie winterlichen Ncgengüffe ftd) in

offenem Tcid) gefammelt fjat. Onbem ber ftrembling in« Xorf eintritt, empfängt ilm oon ben

Xädjern Ijcrab »nb auö ben 33?infel» ber enge» »»b frummc» (#äßd)en bie 3Wewtc ber

^errc»lofen £unbc mit milbem (Gebell, bod) »jagen fic am Jage feinen Angriff auf ilm.

Xie Käufer fi"b na^e aneinanbergerürft unb faft burdjmeg ei»ftödig. 33ci mot)l^abenber»

Jamilien umfdjlicßt eine iiifammen^ängenbc 9?ci^c folc^er £äu#d)cn ben J^of, in meinem
baö 33iel) überna^tet, mä^renb ber ^lermerc feine Stube mit (Sfcl unb 3*CSC t^eifit unb

oft budjfiäblid) fein cii^igcö 3d)äfa^en auf bem eigenen ®d)ofc fd)lafcn läßt (2 Sam.
12,3). Xie 3»f9cn fteigen b»rd) eine außen angebradjtc Treppe aud) aufe Xac^, um
bort oben i()r Nachtquartier 3U nehmen. On bc» Reißen Sommcrmoche» fdjläft aber bie

Familie ba oben, oor Unbill notdürftig bwre^ ei» 33>eibcngeflcd)t gefqü^t. ^ür @arten^

anlagen finben mir innerhalb beö £orfe$ feinen 3?aum; hingegen fc^lt eö oor beut

.^aufc bcS Häuptlinge nid)t an einem größern freien ^lafc, auf bem ftd) abenbö bie

9J?ä»ner 311111 Öefpräd) unb gemeinfamer SDhh^eit fammcln. (Jin^ctrte ©eljöfte, fem oon

ber bieten #äufermaffc, fomme» gegciimärtig ütcUcic^t feltener oor al£ in ben Tagen
SUtifraclS, mo fic me^rfad) ermähnt werben (3of. 15, 45. 47 fg.).

Q$ ift bei ben in ber 2Mbcl genannten Crtfdjaften unmöglid), überall mit <Sid)er-

l/cit ju fd)eibe», was als Stabt, maö als Xorf gegolten, ^cutjutage red)nen bie Araber

in ^3aläftina ieben Ort 311 ben 3täbten, ber einen eigenen Warft befh>t, eine 33egriff«=

beftimmung, bie oiclleidjt in bie llrjcit l)inaufreid)t. dürrer.

Soin UHb Xiftd. 2i>ie üppig bicfclbcn aud) im SÜtertlmm baS Vanb übermudjerten,

3eigt ftd) fdjon in ber große» oerfdjiebcner 5l»Sbrüde, meld)c bem Hebräer für

biefc« Unfraut geläufig waren. Sin £auptf)inbcmiß für georbueten Laubbau, erfd)iemfcn
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Dorn unb Diftcl 13

bcm ifraelitifd)en Vauer Dorn unb Diftel alö 3c'^cn bc5 götttidjcn ßornö, weld)e erft

ber flud)bclabcne Voben herborgebrarfjt (1 Wof. 3, ih). Wod)te baö (Srbreid) lange frud)t

bar fein, waren bie Dornen nicfjt forgfältig ausgerottet, fo erftidten fte ba« aufwad)fenöe

©etreibe (Wattf). 13, 7) unb überjogen bei ftorfenbem ftleif? ber Wenfrfjen begierig «eder

unb Seinberge, fobafj nur in ftetem Stampf gegen biefc feinbtid)e 9taturmad)t ber Vanb

mann fitf) eine reirf)Ud)e Crrnte fieberte (<5pr. 24, si). Den Verheerungen barbarifdjer

ftcinbe folgte ba« üppige Sud)crn be« ftarfjeligen Untraut« auf bem ^ufje, um ein Xt)al=

gelänbc Doli larfjenber ftrud)tbarfeit oft für Oahrljunberte öoücnb« in eine traurige Süftcnei

iimjumanbeln. 3m Horben unb ©üben ^aläftina« trifft man jablreicrje Drümmert)aufeu

iängftoerlafjener Drtfrf)aftcn mit ben Spuren einftiger blütjcnber Suttur, aber nun weit

hin umgeben Don niebrigem Dorugeftrüpp. Sic treffenb t)at 3ott)am, Slbimeled)'«

Gtiefbruber, ben rud)lofen Dtrrannen, ber fein anberc« 3iel als Vefriebtgung feiner 3etbft*

fudjt im ^luge behält, einem Dornbufd) Dcrgltrfjen (dftdjt. 9, u fg.).

Unter ben Derfdjiebcnen Dornarten fanben mir bie juweilen al« Cit)tiftu«born bc=

äcidmete Ononis epinosa, bie burd) grau grüne, am staube frf)warf) gefügte Vlättdjcu ftd)

fennjeidjnct unb faum 1 ftufe (}oä) wirb, weitaus Dorherrfdjenb. ocm unanfebn
lid)cn ©efrrüpp fdjaut ba unb bort eine Iwdnrotfy blühenbe ?luemonc ^erauö, wie um bei:

büficrn freubtofen ?lnblirf ein wenig ju milbern unb erinncnib an tag ©leirfmifj im
^otjenlicb: „9)?einc ©eliebte ift wie eine Anemone unter ben Dornen" (§2, 2, 2). an btefen

Dorn bad)te wol ber cphraimitifd)e Hönig 3oa«, wenn er fpotteub feinen 9?arf;barn Sima^ia
Don 3uba einem Dornbufd) oerglid), über weldjen baö ©ewilb beS »yelbes im Vibauon
Einlaufe, if)n jertretenb (2 &8n. 14, y). 3luf unferm Seg burd) ©antaria hatte bie

Silbnij? unfern
s
}3fab auf weite <3trerfeu mit gclbblüljenbem ©infter umfüumt. Die

gelber fdjüfet man gegenwärtig in ben milbern Sljälern unb (Ebenen mit Herfen dou

ftcigencactud; borf) in ben Ürümmcrn SläfalonS faf)cn wir bie (Härten, nad) alter 3itte,

nod) mit SBeißborn unb Vrombcerftauben ttmjäunt (Sir. 28, 23). Diefe ©eftrüu'd)e um
fStoffen einft bie ©arten, in benen ftebguirlanbcn bie Feigenbäume umranften; bafjer

bcm £errn baö ©leidjnifj ftd) naf)e legte: „Von ben Dornen fammelt man feine feigen

unb Don bem Dornbufd) lieft man feine Drauben" (8uf. 6, n). Die Cafe Don Oeridjo

ift jum großen Dljeil 00m ftad)cligen Wabfftraud) (Zizyphus spina Christi) bebedt, bei

eine gclblidje, etwa jotlbirfe, fugeiförmige, fauerc ftuidjt trägt. Der 53otauifer ttotfdjt)

faf) tfiex
sJ?abffrräud)er mit bcm tropifdjeu ^Jaraft)t Loranthus acaciae überwudjcrt , ber

mit feiner Wenge feuerroter Vlütcn it)n an ben brennenben Dombufef beö Wofc er

innerte (2 9Rof. 3, 2). (£« ift nie^t unmöglich, bafe ber ?lnblirf oon alfo gcfd)müdten,
weithin leuc^tenben üöüfc^en im finblid) poetift^en ©eift ber alten 3inaif)irten bie 3age
t»on flammenben unb bod) unoerfef)rt bleibenbcn Dornfträud^em werfte. Herfen 0011

trodenen 9?abffäftcn umgeben bie ©ct)öfte ber Kütten Dom heutigen er 9?irf)a. 2ßic in

anbem ?anbe«tf)eilen, fo leiften übrigen« aurf) ^ier ber ©emeinc Oubenborn, ber Oleaflcr

unb Derfd)iebene ftrateguöartcn bem Wabf ©efeüfd)aft.

SBäljrcnb auf ber £>bf)c unb am ^Ib^ang ber Üöerge bie Dornen Dorwattcn, gebeibeu

in bem mit bid)ter £mmudfd)id)t bebedten Dicflanb bie Difteln befonberd üppig. 3o
fanben mir bie äufierft fruchtbaren (Sbencn, bie fidj ftufenweife Dom Jtuf; be« !Xl)abor

jum <£ee ©ene^areth ^waUxfidftn, Don mächtigen Diflcln ftarf überwuchert. gibt

aber im ganzen ^anbe eine grofee £aty Don Difteln, bie burd) prächtige Vlütcn fid) auö

^eidjncn unb im ftrüfjling nid)t wenig jum 6d)mud beö Vobcn« beitragen.

Oftmals bro^ten bie Propheten, baf? an ber ©teile ber iükinbcrge unb ©ctreibe

faaten Difteln unb Dornen ba« Vanb einnehmen werben, unb bie Dielen Derhecrcubcn

Kriege, unter benen ^aläftina ju leiben hatte, Derfd)afften ben brohenben Sorten reid)

lic^e (Erfüllung (3er. 12, is; Oef. 5, e fg.). Dorf) in ber ©egenwart hebt ftd) ber Slrfer

bau wieber, wenn aurf) langfam. 3ttan ficht im ephraimitifd)en ©ebict bie Sauern mit

tan $flug ftelber urbar marf)cn, wo bie Ononis spinosa (^auhed)el) unb anbereö flcinc«

©efrrüpp DieUeid)t jahrhunbcrtelang bie unbefrrittene ^>crrfrf)aft befeffen hatten. Witten

in ben (ginöben Doli Dornen unb Difteln trafen wir fauber gegätetc gelber, beren auf

fpriefjenbe Seijen ^ ober ©rbfenfaat eine rcid)e Ghrntc ^u Derfpred)cn frf)icn. Slllcrbingö

mag e« norf) lange gehen, biö bie jcrfatlcnen ^erraffen an ben Vergabhängen mieberf)er

^efteüt unb mit 2Bcinftörfcn befc^t fein werben, ©egenwärtig erinnern bie Derfümmertcn

9?efte ber SRcbgclänbe, 3. 33. im ©tamm Benjamin, nod) einbringlirf) genug an ba« SBort
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14 Dotdan Dradjc

be« Oefaja: „Um läge ber $eimfud)ung wirb jeber $lafe, wofelbft taufenb Gebert

flehen für taufenb Silbcrlinge , ben Dornen unb Dificln anheimfallen " (Ocf. 7, 23).

Surrer.

I Oldau, lotiinin, aud) Dotgaim, eine Stobt in $aläftina on ber Äaraöauen

frrafje oon ©ileab nad) Aegypten (1 ÜÄof. 37, 17 ogl. C 25), on ber Sübfeite ber (State

ilfrael jwifdjen SfntopoliS (9etf)--§ean, ^cute 93cifdn) unb (9aba (jejft Dfd)cba;), an einem

(9ebirg$pa§, burd) ben man oon Horben $er in baö jüb. £onb gelangte (Oub. 3,9; 4, «;

7,3.i8; 8,3), nad) ber Angabe ber ftirdjcnoätcr 12 röm. Weiten (gegen 5 Stauben;

nörblid) oon Samaria (ogl. aud) 2 flbtt. 6, 13. it. so), alfo etwa in ber Wäfyt be$ alten

(Shnnäa (be$ heutigen Xfdjcntn). $?obinfon f)at bie Crtlagc and) n>iebcr aufgefnnben in

einem großen, mit Ruinen bebedten v>ügcl, nörbüd» oon (^ari$im unb 2 id)cm, norbroeftlidi

oon ÜübdS (Dcbefe) unb fübwcftlid) bei Dfchentn; unb nod) jefct führt bie große Strafte

auö bem alten Öileab über 33cifdn, 3er;tn (Oeöreel) unb ifdjenin burd) bie (£benc oon

Dell £>otf)dn gerüber in bie (Sbcnc Saron, unb in biefer burd) Hamich fyinab nad)

Hegopten. Der üRame Domain fclbft, Doppelcifkrnc bebeutenb, wirb burd) bie mehrfad)

ermähnten (gruben in ber Srjä^lung 1 Wof. 37 , 20. 22. 24 erflärt, unb t)eute nod) finbet

fid) am füblid)en 3«f> ^eö DeU Xotf)dn eine CueUe, s)iamenÖ cl-.§aftreh, fowie aud) bie

Straße weftlid) oon Dfdjcnin nahe an bem nörblid) bei Dotfjdn gelegenen ©runnen bon

.Ucfr ftüb (Gaparcotia) öorbctgcrjt. erweift fid) alfo $uglcid) bie Drabition als falfdj,

weld)e bie @rube (CSifterne), in wcld)e Oofcpf) oon feinen Sörübem geworfen worben, un-

fern be« (S^an Dfdmbb Oüfuf am nörblidjen Snbe bcö See« ©euejareti) aufzeigen will.

Ä neu der.

J mdif. (2(8 werben oon ber aleranbrintfd)cn unb fjicronmnifdjcn iPibelübcrfefcunj}

mehrere tybv. 2ßörter, wie tan, tannin, pTtön, naha.s, burd) <lraco, bod) ohne Üfegcl.

überfefct, infolge beffen Vut^er biefe Wörter beutfd) burd) Drache wiebergegeben fjß

(3ef. 13,22; 34,13; 43,2o; Oer. 9, 11 fg.), feinc«wcgö aber mit (Sonfequenj. Wit bem

iSort draco, Dradje, oerbanb baä claffifd)e 3tltcrtf)um, nad) ber reidjen Sammlung bti

$?od)art (Hierozoicon, III, 225 fg.), burd)au$ feine flarc ^orftellung, fonberu bejeidjnfJf

bamit fabelhafte Reptilien, über bereu 9?atur bie wuuberlidjftcn Angaben gemalt, U0 att

bereu $eimat natürlid) bie fernften unb unbefannteften l'änber angegeben werben, wie Sleujiopitn

unb Onbien. tyn gange foÜ gelegcntlid) über 100 miß betragen (^liniu^, VIII, 13, 14;

Strabo, XVI, 775; Sleliauu«, Do natura aniraal., U, 21; XVII, 1; XV, 21; Diobor,

III, 22; (Mclliue, Noct. attic, VI, 3). Xie größte i'änge erteilt ber arab. 300^9

Damiri einem Drad)eu, ber 2 ^arafaugeu, alfo 1 '/2 ^Reiten lang gewefen fein foll. Tic

äutjere ©e(talt ift ebenfo wenig beftimmt bcft^ricbcit ; balb foüen ftc Flügel, ^üfte unb

SDfäfjne gehabt l)aben, balb fc^lt bad eine ober baö anbere, aud) ein Sart an ber untern

Winnbatfe wirb i^nen ocrliefjcn, it)r j)fad)cn wirb balb groß, balb flciu gefcb,ilbcrt. Die

ftarbe foH feuerrotl) ober aud) gelb fein („Oliaä", II, 308), aud) fdjwarje unb afc^farbeue

gibt e«, unb QtKcenna fügt fcb,warj unb gelbgcfledte ba;
3
u. Stiele leugnen, ba§ fic

giftig feien, anbere behaupten cö; i^rc Aufenthaltsorte ftnb Quellen, wüftc Stätten ober

.^Öljlen, in benen fic, nad) beutfd)cr Sage, Sdjäjjc ^üten unb golbenc Hrönlein tragen.

Xieß fabclljaftc 333efen wirb im % D. gefunben 5 ÜHof. 32, 33; % 91, u; 3er.

51,34; bod) liegt fein C&runb oor, fytx nia)t cinfad) Strängen 51t oerfte^en, unb iin^

befonbere ^f. 91, 13 ebenfo aufjufäffen wie Warf. 16, \». %n auberer Stelle aber ift

oon ben Uebcrfe&cru tannin im Singular oerwcdjfelt mit tan, Singular, tannim, Plural

(HÜ. 4,3 ab:r tannin), waö Se^afal ober wilber £»unb bebeutet, unb fo ift Ocf. 13, 22;

34, 13; 43, 20; 3er. 9, 11; 10, 22; Wieb,. 1, s wo bie LXX dracon überfc^en, ber Sdjafal

ju ocrftcl)cn, ber wegen feiner flagenbcn Stimme oon ben Arabern 'ibn awu, Sofjn bef

@efd)rci«, genannt wirb, unb, an allen biefen Stellen, oft mit bem gleidifaü« jämmcrlid)

fct)reicnb€n Strauß oerbunben, ^ur bilblid)en ©cjeidjnung äußerfter Trauer, unb, weil

er wiiftc Stätten bewolmt, y\x 3?efd)reibung größter 3crT^^run9 benu^t wirb. Sonad)

traben wir feine SBcranlaffung
,

irgcnbwo im %. X. Stellen anzunehmen, nad) benen bic

alten Hebräer an Draef)cn in uufemt Sinne geglaubt hätten; fic mögen unter tannin,

peten n. f. w. gan$ beftimmte Xijierc gebad)t hoben. Später ift Dradje iöejeidjnunc)

für ein mäd)tigcc<
f

abfd)culid)ee, aber fabelhafte«, nur in ber $hantaftc eriftirenbe« 2Bcfen,

unb fo bient er junt 33ilb beß djriftcnfeinblidjen, fatanifcfjen »?ömifd)en 9?eid)« (Offb-

12—13). Seine fieben Hüpfe beuten au^ bic fteben .^ügel ^om«, feine 3ef>n £örncT
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auf bic £>crrfd)er biö
s
Jicro, fein Sd)wcif, ber baS drittel ber Sterne Dom Gimmel fegt,

auf bie gewaltige öcrwüfiung unb ben Drurf gegen bie Mirale. Die SorfteHungcn Dom
SHümifdjen ü?cid) unb Dom 3 atan finb barin Dermifdjt, unb u-eü man ben Satan al«

bie alte (Solange (1 9Äof. 3) backte, fo wirb er hier alä gewaltige 3d)Iauge, b. i.

Drad)e, bargefieüt.

Die @efd)id)te Dom Dramen $u Säbel cnblid) fällt unter ben gleiten ®eftd)tspunfr

rote bie üom Sei ju SBabcl (f. Saal). So wenig als biefe ©cfdjidjte Slnfprud) auf

Ußa^eit matten fann, fo wenig bic beS Dramen, jumal Sd)langencultuö mit £efti

ftemien bei ben Sabnlonicrn feine alten 3cl,9n iffc f"*r M hat '
aud) ben Diobor (II, 9)

nid)t. lieber bie Dradjenquctlc 9?cf). 2, is i)at bie jcrufalemifdje Topographie SluSfunft

|» erteilen. Hfcrr.

Drad)C!tfl;ucUc, f. öcrufalem.

T rndwic (^utljer: „@rofd)cn">, eine gemöhnlidje gried). 3ilbermün$c, auö 6 Obolen

bcftefjcnb (f.bteHbbilbungcn). Die attifdjc (athenienftfd)e) Dradjme, berDicrteJ^cil bcSStatcrS

unb ber hunbertftc ber 2Wtne, ^atte, nad) ber Prüfung Dieter aus bem Sllterthum nod)

übrigen Stüde, im Durchfdjnitt ein ©emidjt Don 82 1
/7 parifer (etwa 67,4 engl.) @ran.

Dod) gibt e$ aud) leidjtere ju 77, ja 76 (burdjfdjnittlid) 77%) parifer ®ran; unb

foltfje curfirten fett bem 3. Oaf)rf). d. (Sfn\ unb tarnen aud) ju ben 3ubcn nad) ^paläftina.

Denn in ben Stellen 2 2Watt. 4, 19; 10, 20; 12,43; t'uf. 15, 8.9 ift oljnc 3*°^ nid)t

Don attifdjen bie 9?cbe, fonbern Don p^önijifa^en, mit geringerm @cwid)t unb 2S?erth ; obwol

man bei i'uf. 15,8.9 aud) fd)ou an eine ©olbbradjme fjat benfen wollen, wie fold)e im

benadjbarten 2(cgnptcn Don ben ^tolemäern im @cmid)t Don etwa 65 parifer ©ran unb

im 2Bertfj Don 12 1
/* Silbcrbradjmcn ausgeprägt würben; wäljrcnb jene Drachmen ya.

öphcfuS in ber Stelle 9lpg. 19, 19 icbenfallS für röm. Denare $u galten fmb, wie fie

ja aud) im ^erfeljr ben röm. Denaren gleid)gead)tet unb biefe barum Don gried). Sd)rift=

ftcllern oft gerabeut als Drad)mcn aufgeführt werben (f. Denare (Sine foldjc Drachme

#5

hat einen ÜBertf) Don 20 tfr. (5
5
/7

s
J?gr.), bic fdjwcrc attifdjc hingegen einen folgen Don

26 Mr. (genau 7% s
J?gr.). SÖäfjrenb nrfprünglid) 2 Dräsinen einem Sefel gleidjfamcn,

ift eS auffaUenb, dou ben fpätera üuben ben Sefel §tt 4 attifdjen Drachmen taxirt $u

feljen (Oofcpl)uS, „Stlterthümer", III, 8, 2), fobaf? «Ifo eine Doppelbradjme (Dibrad)me)

fratt beS gefcfelidjen falben SefelS als jährliche Dempelfreuer (Dom 15. Slbar an) ein-

geforbert würbe (Wattl). 17,24.27). SBenn jebodi baS atrtfd)e Sicrbradjmenfrürf (Terra

brad)me> ober ber attifd)e Stater im SBerth Don 1 D^lr. juerft 328,8 parifer (= 269,5
engl.) @ran gewogen, fo ^atte fta^ bic 2Wünje immer me^r Dcrfa^le^tert, unb c8 gab
nirfjt^Qtttfd)c Detrabradjmcn, welefje baS @cwitftt ber iüb. (Sefel nur um 10— 12 ®ran
iiberfo^ritten. Da^cr f!o§, wenn man eine foldjc Üetrabrad)me, ober Dibradune, in Sefcl

umtaufd)tc, weil bie Jempelabgabe in einljeimifdjem ®elb bejaht werben mußte, baö

überflüffige 2Wct)r be« @ewic^tÖ unb 2£ertf){i (Don ber letrabraa^mc ober Dibrad^me) alö

%o in bie Jafdjc ber SBedjeler (Wlattt). 21,12; 3ot>. 2, 20), welche ftdj ^u biefem 3wcrf
in ber $orfjaü*e bcö Tempels mit if)ren (Melbtifdien aufhielten (f. DarifuS unb Scfel).

Hneurfer.

$ret, f. 3«i)t-

Drcicintgtcit. Die $iird)e lehrt, ba§ ba« göttlidje 2ßefcn an ftd) lebiglid) als

Einheit Dorljanben fei, bafe aber biefe (Sinr)eit in brei Derfehiebenen ^erfonen ober $d)*
Reiten Don öwigfeit b,cr eriftirt (immanente ober innergöttliaje Dreieinigfeit) , unb fit^

i»ahcr owd) in brei ^erfonen (Sater, <8o!m unb ©eift) mit ewiger innerer 9?oti)Wcnbigfeit

^ttgcfd]id)tltd) geoffenbart fyabe. Den sJi*ad)Wci$, ba§, bei ber Annahme einer göttlichen

Dreiperfönlidjfeit ober breter göttli<^er ^erfonen, bie Einheit @otteö ungefährbet bleibe,

t
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ift bic ftird)enlchre fd)ulbig geblieben; fie I;at ftd) auf ba$ „©cheimnip", ba£ in biefetn

Dogma liege, berufen; bie $erauuft ntiiffe üor bemfelben baä 31ugc fdjüepcn, ftd) unter

ben ©lauben gefangen geben. Dabei wirb nur überfeinen, bnf? bic „Offenbarung" bic

33eftitnmung fyat, bie ©eheiumiffe ber Religion flar unb beutlid), nid)t aber bunfel

ju madjen, unb baft ein Dogma, wcldjeö auf jebe Rechtfertigung oor bem 9Cid)terftuht

ber Vernunft Der^id)tcn muß, aud) feinen 3lnfprud) auf wi[fenfd)aftlid)e 5Jegrünbung er*

heben fann. 2Btr haben und jebodj hiev uid)t mit einer Untcrfudmug über bie mitten*

fdjaftlicrjc Berechtigung ber fird)lid)cn Drcteinigfeitälchrc 311 befd)äftigcn, fonbem lebiglid)

mit ber ftrage, inwieweit biefc Velare in ber iöibel begrünbet ift, unb mit wcldjem 9Ced)t

fie ihren Urfprung auä ber SBibel herleitet.

2Ba6 uterft baö 31. D. betrifft, fo gehört 511 ben Gigcnthümlid)fcitcn beö alttcft.

©otteöbcwufetfcinä, bafj ctf entfdjicbcn monotheiftifdj ift. Sd)ou bei Abraham (f. b.) unb

ben Patriarchen überhaupt tritt bic monotheiftifchc ©ottetfibec mit unbebingter Gntfd)iebcn=

tjeit auf. @ott ift ber £öd)ftc, ber Sd)öpfer Rimmels unb ber Grbe (1 SDiof. 14, is» fg.),

er ift ebenbarum auch ber 3tUmäd)tige unb ber Gine, neben bem feine anbern ©ötter, al$

ftepräfentanten ber ©ottheit, mehr plafc h öf,cn - er fid> Dem 9Hofc alö: „Och
bin, ber ich bin" (f. Oahbe), offenbart (2 SKof. 3, 14), fo fehltest er mit einer foldjcn

Bezeichnung eine 9)?el)rfad)heit feine« Od)S, ein „2Bir finb", ohne weiteres aud; in jener

Bejcidjnung liegt ber ©cbanfe, baß ©ott ftctö berfclbe ift, bap fein 2£anbcl, fein 2L*ed)fct,

feinerlei 93eräuberung in fein Selbftbewufttfcin fallen fann. Der ÜDfofai&nuS, bie theo«

fratifd)e 3lnftalt überhaupt, ift auf biefen ftrengen nionotr)ciftifd)cn (Miauben gegrünbet,

unb je mehr fte mit polntljeiftifchcn Rcminifcenjeu unb Ucbcrliefcrungcn aus ber ägnpt.

Pcriobe bcö ifraclitifdjen sBolfätfmmä ,^u fämpfen hatte, befto mehr war fie in allen ihren

(Einrichtungen barauf bebad)t, bie Obec ber Gtnheit unb Ginjigfcit ©ottetf in ber Station

jum energifchen 53emuf?tfein unb 31uöbrucf ut bringen. Daher au ber Spifee ber ©efc£=

gebuug baö Verbot, neben bem Gilten ©ott nod) anberc ©ötter ut öerchren, ein gefdjöpf-

liehe« SBefcn aud) nur im Silbe barutftctleu (2 üKof. 20,3 fg.; 5 2Hof. 5,7 fg.). Die

bcutcronomifdje ©efefcgebung fennt feine höhere ^orfdjrift als bic, au ben Gincn ©ott

ni glauben unb benfelbcn über alle« $u lieben (5 ÜWof. 6, 4 fg.). Die Obee ber göttlichen

(Einheit bcherrfcht unb burd)bringt nun aud) bic gefammten Ginrichtungen unb bitten beS

3$olfS Ofrael. Sic oerlciljt benfelben ihren fittlidpcrnfteu, alle pagauiftifd)e ?vriuolität

auÖfd)tief?enben Gharaftcr. 2Bic e$ nur Gincn ©Ott, nur (Sine göttliche per

fönlichfeit gibt, oon welcher alle« ablängt, burd) weld)e alle Sdjirffalc ber 2Mt unb ber

9tfenfd)en bebingt ftnb, fo gibt e8 auch mn" ®n ^oif ' an welchem biefer ©ott fein 21*01)1

gefallen r)Ot (2 2Hof. 4, 22), nur (Sin ©efefc, bem unbebingter ©chorfam gclciftct werben

muß (5 UÄof. 4, 5 fg.), nur Ginen Söunb mit ©Ott, au« welchem £>cil unb £ebcu ent

fpringt (5 ü)?of. 5, 3 fg.), nur Gincn Dempel, nur (Sine heilige Stabt, nur Gine ©ott

wohlgefällige GultuSforat (fo felbft bei einem Propheten, ber auf ber geizigen £>öl)c bcS

jweiten Ocfaja fteht (3ef. 60, 10 fg.]).

Schon bemjufolge ift c$ im höthften ©rabe unmahrfd)cinltd), baf? im 31. D. bic

©ottl)cit alö eine breiperfönliche oorgeftellt würbe, ja, ba§ fich auch nur beftimmterc

Spuren einer fold)en SBorftcüung anffinben laffen. 3lllerbinge finben fid) im 31. D. oer=

fdjicbenartige ^orjtellungcn oon ber OffenbarungSmirffamfeit ©ottc« in ber SBclt. 3m
allgemeinen wirb ©Ott übcrweltlid) öorgcftcHt; er thront hernach über ber 2£clt; oou

feinem himmlifchen Dh^onf1^ 0118 ieitct unö 6eherrfd)t er alle« (Pf. 11, 4 fg.; 33, 13; 47, 9;

93, 1 fg.). Sein wcfentlid)eS 3lttribut ift ba« ber ©cred)tigfeit, unb in ©cmäf?heit biefer

wirb auch i
eDcr ^nf<h gerichtet. 3tbcr cö fehlt im 31. X. fcincöwegä an bem iöeroitpt^

fein ber göttlichen ?icbc$offcnbarung, wenn auch in ber 9?eget ©Ott feine 2iebc nur bem

25olf Ofrael funbgibt. Darum ^e$t er Ofrael« Söater (5 3)?of. 32, &) in einem Diel

höhern Sinn, al8 31braham unb Oafob, bic oerehrten Patriarchen, beffen Sätcr ^eifjen

(Ocf. 63, is; 64, s); Ofrael ober Gphraim heifjen auch feine „Grftgcborencn" (2 ÜWof. 4, 22;

Oer. 31,9). Da« nationale Söewu^tfein ber Ofracltten, Ginen himmlifchen 93ater ui

haben, oon Ginem ©ott gefRaffen ut fein, wirb oon bem Propheten SDialcadü benu^t,

um ben 31bfaU unb bie Untreue inmitten bc$ iöunbcdDolfö ut befämpfen. Out befonbern

noch r>on Dcm patriotifchen Sänger alö ein $ater ber Söitwcn unb 2ßaifcn

gefeiert (pf. 68, e), unb alä feinen 3Jater ruft iljn ber fromme an (pf. 89, 27). ©erabe

ber Umftanb aber, ba§ ber Ofraelit in ©ott feinen himmlifchen 3Jater erfennt unb auf
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beffcn 33atcr^ülfc oertraut, üerbietet i^m unbebtngt, biefelbc göttliche <J5crfönlidjfeit aud}

nod) als anbermeitige ^crfönltdjfeitcn, als biejenige beS ,,(So!meS" unb biejenige beS

„^eiligen ©cifteS" ju benfen. (Sincn „(Sotm ©otteS" gibt eS aÜerbingS innerhalb beS

oltteft. SorftettungSfrcifeS. 2lber ber attteft. fromme würbe baoor jurürfgebebt fein, ben

einigen ©ott nidjt mtr als SBater, fonbern aud) nod) olö feinen eigenen, aus fidj felbft

gezeugten, <Sohn öorjitfrcllcn ; er mürbe, wir bürfen uns baS ntd)t oerbergen, Ijierin eine

^crle&ung ber unheilbaren göttlichen SDfajcftät, eine
s#rofanation beS ^eiligen erblich

haben, ©ott, ber Sater, ift 2Öcltfchöpfer, üftenfehenbilbner; ein So^n ift, ber tftotur ber

'

(Sad)C nad), ©cfdjöpf, ©ebilbc. ©Ott, als 2orjn oorgeftcllt, würbe anf bem (Stanbpunft

beiS alttcft. S9en)nßtfcin^ mdjtft Geringeres bebenten atd Cntflcibung (Rottes oon feinen

abfoluten ©genfdjaften nnb (Sinreiljnng bcffelben in ben ÄrciS ber gefdjaffeneu enblidjen

SBefen. 9?id)tS ftetjt fefter, als baß im 21. X. ber begriff ber 3CM9""9 nothmenbig ben

ber Hbfjängigfcit, ©cfdjöpflichfeit imb <gnblid)feit mitbebingt. DaS 2t. D. fennt einen

„<Sol)n ©otteS"; biefer ift baS Söolf Ofrael, baS, atS baS bcoorjugte unb oor allen anbern

$ölfcra auSerwäfjlte $olf, „erftgeborener" Sofm ©otteS tyeifjt (2 3J?of. 4, 22). 91ucr)

(Ephraim 6,ei§t ©otteS „(Jrftgeborencr" unb wirb als ber ©otjn feiner $rcubc bezeichnet

(Oer. 31, 9. 20). 211S „feinen geliebten £ofnv" rief ©Ott Ofrael aus 21egi)pten (£of. 11, 1).

2111c 9flenfd)cn fmb nad) attteft. 2lnfd)auungSmeifc in gewiffem (Sinne „(Söhne ©otteS"

fofem fie oon ©Ott, unb zwar nad) feinem 93ilbc, gcfd)affen fmb (1 üttof. 1,27). 2lbcr,

biefe Bezeichnung wirb bod) in ber Siegel nur foldjen SWcnferjen gegeben, weldje in einem

befonbcrS beoorjugten 2>er^ältni§ ju ©ott flehen, welche feine Lieblinge ober (Stefloertrctcr

auf (Srben fmb. <So wirb ber I^roncrbe Daöib'S unb mit it)m jeber Daoibtbc als

,/Sofm ©otteS" proclnmirt (1 ©am. 7, u fg.), ein SBürbcname, welcher bie unoergäng^

tiefte Dauer ber Daoibifdjen Dunaftic üerbürgen fott. So t>ci§t ber tf)cofratifd)e Äönig

in <ßf. 2, 7, eine (Stelle, bie nur burd) ein grobes StfiSocrftänbnife ober $orurtf)eil oon

«mer „3cugung" im moralifdjcn ober metaplinftfdjen (Sinne umgebeutet werben fann,

„<3ofjn ©otteS". Ott ber Siegel fommt biefer 2Bürbenamc gefchid)tlid)cn ^erfonen ju,

bisweilen aber aud) ibealen, 3. 23. 3ef. 9, s bem erhofften fjcrrlidjcn Daoibiben, oon bem

Ofrael feine glorreiche (Erneuerung erwartet, bem SWefftaS (f. b.). DaS ^tnbert nid)t,

bajj bie Daoibiben aud) wieber in baS $erf)öltni§ oon „£ned)tcn'' ju ©Ott gcftcllt werben

<^f. 89,4); benn auf bem alttcft. (Stanbpunne ift baS ÄinbeSbemufjtfein (f. ftinber) oor^

^ugSwcife ein Bewußtfein ber 2lbb
/
ängigfett unb Unterwürfigfeit im $ert)ältnif? ju ben

Gleitern (f. b.). On $f. 82 werben 9?id)ter, unter allen Umftttubcn fetjr angefel)cne ^erfonen,

oielleidjt (t)ifeig, „Die ^ßfalmen" [i'eipjig 1863—65], U,i, 188 fg.) auölänbifc^c gürflen, bic

über Sfract t)errftt>en, gerabeju „©öttcr" genannt. Diefe ©orftetlung, ba§ 2f?cnfdjcn ©öttcr

fein fönnen, ift batjer nit^t aus bem frommen $ewu§tfein eines Ofraeliten tjcrauSgewachfen ; benn

für biefen tönnen 2ttenfd)en nur „©otteS <5'6t)T\t", niemals in 2Birflid)feit ©öttcr werben.

Der SuSbrud „(Sotjn ©otteS" bezeichnet mitt)in im 21. I. niemals eine göttliche,

fonbern lebiglich eine menfdjliche ^crfönlicrjfeit. 5inben fid) nun aber im 21. nicht

bic beutlichen ©puren einer Ünterfcheibung 3Wifchen bem übcrweltlicf)cn unb bem ber 35Mt

fich offenbarenben ©Ott, unb jwar in ber fixt, ba§ auch ein zweifaches göttliches ©elbft-

bcwufjtfein infolge einer innergörtlichen <Selbfluntcrfd)eibung wahrgenommen werben fann?

Die Annahme, baß in bem ©ottcSnamen Clohim eine ^luralität beS göttlichen (Selbftbewu§t=

fcinS angebeutet fei, ift jefet wol allgemein aufgegeben, unb jener Plural als ein Plural beS 2lb-

ftractumS (©ottheit; (Swalb, „21uSführlichcS Lehrbuch" [7. 2luSg., ©öttingen 1863], §. 179)
anerfannt. 2Iber auf ganj anberc Onftanjcn beruft man fieh, um jum gewünfehten 3icl ju gc=

langen. 9Wan erinnert oor allem an jenen „(ÜEngcl Oahoe'S", ber fo oft in ben S8üd)cm ber altera

©efehidjte OfraclS mit Oahoe felbft ocnoechfclt wirb, wonach bic 93crmutt)ung nahe ju

liegen idjciitt, wenigftenS nach Der ^orfleüung beS DarflcUerS f^abe Oahoc ein boppelteS

33cwu§tfeut Oon fich felbft, je nadjbcm er fich oon ber SBctt fchtcd)terbingS unterfcheibc

ober berfclben ftd) felbft mittheile. Dicfe $ermutt)ung hält aber oor ber genauem $jjrü=

fung nicht ftanb. 2ln ben betre^fenben (Steflen, an beuen baS ©ubject „©Ott" (Oahoe)

mit bem Subject beS „(SngelS ©otteS" allerbingS bem 21nfchcin nad) ohne weiteres üer=

taufcht wirb, ift ber „£ngel" nicht als ©ott felbft, nicht als eine zweite göttliche ^erfon

neben einer erften genannt (was fdjon an ftd) bem frommen S3cwu§tfcin beS Ofraeliten

wiberfpräche), fonbern er ift, nach ocr Änfchauung beS DarfteflcrS, ber ben SBiHen ©otteS

üoUftrcrfcnbc Diener
(f. Sngel, fowie 1 SWof. 16, 7 fg.; 21, 1-

fg.; 22, 11 fg.; 31, tt fg.;

fibtT.Sfjiraa. II. 2
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2 9Hof. 3, 2 fg.; 13, lij 14, 19; 4 2Rof. 22, 22 fg.; 9tid)t. 6, 11 fg.; 13, 15 fg.). SB&ttljfen

mir al« Seifptel chic ber bepdmcubften Steden. 9?ad) 2 2Kof. 13, 21 ycljt „©ott"

(Ooljöc) felbft oor bem ifraelitifd)cn 2Sanber$uge bur<^ bic SBüfte einher, nad) 2 50?of.

14, 19 wirb baffelbc Dom „(Sngel ©ottc«" au«gcfagt. Der Sngel ©otte« ift an ber

^weiten Stelle ber irbtfdje
s)jcpräfentant ©ottc«. Der jüngere Darftcllcr hat bereit« ba«

iewufctfein , bafc ©ott nid)t perfönlid) (ftnnltd)) auf bie Srbc fjcrabfteigcn fann; tnbem

er biefeö SBcwufjtfeitt au«brütfen kOtH, läfjt er (Sott buref) feinen Diener feine 33cfcl)le

• au«fül)rcn. Ommcrhin ift c« ober bod) ©Ott felbft, unb fein (Geringerer, roctcr)er fein

Volf währenb be« iffiüften$ug« geleitet unb befd^tifet hat. Oft ber „(Sngel ©otte«" al«

eine föepräfentation ©otte« ju betrauten, fo famen int religiöfen 93cwuf?tfetn be« 21. X.

allmählich aud) Umfc^reibungcn oermittelö ber ^erfonification oon göttlichen Attributen,

oor, bie jebod) fcincömeg« eine ^luralität ber ^crfönlie^feit ©otte« au«fagen. Die oltteft.

Sprache ift überhaupt weniger eine (Sprache be« begriff«, al« ber ^^antofic; fie liebt

burdjweg ftnnlid) wahrnehmbare Anfd)aulid)fett. Gr« ift im 31. X. öfter« bon ber £>anb,

bem Arm, bem Auge ©otte« bie ftebc. Die SBctt felbft ift burd) ba« SBort ©ottc«

erfd)affen (1 ÜHof. 1, 3 fg.; ^3f. 33,« fg.). Da aber ba« ©ort Au«brucf be« ©cbanfen«,

unb bie göttlichen ©ebanfen allweife finb, fo begreift man, wie auch °ic ,,2Bciet)eit ©otte«"

al« ein weltfd)öpferifd)e« ^riueip aufgefaßt werben fonutc (^f. 104,24). Füchte jebod)

wäre oerfehrter al« bie Sinnahme, b'ajj bie biblifchcn Sd)riftfteUer unter bem „2Bort" unb

ber „2Bet«f)eit ©otte«" ftd) befonberc göttliche ober gar ocrfd)icbcnc innergöttliche Sub=

jecte oorgeftellt hätten. Alle Vorftetlungcn biefer Art, abgefehen bon ihrer $tünftlid)feitf

waren fchon burch ba« tiefeingewurjelte SBewußtfein oon ber unbebingten Einheit ©ottc« un-

möglich gemacht. On ben (Sprüchen Salomo'« (8, 22—se) tritt bie „2Bct«heit" allerbing«

perfonifteirt unb rebenb auf. Sic fagt oon ftch felbft, ba§ ftc ba« erfte unb ältefte ©c»

fd)öpf ©otte«, unb bereit« bor ber Grfdjaffung ber (jrbe bagewefen fei; fie bcfdjreibt fich

al« bic Sßeltfünfttertn , bic fröhliche, nie raftenbc ©el)ülftn ©orte«. (Sö liegt in biefer

Sefdjreibung eine tieffinnige ^oeftc. Die 2Bci«hcit ftcüt ftd) bermöge einer poetifd)en

i'iccnj hicr aßerbing« neben ©Ott, aber fie ftcllt fich ihm feiue«mcg« gleia). 3nbem fic

ftch an bie Sptfee feiner ©cfdjöpfc fteUt, gibt fte fchon baburd) jeben Anfprud> auf gött-

liehe 2$ürbe ober (51)« prei«. »

311« örgebniß ftcht feft: baö 31. X. in feinen fauonifd)en Schriften enthält nid)t

bie leifeftc ©pur ber fird)lid)cn Drcicinigfeit«lehrc; benn wa« etwa nod) über b»n „©eift

©ottc«" in jenen Schriften ftd) finbet, ift ber Art, baf? faum jemanb mehr wagen wirb,

benfelben at« eine brüte innergöttlidjc ^crfönlid)feit auffaffen 51t wollen. (Se wirb ©Ott

al« foldjem aüerbing« ba« 3lttribut be« „©eiftc«" jugefchrieben. Sein ©eifi war ba«

weltbilbcnbc ^rtneip (1 9Wof. 1, 2). (£r hat auch bem ÜJienfchcn baoon gegeben (1 üttof. 2, 7).

Tie 3lu«rid)ter feine« Hillen«, bie religiöfen gelben, bie Vermittler feiner Dffenbarung,

uamentlid) bie Propheten, finb mit feinem ©eift erfüllt (9ftd)t. 6,34; 11,29; 13, 25;

1 Sam. 11, 6; 16, n; 3ef. 48, w, Oocl 3, 1 fg.). 3luch ber funftftnnigc Calcet, biefer

gefdjidte Sttctallarbciter, ift al« ein mit ©otteö ©eift au«brürflich 3Iu«gerüfteter bargefteüt

(2 9)?of. 31, 3 fg.; 35, 3i fg.). Der ©eift im ^cnfd)™ ift überhaupt „$audj be«

.<!>öchfien" (£iob 32, s). Darum ruht auch ®otte$ ^- c^ 9an i
infonbcrr)ett auf feinem

Srwä'hlten, bem (Smeuercr ber üttenfdjhcit, bem SOieffta« (Ocf. 11, 2 fg.). 3n allen

Stellen oon foldjer 3lrt bejeiphnet ber 3lu«brucf „©eift ©otte«" ba« eigentliche unb wahre

Söefcn ©ottc«, ba« fd}led)thin immateriell ift, bie unftchtbare ftttlid)e ÜBirfung, bic üon

©Ott au«gcht, aber in feiner Seife eine göttlidjc ^crfönlid)fett, bie für ftch, m Unter-

fehieb oon $wei anbern göttlidjen ^erfönlichfeitcn (beut Vater unb bem Sohn), wirffam

wäre. IZBenn ber Dichter (^f. 83,«) bie Gimmel burch ^öhöc * ©ort, unb ihr ^cer

(bie Sterne) burch feine« 2)?unbcö ^auch gefdjaffen fein läßt
r fo liegt ihm nicht« ferner

al« bie Vorftellung, ba§ 2Bort unb £mud) göttlidje ^erfonen feien, fonbem fte ftnb

lebenbige Veranfchaulidjungen ber theil« al« unmittelbar weltfchöpfcrifd), theil« al« mittel-

bar wettbilbenb aufgefaßten göttlichen Ihätigfcit. ttod)' unftatthafter ift e«, ben „©eift"

(1 ftön. 22, 2t; 2 (Ihron. 18,2»), ber gar nid)t oon Oahöc au«geht, fonbern, nad) ber

bort erjählten Vifiou be« Propheten ^icha, ein gefd)öpflicher ©eift ift, al« eine befonbere

göttliche ^pnpoftafc
*

5
u betrachten.

(Sine fd)cinbare Annäherung an bie fird)l. Dreieinigfcit«lehrc jeigt ftd) oon bem
3eitpunft an, in welchem bie gried). ^ilofopr>te, in«befonbere ber

<
lMatoni«mu«, ftd) ber
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jüb. ©otte«lchre bemächtigte unb fie umbilbete, wa« feit bem 3. Oahrb,. n. (2(n\ bon
Slleranbria au« ber ftaü" war (f. Äleranbrinifcfjc 9?eligion«philofophic). Die ©ottheit erfcc)ien

auf biefem 2 tanbpnnft al« ba« eine ewige, unberänberltchc SBefen, ale ba« reine, eigen

fchaft«lofe Sein, ba« fid) fdfleefjtljin jeber SBa^rne^mung entjog. Der platonifchen Obcen*

lef)re mfolge fmb bie -Obeen bie ewigen ©ötter, bie ©ottb,ett ift bic ^ö^c Obee; ben

Obeen ift bie SBclt, fmb alle Dinge nachgcbilbet. (Sbcnbe«hatb aber, weit biefelben

retne« ©ein, Sein an ftdj fmb, fmb fte auef) ton ber ©clt an fidj fehlcchterbing« gc

fdjieben, unb bie ftdjtbaren Dinge fmb nur (Sdwttenbilber, nid)t aber wefentlid)e (SnrfcheU

nungen berfetben ($(ato, Pol., VII, 517), wogegen bie Obecn bic Urbilber fmb, nad}

2J?a§gabe welker ©ort bie 353elt gebitbet hol (Timaeus, 28). Demzufolge fmb bie Obeen

nicht etwa ©efchöpfe, Srjeugniffe bc« göttlichen SJerflanbe« unb Siüen«, fonbem fte fmb
unerfd)affcn, ewig, ©Ott wefen«gleid) (bgl. barüber auch 3*Ucr, „Die ^ßt>ilofo^^ic ber

©riechen" [l'eipjig 1859], II, i, 412 fg.). Die 2Belt bagegen ift ba« Hbbilb ber gört»

liehen Obec (Timaeus, 29), ein ftchtbarer ©Ott, in einer Seife ooHfotnmen, wie e« mit bem
platonifdien Softem an fich faum bercinbar erfcheint.

2Burben bie ©runb$üge biefer f>t)ttofopc;tfd)eu Hnfdjauung auf bie jüb. ©ottcdleljrc

übertragen, fo ergab fich mit 9<othwenbigfeit eine 3crfc^un9 bcrfelben. ©Ott an fich, bic

göttliche Obee, jog fich nunmehr gewiffermafcen auf fich fd&f* Juriu* unD t™* m& Dcr

Seit, bem bornehmften ber göttlichen ©efchöpfe, nicht mehr in unmittelbare Skrbinbung.

Die Seit felbft mit <ßlato al« fichtbare relatibe ©ottheit (im Unterfchieb bon ber unficht-

baren abfoluten) aufmfaffen, oerbot ber jüb. ÜDfonothci«mu«, mit welchem ba« 3ubentf)um

feine religiö« = fittltchcn ©runblagen aufgegeben fyattc. Die fpeculircnbe ^hantQfte bc«

aleranbrinifchen Oubcnthum« erfanb boher 2Wittelwcfen, welche jwifchen bem unftchtbaren

©Ott unb ber fichtbaren Seit, jwifchen bem Unenblichen unb bem (Snbltchcn, eine unflare

3wifchenftettung einnahmen. Die neuplatonifchc (Speculation lehnte, um leichtern (Sin=

gang ju gewinnen, fich an o^tteft. überlieferte $orfitelIungen, junäd)ft an bie ber göttlichen

„2Bci«hcit", an. 2Bar bie 2Bei«hcit fchon in ben (Sprüchen (oiefleidjt auch £>iob 28, 12 fg.)

perfonificirt, fo lehrte biefe "^erfonification bewußter in <Sir. 24, 1 fg. wieber, unb jwar

erfcheint bie 2öei«heit hier ($. 8), wie in ©aruch (3,29 fg.), al« ©efd)öpf ©orte«. Wü unber*

fennbarer Scjiehung auf bic (Sprüche (8, 22 fg.) ift im Such ber 2Bei«hcit (7, 22 fg.) bie

mit ben 21 (breimal ftebeti) höd)fcn Sigenfchaftcn au«gerüftetc 2Bci«hcit al« Seltbilbnerin,

al« ^pauch, 9Ut«flii§, Äbglauj ©otte« bargcftellt, unb oon einer fo energifehen ^3erfoni=

fteation jur eigentlichen ^erfönlichfeit (.Jpbpoftafe) ift bann nur noch eul deiner Schritt.

ÜRan begreift bemjufolgc, baf? ältere ftueleger ((£alob, BibliaV.T. illustrata, III, 45) bie leerere

Stelle bereite triuitarifch auflegten, jumal nach Dcr hctfoiiimlichen, aucl) oon Difdjenborf

aboptirten i?e«art be« 33aticanu«, bie 2Bei«heit 00m ©eift unterfchieben ju werben fd)emt,

wae jeboch, anbern «Stellen jufolgc (2Beiöl). 1,4] 7, 7; 9, i»j 12, 1), in 253irflicf>feit nicht ber ftatt

ift. Dicfe 'ißerfonifteirung ber SDcittelwcfen, welche ba« an fich unmittheilbare ©öttliche

mit ber jeitlid) geworbenen teilbaren irbifdjen Seit oerbinben, hat bei bem 9llcranbriner tyfylo

if. 2(leranbrinifchc SReligionepfulofophie) wirtlich ftattgefunben. 9<och in neuerer 3«t ift

lebhaft beftritten worben, baß %V)i\o ba« centrale 3flittelwefcn, welche« in feinem Sijficm

ba« oerfnüpfenbc iöanb jwifchen bem Unenblichen unb bem Snblichen bilbet, fich ptrfönUcfy

oorgefteflt habe (Doruer, „<5ntwidclung«gefehiehte ber i*el)re oon ber ^erfon CS^riftt" [2. Äufl. r

Berlin 1853—56J, I, 43 fg.). 2Bäre ba« philonifd)C ©njtcm ein reiner $tu«fluft ber plato-

nifchen ^bcenlehre, fo wäre ba« wol richtig, fofern bie platonifchen -3becn nicht wirtliche

gefchöpflidje Sefen fmb. Allein ^3^i(o hatte mit ben hergebrachten jüb. $nfd)auungen

m rechnen, unb feine Annahme war mit bem altteft. ©otte«bewurjtfein unoerträglicher

al« bie, ba§ c« neben bem (Einen ©ott ober innerhalb ber 2Befent)cit beffelben noch mehrere

ober gar eine Diethe unenblicher, göttlicher, b. !i. ungefchöpflicher, Sefen gebe, benen ah-

folutc (Sigcnfd)aften mfommen. Da« altteft. ©otte«bcwufUfein tonnte außer bem (Sinen

unenblichen ©Ott nur noch enblid]e, ton ©Ott gefchaffenc 2Befcu. 2tud) bie „SBei«heit"

war an fich Icbiglidj eine göttliche (figenfdmft , beren ^fonification nur bilblich, nia)t

eigentlich gemeint fein tonnte. STflerbing« fmb nun aber in Wi\o'$ l'ehre oon ben 2tfittcl-

wefen jwei (Stanbpunfte m uKtcrfdjeiben, unb au« biefer Doppclflcllung feiner Änfd)auung

erflärt e« fich, baB °" ^u* leflcr feine SWittelwefen balb al« eigentliche ^ßerfonen (^pijpoflafen),

balb al« unperfönliche , göttliche, ber Seit ftd) mittheilcnbe 5cräfte auffaffen. 2öie bei

^<lato alle 3been in ©Ott unb göttlich fmb, fo fmb aud) bei ftylo bie weltfchöpferifchen,
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20 Srcieinijjfcit

weltbilbenben unb weltbeherrfdjcnben Gräfte an fid) innergöttlid)e , ewige ©ebanfen. (5tn

fold)cr ewiger ©otteSgebanfc ift iebodj bei tytyio auch, bie Seit als „intetligibte Seit"

(De opif. muruli, I, 5), unb ber 1'ogoS, aU centrales SJcittelwcfen, bezeichnet

ihm, wie bie angeführte Stelle jeigt, eben bie ibcate Seit felbjr. SluS ber ibealen

Seit ift nun aber bie reale tjeroorgegangen; ben Gbeen an ftd) entfprcd)cn im p^ilonif^cn

Softem bie wirfltd) geworbenen gefihöpflidjcn träftc. $>urd) biefe hoppelte Huffaffung

ber 3been, wonad) fte einerfeit« an fid) ober reine Obcen, unb anbererfeitS gefa^bpfli^e,

perfönlidje Sefen unb, erhält baS 9iäthfel bet< SüftemS, bie ftrage nad) bem ©crhälrniß

3mifd)en bera Uncnblid)cn unb (Snblidjen, feine £öfung. QDicfe befielt barin, baf? bie 3becn

ober bie urbilblidjen Strafte in einer boppeltcn, einer uncnblidjen unb einer enblidjen Xa-
feinSform oortjanben ftnb. 9llS rcineS Urbilb ift ber i'ogoS bei fytyio göttlicher, wclt=

fdföpferiffyr unb meltbilbenber ©ebanfe, bie göttlidjc Ontefligenj im umfaffenbften Sinne

beS SortS, bie in ber pfjantafterctdjen (Spraye bicfeS ^Uofop|en, in ©emäßhcit altteft.

SSorgängc, perfonificirt , wirb. 311« göttlidje« Serfycug, als „Mittler" (Q. rer. div.

haer., I, 501) ifi ber £ogoS bagegen eine gefdjaffene foSmifdje ^crfbnlidjfeit,

ber „(Stengel", ber in ber SJfitte ^koifc^en ben übrigen ©cfdjöpfen unb bem Sd)öpfer

fdjttebt, unb eben als baS Urbitb aller ©efeböpfe fid) berfelben ijülfreid) annimmt, in-

folge feiner, bie ©ottr)eit mit ber ©dt oermittelnbcn Functionen f>eißt er aud) ber wahrhaft

fünblofe £or)epricfter (De profug., I, 562). Wicht nur als einen ©ottgefanbten,

fonbern audj als einen Statthalter ©otteS bezeichnet it)n ^fyilo, ba er, als ©otteS

„erftgeborener Solm", bie Seit regiert (De agricult., I, 308). hiernach be-

greifen mir, baß er ilm fogar als einen „^weiten ©Ott" bezeichnet (SufebiuS, Praep.

evang., VII, 13). ©erabe bie Untere Stelle beweift, baß er ilm glcifyuol Don ©ott

fdjarf unterfReibet, wie er ilm benn aud) „33ilb ©otteS" (Q. rer. div. haer.,

I, 505), ja felbft „ ©ottmenfd)cn " (De conf. ling., I, 411), nennt. Die

SciSheit, al« (Sigenfdjaft bem £ogoS eignet, iü bei ^iiilo lebiglidj eine $er

fonification (De profug., I, 553), ber ^eilige ©etft lebiglid) eine Straft ©otteS.

$on ber fird)l. DreieinigfeitSlehre ftnbet ftd) bat)cr bei $h^° *emc ^P«*« Der

pf)iloiiifd)e ?ogoS ift ein urbitblid)cS ©efdjöpf, ber philonifd)e ^eilige ©cijr eine Straft

©otteS. 2lbcr gleid)Wol f)at ftc^ bie ©ottcSlehre beS 8. X. unter bem jerfefeenben gin

flu§ ber alcxanbrinifd)en Speculation wcfentlid) oeränbert. DaS bem alten Hebräer nodi

unbefanntc Problem oon bem 3ufammeit^ang beS llncnbiid)cn mit bem Snblidjcn, ©orte«

mit ber Seit, ift aufgeworfen; bie tinblid) naioe 3tnfdmuung oon einem @ott, ber über

ber Qrrbe thront unb biefelbc oon feinem Jhronf^ QUÖ re9«r*# $ aufgegeben; bie S3or=

fteHung oon einem Scrmittclungeproceß jwifa^en ber überftnnli<f|en unb ber fmnlicb,en

SScltorbnung r)at einen, wenn auch no<*> t>iclfacr) unflaren, Sluöbnuf gewonnen. gibt

ein ®efa)bpf, baö in ganj anberer Seife alö bie übrigen ©efdjbpfc gefchaffen, ba«, ein

Urbilb für bie gefammte gefchöpftidje Seit, für alle (Sinjelwefen muftergüttig ift, nad)

welkem alle anbern dreaturen gefchaffett ftnb, unb bind) welche« ©Ott feinen SBitlcn in

ber Seit fortwährenb ausrichtet. ©Ott felbft, wie er an fidj ift, fleht freilich m^ Der

Seit in feiner unmittelbaren SJerbinbung; aber er hat einen ©tcHoertretcr an feinem

Sogo«, unb bie an fidj ungöttliche Seit nimmt infolge ihrer innigen ^Bejiehungen jum

Jogoö an ben göttlichen Gräften unb hiwmlifdhen ©ütern felbft theil.

?ag benn unter folgen Um [tauben bie Schlußfolgerung nicht nahe, ba§ jene« oor-

weltlia^e 5Wittelwefen fid) audh al« SRenfdh müffc offenbaren unb im ©ewanb ber 3)?enfd)=

heit biefer bie höhlten ©aben bc« Gimmel« oerleihen fönnen? 3)ie neuerlich auögefpro^enc

Behauptung, ba§ auf bem ©tanbpunft ^h^o'ö bie SHenfdfWerbung (©otte«) abfotut

unmöglich fei (Dorner, a. a. £)., I, 50), f)at feinen ©runb. Sar ber £ogo$ fo^ufagen

Seit geworben, unb war ber SRenfdj bad OoEfommenfte ©efchöpf in ber Seit (wie

De opif. mnndi, I, 32 fg., lehrt), fo war fein fpeculatioeS ^inbemi§ ba=

für oortjanben, baß ber $ogod nun and) SDicnfd) werben fonnte, wenn cä and> thatfädilid)

unb eigentlich nicht möglich war, ben ^Begriff beö Scntralgefchöpfcß Vogoö in einem

einjelnen Onbiüibuum ober 2)?enfchhciteercmplar ju ooUjichen.

Damit finb wir an ber Schwede beö neuteft. $3orftcUung$freife« angefommen, unb c«

tritt und bie Araqc entgegen, ob bie f adjl. Dreieinigfcitdlehre fid) wol mit Wcdn auf bao neuteft.

Obtteöbewußtfein ftü^e? 3uerft entfielt hier bie ?yrage naa^ bem ©otteöbewußtfein Ocfu. Sie

wirb ftch aus ben brei erften Soangelien in etwa« anberer Seife beantworten al« aus bem

*
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oicrtcn. Xcx (Staubt an ben (Stnen unb einigen ©Ott, alö ben „himmlifd)en Sater",

Hegt ifjm, nad) oUen oier Goangelien, $u ©runbe. (Sinen anbern ©Ott ober eine anbete

göttliche ^crfönlidjfeit alö ben „Sater" fennt Oefuö nid)!. 35at)cr lct)rt er aud) feine

3üngcr lebiglid) 3U bent „himmltfdjen Sater" beten (ÜWattlj. 6, 9 fg.; 9nf. 11, 2 fg.), unb er

läfft it)n „Unfer Sater" anreben, weil er if)n aud) alö feinen Sater betrachtet unb ftd)

burdjauö Don tf)tn abhängig unb 3ur Kuörichtung feineö abfoluten SBiücnö in ber 2&clt

berufen weiß (TOatt^. 10, 40; ?uf. 10, ie). 2Bo fjat benn Ocfuö feine Oünger aufgeforbert,

(«Ott alö einen „Xreicinigcn" anjurufen? On bem ^immtifa^en „Sater" rul)t, nad) feiner

llcber^eugung, bk gülle aller Soflfomnien§cit ; er ift baö höthf*c fittltd)e 3beal (Sftattt).

5, 48). 9t*adj feiner ©cred)tigfcit ju ftreben, ift bic Seftiramung aller 9)?enfd)cn (9D?attt).

6, m), 9htr wer ben 2£tßcu beö Ijimntlifefjen Satcrö tfutt, gelangt tnö Himmelreich

(Warth- 7, 21). 3n bcmütfjigem Ikeiögcbet wenbet er fid) an bcn „Sater, ben $crrn
beö £immclö unb ber ®rbe" (3ttattf). 11,2:. fg.), wie er ir)m benn aud), wenn er Spcifc

\u ftd) nimmt ober anbero barrcidjt, im Semußtfein feiner 5lbl)ängigfeit banft (Ütfarf.

8,7; 2Watth. 15,36; «Warf. 14,22). 9fo bem „Sater" legt er baö Attribut ber 3)?aje=

ftät bei (9JJattr). 16,27); nur ber Sater regiert bie Söelt, unb uicmanb tarn bic Sclt=

^crrf(t)oft mit ifjm tfjcilen (SWattr). 6,45); nur ber Satcr erhört bie lebete ber in feinem

Wanten Serfammeltcn (URattr). 18, 19 fg.), mir ber Satcr ift ber eigcntlidjc Utid)tcr über

bie 2tfcnfd>en (SWattf). 18, 35). Darum ift and) ber Sater als abfoluter flönig ber

Wenfcfjen, al« 2Seltljcrrfd)cr bargcftcllt (SNattf). 22, 1 fg.); nur ber Sater ift aßwiffenb

(OWatif). 24, 36).

£aö Scrhältnitj Oefu 3um „fnmmlifdjen Satcr" madjt ben Sinbrurf, baß Oefuö

bem Sater gegenüber gar feinen eigenen 2S?iücn ^aben moflte, fonbern feine 'ißlanc unb

Swerfc bem oberften 9iatf)fd)lu§ beö ^immtifdjen Saterö burd)wcg untcrorbnetc (fo aud)

3of>. 4, 34), waö er aud) in feinen legten Stunben nod> tt)at, als er bcn Satcr um Ser-

fdjommg mit bem £obeöfeldj bat, unter bem Seifügen: nidft fein ©ifle, fonbern ber=

ienige beö Saterö möge gcfd)cl>cn (9J?arf. 14,36; SEattf). 26,39; £uf. 22,42). ©crabeju

entfdjeibenb ift bie «Stelle, nad) welcher er baö ^räbicat „gut" oon fid) ablehnt mit bem

Semerfen, ba§ nur (Einer gut fei, ©ort fclbji (3J?arf. 10, 17 fg.; i'uf. 18, is fg.). Xurd)

biefen Sfuöfprud) ift bie ftrage, ob Oefuö ftd) felbft unb bcn .^eiligen ©eift alö ewige,

innergöttliche, bem Sater wefenöglcid)c ^erfönlidjfeiten geltenb gemadjt t)abe, 00m <Stanb=

öunft ber brei erften ßoangcUften auö erlcbigcnb beanttoortet. Dodc) finben fidj atler=

bingö in biefen audj ^tuiSfprüche -3efu, metchc ber fird)tid)cn Dreieinigfcitelcrjrc a\9 Stn

fnüpfungöpunfte für it)re 3ä^e bienen fonnten. -3efu$ fyat fia^ Jtoar, ben brei erftett

Soangclien jufolgc, in ber föegel alö ben „3J?enfchenfor)n" unb nid)t alö bcn „^ottefl^

fofm" bejeic^net, imb aud) ber &u«brucf 8ot)n ©orte« fc^üept, nach bem Sorgang beö %. Z.,

in erfter ?inie ben Segriff ber 2tbf)ängigfeit oon @ott, unb erft in 3tucttcr bcn ber (9e=

mcinfd)aft mit ©Ott in ftd). Mein, wenn 3efu$ (fDiattt). 11, 27; ogl. aud) ?uf. 10,22 fg.)

con ftd) auöfagt, ba§ it)m aUcö öom Sater übergeben fei, unb bafc er allein ben Satcr

fernte foroie biejenigen, benen er ben Satcr offenbare, fo bcjeidjnet er fic^ bamit aücrbingä

ale „Sotjit ©otteö" in einer eigentümlichen unb einzigartigen 2Bcifc. ©lctct)rool legt

er ftd) in jenem Sluöfprud) feineßtoeg« eine göttliche ^erfönlidjfeit bei; bie Hbljcingigfeit

oon ©ott ift unoerfennbar barin enthalten, unb wenn er [ich 9tci<*> na^h" „fanftmüthig

unb oon bergen bemüthig" nennt (ÜJiatth- 11, 29), fo ftnb bieö jwei Eigenschaften, welche ju

einer göttlichen ^erfönlichfeit burchauö nicht paffen. 5tud) fold)c Stellen, in welchen er

fid) als fünftigen SMtridjter anfünbigt (9J?attf). 13, 41; 25, 1 fg., 31 fg.), fteflen ihn nidjt

etwa ©Ott gleich, fonbern nur mit mefftantfd)en Soümad)ten auögcrüftet bar. <Sr rid)tct

bie 33?elt nicht oermöge perfönlid)er 9Wajeftät unb SWachtOoafontmenhctt , fonbern int

Warnen unb Auftrag beS Saterö. ^Jcitr bic eteüc Wattf). 28, i« fg. fcheint eine trinita-

rifchc 9ludlcgung jujulaffen, inbem ber auferftanbene Oefttö beim Slbfdjicb oon feinen

Büngern biefen nicht nur erflärt, ihm fei alle ©cwalt im Gimmel unb auf Grbcn

oerliehen, fonbern fie aud) anweift „auf ben Wanten beö Satcrö, beö (5ot)ncö unb beö

.^eiligen ©eifteö" 31t taufen. Drei <ßerfonen ftnb in biefer gomtcl allerbingö unter=

|(hieben; allein fie werben bartn nidjt glcid)gefc§t. 993cnn mit bem Satcr ftd)erUd) ©Ott,

ber perfönliehc ©ott (ber „himmlifd)e Sater"), gemeint ift, fo fönnen, nad) bem ftreng

monotheiftifd)en ©ottcöbewu^tfetn, baö ftd) im erften (Soangclium auöfprid)t, unter bem

3o!jn unb bem ^eiligen ©eift nicht ebenfatlö ©Ott wcfenöglciche ^erfönlichfeiten Ocr-
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ftanben fein. 2Ba« bic grage nad) ber 5tut^cnticität jener (Stelle überhaupt betrifft, fo

mUffen wir btefclbe fcb,on au$ bem ©runbe bezweifeln, weil ba$ apoftoltfefye Zeitalter nod)

gar feine Xaufe auf jene brei tarnen, fonbern lebigtidj eint laufe auf ben Tanten

eijrifU fennt (SRbm. 6, 3; ©al. 3, 27; 9lpg. 2, n; 8, u; ogt. aud> 2öittid)en in ben „3a^r

büd)ern für beutfd)c Geologie", VII, 336).

Slnberd fc^eint c$ ftd) mit ben $lu$fprüd)en 3cfu im oierten (ioangeltum ju Oer

tjnlten. ?lbgefel)en oon ber ^rage nad) bem Öerfoffer (f. (Soangclium beö 3oljanne$),

wirb bic unbefangene ftorfdjung ben Grmfluf? ber aleranbrinifefycn 3feligionöpf)ilofoplne auf

biefe« Soangclium nid)t oerfennen. Daffelbe ifk ein geiftooHer unb tieffinniger $erfud),

bic aleranbrinifcfye l'ogoälefjre auf bie "jjerfon (£f)rifti ju übertragen unb Ctljriftum al«

ben mcnfdjgeworbcnen £ogo« 31t begreifen (Golj. 1,1—14). Der £ogo$ ift, biefer Stuf-

faffung jufolge, nid)t mefjr ein ©ebilbe ber fpeculirenben ^Ijantafic, fonbern eine fjeil«;

3efd)id)tlidje £fjatfad)e, er fjat Slcifdj unb 33lut, er lebt, benft, fpridjt, leibet, fiirbt unb

(jeljt wieber au« bem ©rabe Ijcroor. 2lber gcrabe baö oierte (Joangclium beftätigt unferc

?lnfid)t, baß ^J^ilo ben £ogo8 nur nad) ber einen Seite alö Obee, nad) ber anbern ba

gegen al« ein ©efd)bpf, eine oon ©Ott oorweltlid) f)croorgcbrad)te ^erfönlidjfcit gefaßt

fjat. Sr fyeifjt fjier jwar „©Ott" (wie aud) bei %?^tto „^weiter ©ott"), aber nidjt al«

Subjcct, fonbern al« ^ßräbicat (3ofj. 1, 1), b. f). er wirb al« gbttlid), al« bie l)öd)fh göttliche

Obec, jebod) nidjt al« „ber ©ott" bejeidjnet. fluf bem Stanbpunft bcö oierten Soange*

lium« ift ber an ftd) (ibcal) borweltlid) gefdjaffenc fogo« in 3efu« Gfjrifhtfl eine inner-

wcltlidje ^erfon geworben. Darum bejeidmet ftd) Gtyrifht« al« „ben, ber Dom Gimmel
f)erabgcftiegen", ja, al« ben, „ber im Gimmel ift" (3of). 3,n); benn bie ©erbinbung

^wifdjen ber 3bec unb ifjrer 6rfd)einung ift unauflö«lid). Sil« „ber Dom Gimmel
Äommenbe" ijt er über aHe (3of). 3, st), b. f). über alle 9)ienfd)cn, 3. Sö. namenttid) aud)

über Ootjannc« ben Xäufer, unb tljeilt er ber Seit fjimmltfdje« ?eben mit (Oof). 6, 33. m).

Seine $orwcltttdjfeit bezeugt er offenbar (üof). 8,5s; 17, s. u), unb aud) feine (Jinljcit mit

bem 33atcr (ßot). 10, 30), fobajj mir begreifen, wie bic ftreng monot^eiftifcf) gefilmten Guben

(nad) bem oierten Güangelium) 3cfum 31t mieberfjolten malen al« einen Ctatte&täfforcr

mit ber Strafe ber Steinigung bebrofjten (3of). 5, is; 10, 31 fg.). @teid)tool behauptet -3efu$

im oierten Soangelium nirgenbö mirflid), baß er eine göttliche, b. fj. ®ott njefen«gleid)c,

^erfönlieft,feit fei. @r Oerftdjert oiclme^r miebcr^olt unb auf« ftärffk (loomit er aud)

ber jüb. Anflöge auf (^otteSläjterung entgegentreten mill) feine Slb^ängigfeit oom ^ater,

ba§ er auß ftd) felbfl nidjtö oermöge, ba§ ber 93ater iljtn alö ©orbilb für feine Xljätig^

eit biene unb ifjm 3eigc, roae er t^un foH (Oo^. 5, 1^—30). SlUe ÜWat^t ^at er bom $ater,

aue^ baö Siegel feiner Autorität (Ool). 6, 27), unb nid)t feine, fonbern be3 33atcr« Sfjrc l)at

er allein im Sluge (OoV 7, is), wie er benn aua^ bie oon iljm oerfünbigte 'Ba^eit oom
S3ater gehört ^at (3o^. 8, 40), unb bamm offen befennt, ba^ ber 33atcr größer ijt al« er

(Gof). 14, 2s), ber il)n benn aud) in feinen legten l'etben in Se^uß nimmt (3of). 16, 32). 3m
oierten (Soangclium proclamirt ftt^ Oefu« allerbingö roefentlid) atö „So^u ©otteö", unb er be^

Zeichnet mit biefem Huäbrurf nicb,t bloö ein et^ifdje«, fonbern ein metaof)t)ftfd)e3 ©er^ältnife

®ott. ©r ift baö mittlerifc^c ßctitralorgan ber Seit, roeldje« al« erfhö ©efc^öpf

bcö ©eltaa« fdjon oor ber 2Beltfd)öpfung beim 35ater mar unb oon if)tn lernte, unb

nun nad) bem SBiUcn be« »ater« gleife^ unb 93lut ber 3Kenfd)f)eit angenommen ^at, um
feine oorroeltliefye ^immlifdje $crrlieb,feit ber SÖelt unb ber SffJcnf^^eit gegenwärtig 3U

offenbaren. Xie arianife^e Ül)eologic ljattc alle Urfac^e, fte^ auf baö oierte Goangclium

m berufen, ber firdjl. „@ott=Sof)n" ftnbct ftd) in bemfclben nicr)t.

9?oeb, bleibt unö 51t fragen übrig, toaö in bem ©otteäbenmßtfein Gefu ber £>eiligc

©eift bebeutet ^abeV Xa% er mit £>ülfc be« ^eiligen ©eifte« roirffam fei, r>attc Ocfuö

fdjon frür) S3eranlaffttng, ber oerleumberifc^en Slnflagc feiner fy'mbt gegenüber, wel(^c

Um beö öünbniffe« mit bämonifa^en 3)?ä'd)ten berichtigten, )U erflören (5Warf. 3, 22—30;

ogl. 9Rattlj. 12, m fg.). 9lucr) feine Oünger l)at er auf bie llnterfHi^ung be« .^eiligen

©eiftee oertoiefen (2ttarf. 13, n), ber in ber ^araUelftctle bei 3)?art^äu8 (10,20) at« ber

„@cift beö Saterö" bejeie^net ift, wie benn ber SJater oom Gimmel ben ^eiligen ©eijt

benen geben wirb, bie i^n barum bitten (£uf. 11,13). 9?ac^ ber Slnnafyme fämmtlic^er

^oangeliftcn ift ber ©eift ©otte« in einem wefen^aften Sinn, mäljrenb feiner Jaufe burd)

Oo^anne« ben Üäufer, oom Gimmel auf Oefuö Ijcrabgeftiegen (SWarf. 1, 10; SWatt^. 3, 1«;

8nf. 3, 22; OflI. Oo^. 1,32), eine Darfteilung, bic tool auf eine ctioa« flnnlid)c SorftcOung
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oom SSJefen be« ©eijte« führt, ober ntc^t ouf bic Sinnahme, baß ber ©eift oon Oefu«

ober ben (Soangcliftcn al« eine göttliche 'ißerföniiehfeit aufgefaßt worben fei. Bei ben bret

erften Croangcliften crfd)eint er oielmchr lebiglid) al« eine göttliche Äraft. Slud) in Söcrrcff

be« ^eiligen ©eifte« $eigt Oefu« beim oierten öoangeliften ein anbere« Bewußtfein al«

bei ben fogenonnten Stmoptifern. Durd) SBaffcr unb ©eift wirb, im oierten Goangelium

nad) bem 3™8niß 3efu, ber 3"9ö«9 5"«" £immclreid) geöffnet (Oof. 3, 5). Da« Söirfen be«

^eiligen ©eifte« ift ein wunberbare« (Oof. 3, 8). Om ©eift foO ©ort ber Bater angebetet

werben, ja, ©ott felbft ift roefentltc^ ©eift (Oof. 4, jj fg.). Der ©eift ift überhaupt ba«

lebenfd)öpferifdjc, ba« rcligiöfe ^rineip (Oof. 6, • . 9?ad) ber $lnfd)auung be« oierten Goange

liften war Oefu« au«fd)ließlich im Befifc be« ^eiligen (Reifte« mätjrcnb feiner trbifdjctt

SBirffamfeit (Oof. 7, 3»), erft nad) feiner 6rt|öf>ung in bie himmlifd)e $crrlidjfcit, erflärtc er,

toerbe er benfelben feinen Oüngern unb überhaupt feiner ©emeinbe mitteilen (Oof. 14, ig fg.;

16, 13 fg.). Die Be$eidmung ,/ßaraflet" 00m ^eiligen ©eift beutet minbeften« ouf eine

i?erfonification beffelbeu unb erinnert an ben ©ebraud) beffclben ?lu«brurf« bei 'philo

<Vita Mos., II, 155), unb $war 00m ?ogo«, al« bem 3penber lummlifd)er ©üter.

Die 5Trt, wie Oefu« im oierten (Soangclium oom „^araflet" rebet, laßt aller

-

bing« faum baran jwcifeln, baß eine ^erfÖntid)fcit barunter $u oerftchen ift. <5d)on ber

Umftanb, baß ber l'ogo« felbft bei ^^ilo ^araflet fjeiftt, legt bie Bermuthung nahe, baß

aud) im oierten (roangelium ber au« ber ^errlidjfeit feine ©emeinbe wunberbar leitenbe,

geijtig berfelben ftd) mittheilenbe df)riftu« barunter 51t ücrfteljcn fei, ma« au« Oof. 14, i« (,,id)

toerbe eud) nid)t oerwaift laffen, id) fomme 31t eud)") mit Sicherheit erhellt. Die ^erfon

Oefu Cüjrifti in ihrer geiftigen Ginwirfung auf bie Bilbung unb Gntwicfclung ber ©emeinbe

ift ber| ^araflct (f. b. unb ©emeinbe); ber ^eilige ©eift ift im Bewußtfein Oefu

beffen eigener ©eift, unb nic^t eine oon ihm ju unterftf)eibcnbe anbermeitige ^erfönlid)fett.

©anj abgefe^en oon ber $rage, ob ba« ©otte«bewußtfein Oefu in ben brei erften Goau^

gelten ober im oierten richtiger bargefteüt fei, bleibt ba« lirgebniß in ber £>auptfad)e

baffelbe; e« ift jebenfaflS ntd)t ein Bewußtfein oon einer göttlichen Dreiperfönlidjfeit.

Denfelbcn jwet Jpauptauffaffungen oon ©Ott, meiere im Bewußtfein Oefu und ent=

gegengetreten ftnb, begegnen mir aud) wieber in ben apoftolifdjcn 3d)riften; ba« Bewußt

fein oon einer einheitlichen, göttlichen Dreiperfönlid)feit im Sinne be« firdjl. Dogma«
ftnbet fich nirgenb« barin. On ber flpoftclgefdudjte crfcb,cint Oefu«, \. ö. nach ^cn *ort

mitgetheilten dCcben be« ^etru«, fo menfd)tid), baß felbft bie SBunbcr, bie ihm jugefchrieben

werben, lebiglid) als ÜBirfungen ©ottc« bargeftcKt ftnb (?lpg. 2, 82 fg.), unb auch feine

(Erhöhung an ben Ort ber $errlid)feit ift be«h<tlb lebiglich al« eine Ztfat Öotte« an

feiner, oon ©Ott burd)au« unterfd)iebenen ^erfon betrachtet (Slpg. 2,3e; 4,87). Schon
ber Umftanb, ba§ ber SBcrfaffer be« erften ^etruöbricf« (2, 81 fg.) ihn alö ein ftttliche«

$orbilb, in beffen ^ußftapfen wir wanbeln foÖen, barfteüt, beutet barauf ^itt
,

bap ber

fclbe in ihm eine mcnfd)liche, nicht aber eine fd)led)thin göttliche
s^erfon erblicft hat. Da

gegen ift in ben Briefen be« ^aulu«, be« Oohanne« unb in bem £>ebraerbricf ber (2in^

ftnf ber aleranbrinifd)cn Speculation auf bic ^Sorftellungen in betreff ber ^Jerfon Ci^riftt

itnoerfcnnbar. Die altern Briefe be« flpoftel« i^aulu« unterfcheiben aOcrbing« Oefum

<£hrijtum alö ben „C>erm" oon @ott bem ©atcr auf« aaerbeftimmtefte (1 äor. 12, a—e;

9*6», 7,«»). Daß $aulu« 9föm. 9, 5 (>h"M al« „ben über alle« erhabenen Öott"

bezeichnet fyabc, ift auf bem monotheiftifd)en Stanbpuntt be« Slpoftel« eine Unmöglichkeit,

unb ber neuere ^erfud) oon Schuld (in ben „Oahrbüd)ern für beutfdje Dheologie", XIII,

485 fg.), ben 9?achwci« 3» führen, baß ba« gefammte 2. bem erhöhten (5^rtftu« eine

folche 9Kachtftcaung unb folche ^räbicate beilege, welche jene Bezeichnung rechtfertigten,

ift ooaftänbig mi«lungen. 2Wan fann bem ©ewttßtfein ber 3fbhängigfcit dfn-ifti oon @ott

gar feinen ftärfem Xu«bmcf geben, al« bie« 1 Äor. 3, 8s in ben Sorten gefd)ehen ift: „Ohr

gehört (Shrifto, ^hriftu« aber gehört ©Ott an." ©ne heilige CS^rfitrc^t öor bem alther

gebrachten
s?Jionothci«mu« bel)errfd)t ba« @otte«bewußtfcin be« 31poftcl«, unb ba« SBort

„©Ott ift einer" im »erhältniß ju bem «Mittler, ber $wifd)cn ^weien, ber ©ottheit unb

ber ÜWenfchhcit, bic Serföf>nung ftiftet, ift oon bem «poftel au« tieffter Ueber^eugung

gefprodjen (©al. 3, 20), wie überaus herrlich er fid) auch ben erhöhten unb wieberfommen-

ben (£hriftu« gebadjt hoben mag. Crft in fpätern Briefen, beren (Schtheit ^auptfäd)UcJ^

auch öe«halb zweifelhaft geworben ift, im (Sphefer« unb ^olofferbrief (f. b.), erfc^eint

^hriftu« al« eine Dor3eitlid)e unb centralweltliche ^Jcrfönlichfeit , al« weltfdjöpferifche«
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'JJrincip unb wcltregicrenbc ^Jotenj (Äol. 1, is fg.) , alö Mittler nicht nur jwif(f)cn ©Ott

unb ber SDicnfcfjheit, fottbcrn and> jwifdjen Gimmel unb <5rbe, jwifdjen bcr ^imniUf^cn

unb ber irbifdjen üßcltorbnung ((tph- 1,20 fg.; 3, »fg.)- Xanttt fc^cn wir unö mteber

in bcn SJorficUungöfreiö bcr aleranbrinifd) jübifc^cn Spcculation ^incingcftcüt. Slbcr and)

auf biefcr #öf)e fpcculatiber 93etrad)tung, auf welcher bcr gefdud)tlid)e OefuÖ bcm ^Cpoftcl

ocrfchwinbet, erfdjeint ilmi G^rijk« nid)t alö ©Ott wcfenöatcichc ^erfönUdjfcit, fonbcrn alö baö

üor$üglid)ftc aller ©efdppfc, bcr (Srftgcfe^affcne beö Scltallö (fiol. 1, is)
r in bcm ©Ott

bic ©runbtöpen bcr übrigen gcfdjaffenen Xinge niebcrgelegt, nad) bcffcn 3$orbilb unb mit

bcffcn §ülfe alle übrigen Xingc gefdjaffen worben finb. Unb nid)t feine einige meta-

phfijtfehc SBürbe ^at ilm auf biefe ^ö^e gejieüt, fonbern feine fittlidjc 3Bürbigfcit. Seine

Xemuth unb fein ©cljorfam, cd)t menfdjliche Xugenben, finb bic £immelöleitcr ju ben

oberften Sproffen feiner $errlid)fcit geworben, auf weldjer ifjm uidjt unbebingte Slnbctung,

fonbcrn nur anbetenbe |>ulbigung gebührt, beren f)öd)ftcr ©egenftanb fictö ©Ott fclbft

bleiben foü ($lnX 2, 9 fg.).

öinen \\af)t bermanbten Stanbpunft jeigt ber £>cbräerbrief , beffen ganje Shiöbrudfö-

weife auf aleranbrinifc^en llrfprung runbeutet. Xer „Solm" ift tym cbenfallö baö erftc

unb hödtfe ©efd)öpf, ein Slbglanj ber göttlichen £errlid)feit , ein Slbbrucf beö göttlidjcn

SBefenÖ; er ijai nid)t nur bei ber 2Bcltfd)öpfung mitgewirft, fonbcrn nimmt aud) an bcr

2ßeltregicrung theil; er ift beöfjalb an ÜDiadjt unb Sürbe ben Gngeln überlegen £>ebr.

1, 2—4), aber glcidjwol nierjt eine ©Ott wefcnögletd)c l*crfon. SBcnn er in ben tfaftas

beö Serfaffcrö eine folerje märe, fo fjätte er ofme alle *Motfj fo ferjarfftnnig orgumentirt;

cö ^ätte auf bcm ©runbe jener 93orauöfefcuug beö ÜNaehmeifeö, baß er an ü)iad)t unb
SSürbc bic übrigen übermenfd)li(f)en ©efcfjöpfe, bic ©ngcl, übertreffe, gar nid)t beburft.

2lua) bcr erfte Oohanncöbricf lehrt nidvt mehr alö ein oorweltlid)eö, gcfd)öpflid)cö Xafein

beö i'ogoö (1 3orj. 1,1 fg.); benn bie Stelle: „Xaö ift bcr wahrhaftige ©ott u. f. w."

(1 Oolj. 5, 20) be$icf)t fid) auf baö Subjcct „bcn SEBafjr^aftigcn" (©ott) in 3?. 19 jurücf, mic

qöc unbefangenen Sluöleger jefct anerfennen (SBiner, i'üdfc, 8c üB3ette, 'JJcanber, Sßerthean).

3m Offcnbarungöbud) roirb auch noc*) ocr 3efuö l^arf 00,1 ^ ott Dcm wtet
unterfchieben (O^b. 1, 5 fg.; 5, 9; 7, 10; 14, 4; 19, 10; 22, 1), obrool er als ber „Anfang bcr

<Sd)öpfung ©ottcö" betrautet mirb (Offb. 3, 14). Sdjon auö biefem Umftanb ergibt fid), baß

(Slniftuö im Cffcnbanmgöbucrje nid)t alö eine jroeitc göttliche (@ott rocfenäglcidje) ^er=

fönlierjfeit, al« Öott--8ohn neben ©ott^atcr, oorgefteßt roirb (rote 3. iö. Xüftcrbiccf auf

feinem firdjlid) befangenen Stanbpunft behauptet), fonbcrn ebenfalls alö bafl erftc 001=

mcltlidjc herrlidjftc @cfcfjöpf, rrjeer)a(b er bcr erfte in ber <2d)öpfung „$ottee" f)t\$t, ber

burd) biefe 33cjcid)nung alö 6cf)öpfer oon iljm, einem gefdjaffenen Scfcn, untcrfcfjieben mirb.

®erabc im Dffenbarung«bud) crfd)cint bcr „93ater" niemaliS neben bem Sohn, fon=

bcm auf bem entfd|icben monotheiftifdjen Staubpunft beffelbcn iji lebiglid) oon ,,(9ott"

bic 9ioW, bor fdjlechtcrbinge ntd)t ald breieiniger, fonbern alö einiger aufgefaßt ift. ÜÖknn
„(9ott unb bem t'amm" (SDffb. 5, 13) anbetenbe £ulbigung gesollt wirb, fo beiocift baö fcincö=

rocgö für bic gegenthcilige ?lnfid)t. 2>em „JL'amm" wirb bie ^ubetuug nur infoiocit ju=

theil, alö eö bie Wacht unb ^crrlichfeit bei CSinct^ ©ottcö offenbart, loeölmlb

(Shrifto auch Daö ^ßräbifat 21 unb O (f. b.) jufommt. s
tfud) oor flem ©ngcl,

alö einem ©efanbten ©ottcö, roirft ftd) 3of)anncö jvocimal anbetenb nieber (Offb, 19, 10;

22, e). ?äd)erlieh ifl bie Huöfludjt, baß er ihn für ben Gerrit fclbft gehalten fyabc, too-

gegen bie SBieberholung ber bertoefflidjen ^anbluny fpricht. X(M^©runb, mcöfialb bem
Sngcl feine Anbetung gebührt, währenb fie tyxifto im Offeubarungöbud) gejoftt wirb/

liegt barin, baß er im ftang nid)t höher ficht alö bcr ?lpoftcl, mähvenb (SfvriM, ölö

baö oornchmfte ©efehöpf, alle anbern ©efd)bpfc tief unter ftcr) hat-

s
2llö ftdjereö (frgebniß ftelit bcmjufolge feft, baß 3cfuö (Sfjriftuö aud) in ben apofto=

lifdjen Schriften nirgenbö alö eine (jtocite/ @ott (bem 33atcr) wcfenög^idjc ^crfönlidiicit

aufgefaßt ift.

Xaffelbc gilt oon bem .^eiligen ©eift. Gr ift atlcvbiugö göttlich, Da ®ott

felbft „©eift" ift unb burch feinen ©eift fdjon in bdt £<rjrift>n beö Gilten ^unbeö gerebete

hat (?lpg. 1 ,
ig). 3u bcr Slpoftelgefehidjte erfcheint er bcn Sinnen wahrnehmbar unb

erfüllt m chi nur mit Pincr^Slut bic fteqeti, fonbcrn mit Sturmcöbraufei» aud) baö £>auö,

in welchem bie Jünger Oefu am ^fingfitage oerfammclt waren (^Ipg. 2, 2 fg.). Qx wirb

gerabeju alö „(£ctft beö .'perrn" (©ottcö; be^eichnc^ (2lpg. 8, 39). (>*inc göttli^c Äraft
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bebeutet ber StuSbrucf an afleu Stellen, wo oon bem .^eiligen Öeifi als einer fjimmlifdjen

„®abe" bie ftebe ift (2lpg. 10,45.47; 15, s; 1 fkfc. 1,12). CS&riftuö ift burd) bcnfelbcu

als Solm ©otteS erwiefen, nad) einem SluSfprud) bcS SlpoftclS ^auluS (iKöm. 1,3).

Sr wirb oon ^auluS batb als ÖwttcS, balb als @f)rifti ©eift bezeichnet, eine 93er-

taufd)ung, welche barin begrünbet ift, baf; GhriftuS (MottcS Öeift fjat (Äöm. 8, 9 fg.). ©eine

($aben ftnb (?otte« @aben (1 Äor. 12, e). Sd)on an ber lefetern Stellt mnd)t fid) nun

aber and) eine anbere 33orfteüung oon bem ^eiligen ©eifl bemerflid). iix wirb aud)

aufgefaßt als ber $cifi ber djriftl. ©emeinbc, feinem Urfprung nadj atterbtngS als

(Rottes ®cifi; allein burd) bie fittlidjc Aneignung oon feiten ber (Gläubigen ift er $um
($emeingeifi geworben, ber nun in mannid)fadjeu Xugeubcn unb Grrwcifungen fid) äußert

(1 &or. 12, 9 fg.). Der djriftl. (#cmcingeift bringt bafjer aud) mannigfaltige Dugenbcu

als feine ftrüd)tc ^eroor (@at. 5, 22), unb oerbinbet bie @cmeinbe ju einem einträchtigen

©angelt ((£pf). 4, 3 fg.). 3wifd)cn biefen beiben Sluffaffungeu („Öeift GtottcS" unb „©eifi

ber Öemeinbe") ift eS oft fd)Wer, bie Gntfcrjeibuug ju treffen (wie 3. 23. 1 3olj. 5, *);

fooicl jebod) ift unzweifelhaft, wo ber ^eilige Öeift ben ÖWfl @ottcS bebeutet, ba ijl er

nidjt als eine britte göttlidjc ^crfönlic^feit, foubem als ber ©eift beS Katers ober aud)

bcS <2o^neS ((SfjnfH) aufgefaßt, unb wo er ben Öcijt ber (Gemein be bebeutet, ba bebeutet

er überhaupt nid)t mcljr ein unmittelbar (#öttlid)eS, fonbern ein bereits menfdjlid) Ver-

mitteltes. %ud) in Stellen, wie 9föm. 11,36, l)at bie ältere X^cologie ofjnc allen ©runb
"ilnbcutungen ber fird)l. DreieinigfeitSlehre entbcefen $u fönnen gemeint. @crabe jene

Stelle bilbet iebodj eine entfdjeibcnbc 3nftan$ gegen biefc i'eljre. 2Bcnn ber Slpoftet bort

fagt, baß „alles aus @ott, burd) @ott unb für 05ott fei", fo bejiefyt er fid) bamit lebig

lidj auf Gin göttliches Subjeet, baS in einer unb bcrfelben %kx\on ©runb, Wittel unb

3wed ber 2öelt ift. ©0 aber ber Slpoftcl wirflid) brei ocrfdjtebcnc ^crfönlic^fciten auf»

füf>rt, oon benen er bie djriftl. ^eilSgiitcr herleitet, ba unterfd)cibct er jwei baoon, ben

„@eift" unb ben „£errn" aufs unoerfennbarfte oon ®ott felbft (1 Äor. 12,4—6).
(SS ift wiffenfd)aft(id) iüd)t met)r möglid), bie fird)(. DreieinigfeitSlehre btblifcr) \u

begrünben. 3eber Derartige 93crfud) wirb an ber unbefangenen luftorifdjcn Auslegung

fdjettern, b. I). au bem fittlidjen ©ruft ber gorfdjung, an bem ®eift ber 92?a^r^ctt unb

4Öar)rhafrigfeit felbft. Damit gcl)t jebodj für baS (il)riftcutlmm gar nichts ücrlorcn, als

ein Stein beS SlnftoRcS für Sanfcnbc oon religiös «ernften unb fittlid) gcwijfenhaftcn

SWenfdjeu, bie fid} in bie i'eljrc fdjledjterbiugS nidjt ftnben fönuen. ®ewt§ aud) biefer

£ef)re liegt ein tieferes 23cbürfnifj ju @runbe; fte hätte fonft nid)t Oaljrhunoertc ^uiburd)

fo Diele tiefere (Meifter befd)äftigt. -Oh" SahrljeU liegt in ber fräftigen flncrfennuug

ber unenblidjen i'cbeubigfeit unb üflittheilbarfeit (Rottes, in bem üöcwußtfein, bafc nichts

Geringeres als baS @öttlid)c felbft burch CS^riftuö ber ÜWenfd)hcit geoffenbart worben ift,

unb in bem ©lauben an bie ^eilige unb ewige Seftimmung ber ©emeinbc, in weldjer

ber ®eift (Rottes unb Qljrtfti wirflich lebt unb oon Oahrhunbert ju Oahrhunbcrt immer

wtrffamer heroortritt, um ein ooHfräftigcS CffenbarungSorgan beS göttlidjen i'cbenS unb ber

göttlichen Viebc ju fein.

©gl. uod) oon Soean, „üöiülifche Sinologie" (Veipjig 1836), I, 395 fg.; II, 278 fg.;

Stcubcl; „Vorlcfungen über bie Xr)eofocjic bcS Slltcu JeftamenteS" («erlin 1840), S. 252 fg.;

Saumgarten -(iruftuS, „Örunbjüge ber biblifdjen Xl)eologic" (3cna 1828), S. 41 fg.;

Sretfc^neiber, „Softem. Xarftellung ber £ogmatif unb SDtoral ber apofrnplnfchcn Schriften

beS Gilten leftaments" (!'«iP3ig 1805), 3. 202 fg.; £ufc, *;,23iblifchc Xogmatif" (^forjheint

1847), S. 391 fg.; £ofmann, „Der Schriftbeweis" (2. Stuft., Mörbungeu 1857—59), I,

200 fa.; Sdjletermadjer, „Xer djriftliche ©laube" (5.3lnSg., ©crlin 1861, §.170. Scheufcl.

Xrcüing, f. üfla§.

^reffen , f. Sldcrbau.

Drüfc. Damit überfe^t £utl}cr baS fjebr. Köchin, was (Sntjünbung, N
2lnfd)wellung,

©efchwür bebeutet. Sold)c $efd)Würc ftnben wir beim 3luSfä^igcn; bod) war begreiflich

nidjt iebeS Q5efd)Wür ein 3«^ c» Nif» 5iranfl)cit (f. ÄitSfafc unb 3 3Ä«f. 13, 1» fg.).

%18 (Mcfdjwür StegijptenS wirb 5'2Rof. 28,27 ber fuotlige SluSfa^ bezeichnet; Oef. 38, st

heißt bie «eulc, bie fid) infolge ber ^eftfranfl)eit einftctltc unb bur^d) Umfdjläge oon

^eigenbrei erweidjt »würbe, ebenfalls Sochui. Jür StuSfa^fnollcu unb" (9efd)Wilre ijat

baS 9?. X. ben tarnen beikos (fol. 16,21). Vuthcr überfe^t aud) bicfcS 2£ort an einigen

Stetleu mit „Xrüfe" {füftb. 16, 2. 11), bei ?ufaS (a. a. C) mit „Schwären", gurrer.
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Trufidn, bie jüngfte Dodjtcr be« Äönig« Aerobe« Agrippa I. unb ber Ättpro«, führte

ihren dornen oicüct^t jum Anbeuten an Drufu«, be« &aifer« Dibcriuö' ©Olm, mit mel

d)cm Agrippa erjogen worben unb feljr befreunbet gewefen war. On früherer Äinbhcit

fdjon war ftc oon ihvcui 5$ater mit einem ^rinjen üon ftomagene üerlobt. Dod)

fällig biefer fpätcr bie C?h e an«, weit er nidjt jum Oubentfmm, wie er bei ber SBer=

tobung üerfprod)en hatte, übertreten wollte. Daher üerr/eirathete 5lgrtppo II., DrufiüY«

33ruber, naef) [einer (Ernennung 511m Xetrarc^en (52 n. CHjr.) feine ©rf)Wefter mit bem

Äönig Ä$t$ üon (Smefo. £>ier erging e« \f)v jebod) fdjlecht, unb außerbem hotte fie üon

ihrer, auf iljre ©djönfjeit ciferfüdjtigen ©d)wefter, Söerenice, üiel ju leiben. Um fo leichter

mürbe e« bem bamaligen röm. ^rocurator üon -3ubäa (im 0. 52—61), ftelix, ber eine

leibenfdjafttidje i'icbc ju i^r gefaßt Ijatte, it)rc «$anb 31t gewinnen. (5r fd)üfte einen

Magier au« feiner Umgebung, Simon üon (Süpern (oieüeidjt berfelbe mie Apg. 8, 9), mit bem

<£f)eanerbicten unb großen Zerreißungen an fie ab — unb DruftHa üerließ Ajij unb

warb be« ftelir (brittc) ®emaf)lin. AI« folcffe erfdjeint fte Apg. 24,24, mo ftelir in

ihrer ©cgenwart ben Apoftet ^ßauluö (in däfarca) feine 9Wiffton«prebigt erörtern läßt;

bodj fc^eint £ufa« Drufttla'« 33crwanbtfd)aft mit ben .^crobäern niajt ju fennen, ba er

fte nur „eine Oübin" nennt. Die ftrudjt if>rer (S^e mit mar ein ©olm, Agrippa

mit tarnen, ber bei ber (Eruption be« 93efuü« unter Ditu« umfam. 2Bahrfd)einlieh ift

aud) Druftlla, mit jenem juglcid), bei berfelben Gelegenheit geftorben; boer) brüeft fid)

Oofeplm«, bie einjige Ouelle ihrer ©efdjidjte, hierüber nid)t beutttet) genug au«. Sgl.

Oofcphu«, „Altertümer", XIX, 19, 1; XX, 7, 2. 0. Spanne.

Xiitwillt, eine 5ruthlf beren ®enuß für 2iebe«luft ermeefenb gehalten mürbe

<1 ÜKof. 30,n fg.; $8. 7, u). Am wahrfd)cinliehficn pnbet man biefclbc in ben gelben,

apfelfbrmigen unb mu«fatnußgroßen ftrüdjten ber Sttanbragora (einer Art Mabonna)
ober Alraune, einer in 'ißaläftina, befonber« in ©aliläa, ^änftgen ©taube. Die SReifenben

fanben fdwn im SRonat SDfai reife ftrüdjtc unb crjählen, bie Araber äßen biefelben gern

unb legten ihnen eine 311m ?iebe«gcnuß reijcnbc unb 311m Äinberjeugen förbcrlid)e Straft

bei ?ut^er überfe^t $8, 7, 14 üötlig fatfdj: Milien. ftörf.

$uma. 1) Sine ©tabt im Stamm Ouba (Oof. 15, 52) ; 2) ein iömaclitifefjer 93olf«f*amm

in Arabien (1 ÜKof.25, u; Wcbuljr, „33efd)reibung Don Arabien" [Kopenhagen 1772], S.344).
s
J?och jc<jt gibt c«, etma 6 Dagereifcn oon Damaefufl, auf ber for. arab. ©renje, eine <Stabt

biefeiS tarnen«. Die ©tabt Duma, iuclctje Gef. 21, 11 genannt ift, wirb bon mandjen Aus-

legern (@efeniuö, 2Raurer, £ifcig, Sroalb, in ben (Kommentaren 311 ber ©teile) an jener

©teile gefudjt. Änbere, wie knobel (ogl. feinen Kommentar ju ber ©teile), glauben bagegen

baö Duma ber Oefajanifa^en Uebcrf^rift im fübli^en (2bomiti8 ju finben. 9?öcf.

^»rö, eine ebene in 93abnlonien, auf weldjer ^ebufabne^ar nat^ ber Zählung
ceö Danielbuch« (3, 1 fg.), ein foloffate« ©ö^enbilb aufflcUtc. ©ic fdjeint oerfchieben bon

jener Sbene, in welcher bie ©tobt Sabnlou lag (1 9)?of. 11,2), unb ift tuo^rfdjetntid)

jenfeit be« Digriö ju fucheu. «renfel.

1) Gin ©erggipfel be« ©ebirgeö (Spfn'aim, bem ein anberer, tarnen«

<&ari$im
(f.

b.), gegenüberlag; jwifdien beiben lag bie ©tabt ©idjem. Auf biefen beiben

53erghöhcn follten, ben Angaben be« Deuteronomiferö $ufolge, nach ®*W 2^ofe'«

(5 2Nof. 11, 29; 27,n—i3), bie ©egenö» unb ^luchwünfchc beö ®efc|jeö aufgerufen

werben, unb jwar jene auf ©arijim, biefe auf Gbal. ©egnen foflten fedj« ©tämme,
welche oon 3afob'£ legitimen SBeibem abftammten, fluchen fed)£, Welche 92achfommen bev

Sflägbe ©ilpa unb iöilha waren, unb öon 9?uben unb ©ebulon (bem erften unb legten

©ohn ?ea'3) abftammten. Die 9Jcifcnben (ÜKannbrell, „SReifebefchreibung" [Hamburg

1737], ©. 82; 0. 9?id)ter, „SBaafahrten" [SBerlin 1822], ©. 56; ©ee&cn, „Nachrichten

üon feinen Reifen", II, 176 fg.; 0. ©dmbert, „9?eife in ba« 2Worgentanb" [Erlangen

1838], III, 137 fg.) geben meift an, baß ber 53crg (Äarijim amnuthig unb

fruchtbar, ber 53erg (Ibal bagegen fahl unb raut) fei, um fyux'm einen ©nmb für jene
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Hnorbnung be* SOZofc jtt finben. Der fd)ärfern unbefangenen Beobachtung aber erfduenen
bcibe Serge gleid) oeröbet (Robinfon, „^aläftina" [$affe 1841], III, 316; „teuere biblifdje

ftorfdmngen" [Berlin 18571, ©. 170 fg.). Änobel hält ben ßbal mic ben Sinai für eine

alte Opferte, ben ein fpätcrcr Bcrfaffcr jum ©efefcc«berg mad)tc. Wad) 3of. 8, jo. :u

opferte Oofua ein ^rcuben unb Danfopfcr auf bem Berge Crbal. 2) (5in Sohn Sobald
(1 2Rof. 36, 2o). 3) Sin Solm Ooftan'« (1 Gljron. 1,22). Röd.

(Sbenbtlb Gtattt«. Sin biefen Tanten bat bie djrifH. Religion«tchre oon jeher bie

Betrachtung ber geijrigen Sürbe unb be« fitttid^ =rcligiöfcn Beruf« be« 9)?cnfchen an*
gefnüpft. Sie behauptet bantit, baf? e« nid>t hinrcid)cnb fei, ben Sttenfchen al« Blüte
be« Raturteben« ju bcnfen, baß er ütelmehr eine Bcjicf)ung |U bem ©runb unb 3iel
aller Dinge in ftd^ trage, unmittelbarer unb innerlicher al« ftc fonft im weiten Umfang
unfcrer Qrrfenntniß nad)gemiefen werben fann. ©cwtß foll bie ganje SdjÖpfung nidjt

allein nad> phtofifchen unb bbnamifd)en Berhältniffen, foubern aud) au« bem teleologifd)cu

©eficht«punft angefd)aut werben, fie foll un« mit ihren Gräften auch 3™<fr bergegen*
märtigen unb fomit ebenfall« einen fttttid^rcligiöfcn ©efammteinbrutf gewähren; allein

biefe jweite Sluffaffung gewinnt bod) crft innerhalb be« 9)?enfd)enlebcn«, al« be« alleinigen

Sd)aupla&e« bewußter Bernunftthätigfeit unb ftrtlid)er Selbftbeftimmung , ihre offenbare

SBahrljeit. Die BorfteHuug be« göttlichen ebcnbilbe« ift leicht berfiänblid) , fobalb ftc

nicht« weiter au«fagen foH, al« baß ber innerfte ttern be« menfd)lid)en Sefen« beut

göttlichen oerwanbt unb glcichfam nachgcbilbet fei — ein ®ebanfc, beffen große Ber*
brcttung bie ©efdjichte ber Religionen fomie ber ^ß^ilofop^ic befugt; fd>mierig wirb fie

erft, inbem fie aud) bie Bebingungen einer i'ehre erfüllen will. Da« hierher gehörige

d)riftlid)e unb firdjl. £ehrftütf würbe baburch funjbott unb jufammcngcfetjt, baß e« au

berfd)iebenen Stellen in ba« ©laubcn«ftoftem eingriff; juerfl ber gcfd)affcnc SWenfd), bann
bev gefallene, julefct ber wiebergeboreue unb ber Botlenbung jufhebenbe — alle foUtcn nad)

bem Sttaßfiab be« göttlichen Ebenbilbe« gemeffen werben, unb barau« ergaben ftdj fo

berfd)iebene Huwenbungcn unb ©renjbefiimmungen feine« Inhalt«, baß berfelbe feine

Einheit unb $altbarfctt ju öerlieren brot)tc.

Die Sd)rift benft bie Religion felbft al« GJemcinfchaft ober Bereinigung mit

©Ott, aber nur ba« Stefmlichc ift einer foldjen fähig; bie ©ottbern>anbtfd)aft alfo, weldje

ber Stfenfch o«f bem Sege ber Religion erlangen foll, muß ihrer 9ttöglichfeit unb fln-
läge nach feiner Ratur fclbft einwohnen, «uch biefe« geljört 51t ben S?orau«fe0ungen
ber $. Schrift. Dagegen ift bcr befHmmte Warne „göttliche« Sbenbilb" hauptfäd/lid}
burch bie Sd;öpfmig«gefdjichte (1 9tfof. i,as) in bie djrifH. Sprache unb ©cbanfenwelt
eingeführt morben. Die genannte Stelle: „Unb ©Ott fpradj: «Raffet im« 9J?cnfd)en
machen, ein Bilb, ba« un« gleich fei» . . . unb @ott fdjuf ben SWcnfchen $m jum Bilbe,
311m Bilbe @otte« fdjuf er ihn, unb er fd>uf fte, ein 2)?ännlein unb fträulein", ifl in
ihrer einfachen unb finn&oöen ®röße anfpred)cnb für jeben benfenben SWenfchen, aber
mau foll oon ihr nicht mehr bedangen, al« fie leiften wiö, unb hi^utretenbe <5rHä
rungen haben biefe wenigen Sporte öfter ocrbunfelt al« aufgehellt. Die 2Borte: „Raffet
un« 2Wenfd)en machen", bienen ^ur Einleitung, fie bejcidjnen ben 2Berth unb bie i)of)t

^3ebeutuug, welche biefer lefcte oollcnbenbe ©ehöpfung«act innerhalb ber göttlichen
fchauung einnehmen foll. Da« ftoujMrte ^Q t Luther ungenau, aber nicht falf* mieber
gegeben. Den Sorten: „ein 33ilb, ba« un« gleich f«"# entfpred)en im Original ,jwei
Oerfchiebene ^lu«brürfc: bes&almenu kid'muthenu, eigentlich: „in unferm Bilbe wie unfere
?(ehnlichfeit". Diefc Berboppetung be« Slu«brud« ift offenbar nicht gleichgültig, benn
fie gibt auch bem ©ebanfen einen oerjtärften 9cad)brutf, unb inbem ftch bem Bilbe noA
bie ?tehnlichfeit jugefeflt, foll baffelbe auch ^cine öollftänbige Slnwcnbung finben. Daf?
aber bennoch bie beiben genannten SBortc fad)lich baffelbe befageu, baß e« alfo nicht tert

gemäß ifi, in ber Sflenfchenwürbe, wie fte fax charafterifirt werben fott, ba« eine Stücf
unter ben @eftcht«punft ber Bilblichfeit, ba« anberc unter ben ber 9lehnlid)feit 511 ftellen,

beweift, oon anbera ©rünben abgefehen, fchon ber folgenbe Ber«, wo berfelbe (Mcbaufe
nochmal« mit bem einfachen zelem wiebcrholt wirb. Schmieriger ift bie anberc ftragc,
toie nun biefe ebenbilbtiche Befd)affenheit berftanben unb worauf fie belogen werben foU?
2Bic hat ber Sehriftftetler ben 9Kenfchen gebadjt, wenn er ihn unter biefem Ramen auf
ben Schaupla^ ber Seit einführt, unb wie benft er ®ott, wenn er ihm ben aflenfdfen
in einer fo bebeutung«botIen SBeife annähert? Ueber beibe« geben bie Sorte feinen Huf;
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fd)luß, eS wirb niemals gelingen, ben ©ottcSbegriff beS ^erfaffcrS, welchen feine S3ejeid)=

nung ber ÜNcnfcrjenwürbe jnr 5$orauSfefcung fjat, aus ben fur$en Sorten bcö XerteS mit

Sicherheit ^eran^ulcfen. Iftur auS bem 3ufammenhang beS ganjen SlbfdmittS ergibt fid)

ein inbirecteS 9?cfultat. Die 9lbfid)t beffelben ger)t baljin, ben 3)Jcnfd)en als Ätone ber

Sd)öpfung nnb ^errlit^ften 3luSbntcf ber Sd)öpfcrtl)ätigfeit I)irt3ufleüen, unb wenn bieS

mit öütfe eines ihm beigelegten bilbtidjcn SerhältniffeS $u ©Ott gefd)ief)t: fo muß bod)

ber Schriftftetler bobei baS Unterfd)eibenbe ber 'Dfenfdjcnnatur öor Slugen gehabt höben,

beim fonf! ^ätte bie in ber ßrjäfjfung felbft ongebentetc «Steigerung feinen ©runb. Ober

foHte feine Darftellung niajtö SlnbercS öerrat^en, a(S baß er fid) ©ott in ebler ÜWenfdjen^

bitbung uorgeffrflt, weld)e barum aud) auf beffen uornchmftc (Sreatur ^abc übergeben

muffen? Das ift, wenn nid)t unmöglich, bod) im fyoljen ©rabc unmahrfd)cinlid) , unb

eine fo ftnnlid) befdjränfte Sluffaffung würbe ju ber in bem ganzen Slbfdmitt ausgeprägten

©otteSibcc nicf|t ftimmen. 9Jcin, aud) bem alten ^erfaffer muß ^auptfädjlid) baSjcnige

öorgcfd)Webt höben, waS ben ÜWenfdjen erft 311m 9)Jcnfd)cn mad)t unb ilm befähigt, baS

£crrfd)eramt über bie Xfn'cre unb ade anbern Dinge 31t üben, alfo ein ©ciftigeS, 35er-*

uünftigeS unb ftrcithätigeS, wenn aud) ntd)t offne 9fücffid)t auf bie bcwunbcrnSwcrtl)e

menfd)tid)e ©cftalt unb (Srfdjeinung; benn eS mag zugegeben werben, baf? er ftd) babei

ben ÜWenfdjen als ©anjcS unb als befeette (Sin^eit Dor klugen gefallt Ijabe, (latt it)n in

Äörper unb ©eift ju fpalteu. Die jtueite iüngere ©rjä^lung, bie bcS ÜefjoDiftcn (1 2Rof. 2, i) t

ift infofern beutlidjcr, als in iljr ein Doppeltes unterfdjieben wirb, ber irbifdje Stoff als

Material ber ü)?cnfa)cnbtlbung unb ber tyttt eingekaufte Obern, weifer ben (Srbenfloß

3ur lebenbigen Seele erhebt. 93iS auf einen gewiffen ©rab finb beibe 3luSfprüd)c üou

bem SBerftänbniß il)rer SBcrfaffer, b. fj- oon beffen Klarheit unb 33eftimmtl)eit, trennbar,

um fo mehr finb fte (£igentl)um ber 9Nenfchhcit unb (Sfprificnfyeit geworben, weldje ihr

tieffteS ©elbftgefüfjl mit ilmcn üerbunben hat. 2$on großer 28id)tigfeit ift aber, baß bie

biblifd)e (Srgäljlung auf biefeS ©efd)cuf beS göttlichen SbenbilbcS feinen eigentlichcn 33er-

luft beffelben folgen läßt. 3lud) baS ©efchlcdjtSrcgiffrr ber altern Urfunbe ftellt bic

@rfct)affung beS 2J?enfdjcn nad) bem ©lcid)niß ©otteS an bic Spifee feiner $luf3ählungcn,

or)nc anjubeuteu, ba§ berfelbc nad) ber Uebcrtrctung beS göttlichen ©ebotS unb mit bem

beginn bcS ©cfd)ledjtSlebenS aus feinem mfprünglidjai Waturdjarafter herausgetreten fei

(1 Stfof. 5,i; 9, c). ÜHit ber Sünbe unb beren Strafen oeränbert fid) nach 1 5
t^cilS baS gan^e äußere l'eben, tljeilS aber auch ber 33crfcl)r mit ©Ott; bic Sdjulbigen

oerfaflen ber Sfam, bem ©ewiffen, ber irbifchen 53cfd)werbe unb bem traurigen JobeS=

loS, aber biefe burfgreifenbe ^eränberung wirb bod) uirgenbs auf baS $Bcrf}ältttijj junt

Gbenbilb ^urürfbeiogen, noch ct,VQ bic ßntitehung beS Lebensbaums als 33erluft an feiner

urfprünglichen SBcgabnng bejeichnet. ^olglid) hält ftd) baS 31. X. einfad) au bic Watur

feite biefer 3tnfdjauung, eS öerbinbet baS göttliche (Sbenbilb mit bem Siefen beS 2Äenfchen,

ohne eine nachher erfolgte ^he^und °^ cr ancn ^bjug in biefem anerfchoffenen göttlid)eu

©effenf bemerflich 3U machen, unb alle Folgerungen biefer 2lrt bemhen auf 2)iiSücrjtanb

ober gehen über ben Xcrt hinaus, ffllan benfe au ben 8. $fafm, ber gewiß bem Wftm-

fehen ebenfo oiel beilegt, als ber 9?ame ßbenbilb nur irgenb auSbrürfcn fann. Dcrfelbc

3Wunb, ber eben noch ausgerufen: „2öaS ift ber 2)?cnfd), baß bu fein gebenfft, unb beS

23?cnfchen Äinb, baß bu biet) feiner annimmft", fügt bod) fofort mit begeiftertem Spoty

gcfühl hinäu

:

»Unb bod) fefctcfi bu ihn nur wenig unter ©Ott, unb mit «'perrlichfeit unb

Sürbe frönteft bu ihn, mad)teft ihn jum ^perrfdejer über bie 2Berfe beincr $»änbe; aücS

legteft bu unter feine ftüßc" ( naf öc ißjcttc). |>icr ftcr)en alfo bic Ausrufungen ber

Dcmuth unb bcS fühnfien menfehlichen SelbftgcfüljlS bid)t nebenciuanber, aber beibe Säfcc

ruhen bof auf bcmfclben Sobcn, fte bezeichnen nur bie beiben Seiten berfelben ercatür-

lidjen LcbenSfteÖung ; bie £>öhe unb bie Üicfc beS menfehlichen SelbpbeWußtfeinS fprid)t

fidtj in ihnen auS, baran aber wirb nid)t gezweifelt, baß ber anerfchaffene 55oqug, wclfer

ben 3J?enfct)en fo h oth erhebt unb bie gan^e (Srbc ihm unterthänig macht, nod) jc^t noü

ftänbig öorr)anbcn fei. Sbenfo Herhalten fia) HuSfprüdje wie .^)iob33,4; y\. 139, 14.

UebrigenS würbe eS leift fein, aud) Stellen beS clafftfd)en 5llterthumS in Vergleich 311

jiehen, in beneu Silb unb Achnlidjfeit ©ottcS ober ber ©öttcr (etxwv ^eoO, imago,

effigies dei, similitudo deorum, cu^evsta Tzgb$ ^3"£Ou^) auf ben 3>?enfd)eu übertragen

werben; fic lauten älmlidj, untcrfd)ciben fid) aber bod) baburd), baß fte mit einem 90115

anbern 9MigionSprincip jufammenhängen.
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3n ben fpätern Schriften be« Oubenthum« tritt bic öerftänbigc Ucberlegung an bie

eteUe unmittelbarer 3lnfd|auungen. Om <2irad) wirb tfap. 17 bie Sürbe be« 9Henfd>cn

gefchilbert, wie er, ber Crrbe angehörig unb ben Sdjirffalcn alle« 3rbifd)en fterblid) unter

worfen, bennod) jum 2Äad)thflber über alle anbem Grcatureu auöertoren fei, weil begabt

mit bem Vermögen be« Senfen«, mit örfennrmfe unb fittlidjer Urtheil«fraft unb bat)cr

fähig, bic £errtid)fcit ©orte« unb feiner Serfe $u ermeffen, fäf)ig ein ©efefc feine«

£eben« ju empfangen unb einen Vunb mit bem Sd)öpfer einzugehen. Offenbar jeugt

biefe Vefd)reibung Don einem lebhaften ©efüt)l für ben Men 2Öcrt^ bcö 9>ienfd)cnlebcne,

welche«, obgleich an ben irbifdjen Voben unb ba« ©efefc ber Sterblichfeit gefettet, ben

nod) ben S3eruf jur hödjften intettectuellcn unb ftttlidfcn I^ätigfeit in fid) trage. Xcr

^»orftettuiig biefer Vorzüge gehen aber (V. 3) bie Sorte uoran: „Unb nad) feinem Silbe

fct)uf er fic" (xa». xar' etxova aurou ätowjaev auroü;), woraus Ijcroorgc^t, baf? ber

Vcrfaffcr unter bem Sbcnbilb wirflid) jene .£>crr|Vf}erftelIung bc« Sfienfdjen fowie fetne

geifrige 9lu«rüfhing unb religiöfc ©efäfngung üerflanben wiffen wollte. ßbenfo ftarf ift

ber Verfaffcr be« SBud)« ber Seieheit oon ber £ot)eit ber 9)ienfd)cnwürbe bur^brungen,

aber feine Stimmung ift wehmütig unb gefnieft, er beflagt c«, baß ber fd)macl)e unb

furjlebige 9)fcnfd) fo weit hinter feinem jurürfbleibe, unb bafe er bie ^Öcf^fte Sci«heit

erft ju empfangen habe, bie ihn gcfrfjicft mad)t, feiner Aufgabe getreu bie Seit Ijeilig

unb geregt ju regieren (Sci«h- 7, 2 fg.). Soldje Söefenntniffc beuten auf einen fd)on

oeränberten Stanbpanft ber 9feflerion. 2)aö göttliche Gbenbilb ifl $war ocrlie^en, aber

nidjt üerwirflid>t, e« ficht bem 9Jtenfdjcn al« ein ibeale« gegenüber, beffen er fid) nid)t

öoflfiänbig ju bemächtigen, bem er thatfächlid) nief>t gleich$ufommen nermöge; allein ber

innere ©runb biefc« ftarf empfunbenen 3wicfpalt« liegt bodj wefentltd) nur in bem $rutf

be« fteTbliüjen ?eibeö, welcher bie Seele befd>wert unb ben benfenbeu ©eift beladet

(Sei«h- 9, 13), mal mit ber gonjen Denfart unb ptnlofophifchtn ©Übung biefe« Sd)riftjicllcr«

3ufammcnr)ängt.

3n ein anbere« Verhältnis jum ©egenftonb führt uu« ba« 9?. £. £\vax finben

fid) auc^ in tyn* einige 9lu«fpriid)e, bie fid) an bie alttcft. Slnfdjauung einfad) anfd)lie§cn.

Senn <ßaulu« btc forint^ifc^en grauen (1 Äor. 11, 5 fg.) ermalmt, mit bebedtem £aupt

311m ©ebet 311 fommen, ba nur ber 3)?ann unbeberft erfd)eincn bürfc, weil er «bbilb unb

3ierbe Oorte« fei (etxwv xai 5^a ^reou): fo meint er, ba§ bie bem ©ienfa^en oon @ott

uerlicljcnc freie ^errfcherwürbe öormgßwcife burd) ben 3)?ann repräfentirt werbe, er blidt

alfo einfadi auf ba« alte 3d)öpfung«bilb jurüd. 9Zur barf nidjt mit ben Socinianern

unb Hrminianem gefc^loffen werben, ba§ er bem Seib ba« göttliche ßbeubilb l)abc ab=

fpredjen woaen. Unb wenn c« in ber Sfebe be« ^aulu« 3U Sitten jei§t: „3n ilmt leben

unb weben unb ftnb wir" («pg. 17, ü): fo foü bamit auf ba« fytytxt GMftetflebcn be«

5D?enfa)en hingewiefen werben, welche« in bem Söerfetjr mit Öott unb in ber Bewegung

unb Wahrung, bic e« au« göttltdjen Gräften empfängt, fein ma^re« Crlemcnt l)abc; mr
23eftätigung bient ber Slu«fprudj bc« Slratu«: „Sir ftnb göttlichen ©efd)lecht«." (Snblich

f^ilbert Oafobu« in Äap. 3, » feine« ©rief« bie 2lu«fchrcitungen ber menfd)lid)en SunQt, wel^e

cbenfo wol ©ort preifen, wie bie Qtyc be« nad) ber «ehnlidjfeit @ottc« gebilbeten ÜWen;

fcftcu befchimpfen fönne; aud) l)iex wirb an bic bem 2J?enfd)en anerfa^affene unöcrlorene

Sürbe al« foldje gebaut. Om ganjen aber menbet fich bie neuteft. 9febe nidft an ba«
allgemeine geifiige unb fittüth qualificirte Scfen be« Mcnftyn , fonbern an beffen 3u-
ftanb unb ba« burch bcnfelben bebingte tt)atfäd)ttcr)e 3?er^älrni§ ÖJott. ÜDer Stanb^
punft ift burdjau« ber praftifche unb ftttlid)e, ba« (£otte«reidj foH fc^öpferifcr) in ba«
£cbcn einbringen unb fein hödjffr« QJefeO jur Erfüllung bringen. On biefem 3ufammcn-
hang iji feine 53eranlaffung gegeben, auf ein Urfprünglidje« im 3?cenf(hcn jurüdjuweifen,

öielmehr fommt alle« barauf an, ba§ bie factifdje Söefthaffcnheit ber Seit erfannt, bie

nod) öorhanbenen Gräfte gewedt unb auf (Sinen ^ßunft ^ingelcnft werben. Ghriftu«

nimmt baher ben 2Henfd)en, wie er ihn ftnbet, al« fchwach, fünb^aft unb in oerwerflid)er

Jeben«richtung, aber immer noch ftttttdj begabt, er offenbart i§n al« ©ünber unb ruft

ihn auf ben Scg einer buret) ©elbfterfcnnrnife unb ©tauben ju erreichenben Sefferung.

Seine tntenectuclle unb fittlidje Änlagc wirb al« unoeränbert öorauögefcbt, feine flttüdjc

(Smeuerung al« nott)wenbig geforbert, unb jwar mit £>inmeifung auf ben im Uoangelium

felbffc bargebotenen göttlichen 93eiftanb. 3Kan famt fagen, ba§ in Shrifri 9?cbcn fchon ba«

göttliche Sbenbilb au« ber Vergangenheit in bie 3«tonft tritt, e« wirb bic Aufgabe bc«
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2Kenfd)en unb gewinnt baburd) feinen tjöd)ften ©efalt. etjrifrn« fpridjt (SRattlj. 5,«):
„31jr follt üoflfommcn fein, loie euer 33atcr im Gimmel Dollfommen iffc", unb er meint

bamit etwa« flau; anbere« unb .<pöfjere«, ol« jene ancrfcfyaffene 33ilblid)feit unb Ari)nlid)*

feit bebeuten fann. ©teidjen SBertt) Ijat bie ©eredjttgfeit bor ©Ott, weldje bie ©ebefferten

nUein $u wahren ÜJiitgliebern be« £>immelreid)« mattet, unb nad) ber An[d)auung«weifc

be« Dierten (Soangelium« fofl fid) au« ber Uebercinftimmung be« SBillen« unb ber Liebe

ein Sßofmungmadjeu be« 33ater« in ben ©laubigen ergeben (3ot). 14,23). On folgen

Au«fprüd)en ifi aöcrbtug« bie 3?orftellung be« göttlidjen (Sbenbilbe« nid)t meljr burd)=

geführt, bod) barf gefogt Werben, baß jencö djriftl. Leben«jiel bie f)öd)ftc ^xud)t beffen

bejeidjne, worauf ba« ßbenbilblidje Don Dornl)emn angelegt gewefen fein muß. 3ugleidj

Ijängigfeit unb 33erwanbtfd)aft au«, unb jwar bie inncrltdjfte unb tieffte, weldje bon Gfjriftu«,

bem Sofme auf bie Seinigen übergefjen unb in iljnen au« ben gottgemäfccn ©efinnungen

ber .£er$en«reinf)eit, Jricbfertigfeit unb Liebe erzeugt werben foÜ (SDJattt). 5, s). ©ottc«=

ftnber fmb bie ©Ott geiftig Angehörigen, in liebeboücm ©etjorfam ifjm (Ergebenen, in

weldjen ba« fyödjfk ©ebot at« Inbegriff be« ©cfet)e« unb ber ^ropfjeten SBcfriebigung

finbet (2ttattt). 22, se fg.; SWarf. 12, so. m). £>ic bolle Erlangung ber Aet)nlid)feit unb

©otteönäfje bleibt jwar bem Senfeit« übcrlaffen, wo e« fitt) offenbaren wirb, wa« Wir

fein werben (1 3ofj. 3, 2 (ojxoiot aur^ ecdjj.6^a]), bod) foÜ ber Staub ber ©otteöfitüV

fdjaft fdjon gegenwärtig gegrünbet werben; ba« gefdjicljt aber niefjt au« menfd)lid)er SHMfl

für, fonbern au« einer überftnnlidjen unb unbefdjreibtictjen SBirfung, unb e« ift eine ©eburt

bon oben t)er, welche ben ftaben einer ber 2£elt unb Sünbe jugewenbeten Leben«rid)tung

abfdjneibet (3of). 3, .1 fg.). AUe biefe Momente liegen in ben Eoangelien bor Augen, bte

apoftolifdjen Briefe bringen nidjt« Weue« Ijinju; bod) wirb in bcnfclben ber neue djrtfil.

Leben«ftanb 311 bem alten nod) fd)ärfcr in ©egenfafc geftellt. ^aulu« concentrirt feine

(irmaljnungen an bie Csnfjefer unb Äoloffcr in ben inf)alt«fd)wcrcn 2Borten: „So leget

nun bon eud) ab nad) bem borigen 333anbel ben alten Ü0?enfd)en, ber burd) Lüfte in Orr=

tfjum fid) Derberbet. Erneuert eud) aber im ©eifi euer« ©emütt)« unb 3iet)et ben neuen

2J?cnfd)en an, «ber nad)" ©Ott gefc^affen ifi» (tov xaivov av^po7cov tov xara ^eov

XTta^vra) in ree^tf(^offener ©crcdjtigfeit unb |)etligfcit" ((5p^. 4,22—24; Äol. 3, 10. 11;

t»gl. 2 5t or. 5, n; ©al. 6, 15). ©ewif? Ijat ber Apoftel bei biefer Aufforberung

bie Analogie ber (irfRaffung beö SRenf^en öor Augen gehabt, benn er ücrficljt audj

unter ber c^riftl. Erneuerung etwa« 6d)bpferifd)e8. Srfdjciut i^m alfo baö Anjte^en beS

neuen 3J?enfd)en alö eine Sßieberaufuafjmc be? göttlichen EbcnbilbeS: fo würbe folgen, bafe

er auc^ bie borangegangene (Sünbe unb beren Eintritt als 5?crlufi beffclben gebaut fyabcu

muß. Unb ^uftänblie^ ober praftifd) oerftanben ift bicö aud) ridjrtg, nic^t aber in ber

Anwenbung auf baö 3?atur= unb SS3efenSüer^ältniß, unb wir finb ntd)t berechtigt, au« ber

Ü?crgteid) barfeit betber «Seiten auf eine wtrflicfyc ©Icie^fteHuug ju fdjließen. Xzx neue

gottgemä§e 3JZenfdj in feiner oon dt)riftu« burd) ben ^eiligen ©eift empfangenen Jpeilig^

feit unb ©erec^tigfeit ftc^t ntctjt auf bcrfelben Stufe mit Abam, fonbern er überragt il)n,

Don bem alten aber wirb nicfjt gefagt, baß er ein Stürf feiner cbenbilblidjen 9?atur Der^

loren Ijabc, fonbern nur fein fünbl)after Derwcrflieber 23?anbel (avaarpoc^ij (Ept). 4, 22])

Ijat it)u ©ort entfrembet. (5ö l)anbclt fid) alfo wefentlid) um ben tiefen ©egenfafc jweier

3uftänbe unb Lebenswege, bereit jwetter ben Sdjaben be« erfkn wieber gut matf)en, bie

innere ^eftimmung be« üjienfc^en ergreifen unb ben Ijödjften formen entfpred)enb Der=

wirflicl)cn foll.

^m 9i. X. wirb bnljcr bie «orftcllung be« göttlidjen (SbenbilbcS formell uidjt burd)=

geführt, fac^lid) bagegen wirb ftc Dertieft unb burd) Derwanbtc 3been DerDoHflänbigt; ftc

bient jur @r)arafteriftif religiöfer 35oflenbung unb ©ottgcmcinfdjaft. (5t)riftuö felbft aber

empfangt ba« ^räbicat (Sbenbilb ©otte« al« ber ÜHittlcr wahrer ©otte«anfd)amutg unb

ba« Crgan feine« Sirfcn« (2 Äor. 4,4; 80t 1, u; $ebr. 1,3).

lieber bie weitere (Sntwirfelung unb firdjl. Ausprägung biefe« begriff« müffen wenige

Anbcutuugen für unfern ßwerf genügen. 9?atürlid) mußte bei jeber (Srflärung bie Dor^

au«gefet?tc ©otte«ibee inbirect mitwirfen, benn wie ba« Abfolute felbft gebadjt wirb, fo

aud) beffen creatürlic^e« ©lcic^ni§. Oe me^r ftd) alfo Sinnliche« in bte ©otte«anfc^auung

einmifdjte, befto weniger fonntc aud) bei ber 53efd)reibung ber urfprünglidjen 2Wenfc^en=

würbe Don ber ©eftalt unb fid)tbaren (Srfdjeinung abgefeljeu werben; unb umgefetjrt er^
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gab fid) au« jcbcr flrcng fpiritualiftiftt)en ®otte«ibec, ba§ aud) bie @otioerwanbtfd)aft be«

2ttenfd>emoefen« lebiglid) in bie Semunft unb bcn ©eift bcrlcgt würbe. Äbcr ba« finb

eigentlich feine ©egenfätje , fonbern nur wiffenfdjaftlidjc flbftufungen unb 8d)wanfungen,

bie felbft in ber neuern (J^riftcn^eit mental« aufgehört fjaben. Sntcrcffantcr ift bie bei

ben SfirttjenOatern frühjeitig auffommenbe Unterfdjeibung jmeier ftactoren im göttlichen

(Sbenbilb. 2Jcan tyt\t ftd) babei an beu SBortlaut ber gried). unb latein. Ucberfefcung

oon 1 2)fof. 1,2«: xa-c' eixova xal xa£' ojjloiüc^v, unb unterfcf)ieb ba« $ilb (elxovv

imago) oon ber ^lehnltdjfeit (opiou>a<;; sitmlitudo). 3rao* xm Urtert ^atte biefe

XiftuKtion, tute oben bemerft, burdjau« feinen Örunb, an fid) aber n>ar fte nid)t un*

paffenb, >ucil ba« erfic 2öort mein- eine 33ilblid)feit , b. h- eine anfd)aulid)e unb nad)

außen geljenbe Darftetlung be« Urbilbe« bezeichnet, wäljrenb ba« anbere c^er an ein

innere« $crf)ältni§ ber Ueberctuftimmung ober $crwanbtfehaft ju benfen erlaubt, iöeibc

3üge foflten nun auf ba« Urwcfcn bc« SÖfenfdjen übertragen werben, wa« in oerfduebener

iü>etfe gefdjefjen fonnte. (Sntweber alfo man beutete bie imago oon ber gotte«würbigen

©eftalt unb Söilbung be« 2Renfd)en, bie similitudo oon ber geiftigen 9lu«ftattung mit

Vernunft, ^rei^eit unb Sollmacfjt über bie Qrrbe, ober man bejog ben erften Wanten auf

ba« Vermögen ber Orrfenntniß unb 2BiÜcn«fraft, folglich bie intellectuclle unb fittlid)e

Anlage, ben anbem auf £ugenb unb ®ered)tigfeit , meiere Gigenfdjaften ftd) aber erft

au« jenen angeborenen Gräften entwicfcln follen. So oerftanb Muguftin imago oon ber

Qrrfenntniß, similitudo oon ber £iebe. Watt) biefer lefctern Slnfidjt wirb bem 2D?enfchcn

mit einem Seienbcn jugtetd) ein Söerbenbe« beigelegt; tf)eil« beftyt er ba« götttidje $c=

präge, theit« fdjmcbt e« über iljm, um enttoeber wiflfürlid) berleugnct ober burd) ftttlidje

Tfyätigfeit unb göttlichen Bciftanb ergriffen unb angeeignet ju werben. 9luf biefer @runb-

lage erwudi« bie fdjotafttfdjc Xf)eoric, weld)e bie ?el)re fo weit gefaltete, um in ba« fird)l.

Softem unb beffen Ontereffen eingeben ju fönnen. $of>eit unb Wiebrigfeit
, Söeftfc unb

SBerluft einer ibealen 33oÜfomment)cit werben in« (^(eid)gewid)t geftedt; bie intetlectucOe

.£>äl|te feiner SBürbc behauptet ber 3tfenfdj nod), bie ftttlidjc fwt iljm bie Sünbe geraubt,

unb nur oerfürjt unb oerbunfett fann er bcn (Sfjaraftcr göttlicher Begabung nod) bar*

ftcUcn. Xic neuere fatt). Äirdjc hattc öertnöge ihrer praftifd)cn unb werftfjätigen

^ic^tung baö 58ebürfni§, bie wefcntlidjcn Bcbingungcn ber ÜNcnfdjcmtatur aud) al« iuner--

tyalb ber Sünbe nod) fortbauemb anjuerfennen. Um nun aber aud) bie £iefc unb ben

burdjgreifenben Schaben be« Sünbenfall« ;uv (Rettung \u bringen, traf fie bie fünftlidje

5lu«funft, ben erften 2#cnfcfjen über ben 93obcu ber Watürlidjfcit emporjuljebcit. 2Bie

ftbam au« ber J^anb ©otte« fymwrging, befaß er nad) il)rer Vetjre außer bem oollen

Umfang leiblicher unb geiftiger Gräfte noch 000 übernatürlidje ©efehenf ber @ered)tigfcit

unb Unfterblid)feit ; biefer le^tern aber f)Qt er fief) burd) bie 8ünbc oertufiig gemad)t,

währenb ber Waturbeftanb bc« götttid)en Gbenbilbe«, wenn aud) geftört unb au« ben

ftugen gebracht burd) jenen ^Ib^ug, bod) immer noch otd »or^onben angenommen wer-

ben follte.

On foldjer »Raffung finben wir bie röut.^fatl). ?el)re im 3e ita^cv °fr Defor-

mation; bie fird)l. (Sutfchcibung war oon praftifd)=ftttlichcn (Sonfequenjcn fowie oon ber

ßntwidelung ber engoerbunbenen ßrbfünbentheorie abhängig. Der proteftantifd)e Stanb=

punft forberte (Sinrjeit unb 3tärfe feiner Grrflärungcn , ^ermeibung jebe« unhaltbaren

Duali«ntu«, 3Bahntng ber im 2J?enfa)cn offenbarten göttlichen ($))xt, oollc Slncrfcnnung

ber menfehlichen 3d)ulb. Tic alte Unterfdjcibung oon imago unb similitudo mürbe

aufgegeben unb cbenfo bie (Spaltung ber urfprünglidjeu 9)?enfd)cnwürbc in einen natür-

lichen unb übernatürlichen Eeftanbthcil. £>ic Reformatoren, 1)\mn oon einem ftd)ern

3nflinct geleitet, hielten e« für richtiger, oon bem begriff reiner ©oafommenheit ber

Watur felbft au«jugel)cu, mochte biefe bann auch Ju DCr »wchherigen $*cfd)affeuf)eit bc«

Sünber« in grellen ($cgenfafe treten.

Sie erflarten alfo nach l'uther'« Vorgang bcn urfprünglid)cn Inhalt ber 9}ienfd)en=

würbe für einen rein natürlichen, wollten ihm aber aud) juglcia) ben liödiüen ibealen

^arafter juerfennen; ba« führte ju ber fühnen Behauptung, baf? ber natürliche 3lbam fchon

ber religio« unb ftttlid) ooafommene ÜJ?enfd) gemefen fei, ba^ er außer feiner leiblichen unb

geiftigen @efunbheit nod) einen ftd)ent S3eft^ an ©otteöerfenntniß unb @ottoertrauen mit

in bie 2Bek gebracht habe. Daneben aber üeüte fich fofort ber anbere noch burd)

greifenbere Vehrfa^, nad) welchem eben biefe« ber Watur felbft elngepflanjtc Öbcnbilb
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burd) bie <Sünbc entftellt, ja gänjltdj öerlorcn fei. 2Bie war nun beibe« 3U reimen?

S3on ber (Srbfüube mußte im ©erlauf ber bamaligen bogmatifdjen 3$erljanblungen eht-

geräumt werben, baß fie ungeadjtet tfjrer Diefc unb burdjgretfenben SBirfung bod) nic^t

ba« SBcfcn be« gefallenen 9J?enfd)cti att«mad)e, fonbern nur ben 9iamen einer Gigenfdjaft

ober eine« Wcciben« öerbienc. ftolgltd) burfte aud) bie burd) fie öerlorene (Sbenbilbltd)fett

nid)t als wefenljaft gebaut werben, unb bod) fofltc fie ja in ber reinen unb anerfdjaffenen

9catur be« erften 9J?cnfd)en nie fold)er ifjr 53efteljcn Ijaben. Da« öerlorene Gbenbilb

follte $war nidjt ba« notfjwenbige SBcfcn be« SJfenfdjen au«madjen, aber bod) beffen ur-

fprünglidje 9?atur betreffen, £ier trafen alfo entgcgengefetjtc SÖejrimmungcn $ufamnten,

bie ^Jotljwenbigfeit einer Teilung fteHte fidj auf« neue ein, beim nur eine foldje fonntc

au« bem aufgejeigten 2Biberfprud) crlöfen. Demgemäß ftellten bie altfird)l. Dogmatifer

ein gÖtttid)e« (fbenbilb im weitem (Sinn unb gleid)fant al« Mammen boran, weld)c« ben

iJicnfdjeu al« oernünftig unb ftttlid) angelegte (ireatur umfäffen foll; biefe« ift mit ber

(Sriftenj be« 5Dfeufd)en unaitflö«lid) oerbunben unb barum unoerlicrbar. §tber in biefen

SRafjmen l)at ber (Sd)öpfer anfängtid) ein jweite« befttmmtere« (Gepräge iuteUectucfler unb

ftttlidjer Öottgemäßfyeit eingefügt, unb biefe« engere unb eigentliche, obrool nur aeeibem

teile Sbenbilb, uad) meinem ©erftanb, SBillc, £er$ mit ©Ott fjarmonirteu, ber pljtoftfdje

£>rgani«ntu« feiner innern Störung nu«gefe|jt mar, ber £eib ber 9?otf)menbigfett be«

(Sterben« nod) nid)t unterlag, ber ganje SWenfd) alfo bie tfjm ocrlieljenc $errfd)erwürbc

unb ©ottgcmcinfdjaft nod) in ungetrübter SReinljett befaß unb betätigte — biefe« ift

atlcrbing« ber Siinbe gänjlid) 311m 9Jaub geworben unb fnnn nur auf bem SBcgc ber

05nabc unb (Srlöfung jurürfempfangen werben. 3$on 9?ebenbcftimmungen abgefeljen, läßt

ftd) f)ientad) ba« gegenfeitige 93crl)ältniß ber beiben ftrdjt. Vetren leidjt überfein. Die

fatt). Doctrtn beginnt mit einem übcrnatürltdjcn ?ebcn«anfang unb läßt barauf einen

fünbfjaft natürltdjen, obwot burd)au« erlöfung«bebürftigen Buftanb folgen; bie proteftan-

tifdje fefct einen ibeal- natürlidjen 9ru«gang«punft be« menfd)tid)cn £eben«, auf welken

fobann ein fünbljaft ununtürtidjer, b. f). einen Slbbrudj oon bem natürlidjen (fbenbilb

in ftd) fdjließeitber (Staub ber (Sünbe gefolgt fein foll. Die erftere übcrfdjrcitet uad)

oben, bie anbere uad) unten bie ©renje be« ^atürlidjen. Die protcftantifdje Anftdjt

bleibt mit bem begriff einer cinl)eittid)en <Sd)öpfung im 23unbe, Matt fidj aber nidjt,

innerhalb biefe« 2lnerfa)affcncn wieber (Störung unb ©erluft anjuneljmen; aud) Ijält flc

baran feft, baß ber <Dienfdj trofe be« tiefen Smiefpatt«, ber in fein Dafein fällt, bod)

niemals aufgehört fjabe, Ü)?cnfc^ ju fein.

Stuf biefem wetten Sege ift auß bunfeln llmriffen eine fd)arf begreitjte, aber f(^wie=

rige Df;eoric Ijeroorgegangen, beren Raffung burd) bie begriffe ber ©ünbe unb (Srbfünbc

wefentlid) bebingt würbe. Trufte Öcftnnung, ibeale i'ebcnöauffaffung unb bebeutenbc

95erftanbcÖfd)ärfe ^aben an ber gefrfteaung beö proteftantifdjen ^e^rfrürf« gleiten ?lnt^eil,

unb im 3u fftmmcn ()
an9 imt ocn nädjftliegenbcn (Säfeen beö Snftemß tonnte biefelbe

fd)Werlid) anberö ausfallen, wcnigftcnö nia^t in biefem erften 3eitntter beö ^ßroteftantiemuS.

überjeugt man ftd) leid)t, baß gerabc baö ©egcnfä^lic^c, weldjeS baß Dogma 3U

3crrei§en broljt, nic^t wiUfftrlid) hineingetragen war, fonbern ftdj au« ber eigent^ümlt^

teit ber djrtftl. (Selbfterfenntniß ergeben Ijattc. Da« (S^riftent^um
, fo gern e« aud) in

ba« i'ob ber 9)cenfd)enwürbc einftimmt, muß boa) ftet« ein bemüt^ige« 33eFenntniß ber

©ottentfrembuug ^injufügen, bal)er mifd)t fid) in jenen ©tol^ notljwenbig ein ?aut ber

Älage unb Draurigfeit, wie über ein öerlorene« ober in weite Seme gerürfte« ©ut. Da«
göttliche (Sbcnbilb gleist alfo nidjt einfad^ einer ^öa^ften unb fclbfbcrftünblidjcn ßitxbt

unfer« ®efo^led]tö, fonbern wirb burd) beffen (Sntwirfclung felbft wieber in ftrage gefteüt.

Da« ?eben, wie c« ift, oerleugnct biefen göttlidjen §lbcl unb bejeiä^net i^n al« einen

foldjen, beffen ftd) ber SDienfd) burdj eigene (Sdjulb entäußert l)abe. Da« waren alfo

bie tiefern 33ewcggrünbc, wcla^e auf bie $i(bung be« Vclirüürfo beftimmenb eingewirkt

l)atten; aber bie« borau«gefe$t muß bennoc^ bie neuere 2Biffcnfd)aft gegen ba« bargelegte

Dogma eine boppelte (Sinwenbung ergeben, ßutirft wirb in iljm unftreitig bie cbenbilbttdje

3Bürbe be« 2)?enfd)en bei weitem überfpannt. 9?ad> attem, wa« un« ^iftorifttje, pfnt^o^

togif^e unb nahtrwiffenfd)aftlid)e <Sd|lüffe über bie Anfänge ber 9ttcnfd)enbilbung oer-

mutzen laffen, ift biefelbe nidjt öon einem beftimmten 2)?aß an .^eiligfcit unb ©ottfelig

feit att«gegangen, fonbern bon einer ungetrübten unb unbegrenzten $ät)igfeit unb (Srnpfäng^

tid)fcit für beibe. Die moberne p^oftfa^e Anthropologie fte^t mit einer fotdjen "ännahme
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fogar im greflften Wiberfprud), unb fclbft wenn wir biefe nic^t mm SDhßftab nehmen

wollten, ift bod) fo biet gewiß: nidjt mit ber ©credjtigfeit hat ber 2)?enfch begonnen, fon*

bern mit ber llnfdmlb, nicfjt mit ber ©otteSerfenntniß, fonbern mit bem ©otteSfinn, unb

biefer Safc fd)eint mit ber Sd)rift fogar beffer berträglieh als ^räbicate, wcld)e ben

Abam jum .^eiligen ergeben. And) empfonben bie Reformatoren felbft baS ©efährlichc

jener Uebertreibnng ; beim 9Mand)tl>on , inbem er in ber „ Apologie " (I, 17) bem Ur-

menfe^en ftd)ereS ©ottbertrauen unb ©otteSfurcht sufdjrcibt, fefct fogieidj bcfd)ranfenb

hinju: „Ober wenigftenS bie richtige 33cfd)affenheit unb ftraft, um jene ^erbor-

jubringen." Ueberhaupt erftären fid) bie 33efenntnißfTriften in biefer ©ejie^ung

unbefangener unb einfacher, unb erft in ber fpdtern fird)l. Sdjultheologic ift jene

unhaltbare Steigerung ber urfprünglid)en SoHfommcnheit beftimmt auSgcfprochcn

worben. Zweitens Q {,cr brängt fid) bei grünblid)cr unb aßfeitiger (Erwägung auf,

baß Verlorenes unb RidjtberlorcncS nid)t in ber angegebenen Weife gefajieben werben

tonnen. Stellen wir bei ber Betrachtung ber gefammten antrfdjaffenen Sottfommen;

heit auf bie eine Seite bie geizige Wefenf)eit unb baS WitlenSbermögcn überhaupt,

unb baS mit beiben öerbunbene trbifdje $errfchcramt als unberlorcncS Sbcnbilb: fo bleibt

als berlorencS übrig bie eigentliche moralifd)e Ätaft ober bie tfjätige Richtung ber 3$er*

nunft unb beS Willens auf baS ©ute unb ©örtliche. «Iber theilS Oerhalten fid) beibe

Iltcüc bann nid)t wie Subftanj unb AccibenS, tlietlo würbe ber Ausfall unb Abjug beS

^weiten ftactorS eine Spaltung ber Ratur felbft ^erDorgcbrac^t haben, bie fid) in ihren

(£onfcquen$cn nicht boüjiehcn läßt. 2 ollen Vernunft unb Witte unberlierbar fein: fo

muß auch jener noch eu,c mögliche Bcjiclrnng auf baß Ueberfinnliche
, biefem auf baS

Aügcmeingüttigc unb Sittliche innewohnen, i fonft erfcheint bennodj baS anerfdjaffene

Wefen beS 2J?enfd)en als aufgehoben burd) bie Sünbe. Daffetbe wirb burd) bie ^ifko=

rifche (Erfahrung beftätigt. Soßte jene Sd)eibung recht behalten: fo würbe folgen, baß

bie bordjriftl. SRcnfdjheit feinen religiöfen £rieb gehabt t)ätte — benn in bem Suchen

nach ©ott liegt jeberjeit auch ein Sebürfniß unb Verlangen unb eine bunfle ober f/eflere

«Scnntniß ber Region, Welver ber benfenbc ©eift fid) jujuwenben §at — unb ebenfo fein

fittlid)eS Vermögen, welche« jeberjeit auch oöd ®ewiffen 3ur SJorauSfefcung unb bie ^il

bung unb $anbhabung ftttltdjer Begriffe jum AuSbrud ^at. So behält eS fid) aber

nicht, unb fo hat ^autuS nach Röm. 2,u nicht geurtheilt. Wollten wir ber

fuchen, bie Beftrebungen ber borchriftl. 2Bclt auS einer lebiglich bem Sinnlichen unb

Weltlichen hingegebenen Scrnunfb unb WiflcnSthätigfeit unb aus ber fogenannten bürger-

lichen ©ered)tigfeit ju erflären, fo würbe immer noch ein Reft übrigbleiben, welcher biefe

Sdjranfen überfchrcitet. 3war baS ^rineip ber Anbetung im ©eift unb in ber Wahr-
heit ho* bie 9#cnfd)heit außerhalb ber ehrtftt. ©emcinfd)aft nirgenbs erreicht, noch weniger

baS anbere ^rineip ber ftinbfdwft unb ber freien ©otteS* unb Räd)ftcnüebc ; aber inbem

wir biefeS Äleinob abfotuter Religion freubig bereljren, fmb wir noch nicht berechtigt,

aus Sfaturgrünben ju leugnen, was bie ©efd)id)tc bezeugt, baß baS göttliche (Sbenbilb

ftch auch anberweitig einen Ramen gegeben, alfo aud) geregt Ijat. 9ud) biefe Schwierig^

feit fyaben unferc alten protefiantifdjen X\)tonüUx unb felb^ bie Serfaffer ber Goncorbicn-

formel fehr wohl gefühlt, barum fpred)en fic bon ben Ueberreften beö (Sbenbilbe« ©otteS

als bon ben Irümmern eines jcrfiörtcn herrlichen ©cbäubeS; fie bcrflehen barunter gewiffe

allgemeine ^rineipien ber Grfenntniß unb Freiheit, weldje auch bei mangelnbcr Aus-

übung als bem menfdeichen ©emiith nod) einwohnenb ftd) offenbart hatten, unb fie

würben bieS offener anerfannt haben, hättc ihnfn nicht bie Anlage ihres Dogmas ben

Raum baju entzogen.

Unter biefen Umftänben ifl bie Obee beS göttlichen (SbenbitbeS einer berbefferten

Darfleltung fähig unb bebürftig. Sie enthält eine Wahrheit ber Ratur unb eine anbere

Wahrheit beS Gebens, eS fommt nur barauf an, beibe Seiten in baS richtige ^evfyältnijj

jutinanber ju bringen. Der Ramc fctbft ifl hodjgegriffen unb bebeutungSbotl, er fagt

aus, ba§ ©ott bem ÜJcenfchen etwas bon bem Seinigen berliehen unb bie göttliche

Sd)öpferthätigfeit fid) im 2Henfd)en bis gur liebebotten Selbfimittheilung geweigert unb

baburd) boflenbet höbe; barin ift bie Wahrheit ber Religion als einer bewußten Weddel*

bejiehung innerhalb beS $3erwanbten unb ©teichartigen auSgefprod)en. Die ebenbitbliche

Würbe ift ber ©eifteSabcl beS 3Renfd)en, ber tfeib hat '«neu Antheil, außer fofern er

§onn unb DarfteflungS« ober Aneignungsmittel beS ©eifteS ift. Denfen wir nun biefen
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Stnttjeil am (Stalten unb ($wttlid)cn al« anerfdjaffen : fo mn§ er unheilbar unb unberlicr^

bar fein, wenn nid)t in ber Sd)öpfung felbft ein 9?t§ eingetreten fein fofl. Aber baniit

haben wir immer nur ben natürlichen 9J?eufchen mit feiner uncnbtid)en ©efttmmung für

ba« Ewige gefegt, metjt ben ^iflorifdjen ober empirifd)en. 211« Ereatur ift er notf)Wenbig

in bie 3eitform unb unter baö ®efefc ber Bewegung unb Entwirfclung gcftcllt, .wa« er

hat, fann boer) nur burd) Bewegung unb Jtjätigfcit ba« Seinige werben. Da« Ebenbilb

nimmt eine boppelte ©eftalt an, tytx ift c« nur ein fyödjfteS Anrecht, ein Stempel ber

ftreifjeit unb Vernunft, bort wirb eö jum Onljalt unb Eigentum, welchem nad)jutrac^ten

bie SDcenfdjcunatur bon Anbeginn eine allgemeine ^Berechtigung unb Befähigung empfangen.

Die« gilt bom Einzelnen wie bom ®an$en be« $efd)led)tö unb ber ©efd)id)tc. 3n>if4en

beiben ^olen befmt ftdj bie unenblidjc Paufbafm beö perfönlidjcn unb gefchiditlid)cn ?cbcu«

au«, unb in biefeu weiten Sftaum fallen alle 2£ed)fel bon 93crluft unb (Gewinn unb alle

gegenftu)lid)en $crt)ältniffe jur Obee unb Aufgabe ber ÜKenfdj^eit. Die Sünbe oerrüdt

baö 3iel unb m-vf ehrt bie Aufgabe, benn ftc mad)t ben 3Wenfd)cn fclbftifch unb weit-

öerwanbt, wät^renb er im freien 33crfcf)r mit ber SBelt unb DZatur bod) gottoerwanbt

bleiben follte. Die tjerrfa^cnbc Sünbe bewirft, bafe baö göttliche Ebenbilb, ftatt offen*

bar in werben; öiclmefjr cntfteüt unb bon einer barüber geworfenen fd)ted)ten 9iatür-

lid)fcit öerbceft wirb. Unb auf biefe ®ünbenfjerrfdmft let)rt baö Ehriftenthum wie auf

einen AbfaHbeö SKcnfa^eu bon fief) fclbft unb feiner ©eftimmung jurücfblicfcn, cö wedt

baburdj baö 33cbürfni§ nad) Erlöfung unb berweift auf bie rettenbe ÜWacf)t beö @otteö*

reidjö. innerhalb biefer thatfädjlichen unb juftäubUajcn ^crtjaltniffc hat batjer ber (9c=

banfe eine« berlorencn, b. lj. eine« mit jeber neuen unb fortbauemben $$erfünbigung ftd)

felbft bcrlcfcenben unb preiflgebenben göttlichen Ebcnbilbcö feine gute Stelle. Dafe wir

bei biefer Raffung mit ben Slnfdwuungcn bc« 9R. X. in wcfentlidjer Uebereinftimmung

bleiben, wirb au« ben obigen biblifcfyen 53emerfungen lierborgcgängen fein. Unb ebenfo

ift e« richtig, wenn bei jenem 93erluft weit weniger an ben atigemeinen unb geregelten

iemuuftgebraud), al« bielmctjr an bie aufrichtige Eingebung bc« ©cmüth« unb SBiUenö

an baö Ühite unb ©öttlidje gebaut wirb; benn bcfanntlidj fann bie Denfthätigfcit in

bollern ©ange, ja in ausgezeichneter Entfaltung begriffen fein, mährenb ber Söillc in ben

Ueffeln beö Egoiömuö unb ber l'eibenfchaft fned)tifd) gefangen liegt, ©erabe biefe« 3Jfiö-

berhältnifj bezeichnet ben tiefften Su) beö fitttic^en SHerberbenö, unb baö mar cö auch,

maö bie Dogmatifer hauptfäd)lid) im Sinne hatten, alö fte bon bem ftortbeftanb beö

allgemeinen unb uncigentlichen neben bem SJerluft beö befonbem göttlichen Ebcnbilbcö

fpracfjen. SSei ber *$ergleid)ung ber menfehlichen ©ürbe unb Aufgabe mit ber menfeh*

lidjen 35?irflid)feit laffeu fich alfo jene ©ebanfen fe^v wohl öerwerthen, aud) in berichtigter

©eftalt lehrhaft oortrogen. Daran aber wirb ber wiffenfd)aftlid)c Stanbpunft fefthaltcn

müffen, ba§ oon bemjenigen, roaQ wir als anerfchaffeneö Scfen beö 2Kenfd)en benfen,

nicht bie eine £ätftc wirflid) ocrloren ober g(eid)fam auö ber menfd)lirf)en 9?atur h«0"^"

gefd)nittcn fein fann. Die gan^e i'ehre aber wirb un# ben Ucbergang öon ber Watur-

Wahrheit ju ber werbenben fmiid)en unb hiflorifdjen Wahrheit be« göttlichen Gbcnbilbc«

üergegenwärtigen, foba§ ba«t wahre xlbcol beö fittücf» - religtöfcn Vebcn« nid)t ben Uran-

fängen bc« menfd)lichen ©efchlecht« angehört, fonbern cor uns liegt alö eine 3«^ntf* "n0

ein welche« in ber ©emeinfehaft mit (Sl;rijtuö unb unter bem Seiftaub bc« .^eiligen

©eijtce in« Unenblichc erjtrcbt werben fotl. Cgi. in«befonberc noch bie Slrtifel Sünbc
unb Grbfünbe. Öaß.

(Benen (in ^aläjtina). 3n ^Jaläftina finben fid), ba e« hauptfächlich @ebirg«tanb

ift, wenig Gbenen. Die im & X. genannten ftnb folgenbe: 1) bie (Sbenc Oifrecl ober

Qr«breton, meldje baö i'anb öon *ßtolemai« an bi« jum Oorban burdjfd)neibet unb tytx-

burch ben ephraimitifchen ©cbirgöjug oon bem galiläifchen fcheibet. Diefc Ebene war mit

SBaffer wohl öerforgt unb fern* gra«reich- 2 ) ^ie Ebene am aWitteflänbifd)en 2)?ecr, welche

ftch oom Äarmel bi« jum S3ad) Slcgnptcn« erftrerfte unb im Silben in ben flachen Strecfen

3uba« au«lief. Der nörblidje fytll berfelben hatte ben Warnen „Saron". 3) Die Ebene,

welche ju beiben Seiten be« 3orbanfIuffc« fta> bom See ^cnejareth bi« jum Tobten

3Jceer auöbehnt unb gewöhnlich bie „3orban«aue" genannt wirb. Diefelbe bchnt fich *n

ber ©egenb öon Oeridjo ju einer weitern fläche au« unb ift in ber fttyc ber Ufer mit

bichtem Schilf bewarfen, bem Aufenthaltsort bon allerlei müben ^hieren. 4) Die $od)e

ebene im Stamm 9?ubcn, in welcher bie Stäbte S?ejer unb 9J?ebeba lagen (3of. 13, ig;
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20,8; 5 2Wof. 4, 43). Tiefe bttbet einen Xtyii be« großen, unbeto Offerten ^lateou be«

gütigen 33elfa. 5) Äußer biefen im & SC. erwähnten nennen bie SReifcnbcn nod) eine

^nja^t onberer Ebenen. So erwähnt SRobinfon („^aläftina", III, 311 fg.) nod) bie

(Sbene 2)iuF^no jttiifdjcn Mona unb ©idjent; bie Hochebene Don 9?ablu«, bie (Sbene im
Cften Don Sanur, bie (Sbene et- Surtauf unb bie (Sbene läng« bem See (Menejaretf}.

dl öd.

(vticuc^cr, ein Tenfftein (wörtlich : Stein ber £ülfc), welchen Samuel jur (Erinne-

rung Qit einen Sieg ber Ofroeliten über bie ^(jilifiäcr jmifchen Wi^pa unb $«bob fefcte

(1 Sam. 7,i2). Sd)on 1 Sam. 4, i ifl biefc Pocalität Dorgriff«mcife genount. SKöcf.

Gbcn^olj. 9J?it biefem tarnen werben .häufig £öljcr bezeichnet, bie ftdj. bureh

Schwere unb fteftigfeit auszeichnen, mehr ober weniger fehwärjlid), oft nur braun ober

bunfelforbig finb unb Don Derfdjiebenen Säumen obftammen. So fprid)t man Don einem

fret. ßbculjolj, ba«, oliüenfarbig braun geäbert, fefjr hart ift, unb Don einem ftraudjartigen

@emädj« (Ebenus cretica) gewonnen wirb; Don einem weftinb. (Sbcnf>olj, ba« grünliäV

braun tft unb Don Brya Ebenus herrührt; Don einem brafTtianifdjcn, ba« bie Sirtpatmc

liefert; Don einem amerifanifdjen be« Asphalatus Ebenus, eine« Saume«, t»er in Söeft

inbieu unb auf St.=9J?auritiu« wädjfr u. f. w. 2£af)re« (Sben^olj liefern bie Slrtcn ber

(Gattungen Diospyros unb Mabo au« ber Familie ber (Sbenacecn unb ber Gattung
Jornasinia au« ber Familie ber £cguminofen. Son allen (Sbenholjgewächfcn ift ber

Splint weiß ober lid)t, nur ba« ftemholj hart unb fdjmarj. ftu« ben Sbenajeen wirb

wieber Diospyros Ebenum ^eroorgefjobeu, ein Saum, ber eine anfcf)nli<f)c $öf)e erreicht,

fdjwarjc 9iinbe, eiförmige, leberartige Slättcr, weiße Slütcn, oltücnartige 5rüd)te tjat,

unb beffen fternfjotj man al« ba« edjte CSben^olj auszeichnet, (fr nuidm häuftg in Dftinbicn,

bem oftinb. Archipel, befonber« auf Centon, woher ba« fd)önftc *i'bcniiol^ fommen foH,

finbet fid) aber aud) in meiern ©cgenben Sfrifa«, auf 2D?abaga«far u.
f.

w. (Sinft

würbe (5benf)ol$ in ber $eilfunbc als auflöfenbc«, fd)mcißrrcibenbe« Wittel gebraust,

jefct wirb e« aber nur Don ilunftttfd)lern unb $)red)«lern Dcrarbeitet, ba c« Dermöge

feiner feinen, nuiSncfmicnb fcftcu Xertur fid) feljr fd)ön poliren läßt. Xind) biefc Crigen

ümmltdifnt war ba« (Sbenl)ol$ fdjon bem Vlltertljum befannt unb würbe ju ^rad)t*

gebäuben, $u Sd)ni(jmerf, @ötterbilbern u. bgl. Derwcnbct. (5« wirb aud) fdjon in ber

Sibel erwähnt, unb ber fjebr. 9?ame ift nid)t nupaffenb burd) „Stcinholj" gebeutet

morbtn. (Sj. 27, s wirb e« neben Glfenbcin unb anbem £anbcl«artifeln, bie au« Onbien *

über bie arab. $äfcn am ^erfifd)cn 9Wcerbufen Don ben ^Ijönijiern bejogen würben, an-

geführt. 3lud) anbere Sd)riftftcller be« übrigen Ältert^umö rechnen eö gewöhnlich, nebft

bem (Stfenbein ju ben foftbaren ISrjeugniffen Onbienö unb SlcttyiopientSf. 9?od) foß ^ier

nicf)t unerwäljnt bleiben, baß, außer ber obenangeführten Stelle, in ber yittherfdum lieber-

fcfeuug nod) einigemal, aber irrtümlich, Gbenholj erwähnt wirb. 1 5iön. 10, n. 12, wo
ber (9runbtert ben ?lu«brurf 'Alrmugiui gebraud)t, ifl juDerläfftg nid)t Gbenholj, fonbem

höd)ftwahrfd)einUd) „Sanbelholj" ju Derftehen, ba« Salomo au« Ophir ^0^cn unD e«nt

Xempelbau Derarbeirtn ließ, (fbenfo fann 2(Shron. 2,t ba« im QJrunbtcrt ftehenbc

% 3Bort 'Alenmgim mit bem 3u fa (J „Dom Libanon" nid)t (Sbenhol} bebeuten, fonbem ift

wieber ba« erwähnte cd)te Sanbelholj gemeint, ba« nur au« Uugcnauigfcit be« Scrid)t

erftatter« neben ben debern unb (inpreffen al« auf bem Libanon wachfenb erwähnt wirb.

Daffelbe gilt dou ber Stelle 2 (Shron. 9, 10, wo ber Urtert wieber 'Alomugim fe^t unb

?utf)er wieber unrid)tig burd) „Gbenholj" überträgt. 9Co«foff.

(5bcr r
in ber gried). unb lat. 53ibel: $eber, erfd)ciut 1

N
20Zof. 10,21.25 al« ein

Semit unb wirb al« Slhn f)crr arabifdjer (joftanibifd)er ; 1 9Kof. 10, fg.) wie anberer Stämme
be« Dflcn« (am Cruphrat unb ligri«; 1 3Wof. ll,iefg.), fomit aud) al« $orfaf)r

Abraham'« unb ber äbraf)amitcn aufgeführt (1 SKof. 11, ti fg.). 3n«befonberc werben

al« feine 9?ad)fommen (1 2Kof. 10,21) bie „Söhne (2bcr'«", b. i. bie Hebräer, genannt:

Xod) hQt man ' ö 'e meiften ^erfonennamcn ber 53ötfcrtafel (1 9)Jof. 10 unb 11), fo

auch (Sber nicht für eine gefd)id)tlid)e, fonbem für eine mnthifd)e (fagenhafte) ^erfon ju

halten, weld)e erft au« bem gefd)id)ttid)eu Söllemamcn gebilbet worben, auf gleiche SBeife,

wie bie (kriechen unb Börner einen 3on, Tom«, Äeolu«, Otalu« u. f. w. al« bie ^lt^

Dorbem ber Oonier, Dorer, 2leolcr, Otalicr 11. f.
w. anführen, unb loic in«befonbere bie

«Tober au« bem Sölteruamen 3ehub (Oube) ben Propheten ^)ub jum Stammoatcr ge

mod)t haben, ben fie in ben @efd)leeht«Tegtficrn an bie Stelle be« ©ber fefccn. So fte^t
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(Sber in ber SJölfertafel gerabe$u für bic „Hebräer" (1 2J?of. 10, 21), unb bejcicfjnet biefe

ni4\t al« öon jenfcit be« Grupfjrat« ©efommcne, fonbern cinfad) al« Äüftcntänber, 33e

wohnet ber ftüfte am 2)ftttelmecr (f. Hebräer); tote bcnn ba« jjebr. 2Bort ;Eber über*

f>aupt „flüjV', „Ufer", „Uferlanb" bejeidjnet (ogl. befonber« 2 Sttof. 32, 15; Oof. 12, 7),

unb jwar in f>ifh>rifd)em Sinne fpeciell ba« ftüflenlanb Kanaan; mir in ber einzigen

©teile 4 9Rof. 24, 24 bebeutet e« bie Äüfte Giltcien« (f. (Sfttttm). Äneucfer.

gbjaHar, f. flbjatljar.

(Pbrätr, f. Hebräer.

(vli^ini, cigentüd) ^bjOH, au« i8etf)lel)em ; ob au« bem im ©tamut ©ebulon ober

im Stamm Ouba, iffc nidjt ganj fidjer, bodj ba« lefctere mar}rfd)einlid)cr, ba ba« febulon'ftfje

33ctl)tcfyem nur nod) Oof. 19, 5 öorfommt. Crr war nad) Oepffta fteben Oafyre lang

9üd)ter, ber neunte in Ofraet. ß« ifl jebod) ntdjt« 2J?erfwürbige« öon fym überliefert,

al« baß er 30 ©öljnc unb ebenfo öicle £öd)ter geengt, unb 30 frembe Xödjter ju

grauen für feine 30 ©ölme in feiner Wohnung aufgenommen f)at. 2>ie Beranlaffung

ju biefer Uebcrlicferung ift nic^t meljr befannt. ©djenfel.

(ftbatafla, f. (£fbatana.

(y (f [tcili, ein Sttöbrud , ber im unb 9?. X. auf retigiöfc Skrljältniffe belogen

unb bilblid) gebraud)t wirb. 3)a« altteft. 33otf fcl bft wirb öfter« einem |jaufe öerglidjen;

5.35. fjeißt Ouba ,,£au« Oafob'«" (Oef. 2, 5; 8,n; 10,20; 29, 22); bie einzelnen $olf«=

ober ©emcinbcgenojfen , namcntlidj aud) bie $olf«füfjrer , finb babei al« 93aujleine oor*

gefieHt (Oef. 51, 1). 33on einem foldjen öeradjteten „©teine", b. t). ftüljrer ober &nfüf)rer,

heißt e« Oßf. 118,22), er fei jum (Jdfficin, b. f>. jur $ufammenl>altenben ©tüfce be« $olr«,

geworben. 3U ©dfleinen würben nämlid) bie au«bauernbften ©teine gcwiüjlt, weil fie

ben ganzen 33au $u tragen Ratten; fie würben öor ber 2Ba^l geprüft unb bie unprobe-

faltigen oerworfen. 511« ein foldjer (Scfftein wirb namentlid) bie Oaljöe geweifte 33erg-

fejle 3ion betrautet (©ad). 12, 3; Oef. 28, ie). $ic Angriffe ber Slffnrer füllten, nad)

ber Uebcrseugung be« Propheten, an biefem „Gtcffiein" $u ©djanben werben. SÖenn öon

neuteft. ©djriftfteüern (Watty. 21,42; £uf. 20, 17; Sipg. 4, 11; 9Wm. 9, 33; 1 ^Jetr. 1, «)

bie ©teilen
v

$f. 118, 22 unb Oef. 28, 16 auf bic ^Jerfon d^rifri belogen werben, fo ifl eine

foldje 93eucf)ung in bem urfprünglidjen 28ortfinn fdjledjterbtng« nidjt begrünbet; biefelben

Ijaben feinen meffianifdjcn (Sljarafter.

* Om 91. X. wirb bie djriftl. ©emeinbe ebenfall« mit einem $aufe ober ©ebäubc,

in«bcfonbere mit bem alttefl. Xempel öerglidjen (1 ^etr. 2, 5). £er Gpt)cferbrief be^cidjnet

Cr^riftu« al« ben Gdftein biefe« Stempel« (Sp^. 2, 20), weil er mit feiner ^erfbnlidjfeit

ben ©emeinbebau tragt, ftü^t unb jufammcnljält. 3)a jener S3rief ein befonberc«

@cwid)t auf ben Umfianb legt, baft Gtjriftu« burd) feinen Screu$c«tob bic Oubcn unb bie

Reiben öcretnigt ^at ((gp^. 2, u fg.), fo wirb barin wal>rfd)cinlid) mit bem Silb bc« ßefftein«

auf biefe Bereinigung angefpielt. Der Gcfflein biente namlid) aud) baju, jwei bioergent

laufenbe 2Kaucrwänbe miteinanber 3U Derbinben. ©djenfel.

Gcftbor, f. Oerufalem.

(Sbclftttnt l>ei§en im allgemeinen jene 3Hineralicn, bie fid) burd) bebeutenbe ^ärte,

35urd)rid)tigfcit (Söaffcr), g<irbloftgfeit oocr ^arbenprad)t, ©lanj, geuer unb ©eltenfjcit

au«jeid)nen, wä^renb anbere tmlbburd)ftd)tige , bie i^rer fdjönen ftarbt ober 3"d)«w«8
l)a(bcr aud) ;n ©d)mucffad)en oerwenbet werben, .^albcbelfleine ju feigen pflegen. ©d)on
im l)of}cn "Jlltcvthum ^errfd)te lebhafter ^erfcljr jwifdjen ben ^änbern %ficn« unb einigen

©egeuben 5lfrifa«, namentlid) Slegnpten« unb Sletfjiopien«, unb würbe au§er mit anbern

^oftbarfeiten aud) mit {jod)gefd)äfctcn ©teinen ^anbcl getrieben, bie, bem ©cfdjmadf be«

3D?orgenlänber« an 33untem unb ®länjenbem entfpredjcnb, 3um öietgefud)ten ©d)mucf

bienten. ^ie Hebräer tjatten ben SBcrt^ ber (Sbelflcine burd) bic benad)barten Zauber,

5lcgt)pten unb Arabien (1 Äön. 10,2), bie fold)e Äoflbarfciten lieferten, fennen gelernt,

nerfd) äfften ftd) biefelben aber aud) au« anbern ^änbem, in weldjen biefe wertvollen

SWineralien e^eugt würben, burd) 33crmittelung ber ^^öntjtcr ((Sj. 27,22), ber Herren

be« ^)anbel« unb ber ©djiffaljrt im ?lltert^um. On ber Sibel pnben wir batjer dhtU
fteine ^äuftg erwähnt; fie waren bei ben Hebräern in f>oljer Sertt)fd)ä^ung. S« erfdjeint

bemnad) ber Königin öon ©aba angemeffen, wenn fte jum wertvollen (lefdjenf für ben

prad)tliebcnben Äönig ©alomo (Sbclfteine beftimmt (2 (Ztyton. 9, is>), ^iram, ber Äöntg

oon £öru«, unb ©alomo unternehmen gemeinfdjaftlid) eine ©d)iffahrt nad) Op^ir, um
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ncbft anbern Sdjäfeen aud) (Sbeljieine bringen jn laffen (1 Äön. 10, io fg.)- Uebcr Äöntg

£i«fia wirb berietet, ba§ er (Sbclfteine al« foftbare Äleinobe in feiner Scrjafcfammcr auf-

gehäuft ^abc (2 CHjron. 32, 27) u.
f.

w. Sd)on in früher 3fil berfranben bie Hebräer

(Sbelfkinc ;u fajfcn unb ,u grabiren, unb wie hodi fic biefe >i unft (teilten, erhellt baraug,

ba§ ftc biefclbe bon ber (Gottheit herleiteten (2 Wlo\. 35,31.3s). Xit 23ibel fprid)t fd)on

oon in Ringe gefaßten CEbelftcinen 5, u; Sir. 32,6; 38, 27); außerbem würben fie

nod) ju anberm Scrmuuf berwenbet (63. 28, is). Unter bem ©efammtbegriff „(Sbclftcine"

erwähnt bic 39ibel ben Sd)mu(f ber Äönige (2 Sam. 12, 33), befonber« in beren krönen;

fie werben aufgeführt unter ben angehäuften Schäden Dabib'« (1 dhron. 30,2), in ber

Sdjafcfammcr |>i«Ha'« (2 (Thron. 10, 21) u. f. w. 2Bir ftnben ftc alfo bei ben Hebräern

wie im übrigen Orient, wo bie Liebhaberei für (Sbclfteinc oft bi« 3ur Au«fehreitung

gepflegt warb. 2?on ben üppigen ^abbloniern , ben lururiöfen Werfern ift befannt, baß

Gbclftcine nid)t nur wefentlich jum weiblichen Sd)mucf bienten, fonbem aud) an ihren

Ütrinfgefäßen, SBaffen unb $au«gcrätf)en prangten. Ob bie« aud) bei ben Hebräern ber

ftaö gewefen, bariiber fehweigen m>ar bie biblifdjen Schriften, erwägt man aber, baft

ifraelitifdje Könige gleich anbern morgenlänbifd)en Monarchen großen ^runf entfalteten,

bafj bic biblifd)en Schriftftcfler fo oft ber (Sbclftcinc erwähnen» t§t\{8 in Sejicljung auf

bic @ro|en unb Vornehmen bc« Reid)«, al« eine« ihrem Staube angemeffenen Sd)mucf«,

tl)etl« bei ©elegenheit be« Säbel« ber 3$crfd)wenbung unb ^runffud)t, ober aud) bei an=

gefteüten dergleichen, Anfpielungcn u. f. w. , fo bürfen wir annehmen, bap (Sbcljieinc

unter ben Hebräern nicht nur hod)ge)d)ä^t, fonbem auch nicht feiten borhanben waren,

um fo mehr, ba fic biefelben ju fäffen unb 31t fd)neiben berftanben. C?« läßt ftd) er-

warten, ba§ an ber fefilidjen Amt«flcibung, bie ben ^ohenpriefrer bor allem burch bebeut-

famt bracht au«3eid)nen, woburd) er felbft wie ein (Sbclftein au« ber SJiitte ber ©emeinbe

üahbe'« herborleuchten foUte, auch ßbclfteinc angebracht waren. 3unäd)ft werben biejenigen

namentlich angeführt, bic er auf je einer Sdjulter an bem Sdmltcrfleib trug, mit je

fed)« 9?amen ber Stämme 3frael« grabirt, fobafc auf beiben bic tarnen ber zwölf Stämme
eingegraben waren. £a« hohepriefierlid)C ©ruftfd)ilb war mit jwölf (Sbelftcinen in t>i«r

Reihen mit ben jwötf eingegrabenen tarnen ber Stämme befefet (2 TOof . 28, 9 fg.; 39, 10).

3n biefen beiben Stetten fmb jwar bie Manien ber Gbelfteine biefelben, bie Reihenfolge

ift aber geftört. Benennungen oon Gbelfteinen finben fich aud) in Sd)ilbevungcn oon

«ifionen (<5j. 1, ie. 2«; 10, 9; Dan. 10, «; 2 ÜRof. 24, 10); im R. X. werben (Off*. 21, 19)

bei ber Sdjilberung be« Reuen 3erufalem aud) jwölf Gbclftcinc namhaft gemadjt, wobei

2 9D?of. 28 jwar bie Unterlage bilbet, aber mit Abweichungen fowol l)inftchtlich ber Reihen-

folge al« aud) ber tarnen. Sei ber Deutung ber hebr. Ramen i>er im A. Z. erwähnten

ebelfleine foO uirf)t unbemerft bleiben, baß wegen ber unjureid)enben biblifd)cn Räch

richten bie alten Ucberfefcungen unb Sd)riftfteüer be« Alterthum« 31t Rathe gejogen

werben müffen unb, ungeachtet beffen, bie Grfläntng in bieten ftätlen nur al« der-

muthung betrad)tet werben fann. Die tarnen ber im %. X. angeführten Gbelfteine

fmb folgenbe:

1) Obern (2 2Wof. 28, 17; 39, 10) wirb bon ben gricef). unb tatein. Ueberfe&ew

„Sard" genannt unb oon ben meiften neuern dibelerflärern für ben Äameol gehalten,

unfern befannten burchfdjeinenben Sbelftein, ber bon ben Mineralogen al« eine Abänbe^

nmg be« Ouaqe« ju beffen Sippfchaft gerechnet wirb, gewöhnlich einen muffeligen,

glänjenben Söruch f)at, unb nod) je(?t feiner J)ärte wegen häufig in Siegelringe gefaßt wirb,

ftür borjüglid) gilt ber bon Oftinbien unb Arabien, für geringer ber oon Sibirien,

Sd)lefien, Siebenbürgen u. f. w. Auf feine fiaxbt, bic juweilcn tonftüd), metfren« aber

roth ift,' weift ber hebr. tarnen Obern, beffen Stammwort „rofJ> fein" btbeuttt, batjev

einige ber alten Au«legcr an ben Rubin gebadet hoben, anbere ihn für einen rothen

Stein überhaupt hallen. Aud) im übrigen Alterthum war ber Sarb eine ber belieb*

teften Steinarten, unb wie ber röm. Sd)riftfteller ^Jliniu« behauptet, feine (9emmc bei

ben Alten häufiger im ($ebraud). Di au bezeichnete ben livilroibcn al« weiblichen, ben

bunflern al« männlichen, benu^te aber beibe Arten $ur Ausführung ber trcffliehfren Stein-

fehneibearbeiten. Der Sarb würbe im Siegelring befonber« barum gelobt, weil er ba«

2Bad)« nift an ftd) hält, wa« bei anbern («emmen häufig ber ftaH ift. %üx ben beften

Sarb hielt man ben au« dabnlonieu, be^og ihn aber aud) au« 3nbicn, Arabien unb

Aegnpten. 3J?an tjat 3war behauptet, ber Sarb ber Alten fei bon unferm Äameol ber-
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fliehen gewefen; allein bic meiflcn au« bem 2tttertl)um erhaltenen ©emmen futb al«

Karneole befunben worben.

2) ^Jiteba (2 Mof. 28, «J 39, io; $iob 28, i»), oon beit Onbern tyita genannt,

in ben Uebcrfefcungen burd) £opa« übertragen, bcn bie ©rieben al« golbgetb bezeichnen,

^liniu« aber ju ber grünlidjen Slrt ber (Sbelftcine jä^It. Mit 23c$icf)ung auf biefe

gäbe fjat man bcn £opa« ber Sütcn für ben Gf)*l?foltth ber Beuern unb umgeFcl)rt erflart,

wogegen freilich bemerft wirb, bafj c« and) grünen Dopa« gebe. Unfer heutiger ebler

Dopa« (benn man fprirfjt aud) oon gemeinem, ^^ofalit^, grünlich -weife in flrohgetb) ift

feiner oorjüglidjen .Ipärtc unb feine« lebhaften ®lanje« wegen gefugt, fommt mafferheö,

weife, gelb, grün, blafeblau, juweiten and) rofa unb Oiolett bor, ift burd)|1d)tig, gewöhnlich

in auf- unb burdjeinanber gewadjfencn ÄroftaÜen, unb wirb im £anbel in fädjfifdjen, braft*

lifdjen unb fibirifd)en uuterfRieben. (Sr war im 2lltcrtr)um fcljr beliebt unb würbe oon

ben Römern, befonberö in ber erften £z\t nad) feiner 3Juffinbung, aüen Gsbelfleinen oor

gebogen. (Sr foll, nad) ben Sluöfagen ber (ülafftfer, juerft auf einer Onfel be« Slrabifdjen

Meerbufen« entbetft worben fein. 9?ad) Jpiob 28, 19 flammt ber ^iteba au« ftufdj

(2letr)iopien). Hn feine (Sntbcrfung fmipft fid) manche« «Sagenhafte, 53. oon ber nebel-

ootten Onfel Dopafon, Wor)er ber Stein feinen Manien haben foü\ Die oicr (SOcn hohe

Statue, bie, nad) ^ßtiniu«, ber Königin Slrfinoe, (9einat)lin be« ^ßtolemau« ^^ilabelp^u«,

au« biefem Sbelftcin errichtet worben fein foll, mufe wol auf eine grüne. 3a«pt«art jurüd-

geführt werben, ba iener (Sbelfiein nie in foldjer @röfec gefunben wirb.

3) Storefcth (2 9Wof. 28, u; 39, io; 28, u) bürfte fprad)tid) fid) auf ba«

Stammwort barak, glcmjen, blijjcn, jurürfführen laffen, fobafe ber Grbelftein feinen tarnen

oom ©lanj erhalten hätte. Die Otiten überfein ben 9lu«brurf burd) Smaragb (Offb. 21, i»;

Dob. 13, 20), oon beffen grüner ftarbc ^liniu« behauptet, fie übertreffe jebc« anberc ©rün
ber 9?atur, bat)cr fte ben ^fnblid nie überfättige wie anberc Farben, unb ben Stein=

fdjncibcrn bic angenehmftc Slugenflörfung biete. Man bejog Smaragbe au« (Enpcrn,

Äcgt)ptcn, Äthiopien, Reiften, ©aftrien, Sct)tl)ien, bie Hebräer oermuthlicj) au« Wegupten.

9?ach ^liniu« Ratten bic fcntljifd)en beu Vorrang, weil fte, ncbfl ben ägopiifdjcn, für fo

hart geilten würben, bafe fie nid)t ocrlefet werben fönnen. Die jwölf Birten oon Sma=
ragben, bie bem clafftfd)cn Slttcrthum befaunt waren, erflären unfere Mineralogen für

alle grünen Steine überhaupt, al« $rafer, Malad)it u. bgl., bie man für Smaragbe
gehalten unb fo genannt habe. 9?ad) ben minera(ogifd)en Untcrfud)uugen hat man beu

Smaragb 3War härter al« Ouarj, aber weiter al« bcn Dopa« gefuubcn, unb unterfdjeibet

einen glatten ober ebcln unb geftreiften ober gemeinen Smaragb. Der crflerc, burd) feine

eigentümliche grüne garbc (fmaragbgrün) befannt, finbet fict) al« eingewadjfencr ÄrnflaH

in berfd)iebenem ©efietn, au«gejcid)net in <Peru unb im Sal$burgifd)en, .würbe aber früher

meifl au« 2lcgöpten belogen. Seit 1830 t)at man aut^ am Ural Smaragbe entbeeft.

4) ^opl)cch (2 Tlo\. 39, n; ^3. 27, ir,; 28, 13; Xob. 13, n) burd) Äarbunfcl über«

fe|jt, worunter bic Gilten einige rottje Steine oerftanben; in«bcfonbcrc ift c« ber 9?ubtn

ber neuem Mineralogie, ben jene unter itarbunfet begreifen. iMiniu« fprict)t oon einem inbifc^cn,

goramantifd)en and) f ardicbontidicn, oon üfarttjago), äthiopifd)en unb a(abanbifci)en >t avlumfcl.

(Sjedjiel ertoü^nt i^n im ^anbel jwifdjen bcn ^hön^crn uui> Gbomttern. &a« Mittelalter

fabelte oom Harbunfel al« oon einem feuerroten, golbglän^enbcn, im T unfein teuc^tenben

Stein, ber feinen Xräger nuuditbav mad)c, unb ber mt){[ifd)^romantifd)en Sct)ule \u Anfang

unfer« Oaljrrjunbert« war ber Äarbunfel Sinnbilb bc« übcrfd)Wenglid) gefüllten unbefannten

ßtwa«. Ünfcre heutigen Mineralogen redjncu ben Äarbunfel ber Juweliere, ber oon

biefen al« Sdtjmudftein oerwenbet wirb, 3um ebcln ©ranat (?llmabin), wooon auögejcichncte

Ärnfiallc in Xirot unb in ©rönlarib gefuubcn werben. Der SRubtn hingegen wirb jum
$orunbgefd)fed)t gewählt, unb ber cblc Äorunb gilt tiäc^ft bem Demant für einen ber

werthboüften (Sbelfteine.

5) Saphir (2 Mof. 24, 10; 28, is; 39, uj Oef. 54, it; ÄÜ. 4,7; 5, 14; ^iob

28,6.u) führt bcufclben Tanten bei ben alten Ueberfefcern. Da 2 Mof. a. a. £). unb

<5j. 1, 8« ber Saphir mit bem £immcl in SJerbinbung fleht, fann man annehmen, baß

bcrfelbc Gbcljlein gemeint ift, ber al« eblcr ftorunb, wenn er blau ift, aud) oon unfern

Mineralogen Saphir genannt wirb, an £ärtc nur bem Demant nachficht, unb in ^cgu, auf

(ict)lon, juweiien and) in Sachfen unb binnen gefunben wirb. Die Gilten haben aber

unter Saphir auch bcn ?afurjlein begriffen, ba fie bem Saphir golbenc fünfte jufprechen
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({Kot 98,«), ober, lote ^liniu« fagt: „Da« @olb teuftet in fünften burd)." SBenn

berfelbc Sd)riftftcller oon bcn angcbltd)cn ©aperen au« 2J?ebien al« bett beften berietet,

baß fic nie buvdifiditig unb ßroftallförner eingefprengt feien, fo paßt bie« nur auf beu

?afurfiein, ber lebhaft blau, berb, eingefprengt, mit tteinförniger Äbfonberung in golbigen

fünften fd)immernb , faft unburd)fid)tig ift. Die bitten oerfefeten ben Stein außer nad)

SWcbicn, and) und) äettjiopien unb Onbien.

6) Oahalont (2 9Rof. 39, n; <&j. 28, is) wirb nad) beut Vorgang älterer jüb. $u«
leger oon l'ut^er burd) „Diamant" überfefet, unb ber tybx. Rame fönnte atlcrbiug«

fpradjlid) al« oon „jpärte" abgeleitet werben. Da in ber Reihenfolge ber (Sbelfleine auf

oem Bruftfd)ilb be« £>ohcnpriefierö in ben btb(ifd)en Berieten Umfiellungen flattgefunben

^aben, fo ifi bei ben alten Ueberfcfcem feine $lu«funft ju holen. Sd)ou im Slltcrthum

mürbe ber Demant für ben foftbarften aller Gbclfhine gehalten, ber, nad) ^liniuö, ben

hödjfien 2öertr) unter allen menfdjlidjen Dingen ^at unb lange nur ben Königen, unb

3«ar nur menigen, befannt mar, ftd) nur äußerft feiten in Bergwerfen in ©efeflfdjaft

be« ©olbe« oorfanb, unb nur im <$olbc ju entfielen fd)ien. Der oielfunbige Römer
bertd)tet oon fed)« Slrten, bie $u feiner $eit befannt maren, unb fdjilbcrt bie fennjeidjnenbe

«£>ärte biefe« <5belftcin«, namenttid) be« iubifd)cn unb arabifdjen, bie ftd) auf beut Slmboß

erprobt, inbem bie Sdjläge abprallen, fobaß ba« ßifen nad) beiben Seiten au«einanberfährt,

fogar ber «mboß jerfpringt, ber Diamant aber unoerlefct bleibt. ,,9lud) oeradjtet er ba«

Seuer unb mirb niemal« glüljenb, wc«f)alb er aud) bei ben @ried)cn bcn Ramcn be*

Unbejmingltdjcn (Vbama«) erhalten fjat." 3lu« ben Berid)tcu be« ^liniud, w o runter

mandjc Seltfamfeiten, erfahren mir, baß bcn Sttten bie .$ärtc biefc« Gbelficin«, bcn aud)

unfere Mineralogen für ben härteren ftörper erftären, befannt getoefen, menn fte aud)

nid)t gewußt haben, baß er au« reinem Äo^lcnftoff bcftef)t unb ftd) in bcn ^bc^ften freuer

graben oerflüdjtigt. Dürfte man aud) annehmen, baß bie Gilten it)n ju poliren oerftanben,

wa« fd)on Don oielcn bezweifelt wirb, fo bleibt nod) immer fet>r unwahrfdjeinlid), baß fie

i^n ju graoiren wußten, ba biefe ftunfl einer fpätern 3*tt, nad) einigen erft beut 15. Oahrh-,

angehört. Da aber ber 3at)atom auf bem Brnftfd)üb be$ £>ohenpriefhr« mit bem Ramcn
eine« Stamme« graoirt fein mußte, fo fann barunter faum ber Diamant oerftanben fein.

Bebcnflid) erfd)eint ferner, baß biefer foftbarfte aller Sbclfteinc ohne aße 8u«}eid)nung

mitten unter anbern 6bcl= unb #albcbclfleinen oermengt fielen foll, wogegen man ihn

wenigften« an einer ausgezeichneten Stelle am fteftornat be« $ohenpriefier« erwarten bürfte.

Der hebr. Oatjatom wirb baher oon oielcn auf ben Dnttr gebeutet, ber be« Eingrabend

wegen aflerbing« für jene 3eit mehr paßt, ben Gilten aud) wohl befannt war, unb beffen

9?ame, nad) $liniu«, oon feiner ?lcr)nlid)feit mit mcnfd)lid)cn Fingernägeln hcrf^ammt -

Die Cnnre unb Sarbonnre ber Älten ftnb Glwlcebonarten, inögefammt Hbänbcrungen be«

Ouarje«, burd) Streifen ober £agcn oon oerfdjicbener frarbe gebilbet, unb unbttrd)r»d)tig, bie

aber potirt einen fd)önen ®lan$ annehmen.

7) ?efd)em (2 9Wof. 28, 19; 39, 12), bei ben alten Ucberfefcem £nnfurion, wiro aut^
Dffb. 21,2o erwähnt, unb foll ber ^»nacinth fein, ein burd)ftd)tiger, meiften« rother, \u

weilen in« (SJelbc ober ©raune fpielenbcr öbclftcin , ber oon mehrern , alö Varietät be^

3irfon betradjtet, jum Sorunbgcfd)led)t gerechnet wirb. 3n ben ®emmcnfammlungeH
follen üiele gefd)nittene ^oaeinthe gefunben werben. Slnbere oerfichen unter ^efdjem ben

^crnflein, unb jmar auf ®runb be« oon s]51iniuö erwähnten fabelhaften Stynfurion

(i'igörionj, ba« für eine iHrt (ilectntm gehalten, beffen (Sriften) aber oon ^liniu« al«

unerwiesen betrad)tet wirb. Der Bernftein war aderbing« im x'lltertliu in befannt, bie

^hbmjier brad)ten ihn oon ihren meftlidjen fahrten mit. Die @ried)en mutheten ihm,

feiner frarbe wegen, eine 3Kifd)ung oon @olb ju, bem er an SBerth glei d)gcfd)ätjt warb;

er würbe ju Sd)mudfad)en oerarbeitet. Die Römer tonnten feine £>«tnat, hielten ihn für

oerhärtetc« #arj unb ^liniuö fagt: „<£r ennleht burd) ba« an« Bäumen bc« ^5inien^

gefd)led)t« Ijcvabfließcnbc ü^arf, wie ba« ©ummi an ben >i i vidi bäumen unb ba« £arj an

ben Linien." ,,?lud) unfere Borfahren haben ben 93crnflein für ben Saft eine« Baume«
gehalten unb ihn bc«halb Saccinum (Saftftein) genannt." $)infld)tlid) be« Älter« fUinbe

alfo nid)t« entgegen, unter ?cfd)em ben Bemflein 311 Oerzen, für bie Sidjerheit bei

«nnahrae ifl aber ebenfo wenig @cwäf)r 3» leifien al« bafür, baß er ibentifd) mit beut

Opal fei, wie anbere oermuthen.

8) Sd)cbo (2 Wof. 28,19; 39, 12) wirb in Uebereinftimmung mit ben alten Uebew
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feiern für bcn %ä)at genommen, in bem unfere Sftincralogen eine 3"fantmenfe<jung an«

Üefcligen unb quarkigen Mineralien, atd &ornftctn, Gfjalccbon, Äarneol, 3aSpiS unb

einigen anbern, erblirfen, bie fie nad) berfdjiebenen färben, ßeic^nungen unb ©cmengtheiteii

mit üerfdjiebenen dornen belegen unb als öerfd)iebcne Spielarten betrauten, bie man
getoöfmücf) unter ber unbefiimmten (3efammtbe$eid)nung &d)at jufammenfaßt. Orr ift

mcifienS burdjfd)emenb, oft bis jur Durdjfichtigfeit, in oerfergebenen fagen oerfd)ieben

gefärbt, fobaß oerfd)iebcne 3eid)nungen erffeinen, nadj beren Slchnlichfcit oon einem Vanb-

adjat, 2Jugenad)at, ftefrungSadjat, ffreiSadjat u. f. to. gefprocfjen wirb. Die §ärtc feiner

Subftanj empfiehlt ir)n jur Verarbeitung oon (Saaten, 23üd)fen, ftnöpfen, ^olirfleineit

u. f. *o., unb einige Varietäten aud) ju Scfjmurfficincn. Die fd)önften
s2td)atarten liefert

Djtinbien, SBraftticn, Arabien, Sicilicn, fie futben ftd^ aber aud) in Saufen, fronten, Siemen
u. f. ro. 9?acf) bem 3cu9m§ be8 ^tinimS r)attc ber Sldjat int SÜtcrtfmm großen Serti),

unb führte nad) Verfd)tebcnl)eit ber garbc unb 3eid)nung oerfd)icbene tarnen, an beren einige

fidj munbertidje Vorftcflungen anfnüpften. So tytit man jur 3eit beS ^liniuS ben

tforaflacrjateS, wenn er mit gotbenen Kröpfen befprengt mar, für ein Wittel gegen

©pinnen- unb SforpionfUdj, unb man nahm an, baß ber Stcfjat überhaupt njunbcnoirfenb

fei, in ben Wunb genommen ben Dürft löfdjc, ber einfarbige bie Athleten unbeftegbar

mad)e u. bgl. 3n ber ©loptif ber Gilten fpielte ber Sldjat eine große SJfoUc, wie unfere

©emmenfammlnngen bemeifen.

9) gtyama (2 Wof. 28, 19), ber Stmcthnft (aud) Offb. 21, 20 erwähnt), ber bei unS
beliebte, meift üiolblaue, fettener wcißtid)e, grauliche, grünliche, ganj ober fyalb burd)fid)

tige Sdjmudftein. sJ?ad) ben Mineralogen ift er eine Varietät beS diar^cS, ftnbct ftd)

meift in Srnfraflen, aber aud) oft berb, in ben 93lafenräumcn beS ManbctfteinS unb

3?orphnrS, auf ©ängen unb in ©efRieben. tfroftalle oon befonbercr Schönheit jeigen

ftd) auf (Jchlon, in Vrafilicn, im britifdjen 9?orbantcrifa, aber aud) in Virfenfelb, Sadjfen,

Dirol, Ungarn unb «Siebenbürgen. Die Sitten fanben ben X^latna für bie ©Inptif fet)r

geeignet, wie unfere (Semmenfammlungen beweifen. 5)?ad) ^liniuS erhielten bie inbifd)en

ben Vorjug oor ben arabifdjen, fleinarmenifdjen, ägnptifcrjen, gatatiferjen, als bie fdüedp

teften galten bie oon Xf)afo3 unb Gnpern. Der Warne SlmetfmftoS foll baffer fommen,

baß ber ©lanj bis gut ftarbe beS SBcineS gelangt, aber cb,c er biefc annimmt, in Veilchen-

blau übergeht ober, nad) anbern, baß baS ^urpurrott) $ur ftarbe beS Steine« ftd) ab*

fd)Wäd)t. <JMiniuS bezeichnet als eine Dr)or^eit ber Magier bie Behauptung, baß er bie

Drunfenljeit oert)inberc unb batjer feinen üflamen CilmctljnftoS, wiber bie Drunfcnhcit) t)aber

baß er, wenn man ben Tanten beS WonbeS unb ber Sonne barauffcrjreibe unb ilm mit

paaren bom £>unbSfopf unb Sdjwalbenfebern um ben f)ats trage, oor 3£mbcrfiinftcn
'

fdjüfce, gegen |>agel, #cufd)rerfen u. bgl. t)elfe. Sludj im Mittelalter glaubte man burd)

ben Slmetfjttfi oor ber Jrunfcnt)eit geftdjert ju fein, bal)er 2Wittcl gegen Drunfenr)eit unb

Drunffuc^t Slmat^t)fta genannt würben. Den l)cbr. tarnen f)at man [prämiier) mit

„bräunt" ju Oerbinben oerfua^t unb banat^ „Draumftetn" gebeutet.

10) Darfdjifc^ (2 3Wof. 28,20; 39, n; 1, ig; 10, v (l'ut^cr beibemale „lürfiö"];

Dan. 10,6; 5,14) geben bie meifien alten Uebcrfefccr burd) (Sljrnfolitr) (Offb. 21, 20,

100 ?utt)er aua^ (Jtjrnfolit^ überfefet). Der (Sbelftein, ber jefet biefen tarnen fü^rt, ift

burd)ft(r)tig, in edigen ©türfen unb Ärtjftaacn, t)at eine piftajiengrüne ^arbc, oft mit

rött)lid)em 2Biberftr)ein, einen glasartigen Ölanj, ift leidjt 111 poliren, unb wirb in tfteinaften,

?(egonten unb SSrafilien ^äufig, aber autt) in niedrem i'änbem Suropaö gefunben. 33ci

bcn Gilten ftanb er in t)öt)erm SBert^ als b.cutc, ftc gaben itjm, wie auc^ unfere Qutoc-

licre, gern eine Metaüfolic. Da nad) ber Vefdjreibung beS s#liniuS bie fd)önften (5^rn-

folttlje aus 3nbicn bnrtt) it)ren ©olbglanj fid) auSjcid)nen, man alfo eine golbgelbc ftarbc

ocrmutt;ete, waS 31t unfern «Stellen auS <5jed)iet unb Daniel paffen würbe, fo Ijat man bcn

G()rt)folitf) (@olbftein) ber Gilten für ben Dopas unferer 3"* ausgegeben, jumal ber

heutige Gljrofolitl) blaßgrün ift. Der tybv. ^?ame meift auf bcn gleichnamigen JpanbelS-

pla^ ber ^t)önqier im fübroeftlidjen Spanien bin (
unb nad) einer Eingabe bei ^liniuS

foQ biefer (Sbelftein auch ^n ^»Spanien, unb 'jwar ein <5r)rtjfolttr) oon 12 %>fb., gefunben

roorben fein. Ginige tjaben unter Darfd)ifch ben Sernftein oermutt)cn moüen, allein ba

*piiniuS ber ^h^Hcctrcn (©olbbernficinc) auSbrüdlid) als. fötaler <5^rl)folit^e ermähnt,

bie ftd) ber ftm^c beS S?crnftcinS nähern, ben Vcrnfiein aber nidjt unter bie (Steine

rechnet, fo müßte eS befremben, wenn ber röm. ^olnh'ftor bie Verwed)felung ni^t bc=
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merft l)aben foÜtc. 2Bir fönnen unter bem Xarfdjifc^ einen (Sbclftein in unferm Sinne

oerficljen, unb empfiehlt fid) am meinen bic Annahme be« Gfjrofolitlj.

1 1) Schorn (1 5D?of. 2, 12 ; 2 Sftof. 25, 7 ; 28, 9; (£3. 28, 13 ;
&iob 28, 1«), oon i'utt>cr

überall burdj „Dnnr" ober „Onödjftein" überfefct, wirb ober fonft oerfdjieben gebeutet,

inbem bie otten Uebcrfcfcungcn ben Sluäbrurf an ocrfdjiebenen Stellen üerfd)icbcn über-

trogen unb bic otten Äuöleger fdjwanfcn. Siele erflären fid) für ben Dnor, onbere für

ben Sarbonnr. Xer Ijebr. Warne fütjrt ouf einen Stein üon blaffer ober grünlidjcr

ftarbe. (5« würbe fd)on erwähnt, ba§ bie llnterfudjungen über bie Onore unb Sarb*

onnre bic Gilten auf üerfdjiebcne G^alccbonartcn geführt f)abcn. #eutc untcrfcfjcibct

man ben raudjbraunen, mild)weifj ober Man Lid) geftreiften Z\\\\\ oon bem gelbbraunen,

rott) wiberfdjeinenben Sarbonrtr. SKefyrere 53ibclaitr£<lcgcr oerfief|en unter Sd)of)am ben

Sernfif, ber alö burdjfidjtiger, blaffer Grbelftcin oon ben Juwelieren Aquamarin genannt

wirb, eine Webenart be« Smaragb bilbet, in frönen, langgeftredten Itroftallen im

(9limmcrfd)iefcr unb ©ronit oorfommt, oft iu« Släulid)e, $rünlidje ober ®elblid)c

fpielt, juwcilcn weijjlid) überwogen ift, unb in Söraftlien, Worbamerifa, Schweben, Sibirien,

^ranfreidj, Ungarn u.
f. w. gefunben wirb. Xic Sitten, bic ben 93erntt fannten unb

ifjm nari) $finui6 bie Watur be# Smaragb }ufd)ricbeu, glaubten, bat} er außer Onbien

foum anbcröwo $u finben fei. Xa ber Ijebr. Warne auf blo§e ftarbe Ijinbcutct, biefc aber

fowot auf ben Cnor als ben Scroti paffen fann, fo bürfte bie fprad)lid)e Ableitung tjtcr

nid)t entfdjeibcn, welker üon beiben gemeint fei, um fo weniger, ba beibe in ber ©loptif

ber Alten oertreten ftnb. Sowol ber (Srjäfjler 1 2)?of. 2, 12, al« aud) ber Seridftcrftatter

2 ÜKof. 28, 9 tjaben ben Sd)of)am für foftbar gehalten, ba jener baö Vanb £aöila bamit

auäftattet, ber anbere ifm für würbig Ijält, mit je fed)« tarnen ber Stämme 3fracl$

auf bem Sdnilterfleib<üom £ot)enpricfter getragen 511 werben.

12) Oafdjpel) (2 2tfof. 28, 20; 39, 13; <Sj. 28, is), nad) ben alten Ucberfefcern unb

neuen <&rflärern ber Oaäptö (Üffb. 21, 19). <$x ift unburdjfid)tig ober an ben flauten

burd)fd)cinenb, Ijat einen muffeligen Srud) unb feine Xertur; er finbet fid) braun, rotf),

gelb, grün, weift, geabert ober geftreift, in Äugeln (Shigeljaäpif), meift mit concentrifd)er

j^arbenjeidmung, wie ber braune ägoptifd)e im Sanbftein, ber rott) weififrreifige auf

Magern oon Sotjnerj im 33abifd)en, ber weifte (AdiatjaGpi«) im 2Jianbctjtein bei 3lfelb,

aud) auf (Stfcnfreingängcn in Saufen, Söfjmcn u. f.
m. ptiniuö fü^rt mehrere Oo«pi«=

orten oon ocrfdjiebencr ftarbc unb ocrfd)icbcnen Vänbern on. Die Alten, bie ben 3a$pi«

Ijäufig ju ©emmen oerarbeiteten, fdjäfcten ben mit etwa« Purpurfarbe am t)öd)ften.

13) Äabfob ((Sj. 27, i6 (bei ?utrjer: Ärnfiaßen
] ; Oef. 54, 12) unb (£fbad) (Ocf.

a. a. C) werben alö rotlje, feurig glänjenbe, foftbore Steine angeführt, worauf aud) bie

fpradjlid)e Ableitung l)inbeutct, ba^cr man auf Rubine ober ©ranaten geraten ^ot, ob-

fd)on bie alten Ucberfe^ungen feine Hnfjaltepunfte ju einer nähern 33cfrimmung barbieten.

14) St^amir (Oer. 17, 1; (2$. 3, 9; 3adj. 7, u), nac^ ber gried). unb latein. Serfton

an allen brei Stellen ber Xiamant, fann aber aud) ben Diomantftift bebeuten, ber oon

Jercmio olö Steigerung beä ßifengriffcle, oon (Sjcc^tct unb Sadjar^a al« Söilb ber ^ärte,

im Sergleid) mit ber «Ipartnärfigfcit 3frael« pajfenb gebraud)t ift. Xie S^icljung auf

bie Diamantfpi^e wirb fpradjtid) unterflü^t, ba Sc^amir junä^ft einen Vorn btbmteU

lieber ben Öebraud) ber Diamantfplitter bei ben Sitten beridjtet oho) flimut. Einige

Sibclforfdjer Ijoben aber barum ben Xiamant nto^t gelten laften woüen, weil ber Warne

Sdjamir am ^ofjenpricftergcwanb nic^t oorfomme, inbem feine $ärrc bem ©raoiren im
Slltert^um miberftanben fjabe, wogegen man aber bemerftc, ba^ bie Hebräer bat Xiamont
erfl fpäter fennen gelernt Ratten. Slnberc fjaben unter S(^amir ben Sdjmirgcl oerftanben,

einen förnigen Ätrunb, ber nur berb unb eingefprengt oorfommt, unb fafi unburfftdjtig,

f^immernb, oon btäuli^-graucr ^arbe ift. Gr würbe fdjon oon ben Alten jum Sf leifen

unb- ^oliren ber öbelftcinc gebraust. Xa, genauer betrachtet, Sc^amir au ben bei-

gezogenen Stellen gar nia^t als Sdjmurffitcin , fonbern at« kepräfentont ber sparte er=

nd^nt wirb, aud) ba$ übrige Slltert^um, biefc (Sigentt|ümlid)feit bc« Xiamantftiftö bejeugenb,

bomit übereinfiimmt, fo liegt e« nä^er, unter Sdjamir ben Xiamantgriffel ju ocrfteljen,

ba oon einem Stift au« Sdjmirgel fein S3erid)t oorliegt.

15) Son Gbelfteinen, bic nur im 31. X. oorfommen, erwähnt Offb. 21, 20 ben

Gljrtjfopra«, eine bmd) ftirfcl opfelgrün gefärbte (S^olccbonart, bie bem «Itertfjum be-

lannt war.
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16; Der (SQalcebon, OffO. 21 , 19 erwähnt, unb ber Sarbonnr (JDffb. 21, 20) be

dürfen fetner weitem Erörterung. Erjterer wirb meiften« mit bem im Ä. X. genannten

Sdjcbo, teuerer mit bem 3ahalom für einerlei gehalten. SR o«foff.

SbCD (b. i. „2£onnc" unb al« £>rt«name „Söonnelanb"). t 9Jame be« ?anbe«,

in meinem nad) 1 9J?of. 2,» fg. (3,23 fg.; 4, is) ber bem erfien üDienfdjenöaar oon ©ort

junt Aufenthalt angewiefene ©orten lag. 3n gleichem Sinn ift ber Warnt, wenigften« .

im hebr. ©runbtert, aud) 3oet 2, 3; E$. 28, 13; 36, 35; 3cf. 51,3 (bei i'ut^er: „?uft=

garten" für „©arten Eben«") unb Ej. 31, 9. 1«. ts (bei Vutf)er: „luftige Bäume" für

„Eben« 93äumc") gebraucht. Eben ift nid)t ber Eigenname be« ©arten« felbft, wie e«

nad) Rüther'« Ucberfetjung (1 -Dtof. 2, 15) fcfyetnt, fonbern bie Meinung ift, baf? ber

©arten im i'anbe Eben liege. 3n unferer Spraye ift burd) ben Vorgang ber grted).

unb tatein. SBtbetübcrfefcung ba« Sort „^arabie«" al« Eigenname biefe« ©orten« ein

gebürgert; urfprünglid) bebeutet aber auch farabie« (ein altöerf. 2Bort: pairidaeza,

b. h- Umzäunung, umhegter Crt) nid)t« al« einen ©arten, namentlich Jöautngarten ober

*$arf, unb ber richtige beutferje
sJJame für ^arabic« märe üielmetjr ber ,,©otte«garten"

(1 9ttof. 13, 10; E3. 28, 13; 31,9; 3ef. 51,3). 53on biefetn ©otte«garten im äöonne

lanb t)cißt e« in ber Bcfdvreibung 1 2)?of. 2 (welcher Slbfdjnitt fclbft nur ein Iljeil

eine« großem, Mao. 2,4—3, 2« nmfaffenben, etwa im 9. ober 8. üabjl). o. <%. gefd)riebenen

Erjählung«gan$en ift), bafc ©ott ifjn in (Eben, ofhoärt«, gepflanzt unb ben neugefdjaffenen

SWcnfa^en barcingefefct t)abe. 3n bemfelben t)abc er allerlei Söäumc, lteblid) anjufeheu

unb gut &u effeu, wad)fen laffen, barunter, mitten im ©arten, ben ttattnt be« 2eben«

unb (1 2Wof. 3, 3) ben ^aum be« Erfenntniffe« be« ©uten unb 33öfen. Der ©arten felbft fei

oon einem au« Eben aut?get)cnben Strom bewäffert, welker oon bort an, b. h- außer-

halb be« ©arten«, ftd) in oicr Äöpfc, b. t). Stromanfänge, nute Ströme (nidjt, wie

£utt)cr u. a. annehmen: ,,.f>auötfrröme") trenne. Diefe Ströme aber felbft t)eifjen mit

tarnen: l) $tfdjon, ba« fei ber, welker ba« ganje l'onb ber Jpooila, wofclbft ba« ©olb

ift, umjiebc ober au di burchjiche; ba« ©olb aber fclbigcn Vanbe« fei gut; bafelbft gebe

c« ba« SScböladj, b. t}. 33bcUium, unb ben Sd)obamficin, b. i. Ebclftein Ontor ober nad)

anbem 58erl)ll; 2) ©itjon, ber ba« ganjc Vanb Äufd) um$iet)c ober aud) burc^jie^e

;

3) #ibbefel, ber bor Slffur l)inflieRe; 4) ^t)ratt). Diefe anfd)einenb genaue topograüt)ifäc

$8cfd)reibung foÖ offenbar ba$u bienen, oou ber ?age be« S5?onnelanbe« unb be« ©arten«

eine 33orfiellung \u geben. "Jliiciu wenn aud) im atigemeinen biefer ,^iuccf baburt^ er-

rcicfjt wirb, unb aud) bie Befc^reibung auf bem Stanbpunft ber alten ßrbfunbe

attörcidjenb gewefeu fein mag, fo ftnb bod) für unfere heutige genauere (Srbfunbe unlö«

lit^e Sc^wierigfeiten barin enthalten.

$or atten Dingen bemerft man, ban ber «erfaffer ein nod) ju feiner 3eit auf

Erben üorhanbene« fanb befebreiben wollte. Denn nicht nur fpricfjt er baöon 1 3J?of. 2, 10, in

ber gegenwärtigen ßtit nicht, wie ?utf)er fjat, in ber »ergangenen): „ein Strom geht

au« oon Eben" u. f. w., fonbern er erflärt au«brüdtid) bie oier qu« bem Ebenfbrom fleh

ab trenne üben Ströme für Ströme, bie man 3U feiner £t\t fo unb fo nenne; auch 9C
"

brauet er füätcr (1 ÜÄof. 4,1«) ba« i'onb Eben jur gcogra»hif<hcn Beftimmung eine« onbern

?anbe«. Da§ er auch ben @otte«garten in Eben nicht al« eine öorübergehcnbc Erfdjei

nung, fonbern al« etwa« Dauernbe« badhte, geht au« 1 ÜWof. 3,24 unwiberleglich h«öor; benn

bort l)eif;t c« nicht, ba§ ©Ott ben ©arten nach ber erfien S^enfcBen $aU wieber jer

Hörte, fonbern, ba^ er biefetben au«trieb unb ben 3udan9 \
im ©Arten bewachen lieft

(ogl. auch 13 fg., wo bie ganje ^ergleichung, bie Ezechiel aufteilt, boch nur bann

regten Sinn hat, wenn ber ©arten unb ©ötterberg al« etwa« üorhanbene«, nicht aber

al« etwa« längft Entfdjwunbene« uorgeficüt ift). ^irgenb« in ber $ibel wirb gefagt,

bafj biefer ©orten föäter ^erftört worben fei, unb wenigften« bie ffcätern Ouben unb

bie ätteru Ehrificn pflegten biefen ©arten al« etwa« üorhanbene« betrachten.

2Bcnn man bagegen erinnert, ba§ ein ©arten, wenn nicht gepflegt unb bewacht, oon felbft

aUmählid) ju ©runbe gehen müffe, unb ba§ wenigften« burch bie gro§e $tut (1 3Wof. 6 fg.)

berfelbc fein Enbe gefunben haben werbe, fo wiU bie« barum nicht autreffen, weil biefer

©arten eben fein gewöhnlicher ©arten, fonbern wunberbarer, ^immlifc^er ?lrt war, unb
bie alten Sibelerflärer leitete ein richtige« ©efüt)t, wenn fte bie alle« tfeben jerflörenbe

^ut mit ihm in feine Berührung fommen tiefen. Sollte man aber auch Der au6 öer

i^luterjählung ftd) ergebenben Folgerungen ftch nicht erwehren ju fönnen glauben, unb
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barum ben ©arten fdjou friitj Derfd)wunben fragten, fo ifl bod) fo öicl ftd)er, baß

uad) ber SarfteHung 1 30?of. 2 wenigften« ba« i'anb (fben ein nod) fortwäfjrenb oor

hanbene« fein fott. Wim ftnb ober bie $ur Sergegeuwärtigung feiner l'agc gemachten

Angaben mit bcr genauem (Srbhmbc unoereinbar. Die $wei letztgenannten ber oter

Ströme, bie ftd) oom ßbenfrrom abzweigen, .fcibbcfcl unb ^hrattj, fwb jweifello« bie raefo

potamifchen 3wilting«ftrömc Xigri« unb @upl)rat (f. b.), welche iu ben ttrmenifd)cn

©ebirgen entfprtngen, unb baburd) werben wir auf ba« armen. £od)\anb als bie ©egenb

oon ßben tyiugewiefcii, alfr biefelbe @egcnb, au« weldjer nad) ber ^lutfage (1 'iDtoj. 8, 4)

aud) bie zweite noad)ifdje 2Wenfd)l)eit ifjren Sudgang nahm. Slbcr bie 9tameu bcr beiben

anbern (Ströme führen un« wieber in eine ganj ocrfd)iebenc, weit baoon ablicgenbc

©egenb. Daß nämlich <ßifd)on unb ©itjon große Ströme fein muffen, ift au« ihrer

^ufammenfteuung mit Xigri« unb (Suphrat fid|cr. St« Manien großer ftlüffe fommeu

biefelben freilich fonft nid)t oor, unb fprad)lid) betrachtet fd)cinen fie nid)t einmal, wie

.jpibbefcl unb Wjvatl), mirflid)c au«länbifd)c (Sigennameu, fonbern i?cbvdiid)c ober tjebraifirtc

^lußnamcn mit abftd)tli<h gleicher Csnbung 31t fein (etwa: ber „33rcitfrrömenbc" unb ber

„£>eroorbred)enbe"), fobaß wir auf ciue oöflig fidlere geographifd)e 9?adjwcifung berfelben

Oermten müffen. Slber bie beigegebene Nennung ber üon iijncn burdjjogenen i'änber

läßt bod) im allgemeinen über bie SKcinung bc« Sd)riftfMer« wenig ^weifet. Xtnn

Stufd) ifl im Ä. £. immer ber 9?ame für bie füblichften i'änbcr unb Hölter ber bamal«

betannten Crrbe, fei e« im engem Sinne ber afrifan. Setfyiopcn ober im weitern aud)

ber aftatifetjen; unb £>aüila (f. b.), fonft tljeil« al« ein fufd)ifd)cr Stamm au ber afrifan.

tfüfce be« füblid)eu Dothen 2Weere«, ttjeil« al« ein joftanifd)er Stamm am ^erftfetjen 2Kecr

bufen erwähnt, wirb 1 3J?of. 10, 2« fg. mit Saba unb Cpl)ir, alfo mit ben füblid)eu

fänbern Slficn«, au« wetzen bie Hebräer bie Sdjcifce be« Sübcn« unb JDften« belogen,

^ufaramengefleDt. Oa, bie (Srjeugniffc ber $aüila, feine« ©olb, S3betlium, Onqr ober

33ernü, laffen mit größter Safn*fd)cinlid)fcit Onbien felbft barunter oermuttjen. Denn
Onbien galt im SUtcrtljum al« fet)r golbreid) (j. 23. .fcerobot, III, 102, 106; Diobor,

11, 36); ©beJTunn (f. b.) wie SJeböIad), wat)rfcheinlid) fogar ein urfprünglid) inb. Üöort (Vaffen,

„Onbifdje SÜtcrthumöfunbe" [2. 8ufl., l'eipjig 1867), I, 290 fg.), würbe (nad) Hrrian, Peripl.

mar. Erythr. [ed. Hudson], S. 22—28) au« Onbien geholt, obmol aud) ©ebrofien unb53af

trien CPIiniu«, XII, 19) baburd) berühmt waren; ebenfo lieferte Onbien unb Äarmanien bie

beflen Onorfleinc (Srrian, <&. 28 fg.; ^liniu«, XXXVI, 12), wie aud) oon ben SÖeröÜfleincn

^3tiniu« (XXXVII, 20) fagt: „India eoa gignit, raro alibi repertos." Cbwol -Ipaöila al«

92ame für Onbien fonft nia^t nac^juweifen ifi, fo lag e« bod) für bie filtern Hebräer,

welche über bie ßntfernuug Onbien« oom ^erfifd)en 5D?ccrbnfcu nod) feine flare SJor

fieQung Ratten unb ben eigentlichen tarnen Onbien erft in ber 3dt be« perfifdjen SBelt

reich« 'enne« gelernt ju tmben fehetnen (6ftt). l,i; 8,»), nat)c, in bem Manien $aötla
bie öftlia^en ?änber bi« inbien ^in mitjnbcfaffen ober biefc« felbft bamit 511 benennen.

Sc^on bie Sitten Ratten über biefen Sinn be« tarnen« biefelbc SJccinung. Oft ba« aber

fo, fo werben auch bie, fd)on iljrer gleichen 9?amcn«enbung wegen al« ein ^ßaar jufammen
flehörenben Ströme ^ßifdjon unb ®ihon faum anberc fein fönnen, al« bie beiben größten

Ströme Onbien«, ®ange« unb Onbu«. Sie waren im Slterthum neben Supljrat unb
Xigri« bic berüt)mtefien Ströme Sfien«; fie fließen, wie biefe, bem Sübmeer ^u, unb
Don itjnen tonnte bind) ben Culjivhanbcl aderbing« eine allgemeine Äunbe ju ben Hebräern
fommen, fobaß bie 53efchreibung be« SJerfaffer« feinen ?cfcrn im ganzen oerftönbliA fein

fonnte. j&ofiv glaubten manche (neuerbing« wieber Äuobcl) unter s
}5ifd)on ben Onbu«

unb unter @Ü)ou ben auf bem inb. Äaufafu« entfpringenben, oon Oft nach SBcfl frrö

menben Cru« ber Älten berftehen ju milffen, jumal barum, weil berfelbc heutzutage mit

bemfelben 9?amen, ©eihün, b. i. ®ihon, benannt wirb. Slber Onbu« unb Oru« gibt

fein $aar; ba« ?anb .Uufd) will jum £)ru« nicht paffen; Dru« war in bei Sitten 2Bett

ein minber befannter Stront; unb bie 9iamen«gleichheit barf in biefem ^aü um fo we-

niger hoch angeflogen werben, al« ber Warnt @etl)ün für £)ru« erft burch bie i«lami

fdjen Araber in ©ebrauch tarn, bic eigentlichen ^erfer ihn anber« benennen, unb ber

ältere 9came be« Bluffe« bietmehr Slmu ober Slmuje gewefen \u fein fdjeint, unb al«

umgefehrt auch noch Iuaud
'
c anberc Aiüffc fid) biefe« oerbreiteten tarnen« ©eibuu ober

©eifjan erfreuen, j. SB. ber ©ange« bei ben 'perfern, bcr ^tjramu« in Silicien unb ber

Slrare« bei ben Arabern. Unbererfeit« würbe im Sütertlmm jwar ^ßifchon in ber föeget
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Don einem ber gmei großen inb. Ströme, aber ®if)on meift »om 9Gil berftanben. Sd)on
bie griedj. Uebcrfefccr geben Ger. 2, 18 9?it burd) Ttj^Sv; aud) im gricä). Dert »on (Str.

24, 27 (37) medjfelt in ber Did)terrebe Tttjov mit bem 9?il (nadj ber »erbefferten $?c«art)

;

Gofeplme („Sllterthümer", I, 1, 3) fpridjt c« au«brücflidj au«; bie meiften Sfird^enüäter

f/ulbtgen biefer fefben Änftdjt, wie fie unter ben Beuern namentlich wieber an ©efeniu« unb

Scrtheau („Die ber Sefd)reibung ber l'age be« ^arobiefe« ju ©runbc Uegenbcn gcograpfjifchcn

Slnfdjauung" [(Böttingen 1848]) Sertheibiger gefunben tjat. Der ©runb biefer Deutung liegt

auf ber £>anb
; fic ift gefolgert au« bem »on tBm burdjftrömten ?anb Äufch, fofem biefe«

in feiner engem Sebeutung al« afrifan. Äthiopien genommen mürbe. £)b aber bannt

bie Meinung be« SehriftfteHcr« getroffen fei, ift mehr al« fraglid). Gr müßte in biefem

ftall ba« Slrabifdj-^erfifcfye 2J?ccr für einen Sinnenfee gehalten, im ©üben beffelben

2lfrifa mit Elften äufammcnhängcnb gebaut unb juglet<f> angenommen ^aben, ba§ biefer

obwol in berfelben ©egenb Elften« roie ber $ifrf>on cntfpringcnb, bod) burd) ba«

»orau«gefc(jte 9?crbinbung«lanb noifdjen Elften unb Slfrifa in einem Sogen bi« nad) bem
afrifan. $letf)iopien fließe. Daß er foldje Sorfteflungcn gehabt tjabc, fann jwar nid)t für

unmöglich erflärt werben, utmal ba felbft ber große Slleranber benfelben nietjt fremb

getoefeh fein fofl (Strabo, XV, \ t 25; Slrrian, VI, l), manche fogar (nad) ^aufania«,

II, 5, 2) ben Mit mit bem Guphrat in Serbütbung fchenb badjtcn, unb felbft mieber

^tolemäu« bic Serbinbung Slfrifa« mit Elften burd) ein unbefannte« füblidje« l'anb an-

nahm, obwol frühere ©elehrtc fdwn biet richtigere Grrfenntniffc au«gefprod)en Ijatteii

(Sertheau, a. a. £>.). %btx wahrfdjeinltdj ift e« bennodj nid)t, weil ber Ser=

faffer in biefem ftatl wo! fidjer einen ber gewöhnlichen tarnen be« gemäht unb

u)n aud) burdj Nennung Slcgnpten« al« ein« ber »on \fyn burdjfrrönttcn £änber fenntlid)

gemalt hätte. Sielmehr erflärt ftdj feine Angabe über ©ifjon unb Äufd) biet einfacher

bann, wenn er ben ©tt)on, al« einen SNadjbarfrrom oom ^ifdjon, meit nadj ©üben
fließenb backte, unb ba« oon ihm burdjfloffcne i'anb, ba« ben ..Hebräern fünft unbefannt

mar, mit bem' p feiner j&iu für alle bie äußerften Sübtiinber gebräuchlichen allgemeinen

tarnen .vm'd) benannte. Sinb nun aber jwet aftatifd)c unb wahrfcheinltd) inb. Ströme
unter ^ifefjon unb ©if)on ju »erflehen, fo werben mir auf bereu Oueögebiet, ba« Onbien

im Horben begrenjenbe ^imalajagebirge, namentlich ben wcfHidjen Xtyii beffelben, al« bie

©egenb bon Üben, ^ingemiefen. 3n biefem ftaH ergibt fic^ aber bie hoppelte 6d)wierig=

feit, einmal, baß ba« DueOgebict bc« einen <Strompaare« (Armenien) bon bem be« anbern

($imata)a) burd) eine ungeheuere Entfernung getrennt ift, unb fobann, baß oon einem

^eroorge^cn biefer öier Ströme au« einem Strom nad) je^igen geograp^tfcr)en iöcgriffen

nic^t me^r bie Stebc fein fann. Um ben Folgerungen, meiere barau« ftd) oon felbft er=

geben, b. t)- bet ©efä^rbung ber gefcfud)tlicf)en Dreue be« ©eridjt« ju begegnen,

haben bic ©elehrten fcfjon feit alten j&eitm allerlei Serfudjc gemad)t, über bereu mid)-

iigfle h»cr noch c 'nc ^1* Ueberfid)t ju geben ift (»gl. and) Sdjulthcß, „Da« ^arabie«"

(Zürich 1816], unb ben Hrtifel „^ßarabie«" in £cr$og'« „9eealcnc»flopäbie", XX,
355 fg.).

Die ätteften (Srftärer, foroeit fic nicht bie ^Jarabie«erjählung aüegorifch beuteten,,

b. h- bie Dinge unb Vorgänge be« ^arabiefe« al« bloße Silber rein geiziger Dinge unb
Vorgänge (j. 33. bie üicr Ströme al« Silb ber bicr Sarbinaltugenbcn u.

f. ro.) faßten,

unb fo jebe« $erfud)«, bie geographifd)en Schroierigfeiten ju löfen, »on »ornherein über=

hoben maren (3. 33. bei ben Guben ^ß^tlo, bei ben ^hr^en Sternen« Sleranbrinu«, Dx'i*

gene«, Slmbroftu«), Ratten infofern eine leidjtcre Aufgabe, al« bamal« nod) ein guter

X^cil felbft ber brei alten 2Belttf>eilc unbefannte« l'anb, unb bie geographiftheu tfenntniffe

überhaupt nod) fetjr unöoUftänbig unb ungenau maren, unb baher etwaige Schwierigfetten,

foweit man fie fühlte, burd) gcographifdje ^hantaf«n ober phantafHfdje ühcorien teid)t

befeitigt werben fonnten. 2Kan burfte nur bie ^arabie«gcgcnb in ben äußerften, noct) »on

niemanb erfunbeten Dften ober Horben fefeen (»gl. ba« Such ^eno(^» ®aP- 32, unb „Da« djrift*

Udje ?lbambuch be« SWorgenlanbe« " in @walb'« „Oahrbüd)ern ber biblifdjen 2Btffenfcfjaft.

5. Oahrbud) 1852—1853" [Böttingen 1853], S.13), unb niemanb fonnte ben @cgenbewei«

führen, baß ein (Eben unb ein ©arten nicht bort fei. Unb menn man, wie fd)on -Gofeplm«

(„?llterthümer", 1, 1, 3) that, unter bem ßbenfrrom ben bie (Erbe umfließenben Cfeano« »er»

ftanb, unb jugleia) ben »ielfach oerbreiteten ©tauben feilte, baß bie großen Ströme ber

Erbe auf »erborgenen 2Pcgen au« bem Ofeano« ihre CucHcn unb B^^üffc sieben, fo
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formte nton leicht jeben großen Strom, alfo audi bcit Guptjrat unb ligri«, 9K1 unb

3nbu« ober ©ange« au« bcm Öbenffrom ableiten. 3m wefcutlidien war ba« bie Slnfidjt

Dieter SJäter ber Stirere, 3. 23. be« £t)eopt)Uu« (Autol., Ii, 24), (Spiplraniu« (Ancor., #ap. 57)

u.,a. 9?cbcn biefer unb $um £t)eU au« tfyr entwidelte fl<^ bann burd) ' (Sinmifdmng

d|rifllid)er unb tjeibnifdicr 3?orfietlungen nodj eine anbere Ütjcorie über bie Sadje. 92&mltd)

auf ©runb Don Stetten, wie ?uf. 23, 43 („£eute nodj wirft bu mit mir im ^arabiefe

fein"), nat)m man in ber otten Sfirdje jum Dl)eil an, baß ba« ^arabie« ber Stamm
altern, no<ty immer Dorfranbcn, gcwiffen abgeriebenen ©ercdjten jum ftufenttialt ange

wiefen werbe, unb ba außerbem nod) allerlei Erinnerungen an bie daffiftfjen SJorflellungen

Dom £abe« unb Sttyfmui ober ben Onfcln ber Seligen im äußerfrei! 2öefren jenfeit be«

Oeano«, in ber alten tttvdie fortlebten, fo bitbete man ftd) ein, bat} eben ienjtit btefe«

£)feano« nott) ein ?anb fei, in welctjem bie 3flenf<r)en Donual« gewohnt traben, unb mel

die« fte erft infolge ber Sintflut mit ber bieffeitigen (Srbc t)abcn oertaufdjen müffen.

Dort nun im jenfeitigen ?anbe aber, im Offen ber Cfrbe, backte man ftd), über bem

Ofeano« unb bem §lad)lanb (ber $)bHe) fid) crljebenb, ein in brei Stufen tjimmeltjodj.

anftcigenbe« £od)lanb, fo rjocfj, baß bie Letten ber Sintflut faum ben 9?anb ber unterfien

Stufe berührt fmben, unb auf ber oberften .£)öt)e ber ^Bd)ften Stufe fiet) au«breitcnb ben

©otte«garten. Der Strom (jben« aber (nad) einigen unter bem Dt)ron ©otte« tjerDor

fommenb [Offb. 22, 1]) ftürje fid), fo meinte man, Don biefem tjorjen Ort t)erab, unb

fein SBaffer, untcrirbifdj unter ber $ötle, bem Ofeano« unb einem Ütjeil ber bieffeitigen

(Srbe fließenb, fomme in Derfdiiebenen ©egenben ber Grbe mieber jum $orfd)cin al«

Cruptjrat -unb Sigri« in Armenien, al« 9?il in Sletruopien unb (^5tfd)on) al« Donau im

äußerften 2Beften (Suropa« ober, nad) anberer ^l:mar)me, al« ©ange« in dnbien. So
geftaltete im wefentlidjen bie SJorftcflungen feiner ßtit ßpljraem ber Sörer (im 4. Oatjrli.)

in feinen poctifetjen Schriften über ba« ^arabic«, unb ganj befonber« Go«ma« 3nbo
pleufte« (im Anfang be« 6. 3at)ri).) in feiner xpiraavuaj T07C0Ypa9(a, beffen ©rbanftctjt

bei ben (St)rifien be« 2Wirtelalter« weit verbreitete (Geltung fanb. Solare ^tjantaften be«

Sttertfjum« unb SJJittclalter« mußten natürlich oor bem Vidu ber neuem ftenntniß ber

Qrrbe Derfdjcudjt werben wie Xritume beim (Srmadjen, unb anbere 2£cge waren nun ein

3ufd)tagen. 2utt)er fprad) ftd) nidjt blo« gegen bie SSermtfdrong be« im 9f. X. genannten

^arabiefc« mit bem ©arten ber crfien "SWenfctjen au«, fonbern fud)te aud) burd) bie 23e

fytuptung, baß (5ben, infolge ber grünblidjen Bcrfiö^ngen buro> bie Sintflut, jur 3eit

be« 2?erfaffer« nio^t meljr oorb,anbcn gewefen fei, über äße Sdjwierigfeiten wegju^etfen.

Diefe fc^r bequeme Äuöfunft würbe in ber eöangelifdjen Äirt^e bie beliebtcfte. ^reilio^

ber Aufgabe, bie geograp^if^en Angaben beä Serfaffer« ju begreifen unb nad) benfelben

wenigflenö annäljernb bie ©egenb be« alten Sben ju befHmmen, Tonnte man f\6) nia^t

entjielien, aber in bcm ©ebanlen injmifdjen eingetretener großer 3Jeränbcrungen ber (5rb*

Oberfläche l)atte man ein gefügige« ÜÄittel, um aüen babei fid> ergebenben Mängeln unb

Unjufömmlia^feiten 3t* begegnen. £xoax fo gewaltige ßrbüeränberungcn, bie eö benfbar

erflehten liefen, baß omft (2upt)rat unb $tgri<?, Onbu« unb ©ange« ober Onbu« unb

Oru«, ober gar ©ange« unb 9?il miteinanber in einem unb bcmfelben Strome ent

fprungen feien, glaubte man aöerbing« nidjt annehmen ju bürfen, aber man Durfte [a

nur Dcrfuct)en, ©ib,on unb ^ifa^on anber« 3U beuten al« bie Otiten traten, um bie un=

entbet)rti(^c örboerönberung fleiner unb bamit glaublidjer ju machen. Der befte biefer

33erfu(^e flammt in ber |>auptfadie Don bem rrefflidjcn l)oHänb. ©etet)rten belaub (De

situ paradisi terrestris [1706]); er jeigte eine 93at)n, in beTen ©leifen, wenn auch, l)ier

unb ba abweidjenb, nod) t)eute Diele (irfldrcr, meift fötale, weta^e ber (S^äb.tung bnd)

ftäbtidje SGBaijrtjctt 3ufdjreiben, wanbeln. ^ctanb t)iett Dafür, bat}, ba über ba« Ouett^

lanb be« (5upt)rat unb Üigri« fein 3weifel fein fönne, auo^ ^ßifdion unb ©ib,on in beffen

9?8i)e ju fuc^en feien, unb beftimmte bemnat^ ben ©it)on al« ben 2trare«, ber ebenfaÖ«

in ben armen, bergen, unweit Don jenen beibcn
r entfpringt unb mit bem $Qru« Dereint

in ba« &a«pifdie 'üJiccr fällt, ben iu|d)on aber, jum Dt)eit burd^ bie 9?amen«ä^ntid^feit

geleitet, ot« ben ^t)aft«, ber, im Äaufafu« entfpringenb, in ba« Sdiwa^e SWeer fließt,

wogegen anbere je|}t ben ebenfad« au« ben armen, ©ebirgen J^erDorfommenben tjöru«

unter ^ift^on Derftct)en. Da« armen. ©ebirg«lanb ergab fid) fo im allgemeinen al« bie

©egenb Don (Sben. Onfofern bie Duetten biefer Dier ^üffe entwebet ganj nat)e ober

nidjt 3U weit Doneinanber liegen, glaubte man bie TOgtidjfeit, baß fie ein^ «inem
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unb bcmfelben CueUftrom hftoorgegangen fein fonnen, wenigften« benfbarer gemad)t ja

haben. 9lDein ba« Jt'anb £aüila mit feinen ^robueten, uub ba« i'anb tufd) laffen bei

biefer Deutung feine fachgemäße (Srflärung j«, nnr burd) einen @cwoltftrcid) !ann man
au« $aütfa ba« an ©olb, ober nidjt An Cnnr unb ißbeUium, reiche ftoldji« ber Gilten,

unb au« Jimd) gar ba« 33oIf ber Koacaiot mad)en, nnb biefe« flott nad) Sufiane unb naef) bem

SKcbifdjen ©ebirge (Stnobcl, „Die Sölfcrtafct ber Öenefi«" [©ießen 1850], 3. 250 fg.) nad)

Armenien berfefcen. &ußerbem ift bic ®mnbannahmc, baß (2ben unb fein Strom ntd)t mef>r in

feinem urfprünglicfjen Bu f
ian,) borfjanben fei, nid)t in Uebcrcinftimmung mit bem Dert,"

uub aud) bie ^Behauptung fo großer (Srbftörüngen burd) bic «Sintflut, mie fie f>ier an=

; ii iic innen immer nod) notfjwenbig märe, ift nid)t begrünbet. $ef)t man aber gar mit

Shirt* („®cfd)id)tc be« Sitten $unbc«" (2. Aufl., Berlin 1853], I. 60) wieber auf

Wiehaeli«' ftußftapfen jurürf, unb nuu^t ben „Strom (Sbcn«" $u einem „Jluß unb

Dueßenft)ftem (jjbcn«", j» wrge^t mau fid) gegen bic einfachen Sprad)regcln.

Sott einem beut Vutljer'e ganj entgegengefefcten, aber bem Dert oiel angemeffeneru

(&ronbfa£ ging (iabin au«. <Sv falj ein, baß ber Dert ben fortbauentben Söeftanb Grben«

oorau«fcfee, unb leugnete mit 9?cd)t, baß bic ftlut fo burdjgreifenbe ^eränberungen ber

(Srbobcrflädjc angerichtet habe. (5V fud)tc be«hatb auf nnferer jefcigen Srbe einen «Strom

nadjmweifen, ber in bie oicr «Ströme fid) oerjrocige, nnb fanb foldjen in bem Gereinigten

«iuphrat unb Digri«, bem jefct fogeuannten Sdwtt-el ^(rab, ber unterhalb be« feurigen

tfoma .beginnt; bie nörbtidje @abel, in bie er ftd) üe^weigt, wäre ber (Suphrat unb

Xigri« felbft, bie füblidje feine beiben SWünbungeu, bic cinfad) al« fdjon in ber älteften

^cit ebenfo oor^anben üorau«gefe£t werben. Diefe fonberbarc ^wpothefc fanb bei 9J?ämtern

mie Scaliger, Stirdjcr, URorinu« u. a. ?lnflang, unb mürbe im einjclucn weifad) bariirt,

inbem j. bie einen bie öftlidje 2J?ünbung al« (Mifjon, bie mcftlid)e al« ^ifd)on cr=

flärtcn, bie anbern umgefc^rt. £opfinfon (Descriptio paradisi [tfenben 1593)) nahm
fogar 3Wei burd) 2Kcnfd)cnl)anb gemalte S3erbinbung«fanäle jmifdjcn (Suphrat unb Digri«

5« §ttlfe, um *J>ifd)on unb ©ihon ju geminnen, unb Wa«f (in OHgen'« „3citfcf)rift föf

bie ^ifiorift^c Üfjeologic ", VI, n, 94 fg.), beffen .§npotl)cfe ber 3$crfaffcr be«

Slrtifct« „'ißarabic«" in «'perjog'ö ,,9?ealenct)flopäbic'' mit üielcm Sclbfiüertraucn mieber

aufgenommen fjat, meinte ftatt ber smei SWünbuugcn bc« Sdjatt'el^'ilrab bielmehr

beffen jmei öftlidje 3»fl«fff* nämlid) ben heutigen tfuran (^afitigriö unb (Suläu«

ber Gilten) unb Äcrf^a ober tfarafu ((S^oa«<pee ber eiten) unter ^ifc^on unb @tyon ocr>

fte^cn \n müffen. 9?ad) allen biefen ^^pot^efen mürbe (Sben im Xieflanb bcö <Sd)att=

cl^Slrab, in ber 9?ä^c bei? heutigen itorno ju fud)cn fein. Die Pänbcmamcn .^abila unb

5htfc^, mcld)e^ Ic^tcrc bann manage gerabeju mit bem heutigen Cffjujiflaii $ufanunenbradjten,

fämen babei mol ,m ifjrem ^edjt, fonft aber entfernen -ftd) biefe (frllärungfliueifen noc^

meitcr oon aller benfbaren 9Wöglid)fcit. Denn nad) bem Xert smeigen fid) bic «Ströme

iüd)t t^eilö iiörbltd), Ü)cil3 füblid), fonbem auf einer uub bcrfcllicn Seite oom ©arten

ab; nod) weniger fann bic Singabc, baß oom (harten an ber Strom fid) tljeile unb ju

oier Stromanfängen werbe, baljin oerftanben werben, baß er auö bem 3itfammcnfluß \) 0xl

oier Strömen entfiele; and) fann ber X^cilungdpunft felbftaerftänbtid) nid)t Üromaufwärt«,

fonbem nur ffromabwärt* gefugt werben. Ö^ncbem ift e$ ganj gegen alle ^orftellung^=

weife be« Slltcrtl)umö, einen ©otte^garten unb ©otte«fifc im Xieflanb am ü)?ccr, unb öotlcnbö in

einem je^t jwar fruchtbaren, aber nngefunben Xicflanb, wie baö bcö Scf)att-cl^rab, m benfen.

Slüe $erfud)c, bic geographifd)cn Angaben beö Xcrtc« mit ber genauem (hbfunbc

in Uebcrcinfiimmung jn bringen, ermeifen fid) al$ bergeblicf), unb man fommt baburef)

',u bem (frgebniß, baß ber !öerid)tcrftatter nid)t ein gefcf)ichtlichcö, fonbem nur ein fagen

hafte« ©iffen oon <5bcn tjattc. Daß aber ber ©mnb baoon liiert etwa blo« in ben

mangelhaften geographifdjen «enntniffen bcS Serfafferö 311 fuc^en fei, al« Ratten Mo«
biefe nic^t ausgereicht, bic wahre Vage (5beu8 ui befchreiben, fonbem baß ber @runb
tiefer, in ber Sadjc felbft liegt, ba« jeigt aud) bie Erwägung beö übrigen ^>nh0^e unb
ber gansen Slrt feine« 33erid)t«. ÜBor allem, felbft angenommm, baß c« wirflich einfl

ein fold)e« 2Bonnelanb mit einem folgen @otte«garten barin gegeben hätte, fo fönnte boch

bic Äunbe babon $u bem Scrfaffer nnr burd) münblid)c lleberlicfcrung, b. ^. burch Wfr

Sage, gelangt fein. Daß nun biefe Sage in allem treu unb 3uberläfftg fei, worauf
wollte man bie ©urgferjaft bafür, bei ber übergroßen l'änge ber UcberüeferungSfette,

griinben? Sollte man fid) aber einreben, baß burd) rein übernatürliche Sunbgclumg
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bem (Sr^Ier btefe ©efchidjtc mitgeteilt worbcn fei, fo würbe ba« einen fetjr rohen

9ffcnbarung«begriff oorau«fcfcen , ber leicht al« unhaltbar nachgewiefen werben fönntc;

benn wot)l wirb bie göttliche Offenbarung bem .Wem dien 9lnfd)anungcn nnb ©ebanfen

über göttliche Tinge innerlich üergewiffern
f

nicf}t aber fann ftc ifmt einen ©efdjicht*1

Unterricht ocrraitteln. Demnach lä§t ftd) fdjon ber 9?atur ber <5ad)c nad) nid)t« mehr

al« eben ein fagentjafter ©erid)t erwarten. Sobann ftnb aud), außer ber Ängabe oon

ben öier au« einem Strom t)eröorge^enbcn SBcltftrömen, nod) anbere Dinge in bem

©erid)t, bie ein wörtliche« ©erftänbnifc au«fdjlicßen unb jeigen, bafj er nid)t auf bem

©oben gefd)id)tlicf>cr Xt)atfac^en ftet)t. Der ©arteu ift ein rechter ©otteögartcn, wo
@ott wie in feinem SBolwfifc au$ unb eingebt, wo er 3. ©. in ber Slbenbfühle wanbcln

gef>t, fo wie ein SWenfdj in feinem ©arten wanbelt (1 2J?of. 3,«), wc«r)alb afd) fpätcr, nad)bem

er für ben SWenfdjen gefd)loffcn war, bie Cherubim , bie Kbjetdpn ber @otte«gegenmart,

irjn bewogen (1 2J?of. 3, u). On einem folgen ©arttn ift natürlich alle« wunberbar, unb ba

wirb man ftd) nietjt am meiften baran ftofjen, baß l)icr bie <2d)langc rebet (1 3)fof. 3,i fg.)* hal

ja bottVfetbfl für bie fpätere £tit bie (Sage bie SDiöglidjfctt bc« burd) bie ©unberfraft

©otte« oewirften Sprechen« eine« Xr)ierefi (4 3Hof. 22, ** fg.) angenommen. Uber bafc

nun aud) jwei ©äumc ba finb, finnltd) wahrnehmbar, auf ber (Srbe gcwad)fenc ©äumc,

beren ftrudjt bem baoon ©eniefeenben eine geiftige ©rfenntnifj be« ©uten unb ©Öfen unb

unfterblid)e« £eben üermittelt unb 9Wenfd)cn ©Ott gleichmacht, ba«. ift ein ^unft, an

weldjem jebem beufenben ?efer bie Äugen aufgeben müffen. Huf bem ©ebiet ber 9?atur*

rcligionen, beren 2£efeu es ift, bac ©eifrige an ba« Sinnliche ;u binben, ba« ©öttlidjc

in baS Natürliche hcrabjujtehcn, fallt e« un£ weiter indit auf, wenn wir oon ttutbrofta

unb 9?cftar t)ören; aber auf bem ©ebiet ber geiftigen unb geoffenbarten Religion ftnb

fold^c ©orfteHmtgeu frentb; mau fann jmar aud) ba bilblid) oon einem ©aum be« ?ebcn«

ober oon einer Duelle be« £ebcn« reben (wie in ben Spriid)en), aber wollte man fie im

eigentlichen ober gefchtdjtlidjeu Sinne öerftehen, fo würben ftc bie ftunbamentc ber Offen-

barung«rcligion gerabem umflogen. Der ©erfaffer oon 1 3J?of. 2 unb 3 t)at wenigften«

beim (SrfcnntniBbaum in feinfter Steife biefe ©efat)r befeitigt, inbem er an biefen Saum
ein göttliche« ©erbot, oon bemfelbcn }u effen, t)eftete, unb fo bie SBMrfung feiner ftrudjt

geiflig ober ctt)tfd) ocrnüttclte, infofent nun oon bem galten ober Uebertreten be« ©ebotö

fid) bie SBirfung, bie Crrfcnntnifc, herleitet; aber bei bem anbern ©aum bleibt jener 2ßibcr-

fprud) in feiner oollen Äraft ftet)cn unb weift un« an, ein anbere« als ba« bud)ftäblid)

gefa]ichttiche ©erftänbnig $u fudjen. önblitf} ift auc^ ber lerjrfmftc (?hara(ter befi (Srjä^

lungfftücfG, ju weldjem ber ?lbfdt)nitt über (Sben gehört, wor)t ju beadjten. Der ©erfaffer

wollte hier nidjt etwa blo« alte ©cfchidjten crjähleu ober gar nur bic ÜReugicrbc ber

^efer befriebigeu, fonbern bie ?er)ren feiner Religion über bie Sutftefmng ber 8ünbe jmb
ber Uebel in ber 5Wcnfa)t)eit oortragen, unb nur fo weit, als e£ bamit im 3«f«n""cn=

hang fleht, liejj er fid) auf bie ©cfdjreibung be« Ur^uftanbeö ber 2)Jcnfd)en im ©arten

ein. freilich lehrt er nio^t a(« ein ^hitofoot}, bem ba« reine D>enfen geläufig war, auch

nicht al« troefener Woralift, fonbern al« ein ^etjrcv au<? bem ©olf unb für baö ©olf,

ber badjtc wie ba« ©olf benft, bem feine ©ebanfen su ©ilbern unb ffofdjauungcit, unb

jrnar beftimmter, ba e« fid) um etwa« ©ergangene« hielte, 3« «ner gefchichteähnlid)en

(Erzählung fiel) geftalteten. Slber eben barum fommt e« auch für bie 2£ürbigung feine«

©ericht« juerft unb jumeift auf bie Behren an, bic er barin burchführt, nidjt auf bic

äußere ^ülle berfelben; nidjt in ben (Sinjclheiten bc« berichteten Hergang« ober ihrer

(Mefdjichtlichfcit liegt bie Wahrheit feiner Stählung, fonbern in ben barin oerförperten

©ebanfen; jene Fönncn preisgegeben werben unb finb ba« 3e' t^fhf 1,110 ^cnfa)liche an

feiner Darfteltung, biefe ftnb ba« ©öttlid)e unb ewig 2Bat)re baran. 2Benn man mit

©ejiehung barauf nnfere (Srjähtung jefct oiclfach einen 2Wnthu« 51t nennen fid) gewöhnt

hat, fo tt)at man bie« bantm, weil im SWötfm«, fofern man ihn oon ber 3age unter^

fdjeibet, ba« öigcnthümlidje ba« ift, ba§ in ihm ber ©ebanfe ba« ^rimitioc unb (Sd)a^

fenbe, bie erzählte ©egebenheit aber ba« Secunbäre unb ©emad)tc ift; bagegen ift jebod)

ju erinnern, baß mit biefem au« bem .'peibenthum hergenommenen 9lu«brurf ber ©ebanfen=

geholt ber Urjühlung nicht richtig bezeichnet unb gcroürbigt wirb. 3utreffcnber wirb

man fagen, unfere (grjählung gebe ©lauben«wahrheiten in gefd)id)tähnltcher Sorrn.

©lauben«wahrheiten gibt unfere (Stählung über ben Urftanb be« 9D?enfcrjen im 3u-
fammenhong mit feinem ftaH. <Sünbe unb liebet finben fid) in ber $?enfchheit , fowett

Digitized by Gf)Ogle



48 «ben

man fie gefd)id)tlid) 3uriitfoerfolgcn fann, immer fdjon bor; nenn fic aud) mit ber 9)icl)-

rung unb Grntwicfclung be« 2Renfd}tngefd}lecf)t8 an Äraft unb Umfang al« in ftctiger

3»mahme begriffen beobachtet' werben, fo lägt ftd) bod) ein 3«tpnnft, wo fte nod) gar

nid)t borfwnben waren, gefd)id)tlid) nidjt nad)weifen. Unb bod) fagt jebem 9Kcnfd)cn

fd)on ein bunfle« ©efiu)l, bafj fte nid)t« Urfprünglid)c« fein fönnen, weil fie fonft aua)

etwa« sJ?othwenbigc«' wären, weil fte fonft t»om 2Nenfd)en nidjt mit (Erfolg befömpft,

nid)t überwnnben werben fönnten, weit fonjt bie ganje ftttttdjc STufgabe be« 9J?enfd)en

hinfällig würbe. (Sogar bie Beobachtung ber (Entfaltung be« einzelnen 3Renfd)enlebend

Don ber Unfdmtb unb bem fetigen ©lücf be« ftinbe« $u ben innern kämpfen, ju ben

Sflühen unb SBefdjwerben be« SJfanne« gibt ä{mftd) c SBinfe. $arum fangen unb bieteten

aud) alle gcbtlbettra Sölfer be« SUtcrtlmm«, weld)e über bie föätfjfel be« £eben«

nad)gebad)t fyabtn, bon einer oerfd)wunbcnen 3«t finbüd)er (Einfalt, fricblid)er SRuhc, un«

gehörten ©lücf« ber 2tfenf 2$ie c« nad) ber 2lnfd)auung ber clafftfd)en Golfer

($e{iob, Opera et dies, <5. 90 fg., 108 fg.; £>bib, Metam., I, 89 fg.) ein golbcne« 3cit*

alter gab, wo bie 9#enfd)en, gleid) ©bttern, entfernt bon 99?ühen unb Reiben, getobt oon

ben £immtifd)en, oon ber (Erbe freiwillig unb reid)lid) mit allem Röthigen berforgt, im

S3eflfe jebe« wünfö)cnewerthen ©ute« waren, fo fd)auten aud) fd)on bie alten Sänger ber

SJebaljbmnen auf eine foldje entfdjwunbene $t'\t jurücf, rücften bie (Ebbafänger ba«

©olbalter ber (Götter an ben Anfang ber SBelfcntwicfelung, unb gibt im perf. Äüefte

ber Sfltotlm« oon Oima eine au«führlid)c <£d)ilberung jenes einftigen glücflid)en 3nftonbe«.

2Ba« aber lud auf bem ©ebiet ber 35olf«religionen <2ad)c ber SUnnmg, unb Didjtung

ift, ba« wirb innerhalb ber ©eifte«religion <Bad)e flarer unb fefter (Erfcnntnifj. 9?id)t

Mo« wirb hier, wo bon ber 2Had)t ber <5ünbe unb ber Uebel, al« ber ©trafen ber (Sünbe,

eine oiel tiefere unb ernftlid)ere (Erfahrung gemacht wirb, aud) ba« 9?ätt)fct üon ber

Crntfietjung berfelben oiel entfd)icbener in ben SJorbergrunb gerüeft unb oiel fd)ärfer gefaßt,

fonbern e« werben aud) au« bem ©lauben an einen heiligen ©ott bie richtigen (Erfenttt*

niffe jur Höfling jene« Sttäthfel« mit ber <3td)erheit eine« ©laubenöfafce« abgeleitet. ,§at

ber ooHfommene, ^eilige ©Ott alle« gefd)affen, fo fann aud) ber SKcnfd) nur gut, un=

fd)ulbig unb glücflid), in (Einheit mit bem göttlichen SBefen unb ber 2öelt außer ihm,

gcfd)affen fein; nur burd) einen freien Äct feine« eigenen 2öiHcn«, ben er gegen ©ott

fehrte, fann ber 9}?enfd) au« biefer frieblid)en (Sinheit mit ©ott unb ber 9tatur fowie

au« ber Harmonie ber Äräfte feine« eigenen 2Bcfen« ^erau^gefaaeu fein, muß aber eben

bamtt bie ©eltgfeit be« Staube« ber Unfd)ulb berlorcn (wben unb ber 2ftad)t ber <Sünbe

unb Uebel oerfatlen fein. ©old)e ©lauben«fäfee bilben ben feften Stern, ben eigentlichen

2Bahrheit«grunb aud) in ber (Erjätjlung un[cr« 5Jerfaffer«, unb beweifen eben bamit, ba§

fte pom ©eift ber Offenbarung burdjwcht ift. ^remb aber ifl biefem biblifd)en ©eifte,

unb fo aud) bem ©eifU feiner (Stählung, bie Slufftcflung, baß bie ©ünbe, b. h- bie

(Sntjweiung mit ©ort, nur ein nothwenbiger 3)urd)gang«punft in ber Gntwicfelung be«

jlttlid)en S3ewufjtfein« bc« 5D?enfd)en fei. &ohl erfennt er an, ba§ burd) ben gaU, b. h-

,
bie Uebertretung be« ©otte«gebot«, bie ÜJ?enfd)en in gewiffem (Sinne einen ^ortfd)ritt

gemad)t hoben auf ber Salm ber örfenntnig bc« ©uten unb be« Sööfen (1 9Wof. 3,2«), aber er

ift weit entfernt, bie« für ben einigen ober gar ben gottgeorbneten 2Bcg ber ßntwiefe^

lung ju erflären; öietmehr fonnte unb follte nad) ihm gerabe auf bem entgegengefefcten

2£cge, burd) Gattung be« ©ebot« ober burd) &etbfientfd)eibung für ben ©et)orfam gegen

©ott, biefelbe ftttliche Selbftänbigfeit erlangt unb jugleid) bie feiige (Sinf/eit mit ©ott
fammt allen baran hängenben ©ütern bewahrt werben. SBufjtc unb glaubte er aber ba«,

bafj bie <5ünbe ober (gntjwciung mit ©ott unb ber Statur nid)t fein foUte unb md)t

urfprünglid) war, fo war er bon felbfl barauf geführt, einen urfprüngtid)en 3uPa"ö ber

Einheit mit ©ort unb ber Sfatur, b. h- ber Unfd)ulb unb fcligen ©lüdt«, ju benfen unb
3U lehren. 3lud) ein anberer ber ältern (Srjähler ber Urgefd)id)ten hat, bon benfelben

©runbfä^en au«gchenb, einen urfprünglid) botlFommenen 3u!tanb ber 2Renfd)heit gelehrt,

eine 3ett allgemetnen ^rieben« auf ber Grbe, wo bie ®efd)öpfe nod) auf ben ihnen bor-

gejeid)neten ©ahnen wanbelten unb unter fid) wie gegen ihren <5d)öbfer in horntlofer

&uhe unb ^rieben lebten (1 9tfof. si bgt. mit 9, t— 7), wie benn nad) überetn-

fhmmenber ?ehre ber Propheten aud) wieber bon ber ^ühmft, al« 3"l ber SBeltent-

wicfelung, bie SEBieberfehr einer fold)en £iit allgemeinen feiigen Rieben« erhofft wirb

(3. ».Oef, 11, « fg.). •
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SBäljrcnb nun aber anbere ftd) bamit begnügten, einen folgen urfprünglid)en ooü*

fommencni .Buftanb 3U t^wn, of)uc bcnfclbcn in bic (Sinjclheitcn genauer 31t «erfolgen,

fud)tc bogegen unfer (Srjähler oon bemfelbcn nad) ßeit, Ort unb %xt bestimmtere $or~

fteUungcn ju geben unb fo ber ttitfdjauung feiner Vefer ju .'pülfe ju fommen. Sdjon

baö ift ihm cigentt)ümlid), baf? er jenen beffern Buftaub n^ iiücr ciu 9«"ic8 3öeltolter

fidj crfhccfcn läßt, fonbern il)n auf baö crftgcfd)affcne
s:Dfenfd)cnpaar unb fogar auf beffeu

erfte Vebenöjctt, oljnc baä jebod) nad) Oaljrcn unb Xagcn beftimmen 31t wollen, ein

ftrjränft; er ^at bamit nur beut Safc, baß bic
s
Dicnfd)t)eit, foweit man fic jurürfoer-

folgen mag, immer fd)on unter ber si>?ad)t ber Sünbc unb ihrer folgen gefangen ift,

unb bod) urfprünglid) c$ nid)t gewefeu fein faun, feinen fdjärfften Stutfbrucf gegeben.

Daß er fobann aber aud) biefen urfprünglid) ooUfonuucnern ,3uftonb aK cmcn beftimmten

Ort unb an einen Ort beftimmter ^cfdjaffenljcit, ben (Kottcögartcu im ÜBonnclanb, an^

heftete (maä ber Skrfaffcr oon 1 2Mof. 1 nod) nid)t getrau t)at), bamit wollte er nur

an $orflcöungen, bie ferjon juöor in feinem 2$olfe oerbreitet waren, unb bic et fclbft als

ein Äinb feiner 3cit tfyeiltc, aufnüpfen, rucil er auf biefe iKktfc jeiue t)bb,ern Obccn am
leicfjteftcu $u einem allgemein oerftänblidjcu

s2luöbrurf bringen fountc; unb bamit ttjat er

nid)t* anbercö, als wa* aud) bic Propheten tljun, wenn fic mit ihren mefftanifd)cn ÜÖ3cif-

fagungen an beu, wenn aud) bcfd)ränften, ^orftclluugäfrciö itjrcr 3eit anfnüpfen. Die

alten Golfer mit it)rcn finblid)cn ^orftcllungcn 00m 55au bcö ^eltaüö unb oon einem

räumlichen ^ufammenhang beä (hnnteft mit ber (Srbc, mit ihrer ungefd)cuten 33cr=

mifa^ung bcö T^öttltdjcu unb bce ^Dienfdjlic^en, bauten ftd) oiclfad) bie in bie Wolfen hinein»

ragenben ^öc^ften -Häupter ber (Gebirge alä Sifcc Üjver (Gottheiten. Die (Sulturoölfer beS

füblic^en Slficn« rebeteu oon ben tjot^cn Gebirgen im Horben, bejichungöweife im Oftcn,

aU ihren (Kötterbergen ; wie bie 3nbcr ben SMeru im Horben ober nod) nörblid)cr ben

Äatläfa, bic Werfet (nad) bem Sloefta) bie .£>ara-bcrcjaiti OKlborbfdj) mit ihrem (Gipfel,

bem ^pufairja im Pftcn (wol auf beut ^elurbagl)), fclbft nod) bic (Kried)cu ihren Olnntp

unb bic (Germanen iljrcn Slflgarb ocrefjrten, fo fpradjen aud) bic fcmitifd)cn 33ölfcr oon bem

(Kötterberg im äußerftcu Horben u>ef. 14, n; (£3.28,14), unb fclbft bei ben Ofraclitcu

erhielten ftd) 9?efte foldjeu mt)tt)ologifd)cn 3$olteglaubcu« nod) länger fort (ogl. aud)
s

4*f. 48, 3), wenn fic aud) burd) bic mofaifdje Religion naturgemäß mcf)r unb mcljr Der-

brängt mürben; aber baß ber Horben nod) fortmäljrcnb bie ^eilige ^pimmclögcgcnb blieb

(3 3)2of. l,n; £3.1,4), fann nur ein &eft biefer uralten 2$orftcHung fein. Derlei

irbifd) ijimmlift^c (Köttcrfttjc, wo bic ilnftcrblid)en fclbft iljr fcligeä £eben führen, mußten

natürlid) mit ber ganzen ftüllc ber göttlichen unb l)immlifd)cn Öütcr auögeftattct fein,

unb bie ^p^autafic ber Golfer hatte in Sluäfdjmütfuug biefer munberbaren Orte einen weiten

Spielraum. 2£ic bic Semiten im einzelnen tljren (Kötterberg ftd) auögcbad)t Imbcn,

baritber fehlen unö bie Nachrichten. Silber über bic ^orfieUuugctt ber Onbcr unb Werfet

haben mir aud ihren alten Sd)riften noch nähere Hunbe, unb man Ijat guten (Mrunb,

anzunehmen , baß burd) beu Cphirljanbel unb ben reger merbenben 55crfchr mit ben

mefopotam. l'änberu oon <2alomo'ß $tit an aud) iljrc Sagen bei ben 3fracliten befanntcr

)« merben anfingen (Groatb, „(Kcfd)id)tc beö ^olfcö 3fracl'
i

[3. Mudg., (Köttingen 18G6J, III,

378). 3n ben 33efd)reibungen ber 3nbcr, meldje fid) il)r Dicrugcbirgc alt eine ungeheuere

Vanbfdjaft mit befonber« herdorrageuben Si^cn ber Wöttcr unb (Kenicn üorfteUtcn, fehlen

nid)t ^iir $u0fd)mürfung baö flantmcnbe (Kolb unb bie ftrahlcnben (fbclftetnc 28,
n fg.); nnmberbarc Zäunte, bic allerlei (Kittcr ocmtittcln ober, luie

J.
iö. ber Italpaorffha,

jeben Sßunfch erfüllen, waren in ber inb. ^f^aiitafie befonberö beliebt; oon beut unermeß
licf)cn 3)2eru Ijcvab floffen ihnen bic großen fcgcubringcnbcn ^Bcltftrömc nad) ben oer-

fd)iebenen $immcl«gegenbcn, fünf, auch mcI
)
r 00cr weniger au 3al)t (ogl. bic Bufammcn

ftcüungen bei bitter, „Die Cnrbfunbc", II, 11, 7— 14). Die Reifer im ^loefta rebeteu oon
einem Ungeheuern SBaffcrbehälter (Vouru-kaslia), oon wo alle guten (Kcmäffer auögcl)en unb

wohin fte wieber jurüeffehren, im Oftcn, wo aud) bic göttliche £ara-bere*iaiti liegt. 5tuf biefeä

(Kebirgcö ^eiligften iöerg, ^ufairja, ftrömt baö l)immlifc^e Gaffer (Ardvi-vüra-anahitn)

herab; bort bei biefen Üßaffern wad)fcn, wie oerfchiebene anbere wunberbarc Zäunte, fo aud) ber

oiclgepriefcne weiße Öaontabauut ober (Kdofercna (fpäter CKöfart), ber ade itranfl)eitcn oertreibt,

ber iöaum be« Vebenö unb ber Unfterblichfcit (2öinbifd)ntann, „Boroaftrifchc Stubten" [Berlin

1863], S. 165—177; „Sloefhv". %us bem ©rimbtert überfetjt oon Spiegel. 3. öb. Ähorba^

Soefta [Veip^ig 1863], S.XVII fg.; S. Uli fg.). Dort auf jenem ÜBunberbergc, wo feine

8i6tl « tffriton. Ii. 4
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9tadjt unb t£uiftarni§, fein falter unb fein f>ci§er 2Binb, feine tobootlc $;äulniß, fein Scijmuj,

feine Söolfen, bat 2U)ura=ma3ba beut l'i'abra ben 933o^nfi^3 gebilbet; borten ifi mol and),

menigftenö nad) ben altern Schriften, ber ©arten Öima'Ö 3U fefcen, beö £>errfd)erÖ ber

golbenen 3«t, ba eö nod) nid)t £ifce unb ftälte, nid)t junger unb $>urft, nic^t Äranf

heit, Hilter unb Job, nidjt £aß unb Streit gab (»gl. bie Quellen im „$öefta", a. a. £>.,

S. LVIII fg.). (£ö fpringt in bie 2lugcn, mic mancherlei bermanbte £ii$t biefe SBunber*

fagen ber 3nber unb ^erfer mit nnferer 'ißarabicöerjählung barbicten, unb mir fönnen

Darum nidjt anberö, alö annehmen, bog im £aufe ber Äönigöjeit fötale öftlidje 33or-

fieClungen aud) bei ben Ofraeliten Eingang gefunben unb ftd) an bie attererbten femitifc^en

Stnfdjauungen angelagert Ratten. Unb mir [efjen fogar beiläufig au« beut 33ud) ber

Sprühe, roo außer ber fo ganj eigentümlichen 93orfteflung Dom ©aum beö tfebenö,

b. i. ber Unflerblirfjfett (Spr. 11, 30; 13, 12; 15,4 [3, is]), aud) bie ebenfo eigentüm-

liche tum SEßaffer ober ber Duelle beö Gebens (Spr. 10, 11; 13, 14; 14,27; 16,22;

36, 10) fo bebeutfam l)cröortritt, baß biefer Sagenfluß cinft reifer unb öoller mar,

als eö nad) ber (Sbenerjä^lung fd)eint. %n biefem Sagenfreiö nun l)attc ber Skrfaffer

ein treffltd)eÖ SHittel, um feine Obeen über ben ursprünglichen 3uftanö ocr erf*cn 9R«t e

fdjen $u concreter 9lnfd)auung ju bringen. 8itf ein £>odjlanb beö centralen Stfienö alö

bie SBiege ber 9)cenfd)heit miefen o^nebem bie übereinftimmenben Ucberlieferungcn ber

afiat. 93blfer hin- (Sin fanb monniger 9lrt, mo bie 9?atur nod) freimifltg bem Semo^ner
atleö sJcötl)ige in gab, frei oon fdjäbtidjen fingen unb (Sinflüffen, muß ber 9J?enfd)

in feinem urfprünglichen toodfornmenem 3ufianb gehabt haben, unb baö mar ja eben jeneö

Sßunberlanb im Horben unb Dften, mofjcr bie großen Ströme fommeu, baö er fclbft

nid)t genauer fennt, baö er aber nad) ben umlaufenben Sagen betreibt. On jenem 3w
ftanb, mo bie 2 ünbc nod) nid)t ben un^eitooQen 9ftß gemalt hotte, mar nod) ungeftörter

33erfct)r muffen bem Üftenfdjen unb ©Ott, unb $u all ben göttlichen himmlifdjen ©ütern ftanb

ihm ber 3un"itt offen ; ein foldjer Ort, mo bie £immlifd)en auf Gerben mo^nen in ber

ftüHe ihrer ©üter, mar ja eben mieber in jenem 2Bonnelanb ber oielgerü^mtc Kötterberg,

unb befonberö in ben merfmürbigen 33äumcn jener Sagen fam it)m ein trefflidjeö Littel

entgegen, um bie beiben £auptgüter, ©rfenntniß unb unfterblidjeö tfeben, beren bereit-

fetmft für bie erften ÜHenfd)en bargefteflt merben follte, $u ftnnlidjer Stnfdjauung ut

bringen. Unb bodj, obmot er fo mefentlid)e 3^9e fetned Söilbeö, baö er entmarf, auö

ben 33olföfagen hernahm, Ijat er baö mit jener maßooUcn $efonnenl}eit unb &cufd)l?cit

gettmn, meldje aud) fonft Uberall bie biblifa^e Sagengefc^id^te oor ben p^antaftifa^en Huö-

fc^mürfungen ber Ijeibnifdjen S3ölfer auöjcid^nct ; bie £>üUe beö ©ebanfenö ift überall eilt"

fad) unb burdjftdjtig, ben ©runbfäfccn einer ^ö^ern geiftigen Religion angepaßt; ber

munberbare ©otteögarten felbft ift itjnen gemäß alö öon ©ott für ben 3)?enfc6,en gefRaffen

be^eic^net r
unb nur menige 3ü9c fin^ in meieren ber urfprünglia^e 2)uft ber SJolfö-

fage nia^t gänjlic^ oermifetjt merben fonntc. Ueber ben 33erlu^ beö Stanbeö ber Unfccjulb

unb feiigen ©lücfö ober beö 9lufentt)altö int ©otteögarten burcl^ ben SünbenfaU f. btefen

Slrtifel. Ueber ?uf. 23, 43; 2 Äor. 12, 2. 4; £>ffb. 2, 7 f. ^arabieö.

II. Hußerbem fommt (Sben nod) oor: 1) alö 9?ame einer ©cgenb, beren ^öemol)ner

mit Snruö Jpanbcl trieben, in Serbinbung mit ^arran unb Äanne (Haine ober $teftyljon)

genannt (6j. 27, 23), alfo mol in ü)?efopotantien ju fud)en; fonft nid)t meiter befannt;

2) 93ene^(5ben, b. i. Grbcnföfme, in Jelaffar, aufgcjät)lt in ber 9fau)e ber affor. (Srobe*

rungen (2 Äön. 19, 12 unb 3ef. 37, 12), ein aram. Solföftamm unb jroar, nad} ber JDrb=

nung ber Slufjäljlung ju fd)ließen, mahrftheinlich bieffeit beö Gruptjrate, im palmijrcnifchen

©ebiet (f. übrigen« Jclaffar); 3) »et^eben (Slm. 1,5 [bei Jutljer: „ ?uftl)auö "]) , int

bamaöcenifchen Snrien, entmeber ein ?anbft^ beö töönigö ober menigftenö eineö feiner Statt-

l)altcr, am roaljrfdjcinlichften fo üiel alö HopaSewoc, ^arabifuö, im ©ebiet oon Vaobicea

(^tolemäuö, V, 15, 20), eine nid)t unberüljmte Stabt int nörbtid)en Sintilibanon, bie SRobinfon

(„teuere biblifdjc ^orfdjungen" [33erlin 1857], S. 725) in Ü)fd)ufteJj, unmeit 9?iblet), erfennen

$u bürfen glaubt; fdjmerlich baö oon SRofenmütler („^)anbbud) ber biblifctjcn 2lltertljum3'

funbe" [i'eipjig 1826), I, 11, 291) üermutfjcte gütige öeit-el^fd)anne, b. i. ^arabieö,

auf bem öfHidjen Slbr)ang beö ^ermon, unmeit ÜDamaöfuö, meiere« man in baö Sllter-

t^unt nid)t jurüdoerfolgen fann; auf feinen %aü aber baö jetzige 1)orf (St)ben im Libanon,

na^e bei bem (Febernroalb oon öfdjirrai, 3 Stunben oon Äanobin, benn (Si)ben tfl

fc^on bem tarnen nach 8Qn3 öwf«h^cn Don ^en- 2)i Ilmann.
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(?bcr, eine &tabt, im fübtidjeu Il)cil beß Stemmte* 3uba gelegen (3of. 15, 21).

(£bcf|a, f. £red).

(Bom (Gfan), (£bomücr, 3bumäa, 3bumncr. 2flit ben tarnen (Sbom, bie

Sb^ne Gbom'ß, (5fau, bie Söbue (ffau'ß, bie Söbnc Seirß, 3bumäcr wirb baß «olf

bejeidmet, mcld)eß im 6üben unb Süboften an ben ÜWcnjcn beß 33otfö Ofrael wobnte,

fein «ruber, fein einziger «ruber, war (Sm. 1, uj 4 Sttof. 20, 14; 5 s^of. 2,s; 23, s;

Cbab. 10; s
?Jial. l,s), unb bod) von ben Anfängen ber ifraclitifdjen ©c)dnd)tc au biß

gut 3eit ber 3)iatfabäer in unücrföbnlid)er ftcinbfdjaft mit bem «rubemolt lebte.

9Uß bie 3fraeliten unter 2)?ofc in Stabcß verweilten, Ratten fic bie äitßerftc (U?orb=)

@renje (Sbomß erreicht (4 2Wof. 20, ie). £aß @ebict, meld)eß (Sigent^um ber 3fraeliten

werben foOte, war füblid) oon ber ©itftc ßin, ber weiten Itjalfdjtudjt, bie jefet 2Babi

Üfturrel} genannt wirb, begrenzt (4 2Hof. 34, 3) ; an ber ®rcnjc Gbomß liegt biefe UBüfte

(üof. 15,0, unb bem bie Sübgren$c 3ubaß bilbenben glatten (Gebirge gegenüber ergebt

ftd) baß ®cbirgc Seir (3of. 11,17; 12,7). £aß Okbirge Seir ift alfo baß Gebirge,

meiere* neuern 9ieifcnben, bie auf ber füblidjften ^latcauftufe beß ©ebirgeß 3uba, beß

glatten GJebirgcß, fte^enb nad) Süben blirften, alß ein gigantifd)eß ^odjgebirge erfdnen;

mit feinen naeften ftclßmaffen tbürmt eß ftd), glcid) «aftionen cnflopifcbcr "ärdjiteftur,

in furchtbarer 2Öilbnift unb in unabfefybarcr Vlußbcbnung nad) 2Befi unb Oft empor, unb

erftreeft ftd) mit feinen wilb$erriffcncn, weiftglönjenben ttreibemaffen alß fd)retflid)c iiöüfie,

o^nc alle Spur öon Vegetation, weit nad) Süben \)\xi. «<pier lebten alß Ureinwohner

bie (i^oriten, bie Söbnc Seir'ß (1 ÜJiof. 36, 20 fg.; 1 (Sf)ron. 1,3s), auf i^rem Öebirge

Seir (1 Wlo\. 14,6), wie auß it)rem Hamen b«oorgel)t, in $itylen in bem an #bf)len

reiben i'anbe. Sie fonnten aber bem Slnbrang (Sfau'ß ober (Sbom'ß feinen 2i5ibcrftanb

leifteu. 2Bic bie 3fracliten «eftfc nafjmen vom i'anbc itanaan, fo eroberten fdjon früher

bie (Sbomiter baß ©ebirge Seir, vertrieben bie alten iöemobner, bie (Stödten, unb wobuten

an ifjrer Statt (5 3Kof.*2, 2a) ober, nad) ben genauem eingaben in anberu Stellen, ju^

fammen unb vermifd)t mit ibnen auf bem witben (Gebirge. Xic CSbomitcr mürben bann

von bem Vanbe, wcld)eß fie in SBeftfc genommen bitten, aud) wol Söbue Seirß genannt

(nur $wetmal im IL X. 2 Gl;ron. 25, 11. u), unb umgefebrt erhielt baö ©ebirge Sek
von feinen neuen «emobnern ben bauten ?anb (Sbom (1 27tüf. 32, 4). «ei Weiterer

^ludbebnung ber (ibomiter nad) Horben unb £)ften getvaun ber Warnt (fbom eine um
faffenberc «ebeutung. 2)?oabitcr finb bie sJ?ad)barn Cibontö im Horben (ÜKidjt. 11, 9;

Oef. ll,n); Scla, baö fpätcre '^etra int äBabi 9)htfa, etwa 9 ÜJicilen füblid) oont

Sübenbe be« lobten ÜWcereö, ift (2 5tön. 14,7) eine ebomit. Stabt, unb ber $afenort

(£lotb am 5lilanitifcben ^cerbufen gebort (1 £ön. 9,*«) su Gbout. So eignet in ber

3eit vor bem Gril ber Ofraelitcn ber i)iamc (ibont bem großen ©ebiet, in tveld)cm bae

je^t von bem arab. Stamm ber Sljajimcl) betoobute, int VI. X. Seir genannte (Gebirge,

bie ^Diftrictc Dfdjcbal unb (Sfd) fd)erat, b. i. ba* (Gebirge vom Sübenbe bei? Jobtcu ÜDfcereö

biö jum 5lilanitifd)cn 9)?cerbufen, unb ber größere Xt)cii bcö füblid) oont Xobten 3)?eer

nad) Süben $u auffteigenben ih>abi cl Vlrabaf) liegen. Xit CMren^e biefee etwa 20 teilen

oon Süben nad) Horben fid) erftrerfenben Webictfii bilbet im Horben ber 2Babi ütturreb

mit feiner in norböftlidjer SKtdjtung uaa) bem Sübenbe beö lobten Weeree ju fieb ^inab-

fenfenbett ^ortfc(jung im üüßabi el^ifrel), baß Sübenbe beö lobten 2>teercö unb ber

2Babi cl ?lebfi, einft ber (^renjfluj? jwifd)en (5bom unb i^oab; im Silben ift ber füb

liebfte ^Junft iSlotb, am 2lilanitifd)en iteerbufeu; int Oftcn ber «ergfette Dfc^cbal unb (Sfcb*

feberat jiebt ficf) baß l)obe ^lateau ber öftlid^cu äBüflc l)in, wetebe alü bie Cftgrenje

Gbom« be^eiebnet, wäbreub für bie äuperfte iBcftgvciijc ber wcftlid)e «bfaU beö Öebirgeö

Seir gebalten werben barf.
s
iln fc^arfc ©renjen, jumal nacb Cften unb SBeften, ift

niebt gu beuten, unb in verfd)iebeucn 3citcu wirb bei ber fortwäbrenben «ewegung ber

i£Banberfiamme in biefen (^egenben ber Sit* ber £auptmad)t Sbomß ein verfd)iebener

gewefen fein. 5luß bert biblifeben 5lngabcn ftebt feft, baß mit beut (Gebirge Seir baß

roeftliclj von bem Söabi eMrabab ftcb erbebenbe, oben befcbricbcnc (Gebirge gemeint fein

mu§, wo bie (ibomiter juerft fiebeltcn. Später, fd)on vor bem «eginn ber foniglid)en

^errfebaft in Üfrael unb wäbreub berfelben, ift bie ©ebirgöfette £fd>ebal unb ©fcb=fcberat

oon Öbomitern bewobnt unb Oabrbunberte b'nburcb werben fte nur t)kx angetroffen,

worauf e$ ftcb erflärt, barj gewöbnlicb auf biefe ©ebirgöfette öftlicb vom Üöabt el^Ärabab

ber ^iame 6bom befdjränft wirb unb bie meiften neuem ©elebrten fic für baß

4*
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(Gebirge Seir bc« %. X. galten. 3n fpätern Sf'^ 11 fyabcn bic Ofraclitcn aurf) mirflid) biefe

(^cbirg«fettcn , bic Don ben (fbomitern, ben Söfmen 3cir«, beiwohnt würben, cbenfall«

mit beut Wanten Scir bqeidjnet ( v 53. 35), aber ba« (Gebirge 2cir, welche« nad)

ben eingaben ber fünf Büd)er $Nofc juerft Don (Sbom in Bcfijj genommen warb, lag

füblid) üom Stammlanb 3uba, nnb c« mu§ bemnad) ein XfjcU be« Wcbiet« meftlid) Dom
ÜBabi cl Slrabah mit mm l'anbc (ibom geregnet werben, beffen £>auptmaffc öftlid) Don

biefem iffiabi, stuiferjen bem Xobteu äRcer unb bem ?(ilanitifrf)en DTccrbufen, lag. 2£enn

Woarf („Bon <5ben nad) ©olgatlja" [Veip^ig 1868 J,
II, 163) behauptet, nur

in faft Dcrjährtcm 2Ni«Derftaub werbe ba« (Sbomlanb bort gefucfyt, e« müffc oiclmc^r im

Dftcn be« obem Oorban unb im Horben feine« großen Oftarmee gefudjt werben, fo bat

er feine Meinung nur auf ein au« ocreinjeltcn, in willfürlidjcr iffieife ausgebeuteten $ln

gaben fpätercr Sd)riftfiellcr aufgebaute« Xruggcbilbc geftüfct.

£a« (Gebirge Seir weftlid) Dom 35?abi cl-?(rabaf), wcld)e« bie (ibomitcr in

Befttj nahmen, ift ein wilbe«, wüftc«, unfruchtbare« @ebirg«lanb, wahrfcheiutid) Don ben

älteften Reiten rjcv
, fobaf? feine Bewohner gezwungen waren, fid) Don 3agb unb Bich

utd)t, nid)t Dom Slcfcrbau, w ernähren, hingegen bie um ein Xrittel ljbi)ere Bergfeltc

Xfdjcbat unb tffa>fd)crat im Cften bc« 2Babi el-flrabaf) ift nod) jefet mit läutern, luer

unb ba mit Räumen, bebceft, umfd)liefH fruchtbare, mit Räumen, Sträiidjern unb Blumen
gefüllte ätfabi« unb wirb felbft nod) in ihren höhern Jf)cilen bebaut, wo gute Crrnten

gewonnen werben.

I. Bon bem Vanbc ^aläftina au«, wo bie Anfange 3frael« unb Cibomö wie in

i^rem Batcrl)aufe jufammengewohnt Ratten , 30g Gbom fübwärt« auf ba« (Gebirge Seir.

iurd) feftern ^ufammenfdjluj? feiner jwölf Stämme, 51t benen al« brcijeljnter in tofernt

Berbanbe ba« Bolf Slmalcf ^injutant (1 ÜNof. 36, 9— 14), unb burdj Bereinigung mit

ben Ureinwohnern, ben (Shoriten, erlangte ba« Bolf (ibom fchpn früh Bebeutung uni>

3)?ad)t. Ghc noch Könige in Ofracl hcrrfd)tcn, \)atU e« eine länge 9icilje Don Königen

(1 ÜJiof. 36, 31 — s»), bie nid)t berfclben 2>mtaftie angehörten, fonbern, wie c« fd)eint,

jebe«mal au« anbem $cfd)lcd)tern unb au« Derfd)iebenen Orten gewählt würben. s
Diofc

fanbte au ben Stönig Don (ibom Boten mit ber Bitte, bem Bruber Ofrael ben Durdjjug

burch fein Vanb m geftatten. Da« früher al« Ofrael ju poIitifd)er Sclbftänbigfeit unb

Ü)iad)t gelangte Söolf (ibom ift ber (irftgeborene, ber ältere Bruber, Ofracl ber jüngere.

•3frael aber war I^ocf)bcgünftigt Dor bem altem Bruber, benn ihm warb ba« herrlidjc

unb fruchtbare ?anb ^aläftina mm Befifethum gegeben, währenb Crbom ba« wilbe, un

fruchtbare (Gebirge Scir jur Wohnung erhielt; Ofrael fonntc Sltfcrbau treiben unb ein

ruhige« Vebcn in feften 9Bo^n{b>en führen, währenb Gbom, auf Oagb unb Cie^u^t an-

gewiefen, unftet umherfchweifen unb auch m ^ ^ur(^ Dcn Gebrauch ber Staffen bei friege

rifd)en Unternehmungen gegen benachbarte Stämme fid)
s??al)ntng unb Unterhalt Der

fdjaffen nutzte. Ofvacl warb ba« gebilbetc finge 33olf, weld)e« burch Verträge unb Unter

hanblungen mit ben mäd)tigern Bölfcrn unb Stämmen in feiner 9iad)barfehaft Bortheilc

ut erringen wußte, (Sbom blieb wilb unb unftet, bad)te nur an rafd)C iöefriebigung ber

näd)ften iöcbürfniffe bc« i'eben« unb Derachtctc ererbte 93orjüge unb ererbten iöcft^. Ojfraet

fonbert fid) ab oon ben Bblfem in feiner Umgebung, (£bom trägt fein 23cbenfcn,' mit

Atanaanitem unb 0«maclitcn fid) ju oermifchen; Ofracl warb nad) unb nach mächtiger,

unb al« e« cnblid) nad) langer unb Diel fpätcr al« ßbom unter fbniglid)cr ^errfchaft

geeinigt war, gelang c« il)m, ben ftärfern feinblidjen 33ruber ftd) 311 unterwerfen, ber

wiberwiaig ba« il)m auferlegte Ood) trug, nad) SBicbercrlangiing ber Sclbftänbigfeit

ftrebte unb fic wirflid) wicbcrerlangtc. £>icfc, burd) bic (Sigcnthümtid)feit ber 23?ofjitft$c be^

bingten, im ^aufe ber C^cfd)id)tc herDortretcnbcn Serhältniffc ber beiben Golfer jueiuanber

erfcheinen in ben 9?ad)rid)ten über bie Anfänge ber jwei 55ruberDölfcr, wcld)e un« ba«

erfte $ud) SDiofc mittheilt, in einem Don bem engen Waljmen einer ftamilicngcfd)id)te

nmfdjloffcnen Dcrfleinertcn Spicgelbilbe. Gbom ober, wie bic 3fraeliten ihn lieber nennen,

(5fau war ber 3wiüing«bruber be« ^afob ^fracl. 3d)on Dor ber (Geburt fönuen ftc

fid) im lÜiuttcrlcibe nidjt oertragen; finb fie bod), wie ein göttliche« Oratcl erflärt, jwei

SBölfcr, oon benen ba« fleincrc bie $>errfd)aft über ba« größere erhalten wirb. (Sfau

wirb, ba« faun 3afob nicht ^inbern, ber (irftgeborene
;
hcrangewad)fen ift ber wilbe, um

herfchweifenbe, bic ^agbbcute bem Bater bringenbe Sol)n bc« Bater« Liebling, währenb

ber finnigere xlafob ber Wutter beffer gefällt. 5^ür ein i'infengerid)t Dcrfauft ber mübc
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unb hungerige Gfau btc (Srftgcburt, bic für ihn feinen SBertl) t)at, an 3afob (1 9ttof. 25,

io— 33). Tod) fcf)lt bem 3afob nodj ber Segen bc« Erdgeborenen. Wit ber SDfnttee

$ülfe täufdjt er ben Später unb üerfdjafft ftd) ben Segen, ben ber Crrftgeborcne erhalten

folltc. (£r lautet fo: „Sicf)c, ber £uft meine« Sohne« ift wie ber Xuft bei? ftclbc«,

welche« 3al)0e gefegnet t)at. Unb geben möge bir biefer @ott oom 1f)au be« .Gimmel«

unb oon ben fattigfetten ber Erbe unb eine ftülle oon Äorn unb 3)?oft; unterthan fofleu

bir fein bic Golfer unb Wationen; fei ein Gewaltiger unter beinen 33rübern unb ljulbigcu

follen bir bie Sölmc beiner Üttutter; bic bir fludjen, feien öcrftucfjt, unb bic birf) fegnen,

gefegnet." $11« (ffau ben tf}nt gcfpielten betrug merfte, ocrlangtc er ungeftüm, baß ber

35ater iljn aud) fegnen follc. Tem 3afob war ber 33cftfc be« fmd)tbarcn Vanbc« 'paläfHna

unb bic £crrfd)aft über bie oerwanbten Golfer, atfo audj über Crbom, jugefagt. Ta«
2?eftc unb £>errlid)ftc mar oergeben. Slber bem Anbringen be« Vicbling«fohne« fann ber

$ater nidjt miberfrrcbcu ; er fegnet aud) Um: „Oljnc tfett ber (Erbe roirb fein beiu ^ofmftfe

unb ofjnc Xi)au bc« Gimmel« oon oben; unb auf betn Sd)Wcrt foüft bu leben unb beinern

trüber foüft bu unterthan fein; bod) gcfcf)ct)cu wirb c« fobalb bu ftrcbft, wirft bu ab-

werfen fein 3od) oon beinern £>alfc." Wid)t fruchtbares Vanb, nid)t .<pcrrfd)aft über ben

33rubcr wirb Crfau wthetl; im unfruchtbaren (9cbirg«lanbc wol)ncnb muß er mit ben Staffen

in ber &anb fid) feinen Unterhalt oerferjaffen unb er, ber (Srftgcborcnc, wirb oon 3afob

unterjocht; aber eine tröftlidje 2lu«ftd)t fann ber Sätet ifnn eröffnen: (Sfau fofl feine

Sclbftänbigfeit wiebergewinnen, fobalb er feine Straft rccfjt ju gebraudjen flrcbt. Holl

2?utl) über 3afob'« Söetrug wiÜ Gfau ben trüber ermorben. 'Auf ben 3?atf) feiner

Üftuttcr reift biefer ju ben ^erroanbten in 2ftcfopotamicn unb entgeht fo bem 3orn bc«

3?rubcr« (1
s
ÜJiof. 37). "J?ad) einem anbern 3?crid)t wirb bic pfeife bc« 3afob nad) 3)iefo

potamien burd) ben 2L*unfd) ber keltern oeraulaßt, baß er ftd) mit einer ftrau au« Oer

waubtem Stamm oerbinbe, benn tiefbetrübt ift mmal bie 2)htttcr über Crfau, ber Stanaani

tinnen geljeiratljet unb fid) fpäter aud) mit 3«macliten oerbinbet. Sil« 3afob nad) längerer

^Ibwefenljcit in 'üJicfopotamicn mit grauen unb ftinbern-, .'pab unb ®ut nad) ^aläftina

jurüdfetnte
,
oerftanb er e«, ben Stoiber (Sfau, ber oom (Gebirge Scir Jöcftfe genommen

(jattc unb an ber Spijjc oon 400 Di'ann il)in entgegenjog, burd) reidjc (Mcfd)cnfc ju oer

föt)neu. (Sfati fef)rtc in fein 05ebirg«lanb Seir mrürf (1 2)?of. 32 unb 33). 323ic Gfau

nad) Scir gefommen ift unb bort 2)iad)t erlangt l)at, wirb un« nidjt erjäl)lt. Wad)

einer furjen Angabe 1
s3Nof. 36, 6. r, bic au« einer ältern Ouetlc ftammt, haben (Sfau

unb Gafob, (fbomiter unb Ofracliten, ftd) freiwillig ooneiuanbcr getrennt, weil baö Vanb

l'atäftina nidjt l)i"vcid)cnbc Wahrung für ifjrc beerben barbot. 3afob blieb in ^aläftina

unb CSfau ^og auf baö (Gebirge Scir. %m Sterbebett unb Örabc be* ^atcr« fmben

wir beibe trüber wieber (1 SDfof. 35,2»).

II. 2£äf)renb eine« längern Scitraum« f)ören wir oon (Sbom nid)tö. 3ur 3«< bcö

OTofc lebte baö 35olf auf feinem Gebirge Seir unter einem Stönig, wcldjcr ben 3fraclitcn

bie iöitte um freien Xurctjjug burd) fein i'anb abfdjlug unb fic baburd) Vüfln9' QUf

weitem Umweg ba« (Gebiet ber Gbomitcr unb 2J?oabiter ju umgetjen (4 STOof. 20, 11—21;

Kufit. II, 17. if). I^ie Ofraeliten oermieben fcinblid)c« 3 l| fömntcntrcffcn mit bem

inäd)tigcn 23ruberüolf. lieber Gbom unb fein SScrljältniß ju Öfract in ber 3°^ ^
dofua unb ber ftid)ter berietet ba« %. X. nid)t«. ^Jur crt)cOt au« ben Angaben in

1 Sü?of. 36, 30— 33, baß bie (Sboutiter unter iljrcn Äönigen in ber 3«t, wo in Ofracl

nod) fein Äönig war, oon ifrrem (Gebirge Scir nad) SDften fjin ftd) ausgebreitet hatten.

Xenn einer ihrer' 3ßaf)lfönige war au« iPoßra, je^t cl-56ußcirah im 3)iftrict Xfd)cbal, etwa

4 teilen füblich 0001 Sübcnbc be« Üobten 2>icere«; ein anbercr au« Tcman, b. i. au«

ber (^egenb fbenn im 91. X. fommt feine Stelle oor, wcld)c un« nötigen fö'nntc, in

Teman einen Stabtnamen )U erfennen), in weld)er Scla unb 2ttaan liegen unb wo jur

3cit bc« Gufcbiu« eine Stabt leman mit röm. Söefafcung fich befanb; ein anberer au«

ÜJiafrefa, nach GufcbiuS einer Stabt in £fd)ebat; bie Vage ber Stäbte, au« todd)cn bie

anbern Stönigc ftammten, fennen wir bi«jefct nicht. Xa« (Mcbirgc T^fchebal unb tffd^fdjerat

war nun ba« ?anb (5bom; über Gbomitcr Weftlid) oom 5fi*abi cl 5lrabah wirb un« au«

ber 3*i* ber tfönige in 3frael nicht« bcrid)tct. On ben Xagen bc« Saul werben unter

ben tfeinben Ofraet«, bic feine tapfere unb ftcgreid)c .$anb fügten mußten, aud) bie Crbo

miter genannt (1 Sam. 14,47). Daüib beficgte [ic ooaftänbig; fein tfclbljcrr 3oab brach

bic fricgerifd)e Wad)t be« 3?olf« burd) bic (Srmorbuug feiner Männer; ifraclitifdjc $c
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fafeungen, bic Itobib über gaiij Gbom bertheitte, foUten bic 9?it^c be$ Vanbeö ftd^crflcllcn

(2 ©am. 8, u. u; 1 ÄÖn. 11, u. w). £>cm oon Ooab angerichteten Sölutbab mar §abab,
ein 9J?ann au$ fönigtidjem @efd)led)t, burd) feine $lud)t uad) Sleghptcn entronnen, roo

er freunblidjc Aufnahme am föniglid)en £ofc fonb nnb ftd) mit ^h°™° berfdjtbägerte

;

er fe^rte unter Salomo in feine #cimat $urürf, um fein Vanb öon ber ifraclttifd)en $err=

fd)aft ju befreien ( 1 Äön. 11 , 14—22). Sein Unternehmen gelang nid)t. Grbom blieb

bem ©olomo unterworfen, meldjer mit £nilfc bcö tnr. Mönigö £>iram in einem ebomit.

$afen bei Glott) eine ftlotte auörüftctc jur 5ab,rt nad) Ophtr (1 ilbn. 9, 26). 23et ber Xf>etlung

bc8 3}abibifdp<5alomonifd)en ittctd)$ blieb baß l'anb (Sbom ben Königen in Oerufalem

unterbau unb warb bon (Statthaltern bemaltet (1 Jtön. 22, 48). £erÄomg Gofaptjat rüfhte,

wie einft ©alomo, Sdjiffc jttr ftalnl nad) Opfjir in beut #afenort bei (Slotf) au«, bod)

berunglürften bicfelben (1 ftön. 22, 4»). (5d)on unter Gofaphat muß ben Gbomitem eine

grö§ere Sclbftänbigfeit eingeräumt fein, benn ein König oon (5bont unternimmt in ©einein <

fdjaft mit Gofapfjat unb bem König Goram oon Gfrael einen ftclbjug gegen 2)?oab, ber

ein fdjlimmeö <5nbe r)atte (2 Kön. 3, 12. 26). Unter Gofapfjat'S Wadjfolger, bem König

Goram oon Guba, gelang e$ ben (Sbomitern, iljre llnabljängigfeit wiebequgewinnen unb

ftd) ihren eigenen König 31t wählen (2 Kön. 8,20). ©ot bantal* oergoffen fte unfd)ulbigc$ Stut

ber (im S'anbe (Sbom anfäffigenj Guben in ihrem Vanbc (Gocl 4,19; $fai. 1, 11. 11).

Slmajia beftegte fte bann in einer blutigen £d)lad)t im ^aljthal, b. i. in ber fumpfigen

(Sbenc, bie fid) 00m (Sübenbe beä lobten üftecre« etwa 4 ^tunben weit nad) 3üben
hin erftreeft, naljm bic <3tobt (Scta ein unb nannte fte Goftljccl (2 Kön. 14, 7), aber 311 einer

giUijlid)en Unterjochung (Sbomö fdjeint c$ bamalö nict)t gefommen 311 fein, benn erft

Uffta brad)tc tilotf), bie füblid)c $afcnftabt, an Guba $uriicf (14,22). Von Daun mar
bie neuerrungene £>errfd)aft Oubaö über (Sbom nid)t; unter bem fdjwadjen König tät)a$

machten bic (Sbomitcr einen Crinfafl in Guba unb führten Guben in bic ©efangenfehaft

(2 (jb^ron. 28, 17). Gmmcr nodj Ijatten fict) Guben, wol bc« £>anbel« wegen, in ber

£afenftabt (ilotf) aufgehalten; }ur »Jett bc$ 9lf)aö würben fte oon bort burd) ben König

bc8 ©nrifd)en r)?eid)« oon $)oma8fu« oertrieben, toeldjer ftd) in ben ÜBeftfc Glotl)« gefegt

hatte unb Snrer ftatt ber x'htben bort anftcbcltc. S?ei ber £d)nHid)c bcö 3)aoibifd)cn

JRctchö fonnten fortan bic jüb. ftimige Gbom nicht nnebererobern. ÜTcnt neugefräftigten,

unter ber .^perrfdjaft bcö oon ben Propheten ocrhci§encn h°hen Äönigö attö X)aoib'$

©tamm ftehenben ifraclittfd)en JKeidje f otl aud) Gbom, rote bic übrigen etnft bon T)abib

eroberten iMnber, unterthan fein (Gef. 11, u). Gm 7. Gahrl). hattc ^bont aud) bon

ber fnr. .'perrfchaft befreit, benn unter ber Regierung bc« Stittia faubte ber iiönig bon

@bom jugleid) mit ben Königen bon 9ttoab, Amnion, Xnnt« unb (Bibon Wcfanbte nach

Gerufalem. 3)?an mollte ein ©ünbnifj ber bon ben (Shalbäern unterjochten Staaten

^aläftinaö unb bcö oftjorbantfd)cn Vanbefi ju 3tanbc bringen, um mit gcmeinfd)aftlid)n

Äraft ftd) oon ber d)alb. .^crrfd)aft }0 befreien (vier. 27). 3)aö Syünbniß Joarb entmeber

gar nid)t gefd)loffen ober ^at bod) feine (Srfolgc gehabt. Sei ber (frobemng Gerufalenn?

burd) ^ebufabne^ar Ralfen fogar bic Gbomitcr ben (Shatbäern (Ob. 10), freuten ftd)

über GerufalcmS 3crftbnittg unb bcö ^anbee Guba Scrtoüftung, unb gaben ftd) ber £>off
nttng hin» bo§ fte nun bie (Gebiete bcö füblid)cn unb nörblid)en 3?etch« in 39cfit^ nehmen
tonnten ((£3. 25). Ratten fd)on bic frühem Propheten fehtoere C^erid)te über baö feinb

lid)c 3?ruberoolf berfünbigt (Gocl 4,i»; %m. 1,11; ogl. auch ^er - 49,7—2»), fo gilt je^t

Sbom für ben fd)limmftcn ^einb ber theofratifd)cn ©emeinbe. Da^ bie (fbomiter bamalö
mirflid) J^eiU beö ifraclittfehen Vanbcö in 33efit5 genommen haben, mirb ^toar G3. 35, 10;

36, 5 nid)t au«brücflid) gefagt, aber ihre 2lbftd)t ging bahin, unb ioahrfd)einlich i)abtn fte

bamalö fd)on bic fübtid)en X^ctlc bcö Vanbc« Guba bcfc|?t. Gfracle ÜÖiebcrherfteüung

fleht baher in ttn3crtrennli(hcm 3ufawl,,cnhonn m^ Cbontö 53ernid)tung , unb bie *ißro=

pheten berfünbigen nun ben beborftchenben Untergang nnb bic gütliche Vernichtung be£

33ruberbolfö in ben ftärfften SluGbrürfen. C^ott toitl feine Mfachc an (Sbom in bie «"panb

feine« Sotft Gfrael legen 25, 13; 32, J»; 35; Gef. 63, 1— «; Ob. 12 fg.).

Gbom wirb für bie Seiffagung ber Inpuö ber gottfcinblid)cn 3)lad)t, unb ber ftegreiche

Äampf Wotteö gegen feine »Veinbe bolljicht ftd) in ben (Berichten über (Sbom (Gef. 34 fg.).

2Bir blirfen bon (teraittf jurürf auf (Sbomö 3 ll^önbc toährcnb ber 3*i* ber Äönige

in Gfrael. Da« Öebict Gbom« ift bie SSergfette öftlich oom 3Babi et Slrabah; S3o^ra

fd)cint neben bnn oft genannten .^afenort Gloth bie bebcutcnbftc 8tabt bcö i'anbc« gc=
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roefen ju fein (3er. 49, 13. 22; 3cf. 34, e; 63, 1). Die 9?efd)Offenheit ber (Gebirge unb

Dtjäler geftattet ben %derbau; öon größerer 2Bid)tigfeit für bie 99eroof)ncr roirb ber .<panbel

geroefen fein. (Hott) mit bem nafje babet gelegenen Cfßiongeber mar ein nüd)tiger unb

begehrter $afen ; jüb. Könige fdptcften Don Ijier ttjrc £>anbeleflotten aue, unb bee £>anbcle

roegen gelten ftd) l)ier Guben unb Sorer auf. $on (Slotl) au« norbroarte jieljt ftd) bae

Dieftfjal bee 2Babt et-Slrabaf) bie jum Dobten 2)ieer Inn, eine öon ber sJ?atur gebahnte

SBanberftrecfe unb $anbeleftraße; eine anbere Straße fütjrt an ber Oftfeite ber 33ergfettc

nad) Damaefue; anbere Straßen oermitteln bie 33erbinbung mit ber ftüfte im Süben

}$aläftinae unb mit ben pfjöuij. Stäbtcn. ^anbeltreibenbe Dcbaniten bepnben ftd) in (£bom

(Oer. 49, *). Xic Stabt SDfaon in ber Wtyt oon Scla (
s}ktra), bereit Söerootjner einige*

mal im D. genannt werben, ift bae jefcige SHaan, nod) immer eine befanntc Station

an ber Straße ber mofjammcbanifdjen ^ilger r-on Damaefue nad) s
J)?cffa. 2Bir fönnen

liiert jroeifeln, baß auf ber SBafferfrraße bie 6lot(), auf ben l'anbroegen oon (5lott) aue

nad) Horben unb !Morbroeften unb auf einer oon Sjftcn nad) Söeftcn bae ebomit. £anb

burdjfdjneibenben Straße, $ur &t\t ber föniglidjen .fterrfdjaft in 3fracl ein fefjr lebhafter

$anbeleoerfcfjr ftattfanb. Die $anbcleftraßeu brachten beut i'anbe (Sbom reichen $eroinn,

bie 33crbinbung mit fremben SJölfern feinen $erool)ncrn Stlbung. Huf bie SBciefjcit unb

<5inftd)t in Gbom roirb fjingeroiefen Ob. 25. 8 ; 3er. 49, 7, unb Deinen in Gbom mar bie

Jpeimat bee roeifen ©liptjae (£>iob 2, 11). lieber bie Öieligion ber (Sbontiter finben mir

feine Angaben im %. D.; (Götter Crbome merben 2 Gljron. 25, eo ermähnt, unb 3ofepf)ue

(„Slltertljümcr", XV, 7, 9) fpridjt Don ^rieftern eine« ebomit. ©bfeen tto$e.

III. 3n nad)erilifd)cr ßeit treffen mir (Sbomiter in ben füblidjen, oictlcic^t and)

in ben mittlem Dljcilen ^alaftina« an; Hebron unb bie Umgegenb ber Stabt auf bem

(Gebirge 3uba ift in upait 5Bcfi^ (l 2)faff. 5,«i). ®egen (Sbomiter in Gbumäa in «frabatenc

ftreitet ber SWaffabäer Gubae (1 SDfaff. 5, 3). Der 9?ame Hfrabatene eignet einer oft

genannten i.'anbfd)aft im öft(id)en Xfjeit 2)?ittelpaläfHnae, unb fo mürbe auö biefer Stelle

folgen, baß (Sbomiter mitten in ^aläftina fid) fefigefefct Ratten. Da aber ein fo rocitee 8or»

bringen berfclben nad) Horben atlerbinge auffallenb ift, fo fteUt man ben Hainen Slfra*

batene in 1 2Haff. 5, 3 geroöfjnlid) mit ber im 31. D. crmäljntcn ?lfrabbiml)öf)c jufammen

unb nimmt an, baß bie (9egenb am Sübcnbe bee lobten Stfecree, bie oon alter« t)er ju

Gbom gehörte, ebcnfalle biefen Manien gcljabt fjabe, o^ne bod) eine 23ered)tigung für biefe

Stnnaljme meiter nadjroeifen ju fönnen. Gn ben legten Oaljrf)unbertcn oor d^rifto unb

im 1. djriftl. Oa^r^. l)aben baö fübti^e ^aläftina unb bie baran nad) Süben ju gren*

jenben ©egenben ben Manien (ibout, 3bumäa erhalten, rocil b,ier bie Wadjfommcn ber

alten (gbomiter toofmten. Sic beirrten in ber ererbten fteinb)d)aft gegen bie jüb. ©e-

meinbe, bie Go^annee ^ptjrfanue fte öoUftänbig befiegte, fie jmang in bie ©emcinfdjaft

ber iüb. ©ebräudje ju treten unb fte bem jüb. Staat einoerlcibtc. Die ju 3uben ge-

malten Obumäer ftanben unter ^räfecten, bie oon ben jüb. (^emaltljabern eingefe^t

mürben. Siner biefer ^räfecten, ber Obumaer &ntipater (3ofep^ue, „^lltcrt^ümer",

XIV, J, 3), üerftanb ee, burtt) flugee (Singreifen in bie Streittgfciten ber maffabäifd)en

^errfajer unb buxd) (Säfar'e greunbfdjaft, ftd) bie Stelle eine« frocuratore, in ber D^at

bie $errfAaft über gaitj 3ubäa, ju berfd)affcn. Sein Sol)n ^perobee marb König bei

3uben. So roaren bie legten ^>errf(^er ber jüb. @emeinbe aue einer ibum. Dmtflfrie.

3m jüb. Striege, jur 3"t bee 53cfpaftan unb Ditue, mürben oon ber ßctotenpartei

20000 3bumäer, eifrige 3uben ibum. Urfprunge, aue ben fiibltdjen @cgenben in bie

Stabt 3erufalem gerufen, über beren J^eilnaljnte an ber ©ert^eibigung 3crufalcme ^ier

nic^t metter ju reben ift. Sir fjaben aue ber £eit nat^ ber 3crftörung Oerufalcme

feine roeitern s
J?aa^ricb,ten über biefe 3bumäer. Da« erflärt ftd) leidjt. Sie maren feit

ber geroattfamen 93efe^rung burd) 3o^annee ^nrfanue nad) unb naa^ eifrige 3uben gc

morben, mürben mit ju ben Guben gerechnet unb teilten il)re öJefc^irfe.

S5iel früher ale fte ftnb bie (fbomitcr im alten S'anbe (fbom 00m Sa^aupla(j ber

©efdjidjte getreten. Öemiß merben l)ier in ber erften $t\t nad) bem <5ril Gbomiter gelebt

fjaben; mie lange fte aber im Söefu? ifjre« l'anbee unter perf. Dber^en-fc^aft blieben, miffen

mir ntdjt. Um 300 0. (S^r., bae mtrb une beftimmt berietet, roaren Wabatyäcr

53cmob,ner bee i'anbee, ein arab. 2*olf, roeld)ee ma^rfdjeinli^ fd)on ^iemlid) Oicl früher,

oon Dften ^er oorbringenb, fta^ beffelbcn bemächtigt ^attc. 53or i^rem Slnbrang mag
ein Xt)eil ber ebomit. 33erool)ner bee l'anbce gemidjen fein unb fid) in bie rocftlid)cn
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$egcnbcn begeben fjaben, bic, lutc wir oben bewerft, oon (Sbomitcrn eingenommen

würben unb beu dornen 3bumäa erhielten, ftnberc (Jbomitcr werben fid) oieücid)t jer-

ffreut unter ben 9?abatl)äcrn eine 3cit (ang erhalten, bann fid) mit ilmen bcrmifcf|t fjaben,

$u Wabatfjäcrn geworben unb jju it)ncn geredjnct fein. Ter Name ber GEbomiter Oer

fdjwinbct Ijicr; an feine ©teile tritt ber ber Nabatf)äer. Urfprünglid) wol nomabifdjc

Stämme, ftanben fic feit bem 2. 3af)rt). unter föniglirfjer .^>crrfd)aft. Oljre Könige,

loctd^c gcwölntlid) bie Namen Obobaß ober tHrctaß, orab. Namen, führen, fommen int

2. unb 1. Oalnrl). ü. Üljr. in üiclfadjc $3crüf)rung mit 3ubeu unb Wörnern. Daß alte Vanb

(*bom erhielt waljrfd)einlid) oon ber rafd) aufblüfycnbcn fcauptftabt ^ctra, einft <3ela, ben

Namen ^eträifdjeß Arabien unb mirb oon 3ofcpl)uß, oon gried). unb röm. S^riftftcllcru

oft crwäfmt. Daß fclbfiänbigc .Stömgtfutm ber Nabatljäer bauerte, wenn aud) oietleidjt

bißweilcn burd) bie (Eingriffe ber Nömer bcfdjräuft, biß 105 n. (Sfn\ fort. Unter ber

Negierung Trajan'ß nal)m Gorneliuß Valuta, ber bamaligc Statthalter Snrienß, baß

£anb in 33efifc, weldjeß nun beut Nömifd)cn Neid) cinOcrlcibt würbe. Tie Nömcr Oer

ftanben cß, feine günftige Vage für ,\}anbcl unb i>crfcl)r in würbigen; fic legten neue

Vanbfrraftcn an ober befferten bie alten unb forgten bind) eine Ncit)c oon Wilitärftationcn

für. ben Sdjufc beß £anbclß unb bie 5id)crl)eit beß Vanbcß. Tic A>auptftabt ^ctra wirb

alß Sfönigßftabt ber mädjtigcn unb icidicn Nnbatyäcr beß Scrjmucfß ber bauten nic^t

entbefrrt Ijaben, aber unter ber £crrfd)aft ber Nömcr fd)eincn bod) erft bie großartigen

bauten außgcfüfjrt unb bie Wenge oon Munftmerfen entftanben ju fein, bie oon bem
Neid)tl)um ifrrcr 3?ewol)ner unb iljrci Vuft an foftbaren unb Ijödjft cigcntl)ümlid)cn Anlagen

ein laut rebenbeß Bcugnip ablegen. Tic foird) merfwürbige Naturformen außgc^eidjncten,

mm Tl)cil fcfyr engen ftelfcntljäler in ^ctraß nädjftcr Umgebung unb bic Reifen, in beren

Witte bie <3tabt lag, finb ooll oon OHabftättcn, prädjtigcn Waufolecn, ©cutpturen,

ftacaben, bie auß ben fenfrcdjtcn folßmanbcu beß fdjönften Ouabcrfanbftcinß außgcmeiftelt

finb unb bic iwrbcrioanb ber in ben jvclfen befinblidjen Näumc bitben. (frwünfd)te

Nadjrid)ten über bie Tcnfmälcr in ^etra, mcld)c bic ftaunenbe Sewunbcrung ber Neifcnben

erregten, Ijaben bc Vaborbc, in beffeu 2Bcrf „Voyage de l'Arabie p&rfa" ($ariß 1830 fg.)

oiele unb forgfam außgefiiljrtc ^Ibbilbungcn ber Ijcroorragenbftcn ^auwerfe ocröffentlidjt finb,

5flurtf(wrbt, Nobinfon u. a. uuß mitgeteilt. SBtr bürfen fjoffeu, baft unfere Atcnnütif;

ber Tcnfmätcr burd) neue Untcrfud)ungcn balb oeroolljtänbigt wirb. 3m 4. x^atyrt). wirb

^etra in ben 3d)riften ber Atirdjcnoätcr nod) meljrcrcntal genannt. (Sin 2?ifd)of oon

^etra, weld)c 8tabt Wetropolttanftfc oon ^aläftina tertia war, (^ermanu^, naljm an

bem (Soncit oon ©elcucia (359), ein anberer 33ifdjof, lljeoboruß, an beut in 3erufalem

(536) t^eit. 3?on biefer 3cit au fmben wir "^ctra nid)t mc^r erwähnt. $u ocrgleidjen

finb aufter ben (Sommentarcn mm 91. X. befonberß Wittcr'ß „Grbfunbc", 21)1. 14 unb 15,

unb bic 9?eifcbcfd)reibungcn oon 5öurd()arbt unb Nobinfon. ^ertljcau.

C5brcT. 1) 6iuc 3tabt beß Stammeß rftmanaffc, wirb meift mit 3lftarot^ (f. b.)

oerbunben unb erfdjeint, aber wot irrtlnimlid) , alß jweite Ncfibcn^ beß Mönigß Ofl
oon «afan (4 Wof. 21,3.«; 5 Wof. 1,4; 3, io; 3of. 12, •). ©ß ift baß fpatcre «Ibra,

?lbraa, Slbra^a, beffen (Entfernung Chifcbiuß auf 25 röm. Weilen oon 33oftra, unb auf

6 Weilen oon $lftarotf) angibt, an ber großen Strafe oon ^luranitiß, gegen Norbmcftcn

nad) Öabara unb Jibcriaß, gelegen. *3luß ben bieten mehrerer (ioncitien (m Sclcucia

f
359

f , .Honftautinooel [3811 unb (5t)alcebon [4511) ift eß nod) alß drriftl. 33ifd)ofßft^

befannt geworben. Xaß heutige Tcra ober Xraa liegt öfttid) oon ber ^ilgerftraßc , bic

oon £amaßfuß uad) Wcffa füljrt, jwifd)cn bem (SaftcU et Wejarib unb cr-Wcmtaf),

2 Stunbcn füblid) oon jenem unb 2V2 Stunbcn oftnorböftlid) oon biefem. 5)te c^e

maligc Stabt liegt auf einer flcinen Sln^öljc, wo nod) eine .ucntlidjc 2lnml)l elcnbcr

Käufer, meift auß roljen ^Bafaltftürfcn erbaut, ftd) jeigt, bic, früher bewotjut, jc^t Oer-

laffen finb. Tic cinugen Werfwürbigfcitcn in Trda fmb ein flciner quabratifdjer T^urm
bau, bic Nuiuc einer ehemaligen .Hird)c, bic wol auß jener *^eriobc beß 33ifd)offtfceß

ftanunt, ein außgemauerter Tcic^ ot)nc SBaffcr, aud) eine gute iörürfc oon fünf 33ogen

auß SBafaltquabcm über ben Sabi cl Wibbdn, uörblid) oon ber Stabt, ber ftanal einer

33?affcrlcitung, ber übet- bic Sörürfc junt groj;en Tcid)c füljrt, unb ein fd)öner Sarfop^ag,

ber iefct jum 5l»affci1rog bient. Wan l)at aud) fd)on, wol oi^nc l)inreid)cnbcn (^ntnb,

gemeint, baß (ibret in 5 Wof. 3, io fönnc nid)t ber Ort in ber Witte SBafanß in 4 Wof.
21,.53 fein, fonberu nüiffc, wie baß baneben genannte Saldja an einem, fo am anbern
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Cfnbe 53afan«S gelegen fjaben, wouad) gtori S tobte biefetf Wamcnl nn$unel)mcu mären; unb

jwar in ber «Stelle 5 9Mof. 3, io bev Ijcutigc beträd)tlid)e Wuincnt)aufc einer cinft blüt)en

ben Stabt, weldjc bei xlofepfml ^ava, bei arab. Weograpljcn 3ora (ßorama) Ijcifct, neben

Hbraat, all ;u öojjro gehörig, unb eine (?) Tagcrctfc oon Saldja entfernt. Tiefes

Sbra, nod) Ijcutc einl ber uor^üglidjftcn Törfcr in .<pauran, liegt im (Gebiet oon Vebfdja;

feine (Sinroofjncr, etwa 150 türf. nnb bruf. Aamilien unb 50 Kanutten gried). (itjriftcn, leben

immer nod) in ben alten C^ebäuben, bie wegen ber Stärfe nnb ftefttgfcit itjrer Dfaucrn

groficntfycill oollfommen erhalten finb.] $gl. bcfonberl {Ritter, „Tic ErMunbe", Il)l. 15.)

ftnenefer.

^flflC, f. Ärfcrbau.

(tnjaint, eine Stabt an ber (^ren^e ober außerhalb ber ©renjeu bei ÜJioabiter«

lanbcl
| 3ef. 15, s). Gufebiul fefct einen Ort SlgaUcim 8 röm., b. i. 1 % gcograpfjifdjc, Weilen

füblidj t>on Mrcopotil (%x Woab), alfo inl moabit. ^inncnlanb; man Dcrglcid)t baritm,

nad) einer beftimmtern ?luffaffuug ber Stelle Oef. 15, *, beffer bal (in (Sglaim ((fj. 47, io)

auf ber i&cfrfcitc bei lobten SWecre«, alfo auf jiib. Gebiet, unb ücrfteljt baruuter bie

Oucüc Hin cl fafd)d)a, meldje gegen bafl Worbcubc be# genannten Weerc«, uörblid) nalje

beim ttulfhtß bei Stibron, unweit Dom Ufer, in rcid)lid)en Strömungen flareu, faltigen,

mannen Söafferl rjeroorfprubclt, unb bei meldjer ftd) and) Uebcrrcftc oerfcfjicbencr ®t«
bäube fmben. , H neu der.

builntli ober (?ßla (3ef. 15, .»; Oer. 48, 34) wirb üielfad) für eine befonbere, neben

3oar, r*ud)itl) unb /poronaitu genannte Ortfdjaft an ber (Mren$c bei Woabitcrtanbcl

gehalten, unb jwar entweber für bal tfgalla, wcldjcl 3ofept)ul („fKtatJümcr", XIV, 1,1)
all arab. Stabt neben $oar unb £>oronaim aufführt, ober gar für Slbfdjluu, eine Stabt

]u beiben Seiten bei $?ad)l Tfdjennel), uörblid) 00m 3abbof, non meld)ev aud) bie Vanb-

fetjaft benfelben Manien fütjrt. Cr* ift aber mit ben "meijtcn alten llebcrfetjungen teglat

Hclisija bei fjebr. Tcrtel all eine nähere ^eftimmung bei 3efaja $oar, bei Oeremia

\a .froronaim, all fleincn unbebeutenben Stäbtd)cn, )it faffen, unb m überfein: „Muh,

britter Trbnung", b. t). geringer Dualität. «neu der.

(yglon. l) (Sine fauaanit. Stabt unb Sifc eincl ftönigi, bie üon 3ofua erobert mürbe

(3of. 10,3.34.3«; 12,12; 15,39). 9?obtnfon glaubt ftc in Stbfdjlan, bal $mifd)en (^a;a

unb Hebron liegt, micbcrgefuitben 31t Ijaben. 2) (5 in moabit. HÖnig, ber mit .£>ülfc ber

Wmmonitcr unb flmalefiter bie Ofraelitcn unterjod)te, aber nad) adjtjcrjnjärjriger .frerrfdjaft

oon (St)ub (f. b.) ermorbet würbe (Widjt. 3, 12 fg.). Mrcnfel.

&qwttn, f. Hcgnptcn.

(£ljc (im %. I.). 93U bei allen nur einigermaßen gefittetcu Golfern, mürbe

aud) bei ben Hebräern bie (Singefyung einer (5^e all mid)tige^ isamilienereiguif;

betrachtet unb gefeiert. C5l mar 2ad)c ber ?(eltern (Sticht. 14,2), au erfter Stelle beö

Saterl (1 2tfof. 24,3 fg.; 34, 4; 38, s; 2 3Kof. 21,« fg.), in Ermangelung beffelbcn ber

2Jhitter aüein (1 9Wof. 21, 21), bem t)eiratl)llufligen So^n eine Gattin \u fud)cn ober

wenigfienl um bie oon i^m (tymäljitc bei bereit keltern ju merben. ?ln ben iPerl)anb-

lungen mit lefctern nahmen aud) bie SPriiber ber Sraut t^eil, bie all nädjfre SteÜOer

treter bei SBaterl galten (1 SDnf. 24, «1; 34, i fg.; ogl. Äirfjt 21,22). £cr Satcr ber

53raut nerlangte für biefclbc einen ^aufpreic« (1 Wof. 31, is; 34,12; 1 Sam. 18,23.2.^),

beffen .^)ö^c \ii beftimmen ifjm im allgemeinen mol freiftanb unb ber nur in einem be

fonbern fall auf 50 Sedel feftgcfcfct loirb (5 SWof. 22, 83. 29), mä^renb 30 Scrfct, jur

Hälfte in Silber, $ur .^alftc in Naturalien, all niebriger ^rctl für ein fcilel ©eib
crffl)cinen (|)of. 3, 2 fg.). Tod) fonnte anftatt bicfel Maufpreife«, namentlid) wenn ber

freier unoermögenb mar, aud) eine anbere Vciftung eintreten, wie Mucdjtcibicnfle (1 9Jfof,

29,i».2o.27), ober tapfere unb erfolgreiche Mriegltljaten, j. i^. bie (Sroberung einer Stabt

(3of. 15, iß; ^Kia^t. 1, 12) unb bie Zöbtung gefär)r(id)er j\einbc (1 Sam. 17, 25; 18, 11 fg.;

2 Sam. 3, u). Süperbem oertljcilte ber Bräutigam (Mcfdjcnfc au bie #raut unb ii)ie

iBcrwanbten (1 9Mof. 24, .ss; 34, 12). 3u frühem 3citen ertjiclt bie 3?raut nur aulnaljnuv

Werfe eine Witgift (Oof. 15, 1»; 1 Äöit. 9,m», fpätcr mürbe biefelbc üblid) unb fa^eint

ucmlicl) reid)lid) ^ugemeffeu worben ^u fein (Xob. 8, 21 gibt ber Sdjmicgeroater bie Hälfte

feinel Sermögenl). Ter tftyeüertrag würbe 3wifd)cn ben Weitem bei i^rautpaarl im

iöetfein oon 3 cll9cn (^ntt) 4, 11), unter fcierlid)cn (iiben (Wal. 2, u) abgcfd)loffcn; fajrift

liaje (Shccontractc fennt erft bie fpäterc 3cit (lob. 7, u). Die .^od)ieitfcterlid)fciten waren
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glüiijenb unb geräufchooH. Der Bräutigam 50g, fefltic^ gcj^mücft (3ef. 61, 10; 3, 11)

inmitten ber Sd)ar feiner ftrcunbe (ittidjt. 14, 10 fg.; 1 Sttaff. 9, 37. 39 ;
2J?attJ). 9, is;

3ol). 3, 29), in ba« £au« ber ©raut, bie it)n, gleid)fall« in fcfclicfjem Sd)mucf (Oef. 49, is;

61, 10; xlcr. 2, 32; Offb. 21, 2) erwartete, unb führte fie bei ^arfelfdjein (ÜJtottt). 25, 1 fg.)

unter 93aufenfd)lag unb Saitenfpiel (1 2)taff. 9, 39) in fein bäterUd)e« £au«. |>icr ber=

fammeltcn fid) $al)lreid)c Gtäfte (1 OWof. 29, 22; ?uf. 14, s; 3ot). 2,2) jum £od)$eitmahl,

ba^ burd) @efang (Oer. 7,34; 16,9; 25, 10) unb 8d)cr$e (9fid)t. 14, 12) gewürzt mürbe

unb 7 Jage (1 2J?of. 29, 27; $fid)t. 14, 12; Dob. 11,19), manchmal mol aud) nod) länger

(14 Dage, Tob. 8, 19) bauerte. 91m ©rautabenb mürbe ein Segen über ba« ^poor gc

fprod)en (lob. 7, 13 fg.) unb baffelbe nad) beenbigter ^atjljcit in baö ©rautgemad) ge=

fii^rt (Job. 8, 1).

©erboten waren burd) ba« mofaifd)e ©efefc im aü*gemeinen bie dtftn noifd)en ©tut«-

berwanbten (3
sHiof. 18,6).

sJfad) ber SRcifje bon (Jinjelbeftimmungen , bie fid) 3 SDiof.

18, 7— is finbet (»gl. aud) Map. 20, 11 fg., 14.17.19—21; 5 2Wof. 27, 20. 22 fg.), burftc

ber Hebräer bemnad) nid)t b,ciratt)en: 1) bie Butter ober irgenbein anbere« ffieib feine«

©atcr«; 2) bie Dante (Sd)Wcfter be« ©ater« ober ber 9J?utter, Seib be« ©aterbruber«);

3) bie Sdjwcfter unb biejenige £albfd)wefter, mit ber er ©ater ober SRutter gemein hatte;

4) bie Schwägerin, ba« 2öeib be« ©ruber« (bod) nur bei l'ebjeiten be« ledern, nad) be«

©ruber« lobe burfte er nidjt nur, fonbern mußte unter Umftänben fogar bie 2Bitme

ef)etid)en; e« ift alfo bei biefem ©erbot an eine bon bem ©ruber berftofcene

i)rrau 3U benfen); 5) bie Sd)wiegertod)ter, bie (Gattin feine« Sotjne«; 6) bie ©nfelüt,

Dod)ter feine« Sofjne« ober feiner Dod)ter, unb bie Sticfcnfclin, lodjter bom Sot)n ober

ber Dodjtcr feine« Söeibe«; 7) nid)t 3Kutter unb Dod)ter äugleidj unb ebenfo menig 8) jmei

Sd)wefiern auf einmal. Die (5f>e be« ©ater« mit ber Dod)ter wirb nid)t au«brüdlid)

unterfagt, weil fie fdjon burd) ba« allgemeine ©erbot ber ©erbinbung bon ©lut«berwanbtcn

au«gcfd)loffcn mar unb ber @efefcgeber biefe« unnatürliche ©ergeben ebenfo wenig wie

ben tfelternmorb, ben er aud) nid)t au«brürflid) verbietet, oon einem feiner ©olf«genoffen

erwartete. 2Bie berabfd)cuung«würbig aber eine berartige ©erbinbung bem ifraelitifdjen

©cwufjtfetn erfdjien, jeigt bie Srjäljlung bon £ott) unb feinen Död)tern (1 Sttof. 19, 31 fg.).

3n ben angeführten ©erboten ift tf)eil« ba« alte $erfommen jum ©efefe erhoben, baS

jeboer) feine«weg« ^utftytiMk) aller aufgezählten 0rabc fo bebcnflid) war, tt)eil«

gingen fie fyervox au« natürlichem $lbfd)eu bor fold)cn ©erbinbungen unb Tjurc^t cor

i^ren fdjäblidjen folgen, unb cnbtid) brängte ju ihrer Stufftcflung aud) ber ©egenfafc

gegen ägopt. unb fanaanit. 'Sitte (3 SWof. 18, 3. 24 fg.). Die Uebertreter folltc ber Xob
mittel« Steinigung treffen, )U ber al« ©erfd)ärfung ber Strafe noch Verbrennung ber

i'eidjen fam (3 9)?of. 20, 11 fg.); nur in jwei fällen war ihnen eine nicht bon ber menfd)

lidjen Dbrigfeit ju berfügenbe, fonbern @ott anheimgegebene Strafe angebrof)t, Äinber

lofigfeit, bie man oft genug al« ?rolge foldjer Gljen beobachtet höben mochte (3 9J?of.

20, 20. 21). Dod) würben biefe ©orfd)riften nid)t immer gewiffentjaft gehalten, jumal ba

ba« Sllterthum fo biete ©eifpiete bon Gljen näherer unb entfernterer ©erwanbten barbot

(1 2)?of. 20, 12; 21,4. 4«; 26, 34 fg.; 28, 1 fg.; 29, 19 fg.). Stenn auch bie et)e mit ber

SDhitter immer al« ein Trebel angeferjen würbe (<8|. 22, 10), fo fcheinen bod) bie ©er^

b,eiratt)uug mit ber .£mlbfd)weffcr (2 Sam. 13, 13 fg.) unb ©erbinbungen oon ©efdjmifter*

finbern (1 (£hron. 24, 22) feinen Slnftoß erregt $n h°^cn - 3n fpätcrer £tit ging

namentlich bie gomilie ber ,<perobier mit bem fchledjten ©eifpiel ungefe^lid)er (S^en boran

(Watth- 14,4; Sttarf. 6, 17 fg.).

Un3uläfftg waren ferner nad) bem ®cfefc (it)cn nut Angehörigen ber fteben fanaanit.

©ölferfd)aften, benen bie Ofraelitcn cinft ihr l'anb hatten abringen müffen. Der @runb
biefe« ©erbot« war bie, wie bie (Srfahrung jeigte, fet)r berechtigte $urd)t bor ber ©er»

fütjruug jum (Mö^enbienft (2 SDtof. 34, 11 fg. ; 5 ü)Zof. 7, 3 fg.). Doch würbe biefe« ©erbot,

befonber« in borerilifd)er 3c 't, nod) weit t)iiufiger übertreten al« ba« erfte (9?id)t. 3,6;

14,i fg.; 1 iibn. 7, 14; 11, 1; 16, 31). 2luf anbere 2lu«länber bejog fid) baffelbe nicht

unb fo fiubcn wir namentlich ^legtjpter (3 3)cof. 24, 10; 1 Hl)ron. 2, 34; 1 Hon. 3, 1), bic

ja ifraelitifd)e ©ürger werben fonnten (5 2Kof. 23, s), aber auch %*fy03pm (4 ü)?oj.

12,i fg.), v^«maditcr (1 (Jtjron. 2, 17), 3lmmoniter (1 Äön. 14, 21) unb ÜJcoabiter (^uth

1,4; 4,n) mit Ofraclitinncn cljclid) berbunben ober umgefehrt, wie benn aud) ba«

Öefetj (5 2Rof. 21, 11 fg.) bic ©erchclidjung mit einer frieg«gefangencn 2lu«länberin nidjl
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beanftanbet. freilich fd)eint neben biefer milben auc^ iinntcv eine ftrenge $nftd)t h«
gegangen ju fein (4 SRof. 12, ij SKufy. 14, 3; l fttfn. 11, 1 fg.), welche fold)c Wifdje^en

ljauptfädjlid) int .<pinblicf auf bie fdjon oben erwähnte (Gefahr ber Abgötterei oermarf

C9?td^t. 3, 6 fg.; 1 Äön. 11, 1 fg.), unb oorniglicf) nad) bem Grril fidj fote^c (Geltung oer=

fRaffte, baß fte bie SBerftoßung aller au$Iänbifd)cn Leiber fammt ihren Hinbern buref)-

fefcte (Gfra 9, 2 fg.; 10, 3 fg.; Wcf). 13, 23 fg.).

SBefonbcrn ^efd)ränfungen mar bie (Slje ber ^riefler untermorfen. Sie bnrftcn feine

33uhlcrin, @efd)roäd)te ober $erftoßene, fonbern nnr eine reine Sungfrau ober ehrbare

2£itme ^eirat^cn (3 ÜÄof. 21, 7), ja bie Strenge ber fpätern 3eit öerlangtc, baß fie nur

eine Ofraelitin (ßfra 10, ia; ßj. 44, n) unb, menn eine Sitme, bann bie SSMtroc eine«

i3riefier$ eljelidjen foHten (ßj. 44 , 23). Unter biefen Umftänben wägten fte mol üor=

3ug$roeife "^ricftcrtödjtcr $u (Gattinnen a>uf. 1, 5), ba bie ftrenge Strafe meldjer biefc im

%aü unfittüd)«! £ebenSroanbelö berficlen (3 ÜRof. 21,9), ücrrjiHtitißmä^tg bie größte ®c
mäljr für unrjerlefete 3ungfräulid)fcit bot. Itoß ^riefter fogar fanaanit. SBcibcr heim^

führten, mar nur in einer ^ett ber Jöcrnnlbcrung unb ($cfctjlofigfeit möglich (6fra 9, 1 fg.;

ogl. 10, i8 fg.; 9ZeI). 13, *s fg.). "Jfod) in t)ö^erm ©rabe alö ihre Stanbcägenoffcn maren

bie ^orjenpriefter befdjränft, bie btoö eine Jungfrau tyeiratljen burfteu (3 9J?of. 21, is. u)#

bafür aber ifn;e klugen biemeilen fclbft ju Mönig«töd)tcrn ergeben fonnten (2 (%on. 22, ti)

unb ihre lödjter oon ben ©roßen beä Vanbe« begehrt fahen (1 ÜWaff. 16,12).

9?od) ftnb l)icr bie $efefee über bie @rbtöd)ter unb bie l'eüiratSehc ju nennen.

(Srfiere foüten nur innerhalb iljre« Stammet ^eirat^en, bamit baö Stammgebict erhalten

bleibe (4 ÜÄof. 36,6 fg.; Job. 7, in). Die Spaltung ber Familien bagegen be$mctftc bie

eigent^ümlid) ^ebr. (Einrichtung ber H'eöiratiSehe (Sdnvagercfie, 00m lateinifdjen levir,

Sdjroager). ÜBenn nfatlid) Don jtuei an bemfclbeu Ort mofmenben Söritbern ber eine

fkrb, fo mar ber Uebcrlcbcnbe beipflichtet, bie Sitroe 311 Ijeirattjcn unb ben erften mit

itjr erjeugten Sot)n in bie C^efd)ledjt«regifler ale Solm bc$ Verdorbenen eintragen )u

laffen, bamit ber 9?ame beö lefctern „nid)t erlöfd)e au6 Ofracl". (Srroafynt mirb biefe

(finridjtung fdjon al3 Sitte ber ^atriarc^enjeit (1 2J?of. 38, « fg.), gefe^lia) angeorbnet ift

fie 5 2Wof. 25, 5— 10 unb bort nigleid) eine öffentliche SJcfdnmpfung t>or Öeridjt feft-

gefieüt, ber ftet) Derjenige unterbieten mußte, meldjer bie Sdnuagerpflidjt nid)t erfüllen

mollte (ögl. aud) ftuth, 4, 1. 5. 10; ÜD?attt). 22, 23 fg.). «umgenommen mar oon berfelbcn

nur ber £of)epriefter , ber feine Sitme heiraten burftc.

33ielroeiberet erfd)cint, mic mo( bei alten Golfern beä Oriente, fo aud) bei ben

Hebräern frütjjeitig als bcrrfdjcnbc Sitte (1
s
J)?of. 4, 19; 28, »; 29, i« fg.; 37, 2; 46, 10;

1 Glnron. 2, 19). TaS («efefc läßt fie befielen (2 9)?of. 21, 9 fg.; 5 sJJ?of. 21, is) unb

öerbietet nur, 9Hutter unb loc^ter ober ^mei Sd)meftcm utglcid) ui rjeirat^en.

Hud) ifat e« bicfclbe einigermaßen erfdjroert burt^ bie ^eftimntungen über Unreinigfeit

(3 ÜKof. 15, u) unb ba« Verbot, eine i^rau nor ber anbern ni begünjtigen (2 9Diof.

21, 9 fg.). dürften unb 3?ornel)me pflegten ja^lreio^c Sciber unb 5?eb«roeibcr ju neunten

(1 2#of. 25,1.«; ^lic^t. 8,30; 2 Sam. 3, u fg.; 5, 13; 1 ttön. 11,3; 1 Ctyron. 3 f o;

2 ff^ron. 11, 21; 13,2i; 6, s). festere mürben namentlid) bei Unfruc^tbarfcit ber

reo^tmäßigen (Gattinnen (1 2Kof. 16,2 fg.; 30,2.3) auö SflaDinnen (a. a. £>.) ober

Ärieg«gefangcnen (5 2)?of. 21, 10 fg.) gemäht, mußten iljrem Öerrn Ireuc bemal^rcn

(Mity. 19, 2; 2 Sam. 3, 7) unb maren gleichfalls an bie öerbotenen ©rabe gebunben

1 9D?of. 35, 22; 49,4; 3 3flof. 18,«). Sie burften nic^t oerfauft merben unb fonnten

^amilienrechte erlangen (2 2J?of. 21, 7 fg.). 3l)re Söljnc mürben in bie (^efd)led)t$regifter

eingetragen (1 5D?of. 36, 12; 1 (Stroit. 1, 32), Ratten aber feineu Xrjeil an ber (Srbfdjaft

(1 9Wof. 21,io; 24,3«), fonbern mürben mit ©efdjcnfcn abgefunben (1 2Wof. 25, e) unb

manchmal nad) be$ ^ater« Xob unglimpflid) auö bem .^aufe gefloßen (Mity. 11,2).

flllmätjlid) fcl)cn mir im ifraelitifd]en Jöolf bie ^olngamte meljr unb mcljr ntrürf

treten. 2Bcnn ein fpätcrcä (^efer^, jebenfallö oorpgömcife im £unblicf auf bie Übeln

tirfafjrungcn ber Salomonifd}en $tit, bem Sönig üerbietet, üicle 5Ö3eiber gu galten

5 2Wof. 17, 17), fo fah \id\ bie große ÜÄcngc beö 3?o(fö fd)on burd) öfonomifdje O^rünbc

-,u ber gleichen Selbftbcfd)ränhmg genött)igt unb cö mürbe frü^citig Sitte, bloö 3mct

grauen ut nehmen (1 Sam. 1,2; 2 Cifjron. 24,3). 3Jon ^iev mar nur noch cin Sdjrttt

^ur 2J?onogamie, bie fc^on ber Sd)öpfung«berid)t alö baö urfprünglidjc unb ibealc 3?cr

Ijältniß betrachtete (1 2Wof. 2, is fg., 24: „feinem SBeibe"; bie LXX Ijoben in biefem
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$et$: „bic 6eibcn »erben ein ftlcifd) fein", nnb mit btefem an« Ontcreffc für bie Wlono
gamte fycrborgcgangcncn ßufats wirb bie Stelle überall im 9fr. X. ettirt; SJcattl). 10, :.;

9J?arf. 10, 1 S?or. 6, ig; C5pl). 5, ai). 3n ben Spridjmörtcrn wirb überall mir eine

ftrau ooranögefe^t (Spr. 12, i
; 18,22; 19, 14; 31, 10 fg.), nnb sJkopf)etcn wie 3cfaja

Ijabcn gtcidjfall« mir eine (3cf. 8, »). Wad) bem Sril gelangte bie Wonogamie $ur un-

beftritteuen #errfd)aft (lob. 1,*; 8,4.7; 3ir. 26, 1 fg.; Suf. u. Tan. 29,63; SJcattl).

18,2.-.; Vnf. 1,5; 3lpg. 5, 1). Wü biefem ftetigen 3ng jur Monogamie flieg and) bie

2lufid)t non ber 2öürbc nnb A>üigfcit ber <5l)e, bie als ein „ÖottcSbunb" (Spr. 2, 17,), bei

beffen Sd)lief?uug 3al)be 3cugc lüav (Wal. 2, 14), aufgefaßt würbe. Tiefe rcligiöfc Vetrad)-

tungtfwcifc ber tfljc legte cä ben ^ropfyctcn nal)e, ben 33imb Galjoc'ö mit bem auäcrroäljlten

Volf unter bem SBilb beö cljclidjcn Vcrfjältntffc« barjuftellcn (£$. 16, b; $of. 2, 19 fg. u. a.).

Streuger $curtl)cilung unb ^eftrafung unterlag ber Gljebrud), b. f). bie gc-

fd)led)tlid)e Vcrmifd)ung mit einer (Sljefrnu ober einer Verlobten, bie bom (%fe(j jener

glcid)gcad)tct mürbe, aber nidjt mit einer l'cbigeu, ba ja Vielweiberei geftattet mar.

Xa£ ^efet* [teilt biefeö Vcrbredjcn in bie Witte $wtfd)en Worb unb Xicbftaljl (2 Wof.

20, u) unb oerljängt über beibe Xfyeilc ben Xob burd) Steinigung (3 Wof. 20, 10;

5 Wof. 22, 22—24; G$. 16, 38. 40; 23, 43 fg.; Suf. u. Tan. 45; $0$. 8, 5. 7), wäl)renb

in p(rtriard)aüfd)cr geil bie Strafe ber Uebeltfjäter Verbrennung gewefen 31t fein fdjeint

(1 Wof. 38, 24). 3£ar bie Gljebrcdjcrin eine Unfreie, fo erf)ielt fte nur förperlidje

3üd)tigung unb ber Crl)cbrcdjcr Ijatte ein Sdjulbopfer 311 bringen (3 Wof. 19, 20 fg.).

ifi>enn ein Wann fein 2£eib im Vcrbadjt ber Untreue Ijattc, fo follte er fte bor ben

'^riefter füfvrcu unb biefer il)r unter feierlicher Vefdjwbrung ba* fogenanntc ftludjwaffer (f. b.)

31t trinfen geben, Don beut man erwartete, baf? cö ben ?cib ber Sdjnlbigcn anfcfjwcüen

unb ifne •'püftc fdjminbcn madjen merbe (4 Wof. 5, 12 fg.). Xrofe biefer ftrengen Wafc
regeln fdjeint ber (£h,cbrud) unter ben 3fraclitcn nidjt ganj feiten gewefen 51t fein

(2 6am.il; Oer. 7, »; 23, 10; ,f>of. 4, 2; Wal. 3, 5; Spr. 30, 20; 3Bci«M, 1«; 3of>.

8, 3; ftöm. 2,22), rote c8 aud) gegen baß Verbot 3 Wof. 19,2»; 5 Wof. 23, 11 öffentliche

Timen im Vaubc gab, bie wol \um Xljeit 9tu8länbcrinncn Waren (1 Wof. 38, i:>; 1 ftön.

3, 1$; Spr. 2, iß fg.; 5, 3 fg.; 6, 2« fg.; 7, 10 fg.; 23, 27; %m. 2, 7). 9?amentlid) würbe

bie Un$ud)t burd) bie f)cibnifd)en Cultc beförbert, bie fo oft unter bem ifraelitifdjcn

Volf ciuriffen (4 Wof. 25, 1 fg.; A>of. 4, 13 fg.; 1 ffön. 14, 23; 15, 12; 2 ttbn. 23, 7;

2öci«f}- 14, 21 fg.).

Ter bcleibigte Gfjegatte mar nid)t oerpflidjtet, ein cfjcbrcdjerifcfjeö 2Scib ber XobeS-

ftrafe $u überliefeni, fonberu fountc fid) burd) Grntlaffung bou i^r fd)ciben (2)?att^. 1, 19).

Tic <5l)efd)eibung mar »om (^efc(? gemä§ bem alten £crfommen feftgeftellt morben. Sic

mar geftattet in aüen fällen, mo gegen eine i>rau „ctmafl Sd)impflid)eg" oorlag (ö SWof.

24,i), unb be$ 9?ec^t«, feine Wattin ju cutlaffcn, ging nur berjenige oerluftig, meldjer

i()r bößmillig fdjulb gab, oor ber Verljcirattjung it)rc A^eufdjfjeit nit^t gemaljrt ju Ijabcn,

unb mer eine 3ungfrau bc$l)alb, weil er fte oerfü^rt, cl)elid)cn mupte (5 9)iof. 22, i->. 29).

(5inc entlaffcnc ^rau fonntc nid)t mieber aufgenommen werben, wenn fie nad) ber S3cr=

ftoftung nid)t lebig geblieben war (5 3J?of. 24, 2 fg.; Oer. 3, 1. — 2 Sain. 3, u fg. gehört

nid)t ^icrljcr, ba s
3J?id)al beut Xauib oou i^rem Vater abgenommen, ntd)t oon i^m oer

ftof?en worbeu mar). Ta« Üi'cib fonntc nid)t ber cntlaffcnbe Xljcil fein unb war nur

baburd) cinigerma)jcn gefd)ü(jt, baf^ ber iWann im $00 ber Gntloffung rjcrpfltdjtet mar,

iljr einen Sdjeibcbrief ju geben, ber fic berechtigte, wieber ju fyciratfjen (3cf. 50, 1; 3er.

3,8; 9Dfcttt$. 6, MJ 19, 7;
sD?arf. 10,4). (Sntlaffungcn famen Ijäufig öor, ba bic unbe-

ftimmte Raffung beß betreffenben (^efeueö ber $Htftür bc« ^JZanneö weiten Spielraum

oerftattete (3 TOof. 22, is; 4 s
^iof. 30, 10; 3cf. 54, ß; 9J?al. 2, 14); bod) crljobcu ftd) gegen

fic aud) ftvafenbc Stimmen, wcld)e ben Ötatnbfafy geltcub machten, baf; 3al)nc Verftopung

l)affc (Wal. 2, 1«). Tic angcbcutctc Uubcftimmtl)cit ber (^cfcOcömortc mar aud) bie Ur-

fadjc beS Streitig, mcld)er ju 3cfu $cit ^wifdjen ben Sd)ulcn ber beiben berühmten

^c^rcr .^itlcl unb Sdjammai lebhaft bcrl)aubclt würbe, imn welchen biefer unter etwa»?

Sd)impflid)cm nur Gljcbrud) unb fittlid)cn Wafcl, jener alle« bem Wann WißfäUigc ber-

ftanb (DJattl). 19, 3). Veibc 3lufid)ten werben burd) bic oon 3cfu$ abgegebene (?nt-

f(fjeibung an ftttlid)cr Strenge übertroffen (Wattl). 5, 32; 19, 9).

3m allgentetnen mar bei ben Hebräern bic Stellung ber ftrau eine mürbigerc al$

bei ben meiften Völfern bc$ *2lltertl)uniö. Minbcrfegcn mürbe immer alö ein grof?ce Ölücf
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gcpricfen ($f, 127, 3 fg.; 128,3). Gine ^wcitc iUerheirathung nad) beut £obe bev erften

Gattin mar, auch nacfjbem bic Monogamie jur £errfd)aft gelangt, uod) erlaubt, wenn

fie auch, nicr}t mit befoubere* günftigem ^licf betrachtet würbe unb Gnthaltfamtcit für

gottgefälliger galt (£uf. 2, s« fg.; 1 Ätor. 7, s). Ärcnfel.

Gljc (im 9?. X.). 3efuS ijat, feinem ®runbfatj gemäß, niemals unmittelbar in bic

rechtsgültige jübiferje ober Ijeibnifche (9efet\qcbung eingegriffen, ober ju Ucbcrtrctnngcn ber

fclben aufgemuntert. Gr t)at bicS aud) in folcrjcn gälten nidjt gctljan, in Welchen er,

wie tynfidjtlid) ber 2?eurtl)cilung ber Gl)e, non einer grunbfätjUd) Derfdjicbencn Hnfdjauung
ausging unb eine Reform bringenb münfdjtc. ,311 einer öffentlichen Sleußerung über feine

^rineipien in betreff ber Gt)e gab if)m junäcfjft bic lare unb faft leichtfertige i^chanb

lung ber Gf)efd)cibung uon feiten ber £)tUcrfd)en 3d)u4c innerhalb bcS 3ubcnthuntt<

33cran(affung. 3mar hat cr fl(fy fthwerlid) fd)Oit bei 33eranlafftinq ber ^eiherebe ( ^ü^atth-

5, ü? fg.) gegen jene iöchanblung auSgcfprod)en; wcnigftenS fiubet ftd) in ber urfprüng

lichern ivaffung berfelben beim britten Gbangeliften < Vttf. ü, fg.) feine Spur batwn, unb
bic 9?ebe über bie Ghefdjeibung fd)änt aud) nidjt in ben 3"fQ>»wcnhang einer xkaugu
rationSrebc 311 paffen. Grft, uad)bcm bereit« eine Spannung jWtfctjCtl 3efuS unb bcn
v

^har'|öfrn eingetreten war, fud)tcn bie Ic^tcrn bind) bic ihm uorgclcgten fpifcfinbigcn

fragen über bic Gt)efd)cibung ihn in üerfänglictjc Antworten 31t ücrwicfelu. Sic legten

il)in bic ftragc nad) ber ^u^ffigfeit ber Ghcfd)cibung überhaupt oor ;ü)?arf. 10, fg.,

wo ber ,mt»erläfrtgfte 53crid)t ftd) fmbet), unb bitrftcn bann hoffen, baß bie Antwort 3cfu,

mochte fte 311 (fünften ber ftrengeru tfnftctjt Sdjammai'S ober 31t (fünften ber larern

filiere auffallen, nad) einer Don beiben Seiten t)«i einfloß ober 'Slcrgerniß geben werbe.

3efus cntfd)ieb ftd) aber, nad) bem zweiten Guangcliftcn, weier für bic eine uod) für bic

anbere Slnftdjt ber beiben tjeri-ferjettbeu 3d)itlcn, fonbern berwarf bic Gbcfeheibuug

überhaupt als bcgrtffswibrig unb mit ber göttlichen Stiftung ber Gljc unoercinbar. „ilitas

(Sott jufammengefügt, foll ber Hfcnfd) nid)t fdjeiben" (Slorf. 10, 9). Tk (Mcftatttinq

ber Gf)efd)eibung im ^weiten (^efej? (5
s
iT?of. 24, 1) bctrad)tetc cr als ein im ^rineip Der

werflid)eS 3"9 cftänbiuf; beS C^efctjgeberS an bic Sd)Wäd)c ber mcnfdjlidjen Watur (SWorf,

10, 5 fg.). TeSIjalb bezeichnete er, im engem Streife feiner Jünger, jebc 2iMebert>erchclid)uug

fon ($cfd)iebenen (beiberlei (Mcfd)lcchtS) gerabeSmegS als (il)cbvud).
v
Ji'ad) ber Ucbcr3cugung

Ocfu ift mithin bie Cffjc ihrem 3i?efen nad) eine an fid) uuauflöslid)e VcbcnSgemcinfd)aft

jroifdjcn Sftamt unb 2£eib; bie 3)ionogamie ift fd)lcd)thin geboten, bic Ghefdjeibung untcr

allen Umftänbcn fittlid) un^uläffig, in bem Sinne nämlid), baß eine ÜBicbcrt)crchclid)uug

ber (fy[d)iebcnen untcr allen llmftänben unftatthaft ift, unb ber 9Kann ift in biefer tyc

^iehung in gaiq gleicher iSeifc an baS 2£cib gebunben, wie bas Ü?eib an ben iDcann;

bic ftttlid)e unb red)tlid)e Gbenbürtigfeit ber beiben (^efd)lcd)tcr ifi bamit anerfannt.

Tie fpätere Ucbcrliefcrung Ijat biefen SluSfprud) 3cfu, weil cr wegen feiner Strenge

8nfto§ gab, getnilbert. 9fad) bem 33erid)t bcS erften Guangcliftcn ift ber Ghcmann, ber

Grflärung 3efu 3ufolgc, befugt, t»on feinem Gf)cmcib im ftall bcS Gf)cbrud)S ftd) 31t

fd)ciben; barwn, baf? baS Gljeweib im ftall bcS Ghcbrud)* auf feiten bcS Cannes jur

Sdjeibung berechtigt fei, ift cjier nid)t bic Webe iWatth- 19,»; 5, m; ugl. aud) 3)farf.

IC, i»). fittx bic größere (^lanbwürbigfeit bcS Referats bei bem «»weiten (iüangeliften

fpred)en aud) nod) folgenbe Xt^atfacrjcn- (irftenS baS ^eugntß bcS ^Ipoftcls Paulus

(1 Jior. 7, 10 fg.), weldjer, in Ucbcrcinftimmung mit bem jwetten (ioangeliften, baS (il)c-

fcheibungSocrbot Ocfu als ein unbcbingtcS faßt unb eS ebenfalls auf baS StBeib ausbcljnt.

3wciteuS bic ftttlid) tiefernftc ^orfteflung Öefu öom Gefeit bcS (5t)ebrud)S, wonach fdjon

bic btofe iöcgicrbc nad) bem C$hewcib cineS aubern Don il)tn als G'hcbrud) betrachtet wirb.

XrittenS ber Ginwanb ber xlünger Jefu beim erften (fbaugcliftcu
,

baß unter foldjen

Umfiänbcn cS juträgtid)cr fei, ftd) überhaupt nicht 31t ucrchelichcn (ÜJtattl). 19, 10). Vlttßcr-

bem ertlärt eS ftd) weit teidjtcr, wie eine fpäterc ^ilberung beS ftrengern \>luSfprud)S

3efu, als wie fpäter eine 3?erfd)ärfung bcS ntitbent erfolgt ift.

Xie ftrage, in welchen ^äüen 3efus bic Ghefdjeibung unb bic StebcrDciehctid)uug

(^efehiebener geftattet habe, ift bat)er eine müßige. Gr tyat fie überhaupt nicht geftattet.

9htr bürfen bic über biefen ^tinft erteilten iöclehningcn 3efn nietjt fo aufgefaßt werben,

als ob cr baS beftetjettbc Gl)ered)t ohne weiteres hätte umftürjen ober abänbern wollen,

bäumte er boch bas ©ebürfni§ einer iöerürfftchtignng ber mcn\d)Ud)cu Sd)wäd)e tum

feiten bcS («efeögcberS ohne Siberfprud) ein; wußte er bod) wol, bafe ber Jtrei* feiner
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Auöerwäf)lten ein flciner war (Üuf. 12,32), unb forberte er bod) fetncöwegö öon alten,

«10311 nur wenige fnnlnnglid) attögerüftet unb fittlid) burdjgebilbet waren. 9tuöfd)lie§ltd)

öon feinen Büngern öcrlangte er, ba§ fic in bem $>ienft am 9fctd) ©otteö aud) baö

£>pfer ber CEnthaltfamfcit oon ber ehelichen ©emeinfd)aft bringen mödjten (SDtatth. 19,n fg.).

3)er Auöfprud) öon ben Serfdjnittencn, bie ftd) felbft öerfd)nitten fjaben um beö £imutct-

rcidjö willen, ift bilblid) 31t fäffen ; er ift frei öon Schwärmerei, aud) nid)t jum sJ?ad)tljeil

ber (5t)e attöjulegen; Oefuö fteflt bamit mönd)ifd)e (fntl)attfamfeit an fid) nid)t fittlid) l)öt)er

alö baö djelic^e i'eben. dagegen machte er feine Oüngcr barauf aufmerffam, ba§ mit

ihrer £age, welche bie oofle Eingabe an ben SJafftonöbienft jiir ©rünbung bcö ©orte«

rcidj« erforberte, bie (S^c ober baö Familienleben, alö if)re iinget^ctttc Pflichterfüllung

Ijinbcrnb, uid)t worjl öercinbar fein biirfte.

pauluö fanntc ohne 3rocifcl bit Örunbfäfcc 3efu über (rf)c unb (SljcfReibung auö

ber Ucbcrlicferung unb fd)lo§ ftd) ihnen unbebingt an. Aud) er Keimt feine granbfäfclid)

ben (Sf)rificn gemattete (Sljefdjeibung. 3)?an r)at freilief) auö feinen Acttfeertmgen bie lieber

3cttgung fdjöpfen $u biirfen geglaubt, bafe bie fogenannte „bööwiHige Vcrlaffung" beö einen

(Regatten auf feiten bcö anbevn ein iRcdjt ber (5^cfrf)cibnng begrünbe. An ber be=

treffenben ©teile (1 Hör. 7, 12 fg.) befdjränft fid) jebod) ber Apoftcl barauf, öon ftd)

auö, olme bap ihm eine Uebcrlieferung über bie Anftd)t 3cfu in biefer Angelegenheit

üorläge, fold)cu d)riftl. 2$eref)clid)ten, weldje wegen 9ieligionöücrfd)iebenheit Don ihren

nid)t d)riftl. Chatten öcrlaffen worben waren, einen guten 9faÜ) ju geben. Swtächft

ift feine Meinung bie, baß auch ftcligionöücrfduebcnhcit ben djriftl. Zty'ti in ber Cft>c

nicht berechtige, baö Söanb ber el)clid)cn $cmcinfd)aft ju löfen, ba§ alfo 3. 33. ein Währenb ber

<i'hc in bie rfjriftt. Wemcinfd)aft aufgenommener (Ehemann feine Söcfugnife habe r fid) öon

feinem, eine töeibin ober Oübin gebliebenen, G^ctücib 31t fd)eibcu. ^Jad) feiner lieber

=

jeugung heiligt ber djriftl. £f)ctl in ber (Sl)c and) ben nid)td)riftlid)cn. 3n beut Fall

bagegeu, wo ber nichtd)riftl. Xl)eil öon ftd) auö ohne 3uthun Dc$ d)iijtlid)cn ftd) fReibet,

betrachtet ber Apoftcl ben d)riftl. Xf)cit «»fy ™ chr otd an Dcn anbent gebunben, bie

gilt ihm thatfädjlid) für aufgclöft. 3)aö fann man aber nidjt eine innerhalb bcö (Steiften

tlmmö geftattete (2l)cfd)eibung nennen. 2)er duüfil. ^Xl;ctl hanbclt ja überhaupt in einem

foldjcn $aü gar nict)t
f

er l)at nidjt bie geringftc Vcrantwortlidjfeit übernommen unb trägt

ebenfo wenig bie geringfte Verfdjulbung. (Sr anerfeunt nur eine ohne tyu uolljogcnc

3:^atfad)c, bereit Url)eberfd)aft lebiglid) bem nid)td)riftl. Xtyil angehört.

AuffaÜenb ift unftreitig bie Art, wie ^auluö bie Gnthaltfamfeit oon ber C^efchlechtö-

gcmcinfdjaft ber CS^e gegenüber beüoqugt (1 Äor. 7, 1 fg.; 7, 3$. 40). 9)ian barf fid)

Darüber nicht täufchen: er hält eö für „gut", wenn ein äRamt ein 2Betb nicht berührt,

unb er empfiehlt bie 53erehclid)tmg nur alö ein ^)etl- ober är3neimittcl gegen bie 33er-

fuchungen ber 0>efdt}ted^tÖlnft. 2lud) (Snthaltfamfcit in ber Gl)e würbe er rathfant fmben,

wenn nid)t bie @efd)lcd)tötuft baburch lcicf)t ent3ünbct würbe (1 Äor. 7, 5). Für feine

eigene ^erfoit fühlt er ftd) alö Unüerehelid)ter gan3 befriebigt, wenn er auch w lDci fcr

58erürfftd)tigung ber üerfchiebenartig angelegten 3ubiüibualitäten öor cr3Wungcner üi)t

lofigfeit warnt, unb nur benen baö Uttöcrehelid)tblciben empfiehlt, wcl^c eine ^aturgabc

ba3it in ftd) fühlen (1 Äor. 1, 7). Ü)aö (iölibat ber röm. ^riefter finbet baher nid)t int

mtnbeftcn einen ©tü^punft an ben 2Infd)auungen bcö Slpoftelö. Ucberr)aupt empfiehlt

ber Apoftel nirgenbö ein ?eben mönd)ifd)cr Bw^rfQ^OQ«1^^ u»ö Ginfamfcit. Seine

33cöor3ugung ber Ghcloftgfcit fteht in genauer 33crbinbuttg mit feiner lebhaften Erwartung

ber nal)e beüorftehenbcn iZßicbcrfunft (Shrifti unb ber infolge bcrfelbcn unauöbleiblidjcu

Clrneuerung unb Scrflärung ber ÜBclt (1 Äor. 7,26 fg.). Stehen bod), nad) feiner Ueber

^eugung, ben (Sh^iftcn große drangt alc unb $ottcögerid)tc unmittelbar beöor, unb wie

öiel leichter finb fold)c öon Unücrchclid)ten alö öon Familienöätern unb Jpauömüttent 311

ertragen! Slufeerbcm hätte fein mit bieten iöcfchmerbcn unb (Sutbehrungcn, weitläufigen

unb müheöollcn Reifen, heftigen Verfolgungen unb Freiheitöfirafcn öerbunbener Apoftcl

beruf ihm für feine
s^erfon bie @rünbttng eincö eigenen .'pauöftanbeö gerabe3u unmöglich

gemacht. Aud) lägt ftd) nicht beftreiten, baß Verehelichte mehr öerflod)tcn fmb in irbifd)e

Sorgen unb Neigungen alö Unöcrehelichtc (1 5for. 7, 33), obwol auf ber anbem Seite

bie lefctern aud) wieber leichter ber 33erfttd)itng )Ut Selbftfud)t unb 3ur ®leid)gültigfeit

gegen bie ^ntereffen ber mcnfd)lid)eu Öefcttfchaft unterliegen.

Om übrigen hotte ^auluö ein lebhafte« Gefühl öon ber SBidjtigfeit ber ^fli^ten,
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welche (Seeleute ftd) felbft unb ilnen Siinbcrn fdntlbig ftnb. Er ermahnt bic TOnner
wr £iebe gegen if)re SBeiber, weil ftc oftmals burd) $ärte fehlen, unb bic Sciber $uni

$ef)orfam gegen bic SDfänncr, weil ilmt, als einem Äenner beö menfd)lid)en £crjenö, bic

weiblichen Untngcnben ber EigenmiHigfeit unb 9?ed)thaberei wof)lbcfannt ftnb (Mol. 3, 1* fg.;

Eph- 5, 22 fg.). Senn er baä 33er()ältnip be$ Ehemannes jum Eheweib mit bemjenigen

Ehrifti jur ©emeinbc üergleicgt, fo bqeidjnct er beSljalb bic Ef)e nid)t als ein „(#e

heimniß", als etwas Uebernatürlid)eS ober gar als ein „Saframcnt" (Eph- 5,3*; bic

SSulgata überfefet mysterion mit sacramentum ). AIS ein ©efjcimmfj erfdjeint ilmt nur

baS SBerhältnife (S^rifti $u feiner ©emeinbe mit 9?ürffid)t auf bic beoorftehenbe Sieber

fünft beS £crrn, ber als ber t)immlifd)c Bräutigam feine irbifdje SJraut heimholen wirb

(f. aud) Sttattf). 25, i fg.).

Ungeachtet ber Abmahnungen CF^rifli unb beS ^auluS oon ber Schließung einer

Ehe lebten bod) einjetne Apoftel, 3. 33. ^ctruS, in ber Ef)e (Wlaxt 1,30 fg. ; 2)?attf).

8,14; Vuf. 4, 3»; 1 ftor. 9,*)#
unb bic fpätere SJorfkUung, baf? bic ^crct)clia^ung für

einen ^reSbttter ober Söifdjof uupaffenb fei unb fid} nid)t fände, finbet in feiner einzigen

neuteft. Stelle eine Stüfec. Die in ben ^afioralbriefen (f. b.) enthaltene S3orfd)rift, baf;

ein SSifdjof „Eines SctbeS 3J?ann" fein foQc (1 Jim. 3,2; Sit. 8,«), bient jum beweis,

baft nod) im i'attf beS 2. Oahrb,. bie ©emeinbeoorftchcr in ber Siegel üerljeiratfjet waren,

unb nur polngamifdje 93crbinbungen, toeld)c unter ben Ehrifieu nidjt ungewöhnlich gc

wefen m fein feheinen, ober mehrmalige 3?erct)etid)ungen (fucceffioe ^olngamic) foflten

bei 53ifd)öfen nidjt gcbulbet werben; ber 93ifd)of foll gerabc auch a^ ^amilienbatcr oor

wurfsfrei unb ein $orbilb für bic ©emeinbe fein (1 lim. 3,< fg.; Sit. l,e). Allerbingti

njurbe bic jweite Et)e fdjon früh a^ etwa« betrachtet, waS ftd) für eine chriftl. Sitwc
nid)t fehieft (1 Stox. 7, s; 1 Xim. 5, 9), unb ber S3erfaffcr beS erften JimotheuSbricftf

empfiehlt auch Deshalb bie „eigentlichen", b. f>. fittlieh würbigeu, nur einmal öcrcfjelicfjteit

Sitwen ju ernfilid)ftcr $erürfftd)tigung (1 lim. 5, 3 fg.). Dafe 1 Jim. 5, u bie Siebcroer^

hetrathung ber jüngern Sitwen anbefohlen werbe, ift wegen 93. 9, wonach nur einmal

üerheirathete Sitwen als ber Unterftüfeung würbig gelten, nidjt wahrfcheinlid), unb ber

AuSbrurf veoTs'pai („jüngere", 14) ift bafjer oon jüngern wciblidjen ^erfonen überhaupt

$u beruhen (ogl. auch 23aur, ,,^autu«" [1. Slufl., Stuttgart 1845}, @. 497 Itam.).

©genthümlich ift noch bem 9?. X. bic milbere Söcurtheilung beö (Shebrudjö. Die

3oh. 8, 1— 11 aufgenommene (Srjählung oon ber Ehebrecherin ifl '«in „ apofrtjplnfdjcs

Document" (Weener, „ftritifch crcgctifchcö £>anbbud) über baö (Soangclium bcS

Oohanneö" [4. Slufl., ©öttingen 1862], @. 213), fonbem auö einer altern Eoan

gelicnfchrift bem jungem liierten (Söangclium einoerteibt worben, nachbem cö in

ben fogenannten fanonifcheu (Ebangclien feine bleibcnbe Aufnahme hatte ftnbcn

fönnen. Die öqählung ijl bem (Sharafter Oefu ganj angemeffen, fonntc aber, ba

ber (Shcbrudj namentlich öon fHtrn bcS Seibeö bei Guben unb Reiben alö ein fdjwcrctf

Verbrechen galt, leicht Anftoß erregen unb Ocfu unwürbig erfd)eincn. Oefu« wirb ber

felben jufolge oon ben Schriftgclehrten unb ^hörMacru aufgeforbert, fich über bic Tobc^
würbigfeit (3 9Rof. 20, 10; 5 SRof. 22, 23 fg.) einer auf frifcher Zfyat ertappten qualU

ficirten 6hcorec^crm 3U erflären. Aud) in biefem ^all fonntc er, je nachbem er entfdjicb,

als ju \af ober als ju fireng oerfchrien werben. Seine Aufforbcruug an bic Anfläger,

»eiche ben ^atl oor bie röm. (^crid)tc hatten bringen müffen, bic 33erbred)crin JU fteinigen,

im 8aU, ba§ fie fich fclbfi fdjulbfret fühlten, enthält in «erbinbung mit bem Auöfprud)

(Ooh- 8,11): „Auch id) berbammc bid) nicht", eine principiellc Jrcifprechung , unb ÖcfuS

anerfannte mit bcrfelben, ba§ bie im mofaifd)cn ©efc^ für ben Ehebruch fttpulirte Sobel-

in qualifictrten ftdUtn StcinigungSftrafe eine inhumane fei. Der wahre (^mnb für biefe,

in ber neuern Öefefcgebung cnblid) jum Sieg gelangte Anficht, liegt in ber tiefern (itt

liehen Anfdjauung Oefu, nach todfyx bic unjüchtigc Scgierbe oor ©Ott wcfentlid) ebenfo

oerwerflich M* aie öic süchtige t)anblung. Der (ghebrud) wirb in ben apoftolifdjcn

Vaflerfatalogcn unter ben „Serfen beö 5^M"«heS" aufgezählt, unb bie Ehebrecher werben

mit ben übrigen Vafterhaften bom 9?eich ©otteö auögcfchloffen (®al. 6,19; 1 Äor. 6,9),

tt»e«halb auch D *c reformirte ^ira^e, ihrer biöciplinarcn ^rarie gemä§, notorifdje Ehebrecher

öon ber Dl)e^nQhmc am ^Ibenbmahl au«fchlo§. S3on weltlicher Söefrrafung betf EhcbrudjS

ift bagegen im 9f. X. nirgenbö bie »febc, unb ber Hebräerbrief überweift gerabesu lln

Jud)t«oergehen unb ben Ehebruch bem göttlichen Bericht, wol beehatD» weil Sünbeu
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biefer 9lrt tfjeilß bcr kucltlic^en Strafgcrcd)tigfeit fid) cutnehcu, tf)cilß überhaupt nid)t cor

bicfelbc gehören (£ebr. 13, *). 3u bcr Stelle Jtap. 4, 4 beß Oafobußbriefß ift lualjr

fdjeintid) nid)t jjloi'/oi' ((5f)cbred)cr), fouberu nur |j.oixaX(5£^ (($hebrcd)crinncn) ju lefen,

unb bcr Außbrurf fclbfi ift nid)t cigentlid), foubern im bilblidjcn Sinn ju bcrftef)eu Don

ben ©emeinben, an mcld)c baß Scnbfdjrciben beß iöricffteücrö gerietet ifi, unb wcld)c,

uad) alttcft. Anfctjaiiung (3cf. 57,3 fg.; (£j. 23, j), wegen ihrer bermctttidjten ©cfhtnung,

alß G^cbred)erinucn , b. t). alß foldjc ©emeinben betrachtet würben, bic ben ißunb betf

©laubcnß mit ©ott, it)rem Inmmlifdjen (*hehcrrn, treuloß gebrodjeu t)atten. Sd)enfel.

Gtebrnd), f.
<5t)e.

^cgcfcbc, f. Ghe.

Cyljcftticibniig, f. Gtje.

G'hcucrbote, f. Gtje.

Grjjrt, (£^rc ©otteß, Crtjrcrbictung
, Iffjrenbcjcigungcn. T>er 53cgriff bcr (Stn*c ift

in bcr $3ibcl ein boppclfeitigcr; cincßtfycitß bezeichnet er bic Anerkennung bcr Horjügc unb

^oUfonnneuljcitcn jemanbß feitenß auberer (4 9Nof. 24, n; 1 ©am. 15, 30; SÄaL 1,«;;

Spr. 3, 35; 29, 2:»); anberntt)cil8 bejcidjnet er ben Inbegriff biefer dornige unb 3M
fommcn{)citen fctbft (^tob 19, 9; f\. 62, s). fiMrb in elfterer $c$icl)ung befonberß bie

ftragc uufere Aufmcrffamfctt auf fidj jietjen, ob unb inwieweit bic 3Mbcl bie pcrfönlict)e

(Sljrc, ben guten Namen alß ein crftrcbenßmcrtr)cß fittlid)cß ©ut bctradjtct, fo nimmt in

(enteret 33ejtef)ung bcr begriff bcr (Sipe ©otteß, ber unß fowol im A. wie im N. £. an

einer Ncitje Don Stellen entgegentritt, überwiegenb unfer Ontereffc in Anfprud).

1) (f^c ®Otte«, Siebcrl)olt wcd)fclt in bcr öibel, tnßbcfonbere im A. X., ber

^inwetfi auf bic ßt)rc ©otteß mit bemjenigeu auf ©otteß Serfc ($f. 90, i«), ober aber

auf feine ©roßtfjatcn (^f. 96, 3), ober auf feine ©crcdjtigfcit ßßf. 97, e), nidjt miubev

mit bemjenigeu auf feine fycitige SRajefiBt (3cf. 6, 3), auf ben Namen ©otteß ($f. 102, 1. c);

oft cnblid) and) cntfprid)t ber <£i)xc (Rottes einfad) ©ott fclbft OJJf. 57, c; 108,«; 113,4).

©anj befonberß lehrreich ijt in biefer £infid)t eine $erglcid)iing öon £>ab. 3, u (tjebr.

£ert 2, 14) mit Oef. 11, 9, inbem ber iüngerc ^roptjet (A>abafuf) ba unbebenftid) bie

„(Stjrc ©otteß" einfügt, wo ber ältere Scfaja lebiglid) ©ott gefegt hatte. Älar ijt au*

bem Aufgeführten, baß bic „(Sine ©otteß" einerfeitö bcr bie göttlid)c 3?oüfommcnheit

außmadjenbc Inbegriff bcr (5igcnfd)aftcn ©otteß fein muß, anbererfeitß aber biefeß

wieberum nur infofern, alß (ögl. befonberß "}*f. 57, 0; 72, 19) jene $oüfommeut)eit für

bic ill'clt auf?er (^ott funb unb offenbar wirb. 2Bcnn aber fo bic Öhre (9ottc8 mit feinem

Üs?efcn, nämlid) mit feinem erfdjeinenben ffiefen fich beeft, fo leudjtct ein, bafl ein Auf

geben ber Ghre feitenö Öottcö jugleid) ein Aufgeben feiner (Sriftcn^ für bic äBclt fein

würbe. £ält man biefe« feft, fo begreift fid) ber cigenthümliche Auöfprud) 3cf. 42, rf

48,ii, baf? @ott feine G"hrc niemanbem abtreten werbe; fo begreift fid) überhaupt bic

mehrfach fid) fiubcubc SBejeidjnung C^otteä im 91. alö cincö eifrigen, b. h« auf feine

(ifjrc eiferfüchtigen Öottcö (2 Sttof. 20, 5; 34, 14; 5 2Nof. 4, 24; 32, ie. 21); fo begreift

fid) aber aud) anbererfeit* bie Nothwenbigfcit ber Ancrfennung bcr göttlichen Ghrc feiten»«

ber Dcrnünftigcn Circatur; fo erhellt juglcid) bic Pflicht bcr Anbetung unb Verehrung Öottc*

für ben SHcnfdjen (^3f. 19, s; 113,4.»; 138, 5). Xicfc Ancrfcnuung bcr göttlichen

üKajcftät braucht fid) aber burd)auf nid)t auf baö Vob unb ben ^reiö ©ottcö (fl 96, 3. 4)

ju befdjräufcn; allcö m'clmehr, waö bcr 9)?ciifch tl)iit, fantt unb fod fo bcfd)affcn fein, ba§ etf

©ott Gl)rcn gereicht (1 .Hör. 10,21). So wirb bic ©Ott cigneube ^crrlidjfcit (<&fyct) ui einer

unerfdjöpflicheu £lucüe bcr 9lncrFcnnung bcrfclbcn, bcr (ihrerweifung feiten« betf SRettfc^en.

2) (5h ve bcu ^cufd)cn. Xafr überhaupt bic pcrfönlid)c C5l)rc, bcr gute Name
ein erftrebenämertheö fitttid)cö ©ut fei, wirb im 91. X. wicbcrl)Olt außgefprochen. Xcr
Spmd)bid)tcr bcjcid)itct ben guten Namen alß etwaß, baß großem Ncidjtfjum üorjujiehen

fei (Spr. 22, 1), unb ber ^>rebiger Salomo will U)n l)öhcr gefehlt wiffeu alß föftlid)ftci5

Del (itap. 7,i). (iin cigentlicheß ©ebot nun freilid), für Erhaltung beß guten Namenß
beforgt ju fein, finbet fid) im 9(. Z. nid)t; bcr Sprud)bid)tcr bcfct)ränft fid) auf bie

(Sonftatirung ber Xl)atfad)c, baf? lebiglid) bie SBetfen (Shre erwerben (itap. 3, 35). Urft

Ocfuß Sirad) will, baß ein jeber uad) feinem ^erbienft fich ®hre 9 C ^ C 10
» 28) uni)

[teilt cß alß eine ^flid)t l)iu, fein 9lnfehen nidjt befd)impft werben ju laffen (Map. 3<), 2» fg.;

41,i2). immerhin aber foU biefcß Streben nad) Qtyve fein cinfeitigeß werben; ftetß foll

fich fecV ^f"fch feiner llnuoUfommenljcit unb meufchlidjen Sd)mad)l)eit bewußt bleiben

:
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er foU fidj fclbfi efjrcit mit Xemutfj (Sir. 10, ss). XaS 9?. X., fiaft beffen, bafe e$ bie

S^re oon ©Ott allein 511 fudjen gebietet (3ot). 5, 44), f^t für baö au8brüeflid)c ©ebot

ber Safuning beä guten dornen« Feine Stelle, null überhaupt auf baß Urteil anberer

nidjt afljUDtct gegeben roiffen (1 Hox. 4, 3), olme bod) barum fid) ju oerfdnoeigen, ba§ in

beut ©croiffen anberer offenbar 31t fein unb bei anbern einen guten Veumunb ju Ijabeu

nid)t etroaö gänjlid) ju UnterfdjäfcenbeG fei (9 Äor. 5, 1*1
; 1 Jim. 3,8). So roirb beim

aud) nidjt etwa ba8 Streben ber Grfjaltung eines guten Ramend überhaupt üerbammt,

üielmeljr nur baö tabetnäroertlje ^pafdjen nad) (S^re (3of). 5, 41. 44); unb nidjt Mo« ba$

Seifpiel beö fyadvii (1 Äor. 9, is; 2 Üor. 11, 23 fg.; 9lpg. 16, 37), fonbern aud) baäjenige

be$ Gerrit felbfr (2ttattlj. 12,2a fg.; 3ot>. 8,12 fg.) 3eigt bem (^riften, roie unter Um
ftänbcn nad)briicflid)fte Vertfjeibigung beä guten Warnen« gegenüber boäljaften Verleum-

bungen geboten ifL Ommertyin aber roirb ber
s
2tccent lebiglid) barauf gelegt, baft man

anbern foUe bie fdjulbige Gljre erroeifen (Jttbin. 12,3; 1 Kor. 12,22); für (S^rijiuö 3ubem

ift, Sdjmad) unb Verfolgung ertragen 311 muffen, fjöd)fte (Sbre (9)iattl). 5, 11. 12; ogl.

aud) «pg. 5, «1; Ogl. 2 tfor. 4, n; l£pl). 3, 13).

3) Grffrenbcjeigungen, Gfjrerbietung. 3cmanb roegen feiner pcrfbnlidjeu

(jigenfdjaften ober aber wegen feiner foäalen Stellung burd) gcroiffe &t\d)tn, 2)?erfmalc,

©eberben audj äufjerlid) feine .$od)ad)tung funb$utl)iin, ift ein in ber menfdjlidjcu

"JZatur allgemein begriinbetc« Söebürfnifc, bem mir ebenbeSfjalb fafl bei allen einiger

mafcen gebitbeteu Nationen alter ober neuer 3eit irgenbmie in ber Sitte ftedjnung ge

tragen finben, infonberf)eit baburd), bat? für geroiffe in ähnlicher Seife tjäufig wieberfCitren be

Vertjältniffe unb Vorfominniffe ftd) beftimmte formen feftgefe^t ^aben, burd) weldje bev

eine bem anbem feine $ld)tung an ben Xag legt, ©anj befonber« rcid) an folgen Um*
gangäformen ift ber Verfefjr ber 2Rorgenlänber untereinonber unb jtoar feit ben ältefien

Reiten bis auf ben heutigen Xag. Stfan fann unterfdjeiben ^toifdjen folgen (Sljreu

bejeigungen, mie fic ber DJicberc bem an ^ang £öf)ern gegenüber für geboten fyält unb

welche alfo mcljr unter ben begriff ber G^rerbietung fallen, unb foldjcn, meiere ©leid)

geftellte bei bem Verfcfjr untereinonber m beobachten pflegen unb bie alfo mein- ba8 ©ebiet ber

reinen conoentioneflen £öflid)tcit betreffen, ^picr Ijaben wir e« nur mit ben erftem 31t

tfjun (über leöterc f. ©rufe). Unter ben Slrteu, burd) roeld)e ber fiebere bem £)öf)eru

beim ^ufammentreffen mit iljm feine (Stjrerbietung ju bejeigen pflegte, nimmt bei ben

Hebräern, mie überhaupt bei ben Orientalen unb aud) bei ben alten «egnptcrn, bie erftc

Stelle ein.ba« tiefe Sidjocrneigeu oor jemanb, oft biö 3ur Grbc, nnb bann rool mit

einem beugen ber knit oerbunbeu (1
sÄof. 18,2; 19, 1; 23,: u. b.). Um mbglid)ft

ftarf auf biefe iB?etfc feine Xeootion ju bejeigen, miebcrljolte man baö Sid)Uerueigcn

autt^ me^reremal bis 3U fieben malen (1 ÜJiof. 33, 3). On anberer iBcifc t^at man
biefeä, inbem man fid) gerabeju mit bem Körper auf ben SPoben marf, fobaj? baö Sin

gefid)t bie örb c berührte; ber Hebräer bejeic^net biefcö aÜ ein fticberfalleu auf« ^ngefidit

(1 ÜRof. 17,3.i/; 4 20?of. IG, 4. 22); oft freilid) mar biefcö oon bem Sic^oerncigen biö

jur £rbe nidjt ocrfd)ieben (1 Sam. 25, 23). Xe« blofen SSeugcnd ber Knie alä eine«

3eid)enö ber (i^rerbietung ööfycrftefjcnben gegenüber roirb 2 Äön. 1, 13 (Srroätynung getljan

i^fonft ift baffelbe ^äufig ßtidjcu ber Xeootion ©Ott gegenüber [jNidjt. 7,5.6; 1 Hon.

8,54; (ifra 9, sj; inroiefern freilid) biefe« ifniebeugeu oon bem Sid)Oerncigcn ober 3111

ßrbc ^ieberfaüen ocrfd)ieben unb ob c« nid)t oietme^r mit bem einen üon beiben 311--

fammenfalle, bürftc fe^roer ju entfReiben fein, iöcfanb fid) ber an Stellung fiebere auf

einem i)veittt)ier (Äamel, Gfel) ober aber auf einem Sagen fiecnb, fo fprang berfelbe

beim 3u
t
at"mcn^cffen mit einer Wefpcctäperfon ^erab unb mad)te bie entfprca^enbe 5ßer

beugung (1 ÜNof. 24, c<; 1 Sam. 25, 23; ogl. 2 Kön. 5, 21). ©efanb man ftd) bei ber

Slnfunft einer angefe^enen "^erfönli^feit in fifcenber Stellung, fo pflegte man ftd) 311 er^

Ijebcn Hö'wb 29, 1); infonber^eit Ijatten Oüngere oor 58eja^itcrn auf3uftc^en (3 3)?of. 19, 32).

Ifine auberc «rt, bem £öt)crfte^enben gegenüber fein Seroufetfctn oon ber focialen On-

ferioritat au beu Xag ju legen, mar, bafe man nia^t nur, roie roir Jtt tl)im pflegen, ben

Ängerebeten al« feinen §erru bezeichnete, fid) felbfi alö feinen Xiener ober Knedjt, fonbem

ba§ man aud) oon ftd) in ber britten iScrfon rebetc (1 2Rof. 18,3; 19, 2; 33, 3; ogl.

24, is; f. aud) Kurier, „Säuberungen burd) ^alafiina" [^iirich 1865), S. 8), ja man ging

hierin biö 311 ber für unfer ©efüfjl roiberroärtigen Verleugnung feiner perfönlidjen Sürbe fort,

bajj man ftd) fclbft mit Schimpfnamen belegte, roie 3. mit bem Hainen Apunb (2 Kön.

»ibfl-Vtrifoit. 11. -
r
>
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8, is) ober gar tobter $unb (2 Sam. 9, s). Die Ijödjfren Ehrenbezeigungen behielt ma

für bic Spifcen ber ®cfellfchaft: ftürflen, Statthalter, gclbherren u. f. w., unb jmar

gewtffe aufterorbentlidje Borfommniffe: für ben feierlichen Ctinjug eine« ncugouäbUn

Äönig«, eine« ftegreierjen ^elbrjerrn u. f. w., oor. 2Bie bei folgen Angelegenheiten öoi

feiten berer, bie ©cgenftanb ber öffentlichen -Jpulbigungen waren, burcr) Entfaltung einq

anwerft cii fxad)\ ber Sd)auluft be« Orient« foweit al« irgenb möglich Rechnung getraget

warb, fo würbe auch ötm f"tcn %oit& in &tityn ber Ergebenheit ba« Aeußcrftc ge>

leifiet. Unter bem 9?uf: E« lebe ber Äönig! bei ben klängen ber SHuftf öon ftlötaij

Eümbcln unb Xrompetcn, unter Oubelrufen unb jVreubenfdjaÜ hielt ber neugewät)lte Äönij

feinen Sinjug (1 Äön. 2, *o). An bem Oubelrufen pflegten infonbcrl)eit auch D ' c faoim
ftd) ju bett)eiligcn, weinte auch ml ju bem Älang oon flöten unb anbern Onftrumentcn

ben einjicljenben Sieger in liebem unb (befangen Derl)crrlichten (1 Sam. 18,6. 7). Damit

ber ftu| be« ©efeierten nicht bie rauhe profane Erbe betrete, breitete man auch ^eppiefc

ober Äleibcr fym (2 ftön. 9, 13), eine Sitte, öon welcher laut SRobinfon („^aläftina", \\

383) juweileu auch jefct noch, wenn auch oderbingd fct)r feiten, in ^aläflina BeifpttU

fidj finben, unb frreute baju wol auch noch ©traten au f Den 3& e9 hm ' 3u8Wd) Bannte

jweige auf bcnfclbcn auöbrcitcnb (ÜRatth. 20, s). ©efdjah ber ßinjug bei 9fadjt, fo

jünbete man auch Garfeln an (2 Stfaff. 4, 22). 9?od) fei erwähnt, bafc man einen anbern

auch baburd) $u ehren pflegte, ba§ man it)m einen (St)rcnpla(j anwies, al« welker fchon

im Alterthum unb fo aud) bei ben .fjebräern bie rechte Seite galt (1 Äön. 2, 19', 45, 10;

110,i; Sftattt). 25, 33); ogl. ^ier^u 3at)n, „Biblifdjc Archäologie" (Sßien 1818), I, 2,

§§. 199—204, wofelbft man auch^ D *c ^eDr - ^ittc erläuternben, Stellen au« £>erobot, Srrabo

unb anbern Elaffifern, fowic au« ben 9icifcbefchrcibungcn ^licbuhr'e unb Eharbin'«, Dem

2Bcrf Arüicur'ö „Uebcr bie Sitten ber Araber", au« $armar'« „Beobachtungen über ben

Orient", beutfd) oon ^aber (Hamburg 1772 fg.), Cebmann'« „Bermifd)tcn Sammlungen
au« ber 9?aturfunbe jur Erflärung ber Schrift", beutfeh oon ©röning (SRoftocf 1786—95),

unb anbern Sßcrfcn Ocrjeichnet frnbet, fowic bie neuern SRcifebefcfjreibungen oon 9?obinfon,

9?üppeU, Xifefjenborf, fturrcr u. a. (S. aud) Beleibigung.) Sehr ab er.

(5farc $otte«, f. Ehre,

ehrcnbcjctguitgcn, f. Ehre,

©hrcrbictunp, f. Ehre.

^ Iiiiö, ein dichter in Sfrael, Bcnjaminit (1 Etjron. 7, 10), Enfet ober Urenfel be« Ben
jamin (ogl. 1 5D?of . 46, 21 mit 1 Et)ron 8, 5), ber -3frael oon bem Ood) be« Ütfoabiterfönig«

Eglon (f. b.) befreite. (Gelähmt an ber rechten «fcanb führte er um fo fräftiger bic linfe;

benn ein wirflid)c« (9cbrccf)cn, unb nidjt blo« ÜHangcl an Ucbung ober bic ©ewohntjeit

mit ber linfcn 31t fämpfen (Äöfler, „Erläuterungen ber Schrift «. unb 9?. 2. au« ben

Stafftfern" (ftiel 1833], S. 128), fdjeint il)n am (Gebrauch Der regten Jpanb gc^inbert 311 haben.

Am §of be« 3)?oabiterfönig« 3U Oeric^o wot)lgelitten, benu^te er mit orientalifcher Schlauheit

ba« SBertraucn Cfglon'«, um ihn, nach Ücberreidjung be« feit 183at)ren bezahlten STribut«, unter

bem Borwanb einer oertraulichen 2Rittt)eilung, mit einem jweifchneibigen Schwert mcudi

lerifch niebersuftoßen (^icht. 3, ts fg.; Oofcphu«, „Altertt)ümer", V, 4, 2 fg.). <£*

gelang it)m 31t entfommen, feine ?anbölcutc in bem bic Ebene oon -Dericho begrenjenben

2Balbgebirge 31t fammeln, bic unoorberciteten SWoabitcr in ber erfien Befiür3img 3u über

rumpeln unb ihre ftreitbarc 2)?annfchaft (10000 Ü)?ann) niebcr3uhauen. Die 9?iebertage

war fo entfeheibenb, ba§ Ofract nun 80 Oat)re oor ben SWoabitern SRutje fyattt. Sgl. aud)

Gwalb, „©cfdncfjte be« »olfe« Ofract" [3. Au«g., ©öttingen 1865], U, 526 fg. Sdjenfel.

©djC, t)ebr. 'allon, 'elön, 'alla, unrid)ttg überfc^t Luther auch 'elah alfo, Welche«

2Bort bic Serebinthe (f. b.) bebeutet (fticf)t. 6, u; 1 CShron. 11 (10), 12; 1 äön. 13, 14;

lüWof. 35, 4; 2 Sam. 18, »). 3?on aUcn SBalbbäumcn treffen mir in ^aläflina bie

(Siehe am meiften oerbreitet unb 3War in ücrfchicbencn Arten, bod) fo, bafj unter ihnen

bie Stein- unb bic Baloniacidje bei weitem oorwiegen. 3m (Gebiet oon Oubäa unb

Samaricn bi« 3um Äarmel fam un« bic erftere befonber« häufig 3U ©cficht, in Galiläa

mehr bic lefcterc, mel^c auch m Ofi|orbanlanb oorherrfcht. Die berühmten ©djentoalber

«afan« befielen au« Bäumen biefer Art.

Die Steineiche (quercus ilex pseudocoeeifera) 3eichnet fich au« burd) immergrüne,

länglich ^runbc, fägeartig erahnte, unten wei§lid)e, oben graugrüne fleife Blätter, bie

oiel Heiner finb al« bieienigen ber beutfd)en Eiche, mit welcher fte fonft im Auffrreben
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majeftätifdjer (#röße mcttcifert. 9?ad) pootzx befielen neun 3efmtf * Dc* Straudnoalbe*,

ber ben Äarmct überfteibet, aue Stcineidjengebüfd).

Die Baloniaeiefye (quercus aegilops) trögt auf fnorrigem Stamm eine mit glänjenb
mi grünen, breiten Blättern rcidnjefdunütfte Jerone, fteigt nidjt fo ftottlid) unb fdjtanf auf-

"8 n warte wie unfere (Sid)e, fonbern erreicht fclbft bei einem Umfang tum 7 ftuß »ify meb,r

b'ff ale 25—30 ftuß £iu)e. G^re großen, immer grün bleibenben ©djeln bttben rob unb

$ I gefotten eine beliebte 9?abrung bei ben Eingeborenen unb werben bcebalb ^aufenmeiö auf

bic 3>Järtte gebraut.
<j* SBä^renb ce bleute noch, bftlid) oom Oorban in einzelnen (Megenbcn biegte (5idjen=w Wölbungen gibt, fudjen mir bieffeit bce ftluffee „oon Dan bie nach, Beerfeba" um»
»s fonfl nach, einem fötalen. 2ÖoC fmb bie §ügel nid)t feiten, wetd)e mit ©ajcngebüfdb,

bewadjfen finb; allein baffelbc entwirfelt ftä) nic^t jum Baummalb, weil bic 3icgen bie

'fl* jarten Sdjößlinge abfreffeu unb baburd) bae Sßadjetijum b,emmen, femer weil ber Araber
* oon 5°*ftcultur nidjte oerfiebt, fonbern ben Strauch, fdwn fammt ber SEßurjel auerobet

eif? unb ju &o$len oerbrennt. Dafür gibt ce auf freien «Stellen einzelne burch, Hilter unb
"
J- ©röße auegejeidmete Bäume, meldje bae Bolf faft abergläubifd) oereljrt, in bunfler

(Srinnerung an ben Baumcultue längftoergangener 3«tcn - ^ ol a) ein Baum if* bie

n&s $lbrabameeid)c (quercus ilex pscuducoccifera) unweit nörblieb, oon $ebron. llnfcrc 2Keffung

ergab für ben Stamm unten einen Umfang oon 32 ftuß unb bie ^eripberie ber ftrone,

> 15: bie fdmn 20 #uß ob ber (Srbc burd) Ibctlung bee Ungeheuern Stammet beginnt, maßen
• *' wir 311 95 Stritten. Die Anfänge biefcö Baumee reiben otyne 3wctfc l ^cf SRütel«

* alter 3itrürf; ftanb er bod) bereite im 16. 3ab,rb,. in tytv Bercb,rung. Soldje einzeln;
'm fte^enbe gewaltige Gridjbäume, welche ben Stürmen oieler Stfenfdjenalter ftanbb,ielten,

m befaßen auch, bie Bewunbcrung ber Ofraeliten, baljcr bie Bolfegcmeinbe unter großen

5° Siefen jufammenfam, man unter ib,rem Statten opferte unb geliebte Jobte ju tyren
tö- Aiifccn begrub (!ftid)t. 9, 6. 37; 1 3)?of. 35, *). Siefen, auf einfamer $ö^e emporragenb,
m - unter befonberm sJ?amen beut Bolf befannt, bienten bem 2Banbercr $unt mitlfommeneu

Jßegweifer in menfdjenarmer (9egcnb (1 Sam. 10,3). %u8 bem b,arten jä^en §ol$

fdnrifcte ber £eibe ©ö^enbilber unb bie Snrer polten fid) Giesen oon i^afan ju 9?uber^

bänfen (Oef. 44, u; öj. 27, e).

3luf bem $)ügellanb am nörblidjen ^uß bee Xabor finbet ftd) eine 3J?ettgc uralter

33aloniaeid)en, bie einen üppigen 2Biefengrunb überfchatten. Doa^ feiner biefer 33äume

beftfct ein eigentlich^ imponirenbeö 31uefcben toic jener ?lbrabamebaum, unter bem nad)

ber ©olfefage fcb,on ber berühmte Stammoater fid) gelagert Imben fofl. ^urrer.

CvidiflrmiD, genauer überfetjt baö Dercbintljenthal. 3n biefem £b,al la8 ®P¥*
'' Dammim, baö beutige Damun. (Se bejeicb,net bah,cr baffclbe ben großen 2öabi Sflafarr,

ber unweit meftlid^ oon ben Salomonetcidjen feinen Urfpntng nimmt unb im Vauf nacb,

^Lbenb Inn bei Xtü 3öfarijeb baö (Gebirge oerläßt, um unter bem Tanten SBabi Samt
bie p^iliftäifa^c (Sbenc jtt burcb,jieben. Äuf biefem iffiege fommt er etwa eine ^albe Stunbe

nörblic^ an ?(«bob oorüber. (Sigene Betrachtung berote« un«, mic ber 2Babi mit feinem

breiten, ücrfjältnißmäßig ebenen X^atgrunb eine 9?aturftraßc bilbete, auf melier ce ben

plntifiinfd)cn beeren ^ur &cit Saul'e unb Daoib'e nic^t febmer würbe, inö Gebirge Ouba
cinjubrmgen. Bei Gp^ce Dammim fiel jene Sdjladjt oor, in melier nach, bem Sieg

Dantb'G über ÖJoliatb bic ^fjWfto oon ben 3fraelitcn aufe .^aupt gefplagen würben

(1 <Sam. 17,i fg., 1^ fg.; 21,»), gurrer.

©ib. Unter bic widjtigften ^flidjtcn, weldje bie SRdtf(|en gegeneinanber ju erfüllen

baben, gehören bic 2Ba^r^aftigfcit in i^ren Äuöfagen unb bic Dreue in ber Erfüllung

ber abgelegten 33crfpred)en. Allein je widjtigcT biefe ^fliajtcn ftnb, befto geneigter war

man oon jcb,er, wemt felbfifüc^tigc Ontercffen unb gef)affigc Vcibenfcbaftcn ine Spiel famen,

fte gu übertreten. Da^er fommt ee, baß man oon ben ätteften 3c^cn bcr au f SDHttcI

bebaut war, in wichtigen göücn bic 2Wenfd)en ju bewegen, bic 2Baljrbeit ju bezeugen

unb t^rc ©elöbniffe treulich, ju polten. Daejenige Littel, weldjee am frii^eften unb am
aügeinetnften ju biefem 3»erf in «nwenbung fam, war ber ©b. SBirfliaj ftnben wir

audtf benfelben oom grauen SHtcrtfuim an bie auf ben beutigen Jag bei allen 53ölfern,

unter ben mannicbfaltigften formen, immer in innigem 3nfammenb,ang mit ber Religion,

unb barum befto heiliger gehalten, je größer bie SRadjt war, weldjc bie Religion auf bie

2Wenfc^en aueübte.

5*
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Den Scripten bcr ©encfi$ jufolge mar bcr Gib fdjon in bem patriarchalifdjen

Zeitalter gebräuchlich , unb $roar forool jur Betreuerung Don ttulfagen al$ oon Ber=

fpredjen unb ©elöbniffen. On ber ftömilie Äbra^om'Ö würbe bcr Gib bei ©ort, bem
allmächtigen (Schöpfer Gimmel« unb ber Grbe, ber in ifjr ber einzige legitime ©egenflanb

ber Anbetung mar, geleiftct. Die cinfac^flc ftorm bcr Gibeäleiftung mar bie, bafe man
feine $anb ju ©Ott emporhob (1 9ttof. 14, 22). 3ur Betreuerung oon Berfpred)en legte

man juroeilen bemjenigen, bem ba$ Berfprcdjen abgelegt rourbe, bie Jpanb auf bie £üfte

(l 3J?of. 24, 2. 3; 47, 29— 31), eine fl}mboliftf)e |)anblung, beren (Sinn bunfel ift. Bei

2lb|"d)liefjung öon Bünbniffen errichtete man einen (Steinhaufen unb fpeifte gemetnfdjaftlid)

auf bcmfclben (1 2Wof. 31, 45. 46). (Sine nod) feierlichere gorm ber ciblidjcn Slbfd)licj?ung

oon Bünbniffen befknb barin, ba§ man mehrere Xfyitrt in (Stüde jertheilte, biefe (Stüde

in jroei SReitjen legte unb burd) biefelbcn ^tnburdt)fc^ritt
r roaö juocrläffig bebeuten follte,

baf? man im (fall bcr Bunbeöoerlefcung ftd) für mürbig erFenne, oon ©ort auf gleiche

2Beife, mie man gegen bie jcrfiücften Xfytrt gethan, behanbelt %u merben (1 9)?of. 15, 12— is).

$luö bcr (Siebenmal)! ber getöbteten Xtytxt, mie ber fiebcn (Stüde, in bie fie jerlcgt mürben,

entfprang ba« 2öort ficbenen, meiere« im #ebräifd)en fdjroörcn bebeutet. SBenn im St. D.
oon ©ort gefagt mirb, baß er bei fict) felbfl gefdjrooren i)abc (Oef. 45, as; 62, s; Oer.

22,s; 51,i4 fg.; ügl. £ebr. 6,13); menn fogar oon ihm auägefagt mirb, bafj er in ber

•Viillc oon SRaud) unb Alan: nie burd) bie ^erlegten Dhierftüde In nburdj gefahren fei, um
mit Abraham einen Bunb ju fehtießen (1 SWof. 15, is), fo hängt biefeä mit ben unüoÜ=

fonimenen Borfteflungcn $ufammen, meiere bie Hebräer, befonberö in ben älteften Reiten,

iioa) oon ©ott hotten.

2)?ofc ertheilte bem Gibfdnuur eine gefcfelid)e (Sanction. Gö oerftcht ftd), baf? bei

ben Ofraeliten nur ber bei bem einzigen ©ott gefd)morcne Gib jutäfftg mar (5 2Äof. 6, 13

:

10, 20). ©erabe barum, rocil bie Ofraeliten burd) bie ftorm ihrer Gtbfdjroüre ju erfennen

gaben, baft Oafjüc bcr cinjige ©egenftanb ihrer Anbetung mar, mürben fte juroeilen bie

bei bem .f>crrn (Sdjroörenben genannt (Oef. 48, 1; $of. 4, n; &tpf). 1,5). Den falfd)eu

Gib unterfagte SDiofe auf baS ffreugfte, mit ber Drohung, baf? Sott benjenigen, ber feinen

tarnen jur Unmahrhcit auöfpridjt, nidjt unbefiraft laffen merbe (2 2ftof. 20, 7). ©erabe

biefer brohenbe Grnft, mit roetdjeut im mofaifd)cn ©efefc ber 2)?eincib oerboten mirb, läßt

c8 unö auf ben erften Blid feltfam crfd)einen, baß auf benfclbcn feine bürgerlichen "Strafen

gefegt merben. !©ahr)d)einlid) aber badjte ftd) bcr tjebr. ©efefcgeber, baß, ba ber Gib

oor aßen Dingen ein gegen ©ott begangenes Berbredjen fei, aud) bie Beftrafung bcffelben

, @ott allein übertaffen merben rnüffc. Scr einen falfdjen Gib gefd)moren hatte, mar ge

halten, ©ort für biefeö Bergehen burd) ein Sdjulbopfcr ju Oerföhnen (3 &iof. 5, 1; 6, 2. 3V

3d)on oom Daoibifdjen 3c^a ^tcr an roar üc i ocn Ofraeliten bic (Sitte eingcbnr.:gcn,

bei bem tarnen beö .Hönigö (1 <Sam. 17, 55; 25, 2n; 2 Sam. 14, 19) ober cineö Propheten

,V B. beö Glia, Glifa (2 itön. 2, 2. 4.6; 4, 30) ober bei bem iempel (Oer. 7,4) ;u

fd)mörcn. 3old)c Gibc galten jroar nie al« gefe^lid) unb mürben baljcr oor ©cridjt nicht

angenommen; allein e$ roaren immerhin Betheuerungen, beren ©ebraud), mie er fdjon oon

einem geroiffen ^?ad)taf; in ber 3trf)tung beö Gibeö 3eu9n$ ablegte, hinwteberum auf bie

£>cilighaltung beffclben einen nad)tl)eiligcn Ginflu§ äußern mußte. Str fernen in

ber Zfyat bie Ghrfurd)t oor bem Gib im Fortgang ber >$eiki\ immer mehr abnehmen.

Daher bic tttagen über bie ütelen ^ätlc bcö 3JZcincibö, bic ftd) in mehrern Sd)üftcn bc»?

%. X. oernchmen laffen (^of. 4, 1; Oer. 7, «; ^reb. 9, 2; (Sir. 23, n; *&ti#l). 14, 25 fg.).

SEitf beut 2:. erfeheu mir, baf? bic pharifäifd)e Gafuiftif, mcld)e überhaupt auf bie

fittlid)cn Begriffe ber Ofraclitcn einen fehr oerberblichen Ginflujj geäußert ^attc, fich bc

fonberö aud) in 3lufchung beö GibeS geltcnb mad)te. 2öeil bic tnofaifd)c ©efe^gebung

alö gcfe^lidjcn Gib nur benjenigen anfah, ber bei bem tarnen Oahoc'ö abgelegt mürbe,

fo lehrten bie ^r^artfäcr , ba§ jebe Bctheuerung, bei bcr man cö oermeibe, ben tarnen

©ottcö auöjufprcchcn, mie bie bei bem Gimmel, bei Oerufalem, bei bem Scmpel u.
f. m.,

unoerbinblid) fei, mogegen OefuS mit ftedjt bemerfte, baf?, rocil ©ott ber s)lllgcgcnmärtige

fei unb atleö oon ihm abhänge, nid)tö gebad)t werben fönuc, roaö nid)t bie Obec ©ottcö

in ftd) fd)lic§e (3Katth- 5, 35. 36). Die gleidjc Bemerfung fe^te er benjenigen entgegen,

roeld)c fagten, ba§ ber Gib bei bem Tempel ober bem Elitär beä Xcmpelö Feine Berbinb

lidjlcit auflege, fcagegen oevbinblid) fei, roenu er bei bem 3d)atj beö üempetö ober bem

auf bem Ätt« liegenden Optcv ab^d^t \mU f^attt). 23,13.22). Die autf biefen un^
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moraltfdjen ©runbfäfcen bei ben -3ubcn entfbrungene <Sirte, bei jeber ©degenb^t unb ben

geringfitgigften Beranlaffungen ftd) foldjer Betreuerungen §u bebienen, müffen wir im

•Äuge behalten, wenn wir ba£ üon CtyriftuS unb üon Oafobuö au«gefprod)ene Verbot be«

(SibfdjwurS in richtigem «Sinn auffaffen wollen.

$)er (Sib befielt in einer feierlichen Betreuerung ber SEBofn-ljeit einer Stuöfage (33e-

fräftigungäeib) ober beä feften 2£iflenö, ein Berfüredjen ju Ratten (Bcrforcdjungäeib).

Xtefc Betreuerung ift reügibfer Art. Ueberau* griinbete ftd) ber (5ib auf religiöfe lieber

^eugungen unb galt bafyer felbft für eine religibfe ^anblung. (5inc Betreuerung, bie nidjt

reügibfer Art ift, wie bie bei feiner (5f)re, bei feinem ©ewiffen u. f. w., fann nidjt al$

ein eigentlicher Gib angefe()en werben unb wirb betfwegen aud) bei ©eridjt nidjt utgelaffcn.

3m ©runbe foUte c$ ber eibüdjen Betreuerungen nid)t bebürfen, benn an unb für ftdj

grünben ftd) ja bie 2Ba^rtjaftigfcit unb bie Üreue auf r°d)ft wichtige fittlidjc Sftotioc,

beren jeber SKenfdj ftd) bewußt fein unb bie tyn in iebem ftaü jur AuSfage ber 2öa^rt)cit

unb ber Erfüllung feiner Besprechen befhmmcn fönten. Mein gerabe barum, weil bie
sH?enfd)cn ftd) biefer 9ttotiüe nicht immer bewußt bleiben, ober, burd) felbftfüdjtige ftücf

fügten unb üermerfüdje ^cibenfdjaften Derfü^rt, ber Slraft berfelben wibcrflehen, nahm man
feine ^ufludjt $u einer ^anblung, weldje ooüfommen geeignet ift, im 3Renfd)en ba£ Bc^

wußtfein ber ^öc^flen rcligibfen SLWotioe $u ermeden, in ber (Erwartung, baß biefe irre

SBirfung auf i^n nidjt Oerfehlen unb t^n bewegen würben, ber ÜBar)r^ctt j^eugniß $u geben

unb ba« abgelegte Bcrfpred)en 31t Raiten. Xiefc £anblung befte^t nun barin, baß ber

SWenfd) aufgeforbert wirb, feine Auöfage ober fein ©clbbniß burd) bie Anrufung ©ottcö

3u betheuera. ift inbeffen genauer ju beftimmen, ju welchem 3roctf ber <£d)Wörenbc

fein 3cu
fl
n'§ 00cr fein Berfpredjcn auf foldje 233eifc bet^cuert. 9?id)t ganj ridjtig ift bie

in biefer £infidjt gcwbrnlid) gegebene (Jrflärung: (£r rufe ©Ott an jum 3cu8cn ber

i£Ba^rt)eit unb jum 9täd)er ber Unmahrrcit unb Untreue. <2>d)on ber ©ebanfe einer bei

bem (£ibfd)wur fiattfinbenben Art oon (Sitation ©ottcö mibcrfpric^t ber ^eiligen (Shrfurdjt,

bie wir ©Ott fdmlbig ftnb. Außcrbcm ift e« offenbar, baß ber Allgegenwärtige nidjt erft

nun 3cu9cn oer SÖo^r^eit unb ber Allgcred)tc nid)t jur Beftrafung be$ 9)(*eincibt? auf=

gerufen ut werben braudTt.
s3?od) unnötiger ift bie Borftcllung, baß man ©Ott burd)

ben (Sib feine ©tele üerpfänbe. Denn unfere Seele gehört ja ©Ott ornerin unb fteb,t

ganj in feiner 2Kad)t. Berwerflid) ift aud) bie Behauptung, baß ber <Sdjwbrenbe bie

grflärung abgebe, im beö 3ttcineib8 auf bie ©nabc ©otteä Bcrjidjt leiflen §u wollen,

benn bie ©nabc ©otteö han9* ja nid)t com ÜD?cnfd)en ab, unb cß oer^ct)t ftcT oon felbft,

baß ber, weldjer einen falf^cn (5ib fdjwbrt, ft^ bcrfelben oerluftig mad)t. 2i>iÜ man
ftd) oon bem (sinn ber eibtid)en Betreuerung einen richtigen Begriff macTen, fo muß
man oon bem ©ebanfen attögeren, baß fie bem 3)?cnfd)en feine neue ^flidjt auferlegt,

fonbern irm nur bie (jeiügftcn ÜWotioe ber 2öa^rt)aftigfcit unb Ireuc in baö Bewußtfein

rufen foü; biefe ftnb nun ber ©ebanfe, baß ©Ott, als ber allgegenwärtige unb atttoijfenbr,

3«uge ber Sluöfage ober beö BerforccTcne ift, baä man ablegt, unb baß er alö ber 51Ü=

reilige unb SlÜgercdjte ben 2)?cineib ntd)t unbeftraft laffen fann. SBer einen Sib fdjwört,

erflärt r^wit: 3d) bin mir ooflfommen bewußt, baß id) oor ©ott \U^c, ber jebeö metner

2öorte oemimmt unb midj, wenn id| falftT fdjwöre, bafür ju f^werer ^ec^enfcr)aft sieben

wirb. — Sö errellt rienwS, baß ber Sib bem 9??enfd)en feinen 3roan9 auferlegt. @r
foll irn bloß jum Haren Bemußtfein oon SKotioen bringen, beren er im ©runbe nie um
cingebenf fein follte. 35a nun biefe 9flotioe reügibfer 3lrt finb, fo fann ber Sib aua^

nur folgen jugemutret unb bon foldjen abgelegt werben, welche rcligibfen ©lauben ^ben,

unb namcntücT oon ©otteG *I)afein, feiner AUgegenwart unb ©cred)tigfeit überjeugt ftnb.

3Ber bure^ feinen ©b öffentlid) unb feierlieT erflärt, baß er baö Bewußtfein biefer großen

reügibfen 2Ba^eitcn in ftd) trägt, unb bennod), bcmfelben wiberfierenb, falfcT ft^wört, ber

gibt ftd) eben rierburd) alö einen 2tfenfd)cn ju erfennen, auf wcld)en aud) bie röd)fUn unb

reiügfien BcWeggrünbe jur <5ittüd)feit feine 5braft me^r ausüben, ber barum auf feine

2ld)tung unb fein Bertraucn me^r "HnfprucT mad)en fann.

-3c weniger geleugnet werben fann, baß ber Grib eine ^ocfyf^cilige, ben ©runbfäfcen

nnb bem ©eift ber djriftl. (Sittenlehre ooflfommen entfprecTenbc ^anblung ift, befto auf*

fallenber muß unö bie Art unb 2Beife fein, in wcld)er ücfu« unb ber Apofiel Oafobuö

fl<r> über benfclben äußern (Sflattr. 5, 33—37; Oaf. 5, 12). Orre Auefprüdjc fd)eincn auf

ben erften Blirf ein abfolutc« Berbot be« (Sibfd)Wnrö $u enthalten. So würben fte aud;

Digitized by Google



70 Gtöerhfc

oon fantmtlidjen icfjvtxn ber erfien djriftl. Sahrlumberte berftanben, unb baf? nod) l^eut

jutage bie SBiebcrtäufer unb Duäfer fte in biefem Sinn auffaffen unb baher ben (Sib für

oerboten halten, ift belannt. a 1 1 c aber (ih viftitt* wirflid} ein foldjeö unbebingteS Serbot

beö Sibe« auägefprodjen, wie follten mir eis und erflaren, baß er bod) felbft oor bem

hof/en iRotb, bie eiblidje Grflärung ablegte, baß er fei (Sljrifru«, ber <Solm ©orte« (SHattb,.

26, es. 64), unb baß ber Berfaffer beö ©rief« an bie Hebräer ben Gib für ein jweefmäßige«

aWittel erflärt, bem £aber ein (Snbc ju machen (#ebr. 6, 3um nötigen Berftänbniß

ber angeführten Äuöfprüche ift junäd)ft barauf föücfftdjt ju nehmen, baf? 3efu« unb

Oafobuä nid)t oon folgen Giben fpredjen, bie ben db,riftcn oon ber rechtmäßigen Dbrigfeit

auferlegt werben unb benen fie ftd) nid)t entziehen fönnen, fonbem oon folgen, bie oon

ir)rem freien SBitlcn abhängen unb bie fie unaufgeforbert ablegen. Bor^üglid) fdjweben ihnen

foldjc etblidje Betreuerungen oor, welche bie Ouben au« freien Stücfcn unb oft um ber

unwidjtigfrcn Urfadjcn willen bei bem $tmmel, ber Grbe, ihrem £>aupt, bei Oerufalem u. f. w.

abzulegen pflegten, unb bie fte, irregeleitet oon ber pharifäifeb,cn Gafutftif, für unoerbinbttd)

hielten- Ter näd)fte Sinn ber angeführten %u$\pxü<tyt geht alfo bab,in, baß bie tiijnften.

ben Hainen («orte« nia^t auöfpridjt, feine Berbinblid)fcit auferlegen. Oft auch biefc« ber

näcfytc Sinn beä oon 3efuS unb OafobuS auögefprodjenen Serbote, fo fc^cint baffelbc

bod), auf ber anbern Seite, eine weitere Sluöbchnung ju hoben, benn Oefuö fagt ja, baß

bie C^^rtfien gar nicht fdjwören follen, unb Jafobuö, baß fte ftd) in du bloö beä Gibc«

bei bem Gimmel ober ber Grbe enthalten, fonbern mit feinem anbern (Sib fdjwören follen.

3tne &u$fprüd)e fd)tießcu baher ben CMebanfcn in fid), baß bie <5^riftcn ftd) einer fo

fhengen ifikhrhaftigfeit unb £reue befleißigen follen, baß ihr einfache« 3a unb sJ?ein fo^

oiel al$ ein (5ibfd)rour gelten unb felbft bie gefe(jlid)e Bchörbe e« für unnötig erachten

werbe, ihnen einen Gib ab$uforbcrn. 2Ba3 inSbefonberc Oefum betrifft, fo fdnoebte ihm

bei feinen ^eußerungen über ben Gib juüerläffig bie Obee bed deiche« (Mottet oor, bie

in feiner ganjen Bergprcbigt tun hevrfdit. On biefem 9?eid) ber Wahrheit unb 2 ittlid)(eit

foflten £ügc unb Untreue unerhörte ©ergehen fein. 9111c Bctheucrungen follten baher in

bemfelben ganj unnötig unb jur Slbforbcrung eine« Gibfdjwurö fein ®runb mehr bor-

hanben fein. Seifen hiermit bie ÜBortc Oefu barauf hin, baß jeber Ghr»f* bie t)eitige

Verpflichtung höbe, burch, feine unoerbrüdjlichc Sahrhaftigfeit unb Üreue auf bie SKeali

firung eineä ibealen ©otteäreieh« hin vtnurfen, fo märe cd bod) irrig, wenn mir auö ben-

felbcn fdjließen wollten, baß jefct fdjon, wo biefcö $ttctd) oon feiner ooUen Gntmidfetung

noch fo weit entfernt ift, ber gefefcliche (Sib ben ^hnüen unterfagt ift. Der Gib bleibt

oiclmehr, bi« jur ooüftänbtgen ftcaliftrung biefeß !^eich«, wie ber ©erfaffer be« ©riefe

an bie Hebräer bewerft, baö jWccfmäfügfte Littel, fid) in wichtigen fallen ber £uöfage

ber 2öahrheit unb ber (SrfüUmtg eined (^elöbniffeö ocrfid)ent unb einem audgebrodjenen

vabev ein Gnbe \u mad)cn. Bruch.

GibCt^ft. Der ?cfer ber i'uther'fchen Bibelüberfe^ung futbet nur ein einjiged mal

bie Gibechfe angeführt (3 2)2of. XX, to), wo fte im Bcrjeidjnifi ber unreinen £t)iere er=

fcheint, welche $u effen baö ifraelitifche <&t\tt} oerbietet. Da nun im Orient bie Drbnung
ber (Sibechfcn ober Saurier an« ber Waffe ber Reptilien fc^r reiflich oertreten ift, ja

einige Birten oon ben Gmmofmcm aud) gegeffeu werben, fo müßte eil befremben, baß bie

hebr. ®peifegcfe(jc, bie bei anbern Xlncvfn nichrcre 2lrten unterfcheiben, oon ben (Sibechfcn

nur Gtne Slrt ober nur bie ©attung gefannt hoben follten. Slud) ift oernutthlid) ba$ oon

Luther burd) „Gibedjfe" übertragene Letaah nidjt ber (Gattungsname, fonbern bie Bejeichnung

einer befonbern 2Irt. Die 33ibelfor|d)er haben baher in ber £iftc ber alö unrein erwähnten

Üblere mehrere Birten oon (£ibcd)fen angenommen unb für ihre Zunahmen im 9lrabifcheu

einige Unterftü^uug gefunben bei ber Deutung ber Ijcbr. tarnen, jroljbem ifl aber in

mehrcra fällen feine obQige Sicherheit 311 erlangen, ba in ber Bibel uäh?rc Angaben

fehlen, unb bie alten Ueberfe^cr unb Sludlcger nid)t übereinftimmen. Die in ber Bibel

oortommenben tarnen, bie ocrmuthlich (5ibed)fcn bezeichnen, ftnb folgenbe:

1) 3ab (3 2)?of. 11,29), oon tfuttjer burch „Äfröte" überfefct, wirb nad) bem Vorgang

ber alten SJerfionen unb Bibelcrflärer für baö ^anbfrofobil (oon einigen aud) „ägnpttfche

CSibed)fe" genannt) gehalten, baffelbc Xi)itx, bafl bie Araber Dhab ober Dhob, Dsob
nennen, wo« aUerbing« an ba« ^ebr. 2Bort erinnert. (Sö ift eine große eibedjfenart, bie
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juwetlen 18 3oH tfange crreit^t, eine gclbgraue ©djuppentyaut (jat, fid) Ijäufig in fteinigeit

(SJegenben flfrifa« unb SBefmfien«, audj in ^aläftina ftnbet unb niemal« Softer trinfen

foö. einzelne arab. (Stamme effen ba« ftletfdj, ba« bem be« 5rofd)e« älmti^ fdjmerfen

foß. ©ie fpiclt eine 9?ofle in manchen ©pridjwörtern ber Araber, bie fid) tyrer ju

mebieinifd>cn 3toed*n unb al« 3au0crnut *cl bebienen, um Stapferfeit ober £icbcn«mürbigfeit ju

erlangen, ben ^ferben größere ©dmelligfeit $u ©erleiden u. bgl. Slu« ber §aut be« Dfob
Verfertigen fte Seutel, flehte ©djlaudjc, <3äbelfc^eibcn u.

f. w.

2) $nafa§ (39Rof.ll,3o; £utl>er: Ogel) beutet fprad|lia) auf „@eftölm''ljiu, baf>er walp
fc^einltc^ bie fogenonnte SBarneibedjfc ju oerftefjen ift, bie bei 9tnnäl)erung eine« Ärofobil«

ober einer giftigen Solange eine ädjjenbe ©timme ergebt unb baburdj bem ÜÄenfdjen jur

Tarnung bient. ©te wirb gegen brei lang, ift gelbbraun unb wirb oon meiern
für ba« £{)ier gehalten, ba« bie Araber iBaran (waran) nennen (in ber 9?aturgefd)id)te

Lacerta nilotica), ftd) oiel auf bem £anbe in fanbigen ($egenben aufhält, in ber SBüfte jWtfdjen

Hegopten unb ©nrien einljeimifd) ift unb aud) .gegeffeu wirb, Äopf unb ©djwanj au«

genommen, ber für giftig gilt. Slnbere fjaben auf eine große SBaffereibca^fe geraten, bie

in Äbtofftnicn Slnguga, "Änguag genannt wirb.

3) Ho ad] (3 SWof. 11, so; Vutbcr: 9J?otdj), Don ben alten lieber? cum t burd) Chamäleon
übertragen, ba« aber nid)t gemeint fein fann, weil e« erfi fpäter genannt wirb, b,at man
früher mit 33ejug auf bie 33cbeutung beß Ijebr. Söorte« „Starte", für biefelbe (5ibcd)fenatt

gehalten, bie arabifefy „SBaral" Ijei&t, burd) befonbere ©tärfe im Äampf mit bem Ärofobil

unb ben ©drangen ftd) auöjeidmen unb giftig fein foD. $)iefe Slnnaljmc ift aber wol

je$t aufgegeben, ba ba« üffiort Äoad) junäd)ft bie Sebeutung „jufammenjicfyen" Ijat, bie

auf bie Bewegung ber <5ibed))*e besogen paffenb erfdjeint. Rubere ocrftcf>en barunter bie

öon ben 9?aturbcfd)reibern Lacerta stellio genannte, eine olioenbraunc, fd)war$ unb mei§

gcfledte (Sibed)fc mit fpannlangem ©djmanj unb fürjerm i'cib. 2Wan Ijat auä) auf bie

Lacerta scineus officinalia geraten, bie ©tinf* ober gemeine @lanjcibed)fe, bie gegen adj)

3oll lang wirb, eine gelbe, in« (Silberige faüenbc ftarbe mit fdjwärjlidjen Säubern Iwt,

in Äegopten, flhtbien, Arabien l)äufig ift unb üon ben Orientalen al« Grrcgungömittel

gebraucht wirb. Dagegen nehmen anbere Bibelforfd)cr bie 2Büfteneibed)fe (varanus scineus

monitor terrestris, SEBaran el=b,arb ber Araber) an. ©in $3ibelau«leger unferer ßtit l)at

oerfudjt, ben tarnen (Soadj nad) bem ©efa^rei, äljnlid) unferm „quälen", bem griea^.

koax, bem latcinifd)cn coaxare, 311 beuten unb ben ftrofd) baruntcr $u oerfte^en. 3)a

aber 2 3ttof. 8, 2 bie ^cbr. Benennung be« 5rofa^eÖ oorfommt (zephardea), fo mü&te

bort eine befonbere Slrt gemeint fein.

4) i'etaa^ (3 ÜRof. 11, so) wirb oon allen alten Ueberfe^ern unb jüb. Äußlegern für eine

(Sibcdjfenart gehalten. 3)ie lateinifdje Serfion gibt baö iÖJort stellio, worunter bie

sJ2aturforfd)er bie $>omeibe«f)fe ocrftet)en, bie im SDricnt feljr häufig ift, einen frufe

mifct, mooon ber (B^manj bie Wülfte auömaajt, olioenbraun geflccft ijt
(
, unb oor alter«

licbr. Letaah mit bem entfpred)enben arab. ©tammraort tmt man auf eine ©edoart

geraten, bie mittel« ber 3of)lenfcrjcibeu , an benen fte eine fiebrige giftige ^eudjtigteit

au«fd)nnfet, an ber 1)crfe haften fann. 9?amentlia^ mirb Ptyodactylua lobatus angeführt,

xMtyid) grau mit Meinen ©dmöüen unb Sßarjcn, ber bei Scrü^rung ber &u§blätter gnt-

jünbung ber |>aut üerurfadjen unb bie ©peifen, über bie er ljinfried)t, oergiften foß. Sr
ift etwa eine ©panne lang, gegen einen 3°U bid, Ijäufig in ben i'änbcrn am SWittelmeer,

unb mirb mit ber (£ibedjfe, bie bei ben Arabern „$ater be« Hu«fa^e«" ijeifn, für einerlei

gehalten. Gin neuerer Sibelforfa^er oerfteljt unter Letaah einen Grbfriec^er, roaljrfdjeinlidj

bie ©a^ilbfröte, bie in "^aläftina aüerbing« b,äufig ift unb audj gegeffeu wirb, nur nia^t

oon ben Mauren unb ^aneftten.

5) dornet (3 9Rof. 11, so) überfefct i'ut^er bura) „Slinbfajlei^c", bie alten «erftonen

afle burc^ „öibea^fe", bafyer man unter bem l^ebr. 9?amcn bie eigentlia^c Sejeio^nung,

alfo ben @attung«namen biefe« 3:b,iereö bermutb,et l>at. ©praa)lia^ leitet ba« SBort auf

bie ©tammbebeutung, „jufammen^ielien, fdjlängeln", jurürf, wobei and) an fa^leia^en ge

baa^t werben fann. 9?aa^ bem Vorgang jüb. ©ele^rter ^at man an bie ©djnerfe gebaut,

bie aber $f. 58, 9 unter einem anbern tarnen erfa^cint, c« müßte beim bie narfte ©djnede

gemeint fein. (Sinige b,aben bei (Styometb, auf eine ©anbeibea^fe, bie arab. Qtyutala,

Ijingewiefen.
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6) Sinfdjemetl) (3 üttof. 11, 30), bei ?ut(jer „SDtaulwurf", nad) bcn alten Ueberfefcern

unb SRabbinen; bie Ucbcrfefcung wirb aber öon bcn nenern S3ibelforfd)ern cntfdjicben ab-

gelernt, weil ber SWaulwurf in bie ßfjarafteriftif ber aufgejagten Xljiere nic^t paßt, ba-

gegen wirb ber &u«brurf burd) Chamäleon erflärt. £er fyebr. 9?amc füfjrt fpradjlidj

auf ein Xfjier, ba« burd) eigentf)ümlid)e« "Ätljmen au«ge$cid)net ifr, bafjer man c« and)

„Sltfjmcrin" überfe^jt. (im foldje« ift ba« Gfjamaleon ($?oüeibed)fc) mit einer großen

Junge, moburd) e« fid) aufblähen fann. <5« lebt in Slfrifa, Slmerifa unb Slficn öon 3n=

feften, bie e« mit feiner langgefrrerften Heberigen 3unge fängt, ©eine $aut ift djagriiu

artig, mit Meinen fömigen ©d)uppen beberft, fjat ein burd) einen £örferfamm erfjbljtc« 9iütfgrat,

einen ©reiffdjwanj unb einen runben birfen itopf mit einem edigen £öder. (Seine eigentltdje

^arbc ift ftafjlgrau, e« ift aber fpridjwörtlid) burd) feinen merfwürbigen ftarbenwcdjfel, inbem

e« öon @rün in S3iolctt, öon @clb in 33laufd)warj übergeben fann, unb gilt befanntlid) al«

(snmbol ber Unuiöerläffigfeit unb ftalfdjfjeit. Xk Hlten fjaben ba« cigentl)ümlid)e ?uft-

einatfjmcn beö Stieres Ijcröorgefjoben unb geglaubt, baß c« ben 2Runb immer offen Ijabc

unb nur öon ber £uft lebe.

7) Scmamitf) (<Spr. 30,2») öon l'utljer burd) „Spinne" überfefct, wirb nad) bem

Vorgang ber alten $$erfioncn and) auf eine (Sibedjfenart bejogen, unb, weil e« an ber

genannten Stelle at« fluge« £f)ier erfdjeint, al« fleine (Sibcdjfc gefaßt, Stnbcre fteüen

e$ mit ber unter Jetaatf üermutfjctcn @edoart, namentlid) beut fogenannten ^3lattfingcr,

3ufammen, beffen breite ftußblätter an ben glätteftcu dauern £aft finben. 9?o«foff.

(Stferopfcr. SBenn ein (Sifergeift über ben (Seemann fam, wenn 3weifel an ber

Ireue feine« 2Beibe« in ifjm rege würben, fo mußte er, glcidjöiel ob jene 3weifel

grünbet waren ober nidjt, fein 2Beib jum ^ßriefter führen, bamit eine burd) pricfterlidjc

Jßermittclung fjeröovgerufcne göttlidje (fntfdjcibung ifm entweber öon feinem Slrgwotjn

befreie ober ba« gehörte eljeltdjc $crljältniß, burd) 93erurtl)eilung be« SBcibc«, für immer
bred)c. Diefc (Sntfdjeibung würbe baburd) eingeleitet, baß ber ^rieftcr, nadjbcm er einen

furdjtbarcn ftlnd) über ein be« ßfjebrud)« fdjulbigc« 2Beib au«gcfprod)en, ber 93crbäd)tigten

einen £ranf eingab, infolge beffen tfjre Sdjulb ober 9?id)tfd)ulb an« £id)t fommen foüte.

$atte ftd) ba« 2Bcib mirflid) an t Ii vom SWann oergangen, fo werbe, Ijieß c«, oon biefem

ftludjwaffcr iijv $3aud) anfd)wcllen unb ifjre ^püftc fd)winben; war fie unfdjulbig, fo foflte

fie unbefdjäbigt bleiben. Xiefe feierlidje (Zeremonie mar begleitet oon einem au« l
/io

@erftcnme^le (ot>ne Oel unb ©ci^raud)) befle^enben Cöfer, minhat kena'öt, „(5ifcr • ober

Siferfud)t«obfer" genannt. SBä^renb ber ©efdjwörung felbft mußte baö SBeib bat Dpfer

in thron .Rauben galten, bann, unmittelbar bcoor fte bad ^Baffer ju trinfeu befam, na^m
e« ber ^3riefler i^r ab, webte eö oor bem ^perrn unb warf eine ^)anb öoü baoon inö

Slltarfeuer. <Bo baö @efc^i 4 ü)?of. 5, 12—31. 3)ic trabitioncllen Örgäitjungen baju

enthält Sota h. e. liber Mischnicua de uxore adulterii. Ed. Wagenseil (Slltborf 1674),
II, 1; III, 1, 6. <5igentf)ümltd>, wie bie ganje 3Joi-fd)rift einer foldjen Unfd)ulb$probe, beren

3le^nlid)feit mit ben auö bem ^eibnifd)cn unb d)rift(. Slltertlmm befannten 5leufd)^eit«proben

unb ©otteöurtlieilcn Sä^r, „Snmbolif beö mofaifdjen (£ultuö" ($eibelberg 1839), II, 447, o^ne

®runb beftreitet, ifi aud) baS Opfer felbft, fofern eö nämlid) nid)t, wie bie übrigen

@ctreibeopfer, au« SBeijen, fonbern aud (Merftc beftanb. 9?ad) bcn Ü?abbincn (Mischna

Sota, II, 1; ogt. Xargum II, ^J?afd)i unb «Iben (Sfra ju 4 Sttof. 5,is) fianb bie (Werfte

alö S3icb,futtcr im 3«fantmenl)ang mit ber öiel>ifd)cn Jljat be« Seibcö; allein ba« 2Beib

fonntc ja aud) unfd)ulbig fein, unb au«fd)ließlid) £ljierfutter war bie @erftc fcineöweg«

(9?id)t. 7,n; 2 Äön. 4,42; -3of). 6,9. 13). On ber geringem (ftetreibcart liegt e^er ba«

angebeutet, baß ba8 Cpfer felbft an 2Bert() unb 33ebeutung nidjt auf gleid)c Jinie mit

ben übrigen geftellt würbe. 5lm nädjften fommt cö übrigen«, aud) in ber m ber Dar
bringung (ofjne Oel unb 3ßcib.raud)), bem fleutftmöglidjen (Bünbopfcr, nur baß für biefe«

Yio ^a f"ncn 3Äc^le borgcfdjricbcn war (3 SWof. 5, 11). 2tlö eine, unb jwar bie

nieberfte Unterart be« Sünbopfer« werben wir e£ wot ju bctrad)ten Ijaben, nämlid) bie

311m oorau«, e^e bie göttlid)c @ntfd)eibung erfolgte, 311 fülmenbe 3ünbc war bie (Srregt^

^cit, ber „Sifcrgeift" be« Wanne«, ber feinem (S^eweib 23öfe« jutrauen unb an ib,rcr

Untreue mit fd)ulb fein fonnte. 2Bie au« 33. 15 (namentlid) au« bcn Smpcrfccten in ber

^weiten 33er«l;älfte) cr^ettt, brad)tc ber SWann ba« Opfer bar, nidjt ba« üBeib, trofc

33. 18 unb 25. Steiner.

etfcrttOffcr, f. ©feropfer.
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fößettfdjaften @OttC«. Onbem bie ©d)riften bc« H. unb bc« 9?. X. @ott eine

reidjc ^iitlc Don (Sigenfd)aften beilegen, fommen fie ben religiöfen 23ebürfniffen bc« menfd)-

lid)cn ©etfre« nnb #er3en« entgegen. On ber ^bgejogen^eit feine« begriff« gebaut,

fann @ott fein (Megenftanb frommer Verehrung werben. Um ftd) bewogen 311 fügten, ju

©Ott m beten, ftd) feiner in ben med)felnben 33crf)ältniffen bc« £eben« 31t getröften unb

ftd) burd) ben (^cbanfen an if)n in feinem 333ißen unb £>anbetn beftintmen 3U laffen,

muß man ftd) eine concrete Sorfteflung bon ihm mad)cn unb bon bem Söemußtfein gc^

wiffer ihm jufommenber (£igenfd)aften burd)brungen fem.

9hm fragt e« fic^ aber, wn« mir unter einer (Sigenfd)aft ober- einem Attribut

®ottc« 31t berftefjen haben. 3ur ^Beantwortung biefer ftrage bient bor allen fingen bic

$cmcrfung, baß bie Sigenfdjaften Qwtte« oon feinem 2Befen ju unterfd)eiben ftnb. Diefer

Untcrfc^icb muß bei allen @cgenftänben unferer (Srfenntniß gemacht werben. 2Bol fielen

Sefcn unb Crigcnfcfyaft miteinanber im innigften 3ufantmenhang, bennod) aber barf

oon allem bem, ma« jum Sfficfen eine« Dinge« gehört, nidji« al« eine ©genfdjaft beffelben

angefct)en werben. <£o fmb beim 3)?enf(^en ba« Dcnfen, ftühlen, 2BoHen feine eigen

fdjaften, fonbern 33cftimmtheiten feine« SSBefen«. Da« hat man in ber £et)re oon ®ott

oft überfein unb bafyer mand)c« ju feinen (Jigcnfdjaftcn geregnet, wa« bielmehr ju feinem

293efen gehört, wie 5. 53. feine (Einheit, feine reine ©eiftigfeit. Sitte (Jigenfdjaftcn eine«

Dinge« fallen in bic Grfdjetnung beffelben unb fefeen borau«, baß c« fein SBcfen unb bic

in bentfelben liegenben fträfte jur Offenbarung bringe. (Gehört 3. 53. ba« Crrfennen unb

Xcnfen jum Sefen be« Üftcnfd)en, fo fallen bie Unmiffenljeit ober bie geifhge 33ilbung

beffelben in baß (Gebiet feiner (Sigenfdjaften, gleichwie ba« <5ittlid)fein eine SJeftimmtfjeit

feine« SEBefen« ifi, wäfyrenb ba« Sittlidjgut * ober <Se^lcct)tfein 31t feinen Gigcnfdjaften

gebort. 2Bir berftchen bafjer unter ben (Sigenfdjaften eine« Cbicct« bic betriebenen

3{id)tungen unb formen, in weldjcn e« fein 4Befcn offenbart, mit anbern Korten, bic

53eftimmt^eiten feiner (Srfdjeinung. 9lu« biefer Definition ber Gigcnfdmften eine« Dinge«
folgt, baß ftd) in jeber berfclbcn fein 2Bcfcn rcflcctircn muß. 3"r genauen 23cftimmung

ber (5igenfd)aften eine« Object« ift e« baljer nöü)ig, baß man ftd) oon feinem i©efen

einen richtigen begriff mad)e; aber nicht weniger wahr ifi c« auf ber anbern Seite, baß

bic Grrfenntniß feiner (5igenfd)aften Düdfdjlüffc auf fein Söcfen geftattc.

(£« erhellt au« bem Öefagtcn, baß e« un« fdjlcdjtljtn ttnmbgli^ wäre, uir (Srfcnntnife

ber (5igenf(^aftcn 0ottc« 511 gelangen, wenn er ein oerborgener @ott wäre unb bon Swig-

feit f)tv ftc^ in ba« ®eb,cimnifi feine« 2öefen« berfd)loffcn Ijättc. Allein ®ott i\t, wie

bie A>. 3(^rift i^n richtig barftcllt, ein ftd| unaufhörlich offenbarenber. (Sr ift ja ber

abfolute Öeift. Wun gehört cö aber ju bem Sßefcn bc« (Reifte«, tljätig ju fein. 9lud)

®ott ift baljer, feinem eigenften SJefcn nad), unattfhörlid) wirffam (3ol). 5, 17). OMcidjmic

nun ber creatürlidjc (Meift bei aller feiner SBirffamfcit ftd) immer nur felbft offenbart,

fo fann aud) bie Sirffantfeit be« abfoluten Öcijte« in nia)t« anberm beftcljcn, al« in

feiner (Bclbftoffcnbarung. Darum wirb, wie 'ißaulu« fagt (fööm. 1, 20), fein unftdjtbare«

Sßefcn, ba« ift feine ewige ftraft unb (Mottljcit, erfeljen an feinen SCBcrfcn. On ben ber-

fdjtebcncn Dichtungen unb dornten feiner SBirffamfeit , b. f). feiner Selbftoffcnbarung,

treten nun feine (Sigcnfchaften herbor. Onfofcm jebe berfclbcn au« feinem ÜBefen quillt,

muß aud) in jeber ftd) fein iSefcn reflectiren. Gine (Mott jugcfdjricbcne (Sigcnfa)aft, bic

feinem SBefcn nid)t entfbrid)t, beruht bafi,er ftö)crlid) auf einem Orrtf)unt. hierin haben

wir einen ftd)ern 3Ka§ftab, um bie wahren göttlichen (Sigcnfd)aften bon ben fälfehlich ihm
beigelegten ju unterfReiben . Oft nun ba« ^Befen 0otte« eine untheitbare, bollfommcnc

Einheit, fo müffen aud) alle feine (5igcnfd)aften unter fidj eine Einheit bilben. Sic

muffen bafjer ade miteinanber jufatnmenfiimmen; feine fann ber anbent wiberfbrechen,

feine ber anbern hentmenb in ben 2Dcg treten; alle müffen, im Oiegentheil, unter ftd) in

ber innigften Harmonie flehen. (5« war baher ein Orrthum, wenn bic Xrjeologic utweilen

bie eine ber göttlichen (Sigenfd)aften ber anbern cntgcgcnfefcte unb g. Ichrtc, baß bie

(9ered)tigfeit Wottc« feine (9nabe berhinbert habe, ftch m äußern, bi« ftc burd) ben ficü=

oertretenben Dob (5hrifti bic berlangtc ©atiöfaction erhalten habe.

Dem eben Söemerften jufolgc feftt bic richtige Seftimmung ber göttlichen (Sigcnfchaftcn

bic äenntniß bc« göttlichen SBefen«, infoweit cö für un« erfennbar ift, oorau«. 5luf eine

Untcrfudjung aber über ba« SBefen @otte« fönnen wir un« fax nid)t cinlaffcn. (5« mag
genügen, ut bemerfen, baß im 9?. Z. @ott feinem Sefcn nad) beftimmt wirb al«
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74 GißcnfdiQften ©otted

ber abfolute ©eift, ber bie £icbc fet&fl ift (f. ©Ott). Unb bied ifi ja aud) ber ©ottefc

begriff, auf welchen bic oon ben unbestreitbaren Sfiatfadjen bed Sewußtfein* audgehenbe

unb nad) richtiger ÜKct^obe cuujerfdjreitenbe ©peculation am Qnbe geführt mirb. 3)er

Segriff ber Slbfotutheit ©otted bur^ie^t
f
wenn and) öfter getrübt burd) bie Unooü

fommenheiten ber rcltgiöfen Denfungdmeife bed tjebr. SJolfd, bad ganje fc, bid er int

9c. SC. (SRötn. 11, sß) ju feinem angemeffenen Sludbrud gelangt. 25en Söegriff ber reinen

©eiftigfeit ©otted hQt Sfjrifrud felbft auf bad befitmmtefte audgefprodjen (Oot). 4,24).

3u ben widjtigfien 2tuffd)lüffen, welche bie d)riftl. Offenbarung über bad 2öefen ©otted

erteilt hat, gehört bcr Sludfpruch, baß ©Ott (wefentlich) bie tfiebe ift (1 3ol). 4, $). Sie

ed nun überhaupt int Sefcn ber Picbe liegt, fich mit$uti)eilen, fo ift aud) bie mefent*

tidjc Siebe ©otted eine fid) mittljeilenbe, ©Ott ju feiner ©elbftoffenbarung befrimmenbe.

<5ie ift baljer ber ©runb ber SBcltfchöpfung unb afler Offenbarungen, bie ©Ott ber

2Kenfd)ljeit $utl)eU »erben lief?, unb meldte in ber Senbung QtfjrifH 3U ihrem $tbfd)luß

gelangt fmb (£ebr. 1 , 1 fg.). 93on biefer mefentlichen ?iebe ©otted werben wir bie in

bad ©ebiet feiner (gigcnfdjaften faflenbe ju unterfdjeiben haben.

. 53licfeu wir oon biefen 33efiimmungcn über bad 2Befen ©otted auf biejenigen (Sigen^

fdjaften 1, in, bie iljm in ber >>. 2 dum beigelegt werben, fo begegnen und unter benfelben

mehrere, meldte, mit bemfetben nidjt übereinjiimmenb , and) md)t ald wirflid) ©Ott ,u-

fommenbe augefct)cn werben fönnen. Grd barf lucr nicht außer "Jld)t gclaffen werben, baß

bie in ben biblifa^en (Schriften ^errfdjenbc Sprache beinahe überall eine populäre ift.

Sffiar nun oon jeher ber SÖcenfd) geneigt, fid} ©Ott menfchenähnltch ju benfen, aud bem

natürlichen ©runbe, weil iljm unter ben crcatürlidjen SÖcfen ber SDcenfch ald bad £>bd)fte

erfd)icn, fo barf cd und nicht befremben, aud) in ber ^Öibel fo oielc (Steden ju finben,

in welken ©Ott mcnfdjenälmtid) bargeftcUt unb ihm mcnfd)lichc Effecte unb i'eibenfchaften

(3orn, ßiferfudjt, 9?ad)fud)t u. f. w.) beigelegt werben. (Sd folgt baraud, baß wir bei ber

Scftimmung ber göttlichen Gigcnfajaften und nid)t unbebingt oon ben Sleußerungen ber 93ibel

bürfen leiten laffen, fonbern überall bad SBcfen ©otted im Äuge behalten unb unterfudjen

müffen, wie biefed in feinem SBirfen unb 2öaltcn, mit onbern Sorten, in feiner ©etbft*

Offenbarung jur (Srfcheinung fommt.

lieber bad ^ßrineip bcr Ableitung bcr göttlichen Sigcnfa^aftcn brausen wir und in

feine weitern Grbrterungcn cinjulaffen. (Sd ge^t aud bem ©efagten jur ©enüge ^eroor,

bafe baffelbc bad ewige Sirfen ©otted ift, aber biefed 3öirfen betrachtet im l'ic^t feined

SBefend, aud welchem jened quillt unb beffen Offenbarung ed ift.

%n bie 93cftimmung jened ^3rincipd fct)lieRt fidj bic ^ragc, wie bie göttlidjen ©gen*
fa^aften cingctt)eilt werben follen. ©ie finb auf fet)r oerfdjtcbene SBcifc eingeteilt worben.

©egen bie meiften biefer Gintl)eilungen laffen fid} aber gcgrüubcte Söebcnfen ergeben.

3)ted ift 3. 33. ber ftatl mit ber fo oft unb unter öerfdncbenen 'Jludbrürfcn oerfuc^ten

(Sinttjeitung in Gigenfchaftcn, bie bad göttlid)c SBcfen betreffen (innere, immanente, rutjenbe),

unb folc^c, bie fic§ auf bad SBirfen ©otted beuchen (äußere, trandeunte, operatioe). 2)icfer

@intt)cilung fann nämlid) entgegengefc^t werben, baß, weit alle göttliche (figenfe^aften in

bad ©ebiet bcr göttlichen Gclbjloffcnbarung fallen, auch a^c uothwenbig äußere, wirffamc

finb, unb baß bad, wad man innere, immanente @igenfd)aften ©otted nannte, nid)td

anberd war ald ©eftimmtheiten feined Söefcnd (3. 33. ©eifrigfeit, (Einheit, ©nfadjheü
u.

f. w.). 3)ie ©inthcilung nach Analogie bed meufchtichen ©eifted in (Sigenfchaften ber

göttlichen ©ubftanj, bed göttlichen 53erftanbed unb bed göttlichen SBiÜend ober bed gött-

lichen Srfcnnend, bed göttlichen O^efühld unb bed göttlichen 2ßollend, ocrfchlt cd barin,

baß bic Attribute ber göttlichen ©ubftanj wieber nur S3cftimmthciten bed göttlichen SBefend

Inb, unb baß, wenn wir ©Ott auch ein ©efül)l jufcfjrciben wollten, boct) oon feinen ©igen-

chaften bed ©efühld gerebet werben fönnte, weil biefe ja, wie bad ©cfühl felbfi, paf
tbcr Statur wären, wad bem begriff bcr göttlichen ©igenfchaften wiberfprächc. «ußerbem

ft gegen biefe (Sinthetlung 3U bemerfen, baß wegen bcr wefentlichen S5erfchiebenheit bed

menfglichen Seind oon bem göttlichen, bie Analogie bed menfehlichen ©eifted nicht jum
Äblcitungdprincip ber göttlichen (Sigenfchaften genommen werben barf. Die oon (5cf)leier

macher ntrfuct>tc (Sinttjeilung ber göttlichen (Sigenfchaften nach oen b>cchfelnben Ziehungen
bed fd)techthinigen Äbhängigfeitdgefiihld auf ©Ott, in foldje, bie biefem ©efüt)t, infofern

noch *«n ©fgenfatj in bemfetben erfdünnt, entfprechen (gwigfeit, «Umacht, «agegenroart

unb ÄOwiffenheit), in fol<he, bie fielt) auf bie in biefed ©efüljt eingetretene Trübung be-
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ueljen (»eiligfeit, ©ertdjttgfeit), unb in fofdje, bie bie Aufhebung btefer Irübung burd)

(Sf>rtfhrat jur ©runblage haben (?iebe, Sei«heit), gibt ju bem Einwurf öerantaffung,

baß fte, auf rein fubjectioem ©runbe beruhenb, feine wiffenfehaftliche (Geltung h«t; e« ifi

ferner gegen fie einjuwenben, baß, nad) ©djteiermadjer'ä Behauptung frlbft, biefe« tLb

l)ängigfeit«gefüht üd) überall unb immer im 3uftanb ber Trübung eingeftcllt hat, unb

baß ba« 33ewußtfein ber üerfdjiebenen göttlichen (5igenf<haften nid^t fo au«fd)Ueßenb auf

bie wed)felnben 3uf*anoe be« frommen ©efütjl« belogen werben fann, al« Schlciermacher

angibt, inbem j. ftcherlich aud) in bem ber (frlöfung burd} (5t)riftum tt)eilt}aftig ge-

worbenen SWenfd^en ba« Scmußtfein ber göttlichen Grwigfeit, 3u*mad)t u.
f. w. fid) cbenfo

gut einftellen wirb, al« bei bem, in welchem, ber $3orau«fe$ung nad}, nod) feine Störung
be« frommen ©cfüf)l« ftattgefunben bat.

($ft;ett mir oon bem ©ebanfen au«, bat"? aOe göttlichen Sigcnfchaften nur bie Der

fdj)iebenen Dichtungen unb formen be« göttlichen Sirfen« ftnb, fo werben wir un« bar-

auf angewiefen fehen, fie nadj ben göttlichen Serfen ctnjutheilen. Solcher Serfe gibt

e« aber im ©runbe nur jwei, nämlich bie Schöpfung ber Seit unb ihre Degierung,

welche beibe unter ftd) m oc,n innigflen 3ufammenhang flehen. Demnach werben alle

göttlichen (£tgenfd)aften in $mei klaffen ju tt)ei(en fein, nämlidi in folche, bie fid] auf bie

göttliche Scltfdjöpfung, unb folche, bie ftd) auf bie göttliche Seitregierurig beziehen. Dun
ift aber bei ber Seltfd)öpfung ein Doppeltes ju unterfReiben, nämlich ba« Schaffen ber

Seit nach
ty
xtm ©ein, unb ba« Staffen ber Seltorbnung. 3e nach Wtx Unter ^

fcheibung verfällt bie erfte Klaffe ber göttlichen ßigenfdjaften in jwei Unterabtheilungen.

(Ebenfo jerfaßen auch bie in ber göttlichen Regierung heroortretenben 6igenfd)aften ©orte«

in jwei Klaffen, je nachbem biefe Degierung aufgefaßt wirb in ihrer 53ejiehung auf ba«

Deich ber oeruunftlofen ober auf ba« ber oemünftigen Sefen.

Verweilen wir nun $unäd)ft mit unferm Dadjbenfen bei ber Schöpfung ber Seit

nad) ihrem Sein, fo tritt un« au« berfelben ber begriff ber XUmadjt entgegen. Die

Schrift brüeft fte au« burd) bie Sorte: „baß C^ott fc^affen fann, wa« er will"

(fl 115,3), „baß bei ihm fein Ding unmöglich ift" (1 2Hof. 18, h; i'uf. ogl.

*$f. 33, »). Sollen wir $u einem genauen begriff ber göttlichen Allmacht gelangen , f

0

miiffeu wir von ber ^orfteOung ber Seit ausgehen. Diefe tyat ftd} nun burd) bie Stffen^

fdwft ber neuern £tit m$ Unermeßliche erweitert. (£6 fdjwinbelt un«, wenn wir un«

mit unfern ©cbanfen in ba« SlH ber Dinge oertiefen. «Hein, wie grenjenlo« auch ber

Umfang ber Seit fein möge, fo müffen wir fte bod) al« enblich begreifen, benn fte be-

fleht ja in nicht« anberm al« in bem einheitlichen ©anjen ber cnblichen Dinge, eine (5nb

lid)fcit, bie ud) un« barin \u erfennen gibt, baß alle Seltwefen unter bem ©efefc be«

Serben« flehen unb burd) nnauft)örltd)c SJeränbcrungen hinburchgehen. Sa« aber wirb

unb wechfelt, ba« trägt ben ©runb feine« Sein« nicht in ftch fd&ft- 3)QÖ ^"bliche ift

immer ba« <5rjeugni§ einer Urfachc, bie aber hi«ro»cbcrum, al« jum Deich ber (5nb=

lichfeit gehörenb, eine anbere Urfad)e oorau«fefct. ©efjen wir nun oon Urfad)e ju Urfache,

fo müffen wir am ßnbe nothwenbig bei einer legten Urfache flehen bleiben, bei einem ben

($runb feine« Sein« in ftch f
clb

'
r tragenbeu, folglich idüeditlnn unbebingten, abfoluten

Urheber ber Seit, bei ©ott. (9ott ift bemnad) für bie Seit ur= unb adbebingenb, b. h-

allmächtig. Schlechthin abhängig oon ihm, fann bie Seit feiner SWacht feine ©renken

fe^en. (Sr fd)altet unb waltet über ihr mit abfolut unbefchränfter ÜWacht; er wirft unb

fchafft, wa« er will. (5« Derftcljt ftd) aber, baß @ott nur wollen fann, wa« feinem

Scfen entfprid)t. Oft nun ©Ott bie fub^antiefle ?iebc, fo fann er auch nur ba« @ute

wollen unb wirfen. $(u«gefd)(offen oon ber göttlichen Allmacht ift baljer ba« Söfe,

gleichwie ba« Siberfpred)enbe, wa« in ftch ,clll
'"

t oa<$ Unmögliche, alfo fooiel wie nicht« ift.

Sil« Onbcgriff alle« enblichen Sein« ift bie Seit jeitlich- Diefe« jeitliche Sein

führt un« ju bem begriff ber (Smigfcit ©otte« (^f. 102, 26 —28
; 3cf. 41,4; 44,«).

«uf eine Unterfuchung über ba« geheimnißoolle Scfen ber $t\t fönnen wir un« h"^
nicht ein la ffen. (2« mag genügen, \v. bemerfen, baß bie £tit in bem unaufhörlichen

Serben be« (fnblia)en unb in bem fteten Sechfei, burd) ben c« hinburd)gef)t, begrünbet

ift. Äöe« linblichc ift baher wefentlid) ein 3eWithe«. Äber gerabc barum, weil (Snb

lichfeit unb 3eit(ici}feit unauflöslich miteinanber jufantmenhängen, fönnen wir ben ©egriff

ber 3eit nicht auf ben abfoluten Urheber be« enblichen Sein« übertragen, unb bat)er aud)

ümi bem Unterfchieb jwtfd)en Vergangenheit, ©egenwart unb 3^«nft auf ihn feine «n
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wenbung machen, ©ort mufj gebaut »erben als über bie 3«* abfolut ergaben. Onfo*

fem nennen mir ilm ewig, Onbcfc erfchöpft ba« ©efagte ben begriff ber (Swigfeit ©otteS

nirfjt. (ix muß öeroollfiänbigt »erben burd) ben 93eifafc, baß ©Ott als abfoluter Urheber

beS enbtic^en ©ein« aud} bie Urbebingung ber 3ei* ift. ßS folgt hierauf, ba§ biefe

3$otlfommenheit Rottes, bie man gemöhntidj als eine rein immanente, rufjenbe bqeidwct

I>at
,

aurf) eine tätige ift, nnb nur bcStjalb, meil fie tätiger 9?atur ifi, fönnen mir ftc

als eine Gngenfcrjaft ©otteS betrauten.

©lcid)roic bie &t\t, ift aud) ber Sfaum eine ftorm beS enblidjen ©einS; bcjieljt

ftd) jene auf bie 3)auer, fo bejie^t ftd) biefer auf bie SluSbclmung beffelben. Unb in

ber Xhat gibt ftd) unS bic Seit als ein grcnjenloS SluSgebehnteS ju erfennen.

2lud) auf bie Untcrfudjung über ben begriff beS iHaumS müffen wir 3Jerjid)t Iciften; eS

genügt unS, ju wiffen, baß biefer eine notfnuenbige ftoxm beS enblidjen ©eins ifi. 33c-

benfen mir nun, baft baS Sublime ben ©runb feines ©eins uid)t in ftd) felbft trägt,

fonbern einzig unb allein in bem Unenblidjen hat, fo gelangen mir $u bem ©ebanfen,

bafc ©ott allem ßnblidjcn, folglich ber Seit in it)rcr ganzen fcrjranfenlofen SluSbefmung,

gegenwärtig ift. XieS öcrfterjt man gewöhnlich unter ber Slllgegcnwart ©otteS, nnb fo

wirb biefe $3oafommcnr)eit beffelben in ber ©cfjrift bargeftettt ($f. 139; Oef. 66, i;

-3er. 23,23.24; l$ön. 8,27). @S ifi inbeß ju bemerfen, bafi, menn bie 3lllgegenmart

©otteS, nad) ber angegebenen Seife, als unenblid)e SluSbe^nung aufgefaßt wirb, ©ott

unter bie formen beS 9?aumS geftcllt unb $ur (Snblid)feit ^erabgejogen mirb. S>aS ©ein

©otteS in ber Seit barf nirf)t als ein räumlich auSgebef)nteS
, fonbern muß als ein

fd)led)tf)in mirffames begriffen werben, was bamit jufammenljängt, baß ©Ott, als ber

abfolute Urheber beS cnblid) * räumlichen ©eins, nid)t nur felbft über alle formen beS

Raumes ergaben, fonbern ber llrgrunb beS Raumes felbft ift. 3)arin beftetjt bie

gegenwart ©otteS, bie ftd) unS tjicrmit ebenfalls als eine actibe (Sigenfdjaft ©otteS ju

erfennen gibt.

9ln bie Slllgegenmart ©otteS fd)Ucfct fidj feine Slümiffcnfjeit an, bie ebenfalls in Dielen

©teilen ber ©cfjrift gepriefen Oßf. 147, 4. 5; Oer. 17,9. 10; £ebr. 4,13; i'uf. 16, 1*;

1 Oot). 3, i9.2o fg.) unb in einigen (wie s

#f. 139) mit ber Slllgegcnmart in innige 33er^

binbung gefegt wirb. Oft ©ott ber abfolute llrgrunb alles enblicrjcn ©eins, ntf)t bat)cr

icbcS enblid)c Scfen auf h)m, fo muß er and) Don allem (Snblidjcn eine ooHfommene

äemttmf? befttsen. Onfofem nennen mir ©ott ben SlUwiffenbcn. Hud) bicfeS Siffen

©otteS bürfen wir nitfjt unter bic formen ber 3«it flcficn. (SS gibt für ©ott, im cigent

litten ©erftanbc, fein Siffen ber Vergangenheit ober ber ßttfnnft Seil er über bie

formen ber 3"t ergaben ifi, bcftet)t fein Siffen in einer abfolut jeitlofeu atlumfaffenben

#nfd)auuug (Ontuition).

?luch öerfteljt eS fitf), bafe baS göttliche Siffen mit bem ©ein aller creatürlid)en

Scfen auch Qße^ Qn un0 in
'

lhnm borgef)enbe ©cfcfjehcn umfaßt, meSt)alb bie ©djrift

mit 9ted)t barauf l)inwcift OPf. 139,2—4), ba§ ©ott jebcS 2öort, nod) c^c eS auSgc=

fprochen wirb, unb jeben ©ebanfen fennt, ber im ©eift beS Üftcnfdjen anffteigt.

Ofi bic 2Bclt in ihrem ©ein bon ©ott abfolut bebingt, fo ift ftc eS auch in ihrem

©corbnetfein (^f. 104, 24), unb biefe 2Beltorbnung befielet barin, bafj alles in organifdjcm

3ufammcnhang ftcht. ©leichwie in ber ^flanjc unb im Xtyex iebcS Organ ein

SDiittel ift $ur Srlmltung ber anbern S>gane, mährenb biefe wieber bie S3ebingung feiner

Erhaltung ftnb, fo ^crrfcfjt in bem ganjen Uniocrfum eine munberbare Sorrefponbcnj oon

2Kittcl unb 3luC£ff jwar fo, baß aflcS ju gleicher 3eit SWittcl unb 3roc(* i% 3)arum

fprechen wir mit SfCcdjt oon einem 2Beltfnftcm. D?un bleibt aber bicfeS 2öeltft)ficm feinen

3[ugenblicf fo wie eS ift; cS ift in beftänbigem Serben, in fortbauernber (Soolution be=

griffen, unb jcbcS aWoment biefer (goolution hängt mieber organifch mit ben frühem unb

füätern Momenten ^ufammen unb ocrfnüöft ficfy mit ihnen 31t einem ©anjen. ©0 beherrfcfjt ba^

©efc^ ber organifd)en 3roerf»ia§igfeit nicht bloS baS gefammte ©ein ber Seit, fonbern

auch Vfo cnblofcS Serben. Onfofcrn nun ©ott ber abfolute Urheber biefer f^crrlic^cn

Seltorbnung ifi, nennen wir ihn ben 9lUweifen, unb ftimmen ein in baS bcgciftentngS*

oolle i*ob, baS in ber 33ibcl biefer Sollfommcnhcit ©otteS bargebracht mirb (^f. 104,24;
^)iob 28, 23 fg.; ©ür. 3, 19. 20; Oer. 10, 12 fg.; 51, 15 fg.; ©pr. 8; ©ir. 24 ;

Seist). 7 fg.).

#icrmit haben wir id)on übergegriffen in bic Seitregierung ©otteS, wie benn in ber

$hnt ©chöpfung unb Regierung im ©ebiet ber leblofcn Watur nidjt wefentlich concinanbev

Digitized by Google



(Sigcnfäoftcn ©ottc« 77

ocrfchiebcn finb. 2Bir t)aDcn aber biefe SßMtregierung (Motte« nun aud) in Sejug auf

bie tebenbigen Sßefen in SBerradjt ju jicrjen. Diefe fmb nun tt)eil« ocrnunftlofe, theit«

oernünftige. ftafttn wir bic SBeltregierung (Motte« in 33ejug auf erftere auf, fo ent^üflt

ftd) un« bie (Müte (Motte«. (Mut nämlich nennen wir benjenigen, welker ba« 2Bot)l ber

anbern nit^t nur mitt, fonbem aud) burd) bie if>m ju (Mcbote ftchenben SWittel ju rcatü

firen fud)t. 9cun befielt aber ba« 2Bof)l ber tebenbigen 2Befen in nicht« anberm, al«,

jubjectib, in ihrem i?eben unb jeber naturgemäßen Offenbarung beffelben, unb objectiü in

allein, wa« jur (Spaltung unb ftörberung ilne« £ebcn« geeignet ift. $Jetrad)ten wir nun

bie fleatur, fo fchen wir mit CErftaunen, wie (Mott in allen SReidjen unb Räumen ber

fetben ntc^t nur bie hbd)fhnbglid)e ftüHe oon lebenbigen 2Befcn in« Dafein gerufen, fon=

bern and) für bie (Spaltung unb ßntmitfelung ihre« Vcbcn« ftefor^t ijat 145 „u>).

2Bie oft nun in ber Schrift biefe (Müte (Motte« fyertoota^obav unb o/Orie^m wirb, ba«

ifl befannt (3. 93. ff. 36, 6 fg.; 145, s fg., 104, 10 fg., 2* fg.). £men reeüen Unterfd)ieb

3roifdjen it)r unb ber £iebe (Motte« macht bie 33ibel nicht; unb in ber Xt)at grünbet |Ufa

aud) bie (Müte (Motte« auf feine wefentliehe ftebe, unb ift nid)t« anbere« al« biefe, injofera
fte fid) barin offenbart, ba§ fie ba« l)tl^ftmögli^e Sßo^ffein ber lebenbigen, aber üemunft

überhaupt
ba« 2Bort £tebc nur ba gebrauchen, wo ba« Object be« WoÜenö unb UBirfenG Siefen
finb, bie, oermöge it)rcr SJernünftigfeit, ferfönlichfeit beftfccn, itnb auf unfere 'Hdftung

Slnforurf) machen. Da« ift nun bie £iebe (Motte«, welche ba« dt)riftentt)um in fo helle«

¥i<ht geftcllt ^at, oon welcher ba« SR. £. aUe geiftigen (Maben, bie ©Ott bem Wenfdjen
^uttjcil werben läfjt, ableitet, unb al« beren t>öct>fre Offenbarung e« bie (Scnbung Oefu unb

ba« ganjc oon itjm oollbrad)te (Srlöfung«werf barfteüt (9tÖm. 5, s; l3ot). 4,« — io;

Xit. 3, 4 u. f. w.).

Diefe in ber im (Gebiet ber oernünftigen ^Öefen fid) äußernben SBcltregierung

heroortretenbe ?iebe fann nun feinen anbern 3wed tjaben al« bie iöebingung ih"« *Mflt»

nwglidjen ©opfern«. 9hm befielt aber biefe« nottjmenbig in ber ooUcnbctcn

ihre« geizigen i'eben«. Da nun aber bie geiftige ?cben«entfaUung ber 9?CÄ»°*
f
LJx!

eigene SWitwirfung oorau«fcfet, fo folgt barau«, ba§ fjinftc^tlici) U)rer bie SKeatfrung ^

ein an ihnen unb oermittel« it)rer Selbfitr)ätigfeit ftd) bolljieljenbe« Grjic^ungOwm t]t.

ferner ift l>ier auf einen boppelten Umffrmb aufmerffam ju machen, nämlie^ juerft wr*

auf, ba§ bie oernünftigen 2Befen fiet) oon ben oemunftlofen barin unterf^eiben, baR btefe

bleiben, wie fie fmb, wäfjrcnb jene ba« Vermögen einer unbegrenzten (Sntwtcfehing in ftdj

tragen; jweiten« barauf, ba^ alle ^erüoüfommnung ber oernünftigen 2Befen einen innigen

$$erfcf)r ber (Mcifter mit anbern (Meiftern al« nottjwenbigc 23ebingung Dorau«fe^t, unb

ba^er nur in einer geiftigen (^emeinfrfjaft ftattfinben fann. 3)ie oon ber i'iebe getragene

Regierung (Motte« ge^t bat)cr auf eine enblofc ^erooHfommnung unb SBerflärung ber

2Renfcf)en, unb ifl ein (5r$iet)ungewerf, welche«, inbem c« bie einjetnen ^um Dbjcct b,at,

3ugleict) auf bie (Mefammtt)eit berfclben get)t. Ot)r le^tcr &md ift batjer bie (Sntwirfetung

eine« 3U immer weiterer 2lu«bet)nung unb cnbU(it)er iufnatjmc aller 3JJcnfd)cn bef^immten

geiftigen ^feiet)«. Da nun baö geiftige Veben ju (Mrunbbcbingungcn bie (Srfenntniß bei

2Ba^rt)eit unb bic ©ittlid)feit t)at, an« Welmen, oermöge einer natürlichen @efe^mä§igfeit,

bie (Seligfcit entfpringt, fo folgt barau«, baf? biefe« Meid} ein 9?eidj ber 2Öafjrl)eit, ber

3ittlicf)feit unb ber eeligfeit ift. Da« ift nun ba« dteid) @otte«, befren Obcc Ocfu«

juerft flar unb lic^tDoa au«fpraai unb beffen iöegrünbung er al« bie mcfentlidjftc Huf
gäbe feiner ganjen Senbung betrachtete (Oot). 18, 36; SRattt). 5, 3 fg.; 13, 43; 25, 34 u. a.).

Gnfofem nun (Mott bie 2J?cnfcf)en 311 ^öc^fimögtid)cr 2Bat;rl)eit«erfenntnip er=

$ieljt, unb eben t)ierburd) fein ^cid) al« ein iKeid) ber 2öat)rt)cit 3ur (Sntwicfclung bringt,

ift er ber waljrt)aftige. Die ^p. (Schrift bezeichnet ihn al« fold)en, infofern aOe feine

Offenbarungen wat)r fmb unb er aüe feine Bufagen crfüüt (ff. 33,4; Oef. 40, s; Oot).

• 7. 17 u. a.). Diefe« liegt nun freilich au(*) im *e9«ff bcr SBa^oftigfeit ©otte«. 3lÜeii:

gctiauer genommen befteht fte barin, ba§ Öott bic einzelnen 3)?enfchen unb bie gefammte

iWenfriiheit allmählich unb auf ben oerfchiebenfien 2Begen jur ^öd^ftmögtic^en (5rfcnntnif?

ber Wahrheit erueht. 5ieupcrungen biefer SJoÜfommenheit fmb aüe Offenbarungen, bie er

ben SKenf^CH -ntheil werben lief?, unb oor^üglich ba« (S^riftentbum , in weldjem aüe
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früher« Offenbarungen ju ihrem $lbfd)lu§ gelangt flnb. Daß fo oielc 2Renfchen unb

Bölfcr in biefem Däfern in ihrer geizigen Bilbung unenblidj guriidtbleiben r miberfpridjt

ber SBahrcjaftigfeit ©otte« nicfjt; benn ber geiftige (fntwicfelungöproceß be« SWenfcrjen toirb

mit bem Xobe nid)t abgebrochen, fonbern bauert im jufünftigen £eben fort unb ge*

langt eigentlich nie ju feiner Bollenbung. Deswegen fagt bie Schrift, baß mir hier nod)

im ©lauben wanbeln unb erft im jufünftigen £eben 511m Sd>aucn werben erhoben werben

(2Äor. 5, 7; 1 Äor. 13, 12).

Die Crntwirfelung feine« ?#eich« al« eine« iReid)« ber Sittlictjfeit bebtngt ©ort eut=

mal baburef), baß er ba« Sittengcfcfc, al« höchfie« ©efefc beö Sollen« unb §anbcln«, bem

2Wenfd)cn in« £crj gepflügt hat unb buret) ba« ©ewiffen oerfünbigt werben läßt (fööm.

2, u fg.), fobann baburdj, baß er an bie BoHbringung beffelben Belohnungen, an bie

Ucbertrctung beffelben aber Strafen gefnüpft hat. On erfterer Beaieljung ift ©ort ber

^eilige. Die Schrift nennt ©Ott ben ^eiligen, fofem er ba« fubflantied Sittlich * ©utc

in f)8d)fter BoHfommenhcit ift (SHortr). 19, 17; 1 ^err. 1 , is. 1«; Epb,. 4, 24), unb eben

barum nur an bem ©uten 2öol)lgefaßen, an allem Böfcn aber 2J?i«fatlen hat (^Jf. 11, fj

5,5—7; 33, 5 fg.). So müffen wir un« ©ort aUcrbtng« benfen, weil ja ba« Sitten*

gefefc nickte anbere« ift al« &u«brucf feine« 2BiHen« ober oielmc^r feine« Siefen«. Allein

fo gebad)t ift bie £eiligfeit eine Befrimmthett beö Sefen« ©otte«. iföirb oon ber $>etlig=

feit ©orte« al« einer feiner (Sigenfdjaftcn gcfprod)en, fo fann fic nur in bem angegebenen

Sirm oerftanben werben.

Darauf, baß ©Ott an bie Bollbringung be« Sittengcfefce« Belohnungen, unb an bie

Ucbertrctung beffelben Strafen gefnüpft hat, beruht bie ©credjtigfeit ©otte«. Betbe ftnb

tf)cil« innere, ttjeil« äußere, unb entwtcfcln ftd) oermöge einer üon ©ort begriinbeten jitt*

liefen 933cltorbnung , bie fidj un« in ber täglichen Erfahrung \u erfennen gibt, aber,

wie au« unjähltgen Jäüen erhellt, in bem jefcigen Dafein noch hu t[ ' rcr ö oflcn Ent=

wiefetung fommt, fonbern ftd) erft im fünftigen Vcben bollenben wirb. Darum ber*

legt and} ba« (ft)riftenttjum bie enblicr)e Hu«glcict)ung ber menfd)licr|cn ©efdjicfc auf ba«

anbere l'eben. Beibc« nun, ba« an bie Uebertretung be« Sittengcfefce« gefnüpfte Uebel

unb ba« au« ber Beobachtung beffelben entfpringenbe SBohlfcin, hat 'einen anbern &toed,

at« ben 3J2enfcf)cn bon ber Sünbc abzuhalten unb ihn anzutreiben, au« allen Strafton nach

feiner mtUdicn Berbollfomntnung $u [neben, f)ierau« folgt, baß bie ©erechtigfeit ©otte«

bie Entfaltung feine« 9?eid)« al« eine« 9?eich« ber Sirtlicfifeit |um Stotd hat. Sinb
2Bahrheit«erfenntnifj unb Sittlichfeit bie Bebingungen be« geiftigen £eben«, fo erfennen

wir in ihnen bie wahren Duellen ber innern Befeligung. Snbeß fann biefe Befeligung

nicht 311 ihrer rechten Entwtcfelung fommen, folange ber SWenfd) nod) oon bem Bewußt-

fein ber oon ihm ootlbradjten Sünben gequält wirb. Sie erforbert baher bie ©ewißtjeit

ber Sünbenbergebung oon fetten ©otte«. Diefe, an unb für ftd) fc^on in feiner i'iebc

begrünbet, berfprictjt ba« dhriftenthum au«brücflich benjenigen, meldje ihre Sünben auf-

richtig bereuen unb mit bem Borfafc ber Befferung unb gläubigen 3ubcrftcht ftch ©ort

jumenben, unb läßt ben (Ihriftcn im Äreuj feine« (Srlöfer« ein fixere« Unterpfanb

berfelben erblicfen. Oufofem ©Ott nun bem reumiithigen
,

gläubigen SKenfchcn feine

Sünben oergibt, ift er ber gnäbige (Srtom. 3, 24; 5, 19—21; 11 , 6; (Sph- 1,7; 2, s u. a.).

Die lichtooüc Offenbarung unb fiebere ©ewährleiftung ber göttlichen ©nabe ift ein« ber

größten Berbienfte, welche« ftd> ba« (5hrifientt)um um bie SKenfchhcit erworben h«t.

Bruch-

(ftflCllthllUt, f. Befi^.

©tiner, f. ©eräthe.

(SinbalfttmirCIl, f.
Begraben.

Einfalt ifi ein neuteft. Begriff, welker au« einem entfprechenben atttefl. tytxaue

gewachfen ifi unb ftch hu öiefem wie feine Erweiterung oerhält. Da« cntfprechenbe alttcft.

Sort tamim ift urfprünglich = ganj, unberfefjrt, unb bezeichnet bann bie fubjecti»

wie objectio unoerfct)rtc Stellung be« SRenfdjen ju ©Ott, b. h- bie aufrichtige unb bie

richtige ^ömmigfeit. @« fcheint bie fubjectioe Seite, bie Slufrichtigfcit, im Begriff in

ben Borbcrgrunb ju treten (1 2Rof. 6,9; 17, 1). 2Öie ju ihr auch 008 aufrichtige Ber-
halten gegen ben 9?ebenmenfchen gerechnet wirb, ifl au« <ßf. 15 ju fehen, wo bie £nther

,
fcfje

Ueberfe^ung für tamim ben Stuöbrurf „ohne S33anbcl" gebraucht. Xreffenb gibt ba« griedf-

©ort ben alttcft. Sinn wieber. Denn e« bödmet bie Einfachheit ober Ungct^eitt^cit r
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alfo ebenfafl« bie ©anjtjcit. So bebeutet benn aud) bie neutcft Einfalt ben auf (Ein«

geri^tetcn Sinn, im ©egenfafc ju einem jertheilten 2Befen, bei welchem man nirgenb«

fein ganje« £er$ l)at. On«befonbere ijt bie Einfalt ba« ©egentt}eil ber 3w«theilung bc«

£erjen« smifchen ©Ott unb ber 2Belt, bem ©uten unb bem «Öfen (2 Äor. 11, n; ftöm.

16, 19). On 2 Äor. 1, 12, wo bie Einfalt mit ber tfauterfeit utfammengefteflt ift, erfdjeint

fte nicht im ©egenfatj \u bem Sielen, fonbem ut bem Nichtigen, ba« ber (Ittel feit

fdjmeidjett, ift alfo ba« erafHicfyc ©erid)tctfetn auf ba« wahrhaft 9feeHc. Eine britte

SBenbnng ergibt fid) für ben 33egriff au« ber ^ietjung auf eine £t)at, in«befonbere auf

Dienftleiftung unb 2Bot)tthun. Er bezeichnet fax, o*a§ ba« £eq ganj babei ijl, alfo bie

boüe unb ^erjHaje Sereitwifligfcit (2 Äor. 9, n. is; 8,2; Ept). 6,5). Diefer biblifdjc

begriff ber Einfalt, in«befonbere in feinem erweiterten neutefi. Umfang, hat nid)t« gemein

mit jener culturfcinblichen, negotii) afcetifcfjen Raffung, meiere in \ebem Ubcn«freubtgen

Eingeben auf ben 9?eid)tfwm bc« SBettleben« eine Vernichtung ber Eitetttit jetjen min,

wäi)renb oielmehr gcrabe bie Einfalt bie redjte $3efat)igung $u gefunber üielfcitiger Ent^
wicfelung unb X^ätigfeit gibt, inbetn man ©Ott fclbft unb ba« (Sine, wa« nott) ijl, jum
#crn unb Stern be« ?eben« unb Streben« macht (2 ^Jetr. 1,4.5—9). Spatl).

(JtnflCbunfl (ber £. Schrift). On ber JBorfteOung fcon ber unbebingten Abhängig
feit be« SERenfap in feinem $3erhaltni§ ju ©Ott, wie fte ber biblifd)en Hnfefyauung iu
©runbc liegt

, ift aud) bie 9lnnat)me inbegriffen, ba§ ber attenfd) in feinen tnnern @e=
bonfen Bitten«-' unb ©cfüt)löbewegungen oon ©Ott unbebtngt befh'mmt werbe, ja, baß
©Ott nad} Umftänben ifmt aud) feine ©ebanfen, Entfehliefcungen, 2Btaen«befrre6ungcn,' ot)nc

fem 3ut *)un unD fc»nc 2Witwirfung, einflößen ober eingeben fönne. Da« ©otte«bcwu§t
fein bc« %. %. lieft e« auf einer altern Entwicfelung«ftufc jn, baß felbfit foldjc ©ebanfen
al« oon ©Ott eingegeben erfdjienen, welche, wie bic 53olf«jä^lung Daüib'« (2 (Barn.

24, 1 fg.), al« fünblid) betrachtet würben. On ber 9tegcl aber gilt ba«, wa« ©ott einem

9flenf{f}cn eingibt („ut« §eq gibt", Sfra 7,87; 9?cf>. 2,12), für burcf)au« gut unb t>eil-

fam. %\\x göttliche Eingebung warb befonber« bie prophettfehe 93egeifterung gehalten,

bie al« eine 2Birfung ber 9Wittt)cilnng ober Slu«gieöung be« göttlichen ©eiftc« betrachtet

würbe (Ooel 3, 1). Slflmä'ljlich nun bilbete fiefj unter folgen ©orau«fefcungen bie 33or=

fJeflung au«, ba§ bie ^eiligen Schriften $unäct)ft be« fpäter auch be« 9?. X. oon ©Ott

eingegeben feien, unb e« oerbanb ftd) bannt bic Slnftcht, ba§ infolge einer foldjen über-

natürlichen Söirfung biefen (Schriften unbebingte göttliche Autorität jufomme, unb ba§ fic

ber oberfte unb unwibcrfprechltd)e 2)iaf#ab feien, wonach atIc andern menfchlichen Schriften

unb ade menfchlichen Meinungen unb Behren ju beurteilen feien. E« fann l»cr m^
unfere Aufgabe fein, ba« firchl. Dogma oon ber (Eingebung ober Onfpiration ber fjcittgrn

Schriften be« H. unb s
Jf\ %. einer nähern Prüfung ju unterwerfen; bagegen hoben wir

ju unterfudjen, inwiefern jene« Dogma au« ber S9ibet gefchöpft fei unb begrünbet

werben fönne ober nicht?

3ur 3eit Oefu war unter ben jüb. Ideologen bic Annahme oon ber göttlichen Ein-

gebung ber heiligen Schriften be« 2T. X. allgemein oerbreitet. Senn 1 flttatt. 12, 9 oon

bem Drojt bie 9?ebe ift, ben bie frommen au« ben in ihren §änben befinblichen „h"lig^

Süchern" fcb,ööfcn; wenn SWofe im 53uch ber 2Bei«h«t Äaü. 11, u ein „^«Uißer ^toph«^

hei§t; wenn Oeremia nach Sir. 49, 7 fchon im 3Ruttt^d)o« jutn ^rop^eten „geheiligt''

roorben war; wenn in Suf. u. Dan. 45 oon bem „heiligen ©cijV' Daniel'« bieföebe ift; wenn

in »ar. 2,21 ein «uöfprua) be« Propheten Oercmia al« ein ©otte«wort angeführt wirb:

fo ift in folchen Stetten wenigfien« mittelbar bie Slnnaljnte eine« übermenfehlichen ^
fprang« ber altteft. Schriften enthalten.

Der ©laube an bic göttliche Eingebung ber fettigen Schriften war ieboeh feine«weg«

lebiglich auf bem SBoben ber altttft. Seeligion entftanben. Siegt e« bo<h in ber 9?atur be«

^bhängigfeitöbewufetfein« oon ©ott überhaupt, ba§ baffelbe ^ö^ere wunberbare einwirfungen

Ootte« auf ba« Innenleben be« SWenfehen al« möglich oorau«fe^t, unb, wo eine außer

orbentliche urfpriinglid)e, namentlich religtöfc Begabung ftdb) jeigt, ober eine ungewöhnlich

geftetgerte ftttliche ©ei^e«^ unb SBillenÄthättgfeit fich manifeftirt, ba wirb bann auf

eine au§erorbentlicf)c iibermenffliehe Urfache gefchloffen. On biefem Sinne nehmen auch

bie gebilbetften Vertreter ber ^eibnifefien ^3^üofopt)ie f
^Jlntarch (De Plac- Vhll°8-'

V, 2) unb Eicero (Pro Archia, VIII), eine göttliche Eingebung an. Eigentümlicher*

roeife hat bagegen $lato (Tiraäus, S. 71 fg.) ben 3uftanb ber „Eingebung" al« einen folchen
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bejeidjnet, ber im gciftig gefunben unb mad)en SDcenfdjcn gor nid)t oorfontmen fönnt;

er f>at if}n ber 9?ad)tfcite ber 9Jatur unb bem Traumleben utgewiefen.

Daß Ci^rifiuö ben (Glauben an bie göttliche (Eingebung ber ^eiligen Stuften foaol

unter feinen philofophtfcf) gebildeten als unter ben an ber jüb. ©efcfceSüberlieferung feft

haltenben 3eitgenoffen borfanb, bafür ftnb tytyio unb OofepljuS ctaffifc^e 3cugen. tyfyio

(Vita Mos., II, 13, 16) betrautet bie atttefh ©Triften gerabeut als ©otteSwort. 3n=

folge göttlicher (Eingebung fjat ütfofe gefa^rieben (a. a. £>., ©. 173, 175). Widjt nur

bie einzelnen 2Borte, fonbem aud) bie cinjelnen Silben ber fanonifd)en Sd)riften be$

A. X. erfahrnen t$nt göttlichen UrfprungS, unb barum fmb if)m in ben unfeheinbarften

SdjriftauSfagen oft bie tiefften ©cherntniffe ber (Gottheit eingehüllt (De mutat. now.,

I, 587 fg.); cS enthält ti celnilb bie .\\ 2 dir in in du ein einjigeS überflüfftgcS ©ort

(De prolug., I, 554). 3ofcpt)uS ift ber üWeinung, baß bie 22 Sucher bcS altteft. Kanons

mit 9fecht für „göttlich" gelten, unb leitet biefen göttlichen Ciharaftcr öon ^er proptje

tifchen Begeiferung ab. (Es ift, feiner Anficht utfolge, jebem 3uben gleichfam angeboren,

baß er bie ^eiligen Schriften feiner Nation für göttliche Safcungcn (dogmata) hält, nicht

bon ihnen abweicht unb, wenn bie 9?oth eS erforbert, fic mit feinem Blut öertf>eibigt

(Contra Apion., I, 8).

Onfolge biefer allgemein oerbreiteten Borftellungen tourbe bie Auslegung (f. b.) ber

alttcfr. Schriften oon ber BorauSfcfcung ihrer göttlichen (Eingebung abhangig, unb frort

ber grommatifchen unb gerichtlichen Scfn-iftinterprctation rourbe bie aöegorifche unb

töpifche gebräuchlich- Die |>öpothefe oon einem mef)r= unb fclbft oielfochen Schriftfmn

würbe junt Dogma; bie Siabbinen behaupteten, eS gebe 70 Arten ber ÖefcticSauSlegung,

ja tfiabbi 3f l'urjo hielt 600000 oerfcf)iebenartige Auflegungen eineS Sd)rtftOerfcS wenig-

stens für möglich ((Eifenmenger, „(SntbecfteS Oubenthum" jitönigSberg 1711], I, 453 fg.).

Auf ber Annahme ber göttlidien (Eingebung ber alttcft. Schriften beruhte nun auch,

bie Anwenbung, welche bie neuteft. Sd)riftfteOer oom 21. X. machten. Dabei ift aller;

bingS ber (Gebrauch, ben OefuS in betreff bcö 21. X. machte, oon bem (gebrauch bef

felben bei ben 33crfaffern ber neuteft. Schriften $u unterfd)eibett. Die lwhc getftege Älar

§eit unb fittliche Feinheit Oefu offenbart fich tnSbefonbcre auch m öcr Ält, wie er baä

A. X. benutzt unb beurteilt, (fr ift oöllig frei oon bem fonberbaren AuSlegttngSoer

fahren ber rabbinifchen Schulen feiner ,ßeit; auch m öiefem s}$unft ifi er fein eigener

£ef)rer gewefen. Doch haben wir bei feinen Schriftanführungen noch m töcdjmmg 311

uetjen, ob fte in ben brei erften (Eoangelien ober im oierten ftch finben? Öerabc

bie ftrage, ob bie altteft. Schriften burch göttliche (Eingebung entftanben feien, läßt ftd)

aus feineu AuSfprüd)en nach Dcr ftmoptifd)en Bcrid)terftattung feincSwegS bejahen. Die

fchwierige Stelle Wattt). 5, u (ogl. mein „CS^arafterbilb 3efu" [3. Aufl., SieSbabcn 1864],

S. 91, 270 fg.) läßt ftch unmöglich als einen AuSfprud) Oefu begreifen; benn, nad)bcm Ocfuö
erflärt hatte, baS altteft. GJefefc „erfüllen", b. h- in einem höhern geiftigen Sinn erneuern ju

wollen, fonnte er unmöglich gleichzeitig beffen buchftäblid)c Beobachtung bis auf baS

flctnfie ^8ünftchen in alle .ßufunft forbern. SBahrfdjetnlich ijt eine rabbinifd)e, oon Ocfutf

wiberlegte, Behauptung (i'uf. 16, 11) burch ein fpätcrcS 3)iiS0erftänbniß ihm in ben

2J?unb gelegt worben. spalte OefuS jenes 2Bort wirflich gefproetjen, bann würbe cS aller

bingS feinerfeitS bie Annahme einer budjjtäbüchen ;"infpiration bcS A. X. OorauSfet$en.

AüerbingS läßt er, abgefehen oon jener Stelle, bei Warf. 12, 35 fg. (f. auch ^att^.
22, ti fg.; i'uf. 20, 4 1 fg.) ben Daoib „im h«%n Reifte" ben 110. s

J?falm gcbictjtet

haben. £>b er bie angeführten iZBortc wirflich fo gefproben, bürfte beShalb einigermaßen

zweifelhaft fein, weil bie ^cirallelftelle bei ÜDfatthäuS nur bie ÜBortc „im (Reifte" enthält,

baS britte (Eoangetium fic ganz wegläßt, vat fie aber OefuS wirflich nach Dcr Delation

beS jweiten (Eoangcliften gefproetjen, fo beweifen fic höchftcnS, baß er ben 110. ^Pfalm

für ein "^robuet Ijciligcr
, göttlicher Begeiferung fytU. Om übrigen tyA er fid) ent

fchieben gegni bie Sd)riftbehanblung ber Sd)riftgelchrtcn erflärt; fie oerftanben nach feiner

lleberjeugung nichts oon ber Schrift unb ihrer ftttlidjen Äroft (Warf. 12,24; Watth- 22, 2»),

unb augcnfchcinlich erhob er ben Jabel gegen fie, baß fie in ihr, einem Buche, baS emige

lieben tu beftt^en wähnten, währenb biefeS gar nicht in SBorten, fonbem in religiös -fitt

licher itraft ftd) äußert. Wißt ftch überhaupt feine beftimmte AuSfage 3efu aufroetfen,

in welker bie göttliche (Eingebung ber alttcft. Schriften gelehrt wäre, fo fehlt eS bagegen

nicht an AuSfprüdjen, auS benen beutlich erhellt, baß er bem A. i. nur eine unter
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georbnete, trab barum menfdjliche nnb gefchichtlicfje ©ebeutung jufdjreibt. On ber fo»

genormten üBergprebigt fieUt er feine perfönlid)e Autorität ber altteft. gerabeju gegenüber:

2 flflof. 20, 13 Verbot be« Söbten«, er verbietet ben 3orn; 2 9Kof. 20, 14 ©erbot be«

(Sfjebruci)«, er verbietet bte unreine SBegierbe; 5 üttof. 24, n ©eftattung ber GEi)efd)eibung,

er verbietet bie et)efd)cibung »ahrfeheinlich ganj (Üttarf. 10,9 fg.); 2 9ttof. 20, u ©efiot«

hing ber ©icberoergeltung , er »erbietet überhaupt jebe Sleufjenmg ber SRacfje u. f.
».

(üflattt). 5,ti— 4«). 2öäre it)m ba« St. 2;., ähnlich »ie feinen 3eitgenof[en ^3^ito unb

Oofeptju«, ein untrügliche« @otte«»ort gewefen, fo t>ätte er nietjt ba« altteft. ©ittengefefc

al« ein bem ftttlidjen Obeal toiberfprecrjenbe« barfteßen fönnen. 3)arum citirt er aud)

ba« 8. £. nietjt oft, unb in ber ftegel nad) bem natürlichen gefd)ict)tüd)cn <£inn (3ftatth.

4, i—H ; 9, ia fg.). <ßropr)etifd)e (Stellen roenbet er treffenb auf ^erfanen unb Su^anbt

an, ober ebenfafl« ganj ungefud)t, unb ot)ne fid) auf tt)re übernatüxUdjt Hutoritdt ober

Itnfet)lbarfeit ju berufen (j. ». 3M. 3, i in 2»attt). 11, io; Oef. 6, io in 9Kattt). 13, u;
Oef. 29, 13 in 3Kattf). 15, «; Oef. 56, ?, 5er. 7, n in 2ttatn). 21 , is fg.; 5 2Hof. 6, s,

3 üttof. 19, is in 9Kattt). 22, 37 fg.; $f. 118, 22 in 2uf. 20, 17). Oefu« nahm nad) ben

Sönoptifern augenfcheinlicf) einen ben r)eiligcn <Sef)riften be« jüb. SJotf« übergeorbneten,

Don iimen freien ©tanbpunft ein. Seine Autorität grünbete er überhaupt nie^t auf
Scf)rift unb Ürabition.

SRur im oierten Qjüangelium finbet ftd), nact) gewöhnlicher &nnat)me, ein $u«fprudi
Oefu, ber auf bie 3Jorau«)efcung einer göttlichen (Singc6ung be« 8L i. feinerfeit« führen
fönnte. Oefu« beruft ftd) nämlich Oot). 10,35, jur Beglaubigung feiner SBürbe al« be«
€ot)ne« ©orte«, auf $f. 82, e, wofelbjt bie ftürfien „©ötter" Reißen, nnb fügt, nad) ge-

»ärmlicher Sinnahme, t)inju, bafj bie <5d)rift nic^t „aufgelöft", b. t)- ungültig gemacht
ober au§er firaft gefetzt werben fönne. ^tUein efi ergibt ftd) au« bem 3"famment)ang
mit großer 2öat)rfct)einlid)feit, bafj bie 2öorte „unb bte <£d)rift fann nicht aufgelöft »er-
ben" (Oot). 10,35) ein 3ufa& be« ©oangeliffcn au« bem $3orfteHunfl«fret« be« fdjrift.

gläubigen Oubentt)uin« feiner 3cit Ijerau« ift. SBenigften« bo« altteft. ©efe& wirb anber-

»eitig im oierten (Soangelium Oon Oefu« feine«weg« al« eine göttliche Autorität, fonbem
al« „ihr" (ber Ouben) menfcrjliche« ©efefc bejeidmet (Ool). 15, 25), mitt)in al« ein foId)e«,

über ba« er fetbfi t)inau«gefd)ritten ift (ogl. aud) 3ot). 7, 19 fg.; 10,34).

Diefe« ©erhalten Oeju $u ben altteft. 6d)riftcn crflärt fid) nun aud) au« feinem

religiö««fittlid)en ©elbfiberoutjtfein. ©erabe barum, weit er feine Ueberjeugungen nic^t

ber £rabition entnahm unb feine Stutorität nid)t auf (Sd)rift ober überlieferte ©afcungen

ftüt^te, fonbem ben 6nt)alt feiner ?et)re unb feine« ?eben« unmittelbar au« feinem eigenen

Onnern fdjöpfte, fonnte il)m bie altteft. Literatur nid)t in einem lebiglid) übernatürlidjen

8it^t erfd)einen. Onbem er bie 2Renfci)i)eit oon bem 3od) ber <Sünbe unb 6d)ulb erlöjie,

befreite er fic aud) öon bem Sann be« t)eiligen ©udjftaben«.

Hnber« oer^alten fid) aDerbing« bie (goangetiften felbft ^ur ©d)rift. ÜJtefelben fudjen

fümmtlitt) bie mefftanifd)c SBürbe Oefu mit ber Autorität ber altteft. @ct)riften ju befräftigen;

ba« ©elbft3eugni§ Oefu, bie göttlta^e SßoUmadjt, bie in ber ©eifie«roeit)e feiner $erfönltd>

feit unb in bem SWadjtgefolge feiner S3ernf«roirffamfeit log, genügte it)nen nic^t. ©en
t)äufigfien ©ebroua^ t)at ber erfre (Soangelifl 00m ©djriftberoei« ju ©unften ber meffta-

mfdjen SBürbe Oefu gemotzt. Än ftd) jiemlict) gleia}gültige Vorgänge in feinem Ceben

»erben al« ©rfüttungen altteft. Söeiffagung gebeutet (iü^ottt). 4, 13 fg.). Hudt) in fold)en

ftäHen, in melden ba« ©ert)alten Oefu ftd) au« cjanj natürlichen 3mecfmäfjigfett«grünben

erflärt (3Wattt). 12, ie fg.), ttirb e« al« bie Serüät)rung einer propt)etifct)en Öort)erfagttng

nadjjumeifen berfudjt. ©onj gufäflige Umftänbe, »ie 3. 33. ber ©nritt Oefu in Oeru*

falem auf einer (Sfelin, erhalten burd) it)re 53ejiet)ung auf angeblid) atttefr. ©eiffagung

eine ger)eimni§ooae Sebeutung (9^attt). 21 , 4 fg. ; 27, 9 fg.). $ätte ber Soangelijt biefe

©a^riftfteaen nid)t al« Eingebungen be« göttlichen ©eifte« betrachtet, fo würbe er ftetjer-

lieh fein ©e»id)t auf biejelben gelegt ^ben. Stud) ber oierte Coangelifi fcheint biefelbe

Slnficht oon ber göttlichen Autorität be« %. X. gelobt ju hoben (Ooh- 2, n; 19, 36 fg.),

»enn er auch, aüer £3ahrfcheinlichfcit nach, fte nur mit |)ülfe aüegorifcher Hu«legung

harte gewinnen fönnen. Om übrigen fteUen jeboch bie neuteft. (Schriftoerfoffer feine be»

ftimmte Theorie über bie Onfpiration be« 9L. X. auf; fte führen bie au« bem altteß.

Äanon citirten ©teilen in ber SRegel nur in einer SBeife an, »orau« für jeben Unbe«

fangenen erheüt, ba§ fle biefelben al« ©otte« unmittelbare« ©ort an fein »olf ober an

Si*el»8eftt». IL 6
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bic 9D?enfd>heit Betrauten. Dbwot 3. ©. bie ©teile 3ef. 7, u ein SBort be« Propheten, unb m^t

ein SluSfpruch ©otteS felbft tffc, fo wirb ftc bodj (9Katth. l,ti) als ein „HuSfpruch be«

$eTrn" angeführt, unb ebenfo *pg. 4, 25 bie ffatmfteHe 2, 1 fg. 2)er $ebrüerbrtcf nimmt

nic^t ben geringften Slnftanb, ©ort aud) in foldjen ©d)riftftellen felbft reben $u laffen, in

benen er nad) bem ©runbtert nirf)t felbfi rebet ($ebr. 1, 5 fg.; 4, 4. 7 ; 10, so). On einer SReilje

oon ©teilen wirb ber altteft. Äanon im 9?. X. ohne weiteres als 2Öort ©otteS citirt

(bgl. SReuß, Histoire de la theologie chretienne au siecle apostolique [2. Äufl.,

©trafeburg unb ^ßariS 1860], I, 297; 9*0% „3ur Dogmatil" [1. Bufl., ©otha 1863],

©. 180 fg.). ber flpoftet $autuS, ungeachtet feiner (Smancipation bon bem

©onn beS 93ud)ftabenS, t^cilt biefe Stnfchauung 00m 2t. X. (ftöm. 1,»; 3,4. 10 fg.;

4,ie; 9, e fg.; 10, 5 fg. unb öfters), ©eine fjäufigen Zitate auS bemfelben erflaren fid)

meift auS einem oüologetif^en Söefhreben; er will feine beut fö>angetium abgeneigten

93otfSgenoffen mit altteft. SluSfprüdjen fliegen ober überführen, unb ba bie ^iftorif^=

grammotift^e Auslegung iljm md)t bie erwünfehten Sßaffen in bie £>anb gibt, fo

mad)t er bon ber aßegorif^en ben ausgebeuteten ©ebraudj (3. 93. ©at. 4, 2t fg.;

Grpf). 5, 31 fg.). SS märe beShalb nicht nötfn'g gemefen, um ben beweis für bie ttn<

nähme ber änfpirotion beS H. X. auS bem 9?. X. ju führen, $u ©teilen, wie 2 Xim.

2,i«; 1 ^ßetr. 1, 10 fg.; 2$etr.l, 11, bie 3uflud)t 3U nehmen, ©it^erlid) jmeifelte ber

SBerfaffer beS 2. XimotheuSbriefS mcf)t an ber ©Otteingegebenheit beS ganjen attteft.

ÄanonS; aber, richtig berftanben, fagt er an jener ©teile nur auS, ba§ jebe infpirirte

©crjrift aud) ftttlic^en Shtfcen gemäße. 55er Serfaffer beS 1. ^etruöbriefS aber get)t

atlerbingS oon ber SorauSfefcung au«, ba§ ber ©eifr CTljnfH fdjon in ben altteft. $ro*

Preten gemirft, fein Reiben unb feine Verherrlichung jum borauS bezeugt Ijabe, unb ber

©erfaffer beS 2. IßetruSbriefS behauptet förmlich (iiap. 1, 21), bafe bie altteft. Sßeiffagung auf

einer ©ebunbenljeit ber freien menfdjtidjen ©elbftbeftimmung beruhe, ba§ bie Propheten

„^eilige ©otteSmcnfchen" gemefen feien, in benen ber ^eilige (göttliche) ©eift als treibenbe

Shraft gewaltet tyabe.

Die Serfaffer ber neuteft. ©Triften ftanben atfo unfrreitig in bem guten ©tauben,

bafj bie ©Triften beS altteft. HanonS auf übernatürliche SBeifc bom ©eifte ©orteS fetbf*

ihren Verfaffern eingegeben morben feien. Allein biefer ©taube mar nid)tS 9JeueS, ihnen

(Sigent^ümlidjeS, fonbern eine SBorauSfefcung, bie fie mit ben gelehrten Onben i^rcr >$tii

unb bem iüb. Sott t^eitten. (5r ftü^te fi(§ auf eine gangbar geworbene Auslegung beS

% X., oon ber aud) £f>otucf („Ueber bie OnfüirationSte^re", in ber „Eeutfdjen 3eitfc^rift

für (^rifH. 2Biffenfd)aft unb (^riftl. Seben", Oa^rg. 1850, ©. 37) jugibt, ba§ fie bur$
baS 2kebium ber iüb. ©djutbitbung ^inbur^gegangen fei. ©0 ift 3. $5. ber 9?acb,weiS geführt

worben, baß ber SJerfaffer beS ^ebräerbriefS, ber in feinen Gtitaten unter allen neuteft. ©4rift=

fteUern am fünften 00m altteft. Icrt abweist, gar nid)t einer eifert thümlidjen HuS-
tegungSntet^obe folgt, fonbern bic ^ia^tigfeit feiner ©^riftbe^anbtung o^ne weiteres bei

feinen ?efem oorauSfe^t unb mit feiner OnfpirationSle^re, anflatt auf bem Stoben ber

fe^öpferif^en d)riftl. ©ebanfenwelt, tebiglit^ auf bem ber Ijerfömmlidjen jübif^ rabbinifc^en

Xrabition fre^t (Steef, in ben „©tubien unb Jrritifen", Oa^rg. 1835, ©. 441 fg.). 2Bir finb

überbieS an bie OnfpirationS^npot^cfe ber neutefr. ©(^riftfieUer um fo weniger gebunben, als bie

SSerfaffer ber altteft. ©a^riften meift gar nidjt baS S3ewu§tfein Ijaben, ba§ i^nen i^r

©ebanfenin^alt ober gar i^r ©ebanfenauSbrud bura^ eine befonbere übernatürliche ®er=

anftaltung jugefü^rt worben fei. @rft bie $ropf>eten unterfa^ieben i^rc eigene menfe^ttc^e

£I)<itigfeit öon jn i^nm toQitenben göttlichen. X)tt ^rop^et (f. b.) betrachtete ficr) im
atigemeinen als baS Organ ber ©ottheit, gleid)fam als ben 3Kunb, burch welchen ®ott
mit feinen Dffenbantngen unb iftmbgebungen fich an baS SBolf Ofrael unb bie hert>or=

ragenben ÜDtänner unb einflußreichen klaffen beffetben wanbte. (Sine befonbere göttliche

Eingebung beim Weberfchreiben ber prophet. Drafel wirb jeboch in ber Siegel nid)t oorauS=

gefegt; ber Prophet ftanb überhaupt in feinem münbtichen unb amtlichen Söirfen, mie in

feinem literarifchen, nach allgemeiner ©orauSfefcung, unter fpecießer einwirfung unb Sei*

tung beS göttlichen ©eifteS (Oocl l,i; «m. 1,3; 2, 1; 3, 1 fg.; 3Wicha 1,1; 3,*; 6,1;
3ef. 4, ie; 8,1; 30, 1; Oer. 1,4; 2, 1; 3, e; 7, 1 fg.). SaS er auSfprach, mar infofem
autoriftrt, als ein 3öort ©otteS ju gelten. Die drfaljrraig beftätigte nun freilich liefen

ftuSfprud) nicht immer. Apofea ^at bie (Sphratmiten mit SBegführung nach ^Sfiptcn
bebroht (|)of. 8, is; 9, t fg.; 11, 5 fg.); bie Söegführung ifl nic^t ttirflt(h erfolgt, (^jed^ict
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t)at bie Eroberung unb <ßlünberung bon Xnru« burd) ftebufabnejor berfünbigt ((Sj.26,i fg.);

£b,ru« ift »ol 13 3af)re lang Ijartnärftg bon ben (S^albäern belagert, aber nid)t erobert

worben (§ifcig, „Der $ropt)et 3efaja" [$eibelberg 1833], I, 276 fg.). ßinem «uöfprud) be«

jweiten Öefaja aufolge (Oef. 34, s fg.) foQte Sbom in eine grauenboüe ßinöbe berwanbelt

toerben unb unbewohnt bleiben ; bie Seiffagung i fr n id)t nur ni rti t in @rfüüung gegangen, fon»

bem bie (Sbomiter tjabcn fiel) fpäter mit ben Ouben bereinigt. Der Äönig Oojafim foütc nari)

einem Sluöfprud) bei Oeremta (22, 19; 36, so) wie ein (Sfel, b. t). gar nidjt begraben,

fein ?etd)nam gefd)leift unb unoeerbigt bor ben Xfjoren Oerufalem« Eingeworfen werben;

nad) 2Rbn. 24,6 (bgl. aud) ben urfprünglidjen lert ju 2 Gtjron. 36

,

») ift er eine«

natürlidjen lobe« geftorben unb in bem föniglid)cn Srbbegräbnij? begattet worben. 9Jod)

mandje« anbere, wa« in propt)ettfd)en 2lu«fprüfen al« ein „©ort ©otte«" berfünbigt

ift, t)itr feine Erfüllung gefunben. Die Srulanten ftnb nidjt, nie berbeijjen ift, au«

Slftnrien unb ^legnptcn 3urütfgeFeb,rt, um ben neuen Staat bilben ni Reifen (Oef. 11, 11).

Ofrael unb Ouba tjaben fid) nid)t, nad) $ofea'« 2lu«fprud), unter einem gemeinfamen

Oberhaupt bereinigt ($of. 1, 11). Oerufalem ift nad) bem Srtl nid)t, ber Seiffagung

Oeremia'« (31, 40) jufolge, unbermüjtet geblieben. Cr« ift md)t« baoon befannt, ba§ bie

©ewotjner einer «njar)! ägbpt. Stäbte (Oef. 19, is) tjebräifd) gelernt unb ftd) $u Oa^oe

belehrt faben.

Die götttidje (Eingebung ber propfjetifdjen 2lu«fprüd)e m mittun \e De mall 4s ntdit als

eine unmittelbare unb unfehlbare ju nehmen. Dagegen ift bem ©eift ber alttefl. Offen*

barung bie 2lnnafa,me ganj angemeffen, bafe ba« proprjetifdje ©etouftfein eine fyöljere Stufe

retigiöfer ©egeifterung al« ba« gefefelidje barfteat, eine Stufe, in melier bie ©ewiffen«*
ttjätigfeit ungewölmlid) geftei.qert, ber religiöse Sab,rf)eit«ftnn in l)o$em 2Ra§ gefräftigt

war. 9hrr mar bie freie Selbftbeftimtnung be« Subject« in foldjen 3»^önben feine«weg«

unterbrüeft ober übernatürltd) gebunben, ber Orrtlmm in ber Sluffaffung ^ijlorifdjer I^at»
fadjen, in ber ©ort)erfagung jufünftiger (Jreigniffe feineöwcg« au«gefd)loffen, unb „(Sin«

gebung" ift überhaupt nid)t ber richtige Slu«brutf, um ba«, wa« in ben betreffenben ÜKo.
menten religiöfer (Erhebung unb Seu)e borging unb bem bie innerlid) (Ergriffenen bann
Sorte berliei)en, $u bejeidjnen.

Äbgefeben bon ber propb,etifd)en Söegeifterung ftnbet ftd) aber im Ä. D. nidjt« met)r

ber „(Eingebung" 2$ermanbte«. Die religiöfe ^oefte in ber ^falmenfammlung, wo fte ftd)

feiten jur propt)erifd)en 2lu«fd)au in bie 3«fw«ft ergebt, ^at ben S^arafter freier fittlid)er

53egeifierung. Der 9)?enfd) betet in ben frommen Biebern $u ©ort, aber @ott gibt bem

3Äenfd)en biefe ©ebete nidjt ein; ber fromme ergebt feine Seele ju @ott, aber ba§ ®ott

t[)n bei feinen lbrifd)en (Srgüffen befeelt ^abe, fagen bie ^ßfalmbidjter nirgenb«. 2Bob,l

»irb ©ort in ben ^ßfalmen bi«toeilen rebenb eingeführt (j. 'ißf. 2, e; 81, u; 82, 1;

89,4.37; 95,3; 106,i5; 110,4; 132,n); aber fold)e „Sorte ©orte«" erfdjeinen nid)t

al« bon ©Ott ttbematiirlid) eingegeben, fonbern fte fmb ein ^robuet poetifd)er {jiction.

Die falomonifd)e <Sprud)fammlung (Spr. 1, s fg.) füb,rt ftd) oljne weitere« al« ein menfd)=

lid)e«, in ftttlid)em Ontereffe angefertigte«, literarifd)e« eammelmerf ein. Da« Sud) $tob

fübrt, feiner fünftlerifdjen (bramatifdjen) Anlage gemä§, wol SReben ©otte« an, aber e«

fällt feinem ©erfaffer nid)t ein, feinen fcfpftftettertjdjen Söeruf au« einer göttlid)en ©n«
gebung erflären. Den ijtüorifdjcn ^3üd)em liegt ob,nebie« bie ^Berufung auf einen über*

natürlichen llrfprung fern, wie fte benn aud) iijvc burd)au« menfd)lid)e (£ntfief)ung au«

Den' di t ebenen urfunb(id)en Ten finaler n unb &ueßenfd)riftcn gar nid)t ju berbergen fud)en

(f. ®efd)id)t«funbe bei bcn Hebräern). Dagegen lag e« aüerbing« im Ontereffe ber ©efeft-

gebung, i^re ^ufftellungen unb S5orfd)riften al« „Sorte ©otte«" geltenb ju madjen unb

u)nen baburd) bie ©runbloge einer übematürlidjen Autorität ju beriefen (2 ÜÄof. 19, 7 fg.

unb öfter«). Senn batjer ba« jmeite ©efe^ al« ein Serf ÜWofe'« proclamirt wirb (5 2Rof.

1. s fg-)» f° beruft ftd) 3Rofe jugleid) auf bie ib,m \uük\\ geworbene gbttlid)e Offenbarung

(5 2Wof. 1,« fg. unb öfter«), Sludj Oofua empfängt feine Aufträge unb ©efcrjle unmittel'

bar bon ©Ott (Oof. l,.i; 4, 1 unb öfter«). Später, al« ein beftimmter perfönlidjcr Mittler

jwifdjen Oalwe unb ber ©emeinbe fehlte, befragte ba« Solf felbft in entfa)eibung«boUen

Äugenblitfen ba« göttlid)e Drafel (9?id)t. 1, 1 fg.). Oe nä^er eine Sd)rift ben eqä^lten

Xt)atfad)en felbjt liegt, bejto ntctjr tritt in ber Siegel bie Berufung auf Oaljbe ^urücf, beflo

met)r gewinnt bie (Sqät)lung einen menfd)tid) pragmatifd)en Citiaraftev, ober, wo bie ältere

3eit nodj göttlid)e Eingebung eorau«feite (2 Sauu 24, 1), ba nafjm bie fpätere fd)on
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fatanifdje (Eintoirfung an (1 Ctyrtm. 22, i). 3m übrigen gibt Süljbe, oom fupranartrtali*

ftifchen ©tanbpunft einjelncr biblifcrjer ©chriftfteller, nicht nur feinen Slu«erwählten unb

Propheten in Sfrael ihre ©ebanfen unb (gnrfdjüejjungen ein, fonbern aud) bem Huölönber

Biteam (4 2Rof. 22, i fg.) unb fclbfl bem ^ßerferfömg Sbru« ((Efra 1, i fg.; 3cf. 44, js).

Xaf] jebod) aud) ein ^ud) in bem alttcft. ftanon Aufnahme fanb, ba« ben tarnen ©otte«

gar mdjt enthält, ba« 'Sud) (5fther (f. b.), barf bei biefer Beranlajfung nid) t unerwähnt bleiben.

©icr)er ift, bafj bte altteft. <Sd)riftfammlung al« fotdje fid) nid)t auf göttliche (Eingebung beruft;

aud) ben Sd)riftüerfaffern al« folgen, felbft ben Propheten, ift an feiner ©teile birecte Eingebung

©orte« ober ein übernatürliche« Slnfehcn jugefdjrieben. (E« finb lebiglid) einjetne Stellen,

«bfcrmttte, ©efefce, SReben, Aufträge, Orafel, meldje al« „2Borte ©otte«" fjeroorgeljoben

unb ebcubcöfjalb oon bem übrigen 2"djriftinl;att unterfcfjieben werben. Taft and) folef>c

©teilen für bie unbefangenfte unb grünblidjfte (Erforfajung ^infla^tlia^ ber ©laubwürbig«

feit ihre« Onhalt« feine @d)ranfe bilben, ift auf bem wiffenfdjaftlidjcn (Stanbpunft felbfc

oerftänblid). SlUe«, wa« im U. X. al« „©orte« ©ort" bezeichnet ift, ^at bie ^orrn ber

menfajtidjen fa^riftftefferifa^en Bearbeitung angenommen unb fann ben literartfdjen C^a*

rafter nirgenb« oerleugnen. Slu&erbem ift nod) ju beerten, bafj ber 2J?orgenlänber

ba« nüchterne abenblänbifche 3nfpiration«bogma nidjt fennt, fonbern bie crr)ötjtr

religiöfe Erregung, bie fromme Begeiferung überhaupt, al« eine unmittelbare 2öirfung

be« göttlichen ©eifte« betrachtet , olme bie weitern bogmatifdjen Sonfequenjen au« biefer

Borau«fefcung ju jte^en.

Bon nod) gröfjerm Belang ift für un« bte ftrage, intoiefern bie göttliche (Eingebung

ben neuteft. ©djriften jufomme? Diefe Ratten junächft nid)t bie Autorität einer jähr*

hunbertelangen Ueberlieferung für fid); fle Ratten ftd) iljr Änfeljen erft ju erwerben. Die

Srage, ob bie neuteft. <5d)riften jur 3 at itircr (Entftcljung für oon ©Ott eingegeben

galten, fann ba§er gar nidjt gefteflt werben. -Üum fann lebiglid) fragen, ob fle fid) al«

foldje <5er)riften anfünbigen, welche au« göttlicher Onfpiration, b. t). übernatürlich ent-

ftanben finb?

9Jcan r)at bie SXnftcr)t aufgefeilt, ba§ ba« 9c. X. fdjon be«hatb al« infpirirt angenommen

»erben müffe, »eil ba« infpirirt fei (Wlippi, „förchttd)e®lauben«leh«"(2.«ufl., ©tutt«

gart 1864], 1, 161). Stfleht nidjt nur ift biefer 6d)lu§ an fid) ohne allen $alt, fonbern ba« &. X.

tjat fid) un« al« infpirirt in ber gewöhnlichen Bebeutung be« SBorte« gar ntcfjt ermiefen.

SJcan ^at barauf ^ingemiefen, ba§ bie ?lpoftel oom ^eiligen ©eift erleuchtete imb eTfüflte

SWänner gemefen feien (3olj. 14, u fg.; 16, 13 fg.; 2uf. 24, i.«; Upg. l,s; SWarf. 13, n fg.).

Ällein bie ä^^^nfl ber Erleuchtung burcr) ben ^eiligen ©eift würbe ben Slpofteln, unb

nia^t ben SSerfaffem ber neuteft. (Schriften, unb fie mürbe ihnen mit Söejiehung auf ihre

münblichc 2Birffamfeit, nicht im ^inblidt auf ihre fchrtftftellerifchc Xhiitigfcit, jutheit. X)it

©erfaffer ber brei erften (goangelien (nrie mir je^t miffen, feine ftpoftel) berufen fich mm
auch feineömeg« für ihre ©laubnjürbigfeit auf eine übernatürliche (Erleuchtung ober ü)cit-

mirfung. Der britte (Soangelift ftügt fleh vielmehr auf urfunbliche Berichte, bie Ueber-

lieferung, au« ber er gefef}öpft, unb auf bte gemiffenhafte (Sorgfalt, mit ber er bie OueHen
geprüft habe (2uf. l,i—a). ^piernaa) fann er unmöglich oer SW«nung gewefen fein, bajj

ihm ber Onhalt ober gar bie $orm feiner Darftellung auf übernatürlichem SBege ein^

Segeben toorben fei. Such 0CT ü 'crte Soangelift beglaubigt fich burch Berufung auf

lugen^eugenfchaft [3 oh. 19, ss). Die 9cad)fchrift aber, »ueldje bem (Soangelium ein 3eu6
3

ni§ ber ©laubmürbigfeit außfteHt, ftütjt fich DaDc ^ ebenfalls nicht auf bie Sinnahme einer

höhern (Erleuchtung, fonbern auf bie Äenntnif?, welche bie 3™gen oon ber ^erfönlicrjfeit

be« Berfaffer« unb feiner Befähigung, bie SBaljrhett mitjutheiten, hatten.

(5in einjige« neuteft. Buch, D * c ^pofalopfe (f. b.), erhebt afferbing« ben unbebingten

Snfpruch auf übernatürlichen Urfprung. Der Serfaffer, Oohanne«, empfängt bie Offen
barung, melcrje CS hrift o oon feiten ©otte« jutheil geworben war, bind) (Engel, unb roa«

er mittheilt, h at cr baher nid)t auf bem SQBege eigenen 9cachbcnfen« unb felbftänbtger

gorfchung gefunben (Offb. 1, i fg.; 22, 8 fg.), fonbern infolge eine« oori ©ort bewirften

oifionaren ober efflattfdt)en äuftanbe« (Offb. l,io), in welchem er htmmlifche ©tirmnen
hörte. Slber gerabe biefe« einjige Buch be« 9?. X., welche« au« übernatürlicher Onfpiration ent«

[tauben fein will, bewährt fi<h nach feinem Onljalt am allerWeuigften al« i'd)lcd)tl)in göttlich,

weöhalb fchon Rüther'« ©eijt fich ^n baffelbe „nicht ju fehiefen" oermochte (Juther*« SBerfe,

LXIU, 169 fg. [(Erlang. *u«g.]). 'fcer mahrhaft göttliche ©eifi ber 2Bei«h«t unb 8iebe, ber
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Jttarljeit unb iDMtbe ift in bemfelben nid)t jum bouen 3lu«brucf gelangt, wogegen bie 3orngeifler

menfd)licher £eibenfcb,aft unb [ubenchrtfil. Unbulbfamfeit nodj oielfai ba« laute 2Bort führen.

Der „©rief be« Oafobu«" bagegen macht ben Sinbrncf fdjriftftcflerifdjer Züchtern»

heit; bem ©erfaffer liegt bie £nnat)me einer fjötjern Eingebung apoftott[ct)er Schriften fo

fern, bajj « bie im föömerbrief bargelegte Slnftdjt beö Slpoftel« $aulu« bon ber neuen

©eredjtigfeit bc« SWenfdjen buret) ben ©tauben befämpft unb bie entgegengefefete bon ber

©eredjtigfeit be« SWenfc^cn burefj bie SBcrfe al8 bie richtige oorträgt (üaf. 2, n— 25).

(St/er fönnte man meinen, ber ©erfaffer be« 1. ^etruebriefe fabreibe ftcfj eine %xi bon

Snfpiratton ju, nenn er ftdj al« einen bon ©Ott burd} ©eiftc8r)eitigung ?(i:*cnuaf?ltcn

bezeichnet (1 <ßetr. 1, a). üebenfafl« r)ebt er nidjt ohne Slbftdjt fjerbor, ba§ bie ^3rcbtger

bc« (Sbangelium« burth ben bom Gimmel tjerabgefanbten ^eiligen ©eift unterftüfct waren

(1 $etr. 1, «). 2>od) beruft er ftdf, um feinen (Ermahnungen Eingang ju berfa>ffen, ntcr)t auf

feine göttliche Grrleudjtung, fonbern auf feine amtliche unb perfönlidje SBürbe unb Stel-

lung (1 $etr. 5, i). Auf eine t)öt)ere &nfcf|auung in Setreff beffen, ma« er niebergefdjrieben,

fct)eint ber ©erfaffer be« 1. 3ot)anne«brief« (1 , i fg.) r)injubeutcn. Allein unter allen

Umftänben ifl feine, bie eigene perfönltdje £t)ätigfeit be« Schriftfteller« befettigenbe, über«

natürliche Eingebung unter jener Anfchauung $u berfiefjen; benn fie ift in ber ftorm eine«

gefteigerten religiö«»ftttli<hen ©ewujjtfein« bort)anben (1 3ot). 5, is. is fg.). Hud) fc^eint berfelbe

©erfaffer im 2. OotjannefJbrief ba« ©abreiben, „Rapier unb Sinte" (©. 12), al« ein fet)r

unbonfonrmene« Surrogat ber münblidjen föebe $u betrachten. Der ©erfaffer be« Hebräer*

brief« $at nur in Jttirje ein „SEBort ber (Ermahnung" an feine Sefer rieten wollen ($ebr. 13, ir),

oi)ne bafj er Stnfprudj barauf ergebt, al« ein unmittelbare« Organ ©orte« betrachtet \u

werben.

©on befonberm Ontereffe ift eine Prüfung ber ©orjfcUungen, welche ber bebeutenbfte

apoftolifche ©djriftfteu'er, $aulu«, bon ber Autorität feiner fchriftlichen 3Kittt)eilu*gen

^atte. Unzweifelhaft t)at er im allgemeinen feinen Apofietberuf auf eine $öt)ere ©eauf*
tragung unb Au«rüfhtng jurücfgefüt)rt (®al. 1, i. 15 fg.). Sdjon in feinen erjten ©riefen

(bie Briefe an bie Xfjeffatomarer fdjeinen nur in ber $aubtfad)e ben Stempel ber (Srfjtljcit

$u tragen) fd)rieb er wie etner, ber ütfacht fyat, ©orte« Sitten offenbar ju machen

(1 £t)eff. 4, s), unb ber über bie ©cejeimniffe ber legten Sage Auffthlujj $u geben in ber

Jage ijl (1 £t)eff. 4, 13 fg.). ©erabe aber au« bem Umftanb, ba§ ber Apoftet t)ier unb

catch fonft befonbere Offenbarungen (£t)rifri, bie it)m $u einem beftimmten 3wecf jutt)eil

geworben, oon benjenigen 2ftitt$eilungen, bie nict)t au« folgen „Offenbarungen" floffen,

nnterfcheibet (1 'Xl-.rt. 4, 15; 1 Hör. 15, 11; 9?öm. 11, s&), ergibt ftcf), baf? er in ber Siegel

ftdj beim 9tteberf^reiben feiner ©riefe nic^t für einen eigentb,ümlich unb übernatürlich

Onfbirirten §tett. OebenfaH« hat er ftd) nicht für infbinrter gehalten, wenn er feine

©riefe fdjrieb, al« wenn er fein (Sbangelinm münblich berfünbigte (1 £or. 2,4 fg., 13),

unb wenn er auch bie juberftchtliche Ueberjeugung t)egt, im ©eft^ be« göttlichen ©eiffc«

gu fein (1 #or. 7, 40), fo fe^t er gleichwol benfetben ©efi^ bei fämmtlichen dt)riften bor=

au« unb fcfjreibt ftd) bat)er bermittel« beffelben feine fpeeiftfehe Autorität, unb feinen fcfjrift-

lichen 2Wittb,eilungen feine übernatürliche ©ntftet)ungeart ju (?Rt)m. 8, 9 fg.). 5>er ^eilige

©eift war überhaupt fämmtlichen dt)riflen berhei§en; bie Hpoftel nahmen in biefer ©e»
|iet)ung für it)re ^erfon unb ihre SBtrffamleit feinen fpeeiftfehen ©etfte«bert^, feine hötjere

2Bahrheit«erleuchtung, al« fie ben übrigen ©lüubigcn jugeftchert waren, in Änfpruch-

ffienn auch ^ouiu9 bon fict) felbft fagt, ba§ er bei einzelnen ©orfätten ober Schritten

feine« £eben« auf Anregung ober unter Leitung be« ^eiligen ©eifte« gehanbelt ^abe

(9?öm. 15,19; 1 Xheff. 1»*; ö
fl
l - QU^ 13/»; 16» 7 fg.), fo gilt boch baffelbe bon

aücn Gfjriften, bie fammtltd] ttjeil an ben ©aben be« .^eiligen ©eifie« haben (1 ftor.

12,i fg., 11). ©erabe nach paulinifcher Ähfchauung iß ba« Wmt ni^t bie ©orau«fefeung

be« ©eifieö, fonbern ber ©eifi bie ©orau«fe^ung be« «mte« (1 Äor. 12, >7 fg.; 14, n fg.).

(Jbenbarum ift aber auch ©runb borhanben, eine eigentümliche unb aparte göttliche

Eingebung für bie neuteft. Schriften anzunehmen.

2Benn e« fid) nun auch ergäbe, ba§ in einigen nenteft. Schriften 9?eute|tamentliche«

hiuftchtlio) feiner Autorität Hltteftamentlichem gleichgefteUt würbe, fo wäre bie«, nach oen

frühem Ausführungen, boch bon feinem ©elang, unb in ber ^auptfadje würbe ba« bis-

herige <5rgcbni§ unfern Unterfudjungen baburch nicht erfcr)üttert. SCBir faffen baffelbe tu

nachflehenbe Sä^e jufammen: 1) bie neuteft. Schriften nehmen bie Autorität übernatürlich
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infptrirter Schriften für fidj nicht in Anfprud} unb beftfccn fte auch al« fotc^e rn^t;

2) wa« bic Apoftel ober apoftolifchen 2flänner jum 3tte(* »«iterer üttittheilung nieber*

ftfjrieben, war ntd)t in einer fpeetfifchern SBeife Dom ®eifl (Mottet eingegeben, al« wa« fte

münblich lehrten unb oerfünbigten ; 3) bie Qrrleud)tung ber neutejt. SdjriftfteHer ift ein

Au«flufj ihrer rcligibö - ftttltdjcn Scgeifterung überhaupt; 4) biefelbe ift nadj inbioibuefler

Anlage, religiöfer Vertiefung, ftttlid)er ftörberung, geifiiger Göttmirfelung eine fehr t>er=

fd)iebene unb mannigfaltige, unb niemal« eine abfolute.

An einigen ©teilen be« 9f. wie 3. 93. 1 lim. 5, is; 2 $etr. 3, 15, fd)eint 9?eu-

tejtamentlidjeö citirt ju werben. S9ei 1 Jim. 5,is, »0 bie Sorte: „Du fodft bem

Ockfen, wenn er brifdjt, nicr)t ba« ÜRaul oerbinben" (5 2Kof. 25, 4), al« attteft. Schrift*

Worte angeführt ftnb, nötigt jwar nid)t«, bic nod) weiter angeführte Sentenj: „Der Ar-

beiter ift feine« £ol)ne« Werth", ebenfalls at« Sd>riftcitat aufjufaffen, unb auef) Sfjrifhi«

fdjeint biefelbe (fuf. 10,7; SWattb,. 10, 10) nur al« ein jebermann geläufige« Sprichwort

ju gebrauten. Sßenn aber ber Vcrfaffer be« 2. ^etruöbrief« (3, ts) bie neuteft. Schriften

al« bie „weitem Schriften" citirt unb fie mit biefer SBejeidjnung ben altteftamentticfyen,

für infpirirt gettenben, al« gleite Autoritäten jur Seite fteflt, fo ift fdion be«halb für

ihre übernatürliche Autorität oon biefer Xt)at\ad)t au« ntd)t« $u erfd)ltcften, weit unter

allen Schriften be« 9i. X. feine fo unoerfennbare 2flerfmale ber Unecfftheit an ftd> trägt

tote ber 2. <ßetru«brief.

Die ^rage in betreff ber Eingebung ber biblifchen Schriften ift nun aber enbgültig

nidit 11 ad) bem SelbftjeugniK berfelben \u entfReiben, flucti wenn fte, wa«, wie mir

gefetjen, (einc«rocgö ber ^aÖ ift, fid) für (Jqeugniffe einer tebiglicf} übernatürlichen (Seifte«*

mitttjetfung au«gäben, fo märe bie fjorfdjung bamit noc^ nid)t jufrieben gejteflt, fonbern

fie müften ftd) ihrer (Sntftehung unb ihrem 3nt)alt nach flu(
fy

rotrflieh al« foldje ©Triften

au«»eifen, meiere auf einem ganj anbem Sßegc unb burd) ganj anbere Urfachen ent=

ftanben ftnb, al« fämmtli^e übrigen ^robuete ber Literatur. Da mu§ benn für jebe

unbefangene ^orfdwng ohne weitere« einleuchten, bafj bie SBibel (f. b.) au« einer Samm
lung oon fehr öerfchiebenartig entftanbenen unb einen fehr mannid)faltigen literarif<f)eu

Gharafter an flcfj tragenben Sd)riften befteljt. 33on einem gleichartigen Urfprung unb

einem übereinftimmenben geiftigen (Gepräge ber biblifchen SBüdjer ift gar feine 9fabe.

Die einen SBerfaffer ftnb in ber Jpauptfac^e nur Sammler älterer Urfunben unb Ueber-

arbeiter; oon fchrififtetterifcher Gtgenthümlichfeit unb greit)eit ber (Eonception ift bei btefen

wenig ju finben. Die anbern fdjrieben in boflem Söemufjtfein eigentümlicher ge ift ig er

ftraft unb origineller Arifdje; aber ebenbarum fungirten fie ntd)t, um mit Ufotbe

(a. a. £)., <B. 216) $u reben, ,,al« blo§e Schreibgriffet be« ^eiligen ©eifie«", fonbern ihre

Onbioibualität macht ftch, auch mit ben Mängeln unb Sdjwächen, bie an jeber 3nbioi'

bualität fättn, in befonberer, oft felbft paraborer unb fetfer (Sigenart geltenb. Der
fühne ©ebanfenflug be« Ocfaja, bie wehmütige 2Beichh«t be« Oeremia, ber erhabene

Schwung in ben einen ^falmen, ber troefen erjählenbe Xon in ben anbern, bie in fhtr=

mifd)em 3QBctlcnfct)(ag fortrollenbe 9?ebe in #iob, bie ä^enbe unb jerfefcenbe Dialeftif im

iloheleth, bie friilidite, rein fachliche Darftetlung in ben fdnoptifchen (Soangelien, bie auf

ber $)öhe be« fpecutatiüen ©ebanfen« aDe« 3^atfächliche tbeal gejtaltcnbe Schilberung be«

öierten ©oangelium«, ber fühl moralifdje Xon be« Oafobu«bricf«, bie gebanfenfeharfe uitb

gemüthtiefe Spraye be« ^ßaulu«, bie tieffutnig fcrjrocrfäaigc S3ewei«führung be« §cbräerbrtef«,

ber glühenbe jornflammenbe fteuergeift be« Apofalnptifer« — ba« ftnb ebenfo öiete Xtyptn

nicht nur befonberer geiftiger Onbioibualitäten, fonbern aud) urfprünglicher religiöfer diidi-

tungen unb ftttlid)er Sigenthümlichfeiten auf bem ©runbe be« (f tuen (Soangelium«. Un«

gefdjid)tlid)er fann man bie Sntftehung ber biblifchen Schriften nicht auffajfen, al« wenn
man bie Selbfttt}ätigfeit ihrer SJcrfoffer leugnet unb ben ^eiligen ©etft al« foltbarifchen

einheitlichen ©efammtüerfaffer betrachtet. 3n biefem ^all fietjt man ftch freilich in bie

9?othwcnbigfeit berfc^t, aüe mcnfchlichen Schwächen, -3rrthümer, fehler, SWangelhaftig*

feiten, äBiberfprüd)e, SJerftö§e, unrichtigen Angaben, falfchen SJennuthungen unb 5Sorau«»

fe^ungen u. f. w. einfach ju leugnen; man fiet)t ftch oerurtheilt jum Sd)Ummjten, wa«
einem Schriftforfcher begegnen fann, ber Sattheit in« ©eftcht ju fchlagcn unb mit fo»

phiftifdjen Argumenten, mit ben nichtigften Au«flüchten ben wirflichen Jhotbejtanb in ber

biblifchen Literatur ju oertufchen. Anftatt bie tyxt ber SBibel mit foldjen ftünften ju

rttten, tiat man ihre Autorität immer mehr untergraben; ihre angeblichen bejten ffteunbe
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haben auf biefem SBege ihrem Änfe^en mehr gefd)abet al« it)re crbittcrtflen fteinbe. 35er*

fe|t man ftd) unbefangen auf ben ©tanbpunft ber einzelnen bibltfd)en Od^rifrfleaer , fo

ift e« nicht fd)mer, jeben au« ben Statyiltntffen fetner 3eit, ben oon U>m benutzten ur*

funblid)en Scripten, ber ©gentyümttdjfeit feiner reügibfen fflid)tung, feinem S^arafte

unb feiner ©d)reibart bi« auf einen gemtffen ©rab ju begreifen, wäh«nb gerabe bie

Annahme einer übernatürlichen Eingebung bie gefamtnte btblifcrje Literatur in ein SRäthfel

oerwanbelt. Dat)er ^at aud) ein fonft fireng ftrc^lic^ geftnnter X^eotog, wie tahni« („Die

lutherifdje Dogmatil" [Seidig 1861], 1, 666), gefragt, ob benn „eine 3nfpiration«lei)re,

alle ©olöct«men unb Sarbariömen ber apofiotifd)en ©d)riften, aUe ocrfe^lten Gonftructionen

be« $aulu«, atte ungenauen Cttatc, aüe Differenzen in ber Darjteüung, alle entlc^nungen

au« anbern ©djriften, aüe rein perfönlichen Urteile unb Hu«brüdc u. f. ro. bem $ei=

ligen ©eift auftreibe, »irflidj Würbig Dorn ^eiligen ©eift benfe"? W\t 9led)t f>at SRothe

(a. a. £)., ©. 221 fg.) an eine gereifte Unbe^olfen^ett ber fd)riftfteflerifd)en Manipulation,

unb infoige babon eine Unebenheit unb Ungefügigfeit ber fpracrjlidjen ftorm, überhaupt

ber ganaen DarfleHungöweife bei ben biblifdjen e^riftfteUern erinnert, wie fte bei folgen

«erfaffern natürlich unb gewöhnlich ftnb, mcldje burd) bie StfyxU wiflen^aftüerjer

Silbung nid)t hinburd)gegangen unb in ber fd)riftilgen Darftetag u)tct ©tbanten

ungeübt ftnb.

Die Eingebung ber £>. ©dtjrift in ber hergebrachten 33ebeurmuj be« Sorte« mufe

batjer aufgegeben »erben. ß« ift ba« eine einfache tyftidjt ber 2Ba$rfjaftigfeit unb wiffen»

fchafttidjen ©ewiffenhaftigfeit, atfo ber djriftl. ftrömmigfeit fel&fh Deshalb wirb bie

S3ibel nodj nidjt auf eine unb biefelbe Sinie mit ben übrigen literartfd)en (SrfMeinungen

gcfteöt; fie bleibt immer nod) ba« einzigartige 93ud), bie gro§e Mehrerin unb Dröftcrin

ber Sttenfdjfjeit. ©ie ifl ihrem Urfprungödjarafter nach ba« 23udj ber Religion, ber

menfd)hettlid)en unb ewigen Religion. Da« reltgiöe-fittlid^e Seben ber 3Kenfd)f)eit, beffen

(Sntwidelung«*, Seiben«» unb ©iege«gefd)id)te, ift in ihr mit munberbarer SBahrhcit unb

fcarbenfrifche abgefpiegett. Der ©eift ber Religion felbft fat fte hervorgebracht, unb in^

fofern allerbing« ber göttliche ©eift, aber freilid) ©otte« ©eift, roie er auf oerfernebenen

©rufen ber (Sntwirfelung
,
nod) öielfad) unöotlfommcn, aufgenommen unb angeeignet mar

Dom 2ttenfdjengeifi. Die ©ibel ift ba« Urfunbenbud) ber ^eilSgefducfjtUfyn Offenbarung;

ihre «erfaffer, fo weit fie nidjt blo« ©ammler ober Ueberlteferer fmb, ^aben ba« SBewujjt*

fein, im Dienjx ber göttlichen Dffenoarung«gefd)icf)te 3U fiehen; baljer bic religiö«=ftttliche

«egeifierung, bie fte au^eic^net, ber heilige @tfer, oon bem fie ergriffen ftnb; ba^er frei»

lieh «»^ ber bisweilen etnfeitige unb befangene ©tanbpuntt, bem fte ftd) nidjt entstehen

tonnen. Da« h^nf^e Ontereffe tritt felbftöerftänbüd) fe^r fütybax jurüd, wo ba«

reltgiöfe unb fittlitt}e fo fiarf überwiegt. <5« liegt in ber SRegel ben btb(tfcr)en ©chrift-

fteöern ötel me^r an ben religiöfen unb fttttittjen Obcen, Oon benen fte erfüllt fütb, al« an

ben äußern gefdjidjtltdjen Zfyatfatyn, bie fie berichten ober oorau«fe^cn. Der ^eilige

@eift, ber ©eifl ber religtöfen unb fittlid)en 2Bot)rr)eit, übt afferbing« einen mächtigen

(2hnflu§ auf fte au«, Wenn er fte auch ni^ t unfehlbar gemocht unb bie Hrbeit be« ftorfcher«,

wo fie mangelhaft war ober fehlte, nicht erfe^t Ijat. Hber eben biefer ©etfi ber SBahr«

heit, welker ber ©eifi be« Gihrifienthum« felbft ift, forbert oon un«, ba§ wir un« feinen

Däufcrjungen über ben Urfprung unb 3nt)att ber Sibct hingeben, ba§ wir fte nicht nach

ber ©choblone einer borgcfajjten bogmatifchen Dheorie behanbeln unb beurtheilen, fonbern

lebiglich fo wie fte ftd) felbft gibt, im 2Biberfd)ein be« aufrichtigen 2Bahrheit«fmne« unb

im Sicht unbefangener hifiorifcrjer Äritif.

ÜWan ogl. noch hm tyoiud, a. a. £)., ©. 140 fg.; ^eu§, a. a. £).,

©. 32 fg.; 9*othe, a. a. £)., ©. 170 fg., unb meine ©d)rift: „Ghriftenthum unb Äircfjc

im Cinflange mit ber eulturentwicfelung" (2Bie«baben 1867), I, 84 fg.

©chenfel.

Gtngctoetoc, f. Dpfw.
(Sinbcü (@otte«),

f. @ott.

einiottt, f. Düffel.

(£uug!cu im ©inn be« 9?. %. ift ba« ^"f001111611^1^11 ber ©läubigen al« ber

©lieber am Seibe -3efu (Shnj^. Die ©emeinbe ift ja wie ein £)rgani«muö, oon (Emern

©eift belebt ((5ph- 4, 4), bem ©eift GE^rifii, welcher ba« £aupt ift (S5. 7 unb 15), unb

am beften ju oergleichen bem menfehüchen Seibe, welker öiele ©lieber h«t unb bie in ftd)
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gcfdjtoffene ©cfammttiett ber jufammengefjörigen ©lieber ifl (1 ftor. 12, u fg., befonber«

C 24 tmb 25). G« ifl alfo ba« SBemußtfcin ber 3ufammengeljörigfeit fomol im (Sinn

ber tnnern 33ermanbtfef)aft al« in bem be« gegenfeitigen Grgänjungöbebürfniffe«, an wo«

bie fo häufige unb fo bringlid) gefteütc Grmalmung, einig ]u [ein, genauer bie Ginljeit

bcö ©eiflefl ju bewahren (Gp^. 4,3; fööm. 12, ie; 15,5.e; ^Inl. 2,1— 4; ©al. 5, 15),

appeüirt. $ie Ginigfeit tft aHerbing« eine §rud)t be« djrifil. ©etfte«, welche mefjt au«»

bleiben fann, wo bicfcr maltet, fo gewiß ber 2)?angel berfelben fleifdjltdjen (Sinn bejcugt

(1 Äor. 3, 3); aber fie ifi, eben weil e« ftd) unt eine gciftige <*rucr|t f)anbelt, bewußt ;u

erftrebert, nur freiließ nidjt lo«gelöfi oon ber ftörberung be« djriftl. (Sinne«, aud) in allen

anberweitigen SBejieljungen. 3f)re ©oöenbung, wie fte Gplj. 4, is al« ein ^ßroceß ber

©erwirfltdjung , ©. 13 als ju erreidjenbe« 3iel bargefictlt wirb, ge^t immer jufammen

mit bem anfertigen Söadjetfmm unb ber Vertiefung be« ?eben« ber ©emeinbe (Gp^. 4, 15).

ÜDer neuteft. Sßegriff ber Ginigfeit ifl mithin nidjt ber ibeentofe be« bloßen frieblidjen

9?ebeneinanberfetn« einer Hnjaf)! Don SRcnfdjen, fonbem ruf)t auf ber Obee be« SReic^ed

©orte« ( 1 flor. 3, 16. n). £)tefe« SReid) ifl felbft nur ju benfen al« bie lcben«DoHfte,

afle 2Beltbe$iefmngen umfaffenbe unb ade Söeltgegcnfäfce oerföfmenbe Ginfjeit (Äol. 1,

17—u), unb nur at« Organe biefer Ginfjeit tyaben bie ©läubigen iljre Stellung unb

Sebeutung im ©anjen, fmb fie überhaupt etwa« (1 flor. 3, 5— 9; 12, 17. 18). Onbem ba«

SReid) ©otte« bie ©laubigen burdjbringt ober bie $cil«ibee fie belebt, fjaben fte alle«

gemein, ©ie fmb (Sin ?eib unb Gin ©cifl, f>aben oor ftdj biefelbe Hoffnung, ju beren

SJerwirflidjung fte berufen fmb, feilen miteinanber bie £>et(«güter unb £eil«mittcl, fjaben

Ginen $errn unb Ginen ©ort unb Sater, in bem fid) alle« jur Gtnl)eit abfließt

(Stf. 4, 1-6).

öefonber« ifl bie Ginigfeit ber ©läubigen untereinanber, al« bie wafjre ©eifle«ein=

Ijeit, unjertrennlid) oon iljrer Ginfjeit mit ©Ott (Ooff. 17, 21). Die ftorberung ber Ginig«

feit im neutefl. (Sinn erbrüeft feine«wcg« bie Gigentfjümlidjfeiten in iljrer freien ^Bewegung.

2Merbtng5 muß ber Scrwirflicfjung be« Ginen fjbdjften üntereffe« alle« Mo« Onbiotbuefle

dg lüg untergeorbnet werben Cßtyil. 3, 1 fg.), unb bie Gigentl)ümlid)feit barf ftd) nur in

ber Sttdjtung auf ba« gemeinfame &\tl geltenb madjen. 2lber ba« ifl feine ©erntdjtung,

fonbem bie naturgemäße SJetfjätigung. Unb gerabe bie 3ftannid)falttgfett ber perfönlidjen

Äräfte unb ©oben ifl ein wefentlid)e« Moment, bamit bie Ginigfeit werbe, wa« fte fein

foH, frifcfye« feben, niä)t tobte Umformität, ba« hineinwarfen jeber eigent^iimli^en Äraft

in bie Bewegung be« ©anjen. ©e^eiligt, ber @elbjrfud)t entUcibet, muß aüerbtng« bie

dnbibibualität werben, wo dinül. Ginigfeit entfielen unb gebeten foü, ba fonfi bie ein»

jclnen in i^rer 93efonbcrf)eit fta^ fprbbe gegencinanber öer^alten, fjart aufeinanberfioßen

unb am Gnbe gar tijrannifd) bie Unterbrüdung ber übrigen begehren. ©pät^.
(finwei^unfl, f. ^ßriefier.

Gtfcn, f. ÜÄetafle.

(SileHcit. -3m 2. gibt e« eine, wo! fdwn fe§r fpäte 6d)rtft, beren ©runbton
bie Älage tjt: „D Gitelfeit ber Gitelfciten! %Ut9 ifl eitel!" G« ijl t>on befonberm Ontcr«

effe, bie eigent^ümlidje Slrt 3U fennen, in welcher in biefer ©djrift, bem fogenannten

„^rebiger ©alomo" (Äo^etet^), oon Gitelfeit ber Dinge bie SKebe ifl. SÖtr finben

barin ein d)arafteriflif(^e« 3ci£
^
cn Dcö innerlichen Slbflerben« ber alttefl. Religion, ba«

offene SÖefcnntniß ber burdjgreifenben ^ie^tbefrtebigung be« frommen 'Ofraeliten in ber

naajeriltfdjen 3«t, ba mit bem 3?olf«leben aue^ bie Religion al« 33olf«religion immer
fe^atten^after würbe. Om ganjen 21. X. ifl ein tiefe« ©cfüljl ber Ü?ergänglidjfeit unb
9?id)tigfcit aller unb infonberljeit ber menfc^lia)en üDinge bem er f bar, unb wie au« $f. 91
ju fe^en, feßt fic^ baffelbe in engfle S3ejie^ung ju bem ©dmlbbewußtfein, ganj bem
©efcOe«flanbpunft mit feinem ^ojlulat bieffeitiger Vergeltung entfpreerjenb. 25er „<ßrebiger"

nun, obwol er bie @d)ulb aller anerfennt (tap. 7, ai), f)at ba« «uffaQenbe, baß bie befagte

SBeaiefmng fe^lt. 25a« fann nicfyt jufäflig fein, erflärt fie^ oielme^r nur barau«, baß

biefelbe im 23emußtfein be« Vcrfaffer« unb feiner &t\t bereit« auf« tieffle erfe^ürtert ift

2lber audj abgefeiert oon biefem, für ben (Stanbpunft be« 21. X. fo bebeutfamen Unter-

fdjieb, nimmt bie Ätage über bie Gitelfeit aller 2>inge eine ganj eigent^ümtiche Färbung
an. SBo^t fpiclt aud) bie Söergänglidjfeit unb ber 2ob im ,$rebiger" bie im 21. %.
gewb^nlia)e ^oOe. 2tber bie begriffe Gitelfeit unb Sergänglic^feit beefen ftd) bei t^m
feine«weg«. Gitelfeit brüeft i^m ba« «Riditige au«, aber nietjt in bem eimte, al« wollte
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er bie SBelt als objectib, an ftd) nichtig bezeichnen, fonbern für ba« Subject, ba« in ib,r

feine ©efriebigung fud)t, ifl fie nichtig. Die ©itetfeit bezeichnet alfo bie Unfähtgtett aller

Dinge, ben aHenfdjen ju beliebigen, unb bie 93ergebli<hfeit aller menfäUdjen Söeftrcbungen,

fofern fte eine wahrhafte unb boDe ©efriebigung bejweden fallen. Demnach §at ber

©egriff eine tiefe, gefd)id)ttid)e ©ebeutung; er ift ber naiofte «äuSbrud für bit £eere
tätigt bie ausgelebte SolfSreligion ntd)t mehr au«fütten tonnte. Die nationalen $off

'

nungen haben ftd) ju apofaloptifdjen Söilbern berbünnt, unb auf ba« praftifd) » reliaiöfe

©emußtfetn üben fie feinen merfticrjen (Sinfluß nterjr. Huer) fonft feb,lt bie Äraft be*
BottSgetfteS, welche ben einzelnen über bie »einliefen $Rätt)fet be« ?eben« unb t$re nnbofl*
fomntene Söfung in ber ©efefceSrelicjton hinüberljeben fö'nnfe. Die fReügion ber propfc*
tifdjen (Erwartungen ift in baS Stabium ber SRtfignation eingetreten, au9 welchem fia)

ba« Jöebürfniß nad) tieferer religiöfeT SBefriebicjuna ergeben tarnt. Wenn freiUa) biefei

nüchterne unb religiös erfältete (tnbe ifraelitifa^er diefterion ntdjt einmal (2rrfafc für ba«

Ufte, gefd)wetgc benn eine ^ö^ere 93efriebigung bieten tonnte unb eine merfwürbige $a*
raflele zeigt mit ber fpätern grieä). ^ß^ilofop^ie unb it)rer SReftgnatton, fo ifl bod) bie

Älage über bie ©itelfeit eine treffliche negatiöe Vorbereitung auf bie neutefl. ftüHe, ein

©orfpiel ju 9?öm. 7, 24. 2s.

@anj anberS als ber „*ißrebiger", welcher bem Rommen fein It)eil bod) nur wieber

in biefer 2Belt ber (gitelfeit anweifen fann Oßreb. 2, u; 3, 12. 22; 8, 15), rebet baS 9?. D. bon

ber ßitetfeit; benn nun ftet)t über ber Seit ber (Sitelfeit eine fyöfytxe unb unbergänglidje,

bie wahrhaft reale, an weld)er theilzufjaben ba« neutefl. ©ewußtfein im ©lauben gewiß

ifl (2 Äor. 4, 1«— 18). flu« einem ©ewußtfein heraus, baS, weit ergaben über bie ©itelteit

ber Dinge, oon tt)r nid)t met)r bermunbet wirb, reben bie dünner ber neutefl. Hoffnung.

Die clafftfdje Stelle ifl SRöm. 8, 16— 25. 2Bir finben (uer baffelbc (Gefühl ber Vergänglich"

feit, ja 9?id)tigfeit ber gefammten Kreatur mit (Sinfdjluß beS menfdjlichen £eben«, wie im
„$rebtger", unb biefelbe Beziehung btefe« Söeltjuflanbeö auf bie Sünbe als Urfacf)e wie in

$f. 91, ober ber burc%rerf«?be üttterffyeb ift, baß ber Grlöfle ben 3uflanb ber Gitetfett

nur als einen XuxäjganaSpüntt anfet/en tarnt, weit er eine Befreiung ber SBelt öon tyrer

ßitelteit, b. i. Sergänglrdjfeit unb 9?id^tigfeit, eine (Erhebung ber Sreatur in ooOe Realität

mit @laubenSgemi§t)eit oor ftdj t)at. On ber ßeit ber Qtntfletyung ber neutefl. ©Triften
ert)ält ber ©egenfa^ jtoifdjen ber iefcigen 3Belt unb il)rer (Sitclfeit unb ber erwarteten mit
t^rer ^errliajfeit eine eigent^ümlidje (Bd)"drfe baburd), bafc ba« Snbe beS je^igen SöeltalterS

in näa^fler 9cä^e, unter plö^lia^em C>err»orbre(t)en be« neuen, erwartet würbe (1 5tor. 7,29

—

3I )#

fowie auet) burd) ben fo berechtigten ^ampf gegen eine fafl ganj erflorbene t)eibnifcbe unb
iüb. 2Belt (1 Ool). 2, i5~n).

SBir finb nun freilid) nid)t mel)r im ©tanbe, ben ©egenfafc beiber 2Belten in ber

urfprünglid)<n ©crjroff^eit fefljut)alten, ot)ne baß mir in SBiberfprud) mit bem SBefen
ber neutefl. Änfcijauung treten würben. Onbetn wir un« außer ©taube fe^en, bie ganje

ie^ige SBeltorbnung mit i^rer Sergangtic^feit allein au« ber ©ünbe abzuleiten, unb Weil

un« femer, flatt plö^lid}en (SnbeS, eine lange unb jwar baS SReid) ©otteS organifd) jur

£>errfcr)aft bringenbe (Sntwtcfelung oorliegt, fo tritt uns an ber jefcigen Schöpfung it)r

göttlicher (Se^alt unb ifjre pofttioe 53ejiet)ung 3U ber jufünftigen SBelt met)r in ben S3orber=

grunb, unb unfer SBegriff oon Gitelfeit ber SBelt wirb baburef) nidjt unbebeutenb ermäßigt.

Dabei muß uns jebodj ber Äern ber neuteft. Änfdjauung oon ber (Sitelfeit ber 2Belt

in ber boppetten aöaljrtjeit bleiben, baß bie Sblbfung beS ^enfdjcn oon ©ort aües eitel

unb leer maa^t unb allem für ben 3Äenfa)en feinen SBertt) unb feine wat)re 53ebeutung nimmt,
unb baß bie SBelt, wie fte borliegt, in it)rer «crgänglidtjfeit unb retariüen 9?icb,tigfeit,

alfo oennöge üjrer (Sitelfrit, auf eine höhere ©tufe l)inweifl, auf welcher fie ber (gitelfett

wirb entnommen fein%

SBa« bie (Sitelfeit im ©inne eines ftttltc^en ©ebrecr^enS betrifft, fo fommt baS ©ort
in ber ©ebeutung, welche wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch bamit berbinben, in ber

Schrift nicht bor, obwot natürlich öie <Sa4 e (®al. 6,m; ^-2,3). Der
Oebraucr) beS SGßorteS für einen et^ifc^en Buflanb ift bietmehr ein umfaffenberer unb

tieferer , ber allerbingS auch unfern gewöhnlichen im Äeim enthält. 1
s^etr. 1

,

19 unb
Gpt). 4, 17 wirb ©anbei unb Sinn ber Reiben als „eitel" bezeichnet, nid)t bloS in ber

8ebeutung eines auf baS Seußerliche gerichteten felbftgefäüigen unb gefaKfüdjtigen 2BefenS,

fonbern auä) in bem Sinne, baß ©anbei unb Sinn gehaltlos feien, weil fte bem wat)r-
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fjaft SBirfltd^cn entfrembet ftnb burcf) ben ftbfa0 ber |)cibenwelt bon bcm lebenbigen

©ott (9fr$m. I,i8—32). jDie (Sitelfeit erfd)eint alfo im 9?. Z. nid)t ale einzelne Un=

tugenb, fonbern ale falfdje ©runbrichtung be« ©emüthe, infolge beren bcr Serfianb Oer«

ftnftert unb ber SBifle gelähmt wirb, Natürlich, ba§ folgern ©inne, beffen Leerheit auf

einem Slbfall bon ©Ott beruht, bae fernere ©erid)t ©ottee, ©orte« 3om in Stueftdjt

geftent ift ((Sbf). 5, «). ©bätf).

©fbOtana, bei £erobqt (I, 98) Slgbatana, Ijcbr. (<£fra 6, 2) Ahmeta, bie $aubt;

ftobt bee SWebifdjen SReidje; il)r Name bebeutet, nad) Waffen, bferberetchee £anb (Aghw*-

Tana; anbere Ableitungen
f. bei ©efeniue, Thesaur., I, 70). -Die ©tobt war

fef)r gro§, nod) einer Eingabe betrug it)r Umfong 250 ©tabien, b. i. 6% geograbrnfdje

teilen (Diobor, XVII, HO); ihre Sage mar fefjr günftig unb Fühl, bafjer in iljr

feit Gbrue bie in bie fbätern bartf)- Seiten oic Könige jwei ©ommermonate reftbirten

(lenobtjon, Cyrop., VIII, 6, 22 ; ©trobo, XI, 622). ©ie tag in ber 9cäf)e bee gütigen

$amaban (bitter, „Die Csrbfunbe", IX, 98 fg.), gegen 12 ©tabien bom Söerge

Örontee entfernt, oon welchem ane gro§e 2Bafferleitungen fte mit trefflichem SBaffer

berforgten (Diobor, II, 13). 9^ac^ Diobor mar fte uralt, fcfyon bie ©emirami«

fonb fte oor, bie eben in ihr ben prächtigen föniglictjen Zoloft gebaut §abe, ba--

gegen lä§t fte #erobot (I, 98) bom meb. Äönig Dejocee, «ßliniue (VI, 17)

gar erft bom Sönig ©elettfue erbaut fein, Nad) |)erobot mar fie mit großen unb

ftarfen dauern in fteben Umfreifen umgeben, fo jwar, ba§ jeber >t reis* um ein ©oHmerf

^bcjer mar, roae burd) bie hügelige Vage ber ©tabt unterffrüfct mürbe. Tie ©oüroerfe

waren mit berfd)iebenen fteben angefrrid)en , bae erfte wci§, bae borlefcte war mit

©Uber, bae lefcte mit ©olb überwogen. 3m 2Jüttelaunft ber ©tabt lag bie bräa>

tige fönigliche ©urg, bie (nach ^otnbiue, X, 27) einen Umfang öon faft 7 ©tabien hatte,

in biefer befanb ftd) ber fbnigliche ©djafc unb, nach Grfra6,2, bae Ofeicheardub.

Oofeph«* („Öübtfche Älterthümer", X, 11, 7) wei§ $u erjäf}len, ba§ Daniel bie ©urg
erbaut habe, in ihr bie mebifchen, perfifdjen unb bartf). Könige bie ju feiner $c\i begraben

worben, unb ba§ fte einem jüb. ^Sriefter anoertraut fei; freilich 111 1 11 er nur anbern nach*

erjählt haben, aber baß ihm bae ©ewiffen fchlug, jeigt feine ©chlu§bemerfung. 2Rii

ber macebon. ßeit begann ber 9fuin ber ©tabt, ber ein totaler Werben follte; fdwn $ur

Seit bee ^olbbtue (X, 27) bejtanben bie SWauern niajt mehr. 3n ber ©ibel wirb bie

©tabt, auger (Sfra 6,2, auch 2 SWatt- 9,3; 3ub. l,u unb m ei)mental im ©ud) Xobtä

erwähnt. 3ub. 1,1—4 wirb über fte berichtet, ba§ ein fonjt nicht 6e!annter

meb. ftönig Ärbt)0?00 bie dauern (nach Dcm «nbern fpätern leite auch ^ tc ©tobt

felbfl), erbaute, bie nur in Sinem Wauerfreife beftanben. 3)ie ^öhe ber SRauer

wirb auf 70, bie ©reite auf 50 Glien angegeben; auf ben Xfjoren, in ber £öhe
oon 70 unb ber ©reite oon 40 @öen, bamit bie triegÄmannfchaft gehörig au*
giehen fönnte, befanben ftch Stürme in ber $öhe oon 100 unb ber ©reite Oon 60 Glien.

Sergleicht man, Wae über bie 2Kauern ©abnlone ($erobot, I, 178) unb S'ctnioei

(ÜDiobor, II, 3) berichtet wirb, fo erflehten jene ^aijiangabcn nicht eben übertrieben,

aber freilich fagt £erobot auebrüefüch, ba§ bie grbjjte 2)cauer (Sfbatanae, entfprechcnb ber

Ringmauer Hthene, höehflene bie Jpör)c oon 28 ftufc gehabt habe.

ftrifcfche.

6fron, bie nbrbliehfle oon ben fünf (alten) ,f>auptjiäbten ber ^iliftacr (Oof. 13, •),

bie bem ©tamm Ouba (Oof. 15, «5), fpäter bem ©tamm Dan jugettjeüt warb (Oof. 19, 4»),

aber fortwährenb ( ^ud)t. 1 , 13 unb 1 ©am. 7 , u auegenommen ) in ben $änben bcr

^hittftäer Wieb (Oof. 13, 3; 15, 11; 19, 43; 1 ©am. 6, 10; 6, 17; 2 Äön. 1,2; bgl. Oer.

25,2o; Äm. l,s; 3e*h. 2,4, ©a4 9,5.7). 3)er SWaffabäer Jonathan erhielt fte oom
ftor. Äönig «leranber ©alae jum ©efchenf (1 SWaff. 10,89). 3)ie fiirchenoäter bnnten
Sccaron noch a** einen 9r0Bcn » Don ^uben bewohnten Alcrfen öjtlich oon 21ebob unb
Oamnia. ^eutigentage hält man, gemäß ber Ueberlieferung ber (iijriften in ©aja unb

9?am(el), bae beträchtliche Dorf %hx, 2 ©tunben öftlid) oon damnia, fübweftlich oon

flcamleh, unb 4 1
/» ©tunben fübofhoärte bon Oobbe, an ber ©übweftfeite einer ©oben-

anfehweßung ober ©Obenerhebung, für bae alte (Sfron, obwol ftd) bafelbft feine Jaunen
aue alter 3eit aufweifen laffen. (Ueber ben ©aal ©ebub, bie ©ottheit ßtrone,

f. ©aal).

Äneucf er.

(£la, ein ©ohn unb Nachfolger bee ©aefa ale Äöntg bon Ofrael 924 0. (5hr., ber
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fdjon an jttctten Saljre feiner Regierung bei einem Xrinfgelage oon bem aufrüf>rertfdfen

5tMeg«oberftcn ©imri ermorbet würbe (1 Äön. 16, »—u). ^neuder.
(?fom (genauer ?Aelam) entfpridjt bem clafftfdjen (Sltimäi unb (Slmnai« unb be*

3eidmet eine ©ölferfdjaft unb 8anbfdwft im Often be« untern Xigri«, weftlid) an S?abn

lonien, nörblid) an Äffnrien unb fltfebien, füblid) an ba« ^erftfdie SWter grenjenb, unb
öftlid) wol nodt) in ben SBeftabfaU be« perf. Iwtyanb« Ijinetnragenb

, alfo X^ette be«

heutigen tfuriftan, Gfmftftan unb Slrabiftan umfaffenb. (Sine feflerc geograpt)tfd)e $9e

grenjung fönnen mir nadj ben fpärlidjen Angaben be« 21. £. nttt)t berfudjen, bie gegebene

allgemeine $eftimmung aber ergibt fid) mit ©id)crljeit tfjeil« barau«, baf? (Slam balb mit

©abttlonien (1 ÜRof. 14, i), balb mit 9Äebien (3ef. 21, a; 22,6) 3ufammengenannt wirb

unb ju betben fowie ju Slffürien gefdnd>tlid)e 93ejie^ungen fyat, tfyitß au« her (stelle

Dan. 8, 2, wo bie befamüe ©tabt ©ufa in bie ^rooin^ Crlam, mofetbfl audf ber Uiai ((Juläu«)

ffi*§t, gefegt wirb. $ie $efd)reibungen oon (Slttmat« bei ben clafftfdjen GJeograpljen

frimmen im wefentließen bamit jufammen, obgleirf) ftc über ben Umfang beffelben unter

fidj nidjt einig finb, unb noa) weniger ju erwarten ift, baft ber ©egriff, ben fie mit

biefem tarnen oerbinben, nod) genau berfclbe fei, wie in ben ältern Reiten, oon benen

ba« %. Z. fpridjt. $erobot fennt e« gar nirf)t unb befaftt e« waf>rfd>einlid) in Äiffta.

©trabo, bem (Slmnai« ein politifdjer begriff ift, tagt baffelbe nod> tief in ba« Öebirg«*

lanb, in ba« norblid>e ©ufiane unb ba« füblidje 9J?ebien, hineinlaufen; $ltmu«

(VI, 28, 31) befUmmt e« al« ba« Uferlanb jwifdjen bem Droati«, JSuläu«

unb bem £igri«; bei ^ßtolemäu« ^aben bie ©lömäer nur nod) einen £f)eil öon ©ufiane,

unb gwar ben am fltteer gelegenen, inne (»gl. über biefe ©eftimmungen ber ©eograpfcn

Wiebufir, „©efdutye Hffur« unb 23abet«" [Berlin 1857], ©. 382 fg.,
befonber« ©. 406 fg.).

«ber felbfl im Horben don @ro§mebten fennen ctaffifd)e ecfjriftfteüer (^olttbiu«, V, 44;

$tolemäu«, VI, 2, 6) et»mäifd)e Stämme, räuberifdj unb milb, über beren Sertyiltmg

$mn alten (Slam mir nidjt« ©enaueTe« wiffen; mir fönnen nur oermutljen, ba§ e« 9^cfkc

ber alten (Jlomäcr waren, roeldje burd) bie berfdjicbenen gefd)id)tlid)en Umwälzungen bis

in jene närblidjen @egenben unb bt« jum ita«pifd)en ÜHeer fytn berfprengt worben waren.

ftür bie et$nograpfufd)e Gmretyung ber (Slamäer ift bie ©teile ber ©ölfertafel

1 STOof. 10, n ma§gebenb, wonadj fte al« ber erfte unb am weiteren nad) ©übofien bor»

gerürfte unter ben fünf älteften £aupt3weigen ber unter ©em'« tarnen 3ufammengefa§ten

»ölfer (neben «ffur, Strpadjfab, Vub, «ram) erffeinen, »ä^renb ebenbort j. S. bie an

fie grenjenben SWeber ju bem Greife be« Oap^et geregnet werben. Stuf @runb biefer

?ui«fage müffen wir fie ben jefct fogenannten (Semiten beijä^lcn unb annehmen, ba§ fte

mit ben genannten öier anbern ©ölfern in einem uralten gefd)id)tlid)en 3"fawmen^öng
flanben. Ob fte, wie man jefct fagt, femitif^, b. %. eine mit bem Äramäif^en, ^>ebräif(^cn

unb «rabift^en berwanbte (Snradje rebeten, ift nun ^war bamit freiließ no^ nid^t ent=

Rieben, ba ^eutjutage wol fein 3rocifel ™i* barüber fein rann, ba§ ber @runb ber

©nt^eilung ber $Blfer in bie brei Sreife (Sem, ^am unb dapfpt Weber in ber ©er-

fe^ieben^eit ber Hautfarbe, noc^ in ber SeTfdjiebenlfeit be« ©prat^ftamme«, fonbern in

S'dn'd|tUd)cn ©er^ältniffen ju fu^en ift, wie benn j. bie Äanaanäer unb ^^önijier

itr femitifa^ rebeten unb bodj ju |)am gegärt werben. Onfofern wäre e« an ftd)

mfigli^, ba§ bie (Hamäer eine anbere ©pra^e al« bie übrigen ©emüölfer, alfo 3.

eine inbogermanifd)e ober arifo^e ©pradje gefproc^en b,ätten. eitlem um biefen ©a^ mit
ber ©ic^er^eit au«mfpred)en, wie e« in neuerer 3«* me^rfao^ (3. ©. oon Jtfenan, Histoire

g^n^rale des langues Semitiques [2.Äu«g., ^Jari« 1858J, ©.41 ; 2Wüöer, „9Ber ftnb benn bie

©enriten?" [S3afet 1860] unb in ^og'« „^cal-Gncnflopäbie", XIV, 233) gefd>e$en ift,

bafür fehlen aüe 93eweife. Denn barau«, ba§ (Slam im ^eljtoi (ber alten ©praa^e be«

weftlid)en ^erfien«) lirjama genannt wirb (ÜRütler, Sur le pehlvi im Journal Atdatique,

Oa^rg. 1839, ©. 298 fg.), unb biefe* ©ort ba« „«rierlanb" bebeuten fann, folgt nod|

nidjt, ba§ 3tirjama bie ursprüngliche gorm be« sJ?amen« (Slam ift. ©ielme^r würben

in biefem ^afl bie ©emiten ba« £anb (gram benannt tjaben, ba ba« pcrftfd>c r im ©emi=
tifdjen nic^t in 1 übergebt; »oljl aber ift, ba bem Sütperftfdjen ber ?aut 1 fehlte, leidjt

errtarlit^, warum in bemfelben ba« ursprüngliche Äelam in äirjama umlauten mu§te. Unb
im ©egentheil ift e« öon oomherein immer ba« üBaljrfdjeinl teuere, baß ein S3olf, ba« au«

brücHith ium femitif^en »ölferfreif e gejü^U wirb, unb oon ber älteften 3eit an mit biefem in

fortroiÜ>renbem tefc^chtUchem 3ufammenhang ftanb, aua^ eine ber affnrtfd)en unb babolonifd^e«
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berwanbte, b. t). jefct fogenonnte femitifdje ©brad)e rebete, wetmgletd) bann in fbäterer Seit,

al« neue öftlidje (Stämme in ba« ?anb Slam etngerücft waren, aud) eine anbete, ober

ttenigftenfl eine mit anbem Elementen .qcmif efite Sbrad)e im ?anbe t)errfd)enb geworben

fein mag. ©djliefct fid) ja bod) aud) geograpt)ifrf) (Slam faft mcljr an SBabbtonien ale

an bie eran. £änber an. Oft aber (Slam ein wcfentlid) femitifdje« SBotf unb £anb, fo ift

fd)on barum wenig wat)rfd)einlid), wa« jefct rnandje aufhellen, ba§ für ben Hebräer ber

9?amc (Slam and] bie noa) bfllidjern £änber ttfien« , minbeflenö Werften, mit umfaßt

habe. SBeit fie nic^t begreifen tonnten, bafe ein fo berühmte« $3olf, wie burd) it)r gro§e«

SBeltreid) bie Werfer eins geworben waren, in ber Sölfertafel übergangen fein fottte,

backten fid) Oofebtjufi („Altert!} ihn er", I, 6, 4) unb ibm folgenbe dirtftl. 3 d)riftfteücr

bie (Slamäer al« ©tammbäter ber ^erfer, unb ba« ,,23ud) ber Jubiläen" (Äap. 9) ttjeilt

bem (Slam ba« ganje ?anb im Dfien bie nad) Onbien hin ju. Unb neuere (wie ©efeniu«,

SBiner, £engftenberg, ßnobel, fööbiger in (Srfd)'« unb ©ruber'« „Ungemeiner (Sncöflobäbie

ber SBiffenfdjaften unb flünfte", 1. ©ed., XXX111, 98 fg.) glauben wenigfien«, ba§ in einigen

©teilen be« Ä. %., befonber« Öef. 21,2, unter bem 33olf Crlam bie Werfer mit inbegriffen fein

muffen. Äber nirgenb« liegt für biefe ttnnafnnc ein amingenber ©runb bor . Tie Werfer waren

eben bor (Sbru« ein unbefannte« unb unberüt)mte« Sßolf, unb biel et)« märe anjunebmen, bafj

fie in ihrer frühem %i\t mit SWebien jufammengefa§t mürben; erfl burd) bie ©rünbung
be« perftfd)en SBeltreid)« lernten aud) bie Hebräer ben tarnen $ara« (Werften unb Werfer)

fennen unb gebrauten. 2 clbft im Söudj Daniel, obgleid) bort 2ufa ju (Slam geredmet,

alfo biefe« etwa« weiter gefaxt wirb, ift (Slam nidjt ^erfien, wie beuttidj barau« tyeroor»

get)t, ba§ biefe« SPudj für Werften ben tarnen ^ßara« gebraust (Dan. 5, 28 ; 6, it. i$. 39).

Durdjau« erfdjeinen bie (Slamäer im %. %. al« ein fet)r friegerifdje« $$olf unb

namentlich, al« 93ogenfdjüfeen berühmt (3ef. 22,«; 3er. 49, 34 fg.), ganj fo mie bei ben

(Slaffifern bie (Slbmäer in ben berfifchen unb fnr. beeren unb fonft al« be« Sogen« funbige

firieger erwähnt toerben (©trabo, XVI, 744; Stypianu«, Hist. Syriaca, Äab. 32; £tbiu«,

XXXV, 48; XXXVn, 40). ©onft miffen mir über it)re «rt au« ber Bibel nid)«

weiter. ©efd)id)tlich fommt fdjon in einer ber älteften unb merfwürbigfien hifiorifdjen

Urfunben (1 Sftof. 14, 1 fg.) ein ftönig bon (Slam, Äeborlaomer, bor, weld)er in Serbin*

bung mit ben Königen bon SSabnlonien, üon (Sflafar unb bon ©ojim, $ur 3eit Abraham'«,

etma im 22. Oaljrlj., einen ftelbjug nad) bem Oftjorbanlanb unb ßbomitergebirge bi«

in bie 2Büfte ^aran hinein maa^te, um bort feine mautenb geworbene xTbcrtycrrfdjaft

mieber \w befefligen; eine (Srjä^tung, bie je^t jmar fcfjr oereinjelt bafteljt, bie aber auf

bie 2)?ad)toeri)ältmffe be« alten ©emitenftaat« ein eigentümliche« Vidit wirft unb beroeift,

bap (Slam fd)on bamal« polttiidi mit ben Sölfern be« 3R)ciflromlanbe« in Serbinbung

flanb. 9?ad)her frören wir ni^t« met)r über fte bi« auf bie £t\t be« neuaffür. 9?eic^«

im 8. 0<ü)rt). Damal«, ju Oefaja'« j$tit, waren fie jebenfaH« bem affnr. SRetd)

einberleibt. Oefaja (11, u) förid)t üon Ofraeliten, bie al« Ärieg«gefangene ober al«

Verbannte in (Slam fid) aufhalten mußten, fei e« oon 7 iqlatlipilcfar (2 5'tön. 15, 29) ober

oon ©almanaffar (2 >tön. 17, 6) b ab, in gebraut, wie umgefe^rt (2fra 4, 9 unter ben (Soto>

niften au« bem Dflen, ntidjt bie Slfförer (fei e« im 8. ober, nadj (Sfra 4, t, erft im
7. Oa^rt).) in bie ri«euöt)ratifd)en ^ßrooin^en, namentlit^ in ba« entoblferte Oorbanlanb üer--

fe^t Ratten, auä) (Slumäer genannt werben. (Sbenfo erfa^einen bie (Slamäer al« ©eftanb-

t^eil ber ©an^erib'fdt)en ^ecre, bie Oerufalem berannten (Oef. 22, «). «aein beim ©infen

ber affnr. 2Rad)t t)aben fte gewiß, wie anberc Sölfer (^perobot, I, 95) unb wie fdjon

niel frü her bie 2Reber, fid) bon ben Sffbrern unabhängig gemalt. Cb bann, naefjbem

bie lieber unter Cinarare« im Sunbe mit ben dijalbäern unter sJ?abopolaffar Dtinibe

erobert unb fid) in ba« affnr. 9?eidj ber Slrt geteilt Ratten, bag bie (S^albäer ba«

8anb wefllid) 00m Jigri« (^erobot, I, 106), bie SKeber ba« öftlidje ?anb in Sefi<j

nahmen, bie (Slamäer nod) fortwäfjrenb ib,re Unabf)ängigfeit be^aubteten, ober ob fie mit

ÜKebien in einen, wenn aud) lofern, Slbhängigfeit«berbanb famen, ift nid)t au«brü(fli(b,

berichtet : bod) fdjeint nad) ^erobot (I, 102 unb 106) ba« legiere ber ?vaü gewefen -,n

fein. 2lber fet)r fhamm fann biefe 2tbt)ängigfeit nidjt gewefen fein. 3er. 25, 25 nennt

im 3at)re ber ©djladjt bei Äarfemifd) (605) in ber &eilje ber Sölfer, weld)c ben j&ozxt-

bedjer ©otte« trinfen müffen, aud) ©amäer unb SWeber, beibe unmittelbar nebeneinanber,

aber bod) fo, ba§ er jenen unb biefen i^re eigenen Könige jufd)reibt. teuere ©ele^rte

galten fogar bafür, bog bei ber Teilung be« ajfbr. Äeid)« wenigften« ^iorbelam
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fanrart ©ittacene an ©abtönten gerommen fei (fo jnfefct fttebnfo a. a. O., ®. 198 fg.).

Snbef? ift bie« nid)t blo« gegen ben SBortlaut oon #erobot, I, 106 (ogl. ©rrabo, XV, 727),

fonbem e« festen quo) wirflidje Söetncifc bafür, wenn man nidjt eben barau« folgern

will, ba§ wenigen« ba« ebene £anb öjttid) Dom Xigri« fett langer 3«1 im poKtxfä«

öerbanb mit ben 2tfäa)ten be« 3weifrromtanbe« geftanben tjabe (»gl. über bie ganje grage

Duncfer, ,,©efd)id)te be« Bltertlmnt«" [3. «ufl., Scrlin 1863], I, 815 ;
fd)on früher £äoernicf,

„Kommentar über ba«Söud) Daniel" (Hamburg 1832], ©.544). ÜEBenn Oeremia im Anfang be«

Äöntg« Sibefia (im 3. 597) in einer befonbern (Strafrebe gegen bie (Slamtter (3er. 49, 34—39)

itmen brob,t, ba§ @ott tyre friegcrifdjc traft brechen, ftc in alle SBinbc ber $errfd)aft

jerftreuen unb tfönig unb dürften au« ifmen ausrotten werbe, fo ijt aüerbtng« watjr*

fdjeinlid), ba§ ber ifraelitifdje ^ropljet eine befonbert ©ttatdaftwfcfc tyvttt, &ta,tu

iu reben, unb man fann (mit (Swalb unb ©raf bet «öttttO trctmutytn, bafc bu
(Jlamäer, al« §ülf«»ölfer ber G>t)atbäer, bei ber erften d)alb. Eroberung 3eru\alem«

(im 3. 597) fid) befonber« graufam gejeigt Ratten. Dod) würbe felbft lu'erau« nod)

nid)t folgen, bafi bamal« bie (Slamäer 511m djalb. 9?eid) gehört hätten; e« würbe
genügen, anjune^men, ba§ £f>eile btefe« immer friegerifd)en 93otf« d)alb. (Solb genommen
Ratten. 2lud) liegt fein ÖJrunb oor, bie (Srfüllung jener @erid)t«brof;ung 3eremta'« an

fle in einer Unterjochung burd) Webufabnejar ju fud)en, ba Oeremia bort nia)t, wie fonfl

in feinen SBeiffagungen gegen frembe Sölfer, ben 9?ebufabnejar al« <Strafmerf3eug nennt,

fonbern ötelmetjr ($. 38) ®ott felbft feinen 9ttd)terfhtr)I 31t biefem 3wecf unter ben

(Elamäern auffa)tagen lä§t. Unb wenn Grjcdjiel int 3. 586—585 in feinem ©rabgefang

auf Äegopten unter ben 93ölfera, beren <5>d)aren fd)merterfd)lagen unb mit €>a)macf| in

ba« Xobtenreid) fetjon t)inabgeftofjen ftnb, jWifdjen ben Siffnrern unb ben Scotfjen aua)

bie (Stamäer nennt ((£3. 32, 24 fg.), fo bejictjt er ftd) bamit auf »ergangene Dinge unb
beutet wol auf bie <Sd)aren tun, bie in ben Stümpfen be« afför. föeid)«, oielletajt

gerabe mit Dcebien unb 33abölonien, fa)on gefallen waren. 3mmert)in aber erficht man
au« biefer mer)rfaa)en Serücffidjtigung (Slam« bei ben <ßropr)eten oor unb naa) 600
ö. (£t)r., ba§ bie (Slamäer bamal« im üorberafiat. 93ötferfrei« feine unwichtige (Stelle

einnahmen. @egen bie SWirte be« 6. 3a(;rf). fjaben mir an 3ef. 21, 2 einen fiebern 5Öe-
wet« bafür, baß bamal« (Slam mit ÜÄebien, wenn nidjt DbUig oereint, fo boai näber
oerbunben war. 5)a§ nümtitb, bie einjige SWac^t, roelaje bamal« ben Sabhloniern gefäßr-
lid) werben formte, baö gro§c 9Webifö)e ^eitt) war, war ein offenbare« ®e(jeimni§- fmon
9?ebufabnejar t>attc in S3orauöfla)t beffen feine großen SBefe^igungen aroifa^cn ben'beiben
Strömen, namenttid) bie meb. SÄauer, anlegen laffen. ?lua) bie ©e^er im oerbannten Ofrael
tonnten für SSabel« iemütlngung unb Ofraet« Ctrtbfung nur oon bort^er ^offen (Oef 13 17

-

det.61,11.»). Unb einer berfetben, narfjbem er lange borten au«geftt)aut (Oer. 51 Jh Yhni
enbliä) bie für if>n überrafdjenbe @ewi^eit gewonnen, bag nun ba« Qnbt 33abel« bortber
fomme; an«brürflid) ruft er <21am unb 9)?ebien baju auf, fid) an ba«2Berr 3u maa^en. Ueber
biefe jwei S3ölfer |inau« fannte aud) bamal« ba« ifraelitifd^e SJolf, wenigften« für ba«
er fd)rieb, nod) fein anbere« bebeutenberc« ; bie Werfer, wenn fie auö) fdjon erobemb in
3J?ebien aufgetreten fein mögen, öerftfjwinben aud) ^ier nod) ljinter bem befanntern (Slam
unb namentlich, ÜWebien, ob,ne baf? man be«ljatb fagen fönnte, (Slam ftef>c ^ier aerabe-u
für Werften. Unter Gttru« unb oon i^m an mar Slam bem perf. 3?eia) einverleibt

(Dan. 8,2), ging bann nad) ber 3ertrümmerung beffelben burd) Süeranber auf ciniqe

3eit an ba« maccbonifd) = ftjrifd)e (feteucibifd)e) 9?eid) über, um nad) ber aümäblicben
«uflöfnng ber tran«eupj)ratifd)en .^errfajaft ber ©eleuriben fdfliepcb, in ba« neuentftanbene
•^art^erreid) einoerleibt ju werben, 31t bem e« im 1. djriftl. Oa^r^. gehörte. Dodh wirb
oon biefen fpätern gefa)icb,tlid)en ^iet^ungen beö i'anbe« in ber 93ibel nid)t« mebr an-
gebeutet. 3m W. X. («pg. 2, 9) fommt ber Warne Glamiter nod) einmal oor al« ©e*
3eid)nung ber im alten (Slam wob,nenben Oubengenoffen. %m längften ^ielt ftd) ber Warne
(Slam bei ben d)riftl. fnr. (5d)riftfiellem für ba« etgentlid)e @lomai«, mit «u«fd)lu§ oon
©uftane unb ^erft« (tlffemant, Bibl. orient., IV, 419), bod) fyier unb ba aud) mit (Sin»

fd)lu§ oon Sufiane (üffemant, a. a. D., I, 3; III, 163).

©ne ©tobt (Slnmai« in ^erften wirb 1 SWaff. 6, 1 genannt, bod) gab c« eine foltt)e

ma)t. Der 3uöbrucf „etabt" ift bort burd) einen %tt)itx beffen, ber ba« 53ud) au« bem
$ebräifd)eu in ba« @ried)ifd)e überfefet l>at, für ben begriff „^rooinj" ober „£anbfa)aft"

^ereingefonraien. Da« (Jreigni§ aber, ba« bort erjagt wirb, ba§ «ntiod)u« (gpip^ane«
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in (Sltjmai« einen £empet ju plünbern öerfuchte, ift ml nid)t $u bejweifetn, ba auct)

$ol»biu« (XXXI, 11) bie ©ad)e er^lt; einen ähnlichen Serfud)' ju einer 2empel.

plünberung in Slömai« berieten übrigen« anbcre (©trabo, üufrtn, Diobor) fdjon öon

öntiodm« bem ©roßen. Dillmann.
(£lntj), and} Glotty, unb einmal (?la (1 9Wof. 30,41), bei ©rieben unb Römern

Cylaira, Wümia, bei ben Arabern 9üa$/ war eine ibumäifdje (ebomitifche) ©tabt nrit £>afen

„am Ufer be« ©djtlfmeere«", nämlich an ber öfUid)en $3uci)t be« ärabifdjen 9Äeerbufen«,

ber eben baher Slclamitifdjer 5ßufen t)ieß, wie er §eutjutage öom ©djloß Slfaba eben«

bafelbfl ®olf oon Hfaba heißt. Hm äußerften (Snbe be« 2öabt Slrabat) gelegen (5 2Äof.

2, s), „fdfließt fte bie große, Dom See ©enejaretb, an $a(ttftina unb ba« Steinige ^eträiidie

:

Arabien öon Stoib nach ©üb burchfdjneibenbe, (Sinfenfung ober ba« liefttjol el = ©ör".

Shrfgebefmte «Schutthaufen bezeichnen nod) beute ihre Stelle. (Slath mar bar dj feine

Vage red)t eigentlich bie Pforte Arabien«; hier bereinigten fid) bie oon Horben fytxab-

fommenbe förifche unb bie norbwefitid) öon ber p^tliftäifc^en Äüfie unb bem 53innentanbe herab«

führenbe fanaanit. Straße mit ber quer oon 2Beft nach ®$ oberhalb be« ©ebtrge« eMt'h

burch bie 2ßüfie laufenben ägöpttfchen, um oon hier au« auf einem Oon ber 9tatur fejt

oorgejeiermeten 35>ege am Oftufer be« ÜReerbufcn« ba« innere Arabien« ju fuchen ober

bie h^r beginnenbe SBafferfrraße (1 Man. 9, 26; 22, 49) ausbeuten. S« toar bar)er Stilen,

ein ju allen 3citen wichtiger oiel umfrrittener 93eft$. ©d)on $)aöib erfämpfte bie ©tabt

mit bem ?anbe ber (äbomiter für ba« jüb. 9fcid) (2 ©am. 8, 14), unb ©aloino rüftete

bort eine $anbeIöflotte nach £Wir a«s (1 Äön - 9» 26
f
2 tyxon. 8, 17. is); feitbem fdjeinen

fid) bort auch Ofraeliten angeftebelt ju haben (2 $bn. 16, 1). ©alomo'« fünfter 9tocb/

folger, ber jüb. König Ooram, oertor mit bem ganzen öbomiterlanbe wo! auch biefen

^Ku- (2 5tön. 8, 20 fg.)f Ufta aber braute ihn abcrmal« 511m jüb. SReid) unb [teilte ihn wieber

her (2 &ön. 14,22). Äur^e geit nachher, unter %f)aQ, mußte er bem för. Körrig töejüt

überlaffen roerben (2 Kön. 16, •). Später fam er an bie Börner, bie ihn mit einer flarfe«

Sefafcung (ber 10. tfegion) oerfahen, unb würbe ju „^aläfrina britter Orbnung" geregnet.

3ur 3eit be« £>ieronomu« betrieb bie Stabt noch ben #anbel nach Onbien; fe^r früh

njurbe fte auch ocr 2 'fc djnfH. Sprengel«, wie ftd) benn noch bie Warnen oon oier

©tfcfjöfen bei ben Hcten ber öerfd)iebenen (Soncilien (320—636) ftnben. ?ll« 3)2ohammeb

im 3f. 630 mit feinen ftegreichen üöaffen nörblich bi« Xebü! oorgebrungen war, unter*

warfen ftd) bie d)riftt. ©emeinben im ^3eträifct)en Arabien bem Eroberer unb erfauften

fich für Sributjahlungen ben ^rieben; unter biefen auch Oohaime«, ba« chriftl. £aupt
oon Slila, für 300 ©otbfiücfe. 9?od) um 1100 erfdjeint ber Ort al« eine Heine, oon

ben Arabern bcr)errfd)te unb oft bcfucrjte Stabt. (5rjt bie Kreuzritter (Äönig Salbuin I.

oon Oerufalem) eroberten ihn wieber 1116, würben aber balb (1167) gezwungen, ihn

ben ÜWo«lem« (Salabin) h<rau«zugeben. ÜBie aber fchon Itbulfeba (um 1300) nur noch

eine ftefiung ^iteh fennt, fo forberte noch jefct, bei gänzlich oeränberten poütifchen unb

inbuftrietten dntereffen, ba« ^ebürfni§, burch Anlegung ber gefie ?tfaba (auch SHabat

'Sltteh genannt) ben Ort ficherjufteUen, ber immer eine wichtige ©tation auf ber ©tra§e
Oer großen ägopt. ^3i(gerfaraoane, bie jährlich oon äairo nach --^etta geht, gewefen ifi.

Ü)iefe« Öaficü Wfaba, etwa« füblicf) oon ber Stätte be« alten (51oth, unb ein paar hunbert

Schritte 00m SReer entfernt gelegen, bilbet ein regelmäßige« Gieret! oon wohlerhaltenen

ÜWauern, mit achtfeitigen %ifüxmm auf ben oier SSBinfeln. (5« würbe oon bem ägöpt.

©ultan (Ö-Omrfl im 16. Oahrh- erbaut, unb noch ^eute unterhält ber ^afc^a öon

Äegopten tyn eine ©efa^ung öon 40 Sttann. Sfaba ift mit einem großen $)attelhain

umgeben, ber ftd) eine ziemliche Strccfc läng« bem Ufer au«belmt, wie benn fchon bei

Sltla bie Araber Jahnen erwähnten, unb ber arab. Ueberfefcer 1 Äön. 9,26 bereit« ben

Äönig Salomo „im SSBolbe 2öal bei Slila" Sdjiffe bauen läßt (f. Sjiongeber). 3Jgl.

9?obinfon, „^aläftma", I, 282; Juch in ber „Seitfd)rift ber 3)eutfchen SWorgenlänbifchen

OefeUfchafr", 93b. I; 9?üppeü, „Reifen in »eubien, Äorbofan unb bem ^eträifchen Arabien"

(^ranffurt a. SW. 1829), ©. 248 fg. Äneucfer.

(£leale. Sine ©tabt auf bem jenfeitigen Oorbanufer, V2 ©tunbe öon £>e«bon, öon 2tubt*

nitem bewohnt unb befeftigt (4 3Wof. 32, s. 37), welche fpäter ben 2)?oabitem in bie ^änbe fiel

(Oef. 15, 4; 16, 9; 3er. 48, u). teuere Weifenbe (SBurcfharbt, ©ee^en, 5«obinfon) entbeeften

in ber <ttät)e öon ^e«bon jrümmer einer ©tobt (£1=211, bie auf Sleale jurüefweifen. 9?öcf.

©Ieazor. tiefer SRame fommt in ber Sibel öfter« oor. ©0 heißt 1) ein Sohn
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«aroir*« (2 TOof. 6, ss. is ; 4 üttof. 3, i), weldjem $u ?ebreiten feilte« SSater« bie Snffld)t

über bie Diener be« $eiligtt)um« übertragen würbe (4 9flof. 3, w), ber nad) bem lobe

feine« Sater« in beffen SBürbe eintrat (4 9)?of. 20, 25 fg.; 5 Sttof. 10, «), unb in

biefer neben ^ofe unb 3ofua (Oof. 14, i; 17, «fg.) biö ju feinem lobe mirftc (Oof.

24, 3» ). Orr war ber ©tammüater einer SReitje oon fpätera fwljenprieften bi« (Sli, unb

wieber oon ©alomo an (f. $oljepriefter unb ^riefterttjum). 2) Der ©ot)n be« Slbinabab,

welkem bie «unbe«labe übergeben würbe, al« fie oon ben Sfraeliten au« beut v
Jtyiliftäer*

lanbe wieber abgeholt worben war (1 ©am. 7, i). 3) Siner oon brei gelben Daoib'«,

meldjer fid) burd) fülme SEBagfiürfe einen tarnen machte (2 ©am. 23,9 fg., ts fg. ;
ogl.

1 ©am. 17, 10 fg.). 4) (Sin ©ot)n be« 9ttattatb,ta« unb 93ruber be« Ouba« 9ttaftabi mit

betn 3»inamen Äuaran (Durctjftedjer), melier im Äampf gegen bie ©t)ttr unter Hnt\od\u4

(Eupator (162 o. (Stjr.) einen gewaltigen ©treitelefanten, benfalben tmUrUufarto
,

ttU&tt,

aber oon bem auf itm faüenben Dtjier erfragen würbe (1 2Waff. 2, y, 6, «s fg.). 5) (Sin

©djriftgelelnler, nad) anbem aud) ^riefler,
1 ju Oerufalem jur 3eit be« «ntiodm« (Spi*

ptjane«, weiter wegen feiner Dreue gegen bie x>äterlict)c Religion (er fpie ba« tt)m auf-

genötigte ©cfymeinefleifd) wieber au«) in tjo^em Sitter gemartert unb hingerichtet würbe

(2 ÜRafl. 6, io fg.; 4 9Waff. 5, s. u; 7, « fg.). 6) (Sin ©ofm be« ÜWa^elt (1 Gf)ron. 24, »>;

25,2«). 7) (Sin ©olm be« ^inefja« ((Sfra8,ss; 9cet). 12,«»). 8) (Sin ©ofm Gliub'«

(SWatth. 1,15), für welken übrigen« ?ufa« (3,»») £eoi fefet. ftörf.

©lefantat werben wiebert)olt in ben $3üct>ern ber 9)caffabäer genannt, unb jwar

foldje, bie jum trieg abgerichtet waren. On oricntal. DialcFten t)ie§ ber (Slefant pü,

im ®ried)ifd)en (juerft bei Jperobot, IV, 191) elephas unb banad) im l'ateinifd)en elephas

unb elephantus; im ©ried)ifd)cn wirb er auch, wol fd)led)tfun ba« (große) It)ier, therion,

im 8ateinifct)en bellua genannt, ©eine Jpeimat ift Onbien unb Slfrifa, wo man ba«

fluge unb gelehrige Xfntx jum £rieg«bienft brauchbar ju madjen lernte. 2lu«märt« be*

gegnen im« #rieg«etcfanten juerfi im perf. #eer jur 3eit Sllexanber'« be« großen

(Hrriaratf, Anab., III, 11), unb »feranber erhält unter anbem ©efdjenfen oon Dariu«

jwölf au« Onbien geholte (Elefanten ((Surtiu«, V, 8). Wacher erfctjeinen fte häufiger

aud) in Sorberaften unb fommen felbfi in« Bbenblanb. Hl« bie Börner nad) ber

©d}lad)t bei 9ttagnefta (190 o. (£t)r.) mit bem for. Äönig Äntiodju« bem @rofjen

^rieben madjten, würbe unter anberm beftimmt, bafe bie ©orer bie Glefanten abliefern

unb feine neuen anfdwffcn follten (^olnbiu«, XXII, 26), allein bie« lefetere würbe nidjt

gehalten (ogl. @rimm ju 1 ÜÄaff. 1, n), batjer immer wieber Glefanten im feleuribifct)en $eer

erfdjeinen. 8o aud) in ben betben ^«Ibjügen, bie ber fnr. ftelbtjert ?ofta«, ben jmeiten

in Begleitung be« jugenblia^en Hönig« Hntioclju« V. (Supator, gegen bie Öuben unter-

nahm. Oeber (Slefant rjatte einen Genfer (Rector, ?ioiu«, XXXVII, 40), ber 3nbo« t)iefe

fl ÜWaff. 6,37; ^ol^biu«, I, 40), weil biefe Genfer wol ^hiber waren; ber Gommanbant
fämmtlid)er Ärieg«elcfanten tjiefe eiefantard)eö (2 Wlatt. 14, 12; 3 HWaff. 5,«; ^lutard),

Demetr., 25). Huf jebem (Siefanten war ein t)öl$erner £t)urm befefrigt, in meld)em ftd),

naa) Slelianu« (De nat. animal., XIII, 9), in Onbicn 3 bewaffnete, ebenfo oiel bei ben

Äampffpieten, bie Ouliu« (Säfar in ^om oeranftaltete (^liniu«, VIII, 7; nad)

ftöiu«, XXXVU, 40), im #eerc Hntiodju« be« ©roßen au§er bem Genfer 4, nad)

^lofrratn« (Vita ApoU. Tyan., II, 12) 10—15, unb nad) 1 SKatt. (6, 37) 32 unb ber

Onber befanben. Die lefctern beiben Angaben ftnb iebod) entfdjieben oiel ju t)oa) ge*

griffen, benn mag auet) ber (Slefant feine 30 (Str. tragen fönnen, fo wäre bod) biefe

tfaft ju fd)wer unb ber 9taum fet)lte gänjlid). I)a ber 3?erfaffer oon 1. 9#affabäer

fonft nid)t gerabe übertreibt, fo bat oieöciajt ber Ueberfefcer gefegt, ber 32 ftatt 2
ober 3 überfc^te. $)ie (Siefanten würben auf ber ganzen 2d)lartitrcil)c oert^eilt unb

bienten ba^u, bie feinblid)en 9ieit)en ju burd)bred)«t unb namentlict) bie Reiterei in ©er
wtrrung ju bringen, ßur Dedung be« einjelnen befanben ftd) ju feinen ©eiten mehrere

Imnbert ©olbaten (1 ©iatf. 6,35). Die 3af>l ber (Siefanten im £eer be« eofia« wirb

hn erfien ^bjug etwa« ftarf auf 80 angegeben (2 2Waff. 11,«), im ^weiten auf 32
(1 üttaft. 6,30; Oofeptju«, „Oübifdjc ^ltertt)ümer", XII, 9, 3; wenn biefer „Sübifdjer

Ärieg" fl, 1, 3J 80 fagt, fo fd>webte it)m 2 ÜRaff. 11, 4 oor), auf 22 aber 2 2flaff. 13, 2.

Wad) 1 3Hoff. 8, 6 jog Äntiochu« ber ©ro§e mit 120 (Siefanten au«, aber in ber ©ct)lad)t

bei üKagnefia ^atte er (nad) l'ioiu«, XXXVII, 39) nur 54. <S« ift befannt, baß bie

(Siefantat beraufd)enbe ©etrimfe lieben (Äelianu«, De nat. animal., XH1, 8 ; 3 ÜKaff. 5, •). £ier-
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nad) ertfärt fld) 1 2Ra!f. 6,s*: „Unb man jcigte ben (Siefanten DrauBen- unb SHautoeer*

Mut", b. i. nacr) §ebräifd)em unb ctafftfdjem <2prad)gebraud) Söein unb üftautbeerfaft,

„um fie jum Kriege ju ftellen", fo, ba§ man ifmen bie beliebten ©etränfe Dörmte«, nidjt

jn trinfen gab, um fie lüfrern 51t madjen unb fo 3U argem unb jum heftigem Kampfe

aufjureijen. Da8 3. 33ud) ber ÜWaffabäer weifj Kap. 5 ju er^ätjten
, baß ber ägopt.

König $tolemäu« IV. ^tlopator bie ägnpt. Ouben bnrdj 500 Don 2Bein unb SBeiljraudj

beraufdjte (Siefanten jerfiampfen laffen wollte, wa« aber burd> ein SBunber öerfunbert

würbe. Uebrigen« gcfdjab, nicfjt feiten, bajj fdjeu geworbene (Siefanten im eigenen £eere

übel fraßen (ogl. 3. Sioiu«, XXvn, 14). gritjf^c
felciit. Unter ben ,u effen verbotenen Dfneren mirb 5 2T?of. 14, 5 ber 9fome

„ferner" ermähnt, ben Putzer burdj „(Slenb" (Grient) überfefet, worunter bie befannte

2Irt: (Henntfner, (Slennfnrfdj, (Slent genannt, oerftanben mirb. Da« Dfyter gehört jum

$irfcfreftyed)t, frt ein ungcfrieltc« (Sctocit) ofre 9J?ittelfproffen mit fefrufeiförmigen,

fngerartig eingefdmittenen (Snben, einen plumpen £eib, frlje ©eine mit formalen, tief«

gefpaltenen $ufen, einen fr§ltd)en Kopf mit überfrngenber Oberlippe, lebt in malbigen,

fumpfigen ©egenben Dom norbmefilidjen Europa an burdj 9?orbaften unb Ücorbamerifa,

fommt aber in unferm SBelttljeil nur nod) fetten in ben Ofifeeprooinjen unb auf ber

©fanbinaoifcfrn $albhtfel cor. ©eine fcc)r biefe £aut mar einfi ju Kollern feljr gefud)t,

unb befanntlid) frt ©uftao Slbolf ein (Slentfofler an feinem Dobeötage getragen. Die

Knoden werben wie ba« (Slfenbein oerarbeitet, biefem aber öorgejogen, weil fie länger

wei§ bleiben. Die Älten frben ba« Dfjier ferjwerlid) gefamtt, ba bie <£d)ilberungen ber

fpätern gried)tfdjen unb röm. ©djriftftelleT fo fabelhaft ftnb. ^liniu« erwähnt unter ben

Dfjiercn beö Diorbenß Sllce unb $ld)li«, bie ftcr) äfrtid) fein foHen, bie aber beibe offenbar

(Sin Diner ftnb, ba« er infolge unftarer ober mi«oerftanbener 9todjrid)ten in jwei jerlegt

frt. (Srfterc«, fagt er, fei nie im SRömifdjen SReidj gefeljen worben, teuere« frbe an ben

ftüjjen feine ©etenfe unb fönne ftcb, baljer nie nieberlegen, feine Oberlippe fei fo gro§,

ba§ e« beim SBeiben rücfwärt« gcfjen müffe, bamit fid) jene ntdjt umfdjlage. (S« wirb

audj bcjrocifett , ba§ bie Hebräer baß (Stent gefannt frben, ba e« in Sorberaften nidjt

oorfommt. Die fpracfylicfr Ableitung be« tjebr. 9?amen8 für)rt auf bie S3ebeutung

„fpringen", bafjcr man unter «Scmer ben <2teinbotf ober eine ©ajeflenart üermutb,et ^at,

unb lefctere SPermittf)ung b,at ana^ nie! für fid). Da« Kameloparb ober bte (Shraffe, wo«

mit einige alte Ucberfefcer Semer wiebergeben, ift ein afrifan. D^ier, ba« bie Hebräer

möglic^erweife in Hegnpten in einzelnen ^emplaren gefe^en ^aben motten, bie ifraelitifay

©efc<jgebung aber bei ben (Speifegefefeen nierjt berücfftdjtigt b,aben würbe. föo«foff.

(vlcutijcrit« (b. i. frei) war ein bebeutenber <Strom, ber im Horben öon Dripolt«

an ber ©renje gwifcr)en ^b,önijien unb ©örien fIo§ (©trabo, XVI, 753). Daju ftimmt

auc^ feine Grrwäfjnung 1 Waff. 11, n; 12, so (ogl. 3ofepf)U«, „Oübtfc^er Krieg", I, 18, 5).

(Jr entfpringt auf bem Libanon unb fällt in« 2Kittelmeer. Wlan ^at tyn im heutigen

9?af>r el=Kebtr wiebergefunben (^obinfon, „^atäftina", IU, 687 fg.). ftrifcfdje.

Elfenbein, grietr). elephas, tatein ebur (nämlict) bie jwei großen <5lefanten3äljne,

weldje auß ber obern Kinnlabe ^eroorwacb,fcn [Slriftotele«, Hist. animal., II, 5], unb bie im

ftltertfjum jum D^eit für £örneT angefeljen würben [Stelianu«, De nat. animal., IV, 31;

XI, 37; ^aufaniaö, V, 12, 1; ^liniuö, VIH, 4]), würbe al« §anbel$artüel in ©orber-

aften unb (Suropa um Oa^rfmnberte früher befannt al« ber (Siefant. Die ©riedjen fennen

e« fdjon jur £tit $omer'8; cö würbe fcr)r gefd)ätjt unb namentlich jum Puruß in mannieb/

faltigflcr Slrt oerwenbet. 3U oen Ouben fam e« jur 3*it ©alomo'ö, unb jwar erhielten

fie e« burd) 33ermittclung ber Dnrer au« Opb,ir (1 Kön. 10, 22). (Sie nannten e« §en,

b. i. 3afm» bagegen ift ber 9came senhabim (1 Kön. 10,22; 2 (J^ron. 9, 21) unflorer

(5ntfteh,ung. 2Benn Sj. 27, 15 (Slfenbein^ömer genannt werben, fo ftnb barunter au«

(Elfenbein gemattete Börner ju oerjte^en. Slud) in ber Sibel wirb ber ©erwenbung be«

(SIfenbein« jum Puru« öfter gebarfjt; oon elfenbeinernen Kunfiwerfen ift $P. 5,u; Offb.

18, 12 bie SJebe, unb elfenbeinern, b. f>. mit Elfenbein aufgelegt unb gefcbmücft,

werben genannt Käufer unb ^aläfie (1 Kön. 22, s»; ^ßf. 45, 9; ?lm. 3, 15; ogl. pomer,

„Oböffee", IV, 73), ©cffel (1 Kön. 10, u), 9hü)ebetten («m. 6,4), 6d)iff«getäfel (Cj.

27,6) unb ein DImrm (^?. 7, 5). ^rifcfdje.

»cic^ter unb Oberpriefier in Ofrael, ber in ber erften ^älfte be« 12. -3a^.
0. (Sfjr., in einem Älter Don bereit« 58 darren, ba« SRidjteramt übernahm, unb
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baffetbe 40 Oahre bi« an feinen £ob berwaltetc (1 ©am. 4, is fg.). 3« feiner $crfon war
bie $Rid)termürbe mit ber oberpriefterlichen jutn erften mal bereinigt

; auf welchem SBege

biefe Bereinigung ju ©tanbe fam, barüber fdjweigen bie Urfunben. Der \djon bamal«
bro^enben 2lnarcf)ie fcljeint einftwcilen nod) baburd) borgebeugt morbrn $u fein, ba§ ba«

aufierorbcntlichc %mt be« $Rief|ter« mit bem ftänbigen be« ^rtefrerö berbunben mürbe,

'ilud) barüber, we«hatb bie obcrpricfierlidje SBürbe, bie Don 2laron in ber Vtnie feinet

ättem ©of>ne« QUa$av fortgeerbt ^atte, mit (£Ii bi« ©alomo auf bie IHnie feine« jüngern

©olme« Otyamar überging (Sofephu«, „aiterthümer'', VI, 11, 5), fetjlen bie 9tad)rid)ten.

%n eine gemalttf)ättge Verbrängung ber altern ?inie burd) dü ift ntdjt wohl $u benfen.

3u feinem f^hern Hilter erfe^eint berfelbe al« ein fdjwacher 9Kann, bem eö nicht einmal

gelingt, bie bifen Veibenfdjaften in bem eigenen £>aufe ju jügeln; ba« tviirbe freiüd) nid)t

hinbern, ba§ er früher burd) @ewaltfchrirte emporgeftiegen ; benn im öffenttidjen tfeben

geigen gewaltthätige Naturen fid) nid)t feiten fdjwaeh gegen bie eigenen ftamilienglieber.

«Hein e$ fef)lt jebe ©pur einer 9?adjricf)t, ba§ <51i gegen bie ältere tfinie be« aaronitifc^en

£aufe« fidj aufgelehnt, wa«, wenn eö ber $afi gewefen, bon bem (il>roniften, welker bie

SReihc ber erblichen ^ofjenprtefter t>on (Sleajar bi« jur 3crftö*l,n9 be« Jetnpcl«, olme

Sli'« unb Othamar'« ju gebenfen, aufjäfjlt (1 @hron - 5, 29. 41; 6,35— s»), faum ber-

fdjwtcgen worben märe. Da, nad) anbern Urfunben, Fein 3roc*fe^ befteht, baft mit (Sli

bie l'inie be« Othamar in ben 33cfife ber oberprieflerlic^en SBürbc eintrat unb biefclbe

behauptete, bi« ©alomo ftc bem 3°öof, einem 9fankommen öleajar'«, übertrug (1 ©am.
12,3; 22,9.11.20; 1 #ön. 2, 2« fg.,35; 3ofephu«, „Stfterthümer", VIII, 8, 1, 3), fo

liegt bie Vermittlung nahe, baß jur £t\t (Sli'« beibe Vinien nebeueinanber unb an ber--

fdjiebencn Orten bie oberpriefierlidje 2Bürbe innehatten: aüerbing« ein 3u f*anD öcr

wirrung, ber aber in jenen 3ri*en innerer Sluflöfung ber ifraelitifc^en OJemeinbe nid)t«

33efrembenbe« ^at unb an bie gleichzeitige $errfehaft mehrerer ^äpfle erinnert (bgl. 93erthcau

311 1 dhron. 5, so fg. unb Sheniu« S« 2 ©am. 8, 1?).

333ie £li fein SJiehtcramt berwaltetc, baoon erfahren wir au« ben Urfunben nur

»enig. (Seine oberpriefterlichen Functionen übte er 311 «Silo au« (1 (Sam. 1, 9 fg.), unb

nahm ben jungen (Samuel (f. b.) al« Diener beim bortigen £>eiltgtlmm an (1 (Sam.

2,4; 3,1). (5r fclbft für feine ^Jetfon gab feine fittliehcn 33lö§en. Dagegen feine Söhne,

£opfmi unb ^3ineha6, fdjänbcten ihr priefterlirf)cö Ämt burch fetmöbe Ungebühr, gemeine

Öabfucht unb Un3ud)t«greuel (1 <Sam. 2,12—22); Gti mar, DieHciü)t auch toc9cn SHtera*

fehwädje, nicht entfd)loffcn genug, um bem Rritffen Ireiben feiner ^>au«genoffen ^u wehren,

baö, neben bem gottcöfürchtigcn unb fittenreinen ?ebenöwanbel ©amuel'0, um fo ab-

fto§enber h*1^0^0*- übrigen« auch (5harafterfchwäche, nicht nur Älteröfdjwäche,

<5li heberte, gegen bie <Sef)änbunq be« ^)eiligthum« burd) feine (Söhne einschreiten,

erhellt auö bem labet be$ Propheten, ber feinen Söhnen baä beoor^ehenbe @otte«gericht

anfünbigte, gegen ihn felbfl aber ben Vorwurf erhob, ba§ er feine (Söhne mehr ehre al«

Oahöe (1 (Sam. 2,27 fg.). Da« Sitterfte für ihn war, bafj fein Diener ©amuel burch

($otte£ (Spruch alö fein Nachfolger berufen würbe, wäljrenb feinem eigenen £>aufe ber

Untergang oerfünbigt warb (1 ©am. 2, 35; 3, 12 fg. ; au« 9Kifioerftänbni§ auf 3oJ>of'8

Erhebung belogen 1 Äön. 2, 2?). Die gunehmenbe ©chwächc beö alternben iD?annea be=

nu(jten nun auch bie, wie e$ fcheint, burch ihn längere j&eit jur SHuhe gebrauten yffili*

fläer gu einem neuen Setb^ug gegen Ofrael. (Se haif Dcn 3fraclitcn nicht«, ba§ fie, nad)

bem Verlufl oon 2000 9Kann in offener- ^elbfchlacht, bie Vunbe«labe au« bem ^eilig^

thum gu (Silo holt?"- 3fjr ?ag« würbe fammt ber SBunbeölabe erobert, unb bie jud)t-

lofen ©öhne eii'«, bie al« ^Jriefler ba« |>ecr begleitet, famen mit 30000 Ofraeliten im

Sampfe um (1 ©am. 4, 5 fg.). Die Nachricht bon biefer entfe^lichen S'iieberlage unb bem

Verlufl fetner ©öhne machte auf ben achtunbneunjigjährigen (5li einen fo erfchütternben

(ftnbrucf, ba§ er eine« ptö&lichen Jobe« ftarb (1 ©am. 4, in). Da« Xragifd)e in feinem

©djicffal ifi, ba§ er bie beffere (Jinftcht unb ben guten SBiÜen, aber nicht (ihQraftcrPärfc

genug befafe, um ba« erfamue unb angefirebte ©ute burchjufefeen. @« erfüllt fich an

feiner eigenen ^erfon ber alte ©pruch, ben er feinen ©ölmen borhält (1 ©am. 2,25):

ftehtt SKen[<b gegen 2Henfö r
bann büßt ibn Öott,

gehlt einet gegen 3ah»e, »er wirb für ibn büfeen?

»gl. über ihn noch „©efdneiüe be« 95olfe« Ofrael" (3. «u«g., Böttingen

1865), II
f 576 fg. ©d)en!el.
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(£Uo (^cbr. 'Elijahu, gricd). Elias, bie LXX: Elia, utfammcnge}ogen auS 'Elijaini),

fjeroorragenbcr Prophet unter ben Königen beS 9?etd)0 Ofrael, Al)ab unb AfjaSia, ge=

bürtig aus !X^«bt in ©iteab (bic LXX: 1 äön. 17, 1; OofcphuS, „Alterthümcr", VIII,

13, 2), nid)t auö bem nid)t näher befannten galiläifdjcn X^t^bc (Sob. 1,2), Don unbe-

fannter ^perfunft. Seine öffentliche SBirffamfcit fällt ^auptfäc^ticfi in bie i)tegierung$=

^eit beS %t)ab (917—897), unb war faft au*fd)liefc{id) auf baS ^eljnftämmcrcirf) befdjränft;

gerabe in biefer $efd)ränfung lag ihre 2tärfe. £mar hatte c$ feit Samuel an Propheten

in 3frael nid)t gefehlt, fic waren fietä wiüfäfyrige, wenn and) nidjt immer glücftidje,

iKathgebcr ber Könige gewefen (1 Äön. 22, n); ftc hatten jebod) bem wad)fcnben 3erfall

ber 3arwereligion, ber inSbcfonbcrc nod) burd) ben unter gefetlichem 3d)ut? fiehcnben

93ilbcrbieuft begünftigt warb, nid)t 31t fteueru oermod)t. Turd) bie et)clid)e SScrbinbnng

%t)<xV& mit 3febcl (f."
b.), ber Tochter bcö fanatifd)en pl)öni$. Aftartcpriejtcrtf Etf)baat (f. b.),

ber ftd) burd) llfnrpatiou ber .iperrfdjaft über Wnijien bemächtigt l)atte, gewann ber

(^Ötjenbienft an feinem £ofe einen feften Oiüdljalt, ja bic t)errfd)fiid)tige Ruinen» wußte

ihren fd)wad)en röniglicrjen $emaf)l gleid) in ben cvftcn 3al)ren feiner Regierung }Ut

gewaltfameu Unterbrürfnng bc$ OarjOcbicnftcS in 3frael ui Herleiten. .Hein 3af)bepropl)et

war oon bem Augcnblirf an, wo biefer Entfdjluft am £ofe gefaßt war, feines VcbcnS

mcf)r ftd)cr ( 1 &ön. 18, 4. 13; 19, 10; 2 ftön. 9,7). 35er Untergang ber Oafjoereligion

fd)ien unocrmciblicf); bic Oalwepropljctcn , wcld)c ber Verfolgung trifft gleich nun Cpfer

ftelcn, ergriffen bie filucfjt unb fudjtcn Vcrfterfe auf; bic ftillen Anhänger jaljoe'ö, bar-

unter fclbft rjolje fönigltdje Beamte, wie ber Vorftanb beö fönigltdjcn £aufc$, £babja,

gelten bie Entflogenen an unutgänglidjen Orten, in .<pöl)len, oerborgen unb oerforgten

fie mit ben notl)bürftigfteu Lebensmitteln (1 Mön. 18, 3 fg.).

Giner oon ben ^ropljeten, ber bisher ftd) nid)t befonberS l)fvüorgetl)an hatte, ergriff

bic ftludjt nid)t — Elia. Tiefer war cntfcfjloffcu, bem föniglidjen Attentat auf bie reine

Oafweretigion ben äufccrftcn iö?ibcrftaub entgegengehen. Tod) wiegelte er md)t baS

3*olf gegen ben £of auf; er wanbte aud) feine äußern OVroaltfcfjrittc an, fonberu fämpftc

mit ber ifiSaffc feines unerfdjrorfcnen 2BortcS, mit bem er bem ftönig ins 3lngeficf)t wiber^

ftanb. ®tcid)Wol gab er fein Leben auch nicht ohne SWoth preis; er wußte, baß oon

feiner AuSbaucr bic Erhaltung bei? reinen (^otteS.qlaubcnS in 3fracl abhängig war, unb

bcSfjalb 50g er fid) aud), fobatb ifjm unmittelbar (tyfaljr brohtc, auf längere ober fiirjere

3cit in bic unzugänglichen (^cbirgsfd)lud)ten unb unwegfamen $Jtyen bes Marmel (f. b.)

utrürf. SBon bort crfd)ieu er uir rechten Stunbe unoermuthet, bli^fd)ucll, nun 2d)rerfen

bcS beftürjten &ofe8, unb fein U£ort fd)lug bann wie ein 2£cttciftrahl in baS böfe (9e=

wiffen beS dürften ein (1 Mön. 18, 12 fg.). Eine 2trafoerfiinbigung an ben Äönig, ba^

ba8 Vanb (ohne 3^"^ 1 be« barin herrfdjeuben (Mö^enbienfteö \ burd) eine aul)altcnbe

Xürrc f)einigef«d)t werben foüe (1 .Uön. 17, i), fdjeint ben 3orn beffelbcn befonbere* erregt

unb ben Propheten oeranlafU ^u f^ben, ftd) längere Qnt oerfterft $u Ijalten. Sr wählte

ju feinem Aufenthaltsort bie Umgebungen bcö 3?ad)c$ CSrith (f. b.), beö 22abi$ Melt

in ber
v
J?äl)c oon -3erid)0 (1 iiön. 17,3 fg.). Siegen ÜBaffennaugel fal) er ftd) aber ge^

nöthigt, weiter jn jichen. $aüc ihn am Eritl) wahrfd)cinlid) Cbabja (1 .Uön. 18, 3 fg.) mit

Lebensmitteln üerforgt, fo fanb er |e|t in ber pf)öni$ifd)cn, jwifcheu Sibon unb XnruS ge=

legenen, Stabt 3^potl) bei einer frommen 5fi?itwc währenb ber -itjcMermtg^ia^rc einen

3uflitchUiort (1 icön. 17, 10 fg.; Oofcpljuö, „Altcrthiimer", VIII, 13, 2).

2i?a8 ben Elia nad) mehriährigcm Aufenthalt in
s
J>f)öm)icn, wo er oor ben Verfol-

gungen beß gö^enbiencrifchen .'pofcS ftdjcr war, bewogen hat, nad) Samaricn uiriicfut^

fehren, ift nid)t genauer aufyumitteln. Tic immer brohenber geworbene (^cfal)r für ben

Oahoecultu« war wol ber .^auptbeweggrunb feiner 9fricffehr. Ta er einen balbigen

9?ad)laß ber Thcucrung erwartete, fo burfte er nun aud) wieber hoffen, fid) in feine

frühem Verfterfc jiirürfjiehen ut fönnen. ^ebenfalls war er entfcrjloffen, umächjt bem

Afjab, oon bem er mit ^ed)t oorauSfe^tc, ba^ bic ^eimfud)ung ihn weidjer geftimmt,

offen entgegen uttreten unb eine Untcrrebung mit ilmi nt forbern ( 1 Äön. 18, 1). Ter
Stönig befanb fid) aud) in größter SBebrängniß. Tem föuiglid)en sDcarftall war baS

fintier ausgegangen; au« Langel an ©erfk mußten bic ^ferbc mit $raö gefüttert

werben. Unter biefen Uinftänben mad)te er felbft eine 9iunbrcifc burd) baS l'anb, um
fiutter aufzutreiben (1 .«ön. 18, fg.), unb fein ^ofmarfd)all Cbabja $og in gleid)en Auf-
trägen umher. !öcnad)rid)tigt, baß Elia wieber in ber 9caf)c fei, wünfd)te er ben %'ro^
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pfjctcn felbft $u fprcdjcn, ofjnc ^metfcl , weil er öon if)m in feiner iHatfjlofigfcit ^pülfc

unb einen 3lueweg aue ber i.'anbcenoth erwartete. Tie iljcuerung ^attc bereite in$ britte

Satjr fortgebauert (1 ttbn. 18, i; bic unrichtige Eingabe oon S 1

/^ OaVjren fmbet fiel)

Vuf. 4,25; 3af. 5, i7 im Stafdjfafj an bie übertreibettbc Trabitton). (5Ua fanb ^uerft

con Oafwc bezeichnete er ate bie Ouclle bee ^anbeeoerberbene, unb ce mar bem Acö'nig

glcicf) ber SJiutl) fo feljr gefunfen, bafi er ben ^orfc^tag bee Crlia, ee auf ein (9ottce-

urttjeil , einen (5ntfd)cibungefantpf jroifdjcn ber ^a^üereügtoir unb bem SBaakuttirf an-

fommen 311 (äffen, feineewege jurüefwiee. 3n bicfcnt QuQ/cftänbnijs berftedte ftd) bereite

ber <5ntfd^£»g 3m: , ^reiegebung ber ®ö(?enpricfter; bae böfc (9cmiffcn unb wol aud) ber

3af)üe treu gebliebene X^ctt bee SBotfe flagtc ben Äl)ab an, bap er burd) bie Unter-

briiefung ber Oahoercligion bie S'anbeettoth üerfdjulbet Ijabe, unb 5lf)ab fudjtc nun burd)

Unterwerfung unter einen (^otteefprud), gewiß nid)t ol)ite ben deftigen 2£iberfprud) ber

Ofcbel, welche ben Unterhalt ber (Möfcenpricfter au« itjren Ginfünften beforgte (1 Äön.

18,i9), bic 5?erantwortlid)feit bafür oon ftet) abmwätyu.
3n bem ti efjerflüfteten ,

fjöfjtenrcidjen ftarmelgcbirgc, in beffen Umgebung rcligibfc

Schauer bae ©emütl) wunberbar burd)riefeltcn, tjattc Glia aud) bieemal fein ^erftea* ge=

iuäf)lt. Xa folttc, nad) feiner Sluorbnung, bie grofte Gnttfd)eibung uor fid) gehen (1 Äön.

18, 19). Tort ttcrfammcltcn fid) am ucrabrebeten Jage bie 400 5Haalepricfter (bic 400
Slftartepriefter fdjeinen auegeblieben |U fein). (5inc groftc SPolfemcngc ^atte fid) 31t beut

furchtbaren (2tf)aufpicte eingefunben. Tie ?lurebc (glitt'« an bae #olf: „2LMc lange fjinfet

ifjr auf beiben leiten?" (l ftön. 18, 21), läßt uue fd)Uenen, baf? aud) im $olf eine Gnt-

fef)cibung gcwünfd)t würbe, unb bannt eine SBcnbung non ber Vanbcenotf) 311 beffern

Jagen, Sluffatlenb ifi, baft (Slia beut Raufen ber 0*btjenpricftcr allem entgegentritt

(1 Stön. 18,22). Tie nod) übrigen Oatwepropijetcn (1 &ön. 18,4) warteten wol bie Gut-

fdjeibung in ihren $erfterfcn ab. Die Söaalöpriefrer hätten ftd) aber bem Owttceurthctl

fehwerlicf) unterworfen, wenn fie nidjt wahrgenommen, bafj in bem d)araftcrlofcn W)üb

fid) bereite ein Umfchwuug vorbereitet hatte. Ohre rafenben Cpfcrtänje, in benen fie ttd)

ÜPunben beibringen pflegten, hotten unter biefen Umftänbcn feineu Grfolg. Tie Chlt*

fcfjeibung fotltc für'bte Partei günftig auefallen, bereit Cpfer burd) ftcuer oom Gimmel

ange^ünbet werbe iDgl. Virgil, Ed., YIII, 105); biefee Erfolge t)atte nad) ber Gr=

3ät)lung Elia ftd) $u rühmen. Tae oerfammclte SJolf fal) in bcui)clbcn bie für ben Propheten

ftd) erflärcnbe Wotteeftimmc, unb biefer bcnufctc ben günftigen Stugcnblirf, um bem mt}c\v-

atltue mit Einern Schlage ein Cfube 3U machen, (fr forbertc ben Raufen auf, bie &om--

biener fofort umzubringen; ee gefdjah unter feiner Anleitung (fo wol richtig Oofcpljue,

„2(lterthümer", VIII, 13, 6); 9lf)ab, bei- (^ö^enfreunb , Diufete, um bie 93olfegunft uid)t

311 oerliercn, fid) erniebrigen, 3<mgc bee blutigen Sdjaufpicle 311 fein (1 Üön. 18, 40 fg.)-

(5e half jebod) beut (Slia nicht oicl, ba§ auf fein (9ebct bic erfchntc ^Ccgenjcit ftd)

cnblid) einfteUtc. Slhab war faum an feinen $of zurüefgefchrt, ale feine, buret) bae unter

ben Söaateprieftern angerichtete Slutbab furchtbar erbitterte, (Gemahlin ihn itnt3itftimmen

wupte. 3n ©cmänhcit feiner (Sharafterfd)Wäd)c untentahnt er felbfi gegen ben in-opheten

nicfjte; allein er f^inberte aud) bic Ofebel nid)t, 9?ad)e an bentfelbcn 31t nehmen. Glia

fafj fid) genötfjigt, in Gilc über bie @rcn3C nach ^UDa 3" ft»d)tcn '
unb

'
in cincr

roanblung oon Gntmuthigung unb Vebcneüberbrufe, 30g er fid) oljnc aüc Begleitung in

bie 2ßüfte 3ttrürf unb wünfd)te fich bort ben 2ob (1 Äön. 19, 3 fg.). Der plö^lid)c

Umfchwuug feinee 6d)irffale oont .^öhepunft einee gläit3cnben 8icge über feine ©tber=

fad)cr jum jähen Sturj, in beffen befolge abemtale Verbannung unb Entbehrung aller

%xt war, fdhien aud) biefen Wann bon (Sifcn brechen 31t wollen. Tie <2age lä^t ihn,

burd) ßttgelefpeife geftärft, je^t einen 9)?arfd) dou s^ecrfcba nad) bem £orcb anrieten,

wo ein Traumgeftd)t Sahoe'e ifjn aufridjtete, bem bie <£tcüc 2 3Wof. 33, 20 fg. 3um 35or=

bilb bientc. Xf)atfäcf)üd) ift wol, ba^ (5lia, obwol ber Versweiflung fd)on nahe, feinee

Äleimnuthe fich fd)ämtc unb ben «Ruf Oahbc'e 3U frifcfjer Zt)at aufe neue in feinem

Onnent erfannte. ^id)t in bic 2Büfie gehörte ein Wann wie er, foubern in beu ftür-

mifef)en fiampf bee ?ebene. Ott Ofrael war ihm aOerbinge einftweilen ber 33?irfuugefrcie

oerfpent. Sr begab ftd) bafjcr ine Sluelattb, nad) 2nrien. S5?enn er ftd) bort auf bie

7* * s
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(Seite (taffleff, beö tronprätenbenten, gebellt pöbelt foö (1 tön. 19, 15 fg.)» fo fd)eint

bted eine 93ermed)felung mit beut oon (ilifa (f. b.) eingefd)lagcnen ©erfahren. 53alb nad)

ber (Srmorbung ber 93aalöprieficr warb 2Hjab mit 33enf)abab (f. b.), bem tönig oon

(Sörien, in einen trieg oermicfelt; @lia erftärte ftd) gegen beibc Könige unb ndjtete fein

Stugcnmerf wol fdjon bamalö auf 3ct)u (f. b.), b. f). auf ben (Stirq ber 3)tjnaftie Omrt'ö

unb bie @rünbung einer neuen, ber Oafjoereligion ergebenen £)nnaftie in Ofraet. (Seine

Sirffamfeit mar bemuad) nidjt nur eine fpectftfd) religiöfe, fic umfaßte aud) bie ^Jotitit.

1>aö lefctere mirb infonberljeit burd) einen Vorgang auö ber fpätern SBirffamfeit

Cjlia'ö beftätigt. @r mar nadj bem erften fnr. triege auö bem 9luölanbe roieber in fein

SJaterlanb jurürfgefcfyrt, lebte aber, mie immer, fern t>om £>ofe. %f)ab münfd)te bamalö

ben ©arten feine« ^alafteö in feiner 9?efibcnj Oi«rccl (f. b.) ju bergrößern, unb ju biefent

ßwd baß ©runbfiütf eine« nadjbarüdjen Söeftyerö, beö ftabotf), fäuftid) $u erroerben. SUö

biefer bie Slbtrctung oermeigerte, tiefe ifm 2lf)ab auf Slnftiften ber 3febcl megen ©otteö

täfterung jum £obc oerurtfjeilen (1 tön. 21, 1 fg.). 3luf bie tunbe bon biefer (SdjatüV

tfjat erfd)ien (Stia nad) langer 3eit mieber oor bem oerbredjerifdjcn tönig unb fünbigte

ifmt unb ber Ofebcl baö göttlidje <Strafgerid)t an (1 tön. 21, 17 fg.). Sluö bem Um
fianbe, baß ber tönig oor bem ^rop^cten in tieffter 3"fnirfd)ung ftd) bemüßigte, festlegen

mir mit Cftrunb, baß baö 2tnfefjen (Stia'Ö bamalö mieber ooflfränbig befeftigt unb ber

göfcenbienerifdje (Jultuö unterbrüeft mar. £>aö änberte ftd) freilief) mieber nad) Slfyab'S

Xobe unter feinem (Solm Slljaöja. Onfolge eineö (Stur^eÖ erfranft, ließ biefer baö Drafel

beö 33aat-<Scbub ju Gfron über fein 33efinben befragen. (Somic (Slia 9?ad)ridjt oon

biefem erneuten Hbfaü beö £aufeö Ömri jum Gm'fcenbienft erhielt, fünbigte er bem tönig

feinen beoorfiefjenben Job an. Der £ob beffelben mar fo rafd) eingetreten, baß er bie $er

Ijaftung beö ^rop^cten nidjt mcl)r bemirfen fonnte. ÜDiefc cinfadje £l)atfad)c fjat bie (Sage balnn

auögefd)mücft, baß bie $ur SBerfjaftung auögefanbten Krieger oon fjtmmüfdjem fteuer oer

jc^rt morben feien, mit 9luönatjme beö legten Üxuppentfjeitö, ber infolge ber bemüttjtgen

ftürbitte feineö £>auptmannö oerfdjont geblieben märe (2 tön. 1,9 fg.). 53or feinem £>in

Reiben ijatte (Sita nod) feinen ©eljülfen (Slifa (f. b.) jum 9?ad)folger gemäht nub ge

falbt (1 tön. 19, ig fg.). 3n bem testen Slbfdjnitt feineö l'ebcnö ^atte er ben Oa^oe

cultuö inöbefonbere bur(^ bie ^rop^etenft^ulen $u befeftigen ft(^ bemüht (2 tön. 4, 3s),

bie er in itjren ^auptnieberlaffungen ^u SBetfjct unb 3erid)o oor feinem Gnbe not^ befudjte

unb \\\m Vertrauen auf 3afjüe ermahnte (2 tön. 2, » fg.). Umgeben oon biefen jüngern

^rreuubeu unb ©efinnungögenoffen ft^ieb er oon biefer (Srbe (2 tön. 2, 7); baö SJermädjtnifj

feineö ©eifteö galt aber nur (Sinem, bem Glifa (2 tön. 2, 9). Om ©türm ^atte er gelebt,

mit fteuerjungen gerebet unb gemirft; in Sturm unb flammen (ieß ib,n au<^ bie (Sage

jutn Gimmel jieigen ; benn 311 groß bad)te bie 9?adjmelt öon i^m, alö baß ftc fjätte annehmen

fönnen, er fei mie ein geroöljnüdjer 2Wenf(^ eineö natürlit^en Jobeö gefiorben (2 tön. 2, it).

(Stn gemattiger (^ottcö^etb ücijt Qiia oor unö, unerbitttid) gegen bie deinbe beö

oon ifjm alö ^eilig ertannten üafyoc, graufam, mo eö bie Stjre feiner ^eitigtljümer ju

oert^eibigen unb ben ©öfeenbienft auö^urotten galt; jebod) o^ne niebrige ©etbflfuc^t, ob,ne

gemeine ?etbenf(fyaft, biente er fein £eben lang Ciner Obee unb opferte berfelben ©cquem^
lid)feit, ©emüt^öru^e, £ebcnögenuß. 3ur fpätern fittti^en ^pö^e beö ^ßropljetentfjumö ift

er no^ nid)t emporgefliegen ; er eiferte im ©eifie beö ättern SBergettungögtaubcnö , unb

ofjne menfd)tid)e «Schonung für baö, maö ifjm atö maljv unb unantaftbar erfc^ien. Xuivcti

feinen öftern Slufentfjatt in .^)öl)ten, ^öcrgfc^lut^ten, Sinöben, SÖüften mürben bie gerben

unb finflern »Seiten feineö (I^arafterö noc$ befonberö auögebilbet. <Bä)Oi\ in feiner äußern

Grfc^einung marfjte er ben Sinbnuf eineö rücfft^tdtofett 'Jtfceten. @r trug einen Ijärtnen

kantet, oon einem Pcbergürtcl umf^toffen; menn er betete, bürfte er ftd^ tief jur @rbe

(1 tön. 18,42); l)öljere träfte ft^ienen oon feinem kantet auöjugc^en (2 tön. 2, s); ber^

felbe erfc^ien atö ber munbermirfenbe Xräger feineö ©eifkö.

ÜDie biblifcfye Grjä^tung ^at fein ?eben überhaupt in baö ©emanb ber SBunberfage

getteibet, fo mädjtig mar ber (Sinbrutf, ben feine j^aten jurücfließen. $>ie natürlid)e

^rftärung biefer 2Bunberberid)te ift mit ^?ec^t oerlaffen morben, obmot nid)t geleugnet

merben barf; baß ber 2J?ot^uö t^atfäa^lidjem 33oben entfproffen ift. Dit oon (Sita er

jä^lten Sunber ftnb tfjetfö fot(^c, meiere an i^m gefdjeljen, t^citö folt^e, meiere oon tyttt

oerrit^tet morben ftnb. Die erfrern ^aben ben 3Wc^ i^n tm*n Liebling ber ©ott
Ijeit barjuflellen. ©ein öfterer längerer Slufentljalt in müften ©egenben fonnte baö 95olf
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tetyt auf bic Sermuthttng führen, baß er bafelbft auf übernatürlichem Sege ernährt

morben fei, unb e« liegt ein $otf«humor in ber (Stählung, baß einmal ber SKabe, ber

gefräßige SRaubbogcl, ifjn füttern muß (1 Äön. 17, e), wogegen unter bem Sdjatten bc*

©infterfrraud)« ein (Sngel ifjn mit $immel«brot nährt (1 Äbn. 19,sfg.)- &*cnn na^
bem Seridjt 1 Äöii. 18,38 himmlifd)c« fteuer beim @ottc«urtheil ba« Opfer be« Sita

anjiinbet, fo begegnen mir hier einem Sunbcr ber ®ebetÖerf)brung (1 tön. 18, 3« fg.)

;

fpätere (Generationen ftettten ftd) ben Vorgang in biefer Seife bor, währenb in StrtUäV

feit ber burd) bic mehrjährige Neuerung herbeigeführte llmfdjmung im Serben bc« an

ben (Üöfcen berawcifclnben tfönigö unb 33olf« ba« eigentliche (9otte«urtt)cil farad) unb ftd)

für ben 'Ältar Oahbc'« entfdjieb. 3c näher (Slia feinem (Snbe fam, befto meb,r trat feine

©cftalt in ba« gcheimnißbolle $albbunfcl ber Sunberfage. Stuf bic oon 9lf)a$ia gegen

ihn au«gefanbten «rieger fällt ba« oerjehrenbe £immel«fencr nid)t mehr bem (%bet be«

Propheten 3u 3af)be, fonbern feinem Befehl 3ufolge (2 Äön. 1, io fg.).
Vermuthlta) wollte

tyaSia ihn burd) eine 2lbtl)eilung Solbatcn bcrljaften laffen, unb ba« fteuer feiner Söereb

famfeit unb feine« ftrafenben Sniflc« hielt bicfelben ab, £anb an ihn ju legen, 3?«

Vermutung, er habe burd) feine 8d)ülcr bic Ärieger in bic 8lud)t getrieben, finbet im

Xerte nicht ben minbeften ©tü^punft. Senn bic Sage fein gcheimnißbolle« 9lbfd)etbcn

im oerborgenen Äreife feiner <Sd)üler in eine (Sntrütfung in ben Gimmel auf einem

fteuergefpann ummanbelte, fo hat ftc bamit ben (Sinbrucf brafttfd) wiebergegeben, »tiajeii

fein Feuereifer unter ben ^citgenoffen hcroorgebradjt hatte. Wut jwei Sunber, bie erjeiou

berrid)tcte, merben oon ihm erjagt: bie uncrfcrjöpfltdje ftüüung be« SHehleimet« unb ^eimtgs

ber Sitwe ju 3arpath währenb ber £hcuerung, unb oic 5Q3icbcrbelebung it)re« geworbenen

Sohne«; beibc laufen aud) in bic (Spifce oon ($ebet«crhörungcn au« (1 fiön. 17, u, 22). Lr

erfdjeint fomit in ben Sünbern burchmeg al« ein 2Kann, an bem Oafwe ftd) oerhertltdjt,

$um ?orjn bafür, baß er für bic £errlid)feit 3af)bc'« gegen bic («öfcen gefäntpft hatte.

etia unterfcheibet ftd) bon ben fpätern Propheten aud) baburd), baß er md)t«

lid)e« ^interlafTen
, fonbern nur burd) ba« lebenbige Sort unb bic unmittelbare Xljat

gemirft hat. (Sine 9?ad)rid)t ber Gf)ronif (2 Gihron. 21, 12 fg.) erwähnt jwar eine« 93rtef«,

ben er an ben ftönig 3oram (f. b.) oon 3uba gefabrieben fyabtn fotl, worin bemfelbeu

wegen feine« götjenbienertfd)en Sanbel« ba« göttliche Strafgericht angebroht wirb. 3>er

«rief wirb nidjt al« ein himmltfd)er bctrad)tet, obwot (Slia fd)wcrlid) bie in bic Reiten 3oram'«

gelebt hat. Derfelbc Eft ohne alle eigentf)ümtid)fcit unb h^f* maf)rfcf)cinlid) uned)t.

£a« ©ebädjtniß beö gewaltigen 3J?anneÖ hatte ftd) ben Wad)fommen tief eingeprägt.

Dn Prophet 3J?alcad)i (3, 23 (4, 5]) betrachtete ihn nidjt, wie man gewöhnüdj annimmt,

al« ben Vorläufer beä 2)?efftaö, aber aU ben iufünbiger bcö großen unb furchtbaren

©erichtGtagtf , beö Jageö Oahoc. Sirad) nennt ihn einen Propheten wie Jeucr, beffen

Sort brannte wie eine frarfel (Sir. 48, 1). Sliiet) er erwartete (im Slnfdjluß an bic Seif
fagung 9J?atead)i'e) bie Sieberfunft bt« Glia, aber fo wenig als Stfaleachi, bamit er bem
2#effiaö ben Seg bereite, foubent bamit er cor bem großen «Strafgericht ben göttlichen

3orn befchwichtige unb bic jerfrreuten 3ubcn in ber Xiaöpora fammlc (Sir. 48, 10). Sahr
fdjeinlid) würbe ber wuuberbar jum Gimmel öntrürftc auc^ wieber wunberbar dorn Gimmel
herabfieigenb erwartet. Xaher ficht bic fnnoptifdje Qx^iung von ber $erflö'rung Oefn
(2Warf. 9/3 fg.; 9R<fflf, 17, 1 fg.; l'uf. 9, 28 fg.), bei welcher Qtia unb OTofe bem $er^
flärten erfchienen, mit ber unter ben 3eitgenoffen Oefu he^rffhenben SKeimmg in genauer
Serbinbung, baß bic Sieberfünft be« (Elia ber Slnfunft bcö iVefftae oorangehen werbe.

3efu« felbft theiltc btefc Meinung nicht. 5(uö ber Unferrebung mit ben Büngern, welche
beim Jperabftcigen 00m 33erg ber 53erflärung folgte, ergibt fid) bae mit (Gewißheit. 3)ic

Oilnger öermißten bie Sieberfunft be« (Elia, unb biefer SWangel war als Stachel bee
3wcifel« an ber Stfcfftamtät ihre« ^eifter« in ihnen jurütfgcblicbcn. Oefu« bemerfte
nun, baß (Slia fchon gefommen fei, b. h-

er lc9tc bie atttcft. Seiffagung in Setreff be«
(Slia uneigentlid) au« oon 3or)anne« bem Üäufer, unb bie borläuferifdje Sefrimmung biefc«

uneigcntlichen @lia beftanb ihm nid)t in ber Siebcrherftetlung Ofrael«, fonbern in beffen

Reiben unb Verfolgung (3)?arf. 9, 13; 9J?attf)- 17, 12), wa« freilid) mit ben theofratifd)cn

Hoffnungen unb Erwartungen nicht ftimmte (2Katth. 11, u). Mehrfach war bon ben
3eitgenoffen Oefu bie ^rage aufgeworfen worben, ob nicht er felbft bie jweitc Oncarnation
be« (5lia fei (9Karf. 6,15; 8,2»; Matti). 16, u; Ooh- 1,25), eine »ennuthung, bie in

Oefu (£harafterreinheit unb ®röße ihren ©runb hotte. im £ ffenbarung«bwche tritt
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(Sita auf; er unb 9)fofe ftnb bie „beiben 3cll9 cl1 "' °ic infolge i^rcö 3cu9m ffe* *on ber

abgöttifdjen 2£cltmad)t ^ingemorbet worben, aber $um Vohn bafüv auferfterjen unb in ben

Gimmel fahren (Cffb. 11, s fg.). 3n ben rabbinifdjen Sdjulen fdjeint (Slia fd)on üor

ber djriffcl. ^criobe al« Vorläufer beö llfeffta« erwartet worben ju fein.
s
)lad) 3alfut

Scf)imuui ($ol. LIII, 3) warb er brei Sage öor ber Slnfunft be« Hfcffia« al« iöujsprebiger

unb ftricbenöbote erwartet (ogl. i'ighfoot ju üttattf). 17, ioj iBcrtfjolbt, Chriatologi« Judaeorum

[Erlangen 1811], 3. 63; Gifenmenger, „Gntbcrfteö Subcnthum" (Xiöuig«bcrg 1711 j,
II, 690).

%ud) btc pfeubcpigraphifd)c Literatur bemächtigte fid) feiner (^abriciu«, Coa, pseadep. V. T.

[Hamburg 1722—23], I, 1070 fg.). Da« (Sitat bc« 2lpoftet« $aulu« 1 Üer. 2, 9 ift rool,

nad) bem 3cu8ni§ ^ 9rigcne« (.£>omitien ju 2>?attl). 27,9; Dgl. 3ad)aria« (Shrofopolita-

nu«, Harmon. evang., Hop. 166, in ber Magna bibl. veterum patr., 3. 937j, einer
s
2lpofalttpfc bc« Glta entnontnten, unb nidjt (nad) ber gewöhnlichen Anficht) au« v)ef.

64,4, mit meldjer Stelle c« nur eine fehr zweifelhafte 5lehnlid)fcit hat.

3ur Literatur über (Elia ift nod) 3U Dergleichen : ^iiemeuer, „Gharafteriftif ber 5}ibel",

(£>atlc 1831), V, 350 fg.; ftnobet, „Ter ^ropfjetiemu« ber Hebräer" (Breslau 1837),

II, 73 fg.; Crifcnlofjr, „Da« 33olf Sfrael unter ber .<pcrrfd)aft ber Könige" <?eipjig

1855—56), II, 161 fg.; ßwalb, ,,©cfd)id)tc bc« «otfe« 3fracl" (3. .Bu*g., (Möllingen

1866), III, 523 fg., u. a. 3d)cufel.

(fliofib, ein befonber« int 23ud) ßfra öerhältutßntä^tg häufiger 9?amc Derfd)icbencr

unbebeutenber ^erfönlidjfeitcn, üon benen nur ein gemiffer (Sänger h croorzul)ebcn ift,

welcher, glcid) anbern, ein nidjtjüb. 2öctb genommen hatte (Gfra 10,24). iKöcf.

(Plicfer. 1) ßin treuer Sflaöc (Cbcrfnccht) Abraham'«, weldjer uon tc^tenn uor

ber (Geburt be« Ofaaf jum (Srbcn au«crfchcn mar unb fpäter für Ofaaf in ü)cefopotamien

bie ftebeffa al« 33rattt holte (1 SKof. 16, 1; 24). ^Ibratjam
(f.

b.) hatte tl)n wol auf

feinem 3U9C °urd| ®^vm nach Kanaan erworben. Dcrfelbc bezeichnete ihn (1 SKof.

15,3) al« ben „Sohn feine« £>au)e«", b. h- al« ben, ber ju feinem £au«bcfit3 in ber

heroorragenben iBebeutung be« 2£ortc« gehörte. ©0 h cißt flUCh noc^ 2) ein 3ofm be«

ÜJfofe üon ber 3ipP0ra (2 STObf. 18,4); 3) ein (Sohn iöcd)er'« (1 (ihron. 7,»); 4) ein

<Sol)n Sidrci'« (1 (ibjon. 27, is); 5) ein Solm Dobaüa'«, Prophet $ur ßeit Oofaphat'«

(2 (?hron. 20, 37); 6) f. Gfra 8, 1*; 10, is. 23. 31 ;
aud) 8tot. 3, 29. ftötf.

Um (b. h- „5?äumc"), eine S'agcrftättc ber dfracliteu auf ihrem 3«gc auö ?lcgt)pteu,

wohin fic nach ocm Uebergong burd)^ S^otrje 2)ceer oon sD?ara au« gelangten, unb wo

fte 12 2Baffcrqucücn unb 70 ^almbäuntc fanbeu (2 9)?of. 15,2?; 16, 1; 3ÜRof,33,9).
Xa man gegenwärtig Sftara metft für ben heutigen Brunnen .^awdra fyäit, fo üerftebt

man beut cntfprcd)enb unter Stint auch faft aUgcmcin ben anntuthigen 2öabi (^urunbel,

ber 2V2 Stunben oon Samara al« ein breite« Zl)<xl üon ben öftlid)cn bergen, bem nad)

ihm genannten 9ca3 2£abi (ihirunbel, ber ^ortfetjung bc« (Mirgcö er ^dljah, fich hcvaD

Zieht unb oon "Jiorboft nad) »3übweft, füblich 00m 9^dö ^ltmmdm, beut *i)iecrc
z
u

fl
cht

unb nod) ic^t einer ber befanuteften arab. 2Bafferplätje ift. 3n feinem untern i?auff

hat er Duellen nebft einem flicftenben 5ted)e mit ziemlid) gutem, wenn aud) etwa« fal

jigent SBaffer. ^aft alle 9icifenbe rühmen in biefem ifi?abi ben ^flanzcnwud)«, bie üielen

iöäumc, ja fleine Salbungen, unb heben bie ^almcn unb zahlreichen XamariSfcn, aud)

Hfazien fowie bei« h°he ©va« h cl'Oor, welche« genügenbe iJBeibe gibt. Rubere (belehrten

bagegen ftnbcn ben 2Babi ©urunbel ber öorhergehenben Station .'pawdra ju nahe unb

fuchen baher fffiu 2 (Stuubeu füblicher im 2Babi Ufeit, welcher aber nur wenig bittere«

unb fähige« Gaffer unb ein paar Dattelpalmen hat, ober gar noch weiter füblid)

über bem 2öabi Zfjai hinan« im 2L>abi Xajibch. Xod) fdjon ÜJtora wirb, wenn

e« in ber Ouctlc ^awdra gefunben werben will, gerabc um« Doppelte zu weit füblid)

angefe^t, ba oon Sltoun 5Ucüfa bi« bahin fd)on eine (Strecfe oon etwa 16 1
/« Stunben,

alfo 3 Xagercifen, ift, unb 2)cara bod) im ganjen oon ber Stelle bc« Ucbergang« burd)

ba« ©chilfmecr, welcher t)'6d\ft wahrfd)einlid) an ba« 9iorbenbe ber je^tgen Söittcrfcen bei

bem Scrapcum 511 öerlcgcn ift (f. S3aal=3ePhon )' mir 3 Xagereifen fübwärtö gelegen,

alfo entweber in ben „CucHen SlJcofe«" zu fuchen ift (auch °ic "^rabition oerlcgt ÜJiara

hierher), ober bod) wenigfien« in ber 9?ät)e, we«halb e« in Hin Waba gefunben wirb

(f. 2Kara), unb Stöun 3Wüfa felbfi für ba« alte Glint gelten muß. ^picr, gegen 2 geo

graphifche teilen füböfrtich bem heutigen 8uwei« (Suez) gegenüber, hat SKobinfon aud)

noch ungefähr ^manjig oerfrüppelte ungepflegte ^almbäume ober melmehr ^almfrräud)er
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gefunbeu, weldje im bürrcit Sanbe umher warfen, aud) ficbcn Oucllen gewählt, bidjt bei

welchen ein niebriger Sdjutthügel mit Sdjerben, jerbrodienen .giegclffrinen unb einigen

ftunbamenten fid) befinbet, maß bic Stelle eine« früher bort oorhanbenen £>orfe«, aber

and) Spuren einer Töpferei 6e3cie^nen fönute, wo irbene @cfd)irre gemadjt würben, um
ba« SBaffer 311 tran«portiren. 2Bcm übrigens flnun Wüfa ju nahe bei ber Dörfer

geljenben Station Wara ;u liegen fdjeint, ber bebenfe, baß bie Xagercifen wanbernber

Womabcn überhaupt febr ungleich, finb, weil flc fid) nad) ben 2Bafferpläfccn rieten müffen

(f. iöaal 3 CP^0«)- Sfneurfcr.

(Sltfa, ber 9?ame eine« $olf«ftamme«, ber 1 Wof. 10, 4 (ogl. 1 (5h>on. 1, 7) neben

Sarft« (Spanien), Äittim ((Enprier) unb Wobanim (ftfyobicr) unter ben Slbfömmlingen

Oaoan« (ber ©rieben) genannt wirb, unb nad) Gjed). 27, 1 ein Üüflcnlanb bc« Wittel

meere« bewohnte, au« welkem ^urpur (^urpurftoffe) nad) XnruS au«gefü()rt warb.

Steint bie erfte Stelle auf eine gried>. $ölferfd)aft hinjuweifen, fo erinnert bie jweitc

foglcid) an ben im ?lltertf>itm
l

berühmten lafomfdjen ^urpur, unb beibc jufammen legen

c$ nalje, an ben i*eIoponne«, im befonbern an bic Vanbfchaft (Süß, ju benfen, weldje

aber hier im weitern Sinne für ben ^cloponne« unb bic gricdi. ftttfteii gebraucht wirb.

£>enu ^urpurfdjnerfen fanben fid) nidjt nur an ber lafonifd)cn SHtße, fonberu and) im töo*

rintt)ifd)cn #ufen unb auf mchrern Onfeln be« Slrdjipelö. 3ofcphu« („flltcrthümcr",

I, 6, 1) beutet (Slifa auf bie Sfeoler, jebod) ohne einen gcfcfychüidjen örunb. 2LVnu

aber Crlifa neben Xarfi«, 0. t. Spanien, aufgeführt wirb, unb neben Äittim (f. b.),

weldjc« bie Onfel Gnpern, im weitern Sinne aud) (#ricd)enlanb, ja in ber Stelle £>an.

II, 30 fogar ba« >>interlanb ©ricdjeiilanb«, Italien, bezeichnet, fo bürfte c« al« h/dd)ft

wafjrfrfjeinlid) erfchrinen, baft unter Qlija in ber Stelle 1 Wof. 10, * bie 3nfcl Sicilicn

bejcidjnet fei, jumal biefe al« ein vom frfrfanb Italien ,,lo«geri^eue*" ftüfteulanb er

fdjeint unb aiiöbriitflid) fo genannt wirb. ?lud) f)at bn« Sort „Glifa" biefe 53ebcutung

unb wirb Dom fnr. Uebcrfefccr für eine „^roDinj Italien«" erflärt. tfneurfer.

(Slifa, ein einflußreicher Prophet in Ofracl, (9ehülfe unb Wad)folger bc« (Slia, wirftc

unter ben Königen Ooram (896 — 884), 3chu («84— 85G), 3oaha« (856 — 840j bi«
in ben Anfang ber Regierung be« Ooa«, im ganzen über ein Ijalbe« 3al)vhunbcrt. ör
war gebürtig au« Slbel; Wed)ola am Zorbau, au« beut Stamm 3ffafd|ar, ein Solm
Sapljat'«. 3m ®cift bc« Güa pn e'tfriften 93cret)rer Oalwc'd l^erangebilbct, geborte er
wal>rfd)einUd) ber oou (Süa geleiteten ^ropl)etengcuoffcnfd)aft an, unb (?lia erfanntc in
i^m ben red)ten iDknn, um fein 2Berf, bie Skrnidjtung be« («ö(jenbienfte« im 3eMämme
xtid), fortjufetjen unb ju ooüenben. SBon iljrn förmlich unb feierliaj ^u feinem ^aefifolqer
(1 Äön. 19,19 fg.) berufen, ein bermögUd)cr (^rnubbefitjer, fa^te er ben it)m olme Swetfcl
fdjmcr fallenben ßntfdjluft, fein CStgentljum ^u oerlaffen unb ben Glia auf feinen mühe
üollen SBanberungeu 51t begleiten. Aber er beftanb bic ^robe glürflid), nahm bei einem
infolge feiner Berufung ocranflaltetcn Danropfermäße, bei weldjem baö ^leif^ mit bem
£ol$ feiner ?ldergerätt)fd)aften gefönt warb, üon ^erwanbten unb Jrcunbcn für immer
«bfd)ieb unb wibmetc fid) üon nun an auäfd)licfelid) ber propl)etifd)eu J^ätigfcit (1 Atön
19,21). Solange Glia lebte, trat er t>or bem gewaltigen Weifter in ben £interqrunb-
er „biente" ihm. 2U3 fid) bcrfclbe, gealtert unb IcbenSmübe, oom öffentlichen Schauplatj
jurürf^og, l)ielt er treu bei it)m auö biß ju feinem Eingang (2 ÄBm 2, 2 fg.). 3 c ine
le^tc Sitte an ben Sdjcibcnbcn war, er möchte tbm „ben Antbcil jweier an feinem ©eifte"
b. t). (nad) bem Srbgcfe^ 5 TOof. 21, n) ben ßrbt^cil eine« (5rfigeborenen, jurürflaffen'
ober ihn jum waljrcn (srben feine« @ciftc« unb feiner 5fraft einfeßen (2 ftön. 2, 9). DurdJ
ben £ob be« Ü)?eifter« warb er auf« tieffte crfd)üttert. 3Bar e« ihm bod) bamal« »u
2Kutye, al« ob „bic Sagen Ofrael« unb feine Leiter", bic Sd)ufemad)t bc« 9eeid)« felbft,

mit bem gewaltigen Wanne entwidjen wären, unb al« ob er feinen geijtigen SJatcr oer-
loren ^ättc. (Slia tjattc il)in nia^t nur feinen ®eift, fonbent auc^ feinen Wantel jurürf^

gclaffcn. %k Sage lief? ihn mit biefem ÜBunbermantel eine gurt bura^ ben Oorban
bahnen; auf bie ^rophetengenoffcnfdjaft mad)te er fofort ben (Sinbrud, ber edjte 9?ad)
folger eiia'« ju fein. $ie ^rop^etenfa^ule 31t Oerid)0 tfaat ben %ü$\pn\d), ba§
ber ©eift (SUa'« auf ihm ru^e, fte bulbigtc ihm förmlia^ unb feierlidj (2 Äön. 2, 15),

unb and) am fbniglidjen Jpoflager Ooram'« ftanb er al« ber Wann, meldjer „5S)affer auf
bic #änbe (21ta'« gegoffen" (2 Äön. 3, 11), in holjem "änfetjen.
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3unäd)fi fdjeint er in ftifler Verborgenheit, in ben (#ebirg«fdilud)ten be« Äarmel,

ben SDfeijlter betrauert unb fo auf feine felbftänbige 2Birffamfeit ftd) oorbereitet $u §aben

(2 ftön. 2,25). Elia ^atte iljm freilief) ben Seg geebnet, ober er begann feine öffentliche

I^ätigfeit unter weit günftigern Umjtänben. Soram, ber So^n SUjab'«, unter beffen

Regierung er auftrat, fefcte bie religiöfe Reform, obmol bie abgbttifefje Ofebel nod) lebte,

burd) Entfernung oon ben, au« ber föegierung«periobc feine« Vater« nod) übrigen, Söilb--

fäuteu be« 33aal fort, unb ©Ufa fanb bie üaljüereligion bei feinem $lmt«antritt in jieim

lid) unbeftrittencr ^Hein^errfdjaft. 3oram fam iljm mit fdjeinbarem Vertrauen entgegen.

211« berfelbe mit ben oerbünbeten Königen oon Ouba unb Ebom ba« abtrünnige 2Woab

burd) $eere«mad)t befriegte, aber in ben Einöben im Süben be« Satjmeere« 2Baffer*

mangel litt, marb ber Statt) be« ebenfalls beim $cer befinbtidjcn Seher« eingeholt, unb

aße brei Könige beehrten ihn mit einem Vefudj (2 Äön. 3,n). Der Prophet grollte

jebod) nod) immer im \)erjen bem .£aufc Hrjab'Ö
;

()atte 3oram aud) bem ($öjsenbicnft

entfagt, fo mar er bodj nid)t gegen ben Stierbienft eingefd)rittcn, unb nur mit $?ücffid)t

auf Oofapljat (f. b.) unb beffen 2lul)änglid)feU an ben reinen 3ahüecultu« oerfünbete

Elifa feinen Btoty* unb £roftfprud). Er betuährte Ijicr al« Prophet feinen politifd)en

unb patriotifdjen Eharafter. 2Bä^reub er burd) Älängc be« Saitcnfpiel« in bie h«%™
Stimmung oerfefct marb, ließ er mit berftänbiger Einftd)t in bie Vobcnbefdjaffenheit

28affergräben jiefjen, in benen, nad) ber fpätern (Boge, ftd) ba« iffiaffer burd) ein 2£unbcr

gefammclt laben foQte (2 >tön. 3, u fg.).

Der Slu«gang war, tro(j ber Erfüllung be« äBahrfprud)«, ben üeibiinbetcn beeren

nidjt günftig; 3J?oab mürbe nid)t mieber unter bie Votmäßigfeit be« 3chnftämmercid)«

gebracht. Der Einbrucf be« ÜHi«crfolg« auf anbere böfc Wad)barn mar übler Slrt. 23cn-

ijabab (f. b.), ßönig oon Sörien, unternahm jefct einen bcbrohlidjen Einfall in ba« ©ebiet

be« 3e^nPä,"mcreia^« (2 jfön. 6, s fg.). Samaricn fclbft, bie fefte Vcrgftabt, toar ernft

üd) bebrof)t. Elifa hatte fid) t)kx in bem untern £I)eil ber Stabt ^äu«lic^ niebergetaffen,

oon rao au« er mit bem Äönig, beffen
s
|5alaft ftd) in ber obern Stabt befanb, öfter« ocrfet)rte

(2 #ön. 5,9; 6,32 fg.; 13, u). Wud) in biefer Vebrängniß nahm Ooram feine 3"fl«d
)
t

mieber ju bem Propheten, beffen 9?uf, al« ber eine« 2Kannc«, ber in« Verborgene blieft,

fo groß mar, ba§ am £ofe bie »icbc oon il)m ging, er miffe, ma« ber ßönig in feinem

Sd)lafgentad) fpredje (2 StÖn. 6, 12). Die £>ungcr«noth in Samaricn mar infolge ooü^

ftänbigcr Einfdjlicßung burd) bie Stjrer bi« ju bem ©rabc geftiegen, baß ein Efel«fopf

(ba« Efel«flcifd) mürbe fonft oon ben Ouben ntct)t gegeffen) 80 Setfcl Silber (ungefähr

53 Ztyx.) unb eine «eine Portion (ein Vierteil tfab [f. b.J) Daubenmift ungefähr 3 Xtyr.

foflcte (2 Äön. 6, 25 fg.). Die einzige Hoffnung be« Hönigö mf)te auf bem Propheten;

er fyattt ilm oon Domain (f. b.) nad) Samaricn ^olen laffen, unb <5ltfa hatte infolge

einer propfjetifdjcn Vifion balbige Errettung oerheißen (2 Stint, 6, 15—17).

Die«mat ftanb jebod) ba« i'eben Elifa'« auf bem Spiel. 311« bie Rettung nidjt

erfa^ien, unb grauen, um ben junger ju ftiöcn, ir)rc eigenen Äiubcr fd)lad)teten unb

üerjefjrten, ba ergrimmte ber balb oerjagte, balb trofcig auffa^renbc 5D?ad)tl)abcr unb
fdjmur bem Elifa, ben er al« bie Ijauptfäd)lid)fic Urfaa^c ber ocrjögcrten Uebcrgabc bc-

trad)tete, augenblirflidjen Job. Elifa ftanb jeboct). nid)t allein; bie patriotifetje gartet trat

für t^it ein. Sil« ber Vtutbefe^l be« Äönig« gegen if)n erging, maren bie Stabtälteficn

gehabe in feiner 2Bol)uung um i^n oerfammelt, um über bie ju ergreifenben ÜDfafrregcln

mit i^m berathfc^lagen. Der Vote mit bem föniglia^en $cfcl)l ^ur Einrichtung be«

Propheten marb gar nietjt eingelaffen, unb al« ber ÄiÖnig, oon ber 9luflct)nung gegen

feinen Söcfeb,l benachrichtigt, mit feinen Offizieren in eigener ^erfon eintraf, um ben 2Biber=

fianb \u brechen, trat ihm ber Prophet unerfchroden entgegen unb oerfünbigte für ben

näd)ften Jag ein fdjncllc« gaßen ber ?cben«mittetprcife (2 Äön. 6, 32 fg.
— 7,i). Slm

2)?utr) be« Propheten brad) fid) nun ber 3<>rn be« Äönig«, unb al« einer ber Begleiter

beffelben f)ö^ntc, ob benn 3ahbe mol ftenfter tan Gimmel mad)cn merbe (um burd) bie^

felben ^cben«mittel ^crab^ufenben) , brohte ber eben noch Jum ^ 0DC Verurtheilte, ber

3meifter merbe e« feljen, aber nid)t baoon genießen. 3n ber Xl)at brad) ba« for. 33e

lagerung«(jeer infolge eine« närf)tUct)en S djrerfen« ohne meitere« auf, ma« oier Sluöfä^igc

juerft entberften, unb ©amarien mar entfe^t. Da« Volf jubelte bem Propheten ju, unb
ber föniglid)c Offizier mußte feinen .£ol)n gegen Elifa mit bem Xobe büßen (1 Äön. 7, 17 fg.).

Diefe Vorgänge hotten ohne 3*™^ bie Slutorität Elifa'« in ben Slugen be« Volf«
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fefjr gehoben, aber fein $erf)ältniß ju 3oram war nid)t mehr h^ftellen , feitbem ber

Äönig fein i'eben unmittelbar bebroijt ^otte. 9iad) bem ^crfdjwinbcn ber für. ©efahr
fc^eint Öoram aud) bem ©öfcenbienft neue >$ugeftänbniffe gemocht, unb ben öaalbienft,

beffen ©önnerin bic abgöttifdje Sfebel geblieben toar (2 Äön. 10,2?; 9, so fg.), abennal«

jugetaffen 3U tjaben. (Slifa warb infolge biefer SBerfjaltuiffc bewogen, fidj eine 3eit lang

nad) Damaöfu« (f. b.) jurücfjujieljen , wo ber Äönig Söenhabab nad) bem oerun=

glüeften Unternehmen gegen Samarien erfrauft war unb auf bie Radjridjt oon ber

5lnfunft ,,be« ©ottcömanne«" feine Teilung oon il)m burd) (%fdjenfe, weldje fein ($üuft=

ling $afacl ju überbringen beauftragt mar, ju erfaufen hoffte. Buf £afacfö befragen,

ob ber Äöuig genefen werbe, gab (2(ifa eine jweibeutige, ben belphifdjen Crafclfprüdjen

ät)nlid)e Antwort. Dem tütfifdjen Höfling, beffen $lan, fidj feine« £errn unter aßen
Utnftänben 311 cntlcbigen, er burd)fd)aute, trug er auf, bem Äönig bie ©enefung 311 üer=

fiinbigen, mäl)rciib er iljm jugleidj burd) bie ^ernerfung, 93cnl)abab werbe ftdjerlid) fterben,

ju erfennen gab, baß er feine £>interlift burd)fd)aite (2 Äön. 8, 7 fg). (Wcidjwol bctrad)tetc

(Slifa ben $afacl, ber nad) üßenhabab'« Job ben Zfyxon beftieg, al« oon ©Ott berufen,

ben Äönig Ooram ju 3üd)tigcn, wie benn aud) Glia fdjon mit £afael in Serbinbnng

geftanben fjattc (lÄbn. 19,is; 2 Äön. 8, 12 fg.). *alb nad) feinem Regierungsantritt

mad)te £afael einen Angriff auf baö ^e^nftämmereia) unb 3oram würbe in offener ftelb-

fd)lad)t bei Ramotf) in ©ileab Dcrwuubet. Gr r)atte 3um 3^erf feiner Teilung ba« £>eer

ccrlaffen unb fid) in feineu ^Jalaft nad) OiSreel (f. b.) juriiefgejogen (2 Äön. 8, 2s; 9, m).

Diefen Slugenblicf ^ielt Glifa für günftig, um einen entfd)eibcnben Sdjlag nid)t nur

gegen Ooram, fonbem gegen ba« gö^cnbtcncrifcrjc £au« 5(^ab'ö überhaupt ju füljrcn

(2 Äön. 9, 8 fg.). Qx oerbanb fidj mit Ooram'S heroorrageubftem ^elbljerm Oelju (f. b.),

ber bamal« an ber Stelle bc« öerwunbeten Äönig« ben Dbcrbefehl über bic bei Ramoth
liegenbe £cerc«mad)t übernommen hotte. Der 3$erfd)wörung bc« 3elm, eine« 2)feifter«

in ber 2$crftcllungäfunft, ließ er burd) einen feiner Sd)üler bie (jöhcre 2öcif)e geben, b. h.

er ließ bcnfelbcn 3um Äönig über ba« 3etynftämntereidj falben (2 Äön. 9, 1 fg.; nad)

1 Äön. 19,i6 hotte fdjon (Sita biefe «Salbung oorneljmen follen, eine ^ermedjfclung mit
ber Salbung Glifa'«). Dljne biefe ^ö^ert Slutorifirung

,
weldje feinen üerbredjerifd)cn

2lnfd)lag in ben Bugen ber Wenge Ijeiligte, hätte 3ef)u fid) frfjmerlicr) 5U bem ocrwcgcncn
Unternehmen cntfdjloffen (2 Äön. 9, *), unb nur weil er ftd) auf Glifa'« ^Billigung be

rufen fonnte, glüdte c« aud), beugte fid) aße« cor ihm, unb würben feine ©reuel*

traten, benen er baburd) bie Ärone auffegte, ba§ er fte burdjweg mit (^otteöfprüc^cn auö
bem Sftunbe Glia'ö beftegelte, in fiummer Reftgnatiou Eingenommen. Der Öotteefpniü)

(2 ftb'n. 10,2i>), ba§ fein ^au« bi« inö oierte Ölieb regieren werbe, ift oermutfjlid) oon

eiifa. ©enn m\ß bie 5?aa)ric^ten über baö «er^ältnif; Glifa'8 3U bem £aufe Oe^u oon
je$t an im <3tid) laffen, fo ift bod) bie 2f)atfaa)e, baß er Oef)u unb feinen ^ad)folgcru,

folange er lebte, ergeben war unb fie mit diati) nnb £f)at unterftü^tc, un^roetfet^aft.

(5r gab fid) bamit 3ufrieben, ba§ Oel)u ben legten heften beö iöaalatttuö ein (Snbe

mad)te, unb r)otte nidjte bagegen einjuwenben, bap ber Äönig bie nodj übrig gebliebenen 33aalö-

priefter bei einem 31t (Sfjren iÖaal'e ocranftaltetcn Opferfefte mit t)eud)lerifd)er ?ifl ermorben

unb bagegen ben Stierbienft, wie bie Äönige auÖ ber früljern Dnnaf^ie, unangetaftet fort-

befielen lief?.

3wci Umftänbe: bie cinftige oertraute SBerbinbung ©lifa'ö mit Crlia unb fein (Sifcvn

gegen ben 33aaläbienfi reichten ()in, iljn in ben klugen beö 93olfä in einem faft ebenfo

großem ©tan} wie Glia erfc^einen 31t (äffen. Der iffiunbcrfrair,, ber fein i'ebcn um=
gibt, ift noef) reicher gefc^mürft, unb bic tljeilweife ^adjbilbung ber oon i§m eqäljlten

ffiunber nad) bem SBorbilb ber üBunbcr eita'e ift unoerfennbar. edjwerlid) faüen fie

fämmtlid) in bie Regierung«5eit Ooram'S, wie i^rc Stelle im Äönig«budj oermut^cn

ließe (2 Äön. 2, 19— 8, 15); fie fdjeinen einer befonbern Xenffdjrift entnommen, in welcher

feine d)ronologifd)e Reihenfolge eingehalten ift. Die weiften jebod) gehören wol ber

9?egierung$3eit Ooram'« an; mit ooder Sicherheit läßt ftd) feinö einer fpätern "^eriobe

einreihen. Die $bfid)t ber Sage, in ben SBunbereqählungen baö übcmatürlid)c Glement

möglichfl 31t fteigem, ift fd)on au« bem Umftanb bemcrflid), baß faft fämmtlidje Üßunber

nidjt an Glifa gefd)cl)en, fonbern burd) ihn Derridjtet worbeu fein follen.

3m allgemeinen läßt ftd) ntdjt mehr beftimmen, wie oiel ©efd)id)tlichc« bem Grjählten

3U ©runbe liegt. Die lebiglid) „natürliche" ©rflärung erflärt i)\tx 31t oiel, bie Än»
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notjme retner SDcnthen lägt alles uncrfTärt. Seinen 9?uf als SBunbcrthätcr fd)cint Gtifa

burd) bie Verbcfferung bcS DrtnfroaficrS in 3crid)o, ber ChteÜe, bic jcjjt 3tin eS Sultan

heißt (dfobinfon, ,/ßa(fljtina", II, 528), begrünbet ju hoben. Unftrcitig fonntc eS hier mit natür-

lichen Dingen juge^cn, jumal baS angewanbte Littel (Sal$) eine rcinigenbe Straft hat. Dod)

hatte ber Prophet, t>ieQetd)t wegen feines etwas abenteuerlichen SluSfehenS, bamalS oon

muttjwiüigen Mnabcn nod) Verhöbnungen ju erleiben; bie Sage, bafc auf feinen jylucfj ber

ßanjc Schwann (42) Hon jwei Vären in Stücfe jerriffen worben fei (2 fön. 2, 23 fg.),

beutet auf eine nod) fefjr mafftoe, 00m Wachcgcift bcljcrrfdjtc 33otföp^antafic. Sinb auch

3üge oon £>ärtc in Gtifa'S (Sharafter, namentlich in feinem Verhalten gegen 3oram,

nid)t ;i: tu- v lernten, fo liabcn mir und bcnfelben bodi menfdjcnfrcunbliehcr öorjuftellcn.

ßin menfdjcnfrcunblichcS SBunbcr verrichtete er an bem SBeibc eines ber ihm bt-

freunbeten ^rop^ctenfchüler , baS oon einem garten (Gläubiger bebrängt mar. lir foü

ihrem Oetfrug bic Gigenfdjaft, Del 31t entleeren, auf fo lange öerlieljen Imben, bis fte

einen auSrcid)cnbcn Ocloorrath gemomten hatte, um aus bem ßrlöS tlnre Schulben bc=

jahlen unb ihren Unterhalt beftreiten 31t fönnen (2 Äön. 4, 1 — 7). Die Crrjählung läßt

Wo! auf milbc Beiträge beS Propheten fdjlicften. Dafür erfuhr er auf feinen ÜSanbe=

rnngen, auf benen ihn fein Diener (Gcl)aft, wie er felbft cinft ben (Slia, ju begleiten

pflegte, auch Öaftfrcunbfdjaft, bie er einem angefchenen 233etbe öon Sunem bamit belohnte,

bafe er ihr, ber fiuberlofen, einen Sohn berief? (2 Jtön. 4, e fg.). 3n ber Gr^ählung

öon ber Xobtcnerroecfung bcS beut 2i>cibe fpäter geborenen unb infolge eines SonncnftichS

geftorbenen Knaben ftnb unfrrcittg gefd)id)tlid)c 3ügc «halten geblieben. Der Stab beS

Propheten, ben CMehaft beut (Geftorbenen auf baS (Gcftd)t legte, t^at feine üBirFuug; erft

als ber Prophet felbft ftd) auf ben ganzen Körper legte, erhielt bcrfclbc mieber iÜ3ärme

unb lehrte jum ?ebcn jurücf (2 Äön. 4, 33 fg.). Der ©ebanfe an magttetifche (Sinflüffe,

überhaupt an ben Stf)cintob beS ftuaben, liegt fn^r nicht fern, obmol fief) beftimmte Vcr=

mttthungen nicht auffteaen laffen (ogl. Gnnentofer, „Der SttagnctiSmuS" ( 1 . Hüft, Stuttgart

unb Bübingen 1842J, S. 442 fg.). 3(uf eine natürliche Sßirfung liepe fid) aud) bie Slntocnbung

eine« ßufofceS oon 9J?c^l ju bem oon ben ^rophetenfchülern ju (Gilgal für oergiftet gehaltenen

(Gcntüfe (f. (Surfen) jurütfführcn (2 Stön. 4, 3« fg.). Die Sage in betreff ber Spcifttng oon

100 ÜJcann burch einen öerhältnifmtäfüg geringen Spcifcoorratf) ift nid)t als ein SBunbcr über?

natürlicher Vrotoermchrung, fonberu als eine wunberbare Sättigung infolge göttlichen ScgcnS,

ber auf bem Propheten nthtc, aufjufaffen (2 ttön. 4,42 fg.). 2BaS bie Teilung bcS fnr.

ftclboberfteu 9cacman uom SluSfafc betrifft, fo feheint berfclbc, öon bem 9ftif ISltfa'S als

£>eilfünftler bewogen, ftd) au ihn gewanbt ju haben. Die Vcbrolmng ber C^rcnjen beS

3chnftäutmcrcid)S bttrd) fnr. Streifjüge beutet auf bic SRcgierungSjcit 3clju'S (2 Äön.

10, 32 fg.), unb ber (fmpfchlungSbrief beS fnr. itönigö an ben ifraelitifdjen auf Jpafael,

ber mit Slifa persönlich befannt war (2 fiön. 5, 5 fg.); baher ift bei biefer CSr^ü^tung

nicht wohl an bie ftegiernngejeit Ooram'« (DhcniuS) ober Ooahaö' (öwalb) 31t benfen.

Gharaftertftifch ftnb in bcrfelben befonberö jwei fünfte, ©nntal bie fcfjonenbe ^ehanb-
lung auölanbifdjen ©ö^enbienfteö burd) (5lifa; benn als 9?acman wegen feiner Verehrung

bcS (^ö^en iJümmon bic s
JZachftcht bcS Propheten in Slufprud) nahm, fo gewährte er bic

felbc wenigftenö inbirect (1 Äön. 5, n»). Sobanu bic fittlid)e gäulnif?, oon welcher bie

Korporation ber s^rophetcnfchüler bamalS bereit« ergriffen war, inbem ©ehaft, ber Ver-

traute Glifa'S, gegen beffen auSbrürflid)en Vcfchl in betrüg crifc^cr Steife ftch ^o«

man eine fein' hohe Velohnung auSbat (2 Mön. 5,2t fg.). 5luf eine größere ÄuSbchnung
ber ^rophetenfchulen unter Glifa'ö Leitung läßt nur bie Icgcubcnartigc örjählung (2 £ön.
6,1— 7) oon ber Slrt fd)licf^en, welche CSlifa beim Snbatt einer neuen ^iHcberlaffung für

bic Schule bon Ötlgal in ber OorbanSaue jum Schwimmen bradjtc. (Sine töbltchc

Äranfhett ergriff ben greifen Propheten im Anfang ber Regierung oon 3oaö. Sein

2lnfehen unb fein ötnfluft war biß 31t feinem Dobe ftch 8Ici(J
)

geblieben. Der fttyrig

bcflagte in ihm, wie (Slifn einft in ßlia, feinen „Vater" unb OfraelS Detter, „9Bagcn
unb Leiter" (2 Äön. 13, 1 4 fg.). Die legten @ebanfen beS Sterbenben waren patrtotif cf)e

^höwtaftcn. Der bamaltge Grbfeinb beS 3e^nPömmcreichS, bic Stjrer, waren immer noch

nicht gebemüttjigt; als Stnnbilb, bafc auf bot tapfern &önig ber Sieg warte, liefj ihn

ber Sterbenbe ein ^enfter gegen DamaShtS hin öffnen unb einen ^fcil abbrütfen, einen

SiegeSpfeil über bic Sbjer, unb auf ben Voben fchlagcn, jum 3c^cn ocr fünfttgen

9äcberlagen beS GrbfeinbeS. Daß ber Äöntg nur bretmal ben Vobcn fchlug, anftatt
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fünf biä fcd)ömal, oerbrof? ben ftcrbcnbcn Propheten, unb barum ocrtjicf? er ihm aud)

nur breimaligen Sieg. Die Soge lief? ben gewaltigen ättaun aud) nod) im (Grabe baä

ÜSunbcr einer Xobtenerwcrfung ocrridjtcn (2 &'6n. 13, 20 fg.).

Gtifa tuav weniger urfprünglid), thatträftig unb feurig al« (SUa; er ücr^ält fid) pi

biefeiu »nie ber hochbegabte Stüter jum SDJcifter. Gr ift met)r Patriot alä Prophet,

mehr ^olitifer alö (GottcSmann. Sein »erfahren iffc inefjr bcrccrjnenb, fein Gifer weniger

brennenb. Darum weilt er aud) uid)t mit Vorliebe in (Sinöben unb 03ebirgöfd)lud)ten,

fouberu befifct feine eigene bequeme Üöofjnung, nerfeljrt gern mit slVenfd)cn unb Ijat oor

neunte $erbinbungcw. Sein Verfahren gegen Oorani unb bic Slnftiftung ber SBerfdjwö

ruug beö 3cf)u, wenn fic auch im Ontereffe ber ^olitif unb ber Oahoereligion liegen

mochte, läßt fleh öont Stanbpunft einer ftreugent Uioral feineSwegS rechtfertigen.

2Bic grop aber aud) bic ?lnhimglid)fcit bc« 8otti an feine ^erfon wahrenb fanc« Sebent

unb bie Jöewunbcrung ber näd)ftfolgcnben (Gcfd)lccf)tcr war, in ber ftolge^cit rjerjdrooinbct

fein Warne beinahe gänjlid) t)nttcr öcm f° ü tcl gläujcnberTi beä lilta. Sirad) rühmt au

ihm, baf; er mit beut (Geifi bc« (5lia erfüllt gewefeu, unb baf? feiner ber Könige, unter

benen er lebte, ihn oon fid) abhangig ju mad)en ocrmod)t höbe (Sir. 48, 12 fg.). 2lud)

biefcä Ilrtheil la'flt auf feine ooruigSmeife politifcrje Begabung unb SSMrffamfctt fd)tief?cn.

Bur Viteratur über (Slifa ift JU ocrgleicrjcn : Wicuiener, „Gharaftcrifti! ber $ibel" f^paUc

1831), V, 364 fg.; tfnobcl, „Der ^rophetiemu« ber Hebräer" (SrcSlau 1837), II, 88 fg.;

(fifenlohr, „Da*Ü3olf Ol'racl unter ber ^errfdjaft ber Monigc" (i'cipjig 1855—56), II, 166;

Gwalb, „(Gefd)id)te bc* $otfc$ Ol'racl" (3. ttnftg., (Böttingen 1866), III, 542. Sd)enfel.

(SHfabttl), f>ebr. (Süfcbtt, bic Wattin bcö ^riefterä .ßaehariaS unb Butter bee

Käufer« OohanneS il'uf. 1, 5 fg.), aud) Warne ber ftrau bc« Slaron (2 Sflof. 6, 23). ttöa\

Gllfeba, f. (ilifabeth.

(£ljafiin, f. 3ojafim.

(vlfana, f. Samuel.

vvlf ofrfi, bic (Gcburtsftabt beö Propheten ^aljarn (f. b. (Wal). 1, 1]). 2i>ahrfd)cinlid)

lag bicfclbc in (Galiläa, unb uid)t, wie Slffemani unb Wiebuhr annehmen, unfern oon sJWof"l

unb bem alten Winioc am bftlid)cn Ufer bcö Digriö. £icronnmuö (400 n. (Stn\;

Prolog jur Vlutflcgung be« Wahmn) behauptet, nod) 9fcfte baoon gefehen m haben. ^itfig

(„Tic jroölf fleinen Propheten" [2. Slufl., i'eipjig 1852], @. 227 fg.) hält Glfofd) für ben

altern Warnen oon Wapharnaum (Dorf bcö Waf)um). Diefe Mnftdjt t>at in ber Zt)<xt fein'

gewichtige (#rünbc für fid). Sd)enfcl.

(*Ue, f. ÜJfafec.

(ylieru, f. keltern.

<£lul, f. Monate.

(?lljnia*, f. ^arjefuö.

(?Iljtnai^, f. Glam.

(ymmamtcl, f. Ommauuel.

(Smtm (b. h- bic „Stummen", „3ifd)elnben" = „2£elfd)en"), ein großer unb ftarfer

föiefcnftamm, ber in bem fpätcr oon ben SDioabitcrn bcfe&tcn unb nad) ihnen benannten

Woab, in ber Gbcnc oon tfirjathaim wohnte, wcldjc« nach ber ßinroanberung ber Ofrae

Uten bem «Stamm ftuben ^uthcil würbe (5 SWof. 2, 10. u; 1 SDiof. 14,.'»). inender.

(vmniflU^. 1) Gin burd) bic finnige Gqäl)Iung be« t'ufa« («ap. 24) wol)l betannte«

Dorf, ungefähr 2 l

/2 Stunben wefllich oon CUrufalem entfenit. 03 tag am ^btjang beö

siBabi 33ctt-ponina in einer ^eute nod) ib^llifd) reijenben Wcgenb. Die Dljalwinbungen

geftatten feine weite Hu3fid)t, erhöhen aber bafür ba« (Gefühl heimcliÖcr (Geborgenheit.

Saft überall, wohin ba$ 3luge fid) richtet, erfd)euten bie Abhänge terraffirt unb mit einer

(Vüfle oon Oelbäumcn bepflanjt. 3ft aud) ba« 33ett be« .^auptbac^^ nad) %iiftömi ber

Wegezeit trorfen, fo fprubclt bodh na^c DCm Dhalgnmb, unrer ftctägctuölben, ftetig

eine OueHc füßen flaren 2BaffcrÖ hcrö or, welcher bie näcfjfle Umgebung eine befonberi?

rcidje Segetation oerbanft. Da treffen wir btd)te (Gruppen Pon 2WaitbeI-, Qtranat,

feigen* unb ^omeranjenbäumen mit füt)lem Schatten unb würdigem ^auch jum leife

über ba« (Gefiein ricfelnbcn DueU cinlabenb. Mächtige Raufen fugengeränberrcr Steine

bewiefen un«, ba§ h*cr D" Börner fehon eine Wieberlaffung gehabt. 3n ber Dhat melbet

un« Oofephuö („Oübifehcr ftrieg", VII, 6, 6), ba§ ber Äaifcr nach 3«ftörung 3erufalemö an

800 Veteranen im (Gebiet oon CsmmauS, 60 Stabicn (ca. 2 l

/2 Stunben) pon Oeru
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fatcm entfernt, £änbercicn au«getl)eilt fjabe. SDfjnc .Smcifel fyattm biefe Veteranen bie

Aufgabe, bic oon Ooppe nad) Oerufalem fiifjrenbc ^cerfrrafjc $u beroadjen im herein mit

ben ©amifonen, nxldje bie Gaftclle oon Stmwa«, Cotrim u.
f. ro. befefet gelten. SU

flcuerfreie sJiieberlaffung befam Grmmau« ben Seinamen Golonia, welcher ben urfprüng*

litten tarnen mit ber 3ett oerbrängte, fobaf; heutzutage ber Ort im £anbe fclbft nur

a(d italonijef) befannt ift. (lieber bie Obentität biefe« Dorfes mit bem alten CSmmau«

ogl. oor allem Sepp, „Oerufalem" fSdjafffwufen 1863], 1, 52—57). 2) (Smmau«, jefct

Bmma«, oon ben röm. Herren feit bem 3. Oatyrlj. n. @b,r. Wifopoli« genannt, liegt ungefähr

Sftitte 2£eg« mnfdjen Oaffa unb Oerufalem, ba, ujo bie Straße beginnt in« ©ebirge aufp
fieigen. Da« heutige Slmroa« lefmt ficf> an ben SUeftabfmng eine« fclfigcn £ügel« unb bietet eine

weite 3lu$ftcf>t über bie große (Sbcnc bar. ©erabe unterhalb be« Dorfe« tritt eine oon

alters f)er berühmte Quelle 31t Jage. On ber 9?ä(je biefe« (Smmauö mar e«, iüo Oubafl

2)faffabäuß ba« £eer bc« fm*. ftelbljcrm ©orgia« fdjlug „auf ebenem #clbe" (1 9)iaff.

3,40.57; 4,3). SBon einem anbem ftelbljcrrn ber Selcuciben, 53acd)ibe«, mürbe ber Ort
neu befeftigt (1 ÜHaff. 9, so), unb galt 31t Oofepfju«' unb ^liniu«' 3eit alö ein Se$irf«=

fmuptort. 1 gurrer.

(SmorÜcr, f.
Slmoriter.

Glitt!, f. Crnafiter.

(Sliafttcr, lAnakim, b. fj. „liefen", urfprünglid) ?Amakim, b. f). „233elfd)c", aud)

„Söfme (SUnber) Slnaf'«" genannt, ein ben Slmoritern ücrmanbte« Wiefcnoolf, ba« üon

einem gemiffen «rba (b. f). felbft mieber „SRicfe") abftammen foü (4 SWaf. 13, 34; 5 3)?of.

9,2; Oof. 14,is; 15,n; 21,u) unb in ber Urjeit im füblidjcn Df>eil Hanaan« auf bem

nadjfjcrigcn (Gebiet Ouba unb Crpljraim (Oof. 11, 21; 14, 12), befonber« in unb um Hebron,

motmte. Die Stabt Ijiefj ba^er urfprünglid) auc^ Sfirjatlj = Slrba („Stabt bcö Sficfen

[Slrba]"), unb mar jur &t'\t ber £anbc$croberung burd) bie Ofraeliten nod) oon brei

(Snaf«gefd)ledjtern: hintan, Sefai unb Dalmai, bie in ber fpäten ©teile Wid)t. 1,10

irrtljiimlid) 311 ben Äanaanitern geregnet toerben (4 2Jfof. 13,23; Oof. 15, 13. 14; 9?id)t.

I, 20), befefct. <Eie maren (jauprfäd)lid) ber Sdjretfcu ber in Äanaan cinbringenben Ofraeliten

(5 ü)?of. 1,20; 9,2), mürben aber bod) Oon ilmen übermunben unb in geringen Uebtr=

reften auf bie pfyiliftäifdjcn .Süftenftäbte ©a$a, ©atl) unb 2l«bob jurürfgebrängt (Oof.

II, 21.22; 15,u; 9fid)t. 1, 20). Die legten oon ilmen maren btejenigen, meiere burd)

Daüib unb feine gelben fielen (1 Sam. 17; 2 ©am. 21, u fg.; 1 Gljron. 20, 4 fg.).

Äneuder.

(?Wim, eine Stabt in ber ebene Ouba (Oof. 15,34); in ber Stelle 1 SMof. 38, u.11
fjeißt fie lyjt 11 1 in unb mirb oon Sutljer fälfdjlid) burd): „(oor bic Dfjiir) Ijerau«" unb „außen

(am SEBegc)" überfefct. Die Jlirdjenüäter führen fie alö einen 5^ effcw Set^enim im Söereidj

oon (Sleutljeropoüö auf, oermutb^lid) baö heutige 93et^?lnan. Ü'neucfer.

(5nbc ber Seit, f. <BMt.

(Stlbor, baS gegeniiberliegenbe „anbere Dor" (f. £or), eine Heine, mab,rfc^einlid)

urfprünglic^ plnliftäifdje 8tabt in ber Gbene Oeöreel, im Stammgcbiet Offafdjar, aber

bem Stamm Sftanaffe 3ugetb,cilt (Oof. 17, 11), in ber 9iäl)e oon SfgtlmpoUä, 4 röm.

SWeilen füblid) 00m 33erg Jabor, öfllio^ nab,e bei 9?ain, unb bie .^eimat ber £>erc, meld)e

ber Äönig Saul am Xage oor ber uttglütfUdjen Sc^tad)t auf bem ©ilboa ©ebirge bc*

fragte (1 Sam. 28, 7 fg.). (5$ mmbe mieber aufgefunben in bem ärmlidjen Dorfe ©nbör
am nörblid)cn ?lbfaa be« niebern Würfen« 00m fleincn Sermon, auf ber SEBaffet*

fdieibc. Äneurfcr.

CPn^glatm (Sjed). 47, 10), f.
(Sglaim.

^nflOttntm, b. b,. „Ouetl ber ©arten". 1) (Sine Stabt in ber (5bene beö Stamm=
gebiet« Ouba, unmeit üBet^el (Oof. 15, 34). 2) Sine ?eüiteuftabt im Stammgebiet Offafdjar

(Oof. 19, 21; 21,2»; feljlerfjaft Snam 1 (5^ron. 6, ss (7,73] gefdjrieben), o^ne 3meifcl

ba« ©inäa beö Oofepb,u«, an ber ©renje ber (5bene OeSrecl nac^ Samarien ^in, ba«

heutige Dfdjenin, mit etma 150 Käufern, meldje, brei bi« oicr grie4--e^riftl. gamii«» <*&

geregnet, oon lauter 2Holjammcbanem, alle« jufammen üon gegen 2000 Seelen, beroof)nt

merben. Da« Dorf liegt auf bem großen 2Bege $mifd)en Oerufalem unb 'ätta ober

9?ajaretf), am abhängigen $u§ niebriger Serge; oor bcmfelben gießen jld) ©ärten unb

53aumpflanjungen ^in, Ijinter it^nen ergebt fid) ber glecfen mit jhjci SKoft^ecn, ben $inter^

grunb bilbet ber 5Berg. Oene ©ärten unb SBaumpflanjungen merben oon einer reichen
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Quelle bemöffert, weldje auf biefen Slnhöljen hinter ber <Stabt entfpringt unb fo hinunter*

geleitet ift, baß fte mitten im Ort in einem fjerrlidjen (Strome t)eröorfommt. $on
biefem fdjönen, fließenben, öffentlichen, übrigen« nod) nid)t lange aufgebauten SBrunnen

mit einem freinernen SBafferbehättnife unb einem langen eteintrog fließt ba« SBaffcr norb

toefhoärt« ab bem SWittetmeer ju. 3) ©neu britten Ort beffelben tarnen«, #eganna, meift

Gufebin« jenfeit be« Oorban« bei ©erafa nad). ftneurfer.

Angebt (aud) (?ngabbi, Gngabba), eine <Stabt in 6übpaläftina, in ber SBüfte be«

(Stamme« 3uba (3of. 15,6?), am Ufer be« Xobten Üttecrc« (Gjedj. 47, io), in einer ge

birgigen, mit jälj abftürjcnben Reifen burdjjogenen, an #öt)lcn reiben @egcnb (1 <3am.

24,1.2), bie für Sßeinbau, $alfam* unb ^atmcnpflanjungen ein fetjr oortoulhafte«

Terrain barbot 1, w; 3ofephu«, „«tterthümer", IX, 1, 2; ^liniu«, V, 15).

2Begen ihrer ^almbäumc tntg bie früher ben Slmoritern gehörige Stabt aud) ben

Tanten ^ajejon=2jjmar, b. h- „$almenfd)neibung" (2 (Styon. 20,2; 1 Ütfof. 14, j),

mooon oieücidjt t)eute nod) eine (Spur in bem nat)cn, norbweftwärt« nad) Sefoa 31t UV
genben £anbfhid) unb 2Babi el--.£ufafa $u erfennen ift. Denn Gnfttbi, nod) \vx jjett ötT

Äirdjenbäter ein fcf)r große« $orf, barf roeber mit §ieront)mu« an bie <SiVb\)pifce, nod)

mit anbem an bie Worbfpi&c be« Xobtcn SKeere« üerlegt werben, fonbern ift un-

gefähr in ber SDcitte jwifdjen feinen beiben Gnben an feinem wcftUdjen Ufer, ungefähr

auf gleicher breite mit Hebron, 3U fudjen, ba, wo „bie fdtjöne, ftare unb funfelnbc" Duelle

gleichen tarnen«, ^in-'Sfchibi, heute nodj in einen herrlichen (Strom fitfeen, warmen SBaffer«

auf einer Strt oon fdmiater ^erraffe, einem Slbfafc be« ©ebirge«, mehr al« 400 ftufj

über bem (Spiegel be« SJccere« tjcroorfprubctt, ben freiten ^Ib^ang be« @cbirge« h»nunter-

raufdrt unb quer über eine fd)öne reid)e ebene, bie über eine «iertelftunbc lang Dom
ftu§ biefe« Abhang« fct)r aümät)Ud), beinahe eine Siertelfrunbc, nach bem Ufer ab
fällt, gerabe nad) bem 2Weerc 31t läuft. Ohr £auf ijr oerboratn unb bezeichnet burch ein

üppige« 3>irfid)t oon S3äumen unb (Sträud)crn, welche einem füblichem Älima angehören;
Halmen finben ftch nicht mehr. 3>iefer gan

3e abfd)üffige ©oben, allem 3tnfd)cin nach
einfi jtttn Einbau unb 3U Härten mit ^erraffen benufct, ift äu&erft fruchtbar unb fönnte,
oermöge feiner tiefen tfage (ungefähr 1300 gu§ unter bem Spiegel be« üttittclmeere«)
unb feine« ägtopt. Älima«, l)eute nod) leid)t bebaut werben unb feltcnc ftrüdüc heroor
bringen. %n ber Duette liegen noch Hcberrefte oerfchiebener, offenbar alter ©ebäubc, aber
bie ^auptftcüe, wo bie (Stabt fclbft ftanb, ift weiter unten burch Ruinen, nat)e bem ftufi
be« @ebirg6abf)ang«jur fechten be« Söäcrjlein« ,

be$eid)net. $om (Süb'enbc be« lobten

3)aoib unb feine feutc auf „ben Reifen ber ©emfen" lebten, beherbergt nod) heute' ©ebirg«
jiegen (arab. iöeben), (^ajeüen unb (Schafale, unb \\t ooü oon Böhlen. Äncuder.

(?ngcl. Xit biblifche SBorfteaung uon ben Ingeln ficht im engften 3ufammcnhanq
mit ber biblifchen SBcltanfchauung überhaupt. 2>iefer ^ufotge befinbet fich bie Grbe mit
ihren S3ewohnern im SDcittelpunft ber Schöpfung; über ihr wölbt ftch ber Gimmel a(«
ber £t)ronf1^ ®*>tte« unb bie SBohnflätte ber h'^wnfeh« 11 €>eerfOmaren, bie feinen £t)ron
umgeben. Nad) ber älteren biblifchen S3orflcÜung flieg ©ott oon ^eit ju 3eit bom
Gimmel auf bie @rbe herab, um ftch unmittelbarere fienntniß oon bem £hun unb treiben
ber attenfdjen 3

u oerfehaffen (1 2J?of. 3, 8 fg. ; 7, 1 fg.; 11, 5 fg.; 18, 1 fg. u. f. w.).

<£« lag berfelben ein noch fein- unentwicfclte« ©otte«bcwu§tfctn ju ©runbe, wonach @ott
nicht nur jeitlid) begrenjt erfcheint, fonbern auch räumlich f1^ ÖDn einem Ort ^um anbern
bewegt. Onfofern beutet e« bereite auf eine fytyext Stufe religiöfer Gntwirfelung, wenn
an bie (Stelle ber perfönlidjen @otte«erfeheinungen ( 2;hC0Phamcn ) bie göttlichen (Selbfl*

mittheitungen burch h'ntmlifche 2Kirtelrocfen traten, iiefc haben in ber Söibel ben tarnen
malkkim (in ben LXX unb im 9?. X. ärftzkoi), b. h- ^oten, ©efanbte ©otte«, Äu«*
richter unb Soaftrcdcr ber göttlichen Aufträge unb befehle. (Sie crfd)cinen al« @ott
bienflbare heilSgefchid)tlid)e Organe, bie in ber 9fegel nicht au« eigener ^achtoottfornmen--

heit, oermöge felbflänbigcr Anregung ober (£ntfd)tie&ung, in bie ©efchide ber 3Kenfcb,en

unb 95ölfer eingreifen, fonbern Icbiglid) al« Onfhumente, bie ben göttlichen Seit- unb
$et(«plan förbern helfen.

innerhalb be« alttcft. 8orfleflungefreife« läfet ftd) nun auch eine allmähliche (5nt^
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roirfelung unb 3lu$geftaltung bcr (Jngcloorftctlung uad)roeifen. ÜBcbcr bic (Sl)erubim

({f.- b.] 1 ÜRof. 4, 24) nod) bic Seraphim (f.
b.) fmb eigentliche Crngel. SBou ifjncn ift

bafyer fjicr überhaupt nidjt jn rcbcn. Tagegen fommen bic (Sngel 311m erfreu mal

1 3Wof. 6, 2 fg. unter bem Tanten „3öfme (Rottes" oor (unter bcrfclben Benennung aud)

fpätcr nod), 5. B. ^f. 29, 1; 89, 7; £iob l,e; 2,ij 38, 7). Tiefer Be$eid)nung uifclge

bcfarlen fic eine ^ol)c !&>ürbe; fic trugen baS Bilb (MottcS im eminenten Sinn an fidj

unb roaren als bic oorjüglidjften, bic nad)ftc Umgebung 3al)tie
r

S im Gimmel bilbenben,

Dernünftigen (?cfd)öpfc oorgcftcllt. (Mleic^mol roaren fic uid)t üoÜfommen unb uon ftnm

lidjen Neigungen nid)t burd)auS frei. 2Baren fic bod), nad) bcr üorgcfdud)tlid}cn Ue6cr=

lieferung, in uralter 3eit (btcSmat ofjnc göttlichen Auftrag) bon if)rcn ljumnfifdjeti £i&en

herabgeftiegen, hatten Gefallen an fd)öncn Wcnfdptödfterii gefunben unb im Wcfd)lcd)tS--

öcrfcljr mit bcnfclbcn bic liefen erzeugt. Tod) fprid)t Gatjoc feinen birecten Tabct gegen

biefe (fngcl auS; if)r Verhalten roirb nid)t als ein Abfall tum iljrtt Bcftimutung be^

jetdmrt; fte ftnb 1 SRof. 6 aud) nid)t ate^ abgefallene (Sngcl bcljanbclt, benn in biefem

Mti roürben ftc nidjt mef)r „3ölmc (Rottes?" heiften. Wur ben 9)teufd)cn trifft (1 2?fof.

6,3) bic Strafe für feinen llebcrniutfj
r bafc er in einen fo innigen Ferteln- mit oiel

t)öl)cnt Sffiefcn fid) eingetaffen Ijot. Bcad)tcnSroerth ift inSbefonbcre, ba§ bie (Jngct ur-

fprünglid) nid)t (roic baS firdjl. Togma annimmt » als reine (Mciftrocfeu üorgeftcllt ftnb,

ba£ inelmeljr 9?erfud|barfcit unb Ictbcnfdiaftlidjc (Srrcgbarfeit bei iljnen DorauSgcfefct roerben,

ja, bat? bic biblifdjc 8ageugcfd)id)tc fein iöcbcnfen trägt, bic alten £clbcngcfd)lcd)tcr, äfmlid)

roic in bcr f)eibnifd)cn ÜKljtfjologie (greller, „(^ricd)ifd)c 9J?ntl)ologie" [2. 9(ufl., Berlin

1860—61], II, 4 fg.; Acrobat, 11, 143), oon $itttmelSberool)itcrn, b. I). (Engeln, abzuleiten.

allgemeinen jebod) roar bcr (ingclgtaubc in bcr Ijcbr. Urjcit nod) roenig att*

roiefelt, unb fic treten in ben altern llrfunben meift ntcfjt in größerer 2tn$af)l auf. 211«

Begleiter bcö bem 3afob (f. b.» auf (Erben fid) offeubareubeu Rottes, geroiffcrmafccn als

eine göttliche 2d)it£road)e, fommen ftc 1 Ü)?of. 32, 1 fg. r>or. Ta aber, nad) ben Ueber=

lieferungen bcr Urjcit, oaljüc fclbft nod) auf bic (Erbe l;crabftcigt unb bisrocilcu aud) bic

©ffiütt unb 9lrt eine« fWcnfd)cn annimmt (1 iliof. 32,24 fg.), fc tft bie 3tuSfenbung oon

Ingeln jur ?luSrid)tung feiner Befehle auf (Erben fein unbcbingtcS (Erforberuit?. Ter
„(Engel Oahtte'S" erfdjeint in bcr r>orgcfd)id)tlid)cn unb bei altern gefd)id)tlid)cn 3"*
qeroöf)n(id) oljnc roeiterc Begleitung, mm erften mal bcr flüchtigen £>agar in bcr ÜBiifte

(1 2)iof. 16,7). Wad) 1 SSof. 16, u ift cS -3al)Dc fclbft, roeldjer in bcr Orteftalt feine*

(Engels erfdjeirit, unb bei ocrfdjicbcncn Bcraulaffungcn roicbcrljolt fid) biefclbc Tljatfacfjc,

bat) bcr (Engel Oa^uc'ö eine Sclbftoffcnbanmg 3af)tic'S bebeutet (1 SKof. 21, 17; 22, 11. 15;

31, 11. 2 2Jiof. 3, 2. 4; 13, 21 fg.; 14, 19; 23, 20; 4 v
)Jiof. 22, 20. 22 fg.; :)iid)t.6, 11. u;

13, 9 fg.). T>er ©treit, ob bcr öugel ^ahtje'* als ein befonbercö IjtntmlifdjcS ifiMcn, eine

i^erfou ober lebiglid) al* eine ^erfouification Oaijüe's aufjufaffen fei, crlcbigt fid) baburd),

bap bcr alten Ucberlicferung biefc moberne Untcrfdjcibung überhaupt fern lag. Ter ISngel

OafjDc'S ift ein l)immlifd)ci§ 3Bcfen, baS als Stcllocrtritcr Oalpc'S auf (Srbcn crfd)cint

unb alö Beoollmädjtigtcr bic f>tininlifcfj e 9Jfajcftät -3af)Ue4^ noUfoinmcn repräfentirt. Tcm
fid) allmäljlid) reinigeuben (^ottcSglaubcn roar autf) allmäl)lid) baö Bcroufafcin aufgegangen,

baf; O^ott fclbft nid)t in cnblid) bcfd)ränftcr (^cjtalt erfdjeineu fönnc, unb bcr „ünget

xlafjoc'S" ift infofem bcr erfte unb cinfad)ftc ^ImSbrucf für bic in bcr Bilbung begriffene

Ucbcqcugung, baf?, roenn -3a()0c vom ,3roccf feiner Sclbftoffcnbarung unter ben Sftcnfdjen

fid) ciiblidjcr unb gcfd)öpflid)cr Crganc bebiene, biefe mit ifjm fclbft glcidirool uier)t t>er=

rocdjfelt roerben bürften. 3m übrigen fcfjlofj fid) bcr altteft. ingclglaubc cinfad) an bic

f)errfd)cnbe
s
J?atur- unb 2Bcltbctra !)tung an, bic fid) in bcr Bibel aofpicgelt. Tiefe roar

nod) burrfmuS finblid) ptjantaftcrcidj; bic 'Jiaturgcfcfcc roaren in if)ren Gräften unb ffiir*

hingen nid)t erfannt, bcr "Jiaturmfamntcnfyang nod) t>erfct)letcvt. ine Ginftdjt in bie

iiaturgcfc^licfjc (finroirfung (^ottec- auf bie SBelt roar nid)t oorljanbcu; roo (Sinroirfungcn

(Rottes angenommen rourben, ba fanbeu biefe, nad) allgemeiner Slnnatjmc, auf bem SBege

unmittelbarer unb rounberbarer ^cranftaltungcn ftatt. TcStjalb crfdjicnen aud) bic (Engeld

botfd)aften als Munbgcbungcn ber nnmberbar in ben 2ßcttlauf unb bie (fntroirfclung

bcr .VcilSgcfd)id)tc eingreifenben, göttlichen ^l>atigfcit . ?lbcr eben bamit lag c« aud)

Italic, iebe« 2£irfen unb halten (Rottes in Wahrt unb 2£elt, ja fclbft im 2J?cnfd)cngeijt,

als eine CrngelSoffenbarung aufmfaffen. Tic fpätcre (_^cfd)id)tc bcö altteft. iPolfS unter

ben Königen bi« nad) bem (5ril enthält bie fprcd)cnbften Bcroeifc bafür. Ter nait» finb-
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lirfjc öwtteSglaube ber Soweit, baß @ott oom Gimmel auf bic Grbc nicbcvftciac öttfBn,
tief) oon ben Sch,irffalcn ber ÜRettfdjen bafetbjl fid) unterrichte unb bann mieber an fc n „
himmltfd)en Jr)vonfi^ ^uriicffcfjre, wirb allmählich t>on bev Reflexion burAlötfjcrt unb bic
iWttelurfachen übernehmen in ben f>eil$g.efdjtd)tUd)en Grciflnificn eine immer hcröorraacnbere
ftotlc. (9leid)Wol wirb ben Gugeln nur eine t>erhaltnißmäßig nnterqcorbnetc unb quö

itlÄ 3«9e!d,rieben, unb bie tffbnf*.

Riegen, ja, tu ben «djnften ber dltcrn Propheten .unb m Gfra unb Webemia fonnnen
fic gar nid)t öor.

Um fo mein- erflärt eö fiefj, baß bic Gnget inSbefonbere utr poetifehen Tecoration
ber ^fatmcnliteratur gefjörcn. 3m 29. ^falm werben biefclben al« bic btmmltfcncn
$riefterd)öre 3afwe'S angerebet, btc tfmt an feinem £immcUftfe in ähnlidjcr 2Bcifc bnU
bigen, wie bie irbifdjen friefler im Mationall)eUigti}um beö Xcmpel« m 29 i fQ > Ter
„Gngcl OatweV manifeftirt bie Gigenfcf)aften ber Allmacht unb ^gegenwart 3aboc'S
auf Grben, inbem er eine £cf)ufcmacf)t für bie frommen bilbet unb fic au« Wahren
rettet (^f. 34, s), ja Gngel foüen ben frommen auf aüen feinen SBcgcn behüten unb auf
ben £änben tragen, barait er fid) md)t an einem Stein oerwunbe OJJf. 91, u iq)

\\ n l

ftreitig netjmen bie Gagel innerhalb beö bid)terifd)en ^orfteOunqäfreife« öftere nur bie
Stelle oon Sinnbilbcrn, anftatt ber SDcittclurfadjcn, ein, bereit ©Ott fid) tu feinen *aJm
bebtent. £aß Satwc SMnbc *u (einet) „Gngcln" unb fteuerflammen ;u feinen fcfoiern"
madje, fagt <ßf. 104,4 auSbrürfttch. ^leijnlid) übernimmt in %y. 35, a fg. OoboVö Gnael
bie Functionen beö Stnbc«, unb bie ftreolcr öcrmeljen n>ie Spreu. 3n brafhfdier SBeifc
ift bie GngeloorfteUung in ben Prolog bc« $ud)« £>iob berflodjtcn. £ic „Söhne ®otte«"
bilben bort bie $tmmlifü)e ^athdocrfammlung (Jpiob 1, * fg.; 2, i fg.); über £iob'« Smirffaf
wirb m ihrer SDhttC Antrag gefteUt unb Sefdjluß gefaxt. (Einer bcrfelben wirb beauf-
tragt, bic gefaßten «cfdjlüffe an ber ^erfon beö £iob 311 öoCtyctjcn (f. Satan) Ru ber
3ett, al« ber ^rolog 311m $nd) Jptob entftanb, tjattc fid) bereit« bie «orfieUunq oon Uu
glürföengetn auägebilbet fljf. 78, «). Gö finb bic« nidjt „böfc Gngcl"; benn fic ooauchen
Icbiglid) 3ab>c'S Ijeiligen SBißen alö beffen get)orfamc Liener; aber fic haben bic 58c-
fhmmung (wie fdjon ber Gngel in $f. 35, 5), ben 9ttenfd)en tlcblcö juiufüaen unb Strafen
311 ooOfircrfcn. ?lud) öffentliche Unglürföfälle fdjricb bic fromme «olfsphantafic ber Gin-
wirfung oon foldjen Gngcln ju, infonberf)cit bic burdj Scud)cn, j. bic ^eft, anacridi-
teten ^cr^eeningen (2 Sam. 24, n fg.; 1 (£hron. 22, m fg.). Ttx Wüdma ber Äffnrer
unter San^enb infolge einer Scndjc, bic 185000 5P?ann in einer i)?ad)t ^intueqqerafft
Ijabcn foll (2 «ön.. 19, 35), wirb ber Gimoirfung eine« SBürgengetö, ber im tfaqcr bei
nädjtliajer Stunbe fia) feine Cpfer aiiöfue^te, jugefd)rteben. tiefer übernatürlichen «uf-
faffung oon San^erib'ö 9?üdmarfd) in ber ^ebr. Sage ftefrt bic natürliche bei ßerobot

gerabe bie)e« Uebel md)t, mie junger unb ßrieg, an« natürlidjen, fonbern lebiqlid) anö
übcmatiirliö>n Urfadjen fjergeleitet wirb (1 G^ron. 21, 12 fg.). Gincn Straf- ober @crid)te-
engel fenbet 3af)be (ÜWat. 3, 1 fg.) öor bem Anbruch, feine« großen Weridjtötaqö ;ur l'äute
ntng oorau«; biefer @cria)teengel ift nad) gevoöljnUch.er ?lnnal)me ber Prophet Glia
(3}?al. 3, 23).

Xafür, baß fid) bie Gngeloorfletlung feit ber 3cit be«. Grilö unb ber unmittelbaren
^erü^nmg ber Ouben mit ben Werfern tweiter gebilbet t)at, finbet ftcr) namentlich, ein fdjla-

genbe« altteft. ©eifpicl. Der ältere Grjäfjler (2 Sam. 24, 1 fg.) läßt ben Xaoib bnrd)
3af)*c felbfl jm «olf^ä^lung beranlaßt werben; ber fpätere läßt bie ^eranlaffung oon
bem Unglürföengel Satan auägehm (1 G^ron. 21, 1 fg.), weil baö 55erfa^rcn Xaoib'ö oon
bemfelben al« ein fiinblta)e« unb frrafbareö betrachtet würbe. So entioirfelte fid) auö
ber Obee ber UnglürfSengel aamät)lid) bie Obee ber böfen Gngel, toeld)c bic ütfenfdjen -,u

gottmibrigen @ebanfen unb #anblungcn herleiten. ÜJ?an braud)t nid)t gcrabc anmnel)nicn,

baß bie ^cbr. GngelDorfteOuiuj fid) ob,ne weitere« naa^ jaratljufrrifdjcn Sorbilbcrn umge-
bilbet ^abe, roaö ba ber natürlichen Abneigung ber Grilirten gegen ba« eedigionöfnftem

ifjrer «nterbriirfer mdft fe^r war;rf(hcinHch ift. SlUein man barf aud) nid)t überfet)cn,
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baß bic 3eit, mährenb welker bie Ouben in Verfielt unb ÜWcbicn fidj aufbetten, bic

Slütejeit ber in biefen ©egenben Ijerrfdjenben garathufrrifd)en $lnfchauungen war; unb baß bic

Suben im allgemeinen mit ihrer focialen ©telhmg in ^erften aufrieben waren, betweift ber

Umfianb, baß nnr jwei ©tämme öon ber (Sdaubniß $ur 9?ü<ffet)r naa^ ^aläftina unter

GnruS ©ebraud) matten ((Sfra 2, 1 fg.; 9ceh- 7, 6 fg.). $>er fdjarfe ©egenfafc, ber in

ber joroajrrifd)en Religion ^tüif^cn bem guten unb bem böfen ^ßrineip, ben guten unb

ben böfen ©eiftern burdjgeführt ift, übte fteherlid), nadjbem bie Oubcn bamit befannt

geworben, einen mittelbaren (jinfluß auf it)re rcligiöfen 2tnfd)auungen auS. UebcrbieS

tonnten ftc ftd) aud) burd) ein gcfd)ärfteS 9?ad)benfcn tcid)t iiberjeugen, baß cS mit bem

Segriff ber göttlichen £ciligfcit frrcitet, Slnreijungen jur ©ünbe öon ©Ott felbft auSgct}cn

$u laffen, unb mit bem Segriff ber göttlichen ©crcdjtigfeit , für ftrafbar erflären,

wa8 burd) @ott öerurfadjt war. 9?odj würbe ber (Snget beS UnglücfS ^unäc^ft mit

©Ott in Serbinbung gebaut, wie im Sud) £>iob; bei ©adjarja erfd)cint er bereit«

bem Gntgel Salwe'S unb ben übrigen Ingeln als ber ©eifi beS 2Biberfprud)S gegenüber*

gefteflt (Bad). 3, i fg.). 3war 'ft n auth h'cr n0(*j ma)t' ^Ifjiriman (ÄgromaintjuS)

im perf. SReligtonSfAftern, baS Urbilb beS Söfcn felbft, ja, nid)t einmal ein birecter Sin-

jtiftcr jum Söfen, fonbern ber Slnflägcr eines in feinen klugen ©d)ulbigcn (bcS £ot)cn^

priefterS Oofua) oor 3al)üc. Slber ber Seflagte wirb oor bem göttlichen Stribunal frei=

gefprodjen, unb ber (Satan erfdjeint bamit gemiffermaßen als ein falfd)er 8nfläger, b. h-

als ein boSt)aftcS SBefen. Dagegen wünfd)t allerbingS ber Ietbcnfd)aftlidj erregte <Pfalm=

bitter ($f. 109, e), baß ber ©atan gegen feinen geinb red)t befomme, b. fj-, baß er als

ein gerechtfertigter Jlnttägev erfdjeine.

Die öngel waren, fd)on ber altem Sinnahme altteft. ©djriftfteller jufolge, fein* $at)t*

reid) (1 Sttof. 28, 12; 1 2Äef. 32, i fg.). ©ic würben fpatcr als ein ,,.£>eer", als bie

rjimmlifche Äriegcrfd)ar Oafwe'S oorgcfteHt, wclcl)e il)n auf beiben «Seiten feines XtyromQ

$u feiner 93ert)crrlid)ung unb $ur Entgegennahme feiner Sefctjlc umgab (1 Hön. 22, 19;

2 C>hron. 18, is). Diefe Sorftcflung fteht mit bem oriental. ©ternbienft in Serbinbung.

Die ©terne galten ben Sölfern ber Gilten SBelt überhaupt als befeette 2Befen, im ©efrirn

bienft erfchienen fie als ©ötter, bem altteft. ©otteSbemußtfein galten ftc als Oah&e unter-

georbnete unb in feinem Dtenft ftet)enbe ©efanbte. ©0 f^cBft fte ber jur £t\t bcS SrilS

icbcnbc Serfafter öon Oef. 24— 27 bar, inbem er mit bem ©turj bcS (halb. 2Beltreid)S

auch c 'n ©tiafgcricht berbunben benft, welches baS ,,^ecr ber §öhe" in ber ^pöt)e, bie

himmlifchen ©chutjmächtc ber trbtfc^en jum Untergang beftimmten Äönige, treffen foü

(Oef. 24, n fg.)- 3n ©emaßh^it biefer ^Borftctlung bom ^immetSheer gab cS in bem*

fetben auch „gelben", befonbcrS ^»ochgcftcQte, fogenannte Sriengel, bie als t)tmntltfct)e

33orftänbe unb ©chirmoögtc einzelner ?änber unb it)rcr dürften gebadet »oaren (^ßf. 103, 21;

148, 2). (£S ift nicht bloS btc^terif dt)c ^npcrbel, fonbern naioer HuSbrucf beS 53olfS-

glaubcnS, wenn baS Sud) |>iob bie 9Äorgenftcrnc als ,3cugen ber 2ßettfchöpfung in Oubel

ausbrechen läßt (^iob 38, 7).

2BaS bie altteft. SorfteHung öon ber 2Hacht ber (Sngel anbetrifft, fo ift biefelbe in

gewiffem ©inne bie Wlatyt ©otteS felbft, ba bie (Sngel feine fctbftänbigc Scbeutung ober

Seftimmung haben, fonbern nur mit bem Soü^ug beS göttlichen SSMücnS beauftragt fmb.

9foS biefem ©runbe fmb ftc auch fln naturgefetlichen ©d)ranfen g^bunben; ftc

repräfentiren bie fd)led)tfun übernatürliche «ügewalt Oahoe'S felbft. &aum unb 3eit

finb für ftc md}t oorhanben; bie Ä'luft, bie Gimmel unb Srbc trennt, wirb burd) ih«
Xtjätigfcit jeben Slugenblicf überbrüeft. Of^ auch ^r gewöhnlicher SBohnftfc ber Gimmel,

fo ftnb fte bort) augenblicklich überall ba, wo Gaffte fte Ijiufcnfcct.

Deshalb ift ihre ©eftalt nicht geflügelt $u benfen; bie (SngelSflügel ftnb erft fpätcr

oon ben (5h«rubim unb ©eraphim entlehnt worben. SllS reine ©eiftwefen würben fte

jeboch auch nicht toorgefteat. ©chon ber alte 2Jtyti)uS ( 1 ÜWof. 6 , 1 fg.) fe^t finntiche

Iriebc unb S>ganc bei ihnen öorauS; bie ©agen auS ber ^Jatriarchenjcit leihen ihnen

mcnfchcnähnltchc ©efialt, unb Abraham, bem Oahoe mit jmei (Sngeln in feiner lieber

laffung 3U 3)camre einen SBefuch abjtattet, bet)artbelt ftc barum aud) wie sll2enfchen, unb

fc^t ihnen ©peifen öor, oon benen fte genießen (1 fDtof. 18, s). SEBcnn ber Sngel Oahöc'S

im Such ber Seichter oon ber ©peifc, Welche ihm ÜDfanoat), ber Sater ©imfon'S, t>orfe$t,

nidjts genießen will, unb mit biefer feiner Seigerung auf feine SngelSnatur hinbeutet,

fo jeigt ftd) barin eine Sergeiftigung ber engelDorfteflung im Sergleich mi * öcr ftühern
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Seit. Cine beftimmte ©eflalt wirb ihnen überhaupt nidjt utgefd)rieben. SCt« Soten ©otteS,

bie im Dienfl feiner SUhnadjt flehen, nehmen fie nad) Umftänbcn bie @eftalt an, welche

für ben erfolgreichen Solfyug it)rcr Aufträge bie geeignetste ift; in ihrem Scrfehr mit

3ftenfd)en ift bieS felbftüerftänblid) bie menfd)lid)e. Grigenthümlidjerweife fteigt ber Crngel

Oaljöe'S, ber bem Sttanoaf) menfchcnähnlid) erfdjicnen, in ber Dpfcrflamme, b. h- in geuer=

geftalt, $ttm Gimmel empor (9?id)t. 13, 15—20).

Die dornen ber Gngel ergeben ftd) im 3t. D. thetlS aus ihrer SMrbe, tljeilS auS

Üjren Verrichtungen. 3f)rc Sßürbc wirb öor allem bezeichnet mit ber Benennung „@otteS=

följne" (1 ÜKof. 6,2; $f. 29, 1; £iob l,e; 2,i). CS ifl babei inSbefonbcre an ifftt

Dormenfdjltchc Gfrfdjaffung bttrd) ®ott ju benfen. Da bie (Sterne als Qrngel betrachtet

würben, fo mürbe irjre Gnrfcfjaffung (nad) 1 SDfof. l,ufg.; $f. 33, e) auf ben eierten

©djöpfungStag fallen, ber Datmub (Genes. Rabba, 1 unb 3) läßt fte bagegen am zweiten

©djöpfungStage gefdjaffen toerben. SllS fytycxt ^tmmlifc^e 2Öefcn werben fte für gut

(1 ©am. 29,9), für gebulbig unb nadjftehtig (2 ©am. 14, n), für begabt unb einftcfjtig

^2 ©am. 14, 20) gehalten, aber nur im Scrglcid) mit ben 9)cenfd)en. 3al)üe gegenüber

erfdjeinen fte feincSwcgS als fehlerlos, aud) baS £intmclSr/eer ift für feine Slugcn nidjt

rein (£iob 4, is; 15, 15). 2öenn fte baher bie „Zeitigen" Oahbc'S heißen, fctbft bei £iob

(5, 1; ögl. noer) ©ad). 14, 5; ^f. 89,6 fg.), fo ift bannt nidjt fd)led)tf)tnigc fittltdje SoCh
fommenf)eit gemeint; fte ftnb ^eiltg als bie Sttepräfcntanten ber göttlichen #eiligfeit an

ber OffenbarungSfiätte ber himmlifdjcn 3)?ajcftät. Öhren Verrichtungen utfolge h«ßcn fte

„Soten" ©otteS; als SoHectiobegriff gebaut ,,§immclShecr", „Scrfammlung ber ^eiligen"

C$f. 89, 6 fg.). Gnn$ctnc ßnget erfcheinen in fpäterer 3e^ *>on 3afwe mit befonbern

ftänbigen Serrichtungen beauftragt (©ehufccngel, UnglütfSenget), £aben fic inSgefammt

bie Seftimmung, ben SRenfdjcn ben redjten 2Beg 31t weifen, fo höben einzelne oon ihnen

110a) ben Scruf, als „SÖcittler" $wifd)cn (Sott unb ben 9)?cnfdjcn ju würfen, bie ©ebete

ber Scbrängten unb Üothleibenben öor ben Dljron ©ottcS $u bringen unb ihnen burdj

iijxt Jürfnrache (Srhörnng juutwenben ($iob5,i; 33, 23). 9luS biefer SorftcQung ton

einer oermittelnben unb fürfprcd)cnbcn £f)ätigfcit ber Sngcl bei ©Ott ift fpätcr önget^

Oerehrung unb ßngclanbctung hervorgegangen. Der fcharf ausgeprägte altteft. 3Dconotf)ciS=

imtS
,

roetchcr allen (Xreaturbienft auf« ftrengfte unterfagte (2 DZof . 20, 3 fg.) unb in ber

fpätern ©efe^gebung namentlich aut^ a^e ©eftintanbetung cntfd)icben oermarf (5 9)?of.

4,19; 17,3), bewährte ftd) als eine ©dmfewehr gegen bie Scrfudumg jum (Sngclbienft.

Om allgemeinen ^te(t ftch bie (Sngeloorfteaung innerhalb beö oorerilifchen altteft.

©ewu§tfcinS in mäßigen ©chranfen , als ein 5luSbrud beS uaioeu S3olfSglaubcnS unb ber

retigiöfen ^ßoefte. Ginen mehr bogmat. Gharafter nahm fte nad) bem Grit in ben fpätern

Oahrhurtbertcn oor GhrifiuS an, was infonberfjcit öttfi ber apofrnpl)ifd)cn Literatur erhellt.

Ohre roeitere SluSbitbung ift in biefen 3ahrhunbcrtcn auS mchrem beftimmten ^erhnaten

erftchtlich; unb gmar barauS, 1) ba§ bie Gngcl häufiger als früher torfontmen; 2) ba§

ihre SSerrichtungen umfaffenber ftnb unb genauer fpeeifteirt werben; 8) ba§ je^t bie

llnterfReibung jwifdjcn guten unb böfen (Sngeln einen beftimmtern (Sharafter annimmt;

4) ba§ je^t entfa)icben böfc Gngcl als Angehörige einer befonbern Älaffc ben guten Gngeln

entgcgengefct?t werben; 5) bafc bie Gngcl, nad) Slbthcilungcn unb SKangjrufcn gefonbert,

mit befonbern tarnen cifdjcinen.

Ausnahmen oon biefen aflgeutemen SWerfmalcn fommen übrigens aud) 110a) in ber

apofrtjphifö"1 Literatur cor. Xa& S3uch ©irad)'S fennt eigentlich feine Gngcl. Denn
ber ^Jeftengel, ber ben ©anherib fchlug (©ir. 48, 21), wirb nur betläufig infolge einer geflieht»

liehen SReminifcenj erwähnt, unb unter ben „^eiligen" (©tr.45,2) ftnb fd)on wegen beS @egcn»

fa^cS ber „fteinbe" nicht lingel (wie man gemb'fmüd) annimmt), fonbern SD(enfd)en, wahr-

fcheinlicr) ^3riefter, ju üerftehen. Stud) im Such Oubith fehlen bie (Engel. TaS 33uch

ber SBciSljeit fennt nur baS Patina als „CrngelSbrot" (ßap. 16, n>) unb ben ©atan als ben

Urheber beS £obeS (Äap. 2, 24). 33ei ber 2tufjählung ber altteft. ©ottcSoffcnbantrtgen ^ap.
16— 19) ermähnt cS bie (Engel nid)t. Um fo auSgcbilbetcr ift bie Gugcllchrc in Tanicl,

bem 2. Such ber SWaffabäer unb beut Sud) Xobiä. .^icr treten an bie ©teile ber uatüv

liehen Urfachen ohne weiteres wunberbare Gngelmanifcftationcn. Gin Gngcl, „ber au ?ln

fehen einem ©ötterfohne gleicht", fd)ü|t bie brei Mnncr int ^etterofen (Dan. 3, 25. 28),

ein foI<f)er ben Daniel öor ber 333uth ber föwen (Dan. 6, 23). Die Gngcl haben im Such

Daniel nicht nur genau abgegrenjte Serridjtungcu, fonbern aud) beftimmte sJiantcn, wie

Söibtt'ttiiUn. 11. ö
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©abriet unb 9ttid)ael (Dan. 8, ic; 9, 21 ; 10, it. 21; 12, 1). Der (gngel ©abriet ift ber BuS*

leger ber apofalb,ptifd)cn SMfioncn unb ©imtbilber (Dan. 8, u fg.; 9, 21 fg.). Die (Sngelflafft--

fifation hat ftd) bereite bat)in erweitert, bafe an ber (spifee ber ^imntlif^en ^eerf^aren

(Sngelfürften, fogenannte Grengel (ftebcn, narf) SDJa&gabe ber fteben 9lmfd)a«panb« ßlmefr)^

cpeuta«] ober £id)tfürften ber jorooftrifcljcn Religion [Job. 12, 15; bgt. (£ftt). 1, 14; (Sfra 7, 14

bie fieben fönigttdjen SKättje), angenommen »erben, bie jugtcid) Sdntfcengel, ^immtifdje

SBädjter (Dan. 4, 10), über bie großen SBeltreicfje, gcwiffermafjcn hintmlifdjc $Keid)«fürften

finb. ÜHichaet ift ber <sehufc = unb tfampfenget für ba« gläubige Ofraet (Dan. 12, 1). 3m
Sud) £obiä erfe^emt ftafacl al« ber (Sngelfürft, Welver bie ©ebete ber ©täubigen cor

©Ott ocrmittett unb bie Rommen bon $ranft)eiten heilt (Dob. 3, it; 12, 15). Hufjer ben brei

im 21. D. namentti(f) crwälmten Gngelfürflen finben ftd) fpäter nodj bcfonber« bie tarnen

Urict, SRaguel unb 8erafiet (58ucr) $cnod) 20,4; 4Crfra4, 1; 5, 20; 10,2«; Dargum

Oonatf)an 31t 5 Sflof. 33, 6) unb in ber golge nodj mehrere. <5d)on ©jea^iet nimmt

an, ba§ 3al)be fcdj« bornefratc ©eifier in feinem unmittelbaren Dienft t)abe, wobei

aweifeltjaft bleibt, ob ber „(Snget 3af)be'S" al« ber ftebente ju betrauten ift

(Qq. 9, 2 fg. ;
bgl. bie fteben Sugen 3ab,be'« in <3adj. 4 , 10). Qn biefer <ßcriobe fyaben

bie (Engel gewöhnlich SWenfdjengeftalt unb reben mit ÜKenfdjenftimme (Dan. 8, 15 fg.;

9,22; 10,n). -3m 33ud) Dobiä bietet fid) ber bienfrtJjuenbe GrngcT al« ^ofmeifter unb

9feifebcgteiter bem Dobia« an unb benimmt fid) fo burdjau« wie ein SJienfd), baf; Jobini? ihn

gar nicfjt al« (Sngel erfennt (Job. 5, 4 fg.). Um fo majeftätifdjer erftfjeincn bie Gcngel bei Daniel,

in ljimmtifa)cm ^rieftergewanb, wie Qsbclftcine ©lanj auöftrat)tcnb, mit blifcenbcm Äntlifc,

ftlammenaugen, leurfjtenbem ftufe, einer Donnerftimme (Dan. 10, 5 fg.). <3o erfdjeinen

fte aud) im 2. 93ud) ber SJcaffabäer al« Dräger ber göttlichen 5lümad)t, öon Sttcrjtglanj

umfloffen, bom Gimmel unmittelbar bernieberfieigenb, in golbenem Sßaffenfa^mud, al«

gewappnete Leiter (2 9)caff. 3, 24 fg.), ©ajrccfen berbreitenb, <56)\ad)ttn entfdjeibenb, äljn^

lief) wie bie ©öttcr unb Heroen ber atten ©rieben, nur ben ©laubigen ftd)tbar, im

Kampfe unoerwunbbar , Daufenbe bem £obc wetyenb (2 Sttaff. 10, 29 fg.; 11,8 fg.;

3 2ftaff. 6, 18 fg.). -3m ©rief be« Oeremia (S3ar. 6, 7) erfcfjrint ber <5ngcl ©otte« (ma^
fdjcinlid) 9)rid)ael) al« <2d)utj = unb Sttadjcengel. Da« 2lufjerorbcntlid)jre leiftet wunber
bare (£ngclmad)t, wenn ber Gngel be« ftxxn (3«f- S

u Daniel, S3ct unb Draaje, 34 fg.) ben

^rop^eten ^)abafuf an feinem $aupttjaar oon Oubäa burc^ bie Suft nac^ 33abt)ton in bie

i'öwcngrube gu Danict unb wteber $urüdträgt. ün allen biefen 53orftctIungen unb Stfamen

ift perf. (Sinflu§ unberfennbar, felbft im cinjelnen na^weiöbar (ögt. ^oh,ut, „lieber bie

jübifc^c Slngclologic unb Dämonologie in iljrer 5tbt)ängigfeit bom ^arfi^muö", in ben

„9tblmnbluugen für bie ihmbe bcö $?orgentanbe$", IV, in, 24 fg.).

Der altfjebräifdje naibe (Sngelglaubc ift übrigens jefct bal)in; bie p^ilofopb,ifdje 9?eflerion,

ber fremblänbifdje (Sinflnß, bie üppig wudjernbe ^l^antaftif ^aben fta^ ber SJorfteöung

bcmädjtigt. Die (füget ftnb eine 5trt bon mtjt^otogife^cn üttittclmefen jwifdjen bem jen^

feitigen ©Ott unb ber bieffritigen crcatürlidjcn SSelt geworben, swifa^cn ^Jerfon, ^erfoni-

fteatton, ^immlifc^cn Gräften (jin- unb Ijcrfdjwcbcnb unb f(fjwanfcnb. 9ln bie ©tcUe ber

Unglürfecngel finb je^t böfc, bcrberblia^c ©eijter, Dämonen, getreten (Dob. 3, s; 6,7;

33ar. 4, 3:»); bie Itnglütföengcl bagegen ^aben fic^ in gute (Sngel berwanbelt

(1 ÜflaH. 7,41; 2 TOaff. 3, 24; 3 2flaff. 6, is; 2 SDcarf. 15, 23; SSJci^. 18, »)• Otne

wilbgärenbe £t\t, bie eine neue 2BeItepod)e in if)rcm ©djofe trug, unb bie mit i^ren

©eburtöme^en bie ^3^antafie ber 93ölfcr bura^ 3 crfe^un8 ö^cr trabitioneflen Elemente auf«

tiefftc aufregte, fdjuf aua^ bie abenteuerlid)ftcn Sngetgeftatten, unb ©reigniffc, für roete^e

ber 3)iaj?ftab ber natürtia^cn Betrachtung nid)t mef>r au8rei(f)te, würben o^ne weitere« auf

ben unmittelbaren Crinfluft lummlifa^er ©ewalten jurürfgefü^rt.

Die pr)i(ofopt)ifcf)e 9fcflerion, in ©erbinbung mit pr)antafitfc^er ©pecutation, fyat .

innerhalb be« atcranorinifcr)en Öubentfmm« i^ren 3^f^M"g«procc§ an ber dngelborftcflung

boHjogcn. Slu« ^ßerfonen ober menfcfjenäfmlidjen ©otteöboten erf(feinen fic b,ier m un-

förpcrlidje, befeette „Gräfte" ber intetligibeln SBett berwanbelt, bie ©uteö wirfen. Sic
galten ftd) im Luftraum auf, finb in bejtimmte Drbnungen eingetb,cilt, tebiglid) bem gött-

lichen SBiden bienftbar unb ©Ott bei allen ben Dh^^ten bchütflidj, bei weldjen nad)

ben bamatö gültigen ©efe^cn ber SBeltorbnung gefd)öpflicf)c Gräfte mitjuwirfen fyabtn.

211« göttliche Gräfte ftnb fte fünblo«, fdmterjlo« (tytyio, De conf. ling., I, 431 fg.;
De plant. Noe, I, 232), unfterblidj. Oolajer bcfeelten Gräfte gibt e«, nach Wfo,
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,}ät)lige; aud) bie ©eftime gehören baju; bcr ga^e überirbifd)e SBeltrautn ift oon ihnen

beüölfert. Uebrigcnö ftnb im allgemeinen jwei Gngelorbnungen ju unterfReiben. Die
Sngel ber nieberern Orbnung werben jur (£rbe herabgezogen , bie tjö^ern ergeben ftdj in

ben #immel; olle« körperliche erfd)etnt biefen at« ein ©efängniß. Darum ftnb fie gteidj--

fam bie Äugen unb D^ren (Sötte«; al« „Mittler" jwifchen bem Gimmel unb ber Srbc

td)Weben fie auf unb nieber, nid)t, um bem aÜwiffenben ©Ott 9?ad)rid)ten mitjutfjeilen,

fonbern weil ber enblid)e Sttenfdj mit bem unenbltd)en @ott nidjt in unmittelbaren 15er«

te^T treten fann (De Somn., I, 641 fg. ju 1 3Rof. 28, i*; De monarch., H
# 222).

$on „böfen Ingeln" fann Demgemäß bei
s^ilo nur in uneigentlidjem (Sinne bie 9?ebe

fein; biefe !)aben ftd) ben @ngel«namen in ungebührlicher SBeife angemaßt, unb ftnb fd>on

be«halb feine magren Gingel, weit fie mit flörpern befleibcfc ftnb (De gigant., J, 264 fg.).

Die guten (Sngel fönnen jmar oorübergeffenb wol eine förderliche ©eftalt annehmen, roie

3. nad) $$u*0*l Sinnahme, ber £cid)nam be« 9J?ofe burd) unflerblid)e Strafte, b. t).

l^ngel^önbe, begraben worben ift (Vita Mos., II, 179); ober in biefem %aü finb e«

lebiglidj ©d)einförper. Die (gngcloorfteflung fie^t bei ^t)ilo in untrennbarem 3u s

fammenfjang mit feiner Sorfteflung Dom 2ogo«. Die (Sngel heißen unb ftnb „tfogoi",

Sbetn, benen infofern 2Öirflid)feit jufommt, al« fte bie t)öt)erc geiftige SBeltorbnung mit

ber niebrigen finnlidjen $u Oermittcln beftimmt ftnb (De migr. Abrah., I, 463). HI«

„unftdjtbare Obeen" bezeichnet er fte felbfl (De conf. ling., II, 431).

etiler Sahrfd)cintid)feit nad) haben bie gebilbeten Ouben jur &t\t Oefu ungefähr in

biefer Söeife bie öngel ftd) oorgefieflt. Hud) bei Oofcphufl jeigt fid) unüerfemt*

bar eine große Abneigung gegen bie Sinnahme, baß bie (Sngel wirflid)e 2Bcfen feien.

Defter« läßt er, ftatt ber in ben biblifchen (Stählungen ermähnten (Sngel, ©Ott unmittel»

bar in bie Grntwtcfclung eingreifen („Stlterthümer", I 13, 4; n, 12, 1; VII, 13, 7).

Statt ber Gcngel läßt er ben Oafob int Draum „übermenfgliche örfdjeinungen" erblicfen

(„fcltcrthütner", I, 19, 1). Die SWänner im fteucrofen ftnben bei it)m ihre Rettung oer-

mittel« ber göttlichen 33orfef)ung (a. a. £>., X, 10, 5). Den Sngel 3at)t>e'«, ber mit Oafob ben

nächtlichen SRingfampf ausführt, oerwanbelt er in ein „©efpenft" (a. a. £)., I, 20, 2; ügl. auch

V, 6, 2; 8, 2). ©r öernünftelt an folcr)en ©teilen mie ein moberaer SRationalifi, wät>

renb er an anbern bie Cntgel auch »ieber fielen läßt, j. 33. ben Öngel, welcher ber (Sfeün

Silcam'« in ben 2Öeg tritt, unb bie (Sngel, welche ben Abraham in üflamre befudjen

(a. a. SD., IV, 6, 3; I, 11, 2). %n ber lefctern ©teile mad)t er aber au« Oatjoe einen (Sngel

unb leugnet (im Söiberfprud) mit ber Urfunbe 1 2Rof. 18,8), baß bic CT*ngel rotrflich

gegeffen hätten, ©emünftelei ift e«, wenn er bie göttliche ©efc^c«offcnbarung burdj (Jnget

erfolgen läßt (a. a. £)., XV, 5, 3), worin ihm übrigen« fcfjon bie LXX ooran-

gegangen waren (5 2)?of. 33, 2 fg.). ®« ift bemjufolge nid)t fo auffaflenb, wenn bie ©ab-
bncäer (f. b.) bie (Jngcl nicht für wirfliche 2Öefen gehalten fyabtn, wie benn auch D 'e

(Jngelleugnung fcine«weg« (wie man nach &pg. 23,8 oermuthen fönnte) ein djarafterifH*

fche« iWerfmal ihrer SfiMtanfcfjauung war, fortft hätte ber itjnen ungünftig gefinnte Oo^

fephu« biefen ^ßunft fchwerlich übergangen („Älterthümer", XVIII, 1, 4; „Öübifcher Ärieg",

II, 8, 14). Die ^hQrifä^ (f- *>•) entfernten ftch auch in biefer Söcjiehung oon bem herr*

fehenben ^olf«gtauben nicht, ohne ber (Sngellehre ein befonbere« ©ewicht beizulegen, wc«*

halb Oofephu« („Hlterthümcr ", X\TII, 1, 3; „Oübifcher Äricg", II, 8, 14) bei

ber (Jharafteriflif , bie er oon ihnen gibt, ihren ßngelglaubcn gar nid)t erwähnt. Den
apoftolifchen ^h"Pen erfc^ien berfelbe allerbing« al« ein bead)tcn«wcrthe« SWerfmal phQrir

fäifcher Xtyologit (8pg. 23, «).

|>ier entfteht nun bic Srage, wie ba« religiöfe 23ewufjtfein Oefu unb ber neuteft.

©chrifrfieaer ftch ju ber herfbmmlicf)en alttefi. unb jüb. Gngellehre »erhalten habe? SJor

aOem ift Dtjatfache, ba§ Oefu« fclbft nicht« 9?cue« über bie Gngcl oorgetrageu, baß

er überhaupt nicht« über bie (fngcl gelehrt, itidjt« feinen 93efennern über fte ju

glanben öorgefd)rieben hat. D)ie „neue i'ehre", welche er oorrntg (9)2arf. 1, 27), war

burchau« praftifch = ethifcher sJ?atur; bie ©tiftung bc« ($otteereidjö, bic religiö« * fittlid)e

(imeitenrng ber dnbioibuen unb 3uftänbe blieb fict« ba« auÖfel)ticf?üct)e ßitl feiner ge-

fammten 53eruf«thätigfctt. Die üngcloorfiellung fanb er bereit« au«gebilbet öor; it)m

fonnte nur baran liegen, fie für feine 3toerfc jn bentt^cn, unb im weitern in oerhinbem,

ba% fte feinen .ß^eefen fc^abe. Da« gefchah 3unächfi baburch, baß er ber vcf/re oon ben

böfen Ingeln, tn«befonbcrc 00m Xeufcl, eine entfehieben fittUdje ©ntnblage gab. Da«
0
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SBöfc fleÜtc er at$ eine nidjt blo8 inbiöibuctte , fonbern unioerfctle gottwibrige IfjatfaaV,

als ein wibcrgbttlidjeä Sttcid), eine öcrbcrbenfd)wangcre 2flad)t ber „©eifter" über bie

9)?cnfd)en öor (üRarf. 3, 22 fg.; STCattl). 12, 24 fg.; £uF. 11, 15 fg.). (Die Verfügungen, weld)e

an iljn felbft herantraten, würben öon ber eöangelifdjen Ueberlicferung als perfönttd)e

Giinwirfuugen eine« dürften biefcS böfen ©eifterreid)«, beö Satanä, aufgefaßt (SttarF. 1, n;

9)fattf). 4/' fg.; Sit! . 4 , 1 fg.). 'Der Satan wirb aud) öon ifjm al« ber „fteinb", ber

SLMbcrfadjer, bargefteat, ber fid) ifjm in ben öcrfd)iebenftcu ©eftaltcn, mit aüen möglichen

Mitteln, alö egoiftifdjcr SöolFägeift, l)crrfd)füd)tigc« 5iird)entl)um, öcrgcwaltigcnbe Staate

mad)t (Üftattl). 13,39) entgegcnftcHte. Xk tieffinnige SömboUF biefeö VorftcflungeFrcifcö

ift nid)t 311 öerfennen, wenn aud) nidjt behauptet Werben will, baß 3efuS bie Gngel

tebiglid) fmnbolifd) gefaßt fjnb^. 28cnn er fic aber als SBotlfiredcr beS götttidjen ©erifyS

betrieben Ijat (<Dhttf). IC, 27; 25, 31 fg.), ober alä -Dolmctfdicr ber Ijimmtifdjen ftreube

über ben 3?cfcl)rtcn (i'uF. 15, 10), ober atä Detter in ber tfotl) (ÜÄattlj. 26, 53): bann ift

jcbcufaUtf in foldjen 23cfd)rcibuugcn baö fmnbolifdjc Glemcut öorfjcrrfdjenb; benn bic

göttlidjc 'Jlllmadjt, ber ©otteSbcgriff überhaupt
, ift öon 3efuS fo rein unb öotl gefaßt,

baß an eine tf)atjäd)Iid)c ©cfdjränfung bcffelben burd) übcrnatürlidje 3roifd)cuorgane nid)t

311 beufen ift (Watt^. 5, «s). (Sbcnbetffjalb bebiente fid) aud) Stflt«, wo er lebiglid) leljrte,

wie 3. iy. in ber 2?crgrcbc, ber CrngcIöorfteHung gar nidjt ; im „©ebet bcö £>crru" (f.
b.)

wäre eine SMttc 311 ©Ott um öermittetube (jngctfjütfc gerabeju unerträglid). 'Damm
fjaben Stetten, tote Sttattl). 10, ie, öon bcui Sdjufc, ben bic (Sngcl ben „Stleinen" (ber

Flehten Sd)ar ber $3eFenucr 3efu) gewähren, nur fi)iubolifd)c 3*ebeutung, ba ja ©Ott,

öermöge feiner Mntad)t unb Slllgcgenmart, bie Seinen unmittelbar fdjüfct unb ilmen

alteö öerteiljt, meffett fic bebürfen (9J?attl). 7, 11). So wirb aud), wenn £a3aru« öon

Ifngelfjänbcu in ben £abe$ getragen wirb (t'uf. 16, 22), bic« fdjwerlid) bud)ftäblid)er ju

nehmen fein, atä wenn (nad) «^ilo, Vita Mos.,11, 179) Cngetf)änbe baö ©rab bcö 3)?ofe graben.

(Der bUyät)utid) Dorn Jimniel fafleube Satan (i'uF. 10, is) ift fterjerlid) nur ein Stombol

bcö in fid) felbft bei ber (srfdjcinung beä SNcffiaö 3nfantinenftiir3cubcn 9icid)ö ber ftiufterniß,

wie beim aud) aug ber Söemcrfung 3cfu, baß bie Sluferftanbcuen „engetgteid)" fein

werben, mit tl)cofopl)irenbcn ?luetcgcrn nid)t auf eine bogmat. 33ctcl)rung über ätlje*

rifdjc iüefc^affenheit ber Gngellcibcr gcfdjloffen werben barf, beim Oefuö will an ber

betreffenben Steüc (ft?arf. 12, ti fg.; Wattl). 22,23 fg.; £uf. 20, 27 fg.) ben Sabbucaern

uidjt eine 33elel)rung geben über bic «efdjaffen^eit ber (Sngcl, fonbern über ben ßuftanb,

in weldjent bic
v
2lufcrftaubeucn fid| einft befmbeu Werben.

2)em üierten (Suangclium 3ufolgc öcrf)iclt fia^ Ocfuö 311 ber Ijerrfdjcnbcn (Jngctoor-

fteHung nod) öiel 3urürf^altcnbcr alß nacl) ben brei erften ßüangelien. So üerwanbt

beffen -3bccnfreiö bemienigen ber aferaubrinifd)cn 9tetigionSp^ilofopi)ie ift, fo l)abcn biete

Obccn im Vid)t ber £fjatfacf)cn beö d^riftentf^umö boc§ eine neue Ocfhtt gewonnen. 3n
ben öom Güangcliften mitgct^eilten 9?cben Oefu ift ber ©egenfafc swifdjen bem 9?cid) be«

?id)t« unb ber ginfterniß, ber 2Bol)r^cit unb ber £üge, bem @uten unb bem Sööfcn auf«

fa^ärffte gefpannt, unb ber Teufel crfd)eint atö uranfänglidje« böfeö
s^rincip, atö abfo^

luter ftcinb ber SBo^r^cit unb beö Gktten üon ber ©cltfc^öpfung an (3ol). 8, 44 fg.).

2)cr *)3erfonificatiou ungcad)tet ift Feine gefa^ia^tlic^e ^perfönlid)feit bamit gefe^ilbert, fon^

bern bic gottentfrembete 9)hdjt ber 3citli(^Fcit, Dieffeitigfeit, Sinnlid)feit, beffen, waö im

oierten Goangclium „2Öclt" l)eißt, überhaupt. 3u biefem böfen ^rineip bilben nidjt „gute

Gngcl" ben (^egenfats fonbern nur ber in S^rifluö perfongeworbene fogo«, ba« ^ßrineip

bcö abfolut Öuten, Faun baffelbe überwinben. (Darum treten aud) in biefem Gröangelium

Feine (Dämonen auf (3of). 10, 20 enthält Feine 5luöfage Oefu ober beö (Soangeliften). (Die

„Gngel ©otteö" (3o^. 1,52) fmb cntfdjicben fnmbolifd 3U beuten öon bem innigen

©ciftcöüerFc^r, ben Oefuö 3mifd)en bem Gimmel unb ber Grbe oermittelte. 2)er „Öngel"

in Öof). 5, 4 ift Fritifd) berurtfjeilt.

(Sine ?e^re Oefu oon ben Ingeln gibt c« in ben (Söangclien nie^t; ©taube an

Crngcl ober (Deufcl wirb alö eine Söebüigung ber ^eilögcmeinfa^aft mit ©Ott öon tfmi

nirgenbö geforbert. %£>ic weit er felbft bic CrngclöorfieÜung feiner S5olFö» unb 3***
genoffen get^eilt l;abe, läßt mit Sidjcrljcit fia^ nic^t me^r ermitteln, ©cnug, baß fie

nid)t 3U berjenigen Summe neuer 2Bal)r^eitcn unb ^Begriffe gehörte, mit benen er auf bie

©cmüttjer bal;nbred)enb wirFte, um ifjnen baö Sefcn unb bie 3uFunft beö 9?ete^« ©otteö
3U offenbaren. %w$) bie 2lpoftel l>aben niemal« in feinem tarnen ober 3ufolge feincö
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auftrage über Ginget Belehrungen ertfjeilt. Bielmehr fpiegelt ftd) gerabe in ben apofto*

lifdjen ©riefen ber 53olfö - unb 3 e^9^au^ c &infidjtlidj ber Cntgcl in feinen öerfd)iebencn

Strahlenbrechungen. Der Brief be« 5afobu« fennt „böfe ©eifter" (Stap. 2, 19), aber feine

(rngel. Die Berfaffcr ber brei erften (Soangelten bagegen, in«befonbcrc ber be« britten

unb ber $lpoftelgcfd)id)te, benfen ftd) ba« göttliche ©alten burd) tritgel oermittelt. Der
au« ber altteft. Borgefd)id)te befanute Gngel Oaböc'« (be« $ernt) erfdjeint bem Oofepb,

im Dranmgcftdjt (SWattfj. 2, 13. 19); Crngel fieflen ftd), bem erften Goangeliften jufolge,

überhaupt in ben Dienft 3efu (ÜJcattl). 4, 11); ber Engel be« £crrn wäty ben Stein

öom ©rab be« "Äuferfianbcnen (SDcattf). 28, 2). Der britte Croangclift weiß öon jroet

Gngeln („SDfännern") beim ©rabe ju berichten (?uf. 24,4), roie er benn attd) mährenb bed

Seelenfampfe« Oefu in ©ethfemanc einen Sroftengel öom Gimmel fommen (?uf. 22, 43), in

ber Sorgefd)id)te Oefu, wo auch ©abriet genannt ift (£uf. 2, 9 fg., n), bie Sngcl mehrere*

mal auftreten (£uf. l,n fg., 2« fg.), unb mit bem öngel be« £emt ba« ganjc £tmmel«:

heer in einen £obgefang ausbrechen läßt. 2htd) in ber $Ipofielgefd)id)te bebient fid) ©Ott

ju ÜÄittheitungen an bie frommen mehrmals feine« GngelS (2lpg. 10, 3 fg., 22; 27, 23). Durch

ben (5ngel be? £errn wirb 3. B. ^etru« au« bem Werfer befreit (Slpg. 12, 7 fg.). Der ganje

(Jfjarafter ber „Offenbarung be« Oohanne«" bringt c« mit ftd), baß in biefem Bud) bie

(rngel eine befonber« r)eroorrQgenbe Stelle einnehmen. Die Offenbarung wirb bem Seher

überhaupt burch einen ßngcl oermittelt (Offb. 1, 1; 17, 1 fg.; 19, 9; 21, 9; 22, s fg., 16).

ein Sngcl forbert jur l'öfung ber Siegel be« Sdjidfaiebud)« auf (Offb. 5, 2). (Sine jahtlofe

Wenge oon (Ingeln umgibt ben Zfyxon ©otte« im Gimmel (Offb. 5, 11; 7, 11). Die fieben

5r$enget, bie mir au« bem 3 c *laltcr Dcr Slpofrnpljen, nad) perf. Borbilb, fennen, ftnb

bie eigentlichen Sd)idfat«engel ber £>etl«gefd)id)te unb be« 2Beltgcrtcf)ti5 (Offb. 8, 2 fg.). £in

©crid)t«engel oon befonberer TOaieftät tritt Offb. 10, 1 auf. Om Verlauf fommt e« ,}n

einer förmlichen (£ngclfd)lad)t, in welcher ÜJcidjaet unb bie unter fetner jvüfjrung tüiupfeu-

ben guten Snget bem Satan (bem „Drachen") unb ben Don ihm geführten böfen Ingeln

(Offb. 1 2, 7 fg.) entgegenftehen. Die heil«ge|*d)id)tlid)en (Sntfdjeibungcn ooUjiehcn fid), nad) ber

Slnfdjauimg be« Slpofalnptifcr«, mithin nid)t burd) einen ftttlid)en ^roceß, fonbern burch

übernatürliche 3)?anifefrationen. Darum ftnb attd) Crngel einerfeit« bie §eil«boten be«

Gbangeltum« in ber 333clt (Offb. 14, 6 fg.), anbererfeit«, al« Strafengel, bie plagen be« gött-

lichen 3omgcrid)tä über bie 2)cenfd)en 3U Dewangen beftimmt (Offb. 15, 1 fg.). Slfle Crreigniffe

ftnb im Offeubarungöbuch fo burdjau« üon (£ngelf)änben geleitet, baf? felbfl bie ftaub-

oögel, roeld)e bie Leiber ber Chfd)lagenen cerjehren fotlen, oon einem Crngel ju biefem

Wahl gerufen werben (Offb. 19, 17 fg.). Crin Crngel legt ben Satan an bie Äettc unb wirft

üjn in ben Slbgrunb (Offb. 20, 1 fg.). 3lber fo eingreifenb ihre Sirffamfeit hier erfdjeint, fo

fehr nickte 95ebeutungöDoC(ee otjnc fie geflieht, fo wenig ftnb fte jebod) ein ©egenftanb

be« ©lauben« ober Vermittler beö £eil$. Sic ftnb lebiglich ,/DiitTned)te", „trüber" ber

^enferjen, unb (Sngcloerehrung ift aitd) intOffenbarungebud) ftreng unterfagt (Offb. 19, 10 fg.;

22, 8 fg.). Unoerfennbar ftnb fie int ©runbc bod) nur Organe ber rcligiöfen Snmbotif,

^erfonifteationen ber unftd)tbar mattenben Ärafte einer höhtrn 2ßeltorbnung. Dap ber

Äpofalnptifcr einer foldjcn 3luffafiung feiner dngclmanifeftationcn in feinem 23emuf;tfcin

ntc^t fremb war, ergibt ftd) auö bem llmftanb, bafj er 3War in bie Aktion einer SKU«

theitung feiner S?iftonen burd) C5ncjc(ör)ülfc eingeht, aber jugleid) ein Äunftwcrf ber Dar
fhflung fdjafft, welche« burd)toeg 3CU91UB öon fcincr reflcctirenben Dhst *9^e^ ablegt. Gr

l'elbjt h^t fein crfd)ütternbcö Gngclbrama aflerbing« nid)t lebiglid) au« feinem eigenen

©eifie gefRaffen ; ba« 93ua) Daniel, ba« 2. 33ud) ber 3)Iaffaböcr, ba« 23ud) 5obiä, ber naiöc

^olfeglaube hatten il)tn ben Stoff ba3u in ber Ucberlieferung bargeboten. 'Mud) bie Belehrung

am Sdjlufj, bafe ben Crngeln feine Verehrung 3U wibmen fei, ift au« ber Üicflejiou her*

oorgegangen, ba§ bie Anlage unb Darftcöung be« Buch« mi«oerftanben werben fönntc.

Die (Sngel foüen bem reinen @otte«glauben feinen Abbruch thun. 2Bic ganj anber«

,eigt ftd) bie ßngeloorftcllung
, ebenfall« auf jüb. ©runblage, im Brief be« 3uba«, ber

lebiglidh au« bem Buch £>enod) (10,12; 12,4) feine Angaben entleljnt unb in ber bürf

tigften SBeifc Ocrwenbet hat (3ub. 6). 5lud) ben Grengel 2>?id)acl hat er bem Bud)

^enoctj (20,s) entnommen, ber nad) jüb. Drabition ba« ©rab üftofe'« 3U hüten hatte,

rodbrenb bie Sage oon bem ftampf be« Icufet« mit bem (frjenget über ben i'eid)nam

50tofe'« au« einer nicht mehr mit Sicherheit ju ermittelnbcn apofrnphifd)cn Schrift gc

fdjöpft ift (f. Ouba«brief). Da« aber geljt mit 3UDCrläffigfeit au« bem allem her*
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öor, ba§ einjefne (SdjriftftcCCer ber früfjeften c^riftt. 3eit in ihren (Sngeloorfteüungen »on

bcr jüb. Ideologie nod) flönjlid) abhängig waren. Unfere Slnftdjt, bafc bcr djriftl. ©eift biefen

BorftellungäfreiS faft ganj unberührt gelaffen habe, finbet fdjon barin eine weitere Betätigung:

$cn fd)lagenbftcn Beweis hierfür liefern un$ jebod) bie Söricfc beö Stpoftel« Paulus,

tiefer fonft fo urfprünglidje neuteft. Schriftfteüer, ber $uerft einen eigentümlichen d)riftl.

Ehrbegriff gefd)affen ^at, ift in feinen Ingeln orftellungcn otjne ade Originalität ; er hat

feine ^erfömmlidjen pjwrifäifch * jüb. Borfteflungcu über bie (Sngel lebiglid) beibehalten.

Slud) ib,m verfällt bie Seit in $mei 9t*eid)e, ein &eid) bcö l'idjts unb ein $cid) ber ftinfter*

ni§; über jene« fjcrrfdjt ©Ott ((Shrifhiö), über biefe« ber Satan (Gplj. 2, 2 fg.; 6, n).

©leidjwol überwiegt and) bei ^aulu« bie fnmbolifdje Betrachtung in Betreff bc« (Satan*

unb feiner (Sngel bie bud)ftäblichc. 2Benn er ben Satan ben ,,©ott biefer 2Belt" nennt

(2 Stox. 4,4), fo ift e« mit biefer fatanifc^en „(^ott^ett" merjt crnftlidj gemeint; wenn er

ihn al« ben „©eift" bcjeid)net, bcr in ben Sötmcn be« Ungehorfam« wirffam ift, fo beutet

er burd) biefe Slu«brud«weifc hinlänglich an, ba§ er ein (Soöcctiüunt, eine geiftige l'tadi:

unter bemfelben üerftcht. Sind) bie Benennungen „2ttäd)te", „©cwalten", „Gräfte",

„£errfd)aften" (9?öm. 8,3s; 1 kor. 15,24; Gph- 6,12; $ol. 2, 15) beuten auf eine mel)t

abftraetc ober fpeculatiöe Borftcllung öon ben Ingeln hin. 3m allgemeinen fd>eint er

ftd> bie Sngel, nad) bem Borgang bc« «. alß £immelöbemohner borgcftellt 51t haben,

o^ne fie befonber« hot^5u^ciIcn' oa cr ocr Meinung ift, bafj bie Glpften einfi über bie-

felben $u (55ericr)t ftfecn werben (1 Äor. 4, t»; 6,3). 'äudtj ein unmittelbar 00m Gimmel
fommenber (ingcl, ber anber« al« er lehrte, würbe feine cöangclifd)c llebeqeugung nicht

erfcfjüttcrn (©al. 1, s); bie (Sngetüerehrung erflärt er für eine fdjwcrc Berirrung (itol. 2,

daneben war er, einer gangbaren jüb. Borftcflung fotgenb, wieber ber Meinung, barj bie

ßngcl in ben gottcSbienftliehen Berfammlungen ber (Shriften gegenwärtig feien (1 Äor.

11, 10; ögl. 2ob. 12, 12; (Sifenmengcr, „Sntbecftc« üubenthum" [Äönigöbcrg 1711], II, 391).

9J?it ben 9?abbinen feiner unb ber fpätern 3eit h»c^ ct Dcn Luftraum für bie 2lufenthalt«ftätte

ber Gngcl (Gtph- 2
>
3

; 3, 10; 6, 12); cr fcrjilbert fic al« i?uftgeifter, bie bei CS^rifli 2Bieber=

fünft ihn burch bie ?uft in bie 9cahe bcr Crrbc begleiten werben (1 £hcff- 4, 16). ©alt

ihm ber Satan alt bie alte Schlange, bcr Urheber bcr Sünbc in bcr 2Belt (2Sor. 11, s),

fo leitete er überhaupt, nach altteft. Slnfdjauung, Unglücf, Schaben, tranfheit öon feiner

ßinwirfung ab (2 tfor. 12, 7; 1 Ztytf. 2, 1*; 2 ST^cff. 2,9 fg.). On allen biefen Ber^

wenbungen bcr ©ngelöorfiettung ift bcr Slpoftel nicht cigenthümlich, er fdjreibt alö ehe=

maliger ftubirter Oube unb ^J^arifäcr , fein djriftl. ©laube ift nach f"ncr eigenen Heber -

^eugung öon biefen Meinungen unabhängig; benu lebiglich ber ©taube an Oefum (Ehrifhim,

ben ©efreu^igten, ^at für ihn eine hcilööcrmirtelnbe Äraft (1 Äor. 1, 21 fg.; 2, 1 fg.) $)er

Berfaffer bcö $cbräerbricf« fieht im allgemeinen auf bemfelben ©tanbpunft. Dit ßngel

fmb ihm wol bienftbare ©eifter (.^cbr. l,u); eö fommt ihnen aber feine felbfiaubige unb

eigenthümlichc Söirffamfcit $u
; fie ftnb Ghnfio, bem Mittler, fdjlcchterbingö untergeorbnet

($ebr. 1,4 fg.; 2,2 fg.; bgl. auch 1> 21 )- 3m ©runbe fteüt bie Bibel bie ©ngel

unter bie Sflcnfchen; bie ?lnftalt ber Berföhnung, (Srueuerung unb SBiebergeburt burch

ben Mittler Ocfuß ^^rtftuö ifl ju ihrem Beflen nicht geftiftet; einer Bcroollfommnung,

obmol fie nicht nollfommen gebadet werben, fmb ftc nicht fät)ig ; fie h^öen feinen Selbft

^werf, fonbern nur bie felbfUofc Bcfrimmung, alö Drgane ber göttlichen wcltregicrenben

heilögefd)ichttic^cn !Jhätigfeit jum befreit ber Sttcnfchen wirffam ju fein; benn auch

böfen Cntgel btenen ©ott, inbem fte feine ©eridjtc an ben ©chulbigcn boßjiehen. 9?ur

Stöt 1, 2 (ögl. (Epl). 1, 20) finben ftd) Spuren ber Borftcflung einer öerföhnenben ^t)ätig^

feit Ghrtftt auch 3U ©unften ber «^immelöbcwohner, ohne ba§ bcr öcreinjelt hiugeworfenc

©ebanfe näher aufgeführt ober begrünbet wäre.

$)a8 Hauptergebnis unferer Unterfuchung ift bah« gefiebert. %vl9 ben biblifchen

(gngelborfteUungen lägt fiel) feine eigentliche (Sugctlehre entwideln. 3)ie (Sngel fütten in

ber Bibel ben leeren SRaum jwifchen ^tmmel unb Srbc au«. (Siner SBeltanfchauung,

welche ben cnblid)en Urfachen ber ßrfcheinungen unb bem gefefcmäfjigen ^atuqufammenhang
noch f° toem9 ^cilnal)me fchenfte, unb welker auch ber richtige Schlüffel jur (£rfemttm§

ber ^atur unb SBelt noch öö^9 fehlte r mußten bie Sngel alt Äittelglieber, um bie

Sluft jwifchen bem Unenbltchcn unb bem (Snblichen 3U überbrüefen, nicht nur wiufommcn,
fonbern ein unentbehrliche« Bebürfnifj fein. 3n ber Gngelborfteaung lag freilich ^
eine nid)t ju unterfchä^enbe ©efahr. Bei ber Sttadjt unb bem ^nfchen, womit biefe
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$immelSbetoohner in ber SMbet auSgerüftct erfreuten, tonnten ftc letcfjt bem SolfSgtauben

als Deref}rung$= unb anbetungSwürbige, ja gottäfmliehe SGBcfcn oorfommen; ein Stüd

^ofytyetamt* fonnte fid) unoermerft, felbft nod) in ben grifft, ©emeinben, hinter ben

ßngelglaubcn berfietfen. Soldje (Srfd)cinungen müffen namentlich in Slleinafien no(f) im

1. Oahrt). unfcrer 3«trcc^nung öorgefommen fein (ogl. Äol. 2, s). Daher ift baS djriftt.

Söettw&tfein fdpn urfprünglidj weit mehr bemüht, bie Autorität ber ©ngcl absufd)Wäd)en,

als fic 3U überfpannen. Sd)on bie ?e^re oon bem auöfd)liefelicf)en 9)cittlertf)um ßtjri^i

fc^nttt ber GEngeloerehrung unb Anbetung jcbe 33cred)ticjuna, ab. Die (Sngel Ratten auf

bem biblifdjen Stanbpunft feine 23ebcutung für ba« ©ewifien, fonbcrn lebiglid) einen SRcij

für bie ^J^antafie. Diefe eräugt aud> fefct nod) bei franflrnfter neroöfer Erregung <2ngelS-

oifionen. UebrigenS bewegen fid) im allgemeinen (mit 3luSnahme beS SudjS Daniel, bcr

apofrnphtfchen 23üd)er unb bcr 2lpofalt)pfe) bie bibüfcfym (ängetooT^ixmc^ti uuwrtjalb

ber ©renjen ber 9?üd)tcrnheit unb $hufd)h«vt. Die d)r\ftt. ^oefa bafyex audq btfttftt,

einen mäßigen unb feujd)en ©cbraud) baoon ju madjen, unb bie gottcöbtenftlidje, namcntüd)

bie liturgifd)e, Sprache rjat fid) 5U allen ßeitcn mit Vorliebe unb (Srfolg jum £wed ber (Sr=

bauung berfclben bebient.

Das fpätere Oubcntb,um hat in bcr SluSbilbung ber ©ngeloorflettung ftd) miHfür*

Iid)er Dichtung unb <£rbiä)tung, \a teeren Träumereien überlaffen ; es tyat über Grrfdjaffung,

3at)l, 23efd)affenf)eit, Söeftimmung, Birten, ©cfdjäfte, Verrichtungen bcr (Sngel u. f. tu. bie

abenteuerlichen 35ermutt)ungen aufgefiettt ((Sifenmenger, a. a. II, 370 fg.; ©frörcr,

„DaS Oa^unbert beS $eilS" ^Stuttgart 1838], I, 352 fg.). lieber bie biblifdje (Sngel;

oorfieflung finb nod) 31t Dergleichen bie £anb- unb £chrbüd)er bcr biblifdjen ^^cologic

oon ft. oon (SoeUn, Saumgarten. GrufiuS, be Sßcttc, £ufc, S3atfc iv. f. w.; auef} ilftcri,

„(gntwtrfelung be« ^aulinifdjen l'c^rbcgriffeö" (6. SluSg., 3ürid^ 1851), <B. 416 fg.; Srct^

fdmeiber, ,,Snftemattfd)e Gntwidelung aller in ber Dogmatil" oorfommenben Söegrtffe"

(4- 8ufl., £eipaig 1841), §. 81; Sauer, „£cbräifd)e üflntfjologie" (i'cipjig 1802), I,

122 fg. 3n betreff ber 2lbljängigfeit ber (Sngellef)rc 00m ^arfiSmuS oerweifen wir auf

bie obenangeführte Slbhanbtung Don Hofmt. Sd)enfet.

Gliodj, f. £enod).

(Em>$ erfd)eint in ber alten Ueberlieferung als Sob,n beS Sctf) unb Slbam'S Qntd
(1 2Kof . 4, 26 ; 5,6.«.»). -3m übrigen l)at (fnoö mit 2lbam bie gemeinfe^oftttc^e iÖebcu^

tung: „üflenfdj". ^öeibe entfprcajen auch einanber in bcr urfprünglich boppeltcn Öfc;
fchtechtöreihe, bie burch 5Jerfchiebung in Verwirrung gefommen ift, ton öornfjercm aber
fo parallel ging: IVHönnt, beffen jwei Söhne: 5lbel unb Äaiu.

(®no§, beffen 3Wei Söhne: Seth unb Äenan. Äneucfer
en=9iimuion, f. »jtn.^immon.

(Jnlholmnö/ f. ftajien.

Gitthauplung,
f.

Strafen.

(fntfitnbigung, f. 6üfjne.

(fn^ütfiing, f. ^ifton.

(£pänetll$, ein nn& unbefannter, Dom Slpoftel $au(uS ^od)gefcf)ä^ter apofto-
lifcher &$xift, wahrfcheinlid) in bcr Öcmeinbc j|U Qpf)efu8, fofern ber 21bfd)nitt 9föm"
16,i—i6 einem (Empfehlungsbrief ber tyt)öbt an bie cphefinifdje ®cmcinbe angehören foUtc
hieraus würbe eS fid) crflären, warum ihn^auluö als ben „chrifMidjen (Srftltng Äleinaficnö''

(Äöm. 16, s), b. h- otS ben erften, ber in fileinafien fid) 31t Ci^riftuö befehrte, bezeichnet

hat. Die ungleid) weniger gut bejeugte l'eöart, nach *WW)« er als bcr Crrfibcfelirte in

ächaja bezeichnet wäre, ift auS einer 33erwed)felung bcr Stelle 9?öm. 16,5 mit 1 Äor
16, 5 entftanben. SBenn ihn bie Snnopfe bcS DorottjeuS als erften Sßifchof oon Äoitbago
erwähnt, fo folgt fie einer grunblofen Sage. Schenfel.

@Whra$, ein apoftolifd)er CE^rift r gebürtig oon Äoloffä, ^ur 3eit ber ©efangen--

fdjaft beS ilpoftelS Paulus in (Säfarea ?eh«r ber ®cmeinbe ju Äoloffä (f. b.). Orr hatte fid)

nicht nur um biefelbe manche ^erbienfie erworben (&ol. 1,7), fonbern auch oc« Slpoftel

^auluS perfönlid) ju Dan! oerpflichtet, inbem er bcmfelben 9?ad)richtcn oon floloffä na*
Safarea gebracht (Äol. 1,8), unb feiue ©cfangcnfdjaft fogar eine ^ett laug gcthcilt hatte

(^fjil. 23). Paulus gibt ihm baS Seugntß großer Eingebung unb Cpfcrwiüigfcit (Rot.

4,12 fg.). 2Bol infolge feiner hcibnifd)cn Slbfunft (ogl. Äot. 4, 12 mit 33. 11) war er ein

eifriger Anhänger beS freiem paulintfehen Stanbpunft«. 2luch in bcn 9?ad)barftäbtcn
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120 CFjjoMrobttaf (^hefcrbricf

öon Äoloffa", in Caobicca unb #icrapoliä, ^ottc er eifrig für bic Verbreitung be« Qban-

getiumö gewirft (flol. 4, 14). <3d)enfel.

(SpatöTObitttd , nicht ber „Slpoftef ber ^lipper" (nad) tytyl 2, 35), ba „Äpofiel"

an ber angeführten ©teile (wie 2 Äor. 8, 23) nur fo üiel alä „Slbgefanbter" bebeutet,

aber ein eifriger djriftl. wirrer an ber apoftolifehen ©emeinbe $u <ßt)iftppi. Orr war ber

2Wann be3 Vertrauend ber @emeinbe. Diefclbe (jatte bem Slpoftel ^auluö wäfjrenb feiner

röm. ©efangenfdjaft burd) ifm ein namr)aftcö ©elbgefcrjcnf überfanbt, wobei er auf ber

SReifc fcfjwer erfranft war. 9?ad) feiner 2Bieber^erfieÜung benufctc ber SIpoftel feine 9tütf-

reife öon 9?om nad) ^^ilippi, um it)m baß befannte <8enbfd)reibcn an bie ^ß^ilipper

(f. ^^itipperbrtcf) mitzugeben. Die feit ©rotiuö (Annot. in N. T. [(Srlangcn 1755—57], II,

655) in Umlauf gefommene 9fnnar)me, ba§ er mit Crpapfjraö (f. b.) biefelbe ^erfon fei, ift um
begrünbet. Der Warne £papr)robitu8 (tatein. venustus) war im 1. 3at)rr). n. (Sfyr. fcr>r oerbreitet

(Xacituö, Ann., XV, 55; <5ueton, Domit., 14; Oofepfjuö, „Seben", 76), öon bem Warnen Crpa<

pljra« ftetö unterfcrjtcben, unb Spaprjra« war nid)t d>riftl. 2et)rer in $hilippi, fonbern in

floloffä* unb ber Umgcgcnb. (Sdjenfel.

(tyha, f. 2Rafce.

(£pfjcfcrbrtef. Daö Senbfchreiben , welche« unter biefer Stuffdjrift Aufnahme in

ben neutefi. $anon gefunben t)at, unb als beffen Verfaffer öon ber attfircrjl. Uebertiefc*

rung ber Slpoficl <ßauluö bezeichnet wirb, ift fdjon in früher 3eit ein @egenfianb frt=

tifcfjcr Vebenfen geworben. On ben älteften ^anbftrjriften, weler)c wir beftfcen, bem (Eober

Vaticanuö unb bem (Jober Ginaiticuö, finbet ftd) nämlich feine Ortsangabe in ber Sbreffe

(Äap. 1, 1); benn bie 2Borte „in Gphefuä" (iv Eqpeoo) freien im erftem öon einer fpätern

$anb gef(t)rieben am SRanbc (og(. Xifdjenborf, in ben „(Stubien unb Äritifen", 3ab,rg. 1847,

©. 133 fg.), unb im lefetern festen fie ganj, b. t). fic fmb nachweislich erjt gan$ fpät (burd) ben

öon £ifcrjcnborf mit c bezeichneten (Smenbator) nachgetragen. Da§ bie Ortsangabe fd)on

im 2. 3at)rh. n. <5^r. in mctjrern Urfunben gefehlt b,abcn mu§, bafür ifl Dertuüian

(Adv. Marc, V, 11, 17) ein öoügüttigcr 3eu9 c - Derfclbe befttmpft a. a. O. bie Orr

tfjümer bcö (Mnofttferö 3Karcion unb wirft ilnn gelegentlich oor, ba§ er mit $>ülfe einer

Xitctöerfälfcfjung ben Grpt)cferbrief in einen ?aobiceerbrief umgewanbett t)abe. %ü€ bem

Umftanb, bajj Scrtullian bem SRarcion feine Scrtfälfcrjung gum Vorwurf maejt, fann mit

@runb gcfdjloffen werben, baß aud) in ber öon if)m benufcten £>anbfcf}rift bie SBorte „in

©ptjefuö" festen, ©leidjwol beruft ftd) fcerruflian (Adv. Marc, V, 17) für feine 5öe^

tjauptung, baj? ber Vricf an bie (Sp^efer gefdjrieben fei, auf bie allgemein öerbreitete

firdjl. Ueberlicferung (ecclesiae quidem veritato epistolam istam ad Ephesios habemus

emissam), unb bic 33et)auptung (ögt. SBleef, „Vorlefungen über bic Vriefc an bie Soloffer,

ben ^tjilemon unb bie (5pb,efter" [Vertin 1865J, ©. 178), ba§ jene 2öorte, foweit bieÄenntni§

Xertuaian'Ö reifte, in ben firdjl. |)anbfd)riften feiner 3«t überhaupt nic^t gelcfcn worben

feien, ift bafjer eine Uebertreibung. Dagegen b,at aller SBahrftfjcintiehfeit nad) aud) 33afiüu«

ber @ro§e im 4. 3at)rl}. n. St)r. noe^ ^anbfcfjriften gefannt, in welken bie 2Borte „in

(5phcfuö" (i?ap. 1, 1) ficb, nidjt oorfanben. De^atb fud)t er ben 5lrianer (SunomiuS in feiner

<3treitfd)rift gegen benfclben (II, 19) ju überzeugen, bafj er (£Ijrifio mit um fo grö§erm

Unrecht baö ^räbicat beß „ Seienbeu" (ov) oertoeigere, als ^auluö bie Giljrificn ju

Gpft,cfu6 um itjreö VcrhältniffcS 3U Gtjrijio Witten ((£ph- 1, 1) „Seicnbe" (ovxec) genannt b,abe

.

23afUiuö t)at mittjin a. a. O. gelefcn: „Den ^eiligen, bie ba fmb, unb ©täubtgen in

d^nfio Oefu" ;
g!eid)Wo( t)at auefj er nic^t im minbeften an ber Veftimmung beö Briefs

für bie ©emeinbc $u (Sphefuö gezweifett. ?luffattenb i^ baö ^e^en ber 2Borte „in

Gjpljcfuö" in met)rcrn ^anbfehriften unb bei fjcrüorragenben firdjt. ©ehriftfreHern beS

2. bis 4. Oat)rt). ot)ne aüen 3weifel ; nur folgt baraue nie^t, ba§ btefe SBorte in fämmt=

licfjen ober aue^ nur in ben meifien Urfunben gefehlt b,aben. Segreift mau nid)t rec^t,

wie fte, wenn ftc urfprüngtidj bem £ert angehörten, auögelaffen worben fein foUen, fo

ift noef) weniger begreiflich, wie bei allen benen, weld)e bic Sorte im Üert nicht tafen,

gteicfjwol bie juöcrfichtlichc Ucberjcugung ftd) gebilbet fyabtn fofl, baß ber Vrief für bie

©emeinbc 3U ßphcfu« beftimmt gemefen fei.

Der 3nf)alt bcö Vriefö fetbft fc^eint junächfi biefc Ueber3eugung nicht $u unter=

ftü^en. 5Wan r)at mit ®runb bemerk, ba§ berfelbe einen fct)r allgemeinen Sharafter an

fid) trage unb 3U bem mehrjährigen unb oertraulichen Verhältni§, in welchem ber Slöoftel

^Jaulu« zu ber @emeinbe in ßphcfuö ftanb, namentlich auch ju bem Umftanb, bafj er
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ber f)auptfad)Ii(f)fte ©egrünber bei* ©emeinbe war, nicht red)t paffe. Vit Stbrefte (Sap. 1, i)

ift gar nid)t an bie ©emeinbe, fonbcrn lebiglid) an bie Ghrijfcn (in Gpfjefu«) gerietet,

fobaß man barau« bcrmuthcn fönnte, bie ©emeinbeöerhältniffe feien an bem Drtc, wohin

ber ©rief gerietet war, nod) gar nicht genauer georbnet gewefen. eigentümlicher ©e-

meinbeüer^älrniffe ifl in bemfclbcn gar nid)t gebadjt. ^lud) ber Umftanb, baß ber ©rief

Durchgängig heibendjriftt. £efer öorau«fefet ($ap. 2, i fg., uj 3, i fg.; 4, n fg.), fd)cint mit

ben ©erhältniffen, unter weldjen bie ©emeinbe ju Gpljefuö fid) gebilbet ^attc (bgt. Spg.

16, 19 fg.; 19, io fg.), b. % mit ber ©ilbung berfelben $unäd>ft au« jüb. Acreifen, einiger

=

mapen in SBibcrfprueh $u ftefjen. £at man bod) felbft geglaubt, aitö meiern ©teilen

be« ©rief« ben Sd)Iuß jicljcn ju fönnen, baß beffen ©erfaffer feine £efer at8 if)m per-

fönlidj ööflig Unbefannte behanble. Gr rebet nämlid) oon feinen ?eferu als von folgen,

bon Deren ©taube unb ?iebe er „öcmommen" (axoo<ja$) ^abe; ihre religiös fittltdjcu

3ufränbe fa^etnt er nid)t au« eigener Grfahrung $n fennen (STap. 1, w). 21n einer anbern

Stelle fdjeint er fid) im 3n>eife( ju befinben, ob feine £efer aud) ba« richtige ©erftänbniß

bon feinem «pofletamt befäßen (Äap. 3, 3 fg.). Oa, felbft nitfjt einmal barüber fd)cint er

berufjigt, ob btefetben aud) einen wahrheitsgemäßen Unterricht im Gbangcltum erhalten

Ratten (Äap. 4, 21 fg.). ©on ©rüßen unb Aufträgen an einsehe <|?erfonen (unb ber Slpoftel

^aulu« mußte bod) wäfjrenb feines längern Aufenthalt« in Gpfjefufi bie genauere ©cfannt

fdjaft oon fetjr bieten ^Jerfoncn gemalt haben), ift gar feine 9tebe; ber 33rief fdjließt

mit allgemeinen Ermahnungen, wie er mit allgemeinen 2)anffagungcn begonnen fjat.

2tn biefem $unft jeigt fid) nun batb, baß bie §ragc nad) ber Gd)tf)eit ber 2Borte

„in Gptjefu«" (Gpi). 1 , 1) in einem unauflöslichen 3ufammenb,ang mit ber gragc flc^t,

ob bie altfircfyl. Ucberlieferung ben Xpoftel <ßaulu« mit SRcc^t für ben ©erfaffer unfer«

©rief« ausgibt. Da« 3cuflniß ber altern flirdje tautet bem paulinifdjen Urfprung aller

bing« fetyr günftig. Sdjon ber ©rief bc« ^otnfarp (Äap. 1 unb 12) citirt, wie Iaum

ju befreiten, bie Stellen Gpt). 2, 8 fg. unb 4, w. Sttarcion ^atte ben ©rief unbebentlid)

in feinen ßanon aufgenommen, ©alentinu« unb beffen Sdmlc Ratten itjn anerfannt (Philo-

sophumena, VI, 34). Der Umftanb, ba§ fowol bie £äretifcr alö bie rechtgläubigen

Ätrchenlehrer beS 2. Oab,r^ an feinem paulinifdjen Urfprung nidt>t zweifelten, bilbet um
fireitig ein bebeutenbe« ©ewie^t ju ©unflen beffclben. Da^er b,at auefj bie wijfenfdjaft-

lia^e ffritif lange mit ifjren 3^«fetn jurücfgehalten. Crtwaä ^rembartigeö in feer Schreibart

beö ©riefe hatte aflerbingö fc^on (Sraömuä bemerft, wenn er äußerte, man tonnte ^tit-

ruhtlid) be« «Stile im einzelnen ben Sörief für baö ©erf eine« anbern al$ ^ßaitlnö t)alUn;

aber ba« (Gepräge beö paulinifchen ©eifle«, fe^te er hinju, fei i^m gleichwol im ganzen
entfehieben aufgeprägt. Ginen 3»cifel an ber pautinifehen Serfafferfchaft hat juerft Ufteri

(„Gntwicfelung bc« ^autinifdjen Ehrbegriff«" [1. Stuög., 3^"^ 1824)) au3gefprod)en.

©chteiermachcr („Einleitung in« 9?eue Xeframent", in feinen „®ämmtlid|en SBerfen. l. ^bth-
3ur ZfytoioQit", VIII, 165 fg.) äußerte bie $ermuthung, ein ©eljülfe bc« ^aulnö, etwa £nrf)i-

fu«, möchte ben ©rief nad) bc« Hpoj^el« Slnbeutungen geschrieben fjabtn. 35c SBettc („fehrbuch
ber hif*orifdHritifd)en Ginleitung in bie ranonifajen Bücher be« 9t. X." [6. HuSg., «Berlin

1860J, §. 146) hat anfänglich gelinbere, fpäter oerfiärfte ^roeifel gegen bie paulimfehe 316»

faffung oorgetragen. Gr fanb biefclbcn barin begrünbet, baß ber $rief aller Gigenthüm-
lid)feit in >$md unb 53ejiehungen entbehre, in einer be$ Slpoftcls unwürbigen Slbhängiglcit

Dom Äolofferbrief f^che, beinahe nur eine wortreiche Erweiterung beffclben fei, eine 9tcil)e

Oon (Stellen enthalte, wel^e nicht nur ein uupaulinifcheä, fonbern gerabe^u ein anftößige«

©epräge tragen, baß bie (Schreibart breit unb an neuen ©ebanfen arm fei, baß auch

manche« in (Sebanfen, £chrmcinungen unb Üchrart bon ^aulu« abweiche, ©leichwol tytlt

er ben ©rief für ba« SBert eine« begabten ?lpofielfchüler« unb fefetc beffen «bfaffungö^eit

noch m ÖQä apoftolifche 3c^a^ter * ^n ^efc ^nfi<ht f^loß fidt) im allgemeinen Gwalb

(„©efchidjtc be« ©olfe« Ofrael" (1. Kitty., ©öttingen 1859), MI, 243 fg.) an, welker einen

ungenannten (Schüler unb $reunb bc« ^autu« für ben 3?erfaffer bc« (Scnbfdjreibenö er=

flärte, ber auf biefem 3£ege feinen ©ebanfen erfolgreichen Gingang habe bcrfd)affen wollen,

jeboch ms?* um weiter auszuführen, wa« ^Jaulu« felbft in feinem (Senbf^reiben fd>on

angebeutet hatte. Grft bei ©aur („^aulu«, ber %pofttl 3efu Ghriju" [1. 3lu«g., Stuttgart

1845], S. 417; ,,i)a« Ghriftenthum unb bie chriftlidje Äird)e ber brei erfteit 3at)r*

hunberte [2. «u«g., Bübingen 1860), S. 104 fg.) unb Sdjwegter („Da« nadjapoftolifche

3eitaltet" [Bübingen 1845-46], II, 330 fg., 375 fg.) geftaltete fleh bie bi«her
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nod) einigermaßen fdjmanfcnbe 2foftd)t ber neueften Äritifcr junt böHigen ©er=

roerfungSurtfjeil. 2Benn jebodt) (Sdjmegter ben Grpheferbrief für einen Slbfenfer ent^

fdnebener montanifiifd)er 3been erflärte, fo griff er hierin fdjon beSr)atb toeit,

toett in biefem ftaU feine öffentliche Slnerfennung bor ber 3J?ittc beo 2. Oaljvlj.

ganj unbegreiflich märe. ^Dagegen h** 53°ur n"t glänjenbem (Sdjarfiinn nachjumeifeu

berfud)t, baß bie £t)riftologte fomol beS (Sp^cfcr^ als beS tfolofferbriefS (f. b.) ein gno-

fttfdrjcö ©epräge an fid) tra9c > u"b baß ber ftorfdjer in biefen ©riefen oue^ fonft gno»

fh'fd)en Segriffen unb 2lnfd)auungen begegne. 2DaS fid) in ber balentinianifd)en Sleonen-

lefjre in eine $eonenrcit)e auSeinanberlege, baS erfdjeine in biefem ©rief nur in ben Ginen

(5t)nfiue jufammengefaßt. (5t)rifruö bilbc ganj balentinianifd) eine (Sbjtogie (eine Ijöfjcre

au« jmeien jufammengefaßte öinr)eit) mit ber Shrdje, unb erfdjeine als baS oatentimanifc^e

^leroma im abfohlten (Sinn. (Seine ocrmittelnbe £f)ätigfeit erftrerfe fid) bcör>alb md)t

lebiglid) auf bie SRenfdjheit, fonbern auf baS gefammte Uniberfum. Uebert)aupt foüten

fid) in beut ©riefe biele cinjelnc Slnflänge an gnoftifdje ©orfteflungen unb STuSbrürfe

finben ©. SluSbrücfe mie pwnijßtov [©eheimniß], ac^a [2BeiSt)eit], pwa^ [(Srfennt-

niß] u. f. m. [(Spt). 1, s. 17; 3, 3. 9. 19; 4, 13; 6, 19]). j)tc ©crbad)tSgrünbc, meldjc fid) infolge

fjierbon gegen ben paulinifd)cn Urfprung beS ©rief« ergeben, fd)eincn fid) bei ©ergleid)ung

beffelben mit bem Äolofferbrief nod) 31t berftärfen. 3>aS ©crmanbtfchaftSberrjältniß ift

einleud)tenb (f. bie ©ergleidmngStafcl bei bc SBctte, a. a. £>., §. 146 a) unb erfrredt

fid) biSrocilen auf ben mörtlid)cn SluSbrucf; baß fic^ barin ein geroiffeS 2lbf)ängigfcitS--

berljältniß beS (SpheferbricfS bom Äoloffcrbricf funbgibt, ift gleichfalls nid)t 3U leugnen.

2ludj fonfl in ben paulinifdjen ©riefen nidjt gebräuchliche 2Bortformcn unb «Spradubcn-

bungen fommen in bem ©riefe mehrfad) bor; bie (Sprache ift fdjroerfäfligcr unb bunfler

als in ben übrigen anerfannt echten (Senbfdjrciben beS SlpoftelS, ber 3ufammcnhang nicht

feiten ungefügig. SS fott, nach 23<»ur» unfdficfltd) fein, baß fid) ber ©riefftellcr (5tap. 3, 4)

auf feine Sinftcht beruft; uuapoftolifd), baß er (Äap. 2,20 fg.) Slpoftel unb Propheten als ben

©augrunb ber ©emeinbe beäeidmet; unangemeffen, bom paulinifd)cn (Stanbpunft aus, bie

2lrt, mie er (ftap. 2, 8 fg.) ber 9?cd)tfcrtigungSlclne Grmähnung tljut; anftößig, baß er (&ap.5, 14)

eine im alttefr. Äanon gar nid)t nad)meiSbare <Sd)riftftellc citirt u. f. ro. 3>ie jenbenj

beS ©riefe märe f^rnad) bie gemefen, in einer 3eit, in welcher bie beiben Parteien ber

Reiben- unb 3ubcnd)riften noch in cincm genjiffen ©egenfafc einanber gegenüberftanben,

beffen Aufhebung unb Huegleidjung herbeijttführen. Xie (Sinigung ber fttrcf)e 31t einem orga^

nifdjen ©anjen märe nach ©öurC^aulu^ berSlpoftet Ocfu ^hrifti", (S.450) baö 9^cf«n,

auf beffen ©ermirflichung ber 5foloffer= unb namentlich ber (Sphefcrbricf hingearbeitet hätte.

5)ie meiften bon biefen ©erbad)t8griinben gegen ben paulinifchen Urfprung bc« CSpt)efer=

brief« finb erheblich genug, um jur grünblichfien unb unbefangenen mtebcrholtcn Prüfung auf-

3uforbcrn, jumal bie ©ertheibiger ber (Schreit, ber fogenannten „ungläubigen SBiffenfchaft"

gegenüber, cö gittern meift fc^r mangeln laffen. ©efonber« anftö|ig erfc^eint baß ©er-

hälthiß jum Äolofferbrief. Ön biefer ©ejichung ift jeboch ju beachten, ba§ bie unleugbare

©ermanbtfd)aft feine fo burchgängige ift, als gemöhnlid) angenommen mirb. Om (5pt)efer=

brief fehlt bie bem Äolofferbrief eigenthümltche ©ejiehung auf bie -3rrlehrer gänjlich; ba-

gegen ifl bie im Holofferbrief fehlenbe Gbee bon ber £crrlid)fctt ber djriftl. (Semcinbc

in ben 2Wittclpunft feiner 3Iu4sfüt)rungen gefießt. Slucr) bie Ermahnung ber (Ehriften jur

Ginigfcit im ®eiftc (Sph- 4, 1— 1«) ift bem Grphcferbricf cigeuthümlid), unb bie Ermah-
nungen an bie einzelnen Stäube, juriial biejenigen in betreff beö ^auöftanbeö, finb mit

größerer (Sorgfalt auggeführt als im ftolofierbrief. (Srfchicne eö al« eiueö s2lpofhld nicht

mürbtg, feine eigenen Öebanfen abgefchrieben ober boer) fafl fflabifd) benu^t ju hoben, fo

märe e8 boch aud) bon feiten eine« §alfariu« nicht fing gemefen, ftch burch mörttiche

©enu^ung eine« fremben ^ProbuctS ju oerrathen. llebrigenä geht auch ©aur bon ber

©orauäfefeung auö, baß beibe ©riefe als ein ©rüberpaar jufammen in bie 2öelt aus-

gegangen feien; in biefem ftaH erflärt aber gerabe bie dMcid^jcitigfcit ber Slbfaffung unb

bie theilmcife ÖJlcichartigfeit ber @emeinbeberhältniffe in GphcfuS unb Stoloffä, menigfien«

in mancher ©ejiehung, eine größere ©crmanbtfd)aft in /vorm unb 3nt)alt. ÖS ift ntd)t

fo unmahrfcheinlid), baß ^auluS, menn er ©erfaffer mar, burch bie auf einen unabänbcr=

lidjen 3drpunft feftgefe^te %bxc\\t beS JnchifuS bebrängt, ben (Spheferbrief mit ©enu^ung
beS juerfi berfaßten ÄolofferbriefS gefchrieben hat, jumal feine ©riefe im allgemeinen ben

ßinbrud machen, baß fte tangfam, infolge einer anflrengenbcn ©ebanfenarbeit, entftanben
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ftnb unb nod) ihrer formeüen Seite hin i^m biele 3Wü^e berurfad)t haben. Senn Säur

mit einem großen 2lufmanb bon Sd)arfftnn ben 3ufammcnt)ang unferS Briefs mit ber

gnofrtfd)en Obecnwelt beS 2. Oaljrh. n. (5§r. barjut^un unb benfetben baburd) als ein

^robuet biefeS OohrlrnnbertS nadjjuweifcn berfudjt hat, fo führt eine unbefangene Söctrad^

tung bei oÜfeitiger Erwägung bodj auf anbere Srgebniffe. 2ßäre ber 33rief ein gnoftifct)c«

(Staborat, fo würbe fd)werlieh ber SJerfaffer beS <|3olt)FarpuSbriefS an bie ^hilippcr ben-

fetben benufet unb ettirt, fchwerlid) üflarcion ilm für paulintfd) gehalten, fcf)ir»crlie^ 3renäuS,

ber unerbittliche HntignofriFcr, feine (Schreit ofjne weitere« anerfannt ^aben. 5luSbrücFc,

welche fpäter in ber gnoftifdjen Schulfpradu» eine große föolle fpiclten (wie pleroma,

arche, aiön), Fontmen jwar in unferm Briefe bor, allein fie haben in bemfelben nod)

Üjre urfprüngtid)e allgemeinere unb bolFsthümliehe Söcbeutung; fte ftnb fpäter bon ben

(SnoftiFern ber neuteft. Literatur entlcfmt unb in einem fpeciftfd) beränberten Sinn in ifjr

Sehulftofrem ^ineinoerarbeitet worben. SBoht 6,0t unfer Srief eine eigentümliche (S^rifio-

logie; allein fef)on in ben forintherbriefen fmben ftd) bie erfien Slnfäfee bam bor (2 Äor.

4, 4; 1 Äor. 10,4; 12,27). 2ßir begegnen ir)r wieber in bem, nun aud) oon $ilgenfelb

als paultmfch anerFannten, Briefe an bie ^^ilipper (2, 9 fg.). (Sb,rifruö wirb Demzufolge

abfolut gefaßt, als $aupt beS UtttbcrfumS unb ber ©emetnbc, unb bie ©emeinbe fclbft

wirb als ber SKtttelpunFt bes UniberfttmS ( (5pt). 1 , 20 fg. ; 3, 9 fg.) betrachtet. 3>aS

Uniberfum erfaßten aber, nad) ber bantaligen SBcltanfd)auung
,

lebigtieb, als eine 3u8 at,c

jur (frbe, bem (Jentrum ber 2öelt. ÜKit ber Stellung, bie $aulu« fa>n in ben fto-

rintf>erbricfen d^rifto als bem ^iramlifc^cn Slbam infolge fetner Stufcrfteimng gibt (1

15,22 fg., 47 fg.), ift bie fpötere
s2lnnab,me einer abfoluten Stellung (Sh,rifli im Uniocrfum,

wie fte i$m im (Sptjcferbrvef $ugetb,ctlt wirb, FeineSwegS unberträglid) , unb wenn ote

©eraeinbe feb,on im erjtcn Äortntb,crbrief als ber £cib bcS jum Gimmel erhöhten unb

berflärten GhrifhtS bargeftetlt wirb (1 #or. 12, 27 fg.), fo Fonnte fitt) aus biefer SorfWIung

bie erweiterte beS SpheferbrtefS olme große SWüijc bilben. ßubem Ijat berfefbe Feinen

eigentlich, unb wefcntlid) gnoftiftrenben CtljaraFter, es ^errfajt in ifmi nid)t bie abflract

inteflectualiftifdje 2öeltanftd)t bor. $er ©ritnbgcbanFc beS 23ricfS ift ein praftifer) = fitt-

Itdjer, bie (Srlöfung burd) baS 33lut <Sh,rifH (Sbl). 1, 7); (£b,rifhtö ift ber gcfd)id)tliche SWittlcr

unb $3erföf)ner ber iEBelt. Tie große entfduHbenbe Ztyat, bie bon it)m ausgegangen, bie

^uflbfung be« Ü)uali«muö, ber bura) ben ©egenfa^ bc$ Oubent^ume unb $>eibcntb,um8

bie 3Wenfd)f?cit biö bab.in gefpaltcn b,atte, unb bie ^crftctlung ber (Sin^eit beö aKenfc^en»

gefc^lcö)t« (ßpff. 2, 11—21), ift al« eine wefenttieb, ftttlidje aufgefaßt. 3)ie a^riftologic be«

Briefs, frei bon ?lbfchweifunflen in fpeculatibe ober t^eofopb,ifcb,e ^benteuerlic^Feiten
, faßt

ftd) bon ber 9Äittc bis gegen ben Sdfluß beffelben immer mein* in einer $ülle bon fttt-

liefen (Snna^nungcn unb Ermunterungen jufammen. ÜT>cr SJerfaffer, ^eibenapoflel, ©e^

fangener, boll Seforgniß oor Ausbrüchen bcS s
^artcif)aberS in ber unlängft geftifteten

@emeinbef
mac^t baS gan^e ©eroidjt feiner perfönlichen Autorität geltenb, um ben innern

jjrieben gu ftdjern (ßpb,. 4, 1 fg.) unb burd) bie Örbnung beS Familienlebens ben ©emeinbe-

berhältniffen einen fefien StütjpunFt unb ein S3orbilb $u fajaffen (@ph,.5,i5 fg.). Oft bei einem

fo lebenbigen unb feb,öpfervfd)en @eifl wie ^autuS eine ftortbilbung feiner ct)riftotogifcr)cn

Uebeqeugungen an ftd) nid)t unwa^rfchcinlicb,, fo Fommt r)ier nod) in 39etroct)t, baß er wäfjrcnb

feiner Heinaftat. 9)?ifftonStb,ätigFeit, namentlich in s

^hr^9"n uno ber Umgegenb, Erfahrungen

gemad)t h^tte oon einer, hauptfächlich unter ben bont^>cibenthum beFehrten^hriften herrfchenben,

höd)ft gefahren Hinneigung $u Kreatur ^ unb (Sngelbienft. 3)ie abfolute SEBürbe dr)riftt

würbe aber auch öon Oubenchriften (|>cbr. 1, 4 fg.) bielfach angezweifelt, (5r)riftu« als eine

jwar übernatürliche, aber bod) immer noch fe^r untergeorbnete (frfd)einung betrachtet, unb fo

lag, bereits nach ber Üfttte bcS 1. ^aijvh., für ben VipoftcL bie Hufgabe bor, bie fpeciftfdjc

abfolute T lernt tat unb Crrljabnthcit (ihrifti über bie gefammte gefd}öpfliche 2Bctt \u berfed)ten.

Oft einmal in ber £>auptfad)e nadjgewiefen, baß ber S3orfteöungS unb ObeenFreiS,

innerhalb beffen ber ßpheferbrtef ftd) bewegt, Fein wefentltd) gnofttfd)cr, fonbern ein ben

übrigen paulinifd)en Briefen in ber ^auptfad)e berwanbter ift, fo Fönnen aud) bie fprach 5

lid)en (SigenthümlichFeiten beS SriefS nid)t mehr gegen ben paulintfd)cn Urfprung allm

fchwer inS ©ewidjt fallen. 3m allgemeinen ift ber 53rief unftretttg mit einer gewiffen

9?ad)taffigFcit, in brängenber Crile gefchrieben. 2luf ben ^3eriobenbau unb bie Strenge

beS 3ufammeiu)an03 ift weniger Sorgfalt als in ben übrigen paulinifchen Senbfdjreiben

berwanbt; bie Säge ftnb mel)r als fonft ins breite ge|ogcn, bisweilen gerabeju fd)lcppcnb.
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Sin ftalfariuö „^be jcbod^ aller ©ahrfchcinlidjfeit nadj bem ©til mcf)r Aufmerffamteit

gefdjenft unb nid}t fo auffaflcnbc «Spuren ber (Silfcrtigfeit in bcr (Schreibart $urücf;

gctaffcn haben. 2Bqö einzelne (früher erwähnte) Auffälligfeiten betrifft, fo tonnen fie ba«

©efammtergebnif? nid)t änbern. „Apoftel unb Propheten" finb autf) 1 Äor. 12, is alö

grunblegcnb für bie ©emeinbe oorauögcfcfct. Die Art, wie ber ©taube (Gprj. 2,s) alö Urfadjc

beö $eilö crmäfjnt ijt, ftet)t Weber mit bem @cbanfen.$ufammenr)ang nod) ber paulinifd)en

ffiedjtfcrtigungölcfjre in 333ibcrfprudt). Daö fragliche Gitat (Spt). 5, s) ift nidtjt anftö&iger alö

bie Äunfiftütfe rabbinifeher Belegung @al. 4,24 fg.; 1 Äor. 10,4. Cl)ne ^weifet

fdt)toebt aud) fo immer nod) ein rätljfelljafteö Dämmerlicht über bem Briefe. Allein finbet

baö 9?ätf)fcl in ber Annahme einer tenbenjiäfen ßompofition in ber ÜWitte beö 2. Oafnl).

eine befriebigenbe £öfung? Die Bermutluing, mit biefer (Sompofition fei bie Aufhebung

unb Ausgleichung beö bamalö nodj bcftetjciiben ©cgenfafceö ^mifc^en 3ubend)riftcn unb

#eibenä)riften überhaupt bewerft worben, hat fdjon beöhalb feinen regten Boben, weil ber

©rief eine 3cid)nung principieH fo fetjarf gcfd)icbener Parteien, roie fie im 2. Oa^rt). bor-

t}anben waren, nid)t enthält unb aud) feine beftimmtern Sege für eine Bereinigung ber-

felbcn anzugeben berfudjt. r t)at überhaupt nicht bie Qt)rifien in it}rer ©efammtheit,

fonbern bie 2D?itglicber einer befrimmten ©emeinbe im Auge, unb wenbet fid) bor.uigö*

roeife an ir)re hetbendjnftt. SWitglieber, wobei er (Äap. 2, n fg.) bie aufrichtige greube eine«

weitherzigen Subendjriften barüber bcrrätf), ba§ bie Zfyoxc beö ©otteöreiehö ftd) nunmcfjr

ber gefammten 9ttenfd)enmelt, Guben unb Reiben, geöffnet f)a&en. Sine neue Offenbarung

ift bcr 2flenfd)l)cit geworben, eine 2Beltfirdje burd) baö am 5?reu3 bergoffene Blut gegrünbet

(2, i6 fg.). tiefer ©ebaufc war neu ju ber £e\t beö Apoftelö 'ißautuö; in ber SDfitte

beö 2. Öat)rr). fonnte er Weber auf Urfprünglid)feit nod) 9?eur)cit met)r Anfprud) machen.

Unb moju hätte ber Berfaffer bie £älfte beö Briefö mit fittlichen Ermahnungen fpecieüfter

2trt angefüüt, wenn beffen Denbenj bie lebiglich aflgemeine einer Berföl)nung $wifd)en

ftreitig geworbenen principieHen tt)cotogifcf)cn ©egenfäfeen gewefen wäre?

Die $auptfhu)e gegen ben paultnifd>en Urfprung beö Briefö liegt in ber «Schwierig*

fett, benfelben alö ein SBerf beö Apoftelö ^auluö gefdjichtlich $u begreifen. 3U biefem

3wed ift eö nöthig, bie ?efer beö Briefö $u befHmmen. Stuf bie theitmeife Unfidjerheit

ber Seöart „in Gphcfuö" (ftap. 1, i) unb bie Bermuthung beö 2ftarcion geftüfct, fyabtn einige

(fo fd)on SRäbigcr, De christol. Paulina [Breölau 1852], (5. 48) benfetben ot)ne weitere« für

ein an bie ?aobiceer gerichteteö ©enbfchreibcn erflärt. Slflein, warum t)at ihn bie ftrd)t. Ueber

lieferung atö ein (Scnbfdjreiben an bie Sphefcr jur ©eltung gebracht, wenn er an bie £aobicecr

geridjtet war? 9Kan hat nun auch angenommen, er fei urfprünglich ein für mehrere

fleinafiat. ©emeinben beftimmteö Umtauffcfjrciben gewefen, unb gwar berjenige 93ricf,

auf wetd)en ber Slpoftct (Äol. 4, u) bie (5t)riftcn ju Äoloffä mit ber Slufforberung,

ba§ fie fid) benfclbcn jum Jcfcn beschaffen foflten, berwiefen fyabt (^lecf, a. a. O.,

6. 183). Semjufolge wäre ber (Spheferbricf namentlich foldjen fleinafiat. ©emeinben

^ugebacht gewefen, bie erft oor fur,em, unb $mar nicht burd) ^auluö fetbft, begrünbet

worben waren. jVür bie cpljefinifche ©emeinbe wäre er nicht beftimmt gewefen, fonbern nur

zufällig, bei ber Durchreife beö indjifuö burd) Sphefuö ((Sph- 6, 22), in bie |>änbc einjclncr

2Ritgtieber berfelbeu gelangt, bie eine
s
2lbfchrift babon genommen, in welchem Umftanb benn

aua) bie fird)l. Ueberlicferuug ihre Crrftärung fänbe (33leet, a. a. O., <3. 185).

jDicfe Scrmuthung fehmebt jeboch 9ünjlich in bcr Suft. Da0 ber 33rief an einen

Sbfluö oon ©emeinben gerichtet gewefen, ift in bcr Slbrcffc mit feinem 233ort angebeutet,

unb fcr)on beöhalb unmahrfcheinlid), weil fo fpecielle (Ermahnungen, bie auf beftimmten

2:i)atfachen fu§en (wie Gph.4,2s; 5,4.12 fg., is), unmöglich in einem allgemeinen 9iunbf<hreiben

ihre (Stelle fmben fonnten. 2Bar "bcr iörief für bie drphefer auöbrüdlich gar nicht be-

ftimmt, fo liegt auch Ju ocr Zunahme, ba§ SWitgtieber biefer ©emeinbe eine Slbfdjrift

babon genommen, nidjt bie geringflc Beranlaffung bor. Die firchl. Ueberlieferung läfet

überhaupt faum einen 3tt>eifel, bafi bcr SSrief wirflich an bie Sphefer gerichtet war, unb

cö fragt fid) nur, ob bei biefer Annahme an einer auörcid)enbcn Srflärung feineö all-

gemeinen Onfjaltö beqmeifctt werben müffe?

(Sö feheint unö bieö feineöwegö bcr ftatt. Die Allgemeinheit feineö Onha^ finbet

ihre Srflärung in Äap. 6, 21. 22. Der Apoftet hatte ben Brief, nebft ben Briefen an bie

Äotoffer unb ^h^cmon f feiuem ©ehülfen DhchifuÖ jur Söeforgung auf bie Steife nach

Äteinaften mitgegeben. AUcÖ SBichtigerc, Gingehcnberc, waö belicaterer Statur war unb
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fdwneube mdfät erforberte, in«befonbere ade« $erfbnlid)e, foütc Südutu« münblid) au««

rieten. £>er flpofict hatte tfjm in bicfcr ©ejtctjung ohne £m\\t\ genaue Onftructioncn

erteilt unb bie (Sphefcr (Aap. 6, 21 fg.) an i(m oerwiefen. 5lu« bicfcr Sinnahme wirb in«-

befonbere aud) ba« $tf)Un öon ©rüfjcn, ber Dielen perjönlid)cn SSerbinbungcn be« Hpoftcl«

mit epheftnifdjen (JTJriflen ungeachtet, begreiflich, $luf ber anbern Seite erhalt babei aud) bic

Sd)ärfe einzelner Ermahnungen, bte lebhafte £f)eilnahmc, roeldje ber SBrieffteücr ben @e=

meinbeangelegcnheiten mibmet, bie Snnigfeit be« Sluöbrud« (üap. 5, 1), ber SBunjd), bafe bie

£efer fürbittenb feiner Reiben gebenfen (Siap. 6, 19), bic ^xeube über bie erhaltenen guten Waty
richten öon bem gebeihlidjen ättfianb ber ©emeinbe ($ap. 1 , 15 ein genügenbe« £id)t. 2)afc

ber Skrfaffer öon biefem 3uftanb *n feiner ©cfangcnfd)aft „bernahm", berbictet feine«-

weg«, ba§ er früher in ber ©emeinbe mirfte. 3>er 3weifcl (^aP- 3, 2 fg.), ob bie 2cfer wol

öon feinem IjcibcnapoftoIifct)cn 33eruf $enntni§ h attcn ' *ft augcnfdjeinlid) nicht ernjitid),

fonbern ironifd) gemeint, fowie auch (^ QP- 4 >
21 ) ber3wcifel, ob bic£cfcr wirflid) einen guten

djriftl. Unterrid)t genoffen, (nadj ber 2lnerfennung Äap. 1, 15 fg.) nur eine ironifche ^Deutung

3utä§t. Solche, einen ücrhütltcn Jabel in fid) fd)lie§cnbc Söcmerfungen wären in einem

llmlauffchreibcn an unbefannte ?efer faum am ^lafce, fiub c« aber burdjau« in einem

Schreiben an gro§cntheil« Scfannte. 3!)a§ ber 9lpoftcl in einem Senbfd)reiben an bie

ephefinifd)C Öemeinbe ben $crn berfetben al« au« £cibcnd)riftcn beftchenb üorau«fc{jt, ift ben

Wadjridjtcn ber Hpofklgefd)id)tc (Äap. 19, 1 fg.) jufolge, jmar einigermaßen überrafchenb; aflein

aud) biefc 9?ad)rid)tcn beuten an, baß bie ©emeinbe grofscntheil« au« §eibend)riften beftanb

(2tpg. 19, 10. n), unb ber in ber ?lpoftclgcfchid)tc erzählte 2lufftanb öon feiten ber ©erfertiger

öon &rtcmi«tempcld)en gegen <ßau!u6 ift ein bcutlidjer SBemci« für bie ausgebreitete

27JiffionSthätigfcit be« Slpoftel« unter ben ephcfinifd)cn Reiben (tfap. 19,23 fg.). dagegen leuchtet

au« ber Xenbcnj ber 2ipoftelgcfd)iehte im allgemeinen ein, wc«halb fie ben Slpoftel, obwol

fic feine (Sonflicte mit beut officieflen 3ubentf)um nid)t terfduocigt (2lpg. 19, o fg.), boch mög*

Ud)fi feinen 2Birfung«frci« unter ben 3uben fudjen läfjt. 2Bäre übrigen« unter ber

(£d)ute be« Xnrannu« (Slpg. 19, 9) eine f)eibnifehe Sophificnfdjule ju üerfichen, wa« jcbeufall«

ba« äßat)rfcr)einltd)crc ift (gegen Sitringa, De synagoga vetere [ftranefer 1696], g>, 137),

fo wäre bamit ba« Uebcrgcwidjt be« beibenc^rifU. Clement« in ber ©emeinbe ju Grpfjefuö

bitrd) bic 9iadjrid)ten ber HpoftctgcfRichte befräftigt.

Unter biefen Umftänbcn l)abm wir nur nod) 93cranlaffung unb Onljalt be« 33rtef«

naher in« Sluge ju faffen unb über Ort unb 3"* fcincr ^bfaffung ©enauere« feftju»

ftetlen. 2)ie äutjere SJcranlaffung 31t bcmfelben bot bic 9ieife be« 2:nd)ifuö nach Äoloffä

unb ßphefuö bar, unb bie Spuren eilfertiger Schanblung, welche unfer ©rief wahrnehmen

läßt, finben in ber unücrfd)ieblichen 2lbreife biefc« Senbbotcn au«rcid)cnbc Grflärung.

Äurj juoor hötte übrigen« ber $lpoftet 9iachrtd)tcn über ben 3uPanD 0^ ©emeinbe

erhalten, wcld)e, tro^ ihre« im ganjen befriebigenben Onhalt«, bod) ben .^auptbeweggrunb

$ur Slbfaffung be« Scnbfchreibcn« gebilbet ^aUn lnüffcn. 9Öorin biefelben beftanben,

wiffen wir natürlich ^Ät genauer. Om allgemeinen fd)cint e« ber ©emeinbe an

bem rechten ©eift ber Sinigfeit gemangelt, unb bicfcr Üftangel feinen ©runb r)aupt=

fachlich in einer Abneigung ber ^)eibend)riften gegen bie Oubeuchriftcn geljabt ju haben

((5ph- 4, 1 fg.; 2, 11 fg.). $>iefc Abneigung war oemutthüd) heröorgerufcn burd) ben ^od)*

muth, mit welchem bie öormaligcn -3uben auf bie oormaligen Reiben in ber ©emeinbe

al« „Unbefdmittene" noch iwmcr herabfahen (Sph- 2, 11); aber nicht 311 teugnenbe fajwere fttt=

lid)e gel)ler ber £etoend)riffrn (ßph- 4, 25 fg.; 5,3 fg.) hatten ben Oubenchriften geredjten

©runb ju Sefchwcrbcn gegen jene gegeben. $>er eigentliche ßwtd be« S3rief« war bem=

nach, ^K &*tbenehriften in ber ©emeinbe nor fittlidjcn 33erirrungen 31t warnen, ftc in

©qiehung auf ihr 5Berhältni§ ju ben Oubcnchriften 3U beruhigen, beibe 2;hc^c 3ur ^m
tracht ju ermahnen unb ben ^rieben unter ihnen mieberherjufteHen. Slnftatt bie« auf bem

2öege be« blofen 3"fPr«^s 3" thun, jetgt ber Slpoftel öon einem hb'hcrn Stanbpunft

au«, bafe ber @egenfa^ 3Wifcf)en Oubentfjum unb ^eibenthum, ber bie 2Wenfd)heit früher

gefpalten unb ihre Einigung uerhinbert hatte, in ber ^erfon ^^rifti feine Sluflöfung unb

3u«gteid)ung gefunben tjat, unb ^war bc«halb, weil dhnflu« feiner cinjigartigen per

fönlichen Sürbe jufolge überhaupt ber fdjleehthin (Erhabene ift, h 0(h u& cv a^cn ©egen^

fä^en ftcht unb ba« an \id) Unöcreiubarfle in feiner ^?crfon ju öcreinigen öermag. (Sben^

barum fott jebe @emeinbe (Gpr)- 2, 21), alfo aud) bie epljcfinifdjc, eine (Erfüllung be« göttlichen

SBettjwerf«, eine Offenbarun9«ftätte be« ewigen ^rieben«, ein in ftd) wohlgeglicberter
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£eib, ein funfh-eidjer harmonifdjer gciftigcr ©au fein, in betn fidj, oermöge be« einigenben

unb jufammenhaltenbcn ©eifte« (Sljriftt, alle X^eUe auf« fd)ÖnfU an* unb inetnanber»

fdjliefccn (<5pf). 2, 20 fg.; 4, 10 fg.). 2Beil ober ber SlpofUl oon ber ©eftimmung ber djriftt.

©emeinbe jur ftttlidjen Grinheit fo fep überzeugt ift, fo jief)t er oon tytx au« aud) einen

<Bd)lu% auf ba« ©ebürfnifc einer geifttgen Gin^eit berfelben. Die ?iebe führt näralid)

audj nir (Sinljeit ber ©rfenntnifc unb be« ©tauben« ((Epfj- 3, 17 fg.; 4, 13). Unb ber ©eift

licbeöofler Sintradjt fotl ftd) nidjt nur im gcfammten ©emeinbelcben, fonbern aud) in

allen ©efonberheiten , namentlich be« gotte«bienfttid)en unb be« Familienleben«, äußern

(dpi}, 5, 18—6, 9). Die ©emeinbe $u Spfjefu« mar bamal« burd) 3rrlel)rer augenblitflüf) nid)t

gefäfjrbet; allein ber Slpoftel ift md)t ofme ©eforgniffe für bie jjpfattdjt, unb ermahnt be«*

halb am <Sc^tu§ jur 2Bad)famfctt unb jur Äampfbereitfdjaft, inbcm er jeigt, meiere SBaffen

mirflid) ben Sieg oerbürgen ((Jph- 6, 11 fg.).

Dafür, baß ber ©rief gegen ba« önbe ber i'aufbafm be« Slpoftel« berfaßt ifi, legt

nid)t nur bie au«gebilbcte GfnHftoIogie beffelbcn ein 3eugniß ab, fonbern inöbefonbere

aud) ber große 9?ad)brucf, ben er auf georbnete ©emeinbeoerhältniffe legt. Der freie paulinifdje

Stanbpunft hatte anfänglid) 3U 2Hi«bilbungen unb Unorbnungen in ben neugefhfteten ®e=

meinben geführt. 3n £f)cffalonidj, $orintf) unb SRom maren Unruhen unb (Spaltungen (bie

Sdj»ärmer in Xfjejfalonicf), bie Parteien in Äorinnj, bie Starfen unb bie Sd)mad)cn in 9tom)

entftanben. Auf ber $ör)e feine« tfeben«, in ber Stille be« $erfer«, nad) fo bieten faittem Cn:*

fahrungen hatte <ßaulu« ben SBertt) fefier ©emeinjd)afteorbnungen fd)ä£en gelernt, unb biefe

ben epijeftnifdjcn (J^riflen in feinem Senbfdjreiben auf« nad)brücftid)fte empfohlen.

Darüber, baß baffelbe au« ber @efangenfd)aft gefdjriebcn ifr, fann (nad) $ap. 3, 1. is;

4, 1; 6,20) fein 3roeifet fe 'n - Streitig
»ft nur, ob ber Apoftet, al« er e« oerfaßte, in

diom ober in (£äfarea gefangen faß? 9?ad) ber herfömmlidjen Annahme märe ber ©rief

au« ber ©efangenfdjaft in 9?om gefcfjrteben. Die altfirdjl. Ueberlieferung ^egte für bie

röm. ©efangenfdjaft be« Apoftel« ein leiajt begreifliche« ©orurtljeil. (Seit Daoib Sdjulj

(in ben „Stubien unb flritifen", Oafjrg. 1829, S. 612 fg.) f)at aber eine 9eeif>e oon $orfd)ern

(8d)necfenburger, Sd)Ott, SMggev«, 3:r)ierfcf), SReuß, SKeher) ftd) für Gäfarea entfRieben.

3n ©unflen ber röm. ©efangenfdjaft mirb inöbefonbere 2 Jim. 4,12, tuonad) ind)ifu«

ebenfafl« oon <ßaulu« nad) Spljefu« gefanbt mirb, geltenb gemadjt. Allein, ganj ab»

gefefjen oon ber na^ unferer &nftd)t fafl jmeifellofen Uneä)t^eit be« 2. $imotf)eu«brief«

(f. ^Japoralbriefe), ftnb bie 33erljältniffe, in benen ber Slpofhl natt) ber ©c^ilberung jene«

Örief« fid^ befinbet, ganj anbere al« biejenigen, meld)e au« bem (Spljeferbrief fid) ergeben

(ogl. 2 Xim. 4, s fg. mit (£pf). 6, 19 fg.), unb ber £nd)ifu« be« 2. Ximott)euebrief« fd)eint

oon beffen 93erfaffer lebiglid) bem Spljeferbrief entnommen 31t fein. Ueberbie« fe^en bie

SJert^eibtger ber Grdjtfjcit bc« 2. Üimot^eu«brief« ftd) jur Slnna^me einer jmeiten röm.

©efangenfdmft genötigt, au« melier jener ©rief hervorgegangen fein folJ; unfern ©rief

mit bem ©rief an bie Äoloffer unb ben ^ilenton in bie fo problematifche jmeitc röm.

©efangenfd)aft be« 21poflelö ju oerlegen, märe ein grunblofer ®eroaltfirci4 Merbing«

befanb ftd^ Jimotheu« (ML 1,1) mit bem ?lpoftcl gegen ba« (Snbe feiner ©efangenf^aft

in 9?om; marum aber foH berfelbe ntc^t aud) in Gäfarea auf längere ober fürjere %at
bie ©efangenfajaft be« Slpojtel« geteilt fyabm fönnen? ©inb boa) bie 9?adjri^ten ber

Slpoffclgefdjidjte gerabe in biefer ©ejie^ung befonber« fragmentarife^ unb bürftig. Oeben-

fad« mürbe ^Jaulu« 3U Säfarea nidjt in firenger $)aft gehalten unb mar nid)t ge^inbert,

©efu(^e oon Angehörigen unb ^reunben anjunehmen ( 2lpg. 24 , 23). 9?adj Äol. 4, 10;

^hit- 24 mar fein früherer 9?eifebegleiter, Ariftar4 nir 3eit ber «bfaffung unfer« ©rief«

mit i^rn gefangen. 2Benn biefer jebod) (Apg. 27,2) ben Apojtel auf ber Stteife oon

(^äfarea nad) $?om begleitet ffattt unb fd)on früher in beffen Umgebung getoefen mar

(2lpg. 19,2&; 20,4; 27,2), fo folgt Oon hier au« faft mit 9?othmenbigfeit, ba§ berfelbe

fdjon in (läfarea bie ©efangenfdjaft bc« ?lpoftel« getheilt hat- Die ©emerfung, ba§, roa«

in unferm ©rief oon ber SBirffamfeit be« Apoftel« jur Verbreitung be« (Soangelium«

gefagt merbe, mit bem im ^hiftppertrief (Äap. 1, 12—u) in berfelben 9fi$tung ©efagten ooO^

fommen übereinftimme unb fomit oorjugömeife auf bie röm. ©cfangcnfd)aft paffe (£arlc§,

„Kommentar über ben ©rief $auli an bie epherter" [2. 3lufl., Stuttgart 1858],

<5. LXV), ifl ohne alle« ©emid)t; benn au« beiben Stellen geht nur h^or,
bafe ber 5lpoftel beibc male in ber ©erfünbigung be« Soangelium« ni^t gehmbert

mar. Jpiergu maren aber bie Umftänbc in (iäfarea no^ günftiger al« in SRora. Om
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übrigen finben im <Pt)ilipperbrief (Stap. 1, 20 fg.; 2, 11 fg.; 3, 10 fg., 20 fg.) ftd) ernfttid)e

Sobeöafmungen, Weldje im (Sp^«fcrbricf gän^Iic^ fehlen.

Slutjer ber altfjcrföntmlidjen fird)l. Ucberliefernng ergibt fid) au« unferm ©rief felbft

fein einiger Slntjalt«punft für beffen Hbfaffung in ber röm. ©efangenfdwft. %üx bie

Slbfaffnng in Gtäfarea bagegen liegen beftimmte Hnbeutungen oor. 3ur 3"* Dcr ^&r«fc

be« £nd)ifu« befanb fid) in ber Umgebung be« Slpoftel« ein feinem djriftl. #errn, TOle-

mon in Äoloffä, entlaufener l)eibnifd)er Sflaoe, Dneftmu«. tiefer mar oon bem gefan^

genen 3?autu« jum £f)riftcntt)um bcfet)rt worben (<ßt)il. 10), unb mürbe jefct burd) £öd)ifu«

feinem $errn mit einem Crmpfet)lung«fd)reiben ^urüdgefanbt. 9?un ift e« aber feine«weg«

roar)rfer)einIic^, ba§ ber oon Stfcifcmitteln entblößte §lüd)tling oon Äoloffä au« bie weite

9?eife nad) ber entlegenen Seltftabt unternommen fjabe
;
Eäfarea lag ert)cblid) niü)er unb

»oar Diel leichter 3ugänglid). &at} in Moni bie ^olijei (unter bem Scepter 9?ero'«) um
gefä&rtidjcr gemefen fei al« in Gäfarea, mie SBiefeter annimmt, miTb, jumal in ber 9?äl>e

eine« fd)arf bemalten ©taat«gefangenen, mie $aulu« war, faum im Ernft behauptet

werben wollen. 3n«befonbere Sin Umftanb wiegt nod) ju ©unften oon Eäfarea. SEBare

$om ber &u«gang$punft für bie 9?eife be« Xndjifu« nad) ftleinafien gewefen, fo würbe

er 3uerft in Epljefu« eingetroffen unb oon bort nad) Äoloffa' weiter gereift fein. 2)a nun

aber Dneftmu« im Spt)eferbrief (#ap. 6, 21) nid)t metjr al« SReifebegletter be« £ttd)iht« öor-

au«gefefct ift, wät)renb er im Rolofferbrief (Aap. 4, 9) ben SMoffern 311 freunblidjcr $ufnat)me

empfohlen wirb, fo fd)lie§en wir t)ierau« mit ©ruttb, bat} Xt)C^ifu« juerft in Äoloffä

eintraf, ben Oneftmu« bort bei ^fnlemon gurüdliet} unb oon ba feine SRetfe nad) Crp^efu«

fortfefcte. Ueberljaupt liegt bie ©ermutt)ung nafje, ^ßaulu« t)abe junädjft nur an bie #0-

loffer (unb ben %M)ilemon) ju ^reiben beabftd)tigt ; barum ift aud) ofme 3roe^M Der

Äolofferbrief juerft mit aröfeerer (Sorgfalt ausgeführt, unb im gemiffen Sinn bie Cuelle

für ben ßp^eferbrief geworben. 2ttöglid)ermeifc t)at ftd) £t)d)ifu« erft furj Oor feinem

Abgang entfdlloffen , feine pfeife bi« nad) Ept)efu« au«3ubefjnen. Sud) in ben SBorten

(ßpl). 6,21) „bamit aud) it)r wiffet, wie c« um mid) ftet)t", liegt eine Snbeutung, bat}

bie Äoloffer oor ben Spljefern burd) £nd)ifu« münblidje sJ?ad)ridjten über ba« Söcftnbcn

bed <ßaulu« erhalten t)atten. ©on Eäfarea au« führte ber 2Beg ben £nd)ifu« juerfi nad)

Soloffä unb erft oon ba nad) Spfjefu«. On Eäfarea f)offte ^Jaulu« mit 9?ed)t auf bal-

bige Befreiung, wc«t)alb er aud) ben ^?t)ilemon um SJefkUung einer Verberge in Äoloffä

erfud)te (f t)il. 22; ?lpg. 2G, 31 fg.). 9?ur oon Gafarea au« ift nad) feiner Befreiung
eine Steife burd) bie fleinaftatifdjen, feiner SRidjtung angefjbrigcn ©emeinben wa^rfdjeinlid) ; oon
Äom au« beabftdjtigtc er oie!met)r, fid) nad) bem äutjerften SBeftcn 311 begeben (ftöm.

15, 24), r)8d)ften« oorfjer nod) einen furjen SSefud) in ben gried). 9)?iffion3ftationen abju-

ftatten (^t)il. 2, 24). Xa« llebergewid)t ber ©rünbe entfd)eibet fomit für bie Sbfaffung

nnfer« ©rief« wä'fjrenb ber (i'cfangenfdjaft 3U Safarea; fie fällt nid)t ganj in bie erfte

3eit, aber aud) nid)t gan3 an ba« Gnbe berfelben, in ba« 3at)r 60 ober 61.

3n Serreff ber Literatur finb, atitjer ben „?el)rbüd)em ber Einleitung in« 9?eue

leftament" unb ben fdjon erwähnten Söerfen oon £arlet} unb Sleef, t)auptfäd)lid) noa) ju ocr=

gleid)en 2J?attt)ie«, „Grrflärung be« ©riefe« ^5auli an bie <£pt)efer" (®reif«walb 1834), Mürfert,

„$er 93rief ^Jauli an bie ßpt)efer" (£eip3ig 1834), 9)Zener, ,,Äritifd)=eregetifd)e« ^anbbud) über

ben ©rief an bie Ctpfjefer" (4. 2lufl., Böttingen 1867), unb mein Kommentar „Xie ©riefe an
bie (5»t)efer, ^^ilipper, Äoloffcr" in ?ange'« „5:t)eologifd)^omilctifd)em ©ibelwerf", ©b. IX
(1. «ufl., ©ielefelb 1862; 2. Hufl., 1867). ®d)en!el.

(v^ljcfiKv in djriftl. j&tlten bie Metropole ber proconfularifd)en ^rooinj Slften, oon
alter« t)er bie ^>auptftabt -3onien«, lag am ftlufj hantier, nid)t weit oon ber Heinafiat,

ftüfte be« 3legäifd)en SKeerc« ber Onfel Santo« gegenüber. $)er Äanfter fud)t ftd) 3Wi^

fa)en ben fteil abfatlenbcn ^örjenjügen ber ®atlefifd)en ©erge unb ben nörblid)en Hu«
läufem be« ^ahöa«gebirge« feinen SBeg ^um nat)en 2)?eer, unb erweitert, nad)bcm er

biefen ©ebirgöpat} t)tnter ftd) gelaffen, fein 3:t)al 3U einer (Sbene, bie au« angefd)wemmtem
?anb entftanben ift; einjelne felfige $)ügel ragen au« biefer Ebene Ijeroor unb legen nod)

forte ä^^t} Dafür ab, bat} aHmäfjlia) burd) bie Hnfdjwemmungen be« Äanfter einige

Heine Onfeln bem SD?eer abgerungen unb mit bem faftlanb oerbunben ftnb. 3m Horben
wirb biefe Ebene burd) bie ©aUeftfdjen ©erge, bie jum ?legäifd)en 3Keer t)infrreid)en, im
Silben burd) oorgefd)obcne f>öt)en be« ^ßafttja« begrenzt; jwei berfelben, ber t)ot)e unb
fteile ^oreffu« unb norböfttid) neben it)m ^rion, ber burd) ein enge« unb tiefe« $t)al
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bom tforeffuS getrennt ift, in fafi runber ftorm aus ber (Sbene fidj ergebt unb am ©tpfet

in jtoei Spifcen emporjteigt, Hegen etwa in ber 9flitte btefer Sorberge beS ^ßaftbaS; ber

meftlidjfte 3U9 berfelben, SolmiffuS, bitbet gteidjfam einen 3)amm jwifdjen ber (Sbene

unb bem 9J?eer; cnblid) finbet fid) audj im Often ein Serg, ber frei auS ber (Sbene

emporfteigt, \max niebriger als bie übrigen, aber baburdj ausgezeichnet, baß ein türfifdjeS CSoftcü

[eine Spifce frönt unb an feinem füblidjen Slbfyang ein türfifdjcS 3)orf, SljaSluF, gelegen ift.

ÜfjeilS in biefer Gbene, tljcilS an ben Hbfjängen beS ÄorcffuS unb fpäter aud) beS

$rion, würbe eine neue ©tobt bon ionifd)en unb anbern gried). 3lnfieblern gegrünbet, wcldjc

unter ber ftüljrung beS 5lnbrofluS, eine« Sof)neS beS atl)enienfifd)cn ÄönigS ÄobruS, bie

altern Scwofyner biefcS ?anbfirid)S, ?nbier, tarier unb ^ßelaSger, etwa gegen Crnbe bcö

11. Oafjrl). o. Qi)x. befiegt Ratten. Die gried). Slnfbmmlinge Ratten Ijicr bei ben ^JelaS*

gern ben (£ultuS ber ©öttin UpiS gefunben, ber in ber 9?ö|e beS Stoffe «n $eiligtfjum

gemeint mar, ber Stamm einer Ulme ober Sudje, meiner in einer $öf)lung baS Silb

ber ©öttin borg. SiefcS Stlb mar ein rob, bearbeitete« Stüdf (icbernfwta ober SBein^

rebe, baS in SDJumiengeftalt nur Äopf, $änbe unb biele Srüftc jeigte, aber für ganj

befonberS fjeilig galt, ba cS bom £>immel herabgefallen fein foHte (2lpg. 19, 35). 2)ic

pelaSgifdje ©öttin UpiS foH bie Jooster beS UpiS, ber (Srbe, unb ber ©lauce fein, einer

©öttin, bie, wo nur immer (Spuren bon iljr in ber SDfbtfjoIogie ber ©rieben auftauten,

mit bem 9JZeer unb bem SBaffer jufammenfjängt. 2>ic Jooster bereinigt aber folgerichtig

bie 9?atur oon Sater unb 2tfuttcr in fid), unb fo begießt fict) ber (EultuS ber UpiS auf

Grbe unb Söaffer in iljrer Serbinbung, wie fte in Quellen, Sümpfen unb Seen erfcfjeint,

entfpredjcnb bem Crt feines ^eiligtljumS im Sumpf am Ufer beS Äabfter unb bem

Silb ber ©bttin mit feinen bieten Srüften, bie in leidjt berftänblidjcr Stombolif Quellen

bejcidjncn. 35enfelben ©runbgebanfen, bie Serbinbung bon (Srbe unb SBaffer in Quellen,

Seen, Sümpfen, feiert aud) ber gried). dultuS ber HrtemiS ober ÜDiana (f. b.) ; eS lag alfo

nalje, baß bie gried). Slnfiebler it)re 2)iana an bie Stelle ber UpiS treten ließen unb nad)

einem Seinamen biefer (Göttin, (5ör)cfia, bie Sd)icßcnbe (entweber bon ben Straelen beS

SftonbeS, ber ein Attribut £iana'S ift, ober bon ben ©cfd)offen Sttana'S als Oägcrin

3U bcrfleljcn), iljre Stabt (SpfjcfuS nannten.

Seine gcograpljifdjc £age unb ber ©eift feiner Sebölferung roiefen öpljcfuS bon

jefyer auf ben ^anbel f)in; unb jioar bermittelte eö ben $erfef)r mit bem Söinnenlanb,

baö bon ep^efuö auö auf jroei Segen leinet 3U erreichen mar. $ie epb,eftn. ^änbler

3ogen entmeber füböftücr) jmifa^en ben Sergen Horcffu« unb ^5rion ^inburtt^ unb burd)

bie ©cbirgöpäffe jroifa^en ^aftnaö unb Sfjorar nae^ SKagnefia in baö Zf)al beö 3Wäanber,

baö ifmen naa^ Öflen einen offenen 2Beg bot, auf bem man über bie Stäbtc Grades,

^aobicea, 3lpamea, bura) ^^faonien unb Happabocien ^inburdj bis ju ben Ufern beft

(Sup^rat gelangen fonntc; ober fte toanbten fta^ uorböfttia^ bura^ bie Grbenc beS ^anf^erS

unb bie (Sngpäffe be« 2:moluS nad^ SaTbeS, bon mo au« ihnen ber 2öcg bura^ ba«

2^at bcS |)ermuS bi« ^^rbgien offen lag. Unb ma« bon Stt^ä^cn unb Crrjeugniffen

2lfienö in Gp^efuS aufgeftapelt njurbc, baS ging in baö 9)?uttcrlanb ber gried^. dolonic,

beffen Sd)iffe in 3toci «Ipäfen ftdjere Slufna^me fanben ; ber eine, 5ßanormuö ge^ciOcn, eine

S3ua^t ber Secfüfle, liegt rocfUid) bon ber Stabt; ber anbere befpütte bie 9?orbfeite bon

(£pl)cfu$ unb mürbe bon bem burd) Ausgrabungen erweiterten Sanfter gebilbet; er war

ber Xkna geheiligt, bereu Tempel an bcmfelben lag; b,eutc ift er berfanbet unb in einen großen

Sumpf oerroanbelt; burd) ben ftlufe fianben ehemals beibe ^äfen miteinanber in Serbinbung.

Stt)on in ben frü^ejtcn 3c itcn braute biefer auSgcbefmtc ^anbcl, ben bie junge

(Kolonie fofort begann, fowie fie in glücflidjen kämpfen mit i^ren 9?adjbarn il)r ©ebiet

erweitert unb burd) Serträge mit benfelben ir)rc Stabt bebölfert ^atte, einen bebeutenben

föcidjtfjum nad) @pl)cfuS; unb wie wcdjfclnb ftd) aua^ bic politifc^e Sage ber Stabt im

£aufc ber 3a()rljunbertc gcftalten mod)te (furje 3«träume ber ^rei^eit we^felten für bie^

felbe mit ber Sotmäßigfcit unter cinljcimifdjen Abrannen, unter Ibbifrfjcr, bann perf. äto'mfr

l)errfa)aft, unter atb,enicnftfd)cr ober fpartanifdjer Hegemonie, unter ber $errfd)aft ber

Werfer, beS großen Slleranbcr unb feiner
sJ2ad)fotger, 3ulefct ber Könige bon ^jergamuS,

bis CrpljcfuS im 3. 41 b. dljr. bauernb bem 9iömifd)en 9?eidj cinbcrleibt mürbe), immer

blieb (Spljefuö bie angefe^enfte Stabt SorbcrafienS mit einem Ungeheuern Srcmbenberfcljr,

ein 9)?ittclpunlt antifer Gultur, ber alle 9Ccijc fiellenifc^er Silbung in SBiffenf^aft

unb Äunft in fid) bereinigte, ber aber aud) an ben ©ebredjen beS griccb,. Gebens, bie
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(|itr nod} burdj ben übertriebenen 1'uruS Elften« gefteigert waren, [einen reiben Sin

tljeil ^otte.

3« bem ©lang unb fflutyn öon ©phefu« trug fein £)ianacultuö mit feinem al$

ein« ber ficben SÖunberwcrfe ber Alten ©elt gepriefeucn Tempel niajt wenig bei. Sin

ber (Stelle be$ alten Upi$ljei[igtf)imiä im Sumpf bc« Matoftcr ^artc fdwn Anbrofluä ber

Diana, ber Scrjufcgöttin oon Grpljefue, einen lempel erridjtct; biefer flcinc, im borifdjen Stil

erbaute Ücmpel genügte aber ber reid) geworbenen Stabt nidjt lange; fdjon feit bem

£nbe be« 7. 3ai)xf). hatte man angefangen, an bem ^lafc beS alten ^eiligt^umö ben

3umpf burdj Slbjugöfanälc in trorfeneö i'anb 31t oermanbeln unb bie ftunbamentc }«

einem großartigen Jcmpel 31t legen, ber ben ionifdjen ©aufiil mit feinen fdjlanfen Säulen jum

erjhn mal in einem clafftfdjen Snpu« JUT Xarfteflung braute. 3rocilmnbcrtunb3wan3tg

3at)re lang §atte mau an biefem SRcifkerwcrf ber Strcr-iteftur mit unermüMidjem

gearbeitet. $aö ganje Jcmpelgebäube öilbetc ein ^edjtccf, beffen ?änge 425 ftufe,
be^cn

Örcite 210 tfuft betrug. Auf jcfyn Stufen ftieg man ju ber SäulenfmUc empor, jocldje

auf allen öier Seiten ba3 cigcntlidje £)eiitgtt)um umgab. Sie würbe burd) 76 tauten

gebtlbet, bie ju jweien einanber gegenüberftanben, unb öon benen jebe eine £öb,e öon

60 fru) unb einen Xurdjmeffer oon 7y2 ftu& ^attc; gefertigt waren fte au« bem weifeen

Marmor be« ^rion. Da« Jpeiligthum, ebenfalls in ftorm eines 9?ccf|tecfö erbaut, güe-

bertc fid) bretfarf): in' ben SBortjof, in baä ^eilige mit ber Statue ber (Göttin, ba8 in

einer falben be« Xempel« eine Säulenhalle al« obern Storf trug, unb in ben £inter^

raunt. ßwif0)*" biefem unb bem ^eiligen befanben ftd) treppen, welefjc in bie obere

Säulenhalle unb gu bem 3>ad) bc« Stempel«, ba« au« (Scbernholj gefertigt war, empor

führten. S5ier Säulen, paarweife georbnet, ftanben außerbem ber 2\)i\v $um .^eiligen

gegenüber unb trugen ba« Xad) bc« S3orf)of«, unb jmei Säulen befanben fid) nod) in

ber Sd)lufjUnic be« £)intcrraum«. Außcrbem tntgen adjtjchn Heinere Säulen, ebenfalls

oon wei§em 9Warmor, in angemeffener Entfernung oon ben Scitcnwänben unb ber hinter
»anb be« ^eiligen, bie Dede beffelbeu unb wicbcrfjolten ftdj rh berfelben ©röfce unb ber

felben Crbnung in bein über beut .^eiligen befinblidjen Oberraum; enblid) flanb noch
eine einzelne Säule in ber Siefe be« ^eiligen Ritter bem $ilb ber ©öttiii. SBäljrenb bie

übrigen «Säulen au« glattem weißen Marmor gefertigt waren, trugen bie 36 Säulen be«
^eiligen unb be« Oberraum« ben Sd)mutf oon Söilbwcrf.

516er nid)t lange foUte fid) Gphefu« ber SSoflenbung feine« Xempel« freuen* in be
@eburt«nad)t Aleranber'« be« ©rofjen im 0. 355 jünbete $crofrratu«, um feinen s

)ian
*

auf bie 9?ad)mclt 51t bringen, in wa^nftnniger «erblenbung bae 9?ationa^eirtörnum s
3onier an. $a* %ad), baö @ebälf unb bie Seitenwänbe be« ^eiligen würben

1 ein dt 7
ber flammen; bennoa^ war ber Stäben nid)t fo gro§, ba§ bie (fp^efer nia^t fofort

1

"

frifdjem Wutl) bie Steber^erfteming be« Xempelö in Angriff genommen Ratten, ber q[q"-
jenber nod) aus ber dteftauvation §erüorging, al« er oorbem gewefen war. ->?amentriA
fa^einen bie mit Stlbwerf gefa^mürften Säuleu bcö ^eiligen unb beö Oberraum« erft ein
2Berf ber ^eflauratton gewefen ju fein, bie autt^ ben .^intenaum in ein ^eiligtbum ber
£efate Derwanbelte, beffen Xad) öon arf)t großen Säulen öon grüner garbe getraqcn
würbe (bie fid) jefct in ber Sop^ieufira^e in Äonfiantinopel befinben foüen; ogt. ©ubj
Ephesiaca [Berlin 1843J, S. 174), foba§ ber £empel, oon feinem erften Entwurf bie jur 530a=
cnbung feiner 9?eftauration baö ^eben«werf öon fteben SWei^ern, nad) feinem üofljltänbigen äu«=
bau im ganzen bcn Sdjnutcf öon 127 Säulen jeigte. $udj ba« innere beö Xempel«
£arg eine reiche ^üllc öon Statuen, SJotiötafeln , (Semälben unb fonfiigen Äofibarfeiten

unb nietjt btoe bie Sinfünfte feiner ja^lreidjeu ^riefterftt^aft würben in ben ©ewölben
beffelben aufbewahrt, aud) auemärtige Stäbtc öertrauten i^rc (Oelber bem geweiften Sd)ufe
be« Dianatempelä an.

Um. biefen präd)tigen Scmpel unb feinen Sultuß concentrirten fid) bie öffentlichen

^ntcreffen öon ßpfjcfue. 2Bie er am $)afen errichtet war, fo warb ber £anbcl ber Stabt
bem Sct)u^ ber iiana befohlen; aber auch Dae politifche t'cben öon (Iphefuö hing auf

ba« innigfie mit bem Gultu« ber 3)iana ^ufammen. 2ln ben (gpheften ober ^Irtemiften,

bem hotfjfien 5c|i ber cpheftnifcr)en ©öttin, jrrömte bie Söeöötfentng öon ganj Oonien in

Sphefu« 3ufammen unb beriet^ fia^, nachbem bie religiöfe fteier öoQcnbet, über ihre ge-

meinfamen Angelegenheiten. <£o würbe ber Eianentempcl nid)t bloö baö gemeinfame

^eiligtfmm ber flcinaftat. ÖJriec^en, auö biefen ^eflöerfammlungcn erwua)ö aud) ein 23unb
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ber Oonier, in brat (Spljefuö bcn ^rincipat erhielt. $>af)er rourbe ber ©tobt Cxpljefuö ber Bei-

name „bie erfie (Stobt oon &ften" jutfjcil, unb nott) in ben röm. 3c^cn würbe & gefefclidje

©eftimmung, baß jeber neuernannte ^roconful oon Elften m Skiffe in feine ^roohtj

einjietjen unb in (Spljefuö juerft an baö £anb fteigen mußte. Hud) baö (Sljrcnredjt bc«

WeoforatÖ (bie (Stnroofmcr oon (5pf)cfuÖ nannten ftdj vsoxdpoi [Neokoroi] ber $>iana,

unb iljre ©tabt trug, aud) auf SDfünjen, ben SBeinamen vewxopoi; (Slpg. 19, ssj), b. f). baß

9?edjt, £cmpel ju bauen, für bie (Srfjaltuna,, (Erneuerung unb $uöfd)mütfung berfelben 3U

fargen, unb fteftfeiern 3U Sljren ber ©ötter ober ber Äaifer ju ocranftalten, oerbanften

bie (Epf)efcr ifrrcm SJianatempcl; aber neben biefer gern getragenen ?aft brachte ber Icrapel

ber ©tabt nod) ben materiellen ©Ortzeit, baß fein rocit auögebefjnteö 2lfölred)t, ba*

aud) Oon ben Verfem, Slleranber bem ©roßen unb ben Römern geartet mürbe, nidjt

»enige ©erfolgte baju beftimmte, ftd) in (iptjefuö utebcrjulaffen ,
rooburd) namentlid) in

ben frühem ßeiten bie 39cüölferung ber ©tabt rafd) jtmaljm.

3n biefeö Grpfjefuö fjatte "ißauluö bie erfte Shtnbe oon bem (Soangelium gebraut,

alö er am ©d)luß feiner jrociten 2)?ifftonöreife im 0. 53 oon Morintlj nad) Oemfalem

auf bem ©eeroege aurürffefjrte unb in ber £>auptfiabt ber ^roüins Elften eine furje iftaft

fyielt, bie er baju benufetc, in b'er ©nnagogc Gljrifhtm $11 oerfünbigen (Stög. 18, 19). $011

Erfolgen biefer mein; oorbereitenben SBirffamfeit bcö £eibcnapofielö in (Sprjcfuö mirb un«

nidjtö berietet; aber baö Seugniß 00n C£^riflo oerfiummtc roentgftenö Oon nun an nid)t

roieber an biefem ©ifc beö Seltüerfeljrö; benn Slquila unb ^riöcifla, ^auluö' forintfyifdjer

(#aftfreunb unb beffen 2öeib, Ratten ben SIpofrel nael) (Sprjcfuö begleitet unb blieben ba

felbfi jurürf, tfjätig für bie ©adjc CS^rifti (9föm. 16,3). ftür biefc gewannen fte ben

Apollo«, einen Ouben auö Slleranbrien, ber mit alcranbrinifdjcr tljeologifcfjer 93ilbung, 3?ereb

famfeit unb fdjlagfertiger ÜDialeftif eine burd) bie Äiunbe 00m Käufer unb feiner SKiffion

angeregte ©elmfudjt nad) bem balbigeu 9lnbrud) ber meffianifefjcn ^cit oerbanb, unb

gcrabc bamalö in ber epljefin. ©nnagoge feine llcberjcugungcn $u oerbreiten fttdjte. 3nbc§

Slpotloö (f. b.) blieb nittjt in (Epfjefuö, fonbern ging nad) ftorintt) (Slpg. 18,2* fg.), unb

fo machte bie (Srünbung einer erjrtftl. Öcmeinbe in Grpfjefuö erft roieber bebcutcnbcrc

$ortfd)ritte, alö ^aitluö auf feiner brüten 2ttiffionörcife ftd) über jtoei 3aljrc lang

(55—57) l)ier nieberlicß unb eine georbnetc Söirffamfeit begann. 3unäd)jt beerte er,

nad) bem 19. Kapitel ber 9lpoftclgcid)id)tc, baö über bcn Aufenthalt ^auli in dpfyefuö

auöfü^rlic^cu 5Beria*)t cvftattct, 3ol)annctfjünger (f. b.), bie, mie ÄpoUoß, nur oon bem 33or

läufer ^^rifti unb feiner Xaufe, uod) nid)t oon (i^rifio felbft ftunbe Ijatten, bann Oer

fudjte er fein £cit o^nc ßrfolg in ber ©onagoge bei ber Oubenfcfjaft, bie ftd) um bcö

£>anbel« miücn in groper ^Injaljl in ber v^auptftabt ©orberafienö nicbergelaffen fjatte, unb

begann jule(}t eine regelmäßige £eljrtf)ätig!cit in ber ©djule cincö gemiffen Xtjrannuö.

Diefe Ül)ättgfeit ^auli blieb nid)t ol)ne ^rua^t; unter Ouben unb (Mricdjen geroann er

(Styrifto eine große ßafyi oon Sefenncrn. On ber Zf)at müffen bie (Srfolge beö vipoftcW

imponirenb geroefen fein; benn nid)t bloö miöbraud)ten jüb. tauberer unb (Poeten (f. b.),

eine in SSorberaften nid)t fettene (Srfdjeinung, ben Warnen (grifft, bcn ^auluö oerfünbige,

alö magifdje SSefdjmörungöformcl, aud) eine große j&a\)l foldjer, bic in bem Ijcibnifdjen

©olföglauben i^r rcligiöfeö 93ebürfniß nidjt mcljr befriebigt gefunben unb beö^atb bie

magifdjen Äünfic gepflegt Ijatten, famen Oon it)rem ücrberblidjcu SBa^n jurücf unb Oer

brannten öffcntlidj i^rc 3aübcvbild)n. On (Jp^efuö bürfen foldje Vorgänge ntd)t be*

fremben, ba ftd) bie Pflege ber SWagie an bcn 5lrtcmiöcitltuö inüpfte. iöcfannt finb bie

epljcfinifdjen 3onberformeln ('E9^<JLa ypapipLaTa, Ephesia grammata), roeldje, auf Rapier
ober Pergament gefd)rieben, entmeber ^ergefagt ober alö ^Imulete getragen mürben, ©ie

maren Wadjbilbungen ber auf bie SBirffamfeit ©iana'ö begüglidjen, burd) Sonogramme
bezeichneten SBortc: SBaffer, (grbe, -3a^r, £id)t, ^infrerniß, ©onne, 2ßa^r^eit u. f. to.,

meldte in ben ©ürtet unb auf bie Süße beö ©btterbilbeö cingcfdjricbcn maren; i^re

Ijelfenbe Äraft galt für unmiberfte^lid), fobaß fte felbfi Äröfuö, fdjon auf bem ©djeiter

Raufen ftetjenb, anögefprodjen ^aben unb burd) fte gerettet fein foH.

Onbeß befdjränfte ber §lpoftel mä^renb biefeö langem Aufenthalte in (Spljcfu« feine
s
Urebigt fcineötoegö auf biefe ©tabt aUein; <5pf)efuÖ mar je^t für ^auluö, maö i^m biö

ba^in 5(nttod)ia geroefen roar unb fpäter SRom roerben foHte, ein bequem gelegener

SWittelpunft für eine roeitere SBirffamfett, bie ftd) auf bic ganjc ^rooinj Äften unb über
baö 3legäifd)e 2)ieer hinüber auf SWacebonien, ©ricdjenlanb unb Oflnrien erfireefte. 2>ie
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Stiftung ber ©emeinben, toeldje SDffb. l,u unb ftol 4,u ermähnt merben, rool meifl

burd) Sd)üler be« Wpoftel« unter leitenbcr Ginroirfung beffelben, mag wo^rfcfjeinUdj in

biefe 3eit fallen, daneben tief? ber Slpoftel aud) fein alte« 3lrbeit«felb in Stieinafien nid)t

au« ben klugen; auf feiner Stteife nad) @pl)efu« muß er bemerft Ijabeu, baß fein 3Berf
in ben galatifdjcn ©emeinbeu in (Mefafjr jianb bnrd) jubaiftifd)e Unitriebe üernidjtet ju merben

;

be«b,alb fud)te er batb nad) feiner Slnfunft burd) einen SJrief an bie galatifd)en GfnKften mit
aller Energie biefem SSerberben ju fteuern (f. (Materbrief). ?lud) ber forintljifdjen ©emeinbe
roenbete er Don Spljefu« au« auf« neue feine apoftoüfdjc §ürforgc $u. Obgleich bie ?lpofteü
gefd)id|tc öon einer foldjen SReifc nid)t« ermahnt, fo muß ber Slpoftel bod) bon (Spfjefuö
au« Äorintl) einmal befudjt Ijabeu, um fid) nad) bem (Srgeljen feiner bebeutenbfieu &c
meinbe auf europaifdjem 33oben untjufefjcit. SBenn bie ^afforalbriefe, bor aflem ber $rief
an Situ« unb ber 1. SBrief au Simotljeu«, für ed)t gelten bürften, ma« aber meftr al«
nur jtöeifctyaft ju fein fdjeint, fo märe %hulu* auf biefet Weite juerft nadj Üreta unb
bann nad) 5lorintl) gegangen; unjttjeifetyaft fdjeint aber nur ein borübergefyenber V( ltfeti

t

i)a(t in ber $auptflabt Sldjaja« (2 Äor. 12, u; 13, i; 1 ttor. 16, 7), bon mo %<aulu8

mal nod) Oflnrien (diöm. 15, 19) befudjtc unb burd) SWacebonien nadj @pl)efu« 3urürf»

fet)rtc. 3n Äorintl) f)atte $aulu« übrigen« ba« ©emcinbeleben fajon auf abfdjüfftgen

Sahnen gefunben, fobaß « nur mit SBetrübniß bon biefem ©efud) fpredjcn fann (2 tor.

2,1} 12,2i). Hl« er nad) Gptjefu« jurücfgefefjrt mar, fud)te er be«b,alb burd) ein

«Schreiben, ba« aber für un« Derloreu gegangen ift, bie ©cmeinbeDerljältniffe ju orbnen;

aber immer betrübenber (auteten bie 9Jadjrid)ten bon ftorintl), me«f)alb fid) ^>autu« ent

fdjloft, ntc^t bloß ben Dimotljeu« nad) 2ld)aja m fenben, er mi(l iljm aud) fclbft folgen,

um feine Slutorttä't in Jforintf) miebcrrjerjufieQen. (Sine Deputation ber forintt)ifd)cn (^emeinbe,

meiere ein Senbfdjret&en ocrfelben iiberbradjte , ba« fid) über allerlei Strettpunfte *Katl)

erbitten moflte, tjattc biefen Griirfdjluj? jur 9teife gebrad)t.
s#aulu« (f. b.) beantwortet in unferm

1. sBrief an bie itoriutljer, ben er ber Deputation mitgab, biefe« Senbfdjreiben, gefjt ein*

bringlidj unb ausführlich auf bie bortigen $*crl)ältniffe ein unb melbet, ba§ er um ^fingfien

fc? Oafjre« 57 bon (Spljcfu« abreifen unb burdj 2Wacebonicn nad) Movintij (f. b.) fommen null.

SBäfjrenb biefe Sorgen um bie ©emeinbe ^u Äorint^ ba« .Iperj
v
be« Äpoftel« bemegten,

machte bie Serbreitung be« Gbangeliumö in (Spljcfu«, nad) bem eigenen 3e«9«iÖ Ißauti,

bebeutenbe gortfajritte, wenn er Daneben and) flogen mu§, bof? bie 3^ ber ©egner bef-

felben nit^t gering fei (1 Slor. 16,»). 9Zamentlic^ brat^ ein Sluffianb ber ®olbfc§miebe,

meldje beti gcmiimbringcnben ^erfauf bon ftlbernen SRobeQen be« Dianatempcl« burd) bie

•ßrebigt be« Sbangelium« beeinträchtigt fa^en, gegen ben füfjncn ^perolb Oefu Gtyrifti au«,

iuer) bie jüb. geinbe bc« 'Jlpofiel« mögen bie @lut be« ^affe« nod) gefc^ürt ^abeu

(«pg. 19,33; 20,i9). Da« i'eben ^auli fc^eint emfllic^ bebro^t geworben ju fein

19, 30; SRbm. 16,4; 1 Äor. 15,32); bennoa) gelang c« ber Stabtobrigfeit, ben

2lufrut)r ju befd)mid)tigen, fobaß ^aulu« ungefä^rbet bi« jum ^rüt)ia^r 57 in (Spljefue

bermctlcn {ounte; bann brad) er auf nad) SRacebonien unb Äorintf).

Uebrigen« tonnte ^aulu« getroften SKut^c« (5pt)cfu« berlaffen; bie junge ©emeinbe

mar fefl begrünbet unb bie Pflege i^re« geifilid)cn ?eben«^ben treuen ^änben be« Dimo»

ttjeu« anbertraut. %ud) bei ber Slnnaljme ber llncd^t^eit ber Briefe an 3;imott)eu« barf

man biefen gefdjidjtlidjen llmftanb mol au« bcnfelben ergeben. %ubem müffen neben

Slquila unb ^ri«ciüa, unter beren $ugcn unb mit bereu ^ülfe ber erfte Samen be«

doangelium« au«gefhreut mar, und) SRöm. 16, i— 34 (bie angebogene Stelle ift ein imnli

nift^e« Sdjriftftücf, ba« urfprünglid) an bie ept)eftniftr)e ©emeinbe gerietet, aber infolge einer

uralten 33ermedjfelung in ben Sfb'merbrief eingefügt ift), eine ^eilje bemäljrter 3eu9 en

CE^rtfii in (Sp^efu« beut @emeinbeleben einen feften $)alt geboten Ijaben; aud) mar 2lpoflo«

roieber bon Äorintt) nad) Sp^efu« $urücfgefef)rt (1 ^or. 16, 12); unb fo fd)eint benn auc^ nadj

bem ©eggang $auü bie epljefinifd)e ©emeinbe tu fortmäljrenbem 2Bad)öt^um gebliebeu ju fein.

^aulu« ^at Spljefu« nidt)t miebergefe^en ; aber fortmäb,renb !)at er ba« ®efa)irf

feiner ©emeinbe mit ^ingebenber Dreue auf bem $crjen getragen. ?ll« er im ftrül)jal)r

58 bon Äorint^ nad) Oerufalem eilte, feine @ebanfen fdjon auf 9?om unb feine SZBirf-

fmnfeit im fernen SBeficn gerietet, entbot er be«l)alb bie Slcltcften ber ep^eftnifd)en ©emeinbe

nad) 2Jcilet, um Sbfc^ieb bon i^nen $u nehmen (Slpg. 20, ie fg.). 2öie ein 3Jermäc^tni§

^urterließ er tynen bie 2Barnung bor ben ©efaljren einer auffeimenben @noft«, jener

p^antafiifdjen ^^ilofop^ie, meiere juerfl ben Slnfprud) barauf cr^ob, eine djrifilicfye ju fein,

9*
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abnr bic ^Realitäten, an welche ber ©emeinbeglaubc ftef> l)ielt imb bie Erfenntniß ber

<f)rifH. SBaljr^eit für alle 3"*«* gcbunben ift, ju blaffen Slbftractionen üerflütfjtigtc. Sei

ber Berührung be« griedj. (Reifte«, ber nad) 333ei«l)eit fragte, mit orientat. 9lnfd)auungen,

jüb. SorfteÜungen nnb bem neuen Ferment ber cfjriftt. Obccn, wie ftc in Slficn ftattfanb,

tagen biefe ©efatyren ber epfjeftniftfjen ©emeinbe befonber« nafjc. 3a, noef) in feiner ©efangem

fdjoft, fei e« oon Eäfarea au« ober oon ftom, gab ^aulu« ben Epljefern einen

trjatfädjlidjen 23emei« feiner forgenben £icbc .burd) feinen großartig angelegten 93rief an

ijjre ©emeinbe. 9)?ag nun biefer 53rief urfprünglid) bireet nad) Epl)efu« abbreffirt ge--

wefen fein ober mag biefe beftimmte Angabe in ber Söricfeufdjrift gefehlt t>aben, ba alte

$anbfcf|riften bie SBorte „in Epf)efu«" in 35. 1 unfer« $ricf« au«taffcn, mögen wir

enblid) ben oon ^aulu« tfol. 4,i« ermähnten ?aobicecrbricf in unferm Ep|cfcrbricf 3U

finben fjaben: auf jeben gall ift ber fragliche Söricf, aud) wenn er al« ein SRunbfdjreibcn

an bie afiat. ©emeinben be« i<aulu« jh faffen, für bie epljeftnifd)e ©emeinbe beftimmt

gewefen. £>enn er preift bie nmnberbare 2Bei«ljeit ©orte«, bie ftcfj in ber Oefonomie

be« neuen SSunbe«, ber auf bie 33erföf)nung jnjifcfjen Gimmel unb Erbe, auf bic Einheit

jmifrf)en Reiben unb Ouben, auf bie 53efeligung ber gan$en sD?enfd)f)eit beregnet fei, in

überreifer SBeife offenbare ; in biefer Defonomie fei bem SDienfd) engeift ber iß?eg 511 einer

ftülle ber Erfenntnif? unb be« einleben« in bie ©ottfjeit aufgetfjan, ber jeben anbern,

namentlid) alfo ben ber fatfdjen ©nofi« 93orberaften«, cntbefjrlid) marfje. Spuren oon

ber Pflege einer gnoftifirenben 9ftd)tung in Epfjefu« finben mir in ber Orrlctjrc, meiere

bie ^ßaftoralbriefe (f. b.) befämpfen (f. Epf)eferbrief).

Sluffaflenb iji bie Erfdjeinung, ba§ trofc biefer innigen 5?erbinbung jwifdjcn

^aulu« unb Epfjefu« mit bem Enbe be« 1. Oatyrl). ba« 33ilb <ßauli in ben Erinnerungen

ber epljeftnifdjen unb fämmtlid)er aftat. ©emeinben oerblajjt, unb ba§ fid) auf Soljanneö (f. b.),

ber nad) ber 3erftörung Oerufalem« nad) Epfjefu« übcrgefiebelt mar unb bie Äirdje Älein-

afien« oon f)icr au« leitete, aud) in* Epfjefu« fein Eoangctium geffrieben ^aben unb (jier

begraben fein fotl, alle« concentrirt, wa« bie d)riftl. «Sage öebeutfame« oon bem alttfjriftl.

Epljefu« $u beridjten fyat.

Da« 8«fcte, ma« ba« 9f. Z. Oon Epf)cfu« mitteilt, finbet fid) Offb. 2, 1—7. £er

2>erfaffer ber Offenbarung, Oogamie«, ein in Epfjefu« unb ben fleinafiat. ©emeinben an

gefefjener ÜWami, unb gewiß nidjt ber Verfaffer be« 4. Eoangelium«, ftellt in ber ange

^ogenen Stelle im 0. 68 ber ©emeinbe oon Epfjefu« ein 3engnifc au«, ba« allerlei

ÜHü^mlidje« oon ber @emcinbe ju beridjten mei§, unter anberm 6 aud) ba«, bafc fic

fid) innerhalb ber Sd)ianfen be« apoltoliffen Decret« bewegt unb auf Üöeobaftung ber

^rofelntcngefefce oon feiten ifjrcr fjeibcndjrijtl. ©lieber gebrungen ^abc; gerügt wirb aber,

ba§ bie ©litt ber elften l'iebe erlofdjen fei, unb beöljalb gebro^t, bap ber £cud)tcr ber

©emeinbe umgefto^en werben folle (53. 5 unb 6). 2Bir bemerfen ^icrju, baf?
v^iFolau«

nur bie gried) . Ucberfe^ung oon 93ileam ift; Sileant wirb aber weiter unten (25. 14) oor

geworfen, bafi er bic Ofroeliten jum ©enuf? oon ©ö^enopferfleifcf) unb jur .^urerei Oer-

fiitjrt fyabc. Die 9?ifolaiteu müffen alfo foldje 4pcibcnd)riftcn gemefen fein, welche fid) oon

ben Slpg. 15,29 ifjnen auferlegten gefe^lifeu Verpflichtungen biepenfirten.

Vit Drohung ber Offenbarung ift an Grpfyefu« in (5rftillung gegangen; nad)bem

bie 3tabt um 262 n. GEljr. oon ben @ot^en jerftört war, unb jwar fo grünblid), ba§

oon bem präd)tigen Xianatempel fajt feine 6pur mc^r blieb, Ijattc fic fid) freilid) mieber

erfjolt unb 3U neuer SBlütc emporgearbeitet; aber im Anfang be« 14. Oahjlj. unterlag

@pl)efu« ben dürfen, bic niä)t fern oon ber jerftörterf 3tabt unb beren Xrümmern bie

fleine <3tabt 2lja«luf aufbauten, bic ^cutigentag«, nafbem aud) fie im 15. 3afjrl). oon

Üimur jcrflört würbe, ju einem ärmlichen türf. !^orf ^erabgefunfen ift.

3u ogl. fmb namentlid), au§er @u^l, oon ^rofeff-Ofren, „^enfmürbigfeiten unb

Erinnerungen au« bem Orient" (Stuttgart 1836—37, II, 281 fg.); £d)iibcrt, „3?cife in ba«

Worgenlanb" (Erlangen 1838—39), I, 294 fg.; ^oeotfe, Xouracfort unb ä^ulidje $Reife^

werfe. ÜJtangolb.

$$htn, f. ©aefu«.

<^ilhob
/ f.

.^oljerpriefier, ^riefter.

©proim. 1) 9iame be« ©tammoater«, Stamme« unb NJieidj«. s
j?af 1 Ü)?of.

41, 50 fg. würben bem Oofepb, oon ber Slfeuat, ber Softer be« ^otip^era, bc« ^riefrer«

oon On, jwei 3öf)nc geboren, ^anaffe unb Ephraim. Safob na^m biefe jwei ©b^ne
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be« Oofepf) an £inbc«ftatt an, fobaf? ftc iit bcr ftctye bev Sityne bc« 3afob al« Später

ifraelitifdjer Stämme mitge^lt werben, bie fpäter geborenen Söfme be« Oofepf) hingegen

für Sölmc bc« Oofepf) gelten unb jn ben Stämmen öpfjraim nnb SDtonaffe gerechnet

werben fottten (1 5Wof. 48, 1 — 7). AI« Oafob furj »or feinem Xobc bie beibeu (Snfel

fegnetc, legte er bie rechte £anb auf ben jweitgeborenen <£pf)raim, inbem er biefem $u«

glcid) ben Vorrang uor bem erfrgeborenen üttanaffe oer^ieö (33. 9— 19); and) in bem

Sprud) : ,,©ott madjc bid) wie (5pt;raim unb 9)?anaffe", nimmt Gpljraim bie Stelle öon

SHanaffe ein (2$. 20). 3n ber Grjä^lung uon ber Slnorbnung be« ?ager« ber Söfmc

3frael« bei bem 3(ufbrudj Dom Sinai wirb bie ßafjl öcr gemufterten (Spljraimitcn, beren

ftiirft ©lifdiama, Sofm be« Ammiljub, mar, auf 40500 angegeben (4 SRof. 1,10.32 fg.;

2, is fg.), Ijingcgen belauft fte fid) 4 2Rof. 26, 37 nur nod) auf 32500. 2Bir müffen

un« Ijier mit ber narften ^lufjä^hnig biefer Angaben bcr 33üdjcr 30?ofe'« über Spljraint,

ben in Aegypten geborenen Sotjn be« Oofept), bcr in ber Weity ber Sö()nc be« 3afob

mittlen folt, ben Vorrang t>or feinem ältern 33niber erhält unb jur £cit bc« 3tfofc

al« ein mädjtigcr Stamm erfdjeint, begnügen, ba einer jufammenfaffenben iöetradjtung

aller 9c"ad)rid)ten be« ^entafeudj« über bic Stammväter bcr ifraelitifdjen Stämme unb

über biefc felbfr bie fdjwierige Beantwortung ber ftragc übcrlaffen bleiben muj?, ob unb

wie fic für eine gcfd)id)tlid)e Darftcüung ber Anfänge b»« ifraelittfd)cn $olf« unb feiner

Stämme ju ucrwcrtljcn fmb. 3ofua, ber Solm bc« 9hm (nadj 1 (Sfjron. 7 , 2s fg. bcr

(infcl jene« obengenannten dürften (Slifcfyanta), weldjer ba« 33olf Amalef befiegte (2 3Wof.

17, is), mit anbern ftürjreu ober Häuptern bcr Ofracliten ba« i'anb ^aläftina au«funb*

fd)aftete (4 9Jfof. 13, g; 14, c fg.) unb Don SD^ofc 511m Anführer bcr Ofraeliten bef^eflt warb

(4 9flof. 27, 18—J3; ögl. 32 , 28 ; 5 9)?of. 3, 2«; 31, 23), gehörte jum Stamm (Spfjraim, unb

feinet fyeröorragenben SttUnug in 3fracl« ©emeinbe wirb biefer Stamm einen nidjt ge-

ringen Xfjeil feine© Ijor^en ^nfcljen« unb feiner nad)f)altigen Sebcutung öerbanfen. Sdjon

jur £eit 3ofua erhielt er feffr Soljnftfce in ben mittlem feilen be« £anbe« ^aläjtina,

auf bem an fruchtbaren .<pöf)en unb 2l)älern, in alten Reiten, jumal in feinen nörblidjen

$lu«läufcrn, an walbbcbccften Söergfcttcn unb (^egenben reidjen (Gebirge Spfyraim, wo
bem Oofua bie Stabt £imnat=Seral), bem (fleajar, bem Sof)u be« Aaron, bie ^inefja«^

fjöfje oon bcr ©emeinbe jur 23eftfcung gegeben mürben (3of. 19,49; 24, »). Auf biefem

(Gebirge lag bic Stabt Sd)ilo, in melier bie $unbe«labc, wenn fic aud) bisweilen nad)

anbern Drten l)ingcbrad)t warb, eine bleibcnbc Stätte erhielt unb ba« £ciligt()um für

Ofrael« @cmcinbc fid) befanb, bie Stabt, weld)c bi« nad) bem Jobc bc« @li ber religiöfc

"SDiittelpunft Ofracl« in ä^nlic^cr SBcifc wie fpäter ^ernfalcm war (3er. 7, 12 fg.;

^f. 78, 60 fg.; Oof.21,t; %U6t. 18, 31; lSam. l,n; 3,21; 4, 3 fg.). 9luf biefent

(Gebirge lag audj bic Stabt Sidfjcm (wo bie au« 9lcgt)pten mitgebradjtcu @cbcine bc«

Oofepl) begraben würben; Oof. 24, 32), bie wir, im Öegenfafc ju Sdjilo, al« ben Si<?

bcr weltlichen .^errfc^aft unb al« ben Vorort junäd)ft bc« Stamme« (5pt)raim unb bann,

wegen be« Slnfeljcn« biefe« Stamme«, al« ben 3Kittelpunft unb ben 5öerfammlung«ort

bcr ifjrc Angelegenheiten orbnenben @emeinbc bejeidmen bürfen (3of. 24,
1

; 1 Äön. 12, 1).

9Kf$t leidjt wirb e« bem mäa^tigen Stamm (Sp^raim geworben fein, ba« in 93efifc gc

nommene Stammlanb ju behaupten unb bie (Mrenjen beffclben 31t erweitern, benn frieg«

geübte Üanaaniter wohnten in feiner 9?ad)barfd)aft, unb auf fc^were ßämpfc mit ib,nen

weifen bie Senate in 3of. 17, t<— is unb 1 (Sfjron. 7,21 fg. ^in, aber c« gelang ifmt

felbft für fernere 35erlufte in nnglücflic^en Kriegen (5rfa^ ju fmben (1 (il)ron. 7,23 unb

8,13; »gl. meinen (Sommcntar ju biefeu Stellen) unb au« feinem (Gebiet bic ftanaanitcr

faft gän^lic^ ju oertreiben; benn nad) 9fid)t. 1, 29 blieben nur in bcr Stabt ©efer Üanaaniter

in ber 2)?ittc be« Stamme« (Spfjraim wohnen. Xer feit xlofua*« lagen in ^o^em 9Tn=

fe^cn fte^enbc Stamm, in beffen (Gebiet Sc^ilo nnb Sidjcm lagen, fjatte bie Aufgabe,

bie ifraclitifd)en Stämme, unb üorjug«wcife bie nörblidjc (Gruppe berfclbcu, um fid) ni

bereinigen unb jufammenju^alten; auc^ lief? er c« an $crfud)en, in biefer 9?id)tung

feinen (5influ§ geltenb ju madjen, wol nic^t fefjlen (ogl. bie Grjä^lungen 9Cic^t. 8,1—3;

12, 1—3), aber er fonnte ber iöcreinjelung ber Stämme unb ber um fid) greifenben £tx :

fplitterung ber (^emeinbe nic^t Gimjalt t^un. Ta« Äönigt^um be« Abimcled), welche«

fid) auf Sichern unb bie Umgcgenb biefer Stabt bcfdjränftc unb eine fd^netl öorüber-

ge^enbe ßrfd)einung war, ijjt nur ein 3eicf)en ber Unorbnung unb bcr Verwirrung, bic

bamal« aud) auf bem (Gebirge ßp^raim über^anbgenommen ^atte. Da« priefterlid)c
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*ämt in Sd)tto Ocrlor fett (Slt'ß Dagcu burd) bie Sd)ulb feiner Präger bie frühere Sc
beutung. (Sine größere Wn^afyl ifraelitifd)er (Stämme ju gemeiitfd)aftlid)cn Unternehmungen

$u oereinigen, gelang erft bem großen ^ropfyeten (Samuel, beffen ©eburtßort auf bem ©e»

birge (Spfyraint lag. 211« bie nad) fefterer Orbnung fidj fetmenbe ©emeinbe einen Slönig

Oerlangte, gab (Samuel if)r aber nidjt einen Äönig auß (£pf)raimß ÜJ?itte; baß Äönigtfyum

marb bem Sattl auß bem fricgerifd)cn Stamm Benjamin unb bann bem Daoib gutt>cH,

melier nad) laugen kämpfen ©cfammtifrael feiner $errfd)aft unterwarf unb baburd) bem

Stamm Ouba ben Vorrang oor ben übrige« Stammen ocrfd)afftc. Der Stamm (Spfyraim

unb bie aitbcnt nörblidjen Stämme tjatten ^mar nad) Saufß lobe ben Soljn beffclben,

Oßbofet, alö Äönig anerfanut, bod) mußten fie ftd) nad) beffen (Srmorbung bem Daoib

nntertoerfen (1 Sam. 6). Der alte ©cgenfafe jmifcfjen bem Stamm 3uba, bem fid), feit

.Oemfalem SReftbenj geworben mar, ber Stamm Benjamin eng angcfdjloifcn fmtte, unb

ben nörblidjen, auf it>rc 5D?ct)r^a^l podjenbett Stämmen üerfdjwanb unter Daoib'ß langer

Regierung nid)t (2 Sam. 19, 41—20, 3). 2Bäl)renb ber $errfd)aft beß Salonto cr^ob ber

(5pfjraimit Oerobeam (f. b.) bie £aub wiber u)n (1 fiön. 11, 26 fg.). Wad) Salonto'ß Xobc

Feljrtc er auß Äegnpten, molnit er geflogen mar, jurürf, trat an bie Spifce ber nörblidjen

Stämme, meldjc naa) frudjtlofen Scrfmnblungeit mit Welmbcam ftn) oon ber .fjerrfcfyaft

beß Daüibifa)en £aufcß loßfagten unb ben Oerobeam 31t ifyrctn tfönig mad)tcn. Gr
regierte in Sidjem auf bem (Gebirge epljraim (1 ftön. 12). Später marb Sirja unb

noö) fpäter Samaria bie ffieftbenj ber Stönige beß nörblidjen SKcidjß, Stäbtc, meldje

ebenfalls auf bem ©ebirge Crplnanu lagen, Der auf biefem ©ebirge wolmcnbe Stamm
(Spljraim blieb ber fjeroorragcnbe unb cinfluftrcidjfie Scftanbtfyeil beö nörblirfjen Weid)ß,

unb barauß erflärt cö fid), baß ber Wantc (Spfjraim oon $ofca unb anbern ^ropfjcteu

3ur Sejeidjnuug beß nörblidjen 9?cic^ö unb feiueß Solfß gebraudjt werben Tonnte.

2) Da« ©ebirge (Ephraim ift ber Scrgjug im mittlem i<aläftina , ber im Horben

oon ber @bene Oifreel begrenjt wirb unb fiiblid) biß in bie Wäljc $tirjat=3earim« unb

Oerufalcutß fta) erfherft. Die ©renje jwifdjen biefem ©ebirge unb bem ©ebirge 3uba
läßt ftd) nidjt fa)arf beftimmen; nur fo oiel fteljt fefr, baß, wenn nid)t baß ganje Stamm*
lanb Scnjamiu, fo bod) ber größte Dljcil beffelbcn noa) auf beut ©ebirge Gpljraim lag,

benu ber Senjaminit Sdjeba ifi ein 3J?ann üont ©ebirge Gpljraint (2 Sam. 20, 1.21),

unb Ml bemfclbcn gehört bie ©egenb swifdjen Warna unb Settel (Wia)t. i, 5). Son
ben Sergen beß ©ebirgeß werben genannt: 3atwon in ber Wäfyc oon Sidjem (Wta)t.

9, 4»), (Sbal auf ber Worbfeite unb ©arijiut auf ber Siibfcite beß äienilia) engen, queßciu

reichen unb frudjtbaren Ütjalcß, in welchem Sia)em lag, ©aaö in ber ^J?ä^e oon Üimnat-

Seral) (3of. 24,3»), ba« ©ebirge ber §lmaleftter, fübwcftlid) oon Sidjcm (9tid)t. 12,15),

3emarint unb Sdjomron. Die 53cfd)affen^eit beö ©ebirge« ift unG je^t siemlid) genau

befannt. Seine Serge finb nid)t fe^r ^od), nur einige errcidjen bie A>öljc oon 2500 $uß;
in feinen langen, oon Sädjen bewäfferten Xi)üUxn unb au ben nad) bettfetben ju ftd}

fenfenben Sergfeitcn wirb ber gleiß beS 3lttbauerß nod) immer mit reidjen ©ritten belohnt

;

felbft ein Sfjeil ber Sergebenen ift mit ^Pflanzungen oon Oliocn unb Feigenbäumen

beberft. 9?ad) SJBcften ju, wo bie (Sbcne Saron liegt, bacf)t ftd) baß ©ebirge alö eine

frudjtbarc .^ügcllaubfdjaft ab. (Sgl. über bie ftrud)tbarfeit ber ©egenb um Samaria Oef.

28, 1 fg. unb über bie beö ganjen ©ebirge« Oer. 50, 19.) Der 2öalb (5pl)raitu, weldjer 2 Sam.
18, g ermähnt wirb, muß am öftltdjcn Ufer beß Oorbanß, ntdjt ttOjv Weit oon ber Stabt

SWaljanaim entfernt, gelegen Ijaben, unb fo ijr auß biefem Warnen ebenfo wenig wie auß

ben fdjwcr oerftänblid)en Angaben Oof. 17, 14— is (wo ber SBatb oon bem ©ebirge

Gpljraim unterfeb,icben wirb unb nid)t ein 233alb biefcß ©ebirgeß ift) )U fd)ließen, baß

baß ©ebirge (Spljraim ein SBalbgcbirgc gewefen fei; aber ba cß nod) jc^t norbwefhoärtß

nad) bem Starmel ju in einer breiten SRcifyc niebriger 2Balbl)ügel außläuft unb atttf) fonft

fjter unb ba feine Serge mit 2Balb bebetft finb, fo wirb man wol annehmen bürfen, baß

cß in friifjern 3 c»^n nid)t arm an 2£alb gewefen if!.

3) Der Warne (Spljraim fommt and) alß Warne einer Stabt oor (2 Sam. 13,23;

ögl. Ool). 11,54; 3ofcpf)uß, „3iibifd)cr Jhieg", IV, 9, 9), Weld)c nad) (Sufebinß, Onom.
(in ber Slußgabc oon Varfow unb ^art^ct), S. 196 fg.) 8 SWeilcn, nad) .^icronmnuß

20 Weiten nörblid) oon Oerufalem lag. Sertlje au.

(?pljrat ober ($p\)xata, früherer Warne ber Stabt Settern (f. b.; 5Wid). 5,ii
Wutt) 4,11; Oof. 15,59; LXX), abgefürjt ^rttt (Oer. 13,4). Wad) 1 9Hof. 35, vÄ
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48,7 foÜ Matytl „auf bem Scge gen öpljrat, b. i. Söetfjleljem" begraben worbeu fein;

bie Ueberlteferung weift nod) jefct
l
/.z Stunbe bon 23etb,lel)em „auf bem 2Bcgc nad) Oeru'

falem" ba$ ©rab berfelbcn nad), über meinem ein Öcbäube in türf. Stil erridjtet ift.

Aber fajon ber gan$e 3ufammenl)ang bon 1 9ttof. 35, iß — 21 beweift, ba{? ba« ©rab
Äa^el'ö nidjt füblid) bon Oerufalem, fonbern nbrblid) bon jener Stobt, „auf bem 2Beqe
Geräts bon Setzet f)er mm £eerbentf)urm", b. i. ber 33crg 3ion (ittd). 4,s), m
fudjen ift, wie beim and) 1 Sam. 10, 2. 3 baficlbe ganj beutüd) unfern ©ibea unb Bethel
an ben Scg mnferjen ftama unb ®ibea, auf bie ^rcu^djeibc ^ifeheu ben Stämmen
G#aim unb ^Benjamin »erlegt, fobafc bie ^uttex vafanb auf bem Öebict ibrer ttinber
ru()t. Dtefe £ertlid)feit wirb aud) Oer. 31, 15 ( ugl. Watfy. 2, 18

) borauöqefeM an-

biete* ba« ^id)ttge, fo miiffen in 1 3Rof. 35, «; 48,- bie SBortc „ba* ifi Wb/ebent''
ein fpätercr ßufatj fein, unb ©pljrat Fünnfe eine Sfabf jungen Bethel unb Oerufalem
be$eia>en. 3n sBaj)rt)ett aber bejeidmete gyrata bae ganje <3cb\ct, in wdd)em Äirjatb-
3earim unb 33etl)leb,em lagen; beim „ber 23ater äkrjjlefyemö" (1 (iljroit. 4, <j, ein Sofjn bei-

trat, erzeugt *ben »atcr bon ttirjatfj Oearim" (1 Gtyron. 2 , 19. so). £er Stamm
(£p()raim, bem fein Vanb m eng war, i)at nad) Ueber|'d)icituiig feiner («renje (1 2Rof.
49, 22) bie „2£älberftabt", b. % JfirjattjOearim, unb aud) 23cti>lel)cm gegriinbet (Oof.

17, 13. i8), unb biefer ganje bergige Sejirf, eiuft ilrmalb, fjiefj baS Qpijxät ober ßp^rdta.
Sgl. nod) für Settern ÜKutb, 1,2; 1 Sam. 17, »2, unb für (Jp^raim ftidjt. 12, 5;

1 Sam. 1,1; 1 Stön. 11,26. Äneucfer.
(Stroit. 1) ©in Öebirge an ber Örenje bc« Stammgebietö Ouba gegen Benjamin,

m»ifd)en 3erufalcm unb Äirjatf} Scannt (Oof. 15, »), ber fjodjragenbe iöergrütfen, auf
welkem Ijeutmtagc bie Crte Söba, ftufhxt, Äulonieb, u.

f. w. liegen, in beren 9fälje bie

Strafte bon Ocrufalem nadjj Ooppc gefjt. 2) Sine Stabt in ber 9?adjbarfcr)aft bon
Settel, meldje 9lbia bem SKeid) Ofrael entriß (2 (itjron. 13, 19), ofyne 3roeifel einerlei mit
öpljraim ober (fpfyrem „in einer Öegenb nafjc bei ber SBüfte" Söetl) = ?lbcn (3of. 18,12),
toojjin fter) 3efu« in feinen legten Jagen jurürfjog (3o^. 11, m), unb meldje« iefpafian
naa) SöetJ?cl eroberte (3ofepl)u3, „Oübifajer Atricg", IV, 9, 9); foroic aud) einerlei mit
£)pi)ta im Stammgebiet Scniamin (3of. 18,23), im ^iorboften biefeä ©ebietö (l

13,17). ^enn alle brei (Ijebr.) Sßortformen fmb im (fyrunbe einö; jubem oerlcgen wie
bie biblifdjen Angaben unb ber @cfd)id)tfd)rcibcr ^ofep^uö, fo aud) bie ftirdjenüätcr bie

Dertlic^feit in bie Jtctyc bon S3ct^cl, 5 röm. teilen öfttia] baoon, unb 20 (nidjt 8)
Weilen nörblia^ oon Oerufalem. 2Bol mit iHcdjt will man baljer bie Ortölage Ijcutju*

tage in beut c^riftl. 3)orfe Xajibeb, wieberrmben, meldje«, nörblia^ bon Scrufalcm, eine

geograp^ifc^e Ü>ieile norböftlidj bon iöet^el (iöeitin) gelegen, bie Strone cineö fegeiförmigen

^ügeld auf einem fdjr !jol;eu Vanbrüden bilbet, öfttia^ neben bem formalen SBabi

lin („einem (Sngpaft"), ber fübwärtä flie§enb in ben 2Babi el 2)?utjäh, unb mit biefem

öftlid) abiüärtö unter bem tarnen sJ?atodimel; in ben Oorban fällt. Slua^ jeued (Spb.ron,

„eine grof?c fef^e Stabt an einem (fngpatj", melaje ber 3D?affabäer Oubaö eroberte unb

rtörte (1 SWaff. 5,46.52; ügl. 2 saWaff. 12,27.2s; Oofcp^uö, „?lltcrt^üuier" XII, 8, 5),

ift nidjt, wie eö ben Slnfajein ^at, in ©ileab, jwifa)en t'lftarot^ unb bem Oorban, Sfnto^

poli« gegenüber, 311 fudjen, fonbcni oielmcb,r (ba in ber Stelle 1 2Waff. 5 bie 33. 52. 53
urfprünglid) of)ne B^cifcl unmittelbar l)intcr 45 franben) ebenfalls für Xajibcl) mit

feiner „nierfwürbigen Vage" m Ijalten; benn nod) Ijeute liegen auf bem äurjer|lcn (Gipfel

feine« ^ügelö bie Ruinen eine« $b,urmcß mit jwei X^oren unb einer 93urg, weldje über

bie 3eit ber Börner l)inau«reid)en, unb bon benen fta^ bie Käufer an ben Öc^ängen be«

£ügele ^inab auebreiten. Äneuder.
(vnifuräer werben Slpg. 17, 1« neben ben Stoifcrn als bie (Gegner be$ §lpofiel3

IJaulu« m ^Ittjcu genannt. 3n ber Xb,at l)atte biefe bon CSpifur (312—270 b. (Sb.r.)

geftiftete Sd)uic fc^ou an ber Vorbereitung ber griea). CSulturroelt auf ba$ (5^1'iftent^um

nur ben geringften 3lntf)cil genommen. On SSejug auf bie ®otte$lef)re überhaupt Ratten

bie Ctpifuräer bie 9Jotle ber Hufflärer übernommen; man liefe bie (Götter jwar in ber

Ib,eorie fteljen, entjog ib,uen aber jeben Einfluß auf ba« wirflictje i'ebeu ber 2J?enfd)en.

Äonnte bod) bie ffielt felbft, weil atomiftifd) eutftanben, fein i&crf ber ©ötter meb,r Ijetfeen

(Diogenes i'aertiu«, X, 76 fg.). Xie Seelen folltcn mit ben Üörpern unauflöölie^ Oer-

bunben fein (a. a. O., X, 64 fg.), wed^alb biefe ^h.ilofop^cn aud) wenig @efd)mad an

ber ftufcrftefjungälefjrc beö Slpoftel« gefunben m Ijaben fdjeinen. On 53ejug auf ba« Sitt=



1
Unempftnbltcfjfeit, fo beförbcrte jener 9Kilbe unb Wad)ftd)t. Sero^tcte bie ftoifdje <3d)iile

bie weltlitfjen @ütcr, fo madjte bie eptfuräifdjc bon ifjncn freieficii ®ebraud), jebod) ofyne

,ut öergeffen, baß bc« 5D?eiifetjctt mirflidjc ©cbürfniffe \ti)v etnfad) finb, unb ein wofjl

beratene« Veben auf $crjid)tlciftungcn in Reiben eingerichtet fein ntüffe.

$on ungleich größerer öebeutung al« bie ältere gried). Odmle ifi für bic biblifcrjc

(Mefd)id)te freiließ ber fpätere röm. Crpifuräi«muö, bic eigentliche Wobeptjilofopfjie ber

neuteft. 3cit. C?« waren nämlid) bie beiben praftifdjen, btrect fid) entgegenfteljenben,

Spulen bcr (Spifuräcr unb Stoifcr, melcfjen bcr größte SSeifaü oon feiten ber röm. SBelt

entgegenfam. Die jwifdjen genußfüdjtiger (Srfd)laffitng unb geifttger Ucberfpaunung

fd)wanfcubc Seit teilte fid) in bie beiben pl)ilofopf)ifd)en SRidjtungen
,

weld)e biefent

Sdjwanfcn eutfprad)cn Die ftttlid)c Wufraffung bjelt c« mit bem <stoici«mu«, bie ?lb

fpannung mit bem Gpifuräi«mu«, unb jwar mar auf ber «reite be« lefctern ot)nc aüe ftragc

bie Majorität. Die epifuräifdje frbenäanfdjauung ifi burd) $oraj ^um unbewußten

(Gemeingut bcr röm. Durdjfd)nitt«bilbung geworben. 9lttd) in 9?otn bewährte übrigen«

biefe Pefjrc Ujrc fd)on in bcr gried). SBclt fycroorgctrctcnc Abneigung gegen afle pofttiöc

Religion. Der (£pifuräi«mu« machte jmifcfjcn Slbcrglauben unb Religion feinen Unter=

fdjicb; er befäntpftc überhaupt jebe Slnnaljmc eine« realen 2?erl)ältniffc« bcr Götter jur

Uöelt, bor allem jcglid)c ftorm be« 33orfc(mng«glaubcn«. Der clafftftfjc Vertreter biefer

ftiidjtung ifi bcr außerorbcntlid) begabte Dieter ?ucrctiuö daru«, bcr fid) atfo Her-

nehmen läßt:

$enn eö niüffen bic ©ötter burd) fid) unb it>rer fliatur nadi

3u bcr fcliflfien 3tub/ unfterttidjcä Veben genießen,

2Beit oon unferem 3tf)un unb unferer 5orge entfernet,

ftret oon icglicfjfin <2d)mevj unb befreit Don oUen ©efafjren;

2>elbft ftd) tn ^füöe nennt}, nidjt unjerer jDiuge bebürftig,

SRübjt fte nidjt unfer ÜJerbienft, noet) reibet fie unfer ^erge^cn.

.§icr Ijaben wir alfo (Mötter, mit beneu ftd) utm minbeften gut leben läßt. Die

©ötter, weldje ber Gpifuräcr anerfenut, ftnb fo gut wie gar feine. Sic fittb nur gcfieigcrte

Crpifuräer, bie in fetiger Slbgcfdjtoffenfjcit ftd) um ben i'auf unb bic geringen <2d)idfale

ber Sttenfdjfjeit gar nidjt flimmern, atfo and) feine wirflidjc SBcbcutung für bie 9)?cnfd)«t

tjaben. Die ganjc DarfMung, welche bcr (5pifuräi«muö bon ben (Göttern gibt, fontntt

einem öcrfyülltcn ?ltt)ei«mu« nafje. Der 3ufaQ lenft bie 2Mt; alte« ift begriffen in

ewigem ftluß unb 2Bcrben. 2Bie überhaupt nidjt« ^eftc* , fo gibt c« aud) feine SBolnt--

ftättc, wo bie 3J?enfcf)enfeeIe nadj bem Stampf bc« Dafcin« itjrcr Gwigfcit inne werben

fönntc. Orbifdjc, momentane ©lürffcligfeit ift bafjer gwerf unb 3iel alte« Dafcin«.

(so gewiß biefe Sluffaffuttg bereit« eine (Sntartung bc« urfprünglidjen ßpifuräiemu« in

ftd) fdjließt, fo entfprad) fte bod) beut Icidjtftnnigen unb gcnußfüdjtigcn ®efd)led)t be«

faifcrlidjen SWomö. Die 27?äßigung unb Gnt^altung früherer Dage, weldje bic urfprüng*

liefen Slufjictlungcn (Spifur'ö ^ur ftiÜfd)Wcigenbcn 53orau«fe(jung Ratten, war oerfdjwunben

unb baburd) ber Gpifuräi8mu3 31t einer oberftäd)tid)cn
v
^r)iIofopfjic be« C^cnuffe« tjerab^

gefunfen, an bcr ftd) tfjeoretifd) unb praftifc^ afle« beteiligte, wa« otjne r>öt>ere 3iele in

ben Dag l)ineinlebtc unb bic (Spanne 3eit, bic jwifd)eu ®cburt unb Dob ba^in eilt, mit

möglidjfter S3e^aglid)feit auöjufüüen beftrebt war.

Sitte jenem poettfd)cn Vertreter biefer 3?id)tung, Vucrej, erhellt übrigen« aud) erft

redjt ba« ©cljeimniß bc« 3nuDer«, welken bcr ßpifuräiemtte gerabc auf ba« röm. 93e-

wußtfein ausüben mußte. |>atte bod) bic röm. Religion ungleich mein- al« bic grictr)tfd)e

öon Anfang an ben (I^arofter ber Jurd)t getragen, l'ucrcj fann nid^t genug &üf)men«
madjen bon ber gewaltigen Dfjat gptfur'«, welcher eine fo unerträgliche 8afl ftetiger

^urt^t bor bunfeln, un^eimlidjcn (Gewalten bon bem .^erjen bcr 5D?enfcr)l)eit genommen
b,abe. S« war jwar eine rein naturaliftifdje, mcd)anif(f)c 2Beltauffaffung, bie man für

ben alten ©öttcrglauben eingetaufd)t ^atte ; aber man brauchte bod) nidjt meb,r beftänbig

$u erfdjrerfen, beflänbig ^u beben. $olfcmann.
Cr^i^li, bcr 9?amc eine« ägt)pt. alcranbrtntfcfjen 9Wonat«, be« 11. im 3a^rc i

(3 SWaff. 6, 38), beffen Anfang mit beut 25. üuni be« Ouliantfd)en Äalenber« jufammen

1) (5in C£^rifl, weiter Verwalter be« ftäbtife^cn «ermögen« ju Äorintlj

Äncurfcr.
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war (9ftm. 16,»). 9cacfj ber (Sage foö er fpäter ba« nämltdje 9(mt in ber ®cmeinbe
31t 3ernfalem bctlcibet haben imb al« SBifcfjof bon <ßaneaö gefiorbeu fein. 2) Gin Be-
gleiter bcö Slpoftel« "Jkulu« (2l>g. 19, 22; 2 2im. 4, 20). Gr würbe fdjon für eine nnb
biefelbe $erfon mit bem erften gehalten ; bei ben au«cinanbcrgchenben fritifdjen Knft^ten in

Betreff ber OMaubwürbigfcit ber Slpoftclgcfchichte nnb ber (fcf)tt)eit ber ^aftoralbriefc

(f. b.) tfl eine ftdjere öntfd)cibung unmögüd). Die Stcflc 9föm. 16, 23 fönnte wol bie Ber
anlaffung ju ber Bcrwenbung beffclbeu 9camen« in ben beiben weitern neuteft. Stellen
an benen mir ihm begegnen, geworben fein; bann märe bie 3bcnt\tät ft^uty&tui. SdutitcA

(frbarmcil, f. Barnthersigfcit.

Crbt, GrbfdjaftöDer^ältnilTc bei ben Hebräern. Da« alte Ofraet mar wefentlieh ein
atfcrbautrei&cnbee Bolf: bie« muß man im Sluge begatten, wenn man bie eigentümlichen
baö (*rbred)t betreffenben Gnftitutiouen in Ofrael Oerftehen nnb entfpred)enb milbigen wiü'
Bei einem arferbautreibenben Bolf ijt ba« cigcntlidjc Befi^tlmm ftet« ba« unbewegliche
Gngenthum: ber 3rfer. Tiefen bei ber ftamilic 311 erhalten, mußte barnm hauptfädilicbftes
Streben fein; tyn aber mieberum and) nid)t al^u fef;r 31t scrftürfcln, teerte ba« einen
thümlioy SBefen ber ?anbwirtt)fd)aft. So fpielt beim nidjt bloö in bem mofoifd)en @efefc
in ben ba« Grbred)t angehenben Partien, fonbern aud) fonfr (1 ftön. 21, 3 fg.; 2 ftön.

9, 10. 25 fg.) eine .<pauptrotIe ber fogenannte Grbatfer, ben möglid)fr, unb jwar mögiicrjft

ungeteilt, ber ftamilic 311 erhalten wie bic Xcnben$ be« Öcfcfecö, fo and) ba« Streben
ber Befifcer felbfr mar.

35a« @efcfe gcr)t in biefer SBejicrrnng fo meit, baß e« eine oöHigc Beräußerunq beö
Srbarfcr« unmöglich gemalt miffen wollte; c« fabrieb bor, baß ber Grbatfcr nur für
eine beftimmte 3«t, nämlidj fiix 7 X 7 Saljrc im äußerften ftall fönnte berfauft werben-
im Oubeljaljre foflte ber Slrfer ofjnc Sntfd)äbigung an ben urfprünglidjcn Beftfeer juriief

'

gegeben werben (3 2Hof. 25, 14 fg.). Om frrengen Sinn fonnte alfo ein fold)er Slrfcr

gar nid)t beräußert, fonbem Icbiglid) auf eine gewiffc Slnjahl Oa^rc bcrpadjtct werben;
jubem eriftirtc ein au«brürflid)ee 2Öicbcrfauf$red)t für ben ftaö, baß ber Bcrfänfer nodj
bor bem -3ubeljaf)re wiebemnt ben Befife be« (Mrunbftürfe antreten wollte ( 3 OWof. 25,
24— 28). 2öie e8 mit biefen (Srbärfern beim £obe bc« Befifcer« foHte gehalten werben,'

barüber fehlen auöbrüdlidje SScftimmungeu im (9efc£; cö fcr)eint inbeß, baß einer T^ei-

hing ber Nieder unter bie rcdjtmäßigen Grbcn nicht« entgegenftanb. 9?ur aber war man
offenbar befhrebt, ben (9iitercomölcr möglid)fi jufammcnjuljalten. Dat)er benn bie Be=
frimmungen: 1) baß ber (Srftgeborene ^wei Drittel be$ Beft^um« (and) be« beweglichen)

erben foÖte; fämmtlidjcn übrigen erbberechtigten 5iinbern fiel nur ein Drittel 311 (5 2tfof.

21,17); 2) ba§ oon ben übrigen Siinbern mieberum nur bic Söfjne erben foHten; bic

Xöd>ter gingen leer au«. 9xur für ben fall, ba§ gar fein männlicher Grbc oorljanbcn,

mar bic Ginridjtung getroffen, baß bie Xödjter, unb jwar biefe fämmtlid) ju glcidjen

X^cilen, erbten (4 SWof. 27, 1

—

b), wo$u fpäter noch bic 3 lt fa^^fiimmung fam, baß fold)c

löchter fid) inbeß nur in ihrem eigenen Stamm berheirathen burften, bamit bic Beft$=

thümer nid)t an einen anbern Stamm übergingen (4 SWof. 36, t—11
j

ogl. Oof. 17, 3 fg.;

1 dhron. 7, 15 fg.). löchter, bie feine (Erbtöcrjtcr waren, fd)eincn bie $u ihrer Bcrhei-

rathung auf ben Unterhalt feiten« ihrer Brüber angewiefen gewefen ju fein, weld)e le^tern

audh bie 2Bitwen ju erhalten hatten. Umgehungen ober offene Ucbcrtretungen jener Be=

fiimmungen, namentlich Bceintrtidjtigung beö Grftgeborenen in feinem beoorgugten 9Jed)te

ju ©unften jüngerer Söhne, wirb oon bem fpätern ©efefe anöbrürflich nnterfagt (5 Sflof.

21, 15 fg.). früher famen ?luönahmcn oon ber 9feget allerbinge ^äuftg oor, wie wir

au« ber ^atriarchcugefd)ichte erfchen fönnen (1 ü»of. 49,4; ogl. 35,2»; 20,31.32).

Söhne oon Ittebenfraucn erbten nicht; fie mußten ftd) mit freiwillig ihnen gegebenen

©efchenfen begnügen, wie ftd) aus lSDiof. 25,6 (ogl. 24,36) fchließcn läßt (bod) ogl.

5 HÄof. 21, 10 fg.); .^urenfinber gingen gan$ leer au« (iRidjt. 11,2.7). $rat ber ^afl

ein, baß jemanb Weber Söhne nod) Üöchter hotte, bic erbfähig gewefen wären, fo erbten

be« Bater« Brüber; waren- auch foldjc nidjt oorhanben, bie oätcrlichcn Oheime, unb fo

weiter je bic bemnäehfiigen Bluteoerwanbten au« beö Bcrftorbcncn («efchlccht (4 9Kof.

27, 9 fg.). 3nbcß fam e« auch oor, baß man bei mangclnben männlichen Grben bic

Xochter mit einem l'ieblingsfflaoen oerheirathete unb biefen an Alinbe«ftatt annahm

(1 (Shron. 2,34 fg.; ogl. ,1 2J?of. 15, 2 fg.); ja, felbft wenn Brüber oorhanben waren,

warb wol ein gcfd)äfcter fötc^t, burd| Berheirathimg mit ber Xodjter, ju einem ben
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trübem ©leid)beredjtigten erhoben (©pr. 17,2; 30,23). 2JJan ueljt fjierau« $ugleid),

baß man ftd) an bie gefeilteren Veftimmungen ntdjt burdjau« gebunben eradjtete; unb es

fteljt namentlid) ju bermutljen, baß bei teftamentarifcfyen Verfügungen bem Qrrblaffcr eine

größere ftreiljeit ber Verfügung über fein Vermögen »erbe gugeftanben fmben. Denn baß

e« überhaupt ©ittc gemefen fei, IcfetroiHigc , teframentarifdje Verfügungen aud) in Vetreff

bc« Vermögen« $u treffen, läßt ftd) angefid)t« bon Stellen roic 2 ©am. 17,23; 2 Äön.

20, i; Oef. 38, i (ogl. mit ©pr. 17, 2; 30, 23) bod) rool füglid) nidjt be$meifeln, menn aud)

aüerbing« im ©efefc oon Ücftamcnten unb iljrcr ©ültigfett feine SRcbe ift. £5b aber biefe

legten 2Biu*en«erftärungcn fd)riftlid)e fein mußten ober ob aud) münblidje genügten, läßt

ftd) für bie ältere 3eit, wegen gän^idjen Langel« an 9Jad)rid)ten barüber, nidjt au«-

madjen. 3"r 3«* grifft waren fdjriftlidje £cftamente aHwcg« aud) bei ben Ouben

üblid) (©al. 3,is; $cbr. 9,n; 3ofept)u«, „ Slltcrtljümer ", XUI, 16, 1; XVII, 3, 2;

„Oübiftfjer Strieg", II, 2, 3). Von ganzer ober tljeilweifer Verteilung be« (Srbe« fch,on

bei ^ebjeiteu ber keltern lefen mir £ob. 8,21; Suf. 15, 12.

Vgl. 2Kidjaeli«, ,,9ttofaifd)e« ^cdjt 4" (f^ranff. a. 2tf. 1775—80), II, §§. 73,

78—80; (Swalb, „Die Slltertijümer be« Volfc« 3frael" (2. 9(u«g., Böttingen 1854),

©. 201—207; ©aalfcfjütj, „Archäologie ber Hebräer" (Äönig«bcrg 1855—56), I,

222—235. ©Araber.
(Srbfiinbc, f. ©ünbe.

(Jrbbcbcn. ^aläftina mürbe in alter unb neuer ßch öfter« oon biefem furdjtbaren

9?aturercigniß betroffen. ©0 fdjrcrfte baffclbe jur $eit bc« Äönig« Ufta (im 0. 800)
bie Vcmofyncr Oerufalem«, baß ftc ooll (Sntfcfecn an ben Oelberg |inaufflot)cn (31m. 1, ij;

©ad). 14, 45). Von einem erbbeben, ba« um« 3at)r 30 t». (Sf>r. Subäa oerwüftete, be^

richtet nnö Oofepfm« („Slltcvttjümer", XV, 5, 2). Sludj au« bem Mittelalter ^aben mir

Äunbc oon folgern £anbe«unglücf. 3m 3. 1151 n. (£f)r. mürbe ganj $auran oon

einem (Srbbeben Ijeimgefudjt. Geitau« am meiften trat ju allen 3c^cn ^'e fe (£rfd)einung

im 3orbantf)al auf, in einer ©egenb, meiere ofmefjin burd) iljre Reißen Ouellen, iljr

Vafaltgeftein, it)re cinjig tiefe Depreffiou unter ba« ütteer geuugfam itjren plutonifd)en (Elja=

rafter fennjeidjnet , mie beim aud) eine große 3a^ 0011 Katurforfdjern ben Untergang

©obom« einer oulfanifcfjcn tfatafrroplje jufcfjrcibt. £ängf* oor ber mobernen 2Biffenfd)aft

befaß ber 2>id)tcr bcö 104. ^falm« Oon ber im (frbbeben mirfenben, meltgeftaltcnbcn

ftraft eine erhabene Intuition (ügt. V. 8).

Sin« ber furcfytbarften unter ben befannten (Jrbbebcn mar ba«jcnige oon 1837,

meldte« ben größten Xljcil oon Liberia« unb ©afeb in einen Trümmerhaufen bermanbeltc

unb metjrcrn taufenb Sflcnfcfjen ba« lieben foftete. Die (Srfd)üttcntng«linic beffclben cr=

ftreefte ftd) ber l'ängc uad) an 100 bcutfd)e teilen in ber ftormalrid)rung ber Oorban-

[palte, meftmärt« ber ©palte in einer Vreitc oon 18—20 ÜJtcilcn. Aud) in Beirut mic

in 3crufalem, felbfl in (5i)pcm, ocrfpürtc man ©töße, boa) feineßmeg« in ber gemaltigcn

©tärfe mie jene in ber 9?al)e be« @enejaretljfce« liegenbeu ©täbte. 9?ad)bem am
1. Oanuar bie ^auptjerftörung gcfd)el)cn, bauerten nod^ mod)eulang fa^toädjcrc (5rfd)ütte^

rungen fort. Damal« fteigertc fid) bie Jjpifee ber toannen Duelle füblie^ oon Liberia«

fo ^cljr, baß ftc an einem gcmöt)nlid)en Ütjermomctcr nid)t me^r gemeffen werben fonnte.

Xie (Srbe, roeldje mit ©ecunbenfdjnellc in mäa^tigen ©palten ftd) öffnete unb mieber

fd)loß, oerfajlang at)nung«lofe Sauberer tu if)rcn ©d)0«. (Sinen berartigen Vorgang

^at bie ©age bom Untergang ber 5Wotte ftoral) in« ©roße gebilbet (4 3ttof. 16, 32).

keinerlei ©e^reefen ber 9iatur mad)en auf ben 9)ienfd)en einen fo bangen (Sinbrucf

unb laffen aua) ben ©tarfmut^igen fo burdjbringcnb feine gänjlic^c C^nmaeb,t empfinben

wie ba« (Srbbcben, bei mcld)em ber fonft fpric^mörtlia^ gemorbene fefte ©runb unb Voben

in ein wellenförmige« ©djmaufcn gerätl). G« offenbart ftd) in biefem Grreigniß eine un-

enblia^e, fclbft bie erhabenen Äraftäußernngcn oon Donner unb Vlife meit überragenbe

3J?adt)t. 3Bir begreifen bat)er, baß, „menn bie Grbe bumpf crbröt)nte unb in it)rcn @runb*

feften manfte unb bebte'' 18, 8 fg.), ber Ofraclit 00m ©efü^l ber ©egemoart be«

allmädjtigeu ©otte« biö in« -Onnerfte burd)fd)auert mürbe, unb berounbent ben ftarfen

©lauben, mit bem er mitten in biefem gemaltigften Aufruhr ber 9?atur ba« bange 3a9ctt

ber ©eele befdmwr (1 Äön. 19, 11; Oef. 54, 10). ^olgerec^t backte er ftc^, bie erfd)fi=

nung ber ganjen göttlichen ©röße unb -!perrlid)fcit fei ftet« oon foldjen Vorgängen be*

gleitet, unb in biefem ©inn er$äf)lte man ftd} in ber (Sljriftcngemeinbc oon einem Crb*
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beben beim £obe be« Gerrit, unb nannte biefer fetbft erbbeben mit nntcr ben Slnjeidjen

be« 2Beltgeridjt« (2tfattr). 27, si fg.; 24, 7). fturrer.

(£rbe. 6« log in ber ganzen, bon ber unferigen fo unenblid) berfdjiebencn Seit-
anfdjammg be« Sfltcrttjum«, baß e« ftd) audj bon ber <5rbe eine ganj anbere SSorfteÜung

machte al« mir. Un« erfd)cint bie (£rbe al« ein Sltom in ber Unermcftlid)leit be« au«
jaf|tlofcn Scltförbcrn ber berfdjicbcnftcn 9lrt bcjUljcnben Unibcrfum«; bagegen floß bei

ben Söffern ber SJorjeit ber Begriff ber Srbc mit bem ber Seit jufammen, meil itmen
alle«, toa« fte au§err)atb ber (?rbc al« c^iftirexib aufaßen, fcod) nur um ber (Srbc mitten
porrjanben $u fein fernen. <£otd)e 9lnfd)auungen fyer^efycu namtntUd) bei ben Hebräern.
$ejeitf)neten fte aud) bie Seit getoöfjntid) mit bem 3lu«brurf Gimmel unb (Srbe (mie in
ben erften Sorten be« S. X.), fo Mar ir)nen bod) bie Seit gait3 eigentlich bie Cfrbe-
benn in bem Gimmel fafjen fie nidjt« anbere« als ein bie Srbe überbedenbe« ©emölbc
i'eiite ftefre), mcld)e ftd) manche fröftaU- ober fabfjirartig bauten (2 3Hof. 24, 10; <£» 1 2.)
lieber biefer ftefte foOten, itjrer Borftcuung aufofgc, bic obern Saffer, b. r). bie SSorrätbe
bon Wegen, edjnee unb #agcl fein (1 2J?of. 1,7; 1 fön. 8,35); bar>r ber 9lu«brurf
1 9J?of. 7, 11, bafe ber Stegen tarn, inbem bie ftenjter be« Gimmel« ftdj öffneten. Unter«
^alb biefer ftefte, unb angeheftet an it)r, ftnb bie ©omte, ber 2J?onb unb bie Sterne
gro§e unb Heine ?id)tcr, bie, nad) ber Meinung ber Hebräer, feine anbere Befhmmunq
faben, al« ben Unterfdjieb be« Dag« unb ber 9tod>t 3U erzeugen, unb bie Reiten bei:
4
Jcationalfefh ju beftimmen (1 Sttof. l,u. 15; $f. 136, 7— 9). Dabon, baß bie <£rbc ein

fugelförmiger Äörber ift, tjatte ber Hebräer feine Ht)nung; er glaubte, fie bilbe eine runbe
Sdjeibe („3at)bc ttjront b,od) über bem frei« ber Csrbc"; Oef. 40,22; bgl. ©br. 8,27).
Die gcroör)nltd)e ©orfteUung mar bic: biefe runbe (Sdjeibe rufjc auf Saffer (

s
£f.

136, g: „®ott t)at bic Erbe auf« Saffer ausgebreitet";
^3f. 24,2: „@ott r)at ben (Srb-

boben auf SWccre, nidjt an beeren, mic ?utr)er überfefct, gegriinbet"). Doch bachte
man ftd) and), baß fic auf Pfeilern ober ©runbfeften ntr)e (^f. 104, 5 : „©ort ftüfcte
bie (Jrbe auf ir)re ©runbfeften"; unrichtig S?utr)cr: „Der bu ba« (Srbreicr) grünbejt auf
feinen ©oben"; bgl. £iob 9, c; 38, e; <ßf. 75,4). On ber ©teile §iob 26,7 tritt fogar
ber ©ebanfe rjerbor, baß fte an nietjt« ljöngc, b. r). frei in ber i>uft fdjmebe. ^ttent-
t)albcn glaubte ber Hebräer bie (frbe oon bem Ocean umflutet, jenfeit bcrfelben r)errfcfic

unburcr)bringlid)c f^inftentif; (.'piob 26, 10 nact) richtiger lleberfet^ung : „gine ©renjc jirfeltc

®ott ab auf 2Baffer«fläd)e, auf« genauefre, Vity neben ftinffrrnif?"). ©on ber «orfleaunq
ber grbe at« einer ntnben i^läa^e au«ger)enb, fonnte ber Hebräer ftet) bie ftragc aufmerfen
»elct)e« bie ÜKitte bcrfelben fei? Dicfe Jragc fonnte er ftd) nun, bei feiner tiefen lieber'
jeugung, baß fein ©olf ba« £iebling«oolf ©otte« fei, nicr)t anber« bcantmorten, al« bamit-
ba§ bie Ofraelitcn ba« Zentrum ber Srbe bcmolmcn (%er). 38, 12), ba§ c« genauer burdi
bie ©tobt Ocrufalcm bejcid)net merbe (Cjed). 5, 5). 2Hit biefer Scltanfc^auung uertruq
ftd) üollfommcn ber ©lanbe, ba§ meit über bem Gimmel bic SBofmung ber ^öt)ern ©eifter
((Sngel), unb tief unter it)rcr Oberflätr)e ba« graufige Jobtenrcid) fei, mcld)e« ben Schatten
ber 53erftorf»encn jur Solmung biene unb fic auf immerhin in feinen bunfeln Räumen
gefangen t)alte (ogl. S?ofcnmiiaer, ,,$anbbud) ber biblifdum Slltcrtr)um«funbc" [?eiöuq 18231
I, 1, 134 fg.).

Sic frür) unb mic lebhaft fict) ber Öeifi ber Hebräer mit ber ftrage über bic Gut
ftelmng ber ßrbe unb ber ganzen Seit bcfdjäftigt t)at, ba« fer)en mir au« ben beiben

unenblid) nterfmürbigen unb fter)erlidj au« bem r)or)cn ?lltcrtr)um ftammenben Sct)öpfung«-
erjäfjlungcn in 1 ?Wof. 1 unb 2. Dag biefe beiben Urfttnben ben s

^rocc{? ber Seit
unb namentlid) ber (Srbfd)öpfung auf jmei gattj Dcrfd)icbcnc unb fd)led)tr)in unöcreinbarc

2Beifen fdjitbent, ma« nur eine blinbc Befangenheit bc« ®eifte« in 2lbrcbc fteaen fann,

barf un« md)t rounberner)men , meil bei ben £>*t)räern bie SorftcÜung bon bem Hergang
ber ©ctjööfitng ju feiner 3eit eine gefc^lict) ftrirtc, foubern e« immer unb jebermann
erlaubt mar, ftd) bcnfelbcn anber« ju benfen, al« er in jenen Urfunbcn gefdjilbcrt mirb,

»enn man nur ben Sincn ^unft fcftr)ielt4 ba§ Gimmel unb Grrbc burcr) einen blofcn %a
be« göttlidjen Sillcn« au« bem ©djo« be« 9?ict)t« r)crborgcrufcn morben ftnb. Da«
tym wir unter anbern au« $f. 104, mo bic Scttfdjöbfung auf eine in mer)rcm fünften
öon ben ntofaifd)cn erjäljlungen abtocietjenbe Seife gcfcr)ilbcrt, unb au« #iob 38, 6. 7, mo,
im Siberfamdj mit 1 5»of. 1, borau«gefetit mirb, ba§, al« ©Ott bic (Srbc fer^uf, bic

2Korgenfieme bereit« erifttrten unb über biefe« Serf ber götttidjen Hllmadjt unb Sci«heit
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gleichfam in Oubel ausbrachen. £>ie bcr crftcn mofaifc^cn Sd)bpfung$crjähtung $u ©runbe

licgenbe 93ertheilung bc$ Sdjöpfung&oerfe auf fcd)$ Sage nimmt ftir) roic eine über-

rafdjcnbe 9If)nung au$ oon bem großen Refultat ber geologifd)eu Entbedungen neuerer 3«t,

baß nämlid) bie Erbe nid)t auf Einen Sd)lag in beu 3 llftanb eingetreten ift, in meldjem

fie ftd), feit 2Äenfd)en auf if)r roof)nen, befinbet, fonbern erft burd) eine lange Weifte

mächtiger Reöolutionen rnnburd) ju ifjrcr ooflen Entmirfclung gefangt ift. #öd)ft merf;

mürbig ift e$ aud), baß bicfe Urfuubc bcn Sftcnfdjen unter ben lebcnbigcn ©cfdjöpfcn,

mit meld)cn und) uub nad) bie Cfrbe beoölfert mürbe, julcfct auftreten läßt, ma8 ebenfalls

eine burd) geologifdjc ©rünbc flc^er gefteUtc £f>atfad)c ift, unb baß iln* jufolge bem 9Ren--

fdjeu, altf bem allein nad) C^ottei? Silbe gefdjaffcnen Siefen, oon ©Ott bie £errfd)aft

über bie gaujc Erbe übertragen mürbe, eine £>errfd>aft, ju bcr er aud) allein burd) bie

ifnn Derliefjcncn Gräfte befähigt ift, bie er aud) nurflicf) auöübt unb burd) jebe neue Ent^

berfung in bem Gebiet ber Hräftc bcr Ratur unb ber ftc befycrrfdjenben ©efc^c weiter

auäberjnt. Somit crfctjeint in ber 23ibel bie Erbe als für ben 2J?cnfd)en gcfd)affen.

Sie ift nid)t bloö baju bcftimmt, if)m jur SEßornumg ju bienen, fonbern jugleid) baju,

ihm 33cranlaffung ju geben, bie iljm oerltehcnen Gräfte 31t cntmidelu unb t)ierburd) bie

33eftimmung feiner Erificnj ju erreichen, ©erabe barum, um bem 2Wcnfd)en jum Sd)au

plafc ber Slnmenbung unb Entmirfclung feiner Strafte bienen ju fönnen, mußte bie Erbe

burd) fo nicle Söilbungöüljafen l)inburd)ger)en.

35on bem ©ebanfeu auGgehenb, baß bie Erbe bafl Si^crf ber atlmeifen unb aflgütigen

©ottljcit fei, mußte ber Hebräer ber Ucberjeugung Raum geben, baß fie aud) ootlfommen

gut, b. I). iljrcrn 3ioe(f entfprcdjenb fei. £>eemegen bemerft bie erfie Sd)öpfung$urrunbe,

baß ©ott nad) iebem Üagcmcrf nadjgcfchen, maä er gemacht, unb efl gut gefunben fyabe,

momit bie in ben ^falmcn mehrmals oorfommenbe Slcußeruwg, baß fie ooü feiner ©ütc

ober feiner ©ütcr fei, genau übereinftimmt ($\. 33, 5; 104, 24). «IS 2Bcrf bcr fdjaffenben

5lümad)t ©otteä crfdjien bic Erbe bem Hebräer als abfolut oon ©Ott abhängig unb fein

Eigentum bilbenb OPf. 24, 1; 50, 12; 89, 12). 3)arum heißt eö im 104. ^falm, baß ©ott

bie Oueflen fließen läßt, bie Söergc tränft aud feinem Öbcrgemad) (b. I). burd) ben autf

bem Gimmel ftd) ergießenbeu Regen), baß er ©raö fproffen läßt für baä Sief;, unb Saat

jum Rufccn bcr 2ftcnfd)en, unb bcn ©ein barreidjt, bcr be« SHcnfcfjen «§erj erfreut. £>ic Erbe

gittert, roenn 3at)0c fie anfdjaut Oßf. 104,32), unb bebt üor feinem 3orn (^ er - 10, 10).

mar für bcn Hebräer ein troftreidjer Öebanfc, baß bie (Erbe, trot} bcr in iljr

maltcnben jerftörenben Gräfte, bod) einen ftdjent Scftanb Ijabc (^f. 93, 1; 119, m;

104, .«). ©alt i^m bod) bcr Regenbogen für ein Unterpfanb ber SBcrtjeißung ©ottee,

baß er bic (Srbe nie roieber oerfludjen molle, um ber 2J?cufd)eu mitten, unb baß ferner

rjin Saat uub (Srbe, ?^roft unb ^i^c, Sommer unb ÜßMnter, Xag unb ^ad)t nidjt auf

^ören merben (1 üflof. 8,21 fg.; 9, 11 fg.). Xcunod) aber brängte firf) iljm baö ©efü^l

ber SJergäuglidjfcit alle« Sichtbaren ju ntäd)tig auf, ale baß er ntcf)t beut ©ebanfen ^ätte

Raum geben foDen, baß aud) bcr Gimmel unb bie (irbc ocralten unb ocrger;en merben

(^f. 102, 26— 28; Öef. 51,6). 3nbeß beruhigte er fid) mit ber Hoffnung, baß bicfe 3er

ftörung feine abfolutc fein, fonbern nur eine Ummanblung unb Erneuerung ju einem Oer

^crrlid)tern 3«^^ (W- l02 '
23)-

Xie im 9?. Z. Ijerrfdjcnbc ©cltanfdjauung ift oon ber beö % X. nid)t Oer

fd)icbcn. 9^irgcnbe äußert fid) im 31. 2. aud) nur bie leifefte 3lr;nung baoou, baß

bie ©eftirne be« .^intmetö ungeheuere 25>eltförper fmb, bie in unermeßlichen Entfernungen

bie oon ©Ott il)ncn oorgejeichneten Sahnen burd)laufen, unb baß bic Erbe ctroaä anbcrei11

ift, alä eine auf üerborgenem ©runbc ruhenbc 5läd)e. "Jlbcr aud) l)ier mirb gelehrt, baß

©Ott bic Söclt tjcroorgebrad)t Ijabc burd) fein 2Bort üt)cbr. 11,3) ober burd) feinen Hillen

(Offb. 4,11), »a« in ber angeführten Stelle bc« .^ebräerbrief« näher bahin bcftimmt

mirb, baß ©ott baö Sichtbare nicht au« einem bereite oorhanbenen Sidjtbaren (b. h-

au« einer oon Emigfeit her criftirenben Materie, maö bie im £>eibenthum allgemein

herrfd)enbc unb aud) ©eiät). 11» n fid) auflfürpdienbe Üieinung mar) in baß T^afein ge=

rufen ^abe. X'er ©cbanfe ber 3lbhängigfeit ber Erbe oon ©ott begegnet unä im

9?. X. öfter«, ©ott mirb gefdjilbert al« berjeuige, melcher bie Blumen be« jVclbe«

fd)müdt unb beut ^ogcl feine Nahrung bereitet (^Rattl). 6, 26 fg.), ber 00m Gimmel Regen

unb fruchtbare 3citcn gibt unb be« 2Wenfchen £er$ crfüÜt mit Speife unb ftveube (?lpg.

9,i4.i7). Eine bercinftige 3crftöruug bcr Seit mirb 2 ^etr. 3, 7 fg. unb Cffb. 21,

1
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gcroeiffagt, unb in her erflen .Stelle al« eine SLMrfung be« Jeuer« bargeftetlt, jcboct) mit

ber $erf)cißung, baß au« biefer 3crf^nin9 c 'n neuer Gimmel unb eine neue @rbc ^er-

oorgcfjen werben (2 *£ctr. 3, n; Offb. 81, i), womit ^attlu« übereinftimmt , wenn er

(ftötn. 8, — 22) in ah,nung«reieljem ©cfüfjl überall in ber 9?atur flagcnbc £bne ju Der-

nehmen glaubt, bie auf ifjre $ergänglid)feit Anbeuten, aber aud) bie Hoffnung au«brürfcn,

cinfl m einem ber Sertjerrüdmng ber @ered)ten entfpredjcnben beffern 3»ftonb 511 gelangen.

• Oft aurf) bie im 9?. £. f)crrfd)cnbc 2Beltanfd)auung biefelbc wie bie altteftamentUdjc, fo

war bie 5Sorftcflung beö Hebräer« oon ber (Srbe, in gemiftev 33euef)itng, eine gan^ anbere

als bie be« (5l)rifien. Oenem mar bie Erbe ein« unb alle«; fic mar itjm ba« Vanb

feiner eigentlichen 33eftimmung; beim oon einer anbern, fpfjcrn 2Belt, unb einem lieber

gang ber Seele in biefelbc nadj bem ?lbfd)luß be« irbifdjen Xafein«, fjattc er feinen

begriff. 2IÜe«, waö er naef) biefem Veben erwartete, war, wie bereite bemertt worben

ift, ein bumpfe«, freubelofc« Sdjattcnteben in einem bunfeln untcrirbifdjen lobtcnreid),

ohne Vergeltung unb ol)ne bie 5flöglid)feit
,

jcmal« wieber au« bcmfelbcn jurücfmfefjren

i^iob 3, 13 — 1-; 7,9.10; 11, s; 10,21.22; 14,7—12; 16,22; 30,23; $f. 88,11; 3ef.

14,9 fg.; *|Jrcb. 3, 19— 22 fg.). £arttm war bem Hebräer ein lange«, glücflid)c« l'cben

auf biefer Erbe mit jafjlreidjer
s}?ad)fommenfd)aft ba« hbdjfte ®ot, ba« er fid) benfen,

unb ber lefete Swecf, ben er ftd) bei feinen Öeftrcbungcn oorfefcen fonntc. «eine SSer

geltung jenfeit be« (#rabe« erwartenb, mußte er ftd) benfen, biß bie göttliche @ered)tig-

feit bem frommen unb 0*cred)ten fdjon in biefem Vebeu bie öerbiente Belohnung gewähre
unb über ben (Mottlojen bie öerbiente Strafe oerf)änge. Tie« erflärt e« ttn«, baß alle

Verheißungen, weldje ben treuen Beobachtern be« 0*efcfcc« crtfjeilt werben, unb alle über
bie Uebertrcter beffelben au«gefprod)encn Xrohungen, ftd) auf biefe« irbifd)e l'eben benenn
(f. j. 93. 5 9#of. 11, 8—32). Bei biefer Vorfiellung oon ber götttidjen Vergeltung mußten
ober bem Hebräer ba« ®Uh! ber ©ottlofen unb bie Veiben ber frommen unb föedjt»

id)Qffenen ju einem unauflöölidjcn iKätfjfel werben. £ie« fefjeu wir nirgenb« beutlidjer

litt au« beut 93ud) .£>iob (f. b.). J)enn bie ©runblagcu biefe« tiefen unb glanjoollcn

®ebidjt« ftnb ja gerabe bie mit ber göttlichen (^eredjtigfeit in fdjneibenbem Sibcrfprudj
ju freien fdjetnenben Xiffcrenjeu be« menfdjlidjen Veben«. Ter £>td)ter gef)t auf eine

l'öfung be« in i^nen un« entgegentretenben großen SKätfjfel« au«, ftnbct ftc aber nid)t,

unb enbigt bamit, bem äWcnfdjen unbebingte Weftguation in bie unbegreiflichen ftügnngen

bc$ Ewigen utr %>füd)t 31t machen.

9Bof)l ffeflteu fid) im nacf)eriufd)cn 3eitaltcr ^ Vorftcllungen ber 3uben oon ben

fünftigen (^efa^iefen be* SKenfcf^en etwaö auf. 2)iit «vreiibe ergriffen oielc unter tl)nen

bie auö ber perf. Religion tt)tien entgegentretenbe Hoffnung ber 'Jluferftetjuijg oon ben

tobten (f. b.). 3nbeß blieben oicle Subcn biefer neuen Hoffnung unmgänglid). (2rft

fpäter bilbete bie ?luferftefnmg$f)offnung auf oerfdjiebene Seife fid) auö unb oer-

fnüpfte fiel) innig mit ben nteffianifd)en Erwartungen. 3)fan l)offte, baß aüe Guben

aus bem Sobtenreid) utrüdfe^ren unb in baä nad) fdjweren kämpfen gegrünbete

•Heid) beä erfeljnten "XRefftae eintreten, unb fpäterl)in aud^ baß oon ben wiebererftanbenen

Reiben biejenigen würben aufgenommen werben, weldjc ber Diefftafii in bem großen, oon

ilmt ,)u r)altenben ffieltgcridjt beffen für würbig erftnben würbe. Allein ba man ftd)

biefeö 9Jeid) al« ein irbifdjeö backte, fo war ba« lefcte 3iel ber jüb. Hoffnungen ein

neues glücffclige« tfeben auf biefer (irbe. Vem (htben blieb bal)cr bie Cfrbc baö wat)rc

^aterlanb be« 3)cenfd)en, in weldjem er fein Xafein beginnen unb in bem fid) feine @e
fd)ide öollenbcn foflten. Sin anbere« Ölürf al« ein irbiferje« fonnte er ftd) ntdjt benfen.

($Tunbocrfd)ieben ifr bie 5?orfleliung oon ber (irbe, bie ftd) au« ben Belehrungen be«

Öoangelium« entfaltet. Xurd) bie Eröffnung ber ?lu«ftd)t auf eine anbete, l)öl)cre 2Bclt,

in welker bie Öefdjidc be« Stfcnfdjen 51t il)rer enbtid)en Volleubung gelangen follen, fc^jt

e« bie (£rbc ju einem blo« proöiforifdjen %ufeutl)alt«ort be« 2Kcnfd)cn b,erab. „2Öir

l)aben l)ier feine bleibenbe Stabt, bie ntfünftige fucf)cn wir" (£>ebr. 13, u)j „Unfer Staat«

tuefen (nic^t Sanbel, wie ?utl)cr überfefct) ift im Gimmel" (^it 3, 20). Gm l*id)t be«

Eljrtftentf}um« erftt)etnt bie Erbe al« ein i'anb ber <frembe, weld)c« ber üttcnfdj längere

ober für^ere 3*it burchwanbert, feiner wafjrcn Heimat ntfrrebenb, bie, jetjt noef) oon tiefem

©e^mniß ttmfloffen, in einer ^ö^ern Seit liegt. Sie ift ba« ^anb be« Glauben«, jum
lidjtoolleu ^d)aueu gelangt ber Wcnfch erft int jufünftigen i'cben (1 fior. 13,9 fg.;

2 «or. 5,7); fic ift ba« l'anb ber oft fdjweren fdjmerjlichen Prüfung, im Ocnfeit« erft
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realifirt ftd) bie gerechte Vergeltung (2 Äor. 4, n); fte ift ba8 £anb ber SluGfaat, auf weteqe

bort brüben bie (Srntc folgt (©al. 6, 7). Weht ba« irbtfcrje ©lürf fofl ftd) baljcr ber

(El)rift jum legten 3"! feiner Beftrcbungen mad)cn, fonbern bie (Scligfcit bc8 jufünftigen

Dafein«, bie ober nur burd) ben frommen ©lauben unb eine reine ftttlid)e ©eftnnung

unb ^anblungömeife errungen werben fann (Üttattf). 6, 19. 20. 33; tfol. 3, 2). So« ba*

(Sljriftentljum feinen treuen 8d)ülcrn öcr^eißt, baß ftnb baher aud) feine irbifcfyen ©üter

unb ftreuben; c$ oerfünbigt ihnen im ©cgentheil Xrübfale unb <2djmer$en {Slpg. 9,14.22;

2 Üor. 4,n; $cbr. 12,6). Darum mad)t cd ihnen (Selbftoerleugnung ju heiliger $flid)t

unb oerlangt oon ihnen, bafj fie iljr Äreuj auf ftd) nehmen unb (tfjrifio nadjwanbeln

C^tl. 2,5; 9)Jatth. 16,24). Dafür oerfpridjt e« ihnen aber reiben (Erfaß im geheimnifr

Collen Vanb ber 3»ifunft, un*> ein unoerganglidjeS, fclige« fortleben in inniger ©erneut

ferjaft mit ©Ott unb (£f)rifb (Oof). 17,24; $^il. 1,23). 3mar fprid>t aud) baö 91. X.

oon einer beoorfte^enben Vlufcrfteljung, allein baä ift nid)t eine 2luferfief}ung ut einem

neuen i'eben auf ber (Erbe, fonbern ju einem neuen jeben in ber itberirbifdjen SJBelt, bie

ß^rifio felbft $ur SBohnung bient (1 Xfytft. 4, 16. n). Unb roenn in iljm oon einem

mefftanifdjen Speiet) bic iWebc ift, fo ift biefeö 9?eid), nad) ben beftimmteften (Erflärungcn

Oefu, ein rein geifiige« 9feidj, weldjeä oon Meinen tinfangen auägeljenb einen unermeß

litten Umfang gewinnen, aber erft in ben Räumen einer höl)ern 2Belt ju feiner Boflenbmtg

gelangen foll (8uf. 17, 20; 3ol). 18, 36. 37). 2)?ag e8 aud) fein, ba§ in ben oon ben brei

erften (Soangeliften un« aufbehaltenen Fragmenten prophet. ütteben 3efu (ÜWattlj. 24:

Wart. 13,i fg.; 8uf. 21, 5 fg.) ftd) nod) einige Slnftänge an bic jüb. Erwartung oon

einem irbifdjen SDiefftaörcid) finben, unb ba§ bie Offenbarung bie 2lu$fid)t auf eine bei

ber 2Bieberfunft (S^rifri ftattpnbcnbc unb mit einer (Erneuerung ber ganjen SBelt Der

bunbeuc ©rünbung eine« Ijerrtidjeu irbifdjen 9ceidjS eröffnet, in roeldjcm ein 00m Gimmel

fid) herabfenfenbeS neue« Ocrufalem bie £>auptftabt fein werbe (Dffb. 21), fo fönnert bod)

folcrje tleugcrungcn, ben beftimmten Belehrungen Öefu gegenüber, nidjt für majjgebenb

gelten. Die eigentliche \'dnc beä (Shrtftcnthntn^, bie aud) in ber Mirdjc über alle

dnUaftifdjen Träumereien ben Sieg baöongetragen tyat, ift bie, ba§ bem SDcenfdjen in ber

überirbiferjen 2öclt fein £id gefterft fei, unb bafjer bie Beftrcbungen be« Citren aud)

Dorjugöweifc auf bie unocrgänglid)c Scligfeit beö Jpimmelö gerichtet fein füllen.

ViuQ ber gan$ oerfd)iebenen Bebcutung, weldjc bic (Erbe für ben Ouben unb für ben

(itrrifteu |jat, cntwirfelte ftd) aud) bei beiben ein ganj oerfdjiebener (Meift. 2Bar ber ©eift

jener immer ein beut Orbifdjen jugemanbter, fo i^ ber ben wahren (^hriften befeelenbe ein

b,immlifcher OPljil. 3, u). %n& biefem ©eift quillt bem (S^riften bic t)eitere Raffung in

ben fchmeqliehfien Prüfungen bcö iebcnö, unb im Slngeftdjt beö Xobeö bic i^n er^ebenbe

liehtooüc Hoffnung. Sörud).

Grcd) (b. i. lang), eine Drtfdjaft, bie, al$ jum Anfang ber ,£>errfd)aft 9fim-

rob'ö gehörig unb im i'anbe linear gelegen , 1 9J?of. 10, 10 nad) Sabcl unb oor ilccab

unb (iahte genamtt wirb, unb fonaef) in 33abtilonien ju fuc^en ift. Um näd)ften liegt,

unter Srca^ (bie LXX haben Dred), ber ©örer £rod)) Crchoe ju oerftehen, ba8 füblich

oon Babolonien in ber s
J?ähe be« (Suphrat war (i<tolemäuö, V, 20, 7; Orc^ener

nennt ^tolemäuö V, 19, 2; Strabo XVI, 739). 3m Such Gfra werben nach Werfern

ttrfeoäcr (baö ftnb wol Bewohner oon ©rech) erwähnt, e$ folgen Babnlonier, @ufianer,

Xacr unb Slnmäcr. Der ^orm nach Wnnte unter (Jredh auch Q»n Üigri« gemeint

fein ftHotemttnt, VI, 3, 4; 2lmmianuö 2)iarceainue, XXIII, 21). freilich lag bieö fc^on

in (5(omaii8. Ücach einer fdjon in alter 3«it aufgestellten Meinung wäre Crred) bie im

nörblid)en 3)iefopotantien am ^luj? <2cirtuö gelegene <3tabt (ibeffa, bie auch Jtaflirrhoe

hie§ (^liniuö, V, 21), bei ben enrem Uro, jefct Crfa. Dafür fönnte fprechen, bat

bei ben fpätem Stjrent ber (Sbcffcitcr £)rofo hie§ (ogl. (Sparern ben 8t)rer ju 1 SDiof. 10, 10);

aücitt <5beffa ift bod) oicl ut weit oon Söabolon entfernt, unb fe^r bcbenflid) macht, baf-

baö feit ber macebon. ^3criobe oft genannte (fbeffa in früherer 3^it nid)t eriftirt ju ^aben

fcheint (bitter, „Die erbrunbe" [2. 2luög., Berlin 1844], XI, 335 fg.). ftrifcfdjc.

(^rfÜttlUlg (beö göttlichen ^athfchluffcö). Dicfer Slrttfel erforbert eine fuqc $iüd

ftd)tnahme auf bie prophet. Elemente be« %. fofern fte im 9?. X. al« 3eugniffe unb

Beweismittel einer gefdjehenen (Srfüflung benufct werben. Da« Berhältni§ oon 2Beiffagung

unb (Erfüllung gehört ju ben fd)wierigen unb oietumfrrittcnen ©ebicten ber biblifdjen

SBiffenfdjaft; ba« ihm gewibmetc Stubium einer „prophetifchen Geologie" läßt ftch burd)
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offc 3 eitaIter Oerfolgcn, hat ober in feinem Verlauf f)ö(f)jt merfmürbige unb gcgenfäfclid)c

Sdjitffale erlitten. 3n ber Äirdjc mar ba« Steigen unb Satten be« Ontereffe« an bem

^ropfctetifetjen fiet« mit einer öeränbertcn retigiöfen ober roiffenf cf)affliegen Neigung oer

bunben. Die übertriebene £od)fchäfcung unb 9lu«beutung biefe« ®efid)t«punft« tun ftet«

jur Söudjjtäbclei unb Deutelei geführt, toährcnb bie gän$tid)c $$emad)läffigung bcffelbcu

einen Ütfanget an ibeaM)ifrorifd)em Sinn oerriett). Der Stoff ber Untcrfudjung mar gc

geben; er lag nid)t allein in ber altteft. SBeiffagung alß fotdjer, fonbern aud) — worauf

e« tytr befonber« anfommt — in ber Berufung ber neutejt. Sd)riftftcfler auf attteft.

$tu«fprüd)c, ?tnbeutungen ober 3$orjeid)en. Die $ai)l biefer Zitate ift groß, nur menige

Briefe, mie ber erfte an bie £heffatonid)er, ber jtoeitc unb brittc be« Johanne«, enthalten

fid) berfclben ganj; jumcilen, toic im £cbraerbrief, nehmen fte einen unücrfyältni&mäjugen

ftaum ein. Die Zitate finb ebenfo otele gilben jur 93erfnüpfung beiber 9ieligion«urtunben;

fic bezeichnen ein geiftige« unb ^iftor^d)eö 93anb, aber fic motten im großen unb mit

forgfättiger 33ead)tnng it)rer innern Unterfdjiebe beurteilt unb nid)t gepreßt fein. Die

ältere D^eotogie ging vermöge it)rc« 3nfpiration«begriff« oon ber 83orau«fc(?ung au«, baß

bie citirten Stetten im 3u faimncn ')an9 öc$ Original benfelben Sinn unb ßmerf tjaben

müjjten, 31t meinem fic oon ben neuteft. ^erfaffern benu^t merben. Dicjc Annahme hat

ftc^ nachmale al« unhaltbar ermiefen, ftc führte $u einer Weihe oon Fehlgriffen unb sDfi«

oerfläubniffcn, metetje bie fjiftorifdje Grflärung be« 21. X. hemmen unb üicle 3lbftd)tlieh

feiten in baffelbe hineintragen mußten, bie in ber Xljat nid)t ftottftnben. 2Bir haben biefe

Errungen tjier nid)t aufzählen. Uebcrljaupt mürbe auf biefem Sege ber Stanbpunft
be« 31. X. oerbunfelt, ber warnre Cf^arafter ber SBeiffagung oerfannt, ber Offenbarung
aber ein 93cmei«mittcl gegeben, meld)e« trofc alter oerftanbc«mäfugen Dcntlidjfcit bod) uidü

ftief)halrig befunben merben, noch, bem (Stauben bie oerlangtc Sicherheit gewähren fonnte.

Datier Imt bie neuere Sdjriftcrftärung ju einer fdjarfen fritifdjen Wcüifion be« gefammten

^gehörigen Stettcnapparat« geführt. Da« ftcfultat mar, mit ben bi« babjn gültigen 2tn

fiepten oergtidjen, ein befiruetioeö, e« betraf tr)cil« ba« bei ber 23cf)anblung unb Würf
erftärung ber attteft. (Zitate üblidje Verfahren, tr)eil« aber aud) bie fad)lid)c 3luffaffung,

ba nadjgemiefen rourbc, baf? SBeiffagung unb (SrfüUung fid) nidjt in ber Sßctfc beden,

mie bieder behauptet morben. Damit brot}te ba« Raub 31t jerreifcen. Die Siritif fonnte

jebod) oeroünftigerroeife nid)t fo meit get)en, bie ÜBahrr)eit ber SBeiffagung unb bie Söc-

beutung ber 9iürffd)au auf bie atte >Keligion«anftalt überhaupt preisgeben; fie lief? einen

protubentieflen 3uiammenhang fittyn unb fat) in ber 2i>eiffagung eine „allgemeine oon

ber 3?orfelmng getroffene (Einleitung auf bie (Sntftetntng bcö (Üjriftenttjumö unter bem
jüb. Söolf" (Sretfdjneiber, „Sttftematifa^c (5ntmirfctung aDer in ber Dogmatif üorfommenben

begriffe" (4. ?lufl., ?eipjig 1841], S. 207 fg.). 3ubeffen mu§ aud) biefe 3tuffaffung

berichtigt merben: nid)t atö btofe prooibcntielle 3»t^iten fmb unferö 6rad)ten« jene propfjet.

Regierungen anjufeb,en, fonbent fte flehen mit bem Irieb unb iöeruf ber altteft. 9ietigion

felbft in inniger Scrbinbung.

Die Religion be$ X. ift i^rem SBefcn nad) eine gcfc(jli(h proptjetif^e, eine Die

ligion ber Ser^eifeung, bie Religion beö 9?. X. ein OMaubc ber Erfüllung, in meinem
ba« ^roptjetifdje im engern Sinn jmar nic^t fe^tt, aber eine

s
JfebenftcÜung einnimmt.

Da« (Soangelium tritt in bie oon ber ÜBeiffagung bezeichnete Steßc ein, e« bemächtigt

ftd) ber Oerhcißenben unb oorbebeutenben 3üge unb ergebt bie längfterfel)ntc 3ufunft jur

tcbenbigen ©egenmart. Die Sicherheit, mit metdjer bie« gefchicht, bie eminente 3uücrfid)t,

mit tueldjer (Shrifru« fetbft bie alte ilBeiffagung auf fid) getaben höt, liefert eine höhere

16ürgfd)aft für ben £}ffenbarung«ct)araftcr be« d)riftl. ®otte«rcich« unb ift mct)r merth

al« ade«, ma« fich im einzelnen burch btofe StcCtcnbergteichung ermitteln läßt. Die
^Berufungen auf ben Sitten Runb fmb bie nott)menbigen ?leuBerungen biefe« (Glauben«.

Dat)cr ift erfüaen unb (SrfüÜung (TCXijpouv, K\jig(d[k(x) ein 9?amc unb begriff oon burd)

greifenber SBichttgfeit im W. X. Der Remei« aber, ba§ in bem £hatfäthtid)cn be«

(fDangelium« eine 5yertoirftid)ung längft oorbebachter «u«fichten unb göttlicher Jpcit«^

gebanfen gegeben fei, fonnte in boppelter gönn geführt merben: erjtenö urfunbtich burd)

Anführung altteft. $lu«fpriid)c, unb jloeiten« mehr t)iftorifch , b. h- o^<^ Erftärung be«

neuen eoangelifd)en ©lauben«princip« au« bem innern 3»fowtncnhon9 m it ber ooran^
gegangenen ^cUgion«anftatt, alfo burch 9*ürffd)tufe auf eine grogartige göttliche 33er

fügimg, meld)c nad) frufenmäßiger Vorbereitung in Ghrifiu« jur oottenbeten Dhatfad)e
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gcttjorben fei. Die erftc gorm horfdjt in ben öoangelicn üor, ju ber jweiten gelangt

ber Stanbpunft ber apof^oüfc^en Briefe.

lieber bic 9?ad)Weifungen ber erftern urfunbltdjen $lrt müffen an biefer ©teile wenige

SJemerfungen genügen. Der $efid)töpunn ber Erfüllung reicht aud) in ben ööQngetien

weit unb Iä§t fid), felbjl wo er ntdjt au«brürflid) ^eröorge^oben ift, auf ibeefle unb gc

fd)id)tlid)c Momente anwenben. <8d)on ber $auptfafc: „Oefu« ijl ber S^rift, ber

"Jfropfyet, ber ba fommen foH, ber ©otteSfohn", f|at eine erfüUenbe 53ebeutung, benn

in u)m wirb ein prophetifd) bargebotene« ^räbkat auf bic ^erfon 3cfu übertragen unb

baburd) ber 9?ame Oefu« Cfhriftu« gegrünbet. (Jbenfo fnüpft fid) ba« (Sröffnungötljcma

be« Käufer« unb d^rifti felbft: ,,ba« Rcid) ©ottc« ift nahe herbeigefommen", an bie t^eo^

fratifd)e 9lueftd)t ber Verheißung, gibt ftdj atfo felbft ben 2Berth einer Erfüllung be«

©rmarteten (3)iattf). 3,2; 4, 17); bie £eit biefe« kommen« aber weift jurücf auf ba« an

genehme 3afjr be« £>crrn al« ben non Oefaia (61, 1. 2) oerfünbigten 3eitpunft oer

freiung au« ber ©cfangenfdjaft (v*uf. 4, is fg.; bgl. Sftarf. 1, u). (J^rifti eigene Berufung

auf bie Söeiffagung ift theit« eine auSbrücflid)e, wie in ber angeführten @rjät)tung oon

feiner 9?ebc in ber Snnagogc \w 9?a$areth, tl)cil« eine mehr anbeutenbe, wie SHattt). 22, 4i fg.,

theil« fletbet fie fttfy in ben aUgemcincn Safe: ba« alle« fei gefdjehen, bamit erfüllet würben

bie Sänften ber Propheten (Stöatth. 26, m— se; 8uf. 24, 44—4-; ugl. 3ot». 5, 43. 46;

9lpg. 1, ig). 2£örtlid) genommen wirb in folgen 9lu«fprüd)en ba« ©efd)riebene al« foldje«

jur llrfadje be« je^tgen (Erfolges gemacht, in ber Df)at aber enthalten fie ben ©cbanfen,

bafe ebenbiefer Grfolg, nämlid) bic @efangcnnclnnung unb itreujigung (S^rifit, fein §n«

fällige« ober blo« mcnfd)lid) herbeigeführte« Cnrctgnifj fei, fonbent eine göttlidj üerfügte

unb baruiu aud) prophetifd) öorauebejeidmete <sd)irfung, auf melier eine höhere 9?ou) :

wenbigfeit ruhe. 2flan barf alfo nid)t jwcifcln, ba§ (Shnfht« felbfl ben ©ebanfen ber

(Srfüliung fcl)r nad)brurf«üo£I hervorgehoben r)at, folglid) mußte biefer auf bie Raffung

be« eöangelifd)en $?erid)t«, bie münbtid)e unb bie f c^riftlid^c, übergeben. xUüo (Sbangeliften

bebienen fid) prophetifdjer ober al« propljetifd) gcltenber ©teilen, um bie (Erfüllung ju

belegen; wie weit fie barin gingen, hing öon ber Neigung unb bem ©tanbmtnft bc« ein^

jelnen Referenten ab. SWanntlid) hat 2)?attr)äit8 biefen <|3ragmati«mu« am nollftänbigften

burdjgeführt unb auf einzelne Umftänbc ber l£rfd)einung unb beß irbifd)en ©anbei« (grifft

angemenbet; er fmbet an jtotilf Gelegenheiten, feine formet, „bamit erfüllet werbe", $u

wieberholen. SlUe biefe ISitatc, bic wir nidjt nad) bem 9ftafcftab ber gegenwärtigen $lu«^

legung bcurthcilen bürfen, machen junädjft beu (Sinbmrf eine« rein urfunblid)en ^ewei«»

mittel«, unb biefe« wirfte um fo einleuchtcnber, ba e« auf fpecicUe unb außerorbentlicljc

Fügungen belogen werben fonntc. 9Jur barf babei nicht üergeffen werben, bafe ba«

fchricbcnc nid)t für fid) gilt, fonbern auf eine höhere (Saufalität jurüdgeführt wirb, bie

Gitate alfo inbirect ben ,3wcrf tyabtn, eine innere Harmonie in ben Erfolgen be« £cil«

plan« felbft ju öeranfehaulichen.

Die jweite ^-orin ber s^ad)Wcifung tyabin wir bic t)iftoiifcI)c genannt, unb 3U ü)r

erheben fid) bie apoflotifcfjcn Jöricfc, weil fie auf bic (£rfd)cuumg (£^rifti al« eine ab-

gefchloffcnc Dljatfadje jurüeffchen. Der Jpauptbertrcter biefer Sluffaffung ift ^aulu« al«

ber Hu«lcgcr be« (fnangelium« im uniderfcUcn unb wclthiftorifchcn Sinn. sJ?id)t al« ob

er üon ben Zitaten feinen gebrauch gemacht hätte, er h fluft fic juweilcn fogar unb ift

überall barauf bebaut, ba« 21. D. auch für ocn ^ctbencrjriftt. ©tanbpunft al« Offen

barung«urfunbe fcfrjuhalten ; aber c« ftnb nicht cinjclnc ©d)riftftellen allein, fonbern gTöjjere

hiftorifchc ©eftalten unb SBcrhättniffe, bic bei ber Deutung be« hm^en 9^atr)fct)luffc« con

ihm benufct werben, unb barin liegt ba« wahrhaft 33ebeutenbc feiner Argumentation. 3hnt

ift ba« (Soangelium ein 9?eue« unb Abfohlte«, beiben Hälften ber ^Jenfchheit Dargebotene«,

zugleich aber ein gcfd)id)tlid) Vorbereitete«; nad) beiben Seiten forbert er ein »blaffen

non bem alten ÜBege, fei cö nun bc« l)ctbnifc^en i'after« unb 2Bahn« ober ber jüb. <^e

fe^lid)fcit; aber er forgt aud) bafür, ba§ ber 9?ürfbtirf auf ein atlumfaffenbe« unb urr

Vollenbung fortfd)rcitenbe« göttliche« SBaltcn unöcrloren blieb. 53on befonbenn Ontereffe

finb in biefer Sejiefjung bie (Srflärongcn be« @alatcr= unb Sphefcrbricf« ; in bem erftern

werben bie Oubaiften juredjtgcwicfen, in bem anbern wirb ben £>eibend)riftcn bic ganje $err*

lid)fcit be« ihnen bargereichtcu ©nabengut« norgchalten. Da« @efe^, Reifet c« @al. 3, 21 fg.,

üennod)tc fein neue« l'cben ju fdjaffen, aber inbem c« nur ein negatioc« 9Ccfultat lieferte,

warb c« barum fcinc«wcg« entbehrlich, benn unter feiner &ud)t offenbarte ftch ja bic alU
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gemeine Sünbe, unb bic 3nfantmenfaffung ber Sttenfdjen würbe in ber einen Dichtung

bewirft, bamit fic noc^^er aud) in ber anbem, natnlid) in ber Srlöfung, gelinge. Da«
@efefc empfängt mit feinem päbagogifd)en Slmt sugleid) eine probet 33ebeutung, benn

tu wirb ein Nüttel *ur Erfüllung unb nimmt in ber Herbeiführung be« tyty\Un 3iel*

eine nothmenbige ©teile ein. <S$ mar mCt feinen jeitmeiligen Vorschriften fclbft ber Schatten

be« künftigen (Kol. 2, n). Jpternad) fotten bie Suben ihre Vergangenheit unb if}r nun-

mehrige« Verhältniß jum eoangelunn beurteilen. @3 mar ganj in ber Drbnung, baß

bie Ouben, obgleich im ©eftfc einer alten Slmuartfehaft, bot^ if>r üoüe« Srbe nicht eher

antreten tonnten, al« bis ber Dermin ihrer Httiinbigfeit ^erangefornmen; fo lange blieben

fic nac^ Dem 93°rfafe be« tummlifd)en *aterS n°d) unter Vormunbfchaft gefteüt, benn fte

hafteten an ben „SlnfaugSgrimben ber SBelt" (axoixeta rou xdcpu>u). %{& aber bie ftütle

ber 3eit (TcXrpojjia tcu x?°voy ' ®aI - 4 '
4 ) einreicht mar, ba fanbte ©ort feinen Solm,

um bic fo lange in Sruedjtfdjaft Cht)attenen junt Stanbe freier Jtinbfd)aft ju ergeben.

yauha blieft alfo fax auf bie ganje hinter ihm liegenbe ^Beltepoc^e jurücf, er nennt fie

eine elementare unb anfängerifche, weil fte bie SJfenfchen noch in faßungätuäßigetn unb

flnnlichem Dienft gefangen t>ielt, unb mahrfcheinlich hat er babn auch <"* baS föeligionS*

wefen beS £>eibenthum« gebacht. 9Jod) großartiger erfcheint bie SBcnbung ber (Dinge,

wenn, roie im C^p^cferbricf geflieht, bie eoangelifd)c Berufung ber Reiben unb bic Stellung

ber £>eibend)riften ganj befonberS ins Sluge gefaßt mirb. Denn was ftdt) jefct ergeben

hat, baß auch bie Reiben SWiterben unb 9Jiitempfänger ber befcligenben £etlSgemeinfchaft

©erben, baß Oubcn unb Jpellenen nach $nfhebung ber feinblichen 3nnfd)enwanb jum trieben

unb jur (ginheit beS neuen i'ebenS in (IhriftuS gelangen follen, — baS ift ben frühem

3Kenfchengefchlechtem oöüig »erborgen gemefen (Gpf). 2, 14. 19). Unb bahin h«t eine

tounberbarc Disposition unb Söerwaltung ber Reiten geführt (ooeovofu'a tou Tz\^6{i.cLX^

tuv xatpov); eS ifk alfo ein ©eheimniß ((xucmr,ptov), b. h- ein ber iöSelt unb menfd)-

liehen Erfahrung fern liegenber, unauSgcfprochener, aber oon Slnbegiun im göttlichen 2ßiHen

gepflegter unb jefct enblidj ber Verwirflichung entgegengereifter Ausgang (ßpr). 1, to;

3, 5. 9). £>ie ganje Diefc unb ©roßarttgfeit beS ^öd)fren WathfctjtuffeS (^eXirjjia, eu5ox(a,

jkuXr, tou ^sX^aTo;, 7rp6^e<Jt?) ift in biefem (Jreigniß offenbar gemorben, 2Bei«hett

unb Viebe tjabett in ber (SrfüUung utfammengemirft (ftöm. 11, 32. 33; 16, 25; 1 Äor. 2, 1 fg.).

Wie tief ^auluS oon biefer (Srfenntniß, welche p ücrfünbigeu ihm als £eibcuapoftel

oblag, ergriffen mar, bemeift bie 3Bat)l feiner Sorte. <&x erfannte baS (Slenb ber oor

djriftl. 3"ftanbe; ber gemaltige Uebergang oon ber in fid) felbfi jerfallenen ju einer burd)

Cfhriftuö geeinigteu, bem SJertraucn unb ^rieben mit ©ort al« beut (nntmlifehcn Vater

5ur.iicfgcgebcnen, alfo ihrer wahren iöcftimmung 3ugeführtcn Wenfchheit tritt ihm oor

Äugen al$ Aufgang einer neuen i'ebcnöfonne, al« Slnbrucf) einer üoaenbeuben 3Beltepoche.

dkl feiner *Änfchauung be« |*i^ erfiiUenben 9fathfehluffe3 ift jroeiertei enthalten: ein ibealee

unb iiberr)iftorifd)ee 3)iomcnt, jurüetmeifenb auf einen in ber göttlichen ifi>ci$hcit nieber=

gefegten Viebcdgcbanfen, aber aud) ein tnftorifcher ^nfanimenhang, roelchcm jufolgc ftd)

biefer (Erfolg naturgemäß an bie bisherige Sntmirfelung angcfd)toffen l)at unb baher im

Öerhältniß ju jenen Vorbereitungen eine ftüllc ber 3eiten unb einen ^öhepunft be« ftufcu=

mäßig fortgcleitcten 3)?enfchcnleben« barf%cllt. Daß er biefen rnftorifcheu ^ortfdt)rttt in

Sejug auf ba« Oubcnthum unb ba« ©efefc fo feharffinnig nachgcmicfcn, nad) «ber anbern

3eite be« .Oeibeuthum« aber h°d)ften3 angebeutet hat, barf unö nicht befremben; benn

hier roar [a ber ©egenfa^ üiel ju fiarf, unb leitenbe gäben felbft nad) biefer Dichtung

ju fiuben, lag gar nicht in ber Aufgabe ber apoftolifd)cn Verfünbigung, fonbern mußte

einer f
pätern, mehr miffenfctjaftlichen Betrachtung übcrlaffcn bleiben. 3luch in anbern

apoftolif ct)en Stetten wie 1 ^etr. 1, 20 (ogl. Oaf. 2, 5) mirb ber ©ebaufe beö burd) C^hriftuö

erfüllten ober offenbarten Wathfd)luffe$ ©ottcö auögcfprochen, obmol nirgenbö mit folcher

53eftimmtt)ett wie bei ^auluä burd)geführt.

%u8 biefer 3uf
anuncnftellung ergeben fid) alfo jwei Säße. Der erfte lautet: „Die

2Beuffö91,n9 DC)5 Ältoi Bunbeö ift in (Sljrifto erfüllt", ber jweite: „Der göttliche SKath'

fc^lufe ift erfüllt." 3encr aber fott fo oerftanben werben, baß er in ben le&tera

hinitberlettet.

(Sine anberc aUgemetnerc Folgerung wirb ftd) ebenfalls ohne Schwicrigfeit bem @c-

faßten anfd)ließen. Die biblifdjen SchriftfteUcr reben auö bem unmittelbarften unb leben»

bigften (Sinbrurf biefer Erfüllung unb laffen ihren ©laubett nach aflen ^»ten wirfen;
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wir felbft fdjauen auf bcn .frityepunft jurüd. ftber aud) unter itnfl ftcljt ber ©taube feil,

baß e« für ben religiöfen tfebenöweg feine anbere „ftülle ber 3«ten" gibt, unb baß nur

burdj (i^rijiu« ba« fefic unzerreißbare i'ebenäbanb mit ©Ott gefnüpft unb bie wal)re £r--

tenntniß unfer« 3$crl)ältniffeö $u il)m aufgcfdjloffen fei. Unb and) au üd) genommen ift

bie apoftolifcfye 2Beltbctrad)tung bebcutungööoll, weil cd eine in« ©roße geljenbe ift. Sie

ift bie ©runblage be8 weltt)iftorifd)cn Uniüerfaliämuö; il)r uerbanfen wir wefentlid) ben

Iricb, bie ©cfd)id)te uad) großen 3$crl)ältniffcn ju gruppiren, bie Zeitalter in itjrcr tfolge

anjuerfennen, Dom ©ctfjeiltcn jum ßint)eitlid)en oorjubringen unb für langfam reifenbc

©ebanfen eine enblicfje gotteäwürbige Erfüllung ju fudjen unb ju hoffen — eine £eben&

anftcfjt, meiere in größerm ober geringerm äftaßftab angeweubet .uint iöierfmal duiftl.

iöilbung geworben ift. ©aß.
(trborunQ, f. ©ebet.

(frfctuitllljj. 9?ad) f)ebr. ^fncfjologie Ijat bie« Vermögen ber (Seele flßf, 139, u)

feinen ©i($ im ^perjen [5
sIRof. 8,s; r>gl. aud) (rpty. 1, is u. f. ro.), meiere« ja baö Zentrum rote

be« leiblichen fo aud) befi geiftigen i'ebenö ift (SDiarf. 7, 21 fg.). UnS wirb Ijter, mit iöeifeite-

fet$ung aller übrigen fragen, nur biejenige nad) bcn Slnfdjauungeu ber Sötbel über bic

ftttlicrprcligibfc (Srfcnntniß bcfd)äftigen. ©emäß ber Grjäljlung ber jüngern Duelle be$
v
J?cntateud)ä über bcn Sünbcnfall unferer Stammältern (1 2)iof. Äap. 3) eignete bem 2J?enfcf)cn

uon 9?atur bie fittlidje (Srfenntniß feinet?megö. Sie mar uielmcrjr (1 SNof. 3, 22) ein 23orred)t

C^otte« unb ber .$unmlifd)en, unb ctf mürbe bcörjoib ben v
3Hcnfd)en oerboten, bie £anb

banaef) aufyufrrcrfen. faßten fie fid) bennod) biefe verbotene Ärndjt an, fo fonnte

bie fd)wcrftc Strafe unb bitterfte« Vcibcn nidjt ausbleiben. 3n biefem ^nt^uö gibt fie^,

abgefe^en non allem anbern, bic Meinung tuub (ngt. Jinobel, „Xie ©cncftS" [2.
s
2lufl., i'eipjig

1860], <ö. 37 fg.), baß cö Dortt)eilf)after für ben sD?cnfd)en geroefen märe, nid)t aug bem Stanb
ber Onbiffcrenj, ber Unfdjulb, fjerauöuitrctcn, ba baö eigene ÜBiffen um gut unb böfe, bie

:rcligiö$=)ftttttd)e örfcnntntß mit aüen irjrcu (Sonfequcnjcn etwa« meit l'äftigcrcS unb üftütje-

ooUercö ift als „bie glüdltdjc Unfelbftänbigfcit bcS .ttiubeS, baS ftd) allein an bie älter

Itdjen Slnmeifungcn l)ält". Diefelbc ^tnftdjt uon bem T/rürfcnben ber örfenntnifj, roeldjc

l)ier naiD auö bem ©efüfü ber fittlidjen Sdjmädjc l)cröorgcl)t, finbet fid) bann fpäter

mieber in einer 3m ber Ueberfättigung unb Sfepfie, meld)e an allem einen (Sfel befommen
t)at (^|3reb. 1, 17. is) unb nur unmittelbaren Vebenögcuufj fllö r)öd)fte« Öut ju empferjlen

weiß (
s^reb. 8, 15 u. f. m.). ?lnberß aber badjte man maljrcnb ber fräftigen prop^ct. <SnU

micfelung ber Oa^oc^Jecligion. Xa bittet ber ^falmift (119, ss) um iSrfenntmf? ber

(Gebote @otte«, unb ber "JSropljct oerfünbigt, baß 3al)0e ©ottcöerfcnntniß mel)r benn

iöranbopfer liebe (£of. 6, e); für bic mefftanifdjc *bex wirb alö r>errUd)ftc$ (Mut

cer^eißen, baß bann alle, groß unb Hein, bic Ifrfenntniß dafyfe'ö befitjen werben, ltt|

itjnen fein ©efet| inö Onnerc gefcfjriefccn fein wirb (Ocf. 11,;*; vier. 31,33.34). ftreilid)

bort mit bem £obe aud) bie Grfcuntniß auf Oßf. 88, 12. ba im Sdjcol, im „8er=
nid)tungSort", man überhaupt in feinem 2$crljältniß 31t ©Ott weiter fteljt ($f. 6, g). Unb
aud) wä^renb beß Vcbcnö ift unb bleibt fie nod) immer fo fd)wad) unb unjureidjcub, baß
auef) ber Üöeifcftc bic ^St^fet ber götttid)en 4ßeltregiernng nid)t 311 löfcn Dcrntag, üielme^r

in frummer ^Ceftgnation ftd) befdjeiben muß, wie foldjcö bie Weben 3at)Dc'3 an §iob
(Map. 40. .41) einfdjärfcn. 2öaö munter, wenn ber „^rebiger" bei einer mate-

rialiftifd)en Sfcpftö anlangt, wenn ber Sllte 33nub für mand)cn in feiner üorerilifd)en

Cfntwirfelung, tro^ aller Ijö^crn ^l^nungen unb iBeiffagungeu, bod) fd)ließlid)

mit einem „aücö ift eitel!" fein (Snbe crreid)t ju l)aben fdjien! Ürft im leiten v^unbc
fonnte, wie bic

s^ropl)eten der^ctßcn, bic Srfcnntniß fräftiger unb üoUenbeter erblühen,

nad)bem eine 3eit üort)crgcgangen, in weldjer ber „Scfjlüffcl ber (irfenntniß" dou bcn
"ßtjarifäern weggebracht worben war (l'uf. 11,52), fobaß baö 3?olf unb feine Leiter im
Xunfcln tappten. Xa brad) ber neue !Jag ber GErfcnntniß aller ©eljeimniffe beö ©otte*-

veid)« (3Jiarf. 4, 11; 3Wattl). 13, 11; Vuf. 8,10), ber ubUigen ^rfenntniß (Motte« (3)iattl>.

11,27; i*uf. 10,22) an, unb nun wirb bic (Srfenntniß nidjt eljer anfrören, al« bi* attc«j

an ben Xag gefommen (i'uf. 12,2) unb fie felbft jur ^öd)ftcn i^oUcnbung erwadjfen tfL

4öer aber au btefer (Srfennrniß tl)eiluel)mcn wiU, ber muß Oünger Oefu merben: benn

oiefem allein wirb fie öon ©Ott gegeben (2J?arf. 4, n n.
f. w.); nur buret) ben Soljn

gelangt man jur Srfenntniß beö 35atcr6, ba er allein biefelbe bcftfct cDDiattl). 11, 27 u. f. ».)
3war gibt tu eine natürliche (ürfamtuiß ©otteö (Äöm. 1,19 fg.; ^Ipg. 17, sj. 28); allein
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biefelbc würbe, ba bic 2Jc*enfd)en in ifjrer eingcbilbctcn SBeiöljcit ftd) überhoben (1 Hör.

1, n; 9töm. 1,21.22), üerfinfiert (1 Mor. 1, 21; 2, 14), unb and) baö Öefefc, weld)eö jwav

bic (5rfenntni§ beö ed)tfittlid)cn brad)tc {diöm. 3, 20; 7,7), öermodjtc iljr ttic^t wieber

firaft ju geben. Xcun nur bind) fid) fclbft unb bind) feinen 0»5eift fann ©Ott erfannt

werben (2 tor. 4, «; 1 Hör. 2, 10 fg.; (ipf). 3, w), baö ©eftfe flammt nid)t unmittelbar,

foiibem nur mittelbar oon Öott (@oI. 3, w). 2Ber ben Weift (^otteö beftfet, ber erfennt

alleö (1 Kor. 2, 15), unb ruirb, ba in ©Ott alle Sctjätje ber (Srfcnntnift »erborgen liegen

{M. 2, 3), wenn er alleö anbere aufgebeub und) biefer (Srfenntmfj (hebt ($$ü. 3, s),

bereinfl burd) fic unb mit il)r in baö Swllaltcr eintreten ((5pf). 4, 13), wäfyrenb auf (frben bie

ßrfenntnife notljwenbigerweifc nod) immer eine ftütfwcifc unb uuoollfommenc bleibt (1 Hör.

13,9). Somit gewinnt bie rcligiöfc Cirfenntuif? im jj. SC eine über baö Grrbenleben in

bie llnenblicl)fcit fjincinragenbe 3ufunft, batjer unenbtidje 35ebeutung unb Sürbc, jowte

bie Vuöfidjt, ju immer befriebigenbem :Kefu(taten $u gelangen. X)ic b,'öd)fle föangftufc

erhält fic burd) ben 2$erfaffcr bcö oicrteu Croangcliumö augenuefen, ber fdjon in ben

Anfängen einer .ßeitperiobe fleljt, weldje bic (Srfenntnij? (gnosis) ju übcrfcfjäjjen begann.
5Bei ü)m bilbet bie GErfenntnifj ben Onljalt bcö ewigen Vebcnö (3ol). 17, 3), unb ber Solju
trotte« ifl, alö baö Vid)t ber 2ßelt (3of). 1,9), oor allem bcöfjalb gefommen, bamit er bic

(irfenntnip beö $}al)rf)aftigcn (1 Ool). 5, 20), ber 2Bal)rl)cit, mcld)e alö erfannte fofort bc^

freienb wirft (3olj. 8, 32), bräd)tc. So fjod) fteUt $auluö bic Crrfcnntuifc nid)t, fonbern
er wci§, bafl aud) fic am tSnbc aufhören mufj, bamit bic Viebc (1 Hör. 13, t) bic

l)bd)ftc Stelle allein befjalte, jöcr freilief) bie Crrfcnntniß immerhin alö 3)?oment immanent
ift. 3a 'JJauluö tjat ferjon oor ber beginnenben Uebcrfd)ä(jung ber fjöfjcrn rcligiöfen tir

fcnutni§ unb oor einem barauö Ijerfliefccnben rücfftrfjtölofcn £>anbcln 511 warnen (1 Hör. Map. 8).

Xic rcligiöfc Grfenntnift, bie ®uoftö, barf bic Viebc ntd)t beeinträchtigen; benn im Orr
tbum ift wer meint, oi)ne l'iebc, oljnc bic richtige fittlidje Stellung, jur wahren rcligiöfen

IjrfcnntniB gelangen ju fönnen (1 Hör. 8, 2. j). Daffelbc betont aud) ber oierte (Jbanqelifi,

toenn er fdjreibtv baf? nur wer liebt C^ott wirflid) fennt unb erfennt (1 3ol). 4, 7; 2, 3 u. f. w.).

3ittüd)«religiöfc (Irfenntnifj, baö ift baö $u erfirebenbe £itl, baö ift bie ftrud)t bcö crjriftl.

Glauben«. & dt. £ au nc.

(5rlogj0^r, f. Sabbatialrr.

l^rlClldjtung, im ftttlid) religiöfen Sinn, ift im bibfifdjen Sprad)gcbraud) ein bilb-

lid)er 5luöbrucf, ber ben richtigen ^uftanb beö menfd)lid)cn Cfrfenntni|Wermögenö bqcidjnet.

Daö Subftantioum fommt in ber £\ Sd)rift nur brcimal oor, Xan. 5, 11. u; 2 Älor. 4, t

(2 Hör. 4,4 fycifct phütisraos : Sdjcin, VidjtglanO, ßcfjt aber an ben beiben erfien Steden
in ^araUclc mit „Hlugl)cit" unb „2Bciöb,eit" unb entbehrt bafclbft ber fpecififd) rcligiöfen

iöe^e^unfl; au ben übrigen betreffenben Stellen wirb baö $erbnm ierlcnd)ten, crleud)tct

fem, werben u. f.
w.) gcbraudjt. Sd)on barauö bürfen wir fd)licRcu, baf; wir eö t)kx

nid)t, wie in ber lutt). Xogmatif, wo bic (irleudjtung (illuminatio) ifyrc Stelle in bei-

rre non ber ^eilöorbnung jwifctjcn ^ernfung unb 23cfcf)rung einnimmt, mit einem

tfjeologifdjcn Stjjtcmbegriff, bem etwa in oerfd)icbenen biblifd)cu Vc^rbegriffeu eine oer

fdjiebcnc Stellung unb Sebcutung sufommcu fö'nnte, ^u t^nn Ijabcn, fonbern mit einem

fluöbrucf ber rcligiöfen SKebe, in bereu Snmbolif Via)t unb $istftarm§ eine fo bebeutenbe

Stelle einnehmen. Xaö Vid)t, bie Vebcn fdjaffcnbe §luöftral)lung ber Oon ben Cricntalcu

(Ärabeni, 5legt)ptcrn, oft aud) oon ben xlfraeliten) fd)on früh, alö Öott oere^rtcu Sonne,

fombolifirt iuf)öc^ft baö ®öttlid)c (i>f- 27, 1; 104,2; 3ef. 2, 5; 60, i»; 1 3of)..l,5; 3at!

1, 17 11. f.
w.), wäljrenb bic grauenerregenbe ftinfiemij? (.^iob 24, 17) Sinnbilb ber ©Ott

oerlaffen^cit (5. iö. im Sdjeol) unb ^u^öcrjft bcö Un- unb üBibergöttlid)eu wirb (»gl. bc

fonberö baö oierte (Soangclium). Zaf)cr bcjcidjnct bic rcligiöfc i)icbc in ber iöibcl bie

red)te, jum .'peil füljrcnbc Söefdjaffentjeit beö 2ttenfd)eu gern alö ein iffianbclu im l'idjt.

3m ^uöbrud „(Srleudjtung" fd)ränft fict) nun aber ber begriff beö richtigen religiöö

fittlicrjcn ^uftaubcö bcö 3Jcenfd)en auf baö Crrfcnntnifwermögcii ein, unb bie ^Inftrjauung

fteßt fief) folgcnbermaf?en. ^i'ad) biblifd)cr Snffaffmig t>at jeber ilcenfd) an bem 'Jluge

feine* .^perjenö (<ipl). 1, it), b. b,. bem tjötjern (irfcnntnitjocnuögeu beö (^eiftcö (ogl.

Liener 31t jener Stelle), ein inncreö V'id)t (SOiattl). G, 23), wie er an bem äufcern ^luge

eine i'eucrjtc für feinen i'eib befttjt. Ä>cnn baffelbc tlav unb ungetrübt fdjeint, fo wirb

ber Üttcnfd) ganj im Vid)t wanbeln; benn er erfennt bann bic ttjm oorgefteeften ewigen

3ielc ^Cipt). 1, is), ben formalen ^eg, bei jum Vebcn fül)vt (SWatt^. 7, 13; 18, ». 3;

10»
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19, 17 u. f. to.), unb fonn infolge baoon auf biefem ^fab jenem £\t\ jufrreben. Mein
burd) bie Sünbe (27?atth. 15, u; 9töm. 1, 21) unb ben ©Ott biefer 2Belt, b. i. bcn Xeufel

(2 Äor. 4, 4), ift jene« innere ?idjt oerfinftert, fobafe ber ütfenfd) in tiefem Dunfei unb

in tobe«ähnlid)er ^adjt ^Epf). 5, u) umherirrt, boburdj tljöridjt an Einfiel^ (föbm. 1, 22)

unb oerborben im $>erjcn wirb (9?öm. 1, 24) unb fo fein $eil üerfehlt. 3)a nun alle

fDfenfdjen blinb geworben fmb unb bab,er feiner bem anbem fjetfen fonn (Wattf). 15, u),

fo mu§ ©Ott felbft fte auf« neue feijenb tnad)en ober erleuchten (<ßf. 27, 1; 2 Sam. 22, 29;

1 "^ßctr. 2, 9; 2 Äor. 4, s; Eplj. 1, 17. is). 35iefe Erlcudjtung gefdjiel)t nad) bem Ä. X.

üermittel« be« göttlichen SBortc«, ba« ftd) oor allem im ©efefc funbgibt ($f. 119, 105;

Spr. 6,23; Sö$ei«h. 18,4; $f. 19, 9: be« £crrn ©ebote erleuchten bie Singen; Sir.

45, 17 u. f. w.), atö folct)eö ben SBillen ©orte« oerfünbigt unb auf biefe Sßeife ber prat*

tifdjen Vernunft &iti unb 2Beg anzeigt. 9?ad) neutefi. Vefjre fann bem ©efetj,

ba« jwar bie Sünbe erfennen leint, jebod) fic aud> 3ugleid^ mehrt (SRöm. 7,7 fg.; ©al.

3, 19), unb tnfofern bie geiftige ftinfternifj nur nod) oergröftert, biefe erleudjtenbe Xlfätig-'

feit nidjt in oollcm 9Jfaf beigelegt werben. Vielmehr ift e« ba« Eüangelium, bie frohe

Sotfdjaft öom fteid) ©otte« (SWattl). 4, 23 it.
f.

w.), in wcldjem jeber 2ttenfdj Solm ©otte«

werben foQ (Stfattfj. 5, 9. 45; 9?bm. 8, 19; ®al. 3, 26 ; Dffb. 21, 7 u. f. w.), woburd) allein

bie Erleutf)tung bewirft wirb (2 Äor. 4, 4). Denn nur burri) ba« Eoangcltum erfährt

ber SJienfd), weläje« bie oon ©Ott if)m üorgeflecftcn ftttlid) religiöfen 3iele finb, erlangt

er bie Äenntni§ ber in Elnifto geoffenbarten Jperrlidjfeit ©otte« (2 Äor. 4, 6), an ber

theilutnchmen tf/m beftimmt ift (ftöm. 5,2; 1 Sfjeff. 2,12; 1 «ßetr. 2,9; 1 3ol). 3,2),

erhält er Äunbe oon bem fetner Ijarrcnben Erbteil, ju bem ©ott i§n hinanbringen

form unb will (Ept). 1, is). £>a aber biefe erleud)tenbe frofje Sotfdjaft juerft oon

CS^rifto ber üttenfdjljett oerfünbigt ift, fo wirb iljm bie Erleuchtung jugefdjrieben (SRatty.

4,i6; 11, 27 fg.; Epl). 5, u), unb im oierten Eoangetuim nennt er ftet) felbft ba« Vidjt

ber 2Bett (3of). 8,12; 12,46 u.
f. w.; ogl. 1,9). SÖciter^in finb benn and) alle anbern,

roeldje ba« (Söangelium oerfünbigen, fei cö burc^ birecte £efjrtl)ätigfeit ((5p^. 3,9; 2 Äor.

4, e), fei e$ bmd) ib,r eigene« leud)tenbee SJorbilb (2Ratt^. 5, u), „l'ic^ter" ber 2Belt unb

Wittel unb Xräger ber @rleud)tung. Daß biefe Erleuchtung nic^t eine magifd) über«

natürliche fei, leljrt bie Stelle Sph- 5, u; wie benn überhaupt bie .£>. ©t^rift weit

baoon entfernt ift, ben SJZenfchen ju einem unfreien SBefen, („<5torf unb Stein") bem ba$

.•peil Oon au§en eingegoffen »erben muß, ju madjen (ügl. noch h 12)- —" ^°ffen w^ öUe«

jufammen, fo ift bie Erleuchtung biejenige göttliche, burch baö (Soangelium öermittelte

Xhätigfeit unb fobann berjenige au« ihr heroorgehenbe 3u ftai10 oc^ rcligiöe fittlichen Gr

fenntni§öermbgen« be« Wenfchen, moburd) berfelbe befähigt wirb, ba« ihm beftimmte unb

oon ihm ju erftrebenbc ^)eil flar ju erfennen. — tnfofern nun bie Unterroeifung in ber

ehriftl. ©tauben« = (unb Sitten O&fjrc biefe @rfcnntni§ ju 2Begc bringt, wirb „erleuchtetfein"

für „CTfnrifi fein" fd)on im ^ebräerbrief gebraust (£ebr. 6,4; 10,32). Unb bei ben

Jtircrjenüätem ber erflen Oahrhunbcrte bilbetc ftd) ber Spraohgebrauoh, ba§ „Erleuchtung"

ben Unterricht ber Äatechumenen in ber d)rifll. Religion bebeutete, ja gerabeju mit „4aufe"

ibentifch würbe, infofern biefelbe bcn $tbfd)lu§ unb bie $lüte biefe« erteuchtenben Unterricht«

barfteUte. ©0 fagt 3. 3uftin ber 2Wärt0rer (Apol., I, 94): „Die« Sab (bie

Xaufe) wirb Erleuchtung (photismos) genannt, weil ber Serftanb berer, welche biefe« (bie

d)rifil. ?ehre u.
f.

w.) lernen, erleuchtet wirb." 0. 9f. Sanne.
Grlüfcr, f. Erlöfung unb 3efu« Ehrifht«.

(SrlÖfUUQ. 3)er Segriff ber Erlöfung weift auf eine ©ebunbenheit juriief, auf ©e

fangenfehaft, Snechtfchaft, unb ifl oerwanbt mit bem ber Befreiung. 9?un ifl aber nad)

bibltfcher &nfcr)auung jeber Wenfch feit bem SünbenfaH gebunben burd) bie ©ünbc (f. b.) f

burd) ihre ©ewalt über ihn unb ihre fdjümnten folgen, ba« fic begleiteube Uebel unb

bie oon ihr unjertrennliche Strafe (1 2Äof. 3, 16 fg.). Mein in ber Erfahrung be«

Unheil« ift auoh ba« £)eil«bebürfnife fchon mitgefc^t. Ü5er nad) bem iöilb ©ottc« er

fct)affcnc, mit einem nnau«lbfdeichen Streben nach Erfüllung feiner ibealen 33eftimnmng

au«gerüftete 9ftenfch fann bie Änechtfdjaft ber ftnntt^en Vuft, bie Ueffeln bc« t^icrifc^cn

Triebe« ni^t ertragen; fein befferc« Od> fämpft mit ber böfen Neigung. 3töifdr)cn bem

5öeibe«famen, bem Sflcnfdjen an ficr), wie ihn ©ott hoben will, unb bem Sd)langenfamen,

bem rohen thierifd)en ©enufjmenfchen, wie er nia^t fein fofl, ift ewige ^einbfehaft

gefegt: ba« ift ber tiefe Sinn ber mit großem Unredjt oon ber firc^t. Dogmatif auf bcn
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pcrfönlidjcn 9D?effta« (oon bcr fatfj. Sregefe gar auf bie Jungfrau SHaria wegen

eine« UeberfelumgöfehlerS bcr 93ulgata) gebeuteten Stelle 1 2Wof. 3, 15. So ift mit ber

(fybunbenljeit an bie Sünbe in jebem ÜÄenfdjen aitdj baS Crrlöfungöbebürfniß gefefet unb

baö £eben be« ÜWcnfdjen ein unabläfftge« fingen nad) ftttlidjer Befreiung; ber (Seift h at

feine 9?u^e, bi« er bie organifdjc Natur ftd) bienftbar gemalt, ba« ftleifd) (f- über

Wunben unb in ein Onftrument feine« ^ö^eru SöiUtn« oerwanbett ^at. On biefem Sinn

ift fdjon bie alrteft. Religion bie Religion ber (Srlöfung. Sie unterfdjeibet ftd) oon aßen,

auef) ben ber r)öd)ftcn (Eulturftufe angefangen, ^eibnifc^en 9?cltgtonen Wffaitlid) baburd),

baß ihr bie Hnerfennung ber ©ebunbentjeit be« 2Kenfc^en burd) bie Sünbe unb bamit

baS (5rlöfung«bebürfniß $u ©runbe liegt.

Aflerbing« foramt nun auf ber atttefi. Ncligion«ftufe bie Grrlöfung fetbft, b. t)- bie

rcligiö«-ftttlid)e Befreiung bcr ^erföntie^feit bon ber überwiegenden unb fnee^tenben ©ewatt

beS ftnnlid)en Naturgrunbc«, nur fein; unüotlfommen ju Stanbe. Der eigentliche Factor

ber Örlöfung ift, nadj atttefi. Anferjauung, ba« ©efefc. Die falfd)e ©ebunben^eit foü

baburd) aufgehoben werben, baß baß "^erfonleben in ber redeten SBeife gebunben wirb;

bie Qhlöfung öo^ie^t fld) im 3t. X. in ber ftorm be« SBtnben«. Der SWenfd) ift nämlid)

urfprünglid) au @ott, an bfffen abfoluten ^eiligen ^Bitten gebunben; infolge be« Sünben-

fall« ^at er ftd) Oon biefem getöft. Darum wirb ber 3uftanb beS Unertöften fd)on auf

ben erften blättern bcr $ibel al« ein 3uftanb ber 3uehttoftgfcit ,
finniger, t^tcrifc^cr

SMüfür gefdjilbert (1 SJco}. 6, 3 fg.). Da« erlöfenbc ^rineip bagegen ift ba« ^rinrip ber

3"<f)t unb Drbnung, unb ba ©ott als abfolut borgefteHt wirb, bcr abfoluten Drbnung,

be« ewigen ©efefce« (Sorte«, So ift im 21. X. eigentlich ©ort felbft ber ßrlöfer, unb

oemtittelt wirb bie Crrlöfung burd) baS göttliche ©efefc. DiefeS, als ein gegebene«, forbert

jeboer) eine jettlich geoffenbarte gefd)td)tlid)e Anftalt, in welcher eS bie (Irlöfung bewirten

unb innerhalb beftimmter S3cbingungen oerwirflichen fann. Die alrteft. Xtyotxatit ift

eine foldje &nfralt; ihr ctgcntt)ümtic^er (Sharafter ift ber eine« burd) Offenbarung geftifteten

Vertrags ober 33unbe« (f. b.) mit ©Ott, in welchem biefer bie 33ertrag#genoffen an fein

©efefc binbet unb in Pflicht nimmt, wogegen er ihnen, im ^aü* flc ihre Pflicht erfüllen,

(9unft, 3Bor)lwollen, @mabe üerfprid)t. Die (Erfüllung ber göttlichen Verheißungen finb

aber bebingt burch ben 33oHjug ber (Srlöfung; nur ber (Srlöftc nimmt baran Xtyil.

Demzufolge leuchtet ein, baß auf biefer Ncligion«ftufc bie (SrlÖfung nur in einer

noch fehr unoollfommenen ftorm ju Stanbe fommen fann. Da« 33öfe ift auf berfelben

wefentlich oorgeftellt al« Auflehnung wiber bie göttliche Orbnung unb Verlegung bcr

äufceru, bem Naturtrieb unb Eigenwillen be« 3J?enfchen gezogenen, ©chranfe. (S« ijt ba«

Xhicrifchc im SWenfchen, wa« gebänbigt werben mu§ burch Buijt, 3n,an9» ©troff. 0<>ft

unoermeiblich erfdjien baher @ott, ber oberfte ©efefcgeber unb Strafrichter, bem atttefi.

<ßopularbewu&rfein im ?icht einer unnahbaren ÜWajeftät (ogl. 2 3Kof. 19, 12 fg.), unb War

eher ein ©egenftanb ber furcht al« ber Siebe (^ßf. 38,2 fg.), we«halb fein SBefen

unb feine ütfad)t ftd) am angemeffenften im 9toflen be« DonnerÖ, im 3"den ber Sli^e,

in ben ©chreefniffen ber entfeffeltcn (Slemente offenbarte (*$>). 29, 3 fg.). (Sine ftttlid)

freubige Stimmung, ein freie« unb frifdje« Streben unb fingen nad) bem fittlid)en Obcal,

eine mahrhaft innerliche, burd)gretfenb perfönliche Befreiung oon ben finnlichen, ben @eifi

unterjod)enben Naturgewalten war auf biefem SBege nicht ju erreichen. Die Srlöfung

war wefentlid) negatiö beftimmt al« 33efreitfein oon ber fturfy oor bem göttlichen @ertd)t,

ber brohenben Strafe. Darum ift über bie alrteft. ©efefceöanftalt ein Schleier bcr 2Bel^

muth, ein |)auch bcr Draucr ausgebreitet. Da« alrteft. SBolf, feiner beborjugten Stellung

in ber großen 53ölferfamilie ungeachtet, wirb feiner Sorjüge, überhaupt feine« SebenS boch

niemal« recht froh- 2Senn bcr oorfäfclid)e Abfaß oon @ott unb feinem ©efefc gar nicht

gefühnt werben fann, fonbern Üobe«ftrafe nach ftd) jiefjt, fo gibt e« aufjerbem noch eine

jahllofe Spenge oon ftäUcn, in benen baS göttlich^ @cfe^ unöorfä^lich , au« ftnnlicher

Schwäche, 3rrtf)um, im üorübergehenben Effect übertreten wirb; unb in aDen biefen muß
nun bie $erfd)ulbnng burd) einen Act ber 95Mebergutmad)ung, burd) bie Opfergabc

ff. Dpfcr) gefiifmt werben, bantit ©ott bem (wenn auch immer unoorfä^lid)) Schulbigen

feine ©unft nicht entstehe unb er ihre ücrberblid)cn ^ofgen nicht ju tragen habe (3 Wlo\.

4, 2 fg.). ©ewifc mar an ftd) ba« altteft. Dpferinjtitut eine SBoljlthat unb ^atte eine

tiefere fittliaV ©tbeutung. Onbcm eS ein Wittel jur Xilgung ber unheilooOen folgen

ber Schwachheit«fünben barbot, berantafjte e« ju fteter ftttlicher Selbftprüfung, ju emftcr
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Selbftbeurtf)eilung unb Selbfterfenntnif?; eö prägte ben ©emitthern bte 2Ba^cit ein, baß

©ort ftd) nur mit ber oollfommencn ©efcfccöcrfüflung aufrieben gibt (2 2Kof. 19, e). Onbem

eö eine, unb jwar tfmnlichft ooHfommenc, ©abc }itv Sülme für ©Ott forberte, legte eö

bem fclbftfüd)tigcn (iigeuwefen bcö siNcnfd)cn eine l>avtc, baffclbc bänbigenbe unb cin-

grcn$cnbc, Wd)t auf, beren Sluöübung bie fittlid)e Erneuerung bebingte. On biefer

&*eifc begriffen, fyatte baö Opferinftitut ein Crrlöfuugömittcl werben fönnen. Mein bei

ber finnlidjen unb felbftfüd)tigcn 9cid)tung, meldje innerhalb bcö ifraelitifd)en 3^olf«t^um«

in betreff göttlicher unb incnfd)lid)er Xingc l)errfd)eub mar, gewann balb eine fittcn=

ocrberblid)c Sluffaffung beffetben größte Verbreitung. Tie Opfergabe alö fold)c warb alö

ein $cfd)Wid)tigungömittel bcö göttlid)cn ^ornö, b. I). alö ein SJerminberungömittef beö

göttlichen Strafernftcö, betrachtet ; mit bem Opfer alö einer äußern gottcÖbicnftlicf)en Stiftung,

mit bem äuftcrlid) corrcctcn theofrattfdjcn Schalten überhaupt glaubte man ber göttlichen

©efefceöforberung geniigen ju fönnen, unb baher faljen veformatorifch gefinnte SDMuner,

namentlich Propheten (f. b.), ftd) balb oeranlafU, oor llebcrfd)äfcung unb SJctöbraud)

beö Opfermefcnö }U warnen, ja baß Opfer als fold)eÖ für etwaö fittlid) gleichgültige*

unb nach Umftänbcn fogar ©Ott 9JciöfäUigeö \u erflären (fl 51, is fg.; Oef. 1,12 fg.;

£of. 8, 13 fg.; 8m. 5, 22; Teicha 6, b fg. u. f. m.). 9n allgemeinen jebod) lag ber ganjen

?lnfd)anung oon ber tirlöfung im X. ein tieferer Langel ju ©raube, ber an bem

Wiöocrftänbnif; bcö Opfcrinftitutö nur au« Vicht trat, nämlich bie Vorftetlung öon ber

erlöfcrifdjen Wraft bcö ©cfc£cö (f. b.) überhaupt. 9?od) ber Siracibe fjat biefetbc — alö

ob bie "-Propheten umfonft oor bem Satjungöcifer gewarnt hätten — mit größter (£nt-

fd)icbcnheit geltcnb gemacht. Xaö ©efefc gilt ihm alö bie Outcfle beö Vcbenö (Sir. 17, 11;

24, 2.=. fg.; 45, 0); bie fittlid)e Vcbcnöcrneucrang geht nach feiner Meinung oon bcmfelben

auö. Ifö ift, nad) einer anbern fpätern Schrift, xlnbegriff aller 2Beiöf)eit (93ar. 3, 12 fg.),

baö (Swige, Unabänberlichc im 2Bed)fel ber Reiten unb Xingc; teer fid) an baffelbe fjtöt,

lebt; roer eö oerläßt, ift bem Job öerfallen O-Öax. 4,1).

Onnerfjalb propljct. 53ewuf?tfcinö hattc M unftreitig eine t)ö^erc SBorftellung oon

ber (Srlöfung auögcbilbet. Sie fdüof; fid) }iinäd)ft an bie hcr*b inmlid)e Vorauöfcfcung

au, baß, wie ber Sünbenfatl in bem Stammoatcr beö 2)?cnfcr>cngcfd)lccf)t« nid)t bloö ein

inbioibueller, foubern baö ©efd)irf ber (Gattung beftimmenber gemefen, fo aud) bie (Sr*

löfung einen uniöerfcllen, mcnfd)l)citüd)en (ihovaftcr an fid) trage. 3fraet erfdjicn auf

biefem Stanbpunft alö baö Jöolf ber SNcufchheit, twr allen übrigen Golfern beöor,uat

unb auöcrwäf)lt (fo fdjon 2 SDcof. 4, 22), aber ^ugleid) auch prooibentieü berufen, bae

Wifftonöoolf für alle übrigen ju fein, foweit biefclbcn guten 2Biu*en geigten, bem fmnlid)

gebunbenen 9iaturbienft ber ©öfccn \u entfagen unb fid) jum ifraclitifdjen 3(ftonothciÖmu*

\u befehren. Wit ber Hnfünbigung ber (irlöfung ift im prophet. ^emufHfcin baher immer

^ugteid) bie
s2lnbrofHtng bcö ©erid)tö oerbunben' Die göttliche ©eredjtigteit forbert ih«

Sühne: 100 ftc Oon feiten beö 2)icnfd)en ober ber Sölfcr auöbleibt, ba ift bie Strafe

unoermeiblich. ftaft burch ade prophet. llrrunbcu, bie auf im* gefommeu, jicht fleh ber

clegifdjc Zon eincö tiefen fitttid)cn Crrnftcö ^tnbnvct). Ciiue fernere Sdiulb laftet auf

3frael; biefe ift burd) bie Opfer nicht gefühut unb fann burd) ftc nidjt gefül)nt teerbeu.

3nr wahren unb oollen Sühne, burd) weldjc bie ooUgültigc lirlöfung bebingt ift, bebarf

efl oorgängiger aufrichtiger Sünbencrfenntnif;, ber 9feuc, "iöuftc, 3crfnirfd)ung (3oct 2, 12 fg.;

"JJf. 51, 1«..). Der ^orbentng nad) innerer, auö Ö5eteiffenöcrfd)ütterung unb ©ci*3enö

crueucrung heroorgegangencr (Meftuuungöäubcrung fann ba* Opferinftitut unb bie priefter«

lid)c S3ermittelung nid)t mehr gcred)t toerbeu. ^luf bem prophet. Stanbpunft fomrat

neben bem pofitiocu imoralifd)eu unb theofratifchen 1 ©efetj baö innere ©efefc be?

(Meiftcö unb ©croiffenö, jrnn erften mal im "Jf. 3:., JU feinem 3luöbrurf unb feiner (Geltung,

i^eben ber theofratifdjen (2rlöfungöauftalt, bie burch bic «rrcete ^(nteenbung bcö oor

gefd)riebenen ceremonieUcn .^ülföapparatö bebingt ift, läuft nun eine ctl)ijd)e (iilöfungö^

anftalt, beren Crrfolg abhängig ift oon ' einem unmittelbaren perfönl ;.d)en rcligiöö ftttlid)eu

^rocef?, ber nid)t abzumachen ift burd) äußere Veiftungen, foubern burdj^uarbeiten ocr=

mittel* innerer (frfahrungen, Sdjmer^en unb Stampfe. 3(uf biefem Stanbpunft ift nid)i

mehr baö uuperfönlid)e abftracte ©efefe, foubern ber lebenbige ©Ott, ber auö ber ftitüe

ewiger Gräfte ftch fclbft ntitthcilenbc ©eift ©ottcö — ber Grlöfcr. ia?ebcr bic ültcften

Propheten, bie unö Sd)riftwerfe hinterlaffen hoben, noch aud) ber größte nad)erili)d)e

Prophet iber fogenannte ',tecite Oefaia) feuneit einen menfchlid)en (frlöfcr, einen fogenannten

Digitized by Google



151

SWeffta« (f. b.). 3?ei Ooct (2, 17) bleibt bcn <ßrieftern nickte meljv übrig, al« 511 »einen

nnb für ba« 3$olf |U bitten ; Älage unb (9ebet, fittlic^e 2fläd)tc, fmb bic Mittler $wifd)en

Ofrael nnb feinem (#ott. 333er ftcf) w Oaljoe befennt, gerjört \\\ bcn Qsrlöften (Ooel 3, 5);

Die übrige unbefctjrt gebliebene #ölfer «(;Reiben- )welt fällt unter bie §id)el be« SBelt-

gcrid)t« (Ooct 4, 11 fg. Ijcbr. 2crt). Om feiten Oefaja erlöft unb richtet Oaf)öc felbft

(3tf, 66, . fg.).

ÄUcrbing« fonnte bie Hoffnung bev (Srlöfung Ofrael« unb ber .^cibenmelt auf biefer

erften Stufe abftracter Mgcmeinljett ittefft fteljen bleiben. Dabei ift nun moljl m beerten,

baß mit bem erften 2Woment ber (irlöfung Don ber Sünbe fid) nod) ein jweite«, ba«

Moment ber (Jrlöfung dou Unterbriicfuug, ftued)tfd)aft, fremblänbifdjer £errfd)aft berbanb.

SPcibe Momente laffen fid) in ber altteft. @rlöfung«Ict)rc nid)t ooneinanber trennen. On
ber »fegcl wirb bie $crfned}tung Ofrael« burd) Ijcibnifdje dürften unb sMlUx al« eine

oerbiente Strafe für feine Sünben aufgefaßt. Xie erfte große (Srlöfung«tf)at Oaljoe'«

gegen fein $olf war beffen Befreiung au« ber iBotmäßigfeit ^legnptcn«, unb ba« ^3affa£)

(f,
b.) ift ba« ältefte Grlbfung«fcft Ofrael« (2 2flof. 12,37). Xa« ifraelitifdfe $olf«tfmm,

auf ftrengen 3Jfonotfjei«mu« unb fjeiligc Sitte gegrünbet, fdjroanft jaf)rf)unbertclang im

»ampf mit bcn Maturmädjfcn ber Abgötterei, t)etbnifd)er Sinnenluft unb ftrioolität Ijin

nnb l)er. Sdjon in ber SÖÜftc bient Ofrael fremben (Göttern (Um. 5, ss fg. ; Oer. 7, ts fg.),

fällt ab unn Sticrbienft (2 Wof. 32, 1 fg.), unb nad) ber Trennung be« $eid)« wirb

biefer im ^efynftämmcreid) fyerrfdienb. Tie öorberaftatifdjen woHüftigen 9?aturcultc bringen

immer wieber auf« neue ein unb Deran laffen bie 'ißroptyeten jum üjßiberftanb auf ?eben

unb Job »f. Ölia unb (Slifa). Xafyer bie eigentümliche propfyet. Sorftellung, baß bic

beibniicqen ©ölfer 3ud)trutt)cn, geroiffermaßen £eil«mittlcr in ber .fianb öotte« ,mm beften

feine« abtrünnigen SBolfc« feien (Ocf. 10, 5 fg.). Xurd) bie gefammte proptjet. Literatur

fd)lingt fidj ber (9ebanfe, bafe bic, burd) l)eibnifd)e dürften unb Golfer Donogenen flött-

lidjcn Strafgerichte nid)t ben Untergang Ofrael«, fonberu nur feine Väuterung, unb eben

bamit feine (Srlöfung, 511m 3mccf batten, wobei bic Reiben namentlich and) infofem bc

tbeiliqt fmb, al« fie bcn ÜBeruf haben, fd)ließlid) an bem (£rlöfung«merf theiljuncfjmen

Oef. 10, 20 fg.: 12, 1 fg.; .£of. 11, « fg.; Um. 9, s fg.; Wifya 4, 1 fg.; Sad). 9, u fg.).

Änd) al« bie 3erftörung, werft bc« 3elmftämmereid)$ burd) bie ?lfft)rer, bann 3uba«

burd) bie (itjalbäcr, unb bic »gfü^rung beö »olfeö Ofracl in bie affnrifdje unb babnlonifd)c

(*efangenfd)aft burd) Oa^öe üerf)ängt würbe, war er babei lebiglid) Don einer erlöfcrifdjen

?lbfid)t geleitet, unb mit ber $lnbrof)ung biefer Strafgeridjte oerbanb gleichzeitig bic

^erfünbigung befferer 3e * tcn ' U»D bic Hoffnung auf einen unOcrwüftlidjen Äern be«

(^otte^Dolffl, eine flcinc <£d)ax von (Gläubigen, bcn ^ebenbigen Saatfeim einer au«

Reiben unb üöcbrängni§ f»^ (jeroorringenben troftreic^en Bufunft (Oer. 23, 1 fg.; 30,3 fg.;

Je). 14,i fg.; 25, .1 fg.).

On biefen (5rlöfung«^offnuugcn brängte nun aber baö prop^et. 33ewur}tfcin auf bem

>>öl}epunft feiner (Sntwicfelung über bic (^ren$en ber blo« abftracten 53orftcflung ^inau«

unb fd)uf fid) beftimmte Crganc, burd) meldje ber große (Srlöfungiüproce^ eingeleitet unb

burd)gefü^rt werben foütc. -frier faub ber al)nung$reid)C Glaube feine Stcüc, ba§ @ott

burd) einen großen fjcrrlidjcn König au« Xaoib « ©cfd)led)t, ober burd) &Heberf)erfiellung

bei- Xaoibifd)cn Xmiaftie, burd) einen Präger göttlicher ^elbcnfraft unb fjoljen Reifte«

abelfit ober burd) eine gau^c ^ci^e oon föuiglid)cn gelben ba« oerfncd)tetc, oerad)tete, Oer

äd)tüd)e unb nerfunfene Jöolf Ofracl, nad) oorbergegangener blutiger Süljnc, befreien, reinigen,

auf« neue abclu unb ocrljerrlidjen werbe Ocf. 9, 1 fg.; 11, 1 fg.; %m. 9, 11 fg.; Wid\a

b, 1 fg.; 2 ad). 9, • fg.: Oer. 23,. fg.: ^5. 34,2« fg.; ^f. 89, » fg.). Ommert)in ifi ber

perföntid)e
s
JO^effia« auf propljet. Stanbpunft nid)t ein fd)led)terbing« not()Wenbige« Organ

ber ßrlöfung. Ter begeifterte %<ropt>et, ber (xOef. 40-66) bic " »fiuffefjr ber flirten

au« ber Verbannung feiert, weit} tttl|M uon einem foldjeu, unb bod) ift feine Sd)rift ber

erl)abenftc 3fu«brurf ber altteft. (irlöfung«l)offnung. Tie Sityne Ofrael« gilt i^m je^t

at* nollenbet burd) ba« fittlid)c Dpfer ber erfdjüttembften Reiben (Oef. 40, i fg.). Oa^oc

crlöft fein Volf non ber Siinbe unb beut vlod) ber Unterbrüder jugleid); benn bie Obee

ber (Srlöfung ift in biefer Sd)rift national unb ctl)ifd) ^ugleid) gefaßt, b. i. altteftameutifd)

unb bod) wahrhaft uniüerfcn. Xa« crlöfte Ofrael wirb 'nun 9)?ittlevöolf für bic 2)?enfd)-

p..;t. Xcr große ?>ortfd)ritt , bcn bie (£rlöfung«f)offnung im ^weiten Ocfaja gemad)t fjat,

beruht barauf, baß ba« wafrre Ofrael, ba« au« ber ftlammcnglut ber ftttliajen Prüfung
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gctäutcrt rjerborgegangen, ba« CErlöfcrboIf ber SD?enfc^^ctt geworben ijt. Sludf) für bie

Reiben leibet biefe« geläuterte Ofracl, aud) ihre Sd)ulb trägt unb fürjnt c«, um nadjljer

ben ?olm ber Gerecrjtigfeit babonjutragen (3cf. 53, 2 fg.). Slber aud) biefer gciftoolle unb

hochfinmge Prophet fann ftd) ben gnffaiib ber Grlöftcn noct) nicht frei öon ben gefefelichen

©erjranfen borfteflen; orrne Sabbatbicnft unb Opfer gibt e« autf) für Uni feinen 3u8an9

ju ©Ott (3ef. 56,2 fg.; 58, 13 fg.); aud) ihm ift ber Ofraelit, ber ba« ftteifd) lebittfdj

unreiner Ü^iere genießt, nod) berabfd)euung«mürbig (3ef. 66, 17). ®anj entfdjieben ift

ilmt aber Oafjbe au«fd)ließlieh GErlöfer (3ef. 60, ie; 63, iß); ba« gefüfcmte unb in ba«

heilige ?anb au« ber Verbannung jurüefgeführte Volf trägt ben föccififdjen Manien ba«

„erlöfte" (3ef. 62, 12).

Die Obee ber Srlöfung hat ir)rcn erhabenften Dolmetscher an bem ^weiten Oefaja

gefunben. Seine 5lnftf)auung ift wcfcntlid) eine ibeale. ©eine Hoffnungen finb nicht in

Erfüllung gegangen. 3ur B*it SJcateaeht'«, faum ein 3a^rb,unbert fpäter, ift nicf)t nur

bon religiöfer 33egcificrung in ber neuangcftebelten (Kolonie ber (Srulantcn nir^td mer)r ju

fpüren, fonbern incorrecter (Suttu«, Gnttoeifjung ber Opfer, ein unwürbtge« Veifpiel werben

bon Propheten an £aicn unb ^rieftern gefbraft (2M. 1,« fg.; 2, 1 fg., 10 fg.). Die

©üljne wirb nid)t mefjr al« bofljogen betrachtet; ©orte« Gericht brotjt auf« neue (2M. 3,2 fg.,

19 fg.), unb bie Erwartung ber SBicberfunft bc« (Sita bleibt bie leite fümmcrliche Hoffnung
be« au feinem Volf beinahe bcr^wcifelnbeu Propheten (9)tol. 3, 22 fg.). %l$ äff bie oer=

hältnißmäßig glücfltcrjc ^eriobe ber perf. Obcrfycrrfdjaft (536—332) bie fdjwanfenbc

macebonifd^ägbptifcfje unb ftyrifdje folgte, al« juletjt, unter 9tntiocf)u« Spipljanc«, mit ber

Nationalität aud) ber monot^eifiifdje Glaube be« jüb. Volfe« auf« äußerftc bcbrofyt mar,

ba raffte fid) ber jafmegläubige Xtyxl beffelbcn normale 31t ibealcr (5rlöfung«hoffnung

auf, jebod) nidjt mehr m prophetifd) ahnung«boflem geiftigem Sdjauen, fonbern in apo-

falbptifd)--biftonärer Erregung. (Sin unjerftörbare« $tönigtf)tuu, eine ewige ^errfdjaft, nad)

rafd) berlaufenbem Gertd)t über bie ftreoler, wirb bon ben frommen in Ofrael erwartet

(Dan. 7, 13 fg., 26 fg.; 12, 1 fg.). Slud) ber Vcrfaffer be« Sud)« ber 2Öei«heit hofft für

ba« berhöfjntc Votf auf einen „(Stjrenprei« fduttblofer <2eelen" (2ßei«r). 2, 22). Die Hoff-

nung auf einen perfönlidjen 2)feffiaö war immer mehr jurücfgetreten, obwot fie in ben

propr)et. <Sd)riften fo fräftig bezeugt war; aud) bei Daniel fehlt fte, unb im Sud} £>enod),

baß unmöglich ein d)rifH. $robuct ber nadjapofiolifchen ^eriobe fein fann, wie |wftnamt

(in ber „3eitfcf)rift ber Deutfc^en 2Worgentänbif4en ®efeUfd)aft", VI, 87 fg.) unb ^tyUippi

(„Dag 33ud) Henocr)" [Stuttgart 1868], S. 19 fg.) bermuttjen, fonbern am ifi>enbepunft bom
2. jum 1. Oaljrl). b. G§r. entftanben ift (f. Henod)), ift fte zweifelhaft. 2Bat)rfcr)etntict) ifl ber

„9Äenfcr)cnfohn" biefeö Such«, wie im Surf) Daniel, ba« jüb. 33olf, bon welchem ber »erfaffer

erwartet, bafc eö in 33älbe bie längftgehoffte Grlöfung burd)füh«n, bie Gewaltigen bon

ihren Dt)ronen fio§en, bie 3ähnc Der ®ünbe jermalmen werbe (Hcnoch Äap. 46). Die (St-

löfung burd) baö blutige Schniert, nact). bem Vorgang ber SJcaffabäer (f. b.), ift mit

beutlichen 2Borten in biefem 93itct) gelehrt. s
J?ach folchen Vorgängen begreifen mir bic

ftnnlich äußerlichen (froberungö- unb ©eltherrfchaftögebanfcn, welche bic 3uben nodj 3m
3«it 3cfu in -beftänbiger Aufregung erhielten unb wieberholte Slufftänbe gegen 9tom6

Oberherrfd)aft beranlaj?ten , bie ^ule^t in ber 3erjtörung ^erufalem« ihr fläglid)e«

(5nbe fanben.

Die (Srlöfungeibcc berfiel auf folcf)cn SBegen immer größerer Veräußerlichung unb

firtlid)er (Entleerung, biö fte jttr rechten ©tunbe neu ergriffen unb mit ewigem Gehalt

erfüllt würbe. Die« gefdjah burch Oefu« CS^riftuö (f.
b.). (5r entfleibetc bie (Erlöfung&

hoffnung, bie unberwüftlid) in feinem Volf fortlebte, ber nationalen unb theofratifdjen

^orm unb führte fte auf ihre urfprünglid)e religio« = fittltdjc SBurjel jurürf. Den ^tan

ber Grünbung eine« politifchen SBettrcich« naef) theohatifchen Grunbfä^en oerwarf er al*

einen feinen 3^ccfpn burchau« fremben, mit bem @eift feiner (Senbung unb feine« Seruf^

unberträgtichen (2)?arf. 10,42 fg.; Watth- 20,24 fg.; ?uf. 22, 24 fg.). 9(id)t nur lag ihm

ber Gebaute an Söiberftanb gegen bie röm. Obcrhcrrfdjaft bööig fern, fonbern er fprod)

bie ^Inerfennung berfelben offen au« (üflarf. 12, n). ($x wußte feine Pebcn«- unb 5Beruf«=

aufgäbe überhaupt unabhängig bon jeber <5taat«form, wenn ihm auch fcf)roerlidi berborgen

geblieben war, baß bie rcligiö«;fittlid)c Befreiung, bie bon ihm au«gef)en follte, ihre fegen«

reiben folgen für äße, namentlich auch °' c politifchen, Verhättniffe äußern follte. Denn

auf Befreiung, Grtöfung war eigentlich oic 9Qnic Arbeit feine« i'eben« gerichtet.
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bie ttefflc SBurjcl be« $crberben« in bcn Onbiöibuen wie in ben Lotionen, al« bie ©runb»

fünbe be« SWenfdjen, Ijatte er bie ©elbftfudjt erfannt; ftd) felbfl mit ben ©einigen in ben

Dienfi ber SWenfdjheit ut fteüen, erfd)ien il)m al« feine eigentliche Söcfrtmmunq. Die
erlöfenbc 5haft, mit ber er ba« äßunber einer neuen ftttlid)en ©d)öpfung in ber Ü)fenfd)heit

bcwtrfte, mar bie i'iebe. Of)nc aufopfernbe Viebe gab e« auf feinem ©tanbpunft feine

wahre ftreiljeit. ©ein SBeheruf über bie $Reid)en, bie (Batten, bie ?eid)tfcrtigcn, bie nod>

SReufehcntob ?üftcmen (in ber urfprüngtid)jten ftorm ber Scit/erebe bei £ufa« 6, 24 fg.),

ift ber SBeljcruf über bie ©elbfifudjt, bie im i'eben nur ben ©enuß, in ben irbifdjen

Gütern nur bie ftnnlid)e Söefrtebigung, in ber »«r bte Vufi be« Slugenblirf«, im
$erfef)r mit ben 3Kenfd)en nur bie burd) ©d)meicf)elei erfaufte Slnerfcnnung fliegt. ©eine

$erfon bezeichnete er nicht al« bie urfprüngltd)fre Ouefle ber (Jrlöfung; biefe ift ir)m ber

tjimmlifchc Sater, ber Üjn gefanbt hat (Wattt). 11,25 fg.), unb beffen 3BiUen auf (Srbcn

auszurichten, ift fein au«fchlteßlicher ?eben$$n>ecf. Slbcr er vermittelte bie Grlbfung; benn

nur auf bem SBegc, ben Gr angebahnt hatte, mar eine (Srlöfung in ber Dollen 33cbeutung

be« 2Bortc« möglich- Die altteft. Religion fcfctc bie SBurjel afler moralifdjen $lned)tfchaft

in ber ©ünbe oorau«, allein bie SJeranftaltung, rocletje 001t ber <3ünbe erlöfen foflte, führte

wieber 511 neuer ©ünbe. Da« Opfer unb (Serentonicnwefen, ber theofratifdje (%tte«bicnft,

ber nad^ allgemeiner Sinnahme ein 93crbicnft in ®ottc« Slugen begrünbetc, närjrte bic

felbftfüchtige' ftcfmnung, anftart fte au«}urotten; ber $ud)ftabeubtenft be« (Mefe^e« töbtetc

bcn befreienben ®cift unb oerwanbelte ftd) in eine lähmenbe fteffcl. 9("d) bie ftnntid)ett,

auf *iBeltr)erTfci)aft gerichteten, meffianifchcn (^Wartungen , bie lanbläufigen Empörung«
ocrfudje unb Umfhtqplanc, roaren 2lu«müd)fc einer felbfrfüdjtigen (^eftnnung; bie l'etbem

fchaften be« ganatiömu«, be« $ötferf)affe$, ber 9?ad)fud)t hatten gerabe bie beffern Elemente

im Oubcntrwm unterjocht, unb Oefu« fanb fein SSolf nicht nur politifd) ohnmächtig, fon

bern, waö oiel fd)Iimmcr, religiö«;ftttlid) abgejtumpft.

Demgemäß bewirfte er bie (Srlöfung auf einem boppclten 2£egc. 3"^0 geigte ei

auf, baß bie hcrfömmltchen nod) immer gebräuchlichen (£rlbfung«nttttel Organe ntoralifdjcr

$erfncchtung geworben waren. Eiferte er auch lu(^ t 9 c9cn °ic tr)eorratifcf)e 'itnflalt, gegen

ftriefterthum , Opfcrwefen, leöitifd)c ©afcungen, pharifäifd)e $ud)ftäbclci, fo manifeftirte

er bagegen burch SBort, S'eben unb Scifpicl, baß er oon bem ganjen überlieferten Rettung«

apparat gar nicht« erwarte, (fr fennt nur Gin (Mcbot, welche« erlöfenbc, b. t}- ftttlid) be«

freienbe, Äfraft hat, ba« (9cbot ber trotte« = unb SNenfdjenltebe, ba« „neue ®ebot", ba«

er gibt (Warf. 2, ts fg.; Tiattif. 22,36 fg.; ?uf. 10,25 fg.; ogl. aud) 3oh- 13,34 fg.).
sJ?un fann ftd)erlich bie ^iebe nicht eigentlich befohlen werben, weil fie ftd) nicht erjwingen

läftt, fonberu ber Schlechthin freie ^luöbrucf perfönltcher Eingabe ift. So meint e« gerabe

3cfu«. Damm fennt er aud) nur nod) ©n Opfer, ba« ©clbftopfer ber ?iebe. Onbcm
er feine Anhänger oon ber unooUfommenen Religion ber äußern ©a^ung befreite,

öffnete er ihnen baö innere Äuge zugleich für bie öoÖfommene Religion ber erlöfenben

^iebe. Da« wahre CEhnftenthum bewirft noch immer bie (Jrlbfung in biefer boppelten

§orm: e« befreit oon ber untooUfommenen Religion, oon ben fumlich
- felbfifüd)tigen

Autoritäten, oon Kreatur -- unb ©afcungöbienfl, oon peinlicher ©elbfiqual, oermeintlidi ;,u

©otte« <5fjrc
r
unb juglcich regt e« bcn ^3ul«fchlag ber i'icbe im -Öerjcn an, erwerft bic

Ih'^noh^f fiir Dn* Unenbttdje, @öttlid)e, Gwige, bewirft ba« lebenbige ©treben nad)

bem 9eeich unb ber @ered)tigfeit ©orte«, bem hö#cn Öut (2»atth
;

6, 33). Die (Sr=

löfung, fo oerftanben, ift jeboch, ber 9?atur ber @ad)e nach, tebiglich ein inbioibuefler,

fonberu nothwenbig ein unioerfeßer Vorgang. Die ©elbftfud)t i)l immer auch cm ^tobuet

ber (Memcinfd)aft. Der ©injelne fann unb barf ftd) öon ber (Mcmcinfd)aft nicht trennen,

wenn er nicht oödig in feine (£igent)eit unb ©genfüchtigfeit ftd) ocrlieren will. Of) nun

bie C*emeinfd)aft felbftfüchttg, fo wirb er burch bic 33erbinbttng unb ben 9?crfel)r mit ber

felbcn fclbflfüdjtig beeinflußt, unb c« entftetjt für jeben, weldjer bcn ifampf mit ber ©clbft

fnd)t in feinem Onnern aufnehmen will, ba« 93ebürfnifi, bcnfelbcn aud) auf bic @emein<

fchaft auöjubehnen, in biefer für bie Xr)ättgfeit ber l'icbe einen ©tü^punft 31t fehaffen,

ber (9emcinfd)aft ber ©elbfifud)t eine Crtemeinfd)aft ber ?iebc entgcgenjufieUcn unb bic

jerftörenben SBirfungen be« Gigenwcfen« in ber 2Mt burd) bie aufbauenben ber ?iebc

aufzuheben.

©chon ber $lte SSunb hatte etwa« Sehnliche« angehebt. Der fühnc Webanfe, in

bie unermeßliche #eibcnwelt ein flcinc« SJolf al« ben Präger ber reinen (#otte«ibec unb
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ftttlidjen 3ud)t mit einer reltgion*gefd)id)tlidjen ifiMtmiffion fjineii^uficflen, beruhte auf

bem ©tauben an bie 3)föglid)feit, bind) eine religiöS-fitttid) geläuterte (Memeinfdjaft bie

fünblid) oerunreinigte 2Wcnfrf)t)eit unmimanbeln nnb 31t erneuern. 3nbem xMud
(Sljriftu* bcnfelben (^cbanfeu, nur in oollfommcnftcr Raffung, mieber aufnahm, t)at er an

bie vfrtbfungöanfrnlt beö Stltcn iöunbc* angcfuüpft unb if)rc Mängel oerbeffert. Darum
ift, ber djriftt. (Mcmcinbeftiftnng jufolgc, bo* eigentlid) erlbfcubc Ferment ber d)riftl. &t
meingeift al* ber (Meift ber opferwilligen, bie 3clbftfud)t überwinbeuben Viebc. Wü Wcdrt

ift fomit in ber 8i&el ba* Cpfcr al* ba* wefcutlidjc Webiiun ber (Srlöfuug bctradjtet. (fin

nnbiblifdjer vhTtljum ijl ce bagegen, n>enn mau mit bem begriff be* Cpfcr* (f. b.) bie

^orftcllung fuperftitibfer uub magifdjer Sßtrftmgen uerbhtbet, jumal 3ciu* (5f>riftuö ben

Cpfcrbegriff gerabc Don alten uuet()ifd)cn 53cftanbtt)cilcn gereinigt l)at. 2uperftiriöfe unb

luagifrfjc 5i>orftellungcn Pom Opfer bienen mieber ber Selbftfud)t ; foiuic an bie Stelle

pcrfbnlidjcr fittltd)cr Eingabe ficf) etwa* fefct, ba* oljne perfbntidjc fittlidje Vciftung wirft,

|o fdjleiclu fidj ber fclbftfüdjtige Trieb wieber in ba* £er3 bc* Cpfernbcn ein, unb bie

reine Cpfcrglut, bie baffelbc Pon böfer Vuft uub fd)limmer Vcibcnfcfjaft befreien follte,

wirb }ur trüben flamme eitler Sclbftbefpiegelung, fanatifd)cn Crifcr*.

>>ier fann nun bie Arage nidjt umgangen werben, inwiefern 3efu* feinem Tob eine

crlöfenbc SBirfung ;ugefd)ricben tjabeV Xa er felbft längere &\t wäf)rcnb feiner öffent

lid)en Strffamfcit fein gemaltfamep (fnbe nidjt ooran*faf), fo fann er $unäcf|ft feine

ertöfenbe Tf)ätigfeit Weber pou feinem Tob nod) ber 5trt bcffelbcn abhängig gcmad)t fjaben,

unb ebenbe*l)alb finben wir 3. 33. in feiner Üßcifjcrebc (lüiit 6, 20 fg.; ogl. aud) 3J?attfj.

ttap. 5 —7), überhaupt in feinen Weben oor feiner Uebcrfiebelung oon (läfarea ^fjilippi nad)

3ubäa, iüo bie IctMe ftataftroplje ftd) rafd) porbercitetc, feinerlei flnfpielungen auf eine

^becni'crfnüpfung 3mifd)cn feinem Tob unb feinem crlöfcrifd)cn ^eruf. l'iod) in ber

(Jrsä^lung pon bem 2)?enfd)cu, ber tl)n um ben 2Bcg utm ewigen Vcben befragte (ü)iarf.

10,u fg.; Watttj. 19, 10 fg.; Vuf. 18, 1:, fg.), forbert 3cfu* al* iöebingung ber pt\U*

aneiguung lebiglid) bie Eingabe be$ 3rbifd)en, ba* $(nfammcln eine* Sd)a£e* im Gimmel
(bie ^(ufforberung , ba* „Hrcu3 auf ficf) 31t nefnuen" [Warf. 10, n] fcjjlt in ben juper-

läffigften Urfunbcn, wie aud) in ben
w

J*arallelftclien>. T)a0on, baft ber (Staube an feinen

Tob ober au fpccififdje 2£irfuugcu feine* Tobe^ crlöfcnb wirfc, finbet fid) in ben fnnop

tifd)eu Weben xlefu überhaupt feine Spur, tfud) bie Stelle Warf. 10, 45 ( ogl. üttartb.

20, ss), in ioeld)cr 3cfus et al£ feinen Vcbcn*beruf be^eidinct, nidjt fid) bienen $u laffen,

fonberu 31t bienen uub „fein l'ebcn at? Vöfegelb für Diele fjin^ugeben forbert jenen

(Miauben nidjt, fonbern fct)reibt nur bem Tob 3cfu bie 33ebeutuug unb Sirfung eine*

„^öfegeibe*" (XuTpovi 31t. ^Ucrbing* fal) Oefn<< bamaltf, a(* er biefc ©orte fpradi,

ieinen Tob mit Söeftimmt^eit ooraus, unb iet*t erft fonntc er if)m aud) eine 33ebeutung

Mir fein ^ebenöwerf beifegen. Dcrfclbe foflte, nac^ feiner Uebcrjeugung , wie feine ge=

fammte 5Peru[6t^ätigfeit, ^rlöfenb, b. i. religiös fittlid) befreienb wirfen. Wad) bem 3a

tammenljang ift ber
v
Jfm?brucf „Vöfegelb" burd)au« et()ift^ 311 beuten; Befreiung wirfenb

war bie T)ienfHeiftung, wc(d)e im Tob (iljrifti tag. T)aö Sterben ift bie Polte Eingabe

beö (iigenroefcnö an batf ungemeine, unb wer für fittlidjc (Müter in ben Tob gcl)t, gibt

fid) bamit gauj au Wott uub bie 3bee beö (Muten fjin. Xal)er ber tieffinnige SBeifi^eit«^

iprud) Oefu: „SKer fein l'cben finbet, ber wirb cö Pcrlicren, unb wer efi oerliert, ber

mirb e* finben" (Otfattf). 10,s»j Vuf. 17,3sj x^of). 12, 2:-;. Xaburd), baß Oefu* ba*

iiuperftc unb ooUfomntcnfte Sclbftopfer für bie pou i^m öertretene ^eilige Oad)e braute,

gab er fidj in ooüftcr Viebc an ben l)inimlifd)en 33ater unb bie lüienfd)f)eit fjin; cö ^attc

biefer Tob rceit mcf)r 3ul)alt a(6 ein blofe* iPeifpiel; er war Pon gemeinf^aftftiftenber

beruljigeub fjeiligenbcr Mraft, ein (^evier)t über aUe 3clbft)ud)t. Ter Piertc Cfpangeli^

i)at feine iBebeutung richtig erfannt, wenn er itjn atö eine Vcbendqueac für bie Wenf^eii
^arge^tcUt tjat

I Oofj. 6, 51). ?lu« blutiger Tobeäfaat reifen bie ebelftcn Cimtcn. $a*
rlöfenbe 1?rincip im Tob 3efu war bie fd)led)t^in attef fjingebenbe opferwillige Siebe,

^cr (Mipfel uub bie Mrone ber Viebe, bie er wäfyrenb feine* bffentlidjen l'eben* auf unter*

fieorbnetcm Stufen fo oielfad) bewährt tjattc.

(5inc anbere ^orftelluug pou ber burd) Ocfiifl bewirften (Srlofung muffte freilief) pon

bem ^tugenblid an Eingang ftuben, alö ber (Mlaube an feine 5fuferftel)ung (f. b.) bie
s

^cbeutung feine* Tobe* in ber apoftolifdjen CMemeinbe in ben .<Dintergrunb brängte. Ä
\tffc bie Tljatfatt)e feine« Tobe*, fdjon in ber erften 3eit nad) feinem Eingang, ber $wf*
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ciftc^ungöt^atfacfjc untcrgeorbnct erfd)ien, beweifen bic in bcr ^Ipoftclgcf d>id)tc enthaltenen

hieben bcS ^etruS. Soll bem Tobe 3cf» ift barin mir gang beiläufig bic Webe, als oon
einem Verbrechen, welches bic Onben gegen feine $erfon oerübt bitten (9lpg. 2, a.V;

3,13 fg.; 4,io fg.); bic tfitferftelmng ift als ba* große, auf feint 3ad)e gcbrüdte

OwtteSftcgel betrachtet, woburd) feine ^evfon nnb fein 2£crt füt alle 3eitcn beglaubigt ift.

Onfotge feiner Wuferfte^uug ifi er „ber $m" unb gcl)t crlöfcnbe Straft oon ü)m aus

2lpg. 2, 24 fg.; 3, is fg.; 4, 10 fg.). Da fid) aber mit bem Glauben au bie «uferfte^ung

M)ü in unzertrennlicher ftolgc ber («taube an feine ©rhöfning in bie .£crrlid)fcit beS

Rimmels unb an feine tyvrlity 2£ieberfunft jur $ufrid)fung feine« >tfeid)S auf (frben

uerbanb, fo entftanb balb bie Vorftellung, baf; bie (Srlöfung burd) bic erfte Slnfunft 3efu
auf (frben nid)t eigentlich oollcnbet morben fei, fonbern bafr bie (fünften einer ^weiten

(irtd)cinung „bei? £crrn" $u warten hatten, burd) wcld)c erft bie oollfonuucnc (Srlbfung

betoirft werben würbe (fo tefjou Sipo,. 3, i-.» fg.). Unftreitig trat bamit ein ftürfidjlag in

bem bie (Srlöfitng betreffenben überlieferten VorftcUungstrcife ein. 3efuS Ijatte, wie wir
.^cigt, bie (irlöfung wefentlidi flttlid) aufgefaßt, unb eben barum als burd) ilm gc

|d}ct)eu, unb in jebem, weld)cr ben fclbftfüd)tigcu 2£illen in feinem ^erfonlcbcn bricht, fort*

(|efd|ehenb bargeftetlt. Tie 9feben oon feiner SHMebcrtunft (f. b.) fiub l)öd)ft wahrfchcinlid)

fo, wie fic bei ben Sonoptifcrn überliefert fmb, oon ihm gar uidjt gehalten worben, fon

bem feine 2Wetnung war bie, baß bas oon if)m geftiftetc 9?eid) lebtglid) eine geiftige unb
Tätliche (Memeinfchaft unb Deshalb im Innern ber burd) ifm Vefehrtcn (f. Verehrung)
ithon gegenwärtig fei (Mut. 17, 20 fg.). Ten Wpofteln unb ber apoftolifchen (^emeinbe
crfdjien aber, nad) bem erfd)üttcrnben WuSgnug Gcfu au bem 9J?arterpfahl bes Stre^eS,
fein l'ebenSmerf als unoollenbet, unb, gefüllt auf ben (Rauben an feine wunberbarc unb
glorreiche Verfettung in bie hinunlifthe *errlid)fcit, fteUten fie ftd) bann oor, bcr Ver^
rjcrrlrcf)tc werbe in näd)fter ^cit $um 3mcrf bcr Vollcnbung wieberfommen, feinen ftreunben

bie ©clthcrrfdjaft unb baS ewige l'ebcu als oerbienten £of)n gewähren, feinen fainben
ben Untergang unb baS ewige Verberben als oerbiente Strafe bereiten. Tiefe 5lnfd)auung
aet)t in ocrfd)iebenen Wobiftcationcn burd) fämmtlid)e <3 durften bee< 9J. T.; aus juben*

(hriftl. Weinungen entfpruugcn, befriebigt fic aud) bie Ijcibcnchriftl. 8chnfud)t nad) bem
s>eil. 9lud) bcr nüchterne Verfaffer bes OafobuSbriefs tljcilt fic (Hap. 5, -

.; im eierten

tföangelium fehlt ftc, aber bcr biefem nad) Onljalt unb ftorm fo oermanbte erfte OoljanneS^

brief hat fic gleid)Wol, wenn and) in oergeiftigterer ©cftalt (1 3of>. 2,i«), unb bafe

Paulus, wenigftens in früherer Beit, bie t»on if>m erfeljnte tyniity 2£ieberfunft tS^fiftt

uod) jn erleben hoffte, ift unzweifelhaft (\ Theff. 4, 13 fg.; ftbm. 13, u fg.). ^efonberS
ber ^erfaffer ber ^Ipofalnpfe (f. b.) hatte feine l)od)fliegcnbcn (^Wartungen auf ben Glauben
an bie unmittelbar beoorftehenbe glorreiche (frfchetnung 3efu (Sl)rifii gefüllt fCffb. 22, 20).

Ttv Tob 3efu tonnte unter biefen ^orauSfctmngen unmöglich »od) länger als erloferifchcr

Vorgang betrachtet werben. Vielmehr nat)m er in ber £eilSorbnung gemäp bcr altteft.

tforftellimg eine berartige 3teüe ein, ba^ er ber Ifrlöfung als ein Icbiglidj fühnenber,'

nnb in biefer Söeife fte bebingenber s
ilct, |ut ©oraii«fe^ung biente. Tcm Tob ^)efu

lourbe baher eine fül)ncube 5?ebcutung nnb bic iföirfunq eines SühuopferS
(f. 3ühnc

unb SScrföhnung) beigelegt (1 Sfor. 5, 21; ^?öm. 3,25; ph- ^» 13
ffl-J 1 "^ctr. 2,24). 3Us

nun freilich bic »irwartung einer g(orreid)en ^weiten (5rfd)einung Oefu (Styrifti „i^t in

Erfüllung ging, fonbern fid) oortäufig als eine Täufd)ung erwies ; als Verfolgungen über bie

(fhriftengemcinbcu hereinbrachen, anftatt ber gehofften Verherrlichung; als nur auf fcljr

aUmählid)cni i^ege bic Verbreitung bes I5hr«fto"h»ni* innerhalb ber ^eibcnwelt ftattfanb,

loogegeu baS ^ubenthum feit ber 3^fibn'"g ^crufalems unb bcr Vilbung einer fatt).'

Mirdje fid) fdnnoüenb unb abwehrenb auf ftd) fclbft mrürfpg: - ba nutzte auch bic

chriftl. CSrlöfungShoffnung fid) auf neuen (StantMagen auferbanen. Tie fatl). «ird)e fehlte

nid)t JU ber reinen fittüdjen xlbec be« 2«eiftcrS |Hrtirf; bie Erwartung feiner glorreichen

iöiebcrfehr bagegelt oerlor ftd) immer mehr in fchwärmcrifd)e unb feftirerifd)e engere Streife

unb brach nur in Seiten tiefgehenber wcltgefd)id)tlid)er Jtrifcn als eine bnnfle unb Oer

worrenc N
Jlf)nung anhebenber Weugeftaltnng aus ben gärenben Waffen hcroor. %n bie

3tetle beS gcfd)i(htlid)en (frlöfcrS, ber burd) baS ihm tu wnnberbarer ^üüe innewohneube
'^rineip ber l'icbe bie irlöfung in ber oon ihm geftifteten ©meiube urbilblid) unb ur
fräfti.q realifirt hatte, fefctc bie fntt). «irdje Ü)re pricftcrlithe Cpfer unb [aframentale
4öunberanftalt unb begab fid) im roefentlidjeu wieber auf ben altteft. etanbpunft. Tic
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bibttfdje (JrtöfungSibee ging bcnt fat§. ffir^cnt^um immer meljr ocrloren; bie (5rtbfung

marb einem, burd) bie ftirdje tjcrmitteltcn unb mir nod) inbirect auf bie gefd)id)tlid)e

^ßerfon Cihrifti $urürfbc$ogenen, mirafulöfen Vorgang. Die Deformation mar fdjon beShalb

unentbehrlich, meil fte ber (Sf)rifteithcit baS (SrlöfungSbebürfniß unb (irlöfungsbemußtfein,

mie es ben Duellen ber Schrift entfpringt, mieber jurürfgab. (SS mirb nod) auf

längere 3eit bie Aufgabe ber bibtifdfyen Theologie bleiben, aud) in biefem wichtigen ^unft

baS „(Shriftentf)um (Stjrifü" auf« neue $ur (Geltung bringen; benn, mie mir gezeigt ju

haben glauben, warb bie neuteji. GrlöfungSibcc oon bem Stugcnblttf an berbunfelt, in

meldjem bie (Srlöfung ber SHcnfdjheit, anjtatt oon einem religiöScthifdjen 'ißroeeß, oon einer

bogmat. ftiftion ober einem mirafulöfen Vorgang abhängig gebadjt mürbe. Sd)cnfel.

(f-rntC. Somol bie ©etreibeernte (K&sir) als bie Obfterntc (Kais) fällt in

läflina im allgemeinen früher als bei und; bod) ift ber Untcrfd)ieb in ber 3eit am be-

beutenbfren bei ber ©etreibeerntc. ftäu*t bie JDbfrerntc burchfchnirtltd) in ben SDfonat

Mugufi, fo beginnt bagegen bie ©ctreibeentte bereits im 2J?onat Slpril unb bauert bt$

Witte 2Wai; inbeß ftnbct aud) ^ier mieber ein bebeutenber Unterfdjieb fiatt, je nad) fagc

beS DrteS unb je nad) ben ^rüd)ten. Qn ber ^eiftern unb gefd)üfcter liegenben Oorban
nieberung 33. beginnt bie ©etreibeernte fdjon gegen ßnbc Wärj unb jmar mit ber

(Sintycimfung ber @erfte, roä^renb bie Weife beS SBeijenS um jmei bis brei 2Bod)en fpäter

fällt. Reifen ferner d$artenfrüd)te unb Xrauben nod) oor bem Eintritt beS ."perbfteS,

im Spätfommer, fo bagegen 2KaiS, 2J?elonen, Dlioen, Datteln erjt im Jperbft. Diefe

33er^ältniffc haben fid) gegen bie frühere £t'\t nidjt oeränbert. (9efcfelidj begann in Ofrael

bie (Srnte am jmeiten Sag beS 'ißaffahfefteS ober am 16. beS SDtfonatS Ucifan,

aud) Slbib, b. i. 2lef)rcnmonat, genannt, melttjcr unferm 2Wonat Hpxil entfpridjt. $ln

biefem lag marb im Xcmpel bie (grftttngSgarbc bargebradjt. $on ba an roäljrte bie

Grrnte, b. f). bie @etreibeernte, bis jum (frntefeft ober bem fVcft ber ©rftlingc (unfenn

<ßfingftfeft), mclche* fieben 2Bod)en fpäter als baS ^affahfeft fiel unb barum aud) rool

Siebcnmod)enfefi genannt mürbe (2 2TCof. 23, is; 3 2Wpf. 23, io fg.; 5 ÜWof- 16,9 fg.;

OofepljuS, „Üterthümer", III, 10, 5). 2Wan begann mit ber Slbcrntung ber ©erflc

(2 Sam. 21,»; SRutf) 1,22; 2, 23; ogl. $id)t. 8,2). darauf folgte ber Schnitt beS

SBei^en« (1 2Wof. 30, u; 9fid)t. 15, 1; Wutf) 2,23; 1 Sam. 6, 13; 12, 17); SRobinfon fanb

in 3crtd)o bie 3Beijenernte am 13. 2Kai faft bcenbigt. 3um ©c^neiben bc« @etreü>e#

bebiente man fi(^ mie in Siibbeutfertaub unb ber <Sd)meij ber 8id)el. 2>aS @efd)nittene

marb in (Farben jufammengebunben unb in Raufen ober Stiegen aufgeteilt. 9?od) auf

bem ffclbe felbft, auf burc^ ^eftftampfen ber (Srbe ^ergeri^teten Xcnnen, ju benen man
gern ctmaS ^ö^er gelegene, bem v*uftjug audgefe^te ©teilen 3U wählen pflegte, marb baffclbe

auögebroft^en unb gewürfelt. 53ei biefem @ef^äft be« 2ßitrfelnS ift inbe§ ber SBinb

nic^t gleichgültig. Solange ber Dftminb anhält, fann baß auf ber Senne liegenbe unb

bereits gebrofdjenc (betreibe nidjt gemürfelt merben : man gebraust ba^u eine gleichmäßige,

mittelftarfe Vuftfrrömung, meldje nur bem 2£eft^ unb (£übroinb eigen ift. Der sJ?orbtoinb

djarafterifirt fldc) in bortiger ©egenb burc^ fortmä^renbe Stöße, meldje bie Sörner fanrmt

bem «f)äfferling fortführen. Um baS auf ben Sennen liegenbe (Verreibe cor Dieben ju

fd)ü^en, pflegten bie Söefifcer beS ^ad)tS babei ju fc^lafcn (Wuth 3, 2 fg.), mie noch i*? 1

inmitten ber Denncn einer Ortfchaft eine 2Bad)thütte, eherne genannt, aufgerichtet ju

merben pflegt. Das gemürfette (betreibe marb in ©erjeunen cingeheimft, bie mot meifi

eigens f)ergeridjtete 33autid)feiten maren unb ju benen nur auSnahmSmeife (gruben ober

Böhlen merben bermanbt fein. 3m 3ntcreffe ber 5trmen mar eS @cbot, bie SBinFel ber

nieder ftel)en ju loffen unb nicht abjumähen; auch D *c ^achlefe gehörte ben traten (3 9D?of.

19,4; 5 Wof. 24,1?; Wuth 2,2). SGBtc biefe Sitte noch in ?aläftina befteht, fo ifi

cS nicht minber mie ehemals (ütfatth. 12, 1) noch Dcm aw «ncm r«fcn Hcferfdb

Vorübergehenben geftattet, oon ben Behren mit ber £>anb fo diel auszuraufen als er unü

(Wobinfon, „^aläjtina" [^aüe 1841], 11, 419; nach SBcfcfiein gehört eS 3« ben fechten eines

^elbmächterS, mit bem ihm anüertrauten ®ut eine „befd)eibcne ©nftfreiheit" ju üben). —
fichtlid) ber Cbfiernte ift ju ermähnen, baß gemäß ber Sefiiinmung 3 9J?of. 19, 23 fg. bie

ftrüdjte eines ObftbaumS bis jum britten Oahr nid)t abgepflüeft merben burften; im oierten

3af)r burfte biefeS gefchchen, bie ^rildjte gehörten aber nicht bem (Sigenthümer, fonbem Oa^oe,

bem fte als (SrftUngc barjubringen maren. (Srfi 00m fünften Oaljr an fonntc ber

fi^er fic naa) Öutbünfen unb ju feinem s
Jiit^en oermenben. Die 3lrt ber Obflerntc war
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oerfd)teberi, je nad) bcn oerfd)icbenen ftrüdjten. ©ährenb man ftepfet, 2Kelonen u. a.

abjufd)nciben ober mit ber $anb abrapflürfcn pflegte, fdjlug man bie Dlioen belmtfam
mit einem 2iotf ab, oon meldjcm Verfahren bie Dliöenernte gerabeju ben tarnen „baö
Sbflopfcn" erhielt, (lieber bie ©einernte

f.
2Bein.) 2Uö Danffejt für bie glüdlieh

beenbete Obfternte unb ben übrigen Ibfdrtuß ber (Ernte überhaupt warb baö Laubhütten;

feft gefeiert, meiere« beöhalb aud) mot ben Manien „fteft beö ©infammelnö" führte

(2 9ftof. 23, £aß bei ber (Ernte ber (Srntejubel niebt fehlte, oerfle^t ftd) oon felbft.

iöei £id)tern unb Propheten ifl bie (Srntefreube Sejeidjnung \)'6ä)\ttx i'ufl unb gmibe
(Oef. 9, 2; <ßf. 4, a). «gl. 2Kifytcli8, „2ftofaifd)eö ftcdjt" (ftranffurt a. 3«. 1775-80), II,

473 fg.; IV, 140 fg.; Salm, „23ibltfd)e «rd)äologie" (2Bien 1817), 1, 364 fg.; ftofcnmüller,

„frmbbudj ber biblifd)en Sllterthumöfunbc" (i'eip}ig 1823—31), IV, 88; ftobinfon, a. a. £).,

,/JJaläfiina", II, 361, 419, 504, 521, 660, 720; III, 233; Üße&ftein, bei SDettfcfö, „$Q«
«ud) Oob" (fcipjig 1864), S. 298, 318, 320, 345; f.

aud) Verbau. Sdjraber.

(SrfMeinung, f. «ifion.

Cvrftflcburt uiiü (£rftlingc. 3e lebhafter baö ©efü^I ber Jrömmigfeit , ber per-

fönlid)en 33ei.ogenhett auf @ott, im 3ftenfd)en maltet, um fo fräftiger mirb in feinem

iöemußtfein bie SSorfteflung ^errfc^en, baß aud) umgefetjrt @ott in einer bauernben

©e^ie^ung ram 2Renfd)en jtef)t, für beffen l'ctben unb ftreuben ©Ott nic^t nur bie

nrirfenbe Urfadje tft, fonbern aud) ragleid) ein im ©cmüth murjelnbeö Ontereffc ^at;

benn eö gehört für bie fromme (Smpfinbung, fobalb fie ftd) alö 35orfteUung ober 3)ogma

felbft gegenftänblid) wirb unb biefe Dbjectioirung alö außerhalb ihrer felbft ftehenben

@runb für iljr eigenes 3)afein betrautet, ra ben nothroenbigen unb unentbehrlichen ©nmb«
oorauöfcfcungen, baß fie ftd) baö l)öd)fte Sefen menfdjenähnlid) (anthropopathifd)) benft.

ÜNag auc^ bie oernünftige föeflerion oon bem Öotteöbegriff alle Slntfjropopatlnömcn ab-

[treifen unb ben oergeblichen Serfud) machen, bnreh im (9runbe rein negatioe söeftim*

orangen einen inhaltreichcn unb ooflen ©otteöbegriff ju gewinnen; fobalb Wort ra

bem oerehrenben Subject in 33e$icf)ung gefegt, fobalb oornehmlid) im @ebct, bem geiftigeu

Atemholen ber frommen Seele, eine getfiige 3^icfpvad)c begonnen mirb, fo oerlangt baö

menfehliche 3d) ein Xu, baö eö ftd) nur unter gemiffen, ben s
3)?eufd)en Defcr)rcibenben

Kategorien oorjleÜig madjen fann. (Eö ift hiermit feineötoegö bem Safc baö 2Bort ge

rebet, baß ber SNenfd) ftdj felbft in feinen (Göttern male; biefer alö Jpalbmaf)rheit nur

um fo gefährlichere Safe mirb oielmehr burd) baö Dbige auf fein ridjtigeö ^Haß be-

jdjränFt. 5?ur ber fromme Iftenfd) malt fich überhaupt feinen @ott, unb mirb burd) bie

xhttenftoität feiner ^mpfinbung, meld)e jur iöilbnng oon iBorftcllungen über @ott treibt,

für anbere ein i'cfjrer ober Offenbarer folcher Sorftettungen , nicht aber malt ftd) jeber

feinen empirifd)en Schattenriß ab unb oerehrt biefen fobann. Sofern aber fold)e SJor-

fküungcn über ftott nur oom frommen, b. h- bem oerntöge feiner banernbeu iöejogen

heit auf baö Stbfolute ftch feiner eigenen fc^tec^ten ßnblid)feit nur um fo fchärfer be

mußten sJ)ienfchen gebilbet merben, fann ber <£r,euger folcher «orflellungen fcineömegö fein

etgeneö 3ch unmittelbar abnehmen unb auf (9ott übertragen, oielmehr mirb er ihn ftch

nur biö auf einen fo ijohen ($rab ähnlich beufen, bag bem göttlichen ÜQ3efen bie :Va\qlid)

feit bleibt, fich QUf ocn SWenfdjen ju bejiehen, in aöem übrigen aber mirb er einen un-

ehlichen Unterfchieb jmi|d)en C^ott unb ftd) oorauöfefccn, obmol er biefen nicht in poft-

tioer 2Beife ferjarf beftimmen fann. ^enn foHte le^tereö möglid) fein, fo müßte er eine abä-

quate «orjMIung oon ®ott haben, bie er eben nicht hat, um ben flbftanb jmifdjcn gött

lidjem unb utenfd)lichem SBefen ju enneffeu.

Slnbererfeitö aber lehrt bie pfochologifche Selbftbeobad)tung , baß bie ocrfd)iebenen

Snflente geiftiger ^hä^ö'"4 °hnc SBedjfclmirfung arbeiten, baß alfo unfer Sßollen

nicht unabhängig oom Srfennen, aber aud) unfer örfennen nia^t unabhängig oom Sollen

fei, cnblid), baß unfer CSmpfinbcn, ber 53oben, bem bie ftrömmigfeit entfprießt, ebenfaQö

forttoährenb oom (frfennen beeinflußt ift, mie cö anbererfeitö auf ben SiUcn ftetö mit

einem entroeber treibenben ober ablcnfenben X)rucf einmirft. liö geht hifrauö hCVDOr'

baß aud) bie frommen Gmpfinbungen nicht ohne Criuflnß ber inteUectuellcn Z^ätigfcit beö

©eifleö ein in ftch abgcfchloffeneö feben führen föttnen, ebenfo mie, baß fte für ben ÜBiUen

$u einer Xriebfeber merben müffen. Sobalb nun bie frommen ^mpftnbungen ftch öer

äußerlid)t haöcn, unb entmeber alö OJcgel für ben SBillcn ram ©efetj ober alö oerfiän-

bige Sorftettung jum Dogma gemorben ftnb, fönnen fte nicht mehr in fluetuirenber 53c-
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mcgung bleiben, üiclmehr werben fie ©egenftänbc bev firirenbcu nub Qonfequenjen yef)en

ben 93erfianbe«thätigfett. Der Berftanb bearbeitet fte mnäd)ft pofttio eutwicfelub unb

roeiterbilbeub , womit c« fein Bewcnbcn haben fann, aber nid)t ^aben nut§, beim fobalb

bic gewonnenen (frgebniffe ber (Sntwicfelung mit anbem cbcnfaUö öerftanbe«mäBig gewon=

nenen (irfenntniffen in Streit geratf)en, muß ber Berftanb eine itfcoifiou [einer Arbeit

oorneljmcn, b. I). fte frttiftren. Da« Wefultat foldjer ftritif fann jwar bie Sluflöfung

ber einen oon beiben oermeintlidjen (Srfcnntnijsreif)en bilben, bic bann nl« Orrtfjum erfannt

wirb, e« ift aber aud) ebenfomol möglich, ba§ beibe Seiten bie Berftanbe«fritif aushalten,

beibe alfo, obwol ungeeint, für ben Berftanb ju 9fcrf)t befielen unb einen, bem Berftanb

unlösbaren SBibcrfprud) , eine Antinomie, au«mad)cn, bie nun weiter 31t befjnubctu Sluf*

gäbe fpccutircnbcr Bernunft wirb, mcld)c fie mit ben ib,r immanenten 2Bcrf$eugcn, ben

xJbecn, auf^ulöfeu fudjt.

2Bir fd)icfcn biefe allgemeine Betrachtung oorau«, um aud) bem an religionögefdjidjt

lid)e Betrachtung uid)t gewöhnten l'efcr einen irinblirf in ba« Uöefcn ber Beftimmnngen

ju oermitteln, welche bic Bibel über Cfrftgeburt unb (irftlinge enthält.

Die Sitte, tfrftliugc oon ^flanjen unb liieren al« b,eilige ©aben p weisen, ift

nicr)t eine fpecififd) tjebräifcrje, fte ift oiclmel)r bei ©ried)en unb Römern, wie bei Arabern

unb Deutfdjen unb anbern 31t ftnbett. Sie ift fonad) al« ein weit uerbreiteter 9lu«brucf

einer frommen limpfinbung anjufeljeu unb btlbet eiuen integrirenben Zljüi be« £pfer

mefen« überhaupt, weld)c« unbeftreitbar ben (Glauben jttr Borau«fct3ung b,at, ba§ ber

@ott an fold)en Darbringungen ein Wohlgefallen b,abe. Daß man fid) auf ber älteften

Stufe ber Borfretlung nidjt bebad)te, eiuen leiblichen ©enuf? feiten« ber ©ottf)eit 011311

nehmen, bic« ju bezweifeln, liegen feine ©rünbc, wof)l aber Spuren oor, bie barauf führen,

e« wahrfcheinlid) $u finben ; gleichseitige, bic oofle Waioetät ber ^lufdjauung au«fprecf)enbe

^eugniffe hn^n wir natürlich nid)t. Mufterbcm aber Imt biefe Annahme gar nicht« %n
ftöfjtge«; benn ba nad) unferer oorftchenben Betrachtung bic fid) in ber Sitte (bem ©cfc$)

unb ber Borftcllung fclbft crpltcirenbeu frommen ©efüljle oon beut jeweiligen Stanb

ber (irfcnntnifc beeinflußt werben, fo Iwt bie Borftcllung oon einem leiblich genie§enben

Öott fo lange feinen Wibcrfknb $u erwarten, al« ber benfenben lirfenntnift nicht bie

ooHc Sd)ärfe bc« Begriff« ber Unenblichfcit aufgegangen ift, welche bie £eiblichfeit, unb

bamit ben leiblichen ©enuf?, au«fd)lief;t. 9iun f>at jroar ber Hebräer überau« früh ben

Begriff göttlid)er Uuenblid)fcit, baneben aber liegt, al« 9fcft älterer Borfteflttngcn , bod)

eine Sitte, bie bem befd)riebenen BorftcUung«freife angehören muß, ber (Gebrauch ber.

Sd)aubrote. hierauf führt aud) eine (Stählung, welche, wie bic Waiblingen ber (irflärcr

bewerfen, fpätern Borftellung«fiufcn nid)t geringen Stnftof; gewälvrt, bic nämlich 00,1

ben brei Grngeln, unter benen 3al)Oe felbft ift, welche bei Abraham fpeifen („unb fte aßen"

1 Wof. 18,8), unb bie Hon Oalwc'« leiblichem fingen U 9ftof. 32, 25), fowte einige Slu*

brüefe, wie wenn bic £pfer bie Speife 3al)0c'« (iehdm Jahvr) genannt werben, ober

uon einer Neuerung bc« bcruf)igcnbcn Dufte« für Oaljoc bic iKcbe ift (3 3)tof. 1,9 unb

öfter). Der (Gebrauch ber Öabcn an ©ett beruht alfo wie bei anbern Bölferu fo auch

bei ben Hebräern auf ber ber ftrömmigfeit itrcigcitt^ümttd^en anthropopathifchen Borftel

litng uon $ott, bic fid) bcnfclbcn aud) gemiftfäljtg beult. Dag nun inöbefonberc m
fpld)cr C»3abc (irftlinge üerwenbet werben, ift burchau« mcnfd)lid) begreif lid); benft man

fid) ben ©Ott al« CMaft beim Wahl gegcnwailig, fo crl)ält ber geehrte ©aft ba« iSrfte

unb ba« Befte. So gibt ber Waim oon Salifa aud) beut lilifa Brot oon (Irftlingcn

(2 5tön. 4, 42), unb bafj ihre iß)eil)img einem fclbftäubigcn ©cfiihl cutfprungen fei, ohne

unmittelbare« ©ebot, lehrt auch ^d'* ^pfer, ber c« ohne ©cf)ciB »on ben Grfttingen

feiner beerbe unb ihrem Jett nahm ( 1 ÜRof. 4, 4), fomie ber äßci«heit«fpruch: „tyn
3al)De oon beincin Bermögen unb oon ben Grftlingcn beiue« Cirtrag«" (Spr. 3, »). Dap

biefc ©aben fehllo« fein mußten, nerftetjt fich nad) beut Urfprung ber Sitte oon felbft;

Siradf« 'üDcahnuug: ,,©ib beiue (irftlinge ohne allen Jehl" (Jtap. 35, 10) lehrt wie ^ialcadu'«

Warnung (,Üap. 1, 7. 12), bafc bie 3ntcnfioität ber (fmpfinbung gefunfeu war, ba^ bie tfomt

ba« i'eben überbauerte.

Sobalb nun bie cbcnbcfcfjriebcnc naioe ^leuyerung bc« frommen ©cfüht« junt ©egen-

ftanb oerfränbiger Betrachtung würbe, bei ber bie innere Wid)tigfcit bc« ©efül)l« junächft

oorau«gcfc^t blieb (unb bie« gcfcfjatj gefd)ichtlich in ber (intwicfclung bc« mofaifd)en ®e
fe|}e«), fo mußte ber unterfcr)eibcnbc unb Cioufequeuä machenbc Bcrftanb beu gau3en Onfjalt
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ber @mpfinbung anö ?id)t ftcllen. ®o fagt er: SBir frf)itlbcn (*ott bic (Srftlingc oon
ädern, l'cblofen wie i'ebcuben, junädrft bic (Svftlingc ber näljrcnocn $flanftenf alfo Verreibe,

2fiefi unb Ocl, moju nod) bic tfrftlinge ber ^djaffduir fontmen (5
s
})tof. 18, 4), gleich'

wie bic erften ftrüd)te, wctd)c ber Döüig auögcbilbctc Obftbaum tragt (3 9flof.'l9 rr
aÜgemein 2 ÜWof. 23, 19; 34,2«; 4 9)?of. 15, 20). Diefc leblosen Srftünqdoaben nannte.

Ungögaben nannte
man aUgemcm baö resit, b. t). ben Anfang bcö ©ctreibcö, 0>cU u. f. w., ober bikkarfm
b. i. baö «Srftgcrciftc. Seiter aber, fagte bie Uebertegung, fdjulben mir and) bie lebenben
iSrftlinge, ben erften SBurf ber #ecrbe (5 3Wof. 15, 19) unb ber übrigen #an«Mere atfo
üometjntlid) beö Gfelö (2 9)?of. 13, w; 34, 20), benn ber ^ferbe gebenft baö Oefefc'ntttjt
alö £auötf)ierc, unb aud) auf baö itomel (f. b.) wirb nidjt 90ütffid)t genommen. Sofern
fid)'« aber bei ben Grftlingcn um baö iöcftc fjanbett, ficfjt baö ©efefc oon ben fchwächcru
weiblichen Xfytnix ab unb Verlangt nur bie niännlid)en. Der Käme für biefc ßrfilinae

if* bokora, baö fivuty, ober pter st~ger, baö ben Sßntterlctb Durd)bred)enbe. 2Ba*
aber, fragt nun baö reflcctirenbe C^cfcfe weiter, foÜ hiermit werben, ba cö über ben
naioen etanbpunft, bem £d)öpfcr Gimmel« unb ber tfrbc einen 05enu§ auaumutljen,
natürlid) längfl ^intoeg ift?

£üer tritt ergänjcnb ber ©runbgebanfe beö gangen Opferwefenö (f. Opfer) ein, oon bem
tjicr nur fo oiel angemerft werben fann, ba§ bie iBorftellung r)evrfcfjte, Oaljoe empfange baö
ib,m geweifte £eben bergeftalt, baj? baö Jljicrblut an feinen Slltar gegoffeu mürbe.

warb atfo für bie Darbringung ber (Srfttinge bicfelbc ?lrt beliebt, bie bei ben Opfern
im allgemeinen angewenbet mürbe, fobaß fid) In'erburd) bic Darbringung ber tfrftgeburt

ui einem wefcntUdjcn Xtjcil be« Opfercultuö gemattete. Die jungen Zt)itn blieben fiebeu

läge bei ber Butter unb mürben am nd)ten Tage geopfert (2 5)?of. 22, t»). ÜJei biefcv

9cftinunung fann man iebod) md)t tertjarren, benn ber (ifet ift unrein unb fann nid)t

geopfert werben, ba« ©efetä ^djlägt alfo ben Mittelweg ein, bicö Ttyet burd) ein Sdjaf

p erfefecn (ju löfen) ober bod) eö tobten 511 laffen, waö bind) Umbref)ung beö («enitfee

gefef)el)eu fott (2 SWof. 13, 13; 34, 20). hierbei wirb eö nämlid), ba baö $lut nid)t

auöläufi, ungenießbar. Huf bie ftrage, wo baö (Srftlingöopfcr bargebraajt werben 'foUte,

baö mit einem fteftmal)! Derfnüpft war, nad) %xt beö .selamhu ober, wie Vutljer übcr=

fefct, ber Danfopfer, antwortet 5 ÜMof. 15, so, bei bem jeweiligen Ort, wo Crtott roofme,

b. b- bei bem Stiftöjett, waö mit 3 ÜWof. 17,3 übereinftimmt. Stuf bie Vöfung ber fnerauö

crmad)fenben prafti|c|cn Ga^wicrigfeit, ba jeber Ofraclit mit feinem £aufe $u biefem Stet

eine befonbere iKeife mad)en unb bie jungen Dtuerc tragen mü§tc (5 3)iof. 15, ao; ögl.

26,2), bürfen wir f)icr nia^t eingeben, ba biefe ftrage nur ein fpccieüer gaO ber aflge--

meinen ift, wie man fid) bie praftifdje Durd)fül)rung ber Opferbcftimmung ;u benfen

tfabt, nad) ber aud) jebeö t^rioatopfer bei ber 5tiftöt)üttc, bcuct)ungöwcifc bei bem Tempel,
bargebrad)t werben foflte, atfo in bem Hrtifel Opfer natjer )U betrachten bleibt. (5ö wirb

5 SMof. 12, 11 wie 3 9Wof. 17 feftgcljalten, wirflidje Opfer (nid)t gewbijnlithcö v2d)lad)ten,

•baö 5 Wiol 12,n im ÖegenfaU ut 3 Ü)?of. 17 an allen Orten geftattet wirb) fönneu

nur bei ber <2tiftöl)üttc gebrockt werben; bic Crrleidjtcrung, nad) ber 5 2Rof. 14,24 bic

Opfergegenfiänbe nid)t in natura bortfyin gebraut werben folleu, fonbern beim Tempel

getauft werben bürfen, burdjbridjt für bic (frftlingc unb 3 c ^) ltt^n baö '^riueip, fann alfo

md)t für bicfelbcn in Slnfprud) genommen werben, ^iuweifeu muffen wir aber nod) auf

ben anbern Umftanb, baß namentlid) bei ben 3d)aff)ecrben bie ^eit ber (Geburt im ganzen

Vanbe fid) auf wenige 2£od)cn ;ufammenbrängt, im ftrül)ling unb im A^crbft; wie Diele

Taufcnbe Don Tömmern würbe mau alfo in biefer furjen ßtit l)abeu nad) bem Xcmpcl

treiben, bei bemfclbeu Hltar fd)lad|ten unb in ben gteid)cn Icntpelf)allen Dcrjeljren ntüffen?

Unb, abgefe^cn oon biefen Xcmpelrcifen, Ijattc man nod) brei anbere gehabt!

5iad) biefen Söeftimmungen über bic iBerwcnbung ber tl)icrifd)en (Srftliugc wenben

wir unö beuen über bic pflan^idjen, unb Ijier ^c^cn ^wei Dcrfd)icbcne iöeftimmungeu

nebeneinanber , bie fid) aber nid)t auöfc^ließeu, fonbem ergänzen. Tie erfte gibt 3 s
JJ?of.

23,» (Dgt. 4 Üiof. 28, 2«). eobatb nämlid) bic Grntc beginnt, foU bie (irftlingögabe

ber ©erfienerntc bem i'ricftcr gebrad)t werben, ber bicfclbe am 2onutag üor Oaljoe empor

beben fotl, um bem (Srntcnben 3a§üe'ö So^lgcfatlcn ju erhalten. Xabci wirb ein Vamm
alö ^öranbopfer bargebrad)t, unb eö barf Don bem neuen Atom mic oon ben ©arten

«

früd)ten biö ut biefem Tage nid)tö genoffeu werben. Daö i^eft be^cidjnet alfo ben Üxntc

aufang, unb ift atö foldjer rclatio unabhängig Dom iDia^otfcft, bem #eft bco Ungefäuerten
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(Oftern), baS, eb,c bic Obentificirung eintrat, {ebenfalls bortjer gefeiert mürbe; bon biefem

Sonntag an wirb nadi fieben 2Bod)en, atfo am 50. 7age bei borangefjenben Sabbats,

baS Jejt beS ernte] cfjluffcS, baS jüb. (Srntcbanffeft, gefeiert, ^fingfien (f. Chronologie }.

%ud) bicfcS fteft fteljt mit ben GrfilingSgaben in cngjter ^ieljung, ja biefe tyxxföt

fo entfdjieben bor, baß, um ben (Sfjarafter beS (SrftlutgSfefteS ilnn zu magren, eine fonft

allgemeine 33efrimmung über baS Opfer außer Slugcn gefefet mirb. Die Jpauptgabe beä

"ßfutgftfefreS beftet)t nämlich in zwei SBroten auS SBcijen, bie mit Sauerteig auS z^ei

3^ntel (5ph,a Seinmehl gebarfen ftnb, mäfrrenb fonft fein mit (Sauerteig bereitetet ©ebäd
opferbar ift, waS 3 3ttof. 2, n nacfjbrürfiid) ^eroor^ebt: „SlUeS Sttetilopfer fofl nic^t ge

fäuert bereitet werben, beim bon allem (Sauerteig unb £onig fofft iljr Salme feine fteue

rungen räubern, fte foflen nur als CrftlingSgaben bem 3aljbe bavgebrad)t, aber nidit

auf bem Slltar als benu)igenbcr Duft berbrannt werben." Der 3metf biefer 8onberbor

fajrift ift natürlich, baS wtrflidje 9?a^rungömittcl ju meinen.

"Öebenft man nun, baß jeber ^auSbater jene erfte $abe oon £t)ier unb pflanzen

bringen foflte, unb baß, bei einer ©cmol^nerja^t bon etma 2'/a 2Jht(. SDcenfdjen, au*

bem jüb. i'aube ungefähr 400000 ftamilienfjäuüter baju oerpflidjtet waren, fo ift begreif

lid), baß bei bem auf wenige Jage befdjränften (Srntefejt eine fold)e Spenge oon (Srfiltngen

3ufammenfam, baß fic nid)t mof)l oerbraud)t werben fonnten, namentlid), wenn alles ftdi

bei ber (StiftShütte ober bem Dejnpel jufammenbrängte. Iis wieberf)olt ftdj ja f)ier bic

fe(be praftifdje ©djwierigfeit, bie wir oben berührt (jaben. Die allgemeine 93erwenbung,

weld)e baS ©eferj für bie 3at)be gebrauten unb nidjt oerbrannten ®aben borfdjreibt

(oon jebem $rud)t[<£peife]Opfer würbe nur eine $anb ootl als ©ebenftheit ober 'azkara

für 3al)be oerbrannt, bon ben liieren nur gewiffe 6tütfe), ift bie, baß fte jum ©gen
tlmm ber ^riejter werben, bic als Diener ©otteS oon feinem Xifd), bem 2lltar, leben.

Diefen @eftd)tspuuft macf)t bic jweitc (^efefcbefiimmung geltenb. (SS wirb nämlid)

4 9J?of. 18, n jebe 3Bebegabe, alfo aud) bie (frftlingSgabe, jum ^riefiereinfommen gemadjt,

baju aud) bie übrigen (Irftlinge . bon ?ebenbigen unb i'eblofen, ja and) bon ben unreinen

gieren, für meldte eine Höfling gegeben würbe, hiermit boöenbet baß ©efefe, ben 3hf

halt beS frommen @efüt)lS erplicirenb, einen wefentlidjen Df)cit feiner oerftanbeSmäßiflen

Arbeit. (Ss entwirfclt bie Slllgemeinberbinblichfcit jener ©oben, beftimmt Ort unb £tit

fomie enblid) aud) bie Verwerfung berfclbcn. iffürfftditlid) ber lefctern berbient aber

eine Doppetbeflimmung, mit allem (irnft betrachtet ;u werben, bie nämlid), baß neben ber

eben angeführten 93orfdirift beö 4. Sua)S ÜUfofc, nad) ber bie t*rftlinge eine (Siunalime

ber ^3rieftcr amSiuad)cn, jene jweite iöcftimmung ftetjt, baß, obwol bie pflanjlidjen Cfrfi

liuge aurf) 5 Tio). 18,4 ben 'fcrieftem jufommen, bie tt;ierifdien oon ben 53efi^ern felbft

an t}t\\\$ex Stätte genoffen werben foüeu (5 2Wof. 15, i»), wäfjrcnb bic wegen eine«

©ebrc(r)enö utm wirflidjen (£rftlingöopfer ntct)t braud^barcu Xljiere bon jebem ^auSoater

bab,eim „in feinen Xfwren" berfpeift werben follen.

9Wein nod) fann bie (foufequen^ n id>i ru^en; wenn ade (Srftlingc 311 weisen finb,
1

fann bie mcnfdjlidje, baö petör rThem, baö ben 3)?utterleib Dura)bred)cnbc, eine ÄuG
nah,me bilbcnV Offenbar nidjt, aud) fic gebührt 3ab,be (2 ÜWof. 22, 2«). ^Ibcr wicV

Da« thatfäctjlidje Opfer beö erftgeboreneu SoljncS burd) ben 33ater anutnct)men, wäre

bod) 3U unbenfbar, um im (Srnft babei bcrwcilen ju fönnen ; bat Ofaaf-Opfer felbft wirb

alt etwaö Hußerorbcntlidjcä bezeichnet unb bon online gar ntdit angenommen; bad C^efeD,

weld^eö ba8 53lutbergicf?en berbictet, fann nidjt ber Sleltcrnnatur ein fo Ungeheueres ntmuthen.

Dabei muß man fid) h"lcn, aus ber C^efd)id)tc Oephtha'S falfd)e Sd)lüffe 31t ziehen.

Denn, wiewol eS f)t\p bem Dert (Gewalt anthun, wenn man glaubt, Gephtha'S Xodjter

31t einer Sempelbiencrin ober einer %xt 3tonnc madjen 3U fönnen, fo ift bod) bie gan^e

I5r3ählung nid)t als (frmciS für ifraclitifdje 9)?cnfdjcnopfer pt misbraudjen, fonbern unter

bem (^eftd)tSpunft bev Unocrbrüd)lid)fcit ber (^elübbe ober bcS Cannes (f. b.) 31t betrachten.

Der ganze 3nwalm beS wiüfürlidjen C^clübbcS fimntt bariu 3m (irfcheinung, ber freilid)

bei ben Öfraelitcn hau f>g genug gemefen fein muß, fobaß ein Oephtha nod) ein unbefanutci?,

alfo nad) ber s
Jtid)tcr3eit cntftanbencS ©efe^ (3 SDiof. 27, 1— s), enblid) einen ÜJiobuS ber

Vöfung auch für ben bem ©elübbc berfallenen sJKenfd)en gibt.

Der gleite 3J?obuS, baS bem (SrftlingSopfcr berfaüenc Jtinb 3U löfen, wirb nun

aud) 2 SWof. 13, 13 borgefchrieben, wiewol fur3 borher berjenige technifche ^luSbrud, wcl

djer fonft bie Opferung burdj Verbrennung bezeichnet (;abar), gebraust ift, babei aber

•
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tfl ba« i>öfegctb nid)t angegeben, obgleid) 2 SKof. 34, 20 hin$ugefefct wirb, fie fotlcn nidjt

leer, alfo olme S'öfegclb, oor ©ort erfcfjeinen. Nad) Analogie oon 3 9)?of. 27,6 wirb
ba« tföfegclb 5 Seiet betragen $aben. -3m t»tflorifcf>cn iöcridjt über bie Einführung biefc«

Oefetje« ift e« mit ber Söbtung bev ägopt. Grftgeburt oertnüpft, alfo mefentlich mit bem
faftafy 3ufammen!)ängettb. (lieber ba« Scrrjältnife, in bem ba« ^affah ;u ben Grftlinacn

fh*t, f. M«|.)
ö

hiermit hat ba« pofttiü entmtcfetnbe @efefc fein 3iel erreicht, alle meßbaren ©egen*
ftänbe ftnb jugleid) mit ber "ärt bev SÖeifmng unb ihrer Vcrtocnbung benimmt. Ten
im ©efefc eingefd)lagenen 2öcg oerfolgcn, bemühte fic^ ber ben 9Wofai«mu« auf bie

Spifce treibenbe ^harijäiömu«, ber, Hümmel unb DiÜ oeqeljntcnb, aud) für bie CSrftling«.

gaben immer eingeljenbere Specialitäten fefifcfcte (ogt. 9J?ifdjna, Bikkurim, 1, 11); eine anberc

#etrachtung«rocife ocrfud)te ba« alcranbrtnifd)e üubenthum. Sd)on im «rief be« Slriftca«

(herausgegeben oon Sd)mibt im „«rerjio für roiffcnfc^aftüc^c (Srforfdjung be« 2t. I, 39,
11 fg.) mirb bie tiefe aÜegorifdje a5?ci«f)ett be« @efefce« geprtefen, eingeljcnb gerabe über bie

&rfUing«gaben äußert ftef) ^t)ilo (ogl. Xtfdjenborf, Philonea (Peipjig 1868], S. 51 fg.). Die
Ouben, fo meint er, fielen für bie Seit at« ba« ^riefterootf ba, mie ber cinjelne s}kicfier für

bie einzelne Stabt, inbem fie ben Unüemünftigen bie Vernunft oorhalten; fo feiern fte

auef) bie ftefle, beten unb bringen (JrfHinge bar für alle ÜBclt, bie be« @otte«bie,njte«

oergifct. Xer Nufcen aber biefer (Srftüngc befielt barin, ba§ man ftdj @otte« erinnert

unb tym Xanf abftattet, benn bie ftunft be« ^anbmann« allein oermöge nid>t«, fobafj e«

raerth fei, ben allbenurtljenben @ott ju preifen unb ^u bemunbern. Xie ©erftengabe merbe

gegeben, meil e« niajt t^unlid) fei, oon allem beibringen, baß überbie« mef>r junt Öcnufj
al« jut Notljburft biene. ftunfjig Jage jäfyle man oon bem |5cft im fteft, b. h- oon
ber auf ben jmeiten lag be« 9Na$ptfefte« faüenben ©arbenmeihe, meil 50 bie Ouabrat-

jaulen eine« rcd)troinfeligen Xrcierf« barftelle, beffen Seiten 3, 4, 5 Maßeinheiten Ratten,

maß gufammen 12 madje unb auf ben $f)ierfrei$ meife u.
f. m. ^fingften enblid) opfere

man bie ebelfte ftrudjt, ben SBeijen, unb jroar in gefeuerten SBroten, weil bie« ba« üoll»

fommenfte Nahrung«mitel fei; bann aber and) nadj fombolifd)er Xeutung, meil alle« ©efauerte
aufgebe unb fidj Ijebe, unb bie Seetenfreube ebenfalls eine oerfiänbige Erhebung fei* enb-
lid) in Srotgeftalt, meil, menn ber SBeijen gereift fei, an ben Nahrungsmitteln nidjtß
xi\tt)v fe^le.

9J?an ftc^t, oon bem t'iQcntüa) in bie @efefee$form eingefcb,to|fenen On^alt, ber gan;
auf confequentc äuSgeftaltung beß @efül;lS oon ber göttlichen %t)tilnat)mc am menfchlid)eu
@efefiicf hinauäfommt, a^nt biefer ^h^^f^P^ nid)tö, ber concrete ©runbgebanfe mirb in
Allgemeinheiten oermafd)en, babei mit ßai)Un gefpielt, toaß jmar pljthagoräifch, aber nid)t

mofaifd) ifi, unb mit bem (Sauerteig eine abgefdjmacfte Allegorie Oerfud)t, aütß 3UIU

3Kerffiein, ba§ ber beutenbe Serfranb fein eigene« 2Berf nicht mehr erfennt, unb ein

Speichen baoon, ba§ Saturn fein eigene« Äinb oerfcf)lingen mirb.

2tbgefchloffen ift enblid) ber Kreislauf im 9t. X. Senn ffylo tß oerfud)t, ben
Oon ber Naturfeite ber freier bem ^Begriff nod) anljaftenben 2leu§erlichfeitcn einen reli-

giöfen ober phitofophifdjttt Sinn abjugeroinnen, fo hält f"*) ba« S. X babei nidjt auf,

fonbern oermenbet ben Segriff in freier geifriger iffieife. — Ohnt erfcheint ber Hobtenljof

al« ein @otte«arfer, in bem unfterblid)er Same ruht, unter feinen ^rüd)ten iji bie erfte,

bie in @otte« Neid) h»nreift, Ghriftu«; fo mirb er ber (Srftling unter benen, bie ba fa)lafen

(1 Äor. 15,20.23; Äol. 1,15; Offb. 1,25; Nöm. 8,29). Die ftrudjt öe« ©eijle« ftnb bie

ebetjien Jugenben, ^reube, triebe, OJebulb u. f. »., nur erfdeinen alle erft im i'aufe ber

3eit ootlenbet, aber bie Ghrftlinge biefer ^rucht haben bie (Efnrifhn empfangen (ßaU 5, 22

;

Nöm. 8,23). Die juerft 93efef)rten ftnb bie (Srftlinge eine« Vanbe« (Äönt 16,5; 1 Äor.
16, 15; 3af. 1, ls; Dffü. 14,4).

Sehnlich oerhält ftd) ba« N. D. ju bem ©egriff be« (2rftgeborcnen unb ber Qxp
geburt. Sd^on im X. oerbinbet jtd) mit bem lefctern eine höherc S33ürbe, ber Gr|t-

geborene folgt bem ^ater im Slnfefjen (1 ÜRof. 25, 31; 49,3; 43, 32), erhält boppclte«

(Srbtheil (5 ÜKof. 21, i?) unb ift ben keltern befonber« merth (Sad). 12, 1), fünfte, bie

aud) nod) ^§^0 Xifajenborf, a. a. £)., S. 42) heroorhebt, im N. X. aber ifl oon aßen

biefen gefe^lid)en Dingen nicht mehr bie Nebe. Xer 2lu«brud (Srftgeborener bient h«r
aud) nicht mehr, mie int poetifcher Verherrlichung (6 SRof. 33, nj 2 3Kof.

4,22; 5er. 31,9), fonbern jur 33e}eid)nmig metaphhfM'd)er Verhältniffe, unb nur ftif. 2,7;

0ifte!.8r*UM. II. U
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üttattt>. 1, 25 wirb gefagt, 3efu« fei ber (frjtgeborene ber 2Waria. Xit Stetten, wo bie«

«JJräbicat 3cfu, bem (£rftgeborenen ©otte«, beigelegt wirb, ftnb $ebr. 1,6 unb ftol. 1, is.

(Snblid) bejeic^net ©rftgeburt ba« Xljeityaben am e^rijtcnttjum ($ebr. 12, u), unb bem=

gemäß ftnb bie Srftgeborencn (#ebr. 12, ss) nid)t oon (Engeln ober ^poftcln ober oon ber Oer*

Torbenen ©eneration ju öerfteljen, fonbem oon ben lebenben C^riften (ogl. Xi)oiüd j. b. <St.).

2Jcerj.

(yriDäfilunn ift bie oon ©Ott au«gehenbe 5?eftimmung be« 2ftenfdjen jur (Seltgfeit,

unter ben ©efteht«punft ber (Smigfeit gcfteÜt. 2>ie ganje lenninologie in ber Grrma>

lungfite^re be« 9?. X. beruht auf einer Uebcrtragung be« oltteft. (Sprachgebrauch« auf bie

cfjriftl. £trd)e. 3Htt bem iüb. «otf ^atte ©ort ben Gilten ©unb gcfd)loffen, e« war ba«

au«erwählte 5?olf (5 fDtof. 7,7). Die Meinte ber (Erwähtungölelrre, wie fic ftd) inner-

halb ber d)rifU. &irdje au«gebilbet, gehen jurücf auf bie ©egenfafce be« au«crwählten

&otf« unb ber ^eibmfdjen Sftaffe, Hbrafjam'« unb ber göfcenbiencrtfd)en Seit, Ofaaf«

unb 0«ntael'«, Safob'« unb @fau'«, auf bie großen SEetfpielc göttlicher ^ü^ng unb

Skoorjugung, wie fte ftd) in ber @efd)id)te be« au«erwäl)lten Sott« unb feiner iKcpräfcn'

tonten, «braf)am, 3faaf, 3afob, Oofeph, 2Wofe, £>aoib, barfteOt. «ber ber Süte 33unb

t?erl)ätt ftd^ jitm Dfeuen wie ber Schatten jum Söefen, wie bie Verheißung jur

(Erfüllung. $lu« beut in bie (Sünbe oerfunfenen 3)2crtfc^engefc^tec^t würbe Don ©ort ein

neue« 33olf ju feinem (Sigcntrjum erwägt, ba« ift bie ©emeinfd)aft ber drriftt. Äird)e,

unb alle bie ju if)r ©ef)örenben werben bie „SluSerwaljltcn", bie „berufenen", bie ,,©e*

heiligten" genannt. „Ohr aber feib", fo fjeißt eö oon ben ©liebern ber djriftl. ©emeinbe,

,,ba« au«erwäl)lte ©efd)lecht, ba« rönigliehe <Prieftcrtf)um, ba« ^eilige Votf, ba« Volf be«

(Sigenthum«" (1 ^Jetr. 2, 9). $)a« innerfte (Zentrum aber unb bie <Spifce aller (Srwählung

gur (Seligfeit ift (S(n*iftu«, ber 3lu«erwählte, ber fam, al« bie 3eiteu erfüllt waren, auf

ben all et» liuu]cnditet , in bem alle« jufantntengefaßt ift (<Spr). 1,10), ber 00m Vater in

bie Seit gefanbt würbe, auf baß aDe, bie an ihn glauben, nicht oerloreu werben, fonbern

ba« ewige £ebcn traben (Oolj. 3, ie; 10, sg; 2tpg. 10,42).

$>a« Erwählen ift nun zugleich ein Äu«erwählcn, ein 3lu«fd)eiben au« ber großen

9)?affe, burch welche« einzelne gewonnen, anbere belaffcu werben, unb bie ^or)e 33eoor«

jugung, weld)c in biefem 9lu«erwäfjlen ftd) funbgibt, jeigt udi beuttich in bem &tocd

ber 6rwäl)lung jum Volf ©orte«, 511m ftamüieneigentfmm ,
jur (Srlöfung, jur (Seligfeit.

!£ie ßrwät)Uuig ift aber barunt nicht, weber nach Der ^rc oe$ 21., noch be« 9?.

eine boppelte, eine ©rwählung jur Seligfcit unb eine jur 33erbammni§, wie au« cinjelnen

fchroff flingenben (SteÜen ber Schrift biefe Folgerung in ber ref. Kirche gebogen ift.

2)icfc Stellen ftnb im Ä. X. 2 2Wof. 7,3, wo baö ^>erj beö ^ha^a0 öon Oahoe Oer-

ftoeft wirb, unb 3ef. 6, 10, wo ba« äDort be« Propheten baju bienen fotl, baß 55olf für

ba«, waö 5U feinem ^rieben bienen würbe, taub ju machen (3cf. 29, 10), unb im 3ln*

fchlu§ an fte im 9J. X. 5Diatth- 13, u. 15; Ooh- 12, sy. 40; 9föm. 1,24; 2 ^heff- 2,14;
1 <J3etr. 2,»; 9?öm. 9,18.22. Slber bie« ©erftoefen unb Verhärten unb Jaubmachen ber

SKenfchcn oon feiten ©otte« bebeutet boch nicht« anbere« al« bie (Strafe, welche nach ocr

göttlichen SBeltorbnuug auf ba« fclbftüerfcf)ulbete Sööfc folgt, bie Entfaltung unb Steige»

rung beffclben bi« jur ^Ibftumpfung unb Verhärtung, bie bann wieber in ber £>anb

©ottc« umgewanbelt wirb jum J^eil, ein 9J?ittct jur §örberung feine« SJcich«.

X)\t Srwahlung ©otte« bcjicf)t ftch nicht fo fc^r auf einjelne 93?ctifcr)cn at« auf bie

2)?enfehh«t im großen unb ganjen; fte ift bie große göttliche £eil6orbnung , wie fte ftd),

oon Crwigfeit tyx befchloffcn, in ber 2Beltgcfd)id)te innerhalb ber Sehranfeu oon Oiaum unb

3eit ooUjieht unb nid)t atomiftifd) auf einzelne gerichtet ift, fonbern juerft auf ba« jüb.

Solf, fobann auf bie djriftl. ©emeinbe. (£« ftnb nicht cinjelne Onbioibuen, bie, lo«=

getrennt 00m ©an^eu, oon ©Ott begnabigt werben, e« finb oiclmehr bie großen geflieht'

lidjen ©enteinfehaften, bie oor bem 2luge ©otte« flehen unb innerhalb bereu bie einjelnen

befd)loffen ftnb, bte bann in biefen ©renken wieber befonber« oon ©ott geführt unb be»

fcligt werben. (So wenig bie inbiuibueUc Scgabttng unb 53cgnabigung in ber Schrift

geleugnet wirb, bie oielmchr in ber Parabel oon ben anoertrauten ^funben (9)?atth. 25,

14 fg.) unb ber ^aulinifd)en Veljrc oon ben mannichfaltigen ©nabengaben (1 Äor. 12, 4 fg.,

12 fg.) einen feljr beftimmten ;Uitx^vud gefunben hat, fo wenig ift bie göttliche (SrwähUrng

eine atomiftifd)e, bie au« ben natürlid)cn ßufontmenhängett ber mcnfd)lid)en ©emcinfd)aft,

au« beut .äufamntenlebcn in SRaum unb 3«t ^crau«gcrtffen wäre. £ic« gilt namentlich
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oon her (grwäljtungäleljrc be« HpofhlS ^auIuS, welche im SRömerbrief (Äap. 9—11) in

gro§en, weltgefdjicfjtlidjen 3"8C" entworfen ift, unb bie feineSweg« borouf ausgeht, bie

Ötoabenwillfür ©otteö gegen bie einjetnen ju öer^errüc^en, fonbem oielmefjr barauf, feine

Offenbarungen im gortfcfjritt ber 2Beltgefd)idjte, feine über ben jüb. <ßarriculari$mu$ weit

f)inau$gef)enbe Grwäljfung ber «fjeibenwclt ju rechtfertigen. $)ie (5rwäf)lung ®otteö fällt

an Dielen fünften mit ber ^Berufung (f. b.) jufammen unb ift bodj wieber root)I oon ifjr

ju unterfdjeiben. Die 6rwäb,lung ift ber ewige 9?atr)fcfjlu§ @otte8, bie Berufung bie

Seitliche HuSfüljrung biefeä föat|E)fd)luffe$, bie ©rwäljlung ift ein unftcfjtbarer, burä) feine

äußern 3e"f>cn erfennbarer SÖMÜenöact ©otte«, bie Berufung bie äuftcrltcf) »ernennt«

bare ^ßrebigt beö Groangelium« burdj menfdjlidje Ermittelung, burd) 333ort unb <5d)rift,

meldje bie erfte unb notf>wenbige SBorauäfefcung jur 93erwirflid)ung beö ewigen Vcil^

ratfjfdjluffeä ift. 2o ift benn bie Qnrtoäf)lung nidjt oljne bie ^Berufung ;u benfen, beren

fte iu ifjrer jeitlidjcn (Srfüllung bebarf, nidjt aber bie ^Berufung ot)ne bie (Srwäljlung.

tfreüicf) fällt bei bem Stpoftel $aulu« in ben meiften <5te0en infofern bie (SrWätylung mit

ber Berufung jufammen, als bie berufenen, bie auef) bie $u$erwäb,lten unb bie ^eiligen

genannt werben, bie in bie djriftl. ©emeinbe bereit« aufgenommenen lebenbigen ©lieber

fmb, bie nur nad) bem @rab be8 ©laubenö unb ber £iebe ftd) unterfReiben, wät)renb

ber $err fclbfr, welcher in einem weiten, nod) nidjt $ur (fjrifll. Stirbt gefdjloffenen Greife

ba3 (Soangelium berfünbigt, in bem ©leidjnift oom man(f)er(ei Ärfer, bom Unfraut unter

bem S55ei3en unb namentlid) oom fjodjjeitliifjen 2Äaf)I (i'uf. 14, ie fg.; SWattl). 22 ,
u)

feljr beftimmt $wifd>en ben ^Berufenen unb ben 2hi8erwä^lten unterfcfjeibet. 3>ie $aupt*

fteüe beä SlpoftelS ^auluä, welche ben ganjen 2Beg ber (Srlöfung unb Befeligung be«

Üftenfefyen, oom ewigen 9iatl)fd)lu§ ©ottcä burd) bie oerfdjiebenen ©tabien ber menfd)*

tid)en unb jeitlidjen Sntwirfelung Ijinburd) biß jur enblidjen Serfjerrltdjung bcfdjrcibt,

finbet ftd) SKbiu. 8, 23. 30 (ügl. (Spfj. 1, 4 fg.).

2)a$ erfte ift (jier baß Sorr/ererfennen, barauf folgt ba« 53ort)erorbnen, fobann ba$

berufen, baö 9fed)tfcrtigen unb enblid) ba« SJerljerrlidjen. Slbcr biefe einzelnen Stufen

ber £eil«orbnung Rängen eng jufammen unb führen mit 9?otf)Wenbigfeit oon ber (Swig«

feit bitrd) bie £tit l)inburd) in bie Swigfeit jurürf.

T>\t l'etjre oon ber abfoluten ©nabenwafjl (bem decretum absolutum ber firdjl.

2)ogmatif) mit it)rem -£>eil$fataliänuiö unb ifjrcr oöÜtgen 2Iii8fd)tie§ung ber fitttidjen Oireiljeit,

wie fie ftfjon oon $luguftin in it)ren ©runbjügen entworfen war, oon ßatoin jugefm^j

würbe unb in üerfdjiebenen ©nmbolen ber rcf. Sftrcfje, namentlid in ben ©efa^titffen ber

£orbred)ter ©nnobe einen unOcr^üUteu Sluöbnuf ert)alten t)at, finbet nur einen fcfjeinbaren

ftnfyalt in ber (Sdjrift, in bem 9. Äap. beö 9?ömcrbrief«. ienn ber Hpofxet miß ^ier

wie in ben folgenben Siapittln (ftap. 10 unb 11) nidjt wtffenfdmftüd) ben locus de prae-

de8tinatione erörtern, er oerfolgt oielmcfjr ein burd)aut? praftiferjeö Ontcreffe unb fudjt

eine gan3 concrete unb gefd)id)tlidje §wge ju beantworten. (£ö ift i^m oor allem barum

}u t^un, bem jüb. <ßarticulan«mu« bie befJcn 333urjeln feiner Berechtigung abjuftfjneiben

unb bie geftf)ia)tliche Ürjatfaefje ju erflären unb ju rechtfertigen, ba§ bie üuben, baö

auäerwäljlte ^Jolf, in SBirflicrjfcit baö $eü nid)t erlangten, weldjeö oon it)ncn genomtuen

unb auf bie Reiben übertragen würbe. Um biefen, bie engen ©renjen erclufiöer jüb.

(frwäfjlung überfttjreitenben, unioerfaliftiferjen ^eilöplan @otted ju erflären unb eine

Rechtfertigung be$ ^>eibend)riftentt)ume }u geben, fieHt ber Stpojtel im 9. 8ap. bcö Börner*

brief« ^rämijfen auf, weldje auf eine abfolutc Ib^ängigfeit unb SRadjtlofigfeit befi 3J?en^

fd)en au$get)en, unb, logifct) in itjren donfequenjen oerfolgt, allerbing« ju ben bebenflid)»

flen 9?efultaten führen würben. 3>ie fcijrofffien Spieen biefer ©nabenwillfür @otte«

wie biefer ©elbftloftgfcit unb imhcfjen ^ecb,td(oftgfeit be« S)2enfd)en jicllen ftd) (itap.

9, 15— 22) dornet)mlidj in ben ©orten bar: „So erbarmet er ftd) nun, weldjeö er will, unb

oerfiodt, weldjen er will" (53. 18), unb „$at cm Töpfer ÜKac^t, au« einem Jeige

m macf)en ein ®efä§ ju (Sb,reu unb baö anbere 31t Unehren?" (Sö. 21). 25er «pofiel fiellt

ftd) f)ier ganj auf ben Stanbpunft be« Oubentb,um3, beö ortental. De«poti«mu3, nad)

welchem baö $ert)ättni§ @otte« jum 3Kenfcr)en, beö Sdjöpfer« 3um ©efcfjöpf, nur baö

beä $ierm jum Sflaoen, beö $bpfcr$ 3um Xtjon, b. baö ber abfoluten ^)errfd)aft auf

ber einen unb ber abfoluten Äedjtloftgfeit auf ber anbern ift. Xiefcm 33ert)ältni§ ftetjt

aüerbing« baö anbere be$ Bunbe«, gleid)fam eineö feierlichen unb unoerbrüdt)licrjen (5ontracW

3»ifchen ®ott unb betn einmal auöerwät)lten $olf gegenüber, allein ba, wo beibe mit*
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cinanbcr frrciten, unb wo ber einzelne 2)?enfch, bcr filtert ©otte« (wie im £iob), ober

ba« jüb. SBotf im ganjen, fidj bcifommen laffen, mit ©ott 3U regten unb wegen 9iid)t-

crfüÜung feiner Bunbe«pflichten tlm anjnflagen, ba werben fte auf bie Unbebingtfyeit be«

göttlichen Söillen« unb auf bie reine ©nabenwillfür, wcld)c ber $lu«crwählung be« jüb.

Bolf« jum ©runbe liegt unb bafjer in jebem Slugenblicf 3urürfgc^ogen unb auf anbere

übertragen werben fann, fjingewiefen. On ber Xtyat foü aber biefe Unbebingtheit ber

göttlichen ©nabc 3U nid)t« anberm führen, al« falfd)e SRccht«anfprüchc abzuweifen, nicht

jebe 9lrt eine« geregten unb auf fittlidjen Orbnungen ru^enben Bcrhältniffe« öon Oott

unb SDtfenfdj $u Vernichten. Tie Unbebingtheit bcr ©nabenwahl iffc batjer nur gegen bie

äußern Bebinguugen be« $eil«, gegen ba« ©eburt«recht unb ba« SBerfredjt gerietet, um
bafür ba« höhcrc nnb innere SRecht, ba« ©lauben«recht ,

jur (Geltung ju bringen. Stuf

ben ©lauben fommt aüerbtng« ber Stpoftcl erft im 10. &ap. ju fpredjen, allein ba«

9. Äap. ift gar nidjt ohne bie« folgenbe $u oerftehen, in welchem e« erft feine redete

Befd)ränfung, ja theitweife (Sorrectur unb tytycxt ftttltcf}e Bcrmittelung erhält. 2)er

Slpoftel t^eilt bie Beantwortung ber ftrage, wie bie für ba« rationelle Bewußtfein ber

Ouben fo anftößige £hatf°d)c Dcr £cibenmtffton ju erflären fei, in $mti leiten ber Betradv

tung. 3luf bcr einen (Seite (Sap. 9) abfrrafnrt er noch
fl
an3 öom ©hnben «nb weift

bie auf ba« ©eburtörecht unb äußerliche ©efefee«erfüUung gegrünbeten 'änfprüchc bcr

Ouben bamit surücf, baß nach bem *• fctbft bie £anblung«weife ©otte« eine burd)=

au« freie, auch öon bein (£rftgeburt«recht unabhängige unb burdj feine äußern 9iüclfidjtcn

gebunbene ift, baß er mit (Einem ÜBort au« bem 2flenfchen machen tann, wa« er will.

(£r fchtägt bie Ouben mit ben Argumenten be« Oubenthum«. (£r fteUt ftch h^cr nur

ihnen auf ben, freilich in aQen feinen praftifdjen (Sonfequen^cu bebentlichen 3tanbpunft

be« göttlichen flbfolutiömu«. Sluf ber anbern (Seite bagegen (im 10. tfap.), naa)bem

jene Negation energifeh bou>gcn, legt er ba« ganje ©ewict)t auf ben ©tauben, $icr

erft tritt bie eigentlich ct)rifU. Betrachtung ein, h^r fommen bie innern SRücfficrjtcn, bie

©efefcc ber religiöfen unb ftttlichen SBeltorbnung
,

wetclje in bem ©tauben ihren SWittel*

punft unb testen (Jrflärungöpunft finben, ju ihrem 9?ec^t. Unb fo ift in ber Xhat Dfr

göttliche $lbfoluti«mu«, weldjer al« ein Argument unb ein ^eft be« Oubenthum« bei

$aulu« noch übriggeblieben, gebrochen unb einer ^ö^ern , bie innerfte ©ubjectibität be«

aJZcnfdjen mit einfehtießenben Betrachtung gewichen. £>a« beftätigt fid) auch barin, baß

am ©djluß biefer ganjen $lu«etnanberfe&ung (im 11. Äap.) bie Verwerfung ber Ouben

nur al« etwa« Xemporärc«, al« bie nothwenbige ftolge be« Unglauben«, erfcheint, bie

ftch m eine fpätere Aufnahme bcrwanbelt. G« ift bem Slpoftet nicht barum $u thun, an

bie 3 teile be« jüb. $articutari«mu« einen fjeibmfchen, burch eine neue ©nabenwidfür

©otte« beftimmten 3U fefcen, bielmcln' ben *J3articulari«mu« überhaupt buref) ben Uniocr*

fali«mu« 3U überwinben, bie Botf«religion gur SBeltreltgion 3U erheben unb jur Söebingung

be« ^cil« fortan nicht bie ©eburt unb bie Söefchneibung , fonbern allein ben ©tauben

ju machen.

(Sine weitere ijitx tief eingreifenbe j$xa$t ift bie, ob nun ber ©laube wteber eine

©nabengabe ©otte« ober eine freie £h flt be* 3)Zenfchen fei. 9iach ber Seh« ber 3chrift,

namentlich be« Slpoftel«
s4$aulu«, ift nicht ein« oon beiben, fonbern beibe« ^ugleid) ber

Sali, bcr ©laube zugleich ein (Jrgriffenfein unb ein freie« (Srgreifen, ein $robuct ber

SSHrffatttfeÜ be« ^eiligen ©eifte« unb ber ©elbftbeftimmung be« üÖienfchen, unb nur au«

bem innern unb gehcimnißooUen (5ontact biefer beiben ftactoren ju öerftehen. UebeT«

haupt wirb, abgefchen öon jenen fd)roffften ©teilen be« ^ömerbrief« (Äap. 9, 15— 22),

in welchen ber Sftcnfd) fd)einbar jur wiflenlofen HÄafchine h^flbgewürbigt wirb, bie ©clb»

ftänbigfeit be« 10?enfchen in bem einnehmen be« 6eil«, wie in ber 33efeftigung unb Be»

Wahrung an un3äh^8cn ©teilen behauptet (9Jöm. 2,»; Ooh- 3,36). Der Ungehorfam

wirb bem 9Kenftf)cn al« perfönliche ©chulb zugerechnet (1 ^etr. 4, it; SJcatth- 23, st), ber

9iuf gur Umfehr unb Buße ergeht nicht allein burd) Oohanne« ben Käufer, d^rifhi«

wieberhott ihn unb er fcljn immer wieber in ben erften (^hnftengemeinben (5lpg. 3, 19;

14,is; (Fph- 5, 14). Ueberhaupt finb alte Briefe ber ^Ipoftcl, Doqügtidj in ihren ©chluß

fapiteln, 00U öon Ermahnungen, wiirbig 3U leben ber Berufung, nicht atiein anzufangen,

fonbern auch fortjuffreiten unb 3U wanbeln im ©eifte, fefl unb unbeweglich 3U bleiben,

Ghrifto nachfolgen unb ihm ähnlich 31t werben (Crpl). n fg. ^ 20 fg.; Hol. 2,6 fg.;

3,i6; tyil i /2 t fg.; 1 Xhcff. 2,12; 2 Tim. 2,io), unb namentlich bcr Hpoftel ^>aulu«
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ift cS, midier, allem rctigiöfen Ouieti«tnu«, wie er bic nott)wenbige ftolge ber unbebingten

©nabenwahl ift, feinb, überall ben ftttlidjen Stanbpunft fetbftänbigen 9tingen« unb
Streben« feftljält unb am liebften be« (Steiften i'eben unter bem 33ilb be« #rieg«, be«

-Bettfampf« unb ber 9?ennbal)n anfdjaut. Da« alle« hätte gar feinen Sinn unb würbe
$u einem elenben Schein- unb Drugfpicl, wenn nid)t bie felbftänbige Xljätigfett be«

2Renfd|en im erften (Singreifen be« £eil« wie im fortget)enben £etl«leb«n oorauflgefe&t

würbe. freilich wirb aud) wieber ba« ©läubig- unb Seligwerben be« 9Wenfdjen auf

eine X^ätigfeit ©otte« jurüdgeführt, bie 3mtiatiöe get)t überaß Don bem göttlichen $ol
au«, ©ort fängt ba« gute 2öerf an (^il. 1, ie; 2,n; 2 Äor. 3, s), gibt ba« SBoflen

unb ba« Vollbringen fowic bie Befcftigung im ©uien (2 Dtjeff- 3,3; Stföm. 8,29.30).

So muß man benn beibe nur fdjeinbar au«cinauberfallenben Betrad)tung«weifen

miteinanber oerbiuben unb in ihrer ^öfjern (Einheit jufammenfaffen. Die Befet)rung imb

Heiligung be« 2Kenfdjen geflieht ebenfo ferjr burd) ©otte« ©eijt al« burd) be« ÜWcnfd)en

eigene 2t)<xt unb fortgef)enbeS fingen. Da« Oneinanberfein Don beiben läßt ftd) fd)Wer

burd) Wormeln fefrfteilen, e« oerliert ftd) in ben gcheimnifjöollcn Anfängen be« höf)crn

geiftigen i'eben«. (Sine @nabenwaf)t bleibt infoferu, al« jeber ba« in it)m Joirfenbe gött-

liche -ßrineip, beffen er fidj bewußt wirb, al« göttliche« @nabengefd)enf oerbienen muß,
aber bie Freiheit ift bamit nidjt aufgehoben, ba bie« ©efdjenf 00m 93c*enfd)en erft jum
Bewußtfein unb freien (Sigenthum erhoben, perfönlid) burd)gebilbct unb oöÜig auögcwirft

werben muß. %n manchen ©teilen ber Sdjrift werben beibe ftactoren, ber göttliche wie

ber menfehliche, unmittelbar nebeneinanbergeftetlt unb 3m Einheit 3ufantmengefaßt (ftol.

2, 12. 13; 1, 22. 23; l.^ctr. 1, 5; 9lpg. 15, 9; 3af. 4, s).

3lwc in einem bleibt bie göttliche (5rwäf}lnng eine unbebingte, über bie Selbjt*

beftimmung be« 2Jccnjchm weit hinau«gchenbc. Da« ift in ber äußern Berfünbigung be«

GEüangeltum«, in ber Berufung ber Bölfer wie ber einjetneu, burch ba« 9Bort ber ^rebigt.

Diefe ift bic unerläßliche Borau«jefcMng be« ©lauben«, benn e« heißt mit $Red)t: „Der
©laube fommt au« ber ^rebigt" (SRöm. 10, 1 7), unb: „2Bie follcu fic glauben, üon bem
fte nicht« gehört f^ben?" (Otöm. 10, 14). Diefe Bcrfünbigung , wie fte nach lmD nod)

ftd) burch alle i'änber unb Bölfer au«breitet, ift recht eigentlich ber ©egenftanb be« gött=

Itcheu 9?athfchluf)e«, biefe Drbnung, in welker ba« (Soangelium ben einzelnen Golfern
nat)e gebracht wirb, ba« Souberänetät«red)t ber göttlichen ÜLWtregicrung. Slber aud)

hier löft ftd> bie fd)einbare SUEKit ©otte« in eine 1)«%" 2Bci«heit unb ©crccfjtigfcit

auf, wenn bie fpröben ©egenfä^e ber Grwählung unb 9Zid)tertoähluug m ©rabunter-

fchieben unb ftufenweifem tvortfehreiten ©otte« in bem 23ewu§tfcin ber 2)?enfchen h^ab^
gefegt werben unb fid) über bie« enge Bereich seitlicher ©egenfä^c eine unenbliche ^erfpec*

tioe in bie ewige 93ollenbung ber Xinge eröffnet, ba ftch öaö ^ort erfüllt: ,,©ott will

ftch QÜcr erbarmen. (Sr t)at alle« unter ben Unglauben befd)lo|fen, um ftch oller 31t er*

barmen" (Wom. 11,32). Durch biefen ©ebanfen ber Siebcrhcrftellung aller Dinge, ba

felbft ber Sohn feine ^errfc^oft abgibt unb ©Ott alle« in allem ift (1 5(or. 15, «.25. 28

;

1 Dim. 2,4—6; Offb. 21, 3), wirb bie 33erfcf)iebcnheit ber £t\t unb be« ©rabe« in ber

göttlichen (Srwählung unb Berufung ber Völfer wie ber einseinen SWcnfehen wieber au«^

geglicheu, als ein oerfchwinbenber ^lugenblid im Angefleht ber (Swigfcit. (2chwar3.
fertDCrfnng. 9)?an t)at bie Behauptung aufgcftetlt, (Srwedung fei 3War fein bib-

lifcfier ?lu«brud, wohl aber ein biblifcher Begriff, gegrünbet auf (Sph. 5, 14. Die 3ad)e

oerhält ftd) jebod) genau umgefehrt. Da« 2Bort haben wir im 31. %., wenn auch Ri^t

gerabe in ber Pform be« Subftantio«, ber Begriff hingegen» welchen wir berjeit mit bem

3lu«brurf oerbinben, unb welker ben pietiftifch methobiftifchen Bewegungen im ftampf mit

ber Crthoborie entflammt, ift bem 3t. X. nod) fremb. Om 31. D. ftefc)t im allgemeinen

ber 3u f*anD öor Der ^>eil«erfahrung bem 3uf*anD be« £eil« gegenüber; ba ergibt ftch

oon felbft ba« Bebürfnifc, ihrem ©cgcnfa§ fcharfen 5lu«brud ju geben. Da« gefdueht

in bem Bilb be« Schlafen«, biefer Depotcnjining be« £ebcn«, gegenüber bem üBachen,

nnb nod) ftärfer fogar in bem Bilb be« leiblichen Dobc« gegenüber bem i'eben. So
erfcheint ber Uebergang au« bem 3uPQnD °e« geizigen (Slcnb« in ben ber (SrlÖfung al«

ein ©rmachen ober Srwetftwerbcn
, fei e« au« bem Schlafe, fei e« au« bem Dobe.

Kimmt man ba« ben ©egenfat* betonenbe Bilb al« bud)ftäblid)e Realität, fo fommt man
ju bogmat. gärten unb pfndjologtfchcn llnbcnfbarfeiteu, weld)e bem 31 D. fremb ffatb.

SSie wenig wir bei bem neuteft. ©ebraud) be« „(Jrwctftwerben«" an einen Äunftauöbrucf
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jur $8ejeid)nung eine« befrhnmten einzelnen 33organgß am ©ubject auf bem 2Bege mm
£eil gu beulen fabelt, baß bemeifi bor allem (Spt). 5,u, wo in prophetifdj gehaltenem

£on bie göttliche 3umuthun9 Qn öen 2Äenfd)en gefteüt wirb , baf? er baß atte 2Befen,

baß bem ©d)laf nnb lob gleite, berlaffe, bamit fid) baß neue i?td)t bringenbe £eben

(S^rtfti an it)m beweife. (Sine £r)at beß ©ubjectß fott biefcö Srwachen, biefeß Auffteljen

bon ben lobten, fein, welche beiben Außbrücfe ftd) offenbar nur fo unterfdjeiben, bog ber

Untere nod) eine ©erftärfung beß Söilbeß fein foH. Der nod) rein bilbltd)c (J^arafter ber

hierher einfa^tagenben Anfchauung ergibt ftdr) unwiberleglict) au« ben beiben ©teilen dUm.
6,1—n unb Hol. 2, 12. 13. Demi in ber erjtern ©teile haben wir eine aüegoriftrenbe

SBcrgleidjung jmifchen Job unb Auferfteljung QtyrifH unb bem £eilßproce§ im ©ubject,

wobei baß Auferwecftfein (Sljrifri in $3. 4 bem Sanbel in ber Neuheit beß ?ebenß, in

8 bem jufünftigen Seben mit tyxtfto in ber #errlid)feit parallel ju flehen fommt.

9?od) beutli^er ift eß crftdjtlid) au« ber tolofferftclle, wo in 35. 12 ber Außbrucf „WiU
erweeftfein" alß parallele jum SWitbegrabcnfein in ber £aufe gebraust ift, alfo mit $e-

fliehung auf baß ber ©ünbe Abftcrben (bgl. 33. 11), in 93. 13 aber berfelbe ©cbanfe

beß £ebenbigmerbenß mit (Üjrifto bie ganj anbere Sejicljung $u bem frühem Dobtfein

in ben Ucbertretungcn unb in flctfdjlidjer Unreinheit erfährt. 2Wan ficr)t, baß 3Mlb ift and)

in feiner SBeife ein fefleß geworben; cß fdjwanft nodj awifd)cn (Srwa^en unb örweeft«

werben, jwifdjcn ©d)laf unb lob, jwifdjen ber SBejiehung auf ben bord)riftlid)en fd)laf= unb

tobäImlid)en 3uf*an0 unb ber auf ben bem ©terben oergleia^baren Uebergang au« bem

frühem £eben in baß neue. Der Außbrucf will im 9f\ X. nur bie ©röfte beß Umfd)mungß

barjicöcn, welker beim Eintritt in baß $eil mit bem 2)?enfd)en bor fic^ geht. 3m
mobernen ©prad)gcbrauch bejcict)net er hingegen einen einjelnen Vorgang im ©ubject, ber

ben Anfang jnm Uebergang in ben 3ufa"ö beß |>eilß bilben foll unb nad) einer bogmat.

©djabloue berläuft, in welcher bie tfehre bon ber (Srbfünbe bie Hauptrolle fpielt. 9J?it

ben „(Srwecfungen" im ©til ber mobernen „Revivals" hat bemnadj ber neuteft. Außbrucf

nid)tß $u fet)offen. 2Bttt man aber, wie audj gefchieht, in ber „(Srwccfung" borjugßweife

bie göttliche Önitiatibe im £eilßprocef? gegenüber bem in ©ünben „erftorbenen" 9}icnfd)en

fehen, fo fprtdjt man jwar gut ortljobor, aber nid)t neuteftamentlich, wie (Spt). 5, 14 mit

feiner ftoroerung an ben 2ftenfd)en barthut. ©päth.
Grj, f. Metalle.

^rjcnflCl, f.
@ngel.

GrjicIjlinO, bei ben Hebräern. Die ältern jübifchen unb chrijtl. Archäologen ocrjtanben

baruntcr fajt außfchlie§tich ben Unterricht, ©tatt baß fpürliche Material auß ben

Schriften beß 21. Z. forgfältig 3U fammeln, machten fte gewagte ©chlüffc theilß auß

einzelnen ©teücn, theilß auß ber oermetntlichen Obealität aller altifraclitifci)en 3uftänbe.

Erfüllt oon ber h»^n SBichtigfeit beß ©efefeeßftubiumß, fallen bie «Kabbinen in ben

frommen beß Alten 33unbeß gern ihre fpecicllen üöerufßgeneffcn, eine ©etradjtungßmeife,

welche nur ju wunberlict)en «Phanta^cr"en führen fonnte. sJ?ach bem üttofeß*©egcn (5 3Wof.

33, 10) foll 5. 23. ?ebi baß Öcfefc lehren; nach bem Oafobß^ieb (1 9ftof. 49, 5— 9) foll

©imcon wie ?eoi in -3fraet jerftreut werben; — alfo hotten bie ©imeoniten einen ähn«

liehen iöeruf wie bie Kütten: fiel biefen ber höhere Unterricht 311, fo jenen bie Unter--

weifuug ber tinber. Die Anfdjauung ber Archäologen auß ber 3ett ber blühenben Drtho-

borie ift ein eigenthümlidjeß ©emifch oon coangelifd) kirchlichen, afabenüfch=befdjränftcn

unb rabbinifchen ^orftellungen. Denn (feit SDMandjthon) fah man in ben Rommen beß

Alten Sunbeß ebenfo oielc ^Jrebiger unb ?ehrcr beß reinen (joangeliumß
; fpäter fonnten

bie ©tubengelehrten fid) feine anbere Unterweifung üorfteüen alß bie firdjliche unb afabe*

mifche — fein SBunber, ba§ fic bie rabbinifchen Üräume, gegen welcfje fic työc^ftend eine

bogmat. Äritif 31t üben im ©taube waren, reichlich bemifcten. Darum hat fdwn Abam
feinen ©öhnen „studia theologica*' beigebracht unb ausführliche Vorträge über baß tyxou

eDangclium (1 2Wof. 3, is) gehalten; wie hätten tfain unb Abel fonft etwaö 00m Opfern

öerftanben? Abraham fuH§t ber Hebräer (1 SRof. 14, is), weil er bei (Sber (lÜ)fof.

11, 16) in bie ©djute gegangen ift. Unter ben Kütten (1 ÜÄof. 25, 27), in benen ^afob oer«

weilte, finb ©djulhäufer ju oerftehen. £enodj (initiatus) ift ber erfte promoöirtc Doctor,

aber aua) 3ofua war nia^t nur duetor, fonbern auch doctor. Daneben wufjte man Diel

oon ber trefftidjen Äinbcqucht $u erzählen, bie in Ofrael ^errfei^tc; benn man hatte ftch

aud) unter ben G^nftcn -gewöhnt, biefe biblifchen Dinge alß 3bealc aufjufäffen. Urft mit
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bem beginn bcö öortgen Oaljrt)unbert$ fing man an, oorft<f)tiger $u werben; man almte

bie obflig oerfdjicbene Gulturlage bc« Sütertfwme nnb $orberaften«, braute e8 ober über

gelegentliche 3weifcl nit^t InnanS. Der ffarfe SRüdfdjtag gegen bie Drtljoboric in ber

jweiten §älftc be« öorigen 3at)rf)unbcrtS erfaßte aud) jene 2lnfd)auungen; man fprang

ui$ entgegcngefefcte (Srtrem um unb briiefte „bie finblidje 9tot)eit" Öfrael« felbft tief unter

ba$ (Sutturnioeau ber übrigen afiat. Sßölfer fjinab. 3imfdJcn beiben (Srtremcn, beren

"JUid) wir fangen mir nod) t)eute fpüren, bilbete ftd) aber eine objectio*gefdnd)tti(f)e Anftd)t

heraus, welche oorurtfjcilöloö baö oorhanbene Material ftdjtet unb öerwerttjet. Oenc ältern

Anfdwuungen finben ftd) in mefjrern afabemifdjen SKeben tum Oafob SUting: Historia

academiarum hebraeorum, Historia promotionum acad. apud Hebraeos u. f. m. (in

feinen Opera [Amflerbam 1685—87], V, 240 fg.), beögleid)en in ber ^Monographie oon

UrftnuG, Antiquitates hebr. scholastico-academicae (Äopenljagen 1702), abgebrurft in

Ugolino'3 Thesaurus antiquitatum sacrarum (Scnebig 1744—69), 33b. XXI; (t)iert)er

gehört faft nur tfap. I, S. 765—796, bie übrigen ?tbfd)nitte bet)anbeln bie nacf|erilifd)cn

«ertjältniffe). Den Uebergang bezeichnet StabbeuS, Historia eccles. V. T. (fcoHe 1715—19;
5. 2lu«g., 2 23be., £cüle 1779, an oerfdjicbenen Stellen; ogl. aud) feine lntroductio ad

historiam philosophiae Hebraeorum [Oena 1720]). Die i^rbücher jener 3«t befdjäftigcn

ftd) meift nur mit ben fpätern 35crr)ältniffcn nad) bem ßril.

UeberaQ in bie (Srjiefjung burd) bie &nfd)auung oon £>au8, (Hjc, Familie bebingt.

So ift eö in Ofrael oon fo fyotyx 2?ebeutung, baß man baö gan^e 3?olf al« (Sine Familie

anjufe^en gemotjnt mar. Da« §au« bilbet ein ©emeinmefen , ba« ^eilige Sanbc um«

fdfließen; ber #au0üater gilt urfprünglid) al* ber prieftcrliay Vertreter ber gamilte, ber

über ber 9?eint)eit be$ ^aufeä mad)t. So mirb £iob gcfd)ilbert, ber felbjt für bie mög*

liefen Sünbcn ber Sölme Cpfer bringt. Diefe Darftetlung, felbftoerftänblich nid)t t)ifto=

rifd), bezeugt unä aber, wie bie cblern (9eifter Ofraeli? baö Jbeal eineö edjten £au8oaterä

auffaßten.
s
J?id)t minber ijt alle« ©ebei^en ber (Sqieljnng tum ber Stellung ber j$raw

abhängig. 2Bir roiffen, baß biefelbe in Ofrael fet)r bebeutfam mar. Sic ift bem üttann

ebenbürtig, fttcifd) oon feinem ftletfd); iljrc mat)re 33eftimmung liegt barin, eine tjütfreidje

Öefellin beö 2Kanneö ju fein; er ad)tet baö et)elid)c üttanb fo hodj, baf? er felbft baS

bem Semiten fo treuere Aclternfjauä oerläßt, um mit bem Söeib (Sin (?an$eä ju merben.

Die mef)r bienenbe Stellung, welche in ber 333irflid)feit bem Söeib ^äufig genug jufaüen

modjte, roenn aud) noaj lange nid)t in bem ®rab wie im heutigen Optant, erfc|eint bem

meifen Xidjter (1 ÜÄof. 3, ie) al« ein ^luc^, al« Abnormität. £ie jtrenge 33orftc^t, mit

melier burdjtoeg im %. X. bie ftrage bct)anbelt wirb, ob ein Konnubium mit anbent

33ölfem guläffig ober rätfilidj erfc^eine, beruht im @runbe auf ber 2Ba^rne^mung, metdjen

tiefgreifenben ßinfluß bie $rau auf ben ^amilicngcift, auf SD?ann unb Minber, naturgemäß

ausüben müffe. Die Stellung einer 2)iiriam, Deborat) unb oieler anberer grauen liefert

tt)atfüd)lid)c 93elcge für biefen (Sinfluß, wobei e$ gleichgültig ift, wie oiel oon ben $3e»

rid)ten ber Sage wfommt; immertjin fanb ber 93olfägeift jenen (Sinfluß natürlid) unb

angemeffen. Unb läßt fid) aud) nid)t fd^eiben, wie oiel in ben Salomonifa^en Sprüchen

bem 35olf8munb ober ber <5infid)t „ber Seifen" jujufabreiben fei, in beiben fällen ftnb

fle rebenbe 3cuÖm^c tton Dcr Söcbeutung beö Seibeö, nod) abgcfet)en oon ber Ijerr-

üd)eu Sc^tlberung beffclben in Äap. 31. 9?adj Spr. 2, u ift bie Gt)e gerabeju ein Staub

Ootteö, eine üöerbinbung, gefd)loffen unter Einigung unb 33crmittelung ber @ottt)eit, wenn

ftd) aud) nia)t erweifen läßt, baß ^eilige @ebräud)e bie Schließung ber (5fjc begleiteten

(wie (Swalb meint). (2in cinftc^t^uoac« Seib fommt oon OatjOe, t)eißt e$ Spr. 19, u in auö-

brücflidjem ©egenfa^ ju i>auö unb £abe, bie „ein (Srbe ber 33äter" ftnb. 2Ber ein

redjteö iföeib gefunben b,at, barf barin ein 3e^)cn göttlichen Soblgcfatlcm? erblirfen

(Spr. 18, 28 ; 12, 4). Darum wirb auch °'c ©erlefcung ber er)elid)en Drcuc aufö frrengftc

gerügt (Spr. 2, 12 fg.; 5; 6, 23 fg.; 7). Die häufigen Sd)ilberungen, wie ein böfeä 233eib ba«

gan^e JpanSrocfen jerftören fönne, jeugen inbireet für ben ftarfen (Sinfluß ber ftrau auf

ba« gefammte Familienleben.

greilid) wäre biefe Stellung ber ftrau an ber SBurjcl fchab^aft gewefen, wenn in

3frael ^olngamic gehcrrfdjt l)ätte. Allein bie« war im ganjen unb^großen Teineöweg«

ber $aü\ Schon bie Obce ber (5t)c ift, fojufagen, monogamifd) jugefchuitten (1
s
3)fof.

2, 24). Der Naturtrieb muß ber ftttlidjen Drbnung weichen. Selbft wo ber 2J?ann mit

Sflaoinnen ehelichen Umgang pflegt, liegt oiel tjäuftger ba« Ontercffe ju @runbc, eine
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reiche 9?ad)fontntenfdjaft 3U erhalten, al« ber finnlid)e Jrieb. Die erfte $rau fdjeint ba*

neben meift if)re fefte Stellung al« .fjerrin behauptet 3U ^aben. Die <ßoltogamie wirb

^uerft bei ben Äainitcn ermähnt (1 2)iof. 4, 19), unb bie (*he mit jroei Sd)Weftern, meiere

Clafob nur wiberwiUig eingebt, wirb fpäter im ©efefc au«brücftich berboten (3 2Wof. 18, w).

Sine 3>?ittctftitfc mar c«, nid)t eigentliche ^olftgamie, wenn bie unfruchtbare frrau felbft

3?eranIoffung würbe, baß fte burd) bie 2)Zagb „erbauet" werbe, wie bei Sarah, £ca,

Rachel. Cfrft bie Könige ahmten bie borberafiat. Sitte nad), btele SBeiber gleic^jeitig ju

haben, aber bie <5^efc^id)tc unterläßt nidjt, bie ja^treic^en 5?crirrungen unb «Störungen $u

berichten, welche biefe Neuerung jur Jofge hatte, unb ein fpätercr @cfc$gcber warnt bie

Äönigc au«brücflich, biete SBeiber-ju nehmen (5 2)?of. 17, 17), mit beutlicher #inweifung

auf Salomo unb feine Nachfolger.

^errfchte mithin im 33olf eine gefunbe 9(nfdjauung bon ber Stellung ber erjiehenben

ftactoren in ber Familie, fo mußte noch bie rechte $lnftd)t bon ben erjiehungfibebürftigen

Objecten hiujUtrcten. Unb fu«* begegnet un« burchweg im %. D. bie Anficht, baß Äinber

ein föftlidje« ©ut, eine wahre ©otte«gabe feien. %üt Jortpflanjung geht au« bon bem

Segen be« Sd)öpfer«, ber fein 2Bcrf erhalten wiffen miü (1 9Wof. 1,2s— 2»). Durd)

ttinber wirb baß #au« erft erbauet. Sie finb ein fertlicher £ofjn be« Gerechten (% 127, 3).

^ruchtbarfeit fann 3af}be allein geben; Unfruchtbarfeit ift ba« fd)Wfrjte ©efdncf, ba« eint

ftrau treffen fann, währenb eine fröhliche ftinberfchar bie ftronc alle« ©lürf« bilbet

(3$f. 128, 3). Unb ber ©ottlofe wirb am fdjwcrften in ben Äinbcrn geftraft. Der neu=

öcmtählten Ncbcffa rufen ihre 33rüber al« ^ibfehieböfegen 311, baß fte ju taufenbmal 3«hns

taufenben werben möge (1 9)fof. 24, eo), unb faum in einem anbern Stütf jeigt bie Sage

bic göttliche ^orfelmug ftärfer, al« in ber WA unb Üökife, wie bie Srjoäter bor bem

brohenben Unheil ber töinberlofigfeit bewahrt werben.

Die S^iehung be« ^ebr. ftinbc« bcrfolgen wir bon feiner ©eburt an. Nur auf»

nahmömeife fommt c« bor, baß bic SNuttcr fchon borher auf ba« Scfen beß erwarteten

Äinbe« Nütfftcht nimmt. Da ber junge Simfon ein Nafträer werben foH, enthält fid)

bie Butter fchon währenb ber Schwangcrfdjaft be« 233eine« fammt allen beraufdjenben

©etränfen unb jeber unreinen Spcifc (Nid)t. 13,4). Schwerlich fabtn wir barin irgend

welche (Gewohnheit 31t fehen, felbfi für ben gafl, baß biefer 3«9 «i<i)t ber Sage an-

gehörte, um bie Strenge bei? Nafiräergelübbc« fräftig ju malen. Die 33ehanblung be«

neugeborenen Äinbe« fchilbert (^cduel (16, 4). Nadjbcm bie Nabetfd)mir abgefdjnitten,

würbe e«, um c« 31t reinigen, in Gaffer gebabet, mit Salj abgerieben unb bann in

SBinbeln gewicfelt. 2Han ftreitet, ob bie« Salden einen biätctifd)en ober religio« * fnmbo=

lifdjen £mtd habe (öon bem fid) übrigen« bie datio salis im fatfj. Xaufritu« Jet«

fchreibt). Tie ber lejjtern 5üifid)t ftnb, berufen ftd) auf bie bor ^äulniß fehü^enbe Äraft

be« Sal^e«; ber 2lct fmuboliftre alfo ben Söhtnfcf) eine« fräftigen (Mcbei^cnö ber Äinber.

SlUein im Ä. X. ift e« 33unbc«fnmbol, aud) beim Opfer, unb würbe bemnatf) ^öc^ftend

eine ^oraufnahme ber 5öefa)neibung aubeuten, wofür nicht« förid)t. Xicmnad) fann nur

ba« erftere richtig fein; c« biente baju, bie |>aut ber Neugeborenen 31t fräftigen. (So
ach ben 9iabbinen ^ierontjmu«, unb @alcnu«, De sanit., I, 7.) 5lud) anbere S5ölfer

hatten biefen ©cbraucl). Daß ba« Äinb herauf bem ?$atcr überreicht mürbe, bamit er

c« förmlich anerfenne (nach Hrt be« röm. tollere), ift fcljr unwahrfd)einlich. 3n 1 ÜKof.

50, 23 fann biefe Su«ception fd)on be«halb nicht liegen, weil h^" bon ben (Infcln Oofeph'^

bic Nebe ift, „bic auf feinen Sdw« geboren würben" (bgl. Änobct: „(5r bewie« ihnen,

al« feinen Sprößlingen, £icbe"). SBenn ^iob (3,12) au«ruft: „SBarum haben Änie

mich bewiHfommt, warum ©rüfte, baß ich f°9?"' f° ffließt f^on ber ^araHcli«mu« ben

©ebanfen au«, baß in ber erften £c\U an eine üäterliche Su«ception (in rechtlichem Sinne)

gebadjt fei. ©efetjt auch, cS wäre t)itx an fotdje Sitte 3U benfen, fo fönntc bicfelbe

ebenfo gut arabifet) gewefen fein, unb ein Schluß auf ifraelitifd)cn @ebraud) wäre mehr
al« gewagt. 93erbinbcn wir bamit bic ^reube be« Hebräer« an töinbern, unb 3ugteicf),

baß ihm in ber Negcl jebe« ü)Ji«traucn in bie cf)clid)e Xreue be« SBeibe« böüig fern tag,

fo öcrliert jene ^ermuthung »on bornherein jebe Spur bon 2Dahrfd)cinlid)feit.

Daß bic Stattet ba« Äiub felbfi fäugte, berftanb ftch in ber Neget bon fclbft.

Doch wirb bereit« in ber patriard)alifd)cn £tit eine 3lmmc (bei ber Nebcffa) erwähnt

(1 2J?of. 24,59; 35,8), bie al« ©lieb ber Familie betrachtet würbe unb eine angefehene

Stellung einnahm, wie überhaupt fid) bie Diener in einer unglctd) beffem l'agc befanben
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als bei anbcrn 93ölfern. Sludj fpätcr mögen Slmmcn ffäufig borgcfommeu fein, jumal in

mohlhabcnbern Familien, wenn bic ÜKutter erfranftc ober bcm tfinbc nid)t mehr bic

natürliche Wahrung ju bieten dcrmodjte. Denn baS Stillen Würbe lange 3eit fortgefefct,

nad) ben Stobbincn bis 3um <5nbe beS ^weiten SahreS; bodj beutet 1 Sam. l,ts fg. auf
eine längere 3eit (Samuel wirb gleich, nad) feiner Entwöhnung 31t (Sli in baS £auS bcS

£erm gebracht), 2 SWoff. 7, 27 auf eine 3eit bon brei 3a(nm Die Entwöhnung würbe
als ftamilienfeft begangen (1 9flof. 21, 8). Die Erteilung beS Wanten« gefdjal) wol
meift gleid) nad) ber ©ebnrt (erft Lttf. 1,59; 2,21 wirb fie auSbrürflid) mit ber Sefehnei^

bung berbttnben), häufiger fcitenS ber Butter als burd) ben Sater. Cb ber 9?ame nad)

merfwürbigen Umfränben bei ber ©eburt gebilbet mürbe, läßt fi(f) auS ben Deutungen bei

©cncftS nidjt fic^cr fdjließen, ba biefe attgenfdjeinlid) bem Sd)riftftellcr angehören, minbc^

fhmS ber Sage. Eher nodj fpiegelt er Hoffnungen unb 2Öünfd)e ber Mütter mieber,

fehr häufig enthält er aud) ein religiöfeS Söcfenntniß (bgl. ben Slrtifel ,,$iblifet)e

Warnen" in ^og'ö „Sffcal -gncnflopäbie", X, 139 fg.). (Srft fpätcr (feit ber

2Raffabäer3eit) legte man ben flinbern gern tarnen berühmter ütfänner bei, bie bann ein

conbentionelleS ©epräge erhielten. Wad) 1 TOof. 17,12 erfolgte am ad)ten Da$c ttft

$efdjncibung, als rettgiöS-nattonale 2£cif)e beS männlichen ftinbcS, burcl) metdjeS ba^clbc
in ben iöunb Oahoe'S mit Ofrael aufgenommen mürbe. 5Ms bahm fd)eint man eS als
unrein betrachtet 311 haben. So fetten aud) im 31. D. bon ber Scfdjneibung ber ftinber
bie Sffcbe ift, fo läßt ftd) au« bem burd)gängigen #bftf)eu bor ben „Unbefd)nittencn" wol
abnehmen, baß bie Sitte regelmäßig gchanbljabt würbe. Deshalb fehlt auch (in ber
mofaifdjen Legislation) ein befonbereS ©efefc hierüber. Sei ben Sttäbdjen fanb fein ent*
fpred)enber Slct ftatt, fofern ftc nur integrirenbe Streite ber ftamittc waren unb am
nationalen unb rcligiöfen Leben feinen öffentlichen Anteil nahmen. 9?adj Ablauf einer
ftrift bon 40 Jagen, wenn baS JHnb ein Änabe, nad) 80 Dagcn, wenn cS ein SWäbdjcu
hatte bic Butter, nad) ben fpätern gcfcfclidjen Seftimmungcn (3 2Hof. 12 1 — s) im
{Jtiligtlmm ein WeinigungSopfcr barjubringen. Das männlicf>c erftgeborene Äinb muhe
man Oafjbe barftetlen unb mit 5 Scfel Silber löfen (4 9»of. 18, 15; 2 SO^of 13 ,0

'

Ob bie männliche (Srftgcburt uou jeber Butter in einer gamilie 311 löfen war ober 'nur
überhaupt ber ftnabe, ber juerft geboren würbe, ifi eine Streitfrage, 3U bereu Lohma
wir heute fein auSrcidjenbeS Material mehr haben. Der urfprüngticf)e Sinn biefer Löfuna
gehört auc^ unter bic Gontrooerfen. Söüig öerfef^tt ift eS, barin eine Slbfdimädiuna be£
ÜKotoe^SopferS

3u finben. @S bleibt unertoiefen, bap bic tiamamkx rcgclmäKiq bie (?rft-
geborenen opferten. Uebert)aupt beaeugen aüt 9?ae^rid)ten, baß foldje Äinberopfer nur in
au§erorbentlid)en ^äOcn ftattfanben, wo man bie flärfftcn Siir)nmittel anweuben in müffen
glaubte, um bic ferner jürnenbe ©ottt)eit 3U befänftigen. 3?iclmer)r liegt bic Slufdiauuna
3U ©runbe, baß jeber (frftgeborene urfprünglid) 311 prieftcrlidjcn Functionen Ocrpflichtct
war, welche fpäter auf abgcfdjloffene @enoffcnfd)aften („Lcoitcn") übergingen (4 2)?oi
3, 12 fg., 40 fg.). Unb biefe Obee grünbetc fic^ in Ofrael wiebernm auf bic anbere baü
atte« (Srftgeborene an unb für ftd) (Sigcntt)um Oatjoc'S fei, unb feine Befreiung bon qotteS
bienftlid)er Serwenbung erft erfauft werben mttffc burc^ ein eutfprcdjcnbcS Slequibalcut
SBo ber religiöfe Srieb tnbeß ebenfo ftarf wie ungcläutert fict) gcltcnb mad)tc, fonnte wol
jenes (Sigentt)um«rec^t in einer Söeife ftc^ barftellen, wcldje fanaanitifdjen Scrirrungcn ähnlich
fam. 3lber gerabe bie @cfd)xd}tc bon abrabam'S Cpfer (1 SWof. 22) 5cigt uns bar^
baS ifraclitifd)e ©ottcSbcwu^tfein ftd) biefer Ärifc unb «erirrung als einer ausnahmt
Weifen unb längft bergangenen bewußt war.

Xex Skter befaß fcincSwegS eine fdjranfenlofe ©ewalt über feine Äinbcr, wie etwa
im alten 9eom. Denn aud) ber Scfefjt 3uba'S (1 9tfof. 38, 24), baß Dr)amar berbrannt
Werbe, bat me^r btc Geltung eincS 9fe^tSfpmc^S als bie einer Ausübung ber bäterlidicn
Gewalt, 3umal eS fid) tjier um bic Sdnoiegertodjter tjanbclt, nidjt um eigene tfinber.
Denn baß baS Familienoberhaupt bei eigcntlidjcn Sergchen als nächftcr dichter auftrat
ift in patriard)alifd)en Serhältniffen felbftbcrftiinbtid). Oeber ©illfür hielt aber bic Liebe*
beS Hebräers 311 feinen itinbern (bie ftd) 3. bei Daoib in gefährlicher Sdiwächc iciqt)
reic^tio) baS ©egengewicht. 3e mehr man jebod) in Ofrael bie ©ercchtigfeitSpflcgc als
Obliegenheit beS bürgerlichen ©emeinwcfenS erfanntc, um fo eher trat jene primitibc
Owftij in ben §intcrgrunb. Der ifraclitifd)c ^auSbatcr hatte fein 9?ed)t, feine Söhne
als ©Haben 3U berfaufen. Denn bie bon Oahbc (Svlöften foHcn fein Sflaücnjod) tragen
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(3 3)?of. 25, 42). Sßenn freiließ ein 3fraelit fid) fetbft auS Stmuitb, oerfauftc, fo feilten

mot aud) bic Äinber fein ?o8; ber £>err toar aber genötigt, ben Sflaoen fofort jn ent*

laffen, fobalb er fetbft ober ein anberer ba« $taufgelb ermattete. Die Sitte mar hier

aHerbingö oft härter; e« fam Oor, bof? Säter it}re Ätinber alö 3a|)tung oem ©läubiger über«

miefen (2 Äön. 4, i). lieber bie Hölter Fonnte ber SJater freier oerfügen. Dod) nur

Zum 3WC^ oer £>cirath fonnte er fie üerfaufen, alfi ©attin ober at$ SSebSmeib, aber nid)t

an ein frembeö 3$olf. Der Käufer mußte it)r alle üblichen 9fecf)tc gemäßen, fonfi mürbe

bie ©cfaufte roieber frei ofme Söfegelb. Diefe 53efHmmungen finben fid) bereite in ber

älteften ©efcfefammlung (2 9J?of. 21, 7—11). Sei ber SJerheiratrjung mar überhaupt ber

2BiUc be« SSater« maßgebenb, roenn auef) ntc^t in ^erber Stuöfcrjließlichfeit, mie überaß

ba, mo bie (SI>e als ^öcr)fte« ©lüd bc« 2Beibe$ gilt unb mo gleichzeitig nod) feine ge=

fteigerte dultur bie 3nbioibualitäten ferjarf ausgeprägt unb bie fnmpatt)ifdje 2Bar)(an)ier)ung

ftarf bifferenjirt t)at. 3n fpätcrer 3eit erfuhr baö Däterlid)c SRed)t nod) mer/r 23efd)rän-

fungen. 35er 93atcr fotlte bie (Srborbnung niet)t änbern unb ben (Srftgeborcnen $u ©unjtcn

eine« nadjgeborenen SoljneÖ (ber gcliebtern ftrou) benadjtheiligcn (5 SD?of. 21, 15— 17) —
eine Satzung, melche offenbar bie in pologamifd)en 53erh,ältniffen gctt)öt)nticr)en $aremS*

intriguen abfdjneibcn mitl. Daffelbe ©efefe (8. 18 fg.) berorbnet, baß bie keltern

einen lieberlicfjen Solm, bei bem alle £ud)t bergeblid) ift, bor baö ©eridjt ber

Stabt bringen bürfen, unb er nact) gefälltem Sprud) fterben foU (für Ungefjorfam,

Sd)temmcrei, Xrunfcnt)eit). Ob ein SöcmeiG oerlangt mürbe, ift fraglich, mid)tig

jebod), baß beibc keltern baä 3eu9niß Dcr Unüerbefferlidjfeit ablegen müffen. *Äl«bann

rotrb er oon „aßen beuten ber Stabt" gefteinigt, um ben SBöfen auö ber ütfitte ju ent*

fernen. Die Xtjat tfept)ta'8 erftärt ftd) übrigens nur jum Dheit au« einem 2)ciebrauctj

ber oäterli^en ©emalt, übermiegenb au8 ber abergläubifdjen, bud)ftäblid)cn Starrheit,

mit ber man in Ofracl Ijäufig bie ©elübbe auffaßte unb ber bafl ©efefc 4 2J?of. 30, 3 fg.

ftcfjtlicr) fteuern und.

Die (Srjiet)ung ber Äinber lag in ben £änben ber Heitern, in ben erfien Oahren

natürlid) sumeift in benen ber Butter (@pr. 31, 1 fg.)- Docr) finben mir einmal (4 ÜKof.

11, 12) einen SBärter ('omen) genannt, ber ben Säugling trägt, ber aber (nact) 2 fiön.

10,i.:.) mol aucr) fernerhin i^m alö ^äbagog jur <Seite ftanb, ooHenbS in fbniglicb,en

Käufern, ^picr übernahmen rool aucr) Propheten bie Anleitung ber ältern Sö^ne. 8on
(Sdjulen ift nod) feine 9?ebe im %. D.; biefe ftnben fid) erft oict fpäter in großem
©täbten (aofcphuö, „2lltcrthümer", XV, 10, 5). 9cad) bem Dalmub (Baba bathra,

@. 21, 1) fotl crfi Oefuö, ber (So^n ©amaliel'«, tnabcnfchulcn eingerichtet haben, ^act)

einer anbern ©teile beffelben fotl fct)on (Sfra ^ur zahlreichen Eröffnung oon iHnberfcr)ulen

ermuntert ijabtn, ja fetbft |>i$fia. Sclbft ben ©chulzroang fotl fd)on ber ^^ariftttr

Simon ben <5cr)etach (80 o. Shr.) eingeführt höben. 5lber fixere Nachrichten fehlen für

biefe 3"icn gän^ttc^.

Sind) über ben Umfang beä hauö^^cn Unterricht« ftnb mir nicht im klaren unb

müffen unö hier meift mit Folgerungen unb ©ehlüffen behelfen. Da§ man bie Äinber

lefen unb fdjreiben lehrte, mag gcroöhnlid) getoefen fein, ba beibe ftertigfeiten häufig ati

felbftoerftänblich borauSgcfefet werben. Sluct) roirb eö SRidjt. 8, u alö natürlid) betrachtet,

bafj ein Änabe bc« ©d)reiben$ funbig ift. Sin Unterricht im ©efefc ift nirgenbö ange«

beutet; ebenfo toenig roiffen mir etmaö über ben Umfang, in melchem fchriftlichc ©efc^e«*

gruppen oerbreitet maren. Dagegen mtrb oon oornhercin anzunehmen fein, bafö bic .Hinber

mit allen Sitten unb @cbräucf)cn befannt gemnd)t mürben, mehr burch tägliche Uebung
unb gelegentliche SBeifung als burch förmlichen Unterricht. Sicherlich fiel bei ben Seffern

im Soll ein bebeutenber 9?ad)brurf auf bie ^römmigfeit. Die 2Bar)l flbraham'ö ,511m

Vertrauten ©otteö (1 9?iof. 18,19) motiüirt ber DarfteQcr baburch, ba§ Abraham feine

ilinbcr bie 2Bcge ©otte« lehren merbe, 31t ttjun, maö red)t unb gut ift. (Sbcnfo natürlich

ift ed, bajj man ben ^inbern bie Sagen oon ben großen ©eftalten ber Vorzeit (bie fo

nad) unb nach einen üorbilblicr)en Jopuö erhielten) oortrug unb fie auf bie mancherlei

Denfmäler im ?anbe fumoicS, an meld)e fieh biefe (Stählungen, beren religiös erzierjenbe

Äraft fid) fetjon Oahrtaufenbc bemährt hot, anfnüpfen ließen, mte an berühmte Brunnen,

cinjetne .Ipöhen, ^eilige Steinhaufen, 93äume u. bgl. So heißt e$ auöbrürflicf) Oof. 4, «. 21

:

„2Benn euere fiinber euch fpäter fragen merben, roaö r)cigen biefe (am Oorbamifer auf3

gerichteten) Steine? fo fprcdjct u.
f.

m." Daß ben Scoiten babei irgenbmetche 9)erpfliehs

Digitized by Google



Erziehung 171

tung aufgelegt fei, barüber fdjweigt ber '•ßentateud), ber überhaupt bic (Erziehung al« rein

f>ätt$ltd)e Sad)c behacktet. Der Deuteronomifer legt auf bie religiöfe Untcrwcifung einen

befonbem 9?ad)bruef. 5 2J?of. 4 , 9 werben bie Ofraetiten ermahnt, ba§ fte bie @efdud)ten

nid)t bergeffen, bie if)re 91ugen (nad) ber Befreiung au« Äegtopten) gefeiert haben, fonbern

fte ihren Stinbern unb $ctnbe«finbern funbtf)un fotlen. Da« (bleiche fdjärft er ein fjin=

ftchtlidj ber (Gebote 3af)üe'8 (5 SRof. 6, e; 11, ir
t 23, 46). Der Sänger in ^fatnt 78 (s. <)

befennt, baß er biefc lebenbige Volf«trabition mieberholen wolle. Selbjiberftänblieh ift

hier nid)t an ein blofe« Aufnehmen mit bem ©ebäd)tniß gu beufen. SSenn ber jüb.

Unterricht in öiel fpäterer £t\t übermiegenb jur blofcn Ocbäc^tm^foe^e würbe, fo lag

biee lebiglid) an ber äußerlich bud)ftäbifd)en 2Beife, in ber man ba« ($efcö auffaßte.

Slud) an ber religiöfen §cier bc« $aufc« nahmen bie Äinbcr tJjeil. Da« s
J$affahgcfefc

(2 2flof. 12, 36 fg.; 13, s), mit bem ftd) fpäter bie Erinnerung an ben Au«zug au«

Äcgnpten oerfuüpftc, enthalt auSbrürflid) bie päbagogifd)e SBeifung, ben Sinbern bie bamit

öerbunbenen ©ebräudje 311 erftären. 2Bar baffelbe bod) urfprünglid) ein ftamilienfcft im

eigentlid)ffrn (Sinne. Ob an ben SBaüfafjrten nad) Serufalem, bic fcfjon in ber oor-

erilifdjcn Qtit ftattfanben (1 ttön. 12, 27. 2»), bie crwad)fenen ftnaben theilnafjmen, läßt

ftdj nid)t beftimmen; roa^rfc^etnüd) gefdjah e« feit ber 3eit, in wcldjcr bie Oünglinge für

münbig angefeljen würben. Die föabbinen fagen, baß bie Verpflichtung, alle gcfefelitrjen

Cbliegenheitcn ju erfüllen, mit bem zwölften 5al)re beginne; aber bie Betätigung hierfür

ftnben wir erfl in ber Stählung Dom zwölfjährigen 5efu« Suf. 2, 42. 9Jiit ber Ucbcr*

licferung ber religiöfen Sage öerbanb- ftd) gewiß auch D" ^c^rc ocr ^inber, weldje bic

Jfjaten ber Vergangenheit feierten, Daoib'ö fchöne Glcgie auf ben Dob Saul'« unb

Jonathan'« follen bie tfinber Ofracl lernen (2 Sam. l,is). Gin Ghorgcfang oon

grauen, unter ber Rettung Sttirjam'« unb mit Begleitung bc« Damburin«, wirb fchon

2 2Wof. 15, 20 erwähnt. (3oldje lieber entftanben fdmeü; bie heimfehrenben Sieger würben

mit benfelbcn begrüßt (1 <3am. 18, 6. 7), war bod) ba« Votf überhaupt gefangeefroh, unb

Utberfunbig (f. Did)tfunfi bei ben Hebräern). Da« Nationale hing ffitt mit bem ShMi=

gtöjen gewiß ebenfo eng zufammen, wie etwa im ?icb ber Deborah (#tfef)t. 5), unb manche

furje 9?oti$ über £ocalhclbcn mag ihre Gntftchung foldjen Volf«licbcrn öerbanfen. Später *

hin fanben, befonber« unter ben frommen, bic ^falmcn oiclfad) Gingang, unb öielc jeigen

noch tä* ©puren ber Umroanblungen, welche eine berartige münbliche Drabition notlj=

wenbig mit ftd) führen mut}. Slud) hier haben wir aber nicht an Funftgcmäßen ©efong

Zu benfen, ebenfo wenig (für bie größere 3Kaffe bc« Volfö) an ein fünftterifcheö Spiel

auf Onftrumentcn, baö wot nur im Xempel geübt würbe.

lieber baS allgcmeme giel ber Gqichung fpredjen fich befonberö bic Sprichwörter

in golbenen Regeln jet)t ttar au«. 2Bir werben md)t irren, wenn wir barin bie Stimme
aller Seffern im Volt $u hören überzeugt ftub. -Jpiernach galt e«, ben Hinbern eine ein*

fadje, tüchtige, ftttlich-rcligiöfc ?eben«anfchauung einzuprägen. Die furcht ®otte« ift aller

2Bet«hcit Anfang; auf allen SBegen, in allen ^)anblungcn foll man ftd) ben göttlichen

3£iIIcn al« i'eitftcrn bienen (offen (Spr. 3, e), ber im ganjen al« befannt oorau«gefe^t wirb

ober für ibentifd) gilt mit ber £cf)re ber Slcltan. Om ganjen Vuch rebet ber Verfaffer

meift wie ein Vater jtt ben Söhnen; päbagogifd)c ^Ibjwecfung zeigt oor allem ber zweite

Xfytil (Spr. 10, 1—22, iß) mit 375 Sprüchen, ilebcrwicgenb wirb hier bic ?age bc« erwad)=

fenen, ber Verführung leicht auegefefcten Oüngling« öorau«gcfefct, ol)nc aubere Vcrhältniffc

be« bürgerlichen i'cben« gerabe^tt au«zufa)ließen.

deinen fdjlagenbern Vewei« gibt c« für bic h°hc Vebcutung, welche man ber finb-

tid)cn Pietät znfehrieb, al« bic Ütr)atfact)e, baß bicfelbc in bem ^eittgften Getttntm ber

©efc^gebung, ben „zehn SBorten" (baher Defalog; 2 s
3)iof. 20, 12) enthalten unb allein mit

ber Verheißung Derfc(jen i% im (Gelobten ?anbe bleiben zu bürfen. Die 5trt biefer ^ietät

beftimmt fich negatio al« (9egenfa£ gegen ba« jucfjttofc 2öefcn bc« tfanaaniter«, wie e«

in £am gefchilbert ifi (1 93?of. 9, 20 fg.), ncb|t Enthaltung öon jeber Velcibigung gegen

bie keltern, pofttio burdj 3lncr!ennung ber Autorität, burd) unbebingte Sichtung unb

fhengen ÖJehorfam. (Daß nicf)t „?iebc" geboten wirb, z*ngt oon feinem Vlirf. Diefc

befteht entmeber in ber rein natürlichen
s21nhänglid)fcit an bic keltern, bic aber an unb

für ftd) be« fittlidjen 2Öertl)« ermangelt, ober aber in jener höh<*n 3uncigung, beren

fruchtbarfier Voben aacin jene adjtungöDoüc ^ietät ift.) On 3 9ttof. 19,3 begegnet e«

un« neben ben facfjnjtchtigen (Geboten über 2abbat unb Abgötterei. G« flcljt in 3u»
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fammenhang mit bcr allgemeinen SBcifung, bie Sllten 511 einen (3 ÜWof. 1 9, 32). On ben

Spridjmörtcrn mirb ftrcngc 3u tf)t empfohlen (Spr. 22, 15; 29, 15; 10, 13; 20, 30); benn „ein

ftnabe, bem freier ?auf gelaffen wirb, mad)t feiner Butter Sdjanbc". 9lber bie keltern

foüen in ©flögen nid)t ein Uniöerfalmittet erbliden, fonbern bei oerftänbigen Äinbern

bie 3w«e^tU)eifung mit Sorten eintreten (äffen, bie tiefer einbringen, al« wenn man einem

Xljorcn hunbert Sd)läge gibt (Spr. 17, 10). Die keltern merben ermahnt, baf? fic felbfl „bcn

Korten bcr Srfenntniß $er$ nnb £>f)ren Eingeben" (Spr. 23, is). W\t bcr Unterroeifung fofl

man frülj beginnen nnb biefclbe fo einrichten, wie e« bie fünftige i'eben«lage be« winbc«

er^eifdf)t (Sty:. 22, s). lieber bie (frjic^ung ber 2ftäbdjcn mirb l)ier nicht befonber« gc^nnbelt.

(Srft in bem apofrnphifchen Stücf Suf. u. Xan. Q&. 3) mirb ermähnt, ba§ fie im $cfefc

nntermiefen mürben. 39cfonber« fommt Ijicr bcr große 2£crtf) in (Srroägung, ben man in

Ofrael, im (^egenfafc 31t ben finnlichen 9?atnrculten Storien«, auf bie fteufd)heit legte.

Spr. 11,32 mirb (ögl. $ifetg'6 ?lu«legung ber Stelle) ein jarter Sinn für ba« Sd)irfs

ltdjc geforbert, ^erdortretenb in 3^^tig!ett ber SRcbe unb be« 93litf«. C^egen Äofettcrie

unb Iciberhtjiiö ber £öd)ter £\on8 tyM 3cf. 3,i«fg. eine gewaltige Strafrebe. -3n

ber Schüberung ber £>an«frau (Spr. 31) treten al« $auptmerfmale raftlofe (Srmerb«=

tljätigfeit unb ftreigebigfeit nebft tüchtiger £ud)t 9Q»Jcn £aufc befonbere fjcrDor.

$on einer 2Baf)l be« Berufs fonntc in Ofracl faum bie Siebe fein. Xcr größte

Xf)ctl bc« SBolfö befd)äftigtc ficf) mit Sieferbau. Xic hierbei oorfommenben Arbeiten

maren fcine«meg« bcn Sftaben allein überlaffcn; fic nahmen inefjr bie Stellung oon

Öefnilfen be« £erm ein. Xcr 311m Üönig erwählte Saut pflügt fclbft mit 9tinbem, al«

bie SSoten oon Oabe« ilm um Jpülfe anrufen (1 Sam. 11,5). 93ci foldjcr Hrbeit, melriie

bic förperltd)en Gräfte in h°hcm $rabe in Slnfprud) nafrat, mar e« nur natürlich, baß

bie ©nmnaftif nid)t eine befonbere Stelle in ber Gleichung einnahm. @rft unter 2lntiod)n«

üerfud)tc bie IjeOcnifirenbe Partei bie gried). Ctymnaftif unter bem £*olf einzubürgern

(1 SJfaff. 1,15; 2 SWaff. 4, 9), ma« aber nicfjt gelang. Xod) berichtet £icronnmu« oon

Mraftübungen, meldjc bic fytbx. Oünglingc mit fd)mcren Steinen aufteilten, unb erflärt

barau« ba« 33ilb Sad). 12,3 (ogt.Äö^ler, „Xie SBeiffagungcu Sadjarja'«, 2. £älfte" [Erlangen

1863], S. 182). Cb bic 255c^rpflid)tigfcit aller ÜNänner üom ^roan^igftcu 3afjrc an, fomeit

biefclbe beftanb, jnr förperlidjen Kräftigung beigetragen habe, läßt fid) nid)t abmeffen, ba mir

oon regelmäßigen militärifdjen llebungcn biefer Vanbmcfjr, bic mol nur 31t beftimmten $frteg£--

3tucrfen aufgeboten mürbe, feine £unbc befifeeu. Der O^rab bcö fricgcrifd)cn Sinne« im 53olf

fc^ciut mannid)fad)cm 2Bcd)fcl unterlegen 311 Ijabcn unb bic Daoibifdje £üt barf Ijier in

feinem $aU al« bic burdjgefjenbc 9Zorm bcrrad)tei merben.

55on ftaften ifl in 5fract nid)t bic 9{cbc. Xoe^ fdjeint bie ftcigcnbe CFultur ^ier

unb ba Onnungen oon >panbmcrfern erjeugt 3U (jaben, bereu iöorbilb fclbftocrftänblid) bie

pf)öni3. Einrichtungen maren. Tiefe Innungen maren mol sugleic^ Öomplere bermanbter

Familien. (Sine foldje @cfd)(cd)t«innung oon 3»"tncrleutcu mirb 3. ®. auf bcn Oubäer

Ooab jurücfgeführt; ba« ^)au« 3l«bca umfaßte „bic ftrcunbfdjaft bcr ?einmcber" ; anbere

maren Xöpfer „unb mo^uten in ^flan3ungcn unb 3auuen bei bem Üönig". 3U Oabej

mo^nte bic ^reunbfehaft bcr Sdjrcibcr (1 CS^ron. 4, u. 21. 23; 2, 55; ob aud) in ^ap. 2, 53

ähnliche ©enoffenfehaften oon X^ormärtcrn, sJ?ad)tfäugcrn u. bgl. enthalten ftnb, ift um
gemifc; ogl. 5öcr%au, „Xic^ücher ber CSfn-onif" [Leipzig 1854], S. 27). 233ir merbeu faum

feljlgc^en, menn mir bic Gntftcl;ung jener 3unftartigenÖcmeinfd)aften t^cilö burd) ba« madjfenbe

Stäbtclcben, tljeil« burd^ bic großen bauten Salomo'ö oeranlaßt finben. 2Bie oiel ^icr«

bei auf Rechnung ber in foldjen 23cfchäftigungen befonber« funbigen Wanaanitcr fommt,

läßt ftd) nidjt mc^r beftimmen; fc^mcrlid) ging bic bei ih,ncn etn^ctmifcfjc (lultur oerloren.

2Sa« bic öffentlichen ©qiehuug^mittcl anlangt, fo bleiben bie fogeuannten ^ropf)ctcnfd)ulen

außer SiVdjnung, fofern biefc @enoffcnfd)aftcn mol im allgemeinen bcn religiöfen Sinn
heben fonnten, aber mit eigentlichem Unterricht fdjioerlid) ctma« 31t tfmn hatten; bie rabbi*

nifdjc Sage h«t nur oiel fpätcre ^crhältniffe auf fie übertragen, lieber bie „ÜJZünbigfcit"

bcr Änabcn fehlen alle fid)crn eingaben.

3m nad)eri(ifchen Oubcnt^um mußten fich bie SBcrhättniffe mannid)fach anberß ge=

ftaltcn. Xa« gefchriebeue ©efe^ roarb bie ©runblage be« gefammten Veben«. 9Wit (Sfra

beginnt ein ftänbige« Schriftgclc^rtcnthum. Xic Ü3ilbung bcffelbcn mußte einen fd)ul*

mäßigen Charaftcr annehmen. On bem 2flaßc, al« bie ^ibclfprad)e einer aramäifdien 5?olf«*

fpradjc mad)tc, mürbe jene (^egenftanb gelehrten Stubium«; 3uglcich flieg ba« <än~
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fet)en ber überlieferten fettigen (Schriften immer \)tytx. ©leidjwol if* oon Spulen noch

lange nicht bie 9icbc. Mod) ju ben 3eiten Siradj'S fd)lofe fid) ber Lernbegierige einem

Gonfctj oon fdjriftfunbigen unb gefe&eSgclehrtcn 2)tänncrn an; bte Lehrmctfe war über^

wiegenb crotematifd) unb biSputatorifdj, wie eine foldje (nad) (Swatb'S feiner 39emerfung)

fdjon im 53ud) 2)?atead)i unb im ^ßrebiger GalomoniS (jene« bem 5., biefeS bem

4. 3ahrt). o. (Sin*, angehörig) funburdjblicft. Die Sprüdjc ber Lct)rcr, bünbig formulirt,

mußten wörtlich unb mit bem tarnen beS Urheber« eingeprägt werben. Daburd) warb
aber eine Ungleichheit ber SJolfSbilbung erjeugt, bie bem oorerilifd)cn Sjracl fremb gewefen

war, ein Untcrfdueb jwifdjen eroterifdjer unb cfoterifdjer jlunbe. Sdjon bei Sirad)

(38,23—39,15) gewahren wir ben ganjen ^podjmuth beS Schriftgeler)rten. Die Wttafy
tung gegen baS gemeine Soff, baS beS C^cfc^cö nidjt funbig ift, war bte unausbleibliche

ftolgc (3ot). 7, «). Oene auSfd)liefjenbe Stellung, jum SHabbiniSmuS fortgebilbet,- ooH-

enbete ftd), im testen Oahrhunbert ö. Gf>r., burd) (Einführung einer förmlichen Orbination

bcr Sd)riftgelchrten burd) $anbauflegung (Semicha). £s bilbetc fid) baburd) ein £icrar--

duSmuS auS, wie er $u ben 3"t«t beS ^riefterthuinS, ba bie Leoiten baS ÖcfetJ lehren

foütcn, nie beftanben hatte. 9?adj unb nad) entftanben neben ben Snnagogen aud) Sdjulen

für ftinber, {ebenfalls iudjt lange cor (£t)rifru8 unb wol nur oerehtjelt. Denn niemals

ift tnerard)ifd)er £od)muth einer grünblid)en (^efammtbilbung beS 93olfeS ^olb unb förber-

lid) gemefen. Das 58ud) Sirad) bilbet f)ier bie ©renje. Die (Ermahnungen, im Öcfefc

emftg $u forfcfyen, fcfcen jefet, ba eS fid) um Skrfiänbnif? oon ^eiligen 33üd)ern in einer

ausgeflogenen Sprache fjanbett, ein ungleich größeres 9)?af$ eigentlichen Lernens oorauS.

Die Regeln übrigens, weldje ber Siractbe über bie ftinbcrjudjt in engerm Sinne gibt,

jeigen Uebertccibung unb atljmen einen überftrengen ($eift. Der 3?ater foH bem Äinbe

bie kippen jerfdjtagcn, weil es jung ift, bamit eS nid)t ^atöftarrig werbe (Str. 30, i— 13);

man foü mit ben Äinbern nidjt fdjerjen nod) fpielen unb ben iödjtern fein frcunblic^ ©cflc^t

jeigen, um fie ju üerwöf)nen ((Sir. 7, 23). Daneben erfdjeint bie SBcrgeltungSlehre in fern*

catfcerlidjer ftorm, unb bie Söeifungen Werben meift burd) ben Wufccn ober 9?adjtr)eil

motitirt — eine Seite, bie f)ier ungleich ftärfer ^eröortritt als in ben Sprichwörtern.

AuS biefer Ueberfid)t wirb erhellen, bajj eS irrig ift, ftd) etwa aus bem National*

djaraftcr ober auS bem 2öefcn ber Jt)eofratie apriorifdjc Ü3orfreüungcn über bie Gr^icljung

in 3frael ,ju bilbeu, wie oft gefdjerjen ift. Die burt^geljenben ©runbanfdjaunngen in

bcr ©lüte^eit beö SSolfö tragen im ©egentheil einen überaus gefunbeu (j^orartcr unb

ath,mcn eine weife Humanität im befien Sinne be$ 333ort«. Unb ba fie faft burd)weg

nid^t als Offenbarungen eingeführt werben, fo fyabtn wir fie in bcr %t)at als ben treuen

SüiSbrutf bcS höhern S3ewu§tfeinS im SJolf, erzeugt burd) jene 2)?acht, bie in ben ^ro=

pheten gipfelt, ju faffen, bei welchem bie Pflege echter ^ömmigfeit unb cineS femigen

gamiliengciftcS ^ö^er galt als baS 2Biffcn unb oicle gertigfeiten. 3)aS hing aber mit

ber dulturlage bcS $olfS eng jufammen. Deshalb ftnb auch bie Sprichwörter oon

Luther unb SWclanchthon hoch gepriefen worben. Daß cS ftch tytx freilich nur um Sbcale,

Regeln, unb h°hcrc 3rocrfc ^«belt, unb bic 3SMrflid)feit ebenfo oft ihnen wiber)prod)en

haben wirb, wie heutzutage, bebarf feiner Ausführung.

Die Lehrbücher über unfern Öegcnfianb ftnb meifl red)t bürftig. 3Bähner'S treffliche

Antiquitates Ebraeorum ((Böttingen 1743) befchränfen fich faft ganj auf baS rabbinifd)e

Sdmlmefen (ogl. II, 784 fg.). Oahn („Siblifche Archäologie" [SBien 1824—25],

ü, 289 fg.) läßt ftch nid)t tiefer ein. £reffcnbc SBinfe bietet (Swalb, „Die Alterthümcr

beS 93olfeS Ofrael" (3. AuSg., Böttingen 1866), („Die ^eiligfcit bcS #aufcS"). OJchalt=

ooll, aber fehr furj, ftnb: Saalfdjüfe, „Archäologie ber Hebräer" (Königsberg 1855—56),
II, 211—217; ogl. auch &aP- 43 J ^cû »$*nbbud} ber biblifchen Archäologie" (Jranf-

fürt a. 1858—59), II, 75—79; be SBctte, „Lehrbuch ber hcbräifd)-jübifd)en Ardjäo*

logie", 4. Aufl., bearbeitet oon Obiger (Leipzig 1864), §§. 260, 267 fg. 2Benig ®rünb-

lirf)eS bieten bie ^anbbüchcr bcr ©efRichte ber ^äbagogif: Schmaq, „Öefehichte ber ßr-

jiehungSlchre" (2. Aufl., Leipzig 1829), I, i, 163 fg.; Cramer, „Öefchichtc ber ^iehung im

Altcrthum" (1832), I, 95 fg.; II, 35 fg.; bic Darftctlung oon Sd)mibt, „Die ®t>

fct)tchte ber ^äbagogif bargefieflt in weltgefchid)tlicher ©ntwirfelung" (2. Aufl., Döthen 1868),

I, 480—519, ift breit, aber inhaltlos, iöejfer ift föofenrranj, „Die ^äbagogif als Softem"

(Königsberg 1848), §§. 227—233 (üoll guter ©infe). Am reichholtigften ift Oehlcr'S

Uxtilti, „Die ^äbagogif beS Alten DeftamentS" in Schmib'S „gncoflopäbie bcS gefammten
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Grr$ief}ung$= unb UntcrriehtSwefenS" (®ott)a 1865), V, 653—695, bcr freilief) aua) bic

SorfteÜung bcr göttlichen ^äbagogie nüt^ercinjic^t. 2>ieftel.

(Sfttja, f. 3efaja.

C£far$abb9lt, bcr ©ohn unb Nachfolger ©anljerib'S, war einer bcr fräftigften Äönige

Slftyricnö. ©ein 9?ctcf) umfaßte faft baö gcm$c wefiliche Stfien, oom ^Jerftfct)cn ®olf bid

3u ben 2lmieutf(f)en (Gebirgen, öom JigriS bis 311m 2Jittteliiinbifd)en SWecr. CEr eroberte

baS untere ©ttrien unb Slcgnpten (5lbt)benuS bei (SufcbiuS, Chronicorum canonum libri duo,

herausgegeben oon 2Hai unb äotyab [3Ratlanb 1818], I, 25); Söabnlonicr, (Slrjmäer, ^erfer

unb anbere benachbarte SJölfcrfiämme waren ii)m unterworfen ((5fr. 4, 9). £ie Gsrflärer ber

affnr. Äeilinfchriften berichten über it)n ferner, er habe ©ibon ^erfrört, bie (Einwohner naa)

•Slffnrien abgeführt, in gleicher üEBeife bie eilte. ©täbte bcf>anbelt, fei bann (burd) bie iBüfte!) inS

innere Si abienS borgebrungen, habe in Äegijpten ben £irr)afa beftegt unb, nad)bem er audi

^ethtopten bezwungen, ftd) ben flogen Xitel eine« „Königs oon Äffur, 23abel, Slegöpten,

SNeroc unb Hetr)iopien" beigelegt (ügl. Nawlinfon, The five great monarchies of the

ancient eastern world [Bonbon 1864], II, 466 fg.).

£>aS 9fcid) ftanb alfo unter ihm noch m °°ßcr ^ütc un0 2J?act)t. 2BaS man

früher etwa oermutrjete, bafj 6farr)abbon ber metbifche ©arbanapal, oon betn bie ©riechen

feit föefiaS berichten, gewefen fei, entbehrt jebcS gcfcf)tcr)tlict)en ©runbeS. 9Nag auch an

bem 3nf)alt ber Onfdjriften manche« noch 5Weifelr)aft unb manches übertrieben fein, fo

oiel fteht feft, ba§ Gfarljabbon ein bebeutenber, energifcher 3flann war, ber feinen Vor-

gängern, bie fo gewaltig in bie ®efehicfe SJorberaftenS eingriffen, in nid)tS nachftanb.

SBon feiner einfügen SDiacht jeugen aud) bie Uebcrreftc ber oon it)m aufgeführten 58au-

werfe, fo namentlich beS ©übwejtpataftcS in Nimrub (Namlinfon, a. a. £)., ©. 477 fg.).

3n ber S3ibel wirb (Sfarhabbon außer 2 Äön. 19,3-; Oef. 37, 38 (£ob. 1,21), wo öon

feinem ^Regierungsantritt bie Nebe ifi, nur noch einmal mit Namen ermähnt, @fr. 4, 2;

lefctere ©tcÜc ftnbet aber il)rc (Srgänjung burch 9 unb befonberS burch 2 #ön. 17,

24 fg.; benn ber tytx nicfjt mit Namen bejeichnete affnr. $önig ift, wie S3ertf)cau („Tie Sucher

(Sfra, Ner)emia unb Gftr)cr" [t'eip3ig 1862], ©. 54 fg.) crfct)öpfenb nachweift (ügl. auch

Gmalb, „©efchichte beS SolfeS Ofracl" [3. StuSg., ©ötringen 1866], in, 375) fein anbercr

als CEfarr)abbon, unb biefer alfo Urheber ber (iolonifation ©amarienS burch ^cibnifd)e

Sölfer unter Einführung DSnappar'S, eines h°^cu königlichen Beamten, (lieber bic

Differenz 3Wtfd)en (5fr. 4,9 unb 2 töön. 17,24, auf bie Nawlinfon [a. a. £>., ©. 477]

bic Slnnatjme einer boppelten (Iolonifation grünbet, ogl. ©ertheau, a. a. £>., ©. 63.)

£u ben SNa&regeln, bie biefer ftönig feinen meftlidjcn ©rcnjftaaten gegenüber ergriff,

gehört Dcrmuthlidj auch ®cfangenner)mung unb SScgführung beS jüb. itönigS SNanaffe

(2 dh^on. 33, 11 fg.), bcr inbc§ wieber nad) Oerufalcm 3urücffchrcn burftc unb ftdj oon

ba an befchrt hoben foll. „S3abel" (an bcr angeführten (Stelle) fpricht nicht bagegen,

es ftanb bamat« unter affnr. £>berr}crrfd)aft unb (Sfarljabbon foll fta) bort einen eigenen
s
JJalafi gebaut haben (Namlinfon, a. a. O., <5. 476 unb 478).

Xk Negierungfyeit Sfarhabbon'Ö genau 3U beftimmen, ift äu§crft fchwierig, ba bic

eingaben bcr 51ltcn bebeutenb abweichen, ©cwöijnlid) nimmt man, nach
s
3ttcranber

^olnr)ifitor ((Sufebtuö, Chron., I, 20), acht Negierungöjahrc an, nämlich 696—688.
Mein jenes 3eu8n^ $ ntd)t juocrläfftg unb 3ubcm ber ©ohn ©anhcrib'S bort

nicht näher be3cichnet. 9Kit biefer gewöhnlichen Slunafnnc läßt fich bic Chrono-
logie ber Söibet nur gcwaltfam oereinigen. 3" «n^ auöfütjrlichen Erörterung aller

barauf be3üglid)en fragen fehlt h»cr bcr Naum; wir müffen unö begnügen, ohne

Nücfftcht auf SKeinungen anberer bic unferige barjulcgen. Grfarhabbon ift ber im
5tanon bc£ ^tolcmäuß an 13. ©teile angeführte 2lfarabino$, bcr 13 dahrc über 33a6et

(unb Ninioc) t)errfd)te (nämlich 67—80 bcr Hera Nabonaffar'ß, b. i. 680—667 ü. Qfyr.)

unb bei Slbnbcnuß ((5ufcbiuS, Chron., I, 25) unter bem Namen Slrerbiß crfd)crnt.

hiermit ftimmt bcr oon Nawlinfon (a. a. D., 8. 291) mitgeteilte affnr. 5tanon, unb,

waß wichtiger ift, bie Nachricht, baß 3wifd)cn öfarhabbon'S Xobe unb bem erfien Oahrc
Nabopolaffar'ö 42, auf 3wci Ncgentcu (©amug unb bcffcit S3ruber nadj ^?olnhifior,

©arbanapal unb ©araf nach Hbnbcnuß, ©aSbuchin unb ftinclaban nach ^cm s#tolcmäifcf)en

Manon) fich ocrthcilcnbc Oa^rc liegen; wir gelangen alfo mit bem ^Regierungsantritt

Nabopolaffar'S in baS Oatjr 122 Nabonaffar'S = 625 ö. 6hr
- ^forban, ben ^>oln»

hifior ((SufcbiuS, Chron., I, 19) als oon ©anr)cri&, feinem Sater, eingefc^ten Unter«
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fimig in Babel ermähnt, iji ber Slparanabio« (wa^rf^cinttd) öcrfd)riebcn au« Slffarana-

bloß) be« ^totemäifehen tfanon, unb biefer entioebcr berfelbe Sfarrjabbon in einer frühem

Function ober, tote S^arolinfon (a. a. D., ©. 464) annimmt, ein merter Solm (%jd)ur=

inabbfu) Sanfjertb'«, öerfRieben oon bem fpütern felbftanbigtn §err\d)er. (Slehnlid)

(Sroalb, a. a. D., Hl, 374.) Grrftere« ift toafjrf^einücrjer. §\arb,abbon hätte bann alfo

fd)on im 3. 699 (48 «era ftabonaffar'ö), $u i'ebjeiten ©anherib'«, bie Statthalterjdjaft

Babhlon« übernommen unb 6 Oaljrc lang behalten. SBann er feinem Bater auf beut

afför. $errfd)erthron folgte, ift in bem 9lrtitel Sam)«tf> nafytx &u bestimmen. Slu« bem
t)ier ©efagten ergibt ftd) junächft nur ba«, baft tr nvmbeftcn« 13 Oafyrc lang (680—667)
über 9?inioe unb Sabblon 3ugleid) ^errfc^te. (Ucber ba« 33crr)ältnt§ Crfarf)abbon'« ju

ülfergtlu«, toie e« oon Slbttbenu« [(Sufcbiu«, Chron., I, 25] bargeftellt wirb, ogl. #ifcig,

„begriff ber Äritif" [Jpeibelberg 1831], ©. 194 fg., unb „£>er ^roptjet Sefaja" [£cibcl=

berg 1833], ©. 436.)

£>ie Bebeutung be« tarnen« fann noct) nid)t mit oöüigcr Sicherheit angegeben

werben. Stnmologicn Ijaben berfud)t ©efeniu« im Thesaurus; $tt|tg, q. a. £>.,

©. 437, U. a. Dppert (Expedition scientifique en Mesopotaniie [^ariö 1859], U,

354) erflärt: Assur ah iddiu = „Slffur t^at einen ©ruber gegeben"; ©ranbi« („lieber

hiftorifdjen Oetoinn au« ber (Snt3ifferung ber aftyrifdjen Onfdjriftcn" [Berlin 1856],

S. 105) lieft: Assardon-assar = „Sljfar, $err üon «fförien". SlÜe« fern: ungcroifv

Xu§erbem flnb nod) ju ogl. Branbi«, ö. a. £>., S. 48, 73 fg. unb Kerum Assyriarum

tempora emendata (Bonn 1853); Wicbuhr, ,,©cfd)icf)te Slffur« unb Babel«" (Berlin

1857), S. 38, 77 fg., 180 fg.; SRarolinfon, a. a. JD., unb Ernteter, „0efd)iei)te be«

«Itertbum«" (3. Hufl., Berlin 1863), I, 711 fg. Steiner.

(£fau, ber 3toitling«bruber Jafob'« unb Stammoater ber Gjbomitcr. Seine ©cfdjidjte
wirb erjä^lt 1 9)?of. 26, 80—28, » ; 32, 3—33, 1*; 36. Obre $aupt$üge ftnb folqenbe:

OfaaT« ©he mit SCebeffa war lange unfruchtbar geblieben. Xa enblich, in feinem 60. Oabre
wirb er mit sJJad^fommenfd)aft gefegnet. Der tSrftgcborette, rothaarig unb raudj tute ein

peljmantcl, erbölt ben tarnen ©fau (ber „paarige"), ber ihm unmittelbar „auf ber

fterfc" folgenbe ober, wie e« in ber Bibel l)ei§t, feine fterfe baltenbc: Oafob („ber naa>
folgt"), Bon Slnfang an ftnb bie 3lm^'nfl^brüber fehr öerfebieben geartet: @fau, ein

Jäger, ber fiel) auf bem a elfte Ijcnimivcibt ; -3afob, ftttfatn, ba« ftiüc ^)irtenleben vov-

3tet)enb„ jener l'iebling be« S3ater«, biefer ber 9)?utter. @fatt lebt frifd) unb ohne Sorge
für ben folgenben £ag bahin; ein ^infengericht , ba« er, ertnübet oon ber Oogb t)eim^

foramenb, gerabc genießen fann, ift il)m me^r roertt) al« golbene Serge in ber fterne.

®utmütt)ig, leidjtftnnig gibt er fein ©rfigeburtäred)t (5 9Kof. 21, n) für einen ftbmarf-

haften 33iffen bat)in, unb Ja lob ift fd)lau genug, bie Stimmung be« ftugcubltdf« 3U

benu^en. @r begnügt ftd) nicr)t mit bem flüchtigen SBort, unb ber oon it)m oertangte

Sdjtour toirb gelciftct. Wit ^ülfe ber ^ebeffa gelingt e« ii)m ferner, ben alten erblin-

beten Sater, ber fein Gnbe herannahen füt)lt, 3U täufa^en unb feinen Segen, ber ihm
reiben Seftfc, Slnfcben unb |>errfeh.aft über feine Sörüber oerheint, ju crfa)leta)en

; (Sfau,

ber, 00m gelb jurücffehrenb , ben betrug alöbalb entberft, erhält jtoar attd) noct) einen

bürftigen österlichen Segen, ber it)nt ein fricgertfet)e« i'eben unb enblidje Befreiung oont

Dienftoeri)iiltni§ ju Oafob in ^tu«fid)t ftellt, aber in feinem ^perjen ift er gegen ben

Öruber ergrimmt unb befd)lie§t, it)n ju tobten. Jluf ben itfatt) ber kebeffa entflieht

Oafob ju ?aban uad) SDiefopotamien , too er fid), jo tooüte e« ber *ater, ein 2Bcib

nehmen foUte. So ftnb nun bie beiben Sriioer über 20 3ab« lang getrennt. Oafob
fei)rt jurücf. Cfau, bcfjen Familie unb SBefteftanb in^roifc^eii bebeutenb aiigctoadjfen fmb,
$iel)t i^m mit 400 ÜHann entgegen unb empfängt ihn in ber f>er$lid)ften üOeife. Der
Seleibigte ^at bie UnbiU oergeRen, ber Söeleibiger ift nod) immer miötvauifd) unb leljnt

bie oont ©ruber ilmt fceunblieh angebotene Begleitung ab. £cmad) gefeit bie iörüber

für immer aufieinanber. (Sfau jieh,t mit SBetbern, Äinbcrn, Dienerfd)aft unb all feiner

|>abe öou Oatob meg auf ba« @ebirge Setr, unb fo ift er ber Stammoater ber öbomiter,

bie in jener ©ebirgögegenb tootjneu blieben, gcroorbett.

Die« ber Hauptinhalt ber biblifctjen erjählung. Raffen tuir i^rc einzelnen 3ügc
näher in« «uge, ^o tonnen un« mehrere Ungleichheiten, ja Siberfprüche, nid)t entgehen,

^cämlid) 1) btr (Srunb ber Ibreifc 3afob'« nach 2Hefopotamien ift 1 gptof. 28 ein anbercr
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aU 1 2)cof. 27, 42 fg. ; 2) cbenfo wirb bie jweite Trennung 1 2flof. 36, e fg. onberö erjagt ol«

1 3J?of.33, iß, unb nadr) lefctcrcr Stelle fowic 1 3Rof.82,a fotlten wirCEfau nid)t mehr in Slonaon

öcrntutfjen, wo wir tljn bod) 1 2J2of.36,6 unb 5 nod) antreffen; 3) bie Tanten ber grauen Sfau'ä

lauten 1 SDcof. 26,34; 28, 9 unb 36,2 fg. ganj ocrfd)iebcn. Öcbem unbefangenen Jorfc^er ftetjt

e§ feft, baft bie fünf 53üd)er 9Jcofe'$ nic^t auS Gütern (9u§ entftanben, ba§ aud) im 1. 23udj

mehrere, minbeftenS jwet Duellen incinanber oerarbeitet ftnb. Daburcb, löfl fic^ aUbalb

bie angebeutetc <Sd)Wierigfcit. Der ältern Oueüc (ber fogenannten Slot)intfd)rift) ftnb

entnommen: &ap. 25, 13—34 (26, 34. 35?); 28, 1—9; 32, 3 ». 4—«; 33, 1— 11 ; 36. Danad)

gibt (Sfau fein (£rftgcburt8rcd)t freiwillig bahnt, ot)ne ftcf> mit feinem trüber $u ent-

zweien ober gar il)m nad) bem £cben ;u fteüen. -3afob jieljl au« anbern ©rünben fort

unb fjat bei ber 9fritffef)r feine furcht öor CSfau. Die fchlic§lid)e Trennung erfolgt nur

bttyalb, weil beibe nicf)t nebeneinanber im felben S'anbe s
}3Ia(j tjaben. Der fpätere ör=

$ühlcr unb (Srgänjer bagegen überträgt gcfd)id)tlid)e ©er^ättniffe, wie fte erfl in ber

Solgcjeit eintreten ($einbfd)aft jwifa^en 5uba unb 6bom, Unterwerfung Sbomö [bnref)

Saul unb Daöib] unb feine Befreiung [öollfiänbig erft unter Ooram, 2 tfön. 8, 20],

1 iDZof. 27, 40 fg.), auf bie (Sdjirffale ber (Stamntöäter. S3on iljm her rüljrt baö ganje

27. Alapitet ((jrfdjlcichung beö öäterlid)cn Segen« unb infolge beffen töblid)er f>a§

Gfau'S gegen Oafob), ferner ma« öon 3afob'$ Sngft unb ÜDciötrauen bei ber 9?ürffer)r berietet

wirb, 1
sD?o). 32, 1 fg.; 33, 12— ig, öcrmuthlid) aud) bie ftotij 1 9Jcof. 26, 34 fg. unb bie öor-

greifenbe Söemcrfitng 1 2Wof. 32, 34: „inö £anb «SeTr, 3um ©eftlbc GbomS". Die 3üge 5«

einem wirflid) gcfa^ia^tlidjen Silbe fmb $unäd)ft nur ber Örunbf^rift ju entnehmen unb ber

^auptgegcnjianb biefe« $Mlbe« ifl offenbar: ber Oegenfa^j swtfdjen bem männlich trofcigcn,

leichtblütigen, aber biebern 3äger«mann unb bem fanftern, ängftlidjcrn unb öorftdjttg

bered)ncnben Birten. Der eigentliche (Srftgcborene ift ber x^äger, aber ba« (rrftgcburtä*

rcd)t, bie $orrang«fhu*ttng im l'anbe, geht mit ber ßtit öon felbft auf ben Birten unb Siefer-

bauer über, auf ben <Sof)n ber $erl)ei§ung nad) ewiger göttlicher Orbnung unb $3ort)er:

beftimmung (9tom. 9, 11 fg.). Gbom mar bereits ju einem fclbftänbigcn 33olf heran-

gcwad)fett, als -3frael au« Sttegnpten 30g, aber e« würbe öon bem fpäter geborenen S?olf

fct)r balb überholt, unb nur an biefem erfüllten ftd) bie göttlichen Verheißungen, welche

Ofaaf unb Abraham empfangen hotte«- Da« alle« fpiegclt ftch mieber in ber ©rjählung

oon ber @eburt unb Ougenbjeit ber beiben (Söhne (1 ÜJfof. 25, 20—24). @efd)id)tc unb (Sage

ftnb in biefem Slbfdjnitt noch fdjwer ^u trennen (bagegen im folgenben öertheilen fte fich

jiemtid) genau auf bie oben auäeinanbergchattenen (Stüde ber ©runbfehrift unb be£ (It*

gänjerö); fagenhaft ifl jebenfatlä ber 3U9» fi^ bie trüber fct)on im fDcutterleibe

gcftojjen hätten (1 3J?of. 25,22.23, welche SBerfe fammt 21 « [ügt. Üuch) 33eftanbtheile ber Oahoe»

fdjrift fein bürften), ferner baö gcrfenhalten Oafob'ö unb bie etmnologien 25 unb 30.

(5fau ifl bei ber ©eburt fc^ou behaart unb erhält ben tarnen „ber paarige" (arabifd)

u;iä), weil baS ?anb, ba« feine 9?ad)fommen bewohnen, mit ftruppigen SBalbungen bebeeft

ifl (W»g, Prophet ücföia" [^eibelberg 1833], @. 92; Oöib, Metam., IV, 656).

(Se!r unb (£fau ftnb gleichbebeutenb (Ob. 8. 9. 19. 21).

Die &bjwetgung bc« Öbomiteröolfö öon bem ^auptftamm ber äbrahamtben wirb

auf bie ©erbinbung (Sfau'3 mit jwei Sanaanitcrinnen unb einer Xochtcr 3«mael'« «rrüd=

geführt. ©0 lauten beibe .^Berichte übereinfiimmenb ; in ben "Diamen aber weichen fte ab

(bie brei Sßeiber heißen 1 SJcof. 26, 34; 28, 9: Oubitlj, Xochter Seeri'S, beä Hethiter«; ©af*

math, Xod)ter (Slon'8, beö Hethiter«; üKahalatt), Tochter Oömael'Ö, ©chwefter 9?ebajoth'ö;

bagegen 1 s
3J?of. 36, 2. 3. 10. 14 : 9lba, Uochter (Slon'ö, be$ ^ethiterö; Oh°^bama, Tochter ber

Slna, ber Jochtcr ßibeon'«, be« |>eöitcrö
; S3afmath, Oömaer« Xochter, Dcebajoth'ö (Schwefter).

Reiben gemeinfam ift nur „Xodjter Glon'«", „Xod)ter -3«macr«, (Schwefier 9cebajoth'«"

unb „SBafmath". Die 9camen laffen ftch nicf)t combiniren. (Sö liegt h»er eine boppelte

Ürabttion ju ÖJmnbe, bie (wie et? auch an anbcm (Stellen oft gefchah) in beiberlei (#e*

ftalt aufgenommen würbe. Die Kamen ber üöeiber, (Söhne unb (Snfcl fmb übrigen«

thcilö ^erfonen«, theilö Ortöbejeid)nungen, theilö arabifdt), tl)eit$ ^e&rüifcf^. 53afmath (bie

?ächelnbe), SÜfahalatl) (bie Jangfatnc, Ruhige) ftnb beutlich arab. ^articiptalbilbungen,

2tna, arabifch = Cffclin; £ibton, arabifch = £>toänc; Ocu«, richtiger datfeh, i)ti%t

arabifd): er lebt; Oaelam: er weife, ifl funbig (Ob. 8; Oer. 49, 7); ©aetham, arabifch

ga?tam: Hein unb mager; (Scrah, arabifch «Jarih: Öebirgölanb; 3 eör)0 ' arabifch «yiphan:

glatte« ©efteiu, ähnKd) Äorah (hebräifeh); 2)?iffa, arabifch manzah: lieblidje, gefunbc
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®cgenb; gamma (tjcbräifd)) : Serübung, Söüfle; 9tot)att) (hebrätfdj): Weberung u. f. w.

2Öir feigen fdwn au« btcfcn wenigen fpraäjlidjcn groben, bie (Sbomiter waren ein 2Wifd)=

öolf, ber letzte SlbfenFcr bcr 9?orbfemiten nact) bcm ©üben $u, ein ÜHittelglteb jwifdjen

3«maeliten unb Hebräern. 23on ben einjelnen SJölferfdjaftcn finb nur gwei nät)er befannt,

bie lemaniter unb 9lmalefiter (f. b.).

Die fpätere jüb. Ürabition t)at (im %nfd}Iu§ an 9M. 1, i) ben £aß gegen (2bom

aud) in fabeln über l£fau funbgegeben, wouon wir im Dargum II unb in ben

rabbtnifdjen Kommentaren jum 1. $3ud) Wo\c mehrere 93cifpiclc finben, ogl. aud> Dt$o,

I^xicon rabbinico-philol. (Altona 1757), S. 207. Sleljnlia) übrigen« $ebr. 12, i«.

Sd)lie§ltd) mag nod) erwähnt werben, baß ber 9?amc, unter bem Gefu« im Äoron

öorfommt, ?Jsfi, bem Ijebr. ;Esaw feljr äfjnlid) ift flflöglid), baß ju biefer Umbilbung

ein jüb. Spottname (ßbomiter für (Sbjiflen, Gfau für (S^iftu«, »gl. »mtotf, Lexicon chald.

Ulm. et rabbin. [Söafet 1639), S. 30 unb 31) mit Veranlagung gab, wenn aud)

9)?of)ammeb fein ©emußtfetn baoon ^attc. Steiner.

(Sabaal, f. OöbofeÜ;.

(£jd)C ('oren), nur Ocf. 44, u erwütmt, wirb gcwöt)nltd) al« 2J{"annaefd)e (fraxinus

ornus) gebeutet, inbem man glaubt, baß mit ber ^flanjc aud) ber 9Jame berfelben

('ören-ornus) in« ttbenblanb gewanbert fei. Die 9flannaefd)e ift ein 20—30 $uß ^ot)cr

33aum, ber grünüaVgelbe, wof)lricd)cnbe Blumen tjeroorbringt, unb au« beffen 9iinbe ein

in ben Slpottjeten al« 'äftanna oertauftc« #arj tropft (ba« edjtc Wanna flammt inbeß

oon einer £amari«fcnart \\. Damari«te]). 3m übrigen ift ber Saum ber eigentlichen (Sfdje

gleich, trägt ungleidjpaarig gefieberte 33lättcr, bie gicbcrblättdjen lanzettförmig unb am
föanbe gefägt.

Dod) wenn bcr ^ropt)et fagt: „(fr (ber $eibe) pflanzt eine 'oren, unb ber SRegen

uefjt fte groß", fo foUte man et)er an einen fdjnell wadjfcnben, feuchten ©oben liebcnben

$aum benfen, wa« oon bcr ÜHannaefdjc weniger gefagt werben fann al« t>on ber eigent=

lid)en (ffd)e. %n ftlüffen unb Sädjen wadjft biefe fcljr rafd), crrcidjt eine $öt)e oon

80—100 ftuß, brauet inbeß, bi« fte eine Tide oon 2 ftuß gewinnt, bei un« ein Sad)ö-

tt)um oon fieben 3aljr$ef)ntcu. Da« weiße, fel)r jätje unb trodene ^olj wirb öon Sßagnern

unb ftüfern oerarbeitet, fonnte batjer aud) ju rof>en GJö&cnbilbcrn (3cf. 44, 15 fg.) cinft

ocrbraudjt werben. Unter brm ($ef)öl$ am Oorbanufcr ift bie (*fd)e jaljlretd) oertreten;

hingegen t)at unfer«
sMffen8 nod) niemanb ba« Vorfommcn ber fraxinus ornus, bie in

Unterttalten einljcimifd) ifr, in ^aläftina nacfjgcmiefen. fturrcr.

gebrclon, f.
üi«rcel.

(?fd. Diefe« £au«tf)ier war $u allen Reiten wie nod) t)cute im Orient fcl)r ^a\)U

retdj oerbreitet. @roße (ffclfdjaren gehörten nad) bcr Sage mit ju ben ^eia)tl)ümern

jener alten .^irtenfürften Slbratjam, Gafob unb ^piob, festen aber ana) unter bem ftron-

gut Daoib'« nid)t, ber im @egcntt)eil einen eigenen Cberftallmciftcr über feine (Sfctyeerbc

bcjleat tjatte (1 3tfof. 12, ie; 32, s; §iob l,s; 1 (St)ron. 27, so). Scloft ber ^pau«b,alt

be« ärtnetn Spanne« oermocf)te biefe« Xl)iere« faum |n entratt)cn; ba^cr e« im jet)nten ^ebot,

wo bie witt)tigften iöefujttjümer mit 9?atneu aufgeführt werben, julcfct noa) l)ci§t: „Du
fottft bid) nid)t laffen getüfteu beine« Wädjfren ßfel«." Seid) großen Sertl) bie 3frac=

liten bem 3;l)ier beilegten, get)t aud) barau« tjeroor, bap unter ben unreinen 2t)icrcn allein

oon ifjm au«brüdlid) Im ®efefc wieberl)olt oerlangt wirb, feine Irrfigeburt foü OatjOe

geweit)t fein, inbem mau fie entweber mit einem £d)af löfe ober itjr ba« ©enirf brcdjc

(2 SDJof- 13,is; 34,2o).

Die Gfel bei im« ju i'anbc fmb bic etwa« l)cruntergcFommencn
, fd)lcd)t gepflegten

sörüber bercr im Orient, bod) fanben wir ben Unterfdjteb ntd)t befonber« groß. %ua)

in ^8aläftina unb Snrien oerleugnet ba« Dtjicr ben Gljarafter nid)t, ben wir bei un« an

bemfelben beobachten tonnen. Wcbnlbig get)t e« aud) mit einer ücrt)ältniRntäfug großen

»a\k fürbaß, fteuer unb tjeftige Effecte, wie beim ^fcvb, fmb iljm fremb. Durd) Stoßen

unb Sdjlaqeu läßt e« fid) wol momentan in einen fünften Xrab ober ©alop bringen,

aber mit unoerwüftlid)cm 0)lcid)mutl) fc^rt c« alfobalb wieber ju feinem gewobntcu lempo

jurücf, bic Uujufriebcntjcit mit ben ungeftümen 2)fenfd)enfinbern etwa in marfburd)«

bringenben 2öncn äufcernb. ^pält cö feine 9fiaf)l$eit, fo läßt e« fid) «icfjt bttrd) bie

erften paar Sdjlägc in ber angenehmen Arbeit ftören, fctbft wenn c« bic Saaten bc«

9c*ad)bar« abtoetbet. Dat)er fjat bei ben Arabern bcr letztere ba« 9iett)t, beut räuberifdjen
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(Sfet ein Cfjr abujfd)neibcn. W\t fo^en mit eigenen Slugen ein ©eifpiel btefer grau*

famen Sitte. Om (Segen OaFob'« wirb ber (Stamm Offafdwr wegen feine« ptjlegmati*

fd)cn Temperament«, bcmurfolge er fid) burdj i)öi)ext (Sorge Dorn behaglichen materiellen

i?ebenögenu§ nid)t abwenbig madjen tiefe, ein „ftarFFnod)igcr CEfcl" genannt, ber „awifdjcn

ben Würben üeai" (1 9J?of. 49, h). 3m ©egenfafc jur neugierigen 3iege fdjeint ber

(Sfel ftd) um bic Äuj$cnwett wenig $u bcFümmcrn ; aber bie flugen Slugcn, ba« nad)benf=

lid)c 'äuöfetjcn bc« ganzen Stopfe«, ber fid) fetten regt, mutt)cu un« an, al« wäre ba«

Xt)icr in beftänbige ÜNebitation berfunFen. 6« fehlt bem Qrfcl in ber It)at nidjt an

einem an«gebilbeten Onftinct, forgfältig prüft er ben 2Öeg, ben er befdjrcitcn foll, unb

befteigt bc«t)alb nur unter £>aarfrräuben bie 9?iIbarFe. Oft er auf ber Sökibc unb öer=

fpätet ftcr) bei ber |)cimfer)r abenb«, fo weife er gan$ gut unter .^unberten bie Ärippe

feine« $errn ju ftnbcn (3ef. l,s).

SBähvcnb ba« ^Sferb bei ben Ofraeliten nie in allgemeinen ©ebraud) Fam, fonbern

mehr nur ein ?uru«gegenfianb pradjtliebcnber Könige blieb, fet)eu mir bagegen fcqon oon

Gfrael« 93or$eit an ben Gfel ben 3,ücrfc" Dcö 53erfcf>rö unb be« l'aubbaucö bienftbar.

2£ie nod) ^cutjutoge fclbft ber SBauer in ^3aläftina fetten eine weitere 9?eife ju ftuft

mad)t, fonbern auf einem (Sfcl reitet, fo ttjat ?lbvat)am, al« er Don S3ecrfeba mit feinem

(Soljn nod) 9J?orija jog (1 Sttof. 22, 3). (Sincn &aum legt man bem Sfjierc nidjt an,

fonbern leitet e« mit ber Halfter. 911« (Sattel bient ein um ben feib feftgebunbeue«,

mit Baumwolle ober Kamelhaaren gefteppteö grobe« 2tücf 3CU9- ^ln biefen (Sattel

binbet ber Araber ben 2i$affcrfrug unb bie Scttmattc, oljnc bie er nidjt über £anb gehen

mag. 3n feiner fechten l)ält ber Leiter einen Fculenartigcn (Storf, wät)renb er bie ftlintc,

wie einft wol ben Stfogcn, über ben dürfen t)ängcu läßt. Sei einem 2lu«marfd) in bic

92ad)barfd)aft wirft er al« Sattel oftmal« nur feinen Kautel über ba« £t)icr ,m0

bünne« (Seil al« £>alfter über ben Stopf. 9f*id)t anber« war ber Gfel außgerüftet, auf

beut 3cfu« oon Bethanien nad) Oerufalcm ritt (DfarF. 11,7). SKeift ber Araber mit

ftrau unb SÜnb, bann ftfct'bic ftrau, ba« Stinb an it)rem Söufcn bergenb, auf bem (ifcl

unb ber SDkun folgt ju ftufce nad). Sllfo tlwt 9)iofe, ba er mit feiner Familie nad)

2lcgnpten jurüefwanberte (2 SWof. 4, 20). Da bie Cfclinncn einen befouber« fanften Tritt

haben, fo jicljt man fic nun Üieifcn öor. SJfandjmal ftet)t man in biefem ftall ba«

füllen frei neben ber Butter cinl)crlaufen. Da« ftüfleu fclbft jebod) Faun ein (Srwad)-

feucr nid)t reiten, ba er, auf beut flciucn Tljicre fttjenb, bic ftüjic an bem Soben fdjleifcn

würbe. 2Bot)l war c« bagegen ganj in ber "2lnfd)auung«wcife be« l)cbr. 9?olF« begrünbet,

wenn bei feierlichen Slnläffen junge au«gcwad)fcne, aber uod) nie gebrauchte (Sfcl (?&jir)

geritten würben. Stuf einem foldjen (Sfel foütc nach ber Söciffagung bc« Sadjarja ber

3)feffta« in Ocrufalem cinreiten (>Sad). 9, 9). Sinnigen ©emütlje« oerga^ 3cfu« feiner

jeit nid)t, aud) biefen fleincn Wcbenjug bc« SDicfftaöbilbe« barjuftcllen (3)iarf. 11,2).

^luf ben 2öanbcrungcn burd) ^aläftina fal)cu wir bic Tödjter bc« i'aube« auf Crfcln

unb Gfelinncn reiten, wie etnft italcb'« Xodjttx, ^Ibigail, bie fpäterc ©cmahlin Daüib'«,

unb bie (Sunamitin, bie 5""nbiu Glifa'ö, tl)aten (3of. 15, is; 1 Sam. 25,23; 2 Üön.

4, •.':•).
s^cbcn friegerifeh gerüfteten Scbuincnhäuptlingcn Ijod) 311 föoft begegneten un«

vornehme frieblia)c Leiter, bie, glcid) ben Sieidicu 311 Deborah'6 £t\t, auf ftattlid)cn,

apfclgraucn, foftbar aufgeräumten (Sfcln ciuhcrtrabten (diidjt 5, 10). Gm ©egenfafc jum

^ferb galt aud) ben alten Ofraeliten ber (Sfcl al« ftricbcu«tl)icr (Oef. 30, ie; £iob

39, i9 fg.; 2 Sam. 19, sc; Sad). 9, 9), unb c« Fant ihnen nicht in ben Sinn, ber ägnptifd)en

ober affnr. heiteret ju ^ferbe eine folchc ju (Sfcl entgcgenftcllcu ju wollen, hingegen würben

bic Gfcl, wie überhaupt, fo aud) im tirieg al« Vafttljicrc r>erwcnbct, fobafe man ihrer

immer eine bebeutenbe 3ah J m Äricg«lager antraf (2 Aiön. 7,7.10). ©roßc haften ocr>

mögen fic ^war nidjt 31t tragen, wohl aber eignen ftc fid) gut für beu Fleincn ^crFcbr»

für Tran«port oon Ücbcn«mittcln unb »vclbgeräthcu auf Fildern Strecfcn. Sic gehen

rafdjer al« bic Äiamele, wc«halb bie S3rübcr Oofept)'« fogar für bic weite 9?ci|'c nad)
v
Jlcgt)ptcn Feine oon Ickern Thicrcu, fonbern (Sfcl mitnahmen (1 9)iof. 42, 2e). So that

Migail, al« fic in rafdjcm (Sntfd)luß bem Xaüib ein veid)e« ©cfdjcnF an Sörotcn, ifi?cin f

Sdjafflcifd), Siorn, 9ioftncu unb feigen faubte (1 Sam. 25, ik). Rom bie (Srntejcit unb

ber .^erbft, bann würben bic (ifcl toollauf beschäftigt mit heimtragen ber ^elbfrüdüc

(iVclj. 13, j:>j. So ba« Saffcr au« weiterer fterue f;cigef>olt werben muß, bcläbt man
ben Sfct mit ben crforberlidjcn Sd)läud)en ober Krügen. Ta in ben Stabten ba« 2*e--
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bürfnifc größerer Sttütjlcn fid) gettenb machte, fo richtete man frühzeitig (Sfcl ob, baf? ftc,

mit berbunbenen klugen im Streife ^erumge^etib , bte ferneren 9D(üt)lftcinc treiben (»gl.

äflatth- 18,e; ?uf. 17,2, wo ba« gried). ©ort „<£ftl«müWtein" be$cid)nct). <5fcl fpannte

ber Ofraelit aud) unter« 3od), ba& fte ben teilten %>flug it)tn jie^cn. Wur oerbot ba«

Öcfefe, Ddjfe unb CSfct miteinanber eiitjujod)en (5 9Jioj. 22, 10); benn @leid)c« foll nur

mit ©leidjcm berbunben werben.

Gine eigentümlich gcflaltetc #öt)e in ber }iäl)c bon (Stara in Oubo erfd)ien ber

lebhaften orientaltfd)cn ^^antafte al« ein ßfel«finnbarfcH unb befom babon ihren dornen.

#on ber Duette am Hbljang bafclbft fagte man, fic fließe au« bem 03ebif? bc« äinn*

baden« ^eröor. SKot^ifrf) würbe biefe« Waturfpicl in bic $efd)id)tc ©hnfon'« berflod)ten

(9tid)t. 15, is— ig), gurrer.

(&$tol, ein Xtyal in ber 9?ähe bon Hebron, biö wohin bie ifraelitifd)cn iiunb

fd)aftcr öon ÄabeS au« in* £anb Ätanoon borbrangen, unb bon wo fic au&cr (Granaten

unb feigen eine 9fcbe mit einer Söeintraubc abfd)nitten, weld)e fic burd) jwei au einer

Stange tragen ließen, um fic nidjt ju jerbrütfen (4 9)iof. 13, 24. *s; 32, 9). Huf bem SDcgc

bon Hebron nad) Ocrujafem foiumt mau nörbtid) bei erftcrer Stabt burd) ein Webcuthal

con 9iorbo|t fax mit trefflichen Steingärten, wcld)c „bie größten unb frf)bnftcn Iraubcu

int ganzen ?anbe tragen", wo aber „aud) nod) (Granatapfel unb Seigen, rtprifofeu,

Ouitten u. bgt. im Uebcrfluft roacrjfen". Tiefe« „Iraubenttjal" gilt nod) jefet al« (StSfol,

hat aber feinen 9?ameu wol nidjt erft bon ben Trauben ber Stunbfd^after erhalten, fon

bern tyatte tt)n biclmchr bon bem Slmoriter (Söfol (1 $Nof. 14, 13. 24), mie ber Terebinthen

hain bei Hebron ben feinigen üon (S«foi'e ©ruber, SWamre (1 Stfof. 13, w).

Äncurfcr.

(ffra, Göbra« (nad) ben IAX unb Oofcphu«), ein gefcfcc«funbiger Ofraclit, weldjer

im ftebenten Oaljrc ber Regierung bc« «rtad)fd)afd)ta (f. b.)(
b. h- be« «rtarerre« iottfc

manu«, nad) ber gcwöbnUdjcn Stanafmie um 458 0. Ctyr., infolge röniglid) perf. 2*oU^

mad)t, eine jtucite \üb. «ilbtrjciiung, au« Söabblonicn nad) v)ubäa führte (Crfra 7,i fg.).

Tic "Äunatjme be« 3o\qfyuft („&itertl)ümer", XI, 5, 1 fg.), bafc er unter i'erre« biefen

3ug nad) ^aläfiina unternommen Ijabc, entbehrt fdjon btöhalb ber 2Ba^r)d)ciulid)feit,

weil in biefem ftall ein ju langer Zeitraum jwifdjcn feinem unb 9fc$emia'4 (Scloiüfationö-

unternehmen läge (Wet). 8,9; 12, 2<; fg.; bgt, aud) 3 Csfra 8,1), baö bod) jum Xtjcil toon

beiben Männern nod) gemeinfam ausgeführt würbe, llnftreitig war er ein f)mwrragenbcr

2)?ann, unb gcno§ in fjofjem (^rab ba« SScrtraueu befl t)cimf^renDcn tynl* ber ifracti-

tifdjen @emetnbe. (Seine ?lbftammung au« aaronitifd)em ^efd)led)t, Don bem .flohen

priefler (Beraja (1 G^ron. 5, u), uertie^ u)m prieftcrUdjcö ^Infeljeu (Iffra 7, 11 f>cißt er

„^riefter", hakohen, unb „<£d)riftgelcl)rter", hasopher). llcbcrbicö war fein um 150
3af>re älterer hohenprieftertidjer 51t)nhcn: für bie gute nationale 8ad)e al« ÜDJärtnrer

geworben; benn er war auf Wcbufabnejar'« Scfcljl oon Oerufalcm wcggcfd)lcppt unb jur

Strafe für ben Ijelbenmutagen 2?iberfianb in i)Cibla l;iugerid)tct worben. Xic 5kr-

mnt^itng älterer (Mlärcr, ba[j ber ^ater Gfra'3 Seraja geljei^cn (weil (Sfra [7, 1] ßlfl

„gofyn" ©eraja'ö bc\tid)iict ift), ift nid)t ftid)l)altig. ^ür bic Tarftcflcr war ber Um-
ftanb, ba§ bie näd)fren Vorfahren (Sfra'S bic t)o^cnprtcfkcrUd)c 5h?iirbc nid)t beflcibct

Ratten, eine Initlänglidje S3eranla[fung, bicfelbcn im gcncalogifd)cn Ü>erjcid)ni^ j|u über=

geljen unb auf ben t)ohenpricfterlid)en, burd) feinen ÜWärtt|rcrtob Derhcrrltdjten 3lf)n(}crrn

eeraja jurürfjugreifen (53crtl)eau, „3^ic 23üd)er ber dtjronif" (Veip3ig 1854], 8. 63, unb

„Tie 93üd)er (Sfra, ^chemia unb Gfthcr" fgbenb. 1862J, ©. 90).

Cfra war weber ein 9}Jann mit fd)öpfenfa)cn ®cba;ifcn, nod) erfüllt Don propl)c

tifd)em 0eift. Gr war vielmehr ein 93orfämpfcr ber überlieferten <3a^uug; er ücrfud)tc

baö ^eil ber $erriffcnen, nur nod) nott)biirftig jitfammcn^clmlteucu, thcofratiicrjcn ©emeinbe

auf bem ©ege ber 3ieftauration. Tie Sammlung ber neuen jüb. Stnftcbler nahm er

beim ftlufe %t)aM, in ber sJiäl)C SSabulonÖ, »or (Gfra8, 21, ogl. 1:,); e« fdjeint au

erfterer Stelle ber ftlufe felbft, unb nach Unterer ein nad) bem ftlufc genannter Ort gemeint.

Ter (Sifer ber Meinten jur 9tüdfel)r mar fo gering, baf? bei ber erften ÜJZuflerung ftd)

fein einziger bliden Ue[r, nur oermbge ber äuf;erftcn Slnftrengungcn uub mit £ülfe eince

augefehenen Stammtjäuptlingö, 3bbo, ber übrigen« uid)t felbft mitjog, bracfjte eö Gfra

bahin, eine ^njatjt bon Vcoiten jtttn Hnfd)luß an bic Wcifcabthcilung 51t bewegen (Gfra

8,1«^.). D^nc fbuigüdien Sdju^, ben er ftd) in bcrcdjnenbcm ^ottoertrauen beriet

12 *
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((Sfra8, 22), fam er nebjt ben tlmt anoertrauten Sßet^gefd^enfen für bcn neu $u er»

ridjtenbcn Üempct, nacf) oiermonatlicher Steife, glücflid) in Oerufalem an. 2Bcnn er bie

<2d)äfce unb {(eiligen @efä§e roährenb ber 9?eife 12 Grießem unb 12 ^eoiten anoertraute,

fo beutete er bamit bie ?lbficr)t ber 2Biebcraufri(^tung be« einheitlichen Ofrael« ober be4

^mölfftämmereieh« an (Gfra 8, 24 fg.).

SU« eifriger Jfycofrat traf er, gleich nödj feiner Ueberftebelung, bie Änorbnung, baß

bie jurücfgelehrten Ofraeliten, ruelcr)c mit au«länbtfd)cn SBeibern eheliche 33erbinbungcn

eingegangen, bicfelben cntlaffen mußten. Obmol Männer oon Snfehcn au« SMUtgfeit«*

grünben biefer horten Maßregel miberfhebten ((Sfra 9, 1 fg.; 10, 15), fo fefcte er fie bod)

in einer SBolfeocrfammlung burd). 1)ie 2)?itglieber ber hohenpriefterlidjen Familie Oofua'«,

ber mit (Serubabet nad) Oerufalem jurütfgefe^rt mar, verpflichteten fid) $uer|t $ur &u«*

führung be« $3efd)lufie« (<5fra 10, is fg.), unb fo gelang* e« (Sfra, feinen 2BiÜen burä>

jufü^ren. ©leidjrool fdjeint ba« Verbot ber (Sh«lid)ung au«länbif<her SBeiber nid)t in

(Geltung geblieben ju fein; benn nact) SWe^. 13, 23 fg., 20— 30 Öatjre fpäter, gehörten

loldic Verbinbungcn in 3ubäa nicht ju ben Seltenheiten.

<5fra mar oon bem ^lan einer burcfjgreifenben 9?cffauration be« mofaifchen Öefetje«

ganj erfüllt. On einer großen 23olf«oerfammlung auf bem freien ^lafc oor bem SBaffcr-

ttjor bei Oerufalem, an ber aud) SBeiber unb Siinber teilgenommen ju hoben fd)einen,

lieg er elf Oaljre fpäter, nach Der Änfunft Nehcmia'«, unb feiner gemierjtigen Untcrftü^ung

oerfteejert, am erften £ag be« fiebenten
s

.lVonatö, einem . altherförnmlicrjen liohcn ftefltage,

ba« ÖJcfetjbud) beriefen unb t»on ben i'eoiten fteüenmeife erflären. @egen 7 Stunben

bauerte ber gan^e Vlct, bei bem bie OJebulb unb $fa«bauer ber bie Vorlefung fte^enb an

tjörenben Vcrfammlung alle Söenumberung oerbient. (Sr felbft mar an biefem jage bie

£>auptpcrfon; ein befonbere«, ba« Volf überragenbe« @erlift mar für Um errichtet morben;

13 ^ßrieftcr unb 13 £cöiten bilbeten feine näd)fte glänjenbe Umgebung. (Sine 9?eftau=

ration be« ?aubt)üttenfefteö fnüpftc fid) an biefe faxet (9?cf)., Äap. 8). 35ic ftrengen 2Waß*

regeln, bie nun jur iöcfcftigung ber (55efe(jc«autorität oon (Sfra ergriffen mürben, laffen

oermutt)en, baß feine Stjätigfeit längere rie;t oor ber ftnfunft Nehcmia'« (f. b.) gelähmt

mar. Xit ganje ©emeinbe mu§te ftd) burd) (Sibfdjmur unb ein öffentliche« Qocument,

melche« Wehemia mitunteqeichnete, Oon nun an jur ftrengen Beobachtung be« $c|'efce« Oer«

pflichten (Wef>. 10, 1—32). $a bie Sr^ötigfcit Gfra'« oorjüglich bie (hlmltung unb S3e»

feftigung ber ®efe^e«autorität im ^uge i)atU, fo muffte ihm auch on Verbreitung ber

C^efe^eöfcnntni§ oiel gelegen fein, unb er ift barum ale ber SBearünber ber nadjerilifchcn

©crjrift= unb ©efefceägelehrfamfett ju betrachten. On biefer SJidjtung ift er ber S3ater

ber jüb. (rabbinifchen) Schulen, ber (Sccjufcpatron ber gelehrten 2:rabttion. Such ber

6önagogengottc0bienft mag burd) ihn eine feiere SSegriinbung unb meitere ^örberung

gefunben hoben (9h\). 8, s
; 9, 5).

lieber feine fpätern Schirffalc unb feinen Job ift unö nicht« befannt. SDic 9?ach

ric^t beö Oofeplmä („^llterthümer", XI, 5, 5), baß er mit SKuhm bebeeft unb tebenSfatt

geftorben unb in Oerufalem mit @lanj beftattet morben fei, fdjeint auö ber münblichen

lleberliefcrung ju ftammen. (£inc anbere talmubifche ©age läßt ihn in hohem Hilter in

Werften feinen Tob finben. Wxt ben Oahren mud)« fein Nachruhm; er, ber ütfeifter ber

Schriftgelehrfamfeit, mürbe auch a^ ber munberfräftige ©ieberherftefler aller heiligen 53iid)er

unb ©chriften betrachtet (4 (Sfra 14, ai fg.), melche bei ber ^erftörung Oerufalem« ju ($runbc

gegangen maren.

Onöbcfonbere ift fein
sJ?ame auch m^ oer fogenannten „großen ©nnagoge" (f. b.)

in 53erbinbung gebracht morben (Surtorf, Tiberias[S9afcl 1665], <©. 96 fg., unb 9fau, Diatribe

do synagoga magna [Utrecht 1725]). 3uöcr^offtge Nachrichten, monach Sfra ein Kollegium

oon Schriftgelchrten an ber <2pifce ber neuen (iolonie in Oerufalem gebilbet, meldjcm ber

<5d)utj be« reftaurirten (^efetje« anoertraut geroefen, liegen feine oor. <Bämmtlichc ältere Ur=

funben miffen oon einer fotehen S3chörbe nicht«. Die 9?etj. 10, 1 fg. aufgezählten ^riefter,

unb bie 1 3)?aff. 7, 12 genannte „Snnagoge ber <Sd)riftgclehrten" enthalten feine <Spureu

eine« foldjen regicrenben (Kollegium«. 2)ie 35ennuthung Stfcifenhcim'« (in bcn „Jheologifd)cn

Stubicn unb Äritifcn", Oahrg. 1853, ©. 95 fg.), bie (Sfra 2, 2 fg.; 8, 1 fg. aufgezählten ga*

milienhäupter hätten bie (Mroße Snnagoge gebilbet, ift Oon 53ertheau („^ie Söüchcr (Sfra,
vJ?e*

hemia unb (Sfther", (S. 101) grünblid) miberlegt. ÜJcan hat (Sfra, jebod) mit Unrecht, mit s
2ttofc

unb Sflalcadn* oergliri)cn (ogi. bie talmubifrf)cn Stellen bei Ooft, rr®efd|tajtf ber Ofraelitcn"
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(öerlin 1828—47], ITT, 44 fg.). $r roar tucber ein ©cfefcgeber nod) ein Prophet, fluch apo*

frhph»fd)e ©Triften tragen feinen Warnen, ba« fogenannte 3. unb 4. Surf) (£fra (f. über biefe

ben «rtifel Slpofruphen be« Otiten Seftamcnt«). 3u ogl. ftnb nod) Wiemeber, „Gharafterifrif

ber Sibel" ($alle 1831), V, 169 fg.; (Sroalb, „©efdnchte be« Solfe« Ofrael" [3. «ufl.,

©öttmaen 1866], IV, 168 fg.) Sd)enfel.

(vfra (93ucf)), f. C^ronif.

Gffäcr ober (offener ift ber Warne einer burefy i^re eigentümliche Crben«ocrfaffung

unb i'e&enSfittc merfroitrbigen jüb. gartet, bie un« juerft int 2. üaljrlj. d. C^r. begegnet

unb fpäterfnn auf bie Sntroirfelung be« Oubendjriftentfnimö einen mächtigen Qtinflttfj ge=

mann. 3i)re Serütjrung«punfte mit bem ältefien d^riftent^um unb mancherlei Spuren
iljrer Gtnroirfungcn auf lefctercä, bie un« ftfjon in neuteft. Schriften begegnen, haben fo^

gar Änla§ ju ber Annahme einer engen 93erbtnbung Oefu mit ibnen gegeben unb biele

3um 2§eil romanhafte, aud) jc^t nod} nid)t bbüig berfd)oÜenc Vermutungen erzeugt.

Der Sinblid in ba« innere 2Befen ber Partei mirb trofc ber ausführlichen $citgcnöffifd)en

©ertöte über fie burcr) bie 2)unfelhcit crfd)roert, rocldje auf ifjrem Urfpruug, ihrem Gnt-
toidelung«gang unb ben i^re eigent^ümtidjc £ebcn«roeife beftimmenben ©runbgebanfen liegt.

Sä^renb bie einen fie au« ben ütcnben$en be« nad)eriltfehen Oubenthum« fynauß iu

begreifen fugten unb bie * (Stnroirfung frember (Elemente metjr ober minber entfRieben
befrritten, betrachteten anbere ftc al« ein Graeugnifc be« religiöfen Sbnfrettömu« jener

3cit unb leiteten ihren Urfprung batb au« ber aleranbrinifdjen Wcligion«philofophie (f. b.), balb

au« ber neupbtf)agoräifd)en Sdwle, balb au« parfifd)cn ober gar bubbfnftifdjen ßinflüffen

ob. flud) über bie 33ebeutung be« Warnen« fdnuanft man nod) immer. 9)?an hat in

ilmen balb „Äerjte" (öon 'asa', heilen), balb ,,(9otte«biener" (oon bemfelbcn 35>ort im
Sinne oon „bienen", trepaTCeoew), balb „Scher" (oon hoze), balb „Sabcnbe" (oon saha'),

botb „©unberthäter" (üon ;asah) roiebergefunben; bie roa^rfct)einitd)fte Ableitung bezeichnet

fie al« bie „frommen" (oon bem aram. hasa
1

ober hase', baoon hasiijV unb hasen,

'Ecootot unb 'EcoTjVoi, erftcre ftorm bei ^fulo unb feiten bei Oofepfm«, lefctere bei

Sofeplm« bie gewöhnliche). G« legt ftd) nahe, an bie $aftbäer (hasidim, Xaaioatoi),
bie 0efe&e«frontmcn ber üfiaf(abäerjett , $u benfen, au« benen ftc, ebenfo wie bie %^ari-

fäer, ^eroorgegangen ftnb, hrie roett aud) fpäter beibe Parteien boncinanber ftd> trennten.

JHe 33erid)tcrftattcr gehen gerabe über ben Urfprung be« (iffäi«mu« mit Stiafch>eigcn
^inweg unb f)ebcn nur h^öor, loa« i^nen auf iljrent ©tanbpunft befonber« bemcrfen«=
toertfj fd)ien. Oofep^u« fuc^t für iljre ®runbfä^e unb Sitten bie Söetottnberung grtec^ifc^rr

unb röm. i?efer jtt geroinnen; roie er bie ^ityorifäer mit ben iStoifcm, bie «Sabbucäer mit
ben ßpifuräem oerglciajt, fo madjt er bie (Sffäcr ju jüb. ^nthagoräern ; er rü^mt au
u)nen bie ftrenge Guthaltfamfeit, ba« gemeinfante, einfache

, fricblid)e, tf>ätige, biß in«
Silcinfie geregelte ?eben, bie Öotte«furd^t, @efe^e«llrenge, 2BQ^aftigfeit, CSeredjtigfeit,

Sruberlicbe; baneben gebenft er ifjrcr ^ren über ben Urfprung unb bie 3ufunft ber

Seelen, mit außbrüdlidjetn ^pinroet« auf oerroanbte hcHenifdje ©orfleöungen („OübifAer
Ärieg", II, 8, ^—13; „«Iterthümer", XV, 10, 4; XVIII, l, 5). fyiU> befdjreibt

al« bie %kaftifcr in ber ^^ilofopt)ic, al« bie roafjrhaft freien , bie ficr) freigemadjt hoben
oon allen äußern fingen, oora äußerlichen ©otte«bicnji unb äußern SBeftfc, oon ber Sorge
um (Srrocrb, um Sföohnung, Äleibung, Speife unb Jranf, ba ihnen bie« aUeS gemeinfam
ift, oon äußerer (St^e unb finulid|em ©enu§, fromme, gerechte, heilige ÜKänncr, bie ihr

Seben narf) bem breifachen (Mefefe ber @ottc«liebe, Xugeitblicbe, 9Kcnfd)enliebe gehalten

'i
; l)ilo, Quod oranis probus Uber, in feinen Opera cd. Mangey [Bonbon 1742], II, 457 fg.;

Fragment au« ber Apologia pro Judaeis bei Sufebiu«, Praep. evang., VIII, 11, audj

in feinen Opera, II, 632 fg.). ©om Stanbpuiift be« bornehmen Wömer« au« bagegen

fteht ber ältere ^liniu« in ihnen ein rounberlid)e«, immer roieber burd) Flüchtlinge au«
ber 2ö«lt ftd) erneuernbe« ©olf oon lcben«müben beuten, bie, jebem Öenufc eutfagenb, ohne
Berber, o^nc (Mb, nur in ©efeüfdjaft oon Halmen leben (^liniuö, V, 17, 4).

3)ie tiefern 3ufawn\f«hönge biefer Grfdjcmuug roeifen boch roeber auf ^cbenöüber-

bruf?, noct) auf ^h^ofophie, fonbern auf bie innere (Sntroidelung be« nad)erilifd)cn Oubeu=
thum« jurüd. Xcr 2lu«gang«punft ber Partei roar baffelbe Streben, oon QÜem Uirrcinc:t

ftd) abjufonbern, au« roeldjem ber $h<mfäi«mu« entfprang, nur ift biefer Gifer um grö§t--

möglicrjfte ^einigfeit noch, ungleich ftrenger unb ängfüicher al« bei ben ^harifäern. Um
oor jeber Berührung mit bem Unreinen ftd> ju beroahreu, fonbern bie (Sffäer gerobe^u
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auö bcm Organismus beö ©olfStebcnS ftdj au$, um tu eigenen, ftreng obgcfc^IofTencn

©cnoffcnfdjaften, ju weldjen feiner ofjne bie rigorofeflen Prüfungen 3ugclaffen würbe,

jenes Obeal öoUfomtnener 9ieinf)cit ju berwtrflidjcn, weldjcS baS A. Z. üon einem priefter^

litten Solf ju forbern fctjicn. £aS ©cnoffcnfdjaftSwcfcn ftanb überhaupt feit ber <2eteu

eibenjeit bei beu ifraelitifdjcn frommen in 33lütc; fdwn bie ^fjarifäcr Rotten ben priefrer-

lid)en 9?erbänben eigene religiöfe Vereine gegenübergcjtcHt, 3U weldjen ber 3urritt ebem

falls nur nad) gewiffen ^rüfungSjeiten geftattet war (£ercnburg, Essai sur l'histoire et

la geographie de la Palestinc. Premiere partie: Histoire de la Palatino [^ariS

1867], 3. 168); wäf)renb ober bie (entern auf bie gefammte @eftaltung beS SJolfSlebeiiS

einen fieigenben Ginflufj gewannen, fonberten bie (Sffäcr immer ftrenger fid) ab. An=

fangS begegnen mir if)nen nod) in Oerufalem, wo ein „Xljor ber öffäcr" genannt wirb,

am ÜJiittclpunft ber £)icrard)ie, im Ücmpcl, am Jpofc , felbft in einflufjrcidjcn Acmtern

(OofcpfjuS, „Oübifdjer Krieg", I, 3, 5; II, 7, 3; V, 4, 2; „Altertümer'', XIII, 11, 2;
XV, 10, 5; XVII, 13, 3), fpäter jic^cn fte fict) in bie £anbfiäbte, Dörfer unb fyterfen,

jule^t in bie SBüftc jurücf, mo $ftniu0 fic fanb, weftlid) öom Xobtcu SKcer, in ber Cafe
(Sngcbbi (3ofepljuS, „Oübifdjer Krieg", II, 8, 4 ;

^ilo, Apologia pro Judaeis bei GufebiuS,

Praep. evang., VIII, 1 1 ;
^UiniuS, V, 1 7). $l?öglid), baf? ber jüb. Krieg jur maffcnljaften ^tudjt

nad) ber ÜB?üjte 33eranlaffung gab
;
bod) lag cS überhaupt in ber Natur jenes ^einljeitfrrcber.S

begriinbet, um jebe bcflecfenbe 23crül)rung mit anbevn 31t oermeiben, ftd) üor bem ©eräufd)

beS Gebens immer weiter in bie (Sinöbe jurürfjujiefjcn. i©ie OofjanneS ber Xäufer jur

3cit üefu, fo fitesten aud) fpätcrfn'n manage bie iÖMifte auf, 3. 53. jener Ijeilige Ginfteblcr 33anuS,

üon bcm OofepfyuS („£cben", Kap. 2) erjäljlt, ber twn milbwadjfeuben Kräutern unb frtfdjcm

Cuellmaffer ftd) nährte unb, nod) geuiigfamer felbft als ber Säufer, ein felbfigeferttgtcS

(^emanb oon 93aft unb 58aumrinbe trug. Aud) bie Therapeuten AcgtoptcnS, beren befdjau

lid)eS i'ebcn ftjilo (De vita contemplativa) preifr, lebten einfam in iljren iBalbjeflcn,

wenn fie glcid) 311 gemeinfamen C*ottcSbienflen unb fjciligcn Wa^ljeiteu 3ufammcnfamcn.

3wifd)en biefen unb ben pliarifäifdjcn (9enoffenfd)aften ftefjen bie flöftcrlidjcn Bereinigungen

ber <fffäcr in ber 9)fittc. £)ic effüifdje ASfcfc ift ebenfo weit entfernt Don Ijeiltger ^aulenje

rei wie oon ber bemagogifdjen 3?ie(gefd)äftigfcit ber ^tyarifäcr. Statt baß gai^c i'eben nur

mit frommen Uebungcn unb Betrachtungen au^ufiiÜcn, forbert if)re ÖcfellfcfyaftSorbnung

öon iljnen raftlofc Arbeit Dom borgen bis 311m Abcnb, unb geftattet fogar eine gewiffe

3}iannid)faltigfcit ber 9?cfd)äftigungen, neben bem ooqugSwcife getriebenen Arferbau aud)

3Mcf)3ud)t, Bienenjudjt unb Derfd)icbene ctjrbarc unb frieblid)e (bewerbe (Oofcp^uß, „Alter-

t^ümer", XVIII, 1,5; ttyilo, Quod omnis probus über, II, 457 unb Apologia pro Ju-

daeis bei (Sufebtuö, Praep. evang., VIII, 11, 6 fg.). Dafür bietet aber biefc geregelte Arbeit

aud) wieber bie SDKttel 3ur (5rl)altung ber (^efcllfd)aft als einer Heincn, frreng in fid)

abgcfd)lo|fenen iß?elt für fic^. ^aft alleö, waö bie Gffäcr 311111 febcnSuntcrljatt beburften,

bereiteten fic fid) felbft, baö übrige fauften bie Sorfteljer auö einer gemeinfamen Kaffe

ein Oltyilo, Apologia pro Jutlaeis bei Cntfcbiufl, Praep. evang., VIII, 11), wäljrcnb innerhalb

ber ©emeinfefjaft felbft Kaufen unb Berfaufen überhaupt uid)t oorfam, fonbern nur ber

£aufd) not^wenbiger ?cbenßbcbürfniffe (OofeptjuÖ, „äübifd)er Krieg", II, 8, 4; togt. ^3U=

mu$, V, 17, unb baju bie wol miöücrftänblidje sJ?aa)rid)t ber Philosophumena [IX, 26),

fte Ijättcn fid) beö ©ebraud)« ber ÜJiünjcn wegen ber barauf ausgeprägten Silber enthalten.

Xaö effäifdjc (^cnoffcnfd)aftÖwefen fteflt ftd) nur al« eine ftortbilbung oon (Sinric^--

tungen bar, bie unö aud^ bei ben ^Mjarifäcrn begegnen. Ob,rc fabbatlic^en gotteöbicnft^

Ud)en 3u famü,cnfünf*c» benen man Abfd)iiittc auö ben Ijeiligen 3d)riften bc# A. X.

la« unb erflärtc (^.^ilo, Quod omnis probus liber, II, 458), entfprec^en gan3 ben

©hjiagogenöerfammlungcn, tenb aud) bie gemcinfd)aftlid)cn 9)?a{)l3eitcit mit i^rem icltgiöfen

(ifjarafter waren feine Neuerung, ©te baä ^affaf) ton ben p^arifäife^cn ©cnoffenfdjaftcn

nad) bcm Sorbilb ber ^rieflerr-erbänbc gemeinfam gegeffen würbe, unb 3War mit fo forg-

fättiger Abfoubcrung, ba§ bie ©cfäpe ber einen (#cnoffcnfd)aft für bic anbere gereinigt

werben mußten ((feiger, „Urfprung unb Uebcrfctjnngen ber Bibel" [Breslau 1857],

3. 123), fo galten bcrgleid)cn gemeinfame ^a^l^citcu überhaupt alö üerbienftlid) unb

trugen ben S^araftcr gottcebicnftlidjer .'panblungcn (Dcrcnburg, a. a. O., @. 142, 168).

würbe baljer bei i^nen aua^ über Speifc unb Ürauf oor bcm (fynufj ein Dan!« unb

$?cil)gcbct gefprodjen. Namentlich, fanben bcrgleia^en Stfaljljcitcn am 3abbat ftatt, wobei

bann jebeö ^itglicb fd)on tag« »orf)cr, wo« c3 ren 3'. eifc oorrätljig fjatte, iuö <$t*
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noffenfcf)aft«l)au« trug. 2)iefe Speifen galten bann al« gemeinfamer 33cfu). Offenbar

tjabtn wir in bicfer tcineSweg« blo« cffäifrfycn Crinriefytung ba« Vorbilb bc« djrifU. ^tcbeß-

maf)l«, wcldjeö man audj neuerbing« wiebcr au« bem Crffäiömu« l)at ableiten wollen.

Dad (5igentl)ümlid)c be« (£ffäi«mu« ift nun lebtglidj biefe«, baß et biefe gemeinfamen

^a^Ijeiten jur allgemeinen Siegel madjt, fobaß nun alle SWaljle ju gemeinfamen unb

gu religio« geweiften, olfo $u Dpferma^ljetten werben. Wittag« unb abenb« famen fie,

nadf beenbeter Arbeit, jum genieinfamen 2)?af)t jufammeu, öon bem aac ntcr)t jum S3unb

©cljbrigen ebenfo wie alle 9?obi$en auögcfdjtoffen blieben; ber Ort ber 3ufammenfunft
galt al« ^eiligtfjum, bie Sieiber, bic man beim 2ttaf)l trug, als fjeilige ftleiber

;
^riefter

fpradjen ba« $ebet über bie Speifen unb mäljrenb be« ganjen 9)?a()l« ^crrfct)te efjrfürd)

tige Stille wie beim @otte«bienft (Ooftpfju«, „Oübifdjer Äricg", II, 8, 5). Raffen wir

luer bie ööllige ?o«löfung com £empelcultu«, an beffen (Stelle bie ^eiligen üflafyle, unb

oon ber £cmpell)ierard)ie, an beren Stelle eigen« erwählte ^riefter treten (bgl. aud) Oo
fcpfju«, „Altertümer", XVIII, l, 5), borläufig nod) außer 58etrad)t, fo liegt bie Steige-

rung ber pljar ifäifd)en (Sitte lebiglid) in bem gemeinfamen l'eben, bcfjen feft geregelte

ÜBeifc ba« VorbUb für ba« djrijrl. 3)iöndjtfuim gibt. 3Bie bic Arbeiten tüglid) oon ben

SJorfteljern ocrtljeilt werben, fo fliegt ber 6rlö« in eine gemetnfame Äaffe, au« weiter

ber Unterhalt aller beftritten wirb; bie @cinctnfd)aft liefert bem einzelnen alle«, wa« er

bebarf, Jffiolmung, Speife unb Xranf, Kleiber unb Sdmfjc; aud) bie Sorge für bic

^feifenben, für bic ®>xt\\t unb ftranfeu ift gemeinfame Angelegenheit. On großen Sflaga

jinen fmb bic 53oträt^c aufgehäuft, auö benen jeber ba« Seine empfängt; bie gemein-

fame, nur nad) ber Oaljreöjeit ücrfdjiebene £rad)t, bie gleidje einfache Stoft, bic für alle

gleid) geregelte i'cbcn«orbnung weit ba« Söewußtfein ber ©leidujeit, 93rüberlid)feit unb

«ngften 3"fflwmcnge^örigfeit aller ($$üo, Quod omnis probus Uber, II, 458; Apologia
pro Judaeis bei tfufebiu«, Praep. evang., VIII, 11; 3ofcpf)U«, „Oübifdjcr flrieg", II,

8, 4 fg.). äöenn bie gffäer aud) fdjwerlid) fd)on in Älöjtcrn aufammcnwoljntcn (bie Au«brütfe
cu.opc91.0v unb oixoOaiv £v rexuru bei $t)i(o beweifeu nidjt genug), fo galten bod) bie

Jpäufer ebenfo wie alle« anbere al« gemeinfamer $3efiO; feiner nannte irgenbetma« fein

eigen. 3)iefe Öütergemeinfdjaft, wcld)c oon felbft au« ber ©emeinfamfeit be« ganjen

i'ebcn« erwud)«, biente äugleid) jener A«fefc, welche %^iio al« fjöcfyfh Xugcnb preifl, ber

bebürfnißlofen (ÜtmiQfamfeit, bie Dorn £ebcu nur ba« Wotljbürftigc begehrt unb felbft auf
ba« Streben nad) äujjcrm Sefife unb äußern ®etiüffen bcrjid)tet, aufrieben, ba§ aud) bie

Sorge um ben äußern £cben«unterl)alt ron i^r genommen ift.

On bem allem waittt trofc ber (fuge bc« @efid)t«freife« nod) eine rein ftttlidje Xenben^.

5)te effäifc^e S?ebcn«orbnung fotl ben ©eift oon ben äußern Dingen fyinweg ^ur (Sinfe^r

in« Onnere treiben, bic ^erjen jur Ö>ottc«liebe, Jugeublicbc, sJD?enf^enlicbe bereiten, biefen

brei t)öd)\ten „®efe&cn" unb „Regeln" be« ftttlidjcn ^anbeln«, burd) welche fid) ber

ganjc Umfrei« fittlidjer ^flidjten befc^reibt: alfo oor allem jur grömmigfeit, @ottc«furd)t,

SBaljrfjaftigfcit, fanftmütt)igen Stittc, jur liebenben ©creljrung be« Öottc«, al« oon wcl

c^em nur Öute« fommt, jur nüchternen Untcrfc^cibung be« wa^r^aft Öhiten unb 53öfen;

banad) jur Csntljaltfamreit, Selbft^udjt, 23cbürfnißloftgfcit, ßinfaa^^eit, ?lnfprud)«lofigfcit,

<2f>rbarfeit, jum Wlcid)mut^ ber Seele, enblid) jum ^of)tmoacn, 3ur Mäßigung in ber Webe,

jur 33arm^erjigfcit, Üflilbttjätigfcit, brüberlidjen Öcmeinfdjaft ($^tlo, Quod omnis probus

Über, II, 458). So mußten aud) bie ^otujen fdjwören: „ÖJott ju c^ren, gegen Wen*
fc^eu Öerec^tigfcit ju üben, niemanb, weber auf eigenen Antrieb, nod) auf fremben 33efel)l,

}ii beriefen, ben Ungcrca^tcn ju Raffen, bem $cred)ten beijufte^cn, Jreuc gegen jebermann,

befonber« gegen bie Obrigfcit, üben ju wollen, bie Söatjr^eit ju lieben, l'ügner ju cut-

laroen, bie ^)anb oon Diebfia^t, ba« ©ewiffen Don unrechtem Grmerb rein $u galten"

(3ofepl)u«, „Oiibifc^er 5tricg", II, 8, 7). Diefer Bug nad) innen, biefc Vertiefung be«

©emüt^öleben« in fic^, weldje aud) bie ftrömmigfeit unb Jugenb weniger im äußern

SBcrf al« in ber inneru C^cftnuung unb @emütl)«uerfaffuitg fud)t, begegnet un« in jenen

Uebergang«jeiten bei Reiben unb bei Guben, ofync baß eine äußere 33erüf)rung oerwanbter

(£rfd)cinungen nad)wci«lid) wäre. £ner, aber aud) l)ier allein, liegt bic Sleljnlidjfeit bc«

(fffäcrt^um« mit bem C£^riftenth,um
;

nic^t in ben Onftitutioncn, fonbern in bem „füllen

unb anbäd)tigeu (Mcift, ber bie ®cmeinfd)aft burdjwel)t" (.'Dauöratb,, „Weuteftamentlidje 3cit-

gefc^icfjte" [^eibclberg 1 868], 1, 1 47). «ud) bie Verwerfung ber Sflaocrci, bie mit ber ©leidj^cit

unb 23rübcrlia^fcit aller ftreite, be« viibc« (außer eine« einmaligen, oicllcidit nur in bic ft-orrn
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einer feierlidjen Anrufung geflcibeten (Sibfdjwurö bei Aufnahme in bie ©enoffenfdjaft),

bcö Äricgö unb ber Verfertigung oon Äriegögerätf) , beö $anbe(ä, ber Sd)iffaf)rt unb

aller auf ©elbgemtnn abjielenben, für ben Lebensunterhalt ntdit fd)led)thin niiciitbctjr-

lidicu (bewerbe, weif* auf eine, bem liljviftcntljum berwanbte, beut äußern Leben abgefeljrte

©runbjiimmung Inn, auf baö in ber 9?oth ber 3eit erftarfte Streben, ben innern 2Hen*

fdjen in« ftxtit ju ftefleu, feine SBürbe $u magren, fein ©leid)gewid)t aufregt ju galten

— ein Streben, baö bei bem allgemeinen Dxud, ber auf allen lafiete, bei berfdjiebencn

in berfd)iebener 2Beife fid) geltenb madjen modjte. (Seine Sflaben ^^ilo, Quod omnis

probus Uber, II, 457; Apologia pro Judaeis bei (Sufebiuö, Praep. evang., VIII, 11;

Oofebfju«, „Sllterthümer", XVIII, 1, 5; Verwerfung be« (Sibeö Oofepf>uö, „Oübifdjer

Ärieg", II, 8, 6; gegen Ärieg, Äriegögeröt^e, $anbel, Sd)iffahrt tytyio, Quod omnis

probus liber, a. a. O.).

216er biefer rein fittlid)e ©ehalt legt bei ben (Sffäern in bie 5°rm bcö öeinlidjfhn

lebitifdjen 9?einigfeitöfrrebcn8 fid) hinein. SBenn bie Sorge für ben inwenbigen -Iftcnfdjen

bie Vlirfe abjog bon bem bunten treiben ber äußern SBclt, fo berfdjmiljt fid) bod)

wteber in ed)t jüb. Seife SthifdjcÖ unb deremoniefleö, ©eifiigcö unb Watürlidjeö jur

untrennbaren Einheit, fteben bie ibealftc ftrömmigfeit, bie baö f)bd)fie 2Haß ber VolU

fommenheit an bie Üugenb beö einzelnen legt, tritt unbcrmittelt ein ängftlidje«, engher*

jigeö, gefefelid) äußerliches SBefen, baö ben Vud)fiabenbicnft ber ^t>arifäcr nod) Uberbietet.

Streben nad) ifteinigfeit beö Jperjenö unb Hngft um leiblidje Steinigfeit, holic Unabhängig-

feit oon äußern fingen unb fncd)tifd)e ©ebunbenheit an felbftcrwähltc Drbnungen unb

Vräudje, ein 3U0 3
um religiös = fittlid)en Unioerfaliömuß Ijin unb ber fleinlidjfte , auf

ftrengfte Äbfonberung bebadjte Seftengcift djarafterifircn glcidjcrmcife baö effäifdjc SBefcn

unb mad)en e« abwedjfelnb jum Vorläufer unb baarften Söiberfbiel bcö urfbrünglidjen

(£f}rijtentl)umfl.

2öir wiffen, baß bie ftrb'mmigfeit beö nadjerilifdjcn Oubenthumö, bie nur nod) oon

einer großen Vergangenheit jehrte, ben geiftig*jittlid)en i'cbenögeljalt im engfren Slnfdjluß

an bie fettigen formen unb Safcungen ber Väter 51t bermirflidjcn ftrebte. SBährenb ber

©eift ber <ßrophetie, btefcö Clement ber lebenbigen religiöfcn Bewegung, allmählid) erlofdj,

bilbet fid) jene einfeitige ©efefccöfrbmmigfcit auö, ber bie ©abe ber Untcrfd)eibung jwi*

fd)en Zufälligem unb Wothwcnbigem, (Sercmonietlem unb Sitttid)em, äußerlid) Sajnmgfc
mäßigem unb in fid) V3ern)bollem immer bbUiger abhanben fam. 2Bie ber l^liarifai^jnr.^

feinen Unterfdjicb zuläßt jwifdjen großen unb fleinen ©eboten, weil bie äußere ©efefceö*

autorität ;u bem einen toie $u bem anbem ganj in gleicher 333cifc oerbinbet, fo legt aud)

ber ßffäiömuö bei gleidjer 2leußertid)fcit bcö fittlidjen SDtoßfiabe« auf |>erjen«reinheit unb

auf leoitifdje SRcinigfeit Döüig ben gleiten 2Bertl>, unb fiel)t in ber biö jur Uaricatur

getriebeneu Ucberfpannung ber lefctcrn bie fidjerftc Vürgfdjaft, erfterer immer oöüiger t^eil«

|aftig $u werben. Sr oerhält fid) in biefer ftfnftyt ähnlidj jum ^^rtftcntOuttt, wie fid)

bie urfjprünglid)e Lebenöanfdjauung ber SBalbenfer unb Äatharer $um cbangel. i^rotef^an=

ti«mu« oerhält. (Sin 9ieformoerfud)
,

burd)auö nod) auf bem Söobcn jüb. ©efcfelidjfeit

tour^elnb, ja biefe im rebtid)en Streben nad) Heiligung bcö i'cbenS momöglid) nod) übcr=

bietenb, franft er an ber Oh 1""01*)*' Den tiefern ftttlid)en ©ehalt in neue geiftigere gönnen
ju fleiben, unb fmft bei allem ethifd)cn 3beali8muÖ ju fümmerlid)em Seftenwefen h^ab.

(Sine ganje Diethe oon d)aralterifrifd)en (Sigenthümlidjfeitcn beö Sffäerthumö erflären

fid) auö biefer Wngft um gefe^lid)e Stfeiuigfcit, über meld)c ber praftifd)ere ^harUäcr
uid)t feiten feinen Spott ergoß. Srfjon bie effäifd)e Drbenöocrfaffung mit ihrer fafien*

mäßigen ©lieberung foH jenem Streben nad) SReintjcit bienen, um beffentwiaen bie

Sffäer auö bem Volföganjen auöfd)ieben unb eine abgefd)loffene SBelt für fid) bilbeteii.

gab bei ihnen bier berfd)iebenc Stlaffen ober 9?einheit«grabe : bie Woüijcn be« erflen,

bie beö jtoeiten unb britten ^Jrobejahree, bie jüngem unb bie ältern Vrüber; bie ©lieber

ber je höhern Älaffe burften mit benen ber je niebern nid)t einmal in Vcrüljrung fommen,

ohne fid) ju öerunreinigen, gcfdjuieige, baß ein Uneingeweihter $u ihren ©ottc«bienften

unb SWahljeiten 3utritt hatte. Die ^ooijen be$ erfien Oahrc« erhielten Sd)aufel, Sd)urj
unb baö weiße ©ewanb unb mußten, jum Veweiö ihrer (Snthaltfamfeit, fd)on bie gan^e

Streuge effäifd)cr l'cbenöweifc auf fid) nehmen, ohne bod) einer nähern ©emcinfd)aft mit
ben Vrübcrn gemürbigt ju werben; im jweiten unb britten Oahre mußten fie ihre lugenb
bewähren : fie erhielten „reineö 23affer jur Heiligung", erlangten aud) 3utritt jum ©ottcö

-
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bienfr, ob« nodj nicfjt ju bcn fettigen Wahlen. Snblid) nad) brei Oaljren erfolgte bte

förmliche STufnaljme. $crfelben ging ein fetcrlidjcr (Sibfdjwur Dörfer, ber unter onbcrm

aud) ba« @eiöbnÜ3 enthielt, bte (Seljeimntffe be« Drben«, bie ^eiligen SJüdjer, bie ßngel*

namen feinem $)rauj?enftel)enben, felbfi in £obe«gefabr, $u öerratfyen, öor ben Drbenö*

genoffen bagegen ntdjt« öerborgen 311 galten unb bie <5a(jungen ber ©emeinfdjaft ofme

$in$utb,un ober |>inmegncljmen, genau fo, wie man in Urnen unterrtdjtet fei, weiter ju über-

liefern (3ofep$u0, „3übifd)cr Ärteg", II, 8, 7. 10). Of>nc bie frrcngfte 93erfd)miegen-

^eit gegen anbere märe ber ?lbfd)lu§ nad) außen fein üollftänbiger, bte @emeinfd)aft

alfo gegen bn« Einbringen unlauterer unb ungeprüfter demente nidjt fjinlänglidj gefiebert

gewefen ; um fo inniger fdjloffen ftd) bagegen bie Orbenöbrüber aneinanber. Da« (Bewiest-

legen auf unoerfäl)d)te Vej>rüberlieferung gehörte ebenfo wie bie ftrenge (Buborbination ber

Jüngern unter bie Leitern, ber ©cljorfam gegen bte 93orgefc(jtcn unb bie Sldjtung öor

bem 2öiUcn ber 2)fef)r()eit 3U ben Örunbbcbingungen für ben in fid) gefeftigten, nad)

äugen gefdjloffenen iöcflanb ber effäifd)en ©emcinfd)aft (OofcpfmS, „Oübifdjer Ärieg",

II, 8, 7. 9). £ic ^angorbmmg, auf weld)e man ein gan$ befonberc« ©ewid)t legte,

richtete fid) nidjt nad) bem tfebcnöalter, fonbern nad) ber $eit bc« ßintritt« in ben SDrben

(OofepfjuS, „Oübifdjer Krieg", II, 8, 10; ^fulo, Quod omnis probus Uber, II, 458).

Unter ben Beamten ber Öcmeinfdjaft werben ^riefter (Oofcplm«, „3lttcrtf)üraer", XVIII,

I, 3; „Sübifäer Krieg", II, 8, 6) unb i&irtl)fd)aftööermalter (eTtfrpoTCOi, ^eXya{,
aTCoSsx-rat rcpoGoöov, rajitat), 311 benen aud) bie ftrembenpfleger (xYjSspidvec £svoy)

gehörten, genannt; e« ftnb bied bie „SJorgefefctcn", benen bie sJfoüijen bei Slufualjme in

ben Drben ©efjorfant gelobten. £>ie (9erid)tSbarfcit, meld)e nad) ftrengfter ©cred)tigfcit

gefyaubfjabt mürbe, mar nid)t in ben Äpänben einzelner 9Rid)tcr, foubem förntlid)cr ©emeinbe*

geridjte, 511 benen minbeftenö I)nnbert Sörübcr gehörten (Oofeptm«, „3übifd)cr Stieg",

II, 8, 9; ogl. 7).

üKit alten biefen Orbuungen, obmol fte ttjeilweife, mie bie !2J?af)l eigener ^riefter

an bie Stelle ber $cmpelf)ierard)ic in Oerufalem, bereite über bie @ren$e be« und) bem
jüb. ^cici.* Buläfftgen I)inau6)d)veitcn, wollte man junäd)ft nur bie leöitifdje Weintjcir,

meldje oljne ftrenge Sibfonberung unb $lu«fd)ließlid)feil
,

ja olme eine Dom $olf«gan;;en

gerabqu ftd) ablöfenbe Sonbergemeinfdjaft fdfylcdjtljin unburd)fül)rbar fdjien, wirflid) in«

febeu führen. £a§ bie (Sonfequenjen beö einmal bcfcfyrtttenen 2Beg« immer weiter

brängten, immer weiter 00m ed)tcn gefc&eSftrengen dubentyum abführten, barf un« ebenfo

wenig wunbernefjmcn wie bie tljeilmeife Seeinfluffnng bc« gffäiSmu« burd) frembe Elemente.

Slelmiidje« finbet fid) midi anberwärt« im fpätern dubent^um, unb nidjt blo£ bei ben

Slleranbrinern, obwol man ben Sfafprud), nur baö Obeal ber jüb. ©efe^eötreue oerwirf»

liefen ju wollen, barum üid)t aufgab, unb nirgeubä audlänbifd)e ^orfteUungen herüber^

no^m, au§er, wo fte wenigftend im jüb. 3«tbewuBtfcin eine Slnfnüpfung fanben. ift

bieö aud) bei Denjenigen B^fl«1 bcr effätfäen Uffefc ber ^att, wcld^e man nur auö gried)ifd)cn

ober perf. Ginflüffen glaubte herleiten 3U fönnen.

ßtn fcb,v djarattenftifo^e« 5)ierhnal ber effäifdjen ^ebenöfttte ftnb bie mit einer

gemiffen gotteßbienfilidjen äBettje umfleibeten S^äber unb 2Bafjungen. SGBie bie ^J^arifäer

oor jeber ^Wa^ljeit ftd) wufdjcn unb, au« ängft bor Verunreinigung, Dörfer alle ©erät^e

einer genauen i'uftration unterwarfen, fo finbet ftd) bei ben Gffäem ^e^nlidjeß, nur

nod) gefteigert. Wit ber Reinigung Don fanben unb ftü&en, wie biefelbe aud) ben

\iib. ^rieftern öor 3Jerrid)tung ber b,eiligcn ^>anblungeu auferlegt war, begnügten fte

fid) nid)t; oielmcb,r gingen jeber 2Wat)ljeit mittag« unb abenbß förmlid)e ©äber in foltern

Gaffer öorb,er, unftreitig mit fnmbolifö^er Sebeutung (Oofep^u«, „3übifd)cr Äricg", II, 8, 5).

3tef}nüd)e« berieten bieStira^enöäter öon ben £emerobaptiften(Crpipf)aniuS, Haer.,XVII; ^ege=

fi^pu« bei (Sufebiu«, „Äird)engef(^id)te", IV, 22), unb jüb. Oueücn oon ben fogenannten

üWorgentäufem (toble saharit), bie üieUcid)t mit benSffäcrn ibentifd) waren (Örä^, ,,©ef(^id)te

ber Ouben" (2. Saft, ?cipjig 1862], III, 467). ^e^tere unterwarfen ftd) jeben borgen oor

^»«fpred)cn be« Ö)ottc«namcn« einer ?uftration. Seim Saben trugen bie (£ffäer einen leinenen

@d)iu'v bie örmum, bie wenigften« bei einem Xfjeil berfetben jugelaffen waren, leinene

sD?antet (Oofeplju«, „3übifo^cr Ärieg", II, 8, 5. 13). (Jbenfo legen fte, um burd) ba«

&rbeit«gewanb nid)| üerunreinigt ju werben, bei ifjrcn 3ufammenfünftcn befonbere ^eilige

.ttteibex an, wei§e ©ewänber, itnjweifclb,aft ebenfalls öon £ctnwanb, wie bte ^riefter fie

trugen, wäb,renb bie SlrbcitSfleiber nu« SßoÜftoff waren, ber für weniger ^eilig galt
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( 3offMu«, „3übifd,er Ärieg", II, 8, 3.5.7; W> Apologia pro Jadaeis bei Gufebiu«, Praep.

evang., VIII, 11, 6; De vita contemplativa, II, 477, unb ba$u &egeftppu« bei Gufebtii«,

Äird)engefd,i<f)te'', II, 23; 3eUer, ,/Eie $l,ilofophie ber ©rieben" [2. Aufl., ?etp$tg 1868], DI,

ii, 245 fg.). Vit Stafetten trugen nod, einer aud, fonft bezeugten fpötern Sitte ton öl>atorter

öon Dpfcrfjanblungen, unb jwar galt bie«, tote e« fdjeint, im Unterfef)teb öon ber Sitte per -tl)e

rapeuten unb (gbioniten, t»on allen 9Jcaf,l$citen ofmc Unterfdjteb. Senigftcn« burften btc ßffaet

außer Äräutent unb ftelbfrüdjten, bic aud) fonft ben Slffetcn gemattet wareu, feine anbern all

öon ben $rieftern geweifte, b. f). al« Opferfpeife, genießen, um ftd) nidjt ju berunret:

nigen, unb mußten bieö bei Aufnahme in ben Drbcn feierlich geloben. Xof)er fonimt e«

öor, baß 2lu«geftoßenc junger« fterben mußten, weil man ifmen btc etnjtgc ^pct|e Dor

enthielt, bie fte 51t geniepen berechtigt waren (SofephuS, „3übifd,er Ärieg", U, 8, 5. 8).

flu« bem Opferdjarafter ber gemeinfamen üttaf,l$eitcn erftärt e« ftd) enblid,, baß bei

biefen biefelbeu, nur nod) gefdjärften 9?cinigfeit«regeln beobachtet werben mußten wie öon

ben tonten im Scmpel: bie Vibrationen, bie Anlegung ber fettigen Kleiber, bie Sbeü).

gebete. Slud, ba« gemeinfame Speifef,au« wirb at« tjciligeö @ebäube („Scmpel") bejetajnct.

£>f)\\c 3weifel fmb unter biefen SJcafjlen bic „Opfer" \a Derlen, weldjc btc Gnaer nad,

3ofcpl,u« (,,«ltert|ämer", XVIII, 1, 6) bei ftd) fclbft barbrad)tcn unb für öor$tigltd,cr

gelten al« bic blutigen Opfer im Sempel. Um öor jeber Verunreinigung ftdjer &u fem,

ließ man ju biefen Worten weber ftrembe nod) floöijen $u, benn aud) bte „ftremben ,

bereit SQeUnaftme au ben gbmbmatfgeiten erwägt wirb, waren of>ne Bweifcl retfenbe

Orben«brüber. 9cad) ben 3)cnf)l$eiteu würben bie ^eiligen Mtctbcx fofort wieber abgelegt

wie Ieid)t fjätten fie aud, bei ber Arbeit öerunreinigt werben tönnett. flud, bie Heine

Sdjaufcl, welche bic 9?oüi*en außer bem leinenen Sdjurj unb bem weißen ©ewanb cm

pfingen (3ofcpl)ti«, „Oübifdjer tfrieg", II, 8, 7. 9), fjängt mit bemfclbcn äußerjten »einig/

feiteftreben jnfammen; fte biente baju, fofort nach oerric^tetcr ttottjburft ba« Unreine 111

bie erbe 51t vergraben unb fo jebe weitere 23crül,rnng bcffclben ju ücr^iten. Xtcfe Sitte

erinnert an bie 5 3»of. 23, 12 fg. ben Sfraeliten auf beut B»9 bicm^ gegebenen

Reifungen, aber aud) fjicr ift ber alte, längft in Vergcffent)eit geratene ©raud, md)t nur

erneut, fonbern nod) weit über bic ur|"prünglid)c Strenge IjinauÖ gefteigert.

2Bic wenig bic (Sfiäer beabftdjtigten, mit biefen unb ähnlichen 23räud)ctt über bte

Vinic (henger (iefetjeefrömmigfeit hinau«$ufd,rcitcn, beweift aud) bie Verehrung, weldje fte

bem ©efe& unb bem Öcfcfcgeber J0«t«l. 2Bic fte unabtäffig mit ben fettigen SBüdjern

ftd) bcfd,äftigtcn tfofepM, „3übifd,er Krieg", II, 8, 12; ögl. aud) über bie ^erapeuten

ft/Üh, De vita contemplativa, II, 475), fo ehrten fie närfjft Öott feinen t)öf)cr al« s.Ufo|c,

beftrafteu jebe 58efd)impfung feine« Tanten« mit bem Xobc unb tonnten burd) feine

quälen bewogen werben, ilm ju läftern (dofep^ttö, „Oübifd)cr Strieg", II, 8, 9). »ber

aud) if)re eabbatfeier überbietet nod) bie p^arifäifdje an 3tre.igc. (SrHärten eö fdjon

bic ^.^arifäer für unterfagt, am Sabbat irgenbeinc Arbeit öoriuncl)men, )o rührten bie

Gffäer am 3abbat ttic^t einmal ein ©crätl) an. Sic bereiteten nidjt nur tl)ie Speifeit

am Sage uorfjcr, um am Sabbat fein fetter aitjünben ju bitrfen, fonbern flc WQ9tcn J
uid^t einmal, an biefent Xagc i^rc 0?ott)burft 51t oerrid)tett (üofep^uö, „3übifd)er Ärieg'

,

II, 8, 9). Wieweit fie bie öon ben ^f)arifäcm fo fleinlid) beobachtete ^ntpfltdjt

f,ieltett, ift uns nid)t überliefert. ©a^fd)einüd) aber werben bic fogenannten „®eu>

gefd)cnfe", welche fie jum Xempcl fanbten (3ofepb.uö, „«Itcrt^imcr", XVIU, 1, 5), in

ben 3eb,ntlciftungen beftanben fjaben, unb wir ntüffen annehmen, baß btc G)|acr aud) m

biefem iUtnft ben ^^arifäem an $cttgfttid)fcit wenigftcnö nid)t nad)ftaubcn.

Wit bcrfelbcn übcrgefcfclidjen Strenge ^ängt nun aber weiter aud) bic cnatWc

Ucberfpannung ber ^ofiengebote ;ufammen. Cbwol um? irjrc &ttl)attuug oou ^letid) nnb

©ein nid)t att«brürflic^ überliefert ift, fo wirb biefelbc bod) t^cit« burd, bic Sitte ber

uerwanbten Therapeuten unb öbioniten, theil«, loa« bic »erwerfuiifl bc« mrifa)flennfff«

betrifft, burd) bie öerwerfung ber blutigen Opfer beftätigt (t>gl. aud, $Mj, Quod omms

probus liber, II, 457; ^ofeph.u«, „^lltcrthümcr", XVlli, 1, 5, unb baju 3eUer, a. a. V.,

II, 11, 2 13). ?äge nun in ber Abneigung gegen bic Xhicropfer bic Urfadjc für bic *

(5nt(,altung Pom ^leifdjgenuß, fo müßte man l,ier wenigften« ein (^entent bualifti!a)er

?lffefe anerfennen
,
welche« nur au« frembeu Ginflüffcn tjeritammte. G« ift wbeß ebenU»

Hut ba« ttmgefehrtc ^crb.ältttiß benfbar, baß bie Gifäer, weil fte überhaupt fem ^ajdj

aßen, aud, bc« rpfcrflclfdie« unb bc« blutigen Opfer« überhaupt fid, e-tfneltcn Tonn
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ober erflärt fid) jener 3ug einfad) barauS, baß bie öffäer fid) ju permanentem Mafien

verpflichtet fügten, um aud) auf biefe 2£eife mit @ott in engere (9emcinfd)aft 3U treten.

^nfjaltenbeS haften, inSbefonberc bie Gmthaltung Don ftlcifd) unb Sein, galt im bama

Ugcn Oubent^um ganj allgemein als eine nothwenbige Vorbereitung für ben 93erfef)r mit

Öott. <£d)on baS 33ud) Daniel läßt ben Propheten, um ber Offenbarung OwtteS ge*

würbigt $u werben, brei Sodjen lang ftd) beS ftleifd)* unb SBeiugcnuffeS enthalten, unb

ähnliches begegnet unS in ber Slporalbpfe beS (2fra (4 (Sfra 9, 24. 20; 12, 51) unb im

£>enodjbud) (7,4. 5; 98, 11 bgl. 83, 2; 85,3). StuS ber 3"t nod) 3erftörung ^
Tempels ift unS berichtet, baß ber ftrengere *Xt)cil ber %M)arifäcr fid) ebenfalls beS ftleifd)

gcnuffeS enthielt, weil Fein Opferfleifd) me^r 3U befcf)affen fei, beSgleidjcn beS 2£cingcnuffeS,

weil feine l'ibationen mehr mbglid) feien. ^Inbcrc enthielten fid) nur beS S&cineS, aßen

aber ftleifd), weil man nad) bem ftufljciren beS ScmpclcultuS aud) anbcrmärtS opfern

biirfe (@eigcr, a. a. O., ©. 152). ©iefe B"9« beweifen jebenfallS, baß unter gewiffen

Umftänben bie Grnthaltung Don ftlcifd) unb s
-h?ein aud) fonfr bei ben ftrengen Oubcu

uid)tS Unerhörtes mar. 'Ser 5öcrjid)t auf ben iBcingenuß wcnigftenS get;t in nod) weit

ältere QnUix hinauf; berfelbe mar ben v
]>ricftern unb kernten »erboten, folange fte im

£cmpel Functionen fyattm; cbenfo üerjidjtcteu bie Wafträer infolge förmlicher Gklübbc

jcitmeilig, ja, nad) fpäter aufgefommener «Sitte, fclbft lebenslänglich barauf; unb ganj

$efmlid)eS wirb uns nuS ber 3eit beS Oeremia bon ben ©enoffenfdjaften ber SRedjabiten

berietet. Die 6ntt)altung öon ftleifdjfpeifen aber ergab fid) notfjwenbig als bie fpätere

Form beS ftaftenS überhaupt, jobalb biefcS nid)t, wie urfprünglid) nur bann unb Wann,
einen einigen Jag bauerte (fo fcfjon früher am großen Verfötjnungötage), fonbern längere

3cit b,inburd) fortgefe^t werben faütc; eine Sitte, meiere fid) im fpätern 3ubentr)um

nict)t feiten ftnbet unb bon ben 3uben bann aud) 3U ben Gfjriffrn l)iniiberfam. Die
^^arifäer fafteten 3Weimal in ieber 2Sod)c unb glaubten bamit, bem übrigen 53olF gegen

über jebenfallä ferjon etwa« SüefonbereS 511 tynit. Daß sJceuc beS tiffäiSmuS befielt

otfo lebiglid) barin, baß er bie i^aftenfpcife $ur permanenten 9cahrumJ triebt unb über-

haupt gar feine anbere julaffen will. £)icrburd) erflärt cS fid) aud), warum fie fid) an

ben Jljieropfcrn im Xempel ntdjt beteiligen fonnten. CrS ift bieS menigftenS urfprüng-

lidj feine Verwerfung ber blutigen Opfer an fid), wie bie Söeritf)ter|tatter eS aufgefaßt

haben, obwol roa^rfd^cinlid) in fpäterer 3eit allerbingS biefe Meinung l)in3ittrat, fonbern

nur eine (ionfcquenj ber pcrföulid)cn ftaftenpflid)t, welche im übrigen ber Slncrfcnnung

beS £empclcultuS felbft feinen Eintrag tt)at.

(Sine ä()nlid)e $kwanbtniß hat cS mit ber berichteten Enthaltung r»om *3alböl

(OofephuS, „Oübifd)cr tfrteg", II, 8, 3) unb Pom et)elid)en Umgang. Xc$ Salböle

enthält ftch auch Ä*tö b« fcultm brciwöd)entlid)cn haften (Tan. 10, 2); cbenfo pflegte baö

<3alben am großen VcrföhnungStag unb fonft in 3citcn ^« Trauer ju unterbleiben,

baher 3efuS gerabe umgcfef)vt feinen Büngern bie ^Inwcifung gab, fid) beim gafren 31t

falben O-Diattt). (», it), bamit ba$ $a{kn öor anbern beuten oerborgeu bleibe unb baburd)

bie Ü)Zöglid)feit frommer C'ftentatton abqefdjnitten werbe. Vebenft man anbererfeitö, wie

»ichtig gerabe bei ben flimatifdjen Verhältniffen be£ Orients ber (Gebrauch bcö Salböls

roar, unb wie hoch man ben Scrth beffelbcn 311 fd)ä(jen wußte, fo ift ber confcqucntc

«erficht auf baffelbe bei ben (Sffäcrn wieber ein 33ewciS jener fhengen 31ffefc, bie baS

ganse Vcben in ftetem Gräften f)inbradt)te. lieber bie She enb(icf) waren bie ftnfidjteu nad)

ben ©eridjten gcthcilt, wie wir bieS fpäter aud) bei ben djriftianiftrteu Crffäeru wieber-

ftnben, unb wenn auch nur ^er ^"ncrc ^h c^ öcv "P flTtei in ber Glje gelebt t)abcn wirb

<3ofephuS, „Oübifdjcr ^rieg", II, 8, 13, ogl. mit ben «Stellen, in benen eS allgemein

f>ei§t, bie effäer hätten bie (Sr)c oermorfen, OofcphuS, „?lltertl)ümer", XVIII, 1, 5; „Oü^

bifd)er Ärieg", II, 8, 2; ^h^0
,
Apolag» pro Judaeis bei liufcbiuS, Praep. evang.,

VIII, 11. 14—17; ^liniuS, V, 17), fo folgt bod) fdjon hieraus, baf? bie Enthaltung

oon ber ßhc nid)t unmittelbar in ber effäifd)en 0»3ntnbanfchauung fetbft gelegen haDeit

FatnT, fonbern nur auS 9Jüdftd)ten praftifcher ftrömmigfeit floß, bie eine frrengere unb

eine larerc ,?>anbhabung jutteßen.
s
Jc*un beftimmt aber ferjon baS mofaifd)e (^e)e^ (2 ^Wof.

19, n), baß ber C^cfchlcchtStierfchr ber (Shcgatten Mt unb wäl)renb t>ciligcir Hebungen

auögefefct werben müffe, unb bie Stelle 3 SRof. 15, i* wirrbe wcnigftcnS in ber nad)*

erilifdjcn 3"* Da^n »erftanben, baß ber $3cifd)laf oerunreinige (3ofcpl)uS, Contra Apion.,

11, 24). 3m £cr.citf)burf) fommt baher 31t bem frrengen haften, woburd) man (tet) auf
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bcn Serfeljr mit ©Ott borbereiteu mußte, oudj bie (Snthaltung bom ehelichen Umgang

^üt3U ($en. 83, j; 85, s). Onbem nun bic Gjfäer in ihrer 2J?ef)rf)eit bie (S^e überhaupt als

ein $inbermß beä frommen ?ebcn$ berwarfen, traten fic freiließ lieber über bie ©renj«

tinie ed)t jüb. Stnfdjauungäroeife ^inaud; eS ift aber beim od) nid)t nötfjig, hierfür nad)

einem äRottb außerhalb be« Subenthum« gu fud)en. Die effäifdje SKetnheitäangfl Ijat

hier wie in anbern ©tücfen, trofc be« ed)t jiib. Äuägangöpunfte«, ju (Sonfequenjen geführt,

welche mit bem gemeinen Oubent^um nid)t länger oereinbar waren. aBahrfcheinltd) ift

ber böHige 5$er$id)t auf bie (Sfje aud] ^ier nid)t bie urfprünglidje ©itte gewefen, fonbern

biefe ift nod) am treueften bei benjenigen (Sffäern bewahrt, bie $war in ber Crfje lebten,

aber bie 2Beiber, bcüor fie tjeirat^cten , einer breijährigen Sßrüfungfyeit unb, nad) ber

Slufnähme in bie ®emeinfd)aft, bcnfelbcn £uftrationen, welche bei ben ÜWännem üblid)

waren, unterwarfen, ben ehelichen Umgang aber fireng auf bcn ßtotd beS tfinberscugcnS

befd)ränftcn. 2Bcnn nachmals bic ftrettgere Slnfidjt ^crr[d)enbc Sitte würbe, fo bietet bie

bamalS aud) fonft nid)t ungewöf)nlid)e föcflerion über bie größere SBoqüglichfcit beS c(je=

lofen Gebens baS nahelicgenbe Sfiittclglieb, wogegen eine bualiftifdje Slnftdjt bon ber SWaterie

fieser aud) ^ier erft fpäter (nnjutrat.

SlUeS bieS füljrr und, wcnigfteiiS was ben Urfprung unb bte erfte Gntwicfelung

ber Scfte betrifft, feineSwegS über baS innerjüb. ©ebiet ^inauö. Hud) was über bie

cffäifd)e Dogmatil berichtet wirb, erflärt fid) wenigftenS jum größern Streit au« ber ba*

maligen (SntroicfctungSfhtfe beö vjubcntljumS. @S will wenig befagen, wenn $hi(o (Quod

omnis probus über, II, 458) erjäljlt, bie ßffäcr Ratten gerabc bcn theoretifdjen 2^eil

ber Wtofoüljic, bic ÜWctaphbfif unb £ogif, ben Sdjwätjcrn überlaffcu unb bafür alle«

©ewid)t auf baS ^raftifd^c gelegt. Denn biefe prafttfe^e Senbcnj tyatte überhaupt

alle ^P^itofopf|ie jener 3eit, unb lief? bennodj 9?aum genug für eine ganje SReilje theo«

logifd)cr fragen. UcberbieS bemerft Wlo auSbrürflid), baß bie (Sffäer über ba« gött-

liche SBefen unb bcn Urfprung beS 9103 in ber £f)at „pfjilofophirten". Hud) bic alle*

gorifd)e Auslegung ber heiligen (Schriften war bei ifmen ju £>aufc; fie faf)cn in bem

Sortlaut ber biblifdjen Urfunben Sbmbole fyfytxtx 2Baf)rheiten, welche bei ben gotteS«

btcnftlid)en 55erfammlungen erläutert ju werben pflegten Oißhilo, a. a. £>., wo bie ^eUtr*«

fd)e SluSlegung: „Giner ber funbigften tritt auf unb erflärt, waS barin bunfel ift", nad)

bem 3uf°mmenl)ang bic einjig mögliche iji). So gewiß nun baS empfunbene SBebürfniß

aflegorifd)er <8d)rifterflärung bereite eine innerliche Stbwenbung Don bem urfprüngtid)en

Sinn ber Ueberlicfcrung beweifi, fo wenig entnehmen wir barauS fa^on über bie 9iid)=

tung, in welcher fiö^ ber neue SBorfteüungefrciÖ bewegte. 9Jid)t bloö bie §llcranbriner,

wie ^ilo, fonbern aud) bie pfjarifäifdjcn (Sd^riftgelctjrten ^Jaläftinofii bebienten fic^ ju

Oefu 3«* gan3 allgemein ber aUcgorifefjen "Äußlcgung. inwiefern ber cffäifdje ©d)i<ffaU»

ober SBor^erbeftimmungdglaubc (Oofep^uö, „511 teilIjümer", XIII, 5, 9; XVIII, 1, 5)

mit einer bualiftifdjen feeltanfdjaunng jufammen^änge (3eöcr, a. a. £)., III, tt, 250), muß
bei ber Dürftigfeit unferer 9?ad)rid)ten baljinqeftellt bleiben. Die Angabe bcö 3ofep^u#

(„^lltert^ümer", XVIII, 1, 5), baß bie (Sffäcr aflcö, bie (Sabbucäer nickte, bie ^ß^arifäer

nur einiget nom 3diid jal abhängig gemacht hätten, ficht einem fünfHidjen Sd)emari3mud

fe^r ä^nlid), unb baffetbe gilt öieUeic^t bon ber weitern 9?otij, bie ^ffäcr fjätten an bi:

Unfierblia)fcit ber ©eele, aber ntcr)t an bie SlufcrjWjung ber Seiber, bic t^arifäer an

beibeö, bie ©abbueäcr weber an ba$ eine nod) an baö anbere geglaubt. Onbeß werben

biefe Angaben, anc^ wenn fte für baö 53erftänbniß gricc^.^röm. Vcfer jured)tgcmad)t ftnb,

fcr)roer(icr) auö ber ?uft gegriffen fein. 9?oa) beftimmter fd)einen bie weitem, bon So*

fepf)u« ben (Sffäern jugefa^riebenen Stnfic^ten über ben Urfprung unb baö ©d)irffal ber

Seele auf frembe Ginflüffe, fpccieö ber platonifd^en ©cb,ulc, ju beuten. Die ©eeten,

auö reinfitem Sieker gewoben, flammen bom Gimmel, bura) einen unwiberfte^lic^en Drang
auf bic (Srbe herabgezogen, werben fie bom Vcibe wie bon einem fterfer umgeben, bi« im

lobe bie 2t mibe iljrer (Srtöfung fdjlägt. Säl)rcnb ber Vcil>, atd bad <SterbIid)c an

i^nen, o^ne Hoffnung auf eine ^luferftchung verfällt, fdjwingt fitt^ bic Seele ber frommen
unb ©uten empor unb gelangt 3U einem parabicftfa)en 2Bor)nfi^ jenfeit beä Dceanö, bie

©ottlofen erhalten eine ftnfterc winterliche Ätuft atö SBo^nung angewiefen (Oofcphuö,

„Oübifa)cr ärieg", II, 8, 11; „«Iterthümer", XVIII, \, 5). $at hier Oofephu« nid)t,

wie oft, feinen i'efcrn ju ?iebc Öübifche« abfichtlich inö ©ried)ifche gemalt (bagegen fetter,

a. a. SD., III, n, 252), fo fd)eint nur übrigjubtcibcu, Wcnigftcni« Ijicr gried). ßinflüffe an^
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merfennen. Onbcf? bcweifi bie parallele be« 33ud)« ^cnoc^ (22, 1 fg.), auf wcld)e 3cKer
berweift, mir für bic aud) fonfl bei Oubcn berbreitete Ännafmte „feiiger piäfee im SBeffcn",
bie ben frommen bi« 311m ©erid)t al« ©ohnfiätte angewiefen Serben, atfo für eine

SBeiterentwidclung ber Veffre bom parabie«, aber nid)t« für bie fpecifvfd) platonifdjc

Sittenlehre, meld)e bie Crffäer nad) Oofephu« gehegt hoben foUen; eine (Sinwirfung gricd).

Philofopfte bleibt alfo aud) $ier unermeßlich, immerhin wirb man jebod) fagen tonnen]
wenn aud) alle« einzelne flcf» rein au« bem Oubcnt^um ertlären laffe, fo weife bod) ber
ganjc ©runbton ber effäifdjen HfTefc, wie ^Mjilo unb 3ofepl)u« fle fdjilbem, auf eine

bualifiifd)e 2Beltanfd|auung hin > bic bem eckten Oubenthum fremb mar. Der ©egenfafc
eine« 9fed)ten unb frnfen, ein 9?etd) ber guten, ein anbere« ber böfen ©eifier, bie Sdjirf
fal«mad)t, wetd)e alle« betjerrfd^t, wenngleich bon ©ort nidjt« al« ©ute« fommt, ba« rein

gcijtige 2Sefcn ber Seele, if)r ftaU au« bem t)immliifyn i'id)treidj, bie Sulingen ber

fmnlicrjen Seit, ber Störper eine geffet be« ©eifre«, ber ehrfürchtige 2»orgengru& an bic

Sonne unb bic Sdjeu, if)re Strafen auf Unreine« fallen 311 lajfen — baut bie Crnt-

haltung bon Salböl, \$U\\d) unb Sein, bon ber <£fyc, bon $anbel unb Sd)iffal)rt, Jtricg,

Slutbcrgicjjcn u! f. w.: ba« alle« runbet fid) unleugbar sufamincn ju einer einheitlichen

2ßcltanfrf)auung, ju ber bie jüb.*aleranbrinifd)e 9?cligion«philofopf)ie, bie Therapeuten ftcgbp*

ten«, enblid) bie d)rifrianifirtcn (Sffäer ober Gbioniten faft punft für Punft parallelen

bieten, (9ted)te« unb £infe«, 3ofepf)u«, „3übifd)er tfrieg", II, 8, 9; ^^ilo, De vita

contemplativa, II, 476, 481; Sngelnamen, ,,3übifd)er Ärieg", II, 8, 7; Sonnenfrraf)lcn

Hu«flup be« göttlichen Vi dito, a. a. £>., II, 8, 5. 9).

Stter aud) fo ift weber eine bireetc Entlehnung au« gricd). ^hitofop^ie nodj aud)

nur ein bnrdj ben jüb. $Ucranbrini«mu« bermittclter (Sinfluft bc« gricd). Siefen« erwiefen.

Die ägnpt. Therapeuten, meiere Philo al« bie „^eoretifer" im Untcrft^ieb bon ben

„praftifern" fGilbert, finb nid)t bic Vorgänger, fonbem bie s
3?ad)folger ber Crffäcr gr

wefen, eine fortgefdjrittene, ftarf bon aleranbrinifdjer ^^ilofop^ic tingirte Sntwitfelung«ftufc

berfclben Seftengefialt, bie in ben (iffäern Paläfrina« nod) in einfacherer unb älterer

ftorm erfcheint. Unleugbar hoben fid) bic mannid)fad)en geiftigen Berührungen 3Wifd)cn

•Oubenthum unb ©riedjenthum in ben Ickten 200 Sohren bor ßhriftu« nicht blo« auf
Spraye unb äuftere Sitten, fonbem auch auf Dic gefommte 2Belt^ unb £cben«anfdjauung

erfhreeft, unb nur ücvgttid)ung#wetft blieb ba« unmittelbare rcligiöfe ©ebict biefen um-
bilbenben ßinflüffcn eiitjo^en. STbcr jener Dualiömu«, bem bic Materie al« fünbig unb
unrein, ber 2tib al« eine fteffel ber Seele erfdjeint, ber fdjroffc ©egenfa^ eine« boppeltcn

GJeifterreich«, bon Sechtem unb ?infcm, Männlichem unb ilöciblichcm, l'ic^t unb frmfter=

ni§, ift boch urfprünglid) mri)t bei ben ©riechen, fonbem im SWorgenlanb h«imifch, unb

wenn bertoanbte «nfehauungen bamal« auch m ber h«00"'!«)"1 SBelt bei Ph^ofopheu n>ic

im populären SBctoufetfein berbrettet waren, fo ift aud) bic« nur ein 3eidjcn jener au«

gebeimten weftöftlid)en ^eUgionSmcngcrci , bic ihre Ompulfe ftd)er in ungleich ^i5f;erm

©rab bom Orient al« bom clafftfd)cn ^)cllenenthum empfing. (5« ift unmöglid), biefc

3eitmeinuugen, bie un« in ben berfdjiebenften Umgebungen begegnen, auf ihre urfprüng*

licr)en SDcifd)ung«berhättnific jurürfmführen. SWit bemfclben S?ed)t, mit welchem bie einen

auf gricd). Ph^°f°P^cme jurürfgingen, hoben anbere an ©inflüffe be« Parfi«mu« gebacht

;

nod) näher legt ftch, jumal beim Vergleich mit ältem gnoftifd)en Seftenmeinungen, mit

ben fogenanuten Sfabiern, ben "üNanbäern u. a., ber ©ebanfe an borberaftatifche«, in«befonberc

för. ^eibenthum, »oic cö bei bem aramäifa) rebenben 3Äifd)bolf ©alitäa«, Samaricn« unb

be« Uran«jorbanlanbe« in ber uadjeritifdjen 3"* öow neuem fief) ausbreitete unb mit ber

retigiöfeu 2Bcltan)d)auuug be« 21. X. auf« nmnberlidjftc fid) freiste. 9?cben bem, gegen-

über bem parfi«mn« minber fd)arf au«geprägten Dualt«muö, ber bod) aud) fonft ju einer

rocttflüchtigen Slffefc führte, jeigen fid) Spuren einljeimtfcf)er ober toenigftenö eingebürgerter

Diaturreligion; fo bicUeid)t fd)on in bem an bie aufgehenbe Sonne gerichteten Morgen

gebet (3ofephuö, „Oübifdjer Mricg", II, 8, 5), n>eld)e« freilid) feine eigentliche Anbetung

ber Sonne al« eine« ©orte«, aber aud) fd)roertid) ba« gewöhnliche jüb. Sd)emagcbet

(5 9)(of. 6,4— 3) gewefen fein wirb, fonbern wol eine Anrufung be« himmlifd)en l'id)t«

ober aud) ber Sonne al« eine«, wenn aud) nid)t göttlichen, bod) lebenbigen unb erhabe-

nen Siefen«. (5ine weitere Spur liegt wol ferner in ber magifd)en Soiftcflung, weld)c

bic Sffäer ähnlid) wie bic 3Wanbäer unb Glfefaitcn bon ber rcinigenben unb cutfühnen-

ben Straft bc« ©affer« gehegt 511 haben fdjeinen, bc«gleid)en in ben bon ihnen berichteten
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magifchen (luxen unb Dämonenbefdmjörungen. Unter ben otten ©Triften, beren fit fuf)

„$ur Rettung ber Seele unb beö Veibc«" bebten! fjaben foUen (üofep^u«, „3übifd)cr Stieg",

II, 8, 6), ftnb bermutljUd) 3öuberbüd)er nad) Slrt ber bem Salomo jugefd)riebenen ju Oerzen,

oon welken 3ofeplju$ anberwärt« rebet („Sllterthümer", VIII, 2, 5). Diefelbcn est>

gelten alfo 33efd)mörung$formcln jur Austreibung böfer ©eifter; aufjeibem gingen aud)

(Suren mittete ljeiläfräftiger ^flonjen unb Steine bei ihnen im Sd)tt>ange (äofephuS, „3übifd)er

tfrieg", II, 8, 6). £ie SBerfe ber Barmheqtgfctt, in benen ben Gffäern auSbrüdlicf)

aud) ftremben gegenüber freie $anb getanen mar („3übifd)er Ärieg", a. o. D.), ftnb

mafjrfdjcinlid) ebenfold)c magifcfjc (Suren, hiermit tjängt cn^lic^ aud) bie bon iljncn

berichtete SBaljrfagefunft unb £raumbeuterei jufammen, in meldjcr fte bie S3emunberung

ber ßeitgenoffen «rregten (Oofcptjuö, „3übifd)er Äricg", II, 8, 12, ögl. „Sllterthümcr",

XIII, 11, 2; XV, 15, 5; XVII, 13, 3). Me« bie« meift mot auf ftarfe Ginflüffc

einer, namentltd) bei ber r)etbnifc^cu Söeöötferung ^atäjitna« unb Sfirien« metroerbreiteten

Superftition, bie feine&ocg« auäfchliefelid) ober aud) nur öoraugämeife heßenifd)en Ur«

fprungö tfl. 3lud) bie ebenfalls auf etnfjcimifdjer SRaturreligion beru^enbe Anrufung ber

elementaren 9J?äd)te bei öcrfdjtcbench SBeirjen, ©elübben, 23efd)mörungen u. f. m., bie

unö fpätcr bei ßbioniten unb (Slfefaiten begegnet, mar tool fd|on bei ben (Sffäem im

(S*ebraud) (ögl. meine Sd)rift „3ur Ducflenfritif be« gpiphanioS" (2öien 1865], S. 145 fg.,

unb 3tUcr » a - ö - III, n, 254). £ie jüb. Dogmatif marb burd) biefe unb ähnliche, ur-

fprünglid) auf einem fremben Bobcn gemadjfenen BorfteÜungen unb Söra'udjc ntc^t un*

mittelbar berührt; c$ fdjien möglid) , ihnen fid) ^injugeben unb bod) babei ein gefefce«-

frommer -3ube ju bleiben. (SintgeS, mic bie 2>ämonenbefehmörungen unb magifd)cn»Cturcn,

hatte aua^ bei ben ^harifäern (fingaug gefunben; fie entfpradjen nur einem allgemeinen

3ug ber 3eit, bem bie (Sffaer in ihrer ?lbgcfdr)iebenl)cit öom nationalen ©emeinmefen

mclleid)t nur miberftaubötofer nachgaben. Stuf jüb. ©oben uerpflon^te <|5öthagoräer ftnb

fie barum noch n "t) 1
»

tTOfc ocr Streichen Berührungen mit neupnthagoräifd)em 2Bcfen,

roeld)e &elltx beibringt; nicht einmal ein Abfcnfer bc« jüb. SlleranbrintSmuö ftnb fte ju

nennen, otelmchr fd)cint bie (Sntroitfetung , beren ^tefultate bie 3)arfrellungen bcS ^iit

unb OofcpfjuS sufammenfäffen, fid) burdjauö auf paläfiin. ©oben oofljogcn \\i ha ha:

33cftimuitcrc* über bie allmählidje innere Umgeftaltung bes (SffäiSmuS läßt fid) bei ber

Vüdenhaftigfeit unfern Nachrichten nid)t mehr auSmittcln. 3)ie fortfd)reitenbc 3ufpifeun9
ber cdjt djaftbäifchen 9?eint)citöangft ju einer mirftief} bualiftifdjen SSMtanfrfjauung , alfo

bie SluSbermung ber urfprünglid) au« ed)t jüb. ÜJiotioen entfprungenen ©runbgebanfen

über bie jübtfeh nod) mögliche ®renjlinie hinauö, ift ohne 3wc if e^ ä^nlic^ mic bie (Snt*

midelung beö jüb. Hleranbrtntömuö
, allmählich unb unbemufct oor fid) gegangen, unter

ber (2tuunrfung oon mancherlei bem paläftin. Ouben nicht bloö räumlid) nahe treten^

ben, foubem auch geiftig burth mirfUdjc ober fd)einbare Jßcrmanbtfchaft mit innerjüb.

Jcnbenjcn ftdj empfehlenben 3«tm"n«l,9fn- immerhin ifl bie menigften« mittelbare

Berührung mit gr-ted). 5becn, mie fdjioer fie aud) ftch nad)metfen läßt, bod) immer nod]

glaubhafter als bie neuerbingö adeö Grnftcö befürwortete Uebertragung bc« biibbt)iftifd^cn

sJJ(önd)thumö auf jüb. ©ebict.

Ön ber ©cfammtentmicfelung be« jüb. Vebcnö jener 3fi* nimmt bod) ber (Spiemu«
eine meit untergeorbnetere Stelle ein, al« man ihm gemeinhin jufdjrctbt. 3cne 4000
Männer, auö beucn ju s;^ilo'ö unb auch ju Sofcphuö' 3ett (Oofeph««, „Sllterthümcr",

XVIII, 1, 5; %tylo, Quod omnis probus über, II, 457) bie Partei beftanb, bilbete im

ifraelittfd)en Bolf^ganjcn ein oerfdjminbenbee Brud)theil. ift gemifc unrid)tig, menn

man mit 9iitfd)l bie effätfcfjc 3lfcefc auß bem Streben ableitet, bem Icöitifdtjen Scmpel-

priefterthum eine neue ^riefterfdjaft bcö ©eiftcö gegenüberjtiftcllen (ogl. bagegen befonber*

3eller, a. a. £>., III, n, 266 fg.), aber nicht minber ift cö eine Bcrfennung be« effätfe^en

iÖ?efemS, menn mau in ihm mit $ilgenfelb, ®rä^ unb theilmeifc aud) £>auöratl) eine

iSrncucrung ber altteft. ^ropljctic fteht. Ü)ic effäifche Sahrfagcfunft ^at mit ber meffia-

ntfdjen üüBciffaguug lebiglid) nid)td ju fdjaffen ; baf; bie 5lpofalt)pttf oor^ug^meife bei ben

(rffaern 31t ^aufc gewefen fein foH, läßt fid) nicht bemeifen, ftimmt auch f ci)Icd)t mit ber

3urütfgcjogenhcit ber (5ffäcr oon bem öffentlichen £ebcu bcö 2>olfä unb feiner Ontereffem

i^on ben jahlreidjen jüb. Jlpofalnpfen, bie man neucrbingS beut Gffäiemuö hat 3w»<»fcl1

lüotten (jutet^t nod) bie neuentberfte „Himmelfahrt bc« Wofe"), ift mahrfdjetnltcf) eud)

nicht eine einjige au« effäifdjen Äreifen h^oorgegangen. Slud) ntd)t eine Spur führt
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barauf, baß bie Partei, wie nod) HauSratf) (o. a. £>., I, 141) wicberfjolt Ijat,

für „bie @cfd)id)te be« @otte«rcid)S " in Sfracl unb für bic meffianifd)c ^ufunft
be« $otfö ein befonber« lebhafte« Ontereffe an ben £ag gelegt fjabe; tut ©egentljeil
gebüfjrt if)r Weit eljer ba« Ecrbicnft, burd) Slbwenbung bc« Jölirf« oon ben fwd)
gefpannten Hoffnungen äußerer $olf«l)errlid)feit einer $ergciftigung ber mrffianifdpn
3bec, bie freiließ bon anbermärtö fjerfam, ben «oben geebnet ju fjaben. Der gelben
utut& ber öffäer im röm. Krieg, oon bem Oofcplju« („3übifd)cr ärieg", II, 8, 10) erjagt,
war em paffioer 2J?ärtt)rercifcr, feine tljatfräftigc Beseitigung an beut flampf um bic

Rettung ber Kation. 2Bar bie Örnnbtenbcnj be« Gffäiömuö aud) ftc^er nidjt „bie 9Cct

hing ber ci^elnen im ed)iffbrud) be« ©onjen" (Heim, ,,©efd)id)te Ocfu oon ftajara" (3ürid)

1867], I, 305) — hiergegen entfd)cibet fdjon bie Bcgrünbung einer feftgefügten Gemein-
fd)aft im Boltega^en, bie «u«fd)eibung eine« getftigen Sfrael, toic es normal« aud)
bte @$rifUngcutcinbe, freilid) auf anberm 2>egc, erftrebte — fo beruht ba« cffäifd)c

(9cmeinwefen bod) gcrabc auf ber Verzweiflung an einer Erneuerung bc« nationalen unb
retigiöfen ©efammtlcbcn« oon Ofraet, weldje apofaloptifd)en Hoffnungen ebenfo wenig
Kafjrang bot, als fic 31t einem reformatorifdjen Auftreten im Bolf ben 2)?utf) ließ.

tiefer Berjidjt auf ein religio« -fittlid)e8 Söirfcn im großen Stil, ber fid) fretlid)

bei ber effäifdjen 9?cinf)eit«angft gauj oon felbfl oerftanb, wirb neben ber (efetcni immer
ber ©rnnbunrerfdjicb beö Gffäi«mu« com Gfriftcntyum bleiben. Tic eftäcr tommen al«

SCerjte, 2Bal)rfagcr, Sraumbeutcr
, (iroreiften, aber nidjt al« ^eljrer unb ^rebigev

mit bem Bolf in Berührung; ifjrc frommen Hebungen behalten fic ebenfo wie iljrc

tugenb^aften ©eftnnungen für fid), ofjnc aud) nur ben Bcrfud) 311 wagen, ifjrc reinen

retigiöfen ttnfdjauungen 311m ©emeingut ber Kation $u ergeben, Hierin liegt aud) ber

principiclle Unterfdjieb jwifa^cn Urnen unb bem gewaltigen 23ußprebiger Sofjanne«, beffen
«ffefe unb Saufprart« fonfl fo oielc Berührungen mit cffäifdjem Siefen bietet. Kod)
fd)drfer prägt fid) aber ber (9egcnfafe au«, wenn wir Oou 3of)anne« bem Käufer ju Oefu«
fortgeben, ftaft alle«, ma« 3efu« im @egenfafe ju pfjarifäifdjem 25>cfen rebet unb tf)ut,

tTifft immer jugleid) aud) ba« öffäertlnim mit, ja jum £f)eil in gefteigertem Ütfaß. £ie
aanje t

A

cbcitÖfttte 3efu, fein ungezwungener Scrfeljr mit aUcrlei Bolf, ja gcrabc üorjug«-
weife mit ben für unrein ©ead)tetcn, feine ^ohe #reil)cit oon jeber rituellen (Sngfjcrjigfcü,

feine £)ppofitiou gegen aüe« ®emicf)tlcgen auf äußere Retnftett, auf Sabbatfeier unb ftafien,
feine forglofc ütyifaafjmc an gefedigen ftreuben, an Öaftmäljlern unb fteftlid)feiten

, ja

fclbft eine ganjc fteifje fpecietter Borfdjriftcn unb Slnmeifungen an bie Seinen beweift,
baß oon effäifdjem SBefcn aud) nidjt eine Slber in if>m war. 1>cr Gffäi«mu« war oon Haue au*
unfähig, etwaß Keued ju fa^affen; oon üorn^ereiu aU Scfte angelegt, ifi er Sefte geblieben
unb fjat überaü, wo er fpäterj>m auf baö e^riftcntljum cinwirfte, nur fcftenbilbcnb gewirft.

3)tcfe Ginwirfungcu beginnen freili^ 3icmlic^ frü^ unb nehmen in bem ÜJ^aßc, als
baß Oubena^riflcntfjum auö ber lebenbigcn Öefamnttcntwirfclung ber 5lird)c fiO) loSlöftc,
an etärfe unb Slnöbe^nung ja. @0 Oerfc^rt cö ifl, in ben älteften Kajarencrn mcffiae-
gläubige Gffäer 311 fc^en ober Oubena^riftent^itm unb cffäifd)en Gbioniti«muö o^nc weitere^
ju ibenttficiren, fo brangen bod) flauer fef)on oor bem jüb. iirieg cffäifd)e (ilementc in
bie Urgemembc ein. ®ie ea^ilbeiung freilid), wctdjc bic fpätcre' jubenajriftl. Ucberliefe^
rung oon Oafobnö bem Öercdjten fowic oon ben Slpoftelu ^ctvuö unb 9J?attl)äu3 ent-

wirft, ift fidjer erft au« cffäifdjen ii reifen l)croorgegangen unb im effäifajen Öcfajmad
natfjträglid) 3urca)tgemaa)t. Ter gefd)id)tlid)e Oafobuö zeigt pJ)arifäifd)c, aber feine

cffäifd)en Snmpatljicn; bic, wie eö fdjeint, burd) il)n, gegen Gnbe bcö 5. ^a^cljnt«
unferer ^ci^cajnung, in ber Urgcmcinbe Ijeraufgcfü^rtc 9?eaction einer ftrengen äußcrlidjcu

Wefet*lid)feit gegen bie naiüe eorglofigfeit eine« ^etru« um ccremonicüc CSorrccthett trägt

ebenfaÜ« p^arifäifc^ce (Gepräge, wenn fic gleid) anbererfeit« ben Gffäern ^icrft ein natjereß

$erl)ältuiß 3ur ^effmögemeinbe ermöglicht ju Ijaben fdjeint. (itwa jcljn Oaljrc fpätcr

begegnet un« bann 3uerft eine fleinc enäifdje Braction in ber großen, überwiegenb juben

d)riftl. C^cmeinbe 311 9iom (
sJiönt. 14). Slbcr fa^on bie jubenajriftl. edjrift, weldje ben

erfiten Kapiteln ber 2lpoftclgefd)id)te atö Duelle bientc, malt baö gemeinfame Vcbcu ber

Urgctneinbe 3um STfjctl mit effäifd)en Farben, unb feit ber 3erftörung oon Gcrufalcm
bringen effäifd)c (Elemente immer 3af)lrctd)cr in« paläftinenf. aubcnd)riftcutl)um ein.

€d)on bie älteftc ©runbfdjrift ber rocitoerzmeigten clcmcntinifd)cn Literatur fdjeint oon
einem d)riftianifirten effäer ocrfaf;t 3u fein, unb feit ber 9)Vüte be« 2. 3aty\). ifk bie
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effäifdje STbtljeilung be« Subcndjrifientfjumß an SRührigfeit, J^otfroft mtb propaganbiftifdjem

Streben ben onbern gractionen ofme allen 3weifel meit überlegen. Slu« biefem Äreife,

bem bie clementinifdjen 9fecognitionen unb £omilien, ba« ^ud) (Hrai, bie fd)on bem

£>egefipp befannten Sagen über 3afobu« u. a. if>ren Urfprung Perbanfen, gingen aud)

bie „ ßbioniten " jjcruor, weld)e öptphaniu« nod) im 4. Öaljrf). au« eigener Slnfdjauung

fannte unb Pon ben „ftajaräern;' al« be[ntbcre Sefte untcrfdjieb, obglcid) bie Kamen
Gbioniten unb 9?ajaräer urfprünglidj ben Pcrfdjicbenften jubencrjrifil. Parteien gemeinfam

waren. Stber gerabe bie aggrefftüc, nad) ber $errfd)aft in ber ©emeinbe energifdj

ftrcbenbe lenbenj fyaben biefe djrifiianiftrten ^jfäcr nid)t au« bem alten, ed)tcn (5f[äer-

tfnim ^erübergenommen, fonbern erft au« ber Reibung mit anbern ^arteten, unb nad)

allmählicher Slbftreifung mand)er, bie J^ätigfeit nad) außen ^emmenber ©igenthümlidjfetten

gewonnen; ftatt un« ju einer SWobification be« Urteil« über ben urfprünglidjcn (SffätS-

mu«, ber im i'aufe be« 2. 3ahrr). pielmet)r Döüig abfhrbt, $u nötigen, legt fie nur ein

3eugnijj für bie ßfrpanfiöfraft ab, meldje bem d)riftl. @ei|t aud) in feiner Perfümmertften

©eftalt u od) innewohnte, jugleidj aber freilidj aud) für bie Unmöglidjfeit, gegenüber ber lebenbig

ftdj entwirfetnben ,f>cibenfirc^c ben jubendjriftl. Stanbpunft ofjne fortwährenbe Aufnahme

oon (Elementen, bie bemfetben oon $au« au« fremb, ja entgegengcfcjjt waren, 311 behaupten.

93gt. SeHermann, „@efd)id)tlid)e 9?ad)rid)ten au« bem Sltterthum über (Jffäer unb $hera*

peuten" («erlin 1821); ©frörer, „Writifd)e @efd)id)te be« Urchriftentrmm«'' (1. Stuft., Gtutt«

gart 1831), II, 280 fg.; 3)älme, ,,©efd)id)ttid)c Darftellung ber }übifd)*aleranbrimfd}en

^eligion«^^ilofophie" ($>allc 1834), I, 439 fg., unb beffelben «rtifel „Sffäer" in ©rfd) unb

©ruber'« „Slllgemeiner (Sncöflopäbic ber 2Biffenfd)aften unb Äünfte", 1. Sect. (?eip$ig 1843),

XXXVIII, 173 fg.; 3eller, a. a. £>. (1. Stuft., Bübingen 1852), III, 683 fg. unb (2. »ufl.,

Peipjig 1868), III, 11, 234—292, unb in ben ,,^eotogifd)en 3ahrbüd)ern", 3af)rg. 1856,

S. 401 fg.; 9citfd)l in ben „$heologifd)en 3ahrbüd)crn", Oa^rg. 1855, S. 315 fg., unb

„Die (5ntjtet)ung ber altfatholifdjen Äirdje" (2. Aufl., S3onn 1857), S. 179 fg.; £ilgenfetb,

„Die jübifdje Slpofalttptif" (3ena 1857), ©. 245 fg., unb in ber „3eitfd)rift für wiffenfdjaft-'

tidje Geologie", 3ahrg. 1860, S. 358 fg.; 3af>rg. 1866, S. 408 fg.; 3af>rg. 1867,

S. 87 fg.; 3at;rg. 1868, S. 343 fg.; (Swalb, „®efd)id)te be« 33olfe« 3frael" (3. 2lufL,

Böttingen 1866), IV, 476 fg.; granfcl, in ber „3eitfd)rift für bie religiöfen Ontercffcn be*

3ubenthum«", Oa^rg. 1846, 8. 441 fg., unb in feiner ,,^onatöfd)rift für @efd}id}te unb

Sßiffenfdjaft be« 3ubcntfmm$", Oat|rg. 1853, <2. 30 fg., 61 fg.; ©rä&, a. a. £)., III, 79 fg.,

463 fg.; ^erjfctb, „@efd)id)tc bcö 93olfc« Oiöraet" (2. Stuft., Veipjig 1863), II, 368 fg.,

388 fg., 509 fg.; 3ojt, „©efdjtdjte beö Oubent^um«" (i'eipjig 1857—59), I, 207 fg.;

Dercnburg, a. a. O., ©. 166—175, 460—463; Heim, a. a. £)., I, 282 fg.; $an«ratl>,

a. a. £)., I, 133 fg. tfipfiuS.

(vffen, f. 9)?at)lseit.

(£fftg. On bem warmen Silima ^atäftinaö ^ätt fid) ber in trügen ober Sd)läud)en

(Ütfattl). 9, n) aufbewahrte 293cin nid)t lange, fonbem wirb oft fdjon nad) bem erften

Öa^re ju (Sfflg. Xod) aud) biefer biente bereit« jur >$tit bc« $8oa« in ben f/ei^en dvntt-

tagen al« ©etränf , in ba« man ba« 53rot tuntte (9?utr) 2, 14). 9?afiräer mußten wie

be« 2Bein«, fo aud) be« Gffig« fid) enthalten (4 3J?of. 6, 3). 3m übrigen crfd)icn biefer

wegen feiner fdjarfen Säure al« ärmtidje« Surrogat für ben 2ßein, wc«hatb ber piel»

bulbenbe £)id)tcr bei feiner 5t tage aud) erwäfjnt: „On meinem ÜDur^e tränften fte mid)

mit Siftg" (^f. 69, 22). 2)?el)rfad) fommt ber teuere in fpr'tdjwörtlidjen 9^cben«arten

oor al« Sinnbilb öcrfefjrter jpü[\«mittel (Spr. 10, 26; 25, 20).

iföie bie i'eiben«gefd)id)te Oefu lct)rt
f

gab man ben jum Äreuje«tob 35erurtheüteu,

cr)c man fte an« £olj nagelte, Gffig 31t trinfen, ber mit bittern Ongrebienjen, gemöhnlid)

iUnn^en, gemifdjt mar. 33?or)l follte biefe« C^etränf bie armen 9)c'enfd)en etwa« betäuben

unb für bie mit ber Stnuagelung erfolgcnben Ungeheuern Sdjmerjen einigermaßen ab=

ftumpfen; bat)er Ocfu«, ber mit ootlem 33ewußtfeiu bie Hreu^eöqual tragen wollte, oon

bemfelben nid)t trinfen mod)te, wät;rcnb er in ben legten Slugenbliden nod) au« einem

mit gewöt)nlid)em Sffig gefüllten Sdjwamm einige Kröpfen fog jur 2inbcrung be« ent«

fet^lidjen Durfte« (SNattl). 27, 34. 4s; 9)iarf. 15, 23. 36; 3ol). 19,29). fturrer.

(^etljaol, eine Stabt in ber (£benc be« Stamme« Ouba bei j&oxca unb Or»Seme«
(3of. 15, 33), würbe fpäter ben Xanitcn jugettjcilt (3of. 19, 41; 9iid)t. 13, t»). 3h«
Bewohner waren »on Hirjatl) = 3earim

(f.
b.) au«gcgaugen ( 1 (Sijxon. 2, 53). Sie lag
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nad) Sufebiu«, 4 ©tunben norbwärt« Don ©leutheroöoli« nad) 9cifopolt« Inn, unb ifi

ot)ne $weifel in bem gütigen Um*(£fd)tet)ielj erhalten, fübroefilid} öon ©urah (Borca) unb
n>cjtlid) öon 2lin=<Schem« (33eth=<Seme« = Gr^eme«) bei iibneb, (Ximna). Ä neu der.

Wcmo ober (Jftljcraoa, eine ^riefierftabt im ®ebirge Guba (Gof. 15, so; 21, u;
1 6am. 30,2s; 1 (Sl)ron. 4, n. t»; 6, 43 [7,57]), jur ßeit be8 @ufebiu^ ein großer

Herfen uörblid) öon Stnem (== «nim, baö heutige @uwein), nod) heute ein aufertliche«

Dorf, @emua, mit Srümmern Don alten (Srunbmauern, auf einer fleinen Erhöhung ge-

legen, im ©üben öon Hebron, wefilid) öon Wlahi (üttaon) unb füböfilich, öon 2lnab.

Ä neutf er.

(Sffyer. ßfiffer ifi ber öerf. Sftame eine« jüb. ütfäbdjen« #abafa, weldje« in bem

$areut eine« öerf. Äönig« StyaSüeruö ju fjotyn (Shren emöorftieg unb al« ftaöoritin

beffelben (Gelegenheit fanb, if>re im 9icid) angeftebelten ®lauben«genoffen öor einem großen

llnglüd 3U bewahren unb beren Rettung 3U bewerffMigen , eine Zf)at, beren Slnbenfen,

in einem befonbem, und) itjv benannten ©uef) erhalten, nod) t)eute j at) vlt d> in ber ©önagoge

gefeiert wirb. 35ie ©efdeichte, wie fte in biefem 33udj cqäljlt wirb, ift $war befannt

genug, mag aber fner gan^ für 5 unb nur in allgemeinen Bügen wieberlwlt werben, weil

bic neuere SBiffenfdjaft in Setreff berfetben manche ninjt unerhebliche Sebenfen erhoben

t)at, welche naiver jur Sörad)e gebracht werben müffen.

Die ©r^Iung beginnt mit bem SJeridjt über ein große« fteft, weld)e« ber Äönig

är)a«üeru« feinen ©roßen unb bem Solf feiner $auötfiabt <2ufa gegeben, unb wäb,renb

beffen er in ber SBeintaune auf ben (Einfall tarn, aller SBelt feine fdjöne Königin S33afti

ju 3eigen. Diefe nun weigerte fid) 3U erfa^etnen, würbe infolge beffen öerffoßen unb foÜtc

burdj eine anbere erfefct werben, 3U wettern Söeljuf bem Äönig eine Spenge ÜJ?äbcf|en 3m:

2faewaf)l oorgefü^rt würben. 9?adj öier Gaffen fiel feine 2Bal}l auf jene Gübin, beren

Mfiammung ii)m übrigen« unbefannt blieb, bie 93afe unb Pflegetochter eine« Senjaminiten

SWorbcfat (fWarbodjttu«). 9?acf)mal« fjattc biefer Stforbefai (Gelegenheit, ftd) um ben Äönig
idir öerbient ju machen, inbem er eine 93erfd)wörung gegen beffen Vcben entbedte unb
bie Sefhrafung ber <Sd)ulbigen herbeiführte, wa« aud) in bie 9tfcid)«d)romf eingetragen

würbe. Söieberum üerging eine §)?ei^e öon Gohren, wä^renb welcher ein gewiffer ^paman
al« (Günftling be« Äönig« ju ben ^öct)ften (Shren fam unb eine unbefdjränftc $>errfdjaft

übte. Diefer war aber ein fteinb ber Guben unb namentlich, 9J?orbefai'e, ber ftd) öon

jet)er geweigert hatte, ihm gegenüber bie bemütluge (Stellung einzunehmen, welche ba«

orientalifdhe ßercmoniefl unb ber ©tolj be« atimächtigen ©ünfiling« öerlangte. (Jr be-

fdjloß atfo bie Guben aÖefammt au«jurotten, erlangte öom Äönig ohne weitere« bie Sr=

loubni§ baju, inbem er öon ber gu hoffenben Söeute 10000 ÜTalcute Silber in ben ©djafe

ju liefern öerförath, weld^e« (Selb inbeffen ber Äönig jum öorau« bem 3Ktnifrer fchenfte,

unb ließ ba« jo« über ben £ag entfdheiben, wo im ganjen öerf. Wiä) alle 3uben auf

Sinen ©^lag ermorbet unb ihrer $aöe beraubt werben foüten. Da« £o« fiel auf ben

13. £ag be« 12. SWonatfi (Äbar) im 12. 3ahr ber Regierung be« tha«öeru«, unb
bereit« im Söeginn beffelben Oahre« Würbe in allen ^roöinjen ber betreffenbe 5Scfct)l

anggefertigt, aber ni^t in«gcheim, fonbern ganj öffentlich, fobaß bie Guben in ber größten

Ängft unb Söeftürjung Waren. SWorbefai fanb SDfirtel, bie ßfther wiffen ju laffen, wa«
oorging, natürlia^ mit ber ©itte, etwa« für ihr «olf 311 thun. 8ie entfdjulbigte ftd)

aber mit bem ©ebeuten, bafj iobe«flrafe barauf ftelje, wenn jemanb ungerufen 3um Äönig

gehe. Gnbeffen lie§ ihr 3Korbefai feine 9fuf)e unb wie« barauf hin, ba§ fie ja al« Gübin
bem allgemeinen Skrberben jnlt^t auch nicht entgehen Würbe. (Bit entfehloß ftd) baljer,

ben gefährlichen (Schritt 311 Wagen, unb bereitete ftd) auf bcnfclben burd) breitägige ftafteu

öor. Die <Sad)e lief aber gan3 frieblich ab. 35er ÄÖnig war fehr gnäbig, fragte nad)

ihTem Segehren, unb fle begnügte ftd), ihn für ben anbern Sag nebft bem #aman 31t

einem üttahl einjulabeu. 33ei biefem 9Hahl War ber Äönig guter Dinge unb bot feiner

beliebten an, ihr jeben SBunfch 3U erfüllen, wenn e« auch 000
(J
a^c Joftete. ©ie

aber begnügte fiel], bie (£tnlabung für ein zweite« 3)?aht 3U wieberholen, spontan war

außer ficr) öor ©lücf unb ^ochmuth, ärgerte fich aber um fo mehr, al« ÜWorbefai ihm

beim 21u«gang au« bem ^alaft wieberum bie ^eücrcnj oerweigerte. Slber auf bem ©ipfel

ber ®unft tyfttt er balb mit ihm fertig 3u werben unb lief? 3um öorau« einen 50 <5Cen

hohen @algen errichten, um it)n baran 3U hängen. Gn berfelben ^adjt aber litt ber

König an e^taftofigfeit unb ließ ftd) 3um ßeitoertreib au« ber SKeidjöcrjromf öorlefen,

»i6cI.8eiilos. IL 13
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wobei bic @efdjtdjte jener SSerfdjwiJrung dorfam unb beren (Sntbcdung burd) SRorbtfai.

2(1« ber Stonig erfuhr, baß lefctcrer für biefen Dienft nod) feine ^Belohnung empfangen

habe, ließ er #aman rufen, um ifm gu fragen, ma« einem 2)fann anjut^un fid) gebühre,

melden ber Äönig fel;r eljren wolle. Vornan, in ber Meinung, e« gelte iljm felbft, fa^lug

bor, biefen Sttann in foniglidjem Aufzug burd) bie Stabt führen unb fein £ob au«;

rufen $u laffen. Unb atfo mußte er felbft für ÜKorbefai tfmn. Unter bangen Ahnungen

berfügt er fid) hierauf 311m aweiten SBanfet bei öftrer. $>ier eröffnet nun biefe bem ftönig

ben Anfd)lag $autan'« auf tljr eigene« unb ihre« Volfe« lieben; ber Stönig, im ^öa^ften

Born, entfernt ftd) einen Augenblicf, unb, al« er mieber eintritt, finbet er Vornan auf

Iffther'« ^olfter tiegenb, natürtid) in bittenber Stellung, erflärt bie« aber al« SWajeftät«

beleibigung unb läßt ben ©ünftling fofort an feinen eigenen ©algcn Rängen, mad)t bafür

ben 9)iorbcfat 31t feinem 9D?inifier unb fct)cnft if)m £>aman'« $au«. Der früher gegen

bie Ouben erlaffene Söefeht tonnte nidjt auf ad) miberrufen werben, weil bic« gegen bic

9fcidj«orbnung mar, aber c« murbc in gleid) officteHer Seife benfclben erlaubt, fid) am

13. Abar mit ben Soffen gegen jeben Angriff ju bertfjcibigcn unb felbft angriff«Weife

gegen ihre geinbe »orjuge^en. Die« machte einen folgen (Sinbrutf, baß biele Reiben jum

Oubetttlmm übertraten. 5(1« ber angefagte lag fant, matten fid) bie Ouben über iljrc

fteinbe ^er, of)ne baß bie Satrapen, Welche ftd) bor bem neuen ($ünftling fürchteten, e«

wagten, ihnen 511 mehren. On ben ^rooinjen mürben 75000 Oubenfeinbc getobtet, in

Sufa felbft 500; auf Öftrer'« SJege^ren aber geftattete ber itönig nod) einen jweiten

SRadjctag, an welchem weitere 300 getobtet unb bie $eljn (namentlich aufgeführten) Söhne

§aman'« gelängt würben. Der auf biefen blutigen Xag folgenbe, in ben ^$robin$cn ber

14. Abar, in ber £auptftabt ber 15., würbe ein großer ftefttag, unb burd) ein eigene«

(Sbict 9Jiorbefai'« auf ewige 3ctteu al« foldjer eingefefet. Da« fteft erhielt unb trägt

noch ^cutc ocn dornen ^nrim, bon bem ^ur ober So«, weldje« «£>aman geworfen hatte,

um ben Dag ber bon ihm beabftchtigten Oubcnbertilgung \u beftimmeu. 2J?orbefai blieb

in hohcn St)rcn mt0 D *c 9on3c ®efd)idjte murbc in bie perf. 9fcich«d)ronif eingetragen.

©0 weit bie im 23udj (SfUjer enthaltene Zählung, etünbc fic nicht üi ber Sibel,

fo würbe fic faum borübergeheub bie Aufmcrffamfett ber @efd)id)t«forfcher $u fcffeln im

©taube fein. Die unjähligen Oubcnbcrfolgungcn ber altern, mtttlern unb neuem &tii

machen aini borau« jebe berartige Ocfdjtc^tc ebenfo wahrfdjeinlidj al« glctdjgültig, unb

bie baranfjängenben Ucbcrtrcibungcn unb Sonberbarfciten würbe mau ohne weitere« auf

Rechnung ber interefftrten *i|$h0Ntaf,c fc^en, ohne biel Aufheben« baoon 311 machen. Allein

au« mehrfachen ©rünben fann bic Siffenfd)aft bei biefem, anfeheinenb fo einfachen unb

anfpru<h«lofen fletnen l'iteraturprobuct nicht unbethciligt borübcrgeljen. Schon ber Um>
ftanb, baß au«brücfUch ein noch beftehenbe«, überall bei ben Ouben mit lebhafter Ztyib

nähme gefeierte«, jährlich wieberfehrenbe« ^eft mit biefer ©efdjiehtc in ^erbinbung ge

bracht unb au« ihr erflärt wirb, gieht wenigften« bie 3lufmertfamfcit be« Archäologen auf

ftch- Natürtid) aber l)at bie ßinoerleibung be« iöud)« in bic Sammlung ber ^eiligen

Schriften ben chriftl. Theologen bie ^flidjt unb ba« «erlangen nahe gelegt, über baffelbe

unb feinen Onhalt ftd) ein Urteil ju bilben. 2Bir woüen alfo, um zugleich üoUfiänbig

unb boch überftchtlich bic cinfehläglichen Ztyatfatyn unb Untersuchungen unfern Jefem
Oor3ulegen, ber 9icihc nach "n Solgenben 9iücfftcht nehmen auf ba« ^cfi ^3urim felbft,

foweit bie« jum SJerftänbnifj ber ©efchichtc Oortöufig nöthig fein wirb, ba biefem §eft

fpätcr ein eigener Slrtifel gewibmet werben foff, fobann bie @efchid)te be« Such« CSfthcr

fowol in ber Smtagoge al« in ber Äirche uerfolgen, wobei fehic (iompofition unb Stellung im
Äanon, feine öerj'dHebcneu 9icccnftoncn unb bie über baffelbe gefällten Urteile jur Spraye
fommen werben, unb jutefet unferc eigene Anficht über beffen ^iflorifc^en Serif) mittheilen.

Die älteflc un« befannte Erwähnung be« ^Jurimfefte«, unb fomit ber im SBuc^ Gfther

erwähnten ©efd)id)tc, finbet ftch 2 ÜÄaff. 15, 36, wo e«, al« etwa« 3Manntc8 unb nur im

Vorbeigehen al« ber „3Warbochäu«tag" genannt wirb, unb 3war al« ein regelmäßig am
14. Abar gefeierte«, fdjon jur 3eit be« Unabhängigfeit«fricg«. Oofcphu« („AltcrthUmeT^,

XI, 6, 13), am Schluß feiner ausführlichen grjählung ber betreffenben <8cfd)ichie, fprid|t

ebenfall« bon bemfelben al« üou einem in ber ganjen Seit oon ben Ouben gefeierten

Danffeft, bei Welchem fte fid) gegenfeitig ©efdjenfe 311 fehiefen pflegten, b. h- «ac^ bem
Jert (Sfih. 9, 22) Speifen. Die allgemeine Verbreitung be« $cfte«, be3iehung«weife bie

l£rhotomg beffelbcn, erflärt fid) nidjt nur au« ben allgemeinen polttifdjen unb focioten
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Serljaltniffen unb bcm ftct« gefolgerten 9?otiono^Q§, fonbcrn aud) au« bem llmfranb,

baß e« Dom Xempelcultu« unabhängig mar unb alfo burdj ba« Slufhören beffelben nid)t

im minbefien beeinträchtigt mürbe.

Sin mefentlidjer SBeflanbt^eil bei? t^cfteö, bcffen nähere Befdjreibung, nad) heutiger

Sitte (Burtorf, De synagoga iudaica, $ap. 29), un« ^ier nid)t Weiter interefftrt, ift oon

alter« ^er, miemol fid) im Xalmub eine Sage oon anfänglidjem SSBiberfprucr) erhalten hat,

bic Sorlefmtg be« Buch« (Sftyer. 2Han barf iool fagen, ba§ fein X^eit ber Schrift

oolfötljüntttdjer gemorben ift unb bei allen Staffen unb Altern im Sdjoö ber Oubenfcrjaft

befatmter al« biefeö Buch, bei beffen Anhörung bie ©emeinbegliebcr, biß auf bic jüngften

herab, an beftimmten Stellen, burd) tflaifdjeu unb Schlagen, burd) Segen«- ober 23er -

münfchungöformeln, ifjre 2$eilnai)me thätig bejeugen. Selbft in ber Sdjreibtoeife befunbet

fid) äujjerlid) ba«, mir mähten fagen, bramatifcfye Ontereffc an bem Onfjalt: bie Huf*

jitytung ber jetjn Söfnte £>aman'«, meldje in bem Blutbab umfamen (Äap. 9, g fg.), gilt

al« ber £auptmoment ber ©cfd)id)te unb ift bem 5tugc al« foldjer bargeftetlt burd) bie

allen unfern nad) rabbtmfcfjer Borfdjrift gebrutften Ijebr. Bibeln eigentümliche Slnorbnung

be« Xexte«, welche offenbar barauf beregnet ift, bie fteierlid)feit ju cr^b^en. Uebrigen«

freist ba« Buer), ba« für ben Snnagogengebraud) öfter« befonber« geftr)rieben morben ift,

unb banadj fd)led)thtn „bie SRoüe" (Megilla) heißt, in ber ooUftänbigen Sammlung ber

Ijeiligen Schriften 2t. X. im testen Xheil, al« ba« lefetc einer befonbern Sammlung
deiner Schriften ober Buc^roClen (Megülot), r)inter bcm £ohenlieb, 9fwt^ SUagticbcrn

unb ^rebiger. On ber djriftl. 93ibel/um bie« gleich ^ier anzuführen, f>at man e«, nad)

bem Vorgang ber ©riechen, an ba« Snbe ber ©efcrjict)tet>ücr)er gefegt, ir)m alfo feine

Stelle nod) oor ben "Sßfalmen unb Propheten angeroiefen.

(ffje toir tnbeffen bie ocrfdjiebenen Urteile djriftl. Ideologen über biefe« Bud) mit=

teilen, muffen mir nod) meiter t>on ben eigentümlichen Sd)idfalen berieten, meiere e«

fe^r frür) fdjon, unb unter jüb. §änben, in Betreff feine« Xerte« erfahren ^at X5a«

lebenbige Ontereffe, tocldje« ba« überall gebrüefte Bolf an ber ©efd)id)te nat)m, befd)äftigte

balb jugleid) bie ^ß^antafie unb bie Gebern mit berfetben, unb oeranlaßte metteifembc

3u«fa)mücfung. Wlß bic ätteften X)enfmäler biefer litcrarifdjen Bctriebfamfeit liegen un«

jroei oried). Bearbeitungen oor, roobon bie eine, ausführlichere ober toortreicfjere, in ben

gewöhnlichen Sluögabcn ber ßriect). Bibel (LXX) fiefyt, bie anbere, etma« fürjere, nur in

wenigen .^anb^r^ten ber^elben fid) befinbet unb jmeimal mit jener erftern fjjnoötifc^

herausgegeben morben ift, Don Oafob Ufrjer, De graeca LXX interpretum versione (?onbon

1655) unb öerbeffert Oon O. ^rifefdje, Libri Estherae graeci textus duplex (3üri(^

1848), oon meldjem mir audj bie grünblic^fien Unterfudjungcn über biefc Xcrte im

ganzen unb einjclnen (in feinem „kurzgefaßten eregetifc^cn ^anbbuc^ ju ben 2lpo=

fröp^en bc« ?(. X." [£eip$ig 1851], Xty. 1) erhalten fmben. Slbgefc^cn oon Heinem
?lbmeic^ungen unterfdjeibet fic^ ber gried). Xert üom ^ebräif^en befanntlia^ burc^

eine SWeifje Oon Sinfa^altungen unb 3»fä^c«. <£r beginnt mit einem oorbebeutenben

Xraum be« 2)?arbot^äu«, melier bann gegen ba« Gnbe §in erflärt mirb; fobann mirb

buret) i^n eine Berfdjtuörung entberft, njela^e oon ber im f>cbr. Xert erjä^lten unb an
feiner Stelle ebenfalls im griedjijcrjen berichteten ju unterfd)eibcn ift. ferner ftnb üer^

fctjiebenc Urfunbcn, ßbietc, Briefe, meiere in ber Urfdjrift nur nebenbei ermähnt roerben,

ooüftänbig unb mörtlid) eingeführt. So im 3. Äapitet ber Befefjl be« perf. Äönig« an
bie Satrapen in Betreff ber Bcrtilgimg ber Cmben, im 4. Kapitel ein ©cbet bc« 3War=

bocf}äu3 unb ein anbere« ber liüijcv, im 8. Kapitel ba« jmeite öbict be« jtönig« ]u

fünften ber Oubcn. 5lu§crbcm ftnb einzelne Sccncn ber @efchicr)tc meiter ausgemalt.

3)ie beiben griect). Sfecenfionen ftnb natürlid) nic^t Oon berfetben £»anb gefertigt, bie

fürgere ift bie jüngere unb oon ber längern offenbar abhängig; ob aber lefctere bon einer

an« i^r gleid)fam ^rau«julefenben bud)ftäblietjen unb einfachen Ucberfefeung ^u unter=

Reiben fei, meiere juerft oort)anbcn gemefen märe, läßt ftd) ntcr)t mit oöfliger Sicherheit

behaupten, obgleid) einjelnc 2ßiberfprüd)c unb Unjuträglidjfeiten, meiere ftc^ bei ber Ber=

gleie^ung ber altern (t)ebräifd)en) unb neuem Elemente hcroueftcKcn, bic Sonberung $u

ent)}fe^len fc^einen. 2Bie meit fte aber ade ber 3cit nach ou«cinanberliegen mögen, lä§t

|tc^ ntc^t fagen. %lai} ber Unterfchrift be« (ältern) griech- Xerteö foU biefer in Serufalem

gefc^rieben unb unter ber Regierung eine« ^tolemäu« unb einer Cleopatra uad) ^egt;pten

gebraut roorben fein. $iefe 9?otia paßt nun auf üerfdjiebene ?agiben be« 2. Oa^rh- 0. Gfjr.

13*
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ift aber wol an fid) wenig jubcrläfftg. ©ewi§ ifl nur, bafj 3ofept)uS („Httertfjümer",

XI, 6) bie ganjc Öefc^tc^tc ber (Sftyer ausführlich unb in feiner rfyctoriftrcnben 2Beifc

nad) ber längern aleranbrinifd)en SRecenfion crjählt, wobei er inbeffen einzelne ßüge «n°

dornen einfließt, bie möglid)erweife nicht bon ilmt erfunben, fonbern einer onbern unS

unbefannten Bearbeitung entnommen fein bürften. Dodj muß bei biefer Gelegenheit

ermähnt werben, bafj aller 2Baf)rfd)cinIid)fcit nad) ju feiner 3eit baS Bud) @ftl)er noa>

nid)t bem offtcieKen $anon eiuberletbt mar. Die alten orientalifdjen Bibelüberfefcungen,

mit 2luSnahme ber ältcflcn förifa^cn, finb auS bem gemeinen gried). Dert gefloffen.

SlnberS aber bcrrjält eS fid) mit ben lateinifdjen. Die borhteromjmiamfd)e (fogenanntc

Itala) fußt jmar auf bem gried). £ert, wcid)t aber oon beiben uns befannten SRecenftoncn

beffelben meijrfod) ab, unb eS liegt bie SRöglidjfeit bor, baß fte eine brittc oerlorenc

miebergebe ober baß ber lleberfcfcer, bie beiben anbern auglcid) berüdftd)tigcnb , frei gc^

arbeitet fjabe. .£>ieronmnuS bcrfuljr anberS. (Sr Ijielt fid) an ben t)cbr. Dcrt, ben er fein*

frei unb flteßenb überfc(jte; bie griedj. 3ut^aten unD 2luSmüehfe jieQte er jufammen ans

(fnbe, mit forgfältiger Zugabe beS DrteS im ed)ten Dcrt, mo jebeS einzelne <Stüd ein=

jufergeben fei, unb fo lieft man fic nodj jefct in ben Ausgaben ber Butgata, mo fit als

tfap. 11—16 bejiffert finb. Dies erleichterte aud) bereu SluSfonberung in ben proteftan*

tifdjen Bibeln, mo befanntlid) bie „©tüdc in (SftJjer" unter bie 2tbofrt)bf)cn bermiefen finb.

(Sc fann wol fein 3weifet barüber fein, baß biefe gried). Bearbeitungen unb Bufäfcc

auS jüb. greifen flammen, ba ja außerhalb berfetben ein Ontereffc an ber @efd)id)tc

fd)lccr)thm unbenfbar ifl. «Sic ftnb aber aud) nidjt bie einzigen gewefen, roeldje für bicfeS

im £auf ber 3eit ftd) nod) fteigcrnbe Ontereffe 3cuflntg geben. @S gibt mehrere DargumS
ober d)albätfd)e Ucbcrfefcungcn beS Bud)S (Sft^er, unb in einem berfetben lieft ma-n ebcn=

fall« ben Draunt beS 2J?arbod)äuS unb fein ©ebet, fomie baS ber Grftfjer, unb gmar in

einer Raffung, meiere fid) $war biclfad) mit bem gried). Dert berührt, aber jebenfaUS

feine Uebcrfefcung beffclocn ift, bieHcid)t cljer auf eine gemeinfdjaftltcfye Quelle beiber £nn ;

meifen bürftc, wenn bei bem gegebenen Dt)cmQ ein 3lbb,ängigfciWber^ältni§ ju ftatutren

übertäubt nötljig märe. 2lel)nlid) glauben mir urteilen ju fönnen oon ben djalbttifdjcn

©tüden, meiere be SRofft aus tybx. £anbfd)riften beS Bud)S ISfther (Mom 1782; Dübingen

1783) herausgegeben $at, unb woraus er bie (Sdjtljeit unb Äanonicität ber gricdEj. dic-

cenfton ermeifen wollte, im Ontereffc bcS fall/. Dogma. 2Bir übergeben jüngere jüb.

Bearbeitungen ber ©efdudjte, meiere einerfeitS eine unmittelbare Befanntfe^aft mit ber

gried). Raffung berrathen, anbererfeits aber eigene ©djultrabitionen, roenigftenS in coin=

mentirenber 5»rm, miebergeben. (Ütachmeifungcn barüber bei 3unj, „Die gotteSbienftlic^cn

Borträge ber Suben" [Berlin 1832.])

DaS große Sfnfe^en, metc§cS bie ©efdjidjte ber (iftljcv unb baS fte erjäljlcnbc Bud)
in ber Snnagoge genoffen unb noeb, genießen, mürbe beiben in ber djriftt. 5?ird)e oft unb
biet berfagt. 2d)ou in ben frü^eften

NJiadind)tcn, meldje auf uns gefommen ftnb bon
Urteilen a^riftl. ib,cologen über ben Beftanb ber bon ber ©tmagogc ererbten »^>. (Sdjrift,

ftnbcn mir, ba§ einige flarbenfenbe Männer baran Snftoß nahmen, junäc^ft natürlich nur
auS religib'S--braftifdjen ©rünben, inbem fte atlcrbingS nid)t einfeb,en fonnten, weldje 6r=
bauung ober ^ö^berung ber ©enteinbe auS einer Grjählung crwadjfen foHte, meldje fo

offenbar nur bem tiefen, 3War nidjt unerflitrltdjen, auc^ nidjt uttberbienten, aber bod) ^ier

in einer miberlieh fdjabenfroljen SBeife fta^ auSfbrcehcnbcn ^)a§ ber Ouben gegen ^embe
jur %o\k bient, wobei man nicht ttmi)tn tonnte, ftd) ju erinnern, ba§ fte gegen bie (St)riften

nid)t um ein C>aar anberS gefront feien. (Soldje Bcbcnfen waren cS wot, Wetdje mcl)r

als einen ber bebeutenbern gried). Bäter älterer ßeit bewogen, baS Bud) (Sftljer entweber

mit (Stiflfdjwcigen ^u übcrget)en in it)reu Berjeichntffen ber ^eiligen 6d)riften, ober eS

auSbrüdlict) als nict)t baju gehörig bejeidmen, wät)«nb bon anbern wenigftenS ber-

gleichen Urtb,eile als ju it)rcr £tit weitberbreitete erwähnt tuerben. <Bo unter anbern

fchon SDcelito bon ©arbeS im 2. üahrh-, im 4. 3ahrt). namentlich ^IthanaftuS, ©regor
bon ^ajianj, 2(mp^iloc^iu« bon Ofoniunt, auch fbätcr noch «nige, obgleich bie Sttadjt

ber Gewohnheit, bielleicht auch öie ^bwefenheit febeS bolemifd)en OntereffcS baS Bud)
über bie %t\t hiuauS rettete, wo feine (Stelle überhaupt hätte gefährbet fein fönnen.

Wahres über biefe ©djicffale beS Buchs (fflher in ber chriftl. ^iraje f.
in meiner Histoire

du canon des ecritures saintes danü Teglise ebr^tienne (^ßariS 1863). Vluf benfetben
©tanbpunft fteßte ftch Luther, beffen Ueberjeugung, offenbar aus ^erjenSgntnbc fließenb, nur
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in etwas flärfcrcr 2Beife ftcr) auSfprach. ftrüh fdjon, in feiner <Srf)rift De servo arbitrio, fcfjrieb

er: Quamvis lumc librum habeant in canone, dignior tarnen omnibus est, me iudice,

qui extra canonera babeatur. Unb in ben £ifd)rcbcn lieft nton („£)eutfd)e SBerfe", Gr-

langer SluSgabe, LXII, 131): ,,3d) bin bem 23ud} fo feinb, baß id) wollte, eS wäre gar

nid)t öorffanben, beim eS jubelet $u fcljr unb hat ötet heibnifche Unart/' 3)ie Grdjthcit

biefe« Urtt)citö fdjeint fdjon burd) beffen Derbheit öerbürgt. 3>enn bie fpätern tut^.

X^eologen waren in großer Verlegenheit, it)ren SBiberfad^ern gegenüber it)reS SRetfbrs

Vltncljcn unb bie fanonifdje Unantafibarfeit beS nun einmal jur 33tbct gehörigen Vnd)v

gleichzeitig ju retten. (Sie bcrficlen auf eine ftereottip geworbene Stwöftudjt, bie nic^t arm^

feiiger unb alberner erbadjt werben fonnte: ?utb,cr ^abe eigentlich nur oon ben apo-

fröphifdjcn 3"fa&<m, mcf>t dorn autljcntifc^en £ert reben wollen. 2Bie Wenig bieS ber

SSafyrtyeit gemäß war, bebarf feines 93ewcifeS; bodj mag ^ier gelegentlich ber 2Bertf> biefer

(Srflärung burd) ben Umftanb beleuchtet werben, baß in ber Urfdjrtft ber 9came ©otteS

nia^t ein einziges mal erwähnt wirb, wie oft auch ^a3u Gelegenheit gewefen wäre,

Wa'hrenb in ben grtedj. 3ufa&cn wenigfhnS einige ©ebetc öorfommcn, bie bem (Stauen

einen gewiffen frommen ^tnftricr) geben unb fomit erft gewiffermaßen einen biblifdjcu

<Xt)arafter öerleihen. Ueberhaupt war eS für fotdjc Geologen, Welche eS fich jum ©efefc

machten, baS 21. X. lebiglid) auS djriftlichcm, ja aus d)riftologifd)em ©eftd)tspunft ju

begreifen unb 31t erflären, eine waghalfigc Unternehmung, biefe SRcget auf unfer 39ud)

anutwenben unb folgerichtig burch$ufüf)rcu, fobaß mehrere ber bcbeutenbflen unter ihnen

lieber baoou abftanben, bemfclben eine ganz untergeordnete «Stufe in ber Zeitigen Samm
lung beS Sllten SöunbeS anwiefen (j.S9. .^engftenberg, „(Fhriflologie beS 2l.£." [1. Hufl., Serlin

1829—35], II, 567, [2. Bufl., 1854—57], III, 188), baS Scftrcben ihrer Vorgänger als ein

wiUfürlichcS, frembartige jDinge cintragcnbcS bezeichneten, unb ftd) einen offenen 33licf in bie

SBcrhältniffe einer 3«t unb eineS ©efdjlechtS wahrten, bon welchem ber ©etft ber Propheten

gewichen unb in weitem baS theofratifche Ontereffe unb £eben ausgeartet ober gar erftieft

war (£äöernid, „Apanbbud) ber ^iftor.^frit. Einleitung in baS 21. [tJrlangen 1839],

II, 1, 357 fg.). <Sold)e nüd)terae Urtheilc fmb aber nicht maßgebenb geworben für bie»

jenigen, fcr)r zahlreichen unferer 3"tflcnoffen, in beren Äugen ber ©eiji nothwenbig am
2?ud)ftaben f)aftet, biefer aber ein für allemal in fctjarfcr Begrenzung nach au0c" hul

burch bie abfolute .§omogencität feiner Elemente allein eine ©cwäfjr für bie 2Ba^r^eit

bieten foll, weldje anbern burch ^ren "9 enen innern ©ehalt oiel fidjercv öerbürgt fd)eint.

Mud) baS S3nd) öftrer muß alfo noch eine DueUc djrifll. (Srfenntniß fein unb bleiben,

unb wenn bicfelbe nicht mehr in fo roh äußerlicher SBeifc ausgebeutet wirb wie früher,

ba man furjweg in bem Äöntg 2lf)aSoeruS ben $crrn (I^rtfht« unb in C£ftr)er feine Sctrdjc

witterte, fo fcheint unS boch baS mobeme SBortgeflingel, mit weldjem man ftd) über bie

öietfadjen Slnftößc hinauöhilft, bie ben unbefangenen chrijtl. Sibellcfer h«r aufhalten, ber

2Öahrheit um fein ^aar breit näher ju fommen. 3a, cS ift um fo üerwerflicher, alö cS bic

fittlidicn Mängel beS 3mch3, welche und nid)t etwa btoS objectio in bem tliatfächtid) ge^

gebenen ^anbeln ber Jpauötperfoncn entgegentreten, fonbern gerabe in ber Verherrlichung

bcrfelben, burch ein ^o^Ied ©erebc oon „reinen unb jarten SBcrhältniffcn" ber beoor^ugten

.^auptperfonen, ober burdj ein Äofettiren mit öorbilblichen SKtyfterien (ber lahme 2)tann

am leid) 33etheSba muß ja nothwenbig am <ßurimcarnebal geheilt fein unb biefeS

fomit burch Dcn SBcltheilanb felbfi geheiligt!) bemäntelt unb felbft glorificirt, unb gulc^t

nod) ben profanen ©eifi ber (frjählung ein „heiliges Schweigen oon ®ott" nennt, batf

„auS bcrfelben 5üHe unb Äraft bcS göttlichen ©ciftcS fomme, wie baS heilige Sieben unb

beugen ber ^ßfalmen unb Propheten".

I)och eS ftnb btcfeS Sachen beS ©ewiffcnS, unb eS muß jutc^t iebem anheimgegeben

werben, für ftd) felbft bic ^orberungen beS fittlichen ©efühlS mit feinen theologifchett

Xheorien auszugleichen. j£>ie neuere 2öiffenfchaft Wibmet mit 9ted)t biefer cScite bei-

trage nur eine geringere Slufmerffamfeit. Namentlich fe^ ®« 8« Oeber feine „Irenen

Untcrfuchungen über einige SSüdjer beS 2llten ÜefiamentS" (Jpolle 1771) hcrau*9ab/

hat ftc ftd) bic Aufgabe geftellt, eine flarc Ginftcht in ben gefchichtlichen 2Bertf) ber Qx-

Xhatfac^en ju tfjun, ober liegt unS ein Sftärchen oor, wir möchten fageu, ein jenben^
roman, bem ©eijt unb 3weef nach ctroa ocm ^ut^ Oubith berwanbt, nur ungefchirfter

unb gefchmacflofer als biefe«, unb weniger intcreffant? Seibc SorfteHungSweifen ftnb in
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zahlreichen ©djriften, $um Xljeit fdjon in früherer 3"t, öerttjeibigt worben unb biet 9?cue«

wirb fiel) barüber fdjwerlidj mehr fagen (äffen. Da« Urteil neigt ftdj heute übermiegenb

auf bie «Seite be« 3roe 'fc^ uno ocr Verneinung. 2Bir bürfen un« ber ^flidjt nidjt

entziehen, auf bie beiberfeitigen 33ewei«mittel etwa« nät)er etn3uget)en.

ffienn Don ber ©ef^i^ttitfjfcit bev erjagten Gegebenheiten bic $ebc ift fo beginnt

bie Untcrfudjung billig mit ber ^ßerfon be« sJkrferfönigö &haööeru«, meld)c unter allen

Umflänben 2lnfprudj barouf mad)t, al« eine ^ijtorif^e betrautet $u werben. SWit wettern

au« ber *ßrofangefd)id)tc befonnten dürften fotl man it)n ibentificiren? ©d)on bic Slten

fdjetnen barüber nidr)t im klaren gewefen ju [ein. Die jweite gried). Ueberfefcung nennt

it)n, bic Urform be« tarnen« foweit mögtid) beibetjottenb, Slffucru«, unb fo aud) $itxo*

ntjmu« unb bic üon it)m abhängigen, ober ben t)ebr. £Cft berüefftehtigenben Beuern (2H)a«-

üeru«), aber fdjon bic LXX fefcen bafür Slrtarcrrc«. Unb für biefen, nttmlidj ben erften

be« Warnen«, ?ongimanu«, haben ftd) mehrere 2lu«tegcr entfRieben. Die meiflen jebod)

fanben c« fixerer, an einen frühem unb $ugleid) feinem fonft befannten (Sharafter nad)

einer fo unfinnig graufamen «fi)anblung«weife fähigem Regenten ju benfen, unb rictt)en ent

Weber auf ftambttfe« ober auf Serrc«. (2lu«führticherc Sierhanblungen: Ouftt, ,,93erfucf) über ben

Äönig 3t^aÖDcrue im 23ud) Gfther", in Gid)horn'« „9fepertorium für biblifd)c unb morgcn=

tünbtfdje Literatur" fScipjig 1777—86], Dt)*- 15, unb 2Hü0er in ber „Dcutfd)en Vierteljahr«--

fdjrift für englifct>theologifd)e ftorfdjung unb Sritif" [©ottja 1863], 9?r. 5). 2öäre bie ftrage

Mod auf pfulologif djem 2öegc \n erlebigen, fo müßte mau wol je(jt unbebingt für 3Ecrre« fid)

entfdjeibcn (f. $lha8öeru«). hinein cö bleibt bic 9J?öglid)feit offen, baß biefer 9?ame ein mehrern

Königen gemeinfamer Ditel gewefen fei, fowic bie anbere, baß ber S3crfa|fer unfer« SBud)«

ober bie ihm jugefommene Ueberlieferung eben nur einen attbefanuten unb attberüdjtigten

(Öfra 4, s) jubenfeinbüßen flönig auf8 geratljewohl aufgegriffen habe, fobaß bic ©efducht*

ticfjfeit ber (Jrjähtung erft auf anbernt SBege erhärtet werben müßte, ehe man fid) für

ben ober jenen üttonardjen cntfdjciben fönnte. 9?ur baß e« ein perftfd)er gewefen fein

fott, nad) ber Darftettung bc« 33erfaffcr«, unb nidjt ein mcbifdjer ober babnlonifdjer, geht

beuitid) au« ben geograpf)tfd)en Wotijen unb tarnen t)eröor, mcld)c ba« Sud) enthält.

Die früher beliebte Kombination ber ©fttjer mit ber 3lmcftri«, ber ©cmahlüt beö Serre«

(§erobot, VII, 61; IX, 108), mit Welcher aber anbere gerabc umgcfer)rt bie ffiafH com=

biniren wollen, beruht auf weiter gar nicht«, al« auf einem faum ernfttidj ju erwägenben

©letdjflang ber tarnen unb f)at fonft alle« gegen fict), wa« hier unb bort bon ben beiben

grauen weiter berichtet wirb. Dagegen möchten wir einige« ©ewidjt legen auf jwei

anbere, $u ber ^erfonenfrage in engfter 33ejiehung ftcrjenbe fünfte. 3Worbefat, beffen

mögticherweife perf. 9?ame übrigen« burchau« feinen Argwohn erregen barf, ba er aud)

fonft bei Ouben öorfommt (Gfra 2, 2, nach welcher ©teile längft fd)on fold)e im innent

Slfien gelebt höben müffen), ift ein Söenjaminit, unb fein CMcfct)tecr)t wirb jurüdgeflihrt

auf einen Äi«. (£« fönnte nun 3ufQü* fein, baß auch ocr ^Qter bc« Könige ©aul, be«

53enjaminiten, fo h"ß; allein bic Ouben haben in alter 3"* fd)on fbnigliche 9lb=

ftammung bc« Spanne« unb feiner 93afe feftgehalten, unb in bem ebenfalle tytx genannten

©ot)n be« Äi«, bem ©irnei, ben in Daöib'« (55efchid)te (2 ©am. 16) genannten 35en=

jaminiten miebergefunben, jcbenfaU« alfo ber anfeheinenb ganj unrichtigen genealogifdjen

9?otij (Sfthcr 2,5) eine 2lrt fombolifdje 33ebeutung gegeben, garten ftc einen ©runb

baju? Vielleicht wirb man biefe ^rage ju bejahen geneigt fein, wenn man weiter bebenft,

baß Sarnau ein 3lgagit genannt wirb, bei welchem tarnen man unwiUfürlich an jenen

Stmalefiterfbmg benft, ber in ©auf« ©efdjidjte (1 ©am. 15) öorfommt, wie benn fci)ou

Dofephu« ihn gerabe^u einen Hmalefitcr nennt. Daß wenigfien« in ber Drabition beibe

^erfonen al« 9?ationaltt)pen aufgefaßt worben ftnb, geht audj barau« hmwr, baß in ben

griech- Ucberfefcungen in einzelnen ©teilen unb £>anbfd)riften (ber gebrurfte Deft fyat meift,

aber nicht immer bie noch unerflärtc ?e«art BoMycdoc) ^>aman ein ©ogäer ober ein

SWacebonier genannt wirb, je nad)bem ftch bic S3erfaffer ober §lbfch«iber auf ben ©tanb

punft ber ^Jrophetie unb £hc°frQt ie (®°9» 3J?agog) ober ber 3c^9cfc^^tc ftellten, wel^e

ihnen bereit« bie ©riedjen al« bie eigentlichen sJ?ationalfeinbe erfcheinen ließ. Onbeffcn

ift bie« alle« burchau« nicht entfd)eibenb für bie Sinnahme, baß bic ®efd)id)te eine reine

^tetion fei. SBeiter aber begegnen wir, nad) bem Dafürhalten jahlreidjer .tritifer, einer

djronologifdjcn ©chwicrigfeit. S« h^ißt kap. 2, 5. 6: war ein -3ube 3U ©ufa 9?amcn«

SWorbefai, ber ©ot)n Caif«, be« ©ohne« ©imei'«, be« ©ohne« Äi«', ein 53cnjaminit,
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meiner au« Oeritfatent war fortgeführt Horben mit ben Dcportirtcn, bie 9ccbufabne$ar

mit bem Äönig Seä)on\a fortgeführt fpatte." Da nun tefetere« Greigniß tn« Oa^r 598

fällt, ba« jwölfte ber Regierung bc« Xerrc« aber, wo üflorbefai Sflinifkr geworben fem

foll, etwa um 474, fo müßte biefer mol wenigfteu« 130 Safere alt gewefen fem, al« btc

&e)<hid)tt fief) yitrug; Gfäcx ober, bic £od)tcr feine« Oheim« (nad> ber gewöhnlichen

unb wohrfcheinlichften Ueberfefcung), würbe aud) wol nic^t mehr in ber frifdjeftcn Jugcnb

gewefen fein unb fchwerlicfj mehr Slnfprua) borauf gemacht h^en, ba« reijenbfte 9Kabd)cn

m fein in allen 127 ^rooinjen. Dicfer Sd)Wterigfeit begegnet mou, abgejef)en oon allen

(SinfäHen älterer ©tubengelehrten in betreff be« langem l'eben« bibttfeher ^erfonen unb

ber bauerhaftem Schönheit im £arcm, entweber, inbem man baran erinnert, baß bte gc*r.

Snntar füglich erlaubt, obigen Safc fo in überfein, baß er fagt „. . . . .
Äi«', eine« Seit*

jamtniten, welcher u.
f. w.", fobaß bem ^ovbefai fofort faft 100 3ahre abgefrric^en

werben fönnen, ober aber, ba bod) bic anbere Ueberfefeung ben Sprachgebrauch für ftd)

hat, inbem man ba* Söeggeführtwerbcn nidjt fowol auf bie $erfon be« SOcorbefai, al«

auf feine ftantilie begeht, wie man etwa jefet noch in Deutfd)lanb öon franj. SRefugie«

fpreAe, obgletdj biefer 9?ame eigentlich nur auf Snbioibuen paffe, welche ihren heutigen

flad»!ommen um $wei Oahrlmnberte öorangegangen ftnb. 2Bir wollen biefe (Srflärungen

mdit al« burdjau« unannehmbare t>on ber #anb weifen, gejtehcn aber, baß un«, neben

bem Saulibm imb bem Slmalcfiter am perf. $ofe, unb bem an ftd) fc^ou etwa« jwci^

beutigen %i«t)eru«, ber &ud) ^ud) ^M fauft ' cine °*)ti^e £äufd)ung tn ber chrono^

logijehm s$etfaect\t>* bei einem fpätern Scribentcn, wa« ja im Orient bcfanntltd) bei ben

ernftfjafteften #iftorifem üorfommt jenfeit einer gewiffen (2pod)e, gar nid)t wunbern Würbe.

<Dcan hat, um bic budjftäbliehe ©efdjichtlid)feit ber t^tung $u erhärten, oon jeher

barauf @ewid)t gelegt, baß biefelbe cine genau jutreffenbe Scf)ilberung perf. Sitten unb

Onftitutionen enthalte, neuerbing« (ögl. Oppert in ben Annales de la philosophie chreticnne

[<ßari« 1864]) außerbem barauf, baß bie fortgcfdjrittene altperf. Sprachfunbe bic

in bem 23ud) uorfommcnbcn tarnen al« echte erfennen müffc. 2Ba« nun lefctere« betrifft,

erlauben wir un«, bei allem ttefpeet oor ben Äcilfc^riftentjiffererit f
ju fagen, baß un«

mehr al« eine ber toerflichten Kombinationen gcjwungcn unb gewagt erfdjeint, baß jeber

(Metehrte, ber fid) bamit abgab, anbere (Stmnologien öerfud)t hat, aber auch ba, wo

ftd) biefelben fonfi empfehlen unb wo überhaupt ba« fpftorifdp Kolorit ein nid)t $u beam

fianbenbc« ift, tiefet aüe$ an ftdj weniger ju bebeuten hat, al« bic entgegengefefeten @r=

fd)einungen, wenn fte auch weniger jahlrcid) fein fofltcn, al« fie wirflid) flnD - £Qt bcr

iöerfaffer im innern «flen gelebt ober oerfehrt, etwa nur in Tabalon, fo fann er nod)

in ber 3cit SUeranbcr'« unb fpätcr ohne alle 2Rüf>e feinem ©emälbe eine Staffage ge-

geben tyaben, wcld)e nid)t in anffaaenber Seife gegen ba« Ijiftorifc^c (Sojtüm oerftieß.

^ber gehört benn ju biefem ed)t perf. (Gepräge auch ein ©aftmahl, ba« 180 £age bauert

unb an welkem bic ganje offtcietlc
sBctt be« unermeßlichen 9?cid)« glcichjcitig Äntheil

nimmt? Ober ein „©efet?", baß jeber fooicl trinfen bürfc al« er wolle — wobei einem

unwiüfürlid) bie talmubifchc 9?eget einfällt, baß am ^urimfcjt pofuttrt werben mag, bi«

einer ben 3Jcarboa)ai nid)t mcl)» nom ^aman unterfd)eiben fann? Ober ba« feierliche

iSbict, in« meb. pcrf. i'anbrecht ober Bulletin des lois cinjntragcn, baß bie gaooritin in

Ungnabc gcfaücn jei unb buref) eine anbere erfe^t werben foll? Unb baß ber fönig ftd)

oter üahre bebaute, bi« er feinerfeit« biefer ©erorbmmg naa}fam? Unb baß bie neu-

gewählte $lUcrfd)önftc, im erften Ü)ionat aufgeforbert, ftch beim Äönig für ü)r bebrofjte«

iolt ;,u oerwenben, nicht ^offen fann, oor bem 3n>ö Ift*»t ihrcn $nm 3« ®eficht ju bc

fommen, unb ben Xob $u gewärtigen hat, wenn fie ungerufen ju ihm geht? Daß ein

törannifcher, mi«trauifcher, eifcrfüd)tiger Sejir feine Gegner, möglicherweifc cine Partei, *

einen 23ruchtheit ber SBeoölferung oertilgen möchte, läßt ftd) benfen; auch Da
fc

cr untcr

irgenbeinem 33orwanb ben Äönig ba^u überrebet ; aber baß er e« ein Oahr juoor öffentlid)

anfünbigt, fobaß Stabt unb Vanb barüber in Sefrürjung gerathen, nientanb aber Hnftalt

mr flucht ober ©egenwehr mad)t, währeub boch bic 2Wöglichfeit baju im weitern Verlauf

ber Dinge flar oorau«gefe^t ift; baß im £>anbuntbrehen nachher bie Eingeborenen in

pamfd)em Sdjrecfcn ftch iu SDtytiaben oon ben Ouben maffafriren laffen, bie boch m
Werften nirgenb« bie ^Die^r^eit bilbeten; baß bei allen biefen Ulnftalten Weber ber Rönig

noch ^er 55erfaffer an bie ganj befonbern 33erhältniffe in ^aläftina benft; baß ber $önig

feine S3efugniß haben foll, einen wahnfinnigen SSefehl jurüdjunchmen, fonbem feine erfte

*
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Sfjorljctt, über bic er nod) baju in maßlofen £oi-n auebridjt, bem er im ©arten ?uft

machen muß, nur burd) eine jweite, nodj unenblid) berrürftere gut 31t machen weiß: ba«

finb Anjtöße, ifber welche Weber bie perf. Archäologie nod) alle« tieffinnige (Gerebe bom
ÜBcltreid) unb ©otteSrcid) hinau«t)ilft, unb wctd)e in itjrer Art nod) etwa« höher unb

unüberfieiglidjcr finb, al« ber 50 (Söen r)ohc (Galgen, fetbft wenn e« ber 5tpotogctif gc*

lange, bon biefem einige 3 0u< abjuraarften. 3)aß in bc«potifd) regierten Staaten $alaft=

reootutionen borfommen, ift eine fjäufige (5rfat)rung, baß Ouben an orientalifdjen $öfen
31t fjoher Stellung unb großem (Sinfluß gelangen fonnten, ift Xf)at\ad}t; baß aber ein

plö'tjlid) emporgefommener jitb. Ve$ir, angefid)t« aüer Leiber unb Nebenbuhler, weld)e il)n

umgeben mußten, feine SDfadjt unb bie Sicherheit feiner (Glaubcn«genoffcn nid)t beffer

habe ju fidjern wiffen, atö burd) ein ungerechtfertigte« unb unnüfcc« SBlutbab, beffen

iüBirfung notljwenbig bie eutgcgengefefcte fein mußte, al« bie er erwartet fyatte, ba« ift

bod) für ben gefunben 9)tenfd)enberftanb eine gar $u ftarfe ßnmutljung; unb wenn alle«

wirflid) fo gefdje^cn ift, fo muß ber 2J?ann (unb gar feine fd)öne Sttünbcl, bie am erften

9)?orbtag nod> nirfjt genug f>at!) nid)t al« ber #etb eine« „frönen 2)rama«", nid)t für

bie „fefte ftebc" gepriefen werben, womit er „in bem ruhigen Vcftanb feiner fürftlid)en

iit)n" fein Volf umfaßt, unb „$u beffen |>eil äße 2Mtntittel unb 2öelrmäd)te berwenbet",

fonbern al« ein topf* unb ^erjlofer ftonatifer erfdjeinen, ber ja eigentlich, nad) bem
23erid)t be« £erte« fetbft, burd) feinen prooocirenben Xxo\$ bie erfte Veranlagung 31t ber

beabfic^tigten Verfolgung gab, unb ber julefct ben (Galgen fo gut berbient Ijätte wie fein

Vorgänger, unb aUerbing«, aud) bei nüchternem 2Kuth, bon Vornan faum ju unterfdjeiben

ift. ÜBeut bie« Urtt)eil ju t)art bünfen follte, ber bebenfe, ju melden Vcrirrungen be«

ftttti^en (Gefühl« ba« mt«berftanbene Vcbürfniß geführt $at, bic O^cfcfpic^tc al« ein Stücf

JDffenbarang barjuftetlen, unb Vutljer iebenfaU« t)abcn mir auf unferer Seite.

Nad) allem biefen gel)t unfere Anfid)t bat)irt: ba« Vudj (5ftt)er enthält bie Jegenbc

be« ^urimfefte«. ÜWit biefem SBort, fclbft feiner etömologifd)en Vebeutung nad), wie ftc

aua^ oer (Gcfd)id)tc be« djrijtl. Gultu« jur AnWenbung fommt, ift alle« gefagt. Erften«

nämlid), baß ein foldjc« fteft in eine rctatiD-tJor^iflorifd^c 3cit hinaufreicht; mir meinen,

baß ju ber 3eit, au« welcher wir bic erften Nad)ridjten babon fyabm, c« längft ein*

geführt war, ohne baß beftimmte chrouologifche unb gcfdjidjttiche Ant)altpunfte unb sJ?ad)-

richteu über ben Urförung bcffclben befannt waren. Selbft ber s3iame ift auötänbifch unb

feine Srflämng oerbächtig, jebcnfaU« in 93etreff ber $(uratfornt ungenügenb, auch oon

ben griech- Ouben (cppoupal in ben LXX mit oiclcn Varianten, 9poupatoi bei üofephn«)
oerberbt ober miöoerftanben. Dicfer Name ift jcbcnfaH«, unb gcrabc wegen feiner Um
üerftänblichfeit, ber Äern unb Steint ber (Sr^hlung. 35a« fteft muß in ^erficn entftanben

unb biefleicht bic (Erinnerung an eine Rettung bon großer ©cfahr unb in maßgebenben

Greifen ju öerewigen angeorbnet worben fein. Oa, c« bleibt bic SD?öglichfeit offen, baß
eine jüb. 33ebeutung überhaupt erft nachträglich einem urfprünglid) hfibnifdjen, im Slufl-

lanb ererbten ^eft wäre angeheftet worben. ^weiten« woOtcu wir mit beut 2Bort „Ve-

genbc" aubeuten, baß bie ®efd)ichte eine ganj unöcrbürgte ift. !J)ie brei #auptnamen
9)?orbeFai, Gfthcr unb #aman fönnen, aber müffen nicr)t, h^°nffhc fein. 5Die Sage, wie

fte oorlicgt, fann ftd) allmählich gebilbet höben, wie ftd) au« ber Analogie ber ftoätero

3ufä^e ergibt. Sic fann aber auch 'hrcr fertigen ©eftatt ba« 2Ber! eine« einzelnen

fein, eine Jenbcnjbichtung. -Oüngerc Grfahntngen mögen bie Veranlaffung geworben fein,

baß man auf eine ältere, längft verblaßte junidgriff; in ber griech- 3«»* mx bic ntte

babnlonifch^erftfchc ber weite ftcfymm, in welchen [ich leicht unb gern für bic litcrarifche

Vetriebfamfcit be« neuern 3ubcnthum«, weichet mit bem ber Propheten fo wenig Slehn-

lichfeit hatte, bie @cbilbc ber ^3han^afic unb bic bamit eng oerbunbenen nationalen Obeen

unb Veftrebungcn einfügten, wobei balb bie (Geographie, balb bie 3*itred)nung, balb anbere

(Elemente coucreterer Slrt in bunter unb beweglicher Unorbnung bem naioen ©lauben an

bie tlnfehlbarfeit bc« gefchriebenen Vudjftaben« ein Sein ftetlen unb ba« $cfbcuthum ber

Apologetif auf« (Si« führen. ^Dic feierliche Verficherung unfer« Vuch« (5?ap. 10, 2), baß

bic ganje ©efct)id)tc au« ben 9icich«anualeii ber mebifcr)cn unb perf. Könige entlehnt fei,

wa« bod) offenbar nur eine dopie ber befannten Formel ber ifraclitifchen &önig«büchcr

ift unb ben Stempel ber ftiction an ber Stirn trögt, fann nur foldjen Äritifern wichtig

erfdjeinen, Welche barin zugleich bic Srflärung babon ftnbcn, baß ber Name ©otte« nicht

oorfommt, ober welche bie (Gelegenheit wahrnehmen, ben 2)?arbo<hai jum Archiofecretär
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bon ©ufo m madjen. (Ebenfo wenig 2Bcrtlj ift au legen ouf bic £inweifung om ©d)luß
(Äap 9, 20—32), baf? btc Slnorbnungcn ©ftycr'« unb ib>« Detter« in betreff ber fteicr
be« ;<urunfefie« in ein ©ud) gefdjricben worben feien, al« beweife biefe 9?ott3 ba« Cor»
Oanoeniein eine« altern b>rb>r gehörigen Document«, ober al« wäre ber eben bezeichnete
Mfdjititt etn jüngere« Ginffycbfcl unb berürfft^tige ba« übrige (Äap. 1-9, 19; 10)
Ol« ein Don beut gelben fclbft getriebene« 2öerr. %n fte^ wäre bie Stnnahme, baft ba«
Dor^anbene nta)t ba« «tejh fetner Hrt gewefen, nity gerabeju ab3uweifen, allein bie h>r
Dermemtltd) borltcgenben ©puren baoon ftnb bod) gar $u unfid)tr. marieben babon ift
aucrbtngö cuttge« in betn Slbfänitt £ap. 9,20-32, ber übrigen« and) im ^riechiiehen '

ftch
nnbet, ma« mit beut übrigen nify ganj genau überein^ufhmmen föeint, fid, aber DicUcidit
önro) btc Shtrjc be« jufammenfaffenben ©d)lu§berid)t« erflären läfjt.

«on ber altem apologetiftyn Literatur ftnb unter Dielen anbern
au Dg!.: Cruf.u«, De usu

1 Ax^
prÄ^n^ christianae 1773); $0«, Oratio pro 1. Estherae (Utred)t

1775); ©t^lje De fide historica 1. Estherae, in bibl. hagana V. VI; 5teOc, Vindiciae

ien8 (
-

rfl 1820); Söunt9Qrtc^ De fide L Estherae (^afle 1839). — Die
Mtortfdje Ärtttf bot ftd) bi«jefct nid)t in befonbern Serien au«gcfprodien; bod) mcbrfacn
in CSu«(ettungenjunt «. 3:. (bc ffiette, SöleeF, ftölbefe u. a.), in Kommentaren (S3ertheau

7Ä b
't?

oiU* °frocl" 13. *ufl., ©Otlingen 1866J, unb in (9cfa^t«merFen (®oa%
„Die SBde^er (S|ra ^emia unb (vf^cr" (?eip

5ig 1862|, IV, 295 fg.), thdlmeifc inbeffen
31t einem etwa« milbcrn Snburt^cit gelanqenb. fteufj.

(vtom, eine ©tabt im ©tamm Ouba (1 dljron. 4,3 [33. 32 ift wol (Stfjer 31t lefen];

fin r-
1 J9

'
LXX

^ ;
nö(^ 15 ' 8

fo* ouf bcm ®cbir9c 8*8«» «ad) 3ofcplm«
60 «tobten füblid) Don Oerufalem, nmrbe Don ©alomo mit ©arten unb SBafferftrömen
Derfdjonert (Sofern«, „Htterthjimer", VIII, 7, 3; 10, 1) unb Don 9?e$abeam ^
gleicb mit «ettyeftem unb ZtUa befefligt (2 Gtyron. 11,«); auc$ würbe Don ba - bat
Jfabbtnen jufolge - au« ber „Duelle gtam" auf bem'SBeg nad) Hebron ber Scmpcl
ju vtcrufalem mit Saffer Derforgt burd) eine ffiafferleitung , beren Uebcrrcftc noch, Dor^
tjanben fmb. gtam ift nod) erhalten in bem Sabi unb Slin Stttan 3wifd)cn «etijlefjcmm rfogur, bei bem in Xrümmcrn liegenben, aber bod) noc^ ben)o!>nten Dorfe llrta«,
too offenbare ©puren einer alten Drtölage — baruntcr bie örunbmaucrn eine« Dieredigcn
jChurm« — ftnb, 100 eine Duelle reidjlidjen Bntttty Don gutem ©affer liefert unb einen
Idjoncn mumtclnben 5Bac^ bem «oben be« Z^att entlang bilbet. Äneurfcr.

~* fiT
^Öni/ blc jlücitc SÄgerfltttte ber Ofraeliten auf tyrem 3ug Don 5?amfe« nad) bem

^tlfmcer, an ber @ren3e Slegöpten« unb ber arab. Süftc (2 9JJof. 13, 20; 4 9Kof.
.J3,.6

fg.). Dtefc SBüfte, in meldjer bie Ofraelitcn nacf| bem Durd^ug burc^ bo« üWeer

£
C n,anbfrten

' Sßnffer 311 ftnbcn (4 SWof. 33, 1), tourbe auch SBüfic Qttymx,
^ufte ©irr genannt, „meldte Dor - b. % im Of^en Don - «egtjpten liegt" (2 3Rof.

m'ULl *!n r*** u,,b eiim); m alfo an ber Oftfeite läng« bc«
.weerbufen« bi« über ben ÜroFobilfee (33ir?ct Xcmfab,) b,erauf, bi« äu welkem in jener

rr*
®^ l^ ecr nörblic^ reifte. (S« fann bemnarf) bie ©tation Qtfam, bic

»51^5^??J?!* biefer (öfHi^en) SBüfte" Gtb,am tag, nirgenb« fonft al« bei ber
Jforbfpt^e be« ©djtffmeere«, b. f). in ber Mt)t be« gütigen «irfet Dcmfab,, etwa bei2 *la

? (®}ri™t>nmn) am öfili^en (5nbe be« 2Babi Jumilat, b. i. @ofen, gefugt
werben

.

w
Jcben %aU fe^etnt e« ein fiutft gemefen 31t fein, Don wo au« ber gerobe

f SfA'
bie 5 ^racIitcn um bic eP^c bc* 3»e«tef«m — über bie Söarrc

eU4)fc^t«r — unb an beffen öftlie^er ©eite entlang geführt b,aben würbe, wenn fte nid)t,

?
on bcn «Jflöptern im Horben überflügelt, fta^ hätten füblia) „wenben" unb ber Scft-

|eitc be« SDfeerarm« entlang bi« 3ttr ©teüe bc« Itebergang« sieben müffen. «gl. 23aal*
^P^on unb 9?otl)e« 2)?eer. neurfer.

(rt^ait, einer Don DaDtb'« ©angntetftern, bie 311m ©tamm £ebi gehörten (1 (5l>rou.

L

i7

<m^' •

b 'e £auPtcr ber brci tcbitifdjett Familien — ber GJerfoniter, Äaljatljiter
unb SWerantcr — mcld)e DaDib jur SBeforgung unb Rettung bc« Xentpelgefangc« bc=
Heute, werben aufgeführt unb fmb für aUe 3eitcn bc« Xempelbienfte« berühmt geworben
^liaph (bei ?uth;cr: 2lffapf)), ^entan unb Gt^an (1 Gf>ron. 6, is. 24. 29; 7, 33. ss>. 44). ©tatt
ötefer bret ©änger werben an anbern ©teUen genannt: Slfapb,, |)cman unb üebutfjun
(aut^ Oebttljun (1 Sbjon. 25, i-e; 2 eb,ron. 35, 15; 9ty. 11, n; Dgl. 1 6l)ron. 16, «;
9/ 16); Sebutlmn f^eint otfo nur ein anberer Warn für Gtljan

3
u fein, - «on biefen
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Sängern aud beut Stamm ?eoi flttb ju unterfdjeiben ein (Sttjan imb $eman, iucld)e al«

9?ad)fommen be$ Serafj genannt, atfo jum Stamm Onba gejä^tt werben (1 £t)ron. 2, s fg.);

c$ müßten benn, iütc Sroatb gegen alle ^aljrfdjcinlidjfcit meint, jene jtoct großen Sänger
au« jüb. Stamm, oon ben leoitifdjen SRufiffdjuten in ifjre Onnung unb in it)r ©efdjtedjt

aufgenommen, bem Stamm i'coi sugejäfjlt worben fein. ÜDenn aud) 1 GEljron. 2, 6 fg.

biirfen olme ßioeifet nur bie beiben erften tarnen, Simri (ober £>armi) unb (Stfyan,

alö Sör)ne Serams gelten unb bem Stamm -3uba jugeredjnet werben, bie brei anbern

bagegen, £>cman, Äalfol unb Taxa, beffer £arba, müffen gerabeju geftridjen werben, weil

ber CHjronift biefelben erft au« 1 5tön. 5, n (4, si) Ijerübergenommen unb ju ben ifmt

überlieferten unb befannten „Seraphen", Simri (^parmi) unb (£tt)an, hinzugefügt t)at, ba

in jener Stelle (2tt)an — unb nad) fetner SJfeinung audj |)eman — ,,(££rar)iten" genannt

werben. 2Benn nun bem entfprcdjenb aud) in *ißf. 89, i unb 88, i @tt)an unb ^peman,

womit unfrreitig jene leoitifdjen Sänger gemeint finb, bennod) „(£öral)iten" genannt

werben, fo beruht biefer Orrtfmm in ber noef) fpätern nned)tcn Uebcrfc^rift biefer an fid)

fdjon fpäten — maffabäifd)cn — ^fatmen auf einer äfjnlidjen Scrwcdjfelung ber „funbigen

Sänger" mit ben gleichnamigen „Söt)nen ber 2Bei8t)eit" 3ur 3"t beß Salomo, oon beuen

übrigens nur (5tt)an atä Säraljitcr, £eman bagegen mit ben anbern als Sttafjoliter auf-

geführt wirb (1 Sön. 5, it [4, 31]). S. 33ertljeau unb Itjcniuö im „Äurjgefaßten eregetifdjeu

$anbbud) jum %. Xt)l. 9 unb 15, 3U ben betreffenben Stellen. Äncucfcr.

(Stljamm, f. 9Ronate.

(Stjbaat, ein tfönig ber Sibonier, befannt burd) feine £od)ter Ofcbcl, Sltjab'ö, bei*

ifraclitifdjen Königs gottlofeö 2Beib (1 äön. 16, si). 3ofept)uö („Stltertfjümcr", VIII, 13, 1

;

IX, 6, 6) nennt ilm 3tl)obalo$, ftönig ber Xörier unb Sibonier, unb bie« ift mol bie

urfprünglictje §htßfprad)e bcö 9?amenö, bebeutenb „mit iljm ift iöaal", (£tt)baal bagegen

„mit S3aal", beim baß 'et für 'ii, SJiann, ftelje, ift unwaljrfdjeinlidj. 2lu3 einem §rag

ment beö 2ftenanbcr oon Crpfjefuö (bei Oofeptmö, Contra Apion., 1, 18) üernefnnen wir

ferner, baß 3tl)obat, früt)er Hftartcpriefter, ben burd} (Srmorbung be8 König« ^Ijcte«

ufurpirten Xljron oon Xuru«, unb bamit aud) bie £errfdjaft über Sibon, 32 Oafjre lang

(bi« etwa 910 ü. (Stjr.) innefjatte unb 68 Oafjre alt würbe. $>a bie Bcitongaben ftimmen

(f. £t)eniu« ju 1 ftbn. 16, 31), fo ift an ber Obcntität biefe« Ottjobal unb be« biblifdjeu

(Sttjbaal nidjt 311 jmeifeln. lieber ben fpätern Otrjobal oon Ütttruö, in beffen ^egierungö=

jeit bie Setagerung ber Stabt burd) ^ebufabuejar fäOt, f. Oofep^u«, „31ttertl)ümer",

X, 11, 1; Contra Apion., I, 21. Steiner.

(StfjCt, eine <Stabt in ber Gbeue bc$ Stamme« Ouba (5of. 15, 42), fpäter jum
Stamm Simeon gehörig (5of. 19,7), aud) 1 Sam. 30, 30 (ftatt ?ltl)ad^) unb 1 GHjron.

4,32 (ftatt (Stam) genannt, ift gan$ im Sübcn $u fut^cn, ttjaljrfa^cinlict) in ber Ruinen«

ftefle 3lttarar), ungefähr im SDften oon ($030. 5t neu der.
^tfiim rcl). liefen Tanten füt)rtc ein tjötjerer Beamter be« arab. itönigö Äretaö in

Damaöfuö (2 Äor. 1, 32). tlebert)aupt fam bcrfclbe nic^t feiten für $afallenfürflcn oor,

felbjt für ben jüb. £ot)cnpriefter Simon jur &\\ ber fnr. 3tt,m.^en'f
d9aft C 1 SWaff.

14,4<; 15, 1 fg.)- ^uc^ öie 33orftänbe ber in großen Stäbten ober Greifen nad^ it)ren

®efc|jen lebenben Ouben gießen fo, 3. 53. in Slegnpten (3ofept)u8, „2lltertr)ümcr" fnadt)

Strabo], XIV, 7, 2). 3ftan woOtc fogar ben obengenannten Crtlmard)en beß Slretaß fo

berfteljen, »a« aber ntc^t toat)rfd)einlid) ift (f. 5lrcta«). 9iörf.

CElllC mirb ber 3 9Rof. 11, m unb $f. 102,7 ermätlntc ^oget Kob gebeutet unb

nodt) genauer bem Äanjengefdjlcdjt jugeroicfcn , auö roeldjem bei unö ber SÖalbfauj am
meiften Oerbreitet ift. Ü)erfclbe mißt nad) £fd)ubi l 1

/» ^uß in bie Sänge, t)at große

Nuttel braune 2(ugen in bem biden runben ita^enfopf, einen blaßgelben &rummfdjnabel,

weißgefledte Scljulterfebem, einen rötr)lic^ grauen dürfen mit braunen Strichen, toeiß-

braungeftreiften 5Jaud) unb mit bidjten SBoHfebcrn bcflcibete i^üße. 3U feinen miö-

geftalteten, auö rott)en Slugenringen bumm glotjenben Oungen l;egt er bie $ärtlicf)ftc i'iebc

unb t)eutt minfclnb unb flarternb um« 9ieft, meun @cfat)r brot)t. Sein naljer S3etter

ift ber etwa« fleinere rauljfüßigc ftau3, ber ftt^ gern in (Joelen Räumen unb bebufcfjteu

^eleplattcn berbirgt, aber auet) SJZaucrocrftedc liebt.

3u bem (Sulengefa^ledgt rcdjnet man auc^ ben Jansüph, ber nad) 3ef. 34, 11 bae

oeröbetc Sbom bewohnen foD, unb bejeidjnct it)n näljer al« Ut)u. Diefer „r)ält ftd) nur

an ben einfamften unb abgelcgcnftcn £rtcn auf unb 3iet)t ^o^e Söergfd)ludt)ten mit fteilen
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Reifen unb bidjtcm ©ebüfdj ober ganj beröbete Xfjuvmvmnen allem t»ov. Vitien tiefen

unb fd)auerlid)en (Sinbrurf mad)t fein fwhle«, gebämpfte«, oft in wilbe« Sauden über
gehenbe« ©efehrei, ba« bic etillc ber fpaten iKad)t unterbricht. 3Hit feinem außcrorbeutlid)
btefen rnnben Äopf, ben fcicrlidjcn, gewaltigen ftugcu , feinen fonberbaren Stobrchungcn
bon $al« unb Äopf bilbet ber Sögel eine fe§r abentcuerlidjc (*rfd)einung". (fr ift ein

oon ben anbem Sögeln fcljr gesagte« große« Xl)ier, ba« mit au«gcfpannten ftlügeln
5—6 ftuß flaftert unb uiutt)ig felbft ben itantpf mit bem Slbler wagt. Gin feibenweid)e«,

lodere«, fahlbraune«, fd)Warägcflammte« ©efieber umfd)ließt feinen i'eib unb lange fdjwarjc

fteberbüfehcl ftcfjcn al« 3icrbe über jeber Dljröffnung.
911« britte (fulenart erfdjeint 5 9J?of. 14, ie ber tinsemet, bie 23albof)reulc, aud)

Heiner Ulm genannt. 6ic ift über 1 ftuß lang unb bcfi&t 3 guß Flugweite. „3hr
(^cfieber ift roftgelb unb weiß mit grauen unb fd)War$braunen Rieden unb 33änbcrn, bie

3?ruft hellgelb mit bunfeln ^feilfebcm unb (streifen; bic ftebcrbüfd)e ber D^rcn halb fo
Ijorf» al« ber Äopf. Den Jag über gewöhnlich, fdjlafenb, madjt flc abenb« bie läd)er
ltdjfteu Serbrelmngen, flatfc^t bie Flügel auf, bläjt unb fnatft mit bem ed)nabet unb
berbreljt bic »ugen." Daljer biellcid)t i^r 9?ame tins?met, bon nasam, fd)nauben. Rüther
überfefet übrigen« timeinet mit ftlcbcrmau«, bie LXX, 3 37?of. 11, is mit purpurrote«
SBaffcrhuhn unb «ulgata ebenbafelbft mit Seaman; 5 3)?of. 14, ig bic beiben lebten Uebcr-
fefeungen mit 3bi«.

Der 3 Üttof. Il,i6 ermähnte tahmds wirb aud) bon einigen auf bie Gute belogen,
nötiger aber wol auf ben in ^aläftina ebenfalls cin^eimif^en Äufuf. @an$ unrichtig
iiberfe|t £utfjer Oef. 13,22 'Ijira mit „Gulen" anftatt mit „echafalen". fturrer.

Jp!Wfnf^' 9*1**8* 8**üb*Q' em ^uftg borfommenber griech- (Eigenname, wirb
al« Röntg 1 WRaft. 8, s gtnannt. (Gemeint ift (Sumeneö II., Äönig bon ^ergamu«
(198—158 b. C>hr.), <Bof)ti oon Slttalu« I. $11« ber Stönig Slntiodnt« b. @r. oon ©örien
ben Römern unterlegen war, foHtc er oon biefen ferner gcbcmütl)igt werben; imgrieben
mußte er unter anbenn feine S3efifeungen bieffeit beö Dauruögcbirge« abtreten, unb ba
Crumcnc« al« Sunbeögenoffe uamentlicf) in ber 8d)lad)t bei SKagnefia (l'ioiu«, XXXVII, 41) ben
Wörnern gute Dienfte geleijiet hatte, fo erhielt biefer außer bebeuteuben ©elbfummen bon
jenen Scftfeungen tfbfaonicn, ^rngien, 9J2i)ficn, Labien, Oonien mit Stu«nai)me gemiffer
freier <3täbte, unb ben tfjra$ifd)en (£herfone« angewiefen, wogegen ?bcicn unb Garien bi«

Jff» 2Näanberflu& an bie üe^obier Um (^olbbiu«, XXÜ, 7; JL'ibiu«, XXXVII, 55 fg.;
XXXVIII, 38). 2Kit 33ejie^ung auf biefe« (Sreignift tx^it ber SJerfaffer bom 1. aÄaffabäer^
bua^, Dafc bie Börner bem (5umcnc« ba« inb. Vanb, 3Webien, ?bbien unb bon ben fdjönften
bern beö 2lntiochu« meiere berlichen fetten. Die« toiberfpricrjt jum Ztpl ber fonft beglaubigten
©efdjidjte: bon Onbien, ba« nie jum (seleucibenreich gehörte, fann überall feine SRebe
fein; aber aud) üttebien, ba« aüerbing« etwa felcucibifche«, aber fc^bJcr ju be^auptenbe«
Sefi^tf)um war, fommt na<$ obigem außer Betracht. Um ben Serfaffcr ^ic^tige« fagen

jj
j£n«i man burc^ Stertänbemngen helfen moffen, aaein ber griech- Xtit ift hanb-

!d)riftlich burthau« bejeugt; aud) mit Ueberfctntng«fchlcm fommt man nidjt weit: benfbar
rodre, baß ber Ueberfefcer au« Serfehen SWcbien au« 9D?bficn gemalt hätte, aber Onbien
im ftch auf gefunbe SBeife nicht befeitigen. Da ber Serfaffer über Scrhältniffe frember
^ölfer auch f°"ft Orrthümliche« bietet, fo wirb ber borliegenbe Xert richtig fein, aber ber
»erfaffer nach £örenfageu jum Ü^eil galfdje« berichtet haben. ftrifcfd)e.

eiinife. 8o hieß (2 Jim. 1, 5 ) bie 2Kutter be« ^aulincr« unb Hpoftelfdjüler«
*m ' ot9«" «- .

®tc mar eine geborene Oübin unb zeichnete ftch Butter Jai«
burch «ufrichtigfeit unb SÖärme ihrer religiöfen Ueberjeugung au«, obmol ftc mit
einem f>etbmfchen J?ann («pg. 16, i) berheirathet war. 3u ber Annahme, baß ihr 2Kanu
ein JJrofeltjt be« Xfjor« gewefen fei, ift fein genügenber @ranb borhanben. Durch ben
J5tnfluß biefer feiner in ?bftra, ihrem wahrfcheinlichen Sohnort, pm ef>riftenthum betörten
Butter fd)eint Dimotheu« (f. b.) cbenfaO« für ba^dbt gewonnen worben

5u fein. 8a)enfel.
fcUOOltt, eine ^hriftin in ^h^ippi, welef)e fid) nebft einer anbern, Tanten« @mi-

ti)d)e, um bie ÜBerbrettung be« (Sbangelium« bafelbft berbient gemacht unb manche« er
bulbet hatte, aber nadjher mit ihrer Arbeite « unb Üeiben«gefährtin in «Streit geraden war,
wa« ben Stpoftet ^aulu« ju einer 9?üge unb Ermahnung jur (Sintrad)t berantaßte

4,2 fg.). Die KttfU|t SBaur'« („$auluö, ber STpoftel Oefu C§ri|K" [1. STufl.,
Stuttgart 1845], e. 475), baß bie beiben frrauennamen jwei ^arteten 3U bebeuten fcheinen,
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unb Sdjwcgter'« („2)a« nad)apoftolifd)c 3eitalter" [Bübingen 1845—46], II, 135), baf?

ßuobia bic iubcnd)rifrtid)c, St)ntftd)c bie ^cibcnt^rijll. Partei repräfentire, beruht auf ber

Annahme ber Unedjtyeit bc« ^^Utpperbricf* (f. b.). ©djenfet.

fellphrat. 3n Armenien, bem fdjneereid)en OueHgebict großer ^üffc, entfpringt

and) ber (Supljrat. Slu« mehrern Ernten entfielt ein (Strom, weither fidt) nur mit Wliity

einen SBeg burd) bic 53crgc feine»? £eimatlanbe« baf>nt, bt« er enblic^ in ber @egenb öon

Samofata feinen 3)urd)brudj oottenbet. Nadjbem er nun eine 3eit lang ^iotfetjen bem

alten CTulturlanbe oon Surien unb 3ttefopotamicn gefloffen, tritt er in bic große üEBüftc,

mcld)e er burd) einen frfjmalen Streifen urbaren 93oben« unterbricht, ohne aber fonft

if)ren <5f)araftcr ju oeränbern. Stber Wety einen Segen bie flache SBaffcrfrraße ^icr

bringt, geigen fd)on bie jahlreichcn alten Drtfd)aften am Ufer biefe« feine« ÜÄittetlauf«.

Nur einen großen Nebenfluß nimmt er liier nod) auf, ben Don ben bergen be« nörblid)cn

9ftcfopotamicn« fommenben (Sf)aboraÖ, benn bie bürre 2Büfle ;u beiben Seiten fann it)m nur

wenig 3Baffer jufrrömen laffen. CSrfl ba, wo ber Supljrat fid) bem Xigri« bebeutenb

nähert, beränbert ftd) ber Gfjarafter be« 2anbe« bnrd)au«. 3)ie rcidje ^ewäffcrung bc«

tiefliegenben 2flarfd)laube« burdj bic beiben ftlüffc, öon einem uralten, nod) jefet nirfjt

aanj bcrfaHcncn Äanalfnftem regulirt, erzeugte hier in Söabölonicn unter ben (Straelen

ber faft tropifdjen Sonne bic üppigfte §rud)tbarfeit. 55eibe Ströme fpalten fid) mef)rfad)

in natürliche unb fünftlid)c ?lrme, bie fi ci) bann $um Xt}eit wieber oereinigen. 3)ic £aupt

arme be« (Juphrat unb Xigrtö bilben julc^t einen gemeinfdjaftlidjen (Strom. Ü>ic iöijr-

lidjcn Ucberfd)mcmmungen bcfrudjtcn, richtig geleitet, ben 23obcn weit unb breit, wäljrenb

ftc ofjne bie nötige ftürforge burd) ba« 9tufwür)lcn neuer Letten unb SUcrfumpfung bc«

janbc« ben größten Sdjabcit Ocrurfadt)cn fönnen. Cr« ift aber faum ju bezweifeln, baß

eine fräfttge unb einftd)tigc Regierung ba« jefct oerwatjrlofte Söabölomen wieber ju bem
madtjen fönnte, waö e« $ur &tit ber (5t)albäer, ber Werfer unb ber crflen 3(bbafiben mar.

Neben bem Nil ift ber @upt)rat ber einzige große Strom, öon bem bic Hebräer jur

3cit it)rer Selbftä'nbig!cit genauere Äunbe Ratten. Dbmol ber Nil ungleich langer unb

mafferrcidjer, ber oon ben furbifdjen S3crgcn mät)renb feine« ganjen ?auf« mit 3uflüffen

Ocrfet)cne Üigri« wenigften« wafferreidjer unb für ben $erfet)r oiel förberlidjcr ift, fo mar

ben Ofraelitcn bod) allein ber (Supljrat „ber große Strom" (1 9J?of. 15, is; 5 2Kof. 1,7;

Oof. 1,4; Offb. 9, u u. a.) ober lieber fcfytcduljiu „ber Strom" (1 9Nof. 31, 21; 2 9Kof.

23, 31; 1 SNaff. 7, s n. f. w., im gatu.cn etwa 30 mal im %.). 5)cnn 00m 9?il fannten

fte nur ben untern £auf, ber ligri« lag iljnen ju fem, aber ben Gupt)rat berührten fie

wcnigftcu« gelegentlich am Anfang feine« Mittellauf«, mic unten in 93abnlonien. G« ift

bat)cr aud) ganj natürlich, baß ber Gupfjrat mit unter ben ^ßarabie«flüffcn aufgeführt

mirb (1 3)?of. 2, 14) ; mie benn üieUcicht eine urfprünglid)cre ©cftalt biefc« 9Wt)thu« auf

ba« Oucllgcbtct be« Cup^rat fetbft ^iniucifen mochte, mährenb aüerbing« jefct burch bic

Srmähnung jmeier füblidt)cr Ströme ba« ©anjc iinfennttich geworben ift.

©efd)id)tlich mirb ber (Supfjrat ^uerft beim i'ebcn Tiaoib'« genannt. Dicfcr erftreeft

feine friegerifchen Unternehmungen bi« an ben Suphrat (2 Sam. 8, 3; 1 Gfn-on. 18, 3)

unb fampft felbft mit einer über ben Strom gefommenen Sd)ar au« 3Wefopotamien

(2 Sam. 10,ie; 1 (fljron. 19, 16;
s
#f. 60,2). Leiber fmb unfere Nachrichten über bic

^elbjüge Ü)aoib'«, beffen t^äudttc^e ©efchtrfc un« fo gut überliefert ftnb, üiel 3U frag

mentarifer), al« baß mir un« eine einigermaßen flare ^ßorficllung oon feinen Unternehmungen

machen fönnten. £od) berührte ohne 3*°"^ eine furje &t\t lang ba« ©ebiet, njcld)c«

unter ber Oberhoheit ifraelitifcher ftönige ftanb, an einigen StcOen, etwa in ber 33reitc

oon §aleb, ben Strom. Denn nicht nur fpredjen h^rfür au«brürflichc 3eu9m ffc U ^on -

5,i; 2 C£h"n. 9, 26 ; lÄön. 5, 4, wo bic berühmte Stabt lapfafu« am Guptjrat 3UIU

Öebict Salomo'« gerechnet wirb; (Sfra 4, 20), fonbern nur fo erftärt fid) ber 5lnfprud),

ber gelegentlich für ba« 5Solf Ofraet auf alle« ?anb bi« jum (Supljrat erhoben wirö

(1 3Kof. 15,is; 2 2flof. 23, 31; 5 3flof. 1,7; 11,24; Oof. 1,4; ogl. ^Jf. 72, s; Sad). 2, 10;

2tfid). 7, 12; 3ef. 27, 12), währenb ba« wirflichc ©ebiet Ofracl« boch niemals nur entfernt

fo weit reichte. 2Han fönnte freilief) anführen, baß fidj nach 1 Ghr01t - 5 »
9 Der ^omm

Gliben bi« jum (Suphrat ^in^og, aber eine nähere Unterfuchung ber Stelle jeigt, baß

biefer Strom nur burch c 'n 2Wi«öcrftänbniß hiwt)cr gefommen ift, ba ja eben l)\tx in

Uebcreinftimmung mit allen übrigen Nachrichten bie (fnrifd)c) 28üfte al« bic SDftgrcnjc

ber Nubeniter bezeichnet wirb. 53ei bem Verfall, Welver ber furjen 53lütcjeit folgte, ocr=
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loren öielmetjr' bie Ofraeliten ba« (Suphratgebict ganj au« bem ©cftdjt. 3>a« S?anb

„jenfeit be« Strom«", au« weldjcm bic Stammoäter gefommcn waren (-3of. 24, 2. 3. u fg.),

ift für fic ein weit entlegene«. $er (Suphrat wirb nur genannt bei ber Grilling bon

^aten feinblidjer £rieg«fürflcn (2 Stöu. 23, 29; 24, 7; Oer. 46, 2), ober wo bie Propheten

au« ber fternc Fommenbe ©trafen oerfünbigen (1 Äön. 14, 15; Ocf. 7, 12 u. a.). Der ge

wältige Strom bient and} wot al« 33itb be« afför. SReid)« im ©egenfafc ju bem mit ben

bcfd)eibenen ©emäffcrn ^aläftina« ücrglicffenen Öuba (3ef. 8, 7).

3n ben großen fteid)en ber fpätern >$tit fdjieb ber (£uphrat (mit ber Süffr) bic

Dfb unb 2Bcfrproüin$en. Sa« „jenfeit be« Strome«" ift, bebeutet im perf. 9tcid), bon

beffen 2Wittelpunften au« gerechnet, wie fd)on bei bem öftltd) Dom (Suptjrat fdjreibenben

Verfaffer öon 1 Äön. 5, 1. 4, Snricn mit ^önijien unb <ßaläfhna ((Sfra 4, 10. n. ic;

9ier). 2, 7). Umgefehrt, oon Oubäa au« betrautet, Reißen fo bic öfttid) 00m (Suptjrat ge'

legenen £änber bc« Seleucibcnreid)« (1 2Waff. 7, s; ogl. 1 9tfaff. 3, 32). 3U ö«t»»ffen

Reiten bilbetc ber Guphrat bie ©renje bc« röm. 9teid)« gegen bie ^artljcr; bafjer bic Er-

wähnung Offb. 16, i».

3JUt Unrcd)t hat man in bem Oer. 13 oortommenben ftlufj einen anbem at« ben

(iuöfyrat fmben wollen; freilief) muf? bic richtige (Srflärung gerabc wegen ber (Srwäffnung

biefc« ^luffe« 3« <5rgebnifj führen, bog bic hier cr$äl)lte fttmbolifdje $anblung nid)t

wirflid) ausgeführt ift.

$>er ijebr. 9?ame be« ftluffe« (Per&th, fut^cr ^^rat^) ift aud) ber aramäifdjc; U)m

entfprid)t genau ber arabifdje (Furat). $)ie griedj. ftorm (Eu^pijrr,;, E^parr^) nähert

fid) ber auf einer Onfdjrift be« $ariu« £>nfk«pi« oorfommenben altpcrfifd)cn (Ufratu;

tonn auc^ Hufratu, Hufratu, Ufratu gclcfen werben), (£« ift immer mi«lid), ben Warnen

eine« Stoffe« $u erflären, welker burd) ba« ©ebiet üerfergebener Spraken fließt unb

ricikid)t gar au« einer längfloerfthollenen Sprache benannt ift (man beufc an bic

cclttfdjen ftlufjnamen £Jcutfd)lanb«). Sir wollen batjer bic zahlreichen Vermuthungen
über bie Vcbcutnng bc« tarnen«, welche feit Oofcphu« („SHtertljünicr", I, 1, 3) gemacht

ftnb, niä)t totitar berühren unb nur bemerfen, bafe man nicht ju fein* auf bie Urfprüng=

lidjtöt ber perf. frornt bauen barf, ba ber Verbaut nahe liegt, bafj fid) bie Werfer burd)

leichte Umformung ben fremben tarnen munbgerecht gemacht haben mögen, wie ba« fidjer

bie ©riedjen getrau fyaben. SRölbcfe.

(Jt)0, HawwaV», ?ebenjpenberin (bon hawah = hajali, leben), foll ber erfte ÜJienfdj

(f. 'Äbam) fein Söeib benannt haben (1 SWof. 3, 20). ÜDer (Srjäh^"8 sufotge erhielt fic

ben tarnen erft nach Dem SilubcnfaH (f. b.), unmittelbar oor ber Vertreibung bc« erfien

«eltcmpaare« au« (Sbcn. Grfl jc^jt warb fic, infolge eine« göttlichen Srrafurthcil«

(1 2Kof. 3,ic), in ihren Scruf, Äinber ju gebären, cingefc^t, jur „SRutter aller i'cbcn-

bigen", b. h-, wie fcfjon alte Ucbcrfe^cr richtig crflärcn, aüer oernünftigen Sefen, auf

Gerben erforen (1 9J?of. 3, 20; 4, 1 fg.). Da« *ßräbicat „tfebenfpenberin" ift bejeichnenb;

benn im Sajo« be« Seibe« empfängt ba« jeugenbe ^Jrincip be« üftanne« erft fein i'eben,

cntwicfelt ftet) 511 einem befeetten Scfen unb tritt bann unter ben Schmc^en ber ©eburt in

bic Stahe ber i*ebenbigen ein. Vorher hie§ Gba, ihrer «bflammung unb Slb&ängigfeit 00m
5Wann gemä§, lebiglich „2Kännin" (isSah, l 2Wof. 2,23). (Sigcnthümlicherweife wirb fie,

au§cr ben genannten Stellen, im fL X. nicht mehr erwähnt; nur im Vudj Xobiä (8, c)

wirb ihrer al« (9et)ülfin Hbarn'« noch ehrentiofl gebaut.

lieber ba« urfpriingltcrjc Verhältnis be« tarnte« ^um Seib finb bie beiben ßrjähler

in ber älteflcn biblifchen Urfunbc nid)t ganj glcidjcr Meinung. Der erftc (Srjätjlcr

(1 5Wof. 1,27) läßt beibe, llWann unb Seib, gleichjcitig unb gleichartig unmittelbar öon
©ort erfchaffen werben; eine urfprünglidje Untcrorbnung be« Scibc« unter ben 2Kann
wirb öon ihm wenigen« nicht angebeutet. SRadj bem ^weiten (Srjähler wirb ber 9)?ann

oor bem SBcibc gefdjaffen (1 3Kof. 2,7), unb erft infolge be« eingetretenen Vebürfniffe«

bcfchliefjt ©ott bic (Srfchaffung noch anbercr Icbcnbigcr Sefcn, junächfl ber Jlnere (1 9)iof.

2, 19), unb, al« biefc bem 2Kann nicht genügen, einer noch entfpredjenbero „£ülfe", einer

©enofftn feine« ©leidjen, be« Seibc« (1 ÜWof. 2,20 fg.). Die Xtytxe läßt ber finnoolie

2)?t)thu« au« ber (Srbc h«öorgehcn; ba« Scib wirb au« bem 3Wann felbfl, unb gwar

au« einer feiner kippen (1 9Jcof. 2,21), nicht, nach Öaumgartcn'« unrichtiger Srflärung

biefer Stelle, au« einem für fid) beftehenben ablö«baren !^heil feine« Unterleib« gefd)affen.

3»ei Sxot&e oerfolgt ber üKh^u8: fott)o1 ^ ©attung«einheit al« bic ©cfRiecht«© er
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fdjiebenhett, fotool beit 3U9 Dc? Schnfudjt be$ Wanne« itadj bcm 2Bcib al« bic Unter»

orbnung unb Dicnjtbarfeit be« SBcibc« gegenüber bent Wann jnr DarfleHung ju bringen.

Von einer urfprünglid)en Doppetgefd)led)ttgfett Slbam'« ijt in ber Erjählung nicht« ju

finben; jene gehört ju ben fpätern rabbimfd)en fabeln (Eifenmengcr, „Entbecftc« dubenthum"
ftimig«berg 1711], I, 365). Die d)albäifd)en unb perf. Schöpfung«muthen (Eufebiu«, Chron.

arm., 1, 22; „^enbaoefta", überfefct oon ftleufer (9figa 1776—78], III, 83 fg.; „Slüejto",

f>erau«gegcben oon Spiegel [l'eipjig 1858—63], III, LV) laffen ba« erfie Wenfd)enpaar au«

bem boppelgefdjledjttgen Wenfd)en eutfpringeu. 9luet) Üßlato (Sympos., S. 189 fg.) legt bcm

Slrifiophane« eine ä^nüdje Vorftellung in ben Wunb, um ben jßauber *>er $efchled)t«liebe 311

erftären. Hu« untnberbar gebauten Doppelurmenfchen habe ßeu« burdj Trennung Männer
unb SBeiber entfielen (äffen, bie ftd) nunmehr, in Erinnerung i(jrcr urfprünglid)cn

Einheit, fehnfüchtig fud)ten. Von folgen 9lbfonberlicf)fcttcn fyält ftd) ber feufd)

unb ebet gesottene bibüfdje Wntf)u« frei. Einige Slchnlichfeit hat berfelbe mit bem gried).

Wötlnt« oon ber ^anbora; bod) erreicht ber lefctere ben biblifcr)en in beffen fitttidjem

C^er>aU nidjt. SBähreub ber gried). Wbthuö ba« 2Beib bem Wann jur Strafe al« be« Kaufes

9?oth unb eine „DertjängniftöoÜe ©abe" beigefcllt (£>cfiob, Opera et dies, S. 51) fg. ;
Theogonia,

S. 571 fg.; greller, „@ried)ifche 2tfÖkologie" [2. «ufL, Verltn 1860—61], I, 74 fg.): fo

niirb ihm baffclbe nadj ber Vibel jur ^reube unb Vefrtebigung al« liülfvciriie i'eben«

gcfäljrtin mitgegeben. Daburd) ba§ fic au« feiner Seite (ber Wippe) genommen wirb (bei ben

($rönlänberu au« bcm Daumen; <ßuftfudjen, „Die Urgefduthte ber Wenfchhcit" [£emgo 1821],

1, 212), wirb ibje natürliche "jlbhäugigfeit oom Wann angebeutet. Sic ift„Vcin oon feinen

©ebetnen, ftlcifd) öon feinem ^teife^" (1 Wof. 2, 23), fein anbere« 3ct), ba« er in it)r toieber-

erfennt, bcmjufolge genüffermafjen fein Eigentum, auf ba« er natürliche &nfprüd)e hat. &xoav

opfert er bem geliebten 2Beibc bie altern Sanbe, bic if>n an feine Erzeuger fnüpfen (1 Wof.
2, 24), unb wirb mit itjm Ein £cib mittele ber ©cfd)lcd)tögemeinfd)aft; aber bie ooöe Eben-

bürtigfeit mit bem Wann |at ber Hebräer bcm 2Bcib niemals ^uerfannt
(f.

Et)e, &t
fc^Ucf)t«tJCvfc^r) ; unb wenn aud) tu ber Erching oon bent Urfpntng be« Wcnfchen-

gc|"tt}lcd)t« au« Einem Wcnfchenpaar, mie Oefu« richtig erfanut b,at (Warf. 10, 5 fg.), bic

Süterfennung ber Wonogamie lag, fo toarb bic ^ologantie gletdjwot £anbe«fitte. Darum
erflärt auch ocr Jtoeite Erzähler (1 Wof. 3, 16 fg.), göttlichem Ottdjterfprud) jufolge, Un*

felbftänbigfeit unb Slbhängigfeit oom Wann für b*e« SHetbc« £0«. Eoa ift im Ver

hältnij? 51t ?lbam überhaupt nttnbcr günftig bargeftcUt; in ihrer 33rufi ermadjt juerft ba«

Verlangen nach ocr verbotenen 5rud)t (1
s
D?of. 3, e); ftc ocrfüfjrt ben fßtam, wa« auch

ber «erfaffer beö crflen Stimot^cußbrtcf^ (itap. 2, 14) gefliffcntlid) ^crüorl)c£it ; il)rc über-

wiegenbe ©innlichfett äu§crt ftch in Icibcnfchaftlichcr (Mefdjlechtäluft, unb ber ÜJiann ift

beätjalb beftimmt, nid)t ctroa nur ihr Oreunb, fonbern oor allem il)r ^err 3U fein

(1 SOJof. 3, ie). Diefcr ©runbfa(j fpiegclt ftch benn auch in ber beuteronomifd)en Ehe=

gefe^gebung. Der Ehemann ift, wenn er einen Örunb 3m: 33cfch»üerbeführuug gegen fein

«ffieib hat, ^r ^nflägcr unb dichter jugleich; er ift befugt, ftc mittel« eine« Sdjeibebricfö

$u entlaffen (5 2Hof. 24, 1 fg.).

«uch baä 9?. X. hat ben altteft. ©runbfafc (1 2Wof. 3, ig) oon bem ^3rincipat be«
sH?anne$ über baö SBeib anerfannt unb bem 2£eib nirgenb« Ebenbürtigfeit mit bcm Wann
jugejtanben. Der Umftanb, ba§, nach ocr fllttefi. Erzählung, Eoa bie juerft Verführte

unb beö Wanneö Verführerin mar, fet)cint ben Äpoftcl ^Jautuö ju feinem ctmaö un-

günftigen Urthcil über ba8 tociblidjc C^efd)lcd)t bewogen 3U haben (2 Äor. 11, 3). 2Bie

Ehrifhi« ^>err beö Wanne«, fo ift, nad) feiner Anficht, ber Wann $crr beö Seibeö

(1 Stor. 11,3; Eph- 5,23 fg.). Darum follen bic Seiber in ben @cmeinbcoerfammlungen

nicht reben, fonbern fd)toeigen unb gehorchen, mit beftimmter ^ejiehung auf bad Straf

urtt)eit ©ottcö gegen Eoa (1 Äor. 14, 34). 3ur 5blÄ0lÄfinilJ biefcä an ftch Dcm Öntnbfa^j

ber d)rifM. ©leichheit n)ibcrfprcd)cnbcn Verhältniffe« jroifchcn SBeib unb Wann fteöt ber

?lpoftel für ben Ehemann bie ftorberung ber ?tebe jur Ehegattin auf, bie er auö ber

ibealen unb organifd)en Einheit beiber @efd)lechter herleitet (Eph- 5, 28 fg.). Unb inbem

er baö äöeib ber Öemeinbe, ben Wann aber Et)rifto bcrglcicht (Eph- 5, 31 fg.), fo betätigt

er jtoar auch bantit bie ttntergeorbnetere Stellung bed ^eibe« in feinem Verhältnis jum
Wann; allein er brüeft biefem Verhältnis zugleich bie ljöljcre vcligiöö^ftt 1 1 1 dje SBethe auf,

mobttreh f* QMg ocr @Ph*w öer alttefi. Dienflbarfeit in biejenige ber ncutejtamentlichen,

burch Vtcbc geheiligten, fittlic^en Freiheit oerfc^t wirb. Sdjenfel.
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(fümiflclicii, bic brei crflctl. Die fogenannte öoangelienfrage Ijat wefentlidj burd)

iffren unlösbaren 3ufammenl)ang mit ber ftrage nadj bem Veben 3efu gegenwärtig eine

©ebeutung erlangt, wie fte $u feiner ßeit ftd) einer äfmlidjcn rühmen fonnte. Da«
Problem bc« l'ebcn« 3cfu f>at $u feinem ©egenftanb bie 9)Jöglid)feit, be$ieb,ung«weifc

Unmögtidjtcit, bie gefcf)ia)ttid)e ©cftalt beffen, ben ba« (5b,riftentlnim jum SRittelpunft bee

religiöfen 23emu&tfein« ber 3J?enfd)f)eit geutaefyt f)at, nod) in einigermaßen Deutlichen Um-
riffen nachzeichnen unb feftutftetteu. Slbcr biefe ftrage fefct toieber bie anbete nad) ben

Duetten bet ebangetifdjen ©efdjichtc oorau«. Witten im tofenben $ßed)fel Don 2 ton unb

©egenftof? bet aufeinanbertreffenben ©elfter hat fid) bod) atlen Vernünftigen mit fteigenber

Älarfjeit bie Ueberjeugung aufgebrängt, baß e« eine gefiederte Sutfcf)auung Dom tfeben 3efu

nid)t geben fann, folange man nid)t bie Duellen rid)tig $u ^anb^aben, folange man mei)t

iln* gegenfeitige« ^er^ältnif? int ganjen wie im einzelnen ftd) fiet« wieber 3U Dergcgen*

wärtigen Derjtel)t. 3n ber X^at t)Qt nid)t« bis auf bic neuefte £tit einer richtigen unb

unbefangenen Crrfenntnijj fo fein* im SBege gejtanbcn, al« ba« ju rafdje Vorfpringen be«

gcfdjidjtlid)cn Ontcreffe«, ba« Dahintenblctbcn ber literarifdjen Airitif. Die lefctere aber

bilbet offenbor eine Aufgabe für fid), unb ift Don bemjenigen am beften ju töfen, ber fic

al« eine fold)e nimmt, ben rein ba« in ü)r enthaltene 9fed)enerempel üücrefftrt. Die ein«

bringenden Untcrfuctnmgen haben bafyer in ben legten Oahrjehnten gerabe biefen ^unft

ber biblifdjcn Äritif, bie fogenannte (Soangclienfragc, $ur burdjfidjttgften Älarhett geförbert.

SBefanntlid) tjattcu bie einfcf)(agenben $9eftrcbungcn Dor allem mit ber großen

Sdjtoierigfeit ju fäntpfen, bafe bie erften unb einzigen Duetten, bie 31t (Gebote fteljcn,

unfere Dter (Soangelten, fid) untcreinanber felbfk au«jufehliej?en fdjicnen. Scber einiger

mafjen unbefangene SHtcf begegnet in biefer Vierjahl fofort wieber $wei wefcntlid) Der-

fdjicbenen fötcbUmp/n , bie einerfeit« nottjmenbig auf eine urfprünglid) üerfd)iebenc

faffung be« i'ebenfcbiVDe« Oefu jurüdweifen, anbererfeit« aud) l)cut$utage biefe« 93ilb in

einer Doppelgeftalt barftetten, weld)c auf ben erften $lnblicf allerbing« nur einen auf«

faüenben unb Dcrwirrenbcn Ginbrucf hinterlaßt. <So hat benn and) in ber Xfyat befonber«

bie fogenannte Dübiuger <Sd)ule alle« gctf)an, um un« jroifdjen beut Dtertcn Goangclium,

»ela^eö Don einem 3lugenjeugen unb Slpoftel herrühren mitt, unb ben brei erften fßdfimi
bie 2Öa^t, nirgenbö aber bic Wöglid^fcit einer iBcrmittclung übrigjulaffeu. JperDor-

ragenbe 3>arfieflungen beö i'cbcn« Oefu, mie bic Don \2trauft, 3c^enfel, Äciut, tjaben im
loefentlid^cn benfetben Stanbpunft eingenommen, foroenig eß ben beiben letztgenannten int

übrigen barunt ju tljun toar, bic ^Infta^ten jener Sdjule Don ber s^erfon Oefu ju Der»

treten ober ju Derbreiten. Slnbcrerfeitö läfU ftcfj bic «bjwedung ber mit ben obigen

ebenbürtigen Schriften Don ^afc, Sdjleiermad^er, Fünfen, SRenan unb Söciifarfcr über

ba« ?ebcn Oefu mit beut 23eftrebcn Dergleichen, bic Derfc^icbenen i'ic^tbilber, wie fie bie

@eftalt ö^rifti int Spiegel ber apoftolififjcn unb ber fnnoptifdjen Ucberlieferung reflcctirt,

junt j&tücd einer 5trt üon ftercofiopifdjem Scijcn 31t arraughen.

Wber aud) abgefeilt Don ber ^rage naa^ beut ^ertjältnife ber me|t utfprünglittjen,

DolförnäBt^en unb untcflectitten Ucberlieferung, toie fie unö bei ben brei erften ßüangeliften

entgegenttttt, 3U bet ntefjt t^cologifdjcn unb ibeetten iöe^anblung beö Stoff« im oiettett

(foangelium, bieten jene brei, untereinauber fclbft Dcrglidjcn, alöbalb tuieber ein neue«

Problem bar. Stoav ift c« nid)t an bem, alö ob ba« 33ilb Ocfu fclbft fttt) in jebem ber

brei erften ©Dangelicn ä^nlicb,, mie bie« jugeftanbenemta^en im Dicrten ber $att ift, unter

einer eigent^ümliajen SBetcuajtung barbötc. 2Jergleid)en wir Diclme^r bie brei friiljeru

Scripte brei ©läfern, burt^ toeldje Don un« ^ernftc^enbett ber ©egenftanb ber eDangeItftt)en

@cfa)id)tc erfannt fein will, fo ift flar, bap mit, mögen mit un« be« erften, ^weiten ober

britten SÄebium« bebienen, cö nut mit einem einzigen Silb ju tljun (jaben, beffen

wefentlia^ftc ^ügc fid) berfen. On bet ^auptfaa^c Detfolgcn alle btei 33ctid)tctftattet ben-

felben $aben, unb jwar fo, baf; fte nidjt fowol Öefd^ia^tc er3ä^Icn, al« Dielmeljr einzelne

©efdjte^ten nad) einem gewiffen allgemeinen, für bic Sc^anblung bc« ©on^en feftfte^cnben

Aufriß ancütanbcrrciljen. O^re Darfiettungen fönnen ba^cr abfdmittweifc ucbeneinanbcr=

geftettt, in gemeinfame Ueberftdjt gebraut werben; unb eben biefer ütföglid)feU ber gcmcin=

famen Ueberftd^t unb 3ufomnunfd)au Derbanfcn fte feit @rie«bad) ben bauten ©tjnoptifer,

ber Don einem biefe« Serfjältnifj au«brücfenbcn gried). 2Bort hergenommen ift. 6« ift

nun eine betannte 8ad)c, ba§ biefe Uebereinjtimmung fid) fowol in ber ^Inorbnung be«

©anjen nadjweifen, al« aua^ bi« in ba« detail bc« Sorte«, be« Safegcfügc«, überhaupt
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be8 Auflbrucfö ücrfolgen läßt — unb jwar oft genug bc« gemähten, ja fettfamen Auä=

brurfe, beffen gleichmäßige« 3u ^a9e^rc^e11 W flÖen brei (Stjnoptifern um fo Weniger ju=>

fällig fein fann, al« fic fänimtlic^ griecrjifeh gcfdjriebcn fmb, wätjrenb Oefuö unb bie erftc

©emeinbeüberlieferung fidj ber aramäifct)eu Sprad)e bebienten.

Wid)t minber bon Belang ift aber neben biefer auffallcnbeH Ucbercinftimutung unferer

fttnoptiferjen (Sbangelien in ber Einlage be« ©anjen wie im einzelnen Berid)t ber weitere

Umftanb, baß oft in benfelbcu (Steden, lucldjc auf eine gegenfettige Berührung unb 2öcd)fel

wirfung jtoifdjcn ben einjetnen (Sbangclien fdjlicßen laffen, ftd) wieber auffoflenbe 33er-

fd)iebenf>eiten cinfietlen, bie fid) ^äufig biö ju fdjeinbaren, ja bie 311 wirfliehen Söiber^

fprüd)eu Reigern, wie wenn bcifpiel«halbcr ber Aufcrftanbenc bei 2Kartf>äue ben Oüngern

nur in (Galiläa erfrf)eiut, bei Sufa« nur in 3ubäa; ober wenn c« ber Abweisungen in

Be3ug auf bie Aufetnanberfolge ber einjclncn (Stählungen fo unenblid) biete gibt, ja

mehr at« einmal — fo 3. 33. in ber (Srjcifjlung bom Hauptmann in Scapernaum — bie

ßbangeliften beginnen, al« wollten ftc gan$ biefelbe (^ei'djictjtc erjö^len, in ber Xfyat bann

and) wörtlid) buvdi längere Partien unb aneinanber^ängenbe Venoben bco Xerte« har

moniren, um plöfclid) audeinanber^uge^en unb bann ebenfo unbermutr)ct (tri) wieber in

Auäbrutf unb DarfreUung 311 finben.

Diefe« Bcrtjältniß gilt e« nun aufju^ellen. (5$ Rubelt ftdj um ein ^roblem,

welches burd) bie wunberbare Uebercinfrimmung ber brei ftonoptifetjen Gbangclicu nid)t

minber, al« bureb, bie fcltfamen Abweichungen bc« einen bom anbem gebilbet wirb. Auö
Achntid)feit unb Unterfdjteb fdjlingt (id) ba« fnnoptifdje 9?ät^fcl unb will gelöfl fein,

©efetit nun, e« gelte, ftd) über irgenbein Xageöereigniß genaue $unbe ju berfcr)affcn, fo

greift jeber nad) ben Duellen, bie borläuftg allein barüber Au«funft erteilen fönnen, nad)

ben öffentlichen Blättern. 2öemt nun in brei 3«l"«9«^ welche ber ftorfdjenbe nad) ber

^ci^c in bie |>anb nimmt, er jtet« wieber benfelben Berid)t finbet, mit wörtlicher lieber»

etnftttnmung miebert)olr, fo wirb fjöd)fUnö ein bollfiänbig Urtt)ciIölofcr be« ©lauben« fein,

er befinbc fleh barum im Befttj einer Äunbe, bie bon Dreifachen Au«gang«punft gemäh^
leiftet fei. Sollte fich aber boÖenb« jeigen, baß bie brei Beriet)te neben ben auffäDigften

Berührungen auch wieber Abweichungen unb 3Btbcrfprüd)e erfennen laffen, bie ju beutlich

jugefbifct fmb, um sufSOig fein $u fönnen, fo wirb berfelbe i'aienbcrftanb fid) auf ®e»
banfen eigener Art geführt fetjen; er wirb ftd) cinerfeit« barüber beftnnen, ob bicHcicht

ein Bericht bem anbem nad)gebrurft ift, ober ob fie alle brei auf eine gemetnfame SBur^el

^urüdführen; anbererfeit« aber wirb er fid) aud) ein Urteil 51t bitben fuchen über bie

unbewußten unb bewußten Siftotibc, welche ber gemeinfam befolgten £inie Abbiegungen

balb nach biefer, balb nach jener Dichtung geboten haben.

©enau fo bcrfjält e« fich *n wnferm ftaH. Allgemein ift man ju bem föefultat

gelangt, baß wir e« f)\tx imt brei (Sproffen eine« gemeinfamen triebe« ju thun hoben,

mit ben (Srjeugmffen einer firdr)(. Arbeit, welche bereite ein (Gemeingut h**borgebrad)t

hatte, baran ber ©tnjelne fid] gebunben |nl). (Sbenfo allgemein gibt man heutzutage

3U, baß biefe gemeinfame Anlage mit ben neu hi«5uge'ontmcnen (Stoffen bielfach berfe|3t

würbe, baß bie (Stellung beö (Sinjebien bei aöer in ber 9iatur ber (Sache liegenben ©e-

bunbenheit auch wieber eine freie gewefen fein muß.

On te^tberührtcr Dichtung begegnen wir fd)on gleich Auguftinnö, welcher

fich Suerf^ eingehenber mit bem fbnobtifd)en Problem (De consensu cvangelistarum) be^

fdjäftigte, bem Minimum aßer bon ber Orthoborie 31t machenben 3u9cftänbniffe, nämlid)

ber Anerfennung, baß bie Gbangeliften mit Bejtclnnig aufeinanber fdjrieben, fich öer ®c

fliehten aber nicht immer auf biefelbe SBeifc erinnerten, fobaß burch Ginflüffe bon rein

fubjectiber 9?atur ber parallele Sauf ber brei Linien Öfter« gefrört würbe. 2Bfih«nb man
aber feinem Urt^eil, wonad) 5D?arfu« ber „

s
J?achtreter" l'pedissequus) beö 3Katthäuö ge=

wefen fei, 14 Öahrlmnberte lang uubebingt gefolgt war, h flb«n juetft Äoppe (1782)

unb (Storr (1786 unb 1794) biefeä Dogma erfchüttert, inbem fie bie Orbnung, in weldjer

bie beiben erften (Sbangelifien gefchrieben hoben follten, umfehrten, ja felbft Berfuche, bem

i'ufaö bie erfle ©teile ju binbiciren, tauchten auf, inbem (5banfon (1792) bie Reihenfolge

Vufa«, 2Katthäuö, 9Jcarfu«, Bogel (1804) ?ufaö, 2J?arfu$, SWatthäu« berfocht.

Der auf biefe SBeife nach *l)ren berfchiebenen SWöglichfciten berfolgten 93enutiunge=

hnpothefe trat aber fofort eine ganj anberc Sßeifc, baö 9?ät^fel 31t löfen, 3ur Seite.

Anfiatt baß entweber 2flatthäu«, ober 2)?arfuö, ober ?uia« je ben beiben anbern (Sbangelien
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m ©runbe liegt, fonnten fie ja audj alle brei auf eine gemeinfame ©runblage jurürf*

geführt »erben. <Sdjon ©emlcr (1762) unb ?effing (1778) Ratten ba« fogenannte Hebräer-

eöongeltum für eine foldje Duelle gehalten. Ter eigentliche SSater ber Ureöangelium«*

l)t)pott)c)c aber ifl Qndjfjorn, »clever jene« ln-innp ber (Einheit, ba« ber ortfyobore Iber*

glaube in ber unftdjtbaren Sirfung be« bictirenben ®ottc«geific« gefunben fyatte, in bie

jjanbgreifftdje Unterlage einer, *ba« ©emeinfame aller Sünoptifcr entfjaltenben, burdjau«

felpftönbigen @runbfd)rift oerlegte unb überhaupt bie Gjoangelicu jiierfl unter ben ©e«

fidjtfyuntt eine« in it)nen ftch, ooUjiefjenbcn fc^riftflcHcrifc^cn ftortfcfyritt« fteüte. 9?ad)

ber erfreu ©eflalt ber $>npotj)efc (1794) mar ba« Ureöangelium aramäifd) gefdjrieben

unb erweiterte fid) all mal) lief) ;n unfern brei ©tmoptifern, mäfjrenb bic jweite (1804) in

richtiger SBürbiaung ber Jljatfadje, baß unfere Sonoptifer unmöglid) Ueb erjetjungen jein

fönnen, eine gried). Ueberfefcung fd)on be« Originalwerf« ftatuirt, wetdjc in einer tocit*

läufigen SReifje oon ©Triften überarbeitet unb alterirt würbe, bi«e« enblid) feine jefcige

breifaetye ©eftaltung annahm, in weldjer jum £f)eil ba« ©emeinfame geblieben ift, jum
$f)eit aber aud) burd) mannidjfadje Slbfrufungen bebeutenbe Differenzen eingetreten finb.

Kein Snnoptiter Ijättc fonad) ben anbern benufct, aber and) in feinem ber brei erften

£öangeUen f)ätten wir mcljv ben urfprünglidjen 99erid)t. 93ielmef)r werben bie Differenzen

burdj (Jtnfd)iebung einer langen 9?ei(je üon SWittclgliebern nur attju fünftlid) erflärt,

wobei aud) ftet« bie %ra$t l)crau«geforbert wirb, warum, wenn bie SSerfaffer ber Wittel*

glieber bie Urfdjrift üariirten, bie« nidjt gleid) unfere Snnoptifer fclbft tt)un fonnten.

Ocbcnfaü« ift e« ba« Serbienft (£id)f)orn
f

«, juerfl ba« oorliegenbe Problem in feiner

ganzen ©röfje erfannt unb gewUrbigt ju fmben, wie man benn aud) längere 3eit über

mit feinem ©ebanfen erperimentirte unb bie Scwei«fraft beffelbcn burd) einjelne 5D?obU

ficationen $u oerftörfen fudjte (Herbert SWarfl), ©rafe, $k$a, £änlein, Äülmöl, 59er*

tljolbt u. a.). ©ereit« aber war innerhalb ber Ureoangelium«f)öpotl)efe wieber ber Streit

um bie Priorität be« Stfattljäu« (Sidftorn, 1804) ober be« Sfiarfu« (®rafc, 1812) er--

waetjt. Jßcranlaffung baju t)atte eine neue ^orm ber 33cnutjung«tf)eorie, bie berüt)mt
*

geworbene §topotijefe ©ricöbad)'« gegeben, berjufolge Üftarfu« ben 2Jfattl)äu« unb £ufa«

jur $3afi« feiner 2 d)rift gemacht, b. t). fidj $u ben beiben ältem unb großem (Soangclien

als Grpitomator oerljalten fjätte (1784, 1789, 1790). 3w^cn biefei» ftorm ber 33c-

nufeung«f)t)potf)efe unb ber altfird) liefen be« SlugufHn, weldje bamal« burd) £ug reftaurirt

worben war (1808), tfjeilte ftd) nunmehr längere 3eit über bie, mm ben füfmen Ur=

eoangelium«träumen wieber fid) emüdjternbe $f)eologenfd)aft. Da« Ureöangelium fclbft

aber feierte feine Sluferftefmng in üerwanbelter ©eftolt, al« <Sd)leiermad)er (1817) feine

Diegefentljeorie auffteQte, berjufolge bic (Sintjeit einer eoangclifctjcn ©efd)id)te unter allen

Umftänben erfl ba« (Spätere unb @emad)te, bagegen bie jufammcn^angölofe SWannid)

faltigfeit be« «Stoff«, wie f" in jenen auöfütjrlie^en ^lufjcietjnungen öorlag, bic er Die-

gefen nannte, ba« ßrfte unb Urfprünglid)e gewefen wäre, .ßunä^ft W ^chlcierntacheu

biefen Stanbpunft mit Sejug auf l'ufa« burc^gefü^rt unb babei freiließ in ber Siegel aüju

fc^arffinnig ba, wo wirflid)e ^ugen im Xert finb, wie $. 93. ?uf. 8,3.4, biefclben über=

br lief t, bagegen in anbern füllen, wo eine Mttyt t>on Stüden fd)on um be« gemeinfameu

^intergrunbe« willen $ufammengef)ören, wie j. SB. ?uf. 4, 31—41, um ber Sdjlufebemerfung

Süf. 4, 37 willen, Uebergang ju neuen Ouettcn angenommen. Die Icfctem tjätten überbie«, wie

im Dorlicgenben %<ü, oft mcljr al« Duobcjformat befeffen. ©0 würben unfere <Snnoptifer

ju Aggregaten einzelner Srjä^lungen unb Ouctlen, flcinercr Auffä^e unb münblidjer Zxa
bitionen, ju Bearbeitungen fecunbärer Statur, welche im nad)apoftolifd)en 3eit alter ohne

gemeinfame Direction, o^ne d^ronologifa^c ©ewi^eit entftanben ftnb. Ommerl)in wäre

aud) Ijiemad) nod) bie ©runblage ber Uebereinftimmung ber ©onoptifer eine fdjriftlidje

gewefen. Hber gegen biefe ganje 33orau«fe^ung machte nunmehr ©icfeler (1818) geltenb,

ba§ e« auf jeben ftaü bie münbliü)c Ucbcrlieferung gewefen fei, welaje anfänglid) allen

SBebürfmffen genügt ^abe, mit ber Seit ftcreotupifirt unb auf einen in ber ^auptfaaje

gleichförmigen &u«brud gebracht worben, enblid) aber üon unfern Snnoptifern (dinnint)

fifirt worben fei. -3n ber 9ifatur ber <Sad)e war natürlich gegeben, ba§ le^tere« @efd)äft

nur mit inbibibueller ^rei^eit doQjogen werben fonnte. tieften udi auf biefe SBeife bie

Differenzen mit Sei^tigfcit erflären, fo bereitete freiltd) ber Umftanb, ba§ bie urfprüng

Uc^e Sprache jene« münbliajen Ureöangelium« bic aramäifd)c gewefen fein müffe, wä^renb

unfere Cöangelien bie auffäüigftc Uebereinflimmung gerabe im Detail be« griedj. ?lu«brurf«

8«tl..8«fif«. n. 14
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bieten, um fo meljr Sdjwierigfeiten. Unb foQte e« wirflid) eine Grigentfjümlidjfeit ber

münblidjen Ueberlieferung gewefen fein, gerabe im 33eridjt oon ber oerborrten £>anb on

einem beflimmtcn Crt ein hoppelte« Augment (aTCSxaTecrcc&i)) ju gebrauten, ober weifen bie

Stellen Stfatttj. 12, is = 2ttarf. 3, 5 = £uf. 6, io nidjt üiclmefjr auf fd)riftfieUerifd)c

Übermittelung $urüd? ftreilid) alle« unb jebe« fonnte man fyinfort nid)t met)r au« bloö

literarifdjen 33ermittelungen erflären, unb e« entftanben jefct auf bem ®ebiet ber (Soan

gelienfrage Hftifdjformen, wie bie oielgelefenen Sinlcitung«let)rbüd)er oon be Seite (feit 1826),

drebner (1836) unb Slecf (nad) be« SSerfaffer« Tob 1862 unb in 2. Hufl. 1866 erfd)ienen)

fte bieten. Der erfrere flatuirtc für 3J?attt)äu« unb £ufa« eine gemeinfame münbltdje Ouefle

unb betrachtete ben ©nfluß, welchen jener auf biefen auögeiibt t)at, mcf)r al« einen ge

bädftnißmäßig Oermirtelten, wogegen SWarfu« immer entfdjiebener al« blofer (Spitomator

aufgefaßt mürbe. Der ^weite t)ielt frdj an bie oon Sctyleiermadjcr au« ben Fragmenten

be« ^apiae gezogene (Sntbecfung einer Sprudjfammlung be« Hpoftel« Üttattjjäu«, wäijrcnb

unfer jefeiger 9J?attr)äu« eine (Kombination btefe« SBerfe« mit bem älteften (Süangelium,

bem 2Äarfu«, barfietle (fo aud) tfadjmann, 1835). Der britte fußte ganj auf @rie«bad)'«

Hnftcbt b,tnftd)ttid) be« SKarfu«, ftatuirte aber, um bie Uebereinftimmung $wifd)en SWattyäu«

unb £ufa« gu erflären, mieber eine Hrt oon Urcoangetium, weldje«, näljer befehlt, mit

bem angeblid)en (Spitomator 3Äarfu« ju große Het)ntid)feit b,at, um al« eine üon ttjrn

oerfdjiebcne Schrift fid) aufregt erhalten 3U laffen.

<5« ift fein SZBunber, wenn nadj fo oielcn ©erfnd)en, bem ftmoottfdjen ©etjeimniß

nätjer ju fommen, fd)licßlid) nur bie Unftdjerljeit unb §altung«lofigfeit bc« fritifdjen

Stanbpunfte«, auf weldjem man bieder eine fo große 9)?engc oon ^^üot^efen erbaut

t)atte, einteudjtenb geworben 31t fein fdjten. Huf biefe« allgemeiner roerbenbe @efüt)l

ftüfete fEd^ Daoib ftriebridj Strauß, al« er bei feinem erften Huftreten (1835) bie (Süan=

gelienfritif ganj t)inter ber töYitif ber eüangelifd)en @efd)id)tc juriidtreten ließ. 2Bar erfl

einmal ber Ontjalt ber lefetern al« ein au« ber 8uft gegriffener nadjgewiefeu, fo fonnten

natürlid) aueb, bie ©Triften meber oon Hugenjeugen nodj Oon genau Unterrichteten her-

rühren, unb c« Oerlor ba« fritif^e . Ontereffe an ben (Soangclien feinen oomefmilid>en

Hnf>alt«punft. Soweit ftd) Strauß barauf überhaupt einläßt, fefet er Icbiglid) bie ®rie«=

bad)'fd)en 9?efuttatc al« „$ur Gtoibenj erhoben" oorau«; in ber jWeiten Bearbeitung be«

„Gebens 3efu" (1864) ^at er mit gleichem Hnfe^en ber Unfeb,lbarfeit audj not^ bie einft-

weilen ju Xage getretenen ^orfa^ungen ber Jiibinger (Schule umfleibet, er fetbfl aber ift

nie probuetio unb felbftönbig auf biefem ©ebiet aufgetreten.

?etber ^at cö aber aua^ bie gegen «Strauß aufgebotene Hpologetif in l/oljem 50?aß

au biefer erften ^orberung atter nüo^tenten @ef(f>i^tfo^reibung , an ber OueHenfritif,

fehlen laffen. 9htr SBeiße (1838) ^at bie t>ol)e «ebeutung, welche für bie SBiffenfäaft

oom Vebcn Oefu ber (Soangetienfrage jufommt, ntdjt blo« im allgemeinen ridjtig gemürbigt,

fonbern aud), inbem er ftfl) au S^leiermao^er Jjmftdftlid) beö SWatt^äuö, an Saa^mann

l)infid)tlid) bcö SDiarfu« anft^loß, einen 2Burf getrau, ber fid) \t länger je mefyr al« ein

glüdlidjer unb oer^eißungdooßer bewähren foöte. 3unäcfyft jwar fanben feine Huffiellungen,

fotoic ber mit aUer münf(^en0roert^cn Sdjärfc unb ©enauigfeit geführte «Katt^mei« Silfe'ö,

baß in unferm 2Karfuö bie gemeinfdwftUcfye SBurjel unb ©ntnblage be« gefamniten

fmtoptif(^en Üerte« anjutreffen fei (1838), wenig Seadjtung, unb bie Grrtraoaganaen Sruno
^auer'ö, welker oon ber foliben Hrbeit SZBilfe'« fofort einen leichtfertigen unb fd)win-

beiigen G5ebraud) madjte (1841—42, 1850—52), fügten ber 2Karfu«b,opott)efc fo bv
trädjtlidjen Schaben bei, baß junäa^jr nur nod) Sommer (1842) unb ^i^ig (1843) if;r

treu blieben.

Dagegen gewann baß große ftaf>rwaffer ber Üritif eine bura^aue aubere $t*id)tung,

feitbem Sd^wegler (1846) unb 33aur (1847) auf ben ^5lan getreten unb unter ^üefwei«

auf (^rieäbaay^ S^cfultate einer Hnfe^auung oon ber (Soangelienbilbung ^3atjn gebrochen

Ratten, wetdje ben ebangeltfc^en ©efa^ia^tdftoff aU ein jebmeber tenben^mäßigen Hu«-

gcftaltung fätjige« ^ßrobuet ber Ueberlieferung auffaßte. $>icrnadj ^ätten wir bat? ältefte,

übrigen« aramäifd) gcfcb,riebene, Soangelium in jenem $ebräercoangelium ju erfennen,

welche« noch, ooüfommen bie Hnfdjauungen be« GsbjoniriSmu« barbot unb unter bem 9?amen

be« 9)?atttjäu« ober be« ^ßetru« curftrte. Hl« eine freie ^Bearbeitung biefe«, feine« fhreng

jubencb,rifit. dljarafter« entfleibeten ^»ebräereoangelium« gilt fobann unfer fanonifdjer

Hiatt^äuö, welker bab,er neben ben urfprüngtidjen jubaijtifd^en aua^ unioerfaliftifdjc
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(demente enthält, (£inen gerabe mngefei)rtcn Verlauf bagcgeu machte i'ufa« burd), in=

fofern er guerfi at« ein fhreng pautinifdje« ^arteieoangelium eriftirte, bann aber burd)

einen imionifrifc^ geftnnten Bearbeiter mit jubaiftifd) nnb ebjonittfd) gefärbten 3"fotJcn

bebaut mürbe. 9ttarru« cnblid) ift ber farbtofe, neutrale 9lu«jug au« beiben ^arteiwerfen.

2öät)renb biefe StuffteHungen innerhalb ber „£t)eotogifd)en 3at)rbü$er" ^in unb $er

befprodjen mürben, trat feit 1849 al« auf biefeni ftelb fönoptifdjer Äritif üoüfommen
ebettbürtiger ©egner ber Jübinger Sdjulc ©walb auf ben <J3lan. ,§atte bie Tübinger
ifritif ba« $ätt)fel ber Grüangelienbilbuug in ber SRegcl burd) lebiglid) bogmat. Stnalofe

|B töfen gefhebt, fo ging (Swalb wieber nie^r öon Spradwergleidmng unb jenen, jumeift

auf ba« (Gebiet be« formellen faflenben Unterfud)ungen unb Beobachtungen au«, welche

jeher au« fadjlidjen ©rünben entnommenen gntfdjeibung oorangeljen müffen. Äuf biefem

3Bege gelangte er ju bem ftefuliat, ba§ bte uterjl nur gruppenweife gefdjeljene Sluf

jeidjmrog eOangeUfdjer ©efd)id)te ftd) junädjft in einem, bem ©oangelijicn ^tjilippu« ju=

gefdjriebenen, älteften (Soangelium gufammengefagt t)abc; biefem trat bic Sprud)fammlung
be« fcpoftel« 50iatt^äu« jur Seite, unb auf @runb beiber Sdjriften entftanb unfer zweite«

fanonifdje« (Soangelium ober wenigften« bie ÖJrunbförift beffclben, wätjrenb unfer SWattljau«

nod) eine weitere, me^r ber DarfieUung ber „$öt)en ber @efdnd)te" gewibmete Duelle,

unfer £ufa«, ba« am fpätefien cntjtanbene Sammelwerf, nodj brei anbere Duellcnbüdjer,

bie eine tneljr poetifdje @efd)id)tfd)reibung enthielten, oorauöfcfct.

(5« folgte nun eine Weilje oon 9(u«einanberfefcungen, au« melden neue 9Äittel=

geftaltungen Ijerüorgingen. 2)ie Hauptfrage breite ftd) immer entfdjicbener um bie Hilter-

natioe SWattljäuö ober Sftarfu«, wityrenb man bejüglid) be« i'ufa« allgemein einoerflanben

barüber ift, bajj fein ®efdjidjt«werf unter ben breien ba« fpätere ift, ein Sammelwerf,
weldje« bie berfdjicbenartigflen (Stoffe fdjriftlidjer unb münblid)er Ueberlieferung in ftd)

aufnimmt. 3unac*)ft f*cu
*

tc $>ilgenfelb in einem fünfjährigen Utcrarifdjen Streit mit 93aur

(1850—55) ben ^weiten ©oangeliften, in welchem er einen Vertreter be« milben ^eiben=

frennblidjen <PetrimSmu« erblirfte, toieber in bic SDcirte jmifdjen SKattfjäu« unb £ufa«
unb tljat feine Unabfjangtgfcit Don lefeterm unmiberleglid) bar. Äarl 8feint)olb äöfttin (1853)
feinerfeit« oereinigte äße möglichen Stetlungen be« 3Karru«, inbem er foiool einen aüen

Sönoptifern ooranget)enben Urmarfu« in ber Seife (Swalb'« poftulirte, al« aud) ein

^ctnrteoangelium in ber 9?acr)fo(gc $ilgenfelb'« ftotuirte, weldje« ben Uebergang oon

."uitthäu« \u t'ufa« bilbete, fowie enblid) einen Crpttomator in ber $orm ber tübinger

SluffieHungen. 3«d)en ber 3«t waren e«, al« ^itf^l (1851), im Siberfprua^ mit

feinen frühem Änftc^ten, bie Slbfjangigfeit be« S^att^äud oon 2Warfu« nadjnue«,

unb ^. 2B. SKeüer, früher ein Anhänger ®rie«ba^'e, fid) in feinen Kommentaren
feit 1853 ju (Stoalb beerte. Wa^t minber madjte nun au(^ «otfmar (1857) ben äRarfu«

^um Ureoangeliften, unb in baffelbc ^ahrroaffer lenften Xfjeologen wie Sßittic^en, @über,
T^reotag, lobler, ^3litt ein, wö^renb 2Bei§ (1861) attHfd)en 3Watu)öu« unb 5Diarfu« ein

toedjfelfeitige« Äb^ängigfcitSoerhilltniG ober oielme^r eine gemeinfame JDueQe beiber, neben

roeldfjer SWott^äuö aber boa^ aud) nod) ben Diarfu« benu^te, annehmen gn müffen glaubte.

3hdjt minber oert^eilen fta^ bei ®uftao oon @id)tf)al (1863) bie 3üge ber Urfprünglityeit

gleid|mä§ig jwif^en SKatthäu« unb 9Harfu«.

Kllerbing« mad)t ba« 3)?attl)äu«e0angelium oielfarf) ben (Sinbrucf be« tjödjücn Hilter

t^um«, infofern e« lempel unb (Stabt Oerufalem, religibfe unb politifdjc Serfaffung bc«

Oubenthum« al« nod) bejle^enb oorauöfe^t (Äap. 5, 35; 22, 23 fg.; 23,2 fg., 16 fg.);

namentlich au(^, inbem eö getoiffe SBorte Öefu felbfl mittt)eilt, weldje bcutlia^ jeigen, wie

befiimmt ber Stifter be« 9?eucn SBunbe« boci) in ber erften ^Jeriobe feine« Auftreten« mit

feiner ganjen SBirffamfeit ficr) innerhalb ber ©renjen be« 3ubcntt)um« gehalten unb

fnf) an ©efefc unb Sitte beffelben angefdjloffen ^at. Ü)ie befannten Sßorte oon ben Oer-

lorenen Schafen Oom ^aufe Öfrael (Äa^). 15, 24), ni benen Oefu« balb felbft allein gefanbt

fein will , balb aud) feine Jünger au«fd)tie§tid) fenbet (Kap. 10, 6), t)at fein anbere«

(Soangelium aufgenommen. Die Srflärung, ba§ er nid)t gefommen fei, ©efefc ober

Propheten aufjulöfen, ba§ im Oegenttjeil erfüüung fein »eruf, ftet)t bei 3Kattt)äu« (5, 17)

allein, üftan ^at nun barüber gefhitten, intoieioett foldt)e 3üge, in benen 5efu SGBerT

organifd) aa» ben Orbnungen be« fclten ©unbe« l)erau«toä(hft ,
mirflia^ gefd)id>tlidj ftnb,

ober inwieweit baran Sd)utb trage bie ^ugefianbene unb auf ber $anb liegenbe

fhmmung be« SBerfe« für bie jubendjrifil. ©emeinbe, bie f^on oon Oreniiu« wahrgenommene

Ii«
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unb burd) bic jalüreiehcii ftürfwcifungcn auf bie alttcft. 2d)nft geftd)erte lenbenj bc«

33uch$, in OefuS ben bon Gcfefc, Propheten unb ^Jfalmcn geweiffagtcn 5tönig bon Ofrael,

ben ©olm GotteS, mit CSincnt ÜBort bcn 50?cfftae nadnuwctfen. 2Bol in bcr Sttehrjahl

ber ftäUe wirb ftd) bic erftere 2Röglicf)feit al« SBirfli^feit barHmn loffen. Denn aQ>
beutlic^ tragen bic parallelen Partien ber beiben anbern (Sbangelicn bcn (Sfyaraftcr abfielt

lieber AuSlaffung ober bod) wcnigftenS pianooller SKilberung bcr betreffenben ©teilen.

@o ftdjcr aber bei btefetit Gbangeliften £üQt ber ^ö(^ften llrfprünglichfeit ftd) erhalten

haben, fo beutlid) beruht feine ganjc DarfteHttng bereits auf einer burdjgefüljrtcn ©ad^
orbnung, ja gerabeju auf funfrreidjcr, bind) eine gewiffc 3o*)lcnftombolif in ed)t jüb. Art

befjerrfdjtcr Gruppirung ber ©toffe. ©elbjt fteim läßt ilm buret) 3ufammenftetlung bon

jcljn 2Öunbern, fieben Stfehen, fteben Gleidjniffett , brei Verfügungen, brei Nachfolgern,

jweimat fteben ©liebern bon brei GefchledjtSreiheu finnige &a1)UriciTUl entwerfen, ferner

ift ntd}t bloS bem Anfang ber ebangettfdjen Gefdjichte, als welcher bei SDfarfuS baS Auf-

treten dohanneS beS XäuferS be^eic^net ift, eine $orgefdHdjte im Gcift einer jwetten

Generation borgefefct, fonbern cS hat aud) 3efuS feine SBirffamfeit faum begonnen, fo

bemerfen wir in ben Abweisungen ber Drbnung unferS erflcn (Soangeliften bon berjenigen

bcr beiben anbern bie Abfteht, ein SWufler oon Oefu ?ef)rwetfe, wie eS in ber fogenannten

©ergprebigt auftritt, an bie ©pifcc ju ftellen, unb biefem eine 3cNaW öon Stonberthaten

folgen 31t laffen, bereu einzelne ©yemplare offenbar fo ausgewählt ftnb, ba§ jebe ftlaffe

ber oon OefuS $u bertajtenbcn ZfyaUn mit einem ©etfptet oertreten ift. Natürlich fonntc

eine berartige ©adjorbnung nid)t burdjgefüljrt werben, oljnc ba§ bie urfprüngltc^c Griffen:

folge ber einjclncn (Stählungen ooflfiänbig burchbrodjen würbe, unb fo begegnen wir benn

im erften gbangeltum, unb t)ier wieber jumeift in feiner erften #ätfte, einer weitger)enben

d}ronotogifd)en Unorbnung, foba§ es unmöglich ift, nad) Anleitung lebiglid) beS erften

(SbangeliumS eine Anfdjauung oon Fortgang unb (Sntwicfelung ber cbangelifdjen i^e|d)iditc

|H gewinnen. 3efuS fagt fjier am Anfang 3iemltd) baffetbe wie aud) am ©d)lu§, unb

an feinen 9$erl)ältniffcn unb 53e$wf)ungen jum 33olf, $u bcn Gegnern unb $ur Oüngerfe^aft

änbert ftd) entweber nid)tS, ober aber, in bcmfelben 2Jca§ als etwa« oon ßntwirfclung 511

bemerfen ift, fiimmt 2KatthäuS aud) mit SWarfuS übercin.

SBcnigftcnS in (Siner Ziehung liegen nämlich fämmtti^c Anjci^en ber Urfprüng-

li^feit auf ©eite beS SKarfuS. 33iS auf etwa 30 im 3u fammen^an9 DC* @on3cn öcr

lorene Vcrfe ift bcr gefammte ©toff biefeö jweiten ßoangcliumS in ben beiben anbern

wieberjufinben. 9Hmmt man aber bie Reihenfolge bcr einzelnen ©rja^lungcn bei ÜKarfu«

unb ftcüt bic be« 2Katthäu8 jur einen, bie beö i^ufae $ax anbern ©eite, fo glaubt bcr

Unterscidjnete in feinem 1863 erfdjienenen SEBerf über bie fonoptif^en (Soangclicn ©cfyritt

für ©djritt nac^gewiefen 31t Iwben, ba§ jeber ber beiben anbern eben biefc Reihenfolge

alö bic urfprünglidje öorauöfc^t. Xeutli^ fe^en fidj bie einjclnen Abfc^nittc bc« SWattfyäuS,

wenn man fle aus ber nachträglich aufgeprägten ©adwrbnung ablöft, oon felbfl atSbalb

mieber in eine gcfdjichtlidjc £)rbnung um, bic ftd) mit berjenigen beS 2Karfuö oollftänbig

beeft. Auf ber einen ©eite hoben wir einen SBalb, ber eine 2Jiaffe bon 23äumen in

naturgemäßer ÜWifc^ung bietet; auf ber anbern eine 33aumfdmle, bartn biefclben Gewächfc

nach «"D Örbnung gereiht flehen, ^api fommt, bag SKarfuS auch m oer ^orm
ber XarfteUung bcnjenigen mittlern AuSbrucf aufweift, in welchem 9)?atthäuS unb i'ufaS

m begegnen. Auö biefen unb anbern Grünben fyat fid) unferer 3"* m^ öon 3°f)r 3U

3ahr 3unehmcnber UebereinfHmmung bie Anficht' empfohlen, baj? ber urfprünglid)e ^lan

ber coangcltfa^en Gefd)id)tScr3ählung fleh in nnferm 3Weiten Gbangelium erhalten hat; unb

c« ift nur bic bon fclbft ftd) ergebenbe ^<robe für Refultate einer unabfehbaren 3)?engc

mühfamer (Sin^elforfchungen , Wenn eö ftch hcrauöftellt, ba§ auch oer «fjÄhtte Gegcnftanb

fclbft in biefem sweiten Stmngetttnn in feinen cinfachften, ca^t gefchichtlichcn Grunbformen

bor unfere Augen tritt. Denn in ber £hot ha^cn 2Berfe über baS ?ebcn 3efu, wie

©chcnfel'S „(Sharafterbilb" (1864), 3ulc^t aud) bcö Unter3eichncten Darftcllung in „Ouben=

thttm unb (ihriftenthum" (Seipjig 1867), ©. 351 fg., nachgewiefen, ba§ ftch °' c 9r0Pcn 2Be« r

bungen unb epod)en ber gatiläifchen SBirffamfeit Oefu nur bei 9Rarfu$ mit Klarheit

nachweifen laffen; in biefer 23e$iei)ung fteDt er allein noch eine burd) baS ©anjc gehenbe

Einheit be« gefc^tdt)tltc^cn ©erlauf« bar, unb t)ot fleh ber gemeinfame ftaben aller f^nop-

tifchen Berichte nur bei ihm noch in naturgemäßer Aufeinanberfolge fetner einjelnen

tfuotenpunftc erhalten.
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$aß fowol $fattt)äu« al« 2ufa« einen folgen natürlichen gortfdjritt im öffentlichen

Auftreten Oefu uertunriit im ben, fdjreibt ftd) nun aber $umeift auf dfcdjnung be« Uni

ftanbe«, baß fte beiberfeit« au« einer weitem GueÜe fd)öpfcn, bcrcn Onf)alt ftd) mit beut

jeuigen be« älteften eoangelifcljen Bcrid)t« freujt. Unb $mar bietet biefer weitere Onfjalt,

burdj bcffcn Aufnahme SRttttyaW unb ?ufa« über SNarfu« hinau«gehcn, faft burdjau«

nur Sfebeftoff bar, fobaß wir alfo fdjou auf beut 2Bcgc ber Iertoergteid)ung in ber JBer=

mut^ung gebrängt werben, baß neben ber einen gerichtlichen $auptquclle, bie in allen

brei (Soangelien jum 93orfd)ein fommt, itodj eine weitere $u (Gebote geftanben Ijaben muß,
baratti? fowot Sftatthäu« ben 2 t off ui beu großen 9?ebebilbungen fd)öpft, womit er au

fünf Stellen ben getneinfamen ftaben unterbricht, als and) frita« jene 9)?affe oou fürjern

unb längern &eben entnommen haben wirb, bie er gevabe in ber Witte feine« ßoangelium«

cingefd)altet t)at. Xtefc 3uthatcn au* einer ^weiten größern "Duelle Oerrathen ftdj.al«

ßtnfd)altung bei Vufa« baburd), baß fte fämmtlid) beu gemeinfamcn gaben gerabe bort

unterbrechen, wo bie galtläifdje SBirffamfcit Oefu 31t (Snbc erfühlt tfi unb ber Aufbruch

nach Subäa beoorftcht; bei 3Rattl)äud hingegen folgt regelmäßig nach i
eDer 9l'ößern

gruppe gteid)fam al« Sdjlußfrrid) für bicfclbe unb zugleich al« Uebevgang«forntcl >u einer

anbem Art ber Darftcllung bic ftehenbe Bemerfung: „(5« gefc^a^ , nad)bem Oefu« biefc

Sorte ootlcnbet hatte, t^at er ba« unb ba«" (StÄattr). 7, i«; 11, 1; 13, 19, 1; 26, 1).
—

tiefer Beobachtung fommt auf« glürflichfte ju £ülfe ba« einige einigermaßen juoerläfftge

3«ngniß, welche« un* au* ber erfiten Hälfte be« 2. Oat)rh. in Bejug auf bie Bilbung

unferer (£t>angelieu \u ©ebote jteljt, Bon bem um 150 fchreibenben Bifdjof *ßapia« hat

fleh nämlich ein Fragment erhatten, ba« aic ihm wohlbekannte fdjriftlirfie Aufzeichnungen

über Oefu« jwei Üöerfe nennt, Don benen ein« feine 9?cben, ein anbere« feine Xhatcn

barftette
;

biefe« führt er auf SKarfu«, einen fpätern Apoftelgehülfen, jene«, bie 9?ebe-

fammlung, auf 2Ratif)äu« jurürf, welcher felbfl Apoftel war. SKan ftcl)t, wie biefc An-

gaben be« ^ßapia« in freier Sß>eifc jufammentreffen mit ben Jftürffdjlüffen, bic wir au«

ber thatjächlichen Bcfdjaffenheit unferer brei ftotoptiferjen (Soangelicn bitbeten. (Sicherlich

haben wir in ben beibeu oon $apia« erwähnten ©runbfdjriften bic beiben Dichtungen ber

Örunbmauern ju erfennen, auf welchen fid) ba« gefammte breiftödige ©ebüube unferer

l'onoptifchen (Soangelienliteratur erhoben hat. Unb wa« biefe lefcterc felbft betrifft, fo ift

feinc«mcg« gefagt, baß unfere Sflatthäu« = unb 2Warfu«eoangelien ohne weitere« mit jenen

oon $apia« genannten SBerfeu jufantmenfallen müffen. (Sö feigen biefclben ja auch *m
Örunbtert nicht „(Joangclium be« SWatthäu«, be« 2)Jarfu«" — fonbern „ (£üangelium

nach ÜWatthäu«, nach SRarfu«" — mit wetdjen Bezeichnungen ber Inhalt berfelben nur

in allgemeiner SBeifc an bie ^5erfoncn be« SDfatthätt« unb 9)?arfu« gefnüpft fein will.

Onbem wir fonft auf bie «rtifel „@efd)icht«qucaen be« 9?. X.", ,,3Kattl)äu«", ,,3Karfu«",

,,1'ufa«" oerweifen, fönneu wir un« bic dntfiehung unferer Bücher etwa fo benfen. 311*

in ben fcd)$iger Oahren mit Au«breitung ber .^eibenmiffton ba« ahuenbc @efül)t ftch auf-

brängte, baß bic (9efd)irfe bc« ^hriftenthum« nid)t mit betten be« rafdj feinem Untergang

jueilenben Oubcnthum« untrennbar oerhtüpft fein fönnten, baß oielmehr ba« dhriftcntt)um

eine über ba« Dafein Oerufalem« hinau«reichenbc OölfergcfSichtliche ^"'»"ft haben werbe,

ba regte ftch aud) mädjtigcr al« juoor ba« 33ebürfniß, bie überlieferten Stoffe ber ctian

gelifchen @efRichte öor allmählicher Xrübung unb Verarmung ju ftchern, unb e« fant

ju ben erften jufammenhängenben Berfuchcn chriftl. @efd)id)tfchrcibung. 2Bie wir aber

gefehen tjabtn, baß ba« Ontcreffc ber ©emeinbc ftch *n crOcr ^n^c on Me 393orte, in

^weiter erft an bic @efd)ide Oefu fnüpfte, fo ift wol auch *n Dcr fe^ Sdjlciermachcr

(1832) bi« h«ab auf bic bebeutenben Schriften SfeöiuY« (1862) unb 2ßei$fätfer'« (1864)

angenommenen, jefct nur noch au«nahm«wetfe befrrittenen, Sprud)fammlung be« Apoftel«

2Katthäu« ba« erfle Schriftwerf 3U erfetmen. ^Die %oxm berfelben haben wir un« al«

eine ziemlich lofe, fragmcntarifcf|e unb aggregatähnliche ju benfen, oft mit flehten Ueber-

fchriften oerfehen, wie wir fte in ben mittlem Kapiteln be« £ufa« noch antreffen; 3. 33.

„(fenfrmal« fagten feine Oünger ju ihm — lehre un« beten, gleichwie auch Oohanne«

feine Oünger lehrte" (?uf. 11, 1). Sftun folgt ba« befannte @ebct be« ^errn, bei Sufa«

noch °l« ein abgeriffene« Stüd, bei 2Ratthäu« (Äap. 6, 9 fg.) bereit« in titurgifch ab-

gefchliffener Oeflalt unb in bie große Bergrebe eingefügt.

Älfi nun biefer SRebefamralung auch n0(*) oic ^c sufammenhängenbc (^lieberung

ber coangeltfchen ©efchicht«gmppen oon ber §anb be« Warfu« an bic Seite trat, Oer
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breiteten ftd) beibc ©Triften rafdj, unb e« tag nicht« näher, al« ber SBerfud), bicfelben

,n einem einheitlichen ®an$en m combiniren. Ter erftc, ^ugleidj glücfiichfic unb ge

fc^icftefle biefer SJcrfuc^e würbe gemocht, al« Oerufalem, bie „heilige ©tobt", nod) ftanb;

e« ift unfer 2J?atthäu«ebangelium — mit 9?ed)t genannt „nad) 9J?atthäu«", ba eben ber

£>tn3utritt ber matt^äifc^en 9?ebeftoffe e« ift, woburdj c« ftd) bon bem gemeinfamen

fmioptifchen Seridjt djarafterifttfd) unterfReibet. Daffetbe ift für einen jübifdjen nid)t

blo«, fonbern fpectett paläfrinifchen £eferfrei« beregnet, trägt ben cntfdjiebenfteit attteft.

@f>arafter unb läßt infonberljeti feine ©clegenheit borübergehen, auf ben organifchen 3u-

fammenfjang ber Gntmicfelung be« Gilten unb bc« Sfleucn 93unbe« ^injuweifen unb pro*

pfjetifdje ©teilen ben djrifH. Xtyatfafym anjupaffen.

©djon mit ber 3erfiörung Oerufalem« ging im ©runbe ber ©chmerpunft ber djriftl.

tSntwidelung über auf bie ©tabt SRom. 2Rit ben ©d)icffalen ber röm. ©emeinbe hängt

eine ganje 9?eif)e unferer neuteft. Südjer aufammen, namentlich aber aiidj unfer jweitc«

unb britte« CEbangelium. 3n Vom nämlich entfianb, tute fct)on bie atte Ueberlieferung

weiß, guncict)ft unfer 2Rarfu«, b. f). biejenige 3lbfdjrift ber urfprünglicheu (Sbangelienfchrtft,

meiere, im einzelnen bem ©erfiänbniß unb ber Sluffaffung be« $eibend)riftcnthum« an

gepaßt, fpäterf)in bie herrfdjenbc tourbe; ebenbafelbjt aber aud) ba« britte (Jbangelium,

genannt „nach 2ulaö", jebenfaU« gefcrjrieben bon einem Ufann, ber wie ?ufa« entfdueben

ju ber Slnhängerfdjaft be« Slpoftel« <ßaulu« gehörte, beffen ©gentljümlid)fetten in ©prad>e

unb Denfart mir baljer aud) in unferm 2Berfe an mehr al« einer ©teile in auffattenbfler

2Beife begegnen. (Jö geflieht in bentmürbigem (Segenfafc ju lUcatttniuc, wenn liier 3efu«
in SBort unb Zfyat ju ben Ijalbfjeibnifcfyen ©amaritern in SBejicfuing tritt, ba« SWeinrecht

ber Ouben an ba« SReidh @otte« aufgehoben unb bie £eibenmiffion felbft in einer töetye

bon ©leidmiffen borgebilbet erfdjeint. Die eigentliche SlbäWecfung bc« SBerfc« aber liegt

nid)t etwa in einer Apologie be« paultnifdjen ßbangelium«, fonbern einfach in möglidjft

umfaffenber ©ammlung, we«halb auch entfRieben ebionitifdje 3ügef
wie bie Verherrlichung

be« gefe&liehen £eben« unb ber 3trmutb, ober ber cntftt)iebene ©egenfafc gegen bie SBelt

unb i^ren Sürßen, tn reichem üRaß Aufnahme gefunben haben. Uebrigen« erzählt £ufa«

nach ber älteflen ®efdjicht«quetle bi« #1 bem 3?unft, wo 3efu« (Galiläa berläßt. Dann
fchiebt er ben gefammten, au« ber ©pruchfammtttng unb ber reichlich bemtfeten münblid)en

Ueberlieferung gewonnenen (Stoff in %otm eine« großen, bie Ungleichheit ber abhängigen

Arbeit auf ©chritt unb Xrttt berrathenben, 9?eifeberichtÖ ein unb berleiht auf biefe S?eife

ber eöangelifchen ©efchichte in ihrer ÜKitte eine anbere s13fmf10gnomie.

©omit märe ba$ 2J?atthäu3e0angelium, mie auch bie meiften Beuern bi« herao auf

Äeim, ben hartnäefigen unb berebten Sertheibiger feiner Urfprünglichfeit (1860—67), bie

©ad)e anfehen, in ber smeiten ^älfte ber fech^tger Oahre entfianben. S3aur freilid) f)attt,

ohne Nachfolger ju finben, an bie Oabre 130—134 gebacht, unb Sottmar fefct baö SBerf

neuerbing« ^uifdjen 105 unb 110. ©omeit man jurüefgeht, ifi ba« 3)?atthäu«buch ba«

gebrauchtere CSoangeüum, unb mie borab ba« dubcndjriftenthum, fo hoben feit bem $3rief

bc« S9amaba« (um 120) auch ö *e ©^riftficller be« £>eibenehrifienthum« 3U SKatthäu«

gegriffen. Durchweg fah bie tirche in ihm ben erften Soangeliften.

Sa« in erfler ?inie für bie frühe Stellung unfer« SOcatthäu« fpricht, ba« ifl bic

noch ganj urfprüngliche Snfcfje ber 2Beiffagung«reben Oefu, melche faft ohne jebe ©erürf-

fichtigung ber ^orm, in welcher bie ©efchidjte fie betätigt h^^ gehalten finb. Die ©tabt

ift atterbing« oerbrannt morben, aber nicht gerabe bon beeren @otte« (Äap. 22, 7); ber

jempel ifl bem ©rbboben gleichgemacht (ßap. 24,2), aber bon einer (Eröffnung biefer

Äataftrophe burch SluffteUung bon ©reuelaltärcn an ^eiliger ©tätte, ähnlich ben 3«ten
be« 3lntiochu« ($ap. 24, 15), bon einer gtudjt ber Rommen au« ber gefchänbeten ©tabt

nad) ben Sergen, mo fte bie Sieberfunft be« 9fteffta« erwarten (tap. 24, 16. 30), bon ben

jmgletd) eintretenben $$erfübrung«fünfien falfcher Propheten (Äap. 24, 24) Ijat ber gefchicht=

liehe 33erid)t über bie 3er^örung Oerufalem« nid)t« gu bermelben. ^auptfache aber ifi,

baß bic 9?oth furj bauern (Äap. 24, 22), aber „fofort" nach ^rem ^öhc^un^ bie le^te

Äatafrrophe eintreten (5tap. 24, 29) unb ba« >$t\ä)tri bc« 9)?enfchenfohnc« am Gimmel er-

fcheinen wirb.

9?icht« ifl nun belehrenber für bic 3«tf°l8*r m welcher unfere (Sbangelten getrieben
ftnb, at« bie Krt, wie bie beiben anbem Qrbangeliflcn ben mittlerweile flcfdiidjtlidj be*

benftich geworbenen Seiffagungen 3efu bie ©pi^e abgebrochen, oor allem aber bie 993icber*
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fünft „fogleich" nad) Oerufalem« ftaH bcfeitigt tjaben. Sfott wenig wirb bie 3ufunft«-

rebe jefu bei 2Warfu« oeränbert. Dod) gefdjiefjt wenigfien« fo oiel, bafc bie 3rid)Hi ber

iSieberfunft ntc^t „fogleid)" nad) ber 3crf^örun9 eintreten (Äap. 13,24), unb aud) bie

legten Ueberlebenben be« Oiingerfreifcd in du fowol, wie 9)iattf). 16, 2» gefduefjt, ben

2Renfd)cnfot)n felbft, al« oielmetjr „ba« 9feid) Oottc« fommenb in Äraft" (SRarf. 9, i)

begrüßen werben. Offenbar fc^rieb ber jweite doangelifi bereite unter bem Gutbrud ber

Greigniffe oon 70 unb ber im Öcgcnfafe jum Untergang be« jiib. (Staate« ftc^ ooß;

$tet)enben „Döllen, breiten (Einbürgerung be« (itjriftenttmm« auf (Srben" (top. 4, «; 10, .10),

nad) Rottmar etwa 80, nad) Reim frcili«^ erfi 100 n. dt}r. Die erflen Spuren feiner

(Sriffcnj bieten <|3apia«, ber wenigften« ben Tanten nennt, Ouftin, ber einen eigen-

tümlichen 3"9 te* aweiten (goangetium« auf „Dcnfwürbigfeiten be« $etrut" jurücfjufü^ren

fetjeint, bann aber aud) kernte« unb bie GElementinen.

(Srft in ben Glemeutinen unb bei Oujiin ftnben fid) eublid) nod) «nftange an ba«

britte (Soangelium, roeldje« jcbenfatl« erft längere 3eit nad) ber Berjiörung Oerufatem«,

wie man jefct gewötjnlid) annimmt, swifdjen 70 unb 100, abgefaßt ift. Dem £ufa« fietjt

im fpredjenben ©egenfafc ju 3)fattf)äu« bereit« bie ganje unb OoUe SirfUdjfett ber 3** ;

ftörung Oerufalem« oor klugen, unb man fann au« Oofept)u«' 2Berf über ben Oübifdjen

Ärieg bie parallelen fammeln 31t ben in $ap. 19,43.44; 21,20—24 bcfdjriebenen Sreig-

niffen ber langen, funftooflen ^Belagerung, ber feiitbtict)en $cere, ber 2lbfperrung«mauern,

ber .$ungerönott), be« Slutbabe«, ber (Mefangenfütjrung be« $olf«, ber Wieberrei&ung oon

Xempel unb <©tabt, unb auf biefe« alle« folgen bie „3e»t«t ber Reiben", ba „Oerufalem

oon ben Reiben vertreten wirb" (Äap. 21,24) — ein unbcfiimmbar großer 3«trauin,

in beffen SOZitte ber Jöerfaffcr felbft fetjrcibt. Daju fommt, ba§ im ÖJegenfafc ju ben beiben,

bie ältere Ueberlicferung barfteflenben, 93eridjten ber britte eine burdjau« gefkigerte %n~

fd)auung 00m gelben feiner ©efdjidjte oerrätt). „Die ^erfon (£t)rifii roädjft; er ift ber

wunberbar oon ber Oungfrau @eboreue, ber SBunbcrmann, au« bem Äräfte frrömen, ber

bie Dobten 00m iöegräbnife ruft, ber ben üeufel unb feine §ierard)ie entthront, ber alle«

weiß, bie Oünger befefjämt, ber im ftlug (Galiläa fammclt, ber wunberbar entfliet)t, ber

felbft am Sfreuj flatt bangen «Sctjmcrjruf« fürbittenb unb ftdt) befet)lcnb mit ®ott oerfetjrt,

ber ftdjtbar $um Gimmel ftttjrt. Sri)on beginnt bie ÜWetaptjöfif fein 2Befen ju ergreifen;

ntdjt Daöiböfofjn, nidjt Slbrat)am«fot)n, ein Hbfömmling fcbam'« ift er, wie bei $aulu«

eine jweitc Schöpfung, weldjc sugteid) ber ganzen SBelt ein neue« £eil oertjeißt" (ffeim).

SBenn aber aud) 9fad)läfftgfeit unb ©erfcrjWommentjeit ber Erinnerung, Drang ber

2Rotl)enbilbung, fd)riftfietterifd)e Ontereffen unb bogmat. Denbenjen überall metjr ober

weniger bemerfbare Spuren jurüdgelaffcn ^aben: ber Untcrfdjicb jwifa^en unfern fnnoptifc^en

Üoangelien unb ber ibeaten Ctompofttion be« feierten einerfeit«, wie ben burdjau« oerjeidjneten

unb carifirten Darftellungcn ber 9lpofrtopt)en anbererfeit« iji immer nodj mädjtig genug,

um in bem fd)lid)ten «ilb, welche« 9Kattt)äu«, 2)Zarfu« unb £ufa« in ben tjöljernen

SRafmten ber ältefien Ueberlieferung t^ineinjei^neten, ein wirflicfjc« @ef^i(^t«bilb t>oÜ un

erfinbbaren, originalen ?eben« erfennen ju (äffen , foba§ oon l)ier au« alle« wtrflidje

SBiffen oon Oefu« feinen Hu«gang«punft ju net)men t)at unb fid) bie ^rage immer bring-

tiajer crljebt, ob ein foldje« wirflia^e« 2Biffen au§ert)alb biefer brei 5frei«limen überhaupt

noö) benfbar erfa^cint. .f>ol^mann.

(föanflfliftcn. 2)üt biefem tarnen werben im 9?. X. nicfjt etwa (nae^ bem 9Ki«;

Ocrftänbni§ be« (Stjrnfoftomu«) bie SSerfaffcr unferer fanoniftrjen (Soangclien bejeic^net,

fonbern e« ftnb barunter urd)riftl. Üfeifeprebiger m oerftetjen, welche im Auftrag ber ?lpoftel

ober oietlei(it)t aud) anberer l'et)rer unb ganjer ©emeinben in folgen ©egenben, in welchen

ber 9?ame 3efu dt)rifii nod) unbefannt war, Oefum al« ben SDtfeffia« oerfünbigten. 5m
öpt)eferbrief (4, 11) wirb ba« %mt eine« Gbangelifien nae^ bem 2lmt ber Slpoftel unb

(neuteft.) ^ropt)eten unb cor bem ttmt ber Birten unb ?et)rer aufgejät)lt. 3t)r Ämt war

mct|t ein ftänbige«, auf eine beftimmte ©emeinbe bcfdjränfte«, fonbern, wie ba« ber Hpoficl

unb }$ropf)eten, gehörte e« ber djrijit @cfammtt)eit an, unb fie Ratten wol unbebingt bem 9?itf

iljrcr i?orgefe^ten al« ÜJiiffionöarbeitcr ju folgen, wotjin er immer an fte erging (Grufebiu«,

„Äird)engcfa^ia^tc", III, 37; Xtjeoboret ju tlp^. 4, 11). Sufebiu« ocrwedjfelt aflerbing«

geliflen nid)t nur mit ber 9?eifeprcbigt, fonbern au^ nod) mit ber „Ueberlieferung ber

^eiligen tfoangelien" beauftragt fein lä§t. (Sine Autorität über bie oon itjnen geftifteten
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©emcinbcn f>atten ftc nid)t; biefc ftanb lebigtid) ben Hpofleln unb ben orbentltd)en ©c
metubcbeamten ju. Bon ben Spofteln unterfdjteben fic ftd) baburd), ba§ ilmen bic un=

mittelbare Berufung burd) CEijriftue unb bafjer bie BoÜmad)t jur Regierung ber ©emeinbe

(£f)rifH fehlte. (Sie untcrfd)ieben ftd) aud) bon ben SJpofrelgeljülfen, bie nad) Umftänben

ale SteHoertreter ber Slpoftel fungirten. Bon bem Slpoftelgehülfen £imotf)eue (f. b.) fjei§t

cö $roar (2 Jim. 4, 5), er möge bae „©efdjaft" einee „(Sbangetiffrn" berfef)en, aber barum

berroaltete er nodj nid)t bae „2(mt" eine« folgen. (5tn angefaßter Gbangelifi ba-

gegen mar jener <j31jitipmi$ (f. b.), ber juerft bae Hmt eine« Diafone üerfeljen hatte

(2tpg. 6,5), unb fpätcr (Slpg. 21, s) ale (Sbangelifi in (Täfarea tf)ätig mar. Sd)cnfel.

(Söniigcituni. SBenn mir mit biefem tarnen jefct in ber SRegel einen ber bier

fdjriftlidjen Berichte bcjcidjncn, meiere bae 9?. X. über £cbcn unb Sieben, Üfyaten unb

jeiben Oefu barbictet, fo faßt bamit feineeroege ber bibttfd)e Sprachgebrauch felbjt ttt«

fammen. Denn im 31. ober 9?. X. roirb bae SBort nie öon einem fefjrifttidjen Bericht

gebraust. Bielmchr bebeutet ce urfprüngtid) (3. B. 2 Sam. 18, 22) gute Botfdjaft, frolje

Äunbe. Seinem ©ebraudj im 9?. X. liegt umächft bie Stelle 3ef. 61, 1 ju ©runbe,

melier Sefue felbft £uf. 4, n ben fo gtücftidjen Sluebrucf jur Bezeichnung öon Onfjatt

unb 3WC(* feineß öffentlichen $luftretene entnommen hat. So bitbet bae 2Bort Soan=

gelium im S
J?. X. ben ftehenben Xitel, bie fpred)enbe (Stifette bee neuen 3nf>alte, roeldjcr

ber Seit bargeboten unb in alle i'änber öerbreitet »erben foÜ. „Sßo nur in ber ganjen

9Bctt bae (Soaugelium geprebigt mirb, ba mirb man aud), roae fie getljan hat, fagen" —
fpricfjt Ocfuö öon Sttaria (2Rarf. 14,9). Sdjon in biefem $foefprud) begegnet une ber

Ucbergang im Sprachgebrauch, bafj (Soangelium nirfit mehr bloß ben Snfjatt ber neuen

SReidjeprebigt felbft, fonbern ben Beriet öom 5D?cffia8 unb feinen (Srlebniffcn unb ®e*
fd)itfen bezeichnet.

(5igent^ümlicf) ift ber Sprachgebrauch bee Äpofhle Rauhte. 3fjnt ift (Sbangelium

bie Äunbe öon 3cfu Sühntob unb Slufcrftehung (1 Äor. 15,1—4); infonberheit aber

nennt er SRöm. 2, ig; 16,25; 2 Jim. 2,8 „fein öoangelium" bie ihm eigenthümliche

2Beifc ber ^ßrebigt im ©egenfafc ju ber ber Oubaiften. Dod) fchon bei ihm ifl häu^9
öon Göangeitum fo bie SRebe, ba§ nicht fotoot ber Onfjalt ber ^3rebigt, alö ber 9kt beß

53erfünbigenö fctbft gemeint ift, 3. 33. 2 Äor. 8, 18. Gnblich aber fpricf)t ber Spheferbrief,

gerabeju oon (Soangetiften (f. b.); unb hierauf, roie auf baö 33orfommen beö „(Soangeliflcn"

•^hilippu« (f. b.) griinbet ftd) bie Annahme, ba§ in ben apofiotifdjen Öemeinben be-

fouberc ÜRänncr auftraten, melche burch Begabung unb 3kruf auf bie münbliche Dar-
fMnng ber urctjriftt. Ühatfache hingemiefen maren, gteichfam pcrfönltctjc Änotcnpunfte ber

burch °k Shnfi:nheit hinfthwingenben Äunbe öon dfjnftoe. S3on ba ift bann freilich nur

noch ein Stritt ju bem Sprachgebrauch, mie mir ihn feit Ouftin'« j&tiUn in ber Kirche

pnben.

Unfere öier Berichte fetbft nennen ftd) befanntüch nicht „Göangelien". ?ufa« fagt

blo«, er rooffe, roie biete öor ihm getljan, eine „(Stählung- (^Diegefe) öon ben ©efchichten

niebcrfdjreiben, fo unter unö DoGbracf)t ftnb" (Äap. 1, 1). 9?och gerabe in ber SRitte be«

2. Oahrf). begegnet unö bei Ouftin ber Stuflbrucf „Denfroürbigfeiten ber Hpoftet" ('Atco-

(iWjixoveüfjLara tc5v a7coffr6Xov), ähnlich etroa roie 3Eenophon J)enf»ürbigfeiten beö Sofrateö

gefdjrieben t)at. (Srft feit O'uftin'ö 3c^en fcr)etnt ber ÄuöbrucI (SoangeUum für ben

fchriftlichen Bericht aufgefommen ju fein, maö wol, ba man bie ni feinen 3*itcn 9Q"3

unbefangen auef) fpäter für apofrnplnfch erftärte 33erid)te benu^te, mit ber nunmehr ftd)

öoDjiehenbeu ©Übung be« Äanon« jufammenhängt; benn öon fanonifd)en Schriften mu§ten

atte bie SorfteCIungeu
, meldte fich an ben fluebruef „Jenfroürbigfeiten" fnüpfen, für

immer auegefdjtoffen roerben.

S33afi nun bie ©efdrehte ber Sntftehung biefer Göangetien betrifft, fo fönnen roir

unö in biefer Beziehung unmittelbar an ba« oben ^infict)tti^ ber „(Söangelificn" Bemerftc

anfd)ttc§en. -Die ©emeinben ber ©läubigen, roie fte ftd} auebreiteten über immer um*

faffenbere ?änbcrfrrecfcn, je^rten alle bon (Sincm geijtigen ?abfal. (5e mar ber (Sinbrucf,

ben bie (Srfdjeinung 3efu hinter fafTen hattc - ^n mehr ale einer Stelle bee 9?. %.

djaratterifirt ftd) allee geiftige Schaffen unb Bitben, roetd)ee innerhalb biefer ©emein«

fdjaften ftatthatte, ale ein fterigee (irinnern, ale ein ununterbrodjenee Huffrifctjen bee

Slnbenfene, ale ein Weitergeben bee Empfangenen. 2Bo fo bie (Erinnerung ^ur erflen

Menebebingung geworben ifl, ba ftnbct jle in einem gefunben Drganiemue auch ihre
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perfÖrtlichen Xräger. üWöglid), baj? man bicfe lefeteru Goangeliftcu genannt ^ot, nod)

tljc e« eine fe^riftüdje Verzeichnung jener Shmbc, nod) elje e« (hangelten in unferm

Sinn gab.

Die Hauptfrage breljt ftd) nun eben um biefen Uebergang ber müublidjen Ueber-

Ueferung in bie fd)riftlid) ftrirte ftovm. $ier aber ftnb unfere ooit ber Oefctzeit unb

ihren 5?er^ältniffcn abfrraf|irten $3orfh£lungeu aHerbiug« ganz geeignet, unö auf eine falfdjc

33a^n ju leiten. Ott unferer 3*it ift gcwiffermafjctt ba« Schreiben ba« Srfie. 2ßer etwa«

Weite« in ba« allgemeine S8cwu§tfetn einführen will, ber greift $ur fteber. 23ejeic^nenb

ift baljer aud) bie in unfern fpäten Oaljrhunbertcn aufgeworfene ftrage, wc«fjalb (S^riftuö

nid)t felbfl getrieben habe, wie fo Diele anberc 9?cltgion«ftifter. Dem djrijtl. ©efühl

unb Xaft beantwortet ftd) biefe Frage oon felbft. Diejenige 9lrt oon Selbftbarfleflung,

auf bie e« iljm anfam, war nidjt mit ber ^eber ju erreichen. 2öäl)renb Ocfu« für

2?eftanb ber altteft. Schrift »ifert, ifl er forglo« um ba« ($cfd)itf feiner neuen 9tcid)ö-

prebigt. Da« Sort foflte alle« tf)un, aber ein 2Bort, ba« gcrebet war, um einen treffenben

$u«brucf be« oierten Goangelium« 311 gebrauten, „in bie 2Bclt" (Oob,. 8,2e) — alfo

ein ©ort, al« beffen 3ul)örerfrct« ba« ganjc 3Solf, im fpäteru «erlauf be« £eben« Oefu

fogar bie SBölfer, um nid)t ju fagen bie Oaljrfmnbertc, gebaut werben. Die Fortpflanzung

be« urfprünglict)en Crinbrucf« fyhig fontit ganz an ber über ba« ©cwöljiihdic uub er»

fahrung«mäf$ig ©fenfchliehe hwau«(icgcubcn (fin^igfeit, welche bem gefprodjenen SBort jo

gut jufam, wie bem Sprecher felbft; fte l)ing an ber ewigen 3ugenb btefe« Sorte«, wie

e«, in feinem Wefentlie^en ®efjalt aßen 5luflöfungööerfud)en wiberjie^cnb unb eigenthümlid)ftc

Originalität felbft bei nur münblidjcr Ueberlieferung bcwafjrenb, über ein Oahrljunbert

lang burefj bie menfdjlidjc ©ebanfenwelt Einlief.

Dabei fonnte e« natürlich nirfjt ausbleiben, bafj biefe« einheitliche SBort Oefu, bie

®efammt§eit feiner Selbftbarfletlung ftd) auflöfen mu§te in eine 9feif)e oon Sorten unb

Sprüchen, welche für bie erfle ©emeinbe ben tiefliegenbfren @runb ihre« rcligiöfen 33c

wufetfein« bilbetcn. bitten in feinen brieflichen SReben an bie Ifjeffatonidjer (1, 4, 15) ober 80
nutzer (I, 7, 10. 12. 25) ergebt ber Hpoftel bcbcutfamfl feine Stimme, er unterfrreid)t gleid)fam

boppelt ba« ©efdjriebene, fo oft e« h"Üt: „Da« fage itf) eud) al« ein Sort be« $crrn",

b. f). im Vlnfdjluf? au einen überlieferten Sluöfprud) Oefu, nid>t al« eine eigene inbioibueüe

SWeinung. 2Bir fe^en auf biefem ^ßunft bcutlic^ in bie fiel) bilbenbe Ueberlieferung

hinein. 6« ftnb junäcfyft benfwürbige 9?eben beö £>crrn, bie fic^ fortpflanzten, Huefprüc^c

öon fo tenbenjiöfer Äür^e, oon fo fdjlagenbem ?tuöbrucf, oon fo populärer tflar^eit, wie

bie SBergprebigt be« ÜWattpu« fte perlenartig aneinanbergerei^t Ijat. „Selig ftnb bie

reine« .^trzenö ftnb — 3§r feib baö Salj ber 2öclt — (Sure föebe fei ja, ja" — wer

ba« einmal gehört fyat, ber behält e« für immer. Q9 gehören ferner ^ierb,er jene burd)*

fic^tigen fnjftaUljcUcu (^teic^niffe, wie bie brei erßen (Soangelien fte in reid)ßer ^ludwa^t

bieten — unerfdjöpftidje ^unbgntben be« reinflen <3wtte$- unb !©eltbewu§tfein«, oon

einer Sülle oon ftd) brängenben unb fdjlagenben 3Ü9 C"/ bon einer unnadja^mli^en (Sin»

fad^eit unb funfllofen |>o^cit ber (Sonception, oon einer Onfpiration be8 Kolorit«, bie

i^nen für alle (jwigfeit ib,re Stellung an ber Sptfce aller Denffünften fiebert, welche

ben SSBeg ber fudjeuben 3Renfd)f)eit ;,u i^rem göttlichen ^ict bezeichnen. (Snblich finb

auch nicht ju überfeinen, wo cö ftch um £>erau$fktlung beö „Gchteflen be« Sehten" hanbelt,

jene gro§artigen, bie ^hQntQfie Dfr crf*cn ^eweinbe beflügelnbcn unb bie it^nung aller

3eiten befdjäftigenbett SBeiffagungen, jene bie hcreinbrechenben SBeltfataffrophen oorauö=

befühlenben ^cben oon ben Reichen ber 3eit, wie fte in Oefu 9lbfd)iebewortcn an feine

©aneutbe jufammengefaßt würben. Sn unermüdlicher iffiieberholung folchcr Sorte fühlte

man ftd) fortwät)renb oont Anhand) be£ (Sinnigen berührt, ber Oerhei§en hatte, bei ben

Seinen bleiben -,u wollen bi9 zum legten ber Xage. lio oerfleht ftd) babei oon felbft,

ba§ bie münblidje Ueberlieferung folcher SBorte mit ber $tit einen gewiffen ^hara^cr

ber ftefttgfeit annahm unb ftch D 'f 5l««Drüde biö zu emcm gewiffe« ®tab firirten.

Allein e« bauerte nicht lange, fo trat biefem Ontereffe am 2Bort immer entfd)icbener

auch "n Ontereffe an $hatfö(i)cu unD Greigntffen lux Seite. Die« führt un« auf bie

anbere $>auptmaffe ber urfprünglichen Ueberlieferung. fiüt jene Sorte, weldje oon Oefu«

überliefert würben, gruppirten ftch ^m ®e'i^ Dcr cr0cn Öemeinbe um Sin Hauptwort,

welche« bei weitem ba« widjtigfte war unb ben Stnflofj zu tätx weitem Gntwicfeütng

bilbete. Da« SBort lautete: „Och bin ber SHeffta«." Oefu« ifl ber «erheifjenc unb Cr»
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wartete, nadj meiern feine neue .§00,6 be$ @otte8bewußtfein« mein' &u erobern ift. GefuS

ifl ber 2Reffta$, bei* GfjriftuS — ba« war ba« übti(|e ©efenntniß, ba« audfd^tiegttc^e

Xogma ber erften Gtyriftenljeit. 2Bir fjaben tut« nun ober baran $u erinnern, wie

baffelbc ftd) mit innerer 9?otljwenbigfeit ju einem reihern 3lu«brurf entfaltete, inbem ftd)

unter ben beljcrrfdjenben (Sinflüffen weiterer Erfahrungen baratt« bie <Sätje entwirfetten

:

geftorben für un«, auferwetft burd) ben ©ater, wtebcrfommenb in $>errlid)feit. Damit
erft mar nun aud) eine nähere ©erübjung Ijergcftellt jmifc^en SBort unb ©efd)id)te Oefu.

Da« erfte, rein bogmatifdje Ontercffe mar auf bem 28ege, ein gefdjidjtlidje« $u merben.

Unb ,5war gehörten jwei ber aufgellten fünfte ber ©ergangenljeit, einer ber 3uf««ft
an: Xob unb Sluferflcfjung bilbeten bie (Erinnerung, bie SÖieberfunft bie Hoffnung ber

erften ©emetnbe. On fpredjenbfter Söeife fptegelt ftd) btefc« ©erljältniß ab in bem älteften

©Üb, welche« bie (Sbjiftemjeit Don bem ($cfd)id)ttid)en an ber ^erfon Oefu entwarf.

Dtefe« ©üb ift ba« einfadjfte bon ber Seit: e« Imt eine 9?adjtfeite, ba« Tuntel be«

Dobe«, unb eine entfpredjenbc £id)tfeitc, ben Oftermorgcn. Sir fönnen bie ©riefe be«

Slpoflet« 'ißaulu« bon Anfang bi« Snbe burd)lefen, otjne etwa« anbere« au« ber £eben«-

gefd)tdjtc Oefu ermähnt ju futben, at« eben immer mieber biefe beiben <ßole, barin ftd)

itynt bie ganje ©ebentung btefe« ?eben« jufantmenfaßt: auf ber einen (Seite „ragt ba«

Mrcuj, ba« unbcrgcßlidje Dcnfmal feiner Viele unb ©röße na^eju nod) allein al« ein

erfjabene« (Stnnbilb au« bem über bie ÜRieberungen fid) auöbreitenben 'Dämmer ber ©er^

gangenfjeit fjerbor", auf ber anbern ergießt bie Sluferfiefyung üjr berftärenbe« £idjt bariiber.

©ergebltd) aber wirb man nod) eine Antwort fudjen auf fragen, al« ba fmb: mann,

wo, wie, bon wem ift er geboren, wie lange b,at er gelebt, wo (jat er geprebtgt u. bgl.

tSinjclne (ireigniffc waren bem äpoftcl gewiß in Httcnge befannt; aber mit Stuänatjnie

be« 2lbenbmal)lberidjt« ift fein« fo fcljr in ben ©orbergrunb feinet ©ewußtfein« getreten,

baß e« neben jenen großen Senbepunftcn, auf bie ftd) ber ©laube gewtefen fab,, irgenb

bon ©etang wäre, unb oon ben in ben ©riefen be« ^aulu« niebergelegten 3beengängen

aud) nur gefheift würbe.

Der Uebcrgang ber bogmatifd)en Xnffaffwifl 3ur gefd)id)tlidjen bereitete ftdj alfo in

ber Seife bor, baß $unöd)fl $mti auf einer Pinie gefd)td)tlid)er Fortbewegung liegcnbe

fünfte in« Sluge gefaßt würben, unb $war barum, weil an fte ber ganjc ©lauben«inljalt

gefnüpft war. Da« bogmatifdje (Clement war in ber apoftolifdjen "ißrebigt weitaus bat?

überwiegenbe, aber e« führte Oon felbft auf gewiffc gcfc^tdjtüc^e ©etraa^tungen ^urürf, bie

ftd) oor allem um ba« factum ber Äataftroblje Oefu lagerten. (50 war baljer sunä^jl

bie £eiben$gefd)idjte, oon weldjer ein allmä^lid) enoad^enbe-? , aber immer im £ienfl beö

religtöfen Ontcreffe« oer^arrenbe-3, gefd)id)tlid)e$ Ontereffc feinen Sluögangöpunft na^nt.

Kein 2^eit be« Seben« Oefu ifl Oer^ältnißmäßig fo auöfü^rltc^ berichtet, wie bie £eiben$--

gefc^ic^tc. 3Dät)renb e£ auf aOcit anbern Stationen ber Velen öl ahn 3efu nod) t^aotifd)

flutet, unb bie einzelnen "Huftritte, bie man ftd) $u eqU^len weiß, nur in einem burdjauö

lofen, anefbotenartigen unb fragmentarifcb,en ©erb,altniß untereinanber fielen, fönnen wir

tjier fdjon faft lag auf Xag ocrfolgen, feb,en wir bcutli(^ bie tobbringenbe Seile fiefy

bttben, ^eranwälien unb überfd)lagcn. Sobalb aber einmal biefer £f)cil ber i'ebenöbab.n

3efu mit einem beuttic^en 3tvidj gebogen war, fo war and} bie Xenbeu^ gegeben und]

9Jürffü^rung ber freilid) immer bünner werbenbett ?inie biö ju i^retn erften 2lu$gang^

punft. 6« fonntc nidjt ausbleiben, baß bie große Spenge oon circulirenben Erinnerungen,

Ueberliefcrungen unb (Sin^elbilbern ftd) gruppenweijc fammelte unb iljre urfprüngtic^c

23cweglid)feit im 9iab,men einer (Sntioidclung oerlor, bereu aUgcmeinpe Stationen ba unb

bort burd) inbioibuetlc Erinnerung erhalten geblieben waren. So bttbete ftd) aHmä^lid)

ein gefd)loffener 3ufawmen^ang oon Velens - unb SterbenSgefdjitfcn -3efu; eö bilbete ftd)

eine ebangetifdje @efd)id)te, ru^enb auf einer befHmmten 'ttnfa^auung fowol bon ber

djarafterifitfdjen (SrfMeinung überhaupt, als audj inöbefonbere bon bem Auftreten be«

Üäufer«, bem baran fid) fdjließenben galtläifdjeu 2lufentb,att Oefu, feinen ^rebtgten,

,^eilungtn, Eonflicten unb bem f(b,licßlid)en 3ug naö) <)erufalem.

Daß ftd) baö @anje aber ju einem DrganiSmue jitfammenfügte, ifl freilid) nur

aufd)autidj ju machen, wenn man ben mittlerweile eintretenben Uebergang ber münblid)eu

Ucberlieferung in bie fd)rifttid)e mit in ©etradjt jie^t. ©anj allmä^tid) unb leite war
mit bem "Äuffommcn eine« neuen ©efdjted)te ein foldje« ©ebürfniß innerhalb djrifll. 5heife

erwadjt. Sä^renb aber bie erflen ©riefe beö ?lpoftel« ^attlufi etwa in« Oa^r 53 faden,
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baucrt e« öon f)ier ab nodi jefjn unb met>r Oaljrc, bi« tut« aud) ©puren gefdjicfyltdjer

Slufjeidjnungen begegnen. Die erflen Stnfäfce Ijierju ftnb nidjt mefjr bortjanben. Sdjon
ber einfache Sibetlefer conftruirt ftd) biefe $ljatfad)e au« bem (Singang be« britten (Sban-

geliumö, wo Vnfav* fagt: „Da nun einmal biete unternommen halten, bie (Sqäfylung von

ben ©efdjidjten nieber$ufd)rciben, fo unter un« bollbradjt finb, wie e« un« überliefert,

bie bon Anfang an Sugenjeugen imb Diener be« Sorte« gewefen, fo Ijabc aud) id) be-

fd)toffen, ber 9feif)e nad) e« aufzutreiben." ?lber aud) bie fritifdjc Sergleidmng bei

tfbangelienterte jeigt beutli^, ba§ wir in btefen Südjern Serte einer ^weiten Sdjid)t

bor un« tjaben, benen in crfier Orbnung gewiffe gemeinfam gebrauste, bon berfdjiebenen

iSoangeliflcn in berfdjiebener Seife berbunbene OueHenfd)riften ju ©runbe liegen.

Säfjrcnb fo nLImäblid) bon früljcflcn« 60 bi« fpäteflen« 120 ftd) bie ebange(ifd)e

Literatur unfer« jefeigen ftanon« bilbete f mar bie 2J?ett)obe münblid)er Uebcrlieferung

bod) immer nod) bie ^errfdjcnbe, unb fte blieb e« bi« über bie 9Kitte be« 2. Oa^.
Die Sbangelien genoffen, aud) nad)bem fie längft ba waren, nod) feine«weg« irgenbein

officieUe« Slnfefjen. Äandje, wie <ßapia«, ber nad) ber münblidjen Drabition ber 'äpofiel-

jd)üler feine „(Srflärung oon 9tu«fprüd)en" fdjrieb, befjanbetten ben münblidjen Seridjt

ii od) faß mit Vorliebe. Ilud) bie fonftige $3enu$ung jeigt, ba§ man bie fdjrifttidjcn

ßbangelicn nid)t überfd)ä|}te. SBei ben apoftolifd)en Tätern werben fte fo gut wie nidjt

citirt. Sonad) fteljt e« feft, ba§ man in ben erften 3eiten bie fd)rtftlid)e Sr$äl)lung mit

wenig Sorgfalt bcljanbelte. Ueberbie« erfleht man ja nod) au« ber 9ttajfc apofrtopl)ifd)er

Sbangelien, wie man fpäterlun gcfd)td)tlid)c Stoffe gerttbeju für bogmatifdjc Bwctfc be*

nufcte. Die 3ubend)riften fc^nitten ftd) (Soangelien auf ber ©runbtage ber Stonoptifer

juredjt, wie 33. ba« £ebräerebangetiutn, bie ©noftifer folgten tljeil« tf)ren eigenen Dra
bitionen unb oerfertigten neue Sbangelten nadj 9ttaf?gabe ifjrer Speculattonen, tljeil« ber-

fuhren fte wie SWarcion, weither ben Ü?ufa« feinen eigenen ©runbfäfcen aecommobirte. Stuf

biefem ©ebiet ift aud) bie Beantwortung ber ftrage ju fud)en, we«fytlb au« einer all

mä|lidj fo reidj werbenben Ijtftortfdjen Literatur nur unfere oicr Goangelien in bie fanonifd)e

Sammlung aufgenommen würben, wiewot fte nid)t bie einigen, ja nidjt einmal bie älteften

gefd)idjtlid)en Sdjriften finb, mclrtic bie (iljriftcnhcit fannte, ba ja alle unfere (Sbangelicn

auf fdjriftlidtjen Unterlagen ruljen. Säfyrenb aber biefe meifl berlorcn gingen, würben

anbere 33üdjer, bie an Älter unfern (Soangelien nidjt biel naa^ftanben, ebenbeö^alb au«

gefdjloffen, weil bie lenbenj, nad) weldjer fte bei ber (55eflaltung ifjrer gef^id)tli(^en

SWitt^eilungen berfu^ren, über ben Spielraum, weldjen ba« ctjrtftt. ^rineip unb ba« ftd)

geflaltenbe ftrd)l. Ontereffe boten, ^inauöge^enb erf^ien.

Slber aud) bon ben fanoniid) geworbenen (Sbangelien gilt 9e^nlid)e«, nur in min-

berm Umfang, ^iüjt« unterfdjeibet bie fanonifd)e Literatur be« 9?euen Bunbe« fo auf-

fäüig bon ber apofrbpljifdjen, al« bie«, bafe jene, unb fo aud) befonber« bie fanonifd)en

(^ef^i(^t«bü(^er, ftd^ an bie DarftelIung«form unb ben ^ragmati«mu« ber alttefl. @e^

ftt)i(^t«büc^er anfd)lie§en. Die le^tern werben bon ben Soangeliffccn al« SWufter unb

33orbilber ber S^rifrftcUerci aufgefaßt. 9?un fjaben aöe ©efd)i(^t«bütt)er be« D.

religiöfen (S^arafter, unb berfelbe wunberbare $aben burc^jie^t and) bie neutefh (.^cfd)id)t

fd)reibung. Äein Gbangelifl fd)reibt ®ef(^i(^te, wie $)erobot, um einfad) nur mieber

jugeben, wa« Ümt ju O^ren gefommen, fonbern fte oerfolgcn alle mc^r ober weniger ein

religiöfe« Ontereffc, wcld)e« ber biertc (Sbangclifi aud) offen befennt: „Soldje« ift ge=

f^rieben, bamit ifjr glaubet, 3efu« fei ber 2Reffta«, ber So^n ®otte«, unb bamit iljr

bura^ ben ©tauben £eben ^abet in feinem tarnen" (Oo^. 20, 31). Sin be^errft^t

fomit alle biefe gefd)id)tlid)en Darj)etlungen, balb in allgemeinerer, balb in d)arafterifrifd)er

Seife. Um au«gefprod)enflen trägt ein folc^e« bogmatif^e« unb ibeale« ©epräge ba«

bierte (Sbangetium — unb jmar felbfl bann, wenn man feinen Onljalt al« ba« apoftolifdje

3eugni§ ben fonoptifdjen Berieten entgegenfe^en unb borjie^en miß. Äber aud) bie

Sttnoptifer berratljen alle ein befHmmte« Ontcrcffc an ben ©egenfafcen, welche feit ber

^weiten Wülfte be« 1. vuiiivh. bie c^rifU. ©emeinfe^aft bewegen. 3m ©runbe ifi fu)on

bamit, baß bie Gntftef)ung unferer CSbangelien in bie j&tit ber bura^ Kämpfe fi^ ^in-

burc^rtngenben Äirc^enbitbung fällt, gegeben, ba§ bie Gbangelien nid)t reine ©eft^i^t«^

büt^er, fonbern äugleid) bon bem lebenbigen Drang biefer fiir^enbilbung getragen unb
bebingt ftnb. (Sin au«fdjtie§lidj ^iflortf^e« Ontereffe ift im c^riftl. SltteTt^um überhaupt

itid)t bor^anben, fonbern ba« praftifaje Ontereffc be« ©lauben« unb ba« bogmatifd)c ber
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befonbern @laubcn«rid)tung finb ftetö mitbeteiligt. So gewiß at« auf bev einen Seite

bie immer fovtfdjrcitenbe Unfteherheit ber münblic^en Uebcrlieferung allmählich ba« 93c

bürfnifj werfen mnftte, ben bi« bafnrf geretteten Stoff fdjriftüdj ju ftriren, wie in bem

unfern Sbnoptifern 311 ©runbe liegenben gemeinfamen Script gcfd)ehen ifl, fo gewiß

fonnte aud) ber llmftanb, baft ba« $3ilb be« Sfteffta« öon iierfdjiebencn 9?idjtungen bcr=

feffieben aufgefaßt würbe, $u $erfud}eu führen, eine ben ^efonbcrfjeitcn be« jeweiligen

Stanbpunft« bienenbe Au«wafjl jeneö Stoffe« 31t treffen, womit bann aud) bie (fntffehung

t>on felbftäiibigcn ßufäfeen wie öon Alterationen be« (begebenen erflärlid) wirb, wäfyrenb

bie intereffanteften fragen oon rein t)ifiorifd)cr 9?atur oft nur gelegentlich berührt werben.

Am beutlid)fteu (ä \n fid) ber nebenhergeheube bogmat. (£l)arafter, wie and) in bem Artifet

über bie brei erften Gtmngclien gejeigt würbe, bei ÜWattpuS unb Vufa« nad)Weifen. 3ener,

ber ba« 93erl)ältnife twn SBeiffagung unb Erfüllung feiner C^ef<^tc^tdcrjä^tuncj ju ©runbe

legt, ift cntfdjieben atttcflamcntlidjcr gefärbt nad) Anlage unb Ön^alt unb ftcflt ben lieber-

gang öom Oubaiämn« jum UniDerfaliömu« fo bar, ba§ wenigjlen« nod) ber Sdjwerpunft

auf crflerm SDtoment rut)t, wäffrenb bei l'ufa« umgefc^rt bie paulimfehen Anflänge über=

wiegen, e'v weiß bie riiige, welche 311 feiner eigenen Auffaffung be« Qthriflentf)um« nicht

paßten, mit foldjem (^cfdjicf 31t befeitigen ober unfdjäbtid) $u machen, unb fie burd) bie

entgegengefe^ten Elemente ju ergäben, baß ber ©efainmtcinbrucf feine« §hrifru«btlbe«

bodj Don bem altem, ba« un« SDiatthäuä erhalten hat, öiclfad) abweid)t.

Dennoch aber fteigert fid) biefe« bogmat. Ontereffe bei ben Sbnoptifern nid)t leicht

bi« 31t wirflidjer (rrfinbung ober freier Dichtung, fonbern in ber Siegel ftnbet fid) an

beiben Orten nur eine berfdjiebcne Au«wahl unb Färbung be« an fid) gegen bie fpätern

Differc^en noch gleichgültigen Okfd)id)töftoff«.

lieber bie Manien ber fogenannten bier ßoaugeliften, wie fie auf ben Titeln unferer

iSoangelicn flehen, werben befonberc Artifel berichten. £ier fei nur bewerft, ba§ biefc

Xitel feine«weg« urfprünglich ftnb. Sßälntnb Söangelium be« 2Warcion noch gar

feinen S3erfaffer naimtc, hat man gegen (Snbe be« 2. 3ahrl). — taut bem 3eu
fl
n^§

Ghrtofoftomu« — ben bier (Tbangelicn bie oier 9?amen ihrer Söerfaffer betgefetjt.

freilich fönnte bie Formel „Söangelium nach SKatthäu«" ('Euirfi'&iov xa-ca

Mar^alov) aud) h«§en, ba{? ein anberer ben münblid)en Bericht be« 3)(atthäu« auf-

gejeichnet habe. So wollten bie Alten, wenn ftc öon einem „ßDangelium nach 3>etru«"

fprechen, fd)werlidj befagen, bafj biefer e« geschrieben habe, fonbern e« war mit bem tarnen

bie Dichtung be« 3£crfe«, bie öVwüljv für feinen Inhalt be^etd^net. So trug ba«

„(Süangelium nach ^cn «'pc&räern" feinen ^iamen, weil c« im ©eifl ber befonbern lieber-

lieferung ber Oubenchriften abgefaßt war; e« h"§ aber auch „Crüangclium nach ben 3Wölf

Apoflelu", nicht als ob biefe e« geschrieben hätten, fonbern weil e« nach Dcm ^mn uno

nach to* Ueberliefenutg ber Apoflel 3frael«, nid)t aber be« teuerer« ^auluö, abgefaßt

war. Gbenfo ifl ba« „ÖDangclium nach ben Aegtjptern" nad) ben ©runbfäfcen ber ögöpt.

^nfratiten gearbeitet.

Uebrtgen« fetjeint bei ber Benennung unferer bier fanonifchen äBerfe aud) bie Anficht

leitenb gewefen 31t fein, ba§ baö CSöaugelium eigentlich nUY x% m^ nur Ueber

Ueferung burch berfd)iebene Organe bie SWannichfaltigfeit bebinge. Der gewöhnliche

(gebrauch ift fomit al« abgefüqter Auöbrurf 3U fäffen, unb ber ootlflanbige Üitel mürbe

lauten: „(Söangelium Oefu ©hrifli" (üKarf. 1, 1). Da nun ^ierj« ein 3Wetter, ben 55er-

faffer nennenber ©enitiü nicht paffenb war, fo brürfte man ben ^erfaffer auf eine anbere

2Bcifc au«. Aehnlid) ifl 2 2Haff. 2, 13 öon „Auf3cid)nungen nach 9?ehemia" bie 9?ebc,

womit bie 33erfafTerfcr)aft bebeutet werben fott. ßbenfo finbet ftch bei ben Äirchenbätern

bie Formel „nach ocu Siebjtg", um bie Ueberfefcung ber Atcranbriner ju be^etc^nen. 3n
ber ihat erfennt auch f^on -Otenttu«, ber unfere Ucberfchriften fennt, in ber Sic^aht

ber Organe ein ^räferöatib be« .^eiligen ©eifle« gegen ^älfchung. (5r beflötigt atfo bie

Anficht bon ber (finfjeit be« ©egenflanbe« unb Ü)?annid)faltigfeit ber Organe. On biefem

3u^ammenhang tritt bann bei ifjm auch bie befannte 33ergteid)ung auf mit bem Cherub,

ber, wiewol einheitliche« 2Befen, bod) bier Geflattert aufweifl: ben (Sngel (^atthäu«),

i'öwen (3JJarfu«), Stier (?ufa«), Abter (Johanne«). (S« ifl fchtiefjtieh eine S3eflätigung

be« Öefagten, wenn ^ieronbmu« (Catal. 3) fdjreibt: „SKatthiu« berfa§te ba« (göangelium

Gljrifli". AI« menfc^litt)e euangelien bagegen gelten nicht bie fanonifchen, fonbern bie

häretifchen. #ot$mann.
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(PhaugettllUt irarfj 3o$Qni!t£. Die Schwierigfeiten, welche behuf« ber Sluffieüung

eine« ttiffenfthaftltch geftdjerten ?ebcn«bilbe« 3efu ju überwinben ftnb, beginnen jwar fcfjon

auf fonopttfdjern ©ebict. Dennoch fdjeint hier eine UebereinfKmmung ber competenten

ftidjter, wcntgften« bezüglich gewiffer Hauptfragen, auf bie alle« anfommt, nicht mehr in

aflju ferner Sütfftdjt $u fielen. (5« !ann al« jugeftanben betrachtet »erben, bafc wir in

ben betben erften Süangelien Darftcllungcn bon öerfjältnifjmäjiiigcr Urfpriinglichfeit, im

britten eine fpäterc Sammclfchrift oor un« Ijabcn. immerhin fann, felbft wenn bie

Duellen biefer Literatur fdjliefclid) auf ben Slpofiel 5ttatthcüi« unb auf ben ^etruS^ünger

SRarfu« jurücflaufen follten, nur Don einer »ermittelten apoftotifdjcn Autorität biefer Be

ridjte bie Stcbc fein. 9?un beftfeen wir aber nodj eineu öierten ebangelifdjen Bericht, unb

bie ftragc gewinnt fonadj an Bebeutung, ob wir in biefem üieUcic^t ba« Söerf eine«

apojlolif^cn 3lugen3eugen anerfennen bürfen. 3e nacrjbem biefe gragc beantwortet wirb,

mu§ ba« £cben Oefu eine wefentlidj anbere ©eftalt gewinnen, unb wirb felbft ba« Urtfjcil

über ben gc|d)id)tiid)cn (Efyavaftcr ber Srmoptifcr öielfacf) bitvdi bie auf Oohanneifcfjem

Gebiet gewonnenen SRefuttate eine beftimmtere ©ejialtung gewinnen. So Drängt benn

aüeö auf bie genauere Unterfudjung biefe« Cüoangelium« ^in, unb bie fo Dielfach au«

ehtanbergehenben Bearbeitungen be« £eben« Ocfu, wcld)e bie lefctc 3eit entfielen fat), be^

weifen junächft unb Dor allem nur, wie unerläßlich nachgerabc eine bejiünmte l'öfung be«

3ol)anneifd)en Problem« geworben iü. ©emöhntich faßt man nun alle in biefer Bc3tct)ung

fid) aufbrängenben fragen 5ufammen in ber nad) bem Berfaffcr. öntweber war er ber

Slpojiel; bann follte er überall im dtedjt fein gegenüber ben Smtoptifern, unb würben

bie frnioptifcr)en (£fjrifht$reben nach Maßgabe be« 3ot)anneifchen Prolog« aufgelegt, ober

aber er war fein Slpoftet unb Sluge^euge; bann foüie er überall nur Verwirrung an=

rieten, unb man fanb felbft in bem ibealen (3>ct)ott be« Serf« nur jufammcnljanggfofe

Unflarljett, ja felbft eine ©ebanfcnarmutr) , welche ftd) oergebtid) hinter ber tautologifdjen

aüÜc ber Sprache m Derftecfen fud)t.

$eut.}utage foflte e« nidjt mehr ferner fein, ben fdjon Don Baur („Äritifd)e Untcrfudjungen

ber fanomfdjen <5üangelien" [Bübingen 1847], S. 80 fg.) erfannten, Doreiligcn ßharaftcr beiber

Urteile 31t begreifen, ?ln fiel) fönnte ja and) ein Slpojicl bie ©efduchte einmal fo bargeftetlt

Ijaben, bafe ba« 9?ealc hinter bem Gbealen Derfdjwinbet unb ba« gefdjidjtlichejhttereffe Don bem

tr/coIogifd)en überboten wirb. Unter biefen @efid)t«punft tjat j. 59. ber geiftooHfie unter

ben neuern Bertr)eibigern ber (Sdjtljeit, SBeijfäcfcv, ba« Oohanneifdje Gbangelium wenigftenS

t^cilweife gcfiellt. Sinbererfcitö Fönnte audj ein fpSterer ®(i)riftfleller ben engen 9?af)men

ber fonoptifd^en Ü)arfiellung in einer Seife erweitert ljaben, bie bcr uniöerfalifiifcfjen S3e-

beirtung, ber wirflicf)en (VJrö§e Ocfu entfprec^enber war al« jene erfien, üieüeic^t im Xetail

ber 3eicr|nung treuem Silber. <£o gefteljt felbft Strau§ („Da« Vebcn Ocfu" (2. «ttft,

Veipjig 1864], <S. 140) 3U, ber öierte Soangelift möge auf feiner auö ^lleranbria ent

(ernten Leiter üiclfad) eine |)öt)e erftiegen haben, wetcfje bem eigenen (Btanbpunft Oefu nät)er

fomme al« bie ^ofttionen, auf wel(f|en wir bie brei erften Soangelien erblicfen, unb fogar

3(t)olten (Het Evangelie naar Johannes [$?etyben 1865], 8. 382) fprictjt bie 53ermutt>ung

au«, ba§ bie 2lbfd)iebereben be« rnerten (Soangeliften, inbem fte bie jubend)rtftl. formen,

in wetdje bie 3»fwnft3lfel)en ^cfu Dfn ©^noptifent gefleibet ei-fcrjeinen, 3erbret^en, ber

8ad)c nact) nur ben urfprünglidjen ©e^alt be« @cifle« 3cfu jur DarfxeUung bringen.

Onbem wir bafjer bie ganje i§Ta$t, ob wir ber gefdndjtlidjen ^3crfon be« Oo^anne«,

wie wir fte namentlich) au« ben (Stjnoptifern Tennen, bie ttbfaffung eine« 9öcrf«, wie ba«

oierte (Soangelium
,

jutrauen bürfen, auf ben Slrtifel -So^anne« oerfparen, befaffen wir

un« ^ier lebiglid) mit bem Serf felbfl, mit ber 3cit feiner «bfaffung, mit ber ftrage

naa^ feiner ^ompofttion unb feinem Önljalt, mit bem Scrhältni§ ju ben Snnoptifem,

mit feinen Sdjirffaicn in Sc^ug auf Sinti? unb £iterarrjiflorie.

Die ßeitfpuren ftnb in neuerer 3«it eifrigft aufgefudjt unb öerfolgt worben. Dabei

t)at man oft mehr al« billig überfein, bap folche innerhalb ber neutejt. (Schrift felbft

oorliegen. 2Wag e« aber noch jweifclhaft erfreuten, auf welche Seite bei ben unleug-

baren Berührungen bc« oierten (goangelium« mit ben ©riefen an bie Hebräer unb (5phcfcr

fowie bem ©rief bcö Oafobu« unb bem erflen be« ^ctru« bie Priorität ju liegen fomme,

fo rau§ boo) ber befanntlich unechte Schluß be« 2Rarfu« al« bie erfte Spur be« Oohan
neifdjett Bericht« gelten (3Karf. 16, 9—11. u, (£rcerpt au« üoh- 20, 1. 9—ts. S7), wie auch

2fetr. l,u auf 3oh- 21, n. 19, bie erftc Hälfte be« Befenntniffe« 1 Tim. 3,u auf
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bie 3ol)aimei)'cf)c Begriff«welt, unb 1 Tun. 6, is auf bie Oohanneifefje (Sr^f/lung äurücfweifen.

$a« Hilter ber ßettgniffe, weldje un« au&crhalb ber Sd)rift theil« jür ba« Borhanbenfein

be« oierten ßoangelium« überhaupt, tl)eil« für feine Oofjanneifdje Slbfaffung infonber^ett

3U (Gebote flehen, ift nach bem Vorgang oon Baur unb 3cIIer neuerbing« nod) oon

Holtmar unb Sdwlten etnge^enbfl untcrfucf)t worben. 2Bäb,renb e« aber auf biefer Seite

al« ausgemacht gilt, baß unfer 2ßerf crfl gleichseitig mit Ouftin entftanben unb bis in

bie 2J?ittc be« 2. Oa^rtj. nirgenb« erwähnt, gefdjweigc benn al« aöojtolifd) anerfannt

worben fei, baß welmeljr cvft in ber feiten Hälfte biefe« Oahrlwnbert« bie gnofrifirenbe

Widmung berÄirt^e im ateranbrinifc^en (Siemens, bie montaniftifd)e in XertuUian, bie morgen-

länbifa^'Heinaftatifc^e um ihre« üerherrlid)ten #aubtaöoftcl«, bie abenblänbifdj-rbmifehe um
ihrer betätigten Dfterorari« mitten fid) jur Äanonifirung biefer Schrift bie $änbe geboten

hätten: haben anbererfeitö nic^t blo« Bertb,eibiger ber aöoftolif^en 9(bfaffung, wie Btecf,

Oofobi, (£malb, aud) nid)t blo« gefdnoorene Styologeten, wie jifdjenborf unb Riggenbach,

fonbern aud) ©egner ber überlicferung«mäßigen amufymt, wie Äeim, ba« Dafein be«

(Soangeltum« bereite in ben Anfängen be« 2. Oaljrlj. 31t ermeifen gefugt. Sil« ju-

gefianbcn barf heutzutage betrachtet werben, baß ba« (Soaugelium feit 160—170 im

(SurS ift, wie nid)t blo« au« ber unmi«üerftänblid)en Bejeiehmmg beffetben ala infptrirted

Serf be« Slöoftel« bei J^eop^ituö oon 9(ntiod)ia ^eröorge^t, fonbem aud) au« ber Stel^

tung, welche 9ttf)enagora«, Jarian, Stpollinart«, ber falfd)c Ognatiu«, ber Berfaffcr ber

(Slemeutinen unb felbft ber £eibe (jelfu« ju ibrn einnehmen. Um fo nad)brütflid)cr würbe

oon 3cu
*

cr We 93efanntfdjaft be« 2J?ärtO,rer« Öuftin mit bem £ogo«eOangcliften in Hbrebe

geficOt, wäf/renb bie Berührungen, bie ftd) $wifd)en beiben Sdjriftftellern immer unoer ^

fennbarer f)erau«ftellten, öon Sdjolten unb Bolfmar ba^in etflärt würben, baß entweber

Oufiin bei einem Vorgänger be« oierten ©oangeliften ober biefer lefctere felbft bei 3ufHn
in ber Sdwle gewefen wäre. Onbeß fommt, feitbem befounene Jorfdjer bie Anfänge ber

tfufHnifdjen Sd)riftfiellerei früheftcu« in ba« 3. 150 ju oerlegen @runb finben, felbft

bie Chronologie ber Sinnahme einer Befanntfdjaft be« 9J?ärtörer« mit bem (Soangetiflen

erleid)ternb ju $ülfc, unb biefe Annahme wirb, wenn benn bod) fo auffällige Berührungen

eine Grrflärung au« fehriftftetlerifer)er Slbljängigfeit erforbern, immerhin um ein @ute« ber

entgegengefefcten öorjujieljen fein, bie ben originellen, gciftüollen Berfaffer be« Göaugelium«

$um <3d)üler „eine« fo mittelmäßigen, abhängigen, fammelnben, rebearmen Reifte«, wie

e« ber SOfärtttrer notorifd) gewefen ift", madjt. jDaöou bleibt ba« ohnehin fcftfteb,enbc

9fcfultat ja ganj unberührt, bap ft^ Ouftin in feinem ganzen 2lufri§ ber eoangelifehen

Wef^i^te, bie er gibt, an bie ©tonoötifer anlehnt. £)b,nc 3toeif^ <P e$ Der ™ bierten

(Süangelium boHjogene Bruch mit bem taufenbjährigen, irbifdHcrufalemifd)cn 9?eich, Wa«
bie Stellung be« ^^tliaflen Ouftin jum oierten Oroangclium, ba« er feine«fall« für ein

apoftotifche« 9Ber! gehatten hoben fann, ju einer fo jweibeutigen unb unftdjern gemacht

hat. ^(eichjeitig mit Ouftiu lebte unb ftarb $apia«, Bifchof oon ^)ierapoli«, ber nad)

Sufebiu« ben crjten Oohanneifchen Brief gefannt haben foll unb infofern al« ein birecter

3euge für ba« ©üangelium, aber au<h für nicht mehr, geachtet werben mag. Daffelbc

gilt oon ^ol^farö. frühem aöofiolifdhen Tätern, wie bem §erma« unb Barnaba«,

ftreitet man in ber SRegel jegliche Berührung mit bem oierten (Soangetium ab, währenb

umgefehrt Heim fold)c gcrabe tytx in auffälliger Bietjahl fmbet. iVorii ftreitiger ift bie

Stellung SWarcion'« ju biefer Jrage, unb auch ocn Balcntinianern unb Bafllibianent

bürfte nur bann ber (Gebrauch be« Johanne« mit Dotier ^Möerftcht jugcfdjrieben werben,

wenn man and) in biefer Bejiefmng einen Unterfchieb mad)t ^wifchen ben gegen Snbe be«

2. Oahrh- blühettben Schulen unb ben in ber elften Hälfte beffetben auftretenben Schul

häuptern, welchen eine folche Uebung ebenfo fdjwer ab^uförechen al« jujufchreiben ifi.

Unbefaugenerweife wirb man immerhin jugeftehen müffen, ba§ ^War bie 3^ugenfchaft

für bie ftynoptifd)en (Soangelien faum früher beginnt al« bie für ba« -3ohanneifd)e, baß

aber bie Benutzung be« 1 entern bod) lange eine oiel fchwächere, eine oiel behutfamere ift

al« bie ber brei erften. 5)iefe« Urtheil hat nach beiben Seiten feine Bebcutung. Gr« wirb

immer eine etwa« gewagte Bennutlmng fein, jwar bie Simobtifer noch im ba« oierte

(xoangelium bagegen, oon ber 3eit ber urfprünglichen (goangelienf<hreibung oiclleidht bnreh

eine Seihe oon brei bi« fünf 3aljr$ehnten gefchieben, im 2. Oahrh- entftanben fein unb

al« miüfommenen ^tuöbrucf ber fortgeschrittenen £ehre Oon ber ^etfon (Shnfti bewiHfommnet

werben \u laffen. !J5enn bie Spenge oon (Sbangelicnfchriften, welche in ber erften Jpälfte
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be« 2. Oaljrlj. i§rc ©toffe öltöig frei, tebigttd) nad) bogmatifdjen SKottöcn bilbetcn, finb

fowol in iljrcr gnofhfdjen al« ebjonitifdjen Slbjweigung ööüig anbern Ctyarafter« al«

unfcr öierte« (Söangclium; Ijättc biefe« mit jenen öon öornfyerein biefelben (Sntfteljung«-

öerf)ältmffe gemein gehabt, fo märe tym ofme 3^"^ öud) baffetbe ©djttffal autfjetl ge-

worben wie fttmmtltdjen 8 Triften, weldjc mit ben Greifen be« OHaubeu« unb ber 2el)rc,

borouö fte fyeröorgegangen, and) wieber öcrfdjwunben fmb. 9?ur ba« öierte (Söangelium

f)ättc gan,$ allein unb au«nafmt«weife (Srfolg gehabt, unb $war in einer £tit, in melier
mir bie Xrobition felbft unb tyr fcnfefjen un« fdjon feljr feft in ber Ätrdjc au«gebilbet

benfen ntüffen. StnbererfeitS fmbet man ober bod) and) wteber in ber Xljat „eine gewiffe

?(engftlidifeit be« Uebergang« ju ber neuen Quelle" unöerfennbar angebeutet. -Die $u«
fprüdfe Oefu, auf bie man fid) im 2. Oafjrb,. biß gegen 170 beruft, geljen foft immer
nur au« ber Tonart bc« 9ftattf)äu« unb Vuta«; unb nur ganj tocreinjelt tauten all»

utä^lid) autb, jene Hnttänge einer ganj fremben Stfelobte auf, al« beren Sertbud) ftd)

ftyiefjlid) ein öierte« (Söangelium ljerau«flellt. ©oldj ein neuer Slccorb ift c« 3.

wenn in ber SHttte be« 2. üatyrty. fowol bei 3uftin, al« in ber pfeuboclemcntinifdjcn

Literatur ein 9lu«förud) dljrijti angeführt wirb, ber $auprfad)e n ad) bafjingeljenb : „SBenn
iljr nid)t wiebergeboren werbet, fönnt iljr ntd^t in ba« $immelreidj fommen." ©efycn
mir un« um in bem ganjen Umfrei« ber fönoprifdjen Göangelten, fo begegnen mir Ijicr

nur bem ©hin biefe« «uöfprudj«, ntc^t aber feiner d)araftcriftifdjen ftorm. «I« Oefuö
nämlid) ben testen 3tbfd)icb nimmt öon (Miläa, bringen tym bie SRürter ifjrc ffinber,

ba§ er fie öor feinem Hbjug fegne. £>a fagt er: „2Ber nity ba« 5Kcicf) @otte« auf
nimmt wie ein Äinblein, ber wirb nid)t Ijineinfommen." 2)icfe felbe Uncntratyfamfeit

be« Äinberfmne«, biefe nämlidje 9?otl)Wenbigfett be« SSonöornanfangen« , um ba« 9?eid)

Öotte« ju erlangen, wirb nur nod> jlärfer, unb md)t offne einen ntyfiifdjen Änflong, au«-

gebrürft in jenem ©prud) öon ber Siebergeburt, wie er feit ber 9#itte bc« 2. 3al)rl>.

al« in ber ftirrf)e circutirenb nad)Wci«bar ift. 2öir fragen um fo begieriger nad) ber

Reimet biefe« ©prutf|ö, al« un« bei Ouftin unb anbern gleid^ehigen tfcljrern aUmä^tio^

nod) mcljr g(ei(^geartete unb bei ben Sbnoptifern cbeufaQ« nia^t aufjufinbenbe ©puren
begegnen. ©0 wenn öon SBaffer unb ©rot bc« ?eben« bie JWcbe ift, ober gar 00m welt=

fdjaffenben 933ort, baö in Oefu« erfd)iencn fei. 3lber wir begegnen ber $auötfad)c nadj

immer nod) lebiglicfy bem fnnoptifo^en ?eben«bilb. ©clbft in ben wio^tigften fragen, wie

über bie 3eit be« Ve^ramt« (S^rifti, über feine ?e^rweife in furjen ©enteilen, ge^en

Guflin unb bie Glemenrtnen über ben SBiberfprud) be« oierten (Soangelium« o^ne Änflanb

hinweg, unb wenn ber ©rief bc« ©arnaba« fia^ gefällt in ber Oolwnneifdjen Webanfen

weit, fo wagt er bodj nirgenb« ein „birecte«, ^cr^afte« (Sitat". Clhrft feit 150 wirb e«

Don t>erfd)iebcncn gnofttfa^en Parteien fowie öon pf»lofopl)ifd) gebilbeteu Äiro^enle^rern

benu^t, unb nadjbem fo, nid^t o^ne lebhafte Unterftütmng öon feiten ber Önofi«, ba«

Ontereffc an bem fföangelium 3ugenommen ^at, gewinnt baffelbc öon SUcinaftcn unb

Äteranbria au« Eingang in ber #ird)e, unb fommt e« balb $u jener ©cöorjugung gegem
über ben ältern OucDfcn, wie fte feit Xljeoplutu« , Orenäu« unb bem aleranbrinifdjen

(ilemen« im ©t^njange ging. I'ie i'Kafc^ljeit biefe« llmfdrtmtng« ift freiließ nia^t nünber

auffallenb al« ba« frühere üKi«öcrl)ältni§. ftaum ift Ouftin öom ©djaupla^ abgetreten,

fo ift ba« öon tfjm ignorirte (Söangelium ft^on Autorität bei entgegengefefcten Parteien;

e« wirb im Oftcrftrcit öon ber einen ©eite benufct, öon ber anbern nidjt angegriffen;

e« öjirb öon ben SWontaniftcn auQQtbtutet, wiewol-e« ben ftörfften ©egenfafc i^rer €el>re

in fid) birgt; bie SSatenttmaner commentiren e«, unb bie Ortffoboren la^en e« eben gegen

biefe öalentimaner gefdjrieben fein. Äuq, wir fönnen nur fagen, baf? ba« Söangelium
in ber 3üüu1b,e ber Hebräer* unb S9amaba«briefe entftanben i^, mit Welmen e« auf (Siner

Öntwidelungelinic liegt, wogegen bie 3gnatiu«briefe in tyrer Sefrreitung ber ©(^ein-

menf^lio^feit, öor allem aber ber l'ogoöleljrer Ouftin, Xatian, 3l%nagora« unb Zf)to

pfjilu« f^on tiefer abwärt« liegen. 3m übrigen aber ift bie ®efd)idjte biefe« feltfamen

But^e« nit^t minber rätb,fetb,aft al« fein Ou^alt.

2Ba« nun biefen On^att felbft anlangt, fo tfyeift fid) berfclbe burd) ben fa^on öon

6i^b,orn betnertten ©t^lu^ftrid) 3Wifa}cn 5fap. 12 unb Äap. 13 in 3Wei ^auptt^eile, öon

benen ber erfte ber S)arfteUung ber ©elbftoffenbarung be« i'ogo« öor ber 2Belt, aber aud)

be« ftdj fteiaemben unb öerbittemben @egenfafce«, in welkem bie SWät^te ber ftinftermj?

it)m gegenübertreten, gewibmet ift. Ueber bie innere (Jntwidelung biefe« Drama« Ijat
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Baur am geiftooüftcn gehanbelt, tute er benn and) bereite bot Änotettpunft bemerfte,

ber ftap. 7, 1 biefen erften Üljeil wieber in jwet $fllfttn fcf)neibet. Der $weite £ljeil fteHt

in $ap. 13— 17 bic Berflärung 3efu im Äreife ber Oünger, in #ap. 18 unb 19 feinen

äußern Untergang, in Slop. 20 unb 21 feine Sluferftefjung unb Erhöhung bar, wobei

jeboc^ gleich bemerft fein mag, baß Stap. 21 jebenfafl« al« ein fpäterer >}ufatj 3U Dr
trauten ift, oieüeicht fogar oon ber $anb eine« anbern Berfaffer«, wie benn aud) inner

halb be« Eoangelium« bie Stelle tfap. 7, 53—8, 11 iertfritifdj oerurtt)eilt ijl.

#eutjutage barf e« al« eine aufgemachte, nidf)t blo« oon Baur, $ilgenfelb, Botf*

mar, Äeim, fonbern aud) oon SEBeijfätfer, @obet, ?utr)arbt, $engftenbcrg zugegebene Sad)e

betrachtet »erben, baß ba« bierte Soangelium bic fnnoprifdjen nid)t Mo« djronologifcf)

oorauöfefct, fonbern aud) auf ©rutib ber Stynoptifer entftanben ift. Seine fteCfenweife

ftbtjimgigfeit Oon jebem biefer brei Vorgänger ift mit philologifcher ©enauigfeit barju-

tlnm, wie benn aud) anbere neutefr. Schriften, g. 33. ber erfre Äorintherbrtef unb bic

Offenbarung, ju ben fc^riftficHcrifc^rn Borauäfefcungen unfer« Eoangeliftcn gehören.

So feljr aber unfer 2Bcrf, nict)t minber als bic Scr)riftftücfc be« 3J?attf>äu8, SRarfuä unb

l'ufa«, ein 9?ec^t trat, Eüangelium ju feigen, unb fo mannid)fac^e Berührungen e« mit

jenen aufweift, fo mar boc^ in ber ftirdje immer eine mehr ober weniger beutlid)e 2lfmun8
baöon oortjanben, baß baö SBcr^ilttni§ ber Snnoprifer jueinanber ein anbereö ift, al« ba«

be« oierten Berichterstatter« jenen breien gegenüber, infofern mit bem lefetcrn eine gang

neue Bat)n betreten ift, c« mithin mit fernem au« ber Peftüre ber Sönoptifer gewonnenen

50?a§ftab m meffen ift. Diefe Slfmttng, wie fte freiließ nod) met)r ben (St)arafter eine«

inftinetioen (Srfenncttö an fid) trägt, ftettt fid) fdjon in ben mancherlei au«$eicf)nenben

^räbicaten bar, toomit im ©egenfafc ju ben Stjnoptifern ba« oierte Soangelium unb ber

eigentümliche ©nbrurf, ben c« t) intcrI"§/ djarafteriftrt toerbett follten. dienten« oon

Slleranbria nannte e« ba« „geifUid)e Ebangctium", Origene« ben Erftting aller neutefi.

Schriften, Rüther ba« einige $arte rechte #attpteoangelium , Eatoin ben Scfjlüffcl ju ben

übrigen. „E« macht allein eine tftaffe für ftd) aud", fagt ?effing; ,,e« ift ber altem

Eeangetien 97acr)ftang im h°hcrn C5 l_j 0 v " , nach «^erber; „bie Bcrflnrung be« eoangelifchen

Schrifttljum«", nach Ewalb. 3n ihm ftnbet ber „2Banb«bccfer Bote" „fo etwa« gan^

SöunberbareS — 2)fimmerung unb sJ?ad)t, unb buret) fte hin ber fdmelle, juefenbe SBli^!

(Sin fanfte« Stbcnbgcroölf, unb ^intcr bem Öetoölf ber große DoOe 2Konb leibhaftig".

(£8 barf toot atö ein 93erbicnfi ber fogenannten Tübinger Schule betrachtet »erben, bie

Momente, melchc fold)cn auöjcichnenben Urtheilen ju ®runbc liegen, beut roiffenfehaftlichen

iöeroußtfcin oermittelt, unb ben ©egenfafc ^wifchen bem -So^anneifchen unb ben fnnoptifd)en

Goangelien möglichfi fcharf hingefteüt ;u haben; toiemol auch biefen $orfd)eru anbere, mie

2Öci§e unb 9feu§, oorangingen, melche, ohne fo fdmeibcnbc Folgerungen ju giehen, baö

2öefentliche ber Sache bereit« an« £ict)t gebraut §abtn. Diefe« 2ßcfenttid)e aber

bürfte fid) wot auf folgenbc fünfte befchräuFcn, bie jugleia) bad ganjc, oon ber firitif

,p löfenbe ^äthfel htnftchtlich bc$ oierten Goangelium«, bic fogenannte Oohanneifdjc %tü$tt

in ftch «uthalten:

1) Bleiben mir gleich oeml Eingang flehen, fo feiert wir 9Katthäuö unb 2)?arfu«

ihrem Öegenftanb unmittelbar jueilcu, unb it)re @efchid)t«crjählung einfach unb ohne Sin

leitung beginnen, nur mit bem Untcrfcrueb, baf? ber eine bie ^eihe ber Begebenheiten

füäter aufnimmt al« ber anbere.

Demgemäß ift in biefer „eüangeliftifd)en" Ueberlieferung auch ber nädjjte 3merf gleich

artig; er ift rein gcfd)id)tlicher %xt. %btx fdjon baratt fnüpfen fich noch weiter gcljenbe,

miewot ttntergeorbnetere ^(bfichten oon mehr ibealer 9?atur, wie roenn iViatthduc in 3efud

ben 9J?effiaS beö Gilten Bunbcö nachmeifeu will ober ?ufaö bie eoangelifche ©efchichte

00m Stanbpunh ber ^aulinifd)cn Sluffaffung barftellt. Solcherlei bogmatifchc ©eftchtö

punfte fyabm auf bie DarfteDungctt ber Snnoptifer üon (5hnfht8, oon feinem Bcrl)ältni§

iura Bolf, oon ben mefftanifchen Erwartungen Einfluß geübt; fte haben gum Iljeil auch

Orbnung unb Färbung ber Berichte bebingt; nirgenbö aber treten folche £el/ren unb 3ln

flehten ber Berfaffer al« baß Beherrfchenbe herau«; nirgenbö gibt ftch °WC* wettere bog

matifche Ontereffe oon oornherein $u erfennen; t$ mußte oon beut aufmerffamen ?efer

erft au« einer eittgehenbern 3«Ötieoerun
fl

unD Betrachtung bc$ Stoff« unb ©ang« ber

@efchid)t«erjählung entnommen werben. ?ufa« §at im ©cgenfaU ju ÜÄatthäu« unb

^arfu« einen ^rolog; aber biefer Prolog orientirt blo« ben ?efer über bie Duellen
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ocrtjättniffe, über bic Stellung be* ^erfaffcrs jur ©cfd)id)te. C9anj anber« do^annc«

in feinem Prolog. Cfjnc alle berartige SBorberettung leitet er ben Vefer fofort in feine

t)öd)ften Obeen ein unb läftt oon oornfjerein eine 33et)anblung be$ ©efd)td)tlid)cn erwarten,

bie oon bem i'eitftcrn jener tjö^ern Sluffaffuug, bic er an bie Spifce gefteUt twt, alfo

oon einer bogmatifd)eu 3bee bcljerrfdjt ift. Unb $war ift e« wefentlid) bie 2Beltanfd)auung

bev fogenannten aleranbrinifdjeu 9fcligiou«phüofopl)ic, e« ift bie infonberfyett burd) ben Ouben
1>tulo repräfentirte Spcculation, oon welker au« t)ier bie ganje s

ißettgcfchtd)te, näfyer bie

^eilige (9efd)id)tc, infonberljeit ba« (Stjriftcuttjum ertlärt werben Rotten. 3£enn wir aber

überall fonft, 100 wir einen 3d)riftfteUcr mit Spcculationen be^mweu un« für
berechtigt galten, in feiner @cfd)id)t«barftellung metjr eine s

}>lnlofopl)ie ber ®efdjid)tc als
eine (Sljronif, ntefjr eine ^nridjtnng bc« J^atfä^tic^en nadj gewiffen fjöljern ©eftdjt«
punften al« einen pragmatifd)crt 3"fQnime"^a«n J« oerniutljen, fo wirb un« erlaubt fein

muffen, aud) fjier oon al)iüid)eu 5$orau«fc£ungen au*utgej)cu. Unb bie« um fo mein-,

al«, um btefen tenbenjiöfen (Stjarafter bc« oierten (Soangelium« $u erFennen, wie ein Süd
auf ben Anfang, fo aud) ein ÜBlirf auf ben Sdjtufj (Stop. 20, 30. 31) genügt, wo So
fjaune* bie ^irfung ber aanjen DarfteÜung burd) eine (Srmafmung an bie S'cfer ftdjcr

fteUen will unb, ben (Miauben an bic Wottctffolmfdjoft Ocfit 311 ocrmittcln, al« ben ^werf
ber Scrjrift Ijinfiellt. (Sin foldjer pfulofopf)ifd)er ober bogmatifdjer «Ipintergrunb, oermöge

beffen ba« irbifdjc Veben unb üBtrfen 3cfu auf überftnnlidjc, ewige 23erl)ältniffe unb 3u
ftänbe jurürfgefüfjrt, unb bic Einführung einer f)öf)ern (5f)rifhiölel)rc al« 3werf, aüeö

(9efdjid)tlid)e nur al« Nüttel Ijingeficllt wirb, fcljlt ben brei erfren Groangeliften mer)r ober

weniger. £>icr gibt o? feinen .^intcrqrunb für ba« öffentliche SBirfen Jcfu al« ben bc«

jüb. SolFslebcn«, ben ber 3citgcfd)id)tc überhaupt. Unb noar wirft, wa« beim oierten

(foangclium ganj auägcfdjloffeu erfdjeint, biefe 3citgcuoffcnfd)aft wefentlid) mit, um tust

Oefu« baö 311 machen, wa« er wirb. „Oefuä braucht", wie Jicim fagt, „nid)t allein einen

xJofjanneö, um er felbft 511 fein, fonbern aud) ein glaubenbe« 3$olF, bamit im Slnreij feine*

Wemütf)« (ftatt blojer i'ogi!) unb in ber 3Bed)fclmirfung mit ben 2J?enfd)en Söunbcr

gefdjet)en, unb 2tnbäd)tige 511 feinen lüften, bamit er bic ooUe .<pöfje feiner Söcftimmung

erfttigt." Me* bie« fällt natürlid) in einer TarftcUung weg, ber utfolgc oon oorntjercin

nidft foiool bie 3cit an it)nt bilben l)ilft, al« oiclmefjr er felbft, ber au« ber 3eitlofigfeit

in bat üieffeit« b,erabgcfticgcuc Vogo«, einfad) in bie 3«* eingreift unb eine neue Äcra

ber C>5cfcr)ict)tc mit oollem iöcwttfttfein rjcrauffüljrt.

2) Wid)t minber gro^, alö ber (Mcgcnfafc ber aUgcmciuen 'Jluffaffung, ift aber bie $er
fcb,iebenb,eit ber bcrid)tctcn Vorfälle felbft. ^011 ben iÖJunbertljaten , welche Ool)Qnneö

eqäljlt, finben ftd) nur bret aud) oon ben 8t)noptifern berietet, daneben aber werben,

uon ben Sluferfteinmgsbericijtcn ganj nbgcfel)cn, oier eigenthümlicb,c Sunber ber bebeutenb

ften %Tt eqäljlt, bereu grofmrtigcd (Gepräge jum Iljcil oon bem S3crict)terftattcr abfielt-

lid) b,eroorgct)obcn wirb. Xagegcn fcl)len bic meiften fi)iwptifd)en ÜBunber, unb eine Ijer

oorragenbe Klaffe berfelben, bic Qeitung ber ^cfcffcucn, wirb gar uid)t erwähnt. Selbft

fo wichtige Grcigniffe wie Taufe unb 5lbenbmol)l finb einfad) übergangen; oon (Geburt

unb (rrjiel)ung erfahren wir gar nicfjtö, unb mit ben Spuren ber Slbljängigfeit finb meift

uurf) bie ber innern Mämpfe üerwifd)t ober bod) erfennbarft gcmtlbert ($ett>fcmanc unb

(Golgatha), (inblid) finb aud) bie auftretenbeu ^erfonen 311m £f)eil neu, wie i'ajaru«,

etliche felbft bem Wanten nad), wie Wifobemutf, etlia)c wenigftenö in ber ^ebeutung, bic

fie gewinnen, wie Tl)outa£.

3) Gine weitere, al«balb in bic klugen faüenbc unb tiefgreifenbe ^erfd)iebcn()eit

betrifft ben 8d)aupla^ ber lljätigfeit Ocfu felbft. 33ei ben Sonoptifem tritt Ocfuö
^um erften mal in Kapcrnaum auf. Xie Ufer be« (^aliläifcb,cn

sJWeerce ftnb bie Stätte

bei evften $Stftc feiner 3öirffamFeit. $itx ftnbet er feine erfren Gläubigen unb Oüngcr,

b,ier tljut er feine ifihmber. ^on tjier au« oerbreitet ftd) batf 0)erüd)t über ganj (Galiläa;

er felbft breitet ben «reiö feiner XljätigFcit gleichfalls mit ber auö unb fenbet feine

xlünger paarweifc in bic 3täbte unb Rieden, ibtx jweite Xtjcil feiner SBirFfamFeit um=

fa§t bann aud) ben augrenjenben Horben, unb l'uFaö gibt fogar bejüglich einer 3lu«--

befjnung berfelben nacr) ©üben Slnbeutungen. tiefer gieid)mäfigc Stamm ber (Srjäl)

lungen, welchen wir in allen frmoptifdjen (Soangelien fcftgehalten finben, üerfdnoinbet bei

3ob,anne«, unb mit ifjnt eine ganje 9Ceib,e ber gemidjtigften iWontcnte be« frühem Bericht«,

wie bie ^erfuchung, bie Söergprebigt, bie 3Jcritörung. ^er Schaupla^ be* oierten @oan

»tbel^frifon. 11. 15
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gcliumä bagegen ift oon oornfjerein 3ubäa. £>ier finbet -3cfuä feine (Gläubigen. £>ier

mofjnen £a$aru$, 2Rarta, 9J?artf)a. 2lu$ 3erufalent ift ber 23linbgeborenc, ber in iljm

ben Soljn ÖJotteÖ erfcnnt; in Oerufalem glauben fclbft „oicle £berftcn" an ilm; in Oeru

falem mofjnt 9tifobemut. ?lu$ Oerufalcm $iel)cn bic Sdjareu au$, bie ifnn bic lefcte

Önlbigung mit Halmen beibringen. 3n 3crufalcm bereitet 3cfu8 ftd) gleid) anfangs

allerlei ©cgncrfdjaft unb $ulc$t feinen Untergang, dagegen tomint e$ blod ;u einigen

flüchtigen Crrcurfionen nad) (Galiläa; nur bie lefcte bcrfclben hat einen langem VI uf enthalt

bafelbft $ur ftolgc, aber jene icrufalentiferjen Dtyaten bilben ben iöoben aud) für biefe galil.

Sirffamfeit (3ol). 4, u. «).

4) Seinen oben angegebenen 3*wrf f«d)t ba« uierte (iöangelium fo $u erreichen, bafe

e« nidjt fomol eine £ebenögefd)id)te 3efu barftcUt, wie bie fanoptifdjen SBeridjtc, at« öicl-

me^r ein SBilb oon 3efu innernt 2Befcn unb Sein 31t $eid)ncn ocrfudjt. Darum ftnb

Jpanblungen oerfyältnifnuäjjig fpärlid) cingefdjaltet unb bilben offenbar bie £>auptfad)e

nidt)t; fte ftnb nur ber dfafjmen für ben geiftigen Onljalt, für bie religiöfen Obeen, weldje

fte tragen, Demtitteln unb üerbinben; biefe finb in ben, ben tneiften Saum einneljmenben

itfeben bargelegt; bic SRebcn bilben ben mcfcntlidjen Db,eil be* (Soangeliume ; um iljrct

willen ift e6 gefchrieben. 3)?an zweifelt uictjt, aud) abgcfeb,en oon feiner auöbrürflidjen

iöerftdjcrang, baf? bem ^erfaffer, wenn er gewollt tjätte, (>5cfd)id)tcn in Wenge \u (Gebote

geftanben gärten 3olj. 21, 2:.); aber man begreift aud), bat"; biefe fuärlidje Walk* oon ©e-

fd)id)tcn, bie er wirfiid) mitteilt, ooUfommeu auörcidjtc, um bic 9icif)e Oon Weben einju

leiten, auf beren SJfittljcilung e« wefentlid) abgcfcl)en mar.

5) Diefc 3of)amteifd)en SWcbcn bilben nun jebenfaUs baöjenigc im (ioangelium, wo
burd) ftd) biefcä in feiner ßinartigfeit am meiften d)arafteriftrt. Dtcfelbcn liegen jwav

nid)t gerabe auf einem oon bem fnuoptifcfyen obllig gefd)icbcncn Bobcn, oiclmctyr finben

lidi ni di t bic* man die fmtoptifdjen Sprühe aud) bei 3 Oranna? Map. 2, i»; 4, 44; 5, s; 6, so;

12, 7. «. -ii. vtf 13, 16. 20.21.38; 14, 31; 15,2o; 16,22; 18,11.20.37), fonbem aud) jalü

reidfjc ungefudjtc Slnfläugc, Berührungen unb llebcrgängc. llcbcrmiegenb ift inbef? nid)t«

beftoweniger ber (Sinbrutf beö burd)greifenben @cgenfa($e*. ©cnu ber Ülttärtnrcr 3«ftin

(Ap., I, 14) fagt, 3efu8 l)abe in furzen, förnigeu Säfcen, nidjt in fünftlidjcr Webe fid)

bewegt, fo fief)t bieö fafi fo aud, als t)ättc er ettoa biefen ($egeufa£ im 3tugc gehabt

äwifcfjen ber concreten ^a^Itcr)fcit ber Shnoptifer unb ber erhabenen SJfonotonie ber

Selbftjeugniffe, womit jebe Seite beö oierten (Ebangeliumö angefüllt ift. 33ei ben 3nnop
tifern ftnb e$ meift 53orfc^riften für ba« ftttlidjc A^anbcln. 3cfuö rebet alö 9)?ann be«

©olf« in fernb,aften, gebrängten, bei aller ftnnoollen Tiefe bod) aud) litt^toollen 3prüdjen.

SBa^r^aft ebclfieinartig leuchten biefe ^leidjnijjc unb Sentenjcn. ^cine Haute barf ab

geftotjen werben, o^ne bem ?farbenfpiel ifyreö (^lanjeö Eintrag 311 t^uu. Dagegen fteljen

atlerbingö bie langgezogenen 9fcbcn unb bic, auönafjmölod nur burd) WiöDerftä'nbniffe

ber ©eiftigeö fmnlid) auffaffenben 3u ()örerfd)aft fortfdjrcitcnben, 3ro i c9c !PlüCl)e beö 3o

b,anneÖ an Älarb,cit unb 2(nfd)autid)fcit jurürf. 33ei tf)in ift ber On^alt überwiegenb bog

matift^, unb jmar nie^t im poputärften Xon, fonbern in burdjau« erhabenem Stil ab

gefaxt. Die gomt biefer 9fcben ocrfdjmä^t jWar aud) ben Sprud) uia^t; biefe Sprüche

aber finb afmung$üofle Sä^e unb weifen auf eine gcfd)loffenc Mette oon (^cbanfen b,in;

nte ift finb bnticv bie 9Ceben ^ufammeul}äugenb, wenn aud) nid)t gerabe^u abl)anbelnb ober

fe^r bialeftifc^. Dad ^luffäUigftc ift, ba^ biefer jufammen^ängenbc (iljaraftcr ber itteben

fid) fogar fo weit erftreeft, ba§ 3. 50. Map. 3, 10— 21 eine Webe 3cfu gauj unoermerft in eine

SReflerion be« eüangcliflen übergebt, ja, bafj jene (S^riftuörcbeu cinerfeitd, bic tofüf)

rangen beß (Soangeliftcn unb bcö SBerfaffer« beö 1. 3ob,anneöbrief« anbererfeitö, burd)Weg

nad) Spradjfarbc unb 3nb,alt eine compacte 9)?affe bilben. Selbft bie eifrigften 3lpolo

geten geben ba^er aUmät)lid) ju, baft biefe 9?eben fdjriftftetlcrifc^ed (5igentb,um beö ßoange

liften feien unb fid) faum mcfjr cntfd)etben laffe, wie ftarf bic Cfigcntljümlid^feit beö 3o

b,annc« beftimmenb auf fte cingewirft b,abc. Daß entfdjeibcubfte @cwid)t aber ift m legen

auf ib,ren burc^greifenben @egcnfa^ gegen bic Smtoptifer. Dicfcr ift oon ber 9lrt, ba^

nur bie ^Inna^me einer burdjgangigen 2Biebergcburt, welche bie (Sljriftuörebcn beö oierten

(Soangeliumö im @eifi feine« 3Jerfaffcrö erfahren b,abcn müffen, fie bor bem Urtb,eil auf

gänjlidje Ungefc^icb,tlid)feit cinigenna^cn ju fidjern oermag. Dort bei ben Snnoptifera

bewegt ficb, bie ^ebe öefu in ber bem einfältigen Sinn fo gefälligen unb einleudjtenben

Parabel, b,ier eilt ber 9?ebner flüchtig über ba« Bilb b,tnweg, jh-ebt beut (^ebanfen felbft
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jttj tau ni baß* er t>ic Silber Dom Sd)flfftall unb oom SBeinftotf etwa« länger feftljält;

ober gerobe fie fmb feine Parabeln, fonbem e« bleibt bei ber ein reifere« Wadjbenfen

werfcnben tlüegorie. Dort ftnb bie Weben praftifd), Ina" fpeculatio; bort erfd)einen ftc

ben mannid)fadjeii Lebensfragen entflammt, bie an 3efu« herantraten, fmb baljer aud)

unmittelbar auf bic 93erf)ältntffe be« Leben« anmrocnben, ^ier galten ftc ftd) in Ijö^ern

Wegionen unb fd)öpfeu ttid)t au« ber (Erfahrung unb ben täglichen (Srlebniffen, fonbern au«

ber innern $lnfd)auung, au« bem oerborgenen Sdjafc bc« ©cifte«; bort bilben fie ba«

Öewiffen unb leiten ba« Zijim, hier erlcudjten fie bie Vernunft, füllen unb bereichern

ba« ®cmüth; bort enthalten fte S3orfd)riften unb fefcen bem Effect Sdjranfcn, h»« 3»^««
fte ba« &cq au unb nähren e« mit ber (jmpfutbung göttlichen iBerührtfein«; bort betreffen

fie me^r bic iöerhältniffe ber 9Wcnfd)en ju (9ott, ju ftd), unter ftd), fytt SJerhältnifc

Jefu \u (Mott unb 9Wenfd)heit; in beibcu ift er ber Lehrer, bei 3of)anne« jugleidj bei

au«fd)lie&lid)c C^cgenftaub ber Leine. ÜÄit (iinem $3ort, bei ben Snnoptifern ift oefu«
bie Hauptfigur eine« reichen ^iftortfdjeu Crtcmälbc«, worin Diele Webenfiguren im ÜÄittel

unb Hintergmnb ftch bewegen; bic brei erften @Dangeliften geben un« ein freie« SJilb

baoon, wie Ocfu« unter ben oielfadjen ^orfommniffen bc« täglichen Leben« überall feine

Umgebung $u belehren unb feinen (Gegnern ben Sttunb ju ftopfen wufete. »Seine Weben
unb ©efpräefje geigen, mie er überall jur rechten .ßeit ein fdjlagenbe« SBort bereit hol-

Sie geidjnen ihn, mie er uad) aufien erfehieu, ben .geitgenoffen , bem SBolf. Oohanne«
bagegen gibt fein ®ilb ohne eine anbere 3ulha* a^ ^e ®cwanbe«, »eiche« ju mähten

ihm felbfi beliebte. Denn aud) bic äufcerlidjen 2JiotiDe unb Situationen, an meldte

er feine Ghnftu«rcben anlefmt, fmb nur fetjr flüdjtig gehalten. (Sr jeitfjnet mit lieber

jehung bc« $olf«mä§igen in Oefu SBirffamfcit ba« 3nnerc feine« Söefen« in einem gro§en

unb ruhigen d^araftrrbilb , läßt aber babei üiele« jurürftreten , ma« ber ©efchidjtc in

erfter Linie onjugehören fdjeint. Die t)iftorifd)c öffcntlidje
v
4>erfönlid)feit fyabtn bie

Stjnoptifcr, bic einzigartige religiöfc Srfdjeinung l|at Johanne« im Licht be« Logo«
gebauten« bärgejteUt.

6) UeberhauDA Vwb bic SMidjcr ber Smtoptifer, genau betrachtet, nur ein Aggregat
oon (5vn$cU)evicn

, we\d)c $war burd) i^vc gemeinfd)aftlid)c $8e$tehung auf einen ÜÄirtel

punft oor bem 9üi«cinanbcrfaüen gcfid)ert fmb, meld)c aber bod) nid)t alle ben (Sf)örafter

be« 2Befentlid)cn unb llnentbchrltdjcn tragen. 9J?an fühlt e« benfelben beutlich an, bajj,

unbefchabet bc« Dotaleinbrucf«, Diele« einzelne wegbleiben, unb, ohne ihn ju änbern, Diele«

ähnliche hinkommen fonntc. 3Warfu« ift nicht weniger Dolljiänbig al« SRatthäu«, ma«
nämlich ocn bogmatifdjen Lehrgehalt betrifft, barum, baß er eine anfcrjnlic^c Weihe Don

Scenen roeniger eqählt; Lufa« ift nid)t Dollfiänbigcr al« üttarfu«, barum, bafe er ebenfo

Diele mehr hat. HUc brei beftchen an« lauter ungefähr ancinanbcrgercihtcn, fehr Der

fd)iebenartig überlieferten cinjelnen örjählungen, Weben unb gruppirten (Sammlungen,

f^erabc an ber weitgehenbeu $crwanbtfchnft , in iocld)cr fie babei in 93ejug auf «Stoff

unb DarfteUung untercinanber ftel)en, erfennt mau ben untergeorbneten 'Jlntheil, melden
bie 3nbiDibualität ber einjelncn SBerfaffcr bei biefen brei, im mefeutlid}en al« eine Einheit

auftretenben 33erichterftattern h«t. 3m Dicrteu (iDangelium ^incjcgtn ift ein inbioibuefler

Stanbpunft feftgehalteu. ii« ift ein ^ufammenhäugenbe« 0$an$e. "Riic* ift barin be

rechnet für feinen Drt, alle« integrirenber ^h c^ c'ncö abgefchloffcnen ©emälbc«. 3ebe0

'iBunbei*, fo Diele ober fo menige crjählt merben, ift, um feine 2 tolle im ganzen auöju-

füllen, ba reo e« ift; jebc Webe trägt ba« Ührigc bei JUT 33oÜenbung einer ©efammtheit

oon 3been, roeld)c nia^t Doncinanbcrgcriifen ober Dcrfc^t merben fönnen. #at boil ba«

©ebäd)tnife allein eine SDfaffc Don (Sinjelhciten geliefert, fo gibt tytx bic höd)jte Sntfal

tung probuetioer unb reprobuetioer Äräfte be« ©eifte« eine üoüfommene Einheit. 2Bic

nirgenbmo, fo mu^ ^icr immer ba« Gin^elnc au« bem Öanjen au«gclegt merben. Darum
eben ift c« ba« „gciftlid)e GDangelium", meil ohne ben C^eift ber 33ud)ftabe eine ^iero

glöphe bleibt.

7) vhn allgetucincn |Men bic brei erflcn ©Dangelificn ba« (£hnftentb,um bar, mie e« im

Spiegel ber erften, jubenchrifrl. ©emeinbcanfdjauung erfeinen. Sie greifen bahtr auch

juaeilcn noch ^ort 0,1 Dcn a*tcn Gegriffen, Dor allein aud) Hoffnungen fftn. Äm
meiften gilt bie« oou SWatthäu«, am mcnigfien Don Lufa«, bei welchem 3efu« bereit« in

unbefangenem 53crfchr mit bem r)albr>eibntfc^eu 5Jolf ber (Samariter fteht. ^ollenb« aber

tritt bei 3ohanue« eine riefgehenbe Spannung jmifchen (Shn^nt^um uno ^Jubenthum ju

15*



228 GDangclium nadj 3ohanne*

Dage, me«halb aud) bic ©egner 3efu burdujängig unb ohne weitere« al« bie „Guben"

bejeichnet werben. Oogamie« tyat ba« 3ubenthum innerlich wie äußerlich überwunben,

unb fo fef>r überwunben, baß er e« für fid) nid)t einmal mef)r in ber Erinnerung, für

bie ©efduchte nur al« ein feinblid)e« fennt. Die 9lu«fid)ten ftnb oergeiftigt, ber Bolf«-

glaube fyat ber ibealen Slnfdjauung -Kaum gcloffen. Die Anbetung ©ottc« gefdjieht int

©eift unb in ber Söaljrljeit; fie ift an feinen Dempel 3U 3erufalem ober ©arijim, über

haupt an feine seitlichen ober räumlichen Sdjranfcu gebunben. Sctbft bie Bebeutintg

Vlbraham'«, ben ^attlu« al« „Batcr ber (Gläubigen" preift, befielt nur barin, bajj er ben

Dag beffen fd)auen burftc, ber älter ift al« Slbrarjam. Sä^renb bie anbem fid) barin gefallen,

ben Begriff bc« 9?cid)eö ©otte« mit allen feinen Silbern feftjuhalten, wirb bei il)m ber

sJJame felbft nur einmal genannt, unb bie 3nnerlicf)fcit unb @eiftigfcit ber ^uffaffung

get)t fo weit, bajj bie ganjc beirre oon ben legten Dingen unter eine neue Bcleud)tung

tritt, wenngleid) bie äußerlichen Slnhalt«punfte ber BorfteUung niemals ganj aufgegeben

erf(feinen. Slber ba« ©cridjt, anberwärt« tfyearralifd) ausgemalt, ooHjieht fid> hier oon

felbft in ber Diefe ber fterjen al« eine Sdjeibung ber (Gläubigen unb Ungläubigen. Da«
ewige ?eben, fonft ein ©egenftanb ber Setmfud)t unb wünfd)en«werth um feine« Inmm

lifd)cn <tyan$e« nullen, taucht bem Oohanncö jefet fdjou unb unoerfümmert in feinem

©emüth auf. Sei ben Stonoptifern ftnb bie geiftigen Gräfte ber tjöljcm Sphären Dcv

fbrpert unb erfdjeinen al« Engel unb Dämonen; aud) bei Oohanne« ift ber Gimmel

geöffnet unb bic ISugcl ©otte« fteigen auf unb nieber auf ben ÜJfenfdjenfohn , aber nur

ba« geizige &ugc be« totleubctcn Süngerö fdjaut i^r wunberbare« ©alten. Dort wie

hier wirb llmwanblung geprebigt al« Bcbiugung bc« Eingang« jum l'eben; aber bort

ift e« eine Sinneöänberung an ober in bem ÜJcenfdjen, l»cr eine neue ©eburt be«

JJienfchen. Ueber^aupt fcljrt 3cfu i'efjre in jebent ber beiben Eoangclienbüeher, bem fnnop

tifdjen unb bem Ool)auneifd)en, eine anbere Seite fjerau«. Dort fdjeibet ftc baß Dieffeit«

unb Senfeit« unb fefet e« in ein Jöerfjältnifi oon ©runb unb ftolge, t;ier führt fte ben

$immel auf bie Erbe f}ttab unb Ijcbt ben Sehcibcpunft, ben Tob, auf; bort fteüt fte ba«

£id)t oor bie klugen, Ijier läfrt ftc e« im Onncrn aufgehen; bort labet fie jur Vtebe ein,

hier einigt fie ba« gläubige ©emütl) mit ber ewigen l'iebe felbft.

8) Bor allem bürfen wir bie bid^er gemadjtcn Beobachtungen auf baöjcnige anwenbeu,

wa« au beiben Orten oon ber s
JJerfon 3efu gefagt wirb, welche bei 3ohanne« unleugbar

eine erhabenere Stellung einnimmt. Bei ben Stonoptifern ift nid)t feine ^erfon Littel

punft feiner ^rebigt, fonbevn bie Sache, bie fte öertrttt, ba« Himmelreich. Dagegen ift

TOglichfeit ber Bergcbung felbft für foldje Sünber in ^uöftdjt gefteüt, bic feiner ^erfon

mit £äflerWorten entgegentreten. 3m oierten (Soangelium ift er baö fleifchgcworbenc ©ort,

ba« erfchienene Vicht ber ©ahrljeit felbft, bic Sluferftehuug unb ba« Vcbcn. ?lllce $5eil

hängt birect unb Icbigtidj an beut ©lauben an feine
s^erfon. Den ooücn ©egenfafc

hierju, wie ihn bie Stonoptifer barbieten, t^at «eint treffenb formulirt: „^ier ift ein

SBachethum, ein SBiffen unb ^cichtwiffen, ein Aneignen felbftänbiger Veiftung anberer, 31t

mal bee Vorläufer«, ber nid)t bloö Borläufer ift, ein ^ortfd)rcitcn mit ber 3cit unb

gefchichtlichen (SonftelJation , ein ftttlicheö Äämpfen ohne fcftftehenbc ©tttheit biö juv Er-

regung unb gewaltfamen Spannung, bi$ jum Sd)wanfeu, biö jur Schwäche, biü }UT

Chnma(^l " Dagegen im oierten Eoattgelium folgerid)tig gcrabe foldjc fünfte bcö Vebett«

3cfu Beränberung erfahren, auf welchen, wie bei ©eburt, Erziehung, Dattfe, 'äb-

hängigfeit, ober, wie bei ber 2Bahl bc« Bcrräthcr«, ntangclnbeö Borherwiffcn unb ^Oii«

erfolg, ober, wie $u ©ethfentane unb auf ©olgatha, eine wirflid)e ^ßafftoität bcö Reiben«

$u Dage tritt. SBährenb ber ftjnoptifdje Gcfuö einen Däufer Oohannc« braudjt, um au

ihm felbft 31t werben unb fid) ju entwideln, anbäd)tigc unb begeifterte Seelen auf ber

einen, befeffene ober boöhoftc ©cijter auf ber anbent, um in 3Bed)felmirfung mit beiben

bie SBunberfraft feine« ©eniu« 31t entfalten, ift eS im oierten Eoangcliunt boch immer

ber golbene ^ßan$er bcö i'ogoö, unter bem wir allerbing« juwcilen, wie ju Bethanien ober

am lefeten ^Ibcnb, ein menfehliche« .^crj Hopfen fühlen; in ber 9tcgel aber ift bic creatür

liehe Befchränhtng, 3. B. in ber behaupteten ftUwiffenhcit, fchlechtwcg geleugnet, geleugnet

nicht minber ba« tangfame ©achätrmm, ba« Vernen unb kämpfen ber nicni djltdicn 'A'atm
,

womit fd)lie§lid) noch bie eoangelifd)e 03efd)id)tc ihre« wirflichen ?rortfchritt« oerluftig geht.

Denn wäljrenb Oefu« bei ben Sunoptifcrn al« ein ^eifiger, wunberthätiger Prophet, al«

ein Bertrauter ber (Gottheit unter bem Bolf wanbclt, unter welchem faum einzelne in
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listen Momenten eine W^mmo, bon einem hörnern (Stwa« t)abett, bon einer anbern ©e
meinfd)aft mit ©Ott al« bie auef) frühem Propheten jutljeil warb, fo ftc^t er im öierten

Sbangeliutn or)nc &mbr)cit nnb Ougenb, al« ftet« ftd) fclbfi gleite (SrfMeinung ©otte« in

ber Seit, bon Änfong an fertig bor un«. S3ei ben (Stonoptifcm tlmt Oefu« ber Stynung,

bie in t^nt ben SDfeffla« ftnbet, feinerlei iöorfdutb, meiften« bermeibet er forgfältig eine

öffentliche (Jrflärung; erft gegen Crnbc feiner £anfba(m fragt er feine Oünger, für wen

fic ilm Ratten, ob fie i^rem Umgang mit ilmt irgenbeine beftimmte Ueberjcugung

gcfd)öpft fabelt; nnb al« ^erru« au«ruft: Du bift (S^rifhiö ! betätigt er e« jwar al«

eine Offenbarimg be« #ater« an bie (Seele be« Stpoftet«, aber mit bem 53efetjl, fte 51t

berfd)Weigen. 5Bei Oohanne« bagegen erflärt er fid) überall, ber (Samariterin wie bem
9?ifobemu«, bem $olf wie ben $harifäera, fogar für mef)r, al« ba« $*olf gemeinhin ftd)

unter bem 3)ieffia« badjte, für ben (Solm, ber mit bem 3?ater ein«, ewig im $atcr ift.

$r ift im «nfang fdwn, loa« er bi« an fein Gnbe bleibt. $on «nfang an offenbart

er bie if»n innewofmenbe göttliche $crrltd)feit ; bon Anfang an geben ftd) feine Oüngev
mit ooüem ©tauben an Um tyn; gleich bei ber erften Begegnung begrüßen fte iljn al*

Weffta«, al« ©orteöfolm, al« fttfmg von Ofrael; al« bie botffommenfle unb cjerrticEjftc

Selbftoffenbarnng be« fjimmlifdjen Steter« wet§ er felbfi fid) am Anfang wie am Grnbe.

ffia« bei ben Snnoptifern nur für einzelne £öheputtfte be« tnnern Peben« Oefu jutrifft,

wie Wattt). 11, 27 ; 28, isf ba« ift bei Oohanne« ba« ©ewöhnlid)e geworben, (gben bar-

au« erflärt ftd) aber aud) ber (Sinbrurf ber Monotonie, ben man, im Vergleich )a bem
raffen SBedjfet bon Vicht unb <Sd)atten im engem Gahmen ber Stonoptifer, hier empfängt,

roc bon bem fchwäqeften ©runb be« jüb. Unglauben« bie golbljefle ©eftalt tief) abhebt,

bie bon bornherein fertig ift unb ber ftnftcrn SBelt gegenüber beharrlich imr ba« gleiche

fühne 3eu8ntä Don M fdbf* ablegt. 2ln biefer ©eftalt haftet unbermeiblich ber Gin
brurf be« Unbeweglidjen, unb nur mühjam wirb burch bie ftd) fteigernbe Dppofttion unb
ben SBedjfel ber ©cenerie einige Bewegung in ba« ©emätbe gebracht.

9) SBäfjrenb bie f&noptifche DarftcÜung ba« einfache (Gepräge ber Grjählung bewahrt,

ermeift ba« bierte Croangelium feinen griftigen dharafter auch baritt, ba£ c« in bie er

^ä^Iten Xr)atfac^eii eine unmittelbarere geiftige 23e$ietMng berlegt; bie Obee fyat ftch gleich

tarn in ber ©efd)id)te berförpert. 2Wag man über bie ©cfd)id)tlid)feit be« erftberidjteten

Sunber«, ber Skrwanblung bon 2Baffer in SBein, benfen wie man will, ftet« wirb bodj

ba« gläubige $cwufetfein fid) in erfter Rutil an ben unmittelbar ftd) aufbrängenben fbm
bolifdjen unb aHegorifd)en ©ehalt ber (Srjählung gewiefen fehen. 23ei fcftlidjer £odj$eit

offenbart ber al« Bräutigam ©efommene bem mit ÜBaffer tattfenben Johanne« gegenüber

mm elften mal ba« frcubenreid)e
s
4Befen be« Sbangelium« bont 9?eid) ©otte«. Wn

Brunnen 3afob'«, wo einft 3uba unb Gbhntim in brüberlicher Gintrad)t ihre beerben

getränft, wirb bie 53erföhnung ber getrennten 5tird)e am Brunnen eine« neuen geiftigen

Veben« berfünbet. ' Die munberbare Speifung ift bie $ülle ber Obee bon ber geiftlidjen

^Jcahntng, bie bon Ci^riftit« fommt, unb ber ^erfaffer eilt fo fehr 3u biefer Obee, bafc

er in ber ©enauigfeit be« t>iftorifc^en ^erid)t«, welche ihm bie $aubtfad)e nicht war,

hinter ben anbern dbangeliften gurürfftcht. Die Teilung be« achtunbbrei^igiährigcn .Hranten

Pellt Oefum al« ben «Schöpfer eine« neuen gefnnben i'eben« ber 3Belt, bie be« S3linb

geborenen ihn nach eigener aitt^entifcfjcr (Srfläntng (bgl. Ooh- 9, 3t») al« ben Spcnbcr be«

geiftigen i'icht« (m. Die Grwecfttng be« Vajaru« ift eine lebenbige .^ierogtnphe jur

^ejeichnung be«jenigen, ber ba gefagt ^at : Och bin bie 5(uferftcc)nng unb ba« ?eben.

Dabei ift in ben au«füb,rtid)en Berichten über bie beiben le^terwähnten SBunbcrthaten

djarafterifrifd), ba§ gleich m ocn rinleitenben Senterfungen barauf hiwgcwiefcn wirb, baft

ber eine nur ba^u blinbgeboren ift, „bamit bie 2BerFe ©orte« offenbar würben", ber

anberc nur baju ftirbt, „bai§ ber Sohn ©otte« baburd) geehrt werbe". So beutlich

möglich ifl bamit au«gefprod)cn
,
ba§ ber ÜUerth unb £md foldjer örjählungcn fenfeit

iqrer rein thatfäd)üd)en ?luffaffung bertegt fein foll. hiermit ift noch fein Urtheit über

bie ©efd)id)tlichfeit ober Ungcfthichtlichfeit biefer Vorgänge gefällt; e« ift nur au«^

gefprod)en, wa« ftd) unwiÜfürlich jebem Vefer be« (Soangelium« aufbrängt: baf; hier

nämlich alle ctnjclnen 393unbcr glcid) fnmbolifd)en ^anblungen ber alten Propheten er-

fdjeinen ober al« Sinnbilber be« permanenten Söunber« ber Offenbarung be« Sohne«
©otte« an bie 2Belt, ber beftänbigen 9lu«ftratjlung feiner übermenfd)tichen ^errlichfeit.

10) Selbft bie $eitlid)e Dauer biefer Offcnbantng fdjeint bei Oohanne« im ©egenfa^
•
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her fnnoptifd)en Ucberlieferung erweitert ju [ein. SBenigften« ift au« ben Snnop

tifera über bic ftrage, tote lange 3efu SBirffamfeit bauerte, gar nid)t« mit Sicherheit $u

entnehmen. Wicht« aber jmingt, oiel über ben 3c »traum eutc^ Oab,re« fjtnauSjugefjen.

Bei Öofjanne« bagegen finben mir ben $errn wiebcrf)olt in derufatem, er reift über $roei

3af)re lang ju ben bortigen Wationalfeften. (5« muß atfo ber ßcitraitm feine* öffent-

lichen Auftreten« beeräc^ttie^ erweitert merben.

Die ©efchidjte ber ?Öfung«ocrfud)c biefev Sd)wiaigfciten ift bie (%fd)ichte ber Hritif

be« oierten (Soangelium«. 3We«, wa« in biefer Beziehung bot Brctfdjneibcr'« IVobabilia

de evangelii et epistolaruni Joannis apostoli imlole t-t origine (Veipjig 1820-

liegt, ift tebigtid) Borfpiel nnb (finlcitung. Grft ba« genannte tüdjtigc 2Berf eröffnete

eine anfertige ^erfpeetioe in bie rätselhaften Beziehungen be« vierten ßoangelium« ju

ben Sunoptifern. Senn jene« Ijent^ntagc yuerft im SWorgculanbc entberft mürbe, fagte

Brctfdjneiber, fo mürbe jebermann barin einen anbera (ihriftua, $um minbeften einen

anbei« rebenben finben. "Äber ba« llrtl)cil ber llued)tf)eit, mcld)c« ber Berfaffcr auf feine

Beobachtungen grünbete, fanb *>nnäd)ft nod) fo lebhaften SEBtberfpruc^ , baf? er felbfi irre

würbe an feinen ßmctfeln 1,1,0 ftc eitblid) psrfitfjog. Seither fdjieu lange faum eine

neuteft. Sd)rift fixerer fteljen al« ba« 3ol)auneifd)c Ifoangetium. Bcfanntlid) mar e«

befonber« Sd)leicrmad)er , ber ilnn \a biefer bcooruigtcn Stellung üerf)alf. CE« fei gut,

meinte er, baft bie Sad)e einmal utr Spradjc gefontmen nnb alle ,3wcifel«grünbe ju

fammengefteüt morben feien. Um fo mächtiger trete biefen Zweifeln im Detail bic SWacfjt

be« £otaleinbrurf« gegenüber. Die« aber ift für Sd)lciermad)cr bie leiste Oitffang. ©an;

mie er fonft ben $enophonifd)en Sofratc« gegen ben ^latonifdjcn hevabfejjt, fo erflärt er

ba« d^ri|tentt;um für eine unter ber au«fd)liefHid)en Boratrtfeßung be« ft)noptifd)en Qfyxi-

ftu« unerflärbarc ßrfc^einnng. Watürlid), benn ohne 3ol)anncifd)c« (5hriflu«bilb gäbe e«

auc^ feine Sdjleiermachcr'fche liljriftologic. So begrünbet er in ber (Soangelicnfrage ben

Stanbpunft, auf bem ein nnbebingter Borjug bein Johanne« jufommt, aud) in gefd)ic^t

lieber Bc$iet)ung. Da« uierte ift ba« eigentlid) apo|to(ifd)e (Soangelium. Säljrcnb bic

Stjnoptifer nur Sammlungen oon Wolfen barftellen, liefert Oohannc« eine eigentliche

Biographie- Die (9rünbc, bie er Ijierfitr geltenb utad)t, beruhen freiliri) auf ben beiben

Borau«fe($ungen, bafi entmeber Johanne« ober bie Snuoptifer apoftolifdicn Urfprung«

feien, unb bafi apoftolifd) fei, ma« ^ufammeuhang hat. Auf biefe Seife h«ben beim

auch oci feuter aanjen Sdjule bic Snuoptifer immer $um uorau« oerloren. So befonber«

auch b" Grebner (1836), welcher übrigen« bod) bereit« jugibt, bap biefe« (Soangetium

ein ju eigenthümliche« fei, um für eine rein objectioe DarftcUung gelten \n fönuen.

Speculatibe, au« ber Ijciinuidini f hitci'oplHc genommene (Elemente habe dohanne« jeben

fall« mit aufgenommen. So gibt Srebner bie alte $lnftd)t am Dollftänbigflen, mährenb

er boch gugletd) burch feine eigene .§npothefe ba« Unfidjcre bcrfelben oerräth- ^lehnlid)

fteht be Söette, ber nie ju einem abfd)lic(?eubcn Urtfjetl gelangen fonnte. Schon 1826
äußerte er eine Weihe oon SBcbenfen. 3nfonbcrhcit follcn bie Weben einen fortgcfdvrittenen

Stanbpunft heÜeniftifcher Dogmatif norauöfe^cn. Stet« l)telt er gemiffe ^^eifel feft unb

erfaunte bie bequemen 51ngrifföpunftc an. Da« Soangetium fönne eher Don einem Sdjüler

be« Oohanne« al« üon biefem felbfi fein. 3nbef? fpricht er fd)on 1837 au«: vleber

flntheil bürfe bem le^tem bod) aud) nicht abgefprodjen merben. Sein (9emüth nid)t

blo« oertheibigt je länger je mehr bie (fd)theit, fonbern er erfennt aud) ad)tung«Ooü ba«

$poftotifd)e unb Urfprünglid)e be« Vehrgehalt« an. (Sr beruft fiel) auf bie Unprobuc^

tioität be« 2. 3ahrt). gegenüber ben 3tt,cif^ern unD ai, f D" Autorität Blcef«, mol aud)

?üde'«, be« bcrüt)mteften Kommentator«, ?lleranber Schmeijer«, Sbrarb'« u. n. So
beobachtet er unbefangen baejenige, ma« für unb ma« gegen bie ßdjtheit fpridjt, unb

fd)iebt, ähnlich mie Weu§, ber geiftreichfie Darfteüer be« 3ohanneifd)en Ehrbegriff«

(1840—64), fein Urtheil ffeptifd) auf.

Da« „?ebcn ^efu" oon Strauß in feiner erflen Weftalt oon 1835 h«l bic

ftrttif be« üierten (Söangcliunt« fo wenig unmittelbare Bcbeutung mie für bic ber

Stjnoptifer. 3n feiner Seltanfchauung war ja ein großer Ih c^ öce Onhalt« ber Oo

hanneifd)en Schrift jum oorau« nemeint. 3n ber XhQt beljauptet er nur bie Unbenfbar-

feit unb Ungefchichtlichfeit be« Berichteten unb fchlicRt oon ba auf bic Wid)tauthentic be«

2Berf«. Dabei fe^rt er bic Schärfe feiner ^olemif infonberheit gegen bie parteilich
.

feit, womit bi«her SWatthäu« ju ©unften be« Johanne« jurüefgefchoben morben war.
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Sielmefjr wie« er im oierten Göangelium bie fpätefte ftorm ber Sagenbilbung nad)

bie f)öd)fie Steigerung be« SBunberbegriff«. ^Daffclbc behauptet in ber föegel „bie brittr

unb l)öd)fte Stufe anbädjtiger, ober ungefdnd)tlid)er $3erfd)önerung". Die 9?ebcn feien freie

^robuetionen, benen im beften ftaU einige edjte ,£>auptgcbanfen ju ®runbe liegen mögen.

9?adjbem in nod) ertraoagantcrer Sßeife i'üfcelbcrgcr (1840) unb 33runo Sauer (1840)

fief? gegen jegtidjen ljiftorifdjen SBertfj be« Ootjanne« au«gefprod)cn Ratten, fam bie ftragc

in bie £änbe ber Tübinger Sduite, unb tyre 93e^onblung bilbete ben ©lanjpunft in

öaur'« „flritifßen Unterfucf)ungen ber fanonifßen (Soangelien" (Tübingen 1847). $iernad)

iotlte ba« oierte Cfoangelium eine irn 2. Oafjrlj. entjwnbenc, frei entworfene religiöfe

Didjtung fein oon lebiglid) ibealem (Mepräge, beb,errfd)t oon bem an bie Spifce geseilten

Programm be« £ogo«gebanrcnö. SBNtyteitb 2d)Wcgler, 3c^cr, .Höfttin, $ilgcnfelb (1849),

enblid) aud) Strauß im „?eben Oefu"
%
oon 1864 unb bie Üebcnöbilber Oefu oon Sdjenfel

unb fleim, außerhalb Deutfdjlanb« bejonber« WeVule (1864) unb Scholien (1864) ftd)

an biefen Stanbpunft anfcfjloffen unb ifm weiter fortbilbeten, fanben fidt> eine SKetljc anberei

$orfd)er jufantmen in bem ©ebanfen einer Df)eilung«f)t)potf)cfe, fei e« nun, baß man ba«

edjte mit 3Beiße (1838) unb ftretttag (1861) üorjug«meife in ben hieben ober aber mit

SRenan (1863) in ben gefd)idjtlid)en 3üflen, ober fpcciell, wie früher (1841) Slleranber

Sdjweijer wollte, in ben jubäifdjen Partien be« ßüangeliunt« im ©egenfafc $u ben gali

läifdjen fud)en wollte. Slnbere fugten burd) Untcrfdjeibungeu oerfdjiebener ©Triften 311

Reifen, wie Sobter, wcldjer (1861 unb 1867) eine aramöifdje @runbfd)rift be« Slpoftet«

Öoljanne« oon Apollo« griedjifd) überarbeitet unb oon einem ^weiten SRebactor in bie

iefcige (ftefialt gebraut fein läßt. On anberer Sftidjtung Ratten wieberum fdjon i'ürfe,

(Swalb, 93rütfner, 2ßitttd)en bie $Rebe Oon einem „boppelten STngefid)t" be« oierten (£üan=

gelium« aufgebraßt, inbem man innerhalb eine« ftreng gefd)id)tlicfjen 9faf)men« bod) aud)

wieber bie 5Borb,errfd)aft ber Obee, ben Langel gefcrjicfjtlicfjer Gntwitfelung, bie fubjectiüe

Färbung ber Weben be« iotjanneifcfjeu Cfjrtfht« jugab. Die confcquentcftc Durchführung
btefe« Stanbpunft« aber gab Start ÜBeijfärfer in feinen „Unterfudjungen über bie eoan*

flclifctje ($efd)id)te" ((Motfja 1864), wäfjrcnb unter ftengftenberg'« Führung (1861—62) bie

große ÜWaffc ber trabitioneüen Theologen nidjt blo«, fonbem audj ©elefjrte wie £afe,

$leef, 33unfen bei ber apoftotifdjen Slbfaffung be« ©anjen flehen blieben.

Die jefet fd)on feftftef)enben Momente, au« benen ftdj mit ber Seit ein befinittoe«

^efultat ergeben bürfte, fdjeinen nnö etwa in ^otgenbem ,$u befielen:

1) S3on einer unmittelbaren Slbfaffung beö oierten Goangelium« burd) ben Slpoftel

Oo^anneö, 3itmat wenn eine foldje Slnnab,mc juglciß ben gefd)id)tlid)en (5b,arafter bc«

23erid)t6 olrne wettere« in fid) fd)lie§en foü, fann ^eut^utagc bie JWebc nid>t me^r fein.

X)afür fmb bie 9?efultate ber fnnoptifßen Soangelienforfßung fdjon 3U weit ooran-

gefd)ritten, inbem fte jugteiß ben gefcrjißtlidjen Sern be$ l'ebenö Oefu in wefentlid)er

Unanfed|tbarfeit tu Tage förberten. Dagegen fann ein (Soangetium, weiße« eine lange

SReifje wißtiger Xrabitionen nidjt blo« entbehrt, fonbem gerabeju au«fd)lie§t, jum min^

beften nur ein tjalbmafjre« ober einfeitige« 33ilb be« £eben« Oefu liefern, wie aud) 2Bet^

färfer jugefte^t. ^lußerbem erlaubt ftd) ber Sdjriftftetler berartige ftreifyeiten unter anberm
auß 3U bem 3roerf» um ba« ganjc i'ebcn Oefu in einen pünftlißen, faubern unb nad)

mmrifdjem Dreimal juredjtgemadjten 9?a^men ju bringen. Gwalb unb ,£)engftenberg

felbfi ^aben biefe ßünftlidjfeit ber ^ompofttion am fd)arfftnnigften nad)gewiefen. Hber
außer t^nen wirb Faum jemanb glauben, baß bie $efd)id)te Oefu felbfi burß feinen

Sorfafc ober burd) 33eranftattung ber Sorfefmng „in biefer wob,langclegten unb woljt«

überlegten 53uß^ unb 33ilberbogengefralt ftd) abgeblättert tjabc" (Äeim).

2) 2lber aud) berjenigen .f>npot^efe, roeldjc ba« Öanje al« eine religiöfe Dißtung
auffaßt, beren gefd)id)tliße J^orm blo« (Sinfleibung für bie au« ber 3(uffaffung Oefu al«

be« t'ogo« fttt) ergebenben Folgerungen wäre, fielen bermalen nod) gewißtige 23ebenfcn

entgegen. Sttan mag bie CSompofition be« (Soangelium« nod) fo funftreid) au« bem

wunberbarfien 3ufawmcngel)en p^ilofop^ifßer unb äfifjetifdjer 5Wotioe erflären, baran, baß

roirflidj Mba« ganje ^letfd) unb 33lut biefer ©efßidjtc" in foldjer ^cßnung aufgeben unb

aufgelöft werben follte, felflt bod) nod) tuet. Die fonft burßgefüljrte Dreijat)l ber Dage*

reifen wirb Äap. 4, 40. 4s; 11, e unliebfam burß eine 3we^a¥ burßfreujt, unb auß
anberc 3eitbefiimmungen, wie gleid) Sap. 1, <>, finb bod) me^r nur gelegentlicher ^atur

unb fetjen ganj au« wie ^oti^en, bie in ber Erinnerung an bem factum felbft unlösbar
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haften geblieben fmb. £u fold)en inbiüibueUcn 9icmimfccnjen fommen nod) Konten, bie

an fidj ber Wefd)id)te angehörig fein mochten, tute 9?athanacl unb .'itfobcmu«. 3$or allem

aber barf nid)t unfiemerft gclaffen werben, baß bie „gegen bie 3bee unfügfame, fpröbe,

herbe, harte Sirfticfjfeit ber ©efdjichte" ja feinc«wcg« oerbetft wirb, wenn bod) ber (iljriftu«,

ber nad) Sfap. 2, 24; 6, »54 ben 2J?cnfd)eu oon Anfang an fannte, in 3uba« feinen iterrätfjer

wählte, wenn ber SWwiffenbe, ber ben Job be« i'ajaru« im Moment feine« Eintreten« wahr
nimmt, bod) $uöor oon feiner Äranff)eit burd) einen $oten benachrichtigt werben nnb

nachher bie 2d]uieftcrn fragen muß, wo er begraben liege. Die *äxt unb iSBeifc, wie

anbere ^ßerfonen porträtirt werben, läßt un« biefetbc iöemerfung machen. (5« ift fdjon

oon bem fogenannten fädjftfchcn Wnonumu« (1815) in einer ber £>auptfad)e nach un

wiberleglid)en 2Beife gejeigt worben, baß ber ungenannte l'iebling«jünger be« oierteu

l*oangelium« eine oon Anfang bi« (Subc folgerichtig bitrd)gcfül)rte $eoor,uaung erfährt.

Dennoch ift bie ^iflorifdjc ©runbtage nid)t fo weit oerlaffen, baß bie gefdnd)tliche £>aupt

tr)at be« großen ftclfenapoftel«, ba« burdjfchlagenbe iöefcnntniß 9)?arf. 8, 29 = 3)iattl). 16, it.

anf 3ol)anne« übertragen ober auch nur mxl ©tiüfdjweigen übergangen worben wäre.

3) %btx auch °>e Xhei(ung«ht)pothefeu (äffen ftd) nid)t burchführen, fofern baburd)

innerhalb be« GEoangclium« irgcubwelche beuttich wahrnehmbare Dcmarcation«linie jwifdjeu

frühem unb fpätern, echten nnb unechten, gefchid)tlid)en unb ungefd)id)ttichen ieftanb*

theilen hcrgefteUt werben wollte. Derartige Unternehmungen werben immer fd)eitern an

ber burdjgängigen compacten Einheit, welche ba« (Soangelium oor allem auch fd)on in

fprad)ltd)er Vnnfidit barftetlt; aber aud) hinfichtlich be« Inhalt« oerbreiten (Sompofttion

unb fyan ftd) gleichmäßig über ba« ®anje. Da« (Soaugelium ift anerfanntermaßen nad)

ftorm unb Stoff ein organifd)e« unb integrirenbe« C^anje, ohne Äufltaffungen unb (Sin

fchaltungen, ohne wefentlid)e ÖMoffen unb Interpolationen.

4) Da« eigenthümliche Ofäthfel be« uicrten (Soangeliumö beruht oielmehr in feinem

Doppetd)araftcr, wonad) icber feiner Slbfdjnitte beibe« ift: Dfachflang einer hiftorifd)«<

Aiunbe unb ibeatc DarffccÜnng, fobaß jebe« cinjeluc Dioment unter ben ^tftorifcfjen unb

ibealen ©eftcf)t«punft jugleicf) gebrad)t fein will. Raffen wir 3. 58. ben iKebecoflu«

Äap. 8, 12—59 in« $luge, ber in einer fo offenbar uugefcrnchtlicheu Slcußcruug wie Äap.

8, 58 gipfelt, fo hat 8aur in bcmfclbeu eine .^panptftü^e feiner Sluffaffung be« ©anjen

$u erfennen öcrmod)t, infofern e« Aufgabe biefe« Mupitcl« im («egenfafc 3U frühern fei,

bie Sonfequenjen be« Unglauben« oollftänbig 31t enthüllen, ju jeigen, baß berfelbe feiner
N
J?atur nach irreligiö« ift, auf @otte«fcinbfd)aft unb auf Deufcl«freunbfd)aft beruhe. „(£«

gibt" — fagt er — „feinen anbem Slbfcfmitt, in welchem bie bialeftifd)e
s#olemif gegen

ben Unglauben ber Ouben fo fcl)r, wie \)'\tx, bi« jur äußevfteu Spifcc fortgeht". Diefer

CSonftruction ftcht in feljr d)arafteriftifd)er 2Bcifc bie Äuffaffung (Swalb'« gegenüber, wo-

nad) eben jefct, in ben an ba« ?aubhüttenfeft fid) anfd)ließcnben Weben, Oefu« bie 2£alp

nehmung macht, baß aud) ba« jentfalcmifdje $olf fittlid) nicht qualificirt war, eine folibe

!8afi« für feine SBirffamfeit 311 bilben. Sbtftatt Anhänger au« feiner iDiitte $u fuchen,

fühlt 3efu« oielmehr ba« fittlid)c 33cbürfntß (Map. 8, 2:1)/ mit ihm eutfd)iebcu 511 brechen,

wa« in ben fdjroffen Steuerungen biefe« Kapitel« aud) gefdjieljt. Unb wer wollte leugnen,

baß im i'eben 3efu ein foldjer Moment fommen mußte, wo 3cfu«, nachbem er ba« $alt

lofe feiner Stellung in (Galiläa, fowie ba« Uuocrföhnltd)e in ber Dppofition ber SBolf«-

oberften jur (Genüge erfannt, auch n0^) D * c ^i'fcthrun9 n>ad)cn mußte, baß in ber (Sin^

wohnerfchaft ber .^auptftabt ihm ebenfo wenig ein foliber 9(ufnüpfung«punft garantirt

fei? 33eibc ®efta)t«punfte müffen fjjitv tufammengefaßt werben, um bie ^ebeutung bee

Slbfchnitt« 31t Würbigen, unb wie hier, fo ift biefe« fumlid) übcrfinnlidje Coangelium

burchgängig bie Fünft unb finnoollfte ^erbinbung oon „Sal)rhcit unb Dichtung", bie

wtr fennen.

5) Da« #erb,ältniß jwifd)eu beiben Elementen ber Darftellung ift ba« eine« alten

®emälbe«, weldje« noch ^n abgeblaßten ©runbriffen bie bargeftelltc 933irflichfcit erfennen

läßt, wä|renb bie frifchen Farben, womit e« übermalt ift, bie neuen, ^ierocjtr^p^tfdjcu

^ügc, bie in ba« altbefanntc 3?ilb hin«w9Cäfid)net ftnb, ebenfo ber philofophifchen Spe^

culation wie ber poetifdjen ^hantaf,c «ntfloffen finb. 2Wan nehme 3. 3?. ben x>ohanneifd)en

Bericht oon ber Dempelreinigung (.Hap. 2, 13—22), ber, fogar im ?lu«brucf oon

bem fqnoptifd)en abhängig, bennod) unfere Menntniß oon bem Vorgang um einen

fd)äfcen«werthen 3«8 bereichert, inbem er ba« 2Bort oom Abbrechen be« alten £empel«
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unb bom ^tufric^ten eine« neuen baran fniipft (Map. 2, 19). SManntlid) begegnen mir bei

ben Snnoptiferu nur ben Wad)wirfungcn biefe« 2lu«fprud)« beim Verhör 3efu CJftarf.

14,5»; Waith- 26, «0, im ÜKunb ber mitgefreujigteu Sd)äd)er (Warf. 15,2»; SDfatth,.

27, 40) unb bei Stephanu« (?lpg. 0, h). Sd)on bie« beutet barauf Inn, baf; bie Starte

wo! wenige Xagc oor bem s
J>rocef? unb Zob 3efu gcfprod)en mürben, wie benn aud) bie

Xempetreinigung felbft bei ben Snnoptiferu unmittelbar nad) bem Ickten feierlichen Ginjug

3efn in Ocrufalem ju fte^cn fommt. £>ier mar bann offenbar ber ^eitpunft, ba Ocfu«,

\ux dttbe gefleUt hinfid)tlid) ber ^Berechtigung feiner J^at, in fieigenbem Effect bie Üöorte

gcfprotzen ^at: Ctntweif)et nur nod) fernerhin, wie iljr biötjer fe^on getrau hobt, euer

^»eiligthum unb befd)Wörct bamit felbft feinen Untergang herauf — in fürjefter ftrift,

mäfjrenb breier Tage, erbaue id) eudj einen herrlichen $empcl, rid)tc eine neue, meffiamfdjc

Gwtte«Derchrung auf. So richtig bie (Srinnenmg aber ift, ton ber fid) ba« oierte Croan

gelium leiten läftt bejitglid) ber gefd)id)tüd)en ^erbinbnng biefe« folgereid)en unb oer^äng

mfrooUen si£orte«, fo unleugbar finbet ba« lefctere felbft fid) Ool). 2, 10 in einer form
oor, bie nidjt mehr bie urfprünglidje, fonbern und) ber Deutung, bie ihm Map. 2,21.22

gegeben wirb, eingerichtet ift.
sI>?od)ten fdjon bie „brei Jage", oon benen Oefu« fprad),

fpäter eine 8ejiel)ung auf bie Sluferftefjung nahe legen, fo trug bie gefjäffige Slu«legung,

weldje bie föidjtcr Oeftt bem betreffenben 3Bort gegeben hatten, ba« Oi>rige ba3u bei, eine

anberc Deutung münfd)en«wcrth erfd)einen 51t (äffen. i)\t ^aulinifdje Geologie bientc

babei al« Vermittlerin. (Srblitft fdjon ber Hebräer überhaupt im Veib leicht eine glitte

(3ff. 38, 12), fo bejeidjnet infonbcrljeit "ßaulu« bie Veiber ber ^eiligen gerabeju al«

lempel be« ^eiligen Weifte« (J Mor. 6, 19). CS« fonnte mithin bie ^erfönlic^feit Oefu,

barin „bie ganje ftiflle ber Wottfjeit leibhaftig wohnte" (Mol. 2, 9), füglid) al« Tempel
betrachtet unb barin bie l>öc^fre Erfüllung alle« prophctifd)en unb ft)mbolifd)cn 5Bob,nen«

©otte« unter feinem $olf gefunben werben. Wim bat ber oierte (Sbangelift ba« ganje

Auftreten 3efu fdjon Don oornl;crein unter biefen WefidjtepunFt gefteflt, wenn er Map. 1, 11

fogt, ba§ „ber £'ogo« unter un« wohnete", wörtlich, „jcltctc" ; unb e« fjeißt nur baö SFilb

bon ber Stift«(ju*tte, welche« hier ,ju ©runbe liegt, einen Sdjritt weiter führen, wenn in

ber Umgcftaltung, bie er Map. 2, 19 einem gefd)id)tlid)en SBort 3cfu oerteib,t, berfelbc

fleifdjgemorbene Vogo« gerabeju al« Tempel Wotte« erfdjeint. — (Sin anbere« 3?eifpiel

oon ber Ärt bietet ber vlofmuncifctjc iöerid)t oon defu (%fangenncfmtung (Map. 18, 1—11),

weldjer genauer al# ber fnnoptifdjc nitt^t bloS in iöcfcfjreibuiig ber i'oealität (V. 1), ber

beteiligten röm. dofjorte C#. 3) unb in Nennung ber Manien be«
v
^etruö unb 9J?ald)u#

(33. 10), fonbern aud) oor ädern barin ifi, bafj wir nur nad) feinen eingaben (3?. 2)

unei eine SorjUlhmfi \?on bem Hergang bc« Serrath,« mad)en fönnen. Unb bennod) ift

aud) biefe«
sBilb butd)au« neu ge$cid)nct, unb ;war nad) 9)?afegabc ber l'ogo«ibee. Xei

Seelenfampf in (9etl)femanc fällt au« O^riinbcn ber (Sompofttion unb be« äft^etifd»cn lafte«

weg, ba ba« 2achlid)e baüon fd)on Map. 12,27

—

t> gegeben wnr, unb 3efu«, nadjbem

er eben ba« t>of)epviefttr(id)e Webet gefprodjeu, weitem <3d)wanfungen enthoben fein ntn§.

9hn in bem Schlußwort (Map. 18, 111 flingt ber ft)noptifd)e Jöeridjt ber Öetl)femanefcenc

nod) einmal nad), aber au« ber littcrnbcn iöitte Wart. 14, u ift eine entfcb,loffene , ber

Antwort nidjt bebiirftige, fVrage geworben. 3o wirb aud) 3efu« hier nid)t eigentlid)

überfallen; er fennt uiclmcljr juin oorau« bie ganje Entfaltung ber Mataftroptje, ge^t

bafjcr ben ^päfd)ern entgegen (Map. 18, A bejeichnet unb liefert fid) felbft tt)ncn au« (Map.

18,5. 1»). X>ie Oünger aber, bie bei ben Sünoptifern flieljen, erhalten l)ier gleic^fam in aller

i^orm ein freie« (Geleit burd) bie jVürfpraaje 3t)\\ (Map. 18,».»)« ^ti biefer Gelegenheit

wirb au«brürflid) auf eine Stelle be« i)or)enprieftcrlic^cn Webet« ^urürfgemiefen, wofelbft

vlcfu« urm oorau« gefagt habe, baf? er alle feine oünger bewahrt Ijabc mit ^lu«nahmc

be« „Sohne« be« üßerberben«" (Map. 17, 12).
sJhm tennen wir ben „Sol)n be« $cr

berben«" au« 2Zt)e\^.2,3 al« ben $lnUd)rifi
r

beiden Sparen tytx m s^obcn fallen auf

ba« 2Bort be« ihm entgegentretenben CS^riftue „Od) bin'«" (3oh- 18, t). 3Bie alfo Ouba«

,uoor wörtlid) al« ber Äntidjrifi bezeichnet war, fo wirb nun aud) bie ganje Scenc

uoifd)en ihm unb (ihrifhi« in einer üBeife umgebilbet, bap fie )Ut 33orau«barftcllung

jene« legten Mampfe« wirb, ^uba« erfd)eint hier al« ba« Sorbilb aller iener ?lnticl)riflen,

„weld)e oon un« au«gegangen ftnb, aber nid)t au« un« waren" (1 Ooh- 2,19), unb in

biefem ^ufanimen^ang fann e« fid) bann freiließ aud) einmal ereignen, bafe röm. i'egionar^

folbaten auf ba« blofe 2£ort eine« ihnen enteegentretenbeu unbewaffneten
v
3)?enfd)en ju

Digitized by Google



234 (SDtlmeroba*

33oben fiürjen: e« fmb eben nic^t fowol rbm. £cgionarfolbaten , al« oielmefjr bie in ben

Äampf geführten <Sd)aren be« „(Sofme« be« 33erberben«", weld)e ber #err nad) 2 Dljeff.

2, « „burd) ben 0>cifl feines 2)?unbe« üernidjten wirb".

6) Die lnftorifdjcn Momente bilben in iljrer (9efammtl)eit einen neben bem altern,

fnuoptifdjen fclbftänbig fjcrlaufcnben , originalen Dnpu« ber (Mcfd)td)te, beffen (Beuren

fd)on im britten (Süangelium überall ba wahrnehmbar ftnb, wo biefe« ftd) oon bem

gemeinsamen Voben ber frjnopttfrf^cn (9efd)id)tc 9lbweid)ttngen erlaubt. Die eigentljüm

ltd)cn 93e3ief)imgen ',wifd)eu bem britten unb bem oierten (Soangeltum fmb längft erfannt

unb, 5. oon Strauß, in bem Sinne oerwertt)et, baß Oogamie« burdjweg al« SBeiter

füljrer foldjer l'inicn erfdjeint, buret) weldje fefyon Vnfa« bie Umriffe be« älteften SBeridjt«

Übertritten fjat. (*« fragt ftd) aber immer nodj, ob j. 3?. ben beiben Sdjweffern in

?uf. 10, 38— 42 erft oon Ooljanne« ^Bethanien al« SBofmort angewiefen worben ift, ober

ob nic^t oielmefjr ber Warne be« „ftlerfen«" (Üuf. 10, st) ocvlorcn gegangen mar. Ober
man oerglcidje bie Einbeulung ber (fyifelung be« Slngeflagten in £uf. 23, ig mit Oolj. 19, 1.

33icllcid)t, baß wir in biefen 00m oierten öoangcliften balb ergänzten, balb frei weiter

geführten ©onbeqügen be« britten bie wirflidjen Spuren einer Oofjanneifdjen Drabitton

nod) oor un« fjaben.

7) Die Vereiterung, weldje unfercr >tenntniß ber eöangelifd)en (Mefd)id)te au« bem

oierten (Soangeltum jufliefjt, mag fid) fowol auf ben gefammten @ang bc« i'eben« 3efu,

al« aud) auf einzelne Auftritte beffetben bejic^ert, wie ja 2Bei3färfer bie mehrjährigen ^eft-

reifen, Sdjenfcl bie Scenc mit ber Samartterin unb felbft fteim tytx unb ba einen ber

fd)rifttid)en unb münblidjcn Ucberlieferung entnommenen werifwollcn 3ug, ,,e« fei über

'Jkräa, ftanaan unb Crphraim ober über 9?ifobemu« unb 9?athanael", aeeeptiren. Die große

$auptfadje betrifft aber immer bie innern ÜWaßocrhältniffe, bie ganje £bf)enlage be« ©elbfl-

bewußtfein« Oefu, bie, al« («efammtbilb genommen, fo wenig blofe ftiction ift al« ba«

©ort 9Natt$. 11,27.

8) Der ibealen Darftetlung gehört einerfeit« alle« an, wa« üom Staubpunft be«

Vogo«programnt« au« gcfdjieht, um bem ©elbftbewußtfcin 3efu feine SBurjeln im Dief-

feit« abjufdjneiben unb c« an bie (Erinnerung an einen jenfeitigen, oorwettlidjen 3uft°no
anjufnüpfen, alfo bie Darffrllung Oefu al« be« Gnoigen unb Siflwiffenben; anbererfett«

aber aud) alle«, wa« boju bient, feine $efd)id)te al« bie §tbfd>attung iibcrftnnlidjer meta

Phnftfd)er Qerfjältmffc erfdjeinen ju taffen; bab,in gehören aud) offenbar aücgorifc^e Qx-

jät)Iungcn, wie ba« 33ilb oon ber £>od)$cit 31t Äana; ja fetbft bie SBerfdjiebung be«

iobc«tage« bürfte nadj ^afegabe be« ^affat)gefet*c« 2 2Rof. 12,3 (ogl. 3o^. 12, 1) unb 4«

(ogt. Oo^. 19, **) erfolgt fein, ioobei bie fnnoptifdjc ©runblage fid) nod) in ber Slrt ber

53ermenbung gcltcnb mad)t, »oelc^e Ool). 13,20 bie
s
J?oti^ 'äWarf. 14, 20 finbet. Da« 93rot

rourbc befanntlid) beim i^affa^ma^l in bie Sdjüffel mit ber bittern Sörüfje getauft.

Oefu« at« #au«oater ifi eben barau, be« Ouba«' 5?rot einjutaud)en, unb fo fann er für

ben fragenben Oiinger ben ^errät^er fenn^eidjnen
, o^ne baß irgenbein anberer ber 5ln

roefenben eine 2l^nung oon ber oerfjängnifjüoüen 9?ebeutung biefer ^)anblung ^atte.

ftragt man aber, mic bie -3ubcn ftd) in ber ^affa^nadjt unb am erften ^efltage eine

®efd)äftigfeit oon ber ^Irt be« fmioptifdjcn 5Berid)t« erlauben Fonnten, fo enthält 3of). 16, i

bie Slntmort barauf: fte glaubten mit 93eftrafung be« religiöfen 9?erbree^cr« C^ott einen

Dienß jn t^un.

9) Die ftrage, in njelc^em 33ert)ältm§ bie beiben mcfentlidjen (Elemente, ba« ibeale

unb ba« gcfd)id)tltd)e, im oierten (Soangelium jueinanbev fielen, in meinem @runb
gebauten fte beibe if|rc (Sinljeit Ijaben, um gcrabc in biefer ftorm ein C^anje« ju bilben,

ift jebenfaü« oon oiel größerer Tragweite al« bie anbere, oielleid)t niemal« ^u ftt^erer

^öfung \vl bringenbe, nad) Ort, ^eit unb ^erfaffev be« Vnd)« (f. Oogamie«).

10) Offenbar gelangte ba« nadjgeborenc ©oangelium nad) Ootjanne« erft allmählich

^u allgemeiner 33ebcutung. (5« ift an fid) efoterifd)er 9?atnr unb niemal« in bem ÜJ?aß

mic bie s#aultnifd)cn Sdjriften, bie fnnoptifdien 93crid)te unb fclbft bie fattjolifdjen 93rtefe ein

mirffame« Ölicb in ber Gntwirfehmg ber altfatfjolifcb,en $Hrdjengefd)id)te geworben. Die

grunblegenbften unb meitreidjenbften C^ebanfen be« oierten (5oangelium« liegen weit über

bie bem 2. 3af)rf). unb überhaupt ber ganzen bi«^erigen (Sntwidelung ber fiirt^e erreid)*

bar gewefenc ^ölje l)inau«. £olfcmann.
(?t)tlmcrobod| lüber bie oerfdiiebenen formen be« Tanten« bei ben LXX, 93erofu«,
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Mbt)benu*vL f. w. ogl. TOebuf)r,
f,(^cfct)id)tc StfurS unb SBabel«" (Sellin 1857], ©. 42) war

bcr eo^n tfebiifabnesar'«, bev biefem im 0. 561 (= 186 Kern Wabouaffar'«) in bcr Re-
gierung folgte. Sfu« beut A. X. ift Cr un« nur babnrd) befanut, bafc er botb, mol un=
mittelbar nad) feinem Regierungsantritt, ben gefangenen jüb. .König Oojacfyin au« bent

Äerfet befreite unb mit großer Knfytytnntfl befjanbeltc (2 Hon. 25, 27 fg.; Oer. 52, 31 fg.;

Sofepfnt«, „Ältertfjümer", X, 11, 2). SWadjbcm er jmei 3af)re gcfetjlo« unb att«fd)weifenb

regieil ffatte, würbe er oon feinem £d)wager Werigliffar ermorbet. Die furje Dauer
feiner Regierung wirb oon Söerofu« (bei Sofeplm«, Contra Apion., 1, 20) unb bem
s
l$tolctnäifd)en .Kanon emflimnttg befugt, unb bic 21 ;1at>rc feiner beiben 5iae^folger

führen nun ridjrig in ba« 3afn- 538 (Eroberung Söabel« bind) änro«). Die Angabc
be* ^olnln'ftor (bei (Sufebiu«, Chron., 1, 21), cr f)abc 12 3af)re regiert, unb bte be« Oo*
feplju« („Altertümer", X, 11, 2), bcr Upn 18 ^ecncnnigS\at)rc ^umeift, berufen auf
Srrt^um; jener fdjeint 12 unb 2, biefer 3al)rc unb Monate oermcd)felt ut fjaben.

On Söerreff bcr Etymologie biefcö Eigennamen« ift ju bcadjtcn, baß ber ämeite
X^eil beifclben aud) in anbern «Bufammenfefeiingen unb vier. 50, s aüeinjtefjcnb al« Warne
eine« babnlonifdjcn C»wtte« öorfommt ($n)tg bergleid)t ba« perf. merdek, „Wann")-
Der erfte Xf)eil ift wol mit fcohfla (fan«fritifd)>, „'fdjrerflid)" 3ufammen,utfteÜcn'; für ben
Hebräer trifft er ironifdjer* unb sufäHigcrwcife mit einem 2Sort uifammen, welcbe«
„D^or" bebeutet. .

^

Sgl. Wcbut)v, a. a. £)., @, 42, 109, 223; ttamlinfon, The Hve -reat monarchies
of the ancient worM (Bonbon 1865), III, 505; Dunrfcr, „(Mefduebtc be« Altcrtbunt«"
(3. Aufl., Berlin 1863), 1, 865. ' e tc i n cr.

b'tuii), f.
Gwige« Vebcn.

(StoijJC« tfeben. 5)et OAcgenfatj bon Dob unb Vebcn gebt burd) bie gan^e J8ibel
binburd). Der Dob (f. b.) erfd)cint gleid) beim beginn be« Wenfd)engcfd)led)te al« bic
oon @ott über bie £üube (f. b.) »eräugte Strafe (1 SRof. 2, ,7; 3, w), wogegen ewigem
Sebcn al« ljöd)fier i»of)n bem SKenfdjen in Au«ffd)t geftellt mar, wenn er ftd) oor bei
Sünbe bemalte (1 2)?of. 3,m). Der „$aum be« ?eben«" iu eben (f. b.) ift ba« (Sinn
bitb für ba« erf)abcnfte fittlid)c 3beal, auf welche« ba« Streben be« 9flenfd)cn gerietet
fein fott, unb cS ift ein finitljollcr >Jug iu bem alten 2ttntfju6, baf; ber 3ugang ut biefem
^aum mit feiner unoergängtia^en ^rud)t aud) nad) bem 2iinbeufaU bem IKcufc^en nod)
offen ftanb. 9?ur barf er jefct beffen f̂ md)t nidjt mefjr mü^eto« pflürfen; um fie in

einem ^öl)ern einn, bind) geijtige unb fttt(id)e Arbeit, ui geminnen, muftte er ba«
i<arabie« oerlaffen, im 2d)meip feine« ^ngcftdjt« fein $rot effen unb mit ber Wotlj unb
ben 33erfudjungen be« irbifdjen Xafein« ringen. Xk Obcc be« ewigen Vebcn« ift fomit
an bie ©pifce ber biblifa^cn SBeltanfdjauung geflellt. 3n it)icr erften Öefialt ift fie noar
noa^ unentwicfelt. Da« Vebcn ift ',unäd)ft tebiglid) al« leiblidje Uuncrgänglid)fcit, al«

$efrettljeit oon bem organifdjen ?luflöfung« unb Bcrfe^intg«procen be« lobe« oorgeftettt.

Ü)?an f)at beim ?ebenöbaum mit Wcdjt an ben perf. ^aum ^aoma, beffen Saft Unfterblic^-

fett öerleifjt, erinnert i„?(t>efta", itberfe^t oon Spiegel |^eip$ig 1859—63], 11, LXX1I fg.; III,

XLI fg.). Doa^ ift unter ber finulid)cn .'piUlc ber fittlid)c (St)a\after bcr biblifd)en Obee nidjt ju

oerfennen.
sJhir bem ewigen @wtt fomiut an fid) ewige« ü?ebcn al« ein Attribut feine«

©efen« 3U; ba nun aber bcr OJienfd), ber alttcft. ^orfteUung gemäR, nad) bem SSilb

(^otte« unb jnt Öottä^uli^feit gcfd)affen ift, fo muf er nad) bem ewigen l'eben fJreben;

wa« i^m al« ein geiftige« SBcbitrfnif? anerfd)affen ift, ba« ift für itjn aud) eine füüid)c

Aufgabe unb iöeftimmung.

Xie Obee be« ewigen Vcben« trat innerbalh ber mofaifdjeu (^efe(?gebung , in ber

tt)eofratifd)en 2tnfta(t überhaupt, in ben >>mtcrgrunb. Ta« religiöfe 5öeWuf;tfcin erbob
ftd) auf ber altteft. (^cfe^e«ftufe in bcr Regel nid)t über bic (*rcn$tiuie be« 3)ieffeit«.

?ange« irbiffy« ?eben ift im Xcfalog ben (ttefcJ?c«gef)orfamcu oer^ei^cn (2SD?of. 20,13;
5 3Wof. 5, le). On beut altern ecgenofprud) (3 Wof. 26, :<—..<), weldjer ben (Mefc^e«
ge^orfamen 3ur Aufmunterung ertbeilt ift, ift wol oon göttlicher ©nabengegenwart bic

3?ebe, aber nicfjt oon ewiger ^cbcn«gcmcinfd)aft, unb fertp bie fpäterc Waa^bilbung bei
Original« (5 37?of. 28, 1—t*) b,at feinen flnKang barau. Aber baR 3al)0e ber Se'ienbe,

unb barum ber ewig i'ebenbige ifit (2 2)/of. 3, u; ^Jf. 90, 1 fg.\ ftel»t bem alttefl. Öotte«-
bcwufctfein feft, unb infofem ift lebenbige ©otte«gcmeinfd)aft an ftd) («emeinfe^aft mit
bem ewigen ?cben. Ter lob trennt oon (*ott; im ^abc« ff. b.) gibt c« feine C^ottc«;
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gemetnfdjaft c^Jf. 6,«; 88,12; >>f. 38, m); banim ift ba« ewige ftben für bie alttcfl.

ftrömmigfeit nur oorftcllbar in ber ftorm bollftrtnbtger ?luflje6ung unb Uebcrwinbung be«

Tobe«. Da« unmittelbare (£d)aueu C^ottcd galt auf bent tfjeohatifcfjen Stanbpunft freilich

für lobbringenb; bc«halb fonntc felbft SDfofe, ber ©otteöfrcunb, bic SKojefiät ©orte« nur

„bon hinten" anfdwuen (2 SOtof. 33, 1»— 23); bagegen täftt ber Dichter be« 11. ^fatm«

auf prophetifd)cm Stanbpunft ben SRcblicfyen ba« Slngefidjt C^ottc^ flauen; bomit ift

beun aud) ba« iöewufttfcin einer unmittelbaren ©otte«gemcinfd)aft au«gefprod)cn, welche

notf)Wenbig ben, wenn aud) nod) fo unbollfommcn bargefrellten, 33eftfe be« ewigen £eben«

in fid) fd)liej?t. (Sinen fold)en Seftfc fennt ber 16. $fafal, beffen Dichter bon

Ctahbe 3dmtJ bor bem Xobc, Anleitung auf ben ^ßfab bei? Sieben«, ftrcubcnfüQc bei feinem

3lngeficf)t, bertrauenöboll erwartet (93. 10 fg.), unb aud) ber 17. ^falm, felbft wenn

93. 1 5 mdjt bom (hmachen au« bem Dobc«Jfdjlaf 311 berftchen ifl, rufyt auf bem ©lauben

an eine burdj ftttlid)e ^tein^ett bem frommen bemittelte ©ottcSgemcinfehaft. Ucberljaupt

ift fd)on in älterer bercinjelt ber (Staube oortjanben, bag e« göttliche Rettung au«

ber (Gewalt be« lobe« gebe; man benfe an ba« 33cifpiel .frenod)'« (1 95?of. 5,24; ^f.

49,i6). Die ältere 23orftellung
, bafi ein möglid)fi lange« leibliche« lieben ba« iiüriiftc

©lütf unb ber feltgjic l'of)n fei, mar allmählich unter ben ferneren Prüfungen unb 33er

fotgungen ber „©ercehten", bie itjrcn frommen Gifer für ba« bäterltehc ©efefc mit ihrem

?eben bejahten, unhaltbar geworben. 93ejcid)nenb ift in biefer Seycfwng fdjon bie $ln-

fd)ammg be« Deutcronomitcr« , ber in ©otte«licbe unb ©efefceöbefolgung Öfract« ?eben,

unb in SlbfaU oon ©ort unb Ungefjorfam gegen fein ©efefc beffen Job ftefjt (5 SDcof.

30, is— 20). Die Obee be« „ewigen i'cben«" ift jwar nod) nid)t gerabeju au«gefprod)en

in jener ©teile. Deutlid) tritt fie bagegen in bem nad) bem t£ril berfa§ten 73. ^falm

herbor, in welchem ©Ott al« ewiger i
,eben«f)ort unb Slntheil be« Summen gefdnlbcrt ift

(33. 26). 3n foldjen (Stellen ift ba« ewige &ben nid)t bon einem jufünftigen feben

nad) biefer £e\t, fonbern bon einem fdjon gegenwärtigen ©ottcölebcn im Dieffeit« $u

berfteljen, ba« feine Ouefle in bem ewigen ©ort r)at. Der gebräud)lid|e 91u«brurf für

ben icftfc unb ©enufe beffelbcn ift „©ort flauen".

Oe mef)r ben Rommen in Ofrael feit ben ununterbrochen fortbauernben (Sd)idfal«=

fernlägen unb Demüthigungen, bon ber affnrifd)cn unb d)alb. Onbafton an bi« in bie Drangt

falöjeit ber maffabäifdjen ^eriobe hinein, jeber äußere Droft bab,infcb,manb , befto ftärfer

madjte ftd) in ilmcn ba« Sebürfni^ retigiöfer ^erinnerlidjung, unmittelbarer Öotte«

qemeinfdjaft, beö (Glauben« an ein un$erftörbareö ewige« @ut unter bem 3wfömmenbred)en

aller irbife^cn .^offnungefunbamente gcltcnb. Tiefer @laube liegt bem Söue^ £iob (f. b.) ju

@runbc. Tie (Stefle ^>iob 19,25— 29 enthält feine Unfierblid)feit«^ ober Slufcrfrefmngäfioffnung

nae^ ber gewöhnlichen iPorfteüung, bagegen ben felfenfeften ©lauben an ben lebenbigen,

bie Seit mit (Mercd)tigfeit regierenben ©Ott, oon bem ber ftromme auch Dur(^ oa^ uamen*

tofefte 9)?i«gcfd)id in feinem Innern nid)t gefchieben werben fann (bgl. auch § x°b 42 »
s
»

bie eigentliche £bfung be« in bem Such bctwnbclten Problem«), futf biefem @lauben

bemht auch D * c ^orfteüung bon einem Üfeucn Söunb jwifchen Oahbe unb ^frael, ber

nid)t burch ftnnlid)e Sunbeöjeichcn, fonbern burd) ben ewigen @cift ©otte« felbft ber^

fiegelt ifr, unb bon bem ebenbc«hotb ewige« ?id)t unb ewige« ?eben ausgeht (Oer. 31, 32 fg.;

3ef. 59,2i). 3war fe^rt im jweiten 3efaja aud) bie 93orftetlung wieber, baf? in ber

'^eriobe ber 293ieberl)erfieÜung wie in ben Xagen ber 35or^ctt bic Sfractiten mit langem

J^cbcn gefegnet fein werben (Oef. 65, 20 fg.), nod) beftimmter fdjeint bort aber für bafl

neue 3frael ewige unocrgängliche Dauer ju erwarten (3ef. 66, 22). Sind) im SBud) Äoheleth

(f. b.) finbet fid) bie 3bcc be« ewigen i'eben« im fittlichen ©inne. Da« ewige, allein

$uberläfftge ©ut ift nach oiefem 33uch bie göttliche ©ercd)tigfcit Cißreb. 3, 17; 4,7; 8,15;

11,9); nur ber Staub ift bon ber Grbe, währenb ber ©cifi 3U bem 8d)öpfer jurütf

lehrt, bon bem er flammt CJJreb. 12,7).

.^piernad) fmben fid) aUcrbing« fchon im 21. Z. burchweg Spuren ber Obee beS

ewigen ^eben«, bon bem alten, finblid) naiben 9}?t;thu« bc« VcbemSbaum« an bi« ju ber

reflectirenben 23?ci«heit«lehre be« 3?uch« itoheleth- Diefe Obee fchliefet jeboch noch «Ott*
weg« „bie ©ewi^heit einer fünfttgen örlöfung ber frommen au« bem Zobe" (wie Älofter-

mann, „Unterfudjungen jur alttcftainentlid)en iljeologtc" [©otha 1868], 6. 207 fg., unrichtig

annimmt) in fid), fonbern überhaupt nur ben ©lauben an bie reale, ben gegenwärtigen SBefifc

be« höchften ©ute« oerbürgenbe ©otteSgemeinfd)aft in ben frommen Ofraeliten. On ben beiben
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legten Safjrfjunberten bor Gljriftu« tritt h»nftd)ttid) her Raffung ber 3bee eine Seheibung

ein.
s
-öei ben einen tritt I>ieffeit« unb Senfcit« au«einanbcr; ba« lange lciblid)e lieben

im Xicffeit« fdjeibet ftd) in ein ^Doppelleben, ein furje« im Xieffcit« mib ein barauf

folgenbe«, burd) bic Sluferftelmng ber Jobtcn (f. b.) »ermittelte«, umicrgänglidjc« im

3enfeit«. Jöei ben anbem wirb bagegen ba« ewige ?cben al« uimergänglidjeS (^ciftleben

gefaßt, ba« nad) bem lobe in nod) innigerer (9ottc«gcmeinfd)aft al« wätjrcnb be« irbifd)en

tfeben«, aber bodj wefentlid) al* baffclbe, fortbauert. £ic Hufcrftcl)ung«üorftcUung befric

bigt mef)r ba« religiöfe ^opularbemufjtfein; bic Vcljrc oou ber Uuöcrgänglid)feit bc« ©eifte«

entforicfjt ben in ba« 3ubent(jum eingebrnngenen philofopl)ifd)cn ^orauöfcfcungcn. Unter

ben apofrtjphifdjen (Schriften ift ftc am cntfcfyicbenjten üertreten im $ud) ber 2$ei«hett.

l*rfenntnifj $otte« unb («cfeMgehorfam ift, bemfelben $ufolge, bie Duelle ber Unftcrblid)

feit (äBei«f). 6, i»; 15, 3). £er ©runbgebanfe be« 93ud)8 in biefer ^infidyi ift, baß ba« $ute

(bie (Mered)tigfcit) unocrgänglid) ift, wie (Sott fclbft, au« bem e« entspringt (3£tiftl). 1, 11). 3n

folge feine« göttlichen Urfprung« trägt ber 3Henfd) ba« ikineip ber Uut)crganglid)tcit in fid)

^Sei$f>.2,23); ber Job ifl lebiglid) burd) 3atan«rürfc in bieÜMt getominen(äßci«f).2,%i).

ewige {'eben, ba« Vcben bei ($ott unb in ber ©emcinfdjaft mit @ott, ift bal)er ben (Mottet?

fürdjtigen (@ered)ten) öerbürgt, if)r Monopol; ber I ob trifft fie nur fdjeinbar; in i&irflid)

feit werben ftc burd) benfclben reief) beglüeft unb ju ewiger £errlid)fcit berufen (2Bei«l). 3, 1— 9
;

5, is fg.)» wogegen auf bic Öottlofen ^Ungerechten) ber ewige Xob wartet (5Bei«$. 3, 10— i»;

5, 1—14). 2Benn nad) ber ?lufcrftehuug«Dorftelluug ba« ienfeitige (uneigentlid) ewige) Vcbcn in

folge eine« göttlichen 2Bunber-- unb C^nabenact« ,ju Staube fotumt (2 Watt. 7, u, „3(uferftel)ung

jinu t'cben"), fo ift bagegen, nad) ber mobern jüb. 2£ci«f)citdlchre, baffclbe nur bic felbft

üerftänblidje unb notfnoeubige Erfüllung bc« h°hc™ gcifiigcn ^rineip«, weld)e« ba« iBcfen

be* 2Renfdjcn bilbet.
sJ?ur baburd) fann ber 2Rntfdj fein natürlidjc« flnred)t auf ba«

ewige l'cben ücrlieren, baß er fid) in bic (Gewalt ber £innlid)fcit, bc« bem ÜWttlidjen

entgegengefetjtcn böfen (jatanifdjcn) ^rineip* begibt, vic ift bie« überhaupt ber £tanb

puntt ber alcranbrinifdjcn 9{cligion*pf)ilofopf)ie (f. b.). Ttx SDicnfd) getjört (nad) ^Ijilo,

De decalogo, in feinen Opera ed. Mungey [Bonbon 1742J, II, 202) mit feinem (Üfciftkben

bem Gimmel an, ift mit (9ott fclbft auf« innigftc oerbunben unb auf ben iöefifc be« (Swigen

angewtefeu. £a« ®öttlid)c ift bem Sttrnfdjen immanent; fclbf* unftcrblid), bringt bic Seele

unfterblidjc 05cbanfen f)croor. ^Ijilo betrachtet barum ben @cift be« 3JZcnfd)cn gcrabc^u

ale ^eit- unb raumfrei, at« unttjeilbar, ja gewiffcrmaf?cn aU wcltumfaffenb (De eu <|uo(i

deterius
/

I, 208 fg.). $$om ^pimmel ift berfclbe in biefc i^m nid)t angemeffene irbifetje

"Belt tjcrabgcfticgcu ; in ben Gimmel gehört er, ber V'cib ift für il)n ein (9efängnif; (De

tribus virtutibus, 11, 387). Darum fann ber teufet) aud) nur nad) feiner irbifd)cn

'Seite fterben; fein unftcrblidjcr Xfjeil (wenn er burdj baö ööfe nid)t )U ©tunbe gerichtet

ift) fet)rt natf) bem lobe in bie urfprünglid)c l)"nmlifd)c .^eimat jurücf (1)«« congr. quaer.

erudit., l
t
226 fg., 234 fg.). (£« war bicö im atlgemeineu aud) ber (Glaube unb bic

Hoffnung ber Cfffäcr (f. b.j Oofepfjuä, „3übifcf)er Wricg", II, 8, 11).

Xic Obec bc« ewigen ¥ebenä ift bcmjufolge fcineiSwege eine fpecififd) d)rtftlid)c ; allein

fie ift burd) Oefuö (St)n0u8 in ben 9)Jittelpunft beö religiöfcn Scwu§tfein« gcfiellt unb

ber innerfte ^5unft be« dbriftt. (Glauben« geworben. 3ein oon fämmtlid)cn 8nnoptifcvu

bejeugter ?lu«fprud): „Ser fein Veben retten wiü, ber wirb eö oerliercn, wer cö aber

oerlicrt um meinetwillen, ber wirb e« retten" iiD?arf. 8,3:.; iDtottl). 16,2.-.; i'uf. 17,33),

beutet auf eine fittlid)e ^ettauftd)t, wonad) bad irbifd)c Vebcn ai€ fotdjcä wcrtt)lo« ift, unb

nur burd) feinen ewigen Oufjalt ber SBcrtf) be« i'ebenö überhaupt beftimmt wirb. Xicfer

beftcl)t in ber gän$lidjen fclbftfud)ti8tofen Aufopferung für baö (^utc, in bem unbebingten

Xicnft ©ottcö unb ber Wenfdjcn, in einer i'iebe, bic @ott über alle« unb ben Mädjfku

wie ba« eigene Od) liebt (3Warf. 8,se; 3,35; 10,«; SWattl). 20, 28 ; 22, sc fg.). ta*
ewige ^eben fann bafjer nur berjenige gewinnen, wclctjcr baö irbifd)c i'ebcn cinfetjt; fterben

föuneu, l»ei§t leben. Xiefcn tiefern «Sinn enthält aud) uamentlid) bie neue 33unbe*

ftiftung im $(bcnbmat)l (f. b.). 3efu« wcit)t in bentfelben fein ^leifdj unb fein iölut,

bie Organe feine« irbifdjen l'eben«, bem Xienft (Motte« unb ber ^enfdjljcit; er gibt fie

^in in ben Xob, bamit ftc i'eben«elemente feiner Öemcinbe, unb burd) biefc ber gefammten

äRenfdftttt werben, ö« ift bie« ein fittlid)er Stanbpunft, ber ^war nidjt bem 31. I.

überhaupt, aber ber einfeitig tt)eofratifehen 5ßJeltanfid)t entfd)iebeu eutgegeugefe^t ift. tiefer

jufolge läd)elt bem frommen ba« irbifche (^lürf, unb namcutUd) winft iftn ber ^rci«

Digitized by Goügle



238 (5u>tge$ geben

eine« langen Vebenö: bie $Heid)en, bie Satten, bic ftrof)iid)en, bic mit bem &ran$ ber

S^re ©efrönten fmb bie Lieblinge ©otteö. 3efuö bagegen preift bie
v#rmen, bie ^ungern*

ben, bie Xürficnben, bie Xrauernben, bic um bev ©eredjtigfeit roiflen Verfolgten glürflid)

(£uf. 6 , 20 fg. ;
äRattl}. 5, s fg.). Den Leibern, bic ifjm auf feinem ®ang nad) ber

Widjtftätte nad)jammerten, rief er pi, nidjt fein Voö fei pi benagen, fonbern baö irrige

unb baö ib.rcr tfinber (Vuf. 23, 2? fg.).

Der oiertc Göangclift hat biefeu iuncrfteu ^unft ber djriftl. 2£elt- unb Vebenö

anfe^auung mit burd)fd)lagcubcr Energie bc^anbclt. Sinb cö aud) nid)t überlieferte &uö
fprüd)e 3efu, bie er mittheilt, fo ljat er bodj ben Ojcift feiner äfforal treffeub gcjcidjnet,

roenn ir)m als baö d)araftcriftifd)c SBerl 3cfu erfdjeint, baß er ber Seit baö eroige Veben

gebraut habe (3oh- 3, i6). X>cn 23efty beö croigen Vebenö benft er fid) aber fd)led)thin gegen

roärtig im (Glauben, in ber burd) Ocfuö oermittetten unmittelbar = perfönlidjen (Rottes

gemeinfdjaft (3of). 3, i» fg.). „21ht au ben Sof)n (^ottcö glaubet, ber bat baö eroige Veben."

Xaffclbc liegt für ilm nidjt erft in einem bunfeln unb fernen 3cnfeitö (3olj. 3, s«; 5,24).

ber cd)te Gultuö ift „Anbetung ©ottcö im C^eift unb in ber ^afjrhcit" (3ol). 4, is),

nid)t äußerer Xienft, ber im 3enfcitö belohnt roirb. fllö bafit Crgan beö croigen Vcben«

betrachtet 3cfuö uad) bem bierten (ioangcliften feine eigene ^>crfon. Xcr untcrfdjeibenbe

(i^araftcr beö Gfn-iftcnthumö beftetjt bic^rod) barin, baft baö croige C>5ut nidjt mcljr bloö

ein fdjöner Xranm, ein finureid)cr 3)iutl)u4(, ein bcgciftcrnbcö abftractevs -3beal, fonberu

oollc unb gan^e Realität gcroorben ift, unb baf? jeber Wcnfd) uermittelö beö ÖHauben*

an Jefum (iljriftum fid) biefe Realität aneignen faitn i3ol). 1, u; G, 33 fg., &i fg., ig). Xaö
ßroige ift jefct in ber 3cit, ja cö ift in menfd)lid)cö Aleifd) unb s£lut, in baö i*erfon

leben 3cfu (Sljrijii eingegangen, unb cbenbamit ein notljrocnbigcö gefd)id)tlid)eö 9)Jo

ment aller weitem rcligtöö ftttlidjcu (fntroirfclung ber ÜWenfd)hcit gcroorben. (Srft bamit

ift ber rcligiöfc Langel beö 3ubentt)umö unb ber fittlid)e 3rrtf)um beö £>cibentl)umö in

2$irflid)fcit übcrrouuben. (Jrft bamit bort baö Wefefc auf, eine unerfüllbare ifarberung

}u fein. (£rft bamit roirb an bic 3 teile ber unfittlidjcn }<hantafiefd)öpfungcn ber bcibnifd)en

©ötterroelt eine heilige («ottcöroirflidjfcit gefegt, bic baö tieffte unb cbclftc $cbürfuif; be«
s
JÄenfc^enl)er^cnö befrtebigt. Xem^ufolgc fonutc 3efu* fagen: ,,3d) bin gcfonuuen, baf<

fie Vebcn haben unb bic ftüllc haben" (3ol). 10, 101, fonutc er fid) fclbft al* „bic Wufcrftelmnq

unb baö Vcben" bezeichnen (3ol). 11, 25 fg.).
s
Äuf biefem '3taubminft tjatte* fveilid) aud) bie

(Srroartnng oon ber leiblichen 'ii.ncbcrfunft 3cfu feinen red)tcu 3inu mcljr; unb cö mu§te

oielmcl)r an bie 3tcllc bcö in äußerer .v3crrlid)fcit 00m Apimmcl Ijerabftcigenben ätteffta*

ber feiner (Mcmcinbc immanente .^eilige ©eift, ber Vcl)rcr unb Ir öfter ber Seinen, treten

(3of). 14, 23. je fg.; 16, 7 fg., u fg., i'j fg.). Tev oiertc (ioangelift beutet aud) au, bafc bie

l)öd)ftc ftorm bcö d)riftl. Wlaubcnö für il)n bic (Motteöcrfenntnif; fclbft ift; Orott erfennen

beißt, in ÜBabr^eit bat? eroige Vebcn Ijaben (3ol). 17,3). Tamit l)at er bic ^od^fte 3bec

bes croigen Vcbcnö auögefprod)eu. Dicfclbc fc^rt aud) im 1. 3ol)anncöbrief roieber.

(5t)riftn« fclbft ift bort alö „baö croige Vebcu, iucld)cö beim i>atcr mar unb uuö geoffen

bart rourbc", barqeftcUt (1 Ool). l,t; 5, 11 fg.). Tat croige £cben ift aber baö Vcben ber Viebe:

ber ^afi ift ber tob (1 3ol). 3, u fg.). *2Ber in Viebc fein irbifdjcö Vcben aufopfert, erroirbt

lid) bamit baö eroige Vcben. Xa aber bas 3)fcrfmal ber cd)ten Vicbe bic Befolgung bei

göttlidjen (Gebote ift, fo fdjlieftt baö croige Vcben ba»? ftttlid) oollcnbctc Vcben in ftd|

(1 3ol). 5,2. 18).

SBir hoben jebod) in ben neuteft. 3d)riften jroci ^titfid)tcu 00m croigen Vcben be

nimmt \u uuterfcheiben. 9?ad) ber einen foeben bcfdjricbencn, bic iljren 3luÖbrurf in ben

tinter bem tarnen bcö ^(poftclö 3of)anneö in ben iianon aufgenommenen 3d)riften ge

funben f)at, roirb baö eroige Vcben alö ein gcgenroärtigeö gebad)t, alö ein Vcben im (Glauben

unb in ber Vicbe, ein Vebcn ber fittlid)eu SßoUcnbung. 'JJad) ber anbern bagegen roirb

baffelbe alö ein ^iifünfttged oorgcftctlt, baö erft uad) bem Xobc eintritt, unb in roe(d)eut

ben roaf)ren C£r)riften jugleid) ber Voljn für iljre ^tuöbaucr in ben Xrübfalen unb Veibeu

biefcö irbifdjen (unroahren) Vebenö ^uttjcil roirb.

Xicfcö jufünftige unb jenfeitige Vcben nimmt, uad) allgemeiner }lnnal)mc, feinen

Anfang erft uad) ber 2Biebcrfunft (iljrifti, ber Xobtcnaufroerfung unb bem Üßeltgcridn,

b. h- nad) bem 3lbfd)luft beö gegcuroärtigcn 2Bcltalterö. (tbtlfi &ebr. 9, 27 fg. fte^t bamit

rtid)t im ^iberfprud), ba, aud) roenn ber ^erfaffer baö C^cridjt unmittelbar auf ben Xob
erfotgenb gebaajt ^obett follte, bie Söeftfcergreifung beö eroigen Vebenö [^3. 28

j
jebenfaÜö,
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nacf) feiner Annahme, erft mit ber ©ieberfunft ß()rifti eintritt.; Die 9Jicf>tigfcit unb

©ertljloftgfeit be« irbifc^en Veben« al« fold)cn ift fclbft in beseitigen neuteft. Urfunben

oon biefer 9tid)tung anerfannt, bic im übrigen bie 3bcc be« ewigen Vcbcn« gar nidjt

entgolten (Oaf. 4, u). 3m Vemu&tfein ber Wdnigfeit aller irbifdjen Hilter, unb fomit

aud) be« irbifdjen Veben«, ertrugen bie driften ber apoftolifd)en £eit mit Stanbhaftigfeit

Ungemad) unb Verfolgung, überzeugt, c« fei beffer , wenn fic um Wute«tinm«, at« um
Uebeltfjun« willen leiben (1 $etr. 3, m. ia« ewige Vebcn mar ihnen ooryig«weife ein

©egenfianb ber Hoffnung, unb $war auf bic ewige £errlid)feit (1 ^etr. 5,io). Von

biefer ipoffnung auf ba« ewige Veben, al« ein ;ufunftigc« unb auf einen wot)löerbientcn Votm

für bic auf (2rben um Sfrifti wiüen au*geftanbcncn Veibcu unb Verfolgungen, ftnb

namentlich ber 1. ^etruöbricf unb bie Cffcnbaruug be« 3ol)aunc« erfiiüt unb getragen,

„©er getreu ift bi« 311m Tobe, ben erwartet bie Mronc be« Vebcn«" (Cffb. 2, i<A
s
Jcad)

bem illpofalnptifer wirb im Gimmel ciue 3lrt oou Vud)fül)rung über bie 9J(cnid)en ge-

halten, unb bie (ianbibaten be« ewigen Vebcn« werben in ba« Vebcn«bud) eingetragen

(Cffb. 3,5; 13, h; 17,8; 20, 12. is; 21,27; ogl. \\\x (irHärung be« bilblidjen lue

bruef« 2 ÜNof. 32, :is fg.; in ben Vürgerregiftcrn würben bic tarnen ber uerftorbenen

Virrger au«gelöfd)t). Die fyödjftc Quelle be« 3lnthcil« an bem ewigen Veben bleibt immer

ber, „ber in alle Gmigfciten lebt'', Wott fclbft (Cffb. 4, i fg.; 5, u; 7, 12 u. f. w.). Slud)

ber „Vaum be« Vebcn«" (1 SD?of. 2, ») erfdjeint in ber
s
2lpofalnpfc wieber (Cffb. 2, 7; 22, 2);

jwölftnal im 3af)rc (einmal monatlich) trägt er jefet ^rüdjtc, bic Wercd)tcn mit ber <rüQe

eroigen Vebcnögenuffe« labenb, unb fclbft feine Vlättcr bieneu uir (ivquirfung ber in bie

(Sroigfeit eingegangenen gläubigen .Reiben.

3e me^r Verwanbtfd)aft eine neuteft. £d)rift nod) mit ber jiib. ^opnlarfrömmigfeit

hat, befto mehr finbet fich in iljr ba« ewige Vebcn al« ein ^ufiinftige«, oon ber mefftani

fdjen 3d)lufjfataftrophc abhängige«, bargefteüt. Je mehr fid) eine neuteft. 3d)rift oon

bem herfömmlid)cn jüb. Vorftctluug«frcifc entfernt, befto mehr wirb in ihr ba« ewige

Veben al« ein gegenwärtige«, geiftige« unb fittlid)c« Vcfttjthum ber (Gläubigen erfannt

(Sine cigenthümlid)c äwiidjcnfteüung nehmen bic ^aulinifd)cn Schriften ein, unb noar in

ber $rt, baf? fid) in bem Vehrbegriff bc* flpoftel« eine Cintwidclung nad) ber letjtern

Wuffaffung f)i« wahrnehmen läftt. 3n feinen älteften Briefen ift ba« ewige Veben nod)

faft gan$ al« uifünftige« bargeftcUt (1 X^cff. 1, ..; 3, 13; ,
r
>, »s; 2 3$eff. 1, fg.; 2, 1 fg.).

3m ©alaterbrief ift baffclbe bereit« al« ein gegenwärtige« aufgefaßt, fofern ba« Veben

beö C>h"f*en überhaupt ein Vebcn im Weifte ift, unb jeber, ber im (Reifte wanbelt, aud)

fdjon hier bie ftrüd)tc bc« Weifte« genickt (Wal. 5, \*— 25). 3c mehr ber "Jlpoftcl bie burd)

ben ^eiligen Weift oermittcltc fittlidje Vcbcn«gemeiu|*d)aft mit Cihriftu« al« ben wahren

$>cil«bcftt3 bctradjtet, befto mehr ift ihm aud) ba« ewige Veben ein foldje«, ba« jeber

dhrift im Wlaubcn unb in ber Viebe fd)ou t)icv gegenwärtig 1)°* ( 1 ÄOT. 2,12; 4 f »o;

2 Äor. 1,:.; 3,n; 4, tt» >. Mcrbing« ift biefer .'öcilöbcfitj im Xieffcit« nod) ein un

roüfommener, ber ^eilige Weift nur ein $fattb für bic im Ocnfeit« beoorftchenbe ."Deil«

ooüenbung, alfo immer nod) eine 3ncougrucn^ oorhauben ^wifdjen bem blofcn Vor-

gefc^maef bc« ewigen i'ebcn« in ber (Gegenwart unb feinem VoUgcnuO in ber 3»'nnft

il Äor. 3, 13; 13, 12; 2 Hör. 4, 17; 5, 1 fg.). xlntenftocr ift bic Jbee bc« ewigen Vebcn«

fdjon gefaßt im ?)^ömerbricf. Xcr ivriebe mit Wott ift im Wlaubcnöbefifc eirungcn

(5Rönt. 5, 1 fg. ), ba« ewige Vebcn in ber Wcmcinfdjaft mit Cihriftu« oerbürgt (9iöm. 6, 23). 3Bet

in biefer Wemeiufd)aft ftcht unb ein Vebcn bc« Weifte« führt, hat feine Vcrbammnif?, feinen

Xob mehr ju beforgen (dtöm. 8,1 fg.). oft Ghriftu« in un«, fo haben wir burd) feine Wered)*

tigfeit ba« "JJrincip bc« ewigen VebenS in un« aufgenommen (Äbm, 8, 10 fg. ; ogl. 6, 4 fg. >

@lcid)W0t wirb bie güllc ber .V>crrlid)fcit erft im Oenfcit« an un« offenbar (Wöm. 8, fg.).

i)n ben fpäteften Briefen bc« ^Ipoftcl« ift aud) bic djriftl. Wcmcinbe al« eine mit tihrifti

Veben erfüllte bargefteüt {(Spl). 1,2»; 2, *i fg.; 3, 17 fg.; 4, w), unb bic Aufnahme in

ba« SReni) ber .'perrlichfeit gegenwärtig gebadjt (tfot. l,u. si; 2, 10; 3 r 1 fg.)-
s«8ewu§tfcin unmittelbarer Wegcumart be« ewigen Vebcn« ift mit ber größten fitttidjen

Energie öon ^?aulu« au«gefprod)cn in bem Sott: „ÜRw ift ba« Vcbcn (ihriftu« unb

ba« Sterben Wcwinn" 1,21).

<B3cnn wir in ber biblifd)en unb aud) nod) in ber neuteft. Viteratur überall

unterfReiben jwifd)en bem reinen unb abäquaten Vcgriff bc« ewigen Vcbcn« unb ber nod)

getrübten unb unjureid)enben Vorstellung baoon, fo fteht bod), al« ba« (ftgcnthümlidfc unb
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33leibcnbe bcr cf>riftt. jßkltanftdjt, feft, ba£ baS ewige l'ebcn unmittelbare, bind) ben ©eift

d^rijtt vermittelte @otteSgcmeinfd)aft ift, baf? mitten im Sedjfcl bcr 3cit ber Ciljrift fid^

eins weif? mit ber (hoigfeit. Sd)enfel.

(ftniflfcit, f. (figenfduften GwtteS.

(*ril. ÜÄit biefem Kamen bezeichnet man ^erfSmmlid) unb Doriiigeructfc ben Auf*

ent^olt ber 3fraelitcn in ben Vänbcrn jenfeit bcS Gtuplrrats, Don ber ßerftbrung 3eru*

falemS bis ,utr ÜRürtfeljr batnn, unb bis uuu iüHebcraufbau bcr Stabt unb ifjrcS XcmpelS.

Das Don ben Wclchrtcn jefct allgemein gebrauchte ^ort gibt aber, wofern man feine

eigentliche Vcbcutung bcrürfftd)tigt, feinen redjten begriff Don ben loirflidjen gefd)id)tlicf)cn

iBerhältniffen , faft fo wenig als baS in älterer 3eit gangbare Don bcr „babt)lomfd)en

$cfangenfd)aft", weld)cS ju wunberlidjen $$orftcllungcn Anlap gegeben Iwt. 3«»«"' *Ä f°

fort ut bemerfen, baß (freigniffe berfclbcn Art lote baS eben berührte mein- als einmal

in bcr ifraelitifdjcu (Mcfd)id)tc oorfommen, weswegen ber cinfadje Ausbrurf (Jril, oljnc

weitern 3ufolJ, eigentlid) uid)t ausreicht unb nur baruiu insgemein als gcuügenb crfd)cint,

mcil bic bamit bcjctdjnctc Xljatfadje unter allen äl)nlid)en bie befanntefte unb folgenreid)ftc

mar. (Genauer unterfdjeibet man baS affnr. (iril ober baS bcr jcljn Stamme, unb baß

babnlouifcrjc ober baS bcS Stammes Ouba. Silber aud) biefe Untcrfdjcibung tlntt ber

Wcfd)id)tc rein Öcnügc, unb hat fclbft bic 2Biffenfd)aft nid)t gcl)inbcrt, an bic Stelle bcr

naiD irrthümlid)eu Anfdjauungcn ber populären Uebcrüefcrung allerlei meitgreifenbe (iom

binationen ut fcfcen, mcid)c womöglid) Don bcr t)iftorifd)en Wahrheit fid) nod) met)r ent

femten unb baS Urtljeil über ben Ginfluft bcr fraglichen Gegebenheiten auf bic Crntwirfe

lung beS Oubcntl)umS auf gan$ falfdje Garnen leiteten. SiHr fc^cn uns baljer genötigt,

ben ©egenftaub Ijicr etwas cingehenber ut bchaubcln, als mir cS tfmn mürben, menn alle

Don ben uns Doraugcgangeneu (9cfd)led)tern aufgcbrad)tcu Meinungen, bie mir befheiten

muffen, bereits als abgetan betrachtet werben fönntcu.

CSrü (Verbannung) ift uad) (itnmologie unb Spradjgcbraud) iebe gezwungene Aus
wanberung, unb infoferu liefte ftd) bcr Ausbrurf in Vcntg auf bie betreffenben Chcigniffc

bcr ifraclitifdjen 0>5efd)id)tc allerbingS redjtfertigcn, wäljrcnb baS Sffiort Wefangcnfdjaft beu

Xon auf einen llmftanb legt, bcr bei bcr Verbannung eigentlid) gar nid)t Dorhanben ift

unb namentlich l;icr gar uidjt in ftragc Kommt. Aber im gcmölmlidjen juribifdjeu Sinn
bleibt bei bem rid)terlid)en llrtl)cil, baß auf Verbannung lautet, bic Saljl bcS fiinftigcu

Aufenthaltsortes bem Don bemfetbeu betroffenen DoUfommeu frei; er wirb nur angewiesen,

bie frühere .£>eimat ,ui meiben, unter Anbrohung fdjärferer Strafe im fall ber ÜWücffebr.

Aud) trifft ein fold)cS llrtheil immer nur einzelne ober bod) wenig mhlrcid)e ^erfouen

3umal. £ier aber hoben wir eS nid)t nur mit großem Waffen ut tf)Utt
# fonbern, ma*

baS Std)tigfte ift, Don einer freien 2£al)l bes neuen Aufenthaltsortes ift gar nid)t bie

Webe. 9)iit (Sutern SBort, wir haben hier Verfügungen bcr ^olitif unb WcgicrungS

gcwalt oor uns, weld)c wir nid)t aubcrS unb nid)t beffer als mit bem 21>ort Deportation

bejcidjnen fönnen, baS noch jeft praftifd) utr Slnmenbnug fommt, freilid) nidjt mehr in

bcr Ausbeulung wie in ber alten ofiat. &tit, mau müfUc benn bic ÜJiafncgcln Dergleichen

wollen, weldje noa^ in unfern Sagen in Worbcuucrifa in Vetrcff ber Eingeborenen beliebt

worbeu ftnb. DaS Altcrthum aber fanntc unb übte bic Deportation in gröpenu 2J?afr

ftab ju politifdjcu 3ro frfe"» ttyti* nm bie 5haft eines überwunbeueu VolfS jit brechen,

thcilS um unbebaute l'anbftrid)c ber (Snltur ut übergeben, tt)eits um bic bamals Diel

fd)ärfcr getrennten yiationalttätcn ,ut Derfdjmcljcn, wol aud), um mehrere biefer Abfid)tcn

utglcid) ju errcid)en. Xie macebon. Vcherrfdjcr bes Orients t)aba\ Don biefem Öiegie-

rungS- ober CfiDilifationSntittel einen auSgebchnten C^cbraud) gemad)t, bcr namentlich aud)

bie 3uben in Anfpruch nahm. Dod) ba Sprad)gcbraud) unb iü?iffcnfd)aft hierin bat

richtige Verftänbuif? ber Tinge nicht Dcrwirrt hoben, ber (^egenftanb aud) ber >$c'it nad)

au§er bem Vercid) uuferer gegenwärtigen Aufgabe liegt, fo bcfd)ränfcn wir unS billig

auf bie £ha *fathcn Dcr olthebr. ^cfd)id)tc, unb aud) in biefem engen (9efid)tSfrci*

wollen wir nur Dasjenige berühren, was eigentlid) bcr polittfd)cn Sphäre angehört, unb

beifeite laffen, was man billig mit bem Wanten beS gemeinen ftriegSgcbraud)S, 3)?enfd)eu

raubs unb SHaDenhanbclS belegen fanu, unb woDon in (9efe^ unb Propheten häufig

genug SWclbung gefthieht.

Wad) beu Dorhanbeucn Wad)rid)teu fd)einen obcrafiat. (Eroberer uterft bic Deportation

in gröfjerm Wafeftab als eine ftegierungsntaj-imc in Ausübung gcbrad)t ut hoben. XaS
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ältefh beftimmtc (Sreignifj biefer Art, weld)e« in ber fjebr. ©efd)id)tc erwähnt wirb (ein

frühere« tft nur unftd)er angebeutet l (itjron. 5, -<,., fäQt ungefähr in bie Witte be«

8. Qafyri). o. d§r. (Sin afftor. Äönig, Üiglat ""JJilefer, unternahm einen SRaubjug gegen ba«

SReid) Ofrael, möglidjcrweife, um ben Gmd) eine« früher aufgebrungenen l'efmöbcrhält*

ttiffcS $u rächen, eroberte ben nörblidjen unb öjHidjen X^eil be« 2anbe« unb fdjlcppte ba«

Golf mit fid) (2 tön. 15, 29). 2luf biefe« (Sreigmjj fdjeint ein gleichseitiger Prophet an

mfpielen (Oef. 8, 23 fg.), aus beffen SBortcn aber jugletd) abgenommen werben mag, bafe

wir unter bem fortgefdjlcppten 33olf nid)t bie (Sefamtntyeit ber Einwohner, bom erften

bi« ^um legten Wann, $u oerfle^en haben, eine Gorftellung, weldje fic^ ja burci) bie nad)

folgenben Gegebenheiten oon felbft tuiberlegen mürbe. GteHeicht ^anbette e« ftd) babei

l'ogar nur um gewöhnliche itticg«gcfangcnfd)aft unb bie nad) bamatiger Sitte baran ftd)

fniipfenben folgen.

3ebenfaU« mar ber nädjjte affur. (Sro6eruug3^ug oon ganj anberer Gebeutung für

ba« Golf Sfrael. Um ba« 3. 722 0. (S^r., nad) ber gewöhnlichen 3eitredmung, fam

ber Äönig Saimanaffar, wieber um einen abtrünnigen Gefallen $u frrafen, burd)$og ba«

ephraimit. 9?ctd), belagerte unb eroberte bie £auptftabt unb machte ber politifd)en Selb

ftänbigfeit biefer großem Waffe oon ifraelittfd)cn «Stämmen für immer ein (£nbe. £>icfe

Gegebenheit wirb in unferer Duelle (2 fttfn. 17, 5 fg.) au«fiit?rliä> au« tfjeofratifchem

(9eftd)t«punft befprodjen, bie gtfdnchtlichen Elemente berfelbcn bagegen Werben mit äu§erft

wenigen Sorten abgetan, unb offenbar nad) jüngerer, etwa« unflarer Gorftelhtng. <S« wirb e
nur gefagt, bafj bie üfraeliten fortgeführt unb nad) beftimntten unb benannten Idealitäten

*

im Innern be« affnr. SReid)« unb bi« nad) Wcbicn hinein gebrad)t, bagegen frembc

ßolonifkn ^erbeigejogen würben jur SÖMebcrbebölfcrung be« beröbeten Vartbe«. 35ie ein»

jelnen, letber gar ju furjen eingaben mögen auf ältern Quellenau«fagen beruhen, finb

aber bod) infofern unftdjer unb ungenügenb, al« ftc, ihrem nädjften Wortlaut nach,

hergebrachte bolf«thümlid)e GorfteOung $u fiüfeen feheinen, als wären bie Ofraeliten ber

jehn Stämme alle fammt unb fonber« beportirt morben, ba« Vanb aller feiner (Sinwohner

beraubt, qleid) einem au«gefifd)ten leid), unb folglich °ic neuc Gebölferung eine burdjau«

frembe, mit Ofrael in feiner SCBeife oerwanbte. 3)iefe GorfMung ift fogar in unferer

3eit nodj öon namhaften (belehrten mit allerlei' Sdjeingrünben bertheibigt worben. Ge-

fonber« oerbreitet ijl fic aber in halbgclefjrtcn Greifen, wo bie Xrabition aud) in gefd)id)t«

liehen Dingen ba« größte ©ewid)t in bie SBagfdjale ;,n legen pflegt. 3n fotehen Greifen

ifi oft fchon bie ftrage aufgeworfen unb behanbclt worben, wo benn bie jefjn Stämme
hingefommen unb oerblieben fein mögen? .Wüte man nur an einzelne ÜDeportirte gebadet,

fo lag bie Germutl)ung nahe, fie haben fid) im i'aufe ber 3«t naturgemäß bei ber gän^

lidjen Trennung oon £>eimat unb Stammgenoffen, in ber Waffe ihrer neuen Umgebung

oerlieren müffen. So aber mu§te man bei ber Anficht ftchen bleiben, bafj bie au«

gemanberte ©efammtheit ihre nationale (Srijienj, Spradje, Religion, Sitte unb Äecht in

einem neuen Gaterlaubc ungeftört fortfe^te, um fo mehr, ba bie moralifche üBiberfknb«=

traft be« Golf« felbft in engern kreifen fid) fpäter fo glän^enb bewährte. Schon ber

SBcrfaffer ber dhronif behauptet (a. a. £).), bafe bie oon £iglat s
^ilefer 3Beggeführten nod)

ju feiner 3"t «n ^r^n wohnten, wo fic bamal« waren hingebradjt worben, unb

3ofephu« („Alterthüincr", XI, 5, 2) wifl wiffen, baß bie gefammten jjehn Stämme jen^

feit bc« (fuphrat« annod) in unjähligen Wtjriaben oorhanben feien. SDicfe fieher irrigen

Anflehten erflären ftd) ciufad) unb leid)t barau«, ba§ bie bamal« in allen I Ijnlen ttften«

unb namentlich in unb um Gaboton oorljanbenen 3ubcn, bie gro^enthcil« in jüngerer

3«it unb freiwillig bahin gefommen fein mögen, al« bie eigentlichen 9(*ad)fommen ber

jehn Stämme betrachtet würben, währenb man ftd) umgefehrt bie ^ute^t Deportirten,

oon benen gleid) nad)her bie 9icbe fein fotl, al« fämmtlich mit Setubbabel ober boch

Sfra gurüefgefehrt backte. 3n ber mittlem unb neuern &tit bcfd)äftigte biefe« beroteint*

liehe hiftorifdje ^äthfel bielfach bie @inbilbung«fraft ber Wenfd)en, unb e« würbe un« 311-

meit führen, wenn wir alle bie müßigen fabeln unb Wuthma§ungen berjeichnett wollten,

meldje jur i'öfung beffelben erfonnen worben ftnb. S« genüge bie einzige Genterfung,

ba§, wenn in ber abenteuerlichen unb müthifdjen Slleranber^Sage bie jehn Stämme al«

Don einem h°h<" ®«birge eingefd)toffcn in ber ®egenb be« Äa«pifd)cn Weere« borfommen,

wo fte auf $3ejel)l be« frommen macebon. Eroberer« trofc aller Gitten berblcibeu

müjfen, bie« bod) nod) einen poetifdjen Slnftrid) hQt» »oährenb bie neuem .fcaflucinationen

mtUitfü^. ir. l«
Jt

-
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mit fqren 3been behafteter Snglänber, weldjc fie balb al« Afghanen am ^inbufufdj, balb

al« Weflorianer am SBanfec, balb gar al« SRotfjhänte am Sftiffouri wiebergefunben ui

^aben oorgaben, nid)t einmal burd) einen ähnlichen ^eij ir)re Slbfurbität oerbeden, biel*

met)r in ber befannten Vegenbe ber ÜHormonen ben 2Raf?ftab i^re« magren SBertt)« ge

funben haben.

Die ganje SJorfteUung ftct)t im SBiberfprud), nid)t nur mit ber matcrieflen Unmög^
lid)fett, ein größere«, nod) baju manche natürliche <£d)lupfwinfel unb 2Biberftanb«mittfl

bietenbe« Panb aller feiner ©ewohner ju berauben, fonbern aud) mit ber beftimmten 33er

ftd)erung unferer Quelle, baß bie Wationalreligion in bemfetben fortbefianb, einer Ibat

fad)e, weldje freiließ auf bie aüergejtoungenfte SBeifc mit jener anbern $orftellung in

(Sinflang gebraut wirb. Daju fommt ber Umftanb, baf nod) ein Oahrfjunbert fpäter,

unter bem jub. Äönig Oofta, aud) ba« ep^ratmit. ?anb in ben Ärei« ber vorgenommenen

theofratifd)en Reformen Ijmingejogeu tvixb, wa« bod) offenbar eine urfprünglid)e 33er^

roanbtfc^aft unb 3ufammengehörigfcit, nj^ t ^ 0<j ^ 58oben«, fonbern aud) feiner 93e=

iii oli na- £ur 3$orau«fet)ung ljat. (Snblid) ift aud) \n erinnern au ben ganj freiwillig funb

gegebenen unb in ber ftolge burd) bic Xfyat erprobten SBunfd) ber fpäter fogenannten

Samariter, Slnthcil ju nehmen an ber Weftauratiou bc« ^eiligt^umö ju Oerufalem, at«

be« gemeinfamen ÜMttelpunft« bc« ifvaetitift^eu ©efammtboir«thum«. Wamentlid) biefe

lefctere (£rfd)einung märe rein uncrllcirlid), wenn jwifd)en ben .geitgenoffen be« «Scrub-

babel unb benen be« Satmanaffar feine anbere 35ermanbtfc^aft beftanben hätte al« bie ber

localen, äußerlichen unb zufälligen sJfad)folgc.

Unenblid) widriger aber für bie Öefd)id)te Ofrael« überhaupt ift ba« Greignijj,

weld)e« ooqugöweifc mit bem Warnen bc« (Srtt« bcjeidjnet wirb, obgteid) e« nur ben

«einem Ifjetl be« SJolf« traf, nämtid) baö SKcich 3uba mit feiner Dönaftie ber Ofaiben

unb feiner .fcauptftabt Oerufalem. 9?ad) mancherlei Sdjidfalen unb bei einer immer

fdjwieriger werbenben ?age jn»ifd)en ben jwei großen Wad)barmäd)ten in Oberaften unb

^egtypten nun Ouba gegen ba« Cfnbe be« 7. Oaf)i^. in ein iBafaUenoerhältnifc ju bem

babölontfchen (d)alb.) ifteid) getommen, weldje« bamal« eben unter feinen beiben erften §err*

fasern, Wabopolaffar unb Webufabnejar, auf "ber .£>öt)e feiner üffae^t flanb. Die eitle

Hoffnung, mit Jpülfe ber ^h<*raoncn fid^ biefem 3od) 31t entjie^en, beranlaßte mehrfache

unglücflidje (Sonflicte, oon melden ^icr 3unodjft jtoci rafd) aufcinanbcrfolgenbe in Betracht

fommen. Om 0. 598 o. Gln\, nad) ber gemöhnltdjen, übrigen« nidjt ganj ft^ern ^ed)-

nung, mu§te fidi Oerufalem an bie @f)atbäer ergeben, unidic ben »erfudjten Abfall 31t

3üa^tigen gefommen luaren. Die Aolqc ber (Eroberung mar, baf; nia)t nur ber eben erft

jur Regierung gefommene junge Öojadjin (Oec^onja) mit feinem ga^en ^>aud unb .^of

nac^ Sabnlon abgeführt mürbe, fonbern 3ugleid) aud) alle jum Äriegfibienft irgenb brauch-

baren SRänner, Offijiere, ©djmiebc unb fonftige Elemente beö SBtbcrftanbe«. 3t|re ®e
farnrntjai)! fdjätjt ber $eriet)tcrftatter auf etma 10000 (2 Äön. 24, u. ie). 2)a§ aud)

au0ge3etct)nete (Sioilperfonen in biefer 3°^ begriffen getoefen fein müffen, leljrt baö iöei

fpiel beö ^rop^eten Cfjec^tet
,

iucld)cv ftc^ miter ben (Srulanten befanb. (lieber bie

21uögleid)ung biefer Xarfteffung mit ber 2 Gt}ron. 36 gegebenen
f.

ben Slrtifel Oojafim.)

2)a§ ber tfönig felbft in SBabolon gefangen gehalten würbe (2 Äön. 25,2?), ift leidjt Oer

ftönblic^. Die 2ttaf)c ber Deportirten aber bilbete eine eigene Kolonie, oieUeie^t aud)

mehrere, im innem ©iefopotamien, wie bie8 am beutlid)ften au« bem 33ud) beö ^edjiel

erftc^tltdt) ift. £ro| biefer Deportation beftanb ba« 9teid) 5uba fort mit feinem eigenen

ifaibifdjen Äönig unb feiner fonftigen politifdicn Drganifation, ma« un« namenttid) au«

bem SBuc^ be« Oeremia flar roirb, welche« t^eihoeifc eben in biefe ßeit fäUt, unb e« ift

root nic^t gan3 buc^jtäblid) 311 nehmen, wenn am angeführten Ort unferer ^auptquefle

gefagt wirb, c« feien überhaupt nur bie geringen l*eute, ba« gemeine $olf, im lJanbe

geblieben, obgletdj e« rec^t gut begreiflich ift, ba§ nach cmem folgen 9?ationalunglürf

unb ber babei unbermeiblichen ^lünbcrung unb 33enuüfhrag oon einer reichern Klaffe nur

noch 111 betreff be« materiellen ^obenbeft^e« bie 9?ebe fein tonnte.

Üaum 3et)n 3af)re fpäter würbe 9?ebufabne3ar burch ähnliche ©erljältniffe oeranlaßt,

einen neuen Äriegfyug gegen Ouba 3U unternehmen, weld)er noch fth^n,mere ^°^9*n $aiit

al* ber frühere, boch, nach öcm ouöbrücflichen 3 c«flw§ ber Ouelle 2 Äön. 25, 11, aud)

birtmat nicht in bem 2J?afje, wel^e« bic lanbläufige Sorfteüung annimmt. Wach mehr
al« jweiiähriger ©etagerung, währenb weldjer wol ba« umtiegenbe ?anb ooüfiänbig Oer-
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tjeert unb au«gefogen nwrbe, fiel 3crufalem in bie $anb bc« Sieger«. Unb wieberum

mürbe eine Deportation in großem 2HaPo.be oorgenommen, bei welcher natürlich bic

oollfiänbige Entwaffnung bc« Solf«, bie $ernid)tung jeber 3J?ögIic^fcit einer fünftigen

^djilbertjebung ba« §auptaugemnerf war. $on einer oollftänbigen Ausleerung be«

tobe« ift fo wenig bie Webe, bafj nic^t nur au«brüdlid) baß Verbleiben ber länblichen

iöeöölferung ermähnt wirb, fonbern fogar bie (Jinfefcung eine« eigenen ifraelitifctjen (Statt

halterö au« öorne^mem ©ef^te^t, ma« alle« ausführlich in einem, wol auf Augenzeugen

fdjaft beru^enben Serid^t im S3udj bc« Propheten 3eremia (#ap. 39 fg.) weitläufig be^

{tätigt unb oerooüfiänbigt ift. Aöerbing« entftanben balb neue Unruhen unter ben 3"rücf

gebliebenen, bewaffnete banben, bie Ueberbteibfet beö §cere«, trieben blutigen Unfug,

ber £anbpfleger mürbe ermorbet, unb e« erfolgte eine nochmalige, tjalb freiwillige, t)alb

crjwungcnc Au«wanberung nact) Aegypten, wahrfd)einlich ber Anfang bauerrjaftcr unb aO=

mählich ftdj au«befmenber Wieberlaffungen in biefem £anbe, ba«, fctjrkmit Unrecht, gemittm

lid) ganj unberürfftc^tigt bleibt, wenn oom „Sril" bie Webe ift. Die ©tobt 3erufalem

war niebergebrannt unb jerftört, bie nädjfte Umgegenb wot entoötfcrt unb $ur SSMlbnifj

geworben ; bie Wa^barn, namentlich bic (Sbomiter (f. b.), welchen fict) oon jener ßeit an ber

grimmigfte .$afe ber 3nben jumanbte (3er. 49; Cbabja; 3ef. 34 unb 63; $f. 137 u. f. w.),

mögen einen bcbcutcnbcn Sljetl be« ehemaligen jub. Weier)« in SBeftfe genommen haben,

bei ber ©etjrloftgfeit ber Ucbriggeblicbenen ; allein bie« alle« beweift noct) nict)t, bafj über

t)aupt gar feine Öfraeliten mer)r im ?anbe oorrmnben waren, wa« ber $crt auet) nirgenb«

behauptet. 'Jan fo oiet fann unbebcnflicb, .^gegeben werben, ba§ für ben Augenblicf bie

ifraclirifehe Nationalität, fofern nicr)t nur bereu (Sonbereriftenj in ?frage fommt, fonbem

namentlich bie Hoffnung auf eine fünftige Bewahrung berfelben, nicf)t mein- in ber alten

Heimat ju fud)en war, fonbern bei bem beportirten flern bc« ißolf«. 3a nact) einer

anbern, bi«hcr noct) nict)t in 53etraa)t gezogenen OueHe, bereu Angaben eben um it)rcr

s
3Jcä§igfeit willen alle $crücffter)tigung oerbienen (3er. 52, 24 fg.), fcfjeint fogar bic De
portation einen fein* geringen Umfang gctwbt $u haben, obgleich bie« im ÜÖtberfprud) ift

mit anberweitigen, cbenbafelbjr (50. 15 fg.) aufgezeichneten, aber ganj allgemein gehaltenen

Ueberlieferungen. Auch bie crjronotogifchen Angaben biefer (Stelle ftimmen nicht recht ju

Denen im S8ud) ber Könige.

lieber bie ?age ber Deportirten wiffen wir eigentlich wenig 33eftimmtc«, boef) genug,

um einige, jum Xtyil trabitionelle unb noch jefct oerbreitete SJorurttjeile ju befeitigen. Da§
ber ifraelitifaV ^a*rioti«mu« ben Untergang be« 9?etdjö unb Xempcl« tief unb fdjmerj^

lieh empfanb, unb bafj felbft ßtit unb (Gewohnheit, ja bie Erneuerung ber ganzen ®ene^

ratio n biefe Gfrnpfinbmig nicht abfchwäcrjtcn ober ocrfd)Winben liefen, mu§ oon oornherein

anerfannt werben unb gereicht ber Nation jur <5fjre. 3)icfe$ ©cfühl, oerbunben mit

reuigem 9?üefblirf auf bie eigene (Schulb unb mit Hoffnung auf eine fünftige £erfiellung,

rourbe aber roefentlich buref) bie großartige unb begeifterte 2Birffamfeit einiger Propheten

unterhalten, oon benen am Anfang biefer
v
^criobc obenan 3eremia unb (i^echicl ju nennen

finb, nebft bem einen ober anbern Oon geringerer Söebeutung, gegen ba« Ctnbe aber mehrere

Ungenannte, beren größter unb berühmtefter ber 53crfaffer be« SBudr)« ift, welche« jefct ben

legten Xtyii unfer« 3efaja bilbet. Ü)icfe Männer, beren örfolg wir aöerbing« feiner

An«bet)nung nact) ni^t berechnen fönnen, waren jebenfal!« bte Wetter ber religiöfen 3been,

roelche früher fchon bem 93olf feinen Jpalt gegeben, unb welche e« in ben Jpcmbcu ber

SUorferjung einer äußerlich bcfd)eibenen, innerlich befto grö§ern B1111111^ entg«$en^ürjrten,

bie fiel) natürlich gunäcr)ft an bie
s#erfpectioe einer Weftauration be« Tempel« auf ©coria

fnüpfte. C5« ift aber ju betonen, ba§ bie 8ehnfua]t nach biefem nächften ßiii nicht etwa

Mo« ba« @rjcugnifc brüefenber SBerhältniffc bc« Augenblicf« war. Denn c6 läßt fid)

leicht nachweifen, bafc oiele 3fraelitcn in Öabplonien, namentlich auet) in ben <Btäbten,

fei e« burch ihre ^egfamfeit im bürgerlichen ©efefjäft, fei e« burch ihre im öffentlichen

Dienjt oerwertheten Xalente, ju ganj angenehmen, felbft bcbcutcnbcn (Stellungen gelangten

unb im <Stanbe waren , bei ber Wücffehr ber erften (Soloniften biefe reichlich au« ^rioat-

antteln ya unter^Ü^en. Die £age mar oon oornherein baburä) eine künftigere , ba§ bic

Ofraelrten «id)t oeireinjelt blieben ober gar al« Serurtheilte behanbelt würben, fonbern

tt)eil« m ben (StUbtcn, theil« auf bem ?anbc ihre eigenen <#emeinben bilben fonnten

i<5j. 14, i; 20, i; Oer. 29, & fg.), roahrfcheinlicr) fo, baf? bie fpäter ubergeführten an ältere

Auflebt« flcf) anfchloffen, ba§ fie jtch alfo gegenfeitig nicht fremb würben, unb fo bem
16*
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£d)roäd)ern, in nationaler £infid)t weniger 3elbftberou§ten, bie SBohlthat ber Berührung

mit bem ©cifießfraftigern , bic fyöljern Gntereffen im Äuge SBchaltenben , in üoflem SDtafj

jutheil roerben fonnte. 2Bir im t er l äffen eß tjier mit ftlcijj, »eitere 3 »ige beß ©craälbeß

auß ben 23üd)ern Daniel, Dobiaß, (Eftt/er n. f. w. $u fammeln, bie man geroölmlid) auß

beutet, um eine SJorftcHung oon bem 33erf)ältni§ ber Guben im (Srit ju geroinnen, rocit

biefe 33üd)er allerroegen uiel fptftere 3ufiiinbe im Auge haben.

Da& bei mannen ber urfprünglid) Dcportirten ber angeroö^nte £ang ju außlänbi-

fcf|en (Tulten, $u ^eibnif^em 2£efen, inmitten ber neuen Umgebung nid)t fofort üerfccjroanb,

jonbern eher frifdje Währung erhielt, barf nidjt befremben. Die 3cu8mffc cmc^ Gercmia

unb Cr,cd)iel laffen an ber Sad)e felbfl feinen 3roeifel auffommen. Dod) roirb man an

nehmen bürfen, ba§ bie #atafiropf)e bei mannen and) Ijcilfam roirtte, unb baft bie niebev

fd)metternbe Erfahrung ber früher berfd)mahtcn Sarnung eine Straft oerliel), roeldje alle

SRebegeroalt unb Segeiftcrung frommer ©ottcßinimner ifjr nid)t gefidjert hatte. 2Bcnigfienß

empfängt man auß ben ©d)riftcn ber jüngfien £tit, namentlid) an« bem jrociten Df)"*

beß 93ud)ß -3cfaja (f. b.), ben (Sinbrurf, baft eß fo fdjlimm nidjt mehr in biefer £infid)t

befteflt geroefen fein muß, unb ba&, bei allem hohen Grrnft t^eofratifdjer ^rebigt, ber

Scitenblicf auf baß £ctbentljum unb feine Unart c(;cr ben Spott alß ben 3°™ ju erregen

geeignet roar, roorauß bod) tool gcfd)loffcn roerben barf, baß bie SetljeiUgung öon feiten

ber Gfraetiten im ©djroinben mag begriffen geroefen fein. Dod) brausen roir bei fold)cn

SJcuthmaftungcu ober (Kombinationen nid)t ftcljen ju bleiben. Die Iljatfadjc ber ^ürffctjr,

unb namentlid) bie energtfd)e Durchführung beß tf)cofrattfd)en "jßrincipß im Sd)oß ber

reftaurirten ^eimatgemeinbc, jeigt unroiberlcglid), baß ber (Sinfluft beß fogenannten Grilß

nidjt nur überhaupt ein roohttt)ätigcr, fonbem aud) ein rafd) unb grünblid) roirfenber muß
geroefen fein. Dod) babon weiterhin ein meljrcrcß.

3unäd)ft nod) ein 2ßort über bic Dauer beß fogenannten babulonifdjcn Grit«. $c
fanntlid) ift barüber früher roeniger auf ©runb d)ronologifd)cr SKedmung alß eine« tljeo

logifd) conbentioneflen £tid)roortß cutfdjieben roorben. 33on bem Propheten Gercmia (25, n;

29, 10) flammt bie 33cftimmung auf eine Dauer oon 70 Gat)ren, roeldje fpätcv fobann,

unb oon ben Guben fdjon, alß bie ridjtig geroeiffagte, buchftäblid) ju neljmenbe Normal

3at)l betrachtet roorben ift (©ad). 1,12; 7, 5; 2 (Shron. 36, 21), unb roeldje bann roeiter^in

bie ÖJrunbtagc für anbere apofat^ptifdje Wcdjnungeu abgab (^an. 9, 24 fg.). ift ^icr

ja nidjt auö ben Stugen 3U üerüeren, ba^, roä^rcnb bei Gcremia (25, 1) ber terminus

a quo ganj beutlid) bejcid)net roirb, bie j&aljl 70 aber füglid) o(d eine ntnbe, propc)etifd)

bebeutfame, aber ^iftorifd) unbeftimmte betrachtet roerben tonnte, man firf) fpäter umgefe^rt

an tefetere, aU baß $efte, Unüeränbertidje I)ielt, bagegen bie d)ronotogifc^en VI n fang«-- unb

(Snbpunfte roittfürlid) roed)fclte. 80 jä^lt ber ^rop^et Sadjarja (a. a. £>.) offenbar bi«

auf feine 3clt ^crob, alfo biß auf baß 0. 516 ü. Qi)v., unb gewinnt fo alß roirflid)cn

Anfang ganj fd)bn bie 3erfiörung Gerufatcmß unb bic jüngfie Deportation. Gn ber

Gtetle ber (Stjronif liegt aber rool ein Grrtljum üor, koattt bic 70 Gafyre öon bemfclbcn

Greignif? biß jur Srt^eilung ber (Srtaubnif? $ur 9Jiicffct)r burd) (Söruß gcjäljtt roerben,

roaß bod) ^öd)ftcnß 52 Gafyrc mad)t. Geremia fctbft ;iililt oon einer Diel frühem <5pod)e

an, roeldje fogar ber erften Deportation unter Gcdjonja nod) um einige Gafjre oorauß-

ging, unb fdjon baburd), roic gefagt, eine mcljr ibeale 3citbcftimmung üenätt). 33ci biefer

Sachlage ift nod) ein anberer Umftanb uid)t auper ld)t ju laffen,- rocld)cr jroar bic

9ted)nung atß foldje nidjt unfid)cr, rool aber ben begriff beß Grilß fctbft fdjroanfenb ju

madjen geeignet ift. CEß roirb unß nämlid) außbriicflid) gefagt (2 (5^ron. 36, 22; Gsfra 1, 1),

ba§ bie im ehemaligen (Stjalbäerrcid) infolge ber früfjcrn Deportationen anfäfftgen Gfrac-

liten oon (Ttjruß, im crftcit Ga^re feiner Regierung (foll fycifccn nad) ber Groberung

53abntonß im G. 536), bie (Erlaubnis erhielten, in ilne alte ^eimat ju jicljcn unb ben

Tempel roieber aufzubauen. 2lber roir erfahren glcid)jcitig unb in ber BcfKnunteßen SBcifc

(@fra 1, 5. 6), bafj bei roeitem nid)t alle oon biefer (Srlaubuift ©ebraud) madjten, baf?

oiele, unb gcrabc bie bemitteltem, eß oorjogen, iu ber biß^erigen Stellung 311 bleiben,

fobaf? oiel fpäter nod) neue 3u3^9e nachfolgen fonnten >; Üfra 7,7; 8, 1 fg.). Serfieljt

man alfo unter „&iit" überhaupt ben Aufenthalt ber Gfraetiten in ber ftrembe, abgefchen

oon bem Umftanb, ba§ er nur anfangß ein gejroungcner roar, fo ift 311 fagen, baß oon

einem Aufhören beffelbcn nidjt eigentlich bic föebc fein fann. Denn fooiel roir roiffen,

haben bic fchr 3ahlreid)en, feftgeorbneten
, pm Zi)t\i rool)ll)abenbcn unb gebilbeten ifracli-
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tifdjen (Solomen jenfeit beS GupljratS 31t reiner 3cit mer)r 31t eriftircn aufgehört, wenn
aud) if)re fpätern <£d)irffalc nid)t immer ruljig unb glänjcnb waren, llnb in bcr X^at
Ijabcn bic Guben felbft bic £ad)c immer au« biefem @efid)tSpunft betrachtet , inbem baS

tief unb tiefer murjclnbe theofratifdj * gefcfclidje Söewußtfcin Sfanaan unb Ocrufalem allein

als if)re rectjtc .speimat gelten ließ. Sollte man aber unter ,,(5ril" bloS bie 3eit bon
ber wirtlichen 3crftörung beS Rempele bis 3itr tSrlnubniß beS SZBtebcraufbaueS bcffclbcn

t>erftcf)cn, alfo bis jur nrirttidjen 9?itcffet)r, fo Famen bie 70 3aljre gar nict)t tjerau«.

Die @cfd)id)te beS neuen ©cmeinmcfenS 311 3erufalcm, ober beS reftaurirten Guben
tfjumS, liegt außerhalb beS (#cftd)tSfvcifcS, auf melden mir und in gegcnniärtigem Slrtifct

$u bcfd)ränfen haben, unb bermeifen mir beö^alD auf bic SlrtiFel Serubabel, (Sfra, 9?cljemia,

3ubenthum u. f.
m. Slbcr innerhalb ber @rcn$en, bic mir uns Ijicr boqeicrjncn müffen,

begegnen unS bod) nod) einige fragen unb 2"hatfad)cn, namentlich aber aud) $orurttjcilc

unb trabitioncUc Slnfdjauungcn, bei melden mir eintn Slugenbtitf bermeiten wollen.

3unäcr)fi übcrrafdjt unö bic große 3ah* bw 9^i^ "Hter (JtjruS 3urüdfchrcn&en» in

Söctrcff mcldjcv wir bod) eben ermähnen mußten, baß fic burdjauS nicht bie @efammtb,cit

bcr im babblonifdjen SRetd) anmefenben Ofraelitcn üorjteöt. Diefe 3af)l ((Sfra 2, 64. es; 9iel).

7, «6. 67) fdjeint in Feinem 3$erhältniß ju fteb,cn mit bcr bei Gelegenheit ber (SrjiÜn'ung bon

ben Deportationen fctbft berichteten. Gntwebcr alfo müffen mir baS obige S5cr3eid)ni§

ber £eimgcmanbcrten als ein mehrere 3»»ge jufammenfaffenbcS betrachten ober als ein

jüngere !öcrfjältniffe bcrüdfid)tigenbeS, ober mir müffen eine ungemeine 3u"^hmc ocr ®Ci

oötfcrung in ber ^^ifdjcn^cit borauSfcfccn, was inbeß felbfi im tiefen ^rieben unb bei

genügenbeu Mitteln beS Unterhalts bcbenFlidj fdjeinen bürftc, ober cnblidj ju ber &nnat}me

greifen, baß h'cr Gu,c 35olfÄ3ät)Iung borliegt, bei meldjer bic Grlementc, it)rem Urfprung
nad), nid)t genau gefd)ieben maren, fobaß aud) anbere Ofraclitcn als ed)te Oubäcr unb

i'eoiten ftd) an bic rücfmanbcrnben ftamilicn augefdjtoffen tjätteu. Ocbenfaß« ift bie $fa=

lag« beS 25cr3cid)niffeS eine fetjr eigenthümlichc unb auffaQcnbe. 3n bcr nämlichen ^cit)e

crfd)eint, neben einer Slnjarjl ungeheuer großer, übrigens ganj unbefannter Familien, wo=
oon mehrere über 2000 3nbibibuen 3är)(cu, eine anbere mit berhältnißmäßig biet befdjei-

benem 3iffcrn Don Ginmotmem ein3elncr, gait3 befanntcr Ortfdjaften. (5$ liegt t)ier ein

Mttfci oor, 3U beffen i'öfung bie Äritif mabrfchcinlicr) nur auf bem Segc beö ßtoeifet«

gelangen mirb. Ucbrigcnö bebarf eö nid)t ber (irinncrung, baß rein prophetifd)e ©teilen,

wie 3er. 50, <. it. u>; (S3. 37, u,
%
melcrjc oon einer $crftcllung bcö galten Gfraclö fprcd}cn,

nict)t bloö oon 3uba unb Oentfalem, bei bcr SrHärung biefcö ^äthfclß außer S3etrocf)t

bleiben müffen; baö 33er3eict)niß mitl ftd) offenbar auf ben engern geographifdjen ßreiö

befd)ränfcn, innerhalb beffen fid) überhaupt bie nacc)crilifd)c ©cfccjic^te in ber näd)flen

3eit bemegt.

(Sin anberer fünft, bcr nod) meitcrer HuffjeUung bebarf, alö itjm bi«jc^t jut^eil

gemorben, ift bie literarifdje Jljätigfeit ber Ofraelitcn mäljrenb ber Dauer be« (eigent--

licfjen) (SrilS. ffiir benfen l)ier nidjt an biejenigen Xf>eilc bcr fjebr. ^eiligen (Scr)riftcn-

fammtung, bic anerfanntermaßen jünger fmb als bie 9icftauration beö Jempelö unter

(SnruS unb DariuÖ, fonbern an biejenigen, meldjc bcr &tit nad) biefer (Spodje ooran«

gegangen fmb. ün Setreff biefer flnb eigentlich nact) trabitioneüeu ?lnfid)tcn nur Q^id
unb Daniel \)kx :5

u nennen; unb biefem ledern ^at tängft eine unbefangene Jfritif eine

ganj anbere Stelle angemiefen (f. b. fixt.). Sind) bie SRebaction bc« 53ud)ö beö Oeremia fomie ein

tytil feine« Gnfyalts fällt in ben angegebenen 3«*™"^ wobei mir faum nöttjig t)oben,

befonber« an bie Stlagliebcr 3U erinnern, auch löCnn ^rc ^bfaffung buraj btefen Propheten

beanftanbet werben folltc. HUein bei genauerer Betrachtung be« Sorhanbencn crrocifl ftd),

nach bcn i
e^ 1 9an8^arcn ^oifteflungen, bie SRaffe beS ^ierhergehörigen als oiel bebeuten-

ber. Doch begnügen mir unc< tytx mit blofcn Hnbcutungcn , eS ben Serfaffern ber ein-

zelnen einfdjlägigen Hrtifel übcrlaffenb, bic i'cfer über baS 2Beitere 3U berftänbigen unb

ihnen ben jetjigeu Stanb bcr Untcrfud)ungen befannt ju machen. Da« (Menjiffefte ift, nad)

ben bisher gewonnenen (Srgebniffen ber ftorfdntng, baß in bem nach bem alten fropfjeten

Oefaja benannten 53ud), welches 3U einer gemijfen 3 e^ iu ber Sammlung benen beS

Oeremia unb ^echiel nachgefetjt mar, eine 3?cib,e 9?ebcn unb Sd)riftftüdc oon ungenannten

$roph«tat aufgenommen fmb, welche, 3um £tjcil wcnigftcuS, urfprünglich bloS antjangS^

weife beigefügt, fpäter erft aus Unfenntniß bem ^erfaffer bcS ältern S8uct)S jugefc^rieben

würben. 9^ach bem Urtljeil einiger ©eichten gehört auch bic Heine <öd)rift beS Obabja
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in biefe ßeit. 2Kit grö§erer Sidjertjeit mtrb man bie Leute »iebaction ber ©üdjer ber

Könige in biefe ^Jeriobe fefcen, bereit üftadnidjten ftd) beinahe bis auf bte £tit be« @t)ru«

erftreden (2 Äön. 25, »7), beren geograpljifd)e £>rientirung un« $mingt, ben (lefeten) $er-

faffer un« al« jenfett be« @upf)rat« lebenb ju beuten (1 Äön. 5, 1.4), unb beren eigen

tlnimtidje ^Beurteilung ber frühem (Sd)irffalc unb Onfrttuttonen Öfrael« un« einen Slitf

werfen lägt auf ben Umfdjtag ber religiöfen Slnfdjauungcn feit ben legten 3 e itcn De*

politifdjen 33eftanbc« ber Nation, ^enter f>at ftd) bielen bie grofte 2öaf)rfdjetnltd)fcit auf-

gebrängt, baß aud) in ber "ißfalmenfammlung einzelne CErjeugniffe ber fragüdjen 3"* ent *

galten fein fönnten, unb biefe ?tnfid)t bürfte, bei bem jefcigen <5tanb ber SBtjjcnfdjaft,

meniger mit benjenigen ftd) auöeinanberjufe^en Ijaben, meldje auf ber Dabtbifdjen 3lb

faffung afler ^fatmen beharren, al« mit benjenigen, meldje lieber an einen nod) jüngeru

Urfprung beuten möchten. 2lud) ba« 33ud) .£>iob l)aben einige Stritifcr, ber £e\t nad),

mit ber Äatafhroplje be« Ofatbcnreid)« in Verbinbung gebraut, menn and) SBabtolonien

auf feinen ftatl beffen 33atertanb gemefen fein fann. Cfrtblid) müffen mir nod) be« roid)

tigflen Xf)ett« be« Ä. X. gebenfen, bei @efefcbüd)er unb ber tfraetitifdjen Urgefd)td)te,

moju mir namentttd) aud) ba« 33ud) Oofua rennen moUen. Denn obgleich bie Unter

fudjung über biefe <3d)riften bei meitem nod) nidjt gefd)loffen ift, fo fyaben ftd) bod) fdjon

3at)lreidje Stimmen bafjin berneljmen taffen, baß ba« Gefammtmerf be« „Gefefee«", ein

fcfjlteßüd) Oofua'«, jmar jebenfaü« meljr ober meniger lange bor ber 3«ftörung 3eru

falem« begonnen, aber möglidjermeife erft nad) ber 2öiebert)erfteüung in feiner je^igen

Oeftalt oollcnbet roorben fei. 2Bie gefagt, mir begnügen un« t)ier, auf biefe ©eite be«

©emälbe« jener babnlonifd)en 3toifd)"»jeit f)injumeifcn, al« auf eine nid)t außer Sld)t ju

taffenbe, aber fügtitf) in befonbern Buffäfcen $u beljanbelnbe.

Daran fnüpft ftd) aber naturgemäß bie (Srmäfmung eine« früher mettberbreiteten

iBorurtb,eil«
,

roeldjeo nur au* einer ganj oberflädjlidjen Betrachtung ber £ljatfad)en et*

mad)fen fein fann. Die Ofracliten, fagte man, fjaben in öabnlon i^re angeftammte

(Spraye bergeffen unb angefangen d)albäifd) (babblontfd)) $u reben. Dfyeilmeifc mochte

biefe DarfteUung bat)er rüfjren, baß im $ud) Daniel, meldje« man ja in bte 3«t be«

Gril« fefcte, gan^e Kapitel in einem oon bem altb,ebräifd)en berfdjiebenen Diateft gefct)rieben

fmb, ma« ftd) bann im 33ud) Csfra mieberljolt. 2lber aud) abgefetjen bon ber fürber

unleugbaren Iljatfadic, ba§ beibe S3ücr)er um Oa^rrjunberte jünger ftnb, ift bte ermahnte

33orfteQung eine butdjauc trrt^ümlidie unb itnbegrünbete. Da§ bie im innern 9?eidt) ge-

bliebenen Ouben, nat^ einer Slfeilje oon (Generationen, ja üieüeiefyt fd)on in ber jmetten

ober britten, bie 5D?unbart unb ben SBortfdjat? eine« übrigen« ftammoermanbten #olfS

angenommen §aben, liegt in ber sJ?atur ber ©ac^e, ebenfo, bafe bei bem immer teben^

bigem SBölferoerfe^r mit ber 3«t fid) eine norbfemitifd)e ©emetnfprac^c (eine xotyn, mie bie

(^ncri)cn gefagt haben mürben) bitbete, bte mir 4. $3. fdjon \n Oefu 3"* ln ^aläfrina

ftnben, aber fetjr unbequem bie c^atbäifc^c nennen. 2(ei)nlidje (5rfMeinungen meift bte

©efd)id)te aller Spraken unb aller Sulturöötfer auf, unb bte ?eidr)tigfeit , momit fpäter

bie Ouben ftd) an ba« ©rtect)ifd)e unb an bie neuem «Sprachen gemötjnten, tft attbefannt.

2lber für bie fd)on in ber näc^fien Generation nad) Äanaan 3urücffet)renben, unter benen

etnjelne maren, bie ben alten Tempel nod) fclbft gefeb,en Ratten (Gfra 3, 12), unb bie im

(Sril ftdr) gemiß enger merben jufammenger)altcn f>aben, gilt bte« alle« md)t. 3U Oeru

intern mürbe und) mie bor ed)t fjebräifd) gerebet, unb menn and] bem feinern 2pvad)jtnn

gerotffe 3J2obificationen in formen unb 2(u«brüdfen nidn entgegen, moburc^ bie nad^"

erilifdjen Sdjriftfktter ftd) bon tfjren Vorgängern unterfReiben, fo ift bie« meitau« nod)

feine ißerbrängung einer altern SWunbart burdr) eine neue, frembe. Der gliütaenbfh 55e=

mei« bafür fmb bie jüngern ^Jfalmen, roeld)e bodj fdjwerlid) in einer bem 33olf unber^

flänblid) gemorbenen (Sprache mären gebietet morben. Datj ju 92eb,emia'« £tit bie

mofaifdjen ©Triften fdjon tjaben überfe^t merben müffen jum 39e^uf be« Serfiänbniffe«

beim 53orlefen (^el). 8, s), berut)t auf einer ganj irrigen Slu«legung be« Üerte«.

(Sine ä^nlidje 33emanbtni§ Ijat e« ganj gemi§ mit ber anbermettigen S3et;auptung,

ba§ bie 3fraeliten mit ganj neuen, bon ben $erfern ih,nen mitgeteilten, religiöfen 33c

griffen jurücfgcfommen feien.
sJ?amentlicb, berief man ftd) auf ben Glauben an ben Satan

unb an bie Sluferfteljung ber lobten. Diefc 33eljauptung ift momöglidj noch, munberlict)er

at« bie borige. Denn nid)t nur bürfte e« ferner fallen, nac^jumeifen, cau jene beiben

93orfieuungen (benn bon Dogmen fann gar feine föebe fein) bereit« in ben nädjßen Oa^r=
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ljunbeiten nad) ber ^cflauratton überhaupt bei ben 3uben Verbreitet warut, fonbern wir

tonnen aud) gan,$ cinfad) fragen, wie beim bie unmittelbar uad) ber Eroberung 33abblon«

burcfy (Jnru« .^eimfe^reuben ba^u gefontmen fein foUen, vorläufig nod) 8teligion«unterricht

uon ben Werfern (etwa Don ben ©olboten?) ;,u erhalten? 2Ba« bie Sluferftelntng betrifft,

fo fragt fid) überhaupt nod), ob baju bie ^erfer notljwenbig waren unb uutgewirft Ijabcn,

ba anbere 2Bege ber Jbeenentwitfelung fid) leidn crfennen taffen unb lefetere jebenfafl«

crft in ber gricd). 5öilbung«periobc, unb jwar mdu im Anfang berfelben, $u if)rem 3icl

fam. Unb in betreff be« Satan« ift ju fagen, baß, wenn aud) ber Teufel ber jüb.

unb c^riftl. Ölauben«fpf)ärc gewiffe Wcfmlidjfeitcn mit SUjriman tjat unb auf bualiftifd)em

iöoben geboren unb erlogen fein bürfte, immerhin ber Satan im 23ud) $iob unb im

Propheten Sad)arja ein fefjr entfcntter VerWanbter beffclben ift unb burdjau« nid)t« $er=

fifdje« in feiner SJatur unb ^Ijnftognomie tjat.

Dod) tx möge genügen, biefe Dinge gclegentlid) jur Spraye gebracht ju t)aben.

lieber bie wirflidjen unb grünblicf)cn Veränberungen, meiere in bem @eifi be« ifraeli-

life^en Volf« vorgegangen finb, infolge be« öril«,
f. ben ftrtifcl Oubcntljum.

ftcu§.

@$cd)ja«, f. $i«fia.

(r^cdiiel. W\t }Ricfenfd)rittcn ging Ofraet-Ouba feinem Untergang entgegen. Spur
(od waren bie i onuerworte ber s

J>ropt)eten an ben tauben Otyren be« göfcenbicnerifdjen

$$olf« unb feiner ljaltung«lo« t)tn unb fjerfdjwanfcuben Könige oer^aüt. Tai? ©ril war
unDerateiblid) geworben — e« war £jed)iel, bem bie SWifflon jutfjeil warb, Ofrael in bie

^rüfung«nad)t t)inübequgeleiten.

I. Unter ben Oubäcrn, welche nad) ber erften Eroberung vlerufalcm« (699) mit

beut Äönig Ooiadjin unb anbern Vornehmen be« Volf« Dom babnlonifdjen tfönig Webufab

nejar gen Vabel in bie ©cfangenfd)aft abgeführt würben, befanb fid] aud) ber 3 oljn be«

Jkiefter« 93ufi, Gjcd)iel, eigentlich Jehezkel, b. i. „ben ®ott ftärft", mit tarnen. Cr
ertjielt feinen 2$ob,nfit$ laut 1, i fg. am ftlufc (5t)ebar, ben wir, ba bie 93üd)cr ber

ttönige (2Äön. 15 fg.) au«fd)liefelid) Don einer 2öegfiif>rung nae^ $abel, b. i. Süb
mefopotautien, bem fjeutigen Oräf, berieten, unb ba eine Kolonie gewaltfam fortgeführter

Unterworfener fo weit Dom. Sflittelpunft be« SWcid)« entfernt anjuftebeln fetjr bebenflid)

gewefen wäre, nid)t im nörblid)en Mefopotamien (= Gljabora« ber ($ried)en unb 3?ömer),

fonbern inelniehv in ber 9?ät)e Don 33abt)lon felbft, Dieflcidjt in einem ber Dielen hieben

flüggen ober Sianäle be« 6upt)rat« in ber Vanbfdjaft 33abt)lonicn \u in dien haben

(f. (Seebär). Der Ort, wo (Sjedjicl feinen ftifeutyalt tjattc, I)ie§ Xtjti «bib (<Sj. 3, u),

über beffen Vage wir freiließ cbenfo wenig etwa« Wätjere« wiffen, wie über biejenige ber

beiben anbem babDlonifdjen Orte, beren Tanten mit „Dl)el", b. i. „$ügel" jufamraengefe^t

ftnb, Xtftl >>arfdia unb X^et OJielad) (f. b.). .^ier hatte er ein >>au* unb lebte er mit

feiner grau (Gj. 3, w, 8, i; 24, is). war im fünften Oaljre nac^ feiner 2Begfütjrong,

b. i. im 3. 594, baß er hiev unter ben (5ru lauten all <ißropfjet auftrat, um Don nun an

22 3at)re lang, b. i. big jum 27. 3a^re feine« (Srilfi ober bem 16. nad) ber 3«flörung
Oerufalemfl, unter ben Verbannten weiffagenb t^litig ^u fein. Da« lefctere nömlic^ ift

,u rrfd)tie^cn au« ber Angabe Aap. 29, n, ber jüngften c^ronologifc^en, bie un« überaü

in bem $3ud) entgegentritt. Sann er geftorben, barüber fehlt un« innerhalb unb auftei

Ijalb be« Sud)« afi unb jebc beftimmte ^ad^ric^t. Seine jVrau Derftarb noc^ geraume

3eit Dor it)m (G^. 24, i. u).

2ruc^ über fein Veben unb Sirlen unter feinen ?anb«leuten flnb wir nur fe^r bürftig

unterridjtet. «u« Äap. 8, i; 14, i; 20, i; 24, i» fg. erfahren wir, ba§ bie Hngefebenem

im Volf, bie „Steltefien", ib,n in feinem ^aufe Don 3eit ju ßtii auf^ufuc^en pflegten,

um Don U)m proptjetifc^en üftatb, unb 3£uffd)luf? ju empfangen, ber Don bem $ropf)eten

ftet« bereitwillig^ erteilt warb. Die SWaffe be« $o(f« fe^eint freiließ nidjt in gleicher

55Bcife feine X^ätigfeit anertannt \u tjabeti. (Sr beftagt fid] Aap. 33, so fg., ba§ bie

„6ö^ne feine« 33olf«" jwar neugierig bei feinen SJerfammtungen ftc^ einfänben, ftt^ aber

an feinen Vorträgen wie an einem lieblichen Vieb erluftigten; feine SJorte wot ^rten,

aber nidjt banatt) tjanbelten. Tlan bead)te aber aud), bafc bie Jeute «i i^m fommen —
fommen müffen; nic^t tritt ber ^ßropt)et unter ba« Volt lutwu«. $kx t)oben wir einen

a)ara(tertftifchen Untcrfdjieb $wifd)«n ber 3Birffamfeit eine« Oefaja unb Oeremia unb jwi*

fc^en berjenigen Sjechiel'«. Oefaja wartet triebt, bi« ba§ ber Äönig t^ti rufen läfjt. €t
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begibt ftd) Don ftd) au8 tiuniut ^um 233alfcrfetb , um hier bem fch,wad)cn, berubctfelnben

9It)a« SOcutfj einutfprcdjen (Oef. 7,3 fg.); auf feiner eigenen 33eft(jung fudjt er ben fönig=

liefert £>au$lwftneifter auf, um feinen ©turj Ü)m |H berfünben (3cf. 22, is). Unb Oeremia

begibt fttf) ^inau« an bie £hore ber Stobt, um f>icr bem 93olf feine ©ünben borjuljaltcn,

unb ba« fein ^orrenbe ©dvitffal ilmt jtt weiffagen (3er. 7,2; 17, 19); ober ober er tritt

an ben 33orf>of bcö $aufe4 Oaljbc'«, um baö berfammclte 93olf feiner £al$ftarrigfeit Wegen

ju $üd)tigen (Oer. 19, u), ober enblid) er begibt ftd) hinab nun ^alaft beS Jtbnig«, um biefem

feine Pflichten barjulegett unb ba8 9?äf)erc be$ bro^enben UngcwitterG tym $u @emüth
ju führen (3er. 22, i fg.). (Sjeduef bleibt in feinem Jpaufe unb läftt bie .£>cil« - unb Trop
begierigen ju ftd) in feine 33efwufung fonuuen (bgl. attd) Stop. 3, »4—27; 24, 27). $on einem

frifdjen, rücffidjtetofcn £>inauötreten ine wirflidjc, concretc feben ift bei tym feine ©pur
mehr borhanben — biö ju bem ($rab, baf? man wieberljolt 3weifcl geäußert fyat, ob

(i^rijicl überall feine prophetifdjen hieben münblid) gehalten, unb nidjt biclmehr biefclbcn

bon born^erein lebiglid) fd)rift(id) coneipirt ^abe. Sflein bie ganj beftimmten unb am
brüdtidjen eigenen Sleurjcrungcn beö "Propheten über feinen münblidjen unb perfönlicfjen

SBerfefjr, bornchmltd> mit ben ^cttcflcn be« $otf« (Gj. 8, 1; 20, 1; 33, so fg.), laffen bemtod)

barüber feinen 3»eife(, baft er, wenn nid)t alle, fo bod) einen großen Ttyii feiner Orafct,

etje er fte fd)riftlid) coneipirte, münblid) bortrug. Aber ba3 aÜerbingS tritt beutlid)

311 £age, (S}cd)iet bejeidmet einen 2ßenbepunft in ber Gntwidelung hcö alttcft. "•Jkopfye-

tiötnuö; berfelbe mad)t ben Uebergang bon ben Propheten bcö münblid)en, lebenbigen

Söorteö 3U ben Propheten ber Schrift, alG bereit erften SBebeutenbern mir ben gegen Snbe

beä babblonifdjcn (Srilö fd)reibeubcn grof?cn Ungenannten (Ocf. 40—66) 31t betrachten haben.

Cfyedjtel mar überhaupt, trofc ber lebenbigen unb innigen £f)cilnaf}me, mit ber er

ba$, mie er ftd) feiber fagen mufj, felbftbcrfcfyutbcte Ofdjirf feine« unglütflidjen $olfä

berfotgt, im ganzen mehr eine in ftd) gelehrte 9?atur, meldte, trofc beä lebhaft gefüllten

$}ebürfniffe$, auf baö 93otf 31t wirfen, bod) mit Vorliebe ihren eigenen, eigentümlichen

Öcbanfengängen nachging, im wefcntlid)en ©egenfa^ ;u einem .fwfea, SImoö, Oefaja unb

Oeremia, weldje mit ihren prophetifdjen Sttcbcn ftete im engften unb lebenbigften Rapport

mit ber Außenwelt blieben, in if}ren Orafeln an bie beftimmten unb concreteften ©erhält»

niffe bc« ?eben$ anfuüpften, in iljren Ausführungen ftctö im eminenten ©innc praftifdj

berfu^ren. 2Jfit ber gefdjilberten (5igcnt^ümlief|feit ber ganjen Statine (Sjcc^tere ^ängt

nod) eine weitere jufammen, namlid) baö bei tljm jum erften mal bei einem I.icbv. %>xo

Preten unö entgegentretenbe me^r geteerte S55efen beffelben. Söic fein 3»oeiter erilifdjer

ober borerilifdjer ^rop^et jeigt fid) ßjeefyicl bemanbert in ber altern fyebr. Literatur,

(^an^ befonber« muf^ er ftd) bem ©tubium beö ^entateud)« gemibmet ^aben. ^on 5Be-

jiclmngen auf bcnfclben ift baö 33udj bon Anfang btfi 3U dnbc burdjröobctt. ?(uf bie

befanntc ©teile bon ber (SrfRaffung beä 9D?enfc^en (1 9Kof. 1,2s) nimmt 9?ürfftd)t

ßj. 36, 11; bie SBafjl bed Vliu^vnrfe« ift ftdjtlic^ burc^ jene Stelle bebingt. Ta^ Vanb

(5ben (1 9D?of. 2, s) mtrb mieber^olt im 53ud) ermiif|nt (^ap. 28, is; 31, 8 fg.; 36, 34 fg.);

eine SReifje ber in ber 93efdjrcibung bcö tbrifdjen Sölfermarftcß (Äap. 27) aufgeführten S3ötfer

finb ftc§tlie^ ber SBölfertafel 1 2Kof. 10 entlehnt; faft bie fänttntti^en Tanten ber Gbel*

fteine, bie er in feinem 5öud) an berfdjicbenen Drtcn anführt, ftnb bem ^entateud) (bc-

fonberö 1 unb 2 SWof.) entnommen; bie ©renjen bc« ?anbe$ werben in ber großen pro-

p^etife^en S3ifion Sap. 40—48 (47, 13 fg.) faft genau fo beftimmt wie 4 9Kof. 34; eine

Weif)e cnblid) ber bieten gefeilteren SSorfdjriftcn, auf weldje ber ^Jrop^et in feinen 2$eif*

fagungen 9?üdftcf)t nimmt, gefjt unmittelbar auf ben ^entateud) jurürf (bgl. ^ierju bie

^nfammenfteHung folc^er ©teilen bei @etbe, „Beitrag jur Umleitung in ba« Sllte Jeftament"

[i'eipjig 1 866], ©. 21 fg., wo inbe§ ba« aufgehäufte Material noe^ fetjr ber ©id)tung

bebarf). ?Tber aut^ bie fonfttge ältere ^br. Literatur benufct @jed|icl bielfad). deutlich

blirft 37 , 22 utrüd auf ,^of. 2, 2, unb (£3. 29, 6 fg., wo Siegnpten mit einem jer*

biecf)tic^en 9?of>rftab berglid)en wirb, weift utrürf auf 3ef. 36, c, wo ftd) baffelbc 33itb

ftnbet; bie ©ajilbentng ber tljbridjten 3?erblenbung ber ©ünber 6j. 8, 12 erinnert an

3ef. 29, 15 u. f. w. ©anj befonberö aber ^at ftd) öjedjiel nad) ^orm unb On^alt mit

ben SBeiffagungen feine« ältent ä^gntoffen Oeremia bertraut gemalt (bgl. 7, is mit

Oer. 48, 37; (£3, 5, 15 fg. mit Oer. 24, 9 fg.; 6, 11 fg.; 29, 17 fg.; 11, 19 fg. mit 3er.

24, 7 u. f. w.); ba« ganje 13. ftap. im Söudj Cfjecfjiel wiber bie falfd)en Propheten ift

lebiglic^ eine SRadjahmung ber ^?ebe Oer. 23. ©in folc^c« ängftticr)e« ©ichanlehnen an

Digitized by Google



249

ÜJhtfterbilber , unb wann biefe im übrigen aud) bic befielt uiib borjüglidjflen , ljat noth,-

wenbig jur .Hcfyrfeite einen 2Wangel an Originalität unb freiem ftlug be« (Reifte«, ber

ftd) beim aflerbing« aud) bei (Sjedjicl in ber mcrnid)ften 2Beifc fühlbar mad)t. 9lud) bie

in ihrer Ärt gelungenften Sdjilberungen, wie bie ^efdjrcibung ber Onaugttralbifton (&ap.

1—3), ber Cherubim (Äap. 10), be« jufünftigen Tempel« (Aap. 40—48) — wa« finb

fic im legten Wrttnbc anber« al« 9?ad)ahmungeu älterer SSorbilbcr, mie Oef. 6; ber 23e*

fdjrctbung be« $3auc« ber Stift«f)ütte in 2 3Äof. 25 fg. u. f. W.? 3J?an fönnte meinen,

ber (Mrunb biefe« ängflüd)eit Sid)aufd)lief?eu« an bie Xrabition hänge jitfammen mit feiner

prtefterlidjeu .^erhtuft. Allein, obglcid) gewiß ber 'lebenbtge Sinn für alte« (Sultifdjc

mit feiner priefterlid)cn Wbftamnumg, biclleidjt eigenen frühem pricflcrlidjcn £l)ätigfeit

irgenbmie jufamntenjubringcn ift, man bergeffe nidjt : and) Ocremia mar pricftcrlid)cr §er-

fnnft, unb wie ganj anber«, wie innerlich frei, ftet)t biefer ber Srabition gegenüber!

Wein, ber wahre (9runb liegt tiefer, liegt in ber burd) ben Eintritt bc« (Sril« gän$lid)

beräuberten £age ber UHnge, unb infonbcrf)eit aud) gänjlid) beränberten t^eofratifd>en 3ln

fdmuung. Solange bic 3nftittttc $u Ocrufalent beftanben, fotange ber $cmpel eriftirtc

unb bie regelmäßigen Opfer gebracht mürben, unb folauge ber ifraclitifdjc ^ropljet in

biefem t^eofratifc^en 2Befen fclbft ftd) bewegte: fo lange bemalte er ihnen gegenüber eine

gemiffe ftreifunt ber ?lnfd)auung unb Stellung. 211« ber Prophet aber au« biefem leben-

bigen (Sonner {jerauögcriffcn mar, al« ba« ganje (^ebäube ber J^eofratic bor feinen klugen

jufantmenftürjte, ba trat bei ifym eine eigentl)ümlid)e Beübung ein, unb (5$cd)icl, ber

be« (Mlürf« ber perfönlidjen ^ettjeiligung an ben tfycofratifdjen Onftitutionen unb fpäter

fogar be« freubigen 53ewußtfcin« bon ihrer (Sriftcnj beraubt mar, er flüchtete fid) uuu-

utef)r in ba« 9fet<h mie ber Erinnerung fo ber ^antafic, unb baute ftd) nad) beut Sttufier

be« in Slfdje gefunfenen ^ciligtlmnte in feinem Innern einen Xcntpel auf, ber in feiner

v tbcali tat iljiii (5rfa(j leiften mußte für ben $u ($rttnbe gegangenen einzigen; bei beffeu

Befd)rcibung er aber aud) bi« juin äußerften ängfMid) berfuhr, fobaß man bcutlid) ficht:

,,Sdwn fängt (ner (£fra'« Vuft ju wehen an!"

II. T)od) e« ift 3cit, baß mir im« bie Ouctle all unferer 5hmbe bom l'cben unb

iSirfen be« Propheten, fein prophetifche« $ud) etwa« näher betrauten. 3>affelbe, im

ganzen 48 ftapitcl umfaffenb, ^erlegt ftd) junäd)ft in jmei ganj gleite .£>älften bon je

24 Änptteln, bon benen bic erfre au«fd)ließlid) Orafel au« ber 3"t DOr Dcr BcrPörung

Oerufalem«, bie anbere, abgefeljen oon fteben OraFeln über au«märtige 25ölfer (Äap. 25—32),
an^]d)l;cf;lid) fold)c über Ofracl und) bem ,\nU ber ^auptftabt enthält. 3nncrf)alb biefer

jnjei, bejie^ungömeife brei j^cilc, finb, mit ?luenab,me be« mittlem, bic einzelnen Orafel

im aagemeinen ebenfalls djronologifd) georbnet, alfo, baß im erften $>aupttljcil jubörberft

Äap. 1—11 fotdje au« bem ftebenten unb fechten Oab,re oor ber ßerftörung Oerufalem«

folgen, eingeleitet Äap. 1—3 burd) ben 33trid)t über bc« ^rop^eten Berufung unb 5Bcil)c.

Xer ^Jrop^et, ergriffen bom ©eift Grotte«, fdjaut in einer bom Horben ^er unter ©turnt-

minb ftd) ^eranbemegenben (^lan^molfe bic Weftalt bon bter munberbaren Ü^termefen mit

je bier klügeln unb je einem 2)?enfcb,cn-, ftbler*, ©tier- unb l'ömenantli^ (ben Cherubim;

f. b.), bic juglctd) auf bier ftäbern ftt^ fortbewegen, unb über ben «Häuptern ber Sfjicrc

bic ©eftalt einer ^immel«fefte, oberhalb biefer cnblicb, einen I^ron bon ©apljirgcftein, auf

i^m btc ©efialt eine« in blcnbenbftem ?ic^t= unb fteuergtanj ftrab,lcnben menfc^enä^nlic^en

©efen«: bie $errltd)feh be« allmächtigen (Motte« felbfr. S3etäubt bon biefer überroälti-

genben ©rfc^einung, bernimmt ber ^?ropb,ct bic tl)n mieber 51t ftc^ fclbft bringenbe (Stimme

be« $crrn, ber iljm feinen Auftrag, bem rotberfpenfttgen 53olf 31t prebigen, eröffnet, ma«
er gletc^ fömbo(ifd) barftellt unter bem S9tlb einer SBuc^rolle, befd)ricben inmenbig unb

auf ber SRücffeite, bie @ott ifjtn $um (fffen barbietet. Äuf ber SKotlc aber maren gc-

fchrieben Älageliebcr unb Seufzer unb SÖ3e^c. Wit bem 93erid)t über eine ähnliche (Ir-

fc^einung, btc bem ^rop^eten, mie jene am ^luß ülicbar, fo biefe ;u %bib jutheil

geworben, fd)lie§t ber erhabene (Eingang ftap. 3, 22—27. On Hnlel)nung an biefen legten ^(b-

fdmttt folgt nun Äap. 4 unb 5 eine SBeiffagung bc« Ouba beborftehenben Strafgericht«:

Belagerung unb 3crfiörung 3crufalcm« al« Strafe für bc« 53olf« fd)mä§licjc)e Verwerfung

ber ©ebote Oahbe'« unb feinen greuelt)aftcn (^ö^enbienfl; ein @ertd)t, ba« ftc% (Äap. 6

unb 7) nid)t mtnbcr auch QUf S3crgc, furj auf ba« ganje l'anb Ofraet erftreefen fotl.

1)en ©efchluß bc« gefammten erften Zty'il* mad)t (Äap. 8—11), nach "ncr Schilberuug

ber ööfligen ftttlid)en unb religiöfen Vcrfunfenhcit ber #ewof)ntr ber ^ibnöfiabt, ber Bericht
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oon einer neuen, erhabenen ^^eopt|anie, in weldjci beut Propheten, trot? feiner Fürbitte

für bie Oerufolenuten, bie frühem Drohungen Öwtte« lebiglich beftätigt werben, ß«
beginnt ber zweite Ärci« prophetifdjer fteben (ftap. 12—20), ftammenb au« beut fünften

Oaln-e oor bem ftaU ber ,<pauptftabt, au« einer 3eit, ba bie Stunbe oon ber beabfid)tigten

lirtjcbung ftönig 3e^ c^a
'

g n>iber ^c (i^albäer bereit« 51t ben Verbannten am ftluft

(Seebär gebrungen war, unb unter ben (Srutanten felbft bie Hoffnung auf balbige S?ücffet)r

in« geliebte Vaterlanb aufflammen mad)te. Grjedjicl fann biefen Hoffnungen feinen Vor
idjub leiften; ba« Scf)icffal Oerufalem« ift ein unüermeibUdjc«

; 3eöefiQ bef^lcunigt unb

oerfdjlimmert nur ben unoermeibtichen ?lu«gang; er felbft wirb in bie Öefangenfdjaft

wanberu. Darum ftcfjc man ab oon einer foldjen t^öric^ten Hoffnung unb laffe ftd) nid)t

täufd)en weber burdj ben Schein oolf«thümlid)er Sprichwörter, nod) burd) bie Drug

weiffagungen ber falfd)en Propheten : aud) nid)t bind) bie unberechtigte Annahme, baf?

etwa um ber ($ered)tigfeit anberer willen ber Sünber werbe gerettet werben (&ap. 12— 14).

Qtrufalem wirb ber Vernichtung anheimfallen gleichwie ba« unbrauchbare SKcbholj (Äap. 15);

hat fleh Dic Gemeine Galwc'« auch al« eine unbanfbare, untreu fdmöbe Vur)lerin ermiefen,

bie ihrer Sfflfttgttlig nicht entgehen fann, wirb ber $crr bennod) auch begnabigen unb,

fie befd)ämenb, feinen Vunb wieberum mit ihr aufrichten (Äap. 16). ftür feine Untreue

mu§ auch büften ber eibbrüchige Äönig ^cM;a, ber mit Abfall oon (ihalbäa umgeht

« 5iap. 17). Sitte biefen bie geregte Strafe für. feine Vergehungen trifft, fo bü&t über-

haupt ein jeber nur feine eigene Sdmlb; an ©orte« @ered)tigfeit ift mitnichten $11 jweifeln

(top. 18). So trifft beim auch Den Wwn Surften Ofrael« fein ©efdjüf mit &ed)t,

ein fo beflagen«merthc« e« freilich öu^ if* (Äap. 19). (Sine ftufflärung barüber, bat?

ba« wiebcrholt abtrünnige Volf erft nach feiner Läuterung feinem @ott wieber nahen

bürfe, fd)lieftt ben jweiten ftrei« ber SBetffagungen be« erften ZtyiU.

Die britte (Gruppe, au« bem britten üafjre oor ber 3erjtörung Gerufalem«, üerfefct

un« in bie &ät be« beginnenben 3«9e töeoufabnc^ar'e wiber 3erufalem felbft. Der

Ghalbäer, ba« göttliche Wachefdnoert, jteht tytxan wiber Ouba unb Slmmon $ur Voll^

ftreefung be« göttlichen 39tngeityt£ (ßap. 21), oerhängt über Oerufalem ob feiner ganj

liehen ©ünbhaftigfeit (Äap. 22); ift bod) bie 3ion«ftabt eine fchamlofc, alte Vuhlerin,

nicht minber wie einft Samarien (Map. 23). Gine 3d)ilberung ber Belagerung unb Gr^

oberung ber Stabt unter bem Vilb eine« ftebenben fteffel« fdjliejjt biefen ganzen (Mebanfen

frei« ab (üap. 24, 1
— u). Angefügt ift nod) ber Bericht oon bem 2obe ber ftrau be« Pro-

pheten, bie berfelbe in 9^ücffid)t auf ben fdjwercn Schlag, ber fein Volf treffen werbe

(fo lautet bie (9otte«offenbarung), ftatt mit lautem iBeljflagen unb ben üblichen Zeremonien

w betrauern, oielmehr lebiglich, inbem er feinem ftiüen Schmer* fid) überlaffe, beweinen

unb beflagen foÜe, auf baf? er „ein 3"djen nierbe m Ofrael" (Äap. 24,15— 27).

Die jweite 9f«he @Se^ ie^f^er Grafel beginnt (Äap. 25— 32) mit prophetifchen

2tu«fprüd)en über fteben auswärtige Völfer, nämlich Amnion, 9)?oab, Gbom, ^Pf)ttif^äa,

Doru«, Sibon unb enblich Slegnpten. Die Siebenjafjl ift ^weifcllo« eine mehr ober

weniger beabftchtigte. Die« erhellt au« bem Umftanb, ba§ neben Dnru« auch nod) ®iöon

in ben Vereich ber prophetifchen Verfünbigung hineingezogen wirb, fid)tbar nur, um ba

burch bie Siebenjat)l ootl ju madjen. 2lu«führtich rebet ber Prophet übrigen«, gemäft

ber bamaligen politischen Vebeutfamfeit biefer Völfer, nur oon jroeien: Dnru« unb

•9(egt)pten. (£« mu§ auffallen, baf; oon liljaloäa nicht bie ^Kebe ift, ba boch biefe, mit

v>uba in unmtttelbarfte Beziehung gefommene, 2Beltmacht ganj befonber« bie Slufmert^

famfeit be« Propheten hätte auf fid) jichen follen, wie man nach Oeremia auch ^halbäa

in ben Vereich feiner prophetifchen Verfünbigung gebogen hatte. Da« Schweigen be«

Propheten über ben Vernichter be« jub. Staat« erflärt fid) lebiglich aud emcv gewiffeu

Vorficht beffetben gegenüber ber 3Kad)t, unter beren Sagen unb unmittelbarfter Gontrole

ber Prophet tebte unb fdjrieb.
l

i(ud] fonft fann man merfen, baf; ber Prophet Cid) über

bie (Shalbäer mit äufjerfter 3urü(fhQ^tung unb größter Vorficht aufwerte. Unter ben in

ftebe ftehenben Orafeln ftnb e« nun, wie bemerft, ^wei, ba« gegen Dtjru« unb ba« anberc

gegen Hegöpten, bei benen bie Darftettung fich mehr erweitert. Vei jenem (Äap. 26—28, 1»)

ift e« namentlich bie lebenbige Vefd)reibung be« Völfermarfte«, ber ftch in ber berühmten

.?janbel«ftabt jufammenfanb, bie unfer Ontereffe in Änfpruch nimmt. Da« grofee Orafcl

wiber Sleghpten (Äap. 29—32) jerlegt ftch m or< ^ Äbfchnitte, oon benen ber erfte, ein

Doppelorafel (ftap. 29—30) im allgemeinen, bem Pharao oon Sleghpten fammt feinem
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?anbc fowic aud) beffeu 33unbe«genoffen ben Untergang anfiinbigt, ber ^weite Xtyii

(Äap. 31) ben gleiten ©cbaufen burd) ein großartige« 93ilb oeranfchaulicht, ber brittc

enblid) (Äap. 32) einen Älag- unb ©rabgefang über Kempten« $ofl enthält.

ÜRit Äap. 33 beginnt bie jweite ©ruppe bon Drafeln bee jweiten $aupttheil«, be^

Vehung«weifc ber britte $cmpttfyeil be« ganzen Vud)«, umfaffenb Äap. 33—48. Ott bem

felben befd)äftigt fiel) ber Prophet (jefct, nach bem Sturj ber Jfyeofratie) mit ber Vetrad)

tttng wie ber 3Wöglid)fctt nnb ber Vcbingungen, fo ber Urt ber Sieberherftctlung bei

neu aufjuridjtenben Üljeofratie unb ir)vcr Orbnungen. Die 9}iöglid)feit unb bie Vor

bebingungen be« $cil« erörtert ber Prophet Äap. 33—39; einen Entwurf ber ibealen

X^eofratie felbft gibt er Äap. 40 — 48. Der ^ropljet beginnt [eine $lu«führungen

Äap. 33 mit bem $inwei« barauf, ba§, foMe ba« $eil fommen, c« ntcrjt fehlen bürfc an

einem Propheten, ba« Volf ju oerwarnen. vVe^tt biefe« ungewarnt, fo wirb ©Ott öon

bem Propheten feine Seele forbern. Dem rechten Propheten muf? aber aud) ber redete

.£>irt jur Seite gehen (Äap. 34). Die bieherigen Leiter Ofrael« haben bie ihnen anbei-

traute .£ecrbe (ba« 5?olf Ofrael) in bie Orrc fid) jerftreuen laffen, wofür ©Ott flc $ur

ttechenfdjaft jiehen wirb. Dicfer wirb bon nun an fclber bie Leitung Ofrael« iu bie

£anb nehmen, unb unter ihm unb feiner
s
üuffid)t wirb fein Diener Dabib in 3"

fünft ba« Volf weiben unb regieren. Vci biefem „Diener Dabib" b,at man nun aber

nid)t etwa an ben bon ben Üobtcn wiebererftanbenen alten Äönig Daoib \n benfen, eine

ber altteft. ^nfdjauung biametral jumiberlaufenbe Vorfiellung, oielmehr ift ber 9lu«brud

fraft ber authentifdjen Grrflärung be« Propheten felbft (Äap. 45,»; bgl. Äap. 46, iß— is)

oon ber neu auf ben Xljron berufenen Daoibifa^en Dtmafhe ju Derfleb,en, welche nunmehr

unter bem fpcciellen Sdnife unb unter ber fpecieüen Leitung ©otte« in alle Cwigfeit

i ftap. 37, is) bie $errfd)aft über ©efammtifrael innehaben wirb. Gm ©cgenfafc ju (Sbom,

ba« ber ^ropljet ob feine« blutbürftigen £affe«, ben e« wiber Ofrael^Ouba an ben Dag
gelegt, nur mit oöfligftcr Veröbung bebrohen fann (Äap. 5, 35), weiffagt er für ba« .^eilige

tfanb Sieberanbau beffelben unb erneute Veoötferung bura^ bie jurüdfeb,renben Ofraeliten;

ein 3«ftono ©lüd« unb be« $eil«, ber jeboc^ nur burd) Steinigung unb Qtrneuerung

be« ganzen fittlic^en Sefen«, bura) Heiligung unb bölligc 'äbfe^r oon ben Segen, bie

Ofrael früher wanbelte, bauernb unb feft begrünbet werben fann (Äap. 36). Diefen ©e-

banfen ber potitifcfycn Siebererwednng Slltifrael«, ber Sieberaufrichtung ber alten Xljeo

fratie oeranfcf^aulta^t un« ber ^rop^et uad) feiner Seife in bem folgenben 37. Äapitel

logl. baö ganj a^nlid^e 5BerI)älrnip oon Äap. 31 ju Äap. 29—30) burd) ba« granbiofe

SUb ober befter bie ©ifton oon ber Hufermedung ber lobten. 6« ^ei§t ba« 91. %.

hineintragen in« Sllte; Reifet bie ganje ©teöung be« Stüde« in feinem 3ufammenb,ang

mit ben eS einfc^ließenben Äapitcln oerfennen; lei§t enblia^ bie eigene, jeben 3*"*^^ Dc

feitigenbe aut^entifa^e ßrflärung be« ^rop^eten Äap. 37, 11—u oöllig ignoriren, will man
in biefer berühmten Stelle mit ben Äira^enoäteru unb bieten Beuern fei e« bie Sluf

erftefjung oon ben Tobten überhaupt, fei e« eine wirflid)e flcii'ctilidjc Siebererwedung ber

abgefe^iebenen Ofraeliten, in 21u«ftd)t genommen fe^en. 'J?ur oon einer politifd)*tl)eo^

fratifetjen Siebererwedung ber altteft. ©emeinbe ift in biefem Slbfdmitt bie 9?ebe, fann

tn bemfelben fraft be« 3«fQmmcjl f)an9ö °ic ^eoe fein. Sofort, im engften $lnfd)lu§ an

ba« 5?or^erge!)enbe, folgt eine Seiffagung oon ber fünftigen Sieberoereinigung ber Stämme
Ofrael« unter einem (jebe«matigen) Äömg unb ^war au« Dabibifd)em .^crrfdjerfjam'c

(Äap. 37, 15— 29). Äber ba« fo geläuterte unb wieber aufgerichtete Ofrael ifl aud) für

alle 3u 'un f t 9 e8cn eui Sd^idfal, wie e« ein fold)e« oon ^ffur unb Söabel ju erbulben

hatte, ficher^uftetlen. Die« fann nur gefdje^en burc^ eine oöaige Vernichtung be«

.f>eibenthum« überhaupt. So lä§t benn ber Prophet Äap. 38—39 unter ber Anführung
eine« ©og, dürften oon SKagog, bie gefammte $eibenwett fich gegen Ofrael hcranbewegen,

in bem @ntfd)eibung«fampf aber feine oödige Vernichtung finben. Unter biefem Volf

tWagog mit ben in feinem ©efolge ^eran.^ie^enben Sparen ftnb alfo meber bie Qtjalbäer

oerfiehen Cbercn Stacht bielmehr fchon gebrochen ift, wohnt boch Ofrael bereite ruhig

wieber in feinem ?anb, Äap. 38, is; ogl. auch °a« „nach bieten Dogen" Äap. 38, ». 1«),

noch au(*) °*e Sechen (auch noch o"**" Völler wohnten im äuf^erften Horben), bielmel)r

ijl babei bie ©efammtheit ber ^eibenwelt in 3u«ftd)t genommen, beren 2JJad}t erfl böUig

gebrochen unb ju S3oben geworfen fein mu§, foQ Ofrael baran benfen fönnen, unbehelligt

im 59eft§ feine« £anbe« ju wohnen. (Ueber ben Volf«namen SKagog, 1 SWof. 10,2,
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f.
©og unb 2)?agog.) Der 9?ame (Mcg ift ein lebiglid) öon unferm Propheten neu gebtlbcter

^erfonennamc, ber babei fraft tybx. Sprachbilbungegcfejjc SDtfagog beutete als „Vanb be«

(«og". 9?ad)bem nun fo, wie ber Prophet (Äap. 33—39) ausgeführt hat, 3fracl innerlid)

für ben Anbrud) ber niefftnuifa^en 3eit unb bie ööllige Vcrwirflidmng be« A>eil« öor

bercitet ift, unb nadjbcm weiter für ben bouernben 35cftanb ber neuen X^cofratie in ber

Vernichtung ber 3)iad)t ber .^cibenwelt and) bie äußern iöebingungen gegeben fmb

(#ap. 38—39), ftef)t ber öollen 5krwirflid)ung ber Orbnung biefer neuen Jfjcofratie nid)t«

mchv entgegen. £0 fdjreitct benn nunmehr ber ^ropljct in bem legten dnflu« öon

Seiffagungen (ftap. 40—48) baju fort, biefc Orbnung bi« in« cinjclnfte ju bcfdvreibcn.

Die Seiffagung l)cbt on mit ber Gntmerfung ber Orbnung be« neuen ^eiligtlmm«

(Map. 40—44). 93i« in« cinjclnfte werben bcfdjricbcn bie Vorhöfe unb bie £f>ore be«

neuen Dcmpcl«, bie (9röße, Anlage unb Einrichtung be« Scmpelgebäube« fclbft fomic

ber 9?cbcngcbäubc, ber Vranbopfcraltar, bie Verrichtungen unb bie Orbnungen ber ^rieficr.

(£« folgt in Äap. 45—48 eine gleich umftänbüc^e unb and) ba« fdjeinbar UnbcDcutcnbftc

bcrürfftd)tigenbc Darlegung ber Orbnung be« ?anbe« unb be« Volf«, eine genaue Eingabe,

wie ba« i'anb ju t»crtljciten, wie 9J?aß unb @ewid)t bcfd)affen fein foff, wcldjc« ber Vanb

auttjeit be« iftirften, welche« bie öom Voll ilmi $11 entridjteubc Abgabe, nia^t minber

Anmcifungen über bie 51t bringeuben Opfer, über bie Einridjtung eine« befonbern Jiüdjcn

IjQufcö u. f. w. (Damit e« ben Ofraeliten in biefer neuen £b,eofratie nie an bem nötigen

Saffcr fehle, gcfjt öon bem Xempel eine OueHe au«, buret) wctdje ba« ganjc l'anb be£

9teid)lichfien bewäffert werben foll. (Sine genaue Angabe cnblid) über bie ©renjen bc$

Vanbe« unb bie ben öerfd)iebenen Stämmen jujuweifenben ?anbe«gebiete fowic ein <ßlan

ber ibealen (^otteöftabt macht ben iöefcfjluß biefer einzigartigen Sdjilberung.

III. Die« ber vTnhalt be« Seiffagung«bud)«. Sic bie gegebene Ucbcrfid)t unmittel

bar an bie .£>aub gibt, bitbet baffelbc, fo wie e« jefet öorlicgt, ein wohlgcorbncte« ®an$c,

bei welchem bie djronologifdjc Orbnung £>anb in £>anb geht mit einer facfjltdjcn. Sic
aber weiter fdjon bie Verlegung be« ganzen 93ud)« in jwei ganj gleite f>ätftcu, uub

nidjt minber bie (5infd)altung ber, gerabe fteben, Orafel über auswärtige Vöttcr jwifdjcn

ben ifraelitifchen Orafeln öor unb nach &em ftatI Oentfalcm« $u £agc treten läßt, ift

biefc Orbnung nicht« weniger al« eine jufälligc, öielmehr eine öon öoruhcrein mit liebet-

legung gcmadjte. Unb c« fann weiter feinem Zweifel unterworfen fein, baß e« (5$cd)ict

felbjt war, welker bie öerfchiebenen unb jubem fämmtlich auf ihn al« Verfaffer jurüd-

mführenbcu Orafel in biefer Seife jufammenfiefltc, bejicfwngömcife jufammenarbeitete.

&ält man biefe« feft, fo befeitigt ftd) ohne «Schwierigfeit eine föcihc öon inftößen, weld)c,

befchränfte fid) bie fammelnbe ihätigfeit be« Propheten lebigltch auf eine äußerliche 3u=

fammeufd)iebung ber 3U öerfchiebenen 3eitc" coneipirten Stüde, allerbmg« fich erheben

würben. X a Ii t n gehören abgefehen öon bem, bei biefer 9fnftd)t fd)Wcr begreiflichen, tnneru

unb engen 3ufam«,cnhanö' Ul welchem je<jt bie öerfchiebenen Orafel miteinanber flehen

(wie ganj anber« ift biefc« bei bem 23ud) 3efaja!), einerfeite bie auffallenb uniformen

Zeitangaben (al« Üag ber (Smpfängniß eine« Orafel« erfcheint öorjugömeife gerabe ber

erfte be« SD?onat«, ßap. 26, 1 ; 29, 17; 31, 1; 32, 1, ober ber fünfte beffelben, Äap. 1, 1 fg.;

8, 1 ; 33, 21, ober ber $elmte, ftap. 20, 1 ; 24, 1 ; 40, 1 ; f. (Swalb, „Die Propheten be« 5(ltcn

33unbe«" [2. Hufl., (Böttingen 1868], II, 327); anbererfeit« finben bei biefer Annahme jene

mehrfad) un« entgegentretenben fpeciellen ^räbicrionen (Äap. 12, is; 24, 1) ih« ^tniängUc^e

(frftärung, mit benen ber Prophet au« ber Analogie be« tjebr. ^ropheti«mu« h«ßwerreten

würbe. Sie jene 3«toatc« „unftreitig au« ge[c^i^tUct)cr Erinnerung gcfloffen, aber bod)

fo allgemein gehalten fmb, baß man merft, wie ber Prophet, al« er fte nieberfchrieb, mehr

nur noch oc^ Sftcmat« ober ber Soche, al« be« ganj beftimmten Jag« ftdr) erinnern

fonnte", fo haben auch jene ^ßräbictionen ihre jetjige beftimmte ftomi erfi bei ber 3ufammen
arbeitung ber Orafel 31t unferm jefcigen Seiffagung«buch erhalten. <Bo wenig wie burd)

biefc Annahme ba« wahre Sefen be« Propheten in Anfprud) genommen unb altertrt wirb,

fo nahe liegt biefelbe angeftcht« ber notorifd)en ^hatfache, baß ba« Sud) (^cduel feine

ie^ige ©eftalt ber orbnenben unb Überarbeitenben |)anb be« Serfaffer« öerbanft.

IV. Sir wenben un« ju ber ^Betrachtung ber thcologifcfjcn Anfdjauung be« Propheten

unb be« fd)riftftelIeTifchen (ihorafter« feine« 33ud)«.

1) a. On erfterer Sejichung ift öor aßem fjeroor^u^cben
r

baß (fechtet unter

aßen altteft. Propheten al« ber priefierlichfte erfcfjcint. Sie fein anberer unter bicfcit
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bringt Ejednel auf Spaltung ber äußerlichen gefe(3lid)cn Borfd)riften. Unjätjligemal wirb

bcn Ofraeliten borgehaltcn, baß fic e$ an bcr Beobachtung berfelben, on bcr Befolgung

bcr göttlichen Satjungen unb äfcd)te (man beachte ben ^lural!) festen lic§cn (Äap. 5,6;

ll f i2; 20, n. i6. i8. 21. »4. 25; 44, 24); bcn Unterfducb oon rein unb unrein unbeachtet

liegen (Äap. 22, 26
; 24; 44, 23; bgl. aua) #ap. 18,6); bie SRutjetagc nid)t gelten (Stap.

20, 13. iß. 20; 22, 26. 3»; 44, 24; bgl. bagegen Oef. 1, 13 fg.) u.
f.

w.; glaubt eö bcr

^ropt)et bod) fogar fetbft t)eruorl)cben ju follcn (Äap. 3, 14), baß in feinen 9J?unb niemals

Unreine c gefonuneu! — Onbeß unterlägt eG berfelbe baneben bodj and» nidjt, auf bie

iMothwenbigfcit bort}criger Slcnberung bcr gangen Öeftnnung, ber Beffcrung be$ £>er$cnä,

bie bem Eintritt ber, mefjtanifd)en ^eit boraufgetjen müfje, ^injuioetfen. Den in it)re

£>eimat jurücffctjrenbcn Ofraelitcn bert)eißt ($ott ein neueä $er$ unb einen neuen ©eift,

ben er in itjr Onnere« legen »erbe, alfo baß fte in feinen ©afcungen wanbeln unb feine

Rechte beobachten (Äap. 36, 26 fg.; 11, i»; bgl. Ger. 31, 31—34). 9cur, baß auf biefc

Quelle aüe« äußern fittlidjen $anbelntf nid)t fo nad)brürflich unb häufig Ijingewiefen U)irb,

wie bei anbern Propheten. j)a$ bringen auf bie Beobachtung ber einzelnen göttlichen

Satjungen unb (lebete überwiegt bod) burdjauS. — «Ipängt biefeä üBcrtfjtegen auf aUcä

®efefcltche bei Ezechiel jufammen mit feiner $od|fchäfcung beö ^entateud)3 unb feiner

gefc&lidjen Partien, fo ftet)t er fich anbererfeit« Wtcberum in ber £agc, mit aller Energie

einer unter feinen 3eitgenoffen gangbaren Slnfchauung entgegenzutreten, »eiche möglicher

weife auf eine nicht oerftanbene Stelle im $entateudj (2 9ftof. 20, 5) jurürfgeht unb weldjc

fchon don Oeremia in feiner 2£eife berwanbt warb (Oer. 15, 4; 16, 11. 12): ber ftnfdjauung

nämlich, baß bie 9tad)fommen für bic Sdmlb ber Borfahren bitten müffen, gemäß bem

Sprichwort: „Tie Bäter effen £eerlinge, unb bcn Löhnen werben baoon bie 3ähnc fhwnpf"

(E$. 18, 2; ogl. 3er. 31, 29 fg.). £em gegenüber betont E$cd)icl (Äap. 18) nachbrüeflichfl

bie Berantmortlidjfcit eine« jeben für feine eigene Sünbe unb bie auch m oem ®«fd)id,

baö einen jeben einzelnen trifft, ftch erweifenbc Dode göttliche ©erechtigfeit. freilich ift

ti ebenbe^^alb nothwenbig, baf; baö Bolt oou feinen Pflichten unb Aufgaben eine flarc

Erfenntniß fyabt. ÜDiefc bemfelben ju eröffnen, ift (Sache bcr Propheten, bereit Beruf

ebenbeärjalb wie ber fünfte unb lotmenbftc (gilt eö bod) bie Seelen bcr SKcnfehen bor

bem Slbgrunb beö «erberben« » bewahren!), fo aubererfeit« auch ber berantwortungöbollfte

ift: ba« Blut bc« Dom ^roptjeten uid)t gewarnten Süttbcr« wirb @ott oon jenem felbft

forbern (#ap. 3, 17—21).

b. 3)ie meff ianifcheu Erwartungen. Xicfelbeu finb immer boppclter 3lrt: ttjeilö

allgemeine, tr)eil8 fpeäcüe; ttjeilä folchc, bie ftch auf baä £>eil im allgemeinen, tt)eilä

folche, bie ftdt) auf bie $erfbntid)feit beziehen, bind) welche baffelbc für bie SD?enfd)f^eit

t)eraufgeführt, bejiehungöwcife, an welche ber Eintritt be« Jpeil« gefnüpft werben

fott. Beginnen wir bie Betrachtung mit bcr le&tern, fo h^t man oielfad) biö in bie

neuefte ßtit in bem bon Ezechiel (Hop. 34, 23; ogl. ttap. 36, 27; 37, 24) bert)et§encn

(^ottc^fnecht Daoib, bcr Ofracl weiben unb fein ^pirt fein werbe, bcn lüfefftafl im engem
Sinn gefeljen, eine 53crhei§ung , bie in ber (Senbung Oefu (Shrifti ihre Erfüllung unb

jwar im @tnn bed Propheten gefunben ij^bc. 2 0 fdjciubar biefe Beziehung auf ben

ÜJfeffia« auf bcn crjten Blicf ift, fo ftd)cr ift fie eine fatfe^c. SBer unter bem oon

Ejechiel oerheigenen Xabtb $u oerftehen, fanu oiclmchr nad) ber ^arallclfteOe Üap. 45, s. 7

feinem 3WC^ untenoorfen fein. Bc$cid)iict ift bamit, wie oben gezeigt, ein EoUectioum,

bie I)aoibifchc I)nnaftie. Unter bcr ^>crrfd)aft biefer burd) ba« Väuterung«fcuer ber Ber
bannung hwburdjgegangcnen Ü)aoibiben wirb, fo ljoüt ber Prophet, ber neugegrünbetc

(5Jotte«ftaat blühen unb gebeihen, wirb M langerfchnte Jpcil feine Bcrwtrflichung finben.

3Kit biefer Hoffnung fteht aber Ejcdjicl ebenfo wenig allein, als er ihr Urheber ift.

Sehen wir nämlich bon 3lmo« unb £ofea ab, fo begegnen wir biefer Hoffnung juerft

bei Oeremia, wie eine Bcrglcichung bon Stellen (Map. 23, 5; 30, 9; 33, u mit 23,4;

33, 17. 21. 22. 26) unmittelbar au bic Jpanb gibt. Ezechiel fchlicßt fict) lebiglich an Ocremia

an, nur ba§ er ftatt bcö bei beut lefetern gewöhnlichent ^tu^brudd „Sproß Tabib'«" bic

Bcjeichnung „Dabib" bor^ieht, welche ftch aut^ b" Gercmia bereite alö (coßectibifdjc)

Bezeichnung beö $)abibifchcn «^errfcherhaufeö ftnbet (Oer. 30, 9). On biefer Äuöweitung

bcr Hoffnung auf einen pcrfönlidjen 9)?effiaö (Ocfaja, 3Wid)a u.
f.

w.) 51t einer fold)en

auf eine uteffiauifdjc, b. h- 2)abibif<hc innaftie, bilben bic ©mannten ben llcbcrgang

uon bcn großen Propheten bcr affbr. ^eriobe ju bem ungenannten criüfdjen (3ef. 40—66},
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bei weitem aud) jene Erwartung ber nod) allgemeinem weid)t, baß baS ibeale ©otteSöolf

felbft al« „Liener Oahöe'«" unter ber unmittelbaren Leitung ©otte« ba$ mcffianifdje £>eil

theilS Uraufführen, tc)eil« beffen felbfi t^eil^aft werben foH.

Xritt hiernach bic Erwartung auf einen jufünftigen ibealen $errfd)er, auf ben SReffia«

im engem <5inn, bei (?jed)iel in ben ^intergrunb jurücf, fo liegen un$ in feinem Sud)

um fo reifer entfaltet oor bie allgemein ;mefftanifd)en Hoffnungen, inöbefonbere bie $off

nung auf eine neue Orbnung ber 2)ingc jum ber Verwirflidjung be3 $eil3. Tie

betreffenben ^bf^nitte finben ftd) Map. 34. 36—39. 40—48. Danad) ertoartet (Sjed)iel

in ber mefftanifdjen Qtit eine Sammlung ber in ber Verbannung jerfheuten 3fraeliten

nnb 3urüdfül)rung berfelben in baä ©elobte £anb; in bemfelbcn 2Bicberaufricf)tung ber

alten Xfyeorratie unter Daoibifdjen .£>crrfcf)ern unb unter Aufhebung ber bisherigen Trennung

ber beiben 33rüberreidje ; alle« biefe« jubem oerbunben wie mit gleichzeitiger ftttlid)er £r«

neuerung, fo mit gänjlidjcr Umwanblung ber phnftfdjen Statur be« fc'anbe«, meiere« mit

r)öd)fhr §rud)tbarfeit gefegnet unb oor ben Verwüfhtngcn wtlber J^ierc fid)ergeftellt werben

wirb, ©je jebod) biefer 3uflanb beö ivnebeuS unb ber ©lürffeligfeit eintreten wirb, rjat

Ofrael erft nod) einen (Sntfd)eibungiSfampf $u beftel)er, na'mlid) mit <$og, bem Äönig oon

SWagog (f. b.), unb feinen Sparen, ber aber ju ©unften Ofraclä ausfallen unb mit

ööUigfter Sttieberwerfung be« $etbenthum« enben wirb. SBie ftd) <£$ed)iel im einjelnen

bie einridjtung be« neuen ©otteöftaat« benft, führt ber Prophet in ber großen <5d)lufc

oifion Map. 40—48 au«.

2) &er fd)riftftetlcrifd)e (S^arafter bed 33ud)3. Derfelbc iffc ein fet)r eigene

thümlidjer, erflärt ftd) aber in biefer feiner @igentf|ümlid)feit oollfommen wie auä bei-

gaben ^eitlage, fo au« ber befonbem, oben gefd)ilberten ©eifteäart be3 Propheten. 2ßie

400 3ar)re fpäter ber Verfaffer ber großen Üianielapofalnpfe, fd)rieb audj unfer <ßropr)et

in eminentem <5inn im „Drurf ber Reiten". Daher ber tiefe (Srnft, ber baS ©ud) oon

Anfang bi« $u @nbe burdjjieljt unb fidj an einzelnen (Stellen biß jur ^infterfeit fteigert.

Taljev aber aud) bie Monotonie, wcldje un8 in bem $9udje öcrfdjicbentlich entgegentritt,

unb wot)in namentlich bie fte^cnbe Hnrebe beö Propheten gehört: „Sföeufchenfohn", fowie

baö wieber unb immer wieber erfdjallenbe: „2luf baß fie erfennen, baß tdj 3aljoe bin"

ober ähnliche SBenbungeu. (5$ ifl al$ ob bie fchwarjen SÖJolfcn, welche fdjwer ben $orijont

(Sjcd)ier3 bebeeften, mehrfach aud) ben freien ftlug bcö (Reifte« gehemmt unb fo jenen Langel

an 2lbwed)fetung jur golge gehabt t)ätten, ber ftd) in bem 93ud) jeitweitig fühlbar macht,

©ntgermaßen fudjt S^edjiel biefen ÜWangcl buret) ftarfe, frapptrenbc, jum Xt)cil foloffale

unb für unö gerabeju abftoßenbe unb ungenießbare Silber ju erfefcen, fowie burc^ ^erbei»

jiet)ung bebeutenben gelehrten Materials. 3n erfterer SBejicfjung ift auf ©chilbcnmgcu

wie biejenige ©amarien« unb Oubaö unter bem Sötlb oon Sudlerinnen (Äap. 18; dgC

$tap. 16), auf Sergleiche wie Äap. 7, 17, auf ft;mbo(ifc^e DarftcUungen wie top. 4, 12 fg.

ju oerweifen. 2Bte tytx feine
s
|U)antafie bi« an bie äußerften ©renjen be« Erlaubten

oorfc^reitet, fo ifl fie in anbern iDarftellungen wenigften« maß= unb t;cgelloe unb probucirt

ebenbe«t)alb üöilber unb (Et)mbole, wetc^e ftc^ üorftellig |M mad)en unb jur Stnfcfyauung

)u bringen ptarterbing« unmöglich ift. 'Die« gilt namentlich oon (Sjedjiel'ä Sdjilberung

ber (Jt)fntbim (f. b.; Äap. 1 unb 10; ogt. auch Map. 12,3 fg.). Äbcr auch Dur(
^l
^"

häufung gelehrten 3J?aterial6 fuc^t (fjechiel jenen Ütfangel einigermaßen ju paralt)ftrcn.

Ta« tritt fd)on in ben 6chilberungen ber Xfjeophanien Äap. 1 fg., 10 tpöor, am i« bie

klugen fpringcnbflcn bei ber Schilberung be$ tnrifchen Vötferntariftee (Äap. 27), wo ber

gelehrte $>td)ter ben Propheten total in ben .^intergrunb jurüefgebrängt hat. Äuch ber

mathematifeh genaue Entwurf be« jufünftigen Tempel« (Map. 40—48) ift ganj gegen

bie Slrt ber frühern Propheten. Ueberwiegcnb fehen wir ^kx Äunft unb lieber-

legung an bie ©teile bid)terifd) prophet. Urfprüngtichfeit treten, dennoch aber t)ieße ed

bem Propheten unrecht thun, wollte man bem gegenüber nicht anbererfeitö aud) hinweifen

auf junt Z^tii Wahrhaft großartige ©dnlberungen, wie bie 33efd)retbung ber Vifton

Map. 37, 1—M, ober fo tief empfunbene <2>tücfe, wie bie rührenbe (Elegie auf bas 3d)irffal

bnr „dürften 3fraelfl", Ooacha« unb 3«befia, unb bt« ifraelitifchen Volfeö (Äap. 19).

(£9 mag ocrflattet fein, bicfelbe hier einjufügen; fte lautet:
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L
i&'ie ift bodj beine 2Jlutter

3ur föroin geroorben,

X'\t ba lagert jnrifdjen Vöroen,

Unter 3ungleuen oufjie^t itjre Jungen.

<9rofj 30g fie ein* oon ifjren 3ungen,

Sin 3ungleu »warb'«;

3u rauben lernt' er,

?Wenfd)en frafj er.

Son ifjm »ernannten Golfer,

ingen iljn in ifyrer ©rttbe,

tibrten ihn mit §aten
ort nadj Begootentanb.

n.

Sie fal>, roie er ifjr entrtffen,

Verloren ti)re Hoffnung mar,
So nalrni fie ein* oon ibjen 3ungen

f

3um 3unglett madjte fte'«.

Unter Ü'övotn erging ber ftdj,

(Jin 3ungteu roarb'«,

3u rauben lernt' er,

"Dienten ftafj er.

3f)re ^ßaläfte jerbrad) er,

3l)te Stdbte üercinfamte er,

«eröbtt warb ba« ?anb unb roa« barinnen,

Cb be* ®eöröt)ne« feine« SörüUen«.

SBiber ifjn Nationen

dtingtfber au* ben vanbftfjaftftt

Stellten auf ibje SRefee,

gingen u)n in Ujrer ©rube.

Seiten ib,n in ben Ääfig mit $afen,

Aüfjrten iljn junt äönig oon Säbel,

edjleppten ilm auf Ijotje Burgen,

Huf bafj nimmer feine Stimme auf ben Sötrgen 3frael« gehört warb.

III.

Deine SWutter mar roie eine Siebe,

®epflan}t an SBafferbädjen,

^rudjtbar unb jroeigertid)

iöarb fie oon öielen ©affern.

Unb batte frttft'ge Stüde,

ii $errfdjerftäben gut,

od) jroifdjen SBolfen ragte Im; U)r Sud)*
Unb ftolj roarb fie in ifjrer ob ibjer «efte ftüUe.

Da roarb im Örimm fie auögeriffeu
f
ju <üoben ^ingeftiedt

;

Xer Cfiroinb börrte ttjrc ftrüdjte,

Die abgeriffen bann oertrodnetcn

;

Die ftarren Stöde — geuer fraß fte.

- Unb nunmcbr ift oerpflanjt fte in bie SBüfle,

3n* btirre ranb, in« burftige;

Unb $euer ging au« com jroeigereidjen «fie,

ftraf} tfyre ftrudjt: an ibr fein fräft'ger Stod, fein Stab jum §errfd)en mebr!
Sin Älaglieb ift'*; junt Älaglieb ift'« geworben.

3J?eifierf)aft if* t)ier in ben erften beiben Strogen bie ©djilberung be* Sdjtdfal*

ber unglücHtdjen «fcerrfdjer in feinem grellen (Sontraft ju iljrent mutagen, aber fretfid)

aud) bon Selbflübertjebung nid)t freien £anbeln. 93on etgenUjitmlidjer äöirfung ift aud)

bie offenbar mit Slbftdjt beobachtete ©leidjmä feigfeit ber Sdjilberung roie be* treiben«,

fo be« iSdjtcffal« ber betben Könige. 3n ber brüten (Strohe ifl ber im engern ©tnn

elegtfdje Xon äufjwft glüeflid) getroffen. Xa* ?ieb fann nadj Anlage unb 9foefüb,rung

bem »eften, roa« bie jjebr. ?torif IjfTborgebradjt tjat, an bie Seite gefteUt roerbeu.
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Cr in Uebelflanb madjt fid) inbef? fcibft bei biefen beften örjeugniffen ber b i d'i i c i i f d>

propt)et. Begeiferung (£jcdjier« fühlbar: ba« ift eine gcmiffe Breite unb ©ebetjntheit im

2(u«brud unb in ber ganjen Darftellung, bie bann namentlich bei ben propt)et. Sieben

unb ©djilberungen Ijerüertritt. ®anj natürlich freilief)! (Soncipirtc bod) ßjec^iel feine

fteben unb Parabeln oor$ug«weife am ©djreibtifdj in Dollcr 95?ufje unb nidjt, wie ein

Oefaia, Hmo« ober £ofea, im Drang be« Slugenblicf« ; mar er bod) fomit nid)t wie btefe

burif) bie 2age ber Dinge fetbfl genötigt, ftd) furj )U fäffen , unb mit wenigen Sorten

uiel 311 fagen. 3o crllärlid) aber benmad) gerabe biefc (Sigenart ber er^idjicliidjni Dar
jleOung ift, fo gewiß inDotoirt fie einen wefcutlidjcn rebnerifdjen Langel unb bocumentirt

i^rerfeitö bie große Beübung, meiere mit ^edjiel in ber alttcjt.
sJkopf)etie ein-

getreten war.

Die §pradje Sjed)ier« ift aies biejenige eine« Deri)älrm§mä§ig fpäten, ba$u im

VI Urlaub (ebenben ©d)riftftellcr« bereit« fet)r entartet unb weift, bei manchem Slbfonber

lidjen in grammatifdjer unb lertfatifd)er $inftd)t, namentlich aud] Diele 9lramai«men unb

'Strabismen auf. Der Dert bc« Bud)« gehört tt)eil« infolge Don nac^läffigcm Sbfdjreibeu,

tfjeil« infolge Don ©loffen, welche, burdj bie ©d)wierigfeit be« SortDerftänbniffe« Der-

anlaßt, Dom SKanb in ben Dcrt einbrangen, ju ben iueorrectefteu be« X. unb forbert

be«r)alb Dielfa^ ömenbation. Befonbere Berbienfte um bie $crflcUung bc« ursprünglichen

SBortgefüge«, fomic um ba« Bcrftänbnifj bc« Propheten überhaupt, haöcn flch tu neuerer

3eit erworben: ßmalb, a. a. D. (2. 2Iu«g., (Böttingen 1868 fg.); $i{>ig, „Der <ßropl)et

(£jed)iel erflärt" (l'eipjig 1847); unb für ba« ©türf #ap. 40 fg. auch Böttcher unb Dt)«" 1^
in be« erftern „groben alttejtamentlid)er ©d)rifterflärung" (i'eipjig 1833), ©. 218— 3C5.

©d)raber.

(Sjjongeber, eine ©tobt ber (Sbomiter am älanitifchen 9lrm bc« Hrab. SNeerbufen«

(4 9Jiof. 33, 35; 5 3Wof. 2, s), nahe bei Slatt) (f. b; 1 Äön. 9, se), mit einem £>afcn, Don wo
au« ©alomo'« ©djiffe nach Cpbt* fegelten (1 iiön. 9,26; 2 (itjron. 8,17), währenb bort

bie ftauffahrteifctjiffc 3ofaptjat'« äerfdjellten U ^on - 22,4»; 2 Qfyxon. 20, 36. 37). Die

©tobt ift fpurto« üerfdjwunben. 3111cm *21nfdc)etn nad) hQttc fie *
obigen Stellen jufolge,

mit Ulath einen gemeinfamen .Ipafen. 2Benn 3ofepf)u« („Sllterthümer", VIII, 6, 4) bie

felbe — bamal« unter bem tarnen Berenice — ebenfalls „nicht weit Don ber ©tabt

Slilana" Derlegt unb auch araD - Geographen für bie frühere 3«t noch cmc ©tobt Stßjün

nat)e bei Slila fennen, wo c« Diele Dattelpalmen, gelber uub Cbft gegeben t)abe, fo ift

(Sjjongeber ohne 3 l1,cifel füblich bei Hila ((Slati)), etwa an ber Stelle ber heutigen tiefte

?lfaba, unb ber £>afen an ber ©übfeite be« füblich bei Slfaba an« SDfcer herantretenben

Berge« ju fuchen. Daju pafet aud), ba§ ßjjongeber in ber 2Bortbebcutung (= fetter

lifameel« ]^ürfen) mit 3lfabal) übercinfommt unb fid), füböftlid), hinter ber gefic ber IjolK

dürfen el^dhab erhebt, an bejfen fübtid)cm @nbe ber fleine Sabi (2(tet)t herabfommt,

in wclajcm, an ber 9J?ünbung beffelben, eine halbe Stunbc füblid) Don ber ftefhmg ^faba,

bie Drümmer cineö arab. f^ortö ober daftell«, sJ?amen$ Äuör el*Bebawn, fich fmben, baä

Dielleicht }ittn 3chu(j ber ^ilgcrfaraüancn gebient hoben mag, cl;e bie jetjige größere $t\tt

gebaut würbe, ^ebenfalls war (f^ongeber auf ber Dfttüftc be« älanitifd)en Bufcuö

gelegen unb barf bantm ebenfo wenig in beut Meinen SBabi mit fälligem Saffev,

cl -t^ubjan, ber in einiger (Entfernung nerblich Don 3lfaba Don ben weftlichen Bergen nad)

et'ftrabab, liinnngcljt, gefucht Werben, aU> auf ber SBeftfüftc be« Bufen«, etwa in ber

Bucht am ^(uägang bc« Sabi (Smrag, unb Diclleid)t ^ugleid) auf ber gegenüberliegenben

3nfcl cl Äiurcjjeh, einem t)öd)ftcn8 eine Biertelftunbe langen @ranitfel0hügel mit ben Ruinen

einer arab. ©tobt au« bem 12. Oahrf)., auch nW an oev ö0» Wttrfa (Wmna)
Dahab (f. Di=8ahab), ober gar in bem geräumigen, Don hohen gelfen umgebeneu (Doppel

)

ipafen ©chürm, unweit Dom füblid)cn (fnbc be« Seflufer«. neu der.

5.

Sflbfl. 2Bie man fid) Don ber ^oefie ber ©emiten fyüufig bie falfd)e Borfietlung

mad)t, atö fei fie eine überau« phantafti)d)e, buftige unb farbenreiche @eifie«blume, währenb
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fte in 2Bahrheit jiemlid) biivr ift unb bicfclbcn ®ebanfcn unb Silber immer imb immer

roieberbringt, fo gehört eö aud) ,511 ben fables convenues, 511 meinen, baf? ber fcmitifdje

Drtent an fabeln reter) fei, nwhrcnb er pöbeln im edjten (ginn beö 2öortcö gar »ict)t hat.

$erftet)t man nämlich unter »\abcl mit £efftng „jenen gemeinfdjaftlichcn Sliain ^nrifdjcn

Tloxai uub ^oefte", jene fiirjefte 55id)tnngöform, in ber bic poetifdje (Srftnbung nirfjt

<2elbft$njcrf ift, fonbern ctmaö aufcer ihr ?iegcnbeö, bie moralifdjc Belehrung, jum 3werf

hat, roeldjer ber moralifdjc <2ajj baß erfte ift, bem alö 3Weitcö bie Grftnbung einer möglid)ft

einfachen $anblung tuic ein Öewanb übergemorfen nrirb , baö um fo beffer feinem 3tt)crf

entfyridjt, je meniger cö baufdjt unb galten mirft, je rafdjer eö bie (£ontourcn, tt>eld)c

eö betft, ganj überfd)auen täfet — fo mirb man mit mef)r 9fcd)t bem fcmitifd)en Orient

bic f^abel gänjlid) beftreiten, alö ifjnt biefelbc snfdjreibeu fönnen. Da«, roaö er hingegen

beftfct, reichlich Jicrüorbringt unb rnaö feiner ganjen höhern Webe bie eigentliche Färbung

gibt, baö ift baö (Sleidmifc, baö breiter ausgeführt $ur Parabel (f. b.) nrirb. Da« ©leidjnife

aber unb bie Jabel ftefjcn in einem @egenfafc jucittanber, ber auf bie gan$e £arftcllungö±

form 00m roefcntlidjjtcn Gnnfluft ift, unb ber auf bem berfdnebenen 3^crf beiber Didjtuugö

arten beruht.

£>ic Jabel nämlich null bic praftifdje 9£td)tigfeit unb Slniuenbbarfeit irgenbeiner

moralifdjeu 2Bahrf)eit an einem 93eifpicl barthun, fte fefct babei borauö, ba§ bic £örer

ober £efer jene 2Balnf)eit fd)on im Söcnmfetfetn tragen, unb empfiehlt berfclben gcmäfj ju

banbeln, bcrmirtelö beö argumentum ah utili et a tuto; ob babei biefe SBahrljeit am
Anfang ober Sd)luft ber möglid)ft fnapp 51t fjaltcnben Grjä^Iung einer $anblung, bie

jener 2Bal)rf)eit roibcrfprcdjcnb ober gcmä§ botfjogen ift, nurflid) auögcfprod)en ift ober

nidjt, erfajeint baneben für baö ÜBcfcn ber Jabel feljr gleichgültig, für roeld)eö nur baö

ntafcgcbenb ift, bafi in ber Csrjäfjlung fein 3«9 borfommt, ber für bie moralifdje Slbftdjt

nid)t nöt^ig ift. Dicfe notl)iucnbige .Knappheit ber gäbet bringt cö mit ftd), bafc fte bie

ÜJiütje beö Ünbtbibualiftrenö mbgttcr)ft bcrineibet, unb baf; fie ftatt weitläufiger (5t)araftcr

befebretbung eö borjiefü, fold)e Träger ber .^anblung ciu3ufüb
/
rcn, beren ßtjaraftcre fd)on

befannt finb, bic baö gemeine $3en)ufUfein für £t)pcn berfelben eradjtct. £)aher bie 93or

liebe für fold)e ÜTtjierc unb ^flanjen alö <£pred)cr, bereit h«borftcd)enbe ©genthümlich ;

feiten fo bcutlid) ftub, baf; bic Grjäljler fia) jebeö meiterc $cfc$rciben erfparen Fbnnen,

bie mit ber &rn)äf)nung beö ^wefffetf, Dörnen, 9?aben, ber Gic^e, ^alme, Söinfe, beö Sinbeö,

ber (Sonne u. f. U). fcr)oit bic moralifchen Sigenfajaften ber <Sct)lau^eit f lapferfeit, Un^

oerfd)ämt6,eit, Kraft u. f. to. genügenb anbeuten.

©anj anberö ftcllt ftd) bie 93efonbert|eit beö ©leithniffeö , baö nidjt befanntc SBafjr-

Reiten auf bem 2Bege beö iPeifpietö einfdjcirfen toifl, fonbem Dielmer)r Unbefannteö, in

feiner 99ebeutung faum ©eahntcö burrf) ^araaeliftrung, b. b,. burd) ben ftadjmeiö oon

3(et)nlichfciten mit fd)on 33efanntcm ju erläutent fud)t. füerauö ergibt ftd), bafe, je mef)r

ähnliche 3US C Daö ^efannte mit bem gemeint am hat, toaö Dcranfdianiidtt merben fofl,

um fo cljer baö (^leic^ni§ feinen j&toed erfüllt, ba§ alfo hier bie inbiüibualiftrenbe ^luö

malung an it)rer redeten <8teUe ift, meiere bic ^obcl principiell 31t oermeiben ftrebt. Xtx
Unterfehieb aber beö ®leid)niffeÖ oon ber Parabel befte^t bann nur nod) barin, ba§ baö

©leidmifj ein Söilb ober eine einzelne (Scene borfüt)rt, meil eö nur einen einzelnen ^3unft

yi ocranfdjaulidjen beftimmt ift, n)äb,renb bic Parabel, eine ganjc Weity oon $>anblmtgen

mit if/ren SWotioen unb folgen 51t beleudjtcn beftimmt, bic gorm ber '(Sqählung mahlen

mu§, roeldjc bic ©ntroicfclung in ben Grreigniffcu felbft ytr 31nfd)auung bringt. Oe mehr

paffenbe inbioibttellc ^une eine fold)c parabolif(f)c ^v;dhinnq enthält, um fo ^medmägiger,

alfo beffer ift fie. — 33eibe, gabcl mie Parabel, fönnen einem freien i*cf)rtricb entfpringen,

aber bie j^abel lä§t fic^ nia^t auf eine Äufforberttng hi« probuciren, mährenb bie Parabel

häufig auf eine birecte Äufforberung beö für etmaö nicht böüig 2?erftanbcneÖ meitere 51uf=

ttärung t»erlangenben ,^örcrö hin gebilbet unb borgetragen wirb, unb umgcfet)rt in ftxaQt*

form, bem 9?äthfel ä^nlid) auögefprochen, ju einer (Sntfchcibung hcrauöforbcrt, bic auf bem

Sd)lu§ ber Sinologie ober a majori ad minus unb umgefebrt beruht. — Grrläutembe

Parabeln finb baher häufig bei ben jüb. 9teligionö(ehrcm, fabeln aber nid}t, unb bic

Senbttngen: „2Öem gleicht bieö?" ober „Od) will bir bie <Sadjc am ®leidnti& flar

inachen!" bienen oft alö (ginleitungen ju fcharfgejogenen parallelen. Slber alle Parabeln

begehen ftd) auf ein pi erläutembcö unb unbefannteö ©pecieÖeö, mag bieö nun borher

mtuit*t$*. u. 17
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angebeutet fein ober fpäter auö ber Parabel abgeleitet werben, bie Fabel hingegen erempli-

ficirt etwaö Befanntcö mit möglidjft wenig llmfdjmcif, unb wenn $l)äbruÖ meint:

Duplex libelli dos est — quod risum movet,
Et quod prudenti vitam consilio monet,

fo ift baö risum movere fd)on ju Diel unb öern)ifd)t baö red)te SBefcn ber Babel.

9?ad) biefer 3luöcinanberfefeung wirb eö faum nöttjig fein ju bemerfen, baß biejentgen

(Stählungen ber Bibel, bie man alö nlthebr. Fabeln ange)cl;cu f>at, nidjtö weniger finb

alö bicö. 5)iid)t. 9, s— 15, bie Srjätjliuig oon ben Säumen, bie alö Delbaum, Feigenbaum

unb SBeinfloef bie ftönigömürbc ablehnen, ben Xornbufd) ,um A^errfdjer madjen motten,

ift eine Parabel, bie baju bieuen foü, bie Unmürbigfeit , einen 3lbimeledj alö Äönig tu

ertragen, 31t »erbeuttidjen; bie Botfdjaft beö 3oaö üou 3fracl an ben fd)mäd)crn Slmajia

oon 5uba, mit bem er feine Berbinbuug haben wollte: „Der 3d)lehborn auf bem Libanon

fanbte gut deber auf bem Libanon unb fpradj: ©Ui beinc Xodjter meinem Sofjn jum 2Betbe

!

§(ber cö famen bie mtlben X^icre auf bem Libanon unb jertraten ben Sdjlehborn" (2 k'ön. 14, 9),

ift ebenfalls nur eine parabolifdjc, juglcid) iljrc eigene Bcgrünbung euU;altenbe Abfertigung.

Sdjliefjlid) erübrigt nod) anzuführen, baf?, wie bei ben «Hebräern, fo aud) bei b'en

Arabern, alte Fabeln biöjcfct uid)t befannt finb, baf; ber Warne i'ofman, ber bei ihnen

ber Xräger ber Fabelbid)tung ift, urfprünglid) einem ciufad)cn
k
J0ioralijlcn beigelegt würbe,

oljne baf? feiner ^abetu (Srwüljnung gcfdjieljt, bic olmcljin oon ftefop ftammen, unb baf;

ber angebliche aramäifd)c Fabelbidjtcr Sopoö nad) (Geiger'ö ua()c liegenber 33crmut(mng

fein anberer alö ber bearbeitete 'Otcfopoö felbft ift, bem mau ic(jt mot allgemein ^^rngien

alö Batcrlaub juweift (ogl. Sprenger, „£aö Vcbcn unb bic i'cljrc beö sJ)fohammab" [Berlin

1861], I, 93, unb in ber „3citfd)iift ber £>cutfd)cn Worgenlänbifdjcn ©efeafdjaft", XIV,

588). Unb wenn enblid) Babriuö (Fabulae Aesopem.-, cd. Lachtuann [Berlin 1845], S. 66)

erflärt, baft bic Fabel eine Grfinbung alter Snrcr fei, bic unter Wiuuö unb Beluö waren,

unb ba§ Aefop nur ben Öricd)cn fic juerft crjäljlt habe, fo ift ju bcadjten, ba§ ber (£^o-

tiambenfdjreiber fein Buch einem ftjr. AtönigSfolm wibmetc, bem Braud)uö, Aleranber I.

Xfyeopator'ö, Guergcteö' Sof)n, ber burd) Xrtjphon'ö sJiad)ftellungen unifam, unb baß einem

foldjen gegenüber bie .^inweifung auf altfnr. Seiöfjcit nid)t gcrabc alö ooUwid)tigcö 3cugni§

gelten fann. X>ic Araber erflären h)rcn l'ofman für einen abtjffin. Sflaöcn OJiawawt'ö

Biograph. Diet. u. b. 2B.). l'auth'ö ilbljanblung „lieber bic üljierfabcl bei ben Aegnptern"

(in ben „Abljanblungcn ber ^iftorifdjen (Slaffe ber fönigl. batycr. Afabcmtc ber 2Biffenfd)aftcn"

[Dfündjen 1867], Bb. 10) bleibt ben Bemciö für itjre £f)efc, ftefop'ö Fabeln feien au«

v Slcgtjptcu gefommen, me^r aU fdwlbig. 3Werr.

Sörfd. x^nt ganjen Altertum finben wir ben ©ebraud) bei Fädeln, bie aud) in

ber Üöibel oft crwaljnt werben. 2L>enn ber lageö^i^e wegen bie fityle
sJ?ad)t benu^t

würbe, madjten bic ungebahnten 3Bcge auf Reifen, ber Langel ber !Straf?enbeleud}tung

in ben Stäbteu ba8 Vidjt ber $ad*tn noth»enbig. Sic waren geeignet, nid)t nur ber

(»djiffahrt, fonbern aud) bei ber (Eröffnung bcö Äampfeä alö Signale jit bienen. Qtyre

weithin leudjtcnbc Flonuuc üerlciljt ben auö bem AUtagölebeu hciöorragenbcu ßeitpunften

einen feierlichen Schein ;
baljcr waren im Altertljum bei foldjen (Gelegenheiten Facfcln fetbft

am Jage gebräuchlich, altf: bei ^odjjeiten, i'eichenbcgängniffcu u. bgl.; bei fefllid)en Xu«

läffcn würben felbft ganjc Stabtc mit Fnrfeln beleuchtet. 5lud) unter ben Hebräern fefjeii

wir beim feierlichen (Smpfaug (2 9J?aff. 4, •-•2) ober bei Begleitung ^oc^geftcllter ^erfonen

(Oubith 13, 15) brennenbc Facfeln, wie aud) bic .$od)jeitfeicr unter fünftlid)cr Selcudjtung

begangen würbe (9)tütth. 25, 1 fg.). lieber bic $8efd)affcnl)cit ber Facfeln fdjweigt bie

Bibel; wir fönnen alö juüerläffig annehmen, ba§ fic ber bei anberu Golfern gewöhnlid)cn

gleich gewefen fei. Bei ben alten kriechen befianben bie Facfeln junäd)ft auö Geifern

ober .^oljfpänen, bie, ehe bic Rampen auffamen, aud) jur Beleuchtung beö ^aufefi bienten;

aud) in diom war bie ältefie unb gemeinfte Facfcl ber Micnfpan, ber heute noch ^n "«fem
^odjgebirgögegenben leudjtet. Balb würben SBerch, Stricfe, J^abern mit leid)tbrenuenben

Stoffen, alö: ^3ed), sJ?aphtha u. bgl., getränft unb alö Jvocfcl benu^jt. derlei Brcnn=

matcrial wirb aud) unter ben „Fädeln" ju oerflehen fein, bic Simfon ben Beflien an bie

Sdjwänje befeftigte, um burd) fte ben $h»Kflcrn Sd)abcn jujufügen (9ftd)t. 15, 1—3).

Gebühr hat bie et du ber Vornehmen *,u Bagbab auö jufammengeroQten, mit 9?aphtha

getränften Gumpen bcftefjenb gefunben. Slchnlid) modjtcn bie Facfeln gewefen fein, bie

©ibeon bei bem Ucberfaü ber 3Kibianitcr an feine 3)?annfd)aft oertheilte, metdje fie in
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trügen üerbarg, nad) bereit 3erbrecf)cu fic {jellauflcud)tctcn unb ben Seinb öerwirren

mußten (9tid)t. 7, k> fg.). On manchen ©cgenben be« Stforgcnlanbc« l)at man tförbe au«

Traljtgittcr, bie mit Brennftoff angefüllt an Stange« getragen werben. Tie ©riedjen

unb Börner bebienten ftd) in fpaterer $eit metallener, feld)förmig auölaufenber (Snlinbcr,

bie ba« Brennmaterial enthielten. Sei ben £nnbu« beftcfjen bie Satfcln au« $abern, bie

jufamutengebrcfjt, in eine ÜWetattrö^re gefteeft unb mit Del begoffen werben. — Ta« weit-

fhafjlenbe, ben 3 l,Ö ocr ^uft überbauernbe £idjt ber Sarfei, weldje bamm bei un« nud)

„2BinbIid)t" Reifet, bot ben biblifdjen SdjriftfteUern glücflidjc Bergleidjc mit ber Don

vlfracl au«gel)enben Vcfjre (Ocf. 62, i) unb beren Verbreitung; bie utgleid) eine Vernichtung

be« $eibcntf>um« ijt, ba« wie Strolj tun ber ftarfel üerjcfjrt wirb (Sad). 12, e). flud)

bie klugen ber (fugel (Tan. 10, e), bie 3eugen ber SBafjrfjeit (Cffb. 8, io) werben mit

Sarfeln Derglidjcn. 9fo«foff.

7v n I) 1 1 C n . 2« ift ben Umftänbcu gau^ angemeffen, wenn ba« Volf 3frael auf feinem

3ug burd) bie Siiftc frtegerifer) georbnet in beftimmte .£>ecrc«l)aufcn abgeteilt ift unb

biefe burd) fjcröorragenbc 9J?erfntale, burd) ftaljnen, ftd) fennjeidjnen. tfad) ber biblifdjen

Ueberlicfcrung führten je brei Stämme ein „Tegel", b. fj. ein fernlnn glänjenbe«, alfo

bemerfbare« 3fid)cn (4 <D?of. l,ss; 2, .'fg.; 10, u fg.). Die Sahnen mürben bann auf

bic baruutcr jicfyenbcn .£>ecre«abtt)ct(ungen übertragen, roie c« tjeutc nod) üblid) ift, unb

unter bem Sluöbrucf „S<u)nc" eigentlid) bic SWannfdjaft öerftauben, bal)ev bie 9?eben«art:

lagem ober fortjiefjcn nad) iljren Söhnen (4 3)cof. 2, n. 34). Tie Befdjaffcnfjcit ber

ifraelitifdjen Sahnen gibt bic Bibel nid)t an, erft im Talmub werben biefe nätjcr be-

fdjrieben mit Bejieljung auf ben fogenannten Segen 3afob
r

« (1 3)?of. 49), ber im (Mntnbe

eine SBeiffagnng ber Sdjirffatc ift, bie ben ifraelitifd)en Stämmen belwrjicljcn, unb womit

3afob beim .^eranna^en feine« Tobe« Don ben Seinigen SIbfdjieb nimmt, Attfier biefem

unb bem „Segen ÜDiofe'ö" (5 9)?of. 33) fenuen wir an« bem übrigen Altcrtlntm mehrere

foldjcr Bortjerüerfünbigungcn Stcrbenber, weil bie Gilten ben (entern einen Sefjcrblitf in

bie j$ahiit$t juerfannten. 9?ad) ber Bcfdjrcibung be« Xalmub foU bie Snf)nc ber brei

Stämme Öuba, 3ffafd)ar unb Sebulon ba« Bilb eine« l'öwen in bem Sdjnentud) ein*

geftirft getragen Ijaben (»gl. 1 5D?of. 49, y); ber Stamm >Äuben mit Simeon unb (Mab

einen Sftcnfdjen, mit Bejicljung auf (5j. 1,5 fg., wo bie Tf)tergeftalten mit ber 3Wenfd)en«

gefialt al« biblifdjc Bezeichnungen ber Träger be« göttlichen T^ronwagen« borfommen;

ber Stamm (Spfjraim mit 3)?anaffc unb Benjamin ba« Bilbniß be« Stier«, unb ber

Stamm Tan mit Afdjer unb Wapfjtali ba« be« Abler«. Tie föabbincn glaubcu aud)

ju miffeu, baß bic Sorbe ieber S<«)nc nad) ben Abteilungen ber Stämme öcrfdjieben unb

$war in Uebereinftimnumg mit ber Sorbe ber öbclfteinc am Bruftfd)ilb be« £ol)enpriefier«

gewefen fei. Ten (Sinwanb, baß Sonett mit fold)en Bilbcrn al« Snmbolen einzelner

$olf«abtljeilungen leicht in TarfteQungen t>on Stamme«gö^en Initten au«artcu fönneu unb

bal)er gewip nidjt erlaubt gewefen wären (ogl. 2 s
-D?of. 20,4; 5 9Wof. 4, 23; 5,«), fudjen

jüb. (Melc^rtc baburd) }u befettigen, bafj bie talmubifd)en Angaben mit bem Bilberoerbot

niej^t im ©iberfprud) ftefyen, ba bie Bilbniffe eingeftidt unb fonttt glcid) ber Bilbemtalcrei

erlaubt gewefen wären. Un« müffen biefe talmubifd)cn Tctailangaben über bie Seiten,

worüber bic b;blifd)e Ueberlicfcrung fd)weigt, al« fagcnljaft erfd^einen, t^eife wegen iljrcr

großen ^cnanigfeit, t^cil« wegen iljrer ^fücfbejieljungen auf bic BorljerDerfiinbigung 3afob'«.

lübfdjon wir aber über bic nähere Befdjaffcnljcit ber ifraclitifdjcn ^eere«fa^nen unb über

bic ber flcincrn Bolf«abtf)eilungctt nidjt« Beftimmte« wiffen, bürfen wir bod) al« wafjr-

fdjeinlid) annehmen, baf? fit au« einer langen Stange mit irgenbeinem barauf befeftigten

Ab^eid)en beftanben Ijabcn, ba wir fold)e aud) bei anbem Bölfcm int Altcrt^um üblid)

ftnben. Tic alten ^erfer trugen einen gotbenen Ablcr auf einer Vanje al« .^cereöjeidien,

bie SIegnpter metatlenc T^icr ober (Söttcrbilber, bie Ablcr ber Börner futb befannt unb

iljre (3o^orten führten üerfdjiebene anbere 3cid)en, wo urfprünglid) nur ein Büffel @raö

auf einer Stange jum Selbseid)en gebient fjattc; bei ben alten (Germanen öcrmutfjct mau
T^tcrbilbcr al« .^eere«jeid)en unb im ^Mittelalter mar bic £ccrc«faf)nc fo gro§, ba^ man
fic auf einem eigenen ©agen führen mu§te.

Tie ?nt^er'fd)e Ueberfe^ung fjat ba« 2Bort „panier" aud) an Stellen, wo ber

©runbtert ftd) be« $Iu«brurf« „Nob" bebient, ein weithin ftd)tbare« 3 l, 'dicu. ba« auf

^öfjen unb fallen Bergen aufgeteilt warb (3cf. 5, a6; 11,12; 13,2; 18, 3), um ben

Ofraetiten ben Sammclplafe ju bejeic^nen (Oer. 4, e). 92?ir fönnen un« baffelbc al« eine

17»
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fjofje ©tauge, etwa mit einem flattcrnbeit £ud) baranf, borfteflen. Daffelbe SGßoit fommt
aud) in her Söebcutung einer Sd)tff«flagge bor (G3. 27, t. 3ef. 33, 23). !?fo«foff.

görbem 2>ie Hebräer haben, fobiel ftd) au« her SBibel erfcfjen läßt, nur wenige

Farben untcrfd)icben. 2Bctf? (laban), fd)Warj (sahör, hüin), fdjwäqlid) (srharlior), rotf)

('adom), rötfjtid) ('adamdäm), rotbraun (sarok), grün (jarak), grüngelb (jorakrak) finb

oüe abjectitüfdjen ftarbenbenennungen, bie fidr) im A. X. finben. £0311 fommen nodj

mehrere Subftantioc," meiere i^arbcftoffc in ihrem Urfprung bejcidjnen, nämlidj: Äarmoifut,

(Sauf, karnril; £utf)er: rotl), blutrotl), roftnfarben, Purpur), ^urpurroth ('argamän;

Vutljer: Sdjarlad)), Sergrotl) (sasar; frtther: rot(j), ^urpurblau (tccheleth; i'utljer im*

richtig: gelb, ©clbwerf, gelbe Seibc). Oebc .^>auptforbe fyatk itjrc befttmmte 33c-

beutung. 2Bcifj ift bie ftarbc bc« Vidjt« nnb barunt aud> ber hintmltfd)en ©eifter, wenn

fic in ftd)tbarcr C^cftatt auf (Srben erfdjeinen (ßlatii). 28, 3; 2Karf. 16, 5; 3of>. 20, 12).

Da« foftbarc $urpurrot$ ift Abjetdjcu föuiglid)cr 2Bürbe unb fommt aud) benen ju,

weldje fürfilidjc Ghtnft ju h<>hen Qtfxm ergebt (9Kdjt. 8, 26; (5ftl). 8, 15; Dan. 5, 7. ig. 29).

Aud) ©ötterbilber würben mit Purpur befteibet (Oer. 10, 0) ober mit Söcrgrott) am
gefrrtcf}en (2Bei«f). 13, u; bgt. (rj. 23, u). Ungetrübte ftreube unb ?cbcn«lujt mitylt helle,

prächtige färben (2 ©am. 1, 24), unifyrcnb matte unb trübe in 3c 'tcn oer Xxantx unD

$8ußc am s
}3lafe ftnb (Wal. 3, u). ©0 erflärt ftd) aud) bie ftarbcnfontbolif Offb. 6, 2 fg.

ohne Sd)Wtcrigfcit : ba« weifte ^ferb beutet auf Sieg unb .'peil (ugl. Üap. 19, 11), ba«

rotfje auf frrieg unb 3Mutbcrgicfien (Aap. 12,3; 17, 3), ba« fcfjwaqc auf s3)(i«wad)« unb

$itnger«noth, ba« fahle trägt bie ftarbc be« £obc«. sJ?id)t fo leid)t berfiänbtid) ift bie

2Öal)l ber färben in ben biefeu Stellen 31t ©rtinbe liegenben ^iftonen Sad). 1, s; 6, 2 fg.

;

über meldje bie wiffenfchaftlicrjc 55ibclau«lcgung nod) 3U feinem böllig befriebigenben 9te

fultat gelangt ift. 3m fjebr. Giultu« nehmen bicr färben eine bebeutungeooHe Stelle ein:

^urpurblau, 'Sßurpurroth, Äarmoiftn unb 2Bcif? (weißer SBnffu«). Sic erfd)cinen jufammen

an ben leppidjeu unb Vorhängen ber Sttft«f)üttc (2 2Kof. 25,4; 26, 1. 31. 36; 35, s fg.;

36, s fg.) unb an ber ^riefterfietbung (2 g# 0f. 28, fg., 15; 39, 1); ferner waren für bie

heiligen @erätl)e farmoiftnrothe unb bunfelbtaue Xerfcn beftimmt (4 2Wof. 4, e fg.), farmob

finrot^e 2Bolle würbe bei fteinignngSgebräudjen angewenbet (3 2)?of. 14, 4. e, 51 fg.; 19, e),

unb auS purpurblauen ftäben beftanben bie Xrobbcln an ben irier Sden bc« Ober*

fleibeS (4 9)?of. 1 5, 39). Die Stjmbolif ber genannten bicr Jobben
,

wctd)c jebenfatlö

nid)t allein wegen ifjrer Äoftbarfcit borgejogen würben, erläutern 'ip^ilo unb Oofeplmö

ba^in, ba§ ber weif?c iönffu« bie @rbe bebeute, alt* ber er entfproffen, ^urpurblau

bie £uft,
s
]3urpuiToth, ba« 9J?eer, au« bem eS gewonnen wirb, unb Äarmoiftn ba«

?^cucr. Sie geben bamit wal)rfd)ein(id) bie l)cnfc^enbe Ittifidjt i^rcr 3fit wieber, ob aber

and) ben urfprünglidjcn @ebanfcn, auf bem bie 4Ba^l jener Horben beruhte, ift zweifelhaft.

3Die 5*agc "Q^ bem urfpriinglid)en Sinn biefer ftarbenjufammcnfteUung ift in neuerer

3cit
(̂
u wicber^olten malen mit Sdjarffinn unb ©ele^rfamfcit bemäntelt worben, aber

auf eine cnbgültigc l'öfung berfelbcn wirb wol au« Wangel an auSreidjenbcn ?ln^alt«^

punften berjid)tct werben müffen. 55gl. befonber« 53är>v
, „Sljmbolif beö mofaif^en

eultuö" (^eibelbcrg 1837—39), I, 303 fg.; aud) bc SBette, „ü?e^rbuc^ ber IjcbräifdHübifdjen

Archäologie", 4. «ufl. bearbeitet bon 9?äbigcr (Veipjig 1864), S. 152 fg. tfrcnfcl.

gnftCIt. Sin uralter religiöfcr ^iaud) befi Worgenlanbc«, wo längere (Enthaltung

bon Speife wegen bcö QXami weniger bcfdjwerlich ift alä bei unö. SBährcnb ftd) bafyer

bei ©riechen unb Römern nur berein^ette 53eifpiele finben, baft einzelne' ober ganje Stäbte

faften, gcljt biefe Uebung befonberö in Aegypten, bem Stammlanb fo bieler religiöfen

Sräuche unb 53orftellungen bc« Altertum« , im Schwange, wie fdjon .^erobot (II, 40;
IV, 186) erjäljlt, unb jwar weihte man ftd) burch ^ajlen namentlich für gewiffe Opfer«

haublungen. 2ludj bie inb. 5Jeba« legen frajicnübungeu auf, unb im 2Wonat 9?amabau

effen unb trinfen nod) ^eutc bie dürfen, wenigftenö folange bie Sonne fd)cint, abfolut

nia^t«. $3c3cid)ncnb ift c« bagegen für bie pofttibe Sd)ä<jung irbifd)er ?eben«güter unb

ben nüchternen ?tteati«mu« ber Religion Bor00^^» ^er ca^ ftaften eine folc^c

Stätte im religiöfen Ifnm nidjt gewonnen ^at. £cute boflenb« unterfchetben ftch 3. 23.

in Onbien bie ^3arft« bon ben ftc umgebenben faftenbett Anhängern 2)iof)atnmeb'3 unb

3Jcanu'« fehr bemerfbar burch bie h°^cr tarirten ©cnüffe be« ©aumen«. 2Bie bei ihnen

ber ©runbfafc t^errfd^t, ba§ bem £eibe fein Stecht werben müffe, im übrigen aber ber
(Btt)fd

be« ^eben« in ber Arbeit gefud)t wirb, fo fpTicht ftch umgefehrt in bem Jaftengebot fd)on
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oon borntjerein ein gctüiffcö 2J?t«traucn bezüglich ber 93ereinbarfeit ber geizigen unb ber

leiblichen, ber retigiöfen unb ber profanen S^edc menfc^Iic^en Dafein« and.

Da« ä. D. ^at für haften ben 9lu«brutf Sum unb ben nodj biet bejeichnenbern

jinna naphso, wörtlich: „feine (Seele herabfnmmen, fd)Wäd)cn, bemütfjigen"; benn ba^

Sofien erfc^eint bem Hebräer äfjnlid) wie ba« Älagen unb Sleiberjerreiftcn al« 9lu«brud

unb DarfteÜung ber Demütigung bc« 9J?enfd)en. „iöefcln'ct eud) ju mir oon ganzem
£er$cn" — fpridjt ber £err bei Jod (ttap. 2, 12) — „mit haften unb mit Seinen unb
mit Älagen." Daf/er ba« Mafien wcfcntlich ben (Jfjarafter ber Jöußtrouer ^at unb bc

fonber«, nad) bem Öefefc fogav cinjig, am groften $erföhnung«tag eine Wolle fpiett

(3 2flof. 16,2?. 3i
; 23,27.32; 4 ÜDfof. 29, 7; 2lpg. 27,»). Slbcr aud) aufeerorbcnttidjc

ftafftage famen bor (3er. 36, »; 1 Äön. 21,12; 2 (5l)ron. 20,3). 3Kan unterzog ftd) bem

Mafien entweber nad) einer öffentlichen ^erfünbigung (1 ©am. 7, •), nad) Unglütf«fäflcn

(9?ic^t. 20, 26; 1 ©am. 31, 13; $ar. 1,5) unb Vanbplagen (3oel 1, u; 2, 1*) ober jur

flbmenbung einer brof)enben (Gefahr (1 ©am. 7, s; Grfra 8, 21. 3on. 3, 5. 7; 1 9#aff. 3, 47;

2 97caff. 13,12; Oubitfj 4,9.10.13; 6,10). So feierte mau 53. nad) bem Sxil bic

Tage, ba bie Belagerung begonnen fyatte (2 Äön. 25, 1; ©ad). 8, 19 fg.), ba bie dfjalbäer

*,uerft in bie ©tabt eingebrochen waren (3er. 52,« fg.), 9?ebufabnc$ar ben Tempel jerflört

liattc ( 2 Äön. 25, r fg.; Oer. 52, 12; ©ad). 7, 3. i) unb ®ebalja ermorbet morben mar (2 Äön.

25,2s; 3er. 41, 1 fg.). Slber aud) 53ejirföfaften famen bor (3ofephu«, „£eben",

Aap. 56), unb menn ber liegen ju lange ausblieb, pflegte ba« ©nnebrium ein ftaften

au«jufd)reiben. Die ^ßribatfaften berüfjrt ba« ©efefc nur bei (Gelegenheit ber Drbnung
ber Serhältniffe bon abhängigen "^erfonen (4 SDcof. 30, 11— iß). Slucfj fo!cr)e ^ribatfaften

galten meiji ber Trauer über ftamilienborgängc (1 ©am. 1,7; 20,3*; 2 ©am. 1,12;

1 Äön. 21,27; SfralO, 6; "J?ef). 1,4), ober fic fottten gerabeju al« 33u§übung Unglüd

abmenben (2 ©am. 12,16—23; (Sflf;. 4, 3. (Gewöhnlich faftet man bafjer in 21%
nnb Drauerfleibern (1 <D?aff. 3, 47), unb jwar bon einem Slbcnb bi« $um anbern (3ofepb,u«,

„SUterttjümer", III, 10, 3). 2Bir finben 33cifpielc, baf? man gegen bret läge of)ne alle

Speiic jubrad)te tfül). 4, 16), währenb man bei länger auljaltenben ^ribatfaften in ber

Wegel nur bie gewöhnlichen ©peifen bermteb (Dan. 10, 9 fg.). Sin ©abbaten unb fteft

tagen mürbe grunbfätjttd) nicht gefaftet (Oubith 8, 6).

2ßie ber $ropf)eti«mu« überhaupt ben <ßunft barftellt, wo ber jüb. ®eniufi im

begriff ift, über ftch felbft fnnauSjufchreitcn, fo auch in ^C3U8 ouf oaö Saften. Die

Propheten erfennen baffelbe btelfach nur an, fofern e« mahrer 9lu«brud ber innern De^

müthigung iß; fte firafen bagegen bie $crgebli<hfeit unb Heuchelei eined haftend ohne

entfpredjenbe (Seftnnung unb ^anblungßroeife. Slafftfdj ij^ für biefe Slnfchauung bie

©teile 3ef. 58, 3—7, aber aud) Ooel 2, 12. 13; ©ad). 7, 5— 10; 8, 19 ftnb ju Dergleichen.

Dagegen fällt bie Sölütc ber äußerlichen ftaftenübungen i,t 0 }c nacherilifchen , nach

fanonifdjen unb neuteft. B^^n, too fic o^nc befonbere Serantaffung regelmäfüg al« ein

©tücf oerbienfllict)e« ihun erfcheinen unb mit aller ©trenge geljanbhabt werben (3ubith

8,6; Xob. 12,s; ©ir. 34, 31; ?uf. 2, 37); öor|üglich legten bie ^Imnfäer SBertt» barauf

(Sftatth- 9,i4; ?uf. 18, u), bic wöchentlich jwctmal, 2)?ontagö unb Donnerötagö, fafteten,

aber auch ßffäern unb 'Xfyerapeuten bitbete baö Soften ein mefentltchcS ©türf ihrer,

auf theologifd)cn Unterlagen ruhenben, Slffefe. 2lu§er bem oötligen haften pflegten bic

Gffäer fiet) bc« ©ein« unb 3leifd)e« gänzlich 3U enthalten, unb auch 53rot, ^flanjen,

.^)irfe unb 333affer genoffen mandje nur einmal am Dagc — nach ©onnenuntergang.

On biefer 3cit un^ im 3u !
annilcnhang mit fold)en 2tnfchauungeu begegnet un« aud)

ein neuer £md be« Jaften«, infofern man ftch baburch auf göttliche Offenbantngen üor

bereitet (Dan. 9,3; 10, ».3.12; 4 Gfra 5, 13; 6,31; SAatu). 4,2; Slpg. 10, so) ober

3iir 2lu«tretbung böfer ©eijter fähig mad)t (5D?atth- 17, 21). Daran fabliefet ftch wieber

ber wenigften« in ber 5lpofielgefchichte (Äap. 13,3; 14, 23) oorauögefc^te Gebrauch in ber

apoftolifchen Äirche an, bie Crbination mit haften ju oerbinben. ©id)er ift, ba§ aud)

oon ^autu« (2Äor. 6, 5; 11,27) unb in pautimfd)cn (Memcinbcn (1 Äor. 7, 5) haften

Übungen gehalten mürben, wähtenb bie 3üugcr 3efu bei feinen i'ebjeiten bie, 5. 53. aud)

oon ben 3of)anue«jüngern beobachteten, Jajtcnfttten au§er klugen festen (2)iatth. 9, 14

;

3Rarf. 2 ts; Ü?uf. 5,33), tnbem fic ftd) babei an ba« SBort 3cfu anfdüoffcn: „5B3ie fönnen

bie ^othjeitleutc £etb tragen, folange ber Bräutigam bei ilmen ift?" (SWatth- 9,is; SKarf.

2,19; fif. 5, 35). Dagegen brang mit bem (Spömtiö auch wieoer cin of«tifd)er 3ug
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in« CtyrtfteittljtMi, bem bie Briefe an bie Börner ($ap. 14,2.0.17.21), Äotoffer (£ap.

2,16.21—23) unb bic ^ßaftoralbriefe (1 £tm. 4, 3— j. s; 5,23) entgegentraten. Die jüb.

Faftenprari« aber fyat, nadjbctn fte eine $cit lang einen ber Streitpunfte jwifdjcn ben

„Käufern" gittere unb Sd)ammai'« gebilbet, enblid) int neunten 9lbfd)mtt be« ^weiten

XljeÜä ber SWifehna iljre abfcf)üc^cnbc Snftcmatifirung gefunben. .^olfcmann.

Scaojifcr, f. Süfjnopfer.

Fcter, f. ®ottc«bienft.

3eiße, JciflCnbanm. tiefer Saum mar fdjon im 2Htertf)um eine $auptcultur-

pftanje $uttfHna6, we«lmlb Oofna unb feine 33cglctter utm 3eu9,uB Don be« Sanbe«

^cid)tl)um aud) feigen brachten (4 2Wof. 13, 24). On ber Sdjilberung 00m Unglüd

Ofrael« wirb ba« $inficrben be« Feigenbaum« (Ooel 1,12; £of. 2, 12) ober aud) beffen

llnfrudjtbarfeit ober ba« rafd)e helfen feiner Blätter nütberityrt (£ag. 2, 19; Oer. 8,13).

t£3enn Oercmia einjt mit einem ftänb bro^te, ber nebft anberm aud) bte Feigen Ofrael«

berühren werbe (Slop. 5, 17), fo ift bamit angebeutet, ba§ te^tere ju ben üorjüglicfyen

sJtohnmg«mitteln be« 93olf« gehörten. Dienten bie ftrüljfeigen, bie fdjon im Ouni al«

reif „bem Sd)üttclnbcn in« tüfterne SWaul fielen" OJfaf). 3, 12), jnr willfommenen Qx-

frifd)ung (Oef. 28, 4; Oer. 24, 1), fo bie große Feigenmaffe jUr eigentlichen Speife. (Sc^

trotfnet unb gu Ätidjcnform jufammcngeprefjt jähltcn fte mit $u bem SKeid)tt)um an lang

auöbauernbcri Wafirungööorrattjcn bc« £>aufe«, würben, weil lcidjt unb bequem mitjU'

führen, auf Reifen, befonber« aud) burd) bie Süfie, benujjt unb famen in biefer ©eftalt

ohne 3l°eifel wie ^eutjutage maffcnljaft auf ben SKarft ber Stäbte (1 Sam. 25, is;

30, 12). Sin Ort, an ber Apanbcl«firaf?e gelegen, Weld)e burd) baß Oftjorbanlanb führte,

fjiefj £au« ber Feigenfucheu, weil Ijier bie Marabanett wo! gewohnt waren, fid) frifd) mit

biefer Speife ju oerfe^en (4 9Jfof. 33, 4i>; Oer. 48, 22). Fetgenfud)en legte man ju

3efaia'« 3eit auf bic ^eftbcttleu, währenb bie altgric^. flehte aud) bie Blätter be« feigen

bäum« ut Umf^tägen bei ©cfcfmuilftcn, Sutjünbuugcn unb ,§autau«fdjlägeu gebrausten

(Oef. 38, 21).

Selten überfteigt ber 9aum bic $ö\)t bou 10—15 F"§« Der «Stamm unb bie

faft iuagered)t au«ftehenbcu, eine fdn'rmartige Ärone bilbenben Slejtc finb mit einer jarten,

weijjgraucn iftinbc überflcibet, gegen weldjc Farbe ba« Dunfeigrün ber breiten, lappigen,

feften Jölätter lebhaft abfiid)t. 2J?it feinem bieten ?aubbad) fpenbet ber Söaum reid)ltd)cn

Blatten unb läßt, jumat, wenn nadj ber 23?eife alter unb neuer $iit üftcbguirlanben ihn

umfdringen, wenige 3onncuftraf)lcn auf bic einbringen, bie ju Füfeen feine« Stammeä
ft^en. fiüv ben ruljcliebcnbcn Ofraclitcn war c« ein föfHidjc« Ding, ja parabteftfdjcr

f^enujj, bei nieberbriirfenber $i(je im füllen 3d)attcn beä utit bem ©etnftod umwunbenen
Feigenbaum« fia^ ju lagern (5ad). 3, 10; Oef. 36, ie; Stticfja 4, 4 u. f. w.). 2Ba« man
t^eige nennt, ifl nic^t bic eigentliche ^rud)t, fonbern ber 93lüte unb Samen etnfc^ltegenbe

-^rua^ftoben. ÜBäfjrenb bie Blüten im Onncrn ftd) au«bilben, oergrögert ftcfj berfclbe unb

reift $u jener länglichen, birnenförmigen, fcfjr flcifobigen unb füßen SHajfe, welche wir

Feige feigen. Diefer ^roce§ bauert in unfernt fältern ftlima gwei Oa^re, ^"9 c8en in

^aläflina nur ein«. Oebcn ftuguft finbet bort bic gro§e Fcigcnernte fiatt. Doch ^ctnrf cr)t

in biefer Söejieljung jwifchen ben einzelnen (Segenben ein bebeutenber Unterfchieb gemäg
bem frühern ober fpätern Grwad)cn bc« Naturtrieb« int Frühling. S?ei Ä«falon fahen

mir fchon SDKttc ÜRärj bic Feigenbäume im ooUen l'aub prangen, währenb mehrere

2Bochcn fpätcr biefetben auf ber ^)öhe bon Nagareth nod) fahl baftanben. Sogar am
gleichen S3aunt macht fid) ein Untcrfd)tcb im 9?ctfcn gettenb, foba^ in befonber« günfttger

t'ägc, wie in ber ßbene ©enejareth, man einen großen Dhe^ oc* Oahre« h»n^M^ immer
wieber frtfd)c Feigen pflüefen fonntc (Oofephn«, „Oübifdjer ^rieg", III, 10, 8). (Sö

feheinen aber bie am früheften reif geworbenen für bic beften gegolten 3U höben (Oer.

24, 2 fg.). 2Wit ^cd)t fagt übrigen« ©carfu« (Stop. 11, 13), bafe um ba« ^affahfeft herum

nidjt bie $tit ber F«gcn war. Schon im Februar oerfdjwinbcn auch an ocn begünfltgften

Orten bie legten Feigen unb int Stpril fann ?anb auf unb ab nur ber fchöne ?aub-

fehmuef ba« Sluge erfreuen. So urteilen wir infolge einer Steife, bie wir währenb 9}(är«i

unb 3lpril bttrd) ^>aläftina gemalt. Xrcffcnb überfein bic LXX unb 33ulgata ^1*. 2, is:

„Der Feigenbaum treibt grüne Feigen herbor", inbem nämlich bie Sdulberung bafelbfl

auf ben 2Mmonat geht, wo ber Frucf)tboben rafch anjufchlbcöen beginnt. — Den Saum
31t berebeln unb ergiebiger 51t machen, würbe berfelbc fd)on im SHtertfmm forgfam gc^
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pflegt, eine ©itte, an weld)e Oefuö fein GHeidjnift Dorn Feigenbaum fnüpfte (8nf. 13,« fg.;

»gl. ©pr. 27, is).

fjaben follcn <1 2Rof. 3, r), oerfte^en biete ben ^ifang. On ber Sfjat würben beffen oft

10 $u§ lange unb 2 ftuf? breite SMätter, bic in Gnbien gu 2cttertüd)eru, 3um Söeberfen

oon Kütten u.
f. w. gebraust werben, $u jenem 3roecf ftd) beffer geeignet Ijaben alö

gewbf)nltd)c Feigenblätter (ngl. tfnobet 3. b. ©t). Furrer.

ftelb 9Roab'ö, f. 3)?oab.

AClbtCBfd, f. Aberglauben unb (Sefpenfter.

tYClbtoCff, f. 2Kaße.

ftclij. Antonius (Dacituö, Hist., V, 9; Glaubiuö bei ©uibaö) Felix, gleid) feinem

©ruber ^atlaö, bem mädjtigen ®ünftling beö (Slaubiuö unb beö 9?ero, ein Freigclaffener

beö eiftgcnannten ftaiferö, würbe oon biefem im 3. 53 u. (5f)r. $um ^rocurator übet

bie römifd)e, bic ©ebiete Oubäa, ©amaria, $cräa unb (Galiläa umfaffenbe, *ßrooin$ cr=

nannt alö ftacfjfotger beö SSentibiuö (Sumanuö (3ofepf)uö, „Altertümer", XX, 7, 1;

„3übifdjer Ärieg", II, 12, 8). Xod) nötigt wo! Dacituö ( Ann., XII, 5, 4) jur An^
nafjme, ba§ er fdjon früher neben (Sumanuö menigflcnö ben famaritan. £()cil ber s$roöin$

öerwaltet Ijatte. Die G?f)e mit Druftlla (ogl. Apg. 24, 24), ber ©djwcfter bcö ftönigö

£crobeö Agrippa II., unb nad) ©ueton ber britten Königin, mit weldjer ftd) $c\'yc »er*

mätjlte, braute iljn in 93ermanbtfd)aft mit bem tfaiferfjaufe (lacituö, Hist., V, 9).

Drufilla mar fd)on bie ©emaljlin beö Äönigö Ajijuö oon Smefa, alö fte ^ett^ falj unb

oon ifjrer ©d|önf)eit geblenbet fte burd) bic Sermittelung eineö itmt befreunbeten Guben
auö (Inpent 9?amenö Simon gur ©Reibung bemog (Oofepljuö, „Altertümer", XX,
7, 2). Die Amtötfjättgfeit ber testen ^rocuratoren 3ubäaö geljt in ber ©djilbcrung bcö

3ofepfwö faß gan$ auf in ifjrem &ampf mit ben fanatifdjen SSanben (©ifafter, ^eloten),

meldje, oft einen SWcffiaö an iljrcr ©pifce, baö ?anb fengenb unb morbenb burdfjogen

unb baö 93olf $um Ickten üerjweifelten Söibcrflanb gegen feine Ijeitmifdjen Unterbrürfcr

aufriefen, ftür unö untrennbar ineinanbergewirrt finb in biefen wilben Auöbrüdjen ber

Solförontlj bie üflotioe, weldje ber £eibenfd)aft ber Verzweiflung eincö untergeljenben Volfcö

unb ber innern C£onfequen3 unb £ebenöfraft reltgiöfer Obecn, bic fein biöljerigeö gefdjidjt

lidjeö ?ebcn getragen Ratten, entfprangen, mit benen, weldje rein ber Dcmoralifatton an

gehören, in bie mir in ber $eget gefd)idjtlid)e ©röfjcn in iljrem Untergang geraten feljen,

nnb bie fpecieü" in unferm %aU bem Oofepfjuö geflatten, bie 3eIotenfd)arcn immer fd)tcd)tf)in

at« !Wäubcrbanben, t^re Anführer, fofern fie baö Sotf mit retigiöfeu Hoffnungen ju

fanatifiren fudjten, als ©aufler unb Betrüger ju bejeic&,nen. OebenfaUe rollte auf biefem

2Bege ber CEonflict bcö jüb. 33olf$ unb feiner röm. 33ef)errfd)er rafc^ feiner ft^lie§tid^cn

?öfung burd) reine ©etoalt entgegen, unb a(ö fttiif fein 9lmt antrat, mar bie Aufgabe

beö rbm. ^rocuratorö oon Oubäa fd^on eine nal)cju unlösbare gemorben, aud) wenn fte

in weniger ungtücflid)e .^änbe fiel. Unglürftidjcr freiließ founte fte, wie eö fc^eint, nidr)t

fallen, atö in bie beö Freigelaffencn beö (Staubiuö. 9?oc^ fc^limmer atö fein ©ruber

miöbraudite gelir bie @unft beö Äaiferö, bura) mettt^c er fid) ber Äncrfennung irgenb-

einer ©djranfc feiner graufamen SiÜfür für überfjoben ^iett. 2ltö '^rocurator „tjanb--

^abte er föniglic^eö 9iea^t im ©eift eineö ©fiaoen". ©0 rfjaraftcriftrt Üacituö (Hist.,

V, 9) feine Amtööermaltung, unb berf^Ibe ©efc^idjtfdjreibcr (Ann., XII, 54) erfennt

aud) bie unjeitgemäße .^ärtc i^rer üflajjregetn an. (Jbenfo bemerft auc^ OofepfjuÖ („Atter*

t^ümer", XX, 8, 5) eine junef/menbe Verwirrung ber Angelegenheiten Oubäaö unter

Felir. ©ejeidjneitb für bie 3"d)tloftgfcit feiner Amtöoerwaltung ift bie Gnrmorbung beö

^o^enpriefterö Oonatfyan, welche er, alö i^m ber Sttann, beffen Fürfprae^e er fein Amt
jum X^eil oerbanfte, ein läftigcr ÜKa^ncr geworben war, burd) biefelben ©ifarier auö-

führen lie§, bic er fonft alö bic im röm. ©inn f^limmftcn ^cinbc ber Crbnung mit

äujjerPer ©trenge ocrfolgtc (Oofcp^uö, „Altcrt^ümcr", XX, 8, 5). 5D?it befonberer Energie

oerfu^r fitiif gegen Aufftänbe mit religiöser Färbung, in weldjen bie röm. ©taatöfunft

überhaupt ben |)erb bcö Söibcrftanbcö i^rcr jüb. Untcrt^ancn wittern mufcte (Oofcp^uö,

„dübifc^er Ärieg", II, 13, 4). Der bebcutenbftc Aufftanb biefer Art, ben ftelir unter

brüefte, war baö Apg. 21,3» erwähnte Unternehmen beö fogenannten Aegnpticrö, melier

mit einer jahlreic^en ©d)ar (4000 Wenfdjcn nad) ber Apoftelgefd)id)te, 30000 nac^ Oo^

fep^uö, „Oübifdjer Ärieg", II, 13, 5) öor Ocrufalcm crfajien unb burc^ fein 2Bort bie
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dauern ber Stabt $um CEinftur^ ^u bringen oerhieft. «eint Oelberg überfiel ihn ftelir.

Der Aegttpter felbft entfam au« bem «lutbab (Oofeplnt«, „Altertümer", XX, 8, 6).

Unter ftclir brach ein fd)on längft befle^enber Streit ber jübifdjen mit ben h«bnifd)eii

(Sinrooffnern ber bon #erobe« I. neu erbauten £afenftabt (£äfarea um ba« 93ürgerrecf|t

barin in offenen Strafcenfampf au«. Der Steg festen ben 3uben gehören $u tooüen, al«

#elir, nad)betn er bie SBaffen abzulegen oergeben« aufgeforbert l)atte, nnlitärifd) ein

fd)ritt. Ginc große Anjahl oon vlubcn blieb auf bem ^JIa|c unb ihre Käufer mürben

eine 3eit lang ben röm. Solbaten $ur ^.Münberung preisgegeben (üofephu«, „Altertümer",

XX, 8, 7). lieber ba« »erfahren be« Statthalter« in biefer Angelegenheit glaubten ftd)

bie cäfarcnifefyen Ouben in 9Jom befdnoeren ju fönnen. Aud) mürbe falir ju biefer 3eit

abberufen, bod) manbte nod) ber (Sinflurj feine« «ruber« ^altaö bei Nero meitere folgen

ber jüb. Anflöge oon ihm ab (3ofepf)u«, „Altertümer", XX, 8, 9). ftiernad) mujj bie

Abberufung be« ftclir jebenfaü« oor 62 gefdjefyen fein, in meldjem Oa^r ^alla« unb bei

nad) Oofepfui« (a. a. D.) gletdjfall« nod) in ben cäfarenifdjen «£anbel hereittgejogene

Praefectus praetorio «urru« ftarben (lacitu«, Ann., XIV, 51, 66). Da nun bie Amt*

oermaltung be« fteltr iebenfaüö eine mehrjährige mar (ogl. bie ©rjählung bei Oofephu«,

„Attertfjümer", XX, 7, 1-8. 8, mtb Apg. 24, io), bagegen bie feine« Nachfolger« faftu«

(f. b.) nur eine furje gemefen 3U fein fd)eint, ba mir aufjerbem mtffcn, bafc eine mit bei

Amt«oermattung be« ftelir jufammenhängenbe Neife be« Oofephu« nad) Nom im 3. 63

ftattfanb (Sofepfui«, „?cben", ftap. 3; ogl. flJccöer, ,,ttritifd)*eregetifche« #anbbud) über

bie 2lpofielgefd)icf)te" [3. Aufl., Böttingen 1861], 0. 21), fo fefet man bie Abberufung

be« ftelir mit ©ai>rfd)einiid)!eit in ba« 3af)r 60 ober 61. «erfehlt aber ift bie Am
nähme Lehmann'« (in ben „£h*°logifchen Stubien unb Äritifen" (Oahrg. 1858),

8. 322 fg.), ftclir fei fd)on 58 n. (ihr. abberufen morben, meil fie gan$ an ber

nicht bemiefenen, ja roegen Dacitu« (Ann., XIV, 65) unmahrfdjeinlichen «orau«fcfcung

hängt, ber Job ber ÜJcutter Nero'«, Agrippina, fyabt bie Ungnabe be« ^atta« jur un

mittelbaren golge gehabt. Die Apoftelgefd)id)te (ftap. 24, 37) fefct bie ©efangenfehaft bc«

^aulu« in Gäfarea in bie jmei legten 3af)rc ber Amt«bermaltung be« ftetir. Die

Nolle, meiere fte aber Äap. 24 ben ^rocurator bem ^Jaulu« gegenüber fpielen läfjt, ift

meniger unter bem ©eftd)t«punrt einer ^tftortfe^cn (5f)arafterifUf be« ftelir ju fdjäfeen, al£

unter bem ber apologetifdjen Xenbenj, metche namentlid) auch bie DarfteÖung be« <ßro=

ceffe« be« *ßaulu« in ber Apoftetgefdjichte (ftap. 21—26) beherrfdjt unb ftd) tytx ganj befonber*

in ber «erbeefung be« eigentlichen Strcitobject« ober be« Antinomi«mu« be« ^autu« jeigt.

Auch $elir muß nun in bie Neihe ber Figuren treten, melche $u (fünften be« ^ßaulu*

jeugen unb feinen ^ßrocefj al« bie %ol$t nur be« (in ber Apoftelgefehidjte böötg unmoti

oirten) |)affe« ber 3uben gegen ihn erfehemen laffen. 80 betrachtet oertieren auch bie

einanber theilmeife miberfprechenben unb fonft auffäüigen ÜJlotibe, nach mcldjen bie Apoftel

gefliehte ben ^elir mit "jjaulu« oerfahren läßt, oon ihrer 9cathfethafttgfeit. An ftd) fchon

miü e« ftd) bod) feine«megö leid)t in ba«, ma« mir fonft oon ftelir mtffcn, fügen, menn

mir ihn für ^aulu« perabeju günftig geftimmt fehen (Apg. 24, 22. 23). Nun ftnb e« aber

nach ocr Apojfelgefehtchte felbft ganj anbere 2ftotibe, melche ba« thatfächliche «erhalten

be« fteür gegen ^ßaulu« beftimmen (Apg. 24, 26. 27). «on biefen SNotioen roieberum ift

ba« ber ©elbgicr ein folchc«, ba« gcrabe bem $aulu« gegenüber entfielen ju fehen min*

beften« auffällig ift. Vielmehr liegt bie «ermuthung nahe, biefe« ÜKotio unb ber angeb-

liche SBunfch be« getir, bei feinem Abgang ben 3uben ftch gefällig ju ermeifen (Apg.

24, 27), foOe nur ben 2Biberfprud) ausgleichen, ber jmifchcit ber Anbeutung einer günfUgen

Stimmung be« ftelir gegen 'Pautu« unb ber £hatfad)e befieht, ba§ er bie .paft be«

Apoftel« fo lange mähren unb überhaupt nicht aufhören lieg. 2Bcnn übrigen« an ftch

bie SDcotioe, melche Apg. 24,26.27 bem 3*ür f^ulb gegeben merben, au« bem ?eben gc

griffen ftnb unb bem fonft befaunten «erfahren biefer röm. Statthalter in analogen föäflen

entfpredjen (ogl. 5. «. ma« ^ofephu«, „Alterthümer", XX, 9, 5 oon Albinu« erjählt),

fo beroeift bie« natürlich nicht« gegen bie ÜKöglichfeit ihrer Örbichtung in unferm %aÜ.

An biefe aber ju benfen, bietet nicht bto« ber allgemeine, In« freilich üorau«jufe^cnbe

GEharafter ber Apofielgefd)tchtc Anlatj, fonbern, mie oben angebeutet, aud) ba« Detail rt)rcr

hier einfchlagcnben Srjählung. Oocrbecf.

O'Cnflcr. Obfchon ba« ®la«, beffen Grfinbung bie Sage ben ^hönijicrn juftreibt,

ben Alten befannt mar, bereiteten fie bod) gewöhnlich nur ©cfä&c unb anbere ©erätljc,
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ober feine fonfterfd)eiben barau«. $ei ben Slu«grabungen Don ^ompejt fjabett fid) ,)toar

$rud)ftücfc oon ®la«tafetn gefunben, bie man jebod) nid)t al« 33eroci« für ba« fo frühe

33orhanbenfein Don (9la«fcnftern gelten loffeu null, ba Don biefen bie erften fidjcrn ittad)

ridjten au« bem 6. Oahrtj. flammen. Die röm. ^enfter roaren, aujjer mit Rapier ober

i'einroanb u. bgl., mit bem fogenannten Spiegclftcin au«gefüHt, worunter ba« ftd) blätternbc

ftrauen - ober Sttariengla« 311 oerftehen ift, fdjon im 2. 3al)r(j. aud) mit bitnnen $orn-
platten, bie bei ben (Slnnefen feit jeher baju Dcrwcnbet mürben. 3lud) bie ftenftcr ber

hebr. Käufer muffen mir un« ohne @la«tafcln oorftellen; fic maren eigentlich nur ftenfter

Öffnungen mit bem .Bwctf, ?uft unb Vid)t in ba« 3immer 3U lafftti f
mürben nur burd)

©itter (.$*?. 2, y) ober Oalouften Dcrfdjloffen ,
woburd) bie Onfeften Gingang fanben

(Ooel 2, 9), ber £au«bcwohner aber auf bie Straße fefjen fonnte (9ttd)t. 5, 2s;; 9 Sam.
6,1«; 2 Ä3n. 9, 30; Spr. 7,.;; bgl. 1 2Nof. 26, s). Die ftenfter nad) bem #of maren

gewöhnlich gan$ offen, ba^er man fic im ifiSintcr mit Uretern Dermad)tc, in benen man
nur ein Vod) lieft. Oetjt gehen im Orient bie ftenfter ber Käufer meiften« nad) bem

$ofraum, baljer bie Straften ein büftcre« 5lnfel)cn Ijaben; man Dcrmuthet, bafi c« bei

ben Hebräern äfmlid) gemefen fei. Da im Orient bie fünfter oft fo groft ftnb, baß fic

bi« auf ben ftujjboben reiben, fo behaupten bie tRabbinen baffelbe dou ben ftenftern bei

hebr. Käufer unb nennen foldje meit^crabreidjenbe „tnrifdje" iVenfter 311m Unterfd)teb oon

ben gewöhnlichen fleinern, bie fic al« „ägnptifd)e" bejeidjnen. ^Jttan Ijat eine Unterftüfcung

jener talmubtfd)en 2J?einung in ber %poftetgefd)io^te (Map. 20, ») finben wollen, mo ein

Jüngling, auf bem ^enfter fifcenb, währenb ber langen Webe be« Slpoftel« ^aulud ein

gefrfjlafen, tyerabftürjt. (£« ift befannt, bafc ber Stönig "2lha«ja in feinem Obergemad) 31t

8amaria burd) ,,ba« bitter" fällt (2 &ön. 1,3). Diefe ftälle fefccn inbefe nicht ttoty'

toenbig norau«, bafc bie ftenfteröffnung big fluf ben $oben herabgereid)t l)abc, obfdjon fid>

faum ein erheblicher ©ntnb anführen läfet, marum bie Hebräer nid)t aud), namentlich

in fpäterer 3eit, größere ftenftcr gehabt ^aben füllten, mie bie Börner, bereu ftenfter an

jänglid) Hein, fpäter aber, befonber« in ben VanMjäufern, gvoü gemacht mürben. Dafj

bie Atnücrgitter geöffnet merben fonnten, ift fd)on au« bem Aalt $H)a«ia'« erftd)tlid), fomie

aud) Daraus, baß ba« ftliet)en burd) ba« JVenftcr (Oof. 2, 1:.. is. 20; 1 Sam. 19, 12) unb

ba« ©nfieigen ber Diebe burd) baffelbe ermähnt mirb i Ooct 2, »). lieber bie SBefd)affen$eit

ber ^cnflcr be« Jempel« ((gg. 40, t«; 41,2«), bie jur Ventilation im .^peiligt^um an

gebracht waren, ^errft^en Derf^iebenc Meinungen, unb bie Stelle 1 Ifön. 6, 4 Derfa^afft

feine Klarheit. (Einige Dermut^en Öitter in ba« SKauermerf eingefügt, bie nidjt geöffnet

roerben fonnteu, anbere ftenfler mit ftarfeu Cucrbalfen; bie altern 2lu«leger, aud^ IHit^er,

nahmen §f«ft« an, bie, innen meit, nad) auj?en fia) oerengten.

Die Slugen „(Seherinnen bur^ bie J^cnfler" ju nennen (Sfot). 12, 3 u. f. m.) mirb un«

faum überragen; auffälliger bürftc e« erfdjeinen, wenn ber unbermutljete, plö^lio^c Xob al«

burd) ba« genftcr eingetreten, nad\ %vt ber Diebe, bargefteUt mirb (Oer. 9, 21). i)f*«foff.

h"C)lc unb ^eilige Reiten, ^efte im etgentlid)en unb urfprüngtid)en Sinn be« Sorte«

ftnb biejenigen regelmäpig im 3^a"f mieberfefyrenben Dage (di€ss festi), meldje ber ©ort

b,eit ju G^rcn gefeiert mürben. On meitenn <2inn fönnen aud) nidjt regelmäßig mieber

fefjrenbe, au§erorbcntlia^e Dage Ijeiliger ^eier ftefte genannt roerben, roie 3. ba« Jeft

ber Salomonifo^en Dempclroctye (1 Äön. 8, es; s
J?af). 2, 1). (Snblict) nennt man uneigenttid)

rool au(^ Dage rein rocltlid)er ober gcmifd)ter lyeier, l)äu«Ud)er ober öffentlicher %xt, roie

.$od)}eitetage, Äönig«tagc, 8iege«fctem u.
f.

ro., ^efte, bod) bürfte ber 3(u«brurf tu

l'utb^er'« iöibelübcrfe^ung, außer £>of. 7, 3 unb Äl*. 1, 10, in biefem 3tun fonft nid)t üor

fommen. ©olc^e außerorbentliche unb uncigentlidje j^efte \)kx jufammenjuftellen unb 31t

befabreiben, ift feine 35eranlaffung: bie meiflen Vorfommniffe, bie bei bem alten 93olf 31t

folgen i>ierlichfeiten 9lnla§ boten, roerben in biefem SBerf befonber« erörtert. Sßir f)aben

e« b,ier nur mit ben eigentlichen iveften 311 thun, unb auch ,,ut biefen nur im allgemeinen (ba«

(Genauere f. bie befonbern "Jlvtttci <

. 3B3tr unterfcheiben babei bie attifraelitifd)cn ober mofatfehen

unb bie nadjerilifd)cn ober tUbifdjeu; djriftt. $efte fommen in ber 33ibet noch m(*) r 11 Dv -

1) Orbentliche Jefte 3U Öhren ber (Gottheit höDw ^ Völfer be« Sllterthum« mit

einigermaßen ausgebildeten Religionen gehabt, hafteten einmal an geroiffen Reiten gemiffe

erhebenbe ober beugenbe ^^atfac^cn, in roelchen ftc ba« Äraftroirfen ber ©ottt)cit gewaltiger

al« fonft empfanben, fo lag e« in ber 9iatur ber Sache, ba^ bei ber 2öiebcrfef)r biefer

3eiten im 3ahre«lauf fte auch ba« Söebürfni^ fühlten, biefen ihren ftärfern ©mpfmbungen
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immer mteber oufö neue burdj befonbere tfceuben* ober Urauerbejeugungen unb gefieigerte

gotteöbienftliche tfeiftungen einen gefteigerten &u$brutf \n gebeu unb fo jugleidj ba$ ge^

wöfmliche (Sinerlct be$ 2cben8 unb bie alltäglichen Beziehungen $ur Öottljeit auf wol)l-

tf)ätigc Seife tfjetld $u unterbrechen, theil« anregenb ju förbem. 93ci ben 33blfern ber

i)?aturreligtonen, weld)e bte ($ottljcit wefentlief) in ben 9caturmäd)ten anfdjauten unb em^

pfanben, waren aud) bie Scftimmungögrünbe für bic fteftjeitcn in ber Sttegel oon einjelnen

auffaflenben, freiließ meiftenä ^gleich möthifd) ausgeprägten, Grrfcheinungcn beä 9catut

lebend, bebeurfamen Slbfdjnitten ober. -Benbepunften in ber Umlaufjeit ber ©efitrne, bem

ifikehfcl ber OabreSjeiten unb ben baburd) bebingten S?erl)ältniffen ber jeugenben Crrbe

hergenommen. On ber Religion bc« ©eifteS, im (Sf)riftentlmm, htüpfen ftd) bie ftefle

burdjau« an geijtige unb gefd)idjtltche Vorgänge, an bie rDttt)ttgften f>eilöthatfadjcn auö

bem ?ebcn Gjafii unb feiner JUrdje an, ftnb alfo gcfdndjtlidjc ftefte. 3)a$ SSolf Ofrael

fielet mit feinen Streiten gemiffermaßen in ber Sftitte jwifdjen beiben: auch h'cr fmb bie

heiligen &t\Un mit ihren Slnläffen noch bielfach an öaö Veben unb bie 2öcd)fct ber äußern

9?atur angefnüpft, unb bietet felbft bie %xt ber Seier noch allerlei 2lef)nlid)fcitcn mit ber

tfeier in ben 9iaturrcligioncn, aber anbererfettä treten auch fd)on bie gefetjic^ttic^en unb

rein geiftigen fteterjeiten in ihrer 93ebeutung herbor, unb hat felbft ba«, wa« äußerlich

mit ben 9/aturreügionen gemeinfam erfcheint, eine geiftigere SBenbung unb baburch einen

anbern unb h^ern Sinn erhatten. Oin ©runbe ift bicä biefelbc SBahmchmung, bie ftd)

im ganzen Bereich beä alttefi. ©otteöbicnfteö machen läßt, baß berfetbe nod) öiel fimtlid)e,

ben Stnfchauungen ber 9?aturrcligionen oermanbte, $9eftanbtf)eile enthält, unb bie Örunb*

fäfce ber ©cifieöreligion noch nid)t bi« $u ihren testen Folgerungen burchgebilbet fmb.

Unb baö«ift nicht 3u oerwunbern. Die mofaifchen DffcnbarungSwahrheiten waren bodj

nur wie ein Ferment in baö 3)enfen unb ?eben bc« $olfe« ^iticittgetoorfext worben, um
allmählich öon innen herauf baffelbe 51t burchbringen unb untjugcftalten; plöiMid) tonnte

biefe Umgeftalrung nicht oor fleh 9 C*W 00n feinen urfprüngliehen 33orftctlungen unb <3c-

fühten, bitten unb ©ebräuc^en, in benen t€ burch Stammüerwanbtfdjaft ober Serfehr

mit anbern Sölfern Derwadjfen war, erhielt fleh noch t>itit9 mit 8 rt>&er 3ahigfeit fort,

um erft im 2auf feiner ©efehidjte ober gar erft mit feiner itteugeburt burch baö (Shnfien-

thum umgebilbet ober al« mit ben ©runbfäfeen ber ©eifhSreligion unoerträgltd) aut-

geflogen ju werben. Such bie ^efte unb heiligen £tittn beS Gilten SBunbeS fönnen nicht

gehörig oerftanben unb gewürbigt werben, wenn man nicht anerfennt unb berüeffichtigt,

baß biefelben Feineäwcgö alle neu oon lUofc eingeführt ftnb, fonbern ftch theilweife aud

älterer £tit f>erf^reiben unb oon ihm ober burch ben @eift feiner Religion nur um-

gebilbet würben, ja baß auch tro& be« Öefc^eö oon ber üor= unb außergefe^lichen geier

fleh nod
)
ntancheö längere 3"* forterfjalten hat.

a) Ueberblicfen wir 3unäd)fi bie in ben Öefetjbüchern oerorbneten heiligen 3eiten,

fo tritt und 3uerft entgegen ber Sabbat, genauer Söodjenfabbat, . fammt ben wettern

<3abbatfreifen , nämlich bem «Sabbatueumonb ober erften Xag bed ftebenten SRonatä

(3 9Kof. 23, 24), ferner bem ganzen, je ftebenten Oaln", genannt Sabbatjahr ober ^etcr-

jähr, aud) (Srlaßjafjr (2 9Kof. 23, 11; 3 9fiof. 25,2—7; 5 ÜKof. 15, t fg.), unb cnbltch

bem je nach 7 mQl 7 Oahren wieberfehrenben Oubeljahr ober $atliahr (3 3Kof. 25, s fg.).

2UIe biefe 3"ten ftnb burd)au0 oon ber Sabbatibee behcrrfd)t unb beruhen auf einet

folgerechten
stfnwenbung berfelben wie auf bic Jage, fo auf bic ÜJfonate, Oaljrc unb 3ahr=

wochen. 3U oen eigentlichen Äfften werben fte, mit i'lnon ahnte bed Sabbatneumonbed,

ber wirflid), aU nur einmal int Oafjr wieberfehrenb , ein Oahreöfeft ift, nicht gerechnet.

fd)ließen fich weiter an in ber Stteihe ber heiligen 3eitcn bie 9icumonbe, b. hv oa bic

Hebräer reine
sD?onbmonate hatten, ber je erfte Xag ber 12 (unb im (Schaltjahr 13)

SRonate be8 Oahreö; fte ftnb aber, mit Sluönahme bed ftebenten 9?eumonbö, wenigften«

im @efe^ fer)r jurücfgeftcllt , unb werben auch fonft, fowol oon ben Sabbaten al$ oon

ben eigentlichen heften tnetft auöbrüdlich unterfchieben (3. 33. $of. 2, 13; Ocf. 1,13.14).

3u biefeit fommt enblid) <ine britte Älaffe oon 3c'ten, bie eigentlichen fteftc ober Oahred-

fefte. (Sine ber ältefien ©efefeeöfchriften (2 9Kof. 19—24, auö ber 9iichterjeit), unb bie

iüngfle (5 2)?of. 16, au« bem 7. Oahrf).) ääfilen bereu brei auf, nämlich jene: ba«

^eft ber ungefütterten ©rote (im 9?. Z.: fteft ber füßen 5Brotc), ftebentägig, ba$ <£rntefefi

(b. i. ^fingften), unb baö ^cfi ber (Sinfammlmtg im Ausgang be« Oahre«, b. i. ^erbfifeft

(2 2Kof. 23,14—17); biefe etwa« anber«: baö Jeft ^ *^affat) unb bcö Ungcfäucrten im
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erficn 2Honat, fiebcntögig, ba« $eft bcr 2öod}en (b. i. ^ftngften), unb bei« Sefi ber £aub-

Kütten, „wenn bu oon beiner Xenne unb Äclter eingefammelt fjaft", fiebentägig (5 9Äof. 16);

wie beim biefe beiben Sd)riften aud) Don ben wettern Sabbatfreifen nur baö Sabbatjahv

ermähnen (2 2J?of. 23, ti; 5 9J?of. 15). Wogegen jä^It bie mittlere unb auflfiUjrlidjfh (9c-

fefceäfdjrift, etwa au8 bem 3a(jr 1000, in jwei Stellen (3 üttof. 23 unb 4 3Wof. 28 fg.)

außer bem Sabbat fteben ftefte auf unb befdjreibt fic jugletcf) genauer, nämltd): sMfah
am 14. be« erfkn üftonatö 3Wifd)en Sbenb; fteft beö Ungefäuerten dorn 15. beffelbcn

Sttonat« an, fteben Jage lang; ^ngftfefi, b. h- bcr 50. Xag nadj bem 16. beä erflcn

2flonat«; sJ?eumonb bc$ fiebenten Sftonatä; SSerföhnungätag am 10. beffclben SRonatÖ;

£üttenfeft, fieben Jage lang; Dom 15. beffelbcn SWonatG; bam nod) ein achter Jag, ber

22. be£ 2Ronat$, im £>ebräifd)en ;Asereth, bei ^utber „S5crfammlung«tag" genannt.

Dirne 3l°eifcl ti«9t hier eine Abweichung bcr oerfdjiebcncn $efc&cöfd)riftcn Doneinanber

Dor, aber oorcilig märe e$, barauS 3U fdjließcn, baß bie urfprünglid)e mofaifdje Qeft*

orbnung nur brei fteftc enthalten habe unb biefelben erft fpäter auf fiebcn üermefjrt worben

feien. Der fdjeinbare SBiberfprud) erflärt ftd) leidster in auberer Seife. Die Hebräer

unterfcfjicben nämlid) 3wifd)en fteft unb ftcffc unb Ratten bafür 3wei ocrfdjiebenc Warnen.

Der eine, mo;ed (bei ü?utljer: Feiertag, fteft, hohe$ ftefl), ^at weitern Sinn unb be^cic^net

lebe gotte$bienftlid)c £eit alö eine ju bcfrtntmter ^rtfl regelmäßig wieberfehrenbe, faun

alfo audj Sabbate unb Weumonbe ctnfcf)ließeu, bod) werben bamit gewöhnlich, nur bie

OahreSfejk benannt. 35er anberc, hagg (bei £utljcr: fteft, getertag), be^eic^net urfprunglid)

ein ftcfr, bei bem ^eigcntänje unb Umläufe aufgeführt mürben, weiterhin bann ein 2Öall=

fahrtSfeft, unb tft alfo enger alö mo;ed; benn nid)t alle OahreSfefte fuib 3ugleid) Sali»

fahrtSfefie, wohl aber alle 2Ballfaf)rtefeffr aud) 3ahre$fefte. ÜWit biefem burd) bic Der*

fdjtebenen Tanten auSgebrütften Unterfc^icb $wifd)en ben fitzen trifft nun audj bic

erwähnte Abweichung ber (tyfcfce Doneinanber in ber Art mfammen, baß biejenigen, welche

brei %t$t aufjagen, Don ben hagg, bie aber, weldje fteben aufjäljlen, Don ben mo?ed

hanbetn; benn baö fteft be0 Ungefäuerten, ba« ber 2Bod)en unb baö bcr glitten, ftnb eben

bie brei SBaflfahrtöfeffa unter ben fteben 3aljre8fcften. Daß aber einige @c|e$e nur bic

brei S3?au*faf)rt3fefte, uid)t auef) bie übrigen Oatjreöfefh Derorbncu, barin liegt bann freilief)

jugfetdj eine unoerfennbarc Anbeutung baoon, baß jene wirflid) al« bic £auptfefte galten,

fo etwa, wie wenn jemanb bei unS Don 2Bcib,nad)ten, Ofiern unb ^fingften nlfi ben d)riftl.

heften überhaupt reben wollte. Surf) wirb ftd) jeigen, ba§ wenigften« einige bcr anbern,

wenn man fiel] furjer 9u6bru(f6meife befleißigen woQtc, leicht unter biefen Dreien mit-

befaßt werben tonnten. Oebcnfaflö unbegrünbet unb wiHtürlid) i|t t9 aber, Wenn manche

neuere, inbem fic jugleid) *ißaffaf) mit bem Acft bcö Ungefäuerten unb ;A^*reth mit

^üttenfeft 3ufammennehmcn, ben ftebenten 9Zcumonb aber 31t ben ©abbaten redjncn, Dter

ifraclitifc^e gefte, ^affal), ^fingften, 33erfö^nungötag unb t'aub^üttcn, ^ä^len : im ©efe^
werben nur entweber brei ober ooflftänbigcr fteben mfammcngefteHt.

b. Dicfc nun überftd)töwetfc aufgezählten ^eiligen 3e^«n fino tvot ftdjer nid)t afle

al« Don 2Rofc gan3 nett eingeführt 3U benfen. 5d)on bic 53erfd)tcbcnartigfeit bcrfelben

ntadjt nid)t ben Sinbrucf einer einheitlichen unb ftmttltanen Gntftehung. Sobann ift h«r
Don Gewicht, baß einige biefer ^eiligen 3eitcn aud) in ber (Sitte anbercr Don ber mo
fatfehen ©efefegebung unabhängiger Hölter wieber üorfommen, waö ftch nur bann genügenb

erttären wirb, wenn bie freier berfelbcn fchott Dor 30?ofc aUgemctnerc Verbreitung ge

funben hQtte - ferner iji 3U bebenfen, ba§ bic Ofraelitcn üor tylofc wie nid)t ohne eigen-

thümlithc Religion, fo auch nicht gan3 ohne ^ef^e gewefen fein fönnen; fogar 2 Wof. 5, 1;

10, s», wo an ^hara° i^orbcrung ber (Sntlaffung bed ^olfeö and Segnpten 3um 58chuf

einer ^eftfeicr (mit Opfern, Äap. 3, ts) in ber 2Büfte gefteßt wirb, fefct ^eftc beim Soll

atö befannt unb üblid) oorauö, unb felbft ben OJanten hagg für fteft unb ^ejlfcicr haben

bie Hebräer Don ihren Urjeiten her mit ben übrigen Semiten gcmeinfdjaftltch gehabt.

$un fönnen aber — bie« jeigt bie <5>efcf)ic^te Dieler ©ölfer — gcrabc gcjtfciern, nad)bem

fie eine 3C^ ^fln9 eingebürgert gewefen, am wenigften urplö^lich Derbrängt werben, fon-

bern erhalten ftd), aud) unter neuen 2?crhältniffcn , mit großer 3^9^ fort/ wenigften*

in einjclnen SKcfien unb Spuren: aud) SKofe war fchwcrlid) im 3tanbc, alte 93räitd)e

ganj unb plö^lich aufyurotten, wohl aber tonnte er fotd)e umbilbcn unb ihnen einen neuen

(Steift unb Sinn einhauchen. Crnblid) läßt ftch gcfchichtlich noch nad)Wetfen, ba§

gerabc bic 3citen unb fofie, wcl^e auch außerhalb beö ©efe^e* ähnlich oorfommen, Don

Digitized by üfiogle



268

bett 3fracltten bi« tief in bie &bmg«$eiten ljincin mit befonberer Vorliebe gefeiert mürben,

roäljrcnb bie ffreng mofaifdjen 3ei*cn > m^ &u8naf)mc be« SabbotS, am längftcn um ifjrc

gan$ regelmäßige 23eobad)tung $u ringen Ratten. "Jiäljer mirb ftd) ba« Urt^eü über bic

einzelnen ßtittn in ber SBeife ju gehalten haben, ©onj neu unb fd)öpfertfd) jeigt ftdj

ber 2Kofai«ntuö in ber (Einführung be« Sobbatö unb ber meiteru Sabbatfrctfe. Daß
ber 2Wenfd), mie feine ganje 'Perfoti nad) £eib unb Seele, fo attd) feine 3cit u"° f««
i'eben in ber 3eit, feinem <#ott ^eiligen foU, inbem er, am Sd)Iuß jeber !föodje oon bei

alltäglichen Arbeit abtaffenb, feinem ©ott einen Ruhetag feiert, au« ber ffcrfbeuiuifl bei

$efd)äfte (id) regelmäßig roieber in @ott fammelt, um einen in @ott geftärften Sinn in

bie ueubeginneube £age«arbeit ljiucin mieber mitzunehmen, unb baß er burd) fold)e rcgcl

mäßig mieberfehrenbe $uf)e in unb für @ott 3uglcid) feine ©ottangefjörigfeit and) int

Ärei« be« &titkbtnt finnbilblid) jur Slncrfennung unb Darftellung bringe, ba« ift eine

mit beu übrigen mofaifdjen Örunbforberungen fo innig .jufammenljängenbc unb gugleid)

fo geiftige (Sinridjtung, baß man an iljrer (Geburt au« bem (^eift ber Offenbarung nicht

zweifeln fann. ßtoar \m attd) ftc etma« oorau«, ma« fd)on oorf)er ba mar, nämlid)

bie 93efanntfd)aft mit ber fiebentägigen iZöodje, unb bie ®eroohnt)ett, bei ber ?frier für bic

Öottf>eit bie gemöhnlidje Arbeit rillen $u laffen; aber baß nun jeber fiebente Jag ein

Wuljetag fein foll unb bic ftrenge Durd)fiil)rung ber 9?uf)e, fowie ber bareingclegtc geizige

Sinn ift ctma« fo (Sigenthümlidjc«, baß mau ftd) üergeblid) bemühen mürbe, oor unb

außerhalb be« SRofaiömn« in ber alten ßtit baffelbe mieberjuftnben. Daffelbc gilt bann

. oon ben meitern Sabbatfrcifen, ja non ber unten nod) nadj^umeifenben Durchführung ber°

Sabbatibee burd) bie eigentlichen ^ahre«fefie. ®anj anber« »erhält c« ftd) mit ber

^weiten 2lrt tyiÜQtv Seiten, mit ben Wettmonben: ihre frier muß ein uralte« iSrbftüd

ber Ofraeliten gemefen fein. $ei jaljlreidjen SJölfern be« h°hcrn Sllterthum« im borgen
unb Slbenblanb mar c« Sitte, ben Xag be« miebererfdjeinenben 2J?onblid)t« al« einen

freubentag burd) Opfer, Qtaftmähler unb £uflbarFciten 31t begehen (f. 9?cumonb), unb

bei ber Sßunberbarfeit be« 2ftonblauf« für bie Sitten mar bie« fef)r erflärtid). Slußerbem

maren biefe 9ceumonb«tage gerabe bei ben $ölfern, bie mie bie Hebräer nad) reinen 2Jionb^

monaten rechneten, für bie Chronologie oon 2öid)tigfeit. Darum ift e« leidjt öerftänblid),

baß ba« @efe(j bie frier biefer 3eiten nidjt gerabeju al« etroa« Oetbnifdje« oerbot, im

Gegenteil fte in gemiffem Sinn (4 9Wof. 10, 10; 28,11—15) anerfannte, aßein fdjon bic

Slrt, mie nad) Dielen 3eufjniffen be« 8. X. (f. 9?eumonb) biefelben üom 33olf fortmährenb

in einer über ba« (iVjo^ hinau^greifenben 2Bcifc begangen mürben, bemeift jur ©enüge,

baß hier eine oom ©efefc unabhängige, oolfdthümliche 3itte oorlag, bie trou beä ©efe^e«

fortlebte unb ftch biö in bie d)riftl. 3eit (&ol. 2, ie) erhielt, um erft burd) baö (Shrifien

thum gänälid) abgefd)afft ju merben. ^ur in ber Söeihung bc« ©abbatneuntonb« hat Daß

Öefe^ mieber neu eingegriffen. 2Ba3 enblid) bie eigentlichen Oat)rc«fcflc betrifft, fo ift

oorerft bereu innere @liebcrung in« Sluge $u fäffen, mie fold)c juerft oon Gmalb (De

roriarum Uebraearuiu origine ac ratione [Böttingen 1841]) in ber „ .ßcitfd)rift für

bie jtunbe bed 3Korgentanbe0", 111, 417 fg., unb in feinen „Sllterthümern beö 9$o[tt$

Ofraet" (3. Steeg., (Böttingen 1866), in« i'id)t gefteUt, oon Äur^ („Der altteflamentlid)c

Dpfercultue" [ÜJiitou 1862], <5. 299 fg.) umfonfi befrritten morben ifl. Die fämmt*

Iid)en Oahreöfefte fallen in ben erften unb ftebenten 9)?onat beö h c^1'- öahrc«, nur ba«

•l'finqftfcft ntad)t eine ;Unonnl)mc. Der erfte SKonat
, genannt ber $lehrenmonat, meil ba

bie erften Siehren reifen, mar ber 2ttonat ber 5rühIing« sDagunbnachtgleid)e (ÜWärs — Slprit),

ber ftebente alfo ber ber ^erbfi^Xagunbnad)tgIeid)e (September — £)ctobcr). Oener murbc

oon ÜWofe al« Slnfang be« Öahre« beftimmt (2 2Wof. 12, 2), meil in ihm Ofrael au«

Eegtipten au«gejogen mar: eine frühere, aud) nad) SKofe bei ben Ofraelitcn nod) fld) fort

erhaltenbe Sitte (2 3)Jof. 23, ie), bie in Serien meiter »erbreitet mar, hotte üielmeV int

#erbft ba« neue Oahr begonnen (f. Oaljr). On jebeu ber genannten jmet 2)ionate fällt

ein $eft, meld)e« burd) feine ftebentägige Dauer at« ein ^pauptfeft au«gcjeid)net ift, in

jenen ba« be« Ungefäuerten, in tiefen ba« ber Kütten; beibe beginnen am 15. ihre«

2J?onat«, alfo in ber S3oHmonb«3ett, unb ift biefe Seftimmung fo mefcntlid), baß menn

fte au« anbern ©rünben in ihrem 2)c"onat nid)t gefeiert merben fönnen ober mollen, fte

in biefelbe SJottmonb^cit be« folgenben ÜÄonat« ju oerlegen finb (4 2Rof. 9, 9—13; 1 tön.

12, 32). Oebem biefer $auptfefte geht ein einzelner frfttag mit einer eigcnthümlid)en

frier oorau«, jenem ba« ^affalj am 14., biefem ber «crföhnung«tag am 10. be« SWonat«;
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betbc fteQen ftdj jum Jpauptfeft rote eine Vorfeier, nur baß im ftrüjjiafjr bic Vorfeier mit

ber ,£>auptfeicr enger .utfammengerüeft ift; bod) ift bemerfenSroertl) , baß nad) bem ©efefc

felbft aud) f)icr ber 10. beS 9J?onatS infofern nod) bon SBidjtigfeit ift, als in iljm baS

^affaljlamm ausgerottet roerben foll (2 SDiof. 12, %) t
roonad) an bem genauen Siefjent

fpredjen ber beiben Vorfeiern um fo roeniger 51t uoeifcln ift. OcbeS biefer .fiattptfcfh fjat

aber aud) eine ^arfjfcter , roieberum in einem lag befteljenb. 3m £erbft folgt biefe

Wadjfeier, bic ;As?reth, unmittelbar auf baS Jpauptfefl, am 22. 9J?onatStag; im Srrülj-

jaljr aber \ft bie 9?ad)feter ober ber ad)tc Xag um fteben 2£od)en nad) bem Anfang beS

£auptfefteS IjinauSgerücft : cS ift baS fteft ber 2Bod)en ober <ßfingften. Dbglcid) biefeS

§eft in ben Stellen, roo bon ben brei iEBaÜfatyrtSfeften bie 9febe ift, audj gan3 felbftiinbig

als ein fteft für fia), neben bem beS Ungcfäucrten unb bem ber Kütten, gcfiellt roirb,

roeil man aud) an iljm roaflfaljrtctc , fo ergibt ftd) bod) feine bcjicljungSroeife Unfelbfrön-

bigfeit unb feine nähere 3"fQ'»rocngcf)örigfcit mit bem .^mtptfeft beS ftrüfjlingS tfjctlS aus

feiner Gintägtgfcit, tfycilS auS feiner 33cbcittung als Sd)lußfeft ber (Srntc, ju roeldjer ber

^roeite £ag beö ilugefäucrten bie cinleitenbc freier bilbet. Ucbergcfjt ja bod) Crjedjiel

(Äap. 45) in feinem (jntrourf ber fünftigen fteftorbnttng biefeS fieft ganj ebenfo roie bic

:A»reth (roie atferbingS aud) fdjou 5 ÜRof. 16, u— 15 bic jAwreth ntf%t erroä^nt).

Demnach begrünbet bic bercinjette Stellung beö ^fingfhagf feinen burd)fcf)lagcnben Grin-

roanb gegen ben Safc, baß alte biefe fcd)S fteftc ftd) in $roci .fiauptfefle mit je einer

Sorfeter unb einer 9fad)fc;cr ^ufammenorbnen, um fo roeniger, als im übrigen baS genaue

Sid)entfprcd)cn beiber fteftfreife faft offen ju Xagc liegt. Oft baS aber fo, fo läßt ftd)

and) bic Hnfnüpfung biefer mofaifdjen fteftfreife an bor unb anßcrmofaifdje ©ebräudje nidjt

mcfjr berfennen. 3m frrül)jaf)r unb £crbft ftefte ,5« feiern, roar bei ben alten koffern eine rocit-

oerbreitete Sitte (bgl.tfnobcl, „$>ie 93üd)cr (SrobuS unb ftbiticuS" [£cipjig 1857], S. 532 fg.),

motten biefelben urfprünglid) meljr auf ben Sonnenlauf unb bie Wcquinocticn ober tncliv

auf bie Vegetation ber (Srbe unb baS Reifen ber ftrüd)te fid) bejie^en, ober mit beut OafjreS-

anfang, ber balb im ftrüljjafjr, balb im £>crbft (dljroolfoljn, „Die Sfabicr unb ber SfabiSmuS"

fSt. Petersburg 1856), II, 176 fg.) gemacht rourbc, in ^erbinbung ftefjen. 3« gefd)toeigcn bon

bem £ult^cft im Stfärj unb bem (5nitefcft im September, baS felbfi bic jefcigen Onber nod)

feiern (bgl. „3citfd)rift für bic »unbc beS 9WorgenlanbeS", III, 419 fg.; Turner, „©efonbt;

fdjaftSreifc", S. 194 fg.), ober bon ben gried). Ütjargclien unb i^öanepften (^ermann,

„?e^rbue^ ber gotteSbienftlidjcn 3lltcrt^ümcr ber ©rieben" f.^eibelbcrg 1846], 56, 5 fg., 60,

4 fg.), fjatten
J.

33. aud) bic alten Werfer im iVrii^iafjr am Anfang ifjrcS erften Monats %ax:

oarbin (2ttarj — 3lpril) i^r fca^ötägigeS WcujafjrSfcft
s^eurüj, unb in i^rem fiebenten

2Konat 9Ki^r (September — Dctober) bom 16. an i^r jroeitcö große« fco^Stägigeö fttft

Wi^rgan (t>gt. „Äoefta", überfc^t oon Spiegel (Veipjig 1859—631, J1 / C) - ^ b«
ben fentitifc^en SBblfcrn roeifen nod) mand)c Spuren auf glcidjc ®cbräu(^e h,in. X*ic fpätem
sJ?abatäer Ratten uoc^ bon ben alten 33abblonient b,er bie 5cier beö Einfangs bom ^rü^lingS

monat unb bic freier beS 33ollmonbS bom erften £ifd)ri ober Dctobcr (.'pottinger, Hist.

orient. [3üric^ 1660], 8. 267. 275); baß fünftägige babntonifcfje Safäcnfeft (Ctesiae

reliquiac, ed. Baehr [frranffurt a. 1824], fragm. Assyr. 20; ©erofuS bei

$t$enäii0, Deipnosophist., XIV, 9, 44) toar rool ni(^tS als ein #erbftfeft; feb^r berühmt

roar baS große frrü^ja^rSfeft ber ^arranicr unb anberer Snrer ((5b,roolfob,n, a. a. O.,

II, 182); ganj befonberS aber gehört Ijierfjer (Groalb, „Oaljrbud) ber biblifajen SBiffcnfdjaft"

[(Böttingen 1860], X, 169 fg.), baß bic alten Araber ben erften unb ftebenten ifjrer SWonatc

als Zeitige ^eftmonatc b,iclten, unb biefe 3Konatc, cb,e 9Wob,ammeb baS reine ERonbjaljr ein»

führte, jener (2Ko^arram) auf ben ,£>erbft, biefer (^ebf(^eb) auf ben ftrityling fielen. Wan
roirb nicfjt irren, roenn man annimmt, baß aud) bie Ofraelitcn fefyon bon i^ren ättem

3citen Ijer ein f^eft im frrü^iab,r unb $crbft fannten unb b,atten, unb baß felbft einige

t|rtr fteftgebräud)e, roie j. baS (Sffen bom Ungcfäucrten ober baS Sd)af= unb 3*c9en

opfer, fie^ bortljer f^reiben mögen, obgleia^ ber 53eroeiS mit bößiger Sid^er^cit ftd) bis

jefct nief)t ^erftellcn läßt. Äber in biefe altern Sitten rourbe nun burc^ 2Wofc unb feine

(Äfe^cSanftalt eine neue Drbnung unb ein neuer Sinn gebradjt. $>aS f^rü^ia^rSfeft

erhielt bur(^ feine SJerfnüpfung mit bem 3(nbenfcn an bie Srlöfung auS Slegbptcn nic^t

mir feine beftimmte, feft geregelte &tit, fonbern auc^ feinen (5b,arafter als gefd)id)tlidjes

freft nnb StiftungSfefi ber ©emeinbe, inbent baS Opfern unb Ser^ren beS $affa^lammS

iura 3eidjen unb jum SWittel ber Slneignung ber crlüfenben @nabe ©otteS unb baS (Jffen
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beö Ungcfäuerten $ur ftnnbilbliefyen jDarftellung ber gewonnenen 9?cinljeit ber ©emeinbe

würbe, Seine urfprünglidje 33e$ielmng auf 9?aturoerl)ältniffc mu£?tc bantit fdjwinben, fte

liefj fid) aber gan$ in du üerbrängen, fonbern blieb, jebod) oerflärt \w ber Ipljcra Obee eineö

Xant* unb SBciljefeficö für bie ©ottcögaben bcr neuen Grote, fortwäljrenb an bem <$eft

fjaften, nur ba§ jefet, entfprcdjenb ben eigentümlichen flimatifdjcn 33crf)ältniffcn bei?

^eiligen Vanbeö, monadj baö (Verreibe in biefem erften SDfonat faum ju reifen anfängt,

ber Sdjlußtag beö ftefteö um fteben 2Bod)cn tjinaii«gerücft werben mußte, unb fo fafi bic

Sebeutung eine« felbftänbigcn tfrntcfefteö gewann. Xurdj bie ^irirung beö ftcfteö bcö

Ungefäuerten auf ben erften 2tfonqt war aud) bem £erbftfeft feine 3 e'* beftiutmt; wenn

fie oiclleidjt biötyer nod) fdnoanftc, fo mußte nun bind) ben A>uiu;tntt ber mofaifdjen

Sabbatibcc ber ftebentc Sttonat bem (jciligen fteftmonat werben, fobaß eö aUcrbingö

alö ein 2Ibfaü oon bem mofaifdjen ©ebanten erfdjeinen burftc, wenn fpäter Oerobeam I.

unter anberm aud) mit 9türfftd)t auf baö fpäterc Reifen ber ftrüdjtc in 9Jorbpaläftina,

baö ^erbftfcfi auf ben adjten 2Wonat üerlegte (1 ftön. 12,32). Seiner Sebeutung nad)

blieb aud) unter bem Öefet* baö .^pouptfcfl biefcö 5)fonatö immer ein (Vreubcn* unb

3)anffeft für bic nun bcfdjloffcnc (iinfammlung aller ftrüd)tc unb ben nun oollenbcten

Ärciölauf bcö SBobcnbaueö, unb galt, wol aud) mit 9türffid)t auf ben lefetern Umfhnb,
beim «ölt nod) alö baö Gmtcfeft, alö bcr hagg fc^led)t^in (1 Jibn. 12,32; Sad).

14, ig). Cine gefdjid)tlid)c Sejic^ung crfd)eint bei iljm erft in ben Anfängen, inbem an

baö fröl)ltd)c Pointen in Kütten im freien bie Erinnerung an baö ciuftige SBüftenlebcn

unb bic gnäbige £urd)f)ülfe Öottcö burd) bic SBüftc lofe angefnüpft (3 3D?of. 23, 42 fg.)

unb fo aud) ber sJ?amc £üttenfeft gcbräud)lid)cr würbe (3
s
3)?of. 23, u fg.; 5 3)?of. 16, ts),

mäfjrenb baö älteftc (^efefc beu Manien (irinfantmlungöfeft l)at (2 ÜRof. 23, Slbcr je

weniger biefcö fteft fclbft burd) baö (Sefcfe umgebilbet würbe, befto mcljr Oerforperte ftd)

ber (9eift ber neuen Religion in bcr Vorfeier bcffelben, im SJcrfölmungötag, inbem an

biefem fjeiligflen Xag bcö ^eiligen sD?onatö mit bem ganzen .*>ciligfcitöcrnft bcö Öefefceö

auf eine grünblidje Süfmung aller im Vauf beö Oaljreö jugejogenen Unreinheiten unb

Sünben gebrungeu würbe. Unb inbem nun aud) biefcö £crbftfcft, wie baö im ftrriüjling,

einen Sd)luf?tag erhielt, [teilte fid) f jufammen mit bem ^cumonbötag biefcö Sftonatö, in

ungejwungcnftcr ilBcifc bie &at}l oon fteben heften fjcrauö, wooon öicr auf ben fjeiligcrn,

weil fiebenten, 9J?onat faUcn. Unb wie wenig biefc Sieben^l l)ier jufällig fei, ergibt

ftd) barauö, baß fte aud) fonft nod) nteljrfad) in biefen fteftcinrtdjtnngcu oerftetft ift.

c. (Bereit wir nämlid) nod) auf bic ftetcr biefer tvefie, fo Ratten $war bic meiftcii

ifjre eigentümlichen ©cbräudje, bod) liegt hiev aud) oiel (Memeinfamcö, oon aQen ©eltenbee

oor. Die Örunblage für bie ^eier bcrfelben bilbetc bic diiity oon ben gewö^ntidjen (Me-

fc^äften, unb bic einzelnen ber fieben Aeftjcitcn waren bcöljalb bem Sabbat ä^nlid)e 9Cul)e

tage, jebod) mit Ginfdjränfungen. Nämlid) oon ben beiben ftebentägigen £muptfeftcn

würbe, weil 9?ut)c bura^ eine ganjc 3Boa^c l)inburd) nia)t tljuulid) unb jwcrfentfprea^enb

war, nur ber Slnfangötag uub im $rüt)}a^r aud) bcr fiebente Xag burd) 9fuljc gefeiert^

wä^renb beim ,f)crbftfcft ftatt beö ftebenten bcr ad)tc ober bic ;A.sercth alö ber 9?uljetag

galt: bagegen an beu bajmifd)cnliegcnbcn Xagcn, wenn fein 3Bod^enfabbat auf fte fiel,

fonnte bie Arbeit getljan werben. 3U ocu mer genannten ^c^u^etagen famen bann nod)

^fingften, fiebenter 9?eumonb unb $Jerföl)nuugötag ^inju, unb fo ergab fid) wieber bie

3a^l oon fieben ^efrrufyetagen. sJiur war unter biefen fteben nod) ber Untcrfdjieb, bap

bloö am 53crfö^nungötag fo ftreug, wie am eigentlid)cn Sabbat, ade unb iebc Arbeit

(3 9Rof. 23, 2. 31; 4 2Kof. 29, 7), an beu anbern fcd)ö bloö jebe gcfd)äftlie^c Arbeit (3 ^lt>\.

23,7.8.21.25. 35. 36; 4 s
Diof. 28, i8 fg.) untcrlaffcn werben mußte. Unb mit 33e$ug auf

biefe SRuljefeier fonnten bic ermahnten fieben ^efttagc mtlglicfjerwcifc fclbfl audj Sabbate
j

benannt werben (3 2J?of. 23, 11. 15). iamit ^ing aber weiter jufammeu, bat} an biefen

Jagen baö oon ber Arbeit rufjenbe 95ol!, foweit cö an bcr Stätte bcö ^eiligtfyumö an

Wefenb war, fid} bei bem .£>eiligtl)um einfinben fotlte, um bort anzubeten unb beu &oüc$

bienft mitjufeiern. Sofern foldjer ©ottcöbienft öffentlid) angefüubigt würbe, Ijeifjt cö gc

wö^nlia^: an biefem jage foll „jufammengerufenc ^eilige 33erfammlung" (jut^er: „ba

ir)r jufammenfommt") fein, unb fjeißen barum jene jage fclbft aud) „jage ber ^eiligen

Serfammtung" (2 9J?of. 12, ie; 3 2)?of. 23; 4 Sflof. 28 fg.; ^ef. 1, n u.
f.

w.). Sö ftnb

aber biefe tjeiligcn Öerfammlungötagc genau wieber jene fteben ftefiruljetagc, fammt bem I

gewö^nliajen 2Bod)cnfabbat. Slujjerbcm würben atte jene gefrwoa^en unb ftefitage am
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£eiligtf)um bon beti *ßriefkrn im dornen be« ganzen 93otfö burdj gcflctgerte gcftopfer,

bie 31t bcm täglidjcn borgen » unb 2lbcnbopfer nod) ^in^ufamen (4 ÜÄof. 28 fg.), einige

aud) burd) bcfonbcre, auf bie ^eftibce bezügliche, öffentliche Darbringungen gefeiert, wie

beim aud) bie fonft bom ®efcfc nidjt biet beachteten gewöhnlichen Reumonbe wenigften«

burd) cr^öljte Opfer (4 30?of. 28, 11— 15) ausgezeichnet würben. Enbüd) bon breicu ber

3ahre«feftc wirb, jwar nid)t in ben mittlem, wol)l aber in bem älteften unb jüngflcn

($efe$bud) geforbert, baß an ihnen alle OTnncr be« 55olf« ftd) beim $eiUgtl)uin ein-

finben fotlcn (2 2ttof. 23, h— n; 34, 23 fg.; 5 9flof. 16, ie); c« fmb ba« bie fcb,ou oben

au«gehobencn brei 3£atlfahrtdfcfte, an welchen für bie Raturgaben ber Ernte unb be«

föcrbfte« gebanft würbe. Obgleich »Strafen auf bie Uebertretuug biefer SJerorbuung nirgenb«

namhaft gemad)t werben, aud) natürlich immer in et bon ben perfönlic^cn Vcrhältniffcu,

bon ber größern ober fleincrn Entfernung bom ^eiligtfmm, bon ber (Sicherheit bor ftcinbe«*

gefahr (2 3J?of. 34, 24) unb anbern Dingen oblnng,' fo ijt bod) eine im ganzen eifrige

^etheiligung ber Seoölferung an biefeu ftcftwaUfahrten 51t afleu £titm nicht wof)l
z
u

bezweifeln. Denn wie ba« (9efe£ auöbrürflid) bedangt, baß an biefen heften bie üftanncr

nicht leer }Utn ^ciltgthum foutmen foHen (2 Wof. 23, 15; 34, 20; 5 2)iof. 16, 1«), fo mar

e« gewiß aud) gemöhnlid)er Sraud), biefc ^eft$eitcn ju Darbringungcu ber pflichtgemäß

oblicgenben heiligen (Nabelt, al« Erjilingc, Erstgeburten, 3c^,irc11
^ »ebft freiwilligen Opfern

)B bemtfcen, unb ber fromme Sinn, ber fid) ber Darbringung fote^er Waben nicht entzog,

totrb ebenbarum aud) ber &taüfahrt«pflid)t gern genügt haben. Ueber bie einzelnen

brauche ber Söaflfahrtöfeiern hoben mir, mit wenigen 3hi«nal)men, feine genauem, gefet**

tidjen ober gcfd)id)tlid)cn , 33cfd)reibungcn mehr; wie fehr aber biefc 33räud)c für bie

frommen wenigften« Wcgenftonb ber i'icbc unb Sehnfueljt waren, beweifen für bie 3cit

t»or ber Verbannung Stellen wie "ißf . 42, 5 ; 84, « fg., für bie nach berfelben ba« Pilger-

büd)tein $f. 120—134. E« läßt fid) leity einfehen, baf; ein £auptfcgen ber ganzen

tftjtfcier ftd) nn oicfc 3Mfaf)rten heftete: bie ^ufammenfnnft fo bieler 3flänncr be« ganzen

Soll« an einem gemeinfamen .£>eiligthutu jur Erfüllung berfelben (Gebräuche, jur 9ln-

fdjauung unb 33egcf)ung beffelben (9otte«bienfte«, jur Xlunlnng berfelben fteftfreubc, mußte

ba« (Erfühl fowot ber oolf«thümlid)en als ber religiöfen @emeinfd)aft gewaltig anregen

unb förbent unb fo auf ba« ganze ©emeiubelejbcn einen fehr wohltätigen Einfluß üben.

d. %n ber mofaifchen Einfefcung biefer ftefte unb heiligeit 3etten hat man in neuern

3eiten namentlich auch au« bem ©runbe oft jweifcln wollen, weil biefelbcn in ben ®e=

fd)id)t«büd)ern be« $olf« wenig ober gar nicht erwähnt werben. Vebenft man aber bie

große Kargheit biefer 5)üd)er in tljrcn Erzählungen über bie Rid)terzeit unb felbft bie

ÄönigÄjeit, fo wirb man billigcrweife faum mehrere Erwähnungen barin erwarten fönnen

al« bort Wirflid) fich finben; bie prophet. 33iicr)er geben un« außerbem bicle $3cwcife, baf;

ba« ftcftleben be« 93olf« recht in $lüte flonb. Rur freilid) wirb man ba« Doppelte jU«

geben müffen, einmal, baß e« hanptfäctjlich bie längft in ber Solfafttte wurjelnben unb

bon SRofc nur fortgebilbeten Hagg;ftefte fmb, bie erwähnt werben, unb fobann, baß bie

Ärt ber $eier, namentlich auch rürffid)tlid) be« ijtiÜQtn £)rte«, in 2ßirflid)feit noch

mannichfad) bon ben gefct)lid)en Regeln abwich- ^on bem tum erfien mal auf lanaanäifchem

33oben gefeierten 5eft bcö ^affah unb Ungefäuerten gibt Oof. ö, 10 fg. eine alte unb nterf=

Würbige 9?acr)ricl)t unb ber £mnnue 2 9Kof. 15 in ber unfi borliegenben umgearbeiteten

©eftalt ifl bod) mot am ehejten al« ein uralte« "^affahlieb ju berfichen. 3n ber dichter

«

jeit, in beren erfrem Drittel, gefd)ieht gelegentlich bon einem bei bem £eiligthum in Silo

unter Reigentänzen ber grauen gefeierten Oat)re«fefl Erwähnung, ohne baß übrigen« bon

Wallfahrten babei bie 9?ebe wäre (Rid)t. 21, 19 fg.); am Enbe ber Ofichterjeit wirb cbenfo

gelegentlich oon ber einmaligen jährlichen SaHfahrt be« Elfana mit feiner Familie mm
Opfer in Silo gefprochen (1 Sam. 1, 3. 21). Satomo brachte jährlich breimal große Opfer

(l Äön. 9, 25), nach Dcv unzweifelhaft richtigen Deutung ber Ehronif (2 Ehron. 8, 13) an

ben brei großen SBaUfot)rtefeften ; bie Einweihung feine« Dempcl« nahm er (1 St'ön. 8, 2. es)

in bem feftlichen §erbfmtonat , unmittelbar bor bem £>üttenfefl ,
bor, ohne baß übrigen«

batet bie ;Aiereth erwähnt würbe, wa« bann bem Ehronifcr Gelegenheit m einer- 35er«

befferung gibt (2 Ehron. 7, 9. 10), unb Oerobeam I. berlegte für fein Reich ba« ^püttcnfeji

bom fiebenten auf ben achten 9)ionat (1 Äön. 12,32), ma« boch bi«herige Seier beffelben

borauGfefct. Daß mr £t\t bc« gctheilten Reich« m Rorbifrael, obwol e« in großen

$auptfad)en 00m reinen 3)?ofai«mu« abgefallen war, boch 9craDC feic ^eicr Dcr ^eumonbe

Digitized by Google



272 Scfmngcu

unb 3ahre«feftc, namentlich aud) Ü8allfahrt«fcfte, fc^v beliebt unb gern gehalten war, miffen

mir au« beit Propheten %mo$ (Aap. 5, »1; 8, 5. io) unb £ofea (.ttap. 2, u; 9, s), unb

fd)ließen barau« mit ooUem ®runb, baß im fübtidjett 9teid), mo man fid) fonft fhrenger

an ba« (Sefefc ^ielt, foldje Grefte nicht minber regelmäßig beobachtet fein werben. Äber

ba« mirb aud) au«brürflid) oon Oefaja befugt, bcjügltd) aller Slrtcn oon 5>eflen unb

feiern Ocf. 1,«—14, in Vc$ug auf ben iä^rüdfen &rei«lauf ber fteftc Oef. 29, i; unb

3ef. 30, 2» merben bon ber fröhlichen fteicr ber 2BaHfahrt«feftc fogar Vergleid)ungen ^er

genommen (bgl. aud) ^Pf. 42, unb 81,6. ?). 2Benn e« nun 2 &ön. 23, 22 ^ei|t, baß

oon ben Dagen ber 9?id)ter an ein folcfjcö
s
J>affaf), mie Stönig Sofia c« feierte, nid)t ge=

halten morben fei, unb ältlich 9?cf). 8, 1-, baß feit Oofua'« Dagcn ein foldje« föüttenfcft

nidjt gefeiert morben fei, mie unter (*fra unb ^e^emta, fo mirb bnmit nid)t gefagt, baß

biefe ftefte früher überhaupt nidjt gefeiert morben feien, moljl aber ift bamit ba« au«*

gefprodjen, loa« man aud) au« anbern «Stellen ficl)t, baf; bic ^rnri« ber ältern 3eit m
ber Strt ber fteier ber ftefte nod) bielfad) freier mar unb manuid)fadj oon ben gcfctjlidjen

SBeftimmungen abmid). 9?adj ber Verbannung, jumal bon (Sfra an, ift au ber frreng ge

fcfclidjcn fteicr ber 3ahrc«fefie nidjt mcljr ju jmeifcln, unb namentlich in ber griedjifdjcn

unb röm. gefaltete fid) burd) ba« 3 11f°m |ncitfh:ötnrit fo üicler Oubcn au« allen ?än»

bern unb jungen m
fy

ber $auptftabt Oerufalcm bic faicr ber Wallfahrten toahrfjaft groß-

artig unb hatte juglcid) bamal« unermeßliche 33cbeutung für bie 3"fanuncnhaltung biefer

über bie ganje 2Belt oerbreiteten SBcfcnncr ber mofaifdjen Religion.

2) Die je^t befprodjenen, in ber 3tiftung«,$eit be« 9J?ofai«mu« cingefefcten unb au$^

gebildeten ftefte, bic mit bem SBcfcn ber alten Religion auf« innigfic berflodjtcn maren,

mürben in ber babttlonifdjen, perfifdjen unb gried). &c'\t nod) burd) einige neue OajjreS--

feiern oermeb,rt. Diefelbcu maren meift Webädjtnißfcftc , $um Slnbcnfen an einzelne U
beutenbere gcfdjidjtlidje (Jreigniffe, urfprünglid) mehr bercinjelt unb erft aümäfflief» aud)

allgemeiner gefeiert, ober aud) bon öffentlichen Vehörbcn cingefe^t, aber burd)au« ot)ne

propfjet. Autorität eingeführt, unb fein einzige« barunter bon tieferer 33ebcutung für ba$

retigiöfe Vebcn, mohl aber bejeidjnenb für bie Dom propljet. (9eift ücrlaffenc <Sinne«tocifc

be« fid) mc^r unb mehr entroirfeluben jüb. SBcfen«, unb für bic allgemeinere 33etrad)tung

nur infofern bon einiger iffiidjtigfeit, al« fid) bariu ba« ^eftreben funbtlmt, ba« Rieben
mehr unb mehr auf gcfd)id)tlid)cr (MrunMagc aufzubauen. (£« genügt t)ier il)rc Höf«

gahlung. a. Wad) Sad). 7, s. 5; 8, u» h rtttc nian fid) in ber Verbannung baran gett>öhnt »

einige läge im Oahr al« Srauertagc ^um 9lnbenfcn an ISrcigniffe au« ber chalb. 3fti

ftörung Ocrufalem« burd) ?vaflen 31t feiern, uämlid) ben 9. im bierten ^Wonat (2 ÄÖn.

25,3; Oer. 52,6.7), ben 10. im fünften SJionat (3er. 52, 12), einen £ag (ben 3.?)

im fiebenteu 2flonat (2 Äön. 25, 25; Oer. 41, 1), ben 10. im zehnten 2)?onat (2 Äön.

25, 1 ; Oer. 52, 4), unb trofc ber Vchrc (£ad)arja'ö barüber mürben biefe £age aud) fpäter

nod) gehatten, übrigen« nad) ber röm. 3ctflöruil9 Oentfalemß mit einigen ?lcnbcrungen.

b. Da« $itritttfefl (f. b.) junt 3lnbenfen an bic Errettung oon ber perf. 9)?i«herrfd)aft,

ganj im @cfd)marf be« fpätern erflarrcnben Oubenthum«, unb barum balb fchr beliebt

unb al« ein J^auptfeft betrachtet, c. Da« J^efl ber Xempelrocihe (f. b.) ^um 3lnbenfen

an bie Reinigung be« Xcmpel« oon feiner Verunreinigung burd) bic Reiben im 164 ü. @hr.

Dagegen ber ^ifanortag, jum Slnbcnfcn an ben (Sieg über ben ftn*. ^elbherrn 9?ifanor

(1 2Kaff. 7,4'j; 2 9Kaff. 15,36; Oofephu«, „3llterthümer", XII, 10, 5), ber Sag ber

ÜHMebererobcrung ber 93urg Slfra in Oerufatem (1 9J?arT. 13, 50—52) unb ba« ^oljrragefcft

(Oofephu«, „Oübifcher Äricg", II, 17, 6), mobei man 00m ganjen £anb ba« ^>olj für ben

Dempelbebarf ^erbeifiil^rtc ^ maren ganj untergeorbnet unb faum ^efre ju nennen, Der*

fdjmanbcn aud) jum Dheil balb mieber. Slußcrbem fam e«, aber erft in ber gried). 3C^
unb erfl nach Einführung ber felcucibifd)en 3lera auf, ben ftebenten ^cumonb jugleid) al«

Anfang be« bürgerlichen ?eben« ju feiern (f. Oafjr). Dillmann.

ScftUHgen, Öclngentnß. Da« ©ebtet, melcheö bie Hebräer nach DCr Eroberung

Äanaan« einnahmen, bilbetc fein in ftdj oötlig abgefd)loffcne« ©anjc, benn e« mar oon

fanaanitifd)en (Stämmen nidjt nur umgeben, fonbern auch untermengt. Diefer llmftanb

erftärt, marum bie Hebräer ihre ©täbte nicht nur gern an oon Statut einigermaßen ge

fdjüfctcn fünften, bergen ober Anhöhen, anlegten, ma« aud) oft burd) bic £)berfläd)e be«

tfanbe« geboten mar, fonbern fie auch me^r oocr »fniger fünftlid) burd) 9)2aucrmerf ju be^

fefligen fudjttn, um öor feinblid)en $anbfbreid)en ftdjer ju fein. Daburd) unterfdjiebcn
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j?d) bic ©tobte gcwöljnltdj oon bcu ^Dörfern unb ftlcrfen, bic ganj offen balagen. $)ie

Hebräer Rotten aber aud) eigentliche ftefrungen, befonberS an ben ©renken ju beren

©idjerung, in neuunterworfenen (Gebieten unb bei ben widjtigften 3ugängen jum £anbe

(2 (tljron. 14, e fg.; 26,6; 27,4; $f. 31,»; 60, n). ©old)e ^ßläfee waren planmäßig

flärfer unb fünßlid)er befeftigt unb in Jtriegfyciten aud) mit einer iÖcfafcung belegt

(2 (%on. 17, 2). %n ber 23efejtigung Serufalcmö, ber #auptftabt, wetdje aud) bie §aupt=

fcfiung beö Sanbeö mar, fjatte fcfjon $)aötb ju bauen begonnen (2 ©am. 5,7.9), bic

Arbeit an beren (Srljaltung unb 9$eröoHftänbigung fefctc AMäfta fort (2 Gljron. 32, 5) unb

noef) unter ben Dftaffabäeru würbe mit grojjem (Sifer baran auögebeffert unb ergänjt

(1 9J?aff. 4, ei
;

12,36). Die SBaulujl ©alomo'ö Ijatte fid) nidjt nur burd) bic weitere

tfuäfülpung ber oon feinem $$ater angefangenen Söcfeftigung Oerufalemö betätigt, er

madjte aud> £>ajor, 3Hegibbo, ®efcr unb baS untere $etl)I)oron 51t feften ^läfccn (1 Kön.

9,15.17; 2 (Sfjron. 8, 5). 9Jad) ber Trennung beö 9Cctc^0 befeftigte töcfjabeam'im 9fcid)

3uba bie ©täbte Settern, (Staut, £efoa, ©od)0, SlbuHam, @atfj, SDfarefa, ©if, %bo*
raim, i'adjtö, Slfefa, 3orea, W[aitm unb Hebron (2 Gljron. 11, 5 fg.). Söaefa, ber König

oon Ofraet, baute bie fteftc 9fama jur ©renjfperre gegen Ouba (1 Kön. 15, w). ©ein

©egner Ittffa, König oon 3uba, lieft Warna abtragen unb baö Material jur Erbauung

oon (9cba unb ÜJJijpa oerwenben (1 Kön. 15,22). On ben ßeiten nad) bem Gril, wo
bie Hebräer mit ben oorberaftat. SRcicfycn unauffjörltd) im Krieg jtanben, if)r Sanb mieber*

Rotten fcinblid)en ßinfäHen auägcfefct war unb jum ©efyauplafc fo oieler blutiger Kämpfe
würbe, mar eä SBebürfnijj, ba§ mit ber mef)r entwitfeltcn Kricgöfunft audj bie 5efhmgcn

ftd) mehrten. ©0 würbe 53etlj$ura burd) Oubaö 2)?affabi befeftigt (1 SD2aff. 4, ei); ftürft

Simon baute bie ftcfhmg Slbiba in ber 9?icbcrung OubäaS (1 ÜJiaff. 12, 38) unb madjte

nod) otelc anbere ©täbte im i'aubc feft (1 2)taff. 13,33; 14,33). Slufjcr Ocrufalcm galt

als bie fiärfftc $eftung 3)?ad)äru$, etwa bret ©tunben 00m Üobtcn SWcer, auf einer feljr

[teilen, oon tiefen £l)älcrn umgebenen felfigcn ^Inljölje, oon 3ot)anneö £nrfanuö erbaut,

too 3o(janne8 ber Käufer (f. b.) oon £>crobe£ 2lntipa8 gefangen gehalten unb getöbtet

warb. 3)ie fteftungen si)iad)äruö, ^perobium unb ÜWafaba finb befonberß au& bem legten

jüb. Krieg berühmt, aU bie nad) ber 3crftoniug Oerufalcmö für bie 9tömer nod) ju

eroberaben Soften im ©übweften bc$ ^anbeö. 2ttad)äruö würbe oon bem röm. Legaten

i'ueiliu« 53aftu6 nidjt ofme gro&e Bnfhengung genommen. Wad) Waumcr'0 S3crmutl)ung

ifi baö 3tnbeufcn an ba$ alte 9)?a^ärue in bem heutigen 9Jlfaur aufbemal|rt. S3ci weitem

weniger 3d)wierigfciten Ijatte berfclbe röm. ftelbf)crr bei ber Sinnaljme ber ftejtc ^pero=

bium. liefen *ißlafc erfennt 9iobinfon in bem unter ben ftranfen befannten fVranfcnberg,

ben biefe 40 v)al)re lang nad) bem 53crluft Oemfalcmö behauptet fjaben follcn, worüber

freiließ bie ©efdndjtfdjreiber ber Äreujjügc fdjweigcn. 9?aa^ 9?obinfon ift ber ^raufen*

berg ein oereinjeltcr ^o^er Kegel, beffen ©pifce eine fünjtlic^c Anlage üenät^. £)ie QnU
fernung ^erobiume üon Oerufalcm, bie Oofep^u« auf 60 ©tabien unb bic oon Ocridw

auf 200 ©tabien angibt, pajjt nadj SRobinfon'ö ÜJieffungen ganj auf ben ftranfenberg,

fowie bie 9iä^e ju Jefoa. ©c^on früher ^at Söcrggrecn ben l^ranfenberg mit ^»erobium

ibentificirt, foba| bie 5lnftc^t 9?obinfon'« burd) beffen genaue Srwagung aller Umfränbe
nac§gerabe jur ©ewi§(>cit ertjoben ifi. 92ad) Oofcp^uö war ber üon sJfatur ftarfe »f)iigcl

burc^ 9#cnfd)enl)anbe er^ö^t, ftieg bruftä^nlit^ empor unb gelangte man über 200 ©tufeu
ben fteilen Slb^ang Innauf. $>ie geftung war mit türmen üerfeljen unb burt^ äDoffer-

leitungen oerforgt. ^erobe«, ber in Oerit^o fein burd) Unrul)e gepeinigte« ?cbcn befd)lofj,

fanb in $)erobium feine tttuljcftä'tte. Tie brittc in ber fpätem jüb. Öefd)ia^tc berühmt

geworbene ijeftung ift ÜJiafaba, eine fteile ftclfenburg am ©übenbe beö lobten SJteercö,

00m ^)o^enpriefter Oonat^an erbaut unb bon ^crobeö bem Großen äu§erft ftarf befeftigt,

bie nac^ ber Sroberuug Oerufalemö burc^ Üituö ber ©aulonäer ßleajar mit feinen i>oldj=

männern oert^eibigte unb jwar mit einer folgen ^partnädigfeit, bag, nadjbem alle Hoffnung

fic^ länger ju galten gefd^wunben war, bie ganjc 93efat?ung flc^ jule^t freiwiUig ben £ob
gab unb 960 $erfonen, mit Sinfc^lu§ ber SBeiber unb Äinber, umfamen. ^ac^bem bic

Börner eingebrungen waren, fanben ftc nur jwei grauen unb fünf Knaben am i'cbcn, bic

^ wä^renb ber Äataftrop^e üerborgen gehalten unb nun tjeroorfamen. 9?obinfon ^alt

bie Ruinen, bie er auf ber gegen baö ©übmeftenbc beö lobten 3Wcereö gelegenen Klippe

angetroffen, für krümmer ber alten 5«f^«nfl Stfafaba, unb ber SWiffionar SBolcott, ber

bie ftüape unb bie fteftungärefte mit ber Sefajreibung oon Oofcpljue oerglic^en unb über-

»tt«i.8erifos. 11. 18
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einftimmenb gefunben, beftätigt bic 9tnftd)t bcö crftcrn. — £ic fteftc SÜexanbrcum, oon

Stfcranber Oannäuö errietet, würbe uon ©abiniuö jerftört. Sic tag unweit öon (£orcä,

baö Stfobinfon in bem heutigen Dorfe tfurnut erfemten will. ü)ic Bcrgfcftung Ootapata

wirb $war in ben biblifdjen Sd)riftcn nid)t erwähnt, uerbient ober Ijicr genannt ju werben,

weil fie beim beginn bcö jüb. ftriegS befannt geworben iß. Sic tag nörbtid) oon ber

Gbene bei Scphoriö gtoifdpn ^tolemaiö unb Xibertaö. Bei ir>rev Bertheibigung würbe

OofeplmS mit 1200 feiner Stammgcnoffcn oon Befpaftan gefangen genommen nnb follcn

40000 2flenfd)cn babei getöbtet worben fein. SDic befeftigten ^lätjc waren 3uuäd)ft ton

einer ober aud) niedrem dauern umringt (2 dtjron. 32, 5), bie oft fcfrr ftart (3er. 51, ss),

mit 3innen (2 (Sfjron. 26, 15; 3 cPh- h Bruftwel)ren (Oef. 54, 12) nnb J^ünnen au8=

gerüftet waren (<5j. 26, 21; 27, n; 1
siliaff. 5, es; Oubitb, 1,3). Um baö SWauerwcrf lief

ein (Kraben mit 2iM (2 Sam. 20, 15; Oef. 26, 1; 1 itön. 21,23 n. f. w.). Die 2fwrc

waren ftarf, wol aud), wie in Babel (Oef. 45, 2) mit (frj unb £ifcn bcftrjlagen unb mit

ehernen Siegeln (5 SRof. 3, *J 1 Äön. 4, 13) gut uerrammelt. Ueber ben Thoren unb

aud) an anbern Stellen ber Heßlingen ragten 2Bad)tthürme empor (2 Sam. 18, 24. 33;

2 ftön. 9,n; 2 (ifjrou. 26,9), um bie Bewegungen bcö fteinbeö beobachten ju fönnen.

Hußcr folgen größern ftefhmgen gab eö in unb bei Stäbten aud) (SitabcUen (iRicht.

9,51), wie W1Ü0, bie Burg Antonia in Oerufalem; cS gab ftortö (1 Cljron. 11,7; Oer.

48, 4t; 51, 30; 2 Sam. 5, 7; Oef. 29, 7; 19, 9), 2M)ttfnirme im SBalb unb auf freiem

tfelb (2 (St)ron. 17,'..
; 18,»; 26, 10; 27,4).

Bei feinbtidjcn (Einfällen pflegte mau auf ?Inl)öheu fid) gu oerfd)anjen ober man

fudjte in Böhlen unb ^elfenflüften, biefen naturmüdjfigcn fteftungen, Sicherheit (9?id)t. 6,2;

1 Sam. 13, e).

£>er Belagerung feftcr ^3tä^c ging eine Slufforbesung jur Ucbergabc borauff (5 ÜKof.

20, 10. 11; 2 Äön. 18, 17 fg.) unb war biefc erfolglos geblieben, fo begannen bie Belagerer

junädjft mit ber Gernimng. üftan fudjte ben Belagerten bie 3ufuhr öon au
fe
cn

fdjnetben, um fic burd) junger $ur Üebcrgabc gu jwingen (2 Äön. 6,25; 5t£. 4, 10), bic

©afferleitungen würben womöglich jerftört (Oubith 7, s), wogegen £iöfia bic Ouelleu 3t-

ru|a(emö hatte oerbetfen laffen (2 (Shron. 32, 2 fg.). Um baö Bclagcrungöobjcct würbe

baö ?ager aufgeschlagen, baö nadj außen burd) (Gräben, Sdjanjcn, Behaue, ßfahlwerff

unb errichtete Stürme gegen etwaige 21uöfäÜe ber Belagerten gefd)üfct würbe (2 itifo.

51,i; 3er. 6,e; 52, 4; 4, 2. 17; 17, 21.22; *£reb. 9, u). Bon biefer Cperationöbaft«

aud machte man bann bie s2Ipprod)en gegen bic fteftungömauer, inbem gegen bic fd)madj

erfdjeinenben fünfte bcrfclben aümäljlidj auffteigenbc 2£ällc aufgeworfen würben, um auf

beren fdjiefer CSbcnc bewegliche Xl)ürmc, bic auf Stöbern ftanben unb mit Sd)leuberern

unb Bogeufchü^cn befefct waren, in bie 92ä^c ber Sttauer $u rüden (2 Äön. 19, .12; Oef.

37,33). 2ßar cö ben Belagerern gelungen, ber ftcftungömauer f0 na jj C gU fontmen, um
Brefdjc $u madjen, fo Würben SCNaucrbrcdjer ober Sturmböde in Üfjättgfcit gefegt

21,22; 26, j) unb anberc Belagerungöwcrfjeuge in StnWenbung gebracht (Oer. 33, 4 fg.;

1 ü)iaff. 6, 5t; 11,20; 13,43; f. $?anarb, ,,
sJ?iutöcf) unb feine Ueberrcfte", beutfd) oon

Meißner [l'cipjig 1850], SftgttC 9Zr. 57. 58). Die Belagerer fudjten auef) gelegen^

lieh bie Seftungömaucr 31t untergraben (Oer. 51, ss), unb ber Snnftgriff, burd)

SDZinett in bie ^eftung ju gelangen, würbe befonberö in fpätercr 3C^ 9crn gf^flnb*

habt. 5?ad) Umftänben bebiente man ficr) langer Leitern, um bie 3J?auer 3U cr=

fteigen. Ucbcrbicö fudjte man bic Zfyoxt in Branb ju ftetfen, brennenbe Radeln in

bie Jhurm c m«d auf bie ^riegewerfjcugc $u werfen, ober gan^ einfach burd) öor

ber (Veftung hod) aufgefd)id)tcte unb angejünbetc Cjoljftötje bie Belagerer unb ihren

^31a^ ju uernidjten (i)Cid)t. 4, 49). Den Belagerten mußte baran gelegen fein, baö £>eran

rüden bc$ ^cinbeö ja hinbern, 'feine Berfudjc, Brefche 31t machen, ju öcreiteln, überhaupt

feine Unternehmungen $u ftüren unb ihn möglidjft oiel 3U fchäbigen. 3U biefem 3rocrf

würben bie rveftungtfmaucrn erhöht unb oerftärtt (Ocf. 22, 10) unb felbft neue aufgeführt; bie

Belagerten fd)offen oon ben üDZauern Pfeile (2 Sam. 11,24), fdjleubcrten größere Steine

unb Balfen (2 Sam. 11, 21), goffen fiebenbeö Oel auf bic Belagerer u. bgl. Befannt

ifi baö Beifpiel oon ber ^rau, bie oon ben 3ümcn Don Jebej einen 3)iühlftein auf 3lbi^

melea) warf unb biefem ben Schöbe! jerfchmetterte ($Rid)t. 9, 53). ßö waren aud) eigene

Schlcubcrwerfjeuge im ©ebraudj (2 Gljron. 26, u*, 1 9)?aff. 6, 5 fg.). Bon ben Belagerten

würben gelegeutlid) SluöfäHe gemacht, bic gefcf)tcft augeorbnet, biöweilcn felbft burd) ÜKineu
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maöfirt waren, wobei fte bic Belagerungtfwcrfzeuge burd) Bränber ^erftören unb bem

fteinb möglid)fi großen Sd)aben beizufügen trachteten (1 SWaff. 6, 31).

^u« ber Befcfjaffenheit ber Belagerung«werfzeugc unb ber 2)ietf)obc ju operiren läßt

ftd) öermutl)en, baß ein ftarf befeftigter unb tapfer üertljetbigtcr ^lafc geraume 3"t 2Biber^

ftanb leiften tonnte unb bic Belagerung oft lange fortgefefct werben mußte. So öermodjte

2I«bob eine 29 3af)re bauernbe Belagerung burd) ben ägnpt. Äönig ^fammetid) au«-

3ut>alten; bie Belagerung Samaria« burd) bie Äffnrcr wät)rtc brei 3ar)re (1 Äön. 17,

Oerufalem würbe oon Webufabncjar anbcrtfjalb Oaljr lang belagert (2 Äön. 25, i fg.).

Bei langwierigen Blofabcn Ratten bie Belagerten oft an £unger«noth f)axt ju leiben

(1 5D?aff. 6, 53), unb bie Notl) fonnte ju fold)cr £>bf)c fteigen, baß bie Belagerten ge-

zwungen waren, nicfjt nur nad) außergewöhnlicher Nahrung gu greifen (Oubitr) 11, 11),

l'onbern felbft mit gfelt)aftem unb SIMbernatürlidjem , wie 'iRenfdjenfleifd), ihren junger

?u fHüen (2 Äön. 6, 25 fg.; 4, 10).

Nadj gefefclidjer Befttmmung fotlte bem Beginn ber Belagerung bie Slufforberuug

pm ^rieben öorangefjen (5 SWof. 20, 10. 11) unb in ähnlich milbem Sinn warnt ba« ($efefc

oor fdjonungälofer Berwüfhtng wät)renb ber Blofabe. Die 3fraeliten foflten nur Bäume,
bic feine ftrud)t tragen, ju Bollwerf, Behauen u. bgl. wiber bic belagerte Stabt oer-

wenben (5 2Rof. 20, 19. 29). 2ßie bie Slufforberung jur Uebergabc oft üergeblid) blieb, fo

würbe aud) bic (Ermahnung $\x Sdjonuug nidjt immer befolgt, wie ba« Bcifpiel au« bem

tfrieg gegen bic üttoabiter beweift, wo bie jtreitenben Bürger be« Neid)« Sfrael nicht

nur bic ftrud)tbäumc be« ftcinbe« fällten, fonbem aud) Steine auf beffen -Werfer warfen,

unb bie in jener troefenen Öegenb zur Bcwäfferung unentbehrlichen 33>afferquellcn Oer fchatteten

(2 üön. 3, 25). ,$attc ftd) eine fteftung infolge ber ftufforberung ergeben, fo würbe aud)

mit Schonung oerfafjrcu (1 9)iaff. 13,43); eine mit Sturm eroberte warb aber nad) bem

harten ärtcg«braud) jener 3eit fd)ouung«lo« zcrjtbrt. Die Käufer würben bem Boben

glcid)gemad)t (1 SNaff. 5, 52), bic Bewohner getöbtet unb jwar bisweilen auf graufamc

Seife, ober als ©flauen weggeführt (2 Tlatt. 5, 13 fg.; 10, k). 3um &ityn gänjlid)er

3«rftörung gab c« einen eigentümlichen Brand), eine jerftörte Stabt mit Salz ju be-

fh-euen (Nid)t. 9, 45 ; 1 ÜKaff. 5, 51), um andeuten, baß ber Ort aud) fortbin unfruchtbar

bleiben follte gleich einer iBüfte, ba mit Sal$ öerfefcter Boben für unfruchtbar galt (5 9Nof.

29,23; 3cPh- 2, :»). (Sine anberc, im Orient lange ^errfd)eube Sitte war, nad) ber @in

nähme einer Stabt bem fiegrcid)cu äönig bie gefangenen Oberhäupter öorjuführen, beneu

er ben ftuß auf ben Warfen fefctc. Die Bollzietjung biefe« Brauch« befahl auch Oofua

feinen £auptleuten (Oof. 10, 24).

Der 9Jforgcnlänber nennt eine nie eroberte ftefhmg „Jungfrau" unb fttmmt hierin

mit unferm 5trieg«fprad)gcbraud) überein. No«foff.

ScftU«.
s#ortiu« fteftu« würbe oon Nero jutn Nachfolger be« Antonius ftelir in

bev ^ßrocuratur Oubäa« ernannt, unb ftarb nad) einer, wie e« in ber Grjählung be«

Oofephuö („«Itcrthümer", XX, 8, 9—9, 1; „3übtfd)cr Äricg", II, 14, 1) ben «nfd)ein

hat, nur furjen Slmtöoerwaltung. 3)0 nun burd) 3ofcphu« („Oübifd)cr Ärieg", VI, 5, 3)

feftfleht, baß ^eftuö' Nachfolger, 9Ubinu«, im Jperbft 62 fein Slmt fct)on angetreten hatte,

anbererfeitö nach Oofeptjuö („Sllterthümer", XX, 8, 11) ein Streit beä %tftu8 mit ben

3uben in 9tom jum ^luötrag fam, al« ^oppäa Sabina fd)on ©cmahlin beö Nero war,

bic fte aber erft im 0. 62 würbe, fo ergibt fict), ba§ ^eftuö im 0. 60 ober 61 ^rocurator

Oubäa« geworben ift (f. ^elir). 2Bie feine Borgänger unb Nachfolger im Slmt, hatte

aud) i^eftue hauptfäd)lid) bie Aufgabe, bie aufftänbifd)en Banben, welche in ben Oafjr

Zehnten öor ber Bernidjtung ber politifd)en (Triften^ ber Ouben burdj bie Nömer Oubäa

in beftänbiger unb furchtbarer Aufregung erhielten, im 3aum 5U Ratten. ÜNit ber 3lmtö

oerwaltung bed {^eftuö fcheint Oofepljuä („Öübifd)er Ärieg", II, 14, 1) jufriebener alö

namentlich mit ber feiner Nachfolger. Der einzige Sali, ben un$ Öofephuö („^llterthümcr",

XX, 8, 11) betaiairt barauö erzählt, ijt für bie gegenfeilige Stellung beö jüb. Bolfö,

ferne« Sd)attenfcinig$, beö röm. Statthalter« unb be« faiferlid)cn .^)ofe« in ben Slngelcgen--

heiten ^htbäa« fehr charafteriftifch. Nad) ber 9tpofklgefd)td)te fanb ^cfiu« ben Slpoftel

^3aulu« al« ©cfangenen in Gäfarea bei feinem Slmtöantritt oor, nahm feineu ^roceß mit

ben 3uben wieber auf unb fanbte ihn balb barauf, al« $aulu« an ba« Unheil be« ftaifer«

Berufung eingelegt hatte, nach ^om °b. Um fich jum 3w ccf feine« Berid)t« an ben Äaifev

über bie Sache ju unterrichten, oernahm er ben Slpoftel Dorther in ©egenwart be« jüb.

18*
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Könige £crobcö 2lgrippa U. (Slpg. 25 ,
2G). flurf) Refill« tritt hier, ber Jenbens ber

CErjählung ber 9lpoftclgcfd)ichtc gemäß, in bie 9fei(je ber ,$u ©unften beö ^autuö jeugen-

ben ^erfoneu (2(pg. 25, 23). 3m übrigen fnüpfen ftd) bie $3ebcnfen gegen bie ISrgätjlung

ber 2lpojtelgefcfytd)te bon ber Fortführung beö ^roceffcö beö ^attlnö unter Fefruö mehr

an onbere fünfte alö an bie £>arftellung beö 93cri)altenö beö röm. Söcamten babei. 'än ftd)

bielmchr fehlt eö biefem um fo weniger an ^aljrfdjcinlichfeit, je paffiber eö ift, je burtt>

gängiger fid) ber Statthalter auf ben 3tanbpunft mangelnbcr Ginficht in ber ganzen Sad)e

jurttä^iety (Slpg. 25,20.26.27; 26, 24), wie benn auch ^c Berufung beö ^aulttö an

ben Üaifcr, fein Sprttd) beö Feftuö über ben weitern Verlauf beö ^roceffcö cntfc^cibct

(3tpg. 26, 32). Ofolirt fteht in ber (Stählung ber 2lpoftclgefd)id)te bie 9?oti$, FcjruÖ habe

ben Ottben fofort nach Dcm crf*en ber Parteien, um ftd) ihnen gefällig ju erweifen,

angeboten, ben ^auluö auszuliefern (2lpg. 25, 9). Vcrbäd)tig ift biefer 3ug fd)0» öIß

eine btofe Söicberholung beö bon tvclir eben (Sr$äf)ltcn (Slpg. 2-1, 27), bei welchem bie

Sad)e burd) feinen SBcggang eine in mtfernt Jvaü gänjlid) fcljlenbe Wotibirung erhält,

fobann baburdj, bafl wcnigftcuö auö ber 2lpoftelgefd)id)te nicht $11 erfehen ift, waö ben fteftuö

plöjjlid) bewog, ben Ouben einen ©efatlcn 511 erweifen, nad)bem er ftd) bod) eben erft in

biefer Sache ihnen wenigftenö nid)t unbebingt gefällig erwiefen hatte (3lpg. 25, 4. .s). £)öd)ft

mahrfcheiulich foU aber bie 9coti$ 2lpg. 25, 9 nur erflären, wie eö $u ber nach ber Slpoftcl

gefd)id)te wenigjfruö atleö entfdjcibcnbcn Berufung beö pauluö an ben flaifer fam. Sic

foß nur alö Folge einer iNothweln* beö paulttö, auf feinen Fall cincö bic Unfd)ulb beö

Slpoftclö in Frage jtcUenben Womentö beö ^roceffcö erfcheinen (f. Fcltr). Ob erb cd.

jfett, f. Opfer.

gcncr, gcucr = Itllb ^Olfcnfiinlc. $>aö Feuer mit feinem eigentümlichen, bie Sinne

feffclnben ©lan$, feiner geheimnißboQcn, jerftörenben, bcrnid)tcnbcn 2ftad)t cinerfeitö, feiner

reinigenben, läuternben, wohltätigen anbererfeitö, ift bei bielen Völfcrn mit bem rcligtöfen

©lauben in 23c$iehung gefegt, uub fo auch bei ben Hebräern; nicht freilich foldjeö in ber SBetfc,

baß biefe lefetern irgenb baö Feuer religiöö bcrcl)rt hörten, wohl aber in ber 2Bcife, baß

fte baö F<mcr alö ein Wittel betrachteten, burch wcld)cö ©ott auch äußerlich, ftnnlicf)

wahrnehmbar, ben Wenfd)cu feine (Gegenwart bezeuge, burd) weld)cö überhaupt ftchtbarlid)

bie Verbinbung jwifdjen ©ott unb Wenfd)cn hergcftellt werbe. So ift eö eine geuer«

flamme, in ber ©ott bem Wofc am £oreb erfcheint (2 Wof. 3, 1 fg.); im Feuer fteigt

Oahoe bor ber Promulgation beö 3^Wbotö auf ben Sinai herab (2 Wof. 19, is; bgl.

^f. 18,o; 29,7). SBieberunt bebient ftd) ©ott beö Feuerö, bem Wenfd)en fein 3Bot)l=

gefallen unb gnäbigeö 2Bohlwotlen funbjuthun; fo, wenn baö göttliche Feuer auf bem

^Itar baö 23ranbopfcr unb bie Fettftücfe ganj bon felbft anjünbet unb berührt, <wr

höchften Fveube beö Volfö (3 SWof. 9, 24); ober wenn auf baö F^hcn beö ßlia ©Ott

Feuer auf baö Opfer herabfenbet unb biefeö anjünbet (1 Äön. 18, 24. ss). Slber auch bem

2Jfcnfd)en ift baö Feuer ein Wittel, (Sott feine @eftnnungen funbjutfmn; eö bient ihm

jum Wuöbrucf infonberheit oerchrungöDoUer (Scftunung, ift ihm ein 2Wittcl, feine Eingabe

an @ott 31t fnmbolifiren; ^u fhmboliftren, baß beö 3)?enfchcn 9?cinfteö unb Jöcjieö |u ©ort

auffteigen foUe, ihm gehöre. Xatjtx bic Verbrennung ber Opfergaben bei allen wichtigem

Opfern; ba^cr- bic befonbere ^>od)fd)ä^ung gerabc ber 33ranbopfer; foücn ihrer bod) tägltd),

am borgen unb am Stbcnb, ©Ott bargebracht werben, alfo, baß baö Feuer auf bem

Slltar Safjoc'ö nicmalö ertöfche, ptm 3c^cu ber ©Ott gebührenben unb ©ott geweihten

ununterbrodjenen Verehrung ber ©emeinbe (3 9Rof. 6, e; 4 ÜKof. 28, 1—10). Diefeö bom
Elitär ^u ©ott aufficigenbc Feuer erhält für bie große 5lnfangöjeit ber ©efchichte Ofraelö

nod) eine befonbere Söebcutung. 2Bir fahen oben, baß bem Hebräer baö Feuer alö Wittel

für ©ott galt, beut Wenfdjcn feine ©egenwart funbjuthun. öö lag nalje, biefe 2>6r-

ftetlung noch weiter 31t oerbid)ten, bahin nämlidj, baß nid)t im Feuer überhaupt, fonbern

lebiglid) in bem bom ?lltar Oahbe'Ö aufjleigcnbcn, mit ?Äauch auffteigenben Feuer bic

erfdjciuung ber ©egenwart ©otteö angefdwut warb, biefeö ift gefdjehen in ber Vor-

fteöung bon ber Feuer- unb 2öolfenfäulc, in welker wäl)rcnb beö feüften^ugö Oafjbe ju=

nächfl int ?lllerheiligften über ber Sunbeölabe (3 ÜÄof. 16,2), bann aber auch *n bem

ganjen innern 3C^> „SBofjuung" (2 9Kof. 40, 34), enblid) aud) über bem äußern Qtlt

(4 SKof. 9, 15 fg.) fid), feine öcrrlid)feit, ftnnlich wahrnehmbar geoffenbart habe. 2)icfe

üßolfen» unb Fcuerfäule i)dbc weiter jtetö beim Aufbruch ^eereö ftch erhoben, unb,

inbem |U am 2age alö 2ßolfen=, in ber Sflaäjt alö Fcuerfäule ftd)tbar gewefen fei, bem
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wanbemben ©off als SBegweifer gebient; marfjte baS ©otf ober Ijalt, fo fei jum 3"^en
beffen bie Söolfc über bem 3elt fielen geblieben, unb jwar biefeS bis 3um abermaligen

Slufbrudj beS SolfS (2 Sflof. 40, 5«; 4 9)?of. 9, is u. a. 3J?an fjat wot gemeint,

jene (Jr^ä^lung fyabe ifyren örnnb barin, bafi bem 3ug m c'ncr -Pfanne ein Breuer oor-

aufgetragen fei, bat? am Jage bttrd) ben gerabe aufjteigenbcn ittaud), bcS 9?ad)tS burd)

fein ?eud)ten bem £eer als SBcgWeifcr gebleut Ijabe. Allein eine folc^e 2lnnaljme biirfte

5ur Chflärung jener SSorfteöung fdjmerlid) au$rcid)cn, fdjon nid)t wegen ber engen 5k
3ieljung, in wcld)c jene Solfcn- unb $cncrfäule ftets mit bem StiftSjelt gebracht wirb,

wenigfienS in ber älteften ber Cuetlen beS mofaifdjen ftünfbud)S (ogl. bic oben citirten

Stellen); ber jüngere Gruäfjler lägt allcrbingS fcfjon oon Anfang bcS SüftenjugS an, ju

einer ßtit alfo, als bic StiftSfjütte nodj gar nidjt oorljanben, bie SBotfcnfäulc bem £eer boran*

jieljen (2 SDfof. 13,2i fg.; 14, 19. 24); baS ift aber offenbar fpäterc Erweiterung ber urfprüng^

lidjen ©orftettung. Shtf ©runb nod) ber altera SJorfteüung erhofft 3efaja für bic mcffianifdje

3eit baS beftänbige Sid)lagcrn ber !?)?aud)^ unb ftcucrfäulc auf bem ßion, $um Bcidjen ber

fteten fd)üfeenben unb fd)irmenben Gegenwart ©otteS (Oef. 4, s; ogt. aud) 1 Äön. 8, 10 fg.).

lieber bie gcfcfetidje SJcfHmmung, am Sabbat fein geucr in ben Käufern anjujünben

(2 ÜMof. 35, 3), f.
(Sabbat, unb über bie anberc, baß berjenige, burd) beffen Sdjulb ein

Saatfelb ober aber bereite abgemäfjteS (betreibe in fteucr aufging, ben entftanbenen Stäben
w erfefcen ^atte (2 9)?of. 22, 6), f. ©trafen. $gl. *yaber, „9trd)äologie ber Hebräer"

(£>alle 1773), I, 244 fg.; ISroalb, „@efd)id)tc beS 23olfeS Ofracl" (3. SluSg., Böttingen

1865—66), II, 283 fg.; III, 314 fg.; „Die Slltertfjümer bcS SolfeS Ofracl" (3. HuSg.,

(5bb. 1866), e. 30 fg., 119, 132. Sdjraber.

Seiier--
unb Solfenfäule, f. fteuer.

ieber, f. Stranfljeiten.

utgerringe, f. Sdjmutf.

tnfteririft. iura) ben ©egenfafc bon £id)t unb ftinfremif? ift bie ftttliaje 2BeIt=

anfia)t ber Söibcl wefentlid) befrimmt. Die ^tnftemig bebeutet baS &öfe, baS i*id)t baS

©ute, bie ftinflernif? llnffeil ( Hebet , ©erbammnife), baS ?id)t #etl (©lütf, Scligfeit).

Sdjon in ber Sd)öpfungSfage begegnen wir ber §infternirj als bem unfjeimltdjen (SljaoS;

0011 ifpr ift bie nodj ungeorbnetc 2)?ateric bebedt (1 2Jfof. 1,2); oljne £idjt gibt eS für bie

debr. 9Beltbetrad)tung überhaupt feine Drbnung im SBettaH unb fein ?eben. Dabei mirb

bie f^tnfternt§ jebod) nia^t etwa nur als ein 9)?angel, als ^broefen^eit be« £id)t$, fonbern

als ein reale« fo$mifd)c$ ^rineip gebadjt, n)eld)cm baö £td)t gleichfalls als ein folc^cS

gegenüberftetyt. Wit bem beginn ber 2£cltfd)b>fung ^aben fid) '^infternif? unb ?id)t Oon=

einanber gefd)icben (1 9Hof. 1,4); bie ^infterniß ift jebod) mie ba« i'ia^t üon @ott ge=

fdjaffen (Oef. 45, 7; 3er. 31, 35; $f, 104, 20). Darin unterfa)eibet fta) bic ^ebr. ffielt-

anfdjauung fd)arf non bem ^JarftSmuS, bog flc oon feiner urfprünglia^en 3n) eÜjc" ber

Sd)öpfungSprincipien ausgebt; ^infternif? unb £id)t ftnb niajt ettoa als auSfdjliefjtidje

®egenfä$e, als böfcS unb gutes 'iprineip ber SBeltentmidelung gebadjt. 9?ad) ^cbr. Än*

fa^attung fommt baS p^ftfd)c Dunfel, unb barum ebenfo baS moralifa^c Ucbel, wie baS

iicfyt oon @ott, wogegen baS moralifdjc 33öfc (f. b.) in ben ältefren Urfunben oon bem

2Henfa)en abgeleitet wirb. 80t Öott ift freilief) aud) bie $inftcrni§ nia^t finfter, in feinem

Üid)t oerwanbclt fia^ aua^ bic s3?ad)t in i?ic^t (^f. 139, 11; #iob 34,22); benn er ift bas

Vid)t unb feine ^infternife in i^m (1 3ol). lr *j 3af. l,n). ?luS biefem ®runb wirb bie

Sollenbung, bie ^eriobe ber mefftanifc^en ^)enlid)feit, als eine ^ftiobe ber Befreiung oon

ber ftinfiernift gefd)tlbert (3cf. 60, 19 fg.; Dffb. 22, 5). Dcmnaa^ ift bie ftinftcmifj aller-

bingS als ein pfjfiftjdjer Langel, ctroaS, tuaS in (Rottes Sajöpfung nia^t auf bic Dauer

bleiben foll, aufgefaßt, unb eS erflärt fia^ um fo leidjter, warum baS Dunfel in ber

$ibcl als Sinnbilb bcS S3öfen unb bcS Unheils gebraust wirb. Onfonber^cit bcjrraft

Oott bie Sünbcr mit ?finjtcrai§. Die brettägige 93erfinfterung 5tegnptcnS ij^ eine Steige^

rang ber oon ©Ott über baS götjenbienerifdje i'anb berfjängten Strafen (2 3J?of. 10, 21 fg.).

ftinflermfe i|t aud) ein Sinubilb bcS DobcS (Jpiob 18, is; 1 Sam. 2,9 fg.; ^>f. 88,7).

Dem großen ©eridjtstage Oa^üe'S gc^t allgemeine 35erfinfterang oorauS (Oocl 3, 4; 3cp^.

1, 15), fomic, nad) neutejl. 3lnfd)auung, ber Sicbcrfunft d^rifti (3D?att^ 24, 29).

(SS ift eine burd)gängige StforfteUung ber Sibct, baft bic Sünber, inSbefonbere btc

Reiben, in fittlidjcr ©crfinflerung , b. ^. in Unwiffenfjeit über baS, was ju tyrem ,^cil

bient, unb in ftreub* unb griebloftgfcit bafjinlebcn (3cf. 60,2-; Spl). 4,is; ogl. aud)
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Oef. 8, 23 ; 9, i). 3efuS erflärt bic ©ewiffcnSberbunfelung für bic fdjtimmfte ftinfhrnifi

(Sttattf). 6, 23). Daher ift aud> im 9?. D. oon „2öcrfen bcr ftinfterniß" bic SRebe, b. h-

folgen imlautcrn $anblungen, wcld)e baS £id)t fdjeuen milden OjRöm. 13, 12; (Eph- 5, 11).

Die 9?ad^t ift bic Sörutftätte bcS Softer«, wogegen bcr jag baS Sd)änblid)e oufbedt

(Cjpf). 5, 12 fg.). Daß OefuS fid) bcr ^Begriffe l'idjt unb ginfterniß $eranfd)aultd)ung

beS fittlid)en ©egenfafccS öfters bebtent hat, ift and) in feinen ftynoptifchen SRcbcn bezeugt

(ÜRatth- 5, 11 fg.; 6, 22 fg.; 11, s; 13, 15; 23, 24; 25, 1 fg.; Vuf. 4, 1« fg.; 7, 22; 11, 33 fg.;

17, 24). VorjugSmcifc aber in ben Oof)anneifd)en Schriften begegnen wir biefen Gegriffen.

Die 2Rcnfd)en erfdjeinen als Scrf^euge ber ftinfterniß, weld)c für baS in <2^riftu6 auf

gegangene ftdjt unempfänglich ftnb (3oh- 1,5). Sic lieben oon sJiarur bic ^nftemtjj

mehr als baß ?id)t (3ot). 3, 19). Die fttnfterniß bebeutet hier bic Selbftfucht, ben .'paß;

wer ben SBrubcr Raffet, beffen Augen finb öon ftinfterniß gebtenbet (1 Ootj. 2, 11).

©an$ folgerid)tig ift bemgemäß bie ftinfterniß in ber 53ibct auet) nod) ein Sinnbtlb

bcr Unfeligfctt ober 33erbammniß. 2Bic eS ein SRcicf) beS ?id)tS, b. h- beS ©Uten gibt,

fo gibt eS aud> ein 5Reid) bcr ftinftermß, b. 1). beS Söfen. Diefe 2lnfd)auung hat ftd)

im s
Jf. D. bab,in auSgcbilbct, baß baS SReid) ber ?ftnfterniß als ein SRetd) bcS Satan«

imb ber Dämonen oorgeftcUt wirb (Hol. 1,13; Crpfj. 6,12; Oub. 6. 13; 2 ^3etr. 2,4. n).

Sd)on baß 2t. D. bcjeid)net bie Unfeligfeit als einen 3uftanb ber ^infterniß, namentlich,

ben Aufenthaltsort ber Xobten als einen Ort ber ftinfterniß (£iob 10, 21 fg.). Deshalb

ift bic ftinfterniß aud) ein Sinnbilb beS (5ntfetlichen, Sd)redlichcn , ©raucnüoflcn (ogl.

befonbcrS Seist). 17,2 fg.). Daher wirb im 8t*. X. bcr Ort ber ©dprerfen, wo bie oon

©Ott Verworfenen bie ©träfe für ihre Sünben empfangen, als „äußere (außerhalb bcS

mefftamfd)en fteieb,« befindliche) Stätte ber ftinfterniß" (üttattlj. 8, 12; 22, 13; 25, 30;

ogl. aud) Offb. 22, 15) bejeidjnet. Damit ftimmt aflerbingS nid)t, wenn bcr Strafort ber

SBerbammten wieber als ein fteuerpful)l gefd)ilbert wirb (3ef. 66,#<; 2)?arf. 9, 1; 10, 14 fg.;

Dffb. 20, 14; 21, b). öS ftnb l)icr jwei SBcrgletdjungcn, bie fiel) cigentlid) ausfließen, bon

bcmfclbcn Sdjitffal ber Vcrbammtcn gebraust. Die „äußere ginfterniß", in bcr fte ftd)

beftnben follcn, bezeichnet ihre gänjlidje Entfernung aus ber ?id)t»Schöpfung, in welcher

@ott, bie OueHe alles S?id)tS, wohnt unb herrfd)t. Sdjenfet.

girmatnent, f. Gimmel.

gi|d)C waren für bic Ofractitcn, als ftc am 9iil unb beffen Kanälen wohnten, eine

Hauptnahrung, bic ftc auf ber iZBanberung burc^ bie Stnailjalbinfel fernerjlid) entbehrten

(4 2Rof. 11, s). Der 9?il ift nämlich fet>r reich an ücrfdjicbenen Arten fd)madhaftcr ^ifd)e

(Secfcen, „Reifen" [Berlin 1854—59], III, 274 fg.). Darum wirb in bcr prophctifd)cn

3d)überung 00m fünfttgen Unglürf Aegypten« auch DQ* ^twöfterben bcr ^ifetje crwäijnt. Oef.

19,8: „Da flogen bie ftifd)er, eS trauent alle, bie in ben 9?tl ben Angel werfen; bic ausbreiten

ba« ^c^j über baS Söa^cr, ftetjen betrübt." Gjcchicl öerglcicht baS ägüpt. ^)ccr ben

y^ilftfchcn unb ben ^harao ocm Ärofobü, worauf er oerfünbet: „äch laffe bic ftifdje beiner

Ströme, ^ßhara°/ fl4 an Demc Schuppen hängen unb jieljc biet) heraus am .^afen au«

beinen Strömen mit aücn Stfdjen unb werfe bid) in bie EMlfle" (G3. 29, 3 fg.).

On ^aläftina gewannen bie Ofraclitcn aus bem etnfamen Oorban wenig ^ifchc, ob=

gleich eö biefem ftluß an folchen Bewohnern nid)t fehlt. Das Xobtc ÜRccr, bis auf

biefen Jag alles höljcm animaltfcrjen Gebens bar, wirb einft nach ccn ^ifthem

öon (Sngebbi reichen ^ang gewähren, wenn ber f^ettieje Strom aus bem Xcntpet Ocm=
falemS baS herbe Saljmaffcr gefunb gemacht haben wirb (Gj. 47, 10). Xaufcnbe Heiner

ftifd)e fpiclen in cinjclncn, nie oerftegenben dächen, wie in bem Ain Dfchatub am guß bcS

©ilboagebirgcS. Doch oaö 5if<h cr9 cn,cvt,c loImte W nur am ®cftabc beS großen 3)iecreS

unb am See ©enejareth. 33on JnruS her brachten bie $änbler in ben Jagen Itfehenüa'S

9J?ccrftfchc jum Verfauf nad) Oerufatem, wo fte ohne 3^ c»fct beim ^ifchthor, int Horben

bcr Stabt, ihre SBaare feilhielten (Wct). 3, 3; 13, ic).

Durch bic (Soangelicn wiffen wir, baß jur &zit -3cfu bcr $ifd)fang oon ben An^

wohnern bcS ©encjarcthfceS lebhaft betrieben würbe (SRarf. 1, 16; i'ttf. 5, 2 fg.). 2Reif

würbigerweife fommen in biefem ©ewäffer nicht weniger als jehn SpccieS afrtfau. ^ifdjc

Oor, barunter oicr oon bcr afrifan.=tropi)d)en ©attung GhtomiS, bic Weiter nad) Horben

nirgenbS mehr bis bahin ftch gezeigt hat. Der $tfcf)reic^t^um hat fytx nid)t abgenommen

;

aber heutzutage fährt nur nod) ein einziges ^ifcherboot oon Liberias hinaus „auf bic

•t>öhe, baß bie §tfchcr bafelbft ihre yh$e auswerfen" (fit!. 5, 4).
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3J?it angeln unb Derfd)iebenartigen 9ccfeen, bei 9?arf)t wie bei £age, Beaten bie

alten 3fraelitcn ben fvtfc^ctt nad). 9lttd) ftifdjerljafcn unb £anjen bienten ihnen ut biefem

ßwcd, wol bei ber 3agb auf größere ftifcfjc (%m. 4,2; 3ef. 19, s; £>ab. 1, 15 fg.; £uf.

5,4; £iob 40, 26. 31 fg.). So brauchen bie Araber am 3lilagolf (be« Dothen Speere«)

nod) J|cutc bie £an3e, wäljrenb fie bie flcincrn $ifd)C mit s
}?efccn fangen. 9ltt« £iob 40, 2«

glaubten oiele (Srflärcr beweifeu ju fönnen, baß man Öifdjen, um ftc lebenbig in @e-

fangcnfdjaft aufjubewahren, burdj tVafc ober äinnfabe einen 9ftng fließ unb fie mit £ülfc

beffelben an einem «eil in ber (bemalt behielt. Dod) mit Sicherheit fiet)t nic^t feft, ob

ein fold) fonberbarcr 33raudj je in Slegnpten ober ^aläftina ausgeübt worbett.

3m fruchtbaren ftanaan waren bie {^ifdjc eine untergeorbnete ""Nahrung, unb famen

bafjer aud) nirfjt auf ben 9pferaltar wie bie
s
J}robucte ber $iehsud)t unb be« Sieferbaue«.

?f urrer.

filadß. Diefe mohtbefanntc $ffan$e ift audj in 2legt)ptcn unb ^aläfHna ein^eimifd)

unb mefentließ überall biefclbc, nur baß fie in jenen Vänbern bi« 3 ftuß r)°d) roirb,

mährenb fie bei tut« gewöhnlich nur bie #öt)c oon t*/a biß 2 ftuß erreicht, Deutlich

fennjeicf)net fie ftd) burd) einen bünnen, hol)lcn, faxten «Stengel, längliche, glatte unb

gcfptfctc Sölätter, gipfclftäubige, fünfblttttcrige blaue Blüten, au« benen ftd) runbe, auf-

gefpifcte <Samenfnöpfd)en cntmitfeln. 3n 3legnpteu fal)en mir bei ben 'ißnramibcn aud)

gelbblüfyenben tflad)«. Sei tut« erfreuen bie 5lad)Sfelber baö 9luge mit ihrer lieblichen

Sölütenmcnge mährenb be« 93rad)monat«, bort hingegen jeigt ber 3anuar bie ^flan^e tu

ihrem Sd)mucf. G« mar in biefem 2J?onat, baß ein Hagelwetter 31t 9)?ofe'« 3^* ben

^legnptern bie 93lütenfno«pen ihre« ftTad)fc« jerfe^lug nebft ber @erfie, bie bereite in

Behren gefdwffen mar (ogt. tfnobel $u 2 5J?of. 9, 31 fg.). Dod) fäct mau bort ben ftladjS

nid)t nur ju (5nbc bcö alten, fonbern aud) in ben erften 9)fonaten be« neuen 3at)rc«,

fobaß mir Einfang Wäv] gelber mit blü^enbcm ftlad)« antreffen fonnten. Die ^flanjc

liebt ein fette«, weiche« (Srbreid) unb gebeizt be«f)alb in ^aläftina befonber« gut in ben

au« ©djwemmtanb beftehenben Ebenen oon Sarou unb Sepfjcla an ber Äüftc bir« 'üfittelmeer«.

S5on ben alten 3fraelitcn mürbe ber ftlad)« fleißig gejogen, meil er neben ber 2Boflc

ben £auptftoff $u ben Kleibern liefern mußte. Unter bem 53olf roaren nur linnene unb

wollene Äleiber im @ebraud) (5 9)?of. 22, 11), weöfjalb benn aud) ber Prophet nid)t bie

feltene SöaummoÜe, wof)t aber ben %iad)$ unter ben allgemein oerbreiteten (Gütern feine«

heimatlichen üanbcö erwähnt (.f)of. 2, 7). Die 3fraelitcn mußten feinere unb gröbere, ein^

foct)e unb gefeperte ober gewürfelte unb ©ebilbc auSbrüdenbe (Gewebe auö ^lad)ö ut ber»

fertigen. SBäb,rcno oer Srme nur einen Hittel auö ungeröftetem ftladjö trug (8ir. 40, 4),

beftanb 5. Sö. ber tfeibrorf beö ^>o^enpricftere au« funftreid) gemobenem Stoff (2 9??of. 28, 39).

Wit ses bezeichnete man, nad) Mnobcl, meiße linnene imb baumwollene 3CUÖ C im allgemeinen,

mit bad einfache«, ohne 5lnrcenbung oon ftunft gemadjtc« i'inncnjcug, beffen einziger Sd)mucf

bie reine, meiße §arbc mar. (Sin C^ewanb oon folcheu bad trug ber ftnabc Samuel, ba er

bem Gli biente (1 Sam. 2, 1»), unb £aoib bei Uebcrfiebeluug ber Sunbeölabe nad) 3eru*

falem (2 <Sam. 6, u). Wit Äleibern oon biefem funftlofen Stoff mar ber $ohepriefiev

angethan, wenn er am 3?erföhnung6tagc in« 3lllcrtxciligfte eintrat (3 9)?of. 16,4). 3lbcr

auch ^ c ^n8e * ftnö Dcn prophetifd)eu ($efid)ten nidjt anberö gefleibet ((55.9,3.11;

10,2.6.7; Xan. 10,5; 12, 6 fg.). Xa« einfache, ooUenbet weiße Öewanb wirft am
jiärtften ba« Vicfjt jurürf unb erwedt, wenn au« ber reinen Sltmofpf)äre Hanaan« bie

Strahlcu ber Sonne c« treffen, meljr al« alle anbem farbengefdjmürftcn Kleiber ben Gin-

brurf tjimmlifchen (Mlanje«.

Um ben &lad)« ju röflen unb bamit jum brechen tauglich 3U machen, breitete man

ihn auf ben platten Xüehern au«. Tie« fam ben .Ntunbfdjaftcrn 3ofua'« utgute; benn

oerfolgt oon ben Männern 3erid)o«, mürben fie oon ber SWafjab broben auf bem 3>ad)

unter ben ^tach«ftengcln oerborgen (3of. 2, s). 3)cr ^lach« f
ber feine h°^9en

» f^röben

53eftaubtheile nod) an ftd) \)at, mirb in biefer Stelle ,,^lad)« be« &ol}c«" genannt, int

(^egenfa^ ju bem biegfamen weidjen $aben ber
s
J>flan$e. 2ßentt ber ^lad)« gebrochen

unb gehedjclt war (3of. 19,-..), fpamten ihn bie grauen (Spr. 31, n). Xa« 3Beben hin

gegen war Sache ber Wänncr (1 Sam. 17, 7). Der ftlacf)«fabcn würbe aud) 31t Dodjten

für bie Vampen (3ef. 42, s), ^u Schnüren unb Seilen oerarbeitet 40,3; iKid)t. 15,

13 fg.). Unter bem Silbcrfchmurf ber altteft. Sd)iifteit fcl)lt aud) ba« leid)t entuinbliche

95krd) nicht (3cf. 1, 31;
s
Jtid)t. IG, 9). ^ttrrer.
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Äudjcn.

# (cif4), Ijcbr. basar, griec^. cap£, nadj ber ftnnlidjcn 93cbcutung be« arab. Sund*
begriff« bic Obcrflädje be« tl)ierifd)cn unb mcnfdjlidjcn Äörpcr« (materies attrectabilis),

nad) bem biblifd)cn Spradjgebraud) ba« ftnnttc^ wahrnehmbar in ber materiellen ftorm

$orf)anbene an bem tf)ierifd)en unb menfd)lid)cn Organiömu«, im (Megenfafc ju bem Uebcr*

ftnnltdjen, ©eiftartigen (ogl. ?^lcifd)er im „$lrd)iö für wtffenfdjaftlidje (Erforfeintng bee

Otiten Dcftament«", Oatyrg. 1868, II, 238 fg.). Ginen reinen ©egenfafc bilbet inner-

halb biefe« Spradjgcbraudj« ba« ftlcifd) um ©eift (f. b.), nidjt aber 3ur (Seele

(f. b.); benn ba« ftleifd) toirb in ber SRegel al« befcelt, al« tljierifdjer Stb'rpcr, al« be*

feelte« organifd>c« Vcben, al« Snbftrat bc« Vcibe« gebaut. Der Segriff ber reinen

Üttateric, ber einem abfrractern ^cnfen angehört, finbet fid) in ber SBibel nid)t oor, am
nädjften fommt bcmfelbcn ber be« Crrbenftattbc« (1 ÜÄof. 2,7; 3, 19; ögl. 1 #or. 15,47).

Da« ftleifä), bic meinen Ü)ht«feltl)eile , werben übrigen« oon bem feften itnodjengerüft

unterfdjiebcn, ba«, ftrenggenommen ,
nid)t 311m ftlcifdj gehört (1 2)?of. 2, 23). 3Tn fid)

t)aftet bcmjttfolgc an bem begriff „ftlcifdj" nod) nid)t bic 9Jcbcnbe3ief>ung bc« Söfcn unb

Sünbltdjen. Die natürlidjc Seite be« 9)?enfdjcn manifeftirt ftd) im ftleifd), in bem

ftnntid) organifdjen l'ebcn, unb ©Ott felbft f)at beffen ?^lcifd) au« (Jrbcnftaub gefdjaffen.

i'iiin wofjnt aber, nad) biblifd)cr 3lnfd)auung, bem *vlciu1) al« folgern nod) nicht ba«

Ijöljcre, öon ©Ott felbft flammcnbe ^rineip inne. So weit ber 3)?enfdj ftleifd) ift, ift er

öergänglid), ein blofe« sJ?aturwefen; wa« öom Staub ^erfommt, muß audj wieber ju

Staub werben (^reb. 3,20; 12, 7); and) ber Stoljcfte unb 2Häd)tigfte weift al« ein 3r«

bifdjer ba^in wie ©ra« unb 33lumen; aud) bie 9?ölfer, fo weit fte ftleifd), öon bem gött*

lidjen £ebcn«l)aud) nid)t befeelt ftnb, fcfywinbcn wieber baljin (Oef. 37, 27; 40,6— s; Oer.

45, 5). 9ftrgenb« ift biefe« ©efüfjl ber S^f^^barfeit unb 9iidjtigfett, ba« bem 9ttcnfd)cn

nad) feiner finnlidjen 9?arurbefct)Qffcnfjett innewohnt, tiefer unb ergreifenber auSgebrücft al«

#iob 14,i fg. ttudr) in oielen ^falmen fpridjt e« ftd) au« ($f. 62, 10; 73, 20; 78, s*;

89,4$; 90, 3 fg.; 103, 14—ie; 146, 3).

Da« 2lbf)ängigTett«bcmuf?tfein be« 2ttenfd)en ©ott gegenüber grünbet ftd) inöbefonbere

auf baffelbc. $icr ift aud) ber ^unft, in wetdjcm, nad) ber iöibel, ber SWenfd) bem

£ljier berwanbt ift. 9JZit ben X^icren gehört er 3U ber Ätaffe ber „tebenbigen (orgaui=

fd)cn) 2Befcn" (1 3Wof. 1,24; 2,7); mit ben Xljicren Ijat er ba« 2tt^mcn, „ben Seben«'

^aua^ in ber 9?afe", gemein (1 9)?of. 7,22; ^>iob 34, 13; ^ßf. 104, io). On ber Stelle

ko\). 3, 19, wo bem ^Renfdjen ganj baffelbc (Snbfdurffat wie bem J^ier oorauflgefagt wirb,

ift 3War nur ein Urteil ber ffeptifc^en Stimme enthalten, welcher bie ©laubenöftimme

wiberföridjt (f.
ftoljelett)). Unter allen Umftänben Wäre e« aber irrig, au« folgen Stetten

auf eine £>erabwürbigung be« SRenfefyen jum X^icr fcb^lic^cn ju wollen. (5« ift bamit

immer nur bic (Eine (finnlicfye, irbifcfjc, materielle, fjinfätligc) Seite bc« Wcnfc^en bcjcicrjnet,

welcher eine anbere (^ö^cre, geiftige, unoergänglic^c, gottoerwanbte) gcgcnübcrjte^t. Da=
burd) ift aüerbing« ein gewiffer antljropologifdjer Dualiömu« gefegt; ber SWcnfc^ erfc^eint

auf biblifc^em Stanbüunft al« ein Dopöelwefen, jwei 2Beltcn ange^örenb; ftleifcf) wnb

Weift , al« feine jwei cntgegengefe|jten Seiten, jtc^cn in einem anfdjeinenb unauflöelic^en

2Biber|trcit miteinanber. Sluc^ Öefu« ^at biefeu SBibcrftrcit in bem berühmten Äuöfpruc^

anerfannt: „Der ®eift ift willig (3um Öutcn), aber ba« %Ui\d) ift fdjwad)" (ü)2arf.

14,38; S^att^. 26, 4i). „ftleifd) unb iölut" ftnb bic Organe be« Waturbebürfnifje«, ber

ftnnlid)cn i'cbcnöfunctioncn; Drganc ber ^ö^ern üüöeltorbnung, be« cwigc\t Vebcn«, Dcrmögcn

fte nidjt ju werben (ÜJZatt§. 16, 17); fte fjaben ba^cr aud) feinen Hnt^eit am Wtid) ©otte«;

mit bem Xobc werben fte ein 9?aub ber 33erwcfung (1 Äor. 15, so).

So unjweifelljaft bemjufolgc mit ber Sejcid)nung ^leifcf) in ber 33ibel nic^t oljne

weitere« bie 53orftcHung bc« ftttlidj 3Jcrwerflid)cn ftc^ öerbinbet, fo läßt ftdj gtcidjwol

leid)t erfennen, warum ba« fttcifd) nun aud| al« Üräger unb Organ ber böfen unb fünb*

liefen Dricbe unb Neigungen int tD?cnfc^en erfdjeinen fonntc. Da« befecltc, oom 33lut,

al« beut 'iprincio bc« i'cben«, burdjftrbmtc ^Ictf cf) (3 2Wof. 17, 11) äußert fid) nämlic^ ju*

glctd) al« bic OucUe ber finnlidjcn ßmpftnbungen unb Erregungen, unb eben barum al«

ber Sifc ber Sinnltd)feit unb ber Selbftfud)t, b. i. ber Sünbe (f. b.). ?lu« btefem

©runb t^ttt Oa^oc ben 5Iu«fprud), ba§ ber ÜNenfd) ^leifc^ ift unb t>erfür$t feine ?eben«*

ia^re (1 3tfof. 6, 3). Die Ölcifd)bcf«^affcn^cit bc« Dflcnfdjcn ift ^ier bereit« in unjertrenn*
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lidje ©erbtnbung gebracht mit feinem $ang jur „3$ergc{jmtg". 9rid)t bcßr)alb ift ber

ütfcnfdj fleifchtid), weil er ftd) »ergebt, fonbern bcßfjalb bergeijt er ftd), weil er flcifdjlid)

ift. Darin liegt ohne Zweifel aud) ein Gntfthulbigungßgrunb für ben ©üuber; benn

feinen 9?aturljang t)at er fid) ja nid)t felbft gegeben, fonbern oon (Statt empfangen (1 9#of.

8,21). (Sß liegt eine 9?aibetöt beß ftttlidjcn Urtt)eilß barin, baß ber SKcnfd) bon ©Ott

nun einmal fo Eingenommen wirb, wie er alß fd)wad)eß, finnlid)eß, barum jur ©ünbe
geneigtes ©efen ift. SBenn ©Ott mit bem <3ünber nidjt nad) ftrengem Med)t berfäfjrt,

fonbern it)n mitb (gnäbig) beurteilt, fo liegt bariu eine göttlidjc 23illigfeit, ja, wie ber

KpofW ^nulttß eß barfteUt, eine neue (l)i%re) ©eredjtigfcit, bie er alß bie ,,©crcd)tigfcit beß

©laubenß" ber „©ercd)tigfeit ber 2£crfe" gegenüberfteüt. Kn btefcß göttlidje 93iÜigfeitßgcfühl

appcllirt aud) £iob (14, 3 fg.) unb ber SJerfaffer beß 51. ^falmß (33. 6 fg.). Kud) Oefttß in bem

2lußfprud) üflarf. 14, 3* fg. entfdmlbigt bie fittlidje mit ber ftnnlid)cn Schwäche ber Oüngcr.

©owol in ben Ool)anneifd)cn edjriften al« in ben Briefen beß 2lpoftelß ^attluß

bejei^net ftleifdj in ber >Kcget bie ftnnlid) fclbftfüd)tigc 9?id)tung beß Wenfdjen, baß, maß
an bem 2)ienfd)en fünblid) unb barum berwerflid) ift. Der inerte (Sbangelift unterfReibet

3roei klaffen bon ÜJfcnfd)en: foldjc, bie auß fleifd)lid)cr 9?egct)rung, unb fold)c, bie auß

®ott gejeugt ftnb (Oot). 1,13; 3, e). Daß ^leifd) nürb auf biefem (Stanbpuuft alß baß

am ÜHenfd)cn betrautet, maß nidjtß taugt (Oot). 6,63). C?bcnbeßf)alb mußte CEljrifruß

alß ?ogoß, alß baß göttliche ^rineip, baß fünblich-mcnfehlidje ftleifd) annehmen, um eß

bon ber Sünbe ut reinigen, ja, er gibt unß fein ftleifd) 3U effeu unb fein Sölut 311

rriufen, bamit unfer mit <Sünbc bctjafteteß ftlctfd) unb ©tut baburd) entfünbigt merbe

(Oofj. 1, u j 6, 53 fg.). Die l'eugnung, baß C^rifiuß im ftleifd) erfLienen fei, ift barum

baß Sflerfmal ber eigentlichen fteinbfdjaft wiber ©Ott (1 Oot). 4, 2 fg.). Kud) ber Kpoftcl

%>auluß weif? üon „ftleifd) unb SMut" nid)tß ©uteß außutfagen; „Steifet) unb 93lut" $u

ftatfie jiehen, heißt ber Selbftfudjt folgen (©al. 1, ie). Km ftlcifd) locft unß bie $er--

fudjung ; ba t)at felbft ber £ljrift, ber ©otteßmenfd), feinen frfjmadjen ^unft (©al. 4, is fg.).

Kud) ^auluß fennt einerfeitß ©eborene nad) bem $(eifd), mit bem irbifdfen felbfrfüdjtigen

Naturtrieb 33et)aftete, unb anbererfeitß ©ejeugte nad) bem ©eift, ßinber ber göttlichen

$ert)eißung, Dräger ber göttlichen Obce (©al. 4, 23 fg. ; 9töm. 9, 6 fg.). i$Ui\d) unb ©eift

betrautet er alß ©egenfäfce, bie ftd) fo lange befämpfen nrüffen, biß ber eine bon beiben

ftactoren ben anbern ftc^ bienfibnr gemacht tycit (®al. 5, 11 fg.). Oa, ber finnliche unb

finnbilblidje Gultuß beß K. %., fofern berfelbe auf einem materiellen Scaturgrunbc ru^t,

bie theofratifch=ceremonieUe SHMigiofität überhaupt, crfct)eint it)m alß „ftleifd)", unb bantm

alß oor ©Ott wertt)loß unb nichtig (®al. 6, 12 fg.; 9^öm. 4, 1 fg.; %*t)il. 3, 3 fg.). Oa
ber 2J?enfd), foweit er unter ber $errfd)aft feiner <2innenwcrt$cuge unb bem Söann beß

ftnnlid)en Sebürfniffeß ftct)t, ift ^tetfd^ , unb in bem ftlcifd) wot)nt nid)tß ©uteß; bie

8tnnlict)feit übt eine berfned)tenbe ©ewalt über ben 2J?cnfd)cn auß, unb ber ©eift muf?

it)re Ueffeln fprengen. 2Benn ^auluß ben 9Kenfd)en alß foldjen (nicht etwa ben erlöften,

wie noch taimac öfterß falfth ju 9?öm. 7, u erflärt wirb) „fleifdjcrn" nennt, fo wirb man
unwifffürlid) an 1 ÜWof. 6, 3 erinnert. (Sin foldjeß unbebingteß tlcbergcwicht ber materiellen

über bie geiftige ©eitc beß SJienfchen erfdjeint bem Kpoftcl alß begriffßwibriger 3u^on °/

ber burch bie Srlöfung, burd) baß in ber
v
}?erfon (5r)rifh jur ^errfcr)aft gelangte geiftige

^rineip aufgehoben werben foCE unb auch famt, infofern ber 3J?enfd) nicmalß im steifet)

aufgeht, fonbern alß öentünftigeß 2Befcn, im 93efi^ beß noüs (iRöm. 7, 23), bie Crmpfänglichfeit

für ©etfteßmittheilung, auch im 3uftanb üöfliger geiftiger ©ebunbenheit burch baß ftleifd),

immer noch behalt. Deßt)alb bebeutet bem Kpoftcl „^Icifch" niemalß baffclbe waß „i'cib" (wie

$aur, „Sorlefungen über neuteftamentliche Xhcologte" [Seipjig 1864], <$. 143 fg., annimmt).

(£ß fleht ihm bielmehr feft, baß baß menfchlid)e Och auch na4 oem ^°^ c ui;c ,̂r nm
einem treibe befleibet werben wirb (2 Äor. 5, 1 fg.; 1 kox. 15, sü fg.); aber auch Darüber

ifi er mit ftd) einig, baß biefer i'eib nicht auß „ftleifd) unb Slut" befielen wirb (1 tor.

15,5o). Daß ftleifd) ift itjm lebiglich baß materielle, irbifd)^ergänglid)e, bom .^aud) ber

©otn)eit nicht nur unburchbrungene, fonbern auch n0(*) unberührte Clement an ber ^er-

fönlichfeit beß 2J?enfchen, baß, fowie eß mehr alß blofcß «Subfrrat beß ^aturorganißmuß

fein, fowie eß baß geiftige ^rineip beherrschen unb nnterjochen will, jur Ouelle ber

©ünbe, beß Xobeß, ber 35erbammniß wirb (9?öm. 7, 24). KUerbingß fc^jt ber Kpoftet

babei borauß, baß baß Od) felbft (unb biefeß benft er ftch alß ©eiftwefen) unter bie

©ewalt beß materiellen ^rineipß fommen fann, unb eben barum ift nid)t baß ftlcifd) alß
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foltfjeö fünbig, fonbern baö Od) totrb fünbig baburdj, ba{? eö mit Vernunft nnb SSMHen

fid) fleifd)lidje, b. i. irbifd)c, materielle, bergänglidje &toede fefct, anflatt ennger, geiziger,

unbergänglidjer £itU. 3)al)er erflären mir unö, bafj ber 9lpoftet öfter oom „ftletfd)"

fo rebet, alö ob eö ein befeclteö, perfonline« f
felbfioeranttbortlicrjeö SBefen, ein ©ubjeet

märe, mäfjrenb bei« ©ubject immer baö Ocfy beö 9tfenfd)en ift, baö ftleifd) ober btofeö

Attribut beffelben (SRöm. 7, h fg.). dagegen ift baö „ftleifd)", b. f). bie ftnnlid)=matericlle
v
JJaturbeftimmtf)eit beö ?D?enfdjcn, nad) 2lnfid)t beö Hpoftelö, bie notijroenbige SBorauöfefcuiig

feiner ©ünbf)aftigfeit; baljer einerfeitö feine ftorberung, baö „ftteifd)" ju freudigen, unter

©djmcrjen nnb kämpfen ben ftnnlid)-felbftfüd)tigen 2Biflcn 511 bredjen (9?öm. 6, 6 fg.;

&ai. 5, 24); nnb anbererfeitö feine Hoffnung auf eine fünftige Befreiung bon biefem

matericaen ftleifd)lcib CJtyil. 3, 21), ber fdjon im Eicffeitö abgelegt merben foa (ÄoL 2, u),

nnb auf Aneignung eine« geiftigen £eibeö.

Sir merben unö nad) bem aflem nid)t irren, menn mir baö Grgebnifj ber biblifdjen

Sorfteflung oom ^Ictfcfj bafnn jufammenfaffen , ba§ eö alö materielle ^aturbafiö ber

menfd)lid)en ^?crfönlid)feit (im 21. unb im 9?. X.) jugleid) aud) für bie CucDe nnb ben

<2ifc ber ©ünbc angefefjcn mirb, unb baß bie 33ibct feine ©ünbc fennt, beren tieferer

Urfprung unb nähere SBeranlaffung nid)t irgenbtbic auf baö ftleifd), b. fj. bie irbifaV

ftnnlid)e 9?aturbeftimmtb,eit, jurücfjufüljren märe. ©djcnfel.

ftlctfdjgcnnfi. £>ie ältefte biblifd)e Urfunbe gcf)t oon ber Slnnafjme auö, ba§ ber
s
3)?enfd) nad) feiner urfprünglid)en normalen 33cfiimmung ftd) beö ftleifdjgenuffeö fjätte

enthalten foüen; benn im ©arten (Eben maren ifjm (unb aud) beu Xf)iercn) lebiglidj &ege?

tabilien jur 9caf)rung angemiefen (1 SWof. 1,29 fg.). 9?ad) ber $orftellung beö ßrjäfjler«?

fte§t bie £öbtung oon Xgieren 3um %md iljrer SJermcnbung alö ftafjrungömittel mit

ber firtlidjcn 9$olIfommenljeit beö 2Wenfd)en int 2Biberfprud). (Srft naef) ber großen ftlut

erteilte ©ort bem 9)?enfd)en bie auöbrütflidjc (frlaubnife, Sljiere ju töbten unb if)r ftleifdj

311 genießen; nur baö l'eben beö 2J?cnfd)en follte aud) fernerhin unberlefclid) fein. $)od)

foUte fein £f)ier „in feinem 33lut", b. f). baö $f)ier foüte nidjt, folange eö nodj lebt

unb blutet, baö tfyierifcrje ftteifd) überhaupt nid)t rob, berjeljrt merben (1 SDtof. 9, 3 fg.).

On ber mefftanifd)en jfytit, in toeldjer bie SQ3iebcrr)crfteIIung ber urfprünglidjen S3oÖfommen^

(jeit ermartet mürbe, follte ber ftleifchgenu§, ber propb,etifd)en Serfünbigung jufolge, »ieber

aufhören (Oef. 11, 6 fg. ; 65, 25). 3m übrigen njar bie glrifdmalrrung, inöbefonbere ber

@enu§ bon <Sd)afen, ('ämmern, Kälbern, Ockfen, 3icgen (Oef. 53, 6 fg.; Äm. 6, 4; 1 SWof.

18,?; 1 ©am. 28, 24; Oef. 22,ia; 2 £f)ron. 18,2; ©pr. 15, n; ftidjt. 6,49; 1 ©am.
16, 20) bei ben Hebräern geftattet; ben feinem £ifd), namentlid^ bie föniglidje Xafel,

gierten au§erbem noer) SBilbpret, ©eflügel, §hfät, ©ajcllen, ^ßerlb,ü^ner (5 Üttof. 14, 5;

lftön. 5,s [4,23]; 9M>. 5,i8), aud) ^ifd^e (4 2ttof. 11 , 5). Slermere genoffen aud)

£eufd)rerfen (3 SDiof. 11,22; «Warf. l,e; ÜRatt^. 3,*).

©clbftberftänblie^ burfte nur baö ^leif bon gefcfclid) reinen gieren genoffen merben

(3 2Kof. 11,2 fg.; 5 9)?of. 14,7 fg.). 2lud) ber @enu§ beö f^leifd)eö oon gieren, bie

auf bem $dbt jerriffen roorben, mar unterfagt (2 9J?of. 22, 31). On ^egbpten fc^einen

bie Ofraetiten fic^ an ftfofdjnaljrung gemö^nt ju ^aben (2 2Kof. 16, 3 fg.), bie fpäter,

mie ber 2Bcin, ben minber Sob,lf)abenben nur bei 5^Qnläffcn genoffen mürbe (Oef. 22, 13;

8ttt 15, 23 fg.). Sefonberö gefdjäfct mar bie Äeute mit bem Werenjiürf (1 (Barn. 9, 24).

2)ie 3«^«rubfl *>c8 ^leifc^eö fanb in ber SRegel bur(^ 33raten
(f. b.), aber audj burd)

Modjen (f. b.) ftatt; bie ^ugabe bilbeten ^rotfudjen mit 2Baffer ober 2Bein (1 Äön. 17, e;

2 ©am. 6, 19). Om allgemeinen genießen bie 2Äorgcnlänbcr noc^ ^eutjutagc feltener

^fleif^fpeifcn alö bie Slbenblänber (bgl. ^rrrer, „2Banberungen burc^ «ßaläftina" (3üric^

1865], ©. 108; Xobler, „dritte 2öanberung nad) faläftina im 0. 1857" (@ot^a

1859], ©. 49 fg.), fäon beöb,atb, roeil i^rer ganjen Vebenömeife bie begetabiltfc^e
4
J?ab,rung angenteffener ift, maö inöbefonbere bon ben Arabern gilt (f. Arabien). 9?amcntlii

h,attc bei ben Hebräern ber ftleifd)gcnuf? in 3?erbinbung mit bem tl)tcrifd)en Opfer aud)

einen religiöfcn (SJjaraftcr. 3roar burfte baö i^lcifc^ beö bon s
}3ribatperfonen bargebrad^ten

©ünbopferö (f. b.) nur bon ben ^rieftern gegeffen merben; bagegen follten bie $ribat=

banfopfer aud) fröl)lid)e ^amilieufeftc beim .^eiligtljum fein; eine Slnorbnung, burc^

metd)e ber ftleifdjgenufc gefc^lid) oorgefc^rieben, ja religiöö geheiligt, unb mobei jugteic^

f^ürforge getroffen mar, bafj fein berborbeneö ftleifd) genoffen nmrbe (3 9J?of. 19, c;

22,3o; 5 2Wof- 12,is; 20, 27). $a£ bie Oubcn fein ben @öfcen getbei^tcö Dpferfleifd)
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genießen burften, Derftanb ftd) cigentltdj Don felbfi; bod) roar ber ©cnuf? be« nun (*öfeen=

ppfer bcftimmten ftlcifdjc« bor bcr Opfcrhanblung gemattet (Abodah sarah, II, 3).

Tie VorfteHung
, baft in bcr (Enthaltung Dom ftlcifd)genup eine größere ftttlidjc

$oflfommcn(jett liege, unb ba§ er im ifteid) be« ÜWcffta« ntc^t metjr ftattftnben roerbc,

gab 3?eranlaffung 511 ber tf)cil« gefefclid) Dorgcfehricbcnen, tf)eil« freiwilligen $efd)ränfung

beffelbcn burd) ftaften (f.
b.). So foU ftd) kantet, um ftd) auf bic tymmtifi« Offen^

borung roürbig Dor$ubereiten, in«befonbere aud) be« ftlctfdjgenuffe« entgolten ^aben (Tan.

10, 3). G« gehörte roefentlid) 511m Weinigfeit«cultu« bcr Grffäer (f.
b.), auf ben ftleifd)genup

gän^lid) 31t Derjidjten, rote fic beim nid)t einmal $f)icroj)fer barbrad)tcn C'^ilo, Quod über

quisq. virt. studet, II, 876 fg.: Oofephu«, „Oübifd)er Krieg", II, 8, 6 fg.; (frtfebiu«,

Praep. evang., VIII, 11). Slud) bic ben Grffäern oerroanbten Xb,eraöeuten enthielten ftd),

oljne 3 lt,cife* au^ g^i^en $riinbcn, be« iVlctfc^genuffcö (^ß^ilo, De vita contempl., II,

894). Oefu« fyat feinen Oüngeru feinerici befd)ränfenbe »orfdjriften htnftd)tlid) be« ftlcifc^

genuffe« gegeben. Taft er mit ben 3°önern unb Sünbern „afj unb trauf", b. h- bie

£ciligfeit ber £eben«orbnung nid)t in Enthaltung Don ftleifd) unb 2Bcin u. f.
ro. fuäjte,

50g ihm balb ben Jabel bcr pharifäifdjen Partei 5U (<ß?arf. 2, l« fg.; SRattlj. 9, 11 fg.;

£uf. 5, so). 3n bcr röm. (Slniftcngcmcinbe finben roir jur $tit be« Äpoftel« *)Jauluö eine

Partei oor, beren Sftitgliebcr ftd)' bc« ftleifd)- unb Scingenuffe« gänjlid) enthalten $u

müffen glaubten (föbm. 14, 1 fg.). }$aulu« bejeidjnet biefelben al« ©djroa^gläubigc , bic

man jebod) mit Sdjonung behanbeln müffe. Cr« ift aud) fpäter nod) feine ernfttic^e

ÜWcinung, ba& ber (Jljrift feiner gefcfclid)cn Sefchränfung in Speife unb Tranf unter-

roorfen fein folle (Äol. 2, is fg.). Slud) bcr Skrfaffer ber ^aftoralbricfe Dertf)eibigt in

biefem ^unft ben Örunbfafc ber ä)riftl. ftreiffeit (l Jim. 4, 3; %it i,u), On Äorinth

hatte ftd) jur 3eit be« ^aulu« bic Streitfrage erhoben, ob (Steiften an ben tjeibniferjen

©öfcenopfcrmahljcitcn (f. Cpfertnahljeiten) theilnchmcn unb Dom h«bnifd)cn Opferfleifd)

genießen bürften. Ter Bpoftcl entfd)ieb fie mit 9füdftd)t auf ba« jüb. frommen im

^nttreffe ber s
J$ietat gegen bie alte Safcung, aber bod) ohne Verleugnung ber djrifU.

ivreiheit. Gr Derroirft ben GJenttj? be« ^etbnifc^en Opferfleifdje«, fobalb er anbem (Sf)rWen

3um Suthoft gereift unb Slergernifj gibt; aber an unb für ftd) hält er ben ©enujj bc«

(9ö$enopferfleifd)e« roeber für fünblid), nod) für fdjäblid). Sdjenfel.

Stiege im roeiteften Sinne bc« 2Borte«, roonach aud) bie dürfen unb Sremfen
barin inbegriffen finb, nannten bic Hebräer zebüb. ©cfannt aud) au« bem SJ?. X. ifl

ber ^^fgengott bcr ^h^fto bajalzobüb (Söceljebub). Volföfiämmc, bie grofje ^eerben

befa§cn, Derehrten bie fd)üt*cnbe (Gottheit alö bic ^l^flcn ober Söremfen abrochrenbe. So
opferten bie griedj. ^irten bem fliegenrochrenben 3CU# un0 bem brentfenfangenben Apollo.

3)ie Dcrfchiebeucn ^(iegenarten erzeugen fid) aud) in
v
J$aläftina befonberd ba, roo

Saffer nahe ifl, in großer 2Renge. Selbjt in Oerufalcm roirb bcr S^lafcnbe Don 3Jioö=

quitoä oft flarf betäftigt, roeil fte im {£d)ad}t bcr feinem £aufe fehlcnbcn (iiftenten einen

roohlgelegcnen Ort nir Sntroidclung ihrer iörut fyabtn. On jenen parabieftfdjen, dou

$äd)en unb Hüffen burd)ftrÖmten (Härten ber Stabt Damaöfuö roirb roährenb beä

Somnterö ber Aufenthalt faft unerträglid) roegen bcr Wöriabcn SWürfen unb fliegen, bic

bem h^i§feuchten 93obcn entfleigcn.

33on Würfen unb ftliegenptagen roiffen aber befonberö bic Acgnptcr au« alter unb

neuer 3eit Diel ju erjählcn. „Da« ftd) über ba« Xi)a\ au«brcttcnbc SBaffer be« 9W bringt

eine fo ungeheuere ÜJienge dürfen (kinnim) hcrDor, baf? bic $?uft oft Don ihnen Dcr-

finfiert roirb; fte finb flcincr al« bie europätfd)cn 2d)nafeu, ftec^en aber roeit fd)limmer.

3um Slufcnthalt unb ^ur Serroahntug iljrer (Sicr bienen ihnen bie 5Äei«äefcr, roel^e bt-

ftänbig unter 2Baffcr ftehen unb fumpfig finb. 9fad) ber in ben Octobcr faüenbcn ^ci«=

ernte fommen fte fd)arenrocife au« ben überfd)roentmtcn gelbem IjcrDor, roo ba« Dorher-

gehenbe @efd)lccht feine Gier hingelegt hatte. 3u anbern 3eiten trifft man fte roeniger

jahlreich an. $ierau« ergibt ftd), bafe bie 2 ÜJtof. 8, 12 fg. erwähnte 2)hicfcnplage in ben

October ober 9JoDcmbcr fiel" (ÄTtobcl ju 2 s
i)?of. 8, u fg.). Wod) cmpfinblittjer unb befd)roer=

lieher al« bie ÜRürfen finb bortjulanbc bie fliegen, bie 3cf. 7, is al« Sinnbilb 2lcgnptcn«

rrfcheinen. „3n Dongala, bem Sumpflanb am ^Beißen s
J?il, Derbreitet ftch 51a 5ri*hling«

jeit eine flcine fliege in unjähligen Sdjroärmcn über bie (!läd)c bc« fdjlammigcn jho^e«,
sU?uriaben Don ihnen fhrqen gleithjeitig auf Üttenfdjen unb Vieh, bringen in Äugen, 9fafc

unb Ohren unb Derurfad)en empftnbliche Sd)merjen." Sübroinbc bringen fold)c S(hroärmc
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nad) Unterägnpten. „SEBo bicfc Siegen tjinfommen, erfüllen fte fclbft bie Käufer unb

laffen ben 23cmor)uern feinen Slitgenblicf itfutje." $)afjer wirb unter ben plagen 9legt)ptenS

(2 3Hof. 8, 20—22) aud) bie burd) ftliegenfdjwärmc (?ar6b) angeführt.

Unrichtig bejeidntet ?utt)er 2 2ftof. 8, 12 bie kinmm als ?äufe unb ben :aröb in

2 Sftof. 8, 20 allgemein nur als Ungeziefer. fturrer.

glötc, f. 2»ttfa.

tylurf). Die uralte unb gleichmäßige ©cmolmf)cit ber Semiten, aÜcS „im tarnen

©otteS" 3U tlmn, läßt fic aud) it)re böfen SBünfdje im Tanten ©otteS auSfprcchen; ein

böfer SBunfd) aber, ben auS3ufüf)ren ber Sprecher einer ©ottfjett überläßt, ift ein fttud).

ftlüd)e biefer Ärt werben überaus ^äupg im & X. auSgefprod)cn, t^ettd als ^riüatradje

(4 3Rof. 22, c), tljeilS aber aud), unb baS ift iljre würbigerc Serwenbung , als gefefc*

geberifdier Act, ber beftimmt ift, bie $eiligfcit ber ©efefcc ju wahren. &fctcrc Serwen-

bung jeigt ftd) in großartiger äBcife 5 9)?of. 27, 15 fg., n>o fed)S Stämme auf bem ßbal

fte^en unb bte ftlüdje über bie Verlegungen ber ^auptfäd)li^en Sittengcfcfce auSfpred)en

(ogl. 5)an. 9, n), wie eS benn Spr. 3, 33 als allgemeiner ©runbfafc aufgeftetlt mirb, baß

ber fttttd) Oaljbc'S ben greoler trifft, »oätjrcnb er bie (Stätte beS ©ered)teu fegnet. Unb

SBirffamfeit fc^rieb man einem folgen ftlud) ebenfalls 31t; fo öerbirbt ber |>ef)lcr ftd)

fclbft, weil er ben ftlud> beS S3efto^lenen työxt unb bennod) ben 2)ieb nid)t nennt

(Spr. 29, 24), ja poetifd) perfonificirt mirb if}m eine eigene üttadjt beigelegt; „eS frißt

ber $lud) baS S?anb", fagt Ocf. 24, e, unb ber ftlud) lagert ftd) über bem 33unbocrgcffcneu

(5 2Rof. 29,it»; ©ad). 5, 1).

$icrburd) erzeugt ftd) nun ber (Glaube an eine bem blofen föludjwort wirflid) unb

fclbftänbig innewof)nenbe^raft ju fdjaben, bie aud) ben Unfdwlbigen treffen fann, unb

es ift batjer eine befanntc eigentf)ümlid)feit ber f)cbr. 9febe, bie befräftigenben 93erwün--

fdjungen bei bem (5ib, im ©runbc genommen alfo bebingte Selbftoerfludiungen, nidjt

auS3itfpred)en, fonbem, ftatt beutlid) 31t fagen: „2Benn id) bieS ober baS get^an t)abc, fo

treffe mid) bie (Strafe ©otteS", ben 9iad)fafc etnfadj megjulaffen, ben man nur bei ljef=

tigeu Effecten, lote ^|3f. 137, 5, auSgefprod)cn ftnbet. So fommt eS, baß man im ^lud)

eine SÖaffe jum Serberben feiner ©egner ju haben meinte, fobaß baS ©efefc üorfd)retbt,

eS fei ein befonbereS, qualificirteS ©ergeben, menn ber 3cuge eines $erbrcd)enS nad) 33er*

flttd)ung beS Z^ttxS biefen nid)t nenne (3 9Hof. 5, 1; fttftt. 17, 2). Allein ein @cred)ter

frf)cut ftd), biefeS bittet ju feiner 9$riöatradjc ju gebrauchen, wie £>tob fagt: „Oc^ ^abe

meinem (Baumen nid)t geftattet, meines ^einbeS ü?cbcn burc^ ben ^ludt) ju forbern" (#ap.31,3o),

unb eS wirb begreiflich, warum ber ^lud) gegen 93ater, SKuttcr (Spr. 20, 20) unb Obrig

feit (2 ©am. 19,22; 1 tön. 2,») mit SobeSfhrafc belegt mirb (3 ÜÄof. 20,9; 2 9tfof.

22, 2s); ber $tud) ift ja fein leereS SÖort, fonbem, wen er trifft, ber wirb fdjulbig, wie

eS <Spr. 30, 11 ^ei§t: „SBcrlcumbe nid)t ben Äncdjt bei feinem £>errn, bamit er bir mcfyt

fluche unb bu fc^ulbig wirft." Daß enblid) bie unget)euere ?äfUrung eines Bluc^cS gegen

@ott (3 2Kof. 24, 11; 2 3)c*of. 22
, 28) fäleunigen Job nad) ftc^ jict)t, ücrfteljt ftc^ gan^

oon felbft; barum fann ^iob'S SBeib fagen: ,,^lud)e ©ort, bamit bu ftirbft!" (#iob 2, 9).

Der mit Oafjüe gcfdjtoffenc 33unb fabließt jugleic^ eine 93crflud)ung ber Uebertrcter

tu fid), unb fo entfte|t ber SlttSbrucf 5 ÜWof. 29, 13: „Od) madje mit bir t)cute biefen

S9unb unb biefen ftlud) ('ala)", eine $lnfd)auung, aus welker es ftcfy bann weiter erflärt,

wie 'ala an ftd) ben @ib be$eid)ncn fann, benn mit bem (Sib ift ber gluc^ felbftucr-

ftänblid) Derbunben (1 2Wof. 24, 41 ; 26, 2»). 2Ber batjer mit OafWe einen 53unb gemadjt

t)at, ber fielet unter bem ©djufc biefeS 33unbeS, unb wer benfelben üerfludjt, ben trifft

Oafjoe'S t^udt) (1 ÜWof. 12, 3), unb wie ber 9luSbntcf : „On bir (genauer oermittelS beiner,

mit Nennung beineS ^amen^ bekii) werben fic^ fegnen alle 33ölfer" (1 9J2of. 12, 3;

22,18; 26,4; 72,i7), eigentlich bebeutet: ÜDu wirft fo reid) gefegnet fein, baß man
beim Segen beinen Tanten als Söeifpiet eines reict) ©efegneten anführen unb fagen wirb,

mag bid) ein Segen treffen, wie it)n ^bra^am traf — fo fann ein ©egenftanb aud)
*

3um ftlud) werben, b. h- fo hart getroffen werben, baß man Ujn als Seifpict in f^luc^=

formein berwenbet. hiernach ift Oer. 26, r.; 44, 22; Sad). 8, 13 u. a. 3U beuten; eS ift ber

©cbanfe berfelbe wie in bem ^luSbrurf: „Oentanb junt Sprichwort mad)en" (£3. 16,44;

$iob 17, e), nur, baß in biefer $8ejeid)nung nid)t birect gefagt wirb, ob eS im guten ober

böfen Sinne gemeint ift, obwol lefctereS baS burdjauS @ewöt)nlid)c ift.

Söei ber fetbftänbigen unb großen Äraft, bie ber t)ebr. «olfSglaubc bem ftlucfj 3U^
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fcfricb, fann man ficf nieft munbcrn, baf? ba« äöefen be« gluef« auef bon bcr entgegen^

gefegten Seite zum ©cgenftanb be« 9?acfbenfen« gemod)t würbe, baf? man fragte, wie

weit reieft feine irraft. Die Antwort auf biefc ftrage gibt Spr. 26, 2

:

Sie ber Sperling fcfwirrr unb wie bic iScftoalbc fliegt,

So trifft ber eitle ftludj nieft ein.

Allein gerabe, baß e« nötfig war, eine fo felbfberftänbticfc 2Bafrfcit auöjufpredjen,

beweift nur um fo mefr, wie grofe man bie magifefe traft be« Stucke« backte, wofür

Äof. 10,20 nieft anjufüfrcn tft Denn wenn eö fiet Reifet: „Sclbft in beinern ©eiftc

fluche bem Äönige nieft, unb in beiner Scflaffammer fluche nid)t bem 5)tcicfen, benn bcö

Jpimmel« SJogel entführt ben £aut, unb ber Geflügelte nielbet bie 9?cbe", fo ift ficr nur

bic Abfteft, ben SRenfcfen gu feiner eigenen Sieferfeit zu warnen, bie Bunge hü feffcfn,

benn bie SCBänbc faben Ofren, unb ma« ber 9ttenfcf fagt, fann ifm fdjaben.

@ine befonberc (Srwäfmmg berbient fcflieftlief noef 5 2Wof. 21, «3, wo e« feirjt: „2Bcnn

ein Wann ein tobe«wcrtfe« ^erbreefen begangen fat unb getbbtet worben ift, unb bu ifn au

einem £ot$ftomm aufgefangen faft, fo foU feine £eicfe nieft über 9?acft an bem Stamm
bleiben, fonbera bu foüjt ifn an bcmfelben Jage begraben, benn ein Aufgefangener ift ein gtfud}

®orteö, unb bu follft beinen iBobcn, ben bir Oafbc, bein ©ott, gegeben fat, nief t berunreinigen."

,f)icr ift nid)t bon ber afffrifefen unb perf. Strafe ber $fäflung bie SKebc, auef nid)t

bon röm. Ärcujigung, überhaupt bezeiefnet ba« Auffangen nieft bie Art bcr Jbbtung,

fonbern nur eine 93efcfimpfung nad) bem £obc, wie au« Oof. 10, 2« unb 1 Ütfof. 40, 19

feroorgeft, e« gleteft biefe Au«fteflung be« £eicfnam« ber fpätem Sitte be« Orient«, bic

Stopfe ber Eingerichteten üor ben Stabttforen auf ^fäflen aufzupflanzen. Da« Auf=

hängen ber (Sababcr war allgemeine Sitte, ba« SBefonbcre be« ©efefee« ifi nur bic«, baf?

bie ?eiefen am Abenb beerbigt werben fotlcn, ma« nieft immer gefefaf (2 Sam. 21, c fg.),

unb begrünbet wirb bie« buref ba« SBort : (Sin glucf ©otte« ift ber Aufgefangene. 2Ba«

bie« eigentlicf bebeuten foll, ift fefwer zu fagen, weil e« an Analogien im A. £. feflt,

au« benen man ben Sinn fiefer ableiten formte, unb eine Überlieferung feflt. Die jüb.

Auslegung, wie fie 3bn (Sjra Jttt Stelle gibt, unb bie aud) fefon in bcr fnr. Ueberfe&ung

borflingt, fat in ifrer 9?otf bie SBorte ,,%tad) ©otte«" ganz berfefrt bafin gebeutet, baf?

rin folefer |)ingeriofteter ofne 3weifel bei ber ßrecution ©Ott geflueft faben werbe, fo^

ba§ ifn nun ber ©egenfluef mit $ug unb Stfecft treffe. Da fief bie SBirfungen biefe«

Sind)« nun jugleicf auf bie Umgebungen Derbreiten, fo werbe befoflen, bie £eiefe nidit

fängen laffen, w^ifrenb 2Witfaeli« biefe Seftimmung au« einer jarten SRürfficft auf

bie 9?afe ber Umwofner ableitet. S3eibe ©rflärungen rieften ficf felbft. Un« fefeint,

baf? bie S3orfteüung barauf finauöfommt, batj ein eine« tobe«mcrtfcn 5Bcrbrecfcn« oer=

urtfeiltcr unb zur befonbern Scfmacf noef öffentlicf au«gefteQter Wenfcf a(« oom glud)

®otte« getroffen gebaeft wirb, unb bantm unrein, oerunreinigenb unb unfeilbringenb ift,

alfo fcfneü befeitigt werben mu§. @« liegt in bem ©efefe ein Kompromiß be« alten

(Mraud)« mit ber 35or^eaung ber SBirfuug be« göttlicfen glucf «, au« jenem flammt ber

®ebraud) bc« Auffängen«, au« biefer bic 93cfd)ränfung bcr 3cit. Diefc Auffaffung liegt

fluef bem Cnfcro« zu ©runbc, ber ütjerfefct: Xu fotlft ifn begraben, benn weil er öor

OafDe fcfulbig ift, ifl er gefenft. 2Belefcr Art man bie ftluefmirfungen baefte, bie oom
Veicfnam au«gtmjen, ift unbefannt, bie ©efe|je«fteUc betont cinfaef bic Verunreinigung be«

SBoben« buref bie ^etefe. Au« bem £fun ber 9iizpa (2 Sam. 21, 10) mutj man ftef füten,

Scf lüffe zu z«efen, bie« entfpringt einem anbern #orfteüung«freife. Die 93eni!t?ung bcr StcOc
®al. 3, 13 ifi eine freie, bie mit bem urfprünglicfen Sinn nieft« z« tfun fat. 2)ierr.

5J«d|ulQffcr. 2)?it biefem ungenauen Warnen (man foütc bittere« Söaffer, naef

unferm Jert rae-harnmarim hammr'arprim fagen) wirb ba« SBaffer genannt, welcfc«

bei bem 9^etnigung«eib einer be« (Sfebrud)« oerbäcftigen Ar an gebraueft, unb in welcfc«

©taub bom $oben be« Tempel« gemifeft würbe. £egte nämlicf ber (gfemann 53er*

boeft gegen bie Jreue feine« SBetbe« (4 ü)?of. 5, 12), ofne ben 33cwci« ^ür ober 2Bibcr

aufbringen zu fönnen, fo füfrte er fte zum ^riefter, angebtief burd) ba« Wifanortfor auf

ber Oftfeite be« Tempel«, unb braefte ifretmegen ein @iferopfer bar, befiefenb au« V10
öpfa ©erftenmefl ofne Oel unb sÜ3eifrauef , ot* cm ©ebenfopfer, ba« an bie Sünbe erinnern

fotl (<)afbe nämlicf); bie« fietlte ber ^3riefter bor Oafbc (b. f. auf ben Altar) unb be-

reitete bann ba« SBaffer zu, inbem er e« in einem irbenen ©efä§ mit bem Staube bcö

Tempel« mifdjte. hierauf füfrt er ba« äöeib bor ben Altar, entblötjt (fo Oofepfu«, ober
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ober fdjert) if)r Jpaupt unb legt iljr baß (Siferopfer auf bie $ttnbe, wäljreub er felbft

baß bittere, flud)bringenbc SBaffcr hält, ^ludjbringenb aber ift roeamim mit SRafdji 511

beuten, wie fdjon baß Xargum mplatotäjüa, ber Araber läjiu, ber Werfer la;nat-kunän

unb ber ($ried)e (nad) ber benebiger ^anbfdjrift) xaTapauxrf getfjan fjaben, ba bie pafftbe

Deutung berflud)t burd) nid)tß angebeutet wirb, unb ba« Saffcr heilig ift, auß bem ehernen 2ttcer

gcfdjöpft. 9hm fprid)t er if)r eine SJenua^nung bor, baljtn tautenb, ba§, wenn fic unfdjulbig

fei, ber Iranf beß SBafferß ilrr md)t fd)aben werbe, baß aber im umgefe^rten gall fte fcrjwcrc

(Strafe leiben werbe, unb läfitt fic bann einen ftlud)eib ($ebujät-ala) fdjwören, b. 1). auf

bie ü)r borgcfprod)ene sBerwünfdmngßformcl mit amen, amen antworten. Diefc ftlud)

eibformet wirb barauf auf ein Stürf £cber (seplier) gcfefjrieben unb in bem bittem SBaffcr

abgewafd)eu, baß baß Sßcib alßbann trinfen mnjj, nad)bem jubor baß (Sifcropfer auf baß

füböftlidje £orn beß Slltarß gelegt (9fafd^i) unb bie azkara
(f. Opfer, Spcifeopfer) ber-

brannt ift. 2Bar baß 3Beib unfehulbig, fo fa^abet baß SBaffer md)tß, fonft aber wirb

baffelbe 311 einem SWcbicament (fo ift liajä ober ha lomarhn ju beuten, wenn eß anberß

ridjtig ift unb Sinn geben folt), burd) baß il)r Unterleib fd)wiflt (ober oerbrannt wirb,

nad) ben LXX, *aba ift unftdjercr 33ebeutnng), wäbjenb ber Sehcnfel auß ber Pfanne

fällt, fobaß baß iBeib für ihre Jvamilie $um ^tud) wirb (4 SRof. 5, 12 fg.). 9?ad) ber

Söefdjreibung bei x?ofep^uß („?lltert^ümer^ f
III, 1J, 6) will 9ttid)acliß in ber angebrohteu

Airauf^cit einen Hydrops ovaiii (@crftotfwafferfud)t) erfennen, wofür inbefc, nad) bem

Urteil Sad)funbiger, in ben Symptomen fein genügenber Slnljatt liegt.

Die ganjc bißfyer ouß beut Dcrt mitgetljciltc (Mefetjeßbefhmmung ftcht im s#. X.

cjerabeju einzig ba, weil baß (iintreten beß (Mottcßgcridjtß über bie Sibbrüdjigc abhängig

gemad)t ift oon einem äußern Öenuft, unb fic ber ftlud) mdjt unmittelbar trifft, fonbem

an einen mo giften $Ict gefnüpft ift. ^ugleid) wirb bie iöeftimmung barum fo bebenflid),

weil man nad) bem gewöhnlichen Vauf ber Dinge oon bem Iranf feine ÜiMrfung erwarten

fann, wie ja aud) bei ben Hebräern, „bie Gtjebrecfyeriu wifdjt ttjrcn Stfunb unb fprid)t:

«Od) ^abe utd)tß getljan!»" i'Spr. 30, ao), bei benen nad) Spr. 5 unb 7,5 (5l)cbrud) gc-

rabc feine Seltenheit gewefen 31t fein fd)eint, waß aud) Propheten betätigen. Sttabbinen

ge^eu in ihrer
s
Jiotl) fo weit, 31t behaupten, nur wenn ber 9)c ann nicht cbcnfallß bie (iljc

gebrochen habe, fei eß ber Jyrau fd)äblid), fonft nicht, unb ba in ber 3ett nad) bem @rtl

alle Männer (S^ebred)cr gewefen feien, wäre ber ©ebraud) in biefer 3eit abgefommra

((Femara 511 Sota, V, 1 ;
IX). silud) wirb bie <$ragc aufgeworfen, ob bie SBirfung an bem

SBaffcr höftc ober ob ber falfdje Gib bie nothwenbige 9J?itbcbingung fei. föierauß geht

wenigftenß fo diel herbor, ba§ in ber fpätern ßeit beß 3ubenthumß baß (9efefc nid)t gc-

hanbhabt ift, unb baß man bie Sdjwierigfeitcn, bie bemfetbeu anhaften, wohl fühlte.

3Bie aber ift baffelbe in baß richtige Vid)t 31t rüden? v
D(id)aeliß C1D?ofaifd)eß ditd)t"

[i^ranffurt a. iDc. 1775—80], V, 199) meint, eine fo abfonberltd)c Strafe ju beftimmen wäre

ein ju breifter Schritt für einen ©efefcgeber gewefen, ber göttliche Scnbung borgab, wenn er ftd)

berfelben ntd)t feft bewußt gewefen wäre. Dabei hat er aber bod) nid)t ben sJCßuth, bie regel-

mäßige (ärfüüuug ber Drohung ju behaupten, etwa wie iBarbnrton bie mofaifd)e Dhcobicee ba=

burch 3U retten backte, baß er, ben Klagen beß iL T. }um Xxofy, behauptet, jeber 3ube

hätte biß mr £t\t (ihrifti auf (Srben ein gercd)tec Sd)idfal erhalten. (St fommt bieU

mehr bam, ben (5ib einfach für ein 33ewcißmittel )U halten, ba er fo fdvrcdlid) war,

„ba^ felbft bie ftred)fte ihn faum wirb hoben abfd)Wören fönnen, ohne ftd) fer)i* ju ent-

färben unb fo ju berrathen, baß eß beut ben Gib abncl)menbeu ^riefter in bie Slugen fiel

unb er fagen fonnte: «9)iabame, um ©otteß willen, halten Sie ein, Sie fd)Wören falfch!»"

ÄUein bie Stärfe biefer i'öfung rul)t benn bod) gar 31t fclvc auf ber 35oraußfefcung einer

weiblichen Gharafterfd)wäd)c ber Slngeflagtcn; wie, wenn bie ftrau wirflid) fred) genug

gewefen wäre, ju fchwören, unb bie 33aud)Waffcrfud)t außgeblieben wäre? ^pätte bann

nicht „baß gan3c ^ublifum ben betrug beß borgcblid)en Propheten gemerft unb Religion

unb @efe^e für blauen Dunft gehalten"?, unb würbe nid)t baß 2Beib „wenigftenß heimlich

ftd) mit ihren Amanten fehr luftig über Ü)iofe unb fein göttUdjeß @efe^ gemad)t haben",

fobaß bie Ü?etigioußberachtung ftch balb weiter außbreitete? ^nmai boa) -IKidiaclt^ gar

nicht ftd)er barüber ifl, ob „bie ^orfeljung" rcd)t^ettig eingreifen werbe.

3Han ficht, ein fo fd)Wäd)lid)er Supranaturalißmuß fann bie ?lrage nid)t beant-

worten; berfuchen wir, ob eß mit beut Airiticißmuß beffer geht. Daß ©efe^ fchüe§t mit

ben SÖortcn: „Der 'iDiann ift rein bon ber Schulb, baß Seib trägt ihre Schulb." Der
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Auöbrurf: „bie Sdmlb trogen", bebeutet, bie Straffolgen für bie $anblung aushalten,

gon^ gleidjgültig , ob biefc burd) ein ®eridjt oerfjängt ober bitrd) Oafjoc unmittelbar ge

fanbt werben. Sögt. 3 2)?of. 5, i , wo ba« Vergehen unbefannt bleibt, ber Sünbcr aber

bod> „feine Sdmlb trägt", bie alfo nicht oom @erid)t, fonbern oon Oafjoe beflimmt wirb.

SBelefje Strafe foü nun ba« 2Beib tragen? sJ?ad) bent ^Hfmmnenljang ba« fd)were

Äörpcrlctbeu, burd) weld)c« fic aud) gejeiermet unb jum ftlud) wirb, unb eben biefe Strafe

erforbert, baß ba« 2öeib am ?ebcn bleibt. 9?icf)tebeftoweniger beftimmt 3 9)2 of. 20, io,

ber Dfann fammt beut oerfüf)rteu ö^eweibe fotle jterben, gleichgültig, ob burd) Steinigung,

wie 63. 16, 40 jebenfallö richtig lefyrt, ober burd) ben Strang, wie bie Wabbinen e« beffer

wiffen wollen. 93cibe Strafen, bie Steinigung unb bie förderliche &ranfl)cit, fdjließen fid)

au«, unb bie finbifdje Au«flud)t, ba nad) 5 3Wof. 22,22 bie Verbrecher in flagranti

ertappt fein müßten (unb jwar oon jwei 3™9e"r @emara ju Sota VI, 3), fo gingen fic

hier frei au«, ba bie« nid)t jbttfinbc, erlebigt fid) oon fclbft, ba bie nad) bem Üranf
be« bittern Gaffer« folgenbc Äranfhcit hinlänglicher 23cwei« ift.

So jwingt bie« (Mefefc 51t bem Sd)luß, baß ein unter befonbern Umftänbeu erwiefencr

Qi)tbxud) oor bem bürgerlichen @efcfc ftraflo« ausging, obwol bie Strafe 3 3J?of. 20, in

ganj allgemein au«gcfprod)cn unb au unferer Stelle nid)t einmal abrogirt iji für ben

befonbern ftafl. Die ganjc Zeremonie be« bittern iBaffer« burcr)bric^t alfo bie gefet?

geberifche Gonfequenj. Alfo, bad)te Widjaeli«, fann cd nid)t ernfWjaft gemeint fein, e« ift ein

Wittel, bie Schulbige jutu (»cftänbniß 31t bringen, unb hiermit begnügt fid) im wefentlicheu

auch 2ö»ner, wäl)renb Saalfchüfc („Da« 2J?ofaifd)c 9ied)t" (2. Aufl., «erlin 1853], S. 574)
fd)Weigt. 'Diefe (Srflärung hat aber bie, wenn aud) unbewußte 33orautffet<ung gemacht, baß weife

ober, oom anbern Stanbpunft au«, fdjlauc ©efetegeber unb ^rieftcr hier ein Jpau«mitteld)en

für bie 33ewci«aufnahmc erfonnen h°bcn, ba« freilich barum feinen 3n>ccf wieber Oerfehlt,

weil auf ben 93ewei« feine jurifhfd)e Strafe folgt unb bei ber einem Ungläubigen, wie

3Jfid)acli« bewerft, boch bange für Wofc unb fein göttliche« ©efefc werben fann. ©er
• e« nun für gän$lid) ungefd)id)tlid) hält »

on fc »lüC ifc t^iefler" auf bem Umwege bc« $ür
heitigerflärcn« gewiffc (Sioilgcfetje gegeben haben, unb bie« fd)on barum, weil man nid)t

begreift, wie jene ^riefter 31t einer ihre j&tit fo weit übcrflügclnben 3Bci«heit gefommen

fein follen, ber wirb auch fur Utifem Sali auf biefc billige ßrflärung ocqichtcn unb ben

Schlüftel anberwärt« fud)en. Unb er liegt in ber £t)at nidjt fern. Die ftlüd)e, bie ba«

SBeib gefprodjen hat, fdjrcibt ber i?riefter auf unb wäfdjt bie Schrift in bem 2Baffer ab,

woburch fid) ihre Kraft, anberö fann ber ©ebanfe nicht fein, bem SBaffer mittr;eittf beffen

@emtß al«bann bie jerftörenbe SBirfung au«übt.

So wirb baö (9an$c ein magifd)e« Wittel, beffen (Srfinbung auf einem 93olf«glauben

oon ber Uebertragung be« ftlud)« auf einen fiunlid)en ©cgenftanb beruht, ber feine 3Bir

hing oermittclt. Sehnlicher Aberglaube ift bei Arabern noch hcutc öorf)anben; eine für

biefen 3Tt>ett be« OMraud)« übüig analoge Anfdjauung ermähnte 3. 33. i'ane („Sitten unb
@cbrüud)e ber f)euÜQm ggopter" überfefet oon 3enfer [2. Au«g., ?eipug 1856),
II, 70; bei einem äghpt. Araber, ber, al« bie Wefcger ihr ftleifd) auf ber Straße
au«3uhängen anfingen, erflärte: „Gr« ift wahrhaftig anftößig, gan3c fcf)öne Sd)afc
mit Sdjwanj (einem £ecferbiffcn) unb allem auf biefc Steife ben öffentlichen ^liefen

auöjufefeen, fobaß jeber 33ettler, ber oorübergeht, barüber neibifet) fein fann, unb
man möchte wirflief) ebenfo gut @ift effen al« fold>c« ftleifd)." Xer „böfe 93lirf"

haftet am ^leifch «"b wirft fd)äblich, bie« fein Öcbanfe, unb ber $lud) haftct ai»

SBaffer unb oerbirbt bie Sdjulbigc, baö ber Ojebanfe, au« bem ba« hebr. ©efe^ entfprang.

Unb um auch einen Aberglauben mit ÜBaffergebraud) 3U erwähnen: ein 3 rthnP0(hcr m
baö 33?affer beö heiligen meffanifcr)en 33runnenö 3ent^em getaucht, foll beim ©ebraud) oor

3ahnfchmer3en fchü^en (£anc, a. a. D., II, 75). Daß foldje ©ebanfen aud) im Alterthum

oorhanben waren, bei bem bie Wagte ihre große SKotle fpieltc (.f)ora3, Ej)., V, 17;

Ihcofrit, Idyll., Siemen« Vornan., Recogn., II, 13; III, 44), ift befannt, unb für bie Hebräer

fiellt eö unfer ©efe^ feft. gragt man nach bem Alter beffelben, fo ift baffelbc atö ein

fehr hohes anjufehen, beim nach oem ^Kyii fcfjwanb ber ©ebraud), ber aber früher tief

im 33olf«geift gewurjclt haben muß, benn fonft wäre e« nicht in ben ^entateud) auf

genommen, ber, bic« unb oieilcid)t bie Afcf)e ber rothen .vul) ausgenommen, alle magifd)cn

Gebräuche ftreng oerbammt. Ü5ie ganje S5orfd}rtft gehört alfo bem großen ÖJebiet be«

Aberglauben« an, über beffen Sefen im Z. ber betreffenbe Artifel ju oergleichen ift.
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Sonjt bgl. Sota h. e. liber Mischnicus de uxore adulterii inspecta ed. Wagenseil (3llt=

borf 1674); Groddeck, De vet. Hebr. purgationib. castitat. in Ugolini'S Thesaurus,

93b. XXX, imb für Slelmlicheg bei anbern Gollern: SlelianuÖ, De natura an., I, 57;

3ld)tße« Xatiuö, Erot., VIII, 3. (Söfucfjc, „(Erläuterungen ber Schrift auä morgcnl.

fteifebefchreibungen" (?emgo 1750—55), I, 222; ftofenmüllcr, „25a8 alte unb neue

üttorgenlanb" (i'cipjtg 1818—20), II, 226. 2)fcrr.

ghljj (nahar). Üftit biefem dornen bezeichneten bie Ofraelitcn jumetft nur ben 9W
unb ben dupljrat (3ef. 19, 5 ; 8,7 fg.). SBcmi ftc baö 33ilb bcö Stromeö in i^rgt bid)te

rifdjen 9teben bermenbeten, bann Ratten fic biefe gewaltigen, majeftätifd) langfam ftd) fort

bemegenben SBaffermaffen im 3lugc. Sic bie beiben ftlüffe burdj taufenb Kanäle ihren

i*änbern toeitljin Segen bringen, fo ift nad) $f. 46, s Salme „ein Strom, beffen $äd)c

bie ©otteäftabt erfreuen". Slcgbpten märe längft unter bem ftlugfanbe ber Sahara begraben,

mürbe md)t ber 9?il bem etnbringenben 33crbcrben (mit gebieten. 2Birb bat)er cinft bie 3cit

fommen, mo nad) ben Propheten alle« Düftere unb Sdjrcdliche berfd)minben foö, bann mirb

©ottcö Allmacht „SBaffer fdjaffen in ber SBüfte unb Ströme in ber Sinöbe" (ücf. 43, 20).

3n ber eigenen ^eimat befaß ber 3fraetit whllofe, tief eingeschnittene 9tinnfale

(nohalim) für bie bon ben bergen fhömenben 2Binterbäd)c; aber nur etnö feiner laufen

ben ©emäffer berbient im flrcngen Sinne bcö ffiorteö ben Tanten eine« Sluffeö, nämlid)

ber Oorban, unb aud) biefer nur in befcfjcibeneni ÜJJaße. Dcöhalb nahm cfi ber 3fraelit

ru^ig t)in, menn ber hodjmüthigc Sürcr gcringfdjäfcig bom Oorban fprad) im 93crgletd)

ju ben ftlüffen x'Iniana unb ^avpfyar, mclcf)c bie Hochebene bon iDamaöfuö burdjftrömen

(2 ftön. 5, 12). SWerbingä fann man im Spätfommcr, hüpfenb bon Stein $u Stein, an

mehr al« einer Stelle trodenen ftußeä über ben Oorban gelangen, unb in mächtigem

aBogcnfdmmfl brauft er nur mäf)rcub ber menigen SBodjcn einher, ba bie ftrüfjlingefonne

bie Scf)necfclber bc$ $crmon fdjmiljt. hieben ilnn führen ber 3abbof, 33elu$, ttifon, ber

el=2lubfdjelj unb Oarmuf einen £t)eil be8 -3al)ie3 t^inburd) eine »entlieh bebeutenbe SEBaffcr*

maffe, ja bie jroci lefctern mad)en jeitrocilig in biefer 33e$ief)ung bem Sorban ben 9?ang

fireitig. Dod) feinö biefer (^croäffer mürbe im 31. X. alö Strom bezeichnet, inbem bie

3fractiten mit bem SBort nahar nicht fo freigebig maren mie heutzutage bie Slraber mit

bem entfpredjcnben Sluöbrutf nahr, ben biefe fclbfi auf fleine, rafd) berftegenbe SBintcr-

bäd)c anmenben. Oabbof unb Äifon gelten jenen nur al$ 53äd)e, weil fic im Sommer
311 bünnen 2Cafferäberd)en ftd) bcrmaubeln ober rool gar in befonberö bürren Gohren aufr

trodnen (9?id)t. 4,7; 1 Äön. 18, 40; 5 SPtaf. 2,37). Der cl * ^lubfc^c^ , ber nörblid) bon

Oafja fid) inö 9Jieer ergießt unb bon allen biefeu fleincrn $(üffen ber größte ifr, ja, nie

ju fließen aufhört, ebenfo ber fiattlidje, nie berftegenbe -3armuf erfd|cincn ut ben biblifdjen

Schriften nirgenb« ermähnt. gurr er.

göljrc, f.
Slcacia.

tJortllllOtU^ ein Forintf)ifdjer tyxi% melcr)er ^um Slboftel ^auluö nad) (Spr;efuö gereift

mar, unb biefem 9?adjrid)ten über ben 3ufIQno De^ jungen St)ri|tcngemeinbc brad)tc (1 Üor.

16,17). dtöd.

Aorunt "Jlppii. Die erfle große über i'attum rjiuauögctjcnbe |)eerftraßc baute ber

Cienfor 3(ppiu« (Jlaubiuö däcu« in ben 3af)rcn feiner Gcnfur (312—309 b. Qtjx.), unb

^mar bon dlom au« in füblidjer 9?id)tnng am 9ianbc bcö 31lbanergel)irge8 1p, bann

buret) bie ^ontinifetjen Sümpfe, nad) £crracina unb über gormiä unb Sinneffa big (5apua.

Diefelbe ift fpäter fortgefe^t morben über Söenebent big 93runbufium, unb bilbete bie

große nädjfte S3erfel)röfrraße nad) ©ricdjentanb unb Elften. 5Diit einer foldjen Shaßen=
anläge fingen eine Wenge fonftiger Unternehmungen jufammen, mie 23rütfen, Üanalifation,

(Jrrid)tung bon Stationen mit 2Birtl)öhau fmi, cnblid) aud) neuere flcine Wittelpunfte für

|>anbel unb SBanbel unb Ouri^biction, für einen ^cjirf gültig. Xic8 ftnb bic fogenannten

5ora, bie baher ben Söeinamcn bom iöcgrünber ober {fartfcOer ber Straßen befamen;

fo gab eS ein ^orum Slppii mie 31urelii, (Faffii, dornelii, Oulii, Sempronii, 9?cronig,

^Jopilii u. f. m. gorum Slppii mar eine fold)c Zulage auf ber 3Jia Slppia, jmifd)en

3lricia unb Xerracina, bereit« in ben gefürchteten Sümpfen gelegen, 42 röm. 2J?eilcn

(8V2 geographifd)c 3)ieile) bon Kom entfemt. $on ba auö führte ein £anal neben ber

Straße her bi$ jum Xempcl ber gcronia, in ber STiä^c bon ierracina, unb man pflegte

auf einer %rt Sd)iffpoft f
bie bon SJfaulthieren gebogen marb, in ber 9?acht biefen ftanal

ju paffiren unb bann bie SReifc auf ber Straße fortjufefccn.
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#ora$ (Sat., I, 5, 3 fg.) gibt un« ein flehte« lebenbigc« 33itb oon biefcm, oon

©Ziffern, Söirtyen unb fd)lcd)tem ©eftnbel ooflgepfropftcn ftotum %pp\i, oon bcm
©e$änf unter ben ©djtffcrn über ben 9&rei« unb ber nidjt gerabe beljaglid)en ga^rt unter

Würfengefefjwirr unb f^rofc^gequäf unb bem ?iebe«licb angctrunfener ©d)iff«teute unb

2Banbcr«leute.

Söi« ftorum Äppii, alfo eine Xagereifc weit, unb bem ntiljer nad) 9?om $u gelegenen

Ire« Dabernä, einem Ijinlänglid) bejcidjnenben ©tation«namen, fommen bem oon ^uteoli

f>er bie 33ia Slppia reifenben «poftel $autu«, welker wat)rfd)cinlid) ebcnfaU« bie 9?ad)t

faljrt auf bem ftanat benufct fjatte, ©cmctnbcgüeber au« ftom jur Segrüfeung entgegen

(«pg. 28, is). ©tarf.

oraucn. <5« gereicht ^uoerläfflg ben Hebräern jur (5l>re, ba§ fte bie bei oüen

anbern Sölfern be« Hltcrtljum« tjerrfdjenbe Wi«adjtung be« 2Betbe« nid)t feilten, unb

bemfetben baljer aud) eine biel beffere S3ef)anblung angebetyen liegen al« bie mar, meldje

e« anberwärt« ju erfahren h^tte. Die Sorftcflung, ba§ ba« 2Beib ein SBefen niebrigerer

«rt fei, unb beöljalb aud) feine anbere ©eftimmung Ijabe, al« bem Wann $u bienen nnb

feine fleifd)lid)en Vüfle ju befriebigen, blieb bem ©eift be« ifraelittfdjen $olf« fremb.

Huf eine unenbltd) merfwürbige 2Beife fpridjt ftd) ber ungleid) (iöfjere unb eblere Segriff,

ben beT Hebräer oon bem 2öefcn unb ber Seftimmung beö 2öcibeÖ Ijatte, in ben beiben

mofaifdjen, tyrem Urfprung itad) bi« in ba« f)öd)fte 9Uert()utn §inaufreid)enben ©d)öpfung«-
urfunben au«. Die erfle Ittfjt ben Wann unb baß 2ßeib 3U gleicher 3eit oon ©ott burd)

einen «et feine« allmächtigen Hillen« gefdjaffen werben, unb jroar ben einen nrie ba«

anbere nad) bem 33ilb ©otte«. O^r jufolge überträgt aud) ©Ott bem Seib nid)t weniger

al« bem Wann bie $errfd)aft über bie ganjc ftdjtbare 9?atur. Die ^weite läf?t

$uerft ben Wann oon ©ott gefd)affen werben. Diefer aber füljlt fid) einfam «11b

ocrlaffen mitten in ber ifm umgebenben, unb nod) oon feinem lebenben Sßefen beoölfertcn

Watur. Da nun ©Ott felbft finbet, bafe e« nid)t gut fei, bafj ber Wann allein fei, info=

fem er ba« Söebürfnifc in ftd) trage, jemanb ju Ijaben, ber feine«gleid)en fei unb itjm

tyttfTeief) airr Seite treten fönne, fd)afft ©Ott bie £t)iere be« ftelbc« unb bie Sögel be«

Gimmel«. Der 9J?enftf) erteilt biefen Xt;ieren it)rc Warnen, finbet aber unter ifynen fein«

feme«gleid)en, fein«, ba« i^m bie not^menbige ^>ülfc ge»oät|ren fönnte. Da lä§t ©ort

einen tiefen Sd)laf auf i^n faden, mä^renbbejfen er if)m eine 9^ippe entjie^t, au« meldjer

er ba« Seib baut, ^freubig mirb e« oon bem ÜÄann empfangen, ber bei feinem Slnblicf

au«ruft: „Diefe ift einmal Sein oon meinem SBein unb ftleifc^ oon meinem ^leifdj."

Hn biefe (Srjä^lung fä^lie^t fid) bie 23emerfung: „Darum wirb ber Wann feinen Satcr

unb feine Wuttcr ocrlaffen unb an feinem SBeibe fangen, unb fte merben 3U einem ^leifd)

werben." Äönnen mir biefen (5d)bpfung«cr$äl?Iungen aud^ feinen gefdnd>tlid)en (S^arafter

guf^reiben, fo müffen mir bod) eingefte^en, bafe bie Silber, bie fic unö oorfül)ren, einen

fe^r tiefen ©inn enthalten. Die au« itjnen ^eroortretenben, bie Statin bc« SBcibe« unb

fein Ser^ältni^ jum Wann betreffenben 3üge führen un«, wenn mir fte jufammenfajfen,

^u folgenber SorfteUung : Da« SBeib ift fein Söefen einer niebrigern Orbnung; e« ifl

oielmefyr, roaö feinen Urfprung unb feine Statut betrifft, bcm Wann ebenbürtig; e« trägt,

wie er, ba« S3ilb ©otte« an ftd), unb ift bnju berufen, mit iljm bie ftc^tbare SBclt ju

befjerrfdjen. Die mefentlid]e 33ern)anbtfd)aft, in ber e« mit bem Wann ftefjt, gibt fid)

in bem mächtigen Trieb ju erfennen, ber biefen ju ifjm f)in^iet)t, unb fofl fid) barin be=

tätigen, ba§ beibc in einen 33unb jufammentreten, burd) weld/en fic ju einem ftleifdj,

b. f). ju einer ibealen ^Jerfon mürben. Wid)t blo« jur Sßefriebigung ber gef^lce^t(ia)en

©elüfte be« Wanne« ift ba« SBeib befttmmt, fonbern ba^u, baf? e« it>n be« brüdenben

©efü^l« ber SSereinfamung enthebe, al« 5L'eben«gefäl)rtin unb ©ef)ülfin ifjm jur ©eite trete

unb fein Dafein erweitere unb üerfdjönere.

Wan mu§ eingefte^en, baß biefe« eine überau« eble Sorftcfhmg bon bem SBeibe ift,

bie un« um fo metyr überrafd)en mu&, wenn wir bebenfen, bafj fte au« einer ßeit ftammt,

wo bei aßen anbern Sölfern ba« !8eib al« ein 2Befen einer untergeorbneten ©attung

betrautet unb in brürfenber ©flaoerei gehalten würbe. Obgleid) in ben ©Triften be«

H. X. beinahe nirgenb« auf bie mofaifd^en ©Q^öpfutTg«urfitnben jurUrfgewiefcn wirb, fo würbe

bod) bie burd) fte gegebene $orfteöung oon bem SBeibe bei ben Ofraeliten einfyeimifd) unb

erhielt ftd) burd) afle 3e' tc» ^inburd). ©ie würbe mafjgebenb für bie ©teflung, welt^e
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bei Üjnen bem 2£eib angemiefen würbe, für bie 23cf)anblung , bic e« genofc, unb für bie

gefefclidjen Sücftimmungcn , bie in Slnfcljung feiner aufgehellt würben.

Die näd)fie Folge biefer SBorftcüung war bie, baß bei ben Hebräern bon ben älteften

3eiten an bie ÜÄonogamie bie gewbfmlidjc ^omt ber Gfje war. Sir finben biefc \$oxm

ber Gl)e fdjon in bem parriardjalifdjen 3e 'tflttc^ wie c« un« im erften Söud) SDJofc gc

fGilbert wirb, ©efefelid) oerboten war jmar bie ^olbgamic bei ben <5fracliten feiner

3cit; befto ftdjercr fönnen wir annehmen, baß bic Ginfüfjrung unb ftetc Haltung ber

Monogamie blo« bie SöMrfung ber eblem 9?orftellung war, bie biefe« $olf bon bem 2£eib

unb folglid) aud) Don ber Gf)e hatte. Die ^eifpielc bon ^olngamie, bie wir in fpätern

3eiten namentlich an ben £öfen ber ftönige antreffen, finb bem Ginflufc au«länbifd)er

(Sitten $u}ufd)rciben, wc^c glürflid)crwcife bei ben niebern Stänben feinen Gingang

fanben. Der Äaufprci«, welken nad) einem alten $crfommen ber Bräutigam ben keltern

ber $raut $u cntridjten fjatte (1 ÜKof. 29, is fg.; 34, 12; 2 3)*of. 22, is; 1 ©am. 18, 25 fg.),

galt mebj al« eine gebräudjltdje Formalität, al« baj? man ben begriff befonberer baburd)

erworbener 9Ccd)te an ifm gefnüpft t)ättc. Unb in ber Üfjat ixvlich er bem 9)Jann fein

unbefdjränfte« Gigentljum«rcd)t über feine Frau. Sogar ba« in ben älteften 3eiten bem

2)?ann $uf!eljcnbe SKedjt willfürlid)er $erfto§ung feiner grau, bie ifun, au« irgenbeinem

©runbe, wiberwärtig geworben war, erlitt bureb, bic mofaifd)c ©efefcgebung eine bebeutenbe

Ginfd)ränfung, infofern eine folctje Sdjeibung an bic boppelte ©ebingung gebunben würbe,

baß ber 2J?ann an feiner Frau etwa« Sdjtmpflidje« entberft fjatte (ein 2lu«brurf, ber

fpäter auf bcrfdjicbcne ÜBeife gebeutet würbe), unb baß er ujr einen tton 3cu8cn unter-

fdjricbenen Sdjeibcbrief auöftefltc, burd) welchen er allen 9ied)ten auf fte entfagte, unb

ifjr bie SBefugniß erteilte, fid) mit einem anbern $u bercfyelidjcn (5 9J?of. 24, 1 ; f.
Gfje).

Die Gljcfrauen bei ben Hebräern genoffen oiel größere Freiheit al« bei ben anbem
«ölfern bc« Hltertfjum«. SBcwofjntcn fte aud) im patriardjalifdjcn 3eitaltcr eine befonbere

Slbtfjcilung bc« &elttQ (1 üttof. 24, «7; 31,33) unb fpäter einen ifjnen beftimmten 9iaum

be« #aufe« (bon einem Sparern ift nur bei Mönigcn, bie in s£olngamie lebten, bic SHcbe;

ltfön. 7, 3; 2 ttön. 24, 15; Gftf). 2, 1. 11), fo waren fie bod) nidjt gefangen gehalten.

Sie oerfcfjrten frei unb ungezwungen mit ben @liebcrn ber Familie (1 Sftof. 12, 14;

24,n; 9tuty2,& fg.; 1 Sam. 9, 11; 2 Sam. 19, s), unb waren aud) ben ^remben

fidjtbar (1 2)?of. 20, 2). Sie burften unoerfd)leiert au«gcljen unb erfdjicnen juweilen bei

fröf)lid)cn Feften (1 Sam. 18, c; ?)Cid)t. 16,27). finben wir bod) fogar eine Ofraclitin,

Debora!), al« 9vid)terin einen mädjtigen Ginfluß auf ba« $olf auöübenb (9iid)t. 4, 3 fg.).

SDfit ben ÜJiännern ju fpeifen, ba« erlaubte jmar ifjncn bie Sitte nidjt, bagegen fetjen

wir fic juweilen bei ben 2J?af)l}citcn aufwarten (i'uf. 10,39. 40; Oofj. 12,2). Sie waren

im eigentlichen Sinn bie Lebensgefährtinnen unb @el)ülfinnen ifjrcr Männer, ftanben

mannid)faltigcn f)äuölid)en ©efe^äften oor (Spr. 31, 10— si) unb nafjmcn ftntfpil an ber

Grycljung ber tfinber. Darum empfanb ber Hebräer ttdjtung oor einem gcfittctcn, fleißigen

Scibc unb wußte baö &iüd einer frieblicfyen G^e 51t fc^ä^cn, wie befonberß au« bem

t)crrlid)cn i'ob ber treuen ^auöfrau Spr. 31, 10 fg. Ijeruorgcfjt (ogl. Sir. 26, 1—4. 13—24;

26, 22— 24). Öerabc um bc« au« einer fricblidjcn Gljc entfpringenben @lüdc« willen

ermahnt ber weife Oefn« Sirac^ (Äap. 25, 1) ben SOJann unb ba« 2Bcib $ur Gintrac^t unb

gibt bem erftern ben ^fat^, nid)t eiferfüc^tig 51t fein, aber bem 2£cib aud) md)t -

5
u cr^

lauben, über if)n m ^ciTftfjen (Hop. 9, 1.2); fid) aud) nic^t ju fdjeiben oon einer oernünftigen

unb frommen ^vau, weil fte foftbarcr fei al« ©olb (Äap. 7, n». *«).

Sie ebcl auc^ im ganzen bic Stellung war, Wcldjc ba« 3£cib bei ben Hebräern

einnahm, fo befaß e« glcid)Wol nid)t alle Stted)tc, bic ilnn, al« einem bem Wiann eben

bürtigen SBcfcn, jufamen. G« Ijattc feinen 3lutl)cil an ber £interlaffcnfd)aft ber Kelter:!

unb burftc um feine« ©runbeö wiücu fic^ willfürlid) bon bem iÖiann fd)cibcn, wäl)rcnb

bod) biefem bic 55crftoßung bc« SBcibc«, unter ben angegebenen Sßebingungen, erlaubt war.

Grft ba« Gf)riftcntl)um fc^tc ba« 3Beib in ben $oügenuß feiner 9Jcd)tc ein unb bewirfte

^ierburd) eine Umgeftaltung bc« Familienleben«, bic nidjt h,od) genug angefdjlagen werben

fann unb 51t ber oon bem Gfjriftcnt^um überall oerbreiteten Gultur unermeßlich oicl bei-

getragen Ijat.

^inweifenb auf bic ',wcitc mofaifd)c Sd)b'pfung«urfunbe mac^t Gtnriftu« mit bem ^icr

au«gcfprod)cncn ©runbfafc, ba§ Wann unb Scib, int 3uftanb ber Glje, ein ftleifef) fein,

b. I). ibeal genommen eine ^erfon bilben foücn, mcfjr Graft al« 2)Zofe, inbem er nu«
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bcmfelben bie Folgerung ableitet, bap beibe gleite 9?ecf)te fjaben, unb ba§ baher bem
Oftann eine wiUfürliche Sdjeibung ebenfo wenig geftattet werben foüe als bet ftrau

(Wattf). 19,5.«; ogl. 0,31.33 fg.; f. (5f)c). Xen gleichen (9runbfafc, ba§ ü)?ann unb
ifikib in ber @h« ju einer ibeaten CSinfjeit utfammentreten, fteUt *J>auluä im CSpr)cfcr-

brief ($iap. 5) auf. Sluf f)öd^\t finnige 2öeife ba8 55er^dltni§ bc8 3J?anne8 uim 2öeibe

mit bem Ghrifti 3U ber @emeinbe öerglcidjcnb, oerlangt er, bafe ber 9ttann fein Seib oiö

feinen eigenen Vcib anfefjc unb ilmt eine järtüc^e, 511 ieber Aufopferung bereite i'tcbe

mibmc, gleichwie (Shriftu* bie Oemeinbc, bic fein l'cib fei, liebe unb fid) fctbft für fte

geopfert f)abe. Sßoljl erfennt ber Slpoftel bie Supcrtorität beä SDcanne« über ba$ 333cib

an: er erflärt ben 2Wamt für be$ 2ßetbcd £aupt (1 Hot. 11, 3), Waä er baburdj motioirt

bafc nicht ber DJann um be« SBcibcö, foubern umgcfcf)rt, ba$ 2Betb um beS Üttanueö
willen gcfd)affcu worben fei 8); barum oerlangt er, baf? ba« ÜBeib bem Wann unter«

tfjänig unb gef>orfam fei (Gpf). 5, 22). 2>od) gibt er m bebenren, ba§ ber Wann Inn*

mieberum 00m 2Öeibe geboren fei (1 #or. 11, 12), ma« baö Jöerhältnij? biefeö (entern

utm Wanne tuieber ausgleiche. Hußcrbem bemerft er, baf? baö G^riftent^um mit allen

UntcrfRieben äußerlicher ^crtjültniffc aud) ben Unterfc^ieb bcö gcfdjlechtlichcn $crf>ältniffe$

aufgebe, unb baß Wann unb 2öeib in Ghrifto (Sinö feien, b. fj- auf gleicher i'inte ftefjen

(Otal. 3, 2h). Diefc QJrunbfäfce wirften mächtig nicht allein auf bie djriftt. (Sitte, fonbern

auc^ auf bie djriftl. Öefefcgebungcn ein, bic nunmehr bie Siechte ber dfrifW. (rhcf™" unter

i^ren Sdjufc nahmen.

Sn einigen Seifpielcn mollen mir nur noch nachweifen, wie fich felbft in ben

ifrauengcftaltcn bie große #erfduebenheit bc* alttcfl (Reifte« oon bem im s
Jf. X. herr*

fehenben auf6 trcffenbfte auöfpriest.

(Sine ber heroorragenbften ^rauengcfhlten beä %. X. ift Xcborah- Sic gehörte ber

anarchifchen $elben$eit ber Sfraclitcn an. Xurd) ihre ungewöhnliche Begabung tyat fte

ftd) bi« mr (Stellung einer Dichterin aufgezwungen. Sie galt aufcerbem für eine

Prophetin, maä fte wo! ihrem eminenten bichterifchen Xalent $u oerbanfeu hotte. Xurd)

ihre begeificrten, au« ihrem glühenben Mationalgefühl entfpringenben 2öortc weifj fte einen

9?aphmlttcn, 9ramen« Saraf, }U ermuthtgen, einen ftclbutg gegen ben fanaauit. ftönig

dabin, ber bie ifraclitifchen Stämme unter Mortem Xrurf hielt, m unternehmen. Xen
Sieg bcffclben feiert fte burdj einen (^efaug, ber unter bie bcmunberungöwürbigften bichte*

rifchen Stücfe beä 31. X. ju rechnen ift (ttidjt 5, 1 fg.). ^re 3citgenofftn ifl 3ac"l.

Spiegelt ftd) in Deborah ber ifraelitifche Segriff beö ^rophctenthuimS, fo äußerte ftd| in

btefer letztem bie ganjc JBertuorrenhcit ber begriffe, welche bic Hebräer, oor^üglich in

ber milbeu, anaid)ifchen 9iichterperiobc, oont v
J$atrioti$mu$ Ratten. Xurch eine fchänblichc

Xreuloftgfcit unb eine fchwere 33erle^ung beä im Ältcrthum, befonberö im Crient,

fo fyiiia, gehaltenen ÖaftrechtiS ermorbet fte ben oor i^araf flichenben unb in ihrem £tit

eine Zuflucht fuchettben fanaantt. i>lbhcrm Sifferah, unb wirb für biefe Xljat, fclbft oon

Xeborah, für eine #elbin gepriefen ( ^icht. 5, 12 fg.). (£in Scitenftütf ju Oael, au«

fpätercr 3C^# ^^Det Oubitt) , bie ebenfalls wegen eine« an einem feinblichen Oclbhcrm

Dcrübten abfc^culic^en ÜKeud)elmorbe« alö £elbin gepriefen wirb (Ottb. 14, is fg.). Onbefc

ift 3u bemerfen, bafe bic ganjc (Sr^ählung beä apofrtjphifchcn 53uchö Oubith auö Dielen

unb unwiberlegbarcn ©rünben fict) atä eine giction ^u erfennen gibt. Xk wunbcrlieblid)e

Obnllc uon 9futl) ftellt unö bic ganje Sunigfeit bc« ^ebr. gamilienlcbenß oor 2lugen,

3ugleicf) aber in ben Mitteln, welche sJ?oomi anwenbet, um ihre Schwiegertochter in $er-

btnbung mit 33oaä, ben reichen AnDermanbtcn ihre« oerftorbenen Wanncö, ^u bringen,

begriffe oon Scf)icfliehfcit in gcfchled)tlichcr Scjiehung, bie oon ben bei unä hcrrfd)enbcn

unermeßlich oerfchieben ftnb. £)b (Sfihcr eine gefchichtliche *i<erfon fei, müffen wir bahin

geftctlt fein laffen. SBäre fte eö, fo würbe ftd) in ihrem iöilb bie innige Slnhänglichfcit

ber 3ubcn an ihre Nation, zugleich aber in ihrem ^flcgeoater Warbochai ber engherjige

*l>articulariömu« ber Hebräer unb ihre glühenbc SRachfucht gegen bie fteinbc ihre« SJolfö

barf^ellen.

29cnbcn wir un$ utm iJ?. Ü., fo ift bie fd)önfic unb antfcfjenbfte aller in ihm

auftretenben ftraucngeftalten ^uOcrläfftg bie Jungfrau üftaria in ben erflen ftapiteln beö

öüangeliumS l'ucä. 3Bie oiel in ben h^r gefammelten (Sr^hlungen auf Rechnung ber

frommen Sagen ju fcfccn ift, welche firfj früh ld)on ön einige jJieminifcenjen auö ber

Sftnbhcitägefehichte Oefu anfe^ten, baß fann In'« nic^t uuterfucht werben. XaS aber ift

19*
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ftdjer, baß baö 35ilb bcr Zeitigen Oungfrau unter bem (Sinfluß bcö rcinfien d)riftl. ©eifteö

ge^eic^net worben ift. Denn Äeufdjljett, Dtmutt), unbebingte (Ergebung unter ben 2Biücn

©otteö, innige müttcrtidje 3ärtlid)feit, furj alle 3u9 c
f
auö D,*ncn cö jufantmengefefct ift,

finb ed)t djriftl. Üugcnben. Rur im Sd)oö beö (Ehrtftenthumä fonnte biefcö Söilb

cntftet)en, beffeu alles übertreffenbe SHeblicfyfeit eö begreiflich madjt, warum fein anbere«

einen fo mächtigen ©influß auf bie djriftl. Äunft auegeübt hat. Om ©erlauf ber ebangclifd)cn

©efcfjichtc fbielt bie 2Kutter 3efu feine fo große Rolle, al« man e« hätte crmarten foHen.

3>odj fbicgelt ftd) in niedrem 3^9™/ wxt m tf/rem ängftltdjen Suaden beö oerloren

geglaubten Oefuäfnaben (?uf. 3, 41 fg.), in ben in ©emeinfdjaft mit ben SBrübcrn S^rifti

gemachten ©erfud), ihn aus feinem bewegten unb gefahrboücn £ebcn tu bie Witte bei

bitterlichen £>aufcö jurütfjufü^ren (Wattt). 12, 47 fg.), bie fie erfüllenbe mütterlidje fiebe

unb Sorge, unb in ber (Srjä^lung beö 2Bunber« in Äana (3ot). 2) ba« ©ertrauen,

baö fte in bie außerorbcntlid)en Gräfte fefct, mit welken er auögerüftet mar. Rtrgenb«

äußert fid) iljrc Viebe gu it)rem Sot)n auf eine rüljrenbere 2Bcife als in bem £>elbenmuth,

mit welchem fte tljn bis unter baä Strcuj begleitete, eine i'iebc, bie OcfuS burd) bie $arte

Sorgfalt erwibert, mit ber er it)r fünftigeS ?oö fta^er^ufietlen fud)t.

Unter ben mit entlmftafHfdjcr Söewunberung an Oefu hQngcnben grauen ragt baö

liebenewilrbige Sdjwefternbaar oon ©ettjanien ^eroor. Heuzert ftd) im 93tlb bcr Wartha
borjugSweife bie forgfame fjebr. Jungfrau, fo erblirfen mir in Waria eine Onnigfeit bcr

i'icbe, eine Söegeifterung ber ©ercln-ung, ein fclwfüdjtigeG ©erlangen nad) ©clchrung, mic

fte ftd) nur tu beut Umgang mit Oeftt felbft unb unter bem ©inflttß feincö ©eiftcö ent«

wiefetn founten. 3)urd) unb bind) djrifllid) ift and) baS tiefe Reucgefühl ber büßenben

Sünberin unb iljr unbegrenztes Vertrauen 3U Oefu (i'uf. 7 , 86 fg.). Die d)riftt. Sage

hat in if)r Waria Wagbalena w erblitfen geglaubt. 2Benn au di biefe Sage burd) nid)t$

oerbürgt wirb, fo ift bod) fo üiel gewiß, baß biefe lefctere ju benjenigen ftreunbinnen

3efu gehörte, bie mit ber glüfyenbften ©egeifierung an tym fingen. Sir fd)licßen biefe

Reihenfolge c^riftl. ftrauenbitber mit Sabittja (2lbg. 9,9.36), in meldjer ftd) bie djrifil.

2Bo^ltl)ätigfeit, borjüglid) bie jarte Sorgfalt für arme SBitwen in flarcm £id)t barfteflt. ©gl.

inäbefonbere Riemeber, „d^arafteriftif ber ©ibet" (§aöe 1830—32), St|I. 1 u. 3. ©rud).

Jvrcitjcit ift bie hbdjfte ®abe bcö Sc^boferö an baö ®efd)öpf, bie Slüte ber cnb*

lid)en Kreatur, ba« 3c^en göttlichen Urfprungö unb SBefenö. Sic ift sugleid) bie

©runbbebingung aller Sittlidjfeit unb Religion. O^ne ^rei^eit gibt eä uid)t nur feint

wahrhaftige Sittlichfett, aud) feine lebenbige frrbmmigfeit. Wag eö auch fdjeiuen, al$

ob gerabe bie Religion nicht in ber Freiheit, fonbem in ber ftbljängigfeit ihr eigenfteö

SBefcn höbe, unb ift aud) bie f^römmigfeit oon einem bcr größten Xhcologcn (Schleier-

mad)er) alö ba3 ©efüht fchlechthtniger Äbhängigfcit beftimmt worben, fo ift bod) biefe

abfolute Ibhängigfeit ^ugtetc^ bie wahrhafte ftreifjcit, unb baö dhriftenthum mit 9icd)t

oon (ihrifto felbft wie bon bem Stpoftel ^auluö ale bic Religion ber Freiheit unb ber

Sttnbfd)aft bezeichnet worben. S^on biefe Freiheit in ber OJebuubcnheit weift barauf

hin, baß jwei fd)einbar entgegengefe^tc Womente erft in ihrem 3u fammcnf <^^uß bic oolle

ftttliche Freiheit barftctlen. 2)ie fogenannte formale Freiheit ober bie ©ahlfreiheit unb

bie reale, ober bic ftttlid)e unb bernünfttge, bie f^ret^ett ber itinber (Rottes (Rönt. 8,3t),

ftnb nidjt berfd)iebenc 3lrten, fonbern unter) d)iebene unb jugleid) jufammengehörenbe unb

ftd) ergänjenbe Womentc, wcld)e wie ftorm unb Inhalt, wie Streben unb 3"l, unauf'

löölid) aneinanber gebunben ftnb unb aud) ba, wo fie einanber gegenübertreten, nur jeit-

Weife unb aU ©lieber eineä jufammenhängenben unb fortfdjrcitenbcu ftttlichen ^roceffe«

ihre Sclbftänbigfeit erringen.

3)ie formale ^reitjeit, weldje gemeinhin mit bem 2Bc)en ber Freiheit berwechfclt wirb,

ift baS ©ermögen, ftdt) auö ftch felbft 31t beftimmen. Diefc ©eftimutung, nicht bon

außen, fonbern bon innen, au« bem Üttittclbuuft be$ eigenen Sefcnö, traft beä eigenen

SBiOene, biefe Bewegung um bc$ 2Biaenö 3lchfe, ift baö ^harafteriftifche bcr oemünf«

tigen (Srcatur.

freilich fönnte biefe Selbfibeftimmung wieber nichts aubereö alö bat? Refultat einer

höhern Söcfttmmnng, bic Frücht ber bon einer überweltlid)en Wad)t angelegten ÄTäfte

unb triebe fein, unb bamit bcr Wcnfd) ftch nu* fd)einbar unb burch bic ^ö^cre

Richtung feiner triebe bon ben £h«"n unterfcheiben. Qn 2Bahrt)eit aber ruht bie Selbft=

beftimmung ber bemüuftigen Kreatur auf bem Selbftbcwußtfein unb ber Selbfhmter^
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fdjeibung, ba« ift auf bcr Duplicität bc« 93eroußtfcin«, fraft roeldjer bcr Sftenfd) Subject

unb Objcct jugleid) ift unb ftd) al« „Od)", al« freie 'ißerfönlidjfeit, Don bcr natürlichen

3?afiö feine« (Sein«, bem i'cibc unb bem ganjen ©ebiet be« gegenfeitigen 53eftimmen« unb

fjeflimmtroerben« , ber 9?atur unb allen au« ber 9?aturfeitc ftantmenben (Smpfinbungcn

unb Neigungen unterfdjeibet. traft biefer Sclbftunterfdjeibung, biefer Ofeflerion be« Sitten«

in fty, ift ber 2Wenfd> ber freie, unb f>at bie 9Had)t, ft^ &on bem Hreife bc« blofen

^efrimmtroerben« lo«$urcißcn, fid) au« ftcr) fclbfi ju bestimmen. Xtefc formale Seite ber

greÜjeit, aud) Saf)tfreif)eit genannt, ift ein ganj unerläßliche« Moment, roeldje« nirgenb«

fehlen barf, wo Oon einem fittlid)en .^anbeln be« 2J?cnfd)en gerebet roirb, unb otjne

loeldje« bie ftreifjeit $ü einem blofen Sdjein, $u bem SRefultat einer fjöljer hinauf liegenben

Determination fjerabgefefct wirb.

Der formalen Seite ber frreifjeit ftefjt gegenüber unb ift jugleid) eng unb notljroenbig

öerbunben bie reale. Da« ift ber ftttliefye, üernünftige, ©ort geroottte 3nf)alt be« Sitten«,

bie Ucbereinftimmung beffclben mit bem Sittengefefc ober mit bem Sitten ©ottc«.

Olme biefe lleberetnfiimmung bleibt bie ftreiljett in einem innem Siberfprucf) freien, fdjlägt

in iljr ©egentfjeil um, roirb jur &ned)tfd)aft. Die frreitjeit ift nur, roa« fte fein fott,

roenn fte mit bem rechten Snfjalt, bem ©uten unb ©öttlid)en erfüllt ift. Da, roo fte

ba« Unrechte unb Unoernünftigc roäljlt, ben £cibenfd)aften fiel) ergibt, fällt fie unter fta^

ftlbft fjerab, üerliert bie il)r angeborene Straft, roirb unfrei. Da« ift bie Safjrljctt bc«

tieffinnigen Sorte«: „Ser Sünbe tr)ut, ber ift ber Sünbe Jfttcfy" (3of). 8,34). On
biefem Sinn madjt erft bie Safjrljcit frei (Oob,. 8,32), ift @l)riftu« fclbfi unb ber oon

ilun auögeljenbe ^eilige ©eift ber freimadjenbe (-3ofj. 8, 36; 2 5ior. 3, 17; ©al. 5, 1), unb

iß im f)öd)ftcn Sinn bie UrqueDe aller ftreifjeit wie aller Saf)rf)eit unb fc'iebc, ber freie,

perfönlidje, jur ftreifjcit berufenbc unb erjiefjenbe ©Ott. Die £cl)rc 00m göttlichen öbenbilb

be« 3Kenfd)en (f. b.), bie Sdjöpfung«gefd)id)tc, nad) roeldjer ©Ott beut Grrbenfloß ben leben«

bigen Cbcm feine« ©eifte« einblie«, enthält fdjon im Steint biefen ©ebanfen, baß ba«

©öttlid)e ba« fjbdjfte unb tieffte 2Rcnfd)lid)e ift, baß ber gbttlicfjc ©eift nidjt al« ein bem

9J?enfd)en frember unb äußerlidjer über ifjiu fter)t, oielmcfyr ba« Siitcngcfcfc ©ottc« ifjm

öl« bie eigene Vernunft in ba« $er$ gefdvricbcn ift (dfttat. 2, 15).

SRtt oottem 33eroußtfetn ift biefer ©ebanfe bcr einfjeit unb Ucbercinftimmung be«

göttlichen unb menfd)lid)en ©eifte«, in rocldicr erft ber 9)?enfd) ftd) roal)rf)aft frei roeiß,

burd) ba« dfjriftentfjum unb namentlid) burd) ^aulu«, ben großen 'äpoftel bcr ftreifjcit,

au«gcfproct)en. Der ©eifl ber fiinbfc^aft unb bcr ftreü)cit ift ein«. Die, meiere ber

©eift <3)otte« treibt, finb ©otte« Siinber, unb biefer ©eift ift c«, welcher fia^ in unferm

dnnerfien bejeugt unb un« bie ©cmifsfyeit gibt, baß mir Äinber ©ottc«, ^reigeborene unb jur

5rei§cit berufene finb (^bm. 8, u—
beginnen mir mit ber Sa^lfreilieit, fo muß Dor aOem fcftgcftctlt werben, baß eine

unbebingte ftreiljcit biefer 2lrtf eine Selbftbeftimmung , bie burd) nid)t« anbere« befttmmt

ift, in ber (Shrfafjrung nic^t oorfommt unb in bcr Schrift nidjt gelehrt mirb. Der rncnfa^«

Ua^e 2Bifle ift nia^t eine tabula rasa, eine oollftänbig leere §orm, bie fiel) au« reiner

ffiiflfiir balb für biefen, balb für jenen On^att beftimmt. (Sin foldjer Onbifferenjpuntt

be« SBißen« ift eine reine Slbftraction. S3ielme^r ift bcr Sitte, oielfad) oon außen \oic

oon innen, buren. enblia^e Urfad)en roic burd) bie Ijödjfte, abfolutc, burd) bie ©ergangen*

^eit mie burd) bie ©egenroart, burd) frembe roic burd) feine eigenen, oon einem Moment
urm anbern fortroirfenben, Sittcn«bcftimmungen mitbeftimmt, unb bie ^rei^eit, roeldje troß

biefer Seftimmt^cit fief) erhält, ift nic^t« anbere« al« bie Sraft, fia^ oon jeber 2?efttmmf-

§eit mieber lo«jureißen, ftdt) in ftd) ju oertiefen, einen neuen Anfang ju machen, burd)

ein neue« fittlidjc« Sinicnjie^en. Der ÜWcnfcr) unterfReibet fid| eben baburd) oon jebem

anbern 9?aturroefen, baß er ctroa« anbere« ift al« ba« ©lieb eine« unzerreißbaren ^atur=

jufammenljang«, ein Durc^gang«punft für unroiberruflic^ roirfenbe ©efc^e. ©iclme^r au«

einer Wenge oon SÄöglidjfeiten, Antrieben unb Slnrcijungcn ]itty ftd) ba« Od) in feinen

eigenen ÜRittetpunft jurürf, beratf)fd)lagt, roägt ©rünbe ab, fämpft, überroinbet ftd) fclbft.

Diefe f^reil)eit beftätigt fid) täglich burc^ bie ,3cugmffc ber innern (frfa^rung. Die (£r*

füflung be« Sittengefe^e« ift nidjt ein Hüffen, fonbern ein Sollen. Da« 3uttJto<rl)önbeln

fü^rt 3ur Selbftanflage ,
9Jeue, jtnn Sä^ulbbcroußtfeiu, in roeld)em ber 2Kcnfd) e« au«--

fpric^t, boß er fta^ felbft al« oerantroortlic^ roeiß. Diefe Selbftocrantroortlid)feit ift o^ne

^reic)eit unbenfbar. flber biefe ^reit)cit ift oielfad) begrenjt: 1) burc^ bie 3lußenroclt;
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2) burd) bie Onnenwett; 3) burd) ©ort fclbfl. Mad) bcr ?ef)re bcr ^cfyrtft ift bic Süßem
Welt nur infofern eine 3djranfe für ben ÜMtlen, als berfelbc wol)l in fte einzugreifen,

ntdjt ober, außer burd) Pon ©ort mitgeteilte SBunberfräfte, tfjrc ©efefce aufzugeben per

mag. 5(bcr bcr freie Siöe wirb nirgcnbS unter bie ÜJtacfyt ber Stator geftellt. Der
2Kenfd) ift üielmeln

-

fd)on mit ber (Schöpfung öon ©Ott felbft z
um £errn ber 9?atur

eingefefet. Damit ift bcr materialiftifd)C Determinismus ober Fatalismus auf« beftimmtefte

auSgefd)loffen unb bie <SelbftDerantwortlid)fett beS 9Jccnfd)cn für olle« äußere Dl)un bc*

Rauptet. Dagegen erhält ber freie Siüc eine wefentlid)c 5}cfd)ränfung burd) bic Onncn-

weit beS 9)Jenfd)en wie burd) ©ott fclbft, burd) bie i'efjre Don bcr (Sünbe unb öon bcr

©nabc. Denn cd gehören bic brei : tfrcifyeit, Sünbe unb ©nabe, fo wefentlid) zufammen,

baß bic 2luSfagen über Sünbc unb ©nabe bic über bie ftreifyeit fogleid) mttbefutntnen,

unb zwar fo, baß ftc im umgcfefjrten $crfyältniß $ueinanber freien, baß, je größer unb

meitgreifenber bie ü)?aer)t ber ©nabe unb 8ünbe ( biefe betben correfponbiren cinanber

twüfommcn), befto geringer unb üerfdjminbenber bic bcr ^reiljeit ijt.

}Jad) bcr <2d)rift ift bcr freie ÜBiHe wefentlidj burd) bic Sünbc befdjränrt, unb

nidjt nur burd) bic einzelne Dfjatfünbe, fonbern burd) ben fünbfjaften £>ang, weldjer 511

einer Sftadjt geworben unb bic $crrfd)aft über baS 2)?enfdjengefd)led)t gewonnen Ijat.

ftreilid) unterfdjeibet ftd) f)ier wieber bie Slnfdjauung bcS %. D. oon ber beS SWeuen unb

namentlid) beS ^tpoftclö pauluS. -3m D. ftcfjcn 9)?änncr wie 9?oaf), $enod), bic

Patriarchen, Daüib, bie Propheten, wenn aud) nid)t als bie (Sünblofen, bod) als bie ©Ott
1

2Bof)lgcfälligcn, als bie „Acned)tc ©otteS" ba, ja baS ganjc jüb. $olf ift ein auSerwäf)lteS,

unb gletdjfam in bte göttlidjc 3lrd)e eingcfd)toffcn , bic cS oor bcr allgemeinen (Sintflut

bewahrt l)at. 9?ad) bem ©efd)id)tSbilb beS SlpoftclS pauluS bagegen ift bie ganje Slfcnfd)

fjeit üor (Sfjrifto unter bic (Sünbc befd)loffen (fööm. 3, t>. 10), alle 2Belt ift ©Ott t>cr*

fdjitlbet (^öm. 3,i9). Unb zwar ftemmt biefe <3ünbl)aftigfctt aller t>on bem erften

2)?enfd)en, burd) weldjen bic (Sünbe in bic 2Bclt gefommen, unb alle, Ouben wie Reiben,

bie unter bem ©efefc wie bic außer bem ©efefc l'cbenben, ergriffen l)at (9föm. 5, 19— 19).

Diefc 2lnftd)t öon bcr Fortpflanzung ber Sünbc burdj ben Urheber beS ©efd)lcd)t$

fommt in ben ältern 3djriften beS 21. D. nodj nidjt oor, erft in ben Slpofrtipfjen (<3ir.

25, 32; SöeiSl). 2, 23. 24), unb gehört bcr rabbinifd) = jüb. Dljeologie an. (Sie wirb Po«

bem Stpoftet tkuluß 3ur ^arallcliftrung bcr betben großen SBeltalter, an beren <Scr)eibe

punft (SfjriftuS flc^t, oerwanbt, um alfo ben C^egenfafe eine« DppuÖ unb Slntitnpuß, bc<5

erften 2lbam Pon unten l)cr, unb bcö zweiten öon oben tjer, m gewinnen (1 tior.

15, 45— 47). Die 2Renfd)f)cit t^cilt ftd) banad) in jwei große ^Kei^cn, bic öordjriftlidjc

unb bic ttac^c^riftticr)e mit ifjren Anfängern unb ^"^l*^n, 2lbam unb (£^riftuö. Unb
wie Pon Slbam 3ünbc unb Dob ausging auf alle feine sJ?ad)fommen

, fo oon (5l)rtfhi$

^pctl unb l'cben auf alle, bic i^m angehören. Die ^ragc ift nur, wie eng ober wie weit

biefc Serglcidjung zu faffen ift, unb wie piel bcö Unterfc^icbö nod) übrigbleibt bei ber

fd)einbaren (9lcid)l)cit. 3ft Slbam tnirflicr) bcr llrfjebcr ober nur ber erfte Darftcllcr bcr

aÖgcmcincn Sünb^aftigfcit? ^peißt ber <2aJ$: „Durd^ einen 3)fenfd)cn ift bic Sünbe in

bic SBelt gefommen" (^iöm. 5, 12), fo oicl alS: burc^ il)n ift bic biöljer fünblofe ^?atm

fünbf)aft geworben, ober: burci^ il)n ift bie 6ünbe juerft zum 3$orfd)cin gcfommcnV Ocbcnfalls

benft bcr "Äpoftel an eine SUeränberung bcr mcufdjlidjcn sJ?atur burc^ bic Sünbe eines

einzelnen, wie fte bic fpätere Äirdjcnlcfjrc auögebilbct l)at, nid^t, wie fd)on aus 1 Äor.

15, 4s— 47 ^erporge^t, wo bcr erfte Slbam oon comljcreiu als ber irbifc^e unb ftnnlid)c,

in welchem bie ftnnltd^e 9?atur nod) bic llcbcrmad)t ^atte, bargcfteUt wirb. €0 muffen

wir benn fagen, baß bic llcbcrtrctung beS göttlichen Gebots bei 3lbam burd) bic nod)

porljerrfdjenbe finnlia^e 9?atur bebingt war unb als bie erfte, in einer bewußten Dtjat

fyerauStretenbe ^leußcrung bcrfelbcn anzufetjen ift. Slußcrbem füb,rt gcrabe biefc $er*

gleic^ung z^if^cn Slbam unb GbriftuS unb iljrem (Stnfluß auf bic nad)folgcnben (Dc=

fcr)lcd)tcr bal)in, baß für bic ^reiljcit bcS einzelnen unb für ben Unterfdjieb beS fittlid)ett

SJeri^altcnS nod^ ein großer Spietraum übrigbleibt. Denn wie nidjt alle nad) C£^rtfto

Jebcnbcn barum aud) baS $ei( burc^ il)tt empfangen, fonbern mtr bie an il)n ©laubeuben

unb in ifmt i'ebcnben; fo ift aud) innerhalb bcr 5tbamitifc^cn !^cil)c für bie eigene $er*

fc^ulbung unb ben eigenen SBertl) nod^ ein weiter 9iaum, unb bie fttttidje 3u«djnung

fetncSwcgS attfgct)obcu. GS ift burd) jene $autinifd)e parallele nur bte Solibarität

bcS («men wie bcS iööfcn, bie geiftig anfteefenbe Üraft bcS ÖJemeinfc^aftSlcbenS, anerfannt
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worben. Die Kraft, ©ute« $u thun, ift aud) innerhalb jener fünbhaften 9ltmofpbäre fo-

wol ben Reiben rote ben Ouben geblieben (1 Kön. 2, 7. io fg.), unb bie allgemeine Süub»
Ijaftigfeit ift feine«weg« bi« ju einer obfolnten geweigert. (Segen biefc crfl burd) Sluguftin

jugefpigte unb bi« an bie ©renje manichäifcher (Sinfcitigfett eingeführte (Jrbfünbcntehre

frreitet bie ganje Schrift. Da« ßbenbtlb trotte« ift burd) bie Sünbe ni(fjt ocrloren

gegangen (l ütfof. 9, e;
s

J*f. 8,e; 3af. 3,9). unb aud> bei bent fd)ärfften Bewurfein ber-

fclben, roie ba« ©efefc e« Ijeroorruft unb wie ber tlpofhl <ßaulu« e« ergreifenb gefd)ilbcrt

hat (iRöm. 7, i5

—

u), iß bod) gerabe ber ^wicfpalt bc« Innern unb bic i'uft an ©ottc«

©efc$ (
sMm. 7, 22), wcldje geblieben, ein .geugnifj fcafür, bof? bit Kräfte bc« ©uten nid)t

erftorben, nur in einem fdjroercn Kampfe mit ben Sinnenmächten befangen ftnb. Da«
Wohlgefallen an ©orte« ©efefc, ift c« auef) nur ein fchwachc« Wollen, ift bodj al« bie

Rohere Warur gerettet, welche bann burd) bie Kraft bc« öon CE^rtflo au«gcf)cnben ©eifte«

geftärft unb jur §errfd)aft geführt wirb.

^Dtc innerfte Wurjel bc« ftttlid)en ?ebcn« ift nicht ocrnidjtet, unb bie Freiheit jum
Öutcn al« Crmpfängtid)feit unb Sehnfud)t, al« Bufjc unb (Glaube geblieben. CS^riftuö

felbft ift e«, ber an biefe (£Tnpfänglid)feit unb Bebürftigfeit, an bie $ungernben unb

Durfknben fid| menbet, ber jum Eintritt in ba« 9?cidj ©ottc«, als bie freie Dhat ocö

SWenfdjen, 9ieue unb Buße, (Glaube unb Umfehr oerlangt (ÜMatt$. 4, 17; Vuf. 15, 11 fg.;

18, 9 fg.). Vornehmlich ift c« ber ©taube, ber geforbert wirb unb fomit nicht ein @e-

fd)enf ©ottc«, fonbern eine freie tyat bc« Stfeufehen ift. Der ©laube (f. b.) ift mehr al«

(fmpfäuglichfeit unb fann am beften eine actioe (Smpfängliehfeit genannt werben, weil er

nicht allein für ben ©ehalt bc« ©tauben«, bie ©nabe ©orte« in Ghrifto, aufgefStoffen ift,

fonbern auch ihn mit eigener Kraft ergreift, ihn fcftf)ält unb fich DbÖig ju eigen macht,

(fr ifl juglcieh eine Eingabe unb eine Zueignung unb überall eine lebenbige $hat bc«

Subjcct«, ]u ber c« eine« ftarfen Cfntfc^luffcö, einer ftttlid)en (Erhebung unb 3ufammen«

faffung be« ganzen Ü)tenfd)en bebarf. So fann oon einem „Werf" be« ©lauben« im

Unterfchieb oon ben tobten unb äußerlichen Werfen, bem innerften unb lebenöoollftcn Werf
be« 'SDienfehen, bie itfebc fein, unb ßhviftu« flraft unb fchilt bie Kleingläubigen, unb

forbert ben ftarfen unb mutagen ©lauben, ber Berge uerfefct. Wätjrenb fo in ben meiften

Stetten ber 3 c^rift ber ©laube al« be« 9D?enfd)en freier dntfdjlufj erfcheint, burch welchen

bic in <2hri|to offenbarte ©nabe ©orte* unb ber aOcö h citi8cnoc göttliche ©eijl in bie

Seele beä 3Wcnfchen aufgenommen wirb, finbet bie entgcgengefc&te Betrachtung, nach

teelcher bura) eine abfolute ©nabenmaht alle fitttiche Freiheit aufgehoben unb auch °cr

©laube ober Unglaube be« Wcnfchcn nur ein Werf göttlicher $$orherbeftimmung ift, in

oereinjelten «teilen einen fd)einbaren Einhalt. Q$ ift bic V'efjrc oon ber ©nabe, welche

ber oon ber $reÜ)cit feinblich unb bebrohenb gegenilbertritt , c$ ifl ein ^?anthci«mu« ber

göttlichen ©nabe, welcher ben ftttlid)en 9?erö ber Freiheit bi« in feine legten Wurjeln 3U

burchfehneibeu feheint. Die JpauptftcUe, welche biefc ^uffaffung begünftigt, ift befanntlich

diöm. 9, 10 unb 1 1 (f. (frwählung). Xcr Stpoftcl ftcOt ftch tytx ganj auf ben Stanb^

punft bed 3ubcnthum«, bc« orientat. Xi^potiemuö unb Hbfolutidmu«, nach welchem ba«

ScrhältniR ©otte« ^um 3)(cnfchen nur baä beö abfoluten König«, bc« ^perm jum Knecht,

be« Xöpfer« jum Xtfon, mit (Sincm Wort ba« ber abfoluten §errfchaft auf ber einen, unb

ber abfoluten Ü)iachtlofigfeit auf ber anbem «Seite ift. ©anj ähnlich wie im Such £iob

ber einzelne, ber ftch beifommen lä§t, mit ©Ott $u regten unb ihn wegen Ungercd)tigfeit

unb Nichterfüllung feiner Verheißungen anjuHagen, hart abgewiefen wirb, wirb h^r ba«

jüb. Volf mit feinen angeblichen fteeht«anfprüd)en an ©Ott auf bie Unbcbingthcit be«

göttlichen Witten«, feiner (irmähtung unb Begnadigung, bic in jebem ?lugcnbli(f oon ben

Ouben auf bie Reiben übertragen werben fann, lungcwiefen. Slber in ber Z^at hat biefc

"äbfolutie ber göttlichen ©nabenwahl nur einen polcmifchen Werth, nur eine negatioe

Bcbcutung, unb foll nur baju bienen, bic falfchen föeehtöanfprüehc auf ©eburt«recht unb

©efc^e«erfüUung abjuweifen, nicht aber jebe %xt eine« gerechten unb auf ftttliche Orb-

nungen gegriinbeten Verhältniffe« oon ©Ott unb Sttcnfdjen 3U oemichten. So wirb benn

int 10. Kap. be« SKömcrbrief« bic fdjneibenbe £ärtc unb feheinbare ©nabenwißfür bc«

9. Kap. wieber gut gemacht, inbem an Stelle ber falfchen unb äußerlichen 9?echt«anfprüchc

bie große unb oollbercchtigte Bebeutung beß ©lauben«, alö be« oon ©Ott felbft gewollten

unb anerfannten fteeht« bc« SKenfaVn, ^ b« nothwenbigen fubjectioen Bcbingung bc«

^eil«, gefegt wirb. Jpicr erft tritt bie eigentlich d)riftl. Betrachtung ein, währenb im
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9. Äap. ba« ^hibentcmm mit feinen eigenen ©offen, bie Anfprüd)e be« au«crwäl)lten

33otf« mit ber abfohlten ÜHacfytroiflfür ©otte«, gefdüagen werben. Diefe ganje polemifd)e

Argumentation be« Apoftel« jtüfct ftd) batjer aud} oorjug«wcife auf alttefi. Au«fprüdje

unb 23orftelIungen , wie 2 ütfof. 7, 3, wo ba« #erj be« %^arao oon Oafwe oerftodt

wirb, unb 3ef. 6, io, wo ba« 2Bort be« Propheten baju bienen fotl, ba« $olf für bae,

wa« ju feinem ^rieben bient, taub ju machen, auf bie fid) aud) einzelne neuteft. Anflänge

(Watt^. 13, i4. 15; Oot). 12, 39. 4o; ftihn. 1, 24; 2 SJjeff. 2, w; 1 ^etr. 2, e) jurürf*

begießen. Da« SBerftocfcn unb 33err)ärten ber 2Äenfd)en oon feiten ©otte« erfd)eint übrigen«

aud) f)ier harter unb einfeitiger al« e« in 5©irflid)feit gemeint iß, ba nur ber tnenfd)lid)e

Factor ber $crfünbigung jurürftritt unb e« in ber Ifjat nicht« anbere« ift al« ein ©efefc

ber göttlichen SBeltorbnung
, nad) welchem ba« fetbfroerfd)ulbete 5Böfe fid) bi« jur Ab*

ftumpfung unb Verhärtung fteigert unb toieber in ber £anb ©otte« ein ÜKittel jur ftörbe*

rung feine« 9?eid)« wirb.

©efjen mir oon allen biefen Öefa^ränfungen unb Äämpfen ber formalen 5*cif)eit,

al« ber merbenben, über ju ber realen ftreitjeit al« it)rer (Erfüllung unb Vollenbung, fo

finb in if)r, wie fd)on ju Anfang angebeutet würbe, ber göttliche unb ber menfdjliche

2BiHe, ber heilige ©eift unb ber ©laube be« 2Jcenfd)cn, ba« eittengefefe unb bie freie

freubige 3uftimmung, in (£in« jufammcngefdjloffen. „2Bo ber ©eift be« $errn ift, ba

ift ftreiljeit" (2 Äor. 3, n). Da« ^rineip beö neuen £eben« ift ber ©eift, ba« menfd)lid)e

Organon, burd) weld)ed e« ergriffen toirb, ber ©laube. Diefe beiben gehören innerlitt)

unb unauflößlich jufammen, unb wenn ber ©laube al« eine freie Iljat ganj in bie menfd) ;

Iid}e (Sntftt)lie§ung gelegt würbe, fo gefyt biefem freien Ergreifen bod) wieber ein (Ergriffen-

fein, bie fud)cnbe, einlabenbe, eTjieljenbe ©nabe ©otte«, fein ewig lebenbiger unb ben

2Renftt)engeifi fo0icitirenber ©eift, ooran, c« befielt ein oerborgener, innerlicher unb

ftetiger (Sontact biefer beiben, bei aller ©clbftänbigfeit beftänbig aufeinanber cinwirfenber

unb in ben liefen unauflö«lid) oerbunbener ftactoren. Da« Söerhältniß oon ©Ott unb

SRenfd) ift in biefem 3uftanb Der realen, fittlidjen greitjeit ein wahrhaft innerliche«

geworben, ba« oon ©eift ju ©eift, 00m ©eift ©otte«, ber 3««9mB gibt unferm ©eift.

(Srft in ber d)riftl. Religion ift biefe $reif)eit errungen unb ba« (Sfjrificnttjum wirb mit

9fed)t al« bie Religion ber ftreitjeit bejeidjnet. (Sie wirb aud), unb mit bcmfelben SRedjt,

bie Religion ber Äinbfcfjaft, ber ?iebe, ber Verfolgung genannt. UeberaU liegt ber @e*

bante jum ©runbe, baß ber gttmfpölt jwifdjen ©Ott unb SDienfd) aufgehoben, baß ber

©eift ©otte« nid)t eine ©üjranfe für ben 3JZenfd)engcift, fonbern ber tieffte ©runb feine«

2ßefen«, feine ftreube unb (Seligfeit ift. Diefe wahrhafte t^ret^cit ift eine ftreir)eit oon
ber ©ünbe (3ot). 8,34; ftöm. 8,2), weldje ber eigentliche £e«pot ber Seele ift unb ben

Sftenfchen in bie fd)mählichften '3flaöenfetten fd)lägt. (Sie ift ferner eine Freiheit oon

2Da^n unb <5d)ein unb Aberglaube; benn bie 2Baf)rl)eit ift e«, welche ben SRenfdjen erfl

Oöflig frei mad)t (Ooh- 8,32), unb ber ©eijt ©otte« ift ein ©eijr ber Wahrheit, ber in

alle 2öatjrhcit führt (Ool). 16, 13). (£ie ift ferner eine ftreitjeit oon ber Außenwelt, oon
8d)itffalen unb irübfalen, oon ©egenwärtigem unb 3uiünftigem, oon Beben unb Zob.
©erabe biefe Freiheit unb Unerfchütterlid)feit be« in ber ?iebe ©otte« gebunbenen, in

Shrifto feft unb unüberwinblich geworbenen ©eifte« hat ^3aulu« mit wunberbarer, an bie

(Stoifer erinnernber, aber fie in warmer ?iebe unb göttlicher Segeifterung weit über=

treffenber Äraft au«gefprod)cn ( 9Jöm. 8 , 35— 39). $iefc ftmr)"t ift nid)t nur eine Un=
abhängigfeit oon ber Außenwelt, eine Unangreifbarfeit gegenüber ihrer ÜJiad)t, fonbern

zugleich eine ^»errfchaft über fie, wie bie« in bem tieffinnigen SBort: „Alle« ift euer"

(1 Stor. 3, 21), auögefprodjen ift. $>a« ^ei§t : aUe« ftef)t in euemi Xicnft, ober rid)=

tiger: im Dienft bc« Weid)e« ©otte«, benn nid)t« oon biefen äußerlichen Dingen hat für

ftd) einen 2Bertf) unb eine ÜJ?ad)t, fonbern fott ein 3Kittel fein in euerer §anb, ein 2Berf*

)eug \mn Aufbau be« göttlichen 9?eid)«. X iefe wahrhafte ^reiljeit ift ferner eine Freiheit

oon 3Wenfchen unb menfehlicher Autorität. „SEBerbct feine« SDfenfdjen Unechte", bie«

3Bort be« ^aulu« nimmt niemanb au«, aud) nicht bie Apoftel, unb hat un« oon aller

mcnfchlichen Autorität, unter meldjem tarnen fie auftreten möge, feien e« Apoftel ober

Apoftelfchriften, $äpj!e ober Reformatoren, Goncilien ober 5öefenntnißformetn, ein für

allemal befreit (1 Äor. 3, 22).

Diefe Freiheit ift femer eine Freiheit oon bem @efe(j, b. i. bem jüb. ßeremonial=

gefefc mit ©efchneibung, 6peifeüerboten, Cpfern, jüb. Safttagen u. f. w., welche« auf«
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gehoben ift in bcm ©neu, alle« umfaffenbcn (9ebot bcr l'icbe {($ai. 5, i.u). £ie ift

jugletd) eine Befreiung oon bem ftlud) be« ©efefcc« (®al. 3, 10), oon feinem äußerlichen

3*Dang, feiner Drohung unb «Strafe, mit welcher e« wie ein .ßudjtmeifier bie finbifdje

unb unerjogene 9J?enfd)h*it beherrfd)te (®al. 3, J4— 26). 3ie führt bie 2flenfef)t)eit au«

ber Hned)tfd)aft in bie ftinbfd)aft, au« ber Abhängigfeit in bie ©elbftänbigfcit bcr bcr

Vormunbfdjaft nicht mef)r bebürfenben ftinber (@al. 4, s— 7).

(Snblid) ift biefe Freiheit ^reüjeit 00m Vuchftaben. Da« in (Sinjel^eiten nnb

Aeußerlidjfcitcn jerfaflenbe, nid)t in ba« £cr$ gefd)riebcne ©cfe$ wirb ju einem er*

töbtenben Vud)ftaJbeu, ber mof)l Derbammen, aber nid)t feiig machen fann. An bie Stelle

biefe« tobten Vuchftaben« tritt ber lebenbige ©eift, an bie Stelle ber Dielen einzelnen unb

ftcinlid)en Vorfdjriften ba« Sine (^efefc ber l'iebe, an bie 3telle bcr fiarren unb für aüc

gleichen Jftegel bie freie Anerfennung ber (2igcnthümlid)teit (fööm. 7, 27 fg.; 2 Äor. 3,e).

Diefe Freiheit Oon Sünbe unb 28clt, oon 2Bafm unb Aberglauben, oon 3Renfd)en unb

2Renfd)enanfef)eu, oon ®eftfc unb S3uc^ftabe, ift aber nicr)t ßügelloftgfcit unb üfiMüfür,

nid)i eine 9frci{jeit, welche jum Detfcl ber Vo«heit bient (®qI. 5, 13; 1
s
l>etr. 2, iß), fon*

bern ein neue« ©efefc bcr £icbe, unb bamit jugletd) bie tiefftc unb innerflc ®ebunben^cit

an d^riftum, ben einigen S0?eiftcr unb £cilanb, an (*ott, ba« einige „Alle« ift

euer, i$r aber feib d^rifti unb (S^riftu* ift 0otte«" (1 Äor. 3,23). 3d)mar$.
gretjabr, f.

eabbatjahr.

grtiftatt. Da« Onfiitut ber ftreifiätten im alten 3frael ift ba« (forrelat ju bem

anbern bcr Vlutrad)e. Diefe mar in Öfrael wie bei ben Arabern ein uralte« Jperfommcn,

an ba« aud) bie (^efefegebung nicfyt anjutaften wagte. Da« Streben berfelbcn ging oiel=

met)r lebiglid) Darauf, bie gärten biefer 3nftitution mb"glid)ft ju milbern unb namentlid)

ben bei ber Vollziehung bcr Vlutrad)e lcid)t möglichen ©iäfürlid)feiten unb llngeredjtig^

feiten Doqubeugcn. Öanj befonber« fuef)te fte bie« ju erreichen burd) ba« Gnftitut bcr

ftreifrätten, b. i. baburd), baß fed)« Stäbte au«gefonbert tourben, brei bieffeit, brei jenfeit

be« 3orban«, in weld)e eö bcm oon einem Vluträd)er wegen eine« 'ÜDtorbe« ober £obt

fdjlag« Verfolgten geftattet fein follte fid) ju flüchten, unb in benen bcr Verfolgte ba«

ditdlt hatte udi aufzuhalten, bi« feine 2 actio oon ber Volfögemeinbe unterfudjt mar.

6teöte fid) burd) bie Untcrfud)uug hcrau«, baß bcr be« sD?orbc« ober Dobtfd)lag« Angc-

flagte bcffelben wirflid) föulbig mar, fo ging er bc« $Kcd)t« bcr «Biifmdjr. ocrluftig

unb fiel bcr £anb ber @ered)tigfeit anljcim. Stellte ftc^ aber ^erau«, baß er lebiglid)

au« Verfemen, b. i. ganj abfto^t«lo« unb nur burd) einen ungliirflid)en &uiaü, jemanb

umgebracht tjatU, fo burfte er aud) ferner in ber ftreiftatt ftd) aufhalten unb genoß, fo=

lange er innerhalb bcr ©rcnjen bc« ißeidjbilbc« ber 3tabt fidj auffielt, bc« öffentlid)eit

8(^u$c«; übertritt er aber bie @emarfnng bcr Stabt, fo burfte bcr sötuträc^cr ungeftraft

i^n töbten. ")lur in bem fiaü marb ber unfc^ulbig Verfolgte (benn ein foldjer genoß ja

überall nur be« Afolred)t«) bcr Verpflichtung, innerhalb bc« etabtbanne« fich ju hatten,

entbunbefi, wenn bcr bi«hcrige Jpoheprieper ftarb; mit bem Xob biefe« erlangte jener, oor-

au«gefc^t, baß nio^t neue Vcrbad)t«grünbe gegen ihn aufgetaucht waren, bie Dolle Freiheit

mieber, ^in^uge^en, wohin er wollte, unb bie ftreiftatt $u oerlaffen; in biefem ftaü burfte

ber blutreicher bei «©träfe an feinem eigenen Veben benfelbcn nicht mehr Dcrfolgen

(4 3Wof. 35). Om 3ntereffe be« Verfolgten gibt ba« bcuteronomi|"d)C (^efe^ nod) ba«

C^ebot, baß man foüc bie ©ege ju ben ftreiftätten ftet« in gangbarem 3ufIanö erhalten

(5 2Mof. 19,3). Die iBcftimmung hinfichtlich ber sjad)tüberfd)vcitbarfcit bcr ®rcnje be«

Stabtgebiet« läßt fich Derfd)ieben auffaffen unb ift auch ocrfdjicben gebeutet. Ü)?an tonnte

fic al« eine rein im Ontereffc bc« Verfolgten getroffene Veftimmung betrachten, ju bem

3wecf, ben Verfolgten fo Diel al« irgcnbmöglid) oor ben 9iad)flcllungcn feine« 5}einbc«

ju fidjcrn. Die weitere Veftimmung inbeß, für ben ftaü bc« Xobc« bc« zeitigen

Jpohcnpriefier«, bürfte auf eine anberc Abficht be« C^efetjgcbcr« bei berfelbcn f
fließen

laffen. Der Dob bc« .^ohenpriefter« war im alten Ofracl, namentlid) in ber frühem

3eit, ein nicht minber bebeutung«üoUe« .(freigniß wie etwa bcr Dob eine« dürften in

monarchifchen Staaten. 2Bie biefer in gewiffer Steife ben Abfd)luß einer @efchid)t« £

epod)e ju bc5eid)nen unb be«halb mit einem Vergeben unb Vcrgcffen in Vejug auf bie

bahinten liegenbe £t\t oerbunben ,u fein pflegt, fo aud) ber Scdjfcl im Amt eine«

#ohenprieficr«; mit bem Dobe beffelben foüten aud) bie Don bcmfelben gefäUtcn 3traf=

urtheile in ihrer 2Öirfung aufhören. (Sine 3p«r biefer Anfdjauung haben wir nod) in
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ber in 9tebe ftehenben Veftimmttng. Die Verpflichtung, innerhalb ber Örenjen beö 3Beid>=

bilbeö ftd) 311 halte n, mar gewiß wefentlid) and) eine beabftdjtigte Vefd)ränfung ber a

i

o

i

fjeit beö Verfolgten , in gewiffem Sinne eine Strafe beffelben; eine Strafe nämlid) für

bie ftaf)rläfftgFeit ober Unborftdjtigfeit, burd) welche, aud) njiber Abftdjt, ber Xob etueß

anbern herbeigeführt warb. Tiefe Strafe warb bem Detinirten anf bem Sege ber Gmabe

erlaffcn bei bem lobe beö ^ohenpriefterö. Um bem 2)fiöbraud) beö Afulred)tö do^u-

beugen, war auöbrürflid) nerboten, gegen ein 21>c^rgclb, baö man an ben Vluträdjer 3at)lte,

ftd) baö Aft)lrcd)t 3U erfaufen (4 Sttof. 35, 32).

Attberc 3uflud)t6ftätten ,
außer jenen fedjö Stabtcn, gab eö in Ofract nidjt; ein

Altar aber ober ber ü£empcl, welche wol bei anbern Golfern ben wegen üftorbeö Ver*

folgten als 3uflU(^ t bienten, gewährte bei ben Hebräern biefen 3d)u^ nidjt (2 2)?of. 21, u;

1 üön. 2,28— 34); ebenfo wenig wie ftd) im A. Z. eine Spur finbet üon ber bei ben

heutigen Vebuincn Stjrien« fid) finbenben Verpflichtung, jemanb, bem cG gelingt, al«

Schübling (dachil) in baö £>au8 eineö Vebuinen ju fommen, mit ©ut unb Vlut 3U

ferjirmen (4£cfcfiein, ,,^eifeberid)t über .ftauran unb bie £rad)onen" [Berlin 1860], S. 148);

nur forocit cö einen ©oft galt cor Unbill 3U bewahren, war aud) bei ben Hebräern ba8

Afnlred)t ein allgemeineres (f. @aftfreunbfd)aft). Vgl. "äftichacliö , „9J?ofaifd)eÖ Riecht"

(ftranffurt a. 9)c. 1775—1780), II, 418 fg.; V, 43; (Swalb, „Die Altertümer bc«

Volfcö Ofrael" (3. Auög., ©Otlingen 1866), S. 228 fg. Sd)raber.

grembC, grem&lingc. Urfprünglid) ifl ber ÜHenfd) ungafilid). Der 2Rann au*

frember Heimat, alfo auch, ocm geringen Umfang ber Staaten unb fraatenartigen

(Mnlbe, auö frembem ©emeinmefen, war fd)ufc = unb rcdjtloö; hostis, ber „tvrembe" (baö

beutfehe „@aft"), ift ber „$einb". Jteilich fönnen wir bei feinem Volf, weld)cö bie erfre

»fot)eit überwunben fyat, biefen 3uf*Q«° mfy gcfd)ichtlieh nachweifen; wcnigftenö einen

gewiffen moralifchen Sd)u|? hat ber 5«mbc überall, aber bod) jeigen ftd) nod) genug

Spuren ber alten Ungaftlid)feit. Derfelbe Araber, welcher ben (Mafi feine« geltes ober

ben mit feinem Stamm Verbünbcten mit ber größten Aufopferung pflegt unb bcfd)irmt,

wirb ben fdjttljlofen ^rembling auf offenem Selbe auöplünbern ober gar tobten, ohne ftd)

etneö Unrcdjtö bemußt 3U werben. Unb ähnliche ßü^c alter Barbarei finben wir bei

anbern Völfern. Aber baö gegenfeitige Sntereffe unb baö natürliche Mitgefühl beö

Dcenfd)en mit beut 9?othteibcnben milberte fehon im frühen Altcrthum bie £>ärtc ber ur=

fprüngüd)cn Anfcrjauung. 2ßenn nicht bie Staatögefefcc, fo nahm ftd} wcnigftenö bie

Religion ber ^cmblinge an; ber Dienft bcö 3euö &uioö mar nicht auf ©riedjeulanb

befdjränft. So liegt bertn auch bie alte Ungaftlidjfeit weit oor ben 3 c itcn » au$ welchen

wir burd) baö 91. X. fiebere Äunbc hpben.

3u unterfdjeiben ift t)kx aber 3wifd)en bem bloö auf fur3e 3*it öerweilcnbcn Reifen-

ben unb beut, welcher fiefj bauemb in ber frrembe nieberläßt. ISrftevcr ift Diel fd)u^
unb hüiföbebürftigcr, genießt aber auch m Alterthum, unb namentlid) im femitifd)en

Drient, eine weit liebcöoüere Verücfftd)tigung. @aftfrcunblichfeit ift bei ben Semiten

uralt unb war aud) bei ben Hebräern allgemein. Daö A. Z. fe^t bie Aufnahme unb

Verpflegung ber Stteifenbcn alö felbftüerftanbtid) öorauö. Äeiner ber Sd)riftjicÜcr beö
s^cntateud) h*^ cö fiir nöt^tg , ein auöbrüdlidjcö ®cfe(j 3U ihren (fünften $u geben,

wiih«nb int Dl. Z. bei ganj anbern Vcrhältniffen eine Empfehlung ber ©aftfreunbfehaft

nicht fo überftüfftg ift (^öm. 12, is; ^ebr. 13,2). Verfchiebene Schilbci-ungcn bcö A. X.

geigen ttnö, wie ber grembc aufgenommen unb nad) Gräften gepflegt unb bemirthet wirb.

Die oft übertriebene Meinung Don ber Uuüeränberlichfeit morgenlänbifcher Sitten ift in

biefem ^unft burchauö richtig. Der Araber fefct feinen ga^en Stol3 barein, ben tyremben,

wer eö audj fei, aufö ehrenboÜfte 3U bewirthen. Der raubfüdjtige Vebuinc wirb fein

VctJtcö mit feinem @afi theilen. Sn ben für. Dörfern ift eö, wie 2Befeftein mitthcilt (in ber

„3eitfd)rift ber Deutfef)cn SKorgenlönbifchen ©cfeüfchaft", XI, 482 fg.), eine gar nicht

feltenc C2rfd)einung, baß fid) ein mohlhö&enber ÜKann burch feine ©aftfreunbfdjaft ruinirt.

Aehnlid) wie Apiob fagt, baß er feine ifjür nad) ber Straße 3U für bie ^Temben geöffnet

habe (.'piob 31,32), brürfen ftch arabifche Dichter oft auö. Der freie Araber bebient mit

Stol3 feine ®äfte; „ich bin ber Änedjt ber bei mir Crinfehrenben, währenb ich ^ oc^ wahr»

haftig niemanb ftned)t bin!" fingt ber altarab. Didier. Daö ift bie i'agc, in weldjer

im« bie herrliche Sd)ilbcrung ber ©eneftö ben Abraham (1 2)?of. 18) oorführt, ber aud)

^pebr. 13, .> nod) alö Vorbilb ber Öafifreunblichteit erfcheint. Einer ber fdjärffteu unb
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juöcrläffigjten 5öeobad>tcr
,

£ane, fagt herüber in feinem öortrefflidjen SerF über bie

„Sitten unb ©ebräud)e ber heutigen (Sgnptcr", überfefct oon ^tnttx (1. Slufl., Vcipüg

1852), II, 116: „£ie (£rjäf)lung üon tlbratyam'S SBeroirtfjung ber brei Cfngel, bie wir in ber

$ibel lefen, enthält eine ooflfommene Sd)ilberung ber Slrt unb 2Beife, wie ein heutiger

!8ebuinenfd)eiff) an feinem Vager anfommenbe SRcifenbc aufnimmt. (5r befiehlt fogleid)

feiner grau ober feinen grauen, ^Örot 511 barfen, fd)lad)tet ein Sdmf ober ein anbercS

Xf)ier unb richtet e« eilig ju, bringt Wdd) unb anbere Vorrätig, bie er leidjt bei ber

£anb tjat, mit bent Sörot unb bem gleifd), welche« er jugcrid)tct, unb fefct c$ ben ©äften
cor. Sinb c3 i'eute üon fjoljem 9tang, fo bleibt er bei Urnen flehen, wäl)renb fie effen,

wie ftbratjam in bem angeführten gatl t^at. ^Die meiften iöebuinen werben lieber felbft

eine $3elcibigung ertragen ober iljrc gamilie beleibigcn laffen als uigeben, ba§ iljren

©äften, fotange biefelben unter ifjrcnt Sdjut? flehen, ein Ucbel uigefügt werbe. öS gibt

Araber, bie fetbft bie Äeufa^eit ifjrer grauen nid)t jju foftbar galten, um fie ber S&t-

friebigung ihrer ©aftc $um Cpfer 31t bringen" u. f. w. 2ttit bem legten punFt üergleitfjc

baS $enel)men i'ot**, ber luenigflen« 511m Sdmfc ber ©äftc bie (*f)rc feiner £öd)ter 311

opfern bereit ift (1 TOof. 19, s). Um fo niebcrträdjtiger erfdjeint baS 23eneljmen ber

5}erooljner oon Sobom unb ber Urnen nad)gcbilbeten Bürger üon ©ibea (ftidjt. 19, m),

welche an ben (Säften U)reS Mitbürger« fd)änblid)e Ungebühr üben.

GS ift jefct in Dielen ©egenben Sitte, ba§ ber mol>lf)alicnbe Weifeube feinem SBirtlj

bei ber ^Ibreifc ein ©efaVnF gibt, baS meift unter bem Serif) beS ©enoffeuen ftefjt, bei

fetjr üornefjmen beuten aber and) beffen Scrth, bebeutenb überfteigen Fann. 53ci ben alten

Ofracliten Ijerrfdjte biefe (Sitte mol faum, wcnigftenS nid)t in ber altern 3eit.

Der fteigenbe öerfeljr, mmal naefjbem baS gemünjte ©elb häufiger mürbe, Ijat

übrigens gemift and) fefyon im alten Ofrael eigentlidjc Verbergen jum 33ebürfnip gematfjt,

welche mir uns ungefähr in ber Seife einer fjeutigen Wekale, Karavansaräi ober eine«

Chan ui benfen Ijabcn, b. F>. eines $aufeS, wcldjeS nid)t üiel mefjr als ein Cbbad) für

SKenfd) unb Xfjicr bietet, gür Speifcn fjat ber ftcifeiibe burdjgängig felbft 31t forgen.

9$ietleid)t ift fd)on 3er. 41, n etwaS Derartiges gemeint; bod) ift bie Stelle nidjt Flar.

3ur 3eit Oefu gab cS in paläftina fogar Verbergen mcljr nad) unfercr 'Jlrt, beim bei

2i?irtf) (zavSoxeu*, ?uF. 10, 34) befommt 93ejal)lung für bie üoHftänbigc Verpflegung,

©afi aber foldje 7rav8oxs£a feine cigentlid) orientalifd)en Ginridjtungcn ftnb, jeigt ftd)

audj barin, ba§ üerfdjiebene femitifd)e Spraken bie« gried). Sort in allerlei Umformungen

für biefe Ginridjtung entlehnt ^aben (bafjer ift cö benn in ber ftorm tondaco mit etma«

peränberter ^ebeutung nad) ßuropa uirürfgefel)rt). (Sä liegt übrigens auf ber ,§anb,

baft bie eigentlidjc ©aftfrcunblidjfeit in ©egenben mit ftarf cntwicfeltcm Vcrfeljr mm
5Jort^eil beiber X^cile immer mef)T ber be^aljltcn ^emirtbnng meid)en mup, unb bap mir

Feine Urfad)e t)aben, unö nad) bem 3 e italter patriaro^alifdjcr ©aftlidjFeit jurürf^ufe^nen,

fo fd)öue 3üge biefe and) jeigt. 3U bebenfen ift ferner, bafc im Orient eine auüigebc^ntc

©aftfreunblidjfeit fa^on bc«l)alb leid)tcr burd)fü^rbar ift, weil bort bie $ebürfniffe ber

2)?enfe^en üiel geringer fmb. Unb baß aud) bei ben Ofracliten biefe Xugenb i^rc ©renjen

fyattc, Fönnen mir rool barauö fdjlieften, ba§ menigften« bie 2Wöglia^Feit ermähnt

mirb, brausen ju übernachten trofc ber 9?ä^c menfd)lia^er SBo^nungen (l9Kof. 19, 2;

9?ic^t. 19, i8 fg.; AMob 31, .12). On unbcroo^iiten ©egenben mar ein sJJad)tlagcr unter

freiem Gimmel geroi§ nid)tö Seltene«; bei ber 9J?ilbe beö «limaö oerurfad)t ein folc^cö

auc^ weiter Feine großen SSefc^merbcn.

^tnögefc^toffen üon ber ©afifrcunblidjFeit ift natürlid) ber offenbare fteinb unb ber,

me(d)er feinblid)er Slbfia^ten bringenb oerbäc^tig ift. So weit wie ber 33ebuine, roeld)cr

felbft bem bitterften fd^ulbbelabencn fsimb 3u^ut^t gibt, wenn er biß in fein 3*lt gelangt

unb ljier in ftreng beftimmter $orm um Sd)u^ fleljt, Fönnen fcfcfjafte SBölFcr auö meb,rern

©rünben nidjt geljen. Xen ocrmeintlid)cn 5lunbfc^after bcljanbclt man unfreunblid) , ja

ftart (1 9)?of. 42), unb Oofua'« Später Fönnen in 3erid)o nia^t mögen, ein anftänbigcö

^>au« aufäufiidjcn, fonbern müffen bei ber ^)ure iKafmb cinFeljrcn (3of. 2), auö weldjer

bie alberne ^rüberie Späterer eine „©aftmirtfjin" gemacht ^at.

©anj anberä alß bie beö ^eifenben ift bie Stellung eineö SO?anneö, ber fid) auf

längere 3C^ oöe* f"r in^cr in einer fremben ©emeinbe ober gar einem fremben 53olF

nieberlä^t. Die (5iferfud)t auf bie SKedjtc unb SJortbeilc beö ©emeinbebürgerö unb ber

ftarrc Patriotismus laffen ben ©ebanFen gar nid)t auffommeu, einem folgen eine gleid)=
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berechtigte Stellung $u geben. Der fteifenbc wirb geehrt, ber frembc Anficblcr Ijödjften«

gebulbet. SDfjne 3roeifel beftonb aud) bei ben Ofroeliten bor bem (Sril ein beftimmteö

9?ed)tSoerhältni§ biefer £'eute. 2Btr haben hierfür bie beutlid)e Sinologie ber alten Araber,

welche bie „ftrcmblinge" (fo £uther) aud) mit bcmfclben 2Bort benannten wie bie Hebräer

(arobifd) &ar = hebräifdj ger). $>er ^embling ftellte fid) bei ben Arabern unter ben

Sd)U£ eine« angefchenen SflanneS ober eine« @efd)led)tS, in Ofrael wol meift unter ben

einer einzelnen ©emeinbe ; ber frembe Sctjü&luig eine« ^riefhrS wirb erwälmt 3 2Koj.

22, io. 3)cr Patron haftet nun mit feiner (Sljrc für baS ?eben unb etwa nod) baß Sigen*

tf)um feines SdjüfctingS, aber nidjt mehr; biefer efyrt in jenem feinen Söefdjüfcer, ift aber

ol)ne politifdje 9fad)te. £>er ooöe AuSbrurf für einen 9J?ann in biefem 9Jed)tSöcri)ältni{j

fdjeint ger (w)tÖ8ab (?lrembling=Anftebler) gewefen ju fein; bod) ftcf)t baS erftere ©ort,

weld)cS juiueilnt aud) ben ftremben fd)Iecf)tt)in bebeutet, meinen« allein, feltener baS $wcite.

UebrigenS werben and) anbere Ableitungen üon ber SBurjel gwr uir Bezeichnung ber l'age

eine« foldjcn ftrcmblingS gebraucht; biefer 3ufanimcnhang ift in einer beutfd)cn lieber»

fefcung mein gut wieberjugeben.

^ic ?oge biefer ftremblinge war im ganjen feine beneibenSwerthe. 3)ie Urfad)e ber
s
J?ieberlaffung unter ftremben wirb meiflenS bittere 9Jotf) gewefen fein (ogl. 3. SB. 9?uth 1, e).

Arm fam ber Sd)üfcling an unb gewif? fanb er feiten oiel Geneigtheit, ihm empor-

Reifen. Xcr ifjnen gewahrte SdmU ging nidjt weit, unb felbft oon ihren Patronen

fd)einen fie oft bebrürft j.u fein. 3)at)er mahnen ber ^entateud) unb bie Propheten fo

cinbringlid) Don ber Unterbriirfung ber ftremblinge toit ber SBitwcn, SBaifcn unb übrigen

Sdjutjlofcn ob (3 SWof. 12, 33 fg.; 5 ÜWof. 10, ta fg.; 26, n; Oer. 7, 6 u. f. w.). AIS

entfcfclid)cn ftreöct nennt ber ^fatmift fljjf. 94, 6) bie Üöbtung ber SBitwen unb ber

(tremblingc. "Die ©efefcgebung fudjte bie Gleichberechtigung anjubat)nen, aber ofme

fie aud) nur tbeorctifd) burd)niführen. Die Stinbcr frember Anfiebler, meldje als

Sflaocn oerfauft waren, follen nidjt wie ifraclitiftfjc Balb freigclaffen werben (3 2Wof.

25, 45), unb felbft ber milbe Dcuteronomifcr fdjlicfst ben ^remben, ben wir unS hier notfj*

wenbig als in Ofrael wofmenb benfen miiffen, oon meljrern ^oblttjaten beS GefefceS aud

(5 ütfof. 23, 21). 3um fcJbft wirb ber ftrembling oud) ba nid)t gerechnet, wo frrenge

©eredjtigfeit eingefdjärft wirb (5 9Kof. 1, 1«). (£0 erflärt fid) baS ÜDiurrcn ber Scmofmer
oon ^ebom bariiber, ba§ ber ^rembling i*ot eö ftd) herausnehmen wiü, ihnen 55orfchriftcn

ju ntadjen (1 SDfof, 19, 9).

i^reilid) fonnte aud) wohl einmal ein foldjer ^fcmbling 3U ^ieid)tl)um gelangen, foba§

ber (^efetjgcbcr 3 2)?of. 25, 47 felbft ben ftall oorherfchen mufe, baß ein Ofraelit ihm alö

Sflaoc bient. konnte bod) bisweilen auch ein angefehener unb reicher
v

A'iaun burd) Ungtiid

ober eine 23lutfdjulb gezwungen werben, fich in bie frembe ju flüchten unb bort all

3d)ufcgenoffe 51t leben, wie wir foldje ^äüe bei ben alten Arabern nid)t fetten finben.

Die 5öolf$überlicferung erzählte ja, baf? felbft bie erlauchten Vorfahren nur al« ftremb*

(inge in ^aläfrina gelebt hatten, wenn auch Don Surften unb Golfern hochgeehrt (1 2)Jof.

21,22 fg.; 23 u. f. w.). Unb baS ganjc Solf r)atte als ^rembling in Slegnpten geweilt,

ein t̂ Q"ptntotio für bie Ermahnungen jur milben Söchanblung ber ftrcmblingc in Ofrael

(2 SWof. 22,20; 23,9; 4 Wof. 19, 34; 5 3D?of. 10, 19).

Om allgemeinen tyabm bie 55orfct)riftcn beß ^entateuchS tjauptfäc^lidi nichtifraelitifchc

^remblinge im Sluge, b. h- atfo einzelne Angehörige frember Nationen, wcld)e ftd) bauernb

unter Ofroeliten nicbergclaffcn hatten; fo wirb 3. 93. aud) 2 <£am. l,ia ein „amatefitifchcr

^rcnibling" erwähnt. Aber aud) ber Ofraelit fann bei einem anbern Stamm fcineS

iBolfS ober einer anbern ifraclitifd)en @emeinbc als ivrembling leben. 2Bir bürfen uns

bie 2?olfSeinhcit OfraelS nod) in ber ÄönigS^eit burchauS nicht fo eng benfen, baß etwa

ein allgemeines. Staatsbürgerrecht beftanben hQttc - Vielleicht fonnte
.
felbft ein armer

Ofraelit in bie Vage fommen, größern Schubes wegen fid) in bie Klientel eines WiU
bürgerS ju begeben unb fo in feiner eigenen Jpcimat als grcmbltng 31t leben, wenn wir

aud) annehmen bürfen, baß bie ©emeinben in Ofrael fefter gcfd)loffcn waren unb bcSljalb

einen großem $Rcc^tÖfd)it^ gewährten, als bie bei ben alten Arabern, bei welchen fold)c

ftälle oft oorfamen. OcbenfaOS fpricfjt bie Stelle 3 2ftof. 25, 36 beutlid) oon bem

Ofroeliten, wcld)cr aus Armuth ^um ^rrembling herabftnft. So fd)lagen fid) auch bie

meiflcn ber i'coiten, weit entfernt booon, befonberer (S^rc theilhaftig $u werben, in einer

ähnlichen Stellung wie bie ftremblmge burch (5 ütfof. 26, 11 unb anbere Stellen beS
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Deuteronomium«; »gl. $tficf>t. 17, 7 fg.; 19, 1, welche un« bie Stellung bcr ?e»iten flar

bor Äugen führen, obgleich bie (Srjäljlungen fctbft ganj ungefd)id)tlid) finb). Selbfi ber

^roptjet Glia roirb al« ein blofer „Slnftcbler" in Ofraet felbft bezeichnet (1 ftßn. 17,1).

Die DoppelftcHung be« ?frcmbling«, welcher ^war be« Sefmtje« bringenb bebarf,

aber aud) ein 9ted)t b,at, Sd)ufc ju forbem, wirb fc^r paffenb al« $Mlb für ba« 8er«

^ö(tnt§ 3frael« $u ©ort angcwanbt. ©Ott ijt ber Söeftfcer, bie Ofraeliten ftnb blo« feine

gebulbcten unb befristen ftremblinge ofmc eigene« fted)t (3 2Wof. 25, 2.1; "^f. 39, 13;

119, 19; 1 Gif)ron. 29, u). Ctwa« fpecieBkr werben bie, meiere in bcr 9?ä^c be« Sempcl«
weilen, al« bie eigentlichen fremben Sd)ufegcnoffen ©orte« betrachtet (<JJf. 15, t; 61,»),

toie benn aud) im 3«lam ber Anwohner ber Kajba cbenfo (gär allah) genannt

werben fann.

©tdjer mar eö nidjt unmöglich,, aber fd)Wer, au« bem Staub ber ftremblinge jur

»ollen ©emeinbe- unb $olf«gcnoffcnfd)aft ju gelangen. Oebenfatl« fonnte fic^ jene Stellung

burd) mehrere ©efd)led)ter fjinburd) »ererben (»gl. ). 58. 5 $Nof. 23, 9).

2ßir fjaben bi«ber nur bie bürgerliche, nid)t bie religibfe Stellung ber ftremblinge

betrachtet, <ßofiti»e ^ad)rid)tcn fehlen un« tytt ganj. ©ewife waren in älterer 3eit

nid)t einmal bie ifraelttifd)cn ftremblinge ben einzelnen £ocalculten gegenüber gleichberechtigt,

gefchweige bie »on fremben Nationen. 3e mehr bie religiöfe dinhett herbortrat, befto

mebr mußten fold)e llnterfd)icbc für bie Ofraetiten felbft fd)winben. Bber auch bie 8n-
ftebler fremben Stamme« tonnten c« jur religiöfen ©emeinfehaft bringen. SBenigften«

begünftigen bie Stitualgefcfce ber mittlem Bücher be« ^entateud)« fet)r biefe Aufnahme
ber ftremblinge in ben religiöfen SScrbanb. Sie follcn an allen Cpfern unb fteften tbetl=

haben unb unter benfelben Ritual unb (Sriminalgefefeen ftefjen (2 9)Jof. 12,48; 3 3)?of.

16, 2*; 17, s. 12; 18, 2«; 24, ie. 22; 4 3)iof. 9, u; 15, i<; »gl. 5 9Bof. 23, »; Oof. 8, 33;

Gj. 47, 22 fg.; Oef. 14, 1 u. f. »».). Äber bie unerläßliche SBorbebingung ift bie, ba§ fie

fid) »orher burd) bie 5Bcfd)neibung ;;ur Religion Sfrael« befennen (2 9)?of. 12, 45 fg.). £icr

ift ber Uebergaug be« polttifdjen Segriff« „ftrembling" in ben religiöfen ,,^3rofel»t" be-

zeichnet (aramäifd) giora, »on berfelben SÖurjcl wie ger, gräciftrt Y6iwpa;). (Se ift

batjer nirf)t ju »erwunbern, wenn ba« fpätere 3ubentf)um, »on bem Orrttjum au«gehenb,

baf; bie Söcftimmungen be« ^entateudj« »on jeher mirflid)e OJcfefec gewefen, ja baft ba$

ifraelitifd)e 'Sllterthum gan3 im £id)t ber fpätern Sd)ulentiüirfclung 31t betrachten fei, aud)

an »ielen Stellen bc« %. %. ^rofclutcn fanb, wo mir einfache Sd)ufcgcnof|cn fct)cn.

Son biefen ftremblingcn fmb ju unterfd)ciben bie 9fefte frember, aber in *Palafrina

»on alter« her einheimifd)er SJölfer, welche tributpflichtig gemeinbeweife unter ben Ofraeliten

lebten. Durch Kriege, ^(u«wanberung unb befonber« and) burd) ^crfdjmcljung mit ben

Ofraeliten ertofcf)cn fte allerbing« fdjon in bcr ftönigöjeit faft ganj. Wvt haben nur nod)

wenige, aber bentlidjc Spuren baoon, bat} ihre 3°^^ fvii^cr betrödjttid) war. Die fpätere

Sd)eu »or bcr SBermifd)ung mit fremben unb ber ä£af)n, barj Ofrael ein 93olf »on reinem

53lut fei, hat unö bie s3?ad)rid)ten über jenen ©erfd)mcl$ung«procef? faft »öüig entzogen

ober »crbunfclt. Angenehm wirb bie ?age biefer fremben ©emeinben nidjt gewefen fein,

wenigften« in 3e 'tcn
r

n)0 3fwtl »ber ber einzelne Stamm, unter bem fie gerabe lebten,

bie Cbcrhanb mit Ä'raft ju behaupten »ermochte. 9Ran lie§ ihnen gewiß bie Selbftän^

bigfeit in ihren innern Slngelegcn^eiteu (gewift aud) bi« tief in bie ftönig«$eit ^titcin in

ben religiöfen), aber brürfte fte burd) harte Steuern unb fd)weren gronbienft, wie ba«

au«brücflid) »on Salonio berichtet wirb (1 Äön. 9, 20 fg.). (S« ift ein arge« 5D?i«»cr*

ftänbniO ober eine Gntftctlung, wenn ber S^rouift (2 §hr0,t - 2, ie fg.) aus biefen „lieber-

bleibfeln bcr ^linoriter, ^etljiter, ^crefiter, Jpcoiter unb Ocbufitcr" fhremblingc (gerim)

mad)t, b. h- i« feinem Sinn wahrfcheinlid) fchon „^rofclnten". Die ,3ah^cnan9Qben, bie

er htn$Mm]t, haben fchwertid) eine anbere Autorität at« feine -IMjantafic. @ine idtv ab

hängige Stellung war nad) 3of. 9 aud) bie ber 95ewohner »on (Mibeon, wenn aud) biefer

5)erid)t für nidjt« weniger al« gefd)id)tlich 311 holten ift.

ibtl bem ©efagten geht fdr)on heroor, ba§ »on einem ftrengen ?tbfd)lie§en Ofrael«

gegenüber fremben 33ölfcm in alter 3f it iticf)t bie 9?ebe fein fann. ^rcilid) ftcljt ber

3fraelit bem Ofraeliten näh'r al« bem fremben, fein „Wäehfter" ober „©ruber" ift immer

fein 53olf«gcnoffe, aber fo bad)te ba« gan3e ?l(terthnm. iDlan »erfehrt ganj unbefangen

mit cin3elncn fremben unb ganjen Staaten, bebeutenbe 53rud)theile anberer ^ö(ferfd)aften

»erfchmeljen mit Ofracl, unb ba« Äönig«hau« »on Ouba jählt mit Stol^ unter feinen
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Vorfahren eine arme 2J?oabiterin, alfo eine Angehörige eine« Jefjr fcinbH^en Volf«, welches

ber Xeuteronomifer für immer au« ber religiöfen ©emeinfehaft Gfrael« fern ju galten befiehlt

(5 ÜHof. 23, 4 fg.). Ge weiter aber bie Religion Gfrael« fortfd)rcitet unb ftd) bergeiftigt,

befto n-.clir regt ftcfi gcrabc unter ben Xrägcrn biefe« ^ortfehrittä eine Abneigung gegen

ba« ftrembe. £5enn bie ^Berührung mit ben tfjicröcre^renben Aegbptern unb ben 9)fcnfd)en

opfernben unb in ihren (Suiten ber roheften Sinnlirf)fcit frölmenben femitifct)en Machbar*

bölfern fonnte ber Religion Gfrael« nur ©efahr bringen, „ftrember ©ottc«bienft'l. beginnt

ein Snnonnm für Abgötterei $u werben. Aber bennod) fd)licßen fid) Staat unb Von*

nie bon ben fremben ab, unb felbft bie frömmften itönige, roie $t«fia unb Gofia, haben

Verbinbungen mit bem Au«lanb. <irft im (Sri! fa^eu bie frommen Guben fidj gezwungen,

bie 33erüt)rung mit ben Ö^mben, unter welchen fic lebten, immer ängftlidjcr ju weiben,

um ftd) nicht burd) ihren ©ötjcnbienfi }u beflecfen. Jpier bilbetc fid) bie früher mir

tf)eoretifcf|e Abfd)ließung praftifet) au«. AI« nun Guba wicbcrhergefMt mar unb fo

mancher fdjöne ©ebanfe, ber beim 9ta$ai ber Befreiung erregt mar, unerfüllt blieb, ba

blieb wenigfkn« bie ftrenge ©efefclidjfcit unb ber 33uchftabenglaube. ö« mochte eine 9?oty>

menbigfett fein, aber e« mar eine traurige SRothwenbigfeit, baß Männer wie (5fra unb

SReljentia felbft bie fdjon gcfdjloffenen (2fjen mit fremben Leibern auflöften, um <3ubaö

>Kciitfjctt ju bewahren. Unb fo trennte man fiel) bamal« auch, befinitib bon ben üBriibcrn

in Samaria, ben fdjwadjen unb bon fremben (Elementen burd)fefcten (Srben be« alten

SKcich« Sphraim, eine Trennung, meiere $um giftigfkn $aß führte unb beiben Xfjcilen,

oorjüglid) aber ben (Samaritern, uufäglid)eä Vcib jugefügt i i a t . Xie Abfonberung von

ben fremben Golfern loar nun mol burd] bie 'ißrari« bietfad) gemitbert, aber blieb bod)

immer fcfyroff genug, fomol im «fteimatlanb mie in ber früh beginnenben »fofheiWfl.

Sic ift ber £auptgrunb ber Abneigung gegen bie Guben bei ben gebilbeten Golfern beö

Altertum«; man ^iclt biefc« Au«fd)ließcn be« fremben, meld)e« au« AengjUid)fcit unb

2?uef|ftabenbienft entfprang, für ein 3«°)*" be« 2Kcnfd)cuhaffe« unb gab ben Guben iljren

angeblichen unb wtrfliehen £>o§ in reifem 2)?aß jurütf.

^retlic^ nahm auch ba« fpätcre Gubentt)um mit iücmußtfcin nod) $rcmbc auf, aber

bie« waren eigentliche ^rofclnten, weldjc bie ganje Vaft ber gefcfclichen unb Sd)ulbor*

fdjriften auf ftd) nahmen. Sogar maffcnljafte 3mang«befehrungen tarnen cinjcln bor,

wie 3. 23. ber große .ftürft Aleranbcr £nrfano« bie alten fteinbe, bie ©bomiter, jur 9»
fdjueibung jmang, bod) hatten biefe (Sreigniffe, fobiel wir fcljcn fönnen, feinen wesentlichen

Ginfluß auf ba« jüb. Volf. 2Benn bie alten Propheten bie Aufnahme aller Golfer in

ben S3unb Gfrael« mit ©Ott geweiffagt hatten (Ger. 3, 1 fg.; Gef. 66,1s» fg. unb manche

anbere Stellen), fo Ratten fte babei nid)t an eine budjfiäblicfje Ausführung ber Vorfdriften

be« ^Jentatcuch« gebad)t, weld)e 5U ihrer £nt nod) gar nicht al« ©efet?e im frrengen Sinn
bc« 2?ortc« galten. 2öitl bod) ber Prophet (Gef. 66, i* fg.) felbft }>ricftcr unb

l'eoitcu au« ben fremben ©alfern nehmen. Aber bie ©rimbgcfcfec, bie 2?cfd)ncibung unb

ber äußere (Sultuä, waren auch ihnen fidjer wefentliche Xfytik ber Religion. Hub fo ifl

cö nid)t ]u üerwunbent, ba§ ba« junge (£f)riftenthum feine uniocrfaliftifdjc Jenbcn^, fein

23rcd)cn mit ber (Sinfeitigfeit bc« ©efe^eö unb 5öolf«thumö nur nad) §ax\m innern kämpfen

burd)führcn fonnte. (Srft *|3aulu« ^tcljt bie bolle CEonfequcnj, welche auf bem religiöfen

©ebict feinen Untcrfdjieb ber Hölter anerfennt. Gn auberer, uad) außen befd)räufterer,

nad) innen aber wcnigfteu« in ber ^rari« oiel ooUfianbigcrer &>cifc hat ber G«lam bie

. Trennung ber Golfer aufgehoben, meldte ftd) jn ihm befennen. 9fblbcfc.

Jvreiibc. 9Bie oft ift bem dhrifteuthum ber Vorwurf gemacht worben, ba§ e« eüi

finfterc« 2Befen hege unb frohen Rettern £cben8inuth mit argmöhnifchem ©lief aufche, wo
nid)t gar ^um Verbrechen mad)e. Unb unleugbar ift mancher ©cftaltung be« C£^rift«t-

thum« ein redjt büflercr 3"9 Qufgcpwgt, ja nid)t feiten hat fia) ibcenlofe Sclbftqualcrci

für ba« allein ed)te unb ernftc (Shrijtcnthum ausgegeben.
,
Xergleidjcn finb jebod) Au«-

wüchfc, welche eine ftarfc 9Ki«fcnnung be« ©eiftc« (Shrifti berrathen. Gm Siefen be«

(Shriftenthum« liegt eö uid)t. Gft nicht ba« 2Bcfcn be« @hriftau1)MuS örlöfung be«

2)?enfd)en au« feiner falfd)cn Stellung ^u ©ott, au« bem bamit oerbunbenen Schulbgefühl

unb UcbclV ß« ifi eine „gute 23otfd)aft", bie ©otfd)aft bon ber ©nabe ©otte« (2 itor.

5,18—21), welche ihr $crföhnung«wcrf an ber 2£elt bollenben wiU: wie foütc c« nicht

große grcubc berfünbigen (Vuf . 2, 10) , wie beim ©nabe unb ^teube im ©ricd)ifchcu and)

fprachlid) ^ufammenhängen. £a« 9?eid) ©otte« ift außer ©ercdjtigfeit unb 5ncbe auch
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„ftreiibc in bem ^eiligen O^ctft" (978m. 14, it), waö fagcn will: für baö Weid) (Mottet

ift roefentließ ein fröljltdje* 33erouBtfcin, weldjem @ott felbft burd) feinen Öeift Beugnif;

gibt, baß einer fein Äinb ift (SKöm. 8, 14—17). 3« b*n frrüd)tcn bc$ Öeiftcö jitylt

Paulus aud) bie ftreube in beut ebengenannten Sinn ((Mal. 5, 22). Xemnad) ift bic

ifreubenftimmung für ben Crrlöfien ntdjt nur eine erlaubte (®al. 5, 23), fonbem ftc iffc bic

normale, ja al« bie üoUcnbetc gebaut ift ftc bie ibeale ©emttt^uerfaffung , mcld)c alfl

begefjrcnöwcrtljc* 3icl oorgeljalten wirb (1 3ol). 1,4; 3of). 15, 11; 16,22; 17, 13). Xie

ftreubenftimmung foÜ immer feftgcfjalten werben (2 ttor. 6, 10), unb cfl fetjlt im 9?. X.

nid)t an ben nad)brürflid)ftcn Grmafmungen, c* an ber regten ftreiibcnftimnumg nid)t

fehlen ju laffen (ogl. namentUd) ^fjil. 1,2:.; 2,17.1s; 3, 1; 4,4). (£« muß allcrbingtf

ftreube „in bem £crrn" fein, welche gepflegt wirb, b. lj. fic muft fid) grünben auf bic

l'cbenSgemctnfdjaft mit (Sfjrifto, fobap biefe unb bie mit itjr Derbunbcnen @ütcr ber eigent

lidje «egenftanb ber ftreubc ftnb. Xer Gfnift freut fid) feine* #cil$bcftfcc$ al* eine?

il)m burd) btc (Erfahrung geroiffen unb bereite in feinem Öcuuft bcfinblidjcn, aber er freut

ftd) ^uglcid) ber nod) jufünftigen Vollenbung beä ^cilflbefifccd, ber ooUcn £>crrlid)feit,

roeld)cr er fammt aüer (treatur al« ber »ollen Grlöfung wartet ; er ift fröljlid) in Hoffnung

(dJb'm. 12,12). 53ctbcö mfantnten, ber gegenwärtige i^efifc nnb bic fid)crc $lnwartfd)aft

auf ben twllfommencn jufünftigen mad)t bic ftreubc ,w einer unau$fprcd)lid)cu unb Der*

Karten (1 ^etr. 1,8). ÜBenbct man bic entfprcdjenben fubjectiöen $e$eidjnungcn für ben

gegenwärtigen unb wfünftigen Jpetlöfaeft^ an, fo ift ju fagen, be« Gfjriftcn (Glaube unb

Hoffnung ift e$, waä fein £cr$ mit §reubc erfüllt. Xicfc Seelenftimmung f>abcn wir

m bewahren unb 311 fteigem nid)t um blofen @enuffc* willen, fonbent öor aUcnt, weil

ftc bie gefunbc, bem £eil entfprecfycnbe Stimmung ift, weldjc ftd) allein eignet, bic

JVunctioucn bc$ djriftl. i'ebcnä fräftig m üoüjieljen. Xenn ftreubigfeit bebürfen wir jum

(Met (Öpl). 3,12; §cbr. 4, ie), mm Verfünbigcu bc* ÖDangclium« iutfbefonbere unb min

«djten SBcfennen überhaupt (Gpl). 6, 1*. 20; 2lpg. 4, 13), junt bringen uon Cpfcrn (tyil

1,20), enblid) m frifdjcm (xifer, ju brüuftigcm (tfciftcfllcben unb wiUigem Xicnft gegen

ben feerrn (tttöm. 12, 11). Xie cfyriftl. ftreubc ift eine geiftlidjc i\rcubc, fie wurzelt in

unb tft un^ertrcnnlid) öerbunben mit bcm rtdjtigcn Staub bcö ÜMcnfdjcn m (9ott, mit

roeldfcin fic^ ber (ifjrift ücrfblmt weit}. — 2$cld)c Stellung gibt nun bem (Sfjriftcu feine

geiftlidjc ftreube m ben am anbercr Oucllc fliepenben ftrcubenV Xa feine twn biefen

mit jener einen S3ergleid) auö^ält, fo fallen bic anbem ftreuben beut (Stiften nidjt fdjmer

in« ®cwi(^t; er läßt feine Seele nic^t öon itmen gefangen neunten, fobap er fta^ freut

alö freute er ftd) nid)t (1 ftor. 7, so), ja er fann, wo eö fein mu% nad) C£r)rifti löorbilb

auf ftc aud) ganj Dcrjid)tcn (^>cbr. 12,2). hingegen ücrfo^loffcn für anberc »^reubc wirb

ber (£t)rift burd) feine geiftlio^e ^"nbe fo wenig, baf? itjn le^tcrc tncluiefyr erft rco^t gc=

f(^irft mad)t, ftd) über ollctS m freuen, weil fein $erj o^ne^in in friebeooücr ^reuben-

ftimmung, alfo gcfd)idt ift, freubige Ginbrüdc aufzunehmen, unb weil er weif;, baf; alle*

„unfer" ift (1 äor. 3,21—23). Xtc SBeltluft, b. i. ^reube, welche nur auf wibcrgbttlio^e

ober (9otte3 uergeffenbe SBcife m Stanbc fommt, wirb freilid) burd) bic geiftlidje §reubc

fc^lee^trocg au«gcfd)loffcn; wo ber Sinn für 2L>ettluft ift, fcljlt not^wenbig ber Sinn für

bie gciftlic^e $rcube unb umgefc^rt. 3Ber fid) in bcm £errn freuen will, muß flicken

bie weltlidjen Jt'üfte (2 ^etr. 1, 4). — £aft bu bic cinug reelle unocrgänglid)c ^reube,

wie ftc baö öoangelium bietet, in bir, fo fannft bu ntd)t traurig fein; bic d)riftl. ftreube

^c^rt alle Xraurigfcit auf. Sie ift ein fo mädjtigc* (^egcngcwidjt gegen Söctrübniffc oou

au§en, 3. 3?. gegen Verfolgung, Sdjmad) unb fonftige $lnfcd)tungcn, bap bicfclbcn fogar

ein 3(nla§ ^u befonberer ftreubigfeit mtrbcn fönnen (2 5ior. 7, 4).
sJcatürlid) fann bei

ber ntenfdjlidjcn Saiwaaic bie geiftlidjc ftreubenftimmung fe^r getrübt unb burd) crfd)üt=

tembe CSrcigniffc unterbroa^cn werben (2lpg. 20, 37. ss). (Sö gibt aud) eine Xraurigfeit,

roeldjc im jefcigen Sßeltlauf bcm (i^riften trofc feiner i^reube nia^t festen barf, baö Vcib

über bic eigene unb über bic frembc Sünbc (2)?attl). 5, 4). Sic ift ber ernfte ^pinter-

gntnb ber djriftl. J^rcube, ber erft fdjwinbct mit ber Sünbc fclbft. — Xa bic l'icbc ©ottc*

baä ^per^ ber Selbftfudjt enthebt unb c$ wtüig mad)t mitmt^cilcn unb Xfjeilnafjmc ju

befugen, fo fann ber (Srlöfte and) feine ^reubc nid)t für fi(fj behalten, fonbem er gibt

feinem ^reubengeift 3lu$brutf, um i^n init3Ut^eiicn (2 Äor. 1,6. 2); ntdit weniger ift er

begierig, in nciblofer l'iebe fid) 31t freuen mit ben ^röl)lid)cn unb ifne ^rettbc m ber

feinigen $u matten (^öm. 12, n). Spätl).
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ftrclinb|d)aft. Crine eigentümliche Knwenbung, welche wol genauerer Söeadjtung

wert!) ift, finbct biefer begriff in Söe^ug auf baS Verhältnis frommer SRenfcfycn ju ©Ott.

3n?ar gehören ntd)t l)ierljer ©teüen wie ^f. 127,2 unb 108,9, wo bie ftither'fdje lieber*

fefcung „ftreunb" fefct, währenb ber ^ebr. SluSbrucf Jadid etwas SlügemetncreS, namtidj

beliebter ober Liebling bejeidmet (ogl. ^f. 60, 7). SlnberS bagegen bertjält eS fid) mit bem

SluSbrucf „ftreunb ©ottcS" in Söcjug auf *lbraf>am (Oef. 41, 9). $ier ift baS 2öort im

ftricten ©inn gemeint, lieber (Sntftc^ung unb (sinn biefer cd)t altteft. $ejeid)mmg geben

Stuffdjluß bie ©teilen 2 2Hof. 33, 11 unb 4 2ttof. 12,8, wo beS ü)?ofe h°he proptjet.

Autorität baburd) auSgebrürft wirb, baf? (9ott mit ilmt unmittelbar berfehrt unb mit if)m

rebet wie ein 2)?ann mit feinem Jvreunb. 3)aS roirb fofort aud) auf Abraham über*

getragen unb berfclbe furj „ftreunb ©otteS" genannt, um fein bertrauteS Verhältnis ju

©ott ju bejeidjncn. 2)?an fann bicfeS rclatibc ^ßaraflclfteüen ©otteS unb eines 9J?enfd)en

für baS 31. X. auffaflenb finben bei bem gewaltigen ^bjlanb, in welchem fonft ®ott über

bem 9)fcnfd)en gefteüt erfdjeint. £ict)t man in Söetradjt, baf? biefeS ftrcunbeSoerhältnif?

als bie ftolge einer außergewöhnlichen £erablaffung (Rottes, fomit als fcltenftc SluSnahme

gcbad)t roirb, fo erflärt fid) bie gefammte Vorfteüung barauS, baf? eine fpätere &nt eben

auf Örunb beS 9(bftanbS jwifd)en (9ott, bem Unnahbaren, unb bem SWenfc^en, ber ©taub
unb 9lferje ift, bie größten ©otteSmänner ber Vergangenheit baburd) auszeichnen wollte,

baf? man fic fld)
Qt3 cine* ftmmbeSberfehrS mit bem für aöc anbern Unnahbaren ge*

würbigt badjtc. »vreunb ©otteS ju fein ift fomit baS $bd)fte, was im 2:. bon einem

SWenfdjen in Söctreff feiner ©teüung ju @ott auSgefagt wirb. Wem ftef)t, wie baS im

M. X. wegfallen nutzte, ba (9ott gerabe baS @egentf)eil beS Unzugänglichen für bie

(gläubigen geworben ift. 21u bie ©teile beö ftreunbeSocrhältniffcS (Mottet gu roenigen

31uönahmcn tritt jefet baS Verhältnis beS Vaters ju feinem Äinb für alle. ©Ott ift nun

für alle mehr als ftreunb unb babei fällt baS Unangemeffcnc einer ©leiehftettung ©otteS

mit bem SHenfdjen im Vatcrberhältnifj bon fclbft weg, ofme baf? bon bem eigentli^en

(iJeb,a!t jener üöorfteüung irgenbetwaö ocrloren ginge. Qat 2, 23 wirb jene« $reunbc$-

rjerhältnift beS Slbrafjam ju ÖJott nia^t leljr^aft aufgenommen, fonbern nur ber Sütel

„ftreunb (Motteö" angeführt als eine
sÄuö$cid)nmtg Slbraham'ö. ©eb,r auffällig le^nt fia^

allerbingö 3af. 4, 4 an bie altteft. 2lu$brutföweife an unb rebet bon fteinbfdmft gegen

(Mott, wela^e ftd) erweife in ber ^reunbfcfyaft mit ber SBclt. Allein abgcfeljen babon, bafe

hierbei auf baö SBerhältnif? ^u OJott nidjt ber pofttibe 31uöbrurf rvreunbfchaft angewenbet

wirb, ift flar, baß bie ftuebrütfe §reunbfd)aft unb ^einbfdjaft nur bie $ugctf>anc unb bie

abgewanbte @efinnung im allgemeinen bc^cidjncn. — (^enau bie ©tcllung, wel(fjc ba$

51. X. einem 9)?ofe unb Slbraham 31t CMott anmeift, gibt baö bierte ßbangelium (Oob,.

15, 13— 10) ben 3üngem (unb wol ben ©laubigen überhaupt) ju bem ©oljne @otte«.

©ie ftnb feine ftreunbe. (Sr ift $mar ber ^en:, ber ©ebote ftcÖt unb bie ©einen au$

eigener göttlicher 9J?athtboafommenheit erwählt, wäfprenb fic ihn nic^t erwählt tyabtn (bgl.

17 unb 16). 3cbod) behanbelt er "ity ©Haben, fonbern al« ?treunbe, wcl^e

mit ihm auf gleichem $ufj ju ftehen gewiirbigt werben unb mit benen er alle feine ©e=

heimniffe theilt. Obgleich bie Vicbc, welche aud) baö i'cbcn läf?t für bie ftnmnbc (ßß. 13
unb 14), befonberö h^tborgehoben ift, fo ift bod) fie fehwerlich baö einzige ÜWotib, welches

bic Änwcnbung beS ftreunbeöberhältniffcS t>cx*bcigcf iiljirt hat - ^ 0(hfl wahrfcheiulid) trägt

ber bierte ßbangelift auf ben ©o()n ÖottcS unb feine Erwählten ein Serhältnif? über,

weldjeS bamalS in ber röm. Söclt eine fwhc
/ *W mir gcfcHfchaftlidje, fonbern auch

bolitifd)e Sebeutung erlangt fyjttc. ©chon bic fpätern Reiten ber 9?epublif fannten bie

©itte ber (Großen, einen vereis bon fogenaunten „^reunben" um. ftch ju fammeln, bie

3war in einem Verhältnis freier ^nlbigung unb 2)icnftleifiung ju ihnen ftanben, aud) als

Ebenbürtige geachtet unb behanbelt würben, babei aber bod) bon ihnen mehr ober weniger

abhängig waren. 2)icfeS 33erl)ältni§ würbe befonberS baburch djarafteriftifd) ,
ba§ cS in

fd)arfem @egenfa^ erhalten würbe 31t bem Verhältnis ber unfreien 33ebienfteten bcS ^auShaltS,

ber ©flaoen unb ^reigelaffenen. 3n ber Äaifcrjeit gewann baS Verhältnis erhöhte Vebeutung,

inbem ber Äaifer fclbft ftd) mit einem ftretS bon „ftreunben" umgab unb fomit recht eigentlich

eine »olitifct)e Onftitution barauS würbe (ftrieblaenber , „Darftcllungen auS ber ©itten*

gcfchid)te.5KomS" [2. ?lufl., i'eibjig 1865], I, 110—132, inSbefonberc feine Vemerfung über

bie amici „primae adniissionis" unb bic anbere, wonach bic ittangorbnung ber „^teunbe"

als foldjer bom pcrfönlid)en Verhältnis 3um Äaifer, alfo bon feiner Auswahl abhing). —
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2Ba« ba« ^vainbfdjaft^Dcr^ältniß unter Wenfdjcn betrifft, fo gibt un« ba« 8. X. ein

überau« liebliche« 33orbilb inniger ^reunbfdiaft in Dnoib unb Oonatljan (1 Sam. 18, i fg.;

19,i fg.; 20,n fg.). 2Ba« biefc« iöilb cd)ter fyrcunbfrf^aft fo ergreifenb mad)t, ba« ift

ber tragifdjc (ionflict jwifdjen ber Vicbeöpflidjt gegen ben f)od)gefd)üfcten unb unfdmlbig

gewußten iyreunb unb bem Öeljorfam gegen ben $atcr nebft ben pcrfbnlidjen Ontereffen

be« £önig«fo||m« (1 Sam. 20, so fg.; 23, n fg.). flud) im 9J. X. finben wir ein innige«

ftreunbe«öerl)ältniß: Ootjanne« erfc^etnt im eierten Groangclium al« ber Bufenfieunb 3eju,

ein SSoqug, ben er mit feinem ber anbern Oünger ju teilen t)at (Oolj. 13, 53; 19,2«;

20,2; 21,20"!. So fd)ön unb inncrlid) marjr aber ber (Mebanfe ift, baß ber SBelterlöfer

aud) biefcö Veben«oert)ältniß burd) eigene« liingetjen beffelben geheiligt fjabe, fo ift bod)

bie Ttorfteflung be« üierten ßoangelium« feine rein gefd)id)tlid)e. (Sie beruht jwar auf

ber Ueberlieferung, baß Oofyanue« unter ben brei Oefu am nädjftcn Stefjenben gemefen

fei (SDfattl). 17, 1; 26, 37), aber ba« ber XarfMung be« eierten ßoangclium« im $egcnfa{j

gegen ebenbiefc Ueberlieferung 511 ©raube liegenbe ÜWotio ift bod) nur bie«, baß Oofjanne«

al« ber oorjügltcrjfte unb oon 3efu audj beoorjugte Präger einer wnljrt)aft geiftigen pneu^

matifdjeu "üluffaffung be« Qroangelium« erffeinen fofl. — Slußer biefem aber ftnben mir

im 9c\ X. feine weitem Ifrempcl oon ftreunbfd)aft im eigentlichen Sinn nod) aud) SBorte,

welche fpeciell biefe« ©erbältniß beträfen. Da« ift aud) nid)t jum Berwunbern, ba ba«

ftrcunbfd)aft«üerl)ältniß hinter anbern weit widjtigern t^ier btüig jttrüdftel)t. SBeil c« aber

immerhin ein £ebcn«bebürfniß ift, weld)C« feine fittlidjc Berechtigung tjat unb oon djriftl.

G&etffc burdjbrungen werben fofl wie alle anbern, fo ift e« trofcbcm ber Uuterfud)ung wertl),

wie ftd) ba« 9?. X. nad) bem in it)m maltcnben ©eift ju biefem 93erl)ältniß ftcllc. 3>ie

§rcunbfd)aft ift ein ^erljältniß inbioibuefler Anjiefyung unb perfönüdjcr 2£al)l. (5« fefct

bafycr einerfeit« eine tiefgreifenbe $3erroanbtfcf)aft ber Weifter nebft einer bie (Srgänjung

bc« Angebogenen ermöglidjenbcn $erfd)iebenl)eit, anbererfeit« ein freie« ebenbürtige« $er-

Ijältniß, alfo oofle pcrfönlidjc 2Bürbe unb Geltung oorau«. 2Benn Daüib (1 Sam. 19, 3. s)

fich, bem Oonatljan al« ber Untergebene, an bem jener fürftlidje (9nabe übt, gegenüber*

ftellt, fo ttjut ba« nad) unferm djriftl. Öefür)l bem {vrcunbe«bewu§tfein Eintrag. £aö
ftrerotbe«Derf)ältniß fann bie £)erablaffung nid)t ertragen. |)ier nun ift ber Ofleift bc«

91. X. ein wefentlid) ergänjenber; benn ber Stfenfd) wirb jefct erft al« SWenfd) anerfannt

unb jebem ebenbürtig, Der perfönlidje SBertt), auf weldjen e« bei ber ftreunbfcrjaft allein

anfommt, ift jebem sD?enfd)en $ugcfprod)en. So ift benn burd) ben neuteft. @eift bie

ÜWbglidjfeit ber ftreunbfdjaft fetjr erweitert, unb it)r erft ber redjte in ba« Söewufjtfein

al« fittlidje ^orbenmg erhobene @runb in ber 2Bertt)t)altung bc« 3Kenfc^en al« 9Dtenfd)en

gegeben. (Sbcnfo aud) bie 23ebeutung be« Onbioibuellen im neuteft. @eift al« eine« oon

(Mott ^um 2Bot)l be« (^anjen wie ber einzelnen ©lieber (5efc(jten (dlöm. 12, 4—8) ift

eine Grmbglidjung tiefern ^reunbfc^aft«Oert)ältniffe«. — Onbem ber neuteft. CMeijt aOc«

abfteüt auf ba« dltia) (Motte«, fönntc e« fdjeinen, baß tjicrburc^ ba« Ontcreffe für bie

?h-eunbfc^aft al« ein rein perfönlid)e« SBertjältniß unterbunben würbe. Unb in ber Xfyat

für blo« pcrfbnlidje 3?ert)ältniffe t)at ba« (Ifrriflentlmm feinen Sinn. Da« ift jebod) fein

Langel, fonbern bcrutjt auf bem 93ebürfniß, alle menfcrjlid)en S?ert)öltniffe ^u burdjgciften

unb ber allumfaffenben Obee be« ^eic^e« öwtte« unterttjau ju madjen. Daburc^ werben

wir bewahrt oor in^altlofcn unb fdjwärmenbcn ^reunbfhaften, iluc^ bie ftreunbfdjaft

muß ba« ^eic^ ©otte« jum Ont)alt t)aben, aud) biefe perfbnlid)en @efül)le müffen in ber

9fidt)tung be« ©neu große« 3icle« laufen. Dabnrcr) erft werben 3)?cnfcr)en rcd)t oerbunben

unb i^re Bereinigung läuft nidjt (Mefaf)r, eine leere unb jmedtofe ju werben. — Ö«
wäre ein 3rrtt)um, 31t meinen, baß bie Äorberung ber innigften, alle umfaffenben trüber-

liebe in ber (ttemeinbe bie 3Köglic^fcit be« ^reunbfdjaftöoerljältniffe« auftjebe. Bielmeljr

ba ba« letjtere nur eine burc^ bie Grigentf)ümlid)feit jweier, ober aud) mehrerer, ^erfön-

Iid)feitcn beftimmte 3)?obification ber erftem ift, fo gelten alle Slnfprüdjc, welche bie

Sntberliebe fteüt, aua^ für bie ^reunbfdjaft, 3. 5). einanber in ©ebulb gu tragen, ju

Oergeben, ju mahnen, 31t ftrafen. Unb wenn burd) bie SSatjlanjie^ung bie ^>flid)ten ber

Sörnberltcbe jwifc^en ^reunben erleichtert werben, fo t)aben fte bafür aud) $wifd)cn itjnen

in ert)Öt)tcm 3)?aß jur ^Inwenbung \u fommen. Spätt).

grtfbc. 2Bir ^aben ju unterfd)eiben ben ^rieben al« Söeftanbt^eit be« d)riftl. ^peil«^

beroußtfein« unb ben ^rieben al« (Srforberuiß c^riftl. 0emeinfd)aft. On erfterer ©ejie^ung

jeigt ftd), baß ber Söegriff jwei Bebeutungen in ftc^ faßt, welche in einjelncn Stetten für

»ibil.ifejüo«. 11. 20
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ftdj h*roortreten, in anbern jebocc) jufammcngenommen erfd)eincn, um ben 53oUbegriff beö

d)rifH. fträbenö auGjubrücfen. Der Spradjgebraucf) le^nt fid) gerbet an bie Sebeutungen

beä entfpred)enben tjebr. SBorteÖ salom an. Diefcß bc$eid)net urfprünglid) ein ^oU-

enbetfein ober ©an3fein unb batjer einen befriebigenben 3uftanb, ©lütf, 2Bor)lergel)en.

2(ud) im 92. St. gibt e« 2 tcücn, in benen triebe roeiter nickte als eben bieg bebeutet,

«o ber gried). Slu$brud nur bie roörtlidje Uebertragung eineT tjebr. 9febeform ift (1 X^cff.

5,«; Suf. 19,42). SBeiter aber bebeutet salom ben ^riebenfijtanb unter ÜKenfdjen nic^t

nur im aflgemeinen Sinn, fonbern aud) in bem intenftoern ber ^reunbfdwft, eine« innigen

SBertjältniffe«. Stile biefc 93ebeutungen Hingen im neuteft. begriff be$ ^rieben? mieber.

triebe fommt im 9c\ £. oor im Sinn Don 2Bof)I, magrem allumfaffenbem 2Bof)lergeb,en

(?#öm. 2, 10). Daf)in bürften inöbefonbere bie ftefyenben Sriebenäroünfdje jum ©ngang
ber ©riefe gehören (Sttöm. 1,7; 1 Äor. 1,3 u. f. ».). 2öo hingegen ber triebe alä ein

oon @t)rifto auSgerjenbe* £roftmittel erfd)eint, oermöge beffen ber Smpfänger fid) über

alle 3lngft unb 9cotJ) in ber 2Belt tjinmegfefet (Oot). 16, 33), ba entfpridjt mol am meiften

ber Sinn, roeldjen mir mit „Seligfeit" oerbinben, alfo ba* £eil, fofern c$ nid)t nur

objectio genügt, fonbern aud) fubjectio befriebigt, befeligt (fo befonberö 3ot). 20, 19. 21. 26;

14, 27). Da aber bie Sünbe eine ^einbfdjaft »iber ©ort ift (9?öm. 8, 7) unb fomit einen

unnatürlichen Ärieg^ufianb jroifdjen ©Ott unb bem 9)?enfd)en fjeroorruft, fo ift ber djriftl.

ftriebe aud) ber 3ufianb öc$ $erföt)ntfein« mit ©Ott burd) Gfnifrum, ber toiebertjergeftellten

gefunben perfbnlidjen ©cmeinfd)aft bc$ 2ttenfd)en mit ©Ott, natürlich mit Sinfdjlufj bc6

innigflen 83er()cUtniffe$ ber £iebc. Diefer 3uftanb fpiegelt fid) aber im ©efütjl als innere

SKufje unb ©enwfetfein ber Sid)ert)cit (9föm. 8, 31— ss»), roaö ebenfalls in bem üuSbrud

„triebe mit ©Ott" (fööm. 5, 1) mitbefafjt ift. (5$ fct>tt aud) nicfjt an Stellen, meiere

beibe ©ebeutungen jufammenjune^men fdjeinen, wie benn biefelben für ba$ in ber täglichen

(Srfat)rung be« ^rieben« fteljenbe d)riftl. 33eroufjtfetn ftcrj leitet ocrmitteln, weil ber 3«ftonb

be* roat)ren 2Bof)lfein3 unjertrennlid) oerfnüpft iji mit ber ^erfö^nung mit ©Ott. On
folgern 83oöfvnn fd)cint baö 2öort gebraucht SM. 3, 15, wo Qfniftuö alö ber ben ^rieben

©ebenbe ober SBermittelnbe bejeid)net toirb, unb ber triebe alö bie SDkriit erfd)eint, meiere

bie £erjen bet)errfd)en, ben ©runbton in itjncn bilben foll; ferner 1 Sttjcff. 5,23, wo ©ort,

wie aud) fonft öfter«, ein ©ort be$ ftrieienö fjei§t, wo! in bem Sinn, bajj ber rechte

oofle triebe oon iljm auögetjt, unb mo ber triebe al$ baö &itl genannt ift, ju meinem

mM ©ott auf bem 2Öeg ber Heiligung unb 93etoaf)rung fü^rt, unb 2 S^eff, 3, is, reo

ber Soüftnn bee Sorte? nod) au«brürflic^ burd) ben S3eifa^ „in allerlei SBeife" an-

gebeutet ift. SBefentlict) ift für ben d)riftl. ^icöcn, bat} er ber triebe (£t)rifti ift, ba§

mir alfo unfern Arieben oon bem feinigen netjmen, ba§ ber unferige biefelbe %xi an fid}

Ijabe unb aud) feinen Urfprung in itjm (3o\). 14, 27). — 5)ie djriftl. ©emeinfdjaft fann

natürlia) nic^t befielen otjne ^rieben, b. b,. (Sintrad)t ber ©lieber untercinanber, ba^er bie

(Srmaljnung, ben ftxitbm ju bemalen, fct)r oft im 9?. Z. auftritt (Spb,. 4, 3 u. f. ».).

21bcr nicr)t nur in ber ©emeinbe foQ ber triebe alö ein jufammen^altenbcö 35anb mit

ßifer bewahrt merben jur (Spaltung ber ßin^eit beö ©eifte«, fonbern gegen jeberniann

fotl ber fttrUbe angejrrcbt njerben, natürlich nia^t um ben ^ßrciö ber ©aljloftgfcit (Warf.

9, so), unb foroeit e8 bem unfriebfertigen 2öefcn ber 2Mt gegenüber eben möglich ift

(iftöm. 12, — 21). (£8 liegt ja im SEBefcn ber ajriftl. ©efmnung, bafe ftc friebfertig fein

mufe gegen jebermann (£>ebr. 12, u), ba nur unter biefer ©ebingung ber ©Ott ber i'iebc

unb bcö ^rieben« mit unö fein fann (2 Äor. 13, 11). Die griebfertigfeit gegen ben

9cad)ften ift bie einfache ^olge beö [Irriebcnöftanbeö, in welchen ber Srlöfte fid^ burc^

(ifjriftum ©Ott gegenübergefteüt finbet (tot 3, 15) ober eine $rud)t bc« ©eifteö <5r>rifri

(©al. 5,22). epätlj.

irömmigfeit^ f. Religion,

rofa), f. SKofe.

rü^regen, f. ^egen.

lld)$. Daö 33olf in Snricn unb *|kläftina unterfc^eibet bi« auf ben gütigen lag

benfelbcn nid)t ftreng bom Sc^afat, foba^ man berechtigt ift, je naa^ ber fonfrigen

Sd)ilberung ber Sibel balb an ben ^ud)£ im eigentlichen Sinn, balb an ben Sc^afal 311

benfen. Unter jenen „^üa^fen", meld)e Simfon fing, um fie mit brennenben Radeln in

bie ©etreibefelber feiner ^einbe ju fd)irfen, tjaben mir Sc^afale ju oerfle^en; benn biefe

fommen in jener ©cgenb jefct nod) in großer &aty oor, mä^renb man oon ftüdjfen bort
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wenig wei§, namentlich ober ein fdjarenweife« 3«fannncnieben biefer Spiere, ba« bodj in

ber Grjählung angebeutet fdicint, nicfjt oorfommt. $on Sd)afalen rebet man gewöhnlich

aud) bei <Pf. 63, 11, wo ber Dichter feinen ^einben broht, fte werben burdj« Schwert

fterbeit unb bann ben tu;ah'ni $ur 5*eute werben. On ber X^at oer$ef)ren bic Sd)afalc

ba« 5Ta« unb ftcüen ftd) bannn anr Slbenb auf bem Sd)lad)tfelb ein, bod) ocrfd)mähcn

aud) bie ftüd)fe fold)e Spcife uid)L

Dem Hebräer waren bie ©emofmheiten be« eigentlichen ftudjfe« wof)l befannt. Gr
roeifc, wie ba« Xljier bie Cinfamfeit liebt unb bie oeröbeten Stätten unb Drümmerorte

auffud)t, ba§ e« ba^er ein 3<i<hen grötftcr 95erlaffenf)eit ift, wenn bie ftücfjfe an einem

£rt !jcntmlaufen, weit fie bort Sd)lupfminfel für ftd) gefunben 13,4; ££. 5, i»).

Orr wei§ aud) bon bem fanften, weichen Auftreten be« fflauen Xljierö, ba« über bie

lofeften Steinhaufen tyin§ufd)t, <>hne einen Stein 311 oerriitfen (Wcl). 3, 35). $on ben

(Gruben unb ber 3$crfc^lagen^eit ber ftüdjfe rebet aud) ber $>crr in feiner bilberreid)en

Spraye (SHortf). 8, 20; fc'uf. 13, 32). — -3m grüfjiaf)r wirft bic ftüehftn fünf bis neun

blinbe Oungen, bie, rafefj ftd) entwicfelnb, fdjon einen 9Wonat nad) ihrer ©eburt in ben

Müjenbcn Weinbergen nielcn Schaben anrichten fönnen, inbem fie bei ihren eifrigen

nirung«t>erfud)en bie 2£ur$cln ber i^einftötfe lodern unb wol andi muthwiüig bie ©lüten

trauben jerraufen, oon beren 2£ohlgcrud) angclodt, wogegen bic oerftänbigen Eliten erft

ben reifen Dranben flcipig ^itfpredjen; baljcr ber broljenbc 3uru f ocr Sulamit im £ol)en

Vt'eb (Sap. 2,ii): „kartet it»r «einen ftüd)fe, bie itjr bie Weinberge scrflört!"

fturrer.

glitten, f. faMopfer.

ftÜÜOpfer, b. h- ba« für bie ^rieftermeihe (nebft Sünb* unb 3?ranbopfer) oer-

orbnete Danfopfer, beftanb au« einem SSMbber, beffen innere ??cttftiirfe, ftettfdjwans unb

rechter Sd)enfel nebft 33rotfud)en auf bie £änbe ber ?faroniben gelegt, gewoben unb bann

auf bem SUtar oerbrannt würben. Tic nad) Äbfonbcrung ber ,^cbebrufi nod) übrigen

$ler|d)ftürfe fammt 93rotfud)en der$ef)rten bie ^riefter alSbalb (namlid) nod) am fclbigcn

lag) in gemcinfd)aftlid)er SWalüjeit beim Gingang ber Stift«f)ütte (2 3ttof. 29, 1» fg.;

3 2Jtof. 8, 22 fg.). Die SBcjeidmung „ftüllopfer" rührt bafjcr, bap im $cbräifd)en „bie

$anb jemanbe« füllen" fooiel bebeutet al«: ir)m etwa« in bie £anb geben, auch bilblid):

i^m ein ©cfdjäft ober 3Tmt übergeben, gcrabeju: ihn baju einfefcen, beooÜmäd)tigen

(2 3flof. 28, 4i; 29,9; 3 2Kof. 16,32; SRic^t. 17, s u. f. w.), unb $mar im befonbem

mm ^riefterthum. £ier (2 SHof. 29, 33. ss; 3 9Wof. 8, 33) bc$ief)t fich ber 2lu«brutf ju--

näd)ft auf ba« in bie £anb legen ber betreffenben Opferftürfe, aber biefe« mar eben ein

Sinnbilb ber Uebergabc bed Cpferamtce unb ber bamit oerbunbenen Xeputate an bie

^laroniben. Statt beä nach Der wörtlichen Ueberfe^ung oon millu'im gebilbeten „Süflopfer"

wäre baher Derftänblicher unb beffer „Ginfc|ungi8- ober Stntrittöopfer" 31t fagen.

lieber bie anberweitigen hiermit üerbunbenen Zeremonien f. ^riefterweihe. Steiner.

giirbiüe. Unter ben bcrfd)iebenen Birten oon bitten, welche ber fromme an @ott

richtet, oerbient befonbere 53ead)tung biejenige, welche fich w4t auf fein eigene^ 2ßohl-

ergeheit unb feine pcrfönlictjc ^örberung, fonbern auf baö SBohlergchen unb bie ^örberung

beö sJ?ächften bejieht. Die Fürbitte entfpringt bem @efüf)l ber Xhcilnahme an frembem

©lücf ober Unglücf, an bem Schmerj unb ber J^reube anberer; fte ift ein wefentliche«

^Bofrulat einer wahrhaft fclbftfud)ttofen Stimmung unb ©eftnnung. Daher finben mir

fte fd)on oon ben Irägem ber altteft. ^römmigfeit oielfach geübt. Ginß ber älteften

Seifpiele liebeooHer ^ürbittc ift ba«jenige ^bral)am'ö 3U fünften ber Sobomiten, wobei

bie S3orauöfe^ung unterficUt ifi, ba§ ©Ott bie Sünben ber Ungerechten mit ^ürfflcht auf

bie ftrbmmigfcit ber ©erechten oergeben fö'nne, wenn bie 3^h^ ^ cr ©treckten nicht w (lein

ifi (mef)t unter ^ehn; ogt. 1 ÜWof. 18,23 fg.). Dahin gehört aud) bie, freilich nicht ganj

felbftfucftWlofe, Fürbitte Voth'« für bie flehte Stabt Soax (1 SWof. 19,2o). Sehnlich

bittet SKofe, nach Dcm ^"dfaU Ofraelö jum flatbcrbienfl, für fein abtrünnige« «olf

Oahoe. (2 ÜWof. 32, 11 fg.), Samuel für (Errettung ber Ofraetiten aud ber §anb ber

^hitiftaer (1 Sam. 7, s fg.), Dabib um ein gottergebene« $er} für feinen Sohn Salomo

(1 (Shron. 30, 19), §iob (top. 42, 10) für feine ftreunbe, Daniel (Äap. 9, ie) für Oeru»

falem u. f.
w. Hud) einjclne ^falmen enthalten gürbitten für ba« 35olf Ofrael (fl 80,

102, 125, 144).

2Bar bie Erbitte für ftreunbe, Angehörige, ©lauben«oerwanbte unter ben £ebritem

20»
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eine ficfjtnbe fromme Sitte, fo bellte 3efufl bie ^flid)t bcrfelben aud) auf bie fteinbe

aufl (bie „93erlcumber" unb „Verfolger"; ?uf. 6,23; üftattl). 5,44), unb jwar nidjt nur

gu bem 3wetf, bamit biefelben oon if)rer ftcinbfdjaft ablaffen möetjtcn, fonbern weil ber

mab,rl)aft Sittliche feinem 2)?enfd)cn, aud) nid)t bem Jyeinb, 33öfeö anwünfdjt ober antlmt,

fonbern $öfcfl mit (Sutern oergtlt unb bafl Ridjteramt (Sott überlaßt (Rom. 12, ij» fg.;

13, io). 3cfufl l)at beflljalb für feine geinbc aud) nod) am &rcu$ Fürbitte eingelegt

(ftil. 22, 34). Onflbefonbere für feine Oünger unb feine ©emeinbe pflegte er ;u beten

(für ^etrufl &tf. 22, 32; für feine 3üngcr unb feine (Semeinbc Ool). 17,» fg.). Xit

SBorftcllung, baß er bie »vürbittc für feine (Scmcinbe in feiner einigen £>crrtid)feit fortfefcc

(3olj. 14, id fg.; Rom. 8, 34; .^ebr. 7, 25 j 1 3ot). 2, 1) bebarf einer befonbem üöeleudjtung

(f. i^araflet). 33on einer mirffamen ftürfprad)c abgeriebener SWenfdjen weiß bafl R. X.

nid)tfl (f. ^eilige), ^aulufl legte ftürbitte ein für bie ©emeinben, bie er geftiftet i)atte ober

mit benen er fonft in iUerbinbung ftaub (Röm. 1, »; Mol. 1, s>; $k)i(. 1, 4 fg.), unb forberte

bie mit ilwt oerbunbenen (Sljriftcn auf, aud) für if)ii uub ifjre 9)?itd)riftcn ju (Sott ju

bitten (fioL 4, 1 fg. ;
(Spt). 6, is). (SbcnfaÜfl für feine ehemaligen (Slaubenflgenoffcn , bie

Guben, trat er nod) immer fürbittenb ein (Röm. 10, 1).

3m allgemeinen fließt bie ^flid)t ber Fürbitte aufl bem (Scbot ber Rädjftentiebe, unb

bie Ausübung berfelbcn mar immer* ein wirffamefl bittet uir Spaltung unb Stärfung ber

©emeinfdjaft. $tn unb mieber fd)eincn fid) aud) in ben urdjriftl. Öemeinben einiger-

maßen fuperftitiöfc SBorftelluugcn bamit oerbiinbcn ui haben, wie \. *©. Oaf. 4, u bie

ftürbitte für Traufe \vlva 3wetf ber Äranfcn'jeilung angelegentlich empfohlen wirb. 'Daß

unter ben ©ebeten, weld)c in ben gottcflbicnfttid)eu ^crfammlungen ber alten (Eljriftcn

gemeinben gefprod)cn mürben, bafl ftürbittengebet früt> eine Ijcroorragenbc Stelle einnahm,

ift an ftd) mal)rfd)etnlid) unb bind) 1 Xim. 2, 1 fg. beftätigt. Xic letztere StcÜe weift

auf eine 3eit jt«# w »etc^er bereits beftimmte Slnorbnungcn in betreff ber gottcflbienft=

liefen (Mebetc getroffen unb öffentliche Fürbitten für dürften, obrtgfcitlid)c ^erfonen unb

„aüe 3)?cnfd)en" (alfo aud) 3uben uub .*peibcn) in Hebung waren. 5lufl 2 erhellt,

baß md)t für bie Söefcljrung ber dürften unb Söeamten $um Ghrifienthum , fonbern für

eine menfd)enwürbige Staatflleitung gebetet mürbe.

2Bcnn Oefufl mebrercmal ben 253cl)ernf über feine iyeiubc ergeben ließ (Ü)iatu).

11, 24 fg.; £uf. 10, *u fg.; TOatt^. 23, ta fg.): fo fcfcte er fid) bamit mit feinem (Srunbfai?,

baß für bie fteinbc Fürbitte eingelegt werben follc, nidjt in SBiberfprud) ; benn ber Sd)merj

unb Unwille über bie .'perjenfloerhärtung ber Gegner fdjtießt ben liebeoolleu 2Dunfd) für

ifjrc £er
5
enflänberung nid)t aufl. Dagegen ift ber Sunfd) im ^weiten Ximotheuflbricf,

baß "älcranbcr ber Sdnnicb, ber bem iöerfaffer üiel iööfcö jugefügt, bafür Strafe oon

(9ott empfangen möge (2 Xim. 4, 15), mit ber Fürbitte für fein Söoljlcrgehen (tro^ aller

bon mannen Aufliegern bei jener Stelle aufgewanbtcu apologetifchen Atunftftürfe) nidjt ju

öereinbaren. 93at. im übrigen nod) ben Artifel ÜVbet. Sd)enfel.

Siirbüte Sdrtfti, f.
^arafiet.

^lira^t, f.
0. a. ©ottcflfurd)t, f. Religion.

giirfprathc bcö §. ©eifte«, f. i3araftct.

öürfjirc^cr, f. faraflct.

lJuferingc ober Spangen am gußfnöd)cl getragen geborten jum ber Hebräerin

(Oef. 3,i8; i'uther: Sc^mud au ben föftlidjen Schuhen, richtiger: Sd)murf ber ^ußringe

Gubith 10, 4). "Dhd) Skrmögenflumftänbcn waren fie aufl ^>orn, Glfenbein, me^r ober

weniger fofibarem SftctaH unb oerurfachten beim ©cl)en burd) 3nfQmmenftoßcn ober burc^

Anhängfel an bcnfclben ein ©eflapper ober ©eflingel (1 Äiön. 14, e). 3n ber ?utl)er'fd)en

Ucberfe^ung ifi 3cf. 3, is ber Sinn bifl 311m Unoerftanblidjen entftellt: „Unb Imben föft-

lic^e Schuhe an itjren güßen"; efl foll Reißen : „Unb flirren mittelfl gußringen an ilpren

^üßen". Xit 2Kobe ber ftußringe finbet fic^ aud) bei ben grauen anberer ©ölfer befl

Atterthumfl; ^erobot berichtet über bie SBeiber einefl Ubnfc^en ©olfflßammefl, baß fie um
jebefl feein eine eherne Spange tragen. SBet ben Römerinnen muß ein ähnlicher Sd)imtd

beliebt gemefen fein, ba £oraj Don bem Äniff ber Sudlerin fpric^t, „bie oft um ein

Stettdjen, oft um ein ftußbanb, bafl i^r geraubt warb, jammert", wobei aUcrbingö unent-

fc^ieben ift, an weldjer Stelle befl ffaßcfl bie Spange getragen würbe. Gjbcnfo b,aben

grieef). grauen nid^t ücrfd)mäf)t, Spangen bon einfacher ^orm über bem ftußfnödjel ^u

tragen. £>efl ^rop^cten Oefaja Rüge ber (Sitclfeit t)tbx. grauen erinnert an einen itym

Digitized by Googl



gufttoafdjcn gufttoaftftmin 309

liefen ?luöfprudj bc« ^orajt, ber bic orab. grauen warnt: ,,9lud) folXcn fic ifyrc ftüfcc

nidjt fo werfen, baft man gewahr werbe bic 3ierbc, tic fic Derbergen", wobei letztere auf

bie Luftringe gebeutet werben fann. Diefer Sdjnturf ift im heutigen Orient nod) immer
in Gtebraud) unb SRctfcnbc l)abcn bei ben 3)?orgenlänbcrinncn Glinge an ben Ringern, ben

^e^en unb ftufcfpangen wahrgenommen, welche (entere bei ^Bewegungen flirren. Die

grauen in Werften machen bie Eilige, bic fic an ben ^upfno'd)elu tragen, burdj ba£ ®e»
flimper gern bemerflid). $ei ber 3d)überung betf Sdjmurfö einer mongolifdjen Sd)önf)cit

oon einem ?lugen$eugcn festen nidjt bte golbenen »Letten, bie iljre jyunfnödjcl umfdjlicfccn.

Der ^eifenbe Seemen f)brte ju fltcppo ein arab. 5Polf$rätf)fel, ba$ nad) bem 33ii%rigcn

leid)t }u erraten ift: „Ofme Sd)ulb wirb e8 gefd)lagen, jart Don (Mcjtalt unb lieblid)

ficf)ft bu cö bewunbernSwertf) um ben Änödjcl in ben auflaben." 9)forgcnlänbifd)c Dieter

befingen bie gufcringe öfter« in ifjrcn erotifefjen $oefien. — flud) unter ben fogeuannten
NJfaturftömmen Ijaben Steifcnbc baö wcibliaje @cfd»lcct)t mit tfufiriugen gcfdjmürft gcfuubcn,

bie £>ottentottinncn tragen bereu fo Diele, baft fic Dom ttnödjel bis jum ftnic reiben; bic

liongonegerinnen fjaben biefelbe 2)£obe, bie grauen ber Sierra Veonafüfte finben ein grofjcö

Vergnügen an bem (9cflappcr, ba$ fic mit ben Sdjcflen an ibjen 3"ftf"öd)eln befonberä

beim Dan$ madjen; bic Maraibenweibcr tragen nidjt nur Sd)nürc unb ©efledjtc um
ttnödjel unb Knie, fte fudjen überbicö burd) angelegte 5?änber if)re 2£abcn fünftlid) 511

oergröpem; aud) auf ben Sanbwid)infeln fyaben Weifcnbc ben ©ebraud) Don ftufiringen

bewerft. Die 33cbuinenfraucn im füblidjen Arabien Dcrbinbcn bie ftufcringc mit flcinen

tfcttd)en, woburd) baö ©eräufd) beim Öeljcn unDcnnciblidj ift. Diefe ftußfettdjen waren

aud) bei ben Hebräerinnen beliebt (ckf. 3, 20 i'utfjcr: „©cbräinc", richtig „ivufcfcttdjcn"),

woburd) bic Sdjrittc auf ein gemiffc* 99?a§ befcfyränft würben, ber tfofetteric aber aud)

al* Wittel bienten. Der }>ropf)et mad)t baljer ba* 3urfd)autragcu betf trippclnbcn

(9angc£ ben Dbdjtern 3ion3 jum Vorwurf. — Ob biefe ftupfcttd)cn ifyrcm urfprünglidjcn

3wccf nad) bie 2)?äbd)en an fleinc jierlidje Sdjritte gewönnen follten, wie man angegeben

tjat, ober ob fic um ben Jpmnen 511 fdjüfccn getragen würben, wie bic Dalmubiftcn bc=

Raupten, wollen wir bafjinfteüen ; unft genügt 511 wiffen, baß bic f)ebr. grauen (Gefallen

baran Ratten unb anbern baburd) ju gefallen fud)tcn. iKoäfoff.

glt^»afd)CH. Da bic Ofracliten wegen bc$ l)cij?en ftlimaö feine Sd)ub,c, fonbern

nur Sanbalen trugen, fo würben bic friße bei jebem ©ang burd) Staub unb Unrcinigfcit

befdunu^t, unb bic Weinlidjfcit unb 3£ot)lanftänbigfcit, jumal man im .£>anfc ganj oljnc

ftußbcfleibung $ubrad)tc, wie bie SBeljaglidjfcit erforberten häufige Reinigungen. Daf)cr

pflegte man fiel) oor ber ^Diat)t^cit (3ol). 13,5) unb oor bem 8d)lafengef)cn ($>V. 6, 3)

bie (VüRe ^u wafd)en, oorjüglid) wenn man oon einer ÜJeife 5urücffel;rtc (2 3am. 4, s).

Deöfjalb mar eö aud) bic crjte 1>flia^t bc« Jpawsfyerrn gegen einfcljrcnbc (^aftfreuubc,

bcnfclbcn biefe 2Bol)ltl)at ^u erweifen (l SOTof. 18,4; 19, 2; 24,32; 43,24; ftidjt. 19, 21;

?uf. 7, 44), unb wenig £icbc geigte, wer fic unterlief? (l'uf. 7, 44. 4.'.). Scr bagegen feine

eigenen tfüfce längere ßeit nid)t wafd)cn lieft, gab baburd| tiefe Trauer funb, wie Ütteplji-

bofetf) 2 <2am. 19, 24. (9cfc£lid)e iPcftimmungen über baö (Vuf?wafd)en finben ftdj jeboe^

nur 2 -Üiof. 30, 19—21, wo ben %>rieftcrn oorgefc^rieben wirb, baf?, c^c fte in baö Ijeiligc

3clt ober jum Elitär gcl)en, fic fid) in bem ^wifdjen 3elt unb Slltar aufgefteaten «upfer-

beden aud) bie #ü§c abwafc^cn follen, „Damit fte nid)t flerbcn". Denn wer oor baö

•ängeftc^t -Sa^Dc'e treten will, muß rein fein Don irbifdjer fünblia^er 5?eflcrfung, unb biefe

SReintyeit wirb burd) baö ©afdjen ber mit «Staub befubcltcn (|)änbe unb) 5ü§e fi)m

bolifirt. Daö 3w§wafc^cn Derrid)teten meifl wot Diener (1 <3am. 25, 41). Wad) fpätern jüb.

53cfiimmungcn b,at aber aud) ber (2of)n bem 33ater unb bic #rau bem Wlann biefen Dienft 511

t^un bic $erpflid)tung ML ?igb,tfoot'« Horae hebr. et talmud. jm Oob,. 13,:.)- Der

Diener umgürtet fid) pi bem 5Bcl)uf mit einem Xrorfentud), gießt etwa« 933aficr in ein

8ecfen, bene^t bamit bic ftüpe unb trorfnet fte barauf ab (3of). 13, 4. 5), wie baä nod) je^t

im Orient an ben, nidjt gerabc häufigen, Orten, wo biefe alte Sitte fid) erhalten §at, ebenfo

gemadjt wirb (OCobinfon, „^aläftina" [$alle 1841—42J, III, 1, 234). Unter ben

G^rificn fjatten nod) im 2. Oatyrl)., wenn aud) wol nur im Orient, bic Söitmen bic Ob
liegen^eit, ben „^eiligen", b. i. (Sfjriften, biefen Dienft }u leiften (1 Xim. 5, 10). Heber

bie oon ä^rifto felb|l DoH^ogcne 5«pwaf^««9 f- ben folgenben Slrtifel. 0. Vi. .^annc.

gu$tDafd)Ultg. ÜWit ber (Sr^äljlung oon ber jVufcwafd)ung leitet ber oierte Croangclift

ben jweiten X^eil feiner Sdjrift ein (Äap. 13, 1—n), nac^bem er als Dfjema aUc«
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t$olgenben bcn (Safe (8. 1) oorangefd)idr, baß Oefuä, im SBewußtfein bcr 9?otl)wenbigfeit

feine« Slbftfjetben« oon ber 2Belt am beborfkljenbcn *ißaffal), Dörfer nod) ben (Seinen

gegenüber feine ?icbe ' jur SJolIenbung gebraut fyabe. Dann erjäljlt er, wie ber $err bei

bem legten 9Hal)l, beutfelben, ba« nad) bcn (Smtoptifern eine ^affa^mo^jeit war, unb bie

lim eierten Sbangelium übergangene) (Sinfefcung bc« 3lbenbmal)l« mit fid) braute, auf;

geftonben fei unb angeloben fyabe, ben ju Xifd) liegenben Oüngern bie §üße ju wafdjen.

211« er bamit bie ju ^etru« gefommen, berbat fict) biefer, baß Oefu« iljm einen fo

ntebrigen Dienft leifte, obgleich ber #err iljn berftdjerte, baß er fpüter ben (Sinn ber

ftanblung cinfefjen werbe; unb erft bann ließ er ftd) bewegen, al« 3efu« erflärte, baß,

wenn er ftd) niajt Waffen laffe, er feine weitere ®emeinfd)aft mit Üjm fjabe. 9iun

münfdjte ^etru« nid)t nur bie ftüße, fonbern aud) |>anbe unb $aupt gewafd)en )u er*

galten. Slbcr 3efu« erwiberte, baß, wie berjenige, welker, nad) ber jüb. (Sitte, bor bem

3J?at)L ein Sab genommen, nur nodj nötfug habe, bie bom (Staub wieber befdjmujten isui-x

ju reinigen, ba er übrigen« |d)on rein fei, e« fidj mit iljnen, freilid) ben 3uba« au«-

genommen, ebenfo »erhalte: aud) fte feien bereit« rein unb, fo muffen wir bie unau«

gefprod)cne Folgerung ergänzen, bebürften baljer ebenfaü« ntd)t« weiter, al« eine, bie legten

(Spuren ber Unreinigfeit fortnefjntenbc 3öafd)ung. Durd) biefc (Schlußworte, wie burd)

bie (Srflärung an 'ißetru« über bie uttberbrüd)ltd)e 9totfjroenbigfeit ber gußwafdjung, bie

ftd) bod) nidjt auf bie äußere .<panblung bejicfjen fann, erlernten wir bie fombotifdje 33c-

beutung unb ben (Sinn ber ganzen ©oruafjme. Derfelbe tft, wie (Sdjolten (Het evangelie nuar

Johannes [Üetoben 1865], S. 167 fg., 310 fg.) Dortrefflio) ausgeführt ^at, folgenber. 55er^

möge ber SBorte, meld)e Oefuö ju feinen Büngern gerebet (ftap. 15, i) unb oermöge i^re«

baburd) erwedten ©tauben« (ftap. 3, is u. f. w.), ftnb biefelben bereit« ftttlidj gereinigt.

Mein, „wie rein aud), nod) immer Hebt an ifjren ftüfcen ber Staub ber Crrbe unb madjt

eine lefete 2Bafd)tmg nbtfjig", bie burd) 3efu $Mut gefdjeljen mußte (1 3ol). 1, 7). Die

(Stunbe, wetd)e ben lob 3efu unb fomit biefe lefete Reinigung ber (Seinen bringen foÜte,

war nun ba (ftap. 13, 1. 3), unb be«^alb wollte ber £>err burd) jene fumbolifdje $anblung,

beren (Sinn bie Oünger freilid) erft nadüjer, burd) ben ^arafletcn (Äap. 13,7; 16,7 fg.),

böllig oerftc^en fonttten, fte auf biefe l)öd)fle i»iebe«erweifung (Äap. 13, 1) oorbereiten.

9)iit biefer burd) bie legten SBorte inbicirten Deutung ftimmt benn aud) bie (Einleitung

ber (5rjäf)lung. Oefu« Ijabe, fagt bcr ßoangclift, bie ftußwafcfjung oorgenommen, ba er

wußte (Liener unb bc ©ette überfe&en „obgleid) er wußte", allein ba« ißartieip eidos

gibt l)ier ben @runb ber fotgenben ,§anblung <"t)r baß 1) ©Ott ifjm ade« in bie £änbe

gegeben fjabe, alfo audj bic 2)iad)t, jene le^tc fttttidje Reinigung oor$unef)men, unb 2)

baß er, wie er oon ©Ott au«gegangen, fo jefet ju U)m jurüdfebje, baß alfo bic ßeit unb

8tunbe jener legten Reinigung nun gefommen fei. — 2)iit biefer $u«legung fajeint jeboe^

ber weitere Cerlanf ber drjä^lung, in welkem bie .'panblung al« eine Scrfmnbilblic^ung

bcr bemüt^igen i'icbc gebeutet wirb (55. 12 fg.), in 2Biberfprudj $u fielen. Onbeffen fönnen

wir bic 53. 13 fg. gegebene Grflärung be« ^perrn über bie Kbjwcduug bcr ^wßwafdjung

nur für eine üorläuftge galten, bic bcn Oüngcrn be«wegcn jutb,eil würbe, weil fte ben

tiefem Sinn nod) nid)t oerftcb,en fonnten. Denn offenbar weift bie SBenbung, welt^e

am (Sd)luß oon Jö. 10 auf bie ftttliaje Reinigung genommen wirb, un« an: biefc lefctere

Obce für bic in ber ^anblung Ijauptfäd)Ud) fpmboliftrtc anjufe^en; auet) ift im anbera

j^all bic gegebene äJZotiüirung bcr @cfa)id^te, baß Ocfu« gemußt fjabe, ü)m fei alle« über^

geben u. f.
w., nid)t ju oerfte^en: benn um bcn Oüngem ein Sorbilb bienenber unb

bemütfnger ?icbe
'

3
u geben, ba$u fonntc für 3cfu« in bem Sewußtfcin feiner 3Wac^t fein

Seroeggrunb liegen, fonbern nur etwa in bem Süewußtfein, baß bic Oünger einer frarfen

^inweifung auf bic Dtnratlj beburften. — ?llö 2lnbeutung be« beoorfle^enben Xobe« unb

feiner ^ot^wenbigfeit leitete ba^er biefe Grrjiüjlung bie ?eibcn«gef^id^tc unb bie in if)r

fi(^ offenbarenbe ^öe^fie ?icbe Oefu im oierten (5oangelium oortrefflid) ein, unb nebenbei

werben au« iljr na^clicgenbe ftttlid)e ^flid)tcn entwidelt.

2ßic aber ftc^t e« nun mit ber @efd)id)tlid)fcit ber gttßroafdmng? Diefclbc wirb

fc^on babure^ bebenftid), baß ib,rc ©nmbolif nur 00m Stanbpunft bc« Geologen, bc«^

jenigen, bcr über ben £ob Ocfu unb feine rcligiöfe Scbeutung tljeologiftrt, ju berftc^cn

ifl, baß fte bafyer jwar bem t^eologifcr)cn (Sfjrifht« be« bierten (Sbangelium« abäquat er*

fcf)eint, bc«^atb aber auc^ an berfelbcn lieber« unb Ungefc^ie^tli^feit wie biefer tfjcifju*

nehmen ben lebb,afteften 5Jerbad)t erregt. 5)0311 fommt, baß bie (Snnopttfer mit feiner
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©übe bicfcr .$anblung bei bem Ickten üttafjt gebenfen. 3roor weint man, baf? bei £ufa«

(Äap. 22, 27) in ben ÜBorten Oefu, „er fei in ber 2Äitte ber Oünger toie ein Diener",

eine Stnfpielung auf bie $ujjtt)afd)ung ober eine bunfte (Erinnerung boran anftinge: aöeiti

bic Srjitylung oon bem unter ben Büngern au«gebrod)enen föangfrreit, in meldjer' biefe

SBorte oorfommen, bie bei 2Äattl)au« unb SWarfu« an gan$ anberer ©teile ftef>t, ijl tont

b ritten (Joangelium fälfdjlidj in bie 3eit be« testen 9)?afjl« n er legt, unb ift e« bat) er im

mögtidj, in jenen Sorten eine Erinnerung an bie $u§n>afd)ung 3U ftnben. Slud) finbet

ftd) fonft feine (Spur au« jener bie auf eine fötale Ütjatfadje fjinbeutetc, roafjrenb

man bod) ertoarten foflte, bajj, jumal nad) ber Äufforberung in 55. 14, ber ©ebraud)

be« ftu&toafdjen«, ebenfo wie baß Slbenbrnafn', bei ben (Sljrifkn ftd) fortgepflanjt t/ätte

(1 £im. 5, 10 geljt nur auf ©aftfreunbfdjaft, f. ftu§toafd)en). «ber erft feit bem 4. Saljrty.

fam bie gufcroafdjung al« firdjt. Sitte in ben (Sang. SRad) 93retfd)netber unb ©trau§ l)at baljer

aud) 3öei§e („Xie eüangelifd)e ©efdjidjte" [tfeiftig 1838], II, 272 fg.) ftd) gegen bie Stjat-

fäd)lid)feit bicfcr ©efdjtdjte auögefprodjen, unb er öermutlljet, bajj bicfelbe ftd) um 10, al«

ben edjtcn Äern, angefefct f>abe. 8efriebigenber jebod) ift bie (Srltärung oon 93aur („#rttifd)e

llnterfudjungen ber fanonifdjen Soangelicn" [Xübingen 1847], ©. 259 fg.), ber ftd) aud)

©traufc („Xa« ?eben3efu für ba« beutfd)c23otf"[?etp$ig 1864], ©.542) angefdjloffen $at, ba§

biefe Änefbote nur eine Snfcenefe&ung ber oben angeführten Söorte au« £ufa« (top. 22, 27)

fei, bie bann bei Ooljanne« ben i&latj ber ausgefallenen &benbmal)l«{rtfrung befommen l)abe

unb baljer in fß. 14 einen „beabfidjtigten Entlang an ba« pautiniffylufanifdje: «Xa«
tfjut fo oft if>r'« trinfet» u. f.

10. enthalte". Oebenfafl« Ijat biefe 2lnftd)t über bie (£ntfie$ung üiel

©afjrfdjeinlidjfett, ba ja, aud) nad) SBeijfätfer G#Untcrfudjungen über bie eoangeltfdje ©e*

fd)id)te" [©otya 1864], ©. 276 fg.), ber üierte (Süangetift bie ©finoptifer gerannt unb benufet

Ijaben mu§. 2Ber trofc bicfcr ©rünbe bie ©cfdjtdjttidjfett fcftfjalten roitt, ber mirb fid)

aud) nod) mit Sbfjmer („X^cotogifdje ©tubien unb Äritifen", 3aljrg. 1850, ©. 829 fg.),

»eldjer bie 39ered)tigung al« ©aframent ju gelten für bie ftuftroafdjung nadjjuroeifen mein,

au*cutanber$ufe&en tjaben. 5. SR. $anne.

©aal, mit bem 3"namen S8en (Sbcb (nad) anbern Urfunben $en ßber), ein ^artcU

füfjrer, n)af)rfd)einlid) jur 3üd)tigung ber aufftänbifdjen ©id)emiten oon Slbtmeted) (f. b.),

in beffen Xienften er fianb, abgeorbnet. On ©idjem angelangt, fiet er mit feinem STnljang

jebod) oon «bimeted) ab ($tid)t. 9, ss fg.) unb fd)lo§ fid) ben ?[uffiänbifd)en bafetbß an.

Sei einem «udfaQ oon Hbimeled) aud einem .^interljalt angegriffen unb gefd)(agcn, mürbe

er nun aud) oon ben ©idjemiten im ©tid) gelaffen unb fd)impftid) oerjagt (dtity. 9, 41).

Xie ©idjemiten büßten i^r jroeibeutige« unb feige« 93erf)aiten mit 3et^önmg i^rer ©tabt.

©djenfel.

®aa$, ein ©erg in ^ßaläftina unmeit Jimnat^©erad), ber jum ©ebtrge Sp^raim

gehörte (3of. 24, 30; $id)t. 2, 9). Später — X^atfd)lud)ten — oon ©aa« »erben ertoät|nt

2 ©am. 23, 30; 1 Gtyron. 11, 32. ßneuefer.

(Saba, f. ®eba.

©abbatqa. ©0 ^ei§t Oo§. 19, is ber Ort, auf weld)em ber 9tid)tcrftu$I beö ^ro*

curatorö ^itatuö aufgefieüt unb an roetdjem berfetbe Sied)t ju fpred)en gewohnt mar.

Xa« aramäifdje 9Bort bebeutet maljrfdjcinlid) „Gr^b^ung", bie gried). Ueberfe^ung gibt

bafür „©tempftafler". ift eine ftrt oon (Sjrrabe barunter ju Oerzen, mie fo(d)e

entmeber a(3 fcüftctjeub ober aU tragbar bamatä gebröud)tid) maren; mie 3. 53. ©ueton

berichtet, befaß däfar eine oon ber Umgenannten «rt. 9?b cf

.

(Nabeln. ©0 geringfügig bie Söeife ju effen erfdjeinen mag, fo ift fic bod) at«

9Ra§frab be« aögemeinen iöilbung«grabe« ju betradjten unb barum bebeutfam. Xie SJer*

breitung ber Sioitifation Oerbrängt nid)t nur ben ©enu§ ber roljen ^aturprobuete, bie

ba« X^ier mit ben ftlauen unb 3ä^ncn Jerret§t, fonbern ermedt aud) ba« 33ebürfni§, bie

bereiteten ©peifen auf menfdjemoürbige &eife mittel« be« G63c«8ö ju fid) ju nehmen.
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Unfcre (Nabeln, beren fid) tjeute bei un« ber geringfte Wann bei feinem 5?iat)I bebient,

obmol fie in manchen $cgenbcn ßuropa«, $. SB. itfußlanb«, nod) immer nidjt allgemein

gebräud)ltd) ftnb, waren bi« $u Anfang be« 16. Oafjrf). felbfi an fürftlid)en Käufern neu.

Xa«'ganje $lltcrtf)um fannte bie (Kobeln beim (Sffcn nidjt, bic Speifen mürben ^erlegt

aufgetragen unb jeber natjm fid) mit ben Ringern fein Xijtii au« ber Sdjüffcl. Sind) bei

ben Hebräern gehörten fic nid)t $um gewöhnlichen Sßjcug, wo 1)1 aber ünben mir (Nabeln

au« (Srj unter ben £)pfcrgcrätl)en ber Stift«hüttc unb fpätcr be« £empel« (2 SJiof. 27,3;

38, 3). 2Kan gebrauchte fte, um bie {^letfc^fiitcfc auf bem Söranbopferaltar jurcc^tjulegcn

unb 31t menben. Xiefe tfleifd)gabeln roaren nad) 1 (Barn. 2, 13 breiartig. ?utf)er überfein

an ber betreffenben Stelle burd) „Kreuel", worunter eine ®abel mit ^afenförmigen 3arfcn

umt Raffen unb spalten oerfianben roirb. (Sin ähnliche« 2£erf$eug, ba« aber gewöhnlich

fünf 3öcfcn hat, finbet fid) bei ben Bergleuten, bie e« aud) „Mrail" ober „Hrat)l" nennen

unb bamit (Srj unb Sd)utt in Körbe unb Xröge füllen.
sJio«foff.

Gabriel, f. (Sngct.

®Ob. 1) @ab, einer ber Söhne Safob'ö oon ber 3ilpa, ber Sflaoin ?ca'«, bie

biefclbe bem Oafob $ufüf)rte, um burd) fte bie 3al)l if)rcr Söhne $u mehren (1 9)iof. 30, 10;

35, 26). Duref) fteben Söfmc feljen roir $ab al« einen ifraelittfdjen Stamm ericfjcincn

(1 3)?of. 46, ig; 4 2Wof. 26, 15), ber beinnad) in fteben Glan« (mispaha) verfällt, nämlid)

in Sophön, Haggi, Sunt, 'Ozni, ?Eri, 'Arod unb 'Areli. Qx jötjlt 31t ben ftärfern

Stämmen Öfrael«, ba er nad) 4 2)Jof. l t
w

t 26, i» au« 40500 waffenfähigen Männern
beftaub; bie« läßt auf eine Seelcn$al)l oon minbefhn« 200000 fließen, maß, roie bie

meiften 3Qhk" 9^öBerer 33olf«mcngen im 21. jebenfall« eljcr $u Irod) al« ju niebrig

gegriffen ift. @« ift nid)t biefe« £rte«, fonbern gehört in ben Wrtifet Ofrael, nad)$u=

roeifen, baß burd) bie 33erid)tc über bie Stammmütter unb ifjre Söt)ne nid)tö anbere«

alo geographifd)e SBerhältniffc nuögcbrürft ftnb, au« benen fid) bind) weitere Kombinationen

gewiffe J^atfac^en über bie Crinwanbcrung ber Stämme ableiten laffen; nur bie* fei f)ier

bemerft, ba§ junädjft bie oon einer Butter abgeleiteten Stämme eine urfprünglid) com-

pacte, fpater aber öieüeieht jerfprengte &olf«maffe gebilbet haben, fo bic Söhne i'ea'« unb

bie föahct'«, unb baß $u beiben al« fernere Skrmanbtc bic Söhne ihrer Sflaoinncn gc*

hören, baß alfo £ea'« unb 3^Pa ^ Söhne in einem nähern 33erhältniß ^uciuanber [tauben,

glcid)Wtc bie 9iafjer« unb 33ilf)a'«, wäfjrcnb jwifchen ben fta^rtpaftänutum einerfeit« unb

ben 9?ahel=33ilhaüölfern anbererfeit« immerwä^renb ein oft in friegerifdjen ^anblungen

ftdjtbar crfa)cincnber (^egenfa^ gefjerrfdjt l)at. ^piernad) gehört (^ab mit Oiuben, Ouba it. f. w.

jitfammett, unb bemgemäß ftnben wir feinen Sifc auc^ in ber Madjbarfdjaft oon ^fuben

auf bem jenfeitigen Oorbanufer 00m ^abbof bi« 3acfer unb 9iabbat 2lmmon im Süben
unb biß 3um GJaliläifdjen 2Jieer nad) Horben reic^enb. Dennod) war biefe 3?erbinbung

lorfer, beun wä^renb -3uba, Simeon u.
f.

w. ben Oorban überfdjrcitcn, fabelt unfern

Berichten jufolge bie ®abittfdjen unb !Wubenitifd)cn S'Jomabcn au bem meibereidjen falben

Vanb ber 2lmmonitcr (3of. 13, 25) fo oiel ©cfatlcn gefunben, baß fte fid) bic« l'anb oon

Wofe geben lic§en (4 3Hof. 32), nad) ©. 20 freilief) unter ber Söebingung, bi« jur oöüigen

^anbe«croberung ^eercöfolge ui leiften, wa« mit ber mntl)ifd)en 33orftellung oon ber Vanbe«*

croberung im Söud) Oofua jufammen^ängt, unb wooon 9fid)t. 1 —3 feine Spur fid} finbet.

Oa au« »fid)t. 5, ie

—

n gel)t flar ^croor, baß bie in ^>eräa anfäffigen Stämme fid) an

ben nationalen kämpfen nid)t beteiligt haben. — (Regelt bie auf allen bi«t)erigcn harten

ücrjcidjnete gerabc Üinic al« ©renjc oon iKuben unb @ab l)at ^areut (Machaerous

{^ariö 1868], S. 57) Ginfprud) erhoben, nac^ beffen iluterfucfyungcn bie (?rcn^e

@ab'« burc^ ben 3erqa=2Mn, ba« Xobte 3)?ecr unb bie Serge, bie ba« Oorbantfjal be*

l)errfdjcn, gebilbet wirb, wo$u noc^ ba« Stüd oon ©ilcab fommt, ba« 00m SBabi cl»

53a^at bi« jum 3abbof fid) erfhrerft. 2lu§erbcm aber gehörte $u @ab not^ ber X>ifhrict

jwifefyen 333abi 3ct^^2^flin u«b 2Babi 2)?obfd)ib (2lmon) mit ben Stäbten Siroer, £ibon,

Sopran, ^(trotl) unb 2)iad)äru«=3aeier, welche« nac^ ber h,erfömmlid)en 3cid)nung bureb,^

gcl)cnb« ju j^uben gerechnet worben ift. tRubcn war jwifdjen biefe« uörblid)e unb füblia^e

Vanb ©ab« cingefeilt, fo jeboc^, baß e« nia^t bi« an ba« Ufer be« Sobtcn 2)?eerc« reifte,

wcld)c« bic 3?erbinbung jwifd)cn ben beiben gabitifd)cn Stüdcn ^erfteütc. So begreift

nad) "ißarent (^ab bie heutige Bclfa, einen fc^malcn Uferftrid) am Xobtcn 3)^ecr bi« utm

Sabi 3cr(?° s2^°tn# ö" Dcwi (Jallirrfjoc liegt, enbttcr) aber aud) nod) ben Strid) bi« jum

X'lrnon f)crab. — On ber Äönig«3eit gelten e« bic @abitcn mit ben rechtmäßigen sperren,
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mit Ofbofctf), bcm 3ofm (gaul'ä, »tue mit Xaoib (2 Sant. 2, »; 17, 24), bcr nad) 1 Gt^ron.

12, s aud) (Habiten unter feinen gelben hatte; rote fic benn aud) 5 ÜNof. 33, 20; 1 SWof.

49, 19 überhaupt friegötüdjtig gefc^ttbert werben.

-3m gabttifd)en ©ebtet wirb ein X^ol ©ab (nähal haggtid) ermähnt (2 8am. 24, 5),

ba3 oon ©efeniue (im Shefauru*) gewif? nicfjt ridjtig mit bem Gabbof (SBabt 3erqä) ibeu

tificirt ift, wonad) aud) (f. Stroer) baö I^al ©ab nad) ©ileab Derlcgt unb bamm ein

brittetf &roer angenommen worben ift.
s
JJad) ber Weifcroutc bcr ftatijrtfdjen (Sommifftou

Xaoib'S fann ftd) bie 3ad)e nur fo Debatten, bap baß Xfyai ©ab einfad} bcr ftrnon

3S?abi 9)fobfd)ib) ift. (S$ ^eißt im Xert: „3ic uberfdjritten ben Oorban unb lagerten in

Sirocr (red)tö (füblid)] tag bie «Stabt [?ir], bie inmitten bc$ Z§ak& (Mab liegt) unb biß

nad) Gacfer (Ja:zer). Da fner über „bie <2tabt, roctdje inmitten be$ X^alcö liegt", baß

bicäuial ©ab tjeißt, faum gezweifelt werben fann, batf e$ ?Ar Moal» ift (4 Stfof. 22, 3«),

oon bem Slrocr (;ara:ir) nörblid) lag, fo erlebigt ftd) bie Ofragc nad) bem Xhal ©ab
gleichzeitig. G?8 ift Warne beö Simon, an bem %x 50?oab lag, baä immer wieber fälfd)lid)

mit SlrcopoliS ibentificirt ift, felbji auf Dan ber $clbe'S neuerer starte (ogl. Xictrid),

„Beiträge $ur biblifd)en ©eographie", im „3lrd)iö für rotffcnfd^aftltd)c (frforfdjung bc£

31. Z."t 1. 3a()rg. 1867, <B. 334). Xa§ aber btefe« fo f)ö# eigenartige Sirnonthal

noc^ öuBcl* Dcm geläuftgen Warnen einen feiten oon feinen Bcftöcrn führt, inbem unter

Ihal ©abö oon fetbft ba« befonberS eigentl)ümlid)e Xb,at ©abö oerftanben wirb, ift leidjt

begreiflid) (Dgl. 3. bie seri:at 'el mandür als neuem Warnen be« Sarmuf).

2) ©ab, ein Prophet, ber 1 3am. 22,5 mit Xaoib in Sßerbinbung fteljt unb nad)

ber für fünblid) erachteten ^olföjätjlung , alä feine
s
]5rioatfcher 31t ilmt rebeten, ihm bie

Sat)l jwifdjen brei Strafen offen licjj, unter benen Xaoib bie "}?efi auöfud)te (2 Sam.
24, u). UcbrigenS ift e* biefer ©ab, bcr bie Vage beä fpätern jüb. Xcmpclö befrimmt

unb bamit einen wefentlidjen Sinflup auf bie fünftige &>cltgcfd)id)tc gewonnen hat, benn

et wie* ben Xaoib an, auf bcr Xennc (SBerge^fjalbc) bc$ Slrawna einen Slltar 311 bauen,

um bie
k

J>cft 3U beenben, unb iebcnfallß an bcr «teile bic|cö 2lltar$ erhob ftd) fpäter bcr

lempel
(f. Wofen in ber „3eitfd)rift bcr Xeutfdjen Ü)forgcnlänbifd)en ©cfcllfd)aft", XIV,

618;. — Xic (ihronif macht ©ab, wie bie meiften anbem Propheten, welche fic erwähnt,

]um ©cfehiehtfchrcibcr unb läßt ihn bie Xcmpclmuftf organiftren helfen (2 Glnon. 29, 35;

1 Ü'hron. 29, 29), baS Ijiftortfc^c llrtheil herüber aber wirb je nach ben-Slnfrfjauungen

über bie (Shronif (f. b.) fclbft fchwanfenb fein.

3) ©ab als 3bol (3cf. 65.n) f. Ütfeni. Ü^crr.

l^nöara, gleid)bebeutenb mit ©eber, ©ebera, ©eberoth, ©ebor, ebenfo ©abeß, ©a=
beira (Ciabir in Spanien), b. i. hebräifd) unb phönijifch gader, ju beutfd): £aag, Apagcn,

ein ummauerter Ort, war (Sigcnname einer berühmten befeftigten 3tabt ^aläftinaö jenfett

{ha JCften) beä Zorbau, auf einem i?erg (üblich 00m Oarmuf, b. i. ,£ieromar, nid)t

weit oon beffen (linfluß in ben Oorban, 60 Stabien oon Liberia«, füböfllich Don ber

Sübfpifce bcö 2)?cercö oon Liberia« (3ofepf)u$, „^lltcrthümcr", XIII, 13, 3; ^olnbtiitf, V,

71, 3; ^liniu«, V, 15; ^ofeptmä, „Vcbcn", itap. 65). 3ic wirb immer ^ur Xcfapoliö
(f. b.)

gereerjuet unb alä bie ^>auptftabt oon ^eräa aufgeführt, waö aud) nod) oorhanbenc Lünzen
beftätigen Oofephuö, ,,-3übifd)er Wrieg", IV, 7, 3). -Jpicr trafen bie grofcen Strapcn oon

Xibcria« unb Sfmopoliö nad) bcm innem ^eräa unb nad) Xamaöfuß znfammen.

Slleranbcr dannäuö eroberte ©abara nach jchnmonatlicher Belagerung (Oofephuö, „Sllter^

thümer", XIII, 13, 3; „3übifd)cr Hrieg", I, 4, 2). 3ubeu hatten cö inne (ÖofephuS,

„^tlterthümer", XIII, 15, 4;. ^ompejuö ftclltc bie Stabt, feinem ^reigclaffcnen Xc^

metriuö $u Viebc, welcher au8 ©abara gebürtig war, wieber her (3ofephu8, „Slltcrthümer",

XTV, 4, 4; „3übifcher ärieg", I, 7, 7). ^ier war ein« bcr fünf oon ©abiniu« errichteten

Stincbrien (Oofephu«, „Slltcrthümcr", XIV, 5, 4; „Oübifcher .Hrieg", I, 8, 5). ttugufhi*

fdienfte fte |>crobee bem ©ropen (^ofephuö, „Slttcrthümer", XV, 7, 3; „Oübifchcr flrieg",

I, 20, 3), entzog fte aber beffen Wad)folger 3lrd)clauö unb fdjlug fte 31t Snricn (Oofcphuö,

„ülterthümer", XVII, 11, 4; „Oübifd)cr Üricg", II, 6, 3). ©abarener oerflagten ^erobe«

bei 31grippa unb '}luguftu8 (öofcphuö, „Sllterthümer", XV, 10, 2. 3). Guben griffen

bie meift oon Reiben bewohnte Stabt im jüb. Sirieg an (Oofephnö, „Oübifdjer Ärieg",

II, 18, 1); Guben würben in ©abara umgebradjt (Gofcphu«, „Oübifcher ^hrieg", II, 18, 5);

3uletJt würbe fte oon 3?efpaftan eingenommen (4. ^368; Gofcpfntf, „Oübifcher Ärieg",

IV, 7, 4). Xer grope Weid)thum an ÜNün^en Don 5luguftu8 bi8 auf ©orbianu« he^ab,
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unter 18 oerfdjiebenen fiaifern unb über jroet Oaljrljunbertc fjinburd), aud) nadj 93efpaftan'$

3erftÖrung, bejeidmet bie Sölüteperiobe ©abaraä. Sluffaflenb ftnb auf biefen SWünjen unter

5J?arc Sluret bte ©epräge NAVMA unb bie öftern Slbbilbungen oon £riremen, ma<8 auf

Waumadjten beuten fönntc, bie feit 3$efpaftan'Ö «Siegen auf bem ©aliläifdjen Ütfecr oon

biefer Stabt $u Gljren be« «Siegers gegeben worben wären, oon benen aber fonft nidjt«

befannt ift. Später war ©abara eine bifc^öfUdjc «Stabt in Palaeatina secunda, beren

SMfdjöfe auf ben doncilien oon 9?icäa, ßpfjefuä u. f. w. genannt werben. O^re große

Söerüfjmtljeit in ben crflen Oaljrfyunberten ber djrifU. ^eitrccfjnung bis auf Antonius 9ttartör

(gegen 600 n. (5fn\) fyerab oerbanfte bie ©tobt tjauptfäcfyltd) i^ren 33äbern, welche an

Drefftidjfeit im ganjen röm. SReid) nur benen Oon SJajä nad)ftef)en follten ((£unapiuS

«Sarbianu«; ügl. Gpipljaniuä , Adv. haer., XXX, 7). — Oefct trägt ba$ alte ©abara

(nid)t ba$ weiter nörblid) gelegene ©amala) ben tarnen Om Äei« (2Kfe3), b. i. „Butter

ber Sdjlauljeit", ift ein fleineö Dorf, baö weftlidjfte im Diftrict Äefärät, natje bem ftamm

ber ©ebirgäfette gelegen, welche baö Zfyai be$ Dibcriaöfeeä unb beS Oorban im Often

begrenzt, unb überragt ben tiefen Spalt befi (Sdjertat 2Wanbl)ur, b. i. ber $ieromar,

Wetter nur eine Stunbe weiter nörblid) an bem Ort Oorüber$ief)t; mäljrenb ber <Süb=

abrang ber £>öl)e oon Cm #ci$ oon einem fteinern
sBabi el*9lrab befpütt wirb, weiter

mit bem (Sdjertat parallel oon Oft nad) SBef* in ben Oorban fällt. Die fteilen (Seiten

beä $3erge$ befielen auö mürbem Ätalrjiein mit oielcn £agen fdjwarjen fteuerfteinä. <Sdwn

ber f)ier in ben Droglobntenwofmungen oon £>trtenfamtlien am Süboftgef)änge be$ Sergej

bis tidtte erhaltene Warnt Dfdjebür (Dfdjabär) weift auf ba$ antife ©abara bin, ein

»Warne übrigens, ber aud) auf einen großen Dfyeil ber anfioßenben Vanbfdjaft £>auran$ im

Offrn oon Om ÜeiS, fowic auf bem Worbufer beS (Sdjertat übertragen ift, alfo jugleidj

bie ^rooinj mit bejeidmet, in beren SDtfitte bie SRuinen biefer Stabt liegen; ^liniu«

(V, 15) unb $ierontjmuS betätigen burd) itjre geograplufrfjen Angaben nodj baju bie

röm. $lrdjitefturen auf ber ^ergfjöfje als Ruinen beö alten ©abara, bie fefjr bebeutenb

ftnb. Die «Stabt lag runb um einen £>ügcl, ben (jödjjien Ißunft in ber Umgegenb; eine

3)icnge Ouaberjreine unb tiefte oon 2)?armorfäulen unb ©ebäuben, inSbefonbere bie £>aupt=

aruppe ber Ruinen auf ebenerm SBoben gegen Sefien mit unjäljligcn umgefiürjten (Säulen*

fdjäftcn, Kapitalen unb Üempetreften be$etdjnen bie ehemalige Vage unb SluSbefjmmg ©a*

baraS. Die Stabt bilbete beinahe ein 9fedjterf, eine fjalbe engl. üWeile lang unb erroa

eine 33tertelmeile breit, unb lief meftlidj in einen formalen
s^unft auS, wo ein große«

mafftoed ©ebäube mit oieten «Säulen geftanben $u tjaben fa^eint. IK'itten ^inburc^ führte

eine lange, auf beiben «Seiten mit (Säulen becorirte Straße, beren ^ßflafter auö oiererfigen

oulfanifd^en Steinen an ben nteiften Stellen nod) gut erhalten ijl. 5luf ber 2Beft* unb

^orbfeite ber Stabt finb bie Ueberrefte oon $mei großen, gang oon fc^warjem Stein er*

bauten Hmpljitljeatem ju fefjen; ein brittc« Ü^eater na^e bei ben Stöbern. Oefilie^ oon

bem §ügel ber Stabt finben ftd) oicle ^ö^len (aber fein einjigeß ^>auö) in bem ilalf«

felfen, oon benen man einige erweitert unb bewohnbar gemacht, anbere alö ©rab^ö^ten

gebrau d)t Ijat, um welche nod] jett eine große SRenge oon «Sarfop^agen aud SBafalt ijcnnn

liegt, bie fafi alle, mit niebticr)en Sßaöreliefö oon ©enien, weldje ©uirlanben unb 53lumen^

fränje galten, oon Äöpfen u. f. m. oerjiert, oollfontmen gut erhalten ftnb. Morbmärt*

ber Jöerg^ö^e mit ben Krümmern oon Om Äei«, in beut (Sngfpalt be« «Sc^ertat, auf

beiben Seiten be8 ^ruffe«, nur einige Sdjritte oon beffen ©affer entfernt, liegt bie lange

#?ei()e ber tyeißbampfenben, ungemein wafferreit^cn Heilquellen ber ©abarencr, welche auc^

(fufebiuö unb ^ieronomud erwähnen unb babet fagen, baß biefe bem alten ©abara be=

nae^bartc Ortfc^aft mit ben Reißen Sc^mefelbäbern Hmatb,a (b. ^. „SBäber"; ogl. ^>a*

matl> Oof. 19, 35 unb
f. (Smmauö) ^eiße. ©leic^ benen oon Liberia« u. f. w. treten

fte auö bem bafattifdjen 33oben fjeroor, 10 OucÜen, im ganjen 2 l
(
4 (Stunbe ooncinanber

entfernt, mit Ueberreften oon ©ebäuben; i^r fd)wcfeligcr ©erue^ bringt mehrere Jpunbert

«Sdjritte weit oor. Die wcftlie^fte OucHc, Jpamntdm efd|--Sc^eic^ (.^errenquelle), bie Ijeißcfte

oon allen, wirb not^ immer im 2)ionat ^Ipril oon einer 2)?enge franfer unb gefunber

Veute auö ber Umgegenb oon 9?abhtö unb sJJajaret^ befugt, weldje biefe bem 5)ab in

Xabaria oorjie^en. — Dura^ (i^rifti Teilung beö Sefeffenen (f. b.) erhielt bie o^ne^in

fa^on berühmte ©tobt ©abara ein erf)öf)te8 Ontereffe, unb e« unterliegt feinem 3roci fei'

baß bie fner oon ben SHeifenben befdjriebenen ©rab^ö^len, in benen noc^ freute an 200 Jro-

gtoboten wofmen, biefclben ftnb, in welken jener Dämonifdje fic^ aufgehalten b,aben foll
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(9)?attfj. 8, 28 fg.; SDfarf. 5, i fg.; ?uf. 8, 26 fg.); toit benn aud) (Jpipfjaniuö, SMfdjof oon

ßonftantia auf (Xtypern (f 403) fd)on birfer ftel«l)öljlen al« Segräbntfeftätten (2rroä()nung

tljut (Adv. haer., I, 131). — Aber freilid), eS finben ftd) an ben betreffenben Stellen

ber Goangelten in ben £anbfrf>nften nod) jroei anbere Lesarten, eine fetjr gut bezeugte:

„®egenb ber ©erafener" unb bie anbere: „Öegenb ber ©ergefencr". iineurfer.

(geborener, f. ®abara.

Wabba, f.
£ajar.

Gtojul, f.
Saju«.

©oloob, f.
<Meab.

©alttter (@aHier). 3ur Seit, alö ber Sipofiel faulu« Öalatien betrat, mar e*

fd)on über 300 Oaljre, ba§ biefe« gebirgige unb fruchtbare l'anb, im #erjcn Üleinaften«

am Slufe #ah)$ gelegen, oon einem <3d)roarm be« manberluftigen Geltenoolf«, ba« nad)

be« irennu« Wieberlage bei 2)elpln' ben tyntgifdjat Bosporus übcrfdjritten fjattc, in SBefi^

genommen morben mar. Ungefähr um 250 brangen nämlid) bie gallifdjen ftüfjrer 8tt«

tariu« unb Seonoritt« (i'ioiu«, XXXVIII, 16), oon ben fd)önen @egenben Äleinaftentf

angclocft, in ben <3olb be« bittjmiifajen dürften Wfomebe« t.etrabo, II, 130; XII, 571),

um bann nad) Dielen Stampfen unb Söanberjügen eine neue Heimat ju ftnben in ber

*?anbfd)aft, welche im Horben oon ©ittjttnien unb $apl)lagonien, im Oftcn oon ^ontu«

unb ftappabocien, im <2üben oon Äappabocien unb £nfaonicn, im SBcfren oon ^fjrngicn

umfdjloffen wirb. Xort oerbradjten fic unter althergebrachten Lebensformen unb bem

Ijeimifdjcn tarnen (kalter (CMicr, fpäterc Sorot für K&rai.) U)r Xafcin. Wodj £»icro=

nomu« fagt in feiner Sorrebe junt ©alaterbrief, er Ijabe in ©alatien faft biefelbe 3prad)e

gehört, mie in ber ©egenb oon Xrier, morau ftd), ba Xacitu« unb Strabo ben beutfdjen

(Sljaraftcr ber Xrcoirer oerbürgen, bie alte, aber aud) nod) oon &ug, Siner, 9iürfert, ÜWener,

Sßiefeter unb £ilgenfelb gegen SRettberg (,,5Urd)engefd)id)tc Deutfälanb«" [©Otlingen 1846
—48 j, I, 19 fg.) üertretene Slnftdjt fnüpft, baß bie ©alater ^cutfd)e gerne) en feien, bie erften,

bie mit bem CSljriftentlmm befannt gemorben. Dann t)ängt tyre iöe$eid)nung al« ©aflier mit

ber alten fluffaffung ber Börner utfammett, ber jufolge aUe jenfeit ber Hlpen roof/nenbe

Sölfer ©allier ijiefecn. ^oer) ber Sober einaiticu« fdjreibt 2 lim. 4, to ftatt ©alatien

(Kattien. 316er aud) ber Warne Gallograeci, Gallograecia (TaXXo7?a'.x(a) fommt bei

(Stxabo, Ctüiu«, Üufttn unb ftloru« oor, roeil fte fid) mit (9ried)en ocrmifdjten flßati-

fania«, I, 4) unb griednfdj reben lernten, mie e« benn feinem 3»eifcl unterliegt, baß in

ber neutefl. 3eit un0 noa') früher in ben grö§ern £anbel«|Täbten Öalatien« ba« ©ricdjifdjc

öorf)errfd)te. 2Begen ifjrer unbänbigen ^reiljeitäiicbe unb roilben Xapferfeit gefürd)tct,

bienten bie ©alater lange alt Solbtruppen in ben Äriegcn ber oorbcrariat. Jpcrrfdjcr

(gloru«, II, 11; Ouftin, XXVII, 3; ^olnbiu«, V, 33; 2 Matt. 8,20), bi* fte 189 oon

(5n. ÜÄanliuS Sulfo in einer ferneren 5dbfd)lad)t am aftat. Ctnmp übcrnmnben mürben

(1 2«a«. 8,2; ftoiud, XXXVIU, 12. 20—23. 25; XXXVII, 40). £od) behielten fte ifjre

alte (Stammoerfaffuug unb ir)rc Söterfürften ober Ictrarcrjen, oon benen einer, ber burd)

dicero befannte 2)ejotaru8, ein treuer 23unbeSgcnoffe be« VttcuUuö unb ^ompejuö mar.

Wati) feine« 9tad)folger$ 31montaö Xob madjte HugujtuS 26 Oa^re oor unferer 3eitred)nung

bie alte ?anbfc^aft Öalatien jufammen mit ifnfaonien, ^3iftbicn unb ^apfjlagonicn 31t einer

röm. IJrooinj, toetdje gleie^faU« ben tarnen ©alatien erhielt (Xio (iafftu«, L1II, 26). — #gl.

öaumfiarf in ^aulö'0 „$Real*£ncöflopäbie" (Stuttgart 1844), III, 603 fg.; SBiefelcr, „Kom-
mentar über ben S3rief ^auti an bie @alater" (Böttingen 1859), <3. 521 fg. ipoltjmann.

C^alatcrbricf. Um bie (Sntftclmng biefe« merfroürbigcn, in feiner apoftolifd)cn

Gc^t^eit unantaflbar bafle^enben 6enbfd)reibcn« ju Oerzen, muft man oon einer 9?ad)rid)t

be« Oofcp^u« („^Itert^ümer", XVI, 6, 2) auögeljen, berjufolge eine Urfunbe über bie oon

ben Römern ben Ouben oerlie^enen ^rioilegien unb ^reiljeiten im Xempel beä ^uguftuö

;Hnfnra niebergelegt mar. Xaranö ge|t unjmeifet^aft ^eroor, baß t9 in @atatieu

Ouben gab. SBa^rfd^einlid) hatte ber ^anbel biefelben angezogen, unb mir toerben fte

beäfmlb f) a npii ad) Ud) in ben 2tabtcit ut fud)en ^aben, alfo in 3lnf»ra, Saoium unb bem

burc^ feinen CEöbelctempet meitberü^mten ^efftnu«. Xafi biefeö jüb. Slcment nun aber

aud) in ben djrifit. @emcinben feineäroeg« oon Änfang an ganj gefefjlt fjabe, mie Sa^neden-

burger, 23aur unb ^ilgenfelb fälfd)lid^ annahmen, geljt au« folgen Stellen unfer« Sörief«

(Äap. 3, 13. 2s. 25; 4, s) Ijeröor, mo fid) ^aulu« al« Oubendjrifl mit feinen Cefem in ber

erfien ^erfon jufammenfa§t. Dagegen mu§ ^gegeben merben, ba§ bie ^eibend)riften bie
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2Reljr$af)l bilbcten (Map. 3, 29; 4, s—12; 5,2.3; 6,12.13). Den 2£ofjnort bcr galatifdjen

CS^riftcn haben wir un« wol in bcnfelben Stäbten ju benfcn, wo ba« Oubcntt)ttnt ftd)

niebcrgelaffcn ^atte. (£inc au«brürflid)c Angabe hierüber finbet fid) nirgenb« im 9?. X.

Denn nid)t blo« oermiffen wir an allen anbern Stellen, wo galatifchcr (£(|riften (Erwähnung

gefefnetjt, bic Angabe eine« beftimmten Orte« (1 Mor. 16, 1; 2(pg. 16, e; 18,23; 1 ^etT.

1, 1; 2 £im. 4, 10), aud) unfer ^örtcf felbft tffc bcr einjige unter allen eckten Scnbfehreiben

be« ^aulu«, welcher feine ganj beftimmte Slbrcffe trägt, fonbern an eine Sfeifjc oon

(^emeinben gerichtet ift (Map. 1,2). Dicfclben waren offenbar burd) bie Sprache }u--

fantmengeljaltcn, fobaß e« genügte, bic (#cfammtf)cit bcr djrifil. (Mater al« bie (Smpfänger

^u bejctcfjncn.

3ebenfall« tjat ^aulu« felbft biefe @cmcinben gegrünbet (Map. 4, 19; aud) Map. 1, c fg.;

4, 13 fg.). Die 21poftelgefd)icf)te cr.^ätjtt aud) gan$ beiläufig oon einem ^meimatigeu

xUufcnt^alt be« ftpoftcl« in (Marien, unb e« ift bc«l)alb bie natürlid)ftc 2tnnaljme, baß

}>autu« auf bcr Slpg. 16,6 erwähnten >)Jcife bic (Memeinbeu in (Matten gegiftet, auf bcr

i'lpg. 18, 23 berichteten nod) einmal befudjt höbe. Dann mar er, wie unfer 3?ricf (Map.

1,9; 4,13.15; 5,3.21) felbft anbeutet, zweimal cor Slbfaffung be« <Scnbfd)reiben« bort

gemefen. 5)?cf)rerc ältere Mritifcr haben inbeffen oon brei galatifdjen Reifen gerebet. Die

britte Steife hat bann aber liocfj oor jenen beiben befannten ftarrgefjabt. Moppe, Mcil,

Borger wollten nämlid) in bcr Slpg. 14, 6 ermähnten „Umgegcnb" oon l'ttftra unb Derbe

(Matten oerftanbeu wiffen. Wicntencr, ^aulu«, ^ööttger, Sanfter, Dtjicrfc^ aber fugten

bie galatifdjen (Gemeinben nidjt im eigentlichen , fonbern im röm. (Malarien, welche« aud)

Vtjfaonicn unb ^iftbien umfaßte. Somit |fttten unfere (Mater in Ofonium, 'taiodjia,

Vnjrra, Derbe gewohnt, unb bann wären bic galatifdjeu (Mcmeütben aüerbing« auf bcr

erftcu 2Wiffton«rcife gegrünbet.

ÄUein bic« ift nid)t blo« gan$ wiber ben l)crrfd)enbcn Sprachgebrauch, fonbern auch

namcntlid) wiber ben bcr 2lpoftelgefdHd)te (ogl. Map. 16, e unb baui £ofntann, „Die ^eilige

Schrift Weucn Deftament«" [Jfbrblingen 1862), 1, 143 fg.); unb bcr Slpoftcl hätte unmöglich

bie Vcfcr (Mater nennen tonnen, wenn fic fo blo« bei ben Römern lyic^cn ; er hätte fte

l'nfaonicr unb ^iftbier genannt. 3lücrbiug« befrembet c«, baß gar feine Stabt ermähnt

ift.
s
2lbcr bie (Gemeinben waren in unb um bie genannten Stäbtc jerftreut; oieUcic^t ifl

bcr 2lpoftcl aud) gar nid)t in ba« Onncrc (Marien« gefommen, unb bic (Gemeinben finb

in biefem $all in ben (Grcnjbiftricten ui fuchen.

freilich f)at man noch au$ einem anbern (Grunb jene frütjc Stiftung ber galatifd)cn

(^emeinben annehmen |ii müffen geglaubt. (£« wirb nämlid) (Gal. 2, 1. 13 Söaraaba« er=

wähnt. Da nun nad) 51pg. 15,3«; 16, 5 bic jweite itfeifc unternommen worben fein foll,

um bic mit Barnabas gegrünbeten (Gemeinben $u feftigen, wollte man bie Stiftung auf

bie erfte »erlegen. Dcö iöarnabaö ^ame fonnten bie (Mater jebod) auch fonft fennen, fo

gut wie bic ttorintfjcr (1 ftor. 9, s). Die $Ipoftelgcfd)ichte aber er^ä^lt fcincöfall« , baß

itautuä mit Sarnabaö biö nach (^alaticn gefommen fei. hingegen fonntc jener auf bcr

^weiten pfeife fo gut neue (^emeinben in Stylen ftiften, alö er bieö bann in ©riechen^

lanb tfjat.

(Sin anberer (^runb oon gleichfall« ercgctifd)cr %xt, ben man angerufen f;at, ift

folgenber: cö fei 2lpg. 16,« nirgenb« gefagt, bap $au(u* bei feiner bamaligcn 9ln=

wefenheit in ©alatien geprebigt unb (^emetnben gegrünbet habe; oiclmehr fjetftc eö bafelbfl

fogar, bem ^Ipoftcl fei eine berartige Dljätigfcit in jenen ©egenben Dom Öcift gewehrt

worben. 2lber bei rid)tiger SBortcrflärung befdjränft fich baß Verbot f»lo« auf „3lficn",

b. h- ba« wcftlidje Müftcnlanb Mleinaficnö (Asia minor). Da *ßauhi6 bei bcr ?lpg. 18, 2s

(— 19,i) erwähnten fpütern Hnwcfcnheit in ©alatien bie ©emeinben bafclbft bereit«

„ftärfte", fo muß 8ufa* fclbjt oorauöfe^en, baß bicfelben bei (Gelegenheit bcr Map. 16, s

erwähnten frühem gegrünbet worben feien. 3u9 le id) 9 e^ ö»0 unferm ^rief (2lpg. 4, 13. 14)

hcroor, baß ^aulu« bei feinem bamaligen 2Bcrf außerorbentliche .'pemmniffe $u überwinben

gcljabt Ijat, inbem er oon bcr (5-aüfucf)t (2 Hör. 12, 7— u) fjcimgcfudjt mürbe, woju nach

einigen ©regeten (Vomier, dürfen, Schottl, ^pauörath) auch ein Slugcnübcl getreten fein

foll, woöon Map. 4, 15 bic 9icbe fei.

2Bir haben fonadj anmuchmen, baß ^anlu« feinen 53ricf an bie (Mater auf ber

fogenannten brüten 9Jiiffton«reife gefchrieben hat, nach $lecf oon Morinth, nach einer in

alter unb neuer 3eit gewöhnlichen Sinnahme oon (Sphcfu« au«, in ber erften 3eit feine«
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faft breijährigen Aufenthalt« bafelbft. On lefcterm ftatl Wäre er etwa 56, tu erfterm 59

gefd)ricben, gleichzeitig mit bem SKömerbrief. ftreilid) nötigt bie große faßliche Söer-

wanbtfd)aft mit biefem nod) fcine«wcg« $ur Annahme öon iWürfbcjiehungen auf itm; ber

<$alaterbrief fefct ntetjt fomol ben itfömerbrief, al« bie, mit bem Onhalt be« iftömerbriefe

übereinftimmenbe münblid)e s^rebigt be« Apoftel« oorau«. Anbererfeit« ift e« aücrbiug«

richtig, baß ber parallele GJebanfengang bie Annahme einer ungefähr gleid)$eitigcn Ab=

faffung menigften« begünftigt. Wlan fönnte aud) anführen, baß 1 ftor. 16, i bie 8er«

hältniffc in (Kalotten nod) georbnet fd)cinen, wäljrcnb bie bort berührte (Sollccte für

Ocrufalem Anlaß ju ber iöefrfjnlbignng geben fonnte, er fudje 9Jfenfd)en 311 gewinnen

($al. l,io), melden ihm geläufigen Auöbrucf ^aulu« 2 Mor. 5, 11 nod) ganj unbefangen

unb im guten «Sinn gebrauchen fonnte. Oft aber eine fpätere Abfaffung, al« bie ge-

wöhnlich ftatuirte, wenigften« im 33ereid) ber s3)coglid)fcit gelegen, fo oertjält e« fid) nidjt

gleid) alfo mit entgegengefefeten, auf ^iadjmci« einer frül)crn (Sntftehung gerichteten SBcr^

fud)cn. (5« wollten nämlich Michaeli«, Moppe, Steif, Sd)tnibt unfern SBricf in Diel frühere

Reiten öcrfcjjcn, weil ba« Apoftclbccret barin nid)t erwähnt fei. Allein bie« war nur

bie wohlfcilfic Ärt, ben „ftummberebten Anfläger ber ^Ipoftclgcfc^ic^tc" $u beteiligen unb

bie im Artifel „Apoftelconoent" bcfprod)ene Sd)Wierigfeit abjuthun. Der ©rief ift am
wahrfcheinlichften „balb" (Map. nad) bem Apg. 18, 23 erzählten Aufenthalt feine«

©erfaffer« bei ben Vefern entfianbcn.

Die ©eranlaffung be« Öalaterbrief« ift Map. 1, 7; 5, 10. 12 unb überhaupt burd) ben

ganzen Onljalt beuttid) angejeigt. Scnblinge ber pharifäifchen Partei (ogl.|wlften, „Onhalt unb

(Mebanfengang be« Briefe« an bie ©alater" [Roftorf 1859], S. 7 fg.) wollten ba« (SDaugcliunt

üon ber Rechtfertigung burd) ben (Glauben umftür$en, bagegen ©cfdmcibung unb anbere

iüb. Safcungcn (nidjt aber ba« ganje Öefefe, ögl. Map. 5, 3) ben £>eibcnd)riften al« not!)

wenbig $ur (Seligfeit auflegen. Sic griffen baher ba« apofiolifd)c Anfcfjctt be« s|*aulu«

an (Map. 1, 1 fg.), beriefen fteh wiber ihn auf bie Urapoftel (Map. 2, 6.9) unb befdmlbigten

ihn nidjt nur ber ^cinbfdjaft (Map. 4, 1«) gegen bie (Mater, fonbern aud) ber &mi-
beutigfeit, ba er mitunter felbft bie S3efd)ncibung prebige (Map. 5, 11). 9iad) Schott,

9?eanber, be 2öettc, 53lecf waren biefc Orrlehrer jum Ztyii geborene ©eiben (Map. 6,1s;

6,13), unb c« nahm biefc jubaiftifd)e ^Bewegung (Map. 1,9; 4, ie; 5,3.21) fd)on oor ber

^weiten Anwefenheit be« 'ißaulu« bei ben ©alatern ihren Anfang. Da« perfönlidje Auftreten

be« Apoftel« muß bamal« gefruchtet haben (Map. 4, is; 5,7), benn er ift jefct burd) bie

Nachricht oem brohenben Abfall fehr überrafd)t (Map. l,e; 3, 1; 5,-). Aber gerabe um
biefer Ueberrafd)ung willen hielten (Sid)f>orn, 9?eanbcr, ©leef unb bc SBcttc für waln*;

fd)einlid)cr, bi/ Orrlehrer feien erft nad) ber ^weiten Anwefenheit aufgetreten. Oebenfatl«

muß bie (Spibcmie plöfclid) eingeriffen fein unb rafd)e ftortfehritte gemacht haben. 3war
ift feine«wcg« fd)on bie 2Hehr$ahl in ben galatifd)en 0cmcinbcn abgefallen (Map. 1,7;

3, 3; 4, 9. 17. 21); beim mögen aud) bereits öielc bie jüb. tvcftjeitcn beobachten (Map. 4, 10),

3ur 33efchneibung ift e« noch nicht gefommen (Map. 5, 2. 3; 6, 12. u). Aber obgleich bie

£efer folt^e finb, bie ben Öeift (ffap. 6, 1) haben, broht bennod) bie (Gefahr, baß ihre

Wenge burd) ben wenigen Sauerteig ber Orrlehrer (Map. 5, 9) oerberbt werbe. SBcil baö

Soangelium felbft auf bem Spiel ftanb, fonnte ber Apoftel nur unter ber größten ®e*

müthöbemegung. an feine Öalater fdjreiben; ba^u fam, baß er bie Sd)cibewanb nieber*

reißen mußte, weld)e bie ©egner nicht ohne Sd)ein, aber mit unrebüd)cr Arglift jwifdjcn

ihm unb ben anbern Apofteln ^um 3?crbcrben bcö dhriftenthumö aufrichten moUtcn.

^Jauluö mußte ben Mampf, ber ihm angeboten mar, au« ber gerne aufnehmen. So
fam e« ju unferm, nach ^ aP- 6 » 11 eigenhänbig gefchriebenen ©rief, ber fd)on im öingang

(Äap. l,i— 5) unb Sd)luß (Äap. 6, 11

—

is) bem unmittelbar praftifd)en ßtotd bienftbar

ift, bie galatifchen Öcmeinben öon bem Abgrunb, an bem fie fd)Wcbtcn, jurücfjuführen

jum unwanbelbaren ftefthalten an ber 2öahrhcit be« ^aulinifd)cn Goangeliumö. Die ^paupt=

maffe be« iörief« theilt man gewöhnlich in jwei (Map. 1, e— 6, 12 unb 5, 13—6, 10), richtiger

mit Jpilgenfelb (in ber „3eitfd)rift für wiffenfchaftlid)e Üheologie", Oahrg. 1860, S. 223)

in brei $>auptabfd)nitte ein, inbent im lehrhaften Xtyii felbft wieber bie hiftorifd)=apologetifd)c

Ausführung (Map. 1, 6—2, 21) oon ber religionSphilofophifdjen Unterfuchung (Map. 3,

1

— 5, 12) 3U fcfjciben ift.
sJiad)bem ^aulu« fein Söcfremben über ben 9Banfelmuth ber

@alater unb feinen Unwillen über ihre Verführer auögefprochen (Äap. 1,6— 10), gibt er

ben gefd)ifhtl"hen beweis für bie ©öttlichfeit feine« (Soangclium«, inbem er ausführt, baß
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er fein Stpoftelamt oom £errn felbft, nid)t oon SRenfdjcn empfangen fyabt, unb ba§ er

oon ben übrigen Spofietn al« ebenbürtig anerfannt roorben fei (Äap. l,n— 2, ti). Gr
erjagt, um feine (Sclbftänbigfeit ju bemeifen, eine ©efdjidjte feine« 33erl)ältniffe« 511 ben

^Ipoftcln , infonber^eit ;n 'ißetru«. Tiefe (iv^äl)lung ift fo einfad) unb flar, baf? fie eine

oorjüglidje OueHe für bie ftcnntntß ber apojtolifd)en SBirffamfeit be« $aulu£ bilbet.

vlm bogmat. Xtyii bemeift er bie SEBahrheit feine« Groangelium« burd) bie d)riftl. (Erfahrung

ber ©alater, bic ben ^eiligen ©eift allein au« ber ^rebigt bom ©lauben empfangen höben

(Äap. 3, 1—5). darauf wirb ber Berti) be« ©tauben« gegenüber ben SÖerfen bc« ©efefce«

burd) bie ©efd)id)te Hbraham'« bemiefen (Jtnp. 3, 6—u) unb ber (Sinwanb wiberlegt, al«

fei ber 93unb mit Stbra^am burd) ba« mofaifd)e ©efefe abgeänbert worben ($ap. 3, is— is).

Da« ©efefc ift au« lebiglid) päbagogifd)en Rücfftd)ten jwifdjen $erf)eifmng unb Erfüllung

eingefd)oben worben — al« 3nd)tmeifter auf (Jhrifhi« (Kap. 3, 19—29); bodj 5"i^eit unb

SRünbigfeit in ß^riftu« ift jefct eingetreten, unb bie ©laubigen finb Söhne unb (Srben

(Äap. 4, 1— 7), wäfjrenb bie $cibend)riftcn burd) Annahme ber 33efef)neibung unb anberer

jüb. Safeungcn wieber ju ben (Slemcnten ber SBelt jurürffe^ren (fiap. 4, s— it), ^aulu«

erinnert nun bie £efcr an if)rc frühere i'icbe $u if)m unb ermahnt fie, ifjm ju folgen

iftap. 4, 12— 20). <$r jeigt bie Serfehrthcit be« 3ubai«mu« burdj h&gobifdje 91u«legung

ber ©efd)id)tc oon bem Sofm ber Sara unb bem Sofjn ber Sflaoin £agar (£ap.

4,21— 30), ermahnt jum 53ef)arren in ber djriftl. ?5rci^cit , warnt oor ber $3cfd)neibung

unb bebrofjt bie 3rrlef)rcr (Äap. 4, 31— 5, 12). darauf folgen (Ermahnungen, $unäd)ft

jum rechten ©ebraudj ber d)riftl. Freiheit, $u gegenfeitiger Viebe unb 5um SBanbel im

©eift (ilap. 5, 13—25), fobann befonbere in« einzelne get)cnbe (Ermahnungen, namentlich

jur Söruberliebc (Äap. 5, 26— 6, 10).

Die große bogmat. Söebcutung unfer« ©rief« fyabm fdjon bie Reformatoren gefüllt

unb anerfannt. Da er fid) jum Römerbrief »erhält, wie ber (Entwurf eine« fityn angelegten

Softem« $ur aufgeführten unb entwicfelten ©eftalt beffclben (93aur, ,,$autu«" [1. tfofl., Stutt-

gart 1845], S. 332), fo würbe er aud) mit bem Römerbrief bie bibüfdje £auptftüfce für

bie ©nmblejre be« ^roteftanti«mu« oom redjtfertigcnben ©lauben. |>olfemann.

®alatia, f. ©alater.

($uiuQM(ni, Unter ben 33cftanbtf)eilcn be« für ba« £eiligtf)um ju bereitenben Räud)er>

werf« wirb aua^ ©atbanum (l'ut^er: ©alben, ©alban) ermähnt (2 9Kof. 30,34; 3ir.

24, 27). Die 27cuttcrpflan$e, oon ber c« fommt, f)at man öerfchieben beflimmt; fie ifi

innerhalb ber "pflanjengattung Ferula, in ber Emilie ber Dolbengcnjaefjfe ju fuc^en, bie

Ferula embescens ober bod) eine il)r na^e Dcrroanbtc 2lrt. @« fmb meift ftadjetige,

niand)c fe^r große Staubenqeniäehfe, in ©orberafien, Slfrifa unb Rorbankrifa l)ciimfd)/

ber SWc^rjaf)! naef) eiejent^timüc^e ©ummifyarjc, tooya aaä) ber ©tinfafant gehört. Da«
unter bem Rainen ©atbanum befannte ©ummi^arj, gemöhnlitt) bure^ Sinfdjnittc in bie

Rinbe be« Straud)« gewonnen, ift anfange milbig, wirb aber mit ber 3eit gelb mit

mci§en glerfen. 3lngejünbet oerbreitet c« einen fdjarfen, mtbrigen ©erud), ba^er c«, nac^

ben 93erid)ten ctaffifc^cr ©chriftfteller, jum Sertreiben ber ©anlangen unb be« Ungesiefer«

überhaupt, ober aua^, um im «Btocf feftft^enbe Lienen jum <Sd)tt)ärmen ju nötigen, ncr=

menbet würbe. Slud) ber Jalmub fennt baffclbe al« ftarf unb übelricd)enb unb läßt c«

$ur ?lbmehr ber 3nfeften in ba« Räuehcnocrf gemengt werben. Ginige Rabbinen fcfjen

in ber sßcrorbuung
, biefen (Stoff bem Räucherwerf bei$umifd)en, eine SDiahnung ©otte«

an bic frommen, bie fthwad)cu Sünber neben ftet) gcbulbig ju ertragen. Slnbcre 2lu«^

leger finben ben ©runb barin, ba^ e« ben 2Bof)lgerudj länger oor bem ©erbuften bt~

wahren, unb noa^ anbere, ba§ e« benfelbcn fdjärfeu unb üerjtärfen foflte. Da« ctaffifche

Sfterttttnt ^ebrana^tc ba« ©albanum äußerlich unb inncrlid) al« Heilmittel. Ro«foff.

(ItaUlriß, h fbräifch Gah'l. Je^tcre« ©ort bebeutete urfprünglid) ganj allgemein

fooiel al« £rei«, Diftrict (3of. 13, 2) unb würbe erft im fpätern Serlauf ber ifraclitifd)en

©efchichtc al« Gtigennamc einer beftimmten ^ßroüing ^aläftinaö beigegeben. Äm früheften

heftete fid) ber Rame an einen 23e$irf be« Stamme« 9capl)tali wefttich 00m See IDccrom,

an einen ©ejirf, in beffen Bereich bic ftreijtabt Äcbe« lag (Oof. 20, 7). G« fcheint, baß

hier jahrlmnbertelang neben ben ^fraelitcn eine jahlreidjc h"0I"f^)c Seoölferung fta)

behauptete, fobaß bie ©egeub im 5?olf«munb ben Ramen „^eibenfrei«" erlangen fonntc

(3ef. 8, 23), au« welker Benennung fid) fobann bic Scbeutung oon „Ärei«" al« ©gen«
namc entwirfeltc. fjeft umfehriebene ©renjen biefe« Greife« ftnb un« unbefannt; oiefleitht,
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ba§ er nie foldje befa§, fonbern büß man in unbeftimmter SiBeifc baß §od)lanb nörblirfj

Dom <2ee ©enewretl), wcld)e« weftlid) oom 3orban nad) Safeb unb äcbeS ftd) ^injic^t,

banmter begriff. 3Der Äönig dolomo fdjcnftc bem Xorerfürften £iram 20 Ortfdjaften

in bicfer ©egenb (1 ftön. 9, it). Unter Jiglatfj^ilefer ober brangen bie Slfforcr im

8. 3af)rl). burd) ben SBabi et J emt längö bem £a8bani hinunter, nahmen bie 33ewofmcr

Don Ojon, VI bei unb beö ganzen Stammet 9?apfjtali gefangen, womit audj ©alit ent*

öölfert niurbe (2 ttün. 15, s»). £a nad) bem Grit bie Ja Den mit (Solonifation beö nörb*

lidjen ^aläftina langfam öorrürften, fo behielt fjier bie 33coölferung einen gcmifcfjten

Gfjarafter unb ber 9?ame „£eibenfrei$" fonntc fid) auf bie gefammte ^rooinj auöbefjnen,

weldje füblid) mit ber Oefreeläcbcne beginnt unb nörblid) am £eonte$ enbigt, weftlid) oon

ben Äüftcnebenen Slffo unb $mn6, Öftltd) Dom Oorban begrenzt wirb (1 ÜKaff. 5
f
is;

3ofep&u$, „Oübifdjer Ärieg", III, 3, 1). 9JUt (Smfdjlujs bicfer (Sbenen, bie allcrbingS

politifd) oom Scrglanb getrennt waren, fdjafcen mir ben ftläd)emnb,alt ber ^rootnj auf

ungefähr 50 Cuabratmeilen unb beren größte 2ängenau$befjnung oon <£üb nad) sJ(orb

auf etma 20 Stunben. ©röfetentfjeil« ^ergtanb untcrfdjicb fid) bie ^rooi^ naturgemäß

in ein Ober; unb Untergaliläa, unb lange cor Oofepfmö, ber oon biefer (Sintb,eilung und

berietet, mod)te fid) biefelbc bei ber $3eoölferung felbft feftgeftcflt Ijaben. (58 biirften

biefe Slnbeutungen über bie gcfdjidjttidje Sntroicfelung bc£ begriff« oon ©aliläa geniigen.

Xreten mir nunmetrr in baö l'anb felbft ein (f. bie Äarte oon ©aliläa jum ^weiten Söanbe

be« 33ibel*?erifon).

Nörblid) oon ben bergen Samarien« lagert fid), einem weiten grünen <5cc gleid),

bie (Sbene 3efrecl im SÜBcjten burd) ba$ Jtifontfjal mit ber Jtüftencbene oon Slffo Oer*

bunben, wäljrcnb im Often bie Söerge ©ilboa unb £>al)t) als ©renjmarfcn über ifjr ftd)

ergeben, an bereu $uß bie ßbene mit bem gegen ben Oorban unb ben ©cnejarctfjfcc ab--

faüenben £afellanb jufammentrifft. 9?orbwärt$ fteigt ba$ fdjmale £od)lanb auf, baö in

fleiner $b,atmutbe Wajarctf) in ftd) birgt, unb jwei <©tunben öftlid) oon ba ben Jabor

al« eine mäd)tige ^oramibe in einen Oftarm ber großen (gbene oorgefdjoben b,at. Scitcr

nad) Horben ftrebenb gelangen mir oon biefem faum jmei SWeilcn breiten $od)lanb jur

Cfbene el--58attauf, um nad) einer ©tunbe ju einem neuen welligen, oon .£ügelfettcn ein=

gefdjloffenen 'ßlateau aufzeigen, baö fid) nad) -Vuttcraadjt in bie (xbenc oon Miaute!)

abfenft. 33iä ju le^term Ort reidjte ba$ untere (Galiläa, inbem bie ©renjtinie ber ftara

Oanenfbraße folgen mod)te, bie oon Slflo in jiemlid) geraber 9ftd)tung in bie 9?äb,c bc«

GJenejarctfjfceS füb,rt. 9?ad) bem Jalmub (Schebiith, IX, 2 bei S»clanb, Palaestina [Utred)t

1714], ©. 306) würbe ba$ ganje @ebiet nörblid) oon Äefr ?lnan 311 Obergaliläa ge=

red)net, wobei man fid) auf bie Söeobad)tung ftü^tc, bap oon ba ab ber Söfomorenroudjö

aufhört. Xodi mct)v alc burdj biefen feinen f(imatifd)cn Unterfd)ieb wirb in biefer

®egcnb bie ©renje burd) ba$ gewaltige ©ebirge J)fd)ermaf be^eidjnet; ift bod) baffelbe baö

l)öd)fte in ©aliläa, inbem eö mit feiner Ijerüorragenbften <3pi^c 4000 ftuß über bem ü)?cer

ftd) erfjebt unb nad) ©übweften in einer fdjroffen Hlippenreifje ftd) fortfe(jcnb ftol^ bie

öbene oon Daniel) beb,errfd)t. Ungejwungcn bietet ftd) bem 33eobad)tcr oon ben p8|en

^ajaret^Ö ober 00m £|abor au« biefeö ©ebirge alö ©rcnjwall für Untergaliläa bar, inbem

e« über aüe füblidjer liegenben ^ergrei^en l)od) h,eroorfd)aut, an ©röße nur ben fernen

ftuppen bfv Libanon unb ^ermon weid)enb.

(3d)wcr fäüt eö, in bem 33er$gemirr Obcrgaliläad fid) jurcdjtjufinben. sJ?ad) 2Öefteu

unb Dften, 9?orbweften unb birect nad) Horben t»abcn bie Sffcgenftröme engere ober breitere

Iljalfurcfjen ftd) gebahnt. Xod) trifft unter ben ljunbert bergen ber SBanbcrcr faft nirgenbö

fold)e mit malerifdjen, jarfigen, in wilber Sdjroff^cit auffteigenben gönnen, fonbern in

meifi fanftcr Hebung unb ©enfung fii^rt ber 2£eg auf unb nieber oon Xljal 3U Zfyal.

3u großem (Sbenen öffnet ftd) nirgenbö mefyr 9?aum; aber an fleinern Jljalfeffeln oon

mannicf)fad)er lanbfdjaftlidjcr flnmutb, fet)lt e« nid)t, wie 3. 58. nörblid) oom Dfdjebct

6afa beim Dorf 9tamafd). (Sinjelne freifte^enbe |)ügel, wie ber oon Jibnin, ftnb wie

im Ärans oon bcnad)barten tf)öb,en umgeben. Äalfgeftein bilbet wie int übrigen ^aläftiua

bie 4pauptmaffe ber ©ebirge; bod) über bcmfclbcn jeigen ftd) im Ofien oulfanifd)e ©ebilbe,

bie man oon Söctljfean bid über Safcb l)inaud oerfolgen fann. -3n ber 9Jä^e lefcterer

3tabt liegen mehrere nun auögclöfdjte unb nrit SBaffer gefüllte Ärater unb nod) oermag

man ben ?auf ber ^aoafrröme ju erfennen, bie ftd) cinft au« ifyrem Onnem ergoffen, um
ftd) in bie ftiebermig ^inunterjuwä^en.
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©aliläa« Soben $eid)net ficf) namentlich im füblid)cn X^cil burch große ^ruc^tbarfeit

au$. $or allem ftnb ee bie (Sbenen -Defrect itnb Nottauf, ba? Xafcllanb bftlid) oom

Xabor gegen ben See ©enejaretb, Ijin, mit 2tcfererbe bid)t bebeeft, bie aud) ^eute nod)

alle Scbingungen ju reiben Grntcn in fiel) tragen unb in ben Tagen Oefu nnter ber

Pflege einer fleißigen, ftrebfamen Sebölferung fedjjig- unb ^unbcrtfältigen (Ertrag fyerüor^

jubringen bermod)ten. ©älbcr ftnb im weftlidjen ^aläftina feiten, boef) entbehren nid)t

alle £öl)en ©aliläaS bieten herrlichen Sd)mucf. 2Benn wir oon ftaniafd) fübwärtS reifen,

führt heute nod) ber 2ßcg metjr als fedjö Stunben burd) SBalbgebiet, baß erft bei ber

Annäherung bon Untergaliläa 51t einer mit niebrigem ©efrrüpp beberften Crinöbc fid) 11m-

geftaltet (ftinn, Byewnyn in Palestine [Vonbon 1868], ©. 270). 2(ud) im Worboften

oon Üibnin unb im 2Bcfien Don Safeb finben fid) nod) auögebeljnte iÖklbftretfen coli

oon allerlei 2Bilb unb im Söeften oon ^ajaretf) unb Sefurijeh berft SBalbcögrun in ber

Sttidjtung oon Süben nad) Horben mehrere Üttcilen lang Xi)ai unb £ügel (ftinn, a. a. C,
S. 278 fg.). Unter ben Räumen ftnb bie ocrfd)iebenen (Gattungen oon ßidjen unb bie

3ohanni$brotbäume am meiften üertreten, baneben fommen aber aud) Linien unb Röhren

oor, mit ir)rem ftarfen, ^errli^en #ar$gerud) weithin bie ?uft erfüllenb. &od)gcwaehfene

Saumfiämme treffen mir feiten, aber eine grofte 3ah* öon Säumen mit bidjtbelaubtcn,

weit auögefpannten Äroncn, eine gepriefene 3*iffoch t fü* ben öon Sonnenfd)ein ober liegen

bebrängten äöanbercr. Slbgefehen aber oom eigentlichen i&albreoier $eid)nen fid) Diele

Xljäler baburd) auö, bafe buntfarbige^ bid)tcö ©cbüfdj anmutfng bie mit ©ctrcibefaaten

beberften Örünbe umfäumt. 2Ülerbingö läftt cö ba£ Ijcipc, trorfene ftlima bei gar ntand)cm

£anbfd)aft$bilb ju feinem ungeteilten Gittbrurf fommen. Gntweber ftcr)t gegenüber bem

einen grünen £t;alabr)ang ber anbere in büfterer 9?arttheit ba, ober in fdjarfer SHnie hebt

fid) an berfefbeu tflädje baö unbelebte, fahle ftalfgcftein bom Sufd)malb ab.

Die Vegetation trägt burd) bie ganje ^rooinj t)in im wefentlidjcn benfelbcn glcidjcn

(2f)araftcr, immerhin mit feinen Untertrieben. Dattelpalmen gebeifjen aud) ljter nod) an

gcfd)üfcten Orten, wäljrenb ba, wo bie Sd)necwinbe ber benachbarten 2ltpcn 3ugang haben,

ber Feigenbaum faft einen SDtonai fpäter als in ^Sfalon feine 3'rudjt jeitigt. 3ura

ÜBeinbau fc^cinen alle X{j^cr geeignet, fo menig auch biefer gegenwärtig gepflegt mirb.

Cclbaumhaine geigen ftch feiten in fo großartiger ftütle mic in Samarien; bafür gebeü)t

üielcrortö ber Maulbeerbaum um fo beffer unb über reichen SBicfcnfluren, mic 3. S. erat

?iorbfu§ bcö Xabor, ftehen ^errltd)e Salouiaeichen $crfrreut. £ropifd)eÖ ftlima eignet

ber ©egenb öon Liberia« unb 2ttagbala, bie 2lnnchmlid)fcitcn unb i'eibcn einer gemäßigten

Temperatur theilt baö hodjgclegene Safcb.

On ben einfamen roalbigen (^egenben ftreifen 2Bolf unb Crber, unb ^üchfe finben in

bem jerflüfteten ©eftein gut geborgene (Gruben im Ueberflup. SBilbe Süffel mäljen ftch

in ben 3ümpfcn ber «öuleh unb h^^h in ocn lüften heifen über ben Sergen in ^orb
unb (Büb 3ahlreid)e Öeicr unb 2lbler; mit Ralfen jieht ber heutige Oägcr in (Galiläa

auf bie 3agb.

Xtm pflanjenrcichen l'anb fann cö nidjt an 2Baffcr fehlen, mir erinnern nur an bie

hiftorifd) berühmten S3äd)c Äifon, Dfchalub am (9ilboa, 8efurijeh, *3elamch, femer an

bie mächtigen Duellen, bon betten ba# SBeftitfer beö (Mencjarethfeeö burd)$ogen ift. £>a,

too bie Serge 9caphtaliö mehr ober weniger jäh gegen bie ^utlchebene ftch abfenfen, ent*

ftrömt auf bie £änge bon nicht jtuei 5tunbcn eine gentje ^cilje anfchnlicher Säche ben

ftelfenflüftcn. Xit genannte Gbene fclbft mirb im Frühling 31t einem großen Sumpf,
auö bem 20 h°hcö ©c^ilf i" bidjten Waffen ftd) emporhebt (f. Oorban).

5llÖ bie Ofracliten ihre Groberungöjüge bi« an bie ^orbgrenje ^aläftinaS au^^

gebehnt fyatim (Öof. 11, 17), nutrbc (Galiläa nach 3of. 19, 10 fg. ben Stämmen tSebulott,

5ffafd)ar, Ziffer unb ^?aphtali burch baö 806 jugetheilt. freilich waren biefe Stämme
bamit nod) nid)t bollftänbig sperren ihrer neuen ^eintat. Gtne grofte 3°h J fefter ^5lä^c

hatte md)t erobert werben fönnen, unb auö bcrfchicbcnen, im 21. X. jerftreuten Slnbeutungen

geljt fogar herbor, baß bie 2lfd)eriten nebft ihren 9iad)barn in mehr ober weniger bebitigten

äbhängigfcitöoerhältniffen ju ben ^hönijicnt [tauben (bitter, „^aläftina unb Snricn", III,

18 fg.; 1 9JZof. 49, 13. u. 19; 9iid)t. 1, 33). Sluch war bie Ü)iacht jeneö Sabin, Äönig bon

^pa^or, burch bie s)iieberlage, wcld)c \fjm Oofua bei ÜKerom beigebracht (Oof. 11, 7), feinet

wegö bernidjtet, fonbern feine £>nnaftte jeigte ftd) in ber ftolge mächtig genug, bie nörblid)en

Stämme Ofracle ftd) ju unterwerfen unb 20 3af)re unter ihrer $errfd)aft behalten
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(Midjt. 4, 2). töcbcö unb £a$or waren in bcr SKidjtcrjcit bic «Bei angcfct;enften £täbte
Ofaliläaä (?Kid)t. 4, 9), jenes bic Jpauptfeftc bcr Ofraeliten, bicfcö bic lange nnbqwungeue
£cibcnburg, bic nod) in ben Xagcn Salomo'S fo wichtig erfdjien, baß biefer König ftc

neu befeftigen ließ (1 Hon. 9, 15; f. $a$ox, Stabcä). Xer 8ieg bcr Xcborafj am Üifon

machte bem Uebergemidjt bcr Reiben in (Galiläa für tange £cit ein (Snbc (9iid)t. 4, 23 fg.),

unb in bcr ftolgc gelang ctf beu Ofracliten, i^rc Wienjen nad) Horben f)in weiter auß

jubelten, inbent oon Xauiten bic ptjönij. <£tabt £aiö an einer bcr großen 3orbanqucUcn

erobert würbe (9ftdyt. 18, 27 fg.). Xod) fdjon oor bem ftall Samaricnö würbe ein Xljeil

©aliläaß feiner Grinwolmer beraubt, unb mit bem ftall bcr $auptjrabt mußten bie nod)

$urürfgebliebenen Onfaffen bcr Wfefycriteu, 3cbutonitcn unb bcr itinber Offafdjar in bic

Verbannung luaubcrn (2 &ön. 17, c). Xie 3ubcn, welche nad) bcr 9?ücffcfjr aus 5?abt)lou

aflmätjlid) Galiläa neu colonifirten, gelten treu ju tyren füblid) wolmeuben trübem,
fobaß bie ntaffabäifdjcn tfrcifjcitöfricgc nun Xfjcil mit auf galiläifd)cm 33obcn fpiclteu

(1 Waff. 5,u fg.; 3ofepf)u$, „Altertümer", XII, 8, 1; XIII, 5, 6). Tod) behauptete

aud) bamal* wie in «bcr oorcrilifdjen Qt'it bic ^rooinj nur eine fcfjr untergeorbnetc Stellung.

Unglcid) bebeutungöuoUer beim je oorfjer tritt Galiläa um bie ßeit CSljrijti in beu

Vorbergrunb bcr (Mefd)id)tc. Xic 33coölfcrung war aud) bamalö wie cinft in ben Tagen
ber SKid)tcr eine geuüfdjtc, iubem neben ben Ouben, welche ben ÖHuuibftocf bcr l'anbfaffen

bilbeten, *J>f)öni$icr, 2nrer unb Araber woljntcn unb aud) ©rieben, j. $8. in Xiberiaß,

nid)t fehlten (Oofepfm*, „Vcben", Äap. 12; Strabo, XVI, 2, 34). Xer fruchtbare unb

äußerft fleißig bebaute iöoben nährte eine ungewöfynlid) jaf)lrcid)e ^coölfcvung; gibt bod)

3ofepfju$ („Vcbcn", ftap. 45) bie &af)i ber ©täbte unb Xörfcr (Milaatf auf 204 an.

2£enn nun aud) fonber 3WC'M feine ^c^auptung, baß bic Fleiuftc Crtfcfyaft über

15000 (Sinwolmcr gejault tjobe („3übifd)er >iricg", III, 3, 2), eine cd)t morgculänbifd)e

Uebertreibung ift, fo bürftc bod) bic juoerläfftgcrc Angabe, eC fei oon iljnt ein $ccr ton

über 100000 3)?ann in (Galiläa gcfammclt worben, einen s
Itfaßftab liefern für bic er*

ftauulidje Xief)tigfeit ber Söeoölferung (3ofcpfnii<, „3übifd)cr ftrieg", II, 20, 6). Xie

angejeljenfren Stäbtc waren <2eppl)oriß, bie ftömerfrenubin
,

lange ^cit bic (Sapitalc ber

^roohu, <3ofcpf)uß, „flltcrtlniiucr", XIV, 6, 4; XVIII, 2, 1; „3übifd)cr tirieg", II,

18, 11), unb Xibcriaß bie befaunte ^crobiauifdjc itfefibeiu, (3ofcpfm#, „^lltcrtfjütucr",

XVrm, 2, 3). Xcn größten ftufym aber im jüb. firieg erlangte bic oon Oofcpt)u<<

(„3übifd)er tfrieg", III, 7, 3 fg.) ocrtljcibigtc $cfte Ootapata. fteben biefen erwähnt bcr

jüb. (Mefd)id)tfd)rcibcr nod) eine ganje SNcngc fefter unb fhrf beüölferter ^läfce. Xaju
gro§e offene ^Iccfcn, bic für ben gewaltigen Slufftanb mit 2Bcljrcn umgeben worben; wir

erinnern an Oapfja, (Mabara, (Tabalon, Xarid)äa, (^iöfala u. f.
w. (3ofeplju$, „i'eben",

Äap. 37).

33on ^ajaret^, bem oerborgenen 53crgftäbtd)cn , rebet nur batf 9?. X., aber aud)

Äapemaum wirb oon -3ofept)iiii< nur nifäflig crwäljnt unb 3?etl)faiba nebf^ (i^orajin gar

nic^t, fo auefüfjrlid) er fouft gcrabc über ben (*enc}arctl)fce berid)tct, ein 3tillfc^weigcu,

baß für eine bcfd)cibenc (Mrbße biefer Crtfdjaften *,u fprcdjcn fdjeint. Xie 9But^ bcr

elementaren Mräftc ber ^atur unb mc^r nod) biejenige bcr ^eufd)cn l)at in bcr ftotge

all bie großen unb fleincn 2täbtc in Xrümmcr gcftürjt; mand)c ^aben fidi auö ben

Ruinen wieber erhoben, aber oicle finb im Schutt begraben geblieben, unb ntd)t gering

ift bie 3°& l oercl » oie felbft mit iljrcm Manien oorn Sturm ber ßeit fpurloö oerwe^t

worben ftnb.

Unbcfrreitbar genoß (Galiläa jur £tit G^rifti feine fd)önfte $Mütc. Xie bidjtgcbräugte

fleißige unb wol)ll)abenbc SPcoölfcrung war burd)brungen oon bem ftoljcn ^cwußtfcin felbft-

eigener, aud) ftarfen fteinben gewad)fener Mraft. „ftcigljcit", fagt 3ofcpl)uß („3übifd)cr

Ärieg", III, 3, 2), „war nid)t Sadje bc« (Maliläcre." Cß fpicgelt fid) übrigen« im

(Jtjarafter beß ^erru* baß CBefen feiner ^anbßlcutc. 2ic waren lcid)t 00m Effect l)tn

geriffen, in i'icbe unb £aß fd)neÜ geteilt, ooli rül)rcnbcr 3lnt)ängUd)fcit unb wteber

^altlo« im Slußbrud) beö 3ornc
#

SKenfc^en oon fanguinifd) * d)olcrifd)cm Temperament,

begeiflerungßfäljig für bic l)öd)ften Obeale unb wieber ooll glüt)cnber ftnnlid)cr Xräumc.

2Baß -Dofcp^uß in feineu nerfc^iebenen «Schriften über beu (Sl)araftcr beß galil. 3>olfß

unG berichtet, fttmmt mit 511 ben com Göangelium gebotenen 3«9cn (fieim, „Öefd)id)tc

Oefu uon Wapia" ISüxid) 18671, I, 312 fg.).

Xaß bic ©aliläer in ben Shigcii iljrer trüber ju 3crufalcm, bic mit fo pcinlid)cr

»ibfl.8ffifoii. 11.
(
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322 mummt mm
2lcngftlid)fcit unb gciftlofcm 2tol3 oon 3*crüfjruug mit bcn Reiben fid) fem fnctteu unb

äfmlid) wie nod) fycute bic ^Jicffaner fdjon bind) ba$ 3£ofmcn in bev rjciligen 2tabt fid)

)um oorautS geheiligt meinten, feine grope $ld)tuug genoffen, mürbe ftd) oon fclbft bc=

greifen, and) wenn wir nid)t ocrfcfjiebcue tjiftorifdjc 3^ lt9n*M c barüber befapen. -3m

$?erglcid) ut bcn bürgern bev £nnptftabt liepeu eöi bie (^aliläcr an einer bcntlid)cn unb

correcten SluiSfpradjc mangeln unb ifjr Obioni jeigte überhaupt manuid)fad) baä (Gepräge

eiltet ctumtS entarteten ^noüinualbiaicftiS; bafjer jene tfuedjte feiner 3cit $u '}>ctru$ fagcit

tonnten: „reine 2prad)c üerrätf) bid)" (Ü)?attf). 26, 73).

'Jiid)t lange nad) ber gropen .stataftropljc bcö 3af|re0 70 n. (±l)x. würbe inbe§ für

Ctafjrfjunberte (Galiläa ber (Scntratfi^ ber l)ebr. Kation. Xatf 2t)ncbrium natym in

2cppt)ori$, fpätcr in Xibcriafl feine Oicfibcn$ unb ctf ttjat fid) namentlid) am (efetern Crt
eine grope 2d)ule für rabbiuifdje OMcljrfamfcit auf, eine 2d)ulc, weldje bnret) ifjrc Arbeit

an bem großen C^efc^bud) beä fpätern -3ubcntf)um$, bem Xalmub, oon fyoljcr ÄLUdjtigfcit

werben foUte. Um aber bic neue £cimat mit ber Ükifje ber gropen (irinncrungen au£

ber i>orjcit ju OerHären, oerlcgtc man bic meiften Scencn auö ber ^atriard)cugcfd)id)te

nad) Galiläa unb geigte 2*. fjier bic SSkibepläfcc oon Oafob unb feinen 2bfjncn.

9?od) rjeute erinnern ber (5I)an Xfcrjubb Oufitf (CFtyan oom Brunnen Oofcplj'tf) unb bic ^rütfe

&enat v^afub (ber Xöd)tcr Oafob'vj) an bie patriotifcfjen ^fjantnficu ber in bcn erften

djriftl. 3aljrfjunbcrten l)icr wofjuenben Chibcn. 2o fjabcu bie Criedjen auf ifnen $}an^

bcruugen bcn £lmnp tum Sffien nad) (Suropa Ijcrübcrgcnonuncn unb macebon. (Soloniftcn

bcn £0tyt$enfret6 bc$ xHpotlo jum Xljcit in bic Umgebung bcö fnr. Slntiodjienfl ocrlegt.

Xod) audj bic $cvf)cipungcu ber 3 1|1>un ft füllten fortan ymäcfyft bem diittym (Galiläa*

gelten, inbem ber üflefftaö an bcn Ufern beä 2cctf öVue^arctl) erfdjeineu werbe, nid)t tu Ocru-

falcm (f. XibcriaS betveffenb 2cpp, „Ocrufalcm unb batf .^eilige Vanb" [2d) äfffjaufen 1862
—63], II, 135 fg.; unb meine „SBanbcrungcu burd) ^aläftina" f^ürid) 1865]; 2.315 fg.).

Xod) in bcn Strien ber 3"* ging and) bic gatiläifdjc ^ladjblütc Ofraclä unter unb

bie fümmerlidjeu tiefte ber Ouben in Xibcriatf unb 2afeb Ijabcu oon irjrcn fräftigen

$orfal)rcn nur bie großen ^rätenfionen, aber ntrfjt bic (Energie ber Vebcntffürunng geerbt.

$gt. Xobler, üibliographia geographica Palaestinae jVcipug 1867]; <\tnu, a. a. 0.,

©. 253 fg. (f.
nod) bic Matte oon (Galiläa am 2dj(up beö ^weiten ^anbc^ bc^ 3?ibcl-

Verifon;. ^urrcr.
^iitlildi|d)Cs7 9J?ffr. Xiefcc Öewäffer cvfd)cint in ber ^ibcl unter ocrfd)icb:nen

Kamen. Om %. X. fjciftf ee „2)?ccr ftimieret" ober „äinncrot" (4 SDtof. 34, 11 ; 5 SWof.

3,i:; Oof. 12, 3 u. f. w.), 2cc (Sennefar (l SKaff. 11, «?); im s
}?. X. „ü??ccr oon
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@a(Uaa" r?3?attf). 4, „ü)?eer neu liberia«" (Oolj. 21, 1) ober „See Gx
cnncfaretf)

"

(fctf, 5, i). Unter le^term 9?amen wirb c« aud) fcon aupcrbtblifd)cu Sdiriftftcllcrn bc«

?lltertf)um«, roic 3ofepl)u«, Strabo u. a., ertoäfjnt. Ter ^lu^bvitcf Kinmret tätigt mit

Kinnör, tfaute, jufammen imb bqief)t fid) auf bic (5^cftolt bc« jvcl«bctfcn«, in bcffcn

liefe, »»25 fri§ unter bem ftfoeau bc« ^ittellänbifdjcn $?ccre«, ber b l

/2 Stunben tauge

unb IV.,—2 '/2 Stunben breite See eingebettet ift. ©tmtefaretr) aber nannte mau biefen

nad) ber am Scfhifcr Hegenben Gbene C^enncfar.

Sollen mir oon ber Oorbanmünbuug au« läng« bem Saum be« Saffcr« ben See
umfreifen, fo (jaben mir, im« oftroärt« menbenb, umftdjjt eine glatte <Sbcnc |U burd)=

fdjreitcit, bic fjicr ber Muji in ber Vängc oon mcfyr al« einer Stunbc unb ber breite oon

40 biö 50 Minuten angelegt Imt, einen äu§erft fruchtbaren l'anbfrridj (^atitja öon ben

Arabern genannt). Seijen, $irfc, Werfte, (Surfen unb Melonen gebeifjen ba in üppigftcr

ftülle, inbem mehrere #äd)c roäl)rcnb beö ganzen 3af)rc« mit einer rcidjlicfjen
s2)?cngc

Saffer ben ferneren Vcrjmbobeu burdjtränfcn. £urd) ba« oftmärt« anffteigenbe ^odjnfcr

be« £fd)autanplateau gegen bie falten 9?oiboftrotnbe gcfdjittft, bafiir bem mamten, fcudjtcn

Sübrocft offen, bringen bie Ijicfigen (Härten ba« frütjeftc (^emiife Ijerfor, roeldje« auf bem

SHarft dou £ama«fu« erfdjeint. Tie Gbenc }icf)t ftd) t>ou ber 3orbanmünbung au« in

oftfüböftlid)cr (Surüc läng« bem Gaffer l)in. 33on bem ;

J.
{unft au, roo fic aufhört, nimmt

ba« Ufer eine jiemltdj gleichförmige füblidje 9?idjttmg an, um nad) etwa Dtcv Stunben

birect roeftltd) umzubiegen. Sübroärt« ton ber (Sbcnc 3?atil)a rücft bic meljr ober minber

[teile, 1000—2000 iuif} über ben Spiegel bc« See« fid) crfjcbcnbc, fclfige J>nlbc be«

.£od)ufer« näljcr jum Straub, nur uod) Diaum für ein fdjmalc«, ebene« (^eftabc ge=

roäfjrcnb, über meldje« einft bie Börner eine Strape geführt bi« nad) Wcrgcfa am.Wu««
gang bc« Sabi Semad). Xurd) biefe Sd)lud)t gcfjt fjeute uod) Dom See au« ein Seg
nad) bem £auran (jinauf, £erb £aurän öon ben Arabern genannt, fobap C^ergcfa —
nunmetjr blo« eine Ohtinc mit bem ucrftümmclteu 9?ameu ( s*crfa — ber 9?atur feiner

?age naef) ein midjtigcr Stapelplatz bc« £ftufcr« geroefen fein mup. Xic iPebcutung

bc« Crtc« ntcd)tc uod) baburd) crf)öf)t merben, bap in feiner Umgebung fjeipe, ftavf

riedjenbe SdjnicfclqucUeu au« beut ftelfcn (jerüorfprubcln. Wan$ in ber Wäfjc finbet fid)

aud) bic einzige Stelle com gefammten Cftufcr, wo bic fteile £albc unmittelbar in ben

See abftür^t; fjicr allein roirb c« anfd)aulid), roic eine .^cerbe Schweine in panifd)em

Sdjrccfcn über ben 9(6f)ang fjinuntcvrcnncnb burd) bie Sudjt itjrcr eigenen Bewegung

rcttung«lo« in bic Xicfc geriffen merben fonntc (SDfattfj. 8, 28—«); »gl. bie Wittrjcilungcu

bc« genauen unb umficfjtigcn iPcobad)tcr« üljomfou in The lnnd and the book (2 53bc,

iöofton 1860). Sübroärt« Don biefer Stelle fct?t fid) nämlid) bic fleine Stranbcbcne

fort, bi« }Uttl 9lu«gang bc« See« breiter unb breiter merbenb. (Stilen intcreffanteu

'änblid gemäßen bic Sd)"id)tcn bc« Ijolp ^clfcnabbang«, inbem man beutlid) ftcljt, mic

über ba« öebilbc einer früljern Sd)öpfung ungeljeucre Waffen tmlfanifd)cn (>Vftcin« fid)

gemäht rjaben, tov allem au« 35afalt, ber aud) tjicr rote anbevmärt« fcltfamc grotc«fc

@cftaltungcn jeigt unb mit beut Sd)cin mcnfd)lid)cr Äunft in rotjen Säutcnforntcn fpiclt.

Xic compacte ^cl«mnffe ift übrigen« au ücrfd)iebcnen Stellen oon tiefen Scfjludjtcn jer^

ftüftet, mic Dom ermähnten 2i"abi Scmod), Sd){ud)tcn
f
burd) mcld)c bic ^tegenroaffer be«

roefttieijen Xfd)aulan nad) bem See f)iuuuterraufd)cn, roä^renb ba« cfilidic Gebiet min

bc« Jarmuf gcfjört (f. bic ?lbbilbung).

•vftn Süben öffnen fid) bie ^erge. Wir fd)veitcn über ba« faft eine Stunbc breite

It)al bc« Oorban, ber im fübrocftlid)en SEBinfel bem Scebcrfeu entftrömt, fobap mir erft

am gup ber meftlicfjcn SBcrgfettc über feine blauen fluten fcfccn föuncn. Sir folgen

Don ba einem fdjmalen ^fab, ber T«d) ',mifd)cn bem See unb beut ÄbfaH be« Tafcllanbc«

%rb cl--.^amma tjiujicljt, in norbnorbmefttidjer Oiid)tung. Xic fteile Ü?crgmanb -,ur i'tnfcu

befreit ttjrer ^auptmaffc nad) au« .Halffclfen; bod) Ijat pou Oforbmcften rjer ein mächtiger

Safaltgang bi« mm Ufer fid) $alnt gcbrod)cn unb neuartig fid) in beut mufdjcligen ttalf

oer^meigt. Xa unb bort treten mir aud) über ^afaltgcröllc Inn. 3um ^eitern Beiden,

ba§ mir fjier wk am Cftufcr auf bulfamfdjcm ^oben un« bcfiuben, bient bic beiße Ouelle

-fiammdm, eine fleine ijaibi Stunbc fübmärt« ron üiberia«. Sie ba« Saffcr au« bem

^oben quiüt, ift e« fo f)cip, baß niemanb bie £cmo bariu galten fann._(f« ricdjt glcid^

bem Don (^ergefa ftarf nad) Sdjmcfcl unb ift non äuperft falugem ©cfdjmarf. On ber

Itjat bat aud) bic d]emifd)c "ilnalnfe ergeben, bap c« fcl)r nicl Gf)lornatrium , baneben
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nod) ctnbcre 3al^e in geringerer 5J?enge enthält. Vom füblid)cn 3lu«gang be« See« an

burcf)frf)neibct auf einer 3trctfc oon 2% Stunbcn fein 2Babi bic Xbalmanb, bie meift

bi« in bie $Kitte hinauf Spuren oon Vegetation geigt unb oon ba al« fcnfrcdjtc narfte

rteläriunc auf ben 3ee herunter) djaut, mit ihrem oberften itfanb 1000—1200 ftufc über bem

2Bafferfpiegel ergaben. Ter Seg führt balb faxt am 2Baffer hin, fobafe ber Sdjaum
ber 2BeÜen ihn bcfprtfcen fann; balb hält er ftd) 30—40 %u% über bemfelben unb bietet

über bie rocitc glänjenbe 5ßafferfläd)C eine überau« malerifd)e 9lu«fid)t. Sß?äl;renb ben

SWcromfee grbfctentheil« ÜJZoräfte umgeben, fdjimmert tjier faft überall feiner roetf?lid)er

<2anb (3ofcpl)u«, „Oübifd)er Ärieg", III, 10, 7) bem ©rranb entlang unb ^übfd) ge-

formte 3)?üfef)cld)cn oon bräunlicher ftarbe ober meinen unb oiolettcn Streifen liegen 511

Daufenben auf ben angefdjroemmten <2anbfd)id)ten gerftreut.

Die erfte X^alöffnung, roeld)c mir oon Süben ^erfommenb erretten, wirb burd)

9lin el-Varibcf) gebilbet; bod) balb banad) gelangen mir an ben (Singang einer oon ben

bergen tjalbfreiSförmig umfdjloffcuen Ufcrcbenc, bic etma« mein: ald eine (Stunbe in bie

£änge unb 20 Minuten in bie breite ftd) au«bef)nt, c« ift bie ?anbfd)aft (Mennefar ober

©ennefareth (ÜKarf. 6,53; Sflattt). 14,34; Sofcphu«, „3übifd)er ßrieg", III, 10, 8), l)eut

$utage el^ljuroeir, ba« flehte ©fjor genannt. 3a
ty

lrc»d) c burdjriefeln biefclbc, oon

benen mehrere 3roci9c öe8 cincn mächtigen 9fababijch&ad)e« ftnb. tiefer ©ad) tritt oon

SSeften h,er in bic (Sbenc ein, mäfjrcnb oon 9?orbmefrcn ber i'cimunn im ftrühling unb

(Sommer einen rcidjen Strom in bic 9?ieberung bringt unb in ber (Sübiueftcde ber SBabi

£>amäm, jene« burd) feine ^Käuber^ö^len (OofcphuS, „3übifd)er ftrieg", I, 16, 4. 5) be-

rühmte ZTr^al, feine SBaffcr in bie öbene htnau«frrbmen lägt. Vom 3lu«gang biefe« 2Babi

nad) Horben und tvenfcenb, fommen mir nad) menigen Minuten ju einer im el=©humeir

felbft entfpringenben Cuelle, be« Sün Stfubanjaraf). Da aber, 100 im Horben ein in«

333affer hinau«ragcnbe« Vorgebirge bie (Sbene fd)licf?t, ganj nahe bem Stranb, quillt ba«

SBaffer be« 5lin ct^in ^eroor, einer fein: reichen Ouefle. Damit jebod) aUe Zfyt'üt oon

(Hennefar bemäffert roerben fönnten, ^atte man an eben biefem Vorgebirge entlang einen

Slanal au« bem Pfeifen genauen, ber cinfl 2Baffer oon bem weiter nbrblid) liegenben

großen Oucll Dabigha nad) ber (fbene leitete. 2Beld) ein 5)?eidjtf)um ber Vegetation

mufjte fid) auf biefem 3trid) Vanbc« entroirfeln bei ber faft tropifdjen Sommcrljifcc unb

ber ftülle erquirfenben 2B«fferß ! 3n ber Jtjat muf? ftd) ^ier nad) ber Sdjilberung be«

Oofeplm« $nr £t\t 3efu unb ber SlpofW eine munberbare $rad)t unb $Kannid)faltigtcit

pflanjlidjen l'cben« entfaltet ^aben. „SBcgcn ber üppigen ftrud)tbarfeit", fdjreibt er,

„fommt ba jebe« (^eroäd)« fort. On unjiujtigcr 9)icngc roadjfen bie ©alnuftbäumc, meiere

ber Äüf)le bebürfen, neben Jahnen, bie nur in ber £>ifcc gebeten, neben feigen unb

Oliüenbäumen, benen eine gemäßigtere Temperatur jufagt. 6« ifi mic ein 2£ettfrrcit ber
NJ?atur, ba8 siöibcrfpred)enbe auf einem ^5unft xn oercinen, wie ein fd)öner Äampf ber

3at)reä$eiten, beren jebe für ftd) ba« ?anb in Änfprua^ nimmt. Xcr Vobcn bringt bie

oerfdjicbcncn Obfrartcn nid)t nur einmal im Oaljr ^eroor, fonbern ju ben Derfdjiebenftcn

3eitcn. Xte föniglid)cn 5ri<d)tc, Söeintrauben unb feigen, liefert er $el)n 3)?onate lang

unau«gcfcOt, mäljrcnb bie übrigen ba« ganje 3atn* ^inbure^ neben il;nen heranreifen"

(3ofepf)it«, a. a. O., HI, 10, 8). %ud) bic ^abbinen miffen oon ben ^errlic^en ^rüd)ten,

ber (Hennefargärten j« crjä^len. Xit fd^on Oofcp^u« auffaHcnbe Verfehme^ung ber 3onen-

contrafte ift bureb, ba« ungleiche 9Zioeau ber Gbcnc bebingt, bic ftd) gegen ÜBeften fanft

aufmärt« }te$t unb in i^rett fytytx gelegenen Xb,eilcn ben füllen 9?orbmcfh unb 9?orb=

toinben au«gefc^t ift .^eutjutagc erfe^eint bie gepriefene Gbcne menfehenarm unb ba«

Slugc fann fid) barunt nid)t mc^r an jener Vegetation erquirfen, meiere nur ber %Ui#
nnb bic llmftd)t bc« ?anbmannö in fole^cr £>errlid)feit 31t erhalten oermoa^ten; aber bie

bidjten C^cbüfc^e oon Olcanber mit ben frönen rotten Vlüten, ba« ljod)gcmacnjcnc @ra«,
bie oon Dornen unb Difteln ftro|jenbc 2Bilbni§, ba« alle« bezeugt bic ttngembl)nlia^e

5ntd)tbarfcit be« mefentlic^ au« serfe^tem üulfanifdjen ©eftein bcftc^cnbcn Voben«.

Die im allgemeinen nörbliefye Dichtung be« Ufer« neigt fid) oon Liberia« an mein:

unb \mi)x nad) 9?orbtucft, bi« fte am Eingang oon el-@lmroeir mieber birect nörblteb,

einlcnft, um ber garqen Gbene entlang fid) gleid) 3U bleiben. Sinb mir aber einmal

auf bent Voben jene« alten fd)malen ftdfcnTanal« um 0Q^ Vorgebirge heimgegangen,
ba« ber üueUe ?lin Dabigha gcgenüberlagert , fo fü^rt un« ber s

}?fab am Saum be«

2Baffer« hin norböftltd) in flachem Vogen nach ber 9Wünbung be« Oorban«. Hin Tabigha
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quillt nid)t roeit boin Ufer entfernt au« ber Grbc fyerbor, ift aber ein außerorbcntlid)

mächtiger CueH Haren fälligen SBaffer«, ber unter fiarfem SRaufctjcn reißenben Vauf«
nad) bem See tjinfrrömt. Qt)t er fein 3"l erreicht, jcrt^ctlt er ftd) übrigen« in mehrere
Arme, mit bidjtem «Schilf unb @efrräud) faft ring« umgeben. Der Ufcrabfjang fjat

norbroärt« oon bem Vorgebirge feine Steilheit oerloren. (Sanft geft^roeiftc £ügel begleiten

bte Stranbebcne, bie ftdj bei £etlf)um $u einem fhtmpfcn 3?orfprung au«n>eitct. £er
freunblidje grüne ftrüf)ling«fd)mutf biefer £öt)en fällt ber fommerlictjen £ifce rafd) jum
Cpfcr, benn fic entbehren, njentgftenö heutzutage, alle« ^aunmmdjfe«. Hbljang unb (Sbene,

oon f^marjbraunem 23afaltgefiein rcidjlid) überfäet, nehmen bann jumal einen beinahe
biiftcrn Gfjarafter an.

Wad) ?nnd) fyat ber ©oben be« See« bie ftorm eine« concaoen 33erfen« unb fenft

fief) bei feiner größten liefe 1 65 ftu§ unter ben Söafferfpiegel, ber fiel) übrigen« begreiflicher*

roeife nad) ber üaljreSjeit um einige ftuft änbert. SBenn ber Sdjnee am Sermon oben
im Sflonat Hpril fcrjmiljt unb baju nodj ein reichlicher Spätregen tritt, überfcfjrcitct ba«

95?afTer feine gewohnten Ufer unb bringt bi« in bie ©äffen oon Liberia« hinein, 3ofcpfm«
riifmtt bte Sü&igfeit unb Xrtnfbarfett bcffelbcn, weil c« weicher al« gluß* ober Cuell«

waffer fei, baju befiänbtg füf)l, tro^bem, bafj bei bem breiten Spiegel ber See eine ftarfc

Onfolation crleibet. 2Öcnn in Sommernächten bie Ufcrbewolmer baffelbe ber freien £uft

au«fe$cn, merbe e« falt wie Sdjnce. 2Btr fanben an bem 2Baffer feine ungeroöfjnlidjcn

@igenfd)aften, außer einem leifen Saljgeftfjmarf, ber aber lcid)t erflädier) im £inblirf auf

bie 2Kenge fähigen SBaffer«, ba« dorn 2£eft = unb Cftufer in beu See ftrömt. On feinem

Sctjo« birgt er oon alter« ^cr einen großen $eid)tfmin an giften. 3ene munbcrf)aft

groß erfd)einenben ^ifctjjügc, oon beuen bie eoangelifdje Xrabition berietet, fnüpfen an

tljatfädjiidje 33crl)ältniffe. „Die Xict)tigfcit ber ftifdjfdjroärmc in biefem See", bemerft

ber 'ftaturforfdjer Iriftram (The natural history of the Bible (Bonbon 1867], S. 285),

„ift für ben, melier nid)t 3CU9C baoon gewefen, faft unglaublich), häufig bebeden biefe

Schwärme einen ÜWorgen unb nod) metjr oon ber Obtrflädje, unb wenn bie ftifd)c (angfam
in 2Waffe ftet) fortbewegen, mit if)rcn 9fürfcnfloffen über bie Cberfläcfje taudjcnb, ftnb fie

bermaßen bidjt ineinanber gebvängt, baß e« ben 2tnfd)etn gewinnt, al« ob ein heftiger

^egenfdjauer auf ben ÜBafferfpicgel plätfd)cre." Sd)on bem Oofcpfju« mar e« im weitern

nict)t entgangen, baf? ber See ftifd)arten beherberge, bie man in benachbarten ©cwäffcrn

nirgenb« fmbet. On biefer Söcjiefmng gemährt ber ©ennefaretfjfee aud) bem 9?aturforfd)cr

ein befonbere« Ontcreffe, infofem er ba« nörblidjfte ©cwäffer ijr, ba« nod) $ifd)arten ber

füblidjen ^pemifp^äre aufweifh Da§ er oerfefnebene Specie« Wlftferje cntfjält, ^aben

neuere ftorfdjer wiebertjolt beobachtet. Unb wenn 3ofcpl)u« berichtet, baß c« in einer

CueOe, welche bie Sbene (Hennefar bewäfferte, 9?ilftfd)c gegeben, fo f)at £riftram foldjc

in ber Xtwt miebergefunben in ber fogenannten runben Cucllc Hin 3}iubamaraf)

(Xrtftram, a. a. £).).

(Gewaltige Stürme braufen ^uroeilen bura^ bie Sdjludjten bc« Dfa^autanplatcau

über ben ttefeingebetteten See ba^er unb e« bredjen überau« heftige SBinbe oft ganj

plö^lid) lo«, roenn ber Jpimmcl Dollfränbig tlar ift. So fann ber Schiffer a^nung«lo«

ein <Spiel ber milb aufgeregten, l)oa^gel)enben 2Bogen werben. (5Pgl. bie auf nrieberfyoltc

Beobachtungen geftü^ten Huöfagen oon Xfyompfon (a. a. £)., S. 374 fg.). Xie (Sr=

innerung an biefe unberechenbaren, bei oollem Sonnen* ober Stcrnenglanj lo«brcd)enben,

aber aud) unOermutl)et rafd) wieber aufl)örenben Stürme flingt in ber enangelifcfycn Ucbcr-

lieferuitg mieber (Ü)?Qrf. 4, 35—41 ; ?uf. 8, »).

2£cgen feiner tiefen Tepreffton unter SJfecr beft^t ba« Scct^al eine tjoljc Xurd)=

fdjnitt«tcmperatur, jufolge beffen im Sommer bie $ifce bi«roeilen faft unerträglich mirb

unb in ber für)lern 3a^re«3eit bie feud)te üEßärmc bö«artigc lieber erzeugt. Xafür eignet

aüerbing«, mie mir gefe^en, ben Seeufcm eine mannidjfaltigere Vegetation al« ben tjötfcr

gelegenen £'anbe«gcgenbcn.

heilige Erinnerungen geben bem See für ba« djrifH. Huge einen unoerglcidjlidjen

3Jei5, c 'n s^a& 00n Hnmutl), ba« er an ftch feinc«n>eg« beaufpruthen fönnte. Seine Ufer

entbehren im ganzen alljufe^r ber malerifdjen formen, ber mannichfaltigen Ölicbcrung

unb plaftifd)en (Sontraftc, ber füljnen, lotrechten Jclfenmönbe unb fehroffen 9Ciffe, rooburd)

bie Umgebung bc« lobten 2NecrcS jene munberbare ernfte ÜKajcftät gewinnt. 3umfl t oaö

Cfhtfer be« See« rmt ein äufeerft plumpe« Hu«fef)en, inbem ba« baumlofc einförmige
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Xfcfjaulanplateau in gan$ f(arf)er l'inie tjicr fid) abgrenzt. Da unb bort bccft cht Streifen

(Stefin bic ^clfcij , ober meiften« liegen fie naeft ju Jage. Unglcid) anmutiger cvfdjcint

oUcrbingö bae rocftlidjc Ufer. Der .'pöljenfranj, kodier bic öbenc (Hennefar undicht,

müßte überall ale laubfdjaftlidje Sdjönhcit gepriefen werben. Sind) wollen iuir nidjt Der*

geffen, baß im Apintergrnnb bcö 33ilbee ber £>ermon auffteigt, beffen Muppcn, einen großen

ilje'd bcö 3aljree fjinbnrd) oon fdjimmernben Sdjnecfclbern beberft, in großartiger *ßrad)t

oom bunfetn Sölau beä $tnratett ftd) abgeben, Xod) bei ollcbem würbe man bic £crr^

Umreit eine* C^arba^ ober VienoalbftätterfecS beim „Wccr («aliläaS" bergebene fnrfjen.

So füll unb einfam heutzutage baffclbe balicgt, fo reid) belebt mar cä 3U Gtjrifti

3eit. Sin beiben Ufern, befonberö aber am wcftlidjcn, erhob fid) eine Weihe fehr oolt-

reicher Crtfdjaftcn, bie entmeber heutzutage gan$ oerfdpounben finb ober gegenüber bem

einftigen Sofjlftanb nur eine fümmcrlid)c (iriftenj friften. Unweit oom Ausfluß bc«

3orban$ traf ber SSanbcrer, am redjten Ufer hinjiehenb, baö feft gelegene £arid)äa, bae

in ben lagen ber Slpoftet an 40000 (Einwohner jäljlte (Oofepluie, „Gübifdjer ftrieg",

III, 10, 10; „?Utcrtf)iimcr", XIV, 7, 3). ftünfoicrtel Stunbcn tocitcr nörblid) folgte bic

^efibenj bcö föcrobeS Slntipae, XibcriaS, gegenwärtig ber einige Ort am See üon einiger

Ükbcutung, inbem er immer nod) mehrere Üaufcnb <£inmot)ncr jäljlt; weiteren in bem fleinen

(9ljor SJiagbala (f. b.), bnrd) ba$ Slnbenfcn an Stfaria 3J?agbalcna gemeint, unb Söetljfaiba

(f. b.), jenfeit bee Vorgebirges ocrmutl)lid) (Sljorajin (f. b.) unb auf bem ermähnten

ftumpfen Ufcroorfprung ber ftatttidjc ftlerfcn ftapernaum. 9m Oftufer lagerten bie feftcu

unb bebeutenben Crtfdjaften $ippo$ unb ©amala, ferner Öcrgefa unb ctmaö weiter lanb=

einwärts baö im 51. Z. genannte &phcf. £mnbcrtc oon flcinern unb größern Schiffen

burd)furd)teu baä (9cwäffcr; wagten bod) bic Oubcn bei Xaridjäa bem Vcfpafian eine %x\

Seefdjlacht 511 liefern (Oofephufl, „3übifd)cr ilricg", III, 10, 1). 9)Jel)rcrc Jünger Ratten

früher bem ftifdjerberuf obgelegen unb ba8 C^cfdjäft, wie cä fdjeint, fdjwunghaft betrieben,

ba fie mit Sd)iffcu unb großen Mefcen auögerüftct waren, aud) $ur Wad)t auf ben gang
auegingen unb gebungene Arbeiter bcijujieljen pflegten (Dfnrf. 1,10—20; i'uf. 5, 5). Tic

Wefibcin beö itörtige AntipaS in Üiberiae, biejenige beö sJ>lnlippue im bcnadjbartcn SÖetf)-

faiba 3uliae, bie $rud)tbarfeit ber (^egenb, ber lebhafte Xranfitoerfchr, ber über ba$

SBcftufcr feinen 2Bcg nahm, baä aUcö mußte $u einem reidjen unb oiclbcwegten %$oif*<

leben am See mitwirfeu. Wemiß mit weifer Slbftdjt ift 3cfuä aue bem cinfamen Ätt«

jarctl) weggezogen unb bat Ijier feinen ^pauptaufentbalt genommen. 3Jei ber genügfamen

Vcbcnemeife unb* ber Veidjtigfcit, fid) ben nötigen llnterljalt 51t erwerben, fanben bie 9in-

woljner bee 3cee 3cit genug, bei jeber Gelegenheit in großer £d)ar fid) um ben bttotm*

berten 9fabbi aue :>?a5arctl) 511 fammcln, ja ftunbenweit ilm ,;u begleite« ober aud) auf-

»tfu<|cn I iDJarf . 4,
1 ;

6,31—34 u. f. W.). 8gL Üobler, "Bibliogra|>hia geographica

Palaestinau [t'cipjig 1867J. JVurrcr.

Üioöicr, f. (Matatia.

©aüillt, eine (Htabt im Stammgebiet Benjamin, nörblid^ oon Ocrufalem, uafje bei

S(natl)otl) d Sam. 25, 44; Oef. 10, so). 3« ber Stelle 3of. 15, 59 erwähnen bic LXX
auc^ ein Galiim auf bem (Gebirge Ouba alä jum Stamm -3uba gehörig. neu der.

(^aOtO (raXX(ov) war nad) 5Ipg. 18, 12 Widjter beö Sipofiele $aultt^ in beffen

Streit mit ber forintl)ifcf)cu Synagoge unb ermöglid)te burc^ feine (Sntfefycibung ale *^ro--

conful ben längern Aufenthalt bee s
ilpoftele in Morintt), oon wo bic Oubcn il;u Ratten

oertreiben woaen. Xcr ^ann, ber in biefer crfolgrcio^cn Seife fid) um bic Sad)e ber

CTljriftai in Adjaia Oerbient mad)te, l)ieß urfprünglid) Annäue 9iooatue unb war ber

Soljn bee Gittere unb tli^tore 3)f. Slnnäue Scneca in Gorbuba unb beffen ©attin .'peloia,

alfo trüber bce berühmten ^l)ilofopl)cn i*. Slnnäue Scneca unb bee (Geographen i*.
<

Hn=

uäu(f iüiela. Xcr Söatcr biefer brei bebeutenben ü)?änner war ein oon ben SdjriftftcÜcrn

ber erften iiaiferjeit r^oc^gcfcl)ät5tcr !Whctor, bic SOiutter £cloia eine oiclgcprüfte, oon ben

Söljnen innig oercl)rtc Xulberin (ogl. Scneca, Xroftfd)rift au feine SDhrttet .^eloia).

Gincr fold)eu beoorjugten Familie angehörig, war Aunäuö 9?ooatue mit feineu beiben

jüngern 33rübcrn oom Vater forgfältig erjogen worben, unb wir befi^cn uoc^ bie oom
Vater 9)?. 9lnnäufl Scneca jum 3WC^ ocr tcbnerifdjcn Söilbung feiner Söhne ocranftaltetc

Sammlung oon Sdjulrcben, in weldjen Vorträge ber namhaften 9ih cl°un iiber bic üblichen

Xhei»ata ber ^hetorif oon feiner Jpanb jufammcngcftellt ftnb (SDi. ?I. Scneca, Coutro-
versiae unb Epitome ex 1. controv.). Vom Vater wohl vorbereitet famcu bie Söhne
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nad) Nom, wo Annäuö Nooattt« ftd) bic Viebe bc« angcfc^ciicn, aud) oon Ouintilian ge-

rühmten Nt)etor« 8. Ouniuö (Mio erwarb. Xerfclbc abopttrte ilm unb feitbem ^tejj ber

ältefte Solm be« altem Scneca: 3uniu« Annäu« ©aflio. ^Oiit feinem Vruber Scneca
oerbanb if)n ein innigem j\reunbfd)aftebanb. Xerfclbc hat ©allio ^roci Schriften, bie

„Vom feiigen ?cben" unb bic „Vom 3°™", angeeignet. SDfenfdjenfrcunblicfifcit war nad)

Seneca'« 3eu9luB ocv ©runbmg an ©aüio'ö (Sharafte*, wa« ber ^^ilofopl) mit ben

warmen Sorten anerfennt: „Nemo mortalium uni tarn dulcis est quam hic omnibus".

Unter Äaifet Cilaubiu« traf bie begabten trüber, bic bi« ba^in am £of au«ge}cid)net

worben waren, faifcrlidjc Ungnabc. 3m elften Oaljr feiner Negierung oerbanntc (Slaubiu«

ben Seneca, weil ihn SDtcffaHna ber VMcbfdjaft mit bc« ttaifer« Nid)te Oulia berichtigte,

na^ ber Onfel (Sorftca, oon wo er erft burd) Agrippina, al« ^äbagog für ben nad)

maligen Äaifcr Nero, jurürfberufen warb. Damit fdjeint aud) Wallio wieber ju (St)vcn

gefommen ;u fein. (Sr warb (Sonfttl, üerlief; aber uad) Ablauf feinet (Sonfulat« bie

£auptftabt, um Dorn Vluthuften, ber ihn befallen hatte, auf einer Seercifc unb burd)

einen Aufenthalt in Aegypten ftd) $u erholen (^liniuö, XXXI, 33). Öegcn Gnbe ber

Regierung bc« (Slaubiu« würbe er ^roconful ber bem Senat mrürfgegebenen ^rouinj

Adjaia. ©erabc in biefer 3c 't nun gcf(hah c«, ba§ int ©Ijetto in Nom über bie ftragc

bc« erfchienenen äReffta« Streitigfeiten ausbrachen. Aufgehest oon „Cnjrefht«", fagt

Sucton (Claud. 25), mad)tcn bic 3ubeu fortwährenb Unruhen, weshalb ber ftaifer —
wie au« Vergleidjung ber Nachrichten ftd) ergibt — bic Unruhfiiftcr au« Nom oertrieb,

ben übrigen aber bic 3ufammenfünftc in ben Snnagogen, oon wo bic Streitigfeiten au«=

gegangen waren, oerbot (Tio Ctafftu«, LX, 6). Xicfelben Aufregungen aber, weldje bamal«

ben ruhetiebenben (Slaubiu« in Nom gegen bic 3 üben oerftimmt hatten, übertrugen ftd)

nun nad) bem Amt$fit> ©aUio'«, uad) ftorintt). ÄttG Nom awSgcwiefen war ein 3U

Ghriftu« befehrtcr Oubc, Aqttila, au« ^Ontu«, mit feinem 2Bcib ^ritfcilia nach itorinth

gefommen (Apg. 18,2), wo er im felben Sinn, wie in ber .<pauptftabt, tljätig war. ßr
war feine« ^anbwerf« ein 3 e^,ÜCbcr, ba$ heißt, er fertigte au« formalen Soll- ober

£aarli£en jenen, nad) bem £auptfabrifort Xarfu« in (Silicien „(Mlicium" genannten, gc*

fiodjtencn Stoff, ben man $u 3 c ^tcn, ^ferbeberfen, Sd)ut>tüd)eru u. bgl. brauchte. ÜWtt

ihm fanb ftd) ein oon SNaccbonien her nad) bem Ofihntu« gefommener cilicifchcr (J^rift,

ber Äpoftel i*aulutf, jufammen, ber ein ©enoffe ber gleichen 3unft unb ein Anhänger be«

gleichen ©tauben« war. Gr wohnte bei Aquila, arbeitete mit iljm unb beibc oertraten

bie meffianifd)c Votfcfjaft in ber Srmagoge. 2imotf)eu« unb Sita«, bie Raubte au«

Sttaccbonicn nachzog, oerftarften bic Partei ber (ihriften, bie oon ba an im $aufe eine«

gewiffen Xitu« öuftu«, ba« bicht an bie Snnagoge ftieß, fta^ 511 ucrfammeln pflegten.

Siele -3uben, baruuter felbft ber Smiagogcnoorftehcr mit Namen driöpn«, traten )it ihr

über, unb ba« ücrmuthlid) vei^tc bie Veibenfcrjaft ber Ouben fo fein*, baf? fic bic fleinc

djriftl. ©emeinfd)aft überfielen unb ben 2lpoftcl ^aulu« uor ben Stuhl bc« ^roconful«

fd)ieppten, um oon bemfetben Jöeftrafung be« Xarferö wegen Ucbcrtretung be« jüb. Öc
fetje« 51t »erlangen., Xa ben Ouben NeligionSübung uad) ihrem Öefc§ ^ugeftanben war,

fonnten fic fid) bem ©lauben hi"flcbcn, ^aulu« werbe wegen Serte^ung be« jüb. ©efc^e«

^ur tRccfjenfdjaft gebogen werben fönnen. Nod) fd)eincn fic ftd) nämltd) nidjt cntfd)toffen

ju haben, bic ^erfünbigung be« erfd)tencncn 3Jccffta« al« einen 'Abfall com -Subenthum

anjufehen, benn fonft hätten ftc wohl auf Verbreitung eine« nid)t jugclaffeuen (lultuö,

einer religio illicita gcflagt, toa« freilief) für ade Verführten fd)ärfcre Strafen nach ftd)

jiehen muötc. So formte ©allio ben (iouflict jwifcfjcu Oubcn unb (Shnftcn al« baS be=

trachten, wofür er aud) oon ben (Berichten ber $auptftabt angefchen worben war, al«

einen Streit innerhalb ber jüb. ©emeinbe „über £cl)rc, Namen unb ©efet)", ber oon ber

Stjnagoge felbft au«^utragen fei. Xa er aber oon Natur jur fiilbe neigte, ging er nid)t

fo weit al« ber ^rätor ber £auptftabt; er wie« bic Urheber be« Streit« nicht au«, oerbot

aud) weber Ouben noch Triften ihre 3wfammenfünfte, fonbent begnügte ftd), bic «läge

oon feinem gorum ab;uweifcu, ba ju ihrer dntfcheibttug bic Snnagoge fclbfl jufiänbig

fei, fonft aber weber ber Xljatbcfianb eine« bürgerlichen Vergeben«, noch eine« Verbrechen«

Oorliege (3lpg. 18, 15). Xa nun bic Ouben in ihrer befannten .'partnädigfeit ben ^lai^

nicht räumen wollten, würben fie mit ©ewalt hinweggebrängt, unb ber gried). ^öbcl, be«

Spectafele froh, ergriff unter ben Augen bc« $roconfiil« ben Stjnagogcnoorfteher Soft^ene«

unb mi«hanbelte il;n im Oratorium, ohne baf? ©aüio ftch feiner angenommen f^ätte.
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2ftit biefer 9?ieberlage fear bcr Sibcrftanb gebrochen. Die ©cmeinfce in vforintf), an ber

^aufae, Hquila, <2ila3, Üimottycu*, SlpolloS, für} alle bebeutenben 2Sanbcrlcfn;er bcr

apoftolifdjen 3"t gearbeitet Ijaben, gewann balb einen anfefjnlidjcn 2Inf)ang unb Don ifjrem

innern treiben unb ?eben geben bie Storintfjerbriefe (f. b.) ein fet)r eingcfjenbcfl $Mlb. — Die

(9riißc beiber Schreiben jetgen unö aud), ba§ rafd) in ber ganjen $romn$ @aüio'ö d)riftl.

($cmeinfd)aften gegriinbet worben ftnb. Tie (Sntfdjeibung (^allio'ö fclbft repräfentrrt eine

Sttffaffung be$ Cljriftentljumö, wie bie röm. 33et)örben fic nur in einer £c\t geltenb mad)cn

fonnten, tn ber c$ ju einer SluScinanbcrfcfcung jmiferjen 3uben unb (Stiften öor bcr

Ceffentlidjfeit nod) ntd)t gefommen war. Tic in 9fom unter tfero neu cntfiefjcnbe ®t-

meinbe fonnte nad) 3cf)n Oafjren fefyon nicfjt mcfjr in gleicher 2Bcifc als jüb. 2cctc gelten.

®attio fclbft erlebte, wie "JJaulufl, ben 5>icgicrungört)ccr)fel bc$ Garnes 54 in ßorintfj.

Slgrippina oergiftetc bamalö ifjrcn (^ematjl burd) ein @erid)t oon ^iljcn, nad) anbern

burd) einen mit ©ift getränften ftürbifcbedjcr, worauf ber <3tieffot)n 9iero bem Vorgänger

göttU(f)e Cf^ren bewilligte. Die betben 8öt)nc bcö SII?. $hinäit6 2cneca wetteiferten nun

in SSifcrcben über ben aufl bem 3peifcfaal unter bie (Götter öerfefeten (SlaubiuS. 2cneca

fd)rieb eine „^pofoloftjntjjofc'', b. eine „Scrfürbiffung" bc* Glaubiu*; Ctoüto meinte,

bcr Staifcr fei an £>afen in ben Gimmel gejogen worben, weit man mit ,$afen bic £cid)en

ber 93erurtf)eiltcn 311 ben ©emonten 511 fdjlcifcu pflegte. Unter foldjen 5lufpicicn begann

bcr fiebsefynjäfyrigc 9?ero feine ^aufbafjn, inbem er r>or 3?olf unb (Senat 9?eben ablas,

welche Scneca if)m oerfertigt fjatte. Wit Scncca'S unb SPunyiS' -Jpülfe befeitigte 9?cro

aud) ba« Regiment feiner SJhitter Slgrippina, worauf Scneca nun fclbft mit Surruö bie

Regierung übernahm. <5ein 33ruber 2)?cla, Sater beS berühmten Dieters Vueanuö, würbe

ber Sadjwalter für bic ^rioatgcfdjäfte Wero'S, in welcher Stellung er foloffalc 9xeic^=

tr)iimer erwarb (XacttuS, Ann., XVI, 17), unb nun fdjeint and) (^aflio unter bic Genfer bcS

röm. 9?eid)# eingetreten 3U fein. 2£cnigftcnö finben wir ifjn im fünften Oatjr bcö neuen

ttaifcrö in $iom (Dio (EafftuS, LXI, 20. 21). Der ehemalige 1?roconful 3ld)aiaS madjtc

fjicr ben £>erolb bei ben ifyeaterDorftellungcn beä 9?cro, wäljrenb Sencca unb 33urru3

bem faiferlid)en Declamator als (Sinbläfcr jur (Seite ftanben. Wod)malS freuet fid) rjter

(^allio'S SJOcg mit bem beS Slpoftelö Paulus, inbem für} oor (Srmorbung beS 23urru$

(im ftrül)jaf)r 62) "ißauluS als (befangener in dtom cingebrad)t warb. Ifinc alte djrijtl.

Segcubc füfjrt ^auluS r)ier mit Sencca jufammen, auf (brunb welcher Sage man im

Mittelalter fogar eine öorrefponbenj beö ^aulu^ unb (Heneca untcrgcfdjobcn l)at. -3ebcn=

fall« waren ©aüio unb (Sencca nod) nidjt 00m .^of au^gcfdjloffen, al^ ^ero ben 33ranb

bcr 3tabt t'eranlafcte unb bann bie (Stiften, benen ©atlio juerft in Äorint^ begegnet

war, als Urheber beö ^rcoel« bc^idjtigte. Den Ginbrurf, ben bic furdjtbarcn Ver-

folgungen ber (griffen auf 2eneca machten, l)at biefer im 14. SBricf feiner ÜB}crfc nicber=

gelegt, ju einer $cit, in ber er fid) fclbft anfdjirfte, ^cro'Ö ÜTpfer }u werben. Die
^l^nung erfüllte fid) rafd). Om 0. 64 würbe juerffc ©aÜio'S unb 8cncca'S }Jeffe, i'u-

canuS, bcr 2o^n 2J?ela'S, getöbtet, angeblid) weil er in bic 93crfd)Wörung ^Jifo'fl oerwicfclt

fei, in ber Üfjat, weil bcr ungeheuere Erfolg, ben fein @po$ i^arfalia gehabt ^atte, bie

(£ifcrfud)t 9?ero'e reifte (Dacitu«, Ann., XV, 70). Seinem A'cf)rcr 2cneca, bcr in ben gleiten

^roccß oerwirfclt warb, geftattete S?cro, fid) fclbft 31t tobten, (^aliio, bcr im 2cuat um
fein Vcben flehte, warb oon ben Sötern gegen bie (Srcaturen bei? ÜaifcrS, weldje feine

£inrid)tuug ocrlangten, in 2crju^ genommen. Dagegen folgte Ü)?ela, ber Satcr beö

Vucanuß, balb barauf feinem 2ot)n in ben Job (DacituS, Ann., XVI, 17) unb unter bie

legten Opfer ^tero'c! t>Qbcn wir benn aud) Ouuiuö Otollio ju 3äl)lcn < Xio dafftntf, LXII,

25), ben aüe Sclbftwcgwcrfung fdjlieplid) bod) bor bem 8c^irffal bc$ ganzen A^aufe^

baö fid) 311m eigenen Unheil an 'Jicro Ijcrangcbrängt ^attc, nidjt retten fonnte.

Daß fd)on in ber älteften $c'\t bic betben Srübcr ^allio unb 2cncca in eine gewiffe

Scjicfjung 3U111 ?ebcn
v
^auli gefegt würben, beweift bie i'cgcnbe oon 2cncca'£ 5?cfetjrung

burd)
c^auluö, bie Üertuüian, l'actan} unb ^)icront)muö fennen, unb nid)t minber bic

Xljatfadje, baß bcr Scrfaffcr bcr ?lpoftclgcfc^id)tc ftd) be« 3JameuS bcS "^roconfulS cnt=

fann, ber in üortnt^ ^aulufl in 8d)ii|? genommen Ijattc. ©eldjc Syebcutung bcr Wtam
fonft etwa für bic (bemeinbe gehabt ^aben mag, baß fie feinen Tanten fcftljielt, tä§t ftd>

nidjt mc^r ermitteln; wir mußten unö begnügen, bie fünfte aufzuzeigen , an benen fein

i'cbcn irjn mit ben (9ef<f)irfen oeö (Eljrificntfjumß in Serüfjrung braute. .'pauerat^.

(viamQlid, eigentlid) (Samltct (4 93?of. 1, 10: 2, :o), einer ber angcfcbcnftcn (?cfc^c^=
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leerer (Nabbanim) \ux 3cit 3cfu unb ber Slpoftcl, ^harifäer, ber „(Glan$ be£ (Gcfefccö", mit

welchem bic (GefctjcSrcinhctt, nad) fpätcrcrSlnftcht, auSgcftorben war (SÄifchna, Sotah, IX, 15).

Seine Sd)ulc foll in Oabnc (Oamnia) geblitzt haben, fein Nutjm [traute oon feinem

(Grofmatcr £illcl au$, ber Xaoibifd)cn (Gefd)lcd)tä gewefen fein foü. (£r mar ein f>cröor=

ragenbeö üftitglieb bcö Snnebriumö
(f. b.), unb erwedt unferc Xrjeilnahme fd)on baburd),

baß Paulus fein Sd)ülcr mar unb „m feinen ftüßen" in ber reinen i'ehre jüb. lieber

=

lieferung unterrichtet rourbc i/Jlpg. 22, »). Unter feinen S^ütcru ragt aud) ber Vibcl-

überfefcer Cnfelotf fjeruor. Xie tatmubifd)e Nad)rid)t, wonach erft feit feinem lob in

ben iüb. (Gefcfce$fd)ulcn „wegen ber «juneljinenben l*cibeffc^it»äd)C" Sifcpläfce für bic Sd)ülcr

angebracht worben waren, fcfjcint mr Verherrlichung beö großen (GcfefceSlchrcrS erfunben.

Xa§ er aber feiner i*arteifteUung nach ein Vertreter ber frrengen ptjarifäifdjen Ö*ruub«

fätjc mar, baran läßt bie Nachricht, nach welcher ber 2lpoftel ^auluä feinen urfprüng*

liehen (GefetjeäfanatiSmuiS oon beffen (Sinfluß freitet, ^cr 9ro§c ^u f# welcher ihm unter

ben gefe£e*eifrigen Oubcn nad) feinem Job nachfolgte, unb feine nod) lange faft im»

beftrittene Autorität nid)t jweifcln. Xie 2tpoftclgcfd)id)te (5, 3* fg.) fteUt ihn freilich in

einem anbern l'idjt bar. Seinem oermittelnbcn (Sinfabreiten war cä, ihrer Xarfteöung

mfolgc, )u oerbanfen, baß bic wegen £ärcfic angeflagtcn Slpoftcl Dom Stoncbrium nicht

tun Xob Derurthcilt würben (Slpg. 5, 34 fg.). (5r erinnerte an frühere öeifpiele, monad)

in fid) unhaltbare unb bem göttlichen Zeitplan 3uwiberlaufenbc Neuerungen ohne menfd)

tid)e Xa$mifd)cnfuuft wieber mfammengebrochen, unb gab ben Matt), auch ttn gegcn=

wärtigen fta£l bic Sad)e bem Örfolg, gemiffermaßen bem (Gottesgericht ber 33?cltgefchid)te,

anheimmftcüen. fann bemgemäß nidjt auffallen, wenn bic fpätcre Sage ihn alö einen

heimlichen ^rofclnten bei? (Shnftentr)um$ (Clem. Rom. Recognit., I, 65 fg.) betrachtet, ja fogar

feinen offenen Uebcrtritt mm d)riftl. (Glauben oorautfgefefct t)at (^h°tiu^ Cod. 171). Tue

fcpoftcl hatten in ber Xr)at oon einem cntfd)icbencn Anhänger Oefu nicht glüdlidjcr oer=

ttjeibigt werben fönnen. Allein baß ein fo angefcr)cner Vertreter ber frrengen pr)arifäifd)en

Sa^ung gegen fein gcfej*c«cifrigeiS (ioücgium eine fo gefährliche Cppofttion gemacht unb
• bie neue „&ärefie" al« einen £anbcl bargeftetlt habe, über welchen bem (Gerichtshof einft

weilen nod) gar fein Unheil mftehe, ift fcfjon ber Natur ber £ad)e nach fcfjr unwahr
fd)einlid). Von biefem Äugenblirf an märe eä jebcnfaüä um (Gamalicl'S Autorität im

Snnebrium unb bei feiner Partei gefd)ehcn gewefen. Nun enthält aber feine oon ber

2lpoftelgcfd)id)te mitgeteilte Nebe außerbem offenbare 3rrti)ümcr. Xer Xr)euba8 (f. b.),

auf welchen er angeblich alö einen Vorläufer 3uba*', bc$ (Galiläer«, ftch berufen haben

foü, erhob bie $ai)ne beä
s
2lufrur)rä erft unter bem tfaifer (SlaubiuS, unb fein Untergang

rann (nad) 3ofeplm$, „Slltertbümcr", XX, 5, 1), ba er unter bem feit bem 3ar)r 44
n. (Sr)r. inä Stint getretenen i{rocurator GufpiuS ftabufl ftattgefunben, unmöglich oor baö

3al)x 44 fallen, wogegen (Gamaliel'Ö Nebe nod) unter ber Negicrung beS XiberiuS, alfo

oiel früher gehalten würbe. $at fomit (Gamalicl einen
<

X\)t\i ber überlieferten Nebe

fid)erlid) gar nidjt, fo hat er mahrfd)cinlid) aud) ben anbem It)eil nicht ber Uebcrliefenmg

gemäp gesprochen, oielmchr hat ber Vcrid)terftatter, im (Geift jener ßat, bic Nebe frei in apolo=

getifd) d)riftl. Ontereffc componirt. Xamit fallen auch D" Verbächtigungen be« (?harafter$ (Ga-

maliel'« bahin, wonach cr fluS parteiifcher ?feinbfchaft gegen bic Sabbucäer (^carfon. Lectiones

in acta apost. [l'onbon 1672), S. 49), ober in heud)lerifd)er (Gcftnnung (Sd)rabcr, „Ter

Äpoftel ^auluö" [i'eip^ig 1830— 36], II, 43), ober in jweibeutiger abwägenber Klugheit

(Ifjierfd), „Xie Kirche im apoftolifd)cu i^talter" [1. «ufL, j^ranffurt a. SN. 1852], @. 72 fg.)

eine mittlere Stellung jwifchen (Shriften unb 3uben eingenommen haben foU. m$ gcfchidjtlid)

ftcht wol feft, bap in ber Sifcung bcö Snncbrium«, in welcher cö fid) um bic (Sntfcheibung über

baS Sdjtcffal ber tfpoftel unb bie Stellung bc$ oberften @crid)t«hofS W eoangclifdjcn Vcr*

fünbigung hanbclte, (Gamalicl auS 3wecfmäfr9feit$rürffid)ten oon ben äußerften 5D?aprcgeln

abmahnte unb mit feiner SNeinung burd)brang. TaS letztere war nur bann möglid),

wenn er fein Votum nicht bamit motioirtc, bap bem Snncbrium fein Urtheil über bic

neue i'cfjre ^nftefjc iberen Stifter foeben buref) biefclbe S?ehörbc mm Xob oerurtheilt war!),

fonbern etwa bamit, baß bic £ärefie burd) ben lob ihre« Stifter« töblich getroffen unb

oiel Jtt unbebeutenb fei, um bic ftrcngfteu, ohnebict? oon ber röm. StaatSbehörbe fd)wcrlich

gebilligten, 2)?apregeln m rechtfertigen. Xcr berühmte jubäifd)e Nabban blidtc mit ftoljcr

Verachtung auf bic unwiffenben galiläifd)cn Scftircr. Xie Vcrmuthung, baß er bic (Gmnb^

fä^e ber freiem aleranbrinifchen Xhcologic in ftd) aufgenommen, ftiit?t ftcf) lebiglid) auf
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eine, feineßmegß lmjiocibentigc, Stelle ber ©emara ($u Sotah, IX, 14); in ber Mifd)na

erfdjeint er faft burd)weg alß ein ftreuger (Mcfe^cßlefncr. ©cmöfynlich wirb er als (9a--

mauel ber „
s
21tte", im Unterfrfjieb öon feinem (Sittel, (Stamaliel „bem Oüngcrn" citirt.

•Sein Sohn Simon gcnojj cbcnfallß ein bebeuteubeß ^ufcl)cn, baß er biß in bie £üt beß

.großen Sufftanbd behauptete. Sgl. 3oft, , r$c[d)id)tc ber Ofraeltten" [Berlin 1828—47],
III, 170 fg.; ßmalb, „®efd)id)tc bed 33olfcß 3fracl" [2.

s
31ußg., Würtingen 1858], VI, 1S5

fg.,

232 fg.; $aur, „^auluß" [i. flufl., Stuttgart 1845], 3. 35 fg.; Bcllcr, „Xic Stpoftct*

gefd)id)tc" [Stuttgart 1854], 3. 132 fg.; ^eanber, „$cfd)id)tc ber ^flanjung nnb Vcitung

ber d)rifrl. $tird)e burd) bie Slpoftcl" [4. Äuft., Hamburg 1847], I, 74 fg. 3d)cnfc(.

(§arct>. 1) tSincr ber gelben Xaüib'ß (2 Sant. 23, s*), Don 3ctr)cr gebürtig, Wir
fmben l)eute einen Ort Gatfyir am 2Babi Dhara in Galiläa, füböftüd) oon Xnrttß.

2) Gin töügcl in ber »JJärje 3erufalcmß (Oer. 31, *.*).
s)lad) ben Angaben bei 3erc=

mia fd)cint bie 2lnl)bl)e biefen Tanten getragen 311 haben, mddjc uorbweftlirf) oon ber

Stabt in fanftcr Steigung ftd) fnnjietjt.

©areb bebeutet übrigenß Äriifce, fobaf? man oernuittjct Ijat, eß mödjten hier bie 2luß

fätjigcu gewohnt haben, bie nad) beut ©efefc 3 SWof. 13, 4>> nidjt innerhalb ber Stabt

wohnen Durften. #urrcr.

(Miirijim. (Stwa 12 Stunbeu nörblid) öon xlerufalcm ergeben ftd) am SBcftfaum

ber frudjtbaren (ibcnc Wodjua MD« fteil aufftrebenbe 3)crge, bie in iljrcr $iid)tung oon

borgen nad) Slbenb ein engeß Xtjat cinfdjlicßen. Her füblidjc biefer (Scbtrgßftbcfc tjicft

bei ben Ofraelitcn @ari$im. Unten im Tfjalgrunb liegt Sidjcnt, umgeben von ben

itppigfteu ©arten unb gefegnet öon ber ftüllc flarcu, erquirfenben SEBafferd, wäljrcnb bie

beiben 33ergc mit itjren bürren, faft aUeß ^flan^cnfchniurfß cntbelncnbcn Abhängen ben

SBanbercr unfrcunbtid) anmutljen. Xod) eignet beut Öarijim eine gemiffe $orntfd)önheit,

tnbem 40—80 ftufe t)o()c, fenfredjtc unb maunidjfad) gcglicbcrtc #clßfd)id)tcn groftcntbcilß

feine Stirn umgürten, ba Inngegen ber Gbal (f. b.), obfdjou jttt) abfatlcub, füimcrer

formen entbehrt nnb ald eine unförmliche plumpe Waffe gelben Malfgeftcinß baß Iljal

im Horben begrenzt, faum baf? ba nnb bort eine fd)iualc Xcrraffc au feinem Slbljang ber

SBilbniß abgerungen ift. 2Baß aber ben ©ari^int befonberß öor bem CEbal außjcidjnct,

baß finb bie mächtigen OueÜcn flareu fügen
s
.Ü>afferß, bie aui& feiner A>auptfd)lud)t t)tr-

öorbrcd)cn unb nieberraufdjeub tnß Jljal ben (Härten 3id)cmß ein unDcrmclflid)cß (Brünen

unb 5ölüt)cn gewähren. Ütfeubcn wir und oon ber oberften CueUc nad) Üftcn, fo fürjrt

und ber <pfab über eine balb breitere, balb fdjmalerc Stufe bcö jä^en $ergabl)ang$ l;iu.

^abei Eomnten mir nad) einigen Ijunbert Schritten ju einem breiertigen ^elfenftürf, bai

auö ber übrigen Waffe uorfpringt unb gleid) einer natürlidjcu Mangel ben tiefen Ütjal«

grunb überragt, fobafg üon l)icr ein jKiefcnfprung und mitten in bie Stabt Sidjcm hinunter^

bringen müßte. Xiefer Aclfcnoorfprung nergegenmärtigt und benn aud) fofort jene Sccne,

in meldjcr vlotr)am, OHbcon'd 3ol)n, oom ©arijim auß ben Sittjeniitcn in finnigem

©leicrjniB eine Strafprcbigt tjielt (tKidjt. 9, s). Vad)t fonutc er öon Iner burd) eine

ftclfcnritie bie jpöt)c bed 33crged genjinnen, um oou bort nact) iÖecr 311 entfliehen (ogl.

meine „
siBanbcrungen burd) ^aläftiua" 13»ivid) 1865], 3. 244 fg.).

3) cr dürfen beö Öari5im bilbet ein jiemlid) breitet, fanft gegen Sübcu ftd) ab-

badjettbed, fein
-

ungtcidjförmigcd Plateau, baß an feiner ^iorboftetfc bie l)öd)ftc ßrl)ebung

beftt^t. iort ftcljt jei^t eine meijjgctündjtc, weithin fid)tbarc niot)amntebanifd)e MapeÜe
mitten in einem gewaltigen Trümmerhaufen, ben Ucberrcften cineß war)rfd)cinlid) bnjau-

tinifd)en §eftungd= unb Mird)cnbaued (Sepp, „Oerufalem unb baß ^eilige ^anb" [3d)aff=

Raufen 1862—63], II, 33; ttfobinfon, „^aläftiua" [^paUe 1841], III, 348 fg.). Gtwad
• weiter füblid) fel)cn wir ben natürlichen Reifen ya einer jiemlich glatten, ebenen Xcnnc fich

audbreiten. 9^ach ben Samaritaucrn ift bied bie hf^öftc 3tättc ber lirbe, fobaj? auch

heute uod) feiner öon ifmen fie ju betreten wagt, aber aüe beim ^eteu ihr Miuüfc nad)

ierfelbcn richten, wie bie Oubcn nad) •Ocrufalcm unb bie Wodlcmin nad) Wetfa. ^icr

ftanb nämlid) ber Tempel, ben cinft ein 3ol)tt beß ^pohenpriefterß Oojaba feinen eug=

herjigen unb ängftlidjen Mitbürgern 3ttm Tro^ erbaut hatte. Xrei -Dahrtjunberte fpätev

öon 3ol)anneß ^nrfanud jerftört, ift er feitbem nicht wieber aufgebaut worbeu; aber ber

tyla\$, wo ber Xcntpcl geftanben, blieb bie heiligfte 5lnbctungßftätte ber Samariter, (^c*

treffenb bie Kombination öon 3ofephuß, „2lltcrtt)ümer", XI, 8, 2 fg. mit 9Jef). 13,28 ögL
5öertheau, „Xic »ücher Gfra, ^c^emia unb Gft^cr" [i'cipjig 1862], 3, 272). «on
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f)ier aus ftefjt man unmittelbar auf ben Brunnen Oafob'S nieber, unb wer müßte bei

folerjem %nb\\d nic^t bemnnbern, wie fd)ön jene« Ijerrlicrje 2Bort: „3£cib, cS fontmt bie

Stunbe, wo man nidjt metjr auf ©arijtm anbeten wirb" (Oofy. 4,*2u), in bie lanbfdjafttidjc

Sceneric ftd) einfügt (ogl. OofepljuS, „Slltertljümer", XY11I, 4, 1).

Seit alter $cit war bei ben Ofraelitcn ber ©ari^im als ©erg bcS Segens, wie ber

Cfbat als 53crg beS ftludjS öere^rt. 2>er Ucbcrlicfcrung zufolge tjatten ftd) nämüd) auf

2luorbuung bcS 2)cofe tun, nad)bcm baS £anb oon Oofua erobert war, fed)S Stämme
am erftern aufftcllen muffen, um 2£orte bcS Segen« 31t fprcdjcn, unb fed)S am Ickern,

um 311 fludjen, bcibcS jur feiertidjen Bcfräftigung beS BunbcS mit ©ort (5 9)?of.

27,i2 fg.; Oof. 8,33 fg.). Xtx ©arijim war für bie SegenSroortc beftimmt roorben als

ber 23erg, ber ,i.ur 9fed)tcu lag, wenn man gegen bie aufgcb,cnbe Sonne fdjautc, wie mau
immer tljat bei ftcftfteUung ber ApimmelSgcgenbcn. Xit rcd)tc Seite bebeutet aber uad)

uraltem SmnboliSmuS bie glucfUdjc, fegenbringenbe; wirb bod) im £cbräijd)cn baS Söovt
Jamm bie rechte £>anb gerabc,;u and) im Sinn oon ©lürf gebraust (1 ü)tof. 35, 13).

Xicfe einfache unb allein angemeffene (Srflärung Ijat, wie eS fdjeint, bisjefet nod) fein

SöibelauSlcger aufgeteilt. UcbrigenS, wenn OofcpfjmS („
N2ntcrtljümcr", XI, 8, 2) fagt,

ber ©arizim fei ber l)öd)fte 53crg in Samaricn, fo ift baS unridjtig, inbem uad) SDcanfcU

ber ©arijiiu nur 3179 tfufi mißt, ber (Sbal 3375 öup. £affelbc Mefultat lehrte und im 0.
1863 bereits ber Wugcnfdjcin, infofern uns nämtid) ber CSbat, als wir auf benf^arijim
ftanben, tfjeilwcifc bie 9tuSfid)t uad) Horben uerberftc. Xer l)öd)ftc $erg aber uon Sa^
marien wie überhaupt bcS füblid) Don ber Oefrcelcbcne liegeuben s

J>aläftinaS ift ber Zell

'21^ur bei einer .§öl)c oon 3566 ftuf? über bem 2)fecr. fturrcr.

(Nörten. 2£eil eS im Siefen beS SDfcnfd)cn liegt, nidjt im vJ?aturjuftanb 3U Oer

bleiben unb mit ber blofcn (Srfjaltung beS leiblidjcu XafcinS ftd) 311 begnügen, bearbeitet

er bie Watux nid)t nur, um i&r feinen Unterhalt abzuringen, fonbern aud) um ftd)

menfdjenwürbigc ©enüffe ju oerfdjaffeu. ÜBir finben bafjcr fdjou im f)öd)ften 2lltertl)um

©artenbau, ber nid)t nur beö (5rträgniffcS wegen, fonbern aud) $ur (Srgbfcung betrieben

wirb. $tuS beut £ob, baS <ß(iniu0 ber ©artenfnnfi ber Snrer erteilt, tiefte fid) fcfyon

oerrautljcn, baft aud) beren 9Jad)barn, bie Hebräer, ©iirten bebaut Ijabeit werben, unb

wir finben in ber Xljat, baft bei il)nen, wie bei allen (iulturoölfern beö MltcrttjumS,

fomol ^mjgärtcn, bie beS (SrträgniffcS falber, als aud) Vuftgärten, bie 311111 Vergnügen

gehalten würben, fcfjr beliebt waren. 9fid)t nur Könige fjattcu fold)c bei ifjrcn ^alaften

(2 Äön. 25, 4; ^reb. 2, 5; 3, isj öftt). 1, 5), aud) Bürger bei i^ren ,'päufem (Suf.
u. Tan. 4; 3ol). 14, 12; i'uf. 13, is»), ^iad) bem lalmub foü cö fpäter oerboten gc»

wefen fein, innerhalb ber Stabt 3erufalem (Härten anzulegen; bafür pflegte man beren

oiele außerhalb ber Stabtmauern, namentlid) im Z\)ai ©i|on. 2Bie unfer bcutfd)cr 9?ame

„©arten", fo beutet auc^ ber ^cbr. 5luSbrud „©an" auf einen umfriebeten, cingcjäuuten,

oerfd)loffenen ^Caunt l)in, ben bie Hebräer, wie mir, als Atürbis-, ©emüfc-, Del-- unb Dbfi-

garten beS 9?u^cnS roegen bebauten (5 2Hof. 11,12; 1 Äön. 21, 2; Oer. 2ü, 5; Um. 4,9;

9, u). (Sincn eigentlichen Vnftgartcn nannten bie Hebräer „i^arbeS" (Suf. it. £>an. 7;

^rcb. 2,5), worin fic auper Vorber sJ?up-, feigen -, ®ranat= unb anbern ^rue^tbäumeu

aud} 2Balbbaume, woljlriee^cnbc Sträudjer unb ÄMirjfräuter, alS: (inpern (Alhenna),

Farben, iBalfam, Safran u. bgl., aud) Milien, iKofcn unb anbere Sölumen, wol aud) auS^

länbifc^e ©cwädjfe Ijcgtcu unb pflegten 4, 12 fg.; 5, 1; 6, 11; ogl. 3ef. 17, 10). 9)?an

legte bie ©ärten gern an flicfjenbem Gaffer an ober forgte für beren fünftlie^e 33c=

mäfferung (4 9)iof. 24, e; 3cf. 1, 30; 50, 11; Oer. 31, 12; 4, 15; äof). 2, e; ^iob 8, ie),

wie bie HönigSgärten bei Oerufalcm bewäffert würben (2 Mön. 25,4; Oer. 39,4; 52,7;
9?cf). 3, 15), ja eS fehlte aud) nid)t an 3Baffcrbel)ältcrn barin, um 311 baben (Suf. u. Dan.
15; 2 Sam. 11,2), unb aud) Somilicngrüftc würben in ©arten angelegt (2 ftön.

21, 18; 26; Oof). 19, 41). Der ©arten war wol ein geeigneter Ort, um fein ©ebet

31t ücrricf)ien (SRattf). 26, 3<j; Oo^. 18, 1); in ©arten unb Rainen würbe aber aud) ©öfcen*

bienft öerübt (Ocf. 1, t9j 57,5; 65,3; 66,1?), bafycr barauf bezügliche ^}emcrfungen cor*

fommen (1 St'6n. 14,23; 2 fön. 16,4 u. a.). 3UV Bearbeitung unb Gr^altung ber ©arten

waren ©ärtner unb 2Bäd)tcr befallt (Ool). 20, is). ftoSfoff.

(&a\ct, f. ©efer.

(Hiaffc, f. Straßen.

©aft, ®AftfrClin&fdwft. Seit ben früljeften Seiten mürbe md)t nur oon Oubcn
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imb (Sfjriftcn, fonbern aud) »on foldjen Reiben, roeldje auf öcrfjältnißmäßig tiefer Stufe

ber Kultur ftanben, bic ©aftfreifjeit al« fjetlige 1*flid)t unb fd)önc Xugenb mit größter

SPereitmiÜigfeit geübt; aud) fjeute nod) flttb bie SBebuinen^raber barauf ftolj, unb mit

ftreubigfeit nehmen fie ben Ncifenben bei ftd) auf. Da« 21. X. berichtet un« oicle Jpanb=

hingen ber Art (1 ONof. 18,3 fg.; 19, s fg.; 24, is fg.; 29, u fg.; 2 Ütfof. 2, 20 fg.;

3of. 2, 2 fg.; 9iid)t. 13, n; 19, 20).
v
3)fan fragte babei niajt nad) Kamen unb Stanb

be« ©aftc«; erft bann, menn man ifjm alle« Nötige gegeben, erfunbigte man fid) genauer

nad) Unit (t>gl. 1
s
3Kof. 24,33 fg.), ba man ftd) glürflid) fdjäfete, einen ©aft in feinem

£aufe fmben 51t fönnen; unb mer je einem folgen ungafttid) bie Aufnahme oermetgerte,

beroic« eine burdjau« uneble (Mefmnung, bic nur $crad)tung anberer nad) ftd) 30g. Darum
geben gerabc bie frommen be« 8. X. fd)öne 33cifpielc oon ©aftfreifjeit; unb ^ptob (31, 32)

barf ftd) rühmen, baß er nie einen Jrembliug twf ber Straße f)abc übernadjten laffen,

baf? er feine Xijiiv bem 2ßanbcr«mann offen gehalten. Gine 2Cu«nafmie oon biefer frönen
Sitte madjten bie Ouben nur mit ben Samaritancrn (f. b.); biefe, ber Ijcrrfdjenbcn

Anfielt gemäß Nadtfommen ber im ^eiligen i'anb jurütfgcbliebenen ftinber Ofracl unb

ber borttjin au« affnr. ^roöinjen oerpflati^tcn Reiben, roaren burd) ifjre rcligiöfe mie

politifdje Stellung ben Sfracliten oerljaßt; ba atfo $roifd)en biefen unb jenen ba« banb
ber 2*olf«gemein)d)aft gelodert mar, fo oermieben aud) bie Ofraeliten jebc Jöerüljrung mit

bcnfclbcn. Sie reiften nid)t burd) Samaricn, mie man ebenfo Don ba am? lieber ben

längern 25>eg burd) i*cräa nad) 3crufalem tüätjtte. Nur feiten ging ein 3ube burd)

Samaricn (ogl. ?uf. 17, 11; -3of). 4, 4 fg.).

Die 5$evfaffcr ber neuteft. Sd)riften, meldjc, über ben Unterfd)ieb ber Nationalität

ergaben, ba« aflumfaffenbc ©ebot ber 23ruberliebe an bie Spifec ftcllen (1 >ior. 13, 1 fg.;

1 Oof). 3, 10. ti. 16. 18; 4, k. 2«»; 5,1), empfehlen oft bic ©aftfreunbfdjaft. „Verberget

gern", ruft 'JJaulu« ben Römern 51t (fötal. 12, 13; ogl. £ebr. 13,2; 1 ^etr. 4, »; 1 Tim.

3,2; Xit. 1,*). ®erabe bamal«, loar bic Au«übung biefer Xugcnb oft oon befonberm

2>crtf) für ben einzelnen, weit oiele (if)riften, t»on it)rcr $etmat oertrieben, in bie ftrcinbe

Siefjen mußten. 3raar nahmen bie (Stiften ade $rcmben gaftlidj in ifjrcu Käufern auf,

befonber« aber bie mit iljnen burd) ein Söanb be« (Glauben« oerbunbenen; ba« wirb

£cbr. 13, 2' empfohlen burd) bic föinbeutung auf 1 ÜWof. 18. 19, mo Abraham unb ?ot

burd) Uebung ber Otaftfreunbfdjaft ber Ijotyen (5f)rc be« 23cfudj« oon Ingeln gemürbigt

merben; unb SRfttty. 25, 41 fg. fagt (Efjriftuß fclbft, baß ber Langel an tfjätiger trüber»

liebe, bie bem (^aft bie Aufnahme oerfagt, f)inrcid)cnb fei jur 5?crbammniß, ba ber Webe«*

bienft, ben man einem (9aft erjeigt, nid)t biefem allein, fonbern Gljriftu« fclbft (f. 45)
ermiefen roirb. Datjer gab e« $ur Ausübung ber Üugenb ber ®aftfreunbfd)aft in bem

.£>aufe be« bemitteltem meift ein beftimmte« i'oeal, ein C^aftjimmer (2flarf. 14, 14), mie

aud) 5. 23. bei ben £inbu« ]uv Aufnahme oon (Säften ein befonbere« ftrembenjimmer,

ein Atit'hi-Schala, uorfjanben ift. Xal)in würbe ju gaftfrcunblio^er 21ufua^me ber S^cifcnbc

rool aua^ bure^ ein (£mpfcb,lungi?f^reiben empfohlen (ogl. 2 Äor. 3, 1); audj bei ben Reiben

gab cö fogenannte Öaftfreunbf^aftßmarfen , ebenfo maren f»e bei ben Ouben gemöfjnlid).

3m .'Daufc mar ber ®aft unter bem Xad) bcö .'pauflfjcrrn obllig fiajer, benn biefem

mar oor allem bie llnoerlc^lic^feit feineö (^aftcö ^cilig. So bittet l*ot bringenb bie

ro^cn Sobomiten (1 ÜJfof. 19, «fg.), feine (^äfte m oerft^onen, unb auö ber Sitte betf

Criente, ben ©aftfreunb fclbft mit bem Vcben ju fd)«t?en, erflärt fto^ ba« Anerbieten,

meld)CÖ er barauf (8. 8) ben ungeftümen Drängern mao^t. Nur ber bei fcinbfcligen

9?ölfcrocrl)ältniffen bc« ftltcrtfjumö oft bittere Natioual^aß founte ben 2obfd)lag ent-

fd)itlbigen, ben ein oon l)ciligcr iöcgeiflcrung für ben Gerrit unb fein 8olf entbrannte«

SBcib ^interliftig an beut auäfüfjrtc, ber in i^rem f>aufc mar ($fid)t. 4, 11 fg.).

2?or bem na^enben @aft cr^ob man fid), ging tytu entgegen unb begrüßte i^n

(1 3)?of. 18,2.3; 19,1.2; f.
@ruß) mit bem ftriebenflgruß; fürftlid)en ^erfonen mürbe

ein befonberer (Smpfang bereitet (2 ÜWaff. 4, 22). hierauf bat man ben ®aft, in ba«

£>au« ju fommen, um alfo oon ber Öafrfreunbfdjaft ©ebraud) 51t mad)cn (1 Ü)?of. 18, 3;

19,2; 2 2Hof. 2,20; Nic^t. 13,i5; 19,2o). So gcfd)icl)t e« nod) Ijeutc im Orient, unb

oft in einer SSeife, ba^ e« für ben Ncifcnben faft beläftigenb ift; e« mürbe jebod) bt-

leibigenb fein, molltc er bic angebotene ©aftfrcunbfdjaft jurürfiocifcn, bic oft fogar mit

großer Aufopferung felbft oon ärmern Acuten geübt mirb. bei ben Drufen 3. 3?., einer

ba« l'ibanongebirge beroofmenben fleinen £*ölferfd)aft, meift ber ^au«betr jebc« 93ebcnfcn
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feine« (Gaftc« fogtcid) mit bcn SBorten jurüd: „(Gott ift freigebig nnb rcitf), itnb alle

2)?enfd)en ftnb trüber." Daher muß ber fltcifcnbe in ba« $auti eintreten. Der $>au««

berr fagt ihm: „Du bifi willfommen, mögeft bu oft fommen", legt babei bic .panb bc«

(Sintretcnbcn in feine eigene, weift ihm bann einen *J>latj an, fragt ihn nad) feinem $e
futben unb beginnt fo bie Untergattung, Slbraham felbft gibt un« ein fd)öne« Söcifpiet

öon ber (rilc, mit welcher man nun bcreitwittigft für ein cntfpred)cnbee 3)fat)l be« (Gaftc«

forgte (1 3D?of. 18, 5 fg.); er felbft eilt $u ber Winbcrheerbe, ein $arte« gute« Sialb für

feine (Gäfte 3U holen, unb ba« mar burdjau« feine Dh°t,
x wcld)e feinen Wang irgenbtoie

hätte öerlefcen fönnen; c« ift aud) t)eute für bcn angefehenen 33ebuinen feine Sd)anbe,

fid) mit l)äu«tid)cn (Gefdjäften, befonber« bei fotdjen (Gelegenheiten, abzugeben; ebenfo

fnetet unb badt Sara (1
s
i)Jof. 18, e), roie bie« immer ba« (Gefd)äft ber grauen war

(1 ütfof. 27, n; lSam. 28, 24; 2 Sam. 13, s). SBä^reub man baö $cat)l bereitete,

mürbe bcn Weit- unb ^aftth»««" Streu unb tfuttcr im 3tnU gegeben (1 üiof. 24, 25. ss).

Der (Gaft erhielt nterft SBaffer jum 5itt?roöfd)cn, wa« immer ber 3)iaf)($€it ooranmgel)cn

pflegte (1 ÜJfof. 19, 2; 24, 32; 43, 24; Wtd)t. 19, 2i; ?ut. 7,44); baljer mar eö aud) ein«

ber erften Stüde ber Söcwirthung (1 Sam. 25, 41) unb für ben Weifenben, welcher burd)

feine Sanbalcn nur ungenügenb gcfd)üfct mar gegen bcn Reißen Sanb ber 2Büfrc, ein

bringenbe« 33ebürfnif?. iöei bem nun ftattftnbcnbcn Wahl, mobei man wot bem (Gaft

einen (Sljrenplafc obenan oergönnte (?uf. 14, s)# ocrtheiltc ber 2£irtl) bic Sd)üvfcln, welche

alle öor itm ^ingefc^t mürben. Denn c« mar im Slltertbum nidjt Sitte, baji eine gansc

Ditdjgefetlfdjaft au« einer Sd)üffet aß. So hatte mol aud) xtofePh (1 SDiof. 43, 34) eine

$n$af)l oon Sd)üffeln uor fid) flehen, meldjc er bann feinen 5?rüoern reichen lief;, mobei

er bem Benjamin eine befonbere 3lu«$eid)nung baburd) gemährte, bafi er ihm fünf 3d)üffcln

fanbte, mäljrenb jeber ber anbern Sörüber beren nur eine erhielt. Wad) ,£>erobot genoffen

aud) bie Könige Slegnpten« bei öffentlichen (Gaftmäblern unb (belogen feine anbere Hu$
jeidmung al« bic, ba§ fic eine boppelte Portion empfingen; aud) .Horner ermähnt eine

ätmUdje Sitte, baf? man Gtäfh burd) bie (Größe be« üorgefefctcn (Gcridjt« crjrte. Wad)

bem ßffen mürbe ber ©ein in genügenber 9Weuge (1 3)iof. 43,34) in ooüem $3cd)er

(f?f. 23, 5) gereicht; benn iuäl)reiib be« ßffen« felbft pflegte man mcber $u trinfen nod)

audf befonber« ber Unterhaltung 511 pflegen. So mar e« aud) bei bcn Wörnern unb wol

aud) bei bcn Werfern (öftl). 5,»). 53cim 2lbfd)icb geleitete mau ben (Gaft (1 2)iof. 18, ig)

ein Stürf 2öeg«; auf biefe offlciclle ^Begleitung öon feiten ber (Gemeinben ift oft \)'m

geroiefen im s
Ji\ D. («pg. 15,3; 20, 3*; 21, 1; 1 .«or. 16, 11; 2 itor. 1, ie; 3 Ool). 6).

^auht« mar gewohnt fle nt empfangen auf feinen apoftolifd)cn Reifen, unb hoffte fogar

bi« nad) Spanien von "Horn au« buret) einige au« ber ($cmcinbc ba« (Geleit ju erhalten

(diöm. 15,24). SBie bereitmillig man überall fold) einen i'icbe«bicnft leiftete, erhellt aiu^

ber Stelle lÄor. 16, «, mo ber 9lpoftcl Sehnliche« Don ben ftorinn)ern hofft. Daß
man fid) nicht nur bamit begnügte, feinen (Gaft ^u geleiten, fonbern aud) für beffen

Su«riiftung mit ben jur Weife nötigen Dingen forgte, ^cirjt ber 3u fanm,en^an9 ber

<3teffe Dit. 3, 13; eine ähnliche Sitte ber (Griechen berietet £omcr, wonach man bcn (Gaft

bei ber ?lbreife mit (Gefd)enfen ju cntlaffcn pflegte. (Grunbt.

(öaftatafjlc, f. ^ahljeiten.

(^Ot^, einer tum ben fünf Vororten ber ^l)itiftäer unb \max berjenige, welcher bcn

(Grenzen 3fraelö am nächften tag (3of. 13, 3; 1 Sont. 21, i«; 2 (5hron. 26, <>), baher

auch ,jur 3C^ Söul'« unb Daöib'« biefe philiftäifd)e Stabt mehr al« alle anbern in ben

Sßorbcrgrunb ber (Gefcfjiehte tritt. Söcnn man 00m (Gebirge h<* ben 35?abi Samt hinwwter-

ging, um nach Sfron ^u gelangen, fam mau an ^ath tmrbci (1 Sam. 17,52). 53on

(Slcutheropoli«, bent hfutigen SBetbfdrjibrin , erreichte man (Gatt), norbwärti? reifenb, nach

(Sufebiu« in ungefähr 3roei Stunbcn. Diefcn Angaben entfprcd)enb fudjen wir bie StcÜe

ber nerfchwunbenen Stabt auf bem DcH 3afariich- Diefer fd)bn geformte, fteil anftrebenbe

£ügel beherrfcht ben (Eingang be« Ü£abi 3amt, einer ber ^aturftra§cn, bic aud) einem

mit $fo§ unb 2Bagen ju ^elb 3iehenben >>ccr ben Aufgang in« (Gebirge ermöglid)tcn.

3ahlreichc 8purcn finben fid) noch, oa§ ber ^)ügcl cinft mit Käufern bebedt gewefen unb

auch oer ^tphöng mit großer 3)tühe jreUenwei« terraffirt worben war (»gl. meine „Säuberungen

burch ^Paläftina" f3"rid) 1865], ©. 106 fg.). SRau höt (Goth fd)on in ölcuthcropoli«,

in Xeü e«=Safiieh unb anberwärt« gefudjt; aber bcn Angaben au« bem Slltcrthum ent

fpricht nur bic oon mir firirte Stelle.
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Ter flüdjtigc Tatib modjtc in einem ftarfen Tagcmarfd) ton 0?ob in $?cujaiuin

r)icrljcr gelangen mm Honig 2ld)i# (1 Sani. 21, 10). Tie lange @aftfrcuubfcf|aft, wcld)e

ifytu fpätcr burd) biefen Honig mtfjeil würbe, t>inbcrtc tl)n alä Atönig ton Ofracl feinet

megä, ba£ (SrobernngiSredjt aud) an ©atl) geltenb $u mad)cn (1 (Stroit. 18, i). Cime

3weifel begnügte er ftd) aber mit milber Cberfjerrfcfjnft (1 H'6n. 2, 39), fobaß i()in bie

£eqen feiner neuen Untertanen geneigt würben. 3a jnr Seit beä aagemeinen SlbfaÜä

gaben 600 @atr)itcrtrabantcu bem greifen Honig ein crfjcbenbcS 3?cifpict grofcfjerugcr

Hucdjtcölrcue (2 Sam. 15, is fg.). 9S?ir bemerfen inbeß, baß einige ^ibclamSleger 2 Sam.
15, 18 auftatt ber (^attjitcr bie ©ibborim (.gelben) fcfcen nnb bie ?lu$fage ton ber alten

(9arbe, bie fd)pn in ben Sagen SaufS ben Tatib gcfdjütjt, terfteljen (f. Itycniutf m
biefer Stellet. Tod) finben wir feine bringenben Ohiinbe, Don ber ?e#art be* f)cbr.

lerteö abyigcrjeu. Q$ fcfjlte ben bürgern ©atfjfl überhaupt nidjt an cdjtcm Solbatcn=

mutl) unb ifjr (Miatl) mar nid)t ber einzige gewaltige, l)od)gcmad)fenc Hricger, ber ben

Felben Ofraclä Reißen Jhmpf bereitete (1 Sam. 17, 23; 2 Saut. 21, 19 fg.). 9iel)abcam,

meldjer burd) eine ^enge »011 tfcftungen fein i'anb \a fefjüfcen tracfjtctc, umgürtete aud)

0<atl) mit neuem ^ollwerf (2 (5l)ron. 11, s). Tod) 100 vhfjrc fpätcr, alö 3oaG auf

Tatib'* Tljron faß, eroberte ber Strer Apafacl biefc ©rcnjfcfte am Ausgang betf ©ebirgeö,

morüber x~toaö fo erfdjraf, baß er mit fenwerem Tribut ben ^rieben 511 erfaufen eilte

(2 Hon. 12,i7). Chft feinem (fnfel Ufia gelang c3, ben widrigen k

J?la& ^urücfjuerobevn.

C?r meiste ifm ber 3CYft0
'

rung, womit ©atl)ö .^errlidjfeit für immer in ben Staub fanf

(2 (Sfjron. 26, 6). Ten übermütigen $?ewol)ncru ton ^erufalcm unb Samarien ftellte

•JlmoS ba$ Sd)idfal ber altberüljmtcn ^Ijiliftäcrftabt als waraenbeä ^cifpicl r)in (Shn.

6,2); aber ben ftlud) ©ottc* fjatte er, fowte ber fpätcr Ubcnbc ^epljanja, nur nod) über

bie Hier anbern Vororte ber $|itif)8et $11 fpvcdjcn (Änu 1,7 fg.; 3epf). 2, 4), nadjbcm

bie Stille bc£ TobcS über bie einft lauten (Waffen ton C^att) gefommen war (2 Sam. 1,20).

i^urrcr.

(^OJtt (:azzah), bie füblid)ftc unter ben fünf 3?orftäbtcn ber ^Ijiliftäer (-3of. 13,3).

Sic liegt auf bem breiten dürfen ciucS feljr niebrigen, faft ringsum fanft anfdjwcüenben

•ßügefc, fobaß iljr feine große natürlidje iveftigfeit eignet. 2£ät)renb ber 5Mirf in ber Stabt

aflertoattt auf bie 9?äf)e befdjränft ift unb ifjm bie Sanbbüuen fclbft ba$ faunt eine

Stunbc entfernte ü)?ecr cnt^icljen, genießen wir auf bem in geringer Entfernung füböfHid)

fid) crfyctcnben fcrcin^cltcn £ügcl cl SOiontar eine umfaffenben 2lui?fid)t über bie weiten

£elboumwälbcr utfrblid) unb norbeftlid) ton ©a^a, über bic Sanbbüncn weftlid) ber

Stabt biö t)tn jum blaufd)immcrnbcn Wecr unb fübwärttf über bic C^rcn^cn bcö (5ultur=

lanbcö fyinauä in bie tobeijftarre SÖiific (f. bic ^Ibbtlbung). Xurd) biefc 3lui*fid)t wirb nn*
bic frülje ©löte ($a]a& flar, fowte beffen uiwcvwiiftlidjc Vcbenöfiaft, termöge bereit cö fidj

immer wieber autf Sd)ntt unb Hfdje 511111 bebeutenben .^anbcUpla^ crl)ob. 3Ö?ir fe§eu bit

Stabt wenige Stunben ton ber großen 2£üfte entfernt, weldje bie 'jWci alten (üulrnrlänber
v

|
J aläftina unb 5(egt)ptcn toneinanber fdjeibet, unb fe^cn fic juglcid) umgeben ton ben fnit^t»

barften (^cfilbcn. Tic ton ber 2S?üftc Ijcrfemmcnbcn Üarataren finben r)iev nadj langem

befd)werlid)cm 3)iarfd) labenbc Jvvüdjtc in reidjer ^üllc unb bic ton dorren Ijcran^ic^enbcn

terforgen fid) im 3?ajar ber Stabt nod) mit bem ntftljigftcu Unterhalt für bic Wochen-

lange Ui-aubcrung in ber (Sinöbe. begegnen fid) fjicr bic fcßljaften nnb fjerum*

fdjwcifenben i? olf^ftämme; benu im Silben unb Süboffen O'a^a^ fjaben bic Söebuinen feit

ältefter 3C^ i^TC .^eimat. Tic gcfd]Worenen Acinbc ber reifenben iiaufleute, tcrfteljen fic^

bicfclbcn glcid)irol mit ben ^asäern, wcld;c i^uen bic ton ben .^anbcl^ügcn gewonnene

S?cntc abmarften. 0;aja ift übvigeufl ton jeljcr faft au$fd)licßlid) eine 2tabt bciS binnen*

f)anbcl£ genefen, ba cö ber benad)barten 3)iccrci?füfte an fdjii^cnbcn i?ud)ten gcbrid)t.

v)mmerl);n cr
5
äl)leu unö bic alten Äutoreu ton einer ^afenftabt (^a-,a<J, ü)?aiuma, bie

nad) bem 2*crid)t beö 3lntoninuö Sliarttr (tta\>. 33) noct) im 6. Oaf)it). n. (it)r. be=

ßanbcu r)ottc.

(^aja 51t erobern gelang ben vlfvaelitcn, bie fo rafd) unter v>onm£ iyütji-ung be^

@cbirgeö 2)iciftcr geworben, ebenio wenig alö bai? übrige (Gebiet ber ^ilifter (9iid)t.

1, 13; nad) ben LXX, 3, 3). Tie Sage cr^äfjtt, baß Simfou ciuft bie beibeu Flügel befl Stabt=

tfiorfl ton <$a\a ausgehoben unb auf bie §'tyt bc$ 2?cvget? tor Hebron, worunter tietleidjt

bic .'pc^c cl 9)?ontar jn rerßeljen ift, getragen ^abe, unb in Cs'a:a läßt fic aud) beS 6e^

viir)tntcu A>c(ben tragifdeS C*efdid fid) euben, iubem er als blinber Sflatc, burc^ Rottes
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©nabe ttrieberum crftarft, bcn Tempel beä Xagon ju ©runbc gerietet fjaben foll (üHidjt.

16, 1 fg., 9i fg.).

SUt baö fteid) Ofracl nad) fefjmcren Rümpfen bind) Xatib feine größte 8fa#be$nung

erlangt fyattc, rcid)tc el fübiueftmärtö biö und) ®OJO (1 Söll, 4, li). Xod) fpätcrliiu

nahmen bie '|>l)iliftcr roieber eine freie Stellung nt 3iracl ein. 9mo4 fludjt C?V
5
n, meil

ei? fid) an bem $aube! mit l)cl>r. 2flat>eu beteiligt ('Jim. 1,.; fg.; »gl. 3ocl 4, 3 fg. unb
£i£ig'$ Grflärnng jn ber Stelle). Der Äönig £itffia aber fcrjlug bie $fyüiftet auf* $aupt
nnb Dcrljeertc ifjr Vanb biä nad) ©a^a (2 Mön. 18, s). ?(ud) 3cpl)anja, &cr ältere 3cit-

genoffe beä xlcremia, fprid)t bcn Mud) über bie 3tabt auä nnb Ocrcmia broljt iljr mit
bem göttlidjen ©cridjt Ofyrc (Eroberung burd) l^arao Wcdjo um$ Q. 606, beren and)

>>crobot (II, 159) ermähnt, modjte unter bcn 3ubcn rool al# Erfüllung biefer ^oeiffagnng

angcfcfjcu werben i(3ep$. 2, 4; 3er. 47, 1. :.).

Jnbcfe cr)d)cint ©aja }itt 3*»* t>cr cv fer f; crr fd]q f t ueuerbingä altf fefjr bebentenbe

2tabt, oerfidjert und bod) .^crobot (III, 5), iucld)cr biefclbe unter bem Tanten ttabntttf

ermähnt, bap fle iluii nidjt Diel geringer al$ 2arbce< uorgefommcn fei. £em gropeu

'Diacebonicr festen bic tapfern ©ajäct einen cncrgifd)cn ffiiberftonb entgegen (durtiuG,

IV, 6. 7: 2lrrian, De exped. Alex., II, 26; Mintard), Yitae Alex, et CuVs., >{ap. 2.");

x}ofcpr)iuS „Wtcrtljiinicr", XI, 8, 4), fobafc er, altf il)in cnblid) bic CSroberuug ber 2tnbt

gelungen mar, biefclbe fef)r fjart bctjanbclte, wenn and) fcinctfuiegtf gün^lid) jerftörte.

SBHr finbeu OV,a -,ur £cit ber ÜJiaffabäcr mieberum alä moljlbcfcftigtc 2tabt, bie

eä jebod) beim rocdjfclubcn JiricgSgliicf 3ouatt)au'iS immerhin Por^og, mit bem ftreitbaveu

gelben einen Vertrag 311 fdjlicpcn (1
sHiaff. 11, ei fg.). Xa jle aber in bcn ©irren,

melcfjc 2nrieu, fytttfßuta unb 'JCegnpteu mä()reub beä ^weiten mb int Anfang bei? I. v)al)il).

d. (Sfjr. )o Diclfad) l)einifud)ten, fid) mieber auf bic 2eite ber ftcinbc Onbaö [teilte, umlagerte

fie Sdciauber Oanuäiiä mit .recretfmadit, r>enuod)te fic jebod) erft nad) Oerflufj eine»?

3ar)rc£ 51t crftiirmen 96 ö. Gljr.).
x
?iod) in bcn ©offen faub er fjartnärfigen i&iber--
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ftanb. 33ielc Bürger jünbctcn felbfi iljrc Käufer an, bamit bic fainbe oon 33cutc leer

ausgingen, unb einige töbteten fogar 2£ciber unb Winbcr, bamit biefclbcn uid)t al* S flauen

uerfauft mürben. fHqpanber fcfjrtc baljer erft nad) Oerufalem ^uriief, aW er bic Stabt

jerftört tjatte (Oofcplmä, „2(Ücrtl)iimcr'% III, 13, 5). Sie inufcte tnbcp nid)t lange in

Sdmtt liegen, ba ber röm. (General (3)a6tntu6 fie mieber aufbauen lief; (Oofcptme,

a. a. 9., XIV, 5, 8). Maifcr ttugujhiä fdjenfte fie bem £>erobe*, nad) beffen lob fie

aber nidjt bem Sotjn 9lrd)elao$ übcrlaffen, fonbern jur fnr. ^rooin, gefd)lagcn mürbe

(Oofepfntö, a. a. XV, 7, 3; XVII, 11, 4). Sic fdjeint nun für lange 3cit einer

fricblidjen trntroirfclung ftd) erfreut $u Imbcn, biö fte beim 9!u$brud) beä großen jüb.

•äufftanbe« in ben fedjjigcr 3af>rcn n. (£l)r. bic jerftörenbe SEButlj ber Gebellen erfahren

mußte (Oofepfm*, „Oübifdjer itrieg", II, 18, 1). $ou biefem fdjmeren Sd)lag balb

mieber geseilt, blüfjte fie jaljrrjunbcrtclang alö angefeilte röm. 3tabt fort, ein belebter

.JpanbeläplatJ, ber einen SflaDcnmarft befaß mic 3itr 3c ' t Dc$ Ämofc £artnärfig gelten

bie (^a^aer nod) am A>cibcnt&um feft, alö ring£ um fie überall baö (£fjriftentl)um fdjon

lange triumpljirte, unb fte idjeinen befonberö itjrem £auptgott, 9)?arna, b. i. unfer £crr,

mit roarmer SPcrcfjrung ',ugctfjan gcroefen \u fein (belaub, Palaestina [Utrecfjt 1714],

S, 793; t>gl. überhaupt für bic fpätcre Öefdjidjte («ajaö belaub, a. a. C, S. 794 fg.;

bitter, „^aläftina unb Snrien", III, 61 fg.).

3m i)?. Z. mirb C^aja nur einmal beiläufig ermähnt, inbem ber Jßcrfaffcr ber

Slpoftelgcfd)td)tc (Äap. 8,20) oon ber cinfamen Straße rebet, bic nad) &A)a führte.

Jurrcr.

©Ojcflc. On ^aläftina gibt c* öier 3(ntilopenarten , unter benen biejenige ber

Öajcflen roeitauö am meiften üerbreitet crfd)cint unb barum aud) unter bem Warnen sfbi

in ber 33tbcl am Ijäufigftcn ermähnt mirb. Sir fatjen (gellen in rieinen Rubeln über

bie pl)iliftäifcf)c tibene fjinjagen unb famen auf bem Marmel anbern nafjc. Sic ftnb ba$

Jpauptjagbmilb oon Kanaan, trifft man fie bod) in gemiffen @egcnbcn be£ l'anbeä ju

meilcn in Jpcerbcu oon beinahe 100 Stürf, „bie ©entfen ber SÖcrgc Ofraclö". 2£eld)

fdjlanfeö, leid)tfüfuge$, anmutljigeö Xrjier ! SöiubcöfdjneÜ, fobaf? c$ felbfi für gelben rutjm

mürbig mar, in grajiöfer $cr>cnbigfcit ber O^cllc 311 gleichen, mie 3. bic (*efd)id)tf

oon Slfaljel eqJtylt (2 Sam. 2, n; ogl. ferner 1 (ifjron. 12, »; Oofeptm*, „Oübifdjer

tfrieg", IV, 3, 5), läuft eö cor bem xläger Ijcr, nidjt Dom SBinbfpiel, nur 00m Ralfen

in ben lüften eingeholt ($$.2,9. n; 8,14). So treuljcrjig unfdjulbig blidt cö bretn

mit feinen glänjenben, manbelförmig gefdjnittenen klugen, baft ber morgcnlänbifd)c Xichter

baä Sdjönfte 00m liebcnöroürbigen 9)?äbd)cn 311 fagen glaubt, inbem er oon beffen (3a

jelicnaugen rebet. 33ergleid)t er etroa bic fdjlanfc ©cftalt ber Oungfrau mit ber Saline,

fo erinnert fte iljrt l)iumieber mit il)rcr leid)ten, anmutigen 35etuegung, bic allcä plumpe

abgeftreift, mit iljrcm Ijarmlofcn, freunblid) ftnncnbcn Siefen an bie (^ajcllc (2pr. 5, 1»

00m 2£cib ber -3ugenb; Xabit^a ober Xorfai& ein ^rauenname [Äpg. 9,n] mic Sibja

2 itön. 1 2, 2 f. 0. a. (Ma^ellc), inbem baö getftig .'potje unb (Sr^abene ber meiblicr)cn (£r

fdjeinung feinem ^tuge fid) nod) oerbirgt. Wit it)rcr Vcibfarbe fdjmiegt ftd) bie (^a^elle,

ale ob bie Watur bem mc^rlofen (9efd)bpf auc^ bamit ein Sd)u^mittel tjättc reiben

»offen, feb,r bem gelblidjen Ion ber bortigen ^anbfdjoft an, meäijalb baö Ilster, ru^ig

meibenb, auö rocitcrer (fntfernung fdjroer $u erfennen ift. ©enaucr betrachtet $cigt ftd)

inbeffeu bic Färbung feineänicgö einförmig. 2^eiße unb bunflc Streifen laufen über bat*

©eftd)t hinunter, baö iöraungelb bcö !}Hüdcne unb ber Seiten manbclt ftd) gegen beu

Saud) t)in 311 SBeifc ab unb ebenfo erfd)cincn bie untern 3d)enfcl nebft ben §ü§en gc

möl^nlid) oon lid)tcrer farbc. 3icriit^ tra9t baö X^icr feine 3roci gcrounbeuen rürfmärt«-

gefdjroeiften Börner, bic cö im Vauf fajt auf ben SCüdcn legt. £übfd)C »yormen eignen

and) feinen beinahe einen falben Auf? langen, fptfc julaufenben Cljrcn.

Die fcr)önfien CMa3cüen trifft man in ben (Gebirgen (^ilcab^ unb ber 2Balbrcit^tl;nm

mad)t biefc i'anbfdjaft überhaupt 311 einem Vicblingäaufentrmlt bc* fdjeueu SBilbei?. (9c=

roöbulic^ nid)t mel)r al^ 2V2 ^od), ift bic $a3eHe eine Oagbbeutc, meiere ber einjelne

xläger o^ne frembe $ülfe nad} «'paufc tragen fann, um fte bort 311m fdjmatffjaftcn, aud)

bem ^fraeliten erlaubten Silbprct ju bereiten (5 ütfof. 12, 1;.. 22; 14,:,). erfc^eint

mit unter ben i'crferbiffen ber lafcl Salomo'ö (1 «ön. 5, 3). 2£ol tnodjtc f(t)on C5fau

ber v^ajcllcnjagb obgelegen ^aben (1 9Wof. 25, 27), unb jebcnfallö mangelte eö in 3fracl

nie an Areunbcn bcrfelben (Spr. G, 5; 3cf. 13, 1«), fobaft bem Xier)ter ba« ^armlofc
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treiben ber OfajeÜenfamilien im ungeflbrten Rieben cjner einfamen 2Balbc«lid)tung nidjt

verborgen mar («£>i\ 4, 5). Selbft auf ben jiÜjrlid) jur beflimmtcn 3cit eintretenbeu Watur-

brang ber SBrunft tvct9 er finnig anjufpiclcn, inbem er fpridjt: ,,3d) befdjmörc eud), iljr

£öd)ter Ocrufaleut«, bei ben (Majellen ober bei ben £inbinncn be« Selbe«, baß iln* ja bie

?icbe nid)t werfet, bi« c« iljr felbfi gefällt" 2,7; 3, 5).

5 Sftof. 14, 5 unb 1 Äön. 5, 3 wirb bie Hntilopenart Jahinür erwähnt, oon ben LXX
unb ber 33ulgata al« bubalos be$cid)net, oon Xrifrram (The natural history of the bible

[Bonbon 1867], S. 83) al« Alcephalus bubalis, bie „milbe ftulj" ber Araber gebeutet, ein

£f)ier, ba« in feiner (^eftalt etwa« oon ber Stul), bem ^rfcf) unb ber Sintilope befifct unb baljer

ben feltfamcn Wanten befommen fjat. £en Sftonuutcnten $ufolgc Ijaben fdjon bie alten

Äcgöpter auf baffelbc 3agb gemalt. Wad) ben Skrfidjerungcn ber Eingeborenen aber

foü e« nod) jefct ba unb bort im Cfijorbanlanb ftd) fmben unb nid)t feiten erlegt

werben. — Slnberc beuten Jahmür auf ben $)anU)irfd), ber al« fcltene« 2öilb fjeutc

nod) in (Galiläa getroffen wirb. 2Bir jieljen aber bie bon ben alten Ueberfefyungen an

bie £anb gegebene (hfläfung bor. $ei l'utljer fmben wir 1 Äön. 5, 3 bie Grflärung

@emfe, 5 2)iof. 14, 5 Düffel.

Unter bem Dison (5 SWof. 14, 5) I)at man juweilcn bie ©cmfe oerftanben, fo bie

?utfy»r'fd)e Ucberfcfcung; Sriftrant (a. a. £>., ©. 126 fg.) ibentificirt if)n mit ber Antilope

addax, einem großen 2f)ier, ba« ftd) befonber« burd) feine 2 1

/« ftuß langen unb feljr

uerlid) rürfmärt« gefdjweiften Börner au«jeid)nct.

35er Tp'6 (5 2Wof. 14, 1; Oef. 51, 20) fdjeint bie Antilope leueoryx ju fein, weldje

an ben Örenjcn be« ^eiligen Vanbc« oorfommt unb al« 2Bilbpret Ijäufig auf ben SWarft

oon £ama«fu« gebracht wirb. 3f)re mädjtigcn, brei tfuß langen Börner geljen in flachem

$ogcn oon ber (Stirn au«. £a« £l)ier jeigt oft eine (9rbße oon bicr §uß. 2)ie i'eib-

färbe i ft in ber $auptfad)c weingelb, am $cfid)t unb dürfen unb an ben Seiten mit

braunen ober fdjwaqgclbcn Rieden burdnnifd)t. ?utfjer überfefct Te'6 mit Stuerodj«.

fturrer.

(Vjfua, eine i'cbttenftabt im Stamntgebiet Benjamin (öof. 18,24; 21, n), bei welcher

$abib bie ^iltftäer fdjlitg (2 ©am. 5,25). On 1 Gtnon. 14, ie fteljt bafür irrtljümlid)

„@ibeon", wie benn überhaupt bie Warnen Öeba, ®ibea unb (9ibcon f)äuftg miteinanber

öerwed>felt werben (ogl. nod) (5fra 2, 2«; Wel). 7, 30; 11, 31; 12, »). 5)iefe« unfer @eba,

t>on weldjem ©eba Benjamin (9{id)t. 20, 10; 1 Sam. 13, ie; 1 ttön. 15, 22), einerlei

mk ®ibea öen|amin (1 (2am. 13,2.15; 14, ie) unb mit Öibea 6aul (1 Sam. 11,4;

15,34; 2 ©am. 21, r, : Oef. 10,2»), au(t) cinfad) @ibca (f. b.) geheißen, \n unterfd)eiben

ifi, war auf ber Straße oon 2li unb Diid)ma3 ^cr gen Oemfalem $u (3ef. 10, 2s»), öfilid)

oon Warna unb füblid) oon ^iid)mae, auf ber bi* 3Jiigron fid) funjicljenben 2lnl)ö^e, ge-

legen, weldjc (1 Satn. 13, 15. ig; 14, 2. 1«) bie Hebräer in i^rer ganjen 2luöbcl|nung ben

in SWicrima« lagernben ^^ilifiäern gegenüber befc^ten: ein @rcn$ort bc« 5iönigrcid)Ö Ouba
gegen Worben (2 Äön. 23, s; Sad). 14, 10), bon Öerufalem — nad) bed Oofepi)nÖ ridjtig

gefaßten Angaben — 20 — 30 ©tabien entfernt. Ofmc B^f^f^ W ^c^a nod
)

erhalten in ber Wuinenftellc Geb«, 2% Stunben nörblid) Don Oerufalem, bie, auf einer

niebngen abgerunbeten i'lnliohe, auf einem breiten, nad) bem dorbant^al m aümäljlid)

abfattenben Würfen gelegen, eine weite ^u$fid)t nad) bem Cfteu |tn bietet, ftneurfer.

(Mcbal fommt im 51. I. nur einmal (^f- 83, s) cor neben ben Golfern Stmmon
unb ^malcf, ben alten Seinben ber ifraclitifdjen OJcuteinbe, weldje in ifjrer näd)ften Wad)bar=

fdjaft öftlid) unb füblid) oon iljrcm (Gebiet wohnten. X)enfelben Wanten treffen wir in

ber grted). 5(udfprad)e Otabotitiä, (Mabatene, (^abatitifd)e (^egenb bei 3ofeplju$ unb

(Sufebiuö an. Wad) 3ofepl)u$ („Slltertl)ümer", II, 1, 2) warb baß einft oon ben (5bo--

mitern in iöeftl genommene l'anb 31t feiner 3eit ©obolitiö genannt, unb nad) ber Stelle

ebenbafelbft IX, 9, 1 ^at ber jüb. Äbnig 2lmaua im Solgol nid)t nur (Sbomiter, wie

2 Sön. 14, 7 berichtet wirb, ober bie Söfme Seir'«,* wie e« in ber ^araüclftclle 2 (ifjrou.

25,11 ^eißt, fonbern Sbomtter unb ©abaliter beftegt. (gufebiuö in feinem Cnotuafticon

fagt an oielen SteÜeu, Öabalene fei bad Vanb ber ßbomitcr, unb bie 1 SWof. 36, 31 fg.

genannten ebomitifdjen Ortfd)aften Weljobot, 2Kibjar, 9)2agbicl, ^?a;u unb anbere liegen

nad) feinen Angaben in @abalene ober in ber @abalitifd)en ®egenb. (S« ift aud) uod)

ju erwähnen, baß, wo in ben 33üd)ern SRofe'S im ^ebr. Xert baö Öebirgc Seir, b. i.

ba« &mb Sbora, fid) finbet, ba« fogenannte 2;argum be« Oonat^an immer ba« ©ebirge

»üet^aifoi«. 11. 22
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bon ©abla as ©cbat Ijat. Grbenfo fteljt aud) in anbcrn djalb. Uebcrfetjungen biblifcfjer Südjcr

unb in ber famaritan. Uebcrfefcung be8 ^cntatciidic nidjt fetten ©ebal für ba6 (Gebirge

©cir be$ Ijebr. Xerteö. S$ Ijat atfo baö ©ebiet, wetdje« im fyebr. St. I. tfanb Ebom
ober ©ebirge ©eir genannt wirb, fdjon in ber geh bor Eljrifto ben arab. tarnen ©ebal,

b. i. Serge, ©ebirge, erfjaltcn, unb biefer Warne ifl bann in ber djriftl. ßeit bie gebräud)

lidje Se3eid)nung bc$ ©ebictä geworben, mcldjeö cinft ben (Sbomitern gehört f)attc. Wod)

jefct wirb ba$ Scrglanb, weldjeä im Horben burd) ben 2Babi cl=9ll)fa üon bera Diftrict

Äeraf, bem l*anb 2Woab bcö *ä. getrennt unb füblid) bom 2Babi et=©ljumeir begrenzt

wirb, ©ebal genannt, wäfjreub baö ©ebirge füblidj bom SBabi cl Crtlmweir bis mm
9tteerbufen bon "Äfaba jefct gewöfjntid) mit bem Staaten ©cbel ©cfjera bejeic^net wirb,

bod) wirb aud) biefer füblidjc Sljeil bc« ©ebirge« bisweilen mit ju ©ebal gerechnet

(f. <£bom).

©ebal b,ci§t aud) eine auf einer 2lnf)öf)C nid)t weit bom äfteer 3Wifd)cn Tripolis unb

Serbtuö liegenbe ©tabt, weldje bon ben ©riedjen Sibloß ober StobloS genannt wirb. Oljrc

Sewolmer werben alö Bearbeiter bon Saufteinen 1 itön. 5, 32 (wo mit £fycniu6 eine 93er»

änberung ber £e8art borjunc^men wir Scbcnfcn tragen) neben ben Söhnen ©alomo'ä

unb Girant'« genannt unb (£3. 27, 9 alö bc8 ©djifföbaueö funbige Scanner erwähnt.

Da« tfanb beö ©ibli (3of. 13, ;,) ift waf)rfd)cinlid) ^ ®ebiet ober bic Umgcgenb ber

©tabt ©ebal. üefct nodj leben etwa GOO (jinwofjner in biefem SDrt, bem ber alte Warne

(SJebal ober ©cbel geblieben ift. teuere Wcifcnbc berichten oon heften attcr Sauten, bic

fowol in ber ©tabt alä aud) in ihrer Umgebung angetroffen werben. Sertljeau.

(Hebet. 3m Wrtifcl Anbetung ift ber Segriff freier Sincrfcnnung eine« abfoluten

©otte« unb ©eiftwefenö, wie fie ber dvriftl. ©laubc forbert unb wie fic namentlidj im

VI £. ooßftänbig 3« Offenbarung Fommt, cntwirfelt worben; an biefen Segriff fjat bie

folgenbc Erörterung anjufniipfcn. Denn nur auf ber Söafn-ljeit ber Anbetung, b. f). auf

ber mit Uebeqeugung anerfannten ©ültigfeit be3 >HeIigionöl>er^ältrtiffeÖ überhaupt rul)t

baS Wcdjt beä ©ebetS, unb eö wirb oom SÖefcn unb ber Religion fctbft getragen unb

beljcrrfdjt. ©ebet wäre alfo bic freie unb bcrfönlid) bewußte Sewcgung innerhalb ber

Legion ber Anbetung unb jwar eine foldjc Sewcgung, in welcher bic innerfien 2Bünfd)f,

Hoffnungen, Sebürfniffc, fur3 bie frommen Regungen bc$ cinjclncn ober Dieter $nm

9tu«brutf gelangen. 5tber freilidj ifi mit bem ©ebet atö einer Äen§eTung ber fubjeettoen

grömmigfeit baß wa^re ^ßrincin ber Anbetung noc^ nid)t immer erreicht, unb aüc na

turaliftif(^en unb polrjtfyeiftifdjen Serirrungen taffen fid) atö ein ^crabftnfen oon bem

richtigen ©tanbpunft ber Anbetung ober ein sJhd)temporfommen 311 bcntfclben betrachten;

ba« Wofe ©ebet !ann biefen 'Äbftanb nid)t auögleicfjen. ©ebetet t)aben audj alle ljcib--

nifdjcn Sölfer, unb bic ©riedjen fuhren fort, ju i^ren ©öttem ju beten, aud) als ftc

ein ^öc^fte« ftatum a\$ übcv beufetben waltcnb angenommen tjatten; fte fetten ftcf) alfo

an baö 9?äd)filiegenbe, waö i^rcr finnlic^ bcfc^ränften ?lnfd)auung8wcifc be« ©öttlidjen

entfprac^ unb i^ren ©ebanfenberfc^r erteidjtertc. ?lbftufungcn unb (Sc^Wanfungcn ä^n-

licfjer %rt ftnb ancrj innerhalb ber d^riften^cit oorgefommen unb nod) lange nid)t über-

wunben. Eitler Jpciligen^, 3D?aricn^ unb Silberbienft ergebt fid) in gcbctÖäf)nlid)cn %n
rufungen, unb um biefe 3U rechtfertigen, f)at bie fat^. itiretje mc^rfad) eine Statcgoric

ber ^ulbigung gefRaffen, weldje fia) an untergeorbnete unb finnlid) üorftcllbarc ©egen

ftänbe ber 3(nbad)t rid)tct unb richten foöe, obgleid) nid)t geleugnet wirb, baf? bie ^öd)ftc

©otteSOcrehrung in biefen Hebungen nod) nidjt enthalten fei. f)at ba(>cr aud) in ber

djrifH. ©emeinfehaft ©crjWicrigfcitcn gehabt, baö ©ebet jur ooßen §tyt ber Anbetung

ju ergeben unb auf berfelben 311 erhalten.

^ür ben 3wcrf biefeö Slrtifelö wirb unö oon ber ©a^rift ein reidjtyattigcr unb

faum 31t erfajöpfcnber 3toff bargeboten, welken wir 3unäd)ft 3U überfein [jähen, um
alöbann einige allgemeinere unb mc^r Icljrljaftc Erwägungen folgen 311 taffen.

Die btölifdje ©cbet«fprachc ift innig, mannid)faltig unb fräftig, ber mit iljr oer*

bunbenc ©ebanfen= unb ©efüfylefrciä ungemein umfaffenb. 3Bic baö beutfdjc SBort ©ebet

auf bic ©runbbebeutung Sitte 3urüchücip, fo gilt baffclbc aua) bon ber SiJtcfyqaljt ber in

ber ©d)rift borfommenben ^cbraifdr)en unb gried). fluöbrürfc. 3m 9i. %. gehören hierher

bie SBorte eu'xeo^rat, xpoceux60^01'-» k?ogi»X*{i Seofjiat, S^ctc, aixetv, aiTeta^at, ainjpta,

&ctxaXet<jJtOtt, TCpoce'pxsff^ai, euXo^etv ncbjt ben berwanbten SBcnbungcn ; bic meiften ^aben

ben ©runbfinn be* Sitten«, Sebürfen« ober SHJünfc^ene. ©bradjltdj angefe^cn alfo
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fdjeint e«, baß ba« Webet au« feiner anbern 2Burjcl al« ber be« frommen 2Bunfd)c«

ober ber Sitte feinen Urfprung empfangen fyabt, unb aud) pfijdjologifd) möd)tc cö ftd)

rechtfertigen laffen, baf? bie betenbe llnbadjt mit einem ber Wottljeit au«$ufprcd)enben

fef)nfud)t«öolIen Verlangen in« Dafcin getreten fei. Die ätteften Wcbetölautc unter ben

Ü)tcnfd)en waren wol bie ber Sitte, nad)f)er erft ^aben ftd) auef) bie anbem Stimmen
bei? Danle«, ber Klage, ber i'obpreifung unb be« Wclübbe« harmonifdj anfdjließcn müffen.

Son Slbraham au werben alle altteft. frommen aud) al« Setcnbe, unb smar Sittenbe,

eingeführt (1 2Wof. 20, n; 2 ÜKof. 22, 23.27; 5 2Wof. 4, i; 1 Äön. 18, 37), Wort aber

oernimmt if^r flehen unb bie Wewätjrung be« Erbetenen beweift feine Ireue. Wlücflidjc

SBcnbungen unb tounberbarc Qrreigniffc werben au« ber Straft be« Webet« ober ber ftiir«

bitte, ^umal ber Propheten, hergeleitet. So bittet 9J?ofe, baß Wort oon feinem 3orn
abtaffen wolle, inbem er ilm gleidjfam an feine alte Scrheißung utat)nt (1 9ftof. 32, n

—

h:
„Da reuete 3af)0e be« Söfcn, baö er gcrebet feinem Solf ju tfmn"); (Sttad flcljt um
bie Seele beö Äinbcö (1 ftffn. 17, 21), um fteuer für baö Sranbopfer beö So«« (1 Kön.

18, 3« fg.). 3m ^falmbud) ift bie flef)cnbe unb f)ülfefud)enbc Anrufung Worte« eine ber

am ftärfften oertretenen (Gattungen rcligiöfcr Vörif (
N

J$f. 4. 6. 13. 17* 54. 61. 84. 86.

88 n. a.); inbeffen muß e« bod) einen allgemeinem Sinn fjaben, wenn "$f. 72, 20 bie lieber

Daoib'« in«gemcin al« „(lebete" (tpphilloth) bezeichnet werben, ßwetf be« 8fahcn* $
Rettung au« ber Wotfj unb Wefaf>r, aber auch oeiftige Wütcr, wie triebe unb 2Bci«heit,

werben erficht (Spr. 2, 3) unb bie göttliche Sarmherjtgfcit angerufen, baß fle ftd) ber

(Bewährung juncige. Dem Demütigen, ber weinenb nat)t, nidjt bem Wotttofen wirb

ßrhörung oerheißen (Spr. 15,8; 3er. 31,»; 36, 7). Daher ber tieffte Sluöbrud ber

$}crlaffenf)cit, wenn baö Webet wie unternommen 31t bem Klagenben jurürffommt (ÄB.

3, h. 44). &uf bem Solf rul)t ber Sann, wenn bem Propheten berboten wirb, für baffelbc

m beten (3er. 7, 1«; 14, u; ogl. 3ef. l,n); aber cö wirb aud) wieber erhoben unb bz-

feiigt werben, wenn ©Ott ben Weift ber Wnabc unb beö Wcbetö über baö £au« Daoib'ö

unb bie Sürger gn Oerufalem ausgießt (Sad). 12, w). So weit überwiegt atfo bie Dcnbenj

ber Sitte unb be« Serlangen« unb ba« Wcfüf)l ber £ülf«bcbürfttgfeit; aber in biefer

«fttdjtung fotl baö Webet nid)t aufgeben, unb inbem e« alle Wotte«gcbanfen in ftd) auf-

nimmt unb laut werben läßt, entfaltet eö ftd) 51t einer Sclbfhuittl)cilung be« Wottc«=

bewußtfein«. Dann hat e« feinen j$u>td nid)t mehr außer ftd) fonbern in fidj, e« wirb

mm Opfer ber ^perjen, wetd)e« mit freubiger unb lobpreifenber Erhebung ber #änbc
bargcbrad)t wirb in bem Scrtrauen, Wo« wohlgcfäüig ju fein (

v
}Jf. 141,2; Spr. 15, s).

Die apotruphifchen Sdjriften, wie Öefuä Sirad), gelangen jeboth ju einer mehr öerfrün-

bigen unb lehrhaften Slttffaffung, ftc empfehlen baö Webet um feine« Segen« unb Crrfolgö

willen unb forbern Feinheit unb fteftigfeit be« Sinne« (Sir. 34, 2»; 35, 20. 21; Dob. 4, 20;

. 3ub. 9,13); „wenn bu betefl, fo zweifle ttkbt" (Sir. 7,10.15).

CMefe^lithe Sorfd)riftcn finben ftth in ben t>orcrilifd)en Schriften bc« %. X. nidjt;

ba« (hiebet erfttjeint noch ungeregelt unb frei al« natürlicher 9lu«brud unb Segleiter ber

Aröntmigfeit, unb nur bie Sitte mag bemfclben eine beftintmtere Stelle in ber 3u«übuug
ber gemeinfameu unb ^riöatanbadjt gefichert haben (ogl. 3cf. 1, 15). Slnbcr« würbe eö

nad) beut (Sril; fdjarfer Scrfianb unb ftrenge Wcfe^tithfeit begannen bie gan^c 3lußcnfcite

ber Religion ju bericrrfc^crt unb bemächtigten ftd) auch be« ftrcieflen unb 3nnerlidjftcn

hü rcligiöfen {'eben, aud) baö Webet würbe jur oorfchrift«mäßigcn Scrrichtung wie baö

ftafkrt. Gö entflanb eine 9fcil)e oon Serorbnungcn, bie fid) auf 3eit, Ort, 3ahl, We^

tegenheit unb 3nhalt beö Webctö unb felbft auf bie babei nöthige Körperhaltung bejogen,

biö ftcr) jute^t ber Slnbädjtige ba, wo er feinem eigenften Antrieb folgen foEf, ber genauen

^cget unb eintönigen Formel unterworfen fanb. Der Uebergang ju foldjen Obfcroanjen

läßt ftch au« ben fpäteften fanonifchen Süchcrn unb ben Ipohuphen (ogl. Dob. 12, 9;

Oub. 4,12) nachweifen, befonberö aber bezeugt baö 9?. D. einen fdjon fchr äußerlich gc=

worbenen unb oom ^har 'fa^muö gepftcgteit unb öerfdjärfteu Webetöbicnfl. Regelmäßige

Webctefhmbcn mögen früh itblic^ geworben fein (Dan. 6, 10; ÜJcatth- 15,3«; 3oi). 6,1t;

«pg. 2, 15; 27, 35; 3, 1; 10, 9. 30), namentlich werben bie britte, fech«te unb neunte Dagc«=

fhinbc genannt, unb außerbem foßten wichtige Unternehmungen unb Kriege einen recht-

mäßigen 2(nlaß bieten. 2öie im Jempclcultu« ba« Opfer ber $auptbeftanbthcil be«

Wotteöbienfic« gewefen war, fo trat im Sönagogcncultu« baö genteinfame Webet an beffen

Stelle, uub an bie Opfcrjeiten tonnten fich leicht aud) bie Webetöjeiten anfd)licßcn. ?ll«

22»
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bic befte 2utbad)tSfiättc galt bcr Dempct auf ßion wnb beffcn «^or^of, für bic Samaritancr

auf Öartjtm; bodj behielt aud) baS ^riöatgcbct im Obergcntad) bcS £aufcS ober im

freien mtb auf Anhöhen ftctS feine üolle Berechtigung (Dan. 6, u; 3ub. 8, 5; Job.

3,12; 9ftattf}. 14,23; ÜWarf. 6,4«; ^Ipg. 1,13; 10,9). ©emöhnlidj würbe fiet)enb gebetet,

fei eS mit aufgehobenen ober ausgebreiteten ober bie Brujt fdjtagenben £>änbcn (1 ttön.

8, 22; Oef. 1, 15; Vitt). 8, 7; 2 3)faff. 3, 20; Gfra 9, 5; ?uf. 18, 13), aber aud) fnienb ober

mit üötlig ji Boben geworfenem £eib (1 ftön. 8,*4J 2 G^ron. 6, 13; Dan. 6, 10; 9ie^.

8, s; Oub. 9,i; 2)?attf). 26,39; £uf. 22, 4i), ober in anberer JtörpcrfteUung ($f. 35, 13;

1 ftön. 18,42); baS Stntlifc blieb bem ?lÜerr)ciligften beS DentpclS jugeroenbet. 2Btc c$

frf)on lange leMtifd)c Borbeter gab (1 Qtyxon. 23, 30), fo fdjliejjen wir aus £uf. 11, t,

bafi Sdjülcr oon ihren i'etjrern beftimmt formutirte ©cbete empfingen. Sind) beftanb

fdwn jur 3eit Oefu ber ©ebraud) bcr Stjcrjfyilin (phykkteria), 2lmulete; eS waren jwei

©ebenf$ettelfäftd)cn mit ^crgamcntblättdjen, auf beuen bic Stellen 2 2Wof. 13, 1—10,

u

—

ig; 5 2Äof. 6, 4—y; 11,13—21 ücracidmet waren, unb man befejtigte bicfelbcn beim

©ebet mit lebernen 9?iemcn an bic Stirn unb an bie linfe £anb, welcher WituS auS

2 SDJof. 13, 9, obwot naefj falfdjcr Auslegung, gerechtfertigt würbe. Die $odjfd)äfcung

aller biefer Beobachtungen lag im ©eift beS ^ho^t"0^ 0111^ uttb fpätcr ift ber ©ebetS*

rituS im Subenthum noch ^ feiner unb werfheiliger ausgeprägt worben, aber Don biefen

talmubifiifdjcn Bcrorbnungen haben wir luer gänjlid) abjufefjcn.

©röfeere Slufmcrffamfeit forbert baS 9?. X. Gln-iftuS ^at baS ©ebet auf ben Staub

punft beS ©otteSreid)S erhoben unb baburd) ftd) felbft unb feinem eigenen tiefften SBefcn

jurürfgegebeu; alle feine hierauf bc$üglid)en Ermahnungen unb 3lnSfprüd)c laufen jnfammen

in ber Slnweifuug $u einem freien, Finblidjen, aufridjtigen, bcmuthS= unb DcitrauenSöollen

Beten, weld)cS in bem Bater ber £iebe unb in bem ©ott ber ©nabc unb SBa^r^eit feinen

©cgenfhnb ftnbet. 3u,tad)f* if1 er fetbfl ber t>orbilblid)e Beter. Die gehobenften klugen

blirfc feines SBanbelS ftnb mit ©ebet bejeidjnet (?ut. 3, 21; 9,29), unb ebenfo bie fdnncrj:

lieh erregten, wie ber i'eibcnSfampf, in wcldjem ftd) auS ber natürlichen DobeSbangigfeit

bcr C^eljorfam emporringt (3Jiatth- 26, 3«; Üftarf. 14, 32). UebrigcnS ermähnen auch bie

ft)iioptifd)cn (Jüaugelicn einige (Gelegenheiten, wo fich ber Grtöfer jum 3wccf einer bctcubeii

Ginfchr in fich fctbft nicht allein oon bem Bolf, fonbern auch üon ^cn Büngern jurücf^

gejogen (Sftattf). 14,23; üJfarf. 6, u; £uf. 5, 1«) unb felbfr bic ganje Stacht in fold)et

(Sinfamfeit 3ugebrad)t habe (?uf. 6, 12). Dagegen werben im inerten Soangclium fote^c

Slntäffe nicht genannt, befto mehr aber wirb baS fogeuannte l)o^enpricfierltcf>c ©ebet (3of). 17)

heroorgehoben
;

biefeS ift jebodj nicht Bitte nod) Danf, fonbern t)erherrlid)cnbc Dar
bringung beS SBerfcS Gljnfri ober Selbflbarfiellung d^rifit, wie er fich mit feinem 2öerf

öerbunben wci§. 9?ach unfercr Uieinung ift auch biefem ©ebet ein rnftorifdjer ©ehalt

jumfehreiben, obwol wir babei bie Oohanncifdje Sprache unb Raffung in Stbjug ju

bringen ijabm. Bon ben ©ebetöworten am Sfreu$ aber ergänjeu fich i'uf. 23, 34 unb

23, m bergeftalt, ba§ bcr jweitc ben feiigen ^rieben bcr ©otteSgemcinfchaft, ber erfte bie

unbegrenjte üerjcihcnbc Brubcrliebe auöbrürft unb bamit baS ©ebot ü?uf. 5, 44 (ogl. jebod)

9J?atth- 9, 14— 17) bewahrheitet. (J^riftt fonfrige Grflärungen ucrfolgen w«n bic boppeltc

Dcnbenj theilö bcr Steinigung, thcilö ber Stärfung bcS ©cbetSgcifteS. Sd)on baö if!

bemerfcuSmcrtr), baß Suf. 5, 33 bic faftenben unb ©ebetc oerrichtenben OohanneSiüngcr ben

Oiingern beS £>crm, bie ba effen unb trinfen, gcgcnübcrgeftellt werben; barin liegt offenbar

ein qualitativer Unterfdjieb, als afcctifdje Borfchrift fann baS Beten in bem ÜüngcrfrciS

dhrifti unmöglich geherrfd)t hoben, ©anj öercinjelt fleht bic Stelle 3)Jarf. 9,29, wo
gefagt wirb, baf; bie Jpeilung gewiffer Dämonifchcn nur einer buret) ©ebet unb ftaften

gefteigerten ©laubeuSfraft gelingen werbe. Demgemäß ftnb bie befanntefien unb nad)

brücflidjften SBantungen gegen pharifäifd)e 5leußcrlid)feit, Bielrebnerei unb 'Sßrunferet gc

ridjtet. hinweg mit bcr citcln Djtentation! Dem Kämmerlein gehört bcr Sectcnöerfchr

mit ©Ott; was im Stillen mit aufridjtigem $erjen entpfunben unb ©ott bargebracht ift,

baS wirb öffentlich oergoltcn werben, baS ift bcr Kreislauf bcS Gebens unb ber göttlichen

Berwaltung. hinweg aber aud) mit ber hcibnifd)en Bielfprccherci, als ob fte baS ©ebet

nadjbrücflichcr unb ergiebiger machte, benn um ©ort unfere 2Bünfd)e erft befannt

machen, würbe eS einer fold)cn nid)t bebürfen (3Watth- 6, 5 fg.; 23, 14; £uf. 6,2s). So
allein wirb wieber baS ©ebet 311m 5luSbrurf glaubenSuollcr perfönlid)er Eingebung; inbem

es fid) auf ben Bobcn ber Religion flcllt, gewinnt eS hier feinen unöerminbcrten 2l*ert^.
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(ihriftu« lenft baher oon beut gefd)äftlid)en Eifer unb bcv lohnfiidjtigcn 3we(^ni^^gfeit

$ttr fittlidjcn itraft >urücf, er will bic ^römmigfeit ftärfen, tnbent er fte oou 2Ri«ocrftanb

uub cgoifiifd)er Selbfrtäufd)ung befreit. 3unäd)ft tttrb bie rürfwirfenbe Sebcutuug bei*

(^ebet« geltcnb gemalt unb bamit eine ftttlief>e Spannfraft empfohlen, bie in bcv Scr^

Htdjttng au«bauert, ober eine fromme (Srmanmtng, meiere ftd), ftatt auf Anbad)t«$eiten

befdjränft ju fein, bttrd) alle ^uflänbc be« Sclbftbcwußtfcin« l)inbnrd)3icl)en foll (3Ratty.

26, 41 ; t'uf. 18, i). Sobann aber fürt d^rifhtö unfireitig and) ju bem eiqentlidjcn auf

Erfolg ^offenben Sitten aufgeforbert, unb jwar utüörberft in rein geiftiger Rid)tung cut

weber objectio in Angelegenheiten be« (9otte«reid)« unb feine« ©ebeihen« (9J?atth. 9, .ia

;

i'ttf. 5, n), ober and) in fttbjcctioem Ontereffe bc« Sctenbcn, wenn berfetbe Omabc unb

»erjei^img Don (9ott erfleht (i'uf. 18, n). Setbe« bebarf feiner Rechtfertigung, beim baß

bie hödjftcn geiftigen Segnungen nid)t umfonft crfclmt unb erbeten werben follen, liegt

fd>on im 2Befcn bc« (Süangelium«. Diefe (9rcn$en werben inbeffen nid)t immer feft

gehalten, Au«fprüd)c wie SDcattl). 7, 7 fg.; 3of). 16,24 öerwetfen einfad) auf bic göttliche

^atergüte im Vergleich ju ber mcnfdjlidjcn. 2öenn fdjon fiinbige SDcenfdjcn jum Weben

bereit ftnb, wie oiel weniger wirb bie hoffte £ulb ben Sittenben „Öute«" (f. bie Scr*

bcntlicfjung bei gut 11, u) oerfagen, @ute« atfo, womit ntd)t gefagt ift, baß Sitte unb

Wewätjrung gleichen 3nt)alt fjaben mieten. ©eftütjt auf biefe« Sertrauen foll alfo ber

3Renfd) nad) Wattl). 7, $ bon bem frönen Sorrcd)t bc« Sitten«, Sud)en«, Anflopfcu«

imbebenflid) unb in weitem Umfang Wcbraud) machen — offenbar eine ftarfe 3ur^^
weifung icber ftumpfen unb untätigen Reftgnation. Rod) allgemeiner lauten jwei anbere

Stellen, bie eine im 3ufcmimeni)ong mit ber Serhcrrltd)uttg einer Wlauben«fraft, ber ba«

Scfjwerftc möglich wirb: „Alle« wa« if)r im ©ebet mit gläubigem Vertrauen erfleht haben

werbet, ba« werbet ir)r empfangen" (Wartr). 18,22), bie anbere im Anfdjluß an bic ben

Oüngem $u ocrlcihcnbe Sinbe* unb £öfegemalt: „2£o $wci unter eud) ein« werben auf

(Srbcn, warum c« ift, ba« fte bitten wollen, ba« foll ihnen wiberfaljrcn öon meinem Sater

im Gimmel" (üttattf). 18, 19). Dem SBortlaut nad) fönntc au« folgen Au«fprüd)en gc-

ftt)lojfen werben, baß e« nur an bem Drang unb ber (intfd)iebenl;eit menfd)ltd)er Sitten

liegen fotle, um icber Art ber Erfüllung mit Sicherheit entgegenju^arren. konnte aber

Efnifht« in ber Xtyat fo unbefd)ränftc Erwartungen begünftigen wollen, unb ftünbc e«

nicht int SBiberfprttd) mit feinem eigenen Seifpiel ber Ergebung? Aud) ber 3uf0I,,",c >^

^ang ber genannten Stetten fprid)t bagegen, inbem er auf Ijöfjerc i'cbenöjwcrfc ber Setenben,

nid)t auf perfönliche Anliegen r)inrocift. Der 3u fa fe «mu gläubigem Sertrauen" feMicßt

innerlich fd)on bie Sorfietlung bc« Selicbigcn au«, unb bei jenem Ein«geworbcufein muß
ebcnfnll« ein fad)lid)cr (^runb uub (Megenftanb mitgebadjt werben. Ott beibett ftäÖcn
bürfen wir fd)lic^eu, baß CSl)rifhi« nid)t geroö^nlic^e irbifdje unb pcrfönlidjc Onteref|en,

fonbem gemeinfante Seftrcbungen unb ganj befonber« ben Seruf ber Oitnger im Auge
gehabt hab c- 9?ad) biefent 9Jtapfhb allein wirb ftch ber oerwanbte, aber bem Oohanne«
eoanqclium eigentümliche Au«brucf „im 9?amen 3eftt beten", nebft ber 3«rifhcnm 9 ber

(frljörung beurtheilcn laffen. Da« Scrftänbniß ift ffitv burchau« burd) ben Sinn unb
3mecf ber legten Semiäd)tnt§reben , wie fte in biefent ßoangelium oorgetragen werben,

bebingt. SBenn Gtyrifhifl (3oh- 14, im; bgt 16,2.1.2c; 15, 17; lOoh- 3, 22; 5, w) fttrj

oorher fagt, ber an ihn Wlaubcnbc werbe biefelben 2öerfc uub größere al« er üoHbringeu,

unb wenn er bann qlcid) nachher bie Scubitng be« ^araftetcu oerheißt, fo benft er

beibemat an bic üünger unb an beren bcöorftehcnbc apoftoltfd)c ©irffamfeit, folglich wttß

auef) ber jmifchcneingcftellte S. 13 ebcufall« junächft auf biefe belogen werben. Die

3üngcr alfo, bie werbenbeu Apoftcl unb (^rilnber eoangclifcher C^emcinbcn ftnb e«, welche

Mtn £crrn bic Grfiitlttng unb Bewährung beffen mgeftd)crt empfangen, wa« fte in feinem

Tanten, b. I;. auf (%unb feiner (Srfd)eittung unb feine« Serf« unb fomit auch in feinem

Öetftf oon Wort erbitten würben; mit biefer 3ut,crf» c^ t
f
oltcn f,c 10 lh" bcöorftehcnbc

Dljätigfcit eintreten, in biefent (Glauben follcu fte beten unb arbeiten. Natürlich h°l bie

(S^riftent;eit biefelbe Serheißung and) auf ftd) bejogeu, unb fte ift bajtt berechtigt, wenn

fie nur bic ihr oerliehcnc 3uöcrr,fh^ an(h fon ihrem reinften d)riftl. Wctneingcift bind)'

bringen läßt. Denn and) für fte muß c« nothwenbig eine l)öchfte Region geben, wo
flatt ber Ungewißheit uub bc« 3">cifel«, weldjer fonft alle iuenfd)lid)en Sitten unb

2Bün)d)e begleitet, bic ^reubigfeit ber Erfüllung hcrrfd)t. Sotten aber bettnod) üermeffene

Folgerungen unb traurige Däufchungen fern gehalten werben, foll c« nicht bat)in fommen,
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baß eine einzelne Partei ober (Sonfeffiou ihre pariicitlaren unb oiellcid)t crclitfioen 3Bünfd)e

al« bcr Erfüllung gewärtige Wcbete im Wanten Ocfu oorträgt: fo muß ber Weift al« bcr

rechte 3lu«leger i^reö Drohten« in if)r wirffam bleiben, ober if)re Wcbete niüffcu nad)

bem TOaßftab be« Unferoater norntirt fein.

Die beftc Erlebigung ftnben gewiß bie angebeuteten Sebeufen im Webet bc« £>errn

(f. b.), wenn baffelbc al« muftergültiger Entwurf unb Gharaftcr$cid)nung cbangelifd)cr

(lebete angelegen wirb. Statt einer grünblidjcn 2£ürbigung feiner £>crrlid)fcit möge In'er

nur zweierlei l)eroorge^oben werben: bie 2i>eitc be« Wcbanfeugcbict«, welche«, olmc ben

Stanbpunft bc« Webet« ju oerlaffen, nid)t größer gefaßt werben tonnte, unb bie mit bcr

Orbnung ber bitten gegebene Sewegung unb Abfolge be« Wefüt)l«. Der Sctenbc oergißt

alfo 3ucrfl fid) fetbft, um ben tjimmtifdjen Sater ju pretfen, bann fprtd)t er ben Wrunbtott

aller Anbetung an«, hierauf tritt aud) bie SBctt unb siD?enfd)heit feiner Setradjtuttg

nahe; bie SBirffamfeit Wottc« auf fte wirb unter ben größten fitttid^religiöfen 9Jamcn

be« .^immetreic^ö gefieflt, biefcö aber fommt nur unb fann nur fommen, wenn alle« Enb=

lid)e bem ljöd)ften 2BiUen unterworfen wirb, üftit ber fünften Sitte gefjt ba« fromme

Semußtfcin ganj auf ben irbifdjen Soben tjerab, bcr üflenfd) füf)lt fid) juerft al« fdjwadjc

unb bebürftige Ercatur im Wbftanb oon Wott, bann aber and) al« Sünber im ^wiefpalt

mit ifan; er flcfjt um Vergebung, inbem er an biefer Stelle fein eigene« gleid)artige$

Verhalten gegen bie Srüber jttm ^fanb fefet. ÜBcnn fomit tjier ba« Wefiüjl eigener Scr-

binblidjfeit unb ftttlidjcn Vermögen« mitfprid)t, wirb ba« Webet jum Wetübbe. 3n bei-

legten Sitte ergebt unb erhellt ftd) ber Slid wieber, bie Sünben treten nur als ftttlidje

Wefafjrcn unb Verfügungen auf, weldje al« fold)e unter göttlicher Verwaltung freien;

ba^er eröffnet fid) bie freubige $lu«ftd)t, baß burd) Erlöfung unb Befreiung oon ber böfen

9#ad)t bcr ^öd)fte Veben«$wetf erfüllt werben wirb, hiermit fdjließt ober oerflingt ba«

C^ebet, unb fetbft wenn oon ber Dorologie abgefe^en wirb, weift bie lefcte Sitte fd)on

burd) ftd) fetbft auf ben lobpreifenben Einfang jurücf.

E« ift nötfng, ben biblifdjen 3ufamntenhang nod)mal« wieber aufzunehmen. Die

2lpofletgefd)id)tc jetgt bie Silbung ber erfien djrifU. Wemetnbe jum Ztyil nod) unter

Einfluß jüb. (Sitten. Da« Webet wirb genannt al« notfjwenbigcr 2lu«brurf eine« gemein *

famen Wlaubenöleben«, wie ba« Srotbrcdjen (2lpg. 2,42; 6,4), aber e« fnüpft ftch aud)

an befonbere fromme Obliegenheiten, an ba« haften (2lpg. 13, it), bie «Ipanbauflegung

(5lpg. 8, 15), bie 2ümofcnpflid)t (Slpg. 10, ai), bie ftranfenhetlung (?lpg. 28, n), ober bejicfjt

ficf> auf eine nahelicgenbc ®cfaf)r unb Irübfal, wie bie Fürbitte ber Wcmeinbc für ben

gefangenen ^etru« (^Ipg. 12, 5). "äehnli^e SBafjrncfmiungen ergeben ft^ au« ben Sriefcn,

welche aber ben c^riftl. ©eift fcfjon in fclbftänbigcr Entfaltung ertenuen laffen.
s^id)t ber

Öotteöbienft al« fold^er ^at ba« Webet bcr Wemeinbc in« !i'cbcn gerufen, fonbern biefeß

hat jenen geftaltet unb genährt, benn bic (^emeinbe fann fleh ^nber« barfteüen, al«

inbem fte bei allem Webet iÜSunfd) unb Sitte, Danf unb Vobpreifung oor Wott laut

werben laßt (^InT 4, c). Solche« l'autwerben al« bie natürliche i'ebenSäußcrung bcr

^römmigfeit unb bc« Wemeinfchaftegcfühl« ift auch an feinen 3«^""^ gebunben (C£ph-

6,18), baher bie Ermahnung: „freuet eud) aücjeit, ohne Unterlaß betet, in allem feib

banfbar, ba« ift ber 2BiUc Wottc« in Ghrijio Ocfu in Sejug auf euch" (1 SWf- 5
»
17 )/

welcher 3"9 oe« treuen ?lu«halten« am Webet fid) bann oon felbft in ba« apoftolifd)e

Silb chriftl. Jugenb cinfd)altet (Moni. 12, 12). Die Wemcinbcn liegen örtlich weh au«-

einanber, aber bie fct)öne ^anbreidjung bc« Webet« oerfnüpft fie unb oergegenwärtigt bie

Sorgen ber Entfernten. So wünfd)t ftch ^aulu« bic Fürbitte befreunbeter Wemcinbcn

(Eph- 6» 1»; bgl. I>cbr. 13, i»), aber er öcrftdjert auch D" Xhcffalonicher unb bie Börner

(1 Xheff. 1,4; 5Köm. 1, 10) feine« eigenen mitwünfd)cnben frommen Anbeuten«; ber wichtige

i'eben«abfdmitt, in welchem fid) ber Slpoftel bei ?lbfaffung beö ?Kömcrbrief« befmbet,

bewegt ihn bcrgcftalt, baß er feine ?efer 3ur Ihc^nQhmc an ftinem eigenen Webctöbrang

aufforbert (9iöm. 15, 30; ogl. Äot. 4, 3. 12). Sie follen fein fchnfudjt«öoHe« Scrlangcn

$u bem ihrigen machen, bamit er ben jüb. ÜBiberfadjem entgehen unb feine Dienftletftung

nach Oentfalem ben .^eiligen bafelbfr mohlgefäüig fein möge, bann erft gebenft er mit

ftreuben ju ihnen ju fommen, um 9iuf)c unb Erholung bei ihnen ju ftnben. Da« im

brünfrige Scten fteigert fid) fyn jum fubjectioen „Äampf", inbem e« ba« Scwußtfein ber

Wefahr unb feinblichen 2Rad)t in ftch aufnimmt. O.Veln- oerein^ett flehen einige aubere

»eußerungen bc« 5lpoftcl«. SlUe gactoren be« religiöfen ?eben«, ^eflerion, 2BiÜe, Wefüht,
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finben 2lußbrutf im Webet, baß lefcterc wirb öorherrfd)en. %n ftd) ift aud) eine über=

fd)wengüd)e Wefüfjlßäußcrung an biefer Stelle berechtigt, aber barum nod) nidjt geeignet

für bie gemeinsame flnbad)t. (So beurteilt ^auluß (1 &or. 14, u. i») bie Wloffolalie.

„2Bcnn id) mit Bungen rcoc oocr bctc» DOnn °*tet mcm Weift", bann bin id) jmar bem

Weift nad) angeregt, aber meine £>enftrjätigfeit leiftet nidjtß, weßijalb eß wünfd)cnßwerth

ift, ^ier bie faßlichere proptjct. 9?cbcform an bie (Stelle treten $u laffen. 2luf ber anbern

Seite foü aber gcrabe im Webet ber Weift fein jartefteß Slmt ausüben, er ift ber er-

gän^enbc \\iud), ber felbft ba^in emporreid)t, too Wort unb (Jrfcnntniß it)re 3 td] er hon

oerlieren. „Xcr Weift", t)ei§t eß baljer — unb t)ier ift nid)t ber SKenfctjengeift für ftd)

gemeint — „ftel)t unfercr Sd)wad)heit bei, benn waß wir bitten foflen, mic eß nött)ig ift,

baß wiffen wir nid)t, aber ber Weift unterftüfet unß mit unaußfpred)lichen Seufzern"

(Hont. 8, 2s).

$autuß ift a 1 1 d) in biefem $au* burd) bie geiftöoflc £cbenbigfeit fetner Stuffäffung

anu'cfjenb unb burd) feine (£rfyebung über aüe äußerlichen Sdjranfen. Jür ihn ift baß

Webet etwaß ftreieß unb Wothwettbigeß juglcid), bagegen fletjt Oafobnß bem gefetlichen

Stanbpunft näher; er ift geneigt, feinen i'efcrn baß $eten alß Begleiter öon ftreubc unb

Sdjmerä Dorfc^riftdniä^tcj anß £er$ ju legen unb im engem Sinn jur ^flict)t ju machen.

iÖefonberß empfiehlt er, in $cranfheitßfätlcn bie 3(elteften jufammen^urufen, bamit fte ben

.ttranfen im tarnen beß Jperrn mit Ccl falben unb über Ujm beten. „Daß Webet beö

Wlaubenß wirb ben i'eibenbcn retten, ber Jpcrr wirb it)n aufrichten, unb wenn er Sünbcn
begangen hat, fo wirb ihm oergeben werben, ^efennet auch gegenfeitig bie $crgehungen

unb betet füreinanber, bamit itjr geheilt werbet, oicl oermag baß Webet beß Wercchten,

inbem eß ftd) anftrengt" (Oaf. 5, 13— waß bann mit bem $etfpicl beß 6lia belegt wirb.

©o weit unfere ,3ufammenftellung ber biblifdjen Materialien, mit welcher wir im!

jeboch nicht begnügen wollen. 3lüar «ne Ztyovk beß Webet« bleibt eine mißliche (Sache,

baß Vebcu ift fiärfer alß bie i'ef)re; ber iöctenbe folgt fid) felbft, unb inbem er ftd) ber

tnnerften unb unmittelbarften Wemütf)ßbemegung überlaßt, will er nid)t gebunben fein

burch SJorfdjriften unb Wrenjbeftimmungen beß Xhcorettferß. ftürwahr, auch wir wollen

ihm feine Wefefee geben, bagegen mu§ eß erlaubt fein, bie ftch tägltd^ enteuernbe Zf)aU

fache beß chriftl. Wcbctß, biefc geifhgftc aüer Srabittoneu, in welcher Religion unb Wlaubc

ftd) immer aufß neue wteberfinben unb beftätigen, in ihren Wrunbrid)tungen aud) gebanfen-

mäßig 31t überfehen unb nad) d)riftltd)eu unb wiffenfd)aftlichen Weftd)tßpunften \u beurteilen.

Webet in menfgliche tftebe ui Wort, allgemeiner außgebrüdt eine $war nicht notlj

wenbig tu SBorte gefaßte, ftetß aber im benfenben SBewußtfein erfolgettbc ÜKittheilung ober

Selbfientfaltung ber religiöfen ^crfbnlid)feit ober Wemeinfd)aft oor Wott. Daß Wentel
fame afler Webete ift baß Wefühl ber Wottcßnähc, genauer baß Sttcwußtfein oon Wott alß

einem anbern alß ber Söetenbe felbft unb einem foldjen, ber bod) su biefem lefctern in

(ebenbiger ^e^iehung ftcljt. ^tbftanb mtb $$orf)anbenfein eineß tebenbigen ^anbeß ftnb

baher bie ^oraußfe^ungen, welche ber ü^etenbe mitbringt; beibc ftnb ftnntich unoorftellbar

unb nthen lebiglich auf ber 2Baf)rf)eit ber Religion alß eineß bie oernünftige unb ftttliche

(Sreatur mit bem Unenblichen oerfnüpfenben Weifteßelementß. 2Bo burch ben religiöfen

(Stanbpunft bie eine ober anbete biefer ^oraußfefcungen aufgehoben wirb, muß baß Webet

alß oergeblich ober fraftloß berftummen. 2öenn alfo baß WöttUdje, ju welchem ber

3Wenfd) entporblicfen will, fo oon ihm gebaut wirb, baß eß mit ihm felbft unb bem (£nb*

liehen überhaupt jufamtnenfließt, ober umge!ehrt fo, baß eß ihm biß jur $ejiehttngßloftgfeit

gegenüberftcht: fo fehlt in beiben fällen ber ^uffchwung, welcher baß Webet befeett unb

beflügelt. Xtnn biefeß wirb nicht gerichtet werben an ein tobteß, falteß, jenfeitigeß iffielt-

gefeu, nod) aud) an baß bewußtlofe ^rineip eineß immanenten Watur-- unb Weifieß

proceffeß. Wuty bie blofe SBerfenfung beß Wemüthß in baß Allgemeine bringt jmar ben

fubjectioen (finbrud ber änbad)t tyxttox, unb behauptet baher in ber Stufenleiter religiöfcr

Regungen ihre Stelle, aber Webet ift fte nod) nicht, unb bie oolle SBatjrheit ber Religion,

oor allem ber d)riftlid)en, fpricht fte teineßwegß auß. Deißmuß unb ^antheißmuß bc

zeichnen fomit bie örtreme, mit Welmen baß Webet nicht $ufammen befielen fann, unb

fobalb man nur nid)t beibc ungebührlich erweitert, bleibt für bie oerfchiebenen SMlbungß*

formen beß Wotteßbcgriffß, welche jeneß in ftch ^^11«", »ntmer nod) ein bebeutenber Spicl=

räum übrig. Verhehlen wir ttnß jcfcoci> nicht, baß bamit ein fetjr bunfler ^3uuft beß

religiöfen ©eelenlcbettß bejeichnet wirb. Stlbft ber aufrichtig fromme unb geiftig ent=
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roirfette Htfenfch wirb ben (9ott feine« ©ebetd banim nidjt immer frreng im Dcnfen feftbaltcn,

nod) bem @ott fetneö Dcnfen« aud) im Öebet ieberjeit treu bleiben, unb bod) foll er

feinen ©otte«begriff aud) unter Grtnwirfung be« ©efül)l« unb ©ebet« unb nid)t in blofcr

Wbhängigfcit öon ber 9fid)tttng feine« Dcnfen«, in fid) fcftftellcn. Daburd) ober entfielen

Sd)Wanfungen, weldje Weber im einzelnen ©emütf) nod) in ber ©emeinfd)aft ooUfontmcu

überwunben werben; aud) glaube man nid)t, baß biefc Sd)Wanfttngcn nur ber neuem

ftrbmmigfeit angehören, nein, aud) in ber alten Jtird)e laffen ftc fid} nad)weifcn.

©eben mir ganj auf bic fubjectioc SRidjtttng ein, fo ergibt ftd), baß ber SJctcnbc

flctö unmittelbar erregt wirb, er wirb ftd) ftet« fiil)lenb, aber nid)t blo« empftnbenb öer=

halten, in Wcldjcm ftafl er ftd) eine« bewußten ©laubeneinbalt« entfd)lagcn mürbe. 9?ic=

manb barf ben gewöhnlichen ?lötag«menf^cn ober bic blo« gcfd)äftlid)c Stimmung be«

Slugenbtitf« in bie 9tabad)t l)inübernct)men, baljcr wirb ftd) ber mit biefer öerbunbene ober

au« tf)r (jerDorgeljenbe ©emütb«$ttftanb oon bem oorangegougenen in berfd)icbcner ÜBeifc

abgeben, entweber al« Spannung nad) einer oorbergegangenen Schlaffheit, ober at« Sr=

weidutng nad) einer borangegangenen Starrheit, ober at« Sammlung nad) einer Unruhe

unb 3cr^w«ng» immer aber at« (5rt)cbung unb Crrfrifdjung, weil ofme er^ebenbc Ätaft

baö ©cbet fein natürliche« 3'^ nicf)t erreidjen würbe. Dem entfpred)enb foll bann ber

unterbrochene gaben be« ©cfdjäft« gleichfam mit anbern unb h^öern ©innen wieber auf*

genommen werben. Sehnliche 5Bcrf)ältniffe ergeben fid), fobalb wir bie Unterfdjiebe be«

ZfyvmQ unb Seiben«, ber Vuft unb Unluft ju ©runbe legen. Der Starfc unb ©lütflid)c

wirb jur Selbfierfcnntniß geführt unb gebemüthigt, ber Verjagte unb Veibenbe ermuthigt,

beibe aber, ber £clb unb ber Schwache, begegnen ftd) wieber in bem 93ewußtfein, baß ftc

nicht fid) fclbft allein angehören. Da« Gefühl ber Unluft fann at« Langel auftreten,

aber auch at« Sdnuerj, je nachbem e« au« ber (Srwägung entweber nur ber irbifd)en

93ebürftigfeit ober aud) b'cf'Sünbe unb Sdntlb entfpringt; ba« erftere' Moment, nämlich

baö be« creatürlidjen SWangcl«, braucht nidjt jeöcr$eit mttjufpred)cn, wenigften« nicht immer
im Sinn ber Unluft, ba ja bie Slbfjängigfeit oon ©Ott auch al« Danf unb greube em=

pfunben werben fann. dagegen barf ba« anbere ftttlid)e SKoment, welche« an Sünbc
unb Sdutlb mahnt, nicmal« fehlen, fobaß in irgenbeiner Regung fttt(idr)er Jraucr alle

aufrichtigen ©ebete miteinanber übereinfontmen werben. Damit hangt jufammen, baß au«

bem Vemußtfein eigener Xhati9fcit m,D eigenen (Belingen« fclbft währenb ber Slnbac^t

leicht ein natürliche« 2$of)lgcfühl ^ertoorge^t ; ba« wirb nod) niemanb an fich ober anbern

tabcln, aber nicmal« barf baffelbc in ben ©renjen be« blofcn Sclbftgefühl« oerharren

ober al« foldje« ftch abfdjließen, wobei immer ein leifer ^harUä^mu« entfteljen würbe.

Dritten« haben wir nod) ba« 3cür>erbältnifj in 33ctrad)t in jiehen. 3ebe« ©ebet ift

$u«brttrf eine« (Gegenwärtigen unb bleibt boch bei biefem nid)t fteljcn, fonbern bringt eine

Wcflerion mit, welche Vergangene« ober künftige« h«beijieht. 3n ber erfiern Dichtung

muß e« at« Danf, ftrenbc ober al« Älage, in ber anbern, wo ein 3«^nftige« bem ©c-
banfen nahe tritt, al« Sorge, Sitte ober Hoffnung unb 3ttocrftd)t au«gcfprodjen werben.

?lber biefe (Erfüllung mit einem jcitlid)en Inhalt, fo nothwenbig ftc ift unb fo wenig

ba« fromme Vewußtfein in einem abftracten 5öcr^ättntß jur 3«tbewegung ftch *>a*ten fann,

gilt bod) immer nur rclatio unb niemal« al« ein (5rfd)öpfcnbc«. bleibt ber Hnbächtigc

an ben zeitlichen Sdjranfcn hängen, fommt e« ju feiner Erhebung über ba« WäehfHiegenbc

unb Sichtbare, flingt nicht auch cm ^a«t be« Grwigen burch feine Seele : fo ift ber noth=

wenbige Kreislauf nicht ooß^ogen unb ba« ©cbet fclbft nid)t al« ein d)riftlid)e« anjufehen.

5Bcr ergriffen ift, bem wirb ftch aud) eine lobpreifenbe Stimme, ein 9Ö?ort ber Dorologie

aufbrängen, mag er nun mit einem foldjcn beginnen ober enbigen.

Su« biefer Änalnfe, bie leicht noch n>c ^ter fartgefe^t werben fönntc, lä§t ftch fthtteßen,

baß in jebem ©ebet zweierlei Bewegung oorfommen wirb, bic eine al« @infef)r be« ÜWenfchcn

in ftch fclbft, at« fromme Verarbeitung oorhanbener @cmüth«regungen unb 9?eflcrioncn,

bie anbere al« (Smporfommen au« ftch fctbft. Die erftere Oerrätl) bie größte 2J?annid);

fattigfeit be« Onhalt« unb ber Stimmung, ba fte ftch i
CDcm inbioibueflen unb jcitlidjen

5?ebürfni§ anfchließt, bic anbere führt jur (Sinheit unb Harmonie, weil bic wogenbe Un-

ruhe be« @emüth« ftch m einem erj^cn ober legten Äufblirf löfen muß, wa« um fo mehr
gelingen wirb, je flarcr ba« babei mitwirfenbe ftttlid)e Verftänbniß be« eigenen Innern

ift. 9)?it biefem legten geiftigen (Srtrag meinen wir ba«ienige, wa« bie djrifM. Sprache

fo oft einer Darbringung ober einem Opfer ber ^erjen oergtidjen hat. Oebcr fold)en
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Sibmtutg gottfefiger unb lobpreifenber Webanfen wirb etwa« Unjureictycnbeä , Stynungfc

Dolle« unb Unauflgefprod)ene3 anhaften, benn nid)t mit Seufzern allein, wie *ßautu6 fagt,

unterftüfct unö ber Weift, fonbern alle unferc Webetc werben üon feinem $aud) gefteigert

nnb ergänzt.

Bi$h«* ift baö Beten als eine burdwuG tnbiöibuette Angelegenheit in« Auge gefaßt

roorben, in biefer urfprünglid)en Weftatt, alö Webet im Kämmerlein, ljat t9 (5^rifhiö in

baö Wotteäreid) eingeführt. Da aber niemanb fclbft in ber 3nrürfge3ogenheit <*nf fid)

felbft baö Wcmeingefüht oerlettgncn nodj üon ber ?tebc 31t ben «Seintgcn ablaffcn wirb

unb fann, fo ift eö anbererfeit« aud) ein naturgemäßer ftortfdvritt, baß bic Wcmeinfehaft

in itjren häuslichen unb öffentlichen Weftaltungen ba« Webet jnriiefforbevt, um e$ ber CSr*

battung als unentbehrlichen Bcftanbtheil einjuorbnen. SBelcfye Beränbcrung ber Uebcrgang

auf biefe« größere Wcbict nötfng mad)t, wirb fdjon oon ^aitlttö angebeutet, wenn er ben

Äorintljern Oorfc/ält, baß man in ber Berfammtung nid)t mit 3l,ngen rcDcn bürfc. Daö
öffentliche Webet wirb glcidifam erft ein artifulirteS ; inbem es ben cinjelnen 9?funb utm
Organ unb Dolmetfdjer oielcr Sutbädjtigcn madjt, forbert eS ftaßliehfcit, <Stärfe unb (Sitt=

faerjheit ber ©prad|e; ber WcbanfenfreiS wäd)fi in bie Breite, ohne ftd) bem inbioibucUcn

Weift 31t oerfd)ließen. Daß ftrefjltc^ eingeführte Webctc fcfjon barum, weil fle georbnet

fmb, auf ben <3tanbpunft einer falföjen Wefe^lid)feit h^öbftnfen, märe eine untriftige

ftotgentng unb mürbe 31t t>icl bemeifen; bann erft märe biefe Wefaljr oorljanbcn, wenn bic

liturgifdjen Webete flationär mürben, ftatt mit ben unocränberliehen Beftanbtheilen auch

»anbeibare unb neue §n üerbinben.

Außcrbcm bleiben noef) jmet fünfte ntr Befpred)ung übrig, ber eine gehört in baS

Webict ber Grthif, ber anbere pflegt in bogmat. 3"fammenhaug erwogen $u werben.

On ber (Sthif nämlich wirb mit Berufung auf Sflatth- 26, 41; ?uf. 21, ss; (Jpfc.. ^ ™'t

1 ^etr. 4, s unter bie Littel ber Heiligung ober bie fogenannten Dttgenbmittel in ber

Siegel auch baö Webet aufgenommen. Unb baS hat auch feinen guten (sinn; wir braud)en

nid)t 3U beweifen, baß bie fromme Bergegenwärtigttng Wotte« unb ber mit ihr oerbnnbene

WefühlSerguß rcinigenb auf baö Wewiffen, ftärfenb auf ben Sßiflen jurürfwirfen fann unb

foH. On biefer Slbftcrjt gewöhnen wir unfere tfinber frühzeitig an baä Beten, um ftc

innerlich S« befeftigen r beu Wefahren beS l'eicrjtfinnö unb ber 3«*frmimuj 31t fteuern, ber

WemüthSnthe ihre wahre BaftS 311 geben. Gine ähnliche (Srflärung gilt für baSjcnigc,

was man eine geiftige Diät nennen fann unb waö fid> auch buref) baS fpätere £ebcn l)tn-

burch3ieht, oon jebem einzelnen aber nach feiner ©ttbjectiüität unb Sclbftbeurtheilung ge

meffen unb geübt werben foll; auch ^cr täfft f"d Dcr Ötaoinn für bie Heiligung als 3wcd,

bie Änbacht alfo als Littel betrachten. BcibcS ift bttrcfjauS berechtigt, folange cS päba^

gogtfeh ober auö bem Weftchtflpunft ber Selbfaueht berftanben wirb, lieber biefe Wrcn3C

aber ifr biefe ©ehanblung ber Sache nid)t au^ubehnen; nad) proteftantifd)en Gegriffen

bleibt bie 33cbeutung ber Sugenbmittcl überhaupt nur eine befdjränfte unb prooiforifdjc,

weit bie Üugenb, je mehr fie 3m Freiheit erwächft, um fo mehr auch ^rc einzelnen 35ehifel

alö folet)e entbehrlich machen, b. h- fie in ihr eigene^ i'eben aufnehmen muß. 2Ba$ im

protefiantifd)en £eben 3ur Pflege ber Xugenb unb Heiligung gefchieht, bient biefer freilia)

auch ale ^Wittel, foll aber, wenn wir anbere unferm 3»^ aamählid) näher rifrfen wollen,

oon ber Heiligung felbft immer weniger unterfdfyieben werben. Die chrifil. lugenb hat

bie Aufgabe, auö einer afeetifehen ftch naa) unb nad) in eine nur tfjätige um3uwanbeln unb 31t

erheben; inbem bie« geflieht, wirb auch @ebet nicht mehr ein Littel ber (frömmig-

feit fein, fonbern bie ^römmigfeit felbft in einem 93eftanbtf)eil ihrer natürlichen Söethätigung.

Die cthifdje Betrachtung benft alfo bei bem Webet hauptfächlich an bie Frücht, wcldjc

eö burch Stärfung ber fittlid)en Gräfte im SSetcubcn felbft jiirficflaßt Die rcligiöfe ba

gegen wirb auf eine anbere SBirfung hingewiefen, wel^e ftch au8 bem Serhältniß 31t Wott

unb au« ber flehenben ?lnrufung Wotte« in objectioer 3Cid)tung ergeben foll, unb barauf

bejieht ftch °'c anbere bogmat. ftragc. Dben würbe bewerft, baß baö S3cten auö bem

Bitten entfprungen unb oor alters burdj bic Hoffnung auf (Srfolg geweeft unb genährt

worben fei, oon biefer Legion nahm ed feinen Weifteöinhalt in ftch QUf- ^cm neuern

!Jieligtonöbcwußtfein bagegen ift c$ gerabe oon biefer Seite weniger 3ugänglid), baher ift

bie Xhcoto9»c felbft burd) bic ftrage nach Dcin rein fad)lid)en Grfolg menfehlicher Bitten

Oielfact) in Verlegenheit gefegt worben unb t^at ihre Rechtfertigung bc« Webet« lieber auf

beffen perfönlichc unb geiftig rürfwirfenbc Äraft gegrünbet. 2)?and)c h^^cn ben Begriff
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ber örfyönutg ganj gcftrid)cn ober ilm auf ba«jenige befdjräuft, wa« fid) au« ber SoU=

$ieljung bc« djriftlid) geborten göttlichen Regiment« aud) ofjne 3ut^un bc« liebet« ergibt.

Daft in biefer Sejie^img eine beränberte Stimmung in ben (%ift ber jüngern C^riften^eit

eingetreten ift, baft fic fid) bicfelbc 3ubcrficht bc« Sitten« im engern Sinn, wie fte aud)

in neuteft. Stetten, 5. 8. bei 3afobu«, geforbert wirb, ntc^t mehr ober bod) nitrjt fo

1 ; n M id) unb einfad) aneignet, ift eine Xfyatfaty ; man mag fid) mit berfetben einberftanben

erflären ober nidjt, aber man wirb fid) über bereit Realität nid)t täufdjen bürfen, jumal

wenn man ctnjclner s£erfönlid)fcitcn gebenft, weldje ganj ben ältern Stanbpttnft repräfem

tiren unb ftd) eben baburd) bon ber 2Ref)rheit unterfdjeiben. Der @runb ber (Srfd)einung

aber ift nid)t aflein in einem anbern Urteil über ba« (9ebet ju fud)eit, fonbern greift

ytrücf in ba« allgemeine Problem ber SBelrregierung unb bereu 33er^ättni§ $u einer irbifdjen

(Saufalität; eine grünbüdje Unterfud)nng be« ®egcnftanbc« mürbe un« batjer meit abführen.

Unfer eigener religum«phitofophifd)er Stanbpunft ftcllt un« auf bic Seite berer, bie ben

menfdjüdjcn bitten unb SBünfdjen feinen umlcnfenben (Sinfluß auf ben göttlichen Rath

fd)tufs ober gar ba« SBcltgcfetj beimefien fönnen, bie aber aud) jmeiten« ber 9)?etnung

ftnb, bafi alle menfd)lichen (Meifte«^ unb 2BiÜen«regungen al« relatibe greifet unb nidjt

ald blofe 9?aturorbnung, alfo bcrmittel« eine« (Soncurfuö in bie götttidjc i'cbcn«bcrwattung

Slufna^me finben. Jpierau« ergibt fid) folgenbe ^nwenbung auf baö @cbct.' .ßunächft

bleibt et? bei bem ($ebet im Rantcn unb im ©eift Ocfu unb bei ber alten Sitte: „Dein

Retd) fontme!" unb biefe finbet in ber Serhcifjttng ,
ba§ c« mirftidj fommen wirb, it)rc

»olle 3ubcrftd)t. Allein biefe« ©ebet be« blofen „Vorgefühl«" fann nicht attein fielen,

tucit e« in feiner SlUgcmeinfjeit niemal« ben ganzen Snljalt be« frommen Scmufjtfcin«

au«mad)t; aud) anbere Seftrcbungen unb SBünfdjc, größere unb geringere, merben fid)

beigefetten. Diefc enbigen bann mit einem Slnljeimftetten, aber fte ^abeit bodj bicfclbe

Sebeutung, meiere mir überhaupt ber ntenfd)tid)en @eifte«bewcgung innerhalb ber f)öd)ften

Regierung jufd)rcibeu ; für bie ärt ber (Stnorbnung in ben (9ang ber göttlichen (Saufalttät

ift ©r^örung bann ber utenfd)üd)e Staute. C*»)ott erhört unfere Sitten in ber Slrt, wie er

fic gleich nnbern Steuerungen ttnfer« geiftigen i'cben« al« Setjifel unb SWittelgliebcr unferer

innem ober äuftern Lebensführung gelten läftt; mir aber, obgleich unbermögenb, jene

ftäben ju entwirren, fotlen boch nicht ablaffcn 00m (9ebet. Der SJerftanb jtößt hier

jeberjett auf 2£iberfprüd)e, aber ein Sernunftfinn bleibt ftetjen, mit mclchem ftd) bic djrtftl.

5lnftd)t berbinben unb einigen fann. Wix mürben e« baher für einen Slbjug bon ber

d)riftl. ftrömmigfeit halten, menn baö (9ebet aufhören fotttc, ftd) in aücu ben Slbftufungen

)u bemegen, in welchen baö flteid) ber Hoffnung unb bc« an fid) berechtigten Verlangens

nni< allen oor Singen ftcr)t. ©afj.

©ekt beö §erm ober „Unfcroater" (bie fe^t in ber luth- Äirc^c übliche Stellung

„23atcr unfer" ift oeraltct unb unbeutfdj, unb tro^bem biefclbc fd)on ju i'uther'ö £cit

burch taufenbjährigen (Gebrauch fanetionirt mar, in feine iöibelübcrfcfcung nicht auf

genommen; t>gt Ätamphöufcn, „Da« (Mebct bcö £errn" [(Slbcrfelb 1866], S. 30 fg.),

wie man nach ocn ÄnfancjGroorten baffelbe aud) jm bejctchncn pflegt, h"^ Öebct,

welche« Oefu« feinen Büngern am Slbcnb feine« &bcn8 311m ©htfter mitthciltc. Daffclbc finbet

ftd) nur in ber bont eriten unb britten ©üangetiften in il^re Schriften eingearbeiteten ,Sprud)-

ober ^ebenfammlung" (ÜKattt). 6,9—13; S?uF. 11,2—4), lautet aber, tro^ biefe« gleichen

ftunborte«, bei beiben Referenten, gemäß beut fritifd) rebibirten Xert, feineöwcgö überein.

(2« fragt ftch oa^er > "t:a dift , wcldje fon beiben Rccenftonen bic ältere fei unb alfo ben meiften

»Hnfprud) habe, bem oon Öcfu gegebenen <^ebct am genatteften ju entfprechen. Um bie« 31t ent^

fd)etben, ftellcn wir beibe Xertc jur weitem S3ergleichung nebeneinanber. Da« (9ebct lautet:

^Jtach 3)cattl)äud:

Unfcv 5Batcr in ben Fimmeln,
• Wcfyeiligt werbe bctit ^iame,

(Sä Komme beut SReid),

(S« gefcficljc betn ©illc wie im Gimmel
aud) auf GrScn,

Da& 53rot $u unferer 9iotf)burft gib un« tjeutc,

Unb erlaß uns unfere Ädnilbcn, nuc auc^ wir

crlaffeu Ijabcn unfern rdjulbncrn,

Unb bringe nnfi nicfjt (b,inctn) in 2?criuö)ung r

fonbern bcwaljre im« oor bem Ätgen,

9iafl^ Sufa«:

Satc.r,

@cf)eiligt werbe bein 9?amc (

G« tomme betn 9tctch,

Dafi ©rot su nnfercr 9iotf)burft gib un8 täglid),

Unb (oerqib) erlaß unfi unfere ©ünben; beim
aud) wir erlaffen jebem ber un« fdjulbet,

Unb bringe uns nid)t (b,tnetn) in SJerfudjung.
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Sei Ütfattrjäuä ftubet fiel) am £d)luft in mehrern jüngeru .franbfchriften nod) bic

Dorologic : „Denn bciu ift ba« 9?eid) iinb bic SÄadjt mib bic ^ajcftät ewiglich- Milien."

3ebod) ifl bie« eine fpäterc titurgtfe^e Buttjat, bic, beut urfprünglidicn ^>cmtgcbct fremb,

au« bem firdjl. Wcbrauch it)ren 2Beg in bic ÜWanufcripte fonb.

Der £>auptunterfchieb ^mifc^en beiben ^ecenftonen be« Unfcröatcr ift nun, wie au«

bem Wefperrtgcbrucften crfichtttct), ber, bafc Ütfatthäu« eine längere Slnrebe unb (nad)

reformirter 3ät)lung) ein mib ein halbe« (^cbctöglieb (benn bic reformirte 5iird)c jählt nur

fed)« Sitten, ba ftc bic SBortc, fonbern bewahre un« u. f. w., richtigerweife nid)t atö

befonbere Sitte auffaßt, wätjreub bie lutb. jtHrdje biefelbcn mit $luguftiu al« fiebentc Sitte

abtrennt) öor £ufa« üorau« f}at. Diefe Uebcrfchüffe weifen fid) bei näherer Setrad)tuug

al« 3«f% au«, bie ber crfle iSbangctift t^citö au« ber Ürabition, tljeil« au« eigenen

Mitteln bem oon i'ufa« unöermchrt erhaltenen Wrunbflorf hinzugefügt t}at, wie Äamp-
fjaufen ba« fclir einge^enb nachgewiefen. ©dwn ftuguftin iiat bewerft, bafe in beu

(Erweiterungen be« 3J?atthäu« fein Webanfenjuwach« entgolten fei, unb eine borurtfyeilä-

freie Unterfud|ung fann nur bei bemfelben ttefultat anlangen. 3&cnn Ü)?attr)äu« bic

furje, aber int)alt«fchwere Slnrebc „Sater" erweitert in „unfer Satcr in ben £>immcln",

fo ifl ba« nur eine (Srplication beffen, wa« in bem einen 2Bort fd)on gegeben ifl (t>gt.

Äamphaufen, a. a. D., 3. 29). Denn ba§ ber angerebete Sater eben ber f)immtifd)c,

b. h- Wort fei, ücrflefjt fid) ebenfowol oon felbft, wie bar} er unfer, b. h- ber Setenben

Sater ift, ba audj bei ?ufa« ba« Webet al« öon einer ütteljrjahl gefproehen tautet. Siel

leidjt t)at ber erfle, jubend)riftl. (Söangctift ba« „unfer" einer jüb. Sorfdjrift $u i'iebc

etngcfdjoben, welche gebietet, baft jeber ftet« al« Wlieb ber Wemeinbe, b. t)., wie bic Er-

läuterung fagt, nid)t in ber (Sinja^t, fonbern in ber Ißchrjahl beten foüe (f. yigtjtfoot,

Horae hebr. et talm. in 4 evang., ed. Carpzov [£eip$ig 1684]; 9)?ifd)na, Berachoth, 30, 1).

Der 3"ff^ „in ben Fimmeln" ift fobann gan^ offenbar (Sigcnt^um be« 9ftatthäu«, ba, wie bei

ihm allein ber Huöbrucf „SKcid) ber Gimmel" ftatt „fteid) Worte«" twrfommt, er c« liebt, (Statt

al« ben tjimmlifdjen 31t bcjeidjnen (ogl. 3)?atth. 5, 16. 45. 4s ; 6,1.14.26.32; 7,11.21; 10,32.33;

12,5o; 15,i3.i6.n; 18,10.14,19.35; 23,»), mäf)renb 9J?arfu« nur einmal (Kap. 11,25)

„Sater in ben .<pimmeln", ?ufa« einmal (Kap. 10, 21) „Satcr, $err be« Wimmele" unb einmal

(Stop. Il,i3) „ber Satcr au« bem £immcl" bietet. (5« fd)eint un« bic« mit bem juben

djrifH. Wottc«begriff be« sHfatthäu« jufammenjuhängen. — 2Bcttert)in ifl bie fogenannte

britte Sitte bei 9flattf)äuö, in welker bie 9fü(ffid)tnaf)me auf ben Gimmel wicbcrfefjrt,

ebenfaQ« fc^on in bem t>orf)crge6,enben (^cbct«glieb mit enthalten (^amp^aufen, a. a. SD.,

8. 67 fg.). Denn ba« heilighalten be« göttlichen Kamen! geft^ieh,t r)auptfäd)ti(^ burd)

SoUbringcn feine« SBillen«, unb ba« SRcid) Worte«, welche« bic Were^tigfett (
sJRattt).

6, 33) unb bic SoHfommentjcit (ÜKattt). 5, 4») ber $eitf)«angcl)örigen cr^eifo^t, ift ein

„Königreich" (basileia), in bem be« König« SßiUe gilt unb geflieht. @o ifl biefer ßufa^
im erften Soangetium nur eine Dautologic, bie nod) bagu ben ^ortfe^rirt be« Webet« ftört,

weil burd) ftc an« bem umfaffenbern Segriff be« SRcidje« Worte« eine einzelne 53efltmmung

ofme ^wingenben Wntnb wiebert)olt wirb (ügl. Kampr)aufen, a. a. 0.# ©• 68 fg.).
—

(fnblid) gibt „bewatjrc un« uor bem Birgen" nic^t« al« eine (irläutcrung ju bem ooran

ger)enben <5a^, „eine 'JJJilberung be« ^Inftöpigcn, ba« in ber Sitte ju liegen fdu'en, ber

cjimmlifc^e Satcr möge nidjt in Serfucf)ung führen" (Sdjenfcl, „efjaraftcrbilb Oefu"
|1. 2lup., 22Bie«baben 1864), ©. 274). Denn üom jubenchri^l. etanbpunft au« t)ci^t e«:

Wort Derfuct)t niemanb (Oaf. 1, n), unb bc«b,alb beflimmt 9??attr)äu« ben Sinn bei-

legten Sitte bat)in, ba§ eigentlich ber Ücufcl (benn fo ift „ber Slrgc" (ponerös] nad)

9)fattt). 5,37; 13,19.38, trofc ttampr)aufcn'« 2ßibcrfpruch |a. a.D., 8. 136—144], auf-

3ufaffen) ber in Scrfud)ung Jürjrenbc fei, baf? atfo bic Sorte „bringe un« nid|t in Scr

fuc^ung" nur bebeuten: bewahre un« öor bem jeufcl, ber un« oerfuchen will, ftrciüd)

hätte SWatthäu«, um bie« recht Deutlich auöjubrürfen, beffer gcfchricbcn: „i>a§ un« nicht

in Serfudjung führen" ;
gerabc baburd) aber, bafe er bic Dorhergehenbc Sitte fo flehen

lieft, wie er fie überfommen hotte, üerrätl) er, bar} ber <2d)lut} fein eigene« 2Berf fei.
—

5?ach alle biefem mitffen wir un« für bic Urfprünglichfcit be« fuqcrt, nur fünfglicberigen

Webet« bei i'ufa«, beffen Sitten fojufagen an ben fünf ftingem ftch abjöhlcn laffen

(Ool^mann), eutfdjeiben, unb baher aud) beffen übrige Abweichungen gegenüber bem lert

be« 2Katthäu« für urfprüngtid)er errtären.

©ährenb wir nun für bic (Sregcfc bc« cinjelnen im ^errngebet unb für bic Sc--
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redjttgung unfercr Ucbcrfc^img auf bic (Sommcntarc, 9?id)ttfjeologcn bcfonberS auf Sunfeld
Sibclwcrf, bcrweifen, ba berartigc SluSeinanberfe&ungen nid)t biefcS DrteS finb, bcrfuchen

wir in ben Sufammenhang,* bcS Unfcrbatcr, nad) Einleitung ber älteften Stfeccnfton, ein

$ubringen. Um bcnfclbcn rid)tig 3U erfennen, ift aber bor allem 3U beadjicn, baß bon

ben fünf ©ebetSgliebem bie beiben erften ntdjt in berfetben 2Beifc wie bie übrigen als

Sitten betrachtet werben bürfen. Dicfe (Jrfenntniß fjat fidj fd)on länger Saf)n ge-

brochen, unb nad)bem wir biefclbc (in ben ,, 3ar)rbüd)ern für bcutftfje Geologie", XI,

507—522) bcfonberS betont batten, ^aben Holtmann (in ber „ Mgemeincn fird)lid)en

3eitfd)rift", 8. 3ahrg. 1867, @. 327 fg.) unb Sauer (in ben „Oat)rbüd)em für beutfaje

£t)cologic", XIII, 303 fg.) ftd) im ganjen bamit cinberftanben erflärt. Die frag

ltd)cn ©ebctSglicber ftnb näm(ict) nid)t Sitten, fonbern fur^ ©clöbniffc. Denn bor

attem ift bic ftorm berfetben nidjt bie ber Sitte; wir ^öben bietmehr nad) bem gried). ,

Dcrt eigentlich ju überfefcen: cS foll geheiligt werben u. f. w., cS foll fommen u. f. w.

2Benn nun auch in ber alten gried). Ueberfcfcung beS St X. fid) juweilen Sitten in biefer

fiorm ftnben, fo bürfen wir t)icrt>on bodj nid)t auf unfern ftall fdjlicßcn. G?S wiberftrebt

bem ber Onljalt jener beiben <8äfce gar 3U fefrr. Denn wie fann ©Ott um bie Scmirfung

bon etwaä gebeten werben, welches Aufgabe für ben 2ftcnfd)cn ift? Ober üerrjält cS fid)

nicht fo mit bem „geheiligt werbe bein 9came"? Der 2T?enfd) fteht boch nicht in einem

foldjcn SlbhängigfeitSberfjältntß 31t ©Ott, baß feine £l)ätigfeit nur ein .^anbeln ©otteS

burd) ihn wäre unb er gleid)wic eine $uppc am Draljt bon oben fax regiert würbe. jftum

wenigften nid)t nad) ber fittlia>rcligiöfen 31nfd)auung Oefu, ber ba aufforbert: glaubet

an baS Croangclium (Warf. l,u), gehet ein burd) bic enge Pforte (ÜKatth. 7, 13), ^a6ct

©tauben an ©Ott (2J?arf. 11,22) u.
f.

w. Schon bie Slnrcbe „Sater" befreit ben Sctcr

bon biefem Determinismus unb berfefct ihn in ben freien <£tanb cineS <2olmeS. Dem*
gemäß ift biefeS erfte ©ebetSglieb eine fchledjthtn auSgefprod)enc SSJiKcnSmcinung bcS

Setcnbcn: cS werbe! (bgl. bie LXX; 1 Wlo\. 1,3.6.9 u. f. w. unb ätfattf). 26,39.42;

27,22.23; Wart. 8, 34; 1 tfor. 11,2«; 16, 14; 7, u— 13 u. f. m.). Scr biefc SöillenS*

meinung ausführen foll? DaS ift fclbftberftänblid) bic ganjc ©cmeinfdjaft, beren ©eftnnung

ber Seter in jenem <2afc SluSbrutf bcrlcibt. 2£arum aber gerabc biefe fpradjlicfjc ftornt

gewählt ift, unb nid)t etwa ein: wir wollen beinen Manien heiligen u. f.
w.? 2Bcil bic

felbc gemiffermaßen Antwort gibt auf ein bon ©Ott qcfprodjcncS: ich — bem baß

mcnfd)lid)e: ja, fo foll cS fein! am fd)icflid)jtcn cntfprief)t. — Oft nun bicS erfte ©ebctS

glieb eine fdjlcdjtfun auSgefprodjenc 28iflcnSmeinung, bic ju einem ©elöbniß wirb, fo muß
baS 3Wcite, in berfetben gorm auSgebrücftc

, ebenfalls eine foldjc fein, konnte bod) aud)

3efuS feine Oüngcr nicfjt wo!)! anleiten, baß fic ©Ott nod) um bie Herbeiführung

feines 9?ctc^ö anflehten. Denn jur £t'it, als er ifmen bicS ©ebet gab, hatte er fdjon

längft erflärt, baß baS SRcid) bereits ba fei (?uf. 17, 21 u. f. w.). (Sollte er fte

aber fyabm bitten laffen um bie balbige ^errlic^c Sotlcnbung bcS ©otteSrcidjS auf Srbcn?

Dem miberfprcä)cn bod) bie ©leitfmiffe bom 3cnfforn unb r>om (Sauerteig, bic auf eine

langbauernbe 3eit ber (fntwidelung beS ÜReidjS bis 3U feiner Snböoacnbung fjinweifeu.

Daher, unb nad) Analogie bcS erften ©liebS, fäffen wir ebenfalls baS zweite beffer als

ein ©elöbniß auf. Das SReith ©otteS fann ja aud) nicht ohne menfd)lidjc 9)?itwirfuug

31t <2tanbe fommen. 9htr wer ©ewalt anwenbet, erwirbt eS für ftd) (SFiattl). 11,12;

i*uf. 16, 1«; fo bic richtige Auslegung), unb nur wenn bie nött)ige ^Injaljl oon 9lrbettent

twv^anben ift, fann bie reife 9J?cnfd)f)eit eingeerntet werben (33?attl). 9, 37. ss). „@S fommc
bein 9ieid)" h^t't ^f0: Da 0 ©Ott, wiflft, baß beine ^errfchaft, wcld)e burd) ben

SRefftaS begrünbet ifi, fid) auf <5rbcn immer mehr ausbreite unb befefiige (baS liegt als

crftcS 9)?omcnt in bem „itommen")^ bamit eS cnblidj in notier (Glorie in bic ($rfd)einung

treten fönnc (baS ift baS jweite 3)ioment): fo foö biefer bein 9BiÜe, foweit bcnfclbcn aus

zuführen ttnfere Aufgabe ift, gefchehen. — Der erflärenbe 3uf°te (bie fogenannte brittc

Sitte) bei 9)iattt)äuS würbe enblid) auch flUf oicfclbc Sßcife ju erflären fein als ©elöbniß,

burd) wcldjcS ber Setcr fid) noch einmal fpccictl öerpflichtet, ben göttlichen SBillcn in ber

felben ooUfommencn ?lrt 3U erfüllen, wie er im Gimmel bon ben .^eerfd)arcn ©otteS aus-

geführt wirb. Denn baß hier bon bem borfdvrcibcnben, ntdjt aber bom regierenben Hillen

©otteS bie itfebe ift, wirb allgemein jugeftanben. UcbrigcuS jeigt fid) jefct erft rcd)t, wie

überflüffig unb aufhaltcnb biefer 3afi ift.

Das ©ebet jcrlegt ftch alfo bon felbjt in ^wei Hälften, einen gclobeuben unb einen
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crbittcnbcn ST^cit. 3n ber Hnrebc, wcldjc bic Einleitung bilbet, fteUt ftd) bcr Seter traf ben

etanbpunft, »on welajcm aus ev baS folgenbe ©ebet aufgefaßt wiffen will, bereitet er

gleid)fam beu ©oben, auS bem cS nun l)er»orf»roffcn foll. (5s ift baS Göangclium, bic

frofjc 5fttube ber 8otjnfd)aft bei ©ort, öitrd) bic beflügelt er ftd) cmporjufdjmiugcu »ermag.

Da fteigt er junadjft auf gen ^pimmel, jum 93atcr, in beffen liebenbe Sinne er ftd) »er-

fenft. Sr gelobt unb weif)t fld^ ifym als Aiinb, er will feinen Saternamen Ijeilig galten,

b. I). ftd) ftctS feiner ^5flirf>tcn bcS DanfcS, ber finblid)en Ergebenheit, bcr »blltgen $in=

gegebenljeit an ©ott bewußt fein unb bleiben. Dann fd)aut er »on bort fjerab auf bic

tobe, wo (Sott fein SBerf üollbrtngt. Öott Ijat er fict) gemeiljt: fo muß er nun öor

allem feine Sntereffen ju beu eigenen madjen. ©Ott aber will als &önig=33ater bic ganjc

3)ienfd)^eit unb SBclt als feine 2 öfjne unb Untertfjancn Dereinigen. %n biefem 2Berf muß
ber ein3clne für ftd) unb feine 93rüber Reifen. Diefc Aufgabe erfüllen ju wollen, gelobt

bafycr ber Setcr als ^weites, unb fjat ftd) ©Ott auf biefe Seife ganj unb gar ergeben.

Oufolgc beffen fann unb barf er nun aud) um göttlidje Untcrftüfcung bei biefem 2öerf,

baS ja ©otteS ift, bitten. (Sr bebarf aber berfelbeu 3itnäd)ft leiblid), ba, wenn ünn bic

notdürftigen irbifdjen ©üter fehlen, er beS umungänglicojten SerfjeugS jur Arbeit am
jKeid) (Rottes, bcS 1'eibeSlebenS

,
nid)t »erfidjert ijlt. Dodj baS ift nid)t genug: er l)at

aud) nod) geiftige (Störfung nötfjig. Uaö <2d)itlbbcmußtfein ber ©ünbe, woburdj feine

geiftige <£pannfraft unb Dfjatfreubigfeit gelähmt wirb, muß ©Ott in ©naben »on ü}m

nct)men, aud) femer il)n ftärfen, baß er nidjt oon neuem in ©ünbe falle, jum wenigjten,

ba ber Verfügungen äunt 59öfen ofjncbem genug finb, nid)t felbft it)tt nod) in foldje (jinein-

führen. Daß ber 33eter aber bic Sebingung, welche allein itm würbig madjt, biefe gott

Ii die fünbenoergebenbe it'iebe in 3Inf»rudj ju nehmen (2ftattl). 6> 1«), erfüllt r)at, nämlid)

baß er fetbft »on bem göttlichen ©eift ber £iebc burdjauS erfüllt ift ober mcnigftcnS fein

Witt (bafjer baS ^ßriifenö: benn aud) wir crlaffcn u. f. w.; 3flattf)<iuS mitbert baS benn

beS i'ufaS in ein wie), f»rid)t er, um fo* bic Sitte rcd)t einbringlid) ju ntadjeu, nod) be^

fonberS auS. S3ei ©Ott beginnt baS ©ebet, fteigt bann jur (Srbc f>inab, um fdjließlid)

wieber in ben Ernten ber göttlichen 2iebe fein (Snbc, feine (Störung ju finben.

Daß OefttS bieS fo ciufacrje unb bennod) fo tiefftunige unb aUumfaffcnbe ©ebet, baö,

wie fd)on DertuQian gefagt, ein fur^er Inbegriff bcö ganzen (Soangcliumd ift, ntdjt aud

allerlei (üb. ©ebeten ^ufammengefe^t 6,abe, braucht nic^t weiter bewiefen ju werben. %n=

flänge finben ftd) atlerbingö, am meiften im alten S^nagogengcbet Äiabbifc^, unb merf

würbig würbe e« fein, wenn bem nid)t fo wäre. %btx weld) ocrfd)iebenen 8inn Ijat bod)

j. 55. attein ber fluöbrucf ,,
s^eid) ©ottc«" im ÜHunb eine« Ouben unb im 2)funb Ocfu!

Jubcm ift ba« £errngcbet ein in fid) gcfd)loffcner Organismus, ber nid)t auf medjanifc^cm

2Begc, fonbem aus bem fttttic^=religiöfcn ©ttnfitij bcS ^pci-m als ein ©an^eS entftanben ift.

2Öann aber ^at OefuS feinen Oüngcrn bicS (Sebct mitget^cilt? 9?ad) iDiattt)äuS glcid)

gu Einfang feiner Vaufba^n, in ber Sergprebigt. Allein ba biefe Üiebe als ein ©efüge

öcrfdjiebencr, nid)t immer 3ufammengct)briger ©türfe ftc^ erweift, fobaß überhaupt cS

fraglid) ift, ob ftc nidjt ganj unb gar nur eine (Sompofttion beS erften CfDangcliumS (ober

au4 ber 9tebequetlc) fei: fo ntüffen wir bieS Datum aufgeben. Sludj berichtet l'ufaS

anbcrS. ^ac^ i§m l)at einer bcr Oünger Oefum auf bcr legten 9Jeifc an irgenbeinem

£>rt, aber fd)on in 3ubäa (»gl. <£c§enfel, a. a. £>., <S. 129. 274), gebeten, er

möge ftc beten lehren, ba aud) OofyanucS bcr Däufer feine Oünger beten gelehrt ^abc.

Diefe ^a^ridjt tjt, abgefe^cn »on bcr unbeftimmten Ortsangabe (Vuf. 11, i), wol bic

richtige (»gl. £olfcmann, „Die fmtoptifd)cn (Sdangelien" (l^eipjig 1863], <s. 136).

SBollcn wir genauere &tit= unb OrtSbeftimmung, bie bei £ufaS uennißt wirb, fo bietet

fie »ieHeicrjt Wlaxt 11,23 fg. £ier ift (SS. 23—24) »ont ©lauben unb ©laubcnSgcbct

bie Webe, unb bann folgt (5J. 25) ber ftuSfprud), baß, wer betenb Sünbctwcrgebung er-

langen wolle, erfi felbft feinen 2)?itmcnfd)en bic ©ünben »ergeben müffe, berfelbc Sa^,

welcher bei SWatt^äuS (6, 14. 15) ftc^ unmittelbar an baS Jpermgebet als Grläutcntng an-

ließt. TOglid) alfo, baß 3efuS bamalS, wäfjrenb ber legten Jage »or bem lob, auf

ber 2Norgenmanberung nadj 3erufalcm, ben bittenben Büngern baS, »on 2)iarfuS aller-

bing« nidjt weiter mitgeteilte, ©ebet überwiefen b,at.

UebrigcnS folltc baffelbc gewiß feine fefte Formel, fonbern nur ein SSorbilb eincS

djnftlidji-u (nad) 2)?attf)äuS eines nicb,t plappernbcn) ©ebctS fein. Sonft l)ätte 3efuS wol

bamit nid)t gewartet, bis bic Oünger i^n baten, unb cS Ijätten nid)t foldjc 3ufä^e, wie
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Wattf)äu« fic bietet, fobalb hingufommeu fönnen; and) müßten wir einen fte^enben Wcbraud)

beffelbcn fdjon im apoftolifd)en .ßcitalter erwarten. ?lber erfl jur $tit £ertuflian'« unb

Cyprian'«, in ber fatf). ftirdjc, finben wir baffclbe al« regelmäßige^ lA^cbct; unb ba würbe

c« benn balb unter bic „Wöficrien" geregnet, weldjc nur ben oöHig (Eingeweihten mit*

geseilt werben burften. (2>ic Sefte ber SBogonülen trieb im Mittelalter bic Verehrung

bc« llnfcrbater fo weit, bafc fic jebe« anberc @ebet außer biefem bcrwnrf.) SBeijfärfct,

„Unterfuchungcn «ber bie cbangelifd)e (%fd)ichtc" (®otl)a 1864], @. 400 fg.), welker

ba« £>crrngcbct fd)on in ber frühem £eben«$eit Oefu gegeben fein lä&t unb c« al« eine

9lrt bon ($laubcn«fmuboümt betrachtet r
weldjeö ben Büngern al« Reichen überwiefen

worben wäre, aud) baffetbc fjauptfädjlid) £eitgefd)id)tlich erflären wiÜ, fdjeint un« ba^cr

nidjt auf richtigem 2ßcge.

3ur Literatur erwähnen wir nod), abfef)enb bon bieten crbaultd)cn (Srflärungcn in

^rebigten, welche bei Tfjotutf, „3Me iöergprebigt" (4. «ilfL, ®otya 1856), nachjufehen

ftnb, bic erbauliche Stillegung bon (£bcrt«bu[d), „Da« Vaterunfcr ober ba« (H)rificnthum

al« @cbct" ((Samens 1861). 3. 9t. £>anne.

Web im, ein Ort nörblid) bei Serufalem, jwifdjen (*Hbca unb Wob, in ber 9iähc

bon Slnathotf) gelegen (Oef. 10, 31). Hncudcr.

ÖkbirgC. Ofrael« .Jpcimat galt ben ummohnenben Golfern mit boücm 9{cd)t al«

ein Vanb ber 33ergc (1 tön. 20,23. 2s). Dftwärt« bon ben Stranbebenen Saron unb

Gebäck, bie ju allen Reiten eine wefentltd) nid)t b,cbr. Vcbölferung näbrtcn, hebt ftd) ba«

(Gebirge für ba« Singe gleid) einem Ungeheuern SBall in gcfdjloffcner Sfeihe empor; tljat

fädjlidj ift baffclbe bou grö§crn ober flcincrn Sdnud)ten hunbertfad) jerflüftet unb niebrige

Vorf)ügcl berbinben ba« Xtcflanb mit bem eigentlichen (Gebirge. 9c*örblid) fpringt ber

tarntet au« ber (^cbirg«maffc bor unb lagert ftd) quer über bem tüficnticflaub bon

Saron unb Stffo, um at« fd)roffc« Vorgebirge in ba« Wecr abjuftürjcn. Stma Witte
sißcg« jwifdjen Slffo unb £nru« brängt ftd) ba« (Gebirge bon neuem an« Wecr uub $icl)t

fid), cinfi unter bem Tanten Wifircphott) Wajint (SBafferhöhen) bei ben Ofraelitcn befannt

(3of. II,»), einige Stunbcn lang an ber Ätüfte hin, worauf cö ber fchmalcn (fbene bon

£nru« Kaum macht.

2£nnbcrn wir bon 3affa nad) 3erufalem, fo erfennen wir erjt, wie ein Vergmafl

hinter bem anbem ftd) aufthürmt, bi« cnblid) bei einer £)öf)e bon ungefähr 2000 ftuß

bie ÜBaffcrfdjcibc erreicht ift unb bic 9lbbad)itng nad) Often in« Oorbantfjal beginnt.

2)ie 2öafferfd)cibc hält im allgemeinen bie Witte bon 3Be(tbaläftina inne, bcfdjretbt aber

eine fehr unregelmäßige .ßitfjarflinie, fobafj biemeilcn bon ganj benachbarten ^ädjen bic

öftlichcm llrfpntng« iljr ÜBaffer beut SDctttcllänbtfd)cn SDieer, bic mcftlid)cr beginnenben

beut Oorbantl)al jttfenben. £>a le^terc« fübwürt« oom 3ec ®cncurrcth mehr al« 600,

bei ber Wünbung bc« ^luffc« beinahe 1300 ftuft unter bem Spiegel bc« 3Kittclmeer«

liegt unb in geraber Dichtung nur fünf bi« fedj« ©tunben bon ber SBaffcrfchcibc entfernt

ift, fo muß fich ba« Wcbirge naa) Djicn tym rafd) fenfen; boch übenagt c« läng« bem

iobten Wccr bi« einige ©tunben füblid) bom Öcncjarcthfcc meift uod) nl« jähe ^clfen^

wanb bon 1000—2000 ftuf? ^ö^e ba« tiefe Xtyal Sil« weithin fichtbare Sanbntarfc

tritt ber malcrifd) jerflüftetc, übe Äarn (Sartabeh auö ber weftlichen Söergwanb bor, bic

sJ?icbcrung bchcrrfd)enb bi« jum Xobtcn ÜWeer (n'n.

Größer unb gewaltiger nod) unb jum guten 5 heil nid)t minber fe^roff unb grotc«f

erheben ftd) bic Söcrgc oftwärt« ber Oorbanfpatte, bic Jöcrge bon Moab unb ©ilcab, bic

ihre £>auptwa)fer äße nad) bem @hor (beut Oorbantfjal) fenben unb feinen cinjigen 33ad)

nad) ber ()ocf)getegciicii Gbcne im D^cn. Vom $lttfj Öarmuf an begleiten fic Ic^tere

fübwärt« faft jel)n Weilen weit al« fd)arf abgegrenzter, gleichförmiger Sali, um weiter

gen Sübof^ ftch unmerflid) in biefclbc ab^upad)cn. 2lttd) im Silben berlättft ba« Öcbirgc

bon Dfl- unb iZBcftpaläjlina in« ^lateau bc« nörblichen Slrabicn; jebod) liegen bic Steppen

öftltd) bon ben moabitifdjen unb ammouitifdjen Öebirg«jügcn höh«' ©ebiet Gbont«

gegen Wittag bon £>ebton.

jDo« mefttidje Gebirge ^at eine burchfchnittlichc Srcitc bon ^cfjn biß jwölf Stunbcn,

für ba« öftlichc fann biefe nod) nicht genauer beftimmt werben; boch föuni flc öcr a»

geführten ^entlieh gtcid))ttfommcn.

?ln ber 9Jorbgrcnjc ^aläftina« thront hod) über allen ifraclitifd)en Vcrgcn ba« ftjr.

^Ipcngebirgc, ber i'ibanon unb ^ernton. Sährenb biefer feine *äu«läufcr in bic £fd)aulan,
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ebene abfenft, fefct fidj Jener in ben buntgeorbneten, tyeifoetfe, $umat im Stamm Slfdjcr,

Don tiefen, wilben Jätern burehfdvnittcncn 33crgjügen @aliläaö fort, wcld)e im j£fd)cbcl

Dfdjermaf ihren gewaltigen Centralftorf hoben. SBc^auptct bie fd)roffe ttlippenreihe, bic

fübwcftlid) oom Dfe^ermaf auögeljt, nod) eine £>öf)e öon 3000 Ruft, fo erreichen bagegen

bie $ergc Untergaliläaö nirgenbö mein- bie Sinie oon 2000 ftuß. 0leid)wol gewährt

unter ihnen ber $abor, weil er wie eine riefige Waturporamibc allein ficl)t, oorgefd)obcn

in bie große (Sbene Oefreel (3er. 4G, is), einen imponirenben Änbticf. On großer Einmuth

entrollt fid) bem ?luge auf faft allen Mügeln beö Unterlanbcö baö Söilb ber galiläifdjen

£anbfd)aft, inbem hinter ben ftattlicfyen Söergen im 9?orboften, bem (Gebirge ÜNaphtali

(3of. 20, 7), ber fdjncebebecfte $ermon in fdjarfen Umriffen 00m bunfefu Jölow beö

$immelö fid) abgebt unb weiter nad) 9forbmeflcn Dorn Stoft ber fterne oerfd)leicrt bic

kuppen beö Libanon ernft unb groß ben ."poi^ont abgren$cn. 8übwärtö oon ber breiten

Sbene Oefreel beginnt baö Apügetlanb oon «Samarien, baö in biefer iRidjtung tangfam

anfieigt, um ungefähr in ber OJJittc ber s
J>rooin$ burd) ben (Sbal unb ©arijim eine Qv-

Hebung öon meljr alö 3000 ftuß $u erreichen. £)cn haften "Pnnft Samarienö ober beö

Gebirge« dphraim (3of. 17, 15; $idjt. 7,24; 19, 1) bilbet ber Zell Sl$ur mit 3566 ftuß

Jpö^e über bem 3Weer. Darm fenft ftd) baö oielüerjmeigte (Gebirge, biö eö bei beut alten

2tfi$pa Samuel'ö wieber bie öon faft 3000 guß gewinnt. 3)aÖ $od)lanb oon 3uba

(3of. 11, 21; 15,49; 2 @h">n. 21, 11; ftif. 1,39) hat feine bcbeutcnbftc Ör^cbung im

Silben bei Hebron, inbem biefe im j^algrnnb liegenbe <3tabt mit 3000 ftuß über bem 9)?cer

nod) um einige Jpunbert 5uß fjöhcr liegt alö ber Oelberg unb ber Dfdjebcl ifareibiö bei

öetb,lcf)em. ^Ibcr fübüdj oon Hebron bad)t fid) baö (Gebirge ab, biö bic £>ügel nnnjcit

Teil 'Slrab unb Seerfeba ganj aufhören.

2ßic im Horben ber $ermon fammt feinen Sluöläitfcrn baö Oftjorbanlanb überragt,

fo treffen wir öftlidj oon ber Xrad)onitiö unb ber altbcrü^mtcn .^auranebene bic iberge

«afanö (f. b.; ^f. 68, 1«, fg.), beren l)bef}ftc ©pifce man 311 6050 ftuß beregnet hat.

©an^ ifotirt (mlten biefe Söergc 5ö$ad)t gegen bic graufe Grinöbe, bic oon iljrem Oftabljang

ohö in unabfeljbarc fterne ß(Jjj Mnjtetyt, nnb fdjirmen bic abenbwörtö 311 ihren ftüßen

lieaenben reiehgefegneten (Metreibcfclbcr gegen bic Wlutwinbc ber äßüftc.

Die tiefe <2d)lud)t beö 9Jaf)r 3)ianbhur (Oarmuf) trennt baö ^auran- 00m Öilcab-

gebhrge (5 9Äof. 3,12 fg.; ftid)t. 7, 3). Die einzelnen 3üge beö ledern fenfen fid) meift

in tiefe Xljäler ab. <So liegt baö Flußbett beö Oabbof bei Söarmef) nur 10G i^uß über bem

2Hecr, roä^renb ber nur einige Stunben füblid) entfernte £)fd)ebel Dfd)'a eine .^ö^e oon

4000 friß gewinnt unb bic ©erge oon Stbfdjlun bei >Keimun im sJiorboften beö bluffe«

nod) l)öf)er fid) liehen. Xa aber $mifd)en ben engen X^alfd)luvten breite gleichförmige

©ergrüefen fid) lagern, fo madjt baö ?anb bod) im ganzen ben (Sinboirf cincö ^latcau,

über baö nur wenige Huppen mäßig fjerüorragcn. 3mmcrb,iu fe^lt cö aud) füblid) 00m
Dfc^cbcl Dfd)'a nidjt an ein3clncn bergen mit ftoljcn, fü^nen formen, wie v iB. ber

Dfcb,cbcl "Jlttantö, unter beffen .^aupt 2)^ad)äruÖ lag. „$on feinem erhabenen 8d)eitcl

gefe^cn finfen bic S3crgjüge beö weftlic^cn Slbfjangö in wilber Verwirrung jur Äiüftc beö

Tobten 3)iccreö Ijinab, wo fic in einer Diethe oon fcnfrccfjt abfallcnbcn flippen eubigeu,

fuer 1200, bort 2000 ^uß über bem ÄBaffer." T)cm ?lttantö gegenüber weftlidj oon «^cöbon

treffen wir ben 9?cbo, jenen 33crgftocf, welker nad) ber Sage bem fterbenben Ü)fofc eine

fo großartige Sluöfidjt gewährt ^aben fotl (5 3)?of. 34, 1—3).

$)ic moabitifd^en ©ebirge behaupten glcic^fallö eine bm*d)fd)nittltd)c .<3ö^c oon über

2000 friß, unb Äcraf, baö ungefähr in ber 2tfitte biefeö ^od)lanbö liegt, foll nad) ftotlj'ö

^ermeffungen 3323 ?ruß über bem 9)?eer gelegen fein. Üllö «
,pauptrid)tung ber bortigen wie

überhaupt ber nieiflen (^ebirgö^iige bieö unb jenfeit beö Oorbant^alö bezeichnet fid) bic

jenige oon Oft nach 2#cf*-

Die paläftin. ©erge hoben mit wenig ^luönahmen nicht bie plaftifd) fd)öncn Aormen,

welche benen Öricchenlanbö in fo hohem SDiaß eignen; fonbern fic liegen ntetf) peinlich

plump unb einförmig hingeftreeft ba, in mancher 5cjicl)ung fettfam an baö ^h^c9ma
bie 2)?etand)0lie beö einheimifchen ^olfö crinnernb. i)eö SBalbfchmudö entbehrt bic 3)Jchr

jahl ifjrcr Häupter gänjlich, niebereö Domgeftrüpp berft an beffen Stelle müljfam ben

oon Jpi|je unb Äälte jcrbrörfcltcn Reifen. Woi mochte eö früher mcl)r Kälber gegeben

Ijabcn alö heutzutage, fo 3. 33. einen großen 2Balb auf bem (Gebirge Ephraim (1 <5am.

14,26); benn unter finer jahrhunbertelang flechten Regierung geht oor allem auch Dcr
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SBalbfegcn eine« £anbe« berloren. dmmer^in ftnb and) im Sllterttjum bic walbbcbecften

gcpriefcn worben' (3cf. 33, 9; 35, 2; £?. 7, 5). Stuf bct anbern Seite rüf)mt ftd) ba«

©ileabgebirge nod) ^cutc einzelner prächtiger Gid)cnwälber. Did)teö iSalbgebüfd) bctft

fhmbcnweit bic 23erge wefHid) oon Hebron, in Dbergatiläa beftel)cn au«gcbebntc 2BoIb=

reoicre, allerbing« burd) Diele £id)tungen unterbrochen, unb öon Qäfarca Stratoni« bi« in

bic ©egenb öon Scfttrijeb $tet)t ftd) über 23erg unb Xt)al ein SBalbftrtc^ bin, beffen £ängc

ftinn (Byeways in Palestiue [i'onbon 1868], S. 278 fg.) ju 30 engt. 2)?eilen berechnet

bot. $lud) fetjlt e8 b clltc "0(*) fcuieflwcg« gänjlicb an ^inient)oinen auf bem §ertnon unb

Gebernwalbungen auf bem Libanon.

^ermtffen wir aber aud) bei ber großen 9)Jeb^at)t ber SBerge jeglichen 2Batb, fo

feljen wir bod) bie 2lbl)änge burd) Dcrraffenbau bielerort« fleißig bearbeitet. 2Beijen-

faaten fproffen in fteiuumfjcgten ^cjirfen, fdjattige Otioent)aine neigen ftd) jum ZfyoX-

grunb nieber unb iKebenpflanzungen gab cd einft in allen Clauen Ofrael« (Oer. 31,6;
2tm. 4, 9; 9, 13; Ooel 3, is). Die 2Balbarmutb bebingt 3um 2:^eit ben Langel an immer-

flicfjenben Ouellen. Dod) liegt biefer ÜWangel ntet)r nod) in ber Statur be« ©eftein«,

welche« bie .s>auptmaffe ber SBerge Öfrael« bilbet, be« itreibetalf«. Wityt fo porö« wie

anbere Steiuarten bietet berfetbe wm (Sinbringcu bc« reid)lid) faHenbeu SEBinterregen«

feinen günfiigen 33oben, befttjt aber bafür, wie ba« oerwanbte ©eftein in ber Schweif
ben merfmürbigen Stargug, ba§ in einzelnen feiner verborgenen Ülüftc grofjc Söaffcroor^

rätbe fich anfammeln unb infolge beffen bann mit einem mal au« ben fd)einbar öbeften

Reifen mächtige Duellen berüorfprubeln, wie 3. am ©ari^im, im 2Sabi ftaraf) u. f. w.

5lud) getjt au« ber 9fatur bc« ©eftein« hervor, bajj bie ftlora wefentlid) au« Xrocfcnf)cit

liebenbeu ^ßflanjen befter)t unb man wenigften« im ganzen Söeftjorbanlaub »ergeben« uad)

jenem bid)ten weichen ©ramincenteppid) unfercr ÜBiefen fudjt.

2öäf)renb füblich oon Hebron ba« coccnc ©ebilbe be« ^ummulitenfalf«, ba« bic

gefammte SBüfh et=£ib in fid) fafjt, feinen Anfang nimmt, reichen bagegen bic geologi

fdjen Schichten bc« cigcntlidjen ^aläfttua iud)t über bie Secunbärpcriobc tunau«. 9cm
gehören bie £>auptfet«maffcn uid)t, wie man früher allgemein annahm, beut Ourafalf an,

fonbern, wie bereit« augebeutet, jungem Secunbärgcbilbcn, ber Äreibeformation. On
härtern unb weichem Schichten haben wir bod) ftet« ein unb biefclbe ftlöfcmaffe. $on Xriftram

wirb bie weitau« üorbcrrfdjenbe Sd)id)t al« eine $lrt ^eofomien bezeichnet, bic rcichlid) mit

@ifenfd)wefclfic« haltcnbcm Dolomit oerfefct ijt. SBcgcu ber ^abliefen, eigene Lagerungen in

biefem ©eftein bilbenbeu $ippuritcu hat man letztere auch £ippuritcnfalf genannt; bod) ift bic

.t)ippuritcnfchicht oon einem noch jur fclbeu £>auptfd)idjt gehörenben roth,tornigcn, foffilarmen

ftlerfenmarmor unterteuft (ftraa«, „Sluö beut Cricnt" | Stuttgart 1867J, ©. 59). lieber

biefem ÜDtarmor liegt ;nnad)ü ba« oon ben Arabern ^Ucttcfeh genannte ©eftein weiblichen

5lnfehen«, juweilcn auch prächtig botjncrsrotf) gefärbt, wenn oon ?chmflüftcn burd)fe$t;

e« ift oon milber, aber förniger 53efc^affcnr)cit (^raaö, a. a. O., 6. 51). ©anj Öcru=

falctn mht unmittelbar auf SNelcfct), unb cbenfo fmb bic jahllofcn ^clfeugräbcr ring« um
bie ©tabt in biefen gel« gehauen, ber auch für gewöhnliche £mdc ein treffliche« 3)au^

matcrial liefert unb ju biefem Gnbc ^in fdjon im Slltcrthum rcid)lich au«gebeutet Würbe.

Oencr großartige Stcinbrnd), ber ftd) etwa 700 ftu(? unter ber SBc^et^a Ocrufalem« l)in-

3icht, bie fogenannte Saumwollenhöhlc, liegt in ber 2Jc*elcfebfd)id)t (5raa«, a. a. £)., <S. 51).

On 1)tyim i'agen aber treffen wir ein weit härtere« ©eftein al« ben 9Mcfcb, wenn auch

ebenfalls nod) .^ippuritcnfalf, bod) zugleich burd) zahlreiche« 33orfommen jierlidjer ??crinccn

außgcjeidjnct unb barum oon ^raa« (a. a. £)., <S. 55) ^ertnecumarmor genannt. Da«
ift ein (Stein, wie man itjn für monumentale Söautcn int allgemeinen beffer nicht wünfehett

fönnte, in bem troefeneu itlima bem Sturm ber 3at)rtaufenbe tro^eub, fobafc bic Äantcn unb

flächen jener ungemein forgfältig bearbeiteten fugenränberigen Cuabcr am ^aram 31t |>ebron

unb an bem oon Oerufalem grofcentbeit« noch fo fein unb no Ufo muten fid) geigen, al«

wären fte nicht 3U ^crobe«' ßeit, fonbern erft gefiern au« ber £anb be« Steintjaucrö

heroorgegangen. Slüerbing« gibt e« einzelne ftarfe 3ernagtc 33löcfe biefe« in Oerufalcm

9Kiffeh genannten ftelfcn« gcrabc an ber fd)öncn ^aram«mauer beim jüb. Älagcpla^, in*

bem ba« ©eftein nicht überall bie gleiche $ärtc unb fteftigfeit beft^t.

eStne h^oorftechenbe (Sigenthümlichfcit bc« paläftin. 9?eofomicn« beftcht in feinen
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3Q^ttof«t .^ö^enBttbnrtgett. Da« ©eftein h<*t eine burchgreifenbe B^üftung erlitten, unb
wenn bie Oorbanfbatte al« eine rieftge ftluft au« ber fpätern Secunbärjeit $u crflären

iß, fo fann man nad) $raa« (o. ö. D. , ©. 79 fg.) fiele $ty[tvi, wie j. SB. bie bon

C^hareitun, füböfUid) bon 33ethlehem, gerabeju al« unterirbifdje Ttfältv anfeljen, bie burdj

alte SBafferläufe erweitert würben. 3Bte oftmals fmb biefe $ör)len unb Klüfte ben be=

brimgten Ofraetttcn feit ben lagen ber 9fid)ter jugute gefommen (SKicht. 6,2; 13, 6

;

Oef. 2,19; 1 WaR. 2,m; 3ofebf)u«, „Altertümer", XII, 6, 2; Dffb. 6,15). 2Beil ba«

©ebirge in foldjer 2Beife laufenbe oon Sd)Ufcorten bot, mahnte aud) Oefu« in feiner

BnrnnftSrebc: „2Ber im jüb. £anbe, fliege auf bie Serge" (Waith- 24, 16 bgl. Grj. 7, e).

lieber bem sJ?eofomien breitet ftdj al« obcrftc Sdjid)t bielerort« ein weidjer treibe-

mergel au«, ber wie ein umljüflcnber $eig garten ^euerftein in ficr) fabließt. An fdjroffen

ftet«wänben heben fid) bie Sänber be« fc^Joarjen fteuerftein« bon ben Weifjen Äreibeftf)id)ten

feljr malerifd) ab. Wan fann auf ben Sergen öjrlid) bon Oerafalem biefe Äreibemergel*

formation fhtnbcnweit oerfolgen unb aud) anberwärt« ftnb biete £ügel, wie j. 33. berjenige

bon Sett)lehem, boflftänbig mit biefer Waffe umfleibet. Oa Jrifrram (The natural

history of the Bible [Bonbon, 1867], S. 18 fg.) glaubt, biefe« (Stratum l>abe

einft ba« ganje ?anb gleidnnäfjig bebeeft, fei aber oft = unb meftwärt« weggefegt roorben,

oermöge feiner fanften, jerreiblidjen 9?atur nicf)t im Stanbe, bem ©cwidjt be« &affer«,

ba« einft burd) bie Sabi« frrömte, ju miberftcheu. fterjlt e« aud) nidjt an Sdnd)ten

bon großer &tyt unb $ärtigfeit, fo ift bod) in ber Xfjat ber (Stein geroöfynUd) fo, bafc

er mit Säge unb Keffer bearbeitet wirb unb e« aud) ben Wenfdjen einer brtmitiben

dultur leidjt würbe, j. S. in ber 9?äf)e bon Set £fd)ebrin ungeheuere, fubbelförmige

.Öö^len in baffelbe einjutjauen. Obgleid) wenig battertjaft, wirb e« heutzutage bod) unter

bem tarnen Gtaculi houfig atö Baumaterial berwenbet. 2Bir trafen ben Stein meift

heUgelb gefärbt, bod) jeigt er juweiten aud) einen rofcnroti)en Xcint. Ale wir in Oeru

falem weilten, fatjen wir rötf)lid)en (Üaculi in großer Wenge au« bem $ibrontr)al nad)

ber Stabt tran«bortiren. Da ftd) in ben fteuerfteinen biefe« Äreibegebilbe« bereit« eine

^unramlitengartung einftellt, fo ^at Xrifham (a. a. SD., S. 18), e« al« £ertiärprobuct

beflhnntt, wäfjrenb ftraa« (a. a. £>., S. 59) baffelbe al« Sdjlufcglieb be« ganjen mäd)=

h'gen Äreibegebiet« erflärt, unmittelbar an ber @renje be« Socen. AI« wir ba« ©ebirge

Safeb« oon Siiboften ^er belegen, gelangten wir burdj au«gcbc^nte gelber eine« unferm

Sö)rattenfa(f fe^r ä^nliajen ?fel«gebilbe«. @leid) wie biefer jeigte c« ftd) in Jertur unb

^ejrigfeat fefjr unglctd^, unb war bon unjäljligen fleinern unb grö§ern ?jur(^en burt^jogen,

jwift^en benen ba« ftetjen gebliebene ©eftein oft wie eine SWefferfdjneibe jugefdjärft erfdjien.

2Bol möchte ein bfjantafteüofler S9lirf mana^mal glauben, e« wären biefe (S4ro^enre^ere

ni(^t« anbere« benn ungeheuere gelber 00U lobtengebeine (ogl. meine „SBanberungen burc^

^aläjrina" f3ürid) 1865], 8. 326).

©n neue« gel«gebilbe jeigt ftd) in ber 9?äf)e be« ©eneaarethfee«, inbem fyn ber

©afalt an üerfdjiebenen Stellen bie itreibeformation burchbroa^en ober überbetft §at.

(Bdjon in ber 9?älje bon SBcifan beginnen biefe butfanifdjen S3ilbungen, ber fleine $ermon
ober 1)f(^ebel Xaty erweift fid) al« ein 33afaltberg, unb berwitterter 93afatt lagert al«

äu^erft fruchtbare Srbfa^ieht über bem größten Sfyeil ber ^efrcclcbcne. ÜZach irifrram

(a. a. O., S. 21) ging ferner bon ben .$attinr)örncrn ein l'abaftrom nad) Cfren gegen

ba« Ufer be« See« hin, fobafc aud) ber 53obcn ber berühmten ©enejarethebenc faft au«-

fchlie§lith au« butfanifd)en Serwitterungen beftcljt. Gin anberer Strom nahm ben Sßeg

über bie Arb el-.^arama. Schließlich hat m<w m ocr Wty* öon ®afeb brei auögclöfchte,

nunmehr mit SBaffer gefüllte Krater cutbeeft, bie einft ebenfall« ihre glühenben fthrten

nach ^f*cn unb Süboften huwbwätjten. So begegnen wir bon 33eifan an bi« über

Safeb hmau« im ganjen 25eftbejirf ber ©enejarethlanbfdjaft einer Wenge bon bul

fauifdjen ©ebilben.

Da« ganje Safan berbanft feine gegenwärtige ©eftalt bulfanifchen Grubtionen.

Oene 9Jeihe fegeiförmiger ©ibfcl, bie bom ^ermon au« nach Dcr 3)fthau^ncbene fid) hin*

unterjieht, weift mehrere Ärater auf; faßt bod) ein fotdjer auch bie Saffer be« befannten

^hwlafee«. Si« jum 3armuf beeft eine mächtige bulfanifdjc Sd)id)t bie ganje ©cgenb,

meifl fd)Warjer, oft ju fonberbaren formen au«geftalteter Söafalt. ?aoa, bie einft 00m

$aurangebirge herunterftrömte, bilbet, mürbe geworben, ben fruchtbaren ©oben ber gleich

ruunigen (Sbene, währenb ba« laborinthifche gelögewirr ber Jrachoniti« wieberum au«

ihm. &?«•«. u. 23
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93afott befleiß. Da« .fiaurangebirge fctbft ifl öutfomfdjcn Urfprung«, büflcr unb emfl

lucgcn bcr tieffdjtvarjeu ftarbe feiner Reifen im (9egenfafc ,511 bem gelblichen Hol!, ber

fonft überall oorherrfdjt. Ob bie Sulfanc, welche einfl Safan unb Iroe^onttiö ihre

jefcige SBobcngefralt »erliefen, in ^iftorifc^er 3«* "» X^ätigfeit wareu, fann man
nid)t entfr^eiben. Da« aber ijl gewiß, ba§ ber Prophet Oerentia ba« Phänomen feuer«

fpeienber Serge fannte, wenn er (Äap. 51,25 fg.) Säbel alfo anrebet: „©ieljc, id) will an

bich, bu Serg be« Serberben«, ber bu Serberben brad)teft ber ganjen SBelt. Od) mad)e

bid) ju einem Sranbberg, nid)t wirb man bei bir fjolen (jcfflein ober Örunbfiein, fonbem

bu foüft eine ewige SBüfienei bleiben."

Som Oarmuf an haben wir burd) ganj ®ileab unb 2Woab l)in bie ftretbeformation,

fobafc (9ileab oon Safan auch geognoftifd) fdjarf abgegrenzt ift. Oene oberfte weiche

5heibcfc^ic§t be« Oelberg«, be« Öarijim u.
f.

w. fehlt hier; bafür fef)en wir bie Serge

öfiiidi oon %lbfd)lun oon einem weichen, jerreiblichen , fofftllofen ©anbftein bebceft.

©deichten biefe« ©eflein« lagern aud) am jähen Oftufer be« jobten ÜKecre« unb bilben

3. S. jene« gewaltige £(wr, burd) wcld)e« ber Union au« bem Öcbirge heraustritt.

9Beiter^in trifft man öfttidj oon biefem ©ewäffer gelegentliche Waffen oon ^orpfmr unb

ÖJrünftetn, 3eu9«n ö0»i ¥¥n ©d)öpfung«alter ber bortigen Serraingebilbe. 55er niebrige

Dfdjebet Uebum im ©übwefien be« £otf>fee« befielt eigenthümlicherweife au« einer foliben

3Waffe ©teinfalje«.
k

Jlu 2Retaüfd)ä&eu finb bie Serge ftanaan« arm. 3 tt)ai" treffen wir öfUidj Ootn

Hobten 3J?eer eifenfe^üffigen ©anbftein unb ber Äreibefalf geigt ftd) überall oon Dolomit*

gütigen burdjjogen, bie (Sifenfdjwefelfte« enthalten. Silber 311m SDcmenbau genügt bicö

nic^t. 2öenn auch in bcr tbealiftrenben ©dulbcrung 5 9Wof. 8,9 gefagt ift: „Der |>err

führt bich in ein i'anb, beffen Steine (Sifen ftnb, ba bu (Srj au« ben bergen höueft",

fo fcheint man bod) $u feiner 3eit im eigentlichen ^aläfiina ba« Sergwerf betrieben ju

haben, währenb aUerbing« im Libanon ßifen unb Äupfer gewonnen würbe (ogl. ftnobel

ju 5 2Rof. 8, 9). fturrer.

(Geburt. Da ba« hcor- Älterthum bie wcfentlidjc Sebeutung be« weiblichen

fehlest« in bie ftortpflanjung ber ^anritte fcfct unb btc grau im 9)hitterwerben ihre

Seftitnmutig erfüllt ficht, fo erflärt fich beren ^eige ©elmfucht banach unb bie h&#e

greube, wenn bie üermeintlich Unfruchtbare gebiert (1 2Nof. 21,6; 1 ©am. 2, &; Oef. 49,

20 fg.), aber ebenfo ber tiefe ©ehmer$ über ba« große Unglücf ber Unfruchtbarfeit (1 9Kof.

16,s; 29,3i; 1 ©am. 1,4 fg.; £uf. 1,25), welche bem £>ofm au«gefejjt war (1
s
J)iof.

16, 4 fg.), wogegen bie fruchtbare $rau wot ben 9ieib erregen mochte ( 1 ÜKof . 30, 1).

Out Segen für eine ^eitoermahltc fehlte baher nicht ber SBunfdj, ba§ fte fruchtbar fein

möge (1 2ttof. 24, eo; 40, ie. 19; 49, 25; 9?utt) 4, 11 fg.), ba eine ja^treic^e ^achfommen-

fdmft al« göttliche @nabe (1 2Kof. 12,2; 15, 5
;

17,5.s; 5 3)?of-28,4; ^ßf. 113,9;
127,3 fg.; Spr. 17, e; ^Jreb. 6, 3 fg.), unb Unfruchtbarfeit ber (jlje ober ^erlufl ber

fttnber al« göttliche .^eimfuchung ober Strafe betrachtet würbe (1 2 um. l,e; Oef. 47,9;

49,2; ^>of. 9,h; Jpiob27,u). ?lu« biefem ©erlangen nach Äinbern erflärt ftch ber

23rauch, wenigfien« im patriarchalifchett 3c itQ^cr, ba§ heDr - grauen ihren äRännem
Sflaoinnen zuführten, um 3cachfommenfchaft ju erzielen, bie jene al« ihre eigene betrachteten

(1 3)?of. 16, 2; 30, 3. 9), unb jum 3c »rf)£n ber Sboption ba« Äinb auf ben ©cho« nahmen
ober, wie einige Stuölegcr meinen, bie (Geburt barauf oor ftch 8e^cn ließen. Om 3Us

fammenhang bamit, wie mit bem f>ebr. 93egriff ber Qf)t überhaupt, fteht auch °*e ®e=

ftattung bcr Äebäweiber (1 ÜKof. 22, 24; 36,12; $tid)t. 8, 30 fg.). Diefe« Serlangen nach

Ätinbern theitt aber aud) ber 2J?ann, unb jwar oornehmlich nach männlicher 9?achfommen=

fchaft (lSam. 4,20; dtntf) 4, 15; ^Jf. 127,4), baher bie Geburt eine« ©ohne« bem
SJater befonber« erfreulich erfd)eint (Oer. 20, 15). Denn im Sohn lebt ber 9came be«

Sater«, alfo bie gamilie, fort (2 ©am. 18, 10), unb ber Hebräer fühlt unb mei§ ftch n«1
al« ©lieb feine« S3olf« berechtigt, er finbet barin feine Sefiimmung unb in baren (£r=

fütlung alfo auch fein ©lüef.

Sei Solf«flämmen, bie bem ^aturgufianb näher flehen, gehen befanntttch bie ®e-
burten ocrhältnijjmäfHg leicht üon ftatten, unb währenb be« Aufenthalt« in Stegopten

werben bie frifchfräftigen Hebräerinnen oor ben fehwäd)ltd)en 21egopterinnen herüorgchoben

(2 Ü)iof. 1,19). Ättein bcr SDienfch ift wohl Werth, da& bie 3Huttcr bei feiner ©eburt

ftch'« faucr werben laffe, unb baö Ä. X. bezeichnet bie (SJeburtfifchuter^n al« fehr empfinb-
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lidj mit befonbern Wanten. <3c^on im patriardjattfchen 3citaft<r
r
unb felbfrberftänblid)

aud) fpätcv, begegnen wir Hebammen (1 ÜRof. 35, w; 38,2«; 2 9Wof. l,tj fg.); Wahet
frirbt fogor an ber ©eburt (1 ÜDcof. 35, is), unb Fehlgeburten werben öfter erwähnt

($tob 3, ie; y\. 38, 9; floh- 6, 3). Da« mit ober ofme Söciftanb ber Söe^mutter neu*

geborene Äinb würbe, nachbem bie Wabelfdmur abgefdjnitten war, in SBaffer gebabet (Ej.

16,4), mit <©al$ abgerieben unb in Sßinbeln gcmirfelt (§iob 38, 9). Der Änabe warb
nad) ad)t lagen befdmitten (£uf. 2,21) unb 3ugleid) ober wot aud) fofort nad) ber

©eburt mit einem dornen belegt (1 ÜWof. 35, is), ber nad) ber (Stimmung ber 2Jhttter

(1 2ttof. 5, 24; 29, 32 fg.; 1 Sam. 1,20) ober in Scjielnmg auf merfwürbige Umftänbe

bebeutfam lautete (1 2»of. 1,25; 5,2»; 16,nfg.; 25,25 fg.; 35, is; 38, 29; 2 9Kof.

18, s fg.; 2 ©am. 12,25; £iob 42, u), fpäter aud) nad) Serwanbten ober Sorfaljrcn

gewählt würbe (?uf. 1, ei). Der Watur gemä§ ftifltcn bie Hebräerinnen ihre Jrinber felbft

(2 2Hof. 2, 7—9; 1 €am. 1, 23; $$. 8, 1); bei fürftlic^cn ftamilien (2 ©am. 4, 4; 2 Äön.

11, 2 ogt. i' 9Wof. 2,9) ober wo bie Dinner fränfltd) ober berftorben war, ftnben wir

Stmmen, bie, wie bie ftinbermärterinnen, bei tt)ren erwad)fenen Möglingen &ott) 111 Ehren
ftanben ( 1 2Jc*of. 24, 59; 35, 8 fg.). Die SDiutter eine« 5htoben hatte nad) 33 Jagen, bie

eines 2Räbd)enö nad) 66 Dagen ein Weinigungöopfer im Xentpel baqubringen (3 2)?of.

12, 2 fg.), wobei bie männltd)e Erftgcburt jugleid) bem Gat)be bargejieflt unb mit 5 Sefel

©Uber abgelöft werben foüte (4 2Kof. 18, 15 fg.; £uf. 2,27).

93on ber iyeier ber ©eburt«tage al« ^amilienfefie, wie fie baß clafftfdje Sllterthum

aufweift, fdjweigt ba« A. D. unb erwähnt nur bie ©eburt«feier ber ägt;ptifd}en (1 ÜKof.

40,26) unb fbr. Äönige ( 2 2)fäff. 6, 7). Om W. 2. feiert $erobe« fein ©eburt«feft

Wattf). 14,6). Wach, einer 6teüe bei Oofephu« (Contra Apion., II, 25) $at e« ben

Änfd)ein, al« ob ju feiner 3ett ftreubenmähler bei Geburten nic^t bem ©efefc gemäß

betrautet worben wären. Dagegen finben wir bei ben Hebräern bie merfwürbige fteter

ber Entwöhnung, bie jumeilen feljr fpät, nach J
wc' biß brei 3at)reu, erfolgte (2 9D?afF.

7,2s). Onbem bie Hebräer bie Entwöhnung burch Darbringung eine« Opfer« 1 2 am.

1,29) unb burch ein ^reubenmaht fefilid) auszeichneten, Oerrathen fte ein tiefe« ©efüt)l

für biefen bebeutung«boHen ^eitpium, wo ba« jtinb feine böflige leibliche <3clbftänbtgfeit

erlangt, inbem e« bie Wahrung nid)t mehr burch Sfcrmittelung oer ÜRutter, fonbent

unmittelbar bon ber Außenwelt 3U ftd) nimmt. Die Entwöhnung ift bie Ergänjung

ber ©eburt.

Der barbarifche ©rauch, IHnber au«jufefcen, um fte oerfommen $u laffen (Ej. 16, 5),

ifi ben Hebräern fremb, benn bie ttuSfefcuug ÜDiofe'« gefdjah in ber Slbfidjt, ihn baburch

am £eben $u erhalten. WoSfoff.
©cbürtStOflC, f.

©eburt.

Oköal ja (ben Oafwe exjogen). i5ünf 3Wänner biefeö Warnen« fommen im 2t. X. üor.

L Der bebeutenbfte ift ©ebalia, Slhifam'« 6ohn, be« ©ohne« 3apha»
:

©ein Sater

war unter ben ange)'er)enen SWännern am $>ofe ber Stönigc Oofia unb Oojafim einer ber

wenigen treuen unb entfd)iebenen Anhänger ber rein tljcofrat;) dien Partei, welche ftch bem
luoptjeten Jeremia at« ihrem geiftigen Führer anfcijlofj. Diefe Männer oerac&teten bie

»rieg«lufl ber einflußreichen ©rorjen (3er. 38, 5 fg., 24 fg.), oon Welmen bie Könige in

bie thörichte unb berberbliche 'politif gegen bie Chalbäer gebrängt würben; fte waren frei

oon bem Aberglauben ber ^riefier unb be« 23oU«, al« fei an ben 33eflfe Ocrufalem« unb

be« Dempetbienfte« ©orte« Hdju^ unauflö«lich gefnüpft; für fte fianb ttnerfchüttertich

feft, baß ihr (leine« Solt feine politifche Wolle \\\ fpicten lnüu\ unb ber einzige 3Beg \u

feiner drrettung unb Erhaltung bie Erfüllung feiner religiöfeu Aufgabe, ber ^Banbcl nach

bem tyiliQta äBiüen @otte« fei (Oer. 7, 1—7; 26). tfogenfd)einlich ift ©ebalja unter

folchen Einflüffen ju berfetben Ucberjeugung unb Parteinahme gefommen. Diefe An=

fchauung ber Dinge mußte um fo fefter werben, al« ber 5Jönig oon Söabel 3erufalem

erobert, fammt bem Stönig ^ojafim ben größten Ztftil feiner angefehenen Bewohner in

(Gefangenschaft fortgeführt unb „alle« eingenommen, wa« be« ftönig« in Aegypten war,

bon bem §lu§ Aegypten« an bi« an ben §luß Euphrat". 2Bie deremia e« oftmat«

berfünbete, erfc^ten bie Unterwerfung unter bie Et)albäcr, wel^e übrigen« bie Wetigion

be« S5olf« nicht antafteten, unbertneiblid) ; ber ffiibcrftanb wiber ein $olf, ba« ®ott jur

»oHftrecfung feiner ©erichte mächtig gemacht, war eine trofcige Empörung gegen ©orte«

äßeltregiexung, beren Au«gang Wieberlage unb 3erfrreuung fein mu§te. 3Jrtt biefen offen

23»

Digitized by Google



356 ©cboljo

nusgefprodjenett ©efmmmgen mochte in ber ©tobt Oerufatem für ben Propheten Otremta

nod) eine ÜEBirffamfeit möglich fein, als ber legte ftbnig 3cbefta oon feinen übermächtigen

dürften 3U gleicher Xijox^it lote fein Vorgänger ftd) brängen liefe (Oer. 37, u; 38, u.

i6.24. 25); ein Staatsmann aber glcid) ©ebotio fann faum feine« £ebenS fidjer gewefen

fein; hat eS boct) olniefjin ben 2utfd)ein, nie fei bie Spenge unfdjulbigen BtuteS, mit bem

Oerufalem in jenen Jagen ftd) beflecfte, in politifd)em 3ttorb oergoffen worben (3er. 26,

i5. 21 fg.). Daher barf eS unS bei ben fümmerlid)en Berichten über bie Regierung 3«oefiQ'ö

nid)t wunbernefjmen , ba§ borin oon ©ebalja nichts berichtet wirb, wäfjrenb er nad) ber

3erftörung OerufalemS mit einem mal als ein fyerborragenber unb befannter SJcann ber

ben (Sljatbäcrn freunbliehen, rein theofratifdjen Partei auftritt. 9J?an f)at barauS fd)liefien

wollen, ©ebalja fei währenb ber Belagerung (3er. 38, 2. 19) ju ben ^albäem über-

gegangen. 3ftan fann bem nid)t unbebingt wiberfpredjen, bod) wirb nirgenbs e^fUftt,

ba§ ©ebalja mä^renb ber Belagerung nod) in ber Stabt war. Darf man hierüber eine

Bermuthung wagen, fo möchte ebenfo leidjt anjune^men fein, ba§ bem, was 2 St'ön. 24, 20

furj berietet wirb: „unb ßcbefia warb abtrünnig oon bem Äönig 311 Babel", eine auf

prieffer unb Bolf geftüfetc, burd) ägopt. Sinflüffe beranlafjte Sßalafrrebolution borauS-

gegangen fei, burd) weld)c Wathgeber gleicf) ©ebalja oon bem friegSlufttgen dürften ber-

trieben würben. @ewifc ifl {ebenfalls, ba§ @cbalja nad) ber (Sinnaljme OerufalemS in

ber unmittelbaren 9?älje beS d)alb. Oberbefehlshabers ^erüortritt, unb bei biefer ®e^

legenljeit ber auS bem ©efängnift befreite ^rop^et Oeremia (ftap. 39, u) ihm übergeben

wirb. Darauf, nod) im felben SDfonat ber ß^örung OerufalemS (im fünften 3J?onat

beS OahteS 688), würbe ©cbalja 00m ftönig oon Babel 3um Statthalter über bie Ucber-

bleibfel beö BolfS gefegt (2 Äön. 25, 22 fg.; Oer. 40, 5—41, 2). Die Aufgabe war nid)t

leitet, wollte ©cbalja feine (Stellung in bem Sinn auffäffen , baft er berufen fei, bie

Ueberreffc feine« BolfS 3U erhalten. 3lüar hattcn °ic @hQl°äct oaö ^an0 "»ty 00u
*
=

ftänbig oerwüftet (Oer. 40, 10), ober, wie eS fd)eint, Ijatte man bod) wegen beS StriegS

fein betreibe gejogen. Der befte unb angefeljene 2$eU beS BolfS war in ©efangenfdjaft

weggeführt, bie Führer crfd)lagen, am $önig unb an feiner Familie baS furdjtbarfte ©eridjt

ooU|"rrecft, bie fettig gehaltene Stabt fammt bem Dempel oerbrannt unb oerwüftet; Weber

^rieffer nod) Opfer, weber Orbnung noch ©eridjt war im i'anbe. Aufeer bem gemeinen

Bolf ber (Stabt Oerufalem, „welche« nichts fyattz", unb nun oon bem djalb. $cer*

führer mit „Werfern unb Seingärten" befdjenft warb, unb bem Bolf, baS im 2anbe Ouba

^erftreut nod) übrig war, fchweiften oerfprengte Drünuncr beö v^riegöheere« (2 Äbn. 25,

5. 23) umher, eine« <<peereä, baä nad] langer Belagerung oom junger getrieben auö ber

<3tabt ausgebrochen unb bann oon ben (Sholbäem gefd)lagen unb aufgerieben worben war

(2 Äön. 25, 3 fg.). ©chon bte 2Baht feine« SBohnortcS jeigte inbe§, ba§ ©ebalja ent=

fd)loffen war, bie Aufgabe ^u übernehmen; er 30g nad) ÜKijpa (f. b.). £u aWijpa

hatten ftch /f oor bem £errn" bie Hinber Ofr aet üerfammelt, che jene aHejeit fdjmerjlich

empfunbene Spaltung burd) ba« Bolf ^inburc^gtng (Sticht. 20; 21, 1; 1 Sam. 7, 5;

10, 17). 9fadj OerufalemS 3erf^örung borthin jurürffehren, hic§ an bie ültefte Ueberliefe-

rung anfnüpfen unb gefdjah wol ^ier noch mit bem Blicf auf bie au« ben ifraelitifchen

Stämmen Uebriggebltebenen; benn ^i^pa war ben ifraelitifd)en Stämmen befonber« lieb

unb nahe gelegen (Oer. 41, 5 fg.). Hud) oict fpäter in ber 3Haffabäerjeit (1 9Haff. 3, 4«)

biente SDtijpa bei ähnlichem 3"^"» Oentfalem« ben getreuen Oahbeoerehrem al« Sammele

punft. Bielleicht nod) bebeutfamer wirftc ber Umftanb, ba§ Oeremia ju ©ebalja gen

3J?ijpa fam, bafelbft unter bem Bolf wohnte (Oer. 40, 6) unb fo jugleid) mit feinem 9?ath

ba« Hnfehen unb Bertrauen eine« Propheten unb SWärtörerS bem 9Berf ©ebalja'S 3ttführte.

BoHfommen beutlid) tritt atsbann ©ebalja'S Beftreben in ben Berhanblungen mit

ben Führern unb HriegSoberflen auS bem frühem .^>eer hctöor. Sluf bie Nachrichten oon

Öebalia'S Auftrag unb Stellung fommen biefe mit ifjren Banben (wie eö fd)eüu, fed)«)

nach ü^ispa (Oer. 40, 7 fg.). @ebalia forbert oon ihnen Unterwerfung unter ben djalb.

Äönig unb ^üeffehr 3ur friedlichen Befd)äftigung im Sanbe; bagegen oerfprid)t

er ihnen, ihre fechte bor ben @halbäern 3u bertreten. Seine Sßorte (Oer. 40, 5»):

„SBohnet im £anbe unb bienet bem babbtonifchen tfönig, fo wirb e« euch too h* 9chcn
'^

Hingen faft wie ber ftaat«männifd)e «uöbruef beö ©ebanfen« in $f. 37, 3, ber nach

.ftifcig in bie legten 3eitcn Oeremia'S fäüt unb biefleid)t nod) mehr, als bisher beachtet,

3ügc aus einer 3eit barbietet, ba bie Armen, bie fteblichfeit geübt unb auf Oaljoe trauen,
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ba« £anb jum Söeftfe unb <£rbc nehmen. ®ebalja'« (Jinfluß auf bie güljrer tft ent-

fc^eibenb; biefe, aller Serwilberung au«gefcfeten 8fefte einer wiber Oeremia unb feine

ftreunbe erbitterten Partei nehmen bie ©täbte, bic fte höben, in SBeftfc unb gehen baran,

©ein, £>bft unb Cel $u fammeln. ©ein Serfprechen mu§ ernfl, feine Vertretung nad)

briicflid), fein ©dutfo wirffam, feine £iebe $u bem Solf aufrichtig unb bie Dreue gegen

bie oäterüd)e Religion unmanbclbar gewefen fein. Denn al«balb bringen bie :V ad) vidi ton.

bap ber babnlonifdjc König etwa« in Ouba ^ätte überbleiben laffen, 31t ben bieten ftlüdjt*

Ungcn, bie unter SHoabitern, Slmmonitcrn, Sbomitern unb anbern benachbarten Sblfern

ftd) jerfhreut fürten (Oer. 40, 4 fg.). Unb biefe fanben in benfelbeu fo öiel @runb ju

neuer Hoffnung, ba§, etje ber folgenbe Sftonat nad) Oerufalem« 3erfiörung gu (£nbe ging,

biefe Seutc oon aflen Orten, bat)in fie geflogen, wieberfamen i« ba« 2anb Ouba ra

©ebalja gen 9J?i$pa unb fammcltcn £>bfl unb Söein in großer 3Kenge. 9cod) meljr, bie

Führer jener Ärieg«banbcn jeigen ftd) um biefelbe ßtit ferjon beforgt, ba§ mit ber &t-

fä'hrbung oon ©ebalja'« ?cbcn alle, bie ftd) gefammelt, mieber jerfheut mürben unb
bie Uebriggebltebencn umfämen; ja, beim 93eginn be« jWeitfotgenben 9)?onate nad) ber

3erftörung Oerufalem« magen etma 80 SWänncr au« ©amaria, ©idjem unb ©Uo fd)on

»ieber mit ©peifeopfer unb 2ßeit/raucf> jur ^eiligen ©tätte ju fliehen (Oer. 40, 13. 14

unb 41, 1. s).

$iemad) wirb man oon ©ebalja faum h°d) genug benfen Winten. Unfere Semunbe*
rang ber Itjanraft unb be« (Efjarafter« biefe« SJcanne« au« einer fo furchtbar zerrütteten

3eit mu§ machen, menn mir ben Ongrtmm t)insunec)ntcn f meieren er bei ben un=

oerföhnlidjen geinben feine« Solf« erregte, unb ba« unbebingte Verhauen beachten,

ba« er allen £anb«leutcn, bie fid) unter feinen ©dutts gefteHt, bemalte. SBaalt«,

ber Bmmoniter #ömg, hefcte einen iener Scriegöoberfien, 0«mael (f. b.), au« föniglidjem

@efdj(ed)t, Gfrmorbung ©ebalja'« auf. Urfadje ju perfönlic^cr rtfadje fann nad)

föebalja'« Benehmen 0«mael ebenfo wenig junt 2Worb oerleitet hoben als, nach ?a9 c bei-

trage, Giferfudjt auf eine ©teflung, bie er für ftd) beanfprudjt hötte; fo bleiben für

biefen SMörbcr au« föniglia^em ©cfd)led)t nur bie gemeinften unb bunfelficn £riebfebcrn

ber #abfud)t (Oer. 41, 1) unb eine« leibcnfdjaftlidjfien $arteil)affe« übrig, ber fid), ba er

an ben (Sfratoäern nidit iRadje nehmen fonnte, gegen benjenigen wanbte, weld)er fleh ben

@h<üMern unterworfen unb nun bic Ueberbleibfel feine« Volf« unter ihrer $errfd)aft

fammclte; auf bic« lefetere beutet wo! aud), bafc er fo üiel Oalweberehrer, bie unter d)alb.

&errfd)aft lebten, ohne erftchtüchen ©runb umbringt (Oer. 41, 7). ®ebalja würbe

oon ben übrigen Oberftcn gewarnt, „aber glaubte ihnen nicht". SBieberfjolt warnt ihn

einer jener Oberfien unb erbietet fid), 0«macl heinüid) 51t töbten, bamit fein Job nur

nicht alle in« Serberben ftürje. „Du fotlfi biefe« nicht thun", antwortet (9cbalja, „benn

wa« bu fagft, ift nicht wahr." ©0 famen benn jene 80 Männer, bie jur Zeitigen

©tätte pilgerten, gerabe an 3J?ijpa oorüber, ba am Dage juoor ber 33efd)iMjer ber Üebrig=

gebliebenen in Ouba bei einem ©aflmaht, ju bem er feinen ^einb 0«macl oertrauen«ooH

gebeten, oon biefem ermorbet worben war. Durd) he"thlerifd)e« Sorgeben be« 3)cbrber«

in bie ©tobt hineingelocft, tt)etltcn alle bi« auf jetm, bic fich burch Scrförcdjung öon

®efd)enfen retteten, fein ©djicffal. Dann floh 0«mael mit ben ju SWijpa Uebriggebliebeneu

Ouba«, auf bem !2Scgc ra ben ^mmonitern. ^t« bic übrigen 5rrieg«oberfleu oon

feinem 33erbrcdjen Ijövicn, jagten fte ihm nad), liclten ihn bei @ibeon ein unb brachten,

roiü)renb er mit ad)t Begleitern $u ben ^mmonitern entfam, ba« oon üttijpa weggeführte

Solf ßurücf. Uber @ebalja'« SBerf blieb jerfiört, oergeblid) ermahnte Oeremia aud) je^t

nod) im ^anbe ra bleiben unb ben (Shatbäern fid) ,ra unterwerfen, ftiemanb will mehr

glauben, ba§ milbe« Regiment möglid) fei; fte fliehen, Oeremia faft gefangen mit ftd)

fd)ieppenb, nad) $tegnpten. 2Rit ^ed)t haben be«halb bie fpätern Ouben ben Xobe«tag

@ebalja'« al« einen nationalen Unglüd«tag au«gc<;eid)net. Unfere Ouben fafien wegen

ber (Srmorbung ©ebalja'« am 3. Xifc^ri , aber bie Äaraiten am 24. (9M). 9,i) be«

fiebeuten SDconat«.

II. 9cad) Oer. 38, 1 mar ein ©ebalja, ©ohn ^afd)ur'«, ein 3eitgenoffc unb 3Biber«

part be« oorhin erwähnten; benn er gehörte ju ben ©ro§en, bie Oeremia (top. 37, u. 15)

in ben Äerfer warfen unb (nad) Oer. 38) feinen Dob oerlangten.

III. führt be« Propheten 3ephani
a'* ©rofjtatcr biefen tarnen (3eph- 1# 0-

IV. ©ebalja, Oofua'«, eine« s^riefter«, ©ohn, ifl ein ^riefter, ber au« bem Grit
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3urütfgefet)rten, weldjer, gleid) feinen brei 93rübern, ba« freinbe SBcib, ba« er genommen,

wieber bertrieb unb bann einen SBibber at« ©dutlbobfer barbradjte ((Sfra 10, is. 19).

V. ift norf) au« älterer 3«t ein ©ebalja 3U ermahnen. 9ßad) 1 (£r)ron. 26, 1—3
ein ©olm, unb jwar wat)rfd)eintid) ber ältefte ©oljn, Oebitfmn'«, ber fammt feinen fcd)«

©ölmen bon Dabib baju beftitnmt würbe, „mit Dorfen 3U banfen unb ben £crrn ju

toben". 9?ad) 1 (£t)ron. 26, 9 fiel auf ©ebalia mit feinen „SBrübern unb Söhnen, beren

waren jwölf", ba« $wette £0« bei $erlofung ber 24 2lbtt)eilungen ber ?cüiten, benen SJfuftf

unb ©efang am Jentbelbienft oblag. 3J?and)ot.

©eber, eine fanaan. £bnig«ftabt, walu-fd|einlid) in ber Wieberuug oon ©übbalöftina

gelegen (Oof. 12,13; 1 Gtjron. 27, w; f.
39ett)*®aber). tfneutfer.

(Gebern, eine Otabt in ber bette be« ©tammgebiet« Ouba (Oof. 15,36bgt. mit

1 (Sfjron. 12,4), wol einerlei mit ©ebcTOtlj, weldje« bic $t)itifter bem 9lt)a« entrtffcn

(2 Sfjron. 28, is), unb mit (Ucbni« bei $ieront)tnu«, 4 ©tunben bon Dio«boli« in ber

SRidjtung nad) (£leutl)erobolie gelegen. ftneurfer.

®ebcrotI) (Oof. 15, 4t; 2 (Sfjron. 28, f. ©ebera. ©eberottjaim (Oof. 15,36) ift

unechte ©toffc unb erft au« ©ebera entfianben. ftneutfer.

@fbor („2Kaucr", ,,§et«"). 1) eine ©tabt auf bem ©ebirge Ouba (Oof. 15, js;

1 Gtjron. 12,7), fübmeftwärt« bon 33etf)lef)em, norbwcftlidj bei 93ct^3ur, fjeute Dfdjebür

in Ruinen.

2) Daoon ift motu* 3U unterfReiben ber ,,^afc oon ©ebor" im Often eine« £t)at*

grunbeö mit fetter unb guter SBeibe (1 Gtjron. 4, 39— 4t), woljin bic ©tmeoniten über

bie fübltdje £anbe«grenje be« SReid)« Ouba t)inau« flüchteten jur 3ett be« Äönig« f>t«fia.

tiefer $afj ift bei bem Serge 311 fudjen, weldjen ftobinfon („^aläftina" [£allc 1841—42],
III, 145, 148, 150), oon 3tin cI=S55cibc^ (Äabe« Samea) au« norboftttorbwärt« uetjenb, in

ungefätjr 8 ©tunben erreidjte, ein natfter ftalfffceinrüden oon nid)t weniger al« 1000 ^u§
$ölje unb feljr fteil. Der ^3a§ babei Ijcifjt jefct arabifd) sJ?afb e«*©afa, b. i. „Reifen*

ba§", ganj gleidjbebeutenb mit „<ßafj oon ©ebor", unb wirb oon 9?obinfon mit bem
biblifdjen „3^«**)" (= arabifd) ©afa; f.

b.) jufammengebra^t, beffen ©inmofjner nad)

ittidjt. l,n gleid)faü«, übereinftimmenb mit 1 (Sfjron. 4, burd) bie ©imeoniten oertilgt

mürben; benn erft bamal«, jur &tit $i«fia'«, gefdjal), wa« in bem SBeridjt Äidjt 1, 17

in bie Urjeit jurücfbcrlegt wirb (f. ©imeon unb 3ftaffa). Den STtjalgrunb, in beffen

Dften ©ebor liegt, erwälmt 9?obinfon atö „?3ftad)lanb ober oietme^r 93eden", wo er bie

erften ©bttren oon ©ra« gefe^en ^abe, ganj oaffenb jur ©c^itberung biefer ©egenb in

ber (Sljrontf alö eine« ausgebreiteten SGBeibeplafce«. Sgl. ^i^ig in ben „Xljeologifdjen Oa^r-

(^rbulb, eine oorjugöweife c^riftt. 2:ugenb, welche i|re traft au« ber Ueberjeugung

fa^öbft, ba§ ba« Dulbcn, b. ^. ba« Qnrteiben unb (frtragen oon Sftüljfeligfeiten, Unre^t

unb Verfolgung, einen ftttlidj erjie^enben , töutemben unb oerebetnben ßtotd unb (Srfotg

^at. Om %. X. war biefe Sugenb nod) nic^t fo b,ot^ gefdjatjt wie im 9?. wa«
barin feinen ©runb ^at, bat}, nad) altteft. ^nfe^auung, bem ©eredjtcn irbift^er 2o$n in

^uefta^t gcftellt unb bem Scleibigten, in ©etnäffteit be« ©efc^e« ber SKicberbergeltung,

©elbftyülfe ertaubt war (3 SWof. 26, 3 fg.; 5 2Hof. 28, 1 fg.; 3 2tfof. 24, 17 fg.; 5 2Hof.

19, 21). 3)a!jer finbet fxdf burdjfdmitttid) bei ben altteft. Rommen meljr Ungcbutb at«

©ebulb. 2Benn Oaf. 5, 11 $iob at« 33orbitb ber ©ebulb ermähnt ift, fo jeigt fie^ ^iob
in ber Ü^at gar nidjt fo gebttlbig in feinem Reiben, benn er üermünfdjt in feinem llnmut^

fogar feine ©eburt«fhmbe (^)iob 3, 1 fg.). ©leia^wol ^at bie altteft. SrömmigFeit ba, wo
fte ftd) über ben format=gefe^tie^en unb Ijierarcfyifdj^eorratifdjen ©tanbpunrt ergebt, ba«

9)?oment ber ©ebulb in fidj aufgenommen, unb inäbefonbere jur ßtit ber S3ebrängniffe

Ofrael« bure^ (tu«wärtige ^einbe, wityrenb be« (Srilß unb unter bem Drud frembtänbifc^er

^errfcb,er, ift ber SBerto, ber ©ebulb im greife gefliegen. Ätte^ würben bie Sorbitber

Ofrael« fämmtlic^ burc^ göttliche ^ü^rung in ber ©ebutb geübt. Stbratjam'« ©ebulb
wirb auf bic ^robe gcftellt burd) feine lange itinberloftgfeit; Ofaat mu§ ©ebutb lernen

gegenüber feiner ©atttn unb feinen jWicträdjtigen ©ö^nen; Oafob fjat fid) biefetbe anzu-
eignen gegenüber feinem trüber Sfatt, feinen ß^efrauen, feinem ©djwicgeroater, feinen

übel gearteten Äinbern. 2tfofe'« 3«9 burc^ bie SBüfte ift eine fortwiüjrenbe ©ebulb«probe,

bic er, nad) ber Ueberlieferung, nic^t immer befianben ^at (5 9)?of. 32, so fg.; 4 9)?of.

20, 23 fg.). Die eigentlichen 3«ten ber „Dulber" (u7cofievovTec, Oaf. 5, 11) waren jebod)

Äneucfer.
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bie Reiten bcr Verfolgung bcv wahren ©otte«öerefjrer im H. unb 9?. £.; barum galten

iind) ben (Sfjriften inöbefonbere bic
s
JJropf)cten, bic tapfern Serfünbiger unb SBcrtfjeibigcr

bcr geoffenborten Soweit (3af. 5, 10; 1 ^etr. 1,1t), al« bewährte Stoiber, worunter

in«befonbere Oeremia
(f. b.), al« ein in Veiben erprobter Diener Oafyoe'«, in f)0^er 33er

cfnung ftanb (Oer. 32,3; 37, 13 fg.; 38,6 fg.; 43, 6 fg.). Da« Vueh #iob (f. b.) tyat

reine«weg« ben 3md, in #iob'« SBeifpiet bie ©ebulb ju ücrfjerrfidjen, fonbern e« will

bie tf>cofrarif(f}e $$ergeltung«leljre wibcrlegen; £>iob tritt nid)t al« ein in ©ort Erprobter,

fonbern al« ein burd) ©ott Uebcrfüljrter bom SdwuplatJ ab (.§iob 42, e). Die Itn-ifdjc

Dichthtnft ber Hebräer preifi nod) Dielfach SBieberoergcltung unb 9tad}e ($f. 3, a; 5, n fg.;

7, 12 fg.; 11,6; 18,ssfg.; 21,9 fg.; 35, «6; 55, ie; 58, n; 59, is; 69, 23; 79, 6 fg.;

109, 6 fg.; 124, s fg.; 137, 7 fg.; 143, 12). Dod) fef>lt in ben ^falmen aud> nid)t ber

©ei|l fanftmütb,tger ©ebulb
, welker lehrt, Reiben mit Ergebung gegen ©Ott ertragen

fljf. 33, 20; 37,s; 40,2; 42,12; 62, e fg.; 90,ifg.; 91
f

1 fg.; 115, 9; 130, 5 fg.;

146, 5). 3n ber (Sprudjbidjtung wirb bie Ütogenb ber ©ebutb mefjrcremal angelegentlich

empfohlen. Der ©ebulbige wirb al« ber ©erfiänbige gepriefen (Spr. 14, 29); er fttftet ^rieben

(Spr. 15, is) unb ift tapferer al« ein £elb (Spr. 16, 32). Ungebulb füfyrt $ur Söeffrafung

(Spr. 19, 19), ©ebulb überwölbet auch dürften (<Spr. 25, 15). On biefen £eben«regeln ift

bie ©ebulb freilief) nur al« $lugf>citömittel gefa§t, wie aud) ©irad) ©ebulb gegenüber

ben Wotljleibenben au« Atlugb,ett empfiehlt (6ir. 29, s).

«udj al« eine (Sigcnfc^aft ©orte« mirb im «. X. bie ©ebulb öfter« ermähnt

(f. Sangmutl}). ©ermöge berfelben wirb bie Strenge unb Schärfe ber göttlichen ©erechtig*

feit gern i Ibert unb oon feiten ©orte« :Vad)fidu mit ben Sünbern geübt (2 _\>t of. 34, 6 fg.

;

$f. 103, 5 fg.). Die (Srjie^ung Ofrael« jum centralen $cil«oolf ber flJccnfchheit t)at in«*

befonbere bie göttliche ©ebulb ju itjrer Vorau«fefcung, mie benn bie ©ebulb innerhalb

ber göttlichen $eil«öfonomie oor$ug«weife eine päbagogifc^e eigenfdwft ift. On biefer

^pinfie^t mufctc ©Ott aud) gegen ba« abtrünnige Ofracl ©ebulb üben (mit bcr Vefrrafung

an fld) galten, avox"*j Sfcöm. 3, 2«, um ben beffem ern bc« £eil«oolf« nid)t unter-

geben 311 laffen, 9?Öm. 9, 22). Oin meitern erzeigt er einzelnen gegenüber ©ebulb, um
tljnen bie Vefebjrung red)t lange $u ermöglichen (9töm. 2,4), we«b,alb er „©ott bcr

©ebulb" heißt (ftöm. 15, 5; ogl. aud) 1 $ttr. 3,20; 2 $ctr. 3,9; itof. 18,?).

(£rft im mc^t be« 9*. X. erhält bie £ugcnb ber ©ebulb ib,ren religiöfen unb fitt-

lichen ©oügeholt. Ob,r «orbilb ift Oefu« Gljriftu«, „ber gefpolten nid)t mteberfd)alt,

leibenb nidjt broljte, alle« aber bem anljeimftcfltc, ber red)t richtet", ber, felbft fünblo«,

unfere Sünben „an feinem £eibc trug" (1 ^ctr. 2,21— 24). Die ©ebulb Oefu erhält

ihre religiöfe SBeihe baburd), bafc fie auf feiner unauflöslichen ®etneinf(f>aft mit feinem

htmmlifdjcn ©ater beruht (ÜWarf. 14,36; Üttattl). 26, 3»; £ut. 22
, 42), ifjre fittliche 39e=

Währung barin, baß er unter ftetem Söibcrftanb unb ben fchmerflcn Reiben fein i'ebcn«^

toerf ausführte (^pebr. 5, 7 fg.), we«^alb auch $aulu« feine ©ebulbabemä^rung al« bie

llrfad)e feiner glorreichen @rhö^lin8 anfielt (Wl. 2, s fg.). Da« „i'amm, toetche« bie

©ünbe ber äBclt trügt", ift ba« Sümbilb bc« mefftanifchen Dulbcr« (Oob,. 1,29;

1 ^Jetr. Dafj er biefe Xugcnb aitd) oon feinen Oüngem forbertc, beroeifl fein

Xuöfpruch bei ihrer erflen Äuöfenbnng, monad) er fte ttüe „Schafe unter SBölfe" fanbte

(SKatth- 10, 16). Die ArtfH. ©ebulb ift feine lebiglich pafftoe Untermerfung unter ba«

Seiben, fonbern bie ba« Reiben im flanbljaftcn (Ertragen innerlich überminbenbe unb feine

folgen baburd) aufhebenbe ©lauben«fiärfe, alfo eine SDcanifeflation ber religiö« * fittlichen

(Sb,araftcrfraft.

Die (5h*iflen ber apoftoltfd^en ßeit waren faft täglich in ber £age, bie Üugenb bcr

©ebulb erproben jn müffen. Daher bie oielen (Ermahnungen gur ^ewä^rung berfelben

in ben apoftolifchen Briefen. Da« Scnbfchreiben be« „er^en $etru«6rief«" ifi ein all»

gemeine« SWalmfReiben jur ©ebulb an bie Ghriftengcmeinben , eine praftifd)»erbaultd)e

8bb,anblung über bie ©ebulb, gewiß nicht otme Äbfic^t im Warnen be« einft fo ungcbul-

bigen ^ßetruö crlaffen. Ohre ©ebulb Ratten bic ß^riflen namentlich aU(*) ^ur<^ ^rcn

©ehorfam gegen bie Slnorbnungen ber h«bnifchen Obrigfeit ju bewähren (1 $etr. 2, 13 fg.;

8?öm. 13, 1 fg.)- ^cin trflen ^etruöbrief jufolge ift ba« gcbulbigc (Erträgen oon Reiben

unb Verfolgungen ein charafteriftifehe« 2)Jerfmal bc« (S^riflcnberuf« (1 ^ßetr. 2, 20 fg.). „Seib

gebulbig in Drübfat", ift eine aUgemcin gültige djriftl. ?cben«regct (9cöm. 12, 12). 9tud)

ber ^ebräerbtief forbert fein- nachbrürflich unb unter ^inweifung auf ba« Sorbilb Ocfu
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(5t)rtftt feine ?efer jur @ebulb auf ($ebr. 12, i fg.)- 3Me Neigung $ur Ungebulb fd)eint

namentlich bei ben Oitbendjrifkn im aöoftolifdjen ßeitatter fetjr ftarf herüorgetreten $u fein; in

ber „Offenbarung beö Oohannc«" äußert fie fidj in ben ftärffien 3ornau«brüd)en gegenüber

bem ^eibentlmm, unb fie lieft ftd) nur baburdj befd)roi<furgen, ba§ ber grofte ©erid)t«tag

al« fet)r nat)e bcoorftehenb gefdjilbert würbe (Dffb. 22, 20; 3af. 5,7; #ebr. 10, 36 fg.;

9cöm. 12, 19). Die SlrbeitöeinfteUung in ber (Sljriflengcmcinbe 311 X^effaloni^ mar eben=

fall« ein ©muoton bebenflidjer Ungebulb (1 £f)eff- 3,2 fg.). 5luf bem .$öhepunft ber

©ebulb rür)mt fitf) ber Gf>rift feiner Reiben (9föm. 5, 3 fg.), b. t)- er betrautet fte al«

ein fittlid) werthoofle« ©ut, unb au« fortgefefcter Bewährung ber ©ebulb entfpringt bie

d)riftt. BoÜfommenheit (ügl. 3af. 1,4; £ebr. 12, 11; 2 lim. 2, 4 fg.). Sefonber« bie

Hpojiet fahen e« al« it)re <Pfüd)t an, ben ©emeinben in ber lugenb ber @ebulb ein

herborragenbe« SBcifptel 51t geben ( 2 Äor. 6 , 4 fg.). %wS) nad) it)rem Berhältnifc $u

ben 3J?itdjriften werben bie (Shrtften in ben apojtoltfdjen Briefen öfter« jur ©ebulb, b. h-

jum nachsichtigen unb liebeootlcn (Ertragen ber ©dnoächen unb SWängel berfel6en, auf-

geforbert (Göh- 4, 2; Äol. 3, 12 fg.; 1 2$eff. 5, w). ©d)enfel.

©efongenfttoft. Äfforifdjc unb Babnlonifche, f. SriL

©cföngnig. CÖcfangcnc. Dbfdwn ba« ©efängnife al« ©trafmittel ben $cbräern

oon SlcgöOten t)er, wo c« üblid) mar (1 Sttof. 39, 20 fg.; 40, 3 fg.; 41, 10; 42, 19;

2 2ttof. 12,29), befannt mar, fanb e« boef) feine ©teile in ber mofaifd)en ©efefcgebung.

Diefe eigentümliche (Jrfchetnung brängt 31t ber Sinnahme hin, bafj e« mit ber S?or=

ftettung Dom 33unbe«gefefc, auf bem ftd) bie I^eofratie aufbaute, nid)t oereinbar gemefen,

unb al« ©träfe gegenüber bem tfjeofratifdjen ©runbürincio feine SBebeutung haben mochte.

3n bem Bunbe, unter meldjem ber Hebräer feine Begehung $um göttlichen SEBefen fld)

öorfteat, finbet fein gleid)mäfng wedjfelfeitige« Berhältnirj ftatt. Mify nur geht bie

Onitiariöc oon ©ott au«, ©Ott ift c« aud), ber bie Bebtngungen be« Bunbe« fcftftcHt,

unb wenn er gleich in biefer $inftd)t feinerfeitet gufagen leifiet, fo ift e« bod) nur er,

ber $ur 2lufred)tcrhaltung be« 93crtrag« ba« $ergeltung«red)t ^anbt|abt. 3nnert)alb biefer

}lnfd)auuitg fommt bie freie *!)3erföulitt)feit nidjt jum Oötligcn 9?ed)t. Dbfdjon im tt}eo=

fratifdjen ©taat unter ben ©liebern beffclben bie ftrengfle ©lei^^cit ^errfd^en unb burdj

ferfc^iebeue Einrichtungen jebc ©törung in jeber 33ejie!)ung aufgehoben werben foH (wir

erinnent 3. 33. an bo« -Sobeljatjr)
, fo ift bie« eben nur eine abfrraetc @lcict)heit. 2Bir

mögen bie ^olgerichtigfeit ber Durchführung beß theofratifchen ^rinciDÖ in bem urfprüng^

liehen Slufrirj ber alttjebr. ^erfaffung bewunbern, oermiffen aber baö oolle 33ewu§tfeiu

ber freien ^erfönlid)fett, weshalb auch bie (£ntjiehung ber perfönlicheu Freiheit nicht bie

eigentliche 33ebeutuug ber ©träfe fyaben fann. 3U bewerfen ift ferner, ba§ im fytbx.

©trafbegriff, ber mit ber S?orftellung 00m ©efefecäbunbe in nothwenbigera 3"fömment)ang

fleht, baß Moment ber SBieberocrgeltung fo bebeutenb überwiegt, bat} e« ihn, wenigftenS

in früherer j&ut, nachgerabe erfüllt. 2Benn baher 3lnföielungcn oorfommen, bie auf ben

SSrauch hin^cutcn / baß oer ©lüubiger fich ber ^Jerfon ober ber Äinber beö jahtungG^

unfähigen ©chulbnerß bemächtigte, um burd) fte bie ©chulb abarbeiten ju laffen (2 Äön.

4,1; Öef. 50, 1), fo fann c$ wol hartherzig erfdjetnen, oerftö§t aber uid)t gegen ben ab*

frracteu ©inn beö ©efe^eö. 5lflerbingö ftnben wir bie Verhaftung bei ben Hebräern

(3 ÜHof. 24, 12; 4 2Rof. 15, 34; 2 (£hron. 18, 26; Styg. 4, 3), aber als ©ewahrfam bi«

jur Fällung beö UrtheilÖ, unb wenn ®efangennehmungen oon fürstlichen ^erfonen oerfügt

werben (2 Clrcon. 16, 10; Oer. 20, 2 fg.; 32, 2 fg.; 33, 1 fg.; 37, 15 fg., 21; SOfattc). 14, 3 fg.;

11, 2 ogl. £ebr. 11, so), fo finb cö Slcte beepotifd)er SBiüfür, weldje bie $inberniffe Üjrer

Ontercffen baburch ju befettigen fud)t. (5ß ift nicht jufäflig, ba§ in Ofrael erft in

fpätern 3citcn Daö ©efängnift al$ ©träfe oorfommt (Gfra 7, 26), unb barf nicht über-

fchen werben, ba§ fte nicht üom theofratifchen ©tanbüunft au« angebroht wirb.

Äaum 3U oerfennen ift ber röm. ©nflnft, wenn im 9?. X. ba« @efängni§ al«

CSoercitiomittel gegen jahlungeunfähige ©chulbner (SWatth. 18, 30; £uf. 12, ss) ober alö

©träfe gegen SReltgionßnetterung unb ©eftirerei (Sl^g. 5, is. 21; 8, 3; 12, 4; 22, 4; 26, 29;

2 fior. 6,5; 11,23; Dffb. 2,io; tUtf. 21,12; 23,i9) Oerhängt wirb, aber auch hierbei

fommt bie 33ebeutung be« ©ewahrfam« ober ber S3orftchtÖmapregel in Betracht.

Süö ©efängniffc wuTben junächft leere (Sifiernen benu^t, au« benen ohne fremben

Seiftanb faum $u entrinnen war, ba fte unten weit gegen bie Deffnung ftd) oerengten

(1 9Bof. 37, 20. 22), unb wenn fte auf ihrem ©runb ©d/lamm enthielten, bem (befangenen
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feine Sage oerfd)timmerten (3er. 38, 6 fg.). $te $3ibel erwähnt ober auch eigentliche

©efängniffe, in Segtypten an ber SBo^nung be« Oberftcn ber Leibwache (1 SDcof. 39, 20 fg.;

40,4), ber aud) bie ©rrafurttjetle 31t uoHftrerfen hotte; and) int Sonbe ber Hebräer ift

ba$ ©efängniß im $aufe be$ Söeamten (Oer. 37, 15) ober an ben ©tabtt^oren (Oer. 20, 3;

Wet). 12,39), an ben töniglid)en ^aläften im SÖadjthofe (Oer. 32, 2; 38, 13. 28 ;
39,24;

üRetj. 3, 25). 2Bir finben aud) unterirbifdje ©ewölbc ate fierfer (Oer. 37, ie).

ÜDie (befangenen mürben nid)t immer gleid) Ijart be^anbelt. Oercmia'ö frrenge £>aft

warb gemilbert burd) feine Slbführung auö bem ©taatSgefängniß nad) bem SB3ad)tfmf bei

bem iöniglid)en ^Jalaft (Oer. 37, 13 fg., 21; 32,2). S3ei leichterer ^>aft Durfte ber ©e=
fangenc wol oon SJcrwanbten unb SBefannten befudt)t werben (Oer. 32, 1 ;

2lpg. 24, 23);

öerfetjeirft war bie £>aft, wenn ber ©efangene nad) rbm. Söraudj an ben i^n bewadjenben

©olbaten (custodia militaris) angefeffett würbe, wie eö ben Spoftcln Petrus ($lpg.

12, 4 fg.) unb $aulu« wibcrfut)r (Spg. 24,27; 28,ie.2o), wobei aber lefcterm gemattet

warb, oon ben übrigen (gefangenen abgefonbert ju wolmen unb mit feinen ©enoffen 311

üerfeljren, freilief) in fteter Begleitung be« ©olbaten, an ben er gefeffelt war (Spg.

28, 16 fg.). 3)ie SSefwnblung ber (befangenen war oft eine harte, burd) geffelung itjrer

$änbe unb &üße mit Letten (Rict)t. 16, 21; 2 ©am. 3, 34; Oer. 39, 7; 40, 1; $f. 107, 10 fg.;

Äpg. 21,33; 26,29), unb würbe nod) härter, wenn ber (befangene an ben ftü&en ober

an #änben unb Süßen unb felbft am #alfe in ben Sßlotf gefpannt warb ($iob 13,27;
Oer. 26,2; 29,2«; Spg. 16,24), inbem bei ben eingezwängten ©Hebern bie ?age bem-

felben nicht blo« unibequem, fonbern bei längerer $)auer aud) fdjmerjljaft werben

mußte. Gr« läßt fid) erwarten, baß ber befangene bei ftrenger $aft aud) auf fdjmate

Äofl gefefet war (2 (tyron. 18,26). Roöfoff.

©cfäfe, f. ©eräthe.

(ikfjaft, f. Raaman.

(Bcpeilltniß. ift ba$ Eigentümliche be« Gfjriftentfmmö
, gewiffermaßen fein

unterfcheibenbeä SJferfmal oon anbem Religionen, baß eö nid)t mit bem Snfprud) auftritt,

ein ©eheimmß $u fein, fonbern fid) bielmehr alö Offenbarung (f. b.) anfünbigt. On ber

Regel werben bie 'ißrtefter unb Xljeologen alä bie Sufbcwahrer unb $ttter ber Religion«*

geljeimniffe betrachtet. 2lud) ber alttcft. ^rtefter unb Dpferbienft war nodj in ben

©djleier be« ©cheimniffe« gebüßt, ma« aud) burd) ba« Eunfel be« 3HIert)eiligfien in

6tift«^ütte unb Tempel unb bie Verhüllung ber innern Räume beö RationaltjeiligthumS

angebeutet war. «He ^riefierreligionen tjaben ilp 3)h)fterien. S3?enn ba« biblifaje

S^riftent^um nidjt« oon 2J?nfterien weiß, fo ifl biefe Xt)Qt\a6)t eine f^olge babon, baß

eö feinen äußern Hüffler unb DpfeTbtenft meb,r fennt. (£« tft, nad) einem bebeutung«=

ooflen Suäfprud) Oefu, fo ganj entfleibet oon aller ©eljeimnißthueret
,
baß e« auet) ben

Unmünbigen geoffenbart ift, wä^renb bagegen „bie ÜBeifen unb ©ele^rten" eö be^^alb

nid)t begriffen tybtn, weil fte burd) feine (Stnfadj^eit unb ÄHgemeinberftänblict)feit geärgert

unb abgejtoßcn worben fmb (ÜWattf). 11,25—27; 13, 11; 2Warf. 4, 11; ?uf. 10, 21). (5«

f)at beutgemäß einen „üernünftigen" G^arafter (Röm. 12, 1). Äuc^ bie wenigen fümbo-

lifetjen (bebräua^e, bie OefuÖ geftiftet (jaufe unb Ubenbmatjl), fmb leicht Derftäublia^ in

ihrer einfachen Snmbolit. Oefuö felbft t)at fid) in feinen ^etjrOorträgen an baä aUge^

meine ^3opularbcmußtfein gewenbet unb feine 3u^0rer burc^ ©rünbe oon ber 2Bat)rt)eit

feiner £el)re ju überzeugen gefudjt. (Sin (bletdjeä ^aben aua^ bie Äpoftet getfjan. ^ßaulu«,

ber geiftig ^ertorragenbfie unter benfelben, gc^t oon ber Wcmofynt auö, baß bie watjrc

Religion bie auf bie 3«t (£^rifti noa^ ein ©e^eimniß gewefen, aber burd) baö (5oange=

lium Oefu Gtyrifti „offenbar" geworben fei (Rom. 16, 25 fg.). ©einer Änftdjt zufolge ift

baö d^riftentt)um Dffenbarung£rcligion unb nid]t ®et)eimmßreligion , weil fein ^ßrineip

„®eift" ift, göttlicher (beift; burd) ben (beift ber^e^en wir ben (beift; ober, wie wir unö

mobem au3brücfen würben, ba« (St)riftentl)um ^at baö ^rineip ber Ommancnj bed ©eifteö

aufgenommen, meldje« bem Z. noc^ fehlte, weshalb ba« innerfte SBefen ber religiöfen 2Bal)r-

^eit ben alttefi. frommen noa^ oerborgen geblieben war (ogl. 1 Äor. 2, 7 fg.; ogl. Oef. 64,4).

Daö (foangelium, b. ff. bie £ef)re oon ber neuen (berec^tigfeit be$ ü)cenfd)en im ©lauben

an bie burd) (Mir ift erlöfenbe unb oerföb.nenbc ©nabe ©otted, ift batjer überhaupt aU
ein geoffenbarte« ©eb,eimniß betrachtet, beffen Äunbrnac^ung ober öffentliche „Verwaltung"

ben Äpofteln oblag (1 Äor. 4, 1). 9cirgenb8 ift baoon bie Rebe, ba« ßoangelium müffe

aU ein ©e^eimniß aufgenommen werben, ber benfenbe ©eift müffe fidj feinem Onhalt
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ofme eigene Prüfung blinbting« unterwerfen. Om ©egentyeil, Wa« bi«f>er ©eljeimniß

war, ba« muß jefct erfannt itnb in ben öernünftigen 3nfawmenl}ang ber religibfen unb

ftttlidjen 3been aufgenommen werben (ftot. 2, 2 fg.; 4, 3 fg.). Slllerbing« ift bie berftän*

btge Ginfidjt in ben 3ufammenljang ber 9?eltgion«malnf)etten nodj nidjt ba« Qrntftfjeibenbe

in ber Religion, fonbern bie £iebe ju ©Ott unb ben Stfenfdjen (1 kor. 13, 2). On einem

anbero ©inne al« in ben altem ©djriften be« 9?. X. ift in ben fpätern faftoralbriefen

öom „©efjeimniß be« (ü}rifU.) ©tauben«" bie 9?ebe. £ier ift ber ©taube felbft wieber

al« etwa« ©efjeimnißöolle«, ben Ungläubigen, namentlich ben £>8rertfern, Verborgene«

gefaßt (1 Jim. 3,»), unb ebenfo wirb ba« „©eljeimniß ber (ctjriftt.) ftrbmmigfett" ber

fallen ©nofi« ber SBMffenbcn gegcnübergeftellt ( 1 Stirn. 3 , le). Sluf biefem bereit« bie

fatt). jiivdK oorbereitenben ©tanböunft erfdjeint ba« (Sfjriftentfwm in feinen mefentlidjen

©lauben«fätjen nid>t met)r al« eine neue Offenbarung, fonbern al« ein neue« ©et)eimntß.

Om übrigen fommt ber 9Iu«brurf ©cljeimniß im 9?. $. öfter oor öon nod) nidjt erfannten

religibfen 2Baf)rl)eiten, $. ©. 9?bm. 11,25 öon bem 9?at^frf>tu§ ©otte« über bie einftweilige

3?erfbtfung unb fd)ließlid)e SBefefjrung Ofrael«; 1 $or. 15, 51 öon ber bei ber ^arufle

ben bann jumat nod) am ?eben befinblicfjen Qlniften bcöorftefjenben leiblichen 33erwanb=

(ung; (Sötj. 5,32 öon ber, ber ef)elid)en ©emeinfdjaft analogen, SJerbinbung (grifft mit

feiner ©emeinbe. ^ßaulu« rebet audj öon einem „©etyeimniß ber Ungefefelidjfeit"

(2 SJjeff. 2, 7), worunter er ben 2lntid)rift öerfkljt, ber erft bann, wenn eine gewiffe

93cbingung fid) erfüllt t)at, ftdj offenbaren, b. b,. tjerbortreten unb allen funbwerben fofl.

©d)enfel.

©cljcmta, f.
$innom, $abe«, ©effeot.

(sü l)Ln| am (gefjordjen, gefwrfam). Die t)ebr. $u«brüde für biefen begriff tjaben

tffcil« bie ©runbbebeutung fefttjalten an jemanb, ju jemanb galten, tljeil« ftd) beugen oor

jemanb, tljeil« auf jemanb (feine Stimme, fein SZBort) aufmerfen ober i)bren. Ün bie

Sebeutung ©efjorfam lehnen fiel) bann bie SSebeutungen Untertljänigfeit unb (£f)rfurdjt an.

(Sbenfo ift audj ber entföredjenbc gried). Slu«bruc! be« 9?. %. öon einem äöortftaotm,

ber urförünglid) fjören bebeutet, abgeleitet. $>te biblifdjen 3lu«brütfe entförecejen alfo

4iemlid) genau unferm beutfdjen ©efjordjen, meldjem ja ebenfafl« ber ©tamm Ijbren ju

©runbe liegt.

©djon au« ber (Stömologie erhellt alfo, baß ber begriff ©efjorfam ber Gtfjif am
gefjört. (§« finb barin alle biejenigen Slcte be« menfcfjlidjen SBiUen« jufammengefaßt,

wobei biefer nict)t feinem eigenen ©efefe folgt, fonbern fid) einem über ifjm jte^enben

SBiUen unterwirft, gefd)el?e bie« nun in öojltiöen J^tttigfeiten ober in Unterlaffungen.

2Md)er Ärt aber biefer SBille fei, ift in bem begriff felbft nia^t enthalten, fonbern ber

©tfyorfam fann fit^ ebenfowot auf ba« S3bfe al« auf ba« ©ute rieten. ©0 geljorc^t

Slbam nad) ber Srjäb,lung ber ©enefi« ber jum ©enu§ ber öerbotenen tfrudjt etnlabenben

©timme feine« SBeibe« (1 3Jiof. 3, n); fo wirft £aüib e« bem ©aul oor, baß er ben

©orten ber 2flenfdjen ge^orcfye (1 ©am. 24, 10); fo ermahnt Ocremia, nie^t ben falfd)en

^roö^eten, ben 5träumen, ben ©efdjwbrern unb 30»^^ J« ge^ortt^en (3er. 27, »;

29,s), inbem fie blo« bie Singebungen i^rc« eigenen |)erjen«, jtatt bie Offenbarungen

Oafwe'« oerfünbeten (Oer. 23, 1«); fo forbert ber Höoftel ^aulu« bie rbm. (i^riften auf, nit^t

ben tfttften i^rc« Seibe« gu gefyordjen (9?bm. 6, 12), weil bicfelben etwa« ber djrifil. ^er=

fbnli^feit, bem ajrijil. ©iUen ^rembe« feien (SKöm. 6, 1 fg.). 33ormtcgenb ijl aber ber=

jenige ©ebrauc^ be« ?lu«brurf«, wouaa^ berfclbe auf ba« Styifcfye im engern ©inn, auf

ba« ©ute bejogen wirb, unb hiermit ^aben wir e« bafycr auaj im golflenben öorjug«wrife

ju t^un.

Äuf bem ©ebiet ber mofaifdjen Religion ift ©efjorfam olme ^roeifet bie a^arafterifrifcb,e

ßigenfdjaft be« religibfen ^Ber^ältniffe« ju 3al)üe, ba biefe« SJer^ältniß al« ein Vertrag

SWifcfyen öa^oe unb Ofracl angefe^en wirb, oermbge beffen er bie Ofraeliten ju feinem

S3olf, feinen ?lngeb,brigen, feinen ©a^ü^lingen mad)t, unter ber 58cbingung, baß aud> fte

fia^ i^m ^eiligen, b. b,. fla^ i^m burc^ ein bem Söcfen Oa^öe'«, ber ber ^eilige ift, ent*

förec^enbe« Verhalten al« ©gentium Eingeben unb bchtnben (2 ÜJJof. 6,4—7; 19, 5 fg.;

3 Sftof . 1 1 , 44 fg. ; 20, 25 fg.). Dodj ift bie«, wie fe^on au« ben beiben jutefct ange=

führten ©teilen ^eröorgel)t, nie^t rein etlnfd) ju öciftc^en, fonbern e« bejie^t fic^ ebenfo

wol auf bie ^Ibfonberung öon bem ö^öfifa^ Unreinen. 33er ©eljorfam gegen Öa^öe fe^t

alfo ba« S3unbe«öerb,ältniß mit 3af)öe üorau«, unb mitljin aua) eine entfpredjenbc religibfe

Digitized by Google



töchorfam 363

fönpftnbung. Dtefe Untere wirb aber Üjetl« al« l'iebe (2 2Kof. 20, «), theitö al« $urcf}t

Oahüc'S bcjeirf)net (8. 20), bod) Ift ba« lefctere, bem £ontract«berhältnife cntfprcd)enb,

bo« öorwiegcnbe (3 2Wof. 19, w; 30,32; 25, n). ©ofern nun ber auö ber $urd)t

Tommcnbc ©djorfam baö Söefen beG $3erhältniffe$ ju Oaljbe au$mad)t, werben bie Ofrae^

(tten imb inöbefonberc ^croorragenbe ^erfönlidjfeiten unter ihnen al$ bie ihm bienenben

Snct^tc bejeidjnet (f. Dienft). Der principielle ©egenftanb be8 (Metjorfamä ift alfo

Oalwe, unb aÜc$ anbere nur infofern, als cö 51t Oalwe, ju feinem SBiHen, feinen ©c
fefcen unb Drbmmgen in Begehung fleht. SBcnn ba^er (f^rfur^t oor ben keltern

(2 Sttof. 20,i2; 3 2Wof. 19,3; 5 ÜRof. 18,18—21), öor bem dichter (2 ÜHof. 22, 27)

unb ben ^rieftern (5 2Hof. 17, 12 fg.) eingefdjärft wirb, fo gefd)ief>t bie« auf ©runb
beffen, bafj fie nad) göttlicher Anorbnung über anbere gefegt fhtb. (Sine anbere Auto-

rität atd bie bon Oahbe gefegte erfennt ber Hebräer nid)t au, unb e« wirb bafycr

folgerichtig öerboten, benen, wcldje fein 9J?anbat bon Oafwe haben, ju gehordjen. Diefe

@nf>cit be« flttlicf)en Sitlen« bei bem Hebräer bitbet einen ^arafteriftif^cn («egenfafc

junt $eibenthum, weld)e«, ba ilmt bie Obec einer einheitlichen, burd) einen oberften

SÖißen getragenen, unbebingte Unterwerfung forbernben äBcltorbnung fehlt, feinen fttt-

lid)en £alt h«t, fonbem jwifdjen ben Autoritäten ber üerfdtjiebenen ©Ortzeiten, weldjc nodj

baju theilwetfe rein naturalijrifd) gebadet ftnb, Inn- unb (jerfdjwanft. Dodj ift aller«

bing« auf ber anbem Seite ^ujngeben, baj? bie Jtlarheit be« fittlidjen SBewufitfein« im
2Wofai«mu« gehemmt wirb burd) einen ftarfen (5ubämont«mn«, oermöge beffen ba« ®utc

nid)t um feiner fetbft willen, fonbern um ber burd) ba« (£ontract«berhältni§ feftgefefcten

Serljeitjungen Oahbe'« willen gefd)ief)t.

Die im 9JJofai«mu« gegebene ©runblage ^at bie tybx. Religion in ber ftolge in ber

Söeife weiter entwirfelt, ba§ ber @el)orfam mef)r unb mehr auf ba« etffifdje fratt auf ba«

rituale @efefc Oaf)be'« belogen unb feinen im Ounern ber SWenfdjen liegenben 2Bur$eln nad)

betrachtet wirb. Die Xräger biefer (Sntwicfctung ftnb bie Propheten, bie lieber» unb

©pTud)bid)ter. Die begriffe @ered)tigfeit, ^römmigfeit, SBaljrheit, ^eajtfdjaffcntjcit,

2Bei«heit treten in ben ftorbergrunb, bie i?uft unb Siebe an Oafwe unb feinem @efefc

6ilben bie («runblage ber föeligtofttät, bie ftttltd)c (Jrfenntntfc bc« ©emiffen« unb bie fitt-

lid^e ©eftnnuug be« Stfenfchen madjen feinen ©ertfj aud. Dfynt @ered)tigfeit unb i'iebe

ftnb bie Cpfev ungültig, ba biefelben bie ^Bunbe0gemeinfd)aft mit Oafybe oorau^fe^en

($of. 6,6; Äm. 5,2i fg.; 3*f. l,n— ic); e« tritt bie Behauptung auf, ba^ ber Dpfer-

bienft urfprünglid) gar nid)t oon SWofe etngefe^t fei (Am. 5, 25 ; Oer. 7, 22), unb als bie

OueOe ber ftttlia^en <2rfenntni§ unb ST^ätigfeit wirb ftatt beö (Mefe^eS bie praftifd>e

Vernunft tjtngefteüt (.f)of. 4, e fg.; Oef. 29,24). Diefer Auffaffung ift felbfl bie neue

föebactton be« mofaiftt^en (McfefceG burd^ ben Deuteronomifer nidjt fremb geblieben, benn

aud) hier wirb neben ber Anregt bie ungetheiltc Siebe ju Oahbe (5 ÜWof. 6, 5; 10, 12; 30, 16),

baö Regelt feiner ©ebote im bergen (5 ü)?of. 6,«), baö Oahoe=Dienen mit ^reube unb mit ?uft

(5 SWof. 28,47) unb bie Söefdntcihmg be« £er$enö (5 ü)?of. 10, 1«; 30,«) geforbert. Daher ift

nun aud) ber ©eljorfam oorjugöweife ftttlic^er Art. SBenn (Samuel ju «Söul fagt: „Siehe, @e*

horfam ift beffer benn Opfer, Aufwerten beffer benn $ett ber SBibber" (1 ©am. 15, 22),

wenn ©alomo Oahoc um ein gehorfameö ,f>erj bittet (1 5tön. 3, 9), wenn Oeremia immer

wieber gum ©ehorfam gegen Oafwe ermahnt (3er. 16,12; 25,4; 35, 1«; 38, 20 fg.) unb

bie 33unbe$genteinfd)aft mit Oalwc 00m @ehorfam abhängig mad)t (Oer. 7, 23; 11,4), wenn

bei Oefaia auf ©ctwrfam gebrungen wirb (Oef. l,i»; 48, is; 65, 12), wenn im 3weitgefc^

ermahnt wirb, ber ©timme Oahbe'« unb ben oon ihm ju erwerfenben Propheten ju ge=

hotdjen (5 9Wof. 27, 10; 18, 15), fo bejieht ftd) bie« oorwiegenb auf ftttliäje ©ebote, unb

wirt ber @ehorfam junäd^fl alö ©ehorfam ber ©efinnung erfannt.

On ber nad)fanontfd)cn Literatur wirb biefe ©d)eibuug be$ (5t^tfd)cn 00m (5cre

monießen nod) ftrenger ooQjogen. 9{amentlid) ift in biefer Beziehung bie SSki8h«t Oefuö

Sirad)'« bemerfenöwerth- 2Bie nad) bem ©erfaffer bie 993ci«tjeit
f

bie ^römmigfeit, bie

furcht unb i'iebe ©ottefi ftd) wefentlid) in bem ftttlid)en «erhatten beö 5Wenfd)en be=

funben, foba§ er baö Abftehen bom 93öfen alö ©erföhnung mit ®ott (©ir. 32, 3), 93üfeungen

ohne ©efferung alö nichtig (©ir. 31, 26), baö galten be« ©efefeeö unb bie SBohlthätigfeit

at0 Opfer betrad)tet (©ir. 32, 1 fg.), wie er femer jene Dualitäten wefentlid) ale bem menfay

lid)en @cift innewohnenb, b. h- otö (5igenfd)aften ber innem ©eftnnung anfdwut, baher

ihm mit ber fturd)t (Rottes 5»ube unb Suft üerbunben ift (©ir. 15, «; 1, 17); fo ficht er aud)
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bcit ©ehorfam alö eine freie, in ber innern ©eftnnung begriinbetc J^ätigfett beö menfert-

lichen ©eifkö an. 2>er SBeiöheit, welche im ©runbc ber ©eift ©otteö felbfl ifl (Sir. 24, 3),

foll man gehörten, auf ifjre ÜEBorte fofl man mcrfcn mit bem ^erjcn (Sir. 4, is; 16, 24); ber

©ef>orfam gegen ©ort ift bte Oucfle häuölidjer Üugenb (Sir. 3, 6), unb mit bem 3?cfife ber

SBeiöfjeit ift bie Erfüllung beö ©efe&eö ocrbunbcn (Sir. 19, 20).

@leid)Wol ift ber ganje öorcf)riftt. #ebraiömuö nirf)t ju einer rein ethifdjcn Raffung

beö ©ehorfamö gelangt, weil baö religiöfe SBewufjtfeut nod) ntc^t bie Äraft gewonnen

hat, fid) ber entgegenftcfyenbcn SJorjMungen ju entlebigen. Drbncn aud) bie Propheten

bie fittlidje X^ötigfeit ber auf ben gefcfclidjcn (£ultuö, inöbefonberc ben Opfercultuö

genuteten über, fo gelangen fte bod) nid)t baju, ben lefctern bon ber Subftanj tfjrcö

§?cligtonÖbegriffö auöjufonbern, fonbern fic fe^en baö (Stljifdjc nur alö eine nothwenbige

Sorauöfefcung beffelbcn an. Stuf biefem Stanbpunft ftef>t aud) Sefuö Sirad). 2>ie Sei«*

fjeit hat nad) ifjm ihren beftimmten ?luöbrutf im mofaifd)en ©efefe gefunben (Sir. 24, 23 fg.;

45, c), olwc bog er babci bloö an ben fittlidjen Önfjalt beffelben bcnft; er erfennt bafjer

aud) bie ^flidjt, $u opfern, an (Sir. 14, 11; 32,4 fg.), unb hebt nur heroor, ba§ bloß baö

STpfcr beö ©ererbten ©Ott wohlgefällig fei (Sir. 32, 6 ; 31, 1»). Sin nicht geringere« £>emmniß

ift femer bie 9lrt unb SBeife, wie ber ©cfjorfam ber äufjcrn Sßo^lfa^rt beö SDfenfchen

bienftbar gemacht wirb. 2Bie bei ben altern Sdjriftfteüern beftänbig barauf ^ingcwiefen

wirb, bafe ber ©ehorfam gegen 3a^>e ©lütf bringe (3cf. 1,19; 5 2Wof. 11,27; Oer.

16, 12 fg.; $f. 81, 14 fg.; Spr. 1, 33), fo wirb aucf) bei Oefuö Sirach mit ber 2lufforbe^

rung $um ©ehorfam ftctö bie £>inbcutung auf bie Selofmung, welche berfelbe bringt, Der-

bunben (Sir. 3, 1 fg., e; 4, 15; ügl. 1, 12 fg., 19 fg.).

(Srft baö oljriftenthnm ljat mit einem rein ettnfchen ^Begriff oon ber Religion aud)

einen folgen 00m ©e^orfam Ijergeffrflt. Onbem Oefuö bie Religion auö|d)üefiilich alö

bie Eingabe beö pcrfönlidjen mcnfdjli^en SBiHenö an ben göttlichen SiHen, alö ©otteö;

finbfdjaft unb ©eredjtigfeit auffajjt, fefet er jugleitt) biejenigen Elemente beö mofaifd)en

©efefceö außer ©ültigfeit, welche ftd) nidjt unter bieö ^rincip faffen laffen. hierbei fann

ber ©ehorfam nur alö ein freiwilliger, au« ber innern ütnljcit beö göttlichen unb menfd)

liefen 3BiHenÖ, ftatt auö ber objectiüen 9?ötljigung ber Onfiitutionen beö mofaifdjen

Söunbeö, entfpringenber erffeinen, nur auf fittlidje 3wea*e beö SDJenfdjentebenö gerietet

fein, unb mujj um feiner felbfl, ftatt um ber ftörbcruug ber äu§ern 2Bof)lfa$rt willen

geleijtet werben (aWattt). 22, 37—40; 5,17.20.45; 6,33; ütfarf. 2, 27; 3,4; 7, 15 fg.;

5uf. 17, 10). üRit SSejug auf baö erfle SKoment fönnte man behaupten, ba§ inner»

halb beö (5l)rijfrntt)umö ber ^Begriff überhaupt feine Stelle metjr I)abc; allein wir

bürfen nicht oergeffen, baft bie Sinfjeit ^nifdjcu bem göttlichen unb menfdjlichcn SBillen

in ber SSirflichfeit ntemalö eine unbebingte ift, fonbern $um wenigjlcn immer einen ^rocc§

beö Srfcnnenö unb SBotlenö oorauöfc^t. On ben Sieben Oefu finbet fid) nun jwar feine

einjige Stelle, worin bie «orftellung beö ©elwrfamö auf baö 53erhältnirj beö SHenfchen

ju ©ott angewenbet wirb (für ben fonftigen ©ebrauch ogl. 9Warf. 1, 27; 4, 41; £'uf. 17, e),

aber eö fann bieö niriit auffallen, ba ber Huöbrucf ©crechtigfeit , beffen ftd) Oefuö mit

Vorliebe bebient, wefentltd) fnnonttm ift. Hu^erbem oerbient erwähnt $u werben, bag an

einer Stelle ber Äuöbntrf ©laubc in einem Sinne gebraucht wirb, wonach er fidj mit bem ©e»

horfam wefentlich oc^- Anbeut Oefuö baö ©lcid)ni§ oon ben jmei Söhnen, bie jur

Arbeit im Sßcinberg aufgeforbert werben, beutet, fagt er im £rinblicf auf bie ^uerarchen

einerfeitö unb bie Zöllner uno <^uren anbererfeitö: „Oohanneö fam ju euch auf ^em 2£ C9C

ber ISerechtigfeit unb ihr glaubtet ihm nid)t; aber bie 3öHner unb £>uren glaubten ihm;

ihr jalict eö, aber ihr ginget bennod) imdjher nicht in euch, fobaft ihr ihm geglaubt

hättet" (SDfatth- 21 , 32). Om 3u
f
flmmenhang mit ^*nt ©leichni§ (33. 29 fg.) tyat hier

ber ©taube offenbar ben Sinn ber willigen ftnerfennung cincö göttlichen Sluftragö, ihm

m bienen, untcrfd)eibet ftch alfo 00m ©ehorfant nur baburch, ba§ ber Iefetere me^r bie

Ühätigfeit felbft alö bie innere Ontention bagu, welche h«r offenbar baö 3Befen beö

©laubenö auömacht, auöbrücft. 3m Sinne Oefu ift mithin ber thätige ©ehorfam alö

eine SBirfung beö ©laubenö ju betrachten.

Um fo reichlicher ift ber ©ebrauch, ben ber Slpoftel ^Jauluö oon bem Segriff macht,

unb jwar wenbet er benfelben nicht allein auf bie (Steiften, fonbern aud) auf (Jlnifatf

felbfl an. Onbem er feine 2efer oor ehrgeisigem unb felbftfüdjtigem 9Befcn warnt, hält

er ihnen (Shrifwö alö «eifpiel oor 2, 4 fg.). Derfelbc habe bie ihm beftimmte
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göttliche $errfd)erWiirbc CWttregentf^aft) nid)t aU etroa« mit ©eroalt an ft<f) jtt fteifanbe«

betrachtet, tote e« ber nur auf bie eigene er hvc öebachte getljan haben roürbe, fonbern er

t)abe ftd) $u ©Ott in ba« 8er§ft&ntfj bc« Sflaüen unb btofen 2)(enfd)en gefegt, ^obe ftd)

fclbft emiebrigt unb fei bt« $um fd)mad)t>ollen lobe am $trett$ „gehorfam" geworben,

bann habe er ben ihm befiimmten 9?ang öon ©ott al« ©cfd)cnf empfangen (ftyxi. 2, e— u).

$ier bezeichnet atfo ber ©ehorfam ba« bienenbe 5Jer^ältnif? ju ©Ott, b. h- Diejenige

J^ätigfett be« SWenf^en, rocld)e auf bie $erroirfli(f)ung eine« göttlichen ßwctfe« gerietet

ift; bem Slpoftel ^at hierbei jebenfaüö bie alttcft. $$orftelluug be« ftuedjtc« Oahoc'« oor=

gefd)mcbt. Diefer ®eljorfam (£f)*ifti toirb bann oon %*aulu« al« bie llrfadje be« ©chor
fam« ber Triften betradjtet, fofern biefelben burd) ben ©tauben baö bcmfelben $u ©runbc
Uegenbe $rinctp in ftd) aufgenommen t)aben. Der ©ehorfam al« innere 9fid)tung be«

SBiüen« ift baljer mit bem ©tauben ein«, fobafc ber Stpoftel ftatt ©tauben aud) gerabeju

©ehorfam fagt (9cöm. 6,1«; 10, 16). Dagegen fann c« jmeifclhaft erfd)cinen, ob ber

$u«brucf ©ehorfam be« ©tauben« (9com. 1,5; 16,96) im Sinne be« ©ehorfam«, ber

bem ©tauben eigentümlich ift, ober im Sinne be« ©ehorfam« gegen ben ©tauben al«

ba« fubjeenoe 'ßrineip be« (5^rifient(>um« $u faffen fei; jeboef) fprcd)en bie analogen §tuö

brüde ©ehorfam ^rifli, b. h- gegen dhrtftu« (2 #or. 10, 5), unb ©ehorfam ber Saljr

hett, b. h- gegen bte 2M)rb,ett (1 ^etr. 1, 22) für bie teuere «uffaffung. Dem Dbject

nadj ift ber ©ehorfam junödjft ein ©ehorfam gegen ©Ott (#töm. 5,19; 6, is) ober gegen

CEhriftu«, fofern ber göttlidje Sßifle in ihm jur drfdjeinung gefommen ift (2 $or. 10, 5),

ober gegen bte religio« fittlidjc SBaljrtjeit im aOgcmeinen unb befonbern (9tönt. 2, s;

©at. 5,7), ober gegen ba« ßüangelium (2 Df)fff- l,s), in«befonberc nad) ber £el)rart be«

Hpoftel« ($töm. 6, 17) ober gegen eine oon ihm gegebene ftttlidje ©orfdjrift (2 Xt)cff. 3, u).

fcnberwärt« ermahnt bann ber Slpojtel bie Seiber jum ©ehorfam gegen tf)re 9J?änner,

bte Jcutber jum ©efjorfam gegen bie «eitern, bie Sflabcn jum ©ehorfam gegen ifjre

Herren, bie Untertanen jum ©ehorfam gegen bte obrigfettlidjc ©eroalt (Äol 3,18—24;
§<öm. 13, 1—5). 6« wäre jebod) nid)t im Sinne be« Hpoftel«, roenn man biefen ©e
^orfam im Unterfducb toon jenem al« einen blo« gegen SWcnfdjen gerichteten anfä^e, öiel*

me^r rotrb btefer ©et)orfam im ©runbe ©Ott fclbft geleiftet, e« ift ein Dienft gegenüber

Grifte unb in ber ©emeinfd)aft mit ir)m nnb fofl ba^er gefet^en um be« ©eroiffen«

ttiOen, fofern jene S5erf)ältniffe ber ftttlidjen Ueber= unb Unterorbnung jur göttlichen 2Belt=

orbnung gehören.

Diefe ibeale 23etrad)tttng ber menf ct)ticr)en l'eben«orbnung, rocld)c ba« 2)?enfetliche unb

©öttttdje md)t abftract fReibet, fonbern in it)rer Ginljeit anfajaut, macht bie CTf)rifien

gleichroot nicht ju Unechten ber üJienfchen, fonbern fte ftnb Änechte ©otte«, (Xt>rifit ober

ber ©ered)tigfeit, benn e« hanoctt \
a Dab" um oag iocal ^Wenfchliche, unb fte ftnb

ebenbe«hoto menfehlichett SBittfür entnommen (9eöm. 6, is— 22; 1 Star. 7, 22 fg.).

Öbenfo ift ihr ©ehorfam ein freiwilliger, au« bem inneru 3U0 &e* d^rifW. ©eifte« fom^

menber, baher bie S3orftellung be« Unechte« ©orte«, toenn fte im Sinn be« 2Äofai«mu«

genommen roirb, oielmehr ben ©egenfafc ju ber Äinbfchaft ber dt)riften bilbet (^öm.

8, u— 16). üBie enblich ba« d)rifil. ^eben be« ©eifte« öerfduebene Stufen hat, fo auch

ber ©ehorfam, unb ber ftpoftel fennt baher forool einen theilroeifen al« einen ooUfommenen

©ehorfam (2 Äor. 2,»; 10, e).

Die übrigen neuteft. Sd)riftftefler mad)en jroar nicht ben auögebehnten ©ebrauch

oon ber SJorfteflung be« ©ehorfam« roie ^aulu«, aber einjelne« 33emerfen«roerthe ftnbet

ftch auch bei ihnen. Oafobtt« nennt ftatt be« ©ehorfam« bie Untertoerfung be« menfd)lid)en

unter ben göttlichen 3BiUen (3af. 4, 7), roetche er al« eine thätige, in fittlichen Söerfen

beftehenbe benft unb au« ber (Sinroohnung be« Sorte« ber ©ahrheit im ÜJf*enfd)en heroor-

gehen läßt (Oaf. l,is). Da er aber aud) ben ©lauben nid)t al« 3uf*<mb, |onocrn 0^ x^tigfeit

be« fttttichen SBiücn« fa§t, fo ift ihm ©laube unb ©ehorfam roefentlid) ein unb baffelbe

(3af. 2, 18. 26). Sei ^erru« ftnbet ftd) ebenfo roie bei ^aulu« forool bie $orfteltung be«

©ehorfam« gegen ©ort unb gegen bie Saljrheit al« innerer JRidjtung be« ©eijte« (1 ^Jetr.

1, 2.22), al« auch be« ©ehorfam« gegen menfdjlid)c 3nfntutionen; aud) er fteht in ben

legte v ii ebenfo rool etroa« ©öttlier)e« roie 9)?enfd)liche«, benn bie Obrigfeit ift ihm eine

menfehliche Orbnung, ber man ftch unterwerfen foll um ©otte« roiHen (1 ^ßetr. 2, 13), unb bem

falfctjen ©ehorfam gegen ben miberd)riftlichcn menfehlichen 2BiUen fc^t er nach Der tyoflel«

gefchichte ba« Sort entgegen: „2)2an muß ©ort mehr gehorchen at« ben 2Keitfd)en"
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(¥ipO{. 5, 29; ogt. 4, 19). Om #ebräerbrief ift namentlich eine Hnöfage über ben ©ehorfam

@hrifti bemerfen«werth. ,ßum SBclDeitf bafür, baß (Sfnuftnö bie ^o^enpricfterüdje Sürbe
nicht buxdf ©elbftübcrhcbung an fiefj ejeriffen, fonbern bicfclbe Don @ott empfangen habe,

macht ber Scrfaffcr geltenb, wie berfetbc burd) [ein Reiben ben ©etjorfam gegen ©Ott

gelernt f>abe (|>ebr. 5, 7). #ier wirb alfo fetbft ber ©ehorfam (£f>rifti al« etwa« ©ewor-

bene« bargcfteUt, offenbar be«t)alb, weil ber Sitte ®otte« ba, wo e« ftd} nicht um all-

gemeine ftttlictje ©runbfäfce, fonbern um bie inbioibueüe £eben«führung tyanbelt, erft erfannt

werben muß, unb au et) bann, wenn biefe Srfenntniß 3U 'Staube gekommen tü, norfj bie

wiberftrebenben eintriebe ber niebern meufdeichen 9?atur ju übertoinben hat (£ebr. 2, u. is;

4, 15). ©0 follen nun bie (Efnüften iljrerfeit« mieber §hrifto getjorfam werben ($ebr. 0,9), unb

jwar wirb biefer ©eljorfam, wie bei <ßaulu«, au« bem ©lauben, welchen ber Serfaffer

freilich minber tief wie jener nur al« $iwerfid)tlid)e Hoffnung auf ba« jufünfrige boßenbetc

Üietd) ®otte« auffaßt, abgeleitet (|>ebr. 11, 1; 12, 1«). Sa« enblid) bie (Schriften be« Ootjanne«

anlangt, fo wirb tytv ber begriff ©et)orfam nur feiten al« $>ören (Oolj. 10, 8. 11 ; an

anbem (Steden bejeidjnet bie« lebiglid) bie Aufnahme be« Sorte« ßhrifii ober ©otte«,

3o(). 8,47; 5> 2<; 10,37; 6,45), mciflentheil« aber al« £f>un be« göttlichen Sitten«,

be« göttlichen Sorbilbc«, be« @ott Sohlgefäüigen ober feine« @ebote« gefaßt. Sie biefe«

Xlwn oon CHjrifto felbft au«gefagt wirb (3otj. 4, 34; 5,19.30; 8,29; 12, 49 fg.; 14, 31),

fo heißt c« aud) oon benjenigen, welche jur (Srfcnntniß unb jum (Glauben an 3efu« al«

ba« flcifangeworbene Sort unb ba« £id)t gelangt finb, baß fte feine (Gebote galten unb

tf)un (Ootj. 15,14; 1 Oolj. 2,3; ogl. Oo|. 1,12; 12, ss). Sittichen.

(Beier, fo wirb gewöhnlich ba« 5 ÜWof. 14, 13 unb Oef. 34, 15 Dajjah, 3 9)cof. 11, u
Da'ah genannte Xt)ier gebeutet, wäfjrenb £utl>er ben Söget 'Ajjah £iob 28, 7 al« @eier,

5 9J?of. 14,i3; 3 ütfof. 11,14 al« Seihe bezeichnet, ftnobel unb £rijrram erfennen in

bem Dajjah ben Seth, Ürifham fpectett ben Milvus migrans ober ©djwarjweit). £)ie

brei Sintermonate ausgenommen trifft man biefen Sögel überall in $fllttjmui fafl heerben^

weife. (Sr fommt Anfang *))tiv\ in« Sanb unb fd)lägt feinen Sohnfifc am liebften in

ber 9cäf)e oon Dörfern auf, wo er ein mittfoutmener unb unbetäfhgter ©afi ift, ba er

ba« $ütmcroolf nicht angreift, fonbern juweilen in @emeinfd)aft mit ilmi an ben weg-

geworfenen ßingeweiben gefct)lad)tcter £t)iere ficrj fättigt. Senn in ber 9?äfje ber £dtt

ein ©d)af gefd)tacl)tet- wirb, fommen SBei^en in <Sct)arcn t)erbci, fto§en nieber ot^nc 2ld)t

auf bie 3)2enfd)en mib beginnen ein laute« ©ejänf um ben 9u«wurf, wobei in fomifd)er

2Beifc einer bem anbem bie 23eute abjujagen fua^t. M^en unb 3)otjlen leben mit it)nen

im befiänbigen Ärieg.

Dtt 6tr)wargweit) niftet auf Säumen, in Klüften ober auet) nur auf bem offenen

SKanb ber Reifen unb legt in ba« fetjr unorbentlic^ jubereitete Weft jwei bi« brei (Sier.

2lu«gewad)fen beft^t er eine l'änge oon ungefähr 2 guß, trägt ein ©efieber oon einfadtjer

Färbung, oben auf bem Mimten braunfdjwarj, unten lobjarben unb ift mit einem langen,

aber nierjt wie beim gemeinen 2£eil) gegabelten 2 djivan; oerfet)en. 3n nädjfter ^enuanbt

fd)aft flet)t ber ägüötifd)e, aud) in ^aläfttna nid)t feiten gefeb,ene Seil); nur eignet Üjm ftatt

eine« fd)Warjen ein weißlicher ©ct)nabel unb ein tyUtxtt Öcfieber (Iriftram, The natural

history of the Bible [Bonbon 1867J, ©. 181 fg.).

iem 'Ajjah wirb ,^iob 38, 7 ein befonber« fd)arfc« Öefid)t jugefd)riebcn unb 3 3Rof.

ll,u; 5 9Wof. 14,i3 wirb ba« 2Bort al« @attung«name angeführt, ber mehrere ^rten

unter ftd) fäffen fann. 92ad)bcm unmittelbar oor^er ber Seih genannt worben, möchten

wir ihn barum nicht blo« für eine befonberc Seit)enfpecie« erttären, wie Xrifiram oor-

fchlägt, fonbern eher mit $1 nobel an ba« ©efd)led)t ber galten benfen. ÜWan gebraucht

heutzutage nod) in ^aläftina biefe Sögel jur Oagb, eine ©emolmheit, bie ohne 3weifel bi«

in« hohe Älterthum hinaufreicht. Senn aber ber $alfe Oagbgenoffe be« SRenfdjen, be-

greift e« ftd) leicht, warum gerabc fein o)efidit fpridjjuörtlid) berühmt war unb nicht

etwa ba« noch fchürfere be« Äler«. On ©ürien unb ^Jatäflina finb öerfchiebene ^rten

be« gatfengefchled)t« ju ^aufe.

Der 'Ajjah fowol wie ber Dajjah werben im ©efefe (3 2)2 of. 11, u unb 5 9)?of. 14, 1 3)

unter bie unreinen Sögel gejagt, beren gleifch ju effen öerboten war.

aKicha 1, is ift oon einem @eier bie SRcbe, ber al« nesör bezeichnet, b. h- jum Äbtcr

gcfchlecht gerechnet würbe. @ö muß ba« offenbar ein befonber« großer unb gewaltiger

®cier gewefen fein, feine«weg« ber gemeine ägtoöt. 5la«geier, biefe« tjäfaidj fchmujig=weiße

#
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Thier mit langem fdjwadjem Schnabel, abgeflogenem unorbentlidjem ©efteber, oon ftfiljen»

artigem (Schnitt unb ftlug unb aud) nid)t Diel größer al# ein Rabe. £ er Slblergeier

ber Söibel ift Dielmehr ber ftattlidje, 4 ftuß lauge, rötfjlid)4raune, weißtopfige ©eier mit

weißem ftlaum auf Stopf unb $al«, fdjwarjen Sewing- unb Schwanjfebcrn, bleifarbenem

Schnabel imb röthlidj* grauen Süßen. On ^aläftina ifi biefe« ©eiergcfchlecht (gyps

fulvus) äußerfi jahlrcieh oerrreten. (£0 lebt nid)t etnfam familienmeife wie ber 9lblcr,

fonbern eä liebt bie ©efelligfcit. Oene berühmten Räuberhöhlen nahe bem ©enejarethfee

fteljt man heutzutage oon |)unberten biefer ©eier bewohnt. On ©Omaren fliegen fte jum

Äa« ffin. Da« befannte Sort be$ R. X.: „2£o ba« Slaö, ba öcrfammeln ftd) bie "äbler"

(SHatth. 24, 2s), möchte be«f>alb djer auf biefe in jiot3em Buchen mit bem Slbler wett=

eifernben Vögel gef>en, ba man ben eigentlichen Slblcr nie in großer ©efeflfehaft jufammem

trifft. Von ber ttühnfjeit bcö lefetern haben allerbing« bie meißföpfigen ©eier wie alle

ihre* ©efd)ledjt* nid)!« in ftd), fonbern eö ftnb furdjtfame Xtytxt, bie unter Umftänben

oor einem Sperber bie ,\iud)t ergreifen, iräge unb mtömuthig befifcen fie im ganzen

mehr oon bem Temperament ber <£ulen al* ber ?lbler unb Ralfen, unb oerbreiten fietö

einen üblen $la«gerud) (ogl. Xfdwbi, „Da* ^erleben ber
1

Sllpenwelt" [8. Sütfl., &ip$ig

1867], S. 123 fg.; Xrtfham, a. a. D., S. 176 fg.). gurrer.

©etat, f. 9Huftf.

(StW, (Srifclllttg, f. Strafen.

®ctfl (hebr. mah, gried) 7cveupia), berjenige biblifch« begriff, welcher bem be*

Aleudif^ (f. b.) entgegengefefct in unb ba* immaterielle, felbftbcwußtc, unüergänglid)e

£eb«n al* perfönlid)e* in ftd) begreift. Von Unpersönlichem finbet ftd) bcrfelbe niemals

im ©ebraud). Vor allem bient er baju, ba* SBefen ©otte« felbft auöjubrüden. 3war
ftnben ftd) aud) SluSfagen oon ©Ott, welche ihm eine Ratur, orgamfd)e Verrichtungen,

einen Brut, eine $anb, klugen, Otjren u. f. to. jujuf^reiben fdjeinen, unb unzweifelhaft

b,at ba* reltgiöfe ^opularbewußtfein namentlich be« Hebräer* bie göttliche ©etfiigfeit nicht

al* unbebingte aufgefaßt, fonbern ftd) ©Ott menfdjcnähnlid) oorgefteflt (f. ©ort). Äüctn

über biefeut ^Jopularbewußtfein oon ©Ott erhebt ftd) fdjon im ü. X. bie reinere ®otte*ibee,

wonach ©Ott al« abfoluter ©eift erfannt unb enblid)e Attribute oon ihm fern gehalten werben.

2©enn ©ott ftch *>em ^ofe al* ber: „Och bin, ber ich b - !>• b« fchlechthin

@etenbe, bao abfotute Och, offenbart, fo ifi ba* bie abäquate Zeichnung für feine ab'

folute ©eiftigteit (2 iWof . 3, u). SEBenn (nach nncnl anbern liv^ahler ©ott auch wieber

ftunlich wahrnehmbar bargefteflt wirb, j. ^. alö oerjehrenbc ©lan^erfcheinung, fo tritt in

biefem gaÖ bie ^ö^erc ©otte«ibee wieber hinter boJ ^opularbewußtfein jurüd (2 3)iof.

33, 18— 23).

Dagegen wirb er anberwört« al* ber „©Ott ber ©eifter aHc« gleifdje«", alfo atö

ber fchöpferifche Urgrunb be« ©eiftleben« in ben organifd)en ©efehöpfett aufgefaßt (4 3flof.

16,22; 27, iß), eine Sluffaffung, bie auf bie ^ö^ere ©otteäibee jurüdführt. Diefc ftnbet

ftch inäbefonbere innerhalb beö prophetifchen ©ottedbewußtfein* auggebilbet. Da* allein

angemeffene SOJebium ber ©elbftoffenbarung ©orte* ifi ben Propheten zufolge fein ©eifl

(Ooet 3, t fg.; Oef. 4, 4; 44, 3; 48, ie; ^Jf. 33, e; 139, 7; (S3. 39, 29). SWerbingÖ ftnbet

fia> erft im ft. X. bie Obec ber ©eijrigfeit ©otte« Oöüig rein unb wahr oor. «uf ber

alttefi. Dffenbarung«ftufe ringt ba3 monotheifrifche ©otteäbewußtfein immer noch ocin

$intcrgrunb be« ^ohjtheiönut«, bem ©ö^en= unb Stierbtenft unb ben eingebrungenen au$=

länbtfchen dulten. So weit bie atttefr. Religion ftd) 00m ^ilberbienft unb oon abgöt^

tifchen <SinflUffen nid)t \u befreien oermochte, erhob fte Od) aud) nod) nicht ju ber reinen

Dbee ber göttlichen ©eiftigfeit. mußte erfi ^um entfehiebenen S3ruch mit ben polo-

theiftifchen Religionen, jur rtUfftd)telofen Durchführung ber ©otte«ibec be« Defalog«,

namentlich öon 2 3Kof. 20, 4 fg.; 5 OWof. 5,8 fg., fommen, beoor ©Ott lebiglich alö ©eift

erfannt werben fonnte. On biefer .t)inftd)t war bie ^Jeriobc ber unerbittlichen ©efc^e«^

reflauration unter ben £a$utonäem unb jur £t\t ber fpätem jüb. Spulen bie Vor

bebingung für bie abfotute Befreiung bed ©otteäbewußtfein* oon allen polntheiftifchen

3uthaten, wie Oefu* fie oofljog. Der ^ufifputd) Ooh- 4, 24, an beffen (Schtheit nicht ju

zweifeln, tft für ba* ©otteäbewußtfcin Oefu clafftfch- ^ott ifi ©eift", b. h- fein Sub^

ject h«t ©eift junt auöfd)ließli(hen ^räbicat, er ifi lebiglich ©eift, unb cbenbarum forbert

er auch eine ^"hnin8 » abäquater Söeife, b. h. im ©eift unb in ber Sahrfjcit. On
ben brei erften (Soangelien finbet ftch aflerbing« biefer Äuöfpruch Oefu nid)t; aber fchon

Digitized by GöÄgle



368

bie aDjatfadjc, baß attdj nad) bcn brei erften (Sbangctiftcn Oefu« auf bcfHmmte äußere

dornten ber ©otte«be«hrung für ftd) unb feine ©efenner berjidjtete unb feinen ©erfefjr

mit ©ort auf ben innern rein geizigen ©ebct«untgang bcfdjränftc, ift entfd)cibenb bafür,

baß er ©Ott al« ben „reinen ©eift" erfaßte, mit bem er burd) ba« SWebium lebiglid) feine«

©eifte« in unmittelbarer ©emeinfdjaft ftd) befanb (bgl. aud) üflattfj. 5, 48 ; 12,28, unb

ba« ©ebet be« £errn 3Katth. 6, 9 fg.; ?uf. 11, 2 fg.). 9tu« biefem ©runbe Fann aud)

nur ber ©eift ba« waf)re ÜKebium unmittelbarer göttlicher (Setbfloffenbarung unb (Selbft=

mitt^eilung fein; beim wenn ©Ott burd) ein ftnnlid) Wahrnehmbare« Organ ftd) offen*

bart, fo ift ba«, wa« er bamit offenbart, nid)t mcljr fein eigene« unb wahre« 2Befen,

wetd)e«, weil eS lebiglidj ©etft, ftnnlid) fd)lcd)tcrbing« nid)t wahrnehmbar unb ntd)t bar=

fteQbar ift (Oot). 1, ts; 1 Oot). 4, 12; Oaf. 1, ifj 1 Jim. 6, ic). <Sd)on beim (Sd)öpfung«act

wirb ba^er ba« göttliche weltbilbcnbe ^rineip al« ©eift borgeftcllt (1 TOof. 2, 1; $tob 33, 4

;

bat. aud) ^f. 33, e). Der ©eift ©orte« berieft ben 'Propheten bie Sciije iljre« ©eruf«

(5cf. 61, 1; 9ttid). 3,8), unb nad) 2öei«t). l#i erfüttt fein ©eift ben ganjen Grrbfrei«.

Der ©etft ©otte« ruf)te, nad) altteft. ©orftetlung, auf allen ®otte«männern in Ofrael,

3. ©. auf 2ttofe (4 9ttof. 12, 25 fg.) in foldjcr ftüfle, ba§ bon berfetben genommen unb

ben 70 Slelteften mitgeteilt werben fonntc. Die ftüf>rer Ofrael« in ber föidjterjeit erfüllte

er mit #etbenflärfe, wie 3. 33. ben Ocphta ($id)t. 11, 29), ben (Simfon ($icf)t. 14, e; 15, n).

9?amenttid) Dabib warb Dom Jage feiner (Salbung burd) (Samuel Dom ©ottc«geift erfüllt

(1 ®am. 16, 13). Sludj foldje ^erfonen, bie an ftd) feine (Smpfänglid)feit für ilm hoben,

werben unter Umfiänben gewaltfam bon it)m ergriffen, fo bie ©oten (Saul'«, welche Dabib

gefangen nehmen wollten (1 ©am. 19, 20 fg.), ja <Saul felbft bei gleicher ©eranlaffung

(1 <Sam. 19, 23 fg.), unb ber falfd)e ^roptjet ©ileam (nach ber fpätern (Sage 4 SWof. 24, 2).

ftür bie mefftanifa)e Bett wirb eine reid)lidje «uögteßung bc« göttlichen ©eule«, biß in

bie unterßen Greife be« mcfftanifdjen ©olf«, erwartet (Ooet 3, 1 fg.; Ocf. 44, 3). 9?adj

@jed)tel wirb mit bem ©eginn ber mcfftanifd)en ^eriobe ©Ott bem erneuerten Ofrael

aud) einen neuen ©eift in ba« Onnere geben, ben ©eift reiner ftrömmigfeit unb 3uthd]

feit 36, 26 fg.), eine 2lnfd)auung, bie in ber erhabenen ©ifton bon ben wieber befeelten

Jobtengebeinen, in weldje 3at)be feinen ©eift fjaudtjt, bamit fte auf« neue lebenbig Werben,

ben (Stjarafter einer aHegorifdjen SBeiffagung auf bie SÖiebergeburt be« im öril 3er«

ftreuten ©otte«bolf« annimmt. 2öir begreifen bemjufolge leidjt, weöljalb im 9?. Z. (5l)ri^uö

borjug«weife al« ber Jräger unb Offenbarer be« göttlichen ©eifle«, unb warum ba«

neue in ber d)rifU. ©emeinbe eigenthümlidf waltenbe unb t)errfd)enbe ^rineip al« baä

^ßrineib be« ©eifte« bargeftellt tjt S^riftu« t)at ju feinem ?lmt bie ©eifte«weihe erhalten

(2)?arf. l,io; ÜJiatt^. 3,iß; i'uf. 3,22; Oot). 1, 32); er felbft i)at ben ©eifl al« ba«

wefentließ ©öttlidje in feiner *ißerfon unb feiner SBirffamfeit bezeichnet, unb barum bie

©ünben gegen feine ^erfon unter bie t»erjei^ticr)en , unter bie unberjeiljtichen aber bie*

jenigen gegen ben ©eift gerechnet: ein fd)lagenber ©ewei« bafür, baß ihm ber ©eift,

auch öbgefehen bon beffen ßrfcheinung in feiner ^Jerfon, al« bie abfolute religiö«=ftttliche

Autorität galt (9Äarf. 3, 29; 3)iattt). 12,32; ?uf. 12, 10). Der ©eift war ihm überhaupt

bie üueüe be« ©uten, im ©cgenfafc 3U bem dlttfd), ber O.uelle ber ftnntichen (Schwäche

unb $erfud)barFeit (2Warf. 14, ss; Sttattf). 26, 41). Durch bie Üraft be« ©eifte« war
feinem SBirfen ber außerorbentliche (Srfolg berbürgt (i'uf. 4, u), unb biefelbe wohnte ihm
nach bem bierten (Sbangeliften (Ooh- 3, 34) in ungemeffener $üfle inne. On ben aboftolifchen

©riefen erfcheint ba« (£hri^enthum ohne weitere« al« bie Religion be« ©eifte«; boch f^nö

babei mehrere (Stanbbunftc unb 3lnfd)auung«weifen ju unterfd)eiben. ?(uf ber »Stufe ber

jubenchriftl. ?lnfchauung ift ber djriftl. ©eift im wefentlichen noch a^ e"1 8e
l
c^^th 9 Ce

bunbener borgejtellt; bie guten Sßerfc ftnb ber ©eift bc« ^hrifienthum« (Oaf. 2,26). Ott

ber Offenbarung be« 3of)annc« erfd)eint ber c^riftl. ©eift an ftd) nid)t al« ein ber ©emeinbe

immanenter, fonbem er wirb al« überweltliche Äraft gefaßt (Offb. 2, 29; 3, 18. 22). Die 53e=

geifterung, wcla^e bcn Slpofalttptifer ergreift, fommt al« eine frembe ©ewalt über ihn

(Offb. 1 , 10 fg.). Der begriff ber bom ©eijt (Ehrifti burd)brungenen unb fittlich steuerten

©emeinbe fehlt tn'er fonjol al« im ©rief be« Ouba« unb im 2. ©rief be« $etru«. Um
fo entfd)iebener tritt berfelbc fchon im 1. ©rief be« ^etru« h*r&or. Die Äbreffaten

werben al« foldje befchrieben, bie burch ©eifte«heiligung erwählt fmb (1 ^etr. 1, 1 fg.). Sfodj

ben altteft. Propheten wohnte ber ©eift ^h"^ tm ( l ^Pctr. 1, n), unb bie neuteft. ©emeinbe ift

ebenbc«halb bie ^eilige, weil fte ©eifte«opfer barbringt unb ein lieben int ©eifte führt
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(Rap. 2, s). %nd) ber £ebräerbrief f)at öorjüglid) ben Swecf, ba« (5f}riftentt)um, im Wegen*

fafc ju bem nod) fleifdjlid)en (Sharafter ber altteft. Religion u^ebr. 9, io), al« bie Weifte«religion

aufsteigen, in radier \\d) bie altteft. ^Bciffagung bon ber fünftigen Wetftc«l)errfd)aft

(Oer. 31, 35 fg.) erfüllt ijat (£ebr. 10, is fg.). Daher aud) ber rein geiftige Glauben«

begriff be« £ebräerbrief«, wonach ber (Glaube bie Eingabe be« Wcwiffcn« an ba« Unfid)t

bare ifr (£ebr. 11, i fg.). Stuf eine nod) ^ö^ere Stufe geizigen Verftänbntffe« führen bie t*au«

linife^en Schriften, Weift unb ftleifd) bilben in benfelben bie funbamentalen fittlidjcn

Wcgenfäfce. Der (ifnifi trägt ba« Weiftc«fiegcl (Wal. 3, 2 fg.). Die Verfudjung $ur

Sünbe gefdjieht am tfleifd) (Wal. 4, n fg.); wer im Weift wanbclt, b. h- ein bem C*Seift

angemcjfcnc« Veben füt)rt, ber ift infolge baoon ben Vertorfungen be« ftleifcrjc« nidjt mehr

au«gefe$t (Wal. 5, ie). Daß fittCic^c l'eben be« a^riften wirb al« ein fortgefefeter Wampf

äwifd)cn Weift unb jleifcf) aufgefaßt. 33eibe fUtb fo untoerträglid) miteinanber, baß ber

üampf notljwenbig mit bem Sieg be« einen unb ber Ueberwinbung be« anbern Factor«

cnbigen muß ((Mal. 5, 17). Der Weift gilt bem Slpoftel juglcid) al« ba« ^rtneip ber

Befreiung öon ber Wefe&c«hcrrfchafi, al« ba« wefentlich d)riftl. "JJrincip im Untcrfd)ieb

ton bem eigentlnimlichen jubaiftifcfyen (Wal. 5, 13). 6r ift ein fittlidjcS ^rtneip, ba er

bie ftüUe ber djrifH. lugenben l/erüorbringt (Ottt. 5,»). 9Hit biefer Slufdjauung ftctjt

bie l'e^re be« Stpoftel« Don ben fogenannten Wcifte«gabcn tu unmittelbarer Verbinbung.

Xiefe ((ifjariömata, 1 ftor. 12—14) finb bie au« bem Weift Ciljrifti entfpriugenben eigen

ttjümlid^en Vermögen unb Gräfte be« d^riften, infolge beren er $u bewirfen öermag, wa«
bem ü)2id)td}riften al« foldjem unmöglich ift, |. V. 2öunbcr ttmn, in 3un9en reDen Cf« b.),

3ungcn auflegen, glauben u. f. vo. Unftreitig nahm ber ?lpoftcl für bie 'iDfitglicber ber

d)riftl. Wemeiufchaft eine ganj aurjerorbentlich*., auf übernatürlichem 3£ege entftanbene,

Vcgabung an, unb er glaubte in feiner eigenen l'ebcnö* unb Vcruf«erfahrung biefclbe

erprobt 311 ^aben. Vor fd)wärmerifd)en Vcrirrungen fdjüfcte ilm, bei biefer Stnnafymc,

bic Uebcrjeugung, baft alle berartigen Waben getrennt Don ber i'icbe werttjlo« feien, unb

baft bafjcr bic Viebc bie eigentliche "Jfrobe für bic djriftl. Wefinnung fei (1 Mor. 13, 1 fg.).

"Äu^attenb unb mi«DcrftiinbUd) ift eö olme Zweifel, wenn bem magren ti^riften, al« bem Wcifte«=

mengen (pneuraatuäs), oljne wetteret ein unfehlbare« Urteil sugefdjriebcn (1 tfor. 2, 15),

bagegen bem 9ii(^ta^riften ober 8(^cind)riften, als bem öon ber <2innlid)fcit Vctyerrfdjtcn, alle

(Smpfänglid)fcit für ben Öctft (Motteö unb feine Sinwirfungen abgefprodjen wirb 1 Üox. 2,u).

ÜiSemt an folgen Stellen ber Sluäbrutf pneumnticös mit „geiftlic^" überfc^t 311 werben pflegt,

fo ift ba$ unrichtig unb irrclcitcnb. Die Söibcl fennt Feinen Unterferjieb ^wifdjen „geiftig"

unb „gciftlie^". Uebrigcn« ^at ber $lpoftel feiner 5lnua^me, baf? bL* (i^rtften, al«

(^eifte«menf(^cn, unter Umftänbcn, unb namentlicr) ben ^i^t^riften gegenüber, auf Uu
fe^lbarfeit beö Urteil* 'änfpru^ Ratten, bei befonbern Veranlagungen feine praftifd)e

itolge gegeben, uub }. V. bei einem in ber rbm. (Memcinbe auögcbroa^encn ^arteiftreite

ernftlice) üor übereilten unb anmajHtdjen Urteilen gewarnt ^Köm. 14, 10 fg.).
s^aulud

benft ftd) ba« i'cben ber ISljriften alö unter ber Leitung beö (McifteÖ (S^rifti ftet)cnb; ber

(Meift ift eine l)iilfret(^e unb förbernbe Äraft (¥>tf\[. 1,19), unb c3 getjt Don il)in aut^

eine inteüectuette Grleu^tung anü, wela^e bie red)te ßrfenntniß in ben djriftl. Dingen
bewirft (fifö. 1, 17). Da« $bd}|"tc, wa« nac^ bem Hpojtel bic c^riftl. (Mcmcinbe 51t er=

reiben öermag, ift i^re ßinljeit al« (Sin Veib unb Gin ©etft, b. I). in Verfaffung unb
(Gerinnung f(5pt) .4, *). Dabei oerfte^t e« fi(| oon felbft, baft ber (Meift ft^ ben ?eib,

b. \). ben äußern Organidmu« ber (tjriftl. (Mcmeinbe, ausbauen mu§. Diefe« (^eitreö=

prineip fiebert ber (Memcinbc i^re iZBabrljeit, Örcirjctt uub (Siuljeit. Die CEinljeit be«

tt^riftl. Weifte« Ijat in«befonbere ber Verfajjcr ber 3o^anneifd)cn Vriefe ^eroorgetjoben unb

empfohlen, benn bie tfiebe ift ib,m ba« cntfdjeibcnbe 3>ierrmal be« ed)ten (itjriftentrjumö

(1 OoM, 10.U fg., 23 fg.). Der @eift ber ?iebc ift ber Weift be« (%iftcntfmm« auf

ber JpÖ^c feiner fittlie^en (Sntmirfclung; er leljrt au^ bie falf^en (undjriftU Wcifter oon

iem göttlichen (d)riftl.) Weift unterfdjetben. .f)ier finbet ba« grofte 2Bort: „Wott ift

©eifl", in einem uoa) größern feine (SrfilÜung : „Wott ift Viebc" (l Oolj. 4,8), b. t). ber

@eifi ber Viebe ift göttlidr), unb fein Sieg in ber 2Belt ift ber Sieg bc« £t)rifrentt)um6

über bie Seit. Sdjcnfel.

C^cift, heiliger, f. Dreieinigfcit.

@eij. Die Vut^er'fc^c Vibelübcrfctsung fud)t mit bem ©ort Weij jwei gried).

^ln«brücfe wieber^ugeben, mit weldjen c« fic^ nac^ t)eutigem Sprachgebrauch nicht ganj

tJtbel.«f?ito«. ir. 24

Digitized by G^pgle



370

berft. Xaß 91. X. rebet con ©etbliebc (1 Xim. 6, io) unb üon 9ftehrhabenmolIcn (Äol. 3, s).

So olfo oon @et$ bic »icbc ift, ba ift ju benfcn an bic i'iebe $um irbifcf)en 53cft^ unb

jugleid) an baß auß bcr i'uft am 93eftt3 entfpringenbe Steinalten (Yuf. 12, 15—21). Xie

Tarnung oor bem ©ei} in biefem Sinn tritt int 9?. X. fefjr ftarf hemor. Cr erfdjeint

nid}t alß eine einfache Untngenb unter ben anbem, fonbem alß berjenige 3«g beß $eqenß,

welcher bem ^immlif(^en Sinn am birecteften entgegen ift unb baß ©laubenßleben ant

meiften gcfälrrbet; ja er ift „Surjel allcß Söfen" (1 Xint. 6,10). So ber ©ci$ mit

onbem fittlicrjen ©ebredjen jnfammen genannt wirb, ba erhält er bie ftußjeichnung eine«

cigcntJ)ümlid)en iöeifafceß, welker unß nict)t nur jeigt, baf? man in ihm bie GarbinaU

fünbc faf), fonbern aud) ben ftingerjeig gibt, in welcher Slnfdjauung biefe fdmrfe Be-

tonung ihren ©runb t^at. Xcr ©ei$ wirb nämlid) alß ©öfcenbienft bcseidjnct in Mol. 3,

5

(Gpf). 5, .«.). Xer @ott, welchem bamit gebient wirb, ift ber SDfammon (f. b.; SWattr/.

16,13), ber ©Ott biefer finnlidjen, ber Gitelfeit oerfaHenen Seit, welcher or)ne

«Sweifcl ibentifd) ju benfen ift mit bem alß ftürft unb £>crr biefer Seit unb itjrcr

Sehäfee borgeftellten Satan (SKattb,. 4, 9). (Somit beruht baß Betonen beß ©cijeß alß

eine« ©öfcenbienfieß auf einem afcctifdjen Xuatißmuß. Xiefc gegenwärtige Seit, t>on

welker ftd) ein Grbe beß ^ufünftigen ©otteßreiehß rein unb fern $u Ratten hat, gehört

mit ihren mißbrauchten Sd)äjjeu bem Xeufel. Scr fid) um fie bemüht, bient bem dürften

biefer Seit, fann alfo nicht ^ug(eid) bem magren ©Ott bienen. Xiefer in bie SJforal

beß Urchriftenthumß tief eingreifenbe afcctifdje Xiialißmuß hat feinen 9lnfnüpfungßpunft

in bem bamalß allgemeinen bualiftifdjcn ©egcnfa£ 5mifd)en ©eifrigem unb Materiellem,

jroifc^en bem ^immlifdjen, alß bem wahrhaft Scalen, unb bem Orbifd|en, alß bem 9iid}=

tigen unb Schattenhaften. Seine eigentliche Suqel aber t)at er in bcr bamaligen auß«

idilicf:hrii cfdjatologifdjcn 9tHd)rung beß religiöfeu Vebenß im Oubcntcjitm überhaupt unb

beß Urcf)riftenthumß inßbefonbcre. Xie Seit ift an ihrem Gnbe angefommen unb reif

für bie göttlichen ©eridjte. Xer jefcige Scltäon ift abgelaufen; im $ln$ug ift eine neue,

himmlifche Seit, in welcher baß 9teid) ©otteß an bie Stelle ber mibergöttlichen deiche

biefer Seit tritt. Sätrrenb baher in bcr mofaifchen Religion urfpriinglich bic irbifchen

©üter eine fe^r pofitioe Stellung einnehmen, fofern fte ber Segen (Rottes über fein $olf

unb £ofm ber ©crcchtigfcit ftnb, fomit aud) 9?eid)tlmm begehrt unb erworben werben barf,

fo hat f'0*) oaö (ifjriftenthum in feinem llrfprung eine gauj anbere Stellung $u ihnen

gegeben. Sic ftnb baß ^rembe, baß man, foweit eß unoermciblich ift, nur mit abgc=

manbtem Sinn anfäffen barf, unb baß am flügfteu unb nüfclid)ften Derwcnbet wirb 311m

Seggeben (?uf. 16, 9. 12; 1 Stör. 7, 30). Xenn bic Ernten biefer Seit hat (Mott erwählt,

unb in ben legten Xagen beß Seltlaufß ftdj nod) Sd)ä^c ju fammeln, ift eine Xhorljeit

(Oaf. 2,5; 5,3). Sollte baß ^rineip beß CS^riflcnt^ume # baß Aufgehen cineß hohem
(#eifteßlebenß in bcr ^erföhnung mit ©Ott, in einem oon ber Sinnlidjfeit beherrfchten

©efchlccht burchfchlagen, fo mußte eß in biefer fdrroff bualifrifd)cn ©cftalt auftreten,

welche eß bereitß oorfanb. So fam eß, ba§ alß bie normal chriftl. ©efinnung bic ©lcid) s

gültigfeit gegen ben irbifdjen Beft^ unb alß Qarbinatfünbc bic begehrliche l'icbc ju bem*

felben erfdjien. @ß ift befannt, wie biefe ^Infchauung in ber fatf>. Kird)c biß tyutt,

wenn auch fchr temperirt, wirffam ift. Xer ^roteftantißmuß ift öon Anfang an über

fte r)inauögefc^rttten , unb mit »ollem Stecht. Sir fchen im än§ern Befnj, alß einem

wefentlichen Factor bcr ntcnfd)lid)cn ^erfon^ unb ©cfcflfchaftßbilbung, eine göttliche £rb=

nung unb ein ftttlid) ju öerwerthenbcß natürlicheß Öut; *.'iebe jum äußern Gigcnthum

unb feine SRefjrung ift unß baher gar nidjt an fich fdjon oerwcrflich; öiclmehr erfennen

mir im allgemeinen in ihr einen bewältigten Xtjcil d)riftl. i'ebcnßführung. Weij fchen

wir baher nicht in bem Streben, ben äußern Bcftjj $u mehren, fonbern nur ba, wo biefeß

jur allbe^crrfdjcnben Scibenfd)aft wirb, ben 5D?crtfdjcn jum Sflaocn unb für bie f^hern

©üter unb Pflichten ucrfchloffen macht. Xcr ^roteftantißmuß fteht bamit jebocc) auf

feinem anbern Boben unb athmet barum feinen anbem ©eift alß baß llrd)riftcnthum.

Gr h°t nur eine entbehrlich geworbene Sd)alc abgeworfen. Xenn jener afectifche Xualiß-

muß ift in bcr Xhot nur Schale gemefen, eine Bcwu&tfcinßform, in welcher ber Stuf»

Iöfungßprocej? beß ^eibenthumß unb beß Oubenthuntß ftd) öoüjichen mußte, barum tem=

porär nothwenbig. Xaß Ghriftenthum aber ift bie theoretifche wie bie praftifehe Ueber»

winbung oon allem Xualißmuß unb jeigt feine pofttibe Stellung jum ganzen Seltlebcn,

alfo auch 3um irbifchen Söeftfc, wenigftcnß bem *Princip nach, Won xm ™* C1

»
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4,3— 5, ogl. bcfonbcrS B. 4; 1 Hot. 3,22). On betreff beS irbifd)cn iöcft^ce ift baS

Unoerrücfbare , was aud) im 9?. X. überall als ber Äcrn ber afcetifdjen Xcnbcnj flor

fjerrorrritt, bic ooUe Untcrorbmmg ber irbifdjcit (Sütcr unter bie geiftigen, 311 weldjem fic

als blofc (an ftd) für mit ttfftytofe) SD?ittel fid) oerhalten. Xaljcr ift unwaubelbare

d)riftt. Pflicht bie Bewahrung oor felbftfüdjtigcr nnb leibcnfd)aftlicher £iebe $um äußern

BcfttJ. Spätl).

(9cfo (SWültSCIt). Xer crfic Einfang beS £anbclS ift Xaufcf), wo ein entbehrlicher

(Segenftanb gegen einen ocrlangtcn eingctaufdjt wirb, roic cS nod) heutzutage unter 9Jatur»

oölfcrn üblid) ift Die Eingegebene 2Saare erhält babei bie Bcbcutung bc^t Xaufd)tnittelS

}ut (Srlangung ber gewünfd)tcn unb ift nad) oerfd)iebenen llmftänben aud) oerfdueben.

Schon im frühen Sllterthum ftnbcn u>ir aber ein allgemein angenommenes Xaufdmiittel,

b. h- (Selb, als ^erthbefiimmung ber mannid)faltigen (Scgenftänbc, unb jwar ebleS StfctaU,

baS burd) Xauerhafttgfcit, Xl)cil ; unb Xelmbarfcit fid) empfahl, hieraus erflärt fid),

ba§ Hebräer, (Sricd)en unb Börner Silber unb (Mb gemeinhin mit bemfclben tarnen

bezeichneten. Xa bic Quantität beS StfctallS, juuädjft nad) bem (Scmid)t beftimmt, als

allgemeine^ 2öerth$cid)cn gangbar mar, fonnten Silberftürfe, oon benen fdjon jur 3eit

Slbraham'S bie 9febe ift, Sd)cfel, b. h- (Sewidrt, heißen. Stbraljam fauft ein Stürf ftclb

mit einer %tl*t)fyU für 400 „Sefel Silber gangbar bem Kaufmann" (1 2Wof. 23, 15 fg.);

eS wirb aud) ferner 00m „Xarwägen" gefprodjen (2 3flof. 22, iß), aber aud) 00m bloßen

„(Scben" unb „Xarbringen" (2 3Wof. 21, 1». 20. 30. 32; 30, 12 fg.; 3 ütfof. 5, 15; 27, 3 fg.;

4 2Kof. 14, 2s woraus wir fcf|lte^en bürfen, baß Sefel, als mit bem ©ewid)t bezeichnete

Silberftürfe, fd)on in uralter 3eit gebräuchlich waren. XicS beftätigt fid) nidjt nur ba=

burd), baß 2m 12, li nur baS 3äh*C11 &eS (Selbes erwähnt wirb, fonbern, baß neben

bem ganzen Sefel auch halbe unb Biertelfefel üorfommen (2 üttof. 30, 13; 1 Sam. 9, «).

SlflcrbingS waren biefe üttctallftürfe nid)t unter ber Autorität beS gtaatS geprägte ober

gegoffene SWün^en; allein bic Bcbeutung beS (MbeS ift ihnen bod) foittn abjufprechen,

unb in biefem Sinne hatten bic Hebräer fchon oor bem Sril (Selb. (Ss liegt fein

©iberfprud) barin, baß bie mit bem 2Berthzeid)en oerfehenen 2)?ctaü*ftücfc nod) nad)*

gewagen werben (1 2Rof. 23, ig; 2 2Wof. 22, ie; 2 Sam. 18, 12; 1 Äim. 20, 31; Ocf.

33,is; Oer. 32, 9 fg.), ober baß- ber WuSbrucf Dorn Gewicht auf (Selb angewanbt noch

in ber nad)crilifd)cn 3«* Dorfommt, wo bie Hebräer fd)on eigentliche geprägte 9J?ün$cn

hoben (3ef. 46,«; 52, s; Sad). 11,12; Gfra 8, 25 fg.; 29,33; Gftt). 3,s»; 4,7; Wattt).

26, 15), wobei wir an bie italien. tfira ober baS engl. ^Pfb. St. erinnern.

Sefel war bei ben Hebräern bic öinheit fowol jur Bestimmung beS (SewidjtS, wie

unfer *$funb, als auch jur Berechnung beS 2£crtl)S, wie unfer Ztfjaler ober (Bulben. 9?ad)

Silbcrfcfeln beftimmt ftch baher ber $reis bei Äauf ober 3?erfauf (1 2Wof. 23, 15 fg.;

2 Sam. 24,24; Oer. 32,») oon Sflaocn (1 3D?of. 37, 2s; $of. 3,1; SWatth. 26, is;

27, 3 fg.), bie £bfje ber bürgerlichen unb prieftcrlid)en Abgaben (1 k'6n. 15, 20;
s
J?eh- 5, 15;

1 3ttaff. 10,40.42; 2 2ttof. 30, n: 38,2«; 9?ef>. 10, st), ber Betrag beS ?öfegclbeS für

(Selübbe (3 ÜWof. 27, 3 fg.; 4 SWof. 3, 47), ber (5ntfd)äbigung unb beS SühngclbeS (1 9Wof.

20,i«; 2 2Wof. 21,32; 5 ÜWof. 3,47), beS 1'olmeS für mancherlei ?ciftungen (^fid)t. 9,4;

16,5; 17, 10; 2 Sam. 18, 11 fg.; Sad). 11, 1*; 3of). 7, so), beS $ad)t$infcS 8,11),

ber 2Bcrtf) cineS CSefchenfS (1 Wof. 45, 22) fowic einzelner ©egenftänbe überhaupt

(3 OKof. 5, n; 4 9ttof. 7, 13; 1 Äön. 7, 1. is. is; 10, 29; 2 äön. 6, 25; Ocf. 7, 13). Xa
ber Silberfefcl als ©nheitSbeftimmung galt, fonnte ber 9?ame „Sefel" auch »oeggelaffen

werben (1 2Rof. 20, u; 37, 3s; 45, 32; Widjt 9, 4; 16, 5; 17, 2—4. 10; 2 Sam. 18, 11 fg.;

1 ftön. 10, 29; 2 tfön. 6, 25 fg.). 51n Stellen, bie oon „Sefel WolbeS" fpred)en (4 SWof.

7, H. 2«. 32 fg., 9«), ift Sefel in ber Bebeutung (Sewid)t ju nehmen, fowie 2 Sam. 12, so

bas Xalent @olb ober Sefel (2r$cS unb (SifenS, 1 Sam. 17, 5. 7 unb felbft 1 dfycon.

21,25 in biefem Sinne ju faffen fein bürfte, ba bie Öriftenj oon ©olbmünjen in jener

3eit fehr zweifelhaft ift. Xie Bibel unterfd)eibet auSbrüdlid) oon bem gewöhnlichen ben

„Sefel beS #eiligtfmmS" (2 ÜWof. 30,24; 38, 24 fg.) unb beftimmt fein (Sewidjt auf 20

©era (2 2Wof. 30, 13; 3 2Wof. 27 , 25; 4 9fiof. 3, 47; 18, ic; (Jj. 45, 20). Xer heilige

fjalbe Sefel (2 5Wof. 30, n. 15) fuefe Befa (2 9Rof. 38, *), unb eS gab auch, wie f^on

erwähnt, Xrittel* Mit). 10,33) unb Biertelfefel (1 Sam. 9,s), oon ben fpätern Ouben

3uj genannt.

ift gewi§, ba§ ber t)eilige Sefel fdjwerer wog als ber gemeine, unb ba nach

24*
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Vergleidjung bcr Stcüen 1 Jtön. 10, n; 2 Gljron. 9, is bic SDftnc 100 gewöfjnlidjc Sefel,

ober nur 50 Ijcilige 3cfcl entölt, fo wirb bcr 25>ertt) bei? Zeitigen Sefelö auf ben oon

jwei gemeinen, unb jwar nad) heutiger Vercdjnung auf 274 parifer (9ran (Silber (etwa

26 9?gr.) angefdjlagen.

C^roße Seträge beregneten bic Ofraclitcn nad) beut größten ftewidjt, bem Xalent

(ftttor; 1 Stört. 16, 24; 2 ftön. 5, 5.22 fg.; 15, 1») = 3000 Sefel, unb ber SOKttC

(SOiana; 1 ttön. 10, k: <5j. 45, 12; Gfra 2, 69; 9?cf). 7, 71).

Die Vebeutung beö SBortc« Äefita (1 9flof. 33, 19; 3of. 24, si; $iob42,n) ift

ftreitig. 9?atf) iöert^eau*« Vermittlung im itnfd)(ug an bic Crtnmologie (Appensum) ift

e$ mafyrfdjeinlid) bie SBejeidmung bon (^clbftücf überhaupt; anbere Ratten eö für ein bar-

gewogene« 2)?etaHftü(f bon bebeutenb {jöljerm 3Öcrtl) als bcr Sefel.

3m Grit nahmen bic Ouben ba8 in iöabblonien gangbare Wünjfnftem an, aber aud)

nad) bem Grit rcdjnen fic nad) perf. SRttngen, nad) Darifen (Darfmon, Darfon (£fra

2,6i»; 8,2-; sJ?el). 7, 70 fg.). 2Benn ber dljronifr (1 (Sfjron. 29, 17) fdjon unter Dabib

Darifen erwähnt, fo gebraucht er bie ju feiner 3eit gangbare (Molbmünjc, um feinen

3eitgenoffen bic £)bljc beö 2Bcrtl)ö berftänblid) $u madjen (f. Darifuö).

Da« (Gepräge biefer wegen ber 9feinf)eit ijjrcö ©olbc$ bon jefjer berühmten 9)?ün$cn

ift ein bärtiger 9)?ann mit einer 3acfenfrone auf bem .£aupt, in einem langen @ewanb,

ben ftödjer über bic Sdptltcr gelängt, auf einem ©ein fnienb, in ber 9tedjtcn einen

furjen Spieß, in bcr auSgefrrccftcn ?infen ben Sogen fyaltenb; auf ber 9?ücffeitc ift eine

unförmlidjc Vertiefung. (Saüeboni bcfdjreibt aber nod) anbere Stüde, bafi eine mit benu

fclben Sogeufdjüfcen auf ber Sorberfcitc, auf bcr ^üeffeite ein l)albgcfd)näbeltc$ Sd)iff

mit Ijofjem Vorbertfjeil unb Verzierungen, unb ein britteö, wo bcr Vogenfd)üfce oljne Sart

einen fcbjfnfdjcn Sogen fjält, bie Wücffeite mit einer Vertiefung, in ber eine naefte ftigur

ft^eitb erfdjeint, an ber Seite eine bärtige 9)?a$fc.

Der Warne biefer Sttünje wirb öerfdjieben abgeleitet. ©ewöfjnlid) nimmt man einen

perf. Urfprung an unb 3tt>ar bon Dara, b.. fj. $önig, wooon barig, föniglidj, fobafj

Darfon fobiel alö föniglidje üttünje bebeuten mürbe, junt Unterfdjicb Don burd) Stauf-

leute marfirten Welbftücfen. Ober baö 2öort wirb 00m (Sigennamen abgeleitet, monad)

ber Urfjeber ber Sttünje ein DariuÖ, Äönig oon Werften, aber nidjt ber Vater beö *errc«,

fonbern ein anbercr früherer märe. (Snblid) combinirtc man ben bauten Darfmon aud)

mit Drad)mc (f. b.).

9ttit bem ÜÖedjfcl ber Oberfjcrrfdjaft über bie Ouben batten biefe ptolcmäifd)=fnrtfd)e$

unb gried). ©elb, unb warb ba^er balb nad) Dalcnten (1 ©Jaff. 11,28; 13, 1«. 19; 15, 31;

2 2RafT. 3, 11; 4, 8), balb nad) Dradjmen gerechnet (2 2Haff. 4, i»; 10, 20; 12, 43). On
ber ^eriobe ber ftreiljctt l)atte Simon bcr 2ttaffabäcr aud) ba* sJ?ed)t, ÜJiünjcn ju prägen,

erlangt im 3. 143 ober 142 t>. (Sf)r. (1 2flaff. 15,6), unb foldje «Waffabäcr-- ober £>a8

monäermiinjen ftnb nod) auf un8 gefommen. Sie geigen eine eigentümliche SWünj^

prägung, nennen iljre Wrünber mit t^rem 9?amcn unb ifjrer SBürbe in altb,ebr. Spradje

unb Sd)rift, bic aber bei ben fpätern .^aöinonäcrn inö ©riedjifdje übergebt. Sie geben

bie 3Bert^bejcid)nung an: Sefel, ^älftc beö Sefel ober Viertclfefcl, einige aud) baö Saffx

bcr Prägung ober ber Befreiung. ?ll« Embleme tragen fic einen breigcfpaltencn 3roci9

in brei lilienartige 33lumen auSlaufenb, ober einen $?eld), ein SGBeinblatt, eine Söeintraubc,

einen Dempcleingang mit einer oon oier Säulen getragenen Vorfalle, ein Dpfcrgefäfj,

baneben einen ^almenjmeig, eine ^attne innerhalb eine« Äranjcö, eine breifeitige Styra,

ein Jrinfgcfäfe, ein Doppelfün^orn mit einem ©ranatapfcl in bcr iDfitte u. f. ro. 9cad)

neuem Unterfud)ungcn fottten 00m ,<pof)enpriefler Simon, bem Segrünbcr ber jüb. t^rei-

^eitdperiobe, feine Sttünjen oor^anben fein. Die Stürfe bc« legten ber |>a«monäer,

meldjer urfprünglidj SWatt^iaö l)iep, gried)ifd) ftd) Äntigonuä nannte (ba^er Äntigonuö=

münjen) führen bic gried). Vcgenbe BA^IAEßS ANTITONOY, auf ber Äe^rfeite aber

bie IjaSmonäifdje Vejeidjnung in alt^cbr. Sdjrift. Diejenigen, meldjc mit Sefel, «f)älfte bc«

Sefel, Viertclfcfel marfirt ftnb, baf)er Sifloömünjen ^ei|en, geben feinen Tanten eine«

dürften ober ^ofjenpricficrö an, bcjcidjnen aber bie j$t\t nad) Oai^ren „ber Urlöfung

3ion3" ober „ber ^rei^eit 3iond"- ® ic 9«^«/ fooiet beren bi«^er befannt finb, nur

biö in ba« oierte Oa^r. Von biefer Slrt gibt eö aud) Silbermünjen, wogegen oon ben

anbern nur Vronjejrücfe gefunben worben fmb. De Säulen fefet fic in bic &tit ber

Eroberung Ocrufalem« burd) 2l(eranber, wogegen fie (Jwalb in bie &e\t ber jwei großen
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TÖm. Kriege ücrlcgt, weldje bic alte #reif)eit für eine furje Dauer 3ttrürtbrad)ten. Tie
SKun^en mit ber ?luffd)rift „Simon ftürft 3frael«" werben bemienigen Simon (mit

bem Beinamen 3?ar ftodjab) juerfannt, ber ben legten *?lufftanb unter *<pabrian erregt

Ijat. 911« feinere Äennjeie^en biefer 3Rün}cn gelten, ba§ fte 31t nbicV ober imnb, nid)t

yrz, fonbem bs^cr ober D^D*n\ ledere« aber ftet« ol)ne 1 in ber (Snbfilbe fetsen. Die

auf ilmen angegebenen 3al)re reiben, in Ucberctnftimmung mit ber Wefdjidjtc jene« *2luf=

ftanbc«, nur bi« in ba« jmeite. Der Xempeleingang, ber aufjer anbeni 33ilbcrn nur auf

biefer 3lrt erfdjeint, wirb au« ber bamaligen £i\t erflärt, in ber mau nad) ber 3erftörung

be« Ijerobifdjcn auf einen neu^ubauenben Tempel ljofftc. 2)?an ficht einen öewei« für bie

3iid)tigfcit biefer ,3citbcftimmung aud) barin, baf? ftd) Stüde finben, bic unter bem neuen

iüb. (Gepräge Spuren öon früherer röm. Onfefjrift erfennen loffcn, unb l)ält bafür, bafc,

auper biefen mit altljebr. i'cgcnbcu üerfeljenen Sü?ünjcn, aud) bronzene öon Aerobe«,

2lrd)clau«, $erobe« Slgrippa unb Slgrippa II., unb fleine iöronjemiinjen ber erften röm.

Äatfer oon 2luguftu« bi« sJ?cro für Oubäa geprägt morbcu feien. Daneben erhielt ftd)

a6er aud) gried). Weib im Wcbraud), we«f)alb nidjt blo« in ber 2)?affabäcrperiobc, fonbern

aud) im Zeitalter 3efu nad) Dradjincn geregnet warb. Ter Stater mar eine in Wölb
unb Silber ausgeprägte grteefy. 2tfün$c. 9« gangbarften war ber attifdje Silber-

ftater = 4 attifdjen Drachmen, alfo = 1 Ijebr. Sefcl, bafjcr er 9Ratty. 7, 2« al« Dempel-

abgäbe für jroei t^erfonen gilt.

Vcpton (ÜRarf. 12, 42; i'uf. 12, .>»; 21, t) war bie fteinfte gried). 3)iünse; fte wirb bem
©ertl) nad) Don einigen, nad)

N
D?arf. 12,42, ber Jpälfte eine« röm. Ouabran«, bou anberu,

unter 9?cjie^ung uon 2Wattf). 5, 26 auf juf. 12, 5», einem ganzen Ouabran« gleidjgefjalten.

$on röm. ÜNüi^en werben im 9?. 2. erwähnt: ber Denar (f. b.), uon Silber, ber an

bie Stelle ber Dradjme trat; etwa« geringer al« biefe (etwa G% v
Jigr.), im $anbel aber

gleitrjwcrtl), war er bic Steucrmünjc unb trug ba« 33ilb be« Äaifer« v^att^. 22, iv ; Wart.

12,i5). Da« $1« (Slffarion, Stfattl). 10,2-..; 8ttt. 12,«), eine äupfcrmiinV, anfänglid)

Vwi foätcr Vi« '£tnar, etwa 4— 5 }%. Don Sertl). Ter Ouabran« = % 21«

(Sclc^rfamfcit, f. Schulen.

©Clübbe (bei ben Hebräern). (2« ift ein tief in beut iZScfen be« religio« geftinuntcu

iDfenfcfycnfycqen« begrünbete« iöebürfni§, ber Wottfjcit für eine empfangene Wabe burd)

eine freiwillig übernommene Sciftung feine banfbare Weftnnung au beu Dag 3U legen.

Xem Streben, biefem 93ebürfnift (Genüge 31t leiften, begegnen wir bc«ljalb fafl bei aücn

einigermaßen religio« angeregten $ölfcrn be« 2lltertl)um«
,

ganj befonber« and) bei ben

Hebräern. (*« fann babei aber ein boppelte« ftatt^aben. Die Wabe, weld)c bic ^eran-

laffung jur Xanfeöbc^cuguug bilbet, ift entweber eine bereit« empfangene ober aber eine

erft nod) erwartete, üm erftern ^all fällt bie Danfe«lciftung bc« 9??cnfd)en unter beu

begriff be« Opfer«, nämlic^ be« Danfopfer« (f. Opfer); im anbern bagegen unter beu-

jenigen be« Welübbe«, mit weld)em le^tcrn wir e« fjier ju ttmu ^aben. Da« Welübbc

ift bie 3ufa9< e incr Vcifrung feiten« be« SKenft^en für ben MU ber Wcwä^rung einer,

fei c« auöbrürflid) gegen Wott au«gefprod)encn, fei c« in ber angelobten Stiftung fofort

fa^on implicitc mit gefegten SBittc. ba« lefctere nämlid) fann ftattljaben, unb fjat

ftatt 3. S. bei bem ^afträergdübbe (f. b.), in bem fiaü nämlid), ba§ beffen Uebcrna^me

einerfeit« eine freiwillige, anbererfeit« me^r eine in Grwartung eine« beftimmten ©utc«

^ugefagte l'eiftung (wie etwa 1 Sam. 1,4) war. Da« öon bem s
JZafiräer in biefem ftaU

al« ^lequibalcnt feiner Stiftung trwartttt Wut ift nid)t« anbere«, aber aud) nid)t« gcrin^

gere«, al« bie 3uf'^)cnin9 ber göttlichen Wnabc, be« göttlichen ©otylgefalleu« überhaupt;

in ftiafc^weigcnbtr (Erwartung biefe« Wute« (beffen Wewäl)rung alfo in gewiffer SBtife

antieipirt wirb) twlljiefjt ber sJ?afträer fein Welübbc.

3?ci näherer 5öctrad)tung be« SEBefcn« ber alttcft. Welübbc ift juoörberft flar, baf?

jebe« Welübbc, fe^cn wir auf ba«, wa« angelobt wirb, boppcltcr %xt fein fann. ÜWon

fann cinerfeit« geloben, Oa^oe ju G^rcn etwa« 3U t^un, anbererfeit« aber aud) Oaljöe ju

(5f)ren etwa« ju unterlaffen. Danad) ftnb ju untcrfd)eiben: 1) pofttioe ©elübbe, folc^e,

fraft beren man ftd) anl)eifd)ig mac^t, 3ab,oe irgenbeine Wabe barjubringen , ein Opfer,

ein @efd)enf, ein Wmnbflürf u. f. w. (Welübbc im engern Sinne); unb 2) negatioe We-

lübbe, folc^e, fraft beren man ftd) berpflidjtct
,

Oal)De 311 (£f>ren einer fonft erlaubten

.'panblung, eine« fonft erlaubten Wenuffe« ftd) 31t enthalten («blobungcn;. Qn biefem

9i 0 « f 0 f f.
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Slrttfel werben wir htbeg nur Don ben ©etübben im engern Sinn reben (f. im übrigen

Vann, Sofien, Kafirttot).

®clübbc mürben in Ofvact getb,Qn feit ben frütjeften &eitt\\. Sdjon 3afob, al« er

auf ber SBanbcrung nad) SDiefopotamien ber göttlichen Xraumoffenbarung ju SBetfjel mar

gewürbigt werben, getobt (1 SDiof. 28, 20—22) für ben ?atl, bafj 05ott ilm werbe glüeflid)

heimfehren laffen, 3atwe al« feinen (*ott 311 üerehren, ba« errichtete Steinmal 3U einem

(9otte«haufe ju weisen unb üon allen (Sinfünften 3a()üe ben 3^ntcn 3U 9 cben. ftür bie

fpätere ßeit ift auf 9?id)t. 11, so (Oephta), 1 ©am. 1, u ($amta), 2 Sam. 15, s

(Slbfalom), Oofcptm«, „Oübifctjer Äricg", II, 15, 1 (SBercnice), SDfatth- 15, 5; SDiarf. 7, 5;

?lpg. 18, 13 (Sßaulu«) 311 oerweifen. £a« SDiotiü jur Slblegung eine« (Mctübbe« fonnte,

traft ber angeführten Stellen, ein feljr öerfd)iebenc« fein. Voqugeweife waren e« jWetfet«

hafte l'agen, Unternehmungen ungewiffen Sluegang«, (Gefahren, au« benen man (Srlöfung

crfelmte, welche 3m: Ucbernahme jene« (9ctübbcÖ Sfotajj gaben. „Tum praeeipuus

votorum locus est, cum spei nullus est", fagt fdjon Sßliniu« (VIII, 21). Onbcfj

fonnte auch ber SBunfd), trgenbfonft ein ©ttt ,311 erlangen, 3ur Slbtegung eine« foldjen

beflimmcn, wie wir biefe« 3. V. au« 1 Sam. 1, 11 erfehen. 2)eni3ufoIge war bie lieber«

nähme eine« folgen (^elübbc« ftet« eine gänjlid) freiwiaige; 5 SDiof. 23, 22 wirb fogar

att«brücfUch bewerft, baf? bie Unterlaffung eine« $elöbniffe« burdjau« feine Sünbe in=

üoloire. SJcur ba« wirb wieberholt unb auf« nacr)briicflicf)ftc eingefdjärf t : ein einmal ge=

thane« ©elübbe rürfftd)t3lo« unb ohne ßögern 311 twu^iehen (5 SDiof. 23, 21; 4 SDiof. 30, s;

Sttdjt. 11,35; 2 ©am. 15,7; ^reb. 5, 3; SJJf. 22 , 26; 66,13; 76, 12; 116, is), we«halb

benn auch ®Pr - 20, 2:. t>or übereiltem Welübbc gewarnt wirb mit bem .$iuwci« barauf,

baß e« „ein gaUftricf für ben SDienfdjcu fei, ba« .'peilige 311 übereilen unb nad) ben (*e-

lübben (luntcrbrcin erft) 3U überlegen". Ott gleicher «bjidjt, um nämlid) einem SDii«*

brauch be« ®cliibbe« üo^ubeugen, üerfügt ba« C^efcfe (4 SDiof. 30, 4 fg.), baf? abhängige

Sßerfonen (-töd)ter, grauen, üermutl)lid) aud) Sflauen, obgleich ber lejjtern an ber betreffen«

ben ©teile nid)t (Erwähnung gefdneht) oljnc 3u^"Itmim9 be« £>att$hcrrn nidjt folltcn

unaufhebbarc (^elübbe geloben bürfen; wenn ba« ®efe(5 über bie Söhne fdjweigt, fo gefdjieht

biefc« wot, weil biefe eine fclbftänbigerc Stellung im &aufe einnahmen. S)iad) 5 SDiof.

23, 23 fcheinen au« bemfelbcn C^mubc nur biejenigen (^clübbe (^ültigfcit gehabt 31t haben,

bie laut, alfo üermuthlid) twr Beugen, abgelegt würben.

(^egenftanb eine« WelübbcS tonnten ^erfonen (auch bie eigene», Zi)\m unb <$niitb»

fiücfc fein. Daö OMbbnijj üon "l5erfonen erftterfte fief) auf bereu Dienft am .<peilig--

tlnim; fie würben burd) ba« (Melöbnijj (Sigenthum be« Xempet« (1 Sam. 1, 11). Ob
unter ben fogenannten sJietl)inim (f. b.) aud) foldje ©eweihtc waren, läßt fid) nid)t mit

Sicherheit au«machen. (5$ beftanb inbefi feine $krbtnblid)feit, bafj bie Oatme (gelobten

auch bem £)ienft am ^ciligthum fid) wirftid) weihten. Sic fonnten nämlid) oon biefer

Verpflichtung befreit, wie ber äunftauöbrurf im St. X. lautet: „gelöft" werben, burd) eine

an ba« £eiligtbum 311 entrichtenbc, 3 SDiof. 27, 2. » genau uormirte Summe ©clbe«.

(Sine gleiche Freiheit beftanb gegenüber fotehen @clübbcn, bie fid) auf ein @runbftüd

($au«, 5tder) be3ogen (3 SDiof. 27, u fg.). Unterlief? c$ jemanb, fein ^clb eiit3ulöfcn, fo

flaub bem ,^eiligthum ba« tWecfjt 3U, ba« (Mrunbftürf anberweit ju uerfaufen, unb in

biefem ^att ftet baffelbe im Oubetjaljr nicht wie bie fonftigen ^runbftürfe an ben ur*

fprünglichen 33eft^er 3urürf, fonbern e« öerblieb bem Oaljde h"lig unb ftet ben ^rieftent

at« Sigcnt()itm 3U (3 9)cof. 27, 20. 21). 2Bar enblid) ba« (gelobte ein unreine«, Oahue
nidjt 31t opfernbeö Xtyitx, fo t)atte ber Öelobenbe bie s

}Jflid)t, ba« 3:^icr nach beftimmter

Sdjätjung 3a löfen i 3 3J?of. 27, 0— 13). ©clobte reine ^hiere muOten ftet« Oahoe ge-

opfert werben unb l'öfung fanb bei ihnen nicht ftatt i3 SDcof. 27, 13. 9 fg.). £a« Cpfer,

bei welchem fie geopfert würben, ift ba« (Setübbeopfcr, eine Unterart ber Vergeltunge-

opfer (Sd)clamim;
f. Opfer). 9?idjt Wegenftanb be« ©clübbe« fonnte fein einerfeit«

fold)e«, wa« Oal)öc fapn fonft ^eilig war, 3. 53. bie ©rftgeburt (3 SDiof. 27, m), anbercr-

feit« ©egenflänbe, welche notoiifch auf fünbige ÜBcifc erworben waren, wie ber i'ol)n

einer ^pure ober ber ']3reiö eine« ,,£unbc«", b. i. ba« bnrdj wibentatürtichc Unjucht gc=

wottneuc ©clb (5 SDiof. 23, is«).

2>ic fpätem, fchr cafuifttfa) gehaltenen Vcftimmungen be« Xalmub über bie (Mübbc
finben ftd) SDiifd)na, Nedarim, III, 3; Schekalim, IV, 6 fg.; über bie nod) weiter gel)enben
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ber fpätern ^abbitten f. Gifenmengcr, „Cnttberfte« Oubcntlmm" <ftönig«berg 1711), IT,

493 fg.; £d)röber, „Safcungcn unb (9cbrättd)e bc« talmubifd)--rabbinifd)en 3ubentf)itm«"

(Bremen 1851), 8. 451 fg. Sdjraber.

'

(Bciltfc, f. 8teinborf.

t%innitöe (t)ebr. Kahal, gricd). ^xxAifjöia
, $$erfammlung i. 6« gehört ju ben

au«$eid)nenben Gigentf)ümlid)feiten ber alttcft. Religion, baß f»e urfprünglid) feine ^riefter-

religion war, fonbem auf einer burdjau« oolf«tl)ümlid)en Örunblage ru^tc. Otjnc allen

3meifel oermalteteu bie ^rieftcr in ber älteftcn 3eit ber ifraclitifdjen @efd)id)te ben

Dpferbknft nid)t al« Onljaber eine« tf)cofratifd)en 'Ämte«, fonbern al« Vertreter iljre«

§aufe«, Stamme«, ber religiöfen 2aube«gemeinbe, alfo al« ^pau«üäter unb 8tamme«für|1en

(ogl. befonberö (Mraf, „3ur @cfd)id)te bc« Stammet i'eoi" in bem „^Irdjio für Jt>iffcn=

fdjaftliaje (frforfd)ung bc« 1. Oafjrg. 1867, $cft 1 unb 2). Ta« ©0« Ofrael bilbete

in ber $efammtt)eit feiner 3J?itglicber bie i'anbe«gemeinbe. Tiefe fjatte al« foldje feinen

mcltlidjen, fonbern einen religiöfen Ctyaraftcr, b. h. fic mar burd) ein 33unbe«Derl)ältniß

(f. 33unb) mit Oaljoc auf« innigfte vereinigt. Salme mar ihr Oberhaupt unb Jperr;

unter feiner unmittelbaren 9)?ad)t unb (9nabenfüf)rung ftanb fic ;
ifjm mar fic ju miüigent

Tienft unb unocrtefeltdjcm ©elmrfam ucrpflidjtet ; in fo enger ©emcinfdjaft mit ünn

ftanb fic, roie nad) ijebr. ßljcgefctjgebung bie (Stjcfrau jum ö^e^errn, monad) bie erftere

an ben lefctern unbebingt gebunben mar (f. (She). tiefer 2lnfd)auung jufolge maren

eigentlid) fämmtlichc Ofraeliten "^riefter; ba« $olf mar ein pricftcrlic^ed , mit Öott irtt<

mittelbar ocrbuubcne«, heilige« $olf, bie ifraelitifdje £anbe«gemciube mar bie religio«*

ftttlidje (Sentralgemcinbe ber Crrbc, bie Ü)?iffton«gcmeinbc ber Reiben (2 s
3)iof. 19, s—6;

5 2Rof. 7, 6 fg.; 9, t>; $f. 33, i»; Oef. 4, 3 fg.; 44, i fg.; 49, i fg.; (£$. 23, i fg.).

Urfprünglid) mar nun biefe ifraelitifd)e ^olf«gemeinbc nidjt nur ber Obec nad) oor-

Rauben, fonbern bie (Mefammtljeit ber ,£au«Däter oermaltete in ber Ttyat bie religiöfen

Angelegenheiten felbft. Ter fogenannte Kahal (2 9Rof. 12, 16,«; 3 2Rof. 16,n;
4 14, i) ober bie Ski*fammlung ber £)au«öätcr trat uon £tit jtt ßiit nid)t nur

;i: gotte«bienftlid)cn, fonbern aud) ;;i allgemeinen retigiöfen unb nationalen ,0 weilen \\\

fammen, unb in fdjmierigen fällen beriethen fid) bie ftüljrcr,
sJ)cofe unb s#aron,

mit berfelben. Oebcr £au«oater mar al« fold)cr aud) £au«prieftcr ; ba« ^affahlamm

würbe anfänglid) nod) nidjt oon ben l'coiten beim £ciligtfjum gcfd)lad)tet, bie 3Mut=

befprengung beim SDpfcr nod) nid)t burd) bie ij>riefier beforgt, fonbern bem alten $er»

fommen gemäß oerroaltete beibe« ber £au«öatcr in eigener ^erfon (1 ÜKof. 8,20; 22, 2;

46, 1). ^?on einem fold)en Crte, mo bie l'anbeögemcinbc tagte, fc^eint ber 9?ame Mct)e=

lata^ (4 SJiof. 33, 22) abjuftammcn. 2lu$ biefer ßinri^tung erflärt cö ftd), ba§ sJ)?ofc

bon Oa^oe ben Auftrag erhält, ben „Söhnen 3frael«", b. ^. ben münbigen £>auöoatern,

bie göttlichen Offenbamngen *

5
u üerfüubigen (2 SOtof. 19, 3 fg.; 20, 22 fg.). I)ic Slcltefien,

atö ber engere ?anbeeaui8fd)up, bie JKepräfentation ber 33olfögemeinbe., merben oon ber

lefcteru felbft genau untcrfefyiebcn. Sic bilbeten bie oorberattjenbe iöefjörbc, beren Anträge

ber 3Jolf«ücrfammlung jur C^enchmigung ober ^ermerfung oorgelcgt mürben (2 9)?of.

19, ^ fg.).

Tiefe urfprünglid)c bemofratifd)e lfinrid)tung mußte aUmäfjlid) bem Uebcrgemid)t

bee Stamme« i'coi unb bem 5lnfet)cn be$ Aaronitifdjcn ^rieflertljume meidjen. I>a«

Slcltefteninftitut erhielt ftd) mol fort (f. 9leltefte >, aber ber Sd)mcrpunft ber i'anbcö-

regierung rourbe fpäter in baö Jiönigthum unb ba« s
#rieftertl)um ocrlegt, bie i'anbeö^

gemeinbe trat in ber Wcgel nur nod) ju gottcöbienfilithen 3^^" un^ fteftoerfamm

lungen 5ufammen (1 «ön. 8, es; 2 (Sljron. 20, u; Ooel 2, u; Oef. 1, 12 fg.; ^>?c^. 13, 1),

meldje burd) ^ofaunenfdjaU einberufen mürben. Tiefe gotte«bicnftlid)c (Mcmeinbe mürbe

übrigen« burd) bie großen jät)rlid)cn 2Banbcrücrfammlungen in vlemfalem (f. Grefte) im

öemufttfein irjrer nationalen unb retigiöfen ,3»fammengchörigfcit erhalten; burc^ bie (Sin=

fürjmng oon Smiagogengottcebienften aber (f. <2tjnagogej bitbete ftd) neben ber religiöfen

i'anbe«gemeinbe nun auch «ligiöfc i'ocalgemcinbe au«. Tie Snnagogeneinridjtung

trat uuftreitig in einen mol)ltf)ütigen (^cgenfa^ ,511 bem priejterlid)en ©tanbc«übergennd)t.

35a« lebenbige ©ort marb fjicr ber ÜJiittelpunft be« gotte«bicnftlichen i'eben« an ber

3teÜc bc« äußern 2£erf-- unb (5ercmonicnbicnfte«, unb bie ÜBorfkfjer ber Snnagoge maren

ber ©emeinbemaljl, unb aud) in ber fpätern 3«t nod) (nad) ber 3erftörung Serufalcm«)

wcntgftcn« ber (*emeinbcbcfiätigung untermorfen. lln^meifclbaft mürben bie Snnagogen
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bisweilen oudj ju politifdjen Vcrhanblungen benufet (Vitringa, De synagoga vetcre

[granefcr 1696J, S. 828 fg.; Oofepfm«, „t'cben", tap. 54, wo eine Volf«oerfammlung

in ber Stonagogc gefdjtlbert ift).

Der Stifter bc« (ihriftenthumö ift mental« mit bcn ^rieftern in Unterhanblungcn

ober in eine ©emcinfdjaft irgenbcincr 2lrt getreten, er fc^ctnt oielmef)r in ber $errfd)aft

eine« befonbern ^riefterftanbeö ober ber t)icrard)if^t^eofratif(^en Vcrfaffung bie $aupt--

quelle be« Verfall« Ofrael« erblirft ju haben. Die (Stiftung einer wahren, auf ®ered)=

tigfcit unb Vicbe gegrünbeten ©emeinbe war ba« hodjfie feiner Vebenä- unb 93eruf«=

arbeit, ©crabc biefe fo fyodmndjtigc Seite be« Sfjriftentfmmd hat nod) üiel 31t wenig

33eacf|tung gefunben. Der Vegriff ber neuteft. ©emeinbe, foweit if)n Scfu« fclbft jur

(Rettung brarf)tc, war übrigen« oon bem alttejt. ©emeinbebegriff mefentlid) oerfd)icben.

3m 21. X. gehörten $ur ©emeinbe alle £>au«oätcr, ntity ba« 33unbe«3cicf)en ber 33e»

fdjneibung aufweifen fonnten. £>ic Unbefcfjnittenen, atfo namentlich alle Reiben, waren

grunbfäfclid) baoon auögefd) (offen (2
s
D?of. 12, 43 fg.). Da« ©cmcinbclebcn ^atte ber

5?atur ber Sadje nad) einen fat$ung«mä§igen (S^arafter, unb c« war im ©runbe nid)t

fowol ber ftttüc^e ©eift al« bie thcofratifd)c ftoxm, weld)c bie ©emeinbe fjeiligte. Ofracl

war in üieler £infid)t ein judjtlofe« Volf, unb be«f)alb war e« fcfjon oon feinem ©efefc-

geber, nod) mehr aber oon feinen Königen unb <ßrtcftern, in eine fjarte j$\x6)t genommen,
e« war itnn ba« 3od) be« ©ef^e« auf ben Warfen gelegt worben, unter wettern if>m

bie Jreihett be« ©etfte«, bie julejjt nur nod) ein ©egenfranb prophetifdjer Hoffnung mar,

oerloren ging. Wllt ber (5rfd)cinung Oefu oeränberte ftd) biefe« Verhältnis in einer

boppelten 9?id)tung. Obmol 3cfu« bie Vefd)neibung nid)t abfdjaffte, fo legte er bod)

nid)t ben geringflen 2öerth auf biefe Zeremonie, unb niemale madjte er fte audj nur in

untergeorbnetem Sinn ju einer S3ebingung ber 2lufnal)mc in fein Sieid), b. 1). in bie oon

ihm geftiftete neue ©emcinfdjaft. Ueberhaupt forberte er oon feinen SBefcnncrn gar nidjt bie

(Erfüllung beftimmter äußerer formen; er errichtete ein 9?eid) im ©eift (f. b.), in unbebingter

ftttfic^er Freiheit. Die ©emeinbe, bie er ftiftete, mar im ^rtneip eine unioerfelle ©e=
meinbe; jeber, ber ben Sinn jum ©uten änberte unb glaubte, b. h- fid) oertrauen«ooU

an ba« ©öttlidjc, wie e« ber Seit burcr) (i^riftuö geoffenbart war, Eingab, hatte ba«

Vürgcrrecf)t in feiner ©emeinbe. Slrmuth, junger, Üraurigfeit
, Verfolgung — gcrabe

foldje 3»ftänbe, meldje bie altteft. ©emeinbe am meiften öerabfd)cute unb für (Srfdjcinungen

ber göttlichen Strafgercd)tigfcit hielt (3 9)?of. 26, u fg.; 5 2)?of. 28, is fg.; ^)iob 15, :>o fg.),

galten i^m als ÜWcrfmalc ecrjter 2)?itgliebfcr)aft. Sin bie Stelle beä politifc^en unb tljeo=

frattfe^en ©emeinbebegriff« ift bei CHjriftuÖ ein fc^tcc^ttjin geiftiger unb fittlidjcr getreten,

eine ,^ö§e ber Slnfcfyauung, bie wa^r^aft ©ewunbcmng üerbient. (Sine religiöfc ©emein^
feejaft war oor ber 3eit ß^rifti gar nid)t benfbar gewefen o^ne ^rieftert^um unb Cpferbar*

bringung, o^ne Jcmpel^ unb (Sercmonicnbienfr, o^nc einen fmnbolifc^en (fultu« unb \id)U

bare ^eiligt^ümer. Sluf alle biefe hülfen unb Stüfcen b,atte Oefu« fc^lecc)terbing« oer^=

$id)tet. (Sr grünbete feine ©emeinbe lebiglicr) auf bie Obcen ber Soweit, ©ered)tigfcit,

^rei^cit, i'iebe, unb fünbigte einen neuen duttu« im ©eift unb in ber SBaljrljeit an, ber

oon allen räumlichen unb finnlidjen iöebingungcn fid) freihielt (3ob,. 4, 23 fg.); ja feine

©emeinbe fatte gar feine äußern ©renken, i^re 2Kitglieber ließen fid) nidjt jaulen unb
oon bcn 9?id)t]mtgliebern burc^ in ben Sinn fallenbe iWcrfmale unterfcheibeu; benn baö

iRcid) ©otte« fommt, nac^ einem feiner Sluöfprüdje, nic^t in ber 3lrt, ba§ eö „beobadjtet

ober ftnnlid) wahrgenommen werben fann" (i?uf. 17, 20 fg.). 3l)rcm wcfcntlidjen (Sl)Qs

raftcr nach war 0^f0 MC neuteft. ©emeinbe eine innerliche, unfichtbare, lebiglid) burch ba«
3cugni§ be« ©eipe« unb ber Straft, bie oon ihr ausgingen, fid) manifeftirenbe, eine ibeale

©emeinbe.

Senn 3efu« aHmähtich swölf 3ünger, al« einen engem Hrei« Oon Vertrauten, um
feine ^erfon fammclte, fo waren biefe nid)t bie neutefi. ©emeinbe felbft, fonbern bie Slu«=

wähl ber 3roö lf fyattt nod) eine ftnnbilblid)e Vebeutung. 3fracl, al« ba« 9){iffton«Dolf

ber ÜWenfchheit, hattc f^on m ^- £• emcn unioerfell menfdjheitlichen S3eruf; e« follte

ba« l'icht ber Vötfer werben unb allen Nationen bie Freiheit be« ©eifte« oermitteln

(Oef. 42, 1— 7; 49,1—7; 61, 1 fg.). Denfelben hatte e« aber nicfjt erfüüt; eben barum
foUte ihn, nach ^m Wan ^cfu ' i

c^* D »c neuteft. ©emeinbe al« ba« wahre Ofracl wirflid)

erfüllen. Sdjon au« biefem ©runbc fann e« feinem 3^cifel unterliegen, baß bie oon
3cfu« geftiftete ©emeinbe grunbfä^lief) and) bie Reiben mit umfaftc. (5r oerfünbigte
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bicfcn ©runbfafc förmlich jwar crft in bcr fpätern 3eit feiner öffentlichen äBirffamfeit,

aflein er mar mittelbar fdjon in feiner Ü*eif)erebe (8nl. 6,20 fg.; üftattt). 5—7 mit bieten

(Srmeitcrungen ) aw?gefproben ; benn nietjt nur fehlen in biefer alle tr)cofratifd)en §orbc=

rangen, fonbern auef) für ben ifatl, ba§ ber tfutifprud), wonad) bie Oünger bot? 'Bai]

beT <5rbe unb ba« i'idjt ber Üöelt mären (SWattt). 5, is fg.), einer fpäter gehaltenen 9?ebc

angehörte, würbe bennod) bie wiebcrtwlte @rmar)nung jur fteinbeSliebe barauf t)inbeuten,

baft aud) bie (oon ben 3uben bi« in ben Üob get)afetcn unb al« iveinbe betrachteten)

Reiben in ben Äreiö ber neuen ©cmeinfdjaft hineingezogen werben follten (i'uf. 6,27.35).

Sütf feiner festen itteife nad) Serufalem t)at er benn aud) fogar ben SJorjug bcr Reiben

bor ben Oubcn, t)tnftd)tlic^ ir)rer Befähigung $um SReid) C^otte«, auägefprod)en (Vuf.

13,29 fg.; 14,n fg.; SWattt). 22 , 1 fg.). Xit Parabeln 00m ocrlorcuen <Sd)af (?uf.

15,4 — 7), oon ber berlorenen Xradvme (i'uf. 15,8— 10), oom berlorenen <Sotjn (l'uf.

15, 11— 32) t)atten augenfd)einlirf) ben 3">etf, bie ©emüther auf bie in $lu«ftd)t genommene

Aufnahme ber £eibenweü in bie neugefhftete ©ottcögemeinbe boqubcrciten. 9lud) bem
bierten (Soangclium $ufolge t)attc 3cfu« erflärt, baft er nod) <Sd)afe au« einer anbem
(al£ ber jüb.) .<neerbe b,obe, unb ba§ fd)ucfclid) Sine beerbe unb (Sin ^pirt fein werbe

(Oot). 10, i6), wie ihm benn auch bie (Sefmfudjt ber „©riechen" nach berfönlidjcr 5öe=

fanntfehaft mit ihm als ber Söeginn ber 9?crfiärung feine« 2Berf3 auf (Srben erfchien

(3ot). 12, 20 fg.).

3efu« ftiftete fomit bie reügiöc?-ftttlid)e Scltgemcinbc, ohne particulariftifdje ©dvranfen,

ohne theofratifchc Söflingen, ohne i>rieflerthum unb Cpferwcfen, ein Obeal, welket? in

biefer Raffung oor ihm noch iR '«ine« SNenfdjen $erj aufgegangen war, ba« feinem

fd)öpferifd)en religiöfen ©eniu« eigentümlich angehört, unb beffen (Erfüllung feit jener

3«t bie wichtigste Aufgabe ber ÜWenfd)heit geworben ift. £)ic §rage bagegen, ob Ocfu«

feine ©emeinbe aud) fd)on äußerlich cingcridjtet , ob er beftimmte formen bcrfelben auf;

gejieüt unb Anorbnuugcn in ©etreff ihrer Drganifation gegeben höbe, ift wol $u Der

nernen. 3n bcr Stelle Sfiattr). 18, 1:. fg. finb bereit« au«gebilbctere C*emeinbeberhältnifjc

borauSgcfefct, unb bie bort gegebene Ermahnung fann bat)er menigften« nicht in biefer

ftorm bon Oefu« gefprodjen worben fein, immerhin ift baü ©ort, wa« feine -3ünger

auf ©Tbcu binben werben, ba« werbe aud) im $immcl gebunben fein, unb wa« ftc auf

(ftben löfen werben, ba« werbe auch im Gimmel gclöft fein (3Jfattf). 18, w) # gewif? oon

3cfu« in biefer Slrt gcfprod)en. (*erabc biefe« 2Bort beftätigt jeboef), baj? bon ihm nod)

feine fpeciellen $emeinbeeinrid)rungen getroffen worben finb. ÜÖ?ie er überhaupt nur

e^runbfäfce aufteilte, bie ÄtttDfnbung unb Ausführung bcrfelben aber, unter ber Leitung

feine« (Reifte«, ber weitern ßntwirfelung, Ort, 3clt uw0 Umftänben überlief?, fo hielt er

fid) indbefonbere, f)inftcf)tlicf]) ber äußern (^eftaltung feiner (^emeinbe, fern oon jebem oor

jeitigen dachen, überjeugt, ba§ in folgen äufern Xingcn alleö bon ben jeweiligen,

$um oorau« nietjt näher ju beftimmenben SJerhältniffen abhängt. «Sein C^runbfatj war
eö, bem (^eift, mit bem er feine Oünger erfüllt hotte, ju oertraueu. 3)a§ unter „binben
unb i'öfen", bem 3uf

nmntenhan9 ö^wäß, äußere ?lnorbnungen in ber (^emeinbeeinrid)^

rung unb (^emeinbeoerwaltung ju oerftchen finb, barüber fann fein 3wcifel fein (ogl.

i'tghtfoot, Horae hebr. et talmud. in 4 evang. od. Carpzov [i'cipjig 1676], (E. 377 fg.).

©enn aber, auffaOenbcrwcife, Oefuö bie SBoümad)t gan3 unbebingt ut erthcilen fdjeint,

fo ift, bei genauerer t^üfung, bie 39cbingung in 3?. 20 nachgetragen, inbem ihre gött-

liche Erfüllung an ba« SBerfammeltfein unb barum aud) an eine 5?efd)lu§faffung im

tarnen 3cfu gefnüpft ifi. "2US örgcbnifj fteht fefl: OcfuÖ hQt f"ne ^emeinbe al« eine

weltumfaffcnbe, innerliche, lebiglid) oon religiöö^ftttlichen Obeen getragene im 'ißrineip ljin=

gefteüt, unb ihre organifdje äußere 3luSgeftaltung ber <£d)öpferfraft feine« in feinen

3üngern unb fpäter in ber (*cmeinbe felbft wirffamen (Reifte« überlaffen.

Om apoftolifd)cn 3eitalter haben wir bie Wemeinbe Qfjxtfü, nad) ihrer unioerfetten

unb ibeeflen Söebentung, oon ben organifirten C*cmcinben, im fpeciellen unb blo$ localen

<Sinne beö Sffiorte«, wohl ^u nnterfd)ciben. (Sbenfo hoben wir 51t bcad)teu, ba§ innerhalb

btr jubcnchriftl. Greife fid) baä C^emeinbelebcn anberS geftaltet h°i alö innerhalb ber

heibenchriftlichen. Die erfte organiftrte ©emeinbc nad) bem Eingang 3efu bilbete fid)

in Oerufalem. Xicfelbc hotte einen fpeciftfd) jubend)riftl. Gharaftcr, unb an ihrer Spifec

jtanben bie fogenannten 8äulenapoftel, Gerrit«, Johanne« unb Oafobu«. Diefe djrifU.

2J?uttergemeinbe betrachtete fid), aüer 2Bahrfd)einlid)fcit nad), öl« ben Wittelpunft ber
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neuen 9ieid)«gotte«ftiftung, at« bie aüe (Gläubigen in ftd) oereinigettbe Gentratioettgcnteinbe.

(Sie Ijielt babet an ber äußern 93erbinbung mit bem Oubentfyum nod) feft ; benn bte

Gläubigen befugten nod) tägtirf} ben Üempel, menigften« tu ben üblichen ®ebet«ftunben,

unb bte Slpoftel fetten Vorträge in ben Xempeltjallen (Äpg. 2,4s; 3,i; 5 ,12; 21,42).

^luffaUenb ift bie 9fad)rid)t, baß btefe (»emeinbe ooüfommene Wütergemcinfd)aft eingeführt

Ijabe (Slpg. 2, 44 fg.; 4, 34). £iefetbe beruht jebod) auf einer Uebertreibung, ba und) anbem
Stetten (Slpg. 5, 4; 6, 1 fg.; 12, it) bei ben @emeinbegliebcm nod) -}*riüatcigentf)uiu oorau«;

gefegt wirb. 2Bir Ijaben bafjer anjunefymen, baß eine gemeinfante Stoffe 3«r ^Bestreitung

ber ©emeinbebebürfniffe begrünbet, baß oermittel« biefer anfangs täglidj gemeinfante 9}?a^l=

jetten angeorbnet unb im weitem bie 9iott)lcibenben unterftüfct mürben. £>aß, in bud)*

ftäbtidp Grfüllung be« ©ebot« Oefu (ü)tarf. 10,21; 9tfattt|. 19, 21; £uf. 18,21), mehrere

9Jfitglieber iljre gefammte £abe öeräußerten unb ben Srlö« in bie (^euteinbefaffe tegten,

ift ebeufall« feljr roat)rfdjeinlid) , ein ßtoang f> icriu fQno icood) ftatt - 3m übrigen

teuftet infolge biefer (Sittridjtung ein, mie fern ber djriftl. ©emeinbc in tlncn Urfprüngen

nod) eine bogmatifdjc Söegrcnjuug tag, unb mie entfdjicben bagegeu bie focialc Orgatti*

fation in ifyr oort)crrfd)te 3efu« natu ba« @ebot ber 53ruberlicbe al« ba« f)öd)fte, ja

al« ba« eigenttid) sJceue feiner ©emeinbeftiftttng be3eid)net (Oo^. 13, 34 fg.), unb e« ift

bafycr felbftoerftänblid), baß bie erftett (Stiften if>r Grfennungöjeia^en nidjt in einer ge-

meinfamen S.'efyrformcl, fonbern in gemeinfamen ?iebe«roerfeu fanben.

3)ie erfte (Gärung in ben ©cmeinbcücrljättniffen mürbe burd) ba« Einbringen ^ette-

niftifdjer (Slemeute oentrfadjt (3tpg. 6, 1 fg.). 2Bic mir nun aud) über ba« Stint ber

„Siebenmänner" (Slpg. 6,3) benfen mögen (f. Diafon), fo ftcqt jebenfatl« feft, baß bie

©emeinbeoerfammlung, nad) bem Vorgang ber Stonagogeneinridjtung (53itringa, a. a. O.,

S. 818), ifjre 23orftef)er fetbft roäljlte, unb baß audj bie Slpoftcl, ifjre« Slnfeljen« tmge=

achtet, nickte gegen bie 3uftimmung ber Wemeinbe anorbneten (2lpg. 6,5; 15,22). 9fad)

2tpg. 14, 23 leiteten ^Jautu« unb SBarnaba« in ben oon i^nen neugegrünbeten Wemeinben

bei ber 2öaf)l ber SBorftänbe nur bie Slbftimmungen (cheironesnntotes) , aber fte festen

biefetben nid) t au« eigener ÜÄadjtootlfommenljeit ein. dm übrigen natjm, nad) ber Stuf*

faffung ber -3ubend)riften, bie (.Memeinbe 3U -3erufatem bie Stellung eine« SJororte« unter

ben (5f)riftengemeinben ein, eine Sluffaffung, bie aud) ^autu« infofern mittelbar betätigte,

al« er mit ben jubcntf)riftt. Slpoftetu bort oerljanbette unb ftd) iljre, roenn aud} nid>t im*

geseilte, Slnerfcnnttng auöroirfte ( Öal. 2 , 2 fg. 9 fg.) Slllcrbing« errang ftd) $aulu« in

jenen ^er^anblungcn
(f. Stpojtelconüent) für bie t)etbend)riftl. Öemeinbcn oon jefct au bie

Trennung oon ber (^emeinbe ju Oerufalem, unb bamit oon bem 9)httelpttnft ber alttcft.

Ütjeofratie, oon bem Ücmpclcuttu« unb ben töeiltgtt)ümero ber jüb. sJ?ationatttät.

tiefer Vorgang mar für bie (Sntmicfetung be« efyrijtl. Oemetnbelebcn« oon ben

burdjgreifenbftcn folgen. Grft jefct mar ba« t^eofrattfdjc 23ctoußtfein, meldje« Oefu« ibeetl

aufgehoben l)attc, aua^ t^atfäd)tie^ jerftört, unb an bie Stelle einer äußern "}5riefter* unb

9^ed)t«anftatt eine auf lebiglid) fttttia^en ©runblagen ru^enbe SBettgemcinbe gefdjaffen.

3ugteic^ mar aber aut^, neben ber ibeaten (Sinen SBeltgemcittbe, eine SMetfyeit oon cinjclnett

i'ocalgemeinben gefegt, o^ne baß biefetben bttra^ einen feften äußern 3)?tttelpunft, mie bie

attteft. Ifjeofratie, jitfammenge^alten geroefen mären. Xie OVmeinbc oon Oerufatent mar
nur nod> ber liebettben ftürforge ber ^eibena)riftt. (^emeinben, rocgen itjrer notorifc^en

3trmut^, empfohlen (Öat. 2 f 10), unb eben bamit mar at« ba« fätnmtltdje CMemeinben

einigenbe 23anb ba« ibeate ber örubertiebe anerfannt, unb feincöroeg« me^r ba« äußere ber

tt)eofratifd)en Autorität (%öm. 15, 25 fg.). 3a, at« 3erufatcnt mit feinen ^eitigtl)ümertt

3erftört rottrbe, mar aud) ber lefcte 9?cft bi« bafjin noa^ nic^t gan^ erftorbener tljeofrattfdjcr

Hoffnungen auf ein ^rineipat ber (Memeinbe in Oerufatem in ÜRaud) unb ^fa^c auf=

gegangen; bte Öubenchnften maren au« bem alten Stammft& ber ^ea^tgläubigfeit gcmalt=

fam oertrieben, bie 9)hittergemeinbe mar jerfprengt, ein ®efül)l tiefen 2öel)«, be« Ü)?arttj-

rium«, burdjbrang bie fd)cinbar um i^re le^tc trbifdje Hoffnung betrogenen jum (i^rtflen=

t^um befefjrten Ouben. Der SJerfaffer be« erften
s$etru«brief« Ijat i^rem Sa^merjenö*

fdjrei, nad^ ber 3cr)törung Oerufatcm« , einen ergreifenben 2lu«brud geliehen, ^(ud) er

erfennt, baß ben 3^f^»^tterten nur nod) bie Hoffnung auf bie SBieberfunft be« ^imm=
lifa^en Gljrifhie unb bie ^ruberliebe übriggeblieben (l ^etr. 1,13.22 fg.), burd) meld)e fte

ju einem tcbenbigen @eiftc«tempel erbaut roerben foUten, nadjbcm ber fteinerttc in Staub
3erfaUen mar (1 «ßetr. 2, s fg.).
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23i« auf bie 3erftörung Oerufatem« tjattc ficf) in bcn urfprünglidjcn O^emetube^

üerf)ältniffen wenig gcänbcrt. Die Wemcinben »ermatteten ihre Angelegenheiten felbft unb

waren, bei bem Langel an fefterer unb {frommerer Leitung, aud) auf jubendjrifH. (Seite

fiörcnben (Sinflüffen immerfort auögefefct geblieben (£>ebr. 13, 9). Dafür legt aud) bie

fur$ cor ber 3*rftörung 3erufalem« ücrfa&te „Offenbarung be« Oohanne«" 3cll9n ifr ab j

ber „Sngel ber Öemcinbe" (Offb. 1,20) bebeutet, nad) richtiger Auflegung, bie Wemeinbe felbft,

bie burd) ihren 3d|ut}engel repräfentirt gebaut wirb (93teef, „ißortefungen über bie Aperalnpfe"

[3üricfj 1862], ©. 166 fg.; Holtmar, „Kommentar jur Offenbarung Oohannc«" [Berlin

1862], 3. 75 fg.). Der S3crfaffer be« Offcnbarung«bud)« rietet baljer feine Mahnungen
unb Anfpradjcn an bie Wemcinbcn felbft, bie er, feinem Wrunbfafc gemäß, baß alle (Stiften

trüber fmb (Offb. 1,6; 5, »)#
aud) allein öerantwortlid) mad)t für if)re ftttlidjen 3ufränbe.

On bcn jubend)riftt. Wemeinben bor ber 3«ftörung Oerufalem« trat unjrreitig, fetjon

wegen ihrer Vcrbtnbung mit ber SHuttergemcinbe , ba« Wcfüfjl ber 3ufammengetjörigfcit

fferoor, unb in bem Apoftotat mar eine oberftc Autorität gegeben, meld)e ba« (Mefityl ber

(Gleichheit 'jurüefbrängte. Die f)etbenä)rifil. Weineinben entbehrten eine« folgen jufammen^

haltenben äufiern einheitlichen $anbe«, wenn aud) fdjon früh bi* 33ebeutung ber röm.

(Mcmeinbe in ber 2Bclt= unb Äaiferftabt, jumal feit ftc in ber 9?ero'fdjen Verfolgung

ihren (Glauben mit bem ©Ittt ber 3)iärtnrer bcfiegelt hatte, entfe^ieben heroorgetreten mar.

>>ier bilbete fid) ba« Streben nad) Freiheit in ber Wcmeinbcorganifation auf ähnliche

Söeife au«, wie jubenrf)riftlid)crfeit« ba« Streben nach Einheit, unb bie tarnen ber Apoftel

^etru« unb ^aulu« fmb für beibe Dichtungen tnpifdj geworben. SÖohiu bie Grtra=

oaganjen ber Wemeinbefreiheit führten, ba« fteUcn un« bie 3uftünbe ber Wcmeinbe ju

ftorintt) cor Augen, wofelbft ber ^arteigetft alle iöanbe ber Orbnung löfh, mo bei bcn

Agapen grobe Störungen Dorfamen, bie Sh^Nöhme mancher an bcn ^eibnifc^en Opfer=

mahljeiten große« Aergerniß in jubendvriftl. Greifen heröorrief, in bcn gotte«bicnftlid)en

SJerfammlungen nid)t nur ba« 2Bort ergriff, mer gerabe ?uft ba3u fühlte, fonbern aud)

burd) ba« fogenanntc 3lul9eure^en (!• öietfad^er Anftofj gegeben unb bie (irbauung

geftört mürbe, abgefehen oon fdjmeren fittlid)eu Verirrungen, roclche bie unocrmeiblid)e

Jfylge biefer Auflöfung ber Wemcinbejucht waren ( 1 ftor. 1 , 12 fg.; 5, i fg.; 8, 1 fg.;

11, fg.; 14, 1 fg.). Dennod) lag in biefen Wemeinben ein unüerwüjHidjer Äcrn ftttlidjer

äraft unb wetterobernber iöegeifterung, unb e« ift bcwunberung«würbig, roic ^aulu«, mit

oder Sdjärfc jenen Au«wüd)fen entgegentretenb, gleichmol ba« ^rineip ber Freiheit felbft

unangetaftet läßt, in ber nuerfd)ütterlid)en Ueberjeugung
,
ba§ „ber ,£>err ber Weift, unb

»0 ber Weift be« £errn, ba Freiheit ift" (2 ttor. 3, n; t»gl. auch ÖM- 5 *
1 f9-)- $cr

paulinifd)e Wemeinbebcgriff fd)üjjtc bic junge Wcmeinbeftiftung gegen bcn 9?ücffatt in

theofratifd)e formen, ber fpäter, mit ber Unterbringung be« paulinifchen Weilte«, unab-

roeubbar eintreten mußte. (5« ftct)t bem Apoftel feft, baß tcbigtid) ber (^eifr, unb jroar

ber C^cift ber ?iebe, eben alä ©eift ber (^emcinfd)aft, bie jufammcnhaltenbe Äraft ber

Öemeinbc Glrrifti ift (1 «or. 12, 4 fg.; 3töm. 13, 3; (Sph- 4, 3 fg.; SM. 3, 12— u). ®e-

meinbe ift nur, mo C^cmeinfdjaft, unb (^etncinfdjaft nur, mo ber @eift ber ?iebe, ber ein

heiliger Öcift (f. Weift). Die (i^riften finb megen bed fie befeelcnben ^eiligen (^eifteö

fchon oon ben Apofteln auch al« „^eilige" (f. b.), unb ihre @emeinfd)aft ift barum al«

eine „Wemeinfchaft ber ^eiligen" bezeichnet morben.

Die fogenannten ^aftoralbriefe (f. b.) oerfe^eu und bereit« in eine 3 c't, in roeld)er

ber Weift paulinifd)er Wemeiubcfreiheit ein Wegenftanb beö Argwohn« geworben ift unb

ba« 53ebürfnifj nad) einer förmlichen monofratifd) (bifchöflich) geleiteten Wcmeinbeorgani

fation fid) geltenb ju machen üerfud)t. SBenn ber Apoftcl at« eine Autorität ju ©unften

beffelben angeführt werben fonntc, fo burfte um fo eher auf (Singehen barauf oon feiten

ber bi«hcr an Selbfroerwaltung gewöhnten Wemcinben gehofft werben. Daher bie

Empfehlung b'er Wcfc^c«jucht (1 Dim. 1,9 fg.), ber Rührung eine« ruhigen unb ftillcn i'eben«

(1 %im. 2,2), be« bifchöflid)en Amte« (1 Xim. 3, 1 fg.), einer anftänbigen iöefolbung ber Vorftehcr

(1 üm. 2, 17 fg.), be« befonbern #ted)t«fd)ufce« ju beren (fünften (1 Dim. 5, 19), bie $od)ftellung

ber «Schrift gegenüber bem lebenbigen apoftolifdjen 2Bort (2 Zim. 3, 14), bie horte Setjanb«

lung berer, welche bic Wemeinbe mit (Spaltung bebrohen (Dtt. 3, 10), bie fd)arfe ^Jolemif

gegen Orrlehrer (1 Xim. 4, 1 fg.). Die 3cit ber fchöpfertfc^cn Segeifterung in ber

^emeinbe ift oorüber; e« fmb äu§ere »vormen nöthig geworben, um ber cinreifjenben fitt

lidjcn ^rioolität unb ber brohenben Spaltung in ?chre unb ?eben entgegenzutreten , unb
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380 ©emeinfdjaft (ber ^»eiligen) (ScnugtljiwHg

bie ^eriobe beginnt, als bcrcn SOiarfftein bic 3gnatianifd)cn 33riefe aufgerichtet ftnb.

Die legten biblifd)en Denfmäter t>or biefer ^eriobe, bic ^aftoralbriefe , ftcflcn bie £t'it

ber tfjeofrQtifdjen SKefiauration nod) nid)t unmittelbar bar, aber fte finb ihre Vorläufer,

ftc Perjwcifeln bereite an ber Kraft bc$ lebenbigcn freien djriftl. («eifteS, an feinem Ver-

mögen, oljnc ein äußeres Saugerüft ben Dcmpel bc$ Neuen ÜJunbeS, bie $emeinbc Gljrifti,

ju tragen. Der monardjifdje ßpiffopat mirb geftiftet unb bic (^emeinbc begibt fid), im

0*cfüf)l ihrer Dfjnmadjt, ju feinen (fünften itjrer bieder unter fdjmereu Kämpfen unb

Opfern aufrecht erhaltenen Selbftänbigfeit.

Der Sluäbrutf „ttirdje" entfprictjt bem, wa« ber btblifdje Sluäbrucf ecelesia. bebeutet,

nid)t; er bezeichnet eigentlich baS „£au$ be« .<pcrrn" (clxi'a x.vp.<xx.r
i
), unb fein (*runb*

begriff ift ber einer Anfielt, alfo ein ruefentlid) anbercr, als ber, wetzen 3efu8 (Sfjriftue

mit feiner (Wemcinbcftiftung üerbunben hat. £utf)er („SBerfe" [örlanger $lu$g.], XXV,
353 fg.) hat cö D(U

)cr m& 9t*dft bcflagt, ba§ berfelbc ben urfprünglidjen unb bib=

lifdjcn SluSbrutf „öemcinbe" öerbrängt hat. Sdjenfel.

©Cmctltfä^aft (ber ^eiligen), f. ®emeinbc.

©emiife. ift anbermärt« erwähnt (f. ©arten), baß bic Hebräer Nufcgärten

hatten, in welchen fic Jtiidjenfräuter unb Wemüfe bauten, unb aud) fonft ift oon (Memüfen

bic Nebe (Dan. 1, 12. 3U ^ntüfeu bienten oomehmlid) Jpiitfenfrüc^tc. Oafob focht

ein £infengerid)t (1 9Nof . 25, 29. 34) , mofür er oon Ctfau baö GrftgeburtSrcd)t erlangt,

iföenn biefer bie Speifc „ein Notf)eS" nennt, fo ift ber ?luSbrurf ebenfo wenig frreng $u

nehmen, als wenn mir oon einer rothen Kul) fpred)cu. Sünfen mürben in ^aläftina häufig

gebaut (2 Sam. 23, 11) unb werben aud) ^eute nod) üiel gegeffen. Slußer £infcn merben

ton $ülfenfrüd)ten auch öo^nen ermähnt (2 Sam. 17,»«; (5j. 4,»), bic geröftet unb

anberartig jubereitet genoffen mürben. Ob barunter bie Slderbohne (Saubohne) 51t t>er=

ftehen fei, roie einige behaupten, ift auS biblifd)cn Stellen nicht crftdjtlid). Nad) beu

Xalmubiften bauten bie Hebräer außer ber gemeinen 53ol)ne aud) bie ägt)ptifd)e, bic mehr

gefd)ä£t morben fein foll (4 9Wof. 11 , :.). Nad) 4, » mifdjte man jur 3eit beS

9)?angelS lohnen unb Vinfen, mahrfd)einlid) gcmal)lcn, unter baS $rotmchl, um fte ju

53rot ui oerbaefen.

Die Hebräer bauten unb aßen aud) (Wrün^eug als (^emiife, maS uid)t nur ber hebr.

SluSbrud „(harten beS @tätt«" (5
s^i

x

of. 11, 10; 1 >tön. 21, 2; Vuthcr: Kohlgarten) am
beutet, worunter ein @emüfe= ober Küdjengarten ju uerfietjeii ift, fonbern auch QuS bem

Sprud) hctöorgcht: „Grs ift beffer ein (Bericht Drüttes, mo Üicbe ift, als ein gemäftetcr

Cdjfe unb £aß babei" (Spr. 15, 1«), momit zugleich ber (^egenfafc $mifd)cn frugaler unb

üppiger Koft ang'ebeutet mirb. Die 3">iebel mürbe in ^>aläftina ftarf gebaut unb Diel

gegeffen, ber Dalmub ermähnt ihrer oft. 53on öor$üglid)er Wüte mar fic um SlSfalon unb

in ^(egnptcn (4 Sftof. 11,5), mo ftc l)cittc nod) ein gcmöhnlid)eä Nahrungsmittel bed $olf3

ift. x'lurl) ber Knoblauch mar in s#aläftina unb ^{cgnptcn fchr häufig, unb wie er jefct

noch eine l'ieblingöfpcife im Orient ift, aßen ihn aud) bic Öubcn fchr gern, baher ihn

ber Dalmub häufig ermähnt. Neben 3roiebcIn u"b Knoblauch wirb aud) ,,1'aud)" al«

i'iebling^cffen ber Guben in Slcgtjpten genannt (4 2)?of. 11, 5), worunter wol unfer „Schnitt»

laud)" ju, öerftchen ift, wie aud) ber t)ebr. Name Hasir auf „abfehneiben" hinbeutet, tbi

ber angeführten Stelle merben aud) (Surfen ermähnt, unb oerftcht man barunter gewöhnlich

bie ägtjptifchen, bic größer, fü§er unb leichter oerbaulid) alö bic unferigen ftnb unb nod)

heute in Slegopten wie Obft gegeffen werben. Dagegen crflärt man 2 Kön. 4, 3t> ^afuot
(oon i'uther burch „Cioloquintcn" überfe^t) für Spri^gurfcn (fruetus cueumeris asini), bic beim

Drud aufbringen unb einen bittern, heftig purgirenben Saft au«fpriucn. Sioßfoff.

©cmät^ f. £erj.

(ÖCllC^ardi, f. Walitäifchee Ütfcer.

©Cliugthuung. Da bie ftttlidjc SBeltanfdjauung be« 51. X. bnrd) ben («ebanfen

bch«rrfd)t ift, baß ba« (Wüte in ber oollfommenen (WcfefceSerfüUung fid) oermirflid)e
, fo

ergab fid) Oermöge einer nahe liegenben Schlußfolgerung barauö, baß jebe (Wcfe^cfloer*

lejjung, überhaupt ieber Langel in ber Wefefceegcreehtigfeit, ourd) cin e entfprcd}.<nbe

Veiftung gefühnt ober rechtlich mieber gut gemacht merben müffc. ^nnächft entftan© bie

VorfteUung, baß eben berjenige, welcher baö @cfc^ »erlebt ober übertreten habe, fbiefe

Veiftung fclbft übernehmen müffe. ©efe^lich oorgefd)rieben mar ein fold)c« 53erfahreAi bei

bem fogenannten Sd)ulbopfcr (f. b.; 3 2Jiof. 5, 14 fg.; 14, ts; 19, 20 fg.), baö «einem
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2Befen nad) ein ©enugtf)uung$opfer, für eine üerfdjulbete (Mefet3e«uerlefcung eine (Megen-

leiftung war, weld)e, ba i^r cigenthümlid)e« s
-h>efen nidjt in ber pcrfönlidjen (Mefinnung

be« Opfernben, fonbem in ber Veijrung al« folc^er beftanb, fclbft oon Reiben bem Ooljüc

bargebrad)t werben fonnte, wie 3. 33. öon ben ^Ijiliftäern bem üalwc al« ©djulbopfer

golbene 2Wäufe nnb beulen gefpenbet mürben ( 1 ©am. 6, n fg.). Diefe $nfd)auung

ru!>te felbfl wieber auf ber $orau«fefcung, baß bie ©träfe eine iöejaljlung (Süße), unb

infofern eine 2öicbcrgutmad)ung ber begangenen ©ünbe fei (3 SRof. 7, ts fg.; 24, 15).

2B«r fünbigt, ber „trägt feine ©djulb" (naäa heto). ©er einen Sftenfcfjen getöbtet hat,

muß burd) bie (Megenlciflung feine« eigenen Dobc« bie Dcrfehulbetc Döbtung wieber gut

machen. $ei ber Döbtung eine* ©türfe« Sieb, genügt bie einfache SBtcbererftattung bef;

felben. ifi?er einem anbem ein (Mlicb gebrochen ober Derlefct hat, bem muß biefelbe 35er-

lefcung an bem gleidjen ßörpcrtheil jugefügt werben (3 9#of. 24, i<> fg.).

Unnerfennbar beruht biefc ttnfidjt auf einer nod) fefjr äußerlichen unb rofjen #or=

ftetfung oon bem 2L>efen ber ©ünbe unb ©cfjulb. Der 9J?aßftab, nad) wetd)em bie öe«

frrafuug be« oertctjtcn (Mcfe(je« bemeffen wirb, ift ber baburd) angerichtete ©d)aben, ber

bem ^äcfjften zugefügte 9?ad)theit. Da« belcibigte ^cc^t^gcfüfjt erfcfjcint in bem klugen

blief al« luicber gefülmt, in welchem ber 9?ad)tf)eit äußerlich befeitigt ifi. Die Jamilic

be« önnorbeten ift jufrieben gefreUt, wenn ba« SMut be« 3Hörber« cbenfall« gcfloffen ift

(f. «lutradje). Die eblern @efüf)lc ber Vergebung unb ^evfö^nlic^reit fd)weigeu. Die
billige (Srwägung, inwiefern ber angerichtete ©djaben au« bem 9J?otit> ftnnlid)er ©d)wäd)e,

plöfclieher Uebercilung, nufwaflenber Vcibenfdjaft ober au* bem -Dfotiü böswilliger ^Ibfidjt,

argliftiger Dürfe, öerhärteter 33o«f)eit abzuleiten ifi, finbet noch 9ar nid)t jiatt. Religion

unb D?oral bewegen fteh nod) innerhalb ber engen Wrenjen einer gan$ äußerlich gefaßten

äu«gteid)ung«= ober $>ergeltung«theorie.

(Sofern nun aber jebe ©ünbe, al« eine llebertrctung ober SJcrlefeung be« göttlid)eu

(Mefefce«, unb barum auch al« gegen ^ott geridjtet betrachtet würbe, mußte, biefem

©tcutbpunft jufolgc, aud) öon fetten (Motte« bem ©ünber eine (Menugthuung ober fpeci-

fifdje (Megenleiftung abgeforbert werben, welche bie öorgängige 9ted)t«befd)äbigung wieber

gut madjtc. 3m allgemeinen waren bie Opfer eine foldje (Mott bargebrad)te Veifhmg.

Der offene, böswillige $8unbe«brud) , bie freocntlid)e llebertrctung be« göttlichen (Gebotes

fonnte nur mit bem Dobe be« 5et)tbaren wieber gut gemacht werben. Daher fdjon

bie Dobe«bebrot)ung 1 9Wof. 2, 17 (ogl. 3, 19), bie Einrichtung be« ©abbatfdjänber«

unb be« ftludjer« (3 9Äof. 24*, u; 4 ÜWof. 15, 35 fg.). Da« Opfer würbe lebiglid) bei

©d)road)hett«* unb Ucberetlungäfünben al« eine genugthuenbe (Megenleiftung angefeljeu.

S« war überhaupt infofem eine unooHfommene Veiftung, alß e« nicht bie förmliche SBieber-

gutmachung, b. h- eine uofle Wenugthnung für bie begangene ©ünbe im ©inne ber ^ed)tö

wiebcrherftcllung, fonbem nur eine Söeberfung ober Serhiiaung ber Sünbe cor ben klugen

trotte« bewirfte, wonach ©Ott bie betreffenbe ©ünbc au« (Knaben überfah, nnb bcöljalb

bie rechtliche ©traffolge gegen ben ©ünber nid)t eintreten ließ (3 SRof. 6, u fg.) Die

unoorfübliche, in augenbli{flid)cr Stufregung, ftnnlid)cr ©d)wädje, leibenfehaftlichem Effect

begangene ©ünbe fonnte alfo wieber gut gemadjt werben, unb bie bafür geleiflete unöoll

fommene @enugthuung erhielt if)ie Dollfommene ©rgänjung burd) (Motte« öergebenbc

(Mnabe
(f. b.), welche oon bem 5MÜigfeit«ftanbpunft einer 1)«%™, burd) bie Wloütc ber

i'tebe gemtlberten (Merechtigfeit ihr Urtheil fällte.

-3m allgemeinen f)iclt ba« religiöfc ©ewußtfetn be« %. Z. baran feft, baß ber §eh^
bare @ott bie (Menugthuung felbft leiften müffe, baß aber ju biefer Veiftung noch °ie &
gänjung ber Vergebung oon feiten (Motte« hinzutreten habe, fobaß (Mott nicht nad) ber

fhrengen ?Xecht«forberung mit bem ©ünber »erfuhr, fonbem in 9?ütfficht auf beffen menfd)=

lidje ©chwäche unb Gntfchulbbarfeit (^f. 51,« fg.) bie unooUfommene i'eiflung wie eine

öoUfommcne anfah, unb rüdftcht«Dot!e (Mnabe malten ließ, anftatt ber rücfftd)t«lofen (Me-

rechtigfeit. Ginen neuen, wefentlid) mobificirten Onhalt erhielt biefe« ©cwußtfcin burch

bie SorfteQung, baß eine frembe CMenugthuung für bie perfönlid)e 35erfchulbung möglich

fei, baß ein frembe« 33erbienft an bie ©teile bc« eigenen Dugenbmangcl« treten unb

benfelben bebeefen fönne. Diefe S3orftellung nahm ihren llrfprung in ben fpätern ßeiten

ber $cimfuchungen, welche über ba« 33olf Ofraet hereinbrachen, jumal im @ril. Sttattdp

Gerechte hotten in biefer fchweren ßeit für ba« ju leiben, wa« bie Ungerechten feit 3at)r

hunberten oerfchulbet hatten; ihr Reiben fam nun aud) ben Ungerechten jener 3eit jugute.
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Tie SSorftellung oon einem fofdjen Reiben ber frommen $u ©unften ber ©iinber finbet

ftd) in niedrem ^falmen. Ter ?eibcnbc im 22. ^falm erlebt cö nod), baß infolge feiner

helbenmüthigen Bewährung aüc Reiben fid) beiehren unb Oq^öc'ö ©ered)ttgfcit greifen

(SS. 25 fg.; ögl. aud) jjf. 102, io fg.). %m oufigcbilbetfien erfd)eint biefc ^orftctlung im

feiten Oefaja. #ier ift ber mit fooiel Ghttfagungen unb 9?ebrüdungen öerbunbene

Aufenthalt be« ©ottcöoolte im öril an ftd) al£ eine ©enugtlmungölciftung , ein ?öfcgelb

für bie <sünben be« SBolfä gefaßt (Oef. 40, 2 fg.). Aber eben biefer £eiftung jufolgc iji ba«

in ber £Ujc ber Trübfal geläuterte unb geheiligte 33oIf geeignet geworben, ba$ $cil aud)

aOen übrigen Sölfcrn 31t Oermitteln (Ocf. 42, 1 fg.; 49,5 fg.).

3u biefem 3«ec( ^at Ofrael, ber gerechte ,,©ottc«fncd)t'', im (Sril gelitten unb mit

biefem Reiben ein ©djulbopfer bargcbrad)t (3ef. 52, it— 53, 12). SWcrbing« nid)t bae

33olf Ofrael ofjne allen Untcrftfjieb, fonbern ber geredete Xtjeil beffelbcn, ba$ ibeale wahre

Ofrael hat in biefer 2Beifc junäd)ft für ben übrigen T^eil, unb im locitem audj für bie

Reiben, weldje ftd) im mefftantfd)en 9?cid) ber Oa^oereligion anfd)ließen werten, genug

getfjan. SWit Unred)t ift behauptet worben, baß ber ©cbanfe einer genugtfjuenben (Oer*

büßenben) l'cifhtng Öfraelö ju (fünften ber Reiben im 21. X. fonft nirgenbä oorfomme
(»nobel, „Ter Prophet Oefaia" [3. 2lufl., tfeipjig 1861], 3U Oef. 52, 13 fg.). flllcrbing«

fmb bie unbußfertigen Reiben bem ^erberben geweift; aber bie bußfertigen foHen Äuf«

nähme im mefftanifd)en SReid) finben, unb ber geregte ,,©ottcöfned)t" ocrmittelt eben buref)

fein £eiben$opfer ben (Eintritt ber Reiben in bie göttliche 9ieid)$anjtalt (3ef. 42,6; 49,6;
60, 3 ; 66, 18 fg.). On bem mefftanifd)en 9feid) follen freiließ nur bie Öfracliten pricflcr*

lid)e 9?ed)te beftfcen (Oef. 61,6; 66, 20 fg.); aber gerabe au3 biefem Umfianb ergibt fid),

baß fie als Mittler für bie aufgenommenen bußfertigen Reiben betrachtet werben, unb ba*

Cpfer, baß fie in ben befianbenen Reiben be« Grrilä gebraut haben, f)at feine öoüe SSirfang

ju ©unflen ber Reiben getfyan.

Sluf biefem 33orftcÜungefrcife nun hat ftd) bie neuteft. SJorfrellung oon bem gcnug=

tfjuenben Reiben unb (sterben Oefu Sfrrifti aufgebaut. Sd)on bie ftmoptifdjen (Soangelien

berieten oon 3efu$, baß er feinen bcoorftefjcnben Job alö ein i'öfegelb (lytron) ju

fünften Dieter bejeidjnct fjabe (Waxl 10,45; 3D?attt). 20,2«). On berfetben 6teUe be-

zeichnet er tyn aber aud) al« einen Tienji, ben er „üielen" leifien werbe, unb ba« ift

ofme 3ro«fct nQd) Dem 3ufown,enfan9 ocr urfprünglidje ©inn be« betreffenben 2lu«fprud)$.

Ter Tienft, ben er ben „üielen" leiften will, ift it)rc Befreiung aus ber &ned)tfd)aft,

nid)t etwa nur ber ©ünbc, fonbern all ber 9?ott) unb all bc£ Trurfö, bie bamalß auf

bem äöolf Ofrael moralife^, focial unb politifd) lafteten. Da§ Oefu« feinen Xob gcrabeju

alfi eine genugtfmenbe Dpferleiftung gefaßt Ijabc, ifi jebo^ aud ber angeführten ©teile

nidjt ju erweifen, jumal er i^n, naa) ben brei erften Soangelifien, bei ber 9lbcnbmaht«£

ftiftung mit einem SSunbeöopfer, unb nidjt mit einem 8ülmopfer oerglie^ (f. Slbenbtnaht).

Tie Ueberjeugung, baß ber job Oefu an bie ©teile ber alttcft. ©ühnopferanftalt getreten

fei, unb ber ©emeinbe biefelbcn Tienfte, unb jwar ein für allemal, geleifiet habe, fam

erfi im apoftolifdjen 3eitQ^cr Sur entfdjiebenen ©ettung. SBä^renb ber ^ebräerbrief ben

Job Oefu im wefentlidjen, wie bie brei erften Sbangelien, ale 53unbe«opfer auffaßt

($ebr. 9, u fg.), unb ebenbeSljalb aud) oorjugöweife fittlid)c Söirfungen oon i^m ableitet, fteflt

itjn bagegen ber Äpoftel $aulu« überwiegenb ale eine genugt^uenbe Cpferleiftung bar, in

welker bie göttlidje ©nabe fid) manifeftirt liabc, unb wetdje menfehlicherfeitd oermittet«

beö ©laubenS angeeignet werben müffe. Ter 9lu8fprud), ©ort fyabt S^rifhim (in feinem

Äreujeötob) „für un« (bie 2Hcnfd)en) jur ©ünbe gemalt, bamit wir ©eredjtigfeit ©orte«

in ihm würben" (2 Äor. 5, 21), fann nicht anber« oerfranben werben, al« ©Ott fyabt tyn

in feiner XobeSleiftung al« ben betrachtet, ber bie ©ünbe ber SWenfchheit auf fid) genommen

unb bafür genuggethan t)abt, fobaß nunmehr, biefem fremben SSerbienft d^rifti jufotge,

bie bamit ©ort gegenüber geleitete ©erechtigfeit, b. h- bie S3efriebigung ber göttlichen

ftectitGforberung, bem gläubigen (Sünber jugutc fommt. On ber ^araflelftelle »iöm. 3, 25

ift baö perfönlidje Moment, bemjufolge bie ©Ott aufrieben fteQenbe SBirfung burch ben

menfd)lid)cn ©lauben oermittelt ift, ganj au«brüdlid) baju h«töorgehoben. Tiefe« leitete

fidjert nun aud) ber an ftd) nod) oöllig bem ^e^tebewußtfein angehörigen ^orfteCfung

einen hbh«nt, wirflich fittlichen Onhalt, ber über ben ©tanbpunft beö 31. T. entfehieben

hinauögeht. Töß ein jeber änßerlid), gleidjfam mechanifch, nach bem ©efe^ ber frrictefien

ffiiebertergeltung, für jebe« Vergehen auch ttjieocr bi^en mü& 9ani abgefe^en oon feiner
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©ewiffenSftellung ju $ott unb Don bcm inneren Äern feiner $efinmmg, baS ift eine

ctfjifd) nod) fetjr unbefrtebigenbe Sorftetlung. 3>em Reuigen Dergeben wir gern unb

leidu; von bem Serftodten wenben wir und unwillig ab. Slüein nur wiffen nun aud)

(utö ber (Srfaljrung, baß ber (Sdjulbige bie ©träfe für fein Sergeljen nid)t immer in

eigener ^erfon ju tragen Iwt. 9?id)t feiten fet)en h)ir ben Unfdjulbigen an feiner Stelle

leiben. Sie Diele Oafjr^unberte ffinburd) ^atte Ofracl buref) Abgötterei, innere 3e*roiirf
s

niffe, trofeigen SlbfaH Don ben fittlidjen ^ßrineimen ber Oafyoereligion feine politifdjen unb

nationalen ©runblagen untergraben, unb auf biefem SEßege aflmä^lid) baS Sd)idfal b,er=

aufbefdjworen, welefyeS mit bem Untergang jwerft beS 3^nftQ
'mmcreid)S, bann beS 9?cid>S

Ouba, unb ber gänjlidjen ftaatlid)cn Äuflöfung enbigte. Unb eS waren gerabe bie Seffern,

tueldje im dxii, nad) opfermiUigcr Sertyeibigung if)rer $eimat unb ifjrer Religion, für

bie Eünben ber ganzen reid)Sgefdud)tlid)en Sergangentjeit büßten, ftrembe Sugenb unb

frcmbeS Serbienft fommen uns nid)t feiten wtrttid) jugute, unb eS ijt ein 3«d)en fltt*

lidjen 3d)arfblidS beS SerfafferS Don Oef. 40—66, baß er biefe SBaljrfyeit jum erften

mal an bem Seifpiel beS leibenben beffern IljeilS beS erilirten SolfS nad)gewiefen f)at.

Senn bie biblifdjen Sd)riftftetler beS apoftolifd)cn 3"talterS ben Slbfdmitt Dom leibenben

„Änedit Rottes" (Oef. 53) als eine Seiffagung auf Gf)rifruS betrauten (Slpg. 8, so fg.;

Öol). 12,37 fg.j, fo (jaben fie barin unrecht; allein fle ^aben red)t, wenn fie bie im i'ciben

unb Sterben bewährte 3SolIfommen^it (Styrifti als eine unerfdjöpfliaV CueUe Don fittlidjen

Straften anfef>en, weldje feiner ©emeinbe jufloffen unb in gewiffem Sinne als eine genug=

tlmcnbe Vcifiung für ifjre fit tlt dien Mängel er f du t neu. 9?ur barf biefe @enugtl)uung nid)t

als eine äußere Derbienftlid)e Stiftung, als ein (Strafleiben aufgefaßt werben, weldjcS of)ne

weitere« bie 3""^nung für ben Sünber, ber eS ftcf) mit Sewußtfcin aneignet, lnnweg=

tilgt; benn bamit würbe bie SBirfung wie eine magifd>e erfdjeinen unb ber fittlidje @el)alt

ber Sorftellung oerloren gelten. Xiefe $efa(jr lag in ber apoftoüfdjen geit um fo näjier,

ie unentwirfetter nod) ber Damalige fittlicfye ©emeinbegeift , unb je befangener bie Sor*

fiettungen nod) in ber altteft. f)*ibnifd)en Dpferttjcorie waren. On ber paulinifefjen Sor=

ftettung, baß ber (Staube allem ftd) baS Serbienft @fjrifti aneignen fönne, baß baffetbe

alfo nur wirffam fei äufolge ber Dorgängigcn perfönlid)en Erfüllung einer fittlidjen Se=
bingung, lag baS (Mcgengewid)t gegen jebe magifa^e unb fuperftitiöfe ©enugt^uungöle^rc,

wenigftenS auf fo lange, als ber $laube (f. b.) nia^t felbfl feines fittlia^en ®e^altS ent=

leert unb $u einem ftttlidj unfreien, fte^ lebiglid) pafftD Der^altenben AneignungSorgan beS

3?erbienfteS (5b,rifti abgeftumpft warb. On anbern apoflolifefjen Äreifen, 3. in bem,

aus welchem ber OafobuSbrief ^eroorging, fanb bie ?eh,re Dom genugtfjucnben löerbienfi

beS 2:obeS Oefu feine Stelle. SSenn ber ütfenfcf), wie bei OafobuS „feiig wirb in feinem

(perfönlidjen; X^un" (Oaf. 1,25), bann wirb er eS jebcnfaÜS nid)t Dermöge ber Aneig

nung eines gcnugtt)uenben fremben S3erbicnfteS (f. aud) Cp^er, Süljnc, Steüoertretung,

5Berföh,nung). ©e^enfel.

(^COüirnpÖic, biblifc^e, if^ berjenige l^eil ber biblifdjen SlltertlmmSfunbe, welker bie

(Srbfunbe, wie unb foweit fte in ben biblifdjen 33üd)ern Dorfommt, beb,anbelt, mithin bie

SorfteHungcn, welche bie biblift^en ©erfaffer Don ber (Srbe im allgemeinen r)atten, f^ilbcrt

unb bie Golfer unb Vänber, bie i^nen befannt waren, befc^reibt.

lieber bie &nftd)ten ber ^ebrä« oon ber ©eftalt ber Srbe unb Dom ffieltgebäube

(matljemariftt^e unb p^ttfifc^e ©eograp^ie) futbet ftc^ nichts SeftimmteS in ben biblifd)en

33üe^em aufgejeia^net. 92ur auS gelegentlichen Aeußerungen einjelncr Sc^riftficller (äffen

fid) iljre 33orftelIungen barüber entnehmen. l iefe finb nur populäre, ber ftnntidjen %n=

fe^auung entlehnte, aber eben baburd) fd)on biditcrifdi fd)ön, wie bei anbern UrDölfern,

of/ne baß fie^ eine fo auSgebilbete 2Ht)tf)ologie, wie bei ben ©rieben, baran gefnüpft ^ätte

(f. (5rbe, ^immel, ^abeS, Unterwelt).

S33ie im allgemeinen ben Hebräern bie Srbe ber 9)?ittelpunft beS SeltallS war, fo

galt ifmen im befonbern wieber ib,r i
?anb als „ber ^abcl ber Srbe" (€3.38,12), gleich-

wie ben ©riechen bie ©egenb ^Delp^iS (<5trabo, IX, 3, 6; Sop^ofleS, Oedip. tyrann., 33. 488;
^tnbar, 4. $ljtf). Obe, 9?r. 4, 35. 8; Cicero, De divinat., II, 56), unb Oerufalem als ber

TOittetpnnft beS Crbfreife« ((5j. 5, 5. «; Surtorf, Lexic. chald. talmud. et rabb., <S. 854;

»eofenmüHer, „|)anbbuch ber biblifd)en Alterttjumsrunbe" [?eipjig 1823 fg.j, 1, 1, 153 fg.;

f. Serg beS ©tiftS).

5?ad) Maßgabe biefer i^rer unDoÖfommenen Segriffe Dom 2£eltgebäubc unb ron
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bcr @eftatt ber (5rbc war aud) bie £änber= «nb 53ölfcrfcnntmf? ber Hebräer (politifdje

@eograpr)ie) fer)r befdjränft, unb befonberö baö Abenblanb, oon meldjem baö Weer fte

trennte, fann fo gut wie unbefannt gelten, inbem fte faum bie Tanten ber nädjftcn Onfeln

unb »ölfer rennen lernten ((Supern, tireta, »tyobuö, Spanien). Setter tft it)r (9eftd)t$

freiö gegen Sübeu (Aegypten, Aetrjiopten, ?ibtjen), mit beffen Sewofjnern fte, 511m Xt)eil

ftammoermanbt (bic Araber), ocrfeljrten; unb gegen Horben, beffen 93ölfer (Jtbarener =
Subal, Woöd)er = Wefed), Armenier - - Xogarma, 27, 13.14; ogl. nod) bie itimmerier =
(Horner, Sctjtrjeu = ©og unb Wagog u. a.) irjre ^panbclearttfcl nad) löruö brauten. $on
ben (Staaten beö Ojfenö tonnten bie Hebräer außer ir)rcn 9?ad)barn <ben ityönijiern unb

Aramäern) oor bem afforifdjen unb babnlontidien ftrieg bloö bie Tanten (inbifdjer [b. i. Mint^

vob) Kolonien in Wcfopotamten: 33ab»lon im l'anbc Sinear, 9?inioe in Affur), unb über

ben £igriö fyinauS (Slam) faum ben oon Webien nod) 1 Wabai, aud) 9?ob, 1 Wof. 4, is).

Sic fonnten nod) glauben, (Supt)rat (^f)tat) unb üigriö ((Hubbefel) feien Xrntc eine«

Stromcö, unb gelten Gnbuö unb 9KI für einen tfluß (@id)on, 1 Wof. 2, n), wie aud)

bie ©riedjen boppelt Aettjiopien Ratten (£omcr, „Obnffce", I, 23; Herobot, VII, 70).

SBon Onbien (Gfjaoila) war nur ein bunfleö @erüd)t an fte gelangt, feit ber ^erferjeit

aber wußten fte oon ^>öbu (<5ftr>. l,tj 8,9 = fanöftit. Siudhu;
f. (jben unb ^arabicö).

2öaö alfo ben Ofraeliten oon Vänbern, oon SBölfcnt unb beren 33erwanbtfd)aft unter-

einanber, öermutr)lid) burd) ifjren $erfet)r mit ben $anbel treibenben ^rjbnijiern ((£$. 27),

befannt geworben war, ift im 10. ftap. beö 1. SBud)G Wofe $u einer ^ölfcrgcncalogie

jufammengcfatjt (in turjerer ftorm 1 Grjron. 1 ;
ogl. 3ofepr)uö, „Altertümer", I, 6 unb 7),

einer „SMfertafel", wcldje ftd) als ©eftanbtrjeil bcr 3arjüc=Urfunbc er)arafteriftrt, mithin

ir)rer Abfaffung nad) wenigftenö in bie frühere Üönigöjeit Ofraelö runaufreidjt. Als

Stammort bcr jweiten Wenfd)f)cit nimmt bcr $crfaffer biefer SBölferfarte Armenien an,

auf beffen Hochgebirge Ararat (f. b.) ftd) nad) ber mefopotam. Sage bei abnetymenber

Tflut bie Ard)c mit ben (Geretteten niebcrgelaffen tjatte ( 1 SRof. 8, 4). Xie Ausbreitung

felbft bcS neuen Weufcr)engefd)lecr)t$ über ben (frbboben wirb fo bargeftellt, baß alle ben

Hebräern befannten Hauptoölfer oon ben brei Söfmen ftoalj'S abgeleitet, unb alfo in brei

Hauptjtämme ober Waffen unterfdjieben werben, wobei ben $erfaffer Öerwanbtfdjaft ber

Sitte, befonberö aber ber Sprache, tförperbilbttng unb namentlid) bie HQutfa^be ber

Golfer geleitet t)at. Dergcftalt erfdjeinen Sem, $am unb Oapt)et alö bie >3tammoäter

ber brei SDicnfdjenraffen, ber ^Hotr)en, bcr 6d)warjen unb bcr SÖeißen, wie biefc bic brei

Grbgürtel bewohnen: ben mittlem, ben füblidjen unb ben nbrblid)en. ier weir}e

2Wenfd)cnftamm ber 3apr)ctiten (1 2Rof. 10,2— 5) umfaßt ben nörblicr)en örbgürtel, ba«

wette i'äubergebiet im Seftcn unb Horben, alle«, waö oon ben Onfcln im Wittelmeer

unb ben europ. 5füftenläubern im ÜBeften an, über Hlcinaften bie jum nörblicr)en Elften

jenfeit beö Jauruö au unb jwifdjen bem ©crjwarjcn unb Maöpifd)en 9)2eer ftd) erftreeft;

bie Weber füblidj um baö ^aöpifd)e Wcer wofmten oon ben Oapr^etiten am öftlidjften.

Die bunfelfarbige S^ölfermaffe ber Hamiten (1 SRof. 10, 6—20) begreift in ftd) bie »o-
tionen ber Reißen 3one in flfrifa unb ben füblid)en Äüftentänbern unb Steppen. Sern,

2ft)nt)err beö r)ebr. 93olfd unb berfenigen Nationen, welche eine beftimmte Erinnerung alö

ftammoerwanbt anerfanntc, 3mar julet^t genannt (1 SWof. 10, 12— 31), um bie folgcube

„@efer)id)tc ©em'ö" (1 ÜRof. 11, to fg.) unmittelbar anjufnüpfen (1 Wof. 11, 1—9 fann alö

fpätcreö 6infd)icbfcl nid)t in $3ctrad)t fommen), wirb mit 3lbftd)t Ijeroorgcfjoben alö „ber

58ater aOer ©btme (fber'ö" (aUer Hebräer) unb jugleid) alö ber Grftgeborene (1 2Rof. 10, 21);

benn barattf grünbet ftd) eben baö Sorrcdjt, welche« feine fpätern, aud) l)ier mit befonberer

3Joflflä«bigfeit genannten 9cact)fommen, unb oor allen wieber bie Hebräer genießen; ein

nationale« 3ntcreffe, weld)eö ftet) befonberö aud) ben „Äanaanitcrn", b. i. ben benadj

barten
v
^r)önijicm, gegenüber geltettb mad)t, unb biefe, ftatt gleichfalls oon 3em, oielntc^r

oon Hom abftammen läßt, um fte oon jeber ©emeinfefjaft mit ben Semiten, namentlid)

mit ben Hebräern au^ufdjließen ( 1 SDiof. 10, 6. ts fg. ;
ogl. fdjon 9, 25). Sem umfa§t

bemnad) ben mittlem (Srbgürtel, meld)cr nörblid) am Maurus, wejtlid) beim Wittelmeer

. an Sörienö unb ^Jaläftinaö .ftüftc feine ©renje ftnbet, unb oon ba über Arabien ftd)

oftwärt« weiter erftreeft über ben Xigriö t)inauÖ bi« ^u „einer burd) bie ^tjantafte gc

fct)affenen (#renjc".

©egen baö babntonifd)e (Sril r)in erweiterte fid) ber gcograpt)ifd)e @eftd)t«frciö bcr

Ofraeliten burd) nähere Serütjrung mit Afforien, 33abnlonien unb Webien; jet^t erfl, in
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erilifdjen unb nad)erilifd)en 33üdjern, wirb ba« füblidj an Sftebien firf) anfdjliefjenbc ^ßerfien

al« <ßara« erwähnt ((§3. 27, 10; 38, 5; 2 §lnon. 36,20.22; Sfra 4,5 fg.; 6, uj Eftt).

1,3.18; 10,2; Ü)an. 5, 28; 6,9.13); jefct erfd)einen £anb unb Stämme Arabien« unter

eigenem, allgemeinem tarnen (Ärab: (£3.27,21; Oer. 25, 24; 3,2; Oef. 13, 20 [21, 13

ij* Ärab fpätere ©toffc]; S»eJ. 2,19; 2 (ijrron. 21, ie; 22, 1 u. a.; ogl. aud) im 91. X.

Oflll, 11; 4,25). Sud) erhielten aümählid) bie Öuben einige nähere ftunbe wie über

ben Ofien, fo fclbft über ben hohe" Horben oon Elften, über ba« Scöthenoolf unb 4'anb

®og unb .Ücagoq fowie über 9?ofd), ein 55olf unter 33otmäjjigfeit be« ©og, wetd)c«

neben SWefed) unb Xubat genannt wirb, oieflcid)t bie Stammöäter ber duften (Oer. 51, 27;

IE} 38 unb 39; ögl. Dffb. 20, s; £3. 38,2.3; 39, 1).

Sludj bie ©rieben waren Der alter« ben Hebräern nur im allgemeinen al« Oonicr

(Oaöan in Äleinafien) unb in einzelnen Stämmen (ftittim, SRobantm, ftaphtorim, Sreti

unb $leti, ftari [f. b.] in 1 2)cof. 10, a fg.) befannt. (Srft nad) bem (Sril, befonber« feit

bwca) Äleranbcr ben ©rofjen eine engere SBerbinbung jwifdjen ÜWorgen- unb Sbenblanb

hergcfiellt mar, unb feit unter beffen 9cad)folgcrn, ben ^tolemäern in Slegopten unb ben ©eleu-

eiben in ©orien, bie Ouben burd) politifd)e unb £anbel«oerbinbungen in immer engere

Berührung mit ben ©ried)en famen, lernten biefelben ©ried)cnlanb , SWacebonien unb

Otaüen, in«befonbere aud) filetnajien beffer fennen, 3umal ftd) aud) feit SUcranber'« 3eitcn

Ouben in allen SZÖeltgegenben nieberliejjen
, alfo, baß e« jur £zit be« 9?. %. beren im

ganjtn $Römifd)en Meid) gab (ogl. Ilpg. 2 unb bie ü)iiffion«reifen be« Sipofiel« s
JJaulu«).

33on eigentlichen i'anbfarten bei ben Ofraeliten haben wir feine &unbe; benn in ber

Stelle Oof. 18, » ift nid)t fowol bon einer geograpf)ifd)en Äarte, al« bielmehr oon einem

einfachen Ser^ei^nit} ber Ortfdjaftcn Äanaan« bie 9Jebe. Der Sage nad) foü übrigen«

fd)on ©efofiri« in ttegnpten tfanbfarten haben entwerfen laffen (©oguet, „Unterfudjungen

oon bem Urfprung ber ©efefce, tüntle unb 2Biffenfd)aftcn", beutfd) oon Dornberger [femgo

1760—62], II, 227 fg.). ftoeft, berietet §crobot (V, 49) uierft oon einer aagemeinen

Srbfarte be« Slrifiagora« oon Seilet (ogl. aud) Strabo, I, 7).

$gl. noc^ Änobel, „Die «ölfertafel ber ©cneftö" ((ließen 1850); £ud), „$tom
mentar über bie ©eneft«" (£aUe 1838), fpecieü ju tap. 10; §ifeig, „Urgefe^tc^te unb

2»0tb.ologie ber ^ilper" W*m 1845)i Hofenmüller, „£anbbud) ber biblifc^en Älter*

thum«fuube" (£eip$ig 1823 fg.), 1, 1, 150 fg.; unb ben «rtifel in ^e^og'« „fötal*

(Jncbclopäbie", V, 15 fg. Äneucfer.

©CM, f.
©emidjte.

©trat erfd)eint al« eine philiftäifd)e Äöntgöflabt fdjon in ber 3eit ber Patriarchen

(1 ÜHof. 20, 2; 26, 1) an ber Sübgrcnje Äanaan« (1 2flof. 10, »; 2 Qifxon. 14, 13). On
ber Wät)t wirb ein ,,93ad) ffyal, ©runb) @erar" erwähnt in 1 5D?of. 26, 17. ©ewöhnlidj

hält man biefen „2Babi ©erar" für ben Sach junächfl füblich oon ©03a, ben 2Babi efch

Seherin, ober neuerbing« für ben 3)fd)urf el ®erär (b. h- ©ietjfrrom ©erar), einen tiefen

unb breiten 2&abi, welker oon Süboften fommt unb etwa« oberhalb ber Stelle, wo dfowlanb

(SBifliam«, The holy city (i'onbon 1849), S. 488) auf bem 223egc fübfüboftwäit« oon

@aja nach ^tufa (f- ^cfl0# 3 Stunben oon ©03a, auch ©puren einer alten Stabt,

(Sorbet el @erdr, gefunben hoben wiü, ben SJabi efch <5«h e« fl öon öftnorboft h« auf

ninrmt. demgemäß lücft man alfo ba« alte ©crar faft jur Söreite ©03a« nörblich tjifc

auf, wie e« benn fdwn Sufebiu« nur 25 röm. 3)?eilen füblid) Oon ©leuthcrpoli«, b. i.

©att) (f. b.), anfe^t, höwptfächlid) oud) be«halb, weil man oon ben füblid)en ^^Uiftern

(f. iMjUifier, Mao lu di im unb tireti) feine Hunbe fyattc, unb wie bie befannten fünf

^J^ilifterftäbte 3l«bob, ©aja, (Sfron, @atf) unb 21«falon, fo auch ®txax innerhalb

ber paläftin. ?anbe«gren3e benfen ju müffen meinte; bann aud) weil man für ben

,,8ad) Slegnpten«", welker bie @ren3e be3eid>net, irrthümlich ben „iöaeh ©03a«" hielt,

ba nämlich aud) ©030 bi«weilen al« Öre^ort Äanaan« genannt wirb (1 ÜDZof. 10,19).

?Jber ©erar barf burdjau« nid)t fo weit nad) Horben oerlegt unb etwa nur 3 jagereifen

oon Oerufalem entfernt, wie £>ieronomu« will, angenommen, fonbern mu§ bebeutenb

weiter füblich al« SBcerfcba gefudjt werben; benn nach ber Stelle 1 3Dcof. 20, 1 lag ©erar

ungefähr auf ber breite Oon .Habe« unb ©ur (f. b.), unb 1 9)Zof. 26, 23 3iet)t Ofaaf au«

bem Sabi ©erar (33. 17. 19) naa) jenem Söeerfeba tynan, oon welchem au« bi« 3um

SRoria bie Entfernung erft noch 3 2agereifen beträgt (1 Stfof. 22, 4; ogl. ».19;
21,u.ss). tiefer 9Babi ©erar in 1 2Wof. 26, n hat fo oiel ^aum, ba§ Ofaat mit

«atfildOM. U. 25
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Birten unb beerben (3?. 13. 14) in tljm lagern fonnte; überhaupt füb,rt aöe« auf einen

großen, bebeutenben 2£abi, wie im Süben iBeerfeba« nur ber öon Gl-Slrifd) fein bürftc,

b. i. ber biblifdje ,,93ad) SlcgnptenS" (f. b.). Turd) ben großen 2£abi cl = ttrifd) fließen

lucle flcinere jum 2)?cer ob, unter anbern auef) ber heutige Üßabi Tfdjerür, b. i. ,,93ad)

©erar", rocld)er, öftlid) öon ben iöergen Ijerabfommenb
, roeftlid) nad) (51 ^Irtfd) Einläuft.

$cmäß ber Stelle 1 Wof. 26, 2—6 fc^cint (^erar aud) ein
s$unft an ber fanaanitifd)

ägnpt. C^renjc $u fein; aber biefe bejeidjnct eben Gl = 2lrifd) unb ber iöadj 3legö,pten0

(3of. 15,4.4?; 4 9Wof. 34, s). Tiefer i'agc («erar* fübtoefilid) öon 3uba entfpric^t aud)

bic Wad)iid)t 2 (ifjron. 14, 12 fg., baß Äönig 91 fa bic bei SDfarefa geflogenen unb (flauer

nad) 2lcgnpten fjtn) flicfjcnbcn 2letl)iopicr öcrfolgtc unb bie Stäbte oon ®erar jerftörte.

So füfjrt aUeö barauf Inn, bie alte %^itifterftabt @erar an ber Stelle $u fudjen, »0

Ijeute bic $eftang „Gl ^Irifd)" ber Araber liegt, b. i. „bie uralte Secftabt i'ariö", wie

ftc bei SBHfyetm öon Xnruä (XII, 23) genannt roirb, baö £ariffa (b. I). bie „betoafjrte",

mit dauern „umgebene", „fefte") ber cingenrnnberten ^elaSger (f. Streti unb $lcti unb

^ilifter; ögl. aud) bic Gtnmologic oon Warefa), fpätcr oon bem SBabi J^cr toegen feine«

„trüben iBafferö" bei ben Arabern Wf)inoForura (Wfjinofolura), julefct toieber nad) ifjrent

alten Manien Gl 2lrtfd) geheißen, ein Stapelplatz für ben arab. Raubet (£iöiu«, XLV, 11).

Der biblifdje Warne (Mcrar felbft ift auö bem Sanöfrit unb @ried)ifd)en ju erflären unb

bcjeid)net bic alte "JMatfgcrftabt £ariffa alö äußerften (9rcn3punft beö frühem, fübtidjern

^luliftäerlanbcö , unb jroar als beffen Worbrocfl „Spifce". Tiefer alte Warne erhielt ftd)

nod) mehrere 3af)rf)itnbcrte nad) ber djrifil. 3eitred)nung, unb Sojomenuö (VI, 32; IX, 17)

bcridjtct Don Öerar, baß er freilid) mit Gufebiuä unb £>ieronömuö irrtljümlicf) öiel ju

roeit nörbfid) unb öftlid) öcrlcgt, baß tjicr gau^ uatje bei einem SBinterfrrom ein großeö

unb berühmte« Jtlojtcr ftanb. Ter %bt SilöauuS fjatte nalje am Schluß beö 4. 5afjrl).

bort feinen 2Bolmfife, unb ber Warne befit Warctan als SÖifdjof oon $erar (öieü*etd)t in bem

ftlofter) finbet ftd) unter ben Untcrfd)riftcn beö Goncilö non Gfjalcebon im 0. 451. (Sgl. nod)

£ifcig, „Urgefd)icf|te unb Wötljologie ber $I)iliftäer" (i'eipjig 1845); Witter, „Tie Grbfunbc"

(Berlin 1848), XIV, 1084 fg.; „3eitfd)rift ber Tcntfd)cn 2Norgenlänbifa)en ©efellfdjaft",

I, 175; änobcl, „Tic Sölfertafel ber ©eneft«" (ließen 1850), S. 216 fg.). Äneuder.

©croftt (ögl. bic Vcäart repaG-qvwv Warf. 5, 1;
sJWatt^.8,2»; Vuf.8,2c), außerbem in ber

^öibel nic^t genannt, um fo häufiger non 3ofepfmö crroäfjnt, fd)on öor ber Wömcrjeit, bann

roäfjrcnb ber innern jüb. Kriege unter ben 9J?affabäern unb in ber @cfd)id)te be« „3übifd)cn

Kriege" unter Sefpafian unb Xittt« (3ofepljuö, „3übifd)er Äirieg", 1, 4, 8; III, 3, 3; IV, 9, 1

;

^liniufl, V, 16). 2Ba^rfd)ciulid) ift bic Stabt burr^ Veteranen Wcranber'ä beö Großen gc^

grünbet tuorben (Wetanb, Pulaestina [Utrc^t 1714], ©. 806). Süböfttic^ öon ©abara, an

einem ^tüß^en gelegen, baö unmeit baoon in ben Öabbof (2Babi 3er '0 ) f^fft, bilbetc ftc mit

^fjilabclpfjia bic Dftgrenjc
s^cräaö gegen Arabien ^in unb gehörte jur Defapolie. Sie rcurbc

uon Hleranbcr 3annäuö erobert, melier im (Gebirge ©erafa« (2Babi 3lbfd)lün) ftarb, al« er bie

^efte Wagaba (Slrgob) bclagcile (3ofep^uö, „«Itertljümer", XIII, 15, 5). Später, im tflb.

tfrieg, murbc ©crafa, baö meift öon Reiben bcmob,nt mar, öon 3ubcn öermüflct (Oofep^ufi«,

„3übifd)cr Ärieg", II, 18, 1), boc^ gehörte eö, tote 3ofep^uö (a. a. O., II, 18, 1. 5) ritymenb

fyeröorfjebt, bei ber allgemeinen 3ubcnöerfolgung, nebfi Sibon, Stntioc^ia unb Slpamca, gu

ben wenigen ft»r. Stäbteu, meldje bie bei iljnen mol)nenben 3uben nic^t ermorbeten, fonbern

bcfrf|ii^tcn. Vueiuö HraiiuÄ, 58cfel)löl)abcr unter 93cfpaftan, naljm enblid) bie Stabt ein

unb öerbrannte fte (im 3. 68 n. (5f)r.; 3ofcp^uö, „3übifc^cr Äricg", IV, 9, 1). ®ah
blttn II. öon 3erufalem jerftörtc 1122 baö bortige Gafteü. 3luö @erafa gebürtig mar
Wifoma^uö ^erafenuö, ber Wcuplatonifer, meldjer jur 3«t Xrajan'ö blühte unb bure^

feine Ijinterlaffcncu iBcrfe über ^>nt^agoräifd)c 5lritl;mctif unb über Harmonie ber Wad)n>elt

im 9Inbenfeu geblieben ift. ?lua^ ein iöifdjof ^lacuö öon @crafa unterjcicfynetc ftd) auf

bem Goncil ju G^alccbon. .'pöa^ft toah,rfd)cinlia] 3toeigtc eine Wbmerfrraße öon ^^ila-

belpljia aud) gegen Worbcu über ©crafa nad) Slmatljuö unb ^ella bi« Sfötopolie ab.

Tie @röße unb 2Bid)tigfcit, fotoic ber ©lanj ber alten Stabt ©erafa ergibt fic^ fdjon

auö bem Umftanb, baß ftc ber umlicgenben ©cgenb („ber @cgcnb 2trabicnÖ, bie e^ebem

OJileab l)ieß": ^ieronömuö) ben Warnen gab; befonberö aber aud ben großen röm. Wuincn
bcö heutigen Tfä^erafa^ (ober $'cräfd)), meiere, bie fa^önften in ^aläftina, l

l
/4 Stunbc

im Ilmfang l;aben unb ein Scitenftüd 3U beneu öon Saalbef unb ^almnra bilben, übrigen«

aber bem größten Xf)eü nac^ erft auö ber £tit beö Warf Hurel Ijerrüljren. Tie Stabt
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mar au« Äalffieinen erbaut unb auf ^oljcr Gbene in bcn bergen bon 2)?aräb auf unebenem

53oben 3U beiben Seiten be« Üöabi Deir gelegen, ber aud) ben sJJamen ttcrroan unb Seil

£fd)erafd) (b. )). Sluft bon ^Dfcrjcvdfdjj führt. Der £>aupttl)cil bev Stabt liegt auf beffen

red)tem, b. t)- tocftlid)em Ufer, roo bev Boben ebener ift. Bon Horben fonunenb ift bic

erfte §auptgruppc, bie bcn Blitf feffclt, bev große (3cu« ober "Jtrtcmi« --?) Scmpcl, welcher,

ein länglidje« Biererf auf einer 5—6 ^ufe ^oljen Derraffc, bon nidjt weniger al« 200
bi« 250 Säulen gefdjmücft gemefen fein muß unb au bracht unb Schönheit jebc« öffent

lid)e ©ebäube biefer ilxt in Serien, ben Sonncntempel in ^almnva ausgenommen, über

troffen ju haben f ct)eint ;
be«glcid)en öfrlid) baoon, am Worboftcnbc ber Stabt, aber nod)

im SEBeften be« f$luffcd r
bic Ueberrcfte eines mädjtigen Slmphithcater«, bon fdjbnem feftem

Marmor mit Säulen, 9cifd)en u. bgt., mahrfd)einlid) cinft gn 2l)iergcfed)ten beftimmt.

Dann gegen Sübwcft $u bie Ruinen jweier Keinen Xempcl, bon wo au« man bic ganjc

Stabt wie in einem großen breiten, bon Süb nad) 9iorb länger gejogenen Bicred bor

fty liegen fat), iebe Seite über eine engl. 2Meile lang, bon ber großen, über 8 ftufj biden

unb au« ber)auenen Ouaberftciucn bon mittlerer ©rbfce errichteten Ringmauer myogen,

(fbenfo bel)errfd)t ein ungemein fd)öner Tempel (oicü*eid)t be« Dionnfo«) auf einem £ügel

am Siibenbe oon ©erafa faft bic ganje Stabt, unb an ber SBcftfcitc beffetben £>ügel«

liegen bie Drümmcr eine« jweiten großen nrnphitl)cater«, bon beffen h"%nt Sifcreil)en

au« bie 3ufd)a«c* Su9Ici(J
)

oic ?anJc ®ta&t umlicgcnbc fruchtbare Vanbfdjaft, bie

oormal« fet)r reijenb gewefen fein muß, überfein unb genießen fonnten. Die gro§e

Jpauptftrafje ©erafa« get)t, parallel laufenb mit bem 3Babi Dfdjcräfd) unb auf beffen wefi-

lid)er, fieilercr Ufer^ö^e Inn, d)araftcriftifd) fübnörblid) burd) bie ganje Stabt oon Xtyov

ju Dt)or » bon Anfang bi« ju (5nbc bon Säulenreihen eingefaßt, wo nod) 3nfd)riften

tntbeeft »erben, unb wirb in regten äBinfeln fuuiptfädjfid) bon 3Wei Ouerfirafcen mit

Golonnaben burd)fcfynitten, weld)e weftöftlid) $u Brüden über bcn $btfj auf bic Oftfcite

ber Stabt hinüberführen: ba« *Pflafter ift, ebenfall« tote in ©abara, $um Ztyii nod) erhalten,

ftbgefehcn bon einer s}?aumad)ie am Siibenbe ©erafa« auf bem rechten Ufer be« Söabi,

unb bon ben Bäbem unb Slquäbucten auf bem linfen Ufer bietet biefe JDftfcitc ber Stabt

nur ein Drümmcrlaborinth bon ^rioatwohnungen, bic übrigen« bi« ju ,$icmlid) freiler

£öt)c emporfteigen. Diefe
v
}>rad)tfrabt , bon toetchcr bie ©efd)id)te faft nicht« al« ihren

Warnen fennt, liegt ohne einen einigen Bewohner im frucr)tbarftcn Boben ba, nur oon

einer gräberreichen 9?efropoiiö nach allen Seiten umgeben, meiere ihre reiche Beoölferung

früherer Oahrlmnberte befunbet, inbefj fie gegenwärtig faum einzelne Diebe unb 9?äuber

jählt, bie fte bon £tit ju $tit einmal burchftreifen 311m s
J?ad)theil ber ^rcmblinge, melchc

fich bort einmal bliefen 3U taffen bcn 5D?utr) haben. — Söenu aber alfo einerfeit« ba«

alte „@erafa Arabien«", mic e« Drigene« u. a. nannten, biel ju weit bom @aliläifd)eu

„9Reer" nad) Sübojien h»« entfernt lag unb „toeber ein 3J?cer noch cincn ®ee in bei-

nahe tjattt", anbererfeit« aber bie cbangclifche (frjählung ein „ÜKeer" in ber „®egenb

ber ©erafener" oorau«fe^t, fo fann biefe l'e«art „©crafener", tro^ ihrer guten Beglaubigung

burch alu" ^anbfd)riften, unmöglich bie richtige, tbenigften« nicht bic topographifd) richtige

fein. — (Sbenfo aber berhält e« ftd) mit ber britten !?c«art „(9egcnb ber ^ergefener",

melche nachtoei«lich bon £)rigene« blo« bermuthet mürbe, ba ihm felbft ©abara ju roeit

bom „SJZeer" entfernt festen, unb bie ftd) erhielt unb rpauptfäct)Ud) auf ba« 3cu9biB

bon ihm Inn berbreitetc, ba§ ju feiner 3cit am ©aliläifchen „3Keer" ber Seifen mit einem

3)orf ©ergefa gejeigt tburbc, bon mclchem fid) bic Schtocine in biefe« „SDfeer" ftürjten, loa«

ihm Cfufebiu« unb $ierontomu« bann blinbling« nachfprachen (f. übrigen« ©aliläifd)e« SDZeer).

3)a alfo einerfeit« fold)e gewichtige ©rünbc gegen beibe Ve«arten: „©erafener^' unb

„©ergefener" fprechen, ba anbererfeit« bie Se«art „©abarener" felbft ^anbfc^riftlict) bei

2Rarf. 5, 1 unb £uf. 8, m roeitau« am beften bezeugt, unb bei Ü)?atth- 8, ebcnfallö gut

beglaubigt ift unb aud) oon Drigcne«, obrool nidjt al« bie herrfchenbc, bejeugt wirb unb,

maß bie £aubtfad)e ift, geographifd) allein begrünbet ift: fo ift biefe £e«art al« bie

urfprüngtidje, ober bod) menigften« al« bie gefdnd)ttich unb topographifd ridjtige ^u be^

trauten. — $gl. noch: S3urdt)arbt, „Reifen in Sorten", beutfeh bon ©efeniu« (iBeimar

1823—24), I, 401 fg., 426 fg., 530 fg.; bitter, „Die Cfrbrunbe" (Berlin 1850—51),
XV, 375 fg., 1052 fg., \1077 fg.; Secfcen in 3oth'* „Monatlicher ßorrefponbenj für (Srb*

unb ^immel«runbe", XVIH, 417 fg., 424 fg.; (Stoalb, „@efchid)te be« Bolfeö 3frael"

(3.«u«g., ©öttingen 1864), I, 278, unb „Die brei erften Soangelien" (©öttingen 1850);

2ö*
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2ttet)cr, „tfritifd^eregctifcheö Hanbbudj über baö (Süangeltum beS SWott^äue" (5. Äufl.,

(Böttingen 1864), unb ,,$rittfch--eregetifdjeö Hanbbud) über bic (Soangelien beö SDiorfuö unb

?ufaö" (5. 3lufl., (Böttingen 1867); s#ofenmüücr, „Hanbbud) ber biblifd)en Stlterthumöfunbc"

(?eip$ig 1828), III, 2, 19, 22, 28; Saunier, „^aläftina" (4. Infi, ?eip$ig 1860); SRelanb,

o. a. ©., S. 301, 773 fg. Äneucfer.

(Öerätlje. Solange bic Hebräer unter 3ette" gekauft, wirb beren Einrichtung

faum eine anbere gewefen fein als bie, weld)e unfere SReifebefdjreiber bei heutigen ßt\U

bewohnern im 2J?orgcnlanbe gefunben haben. Söet 9ieidjero ifl ber ^faßboben beö 3eltc$

mit hatten unb Deppidjen belegt (Oer. 49, 2*. 32), bie jjugleid) $um Sifcen unb (Schlafen

bienen, wo$u nad) SBermögenöumftänben Riffen, Decfen unb Düd)er ^injufommen, bie

mäljrenb beö Dagö in einem 2Sinfel beö 3elteö jufammengelegt fmb, jur Schlafenöjeit

heroorgefwlt unb ausgebreitet werben. <Sonft finben ftd) nodj einige Döpfe oon Tupfer

ober Ztyon, Sd)üffeln, oft oon £ol$, Sdjalcn, Hanbmür)len, einige Sd)läuchc, gewöhnlich

ein Jammer (flfctit. 4,«), wol auet) 3itm (Sinft^logen ber ßdttfitidt. Der fteuerherb

beftet)t meift auö einem £od) in bie Erbe gegraben, einigen tofen Steinen herum, auf bie baö

Hod)gefäß gefegt wirb. 33cim Effen wirb ein großes Stücf £eber auf ben Söoben als Difdjtucb,

aufgebreitet, baö nad) gehaltenem 2Waf)l mit einer am belöcherten Sftanb burdjgcjogcnen Scf)mir

$ufammengefaltct unb aufgehängt wirb. Äleiber unb 2Baffen Rängen an einem ^fat)I be« 3elteS.

$ud) nadjbcm bie Hebräer feßfjaft geworben unb f>äufer bewohnten, fiuben mir nid)t

oiele ©eräthfdjaften 6ei ilmcn. 9?ad) ber Heußerung ber funemitifcf)en Brau, bie bem

Propheten Elifa ein ©emad) einrichten will, gehören $u ben nötigen ®erätr)en: ein 23ett,

ein Difdj, «in Stut)l unb ein ?eud)ter ober eine Sampe (f. 93ett).

SBie im claffifdjen HItertr)um, namentlid) im f^erotfe^cn 3eitalter, baS Sifcen bei

£ifd)e übtidj mar unb erft fpäter baß biegen gebräuchlich mürbe, fo aud) bei ben Hebräern.

DaS Sifeen gilt bem Hebräer für ben SuSbrucf ber häuslichen ftuhe unb beö SkrmeilenS

überhaupt. 3ur 3eit ber Erjüäter unb noch untcr Dcn erf*cn Königen fa§ man $u Difd|e

(1 Sflof. 27, 19; föidjt. 19, e; 1 Sam. 20, 24 fg., 27), auch in Aegypten (1 Sttof. 43, 33).

später wirb baS biegen gebräuchlich (Efty. 1,6; Oub. 12,15; Vuf. 7,37), unb ilmoS

fcheint eS mit Sdjwclgerei in SBerbinbung $u betrachten (%m. 6, 4. 7). Ein Difd) auf

oier ftüßen (Schaubrottifd)) fhnb auch *m heiügen ®ejelt unb mar 2 Ellen lang, 1 Elle

breit unb l 1
/« Glien hoch (2 9J?of. 25, 23 fg.), bie (SCe nach Angabe ber dtabbintn ju

5 ober 6 £>anbbrciten gerechnet, übte« mar tjermuthtid) bie auch f0"^ übliche §orm, nur

batj man bie Sifdje ber fpätern Sitte anpaßte unb niebriger machte. 5)ie Üalmubiften

fprechen aud) t>on breibeinigen Üifdjen, bie biblifchen Schriften laffcn unö aber über §orm
unb SScfdjaffenheit ber gewöhnlichen Jifche im Stich, obfdjon beren öfter (5rnjähnung

gefd)icht. Sie fcheinen auö einem ©efiell mit erhöhter platte, alfo nicht bloS au« einem

auegebreiteten £ebcrla?en befianben ju tyaben (SRic^t. 1,7; 9Watth- 16» 27 fgO-

Der t)tbv. ^uöbruef für Seffel, Stuhl (Kisse) beutet auf einen bebeeften ober ge-

polfterten Si^. S3on ben gewöhnlichen Stühlen gibt un8 bie 53ibel feine Sefchrctbung,

wof>l aber oon bem Xt)ronfcffel Salomo'S, ber oon (Elfenbein, mit ©olb oerjiert, mit

Armlehnen öerfehen war, benen jur Seite ^wei fd)ön gearbeitete £öwen ftanben unb jwölf

fold)e auf ben Stufen, bie ju ihm hinaufführten (1 Üön. 10, 18 fg.; 2 (£hron - 9, 17 fg.).

Da§ bic S3efd)reibungen beö ©otteöthronö in 3cf. 6,1 fg.; (£3. 1, 26 fg. nicht im eigent-

lichen Sinne 511 faffen feien, bebarf feiner Erinnerung. £>bfa)on unö bie biblifdjen Schrift-

ftetter weber Jifdje noch Stühle in ben ^rioatwofmungen bef^reiben, bürfen wir bodj im
Apinblirf auf 2legt)pten unb baö übrige ^lltcrthum unter Söerücfftchtigung ber 3eitöerhält :

niffe bei ben «Hebräern Analogien 3iet)en. On 3lcgnpten finben wir eine große Sftanmd)-

faltigfeit oon Jifchen, oon ben einfodjftcn, auf öicr ^oljpfählen ruhenben Holzplatten biö

,u fünftlidjen £ifd)lcrarbeitcn. Gö gab auch breibeinige Sifdje, unb außer ^olj würbe

auch Metall babei in Slnwenbung gebracht. Die platte ift zuweilen oon eingelegter

Arbeit, mit Figuren unb Hieroglyphen öerjicrt, auch runb unb auf ©nem ^ut} ruhenb.

91ud) bei Homer finben fich $ifd)d)en oon geglättetem H°tS unD *)Qt ieoer ®öf^ fei«

eigenes, waö auch fP flter nod) üblich gewefen ju fein fcheint. Die beliebte H°^Qrt

yitjorri, bei ben Römern oon (iicero'S 3eit an ber foftbare (SitruS; wir finben aber audj

Xifchc auö 2)?armor, unb auch iOietalle, felbfl eble, würben baju oerwenbet. (Jbenfo

hatte man außer oiereeftgen auch runDe ^M^) c un0 oaö ©efhH war nicht feiten funflreid),

^aroatiben, Atlanten, befonberö häuf»8 ^hi^10"6" »orfteUenb. Die 3a^l ber §üfee
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frfjmanft jwifdjen einS, brei unb öier. Die $öt)e war ungleich, gewöhnlich aber niebriget

als bei uns. Auf ägnpt. Xcntotälern finben ftd} aud) oerfduebene Stühle abgebilbet,

oon breibeinigen Schemeln biß ju prachtootlen Xhronfeffeln, oierfüfugc Stühle mit ein

fachen Beinen, mit SKütfenlelmen unb fünfilidjen Beinen, befonberS in tfornt oon Dörnen

füften, ber Sifc auS ^ofjr geflochten ober gepolftert. 3n ben ftönigSgräbern ju 5t)cben

ftnb ^öntgdfeffel abgebilbet, bie tr)eilmeifc oergolbet gewefen ju fein fd)cincn, au ben

$üj?en ftnb fjieroglnphifd) bie Köntgöfc^ilbcr 9?auife0' beS C^ropen angcbrad)t, bie Armlehnen

mit golbenen Dörnen ober Vbmenföpfen oeqiert, bie ftütlung jwifetjen ben ftüf?en mit mtjt^o«

logifdjen (^egen|länbcn gefd)mütft, unb einer ift fogar mit einer 3njd)rijt in Bcyelmng auf

ftamfeS oerfehen. Die große 2Jfannid)faltigfcit ber Seffet im claffifdjtn Alterthum in Bejug

auf bie ftorm oon Süßen unb £efmen"ober ot)ne le&tere, jeigen bie pompejanifd)en Sanbgemälbe.
Als mefentlichcS .£>auSgeräth ber Hebräer erfdjeint aud) bie Vampc ober ber i'eud)ter.

Ob bereit (Srftnbung ben Aegoptern jufomme, wie (Siemens Hon Aleranbria behauptet,

wirb wol unentfdjiebcn bleiben, gewiß ift, baß fie bei ilmen im ($ebraud) waren, ba jene

fogar ein i'ampenfeft feierten, wobei befonberS bie Stabt SaiS mit i?ampcn illuminirt

würbe. Auf beut leipziger Sarfoptwg befinbet ftd) unter anbern (^crätljfdmften aud) eine

.ftieroglöphe, bie einer i'ampc ähnlid)t. Xie $ried)en bebienten ftd) im heroifdjen £tit>

alter ber Äicnfpäne jur Beleuchtung, aber fdjon in ber Üböffee Ijält ^aUaS eine golbene

S'ampe in ber .^anb, unb $ur >3eit beS AriftoptmneS mar ber (Gebrauch ber l'ampen im

•t>aufe atigemein. 3)ie oerfd)icbenen formen oon Vampen mit einem ober mcljrcrn i'id)

tem fomie oon benen, bie jur Beleuchtung großer Säle oon ber Xecfe an Metten tyxab-

Ijingen, ftnb burd) bie Ausgrabungen in Pompeji unb .^crculanunt befannt, fotoie audi

foldje, bie auf einem fäulenartigen (^efteU ftanben unb (ianbelaber genannt tuerben, oon

beren fünftticher Arbeit in 3J?armor ober (frj namentlid) bie neueften etruSfifchcn AuS
grabungen manches fdjöne Stürf geliefert höben. Obgleich bie biblifdjen Sd)riftfteHcr oft

ber i'ampen erwähnen (2 ©am. 22,2»; .Bepl). 1, u; Spr. 31, i*) unb bilblid) als i'cbenS-

glürf ($f. 18, s*j unb für anberc Begriffe Spr. 6, 2.1; 1 ©am. 14, so; 1 (5()ron. 8, 33 fg.)

gebrauchen, geben ftc und bod) feine BorftcUung oon ben in ^rioathäuferu gebräuchlichen,

feir fönnen annehmen, baf? bie gctoöhnlichften ben noch ¥ütc xn ntand)en ©egenben

beS Orients gebrauchten i'ampen, bie, mit Oel gefüllt, einen Vumpen als £od)t hoben,

ähnlich roaren - ^a(
fy

öcr ausführlichen Bcfd)reibung beS (£anbelaberS im £>eiligthum

(f. i'eudjter) ift ju »ermüden, bap jur j^eit, wo baS Veben ber Hebräer cioiliftrter

unb lururiöfer mar, auch beim häuslichen Öebraud) zierlichere i'ampen unb sv'cud)tei

üblich waren. Ü)?an hielt $war barauf, in ben Wohnungen i'idjt ;u haben (Oer. 25, 10

;

% 28, 19; 123,u; £nob 18,6 fg.), eS fommt jebod) nirgeubS oor, baR bie £>auSlampe

bie ganje :'üulu hm^nd) gebrannt h.\W.

Unentbehrlich war jebem l)cbx. ^auShatt eine ^panbmühlc, auf ber baS 2fteht für

ben täglichen Bebarf bereitet mürbe, bafjer fte auch ntc^t als
s
#fanb genommen werben

foüte (5 3J?of. 24, s). Sic ihre Dualbencnnung ( rehajim) anbeutet, beftanb fte aus

jwei runben, platten Steinen, oon welchen ber obere auf beut untern fcftliegenbcn mittels

einer ^anbljabe herumbewegt unb baburd) baS jwifchenliegenbe betreibe jermahlen würbe

(2 <2am. 11, 21; dtid\t. 9, 53; .£)iob 41, Solche ,§anbmühlen waren bei ben Hebräern

fchon fehr früh (4 ÜHof. 11, s), unb ftnb in manchen ®cgenben beS Orients noch heutc

im (gebrauch- Xie langweilige Arbeit würbe oon leibeigenen, in ber Siegel weiblichen

(2)Zatth. 24, 41; i'uf. 17,35), unb jwar ben niebrigften (2 SRof. 11, 5; 3ef. 47,2; Apiob

31, 10), aber aud) oon männlichen befonberS als eine Art Strafe üerrid)tet (?Kid)t. 16, st;

9$. 5, 13). Aefmliche Jpanbmühlen hatten bie Aegtjpter, @ried)cn, unb nid)t fehr Oer

fdjieben ftnb bie in ^ompejt entbedten. ObnffeuS tyat .ponbmühlen , an welchen jwölf

2Öeibcr arbeiten. On ber Burg beS AlfinooS:

^ünfjig bientfn ber ©eiber umher im ^alafte bes Äönig«;
3)iefe mit raffelnber SKühle jermalmten gelbe« betreibe,'

3ene roirften ®eweb' unb breiten emfig bie Spinbel.

^3lutard) hat fogar ein Fragment eines ÜJcahlliebchenS, baS jum Bei^ertreib beim

iWahlen gefungen würbe, aufbewahrt.

XaS ©eräufd) biefer ^>anbmühten fe|t ber Prophet (3er. 25, 10) mit bem @cfüljl

ber Behaglichfeit in Berbinbung, wobei Söiner an baS @eräufch unfercr itaffeemühlen

erinnert. 3n fpäterer £tit fauten, wie bei ben @ried)eu unb Römern, SfelSmühlen in
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Werber

©ebraudj. SSor ber (Srfinbung ber £<mbmül)fen finben wir im früljeften 2llterthum,

atfo aud) bei ben Hebräern, Dörfer, um bie geröfteten ©etreibeförner ju jerfta§en (4 2Wof.

11,8), wie e« nod) fjeute bei ben Arabern $u gefd)et)en pflegt.

Um SBaffer, Wild), 2Bcin, Tel aufzubewahren (9eid)t. 4, i»; TOattr). 9, i? bgl. Warf.

2,22; fuf. 5,37) ober $u tran«portiren (1 ÜRof. 21, u; 3of. 9,s. 13; 1 ©am. 16, 20;

25,i8; 3ub. 10,5), bebiente fid) ba« Slltertfmnt ber ©d)läud)C t»on 3*e9cn "f juweilen Don

(£fel« = ober tamelf)äuten , wie nod) jefct ber Drient. (irwätjnt wirb ferner Mob, ein

©efäfc jum ©djöpfen unb SSaffertragen, Grimer ober trug (1 2Wof. 24, 14; SRidjt 7, t«).

Die 2Ditwe oon ©arepta tjattc if)r 2tfef)l im tab (1 tön. 17, 12).

211$ ©peifc = unb tod)gefd)irr fomtnen oerfdjicbene tarnen oor, bei benen fid) aber

^orm unb Unterfdjieb nid)t immer beftimmen lägt : <$arur (4 Wof. 11, *; 1 ©am. 2, 14),

ein Xopf $um todjen, in bem aud) ftleifd)brüf)e herbeigebrad)t werben fonnte (9?id)t. 6, 19);

©ir, ein fcffelartigc« ©erätb, (2 Sftof. 38, 3) jum tod)en (3er. 1, 13; 2 tön. 4, 38 fg.;

G$. 11, 3. 7; 24,6; Bad). 14, 20 fg.) bc« Dpferfleifd)e« (2 Gtjron. 4, 11), motzte aud) al«

iffiafd)berfen btenen (<ßf. 60, 10), wie juin Auftragen be« gefönten ftteifd)e« (2 üttof. 16, s);

Dub fommt oor als ©efdjirr jum Äodjen ($tob 41, 11; in biefem ©inne aud) 2 QEIjron.

35, n), aber and) al« torb (eigentlich ©eflodjtcne«) für feigen (3er. 24, 2), um Stopfe

ber ?3?einbe (jincinjulegen (2 tön. 10, 7), al« 2afttorb, ben ©flaben trugen ($f. 81,7), als

9Jiutbe für ftleifd) (1 ©am. 41, 11); ©al, in welchem 53rot getragen (1 3ttof. 40, n;

2 3ttof. 29, 3. 32) ober Öleifd) ohne 3?rüf)e barein gelegt wirb (1 9?id)t. 6, 19), ifi wab,r

fct)einlict) ein au« Ruthen geflochtener torb; tijor, al« todjgefdjirr (1 ©am. 2,14), al«

geuerberfen (©ad). 12,«), al« 2Bafferberfcn (2 Sttof. 30, is; 3 9ttof. 8, 11; 2 tön. 7, 30-,

2 tön. 16, 17; 2 (it)ron. 4, «); ©alaf)at, ©Rüffel, «Schale (2 tön. 21, u; 2 G>hron. 35, ts);

teara, baffelbe (2 2Wof. 25, 29; 4 Wof. 7, 13. 84 fg.); taüafmt, ein äfmtufje« ©efä§
(1 ©am. 2, 14; Wlid). 3, 3); dflijraf, al« eine ©djale, Opferfdjale (4 9J?of. 7, 13; 2 (Sfjron.

4,8), al« trug $um 2Öein (©ad). 9, 15; Um. 6,*); ©appat)at, ein Herfen ober trug

für SBaffer (1 ©am. 26, 11; 1 tön. 19, e), aud) für Del (1 tön. 17, 12); ©ephel, ein

fleine« Söetfen ober ©dwle (ftid)t. 5, 25; 6,3«); ©apfj, eine ©djale ober Wapf (2 ©am.
17, 28; 2 2Hof. 12, 22; 3er. 52, 19 ogt. 1 tön. 7, s«; 2 tön. 12, u; ©ad). 12, 2); 2)?a-

r)abat, eine Pfanne (Gj. 4, 3), um 53rotflaben gn baden (3 SWof. 6, h; 7,9; 1 ^t)ron.

23,29); SRarljefet (3 Ütfof. 2,7; 7,9), ein äfmlid)e3 ©erätf); ^Iggan, ©t^ale, 93e<fen

(2 3)?of. 24,e; 3ef. 22, 24; 7, 3); ähnlich ifi au(^ Sapl) (2 OJcof. 25,2»; 4 ÜKof

7, 14), bie fpätern 9?abbinen geben tt)m bie 93ebeutung „Löffel".

2Wet)rere oon biefen Öefäpen finb unter ben ©erättjen be$ Jempelö aufgeführt,

maren aber gemi§ aud) im |)Qu«n)efen gebräua^lid), fomie 3aim, ©träufeln, um bie 2lfd)c

roegjnfthaffen C2 2Kof. 38, 3; 1 tön. 7, 10; 3er. 52, is), (Nabeln, für baö tfteifd) (f. b.),

Äorjlenbeden (2 3Kof. 27, 3; 2 tön. 25, i»), Seäueherpfanne (3 5«of. 16, 12; 4 3Kof.

7, 13 fg.; 4,14) 1 ©am. 2,13), 3an9cn > um glü^enbe Stollen ober ©teine 3U faffen

(3ef. 6,e), ?id)tpufeen (2 9D?of. 25, ss; 4 üKof. 4,9; 1 tön. 7, 49), Keffer, jum
©(^lachten unb 3«^gen be« %ki\d)tf (1 SWof. 22, «. 10; 9?idjt. 1 9 , 29). «I« Xrinf=

gefdjirr unb jur Stufbetoaljrung oon ^lüfftgfeiten, ^. bcö Oele, gebrannten bie Hebräer

Börner ( 1 ©am. 16, 1. 13; 1 tön. 1,39); al« befonbere Xrinfgefäße werben ermäfmt:

&abia, telc^ oon ©Uber (1 2Rof. 44, 2 fg., 5), auö bem man cinfetjenfte in ben S8ed)er

(3er. 35,5; 1 9Kof. 40, 11
j
©pr. 23, 31). ©elbftoerftänblich würben mit junetmtenbem

?uru« auch D 'e ®"*ätf)e foftbar, ©alomo'ö Xrinfgefä§e j. 23. waren bon @olb (1 tön. 10,21).

WoSfoff.

©erber. Da« 21. 2. erwähnt $war nicht bie ©erberei al« £anbwerf, ftcherlid)

war aber bie Bearbeitung ber Xt;ierhäutc ju ?cber für ©anbaten, ©ürtel, ba« ©erben

^u ©chläuchen (1 SDiof. 21, u) fcfjon fe^r früh befannt, unb wenn 9?ad)rtd)ten au« bem

hohen 2(lterthum oon eigentlicher ©erberei fehlen, fo t)at ba« wol feinen ©runb in ben

3ufiänben ber patriara)alifd)en £cit, in welcher jebe« ^au«wefen feine 53cbürfniffe feftfl

bedte. Ta bie 2legnpter gefd)idtc ©erber waren unb Xtuerhäute jn Jußfob.len, Sogen-

föd)ern, ©ophaübeqügen u. bgl. ju bearbeiten unb trefflid)e« ?eber ju bereiten üerfhnben,

wie bie treujbänber an ben SWumicn jeigen, mel^e tönigönamen oon einem 2llter oon

mehrern 3af)rtaufenben aufweifen, fo lä§t fid) annehmen, ba§ bie Hebräer wätjrenb ihre«

Aufenthalt« in 2legoptcn bie ©elegent)eit, in ber ©erberei \u lernen, benu^t haben werben.

©d)on jur Sebedung ber ©tift«hütte wirb SBibberleber unb Xaha«leber erwähnt (2 3J?of.

Digitized by Google



©ercdjttgfett (©ottc«) 391

25, 5; 26,h). xlm 9?. X. wirb bereits ein ©erber Simon aufgeführt (2lpg. 9, 43),

beffen SBohnung am 3J?eer lag (a. a. D., 10, 6.32). Wad) ben Xalmubiftcn war baä

$anbmerf ber Berber gering geartet, unb fte Jollen if)re 2Bcrfftättcn gewöhnlid) aufjer

t)alb ber Stäbte am 2£affer gehabt haben. On SRoni wohnten bie CSoriarii in einem

burd) bie Xiber abgefonberten Stabtttjeil. Die Xalmubiften unterfd)cibcn einen „großen" unb

„flehten" ©erber, worunter fte ücrntuthlid) 2oi)- unb 2£etf?gcrber uerfte^cn. 9i 0 ^ f of f

.

©CredjtigfcÜ (©otteö). Xic theofrattfd)e 3nftitution beruljt auf ber göttlidien ©crcdjtig*

fett, al« ihrer wefentlid)cn ©ruublage. 33on ©ott wirb im bitten outtb bie ©ercd)tig

feit nid)t nur als Gigcnfdjaft auägefagt (f. Crigenfdjaften ©ottcö), fonbern er felbft ifl

bie ©eTedjtigfeit, unb ber Segriff beö ftcd)t« liegt feiner gefautmten 2ßclt unb ^eifd-

orbnung ju ©runbe. Xarum gibt er bem 9D?enfcf)cn glcid) nad) beffeu Grfdjaffung ein

©efefc (1 2J?of. 2,i6), unb fpridjt nad) beffen Uebertretung über ifm, nad) 50iapgabe be^

©efefce«, ein Strafurthetl (1
s
3)?of. 3, ig fg.). Xcr gefammte Verlauf ber t^eofiatifdjcu

unb ber menfd)l)eitlid)cn (Sntwicfelung bewegt ftd) um bie 2ld)fe ber ©eredjtigfcit. ©eil

fic ba« 2Befcn ©otte« bitbet, fo forbert ©Ott fte aud) oon feinem üoruchmfteu ©cfdjöpf,

feinem Grbenbilb (f. b.), bem ÜHenfcrjcn, unb alö notlnoenbigc ftolge ber 9tcd)t$t>erle£umi

ergibt ftd) barum bie Strafe. Xaö 33erf)altniß ©ottc« ju bem 5D?enfd)en erfcricint baljer

aud) im St. X. als ba« einer 9fed)t$gcmeuifd)aft, in ber 2lrt, baß auf beiben Seiten

neben ben 9?ed)t«anfprüd)en aud) Pflichten oorfyanbcn finb, weld)e erfüllt werben muffen,

©ort oerpflid)tet ftd) fdjon gegen SNoaf), feine öerbcrblicfje SBafferflut meljr über bie

3Renfehh«t fontmen 31t laffen, unb bie 9?oad)ibcn oerpfltdjtetcn ftd) gegen ©Ott, fein Xfjier

blut genießen unb fein 3tfenfcf)cnblut 51t Dergicften (1 ÜMof. 9, 9 fg., 4 fg.). ©ott

t>erpflid)tet ftd) gegen Abraham, feine ^ad)fommenfd)aft in« Unenblidjc 51t mehren unb

Unten Äanaan junt ewigen (5igenlt)unt ju oerleihcn ( 1 3J?of. 15, 4 fg.; 17, 5 fg.), unb

Abraham öerpflid)tet ftd) gegen ©ott, mit ben Seinigen ftd) ber Scfdjncibung ju unter

roerfen (1 2Rof. 17, 10 fg.) unb ©ott ju oertrauen (1
s
D?of. 15,6). Xcr i)ied)tsbrud) auf

fetten be« 2flenfd)cn ift mit Xobeöftrafe bebroht (1 9J?of. 17, 14); bafe ©ott fein ©ort
tjalten wirb, wenn ber 2Renfd) baö feine hält, liegt in feinem SSkfcn, bem bie Gigenfdjaft

ber SBaf)rt)aftigfeit, b. f). unwanbelbarer Xreue, eignet (f. eigcnfd)aften ©ottc«). Xic

®ered)tigfeit ©otte« manifeftirt ftd) baljer aud) im A. X. junäd)ft alö auf ber Sunbcö-

grunblage beru^enbe Xreue, inbent ©ott 3ur (Erfüllung ber ben Crrjoatern gegebenen 33er *

t)ei§ungen an ihren 9?ad)fommcn, unter ber 33ebingung, baß aud) biefe ihre Verpflichtungen

gegen ©ott nid)t uerfäumen, immerfort bereit ift. Ofrael hat alä baö 53uube«öolf einen

9fed)t$anfprud) auf 3af)t>e, fofern berfelbe fein ©ott ift, 3al)Dc hat feinerfeit« Werf)!«

forberungen an Ofrael, fofern baffelbe fein Solf ifl. Xie f)«ibnifd)en SölfeT, welche

3frael bebrüden unb miel)<mbeln, oerfünbigen ftc^ an 3at)oe fetbft, unb biefer ift in

foldjent Aiill berbunben, Ofraet gegen berartige Sebriicfung unb 3)(idt)anbtung \u fd)ü^cn.

%btt ebenfo fetjr fyat Ofrael bie Verpflichtung, 3ab,oe Xreue $u hatten unb feinen @e
boten unb 53orfchriften pünftlid)e Solge ju leiften; nid)t nur bie Abgötterei (f. b.), fonbern

aud) alle illegitime ©otte$oeref)rung ift baher infolge be^ jwtfchen 3cu)0c unb Öfrael ab

gefchloffencn 33ünbntffeö at$ ein förmlidjer ^echt^brud) auf« ftrengfte oerpönt. -3n ber

Siegel wirb bie Verbinblidjfeit Oahoe'ö, Ofrael ju befchü^en, burch ben oon ihm mit ben

(frpätem gefchloffencn 23unb motioirt (2 Wo). 6,7 fg.; 65. 47, u). Xiefcr 33unb, bei

al^ ein ewiger ^unb nidjt mehr aufgelbft werben foöte (1 2l?of. 17, 7), fanb unter 2)?ofe'$

8ermittelung auf bem Sinai feine 33eftatigung unb (Erneuerung. 3frael oerpfltdjtetc ftch bort

feiertidjfi jur Befolgung be« öffentlich proclamirtcn ©otte^gefe^eö (2 Ü)?of. 19, 7 fg.;

20, 1 fg.), 3at)üc übernahm bie 53erbinblid)feit, ^fracl üor aUen übrigen Golfern ju bet>or=

|ugen unb alö fein geheiligte« priefterlid)e$ ©igenthum^oolf ju behanbeln (2 SJiof. 19, 5 fg.).

3lu3 biefem thatfächlichen 33crf)ältnip ergibt ftd), baß fd)on auf bem alttcft. Stanb-

punft ber 33egriff ber ©ered)tigfeit eine boppeltc Seite barbot. Jür ben %aü, ba§ Ofrael

gefe^eötreu war unb ben gegen OaljDe übernommenen 3?erbinblid)fciten nadjfant, manu
feftirte ftet) bie ©erechtigfeit ©otteS in feiner ©üte. >>ahoe hatte ftd) für biefen gaD
üerbinblid) gemndjt, baö 53olf Ofrael wie auf HblerSflügeln ^u tragen (2 OKof. 19,4),

au« aüen ihm brohenben ©efahren ju erretten unb unter ben heibnifd)en S3ölfern ju oer

herrlichen. ©leid)^eitig jeigte ftd) aber, baft bie Sorftcllung, wonad) ©ott eine 3>crbinb^

Ud)fett gegenüber feinem $olf übernommen hotte, im ©runbe eine 3ncongruen^, ja, einen

SBiberfprudj in ftd) fchloß, weil ber Stfenfdj eigentlich feinen föed)ieanfprud) an ©ott
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fjot, fonbcrn fdjtecf)tf)in abhängig oon feinem SlHmachtönnllen utib burcf)au$ unfähig $ur

Erfüllung beffelben ift (£>iob 4, n fg.). (£$ ift baljer nur folgerichtig, wenn bie 0*eredi*

tigfeit (*otteÖ meift al« (Güte ober ("Gnabe (Hf«ed) borgefteüt wirb fljf. 118, 1 fg.). Die

(Gnabe, roeld)c Oalwe Ofrael, al$ feinem Cngenthumäüolf, ertoeift, wirb in ber Tf)<xt

öftcrö als ein freier SfuSfluß feineö abfoluten SBiücnö, boneben freiließ aud) roieber als

eine Don ifjm übernommene 9?eehtSüerbinblid)feit aufgefaßt, unb infolge biefer jtoetfod)cu

^luffaffungSroeife Ijßt fid) auf ben ©runblagen be$ 91. £. eine boüüelte Vorftellung oon

ber göttlichen ©ered)tigfcit ausgebildet, bie eine mit oonoiegenb jttriftifd)cm, bie anbere mit

Oonoiegenb fittlitrjcm C?f)araftcr.

9cad) ber erftern VorfteUung forbert @ott oor allem bie correcte (GefefeeGbefolgung

;

er belohnt bicfelbe feinerfeits ebenfo fein
-

, als er bagegen bie (Gcfefceöübertretung befrraft

(3 5Jcof. 26, 3 fg., u fg.; 5 3Rof. 28, i fg., 15 fg.). (Er ift bemjufolge ber (Schirmherr

ber (Gefefccöinftitutton , unb ein fcfjauerüdjer ftlud) foü benjenigen treffen, toclc^er ba$

(fyfefc oerletjt (5
sHcof. 27, t«), ©eine (Mcred)tigfeit hat hiernach einen oorjugStocife ric^ter=-

lid)en Gljaraftcr unb äußert fid) in fortwäfjrenben 8 trafurteilen, weil Ofrael fortmäljrenb

ba« (Gcfefe übertritt. Slud) erteud)teterc Ofraeliten finb überzeugt, baß @ott jebem nach,

Maßgabe feines Verhaltens jum (Gcfcfc ücrgilt (ogl. bie be$eid)nenbe Stelle ^f. 18, 21

—

9%),

unb ber fromme fennt bcSljalb feinen lebhaftem Söunfef), als baß (Gott Um nad) «feinen

2Berfcn rieften möge (1|Jf. 7, :»). Dicfe ^opularoorftcflung trägt and) (Jlthu cor (£iob

34r ii fg.), wenn er bemertt, baß (Gott jeglichem nad) feinem £tmn oergelte unb jeben

gemäß feinem ©anbei bcf)anble, unb ber Verfaffer oon $f. 11 r)cbt (3$. 6) nachbrütfltchft

heroor, mic furchtbar bie göttliche 6trafgcred)tigfeit ben ftrcoler trifft. Daß ib,re 2öir;

fungen fid) fogar auf brei bis oicr (Generationen erftrerfen, ift bie ältere ^oputaroor*

fteHung, meiere freitidj oon bem ftttlid) cntroitfeltcrn Veroußtfetn beö prophetifd)en 3eit

alters gerabeju befämpft mürbe (©;. 18, 19 fg.; Oer. 31, 29 fg.; 5 2Jcof. 24, 1«). Die

göttliche <Strafgercd)tigfcit manifeftirt ftd) junädjft an Ofrael, thcilS infofern, als (Rottes

Verheißungen an bem 5?ttnbeSoolf nid)t in (Erfüllung gehen, theilS baburd), baß ©Ott

fcrjroere .§eimfud}ungeu unb furchtbare (Berichte über baifclbc l)erbcifüb,rt. Ofrael hätte,

nad) ber jur 3eit bcS CrrilS bei ben frommen herrfd)cnbcn $lnftd)t, tängft oerbient, bem

göttlichen ©trafurtfjeil jtt Herfallen ; allein als baS erwählte unb beuor^ugte Volf (Mottet

ftcr)t eS nid)t nur unter bem Strafrecht ber göttlichen (^cred)tigfcit
r fonbcrn auch un*cr

ber .^etleführung ber göttlichen 0>mabe, infolge bereu (Gott mit bem ©troföofljug an

fid) hält, ja er wirb bierocilcn auch a^ c 'n fotdjer bargeftellt, ber bereit« gefaßte (Straf-

entfd)ließungen tüieber bereut ober jurüdnimmt (2 Sftof. 32, 7—14). Sefonberö bie ^ro^
"

ptjeten malen ben (Srnft ber über Ofrael waltenbcn göttlichen ©trafgerechtigfeit mit lebhaft

aufgetragenen färben (Oef. 9, 12 fg.; 30, 27 fg.; Oer. 11, 2 fg., 11 fg.; 14, 10; 16, 2 fg.;

20, 46; 22,i fg.; 24, 3 fg. u. f. m.). Der Untergang befi 3chnftammcrc^^ un^ mc

2Begführung feiner 39eroohner nach ^ffnnen, bie 3er^rung Oentfatemö unb bie 9Iuf-

löfung beä dhid}^ Ouba burd) bie Gholbäcr erfcheinen ihnen aU oerbiente ®otteegcnd)te

nach fortgefc^ter böemilliger (^cfc^eöübertretung oon feiten beö theofrarifchen S3unbc«ool!ö,

unb fk jmeifeln nid)t, baß baö S3olf alö foterje«, b. h- in feiner (Gcfammtheit, feine 8n<

fprüche an bie (Erfitünng ber göttlichen Verheißungen ocrfd)er^t hat, unb baß nur nod)

ber gerecht gebliebene Reft, ba« ibeale Ofrael, nach mehrfacher Läuterung unb Bewährung
in fchmeren Reiben, in ben SBeftfe be« oerfprochenen (Srbeö eintreten wirb (Oef. 40, 2;

42,i fg.; Sad). 13, 7—9).

(Gleichseitig manifeftirt (Gott aflerbingö feine ©trafgercd)tigfeit auch an ben übrigen

Golfern, ben Reiben (^f. 7,7 fg.; 9,« fg.). Die ganje 2Belt wirb nad) bem Sflaßftab

feiner CGered)tigfeit gerichtet (^f. 9, » fg. ; f.
2Beltgcrid)t). ©ein (Gericht wirb oueh über

(5bom (^f. 63, 1 fg.), 33abel (Oef. 47, 1 fg.), ^ffnrien (Oef. 17, 12; 33, 1 fg.), Arabien

(Oef. 21, 13 fg.), ÜKoab (Oef. 15 unb 16), Xoru« ( Oef. 23-, 1 fg.), bie (Möj&en (Oef.

44, « fg.) u. f.
U). gehalten. 5cur bie Ömten, (Gerechten, im Jetben Gewährten bleiben übrig

unb ererben baS ©otteörcich, nur an ihnen erfüllen ftd) bie ben Vätern gegebenen Verheißungen.

Oe mehr baö altteft. (Gottedbetoußtfein fict) oon ber tebiglid) nationot-parttculariftifchen

Betrachtung 3U ber weltgefchid)tlich-unioerfelIen erhob, ein befto unabtoeielichere« Sebürfniß

ermad)te, bie (Gerechtigfeit (Gotte« im SHdjt feiner O^üte unb @nabe ju begreifen, unb

befto mehr trat an bie 3teÜe ihrer oormiegenb jurifti|'d)en ^luffaffung bie oor-

totegenb ftttliche, ber jufolge ®ott bei Beurthetlung bon Onbioibuen unb Völfern nicht
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ben äugern üttaßftab correcten SatJung«gehorfam«, fonbtrn ben iimern einer frommen

unb red)tfd)affenen ©efinnung anlegt. Die Propheten fennen eine äußerlich correctc

3afcungßgered)tigfctt, bie glcid)Wol t>or C^ott feinen Söcrtl) fyat (3ef. 1, n fg.; %m. 5, 21 fg.;

Otticha 6, e fg.; Oef. 58, 5 fg.). (Sin ^falmfänger ücrtjöhnt bie (Jiferer für ben theofra^

rifc^en Opferbienft, welche wäf)ncn, ©Ott effe ©ticrfleifd) unb trinfe Söorfßblut ($f. 50, n),

unb ein anberer forbert an bcr Stelle ber 93ranbopfcr gerabcju baß reine $cr$ unb bie

bußfertige ©efinnung (^f. 51, 12. 19). Da nun aber baß $cr$ nie böüig rein unb bie ©e*
ftnnung nie burdjauß gut ift, ba ber |jang $um Söfen unzertrennlich ift oon ber ftnn

tidjen 9?aturbefd)affent>cit beß SWenfc^cn (f. baß 93öfe unb t^leifch), fo märe eß oon feiten

©otteö eine Ungercdjtigfrit, wenn er feine 9?etht«forberungen ben SWcnfdjcn gegenüber

mit abfoluter (Strenge burdjfcfcte, unb ber 103. <ßfalm rüt)mt bat)er oon if)m, baß er alle

2d}nlb oergebe, alle SÄängel („ffranfheiten") heile, infonber^eit ben Unterbrächen h,elfc,

baß er barmhcrjig, langmütig, hulbrcidj, großmütt)ig fei, nidjt auf immer 23öfe« nad)

trage, überhaupt nid)t, wie bie ältere 33ergeltungälet)rc annahm, nad) 3J?aßgabc feiner

$erfdjulbungen mit bem IWenfdjen ^anble, unb eben barin erfennt ber ^falmift alß baß

wat)re Söefen ber göttlichen ©cred)tigfeit Oßf. 103, 2— is) eine foldjc ©efinnung oon feiten

©otteß gegen ben 9J?enfd)en, monad) ©Ott mit bem reblidjen Streben be« ÜKenfdjcn

nad) örfüßung feine« ©efefcc«, b. i. feine« ^eiligen fittli^en SBillen«, fid) jufrieben gibt.

Dat)cr üoEl$ieht ©Ott feine ©crcd)ttgfeit in einer t)öf)em, at« in ber gefe|li(^-t^eofratifd)eii

iöcbeutung be« Söorte«. Da« prophetifdjc ©otte«bewußtfein pnbet fidj burd) baß f)cr

gebraute 39unbe«oerl)ältniß Ofracl« mit 3at)oc nidjt befriebigt; c« forbert einen neuen

5hmb Oatjoe'« mit ben frommen, unb bem frommen „ÜÄeft" wirb belieben, maß ur

fprünglid) bcr ©cfammtfjcit beß erwählten 5Sotfß oerfprodjen mar (3er. 31 , 7 fg.; Ocf.

54, 1 fg.; G$. 36, 22 fg.; Jpof. 11,»; 3eprj. 3, 14 fg.; 9D?al. 3, 20 fg.). Onfofern fennt

fd)on baß Ä. X. einen neuen iöunb ber ©ered)ten mit ©Ott, bcr ntcfjt auf äußerer Satzung«

geredjtigfeit, fonbern auf perfönlidjer ©efinnungßgcreajtigfeit beruht.

Der 39cgriff bcr ©cred)tigfeit ©otteß im sJc\2\ ifi biefem propljetifdjcn burdjauß bermanbt.

Den Unterfdjieb bilbet bie Xl)atfacf)e, baß baß neuteft. ©otteßbewußtfein burd)gängig oon ifnn

beftimmt ijt, baß er im 91. %. nid)t nur eine accefforifdjc, roie im % fonbern eine

centrale Söebeutung f)at. ©ott ift mol aud) im 9i. X. alß ein fold)cr bargefküt, ber

baß ©ute belohnt unb baß Sööfe beflraft unb jeglid)cm nad) feinen SBcrfen oergcltcn roirb

(9?öm. 2,6; .<pebr. 10, so fg.; Offb. 22, 12—15); aöein bamit äußert ©ott nod) nic^t fein

abfotuteß unb croigeß 2Befen, wie eß auf neuteft. ©tanbpuntt bur^ bie S^ermittelung

vlefu S^rifti erfannt ifi. SÖenn ©ott alß „?iebe" (1 3of). 4, ») bejeidjnet mirb, fo fjat

in biefer iöcjeidmung au^ feine ©ere^tigfeit ben Sfwraftcr einer „©ered^tigfeit bcr l'iebe"

gewonnen, unb er wirb bafjer in ber 9?egel nid^t alß bcr „$err", wie im fonbern

alß ber „^immlifc^e ^ater" bargefteOt, ein ^Jräbicat, baß im 3t. X. bon ©ott nur feiten

oorfommt, mäfjrenb Oefuß baffelbe alß bie ftänbigc 53ejei(^nung für ©otteß wefcntlidjcß

Serl)älrniß ju ben 2Kenf(f)cn eingeführt Ijat. Älß „geredeter SBatcr" (3o^. 17, 25) beoor

^ugt er fein ein^etneß $3olf meb,r; ja, er betont feine wettcrf)altenbe unb wettregierenbe

©üte fogar auf bie ^öfen unb Ungerechten auß, bie er in gleicher SBeife an feinen 9catur

gaben tfjeilnctjmen läßt wie bie ©uten (3ttattt). 5, 45 fg.). 'Die ©leid^elhmg bcr Reiben

mit ben Ouben in it)rem 53ert)ältniß ju ©ott t)at Oefuß ju großem ^äegerniß ber tt)eo

fratifch geftnnten Oubcnfdjaft öfter« aufß nadjbrü(flidt)fic außgefprodjen; bie ©leict)niffe oom
oerlorenen <5ot)n unb oom ^3t)arifäer unb ^'ötintx im Tempel lajfen fogar eine Vorliebe

beß „t)immlifdt)en S5aterß" für bie oon ber pt)arifäifd)cn Partei oerabfd)eute .t>eibenwelt

bura^blidcn (?uf. 15, n fg.; 18, 9 fg.). Die neue „©crednigfeit bcr £iebe", auf welche

Oefu« baß S5erl)ältniß ©otteß 3U Ouben unb Reiben, b. t). jum ü)(enfdc)en überhaupt,

grünbete, erprobt fid) nun auet) an öcm neucn 'Diaßftab, ben ©ott beim Crnbgeridjt an

bie SWenfdjen anlegt; benn nia^t t^r Verhalten ^u irgenbetner oorgefchriebenen Sa^ung,

fonbern it)re ©eftnnungen unb |)anblungen gegen bie ©litmcnfdjen ,
überhaupt nia^t it)rc

innere ober äußere Stellung \u irgenbeinem Dogma, fonbern ihre religiöß^ftttliche Dich-

tung unb £ebenßführung entfReibet über ihr ewigeß ©chieffat (SRatth. 25, 40). Deßhalb
faim eß auf biefem ©tanbpunft unmöglich mehr Sorjugßrcchte für bie Ouben geben, fon-

bern „alle SSötfer" (oon ber gefammten ÜKenfchenwelt ift ÜJiatth- 25, 32 ber Slußbrutf

Teavra ra c^vi) ju erflären) werben lebiglich nach ihren Ueberjeugungen, ben Seweg-

grttnben ihre« fittlichen »erhalten« gerichtet, unb alle aHenfdjen, wel^e einem ber ©c--
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394 (Sercdjrtgfcit (beö Stfenfchen)

ringfien ihrer Srüber aufopfernbe Siebe bemiefen haben, gehören ebenbeöhalb jum SJceffiaÖ;

reid) (monad) bie öemerfung bon SWener, 9?ief)tehriften fönnten an jener (Stelle nid>t

gemeint fein, ba für foldje baö SWeffiaÖreid) nicht bereitet fein fönne, allen $alt berliert).

Der Segriff einer bogmatifd) abgesoffenen ^eitögerrteinfe^aft war für Sefuö gar nidit

borfjanben. ßigenthümlidj ift bie SBorftellungöart, welche bom bierten Sbangeliften 3efu

hinfidjtltd) ber göttlichen ©ered)tigfeit in ben 2ftunb gelegt wirb, nämlich baj? fdwn jefct

(bor bein allgemeinen Söettgeric^t) ber 33ater niemanb mehr richte, fonbern allcö ©erid)t

bem ©olm übergeben Ijabc (Oofj. 5, 22). 9cad) ber Stnfdjaunng ber brei erften (Sbange-

liflen bermaltet ber t)immtifc^e Sater bie ©ereehtigfeit in ber 2Belt felbft, biö er baö

(Mgeridjt unter feiner hödjften Autorität bem <3ofm übergibt (Wattf). 6, e; 10, 26. 32 fg.;

18,19; ll,2.s; Suf. 10,2i fg.; 15, 20 fg.).

$lucf) in ben aboftolifdjen (Schriften ift ba« Sewußtfein oon einer neuen ©ered)tig-

feit ©otteö, ber ©ereehtigfeit ber Siebe, burdjgängig auÖgefprod)en, jebod) mit bem Unter*

fdjieb, bafe fie in ben einen alö baö wefentlidje ^3rincib beö Gbangeliumö gegenüber bem

alttefi. 8tanbpunft erfefjemt, wäljrenb fte in ben anbern burd) bie SorfteÜung bon ber

gefefclid)en, rid)tenbcn unb firafenben, göttlichen ©ereehtigfeit nod) gebämpft ift unb nid)t

fo nnbebingt in ben 2)cittclpunft ber religiöfen Slnfdjauung tritt. 3n ber Offenbarung

bee 3of)anneö »erben bie Sirfungen ber neuen ©ercdjtigfeit auf bie <Sd)ar ber erwögen
3eugen befdjränft, „bie gewafdjen ftnb bon ihren <5ünben mit bem 53tut (Shrifti" (Offb. 1, r»;

3,21; 7, 9 fg.; 14, 1 fg.; 20, 4 fg.; 21,7). Die Reiben bagegen ftnb, nadj ber Slnfic^t

beö JBerfafferö, bem göttlichen 3orngerid)t berfallen (Dffb. 21, s). 9tud) in bem ateranbrinifdj

gefärbten £ebräerbrief, in welchem in geifrooüer 2Beife ber ©egenfafc jwifetjen ber neuen

©ereehtigfeit beö £ohenpriefterö ber ©nabe unb ber alten ©eredjtigfeit beö $ohenpriefterö

ber Safcung burehgeführt wirb, ift für bie borfäfelidje ©ünbe (altteft. (Safeungölefjre gc=

* mä§), nach einmal erfannter
v
23af)rhcit, feine Vergebung mehr ,$u h°ffcn > nur ber <2?d)reden

beö Berichts ift für bie bemußt Slbtrünnigen noch Su gewärtigen, unb ©Ott manifeftirt

ftd), wie im 31. X., alö „berjefn-enbeö fteuer" (£>ebr. 10, 26 fg.; 12, 25. 29). 9?id)t minber ift

bie ©ereehtigfeit ©otteö überwiegenb noch «tt eine ©ered)tigfeit beö ©efefceö unb 3ornö

in bem 53ricf beö Oubaö unb bem 2. Srtcf beö $etruö aufgefaßt (3ub. 5 fg.; 2 <ßetr.

2, 9 fg., 21 fg.). Der gcfet?geberifd)en unb richterlichen ©erectjtigfeit ©otteö wirb mit

befonberm Dtadjbrutf im 33rief beö Oafobuö (4, 12) gebaut. Dagegen ftetlt ber 1. ^3etru^--

brtef bie neue ©erectjrigfeit, alö eine in (Ehrifto, infonberheit in feinem Obfertob, geoffen

barte unb ben Ungerechten $ugute fommenbe, in bie Witte feiner chrifH. SCBeltanfchauung

(1 $etr. 3, i8 fg.). Der Slboftel ^autuö hat bie neue @otteegerechtigfeit ber Siebe, bie nid)t

mehr bie (Mcfeeeömerfe al« 9corm be« fittlichen Urt^eil« betrachtet, jum ^Jrincib nicht

nur feine« theologifdjen Sehrbegriff&, fonbern feiner gefammten fittlichen Sebenöanfchauung

erhoben (®al. 3,24 fg.; SRöm. 3, 21—31), b. h- ® ott beurtr)ettt ben ÜWenfchen nicht nach

feiner äußern Uebcreinftimmung mit ber objectib gegebenen 9?orm beö ©efe^c«, fonbern

nach feiner innern ^>erjenÖ= unb ©eifteörichtung , feiner centralen ©emiffenöfteßung 3U

ihm unb feiner in Ghrifto erfchienenen Offcnbaruna. Dicfeö neue Serhältni§ @ottc«

jum 2Kenfcf}cn ift bem Slboftel bermittett burdj ben (Stauben (f. b.), weshalb e« ein S5er-

hältni§ ber ©laubenögereehtigfeit heißt, unb jwar ein 53erhältni§ ju ber burch ben ©laubeYt

an Oefum (ihrifium, als ben jweiten Slbain, ben gerechten @otteömcnfcf)en bewirften &t-

rechtigfeit, fofern nämlich CSr)riftuö auf bem 2Bege beö ©laubenö feine ©erechtigfeit feinen

Angehörigen mittheilt. On ben 3ohanne«briefen ifl bie ©erechtigfeit ©otteö gerabeul alö

mirthcilenbe bargejiellt (1 3ol). 1, 3. e; 2, 24; 3, 24; 4, 12 fg.; 5, 12). Da« ftarre theotratifd)e

®efe$ h°t ftth ^n ber «ißerfon (5^rifri in eine perfönlich erneuernbe Sebenefraft, in ®eift unb

Kraft, berwanbelt, unb bie Oerechtigfeit ©orte« ift barum auö einer borwiegenb richtenben

unb forbernben eine borwiegenb mittheilenbe unb begnabigenbe geworben. ©chenfeL
©ertt^ttgfeit (beö Wenfchen). Die ©eredjtigfeit ©otteö forbert ©erechtigfeit bon

feiten beö 9J?enfchen, b. h- ber ÜOTenfdj fofl bem göttlichen 9ted)t gemäß leben unb wan^

beln, bem göttlichen, für ihn marjgebenben SBiüen geredjt werben. Der boppelten ©e-

rechtigfeit ©otteö (f. b.) jufolgc gibt eö in ber Sibel auch eine boppelte ©erechtigfeit

beö 2J?enfcf)cn, ©efct5eögercd)tigfeit unb .^eqenögerechtigfcit, eine ftechtbefchaffenheit, beren

Waßftab bie borgefd)riebenc ©afcung, unb eine Äect)tbcfcf)affen^ett, beren DueÜe bie innere

retigiöö ftttlid)c ©efmnung ift. Die erftere forbert bie tl)eofratifche ©efct-gebung , im

.t>intergrunb ©otteö Grbarmen, ©nabe, Sangmuth 3eigeub, aber zugleich auch bie Schärfe
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be« unerbittlichen ©rnfte« (2 SDxof. 34, s fg.) gegen alle Abtrünnigen, in«befonbere gegen

bie abgöttifchen Reiben (2 9Wof. 34, ti fg.). 3n ben „©afeungen 3ar)be'« manbeln",

feine „Gebote Ratten", ift ber Au«brurf für biefe ftorm ber @efefcc«gerechtigfeit (3 9Wof.

26,s; 5 3ttof. 27, i fg.; 28, i fg.). „AI« @ered)tigfeit wirb e« un« gelten, wenn mir

barauf galten, alle biefe (bie im ©efefc borgefdjriebcncn) (Gebote ju tljiin bor 3arwc,

imfernt @ott, fo wie er tut« geboten" (5 üftof. 6, 25). Dat)er bte oft roieberljolte 3flah

nung, bie oorfcfyriftägemäfte Safcung $u beobachten, nid)t babon abzuweichen , namentlich

nic^t ben Sajjungen frember abgöttifcher Bötfer ftdj ju unterwerfen (3 TOof. 19, 37;

20,». 23; 22,9.31; 5 3Wof. 4, 40; 6,1 fg.; 8, 1 fg.; 10,32 u. f. w.). 2Ber alfo bor;

fcbrtftSgemctB befchnitten war, borfthrift«gemäj? an bem Dienft beim $eiligtrntnt, infonber

heit be« Dpfer«, theilnaljm, ben ©abbat unb bte übrigen ftefte borftf)rift«gemafe beobachtete,

ben anbefohlenen (Zeremonien, Reinigungen, SBafdutngen, «Speifegefetjen fich unterzog, bon

allen untrjeofratifchen unb au«lönbtjchen Multen ftch fern f^telt u. f. w. , ber war ein

„(^eredjter" unb hatte auf ben im (Mefefc treuem ©efwrfam gegen baffelbe berhetfjencn

fc'otjn $u h°f?en » m^tl mit tiefte! („Die Übee ber @ered)tigfeit, borjüglidj im Alten

Xeftoment", in ben „3ahrbücf}ern für beutle Z1)to\o$k", V, 207 fg.) anjuerfennen

ift, ba§ in ben brei erften Büchern Sttofe ber Segriff ber ©erechtigfeit bom 9)?cnfd>en

noch fehr in ben $intergrunb tritt. Tiefe @efe(3e«geretf|tigfeit wirb auch iu manchen

^falmen h0(h gefeiert. «schon ber Eingang be« ^falmbud)« preift ben 2)?ann

glücfltch, welcher an Oafwe'« (^efefe feine £uft h at unb Jag unb 9?ad)t barüber

nachftnnt ftJf. 1,2). Auch ber $crfaffer be« 51. ^falm«, obwol er eine beffere

(#ered)tigfeit fennt, will boch bon ber Öefefce«gered)tigfeit ftch m(ty freimachen (33. 20 fg.).

Namentlich bie Jahnen 78 unb 105 preifen bie ©efefee«gered)tigfeit (ff. 78, 5 fg.;

105,4«) unb ftrafen ben Abfall bom @efefc. Der 119. ^falm ift ganjj im (Meift biefer

formalen ©eredjtigfeit gebietet; ber Berfaffer ift ftch bewußt, „9?ed)t unb ©erechtigfeit

geübt ju hoben", unb grünbet barauf fein Vertrauen auf (Motte« (Sdjutj (55. 121). Auch

bei ben erteud)tetfien Propheten erfdjeint bie menfehtiche ®erechtigfeit immer noch 0c'nuPft

an bie Beobachtung ber theofratifchen Sa^ungen, unb felbft ber jmeite Oefaja eifert nidjt

nur gegen bie ßrbauung eine« Jempel« in Babblonien, fonbertt fteüt bie (Schlachtung

eine« SRinbe« jum £>pfer in einem aufcerpaläfttn. Dempel bem 2J?enfchemnorb gleich

(3ef. 66, 3), unb benen, welche lebitifch unreine ©peife genie§en, bror^t er mit bem Unter-

gang (Oef. 66,17). 25a« fpätere ©chnftgelehrtenthum bilbete ba« Obeat einer gefe&lich

correden menfehlichen (^eredjtigfeit bi« $u bem *Sa|ung«rigöri«mu« unb ber (£afuifrif

be« ^har^^ert^um* Cf« °-) QUÖ - 3m ^U(*) Strod^ ftnb un« biele ©prücb,e, welche ben

tiefen Refpcct ber fpätern 3«t »or folcher (Mefefceögerechttgfeit au«brürfen, aufbehalten.

2Ber ftch an ba« (Mefefc tydU, wirb bie 2Bci«f>eit erlangen (Äap. 15, 1); nicht« geht über

bie 2Bei«t)eit be« (Sefefcbud}« (ffap. 24, 23 fg.); um be« $ebot« willen foH man wohl

thättg fein (Äap. 29, 9); ba« blofe gorfd)en im Wefefc hQt f<hon bie SBirfung, ba§ e«

ben tjorfcher mit ber (Subftanj be« ©efe&e« erfüllt (5?ap. 35, 15). Daher ba« über=

fchwengliche £ob ber ©chriftgelehrten (Sap. 39, 1 fg.), unb ber Vorfahren, fofertt fte al«

folche gelten, weldje bie ©a^ungen treu beobachteten, wa« namentlich bon Abraham ge

rühmt wirb (Äap. 44, 19). Die ©djanbe ber theofratifchen tönige, mit Auönahme Dabib'«,

^tÄfta'« unb Sofia'«, ber (Mefe(jc«gerechtcn, beftanb in ihrem Abfall bom (*efefe (Äap.

49,4 fg.), wogegen ber £>oheprtefter ©imon burch bie (^efe^e«reftauration ftch unfterblid)e

53erbtenfte erworben hat (Äap. 50, 1 fg.). 2Bäf)renb bie (Sabbucäer ftch einfach, an ben gefd)rie

benen 59uchftaben ber Uebertieferung hielten (^au«rath, „9?eutefiamentliche .geitgefRichte

"

f^etbelberg 1867), I, 120), geigten ftch bie ^h<>rif
äer bemüht, bie Drabttton burch ^ud '

legung«fünfte ju bereichern (Oofephu«, „Oübifcher Strieg", II, 8, 14; „Alterthüme^, XVin,

4, 3), bie freilich in ber ©ad)e nicht über ben 33ud)ftaben hinausführten, unb ber ©djwerpunft

ber menfehlichen @ered)tigfeit lag auch bei ihnen in ber pünftlid^ert Beobachtung ber fünftlich

ausgebeuteten unb auf alle möglichen ftälle angewanbten (Safcung. Die Grfüttung ber (Me

redjtigfeit beftanb jule^t in ber pebantifc^en Befolgung einer ^eihe bon fd)olafti|d)en 3?or

fchriften, ftttlich gleichgültigen (Zeremonien, äußerlichen Ritualien, wobei auf an ftch 8ön5

gleichgültige Dinge ein unberhältnifemäßige« Gewicht gelegt, bie ftttlichen ^riueipien

bagegen auf« fläglichftc bemad>läfftgt würben (2Katth. 23, i« fg.; Ooft, „(Mefchtchte be«

Oubenthum«" [£eipjig 1857—59], I, 217; .^erjfelb, „@efd}ichte be« SBolfc« Ofrael" [?eipjig

1863], HI, 386; feint, „@e)chichte Oefu bon ^ara" [Bürich 1867J, I, 261 fg.).

Digitized bydGoogle



396 ©Ctcdjtigffit (be« Slftenfchen)

Dicfe &nfd)auung oon ber menfdjliehcn ©erc(f)tigfeit ift nicht bic älteflc unb rndjt

bie ticfftc be« 91. X., fonbent e« ging fett ben älteren 3etten eine tiefere unb wahrere

neben ihr her. Die theofratifd)e ©efefegebung war ja überhaupt füätern Urforung« ; ba«

mofatfdje ©efefc war nod) wefentlid) oon religib« ; fittlichcn 3been unb ^rineiöten getragen.
s
J?oaf) heißt ein ©ered)tcr, weil er „mit ©Ott wanbcltc" (1 ÜJiof. 6,9). Dem Abraham
mürbe fein Vertrauen (f. ©taube) auf 3aht>e al« ©ercdjtigfeit angerechnet (1 ÜÄof. 15, «),

unb bie Seroflicrjtung , bie ihm oor allen anbern auferlegt wirb, ift „fromm unb cor

©ort bem 2Wmäcf)tigen ju wanbcln" (1 3Jcof. 17, i fg.). Die Sefd)neibung erfc^eint auf

biefem Stanbpunft, wie ^autuö (ftöm. 4, n) richtig erfannt Iwt, lebiglich al« ein Sinn
bitb ber tnnern ©emiffen«- unb ^erjenögerechrigfeit. Darum forbert ber ©efefegeber in

2 ÜHof. 19, e oon Ofracl oor allem eine üriefterlidjc geheiligte ©efinnung, unb ber Defalog

fdjlicßt bejeidjnenb feine Sorfdjrtften mit bem Verbot ber böfen £uft ab (2 SWof. 20, h;
5 Üftof. 5, is). Onäbefonbere bic jweitc ©efefcgebung im 5. Sud) 2J?ofc, fo cntfdjieben

bie Befolgung ber tljcofratifdjcn Satzung oon if)r geforbert wirb, oergißt bod) nirgenb^

ausbeuten, baß bic wahre ©ered)tigfeit be« 2Jccnfd)en eigentlich au« bem Onnern

entföringen unb eine Sad)c ber ©efinnung (Vertrauen, ©taube) unb be« .^er^enS (©iite,

2Bohlwoflen) fein foH (5 SRttf. 6, »). Daher baß ©ebot, ©ort $u lieben „oon ganzem
£er$en, ganzer Seele, mit bem ganjen Vermögen" (5 3J?of. 6, s; 10, 12; 11, is; 13,4),

unb bic ^orberttng, baß bie ©ebote ©otte« im $er$en getragen merben (5 3Jcof. 6, «;

30,n fg.). Sil« Sorbilber folcrjer ©cwiffen« = unb £erjen«gerechrtgfeit gelten 9JZofe unb

(Samuel (3er. 15, 1), aber aud) bic altern untheofratifchen SDlönner 9coaf), Daniel unb

-t>iob, ajt benen um ihrer frommen ©efinnung willen ©ort ein SöohlgefaUcn tyatte

14, n fg.; 1 9)cof. 6,9; £>iob 12,4; Dan. 6, 11). Diefclbe Hnfcr)auung oon ber magren

(mettfd)lid)cn) ©ereehtigfeit foridjt ftd) öfter« im ^falmbuch au«. ©Ott Intft ben ©c
rechten, b. h« ben fittlidj Unbefd)oltenen, ben deinen (^f. 7, 9 fg.), bic tnciftentfjeilä bic

Unterbrücften unb Verfolgten ftnb ("43f. 9, 19; 10, 12 fg.), unb bie Ungerechten, bic ©eroalt

tt)ätigen bagegen trifft fein ©rimm (i*f. 11, s). Diefe innere ©ereehtigfeit ift in mchrern

^falmen al« ^erjenörcinheit, Unfcrmlb, Demutf), ©otte«ocrtrauen
, ©otteöfurcht , 2öohU

roollcn gegen Sinne unb Sebürfttgc u. f. w. gefdn'lbert
(Jjßf.

24, 4 fg.; 51,12.19;

1 1 2, 1 fg.). Onnerc Feinheit, Läuterung ber ©efinnung, Befreiung oon ber Mnedr)tfc^aft

be« Söfen, i'icbe gntn ©uten, Sßohltljätigfeit, Sheilnahmc für SBitwen unb SBaifen, De
muth, gilt bei ben hm>orragenbfren Propheten für ben magren Dicnft ber ©erecr)tigfeit

(xlef. 1, 16 fg.; %m. 5, u fg.; Wlid). 6, s u. f. \v ), unb bie äußere tljeofratifcrje ©crechtig-

feit hat in ihren Äugen ohne biefe innere ctr)tfc^c ©erechrigfeit feinen 2öcrth (Oef. 1, 10 fg.;

3lm. 5, 21 fg. ;
SKid). 6, e fg.).

9?ath bem tiefern ftttlichen ©croujjtfein be« 21. 2. befielt bie rouhre (menfehliche)

©ered)ttgfeit in bem Streben nach bem haften ©ut, in „bem Dürften naa) bem teben^

bigen ©ort", in ber bemüthigen ^Beugung befl ^erjenö oor ©Ott, in bem Marren auf

©ottcö Xroft (^f. 42, 2 fg.). ©ercd)t in ber höh«rn SBebeutung be« Söorte« ift mei

feine Sünbljaftigfeit erfennt, auf fein eigene«, im ©runbe bod) fetjr mangelhafte« 33er;

bienft oerjidjtet, auf ©otte« ©nabe allein oertraut. Darum bietet Oahöe im ^toeiten

Ocfaja üoqugerocifc ben Drauernbcn, ^errounbeten, ©efangenen, Ser^agtcn unb ©ebeugten

feinen Xroft unb feine ©nabe an (Oef. 61, 1 fg.), benen, welche erfannt haben, baß ihre eigene

©erecrjtigfeit wie ein „bejubelte« Älcib" ift (Oef. 64, *). Da« Such £iob lehrt baffelbe.

Der |>iob, ber in ber 33olf«trabition at« ber „©ercd)tc" galt, befennt am Schluß be«

betreffenben Sud)«, baß e« md)t« ift mit feinem Scrftanb unb feiner ©ereehtigfeit , unb

in Staub unb Slfcrje wirft er fid) bemüthig nieber bor bem aÜmächtigcn unb he^gen
©ort (^piob 42, 2 fg.). 2Dcnn eine fpätere $eriobe ^u ber ftrengen Sa&ung«gerechtigfeit

utrürftehitf unb in ben Schulen ber Schriftgelehrten biefclbe au«bitbcte, fo ift gleidhwol

ba« S3ewußtfein einer hb'hcnt innern ©ereehtigfeit, einer fa^ung«frctcn Sitttid)feit unter

bem alttcft. 9?olf mental« gan$ erlofchen. Da« Sudh ber 2Bet«heit fchtlbert ben wahren

©erechten, furj oor bem Auftreten (Elrrifiif einen folgen, beffen Seele ©Ott

wohlgefällig ift, bem S9o«heit nicht ben Serftanb oerfehrte (Äap. 4, 11 fg.), ber ein 9)cen

fd)cnfreunb ift (Äop. 12, 19). On wahrer ©otterfenntniß befteljt, nad) fetner Anficht, bie

oollfommene ©ereehtigfeit (Äap. 15, .1).

Der 2öcg m ber neuteft. Crmeuerung be« Segriff« mar bamit r)titlänglcc^ gebahnt.

CVefu« lehrte nicht eine fdjlechtcrbing« neue ©ereehtigfeit be« 9J?enfd)en, fonbem eine oor-
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jüglidjere at« biejentge bcr ©d)riftgelef)rten unb $l)arifäcr war (ÜKattf). 5, 20). Die
p^artfäifc^e STuffaffung bcr ©ercd)tigfeit , b. I). be« fittlidjcn Obeal« für bcn Wengen,
melier er bic feinige entgegenfieflte, beruhte auf bcr ftnnatjmc, ba§ e« möglidj fei

bcr ©ered)tigFeit genug^ut^un burdj Befolgung iljrer 93orfdvriften. 2Ba« gefarieben

jranb (im @cfe^ unb bcn 9lu«lcgungcn)
,

galt, weil cö gefdjricben ffonb, für red)t«ber=

binblid), aber aud) für erfüllbar (2Wottr). 5, 21 fg.). Da« war c« oorjug«weife, wa«

3efu« an bem pfjarifäifdjen ©cred)tigfcit«bcgriff tabeltc. 3f)m galten bie "ißrinäpien

be« ©uten für fittlid) oerbinblidj, für ewige, ^eilige Tonnen be« fitttidjen bebend;

fammtlidje ©ebote führte er auf iljre ftttlidje 2Burjel in ber ©cfinnung jurütf; audj baö

9Ööfe befämpfte er nid)t in feiner äufcern, jufälligcn (5rfd)einung , in bcn wiHfürlid)en

unb oft imaginären formen, weld)e itjm bie (Safuifttf ber tyeologifdjen Spulen gab,

fonbern in feinen oerborgenen Hbgrünben, in ber böfen $ufi bc« §er$en«, in bem Oer

fudjenben 9?aturljang ber ©innlidjfeit. dsin jweite«, wa« 3efu« an bem pfjarifäifdjcu

©eredjtigfeit«bcgriff beftirapfte, mar bic Neigung ber ©dmlc, bcn begriff be« 33öfen

ab$ufcf)Wädjen unb ju erfefcen burdj cafuifrifdje Untcrfdjcibungen. Der Sdjwur beim

3d)Wirr beim ©olb bc« Jempel« ; bcr ©djwur beim Ultar galt nickte, aber ber <8d)wur

bei ber Opfergabc be« SlltarS (Wattf). 23, ie.)l 3m fleinen würbe pünftliäje £rcue

geforbert (^eTjefjntung oon 3Winje, Dill, Hümmel), im gropen würben bic ©runblagen

aller ©ittltdjfeit auf« fredjffr untergraben unb preisgegeben ( Ütfartb,. 23 , 23 fg.). Diefe

fittlidje ^rüberie unb ^ebanterie, bie oor bem ©enufr ben SBein fcil)t, bamit feine 3)iürfe

in bcn 33ed)er fade, aber gleid)3crtig Jtamelc berfd)lurft (ÜWattb,. 23, 24), bic l>eud)lerifd)e

©ered)tigfeit, bic ©credjtigfeit ber £artufe«, ifi e«, gegen mcldje Ocfu« feinen Dentisten

ben SÖefjeruf fdjleubert (9flarty. 23, 11 fg., 28 fg.). Unfrrcirig b,at er ben ©eredjtigfeh«

begriff fo tief al« m5g(tcr) gefaßt, al« ftttlidje SoÜfommenfjeit, wie fte in ©ort felbft

fidj manifefHrt, b. fj. al« JBoflfommen^eit ber £iebe (SWattj). 5, 43— 4»). 9Jad) biefem

Obeal ber ©eredjtigfeit, b. I). nadj ber ftttlidjen Sollfommenfjeit in ber ftorm ber ©ott^

dbnhdjfeit, foH jeber in erfier Mittle ftreben (üflattf). 6,33), wobei e« ganj miOfürlid) ifi

(mit Wetter, ,,ScYitifd)*eregetifd)c« &anbbud) über ba« Goangelium be« 9flattyäu«"

(5. KnfL, ©öttingen 1864], <B. 194, 2lnm.), ju behaupten, baft ber waljre ©egriff

bejfelben bem <ßauluö fpäter „offenJ>arung«mä§ig funb geworben" fei. Der pau

linifc^e ©erec^tigfeitöbegriff ifi ein oon bemjenigen 3efu, wie wir glcid) jeigen werben,

wefentüd) oerfa^iebener unb bebingt bura) bie paulinifdje SRe^tfertigunget^eoric, weldje

3efu« weber aufgeteilt, nod) gefannt ^at. Xit ©eredjrigfch be« ÜRenf^en befielt, nad)

ber DarfteOung 3efu, nia^t in einem if)n oon Strafe unb ©trafwürbigfeit freifpred)enbcn

göttli^en Urteil, wie nad) ber Darfteüung bee $auluä, fonbern in einem unbegrenzten

\itti\djtn ©treben unb ^anbetn mit ©cjieljung auf ba« ^bdjfie ©ut. Darauf fommt cö

nat^ 3efu« an, ba§ ber 9Wcnfd) erfolgrcia^e fttthdu
4 ^rü^te im ?eben unb SBanbel ^er

oorbringt, ba§ er nit^t nur fromme 933orte maa^t <£>err! 6^')^ fonbern ben 2Biüen bc«

^immlifdjcn 33ater« wirflia^ ooflbringt (SRattl). 7, 1«

—

it); aud) nad) bem eierten (Soam

geltficn erwic« ^^ifti ©ercajtigfeit in feiner ftttlid)en ?eben«- unb S3eruf$tl)ätigfcit,

barin, ba§ er be« SJaterö SBißen tr)at unb beffen Sßcrf auf (Srben au«rid)tctc (Ool). 4, 34).

Oefu« ge^t über ben alttefr.*propl)etifd)cn ©tanbpunft mit feinem ©ercd)tigfeitebegriff in

fofern noa^ wefcntlia) Ijtnauä, als er triebt nur einen frommen unb reinen fittlid)en

©anbei, fonbern bie boöe Uebereinfrimmung beö Onncm mit ber ßrfdjeinung, bic in

©ebanfen unb ^at öoUenbete ?iebe, bie Sodbringung be« fd)led)tf)in ©uten naa) bem

Sorbtlb be« fa^lcajt^in guten ©otte« felbft oon bem 3ftenfdjen forberte. Q'm fjbljerce

(^cre^tigfeitöibeal, b. ^. eine Ijbficre ftttli^e ^orberung an ben SRenfdjcn ati bteienige war,

roela^e 3efu« ftcHte, ift überljaupt nid)t mbglid). 5tüein er fielitc bie ftorberung lebiglia^ al«

ein ^rineip auf unb ba« ®erea^tigfcit«ibeal oor ben fittlid)en 3BitIen ^in, mit bem ,3u

gcfiänbni§, ba§ ber 3Renfd) baffelbe nid^t fofort unb niemals gan$ erfüllen fönne, fonbern

oermittel« be« langfamen ^roceffe« ber (SinneSänberung unb beö ©ottoertraucn« erft jur

immer ooßfommencm (Erfüllung angeleitet werben müffc. 3« biefem 3werf fjatte er feine

(Srtöfung (f. b.) in« Sßerf gefegt, um bie bem fünbigen menfa)lia)en 3öiaen mangelnbcn

Gräfte iu ergönjen unb au« ber ftülle feine« fajöpferfräftigcn ooHForamenen ftttli^en

?eben« bie b,öb,ere ftttlidje feben«anregung nritjuti^eilcn (Watt^. 11, 27— 30; -3ol). 6, 51).

Da^cr fein liebcootte« 5Witleib mit ber fmnliajcn mcnfa)lio^cn 6ajwaa)c ( ÜHarf. 14, 3«;



398 (Stotftyigfeit Staffen)

l'iattt). 2G, 41). Taljcr aud) feine «erftdjerung, baß er ber Sünber, unb nic^t ber ,,©e=

regten" (im fafeung«mäßigen Sinn be« 933orte«) £eilanb fei ( 2Jfattf). 9, 12 fg.). £>at)er

fein £ud)en beffen, loa« ben anbern al« bcrloren erfdjien, nnb feine tfreubc über ben auf

ben 2£eg ber @ered)tigreit jurücfgefehrten Sünber (fcif. 15, ss). 8m beutlidjfien ifi ber

Ö)ered)tigfeit«begriff 3efu, in feinem llnterfäteb bon ben übrigen biblifdjen Stuffaffungen,

burd) ba« ©leidjniß bom ^tjarifäer unb .ßötlncr gejeufjnet (Vuf. 18, 9— 14), lueldjem ju-

folge ber ^b,arifäer ba« 2Befcn ber OJeredjtigfeit in bie äußere corrccte Beobachtung ber

göttlichen (Gebote unb überlieferten Safcungen fcfct, wogegen ber 3öHner boffelbe baburd)

jur unmittelbaren inbiüibuellen (£rfd)einung bringt, baß er bemütljig feinen fünbigeu 3«
ftanb anerfennt, befennt unb bon £erjen nad) fittlidjer Erneuerung ocrlangt.

Der SJerfaffer be« 3afobu«brief« ffilt fid) in ber £>auptfad)e ganj an ben bon Oefuä

aufgehellten begriff ber ©ered)tigfeit. Gr legt allen 9fact)brucf auf ba« fittltdje Zt}\m

(ogl. üaf. 1,22 fg. mit 2)?att(). 7,24 fg.), unb für SBitwcn unb SBaifen forgen, gilt üjm

al« magrer ©otte«bienfi. £>urdj gute ÜBerfc, b. tj- burd) bie 33eiuäb,rung feiner ftttltd)cn

(9cfinnung im ?eben, wirb ber ÜJienfdj, nad) feiner Ueberjeuguug , geredjt (ftap. 2, 24),

in«befonbcrc burd) Bewährung in ber 8tanbt)aftigfeit (Aap. 1, 4. 12; 5, 11). Uudj ber

«erfaffer be« £ebräerbrief« fdjließt ftd) an biefe Stoffäffung ber (menfd)lid)en) ©ereeh%
feit an (Äap. 10,3«.); ber (Glaube ber ©eredjten ift ilmi DOtjttgÄoetfc bie Jugcnb eine«

unerfd)ütterlid)en Oflottoertraucn« (ftap. 10, 1 fg.), unb man fann, nad) feiner Slnftdjt,

bem (Glauben nadjeifem (Stop. 13, 7), eben weil er eine Xugenb ift. hieran fd)ließt fid)

aud) ber 1. ^etruöbrief , inbem er bie 9?ad)cifcrung be« Sorbilbc« 3efu forbert (Äap.

2,21 fg.), ber al« ein Öeredjter für bie Ungerechten gelitten tyat (ttap. 3, is fg.). Stacht

mehr ben gttjlen ber iföelt, fonbern bem SBiOen C^otte« gemäß ju leben, ifi ber rechte

(5h,riftenberuf. $ie ®ered)tigfeit be« (ifiriften ift, nad) aöen biefen DarfieUungen, eine

höhere, au« innerer Selbftfjiugabe an ba« ®utc, wie e« oon (itjriftuö in Veben unb

Reiben bewährt worben, entfpringcnbe fittlidjc ®eftnnung, bie fid) cbenfaU« in £eben unb

Veibeu bewähren muß.

2lud) ber Stpoftel ^aulu« gelangt im wefcntlidjen ju bemfetben JitC, aber auf einem

cigentfjümlidjen Umwege. üDic neue ©ercd)tigfeit, in bereu 2)tcnf* Oermittel« ber Offen

barung @otte« in 3efu (£b,rifto bie 3Kenfd)en, fomol Ouben alö Reiben, berufen finb, ift

eine (Bercdjtigfeit nidjt meb,r ber ®efetje«merfe, fonbem be« (glauben«
(f. b.), b. b,. fic

fommt nid)t burc^ bie correcte ^Beobachtung be« mofaifdjen @efe$ed unb ber trabitioneQen

3ü^ungen :u Stanbe, fonbern burd) bie oertraucndboQe Eingabe, iufonberfyeit an bie im

blutigen «Süfjnopfertob 3cfu (5b,rifti manifefiirte göttlidje Önabe, bie, junäd)fi eine rid)

tenbe unb ftrafenbe, burd) bie S3ermittelung beö iobeö unb ber 2luferftet)ung <5^rifH eine

bie Sünben oergebenbe unb füfjnenbe wirb. I)iefe (menfd)lid)e) ^erec^rigfeit ifi alfo 3U'

näd)ft nid)t ein SüBerf beö 'iDicnfdjcn, fonbern eine Xf)at ©orte«; fic beränbert junädjft

nid)t bie firttfdje ^efdjaffentjeit beö 9Äenfd)en, fonbern ba$ rcligiöfe ^ertjältniB ^otte«

^u ifjm; fte erflärt ben 2)ienfct)en, infolge feine« ©laubenö an baö $crbienft beö Opfer

tobe« Oefu (Sljrifti, bor @ott alö gered)t, obtool er in feinem Veben unb ÜBanbel fetne«-

megö ben göttlichen Öefe^c«miaen pünftlieh erfüttt (Öal. 3, 5 fg.; fööm. 3,21 fg.; 4, 1 fg.).

Xaö ift ber Umweg, ben ^aulu«, im Slnfdjlujj an bie alttefi. <2ünbopferlch,re unb im

Öegenfa^ gegen feine früfjcre ptjarifäifcrje Jb,eologie unb 9J?oral einfc^lägt. 2Bäre er

babei einfadf) fteb,en geblieben, fo wäre feine ©ercdjtigfeitsletjre, b. I). feine fet)re bon ber

Aneignung bed £)cil£ burd) ben 3)^cufd)en, burd)au« unbefriebigenb. Oott forbert, nad)

richtigen fitttid)en Gegriffen, oon bem 9Kenfd)cn wirflidje Srfüüung feine« t)eiligcn 2Biüen«,

unb ju biefem &wd ftttlic^e Erneuerung au« bem innerften ^unft feiner ^erfönlidjfeit

mit einer feine ganje ^cben«erfd)einung umfaffenben Sirfung. Xtx Slpoftel ^at ba« un

befriebigenbe (Srgebni§ be« eingefcb,lagencn Sege« fetbfi gefüllt, unb ift bc«tjalb wieber

f)olt auf ben 92achwei« jurücfgefommen, baß mit ber göttlichen (^ered)terflärung and) ein

ftttlid)er Umfd)Wung in bem Onnern be« at« gerecht Erflärten berbunben fei, wa« er

burd) eine eigentümliche 33eftimmung be« @Iauben«bcgriff« beutlich 5U wachen fucht. 3)<r

(Glaube wirb nämlich al« eine geheimnißoolle ihaft gefchilbert, welche ben, ber fic befifct,

in einen unmittelbaren gontact mit ber $erfönlid)feit CS^rifti fc^jt. «ermittele be«

glauben« erlangt ber ©läubige Hntheil an bem Sterben unb i'cben Eljrifttf ««o wirb

baburd) ein neuer ÜHenfd); er fiirbt in Gb,nftu« feinen Sünben ab unb fie§t in <5f»riftu«

ju einem reinen, ®ott wohtgefäOigen i'eben auf (9?öm. 6, 1 fg., 18 ;
@pl). 4, 20—24). Xer
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fittCtc^e Äcnt bcr paulinifehen ©cred)tigfeit5theorie ift augenfcheinlid) nodj ctngefc^toffen

in eine mnftifche aflegorifueube Sd)ale (f. Rechtfertigung unb ©laube). Tie 3ohannei

fd)cn Söricfc geigen bicfc mt)ftifd)e ©eredjtigfeitölehrc auf einer nod) entwicfcltcrn Stufe.

Tie «eobadjtung ber göttlichen (Gebote ift fjier nirf)t bie wirflidje ©ercdjtigfeit bcö ÜWcn

fdjcn, fonbem nur ein ^eid)eu unb Siegel, baß bcrfelbe bie (Srfenntnift ©ottc« bcptjt

unb in ber ©cmeinfd)aft mit bem 53oter unb bem Sohn ftel)t (1 3of). 1,:«; 2,3 fg., vy;

5,2). Die waf)rc (uienfd)lid)c) ©credjtigfeit bcftetjt in ber Vicbc (1 Oof). 4,7 fg.), unb
au« ber SHebe fliegt bie U^citnaljme am ewigen Vcben, bie oölligc Befreiung Don bcr

Süube (1 Ootj. 5, is). Tiefem ftttlidjen Stanbpunft jufolge t)at ber neuteft. ©ered)te,

öermittel« feiner ©otte«^ unb (Sljrifhifgemetnfd)aft , ba« ^rineip bc« Söfcn, bie Süube,
in fid) öoüftänbig übermunbeu. Sluf bemfelbeu wirb ba« ftttlidje 3beal be« (Stiften

u)um« al« ocrtoirtlic^t, aber freiließ aud) in einem unauflö«lid)cn ©egeuftn) jur nicfjt

djrifU. SBelt begriffen öorgeftcllt, wonach auf bie l'öfung be« t)öd)ften fittlidjcn Problem«,
ber SJerföljnung ber gefammten 2)?enfchhcit burd) (S^rifru« mit ©Ott, oerjichtet wirb.

Ter (Gläubige nämlid) iß im 5Bcwuf?tfein, au« ©ort geboren 311 fein, gleichzeitig fid) aud)

beffen bewußt, bafj bie gefammte SEBett in ber ©ewalt bee 2?öfen liegt (1 3ol). 5, 19).

Tie 3tfenfd)heit ^at unter bem Ginflufc bc« d)riftl. ©eifte« eine anbere Entwicklung ge

nommen; nid)t ein unauflöslicher ftttlid)er Tuali«mu«, fonbem bie fdjliefclidjc ftttlid)c

Harmonie ifi, nad) ber Vefjrc (f^rifti unb be« Slpoftel« <|?aulu« (3ol). 10, ie; Rtfnu 11,3»),

ba« (Snbe aller 2Begc ©orte«.

3ur Literatur ift 311 ogl.: Wacbiger, Ethice lilnoruin upoeryphorum V. T. (33rc«lau

1838), <S. 18 fg.; SRitfa)l, De ira Dei ($onn 1859), 8. 8 fg.; unb in«befonbcrc

TicfUl, a. a. O., V, 173 fg. Schenfel.

©frgefener, f.
©abara unb ©erafa.

(Sergefiter, f. ©irgaftter unb ©abara.

Gjcridjt (göttlidje«). Tie cntfpred)enben Ijcbr. $lu«brücfe bebeuten urfprünglid) ent

weber S Reibung, (Jntfeheibuug ober Jpcrrfdjaft, Regierung (ba bie SRedjtfpredjung mit ber
s
J<cgierung«gewalt oerbunben mar, roeldje 9lnfd)auuug bann aud) auf ©Ott übei-tragen

würbe), wenn e« fid) um ücrurthcilenbe« Bericht hobelt, aud) 3üd)tigung, 3orn. Ter
neuteft. griccf>. 2lu«brurf ^at urfprünglich bie S3ebeutung Stf)eibung, Urteil, b. b- Sonbe
rung groifc^en Recht unb Unrecht. Tagegen ^ngt ber beutfdje $u«brucf mit rieten,

b. \). (ba« ©efrümmte, Verworrene) gerabe madjen, jufammen. Tie S3orau3fe^ung bc«

göttlichen 9iid)ten« ift im ÜKofaiemue bie Grigenfdjaft jahoe'«, ald be« ^eiligen, ber alö

folc^er Ofrael au$ ben Reiben ju feinem (Sigentl)um erwählt ^at, unb nun biefeö ^er^

hältnife, gegenüber atten (Störungen oon feiten ber Ofracliten felbft wie oon feiten ber

Reiben, aufrecht erhält (3 3Kof. 11, 44
; 20, 7 fg., 2s; 22, ..; 4 SRof, 33, 4). 3n«bcfonbcre

ift e«, fotoeit e« ftch um ein üerurtheilcnbe« ©erid)t hanbclt, eine 2Öirfung feine« 3°™*,
b. h- berjenigen göttlichen ^ätigfrit, n?cld)c um ber 233ahrung ber .'peiligfeit roilleu bic

beharrlich SBiberftrebcnben oernid)tct (2 9)?of. 32,«.» fg.; 5 9Hof. 29, »; 32, 21 fg.). Ta
gegen bei ben Propheten unb ben hc^- Tid)tern ift baö C^cricht oormiegenb ein Sluöfluf?

feiner ©erechtigfeit, b. t). ber auf bic ^pcrftcUung ber ftttlid)cn (Mered)tigfcit (im ©egen

fafc ^ur |)eiligfeit, welche Untere ebenfowol pt)t)fi^rf)er alö etljifcher 9iatur ift, inbem fie

bie @efe^e über ftein unb Unrein mit umfaßt) in 3frael unb be^iehnngSweife in bcr
s

JWenfchhcit überhaupt gerichteten göttlichen Thätigfeit (Oer. 9,23; ^f. 99,4; 103, c).

änberöwo wirb bann mit Uebertragung menfehlicher SJerhältniffe auf (Mott, fofern im

Älterthum ba« (Bericht eine Function ber ^ürfren unb Könige war, ba« ^räbicat

be« Richten« auch m*t ber ißorfteflung von (9ott, al« bem penrn unb König, »er

bunben, aber auch burd) Sermittelung ber 3bee ber CMcred>tigfeit (^of. 6, 10—1»;

3er. 10, »5; ^f. 90, 7 fg.; 78, 4y— 51). Ta« ehrifienthum folgt jwar in feiner Sbl-

|'d)auung 00m (Bericht @otte« im allgemeinen ben Propheten, jeboch mit bem bebeut

-

famen Unterfchieb, batj ber leitenbe (9efieht«punft be« richterlichen Verfahren« $otte«

nicht fein 3Jerhältni§ ju Ofrael, fonbern ju ber 2Wenfchheit überhaupt nach i^rer ibealeu

Seftimmung ift (SRattf}. 8, 11 fg.; 13, 39; 22, 14), unb batj ba« (Bericht principieÜ in

ber innent ©cheibung ber ©laubigen unb Ungläubigen (ütfatth. 10, 34— 3a; 3oh- 9, 3»),

beren Offenbarung nach au
fe
cn feonn öer 3wf«nft oorbehaltcn wirb, beficht. Tarau« er

hellt ^ur ©enüge, batj bic bibüfc^e SorfteHung be« göttlichen 9tid)ten« nicht auf bem
^rinetp bcr formalen, fonbern ber materialen ©crechtigfeit beruht, b. h- f" nic^t auf

—
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bie Vergeltung oon (Gleichem mit (gleichem beljuf* blofer äßahrung ber göttlichen 2)2aje-

ftät, fonbern auf bie £erfietlung ber göttlichen 2Beltibcc gerichtet, unb bie Vergeltung ift

felbft im 2Hofai*mu* nur ein Littel $u biefem, ^ier freiließ in nationaler 33efaranbing

aufgefaßten ätoed.

Vctrachten mir bie altteft. VorficUung Dorn (Bericht ©otteö im einzelnen, fo wirb

laa Oafwe, mit bid)tertf cfjcr Uebertragung be* menfd)lid)en ©ericht*wefen* auf ba* gött

Iid)e, angefe^aut al* im Gimmel auf feinem SRiehterftuhl ftfccnb Cißf . 9 , 8. 17 ; 89,15;
£iob l,« fg.), wobei ber (Satan, ber äöiberfadjer ber ÜKenfc^en, im Vudj $tob al*

Häger fungtrt. Die Urt^eitöfprüdjc Oalwe'* offenbaren ftd) in ben ©efdjicfen ber 3Wcn-

fdjen, unb jwar ift bie urfprüngüc^e Ijebr. Vorfteöung hierbei bie, ba§ öon bem Reiben,

weldje* ben 9J?enfd)en trifft, auf ein oerurtheilenbe*, oon bem ©lücf auf ein gerecht

«

fpred)cnbe* Urteil m fdjlicßen fei, unb Ijat bemgemä§ ba* göttliche (Bericht entroeber bie

£>ulb unb @nabe (9otte* ober feinen 3°rn jur ^olge (2 9Kof. 20, 5; <Spr. 10,27; <ßf.

37,451.73; 2lm. 3, e; Oef. 53,4; Dan. 9, 16). 3toar nQC*) ber ftrengften ÜJid^tfc^nur ber

göttlichen ©ereehtigfeit ftnb alle 2ttenfdjen ©egenftanb be* berurtljeilenben (Bericht*, unb

baher wirb ein folef|e* aud) oon ben @ered)ten in einzelnen Momenten ihre* SebenS

empfunben ($f. 90, 7 fg.; 143, 2; $iob 4, 7 tigl. 14, 4 unb 15, u); aber Oah&e mijjt ben

SRenfdjen nicht nach bem abfoluten 2tta§ftab, fonbern er erfennt in ber Schwachheit etwa«

*,u bem 2Befen be* SKenfehen ©ehörige* (<ßf. 103, 10— 14; 51, 7; !piob 13,2«; 14,4),

unb läßt ba^er feinen 30rn nur Dann auä, wenn ö » c <Sünbe nid)t bie §olge biefer

«Schwachheit, fonbern be* bewußten Ungctwrfamö unb Slbfaß* ift (4 2)?of. 15, 31; Oof.

24, 19 fg. ; Oef. 5, 12—1«).

9?ur allmählich bringt bie (Srfenntnig burd), ba§ Reiben mitunter für ben SDtenfdjen

bloß ein Durchgang ju neuem ©lürf ober eine üäterlid)e 3*icf)tigung ober aber eine gött=

litfje Prüfung feien (<ßf. 37, 4 fg.; C6, 10; Spr. 3, n fg.; §iob 1, 10—12; 2Bei*h. 3, 0 fg.).
s
2tber aud) ba* oerurt^eilenbe ©erid)t erhält infofern eine päbagogifehe Vebeutung, als e*

$ur fäuterung be* Volf* oon ben Slbtrünnigcn bient, bie Orrenben ^ur Ginfidjt bringt

unb bie Reiben 3ur ©rfenntnijj Oaf)öe'* leitet (Oef. 1, 24 fg.; 10, 20 fg.; 53, 5 fg.; 67, 3 fg.;

9)üdm 4, 1 fg.). %iix ben ©ered)ten bient baljcr ba* ©eridjt, meiere« über ba* gan$e

Volf ober einen 3tyet( beffelben ergeht, nur baju, feine ©credjtigfeit gu offenbaren (Oef.

50, 7— s; $f. 94, u; 37,6), ben Ungerechten aber bringt e* entmeber Vefehrung ober

Vernichtung. Dicfe Untere VorficUung be* öernid)tenben ©ericht* wiegt im fL %. oor,

foba§ bie betreffenben i^ebr. ^uSbrürfe übervuiegcnb ben (Sinn oon ®traferfenntni§, ^Jlage

unb 3üd)tigung höben. 3m ganzen betrachtet, erfeheint baö göttliche Richten al« eine

continuirlidje X^i\$t\\, bie ftch in ber ganjen 2)2enfchhcit nach ölicri ^ren et^ifc^en 33e

Rehungen, unb jwar fowol in Vejug auf bie Onbioibuen al« bie Völler, ooH^ieht; iebod)

liegt ed in ber 9?atur ber Sache, ba§ ber ®eftchtd{)unft ber ifraelitifchen Nation babei

maggebenb ifi, benn ber ridjtenbc @ott ift ja eben ber Vunbcögott Ofraeld. 3aht>e er»

fcheint baher alö ber 9tuf)ter ber SBclt (1 3Kof. 18, »; ^f. 58, 12; 94,2), er führt bie

9{echtöfache beö einjetnen gegenüber feinen ^einben, inbem er buref) ^efe^tefe über fein

9icd)t ober llnred)t entfReibet, unb bringt bie Streitfache ber (Streitenben jum Huätrag

{fl 9, 5 fg.; £iob 8,3 fg.; 1 2Nof. 16, 5; 31, 53; 1 ©am. 24, 1«), er nimmt fleh

SRechtÖ ber Unterbrücften an (^f. 103, e; Oer. 11, 20); aber er ift inebefonberc ber dichter

über' 3frael (3lm. 5,24; 3ef. 10,4 fg.; Oer. 30, 11), führt beffen (Sache gegen bie Reiben

(Oef. 30, i8 fg.; 5 9)fof. 32, 3e; Oer. 25, 31; ^f. 31,24; 135, 14) unb übt ©ericht an

ihren @öttern (4 Ütfof. 33, 4; Oef. 19, 1; Oer. 43, 12 fg.). Diefe Offenbarungen ber

göttlichen ©ereehtigfeit ftnb balb mehr, balb minber eoibent; ja, c8 fann eine 3^ ^"8
bie richterliche X^ätigfeit Oahöe'ö öerhüttt fein ober Jägern, aber fte tritt enblich bod)

immer p Jage ($f. 37,6 fg.; Oer. 12, 1 fg.; $iob 20, 0 fg.; 2 9Baff. 7, 31 fg.); am
flarften erfcheinen fte in ben großen Äatajtrophcn beö Völferlebcn«. Die ©runblage aller

biefer ^ludfagen ift bie ^Infcijauung ©otte« al« ber treibenben, beherrfchenben unb regu

lirenbcn 9)iad)t in bem Ginsel^ wie in bem ©efammtleben ber SRcnfehen.

Dicfe altteft. VorfieHungcn oon bem göttlichen (Bericht empfangen in ben (Schriften

beö SJ?. X. ihre weitere Sluebilbung auf @nmb ber eigenthümlidjen Hnfchauungöweife beö

(^hrifienthumö. sJ?ach ben ^cben Oefu ftnb bie ©laubigen ale SWitglieber beö ale gegen^

wärtig gebachten göttlichen SReich$ (ÜKarf. 1,15; Wlattf). 10, 7; 12, is) febon je^t im
Veft| ber «Seligfeit (9)?atth- f>,3fc), «nb ftnb baher ©egenfknb beö göttlichen ©eria)tfi
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nur in bem ©inne, ba§ ©ott it)re <2ad)e gegen Ü)re Unterbrürfer füljrt (?uf. 18, 6 fg.).

Dagegen ftnb bie 2Jcenfd)en überhaupt infofem ©egenftanb be« ücrurtfycilenbcn unb frei

fpredjenben göttlichen ©ericht«, al« ftd) an ber ^erfon Oefu bie Empfänglichen oon bcit

^erftoeften Reiben (üttattt). 10, 34—39), *)efu« ben lefctcrn fd)on jefct bie jufünfrige %n
bammnifj anfünbigt (ÜWattt). 23, 33), bie erfiern bogegen, fofern fie ifjrc 6inne«änberung

befunben, auf ©raub biefer Don ber <sünbcnfcr)ulb freifprid)t (fuf. 18, 13 fg.; ber an

biefer ©teile gebrauste 3lu«brucf „gered)t gefprodjen" ifi ber @erid)t«fprache entlehnt;

2 ÜÄof. 23,7; 5 2)cof. 25,i; 3ef. 5,23; ÜJtattl). 12, 37). Die ©üttigfeit biefer ftrei^

fpredjung ift jeboc^ abhängig oon ber SöerocÜjmng ber fttttid)en ©eftnmmg, tn«bcfonberc

oon ber SBifltgfeit, aud) feinerfeit« anbern iljre <5ehulb ju öergeben (£uf. 13, 23— 27;

HRaty 6, H fg.; 18, 32—35). Diefe richterliche Dl)ätigfeit ©otte« ift fein au«fd)tierjtiehe«

^rioilegium, bafyer bie Qfyriften im Semitjjtfein ihrer eigenen fehler flcfy nic^t untereinanber

öerbaramen
follen (£uf. 6, 37 fg., 4 1 fg.). S« ^ängt mit jener 99efd)ränfung be« Segriff«

ber richterlichen S^ätigfeit ©otte« jufommen, bafj bie 9ltt«fagen über biefelbe, fofem fie

fia) auf bie ©egenmart beziehen, feltener auftreten al« im 31. D.

3n ben £chrtropcn ber neuteft. 3d)riftftefler ift bie Sorfteßung be« gegenwärtigen

göttlichen ©erid)t« öcrfct)iebcn ausgeprägt. Sei Oafobu« erfd)eint ©Ott, wie bei üefu«,

at« ber einzige $cidjter, ber befugt ift, ein Urttjeil über ba« (fnbfehirffal ber Sflenfcfyen

ju fäflen, wätjrcnb ber (Sfjrift, ber über feine Srübcr ein öerbammenbe«. ©crid)t fällt,

bamit ba« ©efefc felbft, nämlid) ba« göttliche ©efefc ber £iebe, at« nid)t ju SKecht be>

ftef>enb üerurtt)ettt (3af. 4, 11 fg.). Sott einer ritterlichen ©erect)tfprec()ung ©otte« rebet

3afobu« (Äap. 2,12—u.21 fg.) nur mit Sejug auf ba« jufünftige ©crid)t. '3ct)r au«gcbilbetc

»orfteHungen über bie richterliche Dt)ättgfeit ©otte« ftnbcn ftch bei ^aulu«. Sie feine

gange Theologie bc^crrfcfjt ift öon ber 3bce ber @ered)tigfeit , biefe in bem biblifd)en

@imt ber (Konformität mit ber göttlichen ©eltibee gefaßt, fo auch feine 3tnfd)auung oon

ber 2Birffamfcit ©otte$, bat)er er biefelbe unter ben ©efteht«puuft ber richterlichen Function

ju jteHen liebt. Die« ift fchon ber $atl bei feiner Betrachtung ber oorchriftl. i^ieufdjljat.

DU X^atfac^e, barj ber Dob über bie ÜJieufcfyen ^errfc^t , ift ihm bie ftotge eine« gött-

lia)en Urtheil«fpruch« über bie fünbige 93?cnfd)t)cit (ftöm. 5, 1.; — f»). «ber auch bie

anbere Xhatfacije, baß bie Reiben in l'üfte unb Segierbcn oerfunfen ftnb, ift bie golge

eine« göttlichen ©trafurtt)eil« über ihre Serfennung be« Ginen ©otte«, ber fich in ber

2Belt offenbart (9?öm.' 1 , jb fg., ogl. 32). Da nun aud) bie Ouben ba« göttliche ©efefc

ebenfo übertreten fyaben wie bie Reiben, fo ftnb fie alle oon 9catur, iljrer natürlichen

Di«pofition nach, &mDer DClS göttlichen 30rn^ b. h- f*c ftn0 Dcm göttlichen (Snbgericht

oerfallen (<Spc). 2,3; 9iöm. 2, 2 fg.). Diefe« (Bericht wirb nun für einen Dt)eil ber

2Wenfchheit abgewanbt burd) ein neue« Urtl)eil ®otte« infolge be« Dobe« Ghrifti. Dicfer

lob ifi nämlich "n ^ct öoüfommenen ©etjorfam« (&cöut. 5, 19; tyii. 2,s) unb, fofern

baburd) bie geforberte Eingabe ber üKenfchen, alö bereu 9?epräfcntant (5t)riftu« erfcljeint,

an ben göttlichen 2Biltcn bargefteQt mirb, ein Opfer, meldu»« berfelbe für bie SHenfchen

(Sph- 5, a; 1 kox. 5,7; 9?öm. 3,25) be^uf« Erlangung ber göttlichen ^pulb barbringt.

Zubern nun ber für ba« (£frrtfienthum bi«ponirte Dhe^ Der SDienfchheit oorau$ftd)tlid)

burch ocn ©touben ba« in biefem Dob jttr (Srfd)einung fommenbe ^rineip ber Eingabe
an ben göttlichen SBiflen, be« ©ehorfam« gegen ©Ott, in ftd) aufnimmt, fo wirb er fd)on

im oorau«, obrool annoch gottlo« (9cöm. 4, 5 fg.), burch em Urthetf ©otteö für gerecht

irflärt (2 Äor. 5, 14; 9töm. 5, is fg.). Die ©täubigen ftnb bat)er, fofern ftch *hr ©taube
in ber fitttichen D^ätigfeit bewährt (2 5t or. 13, i; s$^il. 1,27), betn entfeheibenben ©erid)t

über $eil ober Serberbeu entnommen (^cönt. 8, 33 fg.), unb roenn ber tlpoftel gletchmol

aud) f»« bereinft tor bem Sfichterfhihl (ft)rifti erfc^einen lätjt (2 Äor. 5,40; 3cöm. 14, 10),

fo ift bie« entmeber au« ber ßinwirfung ber alttcfL Sorfiellung oon einem allgemeinen

©ericht ju erflären ober e« tjanbelt ftch Ö0D« blo« um bie Öffentliche Darftellung ber

bem 2)cenfchen nicht immer offenbaren ©erechtigfeit (1 $or. 4, 4 fg.) unb um ba« 2Waf?

berfelben (1 $or. 3, 12— 15). Die <5f)riften follen ba^er fein oerbammenbc« Urttjeil über

einanber fällen, fonbem bie enbgültige öntfcheibunp, über ben 28ertt) be« 3)cenfchen ©Ott

überlaffen (ftörn. 14, 10— 12). 3n ber ©egenroart ergeht ein göttliche« ©ericht nur bann
über bie ©läubigen, »enn fie ftd) nicht felbft richten, b. l>. wenn fie ihr Serhalten nicht

felbft ber frttitchen Jcririt unterjieljen; baffelbe befielt in ber päbagogifdjen Bü^^Ö^fl
btrrch Reiben bc^uf« »broenbung be« Oerbammenben (Jnbgericht« {l Äor. 11, 31 fg.). 2Benn

Digitized by



402 @crtd)t (göttüdjcö)

"ißauluß aucfj bie großen 2öenbungen in ber ©efdjtdjte unter ben 33egriff beß ©erid)t«

flcCCt (9?öm. 1 1, 33), fo gef)t barauß ^cröor, baf? biefer (entere, wie bereit« im %. X. fo

aud) bei ilnn einen weitern Umfang ijat alß nad) unferm jefcigen Spradjgcbraudj; eß ift

baß pvaftifdje Urteil ©otteß überhaupt, weldjeß burd) ©erid)t außgebrüeft wirb. Slud)

ber 1 . 93rief beß $etru« unb ber «rief an bie Hebräer liefern einige eigcntfjümlidje gflge

$ur §t)arafteriftif ber urdjrifH. ©cridjtßibcc. Onbem ber erftere ben unbufcfertigen 3eit-

genoffen 9?oal)'ß burd) Gljriftuß baß Goangelium oerfünbigt fein läßt, füljrt er alß 3roe£*

biefer Jöcrfünbigung an, „baft fic auf 9Ncnfd)enmeifc bem ftlcifdj nadj jwar gerietet

würben, auf ©otteß 2£eife aber lebenbig feien bem ©eift nad)" (1 ^etr. 3, 19 fg.; 4,6).

£ier wirb alfo ber lob jener in ber Sintflut alß ein oerurtf)eilcnbeß ©eridjt betradjtet,

aber bieß ©eridjt hat nur i^re niebere 9Öcenfd)ennatur getroffen, bagegen tfjrc höhere

Wenfdjennatur wirb im $abeß für bie $ufünftige ^ufcrfle^ung aufbehalten. 3Bir ^abtn

hier alfo bie 33orfteflung eine« oorläufigen oerurtheilenben ©eridjtß $um &ncd jufünftiger

Rettung. 3n äfynlidjer ^eife begegnen mir im ^pebräerbrief bem ©ebanfen einer üor

läufigen Sdjcibung oon ©cremten unb Ungerechten nadj bem Job biß jum (£nbgerid)t,

jebod) fcljlt I)ter wie 8ttl. 10, 22 fg., roeldje Stelle offenbar biefelbe S3orfielIung jur 33or

auäfefcung hat, bie
s
£erfpectioc jufünftigen £seilß (benn $ebr. 9, 27 bie 2öorte: „aber banad)

|b. f). nad) bem Xobe] baß ©eridjt", auf baß Gnbgcrid)t ju bejieljcn, ift gezwungen),

iöemcrfcnßmerth ift im fiebräerbrief nod) bie Slußfage, baß baß SBort ©otteß, bie religiös

ctt)tfcr)c 2Ba^rl)eit, bie Jugen unb baß H^arf ber Seele unb beß ©eifteß ferjeibenb burd)-

bringe unb fo ein 9?id)ter ber ©ebanfen unb ©efinnungen beß £erjenß werbe (Äap. 4, vi).

£"ücr beftef)t bemnad) baß göttlidjc ©erid)t in ber Sid)tung beß ©uten Dom ©Öfen hn

Innern beß $)?enfd)cn oermöge ber in baß 93eWufHfcin bringenben ffraft ber SBa^eit.

3m oierten (5oangelium ift bie 3bcc beß göttlidjen ©eridjtß im meiteften Sinn genommen

unb wirb faft uorjugßmeife auf bie (Gegenwart angewanbt. SWit ber (£rfdjcinung d^rifH

gcl)t ein göttlidjeß ©erid)t burd) bie Stielt. 3roar m(^* um c *n öerurtfjcilenbeß ©eridjt

tfjatfädjtich 3U üofljiefjcn, ift er erfdjicnen, fonbern uielmcljr }nr Rettung ber SBelt burd)

^Rittfjcihtng beß neuen ?cbcnß (Oo^. 3, 17 ogl. ie; 8, 15; 12,47), unb wer bieß i?eben auf-

nimmt, ift ber 3ufünftigen (Sntfdjeibung über fein Gnbfd)irffal entnommen (3olj. 3,is;

5,24); aber bennodj ooUjicfU ft(^ an unb burd) feine ^erfon infofern oon felbft ein

®erid)t, alß bie einen jum ©tauben an i^n gelangen unb bann baß ewige £eben fdjon

ic^t bcfi^en, bie anbern iljm ben ©lauben oerweigern, ba^er bem göttlidjen 30rn unter

worfen finb unb ber mfünftigen 5Jerurtt)eilung bei bem (5nbgcrid)t gewärtig fein müffen

(3o^. 3, 19 fg., se; 9,39; 1 2, si ogl. 43). So töft ftdj ber fdjeinbare ÜBiberfprut^ jwi-

fa^en folgen Stellen, wo Oefuß eß Demeint, $u rieten, unb foldjen, wo er boc^ wieber

oon einem ©erid)t rebet, baß er gegenwärtig öofljiefyt (ogl. 3. SB. 3ol). 8, 15 mit ©. 16),

unb erflärt cß ftd), wie ber ftürft biefer SCBelt, bie antid)riftl, iBeltma^t, alß bereit«

oerurtl)eilt bargeftcllt, unb bod) anbererfeitß feine !öMrffam?cit nod) ooraußgefe^t wirb

(3ol). 16, 11 ogl. 12, 31; 1 3of). 4, 4 fg.; 5, 4. 19). Slber and) Ocfuß felbft ift ©egenftanb

beß ©cridjtß infofern, alß ©ott 3Wiftt)en iljm unb feinen 2Bibcrfad)ern 9?cc^t fpridjt

(3ol). 8,50), alß bie lefctern ber jufünftigeti ^erurt^eilung ocrfaüen ftnb (3of). 3, 36 ogl.

9, n), 3efuß bagegen burt^ feinen Eingang 311m $ater, oon bem ber s
|?araflet bie Üöelt

überführen wirb, alß ber ©ered)te erwiefen wirb (3ol). IC, 10). Xer Slbf^lufe biefe«

Sdjeibungßproceffeß in ber 5D?cnfc^^cit ift bann baß (Snbgerid)t, weldjeß ^h"f^uö atö

Crgan ©otteß bei feiner iföiebcrfunft abgalten wirb (Ool). 5, 22— 30; 12, 49), unb fo läuft

überhaupt bie biblifdje iöorftetlung beß gegenwärtigen göttlidjen ©eridjtß in biejenige eine*

Scltgcridjtß (f. b.) auß. 2öittid)en.

Wcriu^tC (bei ben Sfraeliten). Vermöge ber ber ifraetittfd)en Eolfßberfaffung 3U

©runbe liegenben 3bee, ba§ Oaljoc »er ^eilige r £crr unb tönig 3fraclß fei, meinem

biefcß, auß ben übrigen Golfern außgefonbert, bauernb geweift fein fofl, bem eß unbebingt

3u ge^ord)en ^at unb beffeu £^bcrrjor)cit unb Veitung eß beftänbig gewärtig fein barf, wirb

iwd) baß 9iid)tcn principietl alß eine Function 3al)öe'ß betrachtet, unb bie 9fid)ter er

ftheinen ba^er alß Crgane feineß SBillenß (2 3)?of. 18, 15 fg.; 21, «, wo $u überfein ift:

„Söringe i^n üor ©Ott"; 3 2Hof. 2-i, 12; 5 3)?of. 1, wj 19, 17; 2 (Stroit. 19, f.). Dicfc

5?orfieaung wursett in ber religiöfcn SBeltbctrachtung ber Hebräer, weld)e in ber 9fcd)tß

orbnung, fofern fic in ber ftttlid)en SBeltorbnung, in bem SBefen beß 2>?enfd)en unb ber

0efd)id)te beß ©otfß begrünbet ift, eine Offenbarung beß göttlidjen 2Mcnß erfennt, unb
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bafjer aud) ba« mofaifdje ©efefc al« ba« (Mefefc 3af)t>e'« felbft betrachtet. Xa nun ber

^id)tcr in feinem Urtheit«fprud) biefe 9?ed)t«orbnung lebiglid) in ^olljug fefct, fo fprid)t

burdj tljn 3ahöc felbfl (3 9Rof. 24, 13; 4 2Wof. 24, 35). Daneben würbe freilief) aud),

jtatt be« 8teeht«bewu(jtfcin« , ba« ?o« jum Organ be« göttlid)en ^ec^t«fprucf)ö gemacht

(3of. 7,14; 1 ©am. 14, 41; Spr. 16,33).

3n ber oormofaifdjen 3eit mürbe bie rid)terlid)e (Gewalt wahrfdjeinlid) oon ben $an6'

oätern unb StammfÜrftcn ausgeübt (l
s
~D?of. 38,24), unb c« entfdjieb babei lebiglid) ba«

(9emohnheit«red)t. üDfofe aber legt ben ©runb ju einer geregelten ©erid)t«öcrfaffung,

weld)C in ber $olge burd) (Erweiterungen unb neue Bearbeitungen, wie fte un« in

ben jüngern 58ejknbtl)eilen be« "^entateud)« (f. b.) vorliegen, fortgebilbet würbe. 9?ad)

ber <£r$äf>lung be« Sahöiftcn (2 3)2of. 18, 13 fg.) beforgte TOofe juerft fclbft bie iKecfjt«-

pflcgc. 2luf ben Math Oet^ro^ aber wählte er, ba er bie Wenge ber ftedjtSfäÜe nid)t

ju bewältigen oermodjte, au« bem SBolf tüdjtigc, gotte«fürd)tige, treue unb gemiffenhafte

9J?ämter. Dicfen foU ba« $olf feine 9ted)t«fachen jur Sntfdjeibung üorlcgen unb nur

bie fd)Wierigen <sad)cn burd) biefelbcn an if>n al« wie an Öott felbft bringen. £iefe

9?idjter follen al« Obere über taufenb, fmnbert, funfjig unb je^n £>au«üäter gefegt werben.

%xi bie (^intl/eilung be« 93olf« in (Stamme, @efd)(ed)ter, iBater^äufcr unb £)au«öäter ift

gerbet fehwcrlid) ju benfen, ba al«bann ba« Srftgeburtörec^t bcjtimmenb gewefen wäre,

e« mufc öielme^r an eine neue ©lieberung be« Volf« gebaut fein. £)crfctbe Oa^oift

hat aber nod) eine anbere Delation über bie gleiche Begebenheit (4 Wof. 11, m fg.), nad)

welcher 5J?ofe auf Oofwe'« ttnroeifung fiebjig 9Jcänncr an« ben Äelteften unb 2$orftcI)ern

be« Solf« um fief) üerfammelte, weldje Oalwe mit bem (Seift, ber auf Sttofe ruhte, au«^

ftattete, bamit fte mit biefem jufammen bie i'aft be« $olfö trügen. Jpicrnad) hätte c«

fid) nia)t blo« um föid)ter, fonbern um einen Senat get>anbclt, ber mit Üflofe bie £aft

ber Regierung be« $olf« 511 tragen tjatte, wobei bic Triften j üon 3leltcjten unb 53or

jte^ern uorauögefefct wirb, Slußerbem gibt ber Xeuterouomifcr (5 99?of. 1 , 9 fg.) nod)

einen britten 23erid)t, worin er bie 33erid)tc feiner Vorgänger benufet, mand)c« (eboer) aud)

auSgelaffen ober oeränbert hat. ))lad) ihm wählte ba« 33olf weife unb befannte Männer,

weld)e 9Äofe an beffen Spifce [teilte, je über taufenb, fmnbert, funfjig unb $cf)n £au«t>äter,

unb welchen er bie 2)«it(eitung be« ÜBolf«, in«befonbere bie 3d)lid)tung oon ^treit^änbeln,

übertrug, ft$ felbft nur bie fdjweren ^äüe oorbe^altenb. (£« ift fdjwierig, bic urfprüng^

lic^e ÜBa^eit au« biefen burc^cinanberlaufenben Berieten ^eraudjufinbeu, jumal ber

äüefte viv^ählfr ber Urge|d)id)tc nur burc^ ba« @rftgeburt«rec^t bejlgnirtc Oberhäupter

ber Stämme unb ©efd)lcd)ter (4
sDiof. 2,3 fg.; 3, 30 fg.; 10, u fg.; 16,2) ober ?letteftc

(2 3Wof. 12, 21; 3 3J?of. 4,15) Fennt. Xa biefe lefetern jebod) nie^t auc^ alö itfidjtcr

erfc^einen, fonbern il)nen bie anberweittge Leitung unb Vertretung be« 35olf« obliegt

(4 2)iof. 2,3 fg.; 4, 34; 7,2 fg.; 17, 17; 34, 17 fg.), unb and) fonjt üon bem Oafwiftcn

neben i^nen oielfac^ 33orftef>er (soterim) unb 9?icfjter genannt werben (3of. 8, 33; 23, 2;

24, 1 ogl. Sor. 6, 7, wo bie Slelteftcn unb .^äupter ftc^ wol blo« bem 9fang nad) unter

ftreiben, bie ^idjter unb ^orfte^er aber nur zweierlei (Vunctioncn bcrfelben s^erfonen

bejcidjnen; 5 9Hof. 31, 2s; 16, 1»), fo fönnen wir al« t)ifiorifd)en iiem jener Berichte au-

erfennen, baß 2J?ofe au« ber ?(riftorratie be« 93olfg, welker bt«^cr bic i'eitung beffetben

obgelegen ^atte (2 9Rof. 5, t4 fg.), eine engere 3lu«wahl angefe^cner unb befähigter 9??änner

traf, welchen au§er ber Vertretung unb i'eitung ber ^olfögemeinbe aud) bie richterliche

Function übertragen würbe. Die ©cricht«|ifeungen feffeint 9J?ofe bei ber <itift«hütte ab

geholten $u fyabm (4 Wof. 27 , 2 ogl. 2 2)?of. 18, 19), wogegen über ben Ort, wo bic

Sifcungen ber niebern Onftanjjen ftattfanben, nicht«, unb über bie 3cit bcrfelben nur bewerft

wirb, ba§ flc ju jeber $tit fiattfinben foOten (2 3J?of. 18, •»). 2Bie Diel Don ben übrigen

Beflimmungen, meld)C bie älteften «eftanbthcile be« ^entateud)« über bic (Berichte ent

halten, auf 2Kofe jurürf^uführen ift, läfjt ftcf) fd)Wer au«mitteln, boeff ift bei ber ftolge

richtigfeit, womit fid) ba« ^ebr. ^ed)t cntwidelte, borau«5ufe£en, ba§ auch biefe ber

@rurtblage nach öon STOofe herrühren. Xie obe\fte (Seridjtöinftanj foüte nad) D?ofc

auf ben ^ohenprieper übergehen, welcher al« Sinnbilb feiner Südjterwürbe bic, wahr

fcheinlich öon ben 2le<mptern entlehnten, fombolifd)en Figuren ber Offenbarung unb

Wahrheit (urim unb tummiiu) auf bem 53ruftfd)tlb trug (2 Wof. 28, 2« fg.; 4 5D?of.

27,2i). 3n <Sriminalfad>en würbe ber »erbä^ttgte vorgeführt (2 9»of. 22, f). Xit

Beweisführung gef^h theif« nach äußern 9Tcerfmalen (2 STOof. 22, 12), f^etffl burd)

20*
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404 ©eridjte (bei ben 3fraeliten)

3«igen, bcren bei 33erbred)en minbejtcn« $wei erforberlid) waren (4 9Hof. 35, so). (Sin

©b fd)eint bon benfelbcn nid)t bedangt worben ju fein (3 5Rof. 5,i ^anbelt e« ftd)

md)t um 99eeibigung, fonbern um 33erwünfd)ung ber ^efjter). 2Bo feine 3eu8en öor

hattben waren, foöte ber <5ib ber Setheiligten entfd)eiben (2 2Hof. 22, t fg.). Dem dichter

wirb Unparteilidjfeit unb Unbefkd)lidjfeit jur frrengen ^ßflidjt gemalt, ben 3cu9en SWfa1

haftigfeit eingcfd)ärft (2 ü)?of. 23, 2 fg., s. s). Da« Urteil würbe bei Sergehen nad) bem

©runbfafc ber SBieberbergeltung gefällt (2 Stfof. 21,23 fg.; 3 3J?of. 24, n fg.), jeboch,

rool nur bann, wenn ber Ätäger barauf beflanb, unb, nad) ber Sitte be« Orients, fo=

gletd) botlftrctft (4 2J?of. 15, 3»;), bie Dobe«ftrafe bor ben klugen ber ©emeinbc (a. a. £).).

%n DobtfKlägern wirb bie ©träfe bon ben nädjften Serwanbten be« ©etöbteten, ben

Sluträdjern (£öfern be« 33lüte«), boü>gen (2 9Rof. 21, 12; 3 2Kof. 24, 17; 4 3??of.

35, 1«— 21).

Die bon 9J?ofe getroffenen Einrichtungen blieben aud) nadj ber 9lnftcbelung ber

3|"racliten in ^aläjtina im allgemeinen befielen, im einzelnen ift anjunefmten, ba§ bie

felben unter ben beränberten Serfjältniffen Seränberungen erlitten, obgleid) un« bie nähern
vJ?ad)rid)ten barüber fehlen. 211« SRittel jur (Sntbctfung be« X^äterö wirb jefct aud) ba«

?o« gebraust (3of. 7, 14). 3n ber fogenannten 9?icr)terpcriobe, wo bie ffrenge Serbin *

bung ber Stämme ju einem SSotfäganjen fic^ lotferte, unb bie Autorität be« $ol)en

priefter« burd) bie ©rünbung eigener Gütltu«fiätten fetten« einzelner Stämme unb burd)

bie Einführung frember Eitlte großen Eintrag erlitt, wirb aud) feine regelmäßige SRedjtS«

pflege borhanbett gewefen fein (9tid)t. 17, «; 21, 25). 9?eben ben burdj ba« Erbrecht

beftimmten Häuptern ber (Stämme unb ®efd)led)ter treten 9D?änner unb baneben fogar

eine grau (Debora) auf, rocld)e burd) X^atfraft unb 9?eeht«ttughcit Autorität gewinnen,

unb beren 9fed)t«fprud) unb Anführung ftd) ba« Solf unb ohne 3weifel aud) bie Strifto-

fratie unterorbnet. 9cadj ber erftern Function werben biefelben borjugöweife „dichter"
" genannt (SRtdjt. 3, 10; 4, 5; 5, 2. 7. » fg., u fg.; 10, 3 fg.; 11, 1— «. ttj 15, 20). Da§ bei

ihnen ebenfo wenig wie bei ben mofaifdjen Sttidjtern an getrennte Oufrt3 ,ui benfen ift,

fie bietmeljr aud), abgefeljen bon ber Einführung im förieg, regierenbe ©emalt befafjen,

gef)t au« Stetten wie 9ttd)t. 2, 17 bgl. 11, 11 fjerbor, bafjer in bem bielfad) gebrauchten

^luöbrucf : „Er richtete 3fracl fo unb fo biet 3af>re" (Sticht. 12, 7. ». 11. 13; 15, 20; IC, 31),

not ber wtdjtigfte Df)c.U ihrer Function für bie ganje fhht. Weben unb unter ihnen

fungiren bie alten Sorfreher (9?id)t. 5,9.1«), unb fte fachten e« mitunter auc^ gewefen

3U fein, welche in j$e\ttn ber 9fotl; baö Auftreten ber 9ftd)ter bcranla§ten, worauf biefe

bann bon bem 53olf jttm Dber^aupt gewählt würben (SRicht. 11,5 fg.). 9?ad) bem Sei

fpiet ber Debora ju urt^eilen, r)telten bie SKidjter baö Öeric^t bei tr)rcr 2Boljnung ab

(mfy. 5, 3. 14). Db fte, wie bie Eorftefjer (Xidjt. 9, u), jum 3«cf)«i i^rer SBürbe einen

Stab (Scepter) trugen, ift nic^t crftd)tlich. 3h" ©emalt hat ftch übrigen« bis auf £li

unb Samuel niemal« über ba« ganje 53olf erftredt, unb ber allgemeine §lu«brud: „ßr

richtete über 3frael" (9?icht. 12, 7. 9 fg.), i^ baher mit @tnfchränfung ju berfiehen. 3ur

3cit fieigenber Verwirrung unb 53ebrängnt§ bon aufjen wirb ba« ^öc^fle 9fichtcramt

wieber mit bem Oberpricftcramt in ber $erfon (Sli'« (f. b.) berbunben, unb ba« (Bericht

wol an ber Zfyüx ber Stift«hüttc ju Silo abgehalten (1 Sam. l,y; 4, ie); bann aber

fommt e« an einen Propheten, Samuel (1 Sam. 3, 20 fg.), weldjer feine Si^ungen an

berfd)iebenen Orten be« ?anbe« abhält (1 Sam. 7, 15. 17). 3(n feine Stelle treten fpäter

feine Söhne, aber ba biefelben ba« SRedjt burd) Scftedjlichfeit beugen, fo berlangen bie

2lelteften, bafj ba« ^öd|fte dlichteramt , wie bei anbern Nationen, einem Äönig über

tragen werbe.

3n ber t^olge erfcheinen bie Könige al« oberfte dichter. 3hre Sifcungen holten fte

im Ihor 0Dcr m beö Wniglicheit ^alafte« (2 Sam. 15, 2 fg.). Slurjerbem wirb bei

Salomo eine eigene ®erid)t8hallc an feinem ^alaft erwähnt (1 Äön. 7, 7). 9?eben ihnen

fungiren ieboch auch ^^«ftcn °e« 53olf« al« föidjter unb berfammetn ftch am Sin<

gang be« neuen tyoxS be« Tempel« (3er. 26, 10 fg.). 3ur ©ntbedung be« Schuftigen

bebiente man ftch aud) jefct mitunter be« ?ofe« (1 Sam. 14, 40 fg. bgl. Spr. 16, 33; 18, is).

Die Strafe wirb, wenn ber Äöntg al« dichter fungirt, burch feine Untergebenen botl-

ftreeft (2 Sam. 1,15; 1 Äön. 2, 25. 34. 46; 2 ßön. 10, 15). 9?adj ber Zählung ber

(Shrontf befiimmte Dabib 6000 Sebiten $u «orftehern unb Richtern (1 §hron. 23, 4 ogl.

26, 2»), bodj macht ber 3«Mtnenhang wahrfeheinlid), baf i^re (Jompetena ftch blo« auf

Digitized by Google



©eridjtC (bei bcn Ofraclttcn) 405

fhreitige ftäfle bei ben Stiftungen be« 93olf« für bcn Dempel bejog. ftadj bemfelben

23ud) fiettte Oofaphat an allen feften ©täbten SRidjter an unb richtete in 3erufalem einen

oberflen ©ertdjtöhof ein, welker au« ?ebitcn, ^rieftern unb Aeltcften beflanb, benen,

je nad) bem 9?edjt8object, balb ber tönig, balb ber föofjcüricftcr präftbirte (2 (£{)ron.

19, s — n).

Die fpätcre Crntwidelung be« ^ebr. ®cricht«wefcn« lernen wir am beften au« bem
^weiten ©efefc rennen, beffen Anorbnungcn gewiß int allgemeinen bereit« bcftefjenben Gin
ridjtungen entfpredjen. „9?id)ter unb 2?orftcf)er", Reifet e« barin, „foflfi bu bir fefecn in

allen beinen J^oren (Orten), bafj fic ba« 93olf richten mit gerechtem ©erid)t" (5 5Rof.

16, is). Da ber 93erfaffer an anbern ©teilen, wo er 99eftimmungen über bie 9ied)t«

pflege gibt, bie Aeltejicn ber©tabt al«9?id)ter nennt (5 Sflof. 19, 12; 21, i» fg.; 22, 15 fg.), fo

ifl flar, bafj aud) er bie 9ftd)ter au« ben Aeltefkn genommen haben will, wa« mir (bem

AuSbrucf „fefeen" cntfpre^enb) wol baljin ju öerfte^en haben, bag bie Aelteften, welche,

rote bie ^riefier, al« Vertreter ber 2$olf«gemeinbe erfdjeinen (4 2ftof. 1, 16; 16,2;
35,12.24 fg.; 5 ÜRof. 31,28 ogl. so), biefelben unter ftd), oicfleidjt mit Acclamation be«

9?otfe, erwählten. 3U ihncn foden bann aud) Vau ton al« 5Kecht«öerftänbige jugejogen

werben (5 2Wof. 21, 5). lieber biefen $?ocalgcrid)ten fleht ba« Obcrgerid)t in 3erufalcm,

meiere« au« kernten, ^riefiern, einem Cberri^ter unb bem .£ofjcnpricfter , beibe wol al«

^orftfcenbe, gebilbet ift (52Wof. 17,9— 13 t>gl. 19, it) unb bie ferneren 9fed)t«fätle ju entfd)eiben

hat (5 2Rof. 17,b). Diefe Einrichtungen entfpred)en ben Don bem d^ronificn berichteten

unb finb fomit jebenfafl« al« tf)atfäd)lid) anjufehen. Da« ©cricht«t)erfahren, ber ©ifc

am Xfjor (5 2Kof. 21, 19; 22, is), bie münbtid)c Anflage (5 ©hf. 1, i«; 21, 20), bie 93or

forbentng be« Angcflagten (5 2J?of. 25, s), bie 33cmei«führung burd) äußere 2Wcrfmale (5 Üttof

.

22, is) ober bure^ Au«fagen be« Äläger« (5 SRof. 21, 18 fg.) ober ber 3«igen (5 «D?of. 17,6;

19, u), bie unDerjüglid)e 33oafrrccfung be« Urteil« oor ben Augen be« dichter«, bei

Urteilen auf Einrichtung öor ber Ort«gemetnbe (5 2Wof. 25, 2 fg.; 22, 21), entfprid)t bem

bereit« oben Angeführten. An 3uoerläffigfeit ber @ericf)te fd)cint e« $u ßtitm be« 33er^

fad« unb ber $?erwilberunq fein* gefehlt ju haben, ba bie klagen über Ißarteilicfyfeit unb

falfdje« 3cuÖn*6 fchr häuftg finb (Äm. 5, 4—15; 3ef. 10, 1 fg.; Witya 3, 11; 3er. 21, 22;

22,3; 1 ©am. 8,3; ©pr. 6,is; 12, n; 18, 5).

3n ber 3eit be« (Sri!« unb nad) bemfetben blieben, wie e« fc^cint, trofe ber fremben

Dberfjo^eit bie Aelteftengeridjte befielen. Auf bie S5cr^ältniffe nad) bem (5ril Fönntc man
bie ÄuSfage be« Oofep^u« („Atterthümcr", IV, 8, 14) be^ieljen, ba§ nad) bem mofaifdjen

->ied|t bie Drt«gerid}te au« neben Männern (Aelteften) beßänben, benen ;;lhm Vautcn al«

Reifer (mol be^uf« ber @efe^e«au«legung) beigegeben mären; allein biefetbe ftimmt nid)t

mit anbern Angaben, nach welchen üielmcf)r bie i'oealgerichte in gro§en Orten au« 23,

in Keinen au« 3 9Wönnern beflanben hätten (Tract. Sanhedrin, I, 6). Da aber auch

biefe Angabe blo« auf einer fpifcfinbigcn Auslegung oon @efefce«fieÖen ju beruhen fcheint,

fo ift eher ju oermuthen, ba§ bie ßafyl ber dichter fid) nach ber @rö§e ber £ocalgemcinbe

gerichtet habe, lieber biefen ^ocalgerichten flanb in fpätercr 3*tt al« oberfler ©ericht«

|of ber $ohe 9tath (Sanhedrin, Synedrium) in 3crufalem, beffen Urfprung nach ben ge-

fa^ichtlichen ©puren (2 Watt. 1, 10; 4, 44; 11, 27 ögl. 3 üttaff. 1, s unb Oofephu«, „Alter-

thümer", Xü, 3, 3; XIII, 5, 8) früheren« nach ber Wittt be« 2. Oohrh- fällt (f.

©tjnebrimn). Da berfetbe bie wichtigem ©adjen entfehieb, bie entfdjeibcnbe (lompetenj

jur Au«legung be« mofatfehen ©efe^e« hatte, ber Xräger ber neben bem gefehriebenen

©efe^ herlaufcnDcn münblichen Jrabition würbe unb in ihm bie bebeutenbften juriflifchen

(Sapacitäten oereinigt waren, fo oerloren bie £oealgerid)te an Aufeheu unb würben mein

unb mehr Don bem ©tmebrium abhängig. Oh^e ©i^ungen fdjeinen biefe Vocalgcrichte an

ben Warfttagen, wo bie £anbleute ihre Cn^cugniffe in bie ©täbte brachten, am SDfontag

unb Donnerstag, gehalten ju haben. Ohnen fielen bie fleinen $Red)tefaehen, Srbüerthcr

lungen, ^amilienfachen , ehcftrettigfctten ju. 5?eben ihnen hatten auch bie SBorfiänbc ber

©^nagogen eine Art ($erid}t«barfeit , oerbunben mit bem 9ted)t ber 3ü«htigung unb be«

53anne« (f. b.). Crinen bebeutenben (5influ§ auf bie 9?ed)t«cntfeheibungen übten bie ^ab
binen au«, inbem ihre @efe^e«au«legung faft ba« Anfeljen be« ©efe^e« felbfl genoß unb

bie ©rwnblage einer juribifd)en Xrabition bilbete. 3n ber Diafpora haben biefe ©nna^
gogengerichte ihre <5ntfd|eibungcn wol mitunter auch auf bürgerliche Angelegenheiten au«

gebehnt, ba bie ©nnagoge bort mehr al« im SKutterlanbe bcn Wittelpunft be« 33olf«
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leben« bilbete, bod) werben wenigften« bei ben ägopt. Guben outf) eigene ©cridjte ermähnt

(Suf. u. Dan. 5; 3ub. 10, :). ?wir itjre polttifd)cn Sejichungen werben bie Guben in ber

Diafpora natürlich ben @erid)tcn ihrer Cberherrcn unterworfen gewefen fein.

lieber bie 35erf)ältniffc ber ©crid)te jur 3«* ber (fntftefning be« CThnflenthum« ftnb

un« im X. nur jerfhaite ftotijen erhalten. Die l'ocalgeridjte erwähnt Oefu« in

Wattt). 5, 22 Ogl. 25 mit ber (Sompetenj be« Urteil« über ?ebcn unb Dob, bod) gef)t au«

bem ftutifprud) nicht tjeröor, ob biefc (Sompetenj aud) }tt feiner &t'\t nod) oorhanben mar,

ba berfelbe ba« frühem (Generationen ©efagte im 2tuge tjat (95. 21). Da metmeljr ba«

3önebrium fetbft biefc Csompetenj Dcrloren hatte, fo ift bie« aud) für bie 2ocalgeridjtc

ooraudjufetjen. (Sin Ort«rid)ter wirb t'uf. 18,2 ermähnt. Son bem <2tynagogengerid)t

ifl £uf. 6, 22 bie ftebe, beim ba« „abfonbern" bejict/t ftd) {ebenfalls auf bie 31u«ftof?ung

au« ber £nnagogc. Diefc Sluöftofmng , ber Sann, wirb aud) bei bem eierten (Soange

liflen (ttap. 9, 22; 12,42; 16, 2) ermähnt, l'ocal^ wie <£nnagogcngcrid)te hatten jebenfafl«

nur eine befdjränftc (Sompctcuj, unb ba c« aufcerbem zweifelhaft ifl, ob ba« (Bnnebrium

jut 3cil 3efu "°<h ben (Stjarafter eine« oon ben Römern anerfannten @taat«gcrid)t«

Ijof« hatte ober ob c« nidjt oielmehr nur über religiöfc Dinge urteilte (2lpg. 23,29;

25,y)» i^m aber jebenfalld baö ütedjt jur Slbttrthcilung färmerer, in«befonbere aud) poli

tifd)er Scrbrcd)er nidjt mehr juftanb, fo mirb ftd) ifyrc (£ompetcn$ mol Mo« auf CEtoil

unb "Jfeligion«tadjen belogen haben. Die politifd)c @cridjt«barfcit mürbe im ÜKutterlanbc

oon ben röm. (Statthaltern, Xetrardjcu unb Siccfönigcn ausgeübt. <2o wirb xTcfufi oor

'ßilatu«, ber ftd), oielleidjt jur Scrhütung oon Unruhen mäfjrenb be« ftefte«, gerabe in

Gcrufalem befanb, Oerurt^eilt. Da« Scrl;ör fanb im Oratorium, bem offteietten ^Jalaft

be« ^rocuratorö, bie Serurtheilung unb bie nad)folgcube Okifelung (nad) röm. ^ßrari«,

Oofep^uö, „3übifd)er ftrieg", V, 11, 1) öor bcmfclben, erftere oon betn^ 9?id)terftuhl au«

(a. a. £>., II, 9, 3), mctd)er nad) bem oierten Goangeliften auf einem 2J?ofatfbobcn

(Lithostroton, Ijebr. Gabbatha) ftanb, ftatt (9)?arf. 15,s fg.; Oot). 18,33 fg.; 19, 13 fg.).

Da« Scrfahrcn mar jebenfafl« of)nc fftenge 3Ced)t«formcn; ein correcte« 3cu9cnöerhÖr

finbet nidjt ftatt unb ba« Urtfjeil ergebt ohne ih*cd)t«grünbe (2)?arf. 15,6— ts). (Bonfl

hielt ber ^rocurator bie Öcrid)t«ftfcungcn an feinem ilBohuftfc in (Säfarea ab unb mar

at«bann oon einem Collcgium, ben 9iätf)cn ober
s
2lffcfforcn, umgeben (2lpg. 25, 12 ogt. (Sueton,

Tiber., Äap. 33; Galba, Hap. 19). Dort finbet aud) bie 3lnflagc unb ba« Serfaljren gegen

ben Stpoflel ^aulu« ftatt (?lpg. 23, 2:1. 30; 25,6 fg.). Die (iompetenj biefe« ©cria^t«

mar übrigen« eine oerfdjicbene, je naa)bcm ber Slngeflagte ba« röm. 33iirgcrrcdjt ^attc

ober nid)t. 3o burfte ber röm. 33ürger erft bann gebunben unb gegcifclt werben, wenn
eine llntcrfudjung be« Dfjatbeftanbe« flattgefunben ^atte(2lpg. 22,25.29 »gl. dicero, In Vcrr.,

V, 66), braud)te ftd) oor bem 8miebrium nia^t 511 fteßen (

N
2lpg. 25, 10) unb !onnte Ap-

pellation an ben Äaifer einlegen ($pg. 25, 11 fg.).

2Benn bie dr)riftcn ftd) aud) in Setreff iljrer Sejie^ungen nad) attRcn ben iübifdjen unb

t)eibnif^en @erid)tcn unterwarfen, fo folltc boc^ nad) ber 3Jorfd)rift Oefu innerhalb ber

(Gemeinbe felbft ein @crid)t«oerfa^ren nad) 2lrt be« jübifd^cn unb Ijeibnifdjcn, welche« auf bem

(Grunbfa^ ber SBieberoergeltung baftrt war, nid)t ftattftnbcn. Gebe au« ge^äfftger ®c-
finnung ^eroorgebradjtc fränfenbe 9Jcbc foütc be« göttlichen Öertd)t« gewärtig fein (Sttattl).

5,22); ba« ge^äfftge, ungcredjte unb gewalttätige Scr^altcn be« Ü)?itc^riftcn (Sntber«)

folitc ber (Sfjrift burd^ ©anftmut^, ^ac^giebigfeit unb Gbclmut^ ju überwinben fud)cn,

ftatt ba« iBcrgeltung«red)t bei bem weltlichen 9?id)ter anjurufen (iDZattl). 5, 38—4t); einer

follte bem anbern, wenn biefer Bleue über fein Verhalten cmpfänbe, oergeben (l'ttf. 17, 3 fg.).

Sei oorfommenben 5lcrgentiffcn feiten« eine« üflitdjriften folltc ber fSfynft benfelben ju^

rec^tweifen, im 3aü er nid)t ^ören moQte, 3CU9C" tjinjujietyen unb bei an^attenber ^art

nädigleit bie »3ache an bie Öcnteinbc bringen, welche bann über ba« Sergctjen gu urt^eilen

unb ben Sünber je nad^ üöefunb au« ber @emeinbe au«mfchlie§en (SRattl). 18,

1:,— 18 ; ba« „an bir" in 33. 15 ifl nid)t cc^t). Diefc biöciplinarifche (Gewalt wirb bann

fpäter auf bie Organe ber (Gemcinbe, bie 3leltefien (f. b.), übertragen (1 X^eff. 5,12—15). S3ci

Sergehungen, weld)e einen princtptellen Abfall be« <Sünber« oon djriftl. ©runbfötjen be

funbeten unb bafjcr bie äDürbc ber öcmeinbc öerlefcten, würbe bie Au«fchlie§ung au« ber

(Memeinbe ücrl)ängt (1 ftot. 5, ti ogt. 6,9 fg.). Weben biefer bi«ciplinarifd)en ©ericht«^

barlcit ber $rc«bnterien fd)eincn für (iioilftrettigfeiten in ben Öcmeinben auch ©chieb«^

gerid)te beftanben ju haben ober gelegentlich berufen worben $u fein; wenigften« läßt t)icr»
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auf ber Vorwurf fdjlieBen, bcn bcr ^tpoflct bcn £orintf)ern mad)t, bafe fte, ftatt bor

(I^riflcn ihre $cct)t«hänbel auszumachen, Dor Ijeibmfc^en 3fid)tern ^roceffe führten (1 55; or.

6, i fg.)- Ob aud) hierbei bic Aelteften fungirten, ift uid)t erfidjttid). Oljr 33orbtlb

hatten biefe Einrichtungen it*ain f dKtrUtdi an bcn Snnagogen. 2öittid)en.

beringt. £>ie biblifcfjc (infonberheit neuteft.) Schalung bcr 2J?cnfd)en ^at ba«

(Stgcnt^ümtictjc, baft ftc Don ihren äuftera üöorjügen abfielt unb fic nad) tl)ren hinein,

b. h- ftttlid)en <5ißenfd)aftcn bemifct. Aud) fd)on im A. X. finb bic Armen (f. b.),

@lenben, fiebrigen ober, nad) Rüther« Uebcrfcfeung, bic „Geringen" ($f. 74, 21; 3cf. 25, 4)

al« bic BeDorjugtcn ©orte« borgcftcllt, an melden ©ort fein au«brüdlid)cß 2Bol)tgefolIeu

t)at unb benen feine $ftffe jur red)tcn 3eit m ftdjerc Au8ud)t gcftcllt ift. Xer fjebv.

Auäbrud bafür ift a;uüui (Gebeugte, ©ebrütftc), wobei an ungerechte 33ct)anbtung , in«

befonberc an 3urürffetjung unb Verfolgung ber fo 33c,jeid)netcn wegen ihrer Xreue gegen

vlat)oe $u beufen ift. Om alttcft. Öefcfc »«r gefd)ricbcn ,
baß ber Sttidjtet ju (fünften

beö ©eringeu ebenfo wenig partciifd) Dcrfahrcn fotle al« ju fünften bc« Vomct)men.

Uebercjauüt wirb ben 9)iächtigen unb ihren öffentlichen Wienern eingefd)ärft, bcn (Geringen,

welchen ber sJiatur ber 3ad)e nad) ein fd)Wäd)crcr ^cct)tdfcr)u^ unb weniger wirffame

Rechtsmittel als bcr Dornchmern Ätlaffc jur Seite ftanben, 9?ed)t 31t fdjaffen unb 9?ed)t«

nad)theile Don ihnen abjumenben (^Jf. 82, :< fg.; <3pr. 14,31), ja, e« gehört ju ben At-

tributen 3al)Dc'S, baß er bic (bringen aud beut <£taub aufrichtet (^Jf. 113, 7). Gin ftdjt^

bares Wohlwollen gegen bic Sflitgltebcr bcr untem, Don bcr ?aft unb Sorge bc« ?ebcn*

am meiften befci)mcrtcu ftlaffcn bilbet etifcn Öntnbton bcr ftttlidjcn 2Belt - unb £cbenS=

anfd)auung im A. X. XicS ift jebod) in einem noch *>id höhern ®rab im 9t. X. ber

ftafl. 2Jcaria in bem befannten, ihr fälfd)tieh zugefdjriebenen Vobgcfang preift ©Ott, baft

er feine £>ulb ihr, ber geringen 2)fagb, jugewenbet, baf? er ein ©ott ift, ber bie 33or

nehmen erniebrigt unb bie (Geringen cri)öl)t (l'uf. 1,4« fg.). Au« bcn bcfd)cibcnften Ber

hättniffen, ber Samilie eine« äimmcrmnnu«, geht bcr iSrlöfcr ber 23elt heroor, unb er

öerwirft feinerfeite au«brüdlid) alle« Xrad)tcn nach h°hcn fingen, unb ftnbet baß juDer

läffigfte 9Jicrfmal ed)tcr fittlid)cr GJröpc in ber SelbftDcrlcugnung unb Selbfthingebung,

ber i)ienfl unb !DpfcrwiUigfeit gegen bic Brübcr (2)?arf. 10, 42 fg.; 3)?atth. 23, 10 fg.).

Such ber fleinftc £icbc«bienft, bcr einem „bcr Okringfien unter bcn trübem" geleiftct.

wirb, ift in bcn Augen Ocfu grofc genug, um bcn, oon welchem er ausgegangen ift, für

würbig befii Söürgerrechtö im ^immetreid) ju crHären (^Watth- 25, 10; 10,42). ^arum
bezeichnet er feine Oüugcr unb ftrcuube lebiglich atö bic „(Geringen" (mikroi, bic Äleinen);

benn e« gehört ju ihrer Vcbcn«aufgabe, in ber Xcmuth (f. b.) ^u bleiben (Wattt). 10,42;

8uf. 17, »; ^atth- 18, 10, an welcher le&tern Stelle unter bcn „«leinen" nid)t JHnber

ju uerftehen fmb). Xiefer 30?ar}flab für bie fittlid)e 2äJcrthfd)ät}ung bcr 2)icnfd)en unb

Xinge finbet im ganzen Sß. X. inmenbung, indbefonberc im 3afobu«bricf (Map. 2, 2 fg.);

aber auch ^auluö brüdt feine «efriebigung bariiber au«, ba^ bcr .Hern bcr ©emeinbe 31t

Äorinth meift au« Geringen beftanb (1 Sor. 1,$« fg.). W\t btefer Anfchauung fleht bic

Xhatfache in Serbinbung, bafc auf bic Xrcue „aud) im ©cringften" üon 3cfu« ein fo

gro§er SSerth gelegt wirb (£uf. 16, 10; 19, n). Xic ftrenge ©ewiffeuhaftigfeit, wie fic

Oefu« forbert, ruht auf bem ©runbgcfefc, bie <ßfUd)t ftetö in möglid)ft üoUfommcner 2öeifc

)U erfüllen. 33er cö in fleincn Xingen mit jeinem ©ewiffen leid)t nimmt, unb ftd) ba

mit rröfict, ba§ er e$ in wichtigem fd)wcrer nehme, ift fittlid) grunbfa^lo«, unb folgt

anfhtt ber firengen fittltchen 2)(arimc lebiglidj ben Erwägungen ber ^wecfmäRigfeit.

Sdjenfel.

(^errener fommen in 2 SflaFf. 13,24 in ber Formel „öon ^tolemaiö biö an bic

©errener" öor jur Bezeichnung ber Sübgrenje beö paläftin. (Hüften =)®ebicte, über

welche« ber 9J?affabäcr Ouba« Dom för. Äönig ^um 5"rflcn angeblich ernannt worben

fein fofl. (5« ifi baljer nicht an bie Söewotmer eine« Don (Ehalbäern gegrünbeten (Merra

(@enha) im @lücflichcn Arabien unfern Dom tyrftfehen ü)(ecrbufen, bic @erräcr, ju benfen,

welche einen ftarfen 3wifchenhanbel trieben («ßtolemäu«, VI, 7, 16; Strabo, XVI, 766;

Uliniu«, VI, 32; XXXI, 39; Agathard)ibe« bei ^otxuß, Cod. 250; ^feiger, „^anbbud)

ber alten ©eograprnV [?eipjig 1842—44], II, 758); noch weniger an bie Bewohner bc«

(Merrha, weldjc« ^tolcmäu« (V, 15, 26) in Batanäa nachweift. Am natürlid)tren benft

man wol an bie Stabt ©erra, welche Stiabo (XVI, 760 ügl. I, 50 unb ^tolcmäu«,

IV, 5, 11: ©enon) jwifchen ^hinoforwra unb ^eluftum, auf bem 2ßege Dom „Berg
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flaftu«" nad) 'ißelufium, angibt, eine Oertlidjfeit am mejtlidjcn Csnbe bc« SirboniSfee, in

meldjer ftdj etma eine otte pfjilift. ©ren^ftabt erfennen, imb in beren Benennung „©erra"

ftd) ber ftame „©erar" mieberfinben ließe, fobag atfo bie äußerte ©übweflgren^e unb

bie im Horben (ftorbroeften) be« alten $f)iliftäerlanbe« gleichmäßig al« „Spifce" (Ke'pou;;

f.
©erar) beaeidjnet gemefen märe.

Qrine ÜBeftätigung biefe« ^weiten ©erar int Sübmeftcn würbe Oafobu« be Sirriaco

(Gesta Dei per Francos [i>anau, 1611], S. 1070) liefern, fofern er jmifc^en ^^aramia

(Farma) unb SMbai«, b. i. ^eluftunt, eine alte Stabt £ari« namhaft mad)t, mie ja auch,

ba« befannte ©erar gereiften. $ermutl)lid) aber liegt biefer geograpljifdjen flttittljetlung

ein 3rrtljum, unb jener £e«art „©errener" in 2 Sttaff. 13,24 ein ftefjler ju ©runbe,

unb man f)at biefe Stelle, gemäß ber analogen formet in 1 5D?aff. 11, 59: „bon ber tt)rifd)cn

Leiter (einem Imljen 33erg, 100 Stabicn nörbltd) bon ^tolemai«; Oofepfm«, „3übifd)er

Ärteg", IT, 10, 2) bie 31t ber (^renje tlegbpten«" (b. i. ber ,,93ad) flegnptcn«" bei ber

(^tabt fötjinoforura, bem heutigen (£l;3lrifdj, bem alten ©erar), jmeifetöotyne baljin ju

berbeffem: „oon ^ßtolemai« bi« an bie ©erarener" (b. i. bie SBemoljner oon ©erar), wie

benn auch, biefe £e«art nod) in einer $anbfd)rtft oorfyanben ifi, unb ba« ganje <ßatäftina in

feiner meitefteu 9lu«bcfmung bon Horben nad) Silben märe bamit bejeidjnet. Sgl. Jpifcig,

„Urgefd)id)te unb SWbtljologie ber ^iliftäer" (?eibjig 1845), §. 80; (Sroalb, ,,©efd)id)tc

be« 93otfe« Sfrael" (3. 9lu«g., Böttingen 1867), IV, 365; Starf, „©aja unb bie

pt)iliftäifd)e Müfte" (Oena 1852), 6. 463 fg. Ä neu der.

C^crfoin ober ©erfon. ©erfom (Gersom) mirb al« erfigeborener Sofjn SWofe'«

oon 3ibpora, ber Xoefjtcr be« Oetfjro, be« ^riefter« bon SKibian (2 2Rof. 2,22; 18,3)

bejeicfjnet; 3ugleid) erfdjeint aber in ben ©efd)led)t«regiftern ein ©erfom al« erftgeborener

Sofm ?ebi'« unb al« Stammbater ber einen ber brei .Hauptabteilungen ber £ebiten

(1 (Sljron. 6, 1. 2. 5. 2«. 47. sc), ber al« foldjer gemöfjntidjer ©erfon (Gerson) genannt tofrb

(2 9Wof. 6, iß. 17; 4 2J?of. 3, 17 fg.; 4, 22 fg.; 26, 57; 3of. 21 , s. 27; 1 G^ron. 5, 27;

23,6.7; 26, 21). Da8 lebitifdje ^rieftergefd)lcd)t in Dan leitete feine Slbftammung bon

©erfon, bem So^n <0?ofc'« ab (9fid)t. 18, 30 bgl. 17, 7), unb mal)rfd)einlid) maren beibe

Warnen urfprünglid) einer unb berfclbe (1 CTIjron. 23, 14 fg.; 26,24). ©raf.
©Ctftc mürbe im ?lltertl)um unb mirb nod) fyeute fct)r Ijäufig im Orient unb in«

befonbere in ^aläftina gebaut (3 Sflof. 27, i«; 2 Gtyron. 2, 10; ftuth,. 2, 17; 2 Sam. 14, 30;

3ef. 28, 2.s; Öer. 41, s), mo fte ein borjüglid^eö ^robuet mar (6 !0?of. 8, 8 bgl. 3oel 1, 11).

Die 3"* oer ^w^faat mar bei ben Hebräern im ^>erbfi, im 2J?onat War^efoan .(Anfang

Wobembcr), bie Steife im SWonat ?tbib, fpöter Wifan genannt (bur^fc^nittli^ «pril, bgl.

3ol). 4,35; 9?ut^ 1,22; 2 <2am. 21, 9; Öub. 8, 2), mo mit ber Darbringung ber erften

reifen ©erjienäljren am ^affal/tag (am 16. Wfan) bie Gmte gefefclid) eröffnet marb,

inbem früher nidjtä babon genoffen roerben foüte (3 9J?of. 23, 10 fg.). Die ©erfte biente

ben Hebräern th,eil$ jum 53icr)futter (1 Äön. 5, s), t^eilS ;,ur Bereitung beö SQrotcö fitr

bie Germern (9fid)t. 7, 13; 9Jut^. 3, 17; 2 Ä9n. 4, 42; 3of>. 6, 9. 13 bgl. £3. 4, 9. 12; 13, 19;

30^.6,9.13). (Merftenbrot galt natiirlicb, für geringer als baS (Mebäcf oon 2Bei$en.

Wxt 33ejiel>ung auf bie berljältnirjmäfjig geringere SBert^geltung ber 05erjle ^attc mol im

Giferopfer bie be« (Sljebrucf)« berbäa)tigc ^rau fhtt be« 233eijene V,0 ep^a (9erftenme^

barjubringen (4 2Rof. 5, 25), unb marb baö Öerftcnbrot in ben (Mefprädjen ber 3)?ibjaniter

al« ©innbitb ber Sfraeliten jur 5)ejeidmung ib,rer ^eringfügigfeit gebraust ($tid)t 7, is).

Die (^cringfd)ä^ung ber ©erfie ifi aurf) .^of. 3, 2 angebeutet, mo ber ^ropl^et für ein

buljlerifdjee, e^ebrea)crifa)e« 2Beib 15 eitbcrfefcl unb l
1

/« Horner ©erfie, alfo nid}t

SBeijen, gibt, fobafe fte mit einer Sflabin auf gleite ?inie gefteltt mirb, beren Durd)

fcf^nitt«preiö auf 30 (Silberfefel angeft^lagen iji (2 2Wof. 21, 32), roenn 1 (5pb,a ©erfte

;n 1 «Sefel angenommen mirb (1% ^omer = 15 Gp^a), mä^renb eine ^reie (5 3Wof.

22, 29) bure^fd^nittli^ auf minbejtenS 50 <^efel gefrf)ä^t ift. find) bei ben Römern, bei

benen ©erfte meifl berfüttert, aber aud) ju 33rot berbaden marb, galt ©erftenbrot ^mar

für gefunb, aber bod) für geringere Wahrung, baljer 3J?arcelIttö ben (Jo^orten, bie iljre

^a§ne bcrloren h,attcn, jur Strafe ©erfte reidjen lie§. «uö ©erfte bereitete man aud)

ein beraufc^enbe« ©etränf, mie au« ben rabbinifdjen Slnbeutungen fjerborjugeljen f^eint,

mona^ unter bem 2lu$brurf Sefar im % X. (3 2Rof. 10, 9; 4 9J?of. 6, 3; 5 ü)?of. 29, .\;

Miijt. 13, 4 fg.; 1 Sam. 1, 15; Spr. 20, 1; 31, 4. e fg.), au§er anbern fünflli^en ©e»

trilnfen, aud) eine %xt 33ier, au« ©erfte bereitet, 31t berftel)en fein bürfte. Die« fann
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nicht unglaublich erfdjeinen, ba auij bie Aegbpter fcfjon 1200 Oofjre bor bcr chrifH.

3ettred)nung einen $erftenabfub , 3 ,)^um genannt, bereitet haben foüen, bic Sfrcter ein

@erränf, Surmi ober Äorma, au« (Werfte ober SCBeijen rannten, $uwcilen mit einem £onig

jufafc, in lefeterm %aU bem 3Hetb, ber Deutzen cnifprccrjcnb. 3n (Pallien mar ba«

@erfien= ober Seiäcngctrimf (Serebifta ober GTerbifta ju £aufe, woher aucr) bie Börner ben

tarnen entlehnten. , 9fo«foff.

©cnidj. Der phantafteboüe Orientale, ber jebem Ding ein mcnfd)cnälmlidje$ ^eben

berieft, leitet ben $erudj auf ein 2Ber)en, ^audjen, Atfjmen al« 3m$m$ be« unftd)tbaren

Veben« jurücf, barjer and) bie SBörter, womit ber Hebräer riechen, buften bezeichnet, ur

fprünglid) fodtet al« athmen, ^au^en bebeuten, unb bie begriffe (Seele, Arborn, £>aud)

imb Ofternd) im £ebräifäen mit ein unb bemfelben 2Bort au«gebriicft werben. 3ebev

Sohlgerud) ift ein wohlttjucnbe« Aufregung«mittel be« ?eben«, unb ba man nur an beut

gern ried)t, ma« angenehm ift, fo erflärt eö fid), baft bie hebr. 9?eben«art: „(Gefallen hoben

an einem ®eru<h" (2 Sttof. 30, 2«), bie 8?cbeutunq: überhaupt (Gefallen hoben (3cf. 11, .1)

hatte. (Jbenfo flar ift ba« SBiblifd^e: „ein fü§er (%rud) bem $errn" (2 Sflof. 29, is. 2&;

3 3Wof. 1,9; 2, 2; 3, 5. iß; 4, 31; 6, is; 17, a ; Sir. 35, «; (5pr). 5, 2; $fnX 4, is fg.).

Gr« lag auet) fein: nat}e, ba« 9caud)ern als (Symbol be« ©ebet« be« («laubigen ju bc

trauten, ba« angenehm ift bor bem £errn, bat}er ^f. 141,2 ba« ©ebet gerabeju

ffieihroud) tyift, unb Offb. 5, s bie Schalen boll angejünbeten 2Beib,raurf)« bie lebete

ber Gläubigen bebenten (bgl. Offb. 8,3 fg.). 3?o«foff.

©efaitg, f. ®otte«bienft unb 9Wufif.

(PcfdjCllff. Da« Sdjenfen entfpringt au« bem «Streben, ba« («efür)l ber Gemein

fetjaft au«jubrürfen. Durd) bie Eingebung feine« Seftfee«, in welchem ber 2öille be«

$efifcer« liegt, opfert biefer gleirf)fam einen Xf)eil feiner felbft, fuetjt ber Scfjenfenbe ba«

(9efüt)l ber (gin^eit mit bem 93efd)enften bar^ulegen ober biefen mit ftdj einheitlich ju

ftimmen. So fann ein Oftefcrjenf bie 93cbeutung ber Ancrfennung unb (Ehrenbezeigung

erhalten. (5« fann fomol Omnft bezeigen al« aud) ba« Verlangen nach 3?egünfrigung an

ben Dag legen, (fyfdjenfe finb im Sttorgcnlanbc feit ben ältefien 3e *tcn üblich im Sinn
ber Ehrenbezeigung, bor^üglid) £>öb,ern gegenüber, bereu (Mbmterfchaft man babureb, erwerben

will. 9?efanntlid) ift biefer ©ebraudj im Orient jum IttfHgften 5Ri«brauch geworben,

inbem ©eferjenfe, namentlich öon Beamten, in amtlicher Stellung geforbert, unb infolge beffen

bie Sitte, $öt)ern ®cfchenfc ju machen, ju (Srpreffungen benu^t wirb. 3m fltforgcnlanbe

gilt e« für unhöflich, ohne (^efchenfe einen 93cfud) ju machen, unb ber Vornehme betrachtet

fie al« einen feinem flfang fchulbigen Üribut, beffen Unterlaffung er al« gröbfie ©hrcn :

berlefcung betrachtet. S« wirb aber auch jebe« («efchenF bon bem angefehenfien 3)iann

angenommen, felbft wenn e« nur au« einer 2ln}af)l bon 9?ettid)en ober einigem 3ucferwcrf

befiehl, wie fteifenbc erjählen, ba bie Ablehnung al« ein Reichen be« 2Hi«woacn« unb

ber Ungunfl gilt.

Auch *n oer %ibt\. ftnben wir ben (Gebrauch, burch («efchenfe (Ergebenheit ^u beur

funben unb jugleid) ©unfi ^u erlangen. 3n biefem Sinne fud)t 3afob feinen ©ruber

(5fau ftc^ günftig ju flimmen (1 SWof. 32, 13), feinem h°<f}gefteu"ten Sohn Oofeph feine

tmlbigung barjubringen (1 SD?of. 43, 11), ber 53atcr Dabib'« feinem Sohn bei Saul einen

freunblichen (Smpfang 3U berfchaffen (1 Sam. 16, 7»), bie (Gemahlin 3crobcam'« bei bem

Propheten Ähia einen günftigen Äu«fpruch ju erlangen (1 Äbn. 14,2 fg.); Abigail wibmet

in jarter SBeife bie («efa)cnFe nicht bem Dabib, fonbern feinen 8euten (1 Sam. 25, is. 27);

Abraham läßt ba« bom 5fbnig oon Sobom ihm beftimmte (Mefdjenf feiner 3J?annfdjaft

urfomnten (1 9Wof. 14,24). Manche 05aben, bie al« pflid)tmä§ig geforbert werben, er-

[cheinen al« (^efchenfe, fo ba« (9elb, ba« Äönig Afa bem fbr. Äönig 33enhabab über^

fenbet, rnn biefen ju einem 53ünbni§ gegen 93aefa ju beftimmen (1 Äön. 15, 1?); ebenfo

bie Summe, um bie fid) Aha« bie affnr. ^)ülfe Diglat ^Jilefar'« gegen ttejin bon Sbrien

erfaufte (2 Äbn. 16, »).

Da« rein menfdjliche 99ebürfni§, an ^reubentagen anbere burch (%fcrjenfc jur ÜWitfrcube

aufzumuntern, fommt auch ^n ber 39ibel jum Au«brucf (Gjih- 9^ i'-'. 22; 92eh- 8, 10; Offb. 11, 10).

Die (Gewohnheit, höh" ©efWÜttl, namentlich dürften, ©efc^enfe barjubringen (W\d)t.

3, 15; 1 Sam. 10, 23; 2 Ghron. 17, 5. «,; ^of. 10, 6; ^f. 45, n), würbe fo ftänbig, bafe

folche C^efchenfc bie SBebeutung ber ftreiwilligfeit einbüßten unb ju geforberten Abgaben

würben, bie ju ben regelmäßigen einfünften ber i^ebr. flönige itytitn, baher auch bcr
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fdjulbige Xribut, bcn gewattfjabenbc £errfdjer abhängigen £änbern feftfefcten, unter bem

Xitel „$efd)cnf" (Minha) eingetrieben würbe (2 Sam. 8, 2. ;; 1 ftön. 5, i; 2 Äön. 17, 4;

2 G^ron. 26,s; f). 72, 10). «Kit bemfelben SBort Eiinha, ba« fowol „$efd)cnf" über

haupt bebeutet (1 3Hof. 32, u. 19. 21; 33, 10; 43, 11. 15. 26; 2 ftön. 8,8 fg.), alö aud) nad)

bcn früher angebogenen Stellen für bcn Xribut unterjodjtcr Silfer unb für pfttdjtmKßtgc

Abgaben gebraudjt wirb, bejeidmet ber Hebräer aud) baö (9ott bargebrad)te Opfer (Ocf.

1, 13; 1 (5^ron. 16, 29), inäbefonbere baö unblutige (3 3J2of. 2, 1 fg.; 6, 7 fg.; 7, 9. 10;

14,10.20; 1 Sam. 26,n») fowic aud) eine ben ©öfcen gefpenbete Opfergabe (Oef. 57, e;

66,3). Dona würben aud) öon ben Römern bcn ©öttern gegeben, um beren ®unft

$u erwerben.

Die @efd)cnfe waren nad) bcn Scrmögcnöumfiänben beö Geber« thcilS fcljr beträchtlich

(2 Äön. 8, 9 ügl. 9?ic^t. 16,5), ttjcilö öon geringenu SBertt) (1 Sam. 9,s; 16,20). Sie

beftanbeu in Gelb (1 Sam. 9,«; 2 Sam. 18, u; 2 Äön. 5, s; $tob 42, u), in Gewän
bern, in Sßaffcn unb Sd)murf (9tid)t. 14, 12 fg.; 1 ftön. 10, 25; 2 tfön. 5, 5; 2 Sam. 18, 11;

£iob 42, 11), in ftrüd)tcn, Sief) unb Watjrungenüttetn (1 2Wof. 24, 53; 32, 13 fg.; 43, 11;

1 Sam. 16, 20; 2 (Sirron. 17, 5. 11 ; 1 Üön. 4, 21; 10, 25; 14, 3; 2 Stön. 4, 42). — Senn
.^odjgcftcütc an fiebere Gcfdjcnfe beriefen, fo gelten bicfelben alö 2lu^eid^nung. 3n
biefem Sinn befdjenft 3ofeph feine Srüber (1 ÜÄof. 45, 22),

sJ?aeman ben (Mefyaft (2 ftön.

5, 22), Selfajar bcn Daniel (Dan. 5, 16. 29), ber perf. Sehnig $tyaeDeru$ ben 2J?arbodjai

(Grftb,. 8, n). — Äönige machten ftd) ©cfdjcnte, wenn ftc Söünbniffe miteinanber eingeben

woaten (1 Äön. 15, 19; 2 Jtön. 16,8; 20,12; Ocf. 39, 1). — 9?ad) ber Vorliebe bc«

^orgenlänberö für umfaffenbe Zeremonien war aud) bie Uebcrgabc ber Gefdjcnfe mit

feierlichem (Gepränge öerbunben (ftidjt. 3, is; 2 ftön. 8,9). — 2ftan gebrauchte $ur lieber

bringung ÜJc*enfd)en ober l'afrt^icrc in mögtidjft großer 3at)l, um ben &uf$ug red)t an

iehnlich $u machen, wie e« auf ben perfcpolttanifd)cn Ruinen ju fernen ift, unb auch bic

^eifcberid)te betätigen.

Den (Gebrauch, Gefd)enfe ju geben, finben mir auch anberwärt« im $llterthum,

namentlich bei feierlichen Gaftmählcrn an bic ©äftc. So gab ^öfimadju«, al« er beu

Xbrannen £mnneru8 unb noch I 3 ftt\tv bewirtete, [ebem feiner Göfie nad) ber £afcl

einen filbernen, öicr ÜNinen fehweren Sed)cr; al$ illeranbcr ju Sufa fein Seilager beging,

befdjenfte er jeben feiner 9000 Gäfte mit einem golbenen Drinfgefäfc. Sei ben SRömern

waren Gcfd)cnfe in frühern >$nttn feiten, befto häufiger aber, nad)bem ber i?uru« geftiegen

war. (Slienten unb ftreigclaffene gaben ihren Patronen Gcfdjenfe, Sflaüen ihren sperren,

Sürgcr ben Staifcrn unb 5Dtagiftraten, Serwaubte unb ftreunbc befdjenften ftch unter

einanber bei berfd)icbcnen Gelegenheiten. Öefd)ente, bie au ben GTalcnben be« Oanuariuö Oer

liehen würben, hießen Strcnä; 3lpopü,oreta reichten fid) ftreunbe an feftlichen Sagen, befonber«

an bcn Saturnalien; fie befamen bie Gäfte bei öffentlichen (Mafimäl)lcrn mit nach «$aufe.

Da« 14. Such SDiartiaf«, „2lpopl)oreta" betitelt, enthält 221 Epigramme $ur Begleitung

Heiner Gcfehenfe, bic er ftreunben überfanbte. Jenia waren Gefchcttfc, bie bei 2)?ah^eiteu

ben Wäften ocrabfolgt würben. Daß 13. Sud) SJZartial'S mit ber Sluffdjrift „ienia"

enthält ein Seraeidjnift folchcr Saasen mit paffenben Diftichcn unb ber Dieter fehrieb

foldje Dcoifcn ^um Scrfauf.

Dbfchon bie fjebr. ^ebenöflugheit (Mefdjeufe ^u geben billigt, ja empfiehlt (Spr. 18, ie;

19,i6; 21,u), fo werben biefc bod), 00m Stanbpunft bcö 9tcd)tö unb (Mefefeee, dichtem

ober 3cu9cn h11 öcrlcihen oerboten, um bie 9iechti?pflegc nid)t ju gcfätjrbeu (2 ü)lo\. 23, e;

5 3Kof. 27, 20; 1 Sam. 12, 3; 'ißf. 15, 5; Spr. 15, 27; 3ef. 33, n). Da§ jene« Serbot

nicht immer beachtet worben fei, beweifcn bie Ülagen, bie über Serberbnijj burch ungerechte

Öefchenfe, b. h- ^ur Scfied)ung, in ber Sibcl nicht fetten laut werben (#iob 15,34; ff.

26, 10; Spr. 17, 23; 18, ic; 3ef. 1, 23; 5, 23; 22, 12; 3Äid). 3, 11), unb wenn wir

Stellen begegnen, wie 3ef. 10, 1 fg.; Oer. 22,3; 2lm. 5, 12; 6,12; 9Wid). 8,11; 7,3;

Spr. 18, 5; 24,23, fo mufj ber Serbacht auffteigen, bafj bic Scftcchlichfcit ber 9?id)tcr

unter bcn .^cbräcni jur £t\t ber Propheten eben nicht ungewöhnlich gewefen fei.

9fo$foff.

©Cflj)td)^funbc bei bcn 3fraclitcn. %üc gefchichtlid)C tobe geht fd)iie§lid) auf

münblichc Irabition jurüd; aller Gefchichtfchreibung geht oorauf bic Sage. 2Bic bei allen

übrigen Sölfcrn, fo finben wir bie« aud) bei beu Hebräern. £ange noch c^c bic Hebräer

bcn Sdjriftgcbraud) fanuten, war fdjon bie Sage thätig, bic Erinnerungen ber Sorbit
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$ufantntcn$uftetten unb feftytljalten. 93on (Gefd)led)t ju ®efd)led)t, Oon 3al)rf)unbert ju

Oafyrfjunbert pflanzte fid) fo bcr Graä'l)lung«fioff fort, efje et fdjriftlid) ftrirt warb, Da«
s
2J?ittcl, burd) weldje« bie« bemerfflelligt mürbe, mar au«fd)lie§lid) ober wenigften« über

wiegenb ba« (Gebädjtnifc. G« tfl befannt, wie biefe« bei be« Sdjriftgebraud)« entbcfjrcnbcu

iBölfern einen b,ol)cn (Grab ber £reue tjat. Aud) bei bcn Hebräern ift bic« anzunehmen.

Daju fam, wie bei anbern Seffern, fo namentlich aud) bei Unten, ber Grinncrung mandjerlei

ju £ülfe. 9ttdjt feiten fnüpftc ftd) biefelbe an ftd)tbarc Denfmaler an, meld)c eine ftciljc

oon (Gefd)led)tern Überbauern: an Altäre, 33auwcrfe, Denffieine in cigentlidjem Sinn be«

©orte«. Daljin gehört ber Stein, bcn Oafob bei S3etf)el errietet (1 3Kof. 28,22); nidjt

minber ber (Grenjfletn, ben Oatob unb $?aban auf bem (Gebirge (Gileab aufreden (1 SDtof.

31, 4s fg.); meiter fold)e Denfmälcr, mie fte Samuel, Saul unb Daöib evridjtcn ,5111

(irtnneruug an Siege, erfochten über fteinbe Ofrael« (1 Sam. 7,12; 15, 12; 2 (Barn.

8, 13 u.
f.

m.). 3ur Unterftüfcung be« (Gcbädjtniffe« bienen nidjt minber Warnen, Gigen

nanten oon ^erfonen unb Oertern, meldje bie Sage, ityren Sinn au«beutenb, oft mit

ditdft, oft aber aud) mit Unredjt, mit befiimmtcn Grcigntffen in ^erbinbung bringt

{ i 9Äof. 11, 9; 16, 11; 21, 31; 22, 14; 35, 7. 8. 1:.; 2 2)fof. 2, 10 u. f.
m.); ferner im $olt

in Aufnahme gcfominene Önfittuttoncn politifdjer, rcligiöfer unb anberer Art, ctma ein

jäf)rüdj wieberfehrenbe« fteft, mie ba« ^affaJ) (2 9)?of. 12 fg.). Aud) an gcfd)id)tlid)c

Greigniffe anfnüpfenbe Sprid)Wörter (1 Sam. 10, 11; ogl. 19, u) fönnen fo bem-(Gebäd)tniF

gn £>ülfe fommen. (Ganj befonber« enblid) gilt bie« oom l'icb, infonberb,eit bem fjifiorifdjcn,

ba« irgenbeinem bebeutfamen Greignift feinen Urfprung oerbanft, unb ba«, inbem c« fraft

feiner anmutigen ftorm unb, rocil leicht bcljältlid), oon Generation ju (Generation ftd)

fortpflanzt, äugleid) ben nad)road)fcnben (Gefd)led)tern bie Äunbc bringt oon bem in iljnt

üerljcrrlidjten Gtcignife. Gm A. X. ftub un« foldjc fjiftorifd)e lieber erhalten, j. 33.

2 9ttof. 15 (^affatjlieb); 4 2Nof. 21 (oerfd)ict>ene lieber bcr Art); ftidjt. 5 (Deboralieb);

2 (Bant. 1, is fg. (Daüib'« Glegie auf bcn lob Sauft unb Oottat^an'3); aud) fold)c

Reinere bid)terifd)e Au«fprüd)e rote 1 Saut. 18, 7 (93erJ)crrltd)ttng Daoib'ö burd) ben

Stege«gefang ber Söeibcr); 3of. 10, 12 (über ba« StiUftcljcn bcr Sonne ju (Gibeon, laut

Oof. 23, 14 au« einer bid)terifd)cn Anthologie, genannt ba« ,,3?ud) bc« iReblidjcn ", ge

nommen) gehören hierher. Da« «erfjältntß eine« folgen £icbe« ;u ber auf feinen Onljalt

ftc^ bejie^enben ^rabition er^eßt rec^t beutlid) aud) au« bem fleinen Üamctyicb (1 3Kof.

4, 23 fg.), wenn man baffclbe mit bcr (Srjäfjlung ocrglcia^t, in meiere e« ftdj |c|t eingefügt

ftnbet (f. meine „3tubien jur Äritif unb Grflärung ber biblifc^cn Urgcfd)ia^te" [Bund)

1863], 3. 128). Allein tro(j aUebcm bebarf c« boc^ mieber feiner meitläuftgcn
s
2luö-

einanberfe^ung, um ju tfia,t\\, bafe ein in ber angegebenen 2öcifc geftü^te« (Gebäcfjtiuj? immer

nur ein ^öc^ft un^uoerläfftgc« Littel ift, über Oaf)i^unbcrtc tnnau« fpätem Wac^fommcn

bie ihutbe bon etwa« ju bringen. Gin ieber rocij?, mic felbfi an Xf)atfad)en aufnüpfenbc

Xrabttionen im 3Äunbc bc« $olf« mit bcr 3«! ber lÜknblung unb Umgeftaltung au«

gefefct finb. Solange eine Xrabition md)t bura^ bie 8d)rift fijrirt, für bcn Ueberlicfcrnben

gleic^fam objectioirt ift, finb bcr Ucberlicfernbe unb ber überlieferte Stoff nod) mcljr ober

weniger ineinanber, Subject unb Object nod) nidjt oödig gefa^iebeu: unmillfürlid) wirb

ba« Object ein ©egenftanb ber wanbelnben unb umbilbenben Xljätigfeit bc« Subject«; bie

Sage ift, folange fte nid)t burd) bie Schrift firirt i|l, in fkter SBanbtung unb Umbilbttng

begriffen. Die Sage üerfür$t unb malt au«, bifferentiirt Gin^eitlic^c« unb oerfc^mil(t

heterogene«, trennt a^ronologifc^ 3ufainmcn9 el
)
ör^9cß unl> bringt jeitlid) weit ^luöeinanbcr

liegenbc« in bie möglid)ft na^e Scjie^ung; infonber^eit eignet bcr Sage bie £enben$, ju

inbioibualtftren unb 51t perfonificiren. Ginige ^öeifpicle mögen ba« (Gefügte erläutern.

G« fann al« au«gemaa^t gelten, baß bem 3"8 öfraeliten nadj Hegnptcn, repräfenttrt

burd) ben 3ug Oafob'« unb feiner Söt)ne naa^ bem Willanb, eine ftcifje oon Sanberungen

ber t$era$itifd)en «öfferfd)id)t oon Oft nad) SBeft ooraufgegangen ift. «uc^ bie Sage

berietet un« oon folgen Sanberungen ,
\ii)aut biefelben aber an unter bem 33ilb einet

ffianberung einzelner, ^um Xb,eil felbft gan^ gefd)id)tlid)er, ^erfönlia^feitcn, welche bem

Ärei« biefer tf)era^itif(§en 53olferfa^id)t angehörten. Die (Gefdjidjte ber le^tern ^ie^t fid)

fo jufammen in eine (Gefc^idjte i^eraa^'« unb feiner Sö^ne; bie Säuberungen bc«

abra^amitifc^en 3weig« biefer 53ölferfamilie werben jttr 2Banbcrung Abraham'« unb feiner

Angehörigen. Gin jweite« Söeifpiel liefert ber 3ug 3afob'« unb feiner Sölnte nad)

Aegnpten. «n ber ©ef^ichtlic^feit, wie Oafob'« fo Oofeolj'« cbeibc« nic^t perfonifteirte
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StammeSnamen), tft niefyt $u zweifeln. Die burd) ib,re Xenbenj 311m (£onereten unb 3n*

bibibuellen ftdj d)arafteriftrenbc 93otfefage fnüpft nun aber an biefe ^crfönlidjfeiten [ofort

bie großen SSolfebemegungen, meldje bie Gtinmanberung ber Hebräer in 9legt)pten $ur ftolge

Ratten. Diefe ffianberungen be« tyebr. SBotfö unb feiner (Stämme merben $u SBanberungen

Oafob'e unb feiner Sötme; unb ma« bieüetdjt baö ftefultat jaf)rf)unbcrtelanger 33emegungen

mar, erfdjeint bielmef)r ale baö ©rgcbnif? weniger 3al)re. 2Bie biefelbe Sage ntdjt fetten

Gincjeitlidjee trennt unb auäeinanberlegt, jeigt mieberum bie ^atriardjengefdjidjte. üBirb

1 üflof. 12, 18 fg. erjätjlt, mie Stbrafjam auf feinem 3«9 nQdj Hegöpten fein 2Beib für

feine Sdjroefier auegegeben tjabe, fo mirb 1 2Kof. 26 genau baffetbc bon Ofaarimb jmar

bon bemfelben 93erfaffer erjä^lt; unb 1 Tlo\. 20 berietet ein anberer @rjäf)ter genau ba<*

@leid)e bon Slbrafjam mäfjrenb feine« Aufenthalte bei bem ftyitiflerfBmg Abimeled). (5e

bebarf feiner nuebrütflidjcn 33emerfung, baß mir t)ier nur bie brei berfd)icbencn ©efialtungen

einer unb berfelben urfprünglidjen Xrabition t>aben. öigenthümlid) ift namentlich aud)

ber f>ebr. (Sage bie Xenbcnj, eine 9J?eljrjaf)l bon 'perfonen, Dingen, 3aljren u. f. ro. $u

beftimmten (Gruppen öon 3, 7, 10, 12, 40, 70 <ßerfonen u.
f. m. ftd) äufammenfdjtießen

taffen, ein (Streben, meiere« offenbar mit bem SBunfcr) jufammencjängt, baburd) bem
©ebäcrjtniß $u £ülfe ju fommen. So läßt ber iafunftifdjc (Staffier ber biblifdjen Ur=

gefd)id)te bie Sintflut berlaufen nad) 3citaM^mttcn öon 7 111,0 üon 4^ Jagen, mobei

er gerotß einer eigentümlichen Xrabition folgte (f. meine „Stubien", S. 154); fo

ääJi>lt bie eine Xrabition bon 5lbam bie "Woof) (eret.) fieben (Generationen, bie anbere

jeljn ff. meine „Stubien", (S. 178 fg.), fo ftnb bie üfraeliten gerabe 40 Oa^re

in ber SHMtfte (2 9Wof. 16, st; 4 2Wof. 14,33; 5 Stfof. 29, 5); 3flofe gerabe 40 Xage
unb 40 9?ädjte auf beut (Sinai (2 2Kof. 24, is; 5 2Rof. 9,9); fo regieren Dabib
unb Salomo ein jeber 40 Oaljre (2 ©am. 5,4; 1 Äölt. 11,42); fo ftnb ee gleicher

=

meifc 40 3ab,re, baß -3frael oor feinen fteinben SRutjc fjat (9?id)t. 3, n; 5, 31), unb baß

ee bae philiftäifdje Ood) ju tragen b,at (tilify. 13, 1; bgl. nod) 1 Sam. 4, is; 17, 16);

fo finb ee meiter gerabe 70 (Seelen, bie mit Oafob nad) 9Ieghpten jictjen (1 3)?of. 46,2?;

2 9flof. 1, 5); fo ftnb ee 12 Söt)ne, bie bem Oemacl bertjetßen unb geboren »erben

(1 9Jcof. 17, 20; 25, 13); fo f)at Waf>or gerabe 12 Söfme (1 3ttof. 22, 20 fg.); fo toerben

enblid} conftant 12 (Stämme 3fracte gejagt (1 2Hof. 49, 28), obgleich, um im einzelnen

biefe 3Ö^ ^erauejubefommen, entmeber bie betben (Stämme (5öt)ratm unb SDfanaffe al«

ein (Stamm 3ufammengefa§t roerben (1 SKof. 49, 22— 26; ogt. bagegen 5 9)cof. 33, 17),

ober aber einer ber übrigen Stämme (5 2ftof. 33 ber (Stamm (Simeon; Dffb. 7, 5 fg. ber

Stamm Dan) übergangen Werben mutj.

Die« baö eigentt)ümlid)e ?eben unb SGBefen ber nod) nic^t burc^ bie ©ct)rift ftjrirten

Sage, bereu ^eröorragenber 3U9 aIf° berjenige ber SBanbetbarfeit ift. &ber felbft im
Moment ber Slufjcidjmtng ber Xrabition erfährt btefctbe nid)t fetten noer), unb jmar gemäß
ber (Sigentljümltcf)feit be« Sluf^eicljnenben, eine größere ober geringere Umgeftaltung. Da$
erhellt, merat mir folc^e intjaltlid) fc^Iieß(id) gan3 ibentifc^e, aber bon oerfcrjiebencn @r-

jäfftern ^errü^renbe Stbfdwitte, mie 1 2Wof. 6, 5— a unb 9—12; 6,13—22 unb 7,1—5;
8,20—22 unb 9,8—n; 16,3.15.1« unb 16, 1—2. 4— u; 21, 1—5 unb 21, 6 fg.; 24
unb 25,19. 20; audj 12,10—20 fomie 26 unb 20 ober 4,1—24 unb 5 miteinanber ber=

gteidjen, mo mir burcb,roeg ben berfdnebenen Senaten bie (Sigenttjünttit^feit be« jebe&

maligen ©rjä^tere auf bad unberfennbarfte aufgeprägt ftnben, bejie^ungemeife ben (Sagenftoff

gemäß inbibibuetter infe^auungö^ unb 2(uffaffungSroctfe beb,anbelt unb umgeftattet fe^en.

Sßefentlid) anberö mirb bie«, liegt biefer Stoff einmal fdjriftttd) ftrirt oor. Ocfct

ftel)t ber Seric^terftatter einem objectio (begebenen gegenüber, an bem $u änbern er %t
benfen trägt. Daljer bie fettfame @rfet|einung, baß, fo frei bie Sage, b. i. bte münblicb,e

Xrabition, mit bem nod) nidjt fdjriftlid) ftrirten Stoff fcrjaltete, fo frei felbfl noc^ ber

fte fdjriftlid) coneipirenbe SdjriftfteHer mit bem Sagenftoff berfub,r, ebenfo ängfilic^ ber

fpätcre ©efcb,ic^tfd)rciber ben SBortlout ber fd)riftlid) gemalten Sage beibehält. 9?emeie

bafür ift bie Xreue ober beffer bie ©örttic^feit, mit bet\ber $erfaffer ber bter erften

33üd)er beö ^entateud)« feine ben berfdnebenen (5r$ät)Icrn entlehnten 3lbfcb,nitte aufnahm

(f. ^3entatcud))
; biefe auc^ ba aufnahm, mo ber 23?iberfrreit ber berfdjiebenen 93erict)te

offen ju Xage liegt. 33emeie bafür ftnb bie gefdudjtlidjen S3ücher bon Oofua bie $um Schluß
ber Äonigebüc^er, bei benen eö fraft biefer (5tgentf)ümlid)feit eben möglidj ift, bte ber*

fdnebenen ^eridjtc, überhaupt bie berfergebenen 5Beftanbt^eile berfelben, mie beim ^en
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tateud) Qufjujcigcn uitb aufyufonbern; beweis bafür tfl bis 311 einem gewiffen ®rab felbjt

nod) ber Gtyronifer, fofern er eine ganje 9feif)e Don %bfdmirten wörtlich ben Samueli«-
unb £ imig«büd)ern

, fomic anbern ^ebr. ©efd)id)t«werfen entnommen fyat. Slenberungcn

be« öorgefunbeneu Sortlaut« ertaubt fid) 3. 8. ber Serfaffer ber oier erfien 23üdjer 2Nofe
in ben aufgenommenen Berichten nur feiten unb lebiglirf), wenn ber Stbcrfrreit ber Berichte

bej. ber Srabition 3U Aar am Xage lag, wie 3. SB. 1 2Wof. 7,8 (f. meine „Stubien",

©. 138) ober 1 9ttof. 35,9, wo er ein „wieber" einfe^iebt u. f. w.; wie er benn ju

glcidjein 3ro etf aud) tool ben Siberfprud) befeitigenbe 3wifd)cnbcmerfungen jtuifc^en ben

oerfd)iebenen 8erid)ten einfügt, fo 1 9tfof. 4, 25 fg. (bgl. baju meine „Stubien",
©. 132).

Sir ftnb unbermerft an bem tymxtt angelangt, h>o bic Sage aufhört unb bie ©e«
fd)id)te beginnt. Soburd) nun unterfd)eiben ftd) „Sage" unb „@eftycffte" ? — 3unäd)ft,

mehr au§erlid), baburd), bafj bie Sage oo^ugömeife auf bem Segc münblidjer Ürabition,

bie @efdjid)te burd) ba« SRebium ber Sd)rift fid) oon $efd)led)t 3U ©efd)lcd)t fortpflanzt.

Diefc ttnterfd)ieb«befrimmung ift aber freilief) nur eine fefyr relative, ba, wie mir gefef/en,

aud) Sagen niebergefdjricben unb fo ber 9?ad)welt überliefert »erben fönnen. Cr« wirb

alfo nod) ein anbere« hmJu9cnommen werben müffen. Tiefe« jmeite ift ba« fritifdje

©efdjäft, oon bem bei ber Sage feine 9?ebe ift ober wenigften« nur in einem fefjr unter

=

georbneten ®rabc. Tie Sage fümmert ftd) nidjt in erfter Üinie bamm, ob eine Tra
bitton wahr ober falfd), bem Ijiftorifdjen Hergang ooüfommen cntfpredjenb fei ober nid)t,

e« ftnb anberc 9fücfftd)ten gemüthtid)cr, äfthetifd)cr, focial*politifd)cr Slrt, weld)e bei if>r

ben ftuäidjlag geben. Um d)ronologifd)e (^enauigfeit ift c« itjr mitnid)ten 3U tljun;

&nad)roni«men madjen iljr wenig Sorge. Änber« ber Crtcfd)id)tfd)Teiber. Sa« er cqäfjlt,

will er al« objectiü wahr berichten. 3>cmgemä§ eqählt er nur nad) irgenbmie angebellter

Prüfung, fd)led^t^iu Siberfprcd)enbeö oermag er nid)t auf3unehmen ; er wirb entweber ben

einen Beriet al« ben juöerlilfftgern beoo^ugen, ben anbern oerwerfen, ober aber er wirb

befrrebt fein, oon fiel) au« etwaige Siberfprüdje ;n befeitigen. Leiter djronologifd)

Tifftrente« aud) in ber Darftettung au«eiuanbcr3uhaltcn, wirb ein £auptfrreben be«

(9efdjid)tfd)reiber« fein, unb wie felbft bei fageuljaften Partien 3. $5. aud) ein tyebr.

<^efc^id)tfc^reiber bie 3eitlidjen Unterfd)iebe 3U beobachten unb ljcrau$3ufteflen befrrebt ift,

jeigt beutlich ber annaliftifdje (Srjä^ter ber biblifdjen Urgcfc^id)te, ber fogenannte (Stopft

(f. meine „Stubien", S. 165, 166). Tiefem oerfdnebenen ÖrunbdjaraFter gemä§ geftaltet

fia) audj bie 35arftcUung«weife oerfc^ieben. Die Sage appeüirt oor3ug«weife an baö ©emütt),

an bie ^^antafie, ber (?efd)id)tfd)reiber oorwiegenb an ben Scrftanb unb ben üEDißen. Tie

Sage nriß unterhalten, erfreuen, erbauen; ber ($efd)id)tfdjreiber über3cugen, in gewiffer

2Beife belehren, aber auch ergeben unb 3um (Jblen unb (^uten entflammen. Demgemäß
erjä^lt bie Sage frifc^ , anmutlng, breit auemalenb, nid)t feiten 00m Dichter ben $infel

entle^nenb; ber ®efdnd)tfd)reiber einfach, ^ar' crnP/ toefentlid) fchmurfloö, boch nid)t ofjne

SBürbe unb nicht ohne eine gewiffe ©ärme. 3e mehr ftch ber ^cfd)id)tfchreibcr biefer

objectioen ^iuIjc begibt, je mehr er feinen fubjectioen Wnfdjauungen auf bie ^iftorifd)e

Dar^eUung Sinflu§ oerftattet, wie im ©egenfafe 3um annaliftifd)cu (Jrjä^ter ber biblifd)en

Urgefchichte 3. 53. ber prophetifdje ober iahoiftifche £x\tyitx, um fo mehr nähert ftch \
tme

<9cfchiehtSbarjtclIung berjenigen ber Sage.

^aben wir im $3orb,crgehenben ben llnterfd)ieb 3mifd)en Sage unb ©efchid)te ju

$eidjnen gefugt, fo tritt nunmehr an uns bie ftrage heran: oon wann batirt überhaupt tjebv

©efchichrfchreibung, welkes ift ihr Sntwidelungögang unb waä ift baö äöefen ber $iftorio

gTaphie ber Ofraeliten gegenüber berjenigen anberer SölferV

®efd)ichtfchreibung im engem Sinn, b. i. £>arftcüung beö Sntwidelung«gange«

eine« ©otfe« wäljrcnb eine« beftimmten 3eitraumö unb 3War oor3ug«weife in ftaatltd^er

Ziehung, beginnt bei allen Nationen überaü erft bann, wenn ein S3olf infolge bebeu

tenber politifcher ^reigniffe eine irgenb heroorragenbere Stellung unter ben Nationen ein

genommen unb 3iigleid) baburd) gleichfam feiner felbft alö eine« Solfeö bewußt geworben

ifl. So ftnb e« bei ben ©riechen nach ben ^iftortograpr)tfc^en 93crfud)en ber i'ogographcn

bie ^erferfriege im 5. üaljrh. o. Qf)X., welche einen ^erobot, ben SJater ber @efd)id)tc,

anb mittelbar einen £hucnbibe« unb ienophon gebaren; fo ift e« bie potitifche 3J?acht

fieuung 9?om« gegen bie 2J?itte be« 2. Oohrh- o. (ihr., bie nach Den unooUfommcnen

Jeifhragen ber Bnnaliften in bem ältern dato ben ®ebanfen feiner Origines, ber erften
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414 QJcfdjidjtöfuube (bei ben Ofraeliten)

($efammtgefd)id)te 9tom«, feinten ließ; fo ftnb e« bie Xfjaten Äarl'« be« ©roßen, meldje

einer beutfdjen $iftoriograpfjie, junädjft nod) im ©ewanb ber lateintfd)en (Sprache, ben

Vlnftoß gaben. 9Jicf)t anber« war c« bei ben Hebräern. Daß für bie £tit bor 2)fofe,

für bie patriard)alifd)e 3eit, fdwn irgenbwie an @efd)id)tfd)reibung ju benfen fei, ifl unt

fo weniger maljrfdjcinlid), al« bon Sdjriftgebraud), ber 23orau«fefcung aller ®efdjid)t

fdjreibttng, ftd) in biefer ßtii feine Spur finbet (f. Sd)rift). Hber aud) bie unruhige

3eit 2Kofe'« felbft unb biejenige feine« 9fad)folger« Oofua war ber Sdjöpfung gefdudjt

lieber DarfteUungen nidjt günftig. Die glorretd)en Saaten ber Ofraeliten wäljrenb biefer

3cit berewigte man in ftrieg«- unb Siegcöliebern, wie fte un« 2 2)iof. 15; 4 9)iof. 21

aufbewahrt ftnb. £>ödjften«, baß man ftd) foldje Skrjeidjniffe anlegte, wie fte un« 4 SDcof. 1

unb 33 ermatten finb. Da« ©leidje gilt bon ber SRidjterjeit, wo ber Didjter ebenfaü«

nod) ben ©riffel be« @efd)id)tfd)reibcv3 führen mußte (SRidjt. 5). 6rft bie ritterlidje

Tapferfeit Saure unb bie glorreidje SDfaditentfattung Dabib'« riß ba« SJolf ju bem @rab

bon politifdjent Selbftbewußtfctn empor, ber erforberlid) war, um aud) ben ©efdjtdtf-

fdjreiber ,ut einer ©efammtbarftellung ber ®efd)id)te 3frael« ju begetjtern. (S« War

wäfnrenb ber erften 3eit ber bauibifdjen £errfd)aft ber annaliftifdje <Srjäl)ler ber

biblifdjen Urgcfd)id)te, ber fogenannte ßlo^ift, ober wie t£walb ifm nennt: ber 33erfaffer

be« „$ud)6 ber Urfprünge", welker äf)nltd) jenem ebeln Börner jum erften mal bie

Origines feine« 23olf« ju befabreiben unternahm unb jwar in einfach flarer, würbig

vufjiger 2Beife, bie Urjett beleud)tenb bon bem neugewonnenen Stanbpunft au«, bie jeit-

lid)en Unterfdjicbe forgfam beobadjtenb, aud) in ber balb fürjern, balb breitern Dar
ftellung mit 93ebad)t abwcc^felnb, burdjau« plannoH. Sinn würbig $ur Seite geb,t ber

für;; nad) ben fonnigen Jagen ber falomonifdjeu ,£crrfd)aft fd)rcibcnbe „tljeofrarifdje" @r-

jäbjer, ber jugletd) ber erfte (Srjäfyler ber Söüdjer Samueli« ift. Der ©lanj ber falontonifdjen

.fterrfdjaft madjtc nadj bem Job be« Dabib«fofm« einer $eit ber 3cr^ttung unb 3er '

flüftung Wiu;
. @« beginnt bie Qt'iX ber ^ropfycten unb bamit eine Umwanblung aud)

in ber £iftoriograpf)ie. Die ©efd)id)te f)brt auf Selbftjwecf ju fein; fte wirb meljr ober

weniger Subftrat für bie Darlegung ber großen propfjet. Sachen. Die Dbjecttbität

ber DarftcUung tritt jurütf Ijinter ber Subjectibität be« Grjätfer«. Da« jeigt ftd) fdjon

bei bem „propljet. Crrjäljler" ber biblifdjen Ur- unb $orgefdud)te, bei bem fogenanntcn

3at)öijten. i'äßt berfelbe allcrbing« aud) nod) ben Stoff fefjr in feiner Darfleöung öor

walten, fo burdjflid)t er bod) biefelbe bereit« ftarf mit Reflexionen ; man ftcljt beutlto^, c«

fommt i^m minbeften« neben ber (Srjäfylung ber gcfdjia^tlidjen Jljatfac^e ebenfo fcljr an

au^ auf Jpcraueftellung ber großen religiöfen Söa^r^eitcn, um bereu allgemeine SInerfennung

int 33olf 3fracl ftd) bie ^rop^eten abmühten, ^tu bcutlia^ftcn unb unberfennbarften aber

tritt biefe Denbenj Ijeroor bei bem Skrfaffcr ber vHönig«büc^er (f. b.), weither ununeifel^aft

ein jttr &tit ber Äataftropb,e be« füblichen 9?eid)Ö lebenber ^3rop^et war. Slu« ber &e-

fd)id)te be« $olf« wirb mit Vorliebe unb jum $f)eil au«fa^ließlid^ nur ba« ^erau«ge^oben,

wa« ;uv ^eranfd^aulid)ung feine« ©ebanfen« bient, baß Urfad)e be« Reid)«ungtüd« lebiglid)

ber Abfall uon 3a^öc fei. ftür ba«, wa« nia^t unmittelbar biefem feinem 3lüed bient,

Derweift er be«b,alb be« ^äufigften unb jwar ganj auebrürfli^ auf anbere ©efc^ia)t«werfe,

in betten folc^e« $u lefen (3. 1 tön. 11, 41; 14,19.29; 15,7.23 u. f. w.). 2Bieberum

eine anbere i&idjtuug »erfolgten bie nad) bem ßril lebenben @eftt^id)t)d)ictber. hinter

beut nad)erilifd)en, in fleinen, gebrüdten Sertyttltmjfen lebenben ^iftorifer lag eine lange,

ereignißreidje, oielfad) ru^mwürbige Öefc^itt^te. 2Ba« war natürlicher, al« baß ftd) feine

^b,antafte flüchtete in biefe, in fdjimmerabem @lan5 ftra^lenbett 3 e iten
,

baß er mit bc=

fonberer Vorliebe bie ru^ntwürbigen Diäten ber tf)eofratifd)en WufieiTegenten, bie Diäten

eine« Daöib unb Salomo, eine« $t«fia unb Oofta beb,atibelte, um fte — feinen 3«t r

genoffen al« nadjaljmungömertlje 5)etfpiele ^injuftellen, i^re ßeit ber feinigen al« einen

Spiegel ooruiljalten? Da« ift ber 3ro ed, ben ber S3erfaffer ber (Sljronifbüdjer unb ber

33üd^er (Sfra unb 9?ef}emia bei Slbfaffung fetner Öefd^io^te Öfrael« unb tnfonber^eit Ouba«
öomefjntlid) öerfolgte. Unb biefem &rutd opferte er nidjt feiten, wenn aud) uubewußt,

bie ^iftortfdje Dreuc ber DarfteHung, ein Umfranb, ber feine Angaben ftet« nur mit

$orftd)t unb Hrittf gebrauten ^eißt (f. meine Slb^anblung „Ueber bie Dauer be« ^weiten

Jcmpelbaue«" in ben „£l)cologifd)en Stubien unb ^rttifen", Oaljrg. 1867, S. 500 fg.). Da«
UBerf be« d^ronifer« ifl foutfagen bie le^te jüb. Unioerfalgefc^iajte, beren Slbfaffung bi«

jum ?lu«gang ber @efd)idjtc be« 33olfe« Ofrael unternommen warb. Die fpätern Öe-
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fcf)icf)tSWerFe, foweit fte un« erholten, finb entweber DarflcHungcn lebiglid) einjclner

tfbfdjnitte ber ifraelttifcf)cn ©efd)ichte, wie ba« 1. Bud) bev Woffabacr, jum Ityti in

romanhafter ftorm mit 3ugteid) fpeciftfd) jüb. gärbung, wie ba« 5öud) ISffyer, ober fie

traben wenigsten« ganj bie äußere ftorm eigentlicher Ö)efd)id)tfcf)reibung abgeftreift, wie

ba« 93ud) Daniel, beffen Serfaffer im übrigen einen umfaffenben, unit>erfalf>iftorifd)cu

Blicf bocumentirt.

Die« in Fu^er SFijje ber 6ntwicfelung«gang ber fyebr. C^efd)id)t|d)reibung. 333orin

befreit nun ba« eigentümliche 2öefcn berfelben, oerglidjen mit ber £ij*oriograpt)ic

anberer 93ölFer?

Da« SBefen be« femitifd)en ©eifte« graoitirt beFanntlid) einerfeit« nad) ber @emütf)«
,

anbererfeit« nad) ber Serfhnbeöfeite; umfaffenbe (£ombination«gabe unb freier Fritifd)cr

UmbUcf eignet im allgemeinen bem Semiten weniger, Au« biefer eigentümlichen 'Öe

gabung ber Semiten erflärt ftd) fofort bie eine Seite be« (St)araFterö ber Ijebr. @efd)id)t

|d)reibung: ber fid) mefjrfad) jeigenbe 9)?angel an bem, Wa« man gefd)id)tlid)e Äritif nennt.

Wicht al« ob ber ^cbr. ©efd)id)tfd)reiber FritiFlo« oerfobren wäre: namentlid) bie altem

®efd)id)tfd)reibcr geigen ein« taftoofle unb wot)lbebad)te Auswahl be« Stoff«. Aber

rritifdje Prüfung war nid)t in erfter ?imc ba*, worauf ber ^iftorifer fein Augenmerf

richtete. UnbcbenFlid) nimmt be«halb berfetbe prophet. (ä^ählcr 1 <DJof. 12 unb 26 jmei

Gh^ählungen nebeneinanber auf, bie fidjtlid) nur bie berfd)iebenen Au«gcftaltungen einer

unb berfelben Sage ftnb. (Sbcnfo unbefangen ift hierin berfelbe Verfaffer in ben Samueli«
bücf)cnt, wo er eine gan,;e SRcifyc aud) bei flüchtiger Beobachtung fid) a(« ibcntifd)c er«

gebenber Grjätjlungen einfad) unb jmar al« öerfd)icbene nebeneinanberffetlt. On gerabe

umgefehrter 55?e\fe blieb bemfelben 93erfaffer in ben oicr erften Büchern 9)?ofc bie

wefentlid)e Berfdjiebenheit ber iljm oorliegenben Drabitionen oon ber Sintflut öcrfdjleiert,

we«halb er in aöerbtng« jiemlid) äußerlicher SBeife beibe Xrabitionen ineinanberwebt (f. meine

„Stubien", S. 148 fg.). 335ie wenig umftd)tige Fritifdjc ^orfdmng Sad)e bc« ^cbr.

>M|toriferö war, jeigt namentlich aud) nod) ber CftjroniFer, ber 3. 33. im 5öud) Crfra

'Kap. 4) fraft feiner mangelhaften fritifdjen Prüfung einen feiner 3cit oerhältnißmäßig

noa) fehr nahe liegenben !)iflortfc^en 3citabfd)nitt dvronologifd) oollftänbig in Ber

rorrrung gebracht hat (f. meine „Stubien", S. 467 fg.). (5« finb oorwiegenb nur bie

altern (£r$ähler: ber Annalijt, ber tt)eoFratifd)e unb ber propf)et. (Srjätjler, fowie ber

Berfaffer ber ^eid)«jahrbüd)cr (f.
Wönig«büd)er), weld)e infonberheit in ber (fljro-

nologie genauer finb, wobei man aber wieber nid)t unbead)tet laffen barf, baß

bei biefen d)ronologifd)en Angaben oielfad) aud) fubjectiöe SWctnungcn mit unter

gelaufen ftnb, wie benn 3. Ö. bie 480 Oatjre, welche laut 1 Äön. 6, 1 jwifchen beut

Auszug au« Acgnpten unb ber (frbauung be« Dempel« gelegen hoben, immer in fein-

bebenflid)er SBetfe gerabe 12 mal 40 fahren, b. i. 12 (Generationen, entfprcdjen.

OJfit bem gleichen Langel an töritif b>ängt aud) eine weitere ßigenthümlid)Feit ber ifraeli

tifd)en .^iftoriographie jufammen, nämlid) bie WamenloftgFeit ber ^ebr. $efd)id)täwcrFc.

BeFanntlid) wiffen wir oon Feinem altteft. @efd)id)t«bud) ben Warnen be« Bcrfaffer«; benn

bie Büd)er Wofe'«, Oofua'« unb Samuel'« haben ihren 9?amen nid)t, wie eine retrograbe

Theologie un« nod) heute theilweifc glauben machen will, oon ihren Jßerfaffcrn, fonbern

oielmehr oon ben Männern, weld)e oorjug«wcife ober auch nur Jum 9utcn pen

Öegenftanb ber (Gefd)id)t«barftettung biefer 5öüd)cr bilben. SBarum treten nun bie wirF

liehen SÖcrfoffcr fo fehr in ben .^intergrunb , ba bod) in anbern fällen, 3. bei ben

Prophet. Sd)riften, bie ©erfaffer ^uni größten Xtyli Feinen ^änfto§ genommen hoben, fid)

al« ©erfaffer auch °n ber Spitze be« 8ud)« 3U bc3eichncn? Der (^runb liegt aud) hier

in bem oon Äpau« au« Derhältnifemäfeig geringem Fritifdjen Sinn ber Hebräer. Der

(j|5efd)ichtfd)reibcr erjählte nad) beftem Weinen unb 2lMffen, unb bqüglid) ber Wufnaljnic

ober Verwerfung einer gefd)id)tlichen Nachricht war für ihn nidjt bie ^Jerfon cntfd)eibenb,

auf welche bie Drabition 3urücfging, fonbern lebiglid) bie s)Jori$ fclbfi nad) ihrer größern

ober geringem SBahrfd)einlid)Feit, ober aber, je nad)bem fte fonft ihm ^ufagte unb genehm

war. Unb Weil er felbfi auf bie perfönlid)e @ewär)rfd)aft Feineu 2ßerth legte, fetjte er

fold)e« aud) bei anbern oorau« unb unterließ e« be«halb, feinem 3BcrF feinen Warnen bor

}ufefeen. flnber« war biefe« fpäter bei ben Arabern, wo wir auf ben Isnud ober bie

perfönltdhe ÖJewährfchaft einen fo großen Üöerth gelegt fehen. Der @mnb, warum bie«

hier gefdjah, war, wie (Swalb mit 9?ed)t bemerFt, bie weite Ausbreitung unb ßerftreuung
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bcr 9)?oSlemS, welche biefe genauer ben OueHen nad)forfchen lehrte, benen bie Xrabitionen

entflammten.

Ratten bie befprochenen ötgentluimUdjfetten ber tybx. ©efd)id)tfchreibung iljren ©runb
uornehmlid) in ber SBcfc^ Offenheit beS femitij'^en ©cifreS überhaupt, fo wurjelt bie nun»

mehr nodj in ©etradjt ju jiehcnbc ©genthümliehfeit in einer bem Ijcbr. Solf in ipcafifdjcv

ifi?cifc jufommenbcu (Sigenfdjaft. DaS hebr. 3? elf tü wie fein jwciteS in ber ©elt ein

rcligiöfcö 33oIf; baS reügiöfe
s
^atf)od ift ber ©runbjug beS ^ebr. SolfSeharafterS. ftraft

biefer (£f}araftereigcntf»imüd)fett bejie^t ber Hebräer alle« ©cfdjefyenc unmittelbar auf ©ort

als feine §aufalität. Sitte ©efd)clmiffc in bcr SÖett fmb bie folgen oon ©otteS unmittcl

barem, babei aber planmäßigem Singreifen in bie <Spcidjen bcö großen mcltgcfd)td)tlidjen

itfabeS. ©egeuüber bem menfdjlidjen Pragmatismus, wie er unS in ben SKeiflerwerfcn

ber claffifdfcn $iftoriographie, in erfter Vinic bei XhucöbibeS, entgegentritt, ^errf(^t in

ben ©cfdjichtSwerfen bcr Hebräer ein fo^ufagen göttlicher ober religiöfcr 'Pragmatismus.

Der b,cbr. ©efd)ichtfd)reiber fühlt cbcnbeShalb ftd) wenig unb nur feiten berantafjt, ben

pfndwlogifchen 3JJotiocn einer £>anblung nachzugehen (pfödjotogifcher Pragmatismus), ober

aber eine £>anblung in ihrer Serfnüpfung mit bem ©ang bcr geschichtlichen ßntwitfelung

überhaupt 31t begreifen (unioerfall)iftorif^er Pragmatismus): bie ©efdncie, meiere bie

'JWenfdjcn treffen, fielen freilich mit ihrem fittlidjen Xfmn in (Sonncr; fte fmb aber nidjt

etwa mit sJ?ot^menbigfcit aus ihrem Xfmn mtb ('äffen refultirenb, gefdjweigc gar ein 3n*

begriff $um Xheil gan$ auger ihnen liegeuber, im übrigen gottgewirfter llmftänbe: nein

oiclmeljr, mit itfürffteht auf baS pcrfbnlidjc Xljun beS SDt'enfdjen fjat ©Ott felbfi unb jroar

unmittelbar unb bireet gerabe biefen Ausgang einer Unternehmung bewirft, gerabc in fold)er

Seife bie ©efdjirfc bcr Sölfer ftd) ocrlaufen laffeu, gerabc biefeS ©lücf, gerabe biefen

Unfall ein Solf, einen ©tamm, eine Familie, einen cinjclnen treffen laffeu. (Haffifdjeö

iöeifpicl für bicfc Slrt bcr gcfd)ia)tlia^cn Söetradjtung ift baS 3)ud) bcr 3tid)ter (Äap.

2,6— 23; 3,7.8.12; 4,i fg.; 6,1 fg.; 7 fg.; 10,6 fg. u. f. m.), fowic baS 23ud) ber

Könige (1 Äbn. 11,» fg.; 14,7 fg. u. f. xo.). Slnfäfce ju einer Slrt oon pfndjologifchcm

Pragmatismus finben fld) befonbers in ben SamucliSbüefyern (ißerhältnifc iaoib'S ju

Saul unb Oonat^an; Xaüib unb Sibner; Stbfalom unb X)aoib; ©ethfeba, 9?atb,an,

2>aoib u. f.
to.).

3um <5d)lufi nod) ein 9Bort über bie Ducken, benen bie Ijcbr. ©efa^ittjtfc^reibcr

ihre Nachrichten entnahmen, ftür bie ältere &tit war ©efdudjtSqucflc natürltd) in erftev

Sinie bie miinbltd)c Xrabition. daneben inbefj benufcte man fd)on früh mehrfach aud)

fdjriftliehe Aufzeichnungen, wie folgen j. $3. bie Stbfdmitte 4 3J?of. 1 unb 33, aber aud)

foldjc ^erjeic^niffe wie 1 2Kof. 10 (bie fogenannte Sölfcrtafcl) entlehnt flnb. «ud) bie

©encalogien, bie unS 1 SWof. 5; 25; 36; 48 u. f. w. aufbewahrt ftnb, mögen bereits

ganj ober t^eilmeifc f^riftlic^ coneipirt oorgelegcn ^aben, el>e fie 00m ©cfd)id)tfdjreibcr

feinem ^Bcrf einoerleibt mürben, aüv manche ©enealogien unb aud) ^ac^rid^ten waren

gcwi§ aud^ bie priefterliften Quelle, bie oerutut^lich im Xempel aufbewahrt würben. §ür
bie ©efd)id)te nad) Daoib werben i'id) bie ©efdjicfjtfdjreiber oornehmlich aud) an bie

Aufzeichnungen bcr officießen SReichSannaliften (mazkirim) gehalten fyabtn, beren feit

dolomo wieberholt enoähnung geflieht (1 Äön. 4,3; 2 Äön. 18,18.37; 2 CH>ron. 34, s;

Jcf. 36, 3. 22). Ob bie tybx. ©cfd)ichtfc^reiber auch au§crifraelitifche ©efd)ichtSqueflen

benu^tcu, läßt fidi nid)t fidler ausmachen. Außerifraetitifche 3agenftoffc, namentlich foldjc

oberafiat. UrfprungS, welche ftch in bic tybx. ©efchichtSwerfe mehrfach oerarbeitet finben,

entnahmen beren Serfaffer ber münblid)en ifraelitifchen Xrabition. — Sgl. (Swalb, „®e
fliehte beS »olfeS Ofrael" (3. AuSg., ©öttingen 1851), I, 18 fg.; 0. Üengerfe, „Äendan"

Königsberg 1844), I, 1 fg.; Grc^er, „X)ie hiftorifche ÄUnfl ber ©riechen" (Jeipjig 1803),

e. 263. ©chraber.

©cfd)iä)tSqucllCH bc« %. %*, f. ©cfchichtSfunbe bei ben ^fracliten.

(Mcl'd)idi^niicllcu btS Irenen Icftnmcuto. 1) X)aß Don folgen bie ditbt tf),

beweift jur ©enüge ein 33licf auf ben ©ang ber (Soangelieufritif (f. 2)ie brei erften

(Soangelien unb X>aS (£oangelium nach ^hanneS). (Seit Eichhorn oon einem balb

aramäifchen, balb chalbäifdjen „Ureoangelium", Paulus bon „X)enffchriften", ©chleiermacher

oon „Diegefen", Sachmann oon „GorpuSfeln" gerebet haben, ftguriren eine Unjaht öon

Phantaftebilbem oorauSgefc^ter Öueöen ber neuteft. ©efchichtSbücher in ben Heren bei

fritifchen ProcejfeS. ©aur, <5d)Wegler, öilgenfelb griffen nach Effing'« Sorgaug wieber jurüd
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gn beut fogenanntcn £ebräercoangelium ald bcm älteften bcrartigen «Sehriftfiücf. $eut--

gutage $at baffelbe ftd} ald eine aramäifd)e Bearbeitung unferd üJiatthäud, atfo feinet

weg« ald Duellenfchrift enthüllt. (£walb ftatuirte befannttitt) ald unterfte ©runblagc ber

fnnopttfehen Literatur ein ßoangelium bed \L
;iniimu\ ein Buch „höherer ©efduchte" unb

etliche anbere fabelhafte SBcfen, bie fein ^ßrioateigenthum geblieben ftnb. Äöjtlin erfanb

einen petrimfdjen Urmarfud unb ein auf ©runb beffelben fidj erljebenbed ^etrudeoangelium,

meldte beibe ftiettonen £ilgenfetb miteinanbev corabinirte unb iljre gemeinfame 2Baf)rljcit

unb SBirflit^fcit in unfemt fanonifchen 2Rarfufl nadnocifen 3U tönnen meinte. Sinen

ähnlichen 9tod)weid öcrfua^te ber Unterzeichnete bejügtie^ einer oon Blee? angenommenen

OueUenfdjrift, weldje bad ©emeinfame jwifriien Sftatthäud unb Üftarfud enthalten foüte.

Sittichen fprid)t oon einer ,,©runbfcf)rtft" unb einer „^jülfdj djrift". Sclbfl für Oohanned
^at bie neuere Shitif, abgefehen oon ben (Sonoptifern, noch eine weitere, freiließ fclbft oon

biefen abhängige Duellenfchrift in einem jtoif^en 120 unb 140 gefdjricbenen 2Berf aud=

fmbig gemalt, weldjed ber Gntbecfer toieber mit bem Hebräer« ober ^Petrudeüangcltum

ibentiftetrte (f. Apofrbphcn °ed 9?. £•)• Derfelbe Holtmar enbltdj hat and) bie ilpoftcl

gefdjichte mit einer Duellenfchrift oerfehen, bie er in ber fogenanntcn ^3rebigt bed "!ßerrud

nadjweifen 31t fönnen glaubt, wie ed benn überhaupt autt) hier utdjt an ben phantafie*

retc^ften Sermuthungen gefegt ^at, oon ben Diegcfen Schlciermaeher'd an bid ju ben

Siladmemoiren, mit meieren ©djmanbecf jugteie^ Duellenfdriften über <|3etru8, Barnabad,

©tepfjanud oerbunben ^atte , ober bem, oon 8d)leiermad)cr
f

Bleef, Ulrich unb be Söcttc

auf Dimotheud, oon Öfrörer unb geller mit größerer SDa^rfc^einlid^feit auf £ufad ymid
geführten iWcifebericht herab. Onbem mir in teuerer Beziehung einfach auf Den -' vUfcl

„^oftelgefduchte" üerweifen unb im §olgenben audfcf)lie§lich bie eüangelifd)C Siteratur

berürffichtigcn, fehen mir und junächfl nad) befiimmten Anhaltdpunften um, mclchc unfere

Berechtigung, oon neuteft. Ducüenfchriften überhaupt 311 reben, barjuthun geeignet finb.

2) Borau gehe ein Blicf auf ben Eingang bed britten (Soangeliumd, welcher alfo

lautet : „Da bod) einmal oiele ed unternommen haben, eine (Srjählung abjufaffcn über bie

unter und ooßgeglaubtcn (nach anberer Ucberfefcung: oermirfliehten) J ha tf adieu, fomie ed

und biejenigen übergeben tyabtn, welche oon Anfang an Augenzeugen unb Diener bed

SBorted geroefen ftnb: fo entfd}lofe auch mW f«
»• ^cr //Anfang", oon welkem

hier bie Jttebe ift, fann ftd) jugefianbenermagen nur auf ben herfömmlichen Anfang ber

eoangelifchcn ©efchichWerjählung bejiehen, ben mir aud flttarf. 1, 1 (ügl. auch Apg. 1, 11. ss)

fennen. (£d merben alfo auf jeben Aali unterfchieben folche, welche oon ben Dagen an,

ba Oefud burch Oohanned getauft marb, ihm ald Augenzeugen gefolgt ftnb, unb foldje,

welche nach Dcr Uebertieferung berfetben (Stählungen abjufäffen unternahmen; unb jwar

waren bie« „oiele", unb tfufad gehört felbft ju ihnen. 2Baren nun aber biefe „oielen"

jebenfaa« <Schriftj^eaer, fo folgt barauö noch nWt »o§ bie „Augenjcugen" unb „Diener

beö SBorteä" nothwenbigerweife feine ©cl)riftftetler unb ihr „Uebergeben" (7capa5o0vai)

audfehtieglich ein münblid) Oermittelted gewefen fein mügte. Denn weit entfernt,

idmMltd)e OueQen oon münbltchen ju unterfcheiben, unterfcheibet ber ^rolog bed i'ufad

nicht einmal Duellen oon Duellen, fonbern er fe$t einen gan) anberd geftatteten @egenfa$,

welker jwifchen ber X^ättgfcit ber überliefernben unb berjenigen ber jufammenfteaenben

^erfonen ftattftnbet; jene ftnb im ®runbe attein mit Duellen 3U oergteic^en, biefe mit

ÄünfHern, welche bie Duellen leiten unb fäffen, ßd unterfcheiben ftd) fomtt bie „lieber-

tieferer" unb bie „oielen" nicht oonetnanber nach °en Kategorien bed s
i)tünblidieii unb

Schriftlichen, fonbern nach oenen ber primären unb ber fecunbären Autorität. Die fe*

cunbäre Autorität wirb repräfentirt burch bie, nach Collen arbeitenben, «Schriftftctler,

benen auch Sufad ftch anfehtießt; baraud folgt aber nicht, bafc biejenigen, welche „über-

liefert Imben", feine (SehriftfieUer, fonbern nur eben bied, baß fte feine nach Duetten

arbeitenbe waren. 2Beiter ift noch 5U betonen, bog ber Begriff „Diener bed SBorted"

ein felbftänbiger ift, fobafc Weber ber ©enitio auch ju „Augenjeugcn" bejogen, noch D 'e

fdjtecljthinige «Selbigfeit ber ^3erfonen, bie mit bem einen wie mit bcm anbern Audbrucf

bejeichnet werben, ald oon oornherein feftftehenb angenommen werben barf. C£d bliebe

fomtt bie aWöglia)feit offen, ba§ felbft Apoftel, wie Watthättd, gefchrieben haben; nur

müßte bie betreffenbe Schrift noch ™fy ^clDf^ cinc „örjählung", fonbern nur Materialien

ju einer fott^en geboten haben. 3um 9^§ern Dhe^ M f**^l» m9 oon '/^u9cn
*

3eugen" unb „Dienern bed SEBorted" 3U erfunben war, in ber lebenbigen Stimme ber

etbd.Sejao*. 11. 27
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münblidjen Ueberlieferung barftcttcn. Da§ enblid) „biete" namhaft gemalt werben, weldje

auf ®runb folget, ttjeil« fdjrifttid), ttycit« münblirf) gefdjeffener Ueberlieferung bie „3lb=

faffmtg einer Qrqäljlung" berfud)t fjaben, beweift, baf? £ufa« aud) nod) oon anbern (Sdjriften

wufjte, bie auf bcnfelben Duetten, weldje iljm ju Gebote fianben, beruhten. Dafj nun ju

biefen (Sdjriftcn jebenfatt« unfere fdnopttfdjcn (Soangelten gehörten, ift fdjon in bem, ben

lefctern gewibmeten Ärtifet bargetljan. Un« intereffirt b,ier bie frrage nad> ben Duetten,

bon benen £ufa« fld) unb feinen fdjriftftetterifd)en (Sottcgen eine gteid) unmittelbare Äenntnifc

jufdjreibt. Unb audj biefe ^rage fommt ntcfyt meljr infofern in 33ctrad)t, al« if)re 3?e=

antwortung auf bie münblidje Ueberlieferung jurüdmeifen würbe, öon welker fd)on

früher (f. Soangelium) bie 9febe war. (£« Ijanbclt ftd) lebiglid) um ba« etwaige $or=

Ijanbengemefenfetn fdjriftltdjer Denfmäler, bie auf „Slugenjeugen" unb „Diener be« SBorte«"

jurüefgefü^rt werben fönnten. 3n t^nen würben wir „@ef^id)t«quetten bc« 9c. im

eminenten (Sinn mit SRcdjt ju erfennen fjaben.

3) ^cben bem ^rolog be« £ufa« fommt nun aber nod) eine anbere 9?ad)rid)t au«

bem firdjl. Sfltcrtlmm in Söetradjt, weldje gleid)fatt« fdjon bielfad) im Ontcreffe ber un«

^ter befdjäftigenben ftragc auegebeutet würbe. Gegen bie 9Kitte be« 2. Oafjrf). fd)rieb

ber 93ifd)of $apia« öon $ierapoli« ein au« fünf Söüajern beftel)enbc« SBerf unter bem

£itel „Deutung bon <Sprüd)en be« $errn" (Aoyi'ov xupiaxov l%rfrrl<Sf-$> waß $ierontomu«

ganj richtig überfefct: Explanatio sermonum Domini). Da« SBa^rfdjcinlidjjte ijt, ba§
sJ5apta« in biefem 2Berf tljcilS au« fctyriftlidjcn, tfjeil« au« münblid)en Duetten Hußfprüdje

Oefu jufammengeftettt unb erflärt f)at. <So meinen SBcijfätfer, <Stei£ u. a. nad) bem öon

Sd)teicrmad)er (in ben „£f|eologifdjen <Stubicn unb Jtritifen", 3ab,rg. 1834, <S. 735 fg.) feft*

gefteflten <Sinn bc« gried). SBorte« (Xd^tov). Diefer wirb nun freitid) bi« jur (Stunbc bielfaa)

angefochten. Oebenfatt« ift ber fjetteniftifdje ©pracfygcbraud) , b. f)- berjenige ber hieran«

brinifdjen Uebcrfefcung unb be« 9?. X., oon ber clafftfdjen Sebcutung „Drafelfprud),

@otte«fprud)" (effatum) ausgegangen unb bcjeidjnet fomit einen 2lu«fprud) göttlichen

Urfprung« (1 $etr. 4, uj $pg. 7, 3«; $ebr. 5, 12). Slbcr felbft bei JJaulu« (9töm. 3, 2)

unb Sofeplm« („Oübifc^er Ärieg", VI, 5, 4) b,ei§t nidjt fowol ba« 31. X. al« fold^e«,

al« öielmetjr ber prop^et. 3nf>alt bcffelben bie fogia. HI« foldje „Orafcl" würben nun

aber mit ber 3«t naturgemä§ audj bie SKeben, Scfet)le, Äemfprüd^e, ^ren, SBeiffagungen

Oefu gefaßt, wie fie ben 3nf)alt ber erften apofiolifdjen Uebertiefcrung bilbeten. 9Benigfien«

liegt c« fefjr na^e, ben 5lu«brucf bc« 'Jkpia« in biefem ©inn ju faffen. Srft fpäter, al«

ber ^Begriff eine« infpirirten neuteft. Äanon« fidj bilbete, war e« möglid), ben ganzen

3t\t)alt unfer« 9?. alfo aut^ ben ©cfc^ichtöinhalt ber (Söangclien, barunter 3U be-

faffen, älmltd) wie oietteia^t (Ogl. jebod) 6tei0, in ben „Oa^rbüchcrn für beutfd)e I^ologie",

XIV, 139) fd)on ber röm. Siemen« (Ep. 1. ad Cor., XIX; Uli) bamit ben @efammt=
int>alt bc« 31. £. al« eine« Goüectioum« bon ©otteöfprüdjen bejeic^net. On ©e^ug auf

ba« 9?. X. fprtdjt aber felbft ber bereit« einer fpätein Generation al« ^Japia« ange^örige

Dionnftuö oon torintt) (Sufebiu«, „Äirchengefä)id)te", IV, 23) erft bon „©djriften bc«

£>crm" ober „©djriften, bie fidj auf ben ^errn bejic^en" (xvptaxat *fpa.<p<xC), noc^ nio^t

oon Pogia; ja felbft bei (Sufebiu« (a. a. £)., II, 10) lommt ber le^tcre 3lu«brurf in bem
in ftebe fie^cnben (Sinn erft nur ein einige« mal bor. ©anj befonber« bclet)renb ift

aber ber Spradjgebraud) be« mit ^Japia« oottfommen gleic^jcitig lebenben unb fdjrctbcnben

Ouftinu« ÜJJartbr. Derfclbc fagt nämlid) (Dial. 18), ba Urbp^on ,,ba« oon unferm

ßrlöfer ©elc^rtc" (ta 0^' £xe(vou rou aor^poc ^{Jiov hih<xfö£%rzoC) gelcfen ^bc, wolle

er aud) einige „feiner ©prüthe" (t<x Xoyta £xefvou) neben ben propfetifd)en anführen,

^ier alfo bejeio^nen bie „©prüdje" nur ben btbafttfe^eu Ontjalt ber oon Xrtjp^on ge--

fannten ©djriften, ^unäd)ft bie SÖJorte ?uf. 19,4e; ÜWatth. 23, 23.27. <5tt$t Ouftin fold)e

3(u«fprü(hc Oefu fac^tic^ unb fpradjlid) (ra Xoyta) ber altteft. *Prophctenrcbe gleid), fo

boaj nodj fetnc«weg« unfere fdt)riftltc^en (Sbanqelien. Die« ift fo wenig ber %aü, ba§

bie Ickern bielmet)r ba« "Siegel ber 2öaf)rf)cit erft burd) ben prop^ct. (Seift be« X.

empfangen, welcher bie in iljnen erjäb,lten X^atfac^cn borau«bcrfünbigt liat. Sir glauben,

fagt er (Apol., I, 33), ben ©bangcliften in Sejug auf bie jungfräutidje ©eburt, weil

aud) Oefaja biefelbe borljergefagt ^at (ox; o[ a7ro|ivTf)[jioveuaavT£f Ttavra -ca Ttept rou
fforfjpoc «r)(ju5v 'Iy)öo\5 Xptcrcou ^5(5a^av, olc &n<JTeü<Jouxev, ^TcetS-J) xat 01a 'Haatou
t6 zpoqyirjTtxbv Tr^eDfia toutov Y^ffo'jxsvov I9T)). Hber fa^on au« bem 2öcnigen, wa«
Wir oon be« «ßapia« 2Berf wiffen, geh,t baffelbe ijerbor. ^ätte er unter feinen ^errn-
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»orten bie Söangclien ocrftanbcn, fo hätte ber 9lrtifel auf beut Xitel feiner Schrift md)t

fehlen bürfen, unb mit bem, ma« er über SDfarfu« fagt, ift nimmermehr irgenbweld)e

$3orfte(lung ber Onfpiratton ju oerbinben. Daju fommt cnbltd), bat} $apia«, wcnnglcidj

rurfit ebne eine gewiffe (Sntfehulbtgung, grunbfätjlid) bie münblid)e lleberlieferung mit ber

fd)riftlichen oerbinbet, lefcterc alfo feincöfaÜÖ unter bem au«fd)liet}enbcn @eftd)t$punrt bcr

Onfpiration betrautet unb bie (Soangclicn al8 „2ui«fprüd)e bc« £errn" commentirt haben

wirb, wie 3. Riggenbach (in ben „daf)rbücf}ern fiir beutfd)c XIII, 322) un«
glauben machen möd)te. SBtr bejichen und mit obiger Behauptung auf ben (Eingang

feine« SJBcrfe«, ber unö burd) (Sufcbiuä 0^trct)cngcfcr)ic^te"f
III, 39) erhalten Würbe. X'tefcö

oicluraftrittene Fragment fd)cint nämlich fo 3U oerftchen, bat} e« mit ber (Erwähnung fdjrift*

Itcher Duellen für bie 31t erflärenben £ogia anhob, bann aber mit bcr Söemerfung, et wolle

e« fich nicht oerbriefecn laffen (oux oxrijat), ogl. baju Riggenbach, a. a. £)., 8. 320),
barmt aud) bie ßrgebniffe feiner münblichen (Srtunbigungen 31t oerbinben, ju bemjenigen

überging, wa« <ßapia« oon ben ^re«bt)tern Oohanne« unb JMriftton unmittelbar oernommen
hatte (xat oca 7capa tgjv TCpeafJuT&pov ejxo&cv avvra^ai; ogl. ba3u Steig, in ben

„Xhcologifefjen Stubien unb Slritifen", Oatjrg. 1868, 8. 68, unb in ben „Oahrbüdjern für

beutfd)c Xt)cologic", XIV, 143), um enblich — ein britter Jafl — anmbeuten, bat} bem

3Serfaffer auch wa« er nur auö britter $anb (burch 8d)üler ber Bpoftel unb ^reöbbter)

empfaVtgen, ebenfo wiafommen gewefen fei. Xicfe« letztere ift fo auögebrürft, bat} e« fafl an
ben Prolog be« Vufa« erinnert (et 5e rcou xat TrapYjxoXou^irjxos t*c rot; 7rpe<?ßvTipots

ÜStoL, ogl. ?uf. 1, 3), womit jebod) nicht gefagt fein foH, bar} ^apia« bem VufaS opponirt

habe (fnlgenfelb, „Xer ftanon unb bie Jtrittf be« Katen Xeftament«" {$aüt 1863], 8. 16),

oielmehr ift Nachahmung wahrfcheinlicher (Riggenbach, Q - °- O., 8. 323). 3n ber Xljat

trifft bie Unterfdjcibung bc« ^apia« mit berienigen be« ?ufa« im wefentlichen jufammen.

&ud) h«r (>
QDcn ^ir in erf*cr ?imc fcf)xrifttirfic £intcrlajfcnfd)aften be« „Äugenjeugen"

SRatthäu« unb be« „Xiener«" Sohanneö 2Narfu« (Hpg. 13, 5), welchen münblidje

Ueberlieferungen oon „8d)ülcrn be« £errn", wie Oohannc« ^re«bnter unb Slriftion 3«
8eite gehen; in jweiter bie fecunbärc Autorität berer, welche münbtidje Radjrtchtcn üer=

breiten, bie fte fclbft erft oon ben sJke$bntcrn empfangen haben. 8uf gleicher £inie be«

Bnfehen« ftanben wo! aud) Schriften, wie fte
s
J>apta« wenigften« in bem erhaltenen §rag*

ment gar nidjt befonber« nennt, wie wir aber oon (fufebinö wiffen ober au« feinen Sd)riftcn

fd)lie§en tonnen, bat} fte ihm befannt gewefen ftnb. Rad) Steife (in ben „Xr)eotogifc^en

Stubien unb foritifen", 3af)rg. 1868, 8. 83) hätte ^apiaö in biefem Sinn fdjon bie 3)?et)r=

jahl unfercr neuteft. 8d)riften gebraucht. Xic 8ad)e liegt alfo nidjt fo, baß ^apia« bie

„iuöfprüdje be« $errn" nur ber fdjriftlidjen llebcrlieferung entnommen hätte, wätjrcnb

er ben weitem Stoff auö ber münblid)en fdjöpfte (fo Riggenbach, Q - a - 8. 321),

fonbern eben bafür entfdjulbigt ftd) ja ^apia«, bar} er neben ben fd)riftlid) Oerbürgten

9?aehrid)tcn aud) foldje Stoffe benutze, weldjc ihm nur oon mittelbaren Schülern Oefu

wgcfommen fmb (Steig, a. a. £>., S. 68; iBeijfäcfer in ben „üahrbüdjem für beutfdjc

iheologie", XIII, 152). £af)in gehören namentlich bie d)iliaftifd)cn &u«fprüd)e, weldje

Orenäu« (Adv. haer., V, 33, 3) wahrfd)cinlid) ou« bc« ^apia« SBerfen gefdjöpft hat. Sofort

erhellt aber aud), bat} ber <®runb, we«r)alb oon aOcn neuteft. (Mefd)id)t«büd)ern blo«

9Äatthäu« unb 9)?arfu8 angeführt werben, nur bariu liegen fann, bat} fte aOein ihm birect

ober inbirect apoftolifd)cö 3lnfcf)en bcanfprud)en 31t fönnen fdjienen. Holtmar („Xer Urfpntng

tmferer (Soangelicn" f3ürid) 1868J, S. 61) h^ bie« ridjtig hcrau«gefüt)lt, njennglcid)

feine weitere $erntuthung, bat} bem ^apia« 9J?attf)äue um feiner ungefd)ia*ten lieber*

fctyutg, 2Warfu« um feiner Drbnungöloftgfeit willen jum Stid) gegen bie beliebten

djiuaftifefien Xrabitioncn )u fd)wad) erfdjienen wären, währenb £'ufa« oollenb« nur al«

paulinifd)e« Sonbcrwerf galt, auf ftd) beruhen mag.

4) 2£a« fagt nun aber ^apia« oon biefem 9Watthäu3 unb biefem 2)?arfu$? 9Weint

er nnfere (anontfd)en Soangelicn bamit, ober fd)weben ihm biefen oorangegangene ^Übungen
öor, bie wir im ®egenfafc 3U ihnen al« „neuteft. @cfd)idjt«queHen" be3eid)nen bürfen?

ßufebiti« führt bie betreffenben 3e«9mffe f° c»n
f

öaß nix glauben, über 9D?atthäu« bc«

^Japia« eigene anftd)ten, über 3Warfu« hingegen eine, ihm burd) ben ,,^rc«bt)ter" 3U«

gefommene Rad)rtd)t 3U Oernehmen. 8» fich ift eö freilief) wahrfd)einlich, bat} ^apta«

ba« eine wie ba« anbere oon bentfelben 3Wann gehört t)at, ben wir überhaupt al« feinen

@ewäh*«mann in foldjcn Xingen betrachten fönnen (f. Johanne« bcr ^reSbntcrj. Uebrigen«

27*
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weife er 3unäd)fl oom Slpoffrl 2Watthäud ju berieten, bcrfelbe habe „bie 9ludfprüd)c 3U-

fammengefteflt", mad nad) bem eben entwirfelten Sprad)gebraud) ficf) nur auf Rebefhufe

aud bem 2Wunb Oefu belieben fann, Weld)e Inipiad gefammelt habe. So erflären and]

in ber I^at Sd)leicrmad)er, Sd)nedenburgcr, (Srebncr, Vad)mann, Seifee, SBiefcler, Saum*
garten -grufto«, Gwalb, fiöftlin, Reufe, 9J?ener, Seife, SBcijfäcfer, Sd)enfel, ReoiUe,

Sdjolten, $ifd)enborf, Äamphaufen, Steife, mährenb £ürfe, ftern, $rommann, De Sette,

£arlefe, £>ug, ßbrarb, Saur, Straufe, Äulm, Dclifefd), ©uerirfe, ©über, 3;^ierfe^ f Vut-

Ijarbt, Finger, 33leef, Riggenbach, $ilgcnfelb, fteim bei bem Sludbrutf ?ogia an ben @e-

fammtinljalt ber coangelifchcn ©cfd)id)te benfen, bie entioeber öon ihrem oorne^mem J^eil

ober nad) bem fpätern fird)l. Sprad)gebraud) fo Reißen foll. Sir wiffen nämltd) nid)t

blod aud fpätern Sd)riftftetlcrn (Oefumeniud unb Xhcophttlaft), bafe in bed ^3apia$ Sdjrift

aud) Gelungen oorfamen, wie oom @nbe bed 3ubad, fonbern aud) Gufebiud felbft hebt

aud bem Onbalt berfetben einige fold)c Stüde IjerDor, wie bafe ju ^cbjeiten bed i^Uippu«,

beffen Xödjttx ed bem ^apiaö in £>ierapolid eqäljlten, ein £obter auferftanben fei, ferner

bafe Ouftud Sarfabad @ift getrunfen habe, oljne Sd)aben baoon ju nehmen, enbfid) bie

im -Jpebräereoangelium oorfommenbc ®efd)id)te oon einem wegen Dieler Sünben bei Oefud

öerflagten Seibe. Slbcr alle biefe ®efd)id)ten modjten mit «udfprüdjcn bed #errn, fei

cd ald Erfüllung, fei ed ald $3cranlaffung berfelben, oerbnnben gemefen fein; unb über*

haupt bleibt iwar Sttatthäud eine „3ufammenfkÜung" (euvrafc), tyapiaS aber eine „(5r=

flärung" (I^VpjOlC) öon &udfprüd)en Oefu. Srflären aber fann man, unb 3war eben

burd) hinzugefügte ®efd)id)te, eher Sorte alt? Sunbcrt^aten u. bgt.

Onbcffen hat man bad 3cu9n'R ü°cr 2Watthäud au« bemjemgen über $)iarfud ju

erflären ocrfud)t. Dicfcr nämlid) foü nad) ^aptad aufgcfdjriebeu haben, wiewot nid)t ber

Reihenfolge nad), wad (Sänfte« gefprodjen ober getfjan ^at (oü jxeVcot vdfyt xa Orb

tou Xpiarou Xex^eVca •*] TCpax-sVra); aber ^apiad, bem ed oor allem auf bie

Reben anfomme, felje bod) fofort über baS „@cthane" ^intoeg, inbem er fortfährt: „Slbcr

nidjt alö ob er eine 3u
f
ammcnftetfun8 ocr ^eben beö ^>errn beabfid)tigte" (aXX' ov>x

Ö37csp auvra^tv twv xuptaxöv TCotcujJLevo? Xoyfov ober nad) anberer i'c^art Xoyov);

e« wirb fogar bie lefetere Stelle gerabeju alö iöemeiö bafür aufgeführt, baf? bie ?ogia

im Sinn be$ ^3apia8 „ ($efprod)enee u"° ©ethancö" jufaminenfäffen. £er ©egenfafe

jtoifd)en Ü)?atthäu3 unb 3Jtarfuö beflehe alfo nid)t barin, bajj jener Reben, biefer Reben

unb Xhatcn umfaff
c
» fonbern bloö in bem SDfangel an Orbnung, ben ^apia« bei ÜJkrtu«,

nid)t aber bei 2Ratthäu$ finbe. Slber ebeufo gut fönnte aud) aud bem ^ipammcnbana,

ber ^apiad=Stetle ein boppelter (^cgenfafe gefolgert merben, fobaf? ber „3ufammenftellung

öon Rebefprüdjen", wie 2)?atthäu« fte oeranfialtete, eine fd)riftlid)e XarftcÜung beffen,

„ma« oon (ihrifhtd fowol gefprod)en alö gethan morben ift", gegenüberftehen mürbe.

Steht einmal feft, baß "Jkpiaö ju feiner 3cit mit bem 2(uöbrucf ?ogia nur mirflid)e

Rebeaudfprüd)e meinen fonnte, fo fann mit bemfelben Red)t, mit bem man unfern fano=

nifd)cn SWatthäuö nur um feine« hauptfäd)lid)cn Onhalt« willen alö „3ufammenftetlung oon

Reben" d)arafterifirt fein liefe, aud) umgefehrt gefagt werben, bafe bem ^apiaö oiclmehr im

ÜJcarfu« bie Reben als ftcru unb $auptfad)e, auf bie er e« bei feinem fd)riftftcaerifd)en 3^«^
oor allem abgefchen, erfd)iencn feien unb er bemgemäfe jenen ^tuöbrurf gewählt habe. $aupt*

fädjlid) ifl aber 31t betonen, bafe jene £eugnung einer beabfid)tigtcn „3ufammenfteUung"

ja gar nid)t auf ÜWarfu«, fonbern auf ^etruö fid) bejieht. Xcnn fo fagt ^Japia«:
,

„Sebcr Jat 3J?arfu$ ben Öerrn gehört, nod) ift er ihm nachgefolgt, fonbern bem ^etruä,

weld)er je nach Dcm ^biirfnife feine ?ehroorträgc tyett, aber nid)t orbnung«mäfeig bie

Reben beö ,^errn jufammenfteaen woüte." wirb alfo ber 2Wangel an Drbnung, ben

^apiaö bei 3Raän» finbet, baraud erflärt, bafe fein Gewährsmann, ber Slpofrel ^etru«,

bei feinen Pchröorträgen anberö oerfuhr, al« ber SCpofrel ÜÄatthäuö bei feiner fd)rift*

ftcllerifchen Xhäu9^e^- ^chroorträge bcö ^ßetruö werben, unb jwar lebiglid) nad)

ihrer negatioen Gigenfdjaft, djaraftenfirt, um barau« 31t erflären, weshalb baö ^Jrobuct

ber fd)riftftellerifd)en Arbeit beö ÜKarfuö fo gatt3 anberö audfaHeu mufete, ald baöjenige

be« a^atthäuö. Sowenig wirb aud) SRarfuä ald eine „3ufammenfteüung oon Reben"

gefenn3eid)nct, bafe oielmchr umgefehrt bargethan wirb, wedhalb bie «rbeit bed 9Karfud

nid)td weniger fein fonnte, ald eine fold)e.

Oft bem aber fo, fo gilt bad 3cu9m§ ^apiad wcnigflend in 23e3ug auf 9)?atthäud,

einer Sd)rift, bie wir nidjt mehr fennen. Die« haben fd)on 31a Rcformationd3eit einzelne
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Hnabaptifien bewerft (ogl. Sirtue Senenft«, Bibl. sancta, VIII, n, 924). Wim würbe aber

aud) fd)on in bem Slrtifcl „Die brei erften (Soangelien" bargetfjan, bafj bie Slnnafjmc einer

Sfebefammhtng al« eine gemetnfarae bibafttfdje @runbfd)rift für ÜJ?attf)äu« unb £ufa«

ein burdjau« fclbfiänbigc« ^ofrulat unferer neuem (Sbangelienfritif bilbet unb fo unob*

gängig oom 3cu9mB Dc$ $apia« bafief>t, ba§ fic biefe« ebenfo feljr betätigt, al« oon

ifmt beftätigt wirb, wie audj ba« Serljaltnifc, in wetd)e« wir ba« apoftolifdje SBerF, b. f).

bte SJebefammhtng, junt fanonifdjen Süangelium fefccn, genau ben SSorfieflungen entfpridjt,

bie wir un« au« anbern @rünben oon ber Cmtftef)ttng ber urd)riftl. Literatur bilben müffen

(f. Croangetium).

5) 3m Slrtifet „Die brei erften (Soangelien" würben audj bereit« einige Sinfc ge=

geben, wie wir un« ba« Slu«fef)en biefer Sprud)fammlung int einzelnen 3U benfen Ijaben.

Unter ben ©erfudjen, bie gefammte ©cfd)id)t«urfunbe be« üflattfjäu« au« unfertn erften

unb britten Csüangelium wicberfjerjufteüen, fontmen befonber« brei in Sbctradjt, weldje

ben @egenftanb eingetjenb oerfolgt tjaben. Unterjeidjnetcr mad)te ben Anfang Ijicrju in

feinem 2Berf „Die fnnoptifd)en Soangelien" ßeipflig 1863], 6. 140 fg.; hierauf folgte

2Beif? (in ben „3aljrbüd)crn für beutfdje Dfjeologie", IX, ©.49 fg.); cnblid) Söcijfärfer („Unter»

fu^ungen über bie eoangettfdje @cfd)id)te" \&otl)a 1864], S. 129 fg.). 3wifd)en bem <grfl=

genannten unb bem 3»eiten ift c« $unäcf)ft ein ©egenftanb be« ©freite«, ob bie apoftoIifd|e

SRebefammlung aud) für unfern SDtorfu« eine OueHc gebitbet Ijabc, wie 2Bci|] im herein

mit (Smalb, SDfener u. a. behauptet, ober md)t. 3nnfdjen Grrfigenanntem unb beiben

2Ritarbeitera befielt ein fernerer ©egenfafc in 33e3ug auf bie ftragc, ob bie Sprüdje bei

?ufa« nod) in t>erf}ttltm§nitt§ig urfprüngtidjern l*agerung«ocrl)ältniffcn erhalten ftnb, al«

bei 2)?attf)äu«, ober ob fte, wie infonberfjett 2Bei§ behauptet, auf einen Dert jurürfweifen,

ben wir jefct in unfenn 2Kattf)äu« bor un« f»abcn. 311« anerfannt gilt auf aücn Seiten,

bat? äRattyäu« bie Sprüdje m grojjen, funfrooll gearbeiteten unb ben "JSlan be« ©anjen
befjerrfdjenben SRebcn oerarbeitet f>at. SBäfyrenb nun aber ber Unterjeidjnctc ber 3(nftd)t

ift, ba§ ftd) Anlage unb ©ang ber SRebefammlung ebenbe«f)alb mit ocrf)altni§mä§ig

größerer Deutlid)feit im britten (Soangelium erfennen (äffe, ftatuirt SBcijfä'tfcr einen Oer-

fduebenen 33ilbung«gang, welken biefe «Stoffe bereit« hinter fid) Ijabcn, al« fte auf ber

einen Seite oon 2)?attf)äu«, auf ber anbern oon l'ufa« aufgegriffen werben.

Snbent wir biefe, Ijtcr nidjt jur (Sntfdjctbung $u bringenbe ftrage al« eine offene

beljanbcln, betrauten wir bafür bie bantit eng 3ufammenf)ängenbe naa^ ber Urfpra^e be«

erften (£oange(ium« al« eine fa^on jefct befinitio beantwortete. ^?apia« fagt, 2Wattl)äu«

^abe feine „3tu«fprüa^e be« £errn" ^ebräifa^ (b. ^. aramäifd)) ocrfa§t, jeber aber bie*

felben fo gut er oermod)tc gebeutet (fo faßt Sdjleicrmadjer ba« SBort -fippL^veuae) ober

oietme^r iiberfe^t (fo, wot tertmä^ig richtiger, Hüde). Oebcnfaff« bcjiefjt biefe 5öc

merfung auf ben ©ebraudj, Welmen bie griedj. (Sänften oon bem aramäifa^en $£erf

madjten (ogl. meine Sd^rift „Die fnnoptifdjen Goangelien", S. 265), unb bebeutet entweber,

ba§ baoon mehrere oerfa^iebenartige grica^. Ueberfc|jungen unb §lu«gabcn befannt waren

(»leef, „(Stnleitung in ba« 9?. %." [2. «uft., Söcrlin 1866], S. 98), ober bafe jeber mit

bem aramäifdjen feerf fertig ju werben fud)te, fo gut al« er e« eben oermoa^te (Stct^,

in ben „Dljeologifdjen ©rubten unb 5httifen", Oafjrg. 1868, S. 85). »cr^ätt e« ftd)

bamit aber fo, fo fäüt audj bie allgemeine Änna^mc, wonad^ unfer erfte« Süangclium

eine Ueberfcfeung au« bem ftebräifa^cn ober Hramäifdjen wäre. Denn biefe gan^e Dra-

bttion ge^t auf ^Japia« jurürf, unb biefer fpridjt oon einer femirifdjen @efa^ia)t«queÜe,

nta^t aber oon unferm fanonift^en iWatt^äu« (f. 2Wattf)äu«).

6) S3iel fa^wicriger |U beantworten ift bie weitere ^agc, ob ba«, wa« *j3apia« oon

SDtorfu« berietet, einfaa^ auf unfern jweiten Goangetiften ju bejie^en, ober barau« auf

ba« ©orfjanbenfein einer weitem Dueü*enfd)rift ju fa^lie§en fei, bie neben ber SRebc-

fammtung be« ÜRatt^äu« 31t ben fd)riftlidjen Unterlagen unferer fnnoptifa^en Literatur

gehörte. -3m 3lrtifct „Die brei erften Groangelien" tjaben wir unfern fanonifdjen 3Karfu«

nur al« btejenige Slbfdjrift be« ttrfprünglia^en ^eria^t« bejeia^net, weldje, bem 53erftänbni§

unb ber Sluffaffung be« rbm. §eibena^riftent^umö angepaßt, ben fpäter^in ^errfa^enb ge-

worbenen Dert enthielt. Der Slrtifcl „Warfu«" wirb bart^un, ba§ bie «eft^reibung,

toetdje ^Japia« im atigemeinen oon ber, auf bie Autorität be« ^Jctru« jurürfgefü^rten,

S^riftfteüerci be« SWarfu« gibt, auf unfer, üom Urberid)t ocrfjältnifjig nur Wenig ab=

weia^enbe«, 3Wettc« eoangeUunt nod) fo gut paßt wie auf jenen fetbfi. Da§ ^apia«
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nurtlicl) bereite unfern SftarfuS oor Eugen gehabt unb gefcrjilbert habe , wirb man aus

ber 9tottj, OuftuS Varfaba« hooc ©ift getruufen, ohne barj e3 if)m fdjabete, wa3 fid)

mit SWarf. 16, is berührt, nid)t fd)liefjen bürfen, ba ber ganje s2lbfd)nitt SOtfarf. 16, 9—20
anerfannterma§en einen fpätern 3ufafc bilbet unb erft lange naefy be« ^apiaö 3eiten auf*

tautet. Öerabe foldje Xrabitionen, wie fie bon bem Öifttranf be« Söarfaba« unb bann

aud) beä Oohanneä umliefen, gaben bie Veranlaffung ju bem burd) unb burd) apofrt)phifd)en

3ug 2J?arf. 16, ie. $aben wir aber oben ba« ^apiaö Fragment red)t oerftanben, fo

fönnen in bcmfelben als SBerfe be$ 9)?atthäu8 unb 3)tarfu3 nur wirflidje OuettenfTriften

aufgeführt werben, weefjalb wir and} bie 9?otijcn über Sflarfuä auf bie fonoptifdje ©runb=

fdjrift, nic^t auf baS $weite (Soangelium unferö Äanon« bejier)en. Die Veredjtigung ju

einer fold)en Unterfdjeibung wirb freilid) immer nod) oon foldjen, bie fonft mit uns be*

jüglid) ber Priorität be« 2Warfuö ganj einig fmb, heftig beftritten (öon $Ritfd)t, Liener,

3bcfler, ÖJcbharbt, 2Bei§ u. a.). Onbeffcn nötigen baju befonberö folgenbe (Srwägungen

:

1) (£e ftnbett ftd) im jefeigen 9Warfu$ offenbare Hbfürjungen, welche ber Klarheit

ber ßr^lung Slbbrud) tfmn. Gre fc^lt j. V. bie unentbehrliche Veranlaffung ju Äap. 3, 22

(ogl. äfeatth- 12, 22—24). &udj wer bie Verfud)ungegefd)ichte urfprünglidj barfteHte, fonnte

fie nid)t in ber unöerftänblidjcn 3lrt wie Äap. 1, 13 befdjreiben. (Sine gan$ entfc^icbcitc £ürfe

aber finbet ftd) ftap. 14, es, wo bie Ätrieg«fned)te $war rufen „SBeiffage", wa« aber nur

3U berftehen ift au« gut. 22, u: „2Ber ift e$, ber bief» fd)lug." 2) (Sinjetne Grjählungen

bieten bei ÜHarfue mehr fagenhaftc (Elemente ober fmb offenbar bei 9Äatthäu8 urfprüng*

lid)er. ©0 hat ÜKarfuS bie SBciffagung oon ber Verleugnung beä $etru8 fowol, alä

auch bie C^cfc^id^tc oon ber Verleugnung felbft burd) einen zweimaligen $afmenfd)rei au£-

gefchmücft (»gl. baS „zweimal" [Uz] 9Harf. 14, 30. 72). Äber an beiben (Stellen laffen

e$ freilich bie #anbfdjriften «CD au«, unb bem entfpredjenb fallen auch Äap. 14, es bie

üBorte „unb e8 fräste ein ^alm" bei nBL, unb itap. 14,72 „jum 3Weiten mal" bei

mL weg. (2$ beftetjt fonadj eine 2)Jöglid)fcit, baß biefe fpätere Sluäprägung be$ Bahnen

rufe, bie ftd) nach bem 3ahlcn&erhältnit} ber Verleugnung gebilbet hotte, fogar in unferm

jetzigen 9ftarfu$ nicht urfprünglid) wäre. ^ahrfd)einltdjer freilich haben wir in jenen

Varianten nur eine 9?adjwirfung befl einfachem 33crtd)t3 oor un«, Welver ftd) auch noch

im i'ufaö unb üflatthäue finbet. 3) SDiarfue füqt gewiffe ^eben ab, wie ba« jyort=

laufenbe berfelben bei ÜKatthäue unb ?ufa8 beweift. ©0 bie ^ebe beö Xäufcrö (ÜWatth-

3,7—10.12 — i'uf. 3, 7— 9. n) unb bie Webe 3cfu wiber bie Auflage bämonifcher 2lllianj
f

(ifatth- 12, 27.28. 30.43—45 = £uf. 11,19.20.23— 26), infonbcr^ett aber Sfap. 9,42—so,

wo fogar 3ufQmmcn *)Qn9 unb Älarheit fd)minben, tnbem SWatth- 18, 7. 10. is unb £u?.

17, 1. 3. 4 auägefallen ift. 4) Saft burd>gangig hat ftd) ber neuern gorfd)ung ber £ert

beö 3)iarfit« ale sD?ittclglicb ber breifachen llcbereinfiimmung enoiefen. On einigen ftäüen

aber ftimmen SWatthäue unb ?ufa$ aud) überein in ber 2Baf>l einzelner SBörtcr unb

Euebrürfe, bie 9)?arhte an ber betreffenben 3tetle nicht hat, wiewol fie feinem fonfttgen

(Sharaftcr nia^t wiberfheben. ©0 5. V., wenn in ber örjählung oon ber fronten §rau,

bie 3efu ©ewanb erfaßt, bie Ouafte, welche ber Oube nach 4 s
J)iof- 15, 38. 39 am tfletb

trug, 3)?atth. 9, 20 = ?uf. 8, 44 erwähnt, 9ftarf. 5, 2« aber au«gelaffen wirb. 2>a« 3Äotio

ber Sluölaffung liegt fax in bem heibena)riftl. ?efcrfreie unferö jweiten Goangeliume.

©0 würbe j. 33. auch STtorl« 6, 14 ber für nichtjüb. Jefer erft einer Srflämng bebürftige

„Setrarch" ÜHart^. 14, 1 = i'uf. 9, 7 ju einem „üönig". Wod) 36 ähnliche ^äOe hat

ber Unterjeidjnetc in feinem Serf „Die ftmoptifdjen Goangelten" (3. 61 fg.) oerjeichnet.

5) Dcfterö oereinigen fid) SWatthäu« unb ?ufaö an benfclben ©teilen ber Delation im

Sluefchlufj einaclner Wormeln unb ©ä^e, mit welchen ber tnftorifchc Vortrag be« 3)iarfue

unterwebt ift. ©0 fehr nun auch bie SKöglichfeit jugeftanben werben mu§, baß jwei

^Bearbeiter bcffclben Ücrtcö aua) unabhängig öoneinanber juweilen biefelbc formet (j. V.

2)iarf. 10, 23 7C£ptßXe4»afA£vo;), biefelbc 9iotis (j. V. IKarf. 10, 49 xcu 90VOUÖL tov tu^Xov

Xe^ovre? auxo. ^apeet e-ystpe, 9tovei ce), baffelbe ©efpräch (j. V. Warf. 9,21—24) aus

laffen fonnten, fo bleiben au$ bem (a. a. O., ©. 110 fg. mitgeteilten) Verjeic^nitj biefer

ßigenthümlichfeiten bod) nod) eine 9teif)e oon ©teOen übrig, bie fo offenbar 3ufä$e utn
gemetnfehaftlichen Ztjct fmb ,

ba§ bie Verthcibiger ber Urfprünglichfeit fich fax ben fieg^

reichen 33emerfungen ber ütübinger ©d)ule gegenüber nur mit Annahme oon Onterpolationen

unb ßinfehiebfein ober mit ©ilfe'e („Der Ureüangelift" [Dreöben unb Veipjig 1848], ©. 463)
9ttad)tgebot: „3)?an taffc biefe Sßorte weg" hctTcn fönnen. ©0 hatte 3. V. unfer ^weiter
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(Soangelift (ftap. 15, 21) „einen geroiffen «Simon oon £nrene" au« ber ©runbfdjrift (ogl.

i'uf. 23, 2«) abgefd)rieben. 2lud) üflattl). 27, 32 tjeijjt e« nur „ein 2Renfd) Don Sörene

mit dornen Simon". 2>er rbm. Serfaffer be« ^weiten Croangeltum« aber fennt ben ftufu«

(9föm. 16, 1.1) unb feinen «ruber Stleranber (09t. öieUetd)t 2lpg. 19, 33; 1 Jim. l,so;

2 Zita. 2, 17), weldje angefctjene £eute gewefen fein müffen. (5r benufct alfo bie (Sr^

wälmung be« Simon, um tyn al« Satcr ber betben benannten genau ju djarafterifiren,

woui nun freiließ bie unbefttmmte Sejeidjnung „ein gemiffer Simon", bie er aber fd)on

äuoor abgetrieben t)atte, nidjt met)r pafjt.

Slu« biefen unb anbem ©rünben Ijaben gcrobe bie entfdjiebenften Vertreter ber Ur^

fprüngtid)feit be« ÜKarfu« bod) unterfdjeiben ju müffen geglaubt 3Wifd)en unferm unb bem
urfprünglidjcn 9Warfu«. Sd)on l'ad)mann fommt nur auf einen urfprüngltdjen #anon
ber coangeüfdjen ©efd)id)te fjinau«, ber befonber« rein im sDc*arfu3 ermatten märe, wät)rcnb

2Wattt)äu« unb ?ufa« mandje« alterirt gärten. Slud) SBilfe fat) fld) al«balb genötigt,
eine gan$e 9teif)c Don fpätem, in ben lert unfer« SWarfu« gefommenen, balb längern,

balb fürjern Onterpolationen $u ftatuiren, mobei er ftd) au«brücflid) oon aller äußern

Äritif emaneipirt; fo befeitigt er SHarf. 1, 2. 13; 3,6.17; 4,10; 6,9.37; 7,3.4.13;
8,i— 9. 20; 9,6.32.35.33.39; 10,i6.3i.46; 11,24.23; 14, 47. 6i. 52; 15,10 unb mandje«
anbere. ferner ift aber aud) ba« Ureoangclium Saur'« mit bem jefcigen 3Jiarfu« feine«-

weg« ibentifd), fonbern in biefem (entern gibt e« fpätere 3ufafce* tute in Äap. 1,2; 2, u;
3,6.22; 6,48—so; 9,7.38—41.43— 50; 14, 18 ; 15,21. 2let)nltd) nafnn aud) SBcitjc fpäter

einen Urmarfu« an, ber nod) mehrere, in ben beiben anbem Snnoptifern nad)mei«bare,

Stüde in fid) begriffen Iwben foU (2J?attl). 3,7—12 = £uf. 3,7—9.17; 9ttattt). 4,3—10
= &lf. 4, 3—12J ?uf. 6, 20—38. 41—44. 46—49J 2)?attl). 8, 5— 10 = £uf. 7, 2— 10} Wlüttt).

11, 2—i9 = £uf. 7, 18—35; SWattf}. 12, 22—32 = i'uf. 11, 14—23; ÜWattt). 12, 22. 27. 28. 30

= £uf. 11,14.19.20.23). 9?ad) £i(}ig t)at fufa« bem ^weiten (Soangelium nid)t blo« ben

Sd)luf; angefe(jt, fonbern aud) einige Spuren feine« eigenen Sprad)gebraud)« aufgeprägt.

Sefonber« aber feit (Swalb'« Auftreten oerftetjen bie meifien unter ber fogenannten s#rio

rität be« SKarfu« blo« bie«, ba§ er im Sertjältnirj ju ben beiben anbern ben urfprüng-

lidjen £npu« ber Qrr$ät)lung erfennen laffe. dagegen foöen nad) Gwalb fogar jwei

#orfhifen unferm heutigen 9J?arfu« oorangetjen, fobafe mir jefet ben Urmarfu« blo« in

einer, burd) Interpolationen, burd) abfidjtlidje Serfürjungen unb burd) unabfid)tlid)c Ser-

lufte entftellten, ©eftalt befä§en. üöftlin üerftdjert, „ba§ biefe Stnnat|mc eine« ältern

2)?arfu« überhaupt not^menbig ift, um ba« Problem ber @ntfte^ung ber (Soangctienliteratur

3u töfen". 2lnbererfeit« fteüt Jobter bie S3erfud)ung«gefd)id)tc, bie Sergrebe, bie Gofjan*

neifd>e ^erifope oon ber (S^ebred)erin in ben Urmarfu« herein, ^ilgenfetb fie^t ftd> auf

bie gragc jurürfgebrängt, ob wir ba« jweite (Soangelium in feiner urfprünglid)en ©eftalt

beft^en, ober ob e« früher einen »eitern, aud) bie Sergrebe begreifenben Umfang gehabt

t)übt. dltuf$ conjtruirt einen Urmarfu«, ber blo« 9)?arf. 1,21—6,44; 8,27— 13,37 um»
farjtc. %ud) ^olfmar nimmt in ber 9Jad)folge 2Bitfe'«, wenn aud) nid)t fo ^lreid)e,

fo bod) immer nod) feb,r beträd)ttid)e Interpolationen an. 9Jitfd)l fie^t fid) menigften«

3u ber 83orfid)t«maferegel genötigt, ben Urmarfu« oon bem jefet reeipirten Jert ju unter-

fd)eiben. ÜKefyr al« bie« l>at im ©runbe aud) ber Unterzeichnete nid)t behauptet, menn
er eine nad) gemiffen, burd) bie Sefd)affent)eit be« Seferfreife« gebotenen S?ücfftd)ten leid)t

Dariirenbe 3fbfd)rift in unfenn ^weiten («roangeUum fiet)t, unb aud) 9^enan fprid)t oon

einem Urberid)t, baoon ba« jtoeite (Soangelium nur eine wenig mobifteirte ^?cprobuction

fei (une reproduetion peu modifiee). ©anj ebenfo fprid)t öom Urmarfu« ©djenfel:

„«üerbing« liegt un« biefe Urfunbe nid)t met)r in if>rer urfprünglid)en ©efialt oor. (Sine

fpätere ^anb t)at fie überarbeitet, jebod) ol)ne il)ren Ont)alt wefentlid) ^u oeränbern. 3)ie^

fetbe Ijat Inn unb mieber, wenn aud) nid)t immer gtüdlid), abgefür^t, bi«meilen aud) eine

(Erläuterung jugefitgt." Siel weiter get)t fd)on 3Bei§, ber $mar im allgemeinen ebenfaü«

bie Urfprünglidjfeit be« ÜKarfu« oer^d)t, iljm aber eine ältere Duelle oorangeljen läfjt,

weld)e nid)t feiten bei SÄattfjäu« einen nod) getreuem 9Zad)flang gefunbm l)aben foü.

3)a« 2Äarimum oon CDifferenj jwifd)en bem Urmarfu« unb bem ^weiten fanonifdjen

(Soangelium ftatuirt aber Söeijfäcfer, inbem er nid)t blo« oiele«, ma« ber Unterjeid>nete

bem urfprüngtid)en 3)?arfu« uifdjrieb, al« fpätere (Srweitemng oerwirft, fonbern aud) gan^e

Partien be« jefctgen ÜWarfu«, wie S. im britten Äapitel bie Sertl)eibigung«rebe gegen

bie bämonifdje ?iaianj unb bie beiben legten ber brei ©leid)niffe be« oierten tapitel«
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auS ber @runbfd)rift frreid)t. dbenfo fjot bcr Unterzeichnete büß 2ftafj ber Abweichungen,

weld)e bie $runbfd)rift in unfcrm fanonifdjen SföarfuS burd) Beifügung fleiner Detailjüge

erleibet, auf ein flttinimum rebucirt, wäfjrenb Söeijfärfer audj in bicfer Söejiehung fo weit

geljt, als immer möglid). So ift baS 2Ref)r ober SWinber im S3erhältni§ ber Oncongruenj,

bie $wifd)en bem älteren (Soangelium unb unferm DfarfuS ftatthat, immer nod) ein

©egenftanb weiterer (Erörterung jttrifttjen gorfd)crn, bie im allgemeinen benfclben ©runb=

einbruef gewonnen imben. Xtjatfadje ober in, ba§ unfer jweiteS ßoangeüum trofc aller

3u Xagc (iegenben Urfprünglidjfeit gemiffe, im fortgefefeten Cpcriren mit bemfelben als

unburdjbringlidjer 9?ejit ftd) barftellenbe (Spuren eine« fecunbären (SharafterS aufmetfr.

Gbcn biefer 9?eft bitbet bie 2Bonb, oor ber ba« frittfd)e Denfen ber fämmtttchen @e*
nannten fiillhielt, fobafe ^eutjutage bie Behauptung ber Urfprünglidjfeit beS ÜRarfuS ftd)

im wesentlichen auf baS ©rojje unb @anje ber öntwirfelung unb beS Pragmatismus im

öffentlichen ?eben 3efu, fowie aud) auf bie richtige Slufeiuanberfolge ber einzelnen %b*

fd)nitte befdjränft.

7) Söefie^t fomit bie unbefkeitbare SWöglic^feit, baS 3cu9m§ beS PapiaS über 2WarfuS

auf eine jweite neuteft. @efcr)ic^t«qiicne jurücfjuführen, fo barf uns baran aud) ber Um-
fianb nid)t irremachen, ba§ PapiaS biefem „UrmarfuS" Sauget an Drbnung (ou

jieVcot ra£et) oorwirft. Denn tfjeilS haben wir bereits barin lebtglid) ben 9?efler ber

oon PapiaS mitgeteilten @ntfle^ungS>gefcr)icr)tc ber jweiten CueÜe im ®egcnfafc jur erfien

erfannt, beren $crlc an Perle anrei^enbe <5^ef<f>(offen^eit (cruvTa£i£) PapiaS in ber ju=

fammenhangSlofen tlufjetehnung oon bloS gelegentlich gefd)ehencn 2ttitt(jeilungcn beS PetruS
bermifjte, tljcilS ift: ber StuSbrutf, auch rocnn cr Nirflid) auf bie 3rttfolgC ber einzelnen

Greigniffe ju begehen fein foüte, mit üöeifce, Bleef, Gwalb u. a. auS bem fubjectioen

2tta§ftab beS PapiaS ju erflären. Daß unter allen fmtoptifd)en Soangelien gerabe baS
jweite ben tüef)tigfien innern 3wfammenhang barbietet, ^at ftd) ber neuern gorfdjung erft

allmählich infolge oon fef)r einbringenben liin$clforfd)ungen herauSgcftellt. Solche bürfen

wir nicht bei papiaS oorauSfefcen. (fr mag ftd) feine Begriffe oon Crbnung ber eoan-

gelifchen ©efehidjtc nach irgenbeinem in ber $tird)e feiner 3eit herförnnttid) geworbenen

SWajjftab gebilbet hoben. Dann aber liegt näher, al« mit 2Beißc an feine eigene „<&r=

flärung oon 9luSfprüd)en beS $crm", ober mit Swalb an baS 3of)anneifd)c Croangelium

31t benfen, ftd) baran ju erinnern, baß PapiaS neben ben jtoci oon ihm als OucHen-

fdjriftcn namhaft gemachten SBerfcn beS Matthäus unb 9}iarfuS rea^t wohl auch bie ganje,

auf ®runb berfelben fich erhebenbe Literatur gefannt Imben fann, alfo oor allem unfer

erfteS, fpätcr „nach SWatthäuS" genanntes Goangelium. SiS auf ben heutigen £ag mad)t

biefeS fchon um feiner filnftlerifd)cn Slnorbnung willen auf ben erfreu S3licf ben Sinbrucf

beS £>rbnungSmä§igen, unb ba§ man fid) in ber Üfjat fd)on früh in ber AÜrche gerabe

in ©ejug auf baS $ad)cinanber in ber eoangetifchen @efchichte an Matthäus hielt, beweift

fchon ber jebenfaQS oor beS ^apiaS 2Bert faQenbc ^arnabaSbrief in feinem fünften ftapitcl

(ogl. meine SBemcrfungen in ber „^roteffantifchcn&irehenjettung'', -3ahrg. 1864, <5. 326 fg.).

(SS hat ftch fomit ergeben, ba§, was wir oon neuteft. @cfd)ichtSquclIen auS ^apiaS

erfahren, mit ben SorauSfetjungen unferer, in frühern Strtifeln oertretenen (Sbangelienfritif

ftimmt. ^ilgenfclb (in ber „3eitfd)rift für wiffenfchaftliche St^cologie", VI, 323), ber

bieS mit oiclem Gsifer in Sbrebe fiellt, fyat geltenb gemacht, nach fMfa* ha^ c SRwfttf
auS bem 3)Zunb beS ^ßetruS, nach bem Unterjeichnctcn auS einer frühern ©efdjidjtSquctle

gefchöpft. Uber 5D?arfuS hat bie @runbfchrift, nicht unfer jweiteS Goangclium berfaßt

(ogl. auch fä0" mcine Schrift „Die fnnoptifchen (Sbangclicn", S. 373). gerner hat $ilgenfetb

a. a. O., ©. 323 fg.) gefunben, baS 3eugni§ beS $apiaS fei in feinen beiben Dichtungen

unfern Defultatcn ungünflig, ba nicht bloS waS ^apiaS oon bcr OrbnungSloftgfeit in bcr

abgeriffenen (Bchriftj^eHerei beS 5D?arfuS (outoc evta 7pa\pa<j) erjählt, eher auf bie Spruch*
fammlung, als auf ÜWarfuS, fonbern aud) bie oollftänbige 3"fantmenfteflung (auvra^),
bie ^JapiaS feinem SWatthäuS jufc^reibt, eher auf ben, unferer Behauptung jufolge, bie

coangelifehe ©efchichte im 3«fammenhang barfteüenben üfiarhiS paffe. Stber nicht bloS

„ (SinigeS " (evta), fonbern bcr weitaus größte £f}cil beS überlieferten DcbeftoffS hat

wirflid) ber Spruchfammlung angehört, währenb baS bem ÜWatthäuS nachgefagte „3u*
fammenfteUcn" (cyvera^aro) auf bie lenbenj beS SammelnS unb ^IncinanberreihenS hin*

weift. Snblich aber barf man ia auch unfern Defultaten &ufolge im SWartuS nicht eine

im üWebium beS Sewu§tfeinS ^etri oor fid) gegangene Photographie beS Gebens Oefu
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fut^en, fonbcrn e$ (offen fid) aud) in bicfem Sd)riftftüd gctotffe, befonbcrä oon 2Bei^

fäder (a. a. C, S. 108 fg., 119 fg.) nadjgenuefene, ©ruppen unterfdjeiben, welche

mir frei aufeinanberfoIgen nnb eine mehr fadjlidje, gemiffen Je^rjnjerfen bienenbe Slnorbnung

üerratfjen.

2Ba« fidj übrigens abgefefjcn oon biefen beiben £>auptquetlen eöangelifd)er ©efd)idjt=

fd)rcibung nodj öon OueUemnaterial mit einiger 93i>ahrfeheinlid)feit auffteflen läfct, belauft

fid) auf eine unbeftimmte, jebod) auf leinen §aü* bebeutenbe, Slnjahl fleinerer fdjriftlicher

3utfjei(f|nungen. %m beutlid)fien laffen ftd) bie (Genealogien unterfdjeiben. 2Jtan öerfud)te

udnilid) frii^eitig einen genealogifdjen Wadjmeie für bie Befähigung 3efu, alö Daoibö*

fot)n aufzutreten, olme (§lüd bomit ju machen (f. ©efdjleehtöregifter). Slufrerbcm mog
eine anbere Cuetle erfennbarermeife in 2Watt(j. 5 unb 23, eine »eitere in ber Borgcfchidjte

be« l'ufa* erarbeitet fein. Hud) in bie große (£infd)altung bcö £ufa$ ift üieUeid)t

mandjeö auö einem fdjriftlirfjen Sluffafc gebrungen, unb ließen ftd) in biefer S^iefjung

3. B. bie beiben ($efdjid)ten ?uf. 13, 10

—

n; 19, 1— 10 jufammenorbnen, ba bie 2töraf)am$=

toctjter $ap. 13, u unb ber Hbraljamefotjn #ap. 19, 9 fdjmerlid) ber (Sonception be« Sufa«

entflammten. £>olömann.
©cfdjledjt. On unferer beutfdjen Söibct fommt ba£ Bort nicht fowol in bem un«

geläufigen Sinn be« ©egenfafee« oon TOnnlid) unb Söetblid) oor (worüber inbeffen bie

biblifcf)cn begriffe in bem Slrtifel „<5oa" ju Dergleichen), al$ oiclme^r in bem allgemeinen,

wie er 3. B. <j$reb. 1,4 ju Xage liegt: „(Sin ©efdjledjt üergcf)ct, ba« anbere fommt."

•3n biefem Sinn fd)cint bicö 2Bort (Öor, ^evea) auet) in ber berühmten ©teile Oef. 53,

«

ju begegnen: „5ßer unter feinem ©cfdjledjt bebenft e$?", meldje bann buret) bic unrichtige

Ueberfe^ung ber LXX (bgt. 9lpg. 8,33: tt;v yeveav auTOu xt<; SurjYiqffeTat) Hnlaf? 31t

wunberlichen bogmat. ©ebanfengängen über ba« Berhältnife (Rottes beö Später« 3um
Sohn warb. Wid)t anberö al« im Sinn oon „3eitgcnoffen" ift ba« 2Bort aud) in ber

weiifagenben Webe Ocfu ju oerftehen, wo cö Ijeifjt: ,,2)ie« ©efchlcdjt wirb nid)t oergetjen,

bis ba§ biefc« alles gcfdjelje" (SKartf). 24, 34 = SKarF. 13, so = i'ut. 21, 32). Stile Hu«*

flutte, al3 fei bamit bie Sdjöpfung (ÜHalbonatud), ober bie ÜWcnfd)f)eit (^ieronnmuö),

ober bie $u$crwäf)lten (Wremer), ober bic (Gläubigen (i'ange), ober bie Ouben (Konter

unb Suberlcn) oerftanben, flnb oon 9J?encr richtig alö „eregetifef)e Bred)eifen" gewürbigt.

So^l aber gef)t im 9Äunb Ocfu ber <2inn oon „3"tgcnoffen", ganj wie auch xn unferm

beutfehen (Sprachgebrauch ber bon „(Gefchlecht", in bie iöebeutung über: „?eute oon einer ge=

wiffen 2lrt unb SBeife, ju benfen unb 3U hönocln", „eine gewiffe klaffe, ©ippe ober

Sorte oon 9Wenfd)en" (5D?arf. 8,12.3s; 9, 19; ?uf. 16, s; SÖiatth- 11, 1« = 7, 31).

dagegen h^gt im Ä. X. bamit befonberö bie tlnfchauung einer fortlaufenben 9?eif)e oon

3eugungen jufammen unb gef)t ber begriff „(Gcfchlechter" über in ben oon „(Gefchlecht«*

Tegifter" (f. b.). -3m folgenben Slrtifel wirb auch öon bcn ®efchlcd)teoerbänben bie Webe fein

(Mispahoth; LXX 5r
(
(Jiot), nad) welchen junächft bie ifraclttifd)en Stämme fid) glieberten

(f. Stämme OfraelS). 2Bie Übrigend im 21. felbft Uerwechfelungcn ber oerfd)iebencn

Bezeichnungen oorfommen, fo ift auch 0Q3 — welche« in ber gried). Ueberfe^ung unb

im 9?. X. bem h«br. „Stamm" (9uXij) entfpricht, oielfach mit „©cfchlecht" überfefct warben,

3. 33. Offb. 7, 4. Unb fo fmb auch bie „heulenben @efchlechter auf (Srben" (^aaat ai

9uXat ttj; yte aWattt). 24, 30 = Offb. 1, 7) eigentlich „Stämme", b. h- ^ter „53ölfer".

Unter ben SMfcyn wieber hei§t Ofrael befanntlid) baö „au«erwähltc (Gefchlecht" (1 $etr.

2,9: to y«vo<; £xAex-rov; f. Srwäljlung). Sogar oon einem „göttlichen ®efd)lccht" ("^vc?

too ^ecu) ift Slpg. 17, 28. 29 im Slnfd)lu§ an Slratu« ober Äleanthe« bie Webe, um ben

Bibel befonber« in ihren alttcft. XtyiUn burchsogen ift, fmb ebenfo fet)r geeignet, ben

bloö erbaulichen Cfrflärer jebcß 33H>elbuchflabenö 3ur Bcrjweiflung 3U bringen, al« bie

Slufmerffamfeit beä gefd)id)tlid)en ^orfchcrö ^ex-ait forbeirit . Offenbar entwidelte ftch bei

ben femitifchen S3ölfem ber Sinn für @cfd)ichte, foweit ihnen folcher überhaupt 3U3U*

iprechen ift, nicht sum flcinften Xtyii an ben Erinnerungen, welche bie Cheine Familie

an ihren Stammbaum fnüpfte. Xicfcr aber war bei bem großen 2Berth, welken bie

SWorgenlänber auf Feinheit be« S3lut« unb @efd)led)tö legen, gleichfam ber Äatechiömue

ber Familien unb Stämme. 3)ie ein3elnen Sproffen einer folgen Leiter ftnb nun swar

iurächfl nur Warnen, bienen aber juglcid) al« aagemeine HnhaltSpunfte für benfwürbige
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Ereigniffe unb Xfyaitn, nidjt feiten aud) jur d)ronologifd)en Drientirung. Die Straft ber

Erinnerung ijertct ftd) liier überhaupt bor3ugöroeife an fyofye 'ißerfbnlidjfeiten, an f^üfyrcr

unb Stammhalter beö @efd)led)tÖ (bgl. 3. 99. 1 2Rof. 5,22—24). &bcr aud), alö bie

fagenljafte 3"* fdjon Übertritten unb ein gefd)id)tlid)eö Leben im Sotf Ofrael jur Eni*

faltung gelangt mar, ftnb eö bie Öefd)led)töregifter, in n>eld)en baö ©efammtberoußtfetn

forool ber einjelnen Familien alö aud) beö ganjen SBolfeö für ben einzelnen Setrad)ter

gegenfiänblid) gemacht imb 3m: $nfd)auung gebracht wirb. 3a fo feljr gef)t bem Hebräer

gleid)fam alteö gefdjid)tlid)e Seroußtfein in ©efdjledjtöregiftern auf, baß er und] feine

eigene fagenfjafte 33orgefd)id)te im „Sud) ber ©efd)led)töreif)en" 3ufammenfaßt. Die 216=

fd)nitte ber ©eneftö beginnen befanntlid) mit ber feftftc^enben Lebensart „bicö ftnb bie

©efdjidjten" (roörtlidj: 3eugungen, (Generationen, (Gefd)led)tÖregitlcr, Toledoth; ogt.

1 2Wof. 2,4; 5, 1; 6,9; 10, 1; ll,io. 2i). Die LXX geben bieg roieber mit bem 2luö=

bruef „Sud) beö ©efd)led)tö" (ß£ßXo<; •yeveffeos), bcntfelben, ber unö aud) nod) an ber

(Spifcc unferö erften Ebangeliumö (Sttattl). 1, 1) begegnet. ©0 jäf) ^at ftd) biefe ftorm

ber gefd)td)tlid)en Darftetlung erroiefen.

Die neuere Siffenfdjaft ift nun freilid) weit entfernt babon, bie jum Üljetl fogar

mit Angabe bon 3cngungöjaljr unb Lebensalter berfeljenen (1 SDfof. 5, 3 fg. ; 11, 10 fg.)

@efd)led)töregifler ber (Geneftö gleidjfam alö baö protofollarifd) geführte £aufbttd) ber

2)tenfd)t)eit ju betrauten. £)I)nc unö ^ier auf baö, in feiner rcligiöfen Sebeutung 2lpg.

17, 26 jufammengefafete @efd)led)töregifler ber 9JJenfd)f}eit (1 ÜHof. 10) irgenb einjulaffen,

bemerfen mir bloß, baß bie Hebräer bie Anfänge if>rer eigenen 93olfögcfd)id)te in ber

©eflatt einer ftamiliengefdjtdjte aufgefaßt haben, bie ftd) nad) (9efd)led)tÖrethen gliebert.

Sir erfennen barin nod) beutlidj bie Erinnerung einer allmählichen Eiuroanberung in baö

2anb Kanaan; einige 2lefie löfen fid) ab unb führen unter ben tarnen juerft ber 2lm*

moniter unb Sttoabitcr, bann ber iömaelitifd)en Araber, enblid) ber Ebomtter ein gefon*

berteö Dafein. Dal)er bie Stählungen bon ben £bd)tern £ot'ö, bon £agar unb bon
^febeffa'Ö Äinbern, überhaupt baö ganje 2lbftammungöüerf)ältni§ in ber %*atriard)engefd)id)te,

unb baö (Geroidjt, rocld)cö barin auf bie S^atfadje gelegt ifl, baß fid) ber £auptftamra
bon jeber Sermifdjung mit anbent Sölferfdjaften rein erhalten ^abe, roährenb bie Silber

ber flammhaltenben Eqbäter felbft unoermerft 3U £bpen allgemeinerer Serhälhüffe, in«*

befonbere beö ifraelitifd)en (Geifteö felbfl gcroorben ftnb, meldjer barin feine ge^eimften

3bcale nicbergelegt fyat SKerfwürbige Söeifpiele fold)er, 3unäd)fl nur öölfcrgefd)id)tlid)e

Stnbeutungcn cnt^altcnben, (Stammbäume geben bie ©cfdjledjtSregifter ber ÜWilfa (1 3Hof.

22,20—24), ber Äctura (1 SWof. 25, 1—4) unb ber £agar (1 9ttof. 25,12—17). »on Witta
merben ^mötf ^a^oribenflämmc abgeleitet, baoon bie meiften ftd) nod) nad)meifen laffen. Somol
Äetura atö ^pagar ^aben etl)nograöb,ifc^geograpfnfcf}e 93ebcutung; bie ®efd)id)te ^agar5

«

ift auö bem ©tammregiftcr entftanben, unb ftetura ^at ooltenbö gar feine @efd)id)te.

Sle^ntid) ift baö große Sffegifier 3U betrachten, meldjeö ben (Stammen Qrbom'ö gemibmet

ifl (1 3)iof. 36). ®ämmtlid)c berartige ©tamtnrei^en ftnb balb aftronomifd) unb föm*
bolifd) erflärt morben, balb — unb bteö ift baö SttiduHge — fo, baß nur £änber unb
Epodjen, nid)t aber mirftid) boneinanber abftammcnbe ^erfonen barin untcrfdjiebcn ftnb,

momit aud) bie offenbar ungefd)id)tlid)en Angaben über bie lange £cbenöbaucr ber in ben

(Genealogien aufgeführten ^Jerfonen jufammenhangt. (Snblid) ift nod) aufmerffam 3U madjen

auf bie 3°^nöerhä^n'ffc » >">n meldjen ftd) nid)t menige biefer (Stammbäume bcljerrfdjt

ermeifen. (So fyabm mir in ber Oa^oeurfunbe 1 9)?of. 4, 17 fg. unb in ber Gtoljimnrhmbe

1 2Wof. 5, 1 fg. jroei ®efd)led)töregifter ber (Srjoäter, baö eine in fteben, baö anberc in

3el)n (Gliebcrn, baö eine bie Spaltung ber 2ftenfd)cnföljne mit ben <Söf>nen Lamed)'«, ba«

anbere mit ben <Söb,nen SRoaf)'« anb,ebenb, mä^renb ftd) etnjelne tarnen offenbar em*

fpredjen. Ein gan3 äb,nlid)e8 93eifpiel bieten bie beiben (i)efd)led)törcgifter Oefu Matti).

1, i— 17 unb ?uf. 3, 23—38, oon benen baö eine brcimal bie boppelte (Sicbenjah,!, baö

anbere elfmal bie (Sieben3aijt enthält, mä^renb gleid)fallö machte tarnen, unb \\mx aud)

nod) in ber Partie 3»ifd)en ÜDaoib unb E^riftuö, übereinfrimmen. Um fo weniger wirb

man fold)en, nad) töpifdjen 3ahten ßeflatteten @efd)led)töregiftcnt nod) in crfler ^inte

einen gefd)id)tlid)en 2Bcrt§ beizulegen bermögen.

Inf biefe Söeife §at baö „Sud) ber Urfprünge" (Sepher Toledoth), in meldjem

Eroalb bie ^pauptqueHe für unfere @eneftö erfennt, ben 33erfud) gemadjt, bom (Stanb»

punft ber @lan3periobe beö ÜJeidjö Ofrael auö ben 3itrürfgelegten gefd)id)ttid)cn 2Beg btö
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in bic legten Anfänge alle« Serben« 3U ücrfolgen. Sie ober fdjon bic Sblfertafel

(1 SWof. 10) beweift, war babei fhreng feftgehaltcn ber ©eftchtöpunft nationaler 3}e=

grenjung, wonach ba« eigene Solf al« bie SÄitte aller Nationen ftd) barftetlt, unb bie

JBoUcnbung feine« gefdnehtliehen l'ebcn« al« ßmd unb Gnbjiet alle« ©efd)ehen« — alfo

bie«, wa« bie fdjolafUfd)e 23ibelbetrad)tung al« ben mefftanifeffen ©eficht«punft ber hebr.

©efchlccht«regijler ju bezeichnen pflegt. So ergab ftd) al« ©runbfafc ber Sint^cilung bie

ftete Sonberung ber SJölfcr ober @cfd)led)ter, meld)c nid)t auf Ofrael ^crabfüt)ren, bi«

enblidj Ofrael al« befonbere« Solf hevoor treten unb fo bie ganje tvüüe oon oölfer= unb

weltgefd)iehtlichen Äeuntniffen, bic im ©efid)t«fret« ber 3«* log,Hi» nad) einem aüe« um*

faftenben Stammbaum georbnet erfd)eincn fofltc. SJon 1 SDfof. 11, 10 fg. ab wirb bann

auSfrfjließlid) bie femirifche ©encalogie weiter geführt, bie fidj allmählich oerengt jur fta=

mitiengefchid)te ber Srjoäter unb bann wieber erweitert ju ben ©efd)led)t«reihen ber jroölf

Stämme. 3)oeh bilbet gerabe bie agnot. &t\t b,ier eine Unterbrechung, inbem mit ©e*

nauigfeit $unüd)ft nur bei Sftofe unb Haron ber genealogifdje 3"fammenhang mit 3afob

nadjgcmiefen wirb (2 Sftof. 6, n— 25). (Srft 4 Üttof. 26 fnüpft für afle (Stämme an ba«

Seraeidjnifj be« $aufe« Sjracl, al« e« in Slegopten etnjog (1 2J?of. 46, s fg.), an. Sd)on

feit beut Süftenaufcnthatt ift e« ftcgel, ba§ bei ben, in ber golge ber Reiten ^eroor-

tretenben ge[^id)tlirf>en ©rößen, Leitern be« 23olf«, ^rieftem unb Propheten, ihre £>ertunft

auf einige ©cfdjlcdjtcr jurüd, etwa aud) mit Nennung be« Stamme«, barau« fte ^eroor*

gegangen, angegeben wirb. So $. 93. S8e$aleel, ber Solm llri'«, ber Solm $ur'«, oom
Stamm -Duba (2 ÜJiof. 35, so), unb O^oliab, ber Sofm $lf)ifamach'«, oom Stamm $)an

(2 2Rof. 35, 34). Die eigentliche ©runblage ju allen fpätern genealogifd)en ©eftrebungen

bttbete aber bie, in ihrem Äeim fieherlid) auf SNofe jurütfjufü^renbe, ©lieberung ber Solf«*

gemeinbe in größere unb fleinerc Steile, bic ftc^ an bie beiben, im 4. Söudj SJiofc er-

jählten SDfaffrrungen ber Stämme üfrael« anfdjlicjjt (#ap. 1, is fg.; 26, 1 fg.). $5a bie

Ofraetiten jebenfaü« ben Äem be« Söanberjug« bitbeten, fo würbe itjre auf ber Wbftammung
oon Oafob'« jwölf Söhnen beru^enbe ©efd)led)t«- uub ftamiliengliebcrung jur ©runblage

ber neuen Orbnung gemalt unb babei bie SBanbe ber S8lut«oerwanbtfehaft unb ba« bem

Htrer unb ber ßrftgeburt gebührenbe Üöoncdjt in Slnwenbung gebracht. Slnfnüpfenb an

ben Stammbaum unb bie $erwanbifdjaft«be3ieimngen ber Ofraclitcn teilte SWofc ba«

ganje au« ücrfdjiebcnen (Elementen jufammengefefctc 93otf in ,,©cfd}ted)t«üerbänbe" (@e^

f<^lcc^ter) unb „Käufer", aud) „SJatcrljäufer" (Familien) genannt, foba§ bie fremben unb

namenlofen ^awitien entWeber in bie bereit« üortjanbenen ©cfdjtedjter eingereiht ober 3U

neuen ätmlidjen ©enoffenf^aften oerbunben würben* Sin @efd)Ied)t fdjeint jwölf Familien

mit einer unbeftimmten oon „Sötern" umfaßt ju ^ben. 3wötf ©efchlcthteoerbänbe

mögen bann wieber einen „Stamm" gebilbet haben, wobei biejenigen @efd}led)ter fidj ju

einet gemeinfehafttichen (Korporation oereinigten, bie i^ren Urfpruhg auf einen unb ben=

fetben So^n Öafob'« jurüdführten, ber ba^er at« Stammoater angefetjen warb (ogt. für

biefe öintheilung befonber« bie SteUen 4 9Kof. 1,2; Oof. 7, u— is; 1 Sam. 10, 1*—21).

Da« £aupt berjenigen Familie, bie oon Grftgeburt ju örftgeburt i^re Sbflammung oom
älteften So^n be« Stammoater« herleitete, war ber ftürji be« Stamme«, ber geborene

ftütjrer, bem bie anbern ©lieber gehörten mußten. SJZit ben Häuptern ber übrigen @e=

f<hted)tcr ober einem Ztyii bcrfelben (fünf) oerbunben, bitbeten biefe Stammfürftcn bie

70 ober 72 Slelteften, währenb bie „©emeinbe" au« ber ©efammtheit ber jwötf Stämme
beftanb. Settbem biefe Änorbnung einmal getroffen unb bie (Sinjclnen „nach ihten ©e*

fthled)ten unb 93aterhäufern unb einjclnen 9?amen in bie ©eburt«regifter eingetragen"

(4 ÜWof. 1, is) waren, welche 3Wa§regcl fich nachträglich auch iiocr D" ?eoiten erftredte

(4 SKof . 3 unb 4) ,
begegnen wir einer forttaufenben Stammbaum«führung einjelner ga*

milien, unter benen bie föniglichc unb bic hohcpriefterltche immer befonber« beOorjugt er»

fcheinen (ogt. Sir. 45, 24. 25 im ©ried)i|d)en, so— 32 im 3)eutfd)en). 211« föniglicher

Stammoater warb 3uba fchon im Segen -3afob'Ö (1 3Wof. 49, s— 12) getennjeichnet, unb

ba« Büchlein 9^uth (5t ap. 4, 12. 11—22) führt in ber Xfyat bie ©eneatogie oon ihm bi«

auf Daöib. ßbenfo ftnb in feinen 3lu«3ügen noch °i c Stammrcgifter ber l)ohenpriefter=

liehen Aamilie erhalten, an welche unb an beren Sergteichung mit ber föniglid)en Stamm«
tafel ftdh bie djronologifdjen begriffe ber ©efehichte fdjrcibenben ^Jriefter Ouba« fnüpften.

3ugteich Oertraten bie, ja auch fonft im "JUtcrthum üblichen ^erfonenbejeichnungen nach

bem Sater unb ©efchlecht bie Stelle unferer ©efchlecht«namcn. So 3. 23. „3ephan i
ar
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ber Sot)n tfufd)i'«, ber Sot)n (ftebalia'«, ber Sot)n Slmaria'«, bcr Sot)n £t«fia'« (3ebf).

1,0, „Sadjaria, ber Solm 58ered)ia'«, bcr Sot)n Obbo'«" (Sad). 1,0 f- 3n«

fonbcr^ctt ober greifen alle Vcrfud)e jur 2Bteberf)erfreüung alter SDrbnungen unb jur Sr*

neuerung be« Volf«ganjen auf jene mofaifdje ©lieberung jurürf. Sd)on bei ber Volf««

jählung, weldje Eabib bornahm (2 Sam. 24, i fg.; 1 Gf)nm. 21, i fg.), wirb foldje« nid)t

ju umgeben gewefen fein, Vefonber« aber ift e« ber Eingang ju ben (£^ronifbil(^ern,

welker fid) bie Aufgabe fallt, ba« Vewufjtfcin be« nacherilifdjen üubcntfmm« mit ber

oorerilifdjen Vergangenheit in ^nünumcn^ang ;u erhalten, welche« £\ü jumeift auf

genealogifd)em 2öege, unb jwar für bie ganje borbabibifdjc &at lebiglid) auf biefem 2£ege,

erreicht wirb. 3ucrft nämlid) werben berfdjiebene @efdjled)t«rcgiftcr bon Stbam bt« ju

ben fpäteften 9?ad)fommen $)abib'« gegeben (1 (Sfjron. 1—3), bann (Äap. 4—7) ebenfe

bie einzelnen Stämme ber)anbelt, am auSfiifjrUdjflen ber Stamm £ebi ($ap. 5,27—6,6«;
bgl. &ap. 23—26), enblid) bie Vcnjaminiten (Äap. 8) unb bie Sinwor)ncr Oerufalem«

(tfap. 9,i— 34). Sßcld) h°h«i SBertt) ba« nadjerilifehe 3ubentt)um auf Stammbäume unb

ftamilicnoerjeichniffe (ber $u«brurf ftct)t Sfra 2, 62; 3 Sfra 5, 39; 9?efj. 7, 5) legte, geht

ferner au« ben 9?acf)rid)ten ^erbor, welche bie Sfra* unb sj?ehemiabüd)cr über bie SBieber«

herfietlung be« Staat« geben. 3"«ä^ft begegnet un« ein in breifadjer ^orm erhaltene«

(Sfra 2, 1 fg; Weh- 7, 6 fg.; 3 Sfra 5, 7 fg.) Verjeid)m6 berer, bie mit Serubabel unb

3efua juritcffef)rten, nach, @efd)led|tern unb Vaterhäufcrn georbnet; e« folgen bie mit

(Sfra gefommenen (Sfra 8,1—uj 3 Sfra 8,2s—40); banebenr)cr ger)en befonberc ^riefter*

unb ?eoitcnregifter (SRet). 12, 1— 2c) unb ein Verjeidmifj ber £anbfd)aft«häupter in unb

außerhalb Oerufalem« (9?cr). 11). Sd)on auf bem 3U9 fdjeinen bie Sanbcrcr bie alte

Drbnung unb Sintheilung nad) ©efchledjtern unter Stammhäuptern fo biel al« möglid)

wieberhcrgeftellt $u haben. £icfe burd) bie Xrabition geheiligte Sinrid)tung bilbete nun»

mef)r aud) nad) bcr Rürffeljr bie (Grunblage be« (Gemeinbeleben«, bamit bic 9?cd^tc unb

2lnfprüd)c auf ben ®runb unb Voben leidjter georbnet unb fid)ergeftcflt werben fönnten.

Die „Sleltcften" imb „^amiüenfyäubtcr", an it)rer Spifce Serubabel al« Stamme«fürft,

waren bie Vertreter be« Volf« gegenüber bem perf. Statthalter ber ^robinj Sbrien.

SSefonber« forgfättig artete man auf bie Reinheit bcr Slbftammung bei bem Stamm £ebi.

2£er nid)t feine Slbfunft bon ben ^ricftergcfdjlechtera na^weifen fonntc, würbe bom

fettigen Xtenft au$gcfd)loffcn (Sfra 2, 01—es; 3 Sfra 5, 38— 40). £ie @rünbung beö

„neuen Oerufalem" follte ein 2Öerf be* „Volfeö (^otte8" fein, barum burfte fein Un=

berechtigter ba« ^eiligthum betreten, unb würben fdjliefjlid) alle fremben 2öeibcr au« ber

©emeinbe ausgeflogen. Sin Sfra 10,'18—44; 3 Sfra 9, is— 36 erhaltene« 33er$eidmt§ ber

^rieftcr unb l'eoiten, welche in 2)?ifd)chen begriffen erfunben würben, jeigt, wie ftreng unb

ferubulöö man bei .^erftcllung bcr Stammeäreinhcit 511 2Bcrfe ging. 51bftamntung bon

jüb. keltern unb au« rechtmäßiger Sfje blieb bann auch fernerhin ein £>aubtcrforberni§

auch für bie 3Jiitgüeber be« S^ncbrium«, welchem feinerfeit« mieber bic Ucbcrwachung

bcr (Genealogien bon tocgen bcr Feinheit bcr ^riefiergefd)Iechter oblag. Oofephu^ ( ,Scbcn",

fl ap. 1), ber felbfl einen pricftcrlic^en Stammbaum aufweift, wibmet (Contra Apion., I, 7)

ein gan$c« Kapitel bem ^cachwei« bcr Sorgfalt, bic man auf ba« unbermifd)te unb reine Vlut

ber ^riefter (t6 ysvoc rtov [epetav afuxrov xat xa^apov) gelegt habe. $)ie« ging fo

weit, ba§ biejenigen, welche, au« prieftcrlidjcm Qf>t\6)Ud)t , in Hegtjptcn ober 33abblonicn

wohnten, ihre Stammbäume jur Prüfung unb Beglaubigung nach Ocrufalem fct)tcften.

^acr) jerftörenben Kriegen festen bie übriggebliebenen ^riejtcr fofort wieber ihre Stamm-
bäume jufamraen.

Slber gerabc ber Umftanb, baß foldjeö boch nur bon ber prieficrlichen Äafie au«^

brüdtich erwähnt wirb, läßt un« bermuthen, bafj beim gemeinen Volf ba« geucalogifche

933efcn allmählich in Verwirrung unb Stbgang gefommen fei. ?I1« ftd) in ben erften

(Memeinbcn ein Ontereffc einftcüte, in Oefu einen fct)riftmä§igcn SKeffta«, b. \). einen Sohn
Dabib'«, nachjuweifen, fehen wir batjer jiemlich gleichzeitig jwei böüig Dcrfdtjtebcnc, in ber

Xtfat freilich 9^c^ wiilfürlid)e Verfuge entftehen, biefem Ontcrcffc ©enüge ju leifien.

Denn bie gett, ba man beweifen wollte, ?ufa« gebe tro^ $ap. 3, 23 (utb^ o>c evofuCero

tovI 'Ioar^, xou'HXel) eine (Genealogie ber ÜWaria (Spiphaniu«, ?uther, Sh«nnifc, Satob,

©rotiu«, i'ightfoot, Vengcl, Sflidjacli«, ^3aulu«, Ol«haufcn, ?angc, 5habbe, SSSicfcler,

Sbrarb, Riggenbach, Huberlen, ®i«ping), i\t heutzutage jebenfafl« borüber. ©ibt aber

aud) Sufa« ben Stammbaum Oofcph'«, fo mug man, um Harmonie mit SWattl). 1, 1—

u
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herjufteflen, entwebcr jur Sinnahme oon Slboptton«ocr^ältntffcn (KugufHnu«, 9Betfteinf

Sdjegg), ober oon £eoirat«ehen greifen, in melden ftäUen bann entweber ber Oafob 9)?atti>.

1, 1« (Oultu« Slfricanu«, X^cop^otaft, Chtthomiu«, Äuguftinu«), ober ber (Sit i'uf. 3, 23

(Ämbroftu«, 2öetftein, Sd)leiermad)er) fein natürlicher Sater gewefen wäre. Slber wa«

ift mit fo fünftlid)en Sluöflüdjten gewonnen, wenn bod) in beiben Stammbäumen Seal*

tijicl unb fein Solm Serubabel oorfommen, foba§ In'er bie gleite 9Hanibulation nottj*

wenbig wirb? Äber aud) Grli unb Oafob treten ja ntdjt, wie bie« bei bem oorau«gefebtcn

Serhältnif? ber 3aU fein müjjte, al« ©rüber auf, ba <£U*ö Sater 2Ratthat (?uf. 3, 24),

Safob'« Sater 27catthan (ÜWattlj. 1, 15) ^ei§t, jener ein Soljn £ebi'«, biefer (Slea3ar'ö.

(Sbenfo !)ei§t Sealthiet'« Sater Sttattl). 1, 12 Oedjonja, Sofia'« Soljn, bagegen ?uf. 3, 27

9?eri, 2J?ctd)i'« Solm. ÜKan mütjte baljcr annehmen, ba§ fowol (5li unb Safob, al« 9?eri

unb Sedjonja £albbrüber gewefen feien mit berfdjiebenen Sätern. ftber gerabe für $alb=

brüber ift bie Serpflidjtung jur Pebiratöelje nidjt nad)wei«lid), unb in bie ©efct)lcd)t$

regtfrer mufjte jebenfaÜ« ber gefefclid)e, niclit ber natürliche Sater eingetragen werben.

Unb warum beutet Weber 9D?attf)üu8 nod) i'ufa« aud) nur mit einem 2Bort barauf t)in,

bajj gerabe bei biefen ©liebern ein anberc« al« ba« gewöhnliche Saterocrf)ältni§ anjune^men fei?

Unb wie fommt e«, bat} jwifdjen Oofept) unb Serubabel bei SDfatthäu« 9 unb bei ?ufa« 18
©lieber in ber üttitte liegen? Oft e« wahrfdjeinlid), bafj in jwei nebeneinanber fjcrlaufenben

C&efdiledit 8reitj en ba« einzelne SJlenfdjenalter auf ber einen Seite gerabe nod) einmal fo

lang auöfällt, al« auf ber anbem? SDtit Sfted)t ^aben bafycr bie unbefangenen &u«leger

ber Weujcit, wie 3. S. felbft SWetjer, bie Unoereinbarfeit beiber Stammbäume anerfannt

unb im Sorhanbcnfein einer über Salomo unb einer über 9?atr)an (2 Sam. 5, 14; 1 (Jljron.

3, 5) auf Xaoib jurücflangcnben ©efd)led)t«reihe eirtfacr) Spuren ber genealogifdjen Se-
rriebfamfeit ber Oubcndjrificn, in ihren Diffcrenjen aber ben fdjlagenbften Sewet« für bie

Sdjwierigfeiten erfannt, bie bem beginnen, bie Dabibifdje $erfunft 3efu urfunblid) $u

erweifen, oon Anfang an im 2öege ftanben.

Cr« liegt nun aber auf ber $anb, oon weldj zweifelhaftem gefdjidjtlichen SBertl) eine

$aoibifd)e Sbfunft ift, für wetd)e fid) ein gcuealogifctjer Sewei« offenbar nid)t führen lätjt.

Öleidjwol fyat fid) berfelben unter ben Beuern befonber« Steint („Der gefd)id)tlid)c (kfjrifht«"

[3. Bufl., 3üritf) 1866], S. 82; „@efd)id)te Oefu oon ftajara" [Sürtd) 1867], I, 326 fg.)

fräftigft angenommen. Äber bei ber aud) oon ilmi jugegebenen Sdjwicngfeit, „ben in feinen

(Sinjel^eiten gän^lid) bunfeln, nirgenbd genau oeqei^neten , in einem oerarmten |)aufe

otjne^in oerwa^rloften unb burd) fo oiele &ataftropl)cn bed Solfd unwieberbrtnglic^en

Stammbaum burd) 9?ad)forfdmng unb Sermutl^ung auöjufütten", Ijat eö jule^t fein Se^
wenben bei einer blofen „Familien» unb fogar ?anbe$trabition", mit welker Slnnafjme

immerhin bie bem Su^ftaben ber Sdjrift entfpre<^enbe Folgerung, weld)e bie erjte d^riften»

gemeinbe nac^ Sd)leieratad}er, Straurj, S^enfel, 9?enan au« -bem üftefftaöbegriff gejogen

Jaben foll, ben Sergleid) wirb auäljalten fönnen. Ü)a^er ber 3)aöib8folm in ben beiben

coangelifdjen Sorgef^ia^ten unb 9?öm. 1, 3; 2 £im. 2, 9; ^ebr. 7, u; Dffb. 5, 5; 22, 16.

:'iidn bagegen foQte man ftdj auf 3o^. 7, 41. 42 berufen, ba I)ut im ©egent^eil bad Solf

tief) ebenbeäfjalb gegen bie Hncrfennung ber SWeffianität Oefu fperrt, weil er nad) att=

gemeiner «nna^me nidjt auö 3)aoib'« Stamm ^erborgegangen ift. Dagegen fommt gerabe

bei Ooljanne« ber „Dabib«fol)n" 3ugcftanbcnerma§en niemal« bor unb ber „Solfflruf"

ÜJJatt^. 9, 27; 12,23; 15,22; 21,i5 erweift fid) als (Sigentljümlidjfeu' be« erften, juben«

dir ift lief) gefärbten (£oangetium3. (&8 bleiben alfo in ber ft)nobtifdjen Xrabition nur brei

j^atfac^en fte^cn, wel^c ju berürfftc^tigen ftnb. ßrften« bie Slnrebe be« Slinben oon

Oerit^o (2Warf. 10, 47. 49 = 2Hattlj. 20, so. 31 = £uf. 18, 33. 39). %btx abgefeljen baoon,

ba§ ber Slinbe bamit eben nur für fein eigene« SWefftaiibeal B^g^Ü «M«flt ^aben fdjon

Origene« (Comment. in Ev. Matth., XVI, 12) unb Solfmar („Die Religion Oefu" [üeibjig

1857], S. 235. 250) im Slinben oon Seridjo ben (fbjoniten gefunben, ber in feiner

Serblenbung in 3efu« nur ben Dabib«fo^n fie^t. 3»«**«$ bie feierliche Segrütjung

beim ßinjug in Oerufalem (2Warf. 11, 10 = ÜÄatth. 21,9). Slber genau befeljen pnbet

f«^ bie betreffenbe ^orm (Jpoftanna bem So^n Daoib'«) aud) bieömal wieber nur bei

Sttattfjäu«, wäb^renb bei ÜWarfu« nur bom fommenben SRcid) „unfer« Sater« Daoib" bie

^ebe ift, jum beutlidjcn Scwei«, baß ber ®ru^ fid) nidjt auf ben leiblichen Stammbaum
Oefu, fonbem auf fein mefftanifd)eS Äönigtr)um bejog (Schenfet, „Da« (£t)ora'terWb Oefu"

(3. «ufl., 2öie«baben 1864], S. 245). <£nblid), fagt man, habe Oefu« ben «ßhanfäern gegenüber
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felbft ^gegeben, er fei ein ©ofjn £aoib'« (Wlaxt. 12, 35—37 = ÜHattf). 22,4i—46 = ?uf,

20,41—44). Onbeffen geht au$ ber ©teile baö Gegenteil ^eröor. konnte Oefuö aud)

mcfjt wehren, wenn man U)n, wo immer bie meffianifd)e 33ebeutung feiner 5ßerfon Sin*

erfennung fanb, alö ben ©olm Daüib'8 begrüßte, fo hat er bod) felbft öor ben O^ren
ber <Sct)riftgelcr)rten ben $>aoibiben oerleugnet. -Do e$ iß ber ©djlufjpunn ber richtig

betrachteten ©ntmicfelung ber mefftaniftfjen 3becn (ogl. barübcr meine Slbhanblung in ben

„3afn-büdjern für beutfdje Ideologie", XII, 389 fg.), wenn, nadjbem jebe$ neue 3afn>

hunbert ber perf.*gricd). 3«t aud) einen neuen 9lbjug am Söcftanb beö baoibifrf)en 2fteffia3«

ibealä mit fid) geführt f)atte, cnblid) Oefuö ben legten ©treid) bagegen tfmt, iubem er

aud bem befteljenben ©djriftglauben felbfi, alfo mit benfclben Mitteln, beren fid) bte

©d)riftgelehrtcn $ur SReflauration bei? baöibifdjen 9Weffia«bilbeä bebicnten, bic Unhaltbarfeit

bcffelbcn beweift. 3>ie ©teile beö 110. <Pfalm«, barin ber Sänger bon feinem $erm
fpricf)t, galt allgemein alö Hnrcbe $aöib'S an ben 2)?cffta3. (Sä ift fomit ein SSBiber»

fprud), ben SJceffta« für £>aotb'3 ©olm ju galten. „2Bic fagen bie ©ehrtftgetehrten,

(£l)rifru$ fei 3)aöib'« ©olm? Daüib felbft fprad) im ^eiligen Gcijt: "Der Jperr hat gefagt

ju meinem $erm, fefce bid) \n meiner 9?ed)ten, tue? baf? id) lege beine $einbe unter beine

ftüße. 1>aüib felbfi Reißet ir)n ja feinen $crm; woher ift er benn fein ©olm?" ©0
erjagen SHarfu« unb ?ufa« ben Auftritt. 2Kattf)äu« r)at in feiner üttanier au« ber ein-

fachen ftrage Oefu, bie feiner Antwort bebarf, ein Gefpräd) gemacht, ©teöeic^t, ba§ fdjon

er babei öon ber 93orau8fefcung ausging, bafe Oefuö eine 2luöfunft im SCücf6,alt fyattt,

meiere baß 53er^ältnt§ ber Unterorbnung. wie cg im Sluöbrucf Daoiböfoljn liegt, mit bem
53erb,ältniB ber Ueberorbnung, baö bie 33ejeid)nung eineö £>erm Daoib'0 in fid) fd)lo§,

auszugleiten fc^ien. Ocfu eigene 2lbfid)t ijt aber offenbar nid)t, einen berartigen foüfufHfcfjen

^ecr)terfrreicr) $u tf)un, fonbem er hält, inbem er ftd) auf bie ©eite beö ^falm« fleHt,

ben Sfleffta« entfRieben für einen &öhem alö £aüib, wie er fonft mol and) fagt, er fei

mein- al« ©alomo ober Oona. 9Mit ftedjt i^abm baf)er 2£cif?e, ©chenfcl, ftrcötag, ©rraufc,

(£olaui in bem bcfprod)enen 2lu$fprud) Öefu eine birecte Dppofition gegen baö wieber in8

i'eben gerufene baoibifdje Glement in ber 5D?effiaöoorfiellung erblicft. Slud) im übrigen

hat ja Sefuö bie prophet. ©teilen, in metchen bic bamalige ©d)riftgelef)rfamfeit ben TOcffiaö

fanb, balb burdj £erbcijtehung ganj neuer 3^9« ergänjt, balb burch 3urttcffkeUun9 ber

realiftifchen 3i^e hinter bie ibealen einer freiem 93ch,anblung unterworfen. 2Wan bürfte

baher, ohne ©cfahr für ben einzigen tarnen fürchten ju müffen, ben fich Oefuö (5hrifru3

in ber retigiöfen SGBelt ermorben hat, bie, *,unadin antignoftifch gemeinte, SBarnung oor

„SKnthen unb (Genealogien" (1 lim. 1,4; Zit. 3,9) fiel) aud) in ©ejug auf eine über^

triebene 2Bcrthfcha<jung be« baüibifdjen ©efchlechtöregifterö Oefu gefagt fein laffen. Die

fclbfl fet)r jmeifelhaften Wad)riehten oon Xaoibiben jur 3«t ber £aömonäer (ogl. Äeim,

„@efd)id)tc 3efu oon ^ajara", I, 209, 242, 327) unb in Säbel (©. 248),

üon ^iUel'ö 3lbftammung (©. 328) unb röm. Äaifer Nachfragen ((Sufebiuö, „Äirchen*

gefchia)te", III, 12. 19. 20) machen 3^cifelhafte0 nicht n>ahrfehcintid)er, unb man fann

ihnen bie ihrem gefd)ichtlichen Söertr) nad) ungefähr auf gteidjcr t'inie ftehenbe
s
J?achrid)t

bc« ßufebiuö (a. a. £>., I, 7) entgegenfiellen, ^crobeä haDe ^ öffentlich aufbewahrten

@efchlcd)teregiftcr ber Öubcn üerbrannt. Sllfo „wer miß fein @efehielt befchreiben"?

SGJic man biefe 933orte 3Ipg. 8, 33 auf bie göttliche Natur unb ewige 3c»9«n9 ©ohne«
angewanbt h^r f° h^c mcm

, ooch einmal auf falfcher ©pur gehenb, billig aud) bie Un*

möglicrjfeit einer menfehlichen Genealogie barauä lernen fönnen. Die „©efchlcchtöregifter"

unb „©tammbäume", bie nur fittlichen ober gar religiöfen 28ertf) begrünben wollen, finb

in ber chrifll. 2Belt grilnblid) au§er Geltung gefegt worben, unb wie fdjon — oiefleicht

um beö ohnehin niajt beijubringenben Nachweifeö baoibifcr)er ^erfunft willen — jur &tit

3efu theilweife ber Glaube an ein unöermittclte« ^crauötrcten be« SWeffia« in bie Ge*

fliehte beftanb (^oh- 7, 27), wie ber $ebräerbrief in bem abftammungelofen 2Wcld)ifebef

(^ap. 7, s: e£7caTop, apjTop, ayevsaXopjToc) fein Urbilb finbet, fo proteftirt auch

Öoh. 7, 2g gegen jebe Söcgritnbung feiner geiftigen Autorität auf leibliche ^Ibftammungö^

oerhättniffc, unb 3efud felbf) nennt ftd) nicht 5)aDib'ä ©ohn, nicfjt ©prö§ling einer erlauchten

Familie, irgenbeine« a&elid)cn ^?cnfchen}Weigö, fonbem — mit bem allgemeinften ©tamm-
baum ben erhabenften «bei oerbinbenb — ,,be« 3J?enfchen ©ohn". .'pol^mann.

©Cf(t)lcd)t«öer!c^r (ehelicher). Da« Gcfchledjtelebcn war bei ben Hebräern forg*

fältig überwacht, burch einc Hnjahl fefter unb fclbft peinlicher Seftimmungen geregelt unb
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eingegrenzt, etfjon ber jufäaigc (Samenerguß berunreinigte bcn Wann auf bcn bctrcffenben

Sag, oerpflidjtete i$tt, ftdj 3U &aDcn' unD in ^riegSjeiten jur Entfernung auö bem i'ager

bi« nad) «Sonnenuntergang (3 2flof. 15, i«; 5 2tfof. 23, io fg.). Uebrigenö waren biefe

(Gewohnheiten ben Hebräern ntcr)t eigenthümlid); fle finben ftd) and) meificnt^eilö bei ben

Onbtern, Werfern, Slegnptern unb ben SKohamntebanem (f. änobef, „$ic Sürfjer Erobu« unb

Vitien«" [Seipjig 1857J, S. 482 fg.). Slber aud) bie et)elid>e ©etwohnung der-

uitTeintgte beibc Kotten biß $um barauf folgenben «benb unb oerpflidjtete fte $um «ab

(3 2Kof. 15, 18); fte fcrjlofj aufjerbem oon jeber SSeri^rung geheiligter ®egenftänbe anß

(1 <Sam. 21, s). ^nltrfje Seftimmungen finben ftd) ebenfalls bei ben metfren alten ©ölfern,

3. 33. ben SSabbloniern (§erobot, I, 198), ben Äegnptern (#erobot, II, 64), ben Arabern

($erobot, a. a.D.), ben @ried)en (£crobot, II, 64; §eftob, Opera et dies, <&. 735 fg.;

SiogeneS Jaertiuö, VIII, 33), ben Römern («Sucton, Aug., XCIV, 5; Cbib, Metam.,

X, 434 fg.; f. aud) Änobel, a. a.D., @. 483). Xiefe 2»a§regcln Ratten wol nic^t nur

einen gcfunbfjeitlidjen, fonbem aud) einen moralifcr)en, größere Enthaltfamfeit im $eftf)lcdjtS=

genu§ bebingenben Srvcd. Eine weitere Scfcfjränfung ber ehelidjen Seiwohnung bewirfte

bte 3eit ber monatlidjcn Reinigung ber (Sattin. 33cfanb ftd) ber @attc nur jufäHig in

bcnifclbcu Söett ober auf bemfelben £ager, fo war er fteben Xagc lang unrein (3 ifeof.

15,»4); bie 99eiwot)nung fetbft warb alö ein fdjwere« 83erbrcdjcn be^anbett unb foHic an

bent ©djutbigen mit bem Xob beffraft werben (3 9Hof. 18, 19; 20, 1*). £ie Urfattje biefer

fct)Wercn S^nbung fann nidjt bloö eine mebicinatöolijeilit^e fein, wie 5. 5J. nod) Siner

angenommen, fonbem nad) bem 3ufa,nmcnhan9> in ben 3 3)?of. 20, 10 fg. biefe 2lrt el}e«

lieber i^eiwohnung mit ben übrigen fd)weren gefd)led)tlid)cn Vergehen gebraut ift, war

biefelbe oom (Scfefcgeber alä ein freoeltjafteS Attentat gegen bie Sdjamfjaftigfeit betrachtet,

eine Betrachtung, bie mol audj mit ber religiöfen Senat in $erbinbung ftanb, weldje ber

Hebräer bor bem 93lut (f. b.) ^atte. <sonft war über bie Seiwofmung gefefelid) 9?äf>ere«

nid)t beftimmt, mit Sluönahme bc« ftaHeö, in welkem ein Hebräer $u einer gefauften

39etfd)läferin nod) ein Äeböwetb ^insuna^m. £>ann burfte er jene weber in 9?al)rung unb

Reibung, nod) aud) im et)elid)en Umgang berfürjen (2 üttof. 21, 10). 2>er lalmub ba=

gegen gibt über biefen (Segcnftanb fdjon genauere $orfd)riftcn. EnthattfamfeitSgelübbe

eine« Efjemannö bcrpfttdjten benfelben ber 8d)ule £üQel'3 jitfolge nad) 3krfluf einer

Sßocfie, ber <Sdmle 8cf)ammai'$ $ufolge nad) Stferflufj oon jwei Söodjen, feiner ftrau bie

Ehefd)eibung 5U geftatten. «eruföteuten, bie tängere 3«t &om «Oaue abwefenb waren, wie

3. 3?. bte Kameltreiber ober bie 8d)iff«leute, war eine ^iöpenfationßfrift bon fe^ö 2J?o«

naten gejiattet (ütfifd)na, Chtuboth, V, 6).

5?a(r) ben ältern Söe(timmungcn (ogl. auet) 2 2Rof. 19, ts) ftt)lo§ bie cfjelidie 33ci«

wor;nung wegen ber mit Samenergiefjung üerbunbenen 33entnreinigung ber (Regatten am
betreffenben Xag oon gotteöbicnftlid}en ^erria^tungen au«. Om 9?. Z. empfte^lt ^aulu«

e^eliet)« Enthaltung jum 00n ®cbetöübung (1 Kor. 7, s), wonac^ autt) ber Sl&oftet

bent eb,eli(r)en Umgang möglictjerweife einen jiörcnbett Einfluß auf bie @cmeinfd)aft mit (Sott

jugefe^rieben 1)aL -3ofcör;uÖ (Contra Apion., II, 24) fü^rt eine gefe^liaje 33c=

jrimmung an, naet) welker eine %xan, wela^e gefliffentlid) wä^renb ber 33ciwofmung ir)rc

Empfängnis b,inberte, gerabe fo angefe^en werben follte, als wenn fte i^re i'eibeßfructjt

umgebradjt hätte. ®(t)enfel.

(9c[(^Icd)t0t)Crfcir (ou§eret>ctic^cr)
, f. Äeufd)()eit«gefcfee unb Unju^woergehen.

®cfd)mcfoc, f. <S(^murf.

^cfd)Öpf. <55cf(t)öpf ijt, wa« nur bem SBiöen bce Allmächtigen fein ^afein öer=

banft (ogl. Öffb. 4, 11). ÜBir befc^ränfen unö auf Darlegung ber religiöfen Söcbeutung

be« 93egriff«, wie biefelbe di'öm. 1, 2^ auf baö 51nfcr)au(icr)ftc heraustritt, ©efa^öpf unb

©djöpfer erfcheinen ba int fcfjärffien ©egenfa^. 3)em le^tern gebührt al« folthem heilige

<Btyu unb Verehrung; biefe bem (Sdjöpfer ju entgehen unb fte auf baö @efd)öpf über*

jnrragen, ifi eine Serfehrung ber gottgeoffenbarten SCBa^r^cit in £üge (2Bei«h- 13, 1—9).

Oe mehr baö J^eibenthum in SSermifdmng unb SJereinerlciung beß Unenblichen mit bem

Snblidjen fein Söcfcn fyat unb barum feine ©otteöoerchrung in lauter <Sinnlid)fcit ju er-

fiirfen broht, um fo wia^tiger ift baö fa)arfe Auöeinanberhalten be« @öttli(tjen unb befi

®ef(T)öpftidhen 3U Bewahrung eine« reinem religiöfen S)ewu§tfein«. ©runblegcnb tritt

bie ft^arfe, oon heiligem Eifer für beö «unbeögotteö 2J?ajept jeugenbe UnterfReibung

fdhon im 3elwgebot (2 2Kof. 20, 4) auf. Sie pnbet alö wefentlither Seftanbtheil ber
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©efetje«religion gemäß it)rem tran«fcenbenten d^oraftcr burd) ba« gonje %. begeifierten

Sluöbrucf (j. 23. <ßf. 8; 148; 3ef. 40, f 5 fg.; 45, 19). ©ie erfdjcint al« eine unöcräufjer*

lid)e üBaljrfjett herübergenommen in ba« 9?. £.; unb wenngleich für bcn cfyriftl. ©tanb=

punft ba« pofttioc SBerfyältmfj ber 2Befcn«öerwanbtfd)aft unb Durd)bringung nod) meljr

in bcn SJorbergrunb tritt, fo mu§ bod) aud) jene Untcrfdjcibung in ihrer gonjen Strenge

gegen jebe SBermifdjung unb SJercincrleiung öon ©Ott unb Söcit, öor allem im religiöfen

(ScfAity, f.
ftrieg.

(Befallir, ©efdurriter fafjen in ber Urjeit im 3 üben bc« Canbe« Kanaan, ben

^Uiftäern benachbart gegen Stegnpten hin (1 ©am. 27, 8 ; -3of. 13,2), wohnten alfo nicht

weit entfernt öon Hebron, jener „©tabt ber «Schrift" (Öof. 15, 13 fg.), meiere öon ber

Grrfinbung be« Sltphabet« ifjren tarnen t)abcn bürfte. ©te ftnb mithin mit jenen ,,©eph«*

räern" in unmittelbare iUerbinbung ju bringen, weld)e öon ^höniuen au« ba« Alphabet

nad) ©ried)enlanb gebrad)t t)abcn; ober öielmehr, wie aitdi bie äfmlidje Jorm unb bie

gleiche Söebcutung ber beiben tarnen („©efdjuräer" = „©ephöräer", b. h- Dämme»
berootjner) anbeutet, ein unb baffelbe Solf (£crobot, V, 57 fg.). De«gleid)cn wohnten in

ben iagen Slbraham'« ju $cbron unb auf bem ©ebirge bie „Äinber £eth«", b. i. bie

^ett)iter (1 2Kof. 23,3 fg.; 3of. 11, s; 4 3J?of. 13, 30), öon ©alomo fpäter jum £h«l
bienfibar gemadjt (1 Äön. 9, 20). Scibe 93ölfer Ratten it)rc gtetdjbebeutcnben (inbogerma«

niferjen) tarnen al« Sßemohner öon „Dämmen" ober fünftlid)en Mügeln (Teil) ; benn het

(= fan«fritifcf) setu, jenbifd) haetu) = geäur = arabifdj gusür (gi'sr) = griecfjifd)

gephyra (= fanöfritifd) gabhira) bebeutet Brütfc, Damm, <5rbwall; beibeSblfcr waren alfo

ftainmücrwanK unb 3War 3nbogermanen, Girier. (Sinft waren nämlid) ihre SBofmftfce, bie

Wicbcrung' im SBcftcn öom nad)mal« fogenannten ©ebirge (Sphraim unb Ouba, öon ben

Söajfern bc« SWittelmecr« bebedt, meiere ftd) allmählich jurürfjogen, wie benn heute nod)

immer ba« 3)?eer ftd) öon jener Hüfte jurücfjietjt (SJolncö,, Voyage en Syrie et en Egypte
[^ari« 1787], II, 197; ögl. ben fumpftgen Söiefengrunb Oamnia, ben ©umpf bei Ooppe,

bie fumpfige 9?teberung bei Stfo, ben feudjtcn unb moraftigen Söoben bei $öru« (Solncö,

a. a. £)., III, 134; Wiebuhr, „pfeife burd) ©örien unb ^aläftina" [Hamburg 1837], III, 41;
9fobinfon, „^aläjiina" [$allc 1841—42], III, 666; §ifeig, „Urgefd)id)te unb 2flöti)ologic ber

^tlifiaer" (?eiöjig 1845], ©. 128, 132, 12, 13). ©oldje ©egenben aber, bie cfjemal« baö

2)ieer überflutete, maren lange nod) öeriobifdjen Ueberfdjmemmungen au«gefc^t ((Sbbc unb

^rtut), gegen roeldje für bie 93e»ol)ner, menn man ben "ißlafc nic^t räumen rnoDtc, baö 5luffd)ütten

„fünftlic^er $)ügel", je nad)bem auc^ eigentlicher „Dämme" mct)r im S3innenlanb jur ^>er=

fteltung öon 55erbinbung mehrerer einanber nahegelegener $ügel, unerläßlich war. ©oId)cr

fünftlicher Grrberhöhungen fmben ftch hcute ö »eIe ™ i
cncm Äüflenbereich beö bittet*

meerö; 53olncö erwähnt 5. 93. eine Colline isolee öier franj. leiten füblich öon ^1 am lob,

eine ©tunbe öftlid) öom 2Bcge 9famleh$ gen ©05a; ebenfo einen fünfcUd)en öiercefigen

."Düget St^eft fteben fran$. teilen fübwefttich öon ©etogabrit? (ögl. auch bcn $ügel et=

Durmufl unb Zcü cd=©afieh, unb f. Oabne unb Ooppe).

Sin anbereö ©efehur erwähnt baö %. X. im üNorboftcn ^aläftina«, jenfeit beä

Oorban, in einem ?anbftrtch ©Orient? (Hram; 2 ©am. 15, s); ein angeblich Dritte« in

©ileab, welche« in ber ©teUe 1 &hron - 2^ 23 nc^en ^rom fltnannt wirb unb in ber Wähe
öon Äanätha (Genoth, f. b.) 3U fudjen fein bürfte, ifi mit jenem ©efdjur in Slram ohne

3weifel ein unb baffelbe: felbftänbig unter eigenen Königen noch 3U 3e^cn Daöib'ö unb

fpäter, fobaß ber König jalmat oon ©efehur bem Slbfalom, weldjer öor feinem 9?ater

Daöib \n ihm atö feinem ©roßöater öon mütterlicher ©eite floh, n0(
fy

2d]ia: gewähren

Jonnte (1 tyvon. 3,2; 2 ©am. 3,3; 13,37.3s; 14,23.32; 15, s; ögl. auch 2 ©am. 2,9,

wo „©efchuri" für „ftfdjuri" 3U tefen ijt). Uebrigen« war bie ©renje jwifchen -Ofrael

unb 2lram nicht fefi benimmt unb nicht immer bie gleiche (1 Äön. 22,s; 20, 34; 2 Äön. 13, a);

©efchuriter wohnen (3of. 3, 11. 13 [12, 5]) mit 9)?aad)item (f. 2lram^9Waacha) unter bcn

Ofraelitcn; 5 9Wof. 3, 14 betont ftch ^frael bie an ©efehur« unb 5Dcaacha« ©renje au«

unb 1 (£t)ron. 2, 23 nehmen bie ©efchuriter ben Ofracliten ben nämlichen ©ebiet«theil, ben

„£anbfirieh «rgob", bie „3air-©täbte" unb tenath ncbfl beffen „Döchtern", wieber weg. —
2Bte wir aber unfer ©efdjur au« bem ©üben Ouba« öfHid) öom Sorban an ber für.

©renje wieberfinben, fo waren auch 00rt wieberum bie £eth im ©ebirge ^auran bie

nächften 9?ad)bam ber ©efchuriter, ebenfaU« monard)ifch regiert wie biefe. Denn jene

©päth-
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„flönige ber #et$iter" (<£f>ittim; 2 flön. 7,«) faber wir ntd)t im #ebron be« Silben«,
ober and) nid)t notywenbig gegen Slegnpten ju (»gl. 1 Äön. 10, 2»), überhaupt nic^t in

einem Scjirf Äanaan« (wegen 9ftd)t. 1,26), fonbern im „2anb ber #etljtter" (Sluttim;'

3of. 1,4) jwifd)en ber für. 3öüfte unb bem Libanon gegen ben (Jupljrat $in ju fudjen;

fie würben alfo unter ben „bieffeitigcn", über weld)e @alomo ferne $errfd)aft au«brettcte

(1 Stbn. 5,4.i [4, 24. 2i]), mttbegriffen, mürben sJfad)barn ber Äönige ©tjrien« fein (»gl.

1 äön. 10,29): unb wirflid) lag ba« „i'anb ber $et$iter", wenn wir ben lert ber ©teile

2 ©am. 24, « mit |»&ig ridjtig alfo »erbeffcrn : ,,©ie gelangten gen ©ileab @ab« bt«

Oaefer unb bi« jum 2anb ber #etljiter, nad) 93afan, unb famcn jum nörblidjen Dan,
unb bogen um gen ©ibon" — im Horben ober Worboften ©ileab« unb öfHid) »on ©afan.
$ter, im ©ebirge $>auran, jmci ©tunben fübwefllid) »on tanatya, in ben Ruinen »on
©ueiba, b. §. bie fdjwarje, weit gebaut unb gepflaftert mit bem fdjwarjcn ©tein $aurän«,
fanb SBurctyarbt („SRetfen in ©ttrien", beutfd) »on ©efeniu« [SBetmar 1823—24], 1, 165) auf
ber 3nfd)rift eine« ©tcin« bie „fteteer", b. (>. nad) $tfctg'4 Deutung eben unferc „(Sljittim"

ober „£>etl>iter" wieber. $ier, etwa fünf ©tunbcn fühlte^ »on ©ueiba, ftnbet fid) und) wieber

ein Hebron ($efcran; 5öurtft>arbt, a. a. D., I, 166), entfpred)enb bem ^auptfifc ber $etlnter,

beut Hebron Äanaan«. Unb foöte c« blofer 3ufaü fein, bafc einer ber liefen in Hebron
Jalmai I)ie§ (4 9Wof. 13, 22(23]), wäf)renb ebenfo ber tönig be« för. ©efd)ur, welker
Da»ib'« ©djwieger»ater war (2 ©am. 3, 3)? — Die f»r. #et^iter unb ©efd)uriter gegen=

fettig genauer abmgrenjen, iü unmöglid). 2Baljrfd)einlid) aber haben fie nidjt blo« auf

bem ©ebirge £>auran (Auranitis), fonbern, nad) gewiffen ©puren ju fd)lie§en, aud) totft

wärt« üt Dfd)olän (Gaulanitis) wenigften« bi« ©abara gewohnt; ja, aller 2öa^rfd)ein^

lidjfeit nad), wegen ber jal)lreid)en einzeln ftef)enben fünftlidjen (Srbfjügel, bie fid) aud)

jner in ©örien, befonber« in ber öftlidjen (Sbene be« Oronte«tljal«, jebenfaH« gegen bie

jäl)rlid)en Ueberfrfjwemmungen bc« au«tretenben f^luffc« errietet, wieberftnben, fjaben fid)

bie ©epljoräer aud) im Ztyal be« Oronte« au«gebrettet.

Da§ biefe beiben $otf«ftämme miteinanber »erwanbt feien unb ju ben Slriern jaulen, .

Ijaben un« fdjon iljrc gteid)bebeutenben inbogermantfd)en tarnen ergeben; aud) »tele anbere

©puren f»rad)Iid)er unb fad)ltd)er Ärt: ©an«fritroörter unb tarnen (»gl. ben ©ejirf

©ueta ber Shreujfaljrer Öftltd) »on ©abara; 93ee«t$era u. a.), Onfdpriften, Sauftil unb

öauwerfe, befonber« Stürme — weifen auf 3nbien Inn. Dem entfpred)enb wirb »er^

nuttt)Ud) aud) bie Religion ber @epl)»räer arifd)er, »ieQetd)t inbifd)er 3lrt gewefen fein;

wirfttd) beuten aud) einjelne 9n)eid)en auf ^ra^ntanent^um, auf inb. ftuffaffung ber (
sHmi

l^eit, fpecieö auf Dienft be« inb. Dionufo«, b. i. (^iva f»gt Dion»fla«e(5jra, eine ^>oupt»

ftabt ^auran«). — SBofyer finb nun biefe Onbogermancn gefommen unb nad) ©orten

eingewanbert? Ärifd)e Golfer, unb jwar foldje, weld)e ftd) »on „Srürfe" ober „Damm"
benannten, 3. ». bie $ut (= ^ul, b. i. bie i<artb,»äer; f.

b.), j>aben fid) in ber Urjeit

»on Elften ^er gen ^orbafrita gewenbet, wie ja aud) ©aUttft (Jugurtha, Äa». 18)

ÜWeber, 'ißerfer unb Armenier naiuentlid) aufführt ot« Nationen, bie
s
J?orbafrifa be»blfert

^aben. 33ermut^id) finb alfo aud) @efd)ur unb Jpetl), wie iljre 9?ad)barn in £>auran,

bie ?eute »on Job (f. b.), au« «egopten gefommen, woljin fte früher »om ©üben ÄftenS

^er eingewanbert waren. Darum treffen wir fte aud) nod) am 2öege »on ?leg»pten gen

^auran unb ©»rien in «egnpten« s3?ä^e, in ber @egenb Hebron«, wo »ieUcid)t gerabe

bie ©efanntfdjaft mit ben ägnpt. .^ierogltjp^en, weld)e fte ^ier^er »ermittelt tjaben mod)ten,

(»gl. bajn 4 ÜÄof. 13,22), für einen finnigen ©emiten bie erjte 35eranlaffung würbe jnr

©rfinbung be« Älp^abet«. ©e^ten fernerhin bie $tyftrifen be« Äabmu« auf Unfein unb

an jenfeirtge tüftett bc« amttclmeer« über (»gl. ^erobot, IV, 147), fo treffen wir eben

^ier im «benblanb bie „ittttint" mit ben „®ep§oräem" (|>erobot, V, 57) gerabe fo bei*

fammen, wie bie „(Sljitnm" (.^>etb,iter) mit ben „@efd)uräern" im ©üben unb Worboftcn

^aläftina«, unb jene „äittim" (f. b.) finb »on $>au« au« ftd)er ,,(5^ittim" (^et^itcr).

©en ©ried)enlanb fonnten bie Seute be« Äabmu« — unb bie ©epljüräer gehörten ju jenen

Begleitern be« ifabmu« (.^erobot, V, 57) — auf bem 2Bege burd) Jtleütafien über ©0«=

poru« nnb $efle«pont gelangen: unb wirflid) finben wir aud) wieber „teteer" (teteier:

„Obttffee", XI, 521; »gl. ©trabo, XIII, 616) in duften ft^en, in ©öotien bagegen bie

„@ep^»räer", weld)e weiter nad) Ätljen wanbern unb »on ßanaan unb ©»rien ^er ba«

$e»r. «lpb,abet ben @ried)en bringen, »gl. befonber« £ifcig, „Die Crftnbung be« «Ip^a^

SSibtl = ^ffifon. II. 28

Digitized by Google



434 Oefdßftfett ©c(ct

bet«" fSürid) 18401; „3ettfe&rift ber Deumen morgenlänbifaVn ftefellfdjaft", TX,

747 fg. u. f. m. ffneuder.

(ijcfcütgfcü. C« liegt im Segriff be« ÜKenfdjen, al« eine« fituidjen Söefcn«, mit

anbern 2J?enf(^en Umgang $u pflegen, ba er bei üöUiger Ofolirt^eit feine VefHmmung

nidjt *u erfüllen oermöd)te. unbemufcterweife regt fid) in if>m ber Drieb nad) ©efeÜig-

feit, er niblt ba« Vebürfnijj narfi Verfcljr mit fcine«gleid)cn, um au* feiner Vefonberljeit

herauszutreten unb bem Gntereffe an anbern fid) (nngebcnb an biefem feine (rrgänjung ui

finben. Die« bejeugt er burd) feinen (#ru§, mobuTd) er ben anbern al« ebenbürtig an-

erfennt unb einen 2Bunfd) bamit $u oerbinben pflegt. Der ©unfd) befteht nod» jefrt im

Orient unb beftonb and) oor alter« in einem ©egen«fprudj , ba^er ba« ^ebräifdje berek

forool „grüfjen" (2 Hon. 4, 26) beim Äommen unb ©djeiben, al« aud) „fegnen", überhaupt

„glüdwünfdjen" bebeuten fann (1 3Rof. 47,8 fg.; 2 Äön. 4,4»; 10, is; ©pr. 27, u;

1 l5l)von. 18, 10). Die (Üfrufjformeln be« Hebräer« ftnb eigentlich Variationen be« an

gemünfd)teu göttlichen 8cqen« (1 9Wof. 24, so; ttutt) 2,«; 9fid)t. 19, so; 1 ©am. 25,«;

2 ©am. 20,»; y\. 129,8), unb fo grü§t nod) Ijeute ber 2Rorgenlänber, wobei er bie

Wedjte an bie Vrufi legt unb ba« $aupt neigt. £eute oon gleid)em ©tanb, ftreunbe unb

Verwanbtc umarmten unb füfjten fid) ober griffen nad) bcm Vart, um ilm ju füffen

(1 9)Jof. 29,n; 2 Üttof. 4,27; 2 ©am. 20,9; 9totlj 1,9. u), unb bie 2Bieber§olung be«

©ru§e« mochte fid) leitet cinfteUen (1 2Rof. 33,4; Hpg. 26, «7; £uf. 15, 20). 9RenfaV

lidjer Vcrfehr fcfct wed)felfeitige Iljctlnatjmc oorau« unb fo liegt am nttdjßen bie (Srfunbigung

nad) bem Vefinben (1 9Kof. 29,6; 43, «7; 1 ©am. 16,4; 2 ©am. 20, «). (iinem Vor=

nehmen gegenüber brütft fid) bie Qt)rf\xtd)t &"*d) Verbeugung au«, bie beim 3Worgenlänber

bi« jum Wieberwerfen au«artet (1 Sttof. 18,2; 19, 1; 33,7.12; 42,«: 1 ©am. 10, ij

•pf. 2, 12; 72, s fg.; 3ef. 49, 23; 3)iatt{>. 18, se; 29, s. 41; flWarf. 6, 20). — Der Hebräer

bat feine Neigung jur bumpfen 9ffefe, er fofl fid) freuen oor Oalwe, folt fröljlid) fein

bei feiner Seier (5 2Wof. 16, 11. u fg.), unb jmar mit feinem gaiuen $aufe. si#it biefem

3uruf werben feine großen oolf«thümlid)cn iökUfahrtöfefte (tytffah, ^fingffcn, Vaubhütten-

feft) eingeleitet unb ift hiermit jugleid) bie ©timmuug angegeben für ben babei ftatt

ftnbenben gefeHigcn Söerfeljr unb für bie mit ben ^efjtopfern oerbunbenen äRah^citen. —
ftußer biefen bot ba« ^ebr. Veben (Gelegenheit \ux @cfeUigfeit bei ber ©djaffdjur, ber

(4rnte, SBeinlefe (1 ©am. 25,2; 8,36; 2 ©am. 13,24); bei ftamilienfeften, al« ber <5m>

witynung eine« Scinbe« (1 üttof. 21, bei ber Slnfunft lieber ftreunbe (2 ©am. 3,20;

Dob. 7, «; 1 2Raff. 16, 15; 8uf. 5, 29; 15, 23), bei ^oefeeiten (l 3DJof. 29, 22; >Kity. 14, 10;

00^. 2, 1), an bie fid) fro^e SWal^eiten anfdjloffen, wo bie Oungen üttufif unb @efang
ertönen ließen (Oef. 30, 29; tf?. 5, 14), felbfi bie Otiten i^re Xtyitna1)mt nid)t oerfagten

(9m. 6, i), wobei aud) ber Tau-, md]t fehlte, an bem fid) befonber« bie Uiabdien ergö^ten

(^id)t. 21, 19. si; ©pr. 40, 21). 2Bie alle SRorgenlänber liebten and) bie Hebräer, ttjv

gefeflige« Vetfammenfem burd) ^äthfelaufgaben ju würjen (9ftdu\ 14, 12 fg.; ©pr. 30, 12 fg.;

<5j. 17, 2 fg.), unb jwifdjen ©alomo unb ber Äönigin oon ©aba entfpinnt fid) ein wett^

eifenibc« ^ätyfelfpiel d ^ön. 10, Die Eibel erwähnt aud) be« 2Hi«braudj« ber

©efettigfeit, bie ju langbauernber ^Jrafferei au«ffreitet (9m. 6,4 fg. u. f. ».)• — 3ur
gewöt)nlid)eu (Gefeüigfeit oerfammeltc man ftdj am ©tabtt^or (1 3Jcof. 18, 1; 2 ©am.
19, 8 ; ^f. 69,i3; ÄV. 5, 14); man inadjtc wol aud) Sefudje bei freubigen unb traurigen

Änläffen (1 3Rof. 37, «s; $iob 2,11.42 u. f. w.), unb ein frül>e« Veifpiel bom 9uöge?cn
ber glttlten, um gerannte ^u fe^en, finbet fta^ 1 2Äof. 34, 1. — Den Onbegriff oon

©id)erheit unb frieblid)er »ehagli^feit im trauten Scifammenfein mit feiner ^omilie brütft

ber Hebräer burd) bie 9eeben«art au«: „Unter feinem Söeinflotf unb unter feinem feigen*

bäum ftfeen" (1 Äön. 4,25; 3Wid). 4,4 u. f. w.). ^io«foff.

@tfer, Gtaftr, @ajer / eine fanaanit. jcönig«ftabt (Oof. 12, 12) jwifd)en 53ett)

$oron unb bem 9)?ittellänbifd)en 3Wecr (3of. 16, i) im i'anb ber ^fy^ftoer (Oofephu«,

„tllterthümcr", VII, 4, 1; VIII, 6, 1), an ber füblidjen (Grenze be« ©taramgebiel«

(iphroittl (1 CE^ron. 7, 28). Obwol ber bortige fanaanit. Äönig |)oram oon Oofua ge^

fliegen (Oof. 10,33) unb bie ©tabt ben &öitcn iugetheilt warb (3of. 21, 11; 1 (E^ron.

6, 52 [7, 67]), würbe fic bod) fortwiüjrenb oon Manaanitern bewohnt, bie fid) bort, oieQeid)t

anfang« fronpflid)tig, längere £tit al« ein eigene« fteine« üönigreid) in einer gewiffen

©clbfiilnbigfeit behaupteten (dof. 16, 10; 9eid)t. 1, 29; 1 Äön. 9, Vi« baljin Oerfolgte

Daoib bie bei C^eba gefd)lagenen Wiliftöer (2 ©am. 5, ts; 1 (iffton. 14, ie) unb tyattt
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aiidj aufcerbem bort Ärteg mit iljnen (1 Stroit. 20,*; 2 Barn. 21, le. 19, wo o&tte .gweifel

„©efer" für „©ob" ju lefen ift; ogl. aud) Oofeplju«, „SUtertyiüner", VII, 12, 2). Crrji

unter ©alomo fam ©efer mit tyrem ©ebiet al« 2ftitgift feiner ägopt. ©ema^lin, beren

öater fura oor^er biefe ©tabt au« nid)t näljer befonnten ©rünben — nadj gmalb'«
Meinung foH ©efer fid) gegen Ofrael empört faben, £$eniu« oermut^et, bie ©efarener

(jtttten fidj burdj einen an ber ägopt. Äüfle Oerübten ©eerüuberftreid) (ogl. „©boffee",

IX, 250 fg.) biefe 9?oc^e be« "ißljarao 3uge$ogcn — befriegt, erobert, v er bräunt unb

bie fanaanit. SBcwofmer ber ic Iben umgebroct)t hatte, in bie ©ewalt ber Ofraeliten unb

tottrbe oon ©alomo neu gebaut unb befeftigt, ba Üjre fd)on „oon 9tatur fejte" i'age

(Oofejtyi«, „«Itertfjümcr", VIII, 6, l; fte äußerft mistig machte al« eine ber ©djlüffel

feften be« l'anbe«, meldje, eine «orfmt oon ©etlj-Jporon, ben 3"9o»9 h** $auptftabt oon

©eften (unb ©üben) $er burd) ba« £t)al Stiaton tfDicrbfcb, Oon Dmeir) bef)errfd)te (1 ftön.

9,15—17). Die ©tabt fann nämlid), ba 1 Citjron. 7,28 „©efer unb itjre Södjter" al«

ber fübweftlidje $f)eil be« ©tammlanbe« (Spljratm erfd)eint, ba fte uad) Oof. 16, s (unb Oo
feplju«, „Slltertfjümer", VIII, 6, 1) in ber Wäfyc oon 93ettH£>oron fid) befanb (ogl. aud)

Oof. 16, s, wo ber £crt au« ben LXX ,,bi« SBetl^&oron unb' ©efer" ju ergangen ift), unb
ba £ufebiu« i^re nörblid)e Entfernung oon SHifopoli«, b. i. ba« Ijeutige ämwä«, ba« alte

(Smmau« (f. b.), ju 4 röm. teilen — 1V2 3tunben angibt, faum anber«mo gelegen

haben, al« auf bem „feljr felftgen $orfprung einer langen, uad) heften oorftefjenben, oon

offenen Iljälern unb Sbencn umgebenen, beutlidje ©puren oon ©efcjrigungen tragenben ©erg

fptfce", too iefct (Sl^urbfd) liegt (Wobinfon, „^aläftina" [Jpaüe 1841—42J, 111,211 fg., 272).

$on biefent ©afer bev l)ebr. iöüdjer be« «. £, ift ofme £weifel ba« ©ajera, ©a
jara ber 9tfaftabäerbüd)er ju unterfdjeiben. Ooppe war ©renjftabt be« ©tammgebiet«
Dan gegen (Spfjraim (Oof. 19, 46. 47); ©pljraim« (Trense lief oon Unter--©et^^oron über

©afer an ba« SWeer, b. i. nad) ber ©renjftabt Ooppe am 2Weer. On biefe ©renjlinie

fiele wol unfer ©afer, ba« ®a$ara be« (Sufebiu«, metd)e«, weil 1 '/• ©tunben nörblid)

oon 9äfopoti« gelegen, faum ebenfo weit weftlid) oon ^et^^oron ju liegen (ommt; eine

p geringe (Entfernung, bie mit 1 ütfaff. 7,45 (3ofep^u«, „«Itert^ümer", XII, 10, 5) un
oereinbar ift. Wad) jener ©teUc lagerte 9?ifanor bei »ct^^poron, Ouba« 9)?a!fabäu« bei

Äbafa, nur 30 ©tabien (l 1
/« ©tunbe) norböftlia^ oon Jöet^^oron. Unb bodj oerfolgte

3uba« ben beftegten geinb oon Slbafa bi« ©ajera „eine lagereife weit" (ogl. 1 jßlatt.

4, 14). Tic* paßt uid)t auf ba« nur 1
,
2 ©tunben weftlid) oon ©ettj-^oroit gelegene

®afer, red^t wo^l aber auf ba« 4 beutfdjc teilen norbwefilic^ baoon entfernte, ungefähr

l*/a ©tunben bftlid) oon Odfa (Ooppe) gelegene Oäjür, bem oon Hroieux ©effer

genannten Ort (?)iobinfon, a. a. D., III, 791); wie benn aud) nia^t blo« 1 Wlatt.

14,34 unb 15, 38. 35 ©o^ara in $erbinbung mit Ooppe genannt wirb, fonbem and)

©trabo (XVI, 759) bie i'anbfdjaft ©abari« mit ber ©tabt ©abara oram. Ku«fprac^e

aucl) bei Oofepfm« für ©a^ara) in bie iViibe be« ^ittelmeer« ^wifa^en Ooppe unb

Oamnia oerlegt, mit ber ^enterfuug, bie xluben ijatteu fid) biefe £anbfd)aft angeeignet

(Ogl. aud) Oofep^u«, „«Itert^ümer", XIII, 6, 7: XII, 7, 4). Söacctjibc« befefHgt ©agara

(1 SWalf. 9,52; Oofep^u«, „«Itertljümer", XIII, 1, 3); aber ber 2ttaffabtteT ©imon er-

obert bie ©tabt wieber nebft Ooppe unb Oarania, befeftigt fie oon neuem unb lägt feinen

©o^n Oo^ann vertan barin wohnen (1 Sftatf. 13, u—48, wo ,,©a$ara" für ,,©aga" \u

lefen; ogl. Oofep^u«, „«Itert^ümer", XIII, 6, 6. 7; „Oübifdjer Ärieg", I, 2, 2; 1 9)?afT.

13,53; 14, s fg., 33.34; 16, 1; 15, 28. .r.). — Sin britte« ©ajara im Öfrjorbanlanb

(2 üRaff. 10, s« fg.) will (£walb für ba« tfffyara, Vlftarot^ 1 3Haff. 5, 43. 44 (f. »jtarotlj

unb Htargation) galten; und) ©rimm'« SWeiirang bagegen Ijot ber 93erifycrftatter oon

2 SWaff. bie moabit. fteftung Oager (1 3)?aff. 5,s; f. Oaefcr) mit ©ajara üerwedjfelt. —
Sine anbete ilnfidn oon ber £age ber ©tabt ©efer, wela^e er mit ©agara in 1 De äff.

für einerlei ljalt unb, ^anpt|äc^lia^ wegen ber ©teilen 1 ©am. 27, 1 („@i«riter"; f. b.)

unb 1 2Haff. 4, 1 (ogl. nnd) 1 i5(jron. 7,21; 1
s
H?aff. 14,34), füblia^ oon (Smmau«,

auf einen (wenigen« jum I^eil) fünfilic^en £>ügel (etwa ben „ifolirten «Oügel", eine

©tunbe öftlid) oom 2Bege Ramtel)« gen ©aja, oier frang. teilen Oon »eamle^ füblia^?)

oerlegt, trägt $Hfcig in ber „3eitfc^rift ber $>eutfd)en morgenlänbifa^en ©efeafa^aft",

IX, 763 fg. oor. Jicuerbingö übrigen« unterfReibet berfetbe ©agera oon ©agara,

ftellt le^tere« mit ©efer jufammen unb beutet ©agera au« bem $ebrätfd)en al« „Onfel",

b. i. infeloTtigen Jjpügel, unb erflärt e« für eine fttftere iöejeic^uung ber Ort«lage be«

28*
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atten £ibna (f. b.). — 3tot übrigen bgl. ju ben Betreffenben 9tbfdritten Stjemn«, „Die

Bücher ©antuel'«" (2. Hufl., Jetzig 1864); Bertt)eau, „Die Büdner ber Etjronif" (Seipjig

1854); ©rimm, „Da« Jtoeite, britte unb bierte Buch ber flHaffabäer" (Setyjtg 1857);

©tarf, „©03a unb bie p^iliftätf^e Äüfte" (3ena 1852) unb Hainner, „^aläfrina" (4. Sufl.,

?eü)jig 1860), ©. 188. 189. ffneuefer.

(üffc$ unb ©efe^gebung. Da« ©efefe iß bie ©umme aller ber einzelnen ©runb*

fä^e, Borfdjriften, Skedjte unb Einrichtungen, tätigt im Bolf Ofrael al« ber ©emeinbe

©otte« öffentliche Rettung Ratten ober haben foßten. «Sofern biefelben auf einer göttlichen

SiHenöbejeugung ober Offenbarung berufnen, Reißen fte bann unb mann im Ä. X. ba«

3eugni§ ober bie 3eugniffe (2 2Wof. 25, 21; 30, 6.26; $f. 19, s; 119,22.24; 1 Äön. 2,

3

u. a.); gemörjnlicher merben fte burd) einen ober mehrere ber Hu«brücfe „©ebote, ©afcungen,

^cc^tc" umf^rieben (3. B. <ßf. 19, 9; 5 2Rof. 4, s; 8, 11; 11, 1; 9cet). 9, u u. a.); bie

gebräud)tidt)jle Benennung bafür aber tft t)ebr. Tora, b. i. ?etjre, Untertoetfung (bei

iHtttjer insgemein: ©efefc), fomol für ein einzelnes ©efefc (wie 3 üWof. 6, 2; 7, 7; 12, 7 u. a.),

al« aud) für bie 3nfammenfaffung afler ©efefce (3. B. 5 2Rof. 4, 44). 2Rit biefem 3fo«*

brutf bie „i'etjre" mirb nun aber audj, namentlich in ber ttltern ßeit, ber ünhalt ber bro=

pt}etifd)en Berfünbtgung bejeid^net (3. B. Oef. 1, 10; 8, 16), unb bie« ift infofern bcmerfen«=

mertt), al« barau« i)eroorget)t, ba| urfprüngtid) bie gefe^lid)e unb bie propt)etifcl)e 2er)re

nidit in ber SBeife mie fpäter einanber entgegengefefct, fonbern bielmefyr beibe al« ba«

2Bort ©otte« an fein Bolf 3ufammengefat}t mürben ($of. 4,6; 3ef. 2,3; 5,24; 30,9),

mie benn felbft Efra nodr) bie ©efefee«gebote al« (Gebote, bie ©Ott buret) feine Änedjte,

bie <ßrobt)eten, geboten tjat, betreibt (Efra 9, 10. 11; bgl. auet) ©odj. 1,6). Doct) mürbe

e« oom 7. Oat/rr). an unb namentlich) feit ber 9luffinbung unb öffentlichen Äiterfennung

be« ©efefcbueh« (2 J?ön. 22 unb 23) immer gemöhnlictjer, mit ber „Üerjre" ba«, ma« mir

jefct ba« ©efefc nennen, 311 bejeidjnen (3ebt). 3, 4; Oer. 2, s; 18, is; $ag. 2, 11; 2Wal. 2,7).

2Wan berftanb nun unter ber £erjre ba« ©efefc SDcofe'« ober bie grunblegenbe 2BiHen«offen*

barung ©otte«, auf roeldje burd) unb unter Hftofe bie ©ejneinbe geftiftet unb eingerichtet

mürbe, imb nannte ba« Buch, worin biefelbe enthalten ift, neunlich unfere fogenannten

Büd)er 2Hofe, bie „£et)re ©otteö" (1 £()ron. 16, 40; 2 E^ron. 31,3.4) ober „Buer) ber

?e^re ©otteö" (3of. 24, 2e; 2 Et)ron. 17,») ober „i^re 3Kofe'«" (1 Äön. 2,3; 2 Äön.

23, 25 ; 3M. 3, 22 ; Efra 3, 2 ; 7, 6 ; Dan. 9, 11. 13 ; 1 #or. 9, 9) ober ,,S3uct) ber ?etjre 3»ofe'«"

(Oof. 8, 31 ;
23,e; 2 Äön. 14, s; Met). 8, 1), aud) einfach «©»^ ^er üet)re" (Wet). 8,3).

I. Da§ nun biefe 9Kofe:B?ec)re nicr)t blo« ©ebote unb Regeln, fonbern aucr) @rfennt=

niffe, iEBahrtjeitcn, (Srfa^nmgen unb ©rfahrungöfä^e enthalten ^aben mu§, liegt fct)on im
«uSbrucf, ift aber auch f0l$ erftc^tlic^. SWofe'ö Serf mar eine neue 9teligion«*

ftiftung ober bie Änfnüpfung eine« neuen few^ältniffee 3mifchen ©Ott unb bem ©otf Ofrael.

2Bie biefe göttlicherfeit« auf einer 9?eif)e oon t[jatfad)Ud)eit (Srmeifungen in unb an bem
Bolf beruhte, fo fchloß fic auch ntenfchlicherfeitö eine Hei^e neuer Erfahrungen oon ©ort,

alfo neue (Srfenntniffc ©otte« unb ber göttlichen Dinge, in ftd}, melche oon ben am
tiefften baoon Ergriffenen, oor allem Dom 9Migion«fhfter felbft, 3um S8emu§tfein unb jur

Slnerfennung ber übrigen gebraut merben mußten, unb erf* auf ©runb folcher $eils«

erfat)rungen unb ^>ett«erfermtntfTe formte bann auch bem ©olf bie benfelben entförechenbe

neue ?cben«orbnung gegeben merben. (£« fonnte nid)t ctma genügen, bajj nur ber Stifter

felbft in biefe ©umme neuer ©runbmahrhetten eingcmeir)t mar, ba« ©olf aber blo« bie

barau« abgeleiteten ©ebote unb Einrichtungen 3ur Hochachtung eingefchärft befam; benn
mit blofen 93efet)len fann 3mar ein .^errfcher, ber im SBeftfc einer unbtfchränften SRadjt
über ein S3olf ip, in eu^elnen Dingen feinen SZBttten in bemfelben 3ur ©eltung bringen,

nie unb nimmer aber bie gan3c Religion unb ©itte, bie Denf* unb ^anblung«meife bef»

felben umbilben, »ie biel meniger ein ÜÄann mie SWofe, bem äußere Machtmittel nicht 3U

©ebote ftanben. Um eine fold)e Umbilbung möglich 3U machen, mar oielmet)r erforberlich,

bar} berfetbe ©laubc, biefelbe Hnfchauung unb Einficht, bie in u)m aflerbing« am fräftigften

unb flarften lebten, auch 'n mc^en anbent, menigften« in ber SWeh^aht ber ftüfjrer unb
Häupter bc« »olf«, ent3ünbet unb ©ache ttjrer Ueber3eugung mürben. ©0 tlnben mir bie

©act> auch Dtr ^iöet bargefleUt. deicht blo« ba§ üJcofe, fdrnn bor ber eigentlichen

@cfet)gebung, jebe ©elegent}eit benutzte, um jenen au« feiner brobt)etifchen Einftcht i)txau4

«uffchlüffe über SEBefen unb SBiaen ©orte« ju geben (3. ». 2 50?of. 15, 25), fonbern er

gab auch bor ber 99unbe«ftiftung bem Sott ober feinen Vertretern erfl bie göttlichen Hb^
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fixten unb ba« 2Befen bc« einjugeljenben 33unbe« befannt, unb e« war iljre freie, auf

Ueberjeugung ru^enbe 3ufttmmung, bie alle« SBeiterc crfl mbgltd) mottete (2 9Wof. 19).

Selbfi ba« 3efmgebot beginnt nid)t unmittelbar mit ©eboten, fonbern f)at einen ungemeinen

©runbfafc (2 SWof. 20, 2) an feiner Spifce, au« bem bie einzelnen ©ebote erfi abgeleitet

werben, unb audj bie übrigen ©efefee finb, fogar noch in ihrer und oorltegenben fdjrift

lidjen Raffung, nidjt immer fo natft unb faljl (jingefteüt, fonbern oft burdj tjöfjere Cr«

fetmtniffe unb ©lauben«wal)rf)eiten begrünbet. Die Summe biefer ©runbwaf/rtyeiten, »eldje

2Wofe oerfünbigte, ift nun fretlidj nic^t feljr groß; fie finb in unfern SWofcSüajern faß

nur gelegentlid) ba unb bort cingefheut ober au et) in furje (Sprühe jufammengebrängt,

unb »erben barum Don benen, »eld)e ba« ©efefc nur obcrfläd)lid) betrauten, leitet über-

feljen ober nidjt in ihrer 53ebeutung erfannt. Um fo nad)brüa*lid)er muß e« barum Ijicv

bemerft »erben, ba§ fie ben ©runb unb ba« Scfen ber ganjen SWofe-~$ef)re btlben, unb

ifjre Äfarfhttung, Sinprägung unb Verbreitung einen .f>aupttljeil ber mofaifdjen $t)ättgteit

au«mad)en mufetc. 3Bic bei jeber Religion fommt e« aud) !jier junäd)f* auf ben ©ottc««

begriff an, burd) bie (Srfenntnifc be« SBcfcn« ©otte« ift alle« Uebrige beftimmt. Der
©ort, ben 3fraet in ber Grlöfung au« Slcgnpten unb in ber ftüfnung burd) bie SBüjte

erfahren l)at, berfelbe ©ort, ben aud) fd)on feine ©äter, »enngleid) unter anbern tarnen,

Derefjrtcn, war iinn ntdit ftajtbar unb bodj fo mächtig \u feinem >>eii roirffam geroefen;

er »ar benen, bte in ber Wotfj be« bebend bittenb an tfm ftdj gemanbt fjaben, crfjörenb

entgegengefommen. Demgemäß würbe benn aud) biefer fein ©ort bem 33olf Don SWofe
berfünbtgt al« ein ©Ott, ber nidjt in biefem ober jenem Waturmefen ober einer Watur*

mad>t enthalten ift, fonbern in ba« ©ebict be« ©eifte« fällt, ber ©Ott ber ©eijter aUe«

t^leifdje« (4 SWof. 16, 22; 27, ie), cht unftd)tbarer, geifriger unb ebenbarum einiger, bafjer

and) allein jn Dereljren (2 3J?of. 20, 3) unb burd) f einerlei 2 id) tbareö unb feinertei öilb

barfteflbar ($. 4), oiciincrjv über alle« ©efd)öpfltd)e unb $3eränberlid)e unantafibar ergaben

unb ettig, unb bod) ber Sd)öpfer unb #err oon ädern unb Über allem, beffen ©runb-'

befrimmung ober eigentlidjeö SBefen aber auf bie etljifcfyc (Seite füllt, ein eifriger Raffer

be« 23öfen, ber bie ©djulb ber 33äter nod) Ijeimfudjt an ben Äinbern bi« in« britte unb

Dierte ©lieb an benen, bie iljn Raffen, aber ein freunblidj liebcDoHer gegen ben ©uten,

ber #ulb übt Dt« m« taufenbfte ©lieb an benen, bie ifm lieben unb feine ©ebote galten

(2 SWof. 20, 5. e), ober »ie fein boppelfeitige« Sefen an einer anbern Stelle befdjrieben

wirb, barm^erjig, gnäbig, langmütig, reid) an $>ulb unb $reue, $ulb bewaljrenb lau«

fenben, Uebertretung, Vergebung unb ©itnbe Dergebenb, aber nidjt für fajulblo« erflärenb,

bie Uebertretung oon Vätern an ©öfmen unb ßnfeln am britten unb Dierten ©efd)lea^t

^eirafu^enb (2 2Rof. 34, 6. 7; 4 9Wof. 14, ib), mit (ginem Sort ein ^eiliger (3 3)?of. 19, 2)

unb fjeiligenber (3 9Rof. 20, »; 21, s) ©Ott, ber (Jrlöfer feine« Votf« (2 SWof. 6, «) ober

fem feiler, fein Ärjt (2 9Wof. 15, 26), all ba« jufammengefoßt in bem neuen, bamal« ein«

gefegten 53unbe«namen Oa^De (2 3Hof. 6,2). SWit biefem ©ott nun, ber c« erlöjt ^at

unb aud) femer erlöfen »iÜ, follte unb »oOte ba« Volf in einen Vunb (f. b.), in ein

Verf)ältni§ ber gegenfeitigen Bngeljörigfcit treten, wonaa^ er i^m ©ott fein, b.
ty.

alle«

bo« letften »erbe, »a« ein Volf nur üon feinem ©Ott ermarten fann ( 2 5DJof. 6,7;

29, 45; 3 3ttof. 11, 45 u. 0.), fie aber tym ein Voll (3 3»of. 26, 12; 5 SWof. 29, 12), b. 1).

in befonbenn unb auögejeidjnetem Sinn i^m angeljifrig, ein Volf be« Sigent^um« Dor

allen anbern Völfern (2 SWof. 19, s; 5 SWof. 7,«; 14, 2) fein follten.

$u« biefem Begriff be« ©otte«Dol?« folgen bann bie »eitern grunblegenben Obeen

be« 2J?ofai«mu« oon felbft. (ginerfeit« wia biefer b,eilige unb liebrei^ jut^ätige ©ott

unter üjnen befonber« wohnen, mit feinem tarnen gegenwärtig fein, fortwäljrenb fit^

unter i^nen bezeugen, inbem er burd) feine Drgane (bie ^ropljeten) feinen ©iüen i§nen

funbgibt, fte mäa^tig f{^ü^t, gnäbig fegnet, barm^erjig ©ünben tilgt, aber audj, wenn

mtge^orfam, fte geregt ftraft unb jurüdbringt, alfo fie wie Ujr Ober^err leitet unb regiert,

in allem aber an ibjer Heiligung arbeitet, «nbererfeit« ntu§ ba« Volf al« eine

©emeinbe Don i^m (Srlöfier, unb barum oor i^m ©lei^bere^tigter, wiffen unb a^ten,

©ott al« feinen Ijödjften (unb einzigen) ^erm anerfennen, il)m bienen, ib,n oere^ren, feinen

unb nidjt eine« SWenfdjen Sßillcn jur SRic^tfajnur feine« X^un« unb Waffen« maa^en

(J^eofratie), hinter allem Sichtbaren unb ^imer allen einzelnen (Srfdjeinungen unb Söegeg-

niffen feine« $eben«, ^inter ben ©ütern unb Uebeln, immer ilm fe^en ober bie Offenbarung

feiner SWadjt, feiner ©nabe, feine« ßorn«, aUe« auf iljn bejie^en, feine ©nabe unb fein
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SBofjlgefaHen fud>en, auf ihn oertrauen unb au ifni glauben lernen. <J« mu§ al« fetn

SSolf aud) geartet fein unb »erben wie er, alfo, ba er ^eilig ift, fjeilig fein unb »erben

wie er (3 Sttof. 19, 2; 11, 45; 5 ÜWof. 7, e; 14, 2), unb burd) btefe Forberung ber heilig-

feit wirb bem 93olf ebenfo ein eigentümlicher Gtfyarafter aufgeprägt rote ein ßtel bor-

gefieeft, nad) meinem e« burd) feine ganje ©efdud)te fjinburd) ju ringen l)at. „3ljr fotlt

mir ein ftönigreid) oon ^rieftern unb ein heilige« $olf fein" (2 9Äof. 19, e), fo lautet

ba« grofje 2Bort, worin ba« ibeale 3"t **« 9D?ofai«mu« unb feine gan^e über ftd) felbft

hinau«treibenbe ^ufunft jufammengefafet ift. ©oldje Obeen über ©Ott unb Ofrael, über

feine Aufgabe unb feine &\tU, finben roir fortan burdj bic ©efd)id)te hiitburd) im 93olf,

menigften« in feinem beffern SEtyfU, lebenbig, in Fleifd) unb 93lut beffelben übergegangen:

mann unb woher anber« foHten ftc in baffelbe hineinocrpflanjt roorben fein, al« eben in

jener 3*it ber ©rünbung ber ©emeinbe unb burd) ihren ©rünber? Darum fönnen wir

nidjt anber«, al« fte für einen £aupttt)eil unb ben eigentlichen ©runb ber SWofe4'et)re

erflären.

Gbenfo ift aber aud) Aar, baft mit ber Verfünbigung biefer neuen ©otte«erfenntniffe

unb biefer Aufgabe für be« 3$olfe« Scfirebungcn ba« 2Berf SRofc'« nid)t erfd)öpft fein

fomtte. Äu« ben neuen äBaljrheiten mußten aud) bie Folgerungen für bie Umgeftaltung

unb 9?euorbnung be« Veben« be« $olf« gejogen »erben; 3. 33. au« ber <5rfenntni§ be«

heiligen unb geiftigen ©otte« fofgten unmittelbar unb im ©egenfafc gegen bie bisherige

«rt bei! S3olf« ober anberer «ölfer Regeln über bie rechte unb falfd)c Hrt feiner Ver-

ehrung. Ober : bie Obee ber «£>eiligfctt, bie al« £it[ be« Streben« hingejtolt »urbe, er»

t)eifd)te it)re nähere Söeftimmung, man mu&tc »iffen, »a« im einjelnen baju gehört. Ober:

wenn ba« Volf Ofrael al« foldje« ein Weid) ©otte« auf (Srben barftellen foQte, fo mußten

auc^ °'e oolf«tt)ümlid)en
, bürgerlichen, fhatüd)en iöerljältniffc babon berührt unb nach

biefem ©runbdjarafter georbnet werben, ©oldje Folgerungen brängten f«h unau«»eichlich

auf. Shtd) fchon ba« blofe Ontereffe ber Forterhaltung ber bamal« lebenbig geworbenen

neuen Obeen »erlangte, baß fte mit biefer ober jener fchon eingewurzelten ©itte enger

oerfchlungen ober burd) neue, auch bem jjwfan Raufen berflänbliche (Gebräuche unb Gin

richtungen au«geprögt würben. Da(? 2JJofe auch m bicfcr ^idttung gewirft hoben muf;,

ifl barau« nun fchon jum oorau« ftd)er; e« wirb aber auch öerbürgt burd) bic Ifrinne-

rung ber ©pätern, in welcher er ganj oorjüglid) al« ber erfcheint, welker burd) (Srlaf

fung oon ©efefcen Religion unb ©otte«bienft, ©itte unb föed)t geregelt, unb ba« 2tbm
bc« Volf« in feinem ganzen Umfang noch ben oon ihm oerfünbeten ©runbgebanfen orga-

niftrt fyat. Shtdj ift ja leicht beutlich, ba§ alle Derartige Folgerungen unb nähere SBe=

fttmmungen bei ihm bie Form fhreng forbember göttlicher 23efehte annehmen mu§ten.

I)a ba« ganje bamal« angefangene .^eit«werf oon ©Ott ausging, unb 2Wofc ftch burd}-

au« al« Diener unb $olmetfd)er ©otte« crfaimte, fo mu^te unb burftc er auch o^e«,

wa« er in weiterer Folgerung au« jenen ©runbfäfeen oon feinem «olf ju Oerlangen hatte,

al« unmittelbare Forberung ©otte« an fein S9unbe«oolf, al« göttliche« ©efefc oortragen.

Mein fo unbejWeifelbav ba« nun aud) ift, bafe 2Äofe nicht blo« ber prophetifdje ©er=

fünbtger ber großen cntfdjetbenben ©runbwahrheiten, welche oon nun an in ber ©emeinbc
leben, wirfen unb ©efialt gewinnen follten, fonbern auch cm flörtlid) beauftragter ©efe^-
geber war, welcher burd) ©efe&c eine neue £eben«orbnung feine« SBolf« fchuf, baf? fomit

bie urfprünglid)e 3>?ofe4?ehre auch eigentliche ©efefce umfaßte, fo »enig »irb man bcrii

annehmen bürfen, baß aUe bic ©efe^e, »eiche jefet in ben fogenannten Ü}?ofe^S9üchem ge

fammelt oorlicgen, auch ™ tfrengen ©inne be« ©orte« unb in biefer Form oon ihm
erlaffen ftnb.

IL 9?ad) ben SJotftellungen
, »eiche bie (Srjählungen biefer SBücher über Ärt, Ort

unb 3eit ber ©efe^gebuug an bic $anb geben, t)ätte ÜKofe 00m ftuöjug au« «egnpten
an (ogl. ba« ^affatjgefeö, 2 2)?of. 12) bt« ju feinem 5:obe gefefcgebertfeh gewirft, imb
allmählich aüe biefe ©efefce erlaffen. Doch war e« eine unoerwüfttich im «olf h«ftenbe

Erinnerung, ba§ ba« ©inaigebirge bie eigentliche ©eburt«ftätte feiner ©efe|e war, fowte

ba§ bort auch ein befonber« feierlicher %ct ber SBefanntmachung be« ©runbgefe^e« ber

©emeinbe ober ber ©efefcgebung im engern ©tnne be« Sorte« fiattfanb (2 9Rof. 19 fg.;.

Dort fei ©Ott felbft 00m Gimmel auf bie ©inaihöhe herabgeftiegen, habe burch 2)iofe mit

bem «olf ober feinen Vertretern uuterhanbclt, inbem er it)m feine ^o^e «lufgabe, ein Volt
be« ©genthum« ©otte« ju werben, eröffnen lie§, unb auf bie erflärte «ereitwittigfeit be«
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öolf« Ijtn, bie Aufgabe zu übernehmen, fowie nad} gefehelicner Vorbereitung be« Solf«

burd) Reinigungen, §abe er im ©ewöff unter Donner, Slifcen unb ^ofaunenfd)afl, in ber

Döllen $errlid)feit feine« SBefcn« auf bem ©inai erfd)einenb, bem unten am t$uf} be«

Serg« in ehrfurd)t«ootlcr fterne wartenben Solf bie jc^u 2Borte ober ba« 3et)ngebot

(f. b.), ba« ©runbgcfctj ber @emcinbc, jugerufen, aber baburd) aud) eine fold)e $uxd)t

oor ber göttlichen SHajeftät im S3otf erwerft, baß c« au* ©d)eu, ba« göttliche SSBort nod)

weiter fo unmittelbar z»i oemehmen, ben »JWofe beauftragt fyabt, ^infort allein bie fernem

Sefetjte ©orte« in ßmpfang ju neinneu nnb 31t oerfünben, worauf er, in ba« einfame

Solfenbunfei auf ber Serge«t)öhc fteigenb, nod) anbere ©efefce über ba« firdjlidie unb

bürgerliche tfeben erhalten ha luv
v

J<ndt biefer grunblegenben ©efefcgebung, meiere nod)

einem feierlichen Sunbe«opfer in bem uundien (9ott unb bem $olf gefd^loffenen 33unb

i^ren Abfd)lut3 erhalten (2 3Rof. 24), fwbe bann 9Kofe weiterhin an ber gefefclichen

Orbnung ber ©emeinbc gearbeitet, nnb theil« wähwnb be« faft euiitt^rigen Aufenthalt«

am ©inai (2 2Rof. 25 -4 2Wof. 9) bie gro§c SJcaffc ber wichtigen ©efefce befannt ge*

mad)t, theil« auf ber weitem SBanbemng (4 ÜJJof. 15 unb 17— 19), tt)eil« nach oer

oberung be« Dftjorbanlanbe« (4 UWof. 27— 31 unb 34— 36) 11 od) mehrere hinzugefügt,

cnblidi aber (5 3J?of. 1 fg.) oor bem Abfdjlufc feine« tfeben«, im ©erilbe 2Woab, gleich»

fam at« Sermädjtuifc oor feinem «Scheiben, bem Sotf in langen 3Watm= imb Abfdneb«

reben bie Haltung be« ©efefce« im ganzen neu eingefchärft, unb babei theil« manche neue,

theil« gegenüber oon ben frühem abgeänbertc ©efefcc crlaffen. Die ganze üttenge ber

alttcft. ©efefce ift fo burch biefe biblifchen ^r^ä^tungen im Gahmen be« Veben« 2Jcofe'fl

untergebracht, unb nicht blo« bie duben fd)on oon ber 3ett bev babnlonifchen Verbannung

an, fonbern auch °'e <$nfH. Äird|en fyabtn nie eine anbere SorfteHunq oom Hergang ber

©efeifcgebung gehabt; noch heutzutage benft ftdj ber einfache Sibelglaube be« SolT« ba«

ganze ©efet? in ber genannten Söeife oon 9)Jofe gegeben fomol al« aufgezeichnet.

9hm wirb man jwar, wa« bie (Wefcfcgebung im engem ©innc betrifft, ber gewöhn-

liehen Ueberlieferung barüber im ganzen blo« ju^immen Fönneu. Der äße für bie junge

©emeinbe mid)tigfien ©efefce in treffenber Au«wat)l untfaffenbe Inhalt be« 3ehn8 e°ot«,

feine alterthüraliche ftorat unb feine Anorbnung, bie nur bei ihm ermähnte Aufzeichnung

auf a»ei fteinerne platten, »eiche noch foÄtcr oorhanben waren, bie ganze Art, wie bie

©öätern baffelbe immer al« ba« ehnoürbigfte unb bcbcutenbfie Denfmal au« bem ganjen

mofaifchen Alterthum barftellen — alle« bie« fpricht für bie wirtlich mofaifd)c Äbfunft

biefe« @efcfce«ftüd«. Auch oa fc c* m cn,cr befonbevö feierlichen Vott«oerfammlung an bem

oon alter« her al« ein .v>eiuqtfium geachteten ©tnaiberg (f. b.), unter auperorbentlichen

(Jrfcheinungen, befannt gegeben würbe unb a0e AnWcfenben ben tiefftcu (Jinbrucf oon bem

au« biefen ety göttlichen Sorten ju ihnen rebenben ©ort mit baoongenommen haben, ift

bem @eift be« Alterthum« oöllig gemä§. Unb immerhin ift burch biefe« Denfmal au«

bem Anfang feiner gefefegebenben Üffätigfeit eine foldie ®efefce«hmft be« SKanne« bejeugt,

bof; mau an fidi wol geneigt fein wirb, auch UPC^ anbere ähnliche @efe$e«reihen al« oon

itnn erlaffen anjuertennen. Allein anber« fr c in e« mit ber großen ÜÄoffe ber in ben

Büchern ihm $ugcfd)riebenen Öefe^e; fte im buchftäbltchen ©inn auf feinen 2Wunb ober

gar feine $anb jurücfjuführen, ift ^etitjutage nach brr fd)ärfem fritifchen (5rforfd)ung

nicht mehr möglich-

Die VorftcEung, baß 3Hofe bie fogenannten Üftofetlicher unb fomit alle bie barin

enthaltenen ©efefec felbft gcfd)rieben habe, ift wiffenfchaftltch längfi unhaltbar geworben.

Die gänzliche Unwahrfcheinlichfeit einer fo au«gebet)nten 2 djriftfteUerci in ben Reiten ber

gefchidjtlich«n Anfänge eine« ©olf«, beffen übrige Literatur erft in oiet ftäterer 3«t in

it)re 33lüte trat, bie oielerlei ffiieberholungen berfelben ©efe^e (nicht blo« im 5. Such

OHofe gegen ba« 2.-4. $ud) SWofc, fonbern aud) innerhalb biefer mittlem $üd)er, wie 3. ©.

2 3Wof. 34, 17—n gegen Map. 21—23, ober 3 2ttof. 20 gegen 18), bie zahlreichen fach*

liehen Abweichungen ber ($efefee über einen unb benfelben @egenftanb (5. V. im ^ctjngebot

felbft jwifchen 2 SWof. 20 unb 5 ÜÄof. 5, ober jwifchen 2 2Wof. 20, js unb 27, 1 fg.;

2 3Rof. 21, 1—« unb 3 ÜNof. 25, 39 fg.; 2 ÜRof. 23, 1« unb 12, 2, unb manche unten w be^

fpre<h*nbe; ganj ju gefdnocigen oon benen zwifchm bem 5. Such 9)?ofe unb bem 2.-4. Sud)

OHofe), bie offenbare Bezugnahme fo oieler ©efe^e auf öiel fpätere Serhältniffe, nament»

(ich aba' ba0 m€ Inhalt, 2pradie unb Ab 5 werfung nad)Wei«bare unb längfi nach,

gewiefene Sorhanbenfein oerfchiebener Suchfchichten au« fehr oerfehiebenen 3eitaltem, au«
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benen wie bie 5 93üd}er 3D?ofc überhaupt fo aud) bic gefeilteren $t)eilc beffetbcit jufamtnen*

gefd)id)tet ftnb — alle biefe ©rünbe erweifen jur ©enüge, baß btefe Waffe oon ©efefcen

oon 9Wofe nicht niebergef(^rieben fein tann. Söitb ja bod) audi felbft in ben Stählungen

ber brei mittlem ^üdfer (2.-4. 23ud) 37?ofc) oon feinem einzigen ©efefe außer ben 5?unbe«=

»orten ober bem 3et)ngebot (2 2Hof. 24,4; 34,2?) behauptet, baß 2flofe e« aufgefd)rieben

t)abe. Aber auef) bic oon einigen beliebte ÜWeinung, baß ÜRofe bie in ben 9J?ofe*$üd)crn

bezeichneten ©efefce wenn aud) nid)t felbft niebergcjcrjrieben, fo bod) münbtief) gegeben

habe, worauf bann Spätere fie au« ber Ueberlteferung fd)riftlich gemacht haben, läßt ftdj

in feiner Seife galten. 2ftan hat jwar nid)t olme Schein bafür geltenb gemalt, baß

in ber Raffung biefer ©efefcc ber Stanbpunft burd)au« in 2Wofe'« 3«* genommen fei, baß

alfo j. SB. ber »eftt3 be« £anbe« Äanaan öfter« au«britrflid) al« ein erft fünftig ju er«

werbenber bargefteOt (2 2Wof. 12, 25; 3 2Rof. 14, 34; 19,23; 23, 10; 4 ütfof. 15, 2), baß

ba« 3elt*, ?ager= unb SBüftenlcben burdwu« al« gegenwärtig borau«gefe$t werbe (3 ÜRof.

4,12; 13,4«; 14, s; 16,2«—2s; 4 ÜWof. 19, s), baß wenigften« in ben mittlem 33üdjern

nur auf Stammfürften unb «fwheprtefier al« työtfyftt Obrtgfetten, nid)t aber auf ben

Äönig 9?ürfftd)t genommen fei (3 SRof. 4), baß in oielen ©efefcen bom £ohenpriefter blo«

al« Äaron unb bon ben ^rieften al« Sölmen Äaron'« gerebet werbe (3 2Rof. 2, 10;

6,2; 7,io; 16,2) u. bgl., allein e« ift bod) leid)t begreiflich, baß auch Späterlebcnbe,

meldte mofaifdje ©efefce aufzeichnen unternahmen, bei beren Raffung ftd) in ben ©eifl

unb in bie 3"t 2ftof*'« Ijineinberfefcen mußten, unb, ofmc bebeutenbe &nad)roni«men $11

begeben, fid) nid)t anber« au«brütfen fonnten. dagegen aber ftnb nun folgenbe ©eftdjt«*

punfte ju erwägen: 1) bor allen Dingen trägt ber gan$e ©efe$e«compler ber 2Wofe=©üd)er

trofc feine« großen Umfang« unb feiner (ärrftretfung auf alle möglichen £eben«gebiete boch

einen gewiffen fragmentarifchen (Sfjarafter unb eine gewiffe Unglctdjartigfeit an fid).

SWandje 3weige, wie bic Opfer», Feinheit«* unb tMtgefefce, bie ©efefce über bie (Stifte

t)ütte fowie über bie »1 cct)te unb (Sinfünftc ber trieft er unb V ernten ftnb barin mit einer

großen, oft in ba« fttetnfte tjinabretdjenben Slu«führltchfeit bebanbelt, wogegen anbere, bie

auf bie flttlichen unb rechtlichen SJerhältniffe fowie ba« $erfaffung«wefen fich bejiehen,

gar fel>r aurürftreten unb junt Ztyii fo abgeriffen unb bürftig ftnb, baß, einen boaftänbigen

€rgani«mu« be« SRed)t« unb ber ©emeinbe barau« ju conftrutren, nicht möglich ift

2ftan fann fich beehalb nid)t oeranlaßt fetjen, in biefem ©cfetje«compler eine treue (£opie

ber gefefcgebertfehen Aufhellungen *D?ofe
r

« ju erblicfen. tir, al« (Shrünber ber ©emeinbef

fonnte nicht, wenn er einmal in bie (5in$cll)citen eingehen wollte, einzelne wichtige (Gebiete

fo unootlftänbig behanbeln unb bagegen ba« ®otte«bien^tiche, Rituelle unb ^riefterltche

mit folcher Vorliebe pflegen. Daß 3Wofe bem Sultu« unb ^riefterwefen gerabe in biefer

SBeifc eine fo au«nehmenbe SJichtigfeit beigelegt hätte, will olmebie« ju aaem, wa« wir

fonfi über ihn wiffen, nid)t ftimmen. Slfle Propheten Oon Samuel an höben befanntlich

auf bie äußern formen be« ($otte«bienfte« einen oerhältnißmäßig fet)r f leinen 2Berth

gelegt, unb IVofc, ber Urprophet, in beffm Bahnen aQe fpätera Propheten gingen, foQte

hierin anber« gebaut unb gelehrt haben? leugnet boch ?lmo« (Äap. 5, 25) gerabeju, baß

Ofracl in ber Süfle bie 40 Oahre lang ©Ott ®aben unb Opfer gebracht tyabt, unb fagt

Oeremta (5fap. 7, 22 fg.) mit unjweibeutigen äßorten, baß ©ort nad) ber 2lu«führung au«

Äegnpten mit ben $ätera be« Soll« nicht über Dinge be« $3ranbopfer« unb Schlacht»

Opfer«, fonbem über bie Pflicht be« ftttlidjen ©ehorfam« unb red)tfd)affenen ©anbei«
gerebet habe, unb nennt boch 3efaja (Hap. 29, 13) fötale gotte«bienftltche ©ebräudic in

ihrer Äeußerlidjfeit gerabeju eingelernte SWenfchenfa^ung (bgl. auch Oef. 1, tt— 17).

2) gemer fehlt ben meiften ©efe^en biefer 93ücher (ausgenommen etwa einige hrrje ©ebote

über Abgötterei, Aberglauben unb Unzucht [f. b.]) bie gefchid)tlid)e Änhtüpfung an bi«her

geltenbe Sitten, Uebungen unb 3«ftönbe, währenb wir eine foldjc oon 2Kofe bodb noth»

wenbig erwarten müffen. 53on ber oomiofaifd)en Art erfährt man au« biefen ©efefcen

gar nicht« mehr, unb im ©egentheil befommt man ben Gmbntrf , al« wäre aQe«, wa«
barin oorgefabrieben ift, ooOftäubig neu. (Sine folrf>c Raffung ber ©efefee läßt fid) min
3War wohl begreifen ootn Stanbpunft Späterer, fofera für fie bie mofaifd)en Einrichtungen

etwa« tängft Seftehenbe« waren, über beffen Antecebenrien fie fein Sewußtfcin mehr
hatten, nicht aber 00m Stanbpunft 2flofe'« au«, welker mit bem ju feiner 3eit ©efteheuben

ju rechnen hatte. SWan barf ftcfy \a boch einbilben, baß 9»ofe in bem ©olf, ba«
er au« Aegopten nach ber SGBüfie geführt hatte, eine tabula rasa oor fich 9<*>abt ^obe,
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auf toeld)e er ganj nad) ftreüjeit aufprägen formte. Denn aud) ba« bamaligc s^otf, ob

wol ohne ?anb unb feflen SBohnfifc, Ijattc bod) feine Dolf«thümlid)en Sitten unb ©cbräud)e,

bie längfi mit ihm Derwad)fen waren unb jum Ibetl nod) aud ber Dorägnpt. ßeit her--

flammten (j. SB. ben Familien» unb Stammoerbanb, bie häu«lid)en unb et>elic^en Sitten,

Erbfolge, ©ftaDerei, ©lutradje u. f. w.); e« Ijattc feine eigentümliche Religion, bie, wenn
aud) ftarf Derwifdjten, ©runbjüge be« ©otteinheit«glattben«, unb auf biefem ©runb feinen

(gutta«,
J.

ein eigenthümlidje«, Don betn ägöptifd)en Dcrfduebene« Opferwefen (2 ÜKof. 3, is;

5, s u. a.) ober 3ahre«fefte unb anbere ^eilige Dage, wie foldje and) bie übrigen (^eib-

nifd)en) 3tocl8c Sölferfreife« Ratten, unb aud) ^erfonen, bie ba« Opferwefen be*

forgten; e« Ijatte feine ftttlic^en begriffe über ba«, wa« rcd)t unb unrecht ift, bergleid)en

fein einzige« SJolf entbehren fann, feine eigentümlichen Anfdwmtngen Don rein unb unrein,

worin e« ftd) oon alten Reiten h« mit anbern aftat. Golfern berührt; e« fyatU enblid)

aud) au« feinen älteften unb nod) mefjr au« feinen ägnpt. 3etten allerlei oon bem tjeib*

ntfd)en Aberglauben unb ©ötterwefen (3. bie Neigung jur Silberöere^rung ©orte«) in

ftd) erhalten ober aufgenommen. Tiefen ganjen 33cftanb tonnte ein ©efefcgeber nid)t

wegbenfen, fonbem mußte barauf 9?ücfftd)t nehmen, unb jmar fooiet möglich, baran an«

fnüpfenb. üEBenn fd)on unter ben ©efefcen, welche mcnfd)lid)e SRäthe gewöhnlich madjen,

biejenigen am wenigften au«füf)rbar ftnb ober Dauer Derfpredjen, welche ohne Anhalt im

bi«herigen #olf«* unb <5taat«lcben, wie ganj neu, tjingefhflt werben, fo wirb um fo we*

niger ein ©efefcgeber, ber in ©orte« Warnen unb mit göttlicher 2Bei«heit Derfätjrt, e«

Derfäumen biirtcn, fid) an ba« im ©olf fetjon ^orhanbenc, wenn e« irgenb 1» rauch bar unb

fortbi(bung«fä!)ig ift, anjuffliegen, wogegen er freiließ alle« bem neuen ©eift SBiber^

frrebcnbe abwehren, befämpfen unb au«rotten mu§. 9hm aber gerabe oon biefer, fei e« nega«

tioen ober öoftti&en, »ejugna^nte auf ben bisherigen 33efianb merft man in ber jefcigen

Raffung ber ©efefce foft gar nid)t« mehr. Säfjrenb jebe comparatiDc ard)äologifd)c Unter«

fneijung jeigt, ba§ nod) Diele alte Dormofaifdje (Elemente in biefen 3Jiofe-~©efefcen fierfen,

unb ba« bei einigen, wie bei benen über bie Feinheit unb Unreinheit, jefct faft allgemein

anerfannt ift, ift bie Raffung ber ©efefce ber Art, ba§ fte a(« burd)au« neue mofaifd)e

Serorbnungen erfdjeinen. 3) ,ßum britten ftnb, wäljrenb ber Dormofaifd)e $)intcrgrunb ht

biefen ©efefcen faft ganj Derwifcfjt ift, umgefehrt Dinge, bie erft ber nachmofaifd)en <SnU

nnaeiung angeboren, tu oenjeuien opne wettere» mit peruci|ta)ngt ooer mit aufgenommen.

2Bir meinen hier nid)t blo« fo unt>crhüQte Beziehungen auf bie fpätere $nt, wie fte im

5. 5öud) SRofe borfommen, wo 3. über ba« Verhalten be« Mönig« üau. 17, 14 fg.) ober

über bie Kennzeichen ber wahren unb falfdjen Propheten >«ap. 18,9 fg.) Regeln aufgeteilt

werben, ober uon bem jerufalemifdjen Qentralheiligthum immer al« „bem Ort, ben 3aht>e,

beut ©Ott, erwählen wirb" (Äap. 12, 11; 16, s u. a.) gerebet wirb, Dinge unb Auöbrud««

weifen, bie in ütfofe'« 2Kunb unernärlieh ftnb, weil e« nietjt ©ac^e eine« guten ©efefc-

geber« ift, über ©egenftönbc, bie ju feiner ^ett gan^ nnpvafttfdi finb, unb erft nad)

Dielen Oahrhunberten in« ^eben treten werben, au«führlid)e ^orfchriften m erlaffen, babei

gan$ abgefe^en oon ber 3Rögtid)teit ober Unmöglichfeit, berartige« p vopbetud) oorau«jufe^en.

Vielmehr hoben wir hier bie feinem Kennzeichen ber fpätern 3eit im Auge, wie fte fid) in Dielen

@tfe$en afler utet Bücher geigen. (5« ift längt! (Wichaeli«, „SKofaifche« 9fed)t" [^ranffurt a. ü».

1775—80], I, §. 38—44) nachgewiefen, ba§ bie mofaifd)e ©efe^gebung nicht für ein noma*

bifd)e«, fonbem für ein }um Raubbau anfäfftge« Bolf beregnet ift. 9cun fann man
freilief) SRofe bie Ab^wecfung auf ftnfäffigmad)ung be« Bolf« im heiligen Vanbe, unb atfe

auch bie allgemeine Borau«ficht berfelben nicht abftreiten; aber ebenfo ift fid) er, ba£ in

Dielen ©efefeen, wie fte je$t lauten, biefe Anfäfftgfeit nicht at« eine fünftige, fonbem at«

eine gegenwärtige Dorau«gefefct wirb (j. B. 2 Äof. 22, »s; 23,10—12.16.19; 3 9JJof.

19, ». 10. 19; 5 ÜRof. 20, 5. 6 [19, 14 unb 27, 17; 25, 4]), Wa« bann fehlest ftimmt ju ben

Dielen ©efe^en, wo Dielmehr ba« SBüftenleben al« gegenwärtig erfcheint, ja, ba§ Don biefer

$orau«feiung au« fcb,on gan^ in« einjelntle gehenbe SPeftimmungen getroffen werben (wie

2 9Rof. 22, 4. 5; 5 ÜJcof. 19, 3; 22, s). Sogar gan^e ©mppen Don Einrichtungen gibt e«,

Deren Äu«bilbung \\\ bem qefe^Ud) Dorliegenben Ritual erft burch bie Anfäfftgfcit im Vanbe

felbfi unb währenb berfelben oor fich gegangen fein fann, wie j. 33. ba« Dpfer- unb ^eft*

roeien. *l>o wäre Wüpreno oee ja>unenicDen», oav nact) oen ajro)e=-öitcqern oent 0011 nur

bie fümmerltdifte Nahrung bot, nudi nur bie 9ttöglid)teit be« ©ebanten« an bie häufigen

unb mannichfoltigen Bleifc^opfer gewefen, wie fte im ©efe* für gewijfe gättc ober
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fetten angeorbnet ftnb ? Xxt berfdjiebenen gönnen ber 3)arbringung be« ©etretbe« in

©erben (3 ÜHof. 23, »), in geröfteten Behren, in ©rüfce, in 9Kc^t unb in ©ebadenent

berfdnebenfter ixt (3 9Hof. 2), bie bcrwicfelten Regeln über bie $u einem ^teifc^o^fer

gehörigen Seigaben an 3Rel)t, Del unb SBetn (4 SWof. 15 unb 28 unb 29): — beburfteu

biefe $)inge alle im borau«, ef>e man ftc nur ^attc ober haben fonnte, borgefdjrieben ju

werben, ober werben fte ftd) nid)t bielmehr bon felbft unb unter Leitung ber ^riefter ent*

wirfeit f)aben, fobalb man im 25cftfc be« tfanbe« unb bamit aud) feiner ^robuete ($teh,

betreibe, Del, Sein) mar, nad) bem allgemeinen ©runbfafc, baft jebe« S3olf feinem ©Ott

bon feinem ©gentium opfert? 2)ie auf ba« (Srnte* unb £erbjtwefen fid) bejiehenben

©ebräud)c an ben Oahrc«fcften — fonnten aud) fie nid)t erft rcct)t feft unb fieser werben,

alfo ihre eigentliche 2lu«btlbung empfangen, nadjbem man in ben flimatifdjen unb ©oben*

berhältmffen be« l'anbe« linmifdi geworben war (wa« 2ttofe befanntlid) nid)t war; 4 2)?of

.

13,w fg. unb 5 2Wof. 34, i fg.)? 4) Snbltd) ifi aud) nodi baran jm erinnern, ba§ bie

©efefcfammlung felbft bei mannen ©efefcen nod) bie unberfennbaren ©puren einer all

mählichen ^ortentwirfetuug unb Untbilbung jeigt, weldjc nid)t in ben 40 Saferen SRofe'«

unterjubringen ifi, fonbern auf größere ^eitbimenftonen ^inweift. üBenn in einem ber

äiteften gotte«bienftlid)cn ©efefee ©Ott fagt: „(Sinen «Itar oon Grbe wirft bu mir machen

unb barauf bein Sranb^ unb $>anfOpfer opfern; an jebem Drt, wo id) meine« tarnen«

©ebädjtnifc ftiften werbe, werbe id) 311 bir fommen unb bid) fegnen; wenn bu aber einen

Stltar oon (Steinen mir um dien wirft, foflfl bu ifm nid)t oon behaltenen (steinen bauen"

(2 9Wof. 20, 24. 25), fo ift ^ier nidjt bloß in ber ©auart ber SUtäre ein «Spielraum

geloffen, welcher über ben gefeilteren, aber ganj anber« gemachten «Itar ber £tift«hütte

(2 3Wof. 27, 1 fg.) hinau«reid)t, fonbern e« ift l)ier jugteid) eine SDtannicfjfaltigfeit ber

gotteSbienftlid)cn Drte in 9(uefid)t genommen, wie foldjc nad) ben ©efd)id)t«büd)ern $u

geftanbenermafcen bnrdi bie ganje nadjmofaifdje 3eit bi« auf ben Sempelbau in Oerufalem,

ja über biefen hinauf bid auf bie Reiten bc« ÄBnig« dofta tbatiämiid) ftattfanb. 2Benn

nun bagegen ntc^t blo« 3 2Wof. 17 unterfagt, opferbare« <Sd)lad)tbieh irgenbwo anber«

al« an ber Stift«hütte flu fc^lac^ten, fonbern 5 3ttof. 1 2 u. a. nod) oiel ftrenger alle unb

jebc Dpfer, au&cr am Gentralljetligtfnim (in äewfalem), oerbietet, fo fefct bie« eine ganj

anbere Slnfidjt über bie ftrage üom heiligen Drt borau«. Sa« ift nun ba« Wichtigere:

bem ©efe$e«erlaffcr jujumuthen, ba§ er felbft in feiner furjen ÜBirffantfeit unb etye nod)

fein urfprünglid)e« ©efefc retfjt praftifd) werben fonnte, feine 9tafid)t über einen fo mict) ;

tigen "Punft geänbert höbe, ober anzunehmen, jumal ba bie ganje folgenbe ©efd)id)te laut

bafür jeugt, bat} in biefen begebenen ©efefcen berfd)iebene ^Inftc^ten, eine milbere unb eine

ftrengere, ftd) wiberfpiegeln, bie in ber wirfltd)en ©efd)tchte be« Söoir« um btc ^>eiTfd)aft

gerungen tyabtn, bi« enbltd) bie ftrengere fiegte? (Sbenfo bie auffatlenben unb oielbefpro

djenen ?lbwetd)ungen ber oerfd)iebenen (9efefce über bie Abgabe unb ©erwenbung ber

3ehnten unb (Srftlingc (f. b.), fd)hcf;oi mdu aud) fte gan; offene $e;iehungen auf eine

längere gefd)id)tltd)e öntwirfelung in fidj? Dber ein Söeifpiel im flehten: wenn 4 SDcof.

4,3.33 ber «nfang bc« $)ienftalter« ber tfebiten auf i^r 30., 4 Ü)iof. 8,2* bagegen auf

ihr 25. ?eben«jab,r beftimmt wirb, fo fe^t ba« beutlid) eine oerfc^iebene s^rari« ober eine

oerf(hiebcne ^nfta^t oorau«, wa« beibe« bei SWofc unb ju feiner 3eit nit^t benfbar ift,

wohl aber im Fortgang ber @efRichte.
3ln« bem ©eigebrathten wtrb jur (Genüge hc^orgehen, batj ba« in ben fogenannten

bier ÜRofe*23üd)em oorliegenbe ©efe^ ntc^t im groben unb budjfiäblidjen (Sinn mofaifd)

ju uennen ift, fonbern nur einen Hbrif? bejfen gibt, wa« fpäter für mofaifthe 3lnorbnung

unb (£inrtd)tung galt, ober wa« man al« mit bem ©eift be« 2öerf« 2)?ofe'« übereinftimmenb

wutjte. Sehr oiel einzelne«, wa« auf au«brüdli(her 2>erorbnung oon ihm benu)t, ober

mand)e« authentifd)e Sort bon i()nt mag barunter fein, aber ebenfo gewi§ ftedt allerlei

barin, wa« in ber £muptfadje fd)on oor ihm ba war unb bin d] ihn nur etwa« mobtftctrt

würbe, unb allerlei, wa« erft nach ^m nud fri*h<rn iteimanfa^en ober au« ben ^rtneipien

fetner Öehre ftd) allmählich feftgefcfct unb bi« in« etnjelnfte burd)gebilbet ^ot, wohin 3. SB.

außer ben Dpfergefefcen aud) ba« i'coiten- unb ^Jriefterwefen gehört (bgl. barüber (Swalb,

„©efchichte be« »olfe« Ofrael" [3. «uög., ©Otlingen 1865], II, 368 fg., unb „Die «Iter-

thümer be« $olfe« Ofraet" [3. Su«g., ©öttingen 1866], 6.352 fg.), ähnlich wie in ber ftlteften

ttirdje manche« at« anoftolifdje (Einrichtung galt, wa« oon ben Slpofteln nicht au«brüdlich

befohlen, aber au« ben ^rämiffen ihrer ?ehrc ^ch mit ber 3«t entwicfelt h«tte.
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III. S©a« nun Don btefem ©cfefce«comölcr wirfttct) «nb wörtlich, mofaifd^ fei, wa«
dagegen erft auf einer föätern (Entwtcfelung beruhe, ba« Fann nur auf wiffenfdjaftliehem

2Bege, b. h. burd) eine fntti'ri) htftoni'dic unb comöaratiöe Unterfudrang ber einjelnen

©efefce mit einiger 2BahrfcheinlidjFeit unb aimähernb bcfitmmt werben. £>od) ift babci öon

mefentüdjetn 9cufcen bie Pachtung ber Stbfoffung^eit unb ^bjmecfung ber öerfducbenen

®efefce«barfteüungen, au« welken bie ©cfefec unferer ÜKofe*$ücher 3ufammengefefct finb.

Om allgemeinen fann man, wenn man öon Fleinern 3ufäfcen unb Ueberarbeitungcn abfielt,

breierlei berfetben unterfd)eiben, eine ältere, eine mittlere unb eine jüngfte. 1) 2Bol balb

nadjbem ba« 33olF in ^aläflina fid) anfttfftg gemacht unb einigermaßen gcorbnete 3wftaube

gewonnen hatte, füllte man aud) ba« 33cbürfniß, ba« bamal« geltenbe mofaifctjc brecht,

fei e« für bie ©cmeinbe felbft, fei e« für bie mit ihrer Leitung betrauten ^erfonen, auf*

Snfdrceiben, um baburef) bie ßenntniß beweiben ju öerbreiten ober feine Handhabung ju

erleichtern. $3on einer folrfjen altem Sammlung hoben wir nod) einen umfangreichen,

übrigen« nach, öom öerfitrjten imb aud) fonfl etwa« überarbeiteten $?eft in 2 ÜWof.

20,23— 23,i9; bie @efefce gefaßt in möglid)ft furje <Sä$e, wie da« mofaifa^e 3^ngebot
naet) ber fttf"f unb 3ehn3at)l eingeteilt, in <Sprad)c unb Onfjalt fet)r altertr^iimfict), alle

möglichen ©ebiete de« £eben« (Religion, ©otte«bicnft
,

(Sitte, ^ec^t, ftamilie, (^emeinbe)

umfaffenb. $on ähnlicher Art, obgleich wieber ander« gehalten unb wol au« einer anbern

alten 3ufawnienfteÜung genommen, finb bie burch, einen föätern (#efcfec«fchreiber feinem

eigenen iBerf einöerleibten unb aud) etwa« überarbeiteten 33ruct)frücfe 8 3Äof. 19 (eine

9Wenge furjer 93orfd)riften, meift au« bem ftttliaVreügib'fen (Gebiet) unb 18 (bie tSljegcfefcc).

ÜBärc nid)t in biefen ältern 3BcrFen meljr ober weniger bie Änfäffigfeit im .^eiligen Vanbe

al« eine begehende fdjon öorau«gefefct, fo Fönnte man fic füglid) au« ber mofaifct)en 3eit

felbft ableiten, fo fel>r tragen fte in allem ba« ©eöräge be« hofften Sllterthum« an fid).

Oebenfafl« traben fte nod) am meiften bie älteße Ueberliefenmg wörtlich, erhalten, imb wenn

irgcnbwo, fo muffen in biefen Steigen nod) autfyentifdje sJJiofe-2Borte fterfen. Sie umfaffen

nidjt, wie bie föätern, mit Vorliebe einzelne, fonbern alle (Seiten be« tfeben«, namentlich

bie fittUdyreligiöfe, wie ba« ber fonft beFannten %xt be« Propheten SWofe am meifien an-

genieffen ift, unb fefcen un« in ben (Stanb, öiele ber widjtigften ©runbfäfce unb ttnorb-

nungen al« uralt 3U conftatiren. Unb wie fte barum für un« öon au«ge$eid)neter

$ebeutung finb, fo galten fle ober öielmehr bie «Sammlungen, au« benen fte genommen

finb, auc^ fdjon im Slltertlmm fortmährenb al« eine ber heften Oueflen be« 2)?ofe*@cfefce«,

wie benn 3. ©. noet) ber ieuteronomiFer (5 3Äof. 22 fg.) öiele« barau« wörtlich, wieber-

holte. 2) $$on gan3 anderer Slrt ift ber öom SJerfaffer ber fogenannten ©runbfd)rift be«

^entateudj« etwa um ba« 3. 1000 ö. CHn". gemachte (Sntwurf ber mofaifd)en ©efe^e.

•Seine «Schrift war swar im wefentlichen eine Cfrjählunqgfehrift, in welcher er öon ber

#öhe ber ^aöibifoVSalomonifchen 3eit au« nachjuweifen fuctjte, wie unb bureh, wa« Ofract

öon Fleinen Anfängen au« ba« große unb gefegnete Solf geworben fei, al« weld)e« e«

bamal« unter ben SölFera baftanb; bocc) hatte er babei ein $auptaugenmerf auf ben

Urfprung alle« in Ofrael gefe^lid) Söefteljenben, unb gab be«^alb in feiner (Schrift einen

?ttriß baöon, wenigften« infoweit, al« er wollte, baß baffelbe aueb, noeb, in ber burd) bie

neue Föniglidje .$errfd>aft öor M get)enben Umbilbung aller ^erhältniffe (Geltung haben

ober wenigften« für ba« neujubilbenbe al« Sttufta bienen foUte. Da man bamal«

nicht anber« mehr wußte, al« baß biefe« gefefclich Söeftc^enbc in ber $auötfaehe (öon bem

(löhern Alter ber $3efdmeibung 3. 9. hatte man bamal« noch ent 9Ktf ^ ^ewußtfein, nach

1 SWof. 17) burd) 3)cofe feine Segrünbung erhalten habe, fo ließ er ben 2)cofe felbft

währenb feiner ganjen öffentlichen £§ttttgfett
f

ganj befonber« aber wilhrenb be« Hufent=

halt« am ©ütai, balb in großen 3ufammenhängenben ®rupöen, balb mehr öerei^elt, je

nach «"«n fid) barbtetenben fchüflichen Äntaß, alle biefe ©efefce bem »otf ober bem »aron
unb feinen ©bf)nen oortragen, aber nid)t mehr in ber furjen föruchartigen, altmofaifchen

Raffung (außer, roo er ältere OueHen benufct, wie 3 5)?of. 18 unb 19), fonbern in langen

breiten, behaglichen, oft bi« in« einjelnfh eingehenben 'Sudführungen. X a er aber üdjer

ein gebilbeter Seöit ober ^riefler war, bem bie Religion unb ber @otte«bienft ju nilennciü

am ^)erjen lag, fo hat er auf bie fettigen Einrichtungen be« @otte«bienfie« fowie bie

Wichten unb 9ced)te ber tfeöitcn unb ^riefter ein |>auötaugenmerf gerichtet, bagegeu, foöiel

wir wiffen, bie rein ftttlichen unb 9ced)t«üorfchriften öiel Fürjer, fafi 3U Furj behandelt.

9cwh nie wahrfch«inlich war eine fo aufführte ©ef^barfteüung bi« auf feine 3eit
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oerfudjt worben; in unfern jefcigen SWofe^Sü^crn gehören gu berfelben fofl fämmtltdje

©efefce oon 2 9D?of. 25— 4 ü)?of. 35. Seine in ber £auptfad)e nod) Deutliche, burdj

©erfefcungen übrigen« jum Ü^eil geftörte ftnorbnung war bie, bo§ er a) guerft ben h«s

«gen Ort, b. h- bie ©tiftet)ütte fammt aaem äubt^x, genau betrieb (2 SKof. 25—31
unb 35—40; aud) 3 2Rof. 24, 1— 9; 4 9flof. 7,89— 8,4), fobann b) bie an ^eiliger

©tätte öorgunehmenben Dpferhanblungen nad) tfjren Urteil, 3wecfen unb (Gebrauchen bar»

fleHte (3 üttof. 1—10; »gl. aud) 4 9Rof. 5, 5— 6, «7); c) geigte, wie unb worin -3fraet

oor bem ^eiligen ©ort, ber in feiner SDittte wot)nt, feine innere unb äußere 9?einfjeit ober

heiligtet betätigen foH (3 2)?of. 11—22; ügl. aud) Aap. 24, 10—23 unb 4 ÜRof. 19); d) bie

©efefce über ben ©abbat unb bie anbem ^eiligen 3eiten unb ftefle folgen tie§ (3 SHof. 23
unb 25, t—26, 2 unb Äap. 27; ögl. 4 ütfof. 28, 1—30, 17); e) enblid) in ben «bfdmitt

4 9Kof. 1— 10, 86 bie (Stamm* unb tfagerorbnung gu SDcofe'e 3eit, bie ®efd)enfe ber ©tümme
bei (Sinweitjung ber ©tiftehütte, bie 93erljiÜtniffe ber Seüiten unb anberee bergleidjen aue*

einanberfefcte, um bann f) bei gerfhreuten ©elegenljeiten nod) @efefce über bae (Jrbred)t

(4 2Rof. 27 unb 36), bae Äriegerccrjt unb bie ©eute (4 2Jcof. 31), bie fleoitenftäbte unb

ftretftäbte (4 9flof. 35) nadjguholcn, fowie er ferjon früher gelegentlich beim Buejug auö

Begopten bae $affal>gefe$ hatte oortragen laffen (2 9)cof. 12). aRandje öon ben Orb*
nungen, bie er in biefem feinen 33ud) barftettte, Ratten aflerbinge fdjon 511 feiner ^cit

mehr nur nod) gefd)id)tlid)cn ober antiquarifdjen SDci ih, follten aber bod) und) feiner %b

fid)t gugleid) oorbitblid) für bie 9ceuorbnung ber Verljaltniffe in ber ©egenmart fein;

anberee war öielleid)t gu feiner 3eit nur theilweife unb in eingehen Greifen ausgeübt,

aber oon ifjm bod) ale gute mofaifdje Einrichtung erfannt unb barum aufregt ermatten.

?lud) fönnen mir nidjt nad)weifen, baß fein 93ucf) fofort ein allgemein unb öffentttet)

anerfannter ©efeßeöcober würbe. Slber barum f)at man bod) fein 9ted)t, feine £)arfteUung

für einen bloe ibealen, nur au« feinen eigenen 2lnfid)ten unb SBimfcljen entfprungenen

Entwurf gu erfliiren (wie g. 35. be SBette in feiner frühem 3eit, Cramberg u. a. traten)

ober bie Slbfaffung berfelben erft in bie 3eit nad) ber Verbannung gu fcfcen unb bem Qrfra

gugufdjreiben (wie @raf, „Die gefd)id)tlid)en 33üd)er bee Sllten Seftamente" [tfetpgig 1866],

ögl. bagegen 9tiehm in ben„^eologifc^cn ©tubien unbtfritifen", Ottljrg. 1868, ©. 360—379).

ftür une ift btefee @efefce«werf namentlich in allem, Wae ben @otteebienfl unb bae ^riefter*

wefen betrifft, oon auenehmenber 2Bid)tigfeit. 3) -Vodi oiel freier ale t)ier, wenigftend nndi

einer ©eite t)in, fmb aüe biefe ÜDinge in ber jüngften ©efe^eebarftctlung, bie im 5. ©udj

ÜÄofe öorliegt, be^anbelt. Wid)t wie bie öorige oon einem priefterlich^eoitifdjen, fonbern

oon einem proötjetifdjen 9Wann beö töeid)« 3uba unb tief im propb,etifd)en 3«taiter, im

7. Sofyct). 0. C^r., oerfa§t, tjat fte tnbeffen ben großen ©orjug, baß ftc, gerabe bie gölte«-

bienftlid)en 3)inge (5. SB. baö gange Dpferwefen) möglidjft beifeitelaffenb ober wenigftenö

nid)t über ©ebüb,r in ben $orbergrunb rüdenb, oielme^r ben ©inn unb ($eiß ber l'cofc

?e^re um fo bebeutfamer herborhebt. 3ur 3C^ 0 ^cfeö ©crjriftfteÜere, einer j&tit be« 2kr=

falle unb be« mit ÜRadjt einbringenben ^eibenttjum«, wo e« fld> um ©ein unb 9?id)tfein

ber altteft. Religion ^anbclte, fam aüce barauf an, baö eigentliche SBefen ber 2Wofe»8ehre

gu allgemeinem 93erftänbni§ gu bringen unb bie bergen be« Volte bafür gu gewinnen,

"barum werfte er gleicb,fam ben alten SHofe oon feinem ©d)(af auf unb lief irjn in ben

testen Sagen oor feinem Job nod) einmal wie einen -^vd Preten bee 8. ober 7. Oafjrf).

mit langen s
JDcal)itrcben üor feine üerfammelte ©emetnbe treten, um il)r bie gemiffen^afte

Befolgung feiner ?e^re angelegentlic^fl anguempfehlen unb fie in i^ren wefentlichfien ©e*

fiimmungen noct) einmal gu erflären. 3)a alfo hier oon bem in ben frühern ©ammlungen
oorgetragenen ©toff oiel wiebertjolt wirb, fo nennt man fte je&t mit einem fd)on oon

ben gried). Ueberfe^em bee M. X. gebrauchten tarnen Deuteronomium ober bae gweite

@efe^, unb ben Verfaffer ben 55euteronomifcr. ©elbfiöerftänblich aber hat er bae alte

©cfe£ nur fo wieber^olt, wie e« oerjüngt für feine 3c»t
fl
CI«>ffen paffen fonnte, alfo

manche e übergangen, Wae minber wefentlich f^^en 0Der aiI
fi
fV Ucbung gefommen unb nid)t

mehr Durchführbar ober auch cwer befonbem (5infd)ärfung nictjt beburfte, weil e«

allgemein gehalten war, anberee gwar in bem Sleußern ber ftoxm unb ©ebrftuche mobificirt,

aber um fo mehr ben ftern baoon aufrecht erhalten, noch anberee aber für bie $3ebürfniffe

feiner ßtit im Pfeift bee Wofaiemue unb nach DeT propl;etifd)eu Volne neu hinzugefügt.

'Jlnßer ber einleitenben Slnfprache (£ap. 1,6— 4, 10) unb ben ©d)tu§ermaf)nungen ^cap.

27—30) ift ee hauptfächlich ber mittlere *fytü (ftap. 4, 44 — 26), worin er über bae
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©efefc, tote er e« 3U feiner 3*»* gesotten wiffen will, eine georbnete Ueberflcfjt gibt, nn-

Ijcbcnb Don bem 3et)ngebot unb ber $f(id)t, ben einen ©Ott Oaljoe mit frrengfter ^cr-

meibung aller Abgötter Don ganzem $er$en ju fürdjten, ju lieben unb $u Deret)ren (Äap.

5,i — 13), unb bann met)r 3um einzelnen ftd^ wenbenb, näntlid) ju ben SSorfdjriften

a) über ba« Zeitige überhaupt (Äap. 14— 16, it: bie »ermeibung be« Unreinen, bie ?ei=

ftungen im ©eben ber ^eiligen ©oben unb galten ber ^eiligen 3e**en ) J
b) über bie

ttjeofratifchen Äemter (Äap. 16, is— 18: Ort«obrigfeit
,
©erid)t, Äönige, SeDitenpriefter,

^ro^eten); c) über ba« fonftige öffentliche Sltty (Äap. 19—21, u); d) über eine bunte

Üttenge jerfrreuter Dinge au« bem ^ri&atredjt unb au« bem ©ebiet bec 2 tttlid)cn unb
©dncflichcn (Äap. 21, 15—26, olme ftrenge Orbnung unb grö&tcnttjctl« au« ältem ©djriften

wicbert)olt). De« neuen ©toff«, ber in ben ättern Darstellungen entweber nur wie ju»

fällig ober aber au« guten gefajidjtliajen ©rünben fef)lt, ift ^ier Diel, unb bitbet insofern

Da« Deuteronomium eine erhebliche unb ertottnfe^te @rgttnjung ber frütjern Sammlungen.
Wod) mistiger aber ift, ba§ biefeö Don einem $ropt)eten geschriebene ^nd) Diel fdjärfer

unb na^brürftid^er al« namentlich bie mittlere ©efefce«barfieflung, wenngleich immerhin
in neuprop^etifc^er ©prad)e, ben innerften ©et)att unb tiefften ©eifi ber 2Wofe*£et)re

toieber ^eroorfe^rt burd) feine $erDort)cbung ber religiöfen ©runbpfli^ten
, burdj fein

bringen auf ftrenge« Dolle« Wcdjt oor @erttt)t, auf gute @r$iet)ung ber Ougenb, auf
wat}re ©ittlidjfeit

, auf 3Wenf^enfreunbli(^feit unb Sarnüjcrjigfeit gegen 8ebttrftige aller

Urt, $otf«gcnoffen unb ftrembe, felbft gegen bie unoernünftige 9catur, burd) fein fort»

mäljrenbc« Erinnern an bie ©runbttjarfache ber (frlöfung Ofrael« au« Äegöpten unb bie

Dielen anbem ©nabenwot)ltt)aten ©orte«, burd) bie (Jrfenntnifc ber wefentlid)en Gnntjttt

be« ganjen ©efefee« in einigen wenigen ©runbgeboten (Äap. 10, 1» fg.; Dgl. ütticha 6, s) unb
feiner SJerwanbtfchaft mit ber innerften

sJtotur be« 2Henfdjen (Äap. 30, 11— u), enblid)

burd} ben fteten $inwei« auf bie rechte ©eftnnung, mit melier ber 3Benfd) ba« ©efefc

erfüllen foß, unb auf bie Ärt, toie fle im 2J?cnfd)en erzeugt wirb.

©dnoerlich waren biefe brei in ber Äürje gejeidmeten ©efetje«oorfdjriften einft bie

einigen, bie überhaupt in ben 3^ten be« Seben« be« alten S3olf« gefdjrieben würben.

Die Söidjtigfeit ber ©adje, bie ganu literarifa^e 9?üt)rigfcit be« S3olf« fowie einjelne

befrinrmtere Änjeidjen laffen un« nicht jweifeln, ba§ bie Söemüfyung in Sammlung ber

©efefce einft eine oiel buntere mar (nad) ipof. 8, ia aud) im 3*()n ftämmcre"h)- Hber

flauer gehörten bie brei un« erhaltenen ju ben beften, bie aud) am meiften allgemeine

ttnerfennung ber ©adjDcrftänbigen gefunben Ratten. 3n überrafchenber Söeife fteflen fte

jugteid) brei ©rufen ober ©tanbpunfte ber ©efe$e«barftellung bar, nämlid) ben altertümlich

einfanden, ben priefierlid)en unb ben propt)etifd)en, unb bürgen banim aud), gegenfettig

burd>einanber ergänjt unb berichtigt, bafür, ba§ in it)nen jufammen bie alte ÜÄofe«i?ehre

fo treu, al« e« bei bem Langel einer autt)entifd)en grö§em 3Rofc©duift mögltd) toar,

enthalten ift, ungefähr fo toie au« ben (Soangelien jufammen alle« für un« 2Befent(id)e

be« $3erfe« unb ber Vctjrc @t)rifti gefdjöpft »erben fann. Die SnalDfe ber einjelnen

barin aufgejeidjncten ©cfe(je jeigt, bog in itmen allen tro^ barin beftnblid)er älterer ober

jüngerer 93cflanbtt)eile unb trofc afler gefd)id)tlichen gortentwidelung bod) ed)te Elemente

ber ?et)re unb be« ©eifte« Wofe fteden, aber freiliä) in ben einen met)r, in ben anbern

weniger, in ben einen unmittelbarer, in ben anbem mittelbarer, unb barau« ergibt fid>

bann bie nnabtoei«lid)e ^orberung, einen ©tufenunterfdjieb in öejiet)ung auf ben mofaifd^cu

@et)att ber einzelnen ©efefce anjuerfennen.

IV. Sa« bi«^er über bie Unterf(Reibung eine« principietlen unb eine« au«füb,renbe«

Xt)eit« in ber 2Rofe^el)re, unb über bie gntftcfmng ber un« in ben <»eofe*®üd)ern über=

mittelten fc^riftlic^en ©efe^e au«einanbergefet}t würbe, ifl aud) bei ber ^Beurteilung be«

SBertt)« unb §t)arafter« be« ©efe^e« mit in $etrad)t ju nehmen. Oe nad) ben Oer-

fd)tebenen ©tanbpunften ber $3eurtt)eiler ift befamulid) fd)on f ehr geringfd)ä$ig unb weg*

werfenb barüber gefprodjen, aber aud) fd)on überfd)wenglid)e« Vob it)m gefpenbet toorben,

beibe« oon groben ^i«oerftänbntffen unb falfd)en $orau«fe^ungen au«, Deren man ftd)

Ijeutjutage, im Ängefidjt ber barüber gemadjten grünblidjem unb unparteilichen §orfd)ungen,

torrb nin)t mehr fchutbig machen wollen. (5in befonnene« Urtheil gibt bie ©ibel felbfi

Darüber: „6« ift für ben, ber e« tfwt, eine Duelle be« feben«" (6 3Wof. 30, 15— ie),

„feelenerquidenb, augenerleuchtenb, t)erjerfreuenb, ein föftltdiev ©dja$ uub ein fü§er ©enu^ r

lauter unb rein, recht unb gerecht, juoerlSffig unb bleibenb wahr" (JJf. 19,8— 11 ; 119),
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„Zeitig, geredet imb gttf' (9tM. 7, „unb ein$tg in ferner Art unter ben ©efefcen aller

Golfer" (5 9Wof. 4, «—s). Dag ba« ©eftfc sunadjfr nach feinen prineiptetten (frfenntmffen

nnb ftorberungen boll göttlicher Söa^r^eit unb göttlichen tfeben«, alfo auch göttlichen

Urfprung« ift, bebarf für bat, toeldjer überhaupt an eine CEinwirfung ©otte« auf ben

3Renfdjen unb an eine göttliche $cü6gefd)ichte glaubt, feine* ©eweife«. Wttm irgenbwo,

fo ift in biefer Sinailcljre ein göttliche« Vi du unb göttliche« Üi?ort in ba« b/cibnifdic Qfyaoi

ber bamaligcn Seit hineingeworfen worben, unb bat hier, wenn auch in bem befrivränfteu

©ebiet eine« einzigen 33olf«, ein i'ebcn herborgerufen, roelc^ed unjerprt bu«h ade »Stürme

ber 3«t fortwirke, bi« ber tarn, in welchem alle ftorberungen be« ©efefce« Oa unb Urnen

geworben fmb, unb in beffen äöerf ba« Söfcrf SÄofe'« ebenfo botlenbet wie in feiner gött=

lia}en Wahrheit beftätigt worben ift. Die grunblegenbe ©orte«erfenntni§, bie SBürbe unb

Jöefiimmung bc« 33?enfc^en # ba« jßefen alle« retigiöfen Verhaltend nnb aller Sittlichfeit

fmb in ber ÜWofe «Seljre für immer mapgebenb borgcjeidjnet ; wie fte hierin, in biefen

grofccn £auptfad)en, bie Religion«gefefce aller anbem SJötfer, trofc bermanbter Änflänge

unb trofe einzelner $ortreffliehfciten bon biefen, weit tjinter ftch lä§t, ja innerlich unb ber

Slrt nach baoon unterfchieben ift, fo ift fte barin auch bom G>hriffcnthum nicht aufgehoben

unb eutwerthet, fonbern nnr berboHfommnet unb ausgebaut worben. 3m übrigen ift nun
aber biefe ÜHofe Velive in ihrer weitem Ausführung gefd)ichtlich bebingt burch ben ßuftanb

be« bamatigeu 3$oU«, unb trägt barum auch gewiffe Mängel an ftch, welche alt? foldje

im £aufc ber gefchidjtliehen (Sntwirfelung jwar empfunben, aber nicht wirflich überwunben

würben. (Gegenüber bon einem ©off, wie e« 9Rofe oor fleh fyattt, eingelebt in alte @c*

wohnheiten unb Sitten, mit ben anbern $0lfern in Slnfchauungen unb Sitten noch t>iel-

fach oerwachfen, noch hafteno am Natürlichen, Sinnlichen unb 2 iditbmen, für ba« Veben

be« ©eitie« noch ,ÜC1"f) oufgefctjloffen , war bie bon ihm geftcllte Aufgabe eine* ijeiltgcn

@ottc«reid)« ,m gewattig, alt? baf; fic fogleich in ihrer ganzen f>öhe unb Reinheit gel oft

werben fonnte; c« war fdjon etwa« ©rofte«, wenn c« nur gelang, ba« ©ewu|tfein ber

Aufgabe felbft wach ^u erhalten, ba« ernfie bemühen um ihre (Erfüllung $u erjielen, ben

Sinn für ben ©eift, ben ©lauben an ba« Ueberftnnlichc , ba« Streben nach ©ünben-
reinljeit unb £>eiligfeit \n entwirfein. Darum ift auch oie 2J?ofe i'eh« in ihrer 8u«füh
rung gumeift auf bie (Erreichung biefer uächften Aufgabe gerichtet, obgleich bie tyodjüe

Aufgabe immer alt? bat? erhoffte unb erfrrebte lefcte ^iel bariiber idjwebt. Ott weifer

Selbftbcfd)ränrung wenbet ftch Dahcr °*e 3Wofe*i?e^re aunäehfi nur an ba« eine $olf Ofrael,

in welchem allein ja auch burch feine gefdjiehtlichen Erfahrungen ber ©oben für bie ^b^ere

Religion bereitet war; aufrieben, wenn e« nur hier erft gelänge, bem beffern £eben an«

@ott eine bteibenbe fiebere Stätte ju grünben, fucht fte ba« SJolf fogar bor aller tu

nahen Berührung mit ben $3ötfertt anberer Religionen abjufonbern, ijcifct e« biefelben, wo
©cfaf)r ber Slnftecfung bro^t, auch befämpfen, unb lehrt dfrael nur ftd) al« bat? erwählte

SJotf, mit bem ©Ott feine befonbent ©nabenwege geht, ;n betrachten; aber bie Ahnung,

baf? biefer 3U9 Äu«fdjließlid}feit, biefer ^artieulari«mu«, nur etwa« burch bie Roth
ber £eit ©eforberte« fei, macht fid) fdjon in ben ©efefcen üba* bie ©ehanblung ber

^rentben in ber ©emeinbe geltenb, unb enblich bricht ebenfo in ben flaren SBeiffagungen

ber Propheten wie in beut immer ftärfer auftretenben praftifchen SKiffion«trieb ba£ belle

©ewu§tfein Ijeroor, baß ba$ in Ofrael aufgefchloffene Jpctl 2&erth unb ©ebeutung habe

für alle Sölfer unb einft ihrer aller ©emeingut werben ntüffe. ©efchichtlich bebingt burch

ben Buftonb beö SöolfS war eö ferner, baj? bie aflofe^ehre bie i^orm eine« fbreng foT-

bernben ©efe^e« annehme, baf? biefe« ©efefe in eine ÜHenge concreter ©ebote unb

Serbote au«einanbergetegt, ba§ fogar (in ben Micinfjcitfcuorfdyriften Dinge be« leiblichen

unb natürlichen Gebert« unter biefe gcfe^liche Regelung gefteüt würben, unb boct) anbem
feit« wieber, felbft im religio* fi tili dien ©ebiet, bie blofen Verbote, \uv Hemmung unb

Abwehr ber berfdnebenen Birten unb ?(it«britch« ber Sünbe, über bie ©ebote borherrfchen,

unb aud) unter ben ©eboten bie auf bie feinern (Srweifungcn be« ftttlid)»religiöfen 2eben«

gerichteten gegen bie ivorberungen äußerer, namentlich gotte«bienfilicher, teiftungen jurürf^

treten, ba§ cnblid) auf bie Uebcrtretung biefer ©efe^e juni Zffnl [ehr ftrenge bürgerliche

ober bielmehr tljeofratiidjc Strafen gefegt würben. Da ift beuttich aLle ^ auf ein nod
)

tief im Raturleben fierfenbe« Volf beregnet, bei bem e« ftch l,om''~

t 1UIV barum banbcln

tann, bie äufterften ©renken jwifchen Recht unb Unrecht, ©ut unb $öfe ihm abwfteden

unb e« in biefe hw»«n$ubannen , a»d) in äußern Dingen e« immer an bie Aufgabe ju
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erinnern, unb fo bon außen nad} innen $u treiben, gonj rtnber« freilief} af« in ber boO*

fonrmenern Religion be« ©eifte« unb ber Freiheit, too mit bem üUfittelpunft, ber SNeu-

gebnrt unb Heiligung be« £er$en«, begonnen unb nun bon innen natf) außen gearbeitet

nnb biete« be« bort unter ©cfefce«jmang ©eftellten bielmcljr bev ivreit)eit be« innem guten

triebe« überladen wirb. Uber biefe« äußere, mit ftrengem 3wang bie einzelnen A>auC>

tungen normirenbe ©efefc ift bod) nad) bem innerften Sinn ber 9)iofe*£er)re nur bie $or-

fhrfe für einen r)öt)crn Stanbbunft; ba« tcjjte i^iei. auf ba« loögefteuert wirb, ift, baß

ba« Äußere ©efefc at« ein bem ÜÄenfdjen jwingenb gegenüberjte^enbeö aufhöre, biclmehr

in ba« eigene Sollen unb (Streben be« SWenft^cn aufgenommen nun frei bon innen tjer^

au«mhrfe (3er. 31, »3; Cj. 36, *«. 27; bgl. aud) 5 2Rof. 30, 11— 14). Die ©trafen be«

©efefce« aber finb trofc alter Strenge bod) nirgenb« unmenfd)üd) unb rof); im ©egen-

ti)cil, fo fetjr cö mit furchtbarem (irnü über bie SBahrung ber VittUctjcu unb rcligiöfen

©runborbnungen wad)t, fo atfjmet eo bod) überall wat)re Humanität, fofem e« baä 53e

wußtfein ber 2Bürbe unb wefentltdjen ©leidjtjeit ber SRenfdjen bor ©Ott $u heben unb.

einen ©eifl ber Siebe unb 39armt)erjigfeit gegen ben Wädjften ju pflanjen fud)t, wie e«

audj auf bie ttberfommenen Sitten einer roijern Sorjeit, bie c« nod) nic^t fogleich abju^

fcr)affen oermochte (Sflaberet, Ghefdjeibung, 33lutrad)e), anerfanntermaßen einen milbernben

<£wfluß übte unb überalt für bie rXedjtc ber 3d|iuäd]cvn einftanb. E aß aud) ber SDiofai«-

mu« uidjt au«fommen tonnte, ohne feine ^orberungen unb ©runbfäfce in einer -Kcthe

äußerer, namentlich gotte«bienftlid)er (Sinrichtungen, ©ebräud)c unb Snmbote ju berförpem,

theilt er mit jeber anbera auch ber bottfornmenften Religion. Oebe $olf«religion mu§
foldje b,aben, »eil fte eine ÜNaffe bon Snbioibuen umfaßt, bie nid)t alte gleich fä^ig

ftnb, Ueberfinnlid)eö unb ©eiftige« rein geiftig ju fäffen, unb »eil in jebem einzelnen

iRenfc^en, aud) bem fätjigften unb erlcud)tetftcn, ber ©taube burd) fidübare Dinge, burd)

finnlidje £ebel geftüfct »erben muß. &ci ben ©ölfern be« Älterttjura« jumal unb be«

3Äorgenlanbe«, »0 ber ©eifl be« SÄenfdjen nod) ftärfer al« ^eut^utage an bie natürlichen

unb finnlic^en Dinge gefeffett war unb ba« fbmbolifd)e Slnfdjauen bielfad) ba« abffracte

Denfen erfefcte, lag biefe 9?ott)menbigfeit in berboppeltem flRaße oor. Unb bennod) ift

gerabc ber urfprünglidje 2#ofai«mu« fetjr frei bon bem Streben, met)r al« ba« afler-

not^wenbigjte in biefer SNtdjtung oorjuf^reiben unb bie 3ci<h«n auf Soften ber Sad)e ju

pflegen, unb fmb and) alle bie propt)eti)chen
N^ad)folger 3)?ofe'e mit überrafdjenber (5in-

fhmmigfeit jeber priefterliifyen Ueberf^ä^ung biefer äußern ßcic^cn unb $räud)e entgegen

getreten. Da§ enbli^ aud) ba« ditty, baö öffentliche unb prioate, in ben Ärci8 be«

mofaifc^en ©efe^e« t)ereiugcjogen, unb fo jwei ©ebiete, bie wir reinlicher ju fd)eibe«

gewoi)nt ftnb, ba« ftaatliche unb ba« fübliche, miteinanber bermengt würben, war bie

nott)»cttbige J^otge ber tt)eofratifchen -3bee bon einem ^etltgett ©otteObolf, befien gort

gearteter 6t)arafter fid) in allem, fogar im leiblichen Üebeu, alfo aud) nod) bielmejr in

ber bürgerlichen unb ftaatlid)eu töechtSorbnung, erweifen muß. Unb mag nun aud) ou

ftrenge gorm ber Xheofratie, wie fle bie urfprimgltd)e ^ofeegehre auffteüte, fd)on bura»

bie folgenbc ifraetittfdie ©efchtchte at« unburdhfuhrbar erwtefen fein, unb burd) bie cjriin.

Staatenbilbung al« enbgültig befeitigt erfcheinen, bie Obee ber Xh«ofratlc '
tlbP

J.'IA
noch nicht berurtheilt, ift bietmetjr in ber d^riftl. ©efammtfirche mit ib,rem u

"J

l

^
,tb£neu

^immlifchen Jpaupt in neuer unb reinerer ftorm berwirf licht, unb bie in ber Wl^wjj**

barouf gegrünbete Folgerung, baß aud) ba« 7^echt«gebiet mit ben ©runbfä^en ber ^Qfccn

Religion m burd)bringen fei, ift nod) immer ein gan* richtiger ©ebanfe, ber nur mem

Beachtung berbient, al« ihm oft gefchenft wirb.

immerhin alfo wirb man anerfennen miiften, bap bie 3Kofe-l'ehrc, um ber Viotl) ber

3eit unb be« 3uftanb« be« SJolf« wiüen, ^um Xfftii hinter iljren eigenen t)bd)ften ©runb-

)tt$en in ber «u«führung ^urücfblieb ober ftd) felbp auf ba« *unäd)ft Erreichbare befd)ränfeH

mußte; bennod) wirb burd) fold)c gefchid)ttich bebingte Unooltfoutmenheiten bie göttliche

«rt ober ber £>ffenbarung«charaftci berfclben nicht aufgehoben. 8tud) bie göttliche 3öet«-

t)eit geht mit bem Ütteuf<hen nur fdjrittweife bor, unb ehe ba« boHe .^eil gereift werben

fonnte, mußte ba« ^eil«berlangen erweeft fein. Tiefen ßntd aber b,at ba« ©efefc botl

tommen erfüllt ; e« ift ber 3ud)tmeifter auf (iljriftum geworben (©al. 3, u), unb hat fo

gar al« fotd)er eine bleibeube ^ebeutung noch immer ba, wo e« itdj, wie beim $otf

Jfrael, barum h<«tbelt, bem aRenfdjen feine fittlich^retigiöfe Aufgabe erfi $um löewußtfein

bringen unb ba« Streben uad) feiner erfüttung anzuregen.

Digitized by G()f)§le



448 GJefe$ unb ©efcfcgdmttg

©an,} anber« frctticf> würbe ba« Urtljeit über ba« ©efefc tauten mttffen, wenn bie

Sluffaffung beffelben richtig wäre, welche bie fpätern Ouben, IjauptfadjUd) uad) ber 3eit

be« @fra, bei fiel) au«bilbeten. Da würbe nierjt mein" in ber jituov angebeuteten Seife

3Wtfd>en ©runbgebanfen unb Ausfüllung, jwifdjen ewig Saurem unb nur jeitwcilig imb

unter gewiffen 93orau«fefcungen ©ültigem, 3Wifdjen ©eift unb ftorm unterfRieben, würbe

nidjt meljr bie ^ropfyctie al« bie berechtigte unb aut£entifd)c &u«legerin ber 2Rofe*8ef>rc

anerfannt; ba galt nur und) ber SBudjftabe unb SBortlaut ber einzelnen ©efefce ber ^üd)er,

an beren wa^re (Sntftefjung man halb fogar jebe ©pur einer gefdjidjtlidjen Erinnerung

verloren (>atte. Da ftanb e« feft, ba§ SWofe fetbft alle biefe ©efefce ber «üdjer bud>f!äbltdj

unb wörtltd), nic^t metyr unb nirf)t weniger, gegeben unb getrieben Ijabe; ba würbe burd)

geteerte jurifttfdje (Sregefe an« bem getriebenen ©uajfiaben jene« ,£ecr neuer, bie ©er*

änberten 3e*töer^ä^MTc berütffidjtigenbcr, ba« ganje ZfyvM unb Waffen be« Üttenfdjen

gefciUidi regetnber 33orfdjriften unb ©afeungen fjerau«gefponnen, wcldic« fpäter im lalmub
. feine Aufzeichnung fanb; unb t)erau«geboren war jene oeräu§erlid)te unb entgeiffcete

©efcfce«religion, in meldjer man gerabe ba« Xemporäre unb Unt»oüfommene be« ©efefee«

für ba« 2Befentlirf)e unb «letbenbe nalnn, mit ber pünftlidfen äußerlichen Befolgung aller

biefer einzelnen ©ebote unb ©ebötcfyen bie Aufgabe ber £>eiligfeit ober ©cred)tigrett für

gelöft erarfjtetc unb an bie ewige Dauer aller ber gefe&lidjen formen unb SJräudfe, audj

be« Stoqug« Ofrael« bor ben übrigen Golfern, glaubte. 9tur ]u oft |d)on tjat man
biefe neugefefetidje Religion ber fpätern Ouben, beren tfeime freilief}, unter ber Pflege ber

^ßriejhrfdjaft, bereit« gegen ba« Crnbe ber alten Äönig«geit fid} geigten, mit bem edjten

ÜJ?ofai«mu« t>erwed|felt, unb bie fcto,wcrcn Vorwürfe, weld>e jene treffen, auf biefen geloben.

9cicb,t« tann 3. 99. oerfetjrter fein, al« ba« oft gefällte Urteil, ba§ ba« ©efefc 00m ÜRen-

fttjen nur äußere ©efefemäßigfeit (Legalität), nidjt flttlidje ©eflnnung (2Woralität) berlange,

ober baß e« 3mifd|cn widrigem unb unwidjtigern (Geboten nidjt unterfdjeibe, auf eine

einzelne ceremoniale SJorfdjrift benfelben SBerttj lege wie auf ba« t)öd)fte fittlidje ©ebot.

©djon ein paar Heinere lieber Daoib'« (wie ^3f. 15 unb 24), ber bod) gewiß nod) im

gcfefclidjen 9J?ofai«mu« ftanb, würben Innreidjen, fotdje Slnf^ulbigungen 3U wiberlegen,

wenn flc inc^t fd)on in allem $t«ljerigen 3urürfgewicfen wären. (Sincn ft^einbaren ©runb
3U folgen Urteilen Ijat man freiließ immer fo lange, al« man in ber $orau«fefcung ftel)t,

baß bie ©efefce«barfteüung in ben 9J?ofe*$üd)ern ba« eigentjänbige SÖcrf 3Wofe'« fei. ©eil

in biefen fd)rifttid)en ©efc$e«formeln gewöhnlich, nur bie äußere £anblung geboten ober

verboten wirb, fo meint man, f>abc auch, ber 2Rofai«mu« nidjt mcl>r oerlangt al« eben

biefe, ober weil in biefen, oft gan3 nad) äußer liefen ©rünben georbneten ©efe$e«reiljen

l>ier unb ba ein wit^tigfte« ©ebot mitten unter anbern unwichtigem fte^t ober weil weit-

au« ber grö§te $ljeil ber 9Wofe Silber über ceremoniale Dinge tyanbelt, fo bilbet man

y d) ein, e« fei auf ^Jfebenfadjen Ijier ein gleicher ober nod) größerer 2Bertf) gelegt al« auf

bie $auptfa<i)en. Slber folgen <3d)ein jerflört eben bie redete (Stnfldjt in bie gefo^ic^tlio^e

(5ntfteb,ung biefer ®efefce«Dorfd)riften, unb bewahrt gugleio^ üor lieberf(^ä(jung aud) nac^

ber anbern Seite Ijin. Denn aua) ba« ift ijitv nod) 3U erinnern: bie ganje «rt, wie

$. 53. oor 3eiten bie jüb. «leranbriner burc^ aüegorif^e Umbeutung be« 2ßorttaut«, unb

bie Jnpifer ber fatlwUfdfen unb proteftantif^en Äro^e burd) |)erauö= unb ^ineinbeutung

Don allerlei SBorbtlbem auf (S^rifhiö unb djrifil. Dinge, ober ^eutjutage mano^c Geologen
(wie Sä^r, Äur^, teil, Äfliefotlj u. a.) burc^ bie fogenannte ©nmbolif tiefe p^ilofop^ifdje

Sa^r^eiten ober wunberbare ©e^eimniffe ber c^rtftt. Religion unb öerborgene göttliche

933ei«^eiten , oon benen ber fd)lid)te i?efcr nid)t« barin finben fann, au« ben ömjetljeiten

ber gefe^lidjen Ginria^tungen (3af>len, färben, ©toffen u.
f.

w.) fjerauöjufudjen unb ju

ftnben ftd) bemühten unb bemühen, beruht bod) 3ule|}t nur auf berfelben unfritifajen heilig-

bere^rung be« gef^riebenen ©udjftaben«, weldje bie ©runblagc be« neugefefclidjcn Öuben=

t^um« geworben ift. 3ßenn ni^t bto« ba« ©efe^ im gangen unb feine ©runbwa^rb,eiten,

fonbern jebe« 2öort ber einjelnen ©efe($e unmittelbar göttlichen Urfprung« fein fofl, unb

boc^ oft nur ganj gemö^nlio^e, au« ber 9?atur ber ©adje non felbfl fto^ ergebenbe ober

bei anbern 93ölfem ganj ebenfo ftd) finbenbe Dinge barin ftcfjen, fo mu§ man freilid}

fua^en, bur^ jene (ünfili^en Littel ben Onb,alt fo ju fubtimiren, baß er einer befonbem

au«brütftid)en @otte«offenbarung würbig erfa^eine, unb gerärt) alfo in jene Orrwege fjineir u

Diefe Änbcutungen über bie öerfd)iebenen ?luffaffungen unb ©eurt^eitungen be« ©efefce 4

mögen übrigen« $ier genügen; au«fü^rli^cre .Bufö1"1"««^^"^*" oaDOn fattn man
i«

1
^
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in bem Shdj oon Dieftel, „@efdurfte be« Sitten Xeftamente« in ber dpriftlichen tftrdje"

(3ena 1869) uad)fer)en.

öiner befonbern tleberficht über ben gefammten 3nf)alt be« altteft. $cfefcc« unb bie

gefeilteren Einrichtungen glaubten wir un« ^ter füglich überleben ju bürfen, ba b*fetbe

im allgemeinen befannt genug ift, unb afle mistigem ©nippen bod) in befonbern Artifcln

bc luve dien werben. 3ufammenhängcnbe DarfteHungen be« gefetlichen Material« ftnben

fid) in aUen gebrudten £anbbüd)ern ber biblifd)en Archäologie, furj unb gciftooH namentlich

in Gwalb, „Die Altertümer be« SJolfc« Ofrael" (Böttingen 1848; 3. Au«g. 1866). Aua) bie

Erörterung ber oft befprot^enen grage, ob unb inwieweit ägöpt. Elemente in ber mofaifdjen

©efefcgebung Aufnahme unb ©erürfftdjtigung gefunben, haben wir abfifylicfy beifeitc-

gclaffen, ba nad) unferer Ucberjeugung (f. unfere afabemifdje SRcbe „lieber ben Urfprung
ber altteftautentlicffen Religion" (Öiefjen 1865]) fold)e frembtänbifdje Seftaubttjeilc, unb jwar
üielmet)r nod) altfemitifc^e unb fanaanitift^e al« ägnptifche, nur in untergeorbneten Gtnjel=

Reiten, worüber in ben ©pecialartifclu ba« Nähere ju fagen ift, nid)t aber in bem eigentlichen

Sefen unb bem ©runbgebanfen ber üftofe-l'ehre iu finben ftnb. Dillmann.
®cfj(&t, f. «ifton.

WcftitbC, f. Dienft.

WcfiJCliftcr. Die finblia^e ^^antafie ift jebcqeit geneigt, für furchtbare, (brauen

erregenbe Srfcheinungen be« DJaturleben« nad) befonbern Urfatfjen ju fiteren unb bie

Sßirfung biefer Urfad)en ftd) al« Xr)ätigfcit belebter SBefen oorjufteHen. Der nod) nid)t

genugfam erlogene (9eift wirb oon momentaner fturd)t leicht fo übermeiftert, baß er bie

ruhige 33efinnung über ben wahren ÖJrunb be« ®efd)ehenen oerliert unb ftatt ber 3BtrfltcC|-

feit (^efpenjicr ftet}t. ©o ging e« auch °en Hebräern; obgleich foldjcr Aberglaube mit

ben ©runbforberungen ber ntofaifdjen Religion im SBibcrfprud) ftanb, im $ol! lebte er

bennoch fort unb trat mit ber j$cit um fo ftärfer auf, je unfclbftänbiger unb fd)manfenber

bie öffentlichen 33ert)ältniffe würben, je mehr bie äußern (Schieffale ben ©eift ber Wenge
einfehüchterten unb jugleid) eine 93ermifdumg ber urfprünglid)en >Jtcügion«öorfteflungeu

mit au«länbifd)en, namentlich perfiftf>en, herbeiführten. Wad) bem Grit begegnen wir

immer häufiger foldjen Au«wüchfen ber ^höutafte, weldje au«$umalen fchlicfjlidj bann bie

rabbinifche Grübelei mit befonberer Vorliebe befchäftigt ift (ögl.
J.

33. Xargum ju

9?f. 91,6; £1'. 4,6.9; B^resit rabba, 20, 24, 36; 3bn Qpa unb Wamban «t 3 üttof.

17,7 unb im allgemeinen SBurtorf, Lex. clmld. talmud. et rabb. (Söafel 1639],

©. 1140, 1495, 2338). Am meiften gntfclte c« bem Hebräer natürlich in ber öben,

gefahrootten 2Büfte, bie bat)er für ben $olf«abcrglauben ber ,<pauptfchauplati be« @c<

fpenfterfpuf« war unb blieb (Oef. 13, 21; 34, 14; «ar. 4,35; lob. 8,3; Warth- 12,«;

Offb. 18,3).

Der allgemeine Warnt für foldjc ©efpenfier unb Dämonen ift im $ebräifd)cn sed,

b. i., wie ®efeniu« unb £>itjig (ju ^f. 106, 37) richtig erftären, arab. sajjid = $err;

al« befonbere tarnen fommen oor: ©ctrim ($elbteufel in SBocf«geftaIt), Jilith (roeibtic^e«

Wadjtgefpenft), Atufa (SBlutfaugeriu, 3Jampnr) unb ««mobi (Prüfer, ©erfudt)«, 00m perf.

äzmüden;
f. Aberglaube).

Die betreffenben 33ibelfteÜcn fmb bie oben angeführten unb ©pr. 30, is; Xob. 3, 9. 17;

6, 7. 14. (9anj ähnlichen Aberglauben finben wir unter ben Arabern , befonberä in ihren

(5r3ählungen über bie @hul (ogl. ,5. 33. .^ariri'S Wafamen, Lea seances de Harin avec

un comraentaire choisi par S. de Sacy (2. Au%; «J5ariö 1847], ©• 480; ftreotag,

„einleirung in baß ©tubium ber arabifchen Sprache" [Sonn 1861], <S. 164 — 170).

S3ei ben fpätern Oubcn gehen bie ©orfieaungen bon ®efpenftern unb böfen @eiftern in-

einanber über, unb e« treten hauptfächlich bie Wanten Aämobi unb ©ammael hcrDOr ?
^a^°

wirb jener, balb biefer, ber Engel beö Xobc$ unb ^ürjt ber ?uft (Eph- 2,2) aU ber

Dämonen Dberfter bezeichnet. (5?on ber Dobtenbefchwörung, alö einer befonbern Art beQ

©efpenfterglauben«, ift bereit« im Artifel „Aberglaube" bie ftebc gewefen.) dm A. D.

wirb auf ben im 53olf herrfchenben Öefpenfterglauben jwar nur an ben wenigen angeführten

©teilen beutlid) öejug genommen, wir fehen aber au« bem Verbot 3 9Wof. 17,7 fowie

au« 5 Üftof. 32,u; 2 (Stn-on. 11, u; VI 106, 37, baft berartige 35orfteaungen weit Oer*

breitete waren unb ben reinen ©ottcöbienft üietfad) trübten. ©t ein er.

Wtfur, f. @efchur.

^Cthcr (1 9Kof. 10,23), eine aram. »ölferfchaft, im A. X. nid)t weiter erwähnt

»ibel.8e?«on. n. 29
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imb bifljefct ntc^t mit @id>er^eit beftimmt. 3ofept)u« („Hltertljtimer", I, 6, 4) btnft an

bie ©aftrier, #teronmnuä on bie Sarier; in neuerer >$eit $3od)art (Phaleg [^rantfurt a, 5D?.

1674], n, 10) an bieHnwofmer beö ftluffe« Äentritcc*, weldjer bieftarbudjen oon ben Ärme*
niern trennte ($)iobor, XIV, 27; 3Eenoot)on, Anab., IV, 3, 1); Slertcu* unb o. $5ot)Ien an

bie ©tobt Äartfjara am £igriö (^tolemäu«, V, 18, 9). p\t}iQ erflärt ba« »olf ber

®ett)er am* bem x'triUufcticn (gasar) ai6 „itaite, metdje mit ihrejt Kamelen im freien

übernachten". Ünobcl enblidj jier)t bie arab. ©age $u ^ütfe, nact) welcher g&ter ein

Scfjn be$ Girant unb Stammbater ber Stämme temud unb gadis mar.

Die Xtjemubtten Konnten anfänglich in Oemcn, würben aber tum ben ttad)taniben

(f. Ooftan unb Sümobab) nad) .'pebfcfyaj üertrieben, wo al« it)r .^auotfifc ^tbfd)r, jwifdjen

9J?ebina unb DamaäFuö, 7 £agereifen norbmartä oon SDfebina, angegeben wirb, in Ueber=

einfHmmung mit ben riafftfdjen Sdjriftftcu'ern , meldte it)re It}amt)bener auf bie Oftfettc

be$ nörblidjen £t)eite be$ 9?ott)en 9??eerc*, in bie 9?ad)barfa)aft ber 9?abataer (f. b.) fefcen.

Hud) foQen bie £()emubiten auö Stein auSgefjaueite SBofmungen gehabt l)nben, fmb alfo,

wie bie weiter nörbltdj wofjnenben £>oriter (f. b.), eine Ärt oon Ütrogloboten gewefen.

.Sit it)nen, fo erjdtjlt nodf bie arab. <©age, fotl 3alcl; oon ©Ott gefenbet werben [ein,

um fie jur wafpren ©otteöoerefyrung aufjuforbern
; fie aber gefjorrfvten ntdjt unb mürben

infolge ifjreö Unglauben« oertügt. 9Ict)nlicr) mirb bon Dfdjabt«, bem anbern Sofm be£

©atfjer, berichtet, baß er mit ben Xaömiten in Oemama, alfo im öft(id)cn Arabien,

wofmte unb ausgerottet würbe. 9?gl. Änobet, „Die ©btfertafel ber ©eneft«" (©iefecn

1850), <S. 235 fg. Äncutfer.

®CtWemonc ($u beutfd) Detfelter) tjiefj ein Ceibaumgarten am $ufj be« Oelberg«,

naf>e bem tinfen Ufer be« SBinterbad)« Äibron gelegen <9J?attf). 26, 36; Oot). 18, i). 2Bie

bie übrigen ©arten im 2Beid)bilb Serufalem« war aud) biefer oon einem 3aun oocx

einer tffauer umfdjloffen (3of). t8,i.<), imb eö fdjeint ftdtj in bemfelbcn eine biet benufete
Oelfelter befunben ju t)aben, foba§ baöon t)er ber ©arten feinen Wanten trug. ((Sine
foldje Detter war, nad) oorgefunbenen Ueberrefkn unb bem heutigen Sanbeebraudj $u
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fef)lic§en, eine äufjerft einfüge, mitten in her Saumpflanjung befinblid)e Vorrichtung;

f. Äelter.)' ©efrüfct auf bie jientlid) genauen eingaben ber (Soangelien flehen wir nidjt

an, ©etljfemane ungefähr bo 311 fud)en, wohin bie Drabition un« weift, nolje bem 5tibron

unb red)t« Dom ©ege, ber jur Spifce be« Oelberg« hinaufführt. Öftwärt« umfaßt ber

59Iirf auf biefer Stätte bie ^erraffen bc« fteifen Oelberg«, nad) Worb unb Süb folgt er

bem £auf bc« engen »Äibronthal«, weftwärt« frönen bie Rinnen Der $aram«mauer ^oef)

oben ben ftanb be« 3J?orija^ (f. bie «bbilbung). Da« ©erthtfd) ber Stabt bringt ntd)t

in ben Sfyilgrunb hinunter unb mol utod)tc e« h'cr 3U aßen Seiten einfom gewefen fein.

Slber im engen ttyal, in ber SJftttc weitfd)attigcr Oclbäume, fonntc ba« beängjrigtc

mütf) gans anber« benn auf freier offener $eibc ein <$efüf)l be« Öeborgenfetn« cinpfinben,

unb in ber tiefen, ring«um waltcnben Stille bie mächtig bewegte religtöfe Stimmung
ungefjinbert jum Äu«brurf bringen.

©ei ber Belagerung Oerufalem« burd) Ditu« mürben alle SBäume bc« harten« um»
genauen unb bcrfelbc gänjlid) ocriüiiftet (3ofepfm«, „Oübifcher Jfticg", V, 6, 2, 12, 2).

ftber im i'auf ber ßtit fjat ber Ort mieberum oiele« oon ber Sccneric gewonnen, meiere

hier einft ben betenben 3ttenfd)enfohn in feinem bangen, fdjtucren Äampf umgab.

fturrer.

©Ctraitfc. ff« gibt hm ein 80Ö, ba« fid> au«fd)liefelid) mit einerlei Öetränf,

bem natürlich gebotenen ©affer begnügte. 91udj bie Hebräer tranfen außer ©affer

(2 9Äof. 23, 25), bem befonber« ^otr)cjefer>äötcn Ouellwaffcr (1 SWof. 26, 19), unb ber 9tfild),

bie mol aud) al« @eträuf biente (1 SDtof. 18,»; 9?id)t. 4, 19; 5, 25), oornchmlid) ©ein,

ben fie in großer Wenge unb borjüglidjer ©üte felbft bauten, baljer er unter ben £aupt*

probneten ^aläftina« genannt ju werben pflegt (2 9Wof. 49,n; 4 2»of. 16, u; 5 ÜJ?of.

6, u; 8, s; 3of. 24 ,12 u.a.). On ben ©efefcen wirb oft ftütffid)t auf ben ©einbau
genommen, Did)ter unb "Propheten entlehnen ihm ihre Silber häufig. 3lud) bie Äunft,

ben ©ein mit ©emürjcn 31t oerfe^en, um beffen Stärfe unb Wefdjmacf ju erhöhen, war
ben Hebräern nicht unbefannt; fie nannten ein fold)e« ®etränf gemifchten (2)iifd)wetn

;

Oef. 5, 22 it. a.). Sie bebientcu fid) überbie« aud) anberer fünftlieh bereiteter, beraufd)em

ber ©etränfe, bie fie unter bem Warnen Sefar aufammenfaßten (8 üftof. 10, 9) unb bem
©ein gleid)fteüten (4 9tfof. 6, 3; 5 2Nof. 29, e; $Kid)t. 13, 4 fg.; 1 Sam. 1, is; Spr. 20, 1;

31,4). Sie gebrauchten bajn wahrfd)cinlid) Datteln unb anbere ftrüd)tc, wie ja aud)

ba« claffifche SUtertlmm ben Dattelwein fennt (vinum palraarum), ber £almub oon Obft*

wein fprid)t unb im heutigen ÜNorgcnlanbe allgemein Sd)crbet getrunfen wirb. Die ©ibel

erwähnt auch <Sffig, au« ©ein ober Sefar gewonnen (4 9Nof. 6, 3), al« ®ctränf für

Arbeiter, ba« nod) jefct im Orient in @ebraud) ift, wobei man an bie röm. <ßo«ca er*

innert wirb, eine äRtfAwra oon (Jffig unb ©affer, al« fühlcnbc« ©etränt namentlich ber

Solbatcn befannt. Dicfc« ift aud) SWattf). 27, 34. 4»; Oof}. 19, 29; 3J?arf. 15, 23. s* gemeint,

inbem man e« ;ur iÖetäubung mit S3itterftoffcn oerfetjtc. (lieber (^erftenwein ober Sicr

f. ©ein.) Die lalmubiften fprechen oon einem au« Sal$, Safran unb ©erftenfaft

bereiteten Xranf, ben fie „mcbifd)" nennen. ^o«foff.

Verreibe. Werfte unb ©eijen, Dinfel unb .^irfc waren bie (Metrcibcfortcn, Wcldjc

bie alten Sfraeliten in Kanaan cultioirten, wäh«nb jie Joggen unb ipafer, bicfe i?icb=

ling«gattungcn eine« fältern Älima«, bie inbeß hcuUuta ft
c nQ(t)

u^erer ci9cnen ^Infchauimg

cbenfaü« in ^aläftina oorfommen, tüct)t berücfftcf)tigten. ^od) oiel weniger eignete fich

bie CSultur be«, einen naffen S?obcn liebenben, ^Keife« für ba« wafferarme -t>ochlanb Ofrael«.

hingegen würbe auch ba« 2Wel)l Don lohnen unb i'inftn ju ^rot oerbaefen 4, 9).

©eitau« am ineiften pflanjtc man inbef? ©erfte unb ^eijen an, fobaf? biefen («ctreibe=

[orten gegenüber bie anbern nur eine untergeorbnete Sebcutung behaupten fonnten unb

5. ©. in jener poetifd)cn Sefjilbcrung 00m Segen ber paläftin. ftlurcn (5 ÜHof. 8,«)

nur SÖeijeu unb (Werfte erfd)einen (ogl. aud) Oer. 41,»; 3ocl l,iofg.; 2 (£fj™n. 2, 10).

Die ©erfte wirb xxi i<aläftina siemlid) um biefelbe 3t\t wie ber ©eijen au«gefäet.

(Die bort in«gemein angepflaujtc Specie« fommt mit unferer zweiteiligen Sommergerfte

überein.) Der beginn ber Sluöfaat fann aber ni^t oor bem eintreffen be« ftrühvegen«

ftattftnben, gewöhnlid) in ber erften ©od)c bc« ftoöembcr«, mu^ jebod) nid)t feiten bi«

in ben December uerfdjoben werben, wenn ber erfte Wegen nidjt reid)lid) genug gefallen.

Sehr rafd) wäd)ft nun bie Saat i)txan, foba§ im h«6en Oorbanthal biefelbe fchon naö)

TOitte 2Wärj reif jur Srnte ift, auch wcnn f5« im December oorljer au«gefrreut worben.

29*
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452 betreibe

3n ben h 0he* gelegeneu £anbe«theilen fammelt man bte (Werfte im üttonat 2lpril, in ben

|)od)t{/aIera be« Libanon unb £ermon begreiflid) nod) fpäter. Die Entmicfclung ber

©erfie gef)t weit rafd)er oor ftd) al« biejenige be« SÖeijen«, baljer jene« 2 9#of. 9, ti. 3»

berichtete Hagelwetter in Slcgöpten im Anfang be« 3at)re« wot bie ©erfte, aber nod) nid)t

ben 2Bei$en jerfc^tagcn fonnte.

Die Erfiltngögarbe jebe« neuen 3af)re«, bie man 3at)be barfcradjte, mar bcmnad)

eine foldjc Don ©crfte (3 2Wof. 23, 10), unb ba« 33rot tute bte gcröfleten kömer, bte man
oon neuer ftrud)t am ^affahfefit genoß, fonnte man ebenfalls nur oon ber ©erfrc beziehen

(3 ü)?of. 23, w; 3of. 5, u; 2 Sam. 21, 10; 2 #ön. 4, «). 93ct ber läffigen 33eroirtt)ung

oon ^eut^utage wirft bie.©erficnfaat nur einen fet)r mäßigen Ertrag ab, nid)t oiel mehr
al« etwa 20 ©Reffet auf bie 3udjart (Drifrram, The natural history of the Bible

[Bonbon 1867], S. 421); bodj ber fleißige unb forgfältige ifraelitifd)e 53auer mochte cinft

beffere Öiefultate erbeten, meif? bod) aud) ^urd^arbt nad) eigenen Erfahrungen oon funfjig*

bi« fedjjtgfältigern Ertrag au« bem £>auran ju berieten (bitter, „^aläftina unb Sörien"

[Söerlin 1850—51], II, n, 992). Da« 9)(ef|l biefer ftrudjt f*ef)t beut be« äöeijen« in

jeber ©ejiclrnng nad); bafjer man $. auf bem üttarft oon Samaria für 1 ©Reffet

feinen SBeisenmcf»!« gerabe boppelt fooiel gatjlte al« für 1 Reffet ©erfte, ein 93crhältmß,

ba« fid) im $auran aud) nod) ju unferer Bett fmbet (bitter, a. a. £>., II, n, 992 ; 2 Äön.

7, 1). Die geringe 2Bertr)fd)ätjung ber (Mcrftc jeigt ftd) ferner in managen bitblicf)en

Slnfpielungen
, fo E3. 13, 19: „3f)r entheiligt mid), foridjt Oalwc, um ein paar £>änbe

ooü (Werfte." ©ibeon fd)eint, au« bem befannten Draum be« mibianit. 2Bad)tfolbatcn

$u fd)licßen, oon feinen fteinben fpöttifd) al« ein ©erftenbrot bezeichnet roorben 3U fein

(ftid)t. 7, 13). Da« Sörot be« armen SJolf« beftanb gemeinen au« ©erfte (3ot). 6, u; E3.

4,12; Oofeplju«, „Oübifdjcr Strieg", V, 10, 2). 3Bte gegenwärtig nod}, biente Stroh unb

tforn ber ©erfte al« £auptfuttcr für ba« ,$au«oieh (1 Äön. 4, 2s).

Die 2Beijencrntc folgt ungefähr einen üftonat fpäter al« biejenige ber ©erfte, unb

fällt in ben nteiften ©egenben be« ?anbe« auf bie jraeite Hälfte be« ÜJiai unb ben An-

fang 00m 3uni, nadjbem fett ben legten ©Jauern be« Spätregen« eine geraume ßtit

oerfloffen. ©ewitter jur £c\t ber 2öei$enernte ftnb in ^aläftina äußerfi fetten; ba^er bie

Entlabung eine« folgen um biefe &tit oom 93otf leicht al« ein befonbere« bebeutfame«

göttliche« Seiten aufgefaßt werben fonnte (1 ©am. 12, 17. 1«). Die SBeijenentte würbe

nad) bem tljeorratifd)en ©efe^ bura^ ba« 'Sßfingftfeft gefd^loffcn, wie bie ©erfienemte mit

bem ^affafjfe^ officieü eröffnet. 2Bie man ba^er an te^term ftefi eine ©arbe al« (5rft=

ling«opfer barbraajte, fo am ^pngf^feft, wo man al« am ©nbe ber Erntezeit bereit« neue«

Wltty hatte, jwei gefäuerte 93rotc (ügl. 5hiobet ju 3 üWof. 23, 9— 17). ©erften* unb

Söeijenernte waren nebenbei beliebte 3c^^ cPmimun9en ocr aderbauenben ©eoölferung

(^uthl,2i; 2 6am. 21,9; Oub. 8,2; 1 3)iof. 30, 14). -Dn guten ?agcn wirb bura^»

fa^nittlia^ ein fünfunbjwanjig- bi« breißigfac^cr Ertrag gewonnen. $HeHeid)t fteüt fidi ba«

^efultat in ber äufjerft fruajtbarcn ^»auranebene unb auf bem ebenfatl« rcid)gcfegucten

"Plateau oon SRabbatl) 3lmmon, au« weld)cr ©egenb cinft SÖeijen auf bie 3Kärfte oon

Dnru« geliefert würbe OBeijen oon ÜWinnitb,, E3. 27, 17), bei guten Oaljrgängen nod)

beffer. Da^ übrigen« einzelne ©aatfömer leia)t fnmbcrtfältige ^rua^t bringen fonnten,

auch bei einem burdhfd)nittUd) geringen Ertrag, 3cfu« bei beut ©lci(^ni^ oom Säemann
alfo nur einen Strfer oon gewölmlid)er ^ruchtbarfeit oorau«fe^te, leuchtet oon fetbfi ein,

wenn wir bebenfen, wie au« Einer ÜBurjel felbft bei un« oft mehrere £>alme auffliegen,

beren jeber eine Sichre oon breiig unb mehr hörnern anfe^t. Da« ©lcichni§ jeigt im

weitern, bafj e« aud) 31t jener £rit an Janbwirthen nid)t fehlte, wela^e burch eigene fäfftg*

feit einen Dhcil ber Äuöfaat oerfümmern ließen, inbem fte weber bie Steine wegferröteten,

um tiefere« Erbreich ju befommen, noch forgfättig ba« aUerbing« nicht leia^t ju oertreibenbe

Dorngcftrüpp au«reuteten (3D?arf. 4, 5— s). Stuf ber anbern Seite berichtet Oefaja, ba§

umftchtige Söaucrn ben 2Beijen reihenweife gefierft fyattm, Welaje« Verfahren begreiflich

eine weit reichere Ernte eqielen mußte, hingegen gehört e« wol nur ber oergrößernben

Sage an, wenn 1 ÜWof. 26, 12 erjählt wirb, Ofaaf h^c h"nbertfältig eingeerntet. -3n

anmuthigeu concreten Sü9en \V*ty prophetifche Verheißung (3 9Wof. 26, 5) bom Ernte-

fegen tfanaan«: „Die Dref^cit wirb reidjen bi« jur 9Beinernte (b. h- öom Anfang 3um
bi« September), unb bie 2Beiuernte bi« 3ur Saatzeit (b. h- »Otl ÜÄitte September bi«

Anfang 9Jooember)." Kehnlich Äm. 9, 12: „Der ^ßflüger wirb reichen an ben Schnitter
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(b. h- wegen bcr retten ©erftenernte wirb fid) ba« Unterpflügen ber ©ommerfrudjt bi«

gegen (Snbe 9D?ai Beziehen) unb ber Xraubenfclterer an ben ©aatftreuer."

Sßeijen unb ©erfte burften nicf)t untcretnanber gefäet werben (5 Ü)?of. 22, 9; 3 9)?of.

19, 19), unb and) ba« oerfcrjiebener
L

$rud)tfortcn fct)eint man nur in äußerfter Ücotfj

mfammengebatfen 31t ^oben ( (£5.4,9). Om übrigen bereitete man 2Beijen unb ©erfte

nicht Mo« ju Brotfuchen, fonbem man röftete bie nocf) nid)t gan3 reifen, »eichen, milbigen

Börner auf einer platte unb gewann bamit eine ebenfo fefmtadljafte al« beliebte ©peife

(dtutf) 2,u; 1 ©am. 17, n; 25, is; 2 ©am. 17, 2s). Xaffclbe ©erfahren beobachten bie

Araber audi f^ute nodj.

Ueber ben *$rci« be« (betreibe« ^aben mir wenig genauere Nachrichten. Cr« wirb

2 tön. 7,i6 berietet, ba§ ein ©ealj, b. h- ein Drittclfd)cffel, feine« SWeht einen ©efet,

b. t). ungefähr 3 gr«., gefoftet ^abe, fobaß banad) ber ©cheffei ©erfic auf etwa 5 ftr«.

3u ftct)cn gefommen wäre; allem bie« waren greife unmittelbar nad) einer Belagerung,

bie für 3«*cn längern ^rieben« bebeutenb heruntergehen mochten.

Xriftram r)at öier bcrfcf)icbene Birten S^eijen in ^aläftina beobachtet. On ber 9cäf)e

öon $e«bon traf er eine ©peeie« mit (ehr großen unb bärtigen Siefen, welche er für

ben 2Beijen t>on 2J?innith haltcn möchte, eine jweite oon weißem Sluöfehen unb fer>r fuqem
Bart mäehfi ba unb bort an ber Stufte. Die berbrettetfie ©pecte« ift bie britte mit rauher

$ülfe unb fehr langem Bart, gleich «nferer ©erjtc. %n ber furjen 21cr)re ft^en bie ein=

3elnen Äörner fehr bic^t aufeinanber. Der $alm ift ebenfalls furj. Crine oierte Hrt l)at

längere £atmen unb zeichnet fich im weitem au« burdj einen bunfeln Bart unb eine

bunfle ober braune £ülfe

9(1« ©pelj ober Dinfcl wirb gewöhnlich ba« h«br. Kussemet gebeutet, ein SBort,

Welche« fraft feiner Söuqcl kasam (feheren) jebenfall« eine unbegrannte ©etretbeart be*

jeichnet. Die burehgehenbe §igenthümlid)feit ber ©peljform liegt nun allerbing« nur

barin, baß bie ©amenförner feft in bie ©peljen eingefd)l offen ftnb unb nid)t fo leicht wie

ber ©eijen au« ihrer £ülfc befreit werben fönnen; hingegen fommt begrannter unb un-

begrannter Fintel oor. Der 2fcangel an ©rannen eignet auch oem Ä'olbcnroeijen (triti-

cum hibernum), unb ber ©d)luß liegt nahe, baß ber Hebräer fowot biefen al« ben m»
begrannten ©pelj uuter Kussemet begriffen f)abc. 2J?an pflegte mit Kussemet juweilcn

bie ©erftenfelber cinjufaffen (Oef. 28, 25). Vb bie« gefc^ar) r um mit beut grünen Äranj

fpäter reifenber Halmen (bie KusaTmet reift nach 2 3)?of. 9,3» mit bem Söeijen) ba«

gelb geworbene ©erfienfclb freunbtich 311 fdnnüden, unb weil man e« liebte, wie anberwärt«,

fdjarfe dontrafte einanber gcgenübcrjufteüen ,
nämlid) §i<x bie tangbärtigen ©erfienähren

ben glatten ber Kussemet? 2Bir wiffen e« nicht.

$irfe wirb nur £3. 4 , 9 in ber Bibel erwähnt. 9cod) hat m Da* hcor - dohan

für ba« panicum miliaceum bei ben Arabern erhalten. ÜWan finbet in ^aläftina fowot

biefe $irfeart al« ba« unter bem 9?amcn Dhurrda befannte Sorghum vulgare. SBäfnenb

bei jener ber Blütcnfianb eine überhängenbe, lodere 9?i«pe bilbet, fo bei biefer eine bitfjte,

watyge, beren Blütdjen auf ben erften Blirf wie feine Borften fict) hcroorbrängen. Bei

un« oerwenbet man bie beiben ©pecic« faft auefd)lief?lid) 31t Bogelfutter, aber im Cften

ftnb fte eine ^äufige Nahrung armer ?eute. 3Jcan genießt bie Äörner fowot roh a^ 3»

ftudjen üerbaefen. Seiner al« ba« @crftcnftroh bienen bie ^)irfeftenget aud) al« Butter

für ba« .^au«oieh- ÜWit ©troh aber muß fich ba« teuere einen großen Xtyil be« Oahre«

hinburd) begnügen, unb wie im fünftigen ©otte«reid) ©taub ber ©djlangen ©peife fein

wirb, fo ©troh fiir ocn t'öwcn nach Oef. 65, 25.

Dem fteinb fud)te man 3U fchaben burd) ^Injünben ber reifenben ©etreibefaaten, wie

©imfon ($Rid)t. 15, 5) ben ^h^»^rn »nmaI 9 et^ön ^
aocn Jam auc^ öor

'
baÜ

ein Machbar unabfichtlich bem anbern ba« ©aatfelb in Branb ftedte, wenn er, um ba«

gelb für bie ©ommerfrucht ju befletlen, bie @erftenftoppetn abbrannte unb ber 5ßinb

glühenbe $untm auf ba« benachbarte Söctjenfelb hinübertntg (2 2)?of. 22, .-.; Oef. 5, 24;

47,i4). ftttrrer.

®m\$tt, f. 9Haße.

©ClOlffen. Befannttich finbet ftch im %. 2. fein ©ort, welche« bem Begriff üou%

fommen entfprädje, ben wir mit bem Slu«brurf „©ewiffen" oerbinben. SBenn Äot>etctr)

($ap. 10, 20) mahnt, baß man bem ftönig auch einmal in „®ebanfen" fluchen möge,

fo überfein 3war bie LXX ba« tybx. maddä; burch ba« gried). „©ewiffen" (ouvettijffi?)

;
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ober e« ift unter jenem Ijebr. Slu«briuf nur bie Vernunft, al« ba« Vermögen ber gebanfetv

erjeugenben Xtjätigfeit, ju öerftetjen. Die altteft. ©eelenlefjre fennt überhaupt feine geiftige

unb fittlidje Gentralfunction im SWenfdjen; e« berlegt bie centrale £t)ätigfeit be« Onbiüi-

buum« in ba« ©ebiet be« unbewußten £eben«, be« .£>erjen« (leb;
f. .£erj). 3m Jperjen

noli^cln ftd) ba« religio« - ftttlidje Urtljeil nidjt infolge einer Function be« ©elbfibewufjt

fetnö, fonbem oermittcl« einer ßrregttjeit be« ©efüijl«. $anna fd)üttet it)r „$>erj" au«

bor Oaljoe (1 ©am. l,is); ben Äönig Dabib ftraft fein „£)er$", weil er £>anb an ba«

©ewanb be« ©efalbten be« £)errn, Saut, gelegt (1 ©am. 24,6; 2 ©am. 24, 10); auf

Salwc oertraut ba« „Jperj" be« iöetümmerten ($f. 28, 7). Da« Jpcrj ifi übertäubt al«

ba«jenige Drgan oorgeftellt, burd) weld)e« bie ©emeinfdjaft be« ftofonleben« mit ©ott
'

oermittelt wirb Oßf. 5, 12. 19). Da« „reine £erj" bebeutet ungefähr baffelbe, wa« wir

al« ba« „gute ©ewiffen" be^eid)nen (^f. 73, 1). 93ead)ten«wertt) ift ber 21u«fprud) in

^f. 86, 11, wonad) ber Hüilmiü ein lebab 'ehad, ein „einiges $>er$" wünfd)t, um wat)t

l)aft gotte«fürd)tig ju leben. %n biefer ©teile ift ba« £>er$ al« berjenige iunerfte ^Junft

im ^erfonleben be« 3Henfdjen, in weldjem ©Ott unb ber Üttcnfd) jufammenfommen, b. t).

wirflid) al« ba« religiöfe (Sentralorgan gefa&t. On ba« £er$ werben bat)er nnrti bie

Vorwürfe be« beunruhigten ©ewiffen« berlegt (1 ©am. 25, 31), unb umgefefjrt fpridjt ba«

^er.) bie ©djulblofeu bon ©d>ulb frei (£>iob 27, 6).

ftet)It mithin ber 2lu«brud ©ewiffen im 31. fo feljlt bod), wie au« bem $M«tjerigen

erhellt, bie ©ad)e feine«weg«. Da« $erj, fo jiemlid) in ber Söebeutuug unfer« ©ewiffen«,

ift ber ©ifc be« religiö«*ftttlid)en (Scntralbewufttfein« be« 9J?eufd)cn, weldje« bem }$erfon»

leben einerfeit« bie ©ewifcfjeit feine« urfprünglidjen, unmittelbaren unb unauflö«lid)en

3ufamment)ang« mit ©Ott Derbürgt, anbererfeit« aber aud) bie (Erfahrung in ftd) fdjliejjt,

bafj biefer ^njammcnljanq öurd) ftörenbe unb tjemmenbc Momente immer wieber unter«

brodjen wirb. (IE« ift al« religiöfe« Drgan ein gute«, freubige«, fofern e« bie (iintjeit

be« ^crfonleben« mit ©Ott bezeugt, unb e« ift al« fittlidje« Organ ein böfe« unb ge*

brürfte«, fofern bon ifjm bie Trennung be« ^erfonleben« oon ©Ott, wenn aud) nur in

borübergetjenben Momenten, fdjmerjlid) wahrgenommen wirb (ogl. meine
f,(5^riftlic^c Dog*

matif" [2Bie«baben 1858— 59J, l, 135 fg.).

Stenn im Sl. X. bemgemäß ba« £cr$ al« ber Xräger ber ©ewiffen«functionen be*

tradjtet wirb, fo liegt bie tiefere Urfadjc tjierbon in ber üöebeutung, weld)e bie altteft.

^födjologic bem S3lutleben überhaupt (f. sölut) beilegt. Da« $erj wirb al« ba« (Sentral*

organ be« 33lutlebcn«, ^ugleid) aud) al« ba« (Eenrralorgan für ba« ©efd)led)t«teben be*

rrad)tet; beim ber ©eift tjat feine Duelle im ©tut, unb nad) beut ©erluft be« iölute«,

3. in ber Unterwelt, ift ber sDienfd) nur nod) ein ©d)attenbilb; ^ici'Qud erflärt ftd)

benn aud) ber Umftanb, ba§ in ber religio« * fittlidjen Üföettanfdjauuug ber Hebräer bie

fittlidje ©etbfibeftimmung, ba« $reit|eit«bewu§tfein , nod) feh,r unau«gcbilbet ift. Die

©ewiffen«tl)ätigfeit, weil fte al« burd) ba« «^)erj unb ba« iBlutleben oermittelt borgejrellt

wirb, ifl öoqug«weife fmnlid) beftimmt; auf ben religiöfen unb ftttlid)en ?eben«äuf?erungen

liegt bcr'Drucf ber !)?aturuotl)wenbigteit; ba« Onbiüibuum wirb feiner ©emeinfa^aft mit

©Ott niemal« red)t frol|. Da« iBewu&tfein ber Unwürbigfeit, ©d)led)tigfeit, Verworfen«

^cit hcrrfd)t oor unb füljrt ju fiet« auf« neue wieberljoltcn ©ühnocrfudjcn unb (5ntfüu=

bigung«mittclu; ba« $3emuj3tfein einer freubigen (ir^ebung, be« fttttid)en Vertrauen«, be«

^1 1 et) cii 33erfefyr« mit ©ott i)at Wlüfye, fid) geltenb \n machen; unb aud) bie meffianifd)en

Hoffnungen (f. b.) nehmen in ber 9?cgcl eine ftnulidje Färbung an. Die altteft. Religion

ift baljer oor^ugöweife eine Religion be« gebrürften, geängftigten ^perjen«, be« oorjug«^

weife böfen ©ewiffen«, unb bie ©efüljle ber öm^d)lf Hngft^ $>er$agtljeit, ©elbftcntwertb,ung

nehmen in i^r bie oorbcrfie ©teile ein (^f. 55, 5 fg.; 77, 4; £>iob 13, 11; 2 9)iof. 20, 20 fg.;

£iob 28, 2»; ©pr. 16, 6; Oer. 32, 40; 2)?al. 2,5), wenn aud) biejenigen be« ©lauben«,

ber £icbe unb ber (srhebung 3U ©ott feiueöweg« mangeln. 6rft in ber IjeÜeniftifdjen

Literatur, 3. 53. im Söud) ber 2Bei«l>eit unb öfter« bei ytyio, ftnbet ftd) ba« ©ewiffen

(ffuvs&Trjsis) au«brücflid) erwähnt. SU« ftttlidjc ^entralfunction, wcld)c beu Ü)?enfd)en feiner

5Jerfd)ulbuugen auflagt, erfd)eint eö Sei«^. 17, 10. tytio (De Josepho, II, 49) erflärt

ben SBiberftanb, ben bie Xugenb be« 3ofepf) ben Serführung«fünften be« £&eibe« be«

^otip^ar entgegenfe^te, au« ber ©tärfe feine« ©ewiffen«. (£r betrachtet ba« ©ewiffen

al« ein angeborene« fittlidje« ©ermögen (De decem oraculis, II, 195), aber er fdjeint in ber

iRegel nur ba« böfe ©ewiffen 3U fennen, ba« er al« bewußte ©elbftanflage (<juvsi5b;

Digitized by Google



öftoifffH 455

sXeyx°0 bejeidjnet (Quod Deua sit imtnutabilis, I# 291). Äuf biefem Stanbpunft tft

baö ®ewiffen aüerbingö bereits alö ein bcwufttcö gcijtigeö Vermögen gefaßt, baö nidjt

mehr au« bem ©lutteben, fonbern auö einem tjöhcrn immateriellen ^rineip abgeleitet wirb

(ogl. baö Fragment, II, 668).

Sefuö fyat nirgenbö ben Sluöbrurf „Öewiffen" (sweiS^) gebraust. 2Bir begegnen

bemfelben wot in ben 9feben -3cfu fdjon beöfjalb nid)t, weit bic oram. <Bpxad)t fein an=

gemeffencö Sort bafür hatte, dagegen hätte nicht geleugnet werben follen, ba§ 3efuÖ
baö Öewiffcu ber <2adje nad) ermähnt ^at. $aö innere £idjt, baö nid)t in Smftermß
fid) oerwanbeln foU (ÜHattt). 6, m; fuf. 11, is), weift unoerfennbar auf bie religiöö-ftttlidje

(Sentralfunction, woburd) jebeö ^erfonleben mit ©ort in unmittelbarer ©erbinbung ficht.

Um fo größer ift ber ÜWiögriff, wenn man mit ©über („(Erörterungen über bie i'eljre oom
Öcmiffen nad) ber 3djrift" in ben „I^eologifd)en ©tubien unb Üritifen", Oa^rg. 1857,

<5. 251) baö ©ewiffeu alö „baö oon ben anbem ©ermögen beö rcligtöö«ftttltd)cn (Reifte«

auögcfd)icbcne" ©ermögen betrautet, wäbrcnb cö im ©egentheil bie alle rcligiöö-fittlid)en

Functionen umfaffenbc Function ift. Sllö baö auf (Mott unmittelbar belogene Selbft«

bewußtfein, b. h- baö centratyerfönlid)e Owtteöbewußtfem bcö 2Wcnfd)en, ift baffelbe oon

ber (9eifieÖfette beö 3Wcnfd)cn nidjt ju trennen; eö tft ber ÜWenfch fclbft in feinem tiefften

(ttciftcögrunb unb innerften frbenögeljalt. 3o erft üerfteljen wir red)t, weöljalb Oefuö

ben in feinem C^emiffen erfd)ütterten oerlorenen Solm „in fid) felbft gelten", b. h- fein

beffereö, waljreö Sclbft in feinem (^ewiffcnögrunbc finben läßt (?uf. 15, n). llebcrhaupt

ift bie Religion 3efu burd)weg 0*ewiffenörcligion, b. !)• bie Religion in it)rcr Unabhängig

feit oon ber überlieferten <2afeung unb ber äußern unoerfianbenen Autorität. Die im (#e»

wiffen erfannte ©ercdjtigfeit ift bic (*ered)tigfeit, bie üorjüglirf)er ift, alö bie ber 8d)rift«

gelehrten unb ^h ari fäcr (ÜWatth- 5, 20), bic (>5ercd)tigfeit, bic fid) nid)t auf baö £erfommen

unb bic Sdjulgelehrfamfeit ftüfct, fonbern auf bie fclbft gewonnene religiöfe Ucberjeugung

unb utthdic ©efinnung :l'iatth. 6, 1 fg.). dnfonberljeit ift eö ber (^ewiffenöreligion eigen,

ben fremben Stanbpunft, bie Ucberjeugung ber anbera nidjt 5U rieten (SRatti). 7, 1 fg.);

benn baö (^ewiffen ift alö ein „inncreö" Vicht, alö baö oerborgenc wahre 2Befcn ber

^crfönlid)fcit, bem fremben Urteil ber 9?atur ber Sad)c nad) entzogen, unb nur oor

bem Muge bcö allwiffenben OwtteÖ aufgebeeft.

Die Stiftung t£f}rifri, ohne ^Jriefter, Opfer, (ieremonien, ohne einen ftnnttd^en (SultuÖ,

bie oon il)m proclamirte Anbetung bcö ©atcrö „im Öcift unb in ber 2Bal)rf)cit", erflärt

ftd) nur fluö biefem feinem C^ewiffenöftanbpunft, unb fein Äampf mit ben Anhängern ber

Xfjcofratie unb ber fdmlgcred)tcn Söucf>ftabcnherrfd)aft ift ein unauögcfefeteö fingen jwifd)en

bem im (9emiffen begrünbeten urlebcnbigen ©ottcöbcwußtfein unb ben überlieferten, oon

©ewiffenömotiDeu gclöften, tl>cofratifd)en Sa^ungen unb Önftitutionen.

2öenn ber Slpoftel ^auluö ftd) beö fluöbrurfö ©ewiffen (öuv*(8y)^) öfter« bebient,

ja üon einer genauer entwirfclten C^ewiffenölebre auöjugcl|en fd^eint, fo liegt ber ©runb

hierüon ^unäa^ft in feiner gricd)ifcf/cn, wol aud) t^eilweife aleranbrinifd) ;fpeculatiocn ©ilbung.

(Sein Öcwiffcnöbegriff ergibt fid) am ftc^erften auö 9iöm. 2, 13— is. flu biefer ©teile

unterfcfyeibet er junäc^ft baö ©ewiffen oon bem Wefefc unb oon ber in bie $crjen ein-

gegrabenen SBirfung ober bem innern Erfolg beö ©efc^eö, oon ber burd) baö ®efe^

bewtrften ftttli^cn tfebenöridjtung ; er unterfReibet cö int weitem aud) noch oon ben Oer*

bammenben ober loöfprechenbcn fittlidfen Urthcilen. ^iemad) liegt ihm baö ©ewiffen

tiefer alö ber 2öiHe unb alö bic ©ernunft; er betrachtet cö alö baö religiöö^ftttliche

<$runbbewufctfetn, waö ftch namentlich ergibt, wenn wir, wie ber 3u ^ammen^an8
forbert, ©.16 unmittelbar mit ©. 13 oerbinben unb ©. 14 unb 15 alö einen paren-

tt)ctifchen 3wifchenfa0 betrachten, fobaß baö (9ewiffenöjeugmf? an bem großen legten

©eridjtötag , an welchem olmcbicö aOeö ©erborgene 00m vldit ber (Swigfeit beftrahtt

werben wirb, auö ben innerften liefen bcö ^erfonlebcnö offenbar werben foU. $)iefcr fo

richtige ©nblid in baö Söcfcn beö O^cwiffenö befähigt ben ^Ipoftel nicht nur jur ooücn

?üierfettnung ber Gbcnbürtigfeit ber ©ewiffenörcligion mit ben pofttioen JKcligionen, fonbern

auch, f«ner fDorfen ©entrtheilung beö 0öt)enbicnfteÖ ungeachtet, jur 3Öerthfd)ä^ung ber

religiöö- ftttlichcn SBatjrheit bcö .Ipeibenthumö neben ben grauenooflen 5tuöwüd)fen feiner

intcßcctucUen unb moralifd)cn ©erirrungen (9t9m. 2, t« fg.; 1,19 fg.)* innere, am

®cfc$. @otteö fid) erfreuenbe Ü)icnfch, ber in ewiger Uebereinftimmung mit (#ott lebt unb,

wenn it)m audf baö $öfc ftetö bei ber £anb ift, boch an fid) nur baö (9utc wie Öott
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felbfi will, bcr überhaupt baS unberwüftlidjc befferc Od) bcr ^crfönttdjfctt bilbet, er ift ber

©ewiffcnSmenfd), bic ^erfönlidjfcit, wie fie im ©ewiffcnSgrunb ifl, abgefehen bon bem

crfahrungSgemäfjen <£influ§, ben bie fmntieh felbftfüd)tigc 9?aturgewalt, baS „ftleifd)" (f. b.)

über fie ausübt (8föm. 7, 14—23).

Son biefem unfehlbaren %tn$m, Dem ©ewiffen, wie eS an ftd) ift, unterf^eibet ber

Sipofiel aüerbingS baS ©ewiffen, wie eS unter ber ©ewalt ber <Sünbe geworben ift, baS

irrenbe, befangene, baS ber Reinigung unb Erneuerung bebürftige. (Jr fennt ein „fd)Wad)cS"

©ewiffen, b. fj- ein religiös
*
ftttlidjeG SBcwußifein, wetd)eS falfdje SorfieÜungcn erjeugt,

burd) biefe bie religiöfe drfenntnif? trübt unb ben ftttlid)en 9BiUen irreleitet. (Sin folcfjcS

fd)Wad)eS ©ewiffen fd)reibt er 5. ©. benjenigen fortnthifd)en d^riften ju, wcldje entweber

an ben ljeibnif<f|cn Ctyfermahnten tljeilnahmen, ofme bon ber fturd)t bor ben ©öfcen

ganj frei geworben 3U fein (1 #or. 8, 7), ober weltfye an ben ÜWitdjrifien, bic fid) bei ben

heibnifdjen Opferfeftcn unter bie feftfeiemben 53efanntcn mifdjten, Snftoj? nahmen, weil

fie in biefer 33etf)ciligung an ^eibnifd^cn Dpfcrfeftlid)feiten eine ^mlbigung gegen ben

©öfccnbienft felbft erblirften (1 Mor. 8, 9—13). Sludj in biefeut ftaü berfteht ber STpofiel

unter bem „©ewiffen" baS religiös* ftttlid)e (£entralbewu§tfcin, Weldas über baS $erhttftm§

ber $erfönlid)feit ju ©Ott unb jur ©elt entfd)eibet. «on bcr ©orauSfcfcung auS, baß

ber SRtnfdj im innerften ^unft, b. h- eben burd) bie maftgebenbe religiöfe unb fittlidje

(lentralfunction bcS ©cwiffenS, lebiglid) an ©Ott felbft gebunben ift, unb nidjt an falfdje,

abergläubifd)e $3orfreHungcn bon ©Ott, erteilt ber SIpoftcl ben ftorinthern ben Watt), fid)

beim (Sinfauf bon SJictualien auf bem 9Äarft um ben llmfiaub, bafj oiellcidjt unter bem
ju Warft gebrauten ftlcifd) ©ö^enopferfleifdjrefte ftd) befinben tonnten, gar nid^t ju

fümmern; benn bem reinen ©ewiffen ift nadj feiner &nfid)t gcrabe fo alle« rein, wie

bem freien alle« erlaubt (9föm. 14, 20; 1 Äor. 10,23).

Jpicr ift nun bcr Ort, wo ber Slpoftel feine Stnfidjt bon ber ©ewiffcnöfrcifjeti, unb

juglcid) aud) bon ben unerläßlichen ©renken berfetben entwirfclt. DaS religiös* ftttlicf^e

33cwurjtfein als foldjcS, b. fj- als inbioibueüeS, ift iljm unftreitig ber oberfte ü)?a§fiab für

baS gefammte ftttlid)e &anbeln beS OnbibibuumS ; eS fann ein SÜJenfd) nur baburd) ©ott

gefallen unb feine $flid)t gegen baS Sittengefefc erfüllen, bajj er nadj feiner ©cmiffenS--

überjeugung haubelt. Der Slpoftel mad)t uns in feinem eigenen teufen unb Zfwn ganj

ben Sinbrurf, ba§ ifmt biefer ©runbfajj ftctS oor Slugen gcfd)wcbt tyat. Allein foU ber

(Sfjrift nun mirtlid) in allen mögli^cn Aällcn, ohne jegliche $fütffid)tnalmte auf bic Ihn

fränbe, nur feine llebcrjeugung jur ^tc^tfc^tiur feine« 93crljnlten$ nehmen? ©ibt eö nidjt

3Jcrf>ältniffe, unter benen er mit berfelben jurürfjuhaltcn berpflid)tet ift? HtlerbingS ift

bie ^üefftcht auf ba« frembc (fd)wachc) ©ewiffen bisweilen maftgebenb. Da« freie ®e«

wiffen hat bie ^flidjt, gegenüber bem noch unfreien ?(nftop unb "Äergerniß $u bermeiben,

unb bie @chranfe für bie ©ewiffenSfreiheit liegt mithin in ber berftänbigen unb liebeboUen

(bäbagogifd)en) ^ürfficht auf baö frembc, btcUcieht nod) irrenbe ©ewiffen, alfo aud) auf

baö religiös =ftttlichc 3?orurtheil, bem fo weit nachgegeben werben muß, als bie vmnafy
fid)tUd)e ©eltenbmad)ung bcS eigenen ©cwiffenSftanbbunfteS erheblichere religiös ftttlid)c

9«achthcile herbeiführen würbe (1 $or. 10, 23 fg.). Daher empfahl ber Slpoftel in ber

(£ontroberfe jwifchen ber gartet ber „©tarfen" unb „Schwachen" in bcr röm. ©emeinbe,

bei unbebingtejier grunbfä^lidjcr ^Inerfennung ber ©ewiffenSfieiheit unb bcr barauS ent--

fpringenben UebcrjcugungStrcue, gleichwol bie Pflicht jwerfmäpiger 5Kürfftd)tnahme auf bie

fchmadjen unb gebunbenen ©ewiffen (9fom. 14, 13 fg.; 15, 1 fg.).

S3ci biefer ©eranlaffung macht ftch ber ,3 l'fawmenhang bemerflich, bcr

jwifehen ©ewiffen unb ©laube (f. b.) begeht. Oft baS ©ewiffen bie religiös * flttltc^e

^entralfunction, fo ift ber ©laube bie retigiöS*ftttlid)e ©runbgefutnung, in welker baS un«

mittelbar religiöS^fittlichc iöcwußtfcin ftch feinen, baS gefammte ^erfoulcben bcfHmmenben,

umfaffenben SluSbrurf gibt. (5s ifi in biefer $3c3iehung be^etchnenb, wenn ber Slpoftel in

jenem Streitfall jwifchen ben Sdjwachen unb (Btarfcn bon bem (Btarfen fagt: „Sr glaubt

(Tüwreuet), bon allem effen ju bürfen", b. h- infolge feiner auf baS ©ewiffen geftüfcten

Ueberjeugung i§t er bon allem. Demgemäß wirb ber (Sljrift, wie burd) fein ©ewiffen,

fo auch our(
fy f"ncn ©tauben, b. h- burd) bie gewiffenhafte lieberjeugung unb feine bar-

auS entfpringenben allgemeinen ftttlid)en ©runbfä^e in feinem Verhalten beftimmt, unb

wiber feinen ©lauben etwas ya tljun, ift ebcnbcShalb fünblidj, weil cS ein ^l^un roiber

baS ©ewiffen, b. h- wiber baS (Sentralbcwufctfein ber ^erfönlid)fcit oon ihrem ^ertjültnifj

Digitized by Google



©etotffen 457

30 @ott unb $ur 2Belt ift. Darum beruft fich aud) ber flpoftel auf ba« ©ewiffen al«

auf bic lefcte 2öahrhcit«inftanj (9?öm. 9, i
;

ügl. aud) 2 tfor. 1, 12). Damit will er iebodj

nic^t fagen, baß ba« ©ewiffen, bem populären $u«brurf gemäß, gerabe«meg« eine „Stimme
©otte«" in un« fei. Da« ©ewiffen ift, feiner Stnfdjauung jufolge, immer eine Stimme
be« 2flenfd)en, jebod) be« im innerften Stfittclpunft feine« ^erfonlebcn« religiös unb fittlidj

angeregten unb regulirten Sttenfchen, be« ÜKenfdjen in feiner innerften urfprünglichen unb
unmittelbaren SBejogenheit auf ©ort:

Der paulinifd)e ©emiffen«ftanbpunft entfpria)t baljcr ganj bem hohen unb freien

©eifi be« Slpoftel«; gerabe in biefer feiner Freiheit jeigt er aud) wieber eine weife Sc=
grenjung. 2üidj bie ^aftoralbriefe greifen auf bie ©ewiffen«lcf)re be« Hpoftcl« juriirf,

nur mit wenig ©lürf unb ©cfd)itf. 1 lim. 4,2 werben bie OrrleljreT als „©ebranb*
marfte an ihrem ©ewiffen" befd)ricben, b. f). c« wirb ilmen ein religiö«*fittlid)e« ©runb=
bewußtfein 3ugefabrieben, metd)e« $3ranbmate ber göttlichen SBeftrafung an fid) trüge —
ein jebenfaüö oerfehltc« ©üb, ba« jugleid) einen SBiberfprud) mit ber paulinifd)en ©e>
wiffenölefjre enthält, naa) weldjer nur bie ©ewiffenlofigfeit ober Heber$eugung«wibrigfcit

ben (Sfniften branbmarft, nidjt aber ber Orrtfmm. Tit. 1 , 18 ift oon einem befterften

©ewiffen" bic
s
JCcbe; c« wirb aud) t|ier unpaulinifdj bie 3rrlcl)re, alfo eine, wenn aud)

unrichtige, jeboa) inbioibucH aufrichtige Ueberjcugung, al« ein bcflccfenbc« (Slement be-

trautet. Da« „gute ©ewiffen" ift lebiglid) ba« richtige SBiffen um bie reine ?e(jre

(1 Tim. 1,19; 3,9). Damit ift bie urfprüngltche paulinifd)e ©emiffen«lchre aüerbing«

faft in ibr ©egentheil oerwanbelt.

$lud) ber £ebräcrbricf tljut feinen, bem ^aulinitfmu« üerwanbtcn Stanbpunft burd)

Berufung auf ba« ©ewijfen«princip me^rcremat funb, unb er ift jenem im wesentlichen

treu geblieben. Treffenb wirb mit ©ejiclrnng auf ben altteft. JDpferbienft gejeigt, ba§

ihm bie üraft fehlte, bic Theilnelmter im ©ewiffen, b. h- im retigiö«:ftttlid)cn Zentral»

bewußtfein, jur flttlicrjen ^oUenbung 511 führen ($ebr. 9, 9). find) tjier ift ba« ©ewiffen

niajt nur al« SBewußtfein oon ©Ott, fonbern aud) al« 33ewußtfcin oon ben Sünbcn
Mpcbr. 1. 22), unb baf)cr al« religiö«=fittlid)c« ©rnnbbewnßtfcin gefaßt; bafjer bie

iorfteflung, baß c« gereinigt werben müffe (#ebr. 9, u) oon ben „tobten Söerfen" (§ebr.

6,1), b. h- oon ber äußerlichen tf)corratifd)en $Hrd)tichfcit, au« welker bie Siinben be«

pj)arifäifd)en ^oa^muttf« unb ber ©efe^e«gcrec^tigfcit entfprungen waren. Der ^erfaffer

bc« ^ebräerbrief« fommt in biefen Stellen bem freien pauünifdjen ©cwiffen«flanbpunft

fc^r naf)c. On cigent^ümlic^er 2Beifc betrachtet er (5tap. 9, 14) ba« 3Mut Oefu (E^rifti

al« ba« 9tcinigung«mittet be« ©ewiffen«; er bezeichnet bamit, im Untcrfa^ieb 00m tl)eo

fratifdjen Opfer im Eliten 8unb, ba« fintiere eelbflopfer, mit welchem Gfjrifhi« at« ber

Stifter einer l^crn J?eben«orbnung im 3?euen 3)unb oorangegangen , al« ba« maljre

ftttlic^e ^einigungömittcl.

On ähnlichem ©ebraud) finbet fid) ber Äu«brurf ©ewiffen 1 ^etr. 3, 21. Die Taufe

wirb an biefer Stelle befcfyrieben nid)t etwa tebiglid) al« eine 9(bwafd)ung oon leiblichem

Unrath, fonbern al« bie „Nachfrage nach "ncnt 9utcn ©ctoifffn in ©cjiehung auf ©Ott"

(1 ^etr. 3,21). Der paulinifdje Stanbpunft macht ftch tytv gleich Dcmerflid); ba« ©e-

wiffen crfd)cint junäd)ft al« ba« re^tc „93ewu§tfein in ©ejiehung auf ©Ott", b. h- at«

wefentlich rcligiöfe« S?ewu§tfein. Da§ bic Taufe (f. b.) al« eine „Nachfrage nad) bem

©ewiffen" befdjrieben wirb, ift aüerbing« überrafcheub ; aöein bie SBcfdjreibung rechtfertigt

ftch an* ocm limftanb, baß ber Täufling bamal« fid) oor ber Taufe über fein religio«-

ftttliche« 8erhältni§ unb Verhalten au«juweifen holte, wonach, infolge einer auch fonft

häufig oorfommenben ©erweehfelung be« ©ebingenben mit bem Söebingten, bie Taufe

felbft al« bie eigentlich ihr oorangehenbe ^rilfung bezeichnet würbe. Daß „gute ©ewiffen

in Ziehung auf ©Ott" ift ber richtige ©ewiffeu«ftanb im Glauben unb l'eben be«

Täufling«.

hiernach bleibt fid) unftreitig in b.en meiften unb wichtigfien Stellen be« 9?. T., in

wcldjcn ber ^luöbntrf ©ewiffen oorfommt, bic ©runbbebeutung beffelben gleich- @« ift

bic religiö« ftttliche (Sentralfunction be« ^erfonteben«, burch weldje« biefe« mit ©Ott in

urfprünglidjer unb unmittelbarer Seife oerbunben ift. Sin anbern fettenern neuteft. Stellen

bebeutet ber ftu«brucf „©ewiffen" Icbiglid) fo oiel al« iöewufetfein ober fittlid)e« bewußt-

fein (5. i8. ^»ebr. 13, is; 5lpg. 23, 1). 3U biefen Stellen gehört einigermaßen auch

ftönt. 13,5, monad) ber ©chorfam gegen bie Cbrigfeit nicht blo« burd) bie furcht oor
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bcr Strafe, fonbern burdj ba« ©ewiffen, b. h- bic freie ftttlid)e Ueberjeugung , bewirft

»erben foß. Äehnlid) empfiehlt fid) ^Jaulu« bem ©eroiffen , b. b. ber ftttticfjen lieber

jeugung, berer, melden er bie ÜBaljrljeit berfünbigt (2 $or. 4,2), ober er roiÜ ben ©e ;

wiffen ber forintluf(f)en S^riflen offenbar fein, b. h- er fuc^t feine unftttlid)en Sdjliche unb

Ränfe, er barf fid} ruhig ihrem ftttlichen Urtfjeil unterwerfen (2 Äor. 6, n). Sold)e Stellen,

in meieren ber ?lu«brucf ©ewiffen in einer mehr abgeleiteten, lebiglich fittlidjcn SBcbeutung

oorfommt, crflären fid) felbft mieber au« bcr oon im« bargelegten ©runbbebeutung. 3)a«

fütlid)c Urteil hat auf bem rf)rifU. £cben«gebiet einen SÖerth tebigtid) im 3"foMHienhang

mit bem religiöfen, b. h- e« fommt in lefcter Onftanj immer barauf an, wie ber SRenfdj

in feinem innerfien ©runb 5U ©ort ftetjt.

ÜDaö (Shrifienthum — ba« geht mit Sicherhett au« ben neuteft. Sluöfagen über ba«

©ewiffen ^eroor — ift oon allen übrigen Religionen baburd) fpeeififeh üerfcfyicben, baß e«

red)t eigentlich bie Religion be« ©ewiffen« ift. Me oorchrifil. Religionen waren Ratur*

ober Safcung«rcligionen. O^re 53efenner entbehrten barum ber freien religio*« fUtlicfyen

Selbftbcftimmung. Da« (Shriftenthum, nämlich ba« (Elniftentljum (ShrifK unb ber Slpoftel,

fennt be«f)alb feine ^riefter, fein Cpfer, feine £empel, feinen äußerlichen Gultu«, feine

Mafien, feine Safeungölehre, weil innerhalb feiner ©emeinfehaft ba« ©ewiffen ber toahre

^Jriefter, weil ba« innere «'peiligthum be« ißerfonleben« ber rechte Xempel ift, weil bie

wahren Opfer unb ©otte«bienfle bie oon ©cwiffen«bcwcggrünben getragenen unb geleiteten,

unb auf bcr inner n ©eftttnung unb Ueberjeugung beruhenben, ^anblungen unb tfeben«*

Äußerungen jinb. Da« Qihriftcnthum ift al« bie Religion be« ©ewiffen« auch bie Religion

ber Freiheit, benn ba« ©ewiffen ift ber Ratur ber Sad)e nach nidjt nur felbft frei,

fonbern e« macht auch ben SRenfdjcn frei, weil in ihm ber flJienfd) nicht an bie ftnn»

liehen Raturgewalten, fonbern lebiglich an ben abfoluten ©eift, an ©Ott fetbft gebunben

ift, eine ©ebunbenheit , bie al« fotdjc bie fyödjffr Freiheit in fid) fd)ließt. 2Rtt gutem

©runb barum ift ber *ßrotejtanti«mu« auf ba« ©ewiffen, bie ©ewiffen«rechte unb bie

©ewiffcn«pflid|tcn be« 'ißerfonleben« jurütfgegaugen; er fjot ftch bamit wieber auf bie ur-

fprünglichcn unb unocraußerlichen ©runblagen be« dpftl. ©eifte« unb ber apofbtifehen

©emeinfehaft gepeilt. Die Veljre bom ©ewiffen in ihrer bibtifdjen Urfprünglichfeit ^at

auch für bie weitere ßntwirfclung ber chriftl. £he°l°flic unD #itche c*nc bahnbrechenbc

53ebeutung.

95gl. $u ber, in neuerer £tit fehr zahlreich geworbenen Literatur über biefen ©egen*

ftanb meinen Slrtifel „©ewiffen" in |>er$og'« „ReaUCsnctoflopäbie", V, 129 fg.; $erf,

, Umriß ber biblifd)en Seelenlehre" (2. «ufl., Bübingen 1862), @. 71 fg.; Delifcfd), „Softem

ber biblifchen %^o\o^it" (2. Knfl7 fcipjig 1861), S. 133 fg.; Rothe, „Iheotogifchc

Gtf)if" (Wittenberg 1845—48), II, 464 fg.; ©über, a. a. 0., S. 245 fg.; ^affaoant,

„DaQ ©ewiffen" (2. Äufl., granffurt a. 1857); Schlottmann, „Ucber ben begriff

beö ©ewiffen«" in ber „Xeutfdjen 3eitfchrift für chriftlichc Sßiffenfchaft unb chrifHidjeS

Veben", 3ahrg. 1859, Rr. 13—15; $ofmann, „5)ic ll'chre oon bem ©ewiffen" (^eipjig

1866), S. 24—36; Ommer, „3)ae gefunbe unb baö franfe ©ewiffen" (iöem 1866);
enblid) meine „Ü^riftlic^c Dogmatif", 1, 135 fg. Sd)cnfel.

(McwiffcnÄfrcthcit, f. ©ewiffen.

(siiad), eine Oertlichfeit, oiefleicht ein Zt)a\
f

in ber Rä^e oon ©ibeon. Mehrere
alte Ueberfejjungen haben „gai" (Xfydl) gelefen. Äneucfcr.

©ibbethon, bei ben LXX unb (Sufebiuö: ©nbotho«, alö eine Stabt beß Stamm*
gebiet« Dan aufgeführt (3of. 19,44), welche ben £cüiten jugetheilt würbe (Oof. 21, 2s),

aber (noch) 5»* 3eit ber erften Könige oon Ofrael (Rabab unb £>mri) in ber ©ewalt

bcr ^h^ifter erfcheint unb oon jenen Jtönigcn belagert wirb (1 Äön. 15, 27; 16, 15— 17).

$$om Ramen biefer Stabt hat ftch biejefct nod) feine Spur in mutmaßlicher ©egenb

wiebergefunben. Da fie aber nach 3cf. 19,44.45 an ber ©renje be« Stamme« ^an,

unb 3War, wie c« fd)eint, an ber nörbliehcn, wol nicht aflju weit oon 33aalath (f. b.) unb

Ochub, bem heutigen (Sl Oehübtjeh, gelegen hat, unb oon ihrem Seftö, nach 1 ^ön. a. a. O.,

oiel abgehangen haben muß (bie ^bihüer fd)einen oon ba au« teid)ten Eingang in baß

ifraelitifche ©ebiet gehabt ju haben), fo oermuthet Xhcn"10 bemgemäß unb ber 33ebtutung

be« Ramen« „Slnhölje" cntfprechenb, ihre Ortölagc etwa in bem heutigen 9Jcu$eirialj ober

auch in ^ ;S^ebfchbet (b. i. SDiigbat= Xi}\ivm; ogl. Robinfon, ,,«|5aläftina" |Apatte 1841—42],
III, 239). nörblich »on Xio«poti« (Vnbba). tineurfer.
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©ÜJCfl ($ügel), Warne mehrerer ©tobte, bic auf Mügeln gelegen). I. Oof. 15,57

wirb in ber bortigen britten ftbtfjeilung Don Stäbten OubaS auf bem (Gebirge Ouba eine

Stabt ©ibea aufge3ät)lt. Wobinfon (,Jtaläftina" [.<paHe 1841—42], II, 580) unb Nobler

(„Dritte Säuberung nad) faläftina" [C^ot^o 1859J, 8. 157) haben biefeS @ibea in

einem Ort wieber finben wollen, ben baS oon (SufebiuS ^errü^renbe WamenSDerjcid)nijj

©abaatfja nennt, unb ber im 2Öeft*Sübmefien oon ^Bethlehem lag, wo aud) Wobinfon

einen Ort Dfd)ebal) auf fugelfbrmigem VMigel antraf, Allein biefeS Dfdjcbalj fann baS

-3of. 15,57 ermähnte ©tbea nid)t fein, benn cS liegt nid)t im Gereich ber Äbtheilung, in

welcher an biefer Stelle ein (Mibea aufgellt wirb. $>aS Oof. 15, 57 erwähnte (Snbea

mu§ oiclmehr fübbfUidj oon Hebron gefugt werben, wo aud) Äain, baS mit iljm auf^

gewählt, in Oalin wiebergefunben ift, unb wo baß WamenSDerjcidjnijj beS (SufebiuS gleich*

fall« ein @abaa unb ein (Üabatya ermähnt (ogl. Änobct ut Oof. 15,57 unb ben fct)r

lehrreichen Eintrag ber OrbnungSnummern ber Oof. 15 erhaltenen 9tuf$äl)iung jener iüb.

Stäbte auf Glatt III in SJtenfe'S „GibelattaS" [@ott)a 1868]).

II. ($ibea Benjamin, ©ibea Saul. Om alten StäbteDcrjeichnijj Oof. 23, 20—2-1

wirb ein jwcitcS ®ibea im Stamm Genjamin neben einem ähnlich flingenben ®eba auf*

flcjä^lt. £ie nacfyerilifdjen Ger$cid)niffe (Efra 2, 22— u; Wet). 7, 27— 3s; 11,31— s»)

rennen nur ein ovtm. IDlan t)at batjer gefragt, bezeichnen jene beiben Manien nur einen

ober bod) $wei Orte in Benjamin? On ben Güdjcrn SamueliS unb einmal bei Ocfaja

wirb neben beiben nod) ein GHbea Saul, beS ftbnigS Heimat, genannt; ift baS ein

britter Warne für bcnfelben Ort, ein jweiter für einen jener beiben ober ein britter Ort?
Zweimal werben widrige Gegebenheiten, bie ftd) an Orten biefer Wanten jugerragen, er

Mit: 1) im Gurt) ber Wiener ftap. 19 unb 20; 2) in ber @efdnd)te Sauft (1 Sam.
9 fg.). 2Bo ^t man ben Sehauplafc berfclben ut fudjcnV Wobinfon („teuere biblifdjc

§orfd)iingen" [Gcrlin 1857], S. 375 fg.) nimmt ©ibea Benjamin unb Öibea Saul als Warnen

beffelben in OerufalcmS Wätjc befinblid)cn OrteS unb jetjeibet biefen oon bem mehr nörblid)

gelegenen 0*cba. .«nobel (ut 3ef. 10,2a) unb Xt)cmuö (tu 1 Sam. 9,i fg.) jlebeln alte

brei Warnen an berfclben SteÜe in Dfdjeba an, wout änobet (tu Oof. 18, 2») nod) ein

ßibea bei Oerufalcm fud)t. ÜBaS forbern bie Gerichte? a) @ibea Reifet ber Ort, ba bic

Widjt. 19 berichtete Sd)anbthat gefdjah, beren Wid)t. 20 erzählte ©träfe ben Stamm
Benjamin faft gänjüd) vernichtete. Wad) Wicht. 19, 11 — 15 liegt biefeS @ibea uörblid),

boch nicht weit oon Oerufalcm. Der i'eoit brid)t gegen Slbcnb t,u Crfel oon Söet^lcljem

auf; er ift oor Oerufatem als ber Jag ftd) „fehr geneigt" hQ t, unD Da cr nur t>e«t>alb

uod) weiter jietjt, weil er nicht unter Oebufttern übernachten will, geht ihm bie Sonne
uuter, hart bei ®ibca; baS weiter nörblich gelegene Warna fann er nid)t mehr erreichen,

Deshalb ntuf? er in Öibca bleiben (G. 13— 15). Oofephuö („^Iterthümer", V, 2, 8)

erzählt jeue Sd)anbthat; er nennt ben Ort ®aba unb berichtet, er fei 20 Stabicn oon

Oerufalem entfernt. (Ungefähr 30 Stabien gibt Oofcolmä [,,3übifd)er Mricg", V, 2, lj

bie Cfntfernung (Rabatt) Saul, baö er al$ Sauft «^eimat nennt, an; boch erflärt

er biefen Ort nid)t als ben ber Schanbthat; ber Warne (^abath, Öabatha als Heimat

Saul'«, aud) („^llterthümer", VI, 4, 2. 6] in ber ßrjählung oon Saul recht«

fertigt weit eher bie Trennung oon (Maba als bic feiger üblidje Annahme, 3o)"ephHS

habe mit (9aba, ^abath unb ©abatha benfelben Ort bezeichnet). Gon Warna aber

melbct er („^lltcrthümer", VIII, 12, 13) eine Entfernung oon 40 Stabien. §of.

9,» unb 10,-.» wirb @ibea, ba jener (Kreuel gcfd)ehen, erwähnt; ^)of. 5,« werben

<$ibea, Warna, Geth 5toen Don einem ju Gemfalcm genommenen Stanbpunft aus ange

nifen. Wach biefen Stellen mufe Öibea, ber Schauplati jener 8chanbtt)at, gwifchen Warna

unb Oerufalem im Stamm Benjamin gelegen haben. Wobinfon (a. a. O., II, 566) hat

Warna in bem Xorf ei Warn nörblich oon Oerufalem in cntfprcd)cnbcr Gntfemung gefunben.

Demnach mu§ btcfeS (^ibea ^wifchen er *Warn unb Oerufalem liegen. Oeglidjer WamenS=

überrefi ift ocrloren; aber an ber Strafte oon Oerufalem nach Warna liegt gerabc fübltdj

Dom Wamahügel, in einer, ben Angaben bcS Oofeph"* Wicht. 19 entiprechenben, Ent-

fernung oon vlerufalem ber ,f>ügel luleil eUful ^Wobinfon, a. a. O., II, 376). liefen

hat Wobinfon nad) feiner erften Weife in ber „Bibliotlieca sacra" (Wew-V)orf unb Bonbon

1845) als ben Ort, ba Wibea Genjamin geftanben, nachgewtefen unb bei feiner noeiten Weife

bicS feftgehaltcn. Weiteub fam Wobinfon oon Oerufalem bis bahin, wo 2uleil«el^ful )U

feiner Wechten lag in 40 93iinuten, Don Oerufalem bis Warna in 1 Stunbe 40 DJiinutcn;
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fturrer („Säuberungen burdj ^atäfiina" [3ürid) 1865], ©. 412) ging 311 ftufc oon Ocru*

falem bi« !Xu(eil«ct=ful in 1 ©tunbe 25 Minuten, Don ba naef) er^om in 53 SÄinuten;

biefc i'age cntfpridjt aud) ben Angaben be« ©täbteüe^eidjniffe« (3of. 18, 20 fg.). Waä)

beffen Snorbnung mu§ nämlid) ©ibea ^Benjamin im ©üben biefe« (Stamme« unb al«,

glcid) Ocrufalcm unb äiriatf), efyemal« jebufitifdjc ©tabt bei biefen gefugt werben.

b) $ätte man bie £age ©ibea Saure nur nad) 3ef. 10, 29 3U beftimmen, fo müßte
man fid) für ba« oben bejetc^ttete ©ibca Benjamin entfdjciben; benn Oefaja'« oon Horben

nadj ©üben fortfcfjreitenbc ©d)ilberung (ogl. £i§ig ju ber angejogeuen ©teile) be« $lu«*

marfd)« ber Sfffnrer gegen Ocrufalcm nennt ©ibea ©aul nad| $ama unb oor ben näfyer

bei Serufalem (iegenben Trten ©aflim, £aifa, Änatljotl). Dort aber fennen mir nur ba«

(Sine ©ibea, ba« fonft al« ©ibea Benjamin bejeidjnet wirb. Dem wiberfpredjen bie

Angaben in ben $üdjern ©amueli«. &u«brürflid) wirb ba C^ibca ©aul nur 1 ©am.
11,4; 15,34 unb 2 ©am. 21,6 ermähnt; bod) lefjrt fd)on 1 ©am. 11,4, baft ©auf«
Heimat bidfyt am ©ebirge (Spljraim gelegen; benn oon £aufe au«jicf>enb fommt er juerft

an« (Gebirge Gpljraim unb oon ba weiter in nörblid) gelegene £anbfd)aften über bie

benjaminitif^e ©renjc (1 ©am. 10,2). S3on bem 9tidjt. 19 geforberten ©ibca bei Oeru*

falcm trifft bei ber ©enauigfeit jener ©d)ilbcrung bie« unmöglich 311. Die ©tabf bei

ober auf bem £ügel ©ibca ©otte« (1 ©am. 10, s fg.) if* feine Heimat; benn bort

(1 ©am. 10, 10 fg.) fennen ifm bie i'eute, mofjnte aud) (93. 14) ber nädjfte 93erwanbtc

feine« 3?atcr«, ift enblid) fein Heimweg ju (Snbe. 93on bort muß er alfo (1 ©am.
10, 17 fg.) nad) SJtypa jur 33olf«öerfammlnng gegangen fein, unb nad) bem ganzen 3U"

fammenf>ang ber (Srja'fjlung fcf>rt er bafjiu, „naaj feinem .<paufe in ©ibca" (1 ©am. 10, n\
al« erwählter ftönig jurürf. Der nämlidje Ort, wo ©aul wofmt, wirb bann jum erften

mal 1 ©am. 11,4 ©ibea ©aul genannt. 1 ©am. 10,5 erfahren wir inbej? nod) mcljr;

bei ober in ber ©tabt auf bem £ügcl ©otte«, ba man ©aul genau fennt, fjaben bie

^Ijilifter ein 9?ejib aufgeftellt, wie J^eniu« (ju ber angebogenen ©teile) richtig erflärt,

nidjt ein ^'ager ober einen Soften, fonbern eine ©äule jum >$ti<S)cn ^rcr ^perrfajaft.

$on biefer ©äule erfahren wir 1 ©am. 13, 5, baß ber 1 ©am. 10,5 nid)t genannte Ort,

wo fie ftanb, ©eba gewefen ift, unb jugleid) bie 9c'ad)rid)t, ba§ bereu ßerftörung burd) do*

nattjan ba« ©ignal 31t ber allgemeinen ©rljcbung gegen bie ^fjilifrer mar. 5ÖMr tjaben ba«

nad) ba« ©ibca ©aul'« in ober bei ©cba ju fucfycn. ftreilid) fjctftf e« nur einen 33er«

oor ber legten ©teile, Oonat^an fjabe mit 1000 3)?ann in ©ibca ^Benjamin gelegen,

worauf ba« 3crftören ber ©äule o^ne Angabe eine« 3tu«$iel)en«, bemnat^ offenbar al«

an bemfelbcn £)xt, unb bod) al« in ®eba gefe^e^en, B, 3 berietet wirb (1 ©am. 13,2 fg.).

£ier mu§ nun entweber 1 ©am. 13,2 @ibca ^Benjamin fälfdjlid) für ®eba ©enjamin

freien ober 8. 3 (^cba fälfdjüd) für Öibea. Da« le^tere würbe ben obigen 93ewei« jer-

ftören. Dafj aber 2 ftatt $ibea (Meba gefegt werben mu§, ergibt berfelbe 33. 2.

©aul l)at 3000 ÜWann fo oertfjeilt, ba§ 2000 3Wann mit itjm in 3)?i^ma« lagern,

1000 mit 3onatl)an in ©ibea ober ©eba ^Benjamin. 3Äic^ma« (f. b.) unb ®eba be»

(>errfcb,eu ben jwifdjen beiben burdjiie^enben ^?a§ oon 2ftidnna«, ben je^igen 3Babi e«-

©uweinit; follte ©aul bie nörblid)e ©eite biefe« ^affc« befeßt, bie füblic^e bagegen frei-

gelaffen, feinen ©ofm aber nat^ bem faft 2 ©tunben füblidjer gelegenen @ibea Benjamin,

nad) einem Ort (1 ©am. 13, »)# bem feine Wcfa^r broljtc, gefaubt l)aben? .'pat ifjn bo(^

nad)b,cr bie ©orge, bie ^Ijilifter möchten burc^ ben unbefefcten ^a§ nac^ ©ilgal ^croor»

brechen (1 ©am. 13, 10 fg.), getrieben, bort fclbft 31t opfern, al« Samuel länger autblieb;

unb enblid), ba i(>m nad) bem iJerwürfnife mit ©amucl nur 600 Wann blieben unb bie

Wlifter fdjon in ÜWidima« waren, t>at er firf) mit biefen unb Oonatljan fofort in bem

füblid^en, ben «Paß beljerrfdjenben
y^unft &tba (1 ©am. 13, 16) feftgefc^t, wäfjrenb nad)

15 ©amucl nad) (9ibea Benjamin ge^t. Hritifdjc 5lu«legcr (3:l)eniu«, S3ötta)cr) ^aben

35. 15 ben ganzen ©inn änbent unb bie Ort«be$eicf)nung entfernen woüen; allein eö ift

red)t begreiflid), bafc ©amucl wä^renb be« Einfall« ber Wlifter nid)t na4 feinem, bem

epfjraimitifeljen ^ama ging, fonbern ftd) in ba« fixere ©ibea ^Benjamin im ©üben jurücf3og;

fonnte bod) er, ber befannte ^rop^ct, oor ben, nbrblid) oon @cba alle ©tra§en (1 ©am.
13, n) bcfjerrfdjenben $^Utftern f wa^rfd)cinli(^ am allcrwenigften fidjer ^eimfe^ren. Der
fo gefd)ü^te Warne ©eba für ben füblid) be« ^Jaffe« oon 3)fid)ma« gelegenen Drt wirb

burd) bie fe^r genaue SBefdjreibung ber Certlid)feit, ba Oonatljan'« ^elbent^at gefdja^

(1 ©am. 14, 5), weiter beftätigt. On bem ^Berief)! oon biefer ^elbent^at, 1 ©am. 14, ift
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inbeft mcrfwürbig, bafc 2 erzählt wirb (toltyrenb Jonathan fytimüä) bcn jenfeit

bc« ^$affe« fie^enben Sofien bcr ^^iliftcr angreifen will): „©aul aber büeb ju ©ibca am
(Snbe unter bem Damariöfenbaum auf (bem ^lafc) ÜÄigron"; baj? bann weiter $.16
bie SBüdjter ©auf« in ©ibea Benjamin bie ftlucht bc« Don donat^an Überfallenen unb

gefchlagenen Soften« fehen, bafc cnblich ©aul fclbfi 19) bie Verwirrung im feinblichen

£ager ficht unb mit feinen Statten unmittelbar in ben bei ÜHid>ma$ entbrennenben unb

nad) SBett) Sloen, alfo norbmeftlid) oon ba, ben flü^tenben ^luliftern nad) ftd) (unjicljen--

ben Äampf eingreift. $et§t ber dtiäjt. 19 bezeichnete Ort roirflid) ©ibca Benjamin, fo

mufc aue^ ^ier, wenigfren« 1 ©am. 14, ie, ©eba ju lefen fein; beim oon jenem Ort war
ba« aücd unmöglich; bie ÜJcöglichfeit einer 5$erwechfclung beiber tarnen wirb bon allen

Sluälegern ^gegeben, ©ibca ©aul aber ift aud) banaef) in ober bei ©cba ju fud)cn.

(Die oben erwähnte Angabe be$ 3ofep(m«, ba§ biefc« (9ibea 30 ©tabien oon Oerufalent

entfernt fei, wirb ber ungefähr 1 beutfehe Steile = 40 ©tabien betragenben Entfernung

oon ©eba ebenfo wenig entgegenfteljen al« fie feiger ben 20 ©tabien („Sllterthümer", V,

2, 8) nicf>t wiberfpred)enb eradjtet würbe).

(Snblid) treffen wir 2 ©am. 21,6 bie Nachricht, ba§ bie Ohbeoniten fieben SWänner

au« bem Jpaufe ©aul'« oerlangen, „um fte 3U ty&nQtn bem 3ahoe ju ©ibea ©aul".

3n ber #eiutat ©aul'« ift alfo ein ^eiligtfmm; ton ©ibea Benjamin wirb ein fola)c«

uirgcnb« erwähnt; In ber at« ©eba erfannten £eimat ©aul'« (1 ©am. 10, 5) ober bid)t

babei ift ein „$üget (Mottcö", bort ift eine ijkophetenfchule, unb ©eba (f. b.) war noch

fpäter i'coitcnftabt. Sluf bem ©cbaljügel mufj be«t)alb auch bcr ©chaitpla(j jener grau*

famen, oon Daoib ben ©ibeoniten gematteten Nadje am ©efdjlcdjt ©aui'3 unb bcr rüh-

renben ftürforge bcr Nijpa, feine« &eb«wcibc$, für bic Stachen bcr ©emorbeten gJfueht

werben. Oft biefe Darftcllung richtig, fo wirb man Oef. 10,29 nicht mit tfnobel, fonbern

mit $ifetg überfein („fie burchjiehcu bcn (Sngpatj, in ©cba machen fte Nachtquartier,

Roma erjittert, ©ibea [©aul] flieht"), aber man wirb jweifeln, ob ber urfprüngliehc

Dcrt baä ©ort ©aul neben ©ibea hatte, wow man ogl. $of. 5, 1. Die fnta gegebene

Darlegung hat ben Bor$ug, ba§ fte mit ber Sinnahme ber 5$crwed)felung oon ©ibea für

©eba Benjamin an jwei ober brei ©teilen, 1 ©am. 13,»; ? 14,2? unb 14, ie, ohne

weitere gcwaltfame Dertänbcrung, wie fte j. B. 31t 1 ©am. 13, is oorgefdjlagen würben, jene

Crrjähluug in betreff bcr Oerttidjfeit ooHfommen Oerftänblid) mad)t unb zugleich bcn Sticht. 19
gegebenen Angaben gcvcd)t wirb; wirb bic untgefchrte Berwcd)fetung bodj Nid)t. 20, 10. 33

unbebenflich jugegeben. Üftanchot.

(^ibcatli, eine ©tabt im ©tammgebiet Benjamin (Oof. 18, 2s), ift wol einerlei

mit ©ibea, welche« in bem betreffeuben Vtbfd)nitt bei Ooftta fehlt. & neu der.

©tbton, b. i. „#öchftabt'\ war ein, einft jicmlich bebeutenber (3of. 10,2) Ort,

norbwefitich oon Oerufalent auf einem $>ügct, im & X. (1 Äön. 3, 4) bic „gro§c |)öhe"

genannt, belegen. Xie Entfernung bed Ort« oon Oerufalem wirb oon Oofepfjuö („Sllter^

thümer", VII, 11, 7) auf 40 ©tabien, b. i. nicht gan3 2 ©tunben, an einer anbern ©tcüe

jeboch („3iibifd)cr Äricg", II, 19, 1) auf 50 ©tabien angegeben. Xic lefetere 9?otij wirb bic

richtigere fein; fturrer („iHJanbcrungen burch "ißaläfiina" [3ü"th 1865], ©. 411) brauchte oon

Gl $fd)tb, b. i. ©ibcon, bi« jur ^pauptftabt 2 ©tunben 45 Minuten. 9?od) tyutt finben ftdt)

auf bem ^>ügel ein bewohnte« $>orf fowie auf ber ©pifce bcffelben biete Ruinen au« ber ßeit

bcr Äreuj}üge. Der $ügel fällt nach Horben fteil ab. Die Umgegenb befchreibt ?rurrcr

(a. a. 0.#
©. 17) fotgenbermafjen: „Nach Often jeigten ftch bie ^öhcnjüge oon ^ama

unb üttbea ©aul. Nach D^orbwcft $u breitete ftch c 'ne fthönc &bene au9. ©egen

3übweft trennte ein Oliocnwalb bcn Jpügel oon feiner nädjften JVortfe^ung. Die breiten

Xhtilcr, bie nach ^orb un0 u,n ®»beon hmtm$iehen, waren gut angebaut.

Die eben gepflügten fdjwarjcn »Velber boten, mit grünenben abwed)felnb, einen gar freunb*

liehen Snblid bar. Der Oftobhang, mit ^eben», feigen* unb Obstbäumen bewachfen,

beft^t mehrere Duellen." 2Beiter unten entbedtc berfelbe 9^eifcnbe aud) einen auögetrod^

neten Jeich (nad) ftobinfon [„^aläftina", II, 353 fg.], 120 Ruft lang unb 100 §u& breit).

Da« ftnb bie „großen SSaffer oon ©ibeon", oon benen Oeremia (Map. 41, 12) fprieht, fowic

ber „Deich", bei welchem bie ©d)aren «bner'« mit benen Ooab'« aufammenftiefeen (2 ©am.
2, 13). ©ibcon war, al« bie Ofraelitcn unter Ooftta in ^aläjtina einrüdten, ©orort eine«

^ierftäbtebunbc«, bem aufjer ©ibcon noch dhephira, 33ecrot!) unb ^irjathjearim angehörten

(3of. 9, u.t7). Um ein gleiche« ©dutffal, wie ba«jenige, ba« bie ©täbte 3erid)0 unb
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Ai getroffen fjatte, bic Don ben Ofraeliten erobert unb jerftört waren »Daren, Don fid) ab*

juwenben, fugten bie @ibeoniten Oofua burd) eine an btefen abgeorbuete C^efanbtfc^aft

über it)re fanaan. Abfunft ya täufefjcn, was ihnen bis ju bem ©rab gelang, bat] 3ofua

mit ihnen einen 33unb fd)lo§ unb (Schirm unb (Sdrnfc ihnen $uftd)crte. £>ie Jpebrätr

hielten, aud) nadj Grntbctfung beS 93etrugS, iljre eiblid) gegebene 3ufa9 c infoweit, als fie

ben Gnbeoniteu baS Veben fdjenften, fie jebotf) ju <2flaDen matten, um fie bcfonberS ju

Xienftcn am £eiligtl)um yi Dcrwcnben. AIS (sdmfebefohlene nahm ftdj Oofua ihrer aud)

gegen ben Önig Abonijebef Don Oerufalem nad)briirfltehft unb mit Grfolg an (Oof. 9, s fg.).

33ei ber ^ertheilung beS tfaubeS warb @ibeon junäcfjji bem ®cbict beS (Stammes S3cn*

jamin cinDcrleibt ( Oof. 18, 15); fpäter aber ju einer ^eDiten* unb ^riefterftabt erflärt

(Oof. 21,17). 3ur 3"* Salomo'S, DicHeidit aud) fdjon früher (1 (Shron. 16,39), war

(Wibeon ein heiliger Ort unb eine Stätte ber Anbetung (1 ßöu. 3, fg.; 2 (5(jron. 1, s. 13);

ob aud) ber <£ifc ber ®tiftsf)ütte (1 (it^ron. 16,39; 21,*»), ftef)t bat)in. Wit ber

oben erwähnten 3ufid)erung beS ©diufecS ber ©ibconiten feiten« OfraelS wirb 2 ©am. 21

ein (Srcigniß in Sßerbinbung gebradjt, beffen SScranlaffung unb nähere Umftänbe nod) immer

nid)t geniigenb aufgehellt fmb. An ber angebogenen Stelle wirb nämlid) eqäf)lt, baf? $ur

3eit XaDuVS Ofrael oon einer breijährigen .ftungcrSnotfj hcimgefud)t fei, beren Urfad)c,

fraft göttlicher Offenbarung, Xaöib in einer isngefifytlt gebliebenen SMutfdjitlb erblirftc,

weldjc 2aul burd) Jöbtung ber Öibconiten über fid) unb baS $olf Ofracl gebracht Ijabe.

Um ben £ot\\ Oalwe'S 511 befänftigen, fjabc Xaiüb auf Verlangen ber (*tbcouitcn, unb
jwar in ben erften Jagen ber (Jrntc, fiebcn Angehörige beS £aufeS 8aul bemfclben aus-

geliefert
, welche fie alSbann OalWe auf bem 2?crqc aufgehängt hätten. Warf) Üöcftattung

ber ©ebeine ber GMöbtctcn fowie ber ©ebeine Saul'S unb 3onatl)an'* burd) Daoib habe

fid) ÖJott „erbitten" (offen — man muft infonberljcit beuten, ber .^uugeränotf) burd) eine

gefegnete (Srntc ein Gnbc ju mndjen (2 Sam. 21, 1 fg.). (£inc fdjncü fertige Afritif hat

in ber Auslieferung ber 9?ad)fommcn (Staufs eine ^interlijt TaDib'S feljen wollen, ber

fid) auf biefc SBcife ber iljm läftigen Angehörigen beS vorigen ftihtigSbaufeS tjabc cn * ;

lebigen wollen. 3U cmer fote^en Annahme bietet inbeft bie (Srjtthfuna. felbft feinerlci

lnla§; biefclbe ift bei ber fonftigen, gegen bie Familie ©aul'S an bin Jag gelegten

©rofemutf) Daöib'S jubem mehr wie unwahrfd)einlid). Tic 3?eranlaffung ju ber Aus-
lieferung war auf feitcu Tabib'S geroirj feine anbere als bie in ber (Stählung felbft nam-

haft gemad)tc, nämlid) bic £unger8noth, weldje baö i'anb plagte, unb alö beren 53erau^

laffung man gemäß einer and) fonft im A. X. uns entgegentreteuben Anfdjauung (2 2)?of.

7 fg.; 1 Sam. 5 fg.) irgenbeine ungefühnt gebliebene Sdmlb betradjtete, tyn eine 93lut*
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föulb, ofjne ba% mir freiließ fagen rönnen, morin näljer biefe beftanben habe, unb ma*
überbau?»! 8ont ju einem fo exorbitanten »orgeln gegen bie fdjufcbefofjlene Stabt oeran*
larjte. Dajj bie Opferung ber 9?ad)fommen Soul'« irgenbmie mit ber $unger«notf) in
engfter Begehung ftanb, erhellt beutlid) au« ber Saf)l bc« Anfang* ber (Srute al« ber
3ett ber £inrid)tung; ba§ gerabe bie Cfterjcit für foldje ftäUe immer etma« fieiliac«
gehabt fjabc, ift fcfjtoerlid) 3a ermeifen (ögl. £§eniu« ju 2 ©am. 21; Gmalb, „©efcfiichrc
be« Söotfe« Ofrael" [2. Hu«g., Böttingen 18531, III, 173 fg.). 6 Araber

(Meoniien, f. ©tbeon.

(ötrtion. 1) mirb fo eine Duelle genannt, bie jum Seicfjbilb Ocrufalem« gehörte
(1 ffön. 1, 33. 3»). 9?ad) unferer 9lnftd)t ijt fie mit ber heutigen 2Haria=£lueac am oft«
litten $ufe be« £>pf,el ibentifd), inbem 2 §f)ron. 33, u ber @id)on al« im ffibronthal
liegenb bejeit^net wirb, («n jener Stelle haben mir nitmUd) unter bem nahal aemetf
Wtf). 2, is; 1 2J?aff. 12,37 ben SKbron

5u Oerzen.) 3m tfauf ber Oabrtmtfe'nbe bat
fid) eine foldje ÜKcngc ©djutt über bie Df^le gelagert. ba§ man jefct auf 32 Stufen
jutn Ctngang ber Duelle Ijtnunterftcigen muf?, mährenb urfpriingltc^ ba« Ätbronbett nach
ben Unterfurfjungen oon Ongenieur Sarren eine bebeutenb tiefere ?age hatte unb ba«
Saffer be« ®id)on ju ebener @rbe ^eroorqueUen fonnte.

3um ©id)on führten einft Daoib'e getreue Anhänger auf beffen (%$ei§ ben junaen
Salomo h"tab, um biefem §ier bie föniglicfjc Seihe au erteilen, jur nämlichen Seit ba
»boma metter unten im Dhal bei ber OueUe ftogel fein ungefefclid)e« $tönig«mahl hielt (1 kön
1, 33. 38.9). Seil nun ber ©idjon wegen ber natürlichen Derrainüerhältniffe nidjt in ben Bereid)
ber dauern gebogen merben fonnte, fo mufjte man auf 2Wittel bebaut fein, fein Saffer im
gau" einer Belagerung bem oon au&en brängenben ftcinb ab3itfd)neiben unb toomöqlid) für
bie etabt uufcbar 511 maerjen. tiefem Bcbürfnifc fam in ber Dfurt ber oon ben flffnrern
mieberfjolt bebrofüc #i«fia entgegen, inbem er oon ber Stelle, mo ba« Saffer heroor-
fprubette, burd) ben Reifen in fübmeftlicfjcr Widjtung gegen £ion fjin einen tfanal graben,
im tfäfemacfjerthat ba, mo ber lefctere mieber an« 2age«lid)t trat, einen £eid) anlegen
unb ben obem Stu«flufj bc« ©ierjon, b. h- eben bie 9J?aria = Duelle

, öerftopfeu lief?

(2 dt)ron. 32, so; Sir. 48, 19; 2 flön. 20, 20). Die unbeholfene (Sonftruction be« in

neuerer 3eit mieberfjolt unterfurfjten Dunnel« bcioeifr übrigen«, mic fetjr man bamal« noch
mit ber STunft foldjer Scrfe auf ber Minbf)cit«ftufe fid) befanb. Bon biefen Safferbauten
rebet aud) Ocfaja

|
ftap. 22, 9 unb 11). Sic man jefct nod) fefjr oft in ^aläftina bei

Cueflen einen Ucinern ober gröfiern ^unftteiet) antritt, fo gab e« nad) vlef. 22, 11 aud)
einen foldjcn bei ber SWaria-Cuelle, ber alte Jeid) genannt im ©egeufafc )U bemjenigen,
melden bc« Ocfaja Bcitgenoffe .^i^fia anlegen tief?, roefttuärt« oon Dptjcl. s

J?ctj. 2, u
^eif^t biefe« alte Wefcröoir im 5tibront!)al Äönigeteid), unb nad) Oofcpl)u« („x^iibifdjer

Äricg", V, 4, 2) fcfjeint man bie Grbauung bcffelben bem 5iönig Salomo ^ugcfdjricben

ju l)aben. ?lu« ben Angaben Oefai'a'« (a. a. C) fd)lief;cn mir übrigen«, bat} ber unter-

trbifdjc (5tt)cnfo"ot früher a(« ba« Herfen meftlid) oom Optjcl angelegt mar, fobaj? bie

Saffcr bc« (tydjon in einen aufjerljalb ber ^flauer bei ben Äönig«gärten bcfinblid)en, tiefer

liegenben Jeid), ben teid) Siloal) (^ef). 3, isj 3of>. 9, 7) abfloffen. Xatnit aud) biefem
Jeid) im gafl einer Belagerung möglid)ft ba« Saffer ent3ogen mürbe, legte £i«fia eben

jene« Herfen an, melet)e« fein anbere« ift al« ber 9fctj. 3, ic ermähnte Huiifttetct). Die«
erflärt aud) ba« 3?ätf)fcl, marum man 3tt)ci Xeidjc fo nat)e beieinanber angebracht tjatte,

bat} ber B^if^f"^«"»' fa»nt 25 %a% behug. Der eine, namlicf) ber Äunftteid), befanb

fid) innerhalb, ber anbere, ber 8iloaf), mie bereit« bemerft, au§ert)alb ber 9)?auer, aber

Ijart an biefelbe anfdjlicfccnb. Säf)renb ber erfterc jefet noch 3um ^eil mit Softer gcfüQt
ift, jeigt fid) festerer al« üppiger harten, ber jebod) mit feiner ?age unb ©nfaffung noef)

beutlid) genug an feinen llrfprung erinnert.

X)er ©id)on ift, roic bie Beobachtungen feit -3ahrtaufenben bi« auf ben heutigen Dag
gezeigt tjabtn, ein intermtttirenber C.ucÖ. Da nun jufolge Qof). 5, 3 unb 4 aud) ber

Bethe«baquefl oon berfclben Befchaffenheit mar unb mie ber ©id)on an« bem Dempelberg
heroorfprubelte, fo ift c« fefjr mahrfpeinlich, batj beibe Duetten einen gemeinfamen llr-

fprung befi^en. Da« Ontermittircn aber berfclben erflärt fid) am einfacfjfren folgcnber=

matjen: 3m Onncrn bc« 9)?onahfelfen« befinbet fich ein jiemlia^ tiefe« natürliche« Baffin,
roeldje« bie oon oielen flcinen Sbcm ihm julaufenben Saffer aufnimmt, um fie burd)

einen oerhältnifmtä§ig engen, feft umfd)loffcncn Äanal meiter ju fpebiren. Dabei aber
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fontmt nun ba« befannte <55cfc^. be« $>cber« $ur tfnwcnbung, öemtöge beffen ba« ©affin,

wenn e« einmal öoll ift unb bie Nöh« feine« 2lu«fluffe« füllt, ftd) fofort biö auf ben

©runb entleeren muß. Oe ftärfcr bcr 3UM ift, bcfto fd)neller muß begreiflich bie Gnt«

leerung fid) erneuern. On ber Xfyat flutet beim auch *>er ü)?aria Duell in bcr Ncgcnjett

brei- bi« fünfmal mä^renb eine« einigen Jag«, im Sommer blo« jweimal unb int Jperbft,

ber trorfenflen 3ab,rc«icit, mtr einmal. -Da in trorfeneu Oahrgängen gef cr)ic^t e«, baß im

Sommer unb £>erbft bie Blutung brei bi« öier Doge au«fefct. IS« leuchtet and) ein, baß,

wie bie (Srfaljrung betätigt, bie ^lutperiobe im Sommer, bei ber großen ©leid)förmigfeit

ber Demperaturüerhältniffe biefer 3ahre«s[eit bortjulanbe, öiet regelmäßiger fein muß al«

im 2Binter. Om übrigen jeigt fid) au« ber Unterfudmng öerfd)icbencr intermittirenber

Duellen, baß bie ^eriobe ungeregelter ift, wenn ba« ©ebict, au« welkem fte ihre 3uflüffe

beziehen, einen geringen Umfang Ijat, al« wenn baffelbe einen großen ftrei« umfpannt.

Daß aber bem ©idjou nur ein Heine« Stromncfe eignet, brausen wir ben Derrain=

funbigen nid)t weiter ju beweifen. folglich feigen wir ba« Unregelmäßige, Unberechenbare

ber ^ier eintretenben Ontermitteitj öollftänbig erflärt.

§11« ber einjige 93orn lebenbigen 2Baffer« öon Ocrufalem, bcr jubem nod) au« bem

^eiligen ftel« h«öorraufdjte, mußte ber ©id)on bei ben Jöemoljncrn ber Stabt einen h<>hcn

2öerth behaupten. Den Propheten gab er mannid)fadjen Einlaß $u finnigen 2$ergletd)ungcn

mit 3af)öe, ber über ben oerborgenen 28afferfammern im Dempcl thront unb öon beffen

ÜDhmb ba« ©efefc au«geljt al« ein 33orn beö i'cbcn« im ganjen Umfang be« 2Borte«

(3er. 2,is; Oef. 8,«; Ooel 4, is; Sad). 14,8). Senn e« in legerer Stelle heißt: „(*«

wirb lebenbige« Gaffer öon Oerufalem au«gehen, bie $>älfte baoon in ba« öftlidje 9Heer

unb bie anbere £>älftc in ba« roeftlic^e 3Keer", fo liegt biefem 93ilb ber ©idjon ju ©runbe,

beffen oberer 9lu«fluß im ftibrontfjal nad) Oftcn fchaut, unb beffen unterer Slu«fluß, fd)on

bei Oef. 8, 6 Siloaf) genannt, gegen 3lbcnb hin im v dferrtacr)crtl)al fid) öffnet.

(Gewöhnlich fudjt man bie ©idjonquetle mcfrwärt« öon Ocrufalcm; allein märe bie«

richtig, fo hätte Daöib nid)t fagen fönnen: „führet Salomo ^inab jutn ©idjon" (1 Äön.

1,33), inbem eine Duelle, bie etwa in Söirfct cl-9J?amilla gefloffen wäre, eine jiemlidj

höhere i'age al« bie Stabt eingenommen hätte. 333ir bezweifeln überhaupt, baß jemal«

etwa« anbere« ftd) in ber Xhalfchüffet norbmcftlid) öon j&ion gefammclt habe al« Negern

waffc v. ftaum hätte fid) ein vcidHtd) fprubelnber Duell, unb auf einen fei dien beutet ber

Name ©idjon hin, allen Nachgrabungen bi« auf ben heutigen Dag entgehen fönnen, faum

hätte man bann mit fo großer SDcühe Saffcr au« ben ©egenben fiiblid) öon Bethlehem

hierher geleitet (ögl. ben intereffanten ©eridjt über bie brei Äquäbuctc öon Game« in ben

Notes to the maps of the ordnance survey of Jerusalem, @, 10 fg.). Soweit wir

uu« auf bie Natur be« Äalfgcftein«, ba« bort feine au«fchließliche £>crrfdjaft behauptet,

öerftehen, fprecrjeii aud) bie geologifchen 93crhältniffc gegen bie Cf^iftcnj einer Duelle im

obern 3<Ktt$ftL $lber jur Stauung ber Negenmaffer lub bie günftige ©eftaltung be«

Dcrrain« frühjeitig ein, fobaß wir bie brei großen Deidjc Söirfct et 9WamiÜa, e«-Sultan,

cl»SÖatraf ihrer urfprünglichen Anlage nad) für fcr)v alte Söauwcrfe halten unb nicht an*

ftchen, gerabe auf beu ^amiüateich bie Stelle Oef. 7,3 unb 3G, 2 31t begehen: „©ehe
hinau« jur Leitung be« obern leiche« an ber Straße be« ÜBalfcrfelbe«." Durch tefcteni

3ufa^ wirb biefer Deich beuttid) öon einem anbern obern Deich unterfdjieben, b. f). eben

öon jenem alten Deich (Oef. 22, 11), weldjer gleichfatt« ein oberer war. Daß $i«fia an

ber (Srbauung biefer weftwärt« liegenben Sammler unb Leiter für Negenwaffer ftch eben»

fad« beseitigt habe, ift nach Sir. 40, n; 2 Shron. 32,4 fein
1

iy/ünidinnhd} , wenn auch

bie Xrabition, welche ihm bie Anlegung be« ^atriarchenteich« juftreibt, nicht weit hinauf-

reid)t (ögl. Dobler, „Denfbtättcr au« Oerufalem" [2. Kuß., St. ©allen 1856], S. 50).

2) 511« ©id)on wirb ber jweite firm jene« Strome« bejeiehnet, ber öon (Sben au«*

ftrömte unb ben ©arten be« 'Sßarabiefe« wäfferte, um fich an beffen 9lu«gang in oier

Slüffe ju theilen. Der ©ichon umfloß ba« £anb ku)d) (1 5Wof. 2,is). Nach Änobel

(ju ber angeführten Stelle) führt ber am inb. Äaufafu« entfpringenbe Dru« bei pcrftfd)en

unb türfifchen, arabifchen unb fnr. Schriftftetlern ben Namen ©ia^on. Onfofern nun aber ba«

i'anb Äufch in ben meiften Stellen be« D. Äethiopien (f. b.) bezeichnet, fübwärt« öon

?legöpten, fd)eint ber Nil al« ber ©id)on erflärt werben ju müffen. Diefe Anficht wirb

im weitern baburdj unterftü^t, baß Oer. 2, 19, wenn wir ben h«br. Dcrt mit ben LXX
öergteichen, ber Nil geTabeju mit bem ©ichon ibentifd) gefebt wirb, unb baß Str. 24, st

Digitized by Goog



(Bidjtbrüdjigc ®ibcon 465

offenbar bcr nämlid)e ftlufc ©id)on Reifet, ffienn felbfr ein Oofephu« („Hltcrthiimer",

I, l, 3) ofjne 9ebenfen auf bie aöerbing« äu&erft naioe Vorftellung eingebt, Cruphrat,

Digri«, Orange« nnb Ril feien bie oerfdjiebenen Sinuc Crincä Strome« gewefen, fo tonnen

toir un« ntdjt oerwunbern, eine fotd)c 93orfte£fung bei einem, oieüeidjt mefjr atö taufenb

Oarjre altern edjriftffrller ju treffen, immerhin biirfen toir nid>t unerwähnt laffen, ba&,

loic <§ar (in ber ^3ettfcf>rift bcr Deutfd)en ÜMorgenlänbifd)en (5>cfcOfd)oft'% XXII,

6 fg.) nadjgewiefen, ftuftyten feljr weit ^cnintroo^ntcn nnb aud) in ben öftlid)en

©egenben be« üorbern Hften« Sofmfifcc Ratten, Vielleicht gefdjal) e« barum erfl in einer

fpätern 3«it, baf? man ben ©idjon mit bem Strom if)re« £auptmohnfifee«, bem Ril,

ibentipeirte. fturrer.

©idjtbrndjißC, f. $aralt)tifd)c.

®ibe0U, £elb nnb Ridjter in Ofraet 5ur 3cit großer ^ebränanife unb Roth, Re-

formator be« Oaljüccultu« (ogl. Rid)t. 6—9, wo feine Z^aXm im Öewanb ber ©age mit

befonberer Vorliebe, wahrfcrjeinlid) au« niedrem unb ocrfdjicbcnartigen Cueüen oon einem

legten Rebactor verarbeitet
f erjagt finb). (Jr mar ber <2olm be« 3oa«, eine« £>äupt=

ling« im @efd|led)t bc« ^Ibiejer, au« £)pf>ra (jQphrah) im (Stamm SWanaffe, unb be=

fdr)öftigte fid) mit Vanbbau. ^aläfHna mar bamal« in«bcfonbere burd) (Sinfättc ber ÜRi=

bianitcr (f. b.), nomabifirenbe Araber, ^eimgefudjt, weld)e oon ber Dfrjorbangcgenb tyx

burd) bie ebene Otöreel (ogl. 1 9)?of. 36, 35; 4 ÜWof. 25, 14 fg.; 3of. 13, 11) plünbernb

unb oerwiiftcnb (fk meibeten 0^ra«wud)« unb Saatfelb ab unb raubten ba« Vieh) in ba«

Winb eingebrungen waren, örfolglo« Ratten fid) bie Ofraeliten £öl)len, al« Verfterf oor

bem wilben Öeinb, in« ©ebirge gegraben unb Vergfeften angelegt (Rid)t. 6,2); jur ßeit

bcr ernte wiebert)o!tcn ftd) immer wieber bie ücrberblid)cit Raubzüge be« Romabcnoolf«,

bem fid) aud) nodj omatcfitifd)c Raufen an$ufd)licfccn pflegten, einem |>cufd)rcrfen$ug ähnlich

(Rid)t. 6, 5). Die Ängft oor bem jar)lreid)en nnb unerbittlichen geinb hatte aüc« ge-

lähmt; prophet. SRaljnungen oerhaflten (Rid)t. 6,7— 10). Da erf>ob ftd) QJibeon, in

feinem eigenen Keinen Vcftfcthunt bebroljt (3of. 6, u), ooü Vertrauen auf OalWc, obwol

perfönlid) ohne Familie unb 2Inf)ang (Rid)t. 6, is)# jebodj burd) eine (iwttcöoffcnbarung in

feinem (Sntfd)Iuf?, ba« fdjmachooflc Oocf) SRibiatt« 31t brechen unb bie Ijcimifdjen ©teilen
$u fd)ü&en, angeregt unb befräftigt (Rid>t. 6, w—m).

<2djwerlid) ift er, ber biblifdjen (Srjäblung gemäß, jtterft al« Reformator be« Salme*

cultu« unb 3erftörcr bc« SBaalöbienfteö aufgetreten (ogl. Widyt. 6, 25 fg.). (Sin Wann
of)nc Snfeb.en unb Ruf fyättc einen fo ferfen Angriff auf biefen, bamalö unter feinen

£anbetcutcn weit oerbreiteten, dultu« nic^t woljl wagen biirfen. Dagegen fieüte bic fpätcre

tleberlieferung, oon ber Hnnafjme au«geb,enb, ba§ (Mibeon erjt nad) Vernichtung be« 8aalÖ*

bienfte« ber Retter Ofraefö 31t werben würbig gewefen, ben Vorgang fo bar, bat? bie

tmteTC Reinigung bcr äußern Befreiung Ofrael« burd) itm oorangegangen fei. infolge

cineß wicbcrljoltcn Sinfaflö ber 3)?ibianiter fammelte er 3uerft bie SWänner feine« ©cfd)ted)t3,

bann bie feineö Stammet, ju benen ftcf) im weitem nod) bie waffenfähige 9)?annfa^aft

ber $unäd)ft bebro^ten nörblia^em 8tämme Ziffer, (»cbulon unb Raphtati gefeilten. Ün-

gcacrjtet ber anfcb,nlid)en ^ecre«mad)t (32000 üttann, Ritr)t. 7, 3), bie er auf biefe Seife

Derfarnmcit, befdjlcidjen boa^ nod) ^iwcifel am ©elingen feine gcele, unb tQ beburfte be

fonbercr ermutfjigenber göttlicher 3cid)en, um ben (Stauben an feinen $elbenbcruf in ihm

3u erweefen. Die (Sage oon ber auf ber Tenne liegenben SBoüenfchur, bie in ber Rad)t -

balb auöfchließtich oom 2f)au bene^t erfdjeint, balb auöfd)UefeUch troden bleibt (Rid)t.

6, 3« fg.) ,
ocranfd>aulid)t bie innere Unrui)« be« Reiben unb tyxt oon ©Ott bewirtte ^c-

fctjrüichtigiing.

Die 3weifet Öibcon'ö hatten wol oontchmlid) i^en C^runb in bcr »e^djaffenheit

feine« eilig jufammengerafften .^eer«. Gr enttebigte ftd) ber oorau«fid)tlid) feigen, unb

behielt gittert nur nod) eine au«erlcfeuc (Streiterfct)ar oon 300 3)tann, beren «ampfc«^

frifc^e er baran erfaunte, ba§ fte, ftatt wie bie anbern beim 2Baffcrtrinfen auö bcr Ouettc

bequem hinjufnien, ba« ©äffet fiehenb au« ber ^)anb nach SIrt ber .^»"bc fd)lürften.

Daß ®ibeon mit 300 au«erlefenen Dapfcrn ben '{feinb fällig, festen einer fpätern Bett

nicht wunberbar genug, unb Oofephu« („«lterth«mer", V, 0, 3) ücrwanbcltc baber aud)

bie 300 in fteiglingc. jrüerbing« warb bie Schlacht t)auptfüc^ti<^ burd) eine «negölt|t

entfehieben. Öibeon fa)Iich nämlich mit feinen Dreibunbert bei Rächt ftd) fembhdjc

Vager unb verbreitete t»urch 3crbred)en oon (Gefäßen, welche bie in ber £anb getragenen

»ibft,?iTitcn. II.
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brcmtcnben Garfeln oerbecften, unb burd) $ofaunengefd)mettcr, Sdjrcrfen unb 23cjrür$ung unter

bcn im Sd)(af überreif<f)ten fteinben (angeblich 150000 Wann), bie fid) nun in toitber

ftludjt $erjtrcuten. Die fef)r anfcr)auüc^e Sd)ilbcrung beruht fic^crtic^ auf alter gcfd)id)ts

lieber Ueberliefcrung (9?id)t. 7, 9— 22). Da« ^clbgcfc^vci : „Dem Oafwe unb bem ©ibeon"

(9tidjt. 7, is), in erweiterter gaffung „Sdjwert bem 3af)öc unb bem ©ibeon" (SWidjt. 7, 20)

ijalltc nod) Generationen lang in ber Ueberliefcrung nad).

Die ÜHibianiter flogen fübbftlid), inbenf fie t^etl« unter &\>*6) unb Salmuna ben

Oorban überfd)rittcn, theil« unter Oreb unb Sccb gurten jum Uebergang auf|ud)ten. SDic

Ahidit in füMiüiicrjcv SRidjtung ocranlajjte, auf ©ibeon'« 2Wahnung f)in, nun and) bie

(Sphraimiten jum &nfd)tu§ an bie Verfolger (9?id)t. 7, 24). (Sie befehlen bie in bie Oorban-

ebene öom ©ebirge Ijerabfticßenben 93ädje unb bie öon biefen gebilbeten Deid)e jwifdjen

33ethSd)ean unb 93et^53ara (f. b.). 33etrad)tct bie Darftellung ben erften Sieg al«

öoflftänbig entfdjeibenb, fo erhellt bagegen au« einer genauem Sergleidjung ber Duellen^

nad)rid)ten, ba§ ber fübwärt« gezogene Heere«theil ber 2Ribianiter, öom erften Sd)recfen

fid) wieber erljolenb, bcn &ampf erneuerte unb in jwei weitem Sdjladjten, wahrfdjeinlid)

beim $erfud) bc« Oorbanübergang« bind) bie (Sphraimitcn, gcidjlngcn nmrbc, in benen

bie mibianitifd)en Heerführer Drcb (SRabc) unb Secb (2öotf) ihr i'ebcn oerloren (9tid)t.

7, 25). Da« ben grollenben (Sphraimiten jugerufenc 2Bort ©ibeon'« (SRid)t. 8, 2)

:

3fi nid)t beffer bie Wad)lcfe öpljraim«
211« bie (Srnte «bieder*?

beweift, baß nad) ©ibeon'« eigener Sinnahme bie (Sntfdjeibungefd)lad)t erft an ben 3orban=

fürten burd) bie Gphraimiten gefdjlagcn würbe (fo aud) Ocf. 10, 2c). Den anbem Heere«

-

tfjeil ber SHibianiter unter ihren Heerführern .ßebah unb Satmuna »erfolgte ©ibeon fclbft,

bou feinen £anb«leuten am Oorban im Stid) gelaffen, ein Söemei«, baß bie feinblidie

Hcere«mad)t nod) nid)t entfdjicben gebrochen war. (?« beburfte aud) hier neuer itämpfe,

bie mit ber 3crfprengung bc« mibianitifdjcn ?ager« unb ber ©cfangennahme ber beiben

Heerführer enbigten.

©ibeon jeigte ftdj in feiner ganzen Kriegführung al« ein cbenfo füfmer roie be*

fonnencr gelbfjerr. (seine Kühnheit floß au« feiner rcligiöfcn Söegeifterung
;

baf)er fein

gelbgefdvrei „bem 3af)öe". ©egen bie SJefiegtcn jeigte er fidc) jebod) nid)t großmütig;
er hieb bie gefangenen mibianitifdjcn ftelbfjcrrcn eigenhänbig nieber (8fid)t. 8, 21) unb bic

77 2lcttefien ber Stabt Suffotf), weldje ihm au* gurdjt öor bcn SWibianitern bie Unter*

ftü^ung oerweigert, quälte er mit Dornen unb Stadjelbiftein ju 2obe (SRidjt. 8, i«).

(Srft je^t, nad) biefen glänsenbcn (Erfolgen aud) nad) innen ftarf unb ^oc^gee^rt,

ooüjog er, aller 2£ahrf(f)cinlid)fcit nad), bie (MtuSreform. Dem 3ahoe, beffen H^fc tr

feine (Srfolgc oerbanfte, crridjtctc er, nad) bem $orbi(b ÜJ?ofe'«, jum i^rci« für bie er=

rungenen 8iegc einen griebcu«altar (9tity. 6, n; ogl. 1 9)?of. 33, 20; 33, 7; 2 9)?of.

17, 15), ber jur &t\t be« 33erid)terfiattcre in £)p§ra nod) ju feljcn war. ©ibeon tjatte

je^t aud) ba8 nötige 9lnfehcn erworben, um gegen bcn fclbft in feinem 93atcrl)aue fjcrr=

fdjenben 93aal= unb HfdjeracultuG ernftlid) oor^ugehen. Die oorhanbenen Slltärc bcö ©aal
unb bie 2(fd)erabilbcr würben oon i^m (allcrbingS borftd)tigcrweifc jur 9Jad)tseit) jerftört unb

an ihrer Stelle auf bcn Höhen Oahoeattärc errid)tct (SRid)t. 6,25 fg.). Der 2£ibcrftanb,

ber fid) in einem Ztpii bcö #olfe$ gegen biefc Reformen regte, war balb überwunben.

Der alte 3oa«, burd) ben «Sohn felbft 511m 3af)öcbienft bcfeljrt, meinte ähnlid) wie fpäter

(£lia, 23aat möge ftd) fclbfi Reifen , wenn ihm llurcd)t gcfd)chen fei, unb ©ibcon erhielt

oon feiner rcligiöfcn 9icform ben ^tarnen Ocrubbaal, b. h- entmeber „e^ möge (gegen ihn)

fämpfen ©aal" ober angcmcffcncr „3?aal6fämpfcr", wie Ofracl = ©otteefämpfer (ogl.

aud) 2 8am. ll,2i, wo wahrfdjeinlid) ftatt ben-jerubbe«et 51t lefen ift ben-jerubba:al

(Jheniuö ju ber oben angeführten Stelle; $Rid)t. 6, 32). Sr erfdjien bamit al$ ber (Sottet

helb, ber eö nidjt nur mit ben heibnifdjen 5)iibianitern, fonbern aud) mit bcn ^etbntfc^en

©öttern aufgenommen hotte; benu im S3einamen Oerubbaal lag nad) ber erften Deutung
eine tro^ige Heroufiforbening, n(l d) ber jweiten eine eljrenbe Slncrfcnnung. (Sr ftanb jefet

auf ber Höhe feiner DhQtcn unb feine« .9?uhme. -Oeber äußere unb innere Söiberftanb

war oon ihm befiegt. Die ihm befreunbeten Stämme boten ihm au« Daufbarfeit für

ihre Befreiung bom 3od) ber SD?ibianiter bic König«würbe an, bic er ober au«fd)lug,

weil, nad) feiner 3tnfid)t, bem 3ah»c allein ba« Äönigthum über 3frael gebührte (9iid)t.

8,22 fg.). Dagegen bat er fid) bic oon bcn 2Nibianitcrn erbeuteten golbenen Ohrringe
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au« unb ftiftete in £>pf)xa bamit einen ungcfefclidjen, oon ben 9?ationalheiligthümern ge*

trennten Sultu«. (Sr fdjeint ftd) nämlid) burd) £erftelhtng eine« eigenen golbenen Gpljob

ober ^o^cnpriejierUc^en Sdmltcrflcib« bie f>of)enpriefterlid)c SBürbe angemaßt 311 haben

(ogl. 1 Sani. 14,3; 21,9), moburd) er ben theofratifdjen ©ottc«bienft feiner (Sinljett bt-

raubte. Die «erniutljung Sertheau'« (,,$ud) ber 9fid)tcr unb 9Cut" [ecipjig 1845], S. 134),

baß ba« (Sphob nad) Analogie mit bent Sultu« Aaron'« (2 2Rof. 32, 3), Stfidja'« (^tdt)t.

17,2 fg.), Oerobcam'« (1 #ön. 12, 25 fg.) ein (Tulttt« be« in Stiergeftalt ocref)rten 3af)öc

geroefen fei, ift burd) ben Au«brud „(jphob" (f. b.) nidjt gcrabc erroiefen; c« bürftc oiel-

leicht efjer ein golbene« 9cad)bilb be« fyojjenpriefierlidjen 23ruftfchilb«, eine Art oon Oahoe*

orafel gemefen fein, bei bem baß ©oö ftd) Watt)« erholte (9fid)t. 8, 27). Die Errichtung

be« neuen £ctligthum« hatte oljne &mtfd einen politifd)cn &md; c« mochte ©ibcon in

ber Au«übung feine« Stfidjteramt« nidjt nur unabhängig oon öphraim, ba« ihm nur

mibcrftrebenb int tfampf gegen bie SRtbianitcr beigeftanbeu, fonbern befreite tyn aud) oon

bem Supremat be« Aaronitifd)en ^riefierthum«.

2tfibian roar fo grünblid) gebentüthtgt, bat} bt« ju ©tbeon'« lob SRuhe unb Orb»

nintg im tabe ^crrfdjte. ©tbeon fclbft genofc in feinem toeiber* unb finberrcid)cn &aufe

lange bie ©unft be« ©lüd« (Wicht. 8, 2* fg.). Dagegen brad) ba« Unglüd nad) feinem

Dobe um fo fd)toerer über feine Diadjfommen herein, nad) ber Uebcrlieferung al« ein

burd) bie ©inführung be« ungefefclid)cn Qultu« ocrfdjulbete« Strafgericht (9tid)t. 8, 27).

Der oon ifmt hergefteüte Oahoecultu« mürbe batb nad) feinem Xobe burd) ben ©aalbtcnft

mieber Oerbrängt (9?ic^t. 8, 33), feine (angeblich) 70 Söhne, rocldje 3unäd)ft gcmeiitfd)aftlid)

ba« £anb fortregiert hatten, mürben oon feinem illegitimen Soljn Abimclcd) (f. b.)

oerbrängt unb ermorbet (töidjt. 9, s), ein einziger, Ootham (f. b.), blieb übrig, mufcte aber

in freubelofem $erfterf fein l'eben bahinfdjleppen (9fid)t. 9, 21) unb fdjeint oergeffen geftorben

ju fein. Abimclcd) felbft ging in Sdjanbe unter; in ©älbc mar oon allem, loa« ber

£elb gcfd)affen unb jurürfgclaffcn, feine ©pur mehr übrig. Der £ebräerbricf 3ät)tt i^n

mit einem gemiffen &fed)t $u ben altteft. ©laubeu«helben (Äap. 11,32); aber feine Gin

mirfung auf bie religiöfc @ntroidelung Ofracl« mar bod) nur eine oorübergehenbe unb

feiner religiöfen 93cgeifierung fehlte bie fittttd)C i'auterfeit unb Seihe. Da« %tmx ber

i'eibenfdjaft, ba« iljn ju ©raufamfetten unb junt Abfall oon ber reinen 3aljüereUgion,

mit bereit £ülfc er bod) feine Siege erfochten, oerlcitet hotte, loberte im Sölut feiner 9iad)

fomnteu, namentlich feine« SÖaftarbfofmc«, mit oerjcfjrenbcr ©litt mieber auf, unb Ofrael

fiel nach feinem Dob in feine alten Sütibcn tutb innern Spaltungen jurüd.

Sgl. nod) (Smalb, ,,©cfd)ichte be« »olfc« Ofracl" [3. Sluög., ©öttingen 1865], II,

535 fg.; Gifcnlohr, „Da« «olf Ofracl" [Veipjig 1855-56], I, 119; $ifeig, ,,©efd)tchte

be« Solfe« 3fracl" (i'cipaig 1869], I, 114 fg. Schenfel.

iWöoui, ©ibcottt (5Cid)t. 20, 45), ein fonft nirgenb« genannter unbefannter Ort, ber

nad) ber ©efdjreibttng ber Schlacht ^id)t. 20, 43 fg. jmifchen ©ibea unb iKimnion, im

Stammaebiet Benjamin gelegen haben mu§. Äncudcr.

(Slft, ©tftmifdjcrct. Der 3?ibettefcr begegnet in i'uther'« Ueberfe^ung an ntchrem

Steücn ben »u«brüden „@ift", „giftig", mo im ©runbte^t Sörtcr mit anberer 33ebeutung

ftehett. So lefen mir 5 5Wof. 28,22 bei Luther „giftige guft", mo in ber Urfd)rift ,,©e=

treibebraub" gemeint ift; ^)of. 13, u: „Dob ich ^r c"* Wfl fein", foü tyifttn: „©0
ift bein ©erberben DobV" ^f. 64,4: „©iftigen ©orten" ftatt „Gittere t^cbe"; ^f. 109,3:

„Sie reben giftig miber mich allenthalben", foll hc^cn: „Wlit 233orten be« £)affe« fjabtn

fte mich umgeben"; 2£ei«h- 6,2s: „Denn ich miß mit bem giftigen SNeib nid)t« ju thun

haben", im ©runbtert 23): „Och miü nicht manbeln mit beut bürren 9?eib"; Spr.

26, 23: „©iftiger 2)?unb", im ©runbtert: „@lüf)enbc kippen", b. h- f>ei§e Äüffe. Da=
gegen überfe^t i'utljcr an ntchrem Steden burcr) „©aüe", an meldjcn in ber Urfdjrift

„©ift" ju lefen ift, al«: 5 ÜRof. 32,32.33; |)iob 20, is; ^f. 69,22; 5 9)?of. 29, n
(Luther 8.18); Ä?. 3, 5. 19; Am. 6, 12; #of. 10, 4; Oer. 9, 14; 23, 15 unb Oer.

8, 14 hat ber bcutfd)e Xert „bittern Drunf" ftatt „©iftmaffer". — Die altteft. Sdjrift=

peller bebienen ftd) ber Au«brüde Hema unb Ros, um „©ift" ju bejeichnen. Die alten

Ucberfefcungen, benen i'uther k>tcrin meiften« folgt, gebrauchen bafür häufig „©alle" ober

SBörter, bie „bitter" bebeuten, au§er ^pof. 10,4, mo bie LXX mitlfürlich &wcxm$
(Ouerfeuj übertragen, bie ©ulgata Amaritudo unb i'uthcr auch ^©aöc" fe^t. SBeibe

hebr. Söörter, Hema unb Ros, führen fprad)lid) auf bie SSebeutung „oerberblidje Auf-
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rcgung, 30rn
/ Gif jurürf, bafjer fte aud) in bicfem (Sinn oorfommen. 3n bcr 23c

bcutuug „©ift" finbet fid) baß 2£ort Hema: 5 ü)fof. 32, 24. 33; 58, 5; 140,4, unb

RoS: 5 ÜHof. 29,i7 (Sut^er 53. 18); 32, sa; £iob 20, ie; $f. 69, 22; Oer. 8, u; 9,u;
23, is; 5U\ 3, 19; 2lm. 6, 12; §of. 10, 4. SBcibe ftußbrürfc flehen burdjmcg in bcr all«

gemeinen SBebeutung beß 93crberbcnß, ücrberblid) SBirfenben. 3n ber SBibel nrirb weber

ein Untcrfdjieb Indien animalifd)cm unb oegctabilifdjem ©ift gemacht, nod) an eine be

ftimmte ©iftpflanje gebockt, fowenig alß bei bem 2Bort Ros oon ber Sebeutung Hopf
außjugchen unb an einen Sflolmfopf 31t benfen ift. — £iob 6, 4 überfefct S'utfycr baß

fjebr. Hema burd) „©rimm", maß fprad)Ud) nid)t unberechtigt ift; bie meiften nenern 2luß«

leger foffen baß Sort alß „©ift", nämlid) ber Pfeile, mit ©ejietjung auf ben Sraudj,

©efdjoffc }H Oergiften, maß aüerbingß näher 31t liegen fajeint, ba biefer ©ebraud), bcr

nod) ^eute bei ben Söoßjeßntan in ?lfrifa unb bei amerifan. Oägerftämmcn in Uebung

ift, outt) ben Gilten nidjt unbefannt war (ogl. £omcr, „rbbffcc", I, 260).

3m SR. X. fmbet fid) eine Slnfpielung auf einen ©ifttranf (äRarf. 16, is) unb 2 3)?aft.

10, i » fommt ein Söeifptcl oon 6ctbfhuorb burd) ©ift oor. ©bfdjon baß Stttertlnun bic

mincralifc^en ©ifte nid)t fanntc — benn fein Slrfcnif ift baß heutige Sluripigmcnt — ocrfhnb

man bodj ©iftbereitung au« Aconit, ©alamanbra, bem fogenamtten giftigen SNeertyjfen,

it.
f. w. On Otalicu begann bie ©iftnüfd)erci fd)on im 4. -Oaljrfj. 0. Q\)v.

f unb als

altejhß 33eifpiel in Rom gilt, nad) ?ioiuß, baß oont 3. 332 0. Qtyc., wo meiere tyox-

nchme grauen ihre Scanner burd) ©ift am? bem 2Begc fd)afften. Unter ftuguftuß' Re-

gierung fommen fdjon mehrere ©iftmorbproceffe oor. Der itaifer Rcro ließ ben ©er-

manieuß, ©ritannieuß, Dornpljoruß, ^allaß u. a. mit £>ülfe ber beriid)tigtcn ?ucufta

oergiften; burd) biefelbe ließ Slgrippina ©ift für Glaubiuß bereiten.

2Bährcnb bcr ^infternifj beß 3au^cr fltöu^cne Wi^ bic ©iftmifd)crci an bcr Seite

bcr 3a"&erci, baljer ber ©ricdje „©ift" unb „3aubcrmittel" mit einem unb bcmfelbcn 2Dort

(cpapiiaxefa) bejeia^net, unb ben ©iftmifdjer unb ben 3oubcrcr unter einerlei Tanten (9»p-

jtaxsu?) faßt. Sud) baß lateinifdje Philtruiii bebeutet 3unäd)ft einen ^tcbeSjaubcr, ^tcbcß;

tranf; ba aber foldje Littel, um £icbe ju erwetfen, oft Derberblid) wirften, warb unter

ben Äaifern, mo fte häufig angewenbet mürben, ber begriff oon venenum (©ift) barauf

außgebchnt. S^nther^ Ueberfefeung fjat an ben (Stellen Offb. 9, 21; 18,23; ©al. 5, 20

(3aubcrci) unb Dffb. 21,8 Ruberer) ben ©inn bcr boppelbeutigcn ÜBörtcr richtig ge-

geben. Woöfoff.
©ilboa^ ein im 6tammgebict Offafdjar'« gelegene« ©ebirge an bcr <3üboftgrcn$e

ber Sbene Otöreel, jmifcheu biefer Gbenc unb bem 3orbantl)at (ogl. 1 £am. 31, ;), nad)

(Sufebtuö fecb,« röm. ÜKeiten oon ©fntopoliß. 9Cuf bcmfelbcn lagerte Ofracl unb 30g fid),

oon ben ^iufttUrn in ber (Sbcne gcfdjlagcn, mieber bortljin 3urürf (1 3am. 28, 4; 29, 1;

31, 31); bort ftel ©aul mit feinen brei Söfjnen, meß^b ü?aoib in feiner Plegie über

©aul'« unb ionatfjan'« Xob bie ^erge oon ©ilboa ücrnriuifd)t (2 8am. 1,6. 19 fg.;

21,12). ©on 3er"1 » b- i- 3ttfrccI
P

baö am norbmcftltdjften $3orfprung bc« ©ebirge«

©ilboa, auf bem testen gclfcnranb erbaut ift, jic^t ftd) biefe Söcrg- ober oiclmel)r

^ügelreihe, bie gegen Söeflen ^in nur noa^ niebrige 9tu«läufcr fyat, in bcrfelbcn füböftlichen

Md)tung b,in, wie ber ^arme^ug 00m SBcften tyr, bi« 31t ber fteiten ©cbirgflmanb im

3orbantl)al, metd)c fübmärt« oon Söeifan, b. i. 23etl)=®ean = Sfytopoli«, bie Söcftfeitc

beß ©hör begrenjt. Sic bilbet einen bergigen £anbftrid) mit mehrent Rüden, ctroa oon

ber breite einer ©tunbe. 3)cr hbxhflc ^X^cil liegt nach Often, 3mei ©tunben ober weiter

oon ßtxm; nach bem üorbantfjal hinab merben bie £ügcl niebriger unb fehmetfen bogen*

förmig norbmärtß herum biß gan3 nal;c an 33eifan hin. £ie mcüenfönnig gcrunbeten

^ügcl ©ilboaß, bemerft 933ilfon, ho^cn in ihren allgemeinen Umriffen nichtß OntercffantcS

burd) ihre formen unb fteigen nicht hoch; ftc jeigen nur Wenig grüneß SBcibelanb unb

gar feinen Sltferbau; bie breiten, narften «ötrerfen unb 23öfd)uugen oon Äalffchichtcn, unb

3umal Streibelagem unb öben Strichen, finb bei weitem Oorbcrrfd)cnb gegen bic grünen

(Stellen unb Einbuchtungen; SBalb fehlt gäi^tidj, währenb jur 3« 1 Oofua'ß ©ilboa noch

ein un3ugänglicheß üBMbgcbirge war, auf bem ftth bic Äanaaniter behaupteten, fobaft fte

oon Ofrael bort nicht oertriebett, fonbern nur 3inßbar gemadjt werben fonnten (Rieht.

1,27.28; 3of. 17,n fg.). Doch liegen mehrere Dörfer an unb auf btefetn ©ebirge unb

feinen ©orhöfien. Äuf ber norbweftlid)cn ^öhe ber .öügelfette 3eigt ftth baß Dorf 5?uriß;

weiter gegen Süboften, auf einer bcr nadten ^elßfpifccn, baß Dorf 9Ke3ar (SBejar?) oon
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feftung«äfmlid)em 3lu«fcf}en; nod) weiter füboftiuort« $rabbünarj; batm auf einem bergigen

i'onbfh'td), auf ben füblidjen Sorbcrgen, liegt fturua, von tt>eld)cm ba« (Gebirge fyeutju«

tage bei ben Sewofjnern Dfd)cnln« (b. i. O^inäa = ön 03amüm; f.
b.) ben Tanten $)fd)cbcl

ftufua erfjalten Ijat; benn ber alte Warne ©ilboa ift unter ben Gtnnjofjncrn nic^t merjr

von ben Sergen gebräudjltd) unb fjat ftd) nur nod) in beut „großen iorf" Xfdjclbon

erfjalten, welche« fdjon bei CEufcbiu« unter bem Wanten Öelbu« vorfonuut unb auf einer

felftgcn £>öf)c auf bem Sübmcfhbfjang ber Sergwanb (nad) Wobinfou irrtfjümlid) auf

bem Worbabfjang gegen Seifan t)\n), füblid) von fturua, gelegen ift. 3lud) ba« Setijulia

be« Sudj« vlubit^ wiü (Fonful ©djttlfc unb Wroß (vgl. „3eitfd)rift Dcr $cutfd)en

2Horgcnlänbifd)en (^efdlfdjaft", III, 48 fg.) in Seit Olfal) wieberftnben, weldje«

nörbltc^ Don X^fdjelbon, am Worbabljang be« (Gebirge« gelegen, wafjrfdjcinlid) bie

Straße von 3ft)topoti« ber über bie £öt)c be« Witboa ($ilboa4*aß) nad) 3amaria be^

ljerrfcf)te (f. Sctljulin . Wocf) eine jweite 8traße läuft feit alter 3«t von 3i«reel burd)

ben 2Babi Seifän über Sett) 3ean }itnt Sorban l)inab. Xiefcr ^ü?abi Seifan, bei Wobinfon

„2r)al Oefreel" gcl)eif;cu, ift bie tiefe, $wifd)eu bem (Gebirge von (Milboa unb bem uörbltdj

bavon gelegenen unb bamit parallel laufenben ^ö^enjug be« kleinen .jperhton (fo genannt

3ur Untcrfdjeibung uon beut eigentlichen unb einzigen [(Großen) Jpermon ber <3djrtft, bem

Tfdjebel c«-£d)eiff), nörblid) uon Sania«), be« jetzigen Sfdjebel cb«£ufjt, eingefdjloffene,

etwa eine Stunbe breite (Sbcne, weldje unter £exln in oftfüböftlidjer Wid)tung ganj bi«

nad) bem 3orbantt)al tu Seifan fjiunbgcrjt: ein SCrm ber großen öbenc ©«brelon (f. b.),

einen (Sinfdjnitt btlbcnb jwifdjcn bem Abfall be« OHlboa im Silben unb bem Abfall be«

galil. $od)lanbe« üon Worbcn Ijer, ein „offene« Sergtljor", bnrd) we(d)c« man von 3i«reel

au« eine weite Slitöftdvt t>at bi« Seifan rjinab unb über ben 3orbau hinüber auf bie

Serge be* oftiorban. £anbc«. £a« Ityal ift fcfjr frudjtbar unb großentrjetl« angebaut,

felbft bie ju ben f)öcf)ften Stellen ber nörblidjen Jpügel im Often be« kleinen $crmon;

bie Sübfcite bagegen ift überall von ber naefteu ftelfcnmauer bei? $ilboa eiugefdjloffcu.

3m ÜOefren biefe« Jljale«, gerabc unter 3cr,n ' $ c",c bebeutenbe £lueUc, bie ben (Sin-

Wörnern biefer 3tabt ben Söafferbebarf fpenbet; unb 20 Minuten weiter öftlid), gevabe

am ftuß bc« ©ilboa, eine jweite größere, Wamcuö 9iti 1)fd)alüb (CucUe ©oliatb'*)» bie

„Cuetle bei x^iereel" (1 3am. 29, i), ju; 3eit ber Üreujiüge üon ben 6b,riften lubania

genannt (f. Äin)#
weldjc einen fdjöncn, flaren ftfa^reidjcn Jeid) üon 40—50 ^uß Dnrd)-

meffer bilbet unb au« bem 2öafferbef)älter al« ein Sad^, „mädjtig genug, um eine 3Wül)lc

',u treiben", öftlid) ba« Ztyai mm Zorbau (jinunterfließt. ia &ilboa bie Sebcutung

„fprubelnbe CueUe" ^at, fo wäre efl möglie^, baß biefe Senennung von ber djarafterv

ftifdjen Cueüc erft auf ba« (Mcbirgc felbft übertragen worben wäre.

8,
,^aläft

the

41; .'peqog, „
s^eal (Sucvflopäbic", V, 161 fg.

Äncurfcr.

(*Hlcnb. 1) 9Wtt biefem Warnen wirb im %. X. ^uwcilen ba« gan^c ©ebiet be^

^eictjnct, weldjeä bie Ofraclitcn öftlid) vom Oorban bewohnten, unb ba« vom "ilrnon, bem

moabit. (^rensfluß, bt« an ben füblidjcn bc« $ermon rcidjtt (5 ^DRof. 34
^/; T

3 °]-

22, 9.t3. is; Wtd)t. 20, i; 2 Sam. »,»; «w.l,»J Oo^u«, „"aitcrt^ümer", XII, 8,

3 unb 4\ Genauer aber bejte^t fie^ ber Warne auf ba« füblid) vom Üarmul bi« norbltd)

vom ^lateau -lpc«bon« (f. b.) ftd) Ijtnftrerfenbe (^ebirg«lanb im (^egenfafc ^u ber großen

Safanebenc (f. b. unb 3of. 17, 1.5 ; 2 iTöit. 10,33). 8tt4 3of. 13, y—n ge^t Ijeroor,

baß bie («renjen be« eigentlichen (Mikab ntc^t bt« 311111 «rnon reichten, fonbern um
1

ein

3iemlic^c« weiter im Worben fc^on aufarten. «bwcd)felnb fommt bie Se5
eitt^nung Vanb

unb («ebtrge für (Mileab vor (5 TOof. 3, 12; Ob. 19; Oer. 50, i>; 4 SWof. 34, 1; 3of
;

17, 5. 0 u. f. 10.). Die tiefe unb lauge 8cf)lud)t be« Oabbof fdweibet baffclbe tu ^wet

Hälften unb würbe bamit in früt)eftcr 3cit jur Sölfergrcnje unter ben (ttcbtrg«bcwof)ncrn,

fobaß auc^ bie fahr. Tutoren öfter« %nia% ftnbcn, von einem Ijalbcn ^ileab )U reben

^5 OTof. 3,12; Oof. 12,2; 13, st u. f. w.). (HS gefd)iel)t bann auef), baß fte eiufad)

@ilcab fageu, wo nur bie eine feiner Hälften gemeint ift (4 3Wof. 32, 1. 85». 40; 3of. 13, n;

fttdjt. 5,n; 5 Wof. 2, 36). 2Btc 00m 5tad) l0"D ^af«» im Horben, fo würbe («ileab

aud) von ber .*pod)cbcnc, bie int £ften ba« (Gebirge umfd)lie§t, beutlid) unterfajicben

(4 OTof. 32,
1 ; 3of. 13,2.-.; 2 @am. 24, e: C^ileab unb Oaefcr; f. b.).
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3m engflen Sinn braudjte man bcn Kanten GHleab üon cinjelnen ^öfjeiuügen jener

(9egenb (fo 1 9)?of. 31, «i, wo cd Ijcijst, ba§ ber Stammüater Oafob fein 9lntlit$ geridjtet

habe nari) bem Serg C^ilcab . Sanbcrt man nämlid) üon 9iorboften t)er über bie große

ßbene bon Safan, fo fjat man nad) Söcfc (Notes or a excursion to Harran and thence

over Mount Gilead in bem Journal of the royal geographical society [Vonbon 1862],

XXXII, 89) beftänbig bcn £fd)cbel Bbfd)lun (genauer bie Serge bc« Siftrict« SRarab)

alö työdjftcn (9ebtrg«$ug üon ©ileab im ®eftd)t, unb iß begreiflid), bafe man ben er»

fjabenften Äuppen jum üorau« ben tarnen be« ganjen ®cbirg«tanbe« ertljeiltc. £eutju=

tage aber haftet ber alte 9?amc an einer 2 l
/.1 Stunben langen, üon Sübwefi nad) s

3?orbofi

au«geftrcrften Sergfette fübwärt« üom Oabbof. $ür Sauberer, weldje üon üftoab f)er

jener C^cgcnb $u nafjen pflegen, wie bie meiften arab. ^ilger, Äaufleutc unb Birten,

mu§te ber erfte fjod)getl;ürmte Sergjug im Horben be« welligen ^lateau t>on .<pe«bon

SRepräfentant bc« ganjen ©ebirge« werben. £a§ übrigen« ber Warne Öilcab and) fdjon

bei alttefi. SdjriftfteÜern auf bie ©egenb, beren Zentrum ber Dfdjcbct XfäjU'äb ift, ju=

Ivetten eingefdjränft erfdjeint, fjaben wir bereit« angebeutet (3of. 13, 20; 20, b; 9ftd)t. 5, ir).

Son bem tief unter bem Spiegel be« 3RitteUttnbifd)en Üftecr« gelegenen @ljor fteigt

ba« gefammte OMleab in tljeilweife jäfjen unb fclftgcn Jerraffcn mehrere taufenb $uf$

I)od) empor; geben bod) genauere Sfteffungen bem jefeigen X>fd)cbet 35fd)it'äb eine pöfjc

öon beinahe 4000 8n§, unb bie Serge bc« Difkict« SKarab, b. t). bie füblidjen Äuppcn
be« £>fd)cbcl 2tbfd)tun ergeben ftd) nod) ()öf)cr. ftüfjlt ber Sauberer im ÖMjor unten tro=

pifd)e ^ifce, fo umfpielen ilm auf ber £öt)c bed (Gebirge« bie fügten £üfte ber gemäßigten

3one. 5u§tjo^er Sdjnee liegt im Sinter auf ben oberften Sergtcrraffcn unb nod) im
War] fat) Seemen ben ftttutm be« £fd)ebel Slbfd)lun in öoUcm Sd)neefleib prangen. So
reifen am meftlidjen 2lu«gang ber Sabi« üon Öileab tropifd)e ftrüd)te, njeiter tnnauf

SWanbeln, Oliüen, Seigen, s
J$ifta$iennüffe unb fjcrrlidjc Xrauben. 9tuf bem dürfen bc«

$od)(anbe« aber fet)lt e« nid)t an 2Beiben, bie aud) wätjrenb ber Sommerljttjc grün
bleiben, inbent reid)e, nie üerfiegenbe Ouetlen ben Sobcn burdjfcudjten (mir erinnern an

ben $rb et^emar na^e ber füblidjen C^renje ÖHleab«, an bie .£>od)cbene mcftlidi bon e«-

Sjalt u. f. m.). Xaljcr ju allen 3«tcn bie .^erren biefer £anbfd)aft einen 5kcid)t^um

oon ftattlidjcn beerben befapen (ugl. 4 9J?of . 32, 1
; 1 (Sljron. 5, »), unb bie fcibenlparigen

fefimarjen 3'e9en oon C^itcob bem 3)id)ter beö ^oljen ?iebs anmutig genug erfdjienen,

um mit ifjnen bie <t>aare ber bodenbet fd)önen (beliebten 31t Dergleichen (^i*. 4, 1
; 6, 4).

Heine (^egenb in ^aläftina fann ftd) mit Witcab an £ol$reid)tlmm meffen. ^(m ??orb*

meftabr^ang beä 2)fd)ebcl Dfdjil'db, an ben Sergen, wcldje ben obern Sabi 9?abfd)ib um-
fd)tic§en, manbert man im füllen Schatten üon Saloniaeidjen, üon ?aumö linuö, liebem,

gemeinem Slrbutu«, üon 2lrbutuÖ ?lnbrad)ne unb roilben ^iftajicn, unb fteigt man über

baä @ebirgc, meldje« ben Diffrict 2Rardb üon bem im engern Sinn 9lbfd)lun genannten

fdjeibet, fo füt)rt ber ^fab burd) einen felbft nad) europätfd)en Segriffen bid)ten (Sid)en-

matb. «ut biefen Salbreoiereu fehlte e« aud) in ben Xagen beö Ocremia nid)t an Säumen
unb Sträud)crn, beren foftbare« Ijeilfraftigc« ^arj man auf ben 3Karft üon Oerufalcm

brad)te (3er. 8,22; 46, 11). Slüerbing« fo fdjönen tjod)gcmad)feneu Salb wie in ben er«

»üälmten Sejirfcn treffen mir nid)t in allen X^eilen ber i'anbfdjaft ; aber bod) begleiten

lid)te .'paine mannid)faltiger Saumgattungeu ber warmem gemäßigten 3»ne ben Jh
N
et|'enben

mit wenigen Unterbrechungen üon Om4iei«, bem alten (^abara, bi« etwa brei Stunben
füblid) üon eö^S^alt. £)ier wo bie Serge (^ileabö oftwärt« in bie £od)ebcne Amnion«
au«münben, työvt aud) bie Salbung üollftänbig auf, wie fie anbererfeit« gegen ben Oarmuf
6,in immer feltener unb unbebeuteuber wirb. Senn aber aud) nid)t überaff Salbe«fd)mucf

bie £öf)en jicrt, fo labet bod) ber meift rött)lid)e, lehmige Soben in ganj ©ileab auf ben

Sergen wie in ben Jtjälern jum @etreibcbau ein, inbem er be« Säemann« %U'if$ burd)

bie rcid)ften Grrntcn belohnt.

So jeigt ftd) un« (^ileab al« eine in jeber Se$icr)ung had)gcfcguete ?anbfd)aft, über

beren burd) eine reidje unb mannid)faltige Segetation gehobene Sdjönheit bie 9tcifenbeu

aud) nur Sine Stimme l;abcu. ^pier bieten fid) Salbfcenerien bar mit allen ftcijcn

ibnllifdjcr Urfprüngliet)feit au«gcftattet. Xunfle gidjten auf ben t)od)gclegenen Sergrürfen,

glänjenb belaubte (fidjen, mit ftarf buftenbem (5)ei«blatt umfränjt, melobifd)er @efang
jal)lreid)er Singübgel, raufdjenbe Säd)e üoü 5ifd)e unb Süfjmafiermufd)cln, i'id)tungen

mit frifd)em Siefengrün. Unb über ben Salbe«faum tymauS weite gluren mit jrro^enben
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üEßeijenfaaten, ittebgelänbe, ÜUoen* unb $eigenbaumatleen an ben Äbrjängen. Sir be*

greifen, baf? e« in einer foldjen ©egenb ben ttfubeniten fammt tyren ©enoffen motjlgcfaüen

mu§te unb ftc gar nidjt mefjr weiter begehrten. Ott unmittelbarer Wätje ber bürren unb

Reißen Süfte ift ©ileab reid) an feurfjtcn atmofpt)ärifd)en Mebcrfdjlägen, wätjrenb ba«

SBefrjorbanlanb, obwol e« an ba« „große Weer" grenjt, unter Trorfcntjeit fet)r teibet unb

in auffallcnbem Goutrajc ju bem grünen Ofilanb ftetjt.

Steigen wir oon Horben tjer au« ber tiefen 2 ctjludjt be« Oarmuf hinauf, fo fommen wir

3unäd)ft auf ein tief burdjfdjnittene« iöerglanb Don mäßiger £>bt)e, bie im ganzen langfam

narf) Süben l)in juntmmt unb bei libnet) nad) Dörgen« 2110 $u§ über bem SHeer erreidjt.

Sätjrenb ba« nbrblid) angrenjenbe 33afan ein oollftänbige« Safaltlanb ift, bemerfen wir

tjier überrafd)t, ba§ ber Safalt oom 3aratut an ber ftreibefalfformation gänjtio^ t>at

weisen müffen. 9?ttr gegen bie Ojrgren^e ©ileab« Inn bei ber mächtigen <Sd)lud)t be«

ÜEBabi <2d)clalcf) rctdjt ba« fdjwarje iöafangeftein weiter narf) Silben, fobaf? man nod) in

Orbtb ältere unb neuere bauten ton Safalt antrifft. Xit .<pod)fläd)e befmt ftd) nid)t ju

breiten 23ergrürfen au«, fonberu rafrf) get)t e« immer wieber in fleinern ober gröfjcrn 2öabi«

hinunter, bie in ber £auptrid)tnng aUe oon Oft nad) SÖeft laufen, it)r ©affer bem ©tyor

3irfüfirenb. $on Tibwt) an jiiljlen wir bi« 311m 3abbof üier tief eingebettete f>aupttr)äler,

(3a6t«, el^emar, tlbfdjlun, iRabfdjib), btc, im ftrüfjling Uty wafferreirf), nie ganj auö*

troefnen, wenn aud) iljre 3?ätf)e im Sommer oor bem (Sintritt in« ©fjor oerftegen. $ot)e«

Sdjilf unb immergrüner Olcanber fdjmücft beren Ufer, aber bie Söalbregion reitet nidjt

in ben tiefem Xfjalgruub hinunter. Hu« uralter 3«it l)aben fid) an ben Sergabtjängen,

roeld)e biefe Stjälcr einfdjliefeen, überaus oiele, fei c« ganj fünftlitf)c, fei c« fünfttid) au«;

geweitete, $um £t)eil riefengrofje (trotten erhalten, wie benn ©ileab an berartigen $tyh\i

aufserorbentlid) reid) ift unb offenbar einft einer jaljlrcirfjen Jroglobotcnbeoblferung jum

2Bot)nftfc gebient Ijat. 9?od) jefct werben oiele ber $öi)len für ()äu«lid|e j&rotdt benn^t,

ja e« finbet ftd) am SBabi (Sjraf nod) ein oollftänbige« Xroglobntenborf Samens %mb,
ba« au« etwa 100 Emilien befielt.

£a« 33erglanb bi« an ben Oabbof beftfct neben anbernt ©ef)öl3 cinjelne frf)bne ötdjen*

wätber von befdjeibenerm Umfang, ^eicfjnet fid) aber namentli^ au« burd) feine fafttgen Riefen

mit fußfjoljem (^raö unb ber $üüe dou mannigfaltigen Blumen, ©egen Oft weifl e«

inbe§ etwa« rauhere Srridjc auf. ^ier ftetgt nun baö (Gebirge mädjtig an bi« über

3000 ftu§ abfoluter $ö^e unb 3icb,t ftdj, einem riefigen 2Sall gleid), ben Eingang jur

alten Heimat Ofrael« fd)ü(jenb, in fübfübbfilid)er 9eid)rung gegen ben obem Oabbof, inbem

e8 im Xfätbd tiajtatfa unb 3crfa bie Apö^c oon 4000 5«6 aQcr 2Ba^rfd)einlid)fcit nad)

übcrfdjreitet. (5« ift eben biefe Söergfette, bie wir bereit« oben in tyrer @efammt^eit al«

Xfdjcbcl 5lbfd)luu bcjeidjnet ^aben. 3ßic aber bie Oftfeite be« ^aurangebirge« gänjlid)

baumlo« ift, fo fällt Ijier ber Äbfd)lun bb unb traurig, fafi gänjlid) bürr, ju ber er=

wätjnten, »on ber 9Heffaüilgerfrra§e burd)fd)nittcnen .'podjebene ab. .'pat man jebod) ein^

mal ben ©rat nad) SBeften 3U überfd)ritten , fo gelangt man balb in ein frutf)tbare«,

bäum« unb mooöreidje« 2öalbreötcr. Som ©rat au« gertiefet man nid)t nur eine fe^r

umfaffenbe 3lu«ftd)t auf ba« angrenjenbe ^lateau, ba« im fernen Often burd) eine Don

Horben nad) Süben geftrerfte Äerte narftcr 93erge oon ber eigentlichen 2Öüftc getrennt

wirb, fonberu ba« Äuge fdjweift aud) über bie bebeutenb tiefer liegenben (Sbenen öon

iöafau oftwärt« bi« 311 bem im erflen üritfjling nod) mit @d)nee bebetften ^aurangebirge

unb einjclnen ^odjragenben Spitzen ber $arra, norbwärtö aber bi« 311m |>ermon unb

Vibanon. 9?ad) SBeften entrollen fid) ben Süden bie S3ergc oon ©amarien unb (Galiläa,

au« beren Wenge ftd) 3. ber it;abor beutlid) t)erau«t)ebt. !©ät)renb bie (Scnfung oon

ber .'pötje be« Äbfdjlun in« tiefe Oorbantfjal eine fe^r bebeutenbe ift, ragt biefe« ©ebirge

hingegen faum 1000 ^u§ über ba« öftlidje Plateau empor.

Sübwärt« oon ber großartigen üabboffd)tud)t (f. Oabbof) breitet ftd) ba« ©ebirge 3U

einer oon fanften Mügeln unb otelen me^r ober weniger tief cingefurdjten 2:^äld)en burd)-

3ogenen .^pod)ebenc au« unb fd)willt bann 3U bem impofanten Xfdjebel ^Dfd)U'db an, beffen

IJödjftc Spi^e, Dfdjebel Ofd)'a, in weitem ftrei« ba« umliegenbe Sanb bet)errfd)t. 35on

großem S3ergen faft ring« umfdjloffen, fteigt ber $üget e«-©ja(t, fübwärt« 00m Dfdj'a,

au« einem quellenreidjen Üt)alfef{el auf (über eö^alt, ba« alte 9iamott), f. b.). ^Da«

!Jr)al ©d)aib, ba« natje bei e«»63alt feinen Urfprung nimmt, oereinigt ftd) einige Srunbcn

weiter fübweftltd) mit bem ©abi tipat am Äu«gang be« 3icmlid) fteinigen unb bürren
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3?crgrürfcne , ber füblid) oon eö 3jalt jwifdjcn beibcn Üfjälern lagert. 3m Jrüfjling

ftrömt Gaffer in frtUe burd) biefe X^älcr, in unfercr 3cit ocrfd)iebcnc Wüllen treibenb.

9fad)bem mir com 2Babi Gycat auö ein Plateau Don 1—1% Stunbc breite unb un*

gleichförmiger £öf)e Übertritten, fommen wir an ben 2£abi Sir, an beffen oberm Vauf

fid) prächtige Söcibegrünbe finben.

Jpier haben wir baö (gebiet, baä einft ben Manien ©ileab trug, fd)on hinter unä.

(Sine genaue (^renjc fönnen wir jwar nicht angeben, im ($egentheil ift mit Sicherheit

anzunehmen, bar} im Silben nnb Süboficn bie Ofracliten felbft feine genaue ©renjen für

Wileab fannten. Da, wo augenfällig oon Süben Ijer ber 33oben anjufteigen begann, um
bieffeit be« Oabbof im 2>fd)ebcl £)fd)U'äb $u culminiren, mochte man ben tarnen öKlcab

]u brauchen anfangen; co war eben (Mileab fein politifdjer, fonbern ein natürlicher @au.

Süböfillid) oon ee--S$alt beginnt ein in fanften llninilationcu ftrf) auebreitenbee

gro§c$ ^latcau (2Bohnfifc ber SImmonitcr, f. b.), baö im ganzen fc^r tjodj gelegen ift,

fobarj man bie £auranebene im 9corboftcn tief unter fid) fcfjnut. ^Kafen unb SBlumen^

teppierje jieren baß baumarme $od)Ianb, cinft eine ber frudjtbarftcn unb bcöölfertfkn

(^egenben ^aläftina«, wie bie jaljUofen irümmerhaufen befugen, nun cinfam geworben,

ein Vicbltngeplafe ber ^erumjie^enben ^ebuinen, ber Stammoerroanbtcn oon ben alten

äinbem Amnione.

Di« öftlidjen £bljen be$ Öebirgeö ($hleab, bie fo beftimmt unb bcutlidj ftd) oon

bem morgenwärt« anliegenben Plateau abgeben unb auf beren @rat bie Vegetation bc--

treffenb 2 ob unb i'cben fid) in fdjarfem (iontraft begegnen, bilbeten fd)on in ältefter 3«it

uiglcid) eine Völfcrgrenje (1 ÜKof. 31, 52). Der Gnglänber $cfc hat auf bem £fd)ebel

2lbfd)lun einen (Svoutledj gefunbeu, cincä jener befannteu Stcinbcufmalc auä bem Ur«

altcrtfmm, unb bem (Sonful Sinn (Byeways in Palestine [Vonbon 1868], S. 64), ber

felbfl mehrere fo(d)cr primitioen 93aumerfc in jener ©cgenb faf), oerftdjerten feine arab.

Begleiter, ba§ e« bereu eine ÜNengc auf ben bortigen bergen gebe. Än ein berartigee

rot)e$ ^auwerf modjtc bie Sage anfnüpfen, wenn fte enttyft, baß 3afob ein Denfmal
oon Steinen 3um &tid)m feine« Söunbee mit Vaban aufgerichtet ^abc (1 ÜHof. 31,45— 4h).

3ur 3eit 2J?ofe'S fefjcn wir bie ,<pcrrfd)aft über QHleab unter Cg, ben Äönig

&afan£, unb Sifjou, ben Äönig ber Sfmoritcr, getb,eitt, unb jwar fo, boft bie Sd)ütd)t

beö Oabbof bie ®ren$e bilbetc (SRidjt. 11,22). 9?ad)bcm bie Ofraelitcu in rafd)cm Siege«

lauf beibcn Königreichen ein (Snbe gemalt (4 2Nof. 21, 24 fg.), fiel ba« Cfijorbanlanb

ben f)ccrbcnreid)cn Stämmen 9tuben, $ab unb halb SRanaffc anleint (4 ÜMof. 32, 1. 33 fg ).

Sübwärte 00m 3abbof ftebelten ftd) bie (ttabiter an (5 3J?of. 3, \c), bereu (Gebiet im Xt-
bora^lieb (^fia^t. 5, 17) auöfc^Iiejiiicr) ®ilcab fjeißt, jebod) nac^ Oof. 13, 25 nod) über baö

letztere Ijutauflreidjtc. -3^r .'pauptort, !^amot^ (f. b.) würbe jur {^rciflabt erhoben. 9?odj

weiter fübltcr) fiebelten flA bie Wubcnitcn an, fobaß wir beren SBoljnfi^e nur t^eilweife

nod) auf ben legten füblid)eu «ueläufcrn be« ^oc^lanbö ©iteab ju fuc^cn fjabeu. ^örbliä)

00m Oabbof ließen fid) bie SDcadjiritcr nieber, eine friegerifd)c SDiarfgenoffcnfc^aft Wa=
naffcö (5 9ttof. 3, is), unter beren Crtfdjaften Oabe« (f. b.) bie bebeutcnbftc Stelle ein*

naf)iu, wenn nidjt, wofür aderbing« mand)eö fprit^t, bie zeitweilige Hönigöreftbeng ü??ad)a»

naim in iljren @ren^en ju fuc^en ift. Über bie neuen £'anbfaffcn O^iteab« wurbcu in ber

^olgejeit oon ben öftlidj unb füböftlic^ anwofjnenbcn ?lmmonitcrn me^rfac^ ^art bebrängt

unb felbft bie gewaltige ^ieberlage, bie 3epl)ta biefen beibradjtc, unb infolge beren er

ib,r ganje« l'anb bi« nac^ ?lbel Äeramim (f. b.) fiegreidj burd)jog ^eic^t. 11,33 fg.), oer^

mod)te fic nidjt auf bie £>aucr ju bemütljigen. 5n neuen Schwärmen brangen fic ju

Saufe ßeit in baß (Gebirge ©ilcab ein unb Ijictten Oabe« b,art umlagert, bie Saul ben

Söebrängten in größter 9?otf) .^ülfc brachte (1 Sam. 11, 1 fg.). S8ei Unglürf«fd)lägen oon

2Beften ^cr fugten Flüchtlinge auö ben Stammen rca^tö 00m Oorban in ©iteab Sidjer*

f)cit (1 Sam. 13, 7). 3«bofetl), Saufe So^n unb Nachfolger, fdjlug nacr) ber Mcber=
läge am @ilboa ^ier feine ^eftbenj auf (2 Sam. 2, »), unb Xaoib entwidj oor beut

rebeaifcr)en ^Ibfalom ebenfalls nach ®i^ab, wo er bie Streitfräftc jum entfeheibenben

Äampf fammelte (2 Sam. 17, 24; 18, 1 fg.).

S3ei ber Trennung beä deiche fd)lugen fich bie Ofraclitcn üuleabö 3um ephraimitifdjen

iReid). Slue iljrer Witte ging ber^ropejet (Sita (f. b.) Ijerüor (ogl. £f)emu# ju 1 Äön. 17, 1).

On ©erbinbung mit ben 3lmmonitern burchjog ^afael, Äönig oon £ama$fu3, raubenb

unb oerwüftcnb bie i'anbfdjaft, wobei biefe argen geinbe nach oricutalifd)er Sitte an ben
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©efvrlofen ba« («elüfte her Öraufomfeit büßten (2 fttfn. 10, 32 fg.; Km. 1,3. u). Um
ba« 3aljr 740 cnblid) mußten bic f>cbv. ÖHIcabitcn auf 33efcf)l Siglatb/tylcfcr'« in bie

Verbannung und) Slfforien wanbern (2 5lön. 15, 29). *Jfad) bcr >J?ürffcl)r am? beut Gril

fiebelten fid) jüb. doloniften in bcm fruchtbaren (Gebiet an, ob,nc inbeß bic bereit« feß-

ijafte heibnifdje ^coölferuug barau« oerbrängen 31t fönueu. Sie in ©alilaa, behielt aud)

hier bie (Sinwof)nerfchaft für eine lange gofge$ett einen gemifchten G>l)arafter (1 SWttft

5, 9). Uebrigen« festen un« Verid)te, wie balb nad) SBieberaufbauuug 3crufalcm« jiib.

Slnficbclungen in (9ilcab ftattgefunben, ob fdjou in ber ^erfeqeit ober erjt unter bev mtlben

^tolemäcr^crrfa^aft. X>a« tft gewiß, baß um bic Witte bc« 2. 3af)rl). 0. (Sljr. bic Oubcn
in bebeutenber ßafyl auf bcm gUeabitifdjcn A>od)laub wollten. 2£ährenb bcr maffabäifajcn

ftreihcit«friegc fmtten fie große 8ekrängnifj oou ihren Ijeibuifc^en 9?ad)barn ju erbulbcn

(1 OTaff. 5, 9 fg.). «Selbft uad) einem ftcgreid)en tfclöjug burd) ba« Dfljorbangcbiet hin

fanb 3uba« e« für geraden, feine £anb«lcute uad) Oubäa 3urürf3ufü[)ren, weil er anber«

ir)rc £agc uid)t ftctjoni fountc ( 1 9J?af f. 5, 45). Slleranber Oanuäu« faf) fid) oeranlaßt,

roiebcrholt itrieg in (^ileat 311 führen, unb bcr Xob ereilte ib,n, al« er bic ftcftimg, Stfagaba

am Söabi föabfdjib belagerte (3ofcpfm«, „2lltcrtf)üiucr", XIII, 13, 5; 15, 4; „Jübifdjcr

Srteg", I, 4, 8). Haum 2<> 3atnc fpätcr teilte ber röm. Statthalter ©abiniu« Öileab

in bie jwei («eria^tebejirtc (^abara uub Nmatyuö (3ofepb,u«, „Stltcrthümcr", XIV, 5, 4).

9?aef) bcm Xob £erobc«' I., welker gait3 ptCfifUna befeffeu, übergab Kngufhtfl bie gilca*

bitifdje ?anbfd)aft beut £crobc« Slntipa« (3ofcpfwÖ, „Wtcrthümer", XVII, 11, 4). G«
heißt nämlid), biefer 2o(m bc« Aerobe« I. fjabc (Galiläa unb ^eräa befommen. ^ad)

Oofeplnt« („Oübifdjcr tfrieg", III, 3, 3) eutfpridjt aber bcr Wilcabgau bc« 91. SC jiemlid)

annäfjcrnb bcr ^rooinj ^?cräa, inbem bicfelbc oon Üttadjäru« am $erg ÄttOTU« bi« uad)

$cüa unweit füblid) oon 2£abi c«*Scflab reichte, öjtlid) am 9iabbotf)^(mmon einen ©renj-

punft hatte unb weftlid) bi« au ben Oorban fid) erftredtc. 3m W^or lag aud) bcr oon

Slntipa« mr feften 2tabt erhobene Ort Vctharauipljta, fortau 311 (5frrcn bcr Aiaifcriu

vlulia« ober £ioia« genannt (Oofepfm«, „Hilterthümer", XVIII, 2, 1). iß?enn übrigen«,

wie 3ofcp()uC („Oübifa^cr itrieg", IV, 1, 3) fetbfl bcrid)tct, @abara bic .Ipauptftabt oou

^>cräa war, fo mttfi bic Vanbl'djaft fid) uörblid) weiter alrS bi« nadj ^eda erftrerft unb

aUer 25?af)rfd)cinlid)fcit uad) wie ©i(eab an bcr 3armuffd)lud)t fid) abgegrenzt ^aben.

tf« mod)tc ba« (Gebiet bcr £tabt ^cfla wie ba« Don (9crafa, a(ö jum politifd)cu 53erbaub

bcr X'cfapotiiS (f. b.) gc^örenb, eine (inclaüc in bcr ^rooinj bitben. Sii^rcnb aber bcr

einfrige ^ebettcnfüfjrer oou (Galiläa biefe ^anbfdjaft in übcrfdjwcngliefjcn ^u^brürfen preift,

ftnbet er %>crää cinfam, rau^ unb für Gqcugung oon Gbctobft 3U wilb. (ÜWtt biefem

Urzeit ftimmt alterbing« ber 9?amc (Milcab übercin, bcr fjart, rau^ bebeutet;
f.

ftnobcl

51t 1 SWof. 31,48, \vm beut(id)cn 53cwci«, baf? bie Benennung uou ben Ijbdjftcn ©erg.

Flippen, bie fd)on maua^ Staube« einer fältcru 3onc beflt<eu, fid) auf bic ganje ?anbfd)aft

außgebc^nt {jatj. „Xoa^ in ben milbern Legionen", fäfjrt er weiter fort, „gebeiljeu Ccl=

bäum, SBeiuftorf unb ^almc. 3Bintcrbäd)c ftrömcu oon ben bergen unb wenn bic ®tuU
fjit?e be« Sommer« biefelbcn auftroefuet, forgeu immcrflicßcnbc CueUcn für iöcwäffcrung."

Oft bem Oofcp^u« ©ileab im **crl)ä(tui§ 311 bem überoölferten Galiläa einfam Dor=

gefontmeu, fo bezeugen int (fygcntfjril bie ungtaubtia^ jal)trcicr)cn unb oft großartigen

Ruinen au« ber röm. jjtk, baß biefe ?anbfd)aft gerabe bamal« einer großen $tütc fid)

erfreut l)abcu muß. Vielleicht mag aber ber ^luffc^wung erft uad) ber furchtbaren Ü'ota*

ftropfyc 00m 0. 70 n. (Styr. batiren, inbem 3. ^. bic in ©erafa aufgefunbenen ältcflcn

Witten nur in ben Anfang befl 2. Oa^r^. 3urüdfüb,rcn. Ocbenfatl« trug bic dultur

ber Äaifer3eit eine oorwiegenb röniifct)-^ctbnifcr)c Färbung, wie bic Ruinen in ber gait3cu

£anbfcf)aft übcraQ be3cugcu. SD?it größerm 9tcd)t al« einft Oofcplju« (ann mau Ijeutyitagc

bie le^tere einfam nennen. Mümmerlid) f)ält fid) in fparfamen Dörfern unb ^lerfen bic

oorgcfd)rittencrc Vilbung einer feßhaftcu Veöölfcnmg gegen ben fteten ^Inbrang mächtiger

arab. "Jiomabcnfläiuiuc, bie fo gut, wie eljebem 9?ubcn unb (Mab, wiffeu, baß @ileab ein

bequeme« l'anb für i^r Vic^ ift. Mer ben beffer gefitteten Sauberer ergreift, wenn er

inmitten bcr unöcrgängtid) frifdjen unb grünen TmUix bic Dielen (^rabftätten einer b,ohen

unb in cbclftcr ttunfl reich au«gcprägtcn (Sultur übcrfd)aut, ein fchmer^lidje« ®efü(jl ob

bem llnbeftanb ntcnfd)lid)cn Streben«.

Vgl. Witter, „^atäftina unb Snrien" [Vcrlin 1850—51], II, 2, 1001 fg.; Vurrf--

harbt, „Reifen in iwäftina", beutfd) oon (^efeniu« [Scimar 1823], II, 451 fg.; Seemen,
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„Reifen burdj Sorten" [Söcrtin 1854-59], I, 365 fg.; Sefejlem unb Dörgen« in ber

„3eitfd)rtft filr Allgemeine Chrbfunbe", IX, £eft 5 nnb 6; iöcfe, a. a. D.; Drifiram,

The land of Israel, a journal of travels iu Palestine [Bonbon 1865], @. 460—484,

525—570; $inn, a. p. £>., S. 8—85.

2) eine Stobt ©ileab wirb £of. 6, s erwähnt; fte bürfte taum bie weiter nie gc=

nannte Drrfäaft Dfdjel'ab ober Dfchefub auf bem gütigen Diebel DfduTab, fonbern

nach £ifcig (ju ber Stelle) roatn-fdjeinlid) Oabe« in ©ileab fein. ftid)t. 10, n ebenfatl«

auf eine ©tobt ©ileab ju begehen, fernen mir bie isNöthigung nid)t ein. ftnrrer.

Ojt(gn( bebeutet wol urfprünglidj einen gemeinten Sirci«, ber nadj Hrt jener primi=

tiDficn, andt) in ^aläftina öietcrortö oorgefunbenen ^eiligtfyiimer, ber Dolmen unb (Sxonu

(ed)«, oon rot)en Steinfäulen uniftettt war. Soldjer gemeinten Äreife gab cS im Panbe

mehrere, beren 9?ame nod) bi« auf ben heutigen Dag fid) ermatten f;at.

Da« berühmtere ©ilgal lag 40 ÜRinuten öfttief) oon 3erid)o auf bem linfen Ufer

be« $ad>e« (Sf)ritlj, atfo ungefähr in ber ütfitte beö mefilid)en Sorbanthal«. Wenige

Ruinen oon unbehauenen 5latf - unb freuerfteinen, über einen unfdjehtbaren £>üget jerftreut

unb unter bem Tanten Dfd)etbfd)til ben Dljatbewofmetn befannt, bc$eid)nen bie Stätte.

Hier mar e«, mo Oofua fein erfre« ?ager in "JBefttanaan aufjdjlug, ein einfache« Jpeilig-

tt)um oon unbehauenen Steinen erbaute, mit fombolifd)er Söejic^ung auf bie 3totflf3a^I

ber Stämme Ofrael« (3of. 4, id fg.), unb mo er ba« erftc ^affahfeft in ber Säter Heimat

feierte (3of. 5, io). längere geit ^atte er in biefem ©ilgal fein Hauptquartier, ba« it)tn

jur Saft« für feine $tricg«operationen biente unb in weldjem er aud) bie fremben ©e
fanbten empfing (3of. 9, 6; 10, 6. u; 14, g). Samuel hielt ^ier jährlich großen ©e*
rid)t«tag unb meiste ebenfalls tjier Saut feierlich jum itönig (1 Sam. 7, ie; 11, u fg.).

910 ber teuere ben f5feit)citöfricg gegen bie ^.^ilifi&er begann, madjte er miebemm ©ilgal

3u feinem erjren Stüfcpunft, inbem er hier baö 2$olf fammelte (1 Sam. 13,4). Slud)

in ber ftolgejeit nod) liebte e« Saut, auf biefer altcfjrwürbigen Stätte S3olf«fefte ju feiern

(1 Sam. 15, is). 3m Driumph fc^rtc einige Oafjrjelmte fpäter ber greife Daüib über

©ilgal heim nad) 3erufalem (2 Sam. 19, 15.40). 9?od) im 4. 3al)rf>. n. (Sfvr. galt biefe«

©ilgal, mic Crufebiu« beridjtet, ben ©horbemohnern al« ein heiliger Drt (icnobcl ju 3of.

15,-; (Sufcbiu«, Ünomast, u. b. S. ©algalo).

Gin anbere« in ben ftönig«büd)ern erwähnte« ©ilgal faub fidj oben auf einem ber

hö#cn ^unfte be« ©ebirge« Ephraim, ungefähr eine Stunbe weftlich bou Sinbfdjil.

Äuf bem breiten Sergrürfcn lagert ftd) heutzutage ein große« Dorf tarnen« Dfdjilbfdulta,

bei meldjem man eine fehr weite 3ut«ftd)t genießt, nad) 3Bejlen über bie terraffenweifc

abgefhtften ©ebirg«wällc $u ber Stranbebcne unb bem „©roßen 2)?eer", naa^ Cficn auf

bie Serge oon (tylcab, gegen Horben beutet ftd) in blauer \$txnt bie Stfiefcngcftatt be«

^ermon an. Huf biefer founigen, freien Jpöhe hatte ein Oüugerfrei« ber Propheten (Slia

unb ^lifa feinen Aufenthalt (2 Üön. 2,i; 4, 3$ fg.). Doch fpäterr)in würbe ber Ort burdj

wüften ©ö^enbienft gefd^änbet, foba§ %mi unb ^pofca in großem gorn ^ ^m n t|0

entweihten (tytgal reben (Hm. 4,4; $of. 4, n; 9, i»J 12, 12).

3wei anbere ©ilgat finb in ben. neuern itarten unweit oon Hntipatri« in ber tfüften*

ebene angemerft. (Sin« bcrfelbcn mag bie dieftbenj be« 3of. 12, 23 erwähnten itönig«

gewefeu fein, wät)reub 5 ü)?of. 11, so unter bem ©ilgal gegenüber bem ©ari$im ber mehr
at« 3000 3mjj über bem NJKecr gelegene Ort biefc« tarnen« bei Sinbfd)it gemeint ift.

% ^urrer.

eine Stabt auf bem ©ebirge be« Stamme« 3uba (3of. 15, 51), Hhitophcl«

«^peimat (2 Sam. 15, 12; 17, 23), wegen 3of. 15, m wol in näherer ober entfernterer

9?ad)barfdjaft üon Hc^ron gelegen, üftan bürfte oieüeidjt an ben ©hirf al=©ula, b. i.

©ießftrom oon ©ula, benfen füblich oon SDttty (= 2)iolaba,
f.

b.) im sJ?ad)bargcbict oon

Seerfeba, menn ftd) nadjweifen ließe, baß berfelbe feine Sejeidjnung oon einer 9?uincn=

jMc biefe« tarnen« auf beut ©ebirge 3uba hätte. Cgi. Sdjubert, „SRcifc in ba« borgen«

lanb" (Erlangen 1838—40), II, 452 fg. tfneurfer.

(IKnifO/ in ben LXX ©011150, jefct Dfchimju, ein ^iemlic^ große« Dorf auf einer

Änhöhe am 2öeg oon Jnbba über Söett) ;Horon nach 3erufalem, würbe einfr jugleid) mit

Söcth-Semc«, Sljalon, Jlümna unD onbern Stäbten ber iöerge unb ber öbene oon fyiiu

ftäcrn erobert (2 dh^on. 28, is). neu der.
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©inpcr. So erflärt man mit iKeef)t ba$ 1 Äön. 19, 4.5; $f. 120,4; ,<piob 30,4
al3 rotem bezeichnete ©cßräudj, nodj heute üon bcn Arabern retem genannt. 2Bir ftnben

fomol auf ber \§albinfel Sinai alä audj am lobten 9Neer unb in bcn Sd)tud)ten, bic

jum ($t)or himmtcqiehen, eine bem Reißen unb magern S3oben eignenbe OHnftcrart, Re-

tama roetam, Genista roetam, bie mir in fettem unb fjityer gelegenen (Megenben umfonft

fucr)en. Senn ber Strauß im Jcbruar feine meinen unb bla&rotf)en Sd)metterling$blütcn

an ben fd)mädjtigcn 3&«Aen nodj öor feinen jarten S8lättd)en entfaltet, fo gibt cä roenige

Sträud)er, bie ifm bann jumal an .Bierlicfjfeit unb Einmuth übertreffen, Crr mirb 10
bi$ 12 §u§ t)od), bringt fleine $Ulfcnfrüd)te Ijeroor ein £icbling8futtcr ber Schafe) unb

gemährt, in $üfd)cn 3ufammcnftcl)cnb, einen angenehmen Statten. 9?id)t nur ölia, aud)

neuere fteifcnbe haben auf ber SinaihaUunfel unter bem Sdmfc öon (9infterfträud)crn

Seufje gefugt. $on all bcn fytotiditn fflanyn ber Stifte fäüt feine mefyc al« ber ltetem

in« Hugc, feine ift reid)üd)er verbreitet. Sd)on bie Sfraelitcn lagerten fid) auf it)rem

3ug burdj ba« finaitif d>c (^cbirgalanb bei einem „Ort beS (tynfterä", SRitmäf) geheißen,

ein £t'id)tn, baf? bort Wnfter in großer ftülle getroffen mürbe. So gibt e8 jefct nodj

einen Sabi Metamdt in b«T Süfte eUZlf).

3>te Söebuineu bereiten aud ben Sudeln beä Detern, bie meit biefer unb mafftger

al« bie tiefte fid) jeigen, eine fcf)r gefdjäfcte ftoljle. Selmn jur 3eit beö Xidjtcrä von

$f. 120, 4 Ijattcn, mic cd [d)cint, (tynfterfohlcn eine fprid)n)örtlid)c Berühmtheit. £)b--

gteid) bie Söuqeln fe^r bitter ftnb, bienten bod) il)re rocidjern Ivette bei ttuQeifUl Wotf)

al« eine %xt WahrungtSmittel (.<piob 30, 1). Unrichtig beutete man früher oft rotem alä

2Bad)holberftraud). Sgl. Irifrram, The natural bist017 of the Bible [Bonbon 1867),

8. 359 fg.); Witter, „SinaU£albinfcl" [Berlin 1848], 1, 218, 345 fg., 531, 778 u.
f. m.

dürrer.

ö>irgafi, Wrgafitcr, in ben LXX C^crgcfäer, Vutljer aud) (fyrgefitcr, eine fanaan.

Sölfcrfdjaft, mcld)c neben anbern Stämmen icanaanö genannt mirb (1 2Hof. 10, is; 15, 21;

5 9)iof- 7, 1; 3of. 3, 10; 9?cf). 9, 8), unb gemäß ber Stelle Oof. 24, 11 biejfeit (im SBeftcn)

beö Oorban, ungefähr in ber ÜNitte beä i.'anbc£, gemo^nt ju haben fd)eint. Sd)on 3o-

fephuö („Ulltertljiinter", I, 6, 2) ()at feine Spur mehr öon ilmen im ^eiligen tfaub gc-

funben. Senn ba^er (imalb („C*efd)id)te be<J Solfeö 3fracl" (3. Sluög., (Böttingen 1864], I,

334) in bem bei tfufebiuö genannten STrt C^ergefa auf einem 93erg am (tyililäifdjcn
s3)feer

nod) eine Spur berfelben fiuben will unb bemgemäß im fanaan. Oieid) -$a,jor (3of. 11; f. b.)

ben Stammfifc ber (Mirgafitcr Dermut^et, fo oertraut er mol ^u $uüerftd)tlid) ber Ueber=

licferung bcö uon £)rigeneö abhängigen (Sufebiuö, jumal fid) nirgenbö eine Stelle finbet,

auö melier Vorginge, ba§ bie ^att^. 8,2s (in ber ?e«art Don Drigeneö) genannten

oiljorbanifc^cn „(^ergefener'' fold)e „öirgafiter" bc« meftiorbanifcheu l'anbe« gemefen feien

(f. C^abara). Senn nun aber bie jüb. Sage, in Uebereinftimmung mit s}fad)rid)ten armen.

Sd)riftfteUcr, oon ^ur £cit Oofua'Ö nad) Armenien gefd)ehcnen fanaan. Söanberungcn
*

cqäljlt, bap ju ebcnberfelbeu $eit anc^ bie OHrgafiter auegemanbert unb nad) Armenien

(Georgien) geiogen feien, fo biirftc mol bie auf i'autälmüd)feit ber beiben ^ölfcrnamen

beruf/enbe ^ermuthung ^itjig'ö üiel 35?ahrfd)einlid)feit für fid) Ijaben, bafe bie nid)tfenn^

tift^en „öirgafi" beö X. bie Stammväter ber tjeutiaen „l^crtefien" ober „(Sufafier
0

feien, melaje, ein faufaftfdjeö ©erguolf, jmifd)m bem Sdjroarjen sBcer unb ber l'flba, einem

Seitenfluß be3 ^uban, ber in ber Wäf)c ber Meerenge 3cnifaleö in« St^marjc Ü)?eer

münbet, fmufen unb alfo in ber 9?ad)barfd)aft (^eor^ienö einen Sfri^ von 40 Weilen

^änge beroo^nen, irjrc Selbftänbigfeit tapfer uer^nbt^enö gegen baä Anbringen ber Muffen.

Sgl. nobel, „Die SUölfcrtafet ber Öenefie" [(gießen 1850/; Mcumann in ber „3citfd)rift

für bic Äunbe beö Worgenlanbeö ", I, 251; Xnd) unb #ifcig ju 1 3Wof. 10.

Äneurfer.

©irfittr ober oielmehr ©crtffitcr, ein $olf«ftamm in füblit^cr
s
J?achbarfd)aft t>on

^b,iliftäa gegen Aegypten ^tn, jmifdjeu (^efdjuritern unb 3lmalcfitcrn (1 Sam. 27, s; bgl.

S. 10). Daß ber iöerg Öarijim (f. b.) feinen Tanten oon einer Stieberlajfung biefc«

Stammet auf ober an bcmfelben führte (Öerg ber Öeriffttcr), ifk bei feiner nörblichen

2age nie^t moljl anmnehmen; höc^ften« fönnen bie ©erifftter fprad)lid)/ olfl ^emoljncr ehe-

maligen ^eerefgrunbee, fcurc^ ben 2Wtot(w$, ber Öorijim fei oon ben SBaffern ber Sint»

flut nid)t überfchwemmt morben, mit (Marijim jufammeufjängeu. Cl)ne S100'^^ 0DCr W
bie Wanbledart ber Ufaforeten (Äeri) ber lertlcdart üorin^icl)cn, unb ftnö alfo unter
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„(Mi^ritcrn" nidjt fowol 2lbfömmlinge alö öiclmeljr 9?cwof)ucr bc« $qirf« unb ber Stobt

$efcr (f. b.) im Sübweften be« (Stammet (Spljraim ya öerftef)eu, ba bcr gan^e 3u fawmen*

fyang bcr Stelle 1 Sam. 27 in bic fitblid) oon ^alüftina gelegenen ©egenben, in bie

^o(f)barfrf)oft ber ©efdjuriter (f. b.) weift. S3gl. (Smalb, „$efd)id)tc be« 95olfeö Ofrael"

[3. tfatg., Böttingen 1865], II, 467; bagegen $ifcig in ber „3eitfd)rift ber 3>eutfd)en

2tforgenlänbifd)cn (9efeÜfd)aft", IX, 763 fg. tfneurfer.

^ittniiit, b. i. „Doopclfclter", eine Stabt bcr Seniaminiten, neben £a$or unb 9tama

OJicl). 11,33), alfo iebenfall« in ber
s
J?ad)barfd)aft öon ^cerotf)

(f.
b.) gelegen unb barum

oiefleid)t aud) 2 Sam. 4, 3 gemeint, wenn au biefer Stelle, wie Xfycniu« oermutfyet, flott

„nad) (?ittaim" (gittaima) uid)t „meftwört« nad) (^atl)" in ^ijiUftäa (gat jamina) ju

öoealifiren ift. St neu der.

©Itter,
f. ftenftcr.

(Statt), f. a)?Uftf.

(IHaG. Die Bereitung bc« OHafc« reid)t in baß r)of)c Slltertfjum hinauf. SBefanntltdj

wirb bic Grfinbung ben ^önijiern utgcfd)rieben, bic nad) ber Sage, al« fte an ben Ufern

bc« 3?e(o« im ttic«fanb ftodjfeucr augemadjt, biefen mit an bcr ftcuerftefle gelegenen Sat*

»eterftürfeu ju einer ©la«maffc ^ufammengefdjmoljcn fanben. (*cwip ift, ba§ im &of)cn

SUtcrtijiim an bcr ptytot). Klüfte ®la« gemacht unb baß bic @la«bcrcitung fa>n fef)r frü^

burd) bie 2(egt)öter öeroollfommnet würbe, bic al« gefdjirfte ®la«mad)er befanut waren,

bafjcr Slegnpten al« ba« 3Ruttcr(anb be« ÖHafc« gilt. He Slrt ber 'Anfertigung ift auf

tl)ebanifd)cn 3Jionumcntcn bargcftetlt, beren Sütcr auf 3500 Oafyrc augefdjlageu wirb, wo
jur farmirung ber ($(a«maffe fdiou ba« 3Ma«rofjr augewanbt ift. Tie Slcgnutcr machten

außer ®efÄ§en aud) perlen unb anbem ßicraty «rf Maö -

21ud) bie 3lffnrcr fannten unb fertigten («la«, unb Vonarb fanb jn flnjunbfd)if unb

iWimrub mehrere tlcine (>Ma«gcfäfite , bereu ein« ben Tanten bc«

Könige ftljorfabab trügt. (SSJir geben Stbbilbung 1 eine ftlafd)c

mit bem Tanten Sargon'6 unb bcr ftigur eine* Dörnen, naef)

^anarb ba« älteftc befanntc Stürf von burd)flc^tigem (Wa«, Slb-

bilbung 2 ein Heine« (^la«fläfd)d)cn uou SBabel.)

Xic 0*riec6,en nannten baß $la« in ben früfjcrn Otiten

„gegofjener Stein", erft bei flriftopljane« fommt bcr eigentliche

9?amc uaXo; uor, womit aber aud) $ri)flall bejeidjnet

wirb. £a« Wla«, uon ben ^önijicrn ^ugefüfjrt, blieb

bi« in bic Reiten bc« '•JMoponnefifdjcn Äricg« (431
—404 o. (iljr.) ein fcltener unb foftbarcr i'uxu«*

avtifcl, bcr aud) fnätcr nid)t in gemeinen Öcbrauc^

tarn, ionbern, au0er in (Vorm üon (Mcfa^en, bei Siegel«

ringen anftatt bcr (gbelfteinc biente, beneu eö im ©ert^

au bic Seite gcflcHt mürbe.

Xie Börner erhielten ebenfalls burc^ ^erraittclung

bcr "Jtybnijicr C^laö, aber bic in alten italicn. Gräbern

gefunbenen ^alfamarien Ijat man al« ägoptifc^c ober

biefen nacftgcafjmte $abrifatc erfannt, ba bic $la£gcfäf?c oon J^cbcn unb Sfleranbria uon

ben Römern für bic befien gehalten würben, ^lufier ürinfbedjeru , Schalen, Salbgefäpcn,

gröpern ^afeu, bic oft alä Slfdjeubc^älter in (Gräbern bienten, wie 5. 55. bic berühmte

Sarbcrinioafc, angeblia) anö bem C^rabe beö Slleranbcr Seöcruö, fjat man in ^ompcii

C^laefajcibcn gefunben, bic auf (^laöfcnftcr beuten, unb nad) ben Ucbcrreftcn ju -Diculnca,

1^26 ausgegraben, fdjeineu bic Börner baö C^laö aud) ju latenten unb aBanbtcrjientngen

oerwenbet 3U fjaben.

Xcmnadj ifl m bermut^en, baß aud) bie Hebräer ba« @la« gefannt ^aben, unb ba

cd bei ben Gilten a(« äoftbarfeit galt unb bic Äilftc jwifdjen Xtjrtt« unb Äffo gla^^altigcn

Sanb lieferte, fönnen „bic oerborgenen Sd)äfcc beö ü)?ccrcö" (5 3J?of. 33, 19) al« Segen
be« Stamme« (Stob, beffen (Gebiet an i^önijien grenzte, wo! ba^in gebeutet werben. 2>a«

Ijebr. Zekukit (^iob 28, n, bei i'ut^cr Xcmant), ba« eigentlich ,,Xurd)rtchtigc«" bebeutet,

wirb, nad) bem Vorgang bcr S3ulgata, burd) ,,0>Ua«" übertragen, wogegen anbere „ttrnftaÜ"

baruntcr oerfteljen. (Sbcnfo ocr^ält e« ftd) mit £ffb. 21, i». 21, wo ba« gried). 20ort oon
ben einen für ,,(*la«", bon anbern für „MrnfiaU" genommen wirb. (^cl. aud) Dff*. 4, c;

^ig. 2.

T
7
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15, v- 3pr. 23, 31, wo glittet „GMa$" überträgt, Ijat ber (*runbtert „Hechel". Die

^utfe^c Söibcl fegt Sttattl). 26,;; iUiavf. 14, s; ?uf. 7,37 aud) ,,(9la$", wo bie Urfdjrift

„Sllabaftergcfäfi:" fagt. — Daß bic Hebräer feine ONaöfcnfter Ratten, ift fd)on erwähnt

«f. ^cnfter), unD ebenfo waren aud) ib« Spiegel nicht oon $la8, fonbem oon polirtem

iftetaU. ittoäfoff.

IMlauüc, in ber Bibel baäjenige religiöfc vtt)corctifctpc unb praftifdjc) (^runbbcmuftt-

feiit bed
s
3)Jenfd)en, uermöge beffen bcrfelbe feiner @cmeinfd)aft mit (Sott inne wirb, flc

unterhält nnb einen gottgcinii^en, b. I). beut göttlichen heiligen SBillcn angemeffenen, üiBaubel

füt)rt. ßr bitbet bic nothmenbige fubjectioc CSrgän$ung mm begriff ber (tyeredjttgfett

(f. b.). Da *ö beut :Utcn|'d)cn erfahrungsgemäß, infolge feiner Sünbljaftigfcit, unmöglid)

ift, bic Worin ber göttlid)en Gebote ju erfüllen, bn in feinem fittlid)en Verhalten $ott
gegenüber immer nod) eine Uuwlänglidjfcit unb ein Dcfcct jurüdbleibt, unb ba er be$=

fjalb t»or beut göttlichen Urttjeil mcfjt beftetjen fann, fonbem üerwcrUid) ift, fo beborf e$

nothmenbig einefi 2uvrogati< für bic feiner perfon mangelnbe ^ed)tbcfd)Qffen{)eit, unb
biefcö ift, nad) biblifdjtt iHnfdjauung, ber ©laubc. Die SJorftcÜung, bof? ber (Glaube

öor bem göttlich«» :Kid)tcr(tul)l alö (ttercd)tigfeit gelte, fiubet ftd) fdjon im «. unb
bie tljcoLütiid)cn Qnftituttotten erhalten oft oon biefer löorftcünng aud bie notljwenbigc

Beleuchtung. £av< ^orbilb altteft. #römmigfcit, Abraham (f. b.), tfr febiglid) bttrdj feinen

Glauben öor&Ublidj, unb fein (Glaube wirb altf feine (Scred)tigfeit oon @ott anerfannt.

Daä iü ber 2 tun ber berül)iuten, oom Slpoftcl paulu« bei feiner 53efämpfuug ber pljarU

fäifd)en oVrcdjtigfeit fo eigentümlich benutzten 3tcü"c 1 2Wof. 15, a: „&r uertroute auf

Oafpt ' glaubte beut #errn», ?utt)er), unb er (Oarjoe) regnete c$ it)m alö (^ercdjtigfeit

tut." Da$ (^ottcäocrtrauen, bic vcligiöfc Ireuc, meldte Abraham in feinem ^ertjältnif?

',n Oaljoc bewährte, war eine jahrelang erprobte (Sefmnung, unb biefc (Scftnnung bc^

tradjtcte O^ott, jenet Scijriftftelle gemäß, alö eine fold)e, bie für ba$ bem göttlichen Hillen

angemeffene £>anbcln fclbft gelten fonntc, b. b. benfelbcn 2i*erth hatte. Dicfcr ^Infdjauung«--

meije liegt bie 33oraudfeiung ui (Sirunbe, baß baä Verhalten beä 3)?cnfct)en nur infofern

oor (9ott 28er tb t)at, atti eä bind) religiöfc öewcgarünbe bebingt ift. Gr« wirb über;

Ijaupt — baä ift ber uorherrfdK'nbc biblifd)e 3tanbpunft — an ben s
J)?enfct)en uor jebem

anbern ber rcligiöic ab angelegt; fein ^erljältuifl ut <^ott entfdjeibet auöfd)licßlidj

über feine fittlidie Si'üibtgfeit.

Ohne 3™ cl f el lie9 l °'c icr &ttff«ffiuuj eine tiefe Üs3ar;rtjcit ju Örunbc. Xit Buferc
k

^ed)tfd)affenhcit, baö gcfe^ltdjc ÜJohlücrhaltcn — ftc ftnb an ftd) in ber Zfyat fetjr jroeifcl=

hafte ©rabmeffer für bic innere ftttlicf)c iüchtigfeit unb 3l>ürbigfeit. 9hrr baö ierljältniR

ju ben ewigen unb ibecllen (Gütern bcö Vebenö gibt bem 3)?enfchcn ben entfeheibenben unb

bletbenben 23ertl); ctf fommt barauf an, wie bcrfelbe bor ®ott, b. h- im innerften O^runb

feiner ^ci-fönlid)fcit ift, nid)t wie er auf ber Oberfläche feine« Slufjemuefcnfl erfcheiut.

Xa8 ^rineip, »oonadj ber s
i)?enfch feinem „OHauben" gemärj bcurtheilt wirb, mar benn

auch em ^orrectio gegenüber ben ftarreu theofratifdjen Orbnungen unb ©a^ungen, bem

rigoriftifchen C^efc^cöeifer, ber letHtifcrjen unb rabbinifd)en Sbuchftabenherrfchaft. Die tpc*

oorrageubeu C^ottcömäuncr bcö ißolfcö Ofrael ftnb alö folche fämmtlich 0Hauben«männcr.

Xic Patriarchen, 9)?ofe, (9ibeon, Simfon, Daoib, Samuel, (2lia unb (Slifa, bie Propheten

überhaupt, werben oorjugömeifc um ihre« Glaubend willen gefeiert (Jpcbr. 11, 4 fg.). 3clbft

bic ^)urc i^ahab, weldje ihre $atcrftabt Ocrictjo an bie ifraelitifchen Äunbfchaftcr oerrictl)

(Oof. 2,i fg.), wirb, weil fic in Oafwc ben wahren (#ott erfannt hat (Oof. 2, 11), Pom

SJerfaffer befl .^ebräerbriefö alö ein C^laubcinSmufier gepriefeu (.Ipebr. 11, 31). 3)tc altteft.

©efchicrjte ift in ben biblifchen Urfunben burchweg Dom 3tanbpunft be« (Glaubens auf*

gefaxt, b. t). fic ift oon auöfchließlich retigiöfen Öefichtepunften am8 gefchrieben. Die

iöibel ift cbeubeShalb fcfyledjt^in baö 5?ud) ber Religion, beö Ölaubcnö; e« ift bie« ihre

Straft unb 2Bcihe, moüon freilid) eine gewiffe Ginfeitigfcit in ber Oueüenbchanblung unb

Darftellungöweife unzertrennlich ift.

Wtit jeber öinfeitigfeit ift nämlid) aud) eine (Gefahr oerbunben. Der (glaube, al«

religiöfc Örunbgefinnung, ift bebingt burd) feineu C^egenftanb, @ott felbft. 3e nad)bcm

ber C^ottcöbegriff ein reinerer ober utinber reiner ift, je nad)bem wirb aud) ber begriff

bcö (Glauben« ooUfoiiimcncr ober nünber üoüfommen aufgefajlt werben. Die ^Jibel felbft

unterfeheibet 00m Unglauben, unter bem fic nid)t bloö ben oöfligen fanget au ©ott=

oertrauen, foubern nod) öfter ben (glauben an bie fatfd)cn hcibnifd)en Öötter oerftebt
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(f. Gpf). 2, 12, wo bie Reiben als 2ltf)äftcn bargcftcUt fmb), ben Aberglauben (f. b.), unb

fennt a(fo felbft einen mangelhaften, oerfchrten, ocrwcrflid)en (Miauben. 9iun ift aber ber

alttcft. Stanbpunft überhaupt nod) ein unöollfommener, Derjenige bcS ^ud)ftabcnS, nid)t

beS ©eiftcS (2 Ä or. 3, 6 fg.), unb Deshalb fann aud) ber alttcft. ©laubcnSbcgriff unmöglid)

ber ooöfommcn wahre unb richtige fein. Oe uncntwirfcltcr baS religiöfe 33cwufttfcin im

allgemeinen, befto weniger ift eS nod) mit betn ftttlit^en eine, bcflo nät)er liegt für baffclbe

bic ©efaf)r, fogar in einen SBibcrfprud) mit ben jittücfyen ^flidjtcn ju treten. Äuf
niebrigen Stufen ber rcligiöfen GEntwirfeluna, ift ein ungemeiner ©laiibcnScifer nidjt feiten

mit fittlid)cr 9?of|cit unb Serwilbcruug gepaart; ber (Winnie Derirrt fid) bann in ben

Fanatismus unb fd)eut ftd) felbft nid)t cor 93erbrcd)cu. Tiefe (Srfttyetnung ift, menigftcnS

bisweilen, aud) an ben biblifdjen OHaubcnSmänncrn wahrnehmbar: fie finb im 3t. X. gar

«id)t immer als fittlid)c 33orbilbcr uj betrachten, 3afob, bev Stanimoatcr JfraelS, ift

liftig unb feig (1 Wof. 27, i fg.; 32,4 fg.)j Oofcpf), im allgemeinen grojjmüthig, benufct

iebcdj bie 9?otl) ber Slegtypter ju ihrer ^cvfuedjtung unter bat ägtjpt. ^Ijaraonent^uin

(1 EWof. 47, 20); ÜRofe'S d^aroftcv $cigt fid), bei aller $errfcfrergrörje (
nidjt frei oon

©raufamfett unb sparte (2 9Eof. 32, -« fg.; 4 9Wof. 10, n fg.); Samuel, bei allem Slbel

feiner ©eftnnung, fyält bodj feine $änbe nid)t rein Don SBlut 1 2am. 15, -n ); ein be-

geifterter ©ottcSglaube fcfjüfct ben Xnmb nidit nor (iljcluud) unb ilVorb (2 Sani. 11, i fg.),

unb bie großen Propheten (Slia unb (5Ufa, alttcft. (
NHauben$f)clbeu in ber Dollen ^cbeutung

beS SBorteS, laffen fid) gteidjwol burd) Fanatismus ui 33luttb,atcn Dcrlciteu, weicht ber

wahre djriftl. ©eift nimmermehr \\\ billigen oermag ^ogl. Vitt. 9, u fg.). Xic Urfac^e

biefcS fittlid)cn Wangels, bei ftarfer rcligiöfer (Erregung, ift in bem unoollfoiumencit ©otteS^

begriff ju fudjen. ©Ott ift oorjugenveife nod) partiatlariftifdi, als ber ©Ott ÜfraelS, auf-

gefaßt; bie menfd)lid)cn (Gefühle unb Qhttpftnbungen ber Wette, bcS Aotnd, ber Aufwallung,

ber $Wad)e ftnb tqnn nid)t fremb; ben Ijcibuiidicn Golfern ift er feinblid) geftnnt. Xaljer

aud) bie, namentlich in manchen ^fatmen fiarf licruortrctcubc (Erwartung bcS, ben Reiben

naf)c beüorftehcnben Untergangs burd) göttliche Strafgeridjtc iogl. "Im. 79, .\ fg.). daneben

Werben bic über Ofrael hercingebrpd)cucn UngtücfSfäfle als götttidjc Strafen wegen feines

Unglaubens bargeftellt ($f. 78,«ofg.). Xic ^>crl)cifning bcS fiinftia.cn $eil$ wirb nur an

bem 9tcft ber „©laubigen" in (Erfüllung geljen; bic übrigen geljen bes >>cits oerluftig

(3ef. 4, s fg.; Sad). 13, i fg.). Seit bem ^crfdjuünbcn ber gläubigen S&egciftentng unb

ber $crrfd)aft einer reftaurirenben Sd)ultl)cologic hQtt* überhaupt bor ©taube otel con

feinem urfprünglid)eu 2Bertl) oerlorcn. (Sine ^ergleidjunp bei« ^b|d)nittS Sir. 44, i fg.

—50, i fg. mit Jpebr. 11, 3 fg. ift in biefer 23cuefnmg Icljrreid). Ü*ci Sirad) finb bicfelben

3)?änncr als treue ^üter beS GJeje^es bargcftcUt, loeldjc bei .pebräerbrief als begeifierte

3eugen beS ©laubenS fd)ilbcvt.

(Srft burd) 3efuS (5r)rtftuö (f. b.) ift ber ÖlaubcnSbcgriff, infolge bcS reinen er-

habenen @ottcSbcwur}tfeinS Oefu, oon ben hcrfömmlid)cu ftttlid)en Mängeln gereinigt worben.

Xa -DefuS ©ott als ben abfoluten ©eift (3oh- 4, 24) unb als ben fd)lcd)thin ©uten

(Warf. 10, 18), alfo in feiner fittlicf)cn 5?ollfommcnheit erfannt hotte, fo war bamit aud)

ber ©laube, als rcligiöfeS 5(ncignungSorgan, in oöfliger (5int)cit mit ber fittlid)en Obee

gefaßt, er war wefentlid) unb burd)auS ber ftttüd) gereinigte unb geheiligte ©laube. Xaljer

oerbaub auch ^efuS mit bem Slufruf jum ©lattbeu an bie oon ihm oerfünbigte SBa^v^eit

bie Ermahnung jur fatlichen Umfehr, unb 3War fd)irftc er bic lefctere beut erftent oorauS

(Warf. l,u). &or atlem forberte OefuS unbebingten ©lauben an ©Ott, an feine 21Ü

mad)t, 2BciSheit, barmherjige Viebe (Warf. 11,22), an bie herrliche, wenn auch untcr ^amPf
unb Ücotf) fid) offenbarenbe, 3ufunft feines 9icid)S (Watth- 6, 9 fg.; i'uf. 11, 2 fg.). liefen

unbebingten ©otteSglaubcu, weldjer, im 3?cwur}tfcin ber innigften ©ottcSgcmcinfd)aft, oer-

trauenSüoll ber 2?ollenbung beS göttlichen ^ei^S, ber (Erfüllung ber göttlichen 2öclt^werfc

cntgegcnl)arrt unb burd) feine ^inberniffe, CSutbcf)rungcu unb SlufOpferungen fich in ber

Arbeit für bic göttlichen 2Belt» unb VebeuSaufgaben irremachen läßt, bewährte OefuS in

feinem eigenen i'ebenSberuf. Xer ©laube war bic befcelenbe Straft feiner SBirffamfeit,

weshalb ihn aud) ber pebräerbrief treffenb als beS „©laubenS Slnfänger unb 83oÜcnbcr"

bezeichnet (Aap. 1 2, 2).

hierbei ift inSbefonberc ju beachten, bat} ber ©laube, wie ihn OcfuS fa§t, lebiglid)

eine religiös • fittUd)e ©efinnung, ein unmittelbares ©ewiffenSprobuct, nid)t aber eine

refieettrte !Xl)ätigfeit ber Vernunft ober beS- Sillens, ein ^robuet beS XogmaS ift. öben»
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be«fjalb finbet fid) bei Oefu« fein fogenannte« ©laubenßfnftem, fein £et)rbcgriff , unb er

hat baritm and) feine Oünger auf feine ©laubcn«fä(je verpflichtet. Grrft nad) feinem Apin^

fdjeiben fingen feine Hpoftcl an, über ben ©lauben $u reflectiren unb ©laubcitffafcungen

aufstellen. On ber cDnugctifdjen ©efd)id)te finbet fid) jwifdjen ben brei erften nnb bem
inerten Güaugcliftcn ber Unterfdneb, ba§ in ben brei erften (Süangelien Oefn« auf ben

(glauben an feine ^erfon einen untergeorbneten 3i?ertl) legt (vgl. aWattr). 7, n; 12,32;
Vuf. 12, 10 ;

SDcattl). 25, 40), wäfjrcnb er, nad) ber 3>arftefluug bc« vierten Evangelium«,

Quf biefen ©tauben gerabc ba« entfdjeibcnbc ©ewid)t legt (Oor). 6, 35 fg., <o. 47). 2)ie

abmeid)enbc £arftcflung finbet ifjrc au«reid)cnbc Grflarung in bem fpätem Urfprung be«

vierten Evangelium« unb ber nbfotuten 2?cbcutung, wcld)c in bcmfelben ber ^erfon Gr)rifti,

alä ber inbivibucllcn Selbftoffcnbarung be« göttlichen Vogo«, beigelegt wirb.

Onfolgc ber fpätcru rcflcctircnbcu Ihatigfeit innerhalb be« dniftl. $3ewuf?tfein« l;at

fid) ber ©laubcu*bcgriff im apoftolifd)cn 3eitattcr nad) brei 9fid)tungen i)in au«gcbilbct.

Xit crfle hat ihren fdjärfften ^nSbrnef im Oafobu«bricf gefunben. On angenfüjcinlid)

öolemifdjcr lenben} eifert ber SJcrfaffcr gegen bie Ableitung be« $cil« au« bem „©lauben",
ba« er vielmehr au« ben „3Bcrfeu", nid)t au« firdjcngcfetMid) vorgefdjricbenen, fonbern au«

freien fittlid)cu §anbtungen, herleitet (kap. 2, is fg.; 1,27). $>en ©lauben faßt er bereit«

als ein reflcctirtc« SiMffen (,,bu glaubft, baf? c« einen ©Ott gibt", kap. 2, 19), mithin al«

eine lebiglid) tl)covctifd)c Srfenntnif?, bie nid)t nothweubig von einem cntfprcdjcnbcu fitt

lidjen Verhalten begleitet ift, ba ja and) bie Täntoneu bie richtige tljeoretifche Erfcnntnif?

haben fönneu. Sine berartige %b|^f)Wäduiug
, ja Entleerung be« ©lauben«begriff« fci)t

üorgängigen ÜJct«&raudj bcffelbeu nnb baljer entfj.nnn.qenc ^«verftänbniffc vorau«. SRÜ*
brauch unb Wi«verftanbnif; muß fid) an ben ©laubcu«begriff gelängt ^abeii, ber tym
^weiten« burd) bie Autorität be« StpofteU1« ^aulu« fid) in weitem Greifen Eingang ver--

fdjgjft t)attc; benn offenbor ift bie polctuifdjc 2pit<c ber 3tcUc Oaf. 2, is— 26 gegen ben

pauthvtfdjen ©laubcn«bcgriff, unb in«beionbcrc gegen Stellen wie 9föm. 3, 2«; 4, 1 fg. ge=

rief)tct. ^afobu« fctbft l)at bie betreffenben ?lncfiil)vnngcn von ^aulu« unrichtig auf=

gefaxt: benn e« ift uietjt beffen Meinung, baf; ber ©taube al« lebiglid) thcoretifdjc Gr*

fenntnif; ba« .fteil bewirfc. Seine Vcl)re Dom ©lauben ift atlerbing« iiii^Derftänblid), weil

fte auf einer mvftiidjen SJorfrelluug vom 2£cfen unb ber SBirfung ber ^erfon Gfjrifti

beruht. Oljnt ift ber ©lanbc nidjt, loie 3cfu lilirifto fclbft, bie Okmiffenß nnb ©eiftcö-

gemciufd)aft mit ©ott, bie al« foldje ftttlid) veinigenb nnb befreienb »wirft, fonbem ein

get)cimnifn>ollc<< pcrfönlidjc»? 25erb,ältni§ 511 bem crl)öl)tcn, öerflärten, in fjcrrlidjer Gr»

fchcinnng t»om Gimmel ijer uücber emuutcteu (ihriftu?, moburd) aucr) munberbarcrnjcife

baö betreffenbe Subject t»on feinen Stinbcn gereinigt nnb au$ bem natiirlid)en Vebcnö=

$uftanb in einen übernatürlichen, anö bem 3»ftanb ber Sünbhaftigfcit in ben ber @e*
redjtigfeit umgewaubclt mirb (Oföm. Ii, n fg.; Gpl). 4,24; Mol. 3, j fg.). Dicfe bura) ben

(^lanben erlangte ©erccf)tigfcit betrachtet ber 2tpoftel übrigen« nid)t alö eine gcfei^lich

toUfommene; feinem 3nftem gemaf? foitn aud) ber ©länbige ben SBilien ©ottetf nidjt jur

©eniige erfüllen; er bebarf baljer nod) immer ber fünbenoergebenbeu göttlichen ©nabc alö

göttlicher Grgänjung feiner fittlid)en 9)iängct. Dicfe ©nabe wirb ihm nun aber infolge

feine« ©laubene an bie ^erfon Oefu CS^iriftt, inöbefonberc an ba« bon biefem am Mreu$

Dermittel« feine« blutigen Üobc« bargebrad)te (Bühuopfer jntheil (5?öm. 3, 24 fg.) in ber

9(rt, batj ihm infolge feine« ©tauben« bie in ihm nod) oorhanbenc, unb noch immer in

bßfen SBcrfen jum 5lu«brnd) gelangcnbe 3ünbc nidjt mehr al« Sdjulb angerechnet wirb

(f. 9icd)tfertigung unb ©ünbcnücrgebung). Der ©laube ift hi"nad), ben paulinifd)en

?lu«führungcn jufolge, eine ganj eigentümliche, von ©ott wunberbar gewirftc, für

ben 3)cenfehcn Sünbeiwergebung , nnb in ihm neue fittlidje Gräfte wirfenbe ©eftnnung,

nicht aber — wie ber 3afobu«brief irrtt)ümlich annimmt — ein bloß thcoretifd)c« Siffen

Don ©ott, eine religiöfe Erfcnntnit}. Xic SJorftcÜung jebod), bafj ber ©lanbc al« fold)cr,

abgefehen Don ben barauffolgenben ober au« ihm entfpringenbeu guten SBerfen, al« ein

göttliche« 33?unber wirfc, bem ©laubigen ba« £cil »ermittele, fonnte allerbing« ba« 2Wi««

reiftänbnijs bcö 3afobu«brief« herbeiführen, unb ^cichtftnnige fonnten 511 einem berartigen

93ii«braud) biefe« ©lauben«begriff« verleitet werben, bat] fie, im Vertrauen auf bie tyiU

»üirfenbc Äraft be« Sühnopfcr« (Shrifti, ihre fittlidje ©efferung unb Heiligung öernach=

läifigtcn unb nerfäumten; eine Sinne«art, wcld)e ein bem paulinifchen Stanbpunft ver*

tDanbter neutefi. S?ricfftcacr emftlid) befämpft (1 ^etr. 1,14 fg.; 2, 11 fg.; 2, u; 3, ie;
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4,1 fg.; man bcacf)tc aud) bad Girat 3pr. 10,12: bie Viebc (nid)t ber @laube] beefe eine

<2iinbcnmengc, 1 ^etr. 4, &). Und) ber 55ei-foffcv bed .^ebräerbriefd far) ftd), mol aud bem-

felben (9runb, ocronlaRt, ben „(glauben", weniger ntitfucvftänbüct), ale« „eine Ueber$cuqung

tum ben unfid)tbaren Dingen", ein Söewußtfeiu vom (Stoigen Map. 11, 1 fg.) m befiniren

nnb if)n ald eine ftttlid)e lirfenntniftfraft 311 jd)ilbcru, bie aud bei tiefinnerften (^emiffend*

Itnb (^etuüthdridjtung auf bad Ifroige, (9öttlid)c, Unfidjtbarc entspringt. £ac< tl)corctifd)c

Moment tritt aüerbingd in biefem ©laubendbegriff fdion ftorf tjeruor, ohne ieboet) ba$

praftifdjc ju uerbrängen. C5ine eigentümliche 'jvortbilbung bc« ($Haubcndbegriff4 ^cigt

brittend uod) ber "Stanbpuuft bev Ooljanneifcfjcn Süricfe. Dal SBort 1 3ot). 'A, ; „wer

bie (9crcd)tigfcit tJ)ut, ber ift gered)t", läßt eine polcntifdjc iöc^tcfjmtg gegen ben paulinifd)cn

ÖHaubcndbcgriff faunt oerfennen. %ud) bie 3ludfül)rung, baß ber lualjiljaft tiiMebergcborcne

nid)t mehr fünbige, ift gegen bie paulinifd)C Ölaubciiölcljrc gerietet, nadj meldjcr ber

glaube nur <2ünbcuocrgebung, ober nid)t 3ünbenfilgung bewirft 1 3or). 8, 9; 5, 19).

.'piernad) ift bcni 93erfaffer biefer Briefe ber (Glaube eine fiinbcnitlicriuinbcubc Mraft 1 1 3ot).

5, 4 fg.). tirt/ebt er fid) fomit auf eine ibeatc £1% bed fittlid)cn 3taubpmirtd, fo faßt

er bod) dud) luieber ben (glauben ald ein blod tlKoretiidjetf, ja fclbft ald ein bogmat.

$*ewuf;tfeiH, wenn il)m berfelbe in ber autiguofiifdjeu (Srfeiuituirj befielt, bog Ocfud al$

£01)11 ©otted leibhaftig im rtlcifd) crfdjicncn ift 1 vlot). 4, v fg.; 5, s). Die ftttlidjc,

mnftifdje unb bie tr)eorctifcr)c, ja bogmat. 2lnftd)t vom Wlauben finb in bieferti biblifdjeu

<£d)riftftcller augenfd)einlid) iueinanbergearbeitet, jebodj fo, baf? ooranäftdjtüdj bic bogmat.

9lnfid)t in 53älbc jur audfd)liefjlid)en ftcrrfdjaft gelangen mußte. Dad ift benn in beut

fatt). (^laubendbcgriff gefd)el)cn, mouad) ber Matthe Dorgugdroeifc bie ttjcorctii'dje pueifel

lo£e ^uflimmung 3U Dcm ft*d)lid) npprobirten i'cr)rbegriff ift. Xicfcr (^laubcndbegrifj

wcid)t mithin oon bent biblifdjen wefentlid) unb eittfd)iebeu ab unb finbet nur im erften

3ol)annedbricf unb in ben sl*aftoralbricfen (l £im. 4, 1 fg. ; £tt. 2, 10) thcilmcife 2tiiu

punftc. 2d)enfel
WlctnjniH. Der Jtaifcr äibcriitö befolgte befauntlid) ben Wrunbfat/, bie frommen

nid)t aü^u häufig mit neuen Söerwaltungdbeamten unb Statthaltern 311 übcrrafd)cn, meil er iuiv

2ludfaugungdfnftem biefer ?eutc mof)l fanntc. @old)en, bie eine aubere ^n-nric lieber fetjen

modjtcu, erzählte er bie (9efd)id)tc cined in ber 3onnenl)i^c licgcnben Söcrwunbeten, t>on

beffen nadtem Körper ein SBorübergchenbcr Wilden unb fliegen abwehren motlte. „?af|e

fic bod)", rief ber ^enuunbcte, „ftc fmb fd)on Doli oon ©(ut unb fd)mer^en ni(^t me^r!

(Sinb fic erft loeg, fo merben nnberc fommen, bie aufö neue 31t faugeu anfangen." —
Oofept)Uö, roeldjer und biefe 9leuf?crung crjä^lt („SUtcrtfjümcr", XV11I, 6, 5), finbet barin

ein ©eifpiel (^apa&e'-Y|ia). 9?un gibt cd aber nad) ber „ Wljctorif " bed ?(riftotelcd

(II, 20) jmeierlci Birten fold)er „iBeifpictc". Gutmcbcr man beruft ftd) auf wirflia) t»or=

gefommene Jljatfadjen ober man erfinbet bicfclbcn. Om letztem ^ciü. ^aben wir nad)
N
)lriftotclcd entmeber bie %abti ober bic ^arabcl. Munftgered)t rebenb hätte aber Oofcp^uö

in obiger 3teHe nid)t öon einer ftabcl reben bilrfen, fonbern er hätte bad 2Bort ::apa-

ßoATq, b. i. 9icbcncinanberftcllnng, gebraudjen muffen. Denn barin befiehl, wie fdjon

in bem Urtitel „§abcl" bargctf)an ift, ber Unterfd)icb beiber, bafj cd eine noch nic^t be=

fanntc ober faum erft geahnte, jebenfafld ber (frflärung nnb bed 9?ad)tocifcd bebürftige,

fittlid)c ober rcligiöfc SKahrheit ift, weld)e in ber Parabel bnrd) iljre aufgebedte ?lehnlid)=

feit mit fd)ou befanuten, ber 9iatur ober bem Ü)?enfd)cnlebcn entnommenen SJorfomraniffen

crlilutcrt werben foll. (fd ift eine ftnnlictje 53orfteQungdwcifc, bic ftd) in parallele mit

einer überftnnlid)en ©ebanfenreihe cntwirfclt. Die LXX geben mit bem gried). SEBort baf»

fclbc \)tbx. 2Bort wieber, wcld)ed fonft nud) mit Allegorie überfe^t wirb, 'äüegorien unb

Parabeln ^ufammen bilben in ber jhat ^> bit ganje ©ilberrebe bed SDrtcntd burch ;

jichenbc unb ihre eigenthümlidje Färbung bebingenbe Clement. Der begriff bed ©leich--

niffed ift baljcr fd)on in beut ^Irtifel „Allegorie" erörtert worben, im ©egenfafc ju welker,

ald bem ftd) fortbewegenben blofen iÖitb, bad @leid)nif$ eine wirflidjc (Srj«h^in9 liefert,

bie jwar crbid)tet ift, aber bem Söereid) natürlicher Dinge angehört. §af$t man bem=

gemäß, wie ber 2(rtifcl „Isabel" ebcnfalld nerlangt, auch Zählungen, Wie IWicht. 9, 8— is;

2 $ön. 14,», ald Parabeln, nid)t ald fabeln, fo fommen lefctere in ber ^öibel gar ntdjt

oor; cd läßt fid) bann aber aud) ber mit Berufung auf (Jicero (T)e invent., I, 19) oft gehörte

Uuterfd)ieb nidjt mehr aufred)t erhalten, bafi ^äume unb ^flanjen nur in ber ftabcl,

nid)t aud) in ber Parabel reben fönnten. Out 9?. D. ifl „^arabcl" ein Vicbtingdiuort
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ber bret erfren CSöangettftcn, unb bebeutet nit^t blo« aufgeführte (Stählungen, tote in ben
befannten ©leichni§fapiteln SHortt). 13; 5flarf. 4; Luf. 15, fonbem auc^ einzelne, bitbUdj

au«gebrürfre ©entenjen, Lehrfprüdje, ©pricr)mbrrer (üttarth. 15, is; 24, 32; Warf. 3,23;
7,u; ?uf.4, 23; 5,3«; 6,39; 14,7) ober einfache 93ergleichungen (SMartf). 13,33; 2Karf.
13,2s; £uf. 21,29). 2Bie bic ^abbitten pflegten (ogl. bic oon ©erficht, Lightfoot,
©d)öttgen u. a. gesammelten parallelen au« bem Xalmub), fo fjat Oefu«, nad) 2ttatth.

13, 34. 3ä = ÜÄorf. 4, 34. 35 fogar au«fchtie§lid) , wa« man freilich ntc^t oflju wörtlich,

nehmen borf, bei feinen £chrrcben in Parabeln fid) bewegt. Die Vorliebe Oefu für biefe

Urform tft erftdjtluf) unb ^ängt (nad) Wart. 4,10— 12 = £uf. 8,9. 10) bomit ju-

fammen, ba§ ba« 33olf e« nur $u einem fdjeinbaren Slnne^nten be« SSorte« bringen unb
bamtt ba« prophetifche SBort oon einem nur fdjetnbaren &efi(j (Oef. 6,9) erfüllen foütc

ODfatthäu« tjat Äap. 13, 10—15 biefe ©teile fo umgebUbet, ba§ fid) bie ftorm ber ifrage
nod) bem Anfang ber Antwort Oefu rietet). 2fn biefe angebliche Slbftdjt, ba« ©ehetmnif?
be« ^immetreid)« bem $olf ju Oerbergen, fnüpfte bann ber aleranbrinifd)e Sternen* feine

ebenfo abffract tt)eoIogifct)c Behauptung, ba§ ba« SRäthfel im Ot)r ber gegenwärtigen
t)örer fünftigen Oaf)rf)unbertcn t)abe jur i'öfttng überlaffen werben foHen. Die fd)licr)te

^eftt)id)tli(t)feit crtjeöt nod) au« ÜKarf. 4, 33, wonad) Oefu« 3U bem ©olf barum in ©teidj-

niffen rebete, weit bie Liebhaberei unb $affung«fraft beffclben biefe Lehrform Oerlangte

(xo&tx; eSüvavro axcieiv).

Unter ben bei (Gelegenheit biefer Erörterungen oon allen brei ©tonoptifern mit«

geteilten ffiebeftütfen freljt billig ba« ©leid)ni§ aUer ®leid)mffc flflarf. 4, 1—9 = 2Warth.

13, 1—» = Luf. 8,4— s ooran mit ber üflarf. 4, 13— 20 = SWattt). 13, is—23 = Luf.

8, 11— 1& mufterweife mitgcttjcilten ?tu«legung. Ohm nahe ficht bie Parabel 00m ©enffont
Cäflarf. 4, 30— 32 = Wlatti). 13, 11. ss = Luf. 13, ib. 19), ba« allmähliche 3Bad)«thum be«

neuen ^rineip« barfleflenb. 2Bährenb e« fo bie ©teile ÜWarf. 4,1—34 über brei, beim
felben 9?arurgebiet angehörige ©leidmiffe nicht hinaufbringt, hoben 2ttattf)äu« (Äap. 13, 33)

unb Lufa« (Ifap. 13, 20. 21) junächfr mit ber (e&tgenamtten Parabel noch oie bertoanbre

00m ©auerteig oerbunben. (Sin ähnliche«, innerlich jufammengehörige« parabelpaar

bietet üttatthäu« aud) nod) in ben ©letdjniffen 00m ©djafc im Siefer (#ap. 13, 44) unb
oon ber perle (Äap. 13, 45. 46).

SBährenb aber fafr alle Parabeln ftd) um ben ©ebanfen be« deiche« ©orte« at« einen

gemeinfamen Sttitrelpunft gruppiren, flnbet ein ©egenfa(j jwifd)en ihnen infofern frort,

al« bie eine SReihe e« mehr auf DarfreUttng ber aagemeinen ©egenfäfce be« rcligiö««firrUd)en

Verhalten« abgefehen t)at, wie fic unabhängig oon jeber gcfd)id)ttid)en SBebingung fid)

überall wieberfinben, wogegen bie anbere um bie ©eftalt be£ deiche« ©orte« unb feine

gefcr}id)tltche ©ntwidelung oorführt, infonberheit wie ftch biefelbe unter ben ©cgenfäfcen

oon 3uben unb Reiben bilbete. 2Bic aber aüe brei (Soangelifren jene« für bie erfre

S?cihe mufrergüttige ®lcichni§ gemein haben, meldte« „getotjTermajjen ein moralifche« Ur=

Phänomen jur «nfd)auung bringt" (©trauj*, „Da« ?cben Oefu" [Leipjig 1864], ©. 254 fg.),

fo hat ftch 0U(^ bti ihnen aßen ba« @leid)uif? ootn SBeinberg erhalten (Wlaxt. 12, 1— 12

= SWarth. 21,33—4« = £uf. 20,9— 19), welche« in claffifcr)er SBcife bie enbliche ?lu«-

fto§ung be« rebefltfehen Oubenoolf« oerfünbigt. 3m einzelnen aber hat Oacobo (,,©ier Vorträge

jurn »erfränbni§ ber »Jeben be« #errn im (Soangelium be« 2u!a«" [Worbhaufen 1863], ©. 9)

richtig gefer)en, wenn er in ber eben bcfprod)cnen Dichtung befonber« einen ©egenfafe

jwtfchen ÜKatthäu« unb Üufa« ftatuirt. Dort begegnen wir mehr bem „füllen, finnigen ©eifl,

ber in bie wunberbaren, geheimni§ooQen Vorgänge be« 9{aturleoen« ftcr) oerfenft, um in ihren

gleichmäßigen, mit innerer 9?othmenbigfctt ftch twdbringcnbcn Itjainidicn ba« &bbttb be«

ßnrwtcfelung«gange« be« 9?eid}e« ©orte« ju erfennen, beffen ftortfehritt Q«f einer ebenfo

unhemmbaren ©ewatt beruht, al« ber SWarur innewohnt". 2Wattt)äu« finbet e« ber SWüt)e

werth, bem in biefer 53ejichung oorbilblichen ©leichni§ 00m ?lrfer mit bem Unfraut noch

eine, oon ihm felbfr Oefu in ben SDhtub gelegte, Srflärung beijufügen (Äap. 13, 36— 43).

Wlit biefer Parabel bilbet bie lernte in ber oon SÄatthäu« hergeflcHten ©iebenjahl, ba«

©letchni§ 00m yit% (Jtap. 13, 47— so), abcrotal« ein $aar. ?luierbcm aber ftnb e« fonft

befonber« ©leichniffe, bie ba« innerliche Leben, ba« ftttliche Dhun betreffen, benen wir bei

Sflatthäu« begegnen. Unb $war fbnnen wir in ben meiften hätten barin Ollufrrarionen ju

irgenbeiner, au« bem 2Runb 3efu überlieferten ethifchen ©entenj finbett. ©0 bie Parabel

oon ben jehn Oungfrauen (Äap. 25, 1—12), an welche fid) bic SWoral unmittelbar fnüpft

CU.rt.8eriIo». n. 31
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(Kap. 25,is); fo ferner biejenige Dom Äönig, ber mit feinen »netten abregnet (Äap.

18, »3—33), gleichfam eine «uömalung nnb flu«führung Don 2Katt^. 6, 12; unb ebenfo

bie Parabel öon ben Arbeitern im SBeinberg (tfap. 20, i— ie) , meldte nid)t fowol auf

Oubendjriften unb ^eibcn^riften, al« borauf bcjogcn fein will, bo§ bic Seligfeit reine«

©nabengefdjenf, bo^er aud) unabhängig Don jeglichem quantitatiDen 2Jca§ftab ijt, we«halb

ba« ©teichnifc an ben Sa$ 9Äarf. 10, si = ÜWattl), 19, 30 angefnüpft ift.

£ufa« bagegen h«nbelt in Denjenigen ©leidmijfen, bie er allein 3ur 2Jcitthcilung auö*

wählt, gewöhnlich Don ber großen Umgcfkltung be« religiöfen ©egenfafce«, ber bi«h« in

ber Sttenfdjheit bcflanben hat, alfo Dom $erhältni§ ber Ouben $u ben Reiben. (Seine

©leidmiffe bewegen fid) weniger im ©ebiet be« natürlichen, at« be« gefchidjtlichen i'eben«.

„Die menfchlid)c ©efeflfdjaft in ihrem %t)un unb Xrctben, mit itnem @lenb unb ihrer

Ungcrechtigfeit, jugleid> mit ben mannid)fa(^en ßüQtn gottgefälliger ©efinnung — ba« ift

bie Stätte, in ber er fid) b,eünif(^ weift/' „953a« in ben Waturglcidjniffen mit innerer

sJcothwenbigfeit, in ftetigem, aflmäljlidjem Fortgang fid) 31t Doübringen feinen, wirb tjicr

bargeffcüt al« 9fcfultat eine« ftreih«t«fampfc«, beffen 6ntfReibung erft am Crnbe ber

3eiten erfolgt."

(Eharancriftifcb, ift baher aud) bie Serfdjiebenhcit ber Littel, ju benen beibc ($Dan»

geliften greifen, vhtfonberheit fommt bei ber fdjriftftellcrifdjcn ÜHanicr, in welker 2ufa«

fol^e ©leid)niffe, benen er juerft fchriftftcu*crifd)e ©eftalt Dcrlcif)t, audjumalen pflegt, bie

(Eigenheit in !öetrad)t, bafe ber SBenbepunft ber (Stählung leitet einen Monolog be«

gelben bitbet. 80 in ben Parabeln Dorn rcidjen ©ut«befifcer (Slop. 12, 16—91), 00m un-

gerechten &cid)ter (Äap. 18, 1—5) unb Dom ungerechten $>au«haltcr (Äap. 16, 1—9). Äbcr

auch in ben Jöilbern 00m $au«bauer (£uf. 14, 2«— so) unb 00m fönigltcfjcn Ärieg«herrn

(?uf. 14,31.32) fpielt biefe« 3uratf)cgehen mit fid) fclbft eine beftimmt herDortretenbe SRolIe.

(£« gehört biefer ftchcnbe 3ug mit 3U ber malerifchcn %n\c^auttc^teit , nach »eldjer ?ufa«

fhebt, wo cß fid} barum fjanbelt, Sleu&erungen Don ©cfinnungen unb Stimmungen bar=

aufteilen. (So wirb in bem ©leidmifj Dom barmherzigen Samariter (Äap. 10, so— 35)

ausführlich^ bargefteUt, wa« bem unter bie Räuber ©efaQenen Sd)lünme« wiberfährt,

unb wie bie liebreiche ithätigfeit be« Samariter« fich entfaltet, unb bem „Sa« fott ich

thun? Da« wia ich tl
)
im " (®aP- 12, it.«) unb bem ,,2Ba« foü ich

wa« ich (Ä(M>- 16,3.4) entfpricht ba« tn birecter 9tebe eingeführte Schlußwort

be« «Samariter« (Äap. 10, 35). Sbenfo wirb in bem ©leidmi§ Äap. 15, 11—s« auch ba«

Selbfigefprädj mitgetheilt, in meld)cm fich bie Belehrung be« Derlorenen (Sohne« Holstein

(Äap. 15,i7— 19), wie benn auch biefe Parabel retd) an ben anfehaulichften 3ügen iji,

3. 33. in ber Äufeinanberfolge ber 3»omentc, in welchen bie Regungen ber D&terlithen

ftreube ju Xage treten (Äap. 15, 20. 22—24. 32).

©ehen wir Don ber %orm jum Inhalt über, fo fommen in ben ©leidmiffen ber

befchriebenen Älaffe junächft fc^on bie ^wifchen ben Derfchiebenen Seichten be« jüb. Solf«

fclbft befiehenben Unterfchiebe jur Sprache, alfo namentlich ber ©egenfafc ber 3ößner unb

^h^rifäer. Dahin gehören bie ©ilberreben Don ben beiben Setenbcn im Tempel (2ul.

18,9—14), Don ben beiben (Schulbnem (?uf. 7,41—43), Dom Derlorenen Schaf (?uf. 15,

1—7 = SDcattb,. 18, 12—14) unb Derlorenen ©rofdjen (Vuf. 15, a— 10), auch wo! ba«jenige

Dom barmh«r3igen Samariter (Juf. 10, 30—37). Slber wie fchon ba« lefctere @leichni§ über

ba« jüb. $3olt htnau«greift, fo ift e« mit anbem ©teichniffen, bie man gteichfatt« hierher

bejichen fönntc, mahrfdjeinlich auch ber gall. Oa e« befteht gerabc auch in biefer 33c«

$ief>ung wieber ein beachtenswerter ©egenfa^ jwifchen beiben ©leichnifierjäh^enL SWatthäu«

hat ein ©leidjni§ Don jwei Söhnen, Don benen ber eine bem Befehl be« 33ater« $u

gehorchen Derfpricht, e« aber nicht tlmt, ber anbere umgefehrt (top. 21,28—»1). Senn
aber bei ihm Oefu« biefen ©cgenfafc auf ben ber ^fyarifäer unb 3öaner beutet (Äap. 21, 3t),

fo h«i £ufa«, an bie Stelle biefer fingen, bie au«gefül)rtere Parabel Don ben beiben

Söhnen, beren einer Dertoren ging, gefefct (Äap. 15, 11— ss), in welcher je$t bie meifien

5lu«lcger eine Änfpielung auf ba« tJerhältnij? jwifchen Ouben unb Reiben finben. So
geht auch ba« @leichni§ Don ben Unechten unb latenten bei SRatthäu« (Äap. 25, u—so)

rein nur auf bie fittlichen Aufgaben be« 3)cenfd)en, wälnenb bei ?ura« ;.Uap. 19, 11—«7)

ba« ©anje eine gefSichtliche ^ejieljung auf ba« »erhältnift ber Ouben unter «rchelau«

(OofeDhue, „«Iterthümer", XVII, 11, l) aufgenommen hat imb ba« über bie Suben dn=
brechenbe ^ationalunglücf fchilbert.

Digitized by Google



fteben SRatt^äuö unb frifa« fle^t Ütfarhtf in Seridjten parabolifdjen On^alte $urürf.

(Sr ^at nur jwct cigenttjümlidje GHeidjniffe. 3ucrft (Äap. 4, 26—2») baäjcnige Don ber

felbftwadjfenben (Saat, gleid)fam bie gerablinige (Sntwidelung beä @otte$reid)S barjleUcnb,

fobann ($aö. 13, 3*—37) baö ©leidjnit} com oerreifeuben ,£>au«ljerrn, welker [«inen $ned)ten

Arbeit gibt. %kx baß erfiere, meldje« frifaö ganj am SBcge liegen lierj, t)ot 2Kattt)äu8

(ftan. 13, »4— so) eine auö ben gleiten (Elementen gebilbetc, aber $ufamraengefefctcre $orm
aufgenommen, ftür baö anberc tjaben 2)?attf>äuö (Staö. 24, 42— 51) unb 2ufa« (Äap.

12, m— 48) au« tyrtr gemeinfomen £luefle gleidjfaH« eine auägebilbetere <&efhlt auf»

genommen. Sergrößern fönntc man freilid) bie £at)i D« ®leidjniffe, wie bei SWarfufl,

fo bei allen brei (Soangeliften , wenn man mit oan tfoetöoelb and) fürjer aufgeführte

33ilbcrreben aufnehmen wollte, wie SDiorf. 2, 19—22; 3, 24—27; 4, 21; 10, 25; 13, 2s. 29 ober
s
2ftattl}. 5, 13. 14. 23—26; 6,19—21.24; 7, 3— 6. 9— 11. 16 20. 24 27; 9, 37. 38J 11,16.17.
29. iO'

t
12,33—65.43— 45; 13,52; 15, 14. 26. 27; 16,1—6.24; 17,25.2«; 23,S7J 24, 28,

ober SM. 9,62; 11,5— 9.33— 36; 13,24— 27; 14,s— 14; 17,7— 9, womit immer bie

parallelen ;u oerglcidjcn ftnb.

Dar} mehrere ©leidmiffe ineinonber oerarbeitet fmb, wollte fdjon au$ 2ut. 19, u— 27

(ogl. mit ll't'attl). 2;>, 1
1 — 30) bewiefen werben, ^urcn'id^tlidjcv wäre alc ein Seifoiel

folgen Verfahren« 2Kattl). 22, 1— u (ogl. mit £uf. 14, 16— 24) a^ufüliren, infofern ju

bem fonft parallelen $3crr)ältnir} beiber ftätlc im feiern nod) ein 2tnt>ang hinzutritt,

it iim Lid) bie ©efdjidjte 00m hoheitlichen Stleib (Wlattt). 22, n—14). Slud) fdjeint in bem
($lctdttii§ 00m reiben SRann unb armen £a$aru$ (£uf. 16, 19—31) einem cbjonitifd)cn (>nunb

ftoef eine antijüb. <2d)lur}mcnbung angehängt (nad) 9fit[d)l, &tütx, (Bewegter, Saur,
3trau§). SLber nid)t bloß ©leidjnijfe werben mit ©leidjniffeu combinirt. flucti 39erid)te,

bie auefeljen wie ®efd)id)te, foHen einer oiclfad) oertretenen Annahme jufolge, al« it)ren

£ern eine GHeidjnifcrebe erfennen laffen. 60 fou* namentlich ba« ©lcid)ni§ oom fteigen*

bäum (M 13,6—9) fid) in mt«Oer|lanblid)er SBeife in eine $efdjid)te (ÜWarf. 11, m—m.
20— 26 = l'iattl). 21,1«— 22) oerwanbelt ijaben (2Bei§e, ©traut}, 2 drcnfel , be SBette,

$afe). 8et)nlid) erflärtc 2Bitte („ Tie ncutefiamentlidje dtyetorif" [Dredben unb Vcipjig

1843], 6. 326) baö SBilb oom Oüngften ®erid)t (9tfattlj. 25, 31—4«) für eine Parabel,

bie fid) ju ätjnlidjcn Äuäfprüdjen, wie ÜWattl). 10, 40—42, oer^ält wie eine bramatifdj be*

lebte ^anblung jum einzelnen Auftritt. Onfonbertjeit aber ift eS SBeige, weiter fd)on in

ber „Coangelifdjen ©efdjid)tc" [^eipjig 1838]), befonber« aber in ber „Süangelienfrage"

[^e^tg 1856], ©. 31 fg., 247 fg.), biefen Stanbpunft eingeljenber ju begrünben unb auf

alle fogenannten 92aturwunber au^ube^nen oerfud)te.

<Sd)lie§Ud) ridjten wir Oon ben 33erid)terjtattcrn ber ©leidjniffe bie Slide wieber

auf ben eigentlidjen Urheber berfelben. Denn wenn bie neuteft. (£leid)nijfc jugeflanbener»

weife ba« Jpödjfte barfteUen, wa« auf biefem Gebiet ber 23ilbcrrebe gcleiftct ift, fo l)at

biefe I^atfad)c i^ren legten ®runb jwar nid)t fowol in einer oorauSgefefcten, eigentlid)

bid)terifd)en Begabung Oefu, luotjL aber in feiner überaus glüdlid)en %uffaffungß= unb

Xarfteliungögabe, bie aUeö in 9?atur unb SRenfdjenwelt aU ^ilb erfdjeinen ließ (ogL

meine „eonoptifdjen (Joangelten" (i'eipjig 1863], 461 fg.). 3n ber Siegel bewegt

ftdj 5efu« babei auf bem gegebenen 33oben altteft. Vorgänge, wie 3. 33. bie ©leidjnifc

reben oon ben Sögeln im Gipfel ber 6ebern auf öj. 17, 23; 31,«, bie oom SBeinbcrg

auf ber ©runbparabel Oef. ö,i— 7 (ogl. aud) 3t\. 3, 14; 27,2—6; 3er. 2,21.; 5, 10; 12, 10. 11;

$)of. 10, 1), rubren, wäljrenb biejenigen oom Scfer an bem @lcid)ni§ Oef. 28,23— 29,

oom '2d)af an bem ($(eidjni§ 2 3am. 12, 1— 4 menigjtaiä einen 2Tn^alt#punft ffdbtn in

Sejug auf bie $ur Scrwenbung fommenben Stoffe. 2tbgefel)en oon jenem oben beriüjdcn

oereinjelten 3U9 bleiben übrigen« bie meiften Silberreben beö Sjedjiel, bie o^ne^in oiel*

fad) in bie Allegorie übergeben, entweber ganj unberüdfid)tigt, wie 17,1—10.22.24;

19, 1—9, ober fte liegen weniger ben fonoptifdjen Parabeln al« ber Oo^anneifdjen aLüegorie

oom 2Beinf*od ju ©runbe, wie (Sj. 15, 1— s; 17, 6; 19, 10—14. On ©ejug auf bie JedjnÜ

beä $erfa^ren« Oefu ifi ju bewerfen, ba§- er biefelbe :U\ituncitc einer Parabel nad) Oer*

fdjiebenen Seiten Ijinwenbet, wie j. 33. auö ÜÄatt^. 13, 3—23, oerglid)cn mit 33. 24—30,

erfjellt 3Köglid) fogar, bar} fdjon er eine unb biefelbe Parabel balb in einfadjerer, balb

in angeführterer ober jufammengefc^terer %xt oortrug, wie g. bie einfadje 9?aturgeftalt

bcö (55leid)ni)fe« 2Äarf. 4, 26—29 in ber parallele 9)?att^. 13, 24—30 burd) baö ®egenbilb

ber nä^tlidje« «n«faat bereichert crfd)cint. 3njonbert)cit ocrtl)eilen fid) biefe oerfdjiebenen
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formen jwifchen 3)catthäue unb Sufa«, unb 3War fo, bo§ batb 2Ratthau3 (Äap. 25, u—
bgC. mit ?uf. 9, 11—27), batb £u?a$ (ffap. 14, ic— 24 t»gt. mit SJcattf}. 22, 1— 1«) bie cim

fasere @e|talt barbictet. 2Ba3 bid)tcrifdje SJoflenbung unb Durchftchtigfeit ber ftorm

betrifft, bejtef)t eine jiemlid) meitgehenbe Stufenleiter jroifc^en ber fchlidjten Uncrreidjbarfett

be$, gleid)fam im (Zentrum ber ganzen (Gruppe ftc^enben ©leidjniffeä com Säemann unb

Denjenigen, mehr nadj ber Peripherie äuliegenben (Gleidjnißbilbungen, weld)e fid) allein bei

2Ratt(>äu« ober Pufa* finben. 80 fpridjt Äeim (,,©efd)id)te 3efu öon Wajara" [3ürid)

1867J, I, 74) gemiffe, minber gtiteflia^e formen, namentlich bie 93ergleid)ungen ©orte«

unb ber ®otte«finber mit irbifdjen Sünbern, wie fic in ben ©letdmiffen oom §au«hölter

(8uf. 16,i— 9) unb rjom 9?id)ter (tfuf. 18, 1— t) öorfommen, Oefu gerabeju ab.

Vtud) bie pointe beö (Gleidjniffeä £uf. 11, .*. — 8 fönnte man t)ierb,er jie^en. Dod)

begegnet unä gcrabe in folgen ftäflen bie Grrfdjeinung, bafj l'nfa« um fo mefjr mit fd)on

überlieferten (Stoffen ju tljun haben mufc, als er felbft ftd) in Deutungen unb 3«™^
legungen oerfud)t, meld)c feine«weg$ immer al« gelungen ju betrauten fein bürften. So
fotl nad> Sfap. 18, 1 bie 9J?oral beö ©tetdjmffel 00m göttlichen 9?tc^ter barin befielen,

baft man antjaltenb beten müffe; bie bc$ OMeicfjniffcä öom ^^arifäer unb 3ößner nad)

ftap. 18, 9 barin, ba§ man nia^t felbfigcred)t anbere ueraa^ten fofl. SBenn beibe Deu=

tungen wcnigftenG titelt auöreidjcn, um ben ganzen (Gehalt ber betreffenben (Gleichniffe $u

beden, fo ift e« entfdjiebcn falfd) gegriffen, wenn nad) ftap. 19, 11 ba« ©leidjnifj öon ben

latenten bebeuten fotl, ba§ ba« 9teid) ©orte« fofort erfdjeinen werbe. So fdjeint audj ba«

(Glcid)nifj öom barm^erjigen Samariter etwa« gejwungen unter bie Ueberfdjrift „2Öer ift ber

9?itd)fte?" (tfap. 10,2») geftetlt ju fein (über anbere Umbilbungen unb neue ^Beziehungen

ügl. ©eijfäcfer, „Unterfudjungen über bie eöangelifdje (Gcfdjichte" [(Gotha 1864], S. 212 fg.).

Söei ber Grflarang ber Parabeln beä 9?. £. fommt c8 übrigens, wie fdjon G>hrb/

foftomu« (#omilie 65 ju 2Wattr)äu«) unb Ofiboru« bon ^eluftum („Briefe", III, 107)

richtig erfannten, nid)t barauf an, alle einzelnen 3ügc ju beuten, weil biefelben oft nur

baju bienen, bie Sßcrfjältniffc auö beut niebern (Gebiet, bie tjkx borgeführt werben, am
fdmuttdjer unb tebenbiger lunyifteüen , unb fo nur 3lu8fd)mUtfung unb Sluömatung

bejtoeden. @« ift alfo ein %t\)itx, wenn man früher bie ®teirf>niffe felbft mieber allegorifdj

auffaßte unb 3. 33. ba$ gemäftetc Äalb (?uf. 15, 23) auf Ctyrifru« beutete (fo bie meifte»

Äir^enbäter). $)auptfad)c ift oielmeb,r nur, baß bie eigentliche ^ointe, ba« fogenannte

tertium comparationis getroffen werbe, wobei fid) bann öon felbft ergeben wirb, inrote

fem bie eiujetnen 3üge in ber Parabel ba$u bienen, jenen ^unft naa^ öerfergebenen Seiten

^in barjulegen.

35gl. bie (Kommentare ju ben Stjnoptifern unb bie Literatur bei ^afe, „$)ad IPeben 3efu"

(5. «u«g., Scipjig 1865), §. 65, S. 162 fg.). S3efonbcr8 finb baraue l)erOorju^cben

bie Sd)riften oon Unger (De parabolarum Jesu natura, iuterpretatione , usu [tfeipjig

1828]) unb ?i«co („Die Parabeln Oefu" [Serlin 1832; 5. «fofl., 1861]). Daju
fommt noa^ oan itoetöoelb, wo a. a. O., I, XLV, and) bie au«t£fnbifa>e Literatur an»

geführt ift. ^olfcmann.
i^iinöc. Die Sd)rift fennt wenige Söortc öon fo öotlem Solang unb fo weit=

reicb,enbcr ^ebeutung. Sie üerweift unö bamit in ba« .^)erj be« dl. X.; benn wenn in

ben ^fatmen unb ^rop^eten mit ber göttlichen ©üte, 9?ac^fi<^t unb Sarmtjerjigfeit aud)

bie ®nabe öielfacf} gepriefen unb angerufen wirb ($f. 103; 108, 5; Oef. 54,». 10 u. a.):

fo ift eö bod) wefentlict) erft ber Stanbpunft be« 9?. X. imb bc« Söangelium«, welcher

biefer Obee eine burdjauä prineipieüe Stellung ftdjert. Unfere 9?acb,wcifung wirb flt^

innerhalb ber neuteft. ©renken 3U galten t)aben; ed fommt barauf an, ynnidpt ben bib

lifcb,en Sprachgebrauch ju überfehen unb bann bie fünfte ju finben, welche un« auf eine

organifdje S3erbinbung mit bem SBefen unb Öcfammtcharafter ber eöangelifd)en 83erfün^

bigung Einleiten.

Da« griech- X*P l* ^ me^ m^ ®«nbe überfefet worben, obgleich e« eigentlich einen

allgemeinern Sinn ^at. <&8 bebeutet freie« SBohlwoHcn, $ulb, (Geneigtheit, ®unft öon

feiten ©otte« ober ber 9J?enfd)en, ober auch 2ö°hlthat unD ©unftbe^eigung (@ph- 4, 29;

9lpg. 24, 27; 25,9), juweilen Ännehmlichfeit, ^3, Einmuth; ganj unabhängig fleht bie

S3cbeutung Danf in Vuf. 6, 32—34; 1 Äor. 15, st; 2 flor. 2, 14; mm. 6, n. SKerfwürbig

genug fehlt baö SBort bei ÜWatthäuö unb iWarfu«, eS ftnbet fict) bagegen bei ?ufa8, Oohanne«,

in ber ?lpo|telgefd)ichtc unb fefjr häufig in allen ©riefen. Die allgemeinem Sfnmenbungen
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unb 9lu«brucf«weifen fiebert bornn, bic beflimmtern folgen. SWaria Ijat nadr) ben SJorten

be« (£ngel« aBohlgcfatlen bei ©ott gefunben (?uf. 2, so), boffclbc Wohlgefallen ruht auf

bem 3efu«finb (l'uf. 2, 4o); ber Änabe Wädjft an ©unjt oor ©Ott unb ben 2tfenfd)en

(£uf. 2, 52). Die 9fcben Oefu finb boU «njie^ungöfraft unb ftcij {\6foi rifc x*Q l™r,
i7uf. 4, tt). Von ben erften (Gläubigen ^ei§t e«, ba§ fie ©unft unb Neigung gemannen

bei allem Volf (Slpg. 2, 47; 4,33); bon ©nabe unb Äraft ©otte« erfüllt öcrrirfjtctc

Stephanu« biele fyidjtn (STpg. 6, *; bgl. 7, 10). 2Kit gleichem ?lu«brucf werben bie fem-

pfänger unb bie SBcrfjeuge göttlicher «"»pulb unb Begabung herborgeb,oben ; um fo näher lag

e« baljer, benfetben tarnen aud) auf bie djriftl. Angelegenheit felbft ju begehen, wobei bei

begriff bc« Gbangelium« unmittelbar entgegenfam. Gr« ifl göttliche 2Bol)lthat unb tfiebe«;

ermeifung, wa« in ber djriftl. Verfünbigung bargeboten wirb, barau« erftären fid) 3leu§e*

rungen wie ?lpg. 11, m; 13,4 ; 14,3.36; 15, 40, unb ba bie djriftl. Votfdjaft felbft

einen burd) @hriftu« bcrmittclten göttlichen $>eil«willen offenbart unb betätigt, fo t)ei§t

ba« Gbangelium felbft bie freubige ftunbe bon ber ©nabe ©otte« (Äpg. 20, u).

Solche Uebergängc führen au« ber ^eribr)eric in ba« Zentrum. 9?id)t bie frohe

©otfdjaft aücin, fonbern aud) bie perfönlid)e £hatfad)e, mit welker ba« ©otte«rcicf) nahe

herbetgefommen ifi, muß al« 9lu«brucf eine« haften göttlichen Vewcggrunbe« b,ingefteat

werben, unb batjin gelangte nothwenbig bie apoftolifdje SRcflcrton, inbem fie ben ©efammtwertt)

ber Senbung librifti unter einen einfachen ibealen ©efteht«punFt bringen wollte. Tai?

bierte (Soangelium, wie e« in anbern Begehungen eine Verfehmeljung be« ebangclifd)

hiftorifdjen mit bem apoftolijch lehrhaften Stanbpunft barfleüt: fo and) in ber befannten

Srflärung be« Prolog«, bafi ber fleifdjgeworbene £ogo« unter un« gewohnt hat, „boll

©nabe unb äöahrhcit", baß wir au« feiner ftiillc empfangen, unb jwar ©nabe um ©nabe

(3oh- 1,14 — 18; bgl. ftol. 1,6). 3hrem ©ehalt nach hat alfo bic (Srfdjeimmg G>hrifH

jmei Seiten unb foU boppclt wirfen, inteQectueU unb ethifd), nad) beiben Dichtungen

tinterfcheibet fie fidj fpecififd) bon ber borangegangenen gefeilteren Sftmbgcbung. Da«
©efefc ifi burd) SHofe gegeben, bic ©nabe unb SBahrhcit aber, b. h- bie erlöfenbc unb

jur mähren ©otte«anfd)auung erhebenbe 2Wad)t, ifl un« burd) Ghriftuö jutheil geworben.

2Kit biefem 9lu«fprud) ifl ba« djriftl. Sbealprincip eonftituirt, c« ift juglcid) mit

ber l)iftori)d)en (Srfcheinung 0 [jnfti in ein« gefegt unb bon ber borangegangenen <$efe$e«:

{bife untcrfdjieben. %btx wie biefe« ^rinetp religiö« angeeignet unb in welche« 33erhältni§

be« Öegenfa^e« unb ber
s
2lnfd)lief?ung c« ju bem gefe^lid)cn treten foU, barüber fagen

bie Oohanneifdjcn <Sä^e nid)tö au«; an biefer Stelle greift baljer ber ^aulüüfche ?ehr*

begriff mit feinem eigentümlichen bialeftifchen (^harafter enrfcr)eibenb ein; burch ihn hat

auch bie ©nabenibce ihre gciftooöftc ?lu«bilbung empfangen.

<ßaulu« gewinnt feinen Stanbpunft unmittelbar, er begrünbet ihn aber burch fittlidj'

hifiorifd)e (Srwägungcu. 3)a« (Sbangelium ifl neu, aber bie 93ergleid)ung mit bem alten

fteHt e« in feiner $othwenbigfcit unb SoUfommenheit bar. SBerf unb ©efe(j fyabm bie

bor @ott geltenbe aee^befdjaffenheit nid)t JU 2Bege gebracht; jetjt erfl ifl bie ©crechtig*

feit wahrhaft offenbar geworben, unb nicht al« eine nur in ©ott gcfefcte, fonbern al«

eine, bermittel« be« ©lauben« an Gfuiftu« erreichbare, nämlich gefdjenf«Weife burd) ©ottc«

©nabe bargebotene (SRöm. 3, n). Der lefete 3ufafe briieft ba« (Eharaftcriftifdjc ber eban-

gelifd)«n ©eranflaltung au«, in ihr hat fid) nad) langer Vorbereitung ein höchfle« 2??otib

erlöfenber 9Rittheilung unb licbebollcr Äucrfcnnung ^ahn gebrochen, burch totltyt ber

innere SWenfd) unmittelbar angefprodjen unb über ba« ©efühl ber Gdjulb unb be« per=

fönlichen Unwerth« erhoben werben foß. %btx ba« neue 33ert)ältiü§ forbert aud^ eine

ungetheilte Eingebung oon feiten be« (Smpfänger«; benn wer, jlatt im ©lauben ben allein

nigen Unfdjlttf? ju fuchen, wieber ju bem ©tanbpunft ber ©efe^e«wcrfc hcrabfmfen unb

auf eigene« SJerbienft fein Vertrauen grünben wollte, ber wäre, wie bie ©alater, in

©efabr, au« ber ©nabe herausfallen (©al. 5, 4). Schon biefe Stellen beweifen, ba§

^autu« unter biefem ^rineip fein blofe« einmalige« Singreifen, aud) feine blofe göttliche

Crflärung berftanben wiffen will, fonbern eö bebeutet ihm ein burch ©hnfht« in bie

2Wenfc^t)eit eingeführte« unb bom ©eifl unb ©lauben fortgeleitete« göttliche« $anbeln ober

eine Dichtung, welche bie erlöfenbe ©eifle«wirffamfcit einfehlägt, um ber eoangelifchen

©otte«gemeinfchaft Dafein, Dauer unb Straft ju geben. Die ©nabe erfd)eint al« ba«

thätige SRegulatio be« ©lauben« unb i'eben«. 3wei gro§e (Spod)en löfen einanber ab,

beibe haben ihren perfönlidjcn HuögangSpunFt, ben erflen unb jweiten Slbam, beibe ihre
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eigene Succcffton; bort bc« Unfcgen«, fycx be« Segen«. 2Benn nun bie erflc Ueberlieferung

be« £obe« unb ber Sünbe mit unb ob,ne ©efefc ftd) fo weitgretfenb unb fotgenfehwer

erwiefen f>at: tote biet fruchtbarer mufe bte anberc bon (£f)riftu« au«get)enbe wirfen, ba

fte einer t)8^ern 9feget folgt unb über fegnenbe Gräfte oerfügt (SRöm. 5, 1«— 21). 3n
it)r ergebt ftd) bte göttliche ©nabe ju einer §errf^enben ©eifte«mad)t, unter beren An*
trieben ftd) ©eredjtigfeit unb ?ebeu üon (Sfjrifruö au« berbreiten. Der Apoftet ift ganj

oon ber -£jerrtid)?cit biefer gnabenboHen ©eifte«hcrrfd)aft burdjbnmgen, er »reift bte über*

fliefjenbe ftüUt ihrer SBMrhtngen unb ebenfo bie 2Bei«t)ett if)re« wunberbaren unb alle

menfdjtid)e Borau«ftd)t befd)ämenben Satten«; er legt if|r ba« ^öc^fte fröbicat göttlicher

et}re bei (Gpt). 1, e; 3, 2; 2 Äor. 1, 12).

2Bic in biefer ©ebanfenentwidelung bie fegenSooH barbietenbe unb probuetibe Äraft

ber ©nabe hero ortritt : fo in anbem Stellen bie Sclbftänbigfeit ihrer Bewegung. 9fid)t

unterfd)ieb«lo«, fonbern in ber ^ornt freier Berufung bringt ba« Grbangelium in ba«

i'eben ein. ^otgliä) tft e« erwähtenbe ©nabe, welcher bte Reiben unb cm Xtyit ber

•Shtbcn i^ren bermaligen Zutritt oerbanfen. Unb baffelbc gilt bon ben einzelnen SBerf»

jeugen ber Berfünbigung
;

^aulitf felbft leitet au« bemfelben ©runb feine apoftolifehc

Berufung unb Auörüftung, ja fein ganje« neue« Dafcin al« eine« Liener« unb 3eu9w
grifft fammt aßen (Srfolgen feiner ^Jitigfeit ab (ftönt. 1, 5; 12, «; 15, 15; 1 Äor. 3, 10;

15, 10; 2 #or. 4,is; 12,9; (Spt). 3,2.».8). Alfo nid)t allein ber Sieg be« (£bangetiirm«

überhaupt, fonbern aud) beffen befonberer, tief in ba« *ßerfonleben unb in bte Stellung

ber gro§en Abteilungen ber 9Henfd^t)eit eingreifenber Fortgang werben auf baffclbe ^rineip

juruageyuQri.

Gr« erftärt fid) nadj biefer Anlage leidet, bafj oon unfemt SBort ber fretfte unb

mamtid)faltigfte ©ebraud) möglich war ; bie barbietenbe ober ücrlciljenbe £t)ätigfeit fonnte

mit bem Bertiehenen unter ben gleichen tarnen fallen, ©nabe ^eißt bemnach ba« in ber

Sttenfdjmerbung gegebene £>ett«gut fetbft (©al. 1,6; 2 Äor. 8,9); fie wirb alfo ©egenftanb

be« ©lauben«, unb nad) bem frönen Au«fprud) Sit. 2, 11 t)at fie it)r ibeellf« Däfern

abgelegt, um in it)rer erlöfenben 9Ba^rt)eit fclbfl als bie erfdjienene unb irbifd) geoffen-

barte oerfünbigt 3U werben. Unb alle Ijabcn an biefem £>cil«gut Anteil, fte empfangen

au« ber Art unb Senbenj beffetben ben (£$araftcr tt)eit« ihre« Berhättniffe« ju ©ort,

tljeil« it)re« gegenfeitigen brüberlidjen Bünbniffcfi, alfo ben Stanbpunft ihrer 9Migion«:

gemeinfdr)aft überhaupt (tyil. 1,7; (Spt). 4,7; 2 £t)ef[. 1,7). Darau« ergeben fi(^ bie

in allen apoftolifdjen Briefen wieberfe^renben Ermahnungen, in ber ©nabe ju warfen
unb fkrf 3U Werben, fte feftju^attcn ober in il)r t^ätig unb gebulbig au«3ut)arren, fowie

bie SBarnungen, ib,rcn ©eift nio^t b,o<^mütl>ig 31t oerfdjmäfjen, nod^ bon it)r abzufallen

(2 lim. 2, 1; ^ebr. 4, i«; 12, »s; 13, 9; 1 ^etr. 1, 10. 13; 2, 19. 20; 3, 7; 4, 10).

hierin ift bie allgemeine (Sigentt)ümlid)feit be« c^rtfU. ©laubenSbeWurjtfein« au«-

gebrückt, unb wie innig bamit audj ba« ^3rincip ber Jiebe jufammentjängt, brauet nic^t

gefagt ju werben. Die apoftolifdje 9febc ift batjer gewohnt, baffetbe SBort, weld)e« au«*

fagt, wie unb ju wctdjem j&md ftdj ©ort in (Sfjrtfto offenbart ^abe, unb welche« and)

ben geijtigen Boben bejcie^net, auf bem bie ebangelifdje ©emeinfd)aft ftd) bewegen fou*

— biefe« 2Bort jugtei(h ber üblichen ©ru^formcl an bie Brüber einjufledjten (^öm. 1, «;

16, 20; 1 Äor. 1, 3; 16, 23; 2 5?or. 1, 2; 13, is; ©al. 1, s; 6, is u. a.).

Ön folc^er Breite liegt un« t)ier ba« biblift^e SWateriat bor Augen. Bon ber ©rufc
formet bi« jum legten (5rflärung«grunb ber Senbung (J^rifti Hingt berfelbe 9?ame, unb

überaß bringt er benfelben wob,ltt)ucnben Jpaud^ mit, alle djriftl. Angelegenheiten ftellen

ftt^ in beffen 2idjt. Aber bei biefer teilten Bielfeitigfeit ber Anwenbung fonnte aller*

bing« bie bogmat. DarfteHung ntd)t ftet)en bleiben, ba« Bebürfnttj ber gefjrbilbung forberte

^räcifton unb fbftematifdjcn 3MfQwmen^ang, unb für biefen ergeben ftd) in unferm 5aD
mehrere Anfttüpfung«pimftc. Die ©nabenibee ift nidjt« anbere« al« bie dt)riftt. 3bec

©otte« wie er ift, aber aud) wie er im Himmelreich wirffam gebaut Werben fott; fte

empfängt au« ber einen Bejiefjung eine innere 9?otl)Wenbigfeit , au« ber anbern eine un«

berechenbare Freiheit, unb batb fann bie eine, batb bie anbere ftärfer betont werben.

Biblifdj gebadjt ift bie ©nabe feine blofe göttliche (Sigenfchaft, fonbern eine Art nnb

Dichtung ber Setbftoffenbarung ©orte«, unb al« folchc borbereitet burd) bie borangegangene

be« ©efe^c« unb ber Berhei§ung, fie wirb weit mehr al« etwa« Actioe« unb Dperatioe«,

benn al« etwa« töuljenbe« oorgefteOt, unb ber burd) fie bem djriftl. ©lanben unb ?eben
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aufgeprägte ©tempet beutet auf einen fdjöpfcrtfchen ©eift. 3u ben göttlichen ©gen«
fdjoften $ät}lt fte bie gewöhnliche ©lauben«lchre in ber Wegcl nitfji; fotlte c« bennod)

gefchehen, fo müßte fte eine mittlere Stellung einnehmen im ftnfdjhtf; on bie wefenbafte

©üte unb an bie mitt^eitenbe i*iebe unb Varmherjigfeit, unb ^ugleicf) etngehenb in bie

Freiheit. $>efto bttrehgreifenber mu§ bic Obee natürlich innerhalb ber $ctl«lei)rc ^eroor«

gehoben werben, nämlich nad} ^mei ©citen, auerft in ber Gfjaroftertfiif be« erlbfenben

Sfathfchluffe« unb bann tu ber SJefdjreibung ber geifhgen Anregungen fotoic ber menfd)«

liehen £höttgfeiten, weld)e biefeu ju feinem gelangen laffen. ^unächft öIf° ber SRatt)*

fd)luß ber Rettung unb bc« $eil«; bie ©nabe t)ot it)n glciehfam erfonnen, fobaß er ftd)

bem factum ber ©ünbe anfehließt, ben 2Nenfd)en in feinem tiefften Vebürfniß ergreift

unb jugleid) ba« SBefen ber ©Ortzeit wahrer unb einheitlicher abfpiegelt, at« c« ba« ©efefc

jemal« bermag. Darau« folgt ber ©hin ber c^rifll. Vcrfünbigung, welche mitten in baö

£eben einbringen unb bie 2Wüi)fcligen unb Velabenen herbeirufen foll, um alle einanber

gleichjuflellen unb 31t einem neuen 93unb \n Dereinigen. $)er 3wcrf unb ©ehalt bc«

©ünbttiffe« ift oon feiten ber Empfänger in ber bentütljtg üertrauenben Stinbfchaft au«*

gefproben, oon feiten be« ©eber« in ber oäterlichen Vertitwifligfcit, alle« rechte SBoUcn
unb ©lauben mit feinem Weift ju burd)bringen. 3)er ©unb felbft fc^Iicgt baö alte ftrenge

unb bunfelöoöe SBalten burch baö £id)t ber Verfölmung ab, aber er fou* and) biefen (Sin*

bntd ber Verformung unb ©ünbenoergebung lebenbig in ftd) tragen unb jebent ©djulb*

gefütjl als trojrreidje unb unbergängliche 2öat)rt)eit gegcnüberfteltcn. 2M« fo weit ^at bie

©nabe eine offenbarenbe Vebcutung, benn fte bezeugt unb fiebert bic Wtdjtung, in melier
bie Anbetung ©oite« im ©eift unb in ber 2Bafjrt}cit, wie fte ba« ©otte«reich forbert,

i^re innere SRulje unb i}6jt)ftt 3llöcrW gewinnen fofl, fte oerbürgt eine befeligcnbe

©egenwart ©ottc« in feinem 9feid). 3weiten« aber fommt eS barauf an, nad)3uwcifcn,

ba§ unb wie bem AttfH. ©ottc«bilb, welche« über bem ?eben fdnoebt, auch ber menfeh=

liehe 3u ftanb angebilbet werben müffe. Da« führt auf bie $arfieUuug be« perfbntid)en

«<pcil«meg« , bie ©nabe mit ihren Anregungen unb Vorhaltungen tritt in baß perfönlid)e

©lauben«leben unb wirb ber geiftige (Socfficieitt be« ^roceffe« ber Heiligung, beffen ©tabien

ftch nach pföci)ologifd)en u"b et^ifc^eu @eftdjt«punften ocrfolgen laffen.

Auf biefe ©eifc ergibt fid) eine boppelte, objectioe unb fubjectioirenbc (Srfläritng

unb Anwcnbung ber ©nabenibec, unb beibe boten ber bogmat. Bearbeitung einen weiten

©pielraum. 3)ie chriftl. 3e**a^cr faben ftd) biefe« ©ebanfenftoffcö in ber intereffanteften

2Beife bebient, unb bie Art ber SBebanblung tft ijödift bejeiehnenb für ben religiösen ©eift

ber fird)l. Sporen. 2Bir greifen nur einige &iia,c M * bem bogmenhifiorifd)en ©ebiet

herau«. 3)ie objectioirenbe Anfchauung ober bie Sahrhett ber ©nabe finbet fich au««

geführt in ben Pelden oon ber (Srlöfung unb ©ünbenbergebung, fte culminirte jiemlich

früh, flber unter mancherlei ÜWobiftcationen in bem $)ogma oon ber Verfilmung, wo bic

©nabe at« oerjeiheube, aber zugleich rechtlich gebunbene, einer menfduich ttnabtragbaren

Schulb gegenüber, ihre grö§te intenftoc Stärfe entwidelt. Tic fubjectioe Sirffamfeit ber

©nabe mußte oon ber j&tit an entfehiebener geltenb gemacht werben, at« man ba« (Sbvift

liehe nicht lebtglith at« hödiüco SBiffen, foubern hauptfttdjltdj at« betebenbe unb wieber

-

herjfcllenbe 5haft backte, alfo jene ^aulinifchen ©ebanfen in firehlich t^eoretife^er «er*

fd>ärfung wieber aufnahm. Ott biefer Dichtung entwidelt ber Auguftinifche ©treit eine

burchgreifenbe ©ichtigfeit. Öm Auguftinifd)en ©ttftcm nimmt bie gratia divina eine

Stellung ein wie nirgenb« guüor, unb Auguftin bietet feine gan^e Xialcftif auf, um fte

at« ben ©egenpol ber Sünbe unb ber berberbten 92atur gur Anfchauung ^u bringen.

<5ie ift e«, nicht ba« lehrenbe 28ort, noch ber göttliche ©eift im allgemeinen, meldte bie

$>eroorbringung ber neuen Kreatur ju übernehmen hat, fie überwinbet bie fletfc^tidr)e £uft,

fie gibt bem üWenfchctt bie üerlorcne Freiheit jurücf, unb ftatt bei biefem Serf ber (£r--

neuerung auf einen entgegenfomtnenben SBillcn ju honen, ^ie^t fie ben jaubernben, ja

wiberftrebenben, ftegreich unb unwiberftehlid) auf ihre (Seite.

(Sie fteht nicht allein leitenb über bem 2Wenfd)en, fonbent wirft in feinem Snncra,

baher hat fte, ma« ber ^elagiani«mu« nicht anerfannte, wie ©Ott felbft, ihre 3mmancn$,

welche al« eine bem (Seelenleben innemolmenbe Üh^tigfeit erfahren unb empfunben werben

muß. Um bic« alle« oon ber ©nabe au«jufagen, benft fte Augujrht wie eine cigenthttm*

liehe göttliche ©eifte«potenj, er ift fogar nahe baran, fte ju einem göttlichen (Subject ju

oerfelbftanbigen. ©eine ©ebanfen übten auf bie golgejett ben grö|ten unb bauembften
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©nfluß; bettnod^ Würbe burrf) ^uguftin'« ^ortc beterminifttfdje donfequcnjftt fein (Snftem

wieber in ftrage geftellt, unb mit ben SBefrrebungen be« 3Kittetatter« fonntc e« md)t olme

ftorfc Slbjüge oereinbart werben. Da« ©nabenprtneip ließ ftd) nid)t met)r in alter Söeife

alsü alleinige $eil«urfaa)e ifoltren, baju waren bie praftifdjen unb werftljätigen Sntcreffen

ju groß, e« mußte eine freie racnfcf)UaV 9ttitthätigfeit unb eine Xljeilna^me ber fittüd^en

Freiheit neben ftd) butben. Die (Saufalität ber ©nabe mu§te ftd) ber menfd)lid)en greifjett

anbequemen, unb unter ben $änben ber ©cholaftifcr würben barau« 3effttufelungen oeT

feltfamfien Brt. Der ©runbgebanfe ber £ef)re mürbe auf biefe 2Beife gefd)Wäd)t, motten audi

bie einzelnen X^eiloorftettungen faßtid)er erfdjetnen unb ber Erfahrung nät)er gerütft werben.

Da« protefiantifc^e ?chrföftcm fjat befanntlid) einfache unb entfa^iebene tfchrbefrimmungen

an bie ©teile ber fpaltenben unb jweibeutigen gefegt. On it)m wirb ba« Siefen be*

eoangelium« rein principicH, b. h. au« ber (Sigent|ümliä^feit be« in ilmt jum ©runb

gelegten ftttlich = religiöfen ©erhältniffe« $u ©ott erflärt; ve« ift ba^er feine (Erneuerung

be« ©efetje«, fonbem üieluteljr eine ©erfünbigung ber freien ©nabe (concio gratiae), unb

nur wenn e« fo üerftanben unb fo empfangen wirb, wenn bie Eingebung an baffelbe

mit Serjiditleifhing auf eigene« thatfäd)üd)e« SSerbienft begleitet ift, erweift e« ftd) in

fetner befeligcnbcn ÄTaft. Die proteftantifthe Slnficht ift au« bem Srnft ber ©elbfterfetmtniß

herüorgegangen unb au« bem ©erlangen, bie Darbietung ber göttlichen Siebe nur auf ftd)

fclbft rut)en ju laffen. Gr« muß alfo bafür geforgt werben, baß in ber Urt ber $tüfr

aneignung bie bem ^roteftanti«mu« eigene Onnerlia^feit offenbar wirb, unb baju bient ber

9lnfd)luß an bie
s
}3aulinifd)e 9?ed)tfcrtigung«ibee (f. b.). 9?ad) proteftantifdjer ?et)re muß baö

burd) St)riftu« öermittelte neue SSerhältniß |u ©Ott juerfl im ©lauben unb ©emußtfein

gefegt fein, elje bemfelben aud) ber mirflidje 3«ftanb be« Sftenfdjen burd) tätige <£r

neuerung unb Heiligung abäquat werben fann. Da« ift ber ©runb, we«t)alo oon ber

©nabe gefagt wirb, ba§ ftc in ber ^Rechtfertigung nur a(« berjeitjenbe« Urtt)eil, alfo

beclaratortfd) auftrete, flc foQ eben nidjt mit (Eingießung neuer Gräfte ober mit äußer*

lid)er SSeränberung beginnen, weil baburdj bem £)etl«proccß feine ethifdje unb genetifdje

2Bat)rt)eit entzogen werben würbe, fonbern mit Cfrflänmg be« neuen ©tanbe«, ju welkem
ber ©eredjtfcrttgtc liebeOoU erhoben wirb, unb in ben er bann audj ttjätig hineinwarfen

foü. Die« bezeichnet ben Unterfdjieb oon ber fatt). Äuffaffung, *wät)renb bagegen in

ber DarfteHung ber ©nabenwat)! bie proteftantifdjen donfefftonen felbft Qu«einanberget)en.

2Bab,l ift Ar et heit, aber e« fommt barauf an, ob ber erwätjtenbe SRathfdjluß unmittelbar

au« bem ctljifcfjen Söefen ©otte« ober au« ber $bfolutt)eit feine« SBtüen« hergeleitet wirb;

nur im lefctern ftafl barf er oon oornt)erein particulariftifa^ oorgeflcüt werben, im anbem

wirb tt)m au« bem begriff einer an fta) unbefdjränften ©Ute ©otte« eine Unioerfalität

ber Anlage jufließen müffen. tyxt ^weitc ©teile erl)iilt bie ©nabenibee bann wieber in

ber $eil«orbnung, alfo in ber fubjectiöen <Spt)äre, wo it)r eine SBirffamfeit ntt^t ort

(£"rflaren«, fonbem ber ^eroorbringung unb geifrigen ©eftaltung jugefabrieben wirb. Der

^roceß be« neuen Seben« wirb feiner ganzen Slu«bet)nung unb empirifdjen Realität nad)

oon i^r abhängig, ber Äbfianb be« ©öttlia^en unb 2ftenfd)lidjen, welchen ba« Dogma
bi« ln«her ftreng feflhölt, berminbert fttf), um jule^t in einem betbe« umfaffenben ©ei^e«--

element ju oerfdjwinben. Äße Üthätigfeiten be« ^eiligen ©eifieö, wel^e bie bereit« ju-

ertannte ©ered)tigteit auch ^iriti^ IjcvoorLn-ingcn unb in bem fünbhaften sD?cuid)cn bie

djriftl. ^römmtgfeit erzeugen foQen, bie ftd) alfo ber Xheorie nad) oon ber Berufung h\t

jur legten Einigung mit ©ott erftreden — ftnb juglcich Operationen ber heilcnben unb

heiltgenben ©nabe; fte übernimmt mit ihrer liebeoollen Intention bie Leitung be« 95Jerf«,

unb inbem fte fleh bem fortfd>rcitenben ©cbürfniß unb gnftonb be« einjelnen SWenfchen

anfchließt, wirft fie oorbereitenb
, erwedenb, beifte^enb unb einwohnenb, fobaß fte jule^t

immer tiefer in ba« perfönliche ©emüth«leben eingetaucht erfd)eiitt. Ueber bie einzelnen

SBenbungen ber |)etl«orbnung war bie ältere <Sd)ule be« ^ietiömu« mehrfach nicht ein-

oerftanben mit ber firchl. £t)eorie, aber mit gleicher (Jntfchiebenheit wie biefe lefctere bat

fie fiet« ben übernatürlichen (Sharafter ber ©nabenwirfungen behauptet.

Dtefe «nbeutungen müffen für unfern 3wed genügen; fte eröffnen einen «lid in

ba« Onncre ber firchl. ©lauben«anfchauttng unb beweifen ben SReichthum ber oon biefe»

einen $unft au« möglichen bogntat. ^Beziehungen. 2Benn wir noch Den tarnen ber

©nabenmittel hinzufügen: fo hat ba« protcftautifcfjc Vctjrftjftem reichlich bafür geforgt, baß

un« gteichfam bie Öbce ber göttlichen ©nabe oon allen ©eiten anblidt unb bodj wieber

Digitized by Google



ßtoabemnittel 489

ftet« an bcnfefBcn ütterfgetdjen erfannt wirb. 3mmer bereinigt ft<^ in iljr ber STuSbmd
eine« 9?otr)wenbigen unb Sßefen^aftcn mit einer ber f)örf|ften ©eifie«tr)ätigfcit entfpredjenben

ftreiljett ber Bewegung; wa« bie ©nabe ift, finbet im ett)ifd)en SBefen ©orte«, wa« fte

fd)afft unb bilbet, in ber ftretyeit unb 3nnerltd>feit äße« djriftl. ©cifteSteben« feine (Sr=

flürung. l'iad) ber Uebergeugung be« Unterzeichneten muß biefe« 'ißrineip aud) bon ber

gegenwärtigen X^eologtc in feiner $>oljctt unb bleibenbcn 2Bat)rhcit aufredjt ermatten

werben. SEßenn bie alttefi. ©ottcSlcljre nod) an 2 diUHinfuiiqcn leibet, weil fte abwedjfclnb

an bie Brenge ©ered)tigfeit unb an ba« tfrbarmen unb bie ^adjficht appeßirt: fo ergebt

fid) bie eoangelifd)e Anbetung erft gu üofler föulje unb innerer Harmonie, benn fte leitet alle

©otte«gebanfen auf einen einjigen £>öt)epunft. Unb wenn bie altteft. ©tttltd)feit ftd) ftolg

be« ©efefce« rür)mt unb bann wteber auf bie 5Jcb'glid)fcit feiner Erfüllung gagt)aft Oer

giftet: fo getangt erft bie eoangelifd)e gu bem 93cwußtfein einer ibealen unb borfi burd)

ben göttlichen ©etftanb in« UncnbUdjc erreichbaren fittlid)en £eben«aufgabe. JBcibe« an«

pfäugt au« bem genannten ^rtneip feine Rechtfertigung, unb bie Segielmng auf baffelbe

läßt ftd) nod) jefct burd) bie withtigften ©runbgüge ber @lauben«lel)re oerfolgen. Snbeß
mödjten für ben £totd einer gegenwärtigen tfjcologifchen Bearbeitung nod) folgenbe ©e=
merfungen am <ßlafce fein. 3unäd)ft barf bie 3bee ber göttlidjen ©nabe nicfjt lebiglidj

in ben Sereid) bcö ©ünben* unb ©cl)ulbbeWußtfein« ^ineingebannt werben, al« ob fte

nur ber ©ünbe gegenüber iljrc ©cbeutung t)ärte. Wi&t ber ©ünber allein, aurt) ber Sftenfdj

al« enbüdje, gebred)lid)e, leibenbc unb bennod) bem ^)örf)flen guftrebenbe dreatur, alfo ba«

irbifdje Leben in feiner gangen ftttltdjen Realität unb Sbealität ift e«, worauf fte if>re

Snwenbung finbet. Die ältere Ü^eorie ^at ftd) aßgu etnfeitig an ben ©egenfafe oon

9?atur ober oon ©ünbe unb ©nabe gewöhnt, unb wenn fte ben Söertr) ber tefetern auf

ben 3toed» f« ber SJergeiljung unb 93crföf)nimg, fei eö ber ©ünbentilgung befd)ränft:

otrfdjUeßt fte fidi gegen bie Söcite ber bibltfd)en Stnfdjauung. Denn ©nabe bebeutet,

wie oben angegeben, im allgemeinen bie freie, Oon feinem ©efefc ber)errfd)te unb jebeit

2Haßfkb menfchltd)er Berechnung überfdjrettenbe göttliche £iebe«freunblid)feit, alfo bie

Dualität be« ftd) offenbarenben tmb mtttljeilenben ©otteögetfie« felbfi; tt)r trofrreid)fhe

Hmt ber ©ünbenoergebung muß ftd) baf)er im ©otte«rcidj gu einer unenblidjen ©eifte«=

roirffamfeit auffd)ließen unb erweitem, weld)e alle Stufen religiöfer Ghrljebung unb alle

Sege ftttlidjer Serflärung begleitet. $ür bie SBe^anblung ber ?ef)re oon ber ^>eilöorb=

nung werben fid) al«bann auc^ milbembe ober beridjttgenbe SWomcnte ergeben, wenn

g. S9. ©orge getragen wirb, baß bie beclarirenbc ©nabe ftdj nia)t fo fc^arf oon ber

fnbjectio wirffamen abfo^eibet, ba bie erfterc buxö) bic in iljr eröffnete ©emeinfo^aft mit

(iljriftu« eine tljätige ^ud)tmn] im Qffenfo^en anregen mu§. 3obann nennt ba« Dogma
bie ©nabenwirfungen jebergeit übernatürliche, unb im alten 2 um, midi meldjem ber Statur

gufammen^ang burd) fie unterbrochen gebaut werben muß, wirb fid) biefe« ^räbicat nicb,t

met)r fefit)alten laffen; e« behauptet aber feine tiefere 2Bat)rt)eit barin, baß biefe 2Birfungen,

wie bie be« <hriftl. frineip« überhaupt, in ber blofen Watürlidjfeit noc^ nic^t enthalten

finb. ©a§.
©nabcnmittel, f.

©nabe.

Gtoabenftufjl, f. »unbe«labe.

©nabenroahl* f.
<5rwät)tung.

@ntbu«, f. tnibu«.

(Snoft«. Die §rage, ob frfjon im 9?. X. ©puren ber ©noft« unb ber ©noftifer

gu ftnben feien, tjat in neuerer &\t für bie Shitif ber neutefi. ©Triften eine tiefgreifenbe

öebeutnng erlangt. 9?ad) bent Vorgang be« alten $efcerbejrreitcr« 3rcnäu« oon Soon

t)at man bi« auf unfer Oat)rt)unbert fein SBebenfen getragen, ben ^Ipoftcl Oot)anne« in

ben ©riefen wie im Groangelium gegen biefelben fefcerifdjen 3Ketnungen fämpfen gu laffen,

bie un« fonfi nur bei ben Salentinianern, alfo in ber ©lütegeit ber großen gnofiifdtjen

©Ofleme, begegnen; nur foßten biefe Äefcereien fdjon lange oor Salentin, oon 3eitg«noffen

beö Stpoftel«, inSbefonbere oon &erintt) unb ben ^erintt)ianern, aber auch Oon ben in

ber Bpofalöpfe (f. b.) bejirittenen 9Hfolaiten geprebigt worben fein. 3U liefen oermein tltdjen

©noftifern be« erfien d)riftl. Oai)ri)unbertS redjnetc man wol nod) ©inton ben 3Äagier

unb bie ©imonianer, welche man ebenfaQ« noch 11 on ben ^(poftelit felbft befämpft werben

ließ, unb manche anbere Orrlehrer, wie Äleobio«, Dofitheo«, 2Wenanber, oon benen un«

jüjt nur ote »comen oetannt |tno.
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©djon bie Äirdjenüöter legen ben Sferintljianern, ©imoniancrn u. f. W. ein nöflig

au«gebilbete« gnofrifdje« ©öfiem bei, nnb Weitere ftnb tlmen arglo« in biefet Ännaljme

gefolgt (julefct nod) lOutterbed in bet fleißigen ©djrift „$>ic neuteftamentlidjcn £eljrbegriffe",

[ÜÄainj 1852), S3b. 2; ögl. aud) 9?oatf, „(Simon ber SWagier, ein famaritanifdjer ®egen-

meffta« im Zeitalter ber Äpoftel" in feiner 3eitfd)rift „^fndje" [i'etpjig 1860], in,

257—325). Onbeß entbehrt biefc «nnafmie jebe« gefd)id)tltd)en #alt«. ©efefct aud),

bie erften Anfänge be« ®nofttci«mu« ließen ftd) biß ins 1. Oaf)4. jurücfoerfolgen , fo

tritt bcrfelbe bod) erfl feit ben 3eiten #abrian'« in ba« fjelle ¥id)t ber ®efdjid)te. <5rft

feit $abrian treten bie namhaften gnoftifdjen Seftenljäupter, ©aturninu«, SBaftlibe«,

Salentinu« auf, nnb wenn aud) ben großen gnoftifdjen (Büftcmcn ocrmanbte $nfd)auungen

oorangegangen ftnb, fo f>ieße e« bodj bie ganje (£ntwirfelitng«gcfd)id)te be« ®nofrici«mu«

auf ben Äopf fteflen, wenn man bie au«gebilbeten, oon Ijeticnifdjcr ^ßbjlofop^ie bi« in«

zUfan Durajtranitcn vsjnjteme tn ote ci|ten zinyanqvjjetten Der gno|tt}a)en Jöewegung jurua-

batiren wollte. Um fo bcbenftidjer ftetlt ftd) aber unter biefcn Umftänben bie ?rrage, ob

unb inwieweit fdjon eine Slnjaljl neuteft. ©djriften auf bie Ijärctifdje ©noft« in itjren

en tun cfeitern formen ^e^ug nefjme. (Gegenüber ber Ännaljme 23aur'«, baß nidjt nur

ba« 3of)anne«s(£oangelium unb bie 3ofyanneifd)en Briefe, fonbern aud) bie flcinern *^au=

lintfdjen »riefe fafl in«gefammt, fpeciett bie ^aftoralbriefe unb bie «riefe an bie Spljefer,

Äoloffer unb ff)ilipper, auf ba« 3eitatter ber großen gnoftifdjen <5tjfteme ober auf bie

Witte be« 2. Oafjrfj. 3urüdweifen , ftefjt ftd) bie (artige Slpologetif in ber unangenehmen

Vage, bie oon ben altern Äirdjenlefjrern unbebentlidj ^ugeftanbenen unb t bei Im et (c auf«

fdjarfftnnigfte an« Vidjt geseilten Bedienungen ber genannten ©djriften auf bie (Shtoft«

entweber runb ableugnen ober bergeftalt abfdjwädjen ju müffen, baß bie befämpften Orr«

teurer aflenfaß« al« Vorläufer ber fpätern ©noftifer gelten fönnen. Slber aud) bie un*

befangene gorfdjung fjat auf biefem @ebiet mit großen Sdjwierigfeiten $u fämpfen, meldje

un« bie ?ücfenfjafttgfeit ber $eitgenb'fftfdjen Duetten unb bie Unrritif ber Äirdjenöäter

bereiten, lieber Urfprung unb Qfrttwttfelung«gang be« @mofrict«mu« geben aud) bie &n=

fidjten ber Äritifer nod) oielfadj auöeinanber. 2J?and)e fdjarfftnnig burdjgefüljrtc £bpo=

trjefe über bie Orrleljrer biefer ober jener neutejt. ©djrift ftefyt unb fällt mit ber Bor-

fteflung, wetdje man ftd) über bie £eljrftifee biefe« ober jene« ältern @nofrifer« gebilbet

^at; anbere an ftd) ganj plauftblc Vermittlungen Rängen mit fragen jufammen, bie weitab

oon ben Sntereffen ber neuteji. ©nleitung liegen unb nur im 3ufomntenf}ang einer um*

faffenben t)iftortfd)en S3etrad)tung iljrc Sdebigung finben.

Om allgemeinen wirb ftd) fagen laffen, baß bie älteften formen ber @nofi« nod)

wenig ober gar nid)t Oon f>etlcnijttfd)er Silbung berührt ftnb, fonbern fid) tebiglid) um
ein tiefere« «erfiänbniß ber alttefl. ^eligion«gefd)id)te bemühen. 2)ie »orfteUung«welt,

welu)er ote er|ten ta)no|tuer tore ctgenen «.niajauungen entlegnen, genjqierntapen oer aKijttjen-

rrti«, in weldjem i^re SMlberfpradjc, i^re batb bewußte, balb unbewußte ©nmbolif ur«

fprünglid) ju ^aufe ift, gehört nid)t nad) bem gried)ifd) gebitbeten ^lleranoria, fonbern uad)

Snrien, bem Vatertanb be« Sßenanber, Satuminu« unb «afttibe«, unb nad) ben an*

grenjenben ?anbern tfleinaftcn«. Da« erfte ftd)cre 3)atum für bie ©eroflanjung ber

@nofi« auf aleranbrinifdjen S3oben ift bie Ueberftebelung be« 93aftlibe« oon Slntiod)ia nad)

Slleranbria, wo feine ^et)re unter ftoifdjen (Sinflüffen ju jenem geiftoollen Softem unt=

gebilbet würbe, weldje« wir au« ben fogenannten „^lulofoplmmena'' feraten. ?lud) Äcrint^,

ber erfte gefdjidjttid) befannte ©noftifer, gehört nad) Ätemaften, nid)t nad) ?leg^pten, wo^in

if)n bie ^^ilofop^umena weifen (ber (Sinfprud) oon Meint, „@efd)id)te Öefu oon v

Jt
l

cr,nra"

f3üridj 1867], I, 151, ift Oöllig unbegrünbet) , unb ebenfo ftnben wir bie fogenannten

„Otiten", bie ältefte atter befannten gnoftifdjen ^arteten, juerft in ©orien ^eimifd)

(ogt. überhaupt meine ©djrift, „2)er ©nofrici«mu«, fein SBefen, Urfprung unb (5nt*

wirfetung«gang" [eeipjig 1860], @. 105 fg.).

Tie ©rengtinten be« fpäter al« ^ärefte oon ber $rrd)e au«gefd)iebenen @nofrici«mu«

ftnb, wie bie« bei großen gefd)id)tltd)en Bewegungen natürlid) ift, anfänglid) fiießenb.

^u«ge^enb oon bem, oon $au« au« bem djrtftl. @eift eingeborenen, £rieb nad) benfenber

©rfaffung be« (Soangelium« Oon ßljriftu« in feinem 3«fontmen^ang mit ber religiöfen

(gntwirfelung ber 9Kenfd)^eit, ja mit ber ©efdjidjte be« ©eifte« unb be« gefammten Söelt«

proceffe« überhaupt, gelangt bie ©noft« erft aHmä^lidj auf jene fd)Winbelnb euifame $)ö^c,

auf weldjer ftc in ber abfoluten ©elbftgewiß^cit eine« oermetntlid) oolifommenen SÖiffen«
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btc Icfetcn Brüden fjintcr fid) abbridjt, meldjc fte mit bem populären religtöfen SBcWufttfcin,

beut (£l)rifientljum ber einfach Gläubigen, Derbinbet. D?ad)bem in ben erfreu Stampfen jwifdjen

Subenefjrifien unb $eibend)rifien ba« drjriftentrjum al« eine fpeciftfd) neue Religion fid)

erfafrt unb Don ber fdjütjtenben Umijülluug be« 3ubentt)um« lo«gelbft rjatte, tag ba« ®e=

bürfnijj einer $fa«cinanberfe&ung mit ben geiftigen ©ilbung«mäd)ten ber Gilten SBelt tief

im @eift ber 3eit unb regte fiel) in ben Derfd)iebenartigfien ©efratteu, balb al« ©erlangen

nad) einem tiefem 8erftänbni§ ber, autt) im Cnjriftentfmm al« Autorität feftgctjaltenen,

attteft. 9?eligion«irrfunben, balb al« Erieb jur prjtlofoptjifdjen Crrfaffung ber djriftl. Obcc,

balb al« ptjantaftcDofle Äu«gleid)ung be« Grjriftentfjum« mit ben tieffinnigen, aber oft

baroefen 3Jtytf>en ber oriental. Religionen. Da bie formen, in melden bie neue (Mebanfen*

to«tt ftd) bewegt, burcfjmcg fetbfi möttjotogtfdje finb, fo lag ein Änfnüpfen an t)«bnifd)c

2Jh)tt)enfreife natje genug, unb t)at md)t bto« bei ber „tjaretifdjen" ©nofi«, fonbern aud)

bei folgen ftattgefunben, bie nicmal« mit ber gemeintird)l. irabition in (Sonflict gc-

rieben. Die ©orftellung«fornien, in tt)cld)en ftd) bie Apologeten unb bie aleranbrinifdjen

©äter bewegen, finb ebenfo gut ttüe bie gnoftifdjen Setjren Don ber Heonenwelt, bem De*
miurgen, ber Dgboa« unb ber $ebboma« u.

f.
w., eine djrifrl. 5D?ntt)ologie, bie biefen

tarnen nid)t weniger al« bie $t)antaften ber ©noftifer Derbtent, wenn man fie aud) fpäter

3um fird)t. Dogma geftempelt t)at, mät)renb man jene mit r)eiligem Slbfdjeu jurütfwie«.

Der Unterfdjteb liegt tebiglid) in bem ©errjättnijj, weldjc« biefe djrifrl. *D?ntr)enbitf)tnng

fidj 3nm unmittelbaren frommen ©ewufjtfein ber @emeinbe gegeben t)at.

Unb fjier treten un« al« ÜWerfmale ber r)äretifd)en ©nofi« tyeil« bie, einen Haren

ftücffafl in fjeibnifdje Änfdjauungen bejeidjncnbe Trennung be« SBeltfdjöpfer« Dom t)öd)ften

@ott, tfjeil« ein, bie ftttlidje 3»«red)nung birect unb au«brürftid) auft)ebenber metaprjnftfdjer

Duattanu«, ttjeil« enblid) ber bewuftte Dofeti«mu« entgegen, ber bie 3Henfdjt)eit Oefu ober,

wenn er biefe feftfjielt, bie warjrtjaft menfd)lid)e Qrrfd)cinung be« (Sljrifru« in bem SRenfdjen

3efu« für <Sd)ein erflärte. Sin oöllig ftdjere« Sfriterium freiltd) ift fein« Don allen.

(£« t)at gnofhfdje Snfteme gegeben, bie feinen „Demturgen" fennen, wogegen umgeferjrt

bie föäter fird)tid) geworbene £ogo«let)re bi« in« 3. Oatjrf). Ijinein Dielen al« 3weigötterei

erfd)ien; aud) wa« bie fatt). Äirdjc öon ben tjimmlifdjen 2Räd)tcn unb Gewalten, ben

Grngeln unb (Srjengetn glaubt, unterfdjieb ftd) in ber (Sadje nur wenig Don ben gnoftifd)en

SeonenTei^en. (Sogar ber metaprjnftfdje Duali«mu« unb ber Dofett«mu« finb tro^ aflen

(Streiten« bagegen t^atfädjlid) nidjt minber bon fat^. ?e^rern vertreten worben, wogegen

(unwieberum mand)e ©noftifer ftd) ber 2Biflen«freif)eit annahmen unb aud) für ein wirflid)

menfd)ltd)e« Reiben unb (Sterben be« (frlöfcT« in i^ren (Snftemen Raum ju fd)affen fid)

müßten. On«befonbere ber mctapf)hfifd)e Unterfd)ieb jwifdjen einem bopüelten, ja brei-

fad)en 9Kenfd)engcfd)led)t, ju weldjem fid) bie gnofrifd)e (Sd)eibung ber „@laubenben" unb

„©iffenben" jugefpi^t ^atte, wirb wenigffrn« im weitern ©erlauf ber gnofrifdjen Bewegung

Dielfad) wieber gemilbert ober Döllig aufgegeben. Äu« biefer <Sad)lage eTWäd)fi für bie

®efd)id)t«forfd)ung eine eigene Sdjwierigfeit, bie namentlich auf ben ©erfud)«n laftet, bn«

3eitatter mand)cr, nidjt au«brü((lid) an befannte Ramen gefnünfter gnofhfdjer (grfdjei»

nungen, unb ber <Sd)riften, in meld)en biefelben un« begegnen, $u bestimmen. Diefelbe

me^rt ftd) nod) bei ben nnbefrtmmten unb Derwafdjencn SüQtn, mit wetdjen bie befrrit-

tenen ober gar nnr beiläufig berüd'fidjtigten ^eftenmeinungen nod) in Sd)rtften, bie

nad)Wci«lid) in bie ÜWitte be« 2. Oaljrf). gehören, wie in ber pfeubo ignatianifd)en Literatur

ober im Birten be« ^>erma«, gejeid)net werben, ©erwanbte Weinungen unb ©räudje

begegnen un« öfter« bei jeitlid) unb räumlid) feljr weit au«einanberliegenben Parteien,

wäb,renb nmgefe^rt ba« fird)l. Sttemuftfein i^nen gegenüber bei Derfdjiebenen ©djriftfteüern

fe^r Derfdjiebene @rabe Don <§mpftnblid)feit jeigt. (So ift unter ben großen fat^. Äird)en«

Dätern (Siemen« 9Ueranbrinu« Don ber gnofttfd)en SBeltanfdjauung innerlid) felbft auf«

tieffte berührt, unb ftellt ber eifrig befirittenen ^äretifdjen ©noft« eine fatir). @noft«

gegenüber, wogegen ein Oreuän« in ber Unmittelbarfeit feine« firdjt.*trabitionelIen ©lauben«

fid) fd)on ju ben allgemeinen @runboorau«fefeungen ber @noftifer nur able^nenb Dcrb,alten

fann. Äe^nlid)e« war aud) in weit frühem ßnttn ber Sali, unb wenn man nnjweifet«

f)aft gnofrifdje ?e^ren fd)on im 9?. X. berürfftd)tigt finbet, fo fragt fidj, inwieweit aud) ijier eine

inbiDibuctl Derfd)iebene (Stellung Derfdjiebener ©d)riftfteöer ,^ur Wnofi« anjuerfennen fei.

Otbenfafl« wirb man eine <$noft« im weitern unb im engem (Sinn unterfd)eiben

müffen. Die mötyologifdje 5öorftelIung«fomt ift nid)t einmal für bie erftere ein d)arafte=
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riftifdjeS 30?erfmal; fie ift bie natürliche .<?üOc, in weldje ganj allgemein ber reftgiöfe

©ebanfe ftd) fleibet. Sin il'tehr ober SBenigcr tnad)t hier nur bann einen Unterfdneb,

wenn bie diviftl. ftrömmigreit in ihrer unmittelbaren gefchidjtlidjen 33eftimmtheit fid) an

ber ©renje boö ohne Stäben für ihren thatfädiüdien ©ehalt Affmtilirbaren angelangt

finbet, wo bann ein fef>r begreiflicher (Selbfterhattungötrieb bem üppigen 9Bud)ern ber

<pt)antafiegefialten einen 3iigcl anzulegen beginnt. So ift eine auögebefmte Angelologie

unb Dämonologie, fo nachmale aud) bie ?ogo«ler)re com fird)l. $öemu§tfetn angeeignet

worben, unb gut lirdjl. Vehra- malten ftd) ben töampf jtwifetjen bem 9feid) C^otte« unb

bem 9?eid) be$ JcufelS ober ben '»ßrocefj (5t)rifti unb Satan! in ftarben auö, meldje jum

guten Xfytil bon ihren gnoftifdjen Gegnern gemifdjt waren; bagegen berichte bie Voe<-

trennung beß 3Bcltfd)öpfere unb ©efefcgeberä bom C£t)riftengott ba« monotheiftifdje 33e=

wufjtfein biö in bie Surjel hinein, unb, wie cö fd)eint, ift gefdjidjtlich gerabe biefe ?ebre

ber ^rüfjtein geworben, an weldjem nadjmal« bie ©eifler fid) fdjieben. Sie wenig bie

Äirdje be« 2. Oat)rt). geneigt ober befähigt war, auä ^rämiffen, bie für unfer Dcnfen

notfjmenbig jum DofetiSmud führen, ohne weitered bie donfequenjen ju jieljen, lehrt he

fonberG beutlid) baö Seifpiel be$ aleranbrinifdjcn (Siemens, ber bie bofctifdje SBcrflüd)tigung

beö menfd)lid)cn (£rlöferlebenö beö Logo« mit Soffen beftreitet, bie tjanbgreiflid) au« ber

dtüftfammer ber ©egner entnommen finb. Die (Sdjeibelinic bezeichnet aud) t)ier bie be-

wußte unb au«brüdlid)e Leugnung, ba§ (Stjrijiu«, ber 3ol)n ©otte«, wirttidj im ftlcifdj

gefommen fei. Die fatt). ©nofiö hält, gegenüber ber r)eibnifd)en Auflösung ber göttlichen

2Konardjie unb ber fpeculatiben Verflüchtigung ber überlieferten £>eil«t hat ja dien, ben ge=

mcind)viftl. ©tauben feft ober will it)n bodj feft halten, unb baut bie @lauben«regel als

(Sdjufcroeljr auf gegen bie t)ereinflutenben wilben Sogen ^eibnifdjer ,,^Jt|ilofobt)ie"; bie

„häretifdje" burd)brid)t biefen Damm, berwirft mit größerer ober geringerer £üt)nt}eit

bie trabttioncUeit Autoritäten unb nimmt ju einer angeblichen ®et)eimlet)re itjre 3wflud)t,

weldje, nur für bie au$erwät)lten Naturen beftimmt, unter bem «Siegel ber tiefjten ©er-

fd)Wtegenf)eit bon ben Apofteln t)er überliefert worben fei. Die ©renjlinien fmb fliefcenb,

im gro§en unb ganzen ift bod) bie berfdjiebene Widjtung biefer boppelten Bewegung un-

berfennbar (bgl. meine angeführte <Sd)rift, <3. 24 fg., 45 fg.).

3tn weitern (Sinn ift ©noft« überhaupt eine tiefere Grfenntni§ im Unterfdjieb bom

populären religiöfen SBcmufctfcin. Diefe« „Siffen" braud)t jum „©lauben" burdjau«

nid)t im Sibcrfprud) ju fielen; im ©egenttjeil fdjlieftt e« junädjft an biefen fid) an,

hat in it)m ben gegebenen Stoff, mit bem e« ftd) befd)äftigt. Die Abfid)t richtet fid)

Aiuiädjfi barauf, ben Ont)alt, weiter im gläubigen 3)ewufttfein gegeben ift, burdj tiefere

(£inftd)t in beffen ©runblagen unb innern ^ufamment)ang benfenb ju begreifen. Die

Sorauöfe^ung hierbei ift gerabe, ba§ bie alten Autoritäten für ben @lauben nod) feft-

ftet)en; aber eine neue 33orftetlung«melt brängt fid) t)erauf, für bie man bei jenen einen

$alt, eine au$brücfUd)e unb innerlid) befriebigenbe Legitimation fud)t. On biefem ©inne

hat fd)ou bat? nad)cnlifd)e Oubenthum ebenfo gut wie bad mbthenbeutenbe ^>eibenthum

eine ©nojlö gehabt (f. Hleranbrinifdje ^eligionöphilofophie).

innerhalb ber <hrijtt. ©emeinbe laffen fid) faum größere ©egenfä^e benfen, al« bie

urapoftolifd)e Uerfünbigung auf ber einen, ber auägebilbete ©nofticiemuö beö 2. 3at}rh.

auf ber anbern (Seite. Demnach haöen flUd) f^)on ättefien ^ajarener eine @noft«,

im weitern @inne beö Sorte«, geübt. Die fijnoptifd)c Uebcrlieferung berietet einen

<Sprudj Oefu an feine Jünger: „Such ifi gegeben, bie ©eheimniffe be« ^immelreid)« ju

erfennen (gnönai); jenen aber (ber ungläubigen SJolfömenge) ift e« nid)t gegeben" (SJcattf).

13, n). Der (Sprud) ift bei Ütfattl)äu3 mit ber parabolifctjen Lehrweife -3efu in S5er=

binbung gefefct unb fott erläutern, warum er jum S^olf ni^t in eigentlicher 9iebe, fonbem

nur in ©leichniffen fpricht. (Se erfüüe fich an ihm bie Seiffagung bc« Oefaja (Äap.

6, »fg.): »»3hr ^aöt Ohren ju Iföxm unb begreift nicht, mit fehenben Augen feht ihr

unb nehmt eä bod) nicht wahr; beim n erhärtet ift baß .^perj biet ei« ^olfe, mit ihren

£)t)ren hörcn fie fd)10" l,no ^rc ^»fle« haöen bcrfd)loffen" (SWatth- 13, u fg.; Apg.

28, a«; Ooh- 12, »).

Die Oüngergemeinbe ftel)t h«ntad) ber nicht meffta«gläubigen ÜKaffe beö ©olfö al«

bie 3Biffenben ben SWidjtwtjfenben gegenüber; jene beftfet bie ©noftö ber 3Wt)jterien bc«

@otte«reid)ö , bie biefen berfdjloffen ift. Die ÜHatth. 13 crjählten ©leichniffe, befonberö

ba« bom Unfraut unter bem Seijen, bom (Senfforn unb bom Bauerteig legen bie Deu»
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tung nahe, baft fdjon biefe SBorte ein #inau«gef)cn über ben ©ranbpunft einfad) unoer^

mitteler Ö*Iäubigfeit enthalten, um bie (Sntwtrfelung beö göttlichen 9feid)8 unter ben Ulf
faffenben ©cftd)t«punft einer tt»eCt^iftortfcr)en Betrachtung ju fleflen. ©o gewiß ober eine

foldje auch in jenen ©leidjniffen t^atfdr^(tcr) oor klugen liegt, fo ift bie« bod) nid)t ber

nädjfre ©um ber angeführten SÖorte. Ueberbic« fielen hier nidjt (Glauben unb SBiffeu,

fonbern bie ^Ö^ere ©nftdjt ber (Gläubigen unb bie geifrige Vlinbheit ber Ungläubigen

jueinanber im GJegenfafc. Unter ben SWöftericn be« (9otte«reid)« ift tietme^r ber ben

3uben ocvborgene göttliche £eil«wiüc ju üerfrehen, ber ben Oüngern burd) ben 3)?effta«

Oefu« erfctjloffen ift. liefen £eil«wiflcu fann bie ältefte ©emeinbe ober nirgenb« anber«

gefunben hoben, al$ in ben Urfunben be« <ä. Z., beren red)tc« Verftänbnift ifjr erft ber

2J?effia« eröffnete (Luf. 24, 27). Die (9noft« ber 2Kfcjtericn be« ®otte«reid)« ift bie red)te,

00m @etfr ©orte« gewollte $lu«legimg ber ©djriften, bie <ginfid)t in bie erfüllten 2ßeif-

fagungen be« %. %. 3f)rcr ftorm nad) pneumarifd)e Hudlegungöfunfr, ift: biefe ©noft«
ihrem SBefen nad) benfenbe Vermittlung be« neuen djriftt. 93emuf$tfein«gehalt« «t* oer

jüb. Vorftctfung«welt, öottjogen auf bem gemeinfamen Soben be« altrefr. Offenbarung«-
glauben«. Die pneumatifdje ober allcgorifd)e "Äuötegung felbft war nicht« 9?eue«; man
^atte fie längft in ben jüb. ©dmlen geübt, ja auf fefie Regeln unb ©efefee gebraut.

Da« 9?eue war bie ©cmifjljeit oou 3efu SWeffianität; au« iljr entftanb für ba«, nod) in

ben formen be« jüb. ©ewu§tfein« fid) bewegenbe Denfen ber Urgemcinbe ba« Sebürfnifi,

ba« gefehidjtlid)e ©ilb oon Oefu, feinem Leben, SBirfen, Sterben unb Huferfteljeu in ben

heiligen Urfunben wiebcrjnftnben. 80 ergab fid) oon felbft al« ÜÄittelpunft biefer ©noft«
ber ©djrifroewei« für ben in bem Jtreujcötob Oefu unb in feiner Äuferftefjung offenbar

geworbenen göttlichen SBiHen, oor allem bie ^inwegräumung be« Xcrgeraiffe«, mcld)e« ein

jüb. $erj an einem gerreujigten SWeffta« nehmen mufjte.

Die Darlegung ber neugewonnenen ©d)rifterfennrnifj fd)eint ftd) in ©trciruuter=

rebungen ber Wa^aräer mit ben p^arifäif^en unb fabbucäifd)en ©d)riftgelehrtcn in ben

©önagogen öoüjogen ju ^aben (-t>au«rath, „Der Slpoftel ^Jaulu«" [§etbelberg 1865],

©. 16 fg.). SBenn aud) ber ©laubc ber erften Oünger an Oefu SRefftanitttt nic^t auf

ben (Srfdjeinungcn be« Äufcrfianbcnen rul)te, fo waren biefe bod) für fte eine nad)träglidje

göttliche Legitimation, welche für itjr eigene« ©emütb, ba« „3(crgcrnif? beä 5?reuje«" ^in-

wegna^m. On ben «Streitunterrebungen mit ben (Spulen ber Oegner mu§te bal^er notb,-

wenbig ber Sd)riftbewci0 für bie ^uferftetmng beö 2Wcffta« in ben Vorbergrunb treten.

^DZan bewie« fte au« bem 16. ^ßfalm (Äpg. 2, a— 32), unb fanb fte balb aud) in anbern

©djriften wieber (3. 'ißf. 2; ogl. flpg. 13, 3s fg.). (Stanb einmal 3efu Äuferfie^ung al« gort*

gewollte, fdwn im ;U. I. oorau«oerfünbigte X^atfaa)e feft, fo fanb man balb fein Leiben

unb Sterben ebenfafl« in ben ^eiligen (Schriften geweiffagt. Denn „mufetc nidjt (£^rifhi«

folo^e« alle« leiben, um $u feiner .'pcrrlio^fcit einjuge^en?" (Luf. 24, 26 fg.). SBar aud)

ber £ob be« S^effia« aunädjft burd) bie 33o«^eit ber gottlofen 55ol!«obem herbeigeführt, fo

hatte ihn ®ott bod) nicht nur burd) bie G£rhö *)un9 oeö ©etreujigten wieber gut gemalt
(3lpg. 5, so fg.), unb bamit ben ftlud) gebrodjen, ben ba« %. X. (5 SWof. 21, *») über

jeben, „ber am £013 hängt", au«fprid)t; nein, bie 8d)rift felbft hotte c« ja oorauöocr-

Fünbigt: „(£r war oerwunbet ob unferer (Sünben, jermalmt ob unferer SKiffethat. Die

«Strafe lag auf ihm, auf baf? wir ^rieben härten, unb bureh feine ffiunbe fmb wir geheilt."

Da« 53. Äap. ^efaia'« erfd^ien ber gläubigen ©emeinbe mit einem mal in einem ganj

neuen Licht unb erfd)lofj i^v bie üerborgcnfhn 2Köftcrien be« göttlichen SRathfd)luffe«

(3Watth. 8, n ; Wart. 15, 28 ; Luf. 22, 37; «pg. 8, 32 fg.; 1 ^ßetr. 2, ». 24). Oc^t erfannte

man auch, aer oer 3um ^f1"" geworbene ©tein fei, ben bie ©auleute oerworfen ("^f.

118; ogl. Hpg. 4,n; aWatth- 21,42; 1 ^etr. 2,?; Sph- 2,20), ber ©rein be« flnftofje«,

ber Reifen, ber jum gatt gereift (Oef. 8, u; ogl. ^öm. 9, 33; 1 ^err. 2, 7), ber fofrbarc

au«erwählte ©tein, ben 3afwc al« ©runbftein in 3ion gelegt (Oef. 28, 16; ögl. 1 $etr. 2, 6).

Xu« jahltofen ©teilen be« 31. %. fefete man ba« Silb be« 3tfeffta« Oefu« jufammen;

ber Serrath (©ad). H,ij), ber Üob am Äreuj (4 SWof. 21,9), ba« @rab unter ft«blcrn

(Oef. 53, 12), ber Lanjenftidj (©ach- 12, 10), bie Sertheilung ber Kleiber ("^f. 22, 1»), aber

weiterhin auch °" t£rfd)einung oe« Vorläufer«, bie Hbfunft Oefu au« ^a^areth, feine

niebrige unb bemüthige @rfcheinung, feine ©anftmuth «no WÜbe, banach fein (Sinjug in

Oerufalem auf einem (5fcl«füHen u.
f. w. , ba« aUc« ift nach ®otte« WOm gefchchen,

genau wie bie ©chriften e« weiffagten, ober „auf ba§ bie ©chrift erfüaet werbe".
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Da« war bie ©noft« bcr älteften 9Jicf|ia«gcmeinbe ; fie nahm für fte bie „3)e<fe"

hinweg, bic früher „auf ihrem $er$en lag, wenn 2Rofe gclefcn würbe" (2 Äor. 3,

Uttb bennodj waren, wie ^aulu« erfannte, aud) it)re Äugen nodj immer bebetft, ba§ fie bie

$fcrgänglid)feit be« ©lanje« auf 9Wofc'« 2lngefid)t nid)t $u erblirfen ocrmod)tcn.

Der Unterfdneb be« pauiinifdien (äoangelium« Don ber älteften mefftanif^en S3er»

fünbigung befielt wesentlich barin, ba§ baffclbe ©noft« ift, ©noft« be« $rcu$e«tobe« (i^rijii

unb be« barin offenbar geworbenen göttlichen £eil«wtücn« ($olfren, ,,$nm Croangclium be«

$auüi« unb bc« v}>ctru«" [9foftotf 1868J, S. 102 fg.). «nfnüpfenb an bie ältere «orfteQung

oom Äreujettob beö üfleffta« all einem Süfmtob für bie Sünbcn be« 8olf« ftnbet ^auluö in

biefem $treir
3
e«tob ben £etl«wiUen ©orte« concentrirt. £>a« „«ergerniß be« Äreujc«"

ift itnn nur bann wahrhaft hinweggeräumt, wenn e* gelingt, ba«, toafl bem jüb. 93ewu§t=

fein jum bleibcnben Slnftoß gereift, teleologifd) \u begreifen unb in ben äftittelpunft ber

religionSgefdjichtlichen Betrachtung gu fteUen. $Ur ein fo fdjorfc« üDenfen, wie ba« feinige

war, reicht c« nicht au«, ben &reu£e«tob bc« ÜÄcfftaö nur al« gegebene ^Ijatiadjc hin*

^unehmen unb nachträglich $u rechtfertigen. Om 3ufantmen^ang ber jüb. ©efefce«lehre

fam ihm bodj feine wesentliche Stellung ju, fonbern ^öc^ftend bie Bebcutung eine« gott=

georbneten :Uu rtel«, ba« ©efefc treuer al« bie Später $u erfüllen. Sie fonnte ihm aber

auch nur biefe 33cbeutung jufommen, weun boch baffelbe ©efefc feinen rsluä) über ben

and Ärcm ©efdüagenen Oerhängt? -Vier traten für ben Slpoftel nun Jljatfadjcn be« per«

fönlichen Selbftbcwu§tfein« h«^"* um 000 $$erftänbni§ bc« im ßreujeStob be« 2J?effta«

bcfchloffenen göttlichen 2Kt)fterium« ju eröffnen. (Sfi war bie innere (frfahrung oon ber

Änechtfdwft be« Sitten« unter bem ©efejj, jener inwenbige ttampf in ber Seele jwifchen

©eift unb Aleifd). awtfchcn ÖJottc« ©efefc unb ber Sünbe ©efefe, bie thatfädjlid) am
eigenen ^per^en inne geworbene Unmöglichfeit, burch ©efcfce«wcrf ©erechtigfeit oor ©ort

ju erlangen — mit (Sinem 2Bort bie lebenbige Erinnerung an ben „Snftnnb be« unglürf»

liehen Selbftbewufetfein« unter bem ©efefc, beffen innere Dualen fein ernftlich unb eifrig

nach triebe mit ©Ott ringenbe« ©emütt) an ftd> fclbft erlebt hatte. Sie, wenn ba«

©efefc nach göttlicher ftbfid)t gar nidjt bie Seftimmung hatte, jur ©erechtigfeit $u führen,

wenn ©Ott oielmein in St)rifti >irouj einen ganj neuen $etlSweg für bie SDRenfchhett

eröffnet hatte? Die (Srfdjeinung bc« ©efreujigten im Vidjtcjlair, ber göttlichen herrlich

-

feit, in einem „fummtifchen" ober „pneumatifchen", oon ber ©lorie ©ottc« umfloffcnen

?cib, antwortete auf biefe (frage ein laute« 6a. ©Ott felbft Ijnl alfo wirflich beu ©e-
rreu^igten ju einem neuen i?eben erweeft unb ju feiner fechten im Gimmel erhöht; bie

$erfünbiguug ber älteften ^a^aräer beruht alfo auf tljatfädilidjcr Wahrheit. Oft aber

Oefu« wirtltd) alö ber 33?effiaö Rottes legitimirt, fo gewinnt fein £reu£e4tob für haß

icnfen beä ^3aulu« nod) eine gctir, anbere Bebeutung al« in ber uranoflolifchen ^rebigt.

Tai? @eheimni§ be« &reu£c6 oerftehen, Ijcifit ben ^eitdwillen ©orte« ergrünben.

%18 ©efren^igter freht auch oijr iftu* unter bem Alnd) be« ©efe^e«, aber zugleich ift

mit feinem Job ber ©efe^e«fluch aufgehoben. 2)a« ©efe^ oerpflichtet ja ben SKenfchcn

nur folange er lebt. 9hm ifl aber ber (Bit} ber ©ünbe bad tvleifd), unb folange ber

liicni'd) im jvlcifd) ift, ftetjt er unter ber ^errfchaft ber (Bünbe, folglid) unter bem $luch

bed ©efe^e«. ühriftu* aber äiQ ber Sohn ©orte« ift pneumatifchen Sefen«, alfo fünbtod

unb frei oom ©efe$. 3Da§ er Alcu'd) annahm, wie wir, fann alfo feinen anbern 3 lüerf

haben, alö ba« ilttfd), unb in bem ^leifch bie Sünbe ju unferm ^eil am Äreuj ^u

tobten. Dem ©efc^, welche« ben Job bcö Sünbenfleifche« Gelängt, wirb in ber «b^

töbtung beö ^Icifcheö CEhrifli jutheil, wa« eö nach ©orte« Drbnung ju beanfpruchen be-

rechtigt war; infofern ift bcr Sühntob be« 2tteffta« bcr IhQterweiö ber ©erechtigfeit

©orte«; ber $luch, ben ba« ©efe$ ©otte« über ben Uebertreter oerhängt, trifft and) ba«

^Icifch be« 2)ieffia«, fofern e« am Äreuj hänflt. Qn$ttdl aber ift mit bem Job feine«

rSlcifche« ber fttuch be« ©efefee« gebrochen; einmal ber Sünbe geftorben, ftirbt @hriffat«

nicht mehr, fonbern lebt oon ben Jobten erwerft in einem neuen pneumatifchen ^eben,

über welche« ba« ©efefe feine ©ewalt mehr hat. %urf) bie« aber ift ;u unferm heften

gefchehen, bamit auch wir ber Sünbe unb mit ber Sünbe bem ©efety abjterben unb in

einem neuen ?eben, welche« ba« ^neuma be« SReffia« in un« erzeugt hat, wanbeln fönnen.

On bcr Xaufe auf ben Ärcu3e«tob unb auf bie Slufcrftehung (^hrifti wirb ben ©laubigen bie

Jpctlefraft jene« Jobe« unb biefer Huferftchung perfönlid) gu eigen gegeben
; burch göttliche

Uebcrrragung bcö in tihrifbi« ©efehehenen auf ihre ^erfonen ift auch ihr gleifch ber Sünbe
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unb bcm ©efefc geftorben, fte ftnb von bcr ©ünbcnfdjufo uub bem ©efefce«fluch, oon bcr

Sünbentjerrfchaft unb bet Stücdjtfchctft unter bcm ©efefc frei, erhalten gnabenroeife bie

Rechtfertigung öor ©otte« wahrhaftigem ©ericht, unb al« ©erec^tfertigte ben ©eift be«

8 ofme« ©otte« al« ein neue« 3d) an ber Stelle bc« alten, n>eld)e« freiwiflig bie fittlidjen

^orberungen ©otte« erfüllt unb oon feinem Tribunal mehr oerttagt ober öerurt^eilt

»erben fann.

2>a« ift ba« „(Jbangelium oom tfreuj", meiere« $aulu« lehrte. 3m treuj d^rtfli

ift ein ganj neue« $eil«princip offenbart, gegenüber bcr bod) unmöglichen ©eree^tigfeit

aus bem ©efefc: bie ©eredjtigfeit au« ©naben burd} (S^rifti Blut, bie bem ©laubigen

in ber laufe auf ben ©cfrcujtgten jugefproben mirb. ^olglidj tonnen jefct md)t mct)r,

wie bie« bie urapoftolifche $(n)a}auung mar, ber ©efefccfiwcg unb bie im Äreu$ erfdnenene

©nabe nebeneinanber befielen; ein« fcf>lic§t nid mein- ba« anbere notljnjcnbtg au«. 3n
(Sfynßi Äreuj ^at ba« ©efe& feine Snbfdpft erreicht; 3ugteic^ aber ifl ebenbamit jeber

oermeintliche 3?orjug ber Ouben öor ben Reiben ba^ingefaflen. 2)ie am Ätcuj offen*

barte ©nabe ©otte« ift oielmehr fa)led)t§in unioerfeU; mic alle ot)ne Unterfdjieb unter

bcr Sünbe befdjloffen ftnb, fo crfrredft 1 1 et) aud) ba« gnabenmeife offenbarte $eit auf alle

©täubigen oljnc Unterfrfneb: ©Ott ift md)t blo« ber Ouben, fonbem aud) ber Reiben ©ott.

3ur ©nofi« be« Jtreu$c«tobe« mirb aber biefe« (Soangelium erfr baburd), ba§ c« al«

göttlicher £eil«wiüe au« ben ^eiligen Schriften fid) rechtfertigen tä&t. Xtt Segriff bcr

©nofi« r)at bei $aulu« überall biefe beftimmte ©cjichung auf ben in @hrifht« offenbarten

göttlichen £eil«millen (Rom. 3, n; 6,«; 11, ss fg.; 1 fior. 1, 5. 11; 2, s; 12, s; 13, 9. 12;

2 Kor. 2,u; 4, «; 5,i6; 8,*; 10, 5; 11,6), fpectefl aber ift fte ba« rechte $erfiänbni§

beffen, ma« ber ©eift ©otte« in ben ^eiligen Schriften un« fagt (SRöm. 2,20; 7,i;

10,i»; ®at 3,7; bgl. 1 Äor. 1,21; 2,s; 14, us). 3)a« fpeeififche ÜRittel, ben $cil«=

mitten ©otte« au« ben Schriften $u ergrünben, ift bat)er auch für ^aulu« bie pneu-

matifdic Interpretation, nidjt gerabe immer bic eigentliche Mcgorie, obmol er auch biefe

ju f>anbl)aben weiß (1 $or. 10, 1— 12; ©al. 4,21— it), fonbem überhaupt bie oon bcm

grammatifchen 3ufammenhang unb bem gcfdiid)tlid)en Sinn ber alttejt. Sorte abfe^enbe

Stuffinbung eine« tiefern Sinne«, ben bie Slnmenbbarfeit be« SBortlaute« bibltfdt)er Stellen

auf irgenbehte Seite be« Soangelium« üom $teu$ an bie $anb gibt. 2J?it $ülfc biefer

9tu«legung«methobe n>ci§ $aulu« alle Seiten feine« goangelium«, auch bie bem jüb. ©eift

anftöfjigften, au« bem 21. SC ju begrünben: bie Unmöglichfeit ber ©efefce«erfüUung bei ber

allgemeinen Sünbhaftigfeit aller, bie Söeftimmung be« ©efefce«, nicht fomol ^um .Jpcil $u

führen, al« oielmehr bie Sünbcnfncd)tfchaft jum Söcmufttfcin 311 bringen, bie Aufhebung

be« ©efefce« burch (Erfüllung ber Serheifjung, luddjc älter ift al« ba« ©efefc, bie 33e=

jiefmng ber $5ert)ei§ung auf dtjriftu«, ben geiftlichen Abraham«- Samen, bie Aufhebung

be« ©efefee« burch feinen am Äreuj $t)rifti boUjogenen gluch, olt ©erechtigfeit au«

bem ©tauben an ben ©Ott, ber oon ben Sobten ertoedt, bie objectioe 3uredmun9
toie ber Sünbe fo ber ©nabe, bie Berufung ber Reiben an bie Steße ber ungläubigen

Ouben u. f. ».

Cs« liegt in ber 92atur be« ^aulinifchen @oangelium«, ba§ in ihm ©lauben unb

ÜBiffen nxnigften« formell OMöeinanbcrfallen. s|5aulu« hatte feine 2eh« nicht blo«, mic

bie ttltefie ©emeinbe, gegen ungläubige 93olf«genoffen, fonbern auch, un0 imx wt}ug«»

weife/ geg<" °«n ^nfto§, ben ba« Oubcnchriftenthum an ihr nahm, $u rechtfertigen. ÜDer

©taube an ben ©efreujigten unb an bic Sülmfraft be« Hreu^edtobe« mar U)m mit ben

Oubcnchrifteu gemein; nur bie principiclle Sebeutung, luclrfic
NJkulu« biefem >trcuje«tob

gab, ba« ^aulhtifct)e „SBort 00m Mrcuj" in bem prägnanten Sinn, in meinem er felbfl

e« nahm, blieb bem iubcndji-ifti. ®emu§tfein ein 9ergerni§, mie fe^r auch feme 8an3c

ittyt bon Hnfang bi« ®nbe barauf Sebent nahm, ba« ?lergerni§ be« Jheujc« hinweg 1

juräumen. 3)ermoch mar ber Sipofiel felbft noch mxt oaoon entfernt, feine ©nofi« al«

einen l)öhcm Stanbpunft bem gemeinchriftl. ©tauben, ben auch Dlt Urgemeinbe t heilte,

gegen über aufteilen, ßr war oielmehr auf« lebenbigfte babon überzeugt, ba§ bie donfe*

quen^en, bie er au« ber Xtjatfachc be« &reu)e«tobe« (ihrifti gebogen hatte, einem ieben,

bcr mittel« be« ©lauben« an ben SDicffta« Oefu« feiig merben »oate, ohne Sibcrrcbc

einteuchten müßten, ba§ fte gar nicht« anbere« feien, al« ber für ba« ©emufetfein «*
micfelte ©ehatt be« in jenem ©tauben unmittelbar fdmn ©efe^ten. a avum tonnte er

ben ^erru«, al« biefer e« wagte, ba« ftiebergeriffene wieber aufoubauen, unbebenflich ber
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$eud)elct icitjen. aber tfjatfädjüdj war aHerbingä baö ^aulintfc^e (Sbangelium feineöwegö

mit bcr gemcindjriftl. ©laubenäprebigt ibentifd). Q9 mar ein mit fdjarfer, oft afl$u

fptfecr Dialeftif aufgeführtes tt)eologifd)e8 ©nftem, unb bic pneumatifdje Deutung ottteft.

«Stellen, bic im Dienft bicfeä ©bftemä ftanb, mar fcincömcgö für jeben überjeugenb. 3a
^auluö felbft tjat ein 9emußtfein babon, ba§ fein pneumatifd)e3 ©djriftberftänbni§ bod)

nid]t ohne weitercö jugteich mit bem rijriftl. .^peilGgtauben gegeben mar. Die ©noft« ift

nad) ttnu bodj nur bem „pneumatifd)cn", nicht bem „pfb^ifchen" ober fteifdjlichen ÜJieiu

frfjen jugänglid) (bgl. aud) 1 ftor. 10,3 fg.; ©al. 4,23.29), wie benn überhaupt nur ber

„^neumatifer" etwa« bom SRetdj ©otte« berfiet)t, »ä^renb bem „^fndjifer" boö 3Jer=

ftänbnifj beffelben berfdjloffen bleibt 1 Hör. 2, 13 fg.). (5$ liegt nat)e, unter ben ,,pfn»

d)ifd)eu" 3)jenfö)en nur bic Ouben, benen baö SBort 00m Jtreuj ein äergernifj ift, unb

bie ©ried)en, benen cö eine Ü^or^eit ift, ju bcrftefjen (1 Äor. 1,23). Äber gleich baö

ftolgcnbe lef)rt, baß s#aulu« aud) 3" feinen tforinttjern nic^t al$ JU „^ueumatifern" reben

tonnte, fonbern nur alä ju „fleifdjtichen 2J?enfd)en", ju „Unmünbigen in QtfjrifhtG", benen

er nur Witch, ntc^t fefte ©peife reiben Durfte (1 Äor. 3,i fg.). Der Bpoftet Reibet

unter ben (£l)riften felbft Unmltnbige unb 33oüfommene, unb rebet nur \\\ ben (efetern

bon ben 2Wtofterien ber göttlichen SBeiö^eit (1 Äor. 2, 6 fg.), unb hiermit ftimmt, bafc er

bie ©nofi$ autt) fonft alt befonbere ©nabengabe aufjäfylt (1 Jtor. 12,8; 13, 2.«; 14, e),

unb biejenigen, meld)« i^rer ©noft« ftd) jum ©djaben ber brüderlichen eintragt über=

heben, jur iHebc mat)nt, weld)e größer fei (1 Äor. 8,1 fg.; 13,2).

Slber biefer Unterfdjicb oon ©tauben (WiS) unb SBiffen (©nofiö) ift boer) nur ein

formeller, fein materieller. Die ©noftö ift fein materiell höherer ©tanbpunft über bem
erlauben, fonbern bie benfenbe $3errntttclung biefe« @Iauben8int)alt« felbft für bad 53e=

mu§tfein; feine Stufhebung beö ©laubenö felbft in« Denfen, fonbern S3egrünbung beffelben

für ba« Denfen. Der fpätere ©egenfafc oon <ßifti8 unb ©nofi« ift für $aulu« fdwn
barum unmöglich, weil „©taube" bei it)m nur im fubjectiben, nid)t im objectioen ©tun

ftet)t; ©taube ift ihm nietjt ba« ©eglaubte, fonbern baö ©lauben. (£6 beftefjt bei it)m

baljer aud) fein ©cgenfafe jmif^en fira^l. Ueberlieferung unb tieferer @rfenntni§, fonbern

l)b"d)ftenS bcr Unterfd)ieb jwifdjeu bem unmittelbaren frommen SBewufjtfein unb ber benfenben

Sfejlerion, nach, feiner eigenen Äuffaffung aber nietjt einmal biefer, fonbern nur ber Unter*

ffyeb 3tt>ifd|eu bem unmittelbaren ©et)att feine« Soangelium« felbft unb bem pneumatifc^en

©d)riftbemeiÖ für bie 2Bar)rt)eit, baä göttlidje SRe^t unb ben innem gottgewollten 3«s

fammenhang beffelben mit ber ©efammtgefdjidjte ber SWenfc^^eit überhaupt.

Stuf biefen ©tanbpunft umfaffenber wettgefc^io^tlia^er $3etrad)tung Ijat fidj aQerbingd

fa^on bie ^aulinifdje ©nofiö gefteüt, wie am beutlid)ftcn auö ber großartigen parallele

jwifo^en Slbam unb 6§riftu«, ©ünbcnfall unb (Srlbfung ^eroorge^t (ÜKöm. 5, 12 fg.;
v
bgl.

1 Äor. 15, 45 fg.). 3l)r Obiect ift in biefem umfaffenbern ©inn ber burc^ bie ganje

2Bcltgefd)io^te oorbereitete , ben Leonen oerborgenc, in ben legten ÜTagen aber offenbar

geworbene gottlid)c ttatljfdjluf;, beffen praftifa)c $erwirfli(^ung bie @rlöfung«reIigion unb

bie $)eibenmiffton ift. SBirb aua) bic Aneignung bcr Srlöfung nur burc^ ben ©lauben,

nidjt burtt) ba« 2Biffen oermittclt, crfdjliefjt alfo gerabc bcr ©laube ba« praftif^c Ser«

jiänbniß beö göttlidjen „^öftcriumö", fo befielt bod| baö 2Befen ber ©nofiö genauer barin,

bie abfolutc, aUcö iüb. 2Bcfen auf^cbenbe ©cltung beö ©laubenö, bie biefem, bermöge be«

in tym ergriffenen göttlichen ^cilömillenfl, jufommt, ju erfennen, alfo in ber tiefern, burdj

ben ©tauben praftifo^ ermöglichten &rfenntni§ bce< objectiben $ert)ättniffed, in meld)cm

©efefe unb (Sbangelium, S3ert)ei§ung unb Erfüllung, altteftamcntliche unb neuteft. 9?eligionf»

Öfonomie ^ueinanber flehen.

s
3tu(h ber 35erfaffer beö ^ebräerbriefö unterfct)etbet in einem hanbgreiflich ber ©teile

1 5t or. 3, 1 fg. nathgebitbeten Äbfdjnitt auöbrücflith 3wiftt)en einer boOfommenern (Sinfic^t

unb ben Stnfangfigrünben ber thriftl. (Srfenntni§ (Äab. 5, 11 fg.). 3U te^tent tffylt er,

wa« ben Qm^ait ber gcmeinchriftl. ^ifti« aufmacht, bie 'prebigt bon Su§e unb ©tauben,

laufe, ^anbauflegung, £obtenauferftetmng unb ©cricht (ftap. 6, 1 fg.); unter ber boü^

fommenen Srfcnntniß ober bem „Sort ber ©erechtigfeit" bie £et)re bom ^ohenpriefter*

ttjum Ghrijti unb feinem *err)ältniß jum alttcft. (SultuSinftitut. 53ei aOer «nfnüpfung

an ^aulinif<he ©ebanfen bewegt fic^ bie ©nofi« be« Serfaffer« bo(h auf einem wefentlich

anbern 93obcn. Ohr ©ebiet ift nia^t mehr, wie bei ^aulu«, bie ©phäre ber £eilö»

gefd)id)te. Daö ©efchithtlithe, ©rfahrung^mägtgc, in bcr unmittelbar gegenwärtigen
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ßHaubeitfgewifjfjeit jugleid) ©efefctc tritt jurürf Ritter bie ibeale 2£elt, hinter bie $M)-

rung be« Tcnfcn« auf tranfeenbeute Legionen. Oubentfjuut itnb (Sljriftcntlmm »ermatten

fid) nidjt wie Vergangene« itnb Gegenwärtige«, fonbern wie Gegenwärtige« unb künftige?,

Orbtfdje« unb £immlifd)e«, ftnnlidje Mittle unb geiftiger 5?crn, bieffeitige« Vorbilb unb

jenfeitige Vollenbung (t>gt. audj frolfcmann, „•ftubentfyum unb (Sljrificntl)um int Zeitalter ber

apofrtopljifdjen unb neutefiamcntlidjcn Viteratur" IVctpjig 1867), 8. 589 fg.; üöaur, „Vor-

lefungen über neutcftamentlidje Geologie" [tfeipjig 1864], <5. 230 fg.). Sftie bic malnc

VoHenbung ber irbifdjett ®efd)irfc in einem nicfjt blo« jeitlidjen, fonbern aud) räumüdjen

Senfett« erwartet wirb, fo beftefjt audj bie bollcnbete Srfenntnif; barin, in bem mofaifdjen

(5ultu«injHtut ben ©djatten be« Künftigen ju erfennen, ba« irbifrfjc ?(bbilb einer VoH-

enbung, bic nodj nidjt mit bem irbifdjen Cfrtöfcrteben (Sfjrifti, fonbern erft mit feinem

(Eingang in« fjiminlifdje 9lllcrheiligftc gefommen ift. 9)ian merft e« biefer Darlegung

an, baf? fte weniger eine Pöfung bringenber praftifdjer fragen bejmerft, al« bielmefjr eine

tfyeoretifdjc SBürbigung ber attteft. 9Migion«fornt. 3nbcm ber Vcrfaffcr ba« ©efefe faft

lebiglid) al« (fttltu«infutut in Vetracfjt jief)t, nimmt er feiuc«mcg« 5Be$ug auf bie praf

ttfd^c ftrage nadj bem Verljältnifc feiner i'efer jum Tempetcultu« — fonft mürbe er

fd)werlidj ftatt bom Tempel immer nur bon ber, ftdjcr ber Vergangenheit angcljbrcnbcn,

Stift«ljüttc gcrebet fyaben — fonbern er will ftd> mit feinen Gefeint über ba« Verfflltntfj

oon Onbcntljum unb (£fjrijteutf)um prineipiett au«einanberfcfcen. Ta« praftifdjc ftntereffe,

weldje« tym ben Slnlafj jum Schreiben bot, liegt alfo iebenfaöö nidjt bort, mo man e«

gemeinen fud)t, in bem Würffall feiner (bermeintlid) paläftin.) ?efcr jnm jüb. Tempel«

bienft, weldjer üiclmef)r, menn nid)t alle« trügt, für "ben Vcrfaffcr fdjon in ber Vergangen«

f)cit liegt (bgl. aud) £oifcmann, „lieber bie Wbrcffe bc« ."pebräerbrief«" in ber „ßcitfdjrift

für miffcnfd)aftlid)e Tfjcologie", X, 1—35).
Ta« 3Ö3ort Gnoft« fomint im debräerbrief nidjt bor, obmol ifmt, wie fd)on au«

bem @efagten fidj ergibt, bie Sacfje nid)t fremb ifl. ftudj bic aOegorifcfjc Interpretation«-

met^obe ijr ifnn böllig gclmtftg; obwol er nur fetten burd) Subftituivung eine« pneuma*

rifdjen Sinne« an ber Stelle be« Sßortfmn« bibtifd)er Sprüdje argumentirt, fo ift

bafür feine ganjc Äuffaffmtg ber altteft. §eil«anftalt oon ttjpologtfdjen (*cftd)t$punftcn

beljerrfdjt. feie 3Weldjifebef ein Ttjpu« auf df>rifritö ift, um fdjon $u ?lbraf)am'ö ^eit

ba« boHfonimene ^rieftertfjum boruibilben, fo finbet er überall im %. T. ©otbilbCT anf

(E^riftuö: ben treuen Dienfr beö TOofc, ben Ginjug inö (gelobte i'anb ber 9iul)e unter

Oofua, bie Berufung "Äaron'«, bie Dpferung Ofaaf«; bor allem baö alte 5?pfcrtnftitut

felbfl, mit feiner StiftSfjütte unb bem 3IHerf)eitigfrcn barin, bem SBortjang, beut Cpferblut,

bem Opferaltar, ben Crigenfdjaftcn unb 3$errid)tungcn beö .^ol;cnpricftere. Ter 3wed

biefer Tnpologie ift ber, bic für bie 9lnfd)attung beö 53erfaffcrö feftftefycnbc ^bentität bc«

wefentlidicn C^efjattö ber altteft. Offenbarung mit ber djriftUcrjeu, juglcid) aber bie wefent

lidje ^?cu^eit beö in (£^rifti Sölut gefd)loffcneu Söunbcö gegenüber ber Uuboafommenljcit

unb llngcnüge bc« alten, wie er fid) im gcfcfjidjtlidjcn Oubentfjum berförpert, an« ben

altteft. llrfunbcn felbfl ju begrünbeu. S« ift bicö alfo formell nod) ganj ber Stanb-

punft ber ^3aulinif(^cn Önofi«, bon ber ftd) bic bc« ^ebräerbrief« frcilid) matcrieO febr

wefcntli^ burdj i^ren aleraubrinifd)cn Obealiömu« unterfReibet.

Tiefelbc ^itrjtung auf tranfeenbente Legionen begegnet un« nun aber aud) in ben

fleinen ^aulinifdjcn Briefen unb ber Teutcro^ofyanncifcfjen Literatur, aber in einer fo

ausgeprägten ©eftatt, baf? man neuerbing« biefclbc nur au« einer nafycn 5)crü^rung mit

ber ©nofi« im engern Sinn glaubte erführen )U fönnen. Tiefe 33erübrung i)at man

gewö^nlid) aüein im ©inn, wenn man bon ber ©nofi« im SR. T. fpric^t. Um aber bic

t)ier cinfd)(agenben fc^wicrigen fragen 31t cntfdjciben, wirb e« gut fein, juerft bie <3d)il^

berung ber in jenen ©d)riftcn befämpften -3rrleb,rcr in« ?luge 51t faffen.

©oweit bic gegebenen ?lnbeutungcn einen <2d)luf? geftatten, geigen bic 3rrlef)rcr bc«

Holoffcrbrief« (f. b.) eine entfdjieben frühere entwidelung«frufc al« bic ber ^aftoralbricfc

unb be« 1. unb 2. ;io()annc«bricf«. Ginc ^ei^c bon 3»igf« fdjeinen auf effäifdjc (fbioniten

)H führen. Taft fte 3ubend)riften waren, ergibt fid) au« ifjrer ^cier ber Sabbate unb

iteumonbe, wol au(f) au« ber, wie e« fcf)eint, inbirect bei iljncn borau«gefet<tcn Sitte ber

$efd)neibung, welker ber 5öricffa^reibcr bie Taufe al« bic wa^rc 53efd)ucibung gegenüber-

ftcllt (Kot 2, 11). Tafe wir cö r)ier aber nicfjt mit gcwöl)nlid)cn Oubcnc^riftcn 31t tljmt

Ijaben, 3eigt ber (Äap. 2,23) gegen fic erhobene Vorwurf einer fclbftgcwäf)ltcn ÜWtte«-
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oeref)rung (ÄfiXo^pii)Oxe(a), bcr «eobarfjtung Don 2)?cnftf)cnfo^ungcn «nb 3Kenfrf)en(efjren,

unter benen jebcnfatl« nirfjt bic teoitifdjen Spcifc unb 9Jciiugfett«t>orfc^rtftcn gemeint fe
:n

fbniten. Söenn teilen alfo bie ßntfjaltung uon gewiffett Spcifcn unb ©ctränfen (Map.

2, i«. 21), bie Sduut, gewiffe Tinge ju berühren, überhaupt eine rigorofe Slffcfc uorge

worfeu wirb (Map. 2,23), fo Ijabcu wir l)icr fid)er uidjt airbic getneinjüb. l'ebcuöftttc ju

benfen. Ajnequ fommt bcr, bei bcnfelbcn vlrrlcljreru gerügte (Sngelbicnft unb bie «cr=

eljrung bcr alö befeclte gefeit, alö Sternen- ober ^tanctcngciftcr, uorgefüllten .fummele

ntiid^te (Map. 2, is. so). 3nt Wegeitfafe $u biefen x^rrttnimern le^rt ber Äotofferbricf, bafe

bie ganje „mtlle" (ha* ganje „$lcroma") ftd) auf (Sljriftuö, baö £aupt unb Sd)öpfunge-

organ aller irbifdjen unb f;tmmlifd)cn $ftäd)tc, nicbergclaffeu fjabc (Map. 1, ig fg., 19). ß$
tonnte fogar fdjeinen, al* Ijättcn jene Gegner ftd) nid)t blo* überhaupt mit angelologifcfycn

Speculattoneu bcfdjäftigt, fonbern attd) (Stjriftuä felbft alö (Jugelwcfen uorgeftcllt, eine

Vluffaffung, wctdjc wieber in effäifdjen Streifen }u £aufc wäre (ftttfdjl, „Tie Gntfteljung bcr

altfatt)oltid)cn Mirdjc" |2. Bufl., Sonn 1857J, S. 233). 3nbej? befagt bic ^olemit

bcö trieft» bod) nur, baf? fic bie GljrifhtG gcbüfjrenbc (Jfjre auf bic (Sngcl tibertragen

tjaben, enthält alfo feine pofitioe ftuöfngc barüber, baj$ fic ifyn felbft a\* (£ngelwcfcu oor-

fteütcn. «iclmcljr bleibt cbenfo möglid), baf? ftc tfm für einen blofeu 9J?cnfd)eu unb

^vopljetcu bcr Ütfaljvfyeit gehalten Ijaben, auf weldjen etwa bei ber Taufe bcr föctltgc (9eift

ober ein bent ^leroma angcljbrigcä SBefen (jerabfaut OÄfd) in «lecf« „«orlefuugcn über

bie «riefe an bie Moloffer, beu i^ileniou unb bic <äpl)cfier" [Berlin 1865], S. IC).

So gewinnen aud) bie Stellen ilrr iwllcä VMdjt, in weldjen c* Ijeifit, (SljriftuÖ fei baö

«üb bed unftdjtbaren (Rottes, baö ganjc ^leroma fjabe auf ilm ftd) tticbcrgclaffcn (Map.

I,i5.ii»; 2, .•)• $luf bie ben Önoftifern fo geläufige «orftcllung Dorn „^lerotna" nimmt

ber «rief offenbar in polcmifdjer 9lbfid)t «ejug, um baö, maö bic Öegncr oon ber

C^eifterwelt auöfagcu, auf bie in einem „ftlcifd)c$leibe" (Map. 1,22; 2, 9, ogl. 11) erfd)ienenc

göttliche ^erfbnlicfyfeit 3efu« (SfrrifluS 31t betjcf)en (Map. 1, m; 2, 9). Tcrgleidjcn Spccu-

lattonen über baö göttliche ^leroma ober über bie l)immlifd)e $eiftcrwelt ftnb bie „Ityilo--

fopljie", oor weldjer ber «erfaffer warnt, bcr „eitle Trug gcmäjj menfdjlidjcr SajMtng,

nad) beu Söeltelctucuten unb nidjt nad) QfyrifUrt" (Map. 2, s). Stdjcr rühmten fic ftd)

einer 03nofiö, bcr gegenüber mit nad)briuflid)er 21'arnung oor «crfüljrang bttrd) fdjeinbar

cinleud)tcnbc diebc auf Citjriftttö l)iugcwicfen wirb, in welkem alic Sd)ä£e bcr äßeiv^eit

unb (Srfcnutntft »erborgen feien (Map. 2, 1. 4).

ÖS leudjtct ein, baß mir cö Ijier mit ganj anbern (5rfd)einungeu, al* in ben auerfannt

eckten ^aultnifdjen «riefen ju ttjun ^aben. SBeber bic ^nofiö, bereu bie „Starten" in

Äortntf) fid) rühmten (1 Mor. 8), nod) bic fouft in ben oier großen «riefen befämpften

„falfd)cn 2lpoftcl" ^aben mit ben Orrlcl)rcrn beß Moloffcrbrief« baö @eringfte gemein,

«ermanbte ^üge begegnen unö nur bei ben „Sdjwadjen" in 9iom, weldje ftd) bc« ^Ictfc^-

unb SöeingcnuffcS enthielten unb auf bic «cobad)tung bcr jiib. ?vcftjeitcn ein befonberefl

©ewid)t legten (9?öm. 14). ©fjnc 3we 'fcl fmö flUd) l)ier effaifc^c C£bjoniten gejetd)nct;

aber ebenfo flar ift, bafi bic Orrle^rcr beä Molofferbricfö einem fortgerüdtern Stabium

angehören; benn bei biefett ift minbeftenö ber d)riftl. öffäi^ntuö bereite int Döllen Ucbcr=

gang jum ÖuofitciSmuö begriffen, wä^renb bei jenen nod) jebc Spur Don gnoftifdjen

Spcculattonen fetjlt. ?lud) ber Xon, wctd)cr im i^ömerbrief angcfd)lagcn wirb, wo auf

jene „Sd)wad)cn im ©lauben" bic "Jicbe fommt, ift ein wefeutlid) anberer alö ber aiu?

bcr ^olemif beö Molofferbriefö IjerauSflingt. Wit Ic^tcrm läßt ftd) nur ba3 9?öm.

16, 17—20 Öefagtc oergleidjen, aber biefe «erfe fallen übUig an* bent Zon, bem ÖJebanfen-

(reife unb ber Spradjfarbe bcö «riefö ^crauö.

«on anberwett befannten gefd)id)tltd)cu (srfdjcinungcn ift nad) altern «orgäugen

jule&t bon Üüfcfd) (a. a. £).) bie ®noft$ bcö Mcrintljo« mit ber fotoffifdjen Orrleljrc Der»

gltd)cn worben. SBtrflid) lä§t ftcf) ber gnofttfirenbe Gbjontömu« Mcrint^« mit befferm

i^ug jur «erglcidjttng ^crbcijtcljcu, alö etwa ba3 ausgebildete gnofttfdjc Snficut eine«

«alenttn, weldjeö mit bem 3ubend^riftcntl)um nid)t ntc^r baö @eringftc ju fd)äffen ^at.

Mcrint^oö ^at nid)t nur in bcnfelbcn ©egenben, in benen unö bie folofftfcfjcu Orrteljrer

begegnen, gewirft, foubertt be3eid)ttct cbenfo wie btefe eine llcbcrgangfiftufc 00m cffäifdjcn

(Sbioniömuö jur ©noftö int engem unb eigentlichen Sinn. 2Bäf)reub feine Sfcljrc einer»

fett« alle, bem frrengen (ibjoni^mu« eigcntl)ümlid)cn 3ügc $cigt — bic geftfjaltung an

«efd)neibung unb Sabbat, bic «erwerfung bcö ^attlu«, bie «cflrcttuug oon 3efu über»
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uatürlidjcr (Mebnrt, cnblid) bie finnlidjc Äuffoffung bcr ftreuben beö Taufenbjäl)rtgen

9teid)ö, banebcu bic bei ben cffäiidjeu (ibjoniten üblidje 8d)eibung jwifdjcn eckten unb

unechten itfcftanbtljeilen beö 21. T. — fo jeigt fid) fein Ümofticiömuö üornefjmlid) in bcr

llnterfdjeibung beö 2ßeltfd)öpferö ober ©efetjgeberö oom l)bd)ften (9ott (Orcnäuö, Adv. haer.,

1, 26, 1) ober, nad) einem anbern 33erid)t, in ber §lnnat)me einer s
i)iel)rf>eit meltfdjöpfc:

rifdjer (Sngcl, t>on benen aud) $efetj unb ^ropfjeten infpirirt fein foflen ((Spipfjaniuö, Adv.
haer., XXVIII, 1; $feubo=TcrtulUön, Haer., 3; Tl)eoboret, Haer. Fab., II, 3). T)ennod)

fdieint McrintI;oö ben jiib. SWonotljciömuö ebeufo wenig wie bie Orrleljrer beö Äoloffcrbricfö

(benen bicö mcnigftcnö nirgeubö pnn Vorwurf gemocht wirb) öößig aufgegeben $u Ijaben.

Taß bie <Sd)Üpfung ber 2i>clt unb bie (^efefegebung auf (Sinai nidjt unmittelbar üou

(Statt fclbft gemirft, fonbern in feinem Auftrag buret) (Sngel vermittelt fei, war gemein

jiib. SDccinung ber fpätem £eit (5 SRof. 33, 24 bei ben LXX; (Mal. 3, 19; $>cbr. 2, 2
; }(pg.

7, 13; 3ofepl)uö, ,/Mtcrtbümer", XV, 5, 3;
s
l>f)ilo, De opif. mnndi, I, 46, 48 |ed. PfeiftW]).

Meriutb,oö fdrritt nur pi ber weitern Slnna^mc fort, bnf? einer biefer Crngcl bcr ä£clt-

fdjöpfer unb (^cfcUgcber gewefeu fei, wogegen er wal)rfd)einlid) bic ^ropljeten üou anbern

l£ngclu iufpirirt fein lief?. 2lbcr bcr urfprünglitfyc 3nl)alt biefer Cffcnbarung gel)t aud)

nad) ifyrn auf ©Ott felbft mrütf; im Auftrag $otteö fenben fie SOiofe unb bie ^roptjeten,

aber bic ed)tc Vefjrc wirb immer wieber üerfälfd)t, biö fie enblid) burd) 3efuÖ, ben (Soljn

beö 3ofepl) unb ber 2Naria, üou neuem offenbart wirb. Huf biefen fommt bei bcr laufe,

nad) Orcnäuö, ber „Sleon" (fl)riftuö, nad) bev maljrfdjeinlidjern Angabe £üppolnt'ö bcr

.^eilige Weift in (^eftalt einer Taube fyerab unb bleibt biö jur ^affion auf ihjn ritten

(ogl. meine £d)rift über ben „$nofticiömuö", 6. 58, 81—84, unb meine „Oucüen-
fritif bc^ (ipipfjanioö" (Sien 1865], <&. 115 fg.).

Tie $cit beö .Vicrintljoö fällt aller 2Bab,rfd)cinlid)fcit nad) unter Trojan. T)aö Ur=

tljeil barüber, ob er älter ober jünger fei alö bie foloffifdjen 3rrlcl)rcr ober ob gcrabe^u

feine ücljrc im Moloffer brief befhitten werbe, Ijängt bei bem Langel anberweiter Wad)--

ridjten lebiglid) oon bcr nod) immer aud) unter freifinuigen ivorfdjern ftreitigen Jvragc

nad) bcr Gdjttjcit beö Briefs ab. (Sollte cö gelingen, bie ^aulinifdjc ^[t,fm,ft beffdben

auö innern, nameutlid) aud) pljilologifdjen Carduben ftd)cr$uftcllcn , fo müßten wir unö

cntfdjlicßeu, bie erften Ucbergdnge beö (Sffüiömuö juv $nofiö nod) um ein oolleö Süccnfdjem

alter über Trajon'ö Anfänge, in bie legten Vcbenöjabjc beö ^auluö, l)inaufgurürfcu; im

entgegengesehen ^faü gehört bcr Sörief in bie Reiten Trajan'Ö.

9Kit üölliger eidjerfjcit finb bic 3rrlef)rer bcr ^aftoralbriefc in bic ^eriobe bcö auö*

gebilbeten (^nofticiömuö ju oerweifcn (iöaur, „Tie fogcnanntcu ^Jaftoralbriefc beö Äpoftcl«

i|3auluÖ" [Stuttgart unb Tübingen 1835j). 3^r .f>crüortretcn wirb, ähnUd) wie ^Crg '20, 30,

bem fdjeibenben ^Ipoftcl alö 2Beiffagung in ben ÜJ^unb gelegt (1 Tim. 4, t; 2 Tim. 3, 1;

4,s\ obwol fic aubercrieitö aud) wieber alö gegenwärtig erfdjeinen (1 Xim. 1,3 fg ; 4,7;

6, 3' fg., 10; 2 Tim. 2, iß fg., ts; Tit. 1, 10 fg.; 3, 9 fg.). On iljrer 93efämpfung burtt)

•lperoorl)cbung bcr fivdjl. Vcljrtrabition unb burd) Söefeftiguug Ijicrarc^ifdjcr Crbuungen

befiel) t bcr cigentlidjc i^werf biefer angeblichen s]>aftoralanweifungcn bcö ^auluö an feine

2d)ülcr. 3m 33crglcid) mit bem Jioloffcrbrief fe^cn biefe .^irteufa^reiOfn offenbar bie

9Jerl)ältniffc einer ipätern 3«t oorauö; fie fennen bereitö beu ®cgenfa0 tix^l Crt^o«

borie unb £ctcroborie; cinerfeitö ben auögebilbcten begriff bcr .«ird)e alö einer (Säule unb

fc|ten etütje ber ©aljrfjcit (1 Tim. 3, 15; ogl. 2 Tim. 2, 19), eine firirtc fird)l. i'ebrüber-

lieferung (1 Tim. 1, is; 4, h; 2 Tim. l,r>; 2, 3; 3, «), bie alö „gefunbc i'cljre" (1 Tim.

1, 10; 6, s; 2 Tim. 1,13; 4, 3; Tit. 1, 9. 13; 2, 1. 2. »), „gemeinfamer Wlaube" (Tit. 1, 4),

„guteö 53cfenntniB" (l Tim. G, 12 fg.), „anüertrauteö Out" (1 Tim. 6, 20; 2 Tim. 1, 12. u),

„fefte, oorbilblidjc frorm gefunber Vetren" (2 Tim. 1 ,
vi) ober alö „rcdjt 311 l)alteubeö

Sort ber äöa^rljeit" (2 Tim. 2, 15) beyridpet wirb, anbererfeitö „l)ärcttfd)c Wenfdjcn"

(Tit. 3, 11), l'eutc, wcld)C ,,ecf)iffbrud) am atird)cn-)Olauben" gelitten Ijabcn (I Tim. 1, 19;

ogl. 4, 1—6. 21), Sibcrfadjer bcr $ß?a^rt)cit (2 Tim. 3, s; Tit. 1, 14), mit fremben, irrigen,

falfdjen, eiteln, trügcrifd)cn, jud)tlofen i'e^ren (1 Tim. 1, 3; 6, 3; 1, c; 4, a; 6, 20; 2 Tim.

2, iß. 23 , Tit. l,io; 3,9).

2öeld)c ^Irt ^eljren gemeint feien, fagt bcr Scrfaffcr auöbrüdlicb,, wenn er ben

Timotl)cuÖ üor ben l)cillofcn leeren ©efa)Wä|jen unb Äutit^efen bcr fälfdjlid) fo benannten

to6wvuji.o;) ©noftfl wantt (1 Tim. 6, 20). Stuf biefc falfd)e, b. b. Ijäietiidje ©nofiö,

bic bereitö eine weitoerbreitete 3citritt^tung geworben ift — fic frißt um fid) wie ein

32*
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Streb« (2 Jim. 2,17) — fmb aitd) bic hcillofcn, altweibcrhafteu Luttum (1 Jim. 1,4;

4, i ; 2 Jim. 4, ; Jit. 1, u), bic cnblofen Genealogien (1 Jim. 1,4; Jit. 3,»), bie eiteln

Gefd)Wäfcc (1 Jim. 1,«; 6,20) unb ttyöridjtcn «Streitfragen (1 Jim. 1,4; 2 Jim. 2,20;

»gl. 1 Jim. 0,3; 2 Jim. l,u) jurürfjuführen. £>hnc 3»«^ f«" 0 gnoftifdjc ÜKnthcn

gemeint, wie bic Dom ftall ber Sldjamoth, bont Urfprung ber materiellen 2£elt, t>om

Jcmiurgcn, bem Satan unb feinen Ingeln unb ihrem Stampf gegen bic pneumatifefyen
s
I>Jenfehcn; bic „Genealogien" aber weifen nad) ber wal)rfd)cinlici)ften ?lu«lcgung auf bie

gnoftifdjeu Spcculationen über bie Sleonenpaarc be« Vid)treidj«, bie (fngcl- unb Geifler-

rci^en, auf ba« Gefefc ber Shjugicn unb bie Qrmanationölchrc tjin. j)cr ftarfc 9Jad)*

bruef, welker auf bic llnioerfalität ber Gnabe fällt (1 Jim. 2, 3 fg.; 4, 10; 6,13; Jit.

2, 11), ftcljt ber gnofiifdjcn £cljre uon einem hoppelten 2Dxcnfd)engefd)lecht, bie Betonung

ber göttlichen 3)?onard)ie (1 Jim. l,n; 2, 5; 6,15) ber gnoftifdjen Sleoncntc^re, ba«

Gcwid)t, weld>e« auf bie waf)re 9)cenfd)heit be« Gincn Mittler« 3efu« (*hriftuö fäOt

(1 Jim. 2, s; 3,2«;; 2 Jim. 2, s), bem J)ofeti«mu« entgegen. J)tc Behauptung ber 3rr

leerer, bie 2luferftefntng fei fd)on gefdjeheu (2 Jim. 2, ie), ffrfjt nidjt nur bem firdn*.

Jogma Don ber ^luferfrehung ber i'cibcr gegenüber, fonberu beruht uod) fpecieß auf ber

gnoftifdjen $lufid)t, unter ber Sfuferftclmng fei bie ßrweefung ber Seele burd) bic Gnofi«

au« bem geiftlidjeu Jobc ber Unwiffeiü)eit 31t oerfleljen (Orenäuö, Adv. haer., II, 31, 2;

Jertulliau, De resurr. carnis, $ap. 19, it. tu), flud) fonfl üerratheu $ahlrcid)c iSinjel^ctten

bie Spradjfarbc ber gnoftifdjen geit: fo ber „Jtönig ber Leonen" (1 Jim. 1, 17), ba« „un-

nahbare l'id)t" (1 Jim. 0,15), überhaupt bic gehäuften ^räbicate, um beu begriff be«

Vlbfoluten au«$ubrürfen; bic ftc^enbe Bezeichnung ber Scnbuug (Sluifti al« einer „Gpiphanie",

bie „Crrleud)tung" burd)« (Soangclium (2 Jim. l,io), ber £>tomnu« auf Glnifhi« (1 Jim.

3, le) u. f. w. (Baur, a. a. £>., S. 28 fg.).

2öcit fdjmicrigcr ifl e«, bic ©teile au«jumitteln , weldje jenen Orrlef/rcru in ber

inncru Gutwicfctungcigcfdjidjte be« Gnoftki«mu« nifommt. SWtt Söaur Ijier an 9)?arcio

niten ut benfen, üerwe^rt un«, trofc ber „ftntitfjefen" (1 Jim. 6,20), fdjon bic öon ben

Gegnern gebraud)tc Bejeiduiung „Gefefceölehrer" (1 Jim. 1,6), tr)ie „jüb. SDiötfjen"

( Jit. 1,14) unb „Mampfe um ba« Gefet?" (Jit. 3,»), aber and) iljre „Genealogien" ober

(imauation«tl)eoricn. Rubere«, wa« 53aur al« 9)?erfmal marcionitifdjer ?lnfd)auungen

geltcnb madjt, ifi aud) anbern gnoftifdjeu ^arteten gemein. Gefyt man mit 9fttfd)l

(„lieber bic Offener" in ben „Jl;cologifd)cn Oahrbüdjcrn", Oa^rg. 1854, S. 354 fg.)

00m Brief au Jttu« au«, fo fann man, wenn aud) nic^t an „eine rcligiöfe <2eftc

aurjerljatü ber befle^enben (^riftengemtinbe", bod) an effenifdjc Gbjonitcn ui beulen

unb wefentlid) biefelbc <Scftengeftalt wie in itoloffä wieberjuerfennen ocrfudjt fein (og(.

auc^ sDiangolb, „J)ic Orrle^rcr ber ^aftoralbriefc" (Harburg 1856], wetdjer bie 3n-

Ictjrer aller brei Briefe fc^arffinuig auf djriftianiftrtc Offener beutet), ^luöbriirflid) wirb

l)tcr bewerft, bie ^äretifer feien uorjugßweifc „auß ber iöefdjncibung " Ijeroorgcgangcn

(Sit. 1, iu), unb hiermit fdjeint für bie ^luölcgung ber „jüb. 9)?ntl)en" unb ber „Kämpfe
um baö Gcfe^" bic 9iid)tfdmur gegeben ju fein. Äuf Öffäcr paf;t aud) baö in bem
fetben 3"föwmcnl)ang mit ben jüb. ÜWütfjen ben Gegnern fdmlb gegebene ängftlic^e 9ietti

tjcitiSftrcben unb bic „9)?enfchcnfa^ungcn" (Jit. 1, 14), meldje ftdj offenbar auf ^orbemngen

fhenger ?lffcfc, Enthaltung 00m gcfd)Icd)ttichen Umgang, uon iÖcingenutj unb ^leifd)^

tpeifen beziehen (ogl. audj 1 Jim. 4,3. s; 5,23; og(. 2 Jim. 3,5). Aber biefe „djrifU.

(iffener" müpten nad) allen fonf^igen Spuren bereit« 311111 eigentlichen Gnoftici«muö fort

gcfdjrittcu fein, unb finb jcbcnfallö fdjou über bie Stufe, wetd)c bic fo!offifd)en 3rrlet)vcv

uod) einnehmen, f)u,auö - Jic (intfd^eibung mur} bod) wieber ber 1. Jimotheuüibricf

bringen, weldjer mit beu beiben anbern Briefen ftcfjt unb fällt unb bon ben Gegnern

ein oielfad) beutlid)eret? unb concrctercö iüilb cutrollt. Ocbcnfalle führen bie 53ricfc nic^t

iu bic elften xUnfängc ber Gnoftö hinauf, fonberu hinab in bie 3eit be« üotlcn feigen

Streit« ber werbeuben fat^. Äird)c mit ber, bic Subftaiu, bcö gemeiufird)l. Glauben«
bebrohenben .^ärefte, alfo früheftcu« in bie 9?cgierung«$eit ^abriau'« (ogl. auch ^cgefippuö

bei (fufebiu«, Äirct)engcfcr)icr)tc III, 32). J)amal« aber hatten auch M* urfprünglid)

oout xlubeuchriftcnthum amSgegangcncn Gnoftifcr fdwn ba« lettc 5?anb, weldjc« ihre

augelologifchcn Spcculationcn mit beut jiib.^d)riftl. 9)?onothei«iniie oerfniipfte, jeniffen.

J)cnnod) ftnb bic Gnoftifcr ber 1$aftoralbriefe feine ^ntiiioniiften. Gin" jubcndjriftl. Ur^

fprung ftcljt nach worein ^emerften feft ; ilne Gnofi« bewegt fid), wie bie ältere
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?er)rc ber „Späten", uodj t>or3itgöweifc um bic pncumatifd)c Deutung beö Wefcfccö unb
beö 3(. D. überhaupt, baö ftc in feinem tiefern Sinn 51t uerfWjen meinen, inbem fie ihre

„Finthen" unb „Wencalogien" hineintragen. Dagegen t)ätt bcr $crfaffer ihren neuen
unb unerhörten 2lnfic^tcit über llrfpvuug, Weitung unb Onfmlt beö Wefefceö ben redjten,

„gefefcmäfjigcn" Webraudj bcffelbcn gegenüber; ilmt bcftcljt ber 2£ertf) beö Wcfefceö barin,

ba§ man feine (Gebote Ijält unb feinem »erbammenbeu Sprud) entgeht, nid)t barin, baf;

man barüber „)d)mt?t" unb biöputirt (l lim. !, a fg.; bgt. 2 lim. 3, i6). (Die 33aur'fd)c

fluölcgung bon 1 lim. 1,8, uad) meldjer bie ^Bortc: „mir wiffen aber, baf? baö Wefet,*

gut ift", eine ftntitfjefc 31t bcr antinomiftif(f)cn i'eljrc ber Wegner enthalten foUcn [mir

Hüffen aber, baf? baö Wcfe(j vielmehr gut ift, wenn man eö nur gefcfcmäfcig gebraust!,

hatte id) für cbenfo berfchtt alö bic cntgcgcngcfefctc , nad) wcldjer bcr Wontiömuö ber

Wcgncr bcfdjränft merbeu foll [mir wiffen aber, bar} baö Wcjctj fretltd) gut ift, aber nur,

wenn man u. f. ».]. Die Sorte bcjcidjncn ciufad) ben Wcaenjatj praftijd) fittücfaev

Wefetjeöcrfülhmg 31t gnoftifdjen Theorien über baö Wcfctu ?Wcö ytfammengenommen
führt auf eine iDcittelftufc jmifdjeu ftcrmthoö unb ben großen gnoftifd)eu Snftcmen beö
2ttarcion unb Valentin, aljo etwa auf eine ber l'eljrc Satnrniu'ö unb bcr fogenannten

£)phitcn berwanbte Scfteugeftalt. Diefelbe läßt fid) DieÜcidjt auch mi * berjentgen ber
gleichen, bie unö in ben '^eubo Ognatianifcrjeu Briefen begegnet, »0 mir jcbcnfaüö nidjt

^TOcterlci 3rrlcb,rcr, 3ubaiftcu unb Wuoftifcr, fouberu nur eine Waffe Don jubatfirenben

Wnoftifcrn an^uerfenucn haben fugt, meine Slbhanbfung, „Heber bie ?lcd)theit bcr fnrifd)cu

ftecenfton ber Ognatianifdjcu Briefe" in ber „3citfd)rift für bie hifarifdic Theologie",
3arjrg. 1856, S. 31 fg.). (Sine üräcifere .Beitbefiimmung ift freilief) nidjt möglich, ba
auch nach bem £crbortretcn bcr großen gnoftifd)cn Snftcntc bie altern (heften fid) nori)

lange 3eit m %cm urfprüngltd)en SBeftanb erhielten. Die abftracte 2Wüglid)fcit bleibt

alfo, ba§ bem in ben ^aftoratbriefen gezeichneten 33ilb bcr jubaiftrcuben
L

Wnoftifer ba
unb bort and) anbern Snftcmen entnommene 3ügc beigemifdjt fein Fönnten.

Huer) bic Orrlchrer bcr Oohanneifchen Briefe fmb Wnoftifcr (A>ilgcnfclb, „Daö
Croangclium unb bic Briefe Oobanniö" [Jpaflc 1849), S. 344 fg.). Sluöbrüdlidj merbeu

fie atö foldjc gefcrjilbcrt, weldje fid) rühmen, bic rechte Grrfenntnir} (Wnoftö) Wotteö 511

befifcen (1 3of). 2,4; 4,«), im ?id)t 31t wanbcln (Map. 1,7; 2,«.»), Wemcinfdmft i35?efenö-

gemeinfefjaft) mit Wott 31t pflegen (Map. l,e) ober (bermöge ihrer pneuntatifchen Wbfttnfti

auö ©Ott geboren 311 fein (tfap. 2, 29; 4, 7 fg.). Sie rühmen fid) (a(ö tyteiimntifcr),

feine Sünbc 31t haben (Äap. 1,8. 10), fd)ät<cn baö (Erfernten ^ö^cr atö baö Thun ofap.

3, 7 fg.), unb geben ftd) für foldje auö, metche bie (Salbung (beö Wciftcö) beftben unb

barum in Öott bleiben unb allcö erfernten (ttap. 1,2» fg.). Om unberfennbaren Wegen

-

fa^ ju biefen, oon ber Wemcinbc auögegangcnen, aber nicht iunerlid) 31t il)r gcljörcnbeu

©noftifem (itap. 1,19) bezeugt eö ber 5örieffd)rcibcr unermüblid) feinen ßefern, ba^ aud)

ftc bie Salbung Imben unb „aüeö miffen", baf? fie bic rechte Wnoftö befi^cn unb feinet

Belehrung bebürfett, »eil bie Salbung felbft fte über aUcö belehrt, baf; fie auö Wott

geboren finb, bat} fte in Wott bleiben, bar} ber Same Wotteö in ihnen ift (Map. 1, 13 fg.,

20 fg., 27 fg.; 2, 2. 9 fg.; 4, 4 fg., 13; 5, 1 fg., m fg.; 2 3of). 2). 3lber bcr ocnneintlichcn

Wnoftö »trb bie »ahre entgegcngcfiellt , beren s2)ferfmal biefeö if^, ba^ mir Wott lieben

unb feine Webote halten. Ommer »ieber fommt ber S?crfaffcr auf bic ?Vrage 3ttrücF, »er

bettn eigentlich auö Wott geboren fei unb Wott erfenne. Gine anberc (Erfcuntnif? Wotteö

haben mir nid)t alö bic, baf; mir ihn auö feiner S?iebc erfennen, bie in ber Scnbung

feincö Sohneö 3efu C5t)rifli offenbar ift, unb bap wir ihm in ber i'tcbc ähnlich »erben;

bann wohnt Wott in unö, wenn feine i'iebe in unö ooüfommen ift, unb baratt, barj mit

feine Wcbotc halten, erfennen wir eö, baf} wir in ihm finb unb bleiben, baf; er unö feinen

Weift gegeben hat (1 3ob,. 2,3 fg.; 3, 1 fg., 9 fg., 24; 4, 7 fg., n. 10 fg.; 5, 2 fg.). 8ou benen,

bie Wott lieben, gilt eö, bat} ftc auö Wott geboren unb ohne Süubc fmb (Äap. 3, «. 9 fg.),

bat} fte öom Xobe 3um i'cben hinburchgebrungen finb (Jtap. 3, 11), auf bic fünftige 53er

ähnliehung mit Wott hoffen bürfen (5tap. 3, 2) unb feine fturd)t 31t hegeu braudjen oor

bem fünftigen Wericht (Äap. 4, 17). Die rechte Wnoftö ift alfo ftttlidjer Vtrt, fie beftcht

in ber ßrfenntnir} , ob unfer $cr3 unö ücrttrthcilt ober nid)t (.Hap. I,t9 fg.), ob wir in

bcr ?icbc bleiben, bic Wcbote Wottcö halten unb baburd) (ttid)t burd) ein oermeintlich bem

pneumatifdum Samen aufgegangencö höhereö SBiffcn) bic2Bcltunb ben Teufel (tfap. 2, 12 fg.;

5, 4 fg.) überwölben. Die ßufammeugehörigfeit ber wahren Wnoftö unb ber „Weburt auö
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@ott", welche bic ©noftifer behaupten, wirb aud) bom 33ricffd)rciber fo wenig bcflrittcn,

baft er btelmefjr in biefem ©tütf burdjau« bie ©pradje unb 9(nfd)auung ber ©egner tb,ci(t;

mtr um fo mein- unterfdjeiben fid) aber bie ftinber ©otte« unb bie Jttnber bc« Steuftlfl

(tf ap. 3, 7 fg.) burd) if)r fittlidjc« Schalten. Stud) ber urfprünglid) metap^fifc^c ©cgem

fafc bon Vidjt unb ftinfternift wirb etf)ifd) gebeutet, b. I). umgebeutet (äap. 2, 8 fg.).

©erbat mir fdjon buref) biefe« alle« mitten in bie 3ctt ber gnoftifdjen Bewegung

bjneinberfcfct, fo noef) mcfjr burd) bie «JJotcmif gegen ben £)ofetiemuö, welche ein $aupt=

intereffc beö 23rieffd)rciberS bilbet. 3)ie waljrc ©nofi« ift Ujm uid)t blo« ein praftifd);

ftttltdjeö Ükrfjaltcn, fonbern jugteid) ba« fteftfjaltcn ber bou Anfang an überlieferten

£et)re, ber „?el)re Gfjrifti" ober ber „©alnljcit", bon weiter bie ©egner abgewidjen (unb

baburd) bou bornljercin berurtljeitt) finb (1 Oof). 2, 7. 12 fg., 21. 2«; 2 3of). 4 fg., 0 fg.;

3 3ol). 2 fg.). 2)iefclbe überlieferte ?ef)re ift gemeint, wenn e$ fjcijjt, boran erfenue man

ben ©eift ber ©aljrljeit unb bct3 3rrtl)um«, ob jemanb „unö" l)ört ober nidjt, b. b,. ob

er bie rcd)te ftrdjt. iBerfünbigung feftljätt, ein nnberc« tc^rt al« bie ©emeinbc bon Anfang

an (feit ber Slpoftcljcit) beruommen l;at ( 1 Oolj. 4, e). ©er eine anbere ?ef>rc bringt

alö biefc, ben fofl feiner in fein fyttti aufnehmen ober nur begrüben (2 3ol). 10 fg.).

9fid)t eine bom ©tauben unterfd)icbcnc ©noft«, fonberu biefer ©taube felbft ift ber ©ieg,

ber bic ©clt überwinbet (1 Oof). 5,4), uämtidj ber ©taube an ben Warnen Oefu ßfjrifti

al« be« 8ofme3 ©otte« (I 3ol>. 3,23; bgf. 4, u fg.; 5, 13). $u °«n ©eboten ©orte«, an

bereu galten man bic waljrc ©nofi« erfennt, gehört bal)er borneljmlid) aud) baß SSefcnntniß,

baf? vkfuß ber (Sfjrift, unb baß Öefu« (Sljriftuö im glcifdj gefommen ift (1 Oof). 2,22 fg.;

4, 2 fg., 15; 5, 5 fg.; 2 3ol). 7). £>ic ©egner teuren alfo einen ©d)ein=Cib,rifru«, ber nidjt

wirfltd) ftleifdj unb 33lut Ijatte (bgl. aud) 1 3of). 1, 1 fg.; 5,6 fg.); flc leugnen, ba§ ber

©ofjn ©otte« wal)rf)aft inö ^teifd) gefommen, unb bajj ber 2Kenfd) 3cfu« waljrljaft ber

©ofyn ©ottcS fei, wäfjrenb beut ^rieffdjrcibcr alle« ©ewid)t baranf fältt, ba§ ba« uran^

fängtid)c „?cben" in wirflid) fmnenfäHiger ©eftalt erfd)icnen, ober bafe „OefuS ber (Slnrtft

nidjt blo« im ©affer, fonbem aud) im 23lut gefommen ift", fid) nid)t blo« bei ber Saufe

3eitwcilig auf einen äftcnfdjen Ijerobgclaffeu, fonberu felbft ftlcifd) unb SBlut angenommen

unb burd) fein 53lut un« Vergebung ber ©ünben erworben Ijat (1 3ot). 5, 6 fg.; vgl 1, 1 fg.,

7 fg.; 2, 2; 4, 10).

£er 35erfaffer befämpft alfo bic gnoftifdje Slnno^mc einer £>oppelperfönltd)feit d^rifti,

bee f)immlifd)cn (Sljrijruö ober So^nc^ ©otteö, ber nur fd)einbar ^enfa^ geworben fei,

unb beä irbifo^en Wcnfc^en, ber nur fdjeinbar mit bem (Sol)n ©ottcö eine ^erfon fei.

2Ber, wie fteim (a. a. D., @. 149 fg.), bie Slnfta^t ber Äiro^enDäter, ba§ ^ier ^crint^oö

gemeint fei, aufredjt ^ält, überfielt bie jal)treid)cn 3)?erfmalc einer fa^on feljr cntmirfelten

©noftö, meldte ber 33rief uerrät^ : bie Untcrfdjeibung eine« boppeltcn 3}?cnft^engcfd)led)t^,

ben $lnfprud) auf fpecififdje unb au3fd)tie^lio^e ©ciftefifalbung bcö pneumatifd)en „©amen«",
bie bereite Donogene äußere Ji-cunung üon ©noftifern unb Äat^olifcrn (Äap. 1, 10), ba$u

bic äcitlid)c $crne, auß njetd)er ber ^rief auf bie erfre SJerfünbigung Ö^rifti jurücfblidt

(ogt. aud) not^ ^ap. 4, 3), bic Umbcutung ber apofaltjptifa^en $orfteü*ung Dom ?lutid)rtft,

inbem baö Slntidjriftentljum flatt im röm. äöeltreid), Dtelmeljr in ber bofetifc^en ^rrle^rc

berförpert erfa^eint (5tap. 2, 1$. 22; 4,3), ba$ ©ewi^tlegcn auf bie ungefalfd)te fird)l.

Jrabition gegenüber ber sJieuf)eit ber Orrle^re (pruescriptio novitatis), baju auc^ ben

mistigen Umftanb, baß auf ebjonttifdjc ^nfc^auungen, wie fie fterintfjoä gehegt fjat, nid)t

bie leifefte ©pur fit^rt. Ueberbie« fdjeint aber Äerinttjoö bic Doppelperfbnlid)feit -3efu

d^rifti noc^ gar nid)t gelehrt ju f)aben; ber Dofetiöinuö ber ©egner ift oielme^r ber beä

©aturninu« unb ©aftlibeö. ;'luf eine au«gebitbetc ^leonenle^rc cnblid) fd)eint auc^ am
©d)luß beö erften S3riefö bie SBarnung oor ben „©bfccn" unb bic Betonung be# nja^r=

Saftigen ©otte« 3U führen (^ap. 5, 20 fg.), ba an mirflidjeö ^eibent^um ftc^cr nidjt gebaut

werben fann.
sJ?od) beftimmter alö bie Briefe ftettt ba« Sofjanncifdje (gbangelium ber falfdjen ©nofiö

eine wa^re gegenüber. (85gl. bie jaf)frcid)e Literatur über baö 4. Soangctium, bcfonbei-« bie

©c^riften oon Jöaur, „ihitifa^e Unterfudjungen ber fanonifdjen GDangclien" [Bübingen 1847)
unb „53orlefungen über neuteftamenttio^e Jbeologte", ©. 351 fg.; tfäftlin, „S5cr ^e^rbegriff be«

Soangelium« unb ber ©riefe Ooljanni«" [33erlin 1843]; ^>ilgcnfclb, „Ta& dbangelium imb

bie Sörtefc üo^anni«"; ©djolten, ,,^a« Soangclium nad) Oobanne«", beutfd) ooni'ang [Berlin

1867]; teim, a. a. £>., I, 148.) 2)ic ©a^r^eit bc« ©o^neö ©otteö wirb gegen ben bofe^
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tifdjcu @uoftici«mu« iu bcii ©rief« antitljetifd}, im (Soangelium tfjctifd) oerfodjten (fteim,

a. a. £)., I, 149). SU« £totd bcö Croangclium« wirb au«brütflid) biefer bqeidjnet:

,,£>ie« ift gefdjriebett, bamit tfjr glauben fottt, bafe Oefuö bcr (Sl)riftu«, ber (2ofm ©ottcc

ift, unb bamit ifn\ au if)tt glaubenb, ba« ?cbcn fjabt in feinein Warnen" (Map. 20, si).

!Dberfläd)lid) angefcljen, fdjehtt barin utdjt« anberc« \u liegen alö ber allen (Süangelicn

gemeinfante &md, bie SRefftanitat Oefu ui beweifen. 2iMe bie 2öorte aber wirflid) ge-

meint finb, letjrt ber ^lolog. 2£enn e« bort Ijeijn, „bcr ?ogo« warb ftleifd)", fo liegt

ber sJiad)brncf nidjt auf bcm £ogo«, fonbern auf feiner ftleifd)werbung, alfo barauf, bafc

ber göttliche l'ogoö fein ewige« göttlid)e« SÖkfen wirflid) in inenfd)ltd)c« ftleifd) unb 93lut

gctleibet Ijabc, bajj feine ftlcifdjwerbung fein ^fjantom gewefen. Da« Gbangelium ber wahren

$nofi« ftellt bem gnoftifdjen 8d)ein=(Sl)riftu« einen 3efu« in ftlcifd) unb 23lut gegenüber;

eö Ijebt au mit bein uormeltlidjcn Sein be« l'ogo« bei @ott, um fein kommen im Slcifd)

al« ben SBenbepunft bcr (9efd)id)te ,}u marfiren, an n>eld)em ba« S'idjt in bcr ftinjteriu§

aufleitetet, unb ba« ewige Sieben allen, bie im (Glauben ben flcifdjgeworbencu ®otte«fob,u

aufnehmen, uttljeil nürb, unb fudjt nun burd) bie Veben«gefd)id)te Oefu ben boppelteu

Dladjwci« \n füljrcn, cinerfeitö, bafc bie gött(id)e Jperrlicyfeit be« eingeborenen <3of)ne« beim

iöater wirflid) in bcm irbifdjen £eben unb SBicffeil biejc« 3efu« crfdjienen ift, aubcrcr=

feit«, baB biefc Crtjd)einung be« 6of)neö Üwtte« aud) wirflid) unb wabrljaftig eine Gtr=

fdjeinung im ftleifd) war, ba&, obwol ba« ftleifd) au fttf» ntd)tö nü^t, bennod) ba« ftlcifd)

(Slnifti wirflid) für ba« Peben ber ffieU in ben £ ob gegeben ift (Jtap. l,u fg.; 6, si fg.;

19,3*; ÜO, 24 fg.). Den fpecnlatiuen «^intergrunb biefe« Soangclium« faun nur ber

Uuöerftanb ober apologctifdje ^artnüdigfeit wegleugnen; aber bie ©noft« wirb aud ber

Spfjärc unfrudjtbarer Mbflractiou jur Uöirflidjfeit jurürfgcfüfjrt. Der Goaugelift atljntet

biefelbc geiftige Sltmofpfjare, in weld)er einerfeit« bie ttpologetif eine« Ouflin, aubererfeitö

bie Öiiofi« eine« Öafilibe« unb Valentin geboten würbe: ber „l'ogoö", ba« „?ebcn",

ba« „l'idjt", bie „tföaljrljeit", ber „eingeborene" ©ofjn beim ÜSater, au« beffen „*i|Mcroma"

wir $nabc unb &>al)rl)ett empfangen Ijabctt, bie „(Meburt au« GJott" ober „Don oben",

ber Öegcufafc oon Ü?i(^t unb ^infterniB, bie @nofn8 bcö allein wahren, rein geiftigen

©otteö unb feine« ©efaubten Oefu« beö (i^riftuö (Hap. 17, 3 ;
ugt. 4,21 fg.), ber 3ufantmen»

^ang, weldjer jwifdjcu bcr (^nofiö unb bem ewigen l'eben bcftel)t — alleö bicö unb nod)

oiele« anberc oerfefct un« iu ciuen (^ebanfcnfreiö, bcr un6 auf €d)ritt unb Xritt an

Probleme erinnert, mit beuen aud) bic Apologeten unb bie ^ettenifd) gebildeten ©nofiifer

ftd) bcfdjäftigcn. 2tber wie ber ©oangelift bie ganjc Stille be« göttlidjen Sefeuö, welche

bie (Dnoftifcr in cublofe »'leoncnreiljcu ^erlegen, in bei* einen (Meftalt bcö ?ogo«, al« beö

eingeborenen 3o^ne« ©otted, jufamiucufaöt, fo bringt er juglcid) auf bie CEintjeit bei

Önofi« mit beut Ölauben (Äap. 6, e>; 10,3*), unb ebenfo, wie in ben Briefen, liebt er

e«, ben $lid oon beu rein tl)eoreti|d)en 3peculationcn Ijinweg auf bie praftifrf)c (Seite

ber @nofi«, welche in ber ttebe unb beut Ratten ber ©ebote bcflcl)t, ^inübequlenfen

(iiap. 3, 21; 13, 34 fg.; 14,15.21.23; 15, 10. 12. 17; 17, 2e). 2Bic bcr £ogoß baö ?ebcu

ift unb aüeö iu Unit (Mcworbcuc belebt (Map. 1,4; 5,26; 11, 25), fo ift baö ?cben, weldjeö

er oerlciljt, gcfc^idjtlid) burd) bie 3 teifef)Werbung beö l'ogo«, burd) ben ©lauben an ben

^leifdjgctoorbcncn unb burd) baä galten feiner (Gebote ocrmittclt (Äap. 3, 1* fg., 3e;

5,24; 6,40.47; 7,37 fg.; 8,51; 10, 1 fg., 11 fg., 28 ; 11, 2s; 14,6 11. b\), unb ebeubaburd)

oerwirlltd)t ftd) bic ewige (frwä^luug jur Äinbfdjaft bei $ott, ba§ bie, weld)c bcr Sktcr

bem 3o^n gegeben fjat, an ben Manien beö 3ofme$ glauben unb im 8o^u ben S3atcr

erfenneu (itap. 1, 12 fg.; 6,37.44.65; 14,-. 20; 16,3; 17, 2. 6 fg. u. ö.). Die ©ebutt

au« @ott erfolgt baf/cr burd) Saffcr unb @cift (Map. 3,a), b. ^. burd) bic Xaufc auf

ben Warnen Oefu G$tifti unb burd) ben „^arafleten", ben Gfotft bcr Safjrljeit, welcher

bom »2ol)u au«gef;t unb allein bic rcdjtc Önofi« Derlei^, ittbem er bic Oüngcr 3efu an

aße«, waö er gefagt l;at, joieber erinnert (Map. 14, ie fg., 20; 15, 2g; 16,7.13; 20,22).

ift ftd)er berfc^rt, ben Urfprung bc« 4. (foangclium« gerabeju au* ber 3Jalem

tinianifa)eu C^noft« erflären, baffelbc alfo ju einem gnoftifd)en ^robuet im engern unb

etgcntlid)en 5imt fleutpeln 311 wollen. $erabc ba« Umgefcljrtc ift richtig, bic Xenbenj

be« ßoangelium« ift eine au8gefprod)cne antignofttfdjc. Aber fic ift bic« in bem, burd)

ba« Cbige nä^er bezeichneten Sinn, baß bic falfdje, ben djriftl. ©ctneinglauben auflöfenbe

®nofi« burd) eine xoa^xt Oiioft« überwunben werben foll. Unb bie @ebantenwelt, au«

roelajer biefe ©uofi« fid) aufbaut, ifk biefclbe, ber aud) bic ?leonenlcl)re Valentin'« i^ren
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Urfprung bcrbanft, nur baß, waö bei beu Ömoftiferu in chic cnblofc Biclfjeit göttlidjcr

Dfittelwefeu auöetnanbcrgef)t, burd) bie Oohanncifdjc Pogoölcfjrc in einer gcbicgcncn (Sinljeit

iufammcngefjaltcn unb in feiner ganzen ft-UHe auf beu fleifdjgeworbencn ©ofm (Mottet

übertragen wirb.

Bon fjicr auö ifi nod) cinftüdblitf auf bie Briefe an bie £phcfer(f.b.) unb Äoloffer möglid).

iJiefelben ftc^cn 511m ©nofticiömuö in einem ganj äfmtidjcn Berhältniß wie baö Solwnncö^

(Sbangetium (bgl. Baur, „^autuö" [2. Slufl., i'eipjig 1866—67], II, 3 fg.; „Borlefungen

über neuteftamcntlid)e 2;i)eologic", ©. 256 fg.)- 3)ie ©cbanfcnmelt, in meiner fie fid) bewegen,

ift mein nur jugcfianbeuermaßcu eine anbere alö bie in ben anerfannt eckten ^aulinifcrjcn

Briefen, fonberu fie ift wefentlich biefclbe wie bie ber Oofyanncifdjen l'ttcratur. $)ie überfinn*

liefen Legionen, bei benen bie Betrachtung borjugöweife berweilt, bie £immel3räume unb bie

üerfd)iebcnen fie auöfüllenben, bon ©tufe ju Stufe auffteigenben 9Jtöd)tc, bie Z^xont,

#errfd)aftcn, TOcfjte unb ©ewalten (<5ph. 1, 20 fg.; 3,9.20; Äol. baö ,/Sßleroma"

(Äol. 1, 19; 2,o; (Spl). 1,22 fg.; 3,19; 4,13), bie Leonen (<Sph. 3,9.11.21; Äol. !,*•)

unb SBclthcirfdjer ber ginftcmi^ (Spf). 6, 12), ber „Sleon biefer Seit", ber „^rc^on

beö i'uftreidjö" (<Sph- 2, 2), baö nadjbrürflidje $ewid)t, wcldjeö auf bie Offenbarung beö

ben «eouen berborgeneu 2Ntofteriumö , auf bie „SBeiöheit" ober bie „#nofiö" fäUt (<£pl).

1, «fg., 17; 3,3. 9 fg., 19; 4,i:i; 5t ol. 1, 6. 9. 26 fg.; 2,2; 3, 10. ie), alle« bie« berfefct

1111« burd)auö in eine 3eit, welche bon ganj anbern fragen bewegt ifi alö bie 3ett, in

weldjer
s
}>auluö feine Briefe an bie (^emeinben in ©alatien, Äorintt) unb Ofom fdvtieb.

%nd) bie ®nofiö fetbft, welche ber 33crfaffer ber „^Ijilofoöfjie", bor Wetter er im Äoloffer-

brief warnt, gegenüberfteflt, ift eine wefentlid) anbere alö bie ber altern paulinifdjeu

»riefe. Statt ber t>eit*gcfd)id)tlid)en Bebeutung beö Äreujeötobeö Ghrifii, ber Aufhebung

ber (»efefce«fned)tfd)aft unb ber ©citthcilung beö ©eiftcö ber ©ohnfd)aft an alle ©läu^
bigen tritt öiclmc^r bie foömifdje Bebeutung ber perfon (5f>rifti in ben Borbergrunb,

bnrd) welche alleö, waö im .frimmcl unb auf Grben unb unter ber (Srbe ift, gefRaffen

unb jur <5inf)ett $ufammengefaßt ifi (Spl). 1, 10.21 fg.; 3, 15; 4,» fg.; Äol. 1, 15 fg., 20).

%ud) baö gefd)ichtlid)e ßrlbfungöwerf, bie am Mreuj ßhrifti boÜbrad)te ©ünbenoergebung

unb ftriebenöfHftung erfdjeint auf ber &olic jene« uniberfcllen Berföfmungöwerfö aufge

tragen, wetdjeö alleö, waö im Gimmel unb auf (Srben ift, umfaßt (Äol. 1, 20), wie benu

aud) bie (Gläubigen ben geifttidjen ©egen in (Shtiftuö in ben ijimmtifdjcn Legionen

empfangen (${>$. 1,3; 2,«; Äol. 3, 1 fg.). Demgemäß befdjriinft ftd) bie Offenbarung

beö göttlichen 3}cnfteruimö feinefmegö auf bie föcilöbebeurung beö Äreujeötobeö (S^rifii,

fonberu bejie^t ftd) auf bie centrale unb uniberfelle ©tcllung (Sfjrifti, auf welchem baö

ganje pleroma fid) ^crabgcIafTcn hat (Äol. 1, 19; 2,2 fg., 9), unb beä ^leronta S^rifti, ber

Ätrc^e, in ber überfmnlicrjen SBelt (dpi). 3, t fg.; ogl. 1, 22 fg.; 4, 12; 5, 32; Äol. 1, is fg.),

nnb bie ©noft$ biefe« ÜWnfterium« wirb üor allem auc^ ben l)inimlifd)cn ajeac^ten unb

©ewalteu jut^cil (Qpt). 'S, t). Die Berufung ber Reiben ift gewiffenna§en nur ber ge

fd)id)tliche Senbepunft, mit welchem bie Offenbarung biefeö 2W^fteriumÖ in bie SBelt trat

(@p^. 3,3 fg.; Äol. 1,21 fg. 2« fg.), bie Belebung ber geiftlid) Jobten, i^re Befreiung

oon ben OTcbten ber ^infterniß unb iljre ©npflanjung in (^hrifti „?cib" (Gpl). 2, 1 fg.

« fg-J 3, 3 fg.; 4, 12 fg.; «ol. 1, 13 fg.; 2, 10 fg.).

3)cnnod) ift bie lenbenj biefer Briefe ebenfo wenig wie bie bcS 4. Cbangeliumtf

eine im engern ©inn gnofiifd)e ju nennen, ©anj wie letztere« ftellen autr) ftc ber falfdjen

©noftö eine wa^re, bie „($nofi$ CE^rifli" ober beö „SDinftcriumfi ß^nfti unb ber Äirchc",

gegenüber, faffen, waö für bie (Gegner in eine bunte Biel^eit bon ÖJeifterreihen auöeinanber^

fäüt, in bem (Sinen G^riftuö, alö bem concreten GentralpunFt beö ^eifterreichö, jufammen
unb fennen jmifdfen bem OHauben unb ber (Srfcnnrmß beö ©o^neö Öotteö feinen Unter-

fc^ieb ((Spb,. 4, 13). üNadjbrütflid) bringen bie Briefe oielmeljr auf firc^l. Gin^cit, auf bie

ßinfjcit beö @eifteö unb beö ©laubenö auf beut ©runbe ber ^eiligen Slpoflet unb Pro-
pheten, meiere alle ju einem feftgefügten, mit bem ^)aupt (5ln*ifto$ unjerrrennlid) uerbun

benen i'eib jufammenferließen f oll ( (Spf). 4, 3 — ie; ogf. 1 , 10. 22 fg. ; 2, n fg. isfg.;

3,5 fg.; 5,25 fg.; 6, 13 fg.; Äol. 1,21 fg.; 2,5 fg. tu; 3,11.1s), unb warnen t»or Ber-

fü^rung burdj falfdje ü?ehrc unb triigerifche ^^itofo^ic ((5ph- 4, u fg. ogl. 21 fg.; 6, ie;

Äol. 2,4 fg. i8 fg.; ogl. 1, 5 fg.).

©egen gnoftifd)e £ef)rer ift cnblidj auch bie polemif im Brief beö Oubaö unb im
2. petruöbricf (3ub. 4. s fg. 12; 2 petr. 1, ie; 2, 1 fg. 10 fg. 15 fg. ti fg.; 3, 3 fg.) ge^
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richtet. Dodj if* baö S3itb bcrfetbcn mit fo unbeftimmtcu 3^9™ gewidmet, ba§ cö fafl

unmöglich ift, über ben Onl)att tyrer Behren ©cnaucrcö $u fagcn. SSieleÖ fd)cint auf

anttnomiflifd^e 2ef)ren nad) 8rt bcr Atainitcn ju beuten; bte l'cugnung ber fidjtbarcn

2Bieberfunft (S^rifii (2 ^etr. 3, 3 fg.), bie Aug auögefonnenen SWqttjen (2 ^etr. 1, ig) unb

bte „erbidjtetcn SBorte" (2 ^?ctr. 2, 3), bie wiflfürlid)e ®d)riftauölcgung (2 '}3etr. 1 , 20 fg.),

bie 2eugnung beö erlöfcnben Jobcö Ctyrifli (2$etr. 2,i), unter weldjer wahrfd)cinlid)

eine bofetifd)e I^eorie ju »erflehen ift (cgi. aud) 2 $etr. 2, 10, wogegen 3ub. 4 (Dgl. 8.9]

nur überhaupt gegen bte l^ugnuug ber centralen Stellung Oefu dfjrifti alö beö einzigen

.£errn gerietet ift), weift auf ein jiemlid) weit fortgefenritteneö £tabium ber ©nofiö l)in.

3)ie pofitiDc ?c^rc in beiben Briefen Qiilt ftreng bie Sdjranfen gemcinfirdjl. Uebcrlicfc

rung ein, ofme bie falfdjc ©uoftö burd) ©egenüberftcüung einer wahren $u befämpfen.

£ipfiuÖ.

©Ob, angeblid) Warne einer Stabt in ^aläftina an ber ©rehje Don WUftäa (2 ©am.
21, 19), ift of)nc äwcifcl, gemäfi ber ^arallelftctlc 1 (i^ron. 20,4, in „©efer" (f. b.)

ju beränbern. & neu der.

$0g wnb SWuflOfl werben dou bcr fpätern ©agc gewöhnlich auf gleicher üinie neben

einanber genannt, im Wnfdjluft au £ffb. 20,«; in bcr altern £tit aber finben wir nur

ben einen Warnen Sflagog (1 üttof. 10, 2) unb in ber ©runbfteße für alle jene fpätern

©agen (£3. 38 unb 39 wirb jwifd)cn beiben bcutlid) unterfd)iebcn: SWagog ift bort Warne

eine« ?anbeÖ, ©og Warne eine« dürften, unb $war biefer näher bezeichnet alö Surft Don

Woö, ^icfcc^ unb lubal, alfo — wie man aud) baö erjtc 28ort beuten mag — Ijcib-

nifdjer 33blfer beö Worbcnö. lieber ihn Derfünbct Gjedjiel am 3d)luft bei auf bie Sßieba-

aufridjtung beö ©otteöftaatö ftet) be$ief)enben 93?eiffagungen: am (fnbe ber Jage, nad)bem baö

auS beut Sri! $urütfgefef)rte 93olf einer langen unb fidjern Wu()e genoffen habe (Alap. 38,8.ie),

werbe er mit einem au* Dielen SJölfern gefammeltcn furdjtbaren Wcitcrf)eer Dom fernen

Worbeu l)cr baö ^eilige ?anb überfallen (tfap. 38, 4— n), bort aber Don 3af)Dc gänjlid)

Dernidjtet werben (5?ap. 38, ic—39, 24), bamit alöbann Ofracl auf bem heimatlichen

33oben immerbar fid)er wohnen fönne (tfap. 39, 2s fg.). Xic ^eftegung ©og'ö ift alfo

nad) öjec^iel baö SSorfpict jum Eintritt beö mcfftanifdjen 3«talterö („Jage ©og'ö" ^eipt

bei Spätem, j. 58. largum II. III. ju 3 2)?of. 26, 44 unb 4 9Wof. 11, 26 fobiel alö „3cit

beö SBeltenbeö"), unb bie mit ©og oerbunbenen, Dom äußerften, ttjcilö nörblid)en, t^eilö

fiiblic^cn Wanb beö ISrbfreifeö jufammenftrbmenben S3ölfer finb in jener £d)ilberung

offenbar Vertreter beö gefammten ^eibenthumö, foweit cö nad) bem 3turj beö (5t>olbäer

reid)ö nidjt bereit« bezwungen war.

Derfelben S3or^elIung begegnen wir in bcr neuteft. Hpofal^ptif. Mad) 3?erflufj beö

taufenbiäljrigen Weid^ö, Ijeißt eö Dffb. 20, s, werben ©og unb SWagog, öom 3atan „t>er

fü^rt", gegen bie IjeÜigc Stabt iie^en, aber burd) ^euer öom Gimmel vertilgt werben,

flud) im Horan (Äap. 18, m fg.; 21,9«) unb bei fpätern arabifdjen unb per). <£d)rift

fteflern erfd)eincn Oabfc^ubfch unb SWabfdjubfd), b. i. ©og unb SWagog, ftctö miteinanbev

öerbnnben; bie oricntal. ©eograpfjen ((Sbrift, Öbn el SEBarbi u. tu) geben atö i^re Wo^n
fi^c bie ©ebirge beö äu^erften Worbenö an, unb bie berühmte, jum Sc^u^ gegen bie

(Einfälle nörblic^cr S3arbarenoölfer erbaute faufaf. 5D?auer würbe unb wirb in ifjrcn fpär-

li^en Ueberreften jefet noc^ 00m Solf „3abfd)ubfdyö unb ©Zabfchubfc^'ö ifijall" genannt.

Sluö atten biefen Angaben ift ju fcf|lie§en, ba§ ©og unb 3Wagog ben fpätern Orientalen

alö Cioflectionamen für bie wenig befannten, barbarifdjen Golfer beö nörblidjen ^Iftenö

galten. $ud) baö alte SWagog war, wie Diele anbere 2?ölfernameu, für ben Hebräer fein

fc^arf abgegrenzter ethnographifo^er begriff, foba^ bie $3eljauptung, SOZagog ^bc für bie

l)ebr. ^3orfteSmt0 etwa baö bebeutet, waö 2xu^Tai für bie griechifa'je (oofepfmö, „Älter-

thümer", I, 6, 3; .£>ieronnmuÖ m 6^. 38,2), aud) in biefer £inftd)t annehmbar ift, um
fo mein;, alö baö 3ufan»mentreffen ber 6cothen unb tfimmerier, uon bem .^crobot (IV,

11 fg.; I, 103) berietet, fcljr wo^t ftimmt ju bcr WebencinanbcrfleÜung Don ©omer unb

3)?agog (1 2Wof. 10,2). 3ene Sciffagung ((Sj. 38 unb 39) ijätte bann alfo ben in

Oofta'ö Wegierungö3ett faHenben ©c^t^enjug (C>erobot, I, 105) 511 iljrer gefd)id)ttid)cn

^orauöfe^ung.

Da§ Don (J^edfjicl ©og alö ^erfonenname bem 5?anbcönamen 3)iagog gegenübergefteüt

wirb, fann auf einem unrichtigen ctDmologifdjcn <5d)lu&, bem nämlid), ba§ bie 55orftlbe

ma ein nomen loci anzeige, berufen, änbeffen ftnb bie Änftdjtcn über ben llrfpruiu]
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ber beiben SEßörtcr immer noc^ geteilt. Die einen jie^en ba« ^ehlemiwort koka (2ttonb)

bei, anbere ba« türfifdje gög (^immet); am befteu werben mir c« mit bem perfifdjen

koh (93crg) combiniren, fobajj alfo beibe SBörter urfprünglid) i'anbe«nameu wären unb

$)?agog ,,(#rofc(9og" ober „Hochgebirge" bebeuten mürbe (fan«fritifd) malm = grofj).

®og für Slgag (4 3J?of. 24, 7, LXX nnb Cod. Samar.) ift cntfd)ieben falfc^c £e«art.

#gl. WofenmüUer, ,,£anbbud) ber btbltfdjen 9lltertf)um«funbe" (?eip$ig 1823—31), I, i,

240 fg.; 2Jhd)aeli«, Spicilegium geogrnphiae Hebr. exterae post Bochartum [(Böttingen

1769—70], I, 24 fg., unb bie 9(u«leger ju (fjedjiel, o. o. £>. lieber bic fpätere Orient.

Sage f. befonber« Qajmini'« „Äoömographie", ^erouögegeben bon SBüftcnfelb ((Böttingen

1848—49), II, 416 fg.
— Sd)licßlid) fei nod) erwähnt, baf? ($og aud) al« (Sigennamc

eines SRubenitcn borfommt 1 (Sfjron. 5, 4. Steiner.

Gföfceiibicnft, f. Abgötterei.

(tfojilit, f. ^eibent^um.

(ÜOlulI, nad) ber urfprünglid)en ?e«art (bem Kctib) ber Steden Oof. 20, s; 21,27

(Malon, nod) ber ?ln«fprad)e ber LXX unb be« (Sufebiu« Gfaufou, ßtefj eine in ber l'anb=

fdjaft 33afan gelegene unb bem Stamm ÜJfanaffc gehörige ifebiten - unb Slfntjtabt (5 2)?of.

4,43; Oof. 20, s; 21,27; 1 (Sljron. 6, sc). sJ?ad) bem Xalmub (Bienackot 9b) lag fie

ber Stabt Wobo« gegenüber unb Sufebiufl unb .^ieronmnu« fannten fie nod) al« einen

fer)r großen ftlecfen in ber i'anbfdjaft ®aulaniti«, wcld)e ber heutigen Gbene Dfd)aulau
entfprid)t; bod) ift ber Ort felbfl nod) nid)t wieber aufgefunben roorben. Die genannte

i'anbfdjaft grenzte nod) Oofcplju« („Oübtfdjcr Krieg", III, 3, 1) im Üöcften an (Galiläa,

reid)te biß jum Libanon („Altertljümcr", VIII, 2, 3), jerfiet in Ober* unb Untergatt=

laniti« („3übifd)cr Äricg", IV, 1, 1) unb gehörte nad) ^perobe«' Job jur £ctrard)ie be«

^^iliüpuö f„2tttert()ümer", XVIII, 4, 6). 3fne bebeuteubften Stäbte waren ©aulane

(„Oübifdjer Krieg", I, 4, 4), waf)rfd)einlid) ba« alte ®otan, unb ®amala („Scben",

Kap. 37). Die fjerrfc^cnbc Sprad)e fd)eint bie fbrifd)e gewefen ju fein („Sübifdjer

toieg", IV, l, 5). Äreniel.

®olb, f. 2WetalIe.

$o[QOtl)a, gräciftrte ^orm für baö ^ebräifc^e Gulgölet, 311 beutfc^ Sdjäbel. So
würbe ein Ort außerhalb ber £fjore Serufalemö genannt. Offenbar wollte man mit

biefem Warnen auf eine eigentümliche Xerrainformation bafelbft Anbeuten; fefjlt c« bot^

Weber bei ben Ofraeliten nod) bei anbern 33ölfern an Ort«nantcn ähnlichen Urfprung«,

wir erinnern an bic &innbatfenhöf)e (9?id)t. 15, u), an Sid)em, b. i. bilden, an ©atnala,

itinneretf) u. f. w. (bgl. aud) SBe^ftctn, „i)ieifeberid)t über^auran unb bic £rad)onen" (Serlin

18G0], ©.16 fg.). Unter ©olgatfja fwben wir un« bemnad) wo! eiue ftelsbanf ju benfen,

wcld)e burd) fladje Söölbung au« bem umgebenben lerrain fid) ^crauöljob, einer breiten,

31t Stein erftarrten 2fleere«welle ühnlid), bon morqenlänbti"d)er "^^antafte mit einem Iahten

Sdjäbel oergtic^en. Die 5Jorftcflung eineö öügetö müffen wir burc^auö bon ©olgatlja

audfd)licfjen, wie beim auet) erft bie ^egenbc unb uid)t ber ^3erid)t in ben (2oange(icu bon

einem Öolgat^a^üget rebet. 2öo aber biefer fogenannte „Sd)übel", bem bie &rcujngung

bcö Gerrit eine unoergängUc^c !®cib,e gegeben, ya fuc^cn fei, barüber erhalten wir auö

ber 23ibel felbft nur fe^r mangelhafte 3Ö?itt^cilungen unb gegen bie ?lu$fagen ber feit

Äaifer itonftantin firirteu Xrabition ^aben fid) gewichtige ä^cifcl erhoben. Stuö bem
S
J?. X. erfahren wir bloö ^olgenbeö. Der Ort OMgatlja lag au&er^alb ber Stabt, inbeß

nia}t weit babon entfernt, wie ber SluSbrurf «£>ebr. 13, 12 beweift: „Oefuö litt Draußen

bor bem Xljor." Sine öffentliche Strarje führte über biefc Stätte ober an berfelben hin,

fobafj ber gefreujigte ^err bem £oljn ber S3orübergehcnbcn auögefe(ft war (SDiarf. 15, 2*).

IS8 bcrid)tct im« aud) Ouintitian al« allgemeine röm. Sitte, baß man, geleitet bon ber

5lbfd)recfuugötheorie, bic ihcuje au ben begangenen Strafen aufgepflanzt I)obe, bamit

möglid)fl bicle bom 3lublia* ber Ätreu3c«leibcn burd)fchauert würben (ÜTobler, „Golgatha"

[St. ©aOcn 1851], S. 271).

Die mit ber (Srccution beauftragten Solbaten führten Oefum unter Begleitung ber fana«

ttfirten Solfömcngc bom s^rätorium, b. i. bom .'pcrobc«palaft auf Obcrjiou (f. Oerufalem unb

bgl.Oofephuö, „3übifd)er ihieg", II, 14, 8 mit 3ol). 19,13; Sepp, „3crufalem unb ba« heilige

Vanb" [Sd)affhaufcn 1862—63], I, 154 fg.) nad) ©olgatha hinau«, aller ^al)r!d)einlid)Teit

nad) burch ba« ©ennaththor, inbem ba« anbere X\)Ox bon Obcrjion, ba«icntge unter bau Ztyuxm

^ippifu«, ber mit bem £crobc«palaft in ^erbiubung ftaub, faum bem öffentlichen 3Jerfet)r
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geöffnet war, fonbent Wol nur jnr birecten frratcgifd)cn $crbinbuug bev Gitabclle mit bei

ftmbfdfjaft bientc (3ofepf)uS, „Oübifdjcr 5lricg", V, 6, 5). 93om (9cnnathtl)0v ging bie Strafte

ungefähr in ber 9iid)tung bev heutigen 3ta,$are ber Starftabt entlang, eine jicntlidje Strccfe

in fladicr G'infenfung ftd) fortjtcfjfnb, bann aber unweit füblid) bev heutigen (&rabcäfird)c

rafef) 40—50 gfug anfteigenb (ögl. SBarreutf, „Ausgrabungen", im „ttutlanb", Oaf)vg.

1868, 9er. 11, mit Tobler, „dritte Säuberung nad) ^aläftina" [@ot$a 1859], ©. 255), ju

einem fdjmalen, üielleid)t mit eigentümlichem Dörfer öcrfchcnen ftclSrütfcn. Sonderbarer*

weife ift immcv nod) nid)t benimmt entfRieben, ob bie Grtybfjnng beö tvabitioneUcn C^5ol

gatf)a eine fünftlid)e obev natiivlid)e ift. Sclbft SBMlfon (Notes to the ordnance survey

of Jerusalem [Southampton 1860]) läfrt bie Sad)C nncntfdjieben, l)ält tubcQ immerhin eine

natürliche ftelöbilbung für matjvfdjeintidjcr. 9?icf)t 200 ftuf? növblid) öon bev (Mrabeö-

firdje fiel nämlid) bev SÖoben 30—40 gfitfj wiebevum fetjv fteil norbwärtö ab. On jebem

ftall haben roir tjiev eine merfmürbige Tcrraingeftaltung t»ov uns, einen furjen unb fdjmalen

Ausläufer beS höl)er gelegenen meftlid) angvenjenben errainS, ber, and) wenn bie (Sigen

tt)iimlid)feit ber ^relSbilbung nidjt in einem befonbern Dörfer atlminirte, öon phantafic^

öollent lölicf mit einer 3d)äbclform tocrqlidjen werben fonnte. Unbefangene ftorfdjnng

ütttf barnm jugefleljen, baf^ bie 2?obengcftaltung im gaujen für bie Widjtigfcit beö trabi

tionetlen ©olgatfja fpridjt.

Aber jog ftd) bie jweitc Stabtmauer, bie längft fd)on bor ber Äreiijignng 3efu

beftanben, öfiltd) Hon ber OrtrabeSfirdje f)in ober tag fie nid)t ötclmeljr, wie mandje ber

bebeutenbftcn ftwfdjcv behaupten, weiter nad) SBeften jn? Tie Örabeöfird)e nämlid), biefer

äuf^eift compliävte 3?au, fd)lie[;t feit nieten OaRimberten nicf)t mir baS trabitioneUe ©vab

d^rifli, fonbern and) feine VeibenSftätte in ifjic SPiauern ein, inbem biefc nur 110 $ufj

jenem füböfUtdj gegenüberliegt. SBenbet man ftd) gleid), nad)bem man burd) baS ^paupt

portal öon Silben in bie ftird)e eingetreten, nad) ber Wedjten, fo gelangt man bor eine

18 (stufen f)ol)e Treppe, bie jur ÄrcujigungöfapeUc hinauf fiil)rt. ÜBir legen öov ber

$anb fein (9emid)t auf bie behauptete (Jntberfung öon heften ber ^weiten 9)fauer, inbem

nad) ben äu§erft forgfältigen llnterfud)ungcn SSMlfon'S (a. a. £>., 3. 53) bie ftrcnbe ton

33ogue unb Sepp über bie wiebergefnnbene jweite s3)faucr minbeftcnS öerfrlt^t erfdjeiut.

hingegen ifl beachtenswert!), baf? bie fogenannte ^Sorftabt (f. Oerufalem), b. I). eben bat

Ouartier, weld)c« öon ber jweiten datier umfd)loffen war, ihren llrfprnng in bie oor=

erilifdje $tit jurücfbativt unb bafi if)ve ©renken feit ben Tagen ber Taöibibcn beftimmt

blieben, inbem man nad) jeber .gerftörung beim SBieberaufbatt ber fVeftungSmauevn ber

alten Vinte folgte, begreiflief) nutzte ftd) in einem fo alten unb 3ugleid) fo erponirten

Cuartier, wie bie Üorftabt war, im i'auf bev Oüljvfjunberte ein ungeheurer 3d)utt an-

Ijäufen, unb in ber Xfyat l)at man im Ouartier öftlid) Dom SBajar Stellen gefunben, wo
man mcf)v alö 30 ^u§ buvd) ben S-djutt gvaben fonnte, oljue auf bai? (Jnbe beffelbcn jn

fioßcn. Söefilid) abev öon ber (Mrabe^firdjc, beim fogenanuten .'öiefiateid), beim Woliatt)

t^urm, liegt ber ©djutt nur wenige 5»fj nuf, 311m beutlidjcn unb unwiberleglid)en iöeweii?,

ba^ baß norbweftlitf)e Ouartier ber heutigen Stabt im 5llterthum nur fpärlid) bewohnt

war unb in feinem ftall 511 ben älteften 8tabttf)eilcn geljörte.

Tie britte Stauer, etwa 8—10 3afjvc nad) bev «veujigung Oefu öon Hgrippina I.

begonnen, nab,m öom ^ippifuö aus ifjven Anfang, währenb bie 3Weite weiter öftlid) beim

©ennatf)tf)or fict) anfefcte Oofephuö, „3übifd)er Hrieg", V, 4, 2). ftod) im 0. 70 war
ber Sttaum, weld)er fict} weftwärtä öon ber ^weiten 9J?aner gegen bie britte tyin auSbeljnte,

wenig bewohnt (Oofephuö, a. a. O., V, 6, 2). 2öenn Tituö in jener C^egeub bie 33c

lagcruug aul)ob, gewann er ben SJortheil, baf? er nad) Eroberung ber britten 9)?aucr

gleid) öor bie Stabtmauer Oberjiouö rüden fonnte, of)ne erft bie jweite crobem 3U miiffen.

So hatte bereits CScftiuö operirt, inbem er nad) Eroberung ber ^euflabt, b. h- bed öon

ber britten ^flauer umfchloffcnen Stabtgebietö, fofort ftd) öor bie fönigliche ^öurg lagerte

(3ofepf)uö, a. a. O., II, 19, 4). Söei bem (Mvabmal beö Oohanneß, baö uövblid) bev

Oberftabt gegenüber lag (^ofephuö, a. a. O., V, 9, 2), tiefe Tituö einen Tamm auf

fd)üttcn, 30 ISDen weiter öftlid) einen jweiten beim leid) Slmqgbalou, ben Api^jig fmnreid)

alö Thurmtc 'tf) gebeutet (Amygdalon gräcifivte ^otm für liammigdalun), weil cv bei ben

bvei bevühmteu Ihüvmeu öon Obcqion ftd) befaub. Tafe biefer Teid) mit bem heutigen

Patriarchen * ober ."öiöfiateid) ber Vage nad) tbcntifd), hat unfer« Sßiffenö noch niemonb

ernftlid) beftritten. 2Bie nun nad) Oofephuö (0. a. £>., V, 6, 2) bie ^wettc Gatter jebeu^
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falls nidjt tvcfltid) oom Oofjanueßbenfmat fid) befanb, fo aud) nidjt snrifdjen beut Xenfmal

mtb bcnt Xcidj; bcnu ob and) iljrc 9f orbfeite niebergeriffcu mar, ifyr meftlidjer Xl)eil beftaub

nod), alß bie Xämme crridjtct mürben (Oofcpljnß, a. a. D., V, 8, 2), unb jebcm 8cr»

ftänbigcn leuchtet ein, bafc man jmifdjcn jmci SMagerungßmerfcn üon getnetnfc^aftltd^cv

£pcrationßbafiß feine 9)?auer flehen gclaffeu fjätte. Somit fjaben mir bic SWatier öftlid)

rem £ißfiateid) ju fudjen, aber nid)t in nädjfter 9?fifjc, meit mir Ijier nod) feine 3d)utt=

lagen fyabcn
;
brausen mir bodj bei einer Stelle ber öftlid) bcm Xcid) benad)bartcn 2tra§e

cn-Waffara nur 2 ftwfi ju graben, menn mir auf beu natürlichen ??elß ftoficu motten.

(Aerobe oon biefer Strafe auß aber fällt baß Terrain fteil ofhoärtß, fobafj ein ^punft,

ber ctma 200 ?fufi Dom £ißfiatcid) entfernt ift, beinalje GO ftuß tiefer liegt alß biefer.

(Sgl bic in irrten gezeichnete Harte Ocrufalemß oon SSilfon mit äÖarren'ß Sluß

grabungen auf bcm Oo^anniterfjotfpitalgrunb im „SInßlaub", 3al)rg. 1868, Dir. 11).

Vln ber £>albe ober unmittelbar 311 ifjrcn ftüücn fonnte fclbftoerftänblid) feine ftcftungß=

maucr errietet merben, fonbern erft ba, mo ber Söobcn ctmaß mein- jur ftlädjc ftdj am?

breitete, eine 33ebingung, bie fid) in ber (Megenb bei? heutigen Söajarß erfüllte (ogl. Sßilfon'ß

Marte). Welmen mir ^inju, baß an ber galten Worbfcitc oon &ion fein ^lajj für ba«

(^ennatf)tf)or fid) fo gut eignete, mic ber Eingang beß oon Süb naef) 9?orb lanfenben

3iontl)äld)en« (f. Sentfalcm), fo fdjeinen mir Vnliinglidje SBemetfe für bic 9lnnal)me $u

bcftfccn, ba§ bic jmeite DJfauer öftlid) Oon ber Örabcßfirdjc fid) Ijingcjogen. Xaljer mad)t

cß unß bic rul)igc Prüfung ber urjpriinglidjen Xcrrainocrljättniffc fomic ber 9Zad)rid)tcn

bei 3ofepf)uß in fjoljcm Örab maljrfdjcinlid), baf? bic Xrabition bic 8tellc oon Gmlgatffa

im gaujeu ridjtig bejeidjnct fjnbc.

%u* ber (Srjäijlung beß (Snfebiuß in feinem „£eben ttonflautin'ß " (IU, 25 fg.)

geljt ^croor, ba§ mau über bie ?agc beß .^eiligen ©rabcß unb bamit (9olgatfjaß im all-

gemeinen nid)t im 3mrife( *°ax> unb baß bic ©iUfiir ber V'egenbc fid) nur auf Scftimmung
beß einzelnen bcfd)vänfte. Xaß Ouarticr, baß infolge ber $ionftantin'fd)en 53auten um
Wolgatf)a fjerum entftanb, nannte man 9Zcu-3erufalent im beutlidjen Unterfd)ieb jur alten

3tabt, auf beren 2J?aucrn, mic ber fd)riftfitnbige ßufebiuß fo gut mußte alß mir, @ol=

<\atf)a gelegen mar (ogl. Xoblcr, „©olgatfja", 8. 76).

3>ie 9)?ärd)cn, bic fid) früf^eitig in reichem 2)?a§ an bic ©rabeßfir^e hefteten, unb

ber llmftanb, bafi biefelbc mitten in ber heutigen Stabt fid) befinbet, mad)cn cß begreiflich,

baf? befonnene §o^fd)cr ber gefammten ©olgatljatrabition mit gro§em SOZißtrauen entgegen^

famen unb bie uncble S3ert^cibiguugömcife eine« blinben ^lutoritätfiglaubenö muffte baß

l entere nod) fteigern. Dod) gibt felbft ber Ocfuit @agarin (in ben Etudes religieuses,

liistoriques et litt, par des peres de la compagnie de Jesus, Oa^rg. 1868, 3Kai) JU, baß

bie ganje iVrage fogar oon feinem fatf>olifd)-religiöfen Stanbounft aus einen fc^r unter-

qcorbneten SBcrtr) ^abc. 3lnbercrfcitß barf man beim Stubium berfelben niemals oergeffen,

baf^ bie 2tabt ber Ouben ihren 2d)iucrpnnft im Xempet hatte unb bannet) ihr MniiWh
fationßproce§ fic^ ri^tetc, mä^renb baß d)nftl. Oerufalem feinen Sc^mcrpunft in ber

C^rabeßfira^c gemann, moburc^ mit innerer 9Zotf)mcnbigfcit eine mcfentließe Scranberung

ber cinftigen «Stabttocr^ältniffc erfolgen mußte.

^adjbem man einmal mit ber Xrabition gebrochen, begnügte man fid) nid)t mit bcnt

bloß negatioen Srgcbniß, fonbern naa^ blofer 33emtutl)ung glaubte ber eine im tfiorbmejieu,

ein anberer im Horben, ein britter gar im Süben ber heutigen Stabt ©olgat^a gefunben

jii t>abcn. 3d) felbft ftimmte in meinen „Sanberungcn bur^ s^aläftina" [3ürid) 1865],

(5. 70 fg., ber Hnfid)t oon Xb,eniuß bei, melier bie ßreujigungßftättc auf bic SBölbung

ber 3crciniaßgrotte Ocrlegte. Gine erneute felbftänbigc ^tüfung ber %xa^t bei oielfadj

oermcl)rten miffcnfc^aftU^cn .fjülfßmittctn bemog mid), mic id) im obigen bargelegt, junt

C^olgat^a ber Xrabition surürfjufefnm

5?gl. Xoblcr, „©olgat^a", ©. 13 fg., 160 fg.; ^obiufon, ,/£aläfnna" [.^atte 1841—42],
II, 268 fg.; „Weite Untcrfud)ungen über bic Xopograpfjic Oerufatcmß" [^aUc 1847],

3. 41 fg.; „Weitere ^ibtifd)c ^orfa^ungen" [Berlin 1857], 3. 332 fg.; bitter,

„
s

Paläflina unb ©t)rien" (Berlin 1852], II, 11, 422 fg.; Sogue, Le temple de Jeru-

salem f^ariß 1864], <£. 114 fg.; Sepp, a. a. !D., 1, 319 fg.; SBilfon, a. a. O.,

3. 53 fg., 74. Öurrcr.

(^Oliatl), «bWmmling ciueß $iicfcngefd)lcd)tß, auß ber p^liftäifc^cn ©tabt (Matf)

gebürtig. (Sr ^at biibur^ 58erül)mtf)eit erlangt, baß er oon bent #irtenjünglutg Xaoib
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im 3tKtfamßf gelobtet Würbe. Sil« nämlidj mahrenb bev enblofeu ^sc^ben 3wifd)cn

3fraclitcu «nb ^hitiftäern bic beiberfeitigeu Apccrc einmal cinanber gegenüberlagen, forberte

®oliatl) unter fjö^neubcn Sieben einen Ofraeliten gum ^meifampf fjerauö, um baburd) ba«

©d)itffal be« Krieg« ;u cntfdjeibcn. £cr 311m SBcfud) feiner 5Bvüber 3ufäUig im Vager

anwefenbe £>aDib warb ebenfo fcf)r burd) bie fein ifraclitifd)c« ß^rgefii^l Derletjenbe ©pradjc

bc« geinbe«, al« bnrd) bie offeufunbige Feigheit feiner ©tamme«genoffen entrüftet unb bot

ftd) aller Hbmahuungen ungeachtet ^um ^weifampf an, in weldjem er feinen Gegner oer

mittels einer ©crjtcubcr erlegte. Xie fefjr in« breite gejogene Gn^ä'hlung (1 ©am. 17, 4 fg.)

enthält ftdjerlidj fagent)afte ^üge, wenn anc!) freitief) auf ber anbern (Seite weber an bev

(friflenj Don Wiefcnmenfdjen unb i)iiefengefd)led)tern, nod) an ber 9Äöglid)feit ber erzählten

Xobc«art gezweifelt werben faun. 3)a« ©djmert be« (Goliath würbe nad) 1 ©am. 21, 7 fg.;

22,io Don 5lf)imeled), bem ^ßriefter 9tob, aufbewahrt unb normal« t>on biefem bem

Xaöib übergeben. — 3)tc ©teile 2 ©am. 21, 19, wonach me Xöbtung bc« Öoliatr) einem

gewiffeu QjUfjauau jugefdnieben wirb, ijt au« 1 (5|)ron. 20, 5 ju ergänzen, wonad) Gld)auan

einen trüber (^oltatl)'«, ohne 3weifel ebenfalls einen liefen Warnen« i'adjmi, erfcrjlagcu

f)at (»gt Ztynivß }U 2 ©am. 21, i» unb ben Slrtifel 2)aDib). — ?ludj in ber außer

biblifcfjen Literatur wirb be« Öoliatl) erwähnt, jeboer) in einer Seife, bie mit uufcrev

biblifdjeu Srjäljlung nicht« al« ben tarnen gemein hat 9töcf.

(itomfr erfd|eint in ber S3ölfertafel (1 9J?of. 10,2.3) unter ben japhctitifd)eu 5öcwof)ucrn

be« 9iorben« (unb üßefien«), unb jwar al« ©tammDolf oon 3(«fena«, ^Ciptjat unb Zijo

garma (f. b.), unb tritt wieber 3ttr 3eit oeö Propheten Gjcdjiel (Aiap. 38, c) auf altf

fricgerifd)C« SJotf neben Xl)ogarma unb anbern Golfern be« Horben« im £eer bc« (Mog,

biefem, b. i. ben ©cntD/n, entweber unterworfen ober wcuigftcnö Dcrbünbet. 2öir benfen

babei an bie alten Sünmericr ber (Hafftfcr. Sic Öomcr an ber ©pifec ber 3apl)ctitcn,

überhaupt ber 93ölfergcncalogic f'djcnb, fdjon baburd) als ba« äußerfte, b. r)> nÖrblid)ftc

$olf unter ben Oaptjetitcn erfdjeint, fo Derfcfct auch ofr t^i'ajifc^e ©änger Drpheuü
(Argonaut ica, 1120 fg.) jur $cit be« trojanifd)en törieg« gleid)faÜö bie Atimmerier in

ben 9?orbweften mit ber S3emcrfung, baß ftc ben ©lauj ber ©onne nid)t erführen, unb Avouier

(„Obrjffee", XI, 14— 19) nennt fic gerabejn bie „äufierfien" unb benft fie ftd) im nebeligen

rtnftern Horben:

SlUba lieget ba8 r'anb beä funmaiid)eii aJiänuciflebiete«,

töanj uou 9f>bel umwölft unb Jvinflevniß; nimmer auf Jen' aud)

Ädjautt ^clio« h cr utit lfud)teubcii »Sonuenftra^ten;

9Urt)t wenn empor er finget jur $al>n bc« fiernigeu Gimmel«,
^{od) wenn uueber ms 'ivb' er tünab 00m Gimmel fid) meiert;
sJtciu, ring« grauliche vJJari)t umrnln bic elcnrtn i'JJenidjcn.

s)?ach ben @efd)id)tfchrcibem unb (^cographcn wo()ntcu bie K numerier oor alter« in

^erobot'« 3cnthien, alfo im Vanb wcf^lich Dom ianaiö (b. i. ber £onflu§), nörblid) Dom

Schwarten 3)?ecr, am ©ec SWftotiö OÄfow'fdjcß ÜJiecr), auf ber Xaurifchen ^patbinfet unb

in Sarmatien ($erobot, IV, 11; ogl. IV, 99 fg.). 2Bie bic TOoti« felbfl, fo würbe

aud) ba« ©d>war$e SDtccr im ?lttcrthum biöweilen „itimmerifehe« 3)?eer" genannt, ^ebeu

bem „$iimmcrifd)cn iöoöporu«", welchen 9?amen bie 9J?ecrenge trug, bic ba« ©chwar^c

mit bem 9lfow'fd)cn 3J?eer Derbinbet, fnc fe
bie 3J?ünbung felbft ber „Äintmerifche laufen",

eine i^urt an bemfclben erhielt bic Benennung „Stimmerifchc Jurt", bic bortige ^anbenge

aber würbe „ftimmcrifcb,cr OfWnnu«" genannt, ^(uf ber Xaurifdjen .^albinfel felbft gab

e« ein (Gebirge „ivimmerion" unb einen £>rt „itimmerifon", Dormal« eine ©tobt, fpätcv

ein Rieden, ber burd) Sali unb Kraben, in welchem wir ohne Bnrnfel bic „tiimmeriferjeu

D?aueru" Apcrobot'« wieberftnben, bie Vanbcuge bem Einbringen ocrfc^lof?. Slu§erbem

werben dou ben Gilten aud) eine Öegenb „itimmeria" unb „Äimmcrifdje ©täbte" im

europ. ©enthielt genannt ($>crobot, IV, 12, 100; ©trabo, XI, 376 fg.; ^(iniuö, VI,

G, 14; WefchDlu«, Trometh., 33. 729 fg.; ^tolemäu«, III, C, 5).

S3on ben berhccrcnbcn (Einfällen ber Stimincrier, weldje „in ben alten 3citen gan^

^ften burc^fireiften" (^iobov, V, 32), cr^hlcn .'perobot (I, 6, 15, 1<>, 103; IV, l) unb

©trabo (I, 164; XI, 377). (Sinft war baö $olf grofj unb hotte bie .Ipcrrfdjaft in

Xaurien (©trabo, IV, 309, 394), bcl)nte ftch aber 31t ocrfdjicbenen Reiten über öcrfct)icbcnc

tfänber au«, je nad)bcm e« felbft, Don ben ©enthen beengt unb bebrängt, neue !$Bo6nfu)e

fuchen mußte (Aperobot, IV, 11 fg.). ©0 unternahm e« wieberholt 3»9« ben jenfeit
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bcö Sdjmaqcn 2)?ccrce füblicf) gelegenen fleinafiat. i'änbent, ben wid)tigften biefer 3üge

unter feinem König ^ngbamie in ber erften $älfte bce 7. Oatjrl)., wo bie itiinmerier bie
v
ilcolicn, Vnbicn unb Öouiett uorbraugen, and) bie $auptftabt Sarbee eroberten unb plün*

bertcu (650 ö. (ff)r.; £crobot, IV, 12; I, 15, 103; Strabo, IV, 60, 149, 494, 627;

(iallimadjue, Hynm. in Artem., 251 fg.; Stcpf). 53tt$antinue u. b. SB. 2uaacJ0<;), unb

unter ben Inb. Königen @ngce, Mrbne unb Sabnatee gegen 100 Oatjre fengenb unb

plünbernb ftd) behaupteten, bis ce bem fllnattce, bcni Vater bcö ftröfue, gelang, bicfelben

aue ßleinafieu ju Oerjagen (A>crobot, I, 16), wo ftc burcf> Dcrfcrjicbenc Oerter iljree 9camcne

ein blcibcnbce icufntal itjrcr
s
Jiattbcinfälle Ijintcrlicfjen. 5(n öcrfd)iebenen fünften Mftcne

Ijattcn fic ftd) niebcrgelnffen: fo an ber Oftfeite ber SDiäotie, wo eine <2tabt Mimmerie

((iinuncriunt) genannt wirb; in s$apr)lagonicn
,
ba, wo nadjmate <Sinope ftanb (^perobot,

IV, 12); in 33itljtnucn, ido fic öon £lna$iern üertrieben würben; in ÜHttften, wo ce eben

falle einen Crt itunmerie gab, in ben älteften Seiten ISbonie, nadjmale Mntanbroe ge-

heißen ftUiniue, V, 32; 8tepl)anue ^njautinue it. b. 22. "Avxav&po;). 3n biefen Stümpfen

uerliercn ftc fid) cnbtid) in ber Völfergcfcfjidjte. ftür llcberrcfte ber alten Siimmcrier,

wcld)c fid) oor ben (Eroberern im (Gebirge behauptet l)ättcu, fyält man bie Xaurier bei

£erobot (IV, 99 fg.). Ucbrigene Ijat ftd) bie alte Benennung, nur mit geringem tat*

wcdjfcl, im yirabifdjen, unb bie lumtc im Warnen Krim erhalten, wie gegenwärtig bie

Xaurifcrje £albinfcl f)ci(jt, unb bem entfpred)cnb bei arab. Sdjriftftcllern aud) bae Sdjwarjc

>Ü?ecr immer nod) Saljar cl Krim (>timmcrifd)ee 9)fecr) genannt wirb (Alwlf. ed. Wüsteu-

feld, <£. 29, 31. 49). s#ud) erinnern nod) Ruinen unb auegegrabene fdjäfebarc Slltcr-

tfyümcr an bie ältcftc ßeit £auriene unb an ben s}Jontifd)en König 9Kitf)ribatee.

Cljnc Zweifel aber treten bie alten Stimmerier ber $ried)en, ober bod) menigftene

ein watferer 23rud)tl)etl berfelbeu, in ber fpätern ©eferjidjte wieber auf in bem gemaltigen

itfolf ber Kimbern ober (Simbcru, meiere ben Üiömeru ftd) furd)tbar gemacht fyabcn

iDiobor, V, 32; Strabo, VII, 293; Stepljanue ^antinue n. b. äö/'Aßpot). Xcnn bie

„CSimbem" bcö röm. (Md)idjtfd)rcibcre 3uftinue (XXXV III, 3), meldje Sttitfn-ibatee gegen

bie Börner warb, unb weldje Slppian (Hirt. Mithridat, XV) „Saurier" nennt, wofjnten

am Kimmcrifdjcn SÖoäporuö; unb bie Gilten Ijatten aud) bereite ein SBiffcn baoon, baß

bie ben OH'iedjeu .yterft berannt geworbenen, oon ben Senilen bebrüngten unb in Klein

afien eingefallenen Kimmcricr utd)t bae ganjc $olf feien, foubern baß ber größte unb

tapferfte Stjcil berfclben bie cutfernteften $Cgeubeu am äufterften 9)fecr bcwofjnt f)abe, ein

ber Sonne mu.ugünglid)ce Vaub ooU bid)ter ÜBälbcr, meldjc fi^ bie ju ben £«ct)nifd)cn

(Gebirgen in (Germanien erftrerften. Somit fdjeint fiel) alfo ber £aupitt}cil biefee S?olfe,

mal)rfd)einlid) fdjon Oor bem 3ll
fanmtclt f^°f? mit ben Scntrjen, nad) bem Worbme^en ge^

menbet }U Ijabcn. »'ile ber .^pauptfty ber dimbern crfd)ciut fpätcr aud) bie ^atbinfcl Oütlanb,

in ber alten C^cograpljic bceljalb „(ümbrifdjcr (iljevfonee" genannt, mofelbft aud) ein „(Jint-

brifdjee Vorgebirge" fid) finbet (fliniuö, II, 67; IV, 27; i<ontponiue 9)hla, De situ orbis

III, 3; ^tolemätte, II, Ii, 12). £od) fd)on jitr ßett etrabo'e (VII, 293) unb Xacirue' (Ger-

mania, Stap. 37) uerbreitete fid) bae $olf burd) bae növblidjc (Germanien bie mefllicl) über

ben 9ir)eiu, unb Dom Jyeftlanb aue bann aud) naai iBritannicu, wo ftd) baffclbe in ben

i&alüfern int weftlidjen (inglanb, bie fid) fclbft ben dornen Mtjmr (Cymru, b. i. Konter;

ngl. Cumbria unb (iumbcrlanb) beilegen, unb ebenfo im uorbwcftlidjcn 5vran!rcid), in ber

Bretagne, unter ben (Selten (Mumrcrn) crljalteu t)at. — ^ic Striegejügc ber Gömbent

finb aue ber röm. (^efdjidjte befannt, wie biefclbeu mit brei anbem Golfern, ben Teu-

tonen, Hmbronen unb Xigurincrn fedje rbm. ^»cere fdjlugen unb bie röm. .^errfdjaft

jenfeit ber $llpen bcbroljtcn, fobaf? nod) in fpätever 3cit ifyc
sJ?ame üoll Sdjreden genannt

warb. — iBcnigftene mittelbar fpredjen aud) bie alten jüb. Slueleger für bie „germa=

nifctjcn" (Stntbcrn, wenn fic beut OWmcr balb (Germania, balb Slfrifa, b. i. bae SJan«

balcnrcid) bafelbft, ale SSJofjitort jumeifen, bamit alfo immer auf ein gemtanifdjce Üi>olf

beuten. Gbcnfo Ijat Gofcpljue („VUtertl)itmcr", I, 6, 1) unter Konter bie G^alater im

növblid)en ^Ijrtjgicu, bie r-ovbem Öomareer gcr)eipen l)aben follcu, ücrftct)en, unb orjnc ^
rcidjcnbe ©rünbc l)at mau in neuerer 3fit au bie

s
4.tyn)gicr fclbft, an bie £ürfen, an bie

(Sljomari im nörblid)cn 3?attricn, ja fo^nr an bie ftalmiicfcn benfen wollen.

Vgl. nod) ual)cr: Ü)?anncrt, ,,(.^cograpl)ic ber @riecl)eu unb 9Jömcr" l^ürnbcrg 1795],
IV, 106, 278; beeren, „3bcen" [Böttingen 18I5J, 1, n, 253; ftofenmütter, „^anbbud) ber

btblifd)cn 3lltertr)umefunbe" [Seipaig 1823—31], I, i, 235 fg.; ©efeniu«, Thesaurus, I,
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295; SBartlj, „2)eutfd)lanbS Urgefdjidjte" [fcof 1818—20], I, 48 fg.; finobct, ,/Eie Hölter

tafcl bcr $cnefiÖ" [ließen 1850], <S. 23 fg.; lud), „Kommentar über bie ©enefiö" |£aüe

1838]; .fterjog, „9Ceat=(xncnrtopäbie", V, 235 fg.; Mebufjr, „ftleine l)tftorifd)e unb p^ilo

logifdje ©djrtftcn" [Söonn 1828—43], I, 361 fg., 364 fg. Äneucfer.

©omor, f. üJeofee.

(Bomorrljn, nad) bcr <Sd)ieibrocifc ber LXX, ^ebräifc^ ;Aroora, eine Stabt, bie

nad) 1 SDiof. 13, io efjcbem in einem mafferreidjen, parabteöäljnlidjen ÜTljal lag, bann aber,

mit (Sobom unb ben aubent (Stäbten beö (Sibbimtljalö (3oar aufgenommen) burd) ein

furdjtbarcö 9?aturcreigniß gänjlid) serftört (1 3)fof. 19,24 fg.) unb üom £obten mm
überflutet mürbe (1 Ü)?of. 14, t), um iljrer Süube millcn (1 2Hof. 18, 20). Der Warne

felbft beutet auf biefcö Greigniß l)in, beim Samara (arab. Wominalform üon jiamir») ift

foöiel alö Ucbcrfliituug, unb otme 3roeifcl fjat man bie «Stabt erfl nad) jener Jiataftropfje

alfo benannt. Daß fic überhaupt nid)t eriftirt Ijabc, jene (Srjäljlung alfo blofer SUfntljuö

fei, märe aber ein falfdjer <Sd)luß; bie (Stabt Faun früher einen anbern, uns nidjt meljr

befannten tarnen geführt fjaben. lieber bie Söefdjaffenfjcit unb Urfadje jener itataftropljc

unb über bie urfprünglidjc itogc ber üter untergegangenen tStäbte
f. (Sobom unb Xobteö

Sflecr. »gl. auef) 5 9J?of. 29, 23; 32,32; 3ef. 1,9; 13, 1»; Oer. 23, u; Bin. 4, 11
j

2, »; fltfattf). 10, 15; ÜHarf. 6, 11; 2 ^etr. 2, c. £teiner.

<&Op\)tx\)0\l, f. treffe.

@targia£ Ijieß jur &t\t beö ftbnigö Slntiodjuö IV. Qrpipfyancö ein för. llutcrfclbljcvr,

ber neben ^tolemäuö, bem (Solm beö Dornmeneö, unb Wifanor an britter «Stelle genannt

mirb. Der Oberfelb^err Styfiaö fanbte biefe mit einem #ecr öon 40000 3tfaun dfr
fanterie unb 7000 Leitern gegen 3ubäa; fte fdjlugen iljv £ager bei Gmmauö, 22 röm.

leiten weftlid) üon Oerufatcm, auf (1 WaR. 3, 38— 4i). 3üö ©orgiaö mit 5000 «Mann

ftußöolf unb 1000 Weitem gegen ben ü)?affabäcr Oubaö (165 b. dljr.) auögejogen war,

nmßte biefer, ber nur 3000 fd)led)t ^Bewaffnete ^attc, ju entmifdjen, ja er marf fid> auf

baö ©roö beö für. £>ccrcö unb bradjtc biefem eine fernere Uiieberlage bei; eö fielen gegen

3000 SHann. Die fid) nafjenbe £cereöabtf)eilung beö ©orgiaö ergriff hierauf bie ftludjt

unb bie Oubcn utadjten reiche ©eilte (1 SRaff. 4, 1—27; Sofeplmö, „3llteril)ümer", XII,

7, 3 fg.). 9?ad)fjer, aber noefy öor bem tob beö Slntiodwö Grpipfjaneö (ber 164 ftarb), treffen

wir ben Öorgiaö in ber pfnliftäifdjen £afcnftabt Oamnia (Gabne). 2llö ihn Ijicv bie jüb.

Dberftcn üofepl), (Solm beö 3ad)ariaÖ, unb jtjariaö, bie, cifcrfüdjtig auf bie kricgötfyatcu

ber 3)?a!fabäerbrüber, fid) aud) einen tarnen mannen moüten, miber ben SScfeljl beö Oubaö
angriffen, brachte er biefen eine fernere 9?icberlagc bei; eö fielen gegen 2000 5D?ann

(1 9Hatf. 5,56—ei
; xlofeplmö, „?lltertt)ilmer", XII, 8, 6). €ef)r abmeidjeub 00m 1. 33ud)

ber 2)?affabäer, in bem nur in ben ßatytn, mie gemö^ulid) in Ätricgöberidjten, unb

im <£c^lad)tberid)t (Map. 4, 1 fg.) fid) llebertreibungeu finben möd)teu, berid)tct baö

2. SBudj. 9?ad) biefem (Stap. 8, 8—29) forbert ^b,ilippuÖ, ber S3efel;lö^abcr üon Ocrufalem,

ben ^5tolemäuö 9Äafron, (Statthalter öon (Sölefnrien unb ^^önijicn, auf, gegen ben ftegreid)

oorf^rcitenben SWaffabäcr Oubaö auf3iitreten. ^tolemäuö entfenbet ben Wfanor mit

20000 ÜWann unb orbnet biefem ben friegöcrfaljrenen (^orgiaö bei. Oubaö fteüt fid) mit

6000 9J?anu entgegen unb beftegt ben Wifanor; eö fielen 00m fteinb über 9000 SWanu
unb bie Ouben matten reiche 33eute. ^lUcrbingö mirb biefe Srjä^lung biefelbe Söcgebenljcit

geben moUen, bie 1
sJD?a!f. 3, 38— it; 4,1—27 berietet ift, benn bie leitenben ^erfonen

finb t^eilmeife biefelben, bie allgemeine »eranlaffung unb baö allgemeine ^efultat baffelbc,

unb mie 1 ?J?aff. 3, 41 Äaufleutc fommeu, um Ouben nac^ i^rer 5öeftegung alö Sflaöcu

^u faufen, fo läfjt 2 90?aff. 8, 11 9?ifanor foltt^e fommen: allein im übrigen fmb bie

Differenjen bebeutenb nub cö ift leidjt 31t erfeunen, baß fiaj beut ©erfaffer oom 2. 5öu£^ bcr

SKaffabäer bie Jrabition fc^on fc^r oerblafit Ijattc. Leiter mar nad) 2 Sftaff. 10, 14 @orgiaö

unter Äönig ^tolcmäuö V. (Supator Uutcrftattt)altcr Don (Eblefnrien unb ^^önijien, l'ofiaö

£)berftattb,altcr, unb cnblia) mirb 2 3)?aff. 1 2, 32—37 crjäljlt, baß ©orgiaö alö (Statthalter

öon Obumaa (aber oieÜeid)t ift Obumäa in Oamnia ju anbern, f. 1 9J?aff. 5, 57; Oofepljuö,

„atterthümer", XII, 8, 6) mit 3000 2Wa«n Onfanterie unb 400 Leitern ben angreifenbeu

gilben entgegengerüeft, aber oon biefeu gefchlagen unb beinahe felbft gefangen morben fei.

@8 mirb rid^tig fein, baß biefe Grilling mit bcr 1 SDtaff. 5, se— 61 gegebenen parallct

läuft, aber unfer S3crfaffer meirj nic^tö öon ben Anführern ber Ouben unb läßt uui=

gefe^rt bie Guben fiegen. Daß ber ©erfaffer nad) äßtrnöborf (De fide historica übor.
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Maccab. [33re8lau 1747], €>. 116) ben unglürflidjen 3U9 ^ 3ofcpf) unb Ajaria« gegen

lammet (1 ffllätt 5, 56— €i) mit beut glüdflid)en bcö Ouba« gegen Obumäa unb SlSbob

(1 SUfaff. 5, 65— es) öermcd)felt habe, tiegt unferö brachten« feljr fern. ftrifcfdjc.

(Üortfyn, ebenfo f^äufig aud) $orttJ!M (bagegen ftnbet ftd) bie $orm ©ortnnae

unfcrS ilMjfenö nirgenbä), mar eine alte unb nad) Änoffu« bie bcbeutenbftc Stabt auf

ber Onfcl Jtreta; ber Ableitung nad) bebeutet ba« 2Bort mol bie „ftarfe". Horner („3lia«"
f

II, 640) nennt bie Stabt bie ummauerte, fefte, aber in fpäterer 3eit mürben bie ütfaueni

entfernt. «Sic tag in ber ßbenc, öom l'etb,äu« burdjfloffen, unb befaß nad) ber fübtidjen

•Hüfte jmei Stapelplatz, bcn öon ?ebena 50 Stabien, unb ben öon SWatalon 130 €tabien

entfernt, nad) etrabo (X, 478), ber nod) bemerft, baß ftc einft einen Umfang öon etma

50 (Stabicn gehabt tjabe. (Gegenwärtig finben ftd) Xrümmer öon ir)r beim Dorf £agio«

Dljefa. Oljnc 3roeifcl waren in Öortnna aud) 3uben, me^alb nad) 1 ü)?aff. 16, u ber

(Tonfttl i'uciuö unter anbern aud) an fte um 139 b. (Sljr. ein ©(^reiben mit ber 2Beifung

richtete, bic Oubcn al« 23unbc$gcno|fen ber Börner unbehelligt ju laffeu. ftrtfcfd)c.

(Mofait mar einer ber Dijtricte, in weld)e ber Äönig <2almanaffar öon Äjftirien bic

,$e(m Stämme nad) iljrcr Söcgführung öerfefctc (2 ftön. 17,«; 18, n). Dirne ^weifet ift

unter (#ofan ber jmifdjeu ben ^lüffen (Shabora« unb <5aofora$ gelegene Dtftrict 9)tefo=

potamien« jtt öerftef)cn, ben ^totentäu« (V, 18) ©anjaniti« nennt unb ber nodj ^eute

Jiaufdjan b,ei§t. Ü)?ag aud) bie 33eftimmuug öon Halah unftdjer fein (f. ^entuö ju

2 fiön. 17, c), aber mit Habor
(f. .^abor) ijl jebenfaü« ber Cihaoora« gemeint unb bie Oej

37,12; 2 Sicht. 19,12 neben Öofan genannten Orte .Sparen unb Sttc$eöfj führen un« aud)

nad) 9)?efopotamicn. fteil (ju 2 Äfot. 17, r.) fud)t nod) anbere ®ofan in Afforicn unb

glaubt, ba§ $ur Untcrfdjetbung be« mefopotam. Gljabora« gefagt fei ,§abor @ofan, allein

bie (Sriftenj biefc« afftr. .$abor beruht auf einer fefjr unftdjera 9?otij. Merbing« nennt

^tolemäu« (VI, 2) in sHJebien eine <Stabt @au$ania, aber an biefe lüfu ftd) nad) obigem

nid)t anfnüpfeu. Senn nad) 1 (5f)ron. 5, 2c ber afftjr. ÄÖnig £iglat ^itnefer ^uiben,

©ab unb fyalb 5D?anaffe nad) £>alat), £>abor, £aba unb an ben ftlufc @ofan wegführte,

fo ftüfete ftd) ber SBcrfaffcr augenfdjcinlid) auf 2 Äön. 17,6; 18, ti, unb bie unabftd)tlid)c

ober abftd)tlidje Umftellung ber legten SBorte ifi ohne ©elang. 8rifefd)e.

(Öofcil, fyebräifd) goi58n, in ben LXX gesem, wirb bie ^Jroöinj ^legnpten« genannt,

bie bem ®efd)led)t Oafob'8 3um ?Iufent^alt«ort beftimmt mürbe, unb in ber bie Hebräer

430 3af)rc geblieben fein foüen. Xa8 ü?nnb lag an ber ©renje Arabien« ober genauer

ber SBüflc unb mirb baljer in ben LXX „arabifdjeS O^efcm" (re<ye{i.'Apaß(a? 1 2Hof. 45, 10;

46, .14) genannt; e« bilbetc fomit bcn norböftlidjftcn Sfjeil ^leg^ptcn«, inbem c8 fto^ öon

^elufium unb Wigbol bi« etma gegen ©ubaftiö be^ntc unb öom peluflfo^en 9?ilarm gegen

heften begrenjt würbe. Q% mirb 2 9)iof. 9, 26. 27 00m eigentlichen Slegöpten, bem Vanb

Mismjim beutlid) unterfd)ieben : jeneö ift ba$ eigentliche ^iltt)al mit bem Mta, ©ofen

ein angrenjenber 'etridj, in bem bic h^rfthenbe ^tjffoäbMiaftie i^rc ^cbr. ©tammöermanbten

it)r t)alb uomabifcijeö ^eben führen lieg, wie aud) beute bort Sebuinen häufen. Die

Üauptftabt ober ßmingburg bc$ Vanbeö ift nad) ben LXX (1 3J?of. 46, 29) 9fameffefi ge-

mefen, öon bem nad) eben bcrfelbcn OueHe ^eroopoli« 3U fc^eiben iji; im SBeftcn be«

?anbe3 lag ^>itl)om, nad) ©rugfd) pa-chtum, b. t). bic ^eftnng, füblic^ aber, au§ert)atb

be3 ed)tcn (^ofen, >peliopoli<< ober On, ba8 aber 3ofept)uö („Ältcrtljümer", II, 7, 6) baju*

^äfjlt. Seinem (£l)araftcr nac^ bilbet @ofcn ein llebcrgangöglieb jwife^cn bem fruchtbaren

^(uf?tl)al unb ber 2£iifte, biefer burc^ feine faljrcichc fläche unb DueUenmangel äljnlid),

an jeneg wcnigftenö in alter 3cit °«^^ Kanäle angefdjloffcn, fobafc e6 für ein §aib no*

mabifd)e8, ^alb aeferbauenbe^ 5Öolf, wie bie« bic alten Hebräer waren, eiu fetn* witt^

fommener SUcfife fein mu§te. ?(ud) je(jt wieber wirb t9 öom Sü^wafferfanal burd)fd)nitten

unb ber Sncjfanal, bcn Crinfcnfungen bc« ÄroFobilfeeß (birket et-timsah) unb ben alten

iöitterfeen folgenb, bilbet etwa bie Dftgrenje.

Da« ?anb, hentjutage Wtijt, 1)at einen ftelfengrunb au« ©robfalf nnb Saubftein,

burd) beffen 3erfct^nng t)ier unb ba bewegliche Dünen erjeugt werben, aber bic Ruinen

mehrerer Stäbte mit ägt)ptifd)en unb perf. 9Konumenten bürgen für ben frühem Anbau

(ö. Äremcr, „Aegypten" f^eipjig 1863], I, 35).

Warf) früher fälfd)lid) aufgehellten Äuflchten, bic @ofen im ftatyum fugten (Oabtonöh),

Opuscula, ed. tc Water [i
?cöbcu 1804— 10], II, 73), ober um <Sai« l)cnim

>

ridjtige Sbcntiftcirung be« tarnen« öorjüglich öon 9)?id)aeli« (Supplerapnta ad lexica hebr.
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[Böttingen 1785—92], 1, 379) burd)gefod)ten, mib für biefe 33efttmmung forcd)en bic

gelegentlichen (frmiihuungen üon sJfad)6arlänbern unb Entfernungen. C?« grenzte nämlid)

(2 0Wof. 13, 17; 1 (Sljron. 7, 21) an qtyiUfttta unb lag fyötyx al« ber Wil, benn Oofcpl)

ftieg bortfjttt ^inauf (1 3fiof. 46, 29), unb enbttct) war oon 9fameffe« bi« ^^ifjodjirotl) ein

253cg oou jwei bi« brei Jagen, wa« gut paftt, benn ^tyadjiroth lag jwifcfjen 3)Jigbol unb

bem 9)?eer, alfo naf>e bei $e(uftum, benn e« ifi gerabeju unftmtig, unter bent 2)fcer ba«

rotlje $u Derj^e^cn, wenn SPfigbol fo lag, wie e« bic Starten jefet üerjeiermen. Die gonge

frage biirfte aber mef)r in bie Oueflenfritif gehören, al« in bie ©eograpfne. 9tud) bie

geographifdje Irabition fttmmt mit ber angegebenen £age überein; nid)t nur Oofephu«
(„$lltcrtl>ümer", II, 7, 6) lüctft barauf, fonbern weit foäter noch, <2aabia, ber (iefct bei

be tfagarbe, „^Materialien jur Äritif unb ©efchid)te be« ^entateud)«" [i'eipjig 1867J) ©ofeu
burd| setlir wiebergibt, ba« einen Diftrict in ber ^rooinj Saiqiye bezeichnet, b. h- in

ber Oftproüinj (Ouatremere, Memoires sur l'Kgypte ß?ari« 1811], I, 61), mährenb ba«

Jargum Oonattjan unb Oerufdjalmi barunter bie Umgegenb öon ^eluftum Derftcljcn. —
Da fid) Crtnmologien be« Manien« mehrere, alle aber mit gleichem Sauget an 3»bcrläfftg-

feit, barbieten, fo geben wir gar feine. SWJerr.

©Ott, ©Ottljcit, fjebräifdj 'el, 'eloah, 'elohim, grtedjifd) theös, 33e$cid)uung be«

tjöchften SBefen«, be« ©egenftanbe« ber Religion, ber fd)lcd)tlHnnigcn llrfäa^lidjfeit ber 2£elt

unb be« SBeltperfe«, einer ber widjtigftcn biblifcrjen begriffe, fofern bie 33ibel, al« ba«

Sud) ber Religion, bie SBeltgefdjidjte unb S&cttcntwitfelung in ber 9fcgcl lebiglid) ober

bod) überwiegenb 00m religiöfen <2tanbbunft au« betrachtet, bic fogenannte natürliche

33etrad)tung be«t)alb au«fd)lie§t ober bod) fc^r jurüdftcflt. Tic liebr. $luralbe^eid)nung

(Slolum oon 'eloah weift nid)t auf bie Sinnahme einer 9J?cf)rheit üon göttlidjen ^erfoueu

junid, enthält ebenfo wenig eine inbirecte Einbeulung ber göttlichen Dreieinigfcit (f. b.),

fonbern erftärt fid) al« ^lural be« Hbfrractmu«, burd) welken jerftreute (Sinjelmerfmalc

in eine (Sinfjeit $ufammengefa§t werben, in biefem fiaU fämmtlidjc göttliche tfräftc ober

(Sigenfdjaften, oom Stamm 'alah, „%ümad)t", entfbredjenb uuferm begriff ©ottfjeit (ogl.

Grwalb, „ 3üi«führlid)cd ife^rbuc^ ber t)eOrcufd)en <Sprad)e" [6. 9lu«g., i'cipjig 1*55],

©. 403 fg.). Dod) ijt bie abjtracte ©ebeutung fdjon früh oerlorcn gegangen, benn

(£lof>im ift im 51. X. burdjweg al« göttliche s
^?erfönlicr)fcit unb fd)on in ber älteften

(5chöpfung«ttrfunbe al« Scltfd)öpfer oorgeftellt (1 3Wof. 1, 1). Die Ijeibnifdjen Götter finb

oom etanbpunft ber altteft. 9?ctigion al« lo' 'elohim, 9?idt)t ©ott^eiten, bargcPeüt (2 Äön.

19,18); benn e« gibt für ba« f>d>räifd)e fromme 33cwu(jtfein nur (Sincn ©Ott, unb neben

i^m feinen mein; (2 9ttof. 20, 3; 5 ÜWof. 6, *; 2 Äön. 19, 19; Oef. 44, s). 2Bo gleidjwol

bon frentben (au«läubifchen) ©ötteru ((Slo^im) bie ffiebe ijt (1 9Wof. 36, 2; 2 90fof. 20,23;

5 3Kof. 29,h; y\. 96,5), ba Qat fid) ber Seric^terftatter auf ben fremblänbifchen etanbpunft

gefleUt, wie benn in ber 93ibef atterbing« ©ötter ber 3(uioriter (Oof. 24, 15), ber 8nrer,

ÜJioabiter, Ämmoniter u. f. w. ($id)t. 10,6) borfommen. ©om ^ebräifc^en ftreng mono=

tl)eifUfd)en ©otte«bewu§lfein au« Reißen fte üeräd)tlict) 'elilim, „©ötterchen", ©b^cn (3 9)Jof.

19,4; 26, 1; Oef. 2,8 u. f. w.), unb bie 92id)ttgfeit ber ©Ö^en ift mit fdmeibenbem $o\)n

oon ben ^rooljeten oerfünbet worben (Oef. 44,« fg.; 46, 1; Oer. 10, 2 fg. 11 fg.; Sßf.

96, 5; ^>ab. 2, 18).

Wit ber altteft. ^er)re oon ber @inf>eit ®otte« ifk bie «orfteOung oon feiner ©eiftig

feit unzertrennlich oerbuuben. Der ©efe^geber unterfagt auf« frrengfic jebe Jlbbitbung

oon ©ott (2 2)iof. 20, 4 fg.; 5 üHof. 5, s); 2Wofe foÜ barum ©Ott nid)t in Silbern fchaueu

(4 2)iof. 12, »), unb ber ^falmfänger fennt nur ein geiftige« ©djauen fclbjt Oaljoc'«

(f. b.) burd) ©crec^tigfeit. Der 33ilberbienft, namentlich auch, ber Stierbienft, ben Ofrael

in Slegopten fennen gelernt tyattt (ügl. 2 ÜWof. 32, 1 fg.), unb ber im 3^npömmercid)

öffentliche Autorität geno§, flanb mit ber reinen ©otteöibec be« mofaifd)en ©efe^e« im

£}iberfprud), unb wenn auch E(nfid)t recht hätte, welche noch toährenb lüften

jug« bie aJcehrjahl be« 25olfe« Ofrael in einem rohen ©eftirnbienfi befangen fein läjjt

(f. Eatfe, „Die Religion be« «Itcn leflament«" [©erlin 1835], I, 184 fg.; ogl. 21m.

7/ 2* fg.)> fo if^ boch nicht ju leugnen, ba§ 9}?ofe, einer alteljrmürbigen Ucberlieferung

oon Abraham (f. b.) her folgenb, ben Sultu« bc« „hödjftcn ©otte«" (1 9)?of. 14, 18) ju

au«fchlie§licher ©eltung erhoben unb bamit bie geiftige CEntwirfelung feine« ©olf« auf bie

©runblagen be« reinen SWonothetömu« gcftcUt hat. Da« altteft. $olf ift burd) fein gruub

Sttd.8qr«oiu II. 83
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514 ©Ott, ©ottljeit

füfclidj mouonjeiftifdjeö ©ottetfbemußtfcin, moburd) c8 ftd) oon allen übrigen 33ölfertt, and)

ben ©riedjen unb Römern, mefentlid) unterfdjicb, nidjt nur baö midjtigfte dulturoolf ber

alten 2Sclt, fonbern ba« Gcntralbolf ber üflcnfcfjljeit, ber SJcittelpunft ber &eligionögefd)id)te

gemorben, unb e£ ift baljer fein blofcr 3 l, f flß» ^enn oe* tfnotenpunft ber tueltgcf d^icfjt-

lidjen (Sntnnrfclung in i^nt fid) gcfd)ürjt l)at. Öe eingemurjelter, fyartnärfiger, anbauernber

ber SSibcrfranb ber polntt)eifiifd)en tleberlicferungcn unb Neigungen in btefem S5otf gegen

ben reinen 9)?onotf)ei#mue mar, um fo crljcbenber ift baö <2d)anfpiel, burd) tt>eld)c$ eine

geraume Qcit nod) oor (Sljriftuä ber 3J?onotf)ei$inu3 ben Döllen 8ieg über aUe abgbtttfcfyeu

tiulte in bemfclben erfodjt. Crö mar bie« eine ©runbbebingung für ben (Srfolg be«

(ifjriftcntinnn«.

9iad) fjcrrömmlidjer 2lnnaljme fjätte ber afttcfl. ©ott ooriugSmcife bic 33ebeutung unb

2teflung eine« jüb. ^ationatgottc« eingenommen. ^Ucrbingö nimmt ©ott jutn SSolf

Ofracl eine gauj cigcntfjümlidjc unb befonbere Stellung ein. (5r Ijeißt al« ber „©ott

Ofraclö" (2 ättof. 5, 1) nidjt lebiglid) (Sloljim, fonbern Oafyoe (f. b.), 3al>oc*Crlor)im, ber

maljrljaft <£eieubc, melier emig fid) al« ber mit fid) felbft ©leid)c offenbart; abeT biefer ©ott

Ofrael« ift nid)t ein auf Ofrael befdjränfter ©ott, ber anbete $$olf«gbtter neben ftdj unb

oor bcnfelbeu nur ben Vorrang l)ätte, fonbern er ift al« foldjcr ber „Mmädjtige" (1 3J?of.

17, i), ber <Sd)bpfer oon Gimmel unb (5rbe, ber oon Anbeginn an alle« gefdjaffen, erhält

unb regiert, unb bem 3?olf Ofrael nur feine befonbere ftürforge jugeroaubt l)at, ba« au«

biefem ©runb ber „erftgeborene (Stofju Oafjue'«" Ijeißt, mötjrenb bic übrigen hälfet ge=

nnffermaßen al« beffen uadjgeborenc (£bt)nc betrachtet merben. SEßenn bafyer bie beiben

©ottc«namen in 2$crbinbung gebraudjt merben ((Slol)im-3afme), fo fotl eben bamit au«

gebrürft fein, baß ©ott, ber Sdjöpfcr $immel« unb ber Grrbe, ber SBeltrcgcnt unb 2Belt<

ricfjter, oor beut alle Nationen fid) beugen unb beffen (5f)tc unb 9)fad)t $immet unb <£rbe

htnbtyuit (1 Ü)?of. l,i; <Pf. 19, i fg.), sugleid) in einem au«gejeid)ucten ©inn ber ©ott

Ofrael« ift, unb biefe« 93olf, al« ba« 2J(iffion«Dolf ber ©fcnfdjfjeit, mit ber Skftimmuug

betraut f)at, ba« i'idjt ber 2Bafjrf)cit unb ben" Regelt ber ©eredjtigfcit, oermittel« bc« iljm

geoffenbarten Ijciligcn ©efefce« unter aßen Göttern ju Derbreiten (Oef. 42, i fg.; 43, 3 fg.;

44, i fg.; 49, 5 fg.); mie benn Ofrael, nad) Oef. 10—66, geroiffermaßen burd) feine Reiben

im (Sril aud) für bie Reiben gebüpt ^at (f. Öcnugtlmung unb ngl. 3ef. 52, is fg.
—

53, 12). 3n ben ^ei(#fül)rungen Ofvaetß bejmerft ©Ott ftete ba« A>eil atter Golfer, unb

am (Snbe ber Jage foHcn afle Wülfer, atlcrbing? burd) ©crmittelung bc« befefjrten unb

geläuterten $o(fc« Ofrael, feine .^errlid)Feit fdjauen (Oef. 66, is fg.; (Bad). 14, i«).

Unflrcittg ^aftet nun aud) an beut altteft. ©ottetfbennifjtfein nod) eine gemi^e &n-
feitigfeit unb Unöottfommenf)eit. ©ott ift jmar ale ©eifr, a\9 r)öd)fle alle« uerurfac^enbe

Vernunft unb oberfter aüe« regierenber 2Biflc gefaßt, aber jugteid) aud) fo burdjgretfrab

uon ber Seit uutcrfd)ieben, ja gefd)iebcn, baf? feine ©nmirfuug auf bie S5?ett nielfad) al«

jeitlid) befd)ränft unb oon iljr gefonbert bargeftetlt mirb. Daljer jene TOngel im religiöfeu

33orftellung^frcie ber Hebräer, bie man all? ?lntf)ropomorpl)iemen unb Hnt^ropopatt)i^men

31t bejeic^nen pflegt. (Sin 2lntl)ropomorpljt8muG ftnbct ftatt, mo ©Ott ftnnlid)e ©eflalt

ober förperlidje Organe äugcfd)ricbcn, ein Slntl)ropopatl)i^mue, mo menfd)lid)e (fmnlic^e)

©efül)tc ober Effecte oon itjm auögefagt merben. Ott ber Siegel merben jebod) nur bem

ftd) felbft offenbarenben ©ort, <5loijim*3af)üc ober 3at)oe, Hwgen, £%en, eine 9?afe, ein

3)?unb, eine £anb, ^Irme, ein ^perj u. f. m. gelieljen; nur öon il)in Ijeißt e«, er fpred)c,

fdjreic, blirfe, manble, ticdjc, fdjmcrfe, effc u.
f.

m.; nur er l)at fogar Slnmanblungen öon

>Kcue in betreff beffen, ma$ er getrau (1 9}?of. 6, 6 unb ngl. ©la§, Philologia s«cra f^eipjig

1691), I, 921 fg., mo nod) mehrere foldjer SBeifpiele aufgcjä^lt finb). 3n ben meitau«

meiften fallen biefer ?lrt finb jebod) bie SBejcic^nungcn nid)t eigentlich 31t oerfte^en, unb

bic biblifd)en ©d)riftfteUer ^aben ein SöcmufUfein baoon, ba§ ftc in nidjt abäquater SBcife

Don ©ott reben. Ter T)id)ter beö 18. ^ßfalmä mei§ rcdjt mo^l, baf? ©ort nidjt mirflid)

auf einem (Sfycrub burc^ bie ^üftc reitet (ÜB. 11), unb ber beö 35. ^falmS, ba§ er nid)t

<5d)ilb, Xartfd)c unb 3pecr braud)t, um bic fteinbe ber frommen nieberjumerfen (C 1— 4).

SBenn ©ott nad) s

^f. 44,24 fd)läft, fo belehrt unö W. 121,*, baß ber „Ritter Ofrael«"

uidjt fd)lafen fatm. ©letdjmol ifi bie ant()ropomorprjiftifd)e unb antl;ropopatl)ifd)e ^)ar-

ftellungemcife oon ©ott in ber 33ibel fo läufig unb fo ftarf finnlidj gefärbt, baß ftc fid)

nur anö einer t^eilroeifeu UnüoÜfomuten^cit be« ©otteebemußtfcinö erflären läßt, unb biefc

ift bic natürlidjc golge tl)eilö ber int 3Jolf«glauben jurürfgebtiebenen 9fejte polit^eifrifajcr
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Sorfteüungen, tljcilä bcr ber Ijebr. SBeltaufdjaunng eigncnben Grntgcgenfetnmg öon ®ott

unb 333ctt, tuonarf) Öott al« ein befonbercö, tum ber 2Bclt abgezogenes, im $hnmel*Taunt

wofmenbeS unb öon ba au« bie Seit regicrenbeö 2Scfcn (eine ^erfon im bcfd)ränrtcn

Sinn beö 2Bortc«) betrautet würbe (1 SWof. 11,5; |Jf. 18,?; 47,9). Damit ^äugt bann

aud) bie Sorftellung bon ÜTtittehuefcn $ufammen, wctdje als Soten $otttä Dom Gimmel
jur Crrbe nteberfteigen , ben S&itten (Rottes Ijicr auöridjten, in feinem Auftrag bie (Shttett

belohnen, bie Söfcn beftrafen ()". (Enget). D?an fann ben bamit ut £age treteuben Langel
aud) fo bejeic&nen, baf? UcbernatürlidjeS unb WatürlidjcS, Unenblid)cS unb (SnblidjcS,

Ocnfett« unb XieffeitS im rcligibfen 23ewuf?tfein bcö Hebräers nod) auScinanbcrtrateu,

baß ba« (Snbliefyc nod) ntd)t in feiner urfprünglidjen (Sinfjcit mit bem Uncnblidjen erfannt

war. Die Cffcnbarung (f. b.) (Rottes war barum nod) nidjt gu ifyrer Dollen gefd)id)t

liefen Entfaltung unb <2elbftücrwirflidjung gelangt. Xk l)öd)fte ÖwtteSibee, bie 3bcc bei*

abfoluten ©eifteS, war wol im Öruub oou SDiofe erfannt unb gef efclid) fcftgcfktlt, aber

fic oermodjtc im öffentlichen £cbeu beä Solfcö nod) nidjt ben Sieg über bie fiunltdjcn

Serbunfclungen berfelbcn )U befwupteu. (Sine Siciljc ton SBibcrfpriidjen jwifdjcn obec

unb (Srfdjeinuug läßt ftd) burdjweg aufzeigen. ©Ott war als bcr Uncrmc^lidje gebndjt

(1 Äön. 8, 2;), uub bod) rief man Um in einem auSfdjliejjlidjcu £>ciligtlwm an ($f. 68, i-j);

er warb als ber Crwige gepriefen (1 9Jiof. 21, ss), unb bod) nannte man iljn „ben CStften

unb Jetten" (xlef. 44, 6); feine Unöcrönbcr(id)feit warb befungen fljf. 102, m fg.), uub

bod) foUte er bereuen, baß er ben 2#en[d)cn gefdjaffeu (1 SDfof. G, c); feine (Sintjcit unb

(Äinjtgfctt war ein (9laubenSfa£ , unb bod) war bisweiten üou ben Göttern bie Siebe,

als ob aud) fic mäd)tige überuatürlidjc Scfcn Wären (Oer. 41, v> fg.). Oa, eigen-

tf)ümltd)erweifc, bcjcidjnet ber Dieter oon
s

]>f. 82 l)od)gcftclltc
sHieu|d)cn, ih'id)tcr, dürften

als ©ottcr unb 6öljnc beö Apbdtftcn, was allerbingS an gried). Crinflüffc auf baS l)cbr.

©otteSbcwufjtfein erinnert (ögl. £i&ig, „£ic ^fatmen" [Vcipjig 1863— 65], I, 188 fg.).

Warf) yf. 8,6 mangelt überhaupt bem llicnfdjen nid)t biel, um ©Ott ju fein, wäljrcub

$f. 90, j fg. baS eutgegcngcfefctc ScwujHfcin auSfpridjt. Taljer cvflärt ftd) ber jat)r

ljunbertelangc Kampf 3wifd)cu reinem 9Dionotf)eiSmuS unb Abgötterei in 3fvacl, bcr erft

infolge ber ^rciljeitsfricge bcr SDiaffabäcr mit ben 2urern unb bes ücrungliirften ScrfudjS

Don ^riittoc^ud CrpipljancS, ben monotljciftifdjcn OatjoecultuS burd) ben 3cuöbicnft au cv

fe^en, ju einem für ben 9)fonotl)ci$mu$ ganj güuftigcu Abfdjluf; gelangte.

(£rft burd) Oefufl warb bie reine unb noflfonuncuc O^ottc^ibce geoffenbart. Sein

©otte^bewufetfein ftaub jwar auf bem C^ruub be3 ottteft Wotte^glaubcn«, allein, in

®emäjjl)eit feiner llrfprünglidjfcit uub Unmittelbarfcit, fiiljrt cö aud) wieber über ben

ftlben l)iuau« auf ben £ül)e*unft beö utcnfd)lid)cn ©ottedbewu^tfeiu« übcvl)aitpt (f. Ocfuö

^rifiuö).

Gr erfannte in (Mott nidjt nur ben 8d)öpfcr beß .^inuuctö unb bcr (5rbe, ben i)iid)ter

unb 9iegentcn ber 2Bclt, fonbem ben Sater bcr 2)ienfd)cn, ja inöbefonbere „3 einen

Sater" in eigenartiger Scbeutnng betf ^orte« (ögl. meine 3d)iift, „(ityrifteutlwiu unb

Äirdjc" (Sicöbaben 1867], II, 3 fg., unb ,,Xa« (Sh,araftcrbtlb Oefu" [3. Aufl., 35$icö

baben 1864 j, 8. 42 fg.; ^ot^utaun, „oubcutfmm unb (S^riftcntljum im 3fUaucv bcr

apofrop^i)d)cn unb ncutcftainentlidjen Literatur" il'eipjig 1867], II, 398 fg.; Steint, ,/£er

gcfd)id)tlid)c (S^riftiuV [3. Aufl., Bürid) 1866], 3. 173 fg.). Aud) baö A. X. fennt ®ott

al« Sater, infoubcrljeit alö Satcr Ofraelfi (5 OJiof. 32, e); allein bcr Satcruamc ift nteb,t

bcr ftänbigc ©ottcöname, in Wcldjcm ®otteö eigeutlid)c8 ©efen, ber bcjeidjncnbc Gl)aratter

feiner 8clbftoffcnbarung außgebrUcft ift; ba er öor^Uftöwci^ ciV* 2d)ö\)^r unb (^eicifgcbev

erfa^cint uub burd) bie Gigcnfdjaft ber ©credjtigUu U^t'unmt i^t, \o tritt unauörocid)üd)

einmal baö SewufUfeiu, in einer utiauflößlic^cu, cinsigen, fein Kenten uub ^oücn fd)kd)tr,m

beftimutenben ©otteegcmcinfdjaft 51t fte^cn, baö üoUfommcnc ^ciftc^bilb ^ottc« an m
ju tragen, fein C^efanbtcr an bie 2}fciifd,^it im auöfd)üeülid)cu ®m bcö BÖOW
fein, unb fobann baö »cwutjtfciu, ben 33eruf in ftd) ju tragen, btefcö \tm

lia>eö, überaus reidjeö unb tiefe« botteöleben Gfracl unb im weitern bcr ganö
,u
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3J?cnfcf)t;cit oermittcln unb ü)r babnrd) baö rechte Äiubfd)aftSüerhattnife ©Ott gegen*

über $u Herleiten.

Xk $erinnerlid)ung ber ©ottcöibcc ift ber große entfd)eibenbc ftortfehritt bcö Cil)rifteii=

t^umö über fämmtlidjc oordjriftl. Religionen. ©Ott erfdjeint im R. X. nid)t mehr Oer*

mittett burd) eine äußere Onftitiition, buref) ^riejlerfdjoft unb Dpfenocfen, fonbern lebtglid)

burd) pcrfönlidjen ©tauben (f. b.), unb jwar junädjft burd) tat ©tauben au feine un*

enblid)c l'icbc, wie fte in Ocfuä Gthriftuö einzigartig unb ooüfommen fid) geoffeubart t)at.

Oft bie ©otteSibce im R. X. fd)led)thin innerlich gefaßt (i'uf. 17, 21), fo ebeubamit aud)

fdiled)tt)in geiftig unb ftttlieh (3of). 4, 24; 1 3ofj. 4, s). 2Beil ©Ott ber abfotute ©eift,

fo ift er aud) abfolut unb barum auSfcfylic§lidj gut, wceljalb Oefufl, ber ftd) ©Ott nid)t

glcidjfhücn miß, baö ^räbteat gut cutfRieben oon ftd) ablehnt (
s2Narf. 10, 1»). SBetl ©Ott

fd)ted)tt)iu gut ift, barum ift er „bie £iebe" felbft, b. h- ber abfolute ©runb unb bie

uuerfdjöpfttdje Ouclle alles ©uten. Xic Trübungen, welche ben altteft. ©otta&begriff an

feiner (Sutwirfelung pn ooUfomuteticu Reinheit uod) heberten, finb im 91. X. überiuunbcn.

3tn ©ottc«bewußtfeiu 3efu tritt ber reine 3J?onotf)ciömu$ ^eroor; bie poh)theiftifd)en unb

tt)cofratifd)en 3d)latfcn finb üon bem leudjtenben ©onnenbilb bcffelben abgeftreift. ©ott

ift ber Inbegriff ber geiftigeu unb ftttlid)cn ©otlfommcn^eit (3tfatth. 5, «). ?llö abfolutcr

©cifi ift er aud) bie abfolute ^crfönltd)tcit, er ift uidjt etwa bto$ SBeltfccle, SBcltFraft,

ein unbeftimmteö 9lUgemeinftce. Mein er ift als ^3cvföntid^feit frei oon allen enbtid)en

'8d)ranfen, unb ber ©cgenfafc oon Gimmel unb CErbc, ber auf altteft. ©ebtet bie ©cfaljr

particulariftifd)er Begrenzung für ben ©otteöbcgriff mit fic^ bringt, Ijat fic^ im ©ottcä-

bewußtfein Ocfu in bie (5inl)cit bcö „ewigen i?ebcnö" aufgelöf* (ÜWartf). 19, 29; 3of). 7, ie fg.).

Stamm ifi jefet ba« Rcitf) ©otte« nid)t mehr ein blofer ^offnungögebanfe, ein $tyantajie*

gebilbe im üenfeitä, fonbern eine gegenwärtige, 3eit unb Raunt crfüUenbc unb burd)*

bringenbe, Realität (2Jfarf. 9, 1; i'uf. 17, 21; 3)?attb,. 13,44; 3ol). 3, s fg.).

2Benn bie ucutefi. ©otteöibce in ben apoftolifd)en Greifen wieber t^cilwcifc ftd) trübte,

fo lag baö in ber Ratur ber Sadje. X\t jubcnd)riftl. Richtung ücrmod)te ftd) ju bem

©ebanfen, baß ©ott in ungeteilter SBcife ber $ater aller 2Kcnfd)cn, ber Reiben km> ber

3uben fei, nid)t 31t ergeben, unb au$ biefem ©runbc finbet ftd) in bem fjerüorragenbftcu

T oeument bcö apoftolifdjen Oubend)rifteHtf)umö, in ber Stpofalüpfc (f. b.), mrijt nur eine

particulariftifdje nuffaffung ton ©ott (Jcap. 4, 2 fg.), fonbern aud) ein unoermögen, ©ott

ben l)eibnifd)cu SSölfern gegenüber alä „bie l'icbc" ooquftcllen (Jfap. 21, s). Xqv Soxw-

geift ^at in biefem 93ud) über bie göttliche ^iebe uod) baö Ucbergemic^t. X06) finbet

ftd) aud) in Sdjriften, meiere ber jubcndjriftt. Rid)tung angcl)örcn, bie ©ottc«ibce in ^ö^erer

fttttie^er 9Cein^eit (ogl. 3af. 1, 13 fg.), wogegen ber jweitc iürief beö ^etruä mit X&cfyk

.qcfaUcu bei ben oon Ü)m gefd)itberteu göttlichen 3trafgerid)t3fcciicu oevtucilt (Map. 2, 4 fg.;

3, 7 fg.). -Vitt Unrcdjt fyat mau übrigeud in beut Umftaub, baß ber fogcuauutc „Born"
ober bie (Strafgered)tigfcit ©ottcö in ber 2?ibcl ^croorgcljoben wirb, eine ikrbunfclung

ber ©ottc^ibec fe^en moUcn. %ud) alö „bie i'icbc" mufe ©ott bafl SÖöfe Raffen, b. I).

al« $md ift lebigltd) baö ©ute oon ilun gewollt. Onfofern rcd)tfeitigt ftd) bie ©otte«*

ibec beö ^Ipofielö s^autu8, wenn aud) nid)t geleugnet werben barf, baß feine ^ciföl)nunge-

le^re (f. Serfitynung) noc^ pm Xtyil auf alttcftamcutlid)cr anttjropopat^ife^cr änfe^auung

oon ©ott ruljt.

sJ^od) ^aben wir jum Sc^luO jWci ^emerfuugcu beut $)iöl)ertgcu beizufügen.

(Jrftenö ift wo^l $u bead)teu, bajj bie biblifd)c ©ottetfibec burd)weg ben frrengen 2)tono-

ttjeiämuö jur SorauÖfc(jung l)at, ja, ber 9rtonottjciemue tft im X. gan$ befonber«

ftarf ausgeprägt, wcöljalb baö neuteft. ©ottcdbcwufUfein üon potutheiftifdjen unb t^co-

fratifchen Trübungen oöflig frei ift. OnSfonbcre ^aulu« fjat bem reuten allumfaffenbcn

il'i oimtljru'Miiito einen euergifd)en ^ludbrud gegeben (ogl. Rom. 3, 2» fg.). 2 d)on in ber

blofcn Sorftcllung einer 33eüorzugung ber Ottbeu burd) ©ott erblirfte er eine Söeruuftaltung

beö reinen ©ottc«bewußtfcinö. ÄUi biefem ©runbc Fountc er auf feinem Stanbpunrt

unmöglid) eine ilWe^r^ett oon göttlichen $>üpoftafcn ober ^erfonen annehmen, unb ber

$crfud) oon <5d)ulfc („Rom. 9, 5 in e^egetifd)cr, Iritifcher unb biblifd) tl)cologifdjcr

^cjichung erflärt", f. „Oahrbücher für beutfe^e Xl;co(ogie

"

r
XIII, 462 fg.) in ber

Stelle Röm. 9, 5 für (Shrifhte baö ^ßräbicat „©ott über alle" (im ~avrov ^ec;) ju

rechtfertigen, i^ befonberö in bem Radnoeiö unglürflitr) auögcfallcn, welchem infolge baö

gefammte R. X, bem erhöhten @hrifhi3 ciue fold)e
s
INachtficUung unb 2öürbe beilegen
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foll, bap jene« 13iäbicat nic^t auffadeub erfd)cinen föttne. Wttr burdj fortlcuifenbt lieber

fpannuug an fid) unDcrfünglidjcr, unb feine«weg« bic Bezeichnung ber ©ottfjcit in fiel»

fd)licfsenber, neuteftamentlicher, inöbefonbeve paiitiiufc^cr Slu«fagcn fonntc ein fo(cf)ed Gh
gebnifj mit einem "Schein Don SBafjrfdjeinüdjfeit umgeben werben, ber bem fdjärfern Slugc

ftd) batb in feiner ©runbloftgfctt barftcllt (f. $)retcinigfeit).

(Sine gmeitc Bcmerfmtg betrifft nod) btc in manchen Streifen verbreitete 53orfleflnng,

baß ber ©Ott ber Bibel nothmenbig Snnber tfnm, baß ber lebenbige (perfönlidje) ©ott

ofjne SH?unbcrmirffamFcit überhaupt gor nid)t benfbar fei unb nur in Sunbern fid) Der

herrlid)e. 3n ber $auptfad)e miiffen wir fjitx auf ben Slrtifel SBunbcr Derwcifcn.

Tod) bemerfen wir vorläufig ftolgcnbc«. $aß ©ott (namentlich OafjDe) in ber Bibel

SBunbcr tljut unb burdj ^imbcr ftd) Derf)errUd)t , ift nietjt ju befheiten. ^ttein bic

biblifdje 2Bettanfd)auuug Dcrbinbct mit bem Söunber eine ganj anberc BorfleUung als bic

mobemc. Oe mein; ©ott in ber Bibel nodj particulariftifd), al« ein befonbere«, einzelne«,

wenn aud) nod) fo erhabene«, SBefcn ber SBelt gegenübergefteüt wirb, befto näljcr liegt

bie Borftcllung, baß feut* (Sinmirfungen auf bie SBelt ebenfalls befonbere, Dcrcinjcltc,

außergewöhnliche feien; benn in ber Siegel offenbart fief) ©Ott überhaupt nidjt in ber Seit.

3)cr <5upranaturali«ntit«, ber ©ott nur im SBunber ftd) offenbarenb Dorftellt, b,at ,$u

feiner unDermeibliehen Jtchrfeite ben 3>ci«mtt«, ber in ber 9?egel bic 20clt für gottentleert

b,ält unb ber 9?atur eine felbfiänbtgc Söirffamfeit jufd)reibt. ©crabe in ben am meiften

Don religiöfcr Begeiferung getragenen altteft. <Sd)riftcn, ben 5ßfalmen unb ben Propheten,

treten bie etnjclnen göttlichen SBunbcractc Dor ber göttlichen ÄÖmirffamfeit fcjjr jurücf,

©Ott ift ber 2£elt gegenüber in it)nen nidjt blo« tran«ccnbcnt, er ift it)r and) immanent

Dorgcftetlt. 3m W. Z. enthalten jwar bic GDaugelien Diele 2öunberberid)te, aber Defu«

hat ftd) auf« cntfd)icbenfk bagegen Derwaljrt, baß ber ©laube an ilm unb ba« Don tytn

geftiftetc ©otte«rctd) auf 2£unbcr $u grünben fei (SWarf. 8, 12; 2J?atü). 12, ss fg.; i'ut.

11,29 fg.). 2Bärc ©ottc« Offenbarung nur mit föülfe be« SBunbcr« 3U erfennen, fo

hätten bic Onben mit SRcdjt Don 3efuö $£unber al« Beglaubigungen feiner göttlichen

Senbttng geforbert. KOetn uirgenb« ift im Ü)?. X. ber ©taube an ©ort mit bem ©tauben

an Söunber in unjertrennlidjc Berbinbung gebrad)t. Oa, weit entfernt ba« SÖunbcrthun

al« bie työdfftt Offenbarung ber göttlichen ('iebe $u bezeichnen, betradjtet Oefu« ale biefc

etwa« gan$ ?lfltäglicheö unb 9?atürlichcfii, ba§ ©Ott feine Sonne aufgehen läftt über Böfc

unb ©utc unb regnen läftt über ©eredjte unb Ungerechte (3J?attl). 5, 4s). Ttx 2Bunbcr

glaube läßt ©ottc« £>crrlid)fcit im ©egentheil barin jur (Srfd)einung fommen, bnf? er baö

Vicht nur ben ©uteu unb nicht ben Sööfcn leuchten :mb feine ©üter unb ©aben lebiglid)

ben ©laubigen, nidjt aber ben Ungläubigen, ,uttf)cil werben läfit. Oft ©Ott, nad) neuteft.

2lnfd)auung, „bie i'icbc", fo ftnb aud) bie Offenbarungen feiner Viebe, b. h- bie geiftigen

unb ftttlichcn 2öunber feiner 2J?aeht unb ©ütc, bie echten SBcjeugungen feine« „i'cbeu^",

unb ber „lebenbige" ©Ott ber Bibel, ber ©Ott, ber bic Quelle unb bie ^üße allcö Vebeuö

in fleh HW ^ 0^- ^»t«), ifl ber, Don wcldjcm cö 1 3oh- 4,7 heifilt: „?aßt unö cinanber

lieben ; benn bie S'iebc ift Don ©Ott, unb jeber ber liebt ift Don ©Ott geboren unb erfeunt

©Ott." echenfet.

©OttCöbifllfl, ÖJottC^lierchrunfl, ift bieienige .^ulbigung, welche ©Ott, at« bem höd)ftcn

SBcfcn, au« Religion (f. b.), im ©efühl fd)lcd)thinniger ^bhängigteit, bargebrad)t wirb.

@8 gibt feine Religion ohne ©ottc«bicnft ober (Sultufl; je niebriger eine Religion ftefyt

unb je mehr ihre Bcfcnncr nod) burch finnlid)C 3J?otiDe befttmmt ftnb, befto mel)r wirb

aud) ©otteöbieufl in finnlichen gönnen unb äußern (Seremonien befielen ;
je ^öljcv

unb retner ba$ ©otteebcwußtfeiu in Önbioibuen ober religiöfen ©emeiufchaften ift, einen

um fo geiftigern unb ibectlcrn (Sharaftcr wirb ihr ©ottcäbienft annehmen. Schon hier-

an« erflärt ftd) ber wefentlichc llnterfdjicb jwtfchcn bem alttcft. unb bem neuteft. ©otteö=>

bienfl, aber auch bie tiefere $crmanbtfd)aft, bic glcidjwot auch auf gottc«bicnftlid)cm ©ebict

btc neue mit ber alten 93unbc8frtftung Dcrbtnbet.

5)er ©ottcöbienft ift auf bibltfd)er ©runblagc etgenthümlid\ bebingt burch feoe woi,0<

thei|lifd)C ©otte«bcwußtietn (f. ©Ott). Hu« biefem ©runb h«t er aud) im I. $. einen

überwtcgcnb cthifd)en (Sharafter, wenigften« fo weit ihm 3J?ofc burch ocu ^efötog fein

unau«lofd)lid)c« ©epräge gegeben. Sd)on Abraham (f. b.) ifat au« gö^enbienerifd)er

^Ibfttnft unb Umgebung fid) utr 33crchntng bc« Ginen „hödhften ©otteö" tjinburd)

gerungen, dagegen hat fid) in feiner Wadjfommenfchaft , J,
B. in 3afob'« (f. b.)
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Familie, bereit« micber bie Abgötterei eingefd)liehcn ;
^Hatjct (f. b.) ift au« bem bitterlichen

$anfe (f.
?aban) mit beffen ^auögöttcm (f. Deraphim) entflogen (1 3J?of. 31, ia. 30), e«

bebarf befonberer 53cranftaititngen , um bie fremben Ööttcr au* Gafob'ö .£>aufc $u ent-

fernen, unb einer förmlidjen Reinigung bom ®öjjcncultu«, um ben mar)rcn ©ort ttueber

$u berföf>ncn (1 2J?of. 35, 2 fg.). Uebcr bie ftorm be« <3otte«bicnfte« in ber btbttfdjen

SJorjeit fcljtcn un« nähere Wachrichten. Wad) 2 9J?of. 3, 13 fg. marb ber Warne 3af)be'«

erft 9)tofe geoffenbart, ber bormofaifd)e (Sultu« fann mittun fein Oahbccuttu« geivcfen

fein, unb ma« baß 1. 23ud) 2tfofc über einen fötalen berietet (lSWof. 4, 20; 12,7;

13,4; 21,33; 22, h; 26,25) gefjört ber fpätern t)ebr. Sage unb ber 33orfielhmg be«

Cr^ähtcr« an. ®0 weit bie Verehrung be« „rjöchften (allmächtigen) @ottc«" (1 3)?of.

14, ts fg.; 17, 1; 28, s; 43, u) fid) unter ben Wad)fommen Abraham'« erhielt, fd)cint

ber benifelben gemibmetc Dienj* ein fefjr einfacher gemefen ju fein, ba« ftamilienhaupt

mar 3uglcid) £au«priefter (f. ^riefter); e« mürben an ^eiligen Stätten, befonber« auf

,<pöf)en (1 9)tof. 22, 2), Altäre erridjtet, bie anfänglid) mol au« mäd)tigcn Steinblötfen

ober Steinhaufen beftanben (1 2)?of. 28, is; 31, 45 fg.), unb barauf mürben bic Opfcr^

gaben bargebradjt. Dicfe maren urfprünglid) mol meift unblutige, (Srträgniffe be« gelbe«,

Oclfpenbcn (1 2Nof- 35, 14). Daß ba« blutige Xtjieroöfcr in fpätcrer 3eit für ba« bor-

jiiglidjere, ber Gottheit mohlgefäUigere galt, ba« bezeugt bic (Srjärjlung bon bem Opfer

«

ftreit jmifdjcn Main unb Abel (1 Wof. 4, 3 fg.). Aud) im Schatten ber 53äume, in

heiligen Rainen mürben in ber S3orjeit Altäre errid)tet unb Opfer gebracht, roic ju Sftamre

(1 SLflof. 13, i8), 511 S3eerfcba (1 3)fof. 21, n fg.). Daher gab c« fdjon früh in <Palä^

ftina fjeiligc Orte, bie fpäter (üultu«jtätten mürben, an benen nationale .f>ciligtt)ümer ficf)

erhoben, mobin bie (Gläubigen ju gemiffen ßciten pilgerten, um bafelbft bie ©ortljeit 3U

bereden. <5inc fold)e alte Gultu«ftätte mar inöbefonbere £u« (1 2Wof. 28, w), mcldje«

be«f)alb ben Warnen Bethel (f.
b.), b. i. ,,@otte«hau«", erhielt.

5?on befonberer 55ebeutung ift bie ftrage, mie ber attteft. @otte«bicnft fid) infolge

ber mofaifdjen Weligionöftiftung unb unter ber tt)eorratifd)en Serfaffung be« $olfc« Ofrael

gebilbet habe. Daß bei ber Wicberlaffuug ber Abrat)antiben in Aegypten bic Verehrung be«

„bödjften (QÜmädjtigen) (Motte«" uod) fortbeftaub, ift nicfjt $u bejmcifeln (1 2)?of. 48, 15);

religiöfe ftamilicntrabitionen ftnb bie jä^efren oon aUen Uebcrlieferungeu. Daß aber ber

merjrfjunbcrtjäfrrigc Aufenthalt unter ber abgöttifdjen ^cbölfcrung Aegypten« bei ben Hebräern

polntt)ciftifd)c Neigungen unb Gülte erzeugte, ift ebenfalls burd) Xt)atfad)cn ermiefen. Dar^
auf meift nid)t nur bie (Srjätjlung bom golbenen ftalb l)in (2 SD?of. 32, 1 fg.), bon bem
33aal - ^eorbienft ber 3fraeliten mäljrcnb t^vcö Süjfrnjug« (4 3J?of. 25, 1 fg.), bon bem
Sarapf)= ober Sdjlangencultu« (4 2flof. 21 , s fg.), ber bei ben Aegtjptern tjeimifd) mar
(£erobot, II, 74), fonbern bi« in bie proprjetifdje ^eriobe l)inab hat fid) bic Ucberlieferung

bon ben göfeenbienerifdjen Sitten ber alten Hebräer in Aegypten erhalten. Wact) Arno« (Äap.

5, 25 fg.) beregnen fie bamat« ein Stcmbilb (f. Glinst); (Sjedjiel jufolgc (ftap. 20, 7 fg.;

bgl. 3 fepf, 17, 7; 3of. 24, 14; dhxti) 1, v,; 1 Sam. 26, 19) hatte ba« ttflH noc^ längere ^eit

nad) bem Auätug au« Aegypten an ben ägnpt. @ötjcn fcftgchaltcn (bgl. awfy iöatfc, „Die
Religion be« Alten Xcftamcnt«" (Berlin 1835], 1, 21). Demzufolge ifjt ber mofaift^e

dultu« in feinen ©runbjügen immerhin al« eine roefentlid) neue, geniale Sdjöpfung
bc« ©efefegeber« 3« betrachten, unb jcbenfall« nia^t al« eine Nachahmung ägbpt. feittuii-

formen; benn er ift burd)gängig bon ber monotheiftifdjen 3b« Gine« anmäd)tigcn unb

heiligen O^otte« bel)errfd)t (bgl. auch ^ atfe
^

a - n -
f
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«nö ^^»3» „©efehichte

be« S3olfe« 3fraet" [Jeipjig 1869), I, 81 fg.). Die Ojrnnbsüge be« mofaifchen (Sultu«

ftnb im Defalog (2 2Rof. 20, 1 fg.; 5 OWof. 5,« fg.) nicbcrgelegt. ©al)rfcheinlich finbet

fid) biefe« («runbgcfctj ,
aud) in ber ältern Raffung be« 2. $ud)« 3Wofc, nicht metjr in

ber urfprünglidjen fitr^eften ©eftalt bor, allein, menn auch Ausführungen unb Sftotibe

fpäterc 3u f
a^c ftubf fo ift po<h Dcr eigentlid) gefc<jgcbcnbe (gebietenbe unb berbietenbc)

©ehalt unjmeifethaft auf 9)?ofc felbft jurürfjuführcn (bgl. Üttcter, „Die nrfpriiugliche

gorm be« Dcfatog«" [Wannheim 1846]; f. (^efet^). £iemad) maren gö^enbiencrifche,

eigentliche Naturculte gänjlid) unterfagt. Sein ©ottc«bilb burfte berfertigt unb 3ur Au=
betung aufgeteilt merben. Der fiebente 23?od)entag (Sabbat* follte al« Feiertag geheiligt,

b. h- ei" i" 92ochlaß bon irbifd)er Arbeit ©Ott gemeihter Dag fein. $icrau« ergaben ftch

für bic altteft. Religion brei große gotte«bienftlid)e ^rineipien. @i-ften« ba« ^rineip ber

(Einheit be« ©ottc«bienfte«. So menig bie Verehrung mehrerer, berfchiebener ©ötter, fo
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wenig mar eine äJZanmdrfaUigfeit oon (Sutten geftattet. Der (iinc ®ort, al« bei £öd)ftc

unb ßinaige, ifi bev unfaebingt CSr^aOenc, barum au«fd)ließlid)e; 3fract fte^t jit bemfclbcn

in unbebinatem ^Ibhangigfcit« unb C^c^orfamöDcii;altni§. Oaljbe ift beffen £err, unb Öfract

ba« Volf feine« ßigenthum« (2 3Ä«f. 19, s; 5 2)fof. 7,6; 14, 2; t35, 4). ^netten*
ba« ^rineip ber Öeiftigfeit be« C>>otteiSbicn|lc«. Durd) ba« Verbot ber Verehrung ber

©ottfjcit in abbilblid)cr ftorm ift bem Wicffatl in bic IDJaturrcligion eine unübcrftciglidjc

Sdjranfc gebogen. Dritten« ba« ^rineip ber £eiligfcit bc« 0>3ottc«bienfte«. Der $ottc«

bienft hat einen etfjiföen (S^araftcr; aUc Vefricbigung ber Siunculuft ift bouon au«

gefdjloffen; er bewerft lucfcntltcf) Verinnerlid)ung, Sammlung befl ©entüth«, Vertiefung

in bat Uucublidje unb Giuige.

Dicfc brei ©runbfäfcc fjaben ihre SBurjctn in ber religiösen Ohunbanfdjauung bc«

3)?ofai«nui«. Die alttefl Religion ift burdj ba« ©eWiffen (f. b.), wie cß nad) feiner

fittlitf)cn Seite ftd) äußert, wcfcntUd) bebiugt. Sic forbert bon bem $Ncnfd)eu Unter-

werfung unter bic 9lbfolutf)cit bc« göttlid)cn SBiflen«, (>Vfe(jeegchorfant. 3e unflätig
Udjcr ber SDJenfcf) fid) int öewiffen fü()lt, biefer ftorberung in fdjledjtljin genügenber

255eife ftolge ju leiftcu, befto mehr füb,lt er ftd) aud) gebrittft, unb befto unentbehrlicher

tüirb ihm eine Veranflaltuttg, meld)c ihn Don biefem Drucf befreit unb weldje bie (Gottheit,

bic unuad)ftd)tlid) Erfüllung ihrer tvorberungen crfjeifdjt unb beut 'Säumigen jiirut, ju-

friebenfteQt. Da« führt uu« jur Vctradjtung ber weitern Folgerungen, bic notytoenbig

au« ber mofai)d)cu llultuöftiftuug floffen.

23ei ber nod) inttner hcrrfd)cnbeu Unflarl)cit über ba« Hilter ber ilrfunbcu bc« ^enta

teuef)« (f. b.), ifi e« faum mehr ntöglid), bic juberläfftg mofaifd)cn bon bett fpäteru ÜJcftanb

tfjeilcn ftdjcr au«$ufcheibcti (©raf, „Die gcfd)id)tlid)eu Viidjer bc« Älteit Dcftamcut«" IVcipjig

1866], S. 1 fg.). Wur fo öict ftctjt feft, baß bic tljeofratifdjc Vcrfaffung mit bat

Opfer-, ^riefter- unb £eiligung«anftalten, wie fic im ^entateud) gcfdjilbcrt werben, erft

fpätern Urfprungö ifi, unb baß nur bie Änfäfcc baju bon SWofc hcrritf)rcu fönneu. 3ft

e« jefct bei äffen unbefangenen ftorfdjcrn unmibcrfprod)en
,
baß ba« 5. ^ud) 3L>iofe nid)t

bor ber £ät cc« 3ofta
(f.

b.) berfaßt worben ift, fo ragt aller 2Satjrfd)ciiilid)feit nad)

bie mittlere Öefctjgebung (im 2., 3. unb 4. Vnd) 9)fofe) in ihrer gegenwartignt, burd)

Crfra erweiterten ©cftalt bi« in bie nacfjerilifdje .ßeit b,inciu. 3,mad)ft W auffaflenb, baf;

im Defalog, unter ben gottedbicnftlidjen ©runbelcmcntctt, ntdjt nur bic iöcfdjncibuug,

fonbern aud) baö Opfer nid)t ermähnt wirb. folgt boroufl nidjt etwa, baß bic

Gfracliten unter 9)Jofe gar nid)t geopfert f)abcn, aber unmöglid) faiui baö Opfer bamalö

bic fjcruorrageube ^3cbcutung im gotteöbicnftlidjen Seben eingenommen Ijabcu, bic eij fpäter,

jur £tit ber jiöuige, gewonnen fyat. Der Opfcrbicnft war bamalö nod) in ben £>änbcn

ber ftamtlien , @cfd)lcd)tcr unb Stämme; eine gemeinfame Opfcrftättc würbe oon IKofc

nid)t eingerichtet 9?ad) 31m. 5, 25 Ijaben bic 0|ractiten Safjuc in ber iBiiftc fcitie Opfer,

b. f). feine Icoitifdjcn Opfer, gebracht, unb nad) 3er. 7, 22 fg. ftnb bamalö feine Opfer-

gefetje gegeben worben. Daß bie letütifdjen Opfergefc^c 51t jener £cit nod) uid)t

öorljaatbcn waren, bafilr legt ber 33erfud) Gjed)icr« (5iap. 40—48), eine foldje $cfe(?

gebung fdjriftlid) ju entwerfen, 3^ugniß ab. Sitte (Srinncrung baran, baß bie Opfcr^

gefe^gebung i^ren Ursprung nid)t am Sinai genommen l)at, ftnbct fid) aud) 5 3)fof.

5, 2» fg.; G, 1 fg., xoonad) erfi im £anbc S^oab, unmittelbar oor beut Eintritt inö (Gelobte

i'aub, biefe (9e)cfcgcbung oon 3)?ofc promulgirt worben fein foll, wäljrenb biöjc^t nid)tts

fdjriftlid) Aufbewahrte« oorl)anbett gewefeu wäre al* ber Defatog, ba« ^tinbcöittflrumcnt

jwifdjctt Oaljoc unb vlfrael (5 2Rof. 5, 2 fg. ; 28, es).

Unzweifelhaft befianb jebod) fdjon yax &tit 3D^ofc ein hctfömtulid)c« Opfcrrcd)t, eine

Ueberlicferung, wetd)c auf uralter Sitte beruhte, ob,ne fdjriftlid) firirt ju fein (ogt. ®raf,

a. a. O., S. 27). 9iad) bem erften cd)t mofaifdjen (5ultu«grunbfatj folltcn bei Dobc«-

ftrafc in ben Familien, ®efd)led)tern unb Stämmen nur bem Oafjbe Opfer bargebrad)t

werben (2 ÜWof. 22, so), ja e« follte nid)t einmal ber 9Jomc eine« (5^ö^cu auögcfprodjcn

werben bürfen (2 50? of. 23, 13). 2lMe in alter 3e^ werben nod) Altäre au« Steinen an

beliebigen Orten errid)tet (2 5D?of. 24 , 4). Der älteftc Ztyii bcö Otjefcbud)« (2 SÖlof.

20— 23) cntljält nid)t nur feine Scfdjranfung VjinfidjtUd) ber ^rrid)tuug bou CSultu«

ftätten, fonbern gibt in ber Seftimmuna/. „%\\ ießüdjcm SDrt, wo id) meine« Warnen«

werbe gebenfen laffen, will td) ju bir fommen unb btdi jeguen" (2 ^SHo\. 20, u\ bie %\\*

betung«ortc frei. Vor ber Abfaffung bc^ 5. Vud)« 5Koje, b. h- »« ^er Seit bc« 3ofia
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(700 ö. Gljr.), gab eß gotteßbicnftlicfye £eiligtl)ümer an allen möglichen Orten (5 9Wof.

12, n). 3ur 3"* Samuel'« futben fid) an öcrfdjiebencn Orten anerfannte OpferftStten

;

außer Silo werben nod) ©idjem, 9J?i$pa, 33ctl)cl unb ©ilgat alö bie bornefjmften genannt

(1 ©am. 5, 7 fg. *e; bgl. baju Xfyeniuß, „iie 23üd)er ©amuelß" [2. Aufl., tfeipjtg

1864], ©. 26). ©antue! begünftigtc biefen freien ©otteßbienft (1 ©am. 7, te) unb fitftete

fctbft neue Altäre, & ju Warna (1 ©am. 7, 17; 9,12). 9?id)t anberß war eß

fdjon jur 9?tO)terjeit gewefen tfftiefyt. Ii, 11; 20, 1 fg.; 21, 1 fg.), unb cbenfo unter ©aul

unb £>aoib (1 ©am. 14, 35; 21 , 1 fg.; 2 ©am. 5,3). (Srft Sofia frfyritt gegen ben,

bißljer feineßwegß für ungcfefclid) geltenben .£>öb,cncultuß ein, ber fid) bietmeljr unan

gefönten biß an bie Ztjoxt Oerufalcmß außgcbcljut Ijatte. ©erabe baß milbc ©erfahren

beß Sofia gegen bie £of)enprieftcr 3af)be'ß bient jum 33cweiß, baß fein gefefclidjer ©ruitb

oorljanbcn war, fte Abtrünnige ju betrafen (2 Ä5n. 23, t), wogegen er über bie

©ötjenprieftcr, obwol if)re Xcmpcl feit ©alomo'ß 3cit « Dcr Ocrufalcmß fort

beftanben Ratten, bie £obcßftrafe oerfjängte.

Daß 33ilb, baß mir unß Don beut ©otteßbienft in Ofraet oon SDfofe biß auf Sofia

ju matten f>aben, ift bcmjufolgc ein mefentlid) anbereß, alß mie cß nad) ber ©efefcgebung

ber brei mitttern $üd)er 3J?ofc crfcf)ctnt. (*inc äußere ©infjeit beß ©otteßbtcnfkß, mit

außfd)ticßlid)em Qcntralljeiligtfmm
,

lebtgltd) leöitifc^cm ^ricftcrtfmm, einem tljcofratifd)

georbneten Opferwefcn, gab cß bamatß nod) nid)t, fonbern eß ljcrrfd)tc Gultußfreiljcit in

fo außgebeljntcm SJfaßc, baß aud) außlänbifdjc abgötttjdjc (Suite neben beut Saljoebienft

unangefochten beftauben unb oon ben iiönigeu, nad) beut einflußreichen Vorgang ©alomo'ß

(f. b.), fcljr oft begünftigt würben, (rbenba^er bie fjeftigen Äämpfc jwifdjen bent jafjbe-

gläubigen ^rop^ctentt/um unb ben abgöttifd) geftnnten £>nnaftien (f. Sita). Aber auß

bcmfelben ©runb ift bie Annahme, baß in ber Süftc ein (Scntratyeiligtfmm alß Opfer

=

unb Anbctungßfiätte Oafwc'ß, bie fogenannte ©tiftßfjütte (f. b.), errietet morben fei

(2 3)iof. 25 unb 35), wcnigftenß problcmatifd) ; benu eß gab meber bamatß, nod] fpäter,

oor Oofta einen ©otteßbienft, $u bent ein foldjeß CEcntralljeiligtlntm red)t gepaßt fjätte, unb

bie Vermittlung liegt nätjer, baf? man fid) nad) bent ©rfdjeincn ber „©efefegebung im ?anbe

9floab" bie VorftcUung gebilbet f)abc, ein fold)cß tempclätmlid)eß £ciligtb,unt ntüffe oor

©rricfjtitng beß £cmpclß üorfjanben gewefen fein unb ben ifraelitifd)cn ©otteßbienft $u

tljeofratifdjer Crinfbrmigfeit juiammengeljalten Ijaben (»gl. ©raf, a. a. O., ©.51 fg.). Senig»

ftenß finbet flc^ in ber 3cit ber 9?i^ter, ©aurß, $>aüib'ß unb ©alomo'ß bie ©tiftßljütte

nod) nirgenbß erwähnt; baß ^eiligt^um in ©ilo war ein „©ottcßljauß" (hekal jahweh,

bet jahweh, 1 ©am. 3, 3. 15; ogl. ®raf, De templo Silonensi, ©.11 fg.), unb cß entfielt

baß S3ebenfen, wo bamatß bie ©tiftß^ütte unb bie burdj fie bebingte ©nförntigfett beß

©otteßbienfteß gewefen fei? Xie Sunbeßlabc (f. b.), wet^e bie ©egenwart Oaljbe'ß in

ber ©emeinbe öcrftnnbilblidjtc unb ocranfa^aulidjte, war offne Sumfa oor^anbett
; fte be-

gleitete mit bem ©runbgefe^ ber 3cdn Sföortc ben 933üflcn^ug ber Ofracliten, fte warb

auf ftriegßfaljrten mitgenommen inß fyib, über ib,r rebete Oa^oe jum S3olt, unb baß

biefeß $eiligtf)um öon einem 3C^ gefd^ü^t war (o'hel moed), unb ba§ oor biefem Opfer
tcrridjtet würben, uttterliegt feinem 3w,«fcl (4 5Diof. 11, i« fg.; 5 2)?of. 31, u). 5)iefeß

uralte gotteßbienftlid)e 3C^ »ool wenig oon ber <|kad}t an ftd), mit weldjer,

nac^ ber mittlem @efe|jgebung, bie ©tiftß^ürte, bem 35orbilb beß fpätern 5!empelß gemäß,

außgefdnnücft gewefen fein foH. Auffallen muß and), bnß bei SJcranlaffung ber ßrridj-

tung beß elften Xempctß bie ©tiftß^ütte iiictjt erwähnt unb nidjt alß 33orbilb beß Tempel;

baueß betrachtet wirb, waß bodj faft unumgänglich gewefen wäre, wenn biefclbe in ber

gefdjilbertcn Art biß baf)in im ©ebrauc^ geblieben fein fotlte. 2Bic ^ättc enblid) ftc^ ber

Sendet beß (£f|roniften über bie Anorbnungcn ^um £cmpelbau auf eine befonbere fc^rift^

lidje Offenbarung Öa^oe'ß berufen fönnen (1 CT^ron. 28, 19), wenn ber Urfunbe, ber er

folgt, tt)atfäd)tidj bie ©tiftß^Utte 311 ©runbe gelegen ^ätte?

Unter aßen Umfiänben war bemnad) ber ifraclitifc^c ©otteßbienft üor bem ©alomo-

nifa^en Xempetbau oiel freier unb atict) oiel einfacher, alß man gewöl)ntid) annimmt,

©ein wefentlidjer ©eftanbt^eil war baß Opfer (f. b.), bem ber ftttlidje Gntfagungßact ber

geier oon jeglidjer Arbeit am ftebenten SBoc^entag, nad) ÜKofc'ß Anorbnung, ju ©runbe

lag. 2)ie ©abbatfeier felbft war baß große, regelmäßig ftd) wiebcrfyolenbe (Jntfagungßopfer.

Ü)arum würbe auc^ am (Sabbat, nadj ber fpätern ©efe^gebung, wetdjer jufolge beim

Sentral^eiligt^um tägliaj, am borgen unb am Abenb, 3Wei Lämmer nebft ber 3«oe^ör
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be« 3petfc- mib Tranropfer« 311 opfern waren, eine oerboppette Opfergabe (2 9J?of.

29, 38 fg. ; 4 9Wof . 28, s — 10) beigebracht. £nrd) bic Angabe be« üerhältnißmäßig

wcrtlmollficn (Sigcnlhum« briidtc ber £ingebcnbc ber ©ottl)cit bie ©efüf)le feiner Unter

Würfigfcit unb Verehrung au«, unb oerftdjertc fid) al« ein ftcl)lbarcr nnb ber Vergebung

feiner Sünbe nnb Sdjulb 33ebiirftiger ber göttlichen berjei^enben ©nabc. 38ar batf

^ricftertlium Hrfprünglid) oon ben ftamitienhäuptern felbft oermattet (2 SRof. 24, :,), fo

gewonnen bod) balb bie lcoitifd)en ^riefter $or$ug«rcchte, olme baß in ber frühem ifrac

litifc^en @cfd)iehtc ein jtfangnntcrfchieb jwifdjcn Veoitcn unb ^rieftern nad)wci«lid) Wäre,

unb bie 9?adjFommcn Haron'« fid) bic au«)*ehließlichc 93?ürbe be« £bcrpricflerthum« an«

•geeignet hätten (f. Haron unb ^riefter). ©efd)lcchter unb Stämme mit ihren ^rieftern

hatten auef} tr)re befonbern gemeinten unb tjctligen Stötten, au benen bie Dpferberfamm
hingen gehalten, bic religiöfcn gefle gefeiert mürben (ogl. aud) Stnobel, „Die Südjcr

<5robu« unb i'eüiticu«" [fripjig 1857], fe. 348 fg.). Tie ftefte waren anfänglich fetten, unb

bie (Sinfüb,rung ber brei großen fteftc, an wetdjen bie Ofraclitcn (nad) 2 2Wof. 23, 11 fg.;

34, 18 fg.) bor 3ab,oe 311 erfdjeinen Ratten, um tt)vc SDpfergaben barjubringen, gehört ber

fpätern 3eit an (f. ftefte). On älterer 3eit 9«b c« mol nur ©in große« Oa^rcefcfl.

Samuel'« SJater, Slfana, pflegte nur einmal im Oafjrc fefilid) in Silo mit feiner ganjen

Familie ju opfern (1 Sani. 1,3 fg.; bgl. and) 20,«). Om adjtjc^ntcn Oafjrc be« Oofia

würbe jum erften mal feit ber mofaifdjen ^eriobe, gemäß ber Sorfdvrift 5 2Jcof- 16, 1 fg.,

ba« ?affaf| gemeinfam Don gan3 3frael in Oerufalem gefeiert (2 Äön. 23, 22). Om übrigen

waren bie ftefre il)rem Urfprung nad) Hrferbaufcfte. $>a« ^affat) (f. b.) war ba« fteft

ber Qrrßgcburt, be« Grbelften nnb 5Pornel)mften, wa« bie 33ief>^uci)t liefert, ^fingften

(f. b.) ba« ftef* ber ©etreibeerntc, unb ba« l'aubhüttenfcft (f. b.) ba« fteft ber Ght<

fammlung ber übrigen Srelbfrüdjtc (über bie Einführung biefer %t\tt
f.

bic betreffenben

Hrtifel). Hu« 2 Äön. 23, 22 unb bem Stillfd)Wcigen aller Urfunben (mit Hu«nahmc
oon Oof. 5, 10) fann man mol fdjließen, baß ba« *^affnr) in feiner fpätern, ftreng gefetv

liefen ^orm erft burd) Oofia eingeführt worben ifi. ÜßJcnn jur 3^it Samuel'« nur Crin

Oaf>re«feft gefeiert wirb, fo wirb e« ein große« i>anffeft gewefen fein, welche« oon ben

Familien (bieüeieht auch Stämmen) gemeinfam begongen würbe (1 Sam. 20,«). Xaran

fchloß fiaj bann nod) bie fteier ber Weumoube (f. b.), gmnat be« ftebenten Schrei
ueumonbe« (1 Sam. 20, 27), bic mit tfcfhuahtcn begangen ju werben pflegte. $on ber

fteier be« 35erföhnung«fcfte« ftnbet ftch im 5. 93ud) 9)?ofc, b. I;. jur 3«t be« Oofia, noch

Feine Spur; ba auch ^ecljicl nid)t« babon weiß ((fj. 45, is fg.), fo fcheint e« nad)

erilifchen Urfprung« ju fein.

Ginen ernftlidjcn 33erfuch, bie (Sinljeit be« @otte«bicnfle« 3U begritnben, hat Salomo

burch ben S3au be« lempet« (f. b.) in Oerufalcm gcmad)t. @lcichwol brachte biefer

Üempcl fo wenig al« ber Ücmpel ju Silo bie gottc«bienfiliajc Einheit wirflich ju

Staube. Sr war nur bic üomehmfte, burd) bie Autorität be« Mönig« auöbriicftict) bc-

oorjugte unb geweihte Opfcrflätte. Äber, abgefehen oon bem fchi«matifd)en 3?ilbercultu«

be« 3chnf*^minerc^e in MnD Bethel, bauerten unter fämmtlichen Königen biö auf

Oofia bie $öljcnopfer im SReid| Ouba fort, unb fic waren wol bic eigentlich t>off«thtinu

liehen dutte (2 Äön. 12, 3).

Grrft bie große @otte«bicnfrreform be« Oofta (f. b.) gab bem altteft. Cultu« im

wefcntlichen bic ©eftalt, welche er ftch bi« jur 3crf*örnng bcö £crobianifd)cn Xempel«

bewahrte, .'lidjt au« bem 9olf ging fte tyrvox, fonbem au« föuig(id)er ^achtoorrfommeu

heit (2 Mön. 22, 3 fg.). 33on je^t an foHte nur nod) in Ocrufaleut geopfert (5 Ü)?of.

12,5 fg.), nur bort follten bie brei großen Wationalfefle gefeiert (5 2Wof. 16, 1 fg.), nur

?eoitenpriefter follten am #eiligthum at« Cpfercr angeflcUt (5 ÜWof. 18, 1 fg.), bie

meinbe Oahbc'« foUte oon aller ©cmcinfdjaft mit 5lbgöttifehern für immer abgefonbert

werben (5 3Wof. 23, 4 fg.). Huf ber ©mnblagc bc« beutcronomifdjen ©efc^cö baute bie

nadjerilifdjc ©efe^gebung weiter, in immer frrammercr Hnwcnbuug be« ©runbfa^c« ber

gotte«bicnftlichcn (Einheit, ber jur (Sinfömügfeit ftdj nunmehr entwirfelte, unb ber leoitifdjen

(priejterlichen) 9?cinheit. 2Bar ba« Raffel) jur be« Oofia noch a^ cm i^omilienfcft

begangen, ba« %>affahlamm oon ben £au«gcnoffen gefd)lad)tet worben (5 9)fof. 16,6 fg.),

fo übernahmen bagegen feit bem (Sril bic ^riejler bie Schlachtung ber ^affahlämmcv

beim #eUigthum (2 dhron. 30, ts fg.; 35, 1 fg.; Oofeplm«, „Hlterthümer", XVII, 9, 3).

3)a« ^riei^erthum mit bem Stanbe«Oorrcrht, fich ©ort 31t nahen, oerbrängt je^t immer
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mehr bic dicdfk ber Oalmc in aßen ihren 2Ättgltebcrn geheiligten ÖJemeinbc, bes all

gemeinen ^riefterthumS (2 sHto[. 6,7; 19, s fg.), nnb ber mittlem $efefcgebung erfc^eint

bcr ^erfud) «ttoralj'S (f. b.), ben cd)t mofaifdjen ©ruubfafc WW bcr ni gleidjem gotte^^

bicnfilidjem Stecht berufenen ©emeinbe jur (Geltung ju bringen (4 9Wof. 16, 3), als ein

ftitdjwiirbiger ftrcocl (4 3Hof. 16, ai fg.).

Sonad) ift ber alttcft. ÖotteSbienft nid)t, wie cS nad) bcr DarfteUung bcr mittlem

Ofcfefegebung erfdjeint, mit einem Schlag burd) göttliche Offenbarung an 2Rofe cntftanbcu,

fenberu allmählich infolge gcfd)id)tlid)cr Cnitmirfclung f)at er fid) oou ben burd) 9J?ofc

iimt gegebenen ©runbu'igen nnb Anfängen auSgebilbct, mib, fowic er feinen .fröljtpunft

crrcidjt fjat, gcl)t er aud) mieber feinem Verfall entgegen. Ölmi fehlte, ungcadjtet feiner-

feften fittlic^cn Örunblagen im Defalog, ein mefentlidjeS Clement, baS freie, geifilebcn^

bige Sort. 3n ben gotteSöicnftlidjen ÜJcrfammlungcn mürbe mol feit Sofia bei außer-

orbcntlid)en Seranlaffungcn baS Öefc^bud) oorgclefcn (1 Ätön. 23, i fg.; 2 (Sljron. 34, w;
"Jicfj. 8,i fg.); allein baä waren Ausnahmefälle, unb regelmäßige Anfpradjen mareu mit

beu gotteSbicnftlid)cu fteierlidjfeiten nid)t oerbunben. Giujclne (9ebctS^ ober SBeihcfprüdje

mürben mol hin unb wieber in ben #crfammlungeu bon ben ^rieftern gefprodjeu (Crmalb,

„Die Altcrthümer bcS ^olfcS Ofracl" [3. AuSg., Böttingen 186G], S. 18), allein

baS (Shbtt mar fein fcftftcljenber X^eil ber $otteSucrcf)rung; nur fnmbolifd) mürbe

regelmäßig gebetet burd) bic täglid) $roeimalige 9iäud)cruug im «fcetligtlwm auf bem
Ütäudjcraltar (f. b.). Snmbolif mar benn aud) bcr mefentlid)e C^^araftev bcS altteft.

©ottcSbienftcS. (Sin Snmbol mar baS Opfer — bic fktS aufs neue fid) mieberholcnbe

Skrföhuung beS gerechten unb barmherzigen (Rottes mit feiner fiinbigen unb erlbfungS-

bebilrftigcn ©emeinbe. Stombolc maren bcr Altar unb bcr Tempel — <§innbilbcr bcr

(%tteSgeroärtigfeit in bcr <#emcinbc. ©in Snmbol mar bic ^riefterfdjaft — Sinnbilb bcr

ibealcu (9cmctnbc, als meldje fie für bie unreine 3)?enge aller 3af|begläubigen Qtott naljtc

unb baß Amt ber ^erfbhnung beforgte. Sninbolc maren bic ftefte — Sinnbilbcr bcr

(ynabenbejcuguugcu (Rottes an feiner ©emeinbe, bereu höfjerc (iinljcit fie beranfd)aulid)ten.

On biefer Sninbolif lag ein reifer Sicffinn. Sic bientc auch Dem "ügiöfen 23ebürfni|j

eines jur hofften 0otteScrfenutnij? uod) nicht fortgefd)rittcncn ^olfS* mirflid) ; ba fie bic

Sinne befriebigte, ohne fic nun fiebrigen unb Sitteumibrigen herabziehen, mar fie ein

Sd)utjmittcl gegen bic ilHTfudumg jur Abgötterei. Gmalb (a. a. O., ©, 174 fg.) f)at

ein ctmaS ju farbenreiches 33ilb bcS ifraelitifd)cn @otteSbienfteS auf feiner ^cjhc entmorfeu.

Die Opferhanblung bilbetc immer ben Sörenupunft bcr fteicr. Der Altar mürbe mit beut

Opferblut rings befprengt, bcr ^riefter fegnete jum Schluß bie Opfcrubcu, biefe marfen

fid) auf baS Angeftdjt. 9?ad) AuSbilbung bcö XwnpelgefangS ftimmten bic CS^örc er*

hebenbe ©efänge au; bic Skrfammelten refponbirten (3 3flof. 9, sa fg.). Dodj fcheint bcr

Authcil ber (^emeinbe, bie in ber .^auptfad)e auf baS nnidnmnt bcfdjränft blieb, immer

nur ein geringer geblieben ui fein (ogt. bie rhetorifd)e <3chilbemng bei Sir. 50, i— 21).

Unb eben ber jtumme, fafi nur ceremonietlc Anteil ber ©emeinbc beim ©otteSbicnft hatte

feine großen (9efal)reu. Darum legt fdjon ber Deuteronoutifcr, inbem er bic (Rottes-

bienflreform empfiehlt, ein faft uod) ftärfereS @emid)t auf bie innere Verehrung ÖottcS

mit bem .^erjen (5 2)iof . 5, 29 ; 6,
:» fg.; 8,3; 10,12; ll,ifg.). 3)ie Propheten fcr)cn

fid) öfters oeranla^t, baS Opfermefen, als leeren (^cremonienbienft, ju tabclu unb felbft

ut befämpfen, unb bafür fromme Sitte, ernfie ^;id)t, einen (Sott mohlgcfätligcn 2Banbel

ju empfehlen (3ef. 1, 10 fg.; Am. 0,21 fg.;
sJKid). 6,6 fg.; Oe). 66, 1 fg.; ^f. 50, s fg.;

51, is fg.). 3m Gril murbc bcr theofratifchc ÖotteSbicnfi überhaupt unterbrochen, iftad)

ber ©cmährnng ber SKütffehr mürbe bon beu neuen Anfieblern mit «^)ülfe bcr perf. Re-

gierung eine ^ottcSbicnfireftanration oolljogcn, mcldjc bic Reform beS -3ofia nach ^ cr

ceremoniellcn Seite h«t ergänzte unb bodenbetc (Gfra 6, 16 fg.). Der 33egriff ber gotteS^

bienftlid)cn vthcofrati)d)en) Reinheit rourbe jc^t uod) ftrenger als jur 3C^ xlofio gc«

fa§t; bie $erbinbungen bcr Ofraclitcn mit ben Reiben foHtcn gänjlid) abgebrochen merben.

Aud) baS Vaubhüttcnfcft mürbe reftaurirt (Reh- 8, n) unb mahrfcheinlid) baS 5>crföhnung«fcfl

eingeführt (^cl). 9, 1 fg.). Die bereits oon Daoib begrünbeten mnrtfalifd)en ÖottcSbicnft

d)örc mürben erneuert (2 (S\)xo\\. 25, 1 fg.; 12, u fg.), bem Dempelgottcöbicnfi fooiel

©fang unb sJnad)t als möglid) oerlichen, für eine ftrengere $eier bcS Sabbats befonbere

Sorge getragen (
s

J?eh> 13, if fg.). 9iad) fuqcr abermaliger Unterbrechung bcS reftaurirtcu

WotteSbienfteS , burd) bie freöelljaftcu Angriffe beS Antiod)uS ßpiphancS (um baS Oatyr
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169; ögl. 1 3Waff. l r fo fg.; 2 Warf. 4, ts fg.; 5, 15 fg.), erfolgte mit ber Xcmpelroiebcv

herridjrung eine gottcöbteuftlidjc Reinigung (2 ÜJtaff. 10, i fg.), unb eä warb baö Jcft ber

Xcmpclrocihc (f. b.) eingeführt (2 Waff. 10, s).

9?ad) ber (9cfcfcgebung feit Sofia gab e« nur (Sine Statte, wo Oalpe burd) Opfer

oerehrt werben burftc, ben £empct in 3erufatem. Xurd) baö, auf beut im 2$ort)of be

finblidjcn ^ranbopferaltar, ftetö (am 9)?orgen unb $lbenb) unterhaltene Opferfeuer warb

bie bentütfjigc @cmcinfd)aft ber ©emeinbe mit ifjrein ©ort ftnnbtlblicfj bargeftetlt. £ad
93efenntnifi ber Sd)utb, bie Schufud)t nad) iBcrföljnung, Danf unb ftreube für empfangene

göttliche 2Boljlthaten ber einzelnen, ber Familien, Stämme, ber ganjen ©emeinbe, gaben

ftd) in ben berfd)iebencn Opferarten (Sünb^, Sdjulb-, gofc», Danfopfer) ihren augemef-

jenen SluSbrud. 9tn fjofyen heften würben öcrfdjiebcnc Cpfergattungen jweefmäßig unb

finnreirf) oerbunben. ^ofauncnfcfjall berief bann bie gotteäbienftlicrje Öemcinbe (3 SDiof.

23,s; 4 Stfof. 10,3 fg.), ber Oberpriefter fprad) in fefHtdjem Slmtefdjmucf feinen Segen

öon ben Stufen be« Altar« (4 2J?of. 6, 22 fg.), baö SBolf warf fid) im ^ödjften SDfoment

ber freier unter Waunengefdjmetter auf bie tfnie nieber (3 2)iof. 9, 24), ba$mifd)cn er-

tönten heilige SBedjfclgefängc, wie fte uod) in ben ^fnlmbüd)eru aufbehalten finb (»gl.

3. 33. ba« $affal)licb $f. 81 unb bie üempelpfatmen $f. 135, 136).

SBäfjrenb fo ber öffentliche 03otte8bienfi, unter bem ©nflufe ber leüitifdjen fteftau*

ration oon ben ha$mouäifd)cn dürften unb ben .'perobäeru begünftigt, fid) in junehmenber

^raerjt unb güße entfaltete, bitbete ftd) gleichzeitig eine befeljeibencre $orat gottcfcbienft

lieber flnbadjt au«, welcher eine längere unb erfolgreichere ^ufunft befd)ieben war, bie

fteicr in ber Smiagogc (f. b.). Diefe, ein @rfafc wäf)rcnb be« Gril« für ben

jerftbrten Üempel, mit Vorlefung be« ©efetje« unb fpäter ber Propheten unb heiligen

Schriften, nebft Grflärung bcrfelben, warb, nach SDiebcrherftellung be« Xcmpelf, eine (ir-

gänjung be$ Opferbtenfte«. 33ci ber 3erftreuung ocr öuben nad) beut Crril in weithin

att«einanbcrgelegcncn tfänbern fonnte baß Üempclopfer in Oerufalem bem 53ebürfnifs inbb

Pibueffcr frrömmigfeit unmöglich 9C"ügen, unb ber Xempel in Vcontopoü« war nur einem

5?rud)theil ber Au«gemauberten jugänglid); baher würben jefet örtlidjc $emeinbegottc$

bienfte, tnfonbcrf)eit am Sabbat, jur (irbammg in ben heiligen Schriften, bie feit ber

ftuffinbung be« ©cfefcbud)« unter 3ofia gefammelt worben waren, ju gemeinfamer (5r

hebung in @cbet unb @efang, 51t frommer SBetradjtuug unb ermunternben Slnfpradjen,

ein« ber wid)tigften @rwctfnng«= unb S8clcbung«mittel be« rcligiöfen unb fittlidjcn (Reifte«

unter ben Oubeu. Der (#ottc«bicnfi rjatte in biefen ©crfammluiigen eine wefentlid) anberc

ftorm at« in ben officiellen theofratifdjen Opfcrfcient 51t Ocrufalem. 9?icht baö Sötnbol,

fonbern baö lebenbige 2£ort bchcrrfd)te ihn; nid)t ber erblidje ^riejtcrftanb unb bie i'coiten-

fd)aft, fonbern bie SHhrtftgelehrten , bie Führer unb Lehrer bed ^olf« leiteten ihn. 3n
Oerufatem fyattt bie (MottcSPerehfung eine ariftofrarifd)e ^rad)t unb ftcierlidjfeit

; fic ftanb

unter ber unmittelbaren hotyenprieftertidjcn Stufficht. On ben S^nagogcuoerfammlungcu

war ber (Sultu« Polf«thümtich geworben, er hatte feine thcofratifd)c Steifheit unb 53or

nehmheit abgeflreift, nahm nach Ort, 3c ^t, Umftänben manuichfaltige (^eftaltcn an unb

bereitete im füllen ben grofjen gottedbienftlichen Umfchwung oor, ber fid) im djriftl. (5ultuv>

jur Slpoftcljeit oolljog unb bem ftch, nach Der B crftönmg bcö Jempel« burd) bie Börner,

auch baö 3ubcntf)um nicht mehr entziehen fonnte.

Damit finb wir bei ber Untersuchung über ba$ SBefen unb bie 33efd)affenheit bcö

neuteft. @otte«bienfb« angetaugt, ßuöörberft fragt ftd), wie 3efuö felbft fid) jum über

lieferten altteft. ©otteöbienft gcflrQt habe. Unzweifelhaft hat er fid), feit feinem öffent-

lichen Auftreten, bei bem wtdjtigften theofratifchen Sultuöact, bem Opfer, nicht mehr

beseitigt. Damit war er aber bem atttefh @otte$bienft überhaupt entfrembet, benn ohne

Opfer gab eö feine ^erföhnnng mit (9ott (3 ÜWof. 17, ii; $>ebr. 9,22). Unumwunbcu
erflärte er fleh für frei 00m Sabbatgefefc (ÜWarf. 2,27; SWattl). 12, 8 ; 2ut. 6,5), t»on ben

Wenfchenfa^ungen im allgemeinen (Sftattl). 15, 19). 9Bic hätte er fid) fclbfi an bie 53c^

obad)tung überlieferter gefe^ticher 53orfct)riften binben fönnen, ba ihm bie (^eineinfdjaft

mit (Mott ja wefentlich bnreh bie ©efmnung, ein unmittetbareö fittlid)eö t*crl)ältiitfj ju

bemfelben, üermittett war (?nf. 17, 21)? Unter ben oieten (Srmahnungen, welche er nad)

ben Suangelien erthettte, ift feine einjige, welche im
<
X. üorgcfd)riebenc, gottcöbienfttidjc

Verrichtungen empfehlt. SlDerbingi? trat er auch m(^t angriffeweife gegen bie Onftitn

tionen beö theofratifchen @otteebienftc« auf, unb eine gewalttätige Auflehnung gegen bie
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fetben tag beut ©eift feiner Stiftung ebenfo fern, wie ber Feinheit feinet perfÖnlid)en

CSharaftcrö. Cr fonntc oon ben fyerfömmlidjen ©ottcGbtcnfteinridjtungen um fo ruhiger

Umgang nehmen, al$ er ihren nahe bcDorftehcnben Untergang öorauöfaf) unb feine Scfcnner

mit bem neuen 2Bein feine« ©eiftee erfüllte, ber bie alten Safeungäfehläuche oon felbft

fprengen muftte (Warf. 2, 22; Watt!}. 9, n; ?uf. 5,37). Daö nur im erfien (Soangelium

aufbehaltene Söort, bat) er md)t gefommen fei, aufjulöfcn, fonbem $u erfüllen (Warth- 5, 17),

brütft aud) feinen gotte$bicnftlid)en ©runbfafc treffenb auö. 9hir ^et^t „erfüllen" nidjt

fooiel al$ „ermatten" ober gar budjftäblief) aufbewahren, wie eö au6 apologetifdjen 93e*

weggrünben non mand)cm Sluälcger a. a. O. gebeutet wirb. Die Erfüllung ift baS

©egentheit ber btofen (Spaltung; fie ift immer ein ^robuet beö lebenbigen, bie Sdjale

bmdjbrec^enbcn, ben Slcrn ber Sad)e cntfaltenbcn ©cifle«, unb fie mufe bar)cr bie her-

flcbradjten gormen fprengen. Darum fann aurf) Ocfuö bie SBortc SD?att^: 5, is, baf? Fein

Xüpfd)cn unb fein £>äfd)cn am ©efefc uerge^cn bürfe, nid)t fo gefproerjen ^aben (ogl.

mein „(Sfjarafterbilb Oefu", S. 91, 270 fg.). 3tUc bisherigen $erfud)c, biefelben mit ber

Aufgabe ber neuen SBunbcöftiftung in Crinflaug 31t bringen, finb fophiftifdj unb unhaltbar.

Sein herhatten gegenüber bem £empcl unb bem ^affahfeft (f. 2Beifc, „^chrbud) ber bib-

Ufd)en Ü^eotogie bc« 9?cucn £cftameut0" [SBcrtin 1868], S. 81) beweijt nid)t baö ©ertngfie

für bie 9tunar)me, baß er ben ftortbefranb ber alttefr. ©ottcGbicnfteinrithtnngcn Ocjroecft

fwbc. ?U8 er ben alten Dcmpct reinigte, fünbigte er jugleid) ben neuen an (Warf. 11, 17;

Oor). 4, 24; Wattr). 26, si; ogl. mein „(üharafterbitb Oefu", S. 164 fg.). %\8 er mit feinen

Oüngcrn baö letzte "ißaffah feierte, tt)at er e« nur, um e« für ungültig gu erftären unb

burd) eine neue Stiftung, ba« Slbenbmaljl (f. b.), ju erfefeen. £at er aud) borauägefetjt,

baß feine 3uf)örer (Wattt). 5,23 fg.; falfd) 2£eifj, a. a. O., „länger") nod) Opfer
barbringen mögen, fo f)at er bod) nirgenb« baö Opfern empfohlen, er)cr baffelbe ocr=

worfeu (Wattl). 1 2, 7), unb bie ©ottcö- unb 9?äd)ftcnliebc an beffen Stelle al$ ben wat)ren

©ottcöbienft proclamirt (Warf. 12, 29 fg.). ©8 ift wat)r, Oefu« ^at ben altteft. ©ottc$=

bienfr nicht abgeferjafft. Qv t)nt ilm bagegen als einen foldjen ber)anbelt, ber innerhalb ber

oon ilmt geftifteten ©emeinfehaft feine 93cbeutung unb feine Stelle meljr tjat. Soju ein

pradjtüotler £cmpcl, wenn bie walne 2lubad)t in« flämmertein fliegt (Wattt). 6, •)?

9Boju blutige Opfer, wenn ber barm^erjige Dicnft ber ?icbe über alle« ge^t (Warf.

10,43; Wattl). 20, 2«) V SSoju crblidje ^>riefler, um bie ®emeinfd)aft mit ©Ott feierlid)

ju Oermitteln, wenn e$ genügt, ba^ jtoci ober brei im tarnen Oefu fid) oerfammcln, um
ben @eifl beö Ijtmmlifc^en SBatcrö mitten unter fidj ju traben unb oon bemfetben alle«

311 erlangen (Watt^. 18, 19 fg.)? SBo^u gaften= unb föeinigungegebräuc^e, wenn ®ott

ein frbf>lid)e3 2lngcfifl)t liebt unb lebiglic^ auf ein reine« £cr;, fielet (Watü). 6, ic fg.;

5, «)? 9330^11 bie peinliche Strenge ber Sabbatöfeier, merai ber Wenfd) bie ?5ollfommen=

^eit nie^t bura^ äußere SBcrfe, fonbem nur im Streben nadj i'iebe unb burc^ (SotteS

(Mnabe erlangt (Watt§. 5,43 fg.; £uf. 18,9 fg.)? Stuf ber einen Seite bie (5d)t^eit unb

©ültigfeit bc« 3lußfprud)Ö Watt^. 5, 18 51t behaupten, auf ber anbera ju erftären,

eine unoergänglidje Dauer ber ifraetitifd)cu (5ultu«orbnung fei bamit nic^t in Slu«ftd)t

genommen (2Bei§, a. a. O., S. 79), ba« ifl ein Sclbfhoiberfprud), über ben feine tünftelei

ber Slpologetif ^inroegfü^rt.

Oefuö ^at allcrbingö feine neue ©otteöbienflorbnung aufgcfteöt. (Sr war fein reli=

giöfer ©efe^geber. Sein gefammte« öffcntlidje« SBirfen war ein ununterbrochener (5otte3-

bienfl (Warf. 10,45; Wattlj. 20, 28). Soweit er fein 33crf)ältnit} ju ©Ott im engern

Oüngerfrcife unb in ber Witte be8 33otf« jum StuSbrurf brad)tc, gef^a^ bie« im ©ebet

unb in ber retigiöfen 9?cbe, b. t). burc^ ben unmittelbaren $u*brucf bcö ©eiftc« unb

©cmütlj«. Än ben fabbatlia^en Sqnagogcnocrfammtungcn nalun er anfängti^ fclbftt^ätig

t^cit, foweit ilmi ba8 öffentliche Sluöfprcdjen feiner ©ebanfen unb *3lbfid)tcn barin gemattet

warb ( Warf. 1, 21 fg.; 3, 1; Wattt). 12, 1 fg.; ?uf. 4, ie fg.). Später war ifnn ba«

Auftreten in ben Stmagogen nic^t mtift geftattet, e6 war, wer ftdj 3U i^m befannte

(Oo§. 9, 22), mit bem Snnagogenbann bebro^t. Darum bcnujjtc er jebe öffentliche 2?cr--

anlaffuug, um nt teuren. 2öo er auftrat, in Stäbtcn, Dörfern, auf freiem gelbe, im

©ebirge, feit er bor sJ?adjftcflung unb Serhaftung nicht mehr fic^cv war, überaß ftrömte

bie Wenge bc3 33olf« theilnel)menb f)\n$a. Daö freie lebenbige Sffiort ift burch ihn in

bie Witte beä djriftl. ©otteöbienflcö gefteHt. Onwiefern er mit feinen Vorträgen aud)

©ebetc oerbunben, barüber ift Nähere« nicht befannt. Seiner Änwcifung jnfolge (Watth-
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6,«), 30g er ba$ ©ebet in ber (Stille bem öffentlichen (Iiturfltfrf)cn) Dor; ©ebetägcplappcr

Derwarf er alä ^eibnif^c Unfttte; er fclbft lehrte feine Oüngcr ein FurjgefaOtcÖ, im*)alt=

reiche«, fatbungSDoücg ©ebet (£uf. 11,2 fg.; Wattt). 6,9 fg.; f.
©ebet beö £crrn), beffen

nrfprünglichfte Raffung unö Dom britten (SDangelijlen aufbehalten ifl Sinnbilbcr fdjeint

er jum &XDtd gotte$btenfilid)er Grrbauung nid)t angemanbt $u fyaben. 3)er ftutSfprud),

bat} „©Ott ein ©eift fei uub feine Verehrer tr)n im ©eift unb in ber Sßahrljcit oerehren"

follten (Oob,. 4, 24), ftimmt nicht $u gotteebtenftttc^en Sömbolcn unb ift nidf)t nur gegen

hetbnifchen 9caturcultu$, fonbern auet) gegen theoFratifdje £öpif unb 6nmbolif gerietet.

Tod) t)at er im Slbeubmahl eine iu^attdretc^e finnbilblid)c £anblung gegiftet, bic aflcrbingtf

einen unmittelbar fitttid|cn &totd hat, unb ber ftimbilbtidje SlmraFter ber £aufe (f.
b.),

als ^lufnafmierituä in Sie c^riftl. ©emcinfd)aft, ijr augenfdjeintidj.

SSBarb ber hcibnifdje unb jüb. ©ottcäbienf* Dorfchriftgemäjj burdj ^riefier, b. f>. über-

natürlich beDoÜmächtigte unb gewcit)tc ^erfonen, Derridjtet, fo ftiftete Oefuö bagegen bic

gotteäbicnfiliche ©emeiube (f. ©emeinbe). 2Bar in ber fpätern alttefr. ©efefcgebung gottefl-

bienftlidjc (Einheit, centrate ^eier bc« gefammten ©otteäoolf«, geforbert, [0 genügte cä

i^m, wenn nur 3wci ober brei Don feinem ©eift befeelte 2Wcnfchen betenb unb befenueub

äufammeutraten, jur ©Übung einer gotteöbienftlidjcn ©emeinfehaft. £urd) einen bt-

fUmmten Ort ober eine befHmmtc 3eit tuar ihm Segen unb Kraft bcö ©otteäbicnftcö

nid)t bebingt (SKatu). 18, 19 fg.). Erft er mad}tc Dollen (hilft mit ben (Sultuöprincipicn

ber ©eifrigfeit, Sattheit, Freiheit unb 3nncrlid)Fcit, unb ebenbamit begrünbete er, ofjnc

Stufftcflung einer ©otteöbienftorbnuug, gleicr)rool gaitj neue gottcöbienftlidje Einrichtungen.

Dicfe bitbeten fich thatfädjlid) erfl innerhalb ber apo{tolifd)cu ©emeinbe. Die festere

entwicfelte fich *n e'ner koppelten Dichtung. ÜTie 2)iuttcrgcmcinbe be$ (Shfijtenthumö ent*

ftanb am <5ife ber Ztytohatie, beö Opfer - unb £cmpclbicnfte$, 311 Oerufalem; fie mar

jubcnchriftl. Urfprungö unb ficOt baß ^erhältnifj ber unmittelbaren Oüngcr unb 9?ad)folgcr

Oefu 3um altteft. ©otteSbtenft alö ein nod} nidjt Dößig getöfle3 bar. Mad) ben 3?evid)tcn

ber Äpofklgefdnchtc wiir bie ©emeinbe $war auö bem SJcrbanb mit bem Opfcrinftitut,

bem 3)iittelpunft unb ber Seele be$ £empclbienfle8, auägcfducbcn , bie (Shriften benufeten

jebodj bie fallen bcö IXcmpcltf, infonberheit bic fogenannte $alle ©alomo'tf, noch a^
jwccfbicnlichc SJcrfammlungöftättcn für ihre befonbere gotte*biciifHid)e Suibadjt, baö ©ebet

unb bie coangcUidje Jßerfünbigung (SCpg. 2, 46 ; 3, 11; 5,20.42). $011 einer Üfjeilnahmc

ber (Shriften 311 Ocrufalcm am SDpferbienfl 3fraclö (^parnarf, „Der djri[Uid)e ©emeinbe-

gotteöbienft im QpoPotifdjcn unb aUfat^otifd)cn 3eitaltcr" [(Srlangen 1854], 8. 101) fagt

auch bie ^lpojtclgc^d)\d)tc teiu
s
JGöort, unb lucnn fic ben SIpoftel ^aulu?, mit 9?ücrfid)t auf

feine ©egner unter ben 3ubcn, tm Icmpcl 311 Oerufalem Tpfer barbringeu täf?t (Slpg.

21, 2o; 24, 17), jo f^ht ber »cridjt ber Slpoftelgcfd)id)tc mit ber eigenen 8d)ilberung beä

«poftclö Don feiner religibfen ©cifteSrichtung in cutfd)iebcncm 9Biberfprud) (©al. 2,ti)

nnb in bcöhalb »enig glaubmürbig.

Slud) ben sJcad)rid)tcn ber 9lpoftclgcfd)trf)te 3iifotge bilbete baö lebenbige 2öort, bie

begeifterte Siebe, ben SRittclpuntt ber gottcßbicnftlidjcn 53crfammlungcn ber jcrufalcmifdjcn

©emeinbe (?lpg. 2,42; 3,nfg.; 4, 1fg.1t; 5,42). ©röjjcrc 93crfamiuluiigcn mürben

in ben Ücmpelhallcu, flcincre in ^riDatmohnungen begüterter ©emeinbeglicber (xar oixov,

Slpg. 5,42) abgehalten. 3m Tempel, überhaupt au öffentlichen Orten, hotten fic einen

miffionirenben, in ^riDatwohnungen einen lebigtich erbauenbeu (Ihorafter. SelbftDcrftänblich

war auch ©ebet bamit Dcrbuubeu (9lpg. 2,42; 4,31). Daß Fein beftimmter Wochentag

auögcjcichnct, fonbern, meuigften« anfänglich, täglidj folche ©ottcebienftDerfammlungen ab«

gehalten mürben, ift meljrfad) bezeugt (2lpg. 2, 46 ; 5, 42). Slufjer biefen eigentlichen ©ottcö-

bienften mürben nod) anbere djriftl. 3ufammcnFünfte gehalten, bie nicht au8fd)liefitid)

gotteöbienftlicher Natur waren. SßMc man fief) aud) bie ©ütergemeinfehaft (f. b.) ber d)rifH.

Ü)(Uttergcmcinbe Dorftcllcn möge, ein innige« brübcrlidjcö 3«Tauimcnlcbeit ihrer 3#itglicbcr

fanb unftreitig ftatt, unb inäbefonbere hielten fie wot täglich gemeinfame Äbcnbmahl3eitcn

(?(pg. 2, 42.46; G, 2), auä benen bie urchriftl. «Sitte ber fogenannten Ägapen
(f. b.) her»

Dorging. Diefe würben, gewiß nicht immer, wol aber öfter« 3ur Erinnerung an ben

Äreu5e«tob be« 3Weiftcr« mit bem Don ihm gejiiftcten «Ibcnbmahl gcfchloffen. ^iernad)

war ber urchriftl. ©otteöbienf* auch auf bem ©oben be« Oubenchrifienthume Don feinem

Urfprung an Dom o(tteftamentltd)en wefentlich unterfdjieben; beim ber ^ufamnicnhang m[{

bem lempel war jebenfaHö ein mehr 3ufäüiger alö nothwenbiger, unb bie ©pi^e be8
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altteft. GTultuö, baö Opfer, mar aud) bcm jubendjriftt. ©ottcöbienft gän&üd) ab-

gebrochen. 5ln bie Stelle bcö gcfcfclid) öorgcfdjriebcnen Opferö war baö Opfer ber

A>er$cn unb ber kippen getreten, ber freie ©ewiffenöbienjt, begleitet t>on innerer Eingabe

an (Mott. außerbem war baö Subjcct beö gottcöbienftlidjen Jpanbelnö nid)t meljr bei

^riefter, fonbevn bic im @eift bcö ölaubenö unb ber Vicbe berfammelte ©emeinbe, unb

wenn bic Slpoftel bie Wottcöbicnftocrfammlungcn in Oerufatcm leiteten, fo traten fte eö

uicfjt in einem tycrrifdjcn, fonbem in einem brüberltdjen ©eift, nidjt infolge einer prieftcr-

lidjcn 3<otlmad)t, fonbern alö bic Beauftragten unb Diener (Sljrifti, unb aud) fo nur im

(Sinöcrneljmen mit ber Okmeinbc ($pg. 2, 46; G, 2 fg.). Der Untergong beö tijeofratifdjen

Dempclcultnö ^ottc baljer feinen weiter rcidjenben ©influfc auf bie öntioirfelung beö gotteö-

btciiftltdjcn Vebenö unter ben paläftin. 3ubcnd)riften. Daö ©efefc mar alö ber „Ratten
ber jufünftigen Öüter" erfannt (£ebr. 10, 1). 33ei ber lebhaften Erwartung bcö balbtgen

ISintrittö ber meffianifdjcn 3eit mar 31t einer rcid)eu Sluöftattung beö Öorteöbienfteö über-

haupt fein @runb oorljanben. sJ)?an fjarrte bcö Inmmlifdjcn Ocrufalcmö (.§cbr. 12, 2a fg.;

Offb. 21,2 fg.) unb mar jufrieben, menu bie gotteöbienftlichcn Sßcrfammlungcn eifrig bcfudjt

lourben (£>cbr. 10, 25). $alt bod) ber ©runbfafe, baö Sitte fei vergangen, cö fei alle«

neu geworben (2 Ator. 5, w), fetbft auf jubendjrijtl. (Gebiet (£ebr. 8,13).

(5inc etwaö anbere, menu aud) mefentlid) nidjt oerfdjicbene Sluöbilbung fanb ber ®otteö=

bienft auf Ijetbend)riftt. (Gebiet. Die Jpeibendjrifteu mußten fid) oon il)rcm angeftammten (£ul-

tuö gän^lid) loölofcn; mic fdjwcr itjncn bieö in mannen ftällen geworben ift, entnehmen

wir ber ^olcmif bcö Mpoftelö ^auluö gegen bie Dljcilnafnne ber forintljifdjen CTfyrifien

an ben tyeibnifdjcn £)pfermal)l$eitcn (1 Ar. 10, i« fg.). Da in ben öon ben $eibcn-

apoftcln, inöbefonbere oon <|5auluö, geftifteten Öemcinbeu bic 3ubcnd)viften in ber SKcgel

ben Stamm ber (^emeinbe bilbctcn, fo tag fdjon hierin eine .^aupturfadje, mcöljalb bie

gottcöbicnftlidjeu CSinridjtungcn äljnliefyc formen, wie in lebiglid) jubendjriftt. ÖJcmeinben,

annahmen. Die 0>cmcinbc ju Mornnl;, beren gotteöbieuftlidje $3erijättniffe in ben an fic

gcrid)tctcn Briefen cingeljcnber bekudjtct finb, ftctlt unö baö 23ilb bcö Ü?cmeinbcgottcö-

bienfieö auf Ijeibcndjviftl. Gebiet in fdjarfen Umriffen for baö Sluge. Die freie Icbcubige

Webe ift tjier bic Seele bcö gottcöbienftlid)cn Vebenö. ^auluö nennt fic bcjcidjncnb „^ropljetic"

(7cpOfl«jT«{a), gegenüber ben amtlichen Vorträgen in ber jüb. Snnagoge. Sie war ein

begeifterter (Srguft; jeber mäunlidje (Memcinbegcnoffc (grauen war baö Sluftrcteu in ber

C^cmcinbe unterfagt; 1 Mor. 14, 34 fg.) founte in ber 3?crfammlung baö 25?ort ergreifen,

wenn er fte^ oom Weift ergriffen füllte, unb fcfyon Hiot^e („Die Anfänge ber djriftlidjcn

Atirdjc unb iljrer ^evfaffung" [Wittenberg 1837), 3. 156 fg.) Imt richtig bemerft, ba^ ber

Vcl)rfrcil)cit in Morintl) feinerlei Sdjranfcn gef«t?t maren (1 Äor. 14, 1 fg. 23 fg.). GbenbcS-

batb, meti eine äußere üorfdjviftiSgemüfjc \?e^rfc^ranfc nief^t bepaub, warnte ^auluö oor 2lue=

Idjrcitungen, forberte er Don ben Stebumt bie moratife^c 33ürgfd)aft bcö innern 23crufö

unb bcö crbanlidjcn ^n^altö (1 iior. 12,7 fg.; 14, 2c 40). äber über ben 33eruf cntfdjieb

nid)t eine bcftcUtc iöcfyörbc, fonbern ba3 eigene ©ewiffen, unb baö eben ift ^rfreitjeit

im Untcrfd)ieb üou Vcljrjwaug unb i'cf)rungcbunbenfyeit. (iinc eigcnt^ümlic^e 3u
fl
Ä^ 311

ben freien Vclnoorträgeu in ben gottcöbienftticfyen SJcrfammtungen bilbetc bic Öloffolalie,

ober baö 3un8cnrc^en (f- ^»X c"1 unartifulirteö Suöftofien oon Jonen, locldjc ber ticfficn

rcltgibfen Aufregung fid) entrangen, unb und ben tyotycn ^rab von inbioibucÜcr CErrcgt^eit

bezeugen, ber in ben forint^ifc^en föotteebienflüerfammlungcn ^cvrfdjtc unb ben 2lpo|leI

^aulnö 511 cruften Üinunungcu ocranlaßte (1 Äor. 14, 2 fg.).
s^amentlic^ forberte er, ba§ bie

OMoffcn „aufgelegt", b. lj. in bie &orm oon iebermaun üerftänblid)cn ?el>rborträgen gebracht

werben mödjtcn. 5lud) in ber Wcmcinbc ju iioloffä war bie ?c(jrc baö wcfcntlic^ftc Gtemcnt

bcö C^ottc^bicnftcö (Äol. ."5,ie fg.). Q)cbcte waren in ben ©otteöbicnftoerfammlungen mit ben

Vcljröorträgen, gtcid)faUö in burdjattä freier '^oriit, oerbimbcn (1 iior. 14, 13 fg.), unb

baran fd)tof; fid), uad) bcm i^orbtlb bcö ^falmengcfangö bei ben Rubelt, baö Abfingen

oon Biebern, wcld)e nou ajriftl. Didjtcm üerfajjt waren (f. Didjtfunft). 9(üc btefc formen
waren fo wenig feftfteljcnb unb gebunben, ba§ wir nic^t einmal baö „Öcbct bcö .'perrn"

(f. b.) alö einen gottcöbicnftlidjen ^eftanbt^eit oorfinben. Daß bic ©ebetc in Siorintl) burcr)

einen fogcnannteu borologifdjen, i.'obpreifungen Wottcö entlmltcnbcn, Eingang unb 2luö*

gang auöge,ieic^nct gewefen, folgt auö 1 iior. 14, 14— 17 (mic ^paruaef, a. a. O., 3. 158,

annimmt) feiueömegö. Sind) apoftolifd)c <Scnbf(r)rciben würben in ben ö5emcinbcocrfanjan s

langen oorgclcicn fÄol. 4, ie) unb Örüfje barin bcftellt, ein Scweiö, baß biefclben, njbtn
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ber gottcSbicnftlidjen Stauung, and) bcn ßioecf freiem ©ebanfenaiiStaufdj* unb brüber-

Ktfjer sIWttheiluug Ratten, ©anj grunbloö ift bie Behauptung Tüfterbierf'S („Ter altd)rift-

lidjc ©otteSbienft" in bcn „Oahrbüdjern für bcutfd)e Theologie", XIV, 280), bog bie apoflo^

lifcfjcn «Senbfdjreiben in ben SBerfammlungcn „ausgelegt" worben feien, Tcmnadj mar ber

hetbendjrifH. ©ottcSbienft wie ber jubendjrifHidjc Wtrflidjer ©cmeinbegotteSbienft, aber ber

inbwibucöen Freiheit waren in ben hcibcndvrifH . #erfammlungcn nod) weniger <3d)ranren

aejogen, cS war faft alles barin ber angenblicf fidlen religiöfen Eingebung übcrlaffen. Tie
Vorträge müffe* rnr3 gewefen fein, ba nad) 1 tfor. 14,26 fg. eine Stfcifje Don Webncrn
in berfetben ©crfammlung auftrat: Propheten, 3ungenrebner

,
SluSlegcr, 9?eter. Unter

folgen Umftänbcn mar Crinfbrmigfcit unb ?angweiltgfeit nidjt mbglid); ber ©otteSbicnft

hatte einen braftifdjen (iharaftcr, jebe« ©emeinbeglieb nafym unmittelbar tätigen ?(nt^eil,

jeber Straft unb ©abc war ber i^r üon SRedjtS wegen gebü^renbe (Einfluß unb t&rfolg

gefiebert.

9lud) in ben l)eibend)rifil. ©emeinben waren jene SMebeSmahle eingeführt, we(d)e in

ber Wuttergemeinbe ju Oerufalem juerfr in ©ebraudj gefontmen waren, Tie wefentlid)

fociale ©ebeutung berfelben tritt befonberS 51t ftorintf) in« Pid)t. 3uben unb Reiben

pflegten fonft ntd)t gemeinfaw 311 effen (©al. 2, 11 fg.); biefer 3?ann Würbe burd) bie gc

meinfameu Wahle, an melden fämmtrierje ©emcinbeglieber theilnahmcn, gebrodjen. 9tud)

ber Unterfdjicb beS @tanbcS unb BeflfceS würbe burd) biefclben borübergeljenb aufgehoben.

Tiefe 2Kahl}eiten würben burd) bie Beiträge ber ^ermöglidjcrn befrritten (1 ftor. 11, 21 fg.),

bie StuStfycilung beS 9lbcnbmarjtö jur (Srinnerung an ben tob dljrijti unb an beffen

SBicberfunft (1 5lor. 11, 2r) folgte mol meift barauf (1 5tor. 11,23 fg.), nur in biefem

$aü ehielt bie fteier eine gotteSbicnftltdje Seifje. Senn Paulus ben 9lbcnbmahlSfcld)

einen gefegneten ftcld), über ben ber ©egen gefprodjen wirb, nennt (t Äor. 10, ie), fo ift

hierbei nid)t oon fern an eine Gonfccration, wobnrd) ber Sein etwa« anbercS geworben

wäre, als er borljcr war, ju benfen (ogl. .fiarnarf, a. a. O., ©. 170), fonbem Icbtg-

lid) an bie aud) bei ber ^affafjfcier üblid)e Pobprcifung ©orte«, weldje 3cfuS bei ber

ÄbenbrnahlSfriftung ebenfalls gefprodjen hatte ff. Hbcnbmaljl). baS Slbcnbmahl t»or-

3ugSweifc bie Bcbcutung eines (SrinnerungSmahlS an bie (Stiftung beS leiten Bimbeö,

ber drrifit. Brubcrgemeinbe hatte, whrb burd) Paulus auäbrütflid) bejeugt (1 tfor. 11, 25).

9?ur burd) bie gcwaltthätigftcn cyegetifd)cn (Srpcrimentc ift eS möglid), baS urchriftl.

«benbmaht in eine Opferbanblung um3uf<empetn (f. £arnarf, a. a. O., <2. 185 fg.).

©djon ber Umftanb, baß ^auluS niemals bon einem Slltar, fonbern nur uon einem „lifdh

bcö .'perrn" rebet (ogl. 1 $or. 10, 21), unb nic^t ein Cpfcnnal)l, fonbern nur ein „SOfahl

beö ^erm" fennt, wibcrlegt bie fotholiflrenbc rpfertheorte ^ur ©enüge. Ter 9lpoftel

^auluö weif? überhangt uoh feinem anbern Opfer mcljr, alö bem lebcnbigen ftttlid)cr

©elbftaufopferung, unb biefeö ift ihm ber wahre „oernünftige C^otteebienfi" (Wut. 12, t).

Ter ©otteöbienft ift aiufj in folgen neuteft. ©ehriften burd)au« geiftig gefaxt, weldje brr

jnbendhrini. gartet fonft mandje 3«9cf*äl,^niffc madhen (1 ^5etr. 2, 5, „geifttgeö ^attS,

geiftige ^riefterfefjaft, geiftige Opfer"). Äm aUerfernften lag ber apoftolifdjen (fhrijlen-

gemeinbe bie $orfteflung einer Cpferbarbringung beö Veibeö unb iölutc« (X^rifti. Tiefen

£eib hatten bie ^einbe CSt^rifti geTrenjigt, biefeö SBlttt hatten bie „©ottlofen" oergoffen,

unb nur O^ott hatte eö fo gewenbet, baf; beibeö jum Cpferfcgcn warb. SSie hätten jefet

bie (Shriflen fia^ entfd)Ue[;cn follen, am Veib unb $lut C£^riflt unaufhörlia) fctbfl 311 wieber

holen, waö in fa^nöbem ^rrcüel beffen ^cinbc einft gethan hatten?

Söaö nod) bie 3c*ten ber gottcSbienftlidum ^eier tut apoftotifehen Uralter 6etrifff,

fo ift fdjon bemerft, baf? bie 3»»fanuucnfünfte ber (griffen ^ur (Srbauung urfprünglid)

täglich flattfanbcn. Taö war nur folange möglich, als baS fetter ber erfien l'iebe flammte.

93alb warb ber erfte 2Bod>cntag, ale ber Tag ber SBMcbcrerwerfung (X^riftt auö bem @rab,

öor ben übrigen auSgejeiclnict („^errentag", Cffb. 1, 10 xupiajaj ^epa; ogl. auch §lpg.

20,7; 1 $or. 16,2). ©leichwol ging man babei Don ber Annahme au«, bafj fein Tag
öor bem anbern in religiöfer ©ejiehung einen Vorrang habe, unb djrifil. ?fcfte, b. h-

Feiertage jnm ©ebächtni§ befonberer DffenbarungSthatfacf)cn, würben im apoftolifd)en

3eitatter noc^ feine gefeiert (mm. 14,:, fg.; «ot. 2, i« fg.). Tie ^ubena^rijren niodjtcu

wol bie jüb. Sefte, foweit bieö mit bem Glauben au ben mcffianifcfjen SJemf (Shvifli üer-

einbar war, nod) mitfeiern, unb <ßattlu6 hatte unter ber SPebingung nia^tS bagegen, bafj

bie cntgcgengefe&tc Anficht, wouad) feine iübifd)en, ia überhaupt feine ^efte mehv gefeiert
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werben follten, nidjt für eine bertserftid^e erflärt werbe, wa« j. 29. bon ber jubendjrifU.

gartet in ben ©emeinben $u 9Jom nnb tfoloffä gefdjat) (#?öm. 14, 10; Äol. 2, i»; bg(.

aud) 9?ömerbrief nnb ftolofferbrief). Der ©runbfatj unbebingter gottc«bienftlid)cr ftreitjeit

>eid)nct ba« opofto(ifd)e Seitatter au«, unb feine Üljatfadje bewetft ben föüdfall ber fatt).

Jtird)c in jubaifrifd)c (geftyelfrBmmigfeit fdjlagenber, al« bie (Einführung be« (£ultu«zwang«

unb (Seremonienwcfen«. (Srft im Vauf be« 2. Gaf)rl). n. (E(n\/ mit ber Unterbrütfung ber

freien paulinifdjcn 9fid)tung unb bem (Sieg ber Fat!) . ÜWittelpartei, mürbe ber djrijtl.

©otte«bicnjit organiftrt, b. I). bie (Elemente ber ($ebunbenl)eit mürben bon jefct an immer

borhcrrfäjenber; berfelbc erhielt eine überwiegenb amtlid) georbnetc ©eftatt. Die fogenannten

^aftoralbriefe berrathen aud) in biefer #infid)t ihren fpätera Urfprung. ©tänbige Öebete,

fclbft für obrigfeitlidjc ^erfonen, fmb bereit« eingeführt (1 Jim. 2, i fg.), ©djriftWT«

lefungen finb angeorbnet, bie Vorträge fmb in crmalmcnbe unb belcfjrenbe eingeteilt

(1 Zun. 4,is), bie ,/ißrophetie" ift mit bem amtlidj*ft)mbotifd)en Act ber £anbauftegung

oerbunbeu (1 lim. 4, h); auf Correctljcit ber £et)rc in ben gotte«bicnftlidjcn Vorträgen

roirb ftreng gefet)en (1 lim. 4, i«; 6, 3 fg. 2n fg.; 2 lim. 1, 13 fg.; Dit. 1, 9); bie Daufe,

bie früher al« gotte«bienftlid)er Act niemat« ermähnt wirb, ijt mit bem feierlichen Au«=

brud eine« „öabe« ber SÖMebergcburt" bezeichnet (Xit. 3, s)-

$)?an tmt bie %oxm be« apoflolifd)en @otte«bieufte« bielfad) auf ba« VorbÜb ber

jüb. Gtjnagoge jurüdjufilhren berfud)t (Vitringa, I)e synagoga vetere [Srranefer 1696],

©. 53 — 76; Wcanber, ,,($efchid)te ber Pflanzung unb Leitung ber c^rtftttc^cti Äird)e

burch bie Apoftel" [4. Aufl., Hamburg 1847], I, 46 fg.; 9tott}e, De diseiplinae

arcani, quae dicitur, in ecclesia christiana originu [£>eibelberg 1841], <£. 10). Da«
ifTt infofern richtig, al« burd) bie Synagoge bie Drt«gemeinbe gefRaffen unb ber ©orte«*

bienjt oergeiftigt mar. Mein ba« ^rineip ber gottc«bicnfHidjcn ftrcit)eit, einer ftrömmig-

feit, bie fid) bon ben Ueffeln ber borfdjriftömäfugen Safcung unb alle« (Zeremonien-

wefen« im (Sultu« gelöfl fyat, gehört auöfdjliejslidj bem (Shnfkntlwm, b. t)- bem innerlich

befreienben ©eift 3cfu Gfjrifii fclbft an, unb infofern ift aud) ber apojtoltfdje ©otte«bieuft

ein gniubfäfetirf} 9?euc«, nod> nie Dagewefcnc«. Alle Verfuge, bie ©otte«bienftformcn

ju berfeftigen, bie gottc«bienftlict}c ©emeinbefreiheit burd) firä)cngcfcfclid)en B^ang auf-

zuheben, fktjen mit bem ©eifi unb ben ©runbfäfcen Oefu Ghrifti unb feiner Apoftel im

SBibcrfprudj
;

auch in biefer ©ejiehnng gilt bie apoftolifd)e Mahnung, ben ©eift nicfjt

au«julöfd)en. 8gt, außer 3Jitringa, (Sroalb, ©raf, ^parnad unb 5)üftcrbied, nod)

De 2Bette, ,,1'ehrbnd) ber hebraifc^jübifdjen Archäologie
"

, 4. Aufl., bearbeitet bon

Gtoüe*furd)t, f. Religion.

^OttCt^faftCtl. Diefer au mchrern Stetten bc« s)h 2:. borfommenbe 3lu«brud ber«

::r[ ari)t infoferu einige (&d)niierigfeit, al« ba« im llrtert gebrauchte S3ort balb ein 3intmer

ober überhaupt eine SKäumlichfeit innerhalb be« Jempcl«, mo ber Xempetfcha^ aufbewahrt

rourbe, balb aud) Icbigtic^ einen Opferfiod ju bebeuten fc^eint. Da« erjtere ift ber %aü
3ot). 8, 20, mo 3efu« in jenem SKaum lehrenb bargcftcDt mirb, ba« le^tere Waxt. 12, u. 43;

£uf. 21,i. 2öie ber £almub berichtet, befanben ftc^ im Üempcl 13 Opferfiöde, Xrom»
peten genannt (bon ben engen Ralfen, in toetdjc ba« ©clb eingeworfen würbe). SBon biefen,

bie wol an berfcfyicbencn Drtcn aufgefieUt waren, mu§ ftch nünbc|lcuß einer im 2Beiber-

oorhof befunben haben (ÜKarf. 12,42). SIBenn aber aud) jener oben erwähnte, jur Suf=

bewal)rung be« 1cmpclfd)a^c« beftimmte 9taum fo bargeftellt wirb, ba§ man in benfelben

©clb einlegen fonnte, fo muß ftä) innerhalb bcffclben eine Vorrichtung befunben hfl^cn,

in wcldjer ba« eingelegte ($elb Aufnahme fanb. Da§ ein foteher 9?aum bort)aubcn war,

bezeugt Oofephu« („Alterthümer", XIX, 6, 1), welcher er^lt, öaft Der Äönig Agrippa

in bcmfelben eine golbene >tctte al« ü&eihgefdjenf aufgehängt l; a l c. Da bie 3aM 13 bei

ben 3fraetiten fet)r ungewöhnlid) ijt, fo ift bieHcidjt bie Annahme geftattet, baß in ben

Vorhäfen nur 12 Dpferftörfe aufgefleOt waren, baß aber aujjerbcm in beut Jempclfc^a^»

nimmer, weldje« wol häuf>9 befugt war, nod) eine 13. Stoffe angebracht war, um bie

etwaigen $3efud)cr ju weitern ©oben ju beranlaffen. 3n le^term Sali fonnte bann leidjt

fowol für ba« 3immcr aiö für Die erwähnte Äaffe ein unb baffclbe Sort gcbraudjt

©d)enfel.

werben. 9?öd.

(yottcöläfterung, f. fäflerung.

^otte^crchrnnrj, f.
©otteebienft.
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(vtrnb. (Araber. Tic ©etfdjiebenljeit ber Sfofdjauungen ber ©btter beruht auf

bemfetben ©mnb, au« bem «in 3.*otf itherbautu öon bem anbent fidj abbebt unb al«

befonbere« ©olf fi(f> fennjeidmet. ©ie fpie^elt fid) in feinen (ginridjtungen unb ©ebräuefyen,

w* ba ber menfdjli<f)e ©eift, alf* aud) ber ©olfögeift, ein organifdje« ©anje« ift, fo

flehen Snfdjauungen unb (Jtnriffjtungen in notlmxnbigem äufamntenljang. ÄM|t nur

etfyfd)e Äufgabe, ju beren tföfung ein SBolf fid) befKinmt fiujlt, ffeljt mit feiner religiösen

fcnfdjauung in engfter ©erbinbung, aud) feine ©orfiettung vom lobe, unb wa« fid) baran-

fnüpft. Die ftegnptcr, weldje in Hjren ©öttern bie ?eben gebenben üKädjte berefnlen, baljer

ba« frben, aud} be« einzelnen, nid)t aufgeben wollten, uerwanbten »tele ÜÄü^e, wenn baß

?ebcn entfdjWnnben war, barauf, bod) ben ?eib, biefe« ©Üb be« ?eben«, öor ber ©er*

wefung ju fdjflfcen. SBäfjrenb in ber ©ratymareligion alle ©ijielwngen jirr fhmlidjen

SBelt al^ Ueffeln be« ©eiffc« erfdjeinen, ber ?eib al« ßerfer ber Seele betrautet wirb,

bafjcr nad) htm £obe jebc ©pur babon mögtiefyft $u uerwifdjen ift, f>at ba« ägnpt. ©oll

bie ungefütterten Slnjircngungen gemacht, um feine £cid)cn fo 51t befiatten, baß fie bor

kalibrieren unb bem Trebel ber ü)?enfd)en gefidjevt feien. Unter folgern ©efid)t«punft

tntfianben bie ^nramiben, bie fd)*n $ur Seit «brafam'« iljre Gipfel erhoben, auf Sofern)'«

©<t)itffal«wetf)fcl ^erabfalKu, bie feft baftanben, al« imter ib,nen bie #nffo« in «egnpten

ein» unb au«$ogen, Werfer, ©rtedjen, Börner, Hraber einbrad^n unb an beren Sänben
uod) in neuerer 3ett ba« ©ebröb,n franj. ©efd)Ufce abprafltc. Der 3ufammenb,ang ber

TettgiBfen 9lnfd)auung mit ber ©efjanbfang ber lobten jeigt fid) felbft bei einigen alten

unb mitben ©blfem, bie iljre frieden mit ©ejielmng auf geheiligte £f)iere au«fet<ten,

j. ©. bei ben Werfern, £ftrfanicrn, Mongolen, Äaffern. Da ba« fteuer bem 9Xenfd)en

twn tinfang an b,eilig war, feit er ben (Göttern feine Opfer barbtadjte, fo erfl&rt

fid) ber alte ©raud), bie tfeidjen ju verbrennen. Die Dobten werben im Reiter bärge*

bracht, ber entbunbene ©eift ergebt fid) au« ben flammen gen Gimmel. Unter ben

©ölfern be« Älterem« überwiegt ba« Verbrennen ber l'eidjen. ©ei ben ©riedien Ijerrfdjtc

e« im $eroifd)en ätxtoUn, wo, nadjbtm bie ©Inten mit ©ein gefttffy worben, bie (*e=

beine au« ber $fd)e gefammelt, mit «Bein unb buftenbem ©alfam befpreugt, in einer

Urne, über ber man einen .£>üget aufwarf, berfdjloffcn ober in eine ©ruft btrfestft

Würben. On ber älteften ge|d)ia)tlic^en Seit finbet fidj in tlttifa ber ©rane^, bic Tobten

ju beerbigen, nad) (Solon wet^felt ba« Verbrennen mit bem ©egraben. ©ei ben Römern
war ba« ©egrabe« ältere Sitte, fp8ter baS Verbrennen uortjerrfd^enb , fobaß tüele ber

beri^mtefren ÜWänner ber röm. ©ef^idjte auf bem <Sd)citer^aufcn öerbrannt Würben; in

ber Äaiferjeit wnrbe jener ©raut^ wieber üblicher. Die Germanen legten itjrc Jobten

entweber auf ben ^eljftofe ober begmben fie in bto§er (5rbe, ober blatteten fie in (Htein-

Fammem unb fammelten in eafterm gaü bie Ueberrefte au« ber «id)e, um fie in einer

Utue beijufefcen.

Der ©ebraudj be« ©egrabett«^ wonad) ©taub wieber 3U ©taub werben fott, ift bei

ben Hebräern oon «nfang an ftanbig, Um ftnbcn wir q«d) uon |ef>et unter ben (J^riften.

Die «uebrüefe, womit ber Hebräer bic ©egräbnifeftetlc bejeia)net, beuten meift auf beren

©efdmffenfjert b,in. Gr neurtt ba« ©rab B<»r, eigentlio^ @rube (3ef. 38, is; »gl. 14, 1«;

$f. 8R, 7; ©pr. 28,n), fteinerue Ömft (x>ef. 14,1»), Köbör, ©rab^le (1 3Äof. 23,9;

2 9Wof. 14, u ; 4 9)?of. 1 1, s<; ^f. 5, io; Oer. 5, i«), ftetfengrab (Oef. 22, Die oiel-

faa)c 3«^U in ber aue^ bie weiblie^e t^orm gebrannt wirb, fteljt entweber für ©röber,

©rabflätten (Oef. 65, 4; (Sj. 32, »2. fg.), ©rabfammern (2 d^ron. 16, u) ober aue^ filr

Ort ber ©räber (©iob 27, i; 21, n), in le^ter ©ebeutung aud) ©egräbuirjfelb (2 (Sljron.

30,23), ^auö ber ©räbeT (9?e1|. 2, s). Obfe^on bie fyebr. tlnfd)auung t»on ber be«

Äeat)pter« fe^r oerfc^ieben i^, bem, nadj Diobor, bie SBe^nungen ber S?ebcnbigen nur

Verbergen, bie ©räber ber ©erftorbenen ewige ^>8ufer finb, bebient fid) ber *^rebiger

(Rap. 1 2, s) bod) aud} be« Äuöbrurf« „ewige« ^)au«". Die ©rabe«ftetle war gewöb,nlid)

im freien (?uf. 7, 12; Oe^. 11, w), au^ auf ©ergeu (2 ftö*. 23, 1«), nnb und) ber ©e=

^auptung ber Talmubiften follte fie wenigften« 50 Sflen t>on ber ©tabtmaner entfernt

fein; uMt ÄSnige (1 Äön. 2,io. 1«; 6,»»; 2 Äim. 10, .15; 13,9; 2 @$ron. 16, 14; £8,27)

unb ^röpl^eten (1 ©am. 25, 1; 28,3) würben innerhalb ber ©tabt beigefefet. ©ei ben

^etfenen waren nur in ben älteften Otiten ©rabmfiler in Käufern iiMidi, namentlich in

©parta, bei ben Xarentinem ttrtb anbern Doriern, aber ntä)t in Ätfjen, unb fpäter würben

fie gewöfmltdj in ©arten, auf ftefbern, am ^äufigften an ben ?«nbfrraf?cn enic^tet. Om
»tbel- eeriton. Ii. 84

Digitized by Gdbgle



530 (grab, Araber

SHtertfmm, namentlich im Veben ber Hebräer , ftetjt ba« ftamilienwefen im Sorbergrunb.

(Schon hieraus crflart fiel) ber Ijcipe 2öunfd) be« |>ebräer«, bei feinen Tätern begraben

ju »erben (1 2Rof. 47,2»; 60, s; 2 ©am. 19, 37; 1 Äön. 13,»». u; Rt|. 2,»), baljer

ift aud) in ber ©ibel fefjr früh bon Erb* unb ftamiliengrüften bie $ebe, unb jwar uid^t

nur für Könige unb SJornehme (2 flön. 9, 2»; 2 Eh™n. 32, »3; 35, u; 1 ÜWaff. 2, 10 fg.;

9,i»; 13,25 u.a.), foubern für jebe ef)rfame Familie 1 2Wof. 23, >; 9iicr)t. 8, 3»;

2<5am. 2,32; 1 Äön. 13, 22; Job. 14, 12). später gab cd für &rmc, ^rembe unb

Ocrufalembilger gemeinfd)aftUd)e 93egräbnif?bläfce (Oer. 26, »3; 2 Siön. 23, «; SWotth. 27, 7).

Tac Verlangen, unter ben 2 et 11 igen begraben $u fein, ijat bei bem Hebräer and) eine

reügiöfe ©ebeutung. Da er al« ©lieb ber ©emeinbe 3ahbe'« feine Berechtigung im

£eben finbet, fo will er aud) im £obe inmitten feine« 33otfd fid) begraben Hüffen, unb

ba er ba« ocvljeipene fanb al« ba« tjctlige betrautet, fo wünfd)t er in biefer feiner eigene*

lidjen «reimet fein ©rab $u finben. Die« Verlangen lebt aud) in fbäterer 3*tt in feiner

(Seele (2 ättaff. 5, to), unb nod) im 2. unb 3. Mlixl). mar e«, nad) ben Üaünubiften,

23raud), bie l'eidjen ber angcfefyenfien £ef)rer in ber ftrembe, ihrem 2öunfd) gemäfc, nad)

^aläfnna ju bringen. Die fönigltdje ©ruft Dabib'« unb anberer jüb. Äönige, bie „in

ber etabt Daoib'«" beigefe&t mürben (lÄön. 2,to; 11,43; 14, 11; 15,»; 22, »1;

2 ftön. 14, »0 u. a.), in welcher aud) ber £>ohebrieftcr Oojaba jur befonbern Ehrenbezeigung

feine Söegräbnifjftätte erhielt (2 (iljrou. 24, 1 <•.;
, befanb fid> in aufgehauenen A>ol)leu be«

©erge« 3ion, unb bie (Sfjroniften ^eben e« gern Ijcroor, wenn Königen, be« 2lu«fafce«

ober unt^cofratifäjen £cben« wegen, biefe« fönigli^e Erbbegräbnis nid)t jut^eit warb

(2 (Sljron. 21,20; 24, 25; 26, 23; 28,2?) ober wenn fie nad) eigenem 3Biüen anberwärt«,

etwa in einem £iebling«garten, begraben würben (2 Äön. 21, m. 2«).

$on biefen föniglidjen ©rüften ftnb bie bon ber Srabition fogenannten „©räber
ber Könige" (SRet). 3, ie; Slbg. 2, 29) wofjl $u unterfdjeiben, bie bei Öerufatem, etwa eine

SMertelftunbe nörblid) oom Dama«fu«thor, an ber Oftfette ber Strafte nad) Stfablu«, ben

SRcifenben gezeigt werben, au« einem SBorljof unb fteben ©cmädjem befielen unb ntd)t

bon ben alten jüb. Königen ^errtt^ren, fonbern für ba« 2Kaufoleum ber Äönigin £cleua

bon Slbiabenc gehalten werben.

3u ©rabe«fieflen benufcte man natürtidje £öhlen, bon Räumen umgeben, in ©arten

(1 2Kof. 23, 17; 35, »; 1 ©am. 31, is; 2 ffon. 21, ie. 2$; 3ef. 10, »7; Oolj. 19, 41),

machte aud) fünftltd) gegrabene, wol aud) ausgemauerte ober in Reifen gehauene ©rüfte,

bie oft geräumig waren nnb au« mehrern Kammern (3ef. 22, ie; 2 Eh™n. 16, 14;

Wlaüf). 27, «0; Ool). ii, jh; ?uf. 23, 53), tljeil« fenfred)ten (*uf. 11, 44), tfjeil« wagcredjten,

beftanben, unb beren Eingang burd^ i^üren unb grofce Steine gegen rei§enbe J^ierc

berwa^rt würbe (ÜÄatt^. 27, so; 28,»; dotj. 11,»«). Derlei ©rabl^len ftnb nod) in

unferer £eit oon ^aläfitnareifcnben aufgefunben worben, naa^ beren Söefdjreibung bie

fenfrea^ten ©cmäa^er treppen tjaben; bon ben im -3nnern befinblidjen Abteilungen ftnb

manage tiefer al* bie anbern gelegen unb bie ©eitenwanbe mit Sötern für bie ?cid)en

berfe^en.

On ben öffentlichen ägbbt. gelfengräbem jwifa^en bem 9Jil unb ber lib. ©ebirg«^
fette untcrfd)eibet man ^bbogäen, tiefe, fenfredjt in ben Reifen gehauene <£d)adjte mit

untereinander berbunbenen Kammern, in benen fidj fieineme SSänfe für bie üfeutnien

beftnben unb an ben SBänben ^ieroglbb^ifc^e Figuren unb Oufdjriften ju fc^en fmb.

Diefen ä^nlid) ftnb bie Äatafomben, horizontal ober gefenft in gclfen gebrochene »u««

Höhlungen mit ÜWatereien an ben SBänbcn. Die ©bringen ftnb Heinere, weniger berjierte

Familiengräber, oft mefjrere «Stodwerfe überetnanber in Reifen genauen, ^on großem

archäologifajen Ontereffe ftnb bie 2öanbberjierttngen unb 3nfd)riften, bie ben tarnen,

9?ang, bie Oanultenberljälrniffe be« ©eigefc^ten ju erfennen geben, Scenen au« beut ge=

wöb,nlid)en ?ebcn barfteflen unb al« fortlaufenbe 53iograbhien ju betrachten ftnb. ftür bie

Bewohner ber ^h^ai« biente ba« Äalfgebirge im 2Bejfcn ber ©tabt al« »egräbniftftätte.

hinter bem njeftlict)en «erg, wo ba« Xfyal ber Äönige ift, würben bie thebanifd)en ^h««
raonen au« ber ©tütejeit be« ^eich« in Sobtenbaläften befiattet, beren SBänbe §iero-

glbphen unb ©cmälbe bebeefeu. berühmt ift ba« ©rab be« Dfbmanbia«, ba« Diobor
bon 8icilien befdjreibt. 3U ihm füt)rte ein gewölbter ©orhof, worau« man in einen

bieredigen ^>of mit fteinernen -Xtnerbilbern, blau gemalten unb mit ©ternen befäeten ©e=
wölben trat; bor einem anbern Eingang, ber noch berjiert war, flanben brei fteineme
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23übfäu(en, woöon eine im foloffalen ?J?af;ftab ben König ftfcenb barfteüte. (£« gab nodj

brei (Eingänge in einen großen 2 aal, unb barau« in ein großem ©ebäube mit bieten

3immern unb einer Sibliottjef, mit 23ilbfäulcn Don Dielen ägnöt. ©ottheiten; baran reihte

fid) ein ©ebäube mit 20 3ünmern öoÜ iBilbfäulen, au« bem man enblich in ba« fönig*

lid)e ©rab gelangte, in beffen ^ötjerm Stocfwerf bie h°'#e $rad)t ju fehen mar. Dar=
über befanb fid) bie berühmte platte, 1 Site birf, 565 (SUen im Umfang, mit bem afhro*

nomifchen ST^ierrrci«.

Die ©rabmäler ber ©ried)en, anfänglich einfache öon örbe ober (Steinen aufgeworfene

£>ügel, bann Pfeiler, Säulen, tiegenbe ©rabfteinc, mürben mit ber 3eit, bejonber« öon

(freilich erfolglo«) einfdjränfte. Much unter ben Monumenten ber ©rieben mar ein ge-

mauerter Btaum, fo namentlich bei ftamifiengräbern, oft au« meiern Kammern beftchenb,

um bie Derfdjiebett geftalteten Urnen unb ©rabe«föenben aufzunehmen, iöet ben Römern
waren bie (Araber |ur Söeifefcung ber £eidjen ober ber $lfd)c entweber unterirbifdj unb fo

einfach wie bie unferigen ober Äu«höf)lungen in Reifen, wie bie etruöfifa^en unb bie in

ber Äaiferjeit üblichen tfatafomben, ober fie ragten über bie (Srbe heroor (©rabhäufer),

menn aud) ba« Onnere tief &ütabreid)te. Die ©rabhäufer, ju benen in ber föeget «Stufen

führten, t)atteu Ijanfig runbe Kegel form auf quabratem Unterbau, maren aber aud) tritt*

erfig, mie bie Itempcl unb tlltäre. %m tjöchfkn maren bie 3)faufoleen ber £aifer, am
fteinfien unb einfachsten bie liegenben ©rabftetne ober Alensae unb Cippi ober Columellae,

bie bi«meilcn in einer $atbfuget enbigten. Die $3a«relief« auf großem unb flcinern rbra.

ÜRonumenten enthalten Scenen be« öffentlichen unb ^riöatleben«.

Die german. Denfmäler maren entroeber 2 teinbtörfe ober (£rbt)üget, unb man fudjte

bie Söürbe bcö Söeftatteten baburd) anjubeuten, ba§ man bie ©rabe«fielle mit auf

fatlenb großen Steinen gebäubeartig umfteHte ober überbaute, mie bie fogenannten §ünen*

betten jeigen.

Äud) bei ben Hebräern ftnben mir feljr früt) bie (5rrid)tung oon Denhuälern. Sd)on
Oafob fefcte ein fotetje« feiner Stahel (1 «öiof. 35, w); «bfalom fid) felbfl nod) bei feiner

tfebjeit (2 Sam. 18, is); fclbfk ben (Gebannten errichtete man ein«, frcilid) ba« ber Sdjmad),

einen Steinhaufen (3of. 7,s«; 8,»»; 2 Sam. 18, n; £>iob 21,3a). Da« Denfyeichen

mar anfang« fehr einfach, cm ro
!?
er Stein, ein (Srbauftourf, biet c« fpäter bie $orm bon

ÜWaufoleen erhielt mit Säulen unb finnbilbltd)en ^erjierungen (1 2Waff. 13, S7 fg.). Da
bie 9?ät)e twn Jobten, alfo auch bie ©erüljrung bc« ©rabe«, oerunreinigte (4 ÜJcof. 19, ie),

pflegte man biefe«, wabrfdjeinlid) burch meifjen Slnfrrid), fenntlid) ju machen. 9cach bem

£almub mürben bie ©räber in ber nadjcriltfchen ^ßeriobe nach ocr ^egenjeit, im Neonat

Stbar (ÜWärj), oon aufcen neu übertüncht, um bie jum ^affar) nach Serufalem mallfahren«

ben ftremben oor oecunreinigenber ^Berührung ju warnen (2Ratu). 23, 27).

Dem bei mehrern Golfern üblichen brauch, ben Xobtcn mancherlei in baö ©rab

mitzugeben, oerbanfen unferc Sammlungen, au§er ben übltdjen Oboten, 2ßaffen, Vam^eu,

DerfduebeneS ^hongefchirr, M mit (Jf?»oren bahin gefegt marb, ©chmudfachen u. f. m.

au« bem claffifchen $tttertt)um. Die ©ermaneu gaben ihren Xobten nicht nur äBaffen,

Sdiiuurf unb anbere« @eräth, oud) ben i'iebling«hunb ober ba« Sfieblingöpferb mit; oft

mußten Kned)te unb ©efangene be« ^3erftorbenen ihr ^eben laffen, um bemfelbcn nadp

511 folgen, unb feine ©attin ttjat bie« gumeiten auch mol freboiUig. Unter ben Hebräern

fcheint bie|"e Sitte nid)t allgemein geroefen ^u fein, bie 93ibel erwähnt nur bc« brauch«,

Äriegern Staffen mitzugeben (63. 32, 27; ogl. 1 aWaff. 13, 29). 9cad) Oofenhuö lieg juerfi

$nrfanu« unb bann ^erobe« ber ©roße ba« ©rabgeroölbe Daoib'«, ba« große Sd)äfce

enthatten haben foQ, erbrechen, um fetterer habhaft ju werben. Solch gewattfame«

Deinen ber ©räber, fei c« ju jenem 0Dei" um ^« ©cbeine hctau«juwerfen (8ar.

2, 24), galt nicht nur bei ben ^ebrüern, fonbern im ganzen Sllterthum für frevelhafte

Hoheit. SlÜe ©räber maren bei ben Römern al« res religiosa ben diis Manibus ge»

weiht, unb be«t)a(b underte^lich, wie fte auch oon ben ©ermanen at« fettig bttxcufyttt

Würben. Die ©räber ber Vorfahren maren baher im ctofftfetjen
y

Jlltcrti;um ©egenftanb

fteter Pflege; mau liebte e«, auf ben $üget ober um ba«, gewöhnlich mit einer poetifdjen

3nfchrift berfefjene Denfmal buftenbe Blumen ut fefcen, unb wer e« an gewiffen Jagen

mit Ärän^en ober 93lütcn ju fchmüden ocrnachläffigte, oerfiel ber öffentlichen 2tfiöachtung.

Much bie £<&räer i)kitm bie TÄuheftätten ber «erworbenen in <£t)Xtn, unb nach bem <E*il

erbaut, baß Solon biefe burd) ein ©efe^

34*
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imng au«gejeid)ncter ^erfoncn ^erjufteflen unb ^teren (Wattf). 23, w). Xtagtgcn umw

fljnen ba« ©ertoeiten unter ©räberu, um £obtenkfcfm>örung §u treiben, al« fyetbtiifcfyed

Sefen gefefclid) benoten (5 3Äof. 18, u fg.). 3)«, im Sufammewpang bamtt, bic ©r«ber

al« Slufentb,alt«ort ber Dämonen galten (
sJKattf>. 8, «), unb testete mit ber ©orfteltaug

bon f>eibnifd>en @8ttern jufammenftoffen, an bie fldj ber ©laufce an ßaubetei unb Söaijr*

fagerei im $cibnifd)en ©inn fnüpfte (3ef. 8, is>), fo fonnte ber <ßropt)et, bon feinem fy0*

Tratifdjcn ©tanbpunft au«, ein ©elf, ba« in biefer ©ejie^ung unter ben (Gräbern moljnt,

b. \). t)eibnifcf)em 2Befen nad)gel)t, at« berloren bejeiefmen (Oef. 66,3 fg.). $Ro«foff.

(^rflllOtbflUm (Rimmon, punica granatum L.), in »itbem 3»M^ «n borniger

©traud), in ber Kultur ein gewölmlicf} 8—10 &uß tßfpx ©aum mit immergrünen, aUn=

jenben, laujetrfbrmtgen ©lüttem unb glocfenförntigen, t>om ©djarlad) bi« in« Orangen^

rotlj fpirfenben ©löten. Der ©oum tjört erfl im Ouni auf, bie legten ©lüten ju treiben,

ba aud) bereit« beffen erfle t$rüd)te reif ftnb. Vettere feigen bie ©r&ße bon Orangen,

ftnb bon einem tfeldjfattm gefrönt, wa« nid)t wenig §ur 3i«*lid>teit ifjrer gorm beiträgt,

unb beffen eine tyürvfy gnrbe. 3m |*rbßntonat finbet bie £aupternte ftatt. <S« wirb

fomol eine fanere al« eine füße Ärt bon ©rannten in ben ©numgärten gepflegt, beibc

angenefjm jn genießen, wtiljrenb bie %n\d)t be« toitben ©traute bon bitterm unb jufam*

menjie^enbem ©efdmtacf ift. 3)ie Samen, in faftreidjer Jpülle liegenb, in biete fletne

ftädjer IjUbfd) eingebettet, glänjen un«, wenn mir ben Äpfel auftreiben, wie Rubinen

entgegen.

On allen Sänbcrn am SWfttelmeer finbet man ben {Stammbaum einljetmifd). <5d>on

in ber mofaifdjen $eit gehörte er ju ben (Euttitrgemfid|fen bon Slegnpten (4 2)?of- 20, s)

unb ebenfo Kanaan«. Hl« bic Shtnbfdjafter ber in ber SSMtfte ^arrenben Ofraeliten ba«

A>ebronthal bnrdjftretften , nahmen fie nidjt blo« eine gewaltige Traube, fonbern nebfi

anberm aud) ©ranaten mit (4 ÜWof. 13, 24), beim foldje jeugteu mit für ben prciötoürbigen

SReidjtfmm be« Panbr« (5 9J?of. 8, s). (Sinjelne ©egenben motten befouber« großartige

©rmmtbarnnpflanjungen beftfcen, fobaß eine bafelbft liegenbe Drtfdjaft gerabeju ben tarnen

SRimmon erhielt. <So gab cö ein Wimnton an ber ©renje oon -3uba (Oef. 16, 33; ©ad).

14, 10), ein anberc« in Sebulon (Oof. 19, is fg.). ©n^elne au§ergen>b^nlia^ große ©änme
Hieben felbfl in ^itortft^er Erinnerung, tote jener ©ranatbaum, unter roeCdjem ein^ 5?ömg

<5aut geruljt (1 Sam. 14, «).

$>inter beut Sdjteiet fajinrmert <Str)laf unb SBange ber @<f)önen nac^ bem ^>ob,en^

lieb tote bie ^älfre be£ ©ranatapfelö ^eröor, fo frifd) unb bufttg, fo fein nuanerrt er=

f rfjcint ba« 9?ot^ in Üjvcm 9ngefi(^t, unb ihre gan^e Srfc^einung mahnt an einen inira

bicö^ain uon ©rannten (^?. 4, 3. 15). 2)ie ©eliebte ^inwieber ntödjte i^ren ^reunb in

ber üftutter ^>au« mit bem @aft ber ©ranatä^fel tränfen 8, 2). 9?0(^ je^t genießt

man folgen <5<ift alt fitylenbe* ©etränf unb läßt ilm bisweilen ju einem leidsten 2öein

garen, nad)bem man juoor einige Spcjereien beigefe^t.

^n ber Ornamentif fanb bie l^übfdje 5°rm ber ©rannte bei ben Ofraetiten me^r-

fadje ©ertoenbung. ©0 trug ber £>oljot)rteftcr am untern ©anm feine« Obergetoanbe«

©ranaten, bie au« bunten f^äben gewirft toareu (2 9Kof. 28, 33. 34), je eine ©tanate

neben einem golbenen ©djeöd^en, unb am (£apität jener berühmten «Säulen oor bem
£empel Salomo'« liefen jtoet 9feifyrn eherner ©ranatäpfcl fjtn (1 Äön. 7, 1»; ogl. £t>cniu«

ju ber etette). (lieber bie for. ©ott^eit Rimmon, beren geheiligte« ©nntbol ber ©ranat^

(BxtUti bejeidjnet jnnädjft bie toibrige Smpftnbnng, metdje ba« Unreine unb Un^eiligc

auf ba« fromme ©emftttj ^eroorbringt unb nad) bem ©efe^ ^eroorbringen foff (5 lD?of.

7, »6). (£« tft ein im %. X. triel gebraudjter 3(u«brurf, morau« ju fließen rfl, baß er

für bie altteft. grömmigfett t^aratteriftifaj fein müffe. ©reuet ift nod^ tooljC ju unter»

fReiben bon bem (Jfel, bem rein ber 9?atur an^aftenben iBtbertoiöen, wofür ba« ^ebräifd^e

anbere «u«brilde r)at (2 37?of. 7, ib; 4 SJiof. 21, 5; $nob 33, 20). <5« ift biclmef;r bie

©erbinbung religtöfer ©efil^te mit bem natürlichen Äbfdjeu, ba« ©tauen bor bem Un=>

^etmlit^en al« einem Ungöttlidjen ober aud^ 3)ämonifd)en, wa« ba« SBefen be« ©reuet«

au«mad)t. Ü)tr fromme flbfa^eu traf iunüdjft nnb utj^TÜngltd) 9?aturbinge, beren ©e*
riHjrnng unb ©ebraud) bie rcligiöfe ©itre auf ©runb natürlichen SBiberwiQen« unb re-

^urrer.
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ligiefer S^mbotif öcrbot 53. 93lutgenu§, 33euufcung getoiffrr Spiere jttr Nahrung,
©erühruiig oon Veid>nanten .. %n biefe naturaliftifd) - religiäfen SRegungeu, toeldje iljve

parallele in ben Ijcibnifdjcn Religionen, namentlich in bcT ägöptifdjfn, ber babnlonifdjeu

unb ber perftfehen finben, fd)lie&t fidj boun ber SBibermitte gegen ben ©öfcenbicnft als

ben Sammelpunft beffen, tua« ba« fromme ©efüljl be« Ofracliten ücrlefct, ober aud) ber

Sbfajeu Oer ber ftttUcJjen 25crfehrtheit, infonber^eit *or bem all ungöttlid) Erbanteil (5 2Kof.

7,m; ©JW. 29,27).

(Kreuel bejeidwet [ebodj anrf) ben ©egenfknb be« frommen SBiberttnHen«, unb in

biefem Sinn hat bie ^ebr. Sprache mehrere gleidjbebeutenbe Äu«bvücfe. Der priefterlich

ted)nifd)t unb rool aud) ättefte ift schekez (3 2tfof. 11, 10. it. is. uo. 23. i\. 42); ber gett>öf)n-

Ua)fte ifl thoiebah, ber fcf)riftfrca<rifc^ forcirte Bchikkuz. Diefe <ßräbkatc werben ange*

wenbet auf X^icre unb Speifen (3 Sötaf. 11; 5 2Kof. 14, »), auf ^erfonen (5 9)iof. 23, s),

anf »>vcocl traten (Spr. 26, 25), namentlid) aber auf ba«, toa« mit bem ©öfeenbienft $u-

fammen^ängt (3 5D?of. 18, &— 5 s
JD?of. 32, i«; 1 ftön. 14,24), unb auf bie ©öjtfn

felbft; ja bie (erlern erhalten gerobejn bie Benennung „©reuel" (5 9Kof. 29, ie; 1 Äön.

11, *. 7; 2ffön. 23, u; 3ef. 44, 1»). Da, ma« bem retigiöfen @efü^l ein (Kreuel ifl,

eben bamit oon ihm a(« toibergöttlid) betrachtet wirb, fo finbet aud) eine Uebcrtragung ber

genannten Cnnpfinbung auf ©Ott Hott. 2lud) ©ott hat ©reuel, natürlich an bem, ma«
bem retigiöfen ©efüljl toiberftrebt Dura) biefe not^menbige j^urürfoerlegung be« ^eiligen

2lbfd)eu$ iu ©Ott felbft erlangte ber begriff für bie religiöfc '}$rari« eine fcljv einbring*

Iid)e SB5irfung auf ba« gläubige ©emüth, fofern fie bie SSorfteüung erzeugte, baß ber bera

raenfa^ltc^en Subject gugemuttycte Slbfdfeu fid) oon feiten ©ottc« gegen ben roenbe, in

welkem er ftd) nid)t in ftrengem ©chorfam betätige, ba§ alfo ber Uebertreter felbft ein

©egenfianb göttlichen 3lbfd)eu«, jum ©reuel oor ©Ott toerbe ($f. 106,4«; £iob 15, m>
3m 9?. X. finben fid) oon biefem Sprachgebrauch nur nod) 9ufte (€>ffb. 17, 4. s; 21, s. 27;

$it. 1, 1«). Uvfactfc baoon ift ohne groeifel, ba§ bie ÜEBurjet oerborrt mar, welcher er

eigentlich entflammte. Oene unmünbige Stellung jur Statur, welche mit tiefem ©tauen
ein unheimliche« ©ebiet au«fd)eibet, um ftcJ^ nid)t gu Oeruureinigen, hat einer freiem ^tafc

gemacht (1 £im. 4, 4; Sit. l,tt).
sJ?td)t mehr Staturbinge, fonbern nur nod) fittlid)e

3»ftänbe unb ^panblungcn futb ©egenßänbe be« frommen Hbfd)cu«; au« bem, bem Statur»

inftinet analogen, ©rauen ift ba^er ftttlidje« Unheil gemorben. iKit biefer (irljcbuug

be« retigiöfen Subject« Uber ben 9caturbann nutzte oon felbft ba« 39ebürfui§ aufhören,

bie ©emüth«bcttegung be« ©reuetljaben« auf ©ott überjutragen. 2Bie im ÜKenfd)en felbft

an bie <2teü*c bt« naturaliftifd)en ^atjjo« bie rein ftttlidje Regung getreteu roar, fo trug

er nun aud) bie entfpredjenben ^räbicate auf ©Ott über, toeldje eine flttlic^e 9{eaction

gegen baö 5ööfe bc^cidjnctcii Köm. 2, s; 9,22). (Sinen eigenthümlia)en ©ebraua^ finbet

ber 2lu«brucf leitet noa^ im 9^. Z. Ora 93ua^ Daniel ift (Äau. 11,«; 12, 11) oon

bem „©reuel bc« Serwüfter*" bie 9{ebc, b. h- oon bem ©öfcenaltar, welken Untiochu«

(Jpiffjattefi (f, b.) auf ber Sfranboofcrftätte im «or^of bc« SempelS anfftetlen ließ, unb

ta». 9, -n wirb mit offenbarem ©ejug barauf in 5tu«ftd)t gefteOt: fobalb ber Serlüüfler

auf bem ©iofel ber ©reuel angefommen fei, merbc eö jum ßnbe fommen, unb ber gött=

Udjc ::>iatt)id]laf;, b. I). ba« ©endit, merbe fid) über ben $ertoüfier ergie§en. 3m Vtn-

i'dilu^ an bie alcraubrinifdie Ucberfe^ung finbet
v

.Ut arttjäno .siav. 24, 15) in ber le^tgenannten

Stelle ba« cnt|d)eibenbe 3c^en &• ftt* ö€n beginn be« SBeltmbe« angebeutet, ben

„©reuel ber JBermüftuug (ftatt beö Danicl'fchiJt ^ermüfterß) fter}eub am fjeiligcn Crt",

10a« i'ufa«, ber e« freilid) nur nod) al« ba« entfdjcibenbe &i<i\tvt ber (£nbfataftroöb,e für

Oerufalem gelten laffen toia, mot ganj tm Sinn be« SJcatthäu« (unb aud) bc« SJcatfu«,

Äaö. 13,u) auf ba« 5djfaßcn ber röm. ?ager um Ofuifalem beutet. Späth-
©ricdjcil. Sein ©egenfafc innerhalb ber Gilten SSJelt tritt fd)ärfer tjeroor, feiner

hat fid) im Verlauf feiner innern SBermittclung fruchtbarer erliefen, al« ber jwifchen

bem altteft. ^unbeöoolf unb ben Hellenen, oon ben Römern ©riechen, oon ben Hebräern

(ähnlich aud) in Slegnpten) Iavanira ('Iotove«, Sonicr) genannt, ^uerft fommt 3aoan in

ber »ölfertafel (1 3Wof. 10,2.4) mit ben oier fecunbären tarnen (Süfa, Xtyttft*, ^ ittäcr

unb Dobanim (SCobanim) oor; ^ef. 66, 19; 27, 13 ftct)t ber Warne für bie äufterftc

333eftgren^e be« h«&r. fynfyuM, unb ^oel 4, e ift bie üKebe oon nad) Öaoan oerfauften

Ofraeliten, bie Sad). 9, 13 mieber jurüeffehren follen (bod) f. Oaoan). Wäher rürft ba«

gried). Sefen bem Semiti«mu« erft feit ber 3eit tHeranbcr'« be« ©rojjen, welcher nad)
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£)an. 8,21 tfönig oon Ootoon fjeifjt, wityrenb in bcn ?lporrt)pf)en (2 SWaff. 4, 36; 6,?)

bereit« ber 9fationaIname Seltenen ("EXXifjve?) fteljt. „föeid) ber ©rieben" fjeißt in«

fonbertyeit im 1. SKattabiierbud) (Äap. l,io; 8,is) baö feleucibifdje 9?eid) in Sorten.

Sin ben <Sprad)gebraud) ber Slpofrnpfjen fdjtiefjt ftd) "ber beö 9?. £. an (3of>. 7,ss;

Kpg. 11, Mj 19, io; 20, ü; 21, ss), wo bie #eücnen balb alö SRepräfentanten ber ge*

fammten §eibenwett ben 3uben (9?8m. 2,9; 1 Äor. 1,24; 12, is; ©at. 3,28; Slot. 3, 11),

balb alö Vertreter ber cultiüirten 2Belt bcn Barbaren (f. b.) gegenüber erfdjeinen. £>em

conferbatio angelegten Semiten gegenüber ift baö griedj. Söolf bon 9?atur munter, regfam,

lebhaft unb nnterneljmenb. 9?immer befriebigt burd) baö 33or|janbcne ftrebt ber ©rieche

immer nad) Beuern unb ftnnt unermiiblid) auf Umgeffoltung ber ©efetlfdjaft, ja aud) ber

Religion. 3m fprcd)enben ©egenfat* 3um Semittömuö jjaben bie gried). $eroen fid)

titelt gebeut, in jornigem 9ted)tögcfiit)l felbft ben ©öttern mit bem Sdjwert in ber

£anb entgegenzutreten. 9ted)t unb Staatöorbnung Ijaben bie großen Scanner beö ©olfö

auf (Srben aüentfjatben gegrünbet, unb nie mar in ©riedjcntanb eine ©erfaffttng gut genug,

baß nidjt ber ©ebanfe, mit fie nod) beffer merben fönnte, bie Söpfc ber SBefien befdjäftigt

t)ätte. „?(lle Sltfyener, aud) bie bort weilenben ^remben, moren ju mdjtö ftnbcrm auf*

gelegt, benn immer etwaö 9?eucö ju fagen ober 3U Ijörcn." Diefe ©emerfung ber Slpoftel*

gefci)id)te (Map. 17, 21) fann auf baö f)cfleuifd)e $olf alö foldjeö auögebefmt merben unb

ift oom femitifdjeu Stanbpunft auö ganj ridjtig empfunben. (Sin beftänbiger 33?cd)fel

Don 9(nfd)auungen unb Xljeorien entfpringt auö ber formenfroljen Söeweglidjfeit unb fdjneffen

£)enffraft beö gried). ©eifteö. £>aÖ reidje i'eben beffetben jeigt ftd) in bem 2Boljlgefaflen

an immer neuen ©ebilben aud) auf ben ©ebicten ber 5htnft unb in einer unerfd)öpflid)en

3)cannid)faltigfeit beö fprad)lid)en Sluöbrutfö, ber burd) natttrlid)e SRcbfeligfeit belebt, burd)

erworbene ©ebanfenfüUe berfeinert morben ift. 9Bo ber 2ttorgenlänber nur burd) ein

furje« SBort feine ©ebanfen anbeutet unb erraten läßt, ba ergießt fid) bie gried). Sluö*

brueföweife in wohlgefälliger ©reite. Die 9Cebc beö (Semiten ift ein Stombot, bie beö

©riedjen ein ©ewanb beö ©eifteö.

9luö biefer oußerorbentlidjen Äräftigfeit unb ftüHe, womit ber gried). ©eniuö bon

$auÖ auö angetan, erflärt cö fidj, baf? fetbft baß Urtfjcil ber religtöfen Bbgetebttjeit unb

2lbgefpanntl)cit, ba« man über bie 93?elt, mie ftc in ben Oaljrtyunberten oor unb nad)

dfjrifiuß war, gern auöfprid)t, auf ©ricdjentanb nur eine bebingte Stnwenbung ftnbet.

3)aö ^ettenifdje Siefen war nod) weniger oerbrnudjt, atö bie übrigen Sotfögeifter im 9?ctd).

9?ur muß man babei nidjt an <5ee= unb f»anbelöjräbte benfen, wie Xljeffalonid) ober gar

torint^, wo ber eigcntlnimUdje Stnflrid) beö ©ricdjent^mnö ftd) in foömopolttifdjer S3unt=

fd)ecfigfeit faf! oerlor, fonbem me^r in baö Onnere beö ?anbeß gc^en. Sttod) im Anfang
bcö 2. d)riftt. 3a^rl). lebte in ©öotien ruljig unb gUicflid), ooß jene« ljarmonifd)cn 3Bclt=

gefii^tö, wetd)eö bie belfern 2agc ber gried). ©eifteßentwirfetung gefennjeidjnet ^atte, ein

fBtam wie *piutard), in beffen <2d)riften wir faum einem 3U8 Don retigibfem 3crfflö
unb fttttidjer 3nrfa^ren^ett begegnen. (So mod)tc ber gried). ©eift nod) ba unb bort

feine atte ßinblidjfcit unb £>eitcrfeit, feinen ©tolj auf bie SW^t^otogie, beren {jeitige Drte

alle 00m eigenen SJaterlanb untfd)loffen waren, beibehalten l)aben. Oene ewige Ougenb,

bie man tym beigelegt §at, mußte i^n wiberftanböfä^iger gegen baö (5^riftent^um mad)en,

alö irgenbein anberer antifer SJolfögeift war, unb fo fe^en wir benn aud) in ben Oa^r*

fmnberten, weld)c auf baö Auftreten (grifft unb ber Slpoftel folgen, ba§ baö ApelTenen*

t^utn in ber Stfjat einen SBcrfud) wagt, ftd) alö Religion neu $u conftituiren
; ^t)ilofopf)ie

unb 2Wntl)otogie ge^en eine neue 2Hifd)ung untereinanber ein, um bem Gfjriftentfmm bie

3Dagfd)ale ju fjalten, unb gegen bie ?lpoftel unb ^ropljeten werben nod) einmal bie Sänger
unb 2Beifen ber SBorjeit, werben bie t^ilofopf)en unb 3>id)ter ber Sölüteja^re, werben

^nt^agoraö unb ^lato heraufbefdjworen.

Offenbar war barum aud) oon Anfang an ©ricd)enlanb ber ©oben, auf weldjem

cö ber ÜWiffton am fd)wierigften würbe, ftd) anjuftebetn. 3)od) war aud) in biefer ©e=

jic^ung eine Vorarbeit geleiftet, t^eilö burd) bie feit ben 3»ten Stteranber*« fortfd)reitenben

gried). (Sinftüffe, bie nad) ^ßaläftina einbrangen, t^etlö umgefef/rt burd) bie Äuöbreitung

beö Oubent^umö in ber gried). 2ßelt (baö le^tcre betreffenb f. Diafpora). On erfterer

Söejieljung wor fd)on bie ^Periobe ber ägtipt. £)ber^errfd)aft oon bebeutenben folgen be=

gleitet gewefen, wennglcid)bie angrenjenben ©ebiete biel rafd)er unb unbebingter ber Ober=

l)crrfd)aft be« ©ried)ifd)cn üerftelen atö ^aläflina. ©anj aber fonnte aud) biefeö £anb
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ftd) qlcid)ein ®efd)ic! nicf)t entziehen. ?ln ber xüftc wie im innern Vanbc cntfianben

bamatS eine Spenge Stäbte, meidend bind) Erweiterung ober |jerflellung älterer oeröbeter

ober ^erabgefommener Orte, burd) weld)e gried). Spraye, «Sitten unb Sinrichtungen über

gang <ßaläfrina oerbreitet mürben. So unternahm f djon ^erbiftaS ben SBieberaufbau oon

Samaria; im äußerften Horben mid) baS alte Dan bem ljeibmfcf)en ^ßanea« (<ßaneton,

fpäter däfarea ^iliopi); ^eUa unb Dion jenfeit beS OorbanS üerratfjen fdwn burd) ihre

tarnen ben macebon. Urfprung; baS alte Wabbati) Amnion öcrwanbelte ftdj unter bem
groeiten ^tolemäuS in ^^ilabelp^ia, 2lr-2)?oab in SlreopoliS ; im füblidjen ^önijien crljob

weiter fübwärtS erftanb ber fogenannte StratonSthurm, welker fpäter als (Säfarea am
9ftecr Söerühmtljeit erlangte unb je länger je mehr jur reiuen @rted)enfiabt würbe. So
würbe baS alte Äanaan bis in feinen ^eilig geworbenen ÜJfittclort hinein oon gricdj.=

macebon. Stlbung eingefdjl offen unb bebrängt. (Einem ungemifdjten Oubentlmm begegnete

man jur $e'\t ber ftjv. 9?eligionS0erfolgung nur nod) in Oubäa. Der $$erfudj, eS audj

hier einjufdjläfern ober auszurotten, miSlang befanntlid) unb enbete mit gänjlidjer $er*

tilgung ber gräciftrenben ftjr. Partei. Der wieber erjtarfte nationale ©ebaure berfeftigte

fid) tut ^fprifttiSmuS 3U auSfchlie&enb ablcljnenbem Verhalten gegenüber aÜem ©ried)en*

ibunt, nnibrenb eine gewiffe Xenben^ auf 2öeltbitbung, öieÜeid)t aud) auf Annahme grtedj.

©ewofmheitcn unb (Sitten, oietfad) \\\ ben Eigenthümlid)fciten beS SabbucäiSmuS gerechnet

wirb. 3n ben, bem Auftreten 3efu unmittelbar bor^erge^enben Oaljrfmnberten hatte fo*

nad) 3War eine ftarfe ©cgenwirfung gegen baS (Mriedjentfnim fiattgefunben, aber ein

eigentlicher &uSfd)lufj beffclben r>atte um fo weniger gelingen fonnen, als baS ?anb ja

fcincSwegS burd)gängig oon Ouben bewohnt war, nod) auSfd|liefHidj unter jüb. £>errfd)aft

ftanb. 2ln ber Seefüfte Ratten fid) oicle altheibnifdje Bewohner erhalten unb waren

neue griedj. Snftebler in ÜÄafTe hinzugetreten. Oft genug begegnen unter ljaGmonäifdjer

unb tjerobäifd^er $crrfd)(tft uns biefe griedj. Seeftäbte als ftreiftäbte; in ber SKömerjeit

würben bie phbnij. Stäbte ju einem Stäbtebunb $ufammengefa§t nnb ju Smien gefdjlagen.

Ebenfalls jäljltc Samaria biele gried). unb röm. Sewo^ner, unb nidjt minber war aud)

im Horben baS ftieltgionS* unb 3)(ad)tgebiet ber Oubcn ftetS ein fef>r fdjwanfenbeS. Die

ftarfe ÜWifdjung beS §eibnifrf)en mit bem 3übifd)en in beut „93e3irf ber Reiben" (©aliläa;

Oef. 8, 23) war eine $aupturfad)e ber minbern 9Berthfd)äfcung , beren ftd) bie ©aliläer

bei ben Söewolmern Oubäaö ju erfreuen Ratten, unb ganj befonberö waren bie nörblidjen

Ofljorbanlänber oon einer au« Suben unb Sorem gemifc^ten SBeOölferung befefet. 2Ba«

enbliö) für gntnationalifmtng ber Oubcn unb für griedVrÖm. «nfrrich ^aläfrinaö unter

Aerobes bem ©rofccn gefc^a|, ift befannt unb wir oerweifen in biefer 23ejicfmng auf

ben Hrtifel.

Unter folgen Umftänben mu§te bon me^r als einer Seite baS @rieeb,ifd)e üorbringen

ober jum minbeften befannt werben unter ben paläfHn. Ouben. 2lle großenteils ^elleni*

firte ©täbte nennt Oofep^uS j. ö. öäfarea unb ©aja im SEBeften, ©fot^opoliS in ber

SHitte, ©abara unb $ippoS im Oficn. 3Jon ba aus unb auf bem 9Bege beS Umgangs

unb 33erfcl)rS namentlich mit tyren b,etlenijtifd^en ©tammgenoffen, bie ftd) öfters auf

längere £c'\t in $aläftfna aufhielten, lernten eS bie paläfiin. Ouben in immer ficigenbem

Umfang. Ratten boc^ jur neuteft. &tit nac^ Äpg. 6,9 bie jüb. Pibcrtiner (Börner),

Sorenäer unb Slleranbriner, bie fid) in 3ubäa nieberlicpen, befonbere ©önagogen ju

Oerufalem, in welken o^ne 3»«H g*ied)ifcf) gefprod^en würbe. On anbern Otäbten

faläflinaS mochte «eh,nli(|eS ber ftaH fein. DieS begreift ftc^ barauS, ba§ feit ^3om»
'

pejus baS ?anb balb mittelbar, balb unmittelbar in $bt)ängigfeit oon ben Römern ftanb,

unb ba§ namentlich auch bie .£erobäer baS griedj. Glement abflchtlich üermehrten. ©ewi§

war baS ©riechifd)* bamals bie Sprache, in welcher bie 3uben mit ihren $3eftegern oer=

fehrten, unb in welcher bic 5?anbpfleger $u bem Solf rebeten. Daher bie gried)ifch gebilbeten

Staatsmänner unb Hfpiranten gricc|. SBiffenfchaft bei OofephuS („Sllterthümcr", XVI, 7, 1;
XX, 11, 2; Contra Apion., I, 9; „Seben", Äap. 9). «Iber auch abgefe^en baoon lernten bic

meiften paläflin. Guben gan^ oon fclbft einige gried). SluSbrücfe unb Äebeformen; ja, eS unter*

mifdjte ftth bie i'anbeSfpradje mit einer Waffe gried)ifd)cr unb fogar röm. 2Bortbilbungen,

bie man gebrauchte, ohne ihres UrfprungS ftd) bewußt $u fein. Stnt meiflen Äenntniß beS

@ried)ifchen wirb aber wol in Oerufaleut felbf* ju erwartcit fein, wo nach bem £almub

480 Synagogen geftanben hoben foüen, in benen bie auswärtigen Guben ftd) junt ©otteS*
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b teuft oerfammehen unb wo, nad) einer freiließ etwa« übertrieben flingenben Zugabe, oft

ü>er 2 Witt. 3ftenfd)en aflein $um Wfa^feft ftd) eiufanben. ftatvaa heißt e« *»c> 2*,«e;

22, 2, ^ttufo* ^abe, al« er (grlaubnifj erhalten, jum S3olf in Oerofalem $u reWn, bemfelbeu

mit ber $anb gewinft, worauf eine große Stille ent [tauben. :Vod) wefentlich gefteigert

aber habe fid) bic Slufmertfamfett, ol« fte fürten, baf? er b,ebrät)dj, b. I). aramaifd)

ilnten fbrad). £>arauä geht herbor, ba§ bic berfammeXte SRenge erwartete, oon einein

$etteniftat wie fanin« griedjifd) angerebet ju werben, baf; fie olfo and) 311m Än^ten
einer grieetj. SRebe notdürftig ntu§ befähigt gewefen fein, ftreilid) barf man nid)t Der*

geffen, bafc e« ein Unterfdjieb ift, eine ©brache bergen unb eine <5»iad}e reben ober

^reiben. 2>ie feinere Huöfpradje be« ©riecf)ifchen erreichen fcEbfl gebilbete Ouben nitt)t.

Wie Oofeblju« („Älterthümcr", XX, 11, 2) bon fid) fei hü befugt.

• (Snblid) iü \u bebenfen bie Verbreitung unb ber ©ebraud) ber gried). Uebcrfefeung,

nidu blofi in ben ©bnagogen, welche bie |>eEeniften in ^atäftina erlisteten, fonbern aud)

bei paläfHn. Onoen biefer 3*i«. ©pradje, in ber bie heiligen <sd)riften urfprünglieht

gefd)rieben waren, war eine tobte ©totadje geworben, ©djriftlidje Ueberftfcungcn in«

Äramäifaje waren jur neutefi. &tit gerabe erfi im öutfiefcn. Um fo mehr waren aud)

baläfttn. Ouben, welche, ohne 3diriitgclebrte gn fein, bod) Unteren c für bie heilige»

'3 dir if tcu Regten unb fidi burdj eigene Pefung mit benfelben bertrauter \u mad)en wünfd)tcn

berantafet, udt> ju biefem 23cb,uf nad) ber gried). Uefeerfefenng umjufehcn; imb ba« harte

wieber bic ftolge, bafc fie mit bem ©ried)ifd)en, namentlid) in ber «nwenbung auf reli-

gibfc ©cgenftänbe, bertrauter würben, baher biefe 3örad)e mit ber 3eit felbjt bon paläfiin.

Suben für berartige ©cgenftänbe angewenbet würbe. £>te religiöfen 2ttad)thaber fonnten

bem auf bie Xaner nid)t luiborftdjcn, unb balb feljen wir bie gried). 8bradje neben ber

aramäifd)eu eine $(rt ^riöilegium genießen. Die biblifdjen £ectionen bürfen griechtfd)

gehalten, ber £d)cibebrief fann hebrätfd) ober gricd)ifd) au«geftcüt werben. $)ie gried).

8prad)e ifi fomit für ben gerichtlichen unb für ben religiöfcn ©ebraud) legitimirt. 9?ad)

atlebem ifi e« ju begreifen, wenn ber jüb. ©cfchichtfchreiber Sofepfm« (Contra Apion.,

II, 10) fagt: ,,«on ben ©riechen fmb wir mehr burd) ben Drt, al« burd) bie $efd)äf.

tigungen getrennt"

2öa« Oofepfju« ber gried). SBiffenfc^aft al« „^hitbfoph"" ber Oubcn cutgegenfieüt,

ba« ift nun freiließ ber Sadje nadi ntcrjtd a(d <8d)riftgcleb,rfamfeit unb ^abbiniömu^.
%btv wenigflen« in Äteranbria hatte fid) eine wirfüthe andeinanberfefeung jwifchen jübifd)

unb gried). @eift boUy)gen, unb feit bem fdjriftgelehrten ^ntigonu« bon (3od)o bi« herab

auf ben 200 Oahre fnäter wirfenben ®amaliel (f. b.) lägt fid) aud) bezüglich einer 9iid)tung

innerhalb ber paläflin. iljcologic Sefreunbung mit gried). ^Bilbung nad)weifen. ©amafiert
großer <3d)üler ^autuö war c$, ber bie im 4. (tbangelium geweiffagte 93cfehrung bet

©riechen (Ooh- 12, «o) boübringen unb „Ouben unb @rtcd)en" (3(pg. 14, i; 18, 4) ju

einem ©otte^bolf fammetn follte. freilich heftet fid) an bie beibeu lefeterwähnten 3tcÜen
bie 93crmuthung, ba§, ba bie „©riechen" in ber Snnagoge anwefenb fmb unb bon ben

Reiben unterfdjieben werben (3tpg. 14,2), ber 5luöbrucf gleid)bebeutenb mit ben „gotte«=

fürdjtigen ©riechen" (Sing. 17,4), b. h- „gotte«fürchtigen ^rofelbten" (Äbg. 13,«) m
nehmen fei. Dagegen hatte man nimmennehr aud bem 2fri$brucf „3er^reuung ber

©riechen" (5taoxopa xw 'EXXiqvov) in 3olj. 7, 35 fchlie^en fotten, ba§ im sJc. X. tyüt*

mftifche Ottben ^caenen heißen fönnen. 2)ie Ouben finb bielmehr bie „3crfireuung", unb

ber ©cnetib babei bebeutet, ba§ fie unter ©riea^en wohnen. Sohl aber fd)eint auch au«

Oof). 12,20 herborjugehen, wo freilid) Schweiber unb ^pengflenberg reine Reiben, C^walb

unb ^Diener wieber hellen iflifche Ouben futben, baß man in ber jüb. 3bnagogcnfbrad)e bie

$rofeinten beö %t)oxü auch einfach a(6 „©riechen" bezeichnete. 9lber nid)t blod an

$rofelbten war bie ^anltnifae Siebe gerichtet, immer entfehiebener wanbte fte fid) unmittel-

bar an ba« gried). SBolf fclbft. Die Äpoflelgefchichte berlegt biefen SBenbebunft befonberö

nad) Horinth (Äap. 18, e), wie benn aud) bie Storintherbriefe ba« rebenbfte 3c«9m fe
°a*>°«

ablegen, wie ber 3lbofiel eö berflanbcn hat, ben ©ried)en ein ©ried)e ju werben (1 5cor.

9, 31). freilid) glid) ber gried). ^oben fafr überall mehr ober weniger bem Girierlanb,

Weldjeö im befannten ©leidjniß al« jleinigc« Grbreid) bezeichnet wirb, beffen büune ©arten«

erbe ber ^flanjc juerft ein günftige« ©cbeihen oerfpricht, bi« il)re ©uqeln an ben horten

Seifen fioßen, bot ftd) barunter hingeht. UebcraU fetten wir ein t)aftige« 3ubrangen jn

ber neuen 23otfdjaft; nid)t eilenb« genug fann man ftd) auf ben neuen Söoben herüber-

Digitized by Google



©rtcdjenlanb ®m& 537

begebe«. Die SReugierbe ber Athener, beren bie A»ofieigefd)id)te bei biefev ©tlegentjeit

(JrroaljnuHö Üjut, if* jUridjwörtlid) geworben. Aber aud) bie €d)neüigfeit ift $u bemerten,

»•mit ba« (5(>rtfl«^«m £age«gtföräd> wirb, bcffen ßdjo au« allen <£rfe« ber Seit
wibertönt. faum ifi ber ÄöojW oon ^cflalonid) nnd) Jtfftoty gereift, [o ftnbet er

t'dpu bort in aller SRitule, wo« er erft erjagen |u foQen meint — bic öon reifenben

taufleuten unb anber«wie uerbmme 9?adjrid)t oon ber 33iibung ber neuen religibjen

Cheine i n| ctjaft in Xljcffalontd) (1 %f)tfi. 1, |). Aber wif ef fdjon \n j£fceffalonid) an ben

$ag fommen foHte, bafc mit bem Ucbertritt jum (^riflentf)um alte S?afier, wie gefd)led)t»

Ud,e «ergeben, nid)t plöfclid, au«gerottet werben, Ja fogar neue, wie geifere 9)iü§ig.

gäugerei, leicht fid) büben fimnen, fo foüte eine flfmlidic förfa^ruug balb genug unb in

erweitertem ÜIRaße auci) in V ovuitr) ju nmdieu (ein. lleberijaiipt pflegte man über bie

neue Vet)re nietyr ju bi«cutiren unb JU rebelt, fid] jn fl reiten unb }U erf)ifeen, al« ba§

ber redete iiruft, bie eigene <ßerfon unb ba« eigene ?ebe» unter bie £ud)t be« <£t>an-

geiiunt« ju ftetten, überall fcälle ju finben fein tonnen. Unb fo [efjen wir benn midi in

be? 5*(«ejtU ben öeift be« griedj. Gtyriflentyum« ftd) in unaafef)baren Se^rftreitig feiten

erfctjöofen, metdje bie innere Auflösung nid)t rjemmen tonnten unb fefjliefjlidj ba« Ofcre

ba^u beitrugen, ben altgrted). Stoben, weldjen $aulu« für ba« Ärenj erobert (mite, an ben

ASalbmoub oerloren gefjen $u (äffen, $olfcmaun.
®lied)CHlan&. @o überfefct $*ut&er im % Z. 3a*an (f. ©rieben) unb Apg. 20, »

ben tarnen $ella« CEXXa;), welker tfjcil« im ©egeufafe jum ^elooonue«, bem anberu

©tiief ber ^rooüij Acfaia, ttjeil« im ^egenfafc 3» 2tta«bonien, ba« mit ber itfooiuj Aa)aja

ba« gefammte gried). (Gebiet au«mad)te, gebraust wirb (f. Adjaio). £olfcmann.
$ried)ifd)C$ iHcitfc, f. 8nrien.

Griffel, f.
3d)rcibfimft.

(iirofd^CU, f. Draehme unb SKünaen.

(ttlllj. Die Sitte be« flKorgenlänber«, bei ber Begegnung eine« ftreunbe«, be«

fonberö aber eine« f>o(f}ge(icüten 3)iannc«, ober beim Eintritt in ein $)aufl ft(^ $u grü§en,

war eine mit gro§er ^itnfthdjfeit befolgte unb mit mannen Zeremonien umgebene ^anb«

lung ber £>bflid)feit; benn man begnügte fid) nidjt bmd) einfache Vanb ober Körper-

bewegung ober burdj ein fur^eä $£oxt, bem $orüberger}enben $reunbfd)aft unb Unter«

würfigfeit au^jubrüden, fonbem ic nad) bem Otangunterf(t)ieb ber einzelnen Ue§ man in

einer oft fy)üerbatifd)en Seife 3Bort unb @efre jufammenwirfen, jum «u«brud ^ödjfter

ireunbftfjaft unb (Ergebenheit. Sie umftänbUe^ unb jeitraubenb oft aÜt biefe bei ber

Begegnung oorfommenben ©egenemünfdje, Umarmungen, Äüffe, (Jrfunbigungcn uub Bei*

beugungen gewefen fein mögen, gefjt unter anberm au@ bem Utnftanb r)eroor, ba§ ber

^rou^et (SHfa, bewogen burd) bie "-öitte ber €unamitin, feinem Knaben gebietet, bie

l'enbcn ju gürten, ben Stab be« ^Jrob^eten in feine £anb ,ju nehmen unb ^injugeb,en

nad) 3unem, unterwegö aber niemanb jn grti§en unb bem ©rü§enben uid)t ju banfen

(2 Äön. 4,29); ein flüdjtig gefbrodjenee SBort wirb mit biefem 93efe$i gewip nidjt Oer»

boten gewefen fein, aber ganj gegen ben Siflen be$ juerfl @rü§enben fonnte burd) ben

@ru§ bod) ein Aufenthalt entfielen, ber iu jenem ^aU nid)t erwünfd)t war. Den auö-

^ufenbenben ftebjig Oüngern gibt aud) ber Oerr in einer, bie gro§eu Aufgaben uub Ü3e

bingungen biefer 8enbung gufammenfaffenben 5Webc baö ©ebot, niemanb auf ber <©rraf?e

ui grüßen (?uf. 10,4); aud) ^ier foUte nic^t ber ©ru§ übertäubt unterfagt fein (©. 5. 9);

inbem aber ber einfache ftricbcnegrufj beim (Eintritt in ein £au$, unb bem Äranfen gegen^

über ber fofortige ^inwei« auf ba« natyenbe ^Heid) (^ottcö geboten wirb, ift bie Befolgung

öieler unnüfcer ftörenber Zeremonien, namentüd) bei SBerfotgung eine« fo großen

oerboten unb ba« fd)Ud)te, an ba« fjbdjfie göttlidje (^efefjent be« ^rieben« ma^nenbe ÜBort

al« ©ru§ empfohlen; in fol^er Sßeife grü§enb tritt 3cfu« ein in ben £rei« feiner

Oünger: „Jricbe fei mit eud>!" (?uf. 24, 36 ; Oo(). 20, 19. ji), unb ebenfo grüf,cn bie »er»

faffer ber apoftolif<r)en <5enbfd)reiben be« dl. X. ib.re i'efcr 3U Anfang unb Gnbe berfelben

in iener wunberbar frönen, ba« fbecififcf) cfjrifU. 3)?oment tief erfaffenben Seife (9iöm.

I,?; lÄor. 1,3; 16,21.«. 24; 2Äor. 1,2; 13, 13; Öat. l,s; 6, is; (Sp$. 1,2; 6,24;

1,2; 4,23; äol. 1,2; 4,is; 1 Itjeff. l,i; 5,2s; 2 3:t)efT- 1,«; 3,17 fg.; 1 Xim.

l,t; 6,21; 2 3:im. 1,2; 4,22; Jit. 1,4; 3,is; 3; J fetr. 2 Oo^. 8j

3 3of>. 15; $ebr. 13, 25; Oub. 2; £)ffb. i#4 ; 22,21). 3«« finbet fid) biefer griebenö«

gmfe aud) im r^ebr. Altertum, e« fo^eint fogar bie einfad)ftc ?form ber ^Begrüßung nur

Digitized by Google



538 ©ru&

in ben SBorten: &al6ni l<»kä, b. i. triebe (fei mit) bnr ! beftanben ju Ijaben (9tidjt. 19, 20;

2 ©am. 20,9; 1 (Stroit. 12,1s); fo ift eS audf) fjeute nod) bei ben Kröbern gewbf)nlid),

311 fagen: Salam alaikum, b. i. ?* riebe eudj! worauf geantwortet wirb: Alaikam Salam,

b. i. aud) eud) ftriebe! Kber bei biefer einfachen formet blieb man nidjt flehen, fonbern

erweiterte fte junädjft fo, baß man ben Sunfd) beS ^rieben« nidjt nur auf bie ^erfon,

fonbern audj auf ifpr jpauS unb afl U)r (Sigentlmm ausbeute (1 ©am. 25, •). hierbei

tjat baS Söort „triebe" jumeifl bie Söebeutung: äBofjlergeljen, 2öof)lbefhtben
, $eil; wie

benn überhaupt bie mit bem ©ruß oft ibentifdje 9?ad)frage nad) bem 93efinben beS

anbern auSgebrütft wirb burdj bie formet: „fragen nad) bem salom", b. i. nad) bem

2Bof)lfein beS anbern (2 9ttof. 18, 7; 9fidjt. 18, 15; 1 ©am. 10,4; 2 Äön. 4, je). «Statt

beS frriebcnS münfd)te man aud) bie ©egenwart beS legten unb t)öd)ften ©eberS beffetben

bem Begrüßten, inbem man fagte: „Der $err fei mit bir!" (föutf) 2,4); bie Antwort

war bann: „Der £>err fegne bid)!" (IKutf), a. a. £).), unb würbe babei bem Begrüßten

ein ©jrenprlibicat gegeben (SRidjt. 6, 1 2) ;
audj Wünfdjte man bem anbern, baß er bon

@ott begnabet werbe (1 2J?of. 43, 29) ober baß ber «Segen Oaljbe'S über iljm fei

($f. 129, s).

Die genannten Wormeln waren nun Don betriebenen ©eften begleitet; befonberS

pflegte man ftd) ju neigen beim ©ruß, unb bor allem bann, wenn berfelbe einer fjod)«

gesellten, fürstlichen ^erfönlidjfeit galt. Das bafür üblidje 2ßort ift im Ä. D. gewöljnlidj

histahawe, bößig entfpredjenb bem im 9?. D. gewöfmlidjen gried). Ttpoaxuvelv; biefcS

fowie jenes bqeidjnct urfprünglidj baS ©idjbeugen, ©idjmeberwcrfen, wie fotd)eS natürtidj

bor altem bei ber Berefjrung ©ottcS, als beS am meiften VereljrungSWürbigen, geforbert

unb botljogen würbe (1 ÜJtof. 22, 5; 2 9ttof. 24, 1; 33, 10; SRidjt. 7, 15; l©am. l,s;

1 Äön. 1,47; 2 &ön. 19, 37; bgl. 2ttattf). 4, 10; 3of). 4, 20. 24; 12,20; «pg. 8, 27 ; 24, 11;

Dffb. 14,7); fo neigen ftdj audj bie SBürbenträger unb Diener ber perf. dürften bis

$ur (Erbe bor benfelben, als bor ben fid)tbaren 9?epräfentanten beS unfidjtbarcn £id)t*

gotteS. hieraus geljt Ijerbor, baß biefe Slrt ber Bercljrung, bei ber Begrüßung ange»

wanbt, junädjft nid)t ein BuSbrutf freunbfdwftlidjer £iebc fein fann ; Wer in biefer SÖeife

grüßte, trat bamit gleidjfam in baS SJertyältniß eines Dieners ober $hted)tcS bem anbern

gegenüber, ftcflte fid) ifnn, als feinem ©ebicter, gleid)fam jur Verfügung unb opferte itjm,

wenigftenS in biefem Slugenblid, baS im StttertJjum fo fjodjgeftcUte 9?ed)t perfönlidjer

©elbftänbigfeit auf; oft gefdjaf) eS wol 31t bem befonbem 3wcrf, ben anbern günftig für

fid) 311 fUmmen unb $ur Grl)brung einer Bitte geneigt 311 mad)en. On biefem «Sinn

grüßte man baburd), baß man fidj bor bem anbern tief bemeigte, unb 3War ni^t nur

bei ber Begegnung, fonbern auc^ beim SBeggeljen (2 ©am. 18,21); fo beugt ftd) £ot jur

grbe bor ben jwei Ingeln, bie 3U i^m fommen (1 9Kof. 19, 1), in gleicher SBeife ?lbva*

f)am bor ben |)et^itern (1 5D?of. 23, 7), um bon i^nen bie ©rab^ö^le für «Sarai) 3U er«

langen; fo neigen ftd) audj bie ©arben ber Sörübcr grüßenb bor ber ©arbe Oofepfj'S

(1 9Jiof. 37,7); ebenfo ÜKep^ibofet^ bor Dabib (2 ©am. 9,6), wo bie Sile, mit meldjer

ber ©ntß in biefer SBeife boüjogen wirb, bcranfd)attlidjt ift bur^ ben ^IttSbrud „auf fein

Kngeftdjt fallen unb berel)ren", wie eS 2 ©am. 14, 4 bon bem SBeibe bon Dljefoa, unb

2 ©am. 1,2 bon bem Boten mit ©aul'S Dobesbotf^aft bor Dabib, ftefjt. 35or (glia

„fällt" Dbabja auf fein Ängcfta^t (1 Sita. 18, 7), ebenfo wie Subit^ oor ^olofemeS

(3ub. 10, 21) unb bie SBrüber bor Oofepf) (1 3Wof. 50, is), wäljrenb eS an anbern ©teilen

bon iljnen ^eißt, baß flc „jur Grbe fielen" (1 9Rof. 44, 14) ober „mit bem Slngeftdjt jur

Grbc" ( 1 5Wof. 42, e). 9?oa^ auSfül|rlid}er ^eißt eS bon «bigait, baß fte bor Dabib

bom 2Haultf)ier flieg (wie SRebeffa bor Ofaaf, 1 9)?of. 24, 64), auf ifjr Slntli^ fiel, an*

betete unb ju feinen ?3rüßen ftet (1 ©am. 25, 23), wäljrenb fonjt aua^ einfacher gefagt

wirb: „Rollen bor jemanb" (2 ©am. 19, 19). Oeboa^ man begnügte ftd) ntd)t mit biefer

einmaligen Verbeugung; bon ber ^eierlt^feit eines bebeutungSbolleu SlugenblirfS über«

wunben neigt ftd) Dabib breimal (1 ©am. 20, 41) unb Oafob fogar ftebcnmal (1 2)?of.

33, 3) bor Gfau, um burd) biefen r^öa^ften ©rab ber Unterwürfigfeit ben borljer wadj«

gerufenen 3orn öcö S3ruberS 3U berfb^nen. 9?ot^ ^eute ftnb int Orient biefe 2lrten ber

Begrüßung übtidj; man neigt ftd^ im bud)ftäblid)en ©inn „baS Stngeficr)t jttr Grbe", fo»

baß oft ber ©taub ber ©traße auf bem Slngeftdjt 31t fe^en ift ; eine älmlidje (5§renbe3cigung

finbet fld) aua^ bei ben ^»inbuS, befonberS wenn fte i^ren geiftlic^en ^ü^ern begegnen, bor

biefen werfen fle flct) nieber unb reiben ftd) ben ©taub tfjrer t^üße an ©tirn unb Bruft.

Digitized by Google



(Surfen 539

On ber gebüdten ©teflung berljarrte man wot aud), inbem man bie tnie beugte (2 tön.

1, ls; üflattf). 27, 39), allein an bieten anbem ©teilen ift ba« ntd)t fowol ©egrügung at«

bielmetjr anbetenbe 33erel>rung ©otte« (l£ön. 8,54; (£fra9,s; 3ef. 46, 23; <ßf. 95, e)

ober e« fjat einen ganj befonbern praftifdjen 3wetf, wie 9ftd)t. 7,5.6. $)ag bei ftreun«

ben, bie ftdjf begegneten, audj ber Äug jur 23egrügung übtid) war, erhellt au« bieten

(Steifen; allein e« gefdmf) eben nur, wie audj ^eute nod) im Orient, bei folgen, weldje

genauer miteinanber befannt waren ober auf gleidjer ©rufe ber $erwanbtfd)aft, be« Älter«

ober be« 9?ange« ftanben, bamm fonnte al« nat)er Skrwanbtcr 3afob ofjne $erte|itng

ber (Sitte SRaljet Kiffen (1 Üttof. 29, 11); benn ba«, wa« fonft gredj^eit gewefen wäre

(©br. 7, n), mar ben nädjften Serwanbten, befonber« ©efdjwiflern (£?. 8,1), erlaubt.

©0 ftnben mir ben Sftig ermähnt, auger bei ber Begegnung (2 ©am. 20,9), befonber«

beim Seggef>en (ftutfi, 1,9; Xob. 10, 13; Hbg. 20,37) unb Kommen ($ob. 9,»; 11, 11;

£uf. 15,2o: bgl. 22,47). Sie fefjr biefe Hrt ber Begrüßung beim ©ntritt in ein #au«
©ittc gemefen fein mug, erhellt au« ben Sorten Oefu in £uf. 7, «s. Sttan fügte immer
ben Stfunb, bieUeicf)t audj ben 3?art (2 ©am. 20,9), bodj ift mot in ber angeführten

©teile nur bon einem Srfaffen be« SSarte« unb Hüffen be« Äinne« bie 9?ebe. On gleidjer

Seife wirb ber Jtnfi ^eute nodj im Orient gegeben, aber nadj bem SJeridjt eine« Reifen»

ben nidjt nur auf ba« $aubt, fonbern aud) auf $anb unb ©djulter. Sie man aber

jefct, 3. SB. in begabten unb ©tjrien, berartige ©rüge nur an ©lauben«genoffcn ridjtct,

fo fdjeinen aud) 3U Oefu Qtitm bie Reiben bon jeglidjer Segrügung ber Ouben au«-

gefdjloffen gewefen ju fein. 9l0ein ber niebrige ©tanbpunft einer folgen £iebe, weldje

nur bie burdj gleiche Nationalität SBerbunbenen adjtet unb liebt, unb baf)er audj nur

H)nen ben 2lu«brod wotylwoflenber ©eflnnung im ©rüg gibt, wirb bon bem Grlöfer

ebenfo berurtfjeilt (ÜWattf). 5, 47) wie Jener pr)artfätfdr)c £odjmntfj, ber gerabe barin fic^

gefiel, bon anbern burdj ben ©rüg auegejeidmet ju werben (2ttattlj. 23,7; Sttarf. 12,39;

?uf . 11,43; 20, 46). jj)ie SRabbinen unterfagten ben ©rüg nur in ben tfrüljfrunben ju

ber j&tit, ^o 00$ ©ebet nodj nid)t borüber war, ba man 3um ©ebet juerft am Jage

feinen SJhmb öffnen fofle, hödjftenö bürfe man borfyer fid) wafdjen unb fdjeren jur $or=

bercitung für ba« ©ebet, uidjt aber effen unb trinfen, ftd) geifiig befdjäftigen ober audj

jemanb grügen, elje man be« £errn gebaut; in ben örflärimgen $u ber ©teile 1 9Wof.

29, 11 Wirb bon ifjneu ber tfug nur in brei fällen ertaubt, at« Äug ber Crfjrfurdjt, ber

Begegnung unb be« 9Ibfd)ieb«. ©runbt.
Qiritye, f. ©peifen.

®ltr („<£infef}r"), bie „SIn!)öf)e (bon) ©ur" bei Oibteam (2 ffön. 9,27), alfo im

©tammgebiet bon Seftmanaffe, unb jmar nad) unferer ©teile 3wifd>en Oe«reet unb 3»e=

gibbo gelegen, „l)atte bermut^li^ (wie Xljeniu« bewerft) i^ren 9?ameit bon einem einzelnen,

bort iie^cnben Äarabanferai fganj wie bei un« fetjr häufig «©djänffulbel»)". tneuder.

(öur 33anl („So^nung be« 93aat"), na(^ 2 d^ron. 26, 7, ein Ort ober eine ©egenb,

wo ein Äraberftamm mofjnte; fommt aber fonfl nirgenb« bor. 3>ie LXX überfein „auf

bem Setfen (auf ^Jetra)", fcfjcinen atfo an bie $aubtfiabt ber (Sbomiter, ©ela, gebaut

5u fjaben; ba« Targum an bie befannte ^ilifterftabt „©erar". ©oUte aber ntc^t biet-

mefjr, wä^renb man 1 Ctyron. 4, 39 aud) fdjon „®erar" für „©ebor" f)at tefen wollen,

umgefeljrt an unferer ©teile ftatt be« „@ur" be« fjebr. Xerte« unb be« „©erar" be«

Xargum« „©ebor" ju erwarten fein, wetdje« 1 ß^ron. 4, 39— 41 ebenfo neben ben

9)?eunitent (f. SWaou) borfommt, wie t)ier ,,©ur S3aat", unb ebenfo jwifdjen ben ^^ili»

fläern unb SWennitent gelegen i% wie ba« ^ßctra ber LXX? Äncuder.

dtorfett. On «egbpten unb ^aläjtina werben jwei 5Irten bon ©urfen cuttibirt,

nämli(^ cucumis chate unb cucumis sativus vulgaris (gemeine ©urfe). 35a« 33latt ber

(S^atefpecie« ifi fleiner, runblia)er unb nicr)t fo ftarf gejä^nt al« ba« ber anbern; bie

i^rudjt ber (S^ate bagegen erfa^eint weit grbger, liefert jebod) weniger ftrjmad^afte« unb

fefle« ^leifd) al« bie cucumis sativus, beren Änbflanjung überbie« burtf^ einen befonber«

reidjlidjen Ertrag lo^nt.

3m £od)tanb bon ^aläfiina fäet man bie ©nrfen gegen ßnbe 9Ibril, wenn ber

©bärregen gefallen, in bie gelber, bon benen man foeben bie ©erflenernte heimgeholt.

Säljrenb ber näa^fi barauffolgcnben Wonate famt man oft bei h«nbert 3ud>arten an

(Jhtem ©tüd ben 53oben bon friet^enben ©urfenrampen beberft fef}en. fbn üppiflPfn

gebeizt bie ^ßflanje auf feutt)tem ^öoben, wie 3. S. in ber Sbene S3atiha am 9?orbofienbe
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b<£ Siberiaofece , \>$n wo große Stoffen frühreifer (Surfen auf ben WÜaxtt fcon £amaö=
bl$ gebradit werben. On ber 3«* ber nieberbrüefeuben 3omutcrl)iL; c bübet biete ?vrud)t

eine äu§erft beliebte unb angenehme 3pcife, unb arineä S3otf nährt fid) monatelang fafi

au8fd)lie§lid) üon ein wenig ($crfienbrot mit rofjen ©urfen. 3ßir begreifen barum fcb,r

wor/l, ba§ bie Ofraeltten auf ber bürren ©uiatyaloinfel wiujrenb be« Reißen (Sommer«

mit 8(^mcrjen unter onberm aud) ber foftigen Surfen Slegnptenö gebauten (4 9ftof. 11, *).

9(00) beobachtet ber ^aläftinamauberer in ben weiten ®urfenfelbern bie cinfamen

2öad)tf)ütten, mit benen Oefa|a einmal ba$ oerlaffene Serufalem bergleid>t (Oef. l,s).

Die JBäd)tcr Ijabeu übrigen* mein' alä ben feinblidjen SDienfdjen ben roilben Xf)ieren
f

namentlidj ben fatalen, ju wehren, bie juweilen gro§e Verheerungen anridjten. 3fpt

Kütten Unb fotcJejc einfadjfler Ärt, auö wenigen Witten unb 3»«'9ß<Mt flüdjtiß gebaut,

eine leidjte teilte beö "Sturme«, wenn bie Ütorfenerute noriiber ift, barum bei $iob (ftaf.

27, it) ein paffenbe« Sinnbilb für baä ijaitlofc @lüd ber @ottt»ergeffenen.

eben ben cf: baren ©urfen felüt eö in ^oläftina aud} nidjt an öerfdjiebenen anbern

Birten, bie nidit geniefjbar, foHbem (jödjftenfl für mebicinifdje £\wdt ,;u oermenben fmb.

Sine biefer milben <2pecie« erfdjeint im X. j. in ber (Slifagefdjidjtc unter bem

Warnen pakkmöt. (&w Angehöriger be« ^roö^cten fei beim Äräuterfudjen wäfjrenb

einer §unger«nottj auf bie „ftelbrebe" gefiofcen unb f>abe fein Slcib oou* ftelbgurfcn oon

ü)v gefatumelt. Tarauf t)abe er fie in ben ©emüfctopf gefdmitten, weil bie ^ropljeten*

fcf/üler bie oi vuefjt nid)t gerannt. Tod) al3 fte nun bac« ©eridjt oerfudjten, fjeifjt cö,

„fdjrien fie auf uub fpracfycn: «Der Xob ift im £oj>fc!» Unb fie tonnten cö nidjt effen",

oijnc Bmttfd wegen ber großen 53itterfeit (2 £öu. 4, 39 fg.). Da ber 9?ame pakku;ot

feiner 2Bur$el nacr) auf eine auffpringenbc $md)t tjinbeutet, fo !>at man an bie <£prü>*

gm fen gebad)t (eebalium elateriura), beinahe fingerlange, joDbirfe, eint übe, grüne unb

fleifdjige ftrüdjte, bie im 3uftanb ber i)tcife beim Dntd am Stiel auffpringen unb ifyren

Saft mit £)eftigfeit außfprtfcen. Tn [traut (The natural lnstory of the Bible [Vonbon

1867 J, ©. 451 fg.) üerftet)t baruntcr bie (Eoloquinte, inbem er bemcrit, bie 8pri$gurie

fei im gangen l'anbe fo oerbreitet, baß fie ben ^roptjetenfdjülern nidjt tjabe unbefannt fein

tonnen, wäfjrenb er bie (Soloquinte nur im 3orbantf)al getroffen. Dort *>ad)fe bie

^flanje fet)r reid)licfj, treibe Tanten uon aufcerorbcntlidjcr Vängc unb bringe eine grojje

ÜKengc öon ^rüd)ten t)emor. <£ie jeidjne fid) ferner auö burd) ein bem SBeinreben»

laub ärmlidje«, ^anbförmigeö Sölntt wie and) burd) baä fcfjönc ?luefct)en ber ginctjt,

bie in ^röße unb $°rm ber Drange gleite. Daö reif geworbene ftleifd) ber doloquinten

trorfnet rafd) unb bilbet bie befauntc bittere unb brafrifi) wirfenbe 9Hebicin. Unter bem
tarnen pekka?im wirb bie fragliche 5rud)t aud) alö 9icliefoerjicrung im Onnern be*

2cmpel£ erwähnt, unb e« lägt fid) nid)t beftreiten, ba§ bie (Soloquinte wegen iljrer ^übfd)en

?vorm jum Druament fid) feijr eignet. %llerbing£ finbet fid) bie (ioloquiute nidjt blo&

im Oorbantr/ol", wie $rtftraut anbeutet, fonbern aud) anberwärt«, 3. 33. an ber Äüften^

ebene, unb ferner ift ju bebenfen, ba§ jeneö Öilgal, oon weldjem ber ^rop^etenfc^üler

(2Äbu. 4,39) ausging, nad) 2 Äön. 2, 1 unb 3 auf bem (Gebirge oben unb nio^t im

Öorbantljal lag, weö^alb man 00m jatylreidjen SJorfommen ber Soloquinten in letzterer

C^egcnb feinen ©tt^lut? jie^en fann. 3Bir laffen ben (Jntfc^cib über bie beiben in %xa$t

fommenben 8pecie€, weit ber Hn^altepunfte 311 wenige fmb, balnngeftellt. ^urrer.
Tuntel. Die weite ^leibung o^ne knöpfe ober ^pcftd)en, bie im ftltertljum gc-

bräud^lid) war unb nod) ^eute im ÜJiorgcnlanb getragen wirb, matt)t ben ©ürtel not^*

wenbig, um ba$ Öcwanb jufammcnjugalten unb feine Vänge 311 fürten, wenn bie Bewegung
ni(f)t gehemmt werben foH. 2Öir finben baljer benfelben aUentr;alben im Öebraua), wo
bie Sileiber nitt)t, gleict) ben unferigen, naef) bem Veib $ugefd)nittcn unb angepaBt finb.

Die Slfförer, bereu ^cwänber wegen it)rcr ^rad)t im 3lltertl)um fprid)Wörtlid) waren unb

Don ben Werfern unb anbem 93ölfent angenommen würben, jeigeu auf ben Scutpturen

iljre ftönige in btä auf bie ^nö(t)ct wallenben ©ewänbcrn, in ber ^üftgegeub mit einem

(Gürtel, an bem gro§c Ouafien an <2cf)nüren bie 5U ben güßen ^inab^ängen. 3lud) bei

ben Slegoptcrn würbe ber Veibrorf burcr) einen (Gürtel unb bei ber foniglidjcn ©ewanbung
buro^ einen fofibaren mit ^)ieroglt)p^eu jufammenge^alten. Die Börner jogen iljre Xuntca

mit einem (Gürtel l)inauf, unb eo gehörte bei i Ii neu ;ur guten Sitte, öffentlich forgfältig

gegürtet \u erffeinen, wogegen „ungegürtet'
4

glei^bcbcutenb mit liebertid) ober faul war,

ba man bei ber Arbeit gegürtet fein mußte. Söci ben @riedjen, wo eö allgemeiner S3raud)
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war, ba« Qtyiton gegürtet 311 tragen, gehörte ber ©ürtel bei SRännern unb fjraütn jum
ooflftänbigtn Hnjug, unb bie ©tlbmerfe leigttt bie Sorgfalt ber tefetern, burd) bie ®ür»
hing einen fdjflnen Faltenwurf bed ©emanbe« tyerborjubringen. «ud> bei ben Hebräern
mürbe ber @ürtel bom männlichen unb Wtibtidjen ©efdjledjt getragen (Oef. 3, u; 1 flön.

2, 5), unb obfdwn ifm btr ^entateudf, aufer bei ber priefterlidjen Äleibung, ntd)t anführt,

jStyfte er bo<$ au ben ^cmptfiacfen be« «uyug« (©3. 23, 15; Dan. 10, 5), ba|er er in

ben übrigen biblifdjen (Sänften fe^r fjöufig unb unter berfdjttbenen tarnen erwätjnt wirb.

Um ba« UnterTteib jufamme^nfaffen, bamtt e« beim ©e^en (1 #bn. 18, 4«; 2 &bn. 4, t»;

9,i; Oef. 11,3; 3er. 1,17; Oof). 21, t; «pg. 12, s), ^anjen (2 ©am. 6,1«) unb bei

ljäu«lidjen ©efdjäften (©pr. 81, 17) nid)t tnnberlidj fei, genügte reo! ein ©ürtel au« £eber,

wie ifm «rme ober flreng £ebenbe au<$ jm tragen pflegten (2 Üön. 1,*; 9Wattlj. 3,4;
2Rarf. l,s); Äcidjere trugen ifm and) ben binnen (Oer. 18, 1), ©nffu« (£3. 16, 10), unb

mit bem fteigenben £urn« wnrbe er faßbar, fogar mit <5befffcintn berjiert (Dan. 10, 3;

1 ftfaff. 10,8»; 11,88; 14,44) unb in biefer «rt ein £auptfiüd befbnber« be« metblidum

^Ju^e« (Oef. 3, 20). «elmlid) bereit e« ftdj im feurigen SWorgentanb , wo bie (fürtet btr

perfifdjeu unb inb. tarnen, namentlidj ber Oabauerhmen, ©cgenftanb btr fjödjfkn $raty
3U fein pflegen, wät)rtnb ber gewBfmttdje (Girrtet be« gemeinen Orientalen fjänfig bon

?eber, oft mefjreremal übereinanbergelegt nnb gewbfwltdj breiter ift at« ber Toftbarc, mit

©eibe, ©olb nnb Silber geftidte. «udj im o^tiftt. SBefteuropa wenbete man bor öltet«

gTofje ©orgfalt auf ben ©ürtcl, ber gewöfjntidj Mn £eber, aber au<f) bon ©orten, SHe*

tall unb mit (Sbelfteinen pradjtboH befefct mar, baljer in altbeutfdjeu ©ebidjten ftet« mit

befonberer Vorliebe ermäfmt wirb. Der griedj. ©iirtel beftonb balb au« einem einfachen

fdmtalen ©anbe, balb au« einem breitem, jierlid^ gearbeiteten Werf. 9todj einem ©inn«

gebid)t be« ««flepiabe« trägt ^ermionc einen Gürtel mit ber Onfdjrift: „i'icbe mid) immer,

aber bttrübe bid) nidjt, wenn mid) ein anberer liebt." Die t)ebr. SRänner trugen ben

©irrtet um bie Penben (1 Äim. 2, 5; 18, 4e; 2 tön. 4,29; Oer. 18, 11; Offb. 1,1»;

15,6 u. a.); bie ^riefter fotlen ifjn, nadj Oefeptm«, ettoa« fjdijev gegen bie ©ruft getragtn

^aben, unb bie trauen, wie man oermut^et, tiefer nnb (oder, wie im tjtntigen Orient.

Der ^rieftergtlrtet mt« oier ftarben, uorn 3Ugefniipft, fobaf? bic beiben (Snben auf bie

§üpe t)erabreidjten, ^tij?t «bnet (2 SD?e>f. 28,4. 39 fg.; 3 9»of. 16,4); ber «u«bnuf wirb

aber aud) auf ben Üeibgnrt eine« ©ornef>men übertrafen (Oef. 22, si); btr ftrnnengürtrt

wirb außer anbern tarnen mit Äifurim be3eia^net (3ef. 3,»o; Oer. 2,32). Onbem ba«

Äleib birra^ ben (fürtet ^eraufgejogen warb, entflanb ein lleberfyang, ben man alö Xa]"d)e

benufcte, bereu bie oriental. Äteibung entbehrt, um Qk\b unb nw« man fonft bei ftd)

tragen mochte, 3U oerma^ren 9,2; SKatt^. 10,*; SWarf. 6, s), wie ber gütige

tÄorgentänber fein Bezeug, Sdrticifjtuä) u. bgt. am ©ürtet berbirgt ober cinft ber

rbtn. ©olbat fein Ciaticum aufbewahrte. Mm ©ürtet trug man aua^ ba« (Edjwert

(2<Sam. 20, 8; 25, is; 3?ia^t. 3, ie), wie nodj feft ber Orientale unb bor alter« in

Chrropa bie 3Wänner bie Staffen, unb bie grauen an bemfelben Xafd^e unb Keffer bt«

an bit Änte Innatyängen t)atten. ©n feftjufammen^altenber 05irrt«l gehörte jur 9iit|tung

bt« Strieger« fl tön. 2, 5; Oef. 5, 2t), bat)er „ftdj gürten" (5 Wof. 1,41) fobiel b,ei|t,

al« 311m Äampf ftö) rüften (Oef. 8,9; $f. 76, 11; 1 ^a!t. 3,5*) ^l aÖ9cm«mcn '

fia^ bereit galten (?nf. 12,3), etwa jnr ^tife (2 9»of. 12, u). ttud) bei ©nea^en unb

Römern mar ber üu«brurf „gegürtet fein" in biefer ©ebtutung gebräua^U^. Da« Heber--

geben be« ©irrtet« war bei ben Hebräern jwif^eri ^reunben btf« 3<*<¥n 9T0$en .®tr
;

trauen« unb inniger ©eTbinbung (1 ©am. 18, 4); an tmen Beamten würbe bamtt bie

einfü^rung in ba« «mt fmnbtlbtid> au«gebrüdt (Oef. 22, 21). «n btr ©teOe 1 9J?aff.

10, 8», wo 8ut^er CHirtet überfe^t, ift natt) bem Öninbtert eigentlio) eine ©pange ge-

mtint, wobnro^ ba« Oberfteib auf ber ©rufl ober ©djnlter befeftigt würbe. (Gürtel waren

ein ^anbtl«arttfel, ben fleißige f«u«frauen liefern mochten. 9to«foff.

(^Ht, f.
ba« ©ute.

@nte (ba«). SBie ba« S3öfe (f. b.) in ber ©ibet ba« 3merfwibrigt, wa« innerhalb

ber moraltfayn SJeltorbnung niö>t fein fett, bebeutet, fo ba« ©nie ba« 3wedentfpret^enbe,

wa« 3ur ©erwirTlidjung ber moraltfdjen SEDelhrrbnung unb ber (ätrfUCung be« abttlidjen

Weltregierenben 3Bi0en« bient. (Stgrnttid) ift nur ©Ott in ber boOTommenen ©ebetttung

be« ©orte« gut (Warf. 10, 18; bgt. noo> £uf. 18, is fg.; Watt^. 19, 1« fg.), nnb Oefu«

felbft ^at be«^alb (a. a. O.) biefe« ^Jräbicat bon fia) abgelehnt. «I« ber abfolut @utc
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ift ©Ott fd)(ed)tf)in unberfud)bar jum 33öfen, bie abfolute Negation bed #öfen (Oaf.

I, ia fg.). 9Bctl ©Ott, ber 2öeltfd)öbfer,. abfolut gut ift fo ift aud) „Gimmel unb <£rbe",

bie <Sdjöbfung (Rottes ober bie 2Belt, gut, unb $»ar t)at
f

nadj beut älteren Urwähler,

©Ott feine <Sdjöbfung »atjrenb unb nad) ber (Srfcrjaffung burd) bie ftebcnmal »ieberffolte

3uftimmungdformel „gut" fanetionirt (1 2ttof. 4, 10. 12. is. 21. 25. si; über biefe formet

ogl. ©Araber, „(Stubien jur Sritif unb Srflärung ber biblifctjen Urgefctjichte" [Rurich

1863], 6. 20 fg.)- Ommerljin berftetjt |ebod) bie bibltfdje Srjä^lung biefed juftimmenbe

„gut" nidit im abfohlten, fonbero nur im rclatiben potentiellen) (Sinn, benn fonft märe

ber ©ünbenfatt (f. b.) eine tnetab$b,ftfdje Unmöglict)feTt gewefen. ©leid)»ol ift bie ZfyaU

foc^e, boß ©ort bie 923elt „gut" erraffen, für bie btbltfd)e SBeltonf^auimg bou ent*

fd)eibenber 23ebeutung. <Sd ift bamit bon bornherein jebe buattftiföe 28eltbetracr)tuttg,

bie Annahme bon j»ei uranfänglid)en ober borweltlid)cn firineibien, einem guten unb einem

böfen, abgefcr)nitten ; nur bem ©uten wirb wefenttiche Realität beigelegt, unb, aller mova

lifdjen <Sd)»anfunge» innerhalb ber iucltgetd)id)tltd)en (£nt»tdelung ungeachtet, bleibt hier-

nach bem ©uten ber fdrjUcjjUdje (Sieg geftcr)ert, wogegen bad 33öfe immer nur am ©uten
unb mit §ütfe bed ©uten feine @riften$ ju friften bermog. dagegen barf, nad) ber

biblifdjen 2Beltanfcb,ouung, bad ©ute mit bem Söfen unter feiner ©ebingung bermengt

werben. Die fittlidjen ©egenfäfee bon ©ut unb SBöfe finb ^ar feine abfoluten ; cd finbet

fid) nirgenbd in ber »irflidjen Seit fcf)led)tr)in ©uted unb fd}led)tl)tn ^ööfeö, unb aud)

im üttenferjen ift ©uted unb S3öfcö gemifd)t« Ead l'cenidjeiigei'djledjt beftetjt nict)t aud

Ingeln unb aud Teufeln, fonbern aud mcljv ober »eniger ©uten unb Sööfen, »ad $u

einer milbern Beurteilung ber 3)?enfcr)en unb ir)rcr <£d)itffale bcranla&t, toortn und Sefud

felbft mit feinem 33eifbiel borangegangen ift (SKarf. 10, 40; £uf. 13, 1 fg.; 23, 84). Da«
gegen [traft ber ^ßrobtjet ernftlidj biejenigen, »eldje ben Unterfdjteb j»ifct)en ©utem unb

93öfem aufgeben, bad ©öfe gut unb bad ©ute böfe nennen, ftinfterntfj ;u Vtdjt unb £idjt

51t Atnfternif;, SBtttered \n Süßem unb (Sürjed \n 33itterm mad)en (3ef. 5,20). Dad
©ute unb bad 33öfe ftnb $»ei fittlidj gefd)iebene ©ebiete, unb bie Skrmengung berfelben

miteinanber t)tbt bad flttüd^e Urtheildbermögen, unb bamit bie ©runblagen ber fittticr)en

SBeltorbnung felbft auf. Dad £id)t ift in ber Stbel öfter« , befonberd aucr) im 9*.

<Sinnbilb bed ©uten, »eil ed rein ift, bie ^infteraifj Sinnbilb bed Söfen, »eil fte ald

bie SBrutftätte ber Unreinheit betrachtet »irb (3Jtattf). 6, 22 fg.; 9Kattf). 5, u; Oolj. 3, 15 fg.;

rüoh- 1,5 fg.; (Sbh- 5, s fg.).

9?ad> ber biblifdjen 2Beltanfchauung finbet fid) bad ©ute nur auf bem fcerfbnlictjen

©ebiet ber fittlid)en ©elbftbeftimmung, unb bemeffen wirb ed an bem göttlichen SBiüen,

beffen Offenbarung bad ©efe^ (f. b.) ijt, foba§ gut hanbeln fobiel h«§t ot« i« ©emä§-
heit bed göttlichen Sittend h^nbeln (5 9ftof. 6,17 fg.; iVidja 6,0- 3m %. %. mani»

feftirt ftch bad ©ute borjugdweife in ber §orm bed mofaifchen ©cfefced unb ber theofra=

tifchen ©efe^edinftitutionen; bon baher erhielt bie altteft. ^römmigfeit einen »efentlich

gefe^lichen (iharafter. 5)ad ©efc|j ©otted ju h<*ten immer unb ewiglich, crfd|ieit bem

altteft. frommen ald ber hörffffe Sebendjwecf (^f. 119,44). Xit tiefere ftrömmigfeit be«

gnügte f«h bagegen mit ber blofen ©efe^edgerechtigfeit nidjt; fte ftrebte nach Dcm ® cflfc
©otted felbft, ben fie im ©lauben ftch anzueignen bemüht war, unb barum galt ihr auch

©ottedgemeinfehaft allein ald bad hö#e uttüd^c ©ut ($f. 16, 5; 73, 25 fg.).

Me irbifd)en ©ütcr (Sigenthum, ßhre, Wad^t, 3Jerftanb, Roheit) »erben, ber bib»

üfchen aBeltanfchauung jufolge, nur baburef) wahre ©üter, ba§ fte ben Ü)?enfchen in feinem

(Streben nodj bem ^öc^ften ©ut förbem unb jur Verherrlichung ©otted bienen. Die

altteft. ©chrtftfteller finb aüerbingd noch nicht jur burchfchlagcnbcn Grfenntniß biefer

Wahrheit hi"burd)gebrungen. ,^tuci (Stimmen tönen burch bad 21. bie in Mofjclet

(f. b.) fid} miteinanber aiideinanber^ufe^en fudjen, unb jwar in ber 9lrt, ba§ bon ber

guten Stimme, welche bad hödjftc ©ut in ber ©ottedfurct)t, b. h- ber ©ottedganeinfehaft,

erfennt, bie böfe Stimme, welche im irbifdjen ©enufj bad ©ute fucht, unb barum auch

an feine ftttlid)c Realität glaubt, jule^t gefrf)tagen unb überwunben wirb (^reb. 8,12;

II, »; I2,i3). (5rft bad Sil. Z. lehrt bie wahren bleibenben ©üter fennen, fte bon ben

bergänglichen unb in fid) nichtigen unterfReiben , unb nach oem bitten iVotijwenbigm

tradjtcn. Xad 1) od) fte ©ut ift, nach ber ^rflärung Oefu, bad i)ictd) ©otted, weil in

biefem bie göttliche ©ered)tigfeit, bie fittlidje Sßeltorbnung felbft, ber»irfli<ht ift Hiattl).

6, si). Darum foö unfer ftttliched (Streben audfd)lie§lich barauf gerietet fein, bad 9teiÄ)
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©otte« ju erwerben, ber ©emeinfdjaft aller berjenigen anjugetjören, weld}e nic^t nad) bem
Orbifdjcn, fonbern nad) bem .fummlifdjen oerlangen (Hol. 3, 2; dpi). 1, 3 fg.; £ebr. 10, 1;

12,2s). Dabei ift btc neuteft. äBeltanfdjauung teine&oegfl eine einfeitig fpiritualiftifaje;

baß Qi)n[tciul)um oerad)tct unb üerfdpäht ben ©enufj ber irbifdjen ©üter tüdjt unb

ci L t it)n nid)t für feetenoerbcrblich, oielmehr wirb bie fatfe^e Slffefe fowol oon Oefuö alö

Don ben flpoflcln öerworfen (2Rarf. 2, is fg.; 9ttatth. 9, u fg.; üuf. 5, 33 fg.; Hol. 2, 20 fg.).

£a$ SReid) ©otte« wirb, in richtiger Crrfenntnifj be« altteft Sd)öpfungäworte3 : „$)it

8d)Öpfung ift gut", nicht nur alä ein jenfeittgeä übcrwcltlidie«, fonbern alt? ein bicffei=

tigeö innerweltlicheä, oon 3efuö (£t)riftuö thatfäd)lid) geftifteteö, betrautet. Da* ©ute

ift überall bo, wo ©Ott ift unb mit feinem ©eifte waltet, unb ©Ott ift oermöge feiner

Mmafy, Slügegenwart unb HUwiffenfjcit feinem "}>unft ber oon it)m gesoffenen Seit

fdjtcdjthm fern; t>at er bod) fdjon im SUtcft Söunb gefprod)en: „$>te ganje örbe ift mein"

(2 SEof. 19,2), unb „bie drbe ift 3ahöe'3 unb wo« fte erfüllt" ($f. 24, 1). -3n biefer

Cirfeuntnif? hat aud) faulrn? baö (folge Sffiort an bie Movintijcr gefdnneben: „Slöcö ift

euer" (1 Hör. 3, 21). 2Ber baö ^rinciu beä ©uten al$ ein oon ©Ott gefdjaffener ÜJfcnfdj

in ftd) trägt unb in ber ©cmetnfdjaft mit (S^rijbiÖ eö burd) ben ©lauben in fld) erneuert

hat, affimilirt oermöge bcffelben alle irbifc^en ©üter bem <£inen göttlichen 3wetfgebanfcn

be« ©otteörcid)$ ober beö t)6d)$tn ©utcö.

3luf biefem Stanbpunft ift leicht erftdjtlidj, warum eä unmöglich ift, baö ©ute oon

ber fubjectioen lieberjeugung \u trennen, e$ alo etwa« an fid) Seicnbcö \u bchanbeln

unb eine für jebermann bienlidje Gafuiftif oon fittlidjen $3erhaltung«regeln aufjuflellen.

3efu8 t)at feine 3ünger ftetä auf bie ©efinnung alä bie Duelle wirflid) guter $anblungen

oerwiefen. ^aulu« hat auebrüdlict) erflärt, baj? in jebem befonbern ftall baö ©ewiffen«*

urteil nad) inbioibuelier Cngenttjümlichfeit , Ucberjeugung unb nad) iemaliger Sachlage

barüber entfdjeiben müffe, waö gut fei (1 Hör. 6, 12 fg.; 8, 9 fg.; 9föm. 12, 2; 14, 12 fg.).

Dann liegt ber wefenttidje 23or$ug ber djrifU. Sittenlehre oor ber alttejtamentlid)cn.

Der ©efefcedjube weiß auö ber Safcung, waä gut ift, unb richtet jeben anbern nad) ber

9Jorm ir)reö iöuajftabcnö. ÜDcr (Sljrift Ijanbclt jeberjeit nad) feiner beften Ueberjeugung,

unb fclbft bann, wenn er objectio irrt, ift, waö er tlmt, noc^ infofern gut, alö er nad)

feiner Uebcrjeugung entfdu'ebcn i;at. t cnbcö^atb fann aber aud) fein sb?enftt) auf baö

^räbicat „gut" unbebingten ^nfprua^ ergeben, weit aud] in bem ftttlid) ©ereifteften bie

lieberjeugung eine irrenbe fein fann. 2Bie baö ©ute, naa) biblifd)er SBeltaufdiaimug,

etnerfeitd bie 33aft£ ift, welche ber Scltfa^öpfung \u ©runbe liegt unb bie 3Beltorbnung

trägt, fo ift eö auf ber anbern Seite aua^ baä unenblic^e &iti, wele^eö bem ü)?enfd)cn

unb ber SDienfc^^eit geftedt ift — unb barum eine nur aü*mäf)lid) unb im ßinjelnen immer

me^r ober weniger nnüoUfommen erfüllt werbenbc Aufgabe, ju beren immer oollfommencrn

(Erfüllung Oefuö <5^rtftu« bie mittlerifdjc ^>anb bietet. @(henfel.

©ÜtC ^ottcö). Unter biejenigen (Sigenfajaften ©ottcö, bie in ber ^. Sdjrift am
häufigften gepriefen werben, gehört feine ©ittc. 2öar aua^ in bem ©otteöbegriff ber

•3fraeliten ba« bominirenbe (Slement bie ÜWa^t unb ©rößc beö Sd)öpferö unb $egiererö

ber ©elt, fo war boa) biefeö S?olf jugleia^ tief burdjbrungen oon bem 33ewu§tfein beö

oätertidjen SohtwoUend, mit welkem ber (Ewige alle (ebenbigen SBefen umfa§t unb für

ihre 33ebürfnijfe forgt. Offenbarungen ber ©üte ©ottcö waren ihm bie unerfd)öpfüd)en

9?ahrungdquellen, wetd^e er in ber 9?atur ben 2ftenfd)cn unb Xhieren eröffnet fyat (*j$f.

33,*; 119,64; 104, 10— is. 27. 20), gleid)Wie ber 6a^u^, ben feine ©orfehung ben

9Renfd)en gewahrt, unb bie 5«uben, bie er ihnen bereitet (^Jf. 32, 10; 36, s; 25, 10;

86, is). ÜKit 9?etht erfannte ber Hebräer in ben oon ©ott in ber Matur getroffenen

©nrichtungen bie göttliche ©üte ald eine fc^tec^t^tn allgemeine fljf. 136, 1—9. 25; 36, 6—10;

145, »fg.; 33, 5; ©ir. 35, 13; 50, 22 fg.). 2luf ber anbern Seite lie§ ber bem ©eift

beö ifraelitifa)en 35otfö fo tief innewohnenbe ^articularidmuß fie betrachten atß eine ftdt)

ooqug«weife gegen biefeö 3Jolf ju erfennen gebenbe (^3f. 136, 10. 24; 108, 7 fg.) unb ftd)

in hbherm ©rab gegen bie frommen ©lieber bcffelben üerherrlidjenbe (^5f. 31, 20— 25;

33, 18— 22). £od) fehlt eö im U. X. aud) nid)t an Stellen, in welchen biefe par»

ticulariftifchen Schranfen bura)brochen werben unb bie ©üte ©otte« alö eine, auch frembe

Nationen berüdftchtigenbe aufgefaßt wirb (^?f. 67; Sir. 18, 12— u; 2öei$t)- 11,23— 2«);

audgehenb oon bem begriff ber (^wigfeit unb UnOeränberlichfeit ©ottcä, erfannte ber

Ofraelit biefe (Sigenfchaft ©otteö alö eine ewige unb unwanbelbare (^Sf. 136; 103, 17).
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SD?tt Segeifierung fdnlbern beffeu fettige Didjter bie Unernteßtidjfcit bet ou« it)r ftröntenben

©üter unb ftrtuben.

fluch, btc ©djtiften be« 9?. J. bat^jic^t überaß ber S^egriff ber untnMt^en ©fite

©otte«. 9lber bor fcem ea« (SbongeThtm wefentlid) dmrafterifirenben großartigen Unibfr*

fali«mu« fdjwinben ötle particutflriftif<f}en 93efd)ränhrngen berfetben. ©ie wirb au«brütflid)

o(« eine ftyett)t|in allgemeine, felbft btn ©ünber nid)t au«fd)ltrße«be, bärgest (SJRatty.

5, 45; 6, J5 fg.; £nf. 6, 33; 9?Öm. 2, 4 fg.; 1 Jim. 2, 4; 2 $etr. 3,9). ÜDettt ben bem

©ewußtfein feiner ©finbr)«ftigfeit burttjbrungenen d^riflen muß bie göttliche ©üte not^

wenbig al« eine unberbiente, «nb folglich, al« ©nabe erfct)einen (Jit. 3, *. 5; 1 ffor. 4, t;

Sftöm. 5, *).

SBerwanbt mit ber ?iebe ©orte«, meiere ba« 9?. 5t. gewöhnlich, al« ba« <JJrincip be«

gonjen (£rlöfung«werf« (5^rifti bejeid^net (3ot). 3, ir; 1 Öot). 4,». 10 fg.), wirb Jit. 3,4

bie göttliche ©üte al« bie Oueflc ber c^riftt. £>eil«anfiött unb aller berfelben entftrömenben

geiftigen Hilter borgeftetlt.

Ueberblicfen wir biefe Kenßerungcn ber biblifdjen Schriften über bie ©üte ©otte«, fo

erfernten wir in berfelben biejenige feiner (Sigenfdjaften, Oermöge welker er buTd) feine,

bie gefammte ©djöpfung ttmfaffenbe SBirffamfeit jebem lebenbigen SBefen fo tue! 2Bot)lfein

3uert()ci(t, al« c« uad) bem Sflaß feiner fpecicllen C5mpfanglid}feit nnb nadj fetner ©tel*

Ittng in bem ganjen ^aturjufammenljartg erholten unb genie§en fann. Do nun ober ba«

5H>or)tfetn ber lebenben Söefen in nidjt« anbenn befielt al« in ifjrem ?eben, nebjt ber

naturgemäßen Heußerung unb (Sntwitfclung beweiben, fo fönnen wir bie aufgeteilte De=

ftnition ber ©Ute ©otte« bat)in mobiftetren, baß fte befielt in bcrjentgeit ©genfdmft be«

abfotuten ©eifte«, oermöge welker er jebem ber bon tt)m erfdjaffeneu tebenben SBefcn bie

ljödjftmöglitf}fte ^ifle oen ?eben jut^eil werben lä&t, beren e« an unb für ftd) unb in

feinem $erf)ältniß jum großen 9faturganjen fät)ig ift. 3cfet ftnb wir im ©taube, nn«

oon ber SSegrilnbung ber ©üte ©otte« in feinem SEBefen unb bon bem 3ufammenr)ang, in

welchem fte mit feiner ?iebe ftetjty ftare 9ied)cnfdjaft abzulegen.

Sil« ber abfotute ©eift ift ©ort ba« abfolute £eben unb Urprincip alle« ?eben«

(Oor). 5,2c); er ift jugleicr) aud) bie abfotute SMebe (1 3olj. 4, *. 17). 3)iefe Urfiebe

gehört 3U feinem Söefen unb ift $u unterfReiben bon ber ?iebe im fpecieÜen ©inn, bie

31t feinen (Jigenfcrjaften gehört. SHe e« nun überhaupt in ber 9?atur ber ?iebe liegt,

ftd) 31t offenbaren unb burd) biefe Sclbftoffenbarung ftd) lnitjut^etlen, fo war e4 aue^

biefe götttid)c UrlieOe, bie Um abhielt, fia^ ewig in bem ©efjcimnifj feine« aUboUfornmenen

SBefene 31t berf(^tie§en. ©ewegt bon it)r ift ©Ott bon dwigfeit ^er ein fta^ fetbft offen--

barenber, unb eben fjicrburd} ein ftety fetbft mit^eitenber. ©ie ift in ©Ott ba« ^rinci^

ber ©d)6bfung ber SBett, welche fein Hbbifb ift, unb in wet^e er au« ber ftiffle feine«

Söefen« fort unb fort uncrfdjöbfiia^e ©tröme be« geben« ergießt, ftinben wir nidjt

wirftia^ ?eben in allen Räumen unb SRei^en ber ftatur? ©tüfjt e« nie^t in ber ganjen

Tierwelt unb fetbft in ber ?flan3e, bie mit Unrecht a(« feblo« betrautet wirb? (htt*

berfen wir nidjt ba« Pebcn felbft in folgen Räumen, in melden ewige« DunM nnb

ewiger Job 3n ^errfe^en ffl>eint? flu« ber wefentliüjcn ?iebe ©otte« frommen alle bte

Wunberbarcn Ginrititjtungen ber 9?atur, bie jebem lebenben Söcfen bie it)m entfpretr)enbe

9?at)rung 3ufin)ren: an« it)r fließen bie bon ©Ott in bie 9?Qtur gelegten Hräftc nnb @e*

fet)e, wel(t)e ba« fte bur(t)bringntbe ?eben in fter« gteidjcr ^iitte, 2Rad)t unb Srifdje er»

Rotten; in it)r begrünbet ift ba« göttlia^e SBirfen unb SBattcn, weto^c« 9Äenfd)en unb

gieren mit jebem Jage unb jeber ©tnnbe ir)rc« üDafcin« neue ^reuben unb ©enüffe

bereitet. J)ie ©ütc ©otte« ift bar)cr uid)tö anbere« at« bie Offenbarung feitrer wefenttio^en

Urliebe im 9?ci(t) ber lebenbigen SEBefen. ltntcrfcr)eiben mir nun bon biefer göttticr)en Ut»

liebe feine £tebe al« (Sigcitfcr)nft, fo werben wir biefe in«befonbere auf bie bemunftbegobten

SBefen 3U be^ieljen b,aben. fBirb boct) allgemein angenommen, baß bie $*iebe at« notr)*

wenbige« Clement bie §ld)tung berjenigen SÖefen, gegen wctd)e fte ftd) äußert, in fulj

fct)licßt. Hftan berlangt ©üte ouet) gegen bie bernnnftlofen SBefcn, befct)ränft ober bie

£iebe auf foletje ©efen, bie al« bermntftbegabte un« pcrfönlidje ?ld)tung einflößen. -Oft

©Ott nun gleict) ber allmä^tige ©et)öpfer unb ftegierer ber ©eiftcrwtlt, fo ift bodj für

ir)n felbft ein jeber bernünftiger ©eift ein ©egenftonb ber Sldjtung. Denn er erTennt in

ir)m ein S3>efen, bo« mit it)m felbft berwanbt ift, ein SBefen, 00« er fetn-ßinb nennt Httb

ba« für it)n ©elb^wesf ift. 9?un liegt e8 aber in ber Wattrr ber bernünfttgen Sffiefen,
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bafc ba« ihnen augetheilte Vcben einer enblofen güolution fähig ift. SDarttm befchranft

ftd) @ott in feinem auf fte gerichtete» Söirfen unb Saiten nidjt barauf, ihnen $u oer=

leiten, maö fic jur örbaltung ihre* ['ebeuä bebürfen, fonbent fegt ndi ;uni testen ^meet,

fte auf ber Laufbahn if)rer geiftigen &ben$entwidelung i» cnblofem ^rocefi $u ^ö'^erer

unb immer höherer JöcroolHommnung unb 2?erähnlid)UHg mit ihm felbft ooran$ufiih«n.

Unb erinnern mir un« nun mieber baran, ba§ l'ebcn unb ffio^lfein im ©runb ibentifdje

begriffe ftnb, fo erfennen mir c$, bafe bie hö«hf* möglrd)c SJerooHfouunnuug unb $kx-

ä^nlit^ung mit ©Ott für bie oernünftigen ©eifler aud) jiigleic^ ü)re höd)ft möglidje 23e=

feUgnng tfh Xa nun aber bie geiflige ^ntmirfeluug eine geiftige ©emeinfd)aft jnr noth*

wenbigen ^ebingung bat, fo begriinbetc bie göttlid)c i'iebe in ber 3Hcnfd)heU ein geiftigeß

Skid} ber Üöa^r^eit unb ©ittltdjfeit , ba$ ©Ott felbft burd) fem geheiutnijjooUeä hatten
\u immer weiterer unb herrlicherer ^ntwidelung bringt. Oefct begreifen mir eß, marum
baß 9J. Z. bie ganje, opn (Sott burd) (lljriftum geftiftete £ctl*anftalt aU ein Scrf ber

göttlichen Vtcbc barftellt, fic aber aud) mieber ber göttlichen ©ütc $ufd)rctbt. Xcnn bie

©iite ©otteS ftcl)t ja mit feiner I'iebe in ber innigften $>crwanbtfd)aft. Söcibe murjcln

in ber roefentlidje* Urliebe bcö abfohlten ©eifieö unb umfaffen bie ^leufjerungen berfelbat

im (Gebiet ber enblidjen $fefen.

&ltft ÜX<*ificationen ber ©iite Mottet ftnb feine in ber £. ®d)rift fo oft genannten:

^armheraigfeit, fcangmuth unb ©nabc. öftere ift feine ©ütc in ihrer fbecieflen Sleufcc*

rung gegen Unglitcfltd)c. ©egen beu (sünber offenbart fte ftd) alä i'angrauth, mfofern

ftc bie oon Ujm nerroirften «Strafen oft auf längere £dt hui auffd)iebt , um ihm Avift

jur jKeuc unb Öetferang 3U laffeu. 3ur ©nabe mirb bie göttliche ©Ute, wenn fte ftcjj

gegen foidje äußert, bie ihrer ntd)t miirbig fütb. £a nun, roegen ber allgemeinen £>cn>

fd)aft ber £iinbe, (ein 3Kenfd) auf bie C^üte ©ottc« einen gercd)tcn Hnfprnd) madjen

fann, fo ftnb im ©runbc aüe Neuerungen berfelben SÖMrtungcn ber göttlid)cn ©nabe,

wie fte aud) im \H. %. wirflid) aufgefaßt werben.

•Sonnten wir hier abbrechen, o^itc auf ein fduucreö Jßebenfen, loelrije* fid) gegen biefe

ßanje X^eorie oon ber göttlichen ©ütc $u ergeben fd)cint, tytnguweifen? Oft ©Ott ber

®ott ber I'iebe, ber Hllgütigc, wie follcn wir bawit bie unermeüli<he i'aft oon 8d)merft

unb lUiglttd oereinigen, weldjc auf ber SLVenfd)^ett f
ja fogar auf ber tlnerifd)cn (Sd)öpfnn|

liegt? Spricht nid)t felbft ber Äoopcl ^aulu« (Wöm. 8, w fg.) oon ber feufaenben

(ireatur? hoffen fieh nid^t Xöne ber Mlage au« allen Älaffcn ber menfa)lid)en @efefl*

fd)aft, auö ben oerfdjtebenftcn Bereichen ber Xluerwclt oerncljmenV ^ier begegnet une

baß große Problem ber Ztyobktt, an weldjem fo oiele eminente Öcifter fid) abgemüht

haben. mag luer genügen, auf baffelbe aufutcrfj'am gemacht nt haben. Xcn $crfud)

einer glücflidhen ^öfung beffelben übertaffeu mir einem anbertt Slrtifcl (f. #orfehung unb

SBeltregiernng). ©rud).

itiiitt (beß 2J?cnfd)cn . linMictjer @eift, gefd)affen uad) bem ©ilb beß uneublid)en

©ctfte«, einem unoergängtid)en £>afeiu berufen unb begabt mit einer ©ntwideliutgö*

fähigfeit, beren (^ren^e fid) nia)t beftitnuteu la§t, ift ber SDienfcq baju berufen, in cnblofem

ilortfchritt fid) jitr hö<hfl möglidjen 2lehnlichfcit mit @>oH eniöoqttfchwütgen (ÜKotth. 5, 48).

^h" «Mf biefer ^«ufba^n immer weiter ooranuiführeu, baö ift ber wahre 3wcrf be« feine

(ä^efchide beftimmenben unb orbnettben äöalten« (^otteö. 3U °^cfcr Hncr mc mhenben

©erooUfommtumg foü ihm bie ganjc gilüe ber £eil*gütcr bienen, bie ihm im @hriften«

tluint bargeboten werben.

•3ft nun ®ott feinem äBefen nad) bie i'iebe, fo foü aud) ber SOJcnfd) fein gaujeß

äBefen in liebe berflüren. XHtrum bezeichnet (S^riftu« alß baß größte aücr Gebote baö

ber iiiebe (ÜJtatth- 22, 36 fg.; bgl. 1 ilor. 13, Diefe Siebe foU nun junäd)ft eine,

®eift unb ^erj be« SXenfdpn umfaffenbe unb tjeiUßcnbc, feine ganjc .^ajibtungßweifc be^

ftimmtiibe i<iebe $n ©ort fein (SWatth- 22, u; 1 Ooh- 4, 19). 8n0 ber ©otteöliebc fott

fta^ aber eine aufrichtige, alle ^Zeufthen umfaffenbe, raftlo« thätige, ju jeber Slufooferujtg

berette *ä<hftenlicbe entwideln (9)2atth. 19, 19; 22, 39; 1 Äor. 13; 1 Ool). 4,21; 5, 1).

3>iefe i'iebe foü ba« ÜKerfmat fein, burd) welthe« fid) bie edjüler Cbnfti 31t erfennen

geben (Ooh- 13, 34). OMeid)wic nun bie Urliebe (Statte* fid) in feiner ©iitc offenbart, fo

fofl bie SKeufdjenltebe bc6 (J^riftcn fich in fcimH: ©Ute erweifen.

(gine folf^e ©ilte nwd)t ba« E. X. aud) bem Ofraeliteu jur ^flid)t. oerlangt

baf^ er feint« 9?äd)ffcen tiefen (3 9Äof. 19, u), ba& er bie Hrmen ^roßmüthig unb mit

»ttel.Sqrifon. II.
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boöfommcner Uncigennüfcigfeit untcrftüfccn (5 2Kof. 15, u; $iob 24, 12. iö; 31 , 1 s>
; $f.

112,9; <Bpv. 14, 31; 19,i7), bafc er 2Bitwen unb SBaifen feine jarte Dljeilnafjme ju*

wenben unb ifmen in ber ftotb, ju $ülfe fommen (2 ÜKof. 22, 2»; 5 2Rof. 24, 17; 27, 15),

baft er nad)fid)tig, t»crförjtilicr) unb woljltljätig gegen ben iBeteibiger unb ^einb fein foll

(3 SWof. 19, 18 ; 2 ü)?of. 23, 4. 5; @pr. 25, 11). Mein bei biefen »orfdfriften festen bie

<ßrämiffcn, auf weld)e baö Gb,rificntf)um ba« ©ebot ber (9otte«liebe unb ber ®itte gegen

ade 5J?enfdjen grünbet. SBorjugöweife bon feiten feiner 3)?ad)t, (fyrbfjc unb ritterlichen

(Strenge aufgefaßt, war @ott für ben Ofraeliten mer)r ein ©egenftanb ber tVurdjt alö ber

SMebc. $on ber unbcräufjerltdjcn 2Bürbc ber SWenfefyen, Don iljrer urfprünglidjen @leid)=

fjett unb ben fte alle umfd)lingenbcu SBrubcrbanben t)atte ber Ofraelit feinen begriff.

Seewegen r)atte feine 9?äd)ftcnlicbe etwa« ^articulariftifd)««; fte bejog ftd) im ©runbe nur

auf bie ©olfögenoffen, bie er allein als feine 9iäd)fren anerfannte; unb wenn aud) 3 SKof.

19, 34 Piebe unb S5?ot)ltt)ätigfeit gegen bie ?frembliuge geboten wirb, fo waren unter foldjcn

ftremblingcn boef) nur foldje gemeint, weldje Onfaffen Ijebr. ©täbte waren. Slufterbem

t)atte, wie bie ganje SWoral beö 3ubentl)um$, fo aud) bie Ijcbr. 9?äd)ftenltebe einen ftreng

gefefclidjcn (St)arafter. (Sö war bei berfetben immer nur auf bie Dljat abgefet)en. Die

innige 9td)tuug be8 2tfenfd)en als Sttenfcrjeu, ba« ^arte tt)eilner)menbe ©oljlwoüen gegen

aüe, bie ba« SBefen ber djriftl. Mädjftenlicbe unb ÖJüte bilben, würbe wenig beamtet.

3n ber SBcftimmung ber Sleußerungen ber GHite offenbart ba« 9c. D. einen über«

rafdjenben 9Teid)tt)um unb eine bcwunberungöwürbige 3ö*tb,cit. (53 berlangt nid)t nur,

bafj man mit freubiger S3ereitwiUigfeit ben £eibcnben ju £ülfe fomme (SÄattt). 6,1 — 4;

5, 7; 9)cattf). 25, 34 fg.; Vuf. 6, 30—35; 10, 30 fg.; 3af. 2, 5 fg.), baf? man in bem @ute«=

tlwn nie mübc werben ((*al. 6,«), baf? man bei biefen wohltätigen Söeflrcbungcn jebe

eigennützige 8(ütfftd)t ausließen (üttattr). 6, 1—4), ba| man bor feinem Opfer jurürftreten

(?uf. 10, 30 fg.), fonbem aud), bajj man, bei borjüglidjer $*erürffid)tigung ber ©ebürfuiffe

ber ^amilien= unb ©laubenägenoffen (1 Jim. 5, s; 9tbm. 12, 13), bod) niemanb bon feiner

SBotjltfjätigfeit au@fcr)(ie^eti (@al. 6, 10), baj? man bem ©eleibiger unb Actnb berjeifjen,

für ifm beten unb it)m @utc$ tt)un ( 9J?attf). 6 , 44 — 49; 9cöm. 12, 20), ba^ man bie

€djwad)l)cit ber aubern mit @ebulb tragen, mit itjrcn eingefc^ränften religiöfen unb fitt»

litten Ueberpgungcn 9?ad)fid)t ^aben (Söttt 4, 1; 15, 1; 1 #or. 9,22), ja bap man fo*

gar auf baäjcnige, was man, nadj eigener llebeqeugung, für ooöfommcn erlaubt anfielt,

$er$id)t teiften foUe, wenn man ju befürdjteu t)abe, ben weniger Slufgcflarten 9lnfto§ 311

geben ober fic ju einem, it)ren Uebcrjcugungcn wiberfbred)cnben 33ert)atten tjinjuTeißcn

(dlöm, 14, 10— 23). (5$ mag genügen, jum 3c^lu§ nod) ju bemerfen, baj? baö (Sljrijtcn»

ttmn bie einsige Religion ift, wetdje bie 3)ienf(^cnliebc unb mit il)r bie Öütigfeit ber

©eftnnung unb beö ©crljaltenö auf bie ridjtigc 53aft« geftellt t)at, unb bat} bie großen

^rineipien, weldjc eö in biefer 35ejicl>ung auffMt, bie OueDc be6 @eific« ber Ü3of)l s

t^ätigfeit waren, ber bon jeljer bie (^riftl. Golfer au$jeid)nete , unb ber bie unjaljligcn,

unb mit jebem Xagc ftd) not^ bermc^renbeu, jur 3(b^ülfe ober bod) wenigftcnö ber (Sr*

leidjterung mcnfd)lia^er ^iott) beftimmten Slnftalten unb SBerctne inö ^eben gerufen Ijat, bie

ber v^irc^c ^^rifti jum 9?u^m gereia^en. 33rud).

(Wutfurt (grierf). KaXcf Xi|ievec), ein 2lnfcrbla$ an ber ©übfüfte bor Onfel treta

(f. b.), in ber Wdlje ber Stabt ?afäa, wo ba« ©c^iff, wel^eö ben SCboftel ^auluß bon

(5äfarca nad) 9iom bradjte, anlanbete (Äpg. 27, s). Äuö altem Duellen ift über bie

Vage biefc« ^lafec« ^ä^ereö nid^t befannt (bgl. .^örf, „Äreta" [(Böttingen 1823—29],
I, 440). Dagegen beridjtet ^ocorfe („39cfd)retbung beö 3)forgcnlanbe«", beutfe^ bon

b. 2öin%im [ßrlangeu 1754], II, 361) bon einer in ber 9?älje bon Vebenn gelegenen

flehten SBndjt, wel^e je^t noc^ ber C?ute ober <5(^öne ^>afen genannt werbe. Da ber ber

fpätern TjJömcrjcit ange^örige 9?ame ber ©tabt JL'ifta wol. eine Umbilbung bon ?afäa ift,

fo tag ber Hnfcrpla^ am wa^rfc^eintia^ften jwifc^en ^ebena unb Viua, etwad f
üb oft lieh.

9?ad) S(pg. 27, 12 bot er jur SBiuteröjeit feinen genügenben ©c^u^. (Sdjenfel.

öjütcrgcmciltfdjaft. 3?cfanntlid) ift biefer begriff mit bem Ur^riflent^um bura^

jwet Steaeii ber 3lpoftc(gefd)id)te (Äap. 2,42—47; 4,32— 37) in übcrraft^cnbfter SBcife

berfnüpft. Unb jwar erteilt ebenfo beuttidj, bap bie 3öorte bc« Sufae bon einer wirf«

licfjcn, wahrhaftigen ©ütergemeinfdjaft fpredjcn, wie fie beim aud} in biefer SKidjtung feit

dhrbjoftomue unb ^lugu^inue allgemein berftanben würben, al« e« anbererfeitö feit ber,

in ber inobernen Äuölegung jener 8 teilen Spotte maa^enben Slb^anblung bon 5D?o«^cim
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(De vera natura communionis bonorum in ecclesia hierosolymitana, in feinen Disser-

tationes ad historiam ecclesiasticam pertinentes (Altona 1744— 67], II, 1 fg.) ein mit

$luenat>me 9Keo,er'$, (Swalb'« unb ©chnedenburger'« oon faft allen Surfegern unb (^efchid)t*

fdfreibern geseilte« ftiefultat ber ^iftorifc^en CSrcgefe genannt werben fann, ba§ jene No-
tizen be« £ufa«, fofern fie bie §errfc^cnbe Söereitwilligfeit, ba« ^rioatoermögen bem

©efammtintereffe ju opfern, 311 wirflid)er ©ütergemeinfä^aft ftetgern, übertrieben feien.

8d)on in bem ^Irtifcl über bic ,,SpofUlgefd)iehte'' würbe bemerft, bajj biefe« SBcrf in

feinen frühem Steilen auf OueÜen beruht, in betten bie 3uf*änDc ber erfren Öcmetnbc

in ein ibeale« Vu1|t gerürft waren unb infonberfjeit aller (Nlanj be« Urd)riftenthum« in

ber ^erfon be« ^ctru« bereinigt erfducn. S3aur („^Jaulu«" [2. Slufl., ?eip3tg 1866—67],
I, 35 fg.) unb 3eüer („Tie flpoftelgefehidjte" [Stuttgart 1854], 3. 122 fg.) haben 31t folgen

ibealen 3«gen olme weitere« auef) bie @ütergctneinfd)aft gcjäf>lt. SlOcrbing« fteljt biefelbc im

allgemeinen im Sufammeitfjang mit bem jroci^ bi« breimat erwähnten „beftänbig unb einmütig

Verharren" (Spg. 1,14; 2,42.40). 3>ic erften ß^riften foflen erfd)ciuen wie Solbaten in

gittern l'agcr: fo bat c« bie Sdfilberung ber Spoftclgefdjiehte burd)au« abgefe^ctt auf ben

(Sinbrutf einer gefeUfdjaftliehcn, nidjt aber einer eigentlich firdjl. Organifatton. Unb barin

bürfte boc^ oon oornherein ein WadjHang wirttidjer ($efd)id)te gefunben werben. Die Sad)e

liegt ja nid)t fo, wie wenn bie fatf). ttirdjc be« 2. Öahrf). in bie dnrifU. Urzeit jurürf*

batirt worben wäre, oielmehr wirb gerabe Slpg. 2, 46 ba« „beftänbig unb einmütig 53er=

Marren" in ben jüb. Xetnpel oerlegt, unb aud) fonft erhellt au« $af)trcid)en 3u9cn / bafe

bie erfkn Gläubigen nur einen, innerhalb ber 33otf«gemeinfchaft Ofraet« befte^euben engern

herein ©leiehgeftnnter bilbeten, bie in 3efu« ben 9)ceffta« oereljrten. XaQ eigent^ünittc^

(Üfnnftlidje bagegen 30g fid) obötg jurüa* in bie oertraulichen töretfe ber Käufer, in weldjcn

man fiefj täglich (xa^' T
(
jj^?av ' ^tyfl- 2 »

46) abwed)felitng«weife (xat otxov, Bpg. 2, 46,

ba« mit @ra«mu«, Salmafin«, SRoöfjcim, ftityncU, £>l«hanfen unb $ilbcbranb wie xax'
ol'xov?, Spg. 20,20, ober xara tüoXiv, Slpg. 15, 21; ^uf. 8,1, nt faffen ift) üerfatnmelte,

alle (gegen Sbenb gehaltenen) ÜWaf)l$eiten 311 39rübermaf)len ((iereXajxßavov Tpo9"rj<; e'v dq-aX-

AiiLOi.'. xal d^eXÖTrjTi xap5£a?, 5log. 2, 4«), unb jebe« SBrubcrmahl ju einem @ebäd)tnifj

be« ^perrn machte, welcher einfi mit ben (Seinen „ba« 53rot gebrochen" fyattt (xXaau; xoO

apro'j, Sog. 2, 42. 46, tfl nach Puf. 24, 30 unb 22, 19 auflegen). 3n foldjen ©d)ilbe*

rungen, wie Spg. 2,42, ba§ bie (Gläubigen fidj anhaltcnb Oon ben Spofteln unterrichten

ließen (Jjaav 7cpoffxaprepouvT£C tt^ Stoaxf^ tov dtTCOöroXov) unb in ber ©cmeinfdjaft,

im iörotbrechen unb @cbet blicbett, fyabtn wir fomit nid)t fowol mit ben Nachfolgern

ÜJcoäheim'ö (a. a. O., II, 113
'fg.) eine SSefdjreibung be« urd)rifH. ©otteebienftcö, al«

oiclmehr nur bie au« ber gefeflfchaftlid)cn Separation fid) entwtcfetnben Meinte unb 2ln»

fä0c ju einem folgen gu erblirfen (Ntifd), „i^raftifche ^^eotogie" (2. Kufl., 33onn 1859
—67], I, 174 fg., 213 fg.). Sonadj ift baö 333ort „Öemeinfchaft" (xotvovfa) mit SWetjer,

(iwalb, 9?canber u. a. auf ba$ brüberltctje 3ufatmncnhalten (wie ^fuX ^ 5) 3
U Richen,

nicht aber fpccieCl (wie ^vöm. 15, 2«; 2 i<or. 8, 4; 9, 13; §ebr. 13, 16, wo ber (lontert barauf

führt) auf bie ÜWitthetlttng milber (^aben (ÜWoöhctm, ^cinrid)«, ftühnöt, Dlöhaufeu, 33aura--

garten, i!öi)z, ^antaef, Kadett, i'edjlcr).

2)ie erfte Öemeinbe evfe^cint fomit ale eine oergrb§erte |)auegemctnfchaft, unb noch

^aulu« mu§, atö er fie jcrfiören wiü, „hin- unb hevgehen in ben Käufern" (xara ttouc

oücdu^ eCaTüopsudpLfivo?, 'ilpg. 8, 3). <£d)on ^hrt)foftomud fteljt bafjer in ber erften

©emeinbe gleidjfam eine int gemeinfamen C>aufe ocrfammclte Familie, wa« fetther oft

nachgefprod)en würbe. (So erfcheint fomit at£ ein nothwenbiger 3ug in bem ganzen 33ilb«

be« al« Familienleben bargeftellten @cmeinfchaft«leben«, ba§ auch biejenige ftomt befi 3Jcr=

halten« ju ben materiellen Öütern barin aufgenommen wirb, welche eben ber ftamilie als

foldjcr eignet, b. fj- bic @ütergemeinfchaft.

Wxt icnem jtönbigen 3wfammenfem (W ^0 auro) oerfnüpft alfo bie ©tcüe 2(pg.

2,44 unmittelbar bie ^adjridjt, baß bie Gläubigen „alle Xinge gemein gehabt hätten",

unb &pg. 4, 32 tritt biefe Öütergenteinfchaft al« unmittelbare tfolge ber, in rein ibealem

ficht erfcheinenben erfien 5Brübcreinheit auf: „X)ie ÜWenge ber Gläubigen aber war (Sin

§er$ unb (Sine Seele. Hud| fein einiger fagte oon feinen (Gütern, ba§ ftc fein eigen

wären, fonbern e« war ihnen aUc« gemein." Näher fotl biefe „@ütergemeinfd)aft" nach

Slpg. 2,45 fo 31t Stanbc gefommen fein, ba§ bie (gläubigen „ihre ($iitcr unb ^)abc

(xrii^axa xai uTrap^eu;, liegenber unb fahrenber 33eft<j) oerfauften unb unter alle oer--

35*
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ttjeitten, nadjbcm jebermann uotf) war". <5ö fdjeint bomit alfo eine 9*ebuction bcö £auö*

befifeeö innerhalb ber neuen <9emeinfd)aft biö auf jene SBoljmtngen angebeutet ju fein,

weldje ftpg. 8, s al$ bie eigentlidjcn äBormftätten ber (Mcfeüfdjaft fetbft erfd)einen. <Jine

foldje wäre bann waljrfdjeinlid) nod) &pg. 12, 12 in bem mütterlichen $auö beö Ooljanneö

Sttarfuö ju finben, wityrenb wieber onbere ©lieber ber ©etneinbe bei -3afobuö (Äpg.

12, 17) ober bei bem 3ol). 19, 27 ra föia) erfd)einenben fteblingöjünger fid) auf*

gehalten fyabcn motten.

£ie Sdjilbcrung ber Slpoftelgcfdjidjtc gcljt aber nod) weiter, infofern auö bem @rlöö

ber, für bie 93cbürfnif[c ber $cmembe überflüfftg erfdjeinenben Käufer unb Äerfer eine

gemeinfcf)aftUd)e Staffe gebilbet worben fein foll, bie ^unädjft unter ber Slpoftel $erwak

hing ftanb. „Sö war aud) feiner nnter ifmen, ber Langel fjatte; benn wie öicte Ujret

$efi£cr oon Verfem ober $äufcm waren, oerfauften fold)c unb bradjtcn ben $reiö beö

Oerfauften unb legten ifm 3U ber «pofiel ftüßen ; man gab einem fegttdjen, nadjbem ifroi

notl) war" (9tpg. 4, 34. 33). 9ltö ©eifpiel cincö foldjen ridjtigen 33erfjaltenö wirb bann

bie anfopfernbe $fyat beö ©arnabaö mitgeteilt (Slpg. 4, 3s. 37), bem aber fofort alö

Gontroft ber ©ctrug beö tlnaniaö gegenübertritt, weldjer bie gan$e, auö bem örlöö beö

oerfauften ©runbjiütfö gewonnene Summe alö @abe ber Skuberliebe erflärtc unb ftdj

ben Sd)ein gab, biefetbe alö l'icbcögabc ber (Memeinfd)aft ju opfern, wäljrcnb er einen

Jfjeit baoon für fid) behielt (flog. 5, 1—11). SBenn ^etruö nun biefem Betrüger au«*

brütfltd) erflärt, er fyabe an fid) fowol mit bem 2trfer alö mit bem aufgelb matten

fönnen, waö if;m beliebte (Slpg. 0,4), unb wenn jene« ?lpg. 12, 12 erwähnte (^emeinbe»

Ijauö immer nod) £>auß ber 9)?aria fyeißt, fo erhellt barauö freilid) 311m rainbefien, baß

bie ©ütergemein|d)aft alö eine freiwillige, nid)t alö eine gefe^Udje oorjuficllen ift. £efctereÖ

liegt aber and) in ben ?luöbrüdcn beö £ufaö feineöwegö. Diefelben gefyen alfo nur barin,

baß fte bie ©ütcrgcmcinfdjaft factifd) alö eine abfolute l)infteflen, entfRieben über bie

SöirTlid)fert I)htauö. 9ln ftd) aber ift fd)on glaublid), baß bie mefftanifdje „Sefte" ($pg.

24, 14) jugleid) alö ein mitten in ber SBett aufgerid)teteö Slfnl ber „Stillen im i'anbe"

unb ber „Ernten im (5*cift", alö ein SRufyeplatj für baß £eben im ®eift, alö eine burd)

bie innigfien Söanbc zusammengehaltene 33riiberfd)aft erfd)ien, in welcher baö bei ben claffifdjen

©dvriftftelfern ^äufigc 9öort fid) erfüllte, baß fircunben ober Brübern äße« gemein*

fam ift. Sttan benfe etwa an bie fpätem „©rüber i^om gemetnfamen ?eben", bie in

iljrcn ^ruberl)äufcrn beifammenwol;nten unb ebeufaüe nur ©ewo^n^eiten, feine ©efefcc

in biefer SBejie^ung fannteu. 3n ber erften (Jtjriflengemehtbe fomnit nod) ^inju bie (5r*

Wartung beö natjen SBcltcnbcö unb beö alöbaun anbredjenben t)?eid)eö (^otteö. 2Bie bie*

fclbe in Üf)effalonid) bflXft führte, baf? Kielen ^)änben bie töglidje Berufsarbeit entfiel, fo

tonnte eine, burd) baö ftifdjc ^cuer l)ei(iger Segeifterung jufammengefcrßtc ©emeinfe^aft,

bic fidj bereit« auf ber 8d)welle beö anbredjenben ^immetreicr)ö fle^enb glaubte, aud) eine

3eit lang in (9ütergcmeinfdjaft leben, unb fonnten t baten gefdjefyen, wie bie Spoflel*

get"dnd)tc fte fcr)tlbert. 3a, c8 wirb biefe 5dtua^me beftätigt buref) eine 9?eil)e anberer

2!b,atfad)en. -3n erfrer l'inie fommt l)icr in ©etradjt bie jweifelloö feflfteljcnbe rafc^c

Verarmung ber ganjen ©emeinbe in Ocmfalem, fobaß balb oon ^ntior^ia (Hpg. 11,29),

tatb auö bem <ßaulinifdjen OTiffion^gctnet (®ftt. 2, 10) eine beftänbige 3uf"^r ober, wie

man eö nannte, „Dienfrleifhtng, Sammlung, SKitt^eilung für bie ^eiligen" (fööm. 15,26;

1 Hör. 16, 1. 15; 2 Äor. 8, 4 ; 9, 1) notf)Wenbig erfc^ien.

2)ie „.^eiligen" — baö ift bcfanntlitr) ber 9?ame, welchen bic dl)riften im ^eiligen

^anbe, infonber^eit bic jcrufatemtfdjcii (Stiften ber erften 3eit, ttorjugöweife führen, daneben

aber fommt nodj ein anberer 9camc auf, ber mit ben foeben befefyriebenen SBerljättniffen

im 3«fommen^ang ftctjt. Sic Reißen bie „3lrmcn" (öbjoniten). 7Äcid)t^um war bamatö

in ^aläftina überhaupt wenig 3U finben. Xer ber röm. Sioilifation auö retigiöfem

^anatiömuö ben dürfen wenbenbe 3«be blieb eben bamit aue^ arm. 3n bemfelbcn 3)?aßc,

alö ft<^ ber ?)?cid)tlwm in ben ^»änben ber TÄömerfreunbe anhäufte, warb bie Ärmut^

eine tfjeorratifdje unb politijd)e ^Tugcnb, unb cö erjeugte fie^ unter biefen Ärmen ©ottcö

ein glü^cnbcr, oon religiöfen 3Kotroen getragener ^aß gegen bie föcid)en. Um nit^t bor

junger 3U fterben, mußten fie Arbeiten teifreu bei bem ÜBau ber ja^llofen Monumente,

welche bie ^erobüer i^rer rbm. ^oltttf festen, unb welche boc^ in ben Hugcn ber i^rommcn

nur Denfmalc ber Sclbfrübcr^cbung unb ber ©ottcöfeinbfdjaft waren. Um fo mel)r

luetten fity für S^laa^topfer ber ^eie^en unb ber Jreulofen.
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föcnon (Les apdtrea [^oriö 1866], S. 115 fg.) glaubt nid)t ofmc @runb, ba§ ba«

(Shriftentfmm in feiner paläftin. ©eftalt fidj biefer focialen 3Jen>egung bemächtigt habe, inbem

e« eine ($emeinbc oon ftrntm trotte« fdmf, in bereu ÜNitte bic ärgerliche frrage nad) bem
9Xein unb Dein aufhören fottte. ÜRit um fo mef>r Sd)micrig!etten war freilief) bie Rettung

unb Skrroattung einer foldjen C^emeinbe oerfnüpft. 9?ur trenn eö gelang, ben (Steift ber

Shciiberlicf)feit in einer Feinheit, wie fte biefer tfrbc nicf)t oerftattet ju fein fdjeint, auf

Oarjre lunauä ju erhalten, fonnte auch bie @emeinfd)aft aller ©iittr aufregt erhalten

»erben. war bie« g(eid)fam ber Stanb ber Unfdjulb für bic djriftl. @efettferjaftr

barauö fie freilief) balb genug (jerau^gcfallen ift. Xcnn tiict)t blo« erfahren mir au« ber

(^efe^icfjte öon Stnania« unb Sappfnra, baf; aHmäblid) Unlantcrfeit fief) cinfd)Ud), inbem

nid)t alle, »eld^e an ber ®ütergemcinfchaft tljeilljaben woUten, and) aufrichtig unb

rücflntftlo« if>r ganje« Vermögen barangaben, fonbern e« mad)te fid) aud) ein ©eift ber

Siferfud|t jwifc^cn Hebräern unb .£>elleniften, b. t). geborenen ^aläfttncnfern unb öon au««

wärt« eingebürgerten 3ubcn, gcltenb, oon benen bic einen aramäifd), bie anbern griecrjifch

förac^en. Tic §eflcniftcn beilegten fid), ba& bei ben täglidjeu ?lu«tl)eilungen ihre SBitroen

ju firrj fämen. £ic« mar ber erftc bebeuteube 3">i«fpalt> meldjer bie (9cmeinbe bemegte.

Xcrfelbe mürbe befanntlid) baburd) beigelegt, ba§ bie Sipofiel oon ber Leitung ber fpc-

cieüen (^emeinbeangclegcnrjeitcn ganj jurürftraten unb jur 3?erroaltung ber Vermögen*»
ocr^ältniffe, infonber^eit jur Sluffidjt über bie täglichen gemeinfamen Speifungen (6ux-

xovta xoCijfiepivY) unb otaxcveiv Tpa7ce;ai£, Slpg. 6,1.2), fteben (^emeinbebeamte auf*

geftettt mürben, benen mir fpäter mieber al« „5lelteftcn" begegnen (3{pg. 11, 30).

Sdjroerlid) fyat fonad) bie jerufalemifd)c $ütcrgctncinfd)aft in ihren ftrengern gönnen

bie ftpg. 8, 1. 3 gefdjilberte erfle Sluflbfung ber ©emeinbe übevbauert. Schon Schleier»

machcr wollte in bem, ma« mir %pg. 6, 1 oon ber Ueberfelmng einiger Sitmcn lefen,

einen, oon ber urfprünglidjen ©ütergciueinfchaft abrocid)enben 3uf*cmb angebentet ferjen.

ftretlid) nötigt ba$u ber SSJortlant nicht, fofern er $unäd)ft nur auf ein 3Wi«ocrl)ältni&

in Söe^ug auf bic $lnmenbung ber burd) bic ®ütergemcinfd)aft oerfügbav gemorbenen

2Jcittel huroxift (ogl- ^Diener), immerhin aber ftnb e« feiger iufonberljeit bie äBitmcn,

in 2tyug auf melche jener, ber ®ütergemcinfd)aft ju (5Hunbe licgenbc Opfcrfinn al«

felbftoerftänblicf>e ftorberung bc« etrriftenthum« erfdjeint (1 Jim. 6, 3— ie; 3af. l,tf).

flnbererfeit« ift e« bie Stelle 2 Jior. 8, 13 — 15 mit ifrrcm bringen awf „%M=
gleichung" (laonr^) ber beftehenben (^egenfä^e oon üeberflufj nnb sA)?anget, bic ben ibealen

unb emigen Äem beffen enthalt, wa«, jenen $?ertdjten ber 3lpoftclgefd|icf)te jufolge eine

oorübcrgefjenbc, aber propljetifd) bebentfame ftorm in ber ierufalcmii'djen GHitergcmeinfd)aft

gefunben hatte. Wk aber ber Stpoftcl ^anlu« jene feine ftorberung jelbft al« eine 6t-

füuung be« altteft. Inpn« 00m Ü)?annafegen (2 ^iof. 16, n) ocvfteljcn lehrt, fo liegen

aud) für bie V.itauifd)c (^ütergemeinfehaft bie atttefl. Outpulfe beutlich genug oor, nicht

bto« in bem jeber^cit eine ibealc (Geltung bcanfpruchcnbcn Oubctjahr (3 SKof. 25, b—55;

Oer. 34, 9— i6i ober in ber (Sigentf)um$lofigfeit ber l'eoitcn, fonbern aud) namentlich in

ber treuen Sorge, melche ba« 33cutcronomium für bie Firmen trägt (ogl. barüber ÜÄerj,

„«nnuth unb Ghnflentf)Uin" [Stuttgart 1849], S. 5 fg., 86). (gipfeln boef) feine 93or^

fchriften gerabeju in bem ?(pg. 4,34 mol nad)flingenben iß-ort: ,,G« fotl feiueu XmtOI

bei bir geben" (5 Wio). 15, #).

-Dürfen mir fonad) felbft bie 3uPnDc
S
u Oevufalem nur für etma« Diclatioe« unb

^orübergetjeiibe« (jalten, fo mirb c« natürlich oöflig unmöglich, bie C^ütergcmeinfchaft al«

ein d)arafteriftifche« 'ÜKerfyeichen für ba« Urd)riftenthum überhaupt ausgeben ober gar mit

«rnolb („Die erftc üiebe JU 6hnf*o". ftcue 2lu«gabc oon Mnapp [Stuttgart 1844], S. 573)

auf bie erften jmei Oat)rb,unberte au«jnbehncu ^irgenb« forbern fie bie 5lpoftel, unb

mie bie jubend)riftl. (^emeinben (Äpg. 9,3..: dat. 2,1—4; 5,i— ;.), fo beflfcen and) bie

ehri^en ju 3(ntiod)ia (S(pg. 11,2«..), (Sphefu« ((fpl). 4, ss; 1 Tim. 5, s; 6,17), Äorintl)

(1 Äor. 13,3; 16,2; 2 Kor. 8,u), Ihcffalonid) (1 Xljeff. 4, 11; 2 Ü^eff. 3,7.12)
k
|>riüatcigenthnm. Tagegen fmbet fd)on Ghrtifoftomu« in ben gemeinfamen 'öia^jeiteu

ber fpätern 3eit nod) einen 9?ad)t)aa ber erften ^ütcrgemeinjd)af t , mie überhaupt ber

©ebanfe, baf? bie (£t)riftcn mit allem ihren 23cftt} ben bavbenben trübem oerpflid)tct finb,

aud) in ber nad)apoftolifd)cn £c'ü uid)t feiten ift (ogl. \. 5?. bie (Slemcuttnifd)c Epist. ad

Jacob., 9). ?ucian fchreibt ihnen @ütergcmeinfd)aft ju unb oerfpottet fie in feinem

'

„^eregrinuö" (Äap. 13), um ber jahlreichen Xäufd)ungen mitten, }u benen aud) ber im
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550 ©ütergemeinfrijaft

„fürten" (Mandat. II) au«gefprod)enc ©runbfafc, allen oljne Unterfd)icb 311 geben ltnb bie

Stedjenfchaft bafür ben (Empfängern 3U überlaffen, führen fonnte. 2luö ber alten Ätrdje

haben 2Mngt)am (Origenes ecclesiasticae [ApaHe 1752—61], X, 7, 10), 9?conber f„Tcnf=

würbigfeiten au« ber ©efdjidjtc bc« djriftlichcn t'cben«" (3. Aufl., Hamburg unb @ott)a

1845—4G], I, 92 fg.), unb uor allein 2Ho«r)eim (a. a. C, II, 36 fg.) eine gan^e Weihe

ton 3eugniffen, Unterer namentlich au« 33arnaba«, Ouflin, Tertuflian, ?(rnobiu«, beigebracht,

tocldje beweifen, wie geläufig ber C^cbanFe, baß bie @t)rifhn nur gemeinfamc @üter bcftfccn

fönnten, nod) lange >$nt gewefen ift. $11« claffifd) für biefe ganje 9?eit)e mag f^icr nur ba«

Söort bc« 33arnaba« (5<ap. 19) ftc^ett : „Tu foüft in aßen Stücfen beinern 9täd^ften (Gemein*

fdjaft erweifen (xoivovtJösi? ) unb nid)t oon (Sigcnthum fpreerjen (o'ix igzZ$ t6ta ehj-i):

benn wenn i^r in Söe^ug auf ba« Unoerwe«lichc $enoffen (xoivovoO feib, wie bielmehr in

SBejug auf ba« $erme«liche?" (ftür bie weitere Gntwirfclung ogl. 9fa£inger, „(9ef(Richte ber

fircfu'idjcn Armenpflege" [Jreiburg 1868J.) 80 fdjwebt bem d)ri|H. $cift tum Anfang an

bie Obee ber @ütergcmeinfcf)aft bor, al« t)öchficr Äu«brud für bie fittlidje 2Bcrthfchä£ung

ber irbifd)eu @üter, fofern fold)e im Weier) ©orte« niemale Selbfomctf, fonbem immer nur

Wittel für Erreichung eine« über ber (Einnenwclt gelegenen ljöd)ftcn 3» c^ fe»1 fönnen.

SÖie aber biefe« ein allgemeine« ift, immer nur bort ber @efammtf)eit ju berwirflidjcnbe«,

ber @efammti)cit fid) bietenbc«, fo flehen, einer rein ibealen Betrachtung jufolge, auch bie

baju nöthigen Wittel nicht fowol bem (Sinjclnen, al« bem Öanjen 311 (Gebote.

tlud) t)icr ift fomit bie allgemeine ibeale unb rcligion«gefchid)tliche Bebeutung ber

(£rfd)cinung intcreffanter al« bie nur borübergehenbe Grfd)eiming felbft. 3umal al« u>ir

mit ber apoftolifd)en ©ütergemeinfehaft einen <ßunft erreicht hoben, oon welchem au« bie

3ufammenhange bc« @hnfteuthum« mit ber allgemeinen Grntwitfclung ber Religion unb

Phu*ofopr)ie CU1C 9cwiffc Turdiftchtigfcit erlangen. Ter afeetifche 3ug, welcher im $e*

folge ber altoriental. Religionen meift einhergeht, forbert nämlich in feiner Stnwenbung

auf bie materiellen (Hilter be« £cben« unb bie t5igentr)um«fragc entweber eine prart« wie

bie ber 23ettclmönd)c, ober aber, mo (hwerb unb Sücftfc geftattet werben, minbefteu« (*üter*

gemeinfdjaft. Tat)er 3. 53. ber flöflctlichc $runbd)araftcr bc« 23ubbr)i«mu«, meldjen

£ilgcnfctb (in ber „3citfd)rift für miffenfchaftliche Th«logic", X, 97 fg., unb XI,

343 fg.) in ber Tfjat »» bem (Sifäi«mu« nadjmirfcn läßt. s?iä^cr al« bie orienlal.

3mpulfe liegen, wo e« auf (hflärung be« urchriftt. C5ommuni«mu« anfommt, jebenfall« bie

in ber grieer). ^tjtlofop^ic gegebenen. 3m 3ufammenhang mit feiner @runbforberung,

bap im Staat alle öerfbnlid)en 3ntercffcn ben allgemeinen geopfert tuerben müffen, fommt
kfanntlid) ^lato auf bie ftorberung ber ftüter« unb 2öcibergemcinfchaft. 2£a« er aber

fo in ber „Republik al« Obeal auffieOt, ba« erflärt er fieilid) in ben ,,(*efcfccn"

(V, 10— J 3) felbft für einen nur bei ©btterfblmen, nict)t aber bei 3J?enfchen benfbaren

3ufianb. Tic überhaupt oielfad) platonifirenben 9?eupn,thagoräer fd)rieben bann auch bem

^>nthagora« unb feiner Schule eine ähnliche @ütcrgcmeinfd)aft ju, wie au« (^ctliuö, Tio-

gene« ^aertiu«, ^orphijriu« unb Oamblichu« erfjeüt. Tagegen hoben tro(? ihre« fonftigen

^latoni«mu«, mit 5lu«nahme be« (ilemen«, bie Äirchenöätcr bem ^piato au« jenem feinen

$orfd)tag einen fd)tt>eren Vorwurf gemacht. Söci ühc0^iJu«, ?actan3, (Spiphaniu«, Shrtj-

foftomuö, ^ieronmnu«, Saloianu«, T^oboret u. a. ift biefe
s#olcmif rcidjlich oertreten.

Taju modjtcn jene Äirchenüäter aücrbingö 93cranlaffung genug hoben, feitbem gnoftifd)e

Unternehmungen, wie bie bc« Äarpofrate«, ba« platouifdjc 3beat jum allgemeinen önt=

fcfccu ber (Shrifienheit in Sßirflichfcit umjufefeen ücrfud)t hotten. Ünb boch hoben folchc

3e!ten oon jeher ben Slnfprud) erhoben, mit ihrem Vorgehen nur ben llrftanb ber iUrd)e

51t reprobuciren, fte haben ftd) nid)t feiten unb fd)on früh gcrabe$u bie „apoftolifchen" genannt

(Wuguftin, De haeres., 40). 3a uod) mel)r! 3c^cr hat in einer Arbeit über ben „^.Uatonifchen

Staat in feiner Söebeutung für bie j^olgejcit" (in feinen „Vorträgen unb $lbf>anblungen"

[
s?cip3ig 1865], ©. 62 fg.) rcidjlidjc parallelen gejogen jnifd)en beut platonifchen Staat

unb beut d)rift(. Äird)eniucfcn. 2)?it dkd)t behauptet er, baß jene berüchtigte @emein=

famfeit alle« $cft(}c«, toclche plato al« fteherfte« .Heilmittel gegen bic ^erfe^enben 3Wäd)te

ber Sclbftfucht anpreift, menigften« in ber ^orm ber freiwilligen Gntfagung, ber geift-

liehen Hrmuth, auch Öbeal ber 5iirche geworben ift; bie politischen ^rünb: aber für bie

3crftörung ber Familie finb bei ^lato biefetben gewefen toxt für bic Turchführung bc«

(iölibat« in ber mittelalterlichen Äirche. '3id)erlid) h0"bclt e« fich babei nicht blo« um
3ufäUige Analogien, fonbern um gcrablinigen 3ufammenhang. 2Bcnn bie platonifd)e
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(Staatslehre ftd) oielfadj mit bem mittelalterlichen flirchenmefen berührt, fo liegt ber tiefere

©runb tjterfür in ber beiben gemeinfamen , ethifchen ©runbridjtung. 2)enn in ber Ttjat

hat
s
}?lato jenen XualiSmuS t^coretifef) aufgerichtet, beffen praftifd)e CEonfequenjcn aus

bem oriental. S)feligionSmefen in baS Slniftenthum einbringen foQtcn. 2ßic eS nun außer*

fwlb aflcS 3w «ifc^ W*# °°& &ciberlei (Sinflüffe in ber teilhaftigen unb lebenSmäftigcit

SluSbilbung beS GhnfhnthumS fd)on früt) nadjweiSbar geworben finb, fo hat man foldje

aud) fdjon in 23ejug auf bie erftc (rntfefmng fetbft ftotuiren motten. %{$ Sflittelglieber

ftnb in biefer 33ejie^ung namentlich bie (Effäer unb it)re ©ütergemcinfdjaft oermenbet morben.

T)ie 33orauSfcfcungen biefer ®efd)id)tSauffaf)ungen finb boppclter %rt: erfUtd) muß an*

genommen werben, ba§ bie neupnthagoräifd) unb platonifdi gefärbte föcligionSphilofophie

ber aleranbrinifd)en Ouben fidj aud) nad) ^alaftina erftredt habe, baß ftd) baS tjerübers

bringenbe ägtjpt. Sefen namentlich in ber brüten ber oon OofcphuS befd)riebcnen fogenonnten

heften angefammelt, unb bafr bie (Sffäer nur baS paläfhn. Scitenjtütf ju ben oon s
ltytIo als

9)?uflcr oon praftifd)en ^fnlofopljen bcfd)riebcncn Therapeuten feien. (SS ift befonberS £tUtr,

welcher in feiner ,/}>fulofopt)ie ber ®ried)en" ([1. SluSg., Tübingen 1845—52], III, 583 fg.;

(2. Slufl., i'cipjig 1855—68], III, u, 234 fg.) biefe Sluffaffnng üertritt, wonad) Therapeuten

unb (Sfjäer baß aus Vermifd)ung oon "JMatoniSmuS unb ^fofaiSmuS neugewonnene Söewu&tfein

in bie urfprünglidjen Sitje beS Oubentlmmö übergeleitet haben, So fann biefer Crbcn als ber

widjtigfk jener Kanäle betradjtct werben, burd) welche bie gried). Vitbung, unb fomit aud) bie

etf)ifd)en unb religiösen Wnfchauungen ber gried). W)iloiopl)ic in baS Oubenthum cinftrömten,

wie fiel) benn aud) oon bem platonifdjcn StaatSibeal bei ben ßffaern alSbalb bie ©Üter*

gcmeinfd)aft wieberftnbet, in meld)er bicfclben als Vorgänger ber djriftl. ÜWöndjc in flöftcr*

Udjen Vereinen jufammcnlcbten. Tie Therapeuten $war, als auf bem unfertigen ägopt.

$}oben lebenb, oerwarfen überhaupt jeben Vefife, außer ihren fetten, bie itjncn als

2Öohnung bienten. £ic Grffäer lebten nad) OofephuS („Oübifdjer tfrieg", II, 8, 3 fg.;

„Sllterthüiner", XVIII, 1,5) ebenfalls in (Mütergcmeinfdjaft. 3lbcr fte bebauten ben

Voben bcS heiligen i'anbcS unb baneben oerfd)mähten fte auch nicht hanbmerfSmäßigen

betrieb. 311S Gerächter bcö 9ieid)t^umö hatten bemnad) aud) fte nur gemeinfchaftlid)cS

®ut. Die geijtige Verbrüberung erfannte nur foldjeS als berechtigt an. T)cr Sefttj oou

^rioatoermögen bagegen galt als Vcrbcrbcn. Ocber trat bafjcr baS Seine an ben Crben

ab, welcher eS burd) eigene ©efdjäft^fiihrer oermalten lic§. Untereinanbcr felbfl fauften

unb oerfauften fte mdjtl, fonbern jeber nahm unb gab, waö man beburfte. 233o überhaupt

Sfftter wohnten, war einer auäbrütflid) jur Verfolgung ber reifenben trüber aufgefteflt.

Xurdj bied alled fowic burd) gemeinfame SrbauuugSUbungen, burd) Enthaltung oom
finnlid)en Öenu§ unb firenge CrbenSjucht übernahm e« biefer herein, bie Seele oon ben

23anben be« Äörperö ju lofen.

SÖenn wir nun in ber erften apoftolifcheu (i^emeinbe wieberum biefetbe ©ütergemein»

fchaft fmben, fo lag c3 atlerbingö nahe genug, in ihr ein oon ben (Sffäern entlehntet

Onftirut 3U crbliden, wie fdjon ©rotiuö, bann ^cinrid)e, fpäter 5lmmon, Sd)ncdenburger

u. a. thaten. Onbeffen ift babei uod) ein anbercö ju beachten. Sßcnn birecte Grinflüffe an*

genommen werben follen, fo müffen biefelben, ba fte gleid) im CMeburtömomcnt ber itirdje

heroortreten, fcr)on auf ben Steint jener apoftolifdjcn ©ütergemeinfdjaft, b. h- auf baö 3u-

fammenleben Oefu mit feinen Hpofleln, eingewirft f)aben. 3n ber That war eö früher

eine ber weltbcfannteflen (Sntberfungeu ber Xeiften unb Freimaurer — burd) ©achter

(1713) nach Xeutfdjlanb oerpflanjt, unb \)iex nid)t bloä oon gebrich bem ©ro§en,

fonbern auch oon Theologen wie 3täublin unb Slmuton oertreten — baß in Oefuö ein

aufl i'idjt getretener Senbbote bcö geheimen (Sffäerorbcnö 3U erfennen fei, unb neuerbing«

noch ^at ^ifgcnfetb ba« (Sffäerthum in ber befonbern Öeftalt einer wefenttid) prophetifd)en

3d)ule auffaffen wollen, um eö bamtt zugleich als 2)?utterfd)oö beö (Shn^cnthumS bar^u»

ficllen; biefeS bilbe nümlid) mit feiner Taufe, feinem ©emeinbemaf|t, feiner um bcS

Himmelreichs willen übernommenen (Shelofigfeit , feiner SBu^forberung, feiner üielfad)en

Abneigung oor 2öein unb gleifd)genuf?, aber aud) mit feiner Scheu oor i*rtoatbcfifc, alfo

mit feiner ©ütergemeinfehaft, bie unmittelbare ^ortfe^ung bcS (SffäiSmuS. 2ßaS man

freilich oon SBergleichungSpunften swifchen ber ?eh« beS Stifters felbfl unb berjenigen bcS

GffäerthumS attSfinbig ju mad)en ftta)te, finb ?leuf?crlid)feiten oon meifi allgemeiner 9iatur,

unter benen hb^ftcnS baS Verbot bcS CSibeS für bie ©enoffen beS C5ottcSreta)S einen

wirtlichen SlnhaltSpunft gewährt.
s
?tbcr fdtwcrlich fann bieS irgenb in Betracht fontmen
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neben ben entfd)iebenen örflärungen 3efu gegen ben Serti) alter rituellen töeinigfeit

(2tfarr. 7, u—u), überhaupt neben bem burd)greifcnben (^egenfo^ jtoif^en bei »eltfhuht

rnib ygettent^attfomfeit be« HaflcTtuheri, oon bem «Warft be« i?eben« fct>eu $urürfweid)enben

Drbew« mit feinem medjanifdjcn ÜWetfjobi«mu« einerfeit« unb bem ®eift großartiger

SRenfchenliebe anbererfett«, ber in 3efu« bie Seit auf ifyren öffentlidjfien <sdwuplä£en,

fluet) in bem wn ben (Sffäern gemiebenen Sempel ju Oerufalera, ja aud) in ber (Gefell»

fdmft ber Unreinen unb ber @ünber, auffitzt unb U)r fo red|t fe^nfäe^tig uifrrebt, ftd)

btirbietet unb 9ffnet. Derjenige ift ba« ©egentheil eine« effäifrfjen Crbcn«meifier«, ber

feine Jünger ba« Sid}t ber Wtlt nennt, ber fte t>on ben Dächern prebigen h«f?t, wo«

ihnen in« Df}x gefagt mar, ber al« Wcgel auffleflt, baß man feine i'eudjte unter einen

8er)effel jkflen barf. Om allgemeinen gilt bafjer bic ^topotljefe b«m epifdjen Ursprung

be« griffentrjnm« feit 2Begnern
f

« Slbhanblnng „lieber ba« ^eT^ältnift be« (t^riftent^umfl

jum (Sffeni«mu«" G,3e*tfd)r ift f*ir töe ^iftovifd^c Ideologie", XI, 3 fg.) für abgetan,

ftaft get)t man feiger eher nad) ber anbern ©eite ju weit nnb überficr)t, ba§ e« in 3cfn

fJerfünli^feit unb öffentlichem Programm in ber Xr)at 3ügc gibt, meldte im (vffäerthum

fc^tagenbe ^araßelen fmben — ^Parallelen freilich, wie fie fid) unter gleichen gefcr>ic^rlic^«n

^orauöfefcungen mit ^ottjwenbigfeit gehalten. 2 o fann man, roie in bem Sl«flcpio«bUbe

be« fpätern @riee%ni^nm«, auch in ber oon bem effäifdjen Onbent^um gepflegten Obee

ber ärjtlidjen .f)ülfe für bic franfe SÖelt bie näd)fie unb uirmittelbarfle ÜJBetffagung awf

benjenigen erfennen, melier at« #eilanb für bic Äranfen, für bic 2)?üf)feligen unb 5öe-

ta\itmn gefommen fein will. <Wk|t anber« »erhält e« fidj autf> mit ber parallele, m
meld)er bic ÖMtergemeinfchaft ber 9?enputr)agoräer auf gricchifdjem, ber (Sffäer auf jüb.

©oben mit Derjenigen ©ütergemeinfehaft üeftebt, wcldje bie ebenfalls familiär eingerichtete

®efellfctjaft , bic fid) um 3efu« fammelte, nad) £'uf. 8,3; Oolj. 12,6; 13, »9 au«gebUbct

hatte, unb mit ber ganjen Stellung, weld)e biefc erfte Oüngergemeinbe nach 3cfu 9ln»

toeifung (?uf. 6, 29. se. 33 — ss; 9, 3; 10,4; 12, 33; 18,22— 25) jn ben @ütcrn biefer

SBelt eingenommen r>atte. Dann aber liegt nid^t« näher, al« in ber @iltergemeirtfdjaft,

welche nach ber "Äpoftelgcfd)id)te innerhalb ber elften (9emetnbc öon oornhercin beftanb,

bie einfache ftortfefung unb (^Erweiterung be« l)efct)riebeiien 2$crhältniffc« ju erbliden, unb

ba« fyerfömmlidje Urtfjfif, bem jufotge mir in ttpg. 2, 42— 47; 4,32— 37 halb ÜRahrfjcit,

halb Dichtung hätten, bahin ju fchärfen, ba§ in ber l'inie, »eldjc fich au3 ber ftort*

fe^ung jener (i^efeUfchaft^fitte ergibt, jugleid) bie 3d)cibuug«linic 3roifd)en Dichtung uub

Wahrheit erfannt mirb.

2Ba# bann aber atd ibeale Färbung jurürfbleibt, ba8 mirb aUerbingä al« ^tueflu§

effäifd)er ^^antcifie unb ?eben$auffaffung gelten bürfen. (Je hot i
a f«t (Jrebner'ö

Slbtjanblung „lieber bic Gper unb ©bjoniten" (in 2Bincr'ö „3eitfchrift für miffenfchaftlich'

Dheologie" [Snljbarf) 1826—32], I, 211 fg.; 277 fg.) bie Sinnahme immer mehr betätigt,

bajj bie (ffföer, welche feit ben Reiten beö Oofepfmö au« ber ®efd)id)te Dcrfdjnjunben fmb,

in 2»affe in ba« (?hriftenthum eingebrungen unb bemfelben ihren afcetifd)cn Drben«gcifl

theilmeifc mitgetheilt fyabtn. 2Ba« man in ber nad)apoftolifchen 3*»* (Sbjoniten nennt,

ba« finb nidjt mehr bie „Hrmeu" ber- jerufalemifchen Urgemetnbe, fonbern ba« ift ba«

gnoftifch^afeetifche, mit Sinem SBort ba« effäifd^e 3nbend)riftenthum. Slber fchon öor ber

3«rftörung Oernfalem« finb fotehe (Sinflüffe anzunehmen, wie benn ber Qffai«mu« mit

feiner 6ittenflrcngc, feiner weitherzigen 3)?enfd)enliebe, feiner ^ermerfung be« Opferroefen«

bem dhriflenttjum bon Anfang an nahe ftartb. (Schürt aud), nie mir fahen, in ba«

(Gebiet ber ^abel, ma« man oom @iufluj5 biefe« herein« auf 3efu« fclbft tjat roiffeu

rooüen, fo fteUcit bodj fchon bic Glcmentinen, ^cgefipmt« unb (Siemen« oon Stleraubria

mehrere ?lpoftel, namenflid) ben Oafobn«, ben 9J?atthäu«, ben $ctru« unb ben Oohaniu«

ganj wie effäifche ^eilige bar. Diefelben (ätcutentineu (Horail., XV, 9) Raiten bie ®üter=

gemeinfehaft immer noch weuigften« für ben ibealen 3uftanb innerhalb einer wahrhaft

religtö« geftimmten 2Renfd)t)eit.

On ben Therapeuten ^htlo'9, welche ben paläftin. @ffäem in Äegnpten entfprechen,

haben befanntlich fd)on (Sufcbiu« unb bie Vtrrf)enoätcr djriftl. Diöndje ftuben wollen.

Unb in ber Xfyat war ber <S)fäi«mu« ba« wid)tigftc ü){ittetglieb, weld)e« bic ^unächft auf

SBefiljloftgfeit, bann and) auf <$ütcrgemcinfchaft brängenbe Ijeibnifchc Slffefe mit ber djriftl.

oerbinbet. Da« 2)f8nd)«thum fc^t bic effüifd)e Slnftdjt oom irbifchen ©c^ einfach fort

(ogl. j. 3?. bie intereffante Weiterung in ber oon Äarnoph»i«« h«™u*p,cg,ebcnen Vita Nili,
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©. 162). Öincn intereffanten UeberbUcf über bie wertern Wadtmirfungen, weldje biefe C^runb*

ftimmung im Ghtifrentfmm gefunkew hat, gibt #utTbe«hagen in feinem «uffafe über ben

,,G<mrmnni«mu« unb bie afcctifdje Socialrefornt im £anfe ber d)riftUcr)cn ^afnrfnmberte" (in

ben „Jtjeologif^eii Stnbien unb Äritifen", 3afn;g. 1845, ©. 535 fg., 821 fg.). 3ft«n fann

in btefem d] r iü l . (£ontnruni«nm« brei föreife unterfdpeiben : erften« bie biblifdje 9iidnung ber

33cgharben imb 33rüber öom gemeinfamen Sieben, bie fid) an bie $u«fprüdje ber $krgprcbigt

imb an bie Üufamftt)e GHltergcmcinfdjaft gelten, jweitcu« bie bualiftifcfyc Slfcefe ber 33o-

gomtleu unb Äatfjarcr, melcfje im matcrieUen 93eft$ ba« bämomf^e (itement fdienten,

cnblid) bie panthciftifcfjen (Sonfeqnenjen ber SÖTüber oom freien Ottfl, ber ©icbertäufer

non fünfter unb ber liOcrtinifcfjen SKidjrung m ©cwf. Söic Gafoin biefen testen, au«

beut afcetrfc^en (Sljarafter in ben frioolen umfdjtagenben ScfybtUmg ber att^eibni|*d)cn

Surfet abfdjnitt, fo hat beim audj bie gefammte proteftant. $Rcd)tgläubig!eit, unbefümmert
um bie ^araüete, meiere ber platonifdje Gommuniömu« in bem S3ericrjt ber Slpoficl-

gefd)td>te pnbet, iljn, atö oon jeglid)er göttlidjen Autorität entblößt, oerworfen („Apologie

ber 9lug«burgcr Gonfcffton", Slrt. VIII, 3. 217). @erabe ber anabaptifrtfdjcn ftorberung

3um Drofc wollte ÜHoöheim fclbft bie (Srijtenj ber urdjrifU. (Mütergcmcinfc^aft in Hbrcbe

fieüen. 9lber ber *ißlatoni«mu« t)atte fdjon bamal« angefangen, aud) abgefeljen öon religiöfen

Unterlagen feine commumftifdjen ^o^berungen ju erneuern, Seit be« itanjlcr« llforu«

„Utopia" bÜbct bie (^rtetgemcinfdjaft einen ftehenbeu 3ug fogenanirten Staat«romane
(worüber ogl. 3Kot)l, in ber „Bcitfdjrift für bie gefammte <StaatSwiffcnfd)aft", Oalrrg.

1845, II, 24 fg.). Der rein irbif<r)e @ubitmoni«mu#, welcher biefen Staat«romamm 3U

®rnubc tiegt, bilbet audj ben ftieberfdjlag attgemeiner SBeltaufdjauuug, ber au« ben

Träumereien ber mobernen Oommuniften feit dtjorted kontier, (iahet unb (Sonftberant

jurürfbleibt. 9cur bei Saint Simon war nodi etwa« oon religiöfcr Schwärmerei unb

urdiriftl. ^fjantaften wahrnehmbar, 3n Söa^eit aber ift biefe« Mttt mobernen (£om=-

muuidmu« gefeierte £eben ohne Onbiwbualität, triefe (Sinfnut ohne Selbfiänbigfeit be«

einzelnen, biefe örificn$, ba niemanb einen Siodfnopf, einen Sc^ranf, einen Hantel haben

fann, ber nidjt 00m Jtoöfdmi? oorgefe^cn, oora @efefc berorbnet wäre, ba« reine @egen=

thc;i non ber freien Eingabe ber viebe, in welcher ba« (ihvmeuthnm bie einzig au«reidjenbe

(^egentraft gegen alle gefe(Ifd)aftlid)en Scb)äben m erfennen oermag (ogl. Übrigend über

bie mobernen C*efialtungcn ber @ütergemeinfd)aft«lehTe bat? clafftfdjc Üöerf t>on ©fein,

„Der eociali«mu3 unb (Eommuniömu« bc« heutigen Jranfreid)«" [2. «u«g., .?eipjig 1847]).

$ot$mann.
^mttajiUBl, b. i. Uebuugäptat?, bei ben @ric(r)en ein weitläufiger öffeirtlidjcr %Ma^,

auf weldjem förpertitrje Uebungen oerfdjiebcner %xt angefieflt würben. 3)ie @nmnaftif

fpicite im grieef). Veben oon altert Ijer eine bebeutenbe -Jumic; wie fie bie (5)ewanbÜ;eit

unb Äraft bc3 Mörpcr« bebeuteab cntwicfelte, fo biente fie audj bam ben ben (^riedjen

cigentb,ümlid)cn 3inn für <3benma§ unb ^^ön^eit m tftUv. Da« Gtymnafium beflanb

tat* ocrfd)iebcnen Otaumlidjfeiten, e3 ^atte Säulengänge unb war mit (Etatuen unb ®e=

mälben oernert; für ^n\d}aun waren 6ifce angebracht. Der mittlere gro^e freie 9faum

würbe m ben Uebungen benufct unb jwar bcfianben biefe im kaufen (stadion, Saufba^n,

Setttouf), Springen, Lütgen (palaestra, 9iingp(a|), Söerfen mit SShtrffdjeiben (diskoi,

^piepwerfen), im ^auftfampf unb im ^nfration, weldjeö le^terc ba« fingen unb ben

ftaufttampf in fidj oercinigte. Die Uebungen würben nadt ausgeführt unb ber Äörpcr

Dörfer burd) eine Salbung gefdjmeibiger gemalt (nähere« f. bei ^eterfen, „Daß (^omnaftum

ber (*ried)en" [Hamburg 1858]). Den Ouben, bie überhaupt ben Spielen nidjt geneigt,

waren biefe Hebungen fremb, unb bei ihrem SBiberwiüen gegen ba« 9?adte t»erabftr)cntcn

fie biefelbeu al« etwa« ^eibnifd^e«. ö« waren bafjcv abtrünnige Onben, welche unter

bem fnr. Mönig ?lntiott)u« (Spiphane« in 3entfalem ein ^nrnnafium errichteten, unb e«

fam fo weit, baf; man fid) ber ^efdjneibung fd)ämenb, um ntct)t al« SBefdmittener ju

erfcheinen, fidj burcr) eine rfururgif(f)c Operation wieber eine SJorfjaut m oerferjaffen wufjte

(1 iltfaff. 1, u. 1:.). Nähere« weifc hierüber ba« 2. ©ud) ber 9)iartabäcr (Äap. 4, 7 fg.)

ju berichten. 9?act) biefem mar e« ber burd) ©eftedumg jum .fjohenpriefierthum gelangte

5afon, ber iPrnber bc« Cnia«, ber fein $olf 51t hcibnifd)em SBefen m bringen fudjtc

unb in erfchrerfenber SßMfe brachte. Sr enichtetc fogar unter ber 33urg Oerufalcm ein

©nmnafium (2 Wirft 4, 12 ;
ögl. 4 5Waff. 4, 20) , unb gar ^rieficr untersten, ihren

Dienfi ocrnad)läff!genb, bie Spiele mit beitragen (2 3«a!f. 4, 14), wie benn 3afon
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felbft 31t bem alle fünf 3aljre in DbruS gefeierten ffampffptel Stbgeorbnete mit ©efd^enfen

fonbte (2 ÜRatt. 4, i«. is; bgl. aud) OofepljuS, „SHterthümer", XII
, 5, 1). Später

juckte $erobeS ber ©rofje tenben3tnä§ig fein 33olf mit ^etbnifd)em SBcfen ju bcfreunben.

Dafj er in STripoliS, DamaSfuS unb "ißtolemaiS, bie gricd). SScüölfcmng Rotten, ©nm*
naften erbaute unb auswärtige ©nmnafien mit ©efdjcnfen bebaute , berietet OofcphuS

(„Oübifcfyer Ärieg", I, 21, 11), wogegen bon einem ©ttmnafium in Oerufatem nid)tS

gemetbet wirb. Da inbefc #erobeS alle fünf Sah« ju <2r)ren beS ffaiferS einen sBett*

Fampf bcranftaltcte, in Oerufalem ein Sfjeater, in ber Grbene ein große« Slmphitfjeater

erbaute unb bie gtomnafiifd)en Hebungen in Aufnahme 3U bringen fudjte (3ofept)uS,

„ftlterthümer", XV, 8, 1), fo wirb aud) in 3erufalem 3U bem ©etegenfjeit gemefen fein,

waS fonfi ein ©bmnaftum bot. ftrifcfcrje.

$aor. Die Beggpter, benen baS ©aar als $robuct ber Unreinheit erfducn, froren

fid) ben Stopf fat)l ober bod) fetjr furj, unb aud) tfrembe, bie in ägbpt. £wfbienfl traten,

mußten fid) btefer (Sitte unterbieten, fo aud) Oofeph, als er oor ben ^^arao geführt

warb (2 9Wof. 41, u). £erobot, ber bie Sd)äbel ber Slcgnpier fefter als bie ber ^erfer

ftnbet, leitet bieS bon bem iöraud), bon Äinbf>cit an gefroren 3U get)en, ab, roobei it)re

Sd)äbelfnod)cn, ber Sonne mer)r auSgefefet, ftärfer geworben feien. ü)?ad) beffen ^öeridjt

ferjoren fid) bie ägnpt. ^riefter ade brei läge ben galten fieib.

Dagegen betrauten bie meiften übrigen $ölfcr beS 9lltertr)umS baS $aar als Beiden

frifd)er fc'ebenSfraft unb als natürliche 3icr *>e beS 9)?cnfd)en, baljer aud) als (^egenftanb

ber Pflege. Die rcid)behacirten, langgclocften 2ld)äer ftnb auS Horner befannt. On ber

ftolge trugen nur bie Dorier unb unter biefen bie Spartaner langes £>aar, baS fie oor

ber Sdjladjt ju orbnen pflegten, fpäter jebod) jeic^neten ftd) bie Spartaner burd) tuxy

gcfd)nittencS #aar auS, baS früher nur Änabcn trugen. Sei ben Athenern trugen bie

tfnaben i^rc langen Dorfen bis 311m Gsphebenalter (18. Oa^r), wo eS feierlid) abgefcrjnitten

unb einer (Gottheit, gewöhnlich, bem Slpoflo, geweiht mürbe. Der (Sptyebe ging bon ba

an mit fingern £aar, baS ber ÜWann bann mieber länger wadjfen ließ, jeirroeife aber

ftufcte. — Die (Germanen jei^neten fid) burd) boüeS blonbeS £>aar auS, baS fie audj

forgfälrig pflegten, wobei fie fid) einer Seife auS Dalg unb 33udjenafdje unb mol aud)

ber Äämme bebienten, wofür mancherlei in ©rabjiätten gefunbene üBerfjeugc gehalten

werben. Die Sueben trugen baS £aar bon ber Stirn nach bem Scheitel rücfmärts gc*

Fämmt, oft in einen knoten gebunben mit Wnwenbung bon langen §aarnabctn mit }ier-

tidjen Knäufen. Die meiften (Germanen betrachteten baS langwaltenbe >>aar als Sdjmucf

ber freien unb ber grauen, baS fogar im Öefe^ ber Sadjfen erwähnt wirb, unb beffen

S3erluft als Strafe galt, mit ber (lhcbrcd)erinuen belegt würben. 9Jur Äned)tc trugen

fuqcS ^)aar. — Slud) bie 2lfft)rcr trugen langes ^paar, baS fie auf ber Stirn gefd)citelt,

auf fünftliche SBeife in Dorfen gebreht, in reifer $ü0c hinter ben Ohren über bie Schulter

hinabhängen liefien.

Den A^ebräern galt baS ^>aar als SWerfmal ber ^ebcnSfüÜe unb als natürlicher

Sd)mucf, baher ein Äahlfopf ©egenfianb finbifcheu Spottes (2 ÄÖn. 2, 23), unb eitle

*ißrunffud)t mit bem 5?crluft ber $aare bebrofjt werben fonnte (3ef. 3,17.34). Die

Männer befdjnitten baS ^)aar $war 3eitweife (2 Sam. 14, 25), fd)einen eS aber nicht gar

furj getragen 311 $abtn (bgl. ^3.8,3; Oer. 7, 29), namentlich jüngere tfeute mögen ihre

Dorfen länger höben wad)fcn taffen (Jpi?. 5, 2. 11), waS fpäter am 3D?ann als weibifeh

gerügt wirb (1 Äor. 11, u). DaS weibliche ©efchlecht legte, wie bei ben meiften Golfern,

auf langes fd)öneS ^>aar einen borjüglicrjcn SBerth (63. 16, 7; 1 Ütor. 11, 15) unb trug

eS in flechten unb i?ocfen, wot auch wit 3ierlichen 33inben ober- Schnüren umwunben
(2 5tön. 9, so; 3ub. 10, 3; 16, 8 ; 1 ^3etr. 3, 3; 1 Jim. 9, 30), wie auch bic 8««4- 5»öuen

fd)on im ^omerifc^cn ßeitalter baS ^»aar fünfilich 3U flechten berftanben. Der Dichter

beS $>ohenliebS <Äap. 4, 1; 6, 5, ?utf)er 55. 4) bcrglcid)t ben weiblichen £aarfdjmucf mit einer
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3iegcnf)cerbe, bie am 33erg ®ilcab« lagert, ober mit einem foftöaren ®cfterf)t, ba« ben

(beliebten gefangen ^ä(t {Step. 7, 6, £utt>er 5). 93ei biefer 2£crtfjfd)ä&ung ber ^aarjier

erflärt fid) ber $?raud), bafi ber beö ßfjebrutfj« oerbäd)tigen j^rau bei bem oon itjr ju

leiftenben (Sib ba« HQor gelbft würbe (4 ÜRof. 5, is), ba fic bemütfjig babei erffeinen

fottte. Obfd)on ba« $1. feine itämmc erwähnt unb erfl ber Üalmub eine ^e^eiö^nung

bafür fjat, ftef^t c« außer 3n-ieiM» baß bie Hebräer ü)r $aax ber Pflege unteqogen, ju

ber tuol aud), mie nod) jefct im Orient unb anberwärt«, ba« (salben mit buftenben Grffe^en

unb Oden gehörte ($f. 23, s; 45, s; 92, u; 133, 3
;
$rcb. 9, s; Stfattl). 6, 17; £uf. 7, 4s).

9Rit übcrljanbnehmenber s
l$runFfudjt unb Ueppigfcit riß aud) bie tfünficlei in ber meib*

tiefen Haartradjt ein, unb ber s
J*ropf)ct fpridjt in biefer SÖcjiefjung tabclnb oon einem

„Dredjfclwerf" (Oef. 3, u), wie .^oraj über ben fjof)en fünftlicfycn i'otfenbau röm. Damen
fpottet. S3ci Oofeplm« wirb jwar aud) be« SBraucfj«, ©olbfraub ben paaren einjuftreucn,

erwähnt, wooon aber bie Sibef nicf)tö weif?, fowenig at« oon fünftlidjer Färbung ber-

fetben, bie unter gricdjtfdjen unb röm. ftraucn, j
a fefbfl dünnem, ju gewiffen 3«*«"

iibficfj mar. 9?ad) ben Tatmubiften mären auef) falfdje H^rtouren oon Hebräerinnen ge-

tragen movben: in ben biblifdjen <2cf)viften finbet biefe Slnnaf)me feine llnterjttifcung.

Daß im heutigen Orient feine Verrüfen im (Mebraudj finb, bemeift inbejj nid)t« bagegen,

ba falfdjc .Haartrachten bei niedrem SBölfcru be« 3Utei1lnim« übtidj maren. ©0 bei ben

Wegnptcrn, bie auf Xenfmäfcrn mit üppigem falfdjen £aar erfdjeinen unb oon benen and)

Verrüfen in (Gräbern gefuuben morben finb; auef) bie SWcbcr unb fpäter bie Reifer nahmen
bie SNobe, falfdje« $aav ju tragen, an; bei ben Römern maren Verrüfen in ber Äaiferjeit

unter Scannern unb grauen fef)r gcbräudjlid). 8it4 ber ängfilidjen 9icgctmäf?igfcit ber

gebrefften Dorfen, mit melden bie
s
J(ffnrcr bargefteüt merben, ^at man auef) bei biefen

auf Verrüfen gefdjfoffen; allein ba ifrre löärte ebenfo fünfHidj frifirt ftnb, fo ifl bie ©er*

mutfjung mieber fefjmanfenb geworben. — Der Xalmub fennt fef)on eine ftrauenfrifeurin

unter ben Hebräerinnen, tua« nidjt befremben bürfte, ba bei ben ÖHiedjen bie barbiere

(xo'jpei«;), bie in ben oielbefuefjtcn i'c«d)en ifjrc Vocafe Ratten, bie ftrifur unb bie übrige

fto«metif beforgten, fomie bie Ofbmer itjrc H^arfünftter (Cinitlones) fjatten, bie ba« (Sifen

3um Haarfräufetn IjitMcu. — Der Hebräer ließ ba« (aar madjfen infolge eine« QMübbe«
(4 3Wof. 6, 5. h; >H

v

id)t. 13, y, 16, 22; 'Äpg. 18, w). Daß §au\>t bc« ^afir, ber ganj

ber ®ottf)rit oerfobt mar, foüte fein <£d)crmeffer berühren. — Xaö mifbc 3öad)fenlaffen

ber HöQve unb 9cägcl gift afö 3c^cn Dcr ^crttjiertljcit 9Zebufabncjar'ö (Xan. 4, 10).

Sfnberetfcitö mar baö 21u#raufen (6fra 9,3; 3t. i. Crftfj. 3,2) unb Slbfdjcren ber $aaxt
Äuöbrucf ber Xraucr (3er. 7, 2^;

s
3)?icf)a alfo auc^ 3eidjen ber Ö)efangenfdjaft

(3cj. 1, 20). 9?ad) ber ^3riefterorbnung beö neuen Oerufafem foUcu bie 'prtefler fie^ roeber

faf)l feieren, notfj baö Haar frei madjfcn laffen, fonbern c$ jeitmeife berfe^neiben

44, m). Cbmot bie Hebräer baö Haar oon 3cit hu S tlt ftufctcn unb mol auf oer*

fd)iebene ©eife tragen modjten (og(. Gj. 44, 20; tKid^t. 16,13.1»), mar i^nen bod) eine

gemiffe 3(rt, baö ^)aupt- unb S3artf)aar 3U fdjeren, oerboten (3 3J?of. 19,2;), unb jmar

im -öinMicf auf bie fjeibniftfje 3ittc oon 2Büfteuarabern , bie 31t Crfjren ifjrcö @ottc8

Orotat bie 8c^läfencnben ta^l fetjoren (f. 33art). ^odfoff.

§0t)Qfuf. Unter ber 3(uffd)rift: ,,Hod)fprud), ben fa^auete H°fmfuf ber ^rop^ct",

i\t uuö im äanon bc« Gilten 23nnbet?, unb ^war unter ber 3af)f ber fogenannten ffeinen

i^ropfjeten, ein 3?ud) überfommen, mefa^cö für ben AMftortfcr ein nid)t minber große«

Ontcrcffe f)at mie für ben Xljcofogen unb Sibcttcfer überhaupt. Xaffefbe üerfefct und in

jene entfe^eibenben $t'ittn t ba 3fracl=3uba, außer (Staube, mie ba# 00m Söfut bcö ÄönigG

Oofta gerötete (Sd)taa)tfelb oon 2Wegibbo gelefjrt ^atte, feine 3elbftänbigfeit ben mäch-
tigen ^Zachbarreicheu gegenüber ju magren, ein <2piHbaü in ber §cafo ber ?(egnpter unb
ber @f)albäcr geroorben mar: eine i'age, bie feinen enbtidjen Untergang ju einem unoer»

mcibfid)cn machen muftte. 6« fmb nun aber näfjer bie (i^albäcr, mit benen ber "^ropfjet

eö in feinem Orafct ju tf)un ^at. ^on ifjncn entwirft er g(cid) im erften Äapitct eine

ber lebenbigften 2 cf)Uberlingen, (fr befc^reibt fic unö afö ein 53olf, mitb unb nimmer
raftenb, oorbringenb biö an ber Grbc (inben, um 2Bohnuugcn einzunehmen, bie nic^t fein

fmb; fdjncdcr al« ^arber finb feine SKoffc unb flofj fprengen ba^er feine Leiter; jeber

j^feftung fpottet ber §f)albäcr, fc^üttet Grbe auf unb nimmt fic; nlleä fängt er an feiner
k

#ngcl, 3ief)t c$ in fein 92e^ unb rafft jubetnb eö mit feinem @arn. ?lue ber %ri biefer

3d)ilberung erficht man beutlicf) baö Doppelte: einerfeit«, bafj bie CS^albäcr in ben un*
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mittelbarften ©efid)töfrciö beö ^rop^etcit gerürft ftnb, anbcrerfcitö, ba§ fic nod) nid)t Ouba

felbft übcrfdjmemntt, gor bie £auptftabt eingenommen fabelt. 3m le&tern $all lag, jux

Sntmerfnng einer foldjen Sd)ilberung in ber Ifwt fein Antrieb Dor: ?eute, mit Denen

man Don si)iunb ju ÜJ?unb üerfef)rt, in biefer 2Bcife ju befdjreiben, märe etwas gäujlid)

Ucbcrflüffigcö gewefen. fragen mir benntad), ba anbermeitige gtaubwürbige 3iotijen über

baö lieben biefeö ^ßrop^eten unö nierjt. überfommen fmb — bie in ber ©efdjidjtc Dom 3>raef)en

ju 93abel i». 32 fg.), bei ^feubeDtpfKrmuö (Opera, U, 247), fomic bei ben ^obbin«i (Dgl.

2Bolf, Bibl. hebr. (Hamburg unb Vcipjig 1715—33], II, 182) fid) finbenben eigentyümlidjen

9(*adjrid)ten über iljn geben fid) fofort alö reine fabeln unb £cgcnbcn ju erfennen — nad)

ber näljern £tit feine* SÖirfenö, fo fötmen mir biefelbe ebenfo wenig mit einigen (tyleljrten

(.<päD(rnid, Reit u. a.) in bie £ät beö Äönigö 2J?anaffc, ober ober (mit ©itringa, Deli^fct)

u. a.) in biejenige 3ofia'ö fefcen, alö fte mit wieber onbern in bie 3«t nad) ber Änfuift ber

(iljalbäer in Ouba Ijerabbrüdcn. 3lö 3ettpunft ift Diclmcljr bie 3eit unmittelbar Dor

bem ^inrüden ber (SfjalbÄer in <ßaläftina, nad)bcnt bereite bie $ntfd)eibnngöfdjlad)t bei

ftarfemifd) ((Sirccfium) im 4. üafjr Oojafün'ö ftattgcfnnben fjatte, ju fefcen. Xie (£on*

eipirung bcö Drafelö Dor biefcin 3eit»unft, wie neuerbtngö Sileinert angenommen Ijat, ift

imwat)rfd)einlid) , ba bi* bahjn 3uba DoUftänbig burd) 9ledjo gebedt war unb erft nad)

biefer Sdjtadjt ber 5*abt)lonicr für 3uba ein @egcnftanb bcö Sdjrcdenö unb ber öe«

forgnifc werben fonnte. SDcuthd) fetjen wir and> fiop. 1, iofg.; 2, * fg. ben dfwlbäer

Don Sieg ju (Sieg unb Don Jriumbb, ju Jrhtmpf) eilen, luaö Dor ber <Hd)lact)t bei

Äarfeuüfd) für ben Subäer t)erbor$ur)eben nidjt wofjl eine SJeranlaffung war. £aö 93ud)

ift gefdjriebcn im 3. 604 D. <Sl)r.

Unb ber £md beö Orafelö? — töcin anberer alö bem oon fii\xd)t unb Sdjrerfen

Dor ber gewattigen SWtlititrmadjt beö Cftenö ergriffenen $olf Üubaö 2Rutl) einzuflößen

nnb Vertrauen $nm Genfer ber ©cfdjidc ber ÜNenfefyen, $u bem, ber dou alter« Ijer

3fraelö Öott ift, „fein ^ciligc^-" (tfap. l,tf), Demgemäß entwirft ber ^ropfjet nad)

Doraufgefd)idtcr DorwurfÖD oller, an @ott genuteter ftrage, warum ©Ott fo lange Dergebtid)

ben ^ropljeten um Äbtjülfe beö Unred)tö, bcö 3>rucfcö unb ber ©ewalttljat (nämlidj bcö

Don bem (iljalbäcr an ben Göttern ringsum geübten unb nunmefyr aud) für Ofrael in

&uöfid)t fteljenben Unrcd)tö) Ijabe flehen laffen (Äap. 1, j— 4), eine 8d)ilbcrung beß X^unß

unb SrcibenS beö (f^atbäcrö (Äap. 1,5 fg.), baö (8. 17) unmöglid) beftänbig fo bauetn

fann. Xurd) biefe lleberlcgung gleie^fam getrieben, begibt fid) ber ^ropb,et im @eift

auf feine 2ßarte, um bie, freilief) erft auf ferne 3c ' tc" gefjcnbc, Cffcnbarung ju Der^

nehmen (Wap. 2, 1— »). 3f)r Ontjalt ift fein geringerer, benn bap ber, ber ba je§t aüc

^ötfer an fic^ rafft unb alle Nationen an fid) bringt, ein (#egenftanb bcö Spotte* unb

bcö £of|n$ werben wirb für eben biefe Stationen. 2£eit er Diele Nationen plünberte,

werben and) ifm Nationen plünbern, feine ©öfecn werben i^m nic^tö nüfeen, ^errfd)er

ber Seit, Dor bem biefe in <£l)rfurdjt ^u oerftummen fi,at, ift -3aI)De in feinem fjeÜigen

Jempel (Äap. 2, 4—20). CDicfe fro^e ?(uöfid)t b,at ben ^ropljcten plö^lie^ fo mit 3tts

Derfid)t unb freubiger Xanfeöftimmung erfüllt, ba§ er fid) (^ap. 3) ju einem erhabenen

^t)mnn6 begeiftert fiil)lt, in meldjem er in ben frif^eften ?Wbeu unb mit ben treffenbften

33ilbern bie @rfd)ciuung bcö aümäd)tigen ©otteö jum ^eridjt malt (33. 2— 15), fowie

ben (Sinbrurf fd)itbert, ben bie iljm geworbene Äunbc auf if)n, ben ^ropljeten unb ©anger,

gemalt (8. 16—19).
fragen wir nun nad) bem öigcntljümlidjen bcö 3nl)attö biefer SBeiffagung, fo ift

ber 3lngctpunft, um ben ftd) baö gan^c Orafcl bret)t, ber Safc (Äap. 2, 4), baß ber @e»
rea^tc bur^ feine Jreue lebe. 9Jad) ber ^iftorifc^en (Stellung unb Gntftetjung beö Cralelö

bejic^t fia^ biefer ?(uöfprud) (Dgl. Äap. 1,2—4, Wel(^e ©orte Don einigen Üluölcgern

ganj Derfeb,rt Dom Söolf Ofrael Derftanbcn werben, ba fte fta^ lebigli^ auf ben, $rud
unb (Gewalt auöübcnbcn (5^albäcr bejieljen) junäd)ft auf baÖ,3Scrl)ättnife beö $otfeö Ofracl

ju ben 53abDlonicrn. £)er ^?rop^et fpridjt ben <£at} aber fo auö, baß er nid)t bloö auf

biefeö ^Bcjug Ijat; waö Don biefem gilt, gilt ja aud) ebenfo gut Don allen aijnlidjen ?agen,

überall baftrt mafyrcö ?ebcn, i'ebcn, baö ba mit bem ewigen 2cbcu im legten ®runb
ibentifc^ ijt, auf ber redjten ."perjcnöftcHung ju $ott, unb wenn ^auluö (9fiJm. 1, »?;

©al. 3, 11) biefen 5Iuöfprnc^ unferö ^ropb,etcu jur <2tüfce feincö ©öj&eö Don ber Recht-

fertigung burd) ben (Glauben allein Dcrwenbet, fo ift biefeö freilief) eine neutcftamentlid)=

ojriftl. «uöbeutung, nid)t aber eine bem Öeift bcö ^ropfjeten wiberftrebenbe Umbcutung
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be« alttefi. ©djriftworte«. - Om übrigen te^nt ftd) unfer ^rop^ct an bic «nfajauungen
ber frtifjern $ropljeten, namcntlid) wa« bte SSorfiettung bom ©eridjt betrifft, an; aud)

911 beut ©a| £ap. 2, 4 ift fd)on Ocf. 7, 9 3U oergtcidjen. Daß im« bic Hoffnung auf
einen^ perfönlidjcn 9Xcffia« in bcm Crafcl nidjt entgegentritt, fann ben nidjt überrafa)en,

ber ftd) erinnert, ba§ biefe Hoffnung überhaupt willncnb ber gonjen babnlonifdVerilifdjen

3eit boOfttinbig in ben #intergrunb juriirftritt.

Stnge^cnb ben fd)rifr)Merif<f)cii ^arafter gehört $abaf*f« ^rop^tie
3
u bem «oll*

enbetften, wa« bie Ijcbr. i'iteratur auf3«weifen f>at. ©ebanfe, $itb unb 2£ort ftetjen

burdjweg in Ijanuouifajcm (Sinttang; and) ba, wo bie ttebe 3U bcm cr^abcnfien ©djwung
anffteigt, bleifrt biefelbe beljcrrfdjt bon ruhiger Klarheit; nirgenb« ©d)wntfi nnb Ueter»
labnng, burdjweg (Ebenmaß. 3nt Ginflang bamit flefy bie, burd) UmfteÖnng bou JB. 18
unb 1 9 wicbequgcwinucnbe nrfprün^lid|e, biß in« einstufte regelmäßige frropljifd)e Anlage
be« großen 2öef>cruf« Äap. 2, 6—20. fünfmal Ijcbt bie 9febe bon nenem mit einem

„SBe^e if>m" an, um bann je in einer breiDerfigeu Strophe bie ©egrünbung biefer Un«
glürf«tünbung nad)$ubrtngen. Xer $qaratt! (iiap. 3) wirb aud) äußerlid) bur$ eine

Uebcr« unb Utrterfdjrift nad) ber Söeife ber Beifdjriften be« $falutbudj« al« ein wefentlid)

poetifdjc« ©tütf gegen ba« SJorfjergrfjenbe abgehoben.

•t>at ber fronet fein ürafel wie bie JKtern ^rop^ettn jnerft münblid) gefprodjen

unb bann erft fd)riftlid) rebigirt ober aber war e« bon «nfaug an lebiglid) eine fcf)rrft-

fteüerifdje Goaipofition? — $er enge 3«fa"tntcnf)ang ber brei Steife be« Drafel« unter*

ein '.in Der, ber bcutli4)e £tnwei« bon £ap. 2, 20 auf Äap. 3, ba« fatykn jeber ©pur einer

bffentlidjen üBirffamfeit be« lucuheten taffett nur ba« lefctere al« ba« ridjtige crfd)einen;

wie fdwn 3epf)anja "tt*> fpäter bie SWefjrjafyl ber erüifd)en unb nad}criUfd)en ^ßroptycten

war ,£>abafui propljetifd) oorwiegenb ober mtffdjliefclid) al« ©djriftfleaer tljatig. lieber

ben tarnen be« ^ropfjete« noa) bie ^emerfung, bafe er (fonft im S(. X. nidjt bor=

fommenb) erwnologifd) fdjwer ju beuten ift. ©innig bringt i'ut^er („SBerfc" [(Sri. Änög.],

Xl.Ii, 13) ihn mit ber ^But^el habak, umarmen, in 2Jerbinbung unb beutet i|u al«

„ben .Jpcrjer", „benn .£>abafuf tjeiftt auf bentfd) ein $erjer, ober ber fic^ mit einem anbern

^erjet nnb in bie $lrmc nimmt. (Sr t^ut aud) alfo mit feiner SBeiffagung, ba§ er fein ^3olf

|er§et unb in bie ftvme nimmt, b. i. er tröftet fte unb t>ält fte auf, wie man ein arm
weiuenb $inb ober SJ?cnfd| ^erjet, ba§ e« fdjweigen unb jufrieben fdn foü, weil c« (ob

@ott Witt) foH beffer werben". — (5regetifd)e S&earbeirtmgcn be« ^rop^eten fUtb oon

(Swalb, ^»i^ig, 1>lrt*f^, Äeil unb äleinert oor^anben. <B Araber.

Ä*M
( f. «bei.

$abtrim foö nac^ 2 ©am. 20, 14 ein S8e$irf ^aläjUna« fein; ein fold^cr ift aber

nirgenb« befamit, auaj ganj unpaffenb in ber bortigen Hufjitylung oon ©täbten; c« ift

baljeT o^ne ©ebenfen ber Ijebr. £ert nad) ber latetnifdjen Ueberfe^nng ber Sklgata (om-

D€8<£ue viri electi) 3U oerbeffern (l>ahurim ftatt haberim) unb an ©teile be« ftnnlofen

f,unb burd^ ganj ©erim" oielme^r 3U überfc^en „unb allerlei waffenfähige 9)iannfd)aft

oerfommelte ftd) unb fdjloft ftd) (auä^) an i^n (3oab) an." ftneuder.

•V>flbid]l. darunter oerftetjt i'ut^er (3 ^Äof. 11, is; 5 3>?of. 14, 12) ben jum 5lbler-

gefa^ledjt ge^örenbeu p?res, wtt^renb er ^>iob 39, al« |)abitt)t richtig ben ne? bejeidjnet,

ben er 3 2Rof. 11,1«; 5 9>?of. 14, 15 al« ©perber beutet, «ei £iob a. a. D. wirb

gefagt, e« breite ber £abid)t feine Flügel nad) ©üben au«, was man au« ber Slnfidjt

ber ftlten erllärt, oon allen Sögeln fimne aQein ber .f>abidjt (bod) wot aud) ber 2lblcr)

in bie ©trollen ber ©onne fetjen unb bie 9?ci)e nad) oben unterneljinen, aud) umgemenbet,

b. i. mit bem dürfen jur Grbc gefc^rt, fliegen (f.
Stnobel 3U 3 2Wof. 11, iß). £>odj ütcl

ehifaä^er erflären wir ba« fliegen nad) ©üben 00m 3 ic^n m wärmere |)immel«ffria)e.

9?mt ifl jwar allcrbing« 3. 33. ber Astur palumbariu«, ber un« befanntefie .^abiüjt, fein

SBanberoogel, ebenfo wenig ber Astur nisus, ber ©perber, ber im übrigen ba unb bort

in $aläfrina oortommt. $>a jebod) ba« ^>abid)t- unb §alfengefd)led)t eng jufammen-

gehört, fo barf man mit gicmtid)er ©id)erljeit annehmen, ba§ unter bem nes aud) einige

^atfenarten mitoerftanben feien. Unter biefen ift ^. 53. ber tteüte, im ^eiligen Sanb

ja^lreia) oerbreitete Wöt^elfalfe (ti.mumuluR cenetoris) ein bttannter 3ugoogel. (Sr lebt

in großen @cfeüfd)aften ^ufammen unb madjt gern belebte Drtfd)aften unb ©täbte ju

feinem Hufent^aTt. Da niftet er in ben 5Wifd>en unb Jöinleln alter ©ebäubc bi«weilen

ju .^unberten, wie 3. 53. in ber OerfaUcnen Äird)e &u ^bba, bleibt jebod) nur ben
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ftrürjling unb Sommer über in 'Jtoläftina. Bußcr feinem reichgefärbten röthlid)en ©efteber

jeic^net er ftd) burct) weipe Äraüen au«. (Seine 9iafjrung fofl nur in Onfeftcn befielen

(Xriftram, The natural history of the Bible (?onbon 1867], S. 190), wie bie« beim

Falco rufipes ebenfo faft au«fd)lie§lid) ber ftafl ifi (£fd)ubi, ,,2)a« Überleben ber Sllpcn*

weit" [4. «ufl., Upn 1858], S. 117).

Unter ben Serwanbten ber SKötfjelfalfen bemerft man in ^ßaläftina oud) ben 23aum=

falfen (Falco subbuteo), jenen 12—14 3°fl langen, äufjerft fingen unb überaus fcfjnellcn

SRaubooget mit meiner Äehle, breitem fdjwar$en Sarfenfrreif unb langen fdjmaten Schwingen.

§r gel) ort ebcnfall« $u ben £u$t)ö§tin. Xa berfelbe jur Oagb abgerichtet wirb unb aud)

in wilbcm 3uf*anb oft fhtnbenlang über bem Öäger fdjwebt, um bie oon biefem auf;

gehörten Söadüetn, Sd)walbcn u. f. w. für feinen $au«gcbraueh abgufoffen, fo motten
mir in if>m efjer ben 'Ajjäh miebererfennen (&iob 28, i

; f. ©eier).

Mc ftaubüöget unb fomit aud) ba« $>abi^tgefc^tea)t jä^lt ba« @efefe ben unreinen

$(neren bei. fturrer.

.vSaüor. Wad) 2 ßön. 17, 6 = 18, u (1 Gfjron. 5,26 ift im ©runb barait ibentifdj,

aber entfteüt) oerfefct ber affbr. König gefangene Sfraeliten u. a. „an ben £abor (Habör),

ben fttuf? bon Öofan (G6zan)". Wit Üfecht fteht man ^icrin jefet aUgemcin ben ftlufc,

welken bie ©rieben, je naä)bem fic ben antautenben Kehlhaud) härter (wie ba« arab. H)

ober gelinbcr (wie H) hörten ober auffaßten, Chaboras ober aber Aborraa, Aboros, bie

Stjrer Habor, bie Araber Habür nennen. @ofan nennt ^tolemöu« (V, 18) al« i'anb*

fdjaft in SDcefopotamien in ber ^orm Gauzanitis. Der ßhabora« ift ber größte Webenflug

be« Suphrot. ©ein Hauptarm entfpringt au« ben reichen OueHen oon Kes ;aina (Rhe-

saina, b. i. „Ouetlhaupt"); bon ben Sergen be« Horben« unb Offen« empfängt er nam-

hafte 3«fIüffa unb ba« burefj feinen Safferreidjtfjum befruchtete ?anb unterbricht erfreulich

bie SWefopotamifdje SBüfie. (Sine SRcihc oon iSulturfiättcn lag noch untcr ber arab.

^errfchaft an bem fdjiffbaren ftlu§; jefct ift fo jiemlid) alle« oeröbet. Sei Girccfium

(arabifch Karkisia, gewöhnlich, aber mol mit Unrecht, bem biblifchen Karkemis [3er.

46, 2 u. f. to.] gleidjgefcfet) oereinigt ftd) ber Ghabora« mit bem Guphrat.

T\t arab. Geographen fennen noch e"tcn anbern Habür, nämlidj einen $lu§, welcher

fid) ungefähr unter bem 36° n. Sr. oon Ofien her in ben obern £igri« ergießt. Sfuch er

führt noch i
e&* biefeu tarnen. £« ifi nicht unmöglid), bafj ber alttcft. $efd)id)tfchrctocr,

ober bielmchr beffen urfprüngliche Duelle, burd) ben 3ufa t? ,/$toß bon ®ofan" eben ben

mefopotamifchen lif)abora« oon bem afftjrtfc^cn hat unterfd)eiben wollen.

Xic SDceinung, baß auch ber oon C^edjiet mchrfad) erwähnte ftlufj d^ebar mit bem

Ghabora« tbentiftf) wäre, haben wir in bem 2irtifcl „Chebar" ju wibcrlcgen gefudjt.

nad) %üo oon Söoblu« bei Gufebiuö, Praep. evang., X, 38, unb $(tniu*, XXXVII, 11,

be« Äöuigö ber @ötter, wirb jwar att foldjer im Ä. 2. nicht erwähnt, boef) fommt er

ohne 3U
!
Q& °^ Eigenname wie auch anberer (Möttcrnamc, 3. $8. Saal, unb in 3ufammcn

fefeungen oor. ©0 h«Ocn brei fnr. Äönige in Damaöfu« Scnhabab, ©of)n beö ^)abab,

wie fid) bie ägtopt. Äönigc alö Söhne bcö ^ntmon bejeidjncten (1 tfön. 15, 20; 20, 1;

2 ÄÖn. 13). ferner fommt ba« 2öort in £>abab*i)ttmmon, b. h- ^obab be« Öranat^

apfel«, oor 3acti. 12, u), wa« ^unächfi entweber nicht« bebeutet, al« eine burd) ba«

Attribut be« ©ranatapfet« au«gcjeichnetc ^orm ber ^abob, ober aber, wie -Jpi^ig 3U ber

Stelle annimmt, auch föimmon ift nach 2 &öu. 5, is, fowie bem Gigenuamcu Tabrim-

inon (b. h- Äimmon ifl gut), ein $öttcrname, foba§ wir in ^abab=^immon eine combi*

nirte ©öttcrfigur hätten, wie Saat SDiolod), Saal-Slbon u. a. $ifeig, ber bie Sache in

ber jweiten 3lrt nicht ohne große !©ahrfchcinlid)fcit anfteht, erachtet nad) beut 3wfömmen=

hang ber Stelle ben .£>abab ^immon für ben einheimifd) ft)r. tarnen be« ^Iboni«, währenb

nad) .^icront)muö, bem biete neuere folgen, ber 9came bie Stabt ÜDfarimianopoli« im

@cfilbe oon SJcegibbo bejeichnet, wa« ber ^i|jig'fchen Srflärung jebcnfall« nachficht. Die

attjüb. (Srftärung im Stargum ficht barin ben Warnen eine« ftönig«, ber ben Sltjab töbtetc.

freilich bieten bie LXX blo« ben einfachen Wanten Wemntan = Wimmon, wobei fie auch

bie fnr. Ueberfc^ung auf ihrer Seite haben, ©üblich W un^ a^ ^ame noch Hadad»*zer

in 2 Sam. 8,3 — 11; 1 Äön. 11,23 erhalten, b. f). beut ^pabab ^tlf t , wie Sliejer unb

Ooejer bebeutet, bem @ott unb Oahoe hilft (f.
^abab-^immon).

Wölbefe.

3)?acrobiu«, Saturn., I, 23, ber Sonne,
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Den blofen ©otte«namcn «$abab fü^rt 1 £r)ron. 1 , so ein Stamm, ber $u ben

-3«maeliten geregnet wirb, fobann ein ebomit. König (1 2Wof. 36, »5; 1 ßljron. 1,4«) unb

enblid) ein ebomit. ^rinj, über meldjcn mir 1 Kön. 11, u—u eine Iciber im §cbräifd)cn

am Sdjlufe oerfrümmelte, aber felbfr fo nod) fctjr intcreffante Wotij befifeen.

Stl« nätnticr) Taoib ober fein frieg«tüer)tiger gelbfjerr Ooab bie (Sbomiter bcfiegt

fmttc (2 Sam. 8, u; 60, 10), mar ber König«for)n $abab, mit anbcrn ebomit. 9)Jän=

nern in feinet #ater« Xienft, geflogen, ba Ooab alle«, ivao mä'nnlict) war, niebermcfceln

Heft, nnb batte, oon 93ebuinen au« ber ©üfre Baratt geführt, in Slegbpten eine 3nfluc^t

gcfunbcu. £ier wie« iljm ber König §au« unb (SinFüuftc an, aud) fdjenftc er it)m £anb

unb gab irjm bie Sdjweftcr [einer $rau jur ©cmarjtin, mit ber er einen Sor)n, Genubat,

erzeugte, ber mit ben föniglidjen ^rinjen erjogen würbe. Wad) Taoib'ö £ob wollte er

nad) (Sbom $urücfgef)cn , um fein i'anb micber gu gewinnen (1 Kön. 11, 14— 22.) §icr

bricfjt unfere Urfunbe ab, bie LXX aber ergänzen ben 23erid)t fo: „Unb £>abab fefjrtc in fein

?anb jurücf. SDte4 ift bie 33o«r)cir, bie £>abab tt)at, unb er befdjwerte Ofrael unb war König

im i'anbe Gbom", unb biefen 3u
f
a

fe faben bie LXX fiefjer nietjt felbfr erfonnen, fonbern

oorgefunben, er ift alfo edjt, unb fctbft in bem an biefer Stelle befcfjäbigten r)ebr. £ert

ftnbet ftc^ 33. 25 nod) ein Stücfcrjen baoon, ba« im aleranbrinifdjen £ert ber LXX fct)lt,

$um $emci« bafür, ba§ e«, im £ebräifcr)cn »erfprengt, jer/t nidjt an ber rechten ©teile ftcr)t.

flu« bem fdjon serftörten i)ebr. Xext fefct 3ofept)u« („Sllterttjürner", VIII, 7, 6)

eine ^r)antafiecr$äf)iung jufammen, bie bafjin tautet, baf? >t>abab, unfähig fein i?anb $u

erobern, ftd) mit Rezon (bei 3ofepfju« 9iaa,$or), einem aram. ftcinb Sa(omo'«, »erbünbet

unb in beffen £>ienfi ben Horben *ißaläftina« burd) Streifjüge beunruhigt t)abe. — Tie

ganje Grjäfjlung ift bem »erborbenen r)cbr. £ert $u i'iebc evfunben.

Crnbücr) nod) eine 93cmerfung über bie sJ?ameu«formen. Xa d unb r in bem femirifetjen

Sllpfjabet oon jc^cr fc^roer $u fdjeiben maren, fo mcd)feln bei ben Hebräern felbfr fd)on,

unb bann bei ben @ried)cn, bie sJfamen«formen £abab, Araber, flber, Ärab (1 Gfjron.

1 , so: 2 Sam. 10, 16. 19; 1 (Sfjron. 18,3; 19, ie. 19; 1 9Jfof. 36, 39). Die bejeugtere

?e«art ifr im £ebräifd)en £abab, bei ben LXX aber «ber. 9)ferr.

fi(lbüb=(£fcr, auet) $abflr:(£fcr (boef) iene« bie urfprüng(id)c unb richtige ^orm,

weit ^abab [f. .^abab^immon], ber s^amc eineö ft)r. (Rottes — beö ptjönij. Slboniö —
aud) fonft in fnr. (Sigennamen oorfommt), fo oiel alö: „£abab i|l ^ülfe", wie 3. 53. (Stiefer

= „mein ©Ott ift $ütfe", war ber 9?amc eine«, wie e« fdjeint, fc^r mächtigen unb

friegerifc^cn Hönigö oon ©nrien*3°ba, wol aud) bafelbft alö JtönigSnamc ebenfo erblic^,

wie fpäter Söen^^abab in enrien^Xamaefu«. Wit bem dürften Ü^oi oon ^amatt) Oer-

feinbet, fonnte $abab*Grfcr nur oon Tamafifuö .^pülfc erwarten gegen Xaoib, würbe aber

oon biefem im SRorbofien oorn 3orban gegen ben ßupfjrat ^tn (bei .^etam, .'palama? f. b.)

gefdjtagen, jog babure^ aud) baß if>m ^ülfreic^e Xama«fu8 mit ftd) ine ©erberben unb

mußte $amatf), baö er bebrängt unb fdjon al« Eroberung in feinen tfbnigetitcl (alö

,,.f)amatf)-3oba"; 1 CTtjron. 18,3; 2 Qtfxon. 8, 3; f. 3°ba) aufgenommen, wieber fahren

laffen. «uö ben ©täbten, welche #abab=<Sfcr (,c |a^ 2;ebac^ (f. Setad)) unb ©erotljai,

führte Taoib fe^r oiet (irj fort unb im bama«cenifd)en Öcbict baute er (Jafleflc unb

berfafj fte mit Sefa^ung jur ©e^auptuug feiner Ober^errfdjaft (2 Sam. 8,3—12; 10, 16—19;

1 (£^ron. 18,3— 11). 95?ot fc^on oor ^abab^ßfer'ö 9iieberlage k)atte i^n einer feiner

tapfcrfien ^auptteute, ^efon, oertaffen, eroberte mit einer Üriegerfdjar i)amaöfu« unb

grünbetc ein felbflänbige« Königreich, Snricn-Xamaefuö (1 Äön. 11,23.24; 25 gefjört

nid)t b,ierb,er, fonbern jn 53. 14—22, unb bc$iet)t ftcb, auf $abab, ben Sbomiter). «gl.

Gwalb, „©efchi^te be« 33offeö 3frael" (3. 2(u«g., Böttingen 1865), III, 212 fg. Äneucfer.

.vSaDnbOKinutton wirb 2adi. 12, u in einem ©ebanfenjufammcn^ang genannt, welcher

eine „Ätagc in Ocrufafcm" aufünbigt unb bereu ©rbße mit einer anbent 5ttage „im Xtyal

3Wegibbonö" oergteic^t, o^nc baf? oon oorn^crein auö ber Stelle Har ^eroorgct|t, ob bie

Benennung .^)abab iHimmoii ben ©egenfianb ber Silage ober audj ben Ort ber Klage bc=

^eic^rte. So üict fte^t fefi, ba§ ba« ©ort jmei fnr. ©ötternamen enthält. $abab (f. b.)

ober «ibab (»gl. 1 tfön. 11, 17 mit 33. 25) ifi ber ^amc „bei* König« ber ©ötter"

(Sanc^uniattjon, Fragments, ed. Orelli [?eipjig 1826], S. 34), bc« „erfreu unb oberften

©orte«" (üftacrobiu«, Saturn., I, 13. 23), be« Sonnengotte« ber Snrer; er würbe al«

Symbol ber befrudjtcnbcn 9iaturfraft, neben ber ÜDerfeto (Mtergati«) oerer)rt, weld)e Sömbot

ber weibttcfjen 9?atur!raft unb atfo aud) ber Srbe war, unb t)ie§ in Joru« unb Karthago
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^fteliferte«, 3)fetfartf), b. i. „Stabtfönig", auf 3nfdjriften $kal»|>amman, b. i. „Sonnen-

Saal" (f. Cool). £>er Warne bicfc« (Gotte« war, wie 9?ifolau« Xama«cenu« (Histor.

«xoerpU et Fragm., «d. Orelli [?eip$ig 1804], S. 293) erjäjjtt, auf jcljtt för. Äönigc

oon einem Jpabab in Xtaoib'e Brit an, übergegangen (f. 33en £abab, $abab=<Sfcr, unb

»gl. 2 Sam.8, 3 fg.; Im. 1,4; 3er. 49,2-; etwa aud) 1 Uftof. 36, 36. »9; 1 Äbn. 11, u fg.).

Mi int in int wirb ebcufaH« (2 jiön. 5, is) al« fnv. ©Ott, ber in £ama«fu« einen

Xempel hatte, genannt, unb feinen Planten führte ber bam««cfnifd)e Äönig Xabrinunon,

b. i. „gütig ift 3ftiumou". 2öenn nun $finunon mit ftabab jur 6inf)cit bc« Namen«

fid) oerbinbet, fo xft jener (Gott biefem wenigftenö gleichartig ober oielmef>r mit biefem

ein«, unb £abab Ql« Sonnengott im allgemeinen !>eif;t ,t>abab^iimmon eben in einem

befonberu Sinn, unb jwar in ber befonbem 5fc$tef}ung al« Soinbol ber fraftto« batjin*

fierknben iöMnterfonnc ; beim 9?ünmon fomntt oon einem 2£ur$elmort ramaui, weldje«

„tnilbe fein" obtr „werben", „altern" bebeutet. 3U bcrfelben Deutung be« (Gottc«namcn«

fomntt im (Grunb aud) eine anbere Unflat, weld)e in $abab 9Ummon ben for. Sonnen-

gort erFennen will, wclcfjcm ber (Granatapfel — benu biefen fofl ber ©einame „SRtmmon"

bebrüten — alö ba« Smnbol für be« (Gottc« rcidje ^robnciion«fraft, alö heilig gegolten

Jjaben foU; benn biefe (Gotif>cit fanu nur bie Sonne be« Spotfouintcr« fein, meldje Granat»

fvüduc unb £>bfi jur pfeife bringt. Cr« leudjtct atfo umädiü ein, ba§ „$abab=9ftmmon"

bie fnr. S&e^eicfjnung für ben (Gott Styammu; gj. 8, 14) unb mithin ibentifd) mit bem

Slbon, ?lboni ber s#l)ömjier, bem gried). 2lboni« ift, bem (Gott ber gereiften f^elb - unb

Saumfrudjt unb btr reifen Zrauben, wcld)cr feinen Manien oon bem M lageruf „Hoi adoni",

b. f). ,,9ld), mein Jperr" (3er. 34, a), «galten fyat unb oon beffen (Jultu« un« bie gr»§c

Xobtenflage burd) Söeibcr überliefert ift, meldte in ber Stelle Gj. 8, u angezeigt unb in

Sa di. 12, 10. 11 mit ber Mlagc um ben einzigen Sofm in ^ßaraflelc gcfteSt wirb, wie benn

aud) Hodad ittdito anbere« al« „ber einzige" bebeutet (3)?acrobiu«, Saturn., I, 21. 23; »gl.

aud) Ämmianu« DtarccUitut«, XXII, 2; i'ueian, De dea syria, §. 8 ; ÜJtorciami« (£apctta,

II, 192), unb Xfjammua fdjon oon Gnriü oon Slleranbria (ju £of. 48) imb &ieronnmwS

(ju (Sjedjiel) auf ben pljbnij. Äboni« gebeutet mürben unb bie SJulgata in ber Stelle bc*

^ropfycten (Sjcdjiel bafür gerabeju biefen Warnen gefegt ^at (ogl. aud) ©efeniu«, Scripturae

linguaeque i^oenic. Monumenta [l'eipjig 1837J, II, 400). Uebrigen« mar bie Statue be«

'Zhanumtv nad) ber rabbinifd)en Uebcrtiefenmg, eine Sin oon Xolidman. „&« foQ ein e^emei

(^ötenbilb gemefen fein, beffen Äugen mit Sölci angcfüüt maren; wenn biefe« nun burd) ^cuer

gefd^moljen unb flüffig gcmad)t morbeu fei, fo waren bie l)erau«flie§cnb«n Xrof)fen ben Äugen

be« Solt« al« grope X^räneurropfen erfdjicncn, weldje ben Mugen ber (Gottheit entflöffen."

jDic ältere §orm ber Äboniefage unb Äboni«fcier wcidjt oiclfad) oon ber fpätern

ab. Äboni« war ber So^h be« ^l)önir unb ber Älpl)cftböa, einer Xodjtcr bc« 3lgenorf

ober be« affnr. 5Tönig« Xf)ia«, ober be« ftinnra«, ^öuig« oon ^ap^o« auf ifypru« unb

ber Wnrr^a (Smnrna), Xod)ter eben biefe« chpr. Wönig«, unb würbe, nad)bem bie oer^

jwetflungdoolle Butter in einen SOturr^cnbaum oermanbett worben, i'iebling ber ^ro-
bhc (Seuu«), weldje ben fdjönen ftnaben au« beforglidjcr (5ifci*fud)t in einem Soften

oerbtrgt unb ber (Göttin ber Unterwelt, -ßerjcbljone, anüertraut. Diefc aber, gleid)fatt«

oon Vtcbc ju bem ftnaben ergriffen, wiQ Um nid)t wieber ^erau«gcben. Ter Streit barüber

(ommt oor 3CU^> beffen St'idjtcrfpvud) ba()in entfe^eibet, baf^ Stboui« an 5)ritt^eil bc«

Oa^re« in ber Unterwelt bei 'ißerfeüfjone, ein £>rittljeü auf ber Oberwelt bei 9lpt)robtte

weilen unb über feinen Äufentrjalt im legten 3)rittt)eil felbft entfdjeiben foütc. «boni«

fd)enfte e* ber Äpt)robitc unb weilt ad)t ÜKonatc bei it)r, bier in bei- Unterwelt. So
fang ^annafiß (Äppolobor, Biblioth., III, 14, 4). $a<f) Ooib (^letarn., X, 298—739)
würbe ber fdjöne, oon Äpl;robite geliebte 3üugling cbenbaburd) Nebenbuhler be« (Gotte«

Slre« (ÜTiar«); btefer fenbet im (Gebirge einen Sber, burd) beffen 3<")n Äboni« auf ber

3agb fällt unb oon Äpljrobitc beweint wirb, wie benn aud) bie fnr. @bttin Ätergati«,

Slfd)era bei ben ^t)önijient, ben Äboni« betrauert.

Sei ber auffallcnben Uebercinftimmuug bc« Äboni«- unb Ofiri«bienfre« erflären ftd)

oielc ©elc^rte (be Sacto, $)ug, ^)i^ig «. a.) bal)in, ba§ biefer (Eultu« be« Äbonte ober

Jljiimmir, urfpriinglid) au« Äcgnptcn ju ben Sorem unb ^tjbni^icrn gefommen fei, wie

benn aud) Xljammu«, fraft oicler ägopt. 5i'änig«= unb anberer Eigenname«, ber ägnpt.

Sprodje angehört unb, nad) einigen fördjeiiüätcrn, ber Sof)n ^arao« gewefen fein

foü. «uf eine ägnpt. Heimat weifen aud) bie gefd>id)ttid)en Beuoniffe. 9?ad) ^racrotnii«
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(Saturn., I, 21. 23; f. »ben) mar ber fbr. ^hiptter (Saal) ju £efiopott« au« bem
ägbpt $eliopoli« gefommen, unb ©tept)anu« bon $ö$aua (u. b. 20. Simatlju«) fagt:

Slboni« fei ein ägbpt. ©ort, ben ftd) bie ^f)önn.ier unb (Sbprier in 23bbto« unb
«matt)u* jugeeignet unb $boni«*Oftri« genannt Ratten (ogt. audj ^aufania«, IX,

41, 2; ßueian, De dea uyr., §. 7; ©efeniu«, q. a. O., ©. 96, 228); ganj in

Uebereinfrimmung mit $)ama«ciu«, metdjer bei ©uiba« er^It, ba§ bie SUeranbriner ben

Ofhri« unb Slboni« in einem Obol jugleta) angebetet Ijaben. 83on feiner urfprüngliajen

Heimat Äegopten au« berpflanjte ftd) otfo bie Üljammuj* ober Äboni«flage im 7. Oat}rlj.

b. (£t)r. unmittelbar nad) Oerufalem , wo ber ^roptjet <£jed)iet (Äap. 8, 14) bie Hagenben
Seiber fogar im £empel „ftfcen" fanb, ben S^ammua beweinenb.

ßben baljer, au« Hegbpten, manbertc in Ouba aud) ber $)ienjt ber fogenannten

aftat. Srterni« ein, jener $immel«fönigin (Oer. 7, u»; 44, n. 19), roeldje mit iranfopfern

unb Sudjen oereljrt mürbe, nämlidj bie $$anity (= Äftarte), toeldjc neben bem 93aal

£>amman auf ben Onfdjriften oorfommt unb alfo otjne 3n>eifel ben SWonb bebeutet

(f. SDiana) unb mit ber Wanäa (2 SWaff. 1, wa$rfd)einiid) al« tyrer SWutter, iben*

tifd) ift.

3u ben Sp&Tainüten („im Üfyil Sflegibbo", ©adj. 12, 11) mar ber Äboni«cuftu«

einfi über ©brien gefommen, foba§ mir alfo für Spljraim einen ooUftänbigen ©onnen»
bienft anjune^men fjaben, einen Dienft ber ©onne überhaupt al« S8aal--$amman, »ie

aud) fpecieü al« 2Binterfonne, al« Äbont« (f. 23aal).

$etne fbropfjönij. ©Ortzeit war wol fo roeitfjin oereljrt al« Slbonie. ©einen $auptfi|

$atte biefer Guttue in 8bblo«, ber „^eiligen ©tabt be« «boni«" (©trabo, XVI, 755;
bgl. aua^ Byblius Adon bei SWarcianu« (£apefla, II, 192), unb in einigen benachbarten

Orten am Libanon, namentlich ju Äpfjafd am äboniefluf? (f. 2lpt)ef). 3n 35bblo«,

mürbe er alö ber l)örfjftc ©ort oereljrt unb t)atte mit ber bt)blifdjen Äpljrobite ^aaltiö)

einen gemeinfdjafttidjcn Tempel, in meinem bie Slbonien begangen mürben. $ier, mo ber

Äönig«fifc feine« Stoter« Stinbra«, mar «boni« geboren; ^ier geigte man bie ©teile, mo
er oon bem (Eber getöbtet morben, unb wie« feine ©rabfiätte nadj. 53eret)rt würbe er

audj in bem bei S3nbto« fliefjenben, frönen Haren fttujg Hboni« (jefct 9?a$r Sbratym),

beffen Bereinigung mit bem SDieer man at« 93ilb feiner 93ernüfdjung mit ber Äpt)robite

anfal) unb bejfen SCBaffer afljäljrUd) jur .$erbjt$eit fidi blutrot
l)

färbte: angeblich oon bem

in ben ^Iu§ rinnenben ©tut be« im ©ebirge oon 9J?ar« ober bem (5ber getöbteten &boni$,

in SEBirfliajfeit oon ber rotten 6rbe, meiere ber Seegen an ben Ufern, Ouclten unb 93äd)en

im Libanon to«fpülte. 8on »nblo« au« läf^t ftc^ ber 2)ienft be« «boni« weiter bei ben

@ebirg«oötfern im Libanon, über flntiodjien, ^Jerfa am (gupt)rat, Sabötonien biö nadj

SInmai« tjin oerfolgen, mo Dörnen in feinem Xempel gehalten mürben. SWit $ob(o« unb

Umgegenb frrttten fidj bie pljöni ©tobte auf Qbpru«, tuobin ber $boni«cuttu« oon Äit=

täern, alfo oon ^tjönqiem gebraut morben mar, um bie (Sljre, bag i^nen 2lboni«

angehöre, befonber« Slmat^uö unb ^aptjo«. Die Serbinbung awifa^en ^tjöniiien unb biefer

Onfet oermittelt ber mMifdje Äönig Äinora«, melier in ber üttnüje al« ber ©rünber

ber ©täbte unb @ultu«orter be« %boni« unb ber ^aalti« im p^öntj. ©brien (Soblo«,

Sptjata) unb auf CEtypru« (^3apt)o«, 2tmatt}u«) unb be« bort betriebenen untüchtigen ©öttev-

bienfte« crfdjcint. X\t ©rieben, toetc^e bie üJajtljcn unb ben Gultu« be« ^boni« oon

CSppru« au« erhielten, machen be«t)alb gembljnlid) biefe „dufet be« Äboni«" ^u feiner

Heimat, lieber S^pru« famen bie Äbonien in ben ^eloponneö unb namentlich, nadj Srgo«.

Wad) Ättjen fdjeinen fie erft jur £t\t ber perf. Äriege oerpflanjt morben ju fein (ogt.

Flittard), Vita Niciae, kap. 13, unb Vita Alciafaiadis, Map. 18); n)al)v[d)ciulid) jebod)

mar ber %boni«adtu« fd)on in ber Urzeit ©riec^entanb« burd) SBötfermanberungen oon

@Qpru« unb ^Ijönijien nad) bem heften oertragen morben. %18 aOe Gutte in ^om
Eingang fanben, mürbe aud) ftboni« eingeführt : ba« alteitc ^eugnif? bafür ift ba« be«

SDiajter« £)oib (Ars amat, I, 75) 3« £ett be« taifer« Äuguftu«, unb biet früher !am

er gemi§ nidjt oor.

Tau $[boni«feft, bie Moniert, mürben in einem grogen X^eit $orberafteu« unb in

äegnpten, befonber« jur 3ei* ber ^tolemäcr in Hleranbria, mit ber grö§ten *ßrad)t, in

©riec^enlanb unb aud) ju 9iom gefeiert, unb gmar ju oerfc^iebenen 3«iten be« Oa^re«;

im Occibent aur 3ett ber SHhling^£ßß«nbnaaVgleid)e, im Orient um bie 3eit nad) ber

©ommerfonnenmenbe, unb aud) ^ier mieber in ben oerfduebenen Orten »erfRieben. On
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Serien j. itnb 99t>Mo« würbe fraft be« ©otte«namen« „^ammuj", welcher jugletdj

Warne eine« unferm Ouli entfpredjenben SJfonat« bei Sörer ifk , bie Äboni«flage eben in

biefcm ÜÄonat, bcm crflen nad) bem SommerfotfUtium, begangen, «ir3ett ber fengenben

Sonnent)ifce unb Öerreiberetfe (ögl. ftmmtanu« 5)?arcetlinu«, XXII, 10; Julian, Epist. 52).

£u Oerufalem hingegen würbe ba« Xcjammujfeft bei Sjedjiel, unb jebenfall« aud) ba«

bamit ibentifdje be« $abab*9ttmmon bei Sadjarja „im I^al SDJegibbo", wie e« eben gemttf?

ber SteUe <5$. 8, u (ögl. $3. 1) fdjeint, ba« geft ber abjierbenben Spätherbftfonnc, erft gegen

bie $erbftnad)tgleid)e ^trt gefeiert, im Anfang be« festen 2Ronat«, welcher unferm Sep-

tember eittfprid^t, genannt „(Slul" = „Sraubenmonat" (00m fOptiken ©ort aloli,

Traube), in meldjen bie Obfi» unb Seinlefe fällt, woran fld) ja, wie fonft an ba« Hb
ernten be« reifen (betreibe«, bie ft)mbottfcr)e Xobtenfeier be« ÖJotte« am natürlidjfteu an-

festlegen mochte (ogl. Ämmianu« SRarcetlinu«, XIX, j ;
XXII, 9). 2Bäf>renb biefe geier aber

bei ben ($riedjen nur jwei $age währte, bauerte ba« ^eft ber ^bonien im Orient fteben

Sage, nad) Sitte ber gewötjnlidjen iobtentraucr (Slmmianu« 2J?arceÖinn«, XX, 1; ögl.

1 2Rof. 50, 10). ?ucian t)at in feiner Sa)rift: „93on ber ftirifdjen ©öttin" bie geljeiimu>

öoüen gefte befdjrieben, weldje bem $lboni« unb ber 2lpt)robite ju 25öblo« gefeiert würben.

2Bie bei ben ©rieben, fo war bie ?tboni«feter and) bei ben (Syrern unb ^^önijiern ein

f^eft ber SBeiber (ögl. audj (£$. 8, 14), unb jwar tt)eil« ein £raucr=, tljeilfi ein greubenfeft

(£ucian, De dea syria, §. 6 fg.). $ie @öttin Derfeto, Äfdjera bei ben $(}Bmgiern,

bei ben ©rieben Bpljrobtte (Senuö), betrauert it)ren ©emaljt, ben Stboni«, unb „mit

Slptjrobite trauern unb weinen, unb freuen fnty unb jubeln bie Sterblidjen". 3)ie geier

natjnt tljren Änfang mit bem „83erfd)winben" (dupavujfi.de) be« ttboni«, bem ba« „Suchen"
(%tt-(c<.:> ber SBeiber folgte. 2Ba« biefelben fugten, war ein £>oljbilb bcö Äboni«,

meldjeä man in ben fo genannten „$boni«gärtd)en" öerftaft tyattc. Tiefe waren irbene

©efäfje, mit <5rbe angefüllt, in welche man gegen bie 3«t ber ftboniäfeicr Seijen, ©erfte,

ftenajel, Sättig unb etwa einige anbere Sämereien gefäet hatte, unb bie, an ben £f>ürcn

be3 £>aufe« (^Jlutard), Vita Niciae, $hp. 13) ober in ben banad) genannten „Sor^öfen

be« Slboni«" (Ogl. ^Jlutard), Con«olat. ad Apollon., VII, 32 mit Sandmniatljon, a. a. Ö.,

S. 22) ftarfer Sonnentjifce, and) wot fünftlidjer SBiirme au«gefefct, innerhalb ad)t Sagen

it)re grünen ©räfer rafdi emportrieben, aber ebenfo fdmeU nnd) wieber oerwelfen liefen.

Da« £>inwctfen biefer fdmefi aufgcfdjoffenen jarten ^flangen war ein Stimbol be« 00m
fruergott ütfar« getöbteten Oüngling« «boni«, unb wirb nidn" feiten gebraucht at* ein ©üb
für bie Äürjc unb ^uifätUgfeit be« i?eben« überhaupt unb aHer |>errlic^reiten bei SRenfdjen.

%m aKoraen blühet er unb grünet wie ba* @ro« unb bie ©lume bc« gelbefi",

2)o« am SRittag 00m ®lutwinb unb öon ber ^i^e oerborret.

(53gl. Oef. 40, e. 7). — -3n einem ber ©ärtt^en würbe Slbonie wiebergefunben, we«§alb

bie 2Rtot$e fagt, er fei 00m (Sber im Sättig getöbtet unb barin öon Äpljrobite wieber

aufgefunben worben. Diefee „SBieberftnben" (eupsöu;) war ber »nfang einer gewb^n»

liefen Üobtenfeier, bura^ bie grauen mit allen morgenlänbif^en @ebräu<^en in Scene

gefetjt (Dötb, Metam., X, 298—739, befonber« ». 720 fg.). S)aö £eid>enbitb be«

?lboni« rourbe gewaft^en, mit Spejereicn gcfalbt unb mit ?einwanb ober 935oÖe umwunben,
bann in einen Sarg gelegt, ber Sarg auf einer £eid)enbafjre anögefteßt, unb fein ÜRörber,

3)iar8, in Sd)Wein8geftalt neben ber ©a^re. Daneben fefcte man fl^ auf bie <£rbe mit

jerriffenen Kleibern nieber (wie Cj. 8, u bie Hagenben SBeiber nac^ Sitte ber Ürauernben

am 53oben ft(jen unb ben Kjaminuj beweinen; ögl. auc^ 1 9Wof. 23,2; Oef. 3, 2«; 9?efj.

1,4) unb beflagte mit bem föuf: „2Be^|)err!" (Hoi adon) ober: „95Be^ ^err, wa« ift

feine ^crrli^feit!" in bem in ber SSlttte be« ?cben« burdj gewattfamen Job hingerafften

fd)öncn Oüngling bie furje &tit be« menfdjlid)cn ?eben« unb bie 9^i^tijfeit ber irbifd>en

@üter (ücr. 22, 1«). <£in Xobtenopfer unb feierliche »eftottung be« Obol«, wobei atte

fonftigen Söegräbni§gebräu(^e beobachtet würben, bef(b,lo§ bie Irauertage (f. Segrcibni§).

Statt be« üblichen 3««aufen« ber ^aare mußten im Orient bie grauen am lag brr

lobtenfeier it)r ^aar abfeieren laffen, ober bafür, wenigften« ju S3öblo«, ii)re ßeufcr)c)ett

im lempel ben jum geft gefommenen gremben um ®elb prei«geben unb ben (Srlö« ber

®öttin be« lempel«, 3lpb,robtte, jum Opfer barbringen (8ucian, De dea syria, §. 6).

9hdj biefen Xrauertogcn folgten oljne Unterbrechung bie läge ber imgejügeltffcn greube
unb «u«gelaffent)eit, iebod> nur bei ben

f9r. «bonien. Da, am Xag naa> bem flebe*
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tägtgen Xobtenfeft, I)te§ e«: „Äbom« lebt imb ift (junt Gimmel) aufgefahren!" (8nctan,

De dea syria, §. 6; $ierontomu« ju <£j. 8; bgl. Hmmionu« 2)carceUinu«, XIX, l
;
XXII, 9).

Hu4 in ^lleranbria würben bie Slbonten jur 3eit be« ^tolcmäu« ^ilabelbfyt« nad)

£l)eofrit'« fdjöner 93efd)reibung in ber 15. ObbUe (2*. 112 fg.): „Die Slboniajufen", auf bradrt»

ödüc Seife begangen; aber nur, wie efl fd)eint, an ^toet Tagen. Ilm erften Xage bc«

§reubenfefie« befhtbet fidi Hbfjrobite im Söeftfc be« Slboni« unb ift in ber £>ofburg neben

bem Oüngling in ber fdjönften Ougenbblütc auf einem fUbernen 13 elfter gebettet:

Jcebeu ihm fteht, anmutig, wa« hoch au| bem Saume gereifet;

Sieben u)in aua> Suftgärtdjen , in jUbergeftodjtenen Äörbeit

Öobl umhegt; aud) «Sürtrgebfift in golbenen Ärüglein;
2Iud) be« ©ebadenen Diel, wa« grau'n in ber Pfanne gebilbet,

Söeijje* 2Heb,t mit ber sölumen üerfdnebener 2BUqe ftdj mengenb;
2Ba« fte mit tauterem Oete geträuft, unb ber 3üfje be* $onige.

Me« erfdjeint wie (Seflügel unb wanbelube« Seben um jenen.

Örtinenbe fcaubgewölbe, Dom jartefteu Title begattet,

©auete man, unb oben al« Äinberdjen fliegen (Sroten.

äuf meerburpurnetn ©lanje ber Jebbtdje (fanfter wie ©Plummer
jRttfmtt fle bie ©amifdje ©tabt, unb wer 2Rileto« bcrooljnet)

Sarb ein Sager gebeert, unb babei bem frönen 2lboni«,

Dort t)ält Sfbbri« bie Stuf) unb b,ier ber fd)öne Sibonis.

$lm jroeiten Jag, bem Irauertag, be« borgen« fiülp mürbe bann ba« löilb be«

Bboni« in ^roceffton, bie Stbmgin an ber Sbifee ber grauen borne^men Stanbe« mit

aujgeiortem <paar, jerrtnenent L"ewano, entoionter -oru|t, unter oent Jtingegejang.

Äomm, tljeurer «boni«, einjig b«r wie am Bdjaron beoorjugt unter ben Halbgöttern,

Sie meber bem Agamemnon, noch, 'Äja«, nod) .peftor,

$atroHu« unb ^rrlju«, nidjt ben Sabinen nod) ben *rgtüifd)en $eroen jutljett warb;
©ei un« günftig, SlbontS, jefct unb im fommenbeu 3aljre,

Jteunblid) famp bu, unb fei un« freunbüd), wenn bu wteberfefjrfi,

)um ÜKeer ^inabgetragen, an anbern Orten nac^ einem ^Brunnen, unb bort berfenft, unb

mit itnn augteic^ bie Äboni«gärte^en
,

^ur SJerfmnücfmng beö rafc^ erblühten unb ebenfo

rafdj bat) in geweiften ^Iboni«, wie benn and) £1)eofrit fclbft fagt, $lbotti6 wanbere jum ^aron
unb refjre im fünftigen Oa^r mieber. $gl. nori) $ion, Epitaphius Adouidis, 1. ObnOe.

3Bie fe^on jur &t\t beö ^roö^eten ßjectjiel ju Oerufalem ber Ü^ammuj betrauert

würbe, fo jwnben aud) »iebei, fett ^abrian'« 2ßiebcraufbauung ber ^eiligen ©tobt, auf

ber ©teile, weldje man |u fionfiantin be« ©ro§en 3«t fifr bie «Statte be« ^eiligen ®rabe«

unb ©olgat^a ^ielt, bie $ÜbfäuIen unb Tempel ber ^n^robite, be« Hbonio unb 3eu«,

mürben aber oon ber Äaiferin Helena hinweggeräumt. Äuc^ baö Xfyai am ftu§ be«
s
J)ioria, am Oue0 3tloaf), mar ju be« ^ieron^mu« fetten mieber jum .^ain be« ^pljro-

bite» unb aboni«btenjte« geworben unb ber (»ammelpla^ be« 33olfe« ju gcjlen unb ©e»

tagen. Unb nidjt bto« 31t Oerufalem, aud) an anbern Orten, aud) jit üöetfjtefjem ift

„in ber #öf>le, wo ein^ ba« e^riftufifiitb weinte'', oon grauen bie Irauerftage um
Xtiammuj gehört morben (bitter, „fcie (Srbfunbe", XI, 417; $)ieTonümu« ju Oef. 32, ju

3Wal. 10, nnb Epist. ad Paul. 564).

Die urftorimgttdje einfache Öebcututig biefe« Giultu« ift fiar: er fomboliftrte , ent»

fnrtt^enb bem ägbjrt. Oflriöbienft, ben Sonnenlauf unb beffen @influ§ auf bie (grbe (ÜÄaao*

biu«, Saturn., I, 21; Qcufebtu«, Praep. evang., III, 11; ogt. £ucian, De dea syria, §. 7).

3m ©inter wirft bie ©onne nic^t, fte ift mit bem ©nät^erbft „gealtert" (Rimmon!),

fraftto« geworben unb für bte (Srbe alfo gletdjfam oerloren unb berfdjwunbcn , unb afler

^ffanjenwuc^« mit erftorben; in ben Sommermonaten aber berbrettet fte überall wieber

V'eben unb iölüte, fte tft glciajfam fetbft in« 9eben .^urürfgefebvt. Die 9nfd)auung, bag

bie td)öne Jafjreöjeit bie fd)led|te an Dauer übertreffe, jfeflte ben Sonnengott al« ad)t

Monate bei ber ?früf)ling«götttn 3ty$robtte, b. ^. auf ber obem £enüfto$äre ber (Jrbe

weüenb bar, üier Monate hingegen in ber Unterwelt, b. lj. ber untern .^emifö^äre, bei

ber »interlit^en ^erfebljone, ju welker er ^inabfteigt, bom 3°^n Deö 6ber«, b. fj. be«

SBinter«, fterbenb, wenn bie Jage nad) ber $erbftnad)tgleid)e immer fürjev werben (Wla*

crobiu«, Saturn., I, 21). (Jbenfo töbtet aud) ber ägbbt. Xt)pf)tm ben O^ri« unb erfct)eint

balb al« War«, balb al« ber ©tutoinb (Samum: ber witbe (Sber, welken Inption im

3»onbfc^ein über bie ^rut^tgeftlbe am 9hl jagt (^lutard), De Iaide et Osiride, ftab. 8). ®egen»

36*
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über btefcr afrronomifdjen Deutung be3 ÄboniS al« (Sonnengott, her im 3a$r feine 95Deri^fct

burdjläuft, madjte ftd) fdjon im Slltertljum nod) eine anbere, im ©runbgebanfen übrigen*

ibentifdje, tcüurifdje Deutung geltenb, bic in Slboniö al$ Saljreögott bie SDictamor-

pljofen fombolifd) bargcftctlt ftef)t, meldje ba« ©amenforn bis jur SReifc erfährt. %IS

t$TÜl)linge= unb $erbfrfonne, als ©penber bcr Dbfl= unb gelbfrüdjte, ift ber ©ort nad)

biefer Deutung bolb bae au$ ber (Srbe ouffeimenbe ©aatfora, bolb bie auf bem $alm
ftcl)cnbe, gereifte unb abgeerntete tfrndjt.

3ft alfo „^obob^immon" ber 9?ame be8 fjerbfilidjen unb winterlidjen Sonnengottes

ber ©orcr, unb mithin bic ©ad). 12, n (ogl. 8, u) erwähnte Jtläge £>abab^Jiiiu--

mon" eben bic oon anberwart« ijer bcfonntc 3lboni«Flage: fo fragt e8 fidj nun weiter,

ob man mit gleichem 9icd)t unb jureidjenben ©rünben aud) eine £>rtfd)aft gleiten 9?amenö,

unb jwar fogteid) fpecieQ eine für. üolonie, „im lljal 9J?egibbo" behaupten burfte, mcldic

iljvc Benennung eben oon bem bafelbft beflagteu ©Ott erhalten fyaben foHte. Tie 2 ad}.

12, 10 fg. angefünbigte Silage „in Oerufalem" unb angeblid) „ju |>abab'9iimmon" bejie^t

man bamt gembfmlid) nad) bem Vorgang beä $ieronnmu$ auf bie Xrauer um ben tönig

Sofia, weldjer infolge ber ©djladjt bei ÜHcgibbo ftarb (611 o. dln\; 2 Äön. 23, ». so;

2 S^ron. 35,22—25). $odj biefer ftürft be« ftimigreidj« Ouba märe jwar wol in feiner

$auptfiabt Öerufalem, nid)t jeb od) auf bem ©d)lad)tfelb feicrlidj ju betrauern gemefen,

wirb aber jubem ooflenbö au$gefd)loffen burd) baä bebeutenb fjbfjerc bitter be$ propljet.

StbfdmitW, meldjer Ijödjfteng bi« in bie erfie 3eit bc« $bmg« SÄanaffe (699 0. d$r.)

(jerunterreidjt (f. ©adjarja). $)a$u fommt: wo fofl benn näljer bie fnr. Kolonie .£>abab-

SRimmon gelegen fein? £ieronümu« (ju ©ad). 12) fagt: „9?af)e bei OeSreet" (10 röm.

SWeilen baoon, 20 oon (Säfarca) unb fügt f)in$u, $u feiner 3«it Ijabe tS aber mdjj mcfyr

&bab*8Cemmon, fonbem TOarimianopoliÖ getjetfen, ein Sfame, melier audj al8 33tfd)offlfifc

in ben bieten ber Soncilien ju 9?icäa (325) unb derufalem (536) oorfommt, beffen

JDrtGlage übrigen« in neuerer 3cit au(f) fdjon mit Äapljarfotia (Seaporfotani) be$

©eograpljen ^tolcmäu«, eine« 3ütflcnoffen be« fcntoniufl ^iuö, bem fjeutigen.itcfr #üb,

ungefähr eine ©tunbe weftlidj oon Dfdjenin ((£n*©annim), jufamnungeftettt, alfo oiel 31t

Weit füblidj gefegt morben ift. Unb wie fotlte audj an bie ©teile $abab=9ftmmon« biefer

gang anbere 9?ame getreten fein? %nS allem i dient t oielmeljr ^eroor^uge^en, ba§ .f)abab*

SRimmon, wie ed ai§ D?ame einer ©tobt ,u beä ^ieronbmud ^eit ntdit mdjr oor^anben

mar, überhaupt nie aiQ Drtöname erijtirte, unb ^ieronomu« fd)eint feine Angabe, ?tbab

^ernmon fei aud) Warnt einer Ortfdjaft, be« fpätern üttariminianopoli« (f. SWegibbo), ge^

mefen, eben einfadj auö ber ©tette ©ad^. 12, u nur erfc^toffen ju ^aben. |)abab^immon
würbe alfo nid>t fowol bie ©tätte einer berühmten „Älage um einen großen Xobten",

als nielmcljr ben großen lobten felbft begeidjnet ljabcn, um ben geflagt wirb (bie ©teile

9fat. 4, s mit üjrer oerberbten £e«art „gen ^armon" für „jum ©ebirge ^in al« 3U*

fludjtäort" gehört nidjt ^icr^er), unb ber ©inn ber propljet. ©teile ©adj. 12, 10 fg. wäre

mithin einfadj ber: „3u Oerufatem wirb am broljenb beoorftet|enben ©eridjtötag bie Älage

ber Oubäer um ben einen wabren ©ort Oa^oc fo gro§ fein, wie bie Älagc ber (SpljraU

miten um ben ©Ott £abab DCimmou (Hbonid) im Ihnl SRegibbo, Wie bie «läge um
ben einzigen (Hadad!) ©o^n" (ogl. nod) Oer. 6,26; 9bn. 8, 10): ein ©eridjtötag, ber aud)

wirttid) balb gefommen ift über derufatem burd) dfar^abbon oon Hfftirien, welcher ben

abgöttifdjen Äbnig Sflanaffc nad) 33abel abführen lie§ (644 0. dtjx.; 2 ^ron. 33, 11).

S3gl. nod) befonber«: ^ig ju Oef. 17, e; @$. 8, u unb ©ad). 12, 11; SWooer«,

„5>ie Wrnaier" (Sorot 1841), I, 191 fg.; Sreujer, „©ttmbolif unb SWüt^ologie" (3. «ufl.,

?eipjig unb Darmftabt 1836—43), II, 91 fg., 417 fg.; 9fofemuüller, „Jpanbbud) ber

biblifd)en «Itertfmmöfunbe'' (?eipjig 1823—31), IV, 1, 275, 318 fg.; (Enget, „Änpro«"

(Berlin 1841), II, 536 fg.; ^ug, „Unterfudjungcn über ben 2Wöt§u« ber berü^mteften SJölfer

ber alten 2Belt" (^reiburg 1812), ©. 82 fg.; bitter, a. a. O., XI, 551 fg.; ©efeniu«,

a. a. D., II, 400; o. Äaumer, „^aläftina" (4. »ufl., i'eipjig 1860), ©. 402 fg.; ftobinfon,

„^aläfiina" (.f)aüc 1841-42), III, 412 fg., 792 fg., unb „teuere biblifd)e gorfdjungen"

(Berlin 1857), ©. 153 fg.; aufjerbem f. «fdjera unb Saal. fneuder.
^abaftt/ ber tteinfie Ort in Ouba mit nur 50 SBo^mtngen < dmu @rubin 5, 6),

in ber (Sbene be« ©tammgebiet« Suba, fjödjft wa^rfd)etnli(^ nörbtid) oon Seit^Df^ibrin

(Söetfjogabriö) gelegen (3of. 15, 37), unb nod) nid)t wieber aufgefunben; jebenfall« aber ift e«,

fd)on fpradjlid), oon bem «bafa (f. b.) ber «pofrtjp^en ^u unterfdjeiben, weldjeö norbwärte oon
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Oerufalem, 30 (Stabien oon $et>#oron natje bei @opt>ta (bcm gütigen Dfdnfna;
f. Dpfmi) lag. £n euerer.

-ßnbfrwaffcr. 3n ber ®efd)id)te oon Ofrael« SBanberungcn burd) bie ©inaitifdje

Jpalbtnfet erwähnt bie 93ibel $weier berfdjiebener Duetten unter bem tarnen £aberwaffer

(2 2Rof- 17, 7
; 4 2Kof. 20, is). Ob letztere Cejeid^tung, wie bie Ueberlieferung Witt,

wirttirf) ben Ofraeliteu it)ren Urfprung Oerbanfe, ober üielmefjr an bcit 6treit ber Birten
erinnere, ben biefe fdjon in ältefler 3ett um Duetten in wafferarmer @egenb ju führen pflegten,

vermögen wir nid)t met)r $u entfdjciben. Die grage, wo wir bie #aberwaffer ber ifrae*

litifdjen «Sage ju fudjen fjaben, fjttngt mit berjemgen über bie ?agc oom ©erg §oreb

(f. b.) nnb oon Stabe« 93arnea
(f. b.) eng jufammen.

2Brr tjalten nun mit Änobe! bafür, bafj ber $oreb ber Jegenbc am befreit ben in

ber «ibel gegebenen topograpr)ifd)eu «nbeutungen entfprict)t. «1« aber bie Ofraeliteu

in ftepftbim angelangt waren, t>ei§t e« 2 Sttof. 17, s fg., ging 2ttofe mit ben «elteften

Dorau«, um au« ben Reifen be« #oreb SBaffer ju fliegen. 9?oct) tfnobet (ju 2 2Kof.

17, i fg.) ift ber ÜÄeinung, ba§ bon bem bamal« gefunbenen Crunnen fidj feine

(Spuren erhalten t)aben. 2Btr madjen aber aufmerffom auf eine ^Beobachtung be«

Geologen ftraa« („Stu« bem Orient" [(Stuttgart 1867], ©. 23 fg.), beffen S3erict>t

ttrir gotgenbc« entheben: „(Sin fdjarfc« «uge fter)t am ftuß be« #oreb in atemtidjer

$öi)t über ber £f)alfor)te an ber glatten fat)len S3crgwanb einzelne grüne ftlede in

fdjwinbelnber $ör)e." ?tn ber Oftfeite be« ©erge« flettcrte nun ftraa« $u einem ber

nttdjftliegertben grünen f^lecfe r)inauf. „©enfredjt ergebt fidj t)ier au« bem @ebirg«fd)utt

eine ($ranitmanb, an beren ftujj ftdj juerfl ein Feigenbaum erfenntlid) madjt unb beim
sJ?ät)ertretcn SBufdjwerf unb grüne Kräuter fidc> jeigen, r)eroorgerufen buret) ein flehte«

2Bafferbaffht, ba« au« einer Duette in unmittelbarfter Wärje gefpeift wirb. Diefe lauft

au« ber glatten ftcl«wanb ungefähr in 2>ruftr)ör)e t)crau«, etwa in ber ©tttrfe eine« großen

Crunnenrorjr«. 93ei näherer ^Betrachtung jeigte ftd) bie Oeffnung, au« ber ba« Söaffer

floß, al« eine fünfMidj gemachte. öergeblidj fietjt man fonft ftd) und) SBafferfpuren an

ber Cergwanb um, bie etwa ba« SBorljanbenfein be« früt)er hinter ber ®ranitwanb Oer*

borgenen Duett« tjätten üerratr)en fönnen; an ber 40 ftuß t)o^en ?5el«wanb fptegeln nur

bie Clätterburdjgänge ber gelbfpatfrnftatte unb feinerlei «njeid)en üerrtttr) ben Söaffer»

fdjafe, ber hinter ber 2Banb ftedt. Die Duette i|t oon 9ttenfd)ent)anb ,,au« bem Reifen

gefdjlagen", ein Umftanb, welcher ben bibelfunbigen ©eologen fofort an „ben großen

Äenner ber 2Renfdjen unb ber 39erge erimierte, an ÜWofe, ber nadj 2 9D?of. 17, e einen

ftel« in ^oreb fd^lug, bafj SEBaffer tjerauötief" (f. aud) 9Webubr'« unb ©eeften'« ent*

fpret^enbe Seobad)tungen bei bitter, „Die (Sinai--^albinfel" [Berlin 1848], ©. 669 fg.).

Die aweite Duette be« tarnen« .ftaberwaffer lag in ber 9M(je oon Äabe« Cornea

(4 3Rof. 20, l—is), ba« 9?owlanb (ogl. bitter, a. a. O., <S. 1088) etwo 10 geograp^ifc^e

SJtetlen fübliü) bon SBeerfebo (f. b.) wieberaufgefunben ^at. ^ier trifft man eine reid)c

Duette, bie au« einem ganj narften ^cl« ber äufjerfien 35ort)ö^e be« Dfc^ebcl |i>atal ^er=

»orf^mibclt, in lieblidjen fleincn fällen 3itr 3Ttefe raufet, um bann nad) einem toeftltctjen

2ouf »on 400 (Stritt f!d| im <Sanb ju oerlieren. 5w r^ cif«

•pnöce, ein gried). SBort, wo e« im 9?. X. oorfommt oon ?utt)er mit „^ölle"

überfe^t (ütfattl). 11,23; ?uf. 16,23; «pg. 2,27; 1 Äor. 15, 55; Offb. 1, is; 6, s u. a.),

weldje« ben Slufentt)alt«ort ber abgefd}iebenen ©eelcn bejeitt^net. C?« ift bem ©orftettung«*

fretfe ber griect). ÜJ?ott)ologie entnommen, wonad> ber ?$ürft über bie Cerflorbenen in ber

Unterwelt Afdes ober Aidoneüs Ijieß, nad) bem ?\iu\; gleiten 92amen« am troifd)en Oba,

ber in bie liefen ber (Srbe fpurlo« ftd} oerloren t)aben fott (^aufania«, X, 12, 2).

Diefer Äönig ber Unterwelt, ftnjte unb oerfd)(offen, gleichgültig gegen bie Opfer, ©penben

unb ©ebete ber ÜKenft^en, ^auft frteb * unb freubenlo« in ben liefen ber (5rbe. Dem
%lht9 ber ©rieben entfprid^t in ber röm. 3Ättt^otogie ber Orfuö, er wirb ebenfall« per*

fönüd} oorgeftettt (greller, „®riec^ifd)e 3Wött)ologte" [2. Hufl., ^Berlin 1860—61], I,

622; „Wömiföje 2Kotf)ologie" [Cerlin 1858], ©. 452 fg.). Die gewöt)ntid)c Corftettung

oon ber Unterwelt ift bie oon einem $aufe ober ^alaft be« £obtent)errfd)er«, mit einem

oerf(^lie§baren D^or, worin jebem einmal Hufgenommenen ber 2lu«gang oerwetjrt ift.

Diefe« grauenerregenbe Dobtengefängniß wirb nad) allgemeiner Ännat)me in ba« Onncrc

ber (5rbe berfefet. Da« geben ber Cerftorbenen erfdjien al« ein wcfenlofe« Draum- unb

©djattenleben, wonach man nid)t red)t begreift, wie nod) oon (©trafen unb S5ctot)nungcn
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bieter . ihrer $erfönlid)feit beraubten Statten bie Webe fein fann. ©leidjwol bauten ftd)

auch, bie ©riedjen unb Börner ba« Sobtenreid) in jWei Abteilungen eingetfjeilt, bon

benen bie eine bie Setigen , bie anbeve bie Berbammten umfd)lot}.

Die Borfteüungen ber «Hebräer jeigen mit benen ber ©rieben unb töntet hinftdjtlid)

ber Unternjett eine unleugbare Berwanbtfd)aft, bie auf eine geniemfame (Jntfte^ung h*«
3

weift. Sie bauten ftd) im Onnern ber Srbe einen Aufenthaltsort, in welken bie Seelen

ber Beworbenen unmittelbar nad) beut 'lobe gelangten, n>o fte fidj „ju ihren Ahnen Per

fammelten" (1 2Hof. 25, s. wj 35, 29; 49, 33; 5 3Kof. 32, so; 1 fiön. 2, 10; 2 JBn. 22, 18

u. a.). -Die abgefd)iebenen Seelen mürben alfo nod) immer at« ein Bolf, eine „55er*

fammlung" gebaut, bereu 27?itglicber in einer gewiffen Oemctnfdjaft miteinanber ftanben.

Die Bezeichnung „oerfammelt werben 51t beu Bätero" barf baljcr nid)t at« ein blofer

(Suphemi«mu« für bie Beftattung, etma im (Srbbegräbnifc ber Almen, oerftanben werben,

wofür ohnebie« ein befonberer V(n«brucf gebräudihdi ift (1 ÜHof. 25, 9; 35,39; 1 #ön.

2,io u. a.). Der Aufenthaltsort ber Abgefdjiebenen ober bie Unterwelt fyeifjt b,ebr.

Sdjeol (so'ol), fdjwertid) bon sa'al, al« ber Ort, ber olle ju fid) forbert — eine feljr

fünftlidje (Jrflärung — fonbern oon 5a;al, bie Höhlung, Sctuft im Onnern ber (Srbe, bie

fldj nad) ber Sage geöffnet haben foll, um bie in (Empörung gegen ba« Aaronitifdje

^rieftertb^um begriffenen Äoraljiten (f. Äorah) lebenbig ju üerfdringen (4 ÜRof . 1 6 ,
so).

Urfprünglid) mar bie Borftcllung ohne Zweifel nod) fefjr unau«gebilbet unb im Bergteid)

mit ber reiben mi)thologifd)en Aueftattung, mit roeldjer (kriechen unb Börner ib,r Dobten*

reich fdjmücften, ärmliä). Augenfd)cinlid) brürfte jid) ba« ©rauen be« SJfenfdjen, unb be«

Hebräer« in«befonbere, üor bem iobe unb allem, wa« mit bemfelben jufamraen^ängt, bor*

jug«weife in u)r au«. %iix fromme (©cremte) gab e« üerein3elte Au«nahmen; ihre Seele

burfte bie Unterwelt nid)t flauen. £enod) 3. B. (f. b.) marb unmittelbar oon ber (Srbe

in ben Gimmel berfefct (1
<
SRo\. 5,24; ogl. andi Sir. 44, ic; 49, u; »cbr. 11, s; 3o=

feühu«, „Alterthümer", I, 3, 4), ebenfo (Elia (2 Äön. 2, u). Bon Aaron hat menigften«

ber eine Berid)terfhttcr oerfdjwiegen, baft er begraben roorben fei (4 2Jcof. 20, as; bgl.

5 ÜWof. 10,6). ÜRofe'« Beftattung wirb jwar gemelbet, jebodj nidjt gefagt, wer tfyn be-

erbigt ^abe; Sofe^u« („Altertümer", IV, 8, 48) täfct up bor feinen Begleitern in einer

2Botfe Derfd)winben. Aet)nlid)e Hoffnungen auf Befreiung oon ben Sdjrechriffen be*

.^abe« (Sdjeol) befeetten nod) fpäter bie frommen in üfracl; ba« ftleifd) mag im lobe

Devgeljen; it)r SSlicf ift unmittelbar auf 3ab,be unb ben .Gimmel gerichtet Cßf. 73, 24 fg.).

3n«befonbere in ben poetifdjen unb prophetifdjen Büd)ern beö 91. X. ift ein ab»

fdjretfenbeö ©itb oon bem Aufenthalt im Sdjeol entworfen. Die abgefthiebenen Seelen

haben fein wahre« £eben mehr in ftd); benn baö l'eben ift im Blut (f. b.); fie führen

lebtgüd) nod) ein idjatten haftet? Tafcin. Darum ift and) bie ©emeinfa^aft mit Öahbe,

bem ®ott ber £ebenbigen, abgebrochen. Meine £oblieber für dahbe erf(hallen mehr in

ber Unterwelt ($f. 6,«; 30, 10; 88,11; 115, 17). Sie ifi bad Jaub ber StiÜe, ber

gtnjtemifj, ber Bergejfenheit (fioh- 9, 10). Befonberö ba« Bu<^ $iob, mit feiner fchwer»

müthigen SCBeltanfdjauung im |)intergntnbe , oerweilt gern bei ben Silbern be8 @raue»J,

weld)c bie Unterwelt erwerft. Dort hat ein Snbe alle |)errlichreit; allerbing« au<h aller

S(hmerj unb alle 9?oth ftnb gewia^en, unb hergefieüt ift bie allgemeine @lcit^heit ($iob

3, 12— 19). Sd)auerlid)e Dunfetheit, im Bergleid) \u meld}er Mitternacht nod) hell ift,

erfüllt ben Abgrunb (^iob 10, 20 fg. ). Die Unterwelt ift al$ ein ©efängni§ mit Oer*

riegelten Pforten bargefteöt (^iob 17, ie; 3ef. 38, 10). 9rur oor 3ab,be'$ Auge liegen

bie grauenhaften liefen offen ba; oor ihm jittem auch °ie Schatten (#iob 26, e; ogt.

auch 15,n; *£f. 139,«; $iob 38, 17). ©rauenerregenb ift inöbefonbere bie Diefe

ber Unterwelt ($iob 11, s; Oef. 57,9).

3n ihr ift ba« Sd)itffal ber 5Dienfd)en für immer befdjloffen. Äein £ebenbiger

(abgefehen oon ben angeführten wenigen Aufnahmen) fann ihr je entrinnen (£>iob 30, u).

C« ift feine Befreiung au« ü)r möglich (W* 49,8 fg.; $iob7,»). Äein Strahl ber

Hoffnung fäüt in biefe mit ewiger 9tad)t bebedte Stätte ber lobten. Darum hei§t ber

Dob ein „Äönig ber Schrerfen" ($)iob 18, u; ogl. 3ef. 28, ia), worau« nio^t folgt, ba§,

naa) he&*. Borftetlung, über ba« 9?eich ber Unterwelt ein wirflicher ftönig, gleichfam ein

©ort be« Sdjeol, ^errfetjt, ähnlich ^em ^Jluto, fonbern ber Dob ift auf bem altteft.

Stanbpunft al« ba« (£nbe ade« Drofie« oorgefteUt. SBenn auch 3ab>e felbft in ber

Unterwelt gegenwärtig ift (£iob 26, e; Spr. 15, 11; ^3f. 139, e), fo ift bamit bodb) nur
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feine ailgegenwart ganj im allgemeinen gemeint, unb nicht feine belebenbc unb Ijülfreirfje

tWwirffamfeit.

$on Ontereffe ift bie ftrage, ob beim ben „©Ratten" nod) irgenbeine £eben«äuße=

rang jufomme? 3u wiebert)olten malen wirb oerfid)ert, ba§ bie intenfiofte unb unentbcljr»

lid)fte aller ?eben«außerungen, bie Anbetung unb i'obpreifung 3at}üe'e, in ber Unterwelt

nid)t mehr oorfomme (ögl. außer ben fd)on angeführten ©teilen nod) Oef. 38, is fg.).

2Bo biefe fehlt, ba fann aber oon irgenbeiner erfolgreichen $?eben«tt)ätigfeit nid)t met)r bie

•Xobc fein. 2)aß jebod) gewiffe Regungen, ja felbft ?etbenfdjaften, ben S3eroo§nern ber

Unterweit nod) 3ugefdjrieben werben, erhellt au« Oef. 14, 9 fg. 211« ber (J^albäerfönig,

üom ©trafgeria)t ©otte« getroffen, in ben $abc« ^inabfteigt, geraten bie Statten in

Äufregung. Die öon bcm S^albäer im Seben einft gemi«t)anbelten ©djattenfönige ergeben

firfl, bem Änförnmling entgegen, oon ihren ©ifcen, brücfen it)re ftrcubc über ben ©tur,$

be« Jnrannen au« unb uerljotjnen ilm. ftudj ber ©laube an Kefromantie beutet barauf,

ba§ bie Unterweltöbewolmer nod) in gewiffem Sinn al« fortlebenb gebaut würben, wobei

bie Sorfteüung, baß fte auf bie Oberwelt Ijeraufbcfdmwren werben tonnen, ber Annahme,

au« bem ©d)oet gebe c« fein (Sntrtnnen mefjr, aüerbing« wiberfpricht (1 ©am. 28, « fg.).

hieran fonnte bann bie fpätere &hre oon ber Unfterblid)feit (f. b.) unb ber (Glaube an

bie Auferftehung oon ben lobten (f. b.) anfnüpfen; fotange ba« £eben ber ©eelc nod)

nid)t ganj erlofdjen war, fonnte baffelbe immerhin wieber in irgenbeine neue (Jriftens

form übergeben.

Om allgemeinen pflanze fid) biefe troftlofc SJorfteüung oon bem ©ducffal ber 21b*

gefdjiebencn nad) bem £obe in ber auf paläflin. ©oben erwad)fenen Literatur währenb ber

legten Oahrtjunbcrte oor Gt)rifto« otjne wefentlt^e 93era"nberung fort. Daß S3ud) ©iradj'S

erwähnt öfter ben $abe« unb fd)ilbert it)n, nad) bem 93orbilb feiner Vorgänger, al« eine

unfelige Sohnftatte ber £obten (ßap. 9,2; 14, 12; 41,*; ogt. aud) S3ar. 3, 10 fg.; Job.

3,io; 13,2). Senn in einigen paläftin. Apofröph«1 al« ©träfe ber ©ottlofen „ftcuer

unb 2öurm" erwähnt wirb (©ir. 7, 17; 3ub. 16, 17; 2 ÜWaff. 9,9; aud) Oef. 66,24), fo

ifl ein befonberer ©trafort im $abefi bei folgen ©teilen nia)t oorau«gefcfct. (£« ift

babei an bie fd)impflid)e 33e^anblung ber Seidmame ber Eingerichteten $u beuten, welaje

oerbrannt ober ben äöürmern jum §raß hingeworfen würben (ogt. ju Oub. 16, n
&rifcf<he, „Die 93üd)er Dobi unb Subith" [Seipjig 1853], ©. 268 fg.). innerhalb

biefer ^eriobe bejeidjnet £>abe« bisweilen überhaupt nur ben iob (2 -JA
1

äff. 6, 24; 3 9J?aff.

6, ji). Gigenthümlid)er t)«t fid) bie ©orfMung 00m $abe« in ber jüb.-aleranbrinifdjcn

Literatur au«gebilbet. SBcnn in ben fanonifd)en 93üa)ern be« Ä. £. ber Job (f. b.) al«

eine natürli^e §olge be* enblidjcn 2)afein« ( feltener al« eine ©träfe ber ©ünbe) auf«

gefaßt wirb, fo betrachtet ü)n ba« $ud) ber 3Bei«t)eit al« etwa«, wa« nict)t fein foütc;

„bie Unterwelt t)at fein SReith auf (Srben" (2Bei«l). 1, u), ber ®ered)te ift al« foldjer bcm

lobe nic^t unterworfen (335ei3t). 1, 15). Demgemäß tritt unmittelbar nach ocm 2°oc für

bie abgefd)iebenen ©eelen ein i^rer ftttlttt)en 93efdwffenf)eit angemeffener 3ufianb ein, für

bie ©erechten ein foldjer höchfter Sefriebigung, für bie Ungerechten (©ottlofcn) ein foldjer

ber Dual. Der Job felbfl ift für bie Oerechten ein blofer ©chein („fie f^einen isöo^av]

in ben Äugen ber Xhoren ßeftorben ju fein", Seiet). 3, 2), in 2Birflicf)feit finb biefelben

burch ben lob jum wahren l'eben htnburchgcbrungen. hiernach gelangen, nach ocr ®01'-

fteüung be* SBeid^eitdbuc^d, unjweifclt)aft bie ©eelen ber ©erechten (frommen) nidjt in

ben ^abe«, fonbern oereinigen ftch unmittelbar nach ^ 2:°DC in fcIi9er ©emeinfehaft

mit ©Ott im Gimmel, naa>bem, »aö tynta al« fünblic^e ©efteefung Währenb ihre« (Srben*

leben« nod) angehaftet, bnreh ba« fttuer ber Seiben geläutert worben ift (2Bei«l). 3, 3—6).

«u« ber ©chilberung ber „3eit ber $eimfuchung" (ev xaipco i7ciöxo7njc), wcld)e mit

bem Weltgericht unb ber £errfchaft ber frommen über bie Völler anbrechen wirb (3Bei«h.

3, 7), geht h^Dor, nadf ber hier oorgetragenen «nftcht, bie abgeriebenen ©eelen ber

frommen am SMtgeridjt unb ber SBeltherrfchaft theilnehmen werben (ogl. auch 1 Äor.

6,1), ohne baß fie be«halb wieber Leiber erhalten unb auf bie (Srbe jurüdfehren; benn

e« ifi au«brütflich gefagt, baß fie bei ©Ott (im Gimmel) bleiben werben (SBetöf). 3, 9).

3f| fomit, nach *™ 53«^ Sei«heit, ber Gimmel (f. b.) für btc ©eredjten bf

ftimmt, fo ift ber £abe« bagegen nur noch Der traurige Aufenthaltsort ber Ungerechten

(©ottlofen) nach ihrem Dobe. «u«h nach bem 33uaj $enod) (f. bO weilen bie abgefdjic-

benen ©erechten in ber unmittelbaren ©orte« unb fonnen fid) an bem Stdjtglanj
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fein« £errlid)feit (Äap. 38, 58 ;
bgl. DiHmann, „Da« S3ueh $enoch" [Seipjig 1853), (5. 143,

179 fg.). Dagegen fennt ba« $ud) $>enoch entfd)ieben einen Ort bet SBerbammmf? , bie

©ef)enna, ein tiefe«, mit frucr erfüllte« Xtjat, ein fdjauerlicher Slbgrunb, ber feinen 2 erlaub

öffnet, um bie anfommenben freoler $u oerfdringen (&ap. 66 ;
ogl. aud) £ap. 83). Diefer

unterirbifche ©trafort ift jebod) lebiglid) al« ein oorläufiger, bor bem <Snbgerid|t unb ber

£obtenauferftet)iing, gebadjt unb erfrretft fid) (nad) &ap. 10) aud) auf bie bort öerwahrten

böfen (Snget (ogl. Oub. 6; 2 $etr. 2,4). Sahrfd)etnlid) b,at aud) ba« 33ud) ber 2Bei«heit

ben ©d)eol al« einen fold)en (Strafort für bie abgcfd)iebenen ©ottlofcn angefeljen

(Äap. 3, io. is ; 4, 19 fg.), an bem fie oorläufig, b. h- cor ber testen rid)terltd)en (Jnt*

Reibung, Dualen ju erleiben bitten. ÄUerbing« hat fid) ber aleranbrinifdje ©erfaffer

bermuthlid) bie ©träfe tebiglid) al« eine moralif^e (©eelenqual) gebaut. SBcnigjfrn«

ifi bie« bei tyiio ber frll, ber jwar einen „Ort ber ©ottlofen" (dtaeßäv xwp°C> De
cherubim, I, 139) fennt, aber barunter feine reelle üertlidjfeit, feinen „mötb,tfe^en £>abc«",

wie er ftd) au«brürft (De congr. quaer. erudit. gr., I, 527), öerftefyt, fonbern ba« Seben

be« ©ottlofen felbft (ber „mirflid)e #abe«", 6 Ttpoc aXnjSetav a&iqc), ba« ftd) burd)

feine eigene ©d)teehtigfeit befhraft.

ÜÖJir fd)üe§en oon hier au« mit ©runb, bafj, wo in ben apofvnpt)iid)en ober neutefi.

(Schriften oom $abc« bie 9tebe ift, nur bie populäre 5Borfteflung«weife jum $fo«brurf

gelangt. 3o fdjetnen namentlich aud) bie ^^arifäer, al« Vertreter be« 33olf«glauben«,

oor bem 2Beltgerid)t für bie abgefd)iebenen Seelen einen SDtitteljuftanb angenommen $u

^aben. Damit war benn ber alttcft. ©d)eolglaube entfe^teben burdjbrod)eu
, bemgemäfj

eine Seränberung be« ©d)itffal« ber Slbgefdjiebcnen im ©cheol md)t ftattijatte. (Srft

nad) bem 28eltgerid)t (f. b.) fanb bie enbgüttige (Sntfd)eibung in ©etreff ber «erfiorbenen

ftatt. Da« populäre ©ewufjtfein wiberfrrebte audj ber philofophifdjen 3bee, bafj ba«

©djidfal be« 'Vi midien, infonber^eit be« frommen, unmittelbar mit bem £obe entfRieben

fe , we«fyalb ftd) btefelbe nur im 9f. X. in bem aleranbrinifch gefärbten ^pebräerbrief

ftnbet (Äap. 9, w). Oofeplm« („Oiibifdjer tfrieg", III, 8, 5) fennt einen „ftnftern $abe«",

in ben bie ©eelcn ber ©elbfhnörbcr oerftnfen follen, mäfjrenb bie ber ©erechten fofort

ttjren tsty tm $)tntmei einnehmen. ?>on ote|cr ]emer etgenen lücctnung untcricgetoet

er („*ltertf)ümer", XVIII, l, 3; „3übifd)er Ärieg", II, 8, 12) biejenige ber ftyactffcr,

welche, nad) herfütnuilidjcv ^orftellung, ($utc unb Sööfc in ben £>abe« berfe^en, wofelbfi

fie Jo^n ober ©träfe nach ^erbienen empfangen. 9?ur bie ©uten haben, oermittel« ihrer

Oor bem SBcltgcricht erfolgenben Sluferftehung, auf ßrlöfung au« bem |>abe« ju hoffen.

Demjufolge war bie oerSreitetfle Sorfteüung jur £tit Oefu bie, ba§ fämmtliche ab»

gechiebenen ©eclen (ber altteft. Uebcrlicferung gemäß) cinfrweilen, bi« jum Weltgericht,

im £abe« aufbewahrt blieben, fowot bie ber frommen al« bie ber ©ottlofen. Die ©ort*

toen erlitten fofort Dualen unb hatten feine Befreiung mehr ju erwarten; ben Rommen
ftanb bie ^luferfiehung ^um ewigen Vebcn beim äBeltgertcht beoor. hiernach ergab fid)

auch al« fclbfloerfiänblich bie vztnthcilung be« J^abe« in jwet ooncinanber getrennte

2lbtheilungen, bie eine für bie frommen unb bie anbere für bie ©ottlofen. Die Äb»

th ilung für bie frommen hie§ „«braham'« ©cho«" (f. b.), „<5ben", „farabie«" (f. b.).
v

Ji ad) ber $oputaroorfte0ung hielt fid) auch Abraham in biefem Dheil be« ^)abe« auf, wa«
?ecf|ler (in ben „Üheologifchen ©tubien unb Stritifen", Oahrg. 1854, ©.821) ohne allen ©runb
befreitet; bie anbere $bthetlung Ii t c T; ©ehenna. SBeibc waren in ber %xt Ooneinanber

gefchieben gebadjt, ba§ bie 3nfäffen auf beiben ©eiten ftd) gegenfeitig wahrnehmen unb

oon fern miteinanber oerfehren fonnten (Jightfoot, Horae hebr. et talm. in 4 ew., ed.

Carpzov (Jeipjig 1684], ©. 857). Die fpätern föabbinen wußten Oon ben freuben unb

Reiben in beiben Hbtfjeihmgen ©cnauere« ju berichten; jebc berfelben hatte wieber fieben

Unterabtheilungen, bie Dualen ber ©ehenna würben al« ^euerquaten gebadit (@ifenmenger,

„(Sntberfte« Oubenthum" [Äönigöberg 1711], II, 295 fg., 322 fg.).

Die frage, ob Oefu« über bie Unterwelt etwa« iöcfrimmte« gelehrt habe, fönnen

wir nur berneinen. (£r hat ftd) in biefem, wie in anbern gäßen, al« ©olf«lehrer an bie

^opularoorftellung gehalten, foweit fte im wefenttichen feinen ^orftellungen oom i'eben

nach Dcm ^ooc »iberfprach, aber ohne fte formell ju betätigen ober fortjubilben.

2B nn er ben ?ajaru« oon Ingeln in ben ©d)o« Sbraham'« getragen werben Iäfjt (?uf.

16,22), fo enthält ber bilbliche ?lu«brurf ben ©ebanfen ber feiigen Söefriebigung, bie auf

ben im Seiben erprobten frommen nach öoUenbetem irbifchem Äampf unb bewährter
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(9ebulb wartet; nidjt anber« üerhält e« ftdj mit her ©dfilberung ber $ein, bie ber un-

bußfertig geftorbenc SReiclje im Habe« erteibet; ftc ift angemeffen bem felbfifüdjttgen 2Bo^t-

leben, ba« tfm mäljrenb feine« (Srbenleben« be« oor ber Zf)üx fd)mad)tenbcn Ernten Der*

geffen lief. 9ftdjt eine Seiehrung über bie mirflidje Sefdjaffenhcit ber Unterwelt, fonbern

über ba« öerfdjiebene ftttlid)e ©djidfal be« frommen Sinnen unb be« unfrommen Weiden
nad) bem Xobe witt üefu« geben. Die Obee ber Parabel ift in bie bereit« fertige ftorm
eine«, nidjt burdj Oefu« erjeugten, fonbern unabhängig oon ihm bereit« oorljanbenen Sor=

fteOungerreife« gegoffen, unb ebenfo oerhält e« ftdj mit bem ^arabte«, weldjc« Oefu«
(i'uf. 23, 43) bem bußfertigen ©<f>ädjer öerheißt. On ben gangbaren Sorftellungen feiner

3eit rebet Oefu« and] oon ber ©e^enna, ber ftwerabtheilung be« ^)abe« (f. Hhtnom).
2Rit bem Silb be« fteuer« mif<f>t ftd) ba« Silb oon bem ctoig nagenben SSSurm (2Karf.

9,45 fg.; 2Warty. 5,22; 13,42. so; 23, is; ?uf. 12, 5), e« ift bie äonenlange ©träfe
barunter 3U öerftchen (2Hattt>. 25, 4«), bie aud) wieber buTd) ein anbere« Silb, ba« ber

„äußerften ftinfterniß" oeranfdjaulid>t wirb (SKattb,. 25, 30).

3m allgemeinen haben bie Slpoftel fidj in ihren Sorftellungen Oon ber Unterwelt

lebiglid) an ben hergebradjten Sorfteflung«freifi gehalten, unb ebenbe«halb hat e« niemal«

gelingen wollen, ein djriftl. i'e^rftücf au« biefer jüb. 3tyantafie probuetio ^er^uarbeiten.
Die gewölmlidje altteft. Sorftcflung 00m ^abe«, al« bem Aufenthaltsort aller ab*

gefdjiebenen ©eelen, finbet ftd) 2lpg. 2, 2t. 31. On ben ^aulinifdjen ©riefen fommt, ba

1 tfor. 15, 55 a6r
(

entfdjieben eingefd)oben ift, ber Bu«brurf ^abe« felbfl nid)t oor. Sie
fld) ber fcpoftel überhaupt ben 3uftanö &er abgefdjiebenen (Seelen öorgefteÜt, barüber ent*

galten feine ©enbfdfreibcn feine übereinftimmenben unb beftrmmten 3eugniffe. 2Benn er

fie al« „fdüafenb" bejeic^net (1 3M- 4, 13 fg.; 1 Äor. 7, m; 11, »0; 15, e fg.), fo beutet

ba« nidjt auf eine bewußte Sereinigung mit Ghrifto im himmlifdjen „^arabie«" (wie Seife,

„Sefrrbudj ber biblifdjen X^cologie be« Weuen Xcflament«" [»erlin 1868), ©. 372 fg., an-

nimmt), fonbern auf einen bewußtlofen ober bodj traumhaften 3«ftanb, eine golge ber £eibloftg=

feit. Der au« (Stellen, wie 2 #or. 5,8; ^fj*l- f9-r hett»*&red)cnben ©elmfudjt nadj

bem lobe $um £mtd ber Sereinigung mit Shriflo liegt entweber bie Sorau«fefcung einer

fehr furzen Dauer jene« fd}lafähnlid>en 3uftanbe« ju @runbc, ba ber Slpoftel bie 2Bieber-

funft Gfjrifti ftünblidj erwartet, ober in euqclnen «ugenblirfen hoffte er wirflid) auf eine

unmittelbare Serfefcung ber ©eele nad) bem Xobe in ben Gimmel. Die ^)abe«oorficllung

war ihm jebenfafl« fehr in ben Jpintergrunb getreten. 9htr einmal fommt fle in feinen

©riefen unter ber Sejeidmung „Hbnffu«" (aßuöaoc) in 8?öm. 10,7 oor; er fefcte nad)

ber betreff enben (Stelle oorau«, baß defu« nad) feinem lobe in bie Unterwelt hinab

gefhegen fei (f. Höllenfahrt (S^rifti). SDod) wirb hierüber oon ihm nid)t« gelehrt, ba fein

d)rifH. ©ewußtfein bem Xobe gegenüber oon einem ganj anbent Inhalt erfüllt ift. 2>a«

Ä. X. fteht beim Jobe an ber (9renjc feiner Hoffnung; wa« jenfeit be« ©rabe« liegt,

ift mit ^iitfterniß ober bangen 3t" e»fe^ bebedt (f. Äohelet). i)a« W. X. ift oon ber

Hoffnung getragen, baß ber Tob unb mit ihm ber vabec< fammt allen feinen 3 dir erfeit

überwunben ift. Anftatt \\\ lehren, wa« ber lob unb bie Unterwelt ift, (ehrten Oefu«

unb infonberheit ^ßaulu«, wa« ber Xob unb bie Unterwelt nidjt mehr fein fönnen, ja, baß

fie in gewiffem ©inn für ben (Gläubigen überhaupt nidjt mehr finb. Daher hat fdjon

Öefu« wieberholt ben .^abetj al« bilblidic ©ejeichnung für bie
vAVad)t ber ^infterniß, be«

©bfen, oerwanbt (3Watth- 11,23; 16, is). ©ein fteid) $at ba« 9ecid) be« Höbe« über»

wältigt; er hat bie 3 di Iii fiel )um Xobt unb jum $abt8 in feinen Rauben (Offb. 1, is);

er fann au« biefem Öefängniß erlöfen, unb feine (Gläubigen foQen fidi oor biefen ©d)redf"

niffen nidjt mehr für^ten. On«befonbere ber Apofaloptifer madjt oon ber jüb. ^opular-

OorfteHung ber Unterwelt einen umfaffenben ©ebraudj, jeboc^ nur um ben ©icg (ihtifti

über bie frnftern (Gewalten be« $obe« mit glängenben färben au«gumalen. ftudj hier

fdjeint ber Aboffu« (Äap. 20, 1) oon bem Habe« (ftap. l,is) nid)t oerfd)ieben. (guter

fühnen Sifton ^ufolge wirb ber ©atan (f. b.) julefct gefeffelt m ben §abt8 geftür^t,

nad)bem uiuor s

Jiero unb ber f alfdie Prophet bahtn oerbannt worben waren (Jtap. 19, so).

2>er £abe« erfdjeint h»« Ql« ©trafgefängniß für bie ©ottlofen unb ben ©atan. Die

@emeinbe ber bewährten (gläubigen unb ber djrifil. 9)iärtörer h<*t, nad) Analogie ber

Süd)er Henodj unb 3Bei«heit, theil an ber Seltherrfdjaft Cibrifti (Äap. 20, 4). Die

übrigen abgetriebenen (Seelen befinben ftd), foweit fie mdit 3U ben ^ottlofen gehören,

rnt^t im $d>e«, fonbern fd)lafen bi« junt großen ©erid)t«tag (Äap. 20, 5). Die im
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$abe« ©eftnbltdjen leiben einfhoeilen <ßetn, koeld^e burd) ba« Vilb be« „geuer« mib ©chrotfel*

fee«" beraitfdjauttdjt totrb (äab. 19, ao; 20, 10.14 fg.; bgl. Oef. 34,9 fg.). Buch ber

BpoFalbbtifer betrautet bie $abe«frrafe al« eine ewige, obmol flc t>ot bem 2Bcttgericr)t

nod) nid)t bromulgirt ift. Da« Vilblidje be« tlu«brud« ift ober fo bewußt, ba§ er unter

bem fteuerfee, ber ben ©atan mit feinem fänimtiit^en Anhang oerfdjlingt, augcnfcheinlicfc

nur bie böüige Vernichtung be« Vöfen unb ben bollenbeten ©ieg be« ©uten burd}

(StjriftuS barfietlen min. Die Vorfteflung, bafj bie gefalleneit (Jngel vorläufig in ber

Untermelt („jartaru«", 2 $etr. 2, 4 ) gebunben für ba« 35>eltgeridjt aufbewahrt werben

COub. 6; 2 $etr. 2, 4), ift an ben betreffenben neutefi. ©teilen unjmeifelhaft bem Vudj
<$enodj (Uap. 10,4; 14, 5; 21, 10) entnommen (bgl. Dillmann, 0. a. £>., ©. 100, 126),

unb bamit fpiclt bie jüb. ÜWtitljologie in bie djrifH. ©bmbolif hinein. 3n ben ©teilen

1 $etr. 3,19; 4,6 ift nid)t an (Jngel, fonbern, ber tjcrfominiidjcn Vorau«fefcung gemä§,

nur on abgefd)iebcne ®eifter ju benfen, nic^t an bereit« berurtheilte (wie Rüther, „Äritifd)*

eregetifdje« $anbbud) über ben 1. Vricf be« $etru«, ben Sörief be« Ouba« unb ben 2. ©rief

be« $etru«" [3. 2fofl., ©öttingen 1867], ©. 141) irrthümlich annimmt, fonbern an foldje,

bie jwar wegen ihre« Unglauben« borläuftg im $abe« in ber "Äbt^eilung für bie ©ottlofeit

gefangen fifcen, aber in ihrem @cfängni§ (ev ^Xax^) für bie ebangel. $rebigt nodj

empfänglich, waren (1 <ß«tr. 4, e).

ilu« unferer DarfteÜung ergibt udi mit ©id)erheit, baf; eine biblifdje Vcfyve über

ben Aufenthalt ber abgcfdnebencn ©eelen nad) ihrem Xobt ober ben fogenannten SWtttet*

jufianb (3wifehenjuftanb) ber Verdorbenen bie jum allgemeinen SBeltgerie^t nicht bor*

fjanben ift, unb bafj be«ljalb audi ein fold)e« Veljvftitrf niemals fjattc aufgehellt merben

foOen. (£« gibt bagegen mol jmei §au*tt>orflenungfiarten über bie Untermelt in ber «ibel.

Die eine, in ben fanomfdjen Vüdjcrn be« H. 2"., behaltet bie Untermelt al« einen unter«

trbifehen 9lufenthalt«ort für bie abgefd)iebenen (Seelen, in welchem biefelben ein 2 raunt-

unb ©djattenlcben fortführen, unb au« meinem e« für fte, (Smte fomol als 33 bie, feine

Befreiung mehr gibt. 2Berai einige, befonber« fromme, mie $enodj unb Sita, unmittelbar

nad) ihrem $obe in ben Gimmel oerfefct morben futb, fo ftub ba« lebiglid) Äu«nahmen,
welche bie entgcgcngefe&tc SKegel nicht aufgeben. Die anbere, feit bem Crit allmählich

entroidclte, in ben altteft. ftbofrijbbfn unb bem 9*. X. enthaltene, VorftclIung«art be«

trachtet bie Untermelt al« einen oorläuflgen $lufbemal}rung«ort für bie Verdorbenen, ©ie

tljeilt btefelbe in jmei ^Ibt^eitungen, für <$ute unb für ©öfe. Onfolge ber Jobtenauf»

ermedung unb be« 393eltgerid)t« merben bie ®uten mieber barau« befreit, bie SBbfen aber

auf immer in ben Äbgrunb, jur Srleibung niemal« enbenbet dualen, oerfenft. Die
Meinung, ba§ aud) bie gefaüenen (Sngel bi« sur (SntfReibung über i^r 6a)idfal beim

©eltgeric^t an bem ©trafort ber Untermelt aufbehalten werben, ift nur beiläufig ermähnt,

unb hatte fid) allgemeiner Snerfennung mol nicht ,n erfreuen. Von 1) oberer ©ebeurung

fmb nur bie Obeen, melche hinter biefen, meift unfertigen unb bUblid)en, VorfteOungen

liegen. Der alttcüamentlidicn liegt bie Öbee p ©runbe, ba§ ba« 2 diirfial be« i'ieniidjcu unb

ber 2Nenfchheit im Dieffeit« erfüllt; baher ba«, ben alttefl ©d>riftfieHern fo eigenthüm-

liehe ©rauen oor bem £obe unb bem $abe«. 9Wit bem @influ§ ber ptatonifdfen tyilo»

fophtc auf ba« Subentlmm oergeiftigte fid) bie Vorfteaung bon bem ©chirffal be« ÜWenfehen

nad) bem £obe; fomie bie Vorfieflung oon ber Unfterblichfcit (f. b.) (Singang fanb, formte

ba« ©chirffal ber ©erechten nicht mehr bem ber ©ottlofen gleichgefteflt merben.

3m 9?. SC ift bie 3bee burchgebrungen ,
ba§ Shnjhi« ben £ob übermunben hat

(1 Äor. 15,55 fg.), unb ba§ ba« (5nbe aüer irbifchen Dinge nicht ftinfternifc unb Ver-

wirrung, fonbern £id)t unb ^errlichfeit, nicht ©chatten unb £raum, fonbern emige« im-

bergängliche« ©efen fei (Offb. 22, 1 fg.; 1 Oofj. 5, 11 fg.; 1 $etr. 5, 10 fg.; 9?bm. 8, is fg.).

Da« neuteft. Semu§tfein erhebt fid) barum über bie furcht bor bem lobe unb bem #abe« f

unb ein ©egenftanb be« ©chreden« ift nur noch öer flttlic^e lob (9töm. 6, n), folange

et noch nicht übermunben ift burch ba« in (Shrifto geoffenbarte, bie ^erfönUdjfeit er-

neuembe, eroige £ebcn (f. b.).

3ur Literatur bgl. man noch in«befonbere: Vöttcher, De inferu rebuaque post

mortem ruturis ex Hebraeorum et Graecorum opinionibus (Dre«ben 1846); ^ie§elbach,

Dogma de rebus post mortem ruturis (^eibelb«g 1832); ©frbrer, „©efchichte be« Ur=

chriftenthum«" (©tuttgart 1838), U, 52 fg.; b.GöUn, ,^iblifche ^Theologie" (Seibjig 1836),
I, 241 fg., 427 fg., unb bie Lehrbücher ber biblifchen Ideologie bon De ©ette, »aum-

Digitized by Google



£abib .gttfcn 571

gartcn-Gruftn«, u. a. Der iBcrfnd} tfloftermann'« („Uuterfudjungcn jur altteframcnt

lidjen Theologie" [©ott)a 1868]), mit $f. 139, 73 unb 49 ben ©lauben an bte „®ewi§t)eit

einer fünftigen (Srlbfung her Rommen au« betn $obe" al« „ein alte« (Srbe, oon Ofrael

übfrfommen unb in Ofrael unoerfetjrt bewatjrt für bie ganje ÜÄenfdjtjeit", ju erWeifen,

ift gänjlt* mißlungen. ©dienfei.

ßabib, f. Slbiba.

Saboram. 1) fünfter ©oi)n Ooftan'« (1 SWof. 10,«; 1 (Sfrron. l,n\ b. t). Warne

einer 5$ötferfd)aft ©übarabien«. 9fo« ben erat, ©enealogien läjjt ftd) jur ©ergletdjung

ntd)t« beibringen, wotjl ober ftimmt e« ju unferer Ängabe, wenn ^tolemau« (VI, 7) unter

ben ©ölfern ber arab. ©übfüftc bie Äbrontiten, al« jroifc^en ben #omeriten unb ©ad)a*

liten motjnenb, aufjagt (f. «rabien). $liniu« (VI, 32; XII, 30), ber bie «brannten

(ober, wie er fdjreibt, fctramtten) mit ben (SJjatrom Otiten Oerwedjfelt, ift fein ftdjtrer @e«
wät)r«mann, bie Slefjnlidjfett ber tarnen fonnte ju foldjer Ungenouigfeit Iridjt öeranlaffen.

2) 8of)n be« H bnig« 3 du ober £oi oon £>amatt), oon biefem al« lleberbringer fbniglidjer

©lüdwünfd)e unb retrfjev ©efd)enfe an Daoib abgefonbt, nad)bent bte Öeficgung >>abab

<Jfer'« in $>amatt) funb geworben war (1 (£t)ron. 18,9 fg.). Der rein ifraelitifdje Warne/

Ooram (2 ©am. 8,io) ift für einen fm*. timtg«for)n wenig poffenb. Die 2e«art ber

(Sljronif oerbtent an biefer ©reKe ben ©orjttg
,
jumal ba fte burd) bie LXX ju 2 ©am.

8, io gefrüfct wirb. 3) Oberfronauffe^cr Weljabeam'«, nad) 2 (Stjron. 10, is, nadj 1 Äön.

12, 19 aber Iboram (f. b.). ©teiner.
•^nbrarf) fommt nur an ber einen ©teile ©ad}. 9, i oor, unb jwar bort in

(

üb-

tjängigfeit oon 'eres (£anb). Die ältere ÜKeinung war beujer bie, ba§ e« ein £anbe«name

fei (Gnrillu« oon «leranbria, Drjeobertt u. a.). «Hein öon einer $rooinj ober ©tabt

#abrad) ift bi«jefct nid)t bie minbefte ©pur entbedt worben, Weber bei ben Glafftfern

nodi bei ben oon ber S3ibel unabhängigen oriental. ©djriftftellern. flucti ba« umfangreidjfie

geograplnfdje SBerf ber Araber (Oacnt'ä ,,®eograpt)tfd)e« SörtrrbudV', t)erau«gtgeben oon

Söüftenfelb [£eipjig 1866 fg.]) übergebt biefen Warnen gänjlid); bie ©etjauptung be« Wabbi

Oofe (bei 9fafd)i) t)at batjer feinen weitem SBertt) al« ben eine« $erfud)«, bie oorliegenbe

©(^wierigfeit burd) einen 9Wad)tfprud> ju beseitigen. Da e« ftd) nid)t um irgenbeine unbebeu*

tenbe, weit abgelegene ©egenb, fonbern um eine £>auptprooinj ©örien« t)anbelt, fo wäre nidjt

ju begreifen, wie ber erwähnte Warnt in ber ^olge^eit gänjlic^ ^ätte oerloren ge^en tonnen.

Temnacf) bürfen unb müffen wir wol behausten : ein $anb ^abrad) gab ed übertäubt mdjt.

lieber anbere (Srflarungdoerfud^e, wie bie einiger jüb. Kudleger (bad SBort bebeute fa^arf^

rotidj ober ftarfftfjwaü) unb fei fttmbolifa^er Warne be« SWeffta« ober, nadf ,f>engftenberg,

be« |»erf. 9Jeia>«) u. a., ogl. ©efeniu«, Thegaurus, I, 449, unb ^tfeig, „Die jwölf «einen

$roö$eten" (3. «Bflv Seiöjig 1863), ©. 368. Sefcterer combinfrt ba« ©ort mit bem

arab. Slbfdjieb«gru§ hatirak, ber, wie Jangueboc u. a,, a^arafteriftifdjer Warne be«

^anbe« geworben wäre; allem ba jener ftbfdnebggrug erft ber f patent Umgang«fpra(^e

angehört, unb in biefer allgemein oerbreitet (nüty auf ©nrten befc^rttnft) ift, bleibt wol

nur nodj bie eine 9J?bgtid)feit, ba§ ^abrad) Warne eine« ©orte« ober, wie anbere wollen,

eine« Äönig« fei. Da bie LXX, a. a. £>., ©ebrad) f^reiben, ba ferner für ben 3öea>fel

oon h mit $tfi\lanttn fta^ manage Analogien anführen laffen (benen wir and} bie ftälle,

wo b be« ©an«frit unb ?ateinifd)en im ©riea^ifa^en al« h erfa^eint, beijä^len bürfeu),

fo fyxt bie ©ermut^ung, ba§ §abrad) = ©abrad) (Dan. 1,7; 2,49) urfprünglia^ ein

Warne be« ©onnengotte« gewefen fei (^ifeig, „Da« $ud) Daniel" (?ei»aig 1860], ©. 10),

immer nodj am meiften ©al)rfd)einlid)feit für fla^. 3U r»?«»b ftobrad)'«" ift bann etwa

„?anb Wimrob'«" (3»id). 5,5) ju oergleia^en. Daju fonrmt noa^, ba§, wenn wir an

jener ©teile überfefcen bürfen: „Unb über Dama«fu«, feinen (^abra^'«) «wjeort", bie«

bem ©oraa^gebraud) ohne ^roeifel angemeffener ift (Öef. 66,1; $f. 132, h. u; 1 (itjron.

28,3), al« bie ^ie^ung be« Pronomen« auf ben ©otte«forud) fclbft. ©teiner.

§afcn . Die Stifte oon $aläfrina beft^t feine natürlichen $>afenbna^ten ; ba her futb

bie Änferölä^e, bie fid) bort finben, entweber blofe Wi)eben ober fünjtli^e Anlagen, bei

benen einzelne »lipOenreir)en mit benufct würben, wie bei 3afa unb «ffo. (£« berietet

3ofe*t)u« („3übtfdjer Ärieg", I, 21, 6 fg.), ba§ ^wobe« mit unget)euerm «ufwanb einen

.^afen ju Sttfarea t)ergefteUt b.ätte. «t« »eeftbenj be« Vanbpfleger« blieb biefc ©tabt in

ber tönt. *$eit ber .^auptftapelpla^ be« l'anbe«, wät)renb früt)er in Oafa ftd) ber jüb.

©et^anbel nad) ©eften concentrirt |atte (1 SWaff. 14, 5; ©trabo, XVI, 2; 2 <St)ron. 2, ts).
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®ci]a& £>afenfiabt mochte mol Oon jeljer btod eine Jttljcbe befeffen haben, ebenfo X ora

fomie baS heutige £atfa. On ber .^eit ber Vren^ilge fyatte ber $afen öon Wfo bie

größte 3)ebcutung, obgleid) er mcber geräumig, nodj bcfonberS fieser mar. $on ben „3u*
gängen beS SKeereS" bei ber Stabt £ttruS, b. lj. ben fünftlid)en £äfen biefeS Orte«,

rebet ber $ropl)ei (^cdjiel (Äap. 27, 3).

(Sinen ^afenort, „fd)öne $afen" genannt, erluäfntt bie 8poftclgefd)id)te an ber Süb=

füfte Don ßreta in ber Italic ber Stobt Pafea. 83ergeblid) rietl) <ßauluS in biefent >>afen

bie raulje Oa^reöjeit abzuwarten, inbem ber ü)?el)rtf)eil ber 3 diiffölcute biefen 'Plafc $um
Uebermmtern für nid)t gut gelegen anfalj (Äpg. 27, 8— 12; f. ©utfurt). ftnrrer.

fiagar, eine ägöpt. ©flooin Sarahs, bie ÜRutter OSmacl'S. Halbem Slbrafwm

aljrc lang int £anbe Kanaan gemoljnt tjatte, oeranlafcte xljn bie nodi immer un-

fruchtbare Sarai}, ftet) £agar jum $ebSmeib ju nehmen. 3ÜS aber biefe mirfliä fdjmangcr

mürbe unb infolge beffen auf tl)re $errin geringfdjätjig tjerabfal), gab i^r Saralj folefye

Mränfunq bind) fyarte Söelwnblung gurütf, unb £>agar floh, nad) Slegnpten ju. On ber

Söüfte, am SÖege nad) Sdjur, erfdjien iljr ber Sngel beS $errn, beffen (£rmaljnung unb

Vergiftung fie jur SRüdfefjr bemogen. Der Solm, ben ftc bem Hbraljam gebar, mürbe

OSmael genannt unb im 13. Oa^re befdjnittcn (1 9Wof. 16; 17, »3 fg.). Später, als 3S*

mael (nad) 1 50t of. 17,24 fg.; 18, 5. s) etma 16 Oaljre alt mar, gab bie injmifdjen er*

folgte ©eburt OfaafS neuen Snlafc jum Streit. Um bie Bfedjte beS üollgültigen (Srben

3U magren, verlangte Saralj bie Vertreibung ber ättagb unb itjreS SoljneS, unb fo

gefdjal) es, mit auSbrüdlicfyer 3u|runmung ©ottcS (1 9Wof. 21, 9 fg.). 3)ie ftlüdjtigen

manbten fid) nad) Süben; bem Serfc^maa^ten nafje, mürbe baS Äinb auf munberbare

Seife burd} Dajttüfdjenfunft eine« (SngetS gerettet, unb molmte fortan als 33ogenfd)üfce

in ber SBüfte $aran (1 SWof. 21, w— 21). 2>ie beiben (gelungen in 1 2ttof. 16 unb

21, 9 fg. fjaben offenbar große 2lefmlid)feit, unb mit Wcd)t behauptete Zud) (Kommentar
Uber bie ©enefiS" [£atle 1838J, S. 382 fg.), baß beiben Stellen biefclbe Sage ju ©runbe
liege, baß näralid) ber eine S3erid)t, Map. 21, 9 fg. ber ©runbfdjrift, ber anbere bem

fpätern (Srgönjer (ber fogenannten 3aljbe=Sd)rift), jujumeifen fei.

UebrigenS ift au(^ in biefer Sage bie ©ejielmng auf fpätere oolflidje Verljältniffe

nirf)t ui oerfennen. I te Trennung ber Hebräer oon ifjrcn luidiueu Stammoermanbten,

ben OSmaeliten ober 9?orbarabern , baö 9iomabenleben ber lefetern, i^r unftete« ^erum»
jie^en in ber SBiiftc (mo nur ba unb bort ein Duell Vertunjp rubelt, eine freunblidjc

Dafe bem beinahe berfa^ma^tenben SBanberer ioieber neue £ebenfifraft gibt), i^re raube-

rif^en Ueberfälle (1 SD?of. 16,12): bieö aOeö r)at fta^ ju einem lebenbigen, anf^aulic^en ©ilb oon

»erfönlidjen Srlebniffen be« Stammoaterö unb feiner ü)hitter 3ufammengebrängt (f. 0«maet).

3)ie einjelnen 3^gc biefeö Silbe« Ijaben fid) jebcnfall« nur nad) unb nad), ale

JHcfler föäterer 3uftönbe, fo ausgeprägt, mie fte bie SBibel überliefert. Äuc^ ber 9?ame

^pagar, mag er nun urfprünglid) femitifd) ober aus einem ägnpt. SSJort umgebitbet fein,

fteljt jum 5nb,att ber Srjä^lung in öe^ieffung, inbem er als ,,§luajt" ober „fioStrennung"

gebeutet toerben fann (nadj bem arab. hagara, moöon 3. 33. hi£ra, baS befaimte Sreignif?,

melcb,eS ben Anfang ber moljammebanifdjen 3«t"^n"«g bilbet). ^auluS in feiner Allegorie

(<S>al. 4, 24 fg.) benft an baS arab. hagar (Stein), eine gan3 n)ittfürli(b,e (gtnmologie;

benn ein arab. h mürbe and) im $ebräifd)en als he{ erfa^einen, nid)t als meidjes he.

3)ap in ben arab. ^egenben aud] ^?agar mit S(uS3eicb
/
nung genannt unb $ur ved)t

mäßigen ©attin Sbrab^am'S gefiempelt mirb, ift leicht erflärlic^. Om Äoran felbft mirb

fie übrigens nic^t ermähnt; erfi bie fpätem ?KoSlemS behaupteten, fie liege in 2Herta

begraben unb ber Ouetl Stmitm (beim bortigen Tempel) fei ber, ben @ott einfl für

OSmael fprubeln Ue§. Steiner.
.^Q^nriicr, ,V>[tqnrcitcr, ^ebr. Hagrim unb Hagium, waren nad) 1 (Mjron.

5 [6], 10. 19 fg. friegerifa^e 53ebutnen, meltt^c i^re $at}lxeid)m beerben einfl bis gegen

©ileab Eintrieben, bann aber (3ur 3«t Saul'S) öou ben Sftubeniten aus ib,ren

2öob,nfi^en oerjagt würben. 2öie eS fo^eint, gaben fie nidjt fogleicb, nae^, fonbern

überfielen bie Oftjorbanftämme aufs neue, bis 9*uben, ©ab unb |>albmanaffe fttb,

3U einem gemeinfa^aftli(b,en icriegS3ug aufmalten/ unb bie mit 3etur, Stap^iS unb
sJ?obab üerbünbeten $agariter oofl^änbig beftegten, morauf jener tfanbftrid) im Dfien

©UeabS oon ben genannten Stämmen befe^t würbe (1 (Sfnron. 6,22), inbem bie ßagaritcr

ücrmut^lia) weiter ofl= ober füboftmärts 3ogen. i)?aeE ^3f. 83,7 magten fie aud) in
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fpa'terer 3*»* twd) einmal, im herein mit (5bomttent
f
^«maelttern, SWoafntern n. a„ gegen

bie 3fraeliten aufzutreten, ©onft ifi au« bem Sl. X. nid)t« über fte befannt, als ba§

fle, gleid) anbern „Söhnen be« Ofien«", für weife unb meltflug galten (33ar. 3, 23). 3wei
einzelne $agariter werben 1 (%on. 11 (12), ss unb 27 (28), 31 erwttfjnt, ber eine unter

ben Reiben, ber anbere unter ben Dberauffetycrn Dabib'«.

$on $agar abgeleitet Würbe „Oagariter" ungefähr gleidjbebeutenb fein mit „3«mae=
titer"; aflein wir fe|en au« ben angeführten ©teilen, bafj in SBirfltd)fctt jener Warne eine

engere SBebeutung Ijatte unb nur einem fleinen lljcil ber t«maclitifd)en Sötferfamilte beigelegt

mürbe (f. Ärabien). Sin ben beiben ©teilen 1 (Sljron. 5, 19 unb ^ßf. 83, 7 tritt bie« flar

Ijeroor; ber "ipfalmbidjter (a. a. D.) nennt bie ^agariter neben ben 3«maetitern unb madjt

alfo gwifdjen beiben einen bentlidjen Unterfd)ieb. Smmerfjin mögen bie Hebräer bei biefem

SJötfernamen atmädjf* an §agar gebaut Imben (ögl. bie jüb. Slu«leger Wafdji, Obn (g^ra,

Äimdu, meiere fimtmtlid) mtt „©ölme ber $agar" umfd)reiben), worau« aber für bie

©adje f elbft nid)tfl folgt, b. Ij. womit ein wirflidjer 3ufammen()ang ber beiben Wanten nidjt

erwiefen ift. Die $ermutfjung, baß bie tublifdjen $agariter bie ©errljäer ber ©rieben
unb Börner (©trabo, XVI, 766; «ßlintu«, VI, 28) feien (©efeniu«, Thesaurus, I, 365),

b,at manche« für ftd), bor allem ba« fpäte SJorfommen be« biblifdjen Wanten« (erft in

ber Gif/romf unb einem ber jttngften ^falmen); allein bie ®errl)äer fleinen fid) nad)

Ün-er frlud)t au« Cfljalbäa al«balb am $erftfd)en 9Weerbufen (im heutigen ©absein) feffc«

gefefct unb bie umtiegenben $3ölFer nirfjt burd) hiegerifdje Ueberfitlle betätigt $u haben,

©ie waren ein frieblidje« unb ungemein reidjeö ^anbel«oolf. Sud) laffen fid) bie beiben

Warnen nidjt fo leidjt, wie e« ben Sbtfdjein (rat, oereinigen, Sljer werben wir alfo bie

Hgräer ber Sitten ( (Sratojtljene« bei ©trabo, XVI, 767, unb ^totemau«, V, 19) jur

Grflärung beiden, bie nad) $ltniu« (VI, 28) oon ben ®errf)äern üerfdjicben waren,

Cine ©pur oon tb,nen hat ftd) erhalten in $abfd)ar (3acut'« „^ofdjtartf'', heraus-

gegeben oon SGBÜftenfelb [@öttingen 1845—46], ©. 438; Marassid. Lexicon geograpb.,

ed. Juynboll [2eüben 1854), III, 307; Wtebuljr, Description de l'Arabie [Slmfterbam

1774], ©. 293), bem Warnen ber ©egenb jwifd)en Webfd)b unb bem ^erfifdjen 3Keer»

bufen. 2Bir gärten bann anzunehmen, ba§ bie Slgräer unb $agariter ftd) bon ib,ren

nörbtidjen 2öoljnfi$en bei ©ileab atlmafjtid) meb> nad) ©üben jogen (©trabo, a. a. 0.f
nennt fle neben ben Wabatäern unb (£haulotäern) unb fdjliefclid) ftd) am $erftfd)en 2Keer*

bnfen neben ben ©errljäern nieberliefjen. ©teiner.

$agQSi und feilt jropljctifdic? £nd). Die Drübfal«jeit be« Eril« ^atte ihr (Sabe

erreidjt. Sott froher Hoffnung war ba« burd) 3uba=$3enjamin reoräfentirte Sfrael ^etm-

gefeb,rt in ba« £anb ber Säter. Die oon bem Solf mit aller Onbrunft erfeb,nte imb

oon ben ^ropb/ten mit aller 3"öerfid)t oerb,ei§ene glürfltdje meffianifdje 3«t festen ge»

4ommen. Slber bie 2öirflid)feit entfprad) ben Erwartungen nid)t. ©tatt be« erhofften

müb,elofen Däfern« fanben bie $eungefeb,rten ein reid)e« unb nid)t bornenlofe« $elb ber

Arbeit. Sin bie ©teile ber überfd)wenglid)ften Hoffnungen trat ein @efüt)l ber @rnüd)te>

rung, ja ber (£nttäufd)ung. Der (Sifer erlahmte nur jtt batb unb aud) bie beffem S3or«

fäfce tarnen nid)t ober nur jur Hälfte gur Slu«füb,rung. (5« fann reinem 3weifel unter*

liegen, ba§ bie Ofraeliten heimfe^rten mit ber ganj bejtimmten Slbftd)t, bor allem ba« in

©djutt unb Irümmcm liegenbe ^eiligt^um wieberum au« bem ©taub erffcljen $u laffen,

unb gemift nur oorläufig warb ((£fra 3, 2 ;
^agg. 2, u) borab ein Ettar errietet, um bi*

jum Slufbau be« Xembel« Oab^be bie üblid)en Dbfer nad) langer Unterbred)ung wteber

barjubringen. Dod) biefe« änbertc ftd). Sin bie ©teile ber erfhn freubigen ©egeiftenmg

für bie ©ad)e Oaljoe'« trat im l'aufe ber 3eit meb,r unb me^r eine ftehtlidje ©orge für

ba« eigene 9Boh,lfein. äöä^renb ba« ^au« Oa^oe'« wüfie lag, rid)teten ftd) bie Ottbtter

bebaglid) in getäfelten Käufern ein unb nahmen auf Erbauung lebiglid) itjrer eigenen ^e-

b,aufungen 33ebad)t (Dagg. 1,4.9). $om Xcmoclbau war julegt gar feine Webe mehr:

ber SCltar fd)ien ben culttfd)en ©ebürfniffen be« SJolf« ju genügen — fjatte ja bie ®e*

meinbe wä^renb be« Eril« felbft eine« fold)en entbehren müffen! ©0 blieb e« mäljrenk

ber ganzen Wegierungöjeit be« (5nru« fowie weiter be« Äamböfe«. Da trat im jweitew

Oa^re be« Dariu« |>bftafbi« (e« war ber erfte be« 6. SWonbe«) ^aggai, ber $ropb,et,

auf, um, getrieben 00m ©eifle ®otte«, bem Solf in feinen §dubtem: ©erubabel, bem

Vanbpflcger, unb dofua, bem Jpob,enpricfier , feine tfauifjeit unb rcligiöfe Onbolenj borju«

galten unb e« jur Inangriffnahme be« lang (jinau«gefd)obencn Jembelbane« ju ermuntern
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Cffop. n; bgl. für bif obige DarfteUung meine Äbljanblung „lieber bie Dauer be$

jweiten Xempelbaue«" in ben „fcljeologifdjen ©tubien unb Äritifen", Oa^rg. 1867,

©. 460—504).
lieber bie £eben«oeTf)ältniffe biefe« ^ropljeten wiffen mir »eher uify« ©laubwür*

bige«, al« ma« ba« unter feinem Hainen überfommene propljetifdje ©udf un« an bie

£>anb gibt. Diefe« aber mieberum befdn-änft fidj barauf, baß §aggai in Oerufalem at«

Prophet tfjatig war nnb, wie fid) luol au 3 Map. 2,3 fdjließen läßt, felbft nod) )U ben«

i eiligen gehörte, bie ben alten iempel nod] gefeljen garten, alfo jur £tit feiner propre-

tifd)en 2Birffamfeit im jmeiten Oaljre beö Darin« (520) bereit« in einem fe$r t-orgerürften

Älter ftanb. SBann er geftorben, barüber feljlt un« jebc Wadjridjt.

Die ^ropbetie be« $aggat bretu fid) nun, wie fdjon au« bem Ausgeführten $u er*

fabließen, al« um i^ren Äittelpunft, um ben Xempelbau. ©on tym nimmt er bei feinen

Weben VInlafi unb 2lu«gang, unb felbft ber &u«büd in bie ^ufunft am ©djluß bei

Sud)« >tap. 2, so— 23 ft cht mit bem Icmpelbau in Sejieljung, inbem er in ber Ser^eißung

über ben, bura) beffen Gifer ber 43 au oorneiraiüdj tum ftatten gegangen war, gipfelt:

©erababel (f. b.). 9fä(}er ifl ber Onfmlt ber SReben biefer, baß §aggai in ber erften

(Äap. l,i — n) überall jur Inangriffnahme bc« Xempelbaue« mahnt, unter befonberm

$inwei« barauf, baß infolge unb jur ©träfe ber Sauljeit unb Onbolenj be« Sott« ber

Ertrag be« ^elbe« weit f>inter ben (Erwartungen $urüdgeblieben unb üttangel unb 9?ot§

bei bemfelben eingeteert fei. 33 on bem (frfolg biefer erften Webe berietet bann Äap. 1,

19— 15. On einer jweiten föebc (Äap. 2,i — 9) tritt ber ^ropfjet bem Äteinmutij berer

entgegen, bie, betroffen über bie Äleitüpeit ber für ben neuen lempel in 2lu«fidjt genom*

menen Dimenfionen unb überhaupt bie ©cring^eit be« Anfang«, bon ber rüfHgen unb

freubigen ftortfütjrung be« Saue« fid) abfabreden ließen. On einer Dritten föebe (Äap.

2,10— 19) jüdjtigt er bie Ungebulb unb Ünjufriebentycit berer, toetdje fid) barüber be-

f tagten, baß ein (grfolg i^rer, oieOeid)t bebeutenben Opfer bislang nia^t ju entbeefen fei.

Da« Sud) fdftießt (Äap. 2,20— 2s) mit einer Serljcißung an ©erubabel, ben ©oljn

©ealtf)ier«, in meinem Jpaggai gehofft w haben fdjeint, baß fid) bie Ser^eißungen ber

^ropfjeten über ben ibealen Dabibiben erfüllen mürben.

Der gebanfltdje Onljalt biefer Weben ifl ofme Originalität; nidjt«, woju fid) nid)t

fdjon bei ben ältern ^ropljeten eine parallele fänbe. Die DarfteUung ifl olme ©djmung
unb itraft, burd) SBieberJolling gewiffer i?iebling«reben«arten ermübenb, überwiegenb ein«

förmig, ein SRangel, ber burd) ba« häufige Anbringen oon fragen nur fünftlid) paralbfirt

wirb. Onbeß geljt burd) ba« ©anje ein tiefer ftttlidjer livnft unb burd)weg gibt fidj ein

»arme« unb aufridjtigc« Ontereffe für bie ©ad>e Oatpe'« funb. Die ©prad^e jeigt

©puren beginnenber Muflöfung. ©grober.

fO^II, f.
£tt$ner.

atl!C
r

bie man mit ebrfurdjtöb ollen religiöfen Gefühlen betrat, finb aud) in ber

ifraelitifa^en (^eft^ia^te nid^t unbclannt. ©0 gab e« f(^on in ber ^Jatriardjenjeit einen

^eiligen] ^ain na^e bei ©id)em, ber $>ain 3Äore^ (1 9Rof. 12, e; ogL M nobel $u ber

©teile). On bem $ain 9)iamre ju Hebron ftellte nao^ ber ©age atbra^am einen

Sltar auf (1 3Wof. 13, tt). Srafl aOc ©ölfer ^aben in i^rer Ongenbjeit auA ^)ainc

unter ttjreu ^eiligt^ümern befeffen; benn e« liegt au fid) bem finblid) fütjlcnbcu iViem'djcn

na^e, baß ilju beim leifeu ,)iaufd)en ober feierlichen ©d^meigen l)od) auffrrebenber 53nunie,

bie mit ihrem bieten (^ejloeig wie in geb,eimnißooQe Dämmerung ben 3Banberer ein-

fd)ließen, bie tttjnung bon ber iKäfje ber ©Ortzeit burc^fa^auert. 2Benn aber bie Ofrae^

liten unter grünen Söäumen au«fa)tt)eifenben ©ö^enbienfi trieben, fo traten fie bie« olme

3meifel nur, weit bie Säume in bem Reißen unb trodenen Manaan mit bem faftigen auö

bauernben @rün i^re« bieten Slätterbaa^« einen befonber« anfa^auli^en Semei« oon ber

9)?adjt ber tebenmirfenben 9farurgottljeit boten (1 Äön. 14, 93; Oer. 2, 20; §of. 4, 13 u. a.).

Orrig überfefet Sut^er deicht. 6, 23; 2 Äön. 18, 4; 6 2Rof. 7, s u. a. ba« SBort 'aser»

mit $ain, wä^renb bamit oielme^r ba« primitiüe ©ombot ber Oöttin Bfäera (f. b.), ein

einfad^er $>oljpfal>t, gemeint ift. §urrer.
.ftöfelbamo, f. Blutader.

V>alaö wirb 2 Äön. 17,«; 18, 11; 1 S^ron. 5 (6), 3« al« affnr. ^rooinj genannt,

wotjiu au« ben Cftjorbaiiftämmen unb fpäter au« bem gangen nörblid)cn 9?eid) Ofraeliten

gefangen abgeführt würben. 9?ac^ ben LXX ju 2 Äön. 17, « mÄre .palah kamt eine«
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ftlufTe« gewefen, unb bie« !>ött Ifyntu« („3>ic ©üd)er ber ftönige" [tfeipjtg 1849],

@. 370) für ba« 2Öafjrfd)cintid)e, bod) [inb feine Qhrünbe nic^t jwingenb, gegenüber bet

gewölmlid)en Sinftdjt, baß $ataty einerlei fei mit ber öon ^tolemäu« (VI, 1, 2) angeführten

i'anbfdjaft JMacine, weldje, jwifdjen Jigri«, Wpf>ate$ unb £nfuö gelegen, ben norbweft*

lid^ftea X^eil Hffttrien« bitbete (©trabo, XI, 603, 530; XVI, 736 [5talad)ene]). Heber

bie mit $a\af) nid)t $u oerwed)felnbe affttr. ©tabt Gljetad) ober telad), 1 2flof. 10, n,

f. «fförien unb (Sljeladj). ©teiner.

-ftolljul, «nft eine ©tabt in ben bergen be« (Stammgebiet« Ouba (Oof. 15, ss),

ba« GfyHu« be« ©ud)« 3ubit§ (f. b.), jur 3eit be« Ghrfebiu« ein Heine« §örfd)en, tjeute

norf) unter bemfclben tarnen in Ruinen öorfjanben, l
1

._, 2 tmibe nörblid) oon Hebron

auf einem Iwtjcn dürfen, an einem 2öege oon Hebron nad) Serufalem gelegen, dou

frönen ftelbern unb 2Beinbergen umgeben; unten im $l>ale eine Duelle Äüvfctjftb

(£tob«queHe). Die «Sage be« ^Mittelalter« läßt in biefem Dorfe ben $ro»t>eten 3ona«

(eine anbere au* bem 14. Oaljrlj. n. (Sfp. ben ^ßropljeten 9?att>an ober ©ab) begraben

fein, unb freute nod) liegen bie ben frühem Ort bejeid)nenben lleberrefte oon dauern
unb ©runbfteinen um bie "Kit ine einer 2Kofd)ee Ijerum, mcld)e ben tarnen sJtebi 3üua«,

b. i. „$rool)et 3ona«", trÄgt (©eefeen, „Reifen burd) ©torien" [Berlin 1854—59], II,

46; ftobtnfon, „^atafrtna" [§aUt 1841—42], I, 395 fg.; II, 412, unb „teuere biblifdje

ftorfdmngen" [©erlin 1857], 6. 368 fg.). Sfneuder.

£ali wirb al« @ren3ftabt be« ©tammgebiete 2tfct)cr genannt (Oof. 19, 25), unb ift

oermutljlid) ba« feurige Dfdjüli« jmifd)en %tta unb Öerta (f. t>elfatlj). Än bie ftuineu

dou Slia, „einem Ort, wo bie au« ©tein gehauenen ($runbtagen einer großen ©tabt

gefefjen werben, an ber ©üboftfeite be« Dorfe« üftalia, 5 ©tunben norboftwärt« öon tlRa",

barf fd)werlid) gebaut werben. tfneutfer.

)na lifornaiiu«, aud) £>alifarnafu« genannt, bie größte ©tabt Äarien«, am flera^

nifdjen ÜWeerbufen, am Stbfnmg eine« ftcilen Reifen« mit einem $afen, ben bie Onfet

Brfonncfu« bilbete. ©ie mar bor. Slnftebelung, ijieß früher Bepfmria unb war bie ü)te=

fibenj ber far. Könige, eine reid)e üppige ©tabt mit ber Quelle ©almafi«. ©on teuf

mttlern befaß fie ba« berühmte 2Haufoleum, ba« SJrtemifta i^rem ©ruber unb ©arten

ÜRaufolu« erbaute, unb bie ©tatue be« Slre« oon £eod)are«; beriüjmt ift fie aud} al«

®eburt«ort ber <55efd)id)tfd)reiber £erobot unb Dion^fht« unb be« Didjter« #eraflit

(©trabo, XIV, 656). 9Kit Äleranbcr bem (Großen wenbete fid) tyv @lü<f. Da fie fcb,r

ftarf befeftigt war, tonnte fie biefer nur mit 2WiÜ)e erobern (Ärrian, Anab. Alex.,

I, 20—23), aber fte litt babei fo fdjmer, baß fte oon ba an met)r unb mefjv tjerabfam

(Sicero, Ep. ad Quintum fr., I, 1, 8); jefct liegt an iljrer ©teile bie unbebeutenbe £>rt-

fd)aft ©obrun. Katt^ 1 ÜWatt. 15, 23 ria>tete ber röm. ^onful guciu« um 139 0. fyv. unter

anberm aud) an fie ein ©^reiben im Ontereffe ber Ouben, worau« erhellt, baß fidj in

fpttterer 3eit bort Ouben aufhielten, wa« aud) nod) nad)f)er ber t^oll war (Oofep^u«,

„Ätert^ümer", XIV, 10, 23). ftrifcfd)e.

fallen befanben ftd) an ben Oerfd)iebenen Xempelgebäuben ber Ofraeliten. 3!m

©alomonifd)en, in feiner ©runbform oiereefigen, gerablinigen Jemöel^aufe war auf ber

oorbem, öfilid)en ©ehe eine $3or§au*e oon gleid)er ©reite mit jenem, niimlid) 20 ©Üen,

unb 10 (5tten Diefe (1 ftön. 6,3). Da 2 (Sljron. 3,4 tyre $)ö^e auf 120 (£0en an«

gegeben ift, wütjrcnb bie be« |)aufe« nad) 1 Äön. 6,2 nur 30 (Sden jäljlte, Ijat man
einerfeit« an einen t Wurmartigen Euflat', anbererfeit« an jwei ägopt. %h) Ionen gebad)t

ober ba« ^ö^enmaß ber .'pafle nad) ber A>öt)c ber beiben ©üulen, laut 1 ftün. 7, 15, auf

23 (SQen gefegt, wogegen fie nad) 2 (Sljron. 3 , r. 35 tiUen maßen, ©ei ber an fid)

nicnt naren Joe|(nreiDung uno oen ooncinanoer aDiDeiu)cnoen ringaDen oer ^ötoei Durfte tv

fd)wcr gelingen, ftd) eine flare ©orfieUung ju bilben. %ud) in ©etreff ber jwei er*

warnten ©ttuten au« ®x] fmb bie ftnftdjten geseilt iÜJäljrenb fte bie einen lebiglid) al«

monumentale Sterbe betrauten, wollen anbere mit bem monumentalen ,3 werf aud) ben

ard)itertontfd)en oerbunben wiffen, wonad) bie ©aulen bem Hallenbad) jugletd) al« ©tü^e
gebient ^aben würben. ?e^terc 2lnna^me beruft fid) auf bie (Eigennamen ber ©äulen:

„3oad)in" unb ,,©oa«", in ber ©ebtutung: „(5r f«|»t" unb „On i^m ifl traft", bie

©alomo'« äBi^ fowol auf bie Pfeiler al« aud) auf ben, fein ©olf unb fein $eiligtl)unt

erhalt enben Oa^Oe bejic^en modjte. Unter ben „Spüren ber .^alle", bie 2 titjron. 29,7

en»iu)nt werben, fmb füglid) bie I^ürflügel be« ©ngang« in« ^eilige ju oerfte^en.
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Watt) gelegentlichen Angaben au« fpäterer 3«t (2 Äön. 23, u; Oer. 35, 4; 36, 10;

<5j. 8, 16 u. a.) Rotten bie äußern SJorljöfe innen fjeramtaufenbe Öcmädjer, Kammern unb

fallen. Stud) Sofepfm« erwäljnt Säulenhallen an ben Xljoren, unb im ^Bauplan (1 G^ron.

28 [29], 12) wirb barcutf ^ingebcutet; e« bleibt aber ungewijj, wie biele babon Salomo
ausgebaut ^abc.

Sind) ber Serubabel'fdje $empet, über beffen 33efd>affenljeit feine genauem 9?adj»

rief) ten borliegen, hatte nad) 1 äflaff. 4, ss. 42 meljr al« einen $orlwf mit rfellen , Slam

mern unb Säulenhallen, wie aud) Obfeplm« bon fallen in ben SJorhÖfen fpridjt.

Xtx buref) ben pradjtliebenben #erobe« umgebaute Xempel hatte auf ber Dftfeite ber

ÜKauer, mit ber er umfriebet mar, eine £alle, bie 3ol>. 10, ji (bat. fcpg. 3,11; 5, tt)

„$atte Salomoni«" ^eißt, unb für biefelbe gehalten mirb, meldte üofepfm« «rcoa ava-

toXixt) nennt. Sie beftonb au« brei SRetyen bon je 25 (£üen h<>hen SRarmorfäulen,

Wobon bie innerfle SReilje ber Umfangemauer eingebunben mar, fobafj auf einer ©reite

von 30 <SQen jWei Säulengänge gebilbet mürben, bie mit einem Gebernbad) unb einem

SWofaifboben berfe^en maren. Solche Doppelfjaflen jogen fid) and) an ber 9corb= unb

SBefifeite ber Umfangmauer, bie Ijier burdj Üljore burdjbrochen war, ^erum. Onner^afb

ber Umfangömauer ber Sübfeite entlang war bie „fönigUd)e #aHe" bon 162 (ober 164?)

foloffalen SRarmorfäuten mit forintfyifdjen (Sapitäfen in bier Leihen, bie innerfle ber Sflauer

eingebunben, fobaß fid) brei ©änge bilbeten bon 75 ftufc 93reite unb über 100 ftu§

|)bhe, bie mit gefreuten, reich mit Sdnüfcwerf bewerten Gebernbaifen eingebaut waren.

Äu« biefem Soriwf ber Reiben fam man burdj ba« Dfttfjor in ben Sorlwf ber Söeiber,

ber, bon bem ber dfraeltten (ober ber 9)?änner) nad) SBeflen gefdueben, bier ©ngänge
hatte, bie bis au 40 Qütn $tyt mit (Mcmädjern überbaut waren. Onner^alb ber bier

Zfyoxt liefen ben SBänben biefe« Sorhof« entlang einfache, bon Ijoljen, fdjön gearbeiteten

(Säulen gebilbete fallen (f.
Tempel), fallen werben nodj an bem unweit bom 3-diaftfjor

gelegenen Zeidj S8etf)e«ba erwähnt (Oolj. 5,2), bie ben Äranfen, meld}e ba« #eilbab ge=

brausten, Augute famen. $o«foff.
ÄaücluiO, in ber griedj. Ueberfefcung ber LXX Alleloiria, eine bon ben

Ueberfefcern ber SSibel in ber urfprünglidjen ©eftatt beibehaltene ^ebr. Formel, metdje

„?obet Oabbe" bebeutet. Sie ift au« jwei h«br. ©orten Aufammengefefet, au« hallelü,

b. i. lobet, preifet, unb au« jah, b. i. Oatybe, inbem für teuere« jene fürxere §onn öfter

gerabe in ben tfobgefängen be« %. X. angewenbet wirb, j. SB. 2 9Wof. 15, 2; Oef. 38, 11;

?j$f. 118, 5. 14. 17 18. 19, befonber« aber in ber ßufammenfUflung halleliyah. Ürtefer Äuf*

ruf jum *ßrei« unb jur «cr^errliojung be« 33unbc«gotte« finbet ftd) gegen Qmbe be«

^falmbudje in ben Stellen, wo Gtotte« @rö§e unb 9)?ajeftät gepriefen ober an bie be«

fonbera Segnungen be« ©olfe« @otte« ober einzelner erinnert werben foU; öfter audj fte^t

ber Auebrud am Anfang ober am 3 dihtf; eine« ißfalm«, at« Aufmunterung ,uv Jheü

ua^me am ?obprei« @otte« (^Jf. 104, 35; 105, 45; 106, 1.«; 111, 1; 112, 1; 113, 1. »;

115,18; 116,i9| 117,1.2; 135,i.3.2i; 146, 1.10; 147,i.m; 148,i.i4; 149, 1.9;

150,i.6). Om 9?. S. finbet ftd) ber Au«brurf nur an ber Stelle Offb. 19, i.t. 4.6 in

einfacher SBieberfjolung. 9?ad) einer öemerfung Äim^i'« finbet ftd) bie erftc (Jrrwä^nung

$f. 104, 26, um jur J^cilnahme am Iriumpf) über ben Untergang ber ftrebler aufju^

forbern, bie bor ©Ott nidjt befielen fönnen, worüber nad) Spr. 11, 10 >vvcube unb Oubel

fein fo0. i'cit ben 1^'almeu ging ba« .^afleluial) in ba« gotteebienftlidje Ritual ber

Gfyriftcn über unb würbe für djrifH. ^bmnen unb im beutf^en flirdjenlieb bielfac^ ber^

wenbet. Sei ben Ouben werben bie ^falmen 113—118 ba« fogenannte „gro§e ^aael",

b. i. |>alleluiab, genannt unb befonber« beim faffalj-- unb ?aub^üttenfefi gefungen, unb

awar ^f. 113—114 bor ber $aff«$mal}tjett, ty). 115—118 na^ berfelben. ©runbt.

ftt&\aht, f.
Oobelja^r.

nlebäiibrr, bie, aud) bon europ. grauen biet getragen, in mannen ©egenben

^eute noa^ üblia^ unb im Orient befonber« beliebt flnb, finben fit^ im Ältert^um bei

bieten »ölfern aud) al« Sdmturf ber SWänner. On Aegbpten würbe ber erffc 9tti^
beamte mit einer Äette um ben §at« gegiert (1 9Äof. 41, 42), uub auf ägbpt. 2Äonu»

mental werben feierliche Sert^eilungen fötaler |>al«fetten bargefießt. Unfere Sammlungen
geigen ägbpt. $at«fetten unb ^alebänber au« Keinen aneinanbergerei^ten perlen bon ©la«,

tforaQen, slaurimufc^eln, Elfenbein, ebeln Steinen, Scarabäen au« (>Vünftein, Karneol,

Serpentin u. bgl. "ilndj 9KetaU fommt bor, namentlich füjiftlid) geflochtener ©olbbra^t,
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($plbfönier, unb mon fdjeint aud) £al«bänber au« bunten Gebern getragen ju hoben.

$lud) bei Webern unb "ißerfern trugen aufter ben grauen bie SDcänner £>al«bänber al«

Snmbole omtlid)er ÜWad)t, unb bie perf. Äimige erwiefen ihre ©naben burd) ©crleitmng

Don #al«fetten (Tan. 5, i. 1«. 29; (Eftf). 3, «). On ©riedjentanb eignete ber £al«frf)murf

nur grauen, bie angereihte perlen, (Sbelftcine, Kröpfen unb (£nlinberd)eu in ber SBcife trugen,

baft biefe auf bem obern Xtyii ber ©ruft fid) fächerartig ausbreiteten. 9Äan fyat aber

aud) Don feinem ©olbbratjt gehobene .$al«bänber gefunben, Don benen Heiner gotbener

Dierath in angegebener $Beife bevabljing. Die Hetären fenn^eichneten ftd) gewöhnlich burd)

überhäuften £alöfd)mutf, mätnrenb ftd) ehrbare §rauen mit einfachem £>al«banb begnügten.

Aud) Amulcte mürben am $alfe getragen, bie meift au« Steinen mit eingegrabenen

SBorten ober befonbern 3c^en beftanben. ©ei ben Römern mürben braot Solbateu mit

^patdferten (torqueß), bie bi« auf bie ©ruft Verabreichten, belohnt; fleinc ftettd)cn (catellae)

Don golbenen fingen trugen Gönner unb grauen, iiw ber röm. ^rrau eigentümliche

£>al«banb (monile), oft bi« an ben ©ufen hiHobreicrjcnb , beftanb gemeiniglich au« an«

gereihten, mit (Mb untermengten perlen, cbeln Steinen, unb mar bemnad) fet)r foftbar.

Die (Germanen hatten $al«bänber au« einem Stücf nad) bem ÜJhrfter eine« gemunbenen

Stride« Don ®olb ober ©ronje; aber aud) $al«fettcn, Schnüre Don Dcrfd)iebenen perlen

an« Wla«, gefdjliffenem Starneol, ©ernftein, bemaltem $hon > an Dcr 28ur3el burchbohrten

Xtjierjähnen u. bgl. 3m tybx. Alterthum ift ba« $al«banb (rabid, Spr. 25, 12; (Sjed).

16,i6; £of. 2, is) vornehmlich £al«fd)mutf (;anak, ££.4,9; 9Cic^t. 8, 26) ber ftrauen,

obfehon beriet auch bei SRäntiern Dorfommt, ba Spr. 1, 9; 3, 3 bem „Sot)n" 2cf)re unb

>$ud)t al« ba« ferjönfte £al«gefd)mcibe anempfiehlt, ba« alfo aud) Oünglinge getragen

haben müffen. (§« beftanb au« Metall, (Steinen ober perlen an eine Sd)mtr gereiht

($$. 1, 10), bi« auf bie ©ruft ober (Gürtel hinobtjängenb. ©ornernne unb reid)e Hebräe-

rinnen trugen auch nu?hrerc £>al«bänber juglcid) unb bereicherten ben Sdmtud burd) Der-

fchiebene rtnhängfel al« : £albmonbchen (3ef. 3, 18, menn srbisim nicht „fltefce" bebeutet\

9ciechfläfchd)eu (dt). 3, w), Sonnd)en u. bgl., bie oft juglcicrj al« Anmiete bienten. Die

$al«bänber mochten auf bem ©olbbleet) ober ben ©olbfdjeibcrjen, au« beneu flc beftanben,

aud) ciugratnrte 5»gu*eu, ©über, befonber« Don Scrufalcm, haben. ©0 mirb Don Afiba

erjählt, er t}abe feiner ftrau einen Sdjmucf „Scrufalem" Derfprodjcn. Sfo«foff.

$001. Die Weneft« leitet fflmmtttdje ©ölfer ber (Jrbe Don ben brei Söfmen 9<oaf)'«

2cm, $am unb Oaptjet, al« StamraDätern, ab. Dafe bie« mirflich eine hebr. ©olt«=

anfchauuug ift, fd)eint barau« hert>or$ugehen, bafj in biefem ^unft jwei Doneinanbcr gauj

unabhängige Oucllenfd|riften ber @eneft« übereinjrimmen. Natürlich fann fein ©erftäm

biger in biefen brei ©efen tnftortfdje ^erfonen fchen, fonbem e« ftnb möthtfd)e ftepräfen*

tauten Don ©ölfergruppen. Die Hebräer teilten alfo alle üHenfcrjen in brei XtyiU. C«

barf iefct al« ermtefen gelten, baß ber $auptgefid)t«punft, Don meldjcm au« biefe (5in-

thetlung gemad)t mürbe, ber geographtfehe ift. Oaphet bezeichnet im atigemeinen bie ©ölfer

be« Horben«, Sem bie ber 2)?itte unb $)am bie be« eüben«. freilich ^ahm einerfeit«

ba« ©cnmfctfein ber Hebräer, mit gcruiffen ©bifern be« ©üben« nahe öermanbt ju fein,

anbererfeitö bie Äunbe Don ber Sanberung füblid)er ©ötfer nach Horben, unb Diefleicht

nod) anberer ©erhältniffc, bie toir nicht mehr recht burd)fd)auen fönnen, ba« einfache

geographifd)c inineip mehrfad) mobificirt, aber mir fönnen baffelbe boct) immer nod) er-

sonnen, ©ine foldje 3Kobification ift namentlich ber Umftanb, ba§ ßanaan, ber ^feprü)"cu=

tant ber ^hönyier unb ber biefen näd)ft Dermanbten Stämme, aljo ber Urbemolnier

^aläftina«, nicht mie bie biefen fprad)lid) boch fo nahe ftefcnben Hebräer Don @cm, fon=

bern Don ^)am abgeleitet mirb. 3Bahrfd)cinltch gefct)tct)t bie«, meil man Don einer, aud)
bei ben elaffifd)cn echriftficllern (Jperobot, I, 1; Strabo, XXI, 766, 784 (h. Cas.J, aud)

3uftin, XVJII, 3, 3 tft mol hierher nt nehen) bezeugten ^erfunft ber Äanaaniter au«
bem Süben )Q toiffen glaubte; Dtelleid)t auch wegen ber Dielfadjen alten ©epehungen be«
©olf« unb l'aube« ju ?tegt)ptcn, roeld)c« in ber fnftemattfehen Ueberftcht 1 9)?of. 10 neben

Äufch (Slethiopien), ^Jut (
sjcorbafrifa) unb Äanaan Don ^)am abgeleitet mirb unb al« ba«

mid)tigfte ber $)amitifd)en tfänber hcrDortritt. Die Dobfeinbfdjaft, welche naturgemäß
jmifdjen ben Ofracliten unb ben Don ihnen oerbrängten Äanaanitcm i)errfcr)en mu^te,

brüdt ftrli nun fd)on in ber Darfteilung ber Urgefd)id)te an«. 933ie (Sfau (@bom) be«

©egen« beraubt mirb, melchen fid) ber fdjlaue Oafob (Ofrael) erwirbt, wie (1 ÜWof. 49)
ben üerfd)tebcncn Stämmen Ofrael« in ber ^erfon ihrer mnthifdjen StammDäter je naa)«

»ibcl-8fjtton. 11. 37
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bem bon itjvcm Sater ihr £o« Dörfer berfünbigt nurb, fo fällt n ad) 1 2)?o|. 0, so fg.

fd)on auf ben berhaßten Kanaan bcr ftlud) be« gemeinfd)aftlid)en Stammbatcr«. ,<pat

nad) btefer Crrjählung and) beffcn Bater £am ftd) vergangen, fo wirb bod) Kanaan allein

burd) bie Berwünfd)ung getroffen. ÄlS man foldje Grjä^lungcii nod) für ge[d)icr)tlich

hielt, war man begreiflicherweife in großer BeilegcnhcitT wie man bie Berfludning ganj

nnfchulbiger
N
i*crfonen unb it)rcr 9Jad)tommen bi« in bie fcrnfic 3eit rechtfertigen foütc.

ÜJMr erlernten aber hier blo« bie in bie $orm bon 2>ort)crfagungcn , (Segen unb A in d)

gcfleibcte Darfrcllung fpätcrer Bcrhältniffe ober ätfünfdje. Natürlich brausen mir im«

bc«r)alb nid)t näher barauf einjulaffcn, ma« beim cigenttid) Kanaan ober aud) fein Batcr

£>am oerbroct)eu habe.

Der üMame §aui al« Bezeichnung ber fiibücf)en SWcnfdiijcit überhaupt fommt im

%. X. außer in ber ©enefi« unb ber CStjronif, welcb,c birect au« biefer fdjiöpft (1 (Sfcn-on.

1,4.9), nid)t weiter bor. Dicfe ganje Dreiteilung fd)cint au« bem SBolfSberoufjttcin

ocrfd)Wunbcn unb nur burd) bie litcrarifdjc lieberlieferung aufbewahrt ju fein.
sJiur eine

einige 3teile ift tytx wahrfd)einlid) anzunehmen. 9?ad) 1 (Shrou - 4 , 39 fg. jog in bei

Seit be« Äbnig« £i«fia ein £aufe Ofraelitcn bom Stainm Simeon au« unb erfämpfte

(ich einen neuen SBolmfifc. Der Ort ift nid)t beutlid) ju erfennen, aber aller iö5ah,r-

fd)etnlichfett nad) fübtid) bon ^aläftina ju fud)eu. ö« tjeißt nun, cd fei eine frieblidjc

l'aubfdjaft gcWefcn, „beun, bie früher bort wohnten, waren bon £am". Bcrgleid)en mir

bamit bie fefyr ähnliche Stelle Sticht. 1 8, 1, mo ba« friebüd)e Veben al« wahre« (i^araftc-

riftifum bcr Sibouicr ^«gcftetlt wirb, unb bebeufen mir, baß bie ^ömjier (Äanaaniter)

burd)meg al« ein bon $au« au« frieblidje« Bolf erfdjeinen, fo ift c« am maljrfd)cutlid)ftenr

baß an jener ©teile „$am" nidjt« mefentlid) anberc« al« „Sianaan" bebeutet: bie Be-

wohner maren rub,cliebcnbe Stanaanitcr. (£« ift freiließ ju bebauern, baß biefc ganjc

mistige Stelle in mehrerer ^nnfictjt fo bunfel ift.

5n brei ^ßfalmcn, wcld)e alle eine pocti|'d)e Ueberftdjt ber tfraeittifc^en (ttefdjichtc

nach bem s£entateud) geben, untercinanber biel 8lcb,nlid)feit ^ben unb oljnc 3weifel )d)x

fpät finb, fommt .£>am gerabeju al« Warne Wcgopten« bor (ff. 78, 51; 105, 23. 21;

106, 2a). Die Bcrfaffer hatten hierbei ben etnhetmifchen Manien Wegtypten« Äam (refpcctibc

(il)am), foptifd) Kemi, Chemi (töeinifd), „lieber bie Tanten ilegnpten« bei ben Semiten

unb ©riechen" |ÜBicn 1859], S. 3 fg.), im Äuge, ben auch ^lutard) (Do Iside et Osir.,

itap. 33) al« (Shcniia fennt, unb ber mahrfcheinlid) nrfprünglid) ben „fchmarjen" ©oben

be« 3iiltt)at« bejeichnet; fie bad)ten babei aber gemiß auch an ben ihnen au« ber @eneftö

befannten Manien. (S« ift nicht anzunehmen, baß ben Hebräern $am al« Bezeichnung

Vlegnpteu« geläuftg gemefen. 8h ben genaunten Stellen ift bie Bebeutung burch ba«

parallel gegcuübergeftelitc Mlsraim, ben gewöhnlichen Manien ^legt)pten« bei ben Ofracliten,

ober fonft burd) ben ^"fömmenhang Mar.

Die Annahme liegt nun ziemlich nahe, baß Jpam al« Bezeichnung ber Sübbölfer

überhaupt erft bon £>am al« 9c*amen *?legbpten« genommen fei. £)od) (priest bagegen

nid)t blo«, baß bie aagemeine Bebeutung im «. X. biel älter ift al« bie fpecieüe, fonbern

boruehmlich ber Umftanb, baß mir bei Sem unb -3aphet feine Spur bon einer ähnlichen

Auttbctmung eine« Vänbernamcn« auf ganje (irbtheite hoben. 9iur eine fötale Grflärung

be« Tanten« >>am tonnen mir aber für mahr[d)ciulich halten, welcher analoge Deutungen

ber beiben anbern tarnen an bie Seite ju ftelleu wären, unb an einer foldjen fehlt e«

bi«ie^t noch- 2? öl bete.

$atUOlt, ein wahrfcheinlid) perf. Eigenname, (benannt wirb ein ÜJiann biefe«

tarnen«: 1) im Buch Sfthcr, meldje« bie (5ntftchung be« am 14. unb 15. Slbar bon ben

Guben gefeierten ^5urtmfefte« (f. b.) burd) eine gefd)id)tlid)c lirjählung erflären mill, unb trofc

mancher Ueberrrcibuugeu unb 5lu«fd)mürfungen eine« gefd)id)tlid)en ^haraftcr.« nicht ent

behren wirb. s
Jiach biefem mar .$aman erftcr Sü?inifter (Bejier) be« perf. ftönig« Äha«

beru« (b. i. tjöchft wahrfd)einlich Xerreö im 3. 485—465 b. ^hr.), bcr in Sufa refibirte.

Da ihm ber 3ubc 2)iorbod)ai bie Berehrung berfagte, faßte er gegen btefen wib beffen

Bolf einen fo grimmigen £aß, baß er aüc Oubcn im perf. üKcich ju beraid)ten befd)loß,

unb er erlangte aud) in biefem Sinn bom 5iönig einen Befehl. Da tritt, bom 9ftorbod)ai

uerautaßt, bie Königin 'oft her (f. b.), eine Oübin, bajwiieljeu; e« gelingt ihr, ben Befehl

be« s{ömc\t rütfgäiigig ju machen, unb ben Guben wirb geftattet, an ihren fteüibeu iK'ache

ju nehmen. £aman wirb an bcn Baum gehängt, ben er für ben SDiorbodjai bcfttmnu
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hatte, unb bei bem großen ölutbab, ba$ nun bie radjebiirfiigen Ouben anrichten, fommen
aud) bie jc^n 8öh"e £>aman'$ um. £aman ^ct§t im \)tbx. Ztxt ((Sfilj. 3, 1. 10; 8,3.5)

ein ?(gagi, b. i. nad) ber jüb. Srabition (Oofcplm«, „Alterthümer", XI, 6, 6) 9caa>

fommc beö ?tgag, AtönigS ber
v
ilmalefiter (1 8am. 15), wie beim aud) am ^urimfeft

neben bem 23ud) §fthcr bie gegen bte Amalefitcr gerichteten Stetten 2 9)?of. 17, i4 fg.;

5 2Kof. 25, is fg. Dorgclefcn mürben; allein biefc Slnfnüpfung au 2lgag erfd)eint als eine

uuütnvUclic. dagegen l)cif;t er in beu beiben gried). jerten ber LXX balb Söugacutf

(Öjty, 9, io; 8t. i. (Sftf). l,ta A; 6, <> B [®ogaeuö Sfty. 3, i; LXX B]), balb üHacc*

bonier (Cfttj. 9,3* A; 8t. i. <£ftl). l,is B). Vettere ©cjeidmung fam baj)er, baß man
tym, um it>u rcd)t fd)lccb,t (jingufttlen, anaa)rouiftifd) fd)on bie Äbftdjt $ufd)rieb, bie

£errfd)aft i>crficnö an bie Sftaccbomcr ju briugeu (8t. i. Q^. 6, ia), bagegen lägt

fidj mit 33ugaeuö nid)tö anfangen. 2i3äre bafiir ®ogacuö beffer bezeugt, fo fönnte cd

Bcrftümmelung dou Agagi fein ober man fönnte e# audj mit (feiger („Urfdjrift unb

Ucberfefeungcn ber $3ibcl" [SBreölau 1857J, 8. 366) mit bem $og, Sönig Don 2)iagog,

in Berbinbung briugeu.

2) 23irb lob. 14, 10 ein $am*n ermähnt. Ad)iad)aru3, 23ruber3fohn beö £obi, ber

unter bem König Don Affnrtcn, öfarhabbon, ju 9i"inioe erfter üttiniftcr war (lob. 1, 21. w;
2, 10 ; 11, is), unterhielt ben £aman unb brachte itm empor. Dicfcr bagegen, unbanfbar,

fudjtc feinen iBohlthäter $u oerberben, ging aber babei felbft m ©runbe. Da eine ge*

wiffc ftetmlidjfcit biefer beiben mit bem £>aman unb Worbodjai beö 33ud)ö (£filjer fiattfiubc,

meinte man wol, bafc Ijier biefelben mit (SntfteUung gemeint feien. Allein abgefefjen oon

ber $erfd)icbculjcit uad) 3eit unb Ort fehlt ber Warne si)forbod)at , unb Sarnau wirb

bod) Oitbc gewefen fein. (Sublid) ift ^ier fclbfi ber Warne £»aman biplomatifd) md)t

fiajev; ein paar £anbfd)riften geben Äbam, btc anbete Wcceufion im Cod. Sinait. s)fabab,

Vet. Lot Wabab, fnrifd) Acab. 80 bleibt nur alö Uebcreiuftimmung, bafc jwei an

einem £of .^odjgeftcUte ftd) gegenfeitig bie auf ben lob befämpften unb ber SBraDe ftegte.

Die Wotij im Sud) lobi felbft ift al$ eine ftamilicnfage ju betrachten. ftrifcfd)c.

.|pauiat&, i'ut^cr: .jpematt. 1) (2ine feit Xaüib'« Seiten oft genannte 8tabt ber

8urer in ber 9iitye bcö i'ibanon, mit einem eigenen, uid)t unbebeutenben (Gebiet, in

meldjem
J.

23. bie 8tabt Mihla (f. b.) lag, unb weld)eö alö nörblia)eö (^ren^lanb be«

Ijebr. dtc\(f)& in feiner größten "tobehuung feit 8alomo unb Ocrobcant 11. aufgeführt

wirb (4 SOTof, 34,s; 13,22; Oof. 13,5; SKid)t. 3, 3; unb wieber ald Sbealgren^e für bie

neue £l)eofrattc: (j^d). 48, t; 47, 16), miewot 8tabt unb iBcjirf .'pantatl) felbft nie jum

ifraelitifdjeu (Gebiet gered)itet (ba^cr bie farmcl: mau gen .^amoth fouuut") unb

aud) erft Dom Jtönig Oerobeam 11. erobert würbe. £>aö ^amatl)ätfc^e gebiet grenzte

wcftlid) an bad ber ittrabier (f. ftroabitcr), öftlid) wat)ifd)eiulid) unb fiiböftlich an 'Ivam

3oba (1 tyxon. 18 [19J, a), unb fübliai an Slram ramadfuö ^ed». 47, ie;
f. Jtram).

^amath war ttripritnglid), wie Wrabutf, eine pl)önij. (Solonie (1 ÜÄaf. 10, t«), fianb

ju DaDib'ö unter einem eigenen Jiönig (Xljoi), wclcb,cr ftd) Don feinem fteinb, beut

Äönig dou 8t)ricn-,B ol,Q
»

burd) freimbfd^aftlid)c iöe^ielmngcn |ii DaDib ju befreien unb

felbftanbtg $u erhalten wu^te (2 8am. 8,9 fg.; 1 (ihro«. 18 (191,3 fg.), obgleidj ^pabab-

Gfer (f. b.) ftd) fd)on nad) beibeu Räubern, feinem eigenen unb bem feine« ^aa)bard,

genannt hatte (1 oiivon. 18 [19], 3; 2 Qfyxon. 8, «), faUd uid)t bie auffaöenbe Senenntutg

„Jpamath .B 01'«!" eütfad) nur bie Wadjbat-fdjaft ber Vage biefeö $)amath ju 3oba anjetgen

foUte, etwa jur Untcrfd)eibung Don einem anbei u ,i>amath. Ohre Vage raadjtc

bie 8tabt ju einem wichtigen Ort an ber £anbel«= unb ^eerfrrase dou ^hömi>«« »»»d)

bem enpijrat; unb bamit mag im 3ufanimcn^an9 fielen , bat? 8alomo ba^ ifraelitifd)c

Ü^eid) lue- iu bie (^egenb dou Apamatl) auäbehnte unb infolge eined ftegreichen ?vctb£Ug3

„in Jpamath", b. i. auf bem eroberten Webictätheil dou .^amath (bie 8tabt icibft an^

gefd)loffen;, alfo wahrfcheinlid) in ber höd)i* frudjtbaren iöifea (CSöleförien), ©onathö-
ftübte erbaute (2 CShvon. 8,3.4; Dgl. 1 Alön. 9, 1», unb

f.
Ihobutor). Daher bie Angabe,

baß x3frael tu ber Daoibifd)^ 8alomonifchen 3cit „Don .Ipamath bid an ben iöad)

^legöptcnö" gewohnt habe (1 Ghron. 13 [14], 5; 1 kön. 8,65; 2 tyxon.l,*), äöenn

in ber ^olge, gemä^ ber prophetifcb,en 8tede Am. 6,14, ba« ifraclitifd)e Vanb „Don
•Vanuiti) btd. an ben *&ad) ber v^luc" reid)t, fo wirb bamit bte gan^e Au^behnung tu*

jcid)net, weld)e baffelbe burd) Oerobeam 11. erhielt, ber nun aud) bie 8tabt Jpamath fetbft

tiebji Damadfue eroberte unb „jur Bereinigung mit Ofrael brachte", unb alfo bie C^rcnjeu

37*
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be« 3cljnfttimmereid)e m Horben bi« £amatlj, tt)ic burd) bie Eroberung Woab« im

©üben bi« 3um „Wcer ber .$cibc" (b. i. ba« lobte SDfecr) erweiterte, in meldje« 2flccr

eben jener ,,©ad) ber ^>cibc" oon Süboften l)er ftdj ergießt (f. SBeibenbad), 2 Äön. 14,

25— ss, wo mit £>ifcig im ©runbtert Hhuda brjisra£l = „jur Einigung an Ofrael" ju

lefen ift). Seit ben Seiten ftcgreid)en Gerobeam II.
(f. b.) erfahren wir bon ^ama^

nit^tö meb,r bi« in bie Jage ber Sbrerl)errfd)aft nadj Hteronber bem ©roßen; benn bic Sr*

oberung .£>amatl)« burd) bie Äftyret im 8. 3al)rf). o. (5tjr., meiere immer nod) angenommen

wirb, beruht auf einer $erwcd)fclung biefe« fnr. £amatlj mit einem anbern. (5rft unter

ber macebon.*gried). ^«Tf^aft erfdjeint bie Stabt wieber, füljrt aber jefct, bermutljUd)

narf) Slntiodju« Spipfjane« (f. b.), ben gried). Wanten (Spipljanta, neben weldjem inbeß

bei ben (Eingeborenen ber alte 9fame f|errfd)enb blieb (Gofcplm«, „9lltertl)ümer", I, 6, 2),

wie benn aud) ba« 1. 3J?affabäerbud) (ttap. 12, se) bie OJegenb nod) ?lmatl)itie (f. b.)

nennt. $Ut« ber $eit nad) (Sfjrifti (Geburt ermähnt (Sbagriu« (Hist. eccles., III, 34)

einen ©ifdjof oon (Spipfyanta. Gm Wittelalter erl)ob ftd) bic Stobt wieber unter bem

urfprünglid)en tarnen £>amätfy, $amab, jur .f>auptfrabt eine« flcinen «Staate«, unter beffen

dürften ber ©efdjtdjtfTreiber unb ©cograpl) «bulfeba gegen bie «Witte be« 14. Ga^rl).

bcrüfjmt ift, weldjer feine Stabt aud) betrieben Ijat, unb nod) Ijeute beftefjt biefelbe, ob^

wol fle burd) fyüuftge (Srbbeben (j. 93. im 0. 1157 n. (Sfn\) fcf)r gelitten Ijat, al« eine

ber bebeutenbflen Stöbtc bc« Worgculanbe«, blüfyenb burd) 33crfcf)r unb jpanbet, unb foÜ

beiläufig 100000 (Sinwolmcr jafjlen, worunter Araber bic Wcf)rjaf)l au«mad)cn, bagegen

ber Dömancn, (Sf)riftcn unb Guben c« nur wenige fmb.

Die alte §amatb^(Spipf)anta lag norböftlid) oon Slrabu«, jwifa^en Smefa unb Slpamca,

in einem fdnnalcn Iljal am Orontc« (fjeutc Äfft) ober Slfbj, auf beiben Seiten be«

bluffe«, unb wirb fo bon ben fjoljen Ufern oerborgen, baß man wenig baoon fteljt, bi«

man oor ifjren Dljoren ftc^t. Sic beftefjt gleidjfam au« brei Stäbten. Die £auptftabt

liegt an ber Siibfeite be« tlffn, unb jmifdjen bcTfelbcn unb bem ftluß erfhrerft fid) ein

fdjmaler Ijo^er bierediger <£rbwall, auf welkem fonft ba« SaftcH geftanben, weld)c« %6ul*

feba anführt, unb wo je(?t eine ©efafcung bon 3— 400 Leitern liegt, weltfje ber ^afd)a

tjält, um bic Araber im Baum ju galten, bic im $rül)jal)r unb Sommer ba« i'anb übcr=

|d)memmen. %i\ bem meftli(^en (Snbe be£ t'pügcl« ift bie eine gro§c iöorftabt, unb auf

ber 9?orbfeite be« t^luffeö bie anbere, gum 3!^eil ben Äb^ang be« iöcrgö ^inan au«-

breitenb. 3$on (5l=Sd)erafc au«, einem ^Junft auf bem Reifen über bem Äfft), l)at man
eine benlic^e Hu«ftd)t über bie Stabt. »icr ©rüden führen «ber ben Oronte«. Unter

ben Üflerfmürbigfeiten Don ^ama^ Oerbienen bie 2öafferwcrfe, weld)c «bulfeba fa>n rüb,mt,

aud) je^t noa^ ben erften ¥ia$. Der ^luß üerfteljt nämli(^ bie obere Stabt mit ffikjfer burd)

Sinter, weldje an tjo^e ^?äber befeftigt, wooon baö größte wenigftcnö 70 5uß iw Dura^*

meffer ^at, |ld) in fteinernc Kanäle ergießen, bie burd) fjolje, mit ben obem Steilen ber

Stabt im 'iWiocau ftcfjenbe Sajwibbogcn getragen werben. (Sbenfo bewäffert ber Äff^
eine große Wenge jur Stabt gehöriger ©ärten, weldje im ©mter gemeintglid) über=

jd)Wemmt ftnb; unb überall, wo bie ©ärten ^ö^er liegen ale ber ftluß, trifft man in

bem engen £l)al fötale ^Käber, wcld)e baö Saffer in bie ^öfjc bringen. Äußerbem befit?t

bie Stabt an Werfwürbigfeiten nod) ein oerfalleneö (JafteU, 93?ofd)een (Söurrf^arbt jä^lte

beren 13) mit SWinarctö in 9)?cnge, einige breite ^auptftraßen, oiele enge unb frumme
^iebenftraßen, aber bennod) ein rege« ?ebcn, ba Jpamal) ber Ü)?ittelpunft be« Serfc^r« für bic

Umgegenb ift unb bie Araber au« ber öftlidjen Süftc täglid) ju Raufen cinreiten, um
fid) itjre ©cbürfuiffe cinjufaufen. Die ©ajar« ftnb rcid)lid) mit aflem ü)fögtid)eu oerfe^cn.

Die Statt^alterfd)aft oon $amalj, wela^e« einen D^eil ber «ßrobinj Dama«fu« ou«»

maa^t, umfaßte im 0. 1812, al« Söurtfljarbt bort war, ungefähr 120 bewohnte unb

70—80 leer fte^cnbe Dörfer. Der weftlidje D^cil be« Gebiet« oon ^pama^ ift bie STom«
fammer be« nörbtid)en Snricn (2 (Sljron. 8, i), wiewol nie mefyr al« ba« jel)nte Äorn
gewonnen wirb, oorjüglid) wegen ber unqcfjeuern Wenge oon Wäufen, wtfdje juweilen

eine ganje Smte auf einmal jjerftören. De«6,alb wirb, wie bie meiften Sbenen Snrien«,

fo aud) bie (Sbene oon ^amaf), wela^e an ^rudjtbarfeit fclbft bie bon $um« (Smefa)

übertiifft, bennod) weniger bebaut al« bie ©erge, aud) fd)on au« bem ©runbe, weil ber

©oben (Jigernlmin ber Regierung ift, unb bie armen, fdjwcr gebrürften ßinwo^ner e«

mübe geroorben ftnb, für jene üjre ÄTäfte erfolglos 3U bergeuben.

2) ©ewöfmlid) wirb ba« biblifa^e ^amati) mit ^amat^SWabba in ber Stelle Äm. 6,

1
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al« ein unb biefelbe (Stobt angefefjen unb beljanbeft. Oljne allen ©runb. ©djon $te*

rontynm« unb Cnriöuö unterfd)ieben beibe dornen unb fehlten nur barin, ba§ fic lefctere

Benennung auf $lntiod)ia am Oronte« belogen, bie eben im Unterfdjieb bon £>ama%
eptp^anfa jenen Söeinamen ,,©ro&=$amatf)" gehabt Ijabe, wäbjenb J^eoboret barunter

(fmefa oerfte^en will, wogegen fcfjon bie Sargumiften unb ber fbr. Ueberfefeer für #amau)
bie ju iljrer 3«* bebeutenbfte, aber biel jüngere ©tabt %ntiod)ia festen. Aber fo wenig

in biefem ?tntiod)ia, ober in Grmefa ber ©Over ba« biblifdjc $amatj} ober ®rofr|>amatl)

gefunbet werben faim, fo wenig barf Slm. 6, 2 bie „große .^amatfj" mit ber ebenbafelbft

(Sß. 1 1) unb fouft immer blo« ,,|>amatf)" genannten ©nrerftabt bereinerleit werben. S5iel-

tnefjr ift $amatf)^abba, gemäfj ber propfjetifd)en Stelle 2lm. 6, 2, nodj weiter 00m £anbe

Ofrael entfernt al« ftalnc am mittlem £igri«; in anbern ©teilen (Oef. 10, o; 36, 19;

37,i3; bgl. 2 Äön. 18,34; 19,15) wirb ein $amatlj neben Slrpdb am iigri« (f. Ärba*

biter unb Slrpdb) unb (2 tfön. 17, 24) in ber 9?acf)barfd)aft Don ©ippara am füblidjen

Gupljrat (f. ©epfjarbaim) aufgeführt, unb fo weiß alle« in ben ©üben gegen ben ^erfifdjen

3)?eerbufen f)in, wo nun aud) ju aflebem ©tepljanu« bon *8bjan$ ein Slmatlja al« einen

Crt in Arabien nennt, nid)t aD> weit bom (Srbtbjätfdjen 2tfeer (b. i. ber $erfifd)e 23ufen),

wie beun auef) ber 9?ame Jpamatb, fctbfk (buraat) arab. Urfprung« ift unb „2öad)cn",

„©arben" bebeutet, bie 3tabt alfo benannt war bon bafetbft Beftnblic^en ©lilitarftationen,

ä^nlid) wie 9?iftbiö (f. b.). 3)iefe« ^amatf) unb bie anbern mit ib,m genannten ©tabte

Äarfemifd), Äalne, 2lrpdb u. a. erfdjeinen in ben biblifdjen S3üd)eru unter ber £)berf)err*

fdjaft ber Slfförer ;
boeb, lafjt ftd) nidjt genau beftimmen, wann ftd) Afforicu biefe $anpt*

ftäbte mit itjren Sänbern unterworfen ober üielmefyr wieber erobert ijat; oieDeidjt fd)on

burd) £tglatf)^ilefer (Oef. 37, 12. 13 : „meine Väter"), wenn nidjt gar fd)on burd) %tyul

(2 #ön. 15,i9). „Oa, wot fd)on bor bem 0. 800 erfwb ftd) ein neue« affnr. SReid),

welche« im Horben unb ©üben um ftd) griff" (f. Slffnrien). (Jincr ber Äönige

biefe« 9?etd)v5 , ©alraanaffar, hat nad) ber 3erftörung be« ^cljnftäntmcveid)«? ifraelitifdje

^Bürger in« (£ril fjhtweggefüljrt (2 fitfn. 17, e; 18, 11), unter anbern ©tiibten aud)

in bie füblidje (£upf)ratgcgenb, nad) #amatf) (3ef. 11, 11); unb „£eute bon biefem

#amatl)" würben bann bon ben Äfforern al« dotoniften in ba« entoölfertc 3^nPäwwe«
lanb berpflanjt, we(d)e $ugleid) tljre l'anbe«göttin "Jli'ima mit in bie neue ^eimat brachten

(2 Äön. 17, 24. 30). Unb öt)n(id)erweife fmb 3lroab an ber v'. qv.m küüc unb ^amall)

in Gbleforien al« Kolonien angelegt unb beoolfert worben bon ben ©täbten (Ärpdb,

^amat^^abba u. a.) biefe« ©üblanbeö beim ^erfifdjen SWcerbufen au«, oon woljer bie

Wniaier in alter ßeit an« 9JUttclmeer au«wanberten (1 2Kof. 10, is).

SBgl. nä^er: «bulfeba, Tab. Syriae (?cipjig 1766), ©. 108 fg.; 9Manb, Palaestina

(Utret^t 1714), ©. 199 fg.; S3urrfb,arbt, „Reifen inSfirien", beutfd) oon ©efeniu« (SBeimar

1823—24), I, 249 fg., 514; SRobinfon, „^aläftina" (^aße 1841—42), III, 932 fg.;

Raffel unb ftöbiger in Srfc^ unb ©ruber'« „Allgemeiner (Sncgclopäbie ber ©iffenf^afUn

unb Äünfte", 1. ©ect., XXXVI, 22; XXXIV, 16; 2. ©ect, I, 131; «ßoeode, „33t-

fd)reibung be« 2Worgenlanbe«", beutfd) oon SKinb^eim (Crlangen 1764), II, 209 fg.;

8?td)ter, „2BaUfaf)rten im 2)?orgenlanbe" (Berlin 1822), ©. 231; ^i^ig, Jud), Äuobcl,

£§eniu«, ©ertb,eau ju ben betreffcnben ©teilen be« 21. X. neu der.

«Ipommat^ f.
^ammon.

^ammoit. 1) Wörblidje ©renjftabt be« ©tammgebiete ftfdjer (3of. 19,28), b,ente

ein 2)orf $)ammdna ($>ummana) mit einem fltfaronitenflofter unb ©i^ eine« brufifdjen Sßh»

fabben, auf ber ^pöb,e be« Libanon, etwa« öftlit^ bon Hbabtjjel) (b. i. Abbon; f.
b.). 5Dian

^at bie alte ©tabt aud) fa^on in ben 9?uinen ber Ortfdjaft ^amül finben motten, am
obern ?auf be« 2ftabi gleidjen tarnen«, be« ^auptt^al«, weld)e« ben heutigen Ueinen

©ebhrg«biftrict ©d)itb el = Arab jwifc^en ben beiben ©ebirg«$ügen bon 9iM« ef^Äbiab

(SBeifee« Vorgebirge) unb 9id« en^idfürab, bon Cft nac^ SBJefl bur^ie^t; aber biefe

Certlid)feit befinbet fid) biet ju weit füblid) im »er^ältni§ $u ber Crtelage be« benad)-

barten Abbon unb Äana (f. b.).

2) (Sine ?ebitenftabt ber ©öf)ne ©erfom'« im ©tammgebiet ^ap^tali (1 (51;ron. 7, 7«

[6, «1]), cinettei mit ^ammouy3)or (3of. 21,32), unb malprfdjeinlid) ouc^ mit .^ammat^,

welche« 3of . 19 , 35 al« feftc ©tabt ^cap^tali« aufgeführt wirb. £er ^ame weift auf

fjeifje Duellen, wie fic ba« in ber fliäljc (35 Minuten füblid)) bon Liberia« gelegene

(Smmau« blatte («mmau« bei 3ofepb,u«, „Sllterthümer", XVIII, 2, 3; „Oübtfa)er Ärieg",

Digitized by Google



582 Mfimmotl) -Dor ^niiniijn

II, 21, 6; IV, l, 3; „?eben", tfap. 16; <ptiniu«, V, 15, unb im Xalmub). 3lm

mau« felbft ift nur bie gried). ftorm für ba« fjebr. ^ammatlj, unb beibc Benennungen

entfprcdjen genau bem heutigen nrab. Drt«namen Hünimäm, b. !)• „warme 33äbcr".

jefet bienen bie Stoffer, wcldu* füblid) bon Dabarta au« bier Duetten unter Reifen

bon fdnoarjem unb etwa« $erbred)lidjem, fdjwefcligem Stein, 20 (Schritte bom 9tanb be«

See« ©enejaretf)
,
fjerborfommen, 311 .freilbäbern gegen Sdjwädjeanfällc unb rfjeumatifdje

$ranfReiten , unb werben fyauptfädflid) im SWonat Ouli bon beuten au« allen Dfyetlcn

Serien« befugt (f. aud) (5mmau« unb (9abara). Da« SEBaffer I)at eine fcfjr fjolje £em^
peratur (48— 49° SR.), fdjmecft fefn" bitter, enthält Sdjwefcl, Sal} unb ßifen,

unb fefct tljeit« wei&en, ttyctl« gelben Webcrfd)lag ab. 9?o!je bei biefen Duellen f)attc

«efpaftan auf einige 3eit ein befeftigte« Säger (Oofeplm«, „Oübifdjer ffrieg", III, 10, 1

;

IV, 1, 3), bon meinem man nod) einen Üfjeil in einer Sttaucr fmben will, bie fidj auf

ber Sübfeite ber ©äber bon bem See nad) ben Sergen funjieljt. $gt. iöurrffjarbt,

„Reifen in Snrien", beutfd) bon ©efeniufl (Weimar 1823—24), II, 573 fg.; ftobinfon,

„<ßaläftina" (^aUc 1841—42), m, 506 fg. tfneuefer.

.pammotIjsDor, f. $ammon.

.pomona, <Sj. 39, 1« angeblich ber propf>etifd)e Warne einer Stabt im Sfyil ber

Wiebertage bon <$og jum SfnbenFen eben an biefe Äataftroplje. So wirb nämlidj bie

Stelle gewitynlid) erftärt: „Kttdj wirb ber Warne einer Stabt (im Sfyal ber «$olf«menge

©og«»>) fein t£>amona", b. 6,. „Wenge". 2lbcr gcrabe bie (Srwäfmung ,,@og«" felbft in

bem proptjet. Stabtnamen, auf wetdje bodj alle« anfommt, wenn in biefer Benennung baö

Anbeuten iene« (Sreigniffe« erhalten werben foll, würbe festen; .$ifeig fudjt be«l)alb ben

83er« ju oerbeffern burd) Stcnberung ber Ijebr. ©ocatpunfte unb eine« einigen 33ud)ftaben«,

unb überfefct: „Dafelbft finb (glcifycitig) andf bie Reifer ($ülf«bö(fer) feiner $3olf«mengc

(feine« £eerc«)", eine Crrfläruug, bei welcher atfo bon einnr Stabt mit brobfyetifd) bebent*

famem Wanten feine 9?ebc mcfjr ift. Da« „Dfjal ber S3olf«mcnge ©og«" übrigen«, wie

ba« „£ljal ber @egenljöf>cn " ($3. 11; atfo ift ftatt „£f)al ber SÖanberer" ju lefen:

jabarim ftatt ;oberim), ba« barum genannt wirb, weit in baffetbc ©og unb feine ganje

2$oft«menge begraben werben foll, liegt ,,nad) Dften gegenüber bom Sflirtelmeer", b. \).

e« läuft gerabe bon 2J?eft nad) Oft (93. 11, 15), unb ift ba« Sad). 14, 4. 5 erwähnte

„fc^r grofte !Xb,al" „ber (beiben) ^öljen" be« Oelberg« gegen 9)?orgen bon ^cnifalcnt,

weld)e<< burdj ba« ,3c^^n be« Jöerg« bei einem (Srbbeben jur Qt'it be« jüb. Äbnig«

Ufia entftanb (Km. l,t). Ta* Wö^ere f. 9Na«djitlj unb bei ^i^ig 3U 39 unb

Sad). 14. Äneutfer.

^flnoiicl („®ott tjat geft^eurt"), ift waljrfdjeintid) ber Gigenname be« Erbauer« etne^

8^nrml ju Oerufalcm, fübfid) bom ^if^tb,or unb nörblidj beim Sd)aftfjor, welc^ le^terei?

bem Xembeltfjor Scb,afleFet^ (1 (ib,ron. 27 [26], 16) gegenüberftanb, beffen ^?la$ baö ^eu

tige ^ettent^or einnimmt (Oer. 31, ss; bgl. Sat^. 14, 10; 9?efj. 3, 1; 12, 39). Der „Tfmrm
Hanauer«" ift berfelbe, welker fonft au(^ ber „Xljurm Wea", b. b,. ber „Xfjurm ber

100 (ÜWann Befa&uug)" Ijeißt (^e^. 12, 39 ift 31t lefen: „ben ^frorm ^ananet'«, (n«mlid)J

ben I^urm ber 100", ofyne ba« Söörtdjen „unb"), unb er ift nidjt an ber norböfUid)en Srfc

ber Stabt in ber 9?äf)e be« heutigen Stepfjanötljor«, fonbern an ber Sübofterfc be#

3tfral)ügclö, nörblidj beim Sa^aft^or, 51t fudjen, bei wetaym bie Ringmauer ber Unter^

ftabt, fübtid) über bie bon SEDeften (00m Xljaltfior) b,er oftwärt« in ba« norbfübltdjc, fo

genannte Siloa^t^al au«münbcnbe „Sd)tud)t ber Ääfcmac^er" (Ttjropöon) binüber, ftdj an

bie 3ion«mauer ber Dberftabt anfd)lo§ (f. Oerufalem). Äneudcr.

.§anoni, f. Hfa.

^)Qnanja (= ®ott ift gnäbig) ein ^äufig im X. borfommenber ÜÄännernamf,

beffen bebeutenbjte Xräger ftnb: 1) (Sin ^ropljet, Sob,n ^ur'« au« ©ibeon, 3e^*9en °ffc

Oeremia'«, ber im bierten Oa^re ber 9?egiening 3cbe!ta'« Befreiung bom babnlonifd)en

Oo(^ weiffagte, Wofür if)n Oeremia ber i'üge berichtigte nnb i^m im tarnen 3af>be'« jur

Strafe feinen balbigen lob anfünbigte, ber noö) in bemfelben Oaljre erfolgte (Oer.

28, t fg.). 2) ©n ©enoffe be« Daniel, ber mit biefem unb jwei anbern Änaben am babb/

lonifdjen ^of jum Dienft be« ftönig« DZebufabncjar erjogen würbe unb feinen b«br. tarnen

mit bem babl)lonifd)en Sabrae^ bertauf^en mußte (Dan. 1, «. 7; f.
Daniel). Änbere nid)t

nnbebeutenbe Männer tarnen« ^ananja werben Oer. 36,12; 37,is; (5fra 10,2?; 9?ct). 3,8. 30;

7, 2; 10, 24; 12, 12; 1 (Sljron. 3, 19; 26, 23; 2 £I)ron. 26, 11 erwälmt. 5trenfet.

Digitized by Google



$ttnb £anbaufIcßuno 583

.fcnnb, baSientgc ©lieb be« menfd)lid)en ftörper«, mcld)c« bcftimmt ift, bie Ornien*

weit be« 9Reitfdjett mit bcr Hu&enwett 51t üermittcln, feinen («ebanfen unb @efüf)len mit

.'pülfe bc« thatmerbenben SBiüen« einen finnlid) bejtimmten &u«brutf gu geben, iöei ber

fmnlidjen DarfteUung«mcife bc« Hebräer« fpiett bie £anb überall, wo e« auf I^ntäuße-

mngen anfommt, eine große Wolle, ^umai ift bicfelbe ein ©innbilb ber Ävoft. Der

fromme bittet baljer, baß bie £anb ber ftrebler ifm nte^t öerfd)eud)en flM. 36, 12) ober,

ba& i$u (*wtt an« biefer #anb erretten möge OPf. 71,4; 97, io). Die £anb abjiefjcn,

heißt fooiet al« ben Seiftanb berfagen, „fdjlaffe £änbe" bejeid^nen Uncntfd)loffenf)ett nnb

Feigheit (Oef. 35, i)# bie $änbe ftärfen ^rißt ermutigen (9tid>t. 9, u). ©tgentfjümlid) tft

ber 3lu«brucf: „feine ©eete auf bie $anb nefmien" (&iob 13, u; 9iid)t. 12, 3; 1 Sani.

19, s; "^f. 119, 109), foöiel al«: fein tfeben auf« ©piet fefeen. hiermit erfdjeint bie

$anb al« ba« mid)tigfie Crgan ntenfd)(i(f)er Sljatfraft. Die £anb aufttiun, Reifet foöiel

al« fi<h wof)ltf>ätig erjeigen (5 2Hof. 15, 11), bie £anb auf ben SWunb legen, fidj jum

©djmeigen entfd)licfien. Ueberfjaupt bient bie $anb bem Hebräer oielfad) 3U fmnbilb

liefen Bezeichnungen. Htfan legt bie #anb auf ba« $anpt jum 3eid)en tiefer Iraner

nnb fdnoeren ttummer« (2 ©am. 13, 19); man fdjlägt bie £änbc vufammen al« «uÄbnttf

ber ftreube unb bc« Oubel« (2 St'6n. 11, n); ber föid)ter legt bie $anb auf bie jheittnbcn

Parteien, um ilmen trieben $u gebieten (&iob 9,3:»); man legt bie $anb beim (Sibfd)wur

unter bie 2öeid)e, um W 31« £reue ju berpflittiten (1 Ü)iof. 24, j; 47, 29).

Damit fmb mir beim ®ebraud) ber $anb |U retigiöfen 3wedcn angelangt Die

„£anb 3afwe'«" ift ein gangbare« ©innbilb für bie 2ttad)toffcnbarung Oaljoe'« im 31. 5t.

(2 2Rof. 3, 20; 13, s; 5 2Jtof. 5, is; $f. 136, 12; 3er. 32, 21). Die £anb 3af>oe'« tlmt

Sunber (2 9Kof. 15, «), niemanb fann au« if)r erretten (5 iDcof. 32, so); 3af)De t)cbt fle

empor jum Gimmel unb fdjwört bei if)r ( 5 2Wof. 32 , 46), unb aüc Sölfer ber (Srbc

müffen ifrre ©tiirfc anerfennen (3of. 4,n). Die 2Beltfd)bpfung ift al« ein OBerf bcr

£änbe ©orte« bargefteHt (*f. 95, 5; 102,26
; 138, s; Oef. 48, 1»). ^om $talllä

bi« jum #abc« reichen feine $änbe («m. 9,2). «ud) al« ein einnbilb be« gbttlidjcu

<Sa}u^eö erfdjeint Oa^oe'« ^anb (Oef. 25, 10; 59, 1). Die $anb Oa^oe'ö fornmt

aud) über ^roö^eten, um fie burd) SSerütjrung mit bem göttlichen ®eifl 311 crfüUen

(2 ftön. 3, .%; 1, 3; 3, 22; 8, 1 u. a.).

Söei ber gro&en 33ebeutung, metdje ber §a\\b bemgemäg jufam, fann c« Rtjt auf-

faCen, bafj fa)on im Seremonialgcfe^ |>änben)afd)ungen oorgefd)neben waren (3 Bm.

15, u). (Sine fnmbolifd^e Söebeutung ^atte ba« £änbewafd)cn al« Beidjen be\- »Cemtjcit

ober Unfdmlb (5 2Wof. 21, e; ^f. 26,6; 73, 13; £>iob9,3o, „ in •Unfcf)itlb bie #änbc

Waffen"), unb nömenffi^ bie p^arifäifdje Drabition legte ein ert>eblid)e8 ©ewid)t barauf,

bog bie £änbe 3U beflimmtm Reiten, inöbefonbere oor bem <5ffen unb nad) 2flarftgefd)dTten,

gewflfajen würben (2»arf. 7, 3; SKattf). 15, 2). Ommerljin ift biefe »orfdjrift ei|t lüngern

Urfomng«, wie fie beim gro^ent^eil« erfl oon ben ©djulen ^iael'6 unb ©djammat«

hergeleitet wirb. Die fpätern talmubifa^en ^eftimmungen barüber fmben fid) im ^jadat

Jadajim (ogl. aud) £igf)tfoot, Horae hebr. et talm. in 4 evnng. ed. Carpzov (leipjig

1684), ©. 395 fg.). m _ . . t mAtm
(Sin wichtiger fmnbolifdjet «et war ba« ^änbeauf^eben. @« gefd)al) beim Wjwri

jum ,3eid)en, bafe Oa^oc, ber Jperr im Gimmel, jum 3«"9e« ber
f

u
.

nb J".(t,CT

be« Sa?eineibe« aufgerufen würbe (1 9tfof. 14,22), wcö^alb autt) bcr (Engel mt Mfen*

banmgöbud) (ftap. 10, 5) feine «nfünbigung be« ,,@nbe«" bura) ^anbauffiebimg befrdftigt.

Slud) beim @ebet, al« bem Sinnbilb ber ^iilfeerfre(;im0, pob ber £c&räer bie pönbe

empor aum Gimmel (
s
Jßf. 28, 2), ebenfo al« ein 3«d)en ber i

7o6preifung Oalwe'« (ff,

63, 5; 44, 21 ; 134, 2). ^ur ^lbfaffung«jeit ber ^aftoralbriefe beraub bie ©itte bc« #änbc=

aufgeben« beim öebet noc^ fort in ber cfjriftt. ©emeinbe (1 Dim. 2, e; ogl. aud) Giemen«,

Epist. 1. ad Corinth., 53fap. 2). 3tud) ber ©egen an bie üerfammelte Öemcinbe würbe

mit jum Gimmel erhobenen #änbcn erteilt (3 ÜJJof. 9, 22; ogl. 4 3D?of. 6, 22 fg.), wie

benn aud) oon Oefu« berietet wirb, baß er beim Äbfd)icb oon biefer (frbc oon ben

jirrücfgelaffenen Oüngern mit erhobenen ^änben gcfd)ieben fei (?uf. 24, .10). ©c^cnfel.

Äanbnntlcnutlfl. Da« Auflegen ber $«nbe auf ba« .<paupt eine« ober mehrerer

3Kenf$en ift fdjon bei ben Hebräern in feierlichen Momenten bc« Vebcn« gebräuchlich.

(5« ift ein ©mnbol ber 2Beif)ung. Der fterbenbe Oafob weihte burd) .f»anbauflegung bie

beibeu ©öhne Oofeph'«, (Sphtaim unb 3)?anaffe, inbem er feine fechte auf ba« #aupt be«
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nachgeborenen ßphratm, feine £infc auf ba« ^aupt be« erjtgcborenen Wanaffe legte, ju

feinen Slboptiöföfjnen (1 üttof. 48, 14 fg.)- ©inn biefe« @ebraud]« mar fein anberer,

al« baß berjentge, auf beffen ^paupt bie $anb gelegt würbe, Saljöe übergeben warb jum

©gentium. Ephraim unb ÜWanaffe mürben burd) bie 9lboption be« Stammoater« Ofrael«

bem 3af)0e fyeitig, Präger bet theofratifcfjen 3bee. <&o h)urben bie Vcuiten burd) £>anb^

auftegung be« Stammfürften jum Grigentljum Salme'« gerockt (4 3)?of. 8, io). 3n glcid)eT

SÖeife roeÜ)t 9ttofe ben Sofua ju feinem Wadjfolger (4 9)?of. 27, is; 5 SRof. 34, 9), „einen

SDfann, in bem ®eift ift", woran« crt)ctlt, baß, nad) ber bantaligen SBorfteÜung, nidjt bie

2£eir)e ben ®eifi gab, fonbern ber @eift bie 2Beir)e bebingte. 2Benn bie Jpänbe »on feiten

be« Opfernben »or ber Üöbtung bem Opferthier aufgelegt muvben (3 2ftof. 1,4; 3,2;

3,is; 4,4 u. a.), fo »erntete ber Opfernbe bamit auf fein bisherige« ©eft&thum unb

übergab eS 3ah&e jum (Sigentljum (»gl. aud) nod) 2 2Wof. 29, 15. 19; 2 (Stroit. 29, 2s).

Der $of)epriefter legte bie Hänbe auf ba« .^aupt be« «Sünbenbotf«, beöor er ihn in bie

Söüfle entließ, b. h- er roeifjte ihn jum Sünbopfer für bie @emeinbc (3 2ftof. 16,21).

Qu Beuern legten bie Haube auf ba« Haupt be« $erbred)er« unb übergaben ü)n bamit

ber göttlichen ©trafgerechtigfeit (3 2)?of. 24, 14). ffienn beim ©djulbopfer (f. b.) bie Hanbauf=

legung fehlt, fo liegt ber ©runb tool barin, baß e« feine freimillige @abe, fonbern eine

»orfchrift«gcmäß gclciftete (5ntfd)äbigung mar, bie nid)t notfjmenbig an Oafme entrichtet

marb (3
slWof. 7, 1 fg.). Äünftticb,ere (Srflärungen »on ber Söebeutung ber Hanbauflegung

geben Söiün: („(Sbmbolif be« mofaifdjen Gultu«" (Heselberg 1837—39], II, 341) unb

©matb („Die Sllterthümer be« $olfc« 3frael" [3. 2lu«g., (Böttingen 1866], <B. 67 fg.), jener,

menn er ba« „SBeihen jum lobe für 3af)»e" barin fmbet, biefer, menn er ben 3J?oment bet

Hanbauflegung al« ben ^eiligen Slugenblicf bejeidjnet, wo ber Dpfevnbe „alle bie ©cfütjle,

bie ujn nun in »oller ©lut überftrömen miiffen", auf ba« Haupt be« Opfertljiere« niebeilegt.

Die angeführten ©teilen empfehlen jebod) unfere einfachere Deutung. Stm »erfchlteften ift bie

in bie firdjl. jt^eorie 00m fteüöertretcnben ©ütjnopfer übergegangene Sinnahme, baß burd)

bie Hanbauflegung ber Opfernbe bem Opferthier feine <Sdjulb unb ©trafwürbigfeit im

putirt habe (flurtj, „Da« mofaifd)e Opfer" [SJMau 1842], <B. 143 fg.; 33ähr, a. a. O.,

U, 339; f. auch Opfer).

9ln ben Opfergebrauch ber $anbauflegung fchließt fich berjentge ber fogenannten

„HanbfüÜung" an Da« ?lmt mirb ben ^?rieftern geroiffermaßen in bie £anb gelegt, bie

Hanb mirb bamit 00Q gemad)t, unb bie Haubfüflung ift baljer ein fmnbilblichcr ^luöbrutf

für bie (Sinfefeung ber ^riefte in ihre Hmtögemalt (2 2Rof. 32, 29; 3 2ttof. 7,sr;

f. ^riefter).

Der ©ebrauch ber £anbauflegung finbet fich auch im ^«fu werben Äinber

augeführt, bamit er ihnen bie £>anb auflege unb über fie bete (Wtaxl 10, ie; Wlattt).

19, 13 fg.). On biefe ftimbolifd)e ^anblung barf nicht etma ber (^cbanfe hineingelegt

werben, baß Oefu« bie vanb al« ein 372ittheitung«mittel be« ©ebetinhatt« an bie Ätnbev

gebraucht Ijabc (mie ^0?e»er ju ÜWatth- 19, 13 annimmt). SBenn Oefu« bie «ftanb bei

Äranfcnheilungcn auflegt (Warf. 5,23; 7,32; 8,23; ÜJiatth- 9, is) ober wenn bie 3lpojlcl

bie ^anbauflegung al« $)eiloerfahren beiluden (3J?arf. 16, is; Slpg. 9,12; 28, s), fo liegt

bem Verfahren bie in ber ^föduatrie beftötigte SQatfwtyc ^u ©runbe, baß »on ber auf-

gelegten ^>anb eine beruhigenbe 9?er»enwirfung ausgeht; bie ^anbauflcgung ift in foldjen

fällen nicht mehr blofe« ©nmbot, fonbern Heilmittel, mie benn auch f^on ^" ll ' a 1,111

Hülfe »on Hanbauftegung geheilt haben foll (2 Ron. 4,34), ohne baß babei an magifd)

wirfenbe Strafte ju benfen wäre. 211« 2Beiheact, nad) altteftamentlidjcm unb rabbinifdjem

Vorgang, erfcheint bie H^nbauflegung in Söetrcff ber Siebenmänner unb be« 23arnaba« unb

Saulu« («pg. 6, c; 13, s).

Diefen ©teilen jufotge »crlier) bie Ha"bauflegung nicht ben Heiligen @eift, fonbern

Wännern, bie bereit« ooll H^igcn ©eiftc« unb 833ei«hcit maren (2lpg. 6,3), mürben bie

Hanbc aufgelegt. Die fird)l. S3orfteÖung ,
baß burch biefe finnbilbüd)c Hönblung ber

Heilige Öeift mitgeteilt werben fönne (?lpg. 8, 15 fg.; 19, e), gehört erft einer fpäteru £tit

an, unb 3 eUcr („Die ?(pofielgefd)ichte nach ^rem 3«hatt U"D Urfprung fritifch unter*

fucht" [etuttgart 1854], ©. 157) bemerft treffenb, eine fo magifdje 2Birfung ber Hanb-
auflcgung unb ein fo au«fd)ließlich an ba« apoftolifdje Slmt gefnüpfte« Vorrecht berfetben

fönne nur bem $3orße(Iung«frei« einer ßtit angehören, welche bie richtige ^Infchauung über

ba« 2Befen ber ©eifie«bcgabung (f. ©eifl) »erloren hatte. Der H«bräerbrief »on feinem
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geizigem Stanbpunft au« jä^It ($ap. 6,2) bie £>anbauflegung $u bcn uod) au« bem 3ubentr)um

entlehnten „Anfang«grünben" be« Ghriftcntfjitm«, wogegen im 2. 3al)rl). n. C> Ijr. ,
• mit

bem Auffcmmen bev ^ierord)tfd)en Starfaffuug, bie Apanbauflegung, al« Vermittlerin bcr

göttlichen @uabengabe in ben Vcrjrern ber (SScmcinbe, für eine wcfentlid)c iöcbingung ber

Amtsübernahme gehalten warb.

9?ad) 1 Jim. 4, u (ögl. aud) 2 Jim. 1, 6) fdjeint ba« Aelteftcncollegium in ber elften

A>älftc bc« 2. Oatjr^. ben Lehrern nod) bie £anb aufgelegt ju haben. Xic Amiar)me,

ba§ „bie innerliche Au«rüftung 311m djriftl. J)ienft burd) ftc öemttttclt worbcn fei"

iJputher, ,,$hitifd) s ercgetifche« Apanbbud) über bie Briefe an Jimotheu« nnb Jitu«"

[2. Aufl., Böttingen 1859) ju 1 Jim. 4, u), gehört einer 3eit an, meld)e öon ben djriftl.

Urfpruug^gebanfen ftd) bereit« weit entfernt hatte. <2d)cnfel.

Sänbtfnltcn, f.
£anb.

Oliöcl. (5d)on $ur 3eit, ba Abraham auf bcn Söcibeplätjen ffanaan« feine Apcerbcn

toeibete, blüljte im üorbern 9J?orgenlanb ein lebhafter A^anbel. ftaraoancn öermittelt.m

ben 53erfel)r $wifdjcn Söabülon, Jama«fu« unb bcn Stäbten bc« 9?ilufcr«. * $en föeid)tl)um

an (9olb unb ßleinobicn aller Art, mcld)en bie <£age bem mächtigen ^irtcnfd)cift) beigibt,

mochte biefer Wol ähnlid) erworben t)aben wie bie heutigen ©ebuinenftämme Sörien« bcn

ihrigen, nämlid) burd) Ablieferung öon Jran«portthicren, befonber« ftamelcn, an bie ÄOllf*

leute unb burd) Jaufd)r)anbel mit ÜKoHe unb Rauten öon feinen beerben (1 2Jc*of. 13,»;

24, 22. 35. 53). Aber erft in fpäter $eit entfdjloffen fid) bie Ofraelitcn 3U unmittelbarer

Jheilnarjme am internationalen .Ipanbel. (Sin atferbauenbc« unb gcnilgfame«, jubem nad)

mofaifdjem ®cfefc fhreng abgefdjloffenc« Volf, füllten fie *,um bunten ©ewirr be« 2Dclt-

marfte« ftd) nict)t hingezogen, im ©cgenfafe ju ihren 9?ad)barn im Horben, ben

}iern, nnb benen im Silben, ben Arabern unb flufd)iten, bie fo früt) oon einem Füt)nen

£anbel«gcift befcelt fid) geigten. Jie uralten Völferfhrafien liefen olmebicö met)r ben

©renjen öon Ofracl« a.ebirgiger Apeimat entlang, im SBcften burd) bie ttüftenebenc, im

Dftcn am <5aum ber SßMifte burd) bcn .£>auran nad) J)ama«fu«. J)a« £anb fetbft jeidjnete

ftd) »eber burd) üppige ober feltene Vegetation, nodj burd) ben 53efifc wertvoller sJ9?etaUc

au«, wc«t)alb aud) in ber Slütejeit be« Volfe« Ofrael ber (5rportr)anbeI mit i)eo^offen

befdjeibene ©renken nid)t itberfcf)reiten fonnte.

Xod) tarnen burd) Vermittctung arab. S^araOanen fd)on in ber ^atriard^enjeit pa=

läftin. ^anbc«probucte auf bie fremben SKiirfte (1 2Wof. 37, 25). Wad) Aegypten führte

man Xrauben^onig, ^iftajicn, ÜJZanbcln, Tragafantt), 5Waftir unb £abanum au« (1 3)?of.

37, 25; 43,n). 2)ie ^tjönijier belogen oor ädern feinen 2Beijen unb Oel, aber aud)

Xranbenljomg nnb wor)lried)enbe $arje. IDaju müffen ftd) bie Ofraeliten auf gewiffe

Arten füfjen Sarfwerfö befonberö gut oerftanben b,aben, baf? fte mit foltfyer S3?aare fetbft

nad) Idruö ^»anbel treiben fonnten (Apg. 12, 20; (5j. 27, 17). On ber untergeorbneten

2-telIung öon taftträgern, (Sfeltreibern ,
Äameloermiet^ern würben bie @öfjne öon Affer,

IDan, (Sebulon nnb Offafc^ar früt) fd)on öon ben ^t)önijiern in it)r großartige« in*

buftvieCfe« unb commerjieffcö Veben hereingezogen (1 ÜWof. 49 , 13. u; 5 SERof. 33
r »;

9K4t. 5, 17).

(Srft ber b,eibenfreunblid)e unb friebliebenbe Äönig Salomo fuc^tc ben <$lan$ unb

bcn 9^eid)tr)um feine« .$of« aud^ baburd) ju t)eben, baß er ftd) am ©eltt)anbel birect

bett)eiligte , inbem er ftd) einerfeit« mit bem ptyönij. dürften Apiram jur Au«rüflung öon

einer A^anbel«flotte im 9?otb,en 5D?eer affaeiirte (1 Jtön. 9,26; 10,22; über bie Oplnr*

fahrten f. b.), anbererfeit« eine £>anbel«compagnie in« t'eben rief, bie it)m unb ben benach-

barten Königen 5. iö. $ferbe unb 2Bagen oon Aegypten t)crbrad)te (1 Äön. 10, 28

;

2 CTfn-on. 1,16.17). ^Ter Sßefud) bcr Königin öon Saba (1 ftön. 10,2), beren (Mcbiet

fet)r wahrfc^einlid) in bem reichen Acttjiopien 31t fud)cn ift (2Öct3ftein in $elt£fd)'

„Siblifchem Gommcutar über ben ^ropt)cten Ocfaia" [1. Aufl., ^eipjig 1866],

<5. 661 fg.), galt wo! and) bem 3wccf, bie Apanbel«öerbinbungen mit bem $>erm be«

morjlgclegcnen Seehafen« am 9"Cott)cn 9)ieer, G^iongebcr, unb bcr Jtaraüanenftra§c

burd) ba« @ebict öon l^ctra fefter $u fnüpfen. 1>od) ber 8cer)anbcl ber 3)aüibiben

verfiel in ber nad) ©alomo'« Job beginnenben brangooüen >$tit, nnb ein 33crfud)

be« ftönig« -Dofaprjat im 9. 3at)rt)., benfclben wieber ju beleben, fd)citcrte, wie e«

icheint, gleich anfangö, inbem bie neugebauten ®d)iffe bei C^iongeber öom Sturm gc=

brod)en würben ( 1 Äön. 22, 49). @rfi al« Ufta bie £errfd)aft 3uba« öon neuem bi«
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an« 9?otfje 3Wcer auöbehnte unb bie .^»afenflabt ßlat (2 ttön. 14, rj; 2 (Sfjton. 26,2) cr^

obc'rte, fam aud) bcr alte Scef)anbel roieber in SBlütc unb fonnten fid) infolge baöon

roiebernnt große 9icid)thümer in Gerufatem anfammeln, roic un« ber jüngere 3eitgenoffc

Ufta'«, Gefaja, bic« hinlänglid) bezeugt (Gef. 2, t. te). hinein biefer fd)roungöo£le (9rofr

hanbcl rourbc balb Dorn töblid)en Sdjtag getroffen, inbem fdjon unter Ufia'8 (Snfel, H(ja«,

(5lat für immer ben Guben öerloren ging (2$ön. 16,«). fortan mußte ftd) il)r £anbel

auf bie eigenen £anbc«probucte befdjränfen, meiere flc beim aud) roirflid) nod) in (äjedjief«

Tagen (circa 600 G. ö. (£fjr.) auf ben Völfermarft öon Dnru« brachten ((£j. 27, n).

tiefer bcfdjränftere £anbel«öerfehr ftellte ftd) nad) bem (Sril roieber fytx. ST^rtfc^c Äauflcute

brauten 31t 9?chemia'« Seit SBaaren auf ben ©ajar öon Gerufalcm (9?ef). 13, ie).

Gnroieroeit fdjon unter bcr perf. Regierung ftd) bie Guben neuerbing« bem SÖclt-

hanbcl jumaubten, tonn au« 9Jiangcl au v
3?ad)rid)ten nidjt mit 3icf)err;eit ermittelt roerben.

Da« aber ift geroiß, baß unter ben Scleuciben unb ^tolemäern bie Guben jaljircicf) ftd)

in ben großen .>>aubel«ftäbten anftebetten (f. Weranbria unb Slntiod)ta), unb ba tfycilroeife

$u großen 9ieid)tl)ümern gelangten. 211$ $autitfl ba« SRömifcfjc SReid) burd^og, fanb er

überall an ben bebeutenbern Verfehröccutrcu jüb. (Solonien, bereu £>auptbefd)äftiguug nad)

ben eingaben bcr röm. SdjriftftcÜcr allerbing« meift nur in JUcinfjanbel beftanben $u

haben fdjeint (Geitau, Uistoirc des apotres [}?ari« 1866.1, S. 287 fg.).

%n bem ttaraüanenhanbel haben bie Gfraeliten, nad) aaem ju fdjließen, nie fclbftün^

bigen Slntljeil genommen, fjaben feine £anbet«$ügc burdj bie iBüfte In ferne Räuber gc-

fanbt, fonbem wie jur ^ Stainmüater« Gafob 2)iibianitcrfaraöaneu burd) ^aläftina

reiften, fo treffen mir Gahrf)uitbevte fpäter fotdje öon Sfjeman, Deban unb Seba (<£)iob

6,19; Gef. 60, e; 21, 13 fg.), arabifdje unb ätljiop. £anbel«leutc
,

roeldje Don
-

ben

©eftaben be« SRotfjen üJJeer« bie foftbaren $Cof)probucte Slethiopien« unb Sübarabien«

wie bie ägtypt. 3)ianufacturen 311 ben i^önijiern unb 33abölouiern brauten, uub umgefehrt

bie 5obrifate biefer funftfinnigen unb geroerbfanten Golfer nad) Süben ausführten. Die

betreffenben Saraüanen nahmen t^eilweifc ben 2öeg über Gerufalem, baljcr ber Prophet

für ba« glanjootle neue Gerufatem aud) einen großartigen ftaraoanenberfetjr in 3Iu«fid)t

nimmt. Die Oieifejüge öon v
2letl)iopicn roerben nad) feiner Sdjilberuug mit ber 2Jienge

ihrer reidjbelabencn Äamcle bie Straßen bcr Stabt bebeefen ( Gef. 60, s). Dem Scf)er

fa)roebten babei bie Silber einer gliidlidjen Vergangenheit oor Slugeu, al« Gfrael« Stäbtc

nod) mit ben Saufmannögütern ber ganzen Veoaute gefüllt roaren, alö man in ben Söa^ar«

nod) bie SDienge funftooll gearbeiteter £cppid)e öon ägöpt. Veinroanb fa^ (6pr. 7, i«},

unb ftlciberftoffe mit eingeroobenen buntfarbigen 3 e'd)mingm (SRid)t. 5, 30), in beu (Waffen

ber (^olbfd)micbc unb (Mcfdjntcibcfrämer eine reiche ^luöroaljl öon ftußfpangen, Sonnen
unb ü)Zönbcf)en jutn i'palöfdjmucf unb 3ur Untrränjung ber Sefyläfe, ferner £'hr9 chän9e

unb ?lrmfpangen, ^ied)fläfd)d)en unb ?tmuletc, Ringer- unb s)?afenringe, ÄoraÜcnfdjnüre,

Spiegel ( Gef. 3, is fg.; ^8. l,io), nebenan bie §ülle öon roofjtriedjenben Spe^ereien,

2Rnrrhen, 3lloe, Caffia unb 3immt (^ßf. 45,»; Spr. 1; 17) u. f. tu.

Von ben Unfällen, roeldje in ber SBüfrc bie ftaraoanen oft betrafen, rebet ber Dtdjter

.f)iob'ö ($iob6,i9 fg.) foroic ber S3crfaffer öon Gef. 21
f

ia fg. junger unb Dürft,

lleberfälle räuberifcfjer .^orben t)Qöen ju allen S^tn ^it |)anbcldjügc in bcr einfamen

Debe bebro^t, roobei oftmals roeber bie außerorbcntlid)c ßntbeb,rungöfraft nod) ber fülme

SWuth ber abgehärteten tfaufleutc ben Untergang abzuhalten öennögen. Dod) aud) ben

ftattlidjen 3litf3ug ber glüdlid) ber ®efahr entfommenen, reid) mit fernher gebrachten

Sdjätjcu betabenen 5taraöanc hat bcr ifraelitifd)e Didjtcr jum Sd)mucf feine« Siebe« un«

gefd)ilbert (öS. 3, •).

Der ftleinhanbcl hat ohne ^tueifet fdjon in ber fcmflen Vergangenheit roefentlid)

biefclben formen in ^aläftina gehabt roie heute nod). Gn ben Stäbten brängt ftd) bcr

gefammte VerFehr in ben Sajar« jufammen (3cph- lüo jeroeilcn bie ®enoffen ber

fclbcn Ärämer- ober £anbrocrf«mnung nebencinanber ihre 93ubcn aufgcfd)lagen hoben unb

man banad) @affcn ber Öolbfrfjmiebc, Döpfcr, Sdjufter, Värfer u.
f. ro. unterfdjeibet (Ger.

37, 21 ;
ügl. ben 9lu«brucf ÜJiatth- 25,9 : „@ehct r)in ju ben Äräment"). Daneben roerben aber

2ßod)cnmärfte oft auf freiem ^elbc abgehalten, ba, roo bic Wrenjen öerfdjicbcner Stämme
3itfammenftoßen (bitter, „"ißaläftina unb Söricn" [Söcrlin 1850—51], S. 1020). Q'm laute«

i'ärmen unb Drcibeu unterbrtd)t al«bann bic Stille unb ©nfamfeit, roeld)e fouft an fold)eu
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Stätten waltet. $u bcn abgelegenen Dörfern nnb ben Magern ber Sßebuinen bringen Jpaufircr

bie Äanfmannöwaaren (©cefccn'ö „Reifen bnrd) Morien" (Serlin 1854—59], I, 373 fg.

©djon ber Xalmub erwähnt ber ^cmmjie^enben Ärämer. ©ehr wahrfdjeinlid) Imbcn wir and)

'3pr. 31,24 an einen berartigen „Kaufmann" gu benfen, ber 2Baaren an haaren 311

taufdjen pflegte. £inwieber gaben ©olföfefte, bie eine groftc 2J?engc üftenfdjen nad)

(Jinem Ort In'n.jogcn, jeberjeit aud) jum .^anbcl reid)lid)c (Gelegenheit. $LMc ftd) tyatte

ein bebentenber Raubet mit bcn SBaflfaljrten nad) 5ö?cffa üerbinbet, fo einjt mit ben fteft

befitdjen in Ocrufalem, wobei ftd) jum großen Unwillen 3efu ber lärmenbe Xetaih

ferfchr biö in bie gemeinen 9fänme beö Rempelt) orf)ofö hineinwagte (3of). 2, h fg.;

mattff. 21,i2).

3>a§ befonberö im ^leinljanbel Diel Unrcblid)fcit mit unterlief, mußten fdjon bie

Propheten beflagen (.<pof. 12,»), unb ber melterfaljrene ©traeibe meinte gar: „wie ein
l

J>fafyl 3Wifd)en ben (Steinen eingcfdjlagen wirb, alfo brängt ftdj ©ünbe jwifdjcn Verlaufeu

unb Äaufen" (@ir. 27, 2). 3)od) tjattc baö (Gefefe wenigftenö reblidjeö ÜKaß unb (Gcmid)t

bem $olf als h«%* (Gebot in emjtefter i&eifc eingefd)ärft (3 SD?of. 19, 36 ; 5 HRof.

25, 13 fg.). £>l)ne langeö ftettfd)en unb Ebingen wirb im Orient feiten aud) nur baü

(Geringste gefanft, unb bem £almub (SWifdjna, Nedar, III, 1) 3ufolge fdjeint bie heutige Unfittc

ebenfalls nur baö (£rbe ferner Oahrtjunberte 311 fein. 2öenn aber heute ber höflidje Krämer
bem ftrembling in ben oriental. ©tobten juruft: „Komm, id) will bir fdjenfen, waö bu wiHft",

um hinterher nur einen um fo h^ern s$rciö 31t forbem, fo erinnern wir und, bafc fdwn
Gpl)ron bie gleite ftörmlid)fcit Abraham gegenüber beobachtete, um ftd) nachher für ein

<Stücf £anb 400 curögültige ©efcl (circa 1200 %x8.) öon bem Käufer juwägen 311 laffen

(1 üffof. 33,n fg.). fturrer.

fiänÖCtoflfcfjCH, f. $anb.

^aiibfüilung, f.
§anb.

»V>onbroerfc. ©0 groß bie Verehrung ber Hellenen für bie SBerfe ber Ähiufr war,

fo üerfagten fic bod) ber ©cfdjäftigung beö ftünftlerö bie gleite Achtung, ba fie ihnen

ber i'cibcöcntwirfelnng ^inbcr(icf) , unb ber bamit oerbunbene (Gclbcrwerb niebrig crfdjien.

vJcur wenn ber Äünftler, wie ein ißoltognot, alö er bie ©toa ^Joifile malte, auf ben )*ol)\i

ocr3td)tete, brad)te er eö ju einer gearteten ©tetlung. ?luf bem £anbwerf, baö, nad)

ber Hnfid)t ber (Griechen, nur auf (Gewinn gefreßt, ben Shiffdjmung beö (Geifteö hemmen,

»on ber j£heilnaf)mc an ©taatögefdjäften ab3iehen, ben i'cib Derfümmcrn unb jum Äriegö-

bienft unfähig machen fotl, laflete gerabe3u Stttöaehtung. 3)iefe Hnfd)auung erflärt ftd)

auö ber (Sntmirfelung beö ^etlenenthumö, wo ÄriegötüdjtigFeit unb (Grunbbeftfe 31t bcn

.$auptpfeilern beö hen-fchenben ©tanbeö geworben waren, #orintf) machte 3War eine

^uönahme; ©olon, ühenüftofleö, ^crifleö fuchten (Gewerbe 311 förbern; bafj aber bie feft

geworbene ?lnfid)t nicht gcflür^t warb, 3eigen bie ?leufjerungeu eineö ©ofratcö bei $eno=

Phon, eineö ^3lato, 2lriftoteleö , wonach ocr Obealftoot Feine .^anbwerfer 31t ©ürgeru

machen fann, wie fie benn auch SBirfliehfeit ©flaoen ober ^rembe waren. £>aö .^anb=

werf warb alö banaufifd)e S3efchäftigung betrachtet. Xic 9?ömer, nur auf Sfrieg unb

Raubbau bebadjt, fteHten .^anbwerf unb ©Waoenbicnft auf Sine ?inie, unb obfehon in ber

ftaiferjeit öornehme Geburt im Söcrth fanf unb einzelne £>anbwerfer burd) ^leiß unb

(Gunft ber Umftänbe ftd) erhoben, würben fic boch alö (?mporfömmlingc angefehen unb

baljer öon SWartial mit ©pott übergoffen.

@an3 öerfchieben hieroon benft baö he^'-
sÄtterthum, baö bie ftttlid)e ©ebeutung ber

Arbeit überhaupt ahnt, baher audj bie $>anbarbeit ber ^rau 3U fdfli^en weife (©pr. 22, 29),

unb bem Arbeiter feinen i'ohn gefidjcrt wiffen will (3 SWof. 19, 13; 5 9Hof. 24, m. 13;

f. Arbeit). (5ö ift toot bie r)öcf)ftc ©ürbigung ber .<panbwerfe, wenn bie 93ibel ihren

Urfpntng auf ben göttlichen (Gcift, auf ben (Geiß ber Söeiöheit, ber Ginfidjt unb beö

Cerfianbeö jurürffti^rt (2 8Äof. 28,$; 31, 3 fg.; 35, 31; 36,ifg.), unb fic beurfunbet

3ugleich einen tiefen ailturgefchid)tlichen Slirf, bafe fie iubalfain, ben ©erfertiger öon

allerlei ©djneibewe^eugcn in (Sifen unb fl 2Wof. 4,22), alö elften .$<wbwerfcr auf-

führt. 3)enn bie ^Bearbeitung ber 2Wetalle 311 2Berf3eugcn für ben itonbbau unb 3U

Söaffen 3um ©chu<j ift eine $3orbebingung ber CGrünbung unb (Erhaltung beö £>aufeö,

ber Familie unb ber (julturentwirfetung
;

anbererfeitö ift ber Metallarbeiter 3U aßernächft

alö eigentlicher ApanbweTfer 311 betrachten, ba feine S3cfd)äftigung eigene ^ertigfeiten oor=

anöfe^t, bie erfl 3U erlangen finb, währenb 3. 33. bie Bereitung oon 2)iehl, «rot u.
f. w.
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weniger befonberc ©efdntflichfeit crforbcrt, bat)cr ait£^ oon ©liebern bcö ,<paufeö bcforgt

werben fann.

Da3 £anbwerf würbe unter ben Hebräern weber öon Sflaöen betrieben, uod) alö

Sflaoenarbeit betrautet, wie in 9Com unb großentheilö in ©rtedjcnlanb ; c« bilbete aud)

feine flafte, wie in Oubien unb Slegnpten, wo ber Sotjn auf baö £anbwcrf bc« 93arer$

bcfdjränft war, unb wenngleich einige Aamiticn beS Stamme« 3uba alö Xöpfcr ober

SPöffuöarbcitcr angeführt werben (1 (tljron. 4, 21 fg.), fo waren fie e8 au« freier SBatjl,

ba oöüige Öewerbefreitjeit fjerrfcf)te unb einer aud) mehrere ^anbwerfc ausüben fonnte

(2 fltöof. 31, 2 fg.). Diefe Freiheit förberte nirf)t nur bic «ttöbilbung be« £anbwerf«,

fonbern aud) bie ?lrf)tnng, in welker e« im biblifdjen unb nad)bibüfdjen Oubenttjuin ftet)t,

fobafe ber Salmub bie Uuterweifung in einem £anbwerf jur tyflidjt ber Grjictjung macht,

unb bie auögejeichnetjten Stfabbinen ^panbwerfer waren, 3. 53. di. 3ofua, 23. (St), unb

di. Oifdjaf 9iepad)a (Sifenarbeitcr, Stf. 9iehemia £>afabor ein Döpfer, SR. 3uba C£t)aita

ein Sd)neibcr, Oodjan .£>afanblar unb Stf. JDfdjaja, $H\ (St)anina Sdjuljmacher,

9c\ 3uba .ftanedjtam ein büefer, u. a.

Die Hebräer hatten fcfjon an ben 2legt)pteru gute £et)rmeifter, bie im t)ot)en Älter-

tffum al« ,t>o»bwerfer berühmt waren. Sluf einem ©emälbe au« ber &tit bc« Duthmoft«,

ber bie £«ffo« oertrieb (alfo lange oor bem $lu«$ug Ofrael« au« Aegypten), fmb 2BerF=

fiätten oon Holzarbeitern mit 93ot)rer, Säge, 2£infetma§ u. bgt. bargefteOt; auf einem

anbem bie @efd)äfte be« Sd)micbe«, ©erber«, ftärber«, bic Bereitung be« ftlad)fc« bi«

jum Stöeben, unb fo wirb eine Menge anberer #anbwerfe in itjrcr 2lu«übung mit ben

babei gebrausten Serfjeugcn auf ägnpt. SSanbgemälben abgebilbet. 33efonber« berühmt

waren bie Slegnpter in ber ©cberet unb SBirferci, unb £crobot füljrt al« Merfwürbig-

feit an, baß bie ägtipt. 2i*eber ben Ginfdjlag nid)t, wie bie anberu ©ölfer, aufwärt«,

fonbern nieberwärt« werfen. Die ägnpt. ^>radt)tgewänber erwähnt aud) bie 33ibcl (1 Mof.

41,42), unb nod) fpäter trieb ?lcgopten £>anbel mit fofibaren £cppid)en mit eingewirften

Figuren (<5$. 27, 7). 2öäf>renb be« Stufenthalt« in ber 3Büftc foü bie (Srridjtung ber Stift«*

t)ütte bic ©ef^icflid)fcit ber ©olb-, Silber £eber*, Grj« unb Holzarbeiter, ber Steinfdjneibcr

unb SBebcr unter ben Hebräern in Knfpruch genommen t)aben (2 Mof. 35, jo fg.). 3n Ätanaan

fanben fie einen jiemlich cntwicfclten £anbroerf«fleirj unter ben anfäffigen Stämmen, wobei

ber ßinflufj ber gewerbfamen ^honigicr in 23etrad)t ju $iel)cn ift. Die 3crfQ f)rcnh c*l ber

SRidjterperiobe mar bem t)ebr. ^anbwerf atlerbingö nie^t günftig, benn abgefet^en baöon,

baß bic ägnpt. ©eucration aufigeftorben war, fo würben bie $anbwerfcr, befonberö Metall-

arbeiter, oon ben eingebrochenen Eroberern oft al« ©cfangene wcggefüljrt, wa« auc^ fpäter

noch ÜD*id) tvat (3er. 29, 2). 9Zotl)wenbig führten bie Sirren biefer &\t einen 9tücf

fdjrttt ber tybx. ^anbwerfc i)erbei, bal)cr auch bic Söautujl Daoib'ö unb Satomo'ö törifche

9Keiftcr herbeizog (2 Sam. b, 11; 1 (Ih^on. 14, 1; 2 Gljron. 2, 7; 1 töbn. 5, 1 fg.; 7, 13 fg.).

On biefer OHanzpctiobe mürben bie ^^öni^icr bie £'ehrer ber Jpebräcr, bie an ben S3au^

Unternehmungen teilnahmen, wenn auch bie funftoollcrn Arbeiten (1 Äön. 10, is; 22,3»;

8nu 3, 15; 6,4) oon phönij. iWeiftcrn ^crrli^rcn mod)tcn. (künftige Gelegenheit jur

Slnöbilbung ber ^anbwcvfc unter ben Hebräern bot ferner beren Berührung mit ben

Slffnrern unb 93abt)toniern, bie alö ftunftmeber feit ben früljejien &titen unter ben aftat.

SJölfcrn ben bornchmften iK
v
ang einnahmen. Die ©ewänber auö Sabolon unb Sörien

werben nebft bem ©olb jur &cit Oofua'f? alö bic foftbarften 33euteartifel bargefkflt (3of.

7,21). Gbenfo berühmt waren biefe Wülfer bnrd) bic ^Bearbeitung ber 3)ietaÜe, bie fie

in erhabener Arbeit ju formen oerfianben, burch (Slfenbeinfchni(jerei, bie Shmft be« (Jin=

legen«, be« ©laßmadjenö unb Steine $u graoiren.

betrachten wir bie einzelnen oon ben Ofraelitcn betriebenen ^anbwerfc. Die 3D?etaU*

arbeiter fauchten fid) fdjon oor bem @ri( in brei ^anbwerfe befonbert ju h^ben, unb jwar

bic Arbeiter in Gifen unb (5rj (2 9.Vof. 35, ss; 5 Wof. 27, is; 1 Sam. 13, 19; 2 Äön.

24, u; 2 Jim. 4,14), in Sdmtiebc in (Sifen (3cf. 44, i»; 2 ^hron. 24, 12), moju aud)
sJJ?aegcrim (2 Äön. 24, ie; Oer. 29,2), gehören, bie fid) wo! fpäter auf Älcinfchmiebearbcit

(al8 Schloffer) oerlcgt hoben, bürften, unb Sdmüebe in ßrg ober ftupfer (1 Äön. 7, 14).

Die britte 2lrt oon Metallarbeitern ftnb bie @olb» unb Silberarbeiter (SKidyt. 17, 4;

3ef. 40, 19; 41, 7; 3er. 10, u; Mal. 3, 2; 2(pg. 19, 24), bic ba« Metall nicht nur formten,

fonbern aud) läuterten. Die ßifen= unb (Srjarbciter machten, aufjer Staffen unb 9^iifl-

$eug (1 Sam. 17, 5 fg.; 2 Sam. 24, u), Spiegel, eäuten u.
f. w. (1 Äön. 7,4«; §iob
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37, aaertei ©efäße (3 9Hof. 6, 2s; 4 9#of. 16, 39; Oer. 32, i«), tute bie «ibet fdjon

in alter 3eit be« £uru« in @efd)metbe (1 9)?of. 24,22.53) unb (Gefäßen ( 9?id)t. 5 , 25)

erwähnt. Sie oerftanben ba« Sd)mel$en, tljeil« um ba« beigemengte Ü)iaterial ju fdjeiben

(Oef. 1,22), wie ba« Silber öom SSleicrj (3cf. 1,25), um erftere« rein ju gewinnen

((Tj. 22, 18. 20) , wofür fie beftimmte Hu«brürfe Ratten, tljeil« jum ©ießen ber Silber

u. bgt. (2 ÜKof. 25, 12; 26, 37; Oef. 40, 19). Sie faßten Gbelfteine (2 TOof. 28, 11. 17),

tforallen (£iob 38, it), perlen ($2.1, 10). 2Wan berftanb ba« tfbtfjen (Oef. 41,7),
(Glätten ober «ßoliren (1 Äön. 7, 45), 33lcd)fd)tagen (4 Sttof. 17, 4; Oef. 44, 11; Oer. 10, «),

Ueber$ief)cn mit ©olb*, ©über* ober (Jrjbled) (2 5D?of. 25, 11. 13; 1 Äbn. 6, 20 fg.;

2 CHjron. 3, 5; Oef. 40, 19), au« erfterm ftöben 1« fd)neiben (2 ÜWof. 39,3). $11« 933erf-

jeuge ber ^Metallarbeiter finben wir Hmboß (Oef. 41,?; Sir. 38, 29), Jammer (Oef.

44,12), 3ange (Oef. 6,e), Reifet (2 SKof. 32, 4), «lafebatg (Oer. 6,29), Sdmteljtiegel

(Spr. 17,3), Sdjmeljofen (% 22, is). Die Steinfrf)neibcfunft (2 2)?of. 28, 11 fg.)

motten bie Hebräer in Wegt)pten gelernt fjaben. Die -Vorarbeiter (2 Sam. 5, 11; Oef.

44, 13 ; 2J?att(). 13, 55; SWarf. 6, 3) waren gewiß nod) nid)t ftreng in ^iwmevleüte, £ifd)ter,

£>oljfd)nifcer u.
f. w. geseilt. Die Stbel erwähnt 3»mnic™'0n»«a i'beit (2 27?of. 35, 3<;),

lifdjtcrarbeit (2 ÜWof. 25, 10 fg.; 37, 1. 10. 15. 25), Üßagnerarbeit (SCidjt. 4, 1»; 1 Sam.
6,7; lÄön. 7,33; 9,19; £>of. 10,n) unb aud) ttorbmadjerarbett (4 SRof. 6, 15 fg.;

5 2Rof. 26,2.4; Widjt. 6,19). ©erzeuge ber £oljarbeiter ftnb 9Txt unb SBeit, Sdjnifc*

meffer, 3irfet, RottyKfi (Oef. 44, 13), Säge (Oef. 10, 15), Sletlotl) mit ber Sefcmage

(2 Äbn. 21, 13; Oef. 28, 17). 2Kanrer (1 (5§ron. 14, 1; 2 Hön. 12, 13; (5$. 13, 5) waren
oermutljlitf} jugleid) Jünger ((£$. 13, 11); Steinmetjen (1 tfbn. 7,9; 2 Äön. 12,13;

Oef. 28, t7), 3iegter, bie wir aud) in Hegbpten (2 2Rof. 5, 7), ^abrjlonien (1 2Äof. 11, 3)

unb Hffnrien (Wat). 3, 14) antreffen, mengten bem getretenen Vefjin Gerling bei (2 9Rof.

5, 7), um iljn ju formen, an ber (Sonne 311 trorfnen ober im 3' e9ct°f«> 3« brennen

(2 Sam. 12, 31; Oer. 43, *). Der Dbpfer (1 GH)ron. 4, 23; Oef. 29, ig; 45, 9; 64, 7;

Dan. 2,4i; $f. 94,9; .£>iob 10,9; SRattlj. 27, 7. 10) bearbeitete ben juerjt mit ftüfjcn

gehüteten $f)on (Oef. 41, 25) auf ber $f)onfd|eibc (Oer. 18, s; Sir. 38, »2), bie, bem Ijebr.

^luSbrurf ('obnajim) nad), nidjt gcrabe au« Steinen befhnben Ijaben muß, ba ba« Stamm
roort ('aban) nidjt nur „fjart fein", foubern aud) „freifen", „brefjen" bebeutet, baljer aud)

runbe $oljplatten oerftanben werben fönneu. Der £bpfer fertigte ©efäße (Sir. 33, 13),

«rüge, Ibpfe, S3erfen u. bgt. (Oef. 30, u; Jft?. 4,2; Oer. 48, 12; 1 Sam. 26, 11 fg.;

1 ftön. 17,i2), bie aber aud) an« 2WetaÜ* oorfommen, er mad)tc aud) Figuren aud Ztyon

(2Bei«l). 15,8). Da ägtjpt. glaflrte Ifjonfiguren au« bem ?lttertl)um befannt ftnb, werben

aud) bie Hebräer ba« ©laftren oerftanben ^aben. Unter bem „Sbpferarfer" bei Oerufalem

t9Äattf). 27,io), wirb eine ausgebeutete Ifjongrube oermutf)et. $on i'eberarbeitern wirb

ber ©erber jwar nur im 9?. £. (?tpg. 9,43; 10, «. 32) unb im Salmub ermähnt, ba aber

fdjon 2 Tio\. 25, 5; 26, 14 üon rotij gefärbtem SBibberleber unb 3;a(^af(^lebcr bie 9£ebe

ift, ba« nad) ©3. 16, 10 aud) ju etegantem ftußyrug gebraucht warb, fo miiffen bie

Hebräer ft^on frü^ ©erberci betrieben fjaben (f. (Berber unb i'cber). Sc^uflcr erwähnt

nur ber £a(mub fowic ©c^neiber, ba bie flleibung in ber Söi&cl bon ftranen oerfertigt

wirb (1 Sam. 2,19; Sör. 31, 29 fg.; Hpg. 9, 39). (Sbenfo war bie Weberei, biefeö ^aupt«

gewerbe ber SIegtjpter (Oef. 19,9; ogt. S3. 27,7; Spr. 7,i6), unb ba« Spinnen

(2 ÜRof. 35, 23; Spr. 31, 13. 19 fg.) meift Sac^e ber Hebräerinnen (1 Sam. 2, 19; 2 Äbn.

23,7; $pg. 9,39), unb nid|t nur für ba« $au6, fonbem aud) jum (2rwcrb (Spr. 31,24;

lob. 2, 11). 2Bir finben jebo^ fc^on in &egt)pten aud) t)ebr. ÜKänner at« SÖeber (1 (lt)rou.

4,21), unb fo betrieben fte aud) fpäter iljr ^anbwerf. Der mit ^b^ernen dämmen
ge^ettc %lad)t (Oef. 19,9), beffen «bfaU ju Sdjnüren unb Strirfcn biente (Oef. 2, 1.'.;

19,9; $id)t. 15,is; 18, e), unb bie gefämmte SSoUe würben am Dorfen mit ber

Spinbet gefponnen (Spr. 31, 19). SSJlan oerftanb auc^ ba« 3*°^^ ber Bäben (^Sreb.

4, 12). Da« ©efpinft, auf Sputen gewidett, warb auf ben Ijodjfdjäftigeu lEßeberbaum

(1 Sam. 17, 7; 2 Sam. 21, u) gejogen, mittel« be« 2Dcberfd)ifflein« (^tob 7, e) ber (Sin*

fcfjlag ^ineingewoben unb mit bem Spaten (SKidjt. 16, 14) feflgefdjlagen. 3lu« Äarnel» unb

3iegenb,aarcn maa)te man einen gröbent Stoff (sak) ju Jrauerfleibern (2 Sam. 3,n;
Wattf). 3,4) ober ©ürteln (Oef. 3,24), 3eltbeden (2 3Wof. 26,7), wo^u toornelnnUd) bie

bunfeln .^aarc ber 3' e9CTbbde oerwenbet würben ($)?. 1,5), bie nod) l)eute bei ben Jöe-

buinenarabem in ©ebraue^ ftnb. Die Bereitung biefer 3dtbeden bilbete ftc^ jutn befon=
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bern (bewerbe bcr 3 clttl,tf)niQ(
fy
er au$ l£/ 3)r boS Paulus unb Diele feiner ?anbg«

tcutc trieben. Slnrjer biefeu einfügen SDJanufacturcn gab e8 aud) funffaott gewobenen

Stoff (2 9)fof. 28, 4. ss), 3)amafK (tfm. 3, 12), @olb- 0ßf. 45, i«) unb ^Buntweberei mit

blauen, rotten ^urpur*, Jiarm oiftnfüben (2 SWof, 26, s«; 27, is; 28,3»; 36, 37; 38, i«;

fticfjt. 5, 30; 16, 10; 26, ic; $f. 45, 14), mit cingemobenen Figuren (2 5D?of. 26, 1. 31;

28,6; 35 , 35
;
36,s; 39, s), tuic überhaupt buntgewirfte Jtleibcr fdjon fe^r früh bor^

fommen (SRidjt. 5, so; Sßf. 45, h fg.; (Sj. 16, 10. u; 26, is). 2£alfer (-3ej. 7, 3; 36, 2;

befarjten ftd) nid)t nur mit frifd) gewobenen Stoffen, fie reinigten aud) getragene ©e-

wänber (Warf. 9, 3) , unb gebrauchten 9)Jincralfali
, ^flanjenafdje unb 2Öalfcrerbe (Oer.

2,22; 9)ial. 3,2; $iob 9,3o)
f
nad) bent £almub aud) Urin. Deö Übeln @erud)0 wegen

hatten fie it/re 9(rbcit$pläfce auger ber Stobt, bei Oerufalcm auf bem „äftalfcrfelbc"

(2 Mön. 18,n; 3ef. 7,3; 36,2). Söei beut großen Jöerbraud) mohlricd)cnber Salben mürben

biefe nid)t nur Don 3)?ägbeu (1 Saut. 8, 13) bereitet, foubern bie Salbcnmadjer (i'ut^cr:

Slpotljcfcr) bitbeten aud) ein eigenes (bewerbe (2 2)?of. 33, 2&. 35; 1 Sam. 8, 13; "j>reb. 10, 1;

9fc|.3,8; Sir. 38, 7), metdje bie 9#ifd)ung Don DliDeiiöl unb bufteuben Ongrebicnjen

Dcrftanben. Slud) bae Warfen, urfprünglid) Sadje beß meiblidjcn ©efdjlcdjtö, muvbe mit

bcr 3cit 5
um ^aubmert ber Dörfer, bie juerft £of. 7, 4 fg. Dorfommen unb Don benen

eine Strafje OcrufalemS iljrcn ÜRamcu luitte (-3er. 37, 21). barbiere, bei (Sj. 5, 1 unb

im Xatmub öfter ermähnt, merben erft, nadjbem feit bem 4. 3at)rt). D. G^r. baä Start*

abfeieren aUgemeincr geworben, häufiger. Vornehme gelten fid) it)re eigenen. Ter 2al

nutb nennt aufjerbem nod) einige in ber Sibcl nid)t cnpiilnttc .£>anbwerter, al« ftärber,

»Ol bei i'utt)cr SNarf. 9, 3 fo überfetjt, wo im 6runbtert aber bcr Satter gemeint ift;

bcr ©lafer foutmt aud) nic^t in bcr SBibel Dor, obfd)ou bie Hebräer burd) bie
s
^l)öuijier,

unb DieÜcictit aud] burd) bie ^tegijptef, baö $la$ gefannt tjabcu werben (f. ©lad), Jföcnn

gleid) bcr betrieb cincö .^nnbwcrfö bei ben Hebräern für eljrcnljaft galt, würben bod)

manche (bewerbe abfrfjäfcig betrachtet, beren SNeifter, nad) bem Üalmub, bie .S^or)cnpricfier

würbe nic^t erlangen tonnten, alö SBcber, ©alter, Salbenmadjer, (Berber, S3artfd)crer,

unb bic beiben legten foUcn faft Derad)tet worben fein. Tie £anbmerfer müffen in ben

Stäbten jicmlid) 3aljlreid) gewefeu fein unb, wie nod) im heutigen Orient, befanben ftd)

bic WrbeitÖ = unb $krfauf$plät?c gleicher Slrt an bcfiimmtcn Stabttljcilcu, baljer bie Söc

nenuungen: ^aderftrafte (3er. 37, 21), ütöpfcrtljor (3er. 19, 2; i'ntljcr: ^icgelthor), 3^m,ncr

tt)at (1 (iljron. 4, 14; dhi). 11, 35), baö wol aud) ,,.£anbwcrfcrtl)al" überfc(jt werben

fönntc; ber Salmub erwähnt einen „ Steifd)marft", Oofcpljuä ein „Ääfemad)ertr)al" unb

„Sßohnplätje ber Sdmiiebe, bcr SBoU= unb Silciberhänblcr". 9foöfoff.

$<kM, eine Stabt in Aegypten (3tf. 80,«), oljnc 3meifel baö tyuÜQc (£fyie*,

^eraflcopoliö magna (OJrotV.^crfulcö Stabt) bei ben @ried)cn (Strabo, XVII, 812), Don

ben Arabern wieber mit bem alten Manien §(l)ndi? beuanut (iibrift, Afric. ed. Hartmuim

[(Böttingen 1796J, S. 152), unb mal)rfd)cinlid) einerlei mit ^luöfi^ bci^)crobot (11, 137). £icfc

fe^r bebeuteube Stabt Wütclägöptcni?, füblid) Don Memphis, befannt bnrd) bic Verehrung beö

Odjneumon, lag auf einer 3nfel, weldje im Cftcu Dom NJJil, im Scften üon bem «anal Don

Wcn^i (bem fogenannten Oofcpl)« kamt) gebilbet würbe. Sic war bic £auprftabt bed

dou \i)x benannten l)eraUcotifd)cu 9?omoö (Xiftrict*), gehörte jum tanitifa^cn ^eidj, unb

ift wol aud) \u Reiten eine ^ouigdftabt gewefen, ba()er bei Wauctl)o jwei ()erafleotifd)e

Ü)t)nafticn, bic neunte unb ^nte, aufgeführt werben. Der tanitifdje Möuig s^>fommui?

(bei 3)?anet^o) mit bem Beinamen ^nüfiö, bcr Vorgänger beö Sctt)oö (f. So), war auä

biefer Stabt gebürtig. £a« d)atb. Xargum unb eine £anbfd)rift Xc s
Jioffi

r

ö (au« bem 0. 380}

halten £)ane« für $f)ad)pnnf)e$ (f. b.), b. i. Xaplmä, eine Örcnjfeftuug unweit ^clnfium;

aber biefe Cirfläruug beruht auf irriger Deutung Don 3cf. 30, 4, unb ift ebenfo unge

grünbet wie anbere 3Jcnnuthungen, bic aufgeftcllt worben fmb (ügl. ©efeniuö unb ^pi^iö

3U Öcf. 30, 4; (ihampotlion, L'ßgypte sous leg Pharaous [fariö 1814], I, 309 fg.).

Äncurfcr.

^paitna, 9?ame mehrerer biblifchen grauen. 1) ^piey fo bic Butter beö Samuel

(1 Sam. 1, 2 fg.). Sic lebte, ber (Srjähtung jufolge, mit ihrem 2ttann (ilfana ju iK'ama

im (Gebirge (fp^raim in unfrud)t barer i&lje, neben einer jweiten mit ittnbern gefegueten

^hcrcücifin i^red ©emahl«, ber ^ßeninna, unb ^atte mand)crlei Mränfungen ju erleibcn,

ba j. 33. bei gefhnahlen ftc, aU finberlofe obwol geliebte (Gattin, fich mit einer einzigen

Portion begnügen unb überbieö Don bcr niiögüuftigen unb farbenfrohen ^>cuiuna anjüg
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liehe Weben anhören mu§tc (fo ift nad) ben LXX l Sam. 1, 5 31t crflären). Stuf ein

3cu)be abgelegte« OMübbe, baf?, wenn er iln* einen Solm fd)cnfe, ftc bcnfclben bem Dctnpel^

bienft unb Wafträat (f. b.) mibmen wolle, gebor fte bcn Samuel unb warb baburrf) ihre«

l'eben« wteber froh. Der fagenf)aftc (Sljaroftcr ber Orqählung ift unoerfennbar. Der
1 Sani. 2, i fg. mitgeteilte angebliche £obgcfang ber A^anna ift eine alte Sicgeöhtnunc,

bie U)al)rfd)cinlid) wegen 33. 6:

SBäljrcnb bie Unfruchtbare fieben gebiert,

Seifet bahnt bie Ätubcrreidjr,

auf Apanna'« <Sdncffat gebeutet worben ift, obwol ber ganje Onljalt auf eine bmd)
glänjenbe SBaffenthaten herbeigeführte Wicberlage ber geinbe Sfracl« ftd) bcjicljt unb

10 einen Sönig alö Sieger oorau«fcfet (ogl. Ewalb, „Die Didjter be« Gilten itabc*"

[2. Äu«g., Böttingen 1866], 1, 1, 158 fg.)-
— 2) Denfelben tarnen ^at bie tfrau be«

Dobi (Dob. 1, 9). Der Watne ber Jrau be« Waguel bagegeu ift Ebna (Job. 7, 2; 8, s fg.),

unb nidjt, wie ?utt)er nach ocr ^3ulgata iibcrfefcte, Slnna. — 3) Crnbüdj ift biefer Warne

nach 2nr\ 2,36 fg. einer ,/ißrophetin" (Xod)ter tytmutVt) beigelegt, bie, al« t)od)\)cta$tt

(84jährtge) 2Bitwe, ftch gottc«bienftlichen Uebungen beim Sempelheiligthum gewibmet

unb, infolge ber Darftctlung be« 3efu«futbe« im Dempel, ähnlich wie Simeon (f. b.),

ba« nunmehr beoorftchenbe mefftanifche Apeil borau«oerfünbet höben foll. Die frage, in=

wieweit biefc Apanna ber chriftl. Sagenbilbung angehört, fteht in genauem .ßufantnienhang

mit bem (Srgebniß ber Äritif über bie eoangelifche $$orgcfehid)te. Apaben bie S3crwanbten

unb Sünger Oefu naheju bt« $um legten entfdjcibcnbcn Slugenblirf an ber meffianifdjen

8cftimmung ihre« SJieifter« gezweifelt, fo ift e« um fo unwahrfcheinlicher, ba§, lebiglid)

infolge ber @eburt be« 3efu«finbe«, baffelbe oon einzelnen ^erfoneu alö ber fünftige

SWcffia« erfannt unb proclamirt worbcu fei. Um fo leidjter läßt e« ftch «Hären, m*=
fjatb gegen ba« Enbe be« apoftolifdjen Zeitalter« ba« 5)cbürfnif? entftanb, jur Söefämpfung

|üb. Unglauben« ben (Glauben an bie IlWcfftanität Oefu auf fo frü^c Seugniffc jüb. 8fa«

erfennung \n ftüfcen. Sd)enfel.

tamaQ, f.
Slnna«.

ailliathon, oieöeicht urfprünglid) Haimatot (Imnat), eine Stabt an ber Cffgrenje bcö

Stammgebtet« Sebulon (Oof. 19, h), wahrfdjeinlich einerlei mit „Üaua Galiläa«" bei

3ofcpf)u« („?ebcn", tiap. 16, 64; „3übifd)er ttrieg", 1, 17, 5) unb Ool). 2, 1. 11; 4,«;
21,2, ber Heimat Wathanacl'«, wo 3efu« an einer £od)jeit«feicr theilnahm, eiuft ein

beträchtliche« Dorf mit wohlgebauten Käufern, bie jefct oertaffen fteheu, Diele in Ruinen.

Sie tyi%t bei bcn Eingeborenen noch **<*ua e^Dfdjelil (b. i. „Atana (Galiläa«") unb liegt

^mei Stunbcn norbwärt« oon Sefüricl) (Sepphort« — Diocäfarca), etwa brei Stunbcn

oon Wojareth, jwtfdjen Dfehcfät (f. Oephtael) unb Wttmmäneh (f. Winimou, Wimmono;
ogl. 3of. 19, h. 13), auf ber bftlid)eu Seite be« iBabi, ber oon Dfdjefdt hcrabfommt, wo
biefer au« bem ©ebirge in bie (Sbene iöuttauf tritt, am füblidjcn Abhang eine« Oor=

ragenben Dell, oou wo au« man fübwärt« bie fchöne, breite unb fruchtbare Ebene über-

blicft. Ueber bie ocrfd)iebenen biblifchen Orte Tanten« Äiana
f.

b. 8|L noch WofctttfMl,

„^atäftina" (Apatte 1841—42), III, 443 fg.; „teuere biblifche rtorfdjungcn" [Berlin 1857],

3. 140; Witter, „^aläfiina unb Serien" [Berlin 1852], 11, 11, 753 fg.). Atneucfcr.

^uiwdj, bei ben LXX (Snod), 1) Sohn Äain'ö (1 Üftof. 4, 17), nach beffen Warnen

$ain bie Stabt, bie er grünbete, genannt haben foll. Dudj („Kommentar über bie

©enefi«" [£>aHe 1838], S. 112) benft ihn al« bcn Qsrftgcborenen Atain'« unb öermutr)ct

eine Stabt Apanoch, bie ftch aDcr n^ m t)v nadjweifen läßt. W\t A^anod) beginnt bie

Stammtafel ber Afainiten (1 3)?of. 4, 18—22), neben meldjer bie ber Settjitcn parallel

länft (1 2Rof. 5, « fg.; f. Apenod)). Denfelben bauten trägt noch 2) ein Sohn SWibian'«

(1 3)cof. 25,4), bei welchem Ünobel, nach 33urrfhörbt („Weifen in Arabien" [2ßcintar 1830],

S. 690 fg.; Witter, „Die Erbfunbc" [Berlin 1847], XIII, 451) an bie Stabt Apanaftte

ober (ihanufa, brei Dagereifeu nörblich oon ^ebiua, benft, unb 3) ber erftgeborene Sohn
Wuben'« (1 2)iof. 46, 9; 2 Ütfof. 6, u; 4 3)cof. 26, 5), oon bem nicht« weiter befannt ift.

Sdjenfel.

ßaiiun, Äönig ber «mmoniter (f. b.), Nachfolger feine« «ater« 9cacha«. Sil« Daoib

(2 Sam. 10, 1 fg.; 1 Qffxon. 19,2 fg.) bemfelbeu eine (^efanbtfchaft fehtefte, um ihm wegen

be« Äbleben« feine« S3ater« ^eileib au«jubrürfen, würben bie Slbgefanbten (burch Slb-

fcherett be« Sarte« unb «bfchneiben ber Äleiber) gcfd)änbct, weldie 3Jerle^ung bc« Golfer-
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rcdjtä einen Äricg jroifdjen ben Slmmonitern, benen bie Snrcr Rolfen, nnb ben Ofraeliten

unter ber ftnfüljrung Ooab'8 nnb Slbtfcü'ä Ijeröorrief, in welkem bie ledern ben Sieg

bauontrugen. (Sö folgte fpäter eine furchtbare 9fad)e an ben Slmmonitern burd) Eroberung

ber Stobt 9?abba (f. b.), SBcgna^me ber pradjtrjoUen flbmgflfronc unb graufanie (rr*

morbung ber Ginmofwer (2 Sam. 12, 2c fg.). 9iö(f.

$apLaraiiu, eine Stabt, meldje bei ber 33efitjcrgreifung bc« l'anbeä Äanoan bem

Stamm 3fiafd)ar $ugetf)eilt mürbe (3of. 19, 19; nad) (Sufebiu«' Onomast, u. b. ÜB.

(Spfjraim), etroaö über jmei Stunben nörblid) oon i'egio gelegen. Ungefähr an bcrfelben

Stelle liegt jefet Slfulef), ein öerfatlcnce Dorf (tfiobinfon, „
s
}3aläfttna" [£alle 1841—42], III,

411 fg.). mä.
tiappata, f. $opf)ra.

.pnra foinmt in ber Jöibel nur an ber einen Stelle 1 (Ef>ron. 5, 26 bor unb $oax

alö 9iame einer jutn affnr. 9?eid) getjörenben (^egenb, mofjiu auö 9fuben, @ab unb Jpalb=

3)?anafje burd) ^fjul unb Xiglatf) 'ißilcfer (Jolonifteu abgeführt mürben. Da beinahe bie*

felben Crtöangaben mie bort aud) 2 Äön. 17, 6; 18, tt öorfommen, l)ter aber an ber

Stelle öon £>ara „bie Stäbte 3ttebien$", ober nadj ber mol rid)tigcrn i
?c«art ber LXX

„bie $krgc 9)(ebienö" genannt mevben, fo fjat man mit Sttcd)t gcfifjloffen, bafc barunter

ba« (Mebirgölanb $ro§*3JJebien ober ba$ heutige perf. 3raf (Irak adschomi) ju uer*

fteljen fei; benu ber arab. 9iame beä lefctern, (£l=Dfd)ebal, ebenfo ber perftfcfye, Äolufton,

entfpridjt ber S3cbeutung nad) genau bem aramäifcfjen ^ara (ugl. 33ertfjeau, „Die Südjer

ber Grjronif" (?cipjig 1854], S. 58 fg.; Wofenmütler, ,,$anbbud) ber biblifdjen Hilter

trjumöfunbc" [Mpjtg 1823—31], 1, i, 295. Steiner.

$arabn, eine l'agcrflätte ber Ofraeliten in ber Sßüfte (4 Ütfof. 33, 24), biöjetjt nod)

nidjt mieber anfgefnnben , jebenfaUS aber in ber Wätje beö Serge« Saptjcr (f. b.).

$neucfer.

$nran. 1) 9?ad) 1 2Wof. 11,2.5 fg. Soljn Dcral/ö, SBruber ^bralmm'« unb Waljor'ä,

$$ater i'ot'« unb ber 9)filfa unb 3iöfa. %[& ^erfonenname fommt £arau au perbem nod)

1 (Srjron. 2, 46 unb 23, 9 oor.

2) (5ine Stabt in Stöcfopotamicn, mofelbft Seral), nad)bem er mit ben Seinigcn llr

Mafibim Derlaffen fyatte, längere 3«'t bermeilte unb jmrb (1 SRof. 11, 11; «pg. 7, 2.4).

Wbrafjam unb l'ot jogen meiter, 9?af>or bagegen blieb jurütf (1 9)?of. 12, 5; 24, 10), benn

bie „Stabt 9caf>or'S" (1 3J?of. 24, 10) ift nad) 1 üttof. 27, 43; 28, 10; 29, 4 bcutlid) Jparan;

biefe« lag alfo (nao^ ben angeführten Stellen unb 1 ÜÄof. 25, 20; 28,2.4) in üDtcfopo^

tarnten unb gehörte fpäter jum afftjr. SKcid) (2 itön. 19, 12; Oef. 37, 12). (5ö ift offenbar

bie öon («rietrjen unb Wörnern (Sarrae genannte „alte Stabt" in ber füböftlid) t>on

Gbeffa ftd) au«breitenbcn ßbene (^totemäue, V, 18, 12; Strabo, XVI, 747; «mmianuS
ÜHarcetlinne, XXIII, 3), befannt ate Sdjaupla^ ber 92ieberlage beö Cfraffuö burdj bie ^art^er

(Dto (Safftu«, XL, 25; $limu0, V, 24, 21). ?lud) Don ben arab. ©eograpljen wirb

bie Stabt unter beut Warnen $arran mcljrfad) ermähnt, fo befonber« oon Öacut („(^eo-

grap^ifdjeö SSJörtcrbud)", ljcrau«gcgeben oon Üü^lftenfelb [Veipjig 1866 fg.|, II, 230 fg., unb

„3Kofd)tarif", non bemfclben [Böttingen 1845—46], S. 124), ber ifne ©ntfernung oon

Srro^a, b. i. (Sbeffa, auf eine Xagcreife fd)ä(jt unb auöbrürflid) angibt, ba§ bie Straße

nad) sD?oful, Snrien unb @ried)cnlanb bort vorbeiführe. Sie mar in ber fpätern 3C^

ein $auptfi$ beö fabäifdjen Öultu«, gcrictr; aber unter ber 3}fongolenl)errfc^aft gänjlid)

in Verfall. Grjre Jriimmerftiätte mirb nod) je^t oon einigen Siraberfamilien bcmolmt.

Sturer biefer Stabt füf)rt ber genannte arab. ©eograp^ nod) öier anbere gleidjcu tarnen«

an, barunter $mci in Saljrein (an ber norbmcftUdjen Äüflc beö ^erftfdjen Weerbufenö)

gelegene; biefe Angabe für £$. 27,23 ju oermertljen, ifl inbeffen nid)t nötljig, ba an jener

Stelle ebenfo gut $aran in 3)?efopotamien gemeint fein faun. Steiner.

^Oraritcr, aiut) Slrariter, erfdjeint 2 Sam. 23, 11. 33 als Beiname be« Samma,
eine* .Reiben Daoib'ö, unb foQ biefeu mellcidjt atö einen ©ebirgöbemotjuer bejeidjnen,

menn nid)t bteltnefir mit üljeniuä ber Xert 31t änbern unb auö ber gteidjfaüö öerberbten

i'eöart be« gried). Ucber)"e^cre alö richtige Veöart „2lntmäer" ^erjufteaen ift, b. % gebürtig

au« Struma (f. b.). Äueurfer.

«ßörcitl bejeit^net im 9J?orgenlanb junädjft ba« ^rauengemad) , bann aber aud) bif

grauen felbft, melrfje baffelbe bemof;nen. Selbft bie jj/dfc ber Sebuinen befitjen ftet« eine

eigene grauenabt^eilung, ja bie Häuptlinge errieten für bie Stauen gerabejn befoitberc
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3e(te, unb nad) ber ifraelittfdjen (Sage Ratten fdjou bie Stamutbatcr be« SBolfc« biefer

Sitte gefjulbigt (1 ÜÄof. 24,«7; 31,33). Äud) in ben 2 übten bauen bie Männer bor»

nehmen Staube« tyren grauen jumeilen abgetrennte eigene ißSofmungen, oft in .^icniHdiev

Sntfernung bom £errenhau«. Soldjem Sraud) gemäß, ben *. ©. #anfcfd)e („Haram
unb Harem" in Der „3eitfd)rift für allgemeine (Srbfunbe", XVII, 417) bei ben

heutigen Werfern uod) beobachtete, baute Salomo ber Eodjtet ^Ijarao'«, feiner ®e=
mal) l in, ein befonbere« $au«; 1 slow. 9, 24, unb ^f. 45, i« geljt bie föniglidje iöraut oon

ihrem ©Ifenbeinbalafi, begleitet bon ihren ©ffbielinnen, jum <ßalaft be« Äönig« (ogl.

W9 JU $f. 45,9-16).

SBenn aud) bie annern flauen ju aller 3eit unbebenflid) ofme Sdjleter unter freiem

Gimmel arbeiteten unb mit ben beuten oerfet)rten (1 ÜKof. 29,9; 1 Sam. 9, n; 2 9)cof.

21,»; SRutf) 2,s fg.), fo fommt tt bod) im ärmften Torf nid)t bor, baf? bie grauen

mit ben ÜDfännem gemeinfame 2Wahljeiten galten. Oe bornehmer aber eine Familie ift,

befto inel)r wirb ben grauen eine ftrenge Slbgefdjtoffenheit auferlegt. Sie bttrfen nur rief«

berfd)(eiert unb wohlbewadjt au«ge!jen, im $>aufe fei Oft niemals ba« 9J?ännergcmad) be-

treten, ba« birrd) $öfe, ©önge unb Grebben bon ihrer 2Bof>nung getrennt ift. 3n ihrer

Hbgefd)iebent)eit bertänbeln fte meift Äinbern gleid) bie ^ett. ©ebilbetere Stotterinnen

berftel)en ftd) zuweilen auf feine ^ tief arbeiten, gewöhnlich, aber befd)ranft ftd) ba« äBiffen

aud; ber borne^mern SÖeiber nur auf ba« bereiten bon Süfjtgfeiten, auf ba« Sd)minfen
befii ©efid)t«, ber $änbe unb $ü§e, auf ba« fünftlid)e Medjtcu ber Jpaare unb ba« 31 n-

jiefyen ihre« roeitlilufigen unb meift fet)r wenig gefcrjmadboOen ©ewanbe«, wobei fte e«

borjüglid) lieben, mit Äteinobien fid) ju überlaben. 3hr $a»fttftolg befielt im Sefifc

einer möglichft reichen ©arberobe, fomenig fie aud) bffentlid) ftd) bamit feinen fönnen.

Söie toeit fdjon ju Oefaia'« 3etl bic gefc^äftige ^hantafte ber £>arem6betoor)nerinnen in

"Äudbenfen einer comblicirten üb er labe neu Toilette e« gebrad)t, babon berietet ber emfte

Dianu und felbfl mit großem 2Ri«faUen. 9tad) feiner Sd)tlberung gehörten $um ^uu
ber bornehmen Stäbtcrinnen ftufjfbangcn, Nefce, golbene $albmonbe, Ohrgehänge, x'lrm»

fettdjen, Sd)teier, Äobfbunbe, $u§fcttd>en, ©ürtel, 9eied)ftöfd)d)en unb «mulete, Ringer

ringe, 9cafenringe, £embd)en, Stocfe, Oberröcfe unb £aubtfdreier (bem £fd)aber bei ben

gütigen ^erferuuten; 3ef. 3, 18— »3). Selten berfte^en ftd) übrigen« bie orientalifd)en

grauen auf Drbentlid)feit. Sie effen unb fd)lafen in ihren foftbarfkn ftleibungen, be

müljen ftd) nid)t, Alerte an benfelbeu au«jttwafd)en, fdjabhafte Stellen au«jubeffern, fou

bem tragen oft bie fd)önften Kleiber fo lange, bi« fte al« fdjuttujge £umben an ihnen

herunterhängen. (£« ift i^nen ettoad ganj Ungernolmte«, ein Stiirf neuen lud)« auf ein

alte« Äleib $u fe^en (SWatt^. 9, ie). ftür geifiige «uöbilbung gefdjiet)t in ben ^arem«

nid)t«. Velen unb Sd)reiben bleiben bafetbft frembe fünfte, ja felbfi in ben religiöfen

Dingen fetjlt e« ben Jparemebewo^nerinnen nid)t feiten fogar an ben elementarftcn ÜtnnU

niffen. Unter fotd)en Umftänben begreift c« ftd), ba§ eine eble, fd)nmngbolle ©eifte«-

ridjtung bei biefen grauen ftd) nid)t entroideln fann, ba§ fte im Öegentljeil ben ?eiben-

fd)aften be« SReibe«, ber Ontrigue nur aBgu leidjt jum Obfer werben. Die arme ftrau,

weldje al« einjige ©attin feine Nebenbuhlerin 3U fürd)ten $at, ift beffer baran ai» bie

bornet)me, n>eld)c bie Vtebe be« l'uume« mit anbem teilen muß. Cljne einen ijötjern

ett)ifd)en ($et)alt ift biefer grauen erfter unb tegter 2Bunfd), bind) alle möglidjen Dattel

bie metfte ©unft beim üftann fld) ju ermerben, je bie eine auf Soften ber anbem.

Sd)reifen überfonrmt fte, roenn berfelbe tt)nen eine neue (^efä^rtin beigibt; aber bie Sitte

forbert, bie 9reubermttl|lte mit ^rei« unb dubel roiafommen ju feigen (£2. 6, »). Nuv
wenn bie grau SRutter wirb, t)cbt fte ftd) juweilen au« ber #leinlid)feit ber ©eflnnung

empor, ^veubc bringt inbef? blo« be« M na ben Geburt, ba« neugeborene 2Räbd)en wirb

mit Xt^ränen ber Sefjmutlj begrübt, ©lüdlid) bie Srau, bie üWutter bon Söhnen wirb

(ogl. 1 Sam. 1, s). Um ber Äinber wiaen jteljt fte im $aretn l)od)geet)rt ba unb Ijat

nid)t gu fürd)ten, ba§ fte in alten lagen, wenn tyre Sd)ön^eit berblüt)t ijt, bom ^art=

l^eraigen 9Rann au«gefto§en werbe (bgt. 9)tal. 2, 14 fg.). traurig waren im aOgemeinen

bie 3ufWnbc in ben orientalifd)en $arem« gu jeber-3ett; mir erinnern an ben 9ieib

Sarah'« gegen $agar (1 3Wof. 21, 9 fg.), an ben tummer $anna'« ,
nad)maliger aKutter

Samuel'«, gegenüber ber finberreid)en
sJkntnna (1 Sam. 1,5 fg.), an ben ,vlud), ber beut

dauö ©ibeon'« au« ber ^arem«wirthfd)aft erwud)« (Äidjt. 8, so fg. ; 9, &), unb an bie

^arem«greuel, weld)c bie Regierung bon Dabtb unb Salomo beredten (2 Sam. 13, 1 fg.;
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1 Hon. 11, i fg.)- 2öeldj unfaglidjcr Jammer an* beut $arem über bie Jvamilic bcö

£erobe« gefommen, hat und Sofe&fmG ergreifenb fdnlbern ocrfud)t (ogt. £au«ratlj,

„Wenteffamentlidfe 3ettgefdud)te" [^eibelberg 1868], I, 239 fg., 264 fg.).

ftürfflidje |>arem« würben oon Berfdmittenen bewadjt (k>gl. $ifttg ju 3er. 38, 7. tt),

unb biefe Sitte f^ehtt fo wenig ttnflo§ erregt ju ijaben, bog ber $roof>et fogar in

feinem ibealen 3»ninftebilb aud) gotte«fürdjtigen i'euten folgen <Sd)lag« eine ©teüe

anweiff (3ef. 56,4 fg.; f.
and] nodj: grauen, (Slje, ©erfdjntttenc). Smraerfjin fdjeint

babei ooran«gefefet , baß bie Berfdmittenen :K

i

d) tifraeli tcii feien , ba nad) 5 9Äof. 23, i

Bcrfdjnittenc feinen £l>eil an ber ©eineinbe Ofrael« Ratten. Sgl. nod; 9?oger«, La vie

domestique en Palestine (^Jari« 1864); £än$fc*)e, «• a - £>.; äRatyfln, „9K«ne SöaUfaljrt

nad) 9)?effa" (8ei<)jig 1865). ftnrrer.

^aretf). On einen äöalb biefe« Ramend foü* fid) (1 2 am. 22, 5) Daoib an« ber

£>öf)le Vlbullam geflüchtet fyabcn. H(« er im SBalb föaretf) fid) b'efanb, Würbe er oon ber

Ortfdjaft >tct)ila um >>ülfc angerufen gegen bie ^Ijilificr, weldje »lünbernb über bie mit

betreibe bebeeften Xennen Äelula« hergefallen waren. Da Iner ÖJefaJjr im Berjng lag,

fo ijl jnm oorau« maljrfd)einlia), bafe fid> Daoib nia)t weit oon bem bebrängten ©täbtdjen

entfernt aufgehalten (jabe. ÜWun befinbet fid) in geraber dtidjtung jwei €>tunben öftliä)

oon H ila (bem alten .uctjila : ein Ort (S^ara« unb e« ift mbglid), ba§ ba« neuarabifdje haras

bem I)ebvüi|dicn heret gerobegu entfprid)t i lobler, „dritte Säuberung nad) $aläftina''

[(^otha 1859], ©. 155, id) reibt barüs), in llebcvcinftimmung mit ben ftnbeutungen, lueldjc

bie Bibel für bie i*age Don £>aretf| bietet, ftum (Byeways in Palestine (tfonbon 1868],

©. 150) bemerft, ba§ man in Jener ©egenb bie 8fa$ie harns nenne, ein Äu«brurf, ber

auf bie fc^arf ßedjenben Dornen biefe« Saume« Ijinjuweifen fd)eint. IS« fann aber aud)

KTret nad) ber ©runbbebeutung bc« ©tammworte« ein bornige« ©cfjöla bejeidjnen, nnb

e« mögen baffer fdjon in ülteffer #eit Äfajiengruooen, bie fonft in ^aläftina feiten

treffen finb, aber and) jefct nod) in jener $cgcnb fid) finben, bem äöalb ben tarnen ge*

geben baben. Ö»trer.

ÄttTfc, f. 3)fuflf.

<V)aTiitß, f. £orma.

^armogebon ijl nad) Offb. 16, ie ber Ijebr. 9?ame be« Drte«, an weldjen bie brei

unfaubem (heißer in ftrofdjgeftalt, bie nad) 2lu«leerung ber fedjäten 3ovnfd)alc au« ben

ÜNäulcrn be« Dradjen unb ber beiben U)m bienenben 2 Ijicrc l)eroorfommen, bie antidjriftl.

ÄtÖnige ber ganzen Seit ;um testen ftampf oerfammcln. 3)er bunfle 92ame bat bie aben

teueriid)flen Deutungen erfahren, beren Äufafl^Iung tjier unterbleiben fann. Da ber Jßer*

faffer ber Offenbarung fclbft iljn al« ^cbräifd) bejeia^net, fo finb wir für fein rirfftige«

^evftänbnif? ^unäd)ft an ba« 31. £. gewiefen. SRagebo (3)?agebbo) nennen bie LXX ben

Ort, ber im bebr. Tcrt Wegibbo bcif;t unb jweimal in ber ($efd)id)te be« $o(fe« dfrael

bebeutfam geworben ijl, inbem in ber ^iä)teqeit bie fanaanit. Könige oon ben dfraeliten

am äBaffer
sDi cgibb o geflogen Würben (9ud)t. 5, 19) , unb fpäter ber Mönig 3 ofia bem

^arao sJied)o in ber <5tyad|t im Zt)ai üWegibbo unterlag (2 Äön. 23,2» fg.; 2 (St>ron.

35, aa
;

ogl. @a(^. 12, 11). (Sine «nfmelung auf ba« tefctere öreigniß iß unwa^rfd)einli^,

ba ber iubendjviftl. Ü< er faffer ber 9tpotalt)pfe bie ^ieberlage be« @otte«oolt« nidjt woljl

al« $orbi(b für bie $3ernidjtung einer wibcrgöttlic^en
s
.Diad)t betrauten formte. Um fo

waf)rfdjeinlid)er ift e«, ba§ er ba« erffere im 'Sinn bjat unb, inbem er jenen i't'amcn für

ben ^e¥fammtung«ort ber <$^riffu«feinbe mat)Lt, anbeuten will, ba§ fic gleia) ben Jtanaa-

nitern burd) göttlidje ©trafwunber oertilgt werben foöcn (ogl. Sii^t. 5, 20. 21). So bleibt

nur nod) bie erftere <3iCbe oon £armagebbon ju erflären. ?eitt^t erfennt man in ber-

felben ba« Ijebräifdjc har, öerg, unb bie Slnnal)me ^ot nia)t« gegen ftd>, bajj c« bei

SRegibbo antler bem „SBaffer" unb bem „lljal" auä) einen Berg gegeben ^abc, ber jüb.

?efern bereit« anberweitig nnter biefem 9kmen befannt war, wenn er aud) im X.
nia^t oorfommt. Ättnftlie^er iff eine anbere ©rflürung, wela)e unter Berufung barauf,

ba§ e« fid) nid)t um eine wirfliö)e, fonbern um eine ibeale Orteangabe b<mbeU, unb unter

93ei3ic^tmg oon ©teilen wie ^5f. 121, 1; 125,2 in ber »ejeidmung Berg=Wegibbo eine

Einbeulung auf bie Unantaffbarfcit unb ben Sieg ber @otte«gemeinbe finbet. Ären fei.

£arnifd), f. SBaffen.

.v>nroö r f.
$>araba.

^)«rofeH (ber Reiben), b. I ber Äanaaniter, biettei^t urfprüngliaj „Grober", ^ie§
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eine Stobt in Worbpaläfiina (9ftd}t. 4, i. is. ie), ber 2Bofmort bc« getbljerrn Siffera.

Sie tag oertuut$lidj an ber Stelle be« heutigen Dorfe« #ari« (fäl)djUdj Jpobit^), füb
toefiüd) bei libnin, in geraber tfinic etwa gteidjweit oon 2oru« wie Dom 2Heromfee ent-

fernt. Warne „l'anb«lmt", oon bem arab. Zeitwort hara*a = Ijüten, beutet auf bie

Sidjtiafeit tyxtx oieUeity befeftigten tfage. k neu der. .

.ftärfiflfcit be« -t>crjen« ift betjenige religio« ftttlidje 3u0°"b be« SÄcnfdjen (Reffen

geiftige« (ientrum, wie ba« leibliche vtSaiiptergan beß iBlutumlauf«, mit bem 2tu«bru(f

[f- b.] bejeidmet wirb), in weldjem er (fein ©eift 6 9)fof. 2, 30) uncmpfauglid) ift

gegenüber ben an u)n ergclienbcit gbttlidjen 9lufforberungen (3ef. 48, s; ^f. 95, s; äNarf.

IG, H ; mm. 2,s; #ebr. 3, s) unb Söefefjlen (2 3Wof. 7, a; 8, is. sa; 9,34; 10, i), bott

ben i&egen ©otte« abirrt nnb beffen fturdjt oerläfet (3ef. 63, ix), ftatt fitt) jn ii)m ju

beteten (Oef. 6, 10), bal>er aud) bie Siebe «im Wädjften fid) mdjt jur $flidjt rnadfjt

(ö il'io)
. 15, r), überhaupt ben Etilen ©otte« Iuntanfefct (Wbut. 2, &) unb fid) ben bon

ü)m geebneten fittlieben »er^ättniffen nic^t fügen iuiü (SWatti. 19, «; Sttarf. 10, *). Diefer

3uftanb bat feine Urfadje junäefjft im eigenen böfen Wtttn (2 äKof. 8,15.33; 9,34;

5 3Wof. 15,7; Wöm. 2,5; £ebr. 3,9 u. f.
tt>.), wofelbft er burrf) ben „Xrug ber Sünbe"

entfielt ($ebr. 3, 13). Sobann aber, ba ©ort ben Ofracliteu fdhlcdjt^inniger Urheber oon
allem, atfo aud) Dom $öfen ift (ogt. 2 Sam. 24, 1; %m. 3, g; Oef. 6, 10; Wbm. 9, is fg.,

befonber« $.21; f. aud) $öfc), ift cd b,äufig ©Ott felbfi, ber bie £erjen ber 2tfenfd)en

naa> feinem flBoljlgefallen (Wöm. 9, u) oerfyartet, unb jwar nidjt nnr, um fid) an itynen

ut beriprrlidjen, »erhärtet er bie ber Reiben, eine« ityarao (2 ÜHof. 7, 3; 10, 1) unb Stb^n

(5 aKof. 2, »), fonbern aud) fein eigene« iBolf (3ef. 6, 10; 03, 17; Wöm. 9, is fg.), bamtt er

auf biefe Söeife e« jüd)tige (3ef. 6, 11 fg.), jugleid) aber Staunt für 2lu«füt)rung feiner .feiles

plane gewinne (bgl. Wöm. 9— 11, befonber« 11, m). Die ftrud)t ber .^perjenö^ärtigfeit

ift natürlich bie burd) göttttd)en ßoxn Uber ben Sünbcr ^ereinbrea}enbe «Strafe (dtbm.

2, 5 fg.). Uebrigen« b/it, nad) bem «udfprucb, 3cfu (
s3Watt^. 19, s), 3)iofe auf bie nun

einmal factifdje derjenö^rtigteit ber Ofraetiten 9£üdfic§|t genommen unb fo j. SB. bie

ßljefdjeibung ^ngetaffen, obgleich biefelbe »iber bie göttliche Orbnung ift unb batjer oon

^^riftu« für uufUtlid) cvlldvt mirb. ^anne.
A^Qincl, ^Kame eine« friegerifa^en ßönig« oon Dama«fu« (f. b.), lucldjcv neben $3en

Jpabab (f. b.) a(« S^eprtifentant ber bautadeenifd^en dürften überhaupt genannt mirb ["Um.

1, 4). ilud) Oufrinu« (XXX Vj, 2) fenut %lu«, b. i. .VSafäel, al« ftimig oon Dama«fu«.
Der Warne $>afael (HazAfil) bebeutet „ei (©Ott) f>at geflaut". So fönnte aud)

ein Ofraeüt k)ei§en, n»ie benn mxtiid) Jai>aziel „(gl fc^aut" at« ifraelitifdjer Warne oor^

tommt (1 (Si)ron. 12,4; ogt. Haz&ja, „3ab.0e Ijnt gefd)aut", Web,. 11,*). Der ©otte«-

name <S1, bei ben Hebräern mit ben übrigen ©ottc«namen, mie dab,oe u. f. 10., ibentifd),

fom ntt überhaupt in Stamm- unb Onbioibualnamen bei anbem altfemitifd^en Golfern

öfter oor; au« bem <

ä. %. ogl. j. bei Witb.tifraeliten bie Wanten Jiäma;el, Adab'el

1 3Wof. 25, 13, 3Wef>etabel 1 SD?of. 36, 39 u. f. m. ?tnbcre Warnen mit (gl ftnben wir auf

altaramiiifdjcn unb p^önijifa^en gefc^nittenen Steinen. $3fi biefen ^olntb^eiften bebeutet

aber SI immer einen beflimmten ©ort, nid)t „©Ott" fc^lee^tb,in. Wölbefe.

$aft. Da« mofaifa^e ©efefe (3 ÜKof. 11, e; 5 Du
|

14, 7) befiimmte, ba§ berfetbe,

ob tu ol er roieberfäue, bori) ju ben unreinen gieren gehöre, meil er feine gefpaltenen 5t lauen

befi^e. Vettere $3egrünbung ftüyt fid) auf richtige ^Beobaa)tung, inbem ber .Ipafe an feinen

Sorberfü§en fünf, an ben ^intcrfü§en oier 3ei>en aufweift, aber feine gcfpaltene Älaue.

hingegen gehört er md)t ^n ben ^ieberfäuem, fonbern madjt nur mit feinem IDtaui

<Ü)nücb,e ^etoegttngen roie bie 5b,iere biefer ©attung. (5r reibt feine 3^ne oneinanber

unb betoegt baju bie ftinnbaefen. Daburc^ oerb,inbert er ba« übermäßige Vangtoerben ber

mä^renb feine« gangen ?eben« ftet« im ääadjätlwm begriffenen 2 dineibcjä^ite. On ben meiften

©egenben ^aläfttna« trifft man ben fnr. ^afen (Lepua syriactu), ber bem unferigeu faft

gdn^lidj gleie^ ift, nur etwa« fürjere C^ren unb einen etwa« breitem itopf ^at. Der
ägnpt. ^afe bagegen, roeldjer ba« Oorbant^al unb bie füblia^en S3ejirfe oon Oubäa be*

lunlmt, jeigt fid) bebeutenb fleiner, fanm grörjer al« ein Höningen, unb fennjeic^net fid)

ttberbie« bind) fefrr lange O^ren unb einen t)eH lo^farbenen ^etj. Die Äeibdjcn

beiber Specie« bringen je oier vlunge jur Söelt.

3Wan t)at fld^ in attertei Sermutb,ungen üerfucfyt, warum wol ber ©efetjgeber ba«

$afenfieifd) oerboten unb babei balb an bie ©eit^eit, batb an bie nidjt fettenen cfel^aften

38*
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tfrantyeiten be$ Jljier«, balb an anbere« erinnert. 9?odj Ijeutc Derabfdjeuen bie arab.

(griffen in e$ 2 alt jenfeit beö Oorban btefc« Aleiid), wäljrenb tyre mofyammebanifdjen

9?ad)barn cä cffen. ^inwieber finben mir bie t) c b r . ©itte aud) bei anbern orientalifcfyen

©ölfcm, wie ben Werfern unb dürfen, in llebung. T>aQ ©erbot im mofaifdjen ©efefc

erflärt ftd) fefjr cinfad} baburd), ba§ f)ier bie ©Reibung Don reinen unb unreinen Xlneren

ita d) abftvact allgemeinen $efid)töpunften unb ntctjt nad) fanitäMpolijeilidjen ©rünben

Donogen würbe. SWc ©ierfü&er, weldje bie stauen ntc^t Rotteten, würben für unrein

erftärt, mochte im übrigen iijre Söefc^offen^eit fein wie fie wollte.

©gl. Sriftram, The natural history of the Bible (Bonbon 1867], ©. 98 fg., unb

im übrigen Änobet ju 3 2Wof. 11,«.

fiafcltt, f. SKanbet.

$NJfiimona, eine tfagerftätte ber Ofraetiten in ber 2Büfte auf tyrem 3«8 öon #abe*

nad) Dem ©du'tfmeer (4 3Wof. 33, 29), närbltd) bei SWoferotb, unb $ne=üaafan (f. b.).

ftn ben fanbigen, bon Sergen umgebenen £anbfrrid) .$i«ma, 10—12 ©tunben nörblia)

$a$lHOUätr. ©0 l)iefi bei ben Ouben oon Slfamonäu«, bem UrgrofcDater be*

9J?attatbjaä (3ofcbb>«, „Hltertyümer", XII, 6, 1), eine Dorne^me ^riefterfamilie, bie

fonft gewöf>nlid) oon Ouba« ©fortabi, einem ©olm beö SÄattatbjaS, SWatfabäer genannt

wirb, ©ie gehörte jur ^rieflerftaffe Öoarib, weldje bie erffc war (1 Ctyron. 24, t; 9, 10),

unb foflte, ba fie ben t^rreil)eit€fam&f gegen bie fnr. Dränger unternahm unb gtürfttd) burd)*

führte, einunbeinbiertet Oaf>rb,unbert bie ©efdjirfe be« [üb. Sotfe* lenfen. Da einjelne i^rer

2Witgliebcr 311 £oh,enprieftern unb dürften emporfliegen, fo grünbete ßdj eine Dttnaftie,

bie Oofeplju« (a. a. £>., XIV, 16, 4) auf 126 Oaljre beregnet, nämlidj bon ber ©n«
nannte ÖerafalemS burd) 3uba3 9tfaffabi (163 b. Gtyr.) bi« jur (Sinnab,me berfelben

©tabt burd) £erobe« b. ©r. (37 b. dljr.). Quellen für bie ältere 3eit unb bie »timpfe

unter 2J?attatf)ia$ unb feinen ©öfmen finb ganj borjugSmeife ba« 1. unb 2. 93ud| ber

SWaffabäer; eine ©efammtgefdndjte gibt und) Dcrfdjiebenen Duetten, nicf>t eben genau unb

3Uberläfftg, üofeptm« (a. a. £>., XII, 6—XIV, 16), ber felbft bem lja«monätfd)en ®efd)led)t

oerwanbt fein will (a. a. O., XVI, 7, 1). Sine ganj genaue Pönologie läfjt fic^ nidft

mehj wiebcrfyerfrctlen. Obgleidj bie Sibel nur bie ältere 3eit ber #a«monäer berüd*

ftdjtigt, fo barf b,ier bod) aud) bie fpäterc nidjt ganj unberührt bleiben. 2öir geben jn«

nädjft bie ©tammtafel, foweit fie fid) ben OueUen entnehmen lä§t.

Don Slfabal), ift nidjt ju benfen. ftneurfer.

Sfamonäu«.

©ijmeou.

3ob,anne«.

3)inttatt)ta« f 166 0. <5br.

Oogamie«, ©imon. 3uba« Wattabi. (Sleajar. 3onatl}an.

f 161. fl35. f 161. f 162. f

$örfanu« II. «riftobutu« II.

31. f 49.

1
* — ^

^ttejranbrn. ^Itfj'anbfr. ''Hntigonu«.

f 28. f 49. f 37.

fllejanber. «ripobutu». ©alamöfio. Äijpros.

f 6 0. (Stjr. \ 6 0. tyx.
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lieber 400 Oabje hatten bie Ouben unter frentbem Drud gelebt, unb hjoren mährenb*

bem bie Stittn audj mandjmal ganj erträglich, immerhin füllte gerabe biefe eigengeartete

Nation bie frembe Slbhängigfeit tief unb fdiiucv. Da« Oubenthum felbft tonnte bei bem
fielen Verfehr mit ffremben nid)t ba« gleitfjc bleiben, efl Ijattc diel ifteue« ju Verarbeiten

unb fpoitete fid) fo in Parteien. Von ben Ouben felbft gingen viele Xaufenbe in ber

ftrembe Üjrtn ©efdjäften nad). 2Bemt biefe natürlich frember Ärt letzter jugänglid)

mären unb ber t>errfd)enben gried}. Vilbung näher rüdten, fo blieben bodj auch bie

hetmifchen Ouben öon biefem ijjrocefj nidjt unberührt. (Sin 3$eU befreunbete fid) mit

griedj. Slrt, er glaubte, öon jitb. Strenge ablaffenb, ben gorberungen ber j$tit SRedjnung

tragen ju müffen, mobei benn freilieft, und) in biefer fittlid) fet)r öerfommenen £tit iiidji

fetten ber Gigennufc ftarf mitfpielte unb üiel \n weit trieb, riefen ©vted)cnfreuiiMid)cu

ftanben bie frommen, bie Hasidim, gegenüber, bie in fdjroffer, fteinlidjer unb fanatifdjer

Seife am Älten fe^altenb,' ficö, gegen alle 3ugeftänbniffe mehrten. Sei biefer 3ert$etlung

ber Ouben felbft mar c« in ber X&at für bie #errfd>er ferner, ba« Volf im 3aum $u

galten, unb toenn biefe naturgemäß ben ©riedjenfreunblidjen itjv Dljr liefen, fo gerieten

fic bamit felbft in bie ^artei^ettnng. Dafi toidjtigfte Ontereffe mar ba« religiöfe; mürbe

biefeö fdjroer gefränft, fo burfte ein gemaltfamer $lu«brucf) ermartet merben. Ter für.

Äönig Äntiodm« IV. iSp ipb,au cö (175—164 ö. Qty.) mar e«, ber ben Sturm herauf

befttyoor. Äaum hatte biefer fülm bie 3ügel ber Regierung an fid) geriffen, al« er,

baranf auägefyenb, fein 9icid) ben xTcqnpteru unb Römern gegenüber jufammen^ufäffen
unb $u ftärfen, bie ^artnädigen Ouben an gried). Sitte ju gewönnen fudjte. Die öon

it)m eütgefefeten >>olieupviefter Oafon unb 9)?enelau$ warnt <$ried)enfreunbe unb fglimme
Subjecte, griedj. Spiele mürben eingeführt unb Ocrufalem erhielt ba« antiod)entfd)e ©ürger*

redjt. Om 0. 170 erfdnen ber Äöntg felbft in Oerufalem, er mi«hanbelte e«, brang in

ben Xempel unb beraubte ilm. 2öäf>rcnb nun fdjon ber £em*elbienft öernadjläffigt unb

Xempelfehäfce öerfüjleubert mürben, erfdnen ber för. ^clb^crr StpoHoniu« im 0. 168 mit

einem großen £cer unb richtete in Oerufalem jjeimtüdifd} ein Vlutbab an. Oerufalem

mürbe fetjr befefitgt unb erhielt in ber Vurg eine ftarfe fnr. Vefatjuug. Oefct frfjritt ber

.Wöitig jum 51 eu fünften öot: er befahl bie £'anbe«religion gänjtid) abjufRaffen unb bie fid)

weigernben Ouben ju h«bnifdjen ©ebräudjen $u jmingen. Die Söcfdmeibung unb bie fteier

be« ©abbat« mürbe öerboten, ber Tempel in Oerufalem bem olnmpifdjen 3eu« unb ber

auf bem ©artjim bem 3en« &nio« gemeint unb im Tempel ju Oerufalem ,,al« (Kreuel

ber Vermüfhmg" (Dan. 9, 27) ein Ältar erbaut, um auf bemfelben bem 3"»* £W<*
bringen. äSennfdjon bie lUc ctjr^al^l ber Ouben ber (bemalt wirf), fo blieben bodj aud)

nicf)t wenige trot? blutiger Verfolgung i^rem @ott treu, unb ber übermütige ftönig

britftete fl^ 3
U frt*^ Oubengott öemia^tet ju b,abcn (f. 9lntiod)u6 IV.).

On biefer 3eit ber 9?otf) l)attc fl(^ ber fdjon bejahrte fxit^tt SWattat^ia« (f. b.)

öon Oerufalem nad) 9)iobin jurürfgejogen; übermttlttgt öon bem UumtHen über bie

<Sd>mad) feine« ©olfe« töbtete er im 0. 167 einen opfemben Ouben am Elitär, bann

einen ftjr. Beamten, ber gum Opfern jmang, unb meldjen Oofepfju« (a. a. D., XII, 6, 2)

Äpeße« nennt, unb jerftörte ben Elitär. (Sr flo^ f>icrauf mit feinen Söhnen üi« ©ebirge,

unb ba i^m anbere glauben«treue Solf«genoffen folgten, eröffnete er pegen bie fremben

Dränger unb fd)lcd)ten Ouben junädjfl einen ^leinfricg, ber öom 9?eligion«frteg ein ^rei-

tjeit«frieg mürbe unb naa^ langjährigem fjelbenmütfngcm Äampf mit mcchfclnbem ©lüd
ba« jüb. 53olf noc^ einmal $ur politifdjen eelbftünbigfeit führen fofftc. 2Hattat()ia« felbft

ftarb jmar fdjon im 0. 166, aber öon feinen fünf Söhnen traten nun ob,ne ftürfftdjt

auf i$r ?eben«alter nodjetitanber Ouba«, Oonatr^an unb Simon an bie ©pifee ber

fäntpfenben Patrioten. Da öon biefen ÜRännem in befonbern Krttfelu \u ^anbeln ift,

geb,en mir fofort 3U ben übrigen befannten 9Witgliebcm ber $a«monäcrfamilie über.

Die betben anbern Söhne be« SRattathia«, ber ältefte, Oohannc«, ber 2 Wlatt. 8, 22;

10, 19 irrig Oofeph genannt mirb, unb ber ^meitjüngfte, (Stea^ar, betheitigten fid) aud) be«

Vater« würbig am Kampfe. Der (entere fiel at« .£>elb im 0. 162 bei Vethjadjaria,

inbent er, fid) felbft opfernb, auf einen großen Griefanten lo«ftürjte, auf meld)em, mic er

meinte, ber Äönig «ntiochu« V. ©upator fäße (1 2tta!T. 6,43—45; Oofephu«, a. a. £).,

XII, 9, 4). Wcb,t lange nachher, naä) bem £ob be« Ouba«, würbe Oohanne« auf einer

Senbung ju ben nabatäiftf)en Arabern öom Stamm Hmri bei SWebaba getöbtet (Oofephu«,
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a. q. D., XIII, 1. 2); für feinen Sob nofjm balb nad^er Oonathan fernere Stafy

(Sofern«, q. a. £)., XUI, 1, 4).

©imon hatte brei ©ohne, Ouba«, Oehanne« £>t)rtamtf nnb Ütfattat^iae (bgl. 1 SKaff.

16,2. H
;
Oofepfm«, a. o. £>., XIII, 7, 4); legerer totü inbeffen (a. a.D., XIU, 8, 3)

noefj bon einem werten wiffen. Der 3Mannhafteftc bon biefen mar Oohanne«, ben her

SSater jnerft jnra ftelbherru ernannte unb bem er (#ajara jur Ü?ofwung anwies (1 3Jiaff.

13,53; 16,1.21). Sil* ber alte ©imon bie Kriegführung, junäd)ft gegen ©enbcbän«

(f. b.), ben beiben älteften ©öfmen übertragen h«tte, enttebigten ftd> biefe beö «ufrrag«

auf eljrenboUc Seife (1 2Hafr. 16, i— io). SWattattnae ft^cint baraalö nod) jung unb rou

bebeutenb gewefen ju fein. (Simon hatte aber aud) einen ©d)Wicgcrfohn, ben $tolentäu«,

©olm £>abub'«, ber, retd) unb $um ftelbfyerrn in ber (gbene 3erid)o« befteflt, fid) felbft

jum Gerrit be« l'anbe« marfjen wollte. SBti einem ($aftmatjt in ber flehten ftefte Dof

(bon 3ofcplju« $)agon genannt) bei Seridjo im elften 2Wonat be« 3. 135 tbbttte biefer

hinterlifrig ben ©imon unb beffen ©8^ne Ouba« nnb SHattathta«, entfanbte Färber gegen

Oohannc«, fuehte Serufalem« fid) p bemäajtigen unb fo»ol ben for. ftimtg al« bie jüb.

Dberffru jur (Erlangung ber £crrfef)aft fid) gttnftig ju madjen. $>er 9»orbaufd)lag gegen

Oofjanne« mißlang (1 SDtoff. 16, 11—22), Johanne« befampfte ben £rcnlofen unb btefet

muffte fdjlicftlid) $um 3eno > uibenannt $otdla«, bem Strömten oon ^itabel^ia, fliehen.

9cad) Oofephu« (a. a. £>., XIII, 7, 4; 8, 1; „3übifä>r Ärieg", I, 2, 3 fg.) töbtete

<ßtotemäu« aud) bie ©emahlin be« ©imon, aber biefe, tt)ie auef) bereit ©ityne, nify fo^

gteidf, fonbem erft furj oor feiner ftlud)t, nQ^Dem er ftd) berfefbat erjt al« ©eifetn bem

3ob,anne« gegenüber bebient hatte.

(Stwa 30 Oafjre — benn bie Angaben fdjwanfen (f. (Swalb, „Öefchidjte be« $olfe«

Ofrael" [3.Hu«g., Böttingen 1864—68], IV, 502) — mar Oogamie« §b,rtanu« $oherprieffcr

unb Regent, ein metfer, guter, aud) friegetüdjtiger £>err, unter bem fid) ba« Sott im ganjen

be« ^rieben« erfreute unb bie $rüd)te ber langen nnb fdrtwren borhergegangeuen £rieg«^

jähre erntete. ©leid) im erften 3ab,r rürfte ber f^r. Äönig «nttodju« ©ibete«, um bie

Weberlage be« Genbebäu« $u räd)cn, beT^cerenb in Onbäa ein imb Oerufalem h«tte eine

Belagerung au«jub,atten. ha bie Ouben ftd) waefer gelten, fam cd \n einem friebttd)en

9lbfommen. Mh~ Öobpe unb bie anbem eigentlich nia^t ju Oubäa ge^örenben ©tttbte der

pffia^tete fic^ ^orfanuö einen Tribut ju ja^fen, bagegen gab er nia^t ju, ba§ Oerufalem

eine fbr. ©efa^ung erhielt, bafür fteHte er bem könig Öetfeln unb jaljtte 500 ©ilber*

talente. Um bie ©umme bc3ab,len ju fönnen, mu^te er ba« ®rab Dabib'« öffnen unb

fid) an ben barin beftnbüajen großen ©aja^en bergreifen, bie er aud) ba$u anmanbte, bog

er je^t alö erfte« Seifpiel bei ben duben frembe ©ölbner in 3)ienft nab,m (Oofep^uö,

„?lltertb,ümer", X1U, 8, 2—4). Warf) bem lobe be« «ntiodjuö ©ibetee (128 b. (%.),

ben ^nrfanud auf feinem unglüdfti^en 3U8 fl
c

fl
c » ^art^ien begleitete, fndjtc £>brfann£

bie ftjr. ©täbte fta) ju untermerfen, unb e« gelang ib,m, feinem ?anb jiemlitt^ bie ©reuten

mieberäugeben, bie e« in ber glücflidjjlcn 3cit f«ner Vergangenheit gehabt hatte; er na^m
SWebaba, ©amega (©amata, Oofepl)uö, „Oübif^er Ärieg", I, 2, 6) unb bie Umgebung,

eroberte ©idjem unb jerfiörte ben &embcl auf bem ©ari^im, ja er unterwarf fid) bie bon

alter« f)er feinbfcligen Obumaer, fqbafj fte fte^ gän^lid) bem Oubentljum anfd^Ioffen (Oo=

feb^uö, „1Iltertb,ümer", XIII, 8, 4—9, 1). Obgleidj er bon ben fnr. Königen, bie fidj

gegenfeitig felbft befämpften, junädjft nic^t« ju befürdjtcn hatte, erneuerte er bie frreunb»

fdjaft mit ben Römern unb lie§ fid) feine Eroberungen gewährlcijten (Oofcphn«, a. a. £).,

XIII, 9, 2). ©eine fpätere 9?egierung3jeit berflofj im ganjen nt^tg, Raubet unb 2Bob>

fianb mehrte fid) , nur gegen (Snbe feine« bebend fam cd \u heftigem Hampt gegen bie

Srbfeinbe, bie ©amaritaner, unb nach einjähriger Belagerung mürbe um ba£ 0- 108
©amaria jerftört, wobei $hr'anu^ aut^ ü°er ^cn öon ^cn ©amaritanern \n £>ülfc ge=

rufenen fbr. 9?cbenfönig Sntiodjuö CTtjctcenu« bic SDberhanb behielt (Oofephuö, a. a. O.,

XIII, 10, 2 fg.). 9<oeh ift ju bemerfen, ba§ er jur Sefefrigung befl ?anbe« einige

^efhmgen anlegte (Gtwalb, a. a. O., IV, 499), unter ihm juerft bie ©eften ber

^hariftter unb ©abbueäer in ihrer religiöfen unb bolitifcfjen Bebentung fchörfer herbor«

traten, wie er benn felbft erft ben ißh^fü'mt, bann ben ©abbueäern jtdj anfchlo§ (3o»

fcblju«, a. a. D., XIII, 10, 5 fg.), unb baß man enblid) auch 00n femer ^rophetengabe

wiffen woüte unb ihn al« Propheten anfaf) (Oofephu«, a. a. O., XIII, 10, 7).

^tjrfanuö hmtcrllcB Tün i
woone. ycaa) jetner Jöe|timmung joute oer attejte, arijto-
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bulii«, her nad) feinem jüb. Konten Guba« !>te§ (Oofcplm«, a. a. D., XX, 10, 3),

#ot)erpriefier fein, feine 5©itroe aber bie Regierung übernehmen; allein Slriftobulu« be*

mächtigte fty felbfi ber Regierung unb fe^tc ftch bie Jiöiug«frone auf. Die SDiutter liefe

er gefangen nehmen unb junger« fterbcn, aud) bie trüber ^ielt er gefangen mit tlu«nal)mc

be« i tjni am Älter näd)ften Slntigonu«; allein auä) biefer tüchtige äKann mürbe feljt balb

ein Opfer be« ^cibe# unb ber öcrbäehtigung unb beim Straton«thurm ermorbet. Da«
böfc ^rineip be« Äriftobuln« mar wot feine ©attin Salome, oon ben ©rieben Älexanbra

genannt, er felbft mar milb unb mad>te fld) um fein tfanb öerbient. So oergröfcerte er

e« bura) Sefriegung ber Sturäer, bie fleh fogar jum Oubent^um roanbten. 3m übrigen

mar er ©riedjenfreunb unb mürbe aud) ^iliftUm genannt, ©eine SKegierwig mährte nur ein

Jahr: non ©eroiffen«biffen geeinigt erlag er einer ftranfyeit (Oofephu«, a. a. £)., XIII, 11).

Der älteftc ber noch, lebenben trüber be« Äriftobulu« mar Slleranber Sannau« unb

biefem gab bie finberlofe Mittue Slleranbra bie Regierung unb ihre $anb. Der neue

König mar mtt&tg begabt, bent Srunf unb ber SBolluft ergeben unb hart, aber ein tüchtiger

Äriejer. ©eine 27jährige Regierung mnrbe guten 3$eil« mit Kriegen aufgefüllt, bie er

mit met^felnbtm ®tücf uad) außen führte; aber aud) im Onnern {mite er lange $u fampfen,

ba |"id) bati Sott toieberljolt gegen ihn erhob, unb nur bind) blutige ®eroalttf)atcn mußte

er bie Stürme ju befdjmören. So ließ er, al« ftd) einft beim Vau bljüttenfeft ba* Soll

gegen ihn erhob, gegen 6000 2)?enfd>en tobten (Oofeplm«, a. a. £)., XIII, 12—15).
Bl« ber Äönig, 49 3ah« alt, geflorben mar, marf fich Slleranbra in bie Ärme ber

^aTifäer, benen ü>r ©arte feinbfelig gegenflbergeftanben hatte. Son iljren beiben Söhnen
mar ber ältere, |mrfanu«, ein fd)road)er, fdjlafter ÜWcnfd), ber jüngere, Slriftobulu«, ba»

gegen ttjatfröftig unb fülm. Den lc Litern von ben ($efdjäfteit fern ^altenb, mad)te fte

ben erftem utm $>ohenpriefter, rocUjrenb fte felbft bie ^üget ber Regierung ergriff. Sie
regierte 9 3afjre im ganzen glüeflich (Oofepljii*, a. a. £)., XIII, 16), aber al« fic,

73 3a$re alt, geflorben mar, begann ein für ba* #au« mie für ba« Solf gleich Oer-

berblidjer Srubcr^roift.

Äaum mar £nrfanufl König gemorben, al« ber ©ruber bie SBaffen gegen ilm

ergriff, bei Oeridro ftegte unb tl)ii fo brangte, bajj er ihm bie ftönig«roürbe abtrat,

unb ruhig al« ^rioatmann in Oemfalem \u leben ftd) entfd)lofe. defet trat im

fflauen Obumätr «ntipater, einem ftreunb bt« $ttrfanu«, im felbftfüd)tigen Ontercffc ein

böfe« «ßrineip jmif^en bie trüber. Diefcr roufre ben $tir!anu« jur $lud)t mm «reta«,

Äfoiig ber Araber, m bemegen. Wadf gehörigen Serfpred)ungcn leiftete «reta« #ülfe,

beflegtc ben tirijiobulu« unb belagerte tyn in ^erufalent. Da manbten ftd> beibe Siüber

im 5. 64 o. olir. an ben röm. ^elb^errn Scanrud in Damadfud, btr für ben Slriflobutuä

entfctjifb unb ben HxttaS \\im ^ürfjug oeranta§te. xHla noa^ im gleichen Oa^r ber röm.

£)berfelb^err ^ompeju« felbfl in Dama*rn« erf^teneu mar, mürbe bie grage ber J^ron-

folge auf« neue bei tym angebraa^t Die (Sntfd>eibung erfolgte nidft fofort, fonbern eine

Uirterfudjung ging oor^er. Obglei^ «riftobulu« ibtty aufang« ben ^ompejuö bur^ ba«

reiche ©efdjenf eine« golbenen Sktnftocf« im ffiertf oon 500 latenten |u geroinnen fud)te,

fo füllte er ftd) bod) md)t fidjer; feine Spaltung roar fa^roanfenb unb ^roeibeutig, foba§

^ompeju« t rhUcftlict) gegen 3erufalem rüdte, ben ^Irijtobulu« gefangen na|m, Oerufalem

im 0. 63 mit Sturm nahm unb felbft in ba« tttter^eiligfte be« Xempel« einbrang.

£örfanu« mürbe jc^t £ol>erpriejter unb at« (St^narai (SoW«fürft) ben Wörnern tribut^

pflia^tig; bie ©renken be« i'anbe« würben bebeutenb oerengt unb bie bebeutcnbften feften

flliUje gefa^letft.

ß« lag in ber sJ?atur ber 2ad)c, bafj bie ariftobultfdjc unb überhaupt patriottfd^e

Partei ba« WlöQÜd\t in Seroegung fe$te, einen Umfd^roung herbeizuführen, ^iriflobutu«

mürbe mit feiner @attin, feinen jroei Söhnen Äleranber unb 3ltttigonu« unb feinen jroei

löchtern nadi $om abgeführt, aüein fdjon unterroeg« entfam «leranber; fa^nett fammelte

ftt^ um i^i ein £>eer unb ber rom. $clbh«rr ©abiniu« ^atte ÜNühc, ihn iur Unter»

»erfimg $u bringen. Da« i^attb fam nify jur Wuhe. Sergebltd) griff ^riftobulu« nach

feiner flucht au« 9?om ju ben 3Baffen: er mürbe nach ^om äurüdgebrad)t, unb ebenfo

0ergebli4 »MWftlC nachh« Slleranber ben ftufflanb. %i€ ber Stern be« $ompeju« in

diom im Erbleichen roar, rourbe im 0. 49 Äriftobulu«, ben (Säfar mit jroei Legionen

nach ©önen fenben rooUte, in SRom oergiftet, «leranbcr in Antiochien auf Scfehl be«

-L oinpcju v ouren >wCipiu qciooici.
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Unterbeffen war «fjtjrfanu« tängft auf bie hohenprtefterliche 2Bürbe 6efd)ränft worben,

ber eigentliche Regent aber bcr ©ath,e nad) Antipater, ber ftc^ getieft bie gan^e ©unft

Gfäfar'« ;u citoerben unb mirt) ;u feinen unb be« Lanbc« fünften auszubeuten wu&te.

??ad) bem Tobe be« Antipater (im 3. 43) trat al« berechtigter $rätenbent Antigonu«

Ijeroor unb burdj £ülfe ber ^arther gelangte er im 3. 40 jur ^errfc^aft. Dem &t)t*

fanu« lief? er bie Dtpren abfefnteiben, um ihn al« |>ohcnpriefUr unmöglich w machen.

Antipater'« ©ofm $erobc«, bon ber ©ewalt berbrängt, hotte fich balb nadj 9com gefoanbt,

unb hier fefete er cd bei SR. Antoniu« unb Octabianu« bitrdi, baf? er jum König t»on

Oubäa, Antigonu« aber jum fteinb be« röm. 33olf« erflärt mürbe. Gr« folgte ein faft

brcijäfjriger tfrieg, au« bem £>erobe«, feine ÜWeiflerfdjaft unb ©raufamfeit bewährenb,

al« ©ieger fjerborging. Die Dtmaftie ber .fxttmonärr hotte hiermit it)r Gfttbe erreicht

(im 3. 37 b. (Jtyr.) unb ifyr (Srbc fiel an ben blutigen Obumäer $erobc« b. ®r. Den
Antigonu« liejjj Antoniu«, bon $crobe« beftodjen, in Antiochien entlaubten Oofeplro«,

a. a. O., XIV, 16, 4; XV, 1, 2). Dorf) bannt nicht jufrieben, foUten burd) |>erobe« (f. b.),

ber ftrf) burd) ©erheirathung mit ber 2Jcariamne, ber loa^ter Aleranber'« unb ber Ateranbro,

ber 2"od)ter be« $brfanu«, eine Legitimität berfdjafft tjattc, aitct) bie übrigen herbortretenben

©lieber ber £a8monoifä)en Emilie bem $ob überliefert werben. 3nnäthfi 'am °ie 9?eit)e

an ben SSruber ber SRariafttne, ben Ariftobulu«. j&voax hatte fleh $>erobeö bcranlaßt ge^

fe^en, ben fteb^e^njö^rigen Oüngling junt $ohenpriefter $u machen, allein ba fiel) biefer

ber $ol?«gunft ju erfreuen feinen, würbe er balb (im 3. 35 b. (£f>r.) auf Anfttften be«

Aerobe« $u 3erid)o im ©ab erftteft (3ofephu«, a . a. O., XV, 3, 1—3; „3übifd)er

Ärieg", I, 22, 2). Sit« narf) ber ©(flacht bei Actium (im 3. 31 b. $hr.) $erobe« ben

55erfucf) wagte, ftd) bie ©nnft be« neuen ©ewalthabeT« Octaotanu« ju erwerben, fürchtete

er, bafj fld) in feiner Abwefenheit bie (Gegenpartei be* achtzigjährigen f)brfanu« bebienen

Tonne; er nahm baljer einen bon ber Aleranbra, ber Xorf)ter be« $brfanu«, eingeleiteten 8rlud)t=

berfua) juin Sftalchu«, Äönig ber Araber, jutn «orwanb unb lieft ben alten Wann in

gefeilterer ftorm hinrichten, bie SWarianme aber unb bereu SWutter Aleranbra fefete er im

Aleranbreton mit bem SBefchl feft, fie ju töbten, fall« er bie Äönig«fronc nicht behaupten

werbe (3ofeplm«, „Altertümer", XV, 6, 1—6). Die beiben fräftigen Ratten, bie ben

fteiub ihrer ^amitie billig haften, erreichte auch ba^b bad C^cfdiirf. 2d)on etwa nach

einem 3al>r würbe 9Wariamne ein Opfer ber ©erleumbung tmb (Siferfucht; ber Untreue

bejichrigt würbe fie hingerichtet (Oofephu«, a. a. £>., XV, 7, 1—6). Der £ob ber

Stfariamne erfct)ürterte ben $erobe« auf« tiefjte unb brachte ihn felbft bem Xobe nahe.

AI« baher Ateranbra auf biefen Xobe«faß bie (Erbfolge ihren (Snfeln ju fichern fucfjte,

fiel auch fie mit anbem al« OpfeT, etwa im 3. 28 b. ^hr. (Oofephu«, a. a. D.,

XV, 7, 8).

$erobe« hotte mit ber 9J?ariamne brei ©5hne m* 5^" Ibchter gejeugt, ber jüngfte

ber ©ohne fiarb währenb feiner (Srjiehung ju »fom (Oofeptfu«, „Oübifttjcr Sfrieg", I,

22, 2), wogegen bie beiben anbem, Aleranbtr unb Arifbbulu«, $u ftattltc^cn Oünglingen
unb 2)cännern emporwuchfen, berheirathet würben unb 9cachfommenfchaft hotten. Auch
bie beiben löchter, ©alampfto unb tnpro«, hotten 9iachfommen. Aber bie unfelige %a-

milie War in fid) jerriffen, in«befonbcre berbädjtigtc ber ältefie ©ohn be« £>erobe«, Anti-

poter, ein .^albbruber jener, bie ©b*hm ber SWariamne bei .frerobe« unaufhörlich, foba^

fie enblich Wirtlid) nach frfjeinbar richterlicher Unterfurf)ung unb bod) tmfchulbig um
ba« 0. 6 b. (Sb,r. in ©amarta erbroffelt würben, gerabe an bem Ort, an welchem einft

Aerobe« ba« SBeilager mit ber 9Wariamne gehalten hotte (Oofeplju«, „Attcrthümer", XVI, 11;
„Oübifdjer Ärteg", I, 26).

Da« eble ©efchlecht ber |>aflmonäer ertofet) atfo in männlicher Linie mit Ariftobulu«

(im 0. 35 b. dZfyx.), atiein in weiblicher Linie burö) bie ÜÄariamne in bie ^perobäer über*

gehenb, foHte e« noch in einigen 9)?itgliebern über ein Sahrlmnbert in ber Öefduchte eine

&?oae fpiclen. Die 9cachfommen be« Alcranber, be« ©ohne« ber ÜRariamne, berfchwanben

balb in Armenien, bagegen gelangten 9cad)fommen be« Ariftobulu«, bcr brei ©ohne (§erobe«,

+ al« gürft bon <5^alctö um ba« 3. 49 n. (%., Agrippa I., t 44, unb Ariftobulu«)

unb jwei Töchter (£>crobia« unb 5D?ariamne) hatte, in ^aläfrina noch für längere 3ett

3U JBebeutung, im befonbern würbe Agrippa I. für einige Oahre ©rofjfönig (über biefen

fpätern ^amilienjweig f. $erobe«). Sri^fche.
^afor (Hasor) bebeutet im ^ebrctifct)en $of, Öehöfte, unb war SKame mehrerer Ort-
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f^often. ©o ljie§ 1) her ©ifc eine« fanaanit. Äöntg« Sabin, ben 3ofua jerfiörte (3of. 11, i.

io—u; 12,9), bcr jebod> 311t 3eit ber SRicfyter wieber als «Äefibcna eine« tfönig« Oobtit

erfdjehrt (»id)t. 4,2. n; 1 ©am. 12,9). Der Ort fiel nad> 3of. 19, s« bem ©tamm
WapljtaU gu. erwähnt wirb au« fpäterer 3«t, bog tyn Äönig ©alomo befeftigtc (1 ffön.

9,15), ber afför. fttfnig Xiglat ^illjefer aber eroberte unb entöölferte (2 .tön. 15, 29).

Wacfy Oofejjfm« („Altertümer", V, 6, 1) tag er oberhalb be« ©ee« 2Rerom. SRobinfon

(„Steuere bibltfcfye ftorfdjungen" [Verlin 1857], ©. 478 fg.) finbet ifm im heutigen Xett

JMjuraibeii. wo ftdi Ruinen finben, niriit aber (Dgl. ©. 80) in ben 9fainen #ajirelj. 3n
1 2Wa«. 11,68 wirb bie (Sbene Afor (benn fo, nid)t Wafor ift $u tefen) genannt al«

nirf)t unfern oom ©ee ©enejaretl) gelegen. 2) ftanb ftd) ein Hasor im ©tamm Ouba

(Oof. 15, is. rer folgenbe V. 24 nennt ein Hasor hadattah, b. i. 9?euf>afor, unb nad)

V. 25 In e ü aud) ein .Hcnjjot hesron Hasor; übrigens ogl. SRobinfon, „^aläftina" |A>aiic

1841—42], n, 631). 3) SBhrb _>C cli. 11, 33 ein im ©tamm Benjamin befinbtid)e« Hasor

genannt, meldje« bietleidjt mit bem 2 ©am. 13, n genannten Ort Baal- Hasor ibentifdj

ift ÜRobinfon (a. a. O., II, 370) meint, bafe e« ba« gütige ttU «für fein fönne.

4) Oer. 49, is »erben Königreiche t»on Hasor erwähnt, bie sJ?ebufabnejar fdjlug. Da bancbcn

ba« arab. :'i omabcnoolf Äebar erwäljnt ift, fo werben mir auf Arabien gewtefen, bod) mirb bie

i'anbfäaft fonfl nify genannt. #ifcig („Der $rop&et Oefaia" [^eibdberg 1833], ©. 196)

nafuu früher Hafor für bie ©tobt Äjor be« (Sufebiu«, bie 8 Weilen wefllid) bon ^b,ila=

betötya log, jefct („Der ^ron^et Oeremia" [2. Aufl., Seidig 1867], ©. 372 fg.) erbtitft er

barin ba« i'anb Vetfafo* (wie für Vetybr jn lefen fei), ba« nur bei ben LXX 1 ©am. 14,4?

genannt wirb. Die erfiere Vermutung ifl geograpbjfd) entfdjieben jn oerwerfen, bie tefctere

jfdjmebt fdwn beöljatb in ber ?uft, weil bie £e«art gan* unftd)er ift. ftrifcfdje.

•& flS > cil1 ^fter, weldje« feine SBurjel in letbenfd>aftltd) erregter ©elbftfudjt unb

verbittertem Crigen willen hat unb Diejenige feinbfelige C^eftnnung bejeidjnet, Welche, in

©ebanfen ober $anblungen, auf pljöflfd|e ober moralifdje Verringerung ober Vernichtung

ber ^erfon ober be« @egenftanbe« au«gel)t, gegen welche fie gerietet ift. ©cfyon bie

altteft. ©efefcgebung oerbietet ben $afe (3 SWof. 19, 17), unb jwar junädjft ben „im $erjen",

benn, einmal im Onnern genarrt, get)t er leid)t in feinbfelige $anblungen über, wie fdjon

bie au« $a§ entfprungene löbtung Abel'« bnrd) Main beweift (1 2Rof. 4, « fg.). KUer^

bing« be30g fid) ba« Verbot be« .^affeß junttc^^ auf bie „$rüber", bie
(
,^ä

:

d)ften", bie

33olf«genoffen; aber e« fanb auch auf bie y?id)tl]cbriier feine Rnwenbung (3
<

SJlo\. 19, u;
2 ÜKof. 22,2t), unb warb fo weit au«gebef)nt, bafe, wenn riner ben Gfel feine« geinbe«

feiner ?aft erliegen fal>, i^m jur ^Jflia>t gemadjt war, bem ^einb in biefem frafl

reiche .^anb gu bieten (2 Wof. 23, 5).

OHcidnool ftctjt ba« Verbot be« ^affe« im *ä. D. in einer gewiffen Vereinzelung,

unb, wenn e« and) ben ^rioatfyaf; gebä'mpft hat, fo t)at e« bori) ben Völfer^ag, ben ^a§
gegen bie Reiben, niü)t ju oerfunbern ober and) nur ju Oerminbem oermoc^t. Der ^>a§

gegen bie Jeanaaniter wirb o^ne alle ©nfäranfung al« gefc^lic^e ^flie^t betrautet; nify

nur foö ber Öö^enbicnft ausgerottet, fonbern bie gö^enbienerifc^en fanaanit. ©tämtue

foOen^ aamä^lia) au«gctilgt werben (2 9Kof. 23, n fg.; 5 9Jcof. 7, 1 fg., 2*), ja bie eigene

<^attin, ber oertrautefte »vreunb, fotl, ber «nrei^ung \um ^b^enbienft überwiefen, oon

bem gum Äbfall angereihten Tljeil bie Dobe«ftrafe ber ©teinigung erleiben (5 iVof.

13, « fg.)« S« wirb ^ier jwar nitt)t oerfbnlidjer ^a§ gebilligt ober anbefohlen, aber ber

Fanatismus, ber jeben Vefenner eine« fTcmben Sulru« bem lobe meiljt, ift ein Äu«flu§

be« nationalen unb religiöfen ^affe«, entflammt bie i^einbfdjaft jwifa^en ben «n^ängem
öerfdjiebener dulten unb wiberfprie^t ber eckten 9?eligiofttät, welche religiöfe Verirrungen

lebiglid) burd) wo^lwoQenbe Vele^rung unb fanftmütfjige« Veifpiel befämpft. Der ^)uh

gion«f)a§, bie leibenfd)aftlid)e Erregung gegen bie f?eibnifd)en Vebrüder, hat in einer Mieüjc

oon iM'almen einen fcijr lebhaften %i«brud gefunben. Ja hoc wirb aufgeforbert , feinen

3om über bie „VMfer" auÄjuf^ütten 79,«), fte $u oertilgen (ff. 74, 11), fie ju

oemid^ten mit aOen ©eb,reden feiner ÜRajeftät (^jf. 83, 14 fg.), ja, bie Erregung wallt auf

bi« gu bem entfefelidjen SBunfa), bat} bie jhtaben Vabel« an Reifen jerfc^mettert werben

mödjten ($f. 137, 9). ©ole^e Ausartungen be« thcofratifd)en («eifte« laffen fttt) nid)t

cntfdjulbigcn, finben aber it)re ©rftärung in bem $ampf auf Üeben unb Dob, weldjen

Ofrael feit bem 6. 3aljr$. 0. (5^r. mit ben ^eibnifdjen 993eltmac^ten, erft mit ber afforifc^en

unb babnlonifd)en, bann mit ber grie^ife^en unb römifdjen fämpfte.
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2(ud) ©Ott felbft werben im %. Z. öfter« Steigerungen be« $affe« beigelegt. 2Bcnn

er al« ber ^eilige unb ©eredüe bargeftcUt ift, ber ba* »öfe ($f. 45, s; 6tor. 6, is— 19)

unb aud) ben »Öfen ($f. 11,5) Ijafct, fo ift jcbod) in folgen fallen ber 2lu«brurf s?a\i

unetgentlicc), b. t). nidyt oon unreiner leibcnfdjaftlid>er Erregung, fonbern oon ber abfo-

hlten göttlichen Negation ber ©ünbe, unb alle« beffen, man au« bent funblicrjen 2BoUen

fliegt, \u Perftehcn. ©Ott al« ber fettige unb ©eredfte fjnt ben abfohlten Hillen, bie

Sünbe \u üermdjten unb )u beftvafen ; etwa« anbere« bebeutet ber A>nf; ©orte« wiber

»öfc« unb »öfewidtfe mdit. ©gentlid) unb lucfentlirf) ift ©Ott oiehncljr bie tfiebe (f. ©ort),

er fann gar nidjt fjaffen, unb in biefem Sinn l)ei§t e« fdjon 2ßei«t). 11,2 fct)ön öon

tym: „Du liebft alle«, wa« ift r
unb tjaffefi nidjt«, wa« bu gemalt; ben«, wenn bu

tjaffeteft, fjätteft bu ntefjt« gemalt", ein ©ebanfe, womit aud) ^Ijilo übereinftimtut

(ogl. ju ber Stelle ©rimm, „Da« »ud) ber 2Bei«tjeit" [tfeinjig 1860), @. 216).

Sn biefem (Sinne fotten aud) bie wahren »efenner 3at)oe'« ba« »öfe Raffen (Slm.

5,is; $f. 97, 10; <Spr. 8, 7), b. t). fo, bat} fte ben Wädjften lieben, »ebcnflid) ift

bie (5rma$mmg, biejenigen ju Raffen, weldje ©Ott Raffen (^ßf. 139, «i fg.)- SBenn ©ort

bie ööfen „Ijafet", fo oerbtirgt feine abfolute $>eiligfeit, baf? in biefen £af? fict) feine utt*

lautere Veibenfdjaft mifdjt; ba« fünblidje SRenfdjentyerg oerfteeft aber gar 511 leidjt unter

bie üflaflfe be« Cjifer« für ©otte« (Sf>re unb Söafrrrjeit bie eigene (Jtjrfudjt unb leiben

fdiaftUdie SKedjtyabefet. Heurjerungen wie in ^f. 26, beffen »erfaffer ftd| auf feine Un
fe^ittb beruft unb feiner Treue gegen ©Ott ftdj rühmt, iubem er bie 9fotte ber »öfe»

widjter tjaftt, fmb ntcfjt frei oon Sclbftüberljcbung unb erinnern, wenigften« jum Tfjeil,

an ben Ityarifäer in ?uf. 18, 11 fg. Dagegen ift ba« ©ebet um göttlichen »riftanb gegen

bie fteinbe fittlid) wol ju rechtfertigen ($f. 69, 15; 71,4; 86,14 fg.).

Der jüb. 9cationall}a§ gegen bie (Ebonttter fpiegelt fidi barüi, baf im %. unb 9?. X.

(Sfau al« ein (^ortoerfjafjter bargeftefft wirb (2Äal. 1, 3; SRöm. 9, u). Sine fotdp Sln-

idmnuiifl tu ber ©efinnung Oefu fremb. Die Otutbeäücbe ift eine ber erften ftorberungen,

bie er an bie SRitglieber feiner ©emernfdwft ftellt (?uf. 6,17; äWattlj. 5,44 fg.), unb er

grüubet biefclbe, bejetdjncnb genug, auf bie »orau«fefcung, ba§ ©«tt aud) bie »Öfen mdit

fjaßt, fonbrre „feine ©onue «ber Sööfe unb ©ute aufgeben, über ©cremte unb Ungerechte

regnen lä&t" (SWattr). 5, 44), wogegen er ben ötjarifäifdjen <Ba$, ba§ „man ben ftetnb

fjaffen fofle" (SKatt^. 5, «), auf« entfa^iebenfte oerwirft. Denfelbcn ©runbfat? fpridjt

and) ^autu« auß (9?öm. 12, 14.24), unb ber $3erfaf?er ber Oo^anneßbriefe erflärt ben für

einen ?ügner, b. ^. .$eud)(cr, ber behauptet, er liebe ©Ott, waljrenb er feinen »ruber

nidjt liebt (1 do§. 4, w). Den, ber feinen »ruber Raffet, betrachtet er all einen, ber

nodj in ^eibntfcfjer Sinftemig fi^t, mag er immerhin fic^ mit bem Sütolm wiegen, im Jia^t

ber Q>rifH. erfenntnr§ \n leben (1 3ol). 2, » fg.).

Diefelbe, allen ^a^ oerwerfenbe ©efimtung wirb aud) 1 ^etr. 3, 8 $ebr. 12, 14;

Oaf. 3, 13 fg. empfohlen, ©n^elne Äuöbrttc^e fanatifdjen öiferö unb J^affrt festen freilief)

aud) im 9?. Z. md}t; benn ber ©eift ber aflumfaffenben i?iebe S^rifri fam nod) ntd?t in

oüen feinen Ottngern unb 9?ad^folgern jur ooOen öenoirflichung. 3m Offenbarung ebnet)

weift oielfad) nodj ein ©«ift jüb. ftad)fud)t unb $>«ibenl>affe4 (top. 18, 1 fg., ai fg.;

19, i8 fg.; 21,8). Hud) ber »rief be« üuba« unb ber jwrite »rief be« ^etru« ftnb in

bemfelben ©eift gef^rieben (Oub. 11 fg.; 2 $etr. 2,9 fg.).

Om allgemeinen jebod) tjnt ber >>nf; innerhalb ber fitt liehen Xnfc^auungcn bcö "Ji. D.

feine berechtigte 8teDe me^r, unb ba« !©ort Oefu, ba§ er mdit ju ben ©efunben, fonbern

ju ben Äranfen, nict)t 3U ben ©erec^ten, fonberrt ju ben Sünbera gefommen fei (9)?arf.

2, 17), ift bie rräftigffc »tirgfdwft bafür, ba§ ber wahrhaft dfriftl. ©eift ben J^a§ al«

SWotio be« ©lauben«eifer« unbebingt au«fc%liejt. 6d)enfel.

A^nnbc, f. Kleiber.

vS Li 11 pt (ftopf). 3Bie bie beutfa^en $tu#brürfe >?aupt unb Wopf, fo bienen auch bie ent-

fpred)enben hebrärfdjert unb gried>ifchen nidjt atiein $ur »ejeic^nung be« ganzen äKenfc^en, unb

bebeuten bann fo oiel wie Onbioibuum, i'ebcn, ^erfon Mity. 5, so; Dan. 1, 10; $f. 7, 17;

3fpg. 18, e), fonbern werben aud) oietfac^ im metajfy>rifcb,en <§-mn gebraucht. Da« $aut;t

hcuudinet bann entweber ben t}<tf>°rragenben ^ heil einer 8a die, wie ben ©ipfel eine«

»erge«, bie Spifce eine« Xf)urme«, ben Änauf einer ©äulc (1 SWof. 8, 5; 11, 4; 1 Äön. 7, 1»)

ober ba« tocal unb ^eülid) »orangeljenbe, bie ^tont be« ^eere« (5 ä^of. 20, 9), bie Duelle

be« «Strome« (1 2J?of. 2, 10), ben Anfang ((£3. 40, 1) ober ba« an »ebeutung, (Sinflufj unb
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9Wad)t $eroorragenbe. Ott bicfer legten ©cjielmng ift brr ©pradjgebvaud) ein fc^r

mannigfaltiger. $anpt Ijeißl bie ©efammttyeit im Unterfdneb Dom Iljeil, al« bem minber

©ebeutenben (2 SNof. 30, 12; ©pr. 8,2«; ff. 139, it), ber erfte ©tein im Snnbamcnt
eine« ©ebaube«, mit bem ber ©au begonnen wirb unb ber bie anbern trägt ober l>ält

(ff. 118,2*; ogl. 4piob 38,«; Oef. 28, i«; ÜHattl). 21, «s; ifetr. 2,7), bie wid)tigftc,

hcrrfdjenbc ©tabt, ?anbfd>aft ober Wation im @egenfttfc $u ben untergeordneten (Oef. 7, » fg.;

5 SJtof. 28,i8), bie ^ödjfte Steigerung einer Thäti.qfett ober Eigenfdjaft (ff. 137, e;

4» u), unb bie ferfon, weldje bem 9?ang muff anbere überragt unb fte beljerrfcfjt,

alfo ber ©orfteljer eine« ©aterfyaufe« (©ippe: 2 3Rof. 6, u. >s), ber Anführer bcß

©olf« im Ärieg (deicht. 10, ber Äöntg (1 ©am. 16, w) fowie ber SRäd)tige, ©or^

neunte, Obere überhaupt (Äfi. 1, s; 3cf. 9, u; 2 (Etjron. 19, n; 1 Äor. 11, 3). ffnd>o

logifd) betrautet crfdmnt ber tfopf al« ber ©ifc ber Ueberlegung, unb feine Haltung ober

©emegung Wirb bober $um fmnbolifdjen ftuebrutf be« $ebanfen«. £)a« ©Rütteln be«

Äopfe« ift bie ©eberbe be« ©erneinen«, be« fttafal unb be« 3*«^* (ff- 22,8;

2,u; ÜHattf). VI,»), ba« Rängen be« Äopfe« bie @eberbe ber ©erjwetflung (Oef.

58,s; #g.2,io), ben ffiff emporheben, ^eißt ftolj fein (ff. 83, 3; 9ttcf}t. 8,»), ba«

©erlniöeu be« Raupte« ift ©innbilb ber ©efdjämung (Oer. 14,4), ba« ©prengen oon

©taub anf ba« ftaupt ©innbilb ber Iraner, fofem man ftd) für nidjttg t)alt (£>iob 2, 11;

1 ©am. 4, it). fönen tt>eotogifd)en (Mcbraud) bat faulu« oon bem ftuftbrurf gemalt,

inbem er benfelben auf ba« ©erfyältnifö (SljrtfH \\\ feiner ©emeinbe anwenbet. 333t« er

ben Warnt al« ba« $aupt ber ijrau betrautet, baljer bie lefctere jum Betauen iljrer Sin-

gefjörigfett an u>ren (J^entann aud) im <9otte«bicnffc mit oerfd)leiertem #aupt erfdjeinen

1
ou, roätjrenb ber ÜHann jiirn ^cid)cn feiner Unotyängtgfcit ba« $anpt unbebetft ju laffen

fort (1-flor. 11, s— 10), fo ift G§rifhi« bafi $aupt ber ©emeiiibe. Die Sl««beutung biefe«

i^ilbc« ift aber bei itnu eine hoppelte. (Sffrifhtö ift ba« £>aupt ber (Memeinbe, weil ihm

biefe untergeben ifl (£oL 1, 10; (Epl>. 5, 2> fg.) , bann aber aud), weil bie @emeinbe al«

ein Veib mit feinen oerfdnebenen Organen erfdjeint (9idm. 12,*; 1 Äor. 6, 15; 10, 17;

12, 13 fg.). «n biefem Ceib ift bann e^riftuö infofem bad ^paupt, als er bie ©n^cit

ber mannid}fnltigen (^lieber barfteOt («öm. 12, s; ®pf). 4,4), afe bie ^emeinbegtieber

it|m angeboren (1 kor. 6,1: ; 12, k), a(3 ba« ^paupt ben Veit bcl)cvrfd)t (Sp^. 1,22;

ogl. 1 Kor. 12, »), alö er mit feinem («eift bie (^lieber erfüllt (<£pl). 1, 33; ngl. 1 .Vor.

12,4; Mi 0111. h, .. fg.; 2 Äor. 3, n), unb bom O^eift (ifjvifti an« bie ^emeinbe ?cben,

(Sin^eit unb Sßa(^«t^um empfängt (Hot. 2, 19). tttibe iLwrftcllnngen finb jebod) nidjt

abfoütt ju üerfle^en, fonbern »ie e^rifru« al« ba« Jpaupt ber ^eraeinbe bot) wieber ©ott

a(« feinem ^oupt untergeorbnet ifl (1 ßor. 11, 3; 8,2s; 15,»»), fo ift andi ber bie <£e*

meinbe tragenbe, oerbinbenbe unb leitenbe C«eift im @runb ber ®etfl ÖNrtte« felbft (1 ftor.

12,«; ©ittia^en.

Jauptmnnn, f.
irrieg«^eer.

Üufer. Son ben Sorten, »eldje in ber $. ©djrift ba« A>aii<< berief) neu , ift

tn ba« im ». X. ge»bfmliä)e ^ebr. bajith fe^r reiben On^alt«, unb merben,

befottber« bei »erbinbung be« SBorte« nrit anbern, oft baburd^ Dinge befiimmt, meldte

burd)au« erma« anbere« bejeid^nen, al« wa« wir unter $au« oerfteifen. 2 eben wir

jebod) auf bie fprad)lid)e Ableitung oon bajith, fo ftitben wir barin ben näd)ften

unb l)anptiad)ltd)üen ^merf be« .f)aufe« angebeutet; bau ad) bejeid)net e« nämltd) einen

Ort |um llebernoditcn, )um Derweilen; alfo ein ^olmbaiuv Dabei l)at man aber nid)t

immer an ein ^b'lierne« ober fteinerne« ©ebäube ju benfen, inbem bie in ben frityeftcn

3eiten an ©tette be« ^paufe« gebrausten Bette (f. b.), »eld)e für ba« £eben bc« 9?o*

maben am tauglichen waren, infonber^eit ba« ^eilige 3^t, aud) mit bem 2Bort ,,^au«"

beaeid>net »erben (1 9Jtof. 27, 15; 2 SWof. 23, i»; Oof. 6, 24; 9iid)t. 18, n; 1 ©am. 1, 7;

3, 15). 3)ie Sauart unb ©efdwffen^eit eigentlidjer Käufer, wie fte in fpttterer 3«t überall

in faläftina errid)tet würben, oermögen wir, wenn wir nur bie üorjüglidjem betrad)ten,

mit ©enu^irng ber ©emerfungen neuerer Äetfenbcn folgenbermatjen ju befrimmen.

Dtx finge ©aumeifter errid>tete fein |)au« anf felftgem ©oben (2Wattfj. 7, 34), nid)t

auf bet* ©anbe (8. 26), wo e« ben oft heftig ijerabftrbmenben Äegengüffen unb ben

©turmwinben feinen Siberftanb bieten fonnte. Die ©mnbfteinc ber (Debäube würben

nad) ber ©ittc be« 2lltertfmm« unter ftreubengefängen «wo Oubclrufcn eingefenft; fo ge-

fdja^ e« bei ber ffiicbererbauung be« Tempel« nad) ber 3?üdfef>r in ba« ^eilige ?anb
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bon ^riefient unb ?ebiten (<gfra 3, 10 fg.; Sadj. 4,7); ebenfo läßt ber Dieter (£iob

38, 7) beim Sau ber (Srbe bie (Sngel unb 2J?orgcnfterne Oubelliebet nnftmuncn jur Be-

grüßung bet neugegrünbeten ßrbe unb $ur Serherrliehung t^reö ijimmttfdicn Saumeifter«.

2Bic heutzutage im Orient, fo würben aud) fd)on in ben Reiten be« %. X. bie fflolin-

Käufer in ^oläfiino fämmtlich au« Stein erbaut. &l« Material für ben £äuferbau

»erben juerfi bei (Erbauung be« babnlonifchen Ifjurtn« (1 2Rof. 11, s) au« Set)m gebrannte

Riegel genannt, wie fotdjc aud) mtthebotl bon ben Ofraeliten in Bcgbpten berfertigt würben

(2 9Kof. 1,m; 5,7.8.16.18.19). Die Sabt>lonier berfaljen folc^e 3iegelfteine gern mit

Onfdjriften unb Figuren; aud) bie SXifdma fennt biefelben unb unterfdjeibet ^albe 3*egel

bon einer halben £anbbreite unb gan$c bon brei $anbbreiten. Butler biefen gebrannten

Riegeln werben aud) (Steine erwähnt, an welchen ^atäfiina in feinen (Gebirgen Ueberfluß

hatte (3 3Bof. 14, 40. 42). ^aläfte unb $rad)tgebäubc würben an« großen Ouaberftüden

gebaut, j. 53. ber nach, ägbpt. Sorbilb bon Salomo errichtete Äönig«bau (1 ftön. 7, 9),

ober au« weißen 3Harmorblöden, wie ber nadjertlifäe £empel (1 Gt/ron. 29, 2), $u welkem

und) ber Dntor unb anbere farbige (Sbelfteine al« befonbere Verzierungen oerwenbet würben.

Da« .f)ot^ braudjte man beim Sau ber Käufer meijt nuT jur Scfleibung ber 3immcr

Wänbe, jur Äu«täfelung ber ^iiuincrbcrfen unb jur Verfertigung ber Zljüven. $tudj heute

finbet man befonber« in Oerufalem überaß raafftbe Käufer, nur it)re Z^üxm unb bie

bergitterten, meift erferartig h"tau«fiehenben , rott) angeriehenen Heinen genfter finb bon

$olj. Sol wirb an bieten ©teilen be« Ä. %. ba« >?o\\ at« Saumaterial genannt, fo

j. 33. bie Sbfomore (Oef. 9, 9), weld)e geringer an 2Bcrtfj wot ( 1 ftbn. 10, »7) al« bie

(Seber (Oef. 2,13) unb al« bie Üidjeu bon Safan (CSj. 27, e); allein e« ift nicrjt anju=

nehmen, baß folcije« »0I5 ben A>aupt-- ober alleinigen Scftanbtijeil be« £>aufe« au«gemaeht

^abe, unb wenn 2 Barn. 7, 1. 1 (£ebernt)äufer be« Dabib erwähnt werben, fo hat man
wol nur an bie au« wertvollem debernljolj gefertigten Säulen ober an anbere Serjie=

rungen, ju benen (Sebernholj befonber« oerwenbet würbe, ju beulen, Äud) bei bem San
ber fönigüdjen $ofburg be« Satomo ( 1 &ön. 7, 2 fg.) werben foldje (Ecbernfäulen, auf

benen (Seberabalfcn lagen, genannt, unb nach, nötigem Serfiänbniß biefer Stelle

ift eine bierfad)e Säulenreihe gemeint, weld)e, ring«nm innerhalb ber ÜRanern erbaut,

ben £ofraum einfdrtoß, fobaß fie redjt wot)l wie ein „(Sebcrnwalb" erfahrnen fonntc.

%ud\ „eherne Säulen" werben al« befonbere äußere Seqiemng erwähnt, 3. S. in

ber Sorhaflc ber Salomontfchen Hofburg (1 ftita. 7, 15— 22), unb am $aufe be«

^>errn (2 ftön. 25, 13); bieüeidjt bienten aua) aWarmorfäuten (©8, 5, 15) bemfelben ßtotd.

äl« Sinbung«mittel ber 2 t eine werben Oer. 43,9 ber äRörtel unb ba« dement, f)ebr. melät,

genannt, wäo^e« SBort aua^ in abenb(änbifa)e 2pradicu übergegangen ift unb unter

anberm ein weiche« 2Bad)« jum Ueberjie^en ber Skiffe bejeidmet; jum Sauen würbe

aua^ Äatf ober ©ib« berwenbet (3ef. 27, 9; 33, 12), ben man auch 3"« Bbbufeen na^m

(5 3Rof. 27, 4) ; femer berbanb man bie gebrannten Satfßeine auch ^,vc^ oa9 au4 ^
fpalten h^»OT<1«föcnoe Ä«phalt ober (Srbpeoh (1 9Wof. 11, s), wie folche« noch heute

bie Ruinen oon Sabbton bezeugen. Die dauern würben mit liindic überwogen

(3 9Wof. 14, 41 fg.; 13, 10; Dan. 5, i), unb ebenfo pflegten befonber« bie jüb. ©räber

alljährlich am 15. be« SHonat« 3lbar mit Äalftünche geweißt 51t werben (SRatth. 23, 27).

Sicherlich war biefe $ünrf|e anber« bereitet al« ber Hörtel, unter welchen man gct)adte«

Stroh mengte, bann biefe 3JKfd)Uitg burd) Saffer erweichte unb fie burd)einanber*

fnetete; jur lündje ber ÜWauem bebiente man ftet) 5. S. in Kerpen (Cj. 13, 10 fg.)

einer 3D?ifd)ung bon (#ip« unb einem erbigen Sejianbtheil, Serdghil genannt; Untere«

bebeutet gelbe (irbc, fie ift aber eigentlich bunfelbraun ober jimmtfarben. l'ctt biefer

3Rifdmng übertüncht man bie dauern, welche anfang« babon grau au«fehen, aber wät)
-

renb be« Jrocfnen« weiß werben, «uch würben befonbere Färbungen ber SBänbe bor=

genommen (Oer. 22, u), fowie man auch in ^legrjpteri bie ^immvc bunt färbte unb $um
"Ii) eil bergolbete.

i'i 0 d) jet« ftnb in Oerufalem bie Käufer meifi \mt\- ober breifiöctig
;

auch oa* ain?

be« preuß. CEonfnlat« hat ^xtl Storfwerfc mit 17 ©cmächern. Sefonbere ^rachtgebäube,

wie ber Salotnonifehc tönig«palaft, waren wol noch h°hcr ; ^ ^e^term S. wirb bie

#öhe (1 #ö«- 1. 3) auf 30 (SUrn angegeben, wobon auf bie ber ftüfcenben Säulen 8,

auf bie brei ©alerien 18, entweber ju je 6 ober, noch entfprechenber, bie erfte ju 7, bie

zweite ju 6, bie britte ju 5 angenommen, unb 4 (Söen auf bie (Sinberfungen $u rennen
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fein würben. Drei ©totfwerfe fjatte aud) ba« Slpg. 20, 9 genannte ©ebäube; jebodj ift

ein £>au« nidjt foiuoi ein ©ebäube Don jwei ober brei fenfredjt übereinanberftet)enben

©totfwerfen, fonbern Dietmehr eine ©ruppc Don einjelnen, in ber Sieget ungleich hot)en,

neben * ober übereinanberüegenben ^äuedjen ober 3immern mit bajwifchcnlaufenben

(hängen unb ba$wifd)enliegenben ^läfcen, mit freien Eingängen unb befonbern Däfern
ober Terraffen. (Sin fold)e« #au« nun ober, nötiger, ein fold)er ©ebäubecompler Ijat

gewöhnlich bie ftorm eine« grofjen SJiererf«, beffen Dier ftlügel einen geräumigen $of
umfabließen (9fet)- 8, 1«; (Sftt). 1,5; 5, 1). SWandunat ift biefer $ofraum gepflaftert ober

er fy»t in ber Witte einen grünen $lafc unb ift mit ©äumen gegiert, Don oben ift er

meijt burd) eine linnene T)erfe gegen bie ©onnenflrai)len gefd>üfct. Onmitten biefe« £ofe«
befinbet fidj eine (Sifterne (2 ©am. 17, is), ein ©pringbrunnen ober ein »ob (2 ©am.
II,»), unb fo biente ber ^of ju einem angenehmen (Srfrifd)ung«= unb Unter§altung«ptafe.

©äulenhatlcn unb ©alerten umgaben biefen $ofraum, weldjc gewöhnlich jum (Smpfang
Don Gräften unb al« ®efeflfchaft«3imtuer benufct mürben, ©röfere Käufer Ratten nod)

einen ©or^of (Oer. 32, 2; SWarf. 14, es; 8uf. 16, 20; Slpg. 10, n), ben man al« Sorjimmer
benutzte; au« biefem führte eine Thür in ben $ofraum, unb Don ba au« gelangte man
i« bie untern 3iramer be« £aufe«. ©on jenem $orl>of führten Treppen (1 ffön. 6,s;
Dgl. 2 <%on. 9, 11) auf ba« T>ad) unb in bie obern ©torfroerfe. Sei bem ©atomonifchen
Tempel waren biefe Treppen au« foftbarem rotljem ©anbelholj (2 <5b,ron. 9, 11) unb 1 Äön. 6,8

wirb eine beutlid) al« SBenbeltreppe bezeichnet. Oefct finb biefelben in Oerufalem faft

immer au« ©tein, jiemlidj fdjntal unb fteil, unb meift md]t überberft.

Die ftenfter (f. b.) ber Käufer werben heutzutage meift nad) bem $ofraum ju gebaut,

um ba« ©nbringen be« ©tra§enftaube« ju Dermeiben; im Sltertljum waren fle wol immer
nadj ber ©tra§e ju (Wicht. 5, 2s; ©pr. 7,«). Obgleich bie Bereitung be« ©lafe« burd)

bie ^^önijier längft befannt war, fo würben bod) biefe Deffnungen ber So^njimmer nie

mit ©la« Derfdjlofjen, benn bei ber oft ant/altenb {wtyen Temperatur ber Vuft würben
©la«fenfter bie ©ajwüle in ben ßimmern gefteigert haben, batjer Derfdjlofj man bie genfter*

Öffnungen burd) ©itterläben ($£. 2, 9) ober nefcförmige ©orange.

«n bie ^foflen ber Spüren foflten bie Sfraeliten bie ©orte 6 9)Jof- 6, 4 fg. (ba«

fogenannte &?mft?), um fle beftiinbig Dor Slugen ju t>aben, anfd)rciben 9); obgleidj

biefe ©orte nic^t eigentlich, fonbern figürlich Derftanben fein wollten, fo würbe jener

39cfei)l bodj Don ben dfraeliten eigentlich Donogen; wie and) nod) heutzutage an ber

Ttjürpfofte jebe« frommen Ouben eine fleine, gewöhnlich in einer ©la«röhre bcfiublidje,

mit bem Semd? betriebene Papierrolle angebracht ift jur fteten (Erinnerung an ben

#unbe«gott beim (Sin = unb Hu«gang. (Sine ähnliche ©ttte finbet ftch burchgängig bei

ben SRohammebanern, meld)e nid)t nur über bie Ttjüren, fonbern aud) faft an afle 3ßänbe

ber Käufer ©teilen au« bem Mo van (in\\\\d) reiben pflegen. 3 uu,nlcit ^<>vcn bie Xtyüxtn

bei ben Ofraeliten au« ©tein gefertigt, in befdjeibenen fn mithin fern aber nicht eben

hoch (Dgl. ©pr. 17,i9: „9Ber feine Thür fjod) macht, ringet nach Ungfüd"); e« ift

nämlich eme ®^tte ocr Araber, in bie Käufer, welche fte au«pliinbem wollen, ijinciir^t

reiten, be«t)alb macht man oft ben (Singang fo niebrig, ba§ fchwerlich eiu ^Jferb hi« 1

burc^fommen fann. -hiermit übereinftimmenb cqärjlt ein neuerer sfceifenber, ba§ bie T"hi,r

in bem £au« eine« Ernten faum 3 ftu§ h 0(*) ^ matt aön* °'e ©ohnung eine«

ÜWanne« Don 9)?acht unb Änfehen fd)on an feiner 2f)üx erfenne, beren ^)öhe m^ oev

Sitelfeit be« $eftfeer« im $erhä(tni§ fleht. (Sin Ijoljc* Thor ift ein octdici: fönigticher

fflütbe be« 33efi^er« be« ^aufe«, fo ©. ba« SlUah^api ju 0«pahan unb ba« ©ab«
Jpuntaljun ober bie #ohe Pforte in tonftantinopel; fo werben aud) bie Thore Don Oeru=

falein unb 3»on oft mit bem 9?ebenbegriff ber ©rö§e genannt. Tie Thür bewegte fid}

nicht burdj an ber ©eite angebrachte $änber, fonbern würbe an bem obern unb untern

@nbe Don 3°Pfen gehalten (©pr. 26, u), weldje in befonbere Pfannen (1 jftfn. 7, so) cin^

gelaffen waren, ©tabtthore überwog man wol auch, um Pc 3U oefeftigen, mit ftarfem

©fen (Äpg. 12, 10), auch waren nur bei foldjen unb an ben Thüren Don ©d)afefammern

unb ©efängniffen eiferne Siegel unb ©chlüffet in ©ebraud). t^ttr gewöhnlich hotte man
hö^eme Siegel, 3U benen entfprechenbe hölzerne Onftrumente jum Ocffnen (^icht. 3, 25;

3ef. 22,2») gehörten; bi« auf bie neueften Reiten waren ©chlöffer, Wieget unb ©a)lüffel

an Käufern unb felbft an ©tabtthoren Don $oly, bie ©djlüffel, etwa« über eine ©panne

lang unb Don ber 3>ide eine« Daumen«, garten Dom an ber einen ©eite mehrere furje
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Wägel ober ftarfc Draljtfiifte, fo georbnet unb fo weit ooneinanber, baß fte auf anbere,

in bem f>öljerncn Wiegel beftnblidje, paßten nnb fo biefen hinmegjiefcn forotien. ©n fe^r

fefter $erfd)luß ber leiten »uro« jebenfaöö babmrfi nid)t erhielt; tucürtrt)t t'djob man
bafjer nod) befonbere Wiegel oon innen uov, fobaß man bie Xf)Ur nur oon innen anftbun

f 011 utc 6,5; ugl. Vuf. 11,7). Tic I Innen ftnb aud) Ijeutc in Oerufalem flet« Oer*

fdjloffeu, baljer bat man, um in ba« .frau« ju fommcu, mit einem an ber SD)ür befeftigten

Wing an biefelbe ju Hopfen (SWattl). 7, 7; £uf. 12, se; 13, 25; «pg. 12, u), wol aud) feinen

Tanten babei 511 nennen (Slpg. 12, u; JDfffe. 3, 20), um oon bem $&ür^üter ober ber Ttyüx*

l)üterin (3of). 18,ie fg.; SIpg. 12,») (Sinlaß ju erholten; römifdje uub gried). Sd)riftfteÜer er«

wähnen in gleicher äBcife foldjc Xi)ürl)üterinnen, uub aud) ber alte gried). Ueberfefeer ber

SJüdjer Samuel'« badjte 2 3 am. 4, e an eine foldjc. öor fürfUidjen ©ebäuben flanben

Trabanten, befonbere mürbe ba« portal be« föniglidjen $aUße« bemadjt (1 itön. 14,2?;

2 Äön. 11,6); Ijier mar bie «uffteüung einer foldjen 2^orwad>e feljr natürlid), aud) wirb

biefelbe burd) ben Umftanb beftätigt, baß in (^orfabab oor einem Jpauptportal im Steur

getäfcl \u beiben Seiten runbe £öd)er fid) beftnben, welche &öd)ft waW^inlid) ben X^or

wädjtern jur öinfc&img ber Van^en bienten.

Wod) haben wir ba« Dad) be« föaufe« ju betrachten. Die Käufer, mit tfcilmeifer

Wu«nal)me ber £empel, baben im Orient fänmttlid) platte £äd)cr, fobaß man uon ber

Straße an«, ba bie Käufer aneinanberfteljen, faft wir eine fcorijontale SHnie al« ba«

oberfte ßnbe fie^t. 9Nan fonnte bab,er oon einem Dad) leidet auf ba« anbere gelten uub

fo fort bi« an bie Stabtmauer, um oon ba in« ftreie m gelangen, oljne bie Straße ju

berühren ; fo war e« mirflid) möglid), ba« ©ebot be« £>errn ju erfüllen (SWattl). 24, 17),

beim Untergang ber .IpeUigen stobt 00m X ad) au« \u fliegen. Die Xädjer foöten nad)

5 3Rof. 22, s mit einer Velme, b. i. mit einer örujlweljr Derfe^en fein, bamit nid)t üMut -

fd)ulb auf ba« $au« gelaben werbe, wemt jemanb fjerunterfaUe. Diefe $$orfid)t«maßrcgel

mar wal)rfd)etulid) bei mannen Rufern in bem Vanbe, welche« bie Sfraelitcn erobern

foüten, nod) nid)t getroffen, unb ba biefe Käufer oieUeidjt nicht jum fragen ber ©ruft

wel)r geeignet waren, fo foüte wenigften« fein neue« £>au« oljuc biefelbe gebaut Werben.

Sie pflegte nad) ber Strafe ui etwa« Ijöfjcv ju fein at« nad) bem $ofe gn, unb l)ifr

würbe aud) an biefelbe bie nun 3 djufc gegen bie £i$e über ben Jpof au«gefpannte ?eiu

wanb befeftigt. Der ©oben be« Daäje« befielt gewö^nlid) au« einem wafferbidjten (Sfrrid);

ein fotdjeö fonnte leidjt unb o^ne ©efa^r für bie barunter «efinbUajen aufgehoben werben

oon ben Prägern, weld)e einen Äranfen $u Oefu bringen woUten (2Äarf. 2, 4). ÜKauaV
Däd)er waren aber aud) au« 3t ein gebaut, foba§ fte, in ber SKitte ein wenig erljubt,

ju beiben Seitat fdjrag abtiefen ober fo, ba§ nur bie eine Seile bie anbere um wenige«

überragte, bamit ba« Wegenwaffer ablaufen fönne, wcld)e« man aud) in bejoubern Wöhren

nad) ber (Sifterne leitete, ©idjerlid) wareu aud) einjelne S^eite ober größere Stüde be«

Dadje« mit €isbe bebeeft; aud) fonnte in bem Vgm- ober ©ip«b*ben, au« bem oft ba«

(Sflrid) befianb, teid)t ein fpärlid)e« <$ra« auffprießen, weld)e« aber, in ber $öf)e um fo

meljr ben fengenben Sonnenfha^lett au«gefefet, balb Oerborren mußte Cßf. 129, e; 2 Stön.

19, vf.; 3ef. .37,27); ä^nlid)e« wirb aud) au« Italien berid)tet, unb in ^erfien fommt ««

uov, baß man Sdjafe unb fiälber auf ben Dädjern weibet, fogar Warten werben

auf ben Plattformen ber Däd)er angelegt; fo befinbet fid) ©. auf bem preuß. Qon*

fulat«gebäubc ju Oerufalem jwei Stocf ^ ein eigentlicher, nid)t eben fleiner ©arten,

in weldjem bliü)enbe Milien, ®rauaten= unb Orangenbäume einen Ijerrlidjen «ufent^alt

gewähren (f. Dad)).

3n unmittelbarer ^erbinbung mit bem Dad) ftanb ba« C ber gern ad). (S« wirb uod)

letM im SKorgenlanb mit bemfelbcn Hainen bezeichnet, ber bafür im %. X. üblid) ift,

nämlid) ;Alija (2 Sam. 19, 1; Wid)t. 3, 20; 1 Äön. 17, 1»; 2 Äön. 4, io; 23, 12; Dan.

6,11; ogl. «pg. I,i8; 9, »7.39; 20, s). Da« SBort Obergcmad) bezeichnet an fid) nur

ein Ijöfycr liegenbe« 3"«wer im ©egenfa^ }u einem tiefer gelegenen, alfo ben obem Zfytii

be« £>aufc«, ben obern Stod; fomit wirb man ftet) eine befonbere (Stage barunter uor

[teilen bürfen, nnuetleu au« einem, b,öd)ften« au« nuei ^iuuuern befte^enb, meldje an beiben

Seiten nid)t bi« an ben Wanb be« untern Stod« rcidjt, fonbern ein wenig eingerüdt ift;

Derartige befonbere Storfwerfe in ftorm Heiner, einjeln flef)euber ^äu«d)en ober, an ber

Seite erbaut, in ftorm eine« Webenjimmer« fmben fid) fe$r häufig im Orient; wie juni

übeil noen iebt. würben fie aud) im Hltertbum über bem Jborwea anaeleat ("2 Sam.
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19, 1), in ber Siegel aber [tauben fte (ei ben >>clnacrn auf bem platten Tad) in ber

Dutte be$ .öau(cx5
,
ringsum böllig frei unb nidjt mit einem anbem ©ebäube oerbunben;

fte hatten ntetft jwei Ii; nun, &on benen bte eine nnd) bem Onnern beä öaufeö, bic

onbere gewöhnlich ju einer Xreppe unmittelbar naöj ber etra&e führte/ Oft biente ba«

Obergeinach ben grauen ber £ölmc be« Jpaufeö jum Aufenthalt, aber borten begaben ftd)

and) bie SRänner \u ernfter Ärbeit ober jur e» rholuna., unt oon bem <$eräufd) bc« £>aufeä

entfernt unb ungefiört ju fein; bort wirb ftd) alfo and) ber Prophet (Slifa aufgehalten

^aben, wenn eine Herne Mammer 2 ÄÖn. 4, to genannt wirb, meiere bte Sunamitin für

it)n Verrichtete ; ein Obergemad) war and) baö Sommerjimmer bc« (Sglon oKidjt. 3, so),

worau« (S^ub entflog nadfbem er Ofrael an bem moabit. Äöuig gerochen (33. 23, 26),

ferner bie Cammer, wohin ftctj Daoib begab, um in ber Qrinfamfeit über «bfalom $u

meinen (2 3 am. 18, sa), bie obere Kammer, wofelbfi äljaö feine Ältärc errichtete (2 &ön.

23,is), unb bie iunere Mammer, wo ber "^roptjet ben Hiiiiig Oelm jalbtc (2 Äön. 9, 2).

21 11 d) benutzte man eht foldjrt Obergemad) aU Xobtenjimmcr (Äpg. 9, 37. 8»), unb um
bafelbft ju beten (Job. 3, 12; $lpg. 1, 13 fg.; 20, 1 fg.). 2Bie im «£>ofe, fo beftnben ftd) aud)

auf bem ©ötter ober in beffen Umgebung einzelne Zäunte ober eingemauerte Blumentöpfe.

3n neuerer 3eit finbet fld) am 9ianbe ber Dächer oft eine püramibalförmigc, mehrere

Xvcierfc bilbenbe (Sinfaffung ju bem ^werf, burd) bie runben WjUn Bicflcl berfelben

frifd)e i'uft hereinftrtimen $u (äffen. %ud) in früh eru .Betten f
ct)eint man barauf bebaut

gemeiert §u fein, befonber« bati Obergemach fo einjuridjtcn, baf; cß oon ber Vutt burd)

ftridjen merben tonnte unb alfo möglidjft fühl mürbe, unb auf foldjc weite, luftige SöÜer

ift 3er. 22 r i4 hingettriefen ; man wenbet auch ^e»te «n SÄorgenlanb berfdnebene Littel

an, bie 3immer fühl ju machen, unb meift geflieht biefe« burd) Oeffnungen in ber Dede,

burch welche frifd)e i'uft h«ein(ommt; auch 8rö§*" @üle öfter« ttuppelit an ber

Decfe mit fleinem Oeffnungen, befonber« gegen Korben, um ben fühlen SRorbwixb ein«

bringen in laffen. <3)runbt.

.f>QUtfgeräthf . Die 3üttmer ber Käufer hatten entweber einfache, mit weißer Xündje

überzogene (Stetnwänbe ober biefelben waren in vornehmen Käufern mit einer Jpolsbecfe

überfleibet, benn wenigften« »erben bie getäfelten 3immertoänbe oft alfi befouberer guru« ge^

nannt ($ag. 1,4; Oer. 22, 14); fo war natürlich auch oic J^onhaUc in bem @alomoni>

fd)en ^alaft mit getäfelten SBänben oerfehen (1 Jtttn. 7, 7), unb nielleicht würbe auch, luie bne<

in ben Käufern reicher Börner ber ftaU war, baS Xafelwerf nod) mit ebelm Metall,

befonber« mit ®olb, überwogen. 3ur Sfuöfdjmürfung ber ®efäfce, (^ötterbilber
, Stoffen

unb «Wobei bebiente man fid) im «Iterthum gern beö Elfenbein«, in £ötu« waren fo

gar bie Seuberbänfe ber Sd)iffe bamit oeraiert, unb ebenfo benufcten e« bte Hebräer für ihre

Bimmer (ty. 45,»; Änt. 8, ts); wegen ber maffenhaften ©erwenbung biefe« äXaterial« jur

innern ttuäjicrung wirb ba£ oon Htyab erbaute präd)tigc Sjanti fogar ber „elfenbeinerne

|<alnft" genannt (1 Hön. 22,««). 3ur befonbern ^liiei'djmiirfnng ber Limmer ober ein-

zelner ^egenftänbe in benfelben oerwenbete man auch oielfach baö ©ilbwerf; fo war ber

Xhron be« 8aUmo oon 14 prächtig auö ®olb gearbeiteten i'öwen, al« ben ©ambolen ber

etärtc, getragen unb umgeben (1 «öu. 10, 19 fg.; 2 dhron. 9, 19 fg.). 2>a$ mofaifche

®efe^ (2 SDiof. 20,4 fg.; 5 9Wof. 4, 1« fg.; 27f «) nnterfagte bie «ilber nur in beut

Aall, ba§ fid) Abgötterei mit ihnen oerbmtb, aber bie ^t)arifätfc^en duben fpäterer Reiten

bulbeten 33Übmerfe überhaupt nicht. Darum würbe, nach vtaftpfmä, ein oon bem
letrardjen Aerobe« in Liberia« erbauter ^alafi, ber mit Xhiwfiguren gefchmürft war,

iierbrannt. «ttein ba« 3<hlo9 be« Oohanne« ^nrfanu« jenfeit beö Oorbanö behielt tro^^

bem ben 3 chmurf feiner arofien Xhierbilber. Die Attüböbeit ber Limmer waren oft mit

gebrannten Steinen ober auch mit bunten 3Harmorplatten belegt; fo würbe ba3 große

(^aftmal)l beä ^lha«oeru« in 3ufa in einem fonigtid)en (Gemach gehalten iliftl). 1, c fg.),

beffen Dtnfiubobett burch ©rünftein, Marmor, ^crlmnttcr- unb @ä)War}fteüt, b. h-

burch e in^elnc platten ober ,v(ad)eu oon jenen oicr Steinen Derfdn'ebencv ?varben, gebilbet

war. 3Benn l'uth«r in 2KarM4,i3; fttf, 22,12 ba« 8ocal beö legten SNahlö 3efu

„gepflafterter eaal" überfc^t, fo begeht ftch biefe« ^räbicat auf bic söefchaffenheit be«

,vui?bobenö, allein man hat, nach 0(111 Hvtert, vielmehr an bie befonbere Vorbereitung beö

3aalev? für ein (^aftmahl, alfo an bie 33efct)affen^eit ber ^oljter ober Dioand \\\ benfen.

Sediere btlben überhaupt einen wefentliehen ^öeflanbtt^eil ber 3i»wcr
j Schilfmatten ober

Teppiche bebeden ben jöobcn, Welcher oft auf ber ber Il)iir entgegengefe^ten (Seite etwa«
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Iptier ift. Oebodi finb bie IVobct mcf entlief) nur Sofa« unb Vagerftätten, tote foldje

au et) Ijeute nod) im Orient ringdum im 3immer angebracht ftnb; jumeilen ftanb oor

üjnen ein lifd) (<£$. 23, 41) ober emef) <Stül)le (2 tön. 4, 10), meiere heutzutage im

Orient jumeifi nur in franfifd)en Käufern getroffen »erben, toityrenb bie arab. Aaffee^äufer

hbchftend Heine 3troljftill)le befifcen. Tic Vaqcrfiatteii felbft maren oft aud Elfenbein (Am.

6,4) unb in lururiöfer Weife mit bunten Jepptchen gefdjmütft (<Spr. 7, ie)
, auf meiere

man SRuhefiffen (öj. 13,1s) legte, roelrfjc ald fammtene ober bamafiene ^olfter aud)

tjeute nod) ber Sequemlichfett bed Orientalen bienen. Aud> in ben an ben SBänbcn bed

3immerd angebrachten 9?ifd)en befinben fidi t^etlö foldje <5i$polflcr, theild öerfctjiebeue

(Effecten, j. $3. leberne Soffer mit Kleibern, Settmatrafcen, meiere man bed ÜHorgend ju-

fammenjuroflen pflegt, mit Saummofle gefüllte Äopffiffen, mattirte ©ettbeefen, ^Jor$eÜan ?

gefdurr u. bgl.; uäften unb itomnioben tjat ber Orientale iud)t. 3 U ben mefentlichen

Etüden ber Zimmereinrichtung gehörte aud) ber £eud)ter (2 Übn. 4, 10), für meldjen bie

oon bem t>eiügen i'eudjter (f. b.) gegebene 8efd)reibung (2 SWof. 25, 31—st; 37, 17 fg.)

fdjroerUd) $u oergleid)en fein bürfte; mol gab ed aud} nur ju biefem befonbere Apparate,

ntinüidj 3o"ßen uno Vid)t[ etjeven
, tfampenpufcen unb Meine Pfannen, worauf biefe tagen

(2 2Rof. 25 , 38). la aujjer jum >iod)en faum regelmiifjtgcd $euer gemacht ju werben

brauste, fo befanben (id) feiten Äamine in ben Käufern, benn ben Mau d) lie§ man burd) bie

Xijiix aud bem 3unmer cuttueidjeu; Oefen aber merben tuet fad) ermähnt (3 3Rof. 2, 4;

7, 9; 11, 35; Ätf. 5, 10), unb unter bem betreffenben ©ort Unnür mirb man ftd) einen trag;

baren Ofen ju benfen haben, bergleidjen im üWorgenlanb gebräuchlich finb unb bie ge^

möfjnlid) aud) jum (Merätt) bei Weifenbeit gehören
;
nad) bem Vermögen unb bem 9cang ber

l£tgentt)ümer finb fie aud t>erfd)iebenem iVatcrial berfertigt. .^neronomud befdjreibt einen

foldjen Ofen alc< ein runbed mctaUened @efä§, bad oon auften burd) bad inmenbig

brennenbe treuer fdjmar
^

audfef/e. Aehnlidj merben mir und ben Oer. 36, 22 ermahnten

fteuertopf \u benfen hoben, ald eine Art oon äoljlenpfanne, mie fie aud) bie ($riea>en

jui (irleurijtuug unb (grmärmung beu uferen, ba bie Vampen überhaupt erft fpüter in

(^ebraud) famen. Aud) bie $tnbud pflegen bei f alt er Söitterung burd) fup ferne ober

irbene ©eden, in meldjen ftcuer brennt, bie Limmer ju crmarmen. Die heutigen Kraber

haben and) einen foldjen ^euertopf, Monkal genannt, meldjer mitten im 3immer in einer

runben Vertiefung flet)t; man lafct barin bad fteuer abbrennen unb ftcüt bann ein bier-

ediged ©erüjfc mit einem ©edel barüber, beberft ed mit einem Seppid) unb t)iitt baburdj

bie Sanne fein- gut jufammen.

Die genannten ($ertttt)e maren im allgemeinen ber notfjtoenbige, aber audreid)cnbe

^eborf eined jeben 3immerd, meld^ed uidjt für befonbere 3lücrfc beflimmt mar. :Vur bie

Ijiuterfteu ^iiunier bed ^>aufed, mie bied aud) heute nodj orientalif d)c 3itte ifl, bleuten ben

grauen jur 2öot)nung, unb mürben oon baju beftellten Huffet)em ftreng bemadjt; au^er

bem .1paudt)errn burfte fie fein 3??ann betreten, unb nod) t)eute get)ört ed ju ben Selten-

Reiten, menn einem Weifenben ber 5öefud) etned £aremd, b. i. grauengemadjd, geftattet rnnb.

ion ^ofept)ud merben aua^ (Bpeifejimmer in ben ^aläften ber 5feid)en ermahnt. Sin

t)eimlid)ed (^cinad) mirb SRattl). 15, 17; "XUavl 7, w> angebeutet. 'Der IVcljammebaner

betritt cd megen ber ooqunebmenben SBafdumg mit einem engt^alfigen SBafferfrug; ber

Ort fetbft gilt itjrn für obfcön, unb fo erflärt fid) aue^ ber 93efet)l bed 3et)u (2 Ä5n.

10,27), ben Xcutpel bed (Sö^en Saal in ein get)eimcd ®ema<^ m oermanbeln (<£fra 6, u;
Dan. 2, 5). S3ei Äönigen unb Magnaten gab ed befonbere 3«n*ner für ben Aufenthalt

im Pommer unb Sinter, ber $ropt)ct Iwod (Äap. 3, 15) mao^t einen Unterfajieb smifetjen

Sintermot)nungen unb Sommerpalaid, unb ein 2£intert)aud mirb aud] oon Oeremia

(Äap. 36, 22) erroät)nt. ftudj t)cute befinben fid) in ber Umgebung größerer (Stäbte bcrrlidje

(Härten mit i'anb^äufem ^um Aufenthalt mätjrenb ber $)ifee bed ©ommerd; befonberd finb

bie ©rieben unb in neuefter 3«t audj ber engtif^e Sonful barauf bebadjt aemefen, ^err-

lid^e ©ärten mit Käufern int sJ?orbroeften oon Öerufalem anzulegen. örunbt.

S~mSMt, f.
.£>audfwlter.

niK^jQltcr. ©ott ift im 9?. X. met)reremal mit einem >>auöf;aiter ober $>aud^errn

oerglia^en i.Vuf. 12, 42 fg.; 14, >i), unb fein Serf, bie Seit, mithin mit einem $tn#jtftf

ber unter göttlicher Veitung unb 55ermaltung ftefjt (@pt). 1, 10), unb, nad) letzterer ©teile,

in einer SReitje oon @ntmideluugdperiobeu ju feiner »ollenbung gelangt. Aua) bie

Triften merben öfterd ald foldje mit £audfjaltem unb »ermattern oerglid>en, infofern
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bie oon ihnen empfangenen göttlichen ©nabengaben (f. b.) al« anoertraute ©ütcr erfdjeinen,

bie flc ju bewirtschaften h flben unb in Sejieljung auf beren gute SSerwenbung ftc ©Ott
Oerantwortlid) fmb (ÜRattl). 25, u fg.). 6ie foflen biefetben al« „gute §au«halter" ju

gegenfettigem 9hifcen üerwenben (1 ^etr. 4,io). 35a« ©üb oom $au«halter ober Ver-

walter wirb in«befonberc aud) auf bie Bpoftet unb «orftcher ber djriftt. ©emeinben au«;

gebebt. $aulu« will al« ein „$au«halter ber ©ottc«geheimniffe " betrachtet werben

(1 ffor. 4, i), unb nad) Xit. 1,7 foll ein 93ifd)of al« ein „$au«haltcr ©otte«", b. h- al«

einer, ber im Dienft ©orte« bie ©emeinbe ju oerwatten Ijat unb für bie Ärt feiner Ser=
waltung ©Ott üerantwortlid) ift, fid) untabelhaft enoeifen. Sdjenfel.

£<llriia. 3n ber «ufjählung ber öier $arabie«flüfTe h«§t e« (1 2Rof. 2, n fg.),

ba§ ber $ifon* ba« ganje ?anb £>aoila (Hawila) umftrömte, wo e« ©olb, ©bettium unb
einen gewiffen gbelfiein gäbe (nad) ber trabitioneüen grflärung Onnr). Da« £anb fleht

bem oom ©idjon (9cil) umfloffenen Äufd) (Äet^iopicn) gegenüber unb erfd)eint nad) bem
3ufammenhang al« ein füböftlid)e« SBunberlanb. ©« lie^t ba^er gietntid) nahe, mit

manchen alten unb neuen Crflärcrn an Onbien \n benfen. 2lber bie Äufjäljlung m oclV

au« einer anbern Quelle ftammenben, fnjiematifchen Xafel (1 SWof. 10) fprid)t eher bafür,

bajj e« im füblid)en Arabien ju funken fei. #aöila fteht hier einmal (©.7 = 1 tyxon.

1,9) unter ben «Söhnen oon £am'« ©ohn, Äufd), bie man grofccntheil« mit einiger

(Sicherheit nach Oftofrira unb (Sübarabien oerlegen fann, einmal (33. 29 = 1 (Shron.

1,«) unter ben «Söhnen Loftan'«, eine« Slbfömmling« oon ©em, welche, foweit fte fid)

geographifd) beftimmen laffen, alle im fübtid)en Arabien $u fud)en unb. üDcan meint nun
oielfad), baß biefe beiben £aüila ooncinanber oerfRieben feien, aber oiel näher liegt bie

burch mehrfache Analogien ju belegenbe Sinnahme, baf? ber SJcrfaffer ber SJölfertafel

birect ober inbirect ocrfcfncbcne Quellen benufet t)atf beren eine $aüila unb anbere ©rriche

•Sübarabien« ben fd)warjen SJülfcrn ($cufdj) feilte, währenb bie anbere fie, mehr bon

etfmographifd)em (Stanbpunft au«gehenb, burch Ooftan mit ben (Semiten oerbanb. 33ei

einer fo entlegenen ©egenb, welche, wie wir fahen, mit einem wunberbaren (Schein um»
geben war, fann bie« nid)t befremben. 3U beadjten ift aber, baf? 1 2J?of. 10, 29 ba« nad)

1 ÜWof. 2, 12 golbreiche #aüila unmittelbar neben bem at« eigentliche« ©olblanb berrad)*

teten Optjir erfcheint. SoÜenb« entfReibet nun aber für bie i'age $aoita« in Arabien

bie Angabe 1 Ü#of. 25, 18, baf? bie Oömacliten „oon £>aoita bi« <Sdjur" (norböfttic^ oon

Äcgnpten) gewohnt hätten. Dit «Stelle 1 ©am. 15, w würbe un« fogar bahin führen,

$aoita al« einen oon ^Jaläfiina gar nid)t fehr entfernten "Sßunft anjufcljen, benn £önig

©aul fod ^ier bie Slmalcfiter „oon £aoila nach «Sdjur £nV gefd)lagen ^abtn; boefj

leibet ber ganje Bericht an Uebcrtreibungen unb ungefd)id)tlidjen .ßiigen, unb biefe Ort«=

angäbe ftel)t auch gerabeju unter bem Qrinflufj ber ebengenannten ©tette 1 2Wof. 25, is.

Wix bürfen baher nicht« auf flc geben. Slbcr au« ber Betrachtung ftfmmttidjer (Stellen

fommen wir ju bem (Srgebni§, ba§ ^aoila aller SBahrfcheintidjteit nad) ein Drt ober

£anb im füblichen Ärabien war, oon bem man wenig wußte, fobaf? bie ^hantaflc 5r"*

heit hatte, e« mit ihren SReijen auejufd)mücfen.

9Kan hat ftet) oielfach 3J?ü^e gegeben, ^aüita genauer nachjuweifen. 2ttan h^t an

Haul&n, einen $)ijrrict in Gemen, ober an Haulän, einen jemenifchen Ort, gebacejt, aber bie

^camenöformen feheinen ju wenig ju fiimmen. fyxntx hat man bie G>h<iulotäer be« (£ra=

toflhcne« (irtrabo, XVI, 767; ÜDionhfiu« ^Jcrieget., Orbis descript., SU. 956, Welcher bem
8er« ju Viebe „Ghaulafier" barau« madjt) herangejogen, bie aber in ber (Stjrifdjen SBüfte

ober boch in 9?orbarabien gewohnt haben werben. (Snbtid) bat man |>aüila im ©inu«
Hoalite« finben wollen, ber jeboch an ber afrifan. Seite (fübweftlich öon 8ben) war.

Ch«t bürfte e« erlaubt fein, mit $3od)art an ba«
f

YatXa be« ^3tolcmäu« (VI, 7) $u

benfen, wctdje« nach f«nen Drt«beflimmungen im füböftlichen Gemen lag. ^oaila ent*

fpridjt wahrfcheinlich einer arab. 3)imtnutioform Huwaila, weldje fid) mit bem ^ebr.

Hawila 3iemlid) bedt. Diefe ^orm fommt al« arab. Drt«name wirfltch üor. 5>emt

SRiebuhr („^efd)rcibung oon Arabien [Kopenhagen 1772J", S. 342; ogl. bie Karte, Xafel XIX)

führt einen Ort nahe bei ber Äüfte be« $erftfchen Ü)?eerbufen« in Sahrain (ungefähr

unter bem 26° nörbl. $r.) au, welcher Huwaila (in moberner S(u«fprad)e Huaele) hei§t.

Unmöglich wäre e« fogar nid)t, ba§ bie« gerabe ba« biblifdje C>aOila ift, aber paffenber

fcheüit boch D 'c füblichere ?agc be« ^tolcmäifchen ^)Oaila. 9cölbefe.

^Oöron. Wit biefem Slu«brud bejeidjnet ^echiel (Äap. 47, 16. it) ba« ©ebiet,
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weldjcö firf) awifdjcn $>amaötu8 unb ©üeab ausbreitet, olfo ben nörblidjen Ufjeü beä

Cjijorbaulanbeä, fobnjj fldE) bcr 33egriff bon Qoftran jum größten £r)ett mit bem bon

5Baf<tit (f. b.) berft. On ber grtedj. ßtxt jerfiel btefer £abrangau tu bic 2anbfhaften

Otirräa, ©aulaniti«, Sluraniti«, öatanäa unb £rad)onitiS (f. b.). Hucfc rjeut« no<$ wirb

nidjt fetten m bera bulgären ©bradigebrandj jener $egcnben ber gleicht frmbfefyaftö*

combler al$ .<pauran bejeidjnet; bod) ^aftet biefer 2ln$brutf genauer au beut rjodjgetfyünitten,

er)emat# bulfanifefjen ©ebirge £auran unb ber an feinem meftlidjen ftuft fid) auöbe^nmben

wefligeu (Sbeue cn=9?ufrat), weld)c bie gefegnetfien SBeijcnernten bon ganj ©nrien liefert

unb in ifjren biclcn flcincn £>ügetn eine Spenge uralter unterirbtfdjer Drtfd>aftcn befit|t

(SBefcjtein, „föeifcberidjt über $anran unb bie £rad)onen" (»erlitt 1860], ©. 44 fg.;

föitter, „^aläftina unb Sorten" [Söcrliu 1862], II, u, 807 fg.). -ftnrrer.

.§a&ars9(bbar wirb 4 ÜWof. 34, 4 unb 3of. 15, s alö füblidjer ©renjort be* VcmbeS

ytanaaii unb be$ ©tammgetnetä Ouba aufgeführt, au Unterer Stelle jebod) in 3toei Ort«"

uameu, £>e$ron unb Hbbar, getrennt, worauf Ijerborgctjt, ba§ e$ eigentlid) jmet Ort-

fdjaften, übrigens beibc nnt)c beieinanber, unb jroar 5lbbar Ijöfjer gelegen, waren. %vt

bie fauaanit. äönigdfrabt Slrab (3of. 12, u [f. b.|) ift, wegen biefer &*art bei ben LXX
|H 4 2)?of. 34, 4, nidjt $u benfeu; bielmcfnr ift bie CrtStage für £aäar-2lbbar bebeuteub

weiter füblid), wol norbweftwärW bon .«abcS (f. b.), jwifdjcn biefem unb Sljraon (f. b.)

511 fuetycn. Afneuder.

<$n)ar*(?IUUI ober .fcajiU^lWtt wirb 4 2Kof. 34,9.io unb 63. 17, 17; 18,i
alö öftlidjftcr ffonti ber ibealen 9?orbgrenje beä ^eiligen Vanbeö unb bc$ ©tammgebictd

2>au genannt, unb gehörte al$ „bamnSccnifdjer ©reusort" fdjon $uut ©ebiet bon £>araa$fn$.

£>cr Warne bebeutet „ÖueUcuijof", beun ber Ort fdjeint burd) Oucllbrunncn ausgezeichnet ge=

wefen 31t fein. Statu alfo bie Tabula Peutitigeriana (X, e) au bcr Straße bon &painta naa^

^adnora eine (Station „£nnbert 33runnen" (Putca bei $tofcmäu6, V, 15, 24) angibt,

27 SWiUien, b. i. gegen 1 1 ©tunbeu, norbweftwürtö bon ^aduöra, fo bürftc wol in ber*

fclben unfer Ouctlcngerjöftt bermutrjet werben (f. nod) ^ajer ^attidjon). & neu der.

£a3ur=®(lubn, eine ©tabt im „5D?ittag$(anb" be« ©tammgebier* 3uba (Oof. 15,27),

bisjefct nod) nid)t wieber aufgefunben. Xenn wenn ttauater, gefrüttf auf bie an fid) fdjon

wiberfprud)öboUc SBcmcrfuug bei? dierom;muö, (#abba im äußerpen Süben ü&erragc oft-

Wärt« ba$ Xobte 5l)ieer, bie Certltcfyfeit am Üöeftufer beö Xobten ÜJTeereö in ber Oiittne

Scbbel} wieber fiuben wollte, weld)e auf einer fkinen, ädern ^lnfa)eiu \wA) unzugänglichen

/podjebene eine« phramibenförmigen, fteil au$ bem ©teer auffteigenben Ö*lf*n, wenig

füblid) bom Sabi eö=Se^dl, liegt, fo beruht jene Angabe be« .v3teronnraue olme &xottfci

auf S3crwcd)felung bon (^ar^^abba mit (Sngabbä (f. (Sugebi) am Xobten SWetr, unb

ber öcrmirt^img bcS üeueru ©«(ehrten wiberfpridjt fdjou ber Warne $ajar, toeldjer ein

£orf, Öetjöfte, nid)t aber eine 5)crgfeflung liejcirfjnet. 3>iclmet)r ift in bitfer fdjwer ju»

gänglid)en 5fHcnburg Sebbelj bie Cvtltage ber aften unb berühmten ^eflung 2Hafaba

(tta4 eben $krgfcfrc bebeutet) 51t erfennen, wctdje ,\uevft bon bem 2)?affabäer Oonattjan

erbaut unb füäterr)tu bon £crobcö bem ©roßcu alö ein Bnfludjtfort für ftd) felbfl be-

feftigt unb uuüberwinblid) gemadjt würbe (Oofcbfmö, „Oübifctjer Ä^rieg", VII, 8, 2. 3;
bgt. IV, 7, 2; ,/illtcrtlnimcr", XIV, 11, 7; 13, 9; 14, 6). 8gt. uoeb, üiobinfon,

„'ißalüfttua" (^atlc 1841—42) „II, 477 fg., unb <5>ro§ in ben „Slrjcologifdjcn Stubien

unb Äritifen", Oa6.rg. 1845), 8. 242, gegen b. Räumer'« „Beiträge jur biblifdjen ©eo=
grapr)ie" (?eiö,ng 1843), <S. 25. S neu der.

$aaflrttiaüet^ 1 ÜJiof. 10, 2« a(ö eolju beä Ooftau aufgeführt, bexeid)uet eine

$ölfcrfd)aft Arabien«, unb jwar bie (£t)arramotiten in ber tjeutigeu 2anbfd)aft eübarabien*

^Hibr)ramaut, öftlia^ bon deinen am Ö<can. Der 9?ame ber Sanbfdjaft, gewöt)nlid) au«

bcr ljebräifd)en unb arab. Sbradje „5Jorl)of beö £obe$" crflört unb auf ba# mtgefunbe ktima

belogen, biirfte bielmet)r, und) £)itiig, inb. Urfprungö (gadhraraetu) fein unb tfcidjnam,

bann aber aud) 3Beil)raud) 311m ^inbalfamireu bed ^cid)namd bebeuten, fomit alfo fd)on

einen wichtigen ^mnbelöartifcl bcr alten (Jfjatramotitcit be^eic^uen. Sdjon (5ratofrt)ene«

(bei ©trabo, XVI, 768 fg.) rennet biefe S3ölfcrfd)aft ju ben bicr Apaubtftömmen, welche

ba« füblidje Arabien bewohnen, fennt beu lebhaften ^anbcl mit SBeiljraud), 9Änrrt)cu unb
anbem ©pejercien, unb fagt, barj biefe ©cgenftänbe bom 2lelanitifd)cn SWeerbufen auS

abgeholt worben feien; aud) bie Äüftenftäbte ^ab^ramautiS felbft untertjicltcn cinfl olfl

©tabclortc inb. 2öaarcn einen lebhaften Öanbl)anbcl burd) ba« innere Arabien mit jfara

Digitized by Google



$tgaf*€tatl «gfljcr .fjattirfion 611

oanen &i« 31t ben .^anbr(0 ptälien an bcn ©cftaben be« Sftittefntccr«. ftefct fmb Oemcn
unb £abf)ramaut gar ntdjt mefjr bic Wcbcrfage ber inbifd)cn imb ägtjpt. $öaaren, unb nidjt

einmal bic ?anbe«probucte werben auf eigenen (griffen oerfilfurt, fonbern immer nnr oon

fremben gefjolt. $on oerfdjiebcnen .fiäfen an ber Äüfte (Wafalla, <Sd)ef)r n. a.) »erben

3£ci()ranef), arab. ©ummi, Slloc, Dradjcnblut (ein 93aumf)ar$) unb anberc CErjeugniffe

nad) 9tfa«fat unb 3ubien oevfafjren, mäfjrenb naef) Semen öerfdjicbenc Korten Veinwanb,

£eppid)e u. bg(. gebradjt werben.

9Wit bcn (ifjarramotiten fdjeinen bie Abrannten (f. £>aboram) 31t einer Sölferfdjaft,

unter einerlei .frerrfdjaft, oerchtigt gewefen }ti fein; beim beibe tarnen wedjfcln oielfadj

bei aften ©djriftftcllern miteinanber, bei anbern werben flc aud) wieber unterfd)icben. ©0
nennt ber (^cograpf) ^tolcmäu« (VI, 7, 10, 25, 26) öfrlidj oon ben Momenten (.f>imja*

riten; f. Cpf)ir) bic ?(bramiten mit ber ,fSanbel«ftabt ßane am ütfeer, unb nörblidj oon

ifmen, roeftlid) oon ber 9)?t)rrf)cngcgenb, bie (Sfyatramotiten, wttfjrcnb Dljeopljraft, ber Söater

unb ^egrünber ber ^flanjenfunbe , um« 3. 312 0. (Sljr., in feiner ,,^flan$engcfd)id)te"

(IX, 4) ein Admmyttn gerabejn unter bcn S-B?eifn*and) imb 9)?trrrf)engegcnbett felbfi to*

mäf)nt, 2ttarciatt bagegen wieber bie (Sfjarram Otiten an ben ftlufe ^?rion (Söabi SWtffiff)

um bcn Onbifdjcn SKeerbufen fcfct, unb nod) anbere biefelben, wie e« fdjeint, fogar bi«

au ben s
#erjtfd)en SWccrbufen retdjen fäffen r

wie benn aud) &abota f norbwärt« oon ber

Seeftabt ßane, alö £auptftabt batb ber Gljatramotitcn, balb ber Bbramtten getiannt wirb.

DicfeT gro|?e Crt fall Per alter« 60 Tempel gehabt fjaben nnb ber einzige große Stapel*

pta£ alle« 3£ei()raud)!janbel« gewefen fein, für welchen bie anbete #anbel«flabt am SJtar,

tfane, at« .<nafen gebient fjnbeit mo^te, wo bic <Sd)iffe au« 3nbien, ^erfien unb «(eggten

gegeufeitig ifjre haaren abfegten (f. (Sabtfja). Die große ©übfüfle, welche frityerfu'n

unter ben Tanten Dfdjofa (Dfd)6f) unb .^abfjrantaut begriffen würbe, $at in ben »et*

fdjiebcnen Reiten tieränbcrte $3ejetd)nnngen bei bcn Arabern erhalten, unb jeberjeit finb

bte Wrenjen be« Intern VanbeS flieftenbe geblieben, ftfcifenbe ber neuem 3*i* befdjränfen

bie Benennung £abljramaut auf einen fefjr flehten ftfattm, 3 Dagcreifen lang unb eine breit,

nur (Sin Werte« fruchtbare« Xf)al mit dielen 9?e&entl)alern , 5 Xagererfen weit oon

SttafaHa lanbeiumärt« gelegen unb faß parallel mit ber ©cefüftc 3ict)cnb. Die Sttcoölfe=

rung biefer ih'ifie ift öcrfdjiebencn Urfprung«; bic l)bl)ern Staffen, welche bic Wriftofratie

bilben, ftammett an« 3äfa unb £aM)ramaut unb untcrfc^cibcn fid) oon ben übrigen burd)

eine uiet IjeÜerc ©eftdjtefarbe; bie anberrt Rammen oon fremben ab, meldje fid) jtt Oer-

fö^iebenen Reiten luer niebcrgelaffen Ijaben. 3 l,bem will man, neuern SReifebcridjten 3U*

folge, im Innern bc« Gebiet« oon Oemen gegen .^abljramaut l)in (nad) anbem in .^abf)ra=

iiiatit felbft) int 9Wunb bc« bortigen ©olf« eine eigene, nirt^tarab. @prad)c entberft

fjaben, weldje ber 3prac^forfc^er fireänet bem ©tamm ber ÄufOtiten jujuweifen fuc^t

(f. Slet^iopien). >>icr^er, nad) A^abfyramaut, oerlegen bic Araber aud) oielc i^rer alten ©agen,

»eldje jum Tljcil int Äoran erwälmt werben ; bort fofl ber «Stamm Hb unb ber 31t ihm

gefanbte l*ropf)et .^ub gewofmt Ijabcn (fein Öeburtöort „S3elcb Webi .^nb"), beffen @rab

man nod) nalje bei einem Bullau jeigt, welker „Hlbir ^ub' y

, b. i. ber „Brunnen be«

.tJub", genannt wirb, in weldjem bie ©ortlofen i^r «erberben finben werben, »gl. £ifeig

unb Jud) jtt 1 STCof. 10; Änobel, „Die SBölfcrtafcl ber ©eitert«" (ließen 1850)); 33urrf-

^arbt, „^eifc in 9?ubien" (SEBcimar 1820), ©. 435, 605; Wtebufjr, „5?cfdjrcibung oon

te6ien" (.Kopenhagen 1772), 3.283 fg.; SBeaftebt, „Reifen in Arabien", beutfdj oon

Obiger (£alle 1842), II, 334 fg.; bitter, „Die (grbfunbe" (Berlin 1846), XII, 44,

609 fg.; hantiert, „®eograpl)ic ber ©rieben unb 9?öma" «Dürnberg 1792—1825),

$ff30T--8lia( („5u^«^of"), eine Stabt im füblidjen D^cil bc« 8taiumgebict« Onba,

fp<iter ben ©imeoniten gehörig, nad) bem babtjlonifdjen (Sril aber wieber oon Ouben be=

wolmt (Oof. 15,2s; 19,3; 1 dl)ron. 4, 28; Wef). 11, 27). Der 3?ebeutttng be« Tanten«

Würbe (ft=if)ali (et ta?H) entfpred)en, eine Trt«lagc im 8üben oon Hebron (9?obinfon,

„^aläftina" [^aae 1841—42), III, 862). Äncurfer.

^(linr-'Sllffl, aud) .^ajar-'^uftut („9?o[^of"), eine Stabt ber ©imeoniten (3of.

19, 5; 1 (Slrron. 4,31). «neurfer.

Äajrtjon^nmnr, f. (Jngebi.

rfd^tt .§fltHrt)OH, ,,ba« Mittlere $a3er (^of, Dorf), welche« an ber ©renje oon

#aurän liegt"* (©3. 47, tc), flirrt feineu Hainen 311m Unterfcfjieb oon jwei beuadjbarten

Äncitrf er.
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gleichnamigen fünften. (2« ift ber öfMidjjU ^Junft im 9?orbcu ber Obealgrcnje be« ifrae--

litifd)en Sanbc«, aber nod) ju Ofracl gehörig, liegt alfo füblidjer al« .^ojar-Gnon (f. b.),

weldjc« al« ber norbbfHidjftc ©ren^punft fdjon jum bama«cenifchen ©ebiet gehörte. Da«
britte £ajer märe mithin füblid) bom „Mittlern £ajer" 3U fudjen (bgl. #ifcig ju 47).

5? neu der.

.^AjCrotl), bie jroette £agerfiation ber 3fracütcn uad) ihrem Slbmarfd) bom Sinai

gegen Habe« $u (4 Üftof. 11, 35; 12, ie; 33, n. i»; 5 9#of. 1, 1), ohne 3roctH *>aö heu
"

tige £abf)ra ober 3lin cl-£>ubhera = „^ajeroth", 18 ©tunben norboftwärt« bom (Sinai.

On jenem Xfjal befinbet fid) bie einige Duelle ber ©egenb, weldjc baö ganje 3ab,r t}iw*

burd) gute«, bod) etwa« fähige« Söaffer gibt; bort fielen aud) bicle Sträuße unb öüume,

barunter einige niebrige ^almbäume. Sgl. ©urdtmrbt, „föeifcn in ©brien", beutfd) bon

©efeniu« (Bcimar 1823—24), ©. 808; ©d)ubert, „SRcife in ba« 2Worgenlanb" (Erlangen

1838), II, 362 fg.; SRobinfon, „^aläjlina" ($aUe 1841—42), I, 248 fg. ftneutfer.

töajjibbitt!, eigentlich ^tbbim olnic Slrtifel (biefleicht = bie ,,[l}öf)em S3crg4©citen"

be« £n,al«), eine befeftigte ©tabt im füblid)cn Ür)cil be« ©tammgebiet« 9?ap{jtnü (3of.

19,35); ot)ne 3wcifel erhalten in Sorbet e«*©aubet), weftwärt« 00m
füblichen Gnbe be«

©ecö Liberia«, an ber ßbene (Slrb) ct=#amma bc« 2öabi el 5ebfa)dj, welcher in ben

Sorben münbet gletd) füblid) nad) beffen 2lu«tritt au« bem ©ee (SRobinfon, „<ßaläfrina"

[£alle 1841—42], III, 881). tuender.
$tht, «jpcböjlfcr tft in ber beutfdjen Sibel bie llcberfefcung be« ^ebr. terunia,

welchem ein allgemeine« SBort, wie Opfergabe, ©penbe eigentlidj beffer entfprecf)cn mürbe.

Dod) wirb nid)t jebe« Opfer alö foldjc« teruma gencTunt, fonbern ber Sprachgebrauch

hat biefeu begriff auf foldje ©oben eingefdjränft , bie jum beften bc« ^eiligtimm« unb

ber ^riefhr gefpenbet mürben, alfo auf bie einfachen 2Beihgefd)enfe, im ®cgenfafc ju ben

mirftiajen Slltaropfern. Diefc ©oben maren urfprünglid), mic mir au« 2 3Jiof. 25, 1 fg.;

35, 5 fg., 20 fg.; 36,3 fetjen, rein freiwillige, mürben aber fcljr balb Dom ©efefc näher

befiimmt. 3ur Errichtung unb Slu«ftattung bc« $eiligthum« hatte jeber Ofraelit bon

jmanjig Oaf)ren unb barüber einen fyaibm „heiligen ©cfcl"
(f. b.) beijujleuern (2 2Wof.

30, 13 fg.; 38, 25 fg.); fpäter maren bie gefeilteren Abgaben an ba« £>eiligttmm fyawpt*

fäd)lich biefe brei: 1) bie Dpferbeftanbthcite, meldte ben Grießem zufielen (2 2ttof. 29, 28

;

3 2Hof. 6, 16 fg.; 7, n fg., 34 fg.; 10, u fg.; 4 2Kof. 6, 20; 18, 8 fg.); 2) bie (Srftlinge

(4 2flof. 18, 12 fg.) unb ma« oon ber ßrftgeburt geopfert ober burd) ©elb eingelöft mürbe

(4 2Wof. 18, 15 fg.); 3) bie 3 e^ntcn ber Ofraetiten an bie i'eoiten unb mieberum biefer

an bie ^riefter (4 2flof. 18, 21 fg.). 3)aju fam noch ln befonbern hätten bie Slbgabe

oon ber Airieg«bcute (4 SDZof. 31, 28 fg.). lieber bie Stnftalten jur §lufbemahrung biefer

©abeu unb ju etwaiger ©ammlung befonberer ©elbbeiträge geben 2 Ghron. 31, 11 fg.;

(5fra 8, 25; 9?eh- 12, 44; 13, 5; 2 Stön. 12, 9 fg.; 22, 4 fg. einige fuqe SNotijcn (f. iempcl,

Jempelfteuer). 5lu« ben angeführten ©teilen bc« 9tehemia (f. auch 37) erfehen wir

femer, bafj in jener fpätern £t\t ber begriff ber tei-uma enger gefaxt würbe, wenn auch

nod) nicht fo eng wie im £almub, ber ihn auf bie für ben meufd)Uchen ©ebraudj ju»

bereiteten £anbe«probucte, b. h- beren Srftlinge unb ßt^ntm, einfdjränft. (Die trabitioneüen

©eftimmungen über aöc« biefe SGBei^gefc^eiife Setreffenbe bilben ben Inhalt eine« befon*

bern Jractat« (Xerumoth) ber 2ftifd)na, be« fcch«ten ber erfien ^auptabthcilung.) On
ganj fpecicHcm ©inn gebraucht cnblid) ßjechiel (Jfap. 45, 1; 48, 1 fg., 12. 20. 21) ba« 2Bort,

nämlich öom £anbc fclbft, b; h- öon bem für ba« .£»ciltgthum unb bie ^3ricfterwol)nungen ab=

3itfonbcrnben X^eiC bcffclbcn. ©t einer.

§CbCH unb SScbcn, eine cigcnthümliche Opferccremonic, bie barin beflanb, ba§ ber

^rieficr gewiffe Opferftüdc emporhob (b. t)- bem 5lltar entgegenhielt) unb tun «nb tyx

bemegte, um fie @ott gteichfam t ot^njcigcn unb barjureidjen. Die ^»aupthanbtung babei

mar ba« fogenannte SBcbeu ober (beffer gefagt) ©chmingen, rjebr. t^nupha (00m $erbum
heniph); ba« ^>eben aber, t)*&r. terurai (oon herim) ift nicht at« ein 9fitu« für ftdj ju be=

trad)tcu, obgleich Xalmubiften, &iabbincn unb biete anbeve e« fo erftären (nämlich: e« fei

eine Bewegung auf- unb abwärt«, baö SBeben bagegen eine foId)e bor- unb rücfwärt«,

mit unb ohne ©eitenbewegung nad) recht« unb linfö). Vielmehr bezeichnet ba« mit $cben
überfctjtc ^ebr. 2Bort nur ganj allgemein etwa fooicl wie Darbringen (eigentlich etwa«
bon einem gvöjjern Öanjcn, bejieheutlich bon feinem (Sigentlntm, für ©Ott abheben, er»

heben); eö iji ein gewöhnlicher unb fel)r häufiger 31u«brucf, wenn immer bon gotteöbicnfl»
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liehen Spenben, (Valien an ba« $eiligthum ober an bic ^riefter bie Webe iji (f. .ftebe,

$>ebopfer). daher fann für ba« beftimnitere SBcbopfcr auef) etwa ba« allgemeinere £)cb=

Opfer eintreten (bgl. 2 9Wof. 38, u mit 4 ÜHof. 31,52), nidjt ober untgefehrt, unb bie

befannte tlnterfReibung 3Wifdjen üZBebcbrufi unb £>ebefd)ulter (3 SDtof. 7, 34 u. a.) ift nur

eine fdjeinbare; benn nad) 3 9Jtof. 8,25 fg.; 9, 21; 10, 15; 2 9J?of. 29,22 fg. würbe bie

$anbtung be« SBcbenS offenbar an beiben Stücfcn ooUjogcn, unb fclbftberftänblid) gilt

bon beiben audj ba« $eben, ba« darbringen berfelbcn at« Opfergabc. der Äürje wegen

ftnb aber bic beiben, eigentlich jufammengcfyörenbcu 93cftimmutigen auf bte jwei Subjectc

©ruft unb (Schütter (richtiger Sehcnfel) bertheift worben, unb ber Sprachgebrauch hat

bann biefe, ursprünglich wiUfürliche 93crtheitung confiant fefigehalten, fobaß ber (Schein

eines innern ©runbeß für biefelbe entfielen fonnte. daß eö nur ein Schein ift, erfennt

jeber ber hebr. Sfebewcifc Jhntbigc leicht au« Stellen wie 3ef. 11,12; 18, e; Spr. 10,

1

ö. a. da« Nähere über biefe Opferceremonie gehört bat)er in ben Slrtifcl SBeben.

©teiner.

§tbräcr ift bie griechifche, junäd)ft au« beni Äramäifchcn (?Ibr&'ft, *Ebr8j;
3
t) ijcrbor--

gegangene Äufifpradjc be« urfprüngtichen ;Ibri, tl'icl)v,aht ?Ibrim, unb biefe«, eine ?tojecttb*

form, geht 3urücf auf ein dornen ?eber, welche« in aflgemeinjiem Sinn etwa« ©egenüber*

liegenbe« bcjcicfjnct (oom SJcrbum ;abar, hinübergehen, überfchreiten). 3n befonberm Sinn
wirb biefe« ?eber gan3 gewöhnlich gebraucht oon bem am üBaffer liegenbcn FefHanb, alfo

bon einem burd) bie urfprüngüdje $3obenbitbung gegebenen unb bleibenben (Gegenüber,

nämlich bem bon 2anb unb ©affer. 3m S(rabifd)en fteljt bat)er bie entfprechenbc Wo*
minalform ;ibr, ebenfo ?ubr gerabeju für Ufer, Flußgebiet, unb auch *m $ebrätfd)cn tritt

ba« ©ort in weitau« ben metften %üütn in S3erbinbung mit Flußnamen (befonber« 3or

ban unb Guphrat) auf, gewöhnlich allerbing« fo, ba§ bamit ba« bem Sprechenben gegen*

überliegcnbe, baß jenfeitige Ufer gemeint ift; bod) geigen (Stellen, wie 4 9JJof. 32, 19;

1 ftön. 5, 4 (4,24), beutlich genug, baß bie im ?trabtfd)eti gewöhnliche 93cbeutung auch

bem hebr. Sprachgebrauch urfprünglich $u ©ntnbe liegt. £« war nötljig, bie« borauö*

3ufd)ictcn, weit immer noch bietfach behauptet wirb, ;lbri bebeute unb fönne nid)t« anbere«

bebeuten al« jenfeitiger, bon brüben, b. h- bon jenfett be« öuphrat« £>crgetommcncr. daß
biefe Ableitung bem (Schier, ber (1 9Wof. 14, 13) Abraham au«brücflich ben Hebräer

nennt, borgcfd)webt habe (fo bie LXX, Wafdji u. a.), ift möglid), aber fchr umtmhrfdjcinlid)

ift, baß bie Ofraeliten einen tarnen, ben bic altern 93ewo(mer Äanaan« ihnen beilegten,

felbft angenommen unb behalten hoben feilen, unb fo müßten wir un« ben Hergang bod)

wol benfen, wenn Hebräer nid)t« anbere« al« jenfeitiger bebeuten würbe. 9lu« bem ©e=>

fagten erhellt nun aber, baß ;lbri and) gauj allgemein ben am Ufer SBoImcnben bejeidjnen

fann. die Hebräer hießen mithin fo, weil fte au« einem Flußgebiet, bem nörblichen

9Wcfopotamien, eingewanbert waren, unb fte tonnten biefen Warnen um fo eher behalten,

al« aud) neuen Sohnftye fid) um ein Flußgebiet gruppirten.

933ie bie mciflen 33olf«namen, fo ift auch biefer, ber nad) bem oben ©efagten feinen

wirflichen (£ntftehung«grunb in geographifchen 3$crhältniffcn hotte, bon ber fpätern Sage

auf eine beftimmte einzelne 'perfönlichfctt jurüefgeführt worben; benn ber 1 Sttof. 10,

»1. 24.25; 11,14 fg. genannte ^peber foü* nach ben übrigen Angaben jener ßapitel offenbar

al« Stammbater ber Hebräer gelten, al« beren jüngerer ßweig bann bie Slbratjamiben

erfcheinen. Für ben Scrfaffcr jener ©efchlechtöregifter hotte alfo v'pcbräer noch eine weitere

33ebeutung, bie 3. 33. auch bie Sübaraber ober Goftaniben mit etnfehloß; im Sprach-

gebrauch aber bertor ftd) biefe allmählich, unb ber Warne blieb auf baäjenige $3olf ein«

gefdjränft, welche« ben üWittelpunft ber atttejt. ©efRichte bilbet, fobaß bic Benennungen

Hebräer unb Ofraeliten bem Umfang nach fld) bccfeu mtb niiteinanber wcd)feln lönnen.

der Unterfchieb ift nur ber: Hebräer ijc ber gewöhnliche S3olf«name, ber im ©cgenfafc jh

Fremben, Hegoptern, Äanaanitern u. f. w. gebraucht wirb (1 SWof. 43, 11; 2 9J?of. 1,15;

2,u; 1 Sam. 13,3.7; 14, 21), befonber« wenn bte Slnrebc an fold)e ftch richtet (1 3Wof.

40, 15; 2 ÜKof. 2,7; 3,ia; 5,3; 9,1.13; Oon. 1,») ober wenn fte felbft rebenb auftreten

(1 ÜWof. 39, 14. 17; 41,12; 2 3tfof. 1, tc; lSant. 4, 6.9; 13, to; 14, n; 29, 3); Ofrae*

Uten bagegen ift ber höh 6"» an bie große Vergangenheit unb an bie befonbere Stellung

bc« bon ©ott beborjugten unb geleiteten 53olfö crinnerube Warne, ben nur baö S5olf felbft

im 2)htnbe führt. So bebienen fid) 3. 33. bic Propheten ftet« biefer ledern, mehr feier-

lichen Snrebe ober ber gleidjbebeutenben : Oafob, ^au« Oafob'ö unb ähnliche (f. Ofraet).
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Die beiben Tanten ucrfyallen fid) alfo älntUd) wie Konter uub Ouiriten ober, um cra

neueres 33eifpicl $u wählen, wie ©cfyweijcr unb dibgenoffen. T>eut entfprcdjenb fiuben

wir bei griedjifdjeu uub röra. ©djriftftcllcru (^lutard), 'iJJaufaniaö, Üaeitutf u. a.) uirr bie

$3e$eid)nungen Jpcbracr uub Ouben (weld) lefctere [f. b.] iu ben nadjerilifdjcn iücrljältniffen

tljre Grflarung finbet), uub gauj pafienb nennen wir beu unmittelbarjlen Sluöbrud be*

©olf3tf)umö, bie Sprache, Ijcbräifd), nicfyt tfradittfd^. On ben Söüd}crn beö Ä. X. fonimt

ttbrtgenö bie Senenuung fycbräifd) uon ber Spraye nid)t oor, fonbern biefc fycifet entweber

jübifä (2 Mön. 18, 26. 2«; Oef. 36, n. n; 9hl). 13, 24) ober ©pradjc Üanaanö (3ef. 19, «).

(Srft fpäter, bei beu Slleranbrinern unb im 9?. X., tjei^t, Im ©egenfafc jum Öriedjtfdjcn,

bie SnnbeSfpradje 'IpalafUna* bie l>cbrai)d)c (©irad), Söorrcbe; 3tpg. 21, <o; 22,2; 26, u;
3of>. 5,2; Dffb. 9,n n. 0.), unb jmar umfaßt btefer Äuebrucf and) bie fpäterc i'anbc*«

fprodje, baö 2lramäifa>, welche« jur 3eit C^rtftt ber aügemein oerbreitetc »olföbialcft

geworben war (2Matt$. 5, 22; 16,17; 27
, 46; äßarf.5,4t; 7, 34; 14, sö; 3ofy. 1,4»;

5,2; 19,i»; 5tpg. 1,19; 1 itov. 16,22 u. a.). Slud) Oofepfyuä nennt bie ©pradje ber

33ibe( unb beu j Ungern aratn. ÜDialelt oljne iintcrfdjicb ijebrätfd); ber £atutub Dagegen

unb bie 3rabbüten Ratten beibc auäctnauber, inbem fic für bad ^tijcbräifdje fid) fktö Der

$Je$eid)nung „fettige Sprache" bebienen.

On ber Seit, bo griedj. SUbung unb ©pradjc fid) unter ben Subcn tramer weiter

verbreiteten uub »tele berfetben, befonber« anjjerljalb ^aläftinaä, 3. $8. in ^leranbria,

überhaupt nur griedjifd) Oerftanben, fonntc 3mar jeber geborene Oube, ob er nun ber 92a«

tionalfitte uitb Sprache treu geblieben war ober nid)t, immer utd) Hebräer geunnut werben

(2 iior. 11, n; ^iint. 3, 5; Gufcbiuö, ,,ftircfcngcfd)td)tc''f II, 4; III, 4); eö lag aber in ber

9faüur ber ©acr)e
f
ba& man tueljr unb mefjr bie ©pradje al« ^auptunterf^eibuugdmcrfinal be»

tr«d)tete uub baljer oorjugSiucife btejentgen Ouben, bejie^entfie^ 3ubend)riften, welay ben

&mbc*bialeft fpradjeu, hn ®egcnfafc ju ben $cttentfien -Hebräer nannte (Stpg. 6, 1 ; 9, 2*),

uub bafl waren in erfter l'inie bie in ^aläftina 2Bol)nenben, bie mit ber ©pradje aud)

bie jüb ©orfteüttngen uub 3itteu am längftcu behielten unb noerj im 2tnfaug beö 2. vnttjrlj.

n. (Sf>r. bie £>auptmaffe ber jnbcna^rifil. gartet bitbeten.

^öteef, „DerSrief an bie £ebräer" (Serüu 1828—40), I, 31—36, unb „Der
£ebräcrbrirf" <l£lberfelb 1868), ©. 3; £f>olurf, „Äommentar gum ©riefe an bie Hebräer"

(3. 21n«g., ^autburg 1850), <5. 96 fg.

Tic et|nograpiufd}en iöer^üüntffe in i^reut weitern 3ufammetu)ang fmb in befottbern

Ärtifeln (©em, ©blfer, ööifertafcl) 51t befprea^en, ebenfo bie @cfdud)te (1. ^eriobe bi«

9lofe; 2. bis ©amuet; 3. bU ©alonto; 4. bi« jnr Sluflbfung bco ein^eimifa^en Monig-

t^und, juerfi im nörbfio^cu, bann im füMil;en JHeitt); 5. Grit unb nadjcrtUfdjc 3eit).

SBtr fügen ^ier nur nod) ein furje« ©ort über bie (Spraye beu

Da3 $cbraifd>c ift ein 3»»ctg ber gröjjern <2prad)fnmilie, welche wir mit bem,

freilief) ntJit ganj paffenben Warnen ber femitifd)cn jtt be^eit^nen pflegen. 3U biefer ge-

tfbvcn aufjer bent Vcbräifa^en tutb ^^öni^ifd^eu uod) baS :>iorb unb <&übarabifd)e mit

ient ilett)iopifaVu (unb ^lui^arif^en), einem Webcngweig be* Oübarabifa^en, unb auf ber

ftnbcrn ©ette bie oerfdjiebcnen aram. 3)ialefte: baö fogenannte £&aibäifd)e, baß ©^rifc^e,

bie ^ifa^form bei e«uaritanifd)en, unb al« Ie^te Slbart baö ßabi^r, aud) baö Süffn*

rifdic ift feinen OJruubbcftanbttjcilcii nad) ben norbfemitifo^en ober aram. Xialc! ieit bei^u^dljtcn.

SSknu nun, wie bie $$o(fdfagc berietet, bie Hebräer auö 3^efopotamtcn eingewanbert fiub,

fo war i^re ©pradje urfprüngtic^ eine uorbfcraittfdje, b. ^. aramäifd)e (1 SDiof. 31,47),
unb wmrbe erfi in Äanaau mit berjenigen, bie mir je&t bie ^ebr&ifa^e nennen, öertaufdjt,

foba§ ü}x ridjtigcr 9^0ine (Spraye Äwiaaud wäre (3ef. 19, is). SBie bem fei, bat eine

»iffen wir beftimmt, bafc ber ^auptfwmm ber Äanaanitcr, bie ^bmjier, biefelbe ©prae^e
^ötte wie bie Hebräer; boJ ^er^ättni§ jwifd)en ben betben Golfern rann olfo im Anfang
lein fo gegeufägUd}eö tutb feiubfeligcd gewefen fein wie in ber fp&tern .^eit, wie t§ 1. 9.
4ttd ber Si$Uertafet (1 SOTof. 10) un9 entgegentritt I)urd) bie ^tybntycr ijat alfo bie

^fl)väi|d]c ober fanaanit ©prad)e dorn 3)2ntterlanb au* eine weite Verbreitung über triele

Unfein unb Stiften beö Ü)(ittellänbifc^eu SKecre« biß uac^ ©icilicu, ©arbmien, Äart^ago
snb ©panien ^in gefunben, unb ja^treic^e Onfe^riften, bie eine wertlmoü'c erganjung ju
bem im %. X. erhaltenen ©pra<^fd>a| bilben, geben noa^ je^jt bau 011 Setignifc g. ^
^önijter).

Sgl. (Snwtb, „«uöfiujrlic^c« i'e^rbnd) ber ^ebräife^en ©praty" (7. «u«g.
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tragen 1863), 1—7; Böttdjer, ,,Sfo«fttljrUdje« Pcfjrbudj ber f>ebräifd)cii ©pradje",
^eranSgegeben »on üfötyUu (t'ei^ig 1866—68), I, §. 1—42; £e Seite, „Vetnbuä)
ber #ftorifc$--fritif«fjcn ©tnleitung in bic fanonifdjen nnb apofrnpl;ifdrjen ©üdjer be«
«Itcn Scfwmcnt«" (7. 9lu«g., Eerlin 1852), §. 30— 34; »leef, „Einleitung in bn«
Wte fcefhunent" (Sellin 1860), ©.37 fg.; ftlrft, „®efd)id)te ber ttbUfdjrn ?itcratirr

nnb be« jüoifd)^eacnijrifä)en ©d)rifttl>um«" (£cip$ig 1867), I
# 6 fg.; (Mefeniu«, „®e*

jdjidjte bev Ijebräifdjcn ©prad)e nnb «Schrift" (fcipjig 1815). Steiner.
$c1)räcrbricf. $cr jiievft oon bev alten fnr. Ucbcrfcfcung unb ben aleraubrinifdjcn

unb fritifdjer SöcfjanMung nodj immer fo oietcrlei ©djwierigfeiten, baß wir bie einzelnen,

babei in 2*etrad)t fommenben fragen in gefonberte (frwägung jic^cn müffen. 9Bir fprcdjen

1) t>om Onljalt.

£*rfömmlid)crwcifc unterfdjeibet man einen tl)corcriid)en «nb einen praftifdjen Ürjeit,

um bann lefctern oon Äap. 10, 19 anheben $n laffen. Unb in ber £fjat tritt oon ijier

Ab ba« eigentliche £t)ema raeljr 3«riiff. Slnbcrerfcit« aber fmb and) fdjon frühere Äb=
fdmitte bnrd) ^aränefen unb praftifcfjc flnwcnbuuqcn unterbrochen, hxldjc, ganj ebenfo

wie Äap. 10, i»— 13,2*, bogmatifd) entwitfclt unb motioirt frab. Ätfnnrn barum ganj

befHmmte $auptabf4)nitte in bev i&eife, wie j. ©. im Üfömerbricf, nidjt angebradjt werben,

f« lä&t fid) ber 3nl)alt nm fo letzter oon bem ibealen SWittelpunft be« (Stangen über»

fdjauen unb in ein behalt i : d>o* <3d)ema bringen. 2Bic mau uamlid) mit 9fcd)t gefagt

tjat, ba$ bic Chrtjabaityctt be« neuteft. Offenbarung«mittlcr« über bie alttcft. tDiittcl«--

perfonen ba« im #ebräerbricf 3ur $uvrf)füfjrung gelangte Sfyema fei, fo werben and) in

ber S^at bie tefctern ber tfeit/e nad) üorgcfüljrt unb in itjrer untergeovbnetcn ©tellung

jenem gegenüber nadjgemiefen. (So gehalten fid) junädjft brei, au Umfang nnb 53cbentung

immer wad)fenbe (trappen. Q'it entfernteren Vermittler fmb nämlid) nad) ilap. 2, 2 unb

einer bamnl« oerbreiteten Slnfdjauung (ftpg. 7, 53; <$al. 3, 1») bie Sngel (og(. baju Wiecjm,

„Der fefyrbeflrifj be« ^ebräcibriefe«" [1. Mu«g., £nbmig*burg 1858—69], ©. 40, 303).

(^riftn« ift, fo wirb 3unäd)ft ausgeführt (Äap. 1,1— 2,m), erhabener al« bie öngel unb war
nnreine &ü lang $um 3werf ber (Srlöfung unter fie erniehigt. ©on ben ükrmenfcfyidjcn $er«

mittlem geljt ber SJerfaffer bann aber ju bem einmal aufgetretenen menfd)lid)cn Mittler SD? ofe

(jweite @rnppe Äap. 3,i—4, 13), unb oon ba ju ben ftet4 oor^aubenen UWittlcm beS leoitifc^en

^riefkit^um« (tfap. 4, 14 fg.). 9Bie aber fd)on bic erfte (Gruppe nid)t o^ne eine furje

^aränefe belaffen ift (Äap. 2, 1—4: Wenn ft^on b<9 Älten !önnbeo UebcTtrctnug ftrafbar

war, wie oiel mdjr bie be« 9?euen), fo läuft bie zweite in einen langern praftijdjen 3lb*

fa>nitt (Jlap. 3, 7—4, u) an«, bem ^f. 95, 7—u gteid)fam al« STert bient (bie «ulje, jn

welcher ^DZofe unb «aron bae alttejl 3Jolf nid)t cingeftt^il ^aben, fielet bafür bem neutef^ament-

linken beüor: laffet nn« alfo eingeben $u biefer 9hi^e). öeibe "i^eilc tonnen andj alil <£in=

teitungen betraget werben \w ber britten (Gruppe, welche fid) (ogt. aud) 9tict}in, a. a. O.,

6. 39, 430) leitet in bie Hbfdmitte über bie oor3üglid)cre ^erfon be« -JnoljenpTiefter*

be« 3?. X. (tf«p. 4, 14— 7, *•) unb über feine borjiiglidVre SlmWoerTidjruug (Äap.

8,i— 10,i«) t|eift. Dem erften Slbfdjnitt liegt al« Jcrt ^f. 110,4 jn Ohunbe, bem

jweiten ba« ganje mofaif<^e Opfergefe^. 3>ie $aränefe be« erften füüt bie ©teile &ap.

6, 11—6, to (Ätage über bk geizige ©tumpfljcit, nnb Grmnt^igimg) aud, woranf wieber

bie ©ergleidHtng mit ÜKcld)ifebef aufgenommen wirb. 2?a« leoitrfdje ^rieftertlwm ift na(^

Äap. 7 öcrg8nglw!), fea^iemge G^rifK bagegen burc^ einen <Stbfd)Wur behäftigt. Xn
3Weit« Kbfdmitt ift nic^t gerabe ba\nn aufjufaffen, ba§ bie Vermittler be« ©unbeö über»

^anpt jurfidtreten gegenüber ben ©ünbuiffen unb ber ©tiftung«weife bcrfelben; oietme^r

erfc^eint e« efcen barum, weit bie ftnnctionen ber beiben ^rie^cr oerglidjen werben, »ur

natürtidj, ba§ jefet aua^ bie (Skrfttljc Mn^ Opfer cinevfeit«, anbererfeit« ber Xob be«

nenteft. ^>o^enpriefter« al« be« wahren Dpfer« jur ©pradjc fommen müffen, wie ba«

Äap. 9 gefd)iei>t. Hnd) bei leftamenten müffe \a bei 2:ob be« (Siblaffer« erfl eintreten,

e^e fte in sTraft treten. SDaljer ber Tob Sljrijit, nnb jwar i*r btntige STob, weil burc^

Wnt jeber »nnbe«f^lu§ ewgelcitet wirb. «Die farünefc biefeö «bfd)«itt« (ftap. 10, 1»—2*)

fliegt fio^ nun and) ganj eng an bie Obee be« fttt)ncnbeu Xobe« unb IjoljenpricfterUdjcn

«mte« S^rifci an; balb aber wirb fie (Map. 10, 26—s») allgemeiner unb erweitert firf» in

fen btet legten Äapitetn jn einem eigentlichen paränetifd)en @d)lu§t^eil. 3«"°^^ fanbett

betfelbe (Äap. 11, 1 —12, s) 00m 3Bert*) U9 ÖMantcn«; biefer wirb befmtrt, bann
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616 £cbräcrbrief

mit altteft. ©eifpieten erläutert, enbtid) in feiner praftifdjen ©ebeutung beteuertet.

<S« folgen (tfap. 12, *—n) Srmatjnungen, auöjuljalten, nicr)t rürffällig ju werben, nid)t

bem ©efajirf Sfau'ö anfjeimuifallen. hierauf (Map. 12, is— s») nochmalige praftifd)e

$erüorf)ebung be« £l)ema«: ber ©unb ber fturdjt unb ber ©unb ber ©nabe. $>er (Spilog

($ap. 13,i—25) enthält Oerfd)iebene (£rmat)nungen, eine Slufforberung , für ben ©erfoffer
ju beten, ©rüjje unb ©djlufj. 2>iefe, oon mir bei meiner Auslegung be« .$ebräerbrief*

in ©unfen'« „©ibelwerf" (IV, 571 fg.) burcfygefüljrte $>i«pofttion ifl im wefentltdjett

audj bon bem neueften 2tu«legcr be« ©rief«, fturfe („2)er ©rief an bie Hebräer"

[W\t<m 1869], ©. 20), ju ©runbe gelegt werben.

2) ©on ber Ueberlteferung beaiiglid) be« ©erfaffer«.
jßer ©rief ifi anonbtn gefd)ricben, aber nid^t fo, bafj ber ©djreiber etwa bcabfidj*

tigte, ben £efcrn mit fetner ^erfon unbekannt ju bleiben. $)tefe mujjten bicln:ei)r miffen,

wer er war. Stber aud) bie fogenannten Tübinger Geologen fjaben gefehlt mit ber ©e*

Inutptung, ba§ e« in ber Slbftdjt be« ©erfaffer« gelegen tjabe, für ben Äpoftel ^auluö

gehalten $u werben. Xa bie ©djriftcn be« lefetern bem ©riefftetler wenigfien« utm Streit

befannt waren, (jätte er in biefem galt aud) Huffd)rift unb Änfang«grufe nad)geat)mt,

wie in ben ^aftoralbriefen, wenn fie unedjt finb, wirfliä) gefdjeljen ift. Dafe beibe« r)ier

fehlt, ift fdjon an unb für fid) ein Umffcanb, ber gegen Ißaulinifdjen Urfprung fprtdjt.

2Bot)l aber festen mit ber ©orauefetjung einer ^ßau(inifd)en ©erfafferfdjaft ju ftimmen, ba§

Äap. 13,23 £imotfjeue ju bem ©erfaffer fommen will; Äap. 13, 19 (nad) ber fallen
£e«art Se<J|ioi"c aud) Jtap. 10,34) faxten birect auf ©efangenfdjaft beffelben, unb Äap.

13,24 auf Otalieu ju beuten. Dbwol nun biefe ©djlüffe fämratlid) falfd) waren (beim

nad) Äap. 13,23 war ber ©erfaffer oiclmcljr auf freiem ^u§e; $ap. 10,3* ifi ni lefen

hza\iCzic
f
unb Map. 13,2« jeigt i)öd)fien«, bajj ber Sörtef und) Statten ging), tjiett man

bod) mit ber £tit ben $aulu« für ben ©erfaffer, ba man ba« ©ebürfnijj füllte, einem

fo widrigen ©rief apofiolifdjen Urfprung ju ftefaern.

daneben aber erhielt fidj bbd) aud) ba« ©ewujjtfein, ba§ er in SBirflidjfcit nidjt

bon ^autuö $errüt)rte — unb jwar nirgenb« fixerer unb beftimmter, al« in ber röm.

Äirc^e. 'Die firdjl. Ueberüeferung war nämlid) bejüglid) be« £ebräerbrief« geseilt nad)

berfdjicbenen ©cgenben. (Sin ganj befonbere« ©epräge aber wie« fie in diom, überhaupt

im Slbenblanb, auf; e« gab t)inftd)tlid) feiner eine „lateinifd)c ?luffaffungöweife" (latina

consuetudo), öon welker (Sufcbiuö unb £)ierounmu8 fpret^cn. Die Börner mußten wiffen,

baß ber 33rief bon ^auluö weber ^errüb^rtc, nod) ^evrü^ren woüte.

35on SBidjtigfeit ift fa>n ber Umjianb, bafj bie erflen ftd)ern ©puren be« ©rief«

ftd) in bem röm. ©emeinbefabreiben fmben, wel^eö unter bem tarnen be« 1. Siemen«»

brief« befannt geworben ift unb in ba« legte oalj^elmt be« 1. vjaljrl). weif). üDaffelbe

ift Doli oon 9?eminifcenjen an ben ^ebräerbrief, ofwe irgenbwie an^ubeuten, ba§ er oon

$>aulu« fei. S93ol)l aber Ijat au« biefem 3)atum f(^on (Sufebiu« gefa^loffen, ba§ ber

^ebräerbrief feine junge Sdjrift fei, unb auf feinen gaH bürfen wir ifm alfo in«

2. Oa^r^. Ijinabrürfcn. Seiter^in fiubet ftd) eine fcfjr problematif^e ©pur be« Hebräer*

brief« im fogenannten ütturatorifdjen 5fanon, wofern man ben ©rief an bie SUeranbriner,

ber bort ermähnt ift, bafür Ratten will, nämlid) mit Grebncr, ©olfmar, Äöftlin, SBiefeler.

$lud) 9?ooatian benu^t iijn nid)t, fo nalje i^m bie« au« bogmat. ©rünben aud) gelegen

^ätte, ebenfo fennt ber ^3re«böter (5aju« oon 9Com nur 13 'ißaulinifc^e ©riefe.

lertuHian ift einer ber merfwürbigften 3euÖen - ©eflcn SWarcion, ber, wie aud)

©afilibe«, ben ^pebräerbrief oerwarf, ergebt er blo« ben Vorwurf, baß er au« ber 300,1

ber Routinen bie ^Jaft oral briete weggclaffcn habe. $ür ^ßautinifd) Ijat er, bem e« feft»

fte^t, bafj ^5aulu« 13 ©riefe gefdjriebcn (jabc, unfern ©rief alfo auf feinen ftall getjalten.

©r citirt i^n aud) nur ein einzige« mal in einer montaniftifdjen ©c^rift (De pudicitia,

XX). Sie c« ben SKontaniften nalje tag, für iljre ^Jrari«, bei gewij^en Ütobfünbcn feine

©u§e jujutaffen, ftc^ auf £cbr. 6, * fg. 3U berufen, fo Ijätte auc^ JertuÜian biefe ©teUe
gern al« Autorität benufct, unb wie bie 3Kontaniften unfein ©rief, wenn irgenbeine

Irabition für feine apoflolifdje 5)ignität gefprod^en tjätte, gent auf einen 3lpoftel utrüd*

geführt hätten, fo aua^ £ertuüian; er fann aber nur fagen, er wolle fidj auf ba« 2tn=

fetjen eine« ©egteiter« (alieujus etiam comiti» apostolorum), nämlic^ be« ©arnaba«,
berufen, unb ^war uim Ueberflu§ (ex redundantia) , wo« beweift, ba§ er fclbft al«

ÜWontanifi ben ©rief nid)t für fanonifdj ^ielt. ©d)on ^ierbur^ wirb £ug'« 2lu«fluc^t
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tyinfäflig, al« Ija&e ftd) bie „latcinifd)e ©ewolmf)eit" lebigttdj im ©egenfafc jum 9Jconta-~

ni«mu« gebübet. Denn bie 2Hontaniften felbft führten ben ©rief nic^t auf '•ßaulu«, fon*

bern nur auf einen „apoftolifdjen ©egletter" jurütf. So wollte man audj auf fat^. Seite

mit ben Kamen £ufa« unb Siemen« niefy« au«brütfen, at« baß ber ©rief ein ^robuet

berfclbcn bermittelten apoftolifdjcn Autorität fei, wie unter ben Sbangelien bie be« Sttarfu«

unb 2ufa«.

Tod) läf;t fldj nidjt berfennen, bajj e« in biefer ©ejietyung ftd) mit bem Kamen
©arnaba« anber« bereit at« mit ben Kamen 2ufa« unb Siemen«. ÜDiefc beiben nannte

man, »eil man nad) möglichen Dolmctfd)ern be« ^ßaulu« au«fal), unb nadj Dolmetfdjern

fab, man au«, weil man ben $ebräerbrief für eine Ueberfetjung fjielt, unb ba« t^at man
»ieber, weil man einfaf}, ba§, fo wie er borliegt, ber #ebräerbrief unmöglid) bon faulu«
fein tonnte. #icr finb e« alfo rein innere ©rünbe unb mir fyaben e« mit einer 2£afjrfd)ein«

lidjfeit«recfjnung ju tljun. £ertullian aber fonnte nur neu bem allgemeinen ^eftreben

geleitet fein, irgenbeinen 9Cpofte(fcr)üler $u nennen, unb ba mären iijm anbere Kamen
ebenfo $ur £anb gewefen. tlud) fpridjt er auöbrütfltd) oon einem „Stitel" (exstat enim et

Barnabae titulus ad Hebraeos); e« ntufj alfo in fetner Jpanbfdjrift unfer ©rief ben

Kamen ©arnaba« an ber Spifce getragen f>aben. Dagegen ftefjt feft, ba§ ftttnnttüdp

fpätere ä^gen, bie fid) für ©arnaba« ober Siemen« ober i'ufa« (©arnaba« allein wirb

nie mieber genannt) au«fpred)en, auf ber ©teile be« Sertuttian baftren. Sludj ba« ftidjo»

metrifd)e 53erjeicr)ni§ ber ^)anbfcr)rtft bon St.=©ermain fdjreibt unfern ©rief bem ©arnaba«
jn. Uber $ierontomu« (Cat. vir. ill., V) notirt biefe £npotljefc gcrabeju al« urfprünglidje

$ribatmeinimg £ertuüian'«.

©o ftef)t ba« Urtf>eit im Hbenbtanb bi« gegen Snbe be« 4. 3al)rf). «ud) bie Stala

trennt in manchen $anbfd)riften ben ©rief öon ben Ißaulmifdjen. Sbprian unb ber

pannonifdjc ©ictorin fennen ilju gteid)faü« nod) nidjt. <Srft infolge ber Slrtanifdjen

Streitigfeiten, barin ftet) ba« Slbcnblanb in fo nie Ich Stürfen an ba« (#ried)entljum anfdjlojj,

mürbe man bem ^ebräerbrief günftiger geftnnt, unb föilartu« bon ^oitier« naljm ben

$aulinifd)en Urfprung an. O^m folgen Shtrifer oon Solan«, Wmbrofut« üon SKailanb,

i^ilafrriu« oon ©re«cia. Hud) .fneronbmu« fjatte ben guten 2BiUen, an bie ^aulinifdje

$crfafferfd)aft ju glauben, unb feine aeu§entngen bleiben ftd) nur barum nidjt ganj

gleich, weil er e« niajt Oermodjte, bie legten Kefte feine« miffenfe^aftUd)en Öcwiffen« ju

erftirfen.

Sfjolucf fagt in $erjog'« ,,Keat=Snctoflopäbie'' (V, 591): „Die ^alafttna junä^fl

gelegenen tftrdjen, bie aleranbrinifdjf
, fbjifd)c, mefopotanüfdje, ^abeu nur mit mentgen

Xnfna^men ben ^aulinifc^cn Urfprung angenommen." Xa9 gerabe ®egentljcil ift ma^r.

Die alte för. Ueberfe^ung (^efa^ito) $at 3toar ben ©rief, aber, ttie früher ebenfo audj

in ber griec^. Jtircfye übticr) mar, ganj am Sd)luß ber ^aulinen unb mit bem einfadjen

Ittel „©rief an bie Hebräer". Srft bie fpätere Ueberfefeung fe^te ben sJ?amen be«

$aulu« l)inju. 3n ber >viid)c ftfien« finben fid) bto« ^(ttfptetungen bei ^otnfarp unb

in ber längem Kecenfion be« Ognatiu«. £)^ne Eingabe be« SJerfaffer« wirb ber ©rief citirt

bei 3uftin bem SKärtnrer. ©on |>ippolqt berietet ^^otiuö (Bibl. cod., ©. 121), er Ijabe

ben ©rief bem *aulu« abgefprodjen. Wafy bemfelben ^Ijotiu« (a. a. £>., ©. 232) meinte aud)

Step^anu« ©obaru«, fo »enig wie vfnppolnt Ijabe üreuäu« ben ©rief bem Bpoftel ^Jaulu«

beigelegt, wiewot wir au« Sufebiu« wiffen, ba§ er if)n tannte. gerner weift nad) Ülein«

aften ber Stanon 9J?arcion'«, worin ber A^ebräerbrief fcf)lt. ÜKan ^at gefagt, baran trage

ber Onfyalt be« ©riefe« Sdjulb. ?lber 33?arcion würbe i^n fd)on gewußt ^aben jurca^t»

julegen unb jured)t$ufdmetbcn, fo gut wie fid) aud) nad) Spipfjamu« (Adv. haer., LXVJ,

74) bie SKanic^äer in iljn ju fa^iden wußten.

Der ©ebanfe an ^aultntfd)e ?Ibfaffung begegnet im« nad)Wei«bar juerft ju Sllcranbria,

unb jwar erft feit ^Jantänu«. Denn nur er ift bem 3"fawmenl)ang nac^ unter jenem

„feiigen $re«böter", ben Siemen« bei Sufebiti« („Äird)engefa^ic^te", VI, 14) anführt, ju

Oerfte^en, welcher ben 3lnfto§ $u befeitigen furfjte, ba§ ^auluö an ber Spifce biefe« ©rief«

feinen Kamen nidjt nennt. Siemen« gebraust übrigen« ben ©rief fo gut wie ben

Kömerbrief al« ^aultnifcr) unb befeitigt ben ?lnfto§, bafe bie ^autinifdje 3ufc^rift fe^lt,

bamtt, bo§ er fagt, ^Jaulu« fjabe t)ier an Oubcnd)riften, alfo au £eute gcfdjricben, bie ein

©orurtfyeil wiber i^n gehegt hätten. Xiefe wollte er nic^t mit feinem Kamen abfdjrerfen.

51u§erbem aber $at e« Siemen« bereit« fdjon mit einem jweiten ©ebeufen ju tljun, ^er-
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genommen bou ber biffevirenben Syradje be« ^ebrfierbrief« gegenüber ben anbem ^auliueu.

'ha fagte er nun, *33aulit« fyabe ben ©rief fye&raifd) gefdjriebcn, ber be« ©ricdjifdjeu t»iet

uiiidjttgerc £ufa3 aber IjaOc Ujn iiberfcjjt. 3lt ber Iljat fdjlägt nun biefer (Sinfaü burd).

Hud) Cngene« beuu^t ben ©rief al« ^aulinifd), trofcbcm, baj? er anerfennt, bie <Sd)reib«

ort fei md)t s
|iaultnifd), meil beffer gricdjifd); man erlernte bnrin uid)t ben „Vaicn in ber

Webe" (2 Slox. 11, c). Um fo gemiffer feien bic ©eboufen ^aulüufdj. 2Ber aber bie SBorte

abgefaßt i)abe, baiS miffc ©Ott; ntöglidjeriueifc aber fönne e« Giemen* ober ?ufa« gewefen fein.

3)afl Staffen be« Drtgene« bewirft min, baf? mau ben ©rief mcljr unb mefjr für

einen ^auliuiidjen i)ält. ^tounftu« bou Hleranbria nimmt Um al« fötalen ol)ne wettere«

an; bie fpätetu Slleranbriner, tute ftttjanafm«, gleidjfatl«. Gbcnfo gebraudjeu tyn aud)

S«n«bcn, wie bie bon tfnttodua (im 3. 264) unb 9cicäa (tm 0. 325), al« $aulinifd).

Gnfcbiuö bon Gäfarca be^alf fid) gleidjfaö« mit annähme eine« Ijebr. Original« unb

liefe, wie baß überhaupt gewöljnUd) mürbe, unfern Brief bom röm. Giemen« übevfc^t fein,

dm übrigen berrtttt) fein Urthal ein auffällige« ©djwanren. $n ber cloffifefjai 2 teile

über ben Äanon (,,kird)engefd)id)te", Iii, 25) gibt Gsttfebut« bic 3at)l »cr Kantinen ntdjt

genau an. $>a er aber ben ^^äerbrief übertäubt nidjt ermähnt, rennet er itjn al«

ben bierjelmtttt $u ben ^ulinifdjeu, wie and) fonfl t ,,£ird)engefd)id)te", III, 3). per
unb anber«roo („ffira>cngefdnd)tc'', Vi, 26) fü^rt (Sufebiu« aud) ben 3weifcl be« Crigenc«

unb ber alten, infonbcvljeit ber rdutifdjcn, ftirdjt an; aber freilid) nur an Giner stelle

(,,ihrd)eugcfd)idjte'', VI, 13) redetet er ifyn mit ben ©riefen be« 3uba«, Giemen« unb

©arnaba« ut ben wiberfbrod)euen <Sd)riftcn. (2eitl)er oerfhtmmen int 2Worgcnlanb alle

3meifcl, wie aud) £rieronomu« e« at« eine Gigcntljitmlidjfeit ber Uteinifdjcn »irdje notirt,

bo§ in ifjr nid)t aüe beu $cbräcrbrief annehmen. ©alb aber ftnb e« nur bie «rianer,

bie ifm trofc >tab. 3, a nod) für unpanlintfdj galten. Kuguftin bagegen unb feine Smtoben

ju &\ppo (im 0. 393) unb ftartljago (im 3. 397) erfannten ben ©rief al« $aulinifd)

unb fanonifd) an, aber bod) fo, ba§ 31t ben 13 ©riefen be« $aulu« ber ©rief beffelften

an bie Hebräer nod) al« etwa« ©efonberc« tjinjutrat (Pauli epistolae XIII, ejuadem

od HebrneoH una). Grft bie ©tonobe Dom 3. 419 jitylt fuqmeg 14 ©riefe, «ber

fclbft nod) fbäter fjaben Obtatu«, i*eo ber ©rofce, Droftu« u. a. ben ©rief ntdjt angeführt,

aubere nur nrit einem gewiffen ©orbe^alt, mityrenb bie ©ertljeibiger ftd) mit fe^r fdiwadjen

«rgumcnteu bel|alfen, tuie ). ©. ©ictor &on (£apna (tm Codex Fuldensis, l)e ran «gegeben

Don ittanfe [Harburg 1868J, <S. 169: „Si propterea Pauli nun erit, quia ej«8 non
habet nomen, ergo nec alicujus erit, quia nullius nomine titulatur").

freiere Urteile tourben erft tt»ieber laut in ber fteformationöjett, wo (&:a«ntu« an

Giemen«, i'ut^er an «poüo«, Gallun an £ufa« bauten. «Rifljt tninber leugneten Wt*
landjt^on unb ©e$a ben «)knlinifd)cn Urfprnng, unb toenigflen« (5in reformirte« ©nwbol,
bre ©aUicana, gibt nur 13 $au(inifd)e ©riefe an. Tic tntf). Mirdje gebraucht ben

^ebröerbrief in i^ren fnmbolifdjen ©üd)em nirgenb« al« ^Jauluöbrief, fonbern be§cid)net

iljn gemöl)niid] nur al« 2djri[t ober al« ©rief an bie Hebräer, unb nnr an jnm ©teilen

ber Goneorbienforntel, aber and) l)icr nid)t im beutfdjen Original, al« SBerF be« „«öoftel«".

dagegen becretirte bie fat^. 5tird)e ju Xrient auf« neue ben $aulinifd)en Urfprung, unb

aud) bie wdügtäubtgen i'nt^eraner unb ^eformirten nahmen ge^orfamjt biefen ©efd)lug

an. 3w"fct ^arä« tourben erfl bur^ (Semlcr (im -3. 1763) unb 9Hid)aett« (int 0. 1764)
erregt, ©emiefen t>at ben ntd)tt>aulintfd)cn Urft)rung juerfl S^CV in fetner ,,©olIftän=

bigen Crinlettung in beu ©rief an bie |>ebrÄer" (im 0. 1791). ©alb flimmten (5id)^om,

2)e ©ette, ^Weanbcr bei; edjulj (im 3. 1818) nnb ©leef (im 5. 1828) befeitigten m
i^ren au«füf)rlid)en Siuleittmgen bie alt« «nfi4t boUftönbig, unb na^bent nod) ©torr,

SWcner, ^aulu«, Stein, ftlee, Öctöfc, ©djeibel, Ol«l)aufen, 2)e @root unb <&tuart oor-

überge^enben SDiberflanb geleitet, feierte bie 2Baf|rl)eit auf biefem fünfte einen unbefhrit«

tenen <5ieg.

3) ©on ber Unmöglid)! eit einer $autinifd)en «bfaffttng.
Hbgefe^en baöon, baf? ftd) ^Jaulu« mit einem foldjen ©rief gegen feinen ®runbfa^

(@at. 2,9; mm. 15, »i ; 2 ihr. 10, u— 1«) in eine frembc ©emeinbe eingebrängt nnb

auf iubend)rijH. ©ebiet gemagt glitte, l)at biefe« @d)reiben aud) meiriger ©rtefform a(0

bie |kml«tifd)en ©enbfdjrcibcu; e« nähert ftd) meljr ber «bljanelung uub ifl für fetwe

$ttnge ,ut toenig brobnetio, um ^autinifd) fein ju rönnen. 9ctemal« »ürbe ^auls«, ber
übrigen« kap. 13,7 al« bereit« geftorben oorau«gefe^t ij*, fld) felbfl fe, n»ie ffaü. 2, 3
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gefdjicfyt, in bie 9?cil>c bercr gcfteüt Ijaben, bic baö Heil crft oon bcu unmittelbaren

Jüngern, alfo auß jweiter H^ib, enipfmigcit Ijabcn. 9iid)t miuber unpauliutfd) ifjt bie

langgcfponncne ^lüegorif uub £npif. ^äljrcnb ^aulu« nur gclegenljcit«n>ci|e, aitvjfü^r-

lidjcr nur 2 ftor. tf, 7

—

ig imb ®al. 4,21—30, allcgorifirt, gehört eine oft fein* rotllfür*

Udje *2Me0orir Ijier jur burdjgefyenben äRauier. 3)t|« fomrat büß weniger Svcftc uub

äÄarftgc ber begriffe nnb boö epiclcube im ©ebraud} einzelner SSSörter (5. 33. cua^vpa) in

Map. 9, fön SBortfpiel wie haß Icjjtberacrfte (anbere flehen itnp. ö, ; 10, 3B. 3»;

11,37; 13,14) ift nur in ber griedj. Spraye niöglid). Sdwn barnm ift bie, übrigen«

war im Ontcreffe bc« paulinifdjeu Urfprung« aufgcfteUte Söer)aiiptung einer- hebv. Original«

iu:;nUtiua,. 933ic nur fajjen, gingen auf biefer falfdjcn fttyxtt ber ftteranbrinifdjc (ilcuieuö,

ßnfebiu«, ^ieronnmu« uub £(}coboret; in neuerer 3cä l)at fallet (im 3. 1727) ben

ärrtlmm erneuert, unb nodj im 5. 1788 fudjte ÜÄidyicli« nad) Ueberfefcnngefefjlcrn.

$ot>ou fann aber fo wenig bie Öfcbe fein, baß fclbfi Sert^lbt $ier feüier Vorliebe für

arant. @mnbfd)rifteu entfagte. SBic feilt« benn aud) 3. $3. gleid) ber Eingang Ijebrüifdj

gelautet Iwbcn? üDer Jpe^röerbrief träiit nov- feiner .Vcbrmomen unter allen 3d)riften

bc« :V. %. ben am meiften qriedufdjcn, einen bem lilaffifdjcn oft näfyer al« bem $>eüe«=

itijtrfdpeii fonunenben liljarafter. Aerobe biefe forgfältiae äßortfictiung, biefer regelmäßige

itferiobenbait, biefe gwmmatifdj*fantaftifd)e SÖoflenbung be« (Bdniftwerf« fpridjt ja ent»

fdneben gegen bie Slbfaffung burd) s}Jaulu«. Gm Öegenffffc hn oer abgebrodjeneu, fdjune*

rigen Üceberoeife be« lefetern ift ber <3til be« .f)ebräerbriefe Hör unb gleichmäßig, ber

vl)ctori|'d)c aqü feiner ^erioben abgerunbet uub glatt. Dabei leimt er audj baö VI. X.

kltö in ber Ucberfc^umg ber illeranbrincr, nnb citirt bafyer bie betreffenben (BtcUcn oft

in einer %t\m, wie fic }iun Urtcrt gar nid)t paffen, fo nameutlid) Äap. 10, a — 7 bie

Steile ^3f. 40, 7. s. Söä^renb aber bie tiiiate bc« s}toulu« mit bem oatieanifdjcn £crt

ber Süeranbriner übminftiramen, ftiinueu bie be« ^pebräerbriefe mit bem alcpanbrinifdjcn,

Köllig entfdjeibenb aber fpridjt gegen $aulu« ber eigentf/ümlidje £prad)dwralter be«

Hefnräerbrief« — ein ^Junft, worüber feit ber abfdjlie&enben Unterfudmug $Hccf« jiemlidje

Uebcretnfrinauung unter ben couipctenten ftorfdjern ^errfc^i.

Tor Spradjgebraud) unb SBortoorrat^ beö A3ebraerbrief« ift ein gau$ eigcnt^iimlid)er,

foban bcrfelbe innerhalb be« W. X. ein eijcnce (Bprad)gebict confhtuirt. wvt Serfaffcr

liebt 3^»*»^^/ »«( iaein («pttBOX^W», avaxawl^etv , tep^tiv, fn£p£%av,

Ce«, TU(j.rav£Cet.v, xaTacfX^Mv), nnb an« ^eitmörtern gebilbete Hauptwörter ioeibtidjca

©efd)led)t3, bie auf als enbigen (d&enjci?, \Lt-ä.~zGuz, cfahrpu;
,
atvcai^, obcöXavai«;,

jr:sT'/c.:, xeXeujou;), namentlid) aber and) 3ufammenfe$uugen oon .^auptmörtem mit

^ormörtern, ^eimörtem, nnb gar.^ befonber« aud) mit anbern Hauptwörtern (3. 33.

a£fjuxTexx*Jo£a). ©tatt foldjer 3ufaiIu:ueafe^ul1dcn ©• pu.<7^a7to^oöta) mürbe ^aulu*

in ber 9£e0el ba« eiufadje SBort (jUö^oc) gebranajen. SIBie ber $ebrä«rbrief überhaupt

aBe« breiter auäbrüdt al« ^>autu«, fo liebt er namentlich lange Wormeln, rf|etorifd)e

Üarapljrafcu ($. ^3. Yj obcoufxfi'vir] pieXXouaa) für furje SBejeid)nungen be« 1*aulu« (6 auov

6 fifcXXov). «Statt „(£l}riftu£ jer-ie udi jur Wrdjtcn ^ottrö" fagt er mit 1111 Derlen 11 barem

iöcftreben nad) effcdooller SBortfteflung (Äap. l,s): „jur ^icdjtcn ber Sftajefttit in

ber Höh€" (ÄcaStWW & 5e£ia r^; {isYaXoa j'/ifj; yvpifjXotc), w überhaupt ©Ott

gern burdj abftracte tiigcnfdjaftcn oejeidjnet

£>agu fomraen gang eigen« au«gepragtc, bem ^anlu« fe^lenbe begriffe, wie ber ber

„öollenbtmg" (TeUtoüv, TeXe(offt^), wäfjrcnb bic fpecififd) ^aulinifcheu ^ebeformcln fehlen

(rt ouv; t£ ow» Bpoüfjuv; rl ya$; epsü: ojv; iXV ^pü rt^,- ^svotTO,- {xsvouv y«;

touro <S£ 9^(1^- si -;i . vU'ie finbet fid) bei ^aulit« eis ö^sv (fed^mal im .Vrbväev--

brief i. Wnu3 befonber« beweifenb in c 11 Midi bic Sbrt unb Sßeife ber Anführung altteft.

@teuen. <&&1fctxb faulu« bic« übmoic
fl
cnb mit „mic gef^rieben fteht", „benn c« fte^t

^rieben" ober burd) eine mit bem iffioxt gebilbete formet („bie Schrift

fagt") tlmt, nnb nur an meuigeu <3teÜm (Äbm. 9, 1*. m; 2 Scor. 6, a. 1«. 17; ©al. 3, ie)

i^ott fclbft >imi 2ubject mad)t, aber bann aud) immer an fold)en, 100 ©Ott wirftid) ber

Üfcbenbe ift, finbet fid) im £>ebrVerbrief nirgenb« eine formet wie ,,e« ftebt gefd)rieben",

rMc eBd)rift fagt", wo^l aber iß faft immer ©oft, $smeilen (Aap. 3,7; 10, u>) aud) ber

Heilige @eift, oi« ber im «. 5L 9Cebeube (Xs'yEi, sciL 6 Sofc) ci«gcflifyrt, unb jwar

fogar an folgen eteUen, mo oon @ott fetbft in britter ^Jerfon bie Webe ift, ober wo
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£>ebräcrbrief immer bie aleranbrinifd)e Ucbcrfcfeung, unb jwar genau, mit Sluenaljme ber

einen Stelle Äap. 10, so, wo ftd) 5 2Jcof. 32, 35 ftnbet, abweidjenb 00m fycbräifdjen unb öora

gried). Xcrt, aber gletc^fbrmtg mit SRöm. 12, 19. Ge ift alfo ber »erfaffer 00m Börner«

brief abhängig, wa« aud) au« tap. 2, 10 (ftöm. 11,36); 3,6 (9föm. 6,2); 11, 11 (ftbm.

4,19); 12,1* (mm. 12,is; 14, 19); 13, 1 (ftöm. 12, 10); 13,« (SRöm. 12, 13); 13, 20

(9tbm. 15, 33) crljeflt. $>affelbc gilt Dorn erften Äorintfyerbrief (ogl. ben oon mir ge*

gebenen SKadjmeie in $itgenfelb'e „3eitf<f}rift für wiffenfehaftliehe Sinologie", IX, 4 fg.)

unb, in »e^ug auf ben bogmat. ©cf)alt, 00m Äolofferbrief.

©0 erttärt ee fid) auf« einfädle, wenn neben ben Sprad)btfferenjen aud) wieber

»entrungen mit bem inbiöibueflen Sluebrud beö Äpoftele fier) finben (wie 0 ^ebc rijc;

eifTjvKj^, Tca^cKa, xaux^tJ"-*» & ^oyoc rrje axorjf, axia tov fooupavtov, ^vwyx*vetv
in ber »ebeutung oon Äap. 7, ss). Studj bie ^aulinifdjcn 9?eben ber Äpoftclgefchichtc,

iudd)e juwcilen bem ^ebrtterbrief analoge ^erioben bieten, wie Slpg. 26, 4. s, fönnen nicljte

mein* für bie ^aulintfdje Slbfaffung bee Söricfö beweifen. (5e ßnben ftd) namlicf) aud)

fonjt aahlreidje, oon Dcli&fdj in feinem „Kommentar jum »riefe an bie Hebräer" (?eip$tg

1857) aufgefpürte unb öon tfünemann Cffiritifcrj-cregctifehce $anbbud) über ben Hebräer«

brief" [2. Äufl., ©öttingen 1861], S. 22 fg.) jufammengefictlte »erührungepunfte jwifdjen

ber Sprad) unb Sluebrudeweife bee Sufae unb berjenigen bee £ebräerbriefe. Tod) aud)

ijicr liegt bie £c*fung bee SKiÜhfel« einfach in ber conftatirten Slbhängigfeit bcö SBerfaffer«

unfere »riefe oon einer großen 3lnja^t älterer neutefr. «Schriften..

4) »om fe^rbegriff bee §ebräerbricfe.
9*id)t minber beweift ber eigentümliche Schnait bee »riefe, ber ftc^ bem jüb.

Stanbpunft ungleid) näher ftcflt ale ^aulue, ba§ ber »rief, wie er nid)t oon ^autue

felbft ijt, fo and) md)t im tarnen bee ^aulue, fei cS oon £ufae (£ug, Stier, ©ueriefe,

Gbrart1, ielifefd}, »ieping), fei ees oon (Jlemene (SReithmanr), fei ce oon »arnaba*

(Ifjierfa^, 2J?aier), gcfdjrieben fein fann. »ielmehr ftefyt ber »rief mit feiner eigentfjüra*

liefen Sluffaffung bee (S^rtftent^umö oöflig felbftänbig ba unb oertritt in djarafterifUfdjer

2Beife bae, Wae man ben d)riftl. 9lleranbrini«mue nennen fann. £>ie »enufcung ber

Schriften ^ito'ö wirb jwar, wie oon ©rotiue, Slcriat«, 2Rangcü, »leef, Stengel,

Sd)wegler, Äöftlin unb T)eti$fc^ be^auotet, fo nod) oon Ü^olucf, ^ie^m unb SBiefcler in

2lbrcbe gefteöt; aber bie ganje ?lnfc^auungöwetfe, au« wetdjer ber »rief ^erüorging, ift

fidjer bie beö atexanbrinifc^en Oubcnt^umö unb nidjt feiten infonber^eit ber $ljilonifd)en $^ilo»

fop^ie. 6onaa^ ift ber ^ebräerbrief, er mag flammen oon wem er will, auf jeben §aß
at« ein 3)enhnat aufeufaffen, welche« bie jUb.=aleranbrinifc§e »eeligionep^ilofop^ie (f. b.) ftd)

inmitten unfer« 9c. gefegt ^at. ^)ier alfo fefcen fic^ ©rrungenfdjaften beö jüb. 9cad}*

benfenö auf einem anbern
s
4>unft, al* bieö im ^aulinifdjen Jc^rbegriff fajon ber $aü war,

unmittelbar inß (I^riftent^um fort. U>enn beö ^ebräerbrief« ?e^rc Oon bem weltfdjaffcn*

beu 2ol)ii, ber jugteid) 9lbglan^ be« ewig unergrünblid}en, gan; in ber Sphäre bed Oen>

feitö oer^arrenben ©otte« ift, bie fülme »enu^uug bcö 8d|riftwortc«, um einen tiefern

©inn hinter bem ©udjftaben ju ergrünben, bie äunft, an Ofraelö Oefdjic^te unb feinen

Einrichtungen bie ©e^eimniffe bcö Ölaubenö ju erHären — ba« alle« ift in ber ©ctjule

ju ^lleranbria gelernt.

2Öaö bie Stellung bcö ^ebräerbrief« innerhalb ber ftreitenben Parteien beö apoflo*

lifc^cn 3«tolterß oor allem ccjarafteriftrt, baö ift ber nähere Änfc^lu^ an baö 3ubcut^um,

welcher unbefa^abet be« Ikulinifdjen ©runbfa^efi, ba[? baö Oubent^um im §f)riftcntfmui

aufgehoben fei, burdjgeführt wirb. 3)a« »erhältniß beiber 9?eligion«anftatten, beffen ®e--

leudjtung baö eigentliche %t)tma be« »riefe bilbet, erfdjeint lange nirfjt fo fdtjroff wie bei

Inuthiv. »ei biefem oerhalten fid) Sllter unb ^euer »unb wie ©efe$ unb (Soangelium,

»ud)ftabe unb ©cijt, .Uncditfdjaft unb Hinbfchaft, im $ebräerbricf wie »orbilb unb llrbitb,

Hnbeutung unb »erwirflichung, Schattenriß unb »oQenbung, finnliche >>üilc unb geiftiger

Äern, bieffeitige SBclt unb jufünftige, (Srbe unb .^immeL ^Dagegen etwas fdjlcchthin

S^eue«, wae nicht auch fdjon im «Iten »unb oorhanben gewefen wäre, bringt ba«

(5hriftenthum nid)t. «^ier bor allem liegt ber <#egeufafc ju ^Jaulu«, Währenb auf oicten

anbern fünften Üebereinftimmung |crrf(^t, 3. ». in ber ?el)re oon bem j&kl aller dreatur

in ©ott (Äap. 2, 10 = SRöm. 11, se; 1 Äor. 8,e), Oon Ghnftue ale »ilb ©ottee unb

ÜHittler ber Schöpfung (finp. 1,1—3 = 2 Äor. 4,4; Stol. 1, 15. 16), oon ßhrifti (5rnicb=

rigmig unb (5rh öhun9 (®aP' 1» *\ 2,9 = $k)il. 2,8.»), üon ber llcberwinbung bee lobe«
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burd) S^riflu« (i?ap. 2, u = 1 ftor. 15, 54. 55. 57), oon feinem einmaligen Reiben für bie

©Unber (Äap. 9, 26.28; 10, 12 = dlöm. 6,y. 10), oon feiner Vertretung oor bem Vater

(Afap. 7, 25 = 9?öm. 8, u). Stbcr fo gewiß ber Vrief fid) im aflgemeinen an bie s}Jau»

linifd)en VorfleÜungen anfd)ließt, fo beftehen baneben aud) roteber bebeutenbe ©egenfäfce

jwifd)cu ^QuliniömuS unb SUexanbriniömu« — ©egenfitye, weldjc fdjon im 0. 1818 oon

©dmlä jum 2:§eil in übertriebener, bafjer oon De 2Bette ermäßigter gorm geltenb gemadjt

würben. On neuerer 3cit haben befonberö Jiöfilin (in ben „Xfjeologifdjen Oahrbüd)ern", XII,

410 fg.; XIII, 366 fg., 463 fg.), (a. a. O.) unb S3our („Vorlefungcn über neu»

teftamentlidje XtyoloQw" [tfcipjig 1864], ©. 230 fg.) ben £ef>rgehalt be8 Briefs at« eine

felbftänbigc DarfleHung be$ ^^riflent^umd aufgefaßt, unb Ümen haben fid) ^itfdjl, 2Bciß,

SttpftuS, 9?euß, Söicfeler („(Sine Unterfudjung über ben §ebräerbrief" [Ätet 1861], I,

55 fg., 61 fg.) angefdjlofjen.

£>anptfadje bleibt immer, baß <j3aulu« baö Oubenthum als ein ©efefc auffaßt, meld)e«

ber üWenfdj ju erfüllen hat, mährenb eö im §ebräerbrief als ein Organiömu« göttlicher

Veranlagungen, um eine ©emetnfdjaft jwifdjen Ofrael unb ©Ott anjubalmen, erfdjeint.

Die ganje 33cbcutung beö OubenthumS aber gipfelt im ^rtcflcrthum. Darin, nidjt im

©efefc, liegt feine Unocrgänglid)Teit; barin aber aud) ber ^Junft, wo Oubenthum unb

<5$rijfcntyum ein« fmb. Denn aud) bie £()ätigfeit (£f)rifti wirb unter ben Segriff beö

$rieftertl)um« gcfteHt; bie neue 9teIigion«forui, bie er gebradjt, ift eine neue ©ühnungö*
anflalt. ftreilid) fref)t ba$ leüitifdje *ßrieftertlmm tief unter bemjenigen Oefu, ber au$ bem
föniglidjen (Stamm Ouba hervorgegangen ift unb in bem Ißricfterfimig i'uddnfcbcf fein

Vorbilb Ijat. Vor allem aber hat Oefuö burd) feinen mit bem blutigen Dob oerbunbenen

Eintritt in baö ^immlifa^e ^citigt^um eine ewige ©erfölmung 3U Staube gebradjt.

äßä^renb ba&er bie Opfer beö Ilten Vunbc« nie aufarten, unb ein ^Jriefter immer ben

anbern ablöfle in langer ©cfd)Ied}t«reif>c , ift Oefu« $ofjerpricfter ein für allemal; fein

^riefieTtfmm ift unwanbelbar in @roigfeit.$?*J

On biefer ©eltenbmadmng beö I?ot)cnpriefierlid)cn Sharaftcr« Oefu liegt oorneljmlidj

ber Untcrfd)ieb ber ?eljre be3 £>cbraerbrief$ oon ber ^aulinifdjen. 2Öie ber £)ebräerbrief

ben „jmeiten Äbam" nid)t fennt, fo weiß bafür <ßaulu« nid)t« oon einem „©efanbten

unb ^oljenpricfter unfer« Söefenntniffeö" (#ebr. 3, 1). $hid> mürbe $aulu8 ben ©djwer=

punft auf Job unb Sluferfhlmug oerlegt haben. Om §ebräerbricf bagegen wirb bie lefctcre

nur einmal gelegentlid) ertoä^nt (^ap. 13, 20), unb ba8 ©efe^äft beö ^rie|icrö bringt e«

nic^t nur mit fidj, baß (i^rifluö felbfttljätiger erfdjeint in feinem Reiben, fonbern wirb

jene« ©efc^öft aud) oorjugßweifc nid)t in ben Opfertob am ftreuj, fonbern in baö baburc^

bebingte ©inge^en in baß Slüerljeiligfte im Gimmel oerlegt. Die Inmmtifdje D^ätigfeit

be« frieflerö, bie gürbttte, bie ber er^^te ^rijluö beim Vater einlegt für feine gläubige

©eracinbe, ifl fo fc^r bie |>auptfad)e, baß bie irbifaje J^ätigfeit, meldte faulu« betont

^aben mürbe, baneben bcrfdjroinbet.

Dagegen ifl eö unrichtig, roenn man ben ©egenfafc ^mifehen $)ebräerbrief unb ^ßau*

liniömu« ba^in formulirt §at, baß im erfiern eine untergeorbnetere VorftcUung oon ber

^Jerfon (i()rifti herrfdjc alß im Ickern. Vielmehr ifl aud) im £ebräerbricf ber burd)

fd>tagenbe SSegriff ber beö ©ohne«, ber als 51bglan^ ber £errfid)feit ©otte«, alö un=

mittelbarer Keffer beö göttlidjen Sefenö (Äap. 1, 3) ganj mit ben (Sigenfdjaften beö ^3^i-

lonifchcn ?ogoö angetan ifl. SBährenb aber nach ^ c ier ®"tc 006 urfprünglich 9J?enfcc)=

liehe ber ^ßerfönlichfeit Oefu gan^ jurürftritt, toirb boch anbererfeitö mieber in s}kulinifcher

2Beife eine frrenge Unterorbnung beö ©ohneö unter ben Vater gelehrt, fobaß jener biefem

feine ganje ©teöung (Jtap. 1,2.13; 2, 7.8; 5, 5; 12, s. 7), ja fogar fein Dafcin oerbanft

(top. 3, 2). ©0 nahe baffer aud) bie SBieberfunft Oefu beorrfleht (5Tap. 10,37), fo ifl

boch cr fonbern ©Ott felbfl, ber ©ericht hatten wirb. 68 ftnb bemnad) ^mei

einanber gegenüberjtehenbe, nod) fcine«tocgß burchmeg miteinanber oermittelte ©eiten ber

^hriN^oorfteaung im Jpebräerbrtef ju unterfcheiben. Der ©egenfafc betber liegt aber

barin, baß baä eine mal 00m göttlichen, ba8 anbere mal 00m menfd)lichcn ©tanbpunft

auögegangen ifl. (58 ift auf ber einen ©cite ber metaphüfifd)e, auf ber anbern ber ge»

fcf)id)tlid)e ®efi(hWpwn!t, unter rocld)em bie ©eflalt Oefu aufgefaßt wirb.

©0 befleht alfo ba8 SBcrf Shrifli ganj in ^rlöfung unb Verföhnung, in ber realen

2Beü)ung ber ©läubigen, in ^erfleOung be))en, maß burd) bie ©chattenbilber ber Opfer

be« «Iten Vunbeö angebeutet war. 211$ bloß borbereitenb unb oorbilbeub hat aber baö
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©efcfc feine Söcbcurung tmlorcn, fobalb fein ÜÄ 1 1 trtpitnft , bie ^erfelmungöanflalt, burd)

ben Süfynctob (>l)rtfti aufßcbobcn ift, burd) weldjen biefer in ben Gimmel eingegangen

uub .^ofycrpricftcr ber jitfünftigcu ©ütcr geworben ift. Angeeignet werben bief« Sd)ä(je

beö aafgefdjloffencn Ocnfcitö burdj ben (Glauben; nnb Ijtcr faben wir an einem wettern

Mntcrfd)eibungö$cicben bcö .ftebriierbriefö.

Der ^aulinifc^e Oegenfa^ ber (Glauben«- nnb ©cfcfccögeredjtigfeit, a(fo aud) bie

<ßofctuif gegen baö ©efefceöwerf ("sp7a v6|jiou), tritt nämlid) ganj jurürf, nnb ber felig=

madjeube ©laube felbfi ift nidjt jencö *:ßaulinifd)e unbebingte SBerrraucn cuif bie ©nabe
Rottes in (Sbrifhiö, fonbern bie Uebcqeugung, an ber cö aud) int Oubcntbnm nicf)t gefehlt

bat, „ba§ ein ©Ott fei, nnb baf? cv benen, bie iljn fncfyen, ein SSergelter fern werbe"

(ftap. 11, «). Huf biefen ©cgenfafr tyat baljer mit Wedjt fdjon Sdjuf$ aufmerffam gemadjt.

Der ©(aubenöbegriff bcö Apebräerbricfö ift ein weiterer alö ber bei
s#auluö. 2£aö ber

töcbräerbrief namentlid) Stap. 11, t fagt, ftimmt ju ben Slufftcffungcn bcö ^aulnö. Um
fo auffälliger ober bleibt, maö er nidjit fagt. ^irgenbö wirb ber ©egenfafe twn ©lauben

unb Söcrfcu auöbrürflirfj erwähnt; nnb an bie Stelle ber nrtjfhfdjen £ebenögemetnfcbaft

mit (Sfriftul ift ein ftürwabrbaltcn überfinnüdjer Sa^r^eitcn, ein fteftbalten ber 3ttfünf*

rigen Söelt getreten, in bereit iRittc ber Glaube bmeraöerfcfct. Damit t)ängt eö wieber

jnfamuten, baj? ftatt bcö in fieie gärigen ©lanbenö (©at. 5, «) mefrr bie ftantyafte

«Hoffnung, alö baö bem ©lauben junäebft ©erwanbte, in ben SSorbergrnnb tritt, nnb ba§

ber .ftebräerbrief eine längere 9£cibe üon 3«ugcn be« ©laubenö auö bem 91. 5t. namhaft

jn machen weifj, alö bicö bem ^antnö möglid) gewefen fem würbe.

Daö ÜBcfcnttirfjc beö üom £>ebräerbricf üerfünbigten ßbriftentbnmö rnfjt fonadj gairj

in bem JU Slleranbria auögcbilbcten ©egeufafc ton 3bec nnb grfdjcmuitg, üon *bfotittcnt

unb (5nblicf)ctn. ©Ott ober baö Oenfeitö ift baö einjtge, bem wa^rc Realität jnfommt;

auf biefer Seite liegt alleö Sein nnb aller ©e^alt. fllleö, wa« bieffeitö liegt, :»'r nur

„Scbatten", nur „SBorbitb", nur ein „53ewcgtid)cö"; eö gehört ber üergitnglidjen, in ficf>

jcrfaUcnben Orbnung ber 2Bett an. 55er Sdjwcrpttuft beö djriftt. Sßewußtfcinö aber liegt

ganj in ber ^tfünftigen jenfeitigeu 2£elt. So fcljr ift bicö ber ftall, baf? fogaT bie

X^nrfadjcn befl (S()nftcntfjum8 nur alö flttdjtigc örfdjcinuugen ben f^wanfenben 33obcn

biefer oergänglitfjcn SBcIt betreten, unb cö ba^er ju einer förmtic^en ©rttnbnng einer

neuen, ber attteft. ©otteö^errfdjaft fctbftättbig gegenitberfte^enben Veben^gemcinftbaft gar

nidjt fommt. T'itrdjauö bebätt öielmctjr ber iBerfaffcr beö .r3cbi\1erbriefÖ ben ^ia()men ber

alttcft. (Motteöberrjdjaft bei, ben bod) ^utnö f^on öööig jerbroeben bflt. Die ^eibent

djriften fblb nid)t, wie bei ^5au(uö, ein felbftänbigcr I^eil beö neuteft. ^unbcöooltö, fon=

bern nur ?tnfat5 um ben jitb. ©runbftocf, *iprofelften. Sine £>eibcufird)e m couftitutren,

ift nid)t mef)r ber SDiiibc wertb, ba ja nidjt bloS ber „tieraltetc 33unb bem SBerfebwinben

na!)e" (5faö. 8, n), fanbern überbaupt „ber £ag fid) nabef* (Äaö. 10, 25), wo au*e$ ©e=

fdjaffeuc »ergeben wirb, „auf baß ba bleibe baö Unbcwcgli(^e" (Ä'ap. 12, 27).

5) $om ©erfaffer.

Der SBcrfaffer bcö 5Biiefö war iebenfattö defleraft uub fo gewiß ^Tube üon Geburt,

fo wenig bod) auö Ocrnfalcm. «ielmebr war er 3. 33. mit ber ©cfdjaffcnbcit bcö Sentöet«

fo Wenig oertraut, baß er ben 9t
v
aud)attar in baö 9Wcrf)etligfh oerlcgte (tap. 9, 4). Stn*

bererfeitö aber muß ber SBcrfaffcr, wie fd)on ©leet bewerft, ein Wann Hon fw^em Wn-
fe^cn gewefen fein, ba $imotl)euö ftdf an i()n anfd}lie§t,

Sfeer war nun ber Unbcfauntc? 3n neuerer 3C ** b flt Deufcfd) auf ?ufaö bin«

gewiefeu, auö ©rünben, we(d)e oben angegeben unb erlebigt würben. Daju fommt, bajj

ber .^ebräerbrief twn einem Subcndjriftcn Ijcrrübrnt tauft, ?ufaö aber .f?eibcmf)rift war.

Dcrfclbe fii^rt baö %. X. and) in ber $orm beö ^auluö an unb nähert ftd) an djarafte-

riftifd)cn Stetten bcö ?el)rbegrtffö, wie in 93ejug auf bie ?ebre oon ber ^ßerfon (5l)rifrt,

bem ©lauben unb ber fficdjtfertigung, entfd)tebeu ber ^auüuifdjcn Änfdjannngöweife, itic^t

aber ber beö .f^ebräerbriefö.

%n ben 3)?arfttö, ber baö jweite Suangclium fe^rieb, ift fdjon auö füradjlicben

©rünben nidjt ju benfen. Sr unb ©ilaö, ben man ebeufallö für ben $erfaffer beö ^hriefö

genommen bat, waren überbieö auö Oerufatem, ober boefj 3tmt minbeften wol befannt ba-

felbft, wie auö %pQ. 15,22.33 binftd)tlicb beö SilaÖ erf)cllt. (Slcmcnö üon ^ont enblirt)

l)at ben 53ricf ^war benu^t, ntdjt alter gefd)rieben. 3u^cm ifi eigenflidj aleraubrinifebe

53tlbung, alfo gcrabe ber ^auptpunft, barauf eö anfonmit, oon feinem ber ©cnannten
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nad)$uweifen. Unter bcn Warnen, bic ftrf) bafür in bicfer Sejicfmng empfefjlcn, rommen
befonberö ÜöarnabaS mib Slpolloö in 5Bctrad)t, öon benen jener auö beut, oon icfjcr mit

Äleranbria in regem Serfcljr ftcljeuben (Söpern, btcfer auö Slleranbria felbfl mar. ^roifdjen

ilmen toert^eilt fid) ba^er audj bie tjentige Ourn ber ©eldjrtenmelt $u foft gtcid)cn Stimmen,
inbem nad) ^ntber'S fingern, midier aud) nod) oon (SlericuS unb 2cm(er oertretenen

©ebanfen befouberö 23teef („Der Srief an bie Hebräer", I, 521 fg.), üjm folgenb and)

(Srebner, De 2ßette, Zt)okuf, tfünemann, SRenfe, Fünfen, Äurfc fiir 2lpoUo$, nad)

Jerttiüian'ä Anleitung bagegeu befonberä SEBiefcler (a. a. C), bor ifjm Giameravui«,

Udmann unb Smeften, nad) tym X^ierfd), Rottmar unb 9fttfd)l für Barnabas
»obren.

2Bie aber letztere >>t)potljcfe genau befehlt fdjon rocgen ber Slpg. 4, 37 bejeugten, mit

Jpebr. 9, i — s unuereinbaren
,

genauen SBefamttfdjaft bcö Barnabas mit bem Sempcl ju

3erufalem, nur baltbar ift im gufammemjang mit btr weitem Slufficllung 2£iefclcr'6, ba§

ber un 3?rief befdjriebene £empcl ju ?eoniopoliä in Segnpten, ba$ ^ublifum beö 5örtef=

fteUenben aber ju Slleranbria ut fudjen fei, fo befrembet gevabc mrter biefer $orau£fefcung

boppelt bie fernere ^atfadje, bap bennod) bie aleranbrinifdjen SBätcr unfern $Mef nic^t

bem Barnabas, fonbern btm $anlu4, jenem bagegeu nid)t beu £tebraerbricf, foubern baö

beraravte apofrnpt)ifd)c £eubf(^reiben beigelegt fjaben. Daß bagegen nidjt fd)on baö Sl(tcr=

tfjtun auf bcn tarnen beä &poüo0 gcrteli), fauu reiner Bufall fein. Dagegen eTflärt ftd)

unter 50orau$fc(?img be« Slpollo« alö 3?evfaffcr cinc^t^etlö bie Skrroanbtfajaft ber £cf)r*

tuetfe mit $auln« (Äpg. 18, 24 fg.; 1 Kor. 3, s fg.; 16, 12), anbcrntfjeilö aud) mieber bie

©clbfiänbigfeit , ba Apollo* neben $au(u£ jum ^artciljaupt gemacht werben fonnte

(1 Scor. 1, 12). Allegorie, Xhpif, 2lnflänge an aleranbrinifdjc ÜScisljcit, iöcfanntfcfjaft mit

ber Utberfetmng ber Hlcranbriner — alle« paßt. Slua^ muß man gefielen, ba§ bie

<5f>arafteriftrung beö Slpolfofl in 9tpg. 18,2* tuie gemütttf ju fein fdjeint auf ben 33er-

faffer bc« £>ebrüerbriefä. Sind) bie Slnflänge an beu elften Soriutljerbricf ertlärcn fid),

ba ÄpoUoö jur ßeit ber Hbfaffung beffelben bei ^aulu« mar. 9iur bic 3cit ber 3lb^

faffung fönnte unter Umfränben fotcol biefc wie aud) bie 3lnnal)mc einer 9lbfaffung i iirrii

Öarnabaö befinitiö öerbictcu nnb un« fd)licRlter| nötigen, mit Crid)f)orn, >3eiffartf), Sdjott,

$öaumgartcn=(5rufiu« u. a. bei ber ^(bfaffung burd) einen unbefannten ^Ücranbrtncr ftet)en

m bleiben.

6) ^on ber 3"t ber 86faffung.

Xicfe i^ragc fyäuftt aud) infofern mit ber anbern nad) bem 53erfaffer jufammen, als

mir, menu 'ipauluö ber ^erfoffer ifl, ben Ouli bed ^a^veS 64 ai$ ben letrten 3*itPunft

ber Sbfaffung, im cutgegengefcOten gatt bagegen benfelbcn Qtitpimtt alö bcn frii^cfien

bL'trad)ten müffen, weil bann nidjt bloö itap. 13,7 ber Stfärtnrertob beö ^Ipoftclö öor«

auSgefctjt, fonbern aud) itap. 13, 2.1. 24 Jimotbcuö bereits in fellfxänbigcr (Stellung, nu=

abhängig öon %>aulu«, crfd)eint. ?lbcr gerabe »eil er nod) unter bcn l'cfcenbcn ift, barf

man aud) nidjt bis inö 2. Oaljrf). ^crafagcfjeii. 33iclmcbr bilbet am (Snbc be3 erfteu bie

friUjejte 2pur bcö ^Sor^anbcnfeiuS bcö Srtefö beim röm. Cjlcmenö bcn änßcrftcu Örcujpunft

ber ibfaffung.

Die liibingcr 2dple fucf)te bie ungefähre ^IbfaffuugS^eit be$ Briefs fo nad)3umcifcn f

ba§ fte in bcmfclben ein« ber Labien be« ^luC«gleid)ungSproccffcS itntf^eii ^anliniSmuö

nnb ^errmtemuä auSfinbig mad)en molltc. Slber and) fo ift iöaur (in ben „Sfjeclogifdjeu

xlaljvbita^crn", X, 326; nid)t jur (Sntfdjeibung gelangt über bie ^ragc, ob unfer 33rtcf üor

ober nad) 70 eirtftanben ift, roä^rcnb fc^on fein CSollegc Sdjmib („23iblifd)c Xficologic bcö

fteuen Xcf»amcirtö
w

[3. 3lufl., Stuttgart 1864], ®. 61) rüljnlid) fiir eine ?lbfaffuug nad) 70

ootirt fyat. 3n ber Xl)at brcljt fid) bie «Hauptfrage ^cutjutage um bie ^uläffigfcit ber oou

ben meiften itritifern aufgeftetltcn 33el)anptuug, ber Tempel muffe noeb geftanben traben.

33on il)m unb feinem (iultnö merbe burd)gängig. v ^ö. iiap. 9, e— 10 roie oon etwa« nod)

iöeficljcnbcm gerebet; bic Söeweißfüfjrung , baf? (>l)riftuö ber ^inrmlifc^c ^oljcprieftcr ift,

beruhe auf ber ^orauSfeöung gegenwärtiger Cfxifienj irbifd)er ^>riejier. „Sin jcglidjcr

^)ol)erprtefter mirb beftellt" (kap. 8,3), „bic ^vieftev geljen aflejeit in baö borbere >$zit

unb ocrridjten ben (^otteöbienff (Äap. 9,6), nnb „ber $ajeprtefta opfert 33lut" (iiap.

9, 7). Xer «erfaffer gibt fid) fo bielc Dlüt)*, baö ^ia^tmeljrgeltcn befl Otiten mit «Kittel»

ber Xnpif ju erweifen, baß eö ferner beufbar ift, er fjabe bcn aöcrfa)lagcnbftcu Örunb

oergeffen, baS mirflitt)e Sßerf^miuibeufein, baö (Singetretcnfein be« oon 6^ri|!u« oort)er»
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gefegten ©cridjtö über Oerufalem, unb fiatt beffen nur gefagt, baö ©anje fei „bem 93er-

fdjminbcn nafje" ($ap. 8, 13).

©anj ftc^cr ift freiließ aud) biefer ©djluß feineömcgö. (Sdjon ©dmedenburger, ber

(in ben „£f>eologtfd)en 6tubien unb flritifen", Oaljrg. 1859, ©. 290) bie ebenangefityrte

Onftanj aufroirft, meift bodj juglcid) (8. 294) l)in auf ben ©rief beö SSarnabaÖ, ber

jebcnfaUö nad) 70 unb fpäteftenö ju 3"**" $abrian'Ö gefdjrieben ift, unb bod) gegen

Oubaiömuö fämpft, nadj Söiefelcr (a. a. £)., I, 3) freiließ gegen einen fotdjen, ber

mit ber Crriftenj beö Dempelö mrin notljtbenbig gufammenljängt. Hber nidjtö ift

geroiffer, alö baß gerabc unter bem frtfdjen (Sinbrurf beö ©reigniffeö bom 3. 70 bie

Aktien beö 3ubcnd)ri)lcntl)umö mieber fliegen. Denn mit bem §atl beö Sempete mar
aud) für baö gläubige SSemußtfein ber (Sfjriftenfjeit in weiten Greifen ein Reiben eingetreten.

Daö jüb. 2Mf mar aufgeregt über ben abgefdjnittcnen 2öeg $u ©ott, unb bie £l)rifien=

fyeit ließ ftdj tfyeilroeife fyereinjiefjen in biefe Erregung. Autoritäten ber neuern jüb. <3t=

ffyd)tfdjreibttng, mie Ooft (,,©efd)idjte beö Oubent^umÖ" [Seidig 1857—59], I, 137 fg.)

unb ©eiger („Daö Oubentljum unb feine ©efdjidjte" [23reölau 1865], II, 11) twben nad)=

gemiefen, mie ferner man ftdj in bie D(jatfad)e ju ftnben mußte. SMelmeljr betrachtete

man baö ganje ©taatöleben nur alö jeitroeilig geftbrt; baö £el)rf)auö ju Oabne mar bie pro=

biforifdjc StcÜDcrtrctung beö Sempctö. Die 3ua*migeti beö eben erft burd)fd)nittcnen £ebenö

maren fo mächtig, baß nodj eine gerotffc &dt üerge^en mußte, bis man $u Oabne begriff, baß

ber 3uf*QnD °^ne £empel unb Opfer feineömcgö ein rafd) borübergefycnbeö Onterregnum fei,

bem bie öoUc Weftauration alöbalb folgen müffc. Dafjer geljen bie $unäd)fl getroffenen Slnorb*

nungen, Satzungen unb (£inrid)tungen oon bem ©cftfyöpunft au«, baß bemnädjft ber Sempcl

mieberfjergcfteat werbe. Die begriffe ber örtlichen jpciligfeit befeftigten ftdj nur um fo

tiefer. Um baö nid)t mcljr öorlmnbene $ciligtl)um maren bie ©elfter nidjt minber gefdjart alö

um baö beftef>enbc. Den Haroniten gab man ächten unb ^Jrieftergaben, bie ©efefee lebittfdjcr

$ciligfeit befolgte man nadj mie bor. Unb biefe Stimmung fonntc auf ftompatlnfdjcö $3er=

fiänbniß and) innerhalb beö Oubendjriftentljumö rennen; iljr eben mitt ja ber SQarnabaöbrief

entgegentreten. 3e gemiffer baö d^riftuöfeinbli^e Oubcnt^um bie Strafe feiner an bem

üflefftaS begangenen (Sdmlb erlitten f>atte, befto juocrfidjtliaVr ^offte boö gläubige Oubcn-

tf)um, auf ben Ruinen ber jerftörten i^eofratie einen neuen ©otteöjiaat grünben ^u fönnen.

On biefer 33e$icljung gehören fomit Hebräer* unb Söarnabaöbrief jufammen, unb

man fönntc auö benfelben ©rünben, mit benen man bie Abfaffung beö erftern öor 70
bemeifen mifl, aud) ben lefctcrn fo meit ^eraufrüden, meil ben Ouben naa^gefagt mirb, fte

oerlief^en fia^ auf ben Xcmpel, „alö märe er ©otteö Jpauö" (6; ovra otxov ^eou, ßap.

16; ogl. aud) ßap. 7). Aber barait mürbe man nur bie eigene Unfäfngfeit bart^un,

ftdj in baö jubenc^riftl. S3emu§tfein jener &ittn 31t berfe^cn. Sreffcnber fann man bie

fortbauembe jä^e 2lnl)ängltd)feit beö 3ubent^um8 an Oerufalem, mie fie aud) nad) ben

tfataftropljen unter XituQ unb ^abrian fortbeftanb, nidjt be^eic^nen, alo bied Orcnäuä

t^ut, meun er (Adv. haer., I, 26) Don ben (Sbjomten fagt, baß fte Oerufalem alö ba8

^pauö ©otteö Oere^ren (Hierosolymam adorant, quasi doraus sit Dei). „'än Oerufalem,

alö bem irbifcfyen ©ottcöljaufc", fagt 53aur („©orlefungen über bie djrtftlid)e Dogmen«
gef^ic^tc" [fripjig 1865—67], I, i, 149), „fingen alle ifjre ©ebanfen unb Hoffnungen.

Viud) bie 3 ct1^Örung ber Stabt unb beö iempcltS ^atte fte baoon nic^t loß^ureißen uer«

mod)t. Om Üaufenbjäljrigcn Dteic^ hofften fte bie ÜÖMcbcrf)erficflung i^wfl Oerufalem; cd

foUte bann ber <3i^ ber $>errfd}aft (i^rifti merben, unb bie Oubcn, auö allen (Snbcn ber

Sßelt ba^in jurüdgefe^rt, alö baö auöermäl)lte 53olf ©otteö offenbar merben. Darum mußte

aud) aüeö, maö für bie Guben t^arafteriftif^ mar, unb fte alö Ouben bon ben Reiben

unterfe^ieb, fobiet mie möglid) aufregt erhalten merben." Die grobe Huffaffung ber ^)err=

ltdjfeiten beö Saufeubjä^rigen Sßeidjö ift iljnen bon ^icronbmuö bezeugt (ju Ocf. 66, 20),

unb ju jener Eingabe beö Orcnäuö, monac^ fte „baö ipauö ©ottcö bere^ren", madjt auc^

9eitfc^t („Die (Sut^ung ber altfatf)oli)d)en fiire^e" [2. Aufl., S3onn 1857], ©. 156)
bie Stnmerfung, baß fte baö tt)\in, „offenbar ütbem fte bie ^crficUung beö SempclcuttuÖ

erroarten". (Seitbem bottenbö jüb. ftorfdjer, mie ^riebmann unb ©räfc, gezeigt l)aben,

baß in Söcjug auf Opfer unb Opfergcfe^e aud) nad) ber 3«1*örung beö Sempelö,

b.
fy. alfo aud) nad) ber tljatfäd)lid)en Aufhebung beö Opfercultuö , immer nod) in ber

©egemoart bie JRebc ift (bgl. „Ü^eologifc^e Oa^rbü^er", VII, 370), mirb man nidjt ben

minbeften Hnftanb mel)r nehmen bürfen, aud> bie ^räfentta beö ^ebräerbriefö alö ^räfentia
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ber gefc^tic^tn ©orfdjrift aufjufaffen unb in her ©ejiehung auf ganj ähnlidje 3fo«fagen

in entfliehen natt) ber 3erftörung gefdjriebencn ©djriften, wie in benen be« üofeplm«

(„«Iterthümer", III, 6, 7—12; Contra Apion., I, 7; II, 8, 23), be« (Siemen« bon SKom
(tfap. 40 nnb 41), be« Diognct (tan. 3), be« Ouftin (Dial., 107) unb Origcne« (Contra

Celaum, Y, 6, 4), jn Oerroeifen. 3a, man fönnte ihnen audj im $>ebräcrbrief felbft

"JJrätcrita entgegenfe&en, wenn biefe nidjt Dom ©tanbpunft be« liljviücn, für melden ber

2llte ©unb ein fttjon fo gut wie bahnten tiegenber mar, aufeufaffen mären. <5o namentlidj

Stap. 7,»; 9,i.8. Qnbttd) möge man bodj bebenden, bag Oofephu« in jener oben an»

gegebenen (Stelle ber „Älterthümer" bod) wenigfien« nod) ben £empcl betreibt, wäfjrenb

ber $ebraerbrief öon ber „glitte" rebet, nnb »enn j. 39. ba« prüfen« in Stap. 13, 10

(xf ocipfj XotTp«uovtt<) überhaupt etwa« beweift, fo beweifi e«, ba§ bie, bor benen

bort gewarnt wirb, jur 3eit ber <Stift«hütte gelebt haben.

9lidjt«bcfioweniger ^at bi« nodj bor rurjem bie üJ?e&r$aIjt ber Sorfa>er ben (Sinbrudf

empfangen, al« oerffch« fia) ber ©rief beffer, wenn ber Üempet nod) beftonb, unb wenn
ba« „i'ager", ba« gu oerlaffen bie <Sf>rif!en Stap. 13, 11—13 aufgeforbert werben, ju feiner

Srftarang nur eine« $inmeife« auf bie (Stobt Oerufalem beburfte. Die raeiften Sluöleger

fblb baljer jur £tit nod) bar über einig, ba§ ber Hebräer brtcf im testen Oa^qe^nt oor

ber 3crftörung Oerufalem« entftanben tft Dabon fallen aber wieber weg bie bier erften

Oaljre, ba $aulu« erft 64 flarb. «ber aud) bie legten bret ober üier Oa^re oor 70
fallen weg. Denn mag ber ©rief naä) Oerufalem ober nadj Stteranbria gerietet fein, fo

«mg er oor #erbfx 66 gefa)ricben fein, wo ber jüb. fcufftanb gegen bie SRömerherrfdjaft

in Oubüa unb Äleranbria au«bradj. (Sine« folgen ttjut aber ber SBrief taum mit ©e«

frimmt^eit (Ermahnung. Daher fefcen ilm Sßiefeler unb $itgenfelb in« 0. 64—66, De
Sßette 65— 67, ©unfen 66 ober 67, St^olucf 63— 67. 9Jur oercinjette, aber nict)tö-

befloweniger unbefangene Stimmen flnb e«, wenn ©othnar ber ÄbfajfungSjeit um« 0.

116— 118, tföfilin um 95 baö 2Bort rebet. «uf ba« Gnbe beß 1. 3ahrl). muß man
minbeften« hinabgehen, fdwn barum, weil eine SReihe bon ^autiniföen ©eubfdjrciben,

wahrscheinlich aud) bie ?ufa«fa)riften, bie Offenbarung unb ber Oafobuöbrief in unferm

©djriftfrücf benufrt ftnb, unb weil bie Stap. 10, 32— s* erwähnten Reiben ber ©emeinbe,

oerbunben mit Stap. 12, 4. u; 13,7, auf bie Domitianifdjen Verfolgungen jn führen
fdjetnen. frreilidj flety biefe 2fn/7ct)t fcereit« im ^ufammen^ang mit einer beftimmten ©e*
antwortung ber ^rage nad) ber

7) «breffe be« «rief«.
2Benn man ben ©rief überhaupt für einen ©rief, unb nidjt für einen Äuffafc ober

eine <ßrebigt nimmt (Salcfenaer, $>ug, Serger, SBaur, dteug), fo !ann man über ben

£eferfrei«, für ben er beflimmt ift, aaerbing« infofern nidjt im minbeften zweifelhaft fein,

0!« burajau« Oubenö^rifren oorau«gcfetjt finb, bereu Neigung jn ben ererbten formen
nnb altgewohnten 2[nfa)auungen in Slnfprua) genommen wirb, um fte im £hriftent$um
alle befannten ©eftalten, aüe bertrauten Hoffnungen wieberfinben ju lehren — frcili^

aßeö in ber §orm ber Erfüllung, wäljrcnb fie e« bisher blo« in ber %oxm ber ©er«
§ei§ung, beß ?bpu« unb (Sdjattenbilbcö befagen. 9?un meint man in ber 9?egel, ba«

9ewn§tfein biefe« üubendjriftcntljum« nod) nä^er ba^in beftimmen gu tonnen, bag in

bemfelben md)t Äbftammung, (Sabbat, 93cfo^neibung , ©peife» unb Sfeinigungögebote, wie
bei ben ©egnern be« ^ßaulu« in ber 3)ia«pora, fonbern ber jüb. 2empel» unb Opfer*
bienft, ba« mofaifc^e tyciejterwefcn bie erfle Äotte fpielten, wofür man auf Stetten, wie
ifap. 5, 12; 6,1; 7,11.18.18.1»; 8,13; 10,13.18.15; 13, 8.10. 13 berwie«. oobalb man
einmal fomeit war, fdjicn audj nur nod) bie 2Baljl gwifdjen Oerufalem unb ^llexanbria

übrigzubleiben. Denn wo fottte eine berartige Vorliebe für ben jüb. Xcmpel-- unb Opfer-
bienft, wo bie ^ot^wenbigleit einer folgen 3lbmab,nung bon bem SBertranen auf bie Zf)üU
na^me an Opfer unb OpfermahUeiten oorau«jufe&en fein, auger bei Ouben, meldje in ber

9?ahe eine« jüb. £empel« lebten, b. h- entweber in Oerufalem felbjt ober in Slleranbria,

in beffen
v
J?af)c Oma« IV. etwa 160 b. (5h,r. jenen Tempel gu Seontopoli« erbaut hatte,

toeldjer 72 n. dfyc. ba« ©d^idfal feine« Original« theilte.

Son folgen ©orau«fefiungen au« hat man feit iDttdjaeti«, öug, $erber bie ?efer in

Oerufalem gefudjt. Hu(h %Utt, e^ott, ©tengel, ber fpätere De ffiette thaten ebenfo,

nnb e« ift bie« nodj ^eut^utage bie bon Stholuo!, Styerfdir Delibfch, Sünemann, «eith-
mabr, »iehm, SKott, Cbrarb unb ben meiflen bertrettne «nfitht. Kichtöbeftoweniger
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befrcmbete gerabe biefer ®emeinbe gegenüber bie griedj. ©pradje, ber au£fd)licfjUd)e ®t*

braudj ber LXX, ber Vorwurf Jtap. 6,1s, bie (£(>arafterifhf Stap. 2,», überhaupt

bie Hnfttradje burrf) einen SBerfaffer, ber Den ümottyeu« (fiep. 18, 23) unb bem $taüenern

(Scan. 13, u) grüßt, nnb einen ©ftantymnft einnimmt, weldjer bem Styg. 21, so. 21 gefdß*

b crtcii ber Stöuttcrgeinetttbe fo birect gegenübcrftel)t. SBät/renb bie ©eraembe in 3emfalew

ftetö al« arm erferjeiut, me«f>alb aud] $autu£ für fie coliectirt
, beteiligen fidj feie ßefer

be« »rief« gerabem an ber (SoHecte ( Jt ap. 6, 10 ;
t>gl. baju iEBtefeler, a. 0. D., II, £4 fg.).

3» ei ber gefammten jüb. Theologie angefwmge Dogmen gehören nad} AJap. 6,2 für bie

£efer $nm „Anfang be« (^riftenfynm«". gür bie Serufalemiten mären fie 3$OTan«fefe¥ttg

beffelben gewefen. 6d)lie§ud) würbe aud) ber fcebräerbrief ata bie ganj abnorme «r<

f dicinung barbiettn, baß eine 2Riffionöfd)rift flott twm Sln«gang«nimh ber SDGiffion in bie

Weite 2Belt, Dietmefrr oon ber ^cnpljerie in baä Zentrum urrüdfüfrren mürbe.

. otud freilid) beruft fid) in erfter £inie auf ben iitcl „an bie Hebräer". Slber

im 97. 2. bepidpiet ber 51u«brurf Hebräer (eßpaiot) enüoeber 2eute öon jub. »btonft

überhaupt, fobaß fid) aud) ein >>el(emft, wie tyiulu«, fo nennen fann (2 Shgp. li,Jt;

tttf. 3, &), ober aber aramiüfdi rebenbe 3ubcn, wie fie befonber« in ^Jaläftina in ber öft«

liefen Dia«»ora ju finben waren (Äng. 6, 1 ; 9, 29). 3n biefem ftatl bilben fie ju be»

fogenannten Jpeüeuiftcn , in jenem gn ben (&ried)en Oicücncn ) ben (SJegenfafc. 2£cr, wie

j. ^Jfjilo (tSufebiuß, ,,Mird)ttige|d)id)tc", II, 4) in Slegljptcn ein Hebräer fpt%,

tonnte in $alaftina ai8 $eüenift erfreuten. Die <Sad)e in alfo mit Sejug auf

bie Ucberfdjrift md)t pt entfReiben, baoon abgeben, bog fie feineefaUö auf ben

irrtyrünglidum 33erfaffer be« 33rief« j,urücf anführen ifi (ogl. barüber SBtefeler, a. a.

II, 24 fg.). aBa^anliö) riüjrt bie Ueberfdjrift erft oon ber oicranbrinifajen Äir^e

$ee nnb tarnt ebenfo gut in bem ©inn gemeint fein, wie (infebiu« {„%w&)ta

gefdjidjte", III, 4) fagt: ^etrud habe feinen ©rief „an bie Hebräer in ber pontifdjeu

Diaspora" gerietet, al« in bem ber Cflementinifdjen Vwmüicn, wenn fie oerufalem iL«

bie „fjeiligc Äirdje ber Jpebräer" bejeidjnen. Dodj bemerfe man mo#, ba§ in festerer

is^iit\it öle oriiioie meueuunn m ocut uiiriDTiiQittn 0uiieDcit rriuflunicn -vicriiiuieni pittnnixrn

ift, fid) aber feinetfweg* oon feibft oerfte^t, wie ba« audi au« einem Hu0bm(f beä aleran^

brintfdjen (itcmenö (bei (Sufcbtufl, „ftirä^engefdjidjte", V, 11) erbclit. S3emt batjer jurrft

biefer Cilentcnö (bei Sufebtuö, „iiird)engefa)id)tc", VI, 14) unb fein Sd)iüer Crigenc*

(a. a. D., VI, 25) oon einem „SBrief an bie Hebräer" reben, fo ifl barauö Icbiglio) nimt

ju erfennen, ob biefe Hebräer in ^Jaläftina ober in ber griedj. Dia«tora .gefugt toerben

51m «Diuteipunft ber Xtaßpora, gn Slteranbria, fnd)ten ©d)mibt, Ufintann, ©d)leier=

mad)er unb 3d)ucdcnburger, entfd)iebener nod) ftöfilin, (irebner, s
Jiitfd)l, Wenf , Soßmar,

Jpitgenfelb unb iöunfeu bie Vcfer. Die fd)ürfftcu (^rünbe finb oon Riefelet ftit eine

aleranbrinifa)e ftbreffe geUcnb gemacht werben. @ie ^aben aud) oor ben Sewtt<3mitteln,

auf weldie fid) bie Sbtna^mc einer icritfalemtfdieu £eferfa)aft ftiiyt, aUerbingö fdjon bie«

öoraufi, ba§ eoraa^t, ©djriftbenn&uug unb Spanier be« »rief« nirgenb« in ber ganjen

fSkit einem fo unmittelbaren ^evftdnbuip begegnen mußten, alfi in ber f aft jur Wülfte oon

duben bewohnten £auptftabt Slegnpten«. Allein alle biefe @rünbe, oerme^rt burd) btc

fefjr ^weifettjaften ard)iiologi)d)fn ©ntbeefungen äBiefeler'« (a. a. £)., II, 75 fg.), ftmnen

ftrenggenommen ebenfo gut alö Fingerzeige für ben JBerfaficr wie für bie 2efer be« Söriefe

gelten; fie be weifen wal)vfd)einlidj nur ben ateranbrnrifdjen Urfprnng, nid)t aber baß

alexanbrimfdje ^id beß »rief«.

<pauptfnd]e aber ift, baf? bie 3 eo b ad) tu ng fctbft, auf wcldje baß lintweber = Ober

beruht, weldjeä un« nur biefe Sa^l jwtfdjcn Oerufalem unb Süeranbria ju täffen fdjeint,

bem 33erbadjt ber Unrid)tigteit erliegt, ba, wenn unfer ©rief aßerbing« t)on ber Qprihrte»

rung ber mofaifdjen (iitltuflftätte auögebt, bannt nod) ntd)t bewiefen ift, bag bie Cefer

fetbft 94 au ber etätte eine« folgen (Sultuö bcfnnbtn Ijaben. ©ö)on btc «nmenbung,

weidie ber »erfaffer Äap. tQ,i$fo, J» fg. feiner «rgumentatiou gibt, Ifigt fty fd)Wer jn»

fammenbenten mit ber 93orau«fe$nng, bafi bie Vefer in 93erfud)img geftanben Ritten, am
nuTttidjen DemnetcuUn« t^cil^uncljnicn. Dag aber ber $3erfaffer nom lempelcultuß an«

argumentirt, braud) t feinen (^ruub fcineöwcgß nur in ben Vcfern, e« fann ben fei ben and)

im Sdjretbcnbeu fdbft finben. Ilm ba« Uuqcnügcnbe be« oitteft £tatibpunftc« |U be«

meifen, ^at biefer nid)t etma muß beffcfjcnben (JJebratmjen, an« bem, »aß ben Sefeam cdß

I
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«innittelbare Umgebung bor Äugen lag, fonbern oielmetyr au« betn ymtattvdf, an« bem,

wa« bie Vcfcr ale SReligionöcober in ben täuben Ratten, argumcntirt. 3)eutlici)er Serueis

i]i bte ©efcfyreibung be« Slllerljeiligfien (Map. 9, 4), roclay beFanntlid) »eber mit bent wirf*

hdien ©eftanb be« bamaKgen $«iligtt|um« (ogl. Sofepfju«, „dttbifd)er tfrieg", V, 6, 6),

norf) mit ber nötige« (Sregefe be« ^entateud)« fthnrnt, wotjl ober auf eiu 2Ki«oerftönbnifc

bei ?(uölcgung be« mofaifa^en ürrte« fd)ltefjcn läfjt. (Sben bantin aber, weit ber ©erfaffer

ba« 3nbentyum nur am) bem ^entatendj femtt unb in rein fdjrifrfteaerifü^er ©eife auf

©runblage Don ©djriftftürfen operirt, betreibt er ja, närjer befeuert, nidjt einmal ben

Tempel, fonbern bie Sttft«fjttttc, tuie richtig Jfjolud, (ibrarb, IDettfcfd), auch ©teeF, Tt
SBette, 2ünemann annehmen, nur ba§ leitete eine ÜRitbe$ietmng auf ben Stempel fiatuiren.

«ber „tyr feib geFontmen", fyei§t e« #ap. 12, 23, uufit etwa w bem „SBinFeknltu« in

9mujftm tt
t

wie üm lhtrfc (a. a. D., ©. 86) nennt, fonbern junt ,,©erg 3ion,

©tabt ©orte«", aber audj nidjt jum trbifdjen, fonbern jum ,, tjimmtifd)en Oerufalent".

©onad) bleibt Don bem ganzen 'Argument ntd)t« flehen, al« bog ber ©erfaffer e« mit

äubcndjriften ja trmn r)at
r

bie im ißentateudj belefen Waren, fid) an feine ©orfdriften

anb infofem andj an ben Xempelcuttu« gebnnben füllten. Onfofern bie ©tätte be« liitltu«

#erj* unb SWtttelpunFt be« ganjen dubenttjum« war, matten and} aQe Ouben im ibealen

©utn ben Jempetcultu« mit.

©inb wir aber einmal ber 3Öaf>t awtfdjen Oerufalent tmb «(eranbria enthoben, bie

aflerbing« nur ju ©unflen ber testen Äbreffe aufifallen Fönnte, fo bürfen wir, um Pefer

für nnfern ©rief au«finbig 3U matten, unfere ©lufe nadj alten ©eiten ber bamaligen

Seit rieten; benn überall woljnten Ouben unb fönnen baljer aud) Oubendjriften oermuttjet

»erben. 3n ber 2§at Ijat man and) ben ganjen SrbFrei« burdjwanbert, um Vermutungen
aufenffcUen, beren me^r ober tninber grofje Untoa^rf^einlit^feit ©leeF unb SBiefeter an

ben Sag gebraut tyaben.

©0 backte fdioit iVifolnn^ u ort Pnra an ©panien; ©enget, Sdjmib, (f ramer an "ißontu«,

©oiatien, Äappobocien, ©ttI)onien unb Äfien; 2BaH unb SBotf an Äleinafien, 9J?acebonien

unb ©riedjenlanb ; ©cmfer unb löffelt an Jfjeffalonidj; ©torr unb SÄönfler an ©atatien;

©aumgarten*drufiu« unb 9?öt^ an ©pfjefu«; ©tein an Paobicea; ©ör)me an Slntiodjia;

2Kia)ael ffikber, 2Warf unb Nobler an Äorinty; Uttmann an ©Opern; ber frühere Srebner

an ^öFaonten; <5n>atb an Italien; SBetflein unb Älforb an 9?om. Se^tere Unft^t, bit

ber Unterjeidmete (in ^ilgenfetb'« „äeitfd^rift für nriffenfajaftlidje Ideologie X,
1 fg.) anöfüfjrlidj ju enttticfeln üerfudjte, unb bie fofort and) oon Äurtj (a. a. £).,

©. 33, 40 fg.) aboptirt nmrbe, fxtc%t ü)re ^anptftärFe freitio^ in einer Firmen*

«^tüt^tn ©egrünbung, Faim flct) aber at« auf »eitere $anbrjaben aua^ auf ben

in Äap. 13,24 unb auf bie merftuftrbige ^atfa(r)e berufen, ba§, roie »ir oben

fa^en, ber ©rief in SRom juerft auftautet, in 9?om auet) mit großer ©eflimmt^eit brei

Oat)r^unberte lang für ntcrjt ^autintfetj get)alten »irb. Sine Äunbc um feine (£ntftet)ung«=

toer^ältniffe müffen ba^er bie Börner jebenfafif« gct)abt ^aben. Slber an<^ bie Pinie ber

im ©rief *erau«gefe$ten ©emeinbeentfattung ijt genau befe^en im SRömcrbrief nietjt met

anberfi at« im $ebräerbricf. 9hir baö ©tabium ber Sntnucfelung, baö btefer borau«fe|t,

tfl ein norgerüeftere«. ^ier n»te bort tyaben »ir t9 mit einer ©emeinbe ju t^nn, in

toeld)er ba« iubenctjTifM. (Stement bie ganje Haltung beö Peferrreife«, ba^er aud) be« ©rief«

bebtngt; t)intt)icberum tft e« aber au(i) eine foldje ©emeinbe, bie bon ber ^autimfa^en

Oovm be« ßoangetium« berührt toar, bie itjr nott) Feinen prineipteßen bieget oorgefa^oben

^atte. 2Do^I aber mar ba« £infen J»if^«n 3ttberrtf>um unb ©^rijhnt^um mitttern)cite

allgemeiner geworben, ©nige fmb f<^on fo roeit fortgeftfintten, ba§ fit bic c^riftt. ©ct«

fammtungen nid}t met)r befudjen (ffap. 10, sa). tiefer SRücFgang, berbnnben mit ber ein-

aeriffenen Pmit)eit überijaupt, gab bem ©erfaffer ©erantaffung, eine Sroftrebe an bie

©emeinbe §n rieten nnb if>r ba« Unnarürlid^e eine« 9?üdffabritt« 3um 3»ofai«mu« im

tljpotogiftrenben ©efdjmacF ber £t\t ju ©emtit^ in füt/ren. S« fei nur nod) baran er»

innert, ba§ amfj ber fpätere ©arnaba«brief, ber benfetben ©egenftanb wie ber ^ebräerbrief

mit grB&ern ©trieben an«malt, ber neuem ftorfdjung bereit« ben (SinbrncF gemacht r)at,

rxad) Korn abrefftrt ju fein. ^ott^mann.

^elroil. &a wo ba« £od>tanb oon Onbäa feine bebentenbfic Sr^ebung gewinnt,

lagert ftd) in ciufeerft fTuajtbarem Xt)at bie uralte ©tobt Hebron. S©eitt)in jic|en ftt^ i«

ber attgemeinen fficfjtnng oon «Rorb naä) ©üb ttebgetänbc an ben «bangen faft bi«

40*
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iurn ©rat bor Serge empor, in ber 9?äf)e ber Stabt oon bieten Dctbaumtuälbcrn unb

maier ifcfj gemixten ©ranat*, feigen Sltirifofen» utib ÜÄ anbei baumtja inen unterbrochen.

3m Jlmtgrunb breiten fidj neben Weingärten SBei^en», ©erfte» unb Vinfenfelber au«, bte

aud) ^ente nodj, trofe beö htruutergefommenen guftanbe«, ben $eftfeern einen reichen Ghrtrag

liefern. 3)od) ^ifrajten gebeten tjier uid)t unb bie ^omeranjenblüten erliegen ben ©Stögen
be« falten ©pätregen« in bem foft 3000 ftufj über bem 9Keer gelegenen ST^oJ. Die Um-
gebung tion Hebron geniest ben ftufrai einer reichgefegneten Vegetation fett ältcftcr $eit;

haben mir bod) tytx bie ©teile ju fiteren, mo bie £unbfd)after be« 3D?ofc bte berühmte

Wiefentraube abfehnitten nnb Granatäpfel nebft geigen brauen (4 2Äof. 13,9«). 2Bo ober

bte Segetation eine fo reidje ift, fann t» aud) nid)t an £)ueilen festen. 3n ber X^at

jttljlt man nur in ben beiben großen 2Babi, in meiere fidj nBrblid) ber Stabt baS $autit«

t^at tieräftet, fünf Duellen, nnb in lefcterm felbft beren ebenfo titele, alle mit mtfft ober

minber reichem ©»rubel.

SDte ftiiüe ber 9?aturgaben mochte beim audi fdion tior ben Sagen ber ifraetttifdjen

(Srjoäter einzelne Familien au* ben Uruölfern ^aläfttno« \\\ bletbcnbcr 9?ieberlnffuug in

biefer ©egenb bemogen ijabtn. 3m ©tauben ber Ofraeltten galt Hebron allgemein all

uralte ©tobt, fieben Oah« äüer al« 3«an (Sani« in «egtititen, 4 SWof. 13, n), alter

ott SWemöhi« (Sofetihu«, „Oübifdjer ÄTteg", IV, 9, 7), foba§ mir ihren Urförung jeben*

fall« meit in« 3. Oa&rtaufenb ti. $hr. Ijinaufriicfen bttrfen. Hebr6n Reifet ©enoffenftbaft

nnb ber Sffarae beutet an, baß mehrere eng berbünbete Samilien jufammen tytt ü)ren

SBolmfuj genommen unb baß au« it>rcr bäuerlichen EWarfgenoffcnfdjaft gonj aljulirl) mie

tiielerort« im germanifdjen Stlterthum bie ftiätere ©tobt ftdj entwicfelt habe. Än jiemli<$

tiielen ©teilen be« %. Z. mirb Hebron „Äirjath Slrba", b. i. ©tobt ber ©ierjaf)l, genannt

unb 0 of. 14, l« auöbriicf lid) biefer 9?amc al« ber ältere behauptet. <S« birgt fid) nad)

unferer Unflat in bemfclben bie (Erinnerung, baß bie ©enoffenfdjaft au« tiier Familien

beftanben habe, bie oline 3w*»fd aud) in abgefonberten Ouartieren mo^nten. Senn ba«

gütige Hebron ebenfall« nod) in tiier jiemticr) meit tioneinanber abftet)enbc Ouartiere jer»

fällt, mie ein £lid auf bie SRofcn'fdje Äarte geigt, fo lann biefe Sintyeitung gemäß bem
jä^en gehalten ber Orientalen an überlieferten formen gar tuol^t au« ber Urjeit her-

batiren, tro(j ber tiielen Ummäfyungen, bie im Sauf ber 3ahrtaufenbe aud) über biefe

©tobt gegangen ftnb. — ©ewölmlid) mirb ^Xrbd nicht al« 3aty&P0rt, fonbem at« 9?ame

eine« 2J?anneö gefaßt, ber ©tammtiater ber Grnafiten gemefen fein unb $ebron gegrünbet

haben fofl. Waein genug im ©inn ber h«ftorifdjen SBötjr^eit mirb in ben betreffenben
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»ibelfteHen Kirjat 'arba? bon bm LXX einfad) al« §auptftabt ber tfnafitcn bejeidmet,

bie jura grogen Slmoriterbolf gehörten (Oof. 14, 15; 15, ta u. f. m.).

Hebron i|t in bte (Sagen bon Ofrael« Stamrabätern bietfad) t>evflod)ten; e« fdjeint

baö fruchtbare Ib,al (1 Stfof. 37, u) ein 8iebling«aufenthalt btefer alten Birten gewefen

$u fein. VC« tibratjam in ber Mtje ber ©tobt feine 3elte auffdjlug, waren #etf)iter ba»

felbft feine ftadjbarn; bon üjnen mu§te er ba« (grbbegräbnig erwerben, in welkem er

Sarai) beifegte unb baö nad) ber Ueberlieferung aucr) itjm wie Ofaaf unb üafob jur legten

8cin)eftätte biente (1 STOof. 23, 2 fg.; 25, 10; 35, w; 50, u). Äber innerhalb ber langen

^eriobe bon Wbrabam bi« jur (Einwanberung feiner 92ad)fommen unter ÜKofc fdjeinen bie

$etyiter bon ben Slmoritern jurürfgebrängt worben 31t fein, worauf btefe fnnwieber bem
Änbraü be« Stamme« 3uba erlagen (Oof. 10, 3. 5). (£« war bte <&enoffenfd)aft ber

fialebiteu, bie fid) in «eftg bon Hebron unb feiner Umgebung fegte. Ob bie (Eroberung

ber Stabt aber fdjon in ben lagen 3ofua'« gefdjeljcn ober erfi fbäter, blieb ben nad>

tontmenben ©efd)led)tcrn nidjt in beutlidjet (Erinnerung, baljer fid) jwet berfdjicbcne fte*

lationen barüber erhalten tyaben. 9?ur barin ift bie Ueberlieferung einig, bag um be-

fonberer ©erbienfic be« Stamm$errn willen ben Jcalebiten bie reidjgefegnete ®egenb bom
»olf jugeflanben würbe (3of. 10, 3« fg.; 16, is fg.; U, »i;Äid)t. 1, 10; ogl. 4 2Rof. 13 fg.,

&ateb'« 33erbienfte betreffenb).

On ber ©efc^ic^te taudjt inbeg ber 9tome Jpebron« erft wieber ju Dabib'fi &tit auf,

obglcid) ber Ort al« §aubtftabt be« Stamme« Ouba, bie al« ffrei« unb i'cbitenjtabt für

ifjrcu ©au uod) eine befonbere SBeifjc trug, gewig and) wät)renb ber 9ttd)terjett eine an-

gefcljcnc Stellung eingenommen Ijaben wirb (Oof. 20,7; 21, 11; 1 (Sfjron. 6,6?).

£abib fanb al« ftlüdjtling bor Saul im SBejirf ^ebron biele Untcrflügung, wc«l)alb

er aud) fid) bort jumeiji auffielt, c$e er 3$afall bon Äönig Sldji« in ©atb, würbe. Wacl)

ber Äatajfcobfje bei ©ilboa bereitete er fic^ burd) ©efdjcnfe eine glänjenbe 9lufnat)me in

Hebron unb Ijerrfdjte bafelbft, bom Stamm Ouba ^um Äönig auögcrufen, 7 1 Oatjr

(1 ©am. 23 fg.; 30, 31; 2 Sam. 2, t. 11). £icr empftng er Slbner, 3«bofctb/« ftetoQerrn,

ber nad) Wad)c au feinem Jperrn bürjfcnb felbft burd) Ooab'« $anb ber ©lutractje jutn

Obfer fiel unter ben Iljorcn ber Stabt. Ön ben ftelfcngrüften Hebron« lieg 2)abib ben

©efaüencn nadj feierlichem Seidjenbegängnig beifegen (2 Sam. 3, 19 fg.).

9Jod) heute finbet fid) au ber tiefften Stelle ber Iljalfofjle 3Wifdjen ben beiben fttb»

<ffllid)en Onartieren ein groger leid), ber feiner Oranbanlage nad) bem lwf)en Vltert^uni

entftammt. (Ein rege« Xreiben ^errfd^t an biefem Ort, einem Jiebling«aufcntf)alt ber

Stabtbemofjner. ;in Sd)(äua^en unb trügen ljolcn l'tänncr, grauen unb £D?äbt^en bon

ba 2Baffer für jeglichen 33ebarf, wa« aber Änaben niö)t Innbert, im Xeid) ^erumjubtätfc^em.

$)ier auf biefem bolf«bclebten ^Jlag war e«, wo Dabtb bie ni^lofen 2Hörber be« @egen«
fönig« 3«bofet^ aufhängen lieg, Ofrael aum 3««ßnig, bag er, SDabib, an ber fdjmaaV
boüen ü^iffet^at feinen St^eil fjabe (2 Sam. 4, is).

Dag ÜDabib (f. b.) al« Äönig über ganj Ofrael Oerufalem ju feinem SBo^nfig
wählte, war eine bolittfd) gewig fe^r weife Ütfagrcgel. Äber ber ©erluft be« $bnig«ftge«

moo)te bo<^ bei ben £cbroniten einige ©ttterfeit jurürflaffen nnb »bfalom ba^er mit
feinen Umfhtrjblanen bei ben ÜMcontenten ber entthronten (Sabitale wittigeö @e^r pnben,

inbem bie ^iefige SSürgerfa^aft ob,ne^in ben frönen, in ibjer ÜWfttc aufgeworfenen ^5rin3en

noö) in einem befonbern Sinn al« ben 3f)rigen anfe^en burfte (1 Gfjron. 3, 3). So würbe
$>ebron ber 2Wittelbuntt be« im füllen borbereiteten ttufftaube«. $llö bie giinftige 3eit

gefommen fd)ien, lieg Äbfalom ftc^ ^icr, wie bor Oa^rje^nten ein(t fein ©ater, mit bem
9?ea^t be« Ufurbatorfl gum «önig au«nrfen, um bann, umgeben bon einer gewaltigen

©olfömenge, naü) Oerufalem ju marfo^iren (2 Sam. 15,7 fg.).

%bfalom'« Hufjtanb ijt ba« legte (Snignig, ba« un« Hebron al« bebeutenbe einflug-

reittje Stobt geigt. SBir oernetjmen, bog e« bon 5Wef>abeam befefligt würbe (2 ^fi]ron.

11, 10), nnb bog bie an« bem babb>nifdjen (Srit ^eimgefe^rten Ouben bie Stabt fammt if)rer

Umgebung neuerbing« coloniflrten <9fie^. 11, ts). Höein e« fdjeint, bag fle bie bortigen

3öob,nfige mit ben (Sbomitem Reiten mugten, ja bag biefe mittlerweile eigentlich bie

Herren oon Hebron geworben feien, (grft bem aWaffabäer Ouba« gelang e«, bie Stabt

für Ouba gurürf3uerobem (1 SWaff. 6,€s; Oofeb^u«, „«Itert^ifmeir", XII, 8, 6), bod>

behielt biefelbe ibumäifdje« ©epräge unb wirb aud) bon Sofepfw« |u Obumäa gerechnet. 3m
grogen jüb. itrieg gegen bie ferner na^m juerfl ber berüchtigte ©eraflter Simon Hebron
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in 33eftfe; bann würbe bie ©tobt öon ben Römern eingenommen unb üerbrannt (-3ofeplnt«,

„Oübifcffer Stricg", IV, 9, 7, 9).

53et ben Arabern trägt fie Ijeutjutage in (Erinnerung an 9tbrat)am ben Wanten et*

e&atil, b. L ftreunb (©otte3). äßie tdjon ber Seid) betoeift, tag audj ba« alte Hebron

bruntcn int Xtjat, eine ber wenigen olttfraelittfdjeu Ortfttjaften , bie nidjt auf 93crge«ljity«

erbaut waren. 2)a0 Garant, weldjeö bie £öljle sl\
x
ad)pela einfct)liegt ,

jeigt im weitem,

ba§ bie gegenwärtige 3tabt im ganzen burtfjatri bie ©teilt ber frühem einnimmt Daß
£f>al beftfct bei ben oier Ouartieren eine faft feffelfbrmige ©eftalt, inbera bie ©ergmäube

an ber füböftUajen unb norbweftltd>en @ren3e be« Söeidjbilbe« na^e jufammentreten, um
gegen ba« Zentrum eine ,^tcnittd> gro§e Sinbudfbutg ju bilben. 2>a3 grögte Quartier

be4 heutigen Hebron jfeigt an ber füböfrttd>en $albe hinauf; »rfMtdj gegenüber erhebt ftcfj

ber mit malenfd)er Delbaumwatbung bebetfte |>ügel el Xf cfjantb $u einer $öfje oon mehr

qM SOOO »\ufj Uber bem äWeer. 9coä) blübt in et Cf tjaliT immerfort etwa« Raubet unb
Onbujirie bei einer ©eoötfermtg oon etwa 8—10000 Seelen, bodj bie eiuftige grogartige

»etriebfamfett, wie fte no$ £ieronömu« betreibt (f. »obutfou, ,,$aläfrina'' [#aUc

1841—42), II, 208), ift *erfd)Wunben. $gl lobler, Bibliographie geographica Pa-

laeetinae [tfetpjig 1867], unb üttofen, „lieber baö X$al unb bte Umgcgcnb oon

Hebron", in ber „3eitfc^rift ber 3>eutfd)en ÜWorgenlänbifdjen ©efeUfdjaft", #b. 12.

Qrurrer.

$eef, f. Ärieg^eer.

£>CCrbC, f. Birten.

^fftti, oud) Hege' gefabrieben, $teg (nat^ Cfty. 2, s. ». is) ein ©erfdmittener, ber

^orftebev be« §Tauen$aufe« be« perf. itönigö Ätyaflüeru« in <5ufa war. Dabei fei er*

Wäljnt, bog ftd) (uad) tftefta«, Fers., 24) ein (Später £egiaÄ beim per). töthttg Serres

bei £t)ermopülä befanb, oieUeufft berfetbe, ber nadj §erobot (IX, 33) au« CHtf unb ein

©ruber be« <5e^er« Itfantenu« war. $rifcfd)e.

ÄcgarUtr, f. $agariter.

$cibcnt&uui. «Seit Grenzer („©ötnbotif unb SRotyologie" [*eipjtg unb Darmftabt

1836—43], IV, 551; 3. «uft., I, 66, 133 fg., 171) fagt man ben religiöfeu Segriff be*

$eibentt)um« Dorjugöwcife unter bem ©eftdjt«punft ber iWaturuergötteruug. T amit ftimmt ber

%lpoftel (fööm. 1,23.2s) Uberein, inbem er ftugletd) Einleitung ju nod) fdjärferer (Jrfaffttng an

bte #anb gibt. 2Ber ba« (itjriftcnt^um reerjt oerftebt, ber fennt eö al« eine Äraft, bie jeben

©ann, welcher auf ber Entfaltung ber perfimlid)en ©elbfhnafy unb ©elbftaubtgfeti ruft, jt»

bredjen, jebe Ärt Oou folf cfjcr (Sntwicfelung ritifgangig $u madjen unb jur Wahren geiftigen

aWünbigfeit $u führen oermag. Sil« eine fold)e Äraft erfdtjemt eö bem äpojht (©al. 4,4—7),

wäbreub bn« Öubent^um bie jwar jur üDiüubigfeit ^eranreifenbe, aber uorf) unter bem
3"d)tmeifter jte^enbe lUicnf cfjljctt bavftellt Wal. 3, 24). X-aS ^eibent^um enbltd) a^arafterifirt

fid) tl):n bnrd) nidjtö fo befttmmt, ald burd) religiöfc UnmUnbtgfcit Um ben Äioriutljcnt

bte 9?euljeit i^re« 3ufianbe« ber ©eifteebegabt^eit jum »ewugtfein ju bringen, fagt er

(1 Äor. 12,2): „O^r wiffet, bog t^r, ba i^r Reiben wäret, ^tngefü^rt würbet ju ben

fltummen ©öften", unb um ben ©egenfafe jwif^en ber fetbftbewugten Söegetfternng unb

fclbfiti)ätiger ArcÜjeit, barin fte jefet jte^cn, unb bem bltnben ©etriebenwerben, rooburd)

fid) ;tir früherer ^uftaub feunjeidjuete, red)t fdjarf 511 betonen, febt er normal« ^htju:

„(So wie ib,r eben geführt würbet" — nämtid) ju ben Altären, ©tlb|Suten unb lempeln.

Die ©öfcen reben ntd^t (^f. 115,8.?), wogegen ber tebenbtgt ©Ott fid> ni^t unbejeugt

lagt («pg. 14, 17) unb fty burt^ fein 2öort ber SWenfdj^ett auffliegt (Oolj. 1, 1—3. u).

Religiös SHUnbige gibt eö in ben ©otteabienften beS .Ipeibentljnui« utd)t, auger ber geifl*

Ii dien Elrtftofvntic ber ^3riefter, weldje allein in Änfprud) nimmt, Wa6 oou eigentlicher

religiöfer (Srtenntnig oor^anben ift. Dad 23olf wirb bloö jum (lultuS abgerichtet; ber Reiben

93ctcn ift etu plappern (3Äatt^. 6, 7). ift bie oon 9*ifcfd> (M©tulem ber d)riftlufum Je^re'*

[6. «up., ©onn 1851], §. 13) fogenannte „paffiüe Religion", wad ben ©efammtunterf^ieb fat

ber innern ©timmung bcö ^eibent^umS oon ber fogenannten Dffenbarungdreligion ber beiben

Jeftamentc auSmaa)t. Xie l;cibnif djen ^riefter ftnb bie einzigen actioen, mit ©ewngtfetn §att>

bclnbrn ^erfonen im ©otteäbtenft; bem jur Unmiinbigfeit oerba turnten $ol! werben Dintljen

unb 2umbole geboten, tjinter beren 2d)leier Magier unb Xtjeurgcn i^re efoterifc^e 2Bei6fyeit

bergen. Dem ©otf gegenüber fielen fte auf ber ^djaubüb^ue, matten iljm etwa« oor,

wä^renb bem neuteft %nt ootte, rücf^alt«lofe Offenheit, burc^ftc^tige Älar^eit unb «uf.
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ridjtigfeit eignet (2 Äor. 3, n. 13), unb feine Kröger nadj tönet anbern GErapfetjlnng Der-

langen al« Derjenigen, bie ftd) bon felbft chrfleüt, wo e« üKenf^en um bie SBaljrrjcit in

jtbent Sinn unb um fie allein ju tijun ijl (2 $or. 4, 1. 2). ©0 »erlangt e« im ©egenfafc
•

jnr pafftoen unb fhtmmen Religion fdjon bct (Sljararier ber alttefi. Offenbarung. Ofrael

läfjt ber $err fein Xfntn »tffen, nid)t 2Hofe allein ($f. 103, 7). $or allem »olf tritt

btr ^ropljci auf, unb bie Albernen auf ber ®aj)e ftnb eingraben, bie göttliche 2Öet«$eU

3* tyJren (©pr. 1, 20), bie Unraünbigen »erben herbeigerufen 00m SDieffia« (SXattf). 11, 25).

©so wenig gemattet ber euergifd) Do&jogene begriff ber Offenbarung etwa« (£fotcrifd)e«.

Xtm ttabbtnenlljuni ift er bereit« ab&anben gefomreen, »erat e« 00m „oerfluajten ®olf"

fprity (3ot>. 1,A9), bem gegenüber bie $$arifäer auf bem ©tu$l be« SRofe ftd) fpreijar

(SKatir). 23,a). «ber bie 2öciffagnng befielt baruuf, bafc einft nod) alle« ftteifd), Hein

unb gro§, alt nnb jung, tpd) unb nieber, gleidurmeife foöe Oon ötott geteert fein (3oei

3,1.2; der. 31,«).
©0 ift ber Segriff be« $eibenifutm« nur bie Ädjrfeite eine« £>ffenbarang«begriff«,

Weiter ba« Oubent^nm mit bem (Sfjriffent&unt in eine ganj eigenartige Serbinbung nnb

gennfferma&en unter einen befonbern, aber nur biefen beiben Religionen eignenben @ejld)t«*

toinft bringt Wim bot man freilief) neuerbing« d tri fad) bie Öeljauntung aufgestellt, bau

3ubcntfnrm unb #eibentf)um ftd) in ©e$ug auf ba« Stjriffcntljiuii in üöilig gjeidjer SBeife

berljieltien. £*rüorragenbc 9Wigion«pl)ilofopl}en, wie SBeifje, glaubten e« bem giied).

©enin« fdjulbig $u fein, bie ©renken be« (Sfjrtftenujum« fo weit an«$ubeljncn
f bafc ftdj

hie gefammte claffiftfje $oefte unb ^ilofouljic al« uitmirtetbarfie Stor&aUe baju barfteüxn

lieft, «ud) Halogen, »ie ber aflerbing« and) fonfl me$r gried)ifd)*$rifffid) benn juben-

drriftlid) angetane ©d)letermad»r
r

Ijaben Mo« biefen ©neu 3ufammenfyang jroifdjen

(T^riftent^uni nnb Oubent^um nod) gelten taffen motten, bafj Oefit« eben nun einmal unter

beut jüb. %ott geboren fei. 2Benn nun aber alcsbalb iunärfjfi in tfyeologtfdjcm Sutereffe

tynjngefttgt roirb, ba§ freilief) ein allgemeiner Crlöfer nur au« einem mouott)ciftifd)en $olf

t^abe freroorge^en fönnen, fo ift bamit meljr jugegefren al« man glaubt, unb and) — ab»

gefeoen oom ajiifu. virio|ungegiauocn — etne große gqratajtucnc cuaurucit aueaejprocqeu

roorben; e« ift bamit ber Unterfdjieb an er tonnt jttrifdjeu ber bon ©djeEtng fo genannten

„RHlbwadjfenbcu Religion" unb bem im 80. SPfalm gefeierten SÖeinjtod @otte« au«

Äegnptenlanb, al« einem gehegten nnb gepflegten (^eiuädjö ber göttlichen $orfet)ung.

6« liegt gennf? eine meltgefd)id)tUd)e SBa^rfyeit im SBort be« ^fatmiften, baf? ber £>err

„offenbaret fein ©ort an Soiob, feine ©atnmgen unb Red)te an Ofrael. Äeinem 80II

hat er alfo aethan, unb feine Weditc bie rennen ftc nidit" ($f. 147, 19. 20). Üuv führen

formt mit 9ted)t unfere djriftl. Corgefdjidnt nnmittelbar ntö)t auf ben menfdjenfreffenben

SWolod) in Nficn, md)t auf beir ibiöföpfigcn ^)immei«fd)reiber Üt)ot in Segnpten, aber

aud) nid)t anf bie .peroen unb ©änger ber t)eQenifd)en Urzeit, fonbern auf bie Crr^näter

nnb anf SOtofe jurüd. Dt)ne biefe 3lnerienming mtrb ba« Cfr>riftentl>ixirt jur gcfdüdjtiofen

X^atfadje, (Stjriftu« felbft sunt „@ott an« ber SWafdiine" im altrn ©djaufpiel. 2Bie man
aud) Über bie (SntfieintngätBeife ber attteft ©djriftcn benfen mag, ein ^Doppelte« ift e«,

toorau« bte bor3ng«roeife 9rott)roenbigteit gerabe biefer Sorfhtfe immer ju erroeifeu feitr

tmrb, unb toorauf e« allein anfontmt. Einmal mufUen @efe^ unb ^ropt)etcn bem Ser>

bleidjrn be« %ttlt0e« eine« ^eiligen ®otte« wehren unb ba« 33eiuurjtfetn fünbigeU Ü?er=>

berben« road) erljalten. 'Denn ba« 31 uftreten eine« Qrrlöfer« im Sinn be« 9?. I. fetjt

due M« bal^in oorgefdjrittene fejtmirfelung ber 2»enfa>^eit oorau«, ba§, »ie ber Sipofiel

ouro) oao i2>e|fB/ iDtuoi u/ieorung ato vgrtenniutR Der ounoe gemtm rooroen t|r

. 5r 2o; 7,7.2.12; 1 Hör. 15, m). S)amt aber rau§te aud) ein, bte erfte unbetourjte

dntmidelnng jene« (SrCifer« fd)ä^enbcr, mit ber rcdjten aljvung toerfe[)enber SWutterboben

oorljanben fein. 9tnr im ^eiligt^um be« Gilten iöunbcö juckte eine fotdje reine l'uft;

nur in biefen ©djriften tonnte ba« et ftc« leben Oefn ftd) bilben, nnr in i^nen er felbft

tum öeroutjtfei» feine« göttlid)en ©eruf« gelangen.

dmnter totrb bafcr anerfannt toerben müffen, ba§ ba« »ol! Ofraet in ber 8or-

gefd)id)te be« (Srjnftentijumö eine benorjngte ©teaung einnimmt, ba§ bie ©tufe, bte Ofracl

tu biefer ©qieljung neben jeglid)em Reiben tb,um behauptet, eine ^ot)ere ift. Onfofern e«

aber bod) nur, fo gut mie bie com £>eibentfjum eingenommene, eine SÜorftufc ift, lafu e«

m freilich, aud). roieber mit bem ^etbenttjum bem 6t)riftent^um gegenüber in bie gleite

*angorbnuug. fteöen, unb fa fe$lt e« berat aud) in ber 2$at md/t an ©teDen, in benen ber
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fonfi b>rrfdjenbe ©pradjgcbraud) ber ©djrift, bemjufoige „bie Sötfer" (ra S^vr], haggo-

jim — fo nannten bte Ouben im ©egcnfafc ju ftd) oUc übrigen Nationen) ot)ne weitere«

• bie Reiben finb, DeraUgemeinert wirb, ©o wirb, wenn im Ä. SC. „bie Sötfer" oon @ott

erlogen C$f. 94, 10) unb barum „aüe Reiben" aufgeforbert werben, @ott ju (oben OPf.

117, i; mm. 15, n), ober wenn im «R. SC. GtjrifiuS ben Hpofieln befiehlt, afle Sötter

\u lehren (2Hattl). 24, u; 28,»), wenn er iljncn meiffagt, fie würben oon allen Sölfern

geljagt werben (Watti). 24, «), wenn er ein ®erid)t in «uSfidjt ftettt über alle Sötter

(2Hattt). 25,3«), niemanb ofme ©emaltfamfeit an bie Reiben allein benfen. Denn obmol

ber HuSbrud fövoc gewägt ift unb nta)t Xao'c (;am), fo fdjtießt er bodj bie Ouben nid)t

and. Der Unterfd)ieb beiber Sejeidmungen crt>cüt oielmeljr oieöeiäjt am beften aus Sot).

11,60, wo (Sin Wcnfd) ftirbt für bte politt|'d)e, tjicr tyeofratifa) geeinigt gebaute SRaffe

(u^ep tou Xaou), bamit nid}t biefe SKoffc al« Nation ju ©runbe gefje (7va |rrj b'Xov to
Ifrvoc d7c6Xifjrat). Son großer Sebeutung wirb bie (frage, inwieweit jener, gewö^nltt^

bie Reiben bejeidmenbe HuSbrud aua) bie Ouben ju umfaffen oermöge, im ©ngang be«

»ömerbrief«, befonber« ttftn. 1, ». e. u, wo »üdert, 9*eid)c, ÄöUncr, ftrifcfdje, Säur,

oan $engel an ade Nationen, bagegen Xljolud, $t)ittppt, De SÖette, Sauragarten»(£rttfrn«,

(£malb, ^pofmann nur an bie £>eibenoötfer benfen. Ocnc formen ftd) etwa auf bie Analogie

oon SRöm. 4, 17. u; 16, a«, biefe auf ben fonft gewöljmlidjen (äebraudj bed Sipoftel« be-

rufen, bcmjufolgc „bie Sölfer" (ra fövTj) aöe Diejenigen b^ifjen, meldje Don ©eburt nidjt'

Ouben fmb (®al. l,ie; 2, 2.8. 9. u; »öm. 2, w; 15, 1«. is; ©pfj. 3,«; Äol. l,*r;>

1 X^eff. 2, ie; 1 lim. 2, t), barum unter Umfiänben fogar (Srjriften fo ljei§en fönne»

("Köm . ll,is; (5p f). 3, 1), in Weizern ftafl bann $aulu$ fid) unb anbere geborene Ofraeliten

Don iljnen unterfdjeibet. Äümäfjlid) aber bilbet fid) bie STnfdjauung Dom ßfniftentlmui

at« oerflartem Ofrael (®al. 6, 1«), Doüenbetem Oubentlwm (dat. 1, 1; 1 $etr. 1, 1), foba§

bann Reiben unb CStjriftcu einen ©cgenfafc bilben (1 $err. 2, is), wie juoor Reiben unb

Ouben. Uebrtgen« bejeidmet ber SluSbrud „Reiben" nta)t Mo« bie Sölferwelt alß folaje,

fonbem aua) bie cinjelnen föeprttfentanten berfetben, mit welken e« ber 3ufammen$ang
gerabe ;u tfran ijot (fo 3. S3. bei £ut. 18,32; 'ilpg. 11, 1.1s; 13, 4«. 4s; 14, 1.5); ba6

einlebte €ubject aber, wela)ed baju gehört, ^eifn ÜWattb,. 5, 47; 6,7; 18, 17; 3 dob^. 7
,,^)eibe" (s^vtxoc, gentius; ogl. aud^ ®at. 2, 14 ^Twct*;). ,

Sir l) alten fomit in bem ausgeprägten 9lu6brud A>cibc" jitglcid) ein fprefynbe*

Denfmat für ben engen 3ufammenfjang , in welken baö 2lltertf>um bie Segriffe ber ^e«

ligion unb bed Sottdt^umd bringt. SBie bie Ouben als Sott jugteid) bie ^luöerwäJjlten

©otted finb, fo finb bie „Reiben" jugteid) bie ($ö$enbiencr unb bie C^o ttlojcn. bietet

baljer bad SBort „©ilberanbetung " (ei&oXoXarpsCa) im 9?. %. eine %rt Grfafe für ben

feb,(enben Segriff ^eibentb^um (1 Äor. 10,14; @al. 5, so; 1 ^etr. 4,a). ©etb^ ^aulu«,

welker 9töm. 2, 14. is Oubent^um unb ^>eibentb;um al« fttttid) in gleicher 2age barjuftetteii

wei§, gebraust ben «u«brud „Reiben" bod> juweüen and) in biefem ©inn (mm. 9, toj-

1 Äor. 12,2; öpb,. 2, 11); audj er ift baoon überjeugt, ba§ im $intergrunb bet ^eib-

nifa)en ©ö^enwelt baö SDämonenreta^ ftcljt (1 Kor. 10, so). 3Bie baf)er fittlid) bie Un*

geredjtigfeit in ben mannia)faö}ften ^o^men (^öm. 1, is. «—31; Cqn). 4, 19; 1 ^etr. 4, »),.

fo djaraftertfirt bie Reiben weit religiös bas trübe ®otteSbewu§tfein ((Spf). 4, is; 1 Zi)t\).

4, s), bie auöf^Ue§a^e »Jidjtung auf ba« ©ieffeit (1 Äor. 15, 3»; (gpb,. 4, 19; Dgl. 2Ratt^

6, 3») unb bie gänjlidje «bwefenf»eit jeber Hoffnung über bem Öhrabe (1 Sl^eff. 4, u)J
Sie fonad) ber Ofraelit in ftoljem 93cwu§tfein feine«, bem ganzen Sott in bie SGBiegr

gelegten @eburt*abei£ baß fpröbefte Sonberbewugtfein gegenüber ber fogenannten Reibest*'

ober »ötfermelt 3ur «uSbilbung braute (Dgl. j. S. 3 3J?of- 20, 23; 6 SD/of. 7, t; 9,*;

3ef. 34, 1. s; Oer. 10, » ; $f. 9, s. 10. tu; 33, 10; 44, 3; 79, c), wie ber ©öfcenbienft als

Äen§erfie0 ber ©otttoftgfeit überall unbebingt unb in aßen gönnen oerbammt ijt (f. Ätt*

betung), wie bie Reiben, bU „Unbefc^nittenen" (Oer. 9, 25), am „Sage 3a$De'a" geridjtet^

Ofraet aber gerettet wirb (Ooel 4, »; 15 fg.), fo ift biefe« felbige ifraelitiföe @otte««-

bewußtfein aber audj anbererfeit« be« Sriumpb,e« ftd)er, weldjeu e« fd)lie§lid) über alle«

Reiben tlnim baoontragen mu& nnb wirb (^3f. 46, 11; 47,9; 72, 11; 82, s; 96, io).

Sefonber« d^arafteriftifd) hierfür unb für ben ganjen alttcft. Segriff be« $eiben*

tljumS ift bie 5 teile 2 ©am. 7, it = 1 (ifrron. 17, 21. gclfenfefl nid)t blo«, foubern

DoOenb« in ber Seit be« eigentlichen Oubent^um« feit bem dpi entgegen, fcöpifö
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eingeleitet ift biefe <ßeriobe burcf) bie (gfra 9 unb 10 cr^ätjttc Austreibung aller Ijeib

nifdum Leiber auä Sfraet. Aber aud) ba« ftänbige, in unenblidjcn Sartationen

mieberholte, Xtyma ber gefatmnten fogenannten apohnptjiidjctt Literatur biefer Oaijv

fjunbcrtc ift ber »orjug Öfrael« öor bem ^eibent^um. s
J?id)t bitter genug fann ber

fogenannte »rief Oererata'« bie fatale St^or^eit unb plumpe ©emeint)eit ber Abgötterei

geifeln, niojt einfältig genug fönnen it)rc Diener unb $riefrer in ben (grjahlungcn Dom
Set unb Dom 3)racfjen ju »abel bargcftetlt »erben. 3n folgen 3ufantmen^angen fommen
fogar aufgeführte »erfuerjc öor, bie iSntftcfjung be« ^etbentcjum« pftjccjologifch begreiflich

ju macfjen. Aetjniidj wie oorfjcr $(ato unb Arijiotele« bie Vielgötterei aud ber (Sint)eit

©otte« unb ber ©etfcittyeit bet Seit, ober wie fpäter Giemen« oon Aleianbria fie au«

ber ^erfonification ber Effecte, au« ber Danfbarfeit gegen bie Qrrfinber beö Acferbaue«,

an« ber ©ewuuberung ber $immel«Wrper ableiteten, fo t^ut ber ©erfafter ber 95Bei«heit

Salon»'« , ber nidjt bto« ©orte« perfönltdjen (Eifer unb $a§ gegen aUe« §eibcnthum
befdjrcibt (Map. 12, 3 fg.), fonbem aud) bie üoflenbete ütyorljeit beffelben auf bem 2Bege

einer rrligion«philofopinfchen Abr)anblung (Äaö. 13—15) barlegt, mit melier ftet) be«

$aulu« ttebc über bte Reiben Hörn. 1, is—12 faft burcf>weg berührt.

„(Jin »ater" — fcifct e« beifpieUweifc SBci«f). 14, 15. 16 — „burö) frü^eitige«

Seib oerjecjrt, oerfertigte fidr) ein »üb oon bem rafd) entriffenen Äinb, bereite ben e^ebem

geworbenen Üttenfdjen wie einen ©ort unb fj int er tief? ben ©einen ©et)eimbienfte unb £pbten«

fefte. 3n ber ^olge würbe bie bnref) bie ßeit gezeitigte gottlofe Sitte al« ©efefc beobachtet,

unb Scc)nifrbilbeT würben öeretjrt nach ben ©eboten ber £errf<f>er." (£0 betrachtet ber

Oube ba« §eibentt)um bttrehau« al« eine im 2auf ber Seit eingetretene Äranfheit, nicht

aber al« ben ursprünglichen ßinbrtjuftanb ber Religion, «ber eben in biefer »orfteHung,

wonach ba« .Ipcibcnttjum nicht etwa a(« eine, neben bem au«ermählten Solf befteljenbe

böfe Schöpfung, fonbem al« Abfall erfchien, lagen zugleich bie Anb,alt«punlte für bie

cnbltcfjc Ueberwinbung be« religiösen Sonberbewufjtfein«. Oft ba« Vcibeutluun nicht«

Urfprüngliche«, ift e« nur ©ruef) eine« »unbe«, welcher urfprünglid) nicht mit einem

«olf allein, fonbem mit ber ganzen SKenfchh«t (1 flttof- 6, i«; 9, 9. n) gefchloffen war, fo

farnt e« auch nicht« ewig »teibenbe« fein. Die »ölfertafel 1 2Kof. 10 Witt oielmchr

bie fdjtiefHicfj wieber angeftrebte (Einheit be« ©efchledjt« jum oorau« feft galten, ehe bie

<Sonbcrgeid)[d)tc Ofrael« beginnt (f. ©efdjlechtöregifier). So entbehren bie Urfunben ber

hebr. Religion oon Dornherein ntrgenb« ber ©ejietmngen auf bie religiöfe ©efchidjte ber

ganjen 3Jfrnfchf>cit, unb bie mit bem »egriff „#cibenthum" aufgerichtete „Scheibemanb"

(<5ph- 2
*
u) tf* ™fy h°<h 8"l«9. btt§ Prophet, »lief fie nicht immer wieber ju über-

^d^öiitß öemt 0 rfj tc» ^cOQfjcir cmcti qvi^ ciIIlii ^ uitftcn l^cir ^^cifecutuclt ^iit lief t^cült lIichc Jicjtc

be« alten ©otte«bewußtfein« angenommen werben, unb fclbft Abraham in »ejicfning auf

©otte«erfenntni§ ein Monopol nicht beflfct. 3>nn wie er, in (jeibnifche« 8anb gebogen,

bafetbft jenen siönig Abimeieä) oon ©erar antrifft, welcher wenigften« für feine ^erfon

bem wahren ©ort gehorcht (1 3Rof. 20, 1 fg.), fo tritt tljm bafelbft aud) bie bebeutfame

©eftolt aRelthifebef«, eine« ^Jriefter« be« höehftcu ©otte«, entgegen, welcher bie gäben

ber altfemitifchen ©ottc«Uberliefcmng feft in ber Jpanb behalten unb fortgeleitet l^abcn

foß (1 9Wof. 14, 18—w). Aber noch me$r im weftlichen X^eil Aften« b>t nach ber

Auffaffuug, welche ber 3)?enfcf)^eiti3ge|diid)te fjicr ^utfjctt wirb, eine reinere ©eftalt ber

Religion fortgelebt in Abraham'« öftlidiem .t)eimattanb. 3d)ou bie (Sr^oäter oerb,eirathen

hamm ihre Bötjnc mit Xödjtern au« Sinear (1
s
JJiof. 24,3.4; 27,4«; 28, 1. 1), unb al«

bie nationale ©eftatt bei Offenbamng bereit« au«gcfprod>ett ift, tritt au« bem bunfeln

^intergmnb SWefopotamien« noch einmal bie rätyfeNwfte ©eftatt »iteam'« h«öor, welcher

wenigften« ber fpätern Auffaffung 31t folge al« ,^>örcr göttlicher ftebe, ber be« AUmäch«
tigen Offenbarungen ficht" (4 ÜRof. 24, 4) erfcr)eint. AI« nächfter Vertreter biefer, über

ba« rjebr. »ott«bewn§tfcin über greifeuben Obeen tritt Simfon auf, beffen Siebe jur Xodjter

öon £himna nach DCr Anficht be« »erichterftatter« „Don Jatjoc" (^ia)t. 14, 4) ift, fobaft

chriftl. Stnpologen barin, ähnlich wie in be« Soa« tfiebe jirr 9futh ober in Salomo'«

8erhättni§ jur io<hter $h<*™o'« Königin oon Arabien, bie fcarfiellung ber

cinftigen Aufnahme ber Reiben fanben. Oebenfatl« ftnb auch f
olc,

l
c ^iotijeri ©lieber in

ber Äettc urtioevf alifrtfdjcv »ermittetungen, bie ba« A. 7. burcfi^ctjcn. »omehmtich aber

fommt t)ier in 33etrad)t bie l'cf)rer^ät)luug 00m Propheten Oona, be« einfam in ben <Stra§en

Shnine« wanbernben Xiener« Oatjoe'«, ber nach emer «"bem Seite hin wieber an ben
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634 .jpcibentyum

piöftlui) in ber >3eibrn| djaft auftaudjenbcn rcl)er 2Kteam erinnert. So»enig btcö b\t$XUtptr

fad}e in einem iöudj fern fann, beffen betengte Äbftdjt eine fte<r)tfertignng Wotteö tuegen

md)t eingetroffener Dürfet m fein fdjeint, fo ift bod) las« in einer anbern al tieft. Sdjnft

bie attumfaffenbe 3$atediebe ©ottc«, meldte ^JJerfon unb $3olf nia^t anficfjt, fonbern ftdj

öfter erbarmt, bie $u ifmt fid) belehren, auf eint fo einbringltdjc Seife ^ert-orgefroben.

ilbgefefjm öon ber befotmten uuiuerfaliftifdjcit ienbenj, bie in ber SRiffton be« ^ro*

Preten fcLbft liegt, begegnen und tjtcv Scanner Don 9iimöe, bie an ©Ott glauben (3on.

3r 5), fanaanit. Sd)tffdiente, bie 3af»e Opfer nnb ©dübbe Darbringen (3on. I,t6). —

•

bod) fidievltd) auf fallcnbc örf d)einungen mitten in bat f d)roff fien ©egenfafc Jttifdjen Jfrael,

bem Sofm ©orte«, unb ben Reiben, bie Um md)t fennen unb fl$ gegen itjn empören,

l) tneingeftcfl i

!

{'Iber biefclbcn „tobenben Reiben" ($f. 2
r 1) foHen nadj ^f . 2, « bem mefftanifdjen

ttönig )um @rbe gegeben »erben. Tiefen Hu«blid in bie £etbemuelt f>atte bie SBerfyeifeung

oon Anfang an (1 SWaf. 12,3; 18, is; 22, im; 26, a). Wtd)t erft ^auluö (©al. 3, »),

fonbern fdjon Oeremta nimmt ba« alte ©ort bon ben Reiben, bie gefegnet »erben f ollen,

ttieber auf (top. 4,*), unb fdion mit bem natf) allen Seiten ftdj er»citernben nnb ber»

aügemeinernben ©otte«begriff, nrie er fidj in ben 3«ten be« (SriU auöbilbetc nnb bei

bem babttlonifdjen Sefaja oertreten ift, ftnb feinerlei Sdjranfrn meljr otreinbor. Xer
Ümljcit be« l)öa>ften ©orte« entforidjt al« üeb,rfette bie ©kic$$eit ber (ircatur. Bor ifmt

finb alle Wülfer gleidjettoeife „ein 9? id)t«" (3ef . 40, n), eben barum oerfanimclt fid) audj

,,alk« ?^leifd)", alle Sreatur, bor feinem Ifn-on (def. 66, 23), unb Ofracl ift al« £id)t

(3ef. 42,6) unb 3enge für bie gerben (Oef. 55,*) mitten in biefe« »ölferleben $inein=

gefteüt. Unb fo »erben bie Reiben burdtteeg im gleichen Sdrritt mit ber linturicfetung

be« $rop$eti«mu« unb ber mefftanifdjen Obee in ben ttrei« ber SBeiffagung Ijereingebogen

(3ef. 2, 1; 42, 1; 60, 11; Oer. 3, 17; 9m. 9, it; $ag. 2, 7; Sad). 9, 10; ÜJial. 3, 12).

©enng, bafj andj baftir fdjoi: in ber ©efdndjte yioat/« bie 2£ur*el ju erfennen ift (1 Tlo\.

9; h. 27 ), »0 Sem al« ber Stammooter berer crfdjetnt, mit »eldjen ©ort :;unäd)ft in ein

befonbere« Sunbe«öerl>ättnt& treten »erbe, ttä$renb ben 9iad}!ommeu Oapfct'« eine tyx*

Wrragenbe SeltfteHnng nebft gafrfrennblid>er l'ebcnägemeinfttjaft in ben Kütten (rem'«

mfomrnt, $am aber al« Stammbater ber in leibliche nnb grifrige tfncdjtfdjaft bahin*

gegebenen SJölfcr auftritt. %u« Oap^ct'« Stamm fmb fo gut wie au« ben femhifdjen

Seiteng»eigrn jene „^rcmblinge unb ietfaffen" Ijevöorgegaugen, »eitlen im 0)egenfay gegen

bie Sf>röbigleit be« jüb. ^olföttjumfl fdjon ber ^entatcuö) bie X^ore gu ber Stabt

Ofrael« öffnet (3 3Rof. 22, 10; 25, 4t; 5 3Rof. 14,»). %a* 3o^ef« Stamm erf^eint

jener öetbe (Itjrua, ber beim babtitouifäjen Oefaja (Äap. 44t n) unmittelbar al« .jpirt unb

2öilIcn«oolIftrerfeT Oa^be
7

«, ja al« fein (^efolbter (Äap. 45, 1) auftritt, bem ber Sieg ge=

geben ift, anf ba§ er erfenne ben 5tarnen Oa^oe'«, ber ifm berufen (Map. 45, s). ©an^

tt^nüä) »irb bei ^Daniel uHap. 4, tt

—

u) and) 9?ebufabnejar betradjtet al« ein Sere^recf

b<« I)ö elften ©orte«. Ueberljaupt oerbient nod) barauf aufmerffam gemacht ju »erben,

mie bie fpatern mdftt bc« %. X. gan; ü)re Steflintg in ber öeiben»eU nehmen, ba«

Sud) Xaniel am babolonif djeu, ba« ^ud) öftrer am perf. $of, ba« Snd| $iob cnbli^

in Arabien. X)a« Untere tritt offenbar ganj ^erau« au« bem t^eofratifdjen Irret« unb

nimmt einen allgemein mcnfdjlioyu Stanbpunft redjt abftdjtltcb, ein mit feiner 92ntur»

erfenntntf; unb weltlichen £)iffenfä)aft. ^aft a^nlic^ »ie früher 3)2cldjtfebef erfdjeint ^ter

ber gfrembling au« b«ra Sanbe Uj, „o^ne 5Joter, o^ne ÜKutter, o$ne ©efdjled^t" (^>ebc^

7,3). Gö »ar batjer ein ^eiojcn richtigen dnftinet« für bie rcligion«gefd)idjtlitt)e Be-

beutung biefe« iöud|«, ttenn ber Xalmnb, »ie Sileam unb feinen Sater 33eor, fo ^pio6

unb bie bter mit i^m rebenben 2ttänncr, al« bie fteben ^rop^eten aufführt, meldje ben

Reiben gefanbt »orben feien, dn biefenr Sinn bliebe ba« Sud) A>iob ein 3eu9mR für
eine allgemeine Offenbarung be« aHmästigen ©orte« ja aud), »enn »ir glauben rooUten,

baf; §iob im ©runb ein frommer Ofracltt ge»efcn, unb erft ber Serfaffer be« Snc^« bie

Seene in ein frembefl Janb abftdjtlid) oerlegt ^abe, um bie grage nadj bem g«ttli^en

Rwecf be« Seiben« einmal abaefeben 00m Dffcnbaruna«ftanbpun!t ( blo« 00m ©eftdit«rrei«

be« allgemeinen retigibfen iöcwuptfciu« au« 3U löfen.

9?adj aliebem »irb fid) »ol behaupten l äffen, bat? fc^on buräj feine 3nfammenfe^ung
unb ben Sertanf ber in itjm w 3)arfteunng gerommenen S9unbe«gefd)ic^te ba« %. X.

einen mcnfd)ljettlid)en unb iueltgcicb,idjtlidjcn Jpintergrunb ^at; nnb ba§ biefer ^tntergrunb
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in einjefiten Äugenblidcn ftarer Ijerdortretc
,
gerobe fo wie aud) .in ber eöangelifdjen $c

fajiajte, bie in b toi er 93ejicJjung ein treues ^Ibbilb Üjrcfl großen 23orbiibtf ift, 3c|u -Spauüt*

oufgabe befdj rauft blieb auf ben 2? oben bcö S5olfcö 3frael, auf ba« im engern öiuu
^eilige &rob. 9eiQ)t*bcftoweniger offenbart tief) aber aud) fcer, ba§ „bie ©rbe be« £crm"
fei, wenn -3efuö auf Slugenblicte aud) wanbcln !ann in ben. ©renken Don Xoraö nnb
cibon (SRotty 15, 21), wenn er auöruett im Samar tt erlaub t.3ol). 4,5.«) — ein See*

l&ltni§, ba« fdjon in ber StinbljeitSfage angebeutet werben foU burdj bie (Srjaljlung uon

ber (£cfMeinung ber 3fiagier auf beut ©torgenlaub (HRattij. 2, 1 fg.), unb ba$ bann gegen

<£nbc feined t'cbend anfängt, fid) gefdjidttlidf }u nerwirflidjen, wo nad) ber lo^anncifct^en

&#Ü>luug l^rtcdjeu tuet) ilnn fragen unb Offne barin bat Waben ferner Strfläroug*

jrmtbe erfeunt
( 12, *>- M. u).

du ber St^at fanu bie ganjc (rntwicfelung, bie üu $e*an 0 treten beo (iljrifterrtfnira«

au« bem Oubeutfntm gipfelt, in ber $orntel lufamntengefafjt werben, bap baß altt) eilige

3Jolf mit bem tief liegenbftcu (^ottcobewufctfein, roie t9 bi3r/er 00» ber Sorau3fe$ung aus-

gegangen mar, ba§ bie 2Belt um dfrnelä willen bo fei, an ber garten Xrjatfacfje, monad)

bennodj bte Reiben ^rrfdjru über 3frnel, ben erflgeborrnen <Eofm ©ottefi, fid) ^erarbeite*

unb aufreiben mugte, hxä cnblicf) in ber mefftanifäeu ©emeiube, bie au« feinem Sdw«
^eroorging, ber bie ganje Söett in eine freifenbe $emetuxtg fefeenbe ©ebanfe geboren unb

nun (intf djlufi gereift mar, Ofrael im ©egentljeil um her Seit willen ba fein ju faffeu.

iÖcfanntlid) ift eö 1?auluö, baö )nr ÜHiffion unter ben Reiben auflerwätjltc Äüfrjeug
(Äfig. 9, 13 ), ber biefe leptc Folgerung bcö (Styrifientljum* gebogen fjat. „Oft tfwtt mdjt

and) ber Reiben «Ott? 3a freilid) aud) ber Reiben ©ort" (Ktfm. 3, »). & ift beun

bte ©emeinbe ©otte« berufen nia>t Wo« au« beu dnbeu, fonbern and, au« ben Reiben

(Moni. 9, 24.., alÄ äÄiterben ünfj. 3,«); ja bie Reiben »erben ben Jitbcn ooraugeljen, um
biefe ptt Saatfolge ju reijen (ftöm. 11, u). Der „$ütte ber Reiben" (9iöm. 11, i*)r

»elctje in ba« >Kcicr) ©otted eingeben fallen, entfprecfjcn bie „fetten ber Reiben", burd)

bereu Verlauf Oernfalem nad) Vuf. 21, u wüjt bleiben wirb. So rafdj wirb nunmehr
ba« aud) in ba« Sfcriffent^um mit ^niibrrgenommene ©anberbettu&tfeiu aufgeweint, ba§

fetbft in ber Oo^mictf d)cn Offenbarung hinter ber gejät^lte» «rifiofratie bed gläubigen ^frael

bie Reiben al« „ed)arf bie niemaub flifltn tarn" (Äato. 7,»; bgl. avtdf Äup. 5,»; 15,4?

92« 2) erf djetneu, unb ba§ ba« gleichzeitige ÜDcattfjäu««^oangelium fdjon un jweibeut ig tljr

e

Berufung weijfagt (kap. 8, tut*; 12, n; 21, 43). ^amcntlid) aber ift eä ^ufa«, bei weltfern

Oefn« oou Dont^eretu al« ifidjt ber Reiben aap. 2, 32; Sog. 13, 47) auftritt, unb bte

«fcofielgefdjiaVe mtmjt e« fta> redjt eigentlich jur Hufgabe, ju jeigen, »ie aud) ben Reiben

bie «Ufte uuu Seben (ffao. bai »ort Ootte« (Äao. 11, 1), ber ^eilige @eifi (äap.

10, 4») unb bie Stligf cit (8ap. 28, ss) gegeben ift da e« faf?t biefe« 43uri) bie gefammte

@efd)id)te ber Reiben utfammen in ber ^aulinif d)cn Vettünbignng, ba§ @ott, wie er oon
Einern iölut jegliche« Sott ber 3Renfct)en Uber beu ganzen (Srbboben fun Wonnen ließ

(Äap. 17,a«), fo and) jefet, nact)bem er in ber 3tmfd)Htjeit alle Reiben u)re eigenen 2öege

ttaubeln gewffen (fiao. 14, mit UeberfeiTung ber 3eiten ber Unwijfeni^eit atte auf einem

ttn^ fectn | dl) c 11 •^i?'
c

^
* xc 1 1 c 11 oiTf^ wci if} einem u 11 ^ i) c tnj^cLbcit SPt ci^^öfc mcj^cii \\) o tlc (^i^cip

17, so. st).

C£twaö anbere« ift nun freilid) bte ©ef^ta^te, wie fte fid) im religiöfcn Sewn§tfein

eines Soltägeifte« abfoiegelt nnb nad) ben (ionfequen^en eined beftimmten (^ottedbegriffit

geftaltet, etwa« anbere« bie C^cfd)id)te an fid). Madjbem aber in le^terer Sejiet^ung fdjou

bei Srtifel „Abgötterei" allen (Srforberniffen gerecht geworben, glaubten wir un« b,ier auf

bie biblifdje (St^aralteriftif be« Jpeibentf^uwd, worin freilid) nicht fowol (§efd)ichte an fid),

al« oielmefp Urteil über bie ©efrfndux ui ertennen ift, befd)ranfen )u feilen. Mix bte

Jfenntnift unb Beurteilung ber 9cutnrreltgionen überhaupt Oerweifen wir nod) auf Suttte

C^efcfjiihte bti ^enthum«" (2 »be., ©re«lan 1852—53]), für bte religiöfeu unb fttt«

liefen Sirfungen beö dafflfe^en |>eibent^umö auf Etwlud („Der ftttltdjc (S^arafter be« Reiben*

t^um«" [3. «uff., ©ot^a 1867]), enbltd) für ben religibfen 3uftanb ber f;cibnifa)en 933clt in ber

neuteft. 3ett auf bcö Unterzeichneten 3öerf „Oubenti^um unb (5^rt(tentf;um im 3eitalter ber

apofrnp^ifc^en unb neuteftamentlidjen eiteratnr" (Seipjig 1867], ©. 273 fg. $ol&mann.
§tü, f. Grlöfung.

£ctlanb / f. (Srlöfung unb Oefu« (S^rifruö.

ptütM, f. «qneifunft.
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636 $eütg, ^eilige

$ eil Mb ^ttUge. . Der Stuebrucf $eilig bezeichnet im IC. X. ben ©egenfafe jum
profanen, unb profan ift, waö nidjt in einer fpeciftfdjen SBejiet)ung ju ©ort ftet)t, nidjt

jnm Dtcnfi ober ©ebraud) für 3at)öe befrimmt ift. Darum ift inöbefonbere fyeiiig, wo«
für 3at)oe auggefonbert, gu feinem ©gentium erforen, tt)m gewibmet ift 3n biefem

©inn foüte üor allem Ofrael ^eilig fein (2 ÜRof. 19,«; 3 2ttof. 20,8«; 3ef. 62, is), unb
al« Üatpc's

1;
eiliges ^ricfrcroolf alles Unreine ton fid) auöfdjcibcn unb alle« Unlautere

meiben (3 SWof. 11,4« fg.). ©eil bic $eiligfett (f. b.) eine »efentlid)e ©genfdjaft ©otte«

mar, fo mar fie cbcnbcöfjalb aud) ein wcfcntlidjeiS (£rforberni§ für alles was, unb für

jebeu, meiner ju bem ^eiligen ©ott irgenbein beflimmte« S3er^attnif^ tjatte. Denn (jcilig

maren fowol ^erfonen alö ©adjen. 9Cl« foldje, meiere bie amtliche Obliegenheit Ratten,

regelmäßig in ber 9?ät)e ©otte« $u üerwetten unb beffen Dienft fid) ju mibmen, galten

tnfonbevijeit bie ^rieffcr (f. b.) für heilig. Dat/er bie 3nfd)rift auf bem Diabem be*

£ot)enpriefterö: „jcilig bem 3al)Dc" (2 ÜWof. 28, s«; 39, so), jumal berfelbe als oberfter

©teüüertreter Ofraelä baS beborjugte 33erhältni§ biefe« SJolfe« jn Satjöc barmfteUen hatte.

$eUig mar namentlich auet) ber ©abbat unb fofltc barum t)et(ig gehalten werben (2 üttof.

20, »; 6 2Hof. 5, if). Hud) Äleiber, ©efä&c, Orte unb ©tätten, alle« waö jum befonbern

Dienfl Oat)oe'« gehörte, fottte t)eilig, b. t). oon bem profanen ©ebraud) auögefonbert unb
lebiglid) Oat)oe geweift fein (2 3»of. 28, s fg., 4i; 29, 44; 30, is). Die« mar bie leoitifc^e

ober tt)eofratifä)e ^eUigfeit, welche auf gefetjlid) oorgefdjriebenen 2Beü)en, Zeremonien unb
^Manipulationen beruhte, unb ber nod) unooüfommenen, bloß oorbereitenben, ©tufe beS

%. X. cigcutljümlicn war. Dorf) finben fid) frf)on $ur 3eit ocö Älkn ®unbe« neben

ben leöitifd) ©et/eiligten aud) ettnfd) ^eilige, unb es ift bie ftebe öon einem „heiligen

©amen" in Ofract (3ef. 6, 13), ber burd) wat)re ftrömmigfeit unb aufrichtige ©erechtigtett

fid) auszeichnete unb bie $ert)ei§nng ber SBeltrjerrfdjaf t tjatte; beim nad) Dan. 7, is foden

„bie ^eiligen be8 £öd)ftcn" ba« 9?eid) in Sefifc nehmen. Slber bod) erft auf bem ©tanb*

punft bcö Sßcuen Sönnbcs tritt bie Sorfteflnng oon ber Unentbet)rlid)feit ber tb,cofratifd)en

^eiligfeit tt)eiln)eife unb fclbft gttn^lid) jurücf. eilig, b. t). fittlid) rein unb ooQfommen

ju fein, ift im W. X. bie l)öchf»e «efttmmung beö SWenfdjen übttfaupt ((£pt). 1,4). Die ganae

8eben«füi)rung foU eine ^eilige, b. t). 00m ftrtlidjen ©eifl burc^brungene, »erben (1 ^etr.

1, ti), ©ab eö jnr 3cit be« Sllten ©unbefi äu§ere fidjtbare $>eiligtt)ümer, »ie «ttäre,

$6f)tn, ©nft6t)ütte, Tempel, 2(Uert)etligftc3 im Tempel (2 3Hof. 25, 8 ; 3 SWof. 20,*;

4 2D?of. 10, 21; 22, sc), fo gibt cd bagegen jur ^eit be« DJeucn Sunbe« nur uoef)

emige unftdjtbare $eiligtt)ümer, „jufünftige ©üter" ($>ebr. 9, 11), bie nid)t mit $)Änbra

ju greifen finb (^ebr. 9, ss fg.), £eitegüter be« ^immetreid)« (^ebr. 10, is fg.), bie nid)t

oon bem fmntidjen Äuge, fonbern lebiglid) Don bem «uge be« ©lanbenfi (^ebr. 11, 1 fg.)

tt)at)rgenommen toerben fönnen (ogl. ^ebr. 9, 1, wo baä alttefi. ^)eiligtt)um, ber Tempel,

hagiun kosraikön, „ wcltlidjeö (irbifdjce) Jpciligtljum" Ijeifu). Darum evfdjcint auf bem

neuteft. ©tanbpnnft bie gläubige ©emeinbe aU ber wat)re £empet, ba« ed)te $eiligtt)um

((Spt). 2,» fg.; 1 $etr. 2, 4 fg.). Äl« „^eilige" werben, namentlich in ben fpättrn

©Triften be« & X., aud) bic Cngel bezeichnet (^f. 89,6.s; $ioh 6,1; ©ad). 14,»),

infolge ber flttlic^en SJor^ügc, welche it)nen beigelegt würben. Om W. X., oorjug*weife

in ben <ßaulinifd)en Briefen, ^ei§en bie (5t)rifren „Jpeitige" (1 Äor. l, s; 6,1; fööm. 1,7;

12, is; 15, 25 fg.; 9tpg. 9, 32), beoor ber Stome d^riftianer (Christianoi, 1 ^etr. 4, 1«)

in ©ebraud) fam. war mit jener ^Bezeichnung nid)t etwa bie SBorfUttung Ocrbunben,

ba§ bie ^h^P01 fünbenfrei feien, fonbern nur it)r beooqugte« religiö«»fittlicheö ©emetn«

fchaft8oert)ältnt§ ju ©Ott, nachbem fie ba« frühere jur S9Sclt gelöfl, war bamit au«gcbr«tft.

^eneö SJert)ältni6 ju ©ort war nämlich hm ^eiligen ©eift, alö ba8 fpeeififche

^Jrincip beö Gt)rifientt)um«, begrünbet, fie waren burd) ben ^eiligen ©eift ©et)eiligte.

war aber mit biefer 23ejcid)nung nid)t nur ein ^aben, fonbern auch eut ©oUen, nicht

nur ein religiöfer ©efi(j, fonbern aud) eine fittliclje Aufgabe audgeb^ • *t. ©d)enfet

' • e*

.« *
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'©Cd col -
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©eia6bc »on©rflrabcr. 373.
©emjc

, f. ©teinbod.
©fmeinbe. »on ©tflenf et. 375.

©emeinfdjaft (ber ^eiligen),
f.

©emeinbe.
©tmfife. «Ott »o«toff. 380.

©emütt),
f. $erj.

©enejaret»), f. ©altläifcfjc« SReet.

©enuatbuung. »on 5d)cn!cl.
380.

©ecarapbie, »iMrf*e. »on
Äneuder. 383.

@era, f. ©emidjte.

©erar. »on Äneuder. 385.

©traft. «Jon Äneuder. 386.

©erätfce. »on «oflfoff. 388.

©erber. »on 3R o* [of f. 390.

ffleretbtiöfett (©otbrf). «OU
©tflenfel. 391.

©eredjtitjfctt (bcS fflienfdicn).

»on ©djenfel. 394.

©etgefener, f. ©abara unb
©erofa.

©etgefitet, f. ©irgafitet unb
(3^ a t)dxa

©et4*t (göttltd)et). »onfflit-
tid)en. 899.

©eri*te (bei ben Sfraetiten).

«on ©ittirfjen. 402.

©eritiflf. Jüon «djenfel. 407
©ercenie. öon Äneuder. 407.
©erfom ober ©etfon. üüon

©taf. 406.
©etttt. «on »oö f off. 408.
©cru*. San Sloffoff. 409.

©efang, f. ©ottetbitnß unb
3)tuftf.

©tfebenft. »on «oefoff. 409.
®ef*i*Mf unbe (oei ben Sfraeli*

ten). »on ©grabet. 410.

•e«ttM|BeKeii bc« «. JE., f.

@efd)id)t«t»nbe bei ben 3frae*

ßttn.

®ef«bi*teoucacn bei Rene«
«etamenrt. »on v c i u

mann. 416.
©tf*ie<bt. »on £>o Hamann.

425.
©ffibit*t«rrflififc (©eneaiogie).

»on öoHjmann. 425.
®efcblt*t«t»crfebr (ebcIid)Ct).

»on & dientet. 430.

©efdjledjt80«rfe|r (angerebe«

täflet), f. «eufd,bett8gefctje

unb Un.iutf)t8ocrgebeii.

©efd|meibe, f. ©djmud.
•ef®e»f. »on

©efdjüö, f. Ärieg.

®ef*nr. »onltneudet. 432.
©efeatafrit »on 9to«foff.
434.

®efer. Safer, ©ajer. »on
Sneuder. 434.

9efc^ unb ©efelgctung. »on
2>iUntanu. 436.

©eftdjt, f. »ifion.

©efinbe, f. ©ienft.

©efptnfler. »on ©leinet. 449.

©efur, f. ©efefjur.

©etbet. »on «neu der. 449.
Oetbfemane (mit 1 «bb.). »on
gurrer. 450.

©e tränte »on Hott off. 451.
©etxeioe. »on gurtet, 451.
©emidjte, f. 3Rage.

©troiiTcn. »on©d)entel. 453.

©eroifjenlftetbeit , f. ©emiffen.
©iacb. »on St neu der. 458.

©ittetli». »on H n t u d e r. 458.
©ibea. »on SRantflot 459.
©ibeatb. »on Äneuder. 461.
©ibeon (mit 1 Kboitb.). »on
2 dir ab et. 461.

©ibconiten, f. ©ibeon.
®i46n. »on gurret. 463.

©icbtbtümige , f. ^atalütifdje.

©ibeon. »on e dientet. 465.

©ibcm ( ©tbeo«. »on Äneudet.
467.

mit* ffliHi.ilA.ui älntt s\,
x

r> J

-

istfi, «*)tTtmtiajerct. jüou wo»»
loff. 467.

©itbea. »on Äneudes. 468.

©iteab. »ou gurter. 469.

©ifgai. »ou gurter. 474.

•nob. »on Äneuder. 474.
©imfo. »on Äneuder. 474.
Sinftcr. »on gurtet. 475.

©irgat. Son Äneudet. 475.

©(rittet ober ©eriffittr. »on
Än ender. 475.

©ittoim. »on Äneuder. 476.

©tttet, f. genjlet.

©ittitb, f. SWuftf.

©ia« (mit 2 ilbb.j. »on%of*
loff. 47«.

©laube. »on ©d)enlel. 477.

©ift*nt|. »on üolttinann.
480.

©nabe. »on ©ag. 484.

©nabenmittet , f. ©nabe.
©nabenftubl, f. »nnbeflfabe.

©nabenmabl, f. ßrmäblnng.
©nibnd, f. Änibu«.
©aoiJ. iöon i'iyi'iu*. 489.

©ob. »on Äneudet. 505.

©oa unb «agtfl. »on ©tti»
n c r. 505.

©ö^enbienft, f.
«bgöttetei.

©ojint, f. .'peibentbum.

©er an. »on Ären fei. 506.

©olb, f. aKetaae.

©dgatba. »on gurr er. 506.
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©oUttb. «on 9t öd. 506.

OJomtr. «on Äueuder. 509.

©omor, f. 2Rafje.

©cmcrrbo. «on ©teiner. 511.
©opl) erhol-,, f. Supreffc.

•»rgiat. «ongrtbjdje. 511.

•»rtnn. «on gtifefdje. 512.

•cfan. «on gttbfdje. 512.

«oft«. «on flKetr. 512.
©ctt, fflotturit. «on ©(bentel.

513.
©cttrCbimft, ©pttc«t>trcOrung.

«on ©tfjenfet. 517.

©ottcefurtfjt, f. Religion.

«on #öd.

©ottc«lafierung, f. ?afictung.

©ottcfloerefjrung, f. ®otte«bienfr.

©rab, ©rabrr. ©OB 9eo«foff.

Oranatba um. «on g u 1 1 e r. 532.

©ranatfiein, f. fibelfieine.

©reuei. «on 5pätf>. 532.

©ritdjtn. «on §olbmann.
533.

© r t cdj r n I a nb. « an $ 0 1
|J
m a n n

.

537.

©rifd)ifd)c« 9tcid|, f. ©ürien.

©riffel, f. ©djrtibfunfl.

©rofdjen, f. ©ratfjtne unk

«on 9to«roff. 554.

«abafur. «on © grober. 555.

fcabel, f. «bei.

«abtHm. ©on Äneudet. 557.
«abi*r. «on gutter. 557.

«aiot. «on 91 ölbef e. 558.

«abab. ©on SR er;. 558.
«abab.ffifcr, aurf) -t>ab<ir = öfct.

«on Äneuder. 559.
«abab>9tiinnion. «on St ueud er.

559.

9obüfa, «on 5t neu der. 564.

«abermaffer. «on gurret. 565.

*abc«. «on © djentcl. 565.

4>abtb
r f. abiba.

«aboram. «on ©teiner. 571.

«abra«. «on ©teiner. 571.

«afen. «on gurr er. 571.

•?>agar. «OH ©tetHCt. 572.

Ciaflüriter, artner. «On
©teiltet. 572.

«aggai unb fein prccbcttfcbt«

Cut», «on ©rfitaber. 573.

#alm, f. $Ufraer.

9a in t. «on gurtet. 574.

§afelbama, f.
Blutader,

«ataü. «on ®t ein er. 574.

«aibnl. «on Äneuder. 575.

«•ü. «on Äneuder. 575.

«alifarnaffn«. «on grtfcfdje.
575.

fallen, «on «o«!off. 575.

«aOelnJa. «on örunbt. 576.

£nUjaf)r, f. 3obeljat)r.

«allbanber. «on »o«!off.
576.

«am. «on Wölbete. 577.

Sarnau. «Ott fv r i tyf cf) e. 578.

öamatb. «on Äneuder, 579.

ftanimatf), f. .§ammon.
Rammen. «on Äneuder. 581.

#ammotb<'SDor, f. $ammon.
«amona. «on Äneuder. 582.

«ananer. «on Äneuder. 582.

$anani, f. ftfa.

«ananja. «on Atrenfel. 582.

«aub. $ou ©d)enfe(. 583.

«anbauflcqung. «on © d) e Ii f et

583.

$anbefa(ten, f. $anb.
«anbei. «on gurtet. 585.

$änbe»afd)en, f. $anb.
$anbfüflung, f. $anb.
«anbmeePe. «on «olfof f. 587.

«avet. «on Äneuder. 590.

«anna. «on ©djcnfel. 590.

$anna8, f.
«rata«.

«annatbon. «onÄneudcr. 591.
«a no *. «on ©d) entet. 591.
«anun. «on »öd. 691.

«apbatira. «on 9t öd- 592.

>>appara, f. $opljra.

«ara. »on ©t ein er. 592.

«araba. Söon Äneudet. 692.

«aran. Son ©teiner. 592.

«arariter. $on Än cnder. 592.
«arem. fßon finster. 592.
«arttb. tton dürrer. 594.

$arfe, f. Dcufd.

^ormo, f. $orma.
«armagebon. «ort Ären f ei. 594.

$arntjd;, f. Staffen,

^arob, f. ^aroba.
«arofetb. Bon Äneudtr. 594.
«drtlafttt (be« fcerjert«). «oh

3. ». ©anne. 695.

«afael. »on 9lölbef c. 695.

«afe. ©on gnrrer. 695.

tafeln, f. 9Ranbe(.

«a«mena. Son jtneuder. 596.

«afmeaäer. Ü>on ^rit? f cfc e. 596.

«afet. iüon JvrttJfdje. 600.

«äff. «on ©rbentet. 601.

$au6e, f. jtletber.

«aupt(Äopf). »on SBitiidjen.

602.

«aufer. »on ©rnnbt. 603.

Otnf. Son ©runbt. 537.

©rufet, f. ©peifen.
©ur. »on Äneuder. 539.

<Burt3aaf. «on Äneuder. 53^
Surfen, «on gurr er. 6
(Buttel, «on 9to«foff.
©u t, f. bafl ©ute.

Oute, bat. «on ©djeufel.
(Butt < © o 1 1 c« ) . «on «vud).
©ütc (be« äHeufdjen). «

©rurf). 545.
Out für t. «on © c&entel. 54&
©üttrgfnittnf*Qft. «on^OlQ«
mann. 546.

©omnaflura. «ong 1 1 \j f rfi e. 558»

«autflrrätbe. »On Ötunbt
607.

^auebalt,
f.

.^aufl^aitet.

«auöb alter, «on ©djenfel.
606.

«avUa. «on ^ötbete. 609.

«abran. «on gnrter. 609.

«ajar.«bbar. «on Äneuder.
610.

«a}ar»<Enon ober «a|ar>Olnan.

«on Äneuder. 610.
«a)ar-«abba. «on Äneuder.

610.

«aiatmavctb. «on Äneuder.
610.

«ai a r> 8ua[. «on Äneuder. 611.

«ajar-Äufa, aud) «a|ar>«nHm.
«on Änender. 611.

^aiajon'Somar, f. «ngebi.
«ajtr=«atti*cn. «on Äneuder.

611.
«ajtretb. «on Änender. 612.
«autbtm. «on Äneuder. 612.
«abe. «e»e»fer. «on ©teiner.

612.

«eben unb Beiern. «on
©teiner. 612.

««»räer. «on ©teiner. 613.
«ebtactittef. «on fcolfc-
mann. 615.

«tbren (mit 1 «bbtlb.). ©on
gurrer. 627.

^ecr, f. Ärteg«l)ecT.

beerbe, f. Jpirten.

«egal, «on $r»*f«$t. 630.
^tgariter, f. ^ngariter.

«etbentinm. »on ^olfemonn.
630.

Veit, f. (Srlöfung.

^eilanb, f. fcrlöfung unb 3efu«
(Sb,rtf)ue.

Reiten, f. Braneifunfi.

«eUt8,«eUtgf. «on ©tfienfel.
686.

Äorte öon ©alil&a.

J)xud von ff, K, Ui « tipitfl.
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