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Vorrede zur ersten Auflage.

Die Ausarbeitung eines Lehrbuchs der alttestamentlichen Re-

ligionsgeschichte habe ich s. Z. iibernommen, well ich damit einem

Bediirfniss zu entsprechen glaubte. Durch' die von W. VATKE ein-

geleitete kritische Bewegung ist das geschichtliche Verstandniss der

alttestamentlichen Religion neu erschlossen, zugleich aber ist damit

auch die Forderung einer moglichst individualisirenden Darstellung

ihrer Geschichte gestellt. Diese Forderung muss um so mehr er-

hoben werden, je grosser die Bedeutung des Alten Testaments fur

das theologische Studium erscheint. Trotz aller Schwierigkeiten, die

Sprache, Text und Entstehungsart der alttestamentlichen Literatur

dem Anfanger bieten, kann diese Bedeutung kaum hoch genug an-

geschlagen werden. Denn der religiosen Verbildung begegnet das

Alte Testament mit ebenso einfachen wie grossen Anschauungen
und Empfindungen und als Vorgeschichte des Christenthums stellt

die alttestamentliche Religionsgeschichte ebenso sehr die Einheitlich-

keit des geschichtlichen Werdens wie die Verschiedenheit und die

Lebenswahrheit seiner einzelnen Phasen vor Augen.
Meine Absicht ging vor allem dahin, den Unterschied der vor-

prophetischen und nachprophetischen Religion von der prophetischen

aufzuzeigen. Wie viel ich dabei anderen, namentlich WELLHAUSEN,

verdanke, wird man uberall sehen, auch da, wo ich meine Vorganger
nicht genannt habe. Inzwischen habe ich meine Auffassung des

Judenthums, seit ich diese Arbeit unternahm, nicht unwesentlich

korrigiren miissen. Es scheint mir, dass zwischen dem friiheren

und dem spateren Judenthum, d. h. dem vormakkabaischen und

dem nachmakkabaischen, scharfer unterschieden werden muss, als

das gewb'hnlich geschieht. Soweit die Vorgeschichte des Christen-

thums (abgesehen von dem, was das Neue Testament selbst daruber

lehrt), fur uns geschichtlich erkennbar ist, liegt seine positive Vor-

bereitung in der vormakkabaischen Zeit, wogegen die nachmakka-
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VI Vorrede.

baische hierfiir wesentlich nur negative Bedeutung hat. Das letztere

wird ziemlich allgemein anerkannt, aber dabei wird, wie ich glaube,

das vormakkabaische Judenthum erheblich unterschatzt. Es ent-

spricht durchaus nicht dem, was man gewohnlich unter jiidischer

Gesetzesreligion versteht. Die Psalmen beweisen, dass der prophe-

tische Glaube, freilich in der von Deutero-Jesaja angebahnten Um-

bildung, im alteren Judenthum lebendig war. In allem Gliick und

Ungliick, das ihm widerfuhr, erfuhr es die Gnade und Grosse, wie

den Ernst seines Gottes. Schon damit war hier ein starkes Gegen-

gewicht gegen das Gesetz gegeben. Sodann ist aber aus dem

Buche Hiob, den Proverbien und noch aus Jesus Sirach evident,

dass das Gesetz fur das altere Judenthum wesentlich die Moral

bedeutete. Der gesetzliche Cultus und die gesetzliche Observanz

waren freilich von hochster Wichtigkeit fur die Entstehung der

nachexilischen Gemeinde und fiir ihre aussere Organisation in der

Hierokratie. Aber der gesetzliche Cultus und die gesetzliche Ob-

servanz tendiren ibrem Ursprung nach auf die Moral und deshalb

konnten sie im alteren Judenthum auch wieder zu ausseren Formen

herabsinken, die der Moral nicht im Wege standen. Dagegen empfand
das nachmakkabaische Judenthum die Nothwendigkeit seiner Ab-

sonderung vom Hellenismus dahin, dass es sich im gesetzlichen

Formalismus vergrub, und die Enttauschung, in die die makkabaische

Bewegung auslief, machte der Zuversicht ein Ende, mit der die altere

judische Gemeinde in ihren geschichtlichen Erlebnissen die Wahrheit

ihrer Religion anzuschauen vermochte. Da erst ist die Gesetzes-

religion der Pharisaer und Schriftgelehrten entstanden, zu der das

Evangelium in Gegensatz trat. Aber auch die alteren Schrift-

gelehrten waren Manner anderer Art. Hierin finde ich aber auch

das Recht dafiir, die nachmakkabaische Zeit und Literatur von der

alttestamentlichen Religionsgeschichte auszuschliessen. Uebrigens
habe ich meine Aufgabe in erster Linie in der Analyse der wich-

tigsten Denkmale der alttestamentlichen Religionsgeschichte gesehen,
um die Priifung der hier versuchten Synthese moglichst zu erleichtern.

Ich habe es deshalb auch nicht gescheut, viel zu citiren.

Wo dieselben hebraischen Worter mehrmals nach einander an-

gefiihrt sind, habe ich sie nur das erste Mai mit Vokalzeichen ver-

sehen, schon um das Auge der Studirenden, fur die das Buch zu-

nachst bestimmt ist, an unvocalisirte Worter zu gewohnen.

Gottingen, 16. Marz 1893.

Rudolf Smend.
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Vorbemerkungen.

1. Geschichte und Literatur der Disciplin.

Biblische Theologie nennt man zuweilen noch die Summe
von Disciplinen, die die Erforschung der Bibel zu ihrem Gegenstande
haben. Aber gewdhnlich versteht man darunter in engerem Sinne

die letzte Frucht aller auf die Bibel gerichteten Arbeit, namlich die

Darstellung der biblischen Religion. In beiden Bedeutungen hat

der Name ein gewisses geschichtliches Recht, aber in keiner von

beiden entspricht er dem Wesen der heutigen Bibelforscbung. Jeden-

falls handelt es sich bei der Darstellung der alttestamentlichen

Religion viel weniger urn theologische Vorstellungen und Begriffe,

als vielmehr um die Geschichte der Religion. Dem entspre-

chend will diese Disciplin aber auch genannt sein.

Die alttestamentliche und iiberhaupt die biblische

Religionsgeschichte hat zu ihren Voraussetzungen die Er-

kenntniss des Unterschiedes zwischen der kirchlichen

Lehre und der biblischen Religion und Theologie, die

Einsicht, dass die biblische Religion geschichtlich ge-
worden ist, die Freiheit des Gewissens von der Autoritat

der Bibel, aber auch ein Verstandniss fiir die geschicht-
liche Lebenswahrheit der biblischen Religion

1
.

Die Reformat oren deckten freilich den Gegensatz zwischen

der altkirchlichen Lehre und der heiligen Schrift auf und indem sie

die heilige Schrift fiir die einzige Autoritat des Glaubens erklarten,

bereiteten sie eine geschichtliche Betrachtung der Bibel vor. Sie

behaupteten auch den Unterschied der beiden Testamente und er-

kannten die verschiedene Geistesart der einzelnen biblischen Schrift-

1
Vgl. hiezu B. WEISS, Neutestamentliche Theologie, 5ff. OEHLER, Alt-

testamentliche Theologie I 37 ff. KAHLER, Herzogs PRE 3
, Artikel Biblische

Theologie. DIESTEL, Geschichte des A. T. in der christlichen Kirche, Jena

1869.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 1



2 Vorbemerkvmgen.

steller. Aber die von ihnen proclamirte alleinige Autoritat der heiligen

Schrift erforderte im dogmatischen System die wesentliche Gleich-

stellung der beiden Testamente, an der man auch den Socinianern

und Arminianern gegenuber festhielt. Die altprotestantische

Theologie steigerte die Vorstellungen von der Inspiration der Bibel

noch iiber die altkirchlichen hinaus, thatsachlich kam sie aber auch

darauf zuriick, die kirchliche Lehrautoritat der heiligen Schrift iiber-

zuordnen. Die Lehrsysteme, in denen die protestantischen Kirchen

sich mit der romischen auseinandersetzen mussten, sollten eine all-

gemeingultige Darlegung der biblischen Lehre sein. Nur formal

nahm die Darstellung der biblischen Religion damals einen Anfang
in der Zusammenstellung und Erorterung der sog. dicta probantia

der heiligen Schrift. Einen verungliickten Yersuch geschichtlicher

Betrachtung der Bibel machte die Foderaltheologie des JOH. KOCH

(CocCEius) und seiner Schule.

Im Gegensatz zur Schulweisheit der Orthodoxie suchte der

Pietismus durch eine biblische Theologie, d. h. durch Darstellung

der blossen Bibellehre dem practisch religiosen Bediirfniss zu dienen.

Indirect trug auch er damit zum Sturz des Dogmas bei. Im Inter-

esse der moralischen Brauchbarkeit der Religion behauptete der

Rationalismus die Verschiedenheit der kirchlichen Lehre von der

biblischen, eine wissenschaftlichere Exegese, wie sie namentlich unter

dem Einfluss des Pietismus aufgekommen war, gab ihm den Beweis

dafur an die Hand. Andererseits bekampfte er aber auch, z. Th.

unter dem Einfluss des englischen Deismus, die Schriftautoritat,

indem er das Inspirationsdogma aufloste. SEMLER, der sein be-

deutendster Vertreter war, wollte in der Bibel nur das als inspirirt

betrachten, was zur nmoralischen Ausbesserung" diente, alles Andere

sollte der Accommodation an Zeit und Ort entstammen, die auch

Jesus und die Apostel iiben mussten. Im A. T. wollte er den

wahren christlichen Inhalt der Bibel iiberhaupt nicht mehr suchen,
da es fur Juden geschrieben sei und die alttestamentliche Religion
im N. T. fiir abgethan erklart werde. Die Aufgabe der biblischen

Theologie bestand demnach darin, die Grundlagen einer verniinftigen

Religionslehre aus der Bibel auszuscheiden (AMMON, Entwurf einer

reinen biblischen Theologie, Erlangen 1792). Supranaturalistisch

gerichtet ist das Werk von G. T. ZACHARIAE, Biblische Theologie

(Gottingen 1771). J. PH. GABLER schreibt man das Verdienst zu,

die Aufgabe der biblischen Theologie richtig definirt zu haben. In
einer akademischen Rede (de justo discrimine theologiae biblicae et

dogmaticae regundisque recte utriusque finibus, Altdorfii 1787, ab-
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gedruckt im 2. Bande seiner Opuscula academica, Ulmae 1831, 179ff.)

unterscheidet er freilich zwischen biblischer und dogmatischer Theo-

logie und weist ersterer die Aufgabe zu, ohne Riicksicht auf die

Frage der Inspiration die religiosen Begriffe der einzelnen biblischen

Schriftsteller in ihrer ortlichen, zeitlichen und personlichen Eigen-

thiimlichkeit zu erfassen und auf Grund davon eine Geschichte dieser

Begriffe zu geben. Aber auch so blieb die biblische Theologie eine

Vorarbeit fiir die Dogmatik. Denn die biblische Theologie im

engeren Sinne hat auch nach GABLER auf Grund einer solchen Ge-

schichte der biblischen Begriffe die ewig giiltige biblische Wahrheit

zu eruiren, die die Dogmatik nach dem jeweiligen Bediirfniss der

Zeit philosophisch darstellt. Ueberhaupt kam es dem Rationalismus

in der biblischen Theologie nur auf die Vorstellungen und Begriffe

als solche, nicht auf ihre geschichtliche Bedeutung an, sie waren

fur ihn deshalb im Grunde auch nur Gegenstand einer abschatzigen

Kritik. Zu diesem Zweck wurde die damals aufkommende ver-

gleichende Religionswissenschaft herbeigezogen (G. L. BAUER, Theo-

logie des A. T., Leipzig 1796; G. PH. CHR. KAISER, Biblische

Theologie oder Judaismus und Christianismus, Erlangen 1813 21).

Auch das von HERDER erweckte religios asthetische Interesse an

der Bibel und die zuerst von DE WETTE verwerthete literarische

Kritik des A. T. trugen fiir das geschichtliche Verstandniss der

biblischen Religion zunachst wenig aus (DE WETTE, Biblische Dog-
matik des A. u. N. T., Berlin 1813; D. VON COLLN, Biblische

Theologie, 2 Bde., Leipzig 1836).

Geschaffen ist die alttestamentliche Religionsgeschichte von

WILHELM VATKE (Die Religion des A. T., Berlin 1835). Die

HEGEi/sche Dialektik befahigte ihn in ausserordentlichem Masse zu

logischer Zergliederung und Erfassung der biblischen Ideenkreise

und die HEGEi/sche Geschichtsphilosophie hob ihn iiber die Schranken

hinaus, die der Rationalismus seinen Jiingern fiir das Verstandniss

der biblischen Religion zog. Er begriff die alttestamentliche Reli-

gionsgeschichte aber nicht nur als einen logischen Prozess, in dem

jede Einzelerscheinung ihre nothwendige Stelle hatte, mit dem um-

fassendsten sachlichen Interesse und tief eindringendem Verstandniss

der alttestamentlichen Literatur hat er ihren Gang in lebensvoller

Wirklichkeit erkannt. Er wies nach, dass die Geschichte der Reli-

gion Israels iiberall von den Erlebnissen des Volkes bedingt war,

und mit grossem Scharfblick beurtheilte er danach die einzelnen

literarischen und historischen Probleme. Er hat zuerst gefunden,

dass das Gesetz als solches nach der Prophetie und nicht vor ihr

1*



4 Vorbemerkungen.

seine geschichtliche Stelle hatte. Damit lehrte er die drei grossen

Perioden unterscheiden, in denen die alttestamentliche Religions-

geschichte verlaufen ist, vorprophetische, prophetische und nach-

prophetische Zeit eine Einsicht, durch die nicht nur ihr Gesammt-

verstandniss, sondern auch das aller wichtigeren Einzelerscheinungen

in ihr bedingt ist. Dem entsprechend gab er vor allem eine Dar-

stellung ihres Gesammtverlaufs, in die sich die Werthung der Einzel-

heiten iiberall einfiigt.

Die HEGEL'sche Schulsprache, in der es geschrieben war, liess

das grossartige Werk VATKE'S als ein Product pbilosopbischer Spe-

culation erscheinen und die Ungunst der Zeiten und namentlich die

Autoritat H. EWALD'S waren seiner sachlichen Wiirdigung in solchem

Masse hinderlich, dass es in Vergessenheit gerieth. Auf alien Ge-

bieten der alttestamentlichen Wissenschaft konnte EWALD unzahlige

Einzelheiten feinfiihlig auffassen und vielseitige und reichhaltige For-

derung hat ihm auch die alttestamentliche Religionsgeschichte zu

verdanken. Das Verstandniss der Erzvatersage, der Propheten und

Psalmen ist von ihm in hohem Masse vertieft und z. Th. neu ge-

funden. Aber es fehlte ihm an methodischer Scharfe und an der

Kraft historischer Gesammtanschauung. Das zeigt nicht nur seine

Geschichte des Volkes Israel, sondern namentlich seine biblische

Theologie, die sich mit Hintansetzung des geschichtlichen Gesichts-

puncts in systematischer Darstellung verliert (Lehre der Bibel von

Gott, Gottingen 1871 76)
l
. Ueberdies war seine Auffassungskraft

in eigenthiimlicher Weise auf das Selbstgefundene beschrankt. Un-

zuganglich fiir die Ideen VATKE'S trat er ihnen entgegen und das

reichte hin, um sie auch bei denen unwirksam zu machen, die ihnen

sonst hatten folgen konnen.

Ein Menschenalter nach dem Erscheinen des VATKE'schen

Werkes bewies K. H. GRAF, dass die Gesetzgebung der mittleren

Biicher des Pentateuchs aus exilischer und nachexilischer Zeit stamme

(Die geschichtlichen Biicher des A. T., Leipzig 1866). Er fiihrte

diesen Beweis wesentlich auf archaologischem Wege und musste es

Anderen iiberlassen, die religionsgeschichtliche Tragweite seiner Ein-

sicht zu bestimmen. In Wahrheit war man daunt auf VATKE'S Auf-

fassung der alttestamentlichen Religionsgeschichte zuriickgewiesen,
aber seine Bedeutung wurde auch jetzt noch nicht sofort erkannt,
obwohl er betreffs des Alters des Gesetzes im Wesentlichen dasselbe

1

Vgl. auch A. DILLMANN, Handbuch der alttestamentlichen Theologie,
Berlin 1895.
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behauptet und allseitiger bewiesen hatte. A. KUENEN, der die literar-

geschichtliche These GRAF'S zu der seinigen machte, hat dieselbe

auch zuerst religionsgeschichtlich verwerthet (Godsdienst van Israel,

Haarlem 1869/70. National religions and universal religions, Hibbert

Lectures 1882, auch deutsch unter dem Titel: Volksreligion und

Weltreligion ,
Berlin 1883), sie liegt auch der Theologie der Pro-

pheten von B. DUHM (Bonn 1875) zu Grunde. Auch HERMANN

SCHULTZ, der sich in der ersten Auflage seiner alttestamentlichen

Theologie (Gottingen 1869) im Wesentlichen an EWALD anschloss,

hat in den spateren Auflagen das Recht der GRAp'schen Kritik

anerkannt (5. Aufl. 1896). In umfassender Weise hat J. WELL-

HAUSEN die Position VATKE'S erneuert und weitergebildet. In Be-

tracht kommt hierfiir seine Geschichte Israels, I. Band, Berlin 1878

(spater erschienen unter dem veranderten Titel: Prolegomena zur

Geschichte Israels, 4. Aufl. 1895), ferner sein Abriss der Ge-

schichte Israels (in WELLHAUSEN, Skizzen und Yorarbeiten, I. Heft,

Berlin 1884. Vgl. auch Encyclop. Brit. Artikel Israel) und nament-

lich seine Israelitische und Jiidische Geschichte (3. Aufl., Berlin

1897). Vgl. ubrigens auch WELLHAUSEN, Die Pharisaer und Sad-

ducaer, Greifswald 1874. Seine Arbeiten haben sich auch darauf

gerichtet, die Religion des altesten Israel aus dem altarabischen

Heidenthum zu illustriren (Skizzen und Vorarbeiten, III. Heft, 2. Aufl.

1897). Von WELLHAUSEN wurde W. ROBERTSON SMITH angeregt,

dessen bedeutsame Religion of the Semites leider nur bis zum ersten

Bande gediehen ist (2. Aufl., London 1894). Werthvoll sind aber

auch die Arbeiten "W. R. SMITH'S, die sich auf dem engeren Ge-

biete der alttestamentlichen Religionsgeschichte bewegen (Old Testa-

ment in Jewisch Church, 2. Aufl., London und Edinburgh 1892;

Prophets of Israel, Edinburgh 1882). Eingehende Behandlung hat

die alttestamentliche Religion auch in STADE'S Geschichte Israels

gefunden (2 Bde., Berlin 1881 1888). Ausserdem ist auf BAUDISSIN'S

reichhaltige Studien zur semitischen Religionsgeschichte (Heft I, II,

Leipzig 1876, 1878) zu verweisen.

Der wissenschaftlichen Behandlung des A. T. ging inzwischen

eine Reaction zur Seite, die auch auf biblisch-theologischem Gebiet

hervortrat. Ihr energischester Verfechter, W. HENGSTENBERG, er-

neuerte die Behauptung von der wesentlichen Identitat der beiden

Testamente, indem er nicht nur das N. T. in das A. zurucktrug,

sondern gelegentlich auch das N. auf das Niveau des A. herab-

stimmte (Christologie des Alten Testaments, 3 Theile, Berlin

182935, 2. Aufl. 185457). In verschiedener Gestalt trat auch
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em neuer Biblicismus auf, der unter Ablehnung sowohl der ge-

schichtlichen Kritik als auch der blossen kirchlichen Lehrautoritat

eine einheitliche Zusammenfassung der biblischen Lehre erstrebte.

Seine hauptsachlichsten Vertreter waren J. T. BECK (Christlicbe

Lehrwissenschaft nach den biblischen Urkunden, 1. Band, Stutt-

gart 1841) und J. CHR. K. v. HOFMANN (Weissagung und Erfiillung

im A. und N. T., 2 Theile, 1841, 1844. Schriftbeweis, 2. Auflage,

2 Bde., 1857 59). Wenngleich im Einzelnen bin und wieder lehr-

reich haben diese Versuche die Aufgabe der bibliscben Religions-

geschichte im Wesentlichen nicht fordern konnen, die allgemeine

Richtung, in der die biblische Wissenschaft sicb zu bewegen hat,

ist eben eine andere und steht unverriickbar fest. Gegenwartig
macht die Apologetik bier wie iiberall widerwillige aber immer

grossere Concessionen an die Methoden, mit denen die von ihnen

bekampften Gegner arbeiten. Ueber solche Concessionen kommt
auch die biblische Theologie von OEHLEE (2 Bde., 1873, 1874) und

selbst die von EIEHM (1889) in der Hauptsache nicht hinaus.

2. Aufgabe der alttestamentlichen Religionsgeschichte.

Die Darstellung der alttestamentlichen Religion darf keine

systematische sein. Ueber einen Zeitraum von mehr als 1000

Jahren erstreckt sich ihre uns bekannte Geschichte und innerhalb

dieses Zeitraums tritt sie uns in drei grossen Perioden in drei wesent-

lich verschiedenen Gestaltungen vor Augen, als die Religion Altisraels,

die der Propheten und die der Juden. Es ist natiirlich unzulassig,

diese drei Perioden zusammenfassend zu betrachten. Fur jede ein-

zelne Periode ist das freilich wegen der Art der uns zu Gebote

stehenden Quellen in gewissem Masse nothwendig, aber auch da

zeigt die Religion neben dem Typischen so viel Besonderes und

Personliches, dass die zusammenfassende Darstellung iiberall nach

Moglichkeit beschrankt werden muss, wenn nicht das Bedeutsamste

verwischt werden soil. Selbstverstandlich darf nirgendwo ein von

aussen herangebrachtes doctrinares Schema den Leitfaden der Dar-

stellung abgeben. Er will vielmehr in jedem Falle gefunden sein

mit der Frage, was fur diese und jene Zeit die Noth und das

Gluck des Lebens war und was die Religion fur beide bedeutete.

Von da aus ergiebt sich erst, welchen Werth die einzelnen Vor-

stellungen und Ideen fur jede besondere Zeit batten. Urn unnothige

Wiederholungen zu vermeiden, soil das alien Zeiten Gemeinsame
da erortert werden, wo es seine eigenthiimlichste Ausbildung ge-
funden hat.
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Die alttestamentliche Religionsgeschichte will also im Anschluss

an die Geschichte Israels 1

zeigen, wie diese Religion mit deni

Volke Israel entstand, in ihin lebte und von alien seinen Schicksalen

die starksten Einwirkungen erfuhr, wie sie aber auch umgekehrt das

Volk Israel schuf und erhielt, sein Leben durchdrang und beherrschte,

wie sie weiterhin den Untergang Israels forderte und dann aus den

Triimmern des untergegangenen Volkes die jiidische Religionsgemeinde

erstehen liess. Allein aus dem geschichtlichen Leben der alt-

testamentlichen Religion erkennen wir ihre geschichtliche Wahrheit.

Allgemein trennt man heutzutage die alttestamentliche Theo-

logie von der neutestamentlichen, aber meistens will man die alt-

testamentliche Religion von vornherein in ihrer geschichtlichen Be-

ziehung zur neutestamentlichen betrachten. Die Juden, die sich zum

Christenthum bekannten, meinten damit allerdings ihre Religion nicht

zu andern, das Christenthum erschien ihnen lediglich als dieVollendung

des vaterlichen Glaubens. Es ist auch wahr, dass das A. T. nur

VOID N. aus recht verstanden werden kann. Aber das Christenthum

bedeutet bei aller Beziehung, in der es zum A. T. steht, etwas

wesentlich Neues und umgekehrt hat die alttestamentliche Religion

einmal etwas fur sich bedeutet als die Religion der Israelites und

Juden, die von ihr gelebt haben. Betrachtet man sie von vorn-

herein als die Vorbereitung der vollkommenen Offenbarung in

Christus, so thut man ihrer geschichtlichen Bedeutung Abbruch und

verliert die Gesichtspunkte aus den Augen, die alleiu einen vollen

Einblick in ihr Wesen eroffnen. Noch viel mehr gilt das Gesagte

fur das Verhaltniss der alttestamentlichen Religionsgeschichte zur

Dogmatik und Ethik.

Die Darstellung der alttestamentlichen Religionsgeschichte ist

im Folgenden auf den Kan on beschrankt, unter Beiseitelassung

der Apokryphen und Pseudepigraphen, die freilich ein Mittelglied

zwischen A. und N. T. bilden. Denn an echt religiosem Leben,

Empfinden und Denken weist diese Literatur, abgesehen von Sirach,

kaum etwas auf, was sich nicht auch schon im Kanon nachweisen

Hesse. Wohl aber lasst sich hier manche Verbildung nachweisen,

zu der in der kanonischen Literatur erst die Ansatze vorliegen, und

1 Die Geschichte Israels und der Juden und die Geschichte der alttesta-

mentlichen Religion hangen vielleicht noch enger zusammen als die Geschichte

der Rb'mer mit der des Rb'mischen Rechts. Dennoch kann das eine nicht in das

andere aufgehen. Nur die Grundziige der Geschichte Israels und der Juden haben

in der alttestamentlichen Religionsgeschichte Platz, umgekehrt ist das Detail der

Religionsgeschichte aus einer Darstellung der Geschichte Israels ausgeschlossen.
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sodann eine theologische Speculation, die weit iiber die im Kanon

sich findende hinausgeht. Diese Stoffe sind in verschiedener Riick-

sicht fiir die neutestamentliche Wissenschaft von hohem Werth und

deshalb ihr zuzuweisen. Allerdings sind auch die religiosen Miss-

bildungen des spateren Judenthums fiir die alttestamentliche Religions-

geschichte von Interesse, sofern sie in ihren letzten Griinden dem

Wesen der alttestamentlichen Religion entstammen. Wer dem

Rechnung tragen will, muss aber auch das talmudische Judenthum

in den Kreis der Betrachtung ziehen. Andererseits enthalt freilich

auch der Kanon Stoffe, die fiir die Religionsgeschichte des A. T.

kauiu in Betracht kommen.

3. Perioden der alttestamentlichen Religionsgeschichte.

Die alttestamentliche Religion war von Haus aus eine National-

religion, ihre Geschichte beginnt deshalb mit der Entstehung des

Volkes Israel. Nationalreligion ist sie in hohem Masse freilich auch

da geblieben, als die Assyrer und Chaldaer die nationale Existenz

des alten Israel vernichtet hatten, gleichwohl ist die Zerstorung

Samarias und Jerusalems die wichtigste Epoche ihrer Geschichte.

Denn das nachexilische Judenthum ist von der vorexilischen

Jahvereligion grundverschieden und zwar ist sein gesammtes
Wesen durch den Eindruck bestimmt, den der Untergang des alten

Israel auf den Rest des Volkes machte. Dem alten Israel gait es

fiir selbstverstandlich, dass Jahve immerdar der Schopfer und Er-

halter seines Volkes sei und dass Israel im Wesentlichen auch den

Anforderungen entsprache, die Jahve an sein Volk stellte. Aber
der Untergang Samarias und Jerusalems wurde als ein Gericht be-

griffen, durch das Jahve das alte Israel vollig verdammte. Seitdem

stand immerfort die Siinde zwischen Gott und Volk und der gott-

liche Wille wurde als eine Forderung empfunden, hinter der Israel

weit zuriickblieb. Damit hangt es zusammen, dass der gottliche

Wille, der im alten Israel in der Lehre der Priester und dem Wort
der Propheten lebendig gewesen war, den Juden als Gesetz gegen-
iiberstand.

Hieraus ist deutlich, welche Bedeutung die Frage nach dem
Alter des sog. Priestercodex des Pentateuch fiir die alttestament-

liche Religionsgeschichte hatte. Es handelte sich dabei namlich um
denjenigen Theil des Pentateuch, der das eigentliche Wesen des

alttestamentlichen Gesetzes ausmacht. Denn das System des gesetz-

lichen Gottesdienstes und der gesetzlichen Observanz, das der

Priestercodex aufstellt, zielt iiberall auf die natiirliche Siindhaftig-
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keit des Volkes, das durch Uebung dieses Gesetzes zur Meidung
der Siinde erzogen werden soil. Dem Priestercodex ging freilich

das Deuteronomium voraus, das von Josia zum Reichsgesetz erhoben

wurde und schon den Anfang eines Cultus- und Ceremonialgesetzes

enthalt. Vom Deuteronomium war aber langst in weiten Kreisen

anerkannt, dass es nicht lange vor seiner Auffindung unter Josia

(621 v. Chr., 35 Jahre vor der Zerstorung Jerusalems) geschrieben

sein kb'nne. Noch alter als das Deuteronomium sind die rechtlichen

und moralischen Vorschriften des Bundesbuchs, sie haben aber die

alttestamentliche Religion nicht zur Gesetzesreligion gemacht. In

Wahrheit ist die Frage nach dem Alter des Priestercodex im Sinne

VATKE'S und GRAF'S dabin entschieden, dass der Priestercodex

zuerst durch Esra um 444 n. Chr. bekannt gemacht und zum

Grundgesetz der jiidischen Gemeinde erhoben ist. Seinem Grund-

stock nach kann der Priestercodex einige Jahrzehnte oder auch ein

Jahrhimdert alter sein, keinenfalls ist er vor dem Deuteronomium

entstanden. Die Verfechter der gegentheiligen Ansicht machen

z. Th. so grosse Zugestandnisse, dass sie von den Vertretern der

VATKE'schen Auffassung am Ende wenig verschieden sind. Fast

allgemein wird heutzutage zugestanden, dass es vor Josia kein gott-

liches Gesetzbuch von offentlicher Autoritat in Israel gegeben hat,

dass namentlich der Gottesdienst und die religiose Sitte auf

keinem gottlichen Gesetzbuche beruhten und auch die berufenen

Trager der vorexilischen Religion von einem solchen Gesetzbuche

gar nichts wissen. Diesem Anerkenntniss gegentiber ist es religions-

geschichtlich von sehr geringem Interesse, ob der Priestercodex vor

dem Exil lediglich literarisch existirte.

Der Unterschied der vorgesetzlichen und der gesetzlichen
Zeit ist der weitgreifendste, der uns in der alttestamentlichen Reli-

gionsgeschichte entgegentritt, es ist deshalb vor allem zwischen der

Religion des vorexilischen Israel und der des nachexilischen

Judenthums zu unterscheiden. Das Judenthum ist von Esra

definitiv constituirt, aber das jiidische "Wesen und auch die jiidische

Gemeinde batten sich schon im babylonischen Exil ausgebildet und

die Anfange des Judenthums liegen sogar noch vor der Zerstorung

Jerusalems. Sie liegen namentlich in der deuteronomischen Refor-

mation, die durch die Propheten, d. h. durch Amos und seine

Nachfolger, hervorgerufen war. In der That sind diese Propheten,

die den Untergang des alten Israel weissagten, die Begriinder des

Judenthums und seiner Gesetzesreligion gewesen. Darin besteht

zunachst ihr weitreichender geschichtlicher Einfluss.
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Die nationale Religion des alten Israel hatte eigentlich mit

dem Volke dahinfallen miissen. Erhalten blieb der Jahveglaube aber

durch die Weissagung vom Untergang Israels als dem Gericht

iiber Israels Siinde. Allein hierdurch wurde es moglich, die Ver-

nichtung Israels als Jahves eigene That zu betracbten. Zugleich

stellten die Propbeten dem von Jabve verworfenen Volke das Ideal

des wahren Volkes Jahves als eine absolute gottliche Forderung

gegeniiber. Damit wurden sie die Begrunder des Gesetzes. Frei-

lich hat das Gesetz die Forderungen der Propheten entsprechend

dem practischen Bediirfniss des Yolkes erheblich umgestaltet. Aber

im letzten Grunde tendirt das Gesetz auf die Moral, die von den

Propheten fur den Gesammtinhalt des gottlichen Willens erklart

war, und so hat auch das altere Judenthum das Gesetz verstanden.

Sein religioses Leben wurde iibrigens dadurch beherrscht, dass es

alle seine Schicksale immerfort im Siune des prophetischenGlau-
bens deutete. Anderseits stehen die Propheten im vollsten Gegen-
satz zum alten Israel, durch die Weissagung vom Untergange
Israels geriethen sie in den scharfsten Kampf mit dem uber-

lieferten Jahveglauben. Aber in ihrem Bewusstsein, die alleinigen

Trager der gottlichen Wahrheit zu sein und fiir sie zu kampfen
und zu leiden, wurden sie auch die Anfanger der personlichen

Frommigkeit, die im alteren Judenthum gebliiht hat. Gleichwohl

diirfen die Propheten nicht ausschliesslich als die Begrunder des

Judenthums angesehen werden. Sie wollen fiir sich betrachtet

sein wegen ihrer unvergleichlichen Originalitat und des hohen

Idealismua ihres Glaubens. In einzigartiger Weise bewegt sich

die alttestamentliche Religion in ihnen auf das Christenthum hin.

Die eigentliche Prophetie reicht aber nur von Amos bis auf
Jeremia.

Die drei Perioden, in die somit die alttestamentliche Reli-

gionsgeschichte zerfallt, erfordern aber wegen ihrer Eigenthiimlich-
keit und der Art der fiir jede von ihnen zu Gebote stehenden

Quellen eine verschiedene Behandlung. Die Religion Israels und
auch die des Judenthums hat in erster Linie mit dem Volke und
der Gemeinde zu thun. Allerdings haben auch fiir Israel und das

Judenthum einzelne Manner viel bedeutet, aber bei diesen Helden
und Konigen, Priestern und Propheten, Schriftgelehrten und Theo-

logen, Seelsorgern und Weisen tritt das Personliche hinter dem

Typischen zuriick. Auch konnen wir weder die Geschichte der

israelitischen noch die der jiidischen Religion in einzelnen Zeit-

abschnitten genauer verfolgen.
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Allerdings sind uns die Entstehung Israels und die wichtigsten

Ereignisse seiner Geschichte nicht unbekannt, wir konnen uns auch

vorstellig machen, wie mit dem Volke seine Religion entstand und

was die Erlebnisse Israels und seine Helden und Gottesmanner fur

sein religioses Leben und Bewusstsein bedeutet baben. Aber wir

sind nicbt im Stande, jeden einzelnen Abschnitt der Gescbichte

Israels und seiner Religion genau zu cbarakterisiren. Dafiir reichen

die uns zu Gebote stebenden Quellen nicbt aus, die alteste Literatur

des A. T. stammt der Hauptsacbe nacb erst aus der Konigszeit

und in ihrer vorliegenden Gestalt sogar erst aus der spateren Konigs-

zeit. Naher kennen wir deshalb die Religion Israels nur in der

Zeit ihrer vollen Bliitbe. Fur diese Zeit besitzen wir aber auch in

dem Kern der vorexilischen Geschichtsbiicher und in den Voraus-

setzungen, die die Prophetie macht, ausreichende Mittel der Dar-

stellung. Wir fragen deshalb zuerst nacb der Entstebung der

nationalen Religion Israels, sodann nach den wichtigsten

Ereignissen der israelitischen Geschichte und ihrer Be-

deutung fiir die Religion. Wir versuchen ferner, fiir die

Konigszeit die Wechselbeziehung zwischen Gott und Volk in

ihren hauptsachlichsten Moraenten darzulegen und fragen 1. wie

Jahve sich in den Fiihrern Israels, in Helden und Konigen,
Priestern und Propheten und Naziraern als der Herr und Heifer

Israels bewies, 2. wie sich die Beziehung zwischen Gott und Volk im

religiosen Bewusstsein Israels gestaltete, 3. wie die Jahve-

religion sich auf dem Gebiet des Cultus auspragte und behauptete

und 4. wie sich unter ihrem Einfluss die Moral Israels gestaltete.

Dagegen sind die Propheten Trager einer Religion, die ihr

personliches Eigenthum ist und bei den grossten unter ihnen sich

auch hochst iudividuell auspragt. Hier handelt es sich deshalb darum,

die Eigenthiimlichkeit eines Amos, Hosea, Jesaja und Jeremia

ins Licht zu stellen, damit aber auch den Fortschritt nachzuweisen,

den jeder von ihnen in der Geschichte der Prophetie bedeutet.

Was schliesslich das Judenthum angeht, so ist uns seine

aussere Geschichte sehr wenig bekannt. Die Einfiihrung des Priester-

codex durch Esra ist fast das letzte, was wir aus den Geschichts-

biichern des Kanons erfahren. Dann folgen 250 Jahre, aus denen

nur wenige durftige Daten iiberliefert sind, und erst vom Anfang
des 2. Jahrhunderts vor Christus an sind wir iiber die Geschichte

der Juden naher unterrichtet. Hier stehen wir aber schon an der

Grenze des Zeitraums, der die alttestamentliche Religionsgeschichte

zunachst angeht. Wir sind deshalb ausser Stande, die nachexili-
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sche Literatur des Kanons iiberall genauer zu datiren und auf Grund

davon in der Geschichte des vormakkabaischen Judenthums Epochen
zu unterscheiden. Man darf aber auch fragen, ob das Judenthum

in dieser Zeit andere Wandlungen durchgemacht hat, als sie aus

der stetigen Weiterbildung des anfanglich in ihm Gesetzten sich er-

gaben. Dagegen konnen wir im religiosen Leben der nachexilischen

Juden verschiedene Spharen unterscheiden. Auf dem Gesetz be-

ruhte das Judenthum. Es entstand in Anlehnung an die altpriester-

liche Thora aus der prophetischen Bewegung, das Deuterono-

mium, Ezechiel und der Priestercodex des Pentateuch gaben
successiv der jiidischen Gemeinde die aussere Lebensordnung, die als

das thatsachlich Erreichbare an die Stelle der idealen Forderungen
der Propheten trat. Aber das Gesetz hat nicht sofort das gesammte

jiidische Leben durchdrungen. Iin alteren Judenthum stellte es

gleichsam das Riickgrat vor, Fleisch und Blut des Korpers bildete

dagegen die prophetische Gedankenwelt, und zwar in der eigenthiim-

lichen Form, in die der AnonymusvonJes40ff. sie umgestaltete.

In hoherem Sinne als der Deuteronomiker
,
Ezechiel und Esra ist

er als der eigentliche Anfanger des Judenthums anzusehen. Sodann

aber hat sich die prophetische Gedankenwelt unter dem Einfluss

der eigenthumlichen Verhaltnisse
,

in denen die jiidische Gemeinde

lebte, noch weiter umgestaltet, wie das namentlich aus den Psalmen
deutlich ist. Daneben hat sich im Judenthum ein Individualismus

ausgebildet, der dem alten Israel fremd war. Er war theils rein

religioser Natur und als solcher auch eine Frucht der propheti-

schen Zeit, theils bedeutete er eine Mischung von Religion und

Weltklugheit in der sog. Weisheit, theils verier er sich auch in

Skepsis. In alien diesen Beziehungen aber wird nicht nur die Lebens-

kraft der jiidischen Religion, sondern zuletzt auch ihre Unfahigkeit

offenbar, die immer wachsenden Anspruche des Herzens und Ge-

wissens zu befriedigen.
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Erster Theil.

Die Religion Israels.

I. Ihr Ursprung und ihr Zusammeahang mit der

Geschichte Israels.

1. Die Entstehung des nationalen Jahyeglaufoens.

1. Sein Alter.

Die Geschichte der alttestamentlichen Religion beginnt nach

dem Pentateuch einigermassen schon mit den Erzvatern. Mit

Abraham, Isaak und Jakob unterhalt Jahve Beziehungen, gleichartig

denen, in welchen er spater zu Israel stand, und die Frommigkeit
der Erzvater entspricht dem Verhalten Israels zu Jahve. Aber die

Erzahlung der Genesis ist durchaus sagenhaft, so wenig wie in

einem anderen Volke reichte in Israel die geschichtliche Erinnerung
bis auf die Stammvater zuriick. Die Erzva'tergeschichte ist nur ein

ideales Vorspiel der Geschichte Israels und der Verkehr Jahves mit

den Erzvatern ist nur ein Ausdruck des Glaubens, dass seine Gnade

schon iiber den ersten Anfangen Israels waltete und dass Israels

Grosse und Gltick in seinem Rathschluss von jeher feststand. That-

sachlich dreht dieser Verkehr sich um die Verheissung, dass Jahve

dem Yolke, das von den Erzvatern abkommen sollte, das Land

Kanaan geben wolle. Eben darin bestand aber die Beziehung zwi-

schen Jahve und Israel, dass Jahve dem Volke, das er geschaffen

hatte, das Land Kanaan gab und es in diesem Besitze erhielt.

Als Nationalreligion konnte die israelitische Religion ihren

wahren Anfang erst in dem Moment nehmen, in dem das Volk

Israel entstand, d. h. nach der einstimmigen Ueberlieferung des A. T.

beim Auszug aus Aegypten. Nach dem Pentateuch gewann aber

seine Religion damals sofort die Gestalt, die sie spater hatte. Da-

nach machte Jahve Israel durch den Bundesschluss am Sinai zu
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seinem Volke und gab er ihin zugleich in seinem Gesetz die Lebens-

ordnung, die es fiir alle Zukunft in seinem Lande beobachten sollte.

Auch diese Darstellung des Pentateuch erweist sicb als ungeschichtlich.

Die Gesetzgebung des Pentateuch besteht narnlich aus verschiedenen

gesetzlichen Corpora, die aus verschiedenen Zeiten stammen, sammt-

lich aber viel jiinger sind als Mose. Spatere Geschlechter haben hier

auf Mose zuriickgefiihrt, was ihnen selbst als die Summe des gott-

lichen Willens an Israel gait. Theils war es naive Voraussetzung,

theils dogmatisches Postulat, dass die Gebote der Religion von An-

fang an stets dieselben gewesen und schon dem Mose geoffenbart

seien. Der Gesetzgeber des Pentateuch ist Mose iiberhaupt nicht

gewesen, das Gesetz war das letzte Product der Geschichte Israels,

es hat aber keinen Platz an ihrem Anfang. Aber auch die Erzah-

lung iiber die Zeit Moses ist sagenhaft. Auch in ihren altesten

Bestandtheilen ist sie lange Jahrhunderte nach Mose abgefasst, in

hohem Grade ist sie mit den religiosen Anschauungen spaterer

Zeiten durchtrankt, z. Th. ist sie iiberhaupt aus ihnen entstanden.

Es fragt sich daher, ob ihr iiberhaupt geschichtliche Erinnerungen
zu Grunde liegen, die als solche erkennbar sind und uns ein Bild

von der Entstehung Israels und seiner Religion geben.

Gewiss ist, dass Israel und die Religion Israels alter waren als

die Eroberung Kanaans. In der sog. Richterzeit bildete Israel

keine aussere Einheit, die einzelnen Stamme fuhrten vielmehr ein

Sonderleben, in einer Zersplitterung, in der sie ein iiber das andere

Mai zur Beute ihrer Feinde wurden. Aber trotz dieser Zersplitte-

rung verband sie ein starkes national-religioses Gemeingefiihl. Stieg

die Noth aufs Hochste, dann sammelten sie sich zu gewaltiger

Kraftanstrengung urn die Namen Jahve und Israel.

Das Debora-Lied (Jdc 5), das alteste Denkmal der israeli-

tischen Literatur, giebt uns davon ein hochst lebendiges Bild.

Langere Zeit hindurch waren die Stamme des nordlichen und

mittleren Landes von den kanaanitischen Stadten der Ebene Jezreel

beunruhigt und gepliindert. "Wehrlos schienen sie in ihrer Vereinze-

lung ihren Qualern gegeniiberzustehen, man sah nicht Schild noch

Spiess unter den 40000 Israels. Nun hatten sie sich zu gemein-
samer That aufgerafft und der Noth ein Ende gemacht. Stolz

riihmt das Lied Israels Sieg. Aber Jahve war es, der sein Volk

rettete, sein Ruhm wird hier den Konigen und Fiirsten kundgethan.
Vom Sinai her kam er seinem Volke zu Hiilfe, im Gewitter zog er von
Seir aus, die Sterne am Himmel bot er zum Kampfe gegen Sisera

auf. Aber noch in anderer "Weise nahm er sich seines Volkes an.
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Er war ihm nahe in seinem Mal'ak, durch den er ihm Weisung er-

theilte, und sodann in den menschlichen Fiihrern, die er ihm gab.

In Debora erstand fiir Israel eine Mutter, d. h. eine Herrin von

Ehrfurcht gebietender Hoheit. Sie rief zum Kriege auf, sie be-

gleitete auch die Krieger in den Kampf und gab das Zeichen zum

Angriff, indem sie den Schlachtgesang erhob. Aber der heilige

Zorn, der zuerst in ihr aufloderte, war dann auch im ganzen Volke

erwacht, viele verlobten sich dem Jahve zum Kampfe urn Sieg oder

Tod. Das Wort der Seherin hatte am Ende doch nur den Anstoss

gegeben, Jahve wirkte nicht nur in ihr, auch die JBegeisterung

des Volkes war unmittelbar sein "Werk. Ihre Trager waren auch

seine natiirlichen Haupter, die Fiirsten hatten sich vor alien dem

Jahve geweiht, an ihnen hangt darum Israels Herz. Der grimmigste

Hass gegen die Unterdriicker riss Israel fort, mit wilder Leiden-

schaft malt das Lied die Ermordung des Sisera aus, mit dem bitter-

sten Holm vergegenwartigt es sich die Sorge seiner Mutter, die

ihren Sohn erwartet, und das Geschwatz der Hoffrauen, die liistern

der Beute barren. Aber der Zorn Israels ist Jahves Zorn, die

Menschen verschwinden hinter dem Gott, der sie treibt. Er ist

der Beleidigte und er der Racher, ihm zu helfen, zieht Israel aus.

Schmach liber die Stamme, die zu Hause blieben, die sich aus der

Alltaglichkeit nicht aufraffen konnten, die, weil sie ja fern wohnten,

die gemeinsame Sache Israels vergassen, die in behaglicher Existenz

am Ufer des Meeres, wie sie dem Israeliten nicht ansteht, erschlafft

und dem nationalen Interesse entfremdet sind! Fluch aber iiber

die, die in der Nahe weilten und im entscheidenden Augenblick den

Jahve feige im Stich liessen! Aber trotz ihnen giebt es ein Israel,

das sich unbesiegbar weiss wie die aufgehende Sonne.

Eine nationale Religion von unvergleichlicher Kraft klingt uns

aus diesem Liede entgegen, Jahve und Israel sind hier durch das

engste und festeste Band mit einander verbunden. Die Nation steht

ganzlich auf dem nationalen Glauben, Jahve schliesst die Stamme
zur Volkseinheit zusammen und befahigt sie zu gemeinsamem Kampf
und Sieg und umgekehrt geht Jahves Walten ganzlich in seinem

Interesse an Israel auf. Es ist, wie wir sehen werden, moglich, ja

gewiss, dass damals noch andere Gotter neben Jahve in Israel ver-

ehrt wurden, aber dies Lied beweist, dass sie fiir das nationale

Leben neben Jahve nichts bedeuteten.

Wie stark das nationalreligiose Gemeingefiihl der israelitischen

Stamme in der Richterzeit war, ergiebt sich schon aus der Thatsache,
dass die Israeliten in Kanaan Israeliten blieben und die Kanaaniter



16 I. Theil. I. 1. Entstehung des nationalen Jahveglaubens.

zu Israeliten machten. Wie der Kern der Bticher Josua und Richter

beweist, batten sie nur einzelne Theile Kanaans in ihre Gewalt ge-

bracht, erst im Laufe von Jahrhunderten wurden die Kanaaniter

sammtlich von ihnen unterjocht. Es gab sogar mehr Kanaaniter

als Israeliten im Lande. Nun kam es zu einer Vermischung von

Israeliten und Kanaanitern, bei der die Israeliten die kanaanitische

Cultur grossentheils annabmen. Aber bei alledem bebaupteten sie

ihre Eigenthiimlichkeit, Jahve verdrangte den Baal und die Kanaa-

niter wurden Israeliten 1
.

Dies Gemeingefiibl der israelitiscben Stamme beruhte nicht etwa

darauf, dass sie von anderem Blute waren als die Kanaaniter. Denn

diese Verschiedenheit bat sie nicht abgehalten, sich mit den Kanaa-

nitern zu vermischen. Obendrein waren die israelitischen Stamme

selbst, wie ihr Stammbaum zeigt, von verschiedenartiger Herkunft.

Vielmehr weist dies Gemeingefiihl auf eine gemeinsame Ge-
schichte zurtick, die die Stamme mit einander erlebt batten. Die

Eroberung Kanaans kann hierfur zunachst nicht in Betracht kommen.

"Wenigstens die Eroberung des West]ordanlan des, soweit von einer

solchen die Rede sein konnte, war nicht die gemeinsame That der

Stamme gewesen. Die beiden Hauptstamme, Juda und Joseph, batten

jeder fur sich sein Gebiet erkampft. Also lag jene gemeinsame Ge-

schichte der Stamme vor der Eroberung Kanaans, von da datirte

ihre Zusammengehorigkeit und ihre gemeinsame Beziehung zu Jahve.

Die Starke dieses geschichtlichen Gemeingefuhls lasst es als moglich

erscheinen, dass die Israeliten die Erinnerung an ihre altesten natio-

nalen Erlebnisse langer festhielten, als das bei anderen Volkern der

Fall zu sein pflegt. Auch war der Abstand zwischen der Zeit Moses

und den Anfangen der israelitischen Literatur zweifellos urn einige

Jahrhunderte kleiner als die kunstliche Chronologic des A. T. an-

nimmt. In der That weist die Erzahlung u'ber die Zeit Moses gewisse

Grundziige auf, deren Geschichtlichkeit zu bezweifeln kein Grund vor-

liegt. Hierher gehort der agyptische Aufenthalt der Israeliten (oder

wenigstens eines Theiles von ihnen) und ihre Flucht aus Aegypten,
ihre Beziehung zu den Stammen der Sinaihalbinsel und dem heiligen

Berge, der Aufenthalt in Kades und endlich die Eroberung des

Amoriterreiches b'stlich vom Jordan. Ereignisse, wie diese, die

iiberliefert, in sich moglich und zum Theil sehr wahrscheinlich sind,

miissen das Nationalgefiihl der spateren israelitischen Stamme be-

griindet haben. Hierbei kommt vielleicht noch in Betracht, dass

1

Vgl. WELLHAUSEN, Skizzen I 6.
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nach der Ueberlieferung zwischen der Flucht aus Aegypten und der

Eroberung des Ostjordanlandes nur 40 Jahre lagen und die wich-

tigsten Ereignisse, die seine geschichtliche Existenz schufen, sich

somit in ein Menschenalter zusammendrangten. Auf die concrete

Geschichtlichkeit der Ueberlieferung kommt es hierbei aber zunachst

nicht an. Man miisste indessen derartige Thatsachen, wenn sie

nicht iiberliefert waren, postuliren, um das Israel der Richterzeit

zu verstehen.

Aber mehr als die ausseren Umstande, unter denen ein Volk

entsteht, bedeutet seine Eigenart, die es in bestimmter Weise er-

leben und handeln lasst. Denn sie allein setzt die Ereignisse in

Erlebnisse um und lasst es handelnd seine Schicksale selbst schaffen.

Sie bethatigt sich in den Helden, die Gott ihm schenkt, sie wird

aber vor allem von diesen Mannern bestimmt. Mehr als vielleicht

bei irgend einem anderen Volke war das bei Israel der Fall. Sofort

am Anfang seiner Geschichte nennt die Ueberlieferung einen Mann,
der als der menschliche Begriinder Israels erscheint und uns als

solcher gelten muss, weil wir von keinem anderen wissen.

Mose war nicht der Gesetzgeber Israels, er war aber viel mehr

als das. Er hat Israel geschaffen, indem er die Israeliten aus

Aegypten fiihrte, sie in der Wiiste vereinigte, ihnen durch die Er-

oberung des Ostjordanlandes eine feste Heimath gab und den Hirten

ermoglichte, Bauern zu werden. Mit und bei alledem aber hat er

dem Gemeingefiihl der israelitischen Stamme, d. h. ihrem national-

religiosen Bewusstsein seinen bestimmten Inhalt gegeben.

Der Widerstand gegen die agyptische Unterdriickung hatte sich

nach der Ueberlieferung zuerst nicht bei der Masse des Volkes ge-

regt, die sich vielmehr in Verzweiflung fiigen wollte. Zuerst war

dem Mose Israels Wollen und Konnen bewusst geworden und er

hatte dann durch die Gewalt seiner Personlichkeit seine Briider mit

sich fortgerissen. Freilich tritt seine personliche Bedeutung in der

pentateuchischen Erzahlung vollig hinter der gottlichen Causalitat

zuriick, die die Spateren sich als eine durchaus wunderhafte vor-

stellten. Der unvergleichliche Gottesmann, wie er Dt 34 genannt

wird, erscheint Ex 4 bei seiner Berufung als ein Mensch von ausser-

ordentlicher Mattherzigkeit und trotzigem Eigensinn. Von Natur

steckte nichts in ihm, was ihn zum Retter und Begriinder Israels

gemacht hatte. Wie einem zaghaften Knaben musste Jahve ihm

seine grosse Aufgabe aufzwingen. Hier wie in anderen Fallen ist

die religiose Empfmdung des Alterthums von den Spateren ins Un-

geschichtliche iibertrieben. Gideon, der Besieger Midians, wird

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 2
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Jdc 6 in derselben Weise als ein halb widerwilliges, , halb willen-

loses Werkzeug Jahves geschildert, in Wahrheit war Gideon, wie

die altere Ueberlieferung von Jdc 8 uns lehrt, ein ganz anderer

Mann und nach Art dieses Gideon miissen wir uns Mose zunachst

vorstellen. Wenn die Helden der Richterzeit im Namen Jahves

das Volk zu den Waffen riefen und es gegen den Feind fiihrten,

so stiitzte sich ihre Autoritat auf kein ihnen iibertragenes Amt,
sie standen auf ihrer personlichen Ueberzeugung, dass Jahve jetzt

sein Volk retten wolle und dass er dafiir sie zu Fiihrern Israels

bestelle. Ihre Selbstgewissheit bezeugte sich dem Volke, ihre Be-

geisterung gab Allen die Empfindung, dass Jahve Israel heimsuche

und dass diesen Mannern jeder folgen miisse, der zu Jahve und zu

Israel gehore. War aber der Sieg errungen, dann behielt der

gliickliche Anfiihrer auch fernerhin eine gewisse Autoritat. Jetzt

war er als der gottgegeberie Mann erwiesen, an den man bis dahin

nur geglaubt hatte. Darum wollte man ihm auch fur die Zukunft

gern folgen. So muss Mose zuerst durch die Macht seiner gott-

begeisterten Personlichkeit der Fiihrer Israels geworden sein und

weil der Erfolg ihn legitimirte ,
hat er Zeitlebens an der Spitze

Israels gestanden.

Aber die Richter fussen darauf, dass es ein Israel giebt und

dass Jahve der Gott Israels ist. Dagegen hat Mose zuerst ein

Israel geschaffen und durch ihn ist Jahve der Gott Israels ge-

worden. Er hat das Band geknupft, das die Stamme Israels um-

schloss und sie zugleich mit Jahve verkettete. Mit dem einen war

das andere gegeben. Die Stamme wurden dadurch zu Israel, dass

Jahve der Gott Israels wurde.

2. Altsemitische Religion und arabische Stammesreligion.

Aelter als Israel d. h. alter als der durch dies eigenthiimliche

Gemeingefiihl charakterisirte Bund der Stamme sind die einzelneu

Stamme in ihrer Besonderung und ebenso gab es langst einen Gott

Jahve, ehe er der Gott Israels wurde l
. Aus der Frage, was Mose

1 So nimtnt die alteste Ueberlieferung ohne Weiteres an und sie muss darin

Recht haben. Der Priestercodex des Pentateuch (ExBzfF.) und schon vor ihm
der Elohist (Ex 3nff.) sind freilich der Meinung, dass der Name Jahve zuerst

dem Mose geoffenbart sei. Aber diese Meinung beruht auf einer durchsichtigeu
Reflexion. Jahve war spaterhin nur der Gott Israels

,
darin ging sein ganzes

Wesen auf. Deshalb schien aber auch sein Name als der Ausdruck seines Wesens
nicht alter sein zu konnen als Israel selbst. In Wahrheit musste Mose an einen

Gott der Vater anknupfen, nur auf einen solchen konnte er in der agyptischen
Noth selbst hoffen und seine Briider verweisen. Es handelte sich um die Be-
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und seine Zeit fiir die Religion Israels bedeuteten, ergeben sich

sofort die Vorfragen: "Was bedeutete Jahve, ehe er der Gott Israels

wurde? Was war iiberhaupt die alteste Religion der israelitischen

Stamme? Das A. T. giebt uns hieriiber wenig Aufschluss. Was
die Genesis iiber die Religion der Erzvater erzahlt, beruht zumeist

auf Zuriicktragung spateren Glaubens an die ersten Anfange der

Geschichte. Dagegen begegnen uns im spateren Israel manche Er-

scheinungen, die mit dem religiosen Fortschritt in Widerspruch
stehen und ihn vielfach auch aufhalten. Solche Erscheinungen konnen

auf friihere Stufen der religiosen Entwicklung hinweisen, die bei der

Masse des Volkes noch nicht vb'llig uberwunden waren. Sodann

kennen wir einigermassen die Religion anderer semitiscber Volker,

die den Hebraern verwandt waren. Die Vergleichung dieser Religionen

mit der alttestamentlichen ergiebt gewisse gemeinsame Grundziige,

die auf eine seraitische Urreligion hindeuten. Auch aus der Analogic

anderer semitischer Religionen konnen wir auf die alteste Religion

der Hebraer gewisse Schliisse zieben. Freilich ist bei Untersuchungen
dieser Art grosse Vorsicht geboten. Religiose Erscheinungen, die

dem Fortschritt widerstreiten, weisen nicht immer auf friihere Ent-

wicklungsstufen der Religion zuriick. Sie konnen auch blosse Ent-

artungen vorstellen, sie konnen ferner von auswarts eingedrungen sein.

Sodann bedeutet nicht jede Uebereinstimmung der israelitischen

Religion mit anderen semitischen Religionen urspriingliche Identitat.

sie kann auch auf paralleler Entwicklung oder auf Entlehnung
beruhen.

Die semitischen Volker sind einander in hohem Masse gleich-

artig
1

. Ihre Sprachen stehen einander so nahe, dass man sie fast

richtiger als Dialecte Einer Sprache bezeichnet. Ihre urspriingliche

Heimath war die arabische Wiiste, von da vordringend haben sie

Palastina, Phonicien, Syrien und die Eufrat- und Tigrislander besetzt.

Die verschiedene Natur der einzelnen Stamme, die Verschiedenheit

hauptung israelitischen "Wesens gegeniiber den Aegyptern, dafur konnte sich nur

ein Gott der Vater interessiren. Dann hat Mose diesen Gott aber auch bei

einem iiberlieferten Namen genannt. Denn an dem Namen des Gottes hing es,

dass er ein Gott der Vater war. Ein neuer Gottesname hatte einen neuen Gott

bedeutet.
1 Nur mit grosser Vorsicht zu benutzen sind RENAN, Nouvelles considera-

tions sur le charactere general des peuples semitiques (Journal Asiatique, 1859).

R. J. GBAU, Semiten und Indogermanen, 1864. FR. HOMMEL, Die semitischen

Volker und Spracheu I, 1883. Noch jetzt von Werth sind die Werke von

J. SELDEN, De diis Syris (1628) und J. SPENCER, De legibus Hebraeorum ritua-

libus (1685).

2*
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ihrer Wohnsitze und Schicksale hat freilich auch unter ihnen ver-

schiedene Typen ausgepragt und an den Grenzen ihres Gebiets,

wie namentlich in Babylonian, ist ihr eigenthiimliches Wesen auch

durch fremde Beimischung alterirt. Aber gewisse Grundziige ihres

Wesens haben sie stets behauptet. Neben einer grossen Sprodigkeit

ihrer Natur hat hierzu vor allem der Umstand beigetragen, dass sie

in alien ihren Gebieten immer neuen Zuzug aus der Urheimath er-

hielten. Die Gleichartigkeit und der gemeinsame Grundtypus ihrer

Religionen wiirde fiir uns deutlicher sein, wenn wir allseitiger iiber

sie informirt waren als das der Fall ist. Die Religion der Assyrer

und Babylonier kennen wir nur in der kiinstlichen Systematisirung,

in die sie aus priesterlichem und politischem Interesse gebracht

wurde. Sehr mangelhaft ist auch unsere Kenntniss der syrischen

und phonicischen Religion
1

. Mehr wissen wir aus dem A. T. iiber

die Religion der Kanaaniter. Einigermassen unterrichtet sind wir

ferner iiber die Religion Moabs, das zu den nachsten Verwandten

Israels gehorte. Die Inschrift des Konigs Mesa lehrt uns, dass

zwischen der Religion des alteren Israel und der Moabs eine weit-

reichende Aehnlichkeit bestand. Aber den altesten semitischen Gottes-

glauben kennen wir vor allem aus der Religion der vorislamischen

Araber. Die Quellen hierfiir sind freilich ziemlich spat, sie fiihren

uns die altarabische Religion lediglich in der Zeit ihres Untergangs
vor Augen und auch da so unvollkommen, dass nur Reste von ihr

uns erhalten sind. Aber wir lernen hier die semitische Religion in

hochst primitiver Gestalt kennen. In Arabien wurde sie nicht nur

von fremden Einfliissen wenig beriihrt, sie hat hier auch durch innere

Entwicklung keine Abwandlung erfahren, die ihren urspriinglichen

Charakter im Wesentlichen verwischt hatte. Mit der Religion der

1 Das syrische Heidenthum kennen wir namentlich aus Lucian's Schrift

De dea Syra und griechischen und syrischen Kirchenschriftstellern, wozu zahl-

reiche griechische und aramaische Inschriften treten, die freilich fast nur Gottes-

naraen ergeben. Vgl. LE BAS et WADDINGTON, Voyage archeologique (Abthei-

lung Syrie), DE VOGUE, Voyage en Syrie centrale, sowie das Corpus Inscr. Se-

miticarum.

Eine triibe Quelle fiir die phonicische Religion sind die Fragmente des

Philo von Byblos bei Eusebius, vgl. Graf BAUDISSIN, Studien zur semitischen

Religionsgeschichte I, 1876. Von verhaltnissmassig geringem Inhalt sind die

Angaben der griechischen und lateinischen Autoren, sowie die zahlreichen

phonicischen und karthagischen Inschriften, iiber die ebenfalls das Corpus Inscr.

Semiticarum zu vergleichen ist. Nahere Erorterungen iiber die phonicische Re-

ligion finden sich besonders bei MOVERS, Phonicier, Bonn und Berlin 1841 1850.

RENAN, Mission de Phenicie, Paris 1864. R. PIETSCHMANN, Geschichte der Pho-
nicier, Berlin 1889, 144237.
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alien Araber gehort die alteste Religion der Hebraer nicht sowohl

deshalb zusammen, weil ihnen beiden der geschlechtliche Dualismus

fremd ist, der in dem Gotterglauben der Kanaaniter und Syrer sich

vielfach findet. Denn dieser Dualismus ist iiberall spaten Ursprungs,

Unzucht kam aber auch beim arabischen Cultus vor. Aber die Haupt-
sache ist, dass wir bei den alten Arabern und nur bei ihnen die

semitische Religion noch als die Religion von Nomadenstammen

kennen lernen und uns danach ein Bild von der altesten Stammes-

religion der Hebraer machen konnen.

Dass die hebraische Religion zuletzt auf eine ursemitische zu-

ruckgeht und in ihrer altesten Gestalt namentlich der altarabischen

verwandt war, ist auch sprachlich zu beweisen 1
. Vielfach bezeichnen

Hebraer und Araber dieselben religiosen Dinge, Personen und Hand-

lungen mit denselben Ausdrucken, ohne dass dabei an eine wechsel-

seitige Entlehnung zu denken ware. Der allgemeinste Ausdruck fiir

die Ausiibung des Cultus ist in beiden Sprachen I3f ,
das alteste

und wichtigste Heiligthum ist bei den Hebraern die f53P8, bei den

Arabern nusb oder mansab, das Fest heisst beide Male W, der

Festjubel ^, Opfern heisst TOJ, Weihen heisst TT* firj), der Ge-

brauch des heiligen Looses heisst Q9i?, der Seher heisst f.Th. In

anderen Fallen hat ein Ausdruck bei dem einen Volke eine speciellere

oder allgemeinere Bedeutung angenommen, wahrend er bei dem
anderen die urspriingliche Bedeutung behielt. charam bedeutet im

Arabischen Heiligkeit iiberhaupt, im Hebraischen ist Q^D der Bann.

^O? bedeutet im Hebraischen und Aramaischen die Darbringung der

Libation, im Arabischen hat es viel allgemeineren Sinn genommen.

"ifil? bedeutet hebraisch flehen, im Arabischen wird mit einem Derivat

dieser Wurzel eine besondere Opferart bezeichnet. Dem hebraischen

Wort p3, der Priester, entspricht arabisch kahin, der Seher, aber

Priester und Seher waren urspriinglich dieselbe Person. Gott heisst

hebraisch ^8 und tj'i;rf

i

?.|!?,
arabisch 'il und 'ilah. Ueberhaupt geht *?$

durch die ganze semitische Welt. Auch der unter den Semiten

weit verbreitete ^5 findet sich bei den Arabern wieder und ebenso

die Astarte (^^y), die bei den Babyloniern und Assyrern Istar,

1

Vgl. zu diesem sprachlichen Nachweis WELLHAUSEN, Skizzen III 2 141 ff.

und NOLDEKE, ZDMG- 1887, 719. WELLHAUSEN, NOLDEKE und "W. ROBERTSON

SMITH wird iiberhaupt die nahere Kenntniss der altarabischen Religion verdankt.

Ich verweise fiir das im Folgenden iiber sie Gesagte ausser dem genannten
Werke WELLHAUSEN'S auf "W". R. SMITH, The Religion of the Semites, 2. Aufl.,

1894, und Kinship and marriage in early Arabia, Cambridge 1885, und auf

NOLDEKE, ZDMG 1886, I48ff., 1887, 707 ff.
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bei den Aramaern "H"i, den Moabitern intftf heisst. Bei den Siid-

arabern ist Athtar ein Gott.

Wie die Gotter aller Welt so waren auch die der Semiten von

sehr verschiedener Herkunft l
. Ueberall stosst der Mensch auf Er-

scheinungen, die ihn in Bewunderung und Furcht versetzen, iiberall

umgiebt ihn ferner ein bunter Wechsel von Ereignissen, die ihn

naher oder ferner betreffen, ohne dass er Gewalt iiber sie hatte, sie

fordern ihn, aber sie iiberwaltigen ihn auch und vernichten ihn.

Daraus entsteht die Vorstellung von vielen iibermenschlichen Machten,

die in der Welt walten. Ihre Reihe wird um so mannigfaltiger,

je mannigfaltiger sich das Leben gestaltet. Zunachst waren es aber

uberall imponirende Naturerscheinungen, die die Ahnung des

Gottlichen hervorriefen, auch bei den Semiten waren es auf Erden vor

allem Quellen, Baume und Oertlichkeiten von besonderer Fruchtbar-

keit, aber auch Hohlen und Berge, am Himmel die Sonne, der

Mond, die Sterne und nicht am wenigsten das Gewitter.

Die irdischen Gottheiten scheinen, wenigstens bei den Semiten,

alter zu sein als die himmlischen. Hierfiir kommt namentlich in

Betracht, dass auch die himmlischen Gottheiten durchweg in irdischen

Wohnungen verehrt werden. Das kann nicht allem aus dem

practischen Bediirfniss des Cultus erklart werden, sondern nur

daraus, dass die himmlischen Gottheiten jiingeren Ursprungs sind.

Dagegen sind die irdischen Gottheiten der Semiten urspriinglich

wohl aus den Damonen hervorgegangen ,
die uberall auf der Erde

hausten (bei den Arabern die djinn). Die Damonen theilen mit

den Gottern ihre Wohnung, sie sind besonders auch an den Cultus-

statten ansassig. Sie theilen mit ihnen ferner die iibermenschliche

Natur, sie konnen niitzen und schaden. Sie unterscheiden sich von

ihnen aber dadurch, dass sie in unberechenbarer Weise niitzen und

schaden. Sie konnen nicht verehrt werden, weil sie zu den Menschen

in keiner festen Beziehung stehen. Deshalb haben sie auch keine

individuellen Namen, bei denen sie angerufen werden konnten. So-

dann ist auch aus dem A. T. deutlich, dass die Cultusstatten schon

Wohnungen der Gottheit waren, ehe sie dort verehrt wurde. Jahve

wohnte langst in Bethel, als er sich dort dem Jakob offenbarte.

n Fiirwahr, Jahve ist an diesem Ort und ich wusste es nicht" (Gen
28 ie). Auch die Statten, an denen Jahve und der himmlische

Heerfiihrer dem Mose und dem Josua erschienen, waren schon vor

1 Eine bequeme Uebersicht iiber die semitische Gotterwelt giebt FR. BATHGEN,

Beitrage zur semitischen Religionsgeschichte ,
Berlin 1888, 9103; vgl. dazu

N5LDEKE, ZDMG 1888, 470 ff.
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der Gotteserscheinung n heiliger Boden" (Ex 3 5 Jos 5 15). Sie

wurden das offenbar nicht erst durch die Gotteserscheinung. Aber

Cultusstatte wird ein heiliger Ort eben dadurch, dass das an ihm

wohnende Numen den Menschen erscheint, seinen Namen nennt und

eben damit sich fiir einen Heifer erklart, der hier angerufen werden

kann und will. In dieser Weise werden zuerst irdische Gottheiten

aus localen Damonen hervorgewachsen sein 1
. Spaterhin sind aber

die irdischen Gottheiten durchaus hinter den himmlischen zuriick-

getreten, die urspriinglich auch wohl als Damonen gedacht wurden.

Auch Jahve war von Haus aus wohl ein Naturgott und viel-

leicht bezeichnet auch der Name Jahve eine bestimmte Natur-

erscheinung, in der man eine besondere Manifestation von ihm und

einen Ausdruck seines Wesens sah 2
. Jahve erscheint so regel-

1

Vgl. W. ROBERTSON SMITH, Rel. Sem. 2
102, 117 ff. und besonders

WELLHAUSEN, Skizzen III 2 208 fF. Dieser Damonenglaube ist vorlaufig als

die alteste sicher erreichbare und zugleich als die wichtigste Wurzel des alt-

semitischen Gottesglaubens zu betrachten. Es ist moglich, dass daneben

der Ahnencult friih eine Rolle gespielt hat (s. u. 18). Dagegen hat

W. R. SMITH zahlreiche Spuren eines uranfanglichen Totemismus auf semiti-

schem Boden nachweisen wollen. Man versteht darunter eine bei wilden V61-

kern oft vorkommende Religionsform ,
bei der Stamme und Geschlechter sich

von einem Thiere oder einem Gewachs oder irgend einem anderen Gegenstand

ableiten, den sie als gottlich verehren, nach dem sie sich nennen und dessen

natiirliche Reprasentanten sie als ihre Verwandten respectiren. In Verbindung
steht damit ferner das sog. Mutterrecht, d. h. die Gliederung der Stamme und

Geschlechter und Familien nach miitterlicher statt nach vaterlicher Verwandt-

schaft. Indessen sind die betreffenden Spuren auf semitischem Boden mehr

oder weniger unsicher, jedenfalls diirfte die Nachwirkung des Totemismus, wenn

er iiberhaupt da war, von W. R. SMITH erheblich uberschatzt sein. Vgl.

W. R. SMITH, Kinship and marriage in early Arabia (Cambridge 1885), Rel.

Sem. 2 S. 124 ff., 441 ft. NOLDEKE, ZDMG 1886, 156 ff. WELLHAUSEN, Skizzen III 1

S. 176. Gottinger Gelehrte Nachrichten 1893, 433 ff. G. A. WILKEN, Das Matri-

archat bei den alten Arabern (Leipzig 1884). J. G. FRAZEB, Totemism (Edin-

burgh 1887).
2 Ex 3 u wird !tl.T bekanntlich mit JT!l (== sein) zusammengebracht. In

der That giebt es im Aramaischen ein Kin, das dem Hebraischen T,"! entspricht,

und moglicher "Weise auch althebraisch war. Danach wird der Name erklart

H.^K *llPK "'vs'S ,,ich werde sein, der ich sein werde". Wie der Verf. das ver-

standen wissen wollte, ergiebt sich, wie W. R. SMITH (Proph. S. 385 ff.) erkannt

hat, aus dem unmittelbar Vorhergehenden unzweideutig. Mose fragt: BWie kb'nnte

ich Israel aus Aegypten fiihren?" Jahve antwortet: ^12^ '*W^ *$ = ich will

mit Dir sein" (v. n
12). Also ist der Sinn von .THX IC'K n^HK : ich werde mit

Dir (oder mit Euch) sein, der ich mit Dir (mit Euch) sein werde, d. h. Ihr

sollt erfahren, dass ich Euer Heifer bin. Es liegt auf der Hand, dass diese

Etymologic unmoglich ist. Sie erfordert, dass man die Hauptsache (^|1?P oder

hinzudenkt. Ebenso unmoglich sind die anderen Ableitungen von mn
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massig im Ge witter, dass man ihn fur einen urspriinglichen Gewitter-

gott halten mochte. Ein Gewittergott war z. B. auch der arabische

Kuzah, der freilich vielleicht erst spat als Koze auch der Gott der

nachstverwandten Edomiter war 1
. Dem entsprechend hat EWALD

den Namen Jahve nach einem arabischen -"n!"i
n er fahrt herab",

besser wohl WELLHAUSEN (Isr. Gesch. 3 S. 25) ner weht, er fahrt

durch die Liifte", erklart. Die Richtigkeit dieser Etymologie 1st

freilich zweifelhaft und zu beweisen ist es am Ende nicht, dass Jahve

wirklich ein Gewittergott war. Auch aus dem Cherubsymbol lasst

sich das nicht erharten 2
.

= .Tit, die man dem Verf. von Ex 3nff., freilich falschlich, imputirt hat. Der

Name kann weder die Aseitat des Gottes Israels noch seine alleinige Existenz

aussagen. Denn die Frage, ob Jahve einen metaphysischen Ursprung habe, ist

dem A. T. iiberhaupt fremd, und der Glaube, dass er der allein wirkliche Gott

Bei, gehb'rt erst der prophetischen Zeit an. Das alte Israel hat nicht daran ge-

zweifelt, dass die Gb'tter anderer Vb'lker existirten. Uebrigens wiirde der Ge-

danke, dass Jahve allein Gott sei, anders ausgedriickt sein. Unmb'glich ist auch

die neuerdings beliebte hifilische Deutung des Namens, wonach Jahve der ware,

nder das Sein macht", d. h. der Schb'pfer. Denn ein Hifil von .TH ist nicht

zu belegen und kam auch schwerlich vor. Uebrigens ist der Gedanke, dass

Jahve die Welt geschaffen habe, bei den Hebraern nicht alt und reicht auf

keinen Fall an den Ursprung der hebraischen Religion zuriick. Ganz ungliick-

lich hat LAGAEDE (vgl. zuletzt Uebersicht iiber die Bildung der Nomina S. 136 if.)

die hifilische Deutung dahin modificirt
,

dass Jahve der sei, nder geschehen

macht", was dann weiter bedeuten soil ,,der verwirklicht" und zwar nder seine

Verheissung verwirklicht".
1

WKLLHAUSEN, Skizzen III 2
67, 209. BATHGEN, Beitrage S. 9ff.

2 Die Cherube sind nicht spezifisch israelitisch, man muss aber weiter auch

bezweifeln, ob die Cherubsvorstellung den Hebraern von jeher gelaufig war und

nicht vielmehr erst in spaterer Zeit bei ihnen in Aufhahme kam. Die Verwen-

dung des Cherubsymbols im salomonischen Tempel beweist nicht das Gegentheil
und dass es auf der Lade Jahves angebracht war, kann der Priestercodex nicht

bezeugen. Fremdlandischer Cherubmythus liegt augenscheinlich Ez 28 vor, wo
von der Function des Cherubs auf dem Gbtterberge, seiner Verstossung von da

und seiner Verbrennung erzahlt wird. Aber auch Gen 3 24 sind die Cherube

gewiss keine israelitische Zuthat zu der urspriinglich fremdlandischen Erzahlung.
Man glaubt den Namen Cherub bei den Assyrern als Bezeichnung der gefliigelten

Stierbilder an den Eingangen der Kbnigspalaste nachweisen zu kb'nnen (FRIEDR.

DELITZSCH, Paradies S. 150 fF.). Sie sind weiterhin auch wohl identisch mit den

Greifen, die wie sie die doppelte Function haben, die Gottheit zu tragen und
das Heiligthum zu beschutzen. Ps 18 n fahrt Jahve auf dem Cherub hernieder,

bei Ezechiel verlasst er auf einem von ihnen getragenen Throne Jerusalem und

kehrt er spater dahin zuriick (Ez 1 8 11 43). Andererseits sind die Cherube

im Debir des salomonischen Tempels als Wachter des Heiligthums vorgestellt

(vgl. Gen 3 w Ez 28). "Wenn eine der beiden Functionen sich aus der anderen

herausgebildet hat, so ist die altere natiirlich die, wonach der Cherub die Gott-
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Natiirlich batten die damonischen Weseii iiberall sehr verschie-

denen Rang, je nach der Bedeutung, die ihr Walten an verschiedenen

Orten fiir die Menschen hatte. Aber auch ihre urspriingliche Natur

wird dadurch verwischt, dass sie als Gotter zu menschlichen Gemein-

schaften in Beziehung treten. Das alteste geschichtlich Erreichbare

ist bier die Stammesreligion der alten Araber. Ein einzigartiges

Gemeingefiihl berrscbt in einem arabischen Nomadenstamm. Keinen

Augenblick verlasst den Nomaden das Bewusstsein, dass seine ganze
Existenz auf dem Stamme beruht. "Was ihn in der Welt bait,

schiitzt und racbt, ist allein sein Stamm. Umgekehrt geht aber auch

sein ganzes Leben in seinem Stamme auf, er ist ein Glied seines

Stammes und weiter nicbts. Sein Stamm verlangt von ihm die hochste

Aufopferung, jeden Augenblick muss er darauf gefasst sein, fiir die

Sacbe des Stammes zu sterben. Dann wird sein Blut geracbt, wie

er umgekebrt verpflichtet ist, das Blut jedes Stammesgenossen zu

rachen, wo sicb nur die Gelegenheit dazu bietet. Diese Aufopferung
erscbeint ibm als nicbts Ausserordentliches, er weiss es nicbt anders

und kann nicbt anders, weil er sicb lediglich als ein Glied des Ganzen

fiihlt. Wo bliebe aucb ein solcber Stamm, wenn es anders ware!

Mit aller Welt im Kampf und Krieg ist seine Hand gegen Jeder-

mann, aber auch Jedermanns Hand gegen ihn. Dies starke Ge-

meingefiihl, das die Glieder des Stammes verbindet, fiihrt nun aber

auch zum Glauben an einen besonderen Stammesgott. Der energi-

sche Wille der Selbstbehauptung, der den Stamm beseelt und am
Leben erhalt, objectivirt sich in der Forderung einer iibermensch-

heit tragt. Der urspriingliche Sinn des Cherubs ist dann aber wohl die Wetter-

wolke. Ps 104s heisst es in Anspielung auf 21*13: er macht "Wolken zu seinem

Geiahr (213*1) ; vgl. dazu Jes 19 i. Hierzu stimmt es, dass bei dem Cherub der

Blitz ist. Urspriinglich hatte er wohl Vogelgestalt, die spater der Menschen-

gestalt angenahert wurde. In dem Ausdruck E'O^Ofi SW (II Reg 19 is Ps

99 i)
sind sie aber als die Wachter des himmlischen Throns gedacht, wozu auch

Ezechiel Anleitung gegeben haben mag. Denn auf keinen Pall bedeutet der

Ausdruck den auf dem Cherub fahrenden Gott. Ps 80 2 kb'nnte freilich an

Ez 43 gedacht sein. Im Buche Henoch und in der neutestamentlichen Apoka-

lypse preisen die Cherube wie die ubrigen Engel die gb'ttliche Herrlichkeit.

Ein Anfang zu dieser Verwendung der Cherube liegt wohl schon, wie KOSTEKS

(Theol. Tijdschr. 1879, 445
ff.) bemerkt, im Priestercodex des Pentateuch vor.

Denn die einander zugewendeten Cherube auf der Kapporeth der Lade beten

doch wohl die gottliche Herrlichkeit an (Ex 25 20). Dass der Ausdruck I Sam
4 4 II Sam 6 2 I Chr 13 e spater eingetragen ist, hat KUENEN gewiss mit Recht

behauptet (Godsd. I 256f.). Die Glossirung will die sinnliche Art, in der die

Lade Jahves an jenen Stellen als die Wohnung Jahves gedacht ist, ab-

schwachen.
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lichen Macht, die die Sache des Stammes fuhrt, ihm giebt was er

zum Dasein nothig hat, vor allem Sieg iiber die Feinde 1
. So wird

irgend einer der iiberlieferten Gotter zum Stammesgott und dariiber

verliert er seinen urspriinglichen Charakter, der oft ganz in Ver-

gessenheit gerath. Fortan besteht sein Wesen darin, dass er diesem

bestimmten Kreise von Menschen in seinen eigenthiimlichen Be-

diirfnissen beisteht. Der Stamm ruft seinen Gott oft unter besonderem

Namen an, vor allem verehrt er ihn an einem bestimmten Ort. Da
bei seinem Heiligthum nimmt er den Dienst seiner Verehrer ent-

gegen, da ist er zu finden und gewahrt seine Gunst. Wie aber das

Interesse und das Walten des Stamrnesgottes sich auf seinen Stamm

beschrankt, so scheint auch seine Macht einigermassen auf die Be-

diirfnisse, d. h. aber auch auf den Umkreis seines Stammes beschrankt

zu sein. Aber in der Nahe seines Heiligthums ist er die gottliche

Macht iiberhaupt
2

.

Das Wesen dieser Stammesreligion kommt zum Ausdruck im

Cultus 3
,

der das Band zwischen der Gottheit und dem Stamme

immer neu kniipft, zugleich aber die Verbriiderung der Stamm-

genossen erneuert.

Alle menschliche Gemeinschaft ist urspriinglich Blutsgemeinschaft

und auch der Stamm will sie vorstellen. Freilich beruht er nicht

uberall auf ihr und im Laufe der Zeit treten auch blutsfremde Ge-

schlechter in ihn ein. Aber in diesem Fall wird die Blutsgemein-

schaft kunstlich hergestellt
4

. Die Blutsfremden verbriidern sich,

indem sie gemeinsam Blut geniessen. Mit der Blutsverbriiderung

1

Dagegen wurde der Regen bei den alien Arabern allerdings nicht von

den einzelnen Stammesgottern abgeleitet (W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 111).

Das war fur einen Stammesgott auch nicht so leicht moglich wie fur einen

Volksgott.
2 Die Localisirung der Gottheit ist urspriinglich von vornherein gegeben,

sofern sie als die Eigenthiimerin und Bewohnerin einer Quelle, einer Oertlichkeit

von besonderer Fruchtbarkeit oder dgl. gedacht ist; vgl. W. R. SMITH, Rel.

Sem. 2 S. 94 ff. Spaterhin konnte die Statte freilich auch nach dem practischen
Bediirfniss des Cultus einigermassen willkiirlich gewahlt werden.

8 Das urspriingliche Wesen einer Religion ist vor allem aus dem Cultus zu

erkennen. Cultusgebrauche werden zah festgehalten, wahrend die Religion selbst

langst einen anderen Charakter angenommen hat. Dagegen macht der Mythus
alle Wandlungen der Religion mit. Ueberhaupt aber ist der Mythus jiinger als

der Cultus. Der Cultus ist der genuine und urspriinglich der einzige Ausdruck
fur die Art, in der die Menschen ihre Beziehung zur Gottheit auffassen, be-

thatigen und unterhalten. Hier redet die Religion in Handlungen, der Mythus
kommt erst spater hinzu. Vgl. hierzu W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 I 16ff.

4
Vgl. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 124 ff. W. R. SMITH a. a. 0. S. 314 ff.
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1st die Bundesschliessung nahe verwandt. Jene bedeutet freilich

das Ineinanderaufgehn von Geschlechtern und Stammen, diese nur

die gegenseitige Unterstiitzung. Aber weil gegenseitige Unterstiitzung

nur bei Gemeinsamkeit des Bluts denkbar ist, so geschieht die

Bundesschliessung in derselben Form wie die Blutsverbriiderung.

Vielfach kommt es in der Welt vor, dass Menschen, die sich ver-

biinden, sich die Haut aufritzen und gegenseitig das Blut lecken,

um so Ein Blut zu werden. An die Stelle des menschlichen Bluts

tritt beim Bundesschluss spater das Thierblut. Auch dieses Blut

wird anfangs getrunken, dann aber wird die Sitte dahin abgeschwacht,

dass beide Theile die Hande in das Blut tauchen und sich damit

bestreichen. Weiter treten an die Stelle des Thierblutes andere

Ersatzmittel, Wasser, Wein oder wohlriechende Essenzen. Einiger-

massen gleichwerthig mit dem Blute ist dagegen das Fleisch des

Thieres, das die Bundschliessenden essen. Aber auch das Fleisch

kann durch jedes Nahrungsmittel, z. B. durch Brot, vertreten werden.

Bei den Hebraern findet sich nur noch das gemeinsame Mahl, durch

das der Bundesschluss perfect wird (z. B. Jos 9 u).

Nun kann aber der Bundesschluss auch einen religiosen Cha-

rakter annehmen, indem man Gott als Garanten des Bundes in den

Bund hineinzieht. Da wird das Thierblut, mit dem man sich verbundet,

Opferblut, das Fleisch Opferfleisch. Das Blut wird dann nicht nur

auf die beiden bundschliessenden Parteien, sondern auch auf Gott

gebracht. Man bestreicht damit den heiligen Stein, den Altar oder

das Heiligthum, das giebt dem Bunde recht eigentlich seine Kraft.

Jahve ist zwischen mir und dir, sagt Jonathan zu David (I Sam
20 23 42). Merkwiirdig ist was Herodot (III 8) liber die Form der

arabischen Bundesschliessung erzahlt. nWenn zwei sich Treue ge-

loben, so macht ein Dritter mit einem scharfen Stein Schnitte in

die Innenseite ihrer Hande. Dann zieht er jedem einen Faden aus

seinem Mantel und bringt mit diesem das Blut an sieben Steine,

die zwischen ihnen liegen, unter Anrufung des Orotal und der

Alilat." Die Steine vertreten die Gottheit, die Verbiindeten werden

dagegen nicht mit dem Blut bestrichen. Also ist das Letztere un-

wichtiger gegeniiber dem Ersteren.

Diese Form der Bundesschliessung erscheint zunachst als die

Anwendung des Opfers in einem bestimmten Fall. Jedes Stammes-

opfer hat gewissermassen den Charakter einer Bundesschliessung.

Wenn die Glieder eines Stammes sich um den Altar ihres Gottes

sammeln, so theilen sie das Opfer unter einander und mit der Gott-

heit. Damit wird das Band, das die Stammesgenossen unter sich
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und mit der Gottheit verbindet, freilich nicht zum ersten Mai ge-

kniipft, aber es wird damit erneuert und gekraftigt. Aber um-

gekehrt 1st das gewohnliche Opfer wohl aus der Bundesschliessung

entstanden.

Die Hebraer bringen das Blut, das sie selbst nicht geniessen,

an den Altar. Ebenso streichen die Araber es auf den heiligen

Stein, der Altar und Wohnung der Gottheit zugleich ist. Bei den

Hebraeru wird meistens auch ein Theil des Fleisches auf dem

Altar verbrannt, wogegen die Araber sich mit der Blutstreichung

begniigen.

Die Gemeinschaft, die hier Stamm und Stammesgottheit ver-

bindet, hat ohne Frage eine Tendenz zur Monolatrie, denn eigent-

lich kann ein Stamm doch nur mit Einem Gott eine solche Gemein-

schaft unterhalten. Es hat freilich uberall in der Welt Stammes-

religionen gegeben. Vielfach lasst sich auch dieselbe Cultusform

nachweisen, der die altsemitische Stammesreligion charakterisirt. Die

ersten Anfange der Religion wie der gesellschaftlichen Ordnung
scheinen namlich bei alien Volkern ziemlich gleichartig gewesen zu

sein, wenigsteus gilt das fiir die Semiten und die Arier 1
. Ferner

kennen wir die arabische Stammesreligion lediglich aus der Zeit

ihres Absterbens. Da erscheint aber die Yerbindung der einzelnen

Stamine mit ihren Gottern als eine sehr lose. Die Einheit der Ge-

schlechter und Stamine stand dabei freilich fest, aber, wie es scheint,

nur auf Grund der Heiligkeit des Bluts 2
. Man konnte deshalb

vermuthen, dass die Einheit des arabischen Stammes nie eigeutlich

auf der Stammesreligion, sondern zu alien Zeiten im Wesentlichen

nur auf der wirklichen oder fingirten Blutsgemeinschaft beruht habe.

Indessen ist das starke Hervortreten des Communiongedankens beim

arabischen und hebraischen Opfer doch sehr merkwiirdig und auf

alle Falle ist das unvergleichliche Gemeingefiihl, das die arabischen

und iiberhaupt die semitischen Stamme und Volker charakterisirt,

fiir die Erklarung der altisraelitischen Nationalreligion von hochster

Bedeutung.
NOLDEKE und WELLHAUSEN 3 haben in dieser Beziehung mit

Recht betont, dass die semitischen Volks- und Gemeinschafts-
namen urspriinglich Substantiva singularia sind: Jisrael, Edom, Moab,
Ammon, Midjan, Jischma'el, Jerachme'el u. s. f. Davon abgeleitet
sind die adjectivischen Gentilicia: Jisraeli, Edomi, Moabi u. s. f.

1 W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S.32ff.
*
WELLHAUSEN, Skizzen III 2 215.

8
NOLDEKE, ZDMG 1886, 170 f. WELLHAUSEN, Skizzen III, 177.
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Bei den Griechen und Romern werden dagegen die Volksgemein-

schaften durch die Plurale der Gentilicia bezeichnet: "Icovec, AloXieic,

Awpist?; singularische Volksnamen giebt es da nicht. Eigenthiimlich

tritt dies Gemeingefuhl bei den Hebraern in den Gestalten der Erz-

vater in die Erscheinung, die im Wesentlichen doch nur Personi-

ficationen Israels sind. Hierher gehort auch, dass Israel im A. T.

in der ersten Person Singularis von sich redet.

Fur den religiosen Charakter dieses Gemeingefiihls kommt aber

in Betracht, dass manche semitische Volker theophore Namen

tragen: Jisrael, Jischma'el, Jerachme'el. Es kommt aber auch vor,

dass Stamme geradezu nach einem Gotte heissen, so bei den Hebraern

sicher Gad l und vielleicht Aser. Ebenso ist Assur Name des

Gottes, der Stadt und des Volkes. Es ist freilich eine grossartige

Uebertreibung ,
wenn RENAN von einem monotheistischen Instinkt

der Semiten redet, eine starke Disposition zur Monolatrie wird ihnen

aber nicht abzusprechen sein.

Bedeutsam ist auch noch, dass die Semiten ihre Gotter mit

Vorliebe ihre Herren und Konige nennen (fi^, !w^i aram. mar,

arab. rabb, beides = Herr). So, um die bekanntesten Beispiele zu

wahlen, der phonizische Melkarth (= rnp "J^O Konig der Stadt) und

der ammonitische Q^pfc
2

. Ebenso heissen weibliche Gottheiten fo^fc

und f^, Konigin und Herrin. Hierher gehoren auch die zahlreichen

Personennamen, die die Gottheit als Herrscher bezeichnen, wie z. B.

*j*>ttt?MBfl (= Kamos herrscht), der Vater des Mesa. Hierin driickt

sich die Intensitat der religiosen Empfindung aus, fur die die ur-

sprungliche Natur der Gotter hinter ihrer Beziehung zu mensch-

lichen Gemeinschaften verschwindet. Man muss dabei aber im Auge
behalten, dass das altere semitische Konigthum von der spateren

semitischen Despotic weit verschieden war. Allgemein semitisch ist

es ferner, dass die Yerehrer einer Gottheit sich als ihre Knechte

("O#) bezeichnen. Aber "OP hatte eine sehr weitreichende Bedeutung
und eine knechtische Empfindungsweise ergiebt sich fur die alteste

semitische Religion hieraus keineswegs.

Hierfiir kommt in Betracht, dass die semitischen Volker und

Stamme sich gern die Sohne ihrer Gotter nennen. Nicht nur er-

scheinen (wie auch bei den Griechen) oft Gotternamen in der Genea-

1

Vgl. die Commentare zu Gen 30 11
,
sowie Jes 65 n und den Namen

11TJ?. Der Gott war auch syrisch und arabisch (ZDMG 1877, 99flf., 1888, 479).
2 Das alttestamentliche ^f^b, wofiir man *^^?3 erwartet, beruht vielleicht

darauf, dass man den Gotzennamen D\?3 (= Gotze) anklingen lassen wollte.

Man las dabei aber nicht J"H??3 statt "^P, wie das MoXo^ der LXX zeigt.
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logie der Volker und Stamme, (die iiberall spat 1st), arabische

Stamme heissen rSohne des Hubal", nSohne des Vollmonds".

Ebenso werden die Moabiter Sohne und Tochter des Kamos ge-

nannt (Num 2X29) und noch das Buch Maleachi (2 n) nennt das

heidnische Weib die Tochter des fremden Gottes. Jahve heisst oft

der Yater Israels und die Israeliten seine Sohne. Bei den Ara-

maern heissen ofter auch Individuen Sohne eines Gottes, wie z. B.

Benhadad, und bei den Phoniciern und Hebraern wird in vielen

Personennamen die Gottheit als Vater (3$), Bruder C
1
?) und Ver-

wandter (02) bezeichnet 1
. Uebrigens sind Sohn und Knecht ver-

wandte Begriffe, wie Vater und Mutter und Herr und Herrin. Vgl.

II Reg 16 7 NiH Ipi 1152 und Mai 3 n 1fi* i&q ^m
hs W bbrr. itfips.

Vollig unsicher ist dagegen der Sinn des gemeinsemitischen "?K,

das man bald als Starker, bald als Fiihrer erklart oder auch mit

n?K, dem heiligen Baum, in Verbindung gebracht hat 3
. Ebenso

unklar ist die Bedeutung des hebraischen Plurals 0^8 in singulari-

schem Sinne, der bald als Majestatsplural, bald als Plural der Ab-

straction (= Gottheit) oder auch der Amplification erklart ist, aber

auch als Spur eines urspriinglichen Polytheismus der Hebraer ge-

deutet wurde 4
. Unerklart ist bisher auch

"""iltf,
das sich in der alteren

1 WELLHAUSEN (Israel. Gesch. 8 S. 24) erklart wie friiher J. OLSHAUSEN

(Hebr. Sprache S. 614 ff.) Namen wie n*?H wohl richtig nmein Vater ist Jahve".

Ebenso sind H'HH, ^^^^ und dgl. mehr. Unzulassig erscheint die Erklarung
nVater Jahves". Vgl. sonst P. DE JONG in den Verslagen der Amsterdamer Aka-

demie von 1880. NOLDEKE, ZDMG 1888, 480. "W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 45 Anm.
2 Aber die Verwandtschaft der Gottheit mit ihren Verehrern hat bei den

Semiten, soviel man sehen kann
,
nur bildlichen Sinn. Dass sie natiirlich zu

verstehen sei, hat W. R. SMITH (a. a. 0. S. 39 ff.) nicht bewiesen. Die bildlichen

Ausdriicke Num 11 12 Dt 32 is Jer 2 2; beweisen wie fiir das A. T. so auch fur

das semitische Heidenthum nichts. Dass Konigsgeschlechter sich auf Gotter

zuriickfuhren
, erklart sich aus der iiberall spaten Genealogie der Volker, die

ihrerseits nicht beim Wort genommen werden darf. Spate Theologie ist es,

wenn nach BEROSSOS Menschen und Thiere daraus entstanden, dass das Blut

des Bel mit Lehm sich mischte. Vgl. weiter 25.
8 LAGARDE hat es gar nach ~b$, 'ty als Ziel der Andacht deuten wollen

(so bes. Uebersicht u. s. w. S. 159171). Vgl. sonst NOLDEKE, Berliner

Monatsber. 1880, 760ff., ZDMG 1888, 486. NESTLE, Theol. Stud, aus Wurttemb.

1882, 244 ff. DILLMANN zu Gen 1 i. STADE, Gesch. Israels I 428. WELLHAUSEN,
Skizzen HI 2 144 f. BATHQEN, Beitr. S. 270 ff., 297 ff. ED. MEYER in Roscher's

Mythol. Lexicon s. v. El.
4 QTlbK ist ein eigentlicher Plural und darf nicht zu den Pluralen der

Abstracta (wie O^^J) gestellt werden. Denn D\1^K wird auch in pluralischem
Sinne gebraucht und der Singular ist ft'bft, der freilich im A. T. erst spat vor-
kommt und im alten Israel wohl ungebrauchlich war, der aber durch das Ara-
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Literatur nur Gen 43 u (49 25) Num 24*16 findet, iibrigens aber

der spateren Literatur angehort
1

.

maische K^-^ und das Arabische 'ilah als urspriinglich gesichert ist. Ueberdies

ware QVPK auch als Plural von bx begreiflich. Dazu kommt, dass die Phb'nicier

vielleicht den Plural nb$ und sicher die Aethiopen den Plural 'amlak im singu-

larischen Sinne fur nGott" gebrauchen und dass im A. T. auch D 1|

3'"I^
so vor-

kommt (in ^h^ und ^'1^ Dt 10 17). Es findet sich aber auch D^^f) in singula-

rischer Bedeutung (I Sam 19isff.) und iiberdies heisst auch der einzelne mensch-

liche Herr Q^IK (Jes 19 4) und D 11

?^? (in den Suffixformen). Neuerdings hat

noch NOLDEKE (ZDMG 1888, 476 f.) auf Grund dieser Analogien die Meinung

vertreten, dass BTDK ein Pluralis majestatis sei. Aber der Pluralis majestatis

bedarf selbst der Erklarung, er ist wenigstens bei den Griechen nicht alt und

D^B^il und auch D^PS (eig.
= Besitzer, nie = Herrscher) kb'ncen nicht leicht

als Pluralis majestatis verstanden werden. In der Anwendung auf Meuschen

erklart W. R. SMITH D^K und D^JJS wohl besser aus einer Zeit, in der der

Collectivbesitz noch iiberwog. Er ist geneigt, ETOK aus der semitischen Natur-

religion herzuleiten, die die heiligen Statten (die hima der Araber) als von einer

unbestimmten Summe von ununterscheidbaren gottlichen Wesen bewohnt dachte

(Rel. Sem. 2 S. 445). Aber dagegen spricht wiederum die Analogic von D^SIfi.

Denn dieser Plural kann doch wohl nur daraus verstanden werden, dass solche

Hausgotter von Alters her regelmassig in der Mehrzahl sich fanden. Eher

kb'nnte man vielleicht DTt^K daraus erklaren, dass in den Tempeln neben dem
Bilde oder Symbol der Hauptgottheit haufig die anderer Gotter standen, wie

das auch im alten Israel der Fall war (Jdc 17 & 18 is). Aber am einfachsten

erklart man DTDK wohl nach der Analogic von &soi und dii. Diese Ausdrucks-

weise setzt dann allerdings den Polytheismus, aber auch schon eine Auflosung
des Polytheismus voraus und ist nicht weit verschieden von ,,Gottheit" (ahnlich,

aber doch anders das schon vorislamische Allah; vgl. WELLHAUSEN, Skizzen III 2

217 ff.). Inzwischen bleibt auch dann noch die Frage, wie alt diese Ausdrucks-

weise bei denHebraern ist. Eine wesentlich polytheistische Religion war schwerlich

die nachste Vorgangerin der nationalen Religion Israels. Vielleicht stammt die

Ausdrucksweise gar von den Kanaanitern, von denen die Hebraer in Urzeiten

ihre Sprache iibernommen haben.
1 Dieser Gottesname kann darum bei den Hebraern doch alt sein. ^ttJ b$

findet sich Gen 43 14 (49 25), im Priestercodex und Ez 10 &, sonst stets blosses

'HIP. n Starker" kann das Wort nach hebraischer Etymologic nicht bedeuten,

sondern nur n Verwiister", was unannehmbar erscheint. Ueberdies ist die Aus-

sprache
SW vielleicht mit der kliigelnden Uebersetzung der LXX 6

(= -^ ^ + ^) zusammenzubringen. NOLDEKE halt ^V oder S
1S? (wie V"1

die richtige Aussprache und erklart 111?, das im A. T. nur im Sinne von Damon
vorkommt (Dntf Dt 32 17 Ps 106 37, danach wohl aucb D'Htfn pfcj? Gen 14 z s 10

= Damoneuthal) nach dem arabischen sajjid als ,,Herr". In der That scheint

TV als Gottesbezeichnung vorzukommen (ZDMG 1886, 735f., 1888, 480f.). Aber

nach der Analogic von p
1^ ^H mochte man in """If doch ein Adjectiv ver-

muthen.



32 I. Theil. I. 1. Entstehung des nationalen Jahveglaubens.

3. Jahve und der Sinai.

Ein Volk entsteht nicht eiufach durch Ausbreitung eines Stam-

mes, sondern durch die Verbiindung theils blutsverwandter, theils

blutsfremder Stamme, die von Haus aus ihre besonderen Gotter

haben. Gemeinsame Noth, gemeinsame Interessen und Thaten fiihren

Stamme zu einem Biindniss zusammen, aus dem Biindniss entsteht

aber ein Volk, wenn die Gemeinsamkeit des Interesses und des

Handelns eine dauernde ist. Auch Israel war aus Stammen von

verschiedener Herkunft zusammengewachsen. Die Vertheilung der

Sohne Jakobs auf seine beiden Frauen, Lea und Rahel, bedeutet,

dass Israel vor der Eroberung Kanaans aus zwei Hauptelementen
bestand. Dazu kamen uberdies noch andere Elemente, die als Sohne

der Magde erscheinen. Die eigentliche Heimath Israels war aber die

Sinaihalbinsel, der fiihrende Stamm, Efraim, hatte nach dem Debora-

liede seinen Ursprung im Volke von Amalek (Jdc 5 u, vgl. 12 is)
1
.

Die Entstehung einer Nation bedeutet, dass das Stammes-

bewusstsein hinter einem hoheren Gemeinschaftsgefiihl zuriicktritt,

dann entsteht aber auch eine nationale Religion, in der die Stammes-

gotter gegeniiber dem nationalen Gott ihre alte Bedeutung verlieren.

Denn so eng auch die Gemeinschaft sein mag, die zwischen einem

Stammesgott und seinen Dienern besteht, zunachst ist sie doch nur

der "Widerschein des Stammesbewusstseins. Sie lockert sich und

lost sich auf, sobald der Stamm fur seine Glieder nicht mehr die

Welt bedeutet, sobald er in einen Kreis von Interessen gezogen wird,

die iiber das blosse Stammesinteresse hinausreichen. Sie kann das

aber um so leichter, als der Stamm und das Geschlecht zunachst

allerdings auf der Blutsgemeinschaft beruhen.

1 Der spatere Haas gegen Amalek beweist dagegen nichts. Aber sehr

zweifelhaft ist, ob Israel wirklich mit den Aramaern verwandt war. Perm nach

Gen 31 as wohnt Laban in der Nahe von Palastina und nach Gen 29 1 im Osten

(oder Nordosten). Dem gegeniiber scheint es auf spaterer Vorstellung zu be-

ruhen, wenn man die aramaischen Verwandten in Mesopotamien in der Gegend
von Harran suchte. Damit hangt aber die Angabe von Abrahams Einwande-

rung aus Mesopotamien und schliesslich gar aus Babylonien zusammen. In der

Gegend von Gen 29 i 31 as sassen aber zur Zeit der Erzvater schwerlich schon

Aramaer. Sodann kann die Vorstellung von der Verwandtschaft mit Laban aus

blosser Nachbarschaft entstanden sein. Jedenfalls diirfte die Angabe, dass

Abraham, d. h. ein Theil Israels, aus Mesopotamien gekommen sei, ebensowenig

verbiirgt sein, wie die, dass er aus Babylonien kam. Die Machtstellung und die

iiberlegene Bildung der Aramaer und die wohl von ihnen iibernommene Vor-

stellung von der Herkunft aller Vb'lker aus Babylonien kb'nnte das alles erklaren.
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Treten verschiedene Stamme zu einem Volke zusammen, so

kann der Gott des fuhrenden Stammes zum Nationalgott werden.

Nun wird aber die Entstehung nationaler Religionen noch in anderer

Weise vorbereitet. Unter den arabischen Stammen war langst eine

gewisse religiose Gemeinschaft entstanden, ohne dass es dabei schon

zur Bildung einer arabischen Nation gekommen ware.

So sehr die Stamme sich auch gegen einander abschliessen, sie

bediirfen des Verkehrs. Handel und Wandel fiihren sie auch fried-

lich zusammen, es entstehen Markte, auf denen sie sich regelmassig

begegnen. Diese Zusammenkiinfte stehen aber unter dem Schutz

der Religion. Bei friedlicher Zusammenkunft schwort jeder Stamm
bei seinem Gott, fiir die Zeit der Zusammenkunft den Frieden zu

wahren. Sodann ist es ein besonderer Gott, auf dessen Gebiet die

Zusammenkunft stattfindet. Alle hier Erscheinenden sind seine Gaste

und fiir die Zeit der Zusammenkunft erweisen sie ihm alle eine

gewisse Huldigung. Aus regelmassigen Markten von grosserer Be-

deutung entsteht dann wohl eine allgemeine gottesdienstliche Feier

der hier sich sammelnden Stamme.

Aber noch in anderer Weise entsteht eine gewisse religiose

Gemeinschaft unter verschiedenen Stammen. Im alten Arabien kam
es vor, dass verschiedene Stamme ein gemeinsames Heiligthum hatten.

Oefter hatte das darin seinen Grund, dass ein Stamm aus seinem

Gebiete vertrieben war, aber an seinem alten Heiligthum festhielt

und bei der Festfeier von dem nunmehr dort wohnenden Stamm zu

ihm zugelassen wurde.

Es giebt aber auch heilige Orte, die aus anderen Griinden all-

gemeine Huldigung geniessen. Hohe Berge gelten iiberall in der Welt

als vorzugliche Statten der Anbetung (Jes 2
2). Die umwohnenden

Stamme wallfahren dorthin, wenn sie auch in ihren verschiedenen

Gebieten ihre besonderen Heiligthiimer haben. Hier am heiligen Berge
verehren sie aber nicht nur ihre verschiedenen Stammesgotter, sondern

auch den Gott, dem der Ort heilig ist. Dieser Gott steht natiirlich

in besonderer Beziehung zu dem Stamme, in dessen Gebiete er

wohnt. Fiir ihn ist er zunachst Stammesgott. Die ubrigen hier er-

scheinenden Stamme verehren ihn natiirlich nicht als solchen
,
sondern

zunachst vielleicht als Naturgott. Die Naturreligion geht neben der

Stammesreligion her, auch sie stiftet Beziehungen unter verschiedenen

Stammen, damit hort sie einigermassen auf, Naturreligion zu sein.

Ferner entsteht an alien heiligen Orten, an denen viele Stamme ver-

kehren, leicht ein angesehenes Priesterthum und mit ihm eine hohere

religiose Bildung. Das ist aber auch ein neuer Grund dafiir, dass

Smend, Alttestamentliclie Keligionsgeschichte. 2. Aufl. 3
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allerlei Stamme hier verkehren. In derartigen Zusammenkunften

schliessen sich die Stamme noch nicht zu Einer religiosen Gemeinde

zusammen, sie iiben da ihren Gottesdienst gesondert fiir sich 1
.

Gleichwohl konnen solche Wallfahrtsorte fiir die Entstehung einer

nationalen Religion bedeutungsvoll werden, fiir die israelitische war es

der Sinai.

Jahve war vor Mose gewiss der Gott eines Stammes, der in

dem spateren Volke Israel aufging. WELLHAUSEN hat als moglich

hingestellt, dass er urspriinglich der Gott des Stammes Joseph war.

Im Gebiet von Joseph stand spater die Lade Jahves, dem Stamme

Joseph gehort der alteste geschichtliche Name an, der mit Jahve

zusammengesetzt ist: Josua. Es ist ferner nicht unwahrscheinlich,

dass gerade der Stamm Joseph und nur er in Gosen gewesen war.

Von Joseph ging dann die Bewegung aus, durch die das Volk Israel

entstand.

Aber Jahve war schon vor Mose mehr als der Gott eines in

Gosen wohnenden Stammes, er war der Gott vom Sinai und hatte

als solcher eine allgemeinere Bedeutung. Der Sinai gait den Spateren
als der Berg der Gesetzgebung, aber das ist er nur geworden, weil

er von Alters her der Sitz Jahves und als solcher fiir das alteste

Israel von grosser Bedeutung gewesen war. Als Israel am Sinai

anlangt, geht Mose hinauf zu Gott und Jahve sagt zu ihm: ich

habe Euch zu mir gebracht (Ex 19 sf.). Vom Sinai war Jahve

mit Israel nach Kanaan gezogen (Dt33z), aber nach alterer Vor-

stellung war er auf dem Sinai geblieben. Von dort kommt er

Jdc 5 4 seinem Volke zu Hiilfe. Dass er dort geblieben war, wird

spater einmal daraus erklart, dass die Israeliten wahrend ihres Aufent-

halts am Sinai das goldene Kalb gemacht batten (Ex 33 iff.). Wie

lange aber der Sinai als der wahre Sitz Jahves gait ,
sieht man aus

der Wallfahrt des Elia (I Reg 19 sff.)
2

. Diese Beziehung Israels

zum Sinai ist gewiss nicht von Mose zuerst gekniipft. Nach Ex 3

wurde die Heiligkeit des Sinai freilich ihm geoffenbart, aber diese

Vorstellung erklart sich daraus, dass die Erinnerung beziiglich des

1

Vgl. W. R. SMITH, Rel. Sem. S. 259.
s Diese Wallfahrt bedeutet einerseits eine Repristination altisraelitischer

Denkweise gegeniiber der im Lande Kanaan verfalschten Jahvereligion. Denn
zu Elias Zeit war es gewiss langst herrschende Vorstellung, dass Jahve in Kanaan
wohne. Zugleich aber driickt die Wallfahrt Elias den Bruch zwischen Jahve
und Israel aus, den zuerst Elia erklart hat. Dieser Gedanke liegt auch Ex
33 i ff. zu Grunde, einem Stuck, das von Ex 32 unabtrennbar ist und wie dieses

den Untergang Samarias voraussetzt. Auch so nging Jahve an seinen Ort zu-

riick" (Hos 5).
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Sinai nicht iiber Mose hinaufreichte. Auch der einjahrige Aufent-

halt, den Israel nach dem Priestercodex am Sinai nahm, konnte den

Sinai nicht zur Wohnung Jahves gemacht haben. Zu Moses Zeit

scheint vielmehr Kades, tief im Siiden des spateren Juda, der Mittel-

punct Israels gewesen zu sein 1
. Am einfachsten ware es nun an-

zunehnien, dass Israel oder wenigstens ein Theil von Israel vor

Mose am Sinai gewohnt hatte. Aber die Ueberlieferung weiss davon

nichts. Es ist ein Theil des Volkes Jethros, der sich am Sinai an

Israel anschliesst (Num 10 296.). Vielmehr gait das Heiligthum

Jethros, das trotz Ex 3 und 18 eben am Sinai zu suchen ist, den

Israeliten als ein uralter Sitz religioser Bildung, an dem sie einst

verkehrt und gelernt haben wollten. Darin dass Mose Jethros

Schwiegersohn ist, driickt sich der Anspruch aus, dass ihre Religions-

iibung von der priesterlichen Weisheit Midians abstamme und man
kann nicht bezweifeln, dass das einigermassen der Fall war. Gewiss

wird Israel auch zu Moses Zeit am Sinai verkehrt haben. Die

Uebung der Thora hat er nach Ex 18 von Jethro uberkommen,
auch die Beschneidung wird Ex 4 24 ff. auf Sippora, die Tochter

Jethros, zuriickgefuhrt. Aber die Beziehung Israels zum Sinai ist

alter als Mose. Hatte aber der Sinai als der Sitz Jahves schon

vor Mose fur- Israel Bedeutung und nahm andererseits die Bewegung,
die unter Mose zur Griindung Israels und der Religion Israels ftihrte,

bei den Hirten in Gosen ihren Anfang, so folgt daraus, dass Jahve

schon vor Mose mehr war als ein blosser Stammesgott
2

. Israeliten

in Gosen und Israeliten der Sinai-Halbinsel verehrten vorher schon

den Jahve und hatten dabei Beziehung zum Sinai. Selbst wenn der

Aufenthalt von Israeliten in Gosen nicht fiir geschichtlich gelten

konnte, so bedeutete die Verehrung Jahves am Sinai doch gewiss

1 Ex 15 25 Num 20 i Dt 1 46.

2 Es ist nicht unmb'glich, dass Jahve auch der Gott Jethros war, obwohl

die Ueberlieferung das augenscheinlich nicht annimmt (Ex 18 iof.). Der Sinai

hatte wohl fiir weitere Kreise religiose Bedeutung und unter dem Gott vom
Sinai konnte man sich verschiedenes denken und ihn auch verschieden nennen.

Wie der Sinai zu dieser Bedeutung kam, ist vb'llig dunkel und schon deshalb

nicht zu errathen, weil seine Lage nicht genau zu bestimmen ist. Keinenfalls

ist er mit dem traditionellen Sinai identisch. Nach Jdc 5 4 lag er in Se'ir und

im Gefilde von Edom, nach Dt 33 e in Se'ir und im Gebirge von Paran. Nach
I Reg llnff. lag Midian (LXX rcoXi? MaStfty.) ostlich von Paran. Es besteht

kein Grund, dies Midian, das der Stadt Madian, ostlich vom alanitischen Meer-

busen entsprechen wird, von dem Lande Midian des Exodus (2 is) zu unter-

scheiden. Der Sinai (Horeb) ist aber nicht weit von da und zwar wohl west-

lich (Ex 3 i "nriK) zu suchen.

3*
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mehr als einen Stammescult. Sie war der Ausdruck einer Gemein-

schaft, die schon vor Mose zwischen mehreren Stammen des spateren

Israel bestand. Hier konnte Mose ankniipfen, als er die Stamme

Israels um den Namen Jahves sammelte und sie zu einem unzerstor-

baren Bunde zusammenfugte.

4. Die Anfange des nationalen Jahvegiaubens.

Israeliten waren mit Erlaubniss des Pharao in das Land Gosen

eingewandert, wo sie wie sonst am Rande der Wiiste ihre Heerden

weideten. Das anfanglich freundliche Verhaltniss zwischen ihnen

und den Aegyptern endete aber mit dem scharfsten Conflict. Der

Pharao tastete die Freiheit der israelitischen Hirten an, nach dem

Exodus zwang er sie zu Frohndiensten. Wie bei alien Nomaden

war die Liebe zur Freiheit der Grundzug ihres Wesens, der Dienst

eines Despoten bedeutete fiir sie die Vernichtung alles dessen, was

ihnen am Dasein werthvoll war. Wer ihren Freiheitsdrang zerbrach,

zerbrach in ihnen den Menschen. Aber dieser Angriff rief bei

ihnen auch den entschlossensten Widerstand hervor, er lehrte sie,

sich auf ihr Bestes zu besinnen, und in der Erinnerung an den Gott

ihrer Vater fassten sie den Muth, sich durch die Flucht der Knecht-

schaft zu entziehen. Die Flucht gelang unter Umstanden, in denen

sie die Hand ihres Gottes erkannten. Nach der Ueberlieferung

wurde der Weg iiber die Landenge ihnen verlegt, sie mussten einen

Uebergang durch die Furthen des rothen Meeres wagen. Starke

Ebbe gestattete ihnen den Durchzug und die wiederkehrende Fluth

rettete sie vor den agyptischen Truppen. Da war der Gott ihrer

Vater zwischen sie und ihre Verfolger getreten. Den spateren

Generationen Israels bezeugte die Erzahlung vom Durchzug durch

das Rothe Meer in einzigartiger Weise den Glauben, dass das Heil

Israels nur bei Jahve stehe, dass es in Jahve aber gewiss sei. In

ihrer altesten Gestalt (beim Jahvisten) kann diese Erzahlung auch

sehr wohl geschichtlich sein. Immerhin ist es auffallig, dass die

vorexilischen Propheten (Jes 10 26 ist zweifelhaften Ursprungs) oft

vom Auszug aus Aegypten, nie aber vom Durchgang durch das

Rothe Meer reden. Dazu kommt, dass diese Art der Befreiung
Israels mit der Localitat zusammenhangt. Man wird aber fest-

halten diirfen, dass die Hirten von Gosen mit dem Pharao in einen

Conflict geriethen, der ihre Existenz in Frage stellte, dann aber

im ungleichen Kampfe gerettet wurden. Halbvergessene Er-

lebnisse der Kindheit sind oft auf die Individuality des Mannes
von starkstem Einfluss, so mag diese Thatsache die Eigenthiimlich-
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keit des eben entstehenden Volkes in hohem Masse bestimmt

haben 1
.

Freilich kann nur ein Theil des spateren Israel in Gosen ge-

wesen sein, das lediglich fiir wenige tausend Menschen Raum bot.

Die gliickliche Flucht dieser Wenigen gab deshalb auch nur den

Anstoss zu einer Bewegung unter den Stammen der Sinai-Halbinsel,

die zur Entstehung des Volkes Israel fiihrte. Die Fliichtlinge trafen

in der Wiiste verwandte und befreundete Stamme, auf die ihre reli-

giose Erregung sich iibertrug, und sie tbeilten mit ihnen andere

Erlebnisse, in denen sich ibnen alien die Macht Jahves weiter

offenbarte, zugleich aber das zwischen ihnen bestehende Gemein-

gefiihl zu einem Nationalgefuhl erstarkte. Kades war wahrend

langerer Zeit der Mittelpunkt des entstehenden Israel, von hier

zogen die Stamme in das Ostjordanland, eroberten das dortige

Amoriterreich und begannen so vom nomadischen Leben zum sess-

haften iiberzugehen. Damit thaten sie den ersten Schritt zur

Bildung eines Volkes und Reiches. In diesen gemeinsamen Erleb-

nissen und Thaten wurden die Stamme Israels sich bewusst, dass

sie iiber die Schranken ihrer Stammesinteressen hinaus fiir immer

zusammengehorten und einander verpflichtet waren, und dies Be-

wusstsein fand seinen Ausdruck in dem Glauben an Jahve, den

Gott Israels.

Ein nationaler Gottesglaube von solcher Art hat nothwendig in

den hervorragenden Mannern der Nation seine Trager. Wie sehr

das bei Israel der Fall war, ist in seiner spateren uns sicher be-

kannten Geschichte evident, aber auch am Anfang seiner Ge-

schichte kann es nicht anders gewesen sein, ein Mann, den die

Ueberlieferung Mose nennt, muss fiir die Entstehung seiner Religion

viel bedeutet haben 2
. In ihm ist der Glaube an Jahve als den Gott

1 Die nationals Jahvereligion entstand aus Anlass des Conflicts Israels mit

Aegypten. Es ist deshalb widersinnig, anzunehmen, dass die Religion der Israe-

liten, zumal als die der Hirten von Gosen, damals wesentlich von agyptischer

Religion beeinflusst sei. Diese Meinung hing mit der falschen Voraussetzung

zusammen, dass Mose den Monotheismus in Israel verkiindet babe. Gregenwartig
ist sie allgemein aufgegeben. Allerdings ist der Name Mose und der alte

Priestername Pinehas vielleicht agyptisch.
2 Neben Mose nennt der Pentateuch Aharon und Mirjam, n die Schwester

Aharons" (Ex 15 20). Indessen ist Aharon ein wunderlicher Doppelganger
Moses. Auch Aharon wird Prophet genannt (Num 12 2), viel mehr aber theilt

er sein Priesterthum mit Mose. Freilich ist er nicht nur im Priestercodex der

Priestervater, auch bei JE heisst er nder Levit" schlechthin. Aber in alter

Zeit leiteten sich die Priester eher von Mose ab (Jdc 18 30), der im Segen



38 I- Theil. I. 1. Entstehung des nationalen Jahveglaubens.

Israels zuerst aufgetaucht, er hat ihn zum bleibenden Gemeingut
der Stamme gemacht, so sehr dieser Glaube auch anderweitig an-

gebahnt sein mochte.

Allerdings aber waren die Manner Israels aus Israel und das

Geheimniss, das iiber der Eigenart des Helden liegt, liegt auch iiber

der Eigenart des Volkes, das sich von ihm fiihren lasst. Die

gottliche Vorsehung schuf hier ein Volk, dessen nationaler Glaube

eine einzigartige Lebenskraft besass und behauptete und der in

seiner hochsten Vollendung der Glaube aller Welt werden sollte.

Vielfach hat es in der Welt nationale Religionen gegeben, namentlich

miissen die Religionen der nachsten Verwandten Israels, nach Moab
zu urtheilen, der israelitischen Religion sehr ahnlich gewesen sein.

Aber in Israel hat sich nationale Religion in hochster Folgerichtig-

keit und Vollkommenheit ausgebildet. Edom und Moab batten es

vor Israel zur Ansassigkeit gebracht und sich an der Grenze Kanaans

ein Gebiet erobert. Mit der Eroberung Gileads und des West-

jordanlandes that Israel es ihnen zuvor, bis es schliesslich sie selbst

unterwarf. Diese aussere Ueberlegenheit Israels wurzelte in seiner

geistigen und religiosen.

Als der nationale Gott Israels war Jahve das unsichtbare

Haupt der Nation. Sein Walten war dem analog, was sonst ein Volk

von seinem menschlichen Oberhaupt erwartet. Er gab Israel im

Kriege seine Anfiihrer, er bewirkte es, dass das Volk ihnen opfer-

willig folgte. Er war aber auch selbst bei ihm in der Schlacht und gab
ihm den Sieg (Jud 5 4

5). In der Kraft seines Armes empfand Israel

Jahves Macht, Jahve gegeniiber verschwand alles, was Israel selbst an

ktihnen Entschliissen und an barter Kriegsarbeit aufbot. Sieg heisst

Rettung bei Hebraern und Arabern. Israels Sache war ohne Weiteres

die Sache Jahves, ja sie war mehr noch die Sache Jahves als die

Israels. Israels Feinde waren Jahves Feinde (I Sam 30 ae), Israels

Moses (Dt 33s) allein als der Priestervater gedacht zu sein scheint. Aharons
Sohn Eleazar hat neben sich Moses Sohn Eliezer, der mit ihm wohl identisch

ist (Ex 184). Der andere Sohn Moses Gerson kehrt ebenfalls in der Genealogie
des Stammes Levi im Priestercodex wieder, der daneben ein levitisches Gre-

schlecht Muschi (= Mose) aufweist. Ex 33 711 ist Mose der alleinige

Priester der Hiitte und bei JE fuhrt er bei den agyptischen "Wundern den

Priesterstab. Es scheint, dass J in seiner Urgestalt den Aharon gar nicht

nannte. Vgl. WELLHAUSEN, Prol.4 S. 138f. Unter diesen Umstanden ist es

zweifelhaft, ob Aharon neben Mose etwas bedeutete. Dagegen erinnert Mirjam
Ex 15 so an Debora, und dass sie in Kades begraben ist (Num 20 1), spricht

dafiir, dass sie wirklich in Moses Zeit eine grosse Rolle spielte. Vgl. auch

Num 12.
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Kriege Jahves Kriege (Num 21 u I Sam 18 17 25 23)
l

. Es heisst nicht

nur, dass Jahve Israel beisteht, es heisst auch umgekehrt, dass

Israel Jahve beisteht (Jdc 5
23). Jahve bietet das Volk zum Kriege

auf, er fordert von alien Volksgliedern Selbstopferung fair seine

Sache. nEin Schwert fur Jahve und fur Gideon" war der Kriegs-

ruf der Leute Gideons, der freilich in einem wunderlich damit con-

trastirenden Zusammenhang iiberliefert ist (Jdc 7 is 20). Israel ver-

flucht die, die im Augenblick der Gefahr den Jahve im Stich lassen

(Jdc 5 23). Furchtbare Rache nimmt Gideon an den Leuten von

Sukkoth und Penuel, weil sie ihn nicht gegen die Midianiter unter-

stiitzen wollten (Jdc 8 59 1317). Damit racht er nicht nur seine

personliche Ehre, sondern auch Israel und Jahve. Saul droht die

Ochsen eines Jeden in Stiicke zu hauen, der seinem Aufgebot gegen

die Ammoniter nicht Folge leisten will. Da befallt die Leute eine

von Jahve gewirkte Furcht (I Sam 1 1
7). Wie sehr der Krieg

Israels Jahves Krieg ist, zeigt auch die Art, in der die Israeliten

den Bann (E1D) verstehen. Wenn sie fur den Fall des Sieges die

Vernichtung der Beute geloben, so ist das nicht nur ein Geschenk

an Jahve, auch nicht nur die Anerkennung, dass er allein den Sieg

gab. Man lasst damit auch in heiliger Scheu dem Zorne Jahves

gegen die Feinde freien Lauf 2
. Jahve ist also vor allem ein streit-

barer Gott, ein Kriegsmann (Ex 15
3), sein Yolk heisst Israel = El

streitet. Der erste Altar, den Mose baut, heisst ""P? 'TUT1

d. h. Jahve

ist meine (Israels) Fahne. Um den Namen Jahves sammeln Israels

Stamme sich zum gemeinsamen Kampf gegen die Feinde (Ex 17 15).

^Erhebe dich, o Jahve, damit deine Feinde sich zerstreuen" ist

seinem Sinne nach gewiss eines der altesten Gebete (Num 10 35).

Im Kriege trat Israel und deshalb auch seine Eeligion vor

allem in die Erscheinung, aber nach Analogic eines menschlichen

Volkshauptes war Jahve auch der oberste Richter Israels. In

Rechtsstreitigkeiten rufen die Parteien iiberall die Entscheidung des

Stammeshaupts oder des Konigs an. Wer das Volk im Kriege an-

fiihrt, ist im Frieden sein oberster Richter. E^ ist in Israel wie

bei den Phoniciern ein Name fur den Konig, weil sein Regieren
wesentlich im Richten besteht. Nun besteht hierbei aber ein Unter-

1 Ebenso heisst das Land Israels das Land Jahves, die Volksversammlung

(^7j5)
die Versammlung Jahves, der Konig der Gesalbte Jahves.

2
Vgl. I Sam 28 is. Zorn und Bann haben an dieser ziemlich spaten Stelle

freilich schon einen anderen Sinn als den urspriinglichen. Vgl. aber auch die

Mesa-Inschrift Z. 11. 12: n ich brachte um alle Leute aus der Stadt zur Augen-
weide fur Kamos und fur Moab."
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schied zwischen einem Stammeshaupt und einem Konige. Nur das

Urtheil des Konigs kann unmittelbar zwingende Kraft haben. Bei

jedem anderen Volkshaupt ist die richterliche Autoritat nur eine

moralische, d. h. sie ist um so grosser oder kleiner, je grosser oder

kleiner das Ansehen des Volkshauptes ist. Nur solche Volkshaupter

gab es im altesten Israel, ihre Autoritat beruhte auf Jahve (Ex 22 27

Dt 1 17). Aber noch in besonderer Weise machte Jahve sich als

der oberste Bichter Israels geltend. Mose richtete das Volk in

der Wiiste, noch in spater Zeit hiess das Wasser von Kades p3?

tflBpo die Gerichtsquelle, weil er hier dem Volke Recht und Satzung

gegeben hatte (Gen 14? Ex 1625). Denselben Sinn hat urspriing-

lich wohl der Name nyi$ n?
?

d. h. das Wasser, bei dem Streit ge-

schlichtet wird. Die gewohnliche Rechtsprechung verblieb den

Hauptern der Stamme und Geschlechter, vor Mose kamen nur die

Falle, in denen ihre Weisheit nicht ausreichte. Dann sprach er im

Namen Jahves Recht und machte so die Rechtsentscheidung aus-

driicklich zur Sache Jahves (Ex 18 15 19: das Volk kommt &nb$ v*\*f?

und Mose bringt die Handel vor Gott).

Als der Vertreter Jahves entschied Mose auf Grund gottlicher

Offenbarung und zwar der Offenbarung, die ihm als dem Priest er

Israels zu Theil wurde. Denn das war er auch (Ex 33 7ff. Jdc 18 so

Dt 33
sff.). Bei seinem Entscheiden muss er namlich in derselben

Weise verfahren sein wie spater die Priester Israels, die in diesem

Stiicke seine Nachfolger waren x

,
auch er wird schon durch das

heilige Los, die Urim und Thummim entschieden haben. Das Losen 2

bedeutete, wie WELLHAUSEN bemerkt, keine ganz zufallige Entschei-

dung. Es kam vielmehr darauf an, welche Frage beim Losen ge-
stellt wurde, und dabei war der Priester durch seine Intention

geleitet. Er selbst, sein Standesgeist, war die Hauptsache. Auch
entschied er nicht immer durch das Los. Gleichartige Falle er-

forderten gleiche Entscheidung, die spateren auf Grund der fruheren,
und jede einzelne Entscheidung erforderte einen allgemeinen Rechts-

grundsatz, aus dem sie hergeleitet wurde. Mose lehrte aus Anlass

der einzelnen Entscheidungen die Q^n und filim Jahves (Ex 18 ie)

1 Das wird Ex 18 nicht ausdriicklich gesagt, ist aber der selbstverstand-

liche Sinn der Erzahlung. Mose ist freilich Volkshaupt und Priester zu-

gleich.
* Die Beziehung der Urim und Thummim auf die Thora ist aus Dt 33 810

evident; vgl. sonst I Sam 14*iLXX. Was die Urim und Thummim eigentlich

vorstellten, ist vollig dunkeL Die Araber losten mit Pfeilen, ebenso Nebukad-
nezar Ez 21 ST. Vgl. WELLHACSEN, Skizzen III 2 131 ff.
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und ebenso machte es Muhammed. Es bildete sich deshalb eine

Tradition aus, die das Losen mehr und mehr iiberfliissig machte.

Dass nun der priesterliche Spruch nur moralische Autoritat

hatte und nicht zwangsweise executirt werden konnte x

,
batte fiir den

Augenblick vielleicht seine Nacbtheile, fiir die Dauer gereichte das

aber zum hochsten Segen. Weil die Priester nicbt unmittelbar die

Gesetzgeber Israels waren, so konnten sie um so freier entscheiden,

um so mebr konnte das Volksgewissen in ibren Spriicben zu Worte

kommen. Nur indirect iibte ibre Entscbeidung auf das thatsachlicb

giiltige Recht Einfluss aus, aber dieser Einfluss war um so nach-

baltiger ,
auf Grund der Moral scbuf sie es im Stillen immerfort

um. Das war aucb mebr, als wenn Jahve das Recht Israels ein

fiir allemal definirt batte, er war vielmebr seine lebendige Quelle.

Freilich bat dies Institut der Thora bei anderen Volkern seine

Parallelen 2
. Die nationale Gottbeit gait iiberall als die Hiiterin des

Rechts und mebrfacb bat dieser Glaube sicb in ahnlichen Instituten

Ausdruck verscbafft. Aucb die Thora war an sich nur ein Organ
der Religion. Zuerst war die Religion da und dann die Thora, es

kam alles auf den Geist an, in dem die Thora gehandhabt wurde.

Aber anderswo in der Welt sind solche Institute zu keiner Bedeu-

tung gelangt und wo sie dazu gelangten, haben sie sie spater wieder

verloren. In Israel ist dagegen durch die Thora ein sittlicher Gottes-

glaube dauernd begriindet. Hier kummerte sicb die Thora mit

soldier Folgerichtigkeit um das Recht und sie fand dabei eine so

allgemeine Anerkennung, dass spater die Propheten in dem Gott

Israels allein den Gott des Rechts erblicken konnten, der um des

Rechts willen sogar sein Volk Israel vernichtete. Dieser Geist, der

die Thora beseelte, und diese Autoritat, in der sie stand, reicht ge-

wiss bis in die Anfange der Religion und auf Mose zuriick. Mit

einzigartigem Ernst hat Israel von jeher das Recht als Sache Gottes

betrachtet 3
.

1 Das wird erst Dt 17 a is gefordert, im urspriinglichen Wortlaut aber

aucb. nur fiir den Rechtsspruch des Konigs.
2
,YilB Jibx Gen 12 e Dt 11 so und ,111)2 n^Sl Jdc 7 i sind vielleicht kanaa-

nitisch.

3
.T}ifl heisst zunachst die einzelne Entscbeidung (Hagg 2 11), ebenso aber

auch die Function des Entscheidens (Jes 28 7). Sodann wurde die Tradition,

die sich auf Grund der einzelnen Entscheidungen bildete, so genannt (Dt 33 10),

endlich aber auch die Systematisirung und Niederschrift dieser Tradition, die

zum unverbriichlichen Statut der jiidischen Gemeinde gemacht wurde. Urspriing-

licb bedeutet rmn vielleicht das Losen, die Lose wurden geworfen ('"'I''
1

'1
),

spater verstand man es als nden "Weg zeigen, die Weisung" (Jes SOaof Ps 27 n).
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Die Lehre des Rechts und des Guten war freilich nicht die

einzige Aufgabe der Thora. Bei alien Volkern sind die Gotter

uberhaupt die Berather der Menschen, sie sollen entscheiden, ob

Krieg oder Frieden, ob Angriff oder Riickzug, sie sollen am Ende

auch jedem einzelnen ihrer Verehrer im Kleinen wie im Grossen den

Weg zeigen. So war es auch mit der Thora in Israel. Sie wurde

in alien Nothen angegangen, die den Einzelnen und die Gesammt-

heit betrafen, nur dass sie vor allem fur die Gesammtheit da war.

Als der nationale Gott Israels war Jahve nur an Israel interessirt,

er war aber schliesslich an allem interessirt, was Israel als Volk

betraf. Alle Spharen des nationalen Lebens wurden mehr und mehr

seinem Willen und Walten unterstellt. Darum blieb neben ihm fur

keinen anderen Gott Platz. Denn neben dem nationalen Zweck,

der in Jahve gesetzt war, fand auch in Israels Herzen auf die Dauer

nichts Anderes Raum. Als der Gott Israels musste aber auch Jahve

in aller Noth der zureichende Heifer sein. Er vermochte zuletzt

alles, was Israel bedurfte, und that es, ob es auch, wie die Hervor-

bringung des Erntesegens, ihm von Haus aus fremd war. So wuchsen

Gott und Yolk fest zusammen, Jahve war ein lebendiger Gott und

wurde ein einiger Gott, weil man im gesammten Leben der Nation

sein Walten spiirte, das dem Einen nationalen Zweck zustrebte.

Urkunden aus der Zeit Moses sind nicht auf uns gekommen.
Wir besitzen auch keinen Katechismus, in dem die damalige Zeit

ihren Glauben an Jahve und Israels Pflicht gegen ihn definirt hatte l
.

Den kategorischen Befehl der Gottheit bezeichnet das Wort nicht. Das 1st

natiirlich nicht so zu verstehen, als ob der Inhalt der min dem Jahve selbst

einigermassen gleichgiiltig gewesen ware. Er berieth die Menschen freilich auch

in Dingen, an denen er kein unmittelbares Interesse nahm, aber mit allem, was
seine Gottheit und Israels Heil betraf, identificirte er sich. Vielmehr verdankt

Israel die Kenntniss des Rechten seiner Gnade, sonst setzt er es auch zum Schaden
der Menschen durch. Deshalb heisst die Offenbarung seines Willens Weisung.

1 Der Dekalog von Ex 20 stand nach dem Deuteronomium (5 19 10 iff.)

auf den beiden Tafeln, die die Lade enthielt. Nach dem Exodus enthielten aber

nur die ersten Tafeln diesen Dekalog. Nachdem sie zerbrochen waren, wurde
auf die zweiten Tafeln ein anderer Dekalog geschrieben ,

der in Ex 34 it M
(vgl. v. i IT zs) steckt. Diese Darstellung beruht auf der Aneinanderreihung von zwei

widersprechenden Berichten. Also ist die Ueberlieferung iiber den Inhalt der

beiden Tafeln zwiespaltig und kann fur sich allein die Herkunft keines der beiden

Dekaloge von Mose verbiirgen. Abgesehen davon ist die Angabe, dass der

Dekalog in der Lade gelegen hatte, in sich unglaubwiirdig, weil sie widersinnig ist.

Denn dann hatte Mose das Grundgesetz der Religion fur alle Zeiten versteckt.

Ihrem Inhalt nach miissen die beiden Dekaloge aber viel jiinger als Mose
sein. Was zunachst denDekalogvonEx20 angeht, so setzt das Sabbathgebot
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Was Mose und seine Zeit fiir die Geschichte der alttestamentlichen

Religion bedeutet haben, miissen wir deshalb im Wesentlichen durcb

Ruckschlusse aus der spateren Geschichte Israels festzustellen suchen.

Damit allein gewinnen wir auch einen Massstab zur Beurtheilung

dessen, was die Ueberlieferung iiber Mose erzahlte.

Danach erscheint es als undenkbar, dass Mose, wie etwa in

den deuteronomischen Reden, den Monotheismus verkiindigt hatte.

Es besteht aber auch kein Grund zu der Annahme, dass er, zumal

in der Barbarei des Wiistenlebens, ein menschlicheres Recht und

eine hohere Moral fiir Israel gefordert und geschaffen habe. Dagegen

spricht die Gleichgiiltigkeit, mit der eine noch viel spatere Zeit von

der unmenschlichen Kriegfiihrung Davids berichtet, und das hohe

Lob, das das Deboralied dem verratherischen Morde Jaels ertheilt.

Selbst an das Verhalten gegen Volksgenossen stellte die Moral nicht

sehr hohe Anforderungen. Der Erzahler von Jdc 8 macht dem

Manassiten Gideon keinen Vorwurf aus der Grausamkeit, mit der

er sich an den Gileaditen von Sukkoth und Penuel rachte. Es er-

scheint Jdc 18 auch nicht als ungeheuerlich, dass der Stamm Dan

dem Efraimiten Micha sein Gottesbild raubte.

Ebenso wenig wird Mose Israel einen neuen Cultus und eine

neue religiose Sitte gegeben haben. Im Allgemeinen hat er Jahve

die Ansassigkeit Israels in Kanaan voraus. Dem absoluten Bilderverbot steht

die Praxis der alteren Zeit, der Dekalog von Ex 34, der v. 17 nur die gegossenen
Bilder verbietet, und obendrein die Erzahlung von Num 21 49 gegeniiber, die

gar die eherne Schlange von Mose ableitet. Moglioh ist immerhin, dass Israel

zu Moses Zeit noch keine Gottesbilder hatte, und denkbar, dass Mose sie ab-

lehnte. Aber das Bilderverbot von Ex 20 muss auf der prophetischen Polemik

gegen die Bilder beruhen, weil dieser Dekalog iiberhaupt der prophetischen

Denkweise Ausdruck giebt. Er lehrt, dass Jahve allein die Erfullung der sitt-

lichen Pflicht, aber keinen Oultus fordere, ausgenommen den der Ruhe am
Sabbath. So kann Mose nicht gelehrt haben. Denn ohne Cultus war die Re-

ligion des alten Israel undenkbar, das so gut wie alle anderen Volker im Cultus

seiner Gremeinschaft mit dem nationalen Grott bewusst wurde. In die Erfullung

der Moralgebote von Ex 20 konnte das alteste Israel seine religiose Eigenthiim-

lichkeit nicht setzen. Denn alle nationale Religion forderte Liebe und Treue gegen
die Volksgenossen, das war auch so selbstverstandlich, dass es nicht definirt zu

werden brauchte. Die spateren Propheten erklaren freilich die Moral und zwar

die moralische Pflicht gegen alle Menschen fiir den einzigen Inhalt des gottlichen

Willens, aber damit losen sie den nationalen Charakter der Religion eben auf.

Dagegen ist der Dekalog von Ex 34 allerdings ein Compendium des

Cultus und der religiosen Sitte Israels. Aber auch er ist viel jiinger als die

Zeit Moses. Denn der Cultus Jahves ist hier derjenige, den Israel im Lande

Kanaan als Bauernvolk und zwar grossentheils in Nachahmung der Kanaaniter

iibte. Weiteres iiber diese beiden Dekaloge ist in 35 gesagt.
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als den Gott Israels gevviss in derselben Weise angerufen und ver-

ehrt, in der man ihn friiher als einen Gott der Vater verehrt hatte.

Von den Festen und Feiertagen Israels kann nur das Passah

und die Neumondsfeier aus der Wiiste stammen. Die Neumonds-

feier hat als solche mit der nationalen Religion Israels nichts zu

thun und dasselbe gilt vom Passah, sofern es ursprunglich ein Hirten-

fest ist, bei dem die Erstgeburten der Heerde geschlachtet wurden.

Massoth, Kasir und Asif sind Erntefeste, die die Hebraer mit dem

Ackerbau von den Kanaanitern ubernommen haben. Auch der

Sabbath hat den Ackerbau zur Voraussetzung (vgl. 18).

Was die iibrigen Einrichtungen des Cultus angeht, so war die

Verehrung der heiligen Steine, Baume und Brunnen vor Mose wie

nach Mose iiblich; unsicher ist, ob der Bilderdienst bis in seine

Zeiten hinaufreicht (vgl. 15). In Betracht kommt aber die Lade

Jahves, die von Mose hergeleitet wird und die in der That bis auf

seine Zeit zuriickgehen muss. Sie war keine Bundeslade, d. h. kein

Gesetzesbehalter, dazu hat erst spatere Umdeutung sie gemacht
1
.

Sie hatte auch keinen bloss symbolischen Sinn, sie schloss vielmehr

das Numen praesens in sich, wie aus I Sam 4 6 II Sam 6 un-

widersprechlich erhellt. Noch die Versicherung der Spateren, dass

sie nur die Gesetzestafeln enthalten habe (I Reg 8
9), weist auf die

Meinung bin, dass sie thatsachlich etwas anderes vorstellte. Vielleicht

enthielt sie wirklich heilige Steine, die man spater in Gesetzestafeln

umdeutete. Die Lade kann aber nur bedeutet haben, dass der

freilich auf dem Sinai wohnende Gott auch inmitten seines Volkes

sei, mit ihm in den Kampf ziehe, es beschiitze und in alien Dingen
leite. Die Thora Moses war an sie gekniipft, sofern sie durch das

heilige Los gefunden wurde, wie sonst an die Gottesbilder oder

andere nWohnungen" der Gottheit (vgl. 18). So war in ihr fur

Israel ein religioser Mittelpunct gegeben, der in den ersten Jahr-

hunderten nach Mose vielleicht wenig unmittelbar practische Be-

deutung hatte. Aber sie muss mit ihrer Priesterschaft ein Heerd

nationalreligib'sen Lebens gewesen sein, an dem die Ueberlieferungen
aus der Zeit Moses in besonderem Masse gepflegt wurden. Natiir-

lich sollte und konnte durch die Stiftung der Lade Jahve vom Sinai

nicht gelost werden. Noch die Erzahlung von Ex 33 stellt sie

nur als einen Ersatz dafiir bin, dass Jahve nicht selbst mit seinem

1 Es beruht auf spaterer Correctur, wenn die Lade auch an den iibrigens

vordeuteronomischen Stellen Num Wsa 14 44 Gesetzeslade heisst. Spatere Ein-

tragung liegt auch vor, wenn sie in den Samuelisbiichern n die Lade Jahves, der

iiber den Cherubim (im Himmel) thront", genannt wird. S. o. S. 25 Anna.
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Volke nach Kanaan zog. An. dem Glauben, dass der Sinai sein

eigentlicher Sitz sei, hatte ihre Werthschatzung eine nothwendige
Schranke l

.

Schliesslich muss hier aber noch auf einen Zug des Jahve-

glaubens hingewiesen werden, der ihn zu alien Zeiten charakterisirt

hat, der aber in der altesten Zeit besonders stark hervorgetreten

sein wird. Im Allgemeinen war Jahve Israels Freund und Vater,

aber seine Stimmung war grossen Wechsem unterworfen. Oft liess

seine Hiilfe sich vermissen, dann sagte man, er schlafe, oder wenn

die Noth koch stieg, er ziirne. Man glaubte keineswegs, dass dieser

Wechsel der gottlichen Stimmung iiberall durch das Yerhalten der

Menschen bedingt sei, dass Jahve ziirne, weil die Menschen siindigten,

und auch, wo man das annahm, gait es nicht fur leicht, die Siinde

zu entdecken. Vielmehr sandte Jahve aus rathselhaften Griinden

Heil und Unheil, Sieg und Niederlage. Eben deshalb aber wurden

Zorn und Gnade um so lebhafter empfunden, weil sie wie Sturm

und Sonnenschein wechselten. Darin lag die Starke und die Lebendig-
keit des altesten Jahveglaubens, der freilich eben deshalb hochst

untheologischer Natur gewesen sein muss.

2. Die wichtigsten Epochen der israelitischen Geschichte nach

ihrer Bedeutung fur die Religion.

5. Die Eroberung- Kanaans und die Richterzeit.

Die Geschichte der Religion Israels steht im engsten Zusammen-

hange mit der Geschichte des Volkes. Jahve offenbarte sich in den

Schicksalen Israels und die Deutung dieser Schicksale hat sein Bild

ausgestaltet. Aber die uns zu Gebote stehenden Quellen gestatten

es nicht, die Geschichte der altisraelitischen Religion in einzelnen

Perioden genauer zu verfolgen. Nur in ihrer letzten Ausgestaltung ist

die Religion Israels uns naher bekannt. Im IJebrigen miissen wir uns

begniigen, die wichtigsten Epochen der Geschichte Israels nach ihrer

allgemeinen Bedeutung fur die Geschichte der Religion zu wiirdigen.

Mose hatte die israelitische Nation begriindet, aber ihre Exi-

stenz war noch bedingt durch die Ansiedelung der Stamme in

Kanaan und die Entstehung eines israelitischen Reiches. Nur durch

Ansiedelung werden Stamme dauernd zu einem Volke vereinigt, ohne

Ansassigkeit ist auch keine hohere Bildung, auch keine religiose

Bildung denkbar. Mit der Eroberung Kanaans wurden die israeli-

1 Das ideale Gregenstiick zur Lade bildete der MaPak Jahve, der that-

sachlich mit der Lade in Beziehung stand. Vgl. 14.
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tischen Hirten ein Bauernvolk, ihr gauzes Wesen wurde dadurch

verandert. Das Leben des Bauern ist reicher als das des Hirten.

Mannigfaltiger ist die Arbeit und ihr Ertrag, vielgestaltiger sind

Gliick und Ungliick, Hoffnung und Furcht. Das Leben bietet ihm

hohere Geniisse und Giiter, vor allein hat er einen festen Besitz

an seiner Scholle, zwischen ihm und seineni Acker entsteht das

festeste Band, das den Menschen an die Erde kniipft, die Liebe zu

einer bestimmten Heimath, die dem antiken Menschen uberall als

seine Mutter erscheint. Im Bauernleben gewinnt das Privateigen-

thum erst recht seine Bedeutung, hier bildet sich die sociale Gliede-

rung. In einer Hirtenschaar ergeht es jedem Einzelnen ungefahr

ebenso wie alien anderen auch, im Bauernstande kommt es noth-

wendig zu einer Verschiedenheit an Besitz und Geltung. Dieser

grossere Reichthum des Lebens, seine grossere Mannigfaltigkeit und

Individualisirung ermoglicht dem Bauern eine hohere Gesittung und

reichere Frommigkeit, als sie fiir den Hirten erreichbar sind. So

verschieden wie der Bauer vom Nomaden ist aber auch der Gott des

einen vom anderen. Der Gott des Bauern kann mehr geben und

mehr verweigern, er ist ihm mehr vor Augen, bestandiger fuhlt er

seine Abhangigkeit von ihm, reger ist uberhaupt die Beziehung, die

ihn mit seinem Gott verbindet. Schon deshalb bedeutete die An-

siedelung in Kanaan fiir die israelitische Religion zweifellos den

wichtigsten Fortschritt.

Ueberdies war Kanaan ein einzigartiges Land. Zwischen der

Wiiste und dem Meere liegend stand es mit beiden in naher Be-

ziehung, obwohl es keins von beiden unmittelbar erreichte. Die

Wuste hat als die Heimath der einfachsten und unverdorbensten

Sitte und Religion immerdar auf Israel eingewirkt und die Nachbar-

schaft des Meeres offnete ihm den Blick in die Grosse und Mannig-

faltigkeit der Welt. Ueberdies lag Kanaan in der Mitte zwischen

Aegypten und den Eufrat- und Tigrislandern, den beiden Haupt-
sitzen orientalischer Konigsherrschaft und Cultur. Als der Mittel-

punct der Erde konnte es deshalb erscheinen (Ez 5 5). Grosse

Handelsstrassen beriihrten das israelitische Gebiet, z. Th. durch-

schnitten sie es sogar. Sie vermittelten den Verkehr zwischen

Arabien, Aegypten, Philistaa, Phonicien, Damaskus uud den Eufrat-

und Tigrislandern. In Kanaan stand man deshalb auch in Fiihlung
mit dem geistigen Austausch der Volker, aber man brauchte sich

nicht in ihn zu verlieren.

Auch politisch war die Lage Kanaans eigenartig. Gegen die

Wuste hatte das Land keine guten natiirlichen Grenzen, vielfach
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wurde es von da aus beunruhigt. Sodann war es als das Hinter-

land Phoniciens und Philistaas fur die benachbarten Handelsvolker

begehrenswerth, gegen die Philister und Damascener musste es des-

halb in langen und verzweifelten Kampfen vertheidigt werden. End-

lich wurde es als der Schliissel Aegyptens mit Nothwendigkeit ein

Ziel der assyrischen, chaldaischen
, persischen, griechischen und

romischen Eroberer. Ein ruhiges Leben war Israel deshalb in

Kanaan nicht beschieden, es sollte aber auch nicht wie Moab auf

seinen Hefen liegen, in einer wechselvollen und tragischen Geschicbte

offenbarte sich ihm sein Gott.

Zunachst aber fragte es sich, ob Israel auch in den veranderten

Verhaltnissen der Ansassigkeit die geistigen Giiter behaupten konnte,

die es aus der "VViiste mitgebracht hatte, ob seine Religion auch

das Leben in Kanaan mit ihrem eigenthumlichen Geiste zu durch-

dringen vermochte.

Die Religion stand auf der Einheit der Stamme Israels und

ihre Einheit wurde durch die Ansiedelung in Kanaan dauernd be-

griindet, aber zunachst loste sie sich einigermassen auf, als Israel

das Culturland betrat. In der Wiiste batten die Stamme Noth und

Kampf und Sieg unmittelbar mit einander getheilt, aber schon bei

der Eroberung des Westjordanlandes batten sie nicht gemeinsam

gehandelt. Nach Jdc 1 drangen zuerst die Judaer im Bunde mit

Simeon iiber den Jordan und setzten sich im siidlichen Kanaan

fest. Erst spater folgte ein zweiter Eroberungszug, der sich gegen
das mittlere und nb'rdliche Kanaan richtete und vom Stamme Joseph

gefiihrt wurde. Uebrigens gelang die Eroberung nur sehr unvoll-

kommen. Nur im Gebirge, wo man zu Fuss focht, vermochten die

Israeliten den Kampf aufzunehmen, hier brachten sie grossere

Strecken in ihre Gewalt. So vor allem im mittleren Lande, wo

Joseph sich niederliess, weniger im Siiden und am wenigsten im

Norden. Nur wenige Stadte eroberten sie, die Ebene blieb

vorerst uberall in den Handen der Kanaaniter. Augenscheinlich
waren sie den Kanaanitern gegeniiber auch in der Minderzahl

(Jdc 5s).

Nun lebten die Stamme Israels von einander getrennt und weit

iiber Kanaan bin zerstreut. Jeder hatte auf seinem Gebiete die

Miihen der Ansiedlung zu iiberwindeu, vor allem hatte er das Ge-

wonnene zu vertheidigen. Jeder Stamm hatte da seine besondere

Noth und seine besonderen Interessen, die ihn von den iibrigen

Stammen abzogen. Es gab kein ausseres Band, das die Stamme
zusammenschloss. Ihre Geineinschaft war eine wesentlich ideale, sie
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bestand lediglich in dem Bewusstsein ihrer gemeinsamen Zugehorig-

keit zu Jahve und zu Israel. Aber dies Gemeingefuhl konnte auf

die Dauer nur fortbestehen, wenn sie auch weiterhin wie einst unter

Mose gemeinsam handelten, und dazu kam es nicht oft. So viel

wir wissen, haben wahrend der Richterzeit nur einmal mehrere israe-

litische Stamme gemeinsam gekampft. Das war, als Debora zum

Kampfe gegen den Sisera aufrief.

Noch gefahrlicher war aber der Umstand, dass die Israeliten

in Kanaan kanaanitische Cultur annehmen mussten. Von den

Kanaanitern erlernten sie den Ackerbau und alles, was das Leben

des Bauern von dem des Nomaden unterscheidet, sie erlernten von

ihnen auch die Feier der Erntefeste, die sie in der Wiiste noch

nicht kannten. Da gab es weder Gerste noch Weizen, weder Wein

noch Oel, fiir die man an diesen Festen der Gottheit dankte. Sie

iibernahmen von den Kanaanitern auch die heiligen Statten, an

denen ihre Yorsassen dem Baal gedient hatten. Sie mussten das,

weil sie tiber die Tauglichkeit eines Ortes zum Gottesdienst ebenso

urtheilten wie diese. Ja es war unvermeidlich, dass sie in gewissem

Masse neben dem Jahve auch den Baal verehrten. Das Land

Kanaan musste ihnen zunachst als das Land Baals gelten. Jahve

wohnte auf dem Sinai, dort war wenigstens sein eigentlicher Sitz,

wenn er auch in der Lade inmitten Israels weilte. Dagegen war

Kanaan bis dahin das Land Baals gewesen und erst als Israel

langere Zeit in Kanaan gewohnt hatte, konnte Kanaan als Jahves

Land erscheinen. Als Einwanderer traten sie nach antiker Vor-

stellung einigermassen unter die Gewalt des im Lande eingesessenen

Gottes und schuldeten ihm deshalb auch Dienst (II Reg 1725ff.).

Sie konnten auch die Friichte Kanaans nicht sofort von Jahve ab-

leiten. Denn jede antike Gottheit hatte ihre bestimmten Functionen,
die man nicht ohne Weiteres von dem einen Gott auf den anderen

iibertragen konnte.

Dazu kam nun noch, dass die Israeliten sich vielfach und zwar

je langer je mehr mit den Kanaanitern vermischten. Die erbitterte

Feindschaft, die zur Zeit Deboras zwischen Israeliten und Kanaa-
nitern bestand, wich meistens friedlichem Verkehr. Im Laufe der

Zeit gingen die Kanaaniter sogar grosstentheils in Israel auf. Nur zu

einem Theil wurden sie von den Israeliten geknechtet, so Gibeon und
die Stadte der Ebene Jezre'el. Aber zumeist miissen die Kanaaniter,
wie z. B. die Jebusiter, geradezu Israeliten geworden sein, wie die

grosse Volkszahl Israels zur Zeit Davids beweist. Vom Stamme
Juda wissen wir, dass er sich schon friih mit den Kanaanitern ver-
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mischte (Gen 38). Auch aus diesem Grunde war es unvermeidlich,

dass in Israel neben Jahve der Baal verehrt wurde. Sofern aber

der Gott Israels schliesslich ein einiger sein sollte, identificirte

man den Baal mit Jahve 1
. Aber dann gait auch fur Jahve der

HIKH ^8 B&pa (II Reg 17 se). nWie haben doch diese Volker

ihre Gotter verehrt? Also will auch ich thun." Das war nicht

nur eine Frage der Gottlosigkeit, .wie das Deuteronomium meint

(Dt 12 so). Dass man nicht scharf zwischen Jahve und Baal unter-

schied, zeigen die mit Baal zusammengesetzten israelitischen Eigen-

namen 1
. Vielleicht war auch das Stiersymbol der Baalreligion ent-

lehnt (vgl. 15). Mit innerer Nothwendigkeit vermischte sich also

die Jahvereligion mit der kanaanitischen Baalreligion. Das Merk-

wiirdige ist nur, dass dieser Syncretismus wieder iiberwunden

wurde und Jahve, der in diesem Kampfe freilich selbst noch ein

auderer wurde, den Baal verdrangte.

Die kanaanitische Religion war der Naturdienst eines Bauern-

volkes. Der Baal gab Korn, Oel und Most, darum flehten seine Ver-

ehrer ihn an und dafiir dankten sie ihm. Als Naturgott war er

aber besonders Lokalgott, es gab so viele Baale als es fruchtbare

Oertlichkeiten gab
2

. Weiter war der Baal der Spender, aber auch der

1 Isba'al bless Sauls Sohn und Nachfolger, Meriba'al ein Sohn Jonathans,

Be'eljada' ein Sohn Davids (I Chr 14 7) ,
Jerubba'al war ein Name Gideons.

Den Spateren war das anstb'ssig und sie suchten den Baal in diesen Namen auf

die eine oder andere Weise zu eliminiren oder auch zu brandmarken. Vgl.

NOLDEKE, ZDMG 1861, 809. KUENEN, Godsd. I 401. BLEEK, Einl. 4 641f.

W. R. SMITH, Proph. 171, 408. DILLMANN, Berliner Monatsber. 1881, 16. Juni.

Gewiss ist by% in diesen Namen eine Bezeichnung Jahves und mb'glicher Weise

haben die Hebraer ihren Gott auch nicht erst in Kanaan so genannt, der Name
byi war bei den Semiten weit verbreitet und auch in Arabien heimisch (vgl.

NOLDEKE, ZDMG 1886, 174. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 146. W. R. SMITH,

Rel. Sem. 2
S. 93 ff., aber auch S. 102ff.). Ebenso nannten die Israeliten den Jahve

auch
"5J???,

ohne dabei an einen anderen Gott zu denken; vgl. JJ
!ltP l|

5btt I Sam
1449 31 2 mit Jes 65. Aber sicher ist es keineswegs, dass die Israeliten den

Jahve von jeher auch by% und "ptt nannten, und jedenfalls beweisen die mit

Baal zusammengesetzten Eigennamen, dass das damalige Israel den Gegensatz
Jahves gegen den kanaanitischen Baal wenig empfand. Die mit Jahve zu-

sammengesetzten Eigennamen sind in der alteren Zeit selten und erst seit

Elias Zeit vorherrschend. Uebrigens zeigt das Bild Jahves selbst bei den

Propheten Ziige, die urspriinglich dem Baal angehoren. Wenn die Frucht

Kanaans bei Jesaja (4 2) das Gewachs Jahves heisst, so liegt da eine Vorstellung
der Baalreligion zu Grunde und wenn vor dem Zorne Jahves das Land ver-

welkt (Am 1 2 u. b'.), so ist das eigentlich ein Baalzorn. Vor allem ist das

Gesagte bei Hosea deutlich.
2 by2 bezeichnet, wie R. SMITH wohl richtig vermuthet hat, die Gottheit

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 4
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launische Zerstorer alles Lebens. Durch grassliche Opferleistungen.

wie Kinderopfer, suchte man seinen Zorn zu beschwichtigen und in

wildem Taumel freute man sich seiner Gunst. Andererseits war

der Baal mit der Natur identisch, ihr alljahrliches Aufleben und

Absterben war zugleich ein Aufleben und Absterben der Gottheit.

Die Religion bestand deshalb auch darin, dass ihre Diener an ihrem

Aufleben und Absterben theilnahmen. In dem einen Fall war es

Religion, sich zu kasteien, im anderen Pall gab man sich der aus-

gelassensten Freude bin. Das Leben der Natur schien iibrigens

auf einem mystischen Zeugungsprozess zu beruhen, deshalb bildete

geschlechtliche Unzucht einen wesentlichen Bestandtheil dieses

Gottesdienstes l
.

Den Israeliten war die Naturreligion in ihrer kanaanitischen

Form bis dahin wahrscheinlich fremd. Allerdings ist auch bei

den Arabern Unzucht beim Cultus nachweisbar, aber daraus folgt

noch nichts fur die Natur ihrer Gotter oder gar Jahves. Aber

die lokale Natur des Baal gefahrdete die Einheit Jahves und

den geschichtlichen Charakter der Religion und die Sinnlichkeit

des Baaldienstes, die keineswegs nur in Unzucht bestand, ihren

Ernst.

Die deuteronomistische Bearbeitung des Richterbuchs stellt die

Richterzeit als eine Zeit des schlimmsten Abfalls dar. Nur die

Zeitgenossen Josuas blieben noch dem Jahve treu, dann fiel das

Volk zum Baal und zur Astarte ab, um sich nie wieder von Herzen

zu bekehren. Zur Strafe fiir diese Untreue gab Jahve die Israeliten

in die Hande der Heiden. Wenn die Noth aufs Hochste stieg,

schrieen sie freilich zu Jahve und thaten die Gotzen von sich, dann

sandte Jahve ihnen einen Richter, der sie aus der Gewalt der Heiden

rettete, und so lange dieser Richter lebte, hielten sie an Jahve fest.

Sobald er aber gestorben war, wandten sie sich von neuem den

Gotzen zu. Wiederum folgte auf den Abfall die Noth, auf die

Noth die Bekehrung, auf die Bekehrung die Rettung und so ging
es in bestandigem Kreislauf, weil Israels Hang zum Gotzendienst

unausrottbar war.

urspriinglieh als den Eigenthiimer eines fruchtbaren Landstriches. Vgl. iibrigens
ED. MEYER in Roschers mythologischem Lexicon, Artikel Baal.

1 Natiirlich war auch die Baalreligion nicht ausschliesslich Naturreligion,
auch sie hatte sociale und nationale Bedeutung. Aber im Wesentlichen war
der Baal ein Naturgott und als solcher war er Lokalgott. Damit hing zusammen,
dass die Kanaaniter in viele kleine Reiche zerfielen, die in ihrer Vereinzelung
der Israeliten nicht Herr werden konnten.
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Die Ungeschichtlichkeit dieser Betrachtungsweise liegt auf der

Hand. Ein bestandiger und volliger Wechsel von Jahvedienst und

Baaldienst ist undenkbar, und Noth und Rettung standen keinen-

falls in so sichtbarem Zusammenhang mit Abfall und Bekehrung.
In der That aber entstand aus der Vermischung der Jahvereligion

mit der Baalreligion ein Kampf zwischen Jahve und dem Baal, der

bis zum babylonischen Exil gedauert hat. Lange Zeiten hindurch

war er freilich wesentlich ein latenter und schon in der alteren

Konigszeit hatte Jahve vorlaufig die Oberhand gewonnen. Gleichwohl

bestanden Jahve- und Baaldienst neben einander im Lande fort.

Das Verlangen, die reine Jahvereligion wieder herzustellen, war der

urspriingliche Sinn der prophetischen Bewegung, im Volke schien

aber gegen das Ende der Konigszeit die Baalreligion zu triumphiren,

wenngleich der Gotzendienst jener Zeit auch noch etwas anderes

bedeutete als kanaanitischen Baaldienst. Ferner waren die Nothe

der Richterzeit gewiss nicht nur durch den Baaldienst verursacht,

aber es leidet keinen Zweifel, dass er sie wesentlich vermehrt hat.

Umgekehrt ist aber auch der nationale Jahveglaube in eben diesen

Nothen so erstarkt, dass er den Baaldienst zu iiberwinden ver-

mochte.

In ihrer Vereinzelung kamen die israelitischen Stamme in Kanaan

bald in schwierige Lagen. Die Kanaaniter suchten sich der Ein-

dringlinge zu erwehre'n, von aussen drangten die Moabiter und Am-
moniter heran, um den Israeliten das Erbe der Kanaaniter streitig

zu machen, ausserdem wurde das Land von den Raubziigen der

Beduinen schwer heimgesucht. Es dauerte immer lange, bis die Ge-

schlechter und Stamme Israels sich zur Abwehr aufrafften. Die Ur-

sache lag zunachst in dem Mangel an politischem Zusammenhang,
der weiter in der jugendlichen Unfertigkeit des Volkes begrundet

war. Aber auch das Gemeingefiihl wollte erlahmen, im Genuss der

Giiter Kanaans vergass man vielfach, was man Jahve und Israel

schuldete. Aber die Noth rief auch das Gefiihl der gegenseitigen

Verpflichtung und die Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit
der Stamme und an den Gott Israels wach. Plotzlich wallte die

nationalreligiose Begeisterung auf, sie warf die Feinde nieder und

in gewaltigem Zorn kehrte sie sich gegen alle Mattherzigkeit und

Treulosigkeit in Israel.

Ueberhaupt diirfen wir nicht annehmen, dass das ganze Volk

von dem Taumel des Baaldienstes ergriffen wurde. Die Baalreligion

war dem innersten Wesen Israels zuwider und in kleinen Kreisen

muss sich stets Widerstand gegen sie geregt haben. Hier musste

4*
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die vaterliche Sitte und der vaterliche Glaube urn so mehr in Ehren

stehen, als die Masse davon abfiel. Vor allem miissen wir die Priester

der Lade Jahves als Trager des Jahve-Geistes denken, er wird aber

an alien Mittelpunkten israelitischen Lebens seinen Heerd gehabt

haben. Auch in Abel und Dan wollten sie stets die Alien geblieben

sein (II Sam 20 is 19 LXX). Es gab aber auch etwas, was die Masse

aus der Erschlaffung aufriittelte, was Allen immer wieder den hohen

Ernst und die stolze Freude der Jahvereligion zum Bewusstsein

brachte, das war der Krieg fur Jahve und Israel. Dadurch wurde

die Baalreligion uberwunden.

6. Die Konigszeit.

Die Religion ersetzte den Israeliten wahrend der Richterzeit

den Mangel einer staatlichen Ordnung, zugleich aber arbeitete sie

auf eine solche bin. Damit dass sie die Geschlechter und Stamme

immer wieder zu gemeinsamern Kampfe aufrief, bereitete sie eine

bessere Zukunft vor, wo die Stamme sich unter einem Konige zu

einem Reiche zusammenschlossen.

Die Helden, die sicb in der Noth als die Retter Israels be-

wiesen, behaupteten auch spaterhin im Frieden eine angesehene

Stellung. Gideon brachte es zu einer fiirstlichen Gewalt, die

sich iiber einen grosseren Theil des mittleren Landes erstreckte.

Er fiihrte ein Haus wie ein Konig und aus dem Golde der midia-

nitischen Beute liess er ein kostbares Jahvebild verfertigen, das

er in seinem Wohnorte Ofra aufstellte. Damit wollte er seinen

Wohnort als einen besonderen Sitz des Waltens Jahves und sich

selbst als einen von Jahve bestellten Herrscher bezeichnen. Aber

dieser erste Anfang israelitischen Konigthums war von keinem Be-

stand. Sein Sohn Abimelech brachte mit kanaanitischer Hiilfe die

Kb'nigswurde an sich, indem er seine Briider ermordete, kam
dann aber im Kampfe mit seinen anfanglichen Bundesgenossen
um. Die Israeliten hingen zu sehr an ihrer alten Ungebundenheit,
als dass sie sich gern einer koniglichen Herrschaft gefiigt hatten.

Sie wurden erst willig dazu, als ihnen in den Phi listern furcht-

barere Feinde erstanden, als Kanaaniter, Moabiter und Midianiter

es gewesen waren. Sie brachten fast das ganze Westjordanland
in Unterwiirfigkeit, namentlich eroberten sie das mittlere Land,
das Gebiet Josephs, sie zerstorten Silo, das seit der Eroberung
der Sitz der Lade Jahves gewesen war. Ja, das alte Heiligthum
selbst fiel in ihre Hande und verier fur einige Zeit die hohe

Bedeutung, die es von jeher gehabt hatte. Da erst kam den
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Israeliten die Nothwendigkeit des Konigthums zum Bewusstsein

und im recliten Augenblick gab Jahve ihnen den rechten Mann.

Der Seher Samuel von Rama erkannte in dem Benjaminiten

Saul den von Jahve erwahlten Konig und offenbarte ibm, wozu

er berufen sei. Saul trat zuerst ganz in der "Weise der Bichter

auf. Als die Ammoniter die Stadt Jabes im Ostjordanlande be-

drangten, rief er das westjordanische Land zur Rettung von

Jabes auf. Sein Aufgebot fand Gehorsam und erfolgreich fiihrte

er den Feldzug durch. Da erweckte der gliicklicbe Ausgang die

Hoffnung auf eine Befreiung von der Philisterherrscbaft und Saul

erschien nun als der gottgegebene Fiihrer fur den Freiheits-

kampf. Fiir ein so weitaussebendes Unternehmen bedurfte er aber

einer standigen Autoritat und da salbte- man ibn in Gilgal zum

Konige.
Die Griindung des Konigtbums bezeichnet nachst dem Auszug

aus Aegypten und der Ansiedelung in Kanaan die wicbtigste Epoche
der alteren israelitiscben Geschicbte. Unter einem Konige geeint

entwickelte Israel schnell eine ungeabnte Kraft. Saul begann den

Kampf gegen die Pbilister in kleinen Verhaltnissen, aber nacb

seinem Tode wurden sie von David vollig besiegt, und bieran

schloss sich sofort eine Reihe von Eroberungskriegen, in denen das

eben entstandene Reich seine Macht iiber die Grenzen Kanaans

ausdehnte. David herrschte von der agyptischen Grenze und vom
Rothen Meere bis iiber Damaskus hinaus und bis an die Grenze

von Hamath. Namentlich unterwarf er die drei nachstverwandten

Volker Edom, Moab und Arnmon. Fiir einige Zeit war Israel

das machtigste Volk zwischen Aegypten und Eufrat und schon

unter Salomo wetteiferte das junge Reich auch an Glanz mit

alien Nachbarvolkern. In Jerusalem entstand eine Konigsstadt, wie

es wenig andere in der Nahe gab. Salomo war fiir Israel auch

der Begriinder geistiger Bildung, auch durch grossartige Unter-

nehmungen wie die Ofirfahrten erweiterte er den Gesichtskreis des

Volkes. Das alles war ein uberwaltigender Erweis der Macht

Jahves. Man muss dabei ins Auge fassen, wie schnell auf die

Noth und Schmach der Philisterzeit die davidisch - salomonische

Herrlichkeit folgte.

Mose hat das israelitische Nationalgefiihl iiberhaupt begriindet,

dann aber haben die drei ersten Konige das stolze Selbstbewusst-

sein geschaffen, mit dem Israel sich alien seinen Nachbarn iiber-

legen fiihlte und sich als ein Herrenvolk in der kleinen Welt

zwischen Eufrat und Nil betrachtete. Von hier datirt Israels
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Glaube an seine besondere Stellung in der Welt, hier liegt die

geschichtliche Wurzel der geistigen Anspriiche, die Israel spater

erhob. Deshalb war diese Zeit von grundlegender Bedeutung fur

alle Zukunft. Fur Juda war die davidisch - salomonische Zeit

iiberhaupt der Hohepunkt seiner nationalen Geschichte, bei Salo-

mos Tode sank es fur immer zu eineni bedeutungslosen Klein-

staat herab.

Durch die Griindung eines israelitischen Reiches wurde Israel

erst recht ein einheitliches Volk. Die vielartigen Volkselemente ver-

schmolzen jetzt schnell mit einander, von den Kanaanitern waren

bald nur noch kiimmerliche Reste iibrig. Was das besagen will,

ist vor allem an Juda deutlich. Das spatere Juda war nur zu eineni

Theil von israelitischem Blut. Es hatte sich in der Richterzeit nicht

nur mit den Kanaanitern vermischt, sondern sich auch mit den

Kenizzitern vereinigt, die in der Gegend von Hebron wohnten. In

Folge dessen war Juda wahrend der Richterzeit dem iibrigen Israel

entfremdet, im Deboraliede wird es bei der Aufzahlung der Stamme

iibergangen, keine der grossen Richtergestalten gehb'rt ihm an, aber

jetzt trat es von neuem zu Israel in die engste Beziehung. Es war

fortan ein Theil des Jahvevolkes wie die iibrigen Stamme und blieb

es, auch als es sich von Israel wieder trennte und fur immer

trennte.

Die konigliche Herrschaft fiihrte auch zu den Anfangen einer

staatlichen Organisation, sie sorgte fur Ruhe und Sicherheit im Lande

und schuf damit die Grundlage fur eine hohere Gesittung. Nament-

lich aber war es die Vorbedingung fur weiteren religiosen Fort-

schritt, dass die Stamme jetzt wirklich eine Einheit bildeten und in

hoherem Sinne als einst unter Mose gerneinsame Erlebnisse hatten,

Interessen und Erfolge, Ungliick und Gltick mit einander theilten.

In der Vertreibung der Philister, der Unterwerfung von Edom,
Moab und Ammon, in den langen und schweren Kriegen mit

Damaskus litt und handelte Israel (oder wenigstens Nord-Israel)
als ein einheitliches Volk. Drei Jahrhunderte lang behauptete es

gliicklich die gewonnene nationale Existenz und in dieser Zeit hat

seine nationale Religion ihre Bliithe gehabt.

In der Zeit Davids und Salomos wurde aber auch nur der

Grund fur weiteren Fortschritt gelegt. Denn jene Zeit selbst be-

deutet nur den Uebergang von der Barbarei zur Gesittung.
Fur ihre Charakteristik ist das Klagelied iiber den Tod Sauls und
Jonathans (II Sam 1 172?) von hohem Interesse. In der Erzah-

lung des Samuelbuches, das eben nur die Geschichte Sauls und



6. Die Konigszeit. 55

Davids giebt, stehen die Gestalten dieser Heldenkonige so sehr

im Vordergrund, dass die nationale Bewegung, von der sie getragen

waren, dahinter fast vollig verschwindet, und iiberdies treten auch

in ihrem Bilde die Ziige zuriick, die sie als Kinder ihres Zeit-

alters charakterisiren. Dagegen fiihrt uns jenes Klagelied die da-

malige Volksnatur vor Augen, die vollig ungebrochen wesentlich

noch als dieselbe erscheint, die wir aus dem Siegesliede von Jdc 5

kennen. Der Freund Jonathans, ob David oder ein anderer, der

hier am "Worte ist, ist dem Freunde gegeniiber freilich auch zarter

Empfindungen fahig, um so mehr aber diirfen wir die anders-

gearteten als dem ganzen Volke eigenthumlich betrachten. An
Gewalt steht die nationale Leidenschaft dieses Liedes hinter dem
von Jdc 5 nicht zuriick. Sie bricht in das unerfiillbare Verlangen

aus, dass die Siegesnachricht nicht nach Philistaa gelangen mb'chte,

sie verflucht die Statte der Niederlage als ihre Urheberin. Aber

auch der Inhalt der Enipfindung ist wesentlich derselbe. Der erste

Gedanke geht auf den Jubel der Feinde, Schmach ist der Tod

der Erschlagenen fur sie selbst, Schmach fur ihr Volk, das in

ihnen die Vorkampfer der Rache an den Feinden verloren hat.

Als die Holden und Geliebten hatten Saul und Jonathan in Israel

dagestanden, weil sie immerdar das Blut und das Fett der Feinde

an ihre Waffen brachten und aus der Beute die Weiber mit

Goldfaden schmiickten. Rache und Beute sind nun dahin. Merk-

wiirdig ist, dass Jahve in diesem Liede iiberhaupt nicht genannt

wird. Darum steht doch fest, dass er auch damals die beste Kraft

Israels war.

Die religiose. Denkweise war noch von alterthiimlicher Ein-

falt. In den Gipfeln der Bakabaume hort David die Schritte

Jahves rauschen
>
der vor ihm her in die Philister fahrt (II Sam 5 25).

Noch von einem spaten Erzahler wird als selbstverstandlich be-

richtet, dass ein Therafim in seinem Hause war (I Sam lOisff.).

Als Freibeuter fiihrte er wie Saul ein Efod mit sich umher, vor

dem er bei alien Unternehmungen das Orakel befragen liess.

Im hochsten Masse wurde die Gottheit als in ihren Bildern und

Symbolen gegenwartig gedacht, vor allem in der Lade Jahves. In

vollster Lebendigkeit empfand man noch den unbegreiflichen Zorn

Jahves. Da hetzte Jahve die Menschen gegen einander (I Sam

2619), er reizte sie zur Stinde (II Sam 24 1), er war aber auch

durch Opfer umzustimmen (I Sam 26 19). Der barbarische Charakter

des damaligen Cultus geht daraus hervor, dass sieben Nachkommen
Sauls vor Jahve in Gibeon aufgehangt wurden und ein halbes Jahr
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da hangen blieben (II Sam 21). Von hochster Alterthiimlichkeit ist

auch die Feier, in der David die Lade Jahves auf den Zion

holt 1
.

Wohl wusste man, dass Jahve das Unrecht strafe, aber die

Sitte war noch wenig gemildert. David lasst die ammonitischen Ge-

fangenen zersagen, zerdreschen und in Ziegelofen werfen (II Sam

12 si). Er behalt die Bathseba offenbar mit der Zustimmung Na-

thans (II Sam 12 25). Absalom ergreift vor den Augen des Volkes

von den Weibern seines Vaters Besitz. Er thut das auf den Rath

des klugen Ahitofel, der gewiss nicht darauf bedacht war, ihn beim

Volke in Misscredit zu bringen (II Sam 16 20 ff.).

Aber auf dem Hintergrunde einer solchen Zeit erscheint uns

die Personlichkeit Davids als ausserordentlich. Es ist die alteste

und zugleich auch die einzige, die wir aus dem vorprophetischen

Israel naher kennen. Aber wir begreifen es auch, dass ihr Bild

festgehalten wurde. In bescheidenen Verhaltnissen geboren war

David durch seine personliche Begabung und durch eine merkwiirdige

Verkettung von gliicklichen Umstanden ein machtiger Konig geworden.

Er war ein tapferer und schlagfertiger Krieger und ein kluger

Politiker, er war aber auch ein Sanger, der die Schwerinuth Sauls

zu bannen verstand, und vor allem war er ein edler und zartfuhlender

Mensch und blieb das in einem Leben, das ihn durch alle Grauel

seiner Zeit mitten hindurchfiihrte. Eigenes Unrecht konnte er auf-

richtig bereuen 2
,
seinen Gegnern hochherzig verzeihen, mit Bewunde-

rting sah er zu seinem Todfeinde, dem Saul, hinauf. Dabei charakteri-

sirt ihn eine kindliche Natiirlichkeit. Er tanzte vor der Lade Jahves,

ob auch die Weiber des Hofes und die vornehme Tochter Sauls

dazu die Nase riimpften. Aber am schonsten tritt seine Mensch-

1 Das Grauen, das jene Zeit vor dem Zorne Jahves empfand, kommt
hochst merkwiirdig in dem Verhalten zum Ausdruck, das man nach der un-

gliicklichen Schlacht von Eben-Ezer gegeniiber der Lade Jahves beobachtete,

In besonderer Weise schien von ihr der Zorn Jahves auszugehen. Die Philister,

so wird erzahlt, stellten sie den Israeliten wieder zu, weil sie unter ihnen eine

Pest angerichtet zu haben schien. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass

die Philister das wirklich glaubten. Aber in Beth-Semes, wohin sie zunachst

gelangte, brach ebenfalls die Pest aus und die Bewohner liessen das Heiligthum
weiter nach Kirjath-Jearim ziehen, wo es langere Zeit unbeachtet im Hause
eines Privatmannes stand. Die Ursache war augenscheinlich Grauen vor dem
Zorn, wie namentlich Davids Verfahren bei Ueberfiihrung der Lade nach Jeru-

salem zeigt (I Sam 6 is 7 i II Sam 6).
2

Angefochten ist die Erzahlung von II Sam 12 1 is* von SCHWALLY

(ZATW 1892, 153f.).
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lichkeit da hervor, wo er tins in seinem Sehmerz iiber den Tod

seines hochverratherischen Sohnes fast unmannlich erscheint. Dieser

Adel seiner Natur machte seine Liebenswiirdigkeit aus, mit der er

seine Umgebung bezauberte. Selbst der robe und gewaltthatige

Joab, der iibrigens seinem Herrn an Thatkraft iiberlegen war, hing

ihm an rait unerschiitterlicher Treue. Die Kehrseite davon war frei-

licb eine Schwachheit, die ihn die scbreiendsten Ungerecbtigkeiten

begeben liess, eine Sinnlichkeit, die ibn zum Morder eines edlen

Dieners macbte. Aber bei alledem erscbeint er als eine ausser-

ordentlicb reicbe Natur. Es war bedeutungsvoll und folgenreich,

dass der Konig, der das israelitiscbe Reich begrundete, in solcbem

Masse ein Yorbild menscblicber Grosse sein konnte. Die Ueber-

lieferung iiber ihn beweist, dass Israel sicb an seiner Persb'nlichkeit

gebildet hat, aber die altere Zeit hat sein Bild nicht unwahr

idealisirt. Mit Aufrichtigkeit erzahlt sie aucb von seinen Fehlern

und Siinden 1
.

Bei Salomos Tode zerfiel das Reich Davids. Salomo wollte

es in eine orientalische Despotic umwandeln, das Volk sollte

dazu da sein
,

das Konigthum zu verherrlichen. Er legte ihm

schwere Lasten auf, die den freiheitsliebenden Bauern unertraglich

schienen. Schon unter seiner Regierung brach deshalb ein Auf-

stand aus, und bei seinem Tode verlangten die Israeliten von

Rehabeam, dass er ihnen eine mildere Herrschaft zusichere. Als

Rehabeam das verweigerte, sagten sie sich vom Hause Davids

los und machten den Jerobeam zum Konige. Nur Juda blieb

dem Hause Davids erhalten. Die Israeliten waren dem Rehabeam

gegeniiber vollig in ihrem Recht, wie auch die altere judaische

Ueberlieferung (I Reg 12) zugiebt. In Israel war der Konig
um des Volkes willen da und nicht das Volk urn des Konigs

willen, Salomo hatte das israelitische Konigthum seinem Wesen ent-

fremden wollen. Auch die Religion war auf Seite der Israeliten,

der Seher Ahia von Silo hat dem Jerobeam die Krone Israels

verheissen.

Aber die Erbitterung iiber das despotische Regiment Salomos

gab zum Sturze des Hauses Davids nur den Anlass. In Wahrheit

war die Reichsspaltung viel tiefer begriindet. Es war nur durch

vorubergehende Umstande dahin gekommen, dass ein judaisches

Konigshaus iiber ganz Israel herrschte. Das Gebiet Josephs war

1

Dagegen scheint das sog. Testament Davids (I Reg 2 19) unacht zu sein

(vgl. WELLHAUSEN, Prol. 4
S. 274 Anna. KUENEN, Onderz. 2 I 403).
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viel fruchtbarer und volkreicher als das Judas, und das Volk Josephs

hatte auch geistig von jeher mehr bedeutet als das von Juda.

Josua und die Helden der Richterzeit gehorten dem mittleren

Lande an, hier batten die Lade Jahves und das alteste Priester-

geschlecht Israels ihren Sitz. Gideon hatte hier zuerst eine Art

von Konigthum begriindet. In Joseph lag deshalb der Schwer-

punkt Israels, zeitweilig batten die Philister die Macht Josephs

gebrochen, aber auf die Dauer musste er wieder an die Spitze

Israels treten.

Neben dem Reiche der Zehnstamme war Juda ein Klein-

staat
,

ein Dornstrauch neben der Ceder (II Reg 14 o) ,
mehr

als einmal erscheint es von dem grosseren Reiche abhangig. Dem

politischen Verhaltniss der beiden Reiche eritsprach aber nothwendig
die Bedeutung, die sie fur die Geschichte der Religion batten. Das

Nordreich hiess Israel, weil es die Hauptmasse des Volkes umfasste,

wo aber Israel zumeist war, da war auch Jahve zumeist. Hier

war die vorziigliche Statte seines geschichtlichen Waltens, hier

offenbarte sich vor allem seine Grosse und Macht, seine Gnade

und sein Zorn. "Wahrend das Reich Juda nach innen und aussen

meistens ein Stillleben fuhrte, war die Geschichte des Nordreichs

in beider Hinsicht hochst bewegt. Im Inneren folgte hier ein Dynastie-

wechsel dem anderen, und nach aussen bin erwuchs fur Israel ein

furchtbarer Gegner in dem Reiche von Damaskus. Ein Jahrhundert

lang wahrten die Kriege zwischen Israel und den Syrern, mehr als

einmal gerieth Israel dabei an den Rand des Verderbens. Aber

unter den Konigen aus den Hausern Omris und Jehus hat Israel

diesen Kampf bestanden, auf die tiefsten Demiithigungen folgten

glanzende Triumphe.
Deshalb war das Nordreich, so lange es bestand, der eigent-

liche Heerd der Jahvereligion. In Israel bliihten die Propheten-

vereine, hier wirkten Elia und Elisa, hier spielte der bedeutungs-
volle Kampf Elias und Elisas gegen das Haus Omris. Seher wie

Elia und der altere Micha waren die Vorlaufer der spateren Pro-

phetic, die beim Untergang Israels in Juda auftrat. Aber auch

da noch steht dem Judaer Amos der Israelit Hosea zur Seite.

Vor Amos hat es dagegen keinen judaischen Propheten gegeben,
der mit Elia und Elisa verglichen werden konnte. Sonst wiirde

der judaische Verfasser des Konigsbuchs jedenfalls von ihm er-

zahlen.

Aus dem Reiche Israel stammt ferner der Kern der vor-

exilischen Geschichtsbucher des A. T. Vielleicht sind auch hier
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die verschiedenen Lokal- und Stammessagen Israels zu einer

gemeinisraelitischen Sage ausgebildet, wie sie der Genesis und

iiberhaupt der pentateuchischen Erzahlung zu Grunde liegt. In

Israel sind zumeist die herrlichen Lieder des Pentateuch ent-

standen.

Die Geschichte des Reiches Israel ist uns leider nur unvoll-

kommen bekannt. Aber der Heldenmuth Ahabs und die Siege

Jerobeams II. sind jedenfalls fiir die Religion von grosser Be-

deutung gewesen. Israel hat diese Zeiten offenbar mit klarerem

Bewusstsein durchlebt als die Zeiten eines Saul, David und Salomo.

Ueberhaupt aber hat sich in ihnen der religiose und sittliche

Fortschritt erst vollzogen, der von den ersten israelitischen Konigen

angebahnt war. In den Kriegen mit Damaskus hat der Jahve-

glaube des alten Israel erst recht seine Gestalt gewonnen. Im
Nordreich hat er sich auch nach seiner sittlichen Seite zu hoher

Bliithe entfaltet.

Unter diesen Umstanden muss man sich eher daruber wundern,
dass ein Reich Juda neben dem Reiche Israel bestehen blieb. Es

gab in der That eine Zeit, in der das Volk von Juda sich dem
Nordreiche anzuschliessen wiinschte. nErhore Herr die Stimme

Judas und lass ihn kommen zu seinem Volke" (Dt 887)! Aber

Juda hatte schon in der Richterzeit eine Sonderstellung eingenommen

(s. oben S. 54), die wesentlich durch die Herkunft der Bevolkerung

bedingt war, und dieser Stammesgegensatz fand seinen Halt an der

Erinnerung an David und an den ausseren Machtmitteln, iiber die

das Haus Davids in Jerusalem verfiigte. Fiir die Folgezeit gewann
aber dieser Dualismus und die Eigenart der beiden Reiche die

hochste Bedeutung.
Inzwischen bestand trotz der Doppelheit der beiden Reiche das

religiose Gemeingefuhl fort. Die Israeliten betrachteten nach wie

vor Juda als einen Theil des Ganzen. Die Erzvatersage hat die

judaischen Stoffe ebenso in sich aufgenommen, wie die israelitischen.

Beersaba und Hebron spielen in der Genesis eine ebenso grosse

Rolle wie Bethel und Sichem. Edom lag den Nordisraeliten fern,

es war den Judaern unterthan. Aber die Erzahler der Genesis

nehmen an dem Verhaltniss Jakobs zu Esau ein ebenso grosses

Interesse wie an Jakobs Verhaltniss zu Laban.
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II, Die Keligion der Konigszeit.

1. Heilige Manner.

7. Helden imd Eonige.

Eine zusammenfassende Darstellung der nationalen Religion

Israels geht naturgemass aus von den heiligen Mannern, den

Helden imd Konigen, Priestern, Propheten und Naziraern.

In grosster Unmittelbarkeit tritt in ihnen die Eigenthumlichkeit

dieser Religion in die Erscheinung. Erst in zweiter Linie kommen
die Aeusserungen der religiosen Reflexion in Betracht, in dritter und

vierter der Cultus und die Moral. Soweit das Recht dieser Anord-

nung nicht aus dem Bisherigen einleuchtet, wird sie sich aus dem

Folgenden ergeben.

Als der Gott Israels war Jahve Israels Heifer (JSTtfto Hos 13 4

vgl. fatf* &> Jer 2s) und Herr, seine Hiilfe und seine Herrschaft in

Israel vermittelte sich aber in hohem Masse durch Menschen, die

in seiner Autoritat Israel fiihrten und beriethen und zugleich in

ihrem Leben seinen Willen an Israel darstellten. Unter diesen

heiligen Mannern stehen an erster Stelle die Helden und die Konige.

Denn als der Heifer und Herr Israels hat Jahve zuerst das

israelitische Volk und das israelitische Reich geschaffen d. h. er hat

zuerst die nationale That gewirkt. Die nationalen Helden Israels,

die seine geschichtliche Existenz begriindeten, sind deshalb die

altesten und fur die altere Zeit die wichtigsten Trager des Jahve-

geistes.

Die Geschichte Israels ist reich an Contrasten. Niederlagen
und Siege, Nothe und Erfolge reihten sich oft in jahein Wechsel

an einander. In der Richterzeit wallte die nationalreligiose Be-

geisterung zuweilen gewaltig auf und befahigte das Volk zu grossen

Kraftleistungen, dann war es wieder die wehrlose Beute seiner Peinde,
bis eine neue Erhebung bewies, was Israel vermochte. Diesen

Wechsel von Sieg und Niederlage empfand man nicht als einen

"Wechsel von Macht und Ohnmacht Israels, sondern in einem Falle

gab Jahve den Sieg, im anderen liess er seine Hiilfe vermissen. Sieg

gab Jahve aber durch Israels Helden. Wenn die Noth aufs Hochste

stieg, dann waren es Einzelne, in denen zuerst der rettende Ent-

schluss erwachte, in ihnen regte sich zuerst die Begeisterung, dann
erst fand sie im ganzen Volke ihren Widerhall. Man folgte diesen

Mannern nicht deshalb in den Kampf, weil man an ihre menschliche
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Tiichtigkeit glaubte, sondern well man in ihnen gottgegebene Helden

erkannte. Der Geist x Jahves regie sich in ihnen. Ueberall empfand
man in solcher Zeit sein Wehen, aber auszugehen schien er von

den Mannern, die das Volk mit sich fortrissen 2
.

Die Spateren dachten sich den Geist Jahves als eine magische
Wundermacht. Die geringsten und von Natur unfahigsten Manner

sollte er zu Israels Rettern gemacht haben. Gideon und Saul

sollten von niederer Herkunft und dabei unmundige Jiinglinge

gewesen sein (Jdc 671 Sam 9)
3

. Obendrein wird Gideon in

jener Erzahlung als ein ausserst mattherziger Mensch geschildert,

den Jahve durch Zeichen zum Glauben an seinen Beruf zwingen

muss. Schliesslich ist es auch nicht Gideons Schwert, sondern ein

wunderbar von Jahve gewirkter Schrecken, der die Feinde in

die Flucht treibt. Deshalb konnte schliesslich eine rein geistliche

Gestalt wie Samuel, der Beter von Mispa, den Richtern angereiht

werden.

Ganz anders aber erscheinen die Helden Israels in alteren Er-

zahlungen. Danach waren Gideon und Saul aus vornehmem Ge-

schlecht, Manner von koniglicher Gestalt, begiitert und hochangesehen
in ihrem Stamm. In alledem waren wichtige Vorbedingungen fur

ihre Autoritat gegeben. Auch im Deboraliede sind die Fiirsten

Israels die hauptsachlichsten Trager der Begeisterung. Jahve hatte

nach Jdc 8 auch gar nicht nothig, den Gideon zum Kampfe gegen
Midian zu ermuthigen. Er handelte aus eigenem Antrieb und zwar

in personlicher Sache. Er zog nicht gegen die Midianiter aus, um

uberhaupt Jahve und Israel an ihnen zu rachen, ein Familien-

interesse rief ihn auf. Die Midianiter hatten am Thabor seine Bru'der

ermordet, da verfolgte er sie mit 300 Mann, um die Pflicht der

Blutrache an ihnen zu erfiillen. Es gelang ihm wunderbar, er nahm
die beiden Konige der Midianiter gefangen und machte grosse

Beute. Aber mit dem Familien- und Stammesgefuhl verbindet sich

1

Allerdings gebrauchen die altesten Erzahlungen diesen Ausdruck noch

nicht. Die Stellen Jdc 3 10 634 11 29 gehoren ihnen nicht an und in der Ge-

schichte Simsons (13 25 14 e 19 15 14) hat er seinen urspriinglichen Sinn langst

verloren. I Sam lie stossen sich die "Worte blK^'bj? &rtb$ nil n^Xft} mit

dem nachfolgenden *1KJ? 1st$ "1(1^3. Aber sie sind ein richtiges Interpretament

dazu. Denn in dem patriotischen Zorne Sauls kommt Jahve seinem Volke zu

Hiilfe. Dieser Zorn ist aber auch ein Kind des Augenblicks.
2 Unter Umstanden freilich auch mit Drohungen, indessen gab Jahve den

Drohungen Erfolg (I Sam 11 7).

3
Vgl. spater bei den deuteronomistischen Schriftstellern das Bdieweil ich

dich aus dem Staube erhoben habe" (I Reg 14 7 162, auch II Sam 7s).
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bei Gideon allerdings das Nationalgefiihl, furchtbar lasst er die

Leute von Sukkoth und Penuel dafiir biissen, dass sie ihn, den

Landsmann, im Stiche liessen. Es war auch Israels Sache, in der

er handelte, und Israel sah an seiner That, dass es noch ein Wollen

und Konnen in Israel gebe und dass Jahve seinem Volke beides

verleihe. Auch so war Jahve alles und der Mensch nichts,

Jerubbaal, nder Herr streitet", d. h. nJahve streitet", nannte man

den Helden. Es ging ganz natiirlich zu, aber im Natiirlichen er-

kannte man die hohere Hand, und noch zu Jesajas Zeit sah man

in Gideons That einen glanzenden Erweis des Glaubens, dass Jahve

durch wenig helfen konne (Jes 9s 10
ze*)

1
. Auch Barak, der im

Kampfe mit Sisera Israels Fiihrer war, hatte zunachst einen per-

sonlichen Anlass (Jdc 5 19).

Schliesslich wurde der gottgegebene Fiihrer auch nicht immer

an besonderer personlicher Begeisterung erkannt. Jephtha war

angeblich aus Gilead vertrieben und dann im Lande Tob ein

Bandenfiihrer geworden. Als aber die Gileaditer einst von den

Ammonitern bedrangt wurden, forderten sie ihn auf, er solle

sie gegen die Ammoniter fiihren, er forderte dagegen, dass sie ihn

auch zum Fiirsten iiber Gilead machen sollten. Man wurde handels-

einig, Jephtha besiegte die Ammoniter und wurde Fiirst iiber Gilead.

Es fragt sich allerdings, ob die Erzahlung von Jephtha geschicht-

lich ist, aber das Emporkommen eines Bichters konnte in Israel so

erzahlt werden.

Jedenfalls wurde David in ahnlicher Weise Konig. Er war

als Spielmann an den Hof Sauls gekommen und durch seine krie-

gerische Tiichtigkeit ein Schwiegersohn Sauls geworden. Von Saul

verfolgt wurde auch er ein Bandenfiihrer, dann als Vasall der Phi-

lister ein kleiner Fiirst in Siklag. Bei Sauls Tode trug er sich

den Judaern zum Konige an und spaterhin machten ihn auch die

Israeliten zu ihrem Konige, damit er sie von den Philistern befreite.

Der grosste Konig des alten Israel war in der That von geringer

Herkunft, aber nicht ekstatische Begeisterung hob ihn auf den

Thron, sondern eine merkwiirdige Verkettung von ausseren Um-
standen. Nach unseren Begriffen war David ein Gluckskind, die

Art seines Emporkommens scheint uns profan im Vergleich zu

Saul. Der Spruch: ist auch Saul unter den Nebiim? bezeugt, dass

Saul ekstatische Begeisterung durchgemacht hatte. Von David ist

1

Vgl. auch das "Wort Jonathans I Sam 14 : ytfin*? Tixytt niTP
1

? pK
IK 3ia.
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nichts der Art berichtet. Aber seine Zeitgenossen erkannten auch

in seinem Gliick das gottliche Walten, auch als Emporkb'mmling
war er der Erwahlte Jahves, weil sein Emporkommen das Empor-
kommen Israels bedeutete 1

. Er wurde Konig auf Grund der all-

gemeinen Ueberzeugung, dass Israel eines besseren Konigs be-

diirfe, als Isbaal es war, und dass Jahve diesen besseren Mann in

David gebe.

Die Fiihrerstelhmg in einer momentanen Volkserhebung und

das Amt eines Konigs sind freilich verschiedene Dinge und werden

in verschiedener Weise erlangt. Aber zwischen dem Heldenthum

und dem altesten Konigthum bestand die engste Beziehung, das eine

war die Vorstufe des anderen. Gideon wurde Konig, auch Saul

begann seine Laufbahn wie ein Richter.

In gewissen Stiicken des Samuelbuches wird freilich aufs scharfste

zwischen Richterthum 2 und Konigthum unterschieden (I Sam 7 8

10 i? ff. 12). Die Richter, so heisst es da, waren die gottgesandten

Retter Israels, sobald das Volk in der Noth von den Gotzen abliess.

Dagegen entsprang das Konigthum so gut wie der Gotzendienst der

unausrottbaren Gottlosigkeit des alten Israel. Es wollte einen Konig

haben, um zu werden wie die Heiden (I Sam 85 20). Damit sagte

es sich von seinem wahren Konige los, um sich fortan nicht auf

1 Das Wort Jahves kam freilich hinzu (II Sam 3 9 is 5 2) ,
aber Davids Er-

folge gingen ihm voraus; vgl. auch II Sam 5 12. Die spateren Juden empfanden
wie wir, die Legenden von Davids Sieg iiber den Goliath und seiner Salbung
durch Samuel sollten diesem Mangel abhelfen (I Sam 16 1 is 17).

2
tSipity heisst iiberhaupt der Herrscher, besonders der Konig, nach der

hauptsachlichsten standigen Function, die er auch im Frieden hat, dem Recht-

sprechen (vgl. Jes 16 & Am 2 s Hos 7 7 13 10 Mch 4 14 Dt 17 9 12 u. s. f.). Die

Hebraer kennen fur Regieren keinen anderen Ausdruck als tSBVJ (II Reg 15 5).

In den alten Erzahlungen des Richterbuchs wird der Ausdruck nicht gebraucht,
er findet sich erst in der spateren Bearbeitung (Jdc 2 ie 19 vgl. 3 10 10 1 s u. s. w.).

Als alter Ausdruck wurde er von den Spateren auf die angenommenen vor-

koniglichen Herrscher Israels angewandt im Unterschied von den Kb'nigen, die

gewohnlich ^8 hiessen. Man verband mit 12a 18? sodann die Vorstellung, dass

jene Manner iiber ganz Israel geherrscht hatten und mehr oder weniger einander

succedirt waren, beides in "Widerspruch mit der geschichtlichen "Wirklichkeit,

die keine Richter iiber Israel kennt. tSBlttJ bezeichnet aber auch nicht die

Eigenthiimlichkeit der vorkoniglichen Herrscher, dass sie unmittelbar von Jahve

bestellt und nicht wie die spateren Konige durch Geburt oder durch Grewalt

Herrscher geworden waren. Mb'glich ist es darum doch, dass Manner wie

Barak und Gideon 13B18? genannt wurden. Dann war aber 12218? iiberhaupt

ein Ehrentitel angesehener Volkshaupter, die aus allerlei Griinden zu der

Wiirde von Schiedsmannern kamen. Uebrigens heisst Jephtha pSCj
1

?
,
die Konige

ofter T}3.
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Gott, sondern auf Menschen zu verlassen. Eben unter Samuel hatte

Jahve sich als der Retter Israels bewiesen, an dem einen Busstage von

Mispa hatte er der Philisterherrschaft ein volliges Ende geinacht,

da rief das Volk nach einem Konige. Die Richter halfen auch nicht

wie die Konige durch ihr Schwert, bei ihnen wirkte Jahve alles durch

Wunder. Auf Samuels Gebet vertrieb er die Philister durch Donner

und Blitz (I Sam 7).

Diese Vorstellung von der Entstehung des Konigthums ist

durchaus ungeschichtlich. Das Richterthum war kein geistliches Aint,

wie es hier geschildert wird. Auch die Richter retteten Israel durch

das Schwert (Jdc 7 is 20) und darum waren sie gottgegebene Manner,

ebenso galten aber auch die Thaten der Konige nicht als mensch-

liche Leistungen, sondern als Erweise der Macht und Gnade Jahves.

Auch die momentane Inspiration des Richters bedeutete keinen

principiellen Unterschied zwischen ihm und einem Konige. Von ihr

getragen hot er freilich Israel zum Kampfe auf. "Wenn er aber nach

dem Kriege eine gewisse Autoritat behielt und die Rechtsstreitig-

keiten im Volke entschied, so war er hierbei nicht nothwendig von

Inspiration geleitet. Dagegen wird aber auch die richterliche Weis-

heit des Konigs auf gottliche Erleuchtung zuriickgefiihrt (I Reg 3 28

Jes Il2ff. vgl. II Sam 14 IT). Thatsachlich unterschied sich der

Richter von einem Konige nur dadurch, dass seine Autoritat nicht

so weit reichte wie die eines Konigs und nicht nothwendig auf seinen

Sohn uberging. Sobald das aber geschah, war das Konigthum ge-

geben.

Das Konigthum entstammte auch nicht dem Uebermuth und

der Gottlosigkeit des Volkes, vielmehr hat Israel sich ihm nur aus

Noth gefiigt. Der Freiheitsdrang der alten Israeliten hat die Schatten-

seiten des Konigthums friih empfunden und sich deshalb auch immer

wieder dagegen aufgelehnt. Selbst gegen David brach ein allgemeiner

Aufstand aus. Gewiss entsprang diese Emporung, wie spater die

gegen Salomo und Rehabeam, auch dem beleidigten Rechtsgefuhl,

aber ebenso sehr entstammte sie einem "Widerwillen gegen jede staat-

liche Ordnung, wie das die spatere Geschichte des Nordreichs beweist.

In edlerer Gestalt tritt die Abneigung gegen das Konigthum in

der Parabel Jothams auf (Jdc 9 s 15). Das Amt des Konigs er-

scheint hier als eine Last, die ein achter Adliger nicht iibernimmt,

weil er dadurch seiner natiirlichen Aufgabe, in freier Entfaltung
seiner personlichen Tiichtigkeit im Volke zu wirken, entzogen wird.

Nur der Geringe und Schlechte giebt sich dazu her und im besten

Falle niitzt er nichts. Kommt es aber zwischen ihm und dem Volke
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zum Conflict, so bringt er durch seine Bosheit das Volk ins Ver-

derben. Es ist ein stolzer Adelsinn, der so redet, aber er so wenig
wie der ungezugelte Freiheitsdrang des israelitischen Bauern hat

etwas mit der abstracten Idee der Alleinherrschaft Jahves in Israel

zu thun, wie sie I Sam 8 zum Ausdruck kommt. Im Gegentheil

musste die Religion das Volk dazu willig machen, dass es sich dem

Konigthum fiigte.

Freilich schlug das Konigthum in der Folgezeit vielfach Bahnen

ein, die der Religion zuwider waren, und schliesslich wurde die

Religion allerdings gegen das Konigthum einigermassen feindselig

gestimmt, weil es mit der Herrschaft des gottlichen Gesetzbuches

unvereinbar war. Die nachexilische Religionsgemeinde, die unter

heidnischer Oberherrschaft lebte und keinen eigenen Konig hatte,

konnte finden, dass das von Jahve so gewollt sei, damit er allein

in Israel herrsche. Israel sollte keinen menschlichen Konig haben,

um sich auch so von den Heiden zu unterscheiden. Ferner be-

trachteten die Spateren alle Siinde des alten Israel als Abfall von

idealen Anfangen. Dem Gotzendienst im Lande Kanaan ging nach

ihrer Meinung eine Zeit wahren Gottesdienstes unter Mose und

Josua vorauf, und dem gottlosen Konigthum ein geistliches Regiment,

das nach Gottes Herzen war. Mose, Josua, die Richter und Samuel

sollten im Sinne der spateren Propheten fiber Israel geherrscht, sie

sollten die Existenz Israels auf den Gehorsam gegen das Gesetz und

den Glauben an die Wunder Jahves gegrundet haben 1
.

In Wahrheit hat aber der Geist Jahves zuerst das israelitische

Konigthum geschaffen, erst spater ist er in Gegensatz dazu getreten.

Die ganze altere Zeit konnte nicht daran denken, dass das mensch-

liche Konigthum mit der Herrschaft Jahves unvereinbar sei. Das

Konigthum rettete Israel vor dem Untergang, es schuf ein israeliti-

sches Reich und besiegelte damit die nationale Einheit, es stellte

Ordnung und Sicherheit im Innern her und bereitete damit einer

hoheren sittlichen Bildung den Weg. Mit alledem war das Konigthum
von grosser positiver Bedeutung fur die Religion. Jetzt erst wurde

die Beziehung zwischen Gott und Volk recht lebendig und fruchtbar.

Nach der alteren Ueberlieferung hat gerade Samuel im Konig-
thum die einzige Rettung Israels gesehen, ehe das Volk noch an

1

Vgl. auch die von spaterer Hand eingetragenen Worte Jdc 8 22 ss. Uebrigens
beruht die giinstige Beurtheilung Josuas und der Richter von Seiten der Spateren

auch auf ihrem Vergeltungspragmatismus. Die Richter erscheinen als die

von Gott eingesetzten Herrscher, weil Jahve durch sie immer Sieg gegeben
hatte.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 5
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einen Konig dachte. Er hatte sich langst auch nach einem Manne

umgesehen, der Konig iiber Israel werden konnte, bis eines Tages
Jahve ihm den Saul zufuhrte und ihm offenbarte, dass das der

Mann seiner Wahl sei. Dann hat Samuel dem Saul seinen gott-

lichen Beruf eroffnet, heimlich hat er ihn gesalbt
1 und selbst zuerst

ihm gehuldigt. "Weiter hat er ihm aber auch den "Weg gezeigt, auf

dem er thatsachlich Konig werden konne (I Sam 9 i 10 ie).
Also

ist Samuel nicht ein principieller Gegner des Konigthums gewesen,

sondern im geraden Gegentheil sein intellectueller Urheber.

Die Religion musste Israel dahin bringen, dass es sich dem

Kdnigthurn unterwarf, aber dann ist Israel sich auch in vollem

Masse des Segens bewusst gewesen, den das Konigthum bedeutete.

Es dankte seinem Gott, dass er es durch die Konige zur Ruhe ge-

bracht und ihm Schutz vor seinen Feinden gewahrt hatte. Eine

nationale Existenz ohne Konig war fur die Israeliten spaterhin un-

denkbar. Das Gewurm, heisst es, hat keinen Konig, d. h. keinen

Beschiitzer (Hab 1 14). Dankbar erkannten sie es an, dass es jetzt

im Lande mehr Gerechtigkeit gab als zuvor. Wie der Mal'ak Jahve

erschien ihnen der konigliche Richter (II Sam 14 17), der iibrigens

seinen Urtheilsspruch auch durchsetzte. Die schlimme Zeit hatte ein

Ende, wo jeder that, was ihm gefiel, d. h. die Zeit, wo der Starke

den Schwachen vergewaltigte
2

. Das Konigthum schuf die nationale

Herrlichkeit und sie stand auf ihm. nMan sieht keine Miihsal in

Jakob und kein Elend in Israel, Jahve sein Gott ist mit ihm und

Konigsjubel wird unter ihm laut" (Num 23 21). Die Segen Jakobs,
Bileams und Moses gipfeln alle im Ausblick auf die Macht und

Grosse, die das Konigthum Israel brachte. Sie haben dabei Saul

1 Die Geschichtlichkeit dieser Angabe steht dahin, spater kam es allerdings

vor, dass Propheten Konige salbten (I Reg 19 isf. II Reg 9 iff.). Inzwischen hatte

das nur den Sinn einer weissagendeu Handlung (s. u. S. 86
f.),

das alte Israel kannte

spater so wenig wie bei Samuels Zeit ein geistliches Amt, das dem Konige seine

"Weihe vermittelt hatte. David wird II Sam 245s von den Mannern Judas und
den Aeltesten Israels gesalbt. Sadok und Nathan handeln I Reg 1 34 46 im Auf-

trage Davids, aber die Worte K^sn ]%)} sind unacht; vgl. v. 39 und LXX. Aber
II Reg 11 is tritt auch der Priester bei der Salbung nicht hervor. Man salbte

vielleicht auch die Sarim (Hos 8 10 LXX) und die Haupter der Nebiim (I Reg
19 ie; vgl. Jes 61 i). Man muss sonst an beiden Stellen ein Zeugma annehmen.

Vgl. iiberhaupt H. WBINEL, ZATW 1898, 1 ff.

1 Das ist gewiss der ursprungliche Sinn der Worte von Jdc 17 a 18 i, die

dort freilich von einem deuteronomistischen Bearbeiter in ganz anderem Sinne

gebraucht und Jdc 19 i 21 35 mechanisch wiederholt sind. Vgl. noch Jdc 9 2 :

Ist es besser, dass 70 Manner iiber Euch herrschen, oder Einer?
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und David, den Stern aus Jakob, im Sinn und weiterhin die

Herrscher aus dem Hause Jehus, die nach verzweifeltem Kampfe
das Reich von Damaskus besiegten (Num 24 7 17 Gen 49 22 ff. Dt
33isff. seff.).

Darum erschien das Konigthum als eine der hochsten Gnaden-

gaben Jahves an sein Volk (Dt 33 5). Auch die Propheten denken

dariiber nicht anders. Jesaja stellt sich auch das ideale Israel der

Zukunft als ein Konigreich vor, das eben sein Konig zu einem Jahve

wohlgefalligen macht. Deshalb heissen ja diese prophetischen Hoff-

nungen die messianischen. Ebenso steht es mit den nachexilischen

Propheten, Haggai, Zacharia, dem Anonymus von Zach 9 14 und den

nachexilischen Psalmen. Selbst der Priestercodex des Pentateuch muss

von der Herrlichkeit des Konigthums reden (Gen 17 e ie 35 11). Nicht

einmal im Judenthum ist also die Anschauung von I Sam 8 durch-

gedrungen. In vorexilischer Zeit verwirft allein der Prophet Hosea

das Konigthum, er hatte dazu bestimmten Anlass in den grauen-
vollen Zustanden seiner Zeit, aber Samuel konnte solche Zustande

nicht voraussehen.

Das menschliche Konigthum stand deshalb dem Konigthum
Jahves nicht im Wege, vielmehr offenbarte sich in der Herrlichkeit

des menschlichen Konigs die des gottlichen, er reprasentirte Jahves

Herrschaft in Israel. Darum heisst der Konig der Gesalbte *

Jahves,

er heisst auch der Geweihte. Joseph ist der TT? unter seinen Brudern

d. h. der geweihte Konig (Gen 49 ae). Der Konig ist Jahves Aus-

erwahlter (II Sam 6 21) und in besonderem Sinne sein Sohn (II Sam
7 u). Die Israeliten lernten bald, was rein menschliche Treue gegen
den Konig war (I Sam 31 5 II Sam 15 isff.), aber vielmehr war er

ihnen als der Gesalbte Jahves sacrosanct. Dem David erscheint es

als ein entsetzlicher JFrevel, dass er seine Hand an Saul legen soil
2

.

Ja, ihn schlagt sein Gewissen, als er einen Zipfel von Sauls Gewand

abgeschnitten hat (I Sam 24 e). Dem Konige fluchen stand auf einer

Stufe mit der Verfluchung Gottes, selbst in Israel wurde das mit

Steinigung bestraft (I Reg 21 13 vgl. II Sam 19 22).

Der gottliche Konig Israels ist, wie R. SMITH irgendwo bemerkt

hat, am Ende sogar jiinger als der menschliche. Erst als man einen

menschlichen Konig hatte, konnte man den Jahve als den gottlichen

1 Wie H. WEINEL richtig erklart (S. 54), iibertragt die Salbung Heilig-

keitsstoff, der dem im Heiligthum aufbewahrten Oel (I Reg 1 39) einwohnt (vgl.

17). Indem die Salbung heiligt (Lev 8 12), giebt sie auch gottliche Kraft d. h.

in spaterem Ausdruck Geist (I Sam 16 is). "i.T.3, (Krone) eigentl.
= Weihe.

2 I Sam 26 9: fifSJl mrp irtfQU IT n^ ''tt '?, vgl. II Sam 1 H-16 4 ff.

5*
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Konig Israels vorstellen und in idealer Weise auf ihn iibertragen,

was von jenem gait. So gewann das Bild Jahves durch das Konig-

thum wichtige Ziige, die ihm friiher fehlten. In altester Zeit hatte

sein Walten etwas abruptes und stossweises, jetzt bekam es mehr

den Charakter der Continuitat, weil der Konig immer etwas zu thun

hatte. Man lernte am Konigthum auch Begriffe von Befehl und

Gehorsam, wie man sie friiher nicht gekannt hatte, und auch das

musste sich auf die Forderungen Jahves an Israel iibertragen. Dem

Hauptmann von Kapernaum war es an der romischen Disciplin

deutlich geworden, dass alle Dinge einem gottlichen Willen unterthan

sein mussten. Auch in unbewusster Ahnung gottlicher Ordnungen

gestalten die Menschen ihre eigenen.

Freilich bedeutete das Konigthum in Israel nicht dasselbe wie

in Juda. Im Nordreich war die Liebe zur Freiheit grosser als die

Liebe zur staatlichen Ordnung, deshalb wurde hier ein Konigshaus
nach dem andern gestiirzt. Aber fur rechtlos gait das Konigthum
hier darum doch nicht, mit Verehrung, Liebe und stolzer Freude

hat auch das Volk des Nordreichs auf kraftvolle Herrscher gesehen.

Dae beweist die aus Nordisrael stammende Sagen- und Geschichts-

literatur zur Geniige. Dagegen hielten die Judaer in dankbarer

Erinnerung an David an seinem Hause fest. Mehrmals wurde freilich

auch hier ein Konig ermordet, aber stets schritt das Volk gegen
die Morder ein und setzte den Sohn des Ermordeten wieder auf

den Thron. Vierhundert Jahre lang hat so das Haus Davids iiber

Juda regiert, es bildete sich hier ein Legitimitatsprincip aus und

nach dem Falle des Nordreichs meinte man, dass Jahve dies Haus
auf ewig erwahlt habe (II Sam 7).

Wichtig wurde das Konigthum auch fur den Cultus. Die Konige
bauten die Reichsheiligthiimer von Jerusalem und Bethel. Sie brachten

damit den geschichtlichen Jahveglauben zum Ausdruck. Im Tempel
von Jerusalem stand freilich auch die Lade Jahves, aber vielmehr

beruhte seine Heiligkeit darauf, dass David in Jerusalem gelagert

hatte (Jes 29 i). Die Baalreligion musste in diesen Heiligthiimern
hinter der Jahvereligion zurucktreten, ob sie auch, wie das von

Bethel, ihr entstammten, oder, wie das von Jerusalem, sie gelegentlich
in sich aufnehmen mussten. Es ist auch nicht unwahrscheinlich,
dass die Konige langst vor Hiskia und Josia dem Baaldienst

mehrfach entgegentraten, wie das Konigsbuch berichtet (I Reg 15 12 is

22
47). Er widerstritt am Ende doch dem nationalen Interesse

und dem des Konigthums, das auf Jahve und nicht auf dem Baal

stand. Schliesslich waren es aber die Konige Hiskia und Josia,
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die durch ihre cultischen Reformen dem Judenthum die Wege
bahnten.

Freilich konnte Jahve sich mit dem menschlichen Konigthum
nicht identificiren. Die Forderungen, die die Konige stellten, die

Thaten, die sie veriibten, galten nicht deshalb schon fur dem gott-

lichen Willen gemass, weil sie vom Konige ausgingen. Wohl hatte

Jahve das Konigthum geschaffen, aber sein lebendiger Wille war in

keine Form zu bannen. Die Religion war an der Emporung Jerobeams

gegen Salomo und weiterhin an dem endlosen Konigsmord in Israel

betheiligt, in Elia und Elisa kam sie mit dem Konigthum in den

heftigsten Conflict. Schon Sauls und Davids Siinden strafte Jahve

und zwar am ganzen Volke (II Sam 21 24). Aber selbst die

Siinden der Konige und ihre Bestrafung wurden fur die Religion

bedeutungsvoll, an ihnen wurde die gottliche Vergeltung in neuer

Weise erfahren.

8. Die Priester.

Der Priestercodex des Pentateuch stellt das wahre Israel als

einen heiligen Priesterstaat vor, der schon von Mose in der Wiiste

geschaffen ware, weil Israels Leben sich von jeher um den gesetz-

lichen Gottesdienst drehte. Danach hatte Mose selbst diesen Gottes-

dienst nur geoffenbart, das wahre Haupt Israels war durch ihn der

Hohepriester Aharon geworden. Dem Aharon waren die gewohn-
lichen Priester, seine Sohne, untergeben, und weiter die 22000

Leviten, die die niederen Dienste am Heiligthum versahen. Aber
auch das Volk war dem Hohenpriester unterthan, Josua, der Fiihrer

Israels, hatte uberall nur den Ausspruch der Urim und Thummim
zu executiren (Num 27

21) und ganz Israel musste den Clerus durch

Aufbringung schwerer Steuern unterhalten. Eine solche Verfassung
fordert die Idee der Gemeinde des gesetzlichen Cultus, deren Heilig-

keit stufenmassig aufsteigend im Hohenpriester gipfelt.

Indessen ist jene Darstellung des Priestercodex eine sehr durch-

sichtige Fiction. Die 22000 mannlichen Leviten (nebst den zu-

gehorenden weiblichen Seelen etwa 50000 Kopfe) konnten in der

Wiiste von den anderen Stammen unmoglich erhalten werden. Sie

sollten vom Zehnten von Getreide, "VVein und Gel leben, aber in

der Wiiste gab es keinen Ackerbau. Fur ein Hirtenvolk, das sich

mit dem Schwerte einen Weg durch die Wiiste bahnen musste, hatte

es auch einen wunderlichen Luxus bedeutet, wenn es 50000 Seelen

fur den Dienst am Heiligthum ausgeschieden hatte. Ueberhaupt
aber konnte in einem Haufen von wandernden Stammen unmoglich
ein solcher Priesterstaat organisirt sein oder auch nur der Gedanke
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an ihn auftauchen. Er stellt vielmehr ein Idealbild der jiidischen

Gemeinde dar, die in der That einen Priesterstaat bildete.

Aber auch aus der anderweitigen und zweifellos alteren Ueber-

lieferung ergiebt sich aufs deutlichste die Ungeschichtlichkeit jener

Darstellung des Priestercodex. Levi war nach dem Segen Jakobs

ein Stamm wie die anderen auch. Die Stamme Simeon und Levi

waren bei einem gemeinsamen Kriegszuge aufs schwerste zu Schaden

gekommen, sodass sie als selbstandige Stamme untergingen und ihre

Reste in den iibrigen Stammen sich verloren. Dabei urtheilt der

alte Spruch, es sei ihnen damit recht geschehen, weil dieser Krieg

frevelhaft unternommen uud gefuhrt war (Gen 49 sff.). Diese Nach-

richt bezieht sich hochst wahrscheinlich auf einen Angriff auf

Sichem, der Gen 34 berichtet ist und in einer der dort zu Grunde

liegenden Quellen allein Simeon und Levi zugeschrieben wird (v. 25
so).

Dann fallt dies Ereigniss aber auch in die Zeit nach Mose, es war

eine Episode der Kampfe, in denen die Stamme Israels in das

Westjordanland eindrangen
1

.

Nach Ex 33 7 if. waren nicht Aharon und seine Sohne, son-

dern allein Mose der Priester der Stiftshiitte, ihre Hiiter waren

auch nicht 22000 Leviten, sondern der Knabe Josua. Mose er-

scheint auch sonst an Stelle des Aharon als der alteste Priester

Israels. Nach Ex 18 hatte er die Thora gestiftet und das

Priestergeschlecht von Dan leitete sich von ihm ab (Jdc 18 so).

Im Segen Moses scheint er als der Vater aller Priester gedacht
zu sein (Dt 33 s).

In alterer Zeit waren die Priester selten. In den alteren Er-

zahlungen des Richterbuches kommt nur einmal ein Priester vor. Er
hatte friiher in Bethlehem gelebt, reiste dann aber im Lande umher,
um eine Anstellung zu suchen. So kam er zu einem reichen Manne
auf dem Gebirge Efraim, der ein kostbares Gottesbild und daftir

auch ein Gotteshaus besass. Bis dahin hatte er einen Sohn zum
Priester gehabt, jetzt war er froh, einen Priester von Beruf gefunden
zu haben. Er nahm ihn gegen Lohn in seinen Dienst und glaubte
nun des gottlichen Segens gewiss zu sein. Aber die Daniten passirten

bei ihrer Wanderung nach dem Norden an seinem Hause, sie raubten

das Gottesbild und stellten dem Priester vor, dass er es besser

hatte, wenn er Priester ihres Stammes wiirde. Das leuchtete dem
Priester ein, er zog mit den Daniten und wurde Stammvater der

1

Vgl. WELLHAUSEN, Compos S. 353 ff. und iiberhaupt Prolegomena
S. 118 ff.
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Priester von Dan (Jdc 17 18). Die Daniten batten bis dabin

augenscbeinlich keinen eigenen Priester. Das Heiligtbum zu Silo

hatte zur Zeit Elis nur ein sehr kleines Personal. Neben Eli waren

da seine beiden Sohne und ausserdem ein Knecbt. Spater kam der

Knabe Samuel nocb hinzu (I Sam 1 2). Saul batte einen Priester,

den Abia (I Sam 14 3 is), David anfangs aucb nur einen, den Ebjatbar

(I Sam 22 20 ff.), spater neben ihm den Sadok (II Sam 15 24 ff.) und

den Ira (II Sam 20 2s)
1

.

Fiir eine zahlreiche Priesterschaft lag im altesten Israel aucb

kein Bediirfniss vor. Die Geschlechter opferten einmal im Jahr

(I Sam 20 29), ebenso bielt es der Einzelne (I Sam 1 21). Der Fleiscb-

genuss war nichts Alltagliches fur den gemeinen Mann und ubrigens

war er aucb nicbt durchaus an den Altar gebunden. Nicbt bei jeder

Schlacbtung fand eine formlicbe Darbringung des Blutes an einem

Altar statt 2
,

eventuell verstand sicb aber darauf Jedermann (I Sam
14 34). Aucb das eigentlicbe Opfer batte einen so einfacben Bitus,

dass jeder ibn ausiiben konnte, wenn er eben einmal opfern wollte

und musste. So opfern Gideon (Jdc 6 17 ff.), Manoa (Jdc 13 19) und

Elisa (I Beg 19 21). Bei besonders feierlicben Gelegenbeiten brachte

aber der Angesebenste der Anwesenden das Opfer dar, bei nationalen

Feiern der Konig, so z. B. David (II Sam 6 isnff.), Salomo (I Beg
8 64) und spater nocb Josia (II Beg 23

3). David trug aucb wohl

das Priesterkleid (II Sam 6
14), er und Salomo sprecben sogar wie

die Priester iiber Israel den Segen (II Sam 6 is I Beg 8 55). Erst

spaterhin wurde die Darbringung des Opfers ausschliesslicb dem

Priester iibertragen.

Aber aus einem andern Grunde waren von jeher Priester

notbwendig. Wo ein bewegliches Gottesbild oder Symbol der

Gottheit war, da braucbte man einen Hiiter, der es verwahrte und

mit ihm umzugeben wusste (I Sam 7 i vgl. 3 iff. Ex 33
11). Ueber-

all namlicb, wo es ein Gottesbild gab, gab es auch eine Tbora.

Vor allem der Thora wegen wurden die Gottesbilder gescbatzt (Hab
2 19), sie wurden durcb das beilige Los befragt. Das erforderte

eine bestimmte Kunst und die Kenntniss der iiberlieferten Priester-

weisbeit. Deshalb haben Saul und David auf ibren Feldziigen

einen Priester sammt einem Gottesbilde bei sich und ist jener

1 Nach I Sam 22 is soil freilich das Geschlecht Elis zu Sauls Zeit 85 Kopfe

gezahlt haben. Aber diese Angabe ist von WELLHADSEN wohl mit Recht in Zweifel

gezogen (Proleg.
4

S. 126 Anm.). Auch findet sich hier der schwerlich alte

Ausdruck 12 "HEK K$J (vgl. 15).
2 S. u. 16.
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Micha so froh, fur sein Gottesbild einen Priester gewonnen zu

haben.

Die Lade Jahves wird stets Priester gehabt haben, wahrschein-

lich hatte seit Moses Zeit ein bestimmtes G-eschlecht die Hut dieses

Heiligthums. Denn in gewissem Masse muss das Priesterthum von

jeher erblich gewesen sein, wenn eine alte priesterlicbe Ueberlieferung

vorhanden war. Eine solche Ueberlieferung muss es aber in Israel

seit Moses Tagen gegeben haben. Das Israel der Bichterzeit hat

in hohein Masse vom Erbe der Vergangenheit gelebt und priester-

liche Ueberlieferung hat damals ohne Frage zu seiner geistigen

Selbstbehauptung beigetragen. Dabei ist in erster Linie an die

Priesterschaft der Lade Jahves zu denken. Es ist freilich keine

alte Nachricht, die das Haus Elis auf Moses Zeiten zuriickfiihrt

(I Sam 2 27ff.) ?
aber sie anzuzweifeln ist kein Grund. Auf dem

Gebirge Efraim gab es einen alten priesterlichen Grundbesitz, der

den Priestern der Lade gehorte (Jos 24 33).
Er hiess Gib'ath

Pinehas, der Name seines urspriinglichen Besitzers kehrt bei einem

Sohne Elis wieder 1
.

Vielleicht gab es schon im altesten Israel an verschiedenen

Heiligthiimern verschiedene Priestergeschlechter, aber nicht jeder

Priester war von priesterlichem Blut. Jener Micha hatte anfangs

einen seiner Sohne zum Priester seines Bildes gemacht, ebenso hatte

die Lade Jahves in Kirjath-Je'arim den Sohn eines Privatmanns

zum Priester (I Sam 7 i). Auch Samuel war ein Laienkind, das

seine Mutter vor der Geburt dem Jahve zum Priester gelobt hatte.

Die Erzahlung von I Sam 1 2 ist freilich sagenhaft, aber gerade

deshalb muss man annehmen, dass das, was Hanna that, b'fter vor-

kam. Spater waren Davids Sohne Priester (II Sam 8 is) ,
dasselbe

wird von einem Sohne des Propheten Nathan gesagt (I Reg 4
5),

umgekehrt war ein Sohn des Priesters Sadok ein weltlicher Beamter

(I Reg 4 2).

Im Laufe der Zeit schlossen sich aber die Priesterschaften der

einzelnen Heiligthiimer den Laien gegeniiber ab, indem sie ihr Priester-

thum auf ihre Abkunft von priesterlichen Ahnen griindeten. Sie

fiihrten ihr Geschlecht dann aber weiterhin in die Anfange Israels

und schliesslich alle auf Einen Priestervater zuriick. Das Geschlecht

Elis bestand auch nach Ebjathars Sturz, wenngleich in kummerlichen

Verhaltnissen
,

fort (I Sam 2 36 I Reg 2 20). Der Stammvater der

Priester von Dan war vielleicht wirklich ein Nachkomme Moses

Vgl. auch den Grundbesitz Ebjathars in 'Anathoth (I Reg 2 se).



8. Die Priester. 73

(Jdc 18 so)
1
. Im Segen Moses, der aus Nord-Israel stammt, werden

alle Priester als Nachkomrnen eines Priestervaters und zwar, wie

es scheint, des Mose, vorgestellt (Dt 33 s). Aber auch Aharon gait

als der Stammvater der Priester Nord-Israels
,

wie die Erzahlung

von Ex 32 beweist 2
.

In Nord-Israel war der endlose Thronwechsel der Bildung von

Priestergeschlechtern iusofern ungiinstig, als mit den Konigen hier

gelegentlich auch ihre Priester umgebracht wurden (II Reg 10 11).

In Jerusalem kam dagegen die ununterbrochene Herrschaft des

Hauses Davids dem Hause Sadoks zu Gute. Aber die Priester-

schaft Nord-Israels hat sich gleichwohl friiher consolidirt, als die

judaische, denn friiher als diese hat sie ihren Stammbaum in die

Zeit Moses zuruckgefuhrt. Die Priestergeschlechter Nord-Israels

waren aber auch thatsachlich alter als das Haus Sadoks 3
.

Sadok, der bei Salomo den Ebjathar verdrangte und Stamm-

vater des jerusalemischen Priestergeschlechts wurde, hatte nach den

unzweideutigen Worten von I Sam 2 27 ff. durch sein Blut gar keinen

Anspruch nauf alle Opfer des Hauses Israel". Seit dem Auszuge
aus Aegypten, so wird hier gesagt, hatte das Haus Elis das Priester-

thum inne, aber Jahve verwarf es und erwahlte statt seiner das

Haus Sadoks. Die Stelle setzt ein Priestergeschlecht voraus, dem
alle Opfer Israels gehoren, d. h. sie ist nach der deuteronomischen

Reformation geschrieben. Sie erhebt dabei das Haus Sadoks aufs

hb'chste. Daraus ist zu schliessen, dass noch zur Zeit Josias das

Haus Sadoks sich nicht von Mose oder Aharon ableitete. Erst

1

Allerdings findet man gewb'hnlich die Worte 17 7 fT^rP flFrS^tett und

DtJJ *i^ Sin
1

)
mit einander unvereinbar, sofern das Erstere den Priester als Judaer

von Blut zu bezeichnen scheint. Deshalb wollte KUENEN (Onderz.
2 I S. 358, 360.

Tijdschr. XXIV 11) die ersteren Worte als Grlosse der Sopherim streichen, aber

fur die Sopherim war ein Levit von judaischem Blut wohl undenkbar. Ich

selbst habe das QE?
"ty

KIJTI angezweifelt. Aber auch ein Stammfremder kann
zum Stamme gerechnet werden und stammfremd sind bei den Arabern die

Priester b'fter und bei den Israeliten erscheinen die Leviten iiberall so (WELLHAUSEN,
Skizzen III 2 S. 131). Dass der Name des Leviten erst 18 so genannt wird, ist auf-

fallend, kann aber damit zusammenhangen, dass hier iiberall zwei Textrecensionen

derselben Erzahlung mit einander vermischt sind.

2
Vgl. auch Jos 24 33, wonach gewiss bestimmte Priester Nord-Israels von

Eleazar und seinem Sohne Pinehas abstammen wollten. Indessen scheint Eleazar,

der Sohn Aharons, identisch zu sein mit Eliezer, dem Sohne Moses (Ex 18 4).

Vgl. oben S. 37 Anm. 2.

3
Vgl. OORT, Theol. Tijdschr. 1884, 288 ff. KUENEN, Onderz. 2 I 287. Theol.

Tijdschr. 1890, Iff. Anderen Anschauungen folgt BAUDISSIN, Geschichte des alt-

testamentlichen Priesterthums, Leipzig 1890.
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spater hat es den Stammvater der Priester Nord-Israels auch fur

sich in Anspruch genommen
1

. Stillschweigend geschieht das im

Priestercodex, ausdriicklich in der Chronik.

\i^ war in Israel eine altherkommliche Bezeichnung der Priester

(Jdc 17 7 Ex 4 u). Sofern nun das Priesterthum auf das Priester-

blut gegriindet sein sollte, wurden alle b^h auf einen TO zuriick-

gefiihrt. Diesen Priestervater Levi identificirte man aber mit dem

Sohne Jakobs und so trat fur die Spateren an die Stelle des friih

untergegangenen geschichtlichen Stammes Levi der fingirte geistliche

Stamm. Irgendwie muss freilich der alte Priestertitel Levi mit dem

geschichtlichen Stamme Levi zusammenhangen. Nach Ex 2 iff. ge-

horte Mose ihm an. Vielleicht hiessen nun die von Mose ab-

stammenden Priester im Unterschiede von anderen Priestern tr^
weil sie die angesehensten waren. Dann wurde ^b allgemein iiblich

als Amtsname fiir den Priester und endlich wurde er wieder Ge-

schlechts- und Stammesname, weil alle Priester von einem Blute

sein wollten. Spater hat die Reformation Josias das Priesterthum

factisch auf das Haus Sadoks beschrankt und Ezechiel alien iibrigen

Priestern auch das Priesterrecht abgesprochen. In Folge dessen

bedeutete ^h den niederen Tempeldiener und $5 den Priester. Als

Priestervater gait dann nicht mehr Levi, sondern ein Nachkomme

Levis, Aharon 2
.

Die Stellung der Priester war ausserlich zumeist keine glanzende.

Ein gewohnlicher Priester musste zuweilen froh sein, wenn er eine

Anstellung fand (Jdc 17 ?f. I Sam 2 ae). Anders stand es freilich

mit der Priesterschaft der Lade. Sie hatte einen alten Grundbesitz

und als sehr angesehen erscheint sie zur Zeit Elis. In der Erzah-

lung von I Sam 1 3 wird nicht nur der Tod von Hofni und Pinehas,

sondern auch die ungliickliche Schlacht von Eben-Ezer, der Verlust

der Lade und die Zerstorung von Silo als die Rache hingestellt,

die Jahve am Hause Elis fiir seine Siinden nahm. Dass Eli Richter

iiber Israel war, ist freilich nur die Vermuthung eines spateren

1 Hieraus erhellt die voile Grundlosigkeit des Vorwurfs, den das Konigs-
buch gegen Jerobeam erhebt, indem es ihm Schuld giebt, Priester von nicht-

levitischem Blute angestellt zu haben (I Reg 12 si). Im schlimmsten Fall that

Jerobeam, was David und Salomo gethan hatten.
2 Aber noch im Buche Maleachi ist Levi (nicht Aharon) der Priestervater

(2 5 s), weil *lb urspriinglich = |,"O war. Der alte Name fiir Priester hat sich

auch noch in dem griechischen Titel des 3. Buches Mose XeoiTixov (etwa = ISO

D^lbn) erhalten, das mit keinem Worte von den Leviten im spateren Sinne,
wohl aber von den Rechten und Pflichten der Priester handelt.
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Schriftstellers (I Sam 4
is). Aber in der vorkoniglichen Zeit stellte

dies vornehme Priestergeschlecht vermuthlich die einzige standige

Autoritat vor, die es in Israel gab. Saul konnte dann allerdings

das Haus Elis ohne Weiteres abschlachten, weil er es des Einverstand-

nisses mit David fiir schuldig hielt (I Sam 22). Spater waren die

Priester in Bethel und Jerusalem Diener der Konige, weil diese

Heiligthiimer dem Konige oder dem Reiche (Am 7 13) gehorten. Sie

erscheinen deshalb in den Listen der koniglichen Beamten (II Sam
8 is 20 2sf. I Reg 4 5), selbst in den wichtigsten Angelegenheiten des

Cultus mussten sie sich den Befehlen des Konigs fiigen (II Reg 12 sff.

16 iiff.). Die jerusalemischen Priester haben als Beamte der Konige
ihre spatere Machtstellung gewonnen, vor dem Gesalbten Jahves

wandelten sie (I Sam 2 35). Der Priester Jojada stand in Jerusalem

freilich an der Spitze der Verschworung, durch die Athalja gestiirzt

wurde, aber es war zunachst doch wohl seine Personlichkeit, die

ihn zu dieser Rolle befahigte (II Reg 11).

Aber wie der Cultus iiberhaupt, so stand auch das Priester-

thum nicht auf dem Konigthum, sondern auf der gesammten Nation.

Als die Inhaber der Thora (s. S. 40 if.) batten die Priester in Israel

sehr hobes Ansehen (Hos 4 7). Israel wollte in alien Dingen von dem

Munde Jahves (Jos 9 14) geleitet und gewiesen sein und von jeher

und immerfort fand es "Weisung im Priesterstande. Es waren mannig-

fache Anforderungen, die an die Thora gestellt wurden. Saul und

David lassen sich bei ihren kriegerischen Unternehmungen bestandig

durch die Ausspriiche des heiligen Loses leiten. Sie fragen bei ihm

an, ob sie den Feind angreifen sollen oder nicht (I Sam 14 isf.

23 2 30 ?f.). Das Orakel belehrt sie zuweilen auch iiber die Art des

Angriffs (II Sam 5 23) und selbst die Absichten ihrer Feinde kann

es ihnen enthullen (I Sam 23 ioff.). Der eigentliche Sinn dieser

Fragen ergiebt sich aber aus der Antwort, die der Priester des

Micha den Daniten ertheilt, es handelt sich im Grunde darum, ob

etwas ni'T1 n3J sei (Jdc 18 e), d. h. ob er von dem Vorhaben seines

Volkes Notiz nehme. Denn dann lasst er es gelingen. Nur wenn

er ziirnte, verweigerte Jahve Israel seinen Rath (I Sam 14 37 28 e).

Das Orakel berieth auch die Einzelnen in ihren personlichen

Angelegenheiten. Michas Orakel war zunachst fiir ihn selbst da,

es war aber gewiss Jedermann zuganglich und so wohl auch eine

Einnahmequelle fiir seinen Besitzer. Die Thora offenbarte den

Einzelnen auch ihre kiinftigen Schicksale, der Rebekka sagt sie,

was die Unruhe in ihrem Leibe bedeutet (Gen 25 22). Danach hing

in alter Zeit allerlei Wahrsagung mit der Thora zusammen. Wenn
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ferner das spatere Gesetz den Priestern die Behandlung des Aus-

satzes iibertragt, so waren sie in alter Zeit gewiss auch Aerzte und

Wunder thaten nicht nur Mose und Aharon mit dem Priesterstab l
.

Aber in der Hauptsache betraf die Thora die nationalen An-

gelegenheiten. Deshalb entschied das heilige Los in Rechtsfallen

zuweilen iiber den Thatbestand (Ex 22 ?f.)
2

. Wenn man als Ur-

sache des gottlichen Zornes das Vergehen eines Einzelnen ver-

muthete, wurde der Schuldige ebenfalls durch das Los ermittelt

(I Sam 143eff.)
3
. Aber mehr und mehr wurden die gottlichen Forde-

rungen und Ordnungen, die fiir Israel galten, die aber nicht ein fur

alle Mai definirt waren, der alleinige Gegenstand der Thora. "Was

sie sonst gelehrt hatte, wurde entweder Aufgabe der Propheten oder

es fiel den blossen Wahrsagern zu. Die Konige liessen sich in

Reichsangelegenheiten spater mehr von den Propheten berathen 4
.

In der Erforschung der heiligen Ordnungen trat aber das heilige

Los mehr und mehr hinter der Tradition und ihrer bewussten Fort-

bildung zurtick.

Heilige Ordnung war natiirlich auch der Cultus und auf diesem

Gebiet war es das rituale Verhalten der Laien, was die Thora am
meisten beschaftigte (Dt 24 s II Reg 17 27 2s), im Priestercodex werden

die Anweisungen iiber reine und unreine Thiere und iiberhaupt tiber

Reinheit und Unreinheit Thoroth genannt (vgl. auch Hagg 2 nff.).

Unter Umstanden sperrte der Priester den Verunreinigten beim

Heiligthum ein (I Sam 21
s).

Aber von alters her (s. S. 40 ff.)
lehrte die Thora in Streit-

fallen auch das Recht und zwar ein Recht, das uberall von der

Moral bestimmt war. Sie lehrte die Leute nicht nur, was ihr An-

spruch war, sondern auch, wie die Billigkeit ihren Anspruch er-

1 Ueber die Functionen des arabischen Kahin vgl. WELLHAUSEN, Skizzen

IIP 134 ff.

2
Vgl. noch Prov 16 as 18 is.

8
Vgl. v. 41 LXX: nJahve, Gott Israels, wenn die Siinde an rair oder an

meinem Sohne Jonathan ist, so giebUrim, wenn aber an deinemVolke, so gieb
Thummiu." Vgl. auch Jos 7 IB ff. II Sam 21 iff. Jona 1 7. Natiirlich ist es

aber spatere Uebertreibung, wenn nach I Sam 10 17 ff. gar der Kb'nig durchs

Los gefunden sein soil.

4 Nach David hb'ren wir nicht mehr davon, dass die Lade oder ein Gottes-

bild das Heer in den Krieg begleitete (vgl. auch II Sam 5 21). Vielleicht ist

das nicht zufallig. Allerdings kommt die Befragung der Gottesbilder in politi-

schen Angelegenheiten noch zu Jesaja's Zeit vor (Jes 30 22 vgl. v. 20 f.). Aber
in der aussersten Noth griff man nach jedem Strohhalm, Ahas befragte damals

auch die Todtenorakel (Jes 8 i).
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massigen miisse (I Sam 2 25). Diese richterliche Function der Priester

wurde durch das Konigthum mehr oder weniger eingeschrankt, in

den historischen Biichern wird nie von ihr berichtet l
. Aber an die

Stelle des Rechts trat in der priesterlichen Lehre urn so mehr die

Moral, das ist das Wesen der Gotteserkenntniss, deren Trager sie

nach Hosea sein sollten und thatsachlich gewesen waren (Hos 4 i e

vgl. Jer 2 s). Nach dem eigenen Zeugniss der spateren Propheten
hatten die Priester ihnen vorgearbeitet, wenn sie die Moral fur den

alleinigen Willen Jahves erklarten.

Von jeher war somit der Priester in vielen Dingen der Berather

Israels und als der vertraute Diener seines Gottes war er der Ver-

mittler des gottlichen Segens (I Sam 2 20
ff.)

2
. Vater wurde er des-

halb genannt (Jdc 17 10 18 19). Aber auch die Autoritat seines Gottes

stand dabei hinter ihm, tpnbx wird metonymisch fur den entscheiden-

den Priester gesagt (Ex 22 27 vgl. 22 i s)
3

. Das alles kam aber der

Lehre des Rechts und der Moral zu gute, die er iibte. Nur der

Ertrag dieser priesterlichen Arbeit ist fur uns erkennbar, wie sie

zu Stande kam, erfahren wir nicht naher. Von einzelnen Priestern

horen wir iiberhaupt wenig. Auch die anziehende Schilderung Elis

I Sam 1 2 hat typischen Charakter. Die Bedeutung der Priester

lag nicht in ihrer Personlichkeit, sondern in ihrem Standesgeist.

Schwere Anklagen erheben die spateren Propheten gegen den Priester-

stand ihrer Zeit. Hosea klagt, dass die Priester der verschiedenen

Heiligthiimer wetteifernd den sinnlichen Liisten des Volkes schmeicheln,

um die Leute an sich zu ziehen, dass sie selbst schlemmen und Un-

zucht treiben und die Thora vergessen (Hos 4 e). Micha klagt, dass

die Priester fiir die Thora Bezahlung nahmen (Mi 3 n). Aber das

waren Zeiten der Entartung und die Klagen der Propheten geben

selbst von den Priestern ihrer Zeit kein objectives Bild. Von den

Priestern ist aber auch das Wort gesagt: nDeine Urim und

Thummim gehoren deinem geliebten Manne, den du erprobtest in

Massa, fiir den du strittest bei den Wassern von Meriba, die von

1 Nach Jes 28 7 (,T
!

?'''?) wurde die priesterliche Rechtsentscheidung viel-

leicht auch noch in der Konigszeit angerufen. Das Deuteronomium will wiederum

in alien zweifelhaften Rechtsfallen den Priestern die letzte Entscheidung iiber-

tragen (17 aff.). Aber urspriinglich scheint da der Konig (tflgitPn v. 9) statt der

Priester gemeint zu sein.

2
Vgl. Dt 10 s. Es heisst Num 6 27 : Die Priester sollen meinen Namen auf

die Sohne Israels legen und ich will sie segnen.
3 Ex 21 e ist unklar. Die Worte D'fl^rfbK VpS l^^l sind unvoUstandige

Variante zum Folgenden.
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Vater und Mutter sagen: n ich habe sie nie gesehen", die ihre

Briider nicht kennen und von ihren Kindern nichts wissen wollen,

weil sie dein Wort bewahren und dein Gesetz hiiten. Sie bringen

Raucbwerk in deine Nase und Brandopfer auf deinen Altar. Segne,

o Jahve, sein Vermogen und das Werk seiner Hande moge dir

gefallen! Zerhaue seinen Hassern die Lenden und seine Feinde,

dass sie nicht aufstehen" (Dt 33 a 11)! Mit Hintansetzung alles

anderen, was es fur ihn in der Welt gab, sollte der Priester seinem

Berufe dienen und man kann nicht zweifeln, dass die Priesterschaft

Israels in hohem Masse dieser Anforderung entsprach. Es ist auch

nicht blosse Idealisirung der Vergangenheit ,
wenn es im Buche

Maleachi von Levi heisst: rWahrhaftige Thora war in seinem Munde
und kein Unrecht wurde auf seinen Lippen gefunden, auf geradem

Wege wandelte er mit mir und viele bewahrte er vor der Siinde"

(Mai 2 e). Das Wesen dieser Thora war aber in Israel schliesslich

Recht und Moral und so konnte die prophetische Zukunftshoffnung
den Ausdruck finden, dass die Thora Jahves in Jerusalem einst

alien Streit der Volker schlichten werde, wie sie bis dahin im Volke

Israel Recht schaffte (Jes 2 aff.). Neben und vor dem Konigthum

gait die Thora als Israels hochstes Gut (Dt 33 if. vgl. Jer 18 is Ez 7 26

Lam 2 9), sie war es in der That als die Quelle des gerechten und

guten Willens Jahves. Soviel aber auch dem Standesgeist der

Priester zu verdanken war, das Priesterthum war im letzten Grunde
vom nationalen Gemeingeist getragen. Israel wollte eine solche

Thora und deshalb fand es sie bei den Priestern.

9. Die a'lteren Propheten.

Die Propheten waren nicht die einzigen Trager des Geistes

Jahves, namentlich in alterer Zeit theilten sie ihn mit den Helden
und den Priestern, wenngleich die Inspiration der Helden eine

weniger constante und die der Priester eine weniger persb'nliche als

die ihrige war. Die Aeusserungen des Geistes waren mannigfaltig,
sie waren das auch innerhalb der Prophetie selbst. Zunachst unter-

scheiden wir zwischen den fruheren und den spateren Propheten.
Durch die fruheren weissagte Jahve Israels Macht und Grosse, die

spateren, deren Reihe mit Amos oder auch schon mit Elia beginnt,
weissagten Israels Untergang. Wo schlechthin von den Propheten
geredet wird, versteht man zumeist diese spateren. Ihre Prophetie
lauft zuletzt in Gesetzgebung und Seelsorge, Theologie und Apokalyptik
aus, dagegen war die altere Prophetie aus verschiedenartigen Wurzeln
erwachsen.
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Im alien Israel unterschied man zwischen f*h und '??. In der

Erzahlung I Sam 9 wird Samuel HKI genannt. Dazu bemerkt freilich

eine Glosse, n "i sei der altere Ausdruck fur K^ (v. 9). Aber die

beiden Namen bedeuteten urspriinglich zweierlei. Derselbe Erzahler,
der den Samuel ein iiber das andere Mai ~KI

nennt, redet nachher

von einer Schaar von Q^aa, die dem Saul auf seinem Heimwege
begegnete (10 sf. iof.). Es waren rasende Manner, die sich durch

Musik und Tanz in Ekstase versetzten. Welcher Art diese Be-

geisterung war, ist nach dem Zusammenhang der Erzahlung und

nach dem, was wir spater uber diese Nebiim erfahren, nicht zweifel-

haft. Sie stand in Beziehung zu dem Freiheitskampfe, den Saul

bald darauf begann. Er selbst wurde von dem Taumel ergriffen.

Man wunderte sich dariiber, aber es war doch ein Vorspiel seines

demnachstigen Auftretens. Zur Zeit des Konigs Ahab finden wir

in Samaria 400 rasende Nebiim, die ihm den Sieg uber die Syrer

verhiessen (I Reg 22 eff. vgl. 18 4 is). Die Verziickung, in die die

Nebiim geriethen, Hess sie weissagen. Sie wollten aber auch durch

ihre Verziickung auf das ganze Volk einwirken und den Muth und

die Opferwilligkeit fur den Krieg erwecken.

Diese Nebiim lebten inVereinen zusammen, die iiber das mittlere

Land zerstreut waren; es gab solche Vereine in Gilgal, Bethel und

Jericho (II Reg 2 1 3 5 15). Als Vereinsleute hiessen sie n^aan 'aa.

Sie hatten eine gewisse Organisation, d. h. sie standen unter Ober-

hauptern, denen sie gehorchten. Den Vorgesetzten nannten sie

Herr (II Reg 2s 65 vgl. 4 i),
sie dienten ihm wie Gehazi dem Elia

(vgl. auch II Reg 3 u) und huldigten ihm mit Prosternation (II Reg

2 15). Die Mitglieder traten wohl meist in jungen Jahren ein (vgl.

II Reg 5 22 94), um dann zeitlebens darin zu bleiben. Uebrigens

waren sie verheirathet (II Reg 4 i) und iiberhaupt wohl keine Asketen.

Elisa stammte nicht von armen Eltern (I Reg 19 wff.), aber zumeist

waren diese Nebiim von geringer Herkunft und deshalb auf die

Wohlthatigkeit angewiesen (II Reg 4 42 5 22 Am 7 12).
Auch geistig

standen sie durchschnittlich nicht hoch 1
. Es war zumeist eine

ziemlich formlose Schwarmerei fur den Gott Israels, die unter ihnen

gepflegt wurde. Der eine sah die Ekstase dem andern ab, sie wurde

auch kiinstlich erzeugt (II Reg 3 15).
Im Grunde war personliche

Inspiration mit dem Leben in solchen Vereinen sogar unvertraglich,

ihre Mitglieder rnussten doch alle dasselbe sagen und der eine sprach

1 Wir kennen ihre Geistesart aus gewissen Erzahlungen des Konigsbuchs,

die von ihnen stammen (vgl. II Reg 84). Es ist das ein grosser Theil von II Reg

26, danach bekommen wir von ihnen keinen hohen Begriff.
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dem andern die Weissagung nach (vgl. spater Jer 23 so).
Die Be-

geisterung musste bei vielen sogar unlauter werden, urn so mehr,

als die iiusseren Formen bei dieser Prophetic im Vordergrunde

standen '.

Auch in Israel standen die Prophetenvereine in keinem be-

sonderen Ansehen. Die Frage: 1st auch Saul unter den Nebiim?

driickt die Verwunderung aus, wie doch ein so vornehmer Mann in

solche Gesellschaft gerathen sei. Dieser Verriickte" sagen die

Officiere von dem Nabi, der den Jehu zum Konige gesalbt hat (II Reg

9 11). Aber ihren Ursprung hatten diese Vereine in der national-

religiosen Begeisterung und bei aller Unklarheit und Unwahrheit,

die ihnen anklebte, mussten manche ihrer Glieder von ihr getragen

sein. Von Zeit zu Zeit tauchten in ihnen auch hervorragende

Personlichkeiten auf, die ihre Genossen und weiter das Volk mit

sich fortrissen, und in den Philisterkriegen und spater in den Syrer-

kriegen haben diese Vereine ohne Frage etwas bedeutet. Das be-

weist auch schon der Umstand, dass der Name Nabi den Namen

Ro'e verdrangte.

Das Wort "?? hat keine hebraische Etymologie. Nebiim hatte

auch der phonicische Baal (I Reg 18 19 20 25 40 II Reg 3 is 10 19) und

ebenso die Gotter der iibrigen Nachbarn Israels (Jer 27 9). Deshalb

waren diese Vereine von Ekstatikern in Israel auch nicht altherkomm-

lich, vennuthlich waren sie hier in Nachahmung kanaanitischer Muster

entstanden, vielleicht kamen sie zu Sauls Zeit zuerst auf. Aber sie

bedeuteten in Israel etwas anderes als bei den Kanaanitern, sie

standen im Dienste des nationalen Gottes und der nationalen Religion
2

.

1 Sofern Elisa zu den Vereinspropheten gehb'rt, 1st auch seine Inspiration

keine originelle. In diesen Vereinen sollte sich der Geist des Meisters bei

seinem Tode auf seine Jiinger vertheilen, wie Num 11 n s& der Geist Moses zum
Theil auf die Aeltesten iibergeht. Elisa hatte einen Erstgeburtsantheil von Elias

Geist geerbt (II Reg 2 9), iibrigens aber seinen Mantel. Damit thut er Wunder

(II Reg 2 14), ebenso soil Gehazi in Vertretung Elisas mit Elisas Stab das Kind
der Sunamitin auferwecken (IIReg4wff.). Einmal wird Elisas prophetische

Glaubwiirdigkeit daraus begriindet, dass er "Wasser iiber Elias Hande gegossen

hatte, d. h. sein Diener und Jiinger gewesen war (II Reg 3 n). Nach I Reg
19 iff. hatte nicht sowohl Jahve als vielmehr Elia ihn zum Propheten berufen,
indem er seinen Mantel tiber ihn warf und ihn damit magisch in seine Gewalt
brachte.

1 Es ist deshalb, wie WELLHAUSEN bemerkt, von untergeordnetem Interesse,
was KS23 etymologisch bedeutet. Aber nach dem, was wir von den altesten

Nebiim in Israel horen, heisst K^a: schwerlich s. v. a. Sprecher. Vgl. sonst

DILLMANN in dem reichhaltigen Artikel Propheten" in Schenkel's Bibellexikon.

IV 607.
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Samuel wird in der alteren Ueberlieferung mit den Nebiim in

keine Verbindung gebracht, es geschieht das erst in einer spaten
Legende (I Sam 19

isff.). Er heisst n*h und war also kein ^.
Saul und sein Knecht kommen zu ihm, urn ihn wegen der verlorenen
Esel zu befragen ,

sie wollen ihm daftir l

/i Sekel und einige Erode

geben (vgl. I Reg 14
iff.). Wirklich sagt Samuel ihnen nachher, dass

die Esel gefunden seien. Offenbar wurden die Seher oft in derartigen

Angelegenheiten angegangen und im Allgemeinen diente ihre Seher-

gabe eben dazu, die Einzelnen zu beratben 1
. Gewiss wurden sie

aucb in offentlicben Dingen befragt, aber ihr Ansehen beruhte zu-

nachst darauf, dass sie iiberall und auch den Einzelnen halfen (vgl.

I Sam 9
G).

Danach entstammte aucb das Seherthum, obwohl in Israel

altherkb'minlich, nicht der Jahve-Religion. Das Sehen und Schauen

ging auf mancherlei Dinge, die mit Jabve und Israel unmittelbar

nichts zu tbun hatten.

Als -1TH redet der Priester von Betbel den Amos an (Am 7 12)
2
,

sonst horen wir spaterhin eigentlicb nur noch von Nebiim. Aber

man unterscbied dann nocb zwischen Nabi und Ben Nabi, d. h.

zwiscben einzellebenden Propheten und Mitgliedern der Propheten-

Vereine (Am 7 14). Jene entsprachen den alten Sehern. Wenn die

Seher aber Q^^J hiessen, so bedeutet das, dass sie den Nebiim

einigermassen gleichartig geworden waren, d. h. die Sehergabe war

immer mehr in den Dienst der nationalen Sache getreten. Umgekehrt
wurden aber auch die Nebiim den Ro'irn ahnlich. Elia erscheint

wesentlich als -i^P, Elisa gehort mehr zu den awajn ^a. Elia finden

wir fast immer fiir sich allein, seine Weissagung war aber auch

hochst individuell. Nur in der Erzahlung von II Reg 2 wird er mit

den Prophetenvereinen in Yerbindung gebracht; dass er aber wirk-

lich in Beziehung zu ihnen stand, beweist wohl der Umstand, dass

Elisa sein Junger war (I Reg 19 19 ff. II Reg 3 n). An die rasenden

Nebiim erinnert auch, dass er vom Karmel bis nach Jezreel vor

dem Wagen Ahabs herlauft (I Reg 18 46). Dagegen ist Elisa das

geistige Haupt der Vereine. Dass er da zu Hause war, zeigt auch

der Umstand, dass er sich durch einen Spielmann in die propheti-

sche Stimmung versetzen lasst (II Reg 3 15).
Aber auch er lebt oft

in der Einsamkeit oder sonst fiir sich allein.

1 Aehnliches findet sich bei den Arabern ("WELLHAUSEN, SkizzenllP 135 f.)

und noch im heutigen Palastina giebt es Scheiche, die derartige Auskiinfte er-

theilen (ZDPV 1889, 202 f.).

2 In verachtlichem Sinne steht das Wort Mi 3 7 (neben tJ'PPjS), anders Jes

30 10 (neben D^h).

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 6
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Der alteste hebraische Name fur Prophet ist also n$i und die

ursprunglichste und gewohnlichste Form der Offenbarung war das

Gesicht. W1& undW sind auch spaterhin gewohnliche Ausdrucke

fur Offenbarung. Noch in den spateren Ueberschriften der Propheten-

biicher heisst es: Das Wort Jahves, welches der Prophet schaute

(Am 1 i Jes 2 i Hab 1 i).

Das Gesicht des Sehers ist zunachst das zweite Gesicht.

Er sieht das raumlich Entfernte. Elisa sagt zu Gehazi: Ging nicht

mein Herz mit dir (und sah), wie ein Mann vom Wagen herab sich

zu dir wandte? (II Reg 5 *e).
Ezechiel sieht am Kebar, was in

Jerusalem vor sich geht (Ez 8). Aber vor allem sieht der Prophet

das Zukiinftige. Micha ben Jimla sagt zu Ahab: Ich sahe ganz

Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben

(I Reg 22 17).
Amos sieht im Geist vor Augen, wie die Heuschrecken

das Land kahl fressen, wie es von der Diirre versengt wird (Am 7 iff.).

Ebenso sieht Jeremia lange vor der Zerstb'rung Jerusalems die Er-

schlagenen und die Verhungerten und das verwustete Land (Jer

42sff. 14 is), er sieht das auch nicht einmal, sondern immer wieder

tritt ihm das vor Augen
1

.

Ferner konnen beliebige Gegenstande und Vorgange der Aussen-

welt Bilder zukiinftiger Ereignisse vorstellen und als solche dem

Propheten die Zukunft enthiillen. Auch das visionare Schauen hat

zuweilen ein blosses Bild zu seinem Inhalt, wie z. B. der siedende

Topf, den Jeremia von Norden her nahen sieht (Jer 1 isf. vgl. Am
7 iff.). Zuweilen bleibt es undeutlich, ob ein solches Bild lediglicli

der Imagination angehort. Aber Am 8 if. Jer 1 1112 24 handelt es

sich gewiss um Dinge, die thatsachlich vor den Propheten standen 2
.

Der Seher hort auch mehr als andere Menschen. Elisa hort

von fern die Drohung des Konigs gegen ihn (II Reg 6 32) ,
Elia das

Rauschen des Regens (I Reg 18 41), Jeremia den Larm der demnachst

1 Der Seher sieht die Schicksale und Thaten der Menschen voraus, indera

er sie ansieht. Bileam weissagt die Zukunft Israels im Blick auf das israelitisch^

Lager (Num 22 i 23 10 n 24 i 2). Ebenso sieht der Amalek und Kain an

(24 son). Elisa fixirt den Hazael, da sieht er in ihm den kiinftigen Kb'nig von

Darnaskus und zugleich alles das, was er als solcher an Israel thun wird (II Reg
8 11 ff.). Isaak riecht den Duft von Esaus Kleidern und weissagt ihrem Trager
den Besitz des Feldes, nach dem sie duften. Elisa erschliesst die Zahl der Siege,

die Joahaz iiber Damaskus davontragen soil, aus der Zahl der Stosse, die der

Konig mit einem Pfeilbiindel gegen den Boden fiihrt (II Reg 13 isf.). Das alles

gehb'rt in die niederen Formen der Mantik (vgl. Dp[5 Mi 3 e n).
* Ganz anders sind dagegen die erdachten Bilder der Apokalyptiker; vgl.

Bchon Zach 2 ifif. 4 iff. 5 i ff. 5ff.
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anstiirmenden Feinde (8 ie). Bileam vernimmt sogar den Jubel, mit

dem Israel dereinst seinem Konige huldigen wird (Num 23
21) *.

Aber cler Seher sieht und hort nicht nur die zukiinftigen Dinge,
die Gottheit redet auch zu ihm. Was er sieht, bedarf oft der

Erklarung. Jahve muss dem Micha ben Jimla sagen, weshalb Israel

flieht (I Reg 22
17). Vor allem wollen die visionaren und sonstigen

Bilder erklart sein, die als solche rilTrt d. h. Rathsel sind (Num 12 e).

Oft erfolgt die Oflenbarung aber auch lediglich in Form einer gott-

lichen Rede ohne Vision. Fliisternd (Job 4 ie) redet die Gottheit

zum Propheten, daher heisst das Gotteswort 'Tin 11

di>. Aber deutlich

vernimmt der Prophet es in seinen Ohren, die Jahve freilich auch

zu dem Zweck besonders offnen muss (I Sam 9 15 Jes 5 9 22 u). Es

kann dann zu einer formlichen Unterredung zwischen ihm und dem

Propheten kommen (I Reg 19 9 is Am 7 8 Jes 6 Jer 1). Aber Jahve

kann dem Seher auch nur ein kurzes Wort zuraunen, wie dem Samuel,

als Saul vor ihm steht (I Sam 9 IT; vgl. die spatere Uebertreibung

I Sam 167ff.).

Das Reden der Gottheit bedeutet ihre Nahe, auf dem Sinai

tritt Jahve neben Mose hin (Ex 34s), er begegnet dem Bileam und

legt ihm seine Worte in den Mund (Num 23 4 ie), an Elia zieht er

im Gewitter voriiber. Aber bei einer solchen Begegnung sieht der

Prophet den Jahve zumeist nicht 2
. Im Dunkel der Nacht kommt

er zu Bileam (Num 22 9
20).

Man vgl. die Schilderung des Elifaz

1 Wenn der Prophet von dem, was er sah und horte, erzahlt, so geschieht

das naturlich im Perfectum. Zu einem Theil ist das sog. Perf. propheticum

gewiss hieraus zu verstehen. Jes 9 iff. beschreibt eine Vision.

2 Von Mose heisst es freilich einmal, dass er die njlfcfl Jahves sehe, was

anderen Propheten nicht gegeben sei, denen er sich vielmehr in Gesicht und

Traum offenbare (Num 12 eff.). Das DV^K D
^f

Ex 33 " Dt 34 10 hat aber

nicht denselben Sinn (vgl. Dt 5 4)
und anderswo heisst es auch zu Mose, dass

er so wenig wie irgend ein anderer Mensch Jahves Angesicht sehen konne

(Ex 33 20 23). Die Gewissheit, mit der Amos und seine Nachfolger das Undeuk-

bare, die Vernichtung Israels durch Jahve, verkiinden, aussert sich auch darin,

dass sie eigentliche Visionen hatten und auch den Jahve selbst sahen. Es

scheint, dass sie damit einen ausserordentlichen Anspruch erhoben. Jeremias

Gegner traumten nur, wahrend er im Rathe Jahves sah und horte (Jer 23 is

25 28 29 s). Von der Gestalt Jahves wagen aber auch Amos, Jesaja und Jeremia

nicht zu reden. Ezechiel geht 1 27 iiber das sonst Erlaubte (vgl. Ex 24 10) hin-

aus, er driickt sich dabei freilich sehr vorsichtig aus. -- Bei der ersten Be-

gegnung mit Jahve weiss der Prophet naturlich nicht sofort, wen er vor sich

hat. Deshalb heisst es von Samuel: er kannte den Jahve noch nicht (I Sam 3 7).

Aber auch ein alter Prophet merkt zuweilen erst von hinten nach, dass Jahve

zu ihm geredet hat (Jer 32 s).

6*
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(Job 4 ie).
Anderswo wird es sogar als selbstverstandlich voraus-

gesetzt, dass er Nachts zu Samuel redete (I Sam 15 ie vgl. v 10 11).

Meistens 1st es dann aber ein Traumzustand, in dem die Gottheit

dem Menschen naht (Num 12 6 Dt 13 s)
1
.

Dagegen gehort die eigentliche Vision dem wachen Zustande

an, der Seher empfangt sie auch nicht nur in der Einsamkeit, son-

dern auch vor den Augen der Menschen. Ihn iiberfallt der Geist

Jahves (Ez 1 1 5), seine Hand d. h. seine Kraft kommt uber ihn und

iiberwaltigt ihn (Jes 8 n Ez 3 u). Deshalb heisst er der Mann des

Geistes (Hos 9 7). Da fallt er ohnmachtig zu Boden (Num 23 3 4),

Zacharia redet von Schlaf (4 1). Aber er gerath auch in die hochste

Aufregung, Wahnsinniger, Rasender ist eine haufige Bezeichnung
des Nabi (II Reg 9 11 Hos 9 7 Jer 29 2e), sich als Nabi geberden heisst

sich wahnsinnig geberden (I Sam 18 10).

Ezechiel glaubt in der Vision von einem Orte zum anderen

getragen zu werden und dort zu schauen (Ez 8 i
if.). Inzwischen

sitzen die Aeltesten in Thel Abib vor ihm, also unterscheidet er

zwischen seinem Korper und einem von ihm abtrennbaren Etwas,
das als Trager des Bewusstseins der Empfanger der Offenbarung
ist. Etwas Aehnliches liegt schon vor, wenn Elisa sagt: mein Herz

ging mit dir (II Reg 5
2e).

Sehen und Horen des Ekstatikers verhalten sich zu einander

wie Vorstellung und Gedanke. Dass beide Reflexe der inneren

Erregung des Propheten sind, darf als ausgemacht gelten. Am
lehrreichsten sind hierfur wohl die Visionen Am 7 iff., wo dem Pro-

pheten sein innerer Kampf als ein Kampf zwischen ihm und Jahve
erscheint. Dass iiberhaupt die Form der prophetischen Offenbarung
der Psychologic angehort, zeigen ubrigens Falle wie Am 8 if. Jer
1 1112 unwidersprechlich. Durch Ideenassociation wird aus pp pp.

und aus ip? tp.tf. Der Korb mit Obst und der Mandelzweig be-
deuten an sich rein gar nichts, die bereits gefasste Ahnung des

Propheten giebt ihnen ihren Sinn.

Ferner gestalten Reflexion und dichterische Kunst das visio-

nfire Erlebniss von hinten nach mit grosser Freiheit aus. Sehr ein-
fach giebt freilich Amos seine Visionen wieder. Aber oft entsteht
in der Vorstellung des Sehers aus dem Einen Bilde und dem Einen

1

Vgl. noch die Steigerung der Offenbarungsform im Buche Daniel. Die
rate Offenbarung empfangt Daniel im Traum als ein Gesicht seines Hauptes,

wie es dort heisst, bei der zweiten wird er in einer eigentlichen Vision an einen
anderen Ort versetzt, bei der dritten kommt Gabriel am Abend zu ihm, bei der
vierten dagegen am hellen Tage.
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Gedanken, auf den sich das visionare Erlebniss beschrankte], ein

complicirter und in alien seinen Umstanden stylvoller Vorgang, wie

das selbst Jes 6 unstreitig der Fall 1st. Der Bauplan des Tempels,
den der Engel dem Ezechiel vormisst, lag dem Propheten in Form
einer Zeichnung vor, als er c. 40 ff. schrieb. Im Wesentlichen ist

dieser Bauplan ein Product seiner eigenen Rechnung. Schliesslich

konnte so die Vision uberhaupt zu einer Form schriftstellerischer Ein-

kleidung werden. Sie wurde das in allmaligem Uebergang, sie konnte

das aber nur werden, weil auch die achte Vision nicht als reine

Intuition fassbar war. Anderseits wird das Symbol, das der Prophet

in der Vision oder in Wirklichkeit sieht, zum Gleichniss 1
.

Schon fru'h gaben die Seher das gottliche Wort in dichterischer

Form wieder (I Reg 22 i?)
2

,
die spateren Propheten sind dabei z. Th.

Redner, Jesaja legt mit alien Mitteln menschlicher Redekunst das

ihm geoffenbarte "Wort dar. Freilich reden die Propheten auch

dann unmittelbar mit dem gottlichen Ich, hinter dem sie selbst zu

verschwinden meinen.

Inzwischen bedeutet die prophetische Inspiration fiir die

hebraische und uberhaupt fur die antike Vorstellung nichts Einzig-

artiges. Sie sind freilich die Gottesmanner xat' i^o^v (I Sam 9 ef.),

aber in ihrer Erleuchtung gipfelt doch nur das gottliche Walten, das

das gesammte geistige Leben der Menschen bewegt und tragt. Auf

Einwohnung des gottlichen Geistes beruht alle ungewohnliche Tuchtig-

keit, die des Kiinstlers (Ex 31 3) wie des Staatsmannes (Gen 41 sw).

Jahve hat aber auch den Bauer seine Arbeit gelehrt (Jes 28 gsff.).

Sein Geist wirkt nicht nur die That des Helden (Jdc 6 34),
sondern

auch jeden ausserordentlichen Entschluss der Menschen (II Reg 19 7).

Er redet zu alien Menschen durch auffallige Erlebnisse (Gen 24 si)
3
.

nSiehe, heute spricht Jahve zu dir: ich gebe deinen Feind in deine

Hande" (I Sam 24s). Er kann auch zu einem Simei sagen: Fluche

dem David (II Sam 16 10)! Im Traum redet er zu Abimelech und

Laban (Gen 20 3 31 a*) wie zu Salomo und den Propheten, im Traum

redet er auch zu Pharao (Gen 41 25). Da muss freilich die Deutung

Josephs hinzukommen, der die gottliche Gabe der Traumdeutung hat

(Gen 40 s 41 is).

Der Prophet ist der Trager des Wortes Jahves (

n-nbK iai) und das Wort Jahves ist friih als eine gottliche Potenz

gedacht, die Israel leitet. Wenn es freilich heisst: es ergmg d

1
Vgl. bes. B. SMITH, Proph. S. 219 ff.

2 Ebenso die altarabischen Seher (WELLHAUSEN, Skizzen I.

3
Vgl. auch die nStimme des Zeichens" (Ex 4s).
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Wort Jahves 1 an Gad (II Sam 24 n), so bedeutet das zunachst nur:

Jahve redete zu Gad. Man sagt auch: das Wort Samuels erging

an Israel (I Sam 4i), das Wort Abners war mit den Aeltesten

Israels (II Sam 3 n). Vgl. auch Jer 37 n m-T n* 1?1 *!. Aber

etwas Anderes ist es schon, wenn Josafat von Elisa sagt: das Wort

Jahves ist bei ihm, d. h. er ist ein zuverlassiger Prophet (II Reg 3 12).

Den Propheten befragen, heisst das Wort Jahves befragen (I Reg

22s). Der Rath Ahitofels gait bei David und Absalom so viel, wie

wenn man das Wort Gottes befragt (II Sam 16 23). Das Wort (1???)

ist nicht in ihnen, sagen die Judaer von Jeremia und den wie er

weissagenden Propheten (Jer 5 is).

Das Wort Jahves ist aber auch ein Medium seines Waltens.

Fiir den antiken Menschen ist kein Wort ein blosser Hauch, das

gottliche ist als Aeusserung des gottlichen Willens auch schon der

Anfang des Thuns. Ursprunglich liegt dieser Vorstellung wohl ein

Zauberglaube zu Grunde, spater der Glaube an die Allmacht der

gottlichen Wahrheit Nach hebraischer Anschauung schafft die

Weissagung die Zukunft, wie der Regen vom Himmel die Frucht

der Erde schafft (Jes 55 iof.). Sie ist ein reales Ding, das mit iunerer

Nothwendigkeit zu dem geweissagten Ereigniss wird. Ja, das geweis-

sagte Ereigniss tritt mit der Weissagung schon in die Wirklichkeit

ein, zunachst freilich in eine unsichtbare, aber es ist von dem Moment
der prophetischen Rede an bestandig auf dem Wege, auch in die

Sichtbarkeit einzutreten (Hab 2
3).

Ki3 ist der gewohnliche Aus-

druck fur die Erfullung der Weissagung, da begegnet das Wort
Jahves den Menschen (Num 11 23), als Drohung holt es sie ein

(Zach 1 e). Bleibt die Erfullung aus, was bei Jahves Wort freilich

unmoglich ist, dann fallt die Weissagung kraftlos zu Boden (I Sam
3 19) und geht zu Grunde ("O Ez 12

22). Durch sein Wort todtet

Jahve Efraim (Hos 6 5), wie eine Bombe schleudert er es gegen
Jakob (Jes 9

7), Jeremia zerstort durch seine Weissagung die Konig-
reiche (Jer 1

10), mit dem Becher des gottlichen Zornes trankt er

alle Volker (Jer 25).

Mit dieser Anschauung vom Worte Jahves hangt das weis-

sagende Handeln der Propheten zusammen. Nicht nur redend,
auch handelnd schaffen sie die Zukunft. Als Ahia einst des Jerobeam

ansichtig wird, uberkommt ihn die Gewissheit, dass das Reich Salomos
in Stucke gebe, mit solcher Gewalt, dass er sein Oberkleid in zwolf

In der Genesis findet sich diese Wendung nur 15 i 4, in einem secundaren
Stuck. Sie bezeichnet nicht die Unmittelbarkeit des Verkehrs mit Jahve, die
fur die Erzvater charakteristisch ist.
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Stiicke zerreisst und zehn davon dem Jerobeam giebt (I Reg 11
sof.).

Sedekia 1st so voll von dem Gefiihl, dass Ahab die Syrer besiegen

werde, dass er sich eiserne Homer an die Stirn bindet (I Reg 22 11).

Jesaja tritt nackt und barfuss wie ein Gefangener auf, urn die Nieder-

lage der Aegypter und Aethiopen zu weissagen (Jes 20). Jeremia

geht mit einem Joch einher, um die Fortdauer der chaldaischen

Oberherrschaft auszudriicken (Jer 28 10
ff.). Diese Handlungen hat

man mit Unrecht symbolische genannt, sie stellen nicht nur die Zu-

kunft dar, sie sind auch ein realer Anfang davon. Der Zusammen-

hang mit dem Zauberglauben ist hier noch deutlicher. Der sterbende

Elisa lasst den Joahaz zum Fenster hinaus in die Richtung nach

Damaskus einen Pfeil schiessen, indem er dabei seine Hande iiber

die des Kb'nigs legt. Das ist der Pfeil des Sieges, den Jahve giebt

(II Reg ISisff.). Spater wurden solche weissagende Handlungen

fingirt, die Ezechiels sind es vielleicht alle. Aber selbst von dem

Feuer, das er nur in der Einbildung anziindet, heisst es : davon wird

ein Feuer ausgehen auf das ganze Haus Israel (5 4).

Als reale Anfange der kiinftigen Ereignisse sind die weissagenden

Handlungen freilich auch Unterpfander (J">1K
und ^sla) fur die Er-

fiillung der Weissagung. Jesaja ist das sogar mit seiner Person

und der seiner Kinder, in deren Namen er den Inhalt seiner Weis-

sagung zum Ausdruck gebracht hat. Vgl. Hos 1 und sonst Jer 13

16 19 32 Ez 4 5 12 21 nff. c. 24 37 isff.

Die altisraelitischen Propheten sind auch Wunderthater. Bei

ihnen suchte man nicht nur Trost und Rath, sondern auch that-

sachliche Hiilfe in aller Noth des Lebens. Wie uberall im Alter-

thum so ersetzte auch in Israel das ahnungsvolle Tasten des Genius

die Kiinste und Kenntnisse, mit denen die Spateren die Uebel der

Welt bekampften. Vermuthlich verfugte der Begeisterte aber auch

iiber seelische Krafte, die dem Alltagsmenschen iiberhaupt nicht zu

Gebote stehen. Aber die blosse Thaumaturgie tritt mit der Zeit

zuriick, im Dienste der nationalen Religion wird das Wunder auf

den engeren Zweck begrenzt, Jahves Willen in Israel durchzusetzen.

Die Wunder werden zu Zeichen, die das trage und widerstrebende

Volk zum Glauben zwingen (Ex 4 5). Zuweilen muss Jahve freilich

die Propheten und Helden selbst durch Wunder dazu nothigen

(Ex 4). Das Wunder verherrlicht ferner seine Diener und in seinen

Dienern ihn selbst. Elias und Elisas Wunder kominen der Noth

ihrer Freunde und Vereinsgenossen zu Hiilfe
1

. Das Wunder ver-

1 Natiirlich halfen sie aber auch Anderen. Wenn sich das Volk am Sabbath

und Neumond um Elisa sammelte (II Reg 4 23), so handelte es sich dabei schwer-
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herrlicht den Jahve aber auch vor anderen Volkern. Der Konig von

Damaskus soil sehen, dass ein Prophet in Israel ist (II Reg 5 s).

Deshalb darf Elisa sich dafiir nicht bezahlen lassen (v. ie 2027).

Aber auch seinem Wesen nach wird der Begriff des Wunders

abgeschwacht. Durch ihr Gebet konnen die Propheten ihren Gott

zu diesem oder jenem unerwarteten Thun bewegen, sie konnen dies

Thun Jahves dann aber auch ankundigen oder vom Volke erbitten

lassen und die Erfullung der Ankundigung und Bitte schafft ihnen

Glauben (I Sam 12 ieff. Ex 611). Ebenso kann Jahve dem Helden

Glauben an seinen Beruf geben (Jdc 6 seff.). Zeichen dieser Art

brauchen aber an sich nicht wunderbar zu sein und so ist es vielleicht

gemeint, wenn Jesaja dem Ahaz ein Zeichen anbietet (Jes 7 nf.)
1
.

Dagegen verschwindet das Wunder bei den spateren Propheten.

In Zeiten grosser 6'ffentlicher Noth trat der Prophet spontan

hervor, wenn er die nahende Hiilfe Jahves verkiinden sollte, aber

in anderen Fallen musste man ihn befragen und oft wusste er nicht

sofort Auskunft zu geben. Bileam muss abwarten, ob und was

Jahve ihm in der nachsten Nacht offenbaren wird (Num 22 sff. 19 ff.).

Aber auch Jeremia muss einen Bescheid von Jahve erbitten, der

Tage lang ausbleibt (Jer 42 4 7). Nathan meint den David ohne

Weiteres zum Tempelbau ermuthigen zu diirfen, aber in der folgenden

Nacht empfangt er eine Offenbarung, nach der er dem Konige ab-

rathen muss (II Sam 7 iff.). Es war thatsachlich nicht so, dass Jahve

semen Propheten alle Morgen das Ohr offnete (Jes 50 4).
Oft musste

der Prophet lange auf die Offenbarung barren (Hab 2 i) und in

seinem Zorn verweigerte Jahve dem Anfragenden jede Antwort

(I Sam 28 e Thr 2 9)
2

. Aber sofern man die Propheten befragen

konnte, waren sie dieBerather Israels. Antwort Gottes" heisst

deshalb die gottliche Offenbarung (Mi 3 7 Jer 23 35 37).

Endlich waren die Propheten Israels auch Fur bitter. Wenn
auch anders als die Priester stehen sie als von Gott Begnadete
mit ihm in einzigartigem Verkehr und wie sie den TVillen Jahves

in Israel vertreten, so konnen sie auch Israels Noth vor Jahve

lich urn religiose Belehrung, sondern vielmehr um Krankenheilungen und Be-

rathung von Rathlosen. Er und Elia thun Wunder mit ihrem Stab und Mantel.
1 Etwas anderes ist es noch, wenn der Prophet die naheren Umstande

eines zukiinftigen Ereignisses voraussagt und damit die Voraussicht des Ereig-

nisses fur sich und seinen Gott sichert (Jes 37 so vgl. Jes 7 uff. Ex 3 12).

* Fur das alte Israel bedeutete das Reden Jahves fast immer Q-nade, sein

Schweigen Zorn. Aehnlich ist es bei den spateren Juden, anders bei den Pro-

pheten (im engeren Sinn).
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bringen. Wie sehr sie auch das als ihre Aufgabe betrachteten, 1st

noch bei den spateren Propheten deutlich, die die Furbitte freilich

immer vergeblich versuchen. Vor allem erzahlte die Sage von der

Furbitte Moses (P2 Ex 14 15 15 25 17 4, bfeftnrj Num 11 2 21 7),

Samuels (Jer 15
i) und Elias (I Reg 18 42 ff.) und was diese vermocht

batten, erwartete und erbat man einigermassen von jedem Gottes-

mann. Aber der Gottesmann kann auch ein gefahrlicher Anklager
bei Gott werden (I Reg 17

is).

Ausserordentlich war nach alledem das Ansehen, das der

Prophet in Israel genoss. Mit Ehrfurcht begegneten ihm auch die

Konige. Der Moabiterkonig Eglon steht auf, um von Ehud das Gottes-

wort zu vernehmen (Jdc 3 20). Den Elisa lassen die Konige nicht rufen,

sondern sie suchen ihn auf (II Reg 3 12 f. 6 33). Hiskia schickt seine

Rathe zu Jesaja (II Reg 19 2), Josia zu Hulda (II Reg 22 14). Jesaja

schickt umgekehrt zu Hiskia, geht aber nicht selbst (19 20).
Aber

Drohungen, die sich gegen Konige und Herren richten, insinuiren

die Propheten personlich (II Sam 12 i ff. I Reg 21 17 ff. Jes 22 15 7 sff.)

Die Nebiim kann Ahab schon bestellen (I Reg 22 e), er citirt auch

herrisch den Micha (I Reg 229), aber das bekommt ihm iibel und

Ahab war iiberhaupt von profaner Gesinnung. Gar den Elia zu

citiren war sehr gefahrlich (II Reg 1). Das Ansehen und der Ein-

fluss Elisas waren auch deshalb gross, well er als das Haupt der

Prophetenvereine in den Verhaltnissen seiner Zeit viel bedeutete.

Seine Fiirsprache gait viel beim Feldhauptmann und beim Konige

(II Reg 4 is).
Die Konige aus dem Hause Jehus nannten ihn Vater

(II Reg 13 u). Dem gemeinen Volke stand er wie ein hoher Herr

gegeniiber, vielfach verkehrte er mit den Leuten und die Leute mit

ihm durch seinen Diener Gehazi. Bedienen liess sich aber auch

Elia (H Reg 3 n). Vgl. noch II Reg 8 19 f.

Hinter dem nationalen Charakter der Prophetie trat mehr

und mehr zuriick, was ihr an Zauberwesen und Wahrsagung von ihrem

Ursprung her anklebte. Dem geschichtlichen Jahveglauben, in dessen

Dienst die Propheten standen, entsprach im Grunde doch nur das

freie Wort, durch das sie das Thun Jahves im Voraus verkiindeten.

Eben in dieser Weissagung trat die Eigenart des Jahveglaubens in

die Erscheinung. nEs giebt keine Zeichendeutung in Jakob und

keine Wahrsagung in Israel, sondern zur rechten Zeit wird Jabob

und Israel gesagt, was Gott thut, Diese Worte (Num 23 23) sind

im Segen Bileams freilich erst spater zugesetzt, aber sie geben dem

innersten Wesen auch der alteren Prophetie Ausdruck (vgl. auch

Dt 18 ioff.). Jahve that aber auch nichts, ohne dass er semen Rath-
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schluss semen Knechten, den Propheten, geoffenbart hatte (Am 3 7).

So bewegte das Wort der Propheten die Geschichte Israels.

Die prophetische Offenbarung Jahves an Israel bedeutete in erster

Linie die Verheissung des Sieges und den Aufruf zum Kampf.

In der altesten Zeit konnten deshalb Prophet und Held, Wort und

That, in einer Person zusammenfallen, denn der begeisterte Aufruf

des Helden schloss die Verheissung Jahves in sich. Vielleicht war

Mose Seher und Held in einer Person.

Aber schon im Kampfe mit Sisera steht neben Barak die

Seherin Debora. Irgend welche Autoritat hatte sie wohl schon, als

sie Israel aufrief, aber dann war sie eben Seherin 1
. Sie gab den

Anstoss zur allgemeinen Erhebung gegen Sisera und erwies sich

damit als eine Mutter in Israel (Jdc 5 7). Sie zog aber auch mit

in die Schlacht und gab das Zeichen zum Angriif, indem sie den

Schlachtgesang erhob (v. 12). Von einer noch alteren Seherin erzahlt

iibrigens der Pentateuch, von Mirjam, der Schwester Aharons. Sie

fiihrt den Reihentanz an, bei dem die Weiber das Lob Jahves singen,

als der Durchzug durch das Rothe Meer gelungen ist (Ex 15 20 21).

Gewiss trat sie in der Geschichte mehr hervor als in der Ueber-

lieferung (vgl. S. 38 Anm.). Spater sanken die Seherinnen zu

Zauberinnen und Wahrsagerinnen herab 2
. In Juda begeguet uns

aber noch in spaterer Zeit eine angesehene Prophetin, die Hulda

(II Reg 22 uff.), und in der alteren israelitischen Geschichte hat die

Seherin eine viel allgemeinere Bedeutung, auch sonst tritt das Weib
hier charakteristisch hervor. Zweimal ist zu Davids Zeit von weisen

Frauen die Rede, die fur den Gang der Dinge bedeutsam wurden

(II Sam 14 20 leff.). Es ist auch nicht gleichgiiltig ,
dass ein Weib

den Sisera ermordet und damit den Sieg vollendet. Denn die Be-

geisterung des Weibes, die ebenso tief und gewaltig wie einfach ist,

hat eben im heroischen Zeitalter ihre Stelle.

Wie Debora neben Barak, so steht Samuel neben Saul. Er
hat den Saul zu seiner ersten That inspirirt und ihm den Glauben

gegeben, dass er der von Jahve erwahlte Konig sei. Damit wurde

wird sie in der spateren Erzahlung genannt (Jdc 4 4). Als Seherin
konnte sie auch dadurch cbarakterisirt sein, dass sie mit einem heiligen Baume
in Verbindung gebracht wird (v. 5). Allerdings hatte sie mit dem dort genannten
Baume schwerlich etwas zu thun (BLEEK, Einl. 4

S. 188). Dass Ehud sich

dem Eglon gegeniiber aJs Seher gerirt, ist blosse List (Jdc 3 so).
1 Die falschen Propheten, die Ezechiel bekampft, redeten von den nationalen

Augelegenheiten (Ez 18 i-ie), die Weiber stellten dagegen den einzelnen Seelen
nach (v. IT n).
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er der geistige Urheber des Befreiungskampfes gegen die Philister
und zugleich des Konigthums. Das 1st nach der alteren allein glaub-
wiirdigen Ueberlieferung seine geschichtliche Bedeutung.

Im Konigthum hatte Israel eine gottgegebene Fuhrung und Or-

ganisation gefunden, aber gerade neben dem Konigthum machte
sich die Prophetic geltend, in der Konigszeit hat die altere Prophetic
ihre Bliithe gehabt. Immer wieder wallte Jahves Geist in den Schaaren
der Nebiim auf, aber auch in ausserordentlichen Gottesmannern, die

mehr bedeuteten. Die Propheten zogen mit ins Feld, ihr Wort
feuerte die Kampfenden an. Damit war Elisa Israels "Wagen und
Reiter (II Reg 13 u). Jona ben Amittai weissagte die Siege
Jerobeams II. (II Reg 14 25). Saul und David befragten im Kriege
das priesterliche Orakel, die spateren Konige liessen sich mehr von

den Propheten leiten, in denen Jahves lebendiges Wort bei ihnen

war (I Reg 22 II Reg 3 6).

Aber noch in anderer Hinsicht trat die Prophetic dem Konig-
thum an die Seite. Die Religion hatte das Konigthum geschaffen,

aber sie wollte es auch bestandig beeinflussen
,
damit es seiner Be-

stimmung thatsachlich entsprache. Denn als standiges Amt, das

obendrein erblich war, war es nicht immerfort vom Geiste Jahves

getragen. Es konnte seinem Zweck untreu werden und wurde ihm

vielfach untreu. Schon zu Davids Zeit tritt das in der Person des

Nathan bedeutsaru hervor. Er riickt dem Konige unerschrocken

seine Siinde auf, er erzieht den Salomo und verhilft ihm gegen

das Erbrecht zur Herrschaft (II Sam 12 I Reg 1 vgl. II Sam 24 nff.).

Weiter hat die Prophetie am Sturze des Hauses Davids mitgewirkt,

weil die Art, in der Salomo regierte, nicht nur den Neigungen

des Volkes, sondern auch dem Willen Jahves widersprach. Ahia

von Silo verhiess nach einer freilich nicht alten, aber glaubwiirdigen

Ueberlieferung dem Jerobeam die Krone (I Reg 11 29
ff.).

Aber

auch die weitere Angabe des Konigsbuchs, dass Jerobeam spater

mit Ahia in Conflict gerieth, verdient Glauben (I Reg 14 iff.).
Auch

spater soil der Sturz der Konige von Propheten geweissagt sein (I Reg

16?). Jedenfalls konnte kein neuer Konig aufstehen, den nicht

die Prophetie legitimirt hatte. So trat die Prophetie auch in

Reibung mit dem Konigthum. Sie bekampfte freilich nicht das

Konigthum als solches, sondern immer nur einen bestimmten Konig,

an dessen Stelle sie am Ende einen anderen verlangte. Es war

offenbar nicht leicht, nach Jahves Willen zu regieren. Wir wissen

freilich nicht, weshalb einzelne Konige von Propheten angefeindet

wurden und keinenfalls stand solchen Konigen die gesammte Pro-
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phetie feindselig gegenuber. Die Masse der Nebiiin hielt trotz Elia

und Micha ben Jimla zu Ahab (I Reg 22), in anderen Fallen

werden sie ebenso tmbedenklich dem ungeschlachten Freiheitsdrange

des Volkes zum Mundstuck gedient haben. Propheten waren viel-

fach fiir ein Stuck Brot zu haben (Am 7 12). Aber die Tendenz,

das Konigthum zu controlliren, lag iiberhaupt im Wesen der Pro-

phetie.

In der Prophetic Israels hat sich also das althebraische Seher-

thum mit dem Enthusiasmus der Nebiim vermischt, der wahrschein-

lich von kanaanitischer Herkunft, bei den Israeliten aber in den

Dienst der nationalen Jahvereligion getreten war. Das Seherthum,

das an sich freilich alter war als die Jahvereligion und deshalb auch

nicht uberall im engsten Zusammenhang mit ihr stand, hatte alte

Beziehungen zum Heldenthum, aber es stand urspriinglich auch mit

dem Priesterthum in Verbindung.

Merkwiirdig ist, dass Jesaja die prophetische Forderung an

Israel als n-jln bezeichnet (1 10 5 24 8 ie 20). Auch fiir ihn verbindet

sich dabei mit dem Begriff der gottlichen Forderung der der Weg-
weisung. nNicht mehr verbirgt sich dann dein Weiser (T*tf)> sondern

deine Augen sehen deinen Weiser und deine Ohren horen Worte
hinter dir: dies ist der Weg, gehet aufihm wenn ihr rechts oder

links abweichen wollt" (Jes SOaof.). ^Weisung" konnte das pro-

phetische Wort so gut wie das priesterliche genannt werden, sofern

Jahve auch durch seine Propheten Israel berieth und von Israel

befragt wurde. Von jeher wurde auch der Priester in alien den

Fallen um Rath gefragt, in denen man den Seher darum anging.
Aber damit, dass das Wort des Sehers sich nach Form und Inhalt

mit einem Theil der priesteiiichen Weisung deckte, ist jener Sprach-
gebrauch Jesajas noch nicht erklart. Priesterthum und Seherthum

hingen in alter Zeit vielmehr eng zusammen 1
. Mose ist Priester

und Seher in einer Person. Er ist der Schwiegersohn des Priesters

von Midian, die Priester leiteten ihre Thora von ihm ab (Dt 33 4 sf.)

und wollten auch selbst von ihm abstainmen (Dt 33 B Jdc 18 so).

Daneben ist er aber auch der unvergleichliche Prophet (Num 12eff.

Dt 34 10 Hos 12 u). Als der Begrunder der Religion musste er

allerdings Held, Priester und Prophet sein. Wenn ferner Elia in

einem ausserordentlichen Falle priesterlich fungirt (I Reg 18 soff.),

1

Regelmassig erschienen in Israel (Hos 4 6 II Reg 23 * Jer 26 7 3. Zach 7 a)
wie bei den Nachbarn Israels (I Sam 6 * II Reg 10 19) Priester und Propheten
im Bunde mit einander; auch Jeremia und Ezechiel waren Priester. Vgl. iiber-

haupt WSLLHAUSEN, Prol. S. 404ff.
; Skizzen III s 134 ff.
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so geschieht dasselbe auch von Konigen und Volkshauptern. Aber
auch Aharon, der spater als der Priestervater gait, 1st Levit (Ex
4 u) und Prophet (Ex 4 15 Num 122) und der Seher Samuel soil

in jungen Jahren Priester in Silo gewesen sein (I Sam 13).
Das erlaubt nur den Schluss, dass der Unterschied zwischen Sehern

und Priestern in alter Zeit ein fliessender war. Mancher Seher

wurde als solcher auch Priester, als Trager des Wortes Jahve er-

schien er zugleich als der beste cultische Vertreter des Volkes bei

Jahve. In Rama ass man vom Opfer nicht, bis der Seher Samuel

den Segen liber die Geladenen gesprochen hatte (I Sam 9 is). Ferner

verkiindete der Seher das Wort Jahves auch auf Grund des cultischen

Verkehrs mit der Gottheit. Bileam ruft den Jahve durch ein Opfer
herbei und Jahve begegnet ihm in der Nahe des Altars (Num 23 iff.

H ff.). Umgekehrt konnte der Priester auch leicht zum Seher werden.

Das Heiligthum war in besonderem Masse Statte der Offenbarung.

Samuel wird im Tempel von Silo mit Jahve bekannt (I Sam 3) und

mit Mose redet Jahve in der Htitte (vgl. auch Num 11 n 25 Jer 20 i e),

Jesaja wird im Tempel von Jerusalem zum Priester berufen (Jes 6).

Auch dem gewohnlichen Menschen offenbart die Gottheit sich im

Heiligthum bei der Incubation (Gen 26 24 28 loff. I Reg 3
&). Ur-

spriinglich werden aber Seher und Priester geradezu identisch ge-

wesen sein, dem hebraischen Kohen (= Priester) entspricht der

arabische Kahin (= Seher).

10. Die Naziraer.

Alle Lebensgewohnheiten heiligte im Alterthum das Herkommen,

grossentheils hingen sie auch enge mit der Religion zusammen. Man

konnte sie deshalb, wenigstens in grosserem Umfange, nicht leicht

andern, ohne in Gewissensconflicte zu gerathen. Durch den Ueber-

gang vom Nomadenleben zum Bauernleben, der in gewissem Masse

die Annahme der Baalreligion in sich schloss, entstand ein solcher

Gewissensconflict fur Israel, der zu verschiedenen Zeiten wiederholt

empfunden wurde. Als Israel unter dem Hause Omris im Kampfe

mit Damaskus in grosse Gefahr gerieth, da regte sich im Volke

eine energische Reaction gegen die kanaanitische Cultur. Dass Israel

nicht mehr seine alte Kraft entwickelte, schien vom Verfall der alt-

israelitischen Sitte herzuriihren. Besser, so meinte man, wurde es

urn Israel stehen, wenn es noch die Sitte befolgte, die die Vater in

der Wiiste geubt batten. Es bildete sich damals eine Secte, die

der kanaanitischen Cultur, d. h. dem Wein, aber auch dem Acker-

bau und der Ansassigkeit entsagte. Fiir ganz Israel die altvater-
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liche Sitte wieder herzustellen war unmoglich. Aber wenigstens

einzelne Glieder des Volkes woUten ihr entsprechend leben und so

in ihrer Person den echten Israeliten darstellen. Das waren die

Rekabiter, so genannt nach ihrem Stifter Jonadab ben Rekab

(II Reg 10 i5ff. Jer 35). Diese Secte bestand mindestens noch 250

Jahre spater zur Zeit Jeremias, sie scbeint aber gemass der Ver-

heissung Jeremias (35 19)
noch nach dem Exii existirt zu haben

(I Chr 2 65 vgl. Neh 3 14)
l
. An jener Chronikstelle wird sie mit den

alten Kenitern (Jdc 1 ie 4 11 IT) zusammengebracht. Spater steUte

sie in der That ein Geschlecht vor, die Gebote Jonadabs wurden auch

von den Nachkommen seiner Anhanger gehalten. Yielleicht 1st dies

Geschlecht aber nicht erst aus einer Secte entstanden, sondern von

Anfang an ein nomadisches Geschlecht gewesen.

Das Gelubde der Rekabiter war die scharfste Form des Nazi-

raats, aber schwerlich die alteste. Wenigstens lasst die Sage das

Naziraat in der Person des Simson schon aus der Richterzeit stammen

und das verdient Glauben. Geschichtlich bezeugt sind die Naziraer

allerdings nicht vor Jonadab ben Rekab. Sie enthielten sich des

Weines und jedes berauschenden Getrankes, aber auch aller Pro-

ducte des Weinstocks (Jdc 13 u vgl. Num 6 4) und iiberhaupt wohl

aller Geniisse, die die alteste israelitische Sitte verbot 2
(Jdc 134

7 u). Kinderlose Eltern suchten dadurch von Jahve Nachkommen-

schaft zu erlangen, dass sie einen kiinftig ihnen geschenkten Sohn

zum Naziraer zu machen gelobten. Bis zu seiner Geburt beobachteten

sie selbst die dem Naziraer geboteue Abstinenz, damit das Kind

1 Man hat die Essaer von ihnen herleiten wollen. Vgl. dariiber WELL-

HAUSEN, De gentibus et familiis Judaeis (1870) S. 30 ff. Israeli t. Geschichte 3

S. 806.
1 Das kann mit n^atO'^S Jdc 13 4 7 u gemeint sein. Anderseits kb'nnte

man an Num 6 i erinnern, wonach der Naziraer (wie sonst nur der Hohepriester)

keiner Leiche nahe kommen darf, nicht einmal der des Vaters. Jedenfalls kann

die Enthaltung vom Wein fur sich allein die Abstinenz des Naziraers nicht aus-

gemacht haben, weil Wein kein alltaglicher Genuss war. Dass Simson sich des

Weines enthielt, wird freilich nicht gesagt, ist aber selbstverstandlich
; vgl. Jdc

13?. Noch das Gesetz verbietet den Priestern wahrend ihres Dienstes Wein
zu trinken (Lev 10 sff.). Das hat auch darin seinen Grand, dass der Wein dem
Jahve von Haas aus zuwider war. Die Gesetzgebung Ezechiels schliesst ihn still-

schweigend von den Opfergaben aus. Vgl. auch Hos 3 i 4 n. Abneigung gegen
den Wein war besonders lebhaft bei den Nabataern (Diod. Sic. XIX 94s), auch

bei den Arabern wurde er schon vor Muhammed bekampft (vgl. W. R. SMITH,

Prophets S. 388 Note 16). Der romische Flamen Dialis durfte keinen Wein-
stock beriihren, ja sogar keinen von Reben uberrankten Weg betreten. Vgl.
auch KNOBKL-DILLMANN zu Lev a. a. 0.
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schon in seiner Entstehung nach Fleisch und Blut ein reiner Israeli!
ware (Jdc a. a. 0.). Aber nach Am 2 n wurde das Naziraergeliibde
auch von jungen Leuten (D-TTO) auf Lebenszeit iibernommen . und
das ist gewiss urspriinglicher als die Weihung vor der Geburt (vgl
das nachdriickliche fearr p Jdc 13

5). Uebrigens muss man annehmen,
dass die altisraelitische Sitte nach der Eroberung Kanaans von
kleinen Kreisen festgehalten wurde und erst allmalig ausstarb, so
dass sie in der Form der Askese weiterleben konnte.

Man nannte diese Leute D'TT? (Sing. TT;), d. h. einfach nGe-
weihte". Bei den Hebraern wurde auch der Konig so genannt (Gen
49 26) und bei den Syrern bedeutet das Wort die weiblichen Hiero-
dulen der Belthis *. Die Weihe des Naziraers tritt besonders in

seinem Ian gen Haar, das er Zeitlebens wachsen lasst, in die Er-

scheinung. Es wird die Weihe (*V3 Num 6 7 vgl. Jer 7
29) seines

Gottes genannt. Aber auch das lange Haar hat an und fur sich

eine viel allgemeinere Bedeutung
2

.

Das Gesetz (d. h. der Priestercodex) kennt nur ein Naziraat
auf Zeit, das auch von Frauen iibernommen wird (Num 6

2). Das
war eine rein private Askese, die der Einzelne Gott fur die Er-

fiillung dieses oder jenes Wunsches gelobte. Vielleicht erhofften

auch (Jie alten Naziraer von ihrer Enthaltsamkeit irgend etwas fur

sich selbst. Vor allem aber dienten sie der Gesammtheit, sie wollten

fur Israel und fiir Jahve das wahre israelitische Wesen darstellen,

Israel zum Vorbild, Jahve zum Wohlgefallen. Dazu fiihlten sie sich

1 W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 483.
2 Der arabische Pilger lasst das Haar wachsen, bis die gelobte Wallfahrt

beendet ist und er aus dem heiligen Stande in den profanen zuriicktritt. Der

Naziraer kommt nie aus dem heiligen Stande heraus. Nach I Sam 1 n schoren

in alter Zeit auch die Priester das Haar nicht. Noch Ezechiel kennt diese

priesterliche Sitte, wenn er den Priestern sowohl das Kahlscheren wie das Lang-
wachsenlassen des Haares verbietet (Ez 44 so). Damit unbekannt macht LXX
den Samuel in ihrem Zusatz zu I Sam 1 n zu einem Naziraer. Uebrigens er-

klart W. R. SMITH das ^ty:? JTiJ^fi I^B? Jdc 5* wohl richtig: als man in

Israel das Haar lang wachsen liess, d. h. als viele fur Jahve zu kampfen ge-

lobten (vgl. WELLHAUSEN, Skizzen III 2
123). Die Sitte, als Zeichen eines Ge-

liibdes das Haar lang wachsen zu lassen, ist weit verbreitet. Aber auch das

Haaropfer kommt vielfach vor. So opfert der arabische Pilger sein Haar, wenn

die Pilgerfahrt beendet ist (WELLHAUSEN, Skizzen III 2 123 f., 197ff.
;
ZDMG 1887,

719). Auch bei dem gesetzlichen Naziraat wird das Haar des Naziraers bei der

Ausweihung rnit dem Opfer verbrannt (Num 6 is). Es fragt sich aber, ob das

Wachsenlassen des Haares und das Haaropfer urspriinglich mit einander etwas

zu thun haben. Vgl. "W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 332, 482 und die Realworter-

bucher.
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nach Art der Propheten vom Geiste Jahves getrieben. Ein Ver-

dienst erwarben sie sich damit nicht, es war Jahves Gnade gegen

sein Volk, dass er Naziraer erweckte (Am 2
11).

Der halbgroteske Recke Simson hat mit dem ernsten Naziraer

von Haus aus nichts zu thun. Dass aber zwei so verschiedene Ge-

stalten in der Sage zusammenwachsen konnten, weist doch auf den

urspriioglichen Sinn des Naziraats hin. Wie die Ungnade Jahves

und die Entartung Israels vor allem darin empfunden wurde, dass

Israel seinen Feinden unterlag, so wollte das Naziraerthum die

Gnade Jahves und die alte Kraft Israels wiedergewinnen zur Ab-

wehr der Feinde. Gewiss wollten die altesten Naziraer Helden im

Kriege sein und vielleicht wollte auch die Secte des Jonadab direct

oder indirect dem Kampfe mit Damaskus dienen. Aber Amos, dem
an der kriegerischen Kraft Israels nichts liegt, stellt Propheten und

Naziraer als die beiden geistigen Gnadengaben Jahves an sein Volk

hin (Am 2
11). Deshalb muss ihre Askese spaterhin auch einen

hoheren Sinn gehabt haben.

2. Jahve, der Gott Israels.

11. Jahve, der Preund und Vater Israels.

Jahve verschwand nicht hinter den menschlichen Vertretern,
die er in Israel hatte. Konigthum, Priesterthum und Prophetie
waren keine starren Institute, sondern die lebendigen Organe, durch

die er in seinem Volke wirkte und die immerfort an ihn erinnerten.

Im Gegentheil traten alle natiirlichen und menschlichen Mittel-

ursachen in den Hintergrund gegeniiber der gottlichen Causalitat,
von der Israels Geschicke bestimmt wurden. Friih wurde die ge-
schichtliche Ueberlieferung in diesem Sinne vergeistlicht (s. oben
S. 17 61).

In alien Beziehungen aber war das Leben Israels von Jahve

bewegt und getragen. Israels Gliick war zunachst bedingt durch die

Fruchtbarkeit der Erde und durch den Sieg iiber die Feinde. All-

jahrlich musste man dem Jahve fur die Ernte danken. Blieb der

Regen aus, und das war oft genug der Fall, dann war in dem stark-

bevolkerten Lande eine Hungersnoth die nothwendige Folge. Reiche
Ernte war deshalb fur Israel ein hauptsachlicher Erweis von Jahves

Gnade, Misswachs bedeutete in besonderem Masse Ungnade und
Zorn. Schmachbedeckt schien Israel dann vor den Volkern dazu-
stehen als ein Volk, das keinen rechten Heifer hatte oder von ihm
im Stich gelassen war (Ez 36

20). Eine inehrjahrige Diirre weissagte
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Elia zur Strafe fur den tyrischen Baaldienst, eine entsetzliche Noth
trat ein. Sobald dagegen das Volk den fremden Gott von sich

that, gab Jahve wiederum Regen (I Reg 17 18).
Auf seinen Hohepunkt erhob sich aber das religiose Bewusst-

sein in siegreichem Kriege. Durchs Schwert hatte Jahve seinem

Volke das Land Kanaan gegeben und eben dadurch sicherte er ihm

immer von neuem seinen Besitz. Unvergleichlicb erschienen Israel

seine Siege. Hier war ein Volk, das aufstand wie eine Lowin und

sich erhob wie ein Leu, es legte sich nicht nieder, bis es Raub ge-

fressen und das Blut Erschlagener getrunken hatte (Num 23
24).

nWer ist wie du Israel, du Volk, siegreich durch Jahve! Der

Schild ist deine Zuflucht und das Schwert dein Stolz und deine

Feinde miissen dir schmeicheln, du aber schreitest iiber ihre Burgen"

(Dt 8829). Jahve war nach wie vor ein Kriegsmann (s. S. 38
f.).

In

den Hornern des Stierbildes schaute Israel seine sieggebende Macht

(Num 23 22 24 s). Der Hofstaat und die Rathsversammlung, die ihn

im Himmel umgab (Gen 3 22 I Reg 22 19), seine Dienerschaft, die er

zu grossen Actionen aufbot (Gen 11 v), heisst auch Q?Sfn ?, sie

war auch ein Kriegsheer (Jos 5 is if. II Reg 6 n). -"Un heissen die

Engel Gottes, die dem Jakob bei der Heimkehr begegnen (Gen 32 2 s).

Die Gestalt eines Kriegers mit gezogenem Schwert hat der gott-

liche Bote, der durch seine Erscheinung die Opferstatte in Gilgal,

dem ersten Lager Israels in Kanaan, inaugurirt (Jos 5 isfi'.). Es

ist ein Kriegswagen, auf dem Jahve den II Reg 2 als nWagen und

Reiter Israels" bezeichneten Elia in den Himmel holt. Einfacher

ist die Vorstellung noch II Sam 5 2*, wo David die Schritte Jahves

in dem Rauschen der Bakabaume iiber sich hb'rt.

Die Religion Israels stand wie eine Existenz auf dem Besitz

Kanaan s, dem fruchtbaren Culturlande, und dem Siege und der

Herrschaft iiber seine Feinde. Der Segen Isaaks lautet: nDer

Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das Jahve

gesegnet hat. Gott gebe dir Thau vom Himmel und Fett aus der

Erde und Korn und Most die Fiille! Volker mogen dir dienen

und Nationen vor dir niederfallen, sei ein Gebieter iiber deine Briider

und niederfallen mogen vor dir die Sohne deiner Mutter! Verflucht

sei, wer dir flucht, und gesegnet, wer dich segnet!" (Gen 27 27-29).

Namentlich war die gluckliche Beendigung der furchtbaren Syrer-

kriege, die ein Jahrhundert hindurch Israels Existenz bedroht batten,

fur die Religion bedeutungsvoll. Auf der Hohe der Macht und des

Gluckes stehend glaubte das Volk damals ein Ziel erreicht zu haben,

das nichts mehr zu wiinschen iibrig liess. Von hier aus blickte es

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte.
2. Aufl. 7
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riickwarts auf seine ganze Vergangenheit, seine Geschichte schien

von jeher auf dies Ziel hinausgestrebt zu haben, auf ein gesichertes

Leben in Kanaan, dem Lande Jahves. Denn Jahves Land war

Kanaan inzwischen geworden. Er weilte nicht nur in Israels Mitte,

er schien mit dem Lande ebenso fest verbunden zu sein wie mit

dem Volke. Kanaan war jetzt sein Eigenthum, sein Erbtheil (I Sam
26 19) und sein Haus (Hos 8 i 9 15), wie es friiher das des Baal ge-

wesen war, die Israeliten waren seine Beisassen. Hier lebte man vor

seinem Angesicht, d. h. im Schutzbereich seines gottlichen Waltens,

aber auch der von ihm gegebenen und aufrecht erhaltenen nationalen

Ordnungen, wer von hier weichen musste, war von seinem Angesicht

verstossen (Gen 4 u II Reg 17 is 23). Ein Much ruhte auf dem

unstaten und fliichtigen Beduinen.

Die Eroberung und Behauptung Kanaans war deshalb auch der

vornehmste Gegenstand der religiosen Reflexion, wie sie in der Erz-

vatersage vorliegt. Von Anfang an hatte Jahve seinem Volke das

Land zugedacht und, was hier dasselbe ist, verheissen. Wie er all

sein Walten in Israels Geschichte vorher ankiindigte, so vor allem

diese grundlegende That, die das positive Complement der Befreiung
aus Aegypten war. Auch hierbei konnte man sein vorausschauendes

"Walten nur in der Form der Verheissung denken. Schon die ersten

Vater Israels hatte er nach Kanaan gebracht und ihnen seinen

Besitz fiir ihre Nachkommen angelobt.

Allerdings ging dieser Betrachtungsweise eine altere profane
vorauf. Jakob, Esau und Laban sind ursprunglich die Reprasen-
tanten der Volker von Israel, Edom und Aram und die zwischen
ihnen spielenden Ereignisse bildliche Darstellungen der Volker-

geschichte. Wenn Jakob den Esau und den Laban uberlistet, so

bedeutet das geradezu die Ueberwindung der Edomiter und Aramaer
durch Israel. Aber dann werden die Reprasentanten der Volker zu
ihren Stammvatern und da gewinnen ihre Erlebnisse und Kampfe
vorbildlichen Sinn. In Rebekkas Leibe stossen sich die Kinder und
das Orakel lehrt, was das zu bedeuten habe. Ein religioses Moment
mischt sich ein, wenn die gegenseitigen Verhaltnisse der Volker,
namentlich ihre Grenzen, in Form von Vertragen mit den Nachbarn
von den Stammvatern festgesetzt sein sollen. Sodann haben die
verwandten Volker verwandte und weiter aufwarts gemeinsame Stamm-
vater, Edom und Israel in Isaak, Ismael und Israel in Abraham,
der Stammvater Moabs und Ammons ist Abrahams Vetter. Nun
soil Kanaan zunachst auf dem Wege der Vererbung an Israel ge-
kommen sein. Ismaels Mutter war aus dem Hause geflohen oder
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verstossen, darum erbte er Kanaan nicht. Dagegen war Edom vor

Israel ansassig, es war also das altere Volk und Esau der altere

Bruder, der vor Jakob erbberechtigt war. Eigentlich hatte daher

Esau das fruchtbare Land Kanaan statt des unfruchtbaren Edom
von Isaak als Erbtheil empfangen mussen. Weshalb es anders kam,
wird von der Sage in verschiedener Weise erklart. Profanem Volks-

witz entstammt die Erzahlung, wonach Jakob dem Esau das Erst-

geburtsrecht fur ein Linsengericbt abgehandelt hatte. In acht antiker

Weise mischt sich profane Denkart mit religioser in der anderen

Erzahlung, wonach Jakob durch Betrug den vaterlichen Segen an

sich riss, der dem Esau zugedacht, der aber einmal iiber Jakob ge-

sprochen unwiderruflich war. Esau und das Yolk von Edom war

damit thatsachlich um sein Erbe gekommen. In edlerem Sinne wird

die Ausschliessung Moabs und Ammons aus Kanaan in einer gewiss

jungeren Sage erklart. Abraham und Lot mussten sich trennen, da

hatte Abraham dem Lot hochherzig die Wahl gelassen, welchen

Theil des Landes er fiir sich nehmen wolle. Eigenniitzig hatte Lot

die Gegend des spateren Todten Meeres gewahlt, die damals dem

Garten Gottes glich, aber dem Hochsinn Abrahams war doch das

beste Theil zugefallen.

Aber schliesslich hatte kein Erbrecht, keine List und auch keine

Tugend der Stammvater das Schicksal Israels entschieden, der gott-

liche Wille sprach ihm Kanaan zu. Die einzelnen Sagen der Erz-

vatergeschichte sind alter als ihre Zusammenfassung, die einzelnen

Paare von Briidern und Vettern, aus denen die Erzvaterfamilie be-

steht, alter als die grosse Familie selbst. Die Religion hat aus

vielfach disparaten Elementen die Erzvater-Familie und -Geschichte

geschaffen, um das Verhaltniss zwischen Gott und Volk bis auf einen

altesten hebraischen Stammvater zurtick zu verfolgen. In grossartig

teleologischer Anschauung fiihrt sie so die Geschichte Israels nach

riickwarts bis in die Anfange aller Geschichte hinauf, die spateren

Schicksale des Volkes erscheinen als das Ziel des seit Urzeiten

vorausschauenden gottlichen Waltens. Hier geht die Verheissung des

Landes vom Vater auf den Sohn und von diesem auf den Enkel

tiber und so oft die Vater Kanaan betreten und verlassen, ergeht

an sie die Verheissung: BDeinem Samen will ich dies Land geben."

In hoher Schonheit ist dieser Glaube an das vorausschauende

Walten Jahves auch in der Bileamsage ausgedruckt. Israels Bruder

und seine Vettern hatten nur am Rande Kanaans Sitze erobert, das

jiingere Israel hatte es ihnen zuvorgethan und Kanaan selbst em-

genommen, iiberdies hatte David Edom, Moab und Ammon nach
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hartnackigen Kampfen unterworfen und damit Israels Stellung in

Kanaan gesichert. Mit ingrimmigem Hass standen seitdem Israels

Verwandte ihm gegeniiber, aber in Jahves Rathschluss hatte es so

von jeher festgestanden und lange zuvor hatte er es Moab durch

Bileam angekiindigt wie dem Esau durch Isaak. In dem Moment,
wo Israel in Kanaan einbrechen wollte, ahnte Balak, der Konig von

Moab, was seinem Volke einst von Israel widerfahren werde. Um
das Unheil abzuwenden, liess er deshalb den Seher Bileam kommen,
damit er durch seinen Fluch Israel unschadlich mache, aber Jahve

trat dazwischen. Er scharfte dem Seher ein, dass er nur reden

diirfe, was er ihm sagen werde, und Bileam konnte nicht anders.

So sehr auch Balak ihm einen Fluch gegen Israel zu entlocken

suchte, Bileams Worte kamen nur auf Segen und auf immer hoheren

Segen iiber Israel hinaus, bis sie endlich zugleich zum Eluch tiber

Moab wurden: das Scepter aus Israel zerschmettert die Schlafen

Moabs. Der Triumph iiber den grimmigen Feind giebt hier dem
Gotteswort seine Farbe, das eben an den Feind ergeht, milder ist

der Ton in den Segen Jakobs und Moses, die die endliche gliick-

liche Abwehr der Syrer verheissen. Alle diese Segen sind ihrer

Einkleidung nach Dichtungen, ihrer Idee nach aber spontane und
in sich nothwendige Ausdriicke des geschichtlichen Gottesglaubens
Israels.

Dieser Glaube will sich das Walten Jahves auch dahin vor-

stellig machen, dass es in Ueberwindung vieler Hindernisse zu seinem
Ziele kam. Die Trager der Verheissung werden sammtlich spat

geboren, nach langer Unfruchtbarkeit ihrer Mutter sind sie von
Jahve geschenkt. Sie sind dabei in G-efahr, von alteren Halbbrudern

verdrangt zu werden, und auch sonst ist ihr Lebensweg vielfach be-

droht, aber Jahve fiihrt alles zu einem guten Ende. Schliesslich

ist selbst die Abstammung des Volkes von Einem Volksvater Gegen-
stand andachtiger Betrachtung, zuerst als selbstverstandlich an-

genommen, wird sie zu einem Wunder der gottlichen Macht.
Die Sage will sich aber auch vorstellig machen, wie die Vater

die gottliche Verheissung aufnahmen, wie sie im Glauben an sie in
Geduld und Ergebung ihr Leben fuhrten. Abrahams Leben ist eine

grosse Glaubensprobe, die sich urn die Verheissung des wahren Erben
dreht. Der stete Gedanke an diese Verheissung, das Verlangen
nach ihrer Erfullung, der Zweifel, ob sie erfullt werden konne und
der Glaube, dass sie erfullt werden musse - - das macht den Inhalt
seines Lebens aus. Freilich ftthrt diese Schilderung auf lauter un-
vollziehbare Vorstellungen, sobald man sie beim Wort nehmen will.
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Als das Leben einer geschichtlichen Person der Vorzeit 1st das

Leben Abrahams nicht nur seinen ausseren Umstanden nach un-

denkbar, sondern auch innerlich unwahr. Aber seine Wahrheit be-

steht darin, dass das Volk Israel sich hier wie iiberall in die Seele

seiner leiblichen Stammvater zuriickversetzt und im Vorausblick auf

seine spatere Geschichte ihr Leben nacherlebt. In Abraham zagt
und hofft und glaubt ein ganzes Volk, das in Erinnerung an manche

Erfahrung gottlicher Hiilfe in aller Noth der Zeiten sich auf Jahve

verlassen wollte. Insofern ist der Glaube Abrahams allerdings kein

bloss gemalter Glaube. Ihren Hohepunkt hat diese Betrachtungs-

weise sofort im Anfang der Geschichte Abrahams. Alles was er

hat, muss er hingeben und verlassen, um einem gottlichen Gebot zu

folgen, das ihn in ein unbekanntes Land ruft, in der Hoffnung auf

eine Zukunft, die er nicht von ferae erleben sollte (Gen 12
i).

DieErgebung und Zuversicht des Glaubens wird an Abraham

als das Wesen der Religion hingestellt, der Ausdruck Glaube ist

aber den alteren Erzahlern noch fremd, er findet sich erst in einem

secundaren Abschnitt (Gen 15
e).

Die Sache war so selbstverstand-

lich, dass sie keines Namens bedurfte. Thatsachlich war Israels

Gliick gross. Es war ein Segen, d. h. seine Nachbarn wiinschten

sich sein Gliick an (Gen 12
2).

Aber noch grosser war das Gluck

der Dankbarkeit, mit dem es zu dem Schopfer Israels aufblickte

(Gen 32 n). Auch insofern war es ein Volk, das besonders wohnte

und unter die Volker nicht gerechnet werden durfte (Num 23 9).

Denn von religiosen Pratensionen war dabei noch keine Rede. Wie

der vor Esau fliehende Jakob Nachts auf dem Felde den Jahve

findet, so trostet der Mal'ak die in der Wiiste verirrte Sclavin am

Brunnen von Lachai Roi.

12. Gnade und Zorn.

Ein dogmatischer Vergeltungsglaube war dem alten Israel fremd,

man dachte nicht daran, das gottliche Walten iiberall aus diesem

Gesichtspunkt zu deuten. Jahve schaltete in vollster Freiheit, er

war eben ein lebendiger Gott und kein todtes Gesetz. Naturlich

erregte Frevel seinen Zorn, aber der Frevel, iiber den er ziirnte,

war oft unbekannt und die Ursache des Zornes brauchte auch

keineswegs bei den Menschen zu liegen. In hohem Masse war

die gottliche Stimmung iiberhaupt unerklarlich und unheimhcheni

Wechsel unterworfen. Im Allgemeinen war er Israels Freund und

Vater, aber zuweilen war er auch gegen sein Volk gleichgul

Lange Zeit konnte Israel seine Hiilfe vermissen, dann war er gegen
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alle Huldigungen und Hulferufe taub und sein Orakel und seine

Propheten verweigerten jede Auskunft. Auch im Kriege musste

man den Ausgang seinem Belieben anheimstellen (II Sam 10 12).

Feindselig konnte er seinem Volke gegenubertreten. Den Saul, den

von ihm erwahlten Konig, schlug er mit Schwermuth und liess ihn

und mit ihm Israel zuletzt den Philistern unterliegen. Die altere

Ueberlieferung weiss dafiir keinen Grund. Jahve konnte sogar durch

seine Propheten die Konige zu einem Kriege verlocken, um sie darin

zu verderben (I Reg 22 II Reg 3 is).
In triiber Zeit musste Israel

geduldig warten, bis sein Geschrei zu Jahves Ohren drang und er

seine Noth sah.

Was so von Israels Geschicken gait, gait in viel hoherem Masse

von denen der Einzelnen. Ais der Gott Israels war er zunachst der

Gott der Gesammtheit, den einzelnen Kreisen des Volkes und gar

dem einzelnen Individuurn stand er ferner. Friih fiihrte freilich auch

der Einzelne im Guten und Bosen seine Erlebnisse vielmehr auf ihn

als auf andere Gotter und Machte zuriick 1
. Wie das Volk im

Ganzen so empfing auch der Einzelne den Erntesegen aus Jahves

Hand. Er liess die Menschen einen Schatz finden (Gen 43 23) und

den Jager das Wild (Gen 27 20). Von ihm kam auch der Kinder-

segen. nBin ich an Gottes Statt" fragt Jakob die Rahel (Gen
30 2)

a
. Er fiihrte dem Manne das ihm bestimmte Weib zu (Gen 24 44),

1

Vgl. die Namen Jonathan
,
Jozabad

,
womit Kinder als von Jahve ge-

schenkte bezeichnet sind. Andere Namen stellen das Kind unter Jahves Schutz,

so Joab, Joach, Abija, Achija (vgl. oben S. 30) und wohl auch Jojada
e

. In

dieselbe Reihe gehb'ren Isba'al, Meriba'al, Beeljada' (oben S. 49), Eljada' u. s. w.

Bei anderen Namen wie Jojakim ist die Beziehung auf den Trager, die Eltern,
aber auch auf Israel mb'glich. Allgemeine d. h. national-religiose Bedeutung
haben Namen wie Joram = Jahve ist erhaben. WELLHAUSEN hebt hervor, dass

Frauennamen mit Jahve kaum vorkommen, was auf den mannlichen Charakter
der Jahvereligion hinweist. Uebrigens sind auch bei Mannern die mit Jahve

zusammengesetzten Namen in alterer Zeit selten. Von den Richtern heisst

keiner nach Jahve und unter den Konigen sind die einander gleicbzeitigen
Josafat von Juda und Ahazja von Israel die ersten. Die altesten Personennamen
mit Jahve sind (abgesehen von Josua) Joas, der Vater, und Jotham, der Sohn
Gideons, und Mika (Jdc 17 f.). Dagegen ist das iw^X, das LXX zu Jdc 9 2eff.

fur 132 hat und das man als W* (?) deuten wollte, Schreibfehler fur to>^8 =
T3J7. Vgl. die LXX zu I Chr 2s7f. 1147 26 7 U Chr 23 i. Der Mann ist ja
auch ein Kanaaniter. Vgl. G. BUCHANAN-GRAY, Studies in Hebrew proper
names, London 1896. G. KERBER, Die religionsgesch. Bedeutung der Hebr.

Eigennamen, Freiburg i. B. 1897. NSLDEKE, ZDMG 1888, 480.
* Wahrend der Jahvist die Rahel durch den Genuss von Alraunen frucht-

bar werden lasst (Gen 30 H), fiihrt der Elohist das auf ihr Gebet und die gott-
liche Erhorung zuriick (v. ). Vgl. Gen 26 .
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er vermittelte ihm die Gunst der Menschen (Gen 43 u) und gab ihm
Gewalt iiber seine Feinde (I Sam 24

5). Er liess die Menschen aber

auch plotzlich und vor der Zeit sterben, er schlug sie mit Geistes-

krankheit (I Sam 16 u), er machte sie blind, taub und stumm (Ex 4 n).

Er verfeindete sie unter einander (I Sam 26 19), er fiigte es, dass bei

einer Schlagerei einer den andern umbrachte (Ex 21 is), er brachte

Unschuldige in gefahrlichen Verdacht (Gen 42 2s). Er fiigte es auch,
dass man in grosser Gefahr zu fest schlief (I Sam 26 12).

Die nationale Religion musste allem Privatcult, der nicht dem
Jahve gait, Abbruch thun, je langer je mehr musste er als Schwachung
des Gemeingefiihls empfunden werden. Auch der Einzelne bat des-

halb den Jahve in alien ausserordentlichen Lagen um Hiilfe, so

bei Unfruchtbarkeit des Leibes und bei schwerer Krankheit (II Sam

12 ieff.). Er that dem Jahve Geliibde (I Sam 1 11 21 II Sam 15?)

und bezahlte sie, er dankte ihm wie fur den Erntesegen so fur jeden

anderweitigen Erweis seiner Gnade (Gen 24 26 52 47 31).
Aber die

Sache des Einzelnen wurde nicht mit der Zuversicht vor Jahve ge-

bracht wie die des ganzen Volkes. Dazu war sie zu klein. Der

Einzelne hoffte wohl auf Jahve, aber er vertraute nicht eigentlich

auf ihn 1
.

Vielmehr kam fur den Einzelnen zuletzt alles darauf an, ob er

bei Jahve in besonderer Gnade stand oder nicht. Jahve hatte seine

Lieblinge, wahrend er gegen Andere ein fur alle Mai gleichgultig

war, wenn er sie nicht gar mit seinem Zorne verfolgte. Seine Lieb-

linge waren natiirlich die Stammvater Israels und die Manner, die

er an die Spitze seines Volkes stellte. Den Mose kannte er mit

Namen (Ex 8812), den David hatte er erwahlt (II Sam 621), den

Salomo liebte er von seiner Jugend auf (II Sam 12 24 vgl. I Reg 10 9).

Aber aucb geringere Leute erfreuten sich zuweilen in besonderem

Masse seiner Gunst. Von den Lieblingeu Jahves hiess es, dass er

mit ihnen sei, sie waren Gottgesegnete (Gen 24 si), die in alien

Dingen Gliick hatten (Gen 39 2 3).

Wer von Jahve vernachlassigt wurde, hatte sich in Demuth vor

ihm und ohne Neid gegenuber dem Gliicklicheren darein zu schicken

(Gen 4 iff.). Uebrigens mochte er darauf bedacht sein, die Lieblinge

Jahves fur sich zu gewinnen, dann strahlte von der Gunst, die sie

bei Jahve hatten, vielleicht etwas auf ihn uber. Laban wurde um

Jakobs willen gesegnet, der Aegypter um Josephs willen. Auch

1 I Sam 1 n : Wenn du wirklich mein Elend ansiehst und meiner gedenkst

und deiner Magd nicht vergissest.
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Davids Dienste werden dem Saul damit empfohlen, dass Gott mit

ihm sei (I Sam 16 is vgl. 18 u as).
Die Philister beneiden zuerst das

Gliick Isaaks, aber dann bemiihen sie sich urn seine Freundschaft

(Gen 268). Soar bleibt urn Lots willen erhalten (Gen 19isff.).

Als der vaterliche Gott war Jahve in besonderem Masse Gegen-

stand der Furcht und des Vertrauens. Grund zurHoffnung hatte des-

halb auch der, dessen Vater bei ihm in Gnaden stand, wie umgekehrt

der Sohn den Zorn mittragen musste, der auf dem Vater lastete.

Ismael wurde wegen Abrahams zu einem grossen Volke (Gen 21 is

vgl. 26 24),
Davids wegen traf die Strafe den Salomo nicht in eigener

Person und blieb Juda seinen Nachkommen erhalten (I Reg 11 12 f.

82 ff.).
Hierin ist zum Theil auch die Hochschatzung des vaterlichen

Segens begrundet. Ferner konnten ausgezeichnete Gottesmanner

durch ihre Intercession bei Jahve dem gewohnlichen Sterblichen

allerlei Lebeusgiiter auswirken. In dieser Art ist namentlich Elisa

ein Patron aller seiner Verehrer, wie er umgekehrt iiber alle seine

Verachter Verderben bringen konnte. Vgl. auch I Reg 17 20.

Aber auch die Lieblinge Jahves genossen nicht bestandig seine

Gunst, nicht immer gedachte er ihrer (Gen 8022) und suchte sie

heim (Gen 21
i).

Ja er konnte ihnen aus vollig unbekannten Griinden

seine Gunst plotzlich entziehen und ihnen fur immer zum Feinde

werden. Hierfiir ist namentlich Davids Verhalten bei seiner Flucht

vor Absalom charakteristisch. In dem unerwarteten Ausbruch der

Emporung und ihrem anfanglichen Erfolg erblickte er den Zorn

Jahves, der ihn vielleicht vernichten wollte. Er wagte es nicht, die

Lade Jahves mit sich zu nehmen, weil er ihn dadurch noch mehr

zu reizen fiirchtete. Er wollte in volliger Uuterwerfung hinnehmen,

was Jahve iiber ihn beschloss (II Sam 15 25 f.). Als Simei ihn in em-

porender Weise beschimpfte und verfluchte, Hess er sich das ruhig

gefallen. Denn auch aus den Worten Simeis klang ihm der Zorn

Jahves entgegen, Jahve hatte es dem Simei befohlen, und er hoffte

den Zorn dadurch zu versohnen, dass er sich vollig unter ihn biickte

(II Sam 16 1012). Von einem Schuldgefiihl ist hier bei David keine

Spur zu entdecken. Freilich wiirden seine Gegner seinen Untergang
als ein Gottesgericht beurtheilt haben und Simei meinte es schon zu

sehen. Aber der Untergang des Einzelnen wurde durchaus nicht

immer so aufgefasst, es kam auf die Umstande an.

Nur gegen Israel konnte Jahve nicht dauernd gleichgiiltig sein

oder ihm ziirnen, seinem Volke erwies er sich zuletzt immer wieder

gnadig. Aber dem Einzelnen legte die Religion, eben als nationale,

Entsagung auf. Er sollte im Ganzen aufgehen und an Israel genug
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haben, Israels Gliick sollte sein Gliick sein. Deshalb sollte er auch

getrost dem Tode entgegen gehen: nMeine Seele sterbe den Tod
Jesuruns und mein Ende sei wie sein Ende" (Num 23 10)! Ein

Moabiter konnte nicht so sterben wie ein Israelit. Was waren Kamos
und Moab gegen Jabve und Israel!

13. Jahves Bichten.

Nur in gewissen Grenzen wurde das gottliche Walten als Ver-

geltung verstanden und dabei wurde die Vergeltung nicht iiberall

als eine richterliche gedacht, sie waltete auch weniger positiv als

negativ. Furchtbar rachte Jahve jeden Angriff auf seine Majestat,

mochte er in unberufener Beriihrung der heiligen Dinge, in Ver-

letzung des Bannes, in Verachtlichmachung des Opfers oder in dem

Frevel der Volkszahlung bestehen. Aber gegeniiber dem Angriff

der Menschen auf ihn selbst war er einfach der Beleidigte und nicht

der Bichter. Als Angriff auf sich selbst rachte er es auch, wenn

Fremde seine Diener antasteten, wie Abimelech den Abraham oder

Pharao Israel. Fur Beleidigung der Gottheit gab es keine Siihne

(I Sam 2 25 3 u) und der von ihr Gestrafte fiigte sich in demiithiger

Resignation: wEr ist Jahve, er thue, was ihm gefallt" (I Sam 3 is)!

Aber davon ist nicht die Rede, dass er den Dienst seiner Verehrer

belohne, von einer Vergeltung der Frommigkeit im engeren Sinne

weiss das alte Israel nichts. Die Huldigungen und Gaben seiner

Diener liess Jahve sich gnadig gefallen. Sie dienten wohl dazu, seine

augenblickliche Stimmung zu beeinflussen, aber auf seine Gesinnung

gegen die Menschen konnte man nicht einwirken und brauchte es

auch nicht. Etwas Anderes war es schon, wenn er die Wohlthat er-

widerte, die Fremde seinem Volke anthaten (Ex 1 20).

Richter war Jahve uber den Streit der Menschen, er trat der

Gewaltthat entgegen. Aber wie alle Welt, so kannten auch die

alten Israeliten den Glauben, dass das Unrecht als solches zum

Unheil ausschlage. Es erschien auch ihnen als eine Verletzung der

Natur der Dinge, die sich selbst rachte. Frevel und Unheil er-

blickten sie in so engem Zusammenhange, dass sie das Unheil nur

als eine andere Form des Frevels betrachteten. T& 'W, sagt Sara

zu Abraham (Gen 16 5). nDa steckst du in deiner Bosheit", bohnt

Simei den David auf seiner Flucht vor Absalom (II Sam 16 s).
Die

Natur leidet unter der Stinde der Menschen. Bei Hosea verwelkt

das Land unter ihr, das Wild des Feldes, Vogel und Fische kommen

von ihr urn (Hos 4 s).
Aber die Natur erscheint auch als die

Racherin der Siinde. Das Ackerland sperrt gegen Kain sein Maul
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auf, urn das Blut Abels von ihm zu fordern (Gen 4 11) \ Anderswo

setzt die Gottheit den Causalzusammenhang von Frevel und Un-

gliick nur in Wirksamkeit: Jahve brachte die Bosheit Abimelechs

und der Sichemiten auf ihren Kopf zuriick (Jdc 9 57). Vergiebt

Jahve die Siinde, so entfernt er sie aus dem Causalzusammenhang,

in dem sie die Strafe nach sich zieht (">'?? II Sam 12 13, *W Ex 23 21

I Sam 25 as).

Indessen offenbarte sich das Richten Jahves in dem Streit

der Volker, Stamme und Geschlechter. Bei Abschluss von

Vertragen rief jeder Theil die Rache seines Gottes auf sich herab

fur den Fall, dass er nicht Wort halten wiirde (Gen 31 53). Aber

was zwischen den Volkern Recht war, bestimmten nicht nur Vertrage,

auch iiber und neben den Vertragen gab es Recht. Jeder Krieg

war entweder gerecht oder ungerecht und das entschied der Aus-

gang. Der unterlegene Theil war im Unrecht gewesen. Jahve ist

im Recht und ich und mein Volk sind im Unrecht" sagt Pharao,

als er dem Jahve unterliegt (Ex 9 27 10 ie). Indessen hatte diese

Betrachtungsweise eine Grenze. Israels Sieg iiber seine Feinde be-

deutete den Sieg des Rechts, aber man redete nicht viel davon
;
dass

Jahve Israel half, war am Ende doch selbstverstandlich. Noch

weniger wurde aber Israels Niederlage diesern Gesichtspunkt unter-

stellt. Es war schon etwas Anderes, wenn man den Untergang von

Simeon und Levi aus dem frevelhaften Kriegszug, den sie unter-

nommen hatten, oder eine Hungersnoth aus Sauls Frevel gegen
Gibeon erklarte.

Aber als das Oberhaupt seines Volkes wachte Jahve auch

innerhalb Israels iiber dem Recht. Er schritt gegen die ein, die

die offentliche Ordnung in Israel antasteten, er forderte unnachsicht-

liche Rache fur den Mord, von seinem Altar sollte man den Morder
reissen (Ex 21 u). Sterben musste wer dem Konige fluchte. Als

der hochste Richter Israels wachte Jahve auch iiber der Unpartei-
lichkeit der menschlichen Justiz (vgl. 19). Auch in Israel war er der

Garant der Vertrage, die die Einzelnen verbanden, und der Satzungen
des Rechts und der Billigkeit, die, wenn auch ungeschrieben, die

Menschen gegen einander verpflichteten. Auch hier heisst es: Jahve
ist zwischen mir und dir" (I Sam 20 42) und Jahve richte zwischen
mir und dir u (Gen 16s I Sam 24

isff.)! Das Blut Josephs wird von
seinen Briidern gefordert (Gen 42 21 f.).

18 IT M).

1

Spater heisst es, dass das heilige Land das gottlose Volk ausspeit (Lev
t*\
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Jahve trat auch da ins Mittel, wo bei der Polygamie ein Weib
vor dem andern bevorzugt wurde. Rahel schlagt er mit Unfrucht-

barkeit, wogegen er die Lea mit Kindern segnet (vgl. auch I Sam 1 2).
Laban stellt seine Tochter unter Jahves Schutz, da er selbst nicht

mehr fur sie eintreten kann (Gen 31
f.). Jahve todtet den Onan,

weil er sich der Pflicht der Schwagerehe entzieht. Vor allem war
er der Patron der Wittwen undWaisen und Verstossenen (Gen 16 21

Ex 22 2026)
l

. Er belohnte auch die gute That. Dem Abraham
verheisst er fur seine Gastlichkeit einen Sohn und aus demselben

Grunde rettet er Lot aus Sodom. Dem David vergilt er es, dass

er Sauls Leben schonte. Vgl. auch ^fr }} Gen 30 is.

Jahve richtete dadurch, dass er es bei irgend einer Gelegenheit
dem einen Theil besonders schlecht oder dem anderen besonders

gut ergehen liess. In beiden Fallen war der Unterdruckte oft mit

wenig zufrieden. avibK NI^ heisst es schon in einem Falle wie

Gen 30 e. Vielmehr war aber der Untergang des Beleidigers die

Rechtfertigung des Beleidigten. Als David die Nachricht vom Tode

Nabals erhalt, ruft er triumphirend aus: ,,Gepriesen sei Jahve, der

die mir angethane Schmach von der Hand Nabals forderte und

seinen Diener vor Bosem hehiitete und die Bosheit Nabals auf

seinen Kopf zuriickfallen liess" (I Sam 25
39). nFrohe Botschaft

empfange mein Herr, der Konig, denn Jahve hat dir heute Recht

verschafft gegen alle, die gegen dich aufstanden!" so meldet der

athiopische Sclave dem David die Niederlage und den Tod Absaloms

(II Sam 18 si).

Hochst lehrreich fiir die Art, in der das Richten Jahves ur-

spriinglich gedacht wurde, ist die Erzahlung II Sam 21. Saul hatte

das Blut der Gibeoniten unrechtmassig vergossen, da trat Jahve fur

sie ein, aber nicht sofort, sondern erst nach langer Zeit. Unter Davids

Regierung sucht er Israel mit einer Hungersnoth heim und sein

Orakel erklart das Unheil aus der Blutschuld Sauls. Aber Jahve

tritt hier nicht als Strafrichter auf, denn mit der Hungersnoth straft

er nicht das begangene Unrecht, er iibt damit nur einen Druck auf

Israel aus, damit Israel den Gibeoniten die schuldige Siihne gewahre.

Das von Saul begangene Unrecht fallt natiirlich Gesammt-Israel zur

Last, aber die Siihne ist die Blutrache, sieben Nachkommen Sauls

1 Es heisst auch von den Leuten von Sodom, dass sie mn D'^B waren.

Auch Sodom und Gomorrha gegeniiber war Jahve der Landeegott. Allerdings

sagt noch Amos D\^ rQBflO (Am 4 n). Urspriinglich hatten die Israeliten die

Zerstorung dieser Stadte naturlich nicht dem Jahve beigelegt. Die Sage war

gewiss schon vorisraelitisch.
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miissen sterben. Nicht Jahve fordert ihr Leben, die Gibeoniten

fordern es und als die Gibeoniten befriedigt sind, ist Jahve versohnt.

Die Gibeoniten hangen die Sieben vor dem Altare Jahves auf, damit

bekennen sie, dass sie ihm die Befriedigung ihrer Rache verdankeu.

Es geschieht in Gibeon, weil natiirlich der Jahve von Gibeon sich

Gibeons angenommen hat. Man muss freilich in Betracht ziehen.

dass die Gibeoniten von Haus aus Kanaaniter waren.

Wie der menschliche Kb'nig so half Jahve dem Schwachen gegen-

iiber dem Starken zum Recht. Er nahm sich des Schwachen aber

auch da an, wo er sich gegen den Starkeren vergangen hatte und

nun eine ungerechte Rache fiirchten musste. Seine Thora bewog
dann den Beleidigten sich mit billiger Siihne zu begniigen

1
.

Die Schuld des Frevlers wird erst durch seinen Untergang

evident, der ihn eben zum Frevler stempelt. Dass der Krieg, in dem

Simeon und Levi vernichtet wurden, ein ungerechter war, lehrt ihre

Niederlage. Die Blutschuld Sauls gegen Gibeon kommt erst nach

dem Sturze seines Hauses zum Bewusstsein 2
. Mit Abscheu lehnt

man noch von hinten nach jede Gemeinschaft mit den Gerichteten

ab, mit Kopfschiitteln, Handeklatschen, Pfeifen, Zischen und Fluchen

passirt man an ibrer Statte: meine Seele komme nicht in ihren Rath

und meine Ehre wohne nicht in ihrer Gemeinde (Gen 49
e) ! Der

Untergang des Einzelnen bedeutete freilich nicht immer ein Gottes-

gericht, aber der Untergang von Volkern und Stammen war nur so

zu begreifefc. Die Katastrophen der Geschichte wollten aus mensch-

licher Schuld verstanden sein und erschienen deshalb als die wich-

tigsten Erkenntnissquellen der Religion (Jer 22
s).

Dass man dem gottlichen Gericht Beifall rief, war keineswegs
nur Ausdruck feiger Furcht, die, wie Hiobs Freunde, es mit dem
Starkeren halten wollte. Es war die Anerkenntniss des gottlichen

Willens, den man nun neu erkannt hatte und der sonst schwer zu

erkennen war. Jahve richtete nach keinem bekannten Codex, die

Forderungen, die er an die Menschen stellte, ergaben sich vielfach

erst von hinten nach aus der Art, in der er auf ihr Verhalten

reagirte. Bis dahin war man vielfach daruber im Dunkeln. Man
konnte sich die schwerste Schuld zuziehen, ohne es auch nur zu

1 I Sam 2 as: "Wenn ein Mensch sich gegen einen Menschen vergeht, so

tritt Gott als Schiedsmann fur ihn ein. Wenn er sich aber gegen Jahve ver-

geht, wer will sich dann zum Schiedsmann fur ihn aufwerfen!
1 Was den Sohnen Elis vorgeworfen wird (I Sam 2 12 17, dagegen ist v. 22

b

unacht), war nach antiker Vorstellung von Gewicht, ist aber doch erst nach-

traglich hervorgesucht. Viel Boses liess sich dem Hause Elis nicht nachsageu.
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ahnen. Siinde (n*W) ist das gottwidrige Handeln, ganz abgesehen
davon, ob man sich dieser Qualitat des Handelns bewusst ist oder
nicht *. Siinder wird man nicht sowohl durch die Absicht des Thuns
als durch seine objektive Wirkung. rlch habe gesiindigt, weil ich

nicht wusste, dass du mir gegeniiberstandest auf dem Wege" (Num
22 34). Jonathan war dem Tode verfallen, obwohl er von dem Schwur,
durch den Saul das Volk zur Enthaltung von Nahrung verpflichtet

hatte, nichts gehb'rt hatte (I Sam 14
isff.). Isaak hatte durch sein

alsches Vorgeben, dass Rebekka seine Schwester sei, leicht schwere

Schuld iiber das Volk von Gerar bringen konnen (Gen 26 10), wie

sein Vater fiber Pharao und Abimelech. Abimelech meint, er sei

P^S, weil er mit unschuldigem Herzen und reinen Handen gehandelt

habe. Jahve hat auch Riicksicht darauf genommen und ihn vor

Siinde bewahrt, indem er dazwischen trat. Aber Jahve hatte das

auch unterlassen konnen und dann ware es gleichwohl um Abimelech

geschehen gewesen (Gen 20 4 ff. vgl. I Sam 25 326.).

Jahve verhartet den Pharao in seiner Siinde, um um so glanzender

iiber ihn zu triumphiren. Aber dies Moment der Selbstverherrlichung

fallt wesentlich dahin, wenn er einen einzelnen Menschen schuldig

haben will. Die Sohne Elis wollte er todten, darum horten sie auf

ihren Vater nicht (I Sam 2 25).
Den David reizt er einmal zur Siinde,

um ihn strafen zu konnen (II Sam 24
1).

Hier mischt sich sein absolut

irrationaler Wille in das Urtheil ein, in Davids Fall ist der Zorn

Jahves vor der Siinde da und sogar ihre Ursache. So umgiebt die

Menschen iiberall die Gefahr der Siinde, es ist Jahves Gnade, wenn

er ihnen Weisung giebt, nach der handelnd sie dem Verderben

entgehen konnen.

Die Erkenntniss des gottlichen Willens war die einzige Gottes-

erkenntniss, nach der Israel trachtete, aber es trachtete mit urn so

grosserem Ernst nach ihr. Gottliche Weisheit war es, das Rechte zu

1 KtflH wird vom Pfeil gesagt, der das Ziel verfehlt (Jdc. 20 is). Vergleiche

auch I Sam 26 21 : 1KJ? TO"]!! ntf}%\ ^Spn . . . VlKtoPl. Sunder kann man sogar

durch Umstande werden, die erst spater eintreten. Bathseba und Salomo werden

D^tSPT, wenn Adonia Kouig wird, sofern sie friiher nach der Krone getrachtet

haben (I Reg 1 21).
KtflH ist der haufigste und einer der altesten Ausdriicke fur

siindigen. Synonym ist fl#, starker ist }1^ (Verkehrtheit), das ziemlich fruh in

religiosem Sinne vorkommt. Dagegen findet sich VVZ (Untreue, Abfall) in der

vorprophetischen Literatur so nicht. Dasselbe gilt von den Ausdriicken n^,

^^p, n^^, 110 etc. Auch nyp ist in religiosem Sinne nicht alt. Das spater

so g'ewo-hnliche yv^ kommt fruh nur in forensem Sinne vor. Nach ihren Folgen

heisst die Siinde Unheil, J.l,
*0tf

, ty!
1

?? (Nichtsnutzigkeit), letzteres ist alt. Vgl.

H. SCHULTZ, Alttestamentliche Theologie
5 S. 523 ff.
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wissen und zu thun, das Gegentheil war Thorheit (fift?)- Aber diese

Thorheit ist zugleich Ruchlosigkeit, schon deshalb, well sie immerhin

auf Gottlosigkeit beruht und die Schuld des Einzelnen auch fur die

Gemeinschaft, in der er steht, verderblich wird (Jos 7
15). Im Ge-

danken an Jahve und Israel sollte jeder Israelit immerfort vor seine

Fiisse sehen. Deshalb ist der *??? (II Sam 3 33) Gegenstand all-

gemeinen Abscheues und Zornes. Nur zu dem Auserwahlten heisst

es : Thue alles was in deinem Herzen ist, denn Jahve ist mit dir

(II Sam 7s)! In alien Dingen muss sich der Mensch bemiihen, den

gottlichen Willen zu erfahren, erfahren kaun ihn aber Niemand, dem

es nicht mit seiner Erfullung Ernst ist. Q^* ^ (Hos 4 i 6 e),

nw njn (Jes 11 2 Jer 22 ie),
auch schleehtweg Win (Hos 4e) heisst

die Gotteserkenntniss. Aber 91* bedeutet auch sich urn etwas kiim-

mern: die Sohne Elis waren Bosewichter (^I
1

?? '.??),
sie kummerten

sich (W$ *&) weder urn Jahve noch um die Gebiihr, die die Priester

vom Volke beanspruchen durften (I Sam 2 12).

Sofern man aber iiberhaupt von einem gottlichen Urtheil redete,

war es doch das Gewissen der Menschen, das dem gottlichen Urtheil

seinen Sinn gab. Lange konnte man die Siinde iibersehen, aber

von hinten nach empfand man sie um so tiefer.

Verantwortlich ist ferner fur die That des Einzelnen die Ge-

sammtheit, namentlich gilt das von den Siinden der Konige. Mit

einer Hungersnotb biisst Israel Sauls Blutthat und Ahabs Baaldienst

(II Sam 21 I Reg 17 18), mit einer Pest die Volkszahlung Davids

(II Sam 24)
l
. Aber auch wegen Akans Diebstahl erleidet Israel eine

Niederlage (Jos 7). Dem Saul antwortet Jahve nicht, weil Jonathan

Honig gegessen hat. Man musste froh sein, wenn Jahve sich damit

begniigte, auf die Gesammtheit einen Druck auszuiiben, damit sie

durch Bestrafung des Sunders sich reinige. Man richtete den Sunder

nicht sowohl deshalb bin, damit er die verdiente Strafe leide, als

vielmehr, damit das Bose aus Israels Mitte getilgt werde. Die Zeugen
warfen die ersten Steine auf ihn damit iibernahmen sie die Verant-

wortung fur etwa unschuldig vergossenes Blut dann aber warf

Jedermann seinen Stein auf ihn, damit das Volk in seiner Gesammt-
heit der Schuld ledig wurde 2

.

Es gait als selbstverstandlich, dass die Kinder die Siinden des
Vaters mit ihm oder an seiner Stelle biissten, dass der gegen ihn

geschleuderte Fluch sie bis in feme Generationen traf (II Sam 3 28
29).

1 Die spatere Denkweise lehnte das ab (Num 16 ss).

Urspriinglich aollte damit freilich nur die Blutrache unmoglich gemacht
werden.
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Als ihm angehb'rig konnten sie nicht frei ausgehen. Das Schicksal

Kanaans hatte der Vater Kanaans iiber es gebracht. Auch das

menschliche Gericht brachte in schweren Fallen die Kinder mit dem
Vater zum Tode (II Kon 9 26 Jos 7 24) und die Blutschuld war

natiirlich auch Erbschuld.

Jahve richtete nicht immerfort und vergalt iiberhaupt nicht jede
Siinde und Frevelthat. Vieles iibersah er, auf anderes wurde er

erst von hinten nach aufmerksam. Plotzlich will er den Mose tb'dten,

weil er unbeschnitten ist (Ex 4 24f.). nGott hat die Schuld deiner

Knechte gefunden" sagen die Briider Josephs (Gen 44 ie). Die

Gottesmanner konnen die Menschen bei ihm verklagen (I Reg 17 is).

Vor allem ist der Beleidigte darauf bedacht, die Aufmerksamkeit

Gottes auf die Beleidigung zu lenken. Jahve sehe auf Euch und

richte" (Ex 5 21)! Diesen Inhalt hatte oft der Fluch (I Reg 8 32).

Man verfluchte auch den unbekannten Dieb (Jdc 17 2 Lev 5 i Zach

5 iff. Prv 29 24) und ein solcher Fluch war wie der Fluch iiberhaupt

gefiirchtet. Der Priestercodex hat noch die J^ i">l?!& *$& (Num
5 i5ff.). Dem Beleidiger lag deshalb daran, dass der Beleidigte nach

geleisteter Siihne iiber ihn einen Segen sprach (II Sam 21 a Ex 12 32).

n Gesegnet sei mein Sohn von Jahve!" sagt die Mutter Michas.

als er ihr das Geld zuriickgiebt ,
in Aufhebung des friiher gespro-

chenen Fluchs. Abraham muss fur Abimelech beten, da wird

er mit seinem Hause wieder gesund (Gen 20 7 n). Vor allem war

natiirlich der Fluch wirksam, den Israel in seiner Gesammtheit

gegen einzelne Volksglieder oder Volkstheile aussprach (Jdc 5 23

Neh Sis)
1
. Der Beleidigte sollte sich aber auch nicht selbst

rachen, sondern auf das Richten Gottes warten. Selbsthiilfe brachte

ihn leicht in Schuld und war am Ende gottlos (I Sam 2563i33f.

39 26 gff. 23).

Trotz aller dieser Einschrankungen war der Glaube an Jahves

Vergeltung und Richten sehr lebendig. Wenn Jahve aber sein Volk

strafte, dann musste er zuletzt die Schuld immer wieder vergeben,

indem er die Strafe aufhob. Ein Siinden- und Schuldbewusstsein,

das immerfort das Vertrauen auf die gottliche Gnade bedroht

hatte, war dem alten Israel fremd. Sobald Jahve die Strafe auf-

gehoben hatte, war die Schuld vergeben und dann lag nichts mehr

zwischen ihm und seinem Volke: jrntj* Y^ *&* -*& (H Sam

21 u).

1 Bei der Einfiibrung des Gesetzes in Kanaan legt Israel den Fluch auf

seine Uebertreter, urn damit die Austilgung der Sunder zu bewirken, d

Unheil iiber das Volk bringen (Dt 27 Jos 8).
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14. Jahves lebendiges Walten.

Allwaltend war Jahve, Israel sah sein Walten uberall, wo es

interessirt war. Ob er auch im Himmel wohnte, einen Himmel, der

als solcher von der Erde geschieden gewesen ware, kannte das alte

Israel nicht. Den hat, freilich ohne es zu wollen, erst die pro-

phetische Predigt geschaffen, indem sie das Band zwischen Gott und

Volk zerschnitt. Bei allem Ausserordentlichen musste man an Jahve

denken. Er gebot iiber Sonne, Mond und Sterne (Jos 10 laff. Jdc

5 so), er liess die Winde wehen (Ex 14 21), er liess es donnern, blitzen

und regnen und verschloss den Himmel, wenn es ihm beliebte (I Reg

17 18). Uralte Baume hatte er gepflanzt (Num 24 e).
Am Ende hatte

er auch die Sonne am Himmel wie die Erde und alles, was auf

ihr war, gemacht (Gen 2 4ff. I Reg 8 12 LXX).
Aus allem Geschehen konnte man seine Stimmung und dann

oft auch seine Forderung und Weisung erkennen. Seine Nahe konnte

ebenso wohl seinen Zorn wie seine Gnade bedeuten. Auch wo die

Pest wuthete
, ging er durch Israels Mitte (Am 5 17 vgl. Ex 1 1

4).

Er rief die Hungersnoth herbei (II Reg 8 i) und vor seinem Zorn

verschmachtete alle Creatur (Am 1 2). In alien grossen Katastrophen

erkannte man seinen Finger (Ex 8
15),

es war da unmoglich, an Zu-

fall (I Sam 6 9) zu glauben. Dann war es eine bange Frage, ob und

was er etwa fordere.

Weisung ertheilte Jahve auch den Einzelnen durch ihre Erleb-

nisse. Wem er in einer Sache besonderes Gelingen gegeben hatte,

dessen Wunsch wagte man hierbei nicht zuwider zu sein. Jahve

hatte geredet (Gen 24 5of.), denn er redete auch da durch sein Walten

(I Sam 24 5). Seine Fiigung in den Geschicken Josephs und seiner

Briider stimmt den Joseph zu hochherziger Verzeihung (Gen 45 5 s

50
20). Er eroffnete oft ungefragt durch Vorzeichen den Blick in

die Zukunft (Gen 2522), aber er liess sich auch herbei, durch er-

betene Zeichen die Menschen zu berathen. So zeigte er dem Knechte

Abrahams die Rebekka (Gen 24 12
ff.) und ermuthigte er den Jonathan

und seinen Waffentrager zu ihrem kiihnen Handstreich (I Sam 14 iff.).

Natiirlich gait das alles vielmehr noch fur Israel, da waren die Pro-

pheten die Dolmetsche der Sprache, die er durch sein Walten redete.

Nicht zum wenigsten waltete er aber auch in den Menschen.

Alle menschliche Kunstfertigkeit und Weisheit stammte von ihm.

Er hatte den Landmann wie den Kiinstler unterwiesen, ein Gottes-

geist war in dem traumdeutenden Joseph wie in den Propheten und
Sehern (Gen 41 as). Jahve war deshalb auch das Mass alles mensch-
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lichen Konnens. Nimrod war ein gewaltiger Jager vor Jahve, d. h.

Jahve selbst musste ihn als solchen anerkennen. Wo ein Mensch
in einem wichtigen Augenblick entscheidend handelte, da war er

durch einen Geist von Jahve bestimmt. Er legte mi in ihn und
da handelte er so und nicht anders (II Reg 19 7 7

e). Durch einen

Traum, den er dem Pharao sendet, greift er in das Geschick Aegyptens
und aller Welt ein *. Der Wittwe von Sarpath befiehlt er den Elia

zu unterhalten. Von ihm war es auch gefugt, dass Simson ein

philistaisches Weib liebte (Jdc 14 4)
2

.

Auf Israel war Jahves Interesse beschrankt, darum waltete er

zumeist nur hier. Seine Macht reichte freilich iiber Israels Gebiet

hinaus, wenn das auch Zweifeln begegnete (Mai 1 5 Ps 42 43). Er
war kein einfacher Landesgott, er war von auswarts gekommen.
Inmitten seines Volkes war er in Aegypten gewesen und hatte dort

seine Macht bewiesen. Er hatte Israel durchs rothe Meer gefiihrt

und war vor ihm her durch die Wiiste gezogen. Er gab aber auch

den Damascenern Sieg iiber Israel (II Eeg 5 i)
und machte den

Hazael zum Konige von Damaskus (II Reg 8 vff.), wie er friiher

dem Salomo in Hadad von Edom und Rezon von Damaskus Gegner

aufgestellt hatte (I Reg 11 uff. 23
ff.).

Sofern er in Kanaan wohnte,

wird es freilich als etwas Ausserordentliches hervorgehoben, dass er

mit Jakob nach Aegypten ging (Gen 46
4).

Es heisst, dass er seinen

Mal'ak sandte, um Israel aus Aegypten zu befreien (Num 20 ie
, vgl.

Gen 31 11 u) und den Knecht Abrahams nach der Stadt Nahors zu

geleiten (Gen 24
7). Aber auch Absalom kann in Gesur dem Jahve

ein Geliibde thun, damit er ihn wieder in die Heimath bringe

(II Sam 15 s).
Im Allgemeinen war Jahve aber nur in Kanaan zu

linden. Aus dem Erbtheil Jahves vertrieben muss man fremden

Gottern dienen (I Sam 26 19). Im Lande Moab kann auch der Zorn

des Kamos fur Israel gefahrlich werden (II Reg 3 27).
Denn das

war freilich selbstverstandlich, dass es neben Jahve auch andere

Gotter gebe. Wie Israel ihn zum Gott hatte, so Moab den Kamos.

,,Solltest du nicht das besitzen, was Kamos, dein Gott, dir zum

Besitz gab? was aber Jahve, unser Gott, einnahm, das wollen wir

besitzen" (Jdc 11 24).
Jahve war eben der Gott Israels, nGott der

Hebraer" wird er im Exodus ofter genannt. In Israels Siegen be-

1 Freilich thut er das im Grunde nur um Israels willen. Bileam muss

Israels Gliick weissagen und es durch seinen Segen auch schaffen. Deshalb wird

er zum Propheten Jahves und nennt er ihn geradezu seinen Gott (Num 22 is).

2
Fiigung heisst H30 I Reg 12 u; vgl. 'B 3^1* 3P3 I Reg 18 37. Als

Verbum ist merkwurdig dafiir flj? gesagt II Sam 17 u; vgl. sonst I Reg 17 4 9.

Sm e n d
,
Alttestamentliche Keligionsgeschichte. 2. Aufl. g
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wies er sich starker als alle anderen Gotter (Ex 18 a) und, soweit

es Israel bedurfte, war er auch der Herr der Welt. Deshalb konnte

Israel ihn schlechtweg DTtbKn nennen 1
. Dariiber hinaus brauchte

man nicht zu denken.

Aber auch in Israel waltete nicht nur Jahve. Der Entsagung,

die die nationale Religion von den Einzelnen eigentlich forderte, war

das ganze Volk eben doch nicht fahig. Das war auch ein Grund

dafiir, dass Privatculte und allerlei Zauberei und Wahrsagerei in

Israel ihre Rolle spielten. Auch Todtencult kam noch lange vor

und Todtenbefragung wurde haufig betrieben. Nach diesen Dingen,

die eigentlich der Privatreligion angehorten, griff man aber auch

in offentlicher Noth, wenn Jahve sich einmal vermissen Hess. Dann

befragte man auch fur Israel die Wahrsager und die Todten-

beschworer. Die Therafim fanden sich sogar in den Heiligthiimern

Jahves. Jahve selbst duldete bis auf einen gewissen Grad andere

Gotter 2 neben sich und er konnte das, weil er in den grossen

nationalen Angelegenheiten doch immer wieder als der Gott

Israels anerkannt wurde. Er war Herr im Hause und begniigte

sich damit, diesen und jenen Winkel iiberliess er anderen Machten.

Natiirlich konnten auch Mythen, die die Jahvereligion nichts an-

gingen, in der Sage ihren Platz finden, fur die sie freilich wenig
bedeuteten a

.

Wie weit man von correctem Monotheismus war, lehrt auch der

Grad, in dem man an die Macht von Segen und Fluch glaubte.

Das bedeutete, dass der Einzelne (oder auch ein Geschlecht und

Stamm, event, das ganze Volk) seine besondere Beziehung zu Jahve

oder einem anderen ubermenschlichen Wesen zu Gunsten seiner

Freunde und zum Schaden seiner Feinde aufbieten konne. Der
seine Kinder segnende oder verfluchende Vater ist aber selbst in

gewissem Grade als eine Schicksalsmacht gedacht, der Ahnenkult

1

Uragekehrt scheint gelegentlich auch flirt" fur DVtbtf gesagt zu sein

(Gen 4w 10 9).
2 Sie waren ihm freilich untergeordnet, aber sie waren doch gleicheu

Wesens (DTI"? M? Gen 6 2) und hatten eine gewisse Selbstandigkeit, wenngleich
sie auch als die Rathsversammlung Goties gedacht wurden (Gen 822 11 7 1 20).

Auch die Engel heissen Dv6, nicht nur sofern sie ubermenschlicher Natur,
sondern vielmehr, sofern sie z. Th. auch degradirte Gotter sind (vgl. Gen 35 7

mit 28 it).

8
Vgl. Gen 6 jff. und dazu RELAND, Palastina S. 323, W. R. SMITH, Rel. Sem.2

S. 446. Anderer Art ist Gen 3226 ff.
; vgl. dazu STUDKB, JbfpTh 1875, 536 ff. Die

Jephthasage ist eine merkwurdige Umdeutung eines Mythus der kanaanitischen

Naturreligion (vgl. BLEEK, Einleitung* S. 195).
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ist dabei wohl im Spiel
1

. Freilich hat er auch dem Sohne seine

Religion und seinen Gott mitgetheilt und auch deshalb erscheint es

natiirlich, dass er die Gottheit im Guten wie im Bosen ihm gegen-
iiber zu bestimmen weiss. Wenn Noa und Jakob in Segen und
Fluch ihren Sohnen ihre Geschicke zutheilen, so motiviren sie das
aus dem verschiedenen Verhalten der Kinder, aber Isaak will nach
Willkiir segnen und sich dabei durch ein Wildpret und die Lieb-

kosungen Esaus in die beste Stimmung gegen ihn versetzen. Denn
auf das eine feierliche "Wort kommt alles an, einmal gesprochen

gehort es dem Sprecher nicht mehr, sondern thut unwiderruflich

seine Wirkung. Darauf beruht die Moglichkeit von Jakobs Betrug
und die Spannung dieser Erzahlung wie der von Bileam. Bileam

hatte auch fluchen kb'nnen und furchtbar stand noch den Spateren
diese Moglichkeit vor Augen (Mi 6 5 Neh 13 2). Freilich sagt

Bileam: n Wie konnte ich dem fluchen, den Gott nicht verflucht hat"

(Num 23s) und schon im Segen Isaaks heisst es: Verflucht sollen

sein, die dich verfluchen" 2
d. h. jeder gegen Israel gesprochene Fluch

soil auf den Fluchenden zuriickfallen (Gen 27 29). Aber die Furcht

vor dem Fluch bestand darum doch, vor Allem fur die Einzelnen.

Irgend eine ubermenschliche Macht wusste am Ende Jeder in Be-

wegung zu setzen. Deshalb wird der Fluch gegen Eltern und

Obrigkeit so streng bestraft. Jakob erzwingt sich den Segen des

von Jahve verschiedenen Gottes, mit dem er gekampft hat, mag es

nun der Gott Esaus oder Kanaans sein (Gen 3227ff.)
3
. Vielerlei

Segen ruhte auf Israel, auch der Noas und Bileams.

Die Lebendigkeit des Gottesglaubens ausserte sich auch darin,

dass die starkste Vermenschlichung Jahves keinen Anstoss erregte.

In der Patriarchenzeit verkehrt er mit seinen Lieblingen wie ein

Mensch. Bei Abraham und Lot kehrt er als Gast ein und isst mit

ihnen. Er kommt hier freilich mit zwei Begleitern, mit denen er

in der Erzahlung eigenthiimlich verschwimmt. Im Garten von Eden

hat er eine Wohnung, bei der er Abends lustwandelt. Hochst

menschlich sind seine Affecte vorgestellt, er ergrimmt aufs Aeusserste

1 Gen 48 17 ff. ist der segnende Volksvater zu dem bloss weissagenden ge-

worden
; vgl. auch Gen 49 i mit v. 4 7.

2 Es wird hinzugefiigt: nund gesegnet sollen sein, die dich segnen."

Verhalten der Vb'lker gegen Israel in Fluch und Segen soil nicht Israels, wohl

aber ihr eigenes Schicksal bestimmen. Aber auf dem ersteren der beiden Satze

liegt der Nachdruck und deshalb erscheinen die Stellen Gen 12s Num 24 9 als

secundar im Vergleich mit Gen 2729.

8 Einen Fluch bedeutet uberall der Schwur. Merkwiirdig setzt das V

seinen Schwur dem Sauls entgegen, urn ihn zu entkraften (I Sam 14444s).

8*
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und wird wieder umgestimmt, er thut etwas und bereut es wieder,

weil er den Erfolg nicht voraussah. Seine Allwissenheit (Gen 18 is)

und Allweisheit warden durchaus nicht abstract gedacht. Er wollte

dem Manne eine Hiilfe schaffen und schuf zu dem Zweck die Thier-

welt, aber der Versuch misslang. Erst als er eine Rippe vom

Manne nahm und daraus das Weib machte, war das Gesuchte ge-

funden. Das bedeutete nicht, dass die gottliche Weisheit ihre

Grenzen hatte, vielmehr machte man sich so ihre Grosse vorstellig.

Jahve weiss nicht, dass der Mensch von der verbotenen Frucht ge-

gessen hat, er erschliesst es aber und eine Untersuchung fiihrt ihn

sofort zum Ziel. Ebenso weiss er nicht, wie es mit dem Thurm in

Babel und mit der Siinde der Sodomiten steht, er muss beide Male

hingehen, um sich von dem Thatbestand zu iiberzeugen. Gelegent-

lich erscheint der Allmachtige um den Besitz seiner Allmacht be-

sorgt. Durch den Genuss vom Baum der Erkenntniss ist der Mensch

zu seinem Nebenbuhler in der Weltherrschaft geworden und der

Thurmbau in Babel lehrt ihn, dass die vereinte Macht der Menschen

ihm gefahrlich werden konnte. Aber allmachtig erschien er so erst

recht. Mit einer correcten Dogmatik war das alles freilich unverein-

bar, aber die Lebendigkeit des Glaubens bedurfte keiner Dogmatik

und ertrug auch keine.

Israel meinte ein eigenartiges und in seiner kleinen Welt einzig-

artiges Volk zu sein. Dies Volk wird besonders wohnen und unter

die Volker wird es nicht gerechnet werden, weissagte von ihm Bileam.

Aber principiell war Israels Religion bis dahin nicht verschieden von

der Religion anderer Volker und Israel selbst hielt sie auch nicht

dafiir. Jahve sollte mehr und besser sein als Kamos und Israel

auch besser als Moab, aber ihrem Wesen nach waren Jahve und

Israel und Kamos und Moab gleichartig
1 und galten auch dafiir.

1 Zur Illustration der grossen materiellen und formellen Aehnlichkeit

zwischen der Religion Israels und der Moabs (vermuthlich auch der Edoms und

Ammons) mogen folgende Satze der Mesa-Inschrift dienen, die in der That im

A. T. stehen konnten, wenn statt Moabs und des Moabitergottes Israel und

Jahve genannt waren:

nlch habe hergerichtet dem Kamos diese Bama fur die Rettung (= den

Sieg) des Mesa, denn er rettete mich von alien den Konigen und liess mich

meiiio Lust sehen an alien meinen Feinden. Omri war Konig iiber Israel und

er bedriickte Moab lange Zeit, denn es ziirnte Kamos auf sein Land. Und auf

ihn folgte sein Sohn und auch der sprach: ich will Moab bedriicken, aber ich

sah meine Lust an ihm und an seinem Hause und Israel ging auf ewig unter.

Und Omri nahm ein das gauze Land Medeba und es (Israel) wohnte darin seine

Tage und die Halfte der Tage seines Sohnes, vierzig Jahre, und zuriick brachte

es Kamos in meinen Tagen . . . und ich kampfte gegen die Stadt (Ataroth)
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Israel war auch weit davon entfernt, sich in seiner Religion iiir

absolut originell zu halten. Im Gegentheil that es sich etwas darauf
zu gut, dass Mose der Schwiegersohn des Priesters von Midian ge-
wesen sei, wie Joseph der des Priesters von On (Gen 41 45). Aus-
driicklich wird die Beschneidung auf midianitisches und agyptisches
Vorbild zuriickgefuhrt, sogar das Institut der Thora hatte Mose auf

den Rath Jethros gegriindet
1

.

Nach allem Bisherigen war dem alten Israel auch die Idee

eines zwischen Jahve und seinem Volke bestehenden Bundes fremd,
sofern man wenigstens diese Idee im Sinne der Prophetic und des

Gesetzes versteht. Denn danach hat Jahve als der Gott des

Himmels und der Erde dies eine Yolk aus alien anderen Volkern

erwahlt, sich ihm zum Gott angetragen und die Bedingungen fest-

gestellt, unter denen er der Gott dieses Volkes sein wolle, so zwar,

dass bei Erfullung dieser Bedingungen von Seiten Israels dem Volke

die Gnade Jahves, bei Nichterfiillung dagegen der Zorn angekiindigt

wurde, und endlich haben Jahve und Israel feierlich die Verpflich-

tung auf diesen Bund ubernommen. Diese ganze Reihe von Ge-

danken ist im alten Israel nicht nachweisbar, sie stehen aber mit allem,

was hier nachweisbar ist, in solchem Widerspruch, dass die Idee

des Bundes im Sinne der Prophetic und des Judenthums dem alten

Israel abgesprochen werden muss.

Das alte Israel wusste nichts davon, dass Jahve der einige

Gott des Himmels und der Erde sei, und ebenso wenig war ihm

der Gedanke der Erwahlung gelaufig, der freilich logisch auch ohne

jenen ersteren vollziehbar gewesen ware, geschichtlich ihn aber zur

Voraussetzung hat. Die Verheissung an Abraham und der Ueber-

gang dieser Verheissung von ihm auf Isaak und Jakob musste den

Spateren freilich als Erwahlung erscheinen, die ursprunglichen Er-

zahler dachten daran aber nicht. Die Reflexion reichte iiberhaupt

nicht an die Frage, wie das Verhaltniss zwischen Gott und Volk

eutstanden sei. Es hatte seine Geschichte, aber es bestand von

jeher. Als der Stammvater Israels und anderer Volker muss

Abraham sich von seiner Familie absondern und fur sich allein leben,

und eroberte sie und ich brachte urn alle Leute aus der Stadt, ein Schauspiel

fur Kamos und fur Moab ... und Kamos sprach zu mir: geh, nimm Nebo

Israel ab . . . und ich nahm es ein und todtete sie alle, siebentausencl

Mannern und an Knaben und Weibern und Madchen und Sclavinnen (?), d

cSTR-Kamos hatte ich sie gebannt,"
' Das Deuteronomium schweigt schon von Jethros Bath (Dt 1 9),

den Bj

war natiirlich auch die Ehe Moses mit seiner Tochter anstossig (NumlSi).
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das erfordert sein Charakter als Stammvater. Als der Stammvater

Israels muss er ferner zu Jahve schon in derselben Beziehung stehen,

wie spater das Volk. Er muss schon Kanaan betreten, um dessen

Besitz sich spater die Religion Israels drehte. Aber Jahve braucht

sich dem Abraham nicht bekannt zu machen, es wird als selbst-

verstandlich vorausgesetzt, dass Abraham ihn kannte. Es heisst

ohne Weiteres: Jahve sprach zu Abraham (Gen 12 i). Mit dem

ersten Stammvater des Volkes ist auch seine Religion schlechthin

gegeben. Es ist auch kein unbekannter, sondern ein bekannter Gott,

der sich dem Isaak und Jakob in Berseba und Bethel als der Gott

der bestimmten heiligen Statten zu erkennen giebt (Gen 26 24 28 13

46 s vgl. 31 is). Jakob wundert sich nicht dariiber, dass Jahve ihm

uberhaupt begegnet, sondern dariiber, dass er ihm in Bethel be-

gegnet. Gen 28 21 sind die Worte n so soil Jahve mein Gott sein",

wie jetzt allgemein zugestanden wird, Zusatz eines Spateren, der

allerdings die Bundesidee im Sinne hat. Nach der urspriinglichen

Erzahlung des Elohisten gelobt Jakob dagegen das Heiligthum und

den Gottesdienst von Bethel. Den Elohisten charakterisirt freilich

eine fortgeschrittenere religiose Reflexion als den Jahvisten. Er
lasst den Gottesnamen Jahve erst dem Mose geoffenbart werden,

als das Volk Israel durch die Befreiung aus Aegypten und die

Wanderung nach Kanaan entstehen soil. Aber der neue Gottes-

name ist doch nur die feierliche Bezeichnung des Gottes der Vater

und als der specitisch israelitische Gottesname soil er nicht alter

sein als das Volk Israel selbst. Gewiss musste Jahves Wille in

alien Dingen erfiillt werden, aber man dachte nicht daran, dass er

definirt vorliege. Er war nur allzu wenig bekannt. Fern war

man auch von dem Glauben, dass Jahve sich in seinem Verhalten

gegen Israel uberall durch Israels Verhalten gegen seine Gebote

bestimmen lasse. Deshalb ware die spatere Bundesidee, selbst wenn
sie dem alten Israel bekannt gewesen ware, fur die damalige Religion
doch bedeutungslos gewesen.

Wenn gleichwohl Ex 24 sff. und Ex 34 10 27 28 von einem Bunde
zwischen Jahve und Israel die Rede ist, so fragt es sich, was der

Ausdruck an diesen Stellen bedeutet (vgl. dazu 38). Anders
verhalt sichs offenbar mit dem Bunde, den Jahve Gen 15 is mit

Abraham eingeht. Bund wird hier der feierliche Schwur geiiannt,
durch den Jahve sich verpflichtet, den Nachkommen Abrahams das

Land Kanaan zu geben. Von einer wechselseitigen Verpflichtung
von Gott und Mensch ist hier aber nicht die Rede, sondern allein

von einer Verpflichtung Jahves, mit der er die schon gegebene Ver-
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heissung bekraftigt. In Zeiten grosser Noth 1 klammerte man sich

wohl an den Gedanken, dass Jahve von Israel nicht lassen konne,
dass er ihm iinmerdar beistehen miisse. Unwiderruflich hatte er ihm
Kanaan gegeben. Dagegen hat die spatere Bundesidee zur Voraus-

setzung, dass das Verhaltniss von Gott und Volk eigentlich losbar

sei, wie die Propheten predigten. Das alte Israel betrachtete aber

dies Verhaltniss als ein schlechthin gegebenes, uranfangliches und
unlosbares. Israel war Jahves Sohn und sein Erbtheil. Auch die

Propheten, die das Verhaltniss als ein bedingtes auffassen, reden von

ihm ofter in Bildern, die es als ein Eigenthums-, nicht als ein Vertrags-
verhaltniss hinstellen. Jesaja nennt Israel seinen Weinberg, er ver-

gleicht es mit einem Hausthier, er nennt die Israeliten seine Sohne.

Bund hatte das Verhaltniss freilich auch genannt werden kb'nnen,

sofern es iiberhaupt bestand, nicht sofern es einmal entstanden war.

Einen bestehenden und immerfort erneuten Bund bedeutete der

Cultus. Aber in dieseni Sinne ist die Bundesidee etwas allgemein

Menschliches. Hierfiir den Namen Bund zu gebrauchen, lag auch

nur da nahe, wo man vielmehr den Zorn der Gottheit fiirchtete,

als auf ihre Gnade vertraute. Vielleicht nannten die Kanaaniter

von Sichem ihren Gott in diesem Sinne ri>'1? "?S?2
(Jdc 9 4

4e)
2

.

Als ein schlechthin gegebenes trug das Verhaltniss zwischen

Gott und Volk aber gewiss ebenso sehr und vielleicht in noch

hoherem Grade den Charakter einer sittlichen Gemeinschaft als das

Vertragsverhaltniss, von dem die Spateren redeten. Israels Ver-

pflichtung gegen Jahve wurde aufs tiefste einpfunden, wie um-

gekehrt Jahve seinem Volke Huld und Treue bewies 3
.

Fur die Charakteristik des alten Israel und seiner Religion

kommt die in der Hauptsache anderen Volkern entlehnte biblische

Urgeschichte (Gen 111) nur in beschranktem Masse in Betracht.

Das gilt namentlich von der Paradieseserzahlung.

1 Ohne Zweifel stammt die Stelle aus einer Zeit, wo Israel (wie in den

Syrerkriegeu) im Besitz Kanaans bedroht war. Aus ernster Zeit stammt auch

das Wort Num 23 19: Gott ist kein Mensch, dass er luge.

2 Dass damit nicht der Patron eines kanaanitischen Stadtebundes bezeichnet

ist, scheint evident, fins heisst nicht Confederation. Der Name kann auch

nicht den Gott bezeichnen, bei dessen Heiligthum man Biindnisse schliesst.

Denn das geschieht bei alien Heiligthiimern. Vgl. sonst noch W. R. SMITH,

Rel. Sem. 2 S. 319.

8 Gen 32 n II Sam 2 e. Schon recht abgegriffen erscheint der Ausdruck,

wenn David dem Philister 'Ittai das anwunscht (II Sam 15 o LXX).
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Auch sie ist zweifellos von aussen her zu den Hebraern ge-

kommen, wie schon die Lage des Paradieses im fernen Osten be-

weist. Allerdings ist sie in hohem Masse hebraisirt. Man merkt es

noch, dass das Paradies ursprunglich auch der Sitz der Gottheit

war, aber zunachst ist es doch nur die Wohnung der ersten Menschen.

Aus dem Paradiese kommen auch noch die vier grossen Weltstrome,

es ist aber nicht mehr die Rede davon, dass auch ihre gemeinsame

Quelle im Garten entspringt und dass sie alle Welt befruchten.

Das Gold und die Edelsteine des Gottersitzes sind anderswohin

verschlagen. Die Schlange, ursprunglich ein Damon, ist das uns

bekannte Thier geworden. So ist alles abgedampft, was dem Natur-

mythus und fremder Theologie angehort, urn so scharfer tritt da-

gegen das hervor, was den Verfasser hauptsachlich interessirt, das

ist das geschichtliche Leben der Menschheit in seinem Verhaltniss

zur Weltherrschaft Gottes. Von diesem Thema haben in gewissern

Grade alle Culturvolker ahnlich geredet, aber in einzigartigem Ernst

und mit unvergleichlicher Schonheit ist es von dem hebraischen Er-

zahler behandelt. Mit liebevoller Fiirsorge hatte Jahve dem Menschen
Stuck fur Stiick das hochste Gltick bereitet, aber der Mensch verier

es durch eigene Schuld, weil er nach etwas verlangte, das ihm nicht

zukam. Freilich war er dabei von der Schlange und vom Weibe

verfuhrt, aber er wusste wohl, dass er ein gottliches Verbot iiber-

trat. Die Schranke der Creatur durchbrechend wollte er Gott

gleich werden, im Besitz der Erkenntniss von Gut und Bose, d. h.

im Besitz der Weisheit wollte er auf eigenen Fussen stehen 1
. Damit

1 Das Verstandniss von Gen 2 3 hangt an der Frage ,
was der Baum der

Erkenntniss des Guten und Bb'sen bedeute, von dem zu essen Jahve dem Men-
schen verbietet. Da neben ihm der Baum des Lebens steht, dessen Frucht jedem,
der sie isst, Leben verleiht, so sollte der Baum der Erkenntniss des Guten und
Bosen eben durch seine Frucht diese Erkenntniss verleihen. Das verlangt die

Analogic. Allerdings kann man vielleicht zweifeln, ob der Lebensbaum und der
Erkenntnissbaum von jeher neben einander standen und gleichen Ursprungs sind

(vgl. KUENEN, Theol. Tijdschr. 1884, 134
if.). Aber nicht deshalb will man den Er-

kenntnissbaum anders deuten. Indem man namlich die Erkenntniss des Guten
und Bosen als die sittliche Urtheilskraft und Zurechnungsfahigkeit versteht,
findet man es mit Recht widersinnig, dass Jahve den Menschen auf der Stufe
der sittlich unzurechnungsfahigen Thiere hatte halten wollen. Deshalb soil der
Name dieses Baumes vielmehr bedeuten, dass der Mensch an ihm lernen sollte
und am Ende auch wirklich lernte, was moralisch gut und bose sei. Nach
Gottes Willen hatte er dadurch zu sittlicher Urtheilsfahigkeit kommen sollen,
dass er dem gottlichen Verbot gehorsam der Versuchung, von diesem Baume
zu essen, widerstand. Er kam dann aber gegen Gottes Willen zu sittlicher Ur-
theilskraft, indem er das Verbot ubertrat. So war dieser Baum unter alien Urn-
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wurde er ein Nebenbuhler Gottes in der Weltherrschaft und fur
immer Gottes Feind. Denn das einmal gewonnene Gut muss er
immerfort gebrauchen, er muss vorwarts streben, aber eben damit
kommt er immer tiefer in die Gottlosigkeit und ins Elend hinein.

Umgekehrt muss Gott darauf bedacht sein, ihm gegenuber seine all-

einige Majestat zu bewahren. Ueberall tritt er deui Vermessenen in den

Weg und straft ihn aufs furchtbarste fur seinen Frevel. Mit der Ver-

treibung aus dein Paradiese verurtheilte er ihn zu einem Leben voll

Miihsal, zu einer Arbeit, auf der ein Fluch ruht, bis er, der Staub-

geborene, endlich in den Staub des Ackers zuriicksinkt, dem er zeit-

lebens sein Brot abringen musste. Dem gegenuber steht das Gliick

des Paradieses, wo er im Frieden mit Gott die hochste Gliickselig-
keit genoss und der Baum des Lebens ihm Unsterblichkeit darbot.

Das von Gott geforderte Verhalten der Menschen wird hier in

einer Weise definirt, wie sie dem Hebraer in besonderem Masse

standen ein Baum der Erkenntniss des Guten und Bosen, mochte der Mensch
von ihm essen oder nicht. Indessen ist diese Erklarung falsch. Denn

1. wird der Mensch aus dem Paradiese vertrieben, weil er jetzt weiss, was

gut und bose ist. Danach hatte Jahve diese Erkenntniss dem Menschen aller-

dings nicht zugedacht. Ware sie in irgend einer Weise fiir den Menschen be-

stimmt gewesen, dann hatte Jahve sich 3 22 vb'llig unzutreffend ausgedriickt und

den wahren Grund der Vertreibung gar nicht genannt.

2. Jahve vertreibt den Menschen aus dem Paradiese, weil er durch die

Erkenntniss des Guten und Bosen gottahnlich geworden ist und ihm gefahrlich

wurde, wenn er obendrein noch vom Lebensbaum asse. Aber Gottes Macht-

stellung in der Welt kann nicht dadurch gefahrdet werden, dass der Mensch

ein Gewissen hat.

3. Nach der gewb'hnlichen Meinung hatte der Genuss der Frucht des Er-

kenntnissbaumes an sich gar keine Wirkung gehabt, vielmehr ware der Baum

lediglich durch das an ihn gekniipfte Verbot der Erkenntnissbaum geworden.

Er heisst aber schon Baum der Erkenntniss, bevor das Verbot erlassen wird

(2n).
In Wahrheit ist die Erkenntniss von Gut und Bose die Wissenschaft vom

Niitzlichen und Schadlichen. Diese Deutung erlaubt der Ausdruck iiberall und

II Sam 19 36 und Gen 2 3 wird sie gefordert. Die Menschen wollten gern klug

werden (3sf.), sie verlangten nach der Weisheit, d. h. nach derKunst der Welt-

beherrschung. Deshalb wollte Jahve diese Erkenntniss sich allein vorbehalten,

weil er allein Herr sein will in der Welt. Die Worte 3 22 erklart man meist

als Ironie, wahrend sie in Wahrheit mit 11 e zusammenzuhalten sind. Mit der

Weisheit hat der Mensch ein gottliches Gut an sich gebracht, wurde er dazu

noch unsterblich, so ware Jahves Herrscherstellung ernstlich bedroht. Deshalb

wird der Mensch aus dem Paradiese vertrieben. Vgl. uberhaupt WELLHAUSEN, Pro-

legomena
4 S. 303 ff. Was DILLMANN in seinem Commentar zur Genesis und BCDDE

(Bibl. Urgeschichte S. 65 ff.) dagegen eingewandt haben, trifft den Kern der

Sache nicht.
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gelaufig 1st. Gott will das Heil der Menschen, sofern sie sich iiber-

all von ihm leiten lassen und sich seinem Walten unterwerfen, die

Wurzel aller Siinde und alles Elends ist es dagegen, dass die Menschen

auf eigenen Fiissen stehen und selbst die Herren ihres Geschicks und

der Welt sein wollen. Nicht althebraisch ist dagegen der Gedanke,

dass das geschichtliche Leben der Menschheit sich uberall und von An-

fang an in den Bahnen der Gottlosigkeit bewege. Schon beim ersten

Menschenpaar tritt die Stoning des Friedens mit Gott mid der Ver-

lust des anfanglichen Gliickes ein. Die verhangnissvolle That geschieht

bald nach der Schopfung, von vornherein zielt die Paradieseserzahlung

auf diesen Ausgang ab. Sieht man auf die Gesammtheit, und das

geschieht hier zunachst, so ist die Cultur ein Product der Gott-

losigkeit (vgl. Gen 4 leff. c. 11 iff.). Aller Fortschritt der Mensch-

heit ist ein Fortschritt in der Siinde und im Verderben.

Am Eingang einer Schrift, die die Vorgeschichte des Volkes

Israel erzahlt, nimmt sich diese Betrachtung sonderbar aus. Sie

contrastirt aufs starkste mit allem, was der Jahvist spater von den

Erzvatern erzahlt. Da ist die Menschheit, die sich ein fiir alle Mai

gegen die Gottheit empb'rt hat und dadurch in grenzenloses Elend

gerathen ist, vollig vergessen und ebenso der Gott, der ihr nur noch

mit Argwohn und Feindseligkeit gegeniibersteht. Hier griindet Jahve

in der Erzvaterfamilie das geschichtliche Dasein und das Gliick

seines spateren Volkes. Israel ist der Betrachtung von Gen 2 3

offenbar nicht unterstellt, aber es ist auch nicht ausdrucklich von

ihr ausgenommen. Das heisst aber: sie hat mit der schriftstelleri-

schen Idee des Jahvisten gar nichts zu thun. Was er ttber die

Urzeit erzahlt, hat er von auswarts uberkommen und giebt es wieder,

weil er auch iiber die Urzeit erzahlen will. Gewiss hat er dabei

die iiberkommenen Stoffe erheblich umgestaltet und zwar so weit,

dass sie dem Hebraer iiberhaupt verstandlich waren, aber auch so,

hat er, sich die Betrachtungsweise von Gen 2 3 4 6 11 keineswegs

angeeignet. Man darf hierbei daran erinnern, dass auch in Gen 2 3

die Stimmung nicht uberall dieselbe ist. Was c. 2 von dem Ver-

haltniss von Mann und Weib gesagt ist, gilt auch fiir die gegen-

wartige Menschheit und stimmt schlecht zu 3 ie.

Erst in spaterer Zeit sind den Hebraern selbst ahnliche Ge-
danken gekommen, wie die vom Jahvisten aus fremden Quellen ent-

lehnte Urgeschichte sie ausdriickt. Aber ein Verstandniss auch fiir

solche Gedanken haben sie merkwiirdig frtth gehabt.
In formaler Hinsicht wird die Lebendigkeit, d. h. aber auch

die Unbestimmtheit des Gottesglaubens durch die Vorstellung
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vom Mal'ak Jahve
charakterisirt, die hier Doch erortert werden

mag
1
.

Im Mal'ak Jahve oder Mal'ak (ha-)'Elohim erscheint Jahve selbst
den Menschen und redet mit ihnen. In anderer Weise als z. B.
der Prophet sagt der Mal'ak: Ich will den Ismael zu einem grossen
Volke machen (Gen 21 is ==

E). Vgl. auch Gen 22 12 und Gen 16 10

(= RJ). Als er der Hagar erschienen ist, heisst es: n sie nannte
den Namen des Jahve, der mit ihr geredet hatte: Du bist ein Gott,
der sich schauen lasst (Gen 16 13 = J). Auch Jdc 6 u ie wird der

Mal'ak Jahve, von dem vorher (v. n 12) und nachher (v. 2022) die

Rede ist, einfach Jahve genannt
2

. Vgl. auch Ex 3 2 mit v. 4ff.

Der Mal'ak ha-'Elohim giebt sich dem Jakob im Traum zu er-

kennen mit den Worten: Ich bin der Gott von Bethel (Gen 31 11 is

= E).

Andererseits ist der Mal'ak Jahve oder Mal'ak ha-'Elohim

nirgendwo mit Jahve geradezu identisch. Innerhalb derselben Er-

zahlungen, die das erscheinende gottliche Wesen bald Jahve bald

Mal'ak Jahve nennen, wird dennoch ein Unterschied gemacht. Der
Mal'ak selbst redet da von Jahve als einem Anderen. Er sagt zu

Hagar: Jahve hat auf Dein Elend gehort (Gen 16 11 = J, 21 n
=

E). Weiter fiihrt er seine Rede sogar mit mir CKJ ein (Gen 22 ie

RJ, vgl. LXX Jdc 2
i).

Er ist anderswo der Bote Jahves, der

vor dem Knechte Abrahams her gesandt wird (Gen 24 7 40 = J,

vgl. Ex 23 20 33 2). Jahve offnet die Augen Bileams, da sieht er

den Mal'ak Jahve (Nuin 22 31 = J). Deutlich unterschieden wird

auch I Reg 19 5 ?f. 3 und II Sam 24 ie 17, obwohl hier die Erscheimmg
des Mal'ak wie die Erscheinung Jahves selbst die Heiligkeit der

Tenne Ornans inaugurirt. Sofern aber Jahve selbst im Mal'ak Jahve

den Menschen nahe ist, ist dieser der Inbegriff aller gottlichen

Hiilfe. Es heisst Gen 48 15 ie: nDer Gott, vor dem meine Vater

gewandelt sind, der Gott, der mich geweidet hat von meiner Geburt

an bis hierher, der Mal'ak, der mich erlost hat von allem Uebel."

Noch scharfer unterschieden wird an anderen Stellen. Nach

Ex 23 21 ist nur Jahves Name, d. h. Jahves Autoritat in dem Israel

nach Kanaan fuhrenden Mal'ak, deshalb will er wie Jahve selbst

gefiirchtet sein. Das ist augenscheinlich jiingere Denkweise, die

auch Ex 33 2ff. vorliegt. Hier ist das Volk sehr betrubt, weil nicht

1
Vgl. ROSTERS, Theol. Tijdschr. 1875, 369ff., 1876, 34ff., 113ff.

2 LXX hat freilich v. 14 ie und Lucian v. IB dafiir (6) aYTsXo *optoi>, was

aber zweifellos Correctur ist.

3 LXX hat v. 5 fur ^K^tt n.T wohl richtig nur ?.
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Jahve selbst mil nach Kanaan ziehen will, sondern nur der Mal'ak

es geleiten soil, deshalb giebt Jahve ihm (das ist offenbar der ur-

spriingliche Sinn der Erzahlung) zum Ersatz fur seine personliche

Begleitung die Lade Jahves. Schon die Lade bedeutet fur diesen

Autor mehr als der Mal'ak 1
. Aber nocb in den spatesten Zeiten

findet sich die Vorstellung von dem einen Mal'ak, der, obwobl von

Jahve verschieden, immer noch in gewissem Masse Jahve selbst ist.

Bei Zacharia bittet er fur die Gemeinde bei Jahve (1 12, vgl. 3 2),

aber er selbst spricht die Gemeinde gegeniiber den Anklagen des

Satans frei (3 4).
Mai 3 i ist der n^n 1^, der dort nach Jahve

genannt wird, verschieden von dem vorhergenannten nw "l^B (Elia

oder sonst ein Prophet), als der inmitten seiner Gemeinde (= nv"

Wohnung nehmende Jahve ist er freilich auch verschieden von dem

im Himmel wohnenden. Ygl. Jes 63 9 und sonst noch Ps 34 s

35 5 e
2
.

Von D''3i6a im Plural redet J iiberhaupt nicht, sie finden sich

in der alteren Literatur nur Gen 28 12 32 2 (= E)
3

. Gen 28 steigen

1 la einem Zusatz v. 12 ff. lasst dann ein Bearbeiter den Mose um Zuriick-

nahme dieser Erklarung bitten. Jahves Angesicht (D^D vgl. Dt 4s7) d. h. er

aelbst soil mit Israel ziehen und -wirklich sagt Jahve das zu. Vgl. WELLHAUSEN

JbfDTh XXI, 562 ff. KUENEN, Theol. Tijdschr. 1881, 209 ff. Dagegen ware Jes 63 9,

falls der Text richtig ist, V^ "^5 der Mal'ak, in dem Jahve selbst ist. Bei

den Karthagern heisst die Gottin Tanit byi |B (BATHGEN, Beitrage S. 26, 56
ff.)

und bei den Sidoniern Astarte byi SV (BATHGEN, S. 32, 267). Jes 3027 ist

WrVDtf, wenn der Text in Ordnung ist, Bezeichnung des in vollster Realitat

erscheinenden Gottes.
2 "Was Koh 55 mit 'JfK^an gemeint ist, ist unklar. In der Vorstellung

vom Mal'ak kann man ubrigens altere und jiingere Formen unterscheiden. Jdc

6 13 o verschwindet der Mal'ak in der Flamme des Altarfeuers, Ex 3 iff. er-

scheiut er uberhaupt als Flamme. Gewohnlich erscheint er allerdings in

Menschengestalt, aber das ist wohl nicht das Urspriingliche. Die Vorstellung,
dass er den Menschen auf Erden begegne, ist alter als die, dass er ihnen vom
Himmel rufe (Gen 21 17 22 n). In friiherer Zeit sahen die Menschen ihn auch

in wachendem Zustand, spater redete er zu ihnen nur im Traum und beriihrte

sie im Schlaf (Gen 31 n I Reg 19 5 7). Urspriinglich ist gewiss nicht die Vor-

stellung, dass er die Menschen unsichtbar auf ihrem Wege begleite (Gen
24 7 w, vgl. 48 i). Uralt ist dagegen der Glaube, dass ihn sehen an sich todtlich

sei (Gen 16 is u Jdc 6 M s 13 M, vgl. Gen 32 si).
8 Ausserdem gehort hierher wohl I Sam 29 9: du bist nach meiner Meinung

gut wie ein Engel Gottes, d. h. ein so zuverlassiger Diener. Dagegen sind Gen
19 i die D^V von spaterer Bearbeitung in den Text gebracht (s. u. S. 125
Anna. 3). Hos 12s wird das gottliche Wesen, mit dem Jakob rang, Mal'ak

genannt. Darunter versteht Hosea schwerlich den Jahve oder den Mal'ak
Jahve im engeren Sinn, er muss ein gb'ttliches Wesen untergeordneter Art
meinen.
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viele Mal'akim an der Himmelsleiter auf und nieder, die Gott Be-
richt erstatten und mit seinen Auftragen ausziehen (vgl. Zach 1 6),

Gen 32 sind die Engel Gottes sein Heer. Wenn es dagegen Num
20 is heisst: Jahve sandte einen Mal'ak und fiihrte uns aus

Aegypten", so ist die Artikellosigkeit einfach daraus zu verstehen,
dass der mn* 1*^, in dem Jahve selbst ist, eigentlich unperson-
lich ist

1
.

Es fragt sich dann aber, in welchem Verhaltniss die personlich

ausser Jabve bestebenden Mal'akim zu dem Mal'ak Jahve stehen,

der einerseits die Erscheinung Jahves selbst, andererseits von Jahve

verscbieden ist. Gewiss ist nicht aus einem personlich gedacjiten

Boten Jabves die Erscheinung Jahves geworden, sondern umgekehrt
aus der Erscheinung Jahves ein solcher Bote und aus diesem

wiederum eine Vielheit von Boten 2
. VATKE und HITZIG wollten

die urspriinglich unpersonliche Natur des Mal'ak und seine Identitat

mit Jahve aus dem Worte Mal'ak begreifen, das seiner Bildung nach

von Haus aus die Botschaft Jahves und dann den Boten Jahves

bedeutet hatte. Diese Erklarung ist aber unzulassig, weil Mal'ak

auch den menschlichen Boten bezeichnet, der gewiss nicht nach

Analogie des gottlichen benannt ist. Vielmehr wird Mal'ak Jahve

von vornherein den Boten Jahves bedeutet haben, mit diesem Aus-

druck wollte man die Erscheinung Jahves von Jahve selbst unter-

scheiden, aber dabei hielt man ihre Identitat mit Jahve in gewissem

Masse fest.

Aber wozu diese Unterscheidung? Spatere batten hie und da

ein Interesse daran, das unmittelbare Erscheinen Jahves zu ver-

hiillen
3

. Aber was der Mal'ak Jahve thut, wiirde als solches auch

1

Vgl. auch Ex 23ao 882 (an ersterer Stelle haben freilich Sam, LXX,

Luc, an letzterer LXX, Luc "^^a).
2 Natiirlich ist aber nicht das ganze Himmelsheer aus dem einen "jioa

hervorgewachsen. Hiob 1 2 wird fiir D'DK^a vielmehr D"1."^ *ft gesagt. Es

gab von jeher viele Elohim und viele standen friih schon in Jahves Dienat.

3 Deshalb liest LXX Ex 4 24 mm -jK^a fur mm. In der Erzahlung von

dem Besuche der Himmlischen bei Abraham und Lot war dagegen urspriinglich

uberall von drei Mannern die Rede, einer von ihnen stellt den Jahve vor (Gen

18 us 20), er verschwimmt aber mit den beiden anderen. Als die Gottheit

selbst redet auch Lot ihn an (19 19) und er selbst redet als solche zu Lot

(19 21). Andererseits sagen die Himmlischen: Jahve hat uns gesandt (19 is).

Das ist schwerlich urspriinglicher Text. In c. 19 hat namlich spatere Be-

arbeitung, die 18 17-19 *8
b-33 einschob, den Jahve trotz 18 n eliminiren wollen,

aus begreiflichen Griinden. 19 1 beruht \W sicher auf Correctur, aber mit

D-aKbBrr v. i is steht es schwerlich anders. Sam LXX haben es freilich

v. 12, Sam auch v. ie; vgl. dag. D^KH 18 i 10 22 19 10.
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dem Jahve selbst anstehen. Vielmehr entstammt die Unterscheidung

dem Bediirfniss, das Wohnen Jahves an Einem Orte und sein Er-

scheinen und Wirken an vielen Orten mit einander zu vereinigen.

Dieser Wohnort Jahves ist aber urspriinglich wohl der Sinai. Der

Mal'ak Jahve kommt als der Yermittler des gottlichen Willens an

Israel schon im Deboraliede vor (Jdc 5 as), zugleich kommt dort

Jahve selbst vom Sinai her zur Schlacht. Jahve erscheint und wallet

aber an vielen Orten im Interesse seines Yolkes. In seinem Mafak

befreit er Israel aus Aegypten (Num 20 ie) und fiihrt er es durch

die Wiiste nach Kanaan (Ex 23 *>ff. 32 M 33 sff.)
1

. Als der Fiihrer

Israels erschreckt der Mal'ak die Aegypter und vertilgt die Kanaa-

niter. Dem Bileam tritt er mit gezogenem Schwert entgegen (Num
22 s i, vgl. Jos 5 is). Er ist auch der Wiirgengel, der in der Pest

unter Israel wie unter Israels Feinden wiithet (II Sam 24 ie n n Reg
19 ss). Es ist aber auch der geistige Fiihrer Israels, der ihni Jahves

Willen offenbart. nVerfluchet Meroz", gebietet er im Deboraliede

(Jdc 5 ss). Er hat in Israel alles zu befehlen (II Sam 19 2$), er

redet daher zu den Priestern und Sehern (Num 22 35) und bestellt

auch die Helden (Jdc 6 13)
a
. Als der Berather Israels ist er auch

der Weise, der alles ergriinden kann (II Sam 14 20).

Diese Functionen des Mal'ak Jahve gehen iiber die der Lade

nur insofern hinaus, als der Mal'ak die Helden und Seher besucht 3

und auch schon in der Erzvaterzeit erscheint, iibrigens lasst sich

jede einzelne auch fiir die Lade belegen. Jdc 2 i ist unter dem

MaFak wohl geradezu die Lade gemeint. Jedenfalls wollen die

Lade Jahves und der Mal'ak in enger Beziehung zu einander ge-

dacht und verstanden sein. Es ist auch kaum zu bezweifeln, dass

1 Der Mal'ak Jahve steht Ex 14 1 in Beziehung zur Rauch- und Feuer-

sinle. Freilich sind hier zweierlei Quellen zusammengearbeitet; vgl. indessen

KUKKKN, Onderzoek* I S. 149.
* II Sam 14 IT ist unverstandlich.
1 Den altesten Sehern Israels erscheint der Mal'ak, weil Jahve auf dem

Sinai wohnt. Fiir den transcendenten Gottesglauben der spateren Propheteu
wurde diese Vorstellung uberfliissig und die Nachwirkung davon erkennt man
noch im Judenthum, sofern hier der Prophet (Jes 42 19 44 M Hagg 1 is Mai
3 i) und aach der Priester als Trager der Thora (Mai 2 7) Mal'ak Jahve beisst.

Andererseits taucht aber der alte Mal'ak Jahve in der jiidischen Vorstellung
von der Offenbarung wieder auf, weil hier der directe Verkehr des iiberwelt-

lichen Gottes mit den Menschenkindern iiberhaupt undenkbar geworden ist.

Deahalb erscheint der Mal'ak Jahve bei Zacharia. Engel vermittehi die Offen-

banmg aber t. Th. schon bei Ezechiel und dem Anonymus von Jes 40flF. Vgl.
sonat die spate Stelle I Reg 13 u.
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die Vorstellung vom Mal'ak in die Zeit vor der Eroberung Kanaans
hinaufreicht.

Lade und Mal'ak stellen somit den in Israel stets gegenwartigen
Jahve vor, am Mal'ak sieht man aber

andererseits, wie tief der
Glaube an Jahves Wohnen auf dem Sinai im alten Israel wurzelte.
Das letztere 1st ebenso wichtig wie das erstere. Denn der Gott
vom Sinai bedeutete die Einheit und das geschicbtliche Wesen des
Gottes Israels.

3. Der Cultus.

Als der unmittelbare Verkehr zwischen Gott und Menschen ist

der Cultus der urspriinglichste Ausdruck ihrer gegenseitigen Be-

ziehung, besser als der seinem Wesen nach secundare Mythus lehrt

er, wie die Menschen ihr Verhaltniss zu ihrem Gott in altester Zeit

auffassten und auf ihn einzuwirken suchten. Ebenso lehrt er aber

auch, in welcher Weise die Religion dem Gemeingefiihl ihrer An-

hanger Ausdruck gab und es zugleich immer neu schuf. Der Cultus

fiihrt die Religion in das Leben ein. Vgl. S. 26.

Auf der anderen Seite ist der Cultus aber auch ein unvoll-

kommener Ausdruck der Religion, er steht ihrer Einwirkung auf

das Leben auch im Wege und verfalscht am Ende gar die Reh'gion.

Nicht in volliger Freiheit giebt er der Frommigkeit Ausdruck, son-

dern meistens in feststehenden Formen, die von Alters her iiber-

liefert sind und sich zah behaupten. Nur langsam dringt der reli-

giose Fortschritt in den Cultus ein, er halt die Menschen bei

Anschauungen und Vorstellungen fest, die von der Religion langst

iiberwunden sind und ihren anfanglichen Inhalt und ihre Wahrheit

verloren haben. Die Schwerkraft der Masse, die dem Fortschritt

nicht folgen kann und will, macht sich deshalb gerade auf dem

Gebiete des Cultus geltend. Weil er aber nicht iiberall von der

lebendigen Religion getragen ist, verliert er auch ihr eigenthiiinliches

Wesen leicht aus den Augen, gerade auf dem Boden des Cultus

dringt fremde Religion ein, wo sie den Neigungen und Bediirfnissen

der Masse entspricht.

Die Lebenskraft einer Religion muss sich deshalb nicht zum

wenigsten darin beweisen, dass sie auf dem Gebiete des Cultus

alien diesen Hemmungen und Trubungen zum Trotz ihr Wesen be-

hauptet und ihrem geschichtlichen Fortschritt entsprechend dem

Cultus immer neuen Sinn zu geben vermag. Zu einem grossen

TheH hat auch die alttestamentliche Religionsgeschichte das zu

ihrem Inhalt.
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15. Die Wohnungen Jahves.

Der Glaube an die Allgegenwart der Gottheit ist iiberall erst

spat aufgekommen ,
er beruht auf einer ,,ungeheuren Abstraction".

In roller Consequenz hat auch die alttestamentliche Religion ihn

nie gefasst, die Juden hielten daran fest, dass der Gott des Himmels

und der Erde im Tempel wohne. Dem alten Israel gait das Land

Kanaan als Jabves Besitz und Haus (Hos 8 i 9 u), aber im eigent-

lichen Sinne wohnte er in den Heiligthumern. Freilich heisst es

schon in alterer Zeit, dass Jahve bei der gottesdienstlichen Feier

auch zum kleinsten Heiligthum komme (Ex 20 24). In dieser Vor-

stellung glich man also wohl die Vielheit der Heiligthiimer mit der

Einheit des nationalen Gottes aus, der iibrigens auch im Himmel

wohnte, urspriinglich aber auf dem Sinai 1 seinen Sitz hatte. Vom
Himmel kam er auf die Erde hernieder (Gen 11 5

7),
in Bethel stand

eine Himmelsleiter, auf der die Engel auf- und niederstiegen, urn

die Gebete seiner Diener vor ihn zu bringen (Gen 28 12). Engel
waren auch in Mahanaim (Gen 32 2

3). Aber die Himmelsleiter und

das Gotteshaus in Bethel werden (Gen 28 n) in einem Athem genannt
und man fand im Allgemeinen auch keinen Widerspruch darin, dass

der Eine Gott Israels an vielen Orten zugleich ansassig war.

Er vervielfaltigte sich sogar nach der Zahl der Heiligthiimer.
Es war ein bestimmter Jahve, der dem Abraham in Sichem efschien

(Gen 12
7), ein anderer, der beim Brunnen von Lachai Hoi zu Hagar

redete (Gen 16 is), ein anderer, der in Bethel wohnte und sich dem
Jakob auf der Flucht bier offenbarte (Gen 35

i). Hierher gehort

auch, dass die Altare und Saulen Jahves verschiedene Namen
batten, auch sie bedeuteten verschiedene Modificationen Jahves. So
hiess ein Altar n$T ni!r (Gen 22 u vgl. v.

s), ein anderer *& rrw (Ex
17

is), ein anderer B^V m,T (Jdc 6 24). Die Saule von Sichem hiess

b\ry?: v6$ b$ (Gen 33 20) und f?rrv3 b\t gar der Ort von Bethel

(Gen 36 7 vgl. 31 13). Jahve wurde aber auch an verschiedenen Orten
mit verschiedenen Namen angerufen, in Beersaba hiess er D^lr ^8 (Gen
21 33) und somit gab es fiir die Israeliten einen Jahve von Beer-
saba wie von Bethel und Dan (Gen 31 13 Am 8 u). Auch mit Baal-
namen wurde Jahve angerufen (Hos 2 19 Seph 1 4 LXX).

Dass Jahve sich in dieser Weise vervielfaltigte, war z. Th. in

der Mannigfaltigkeit seines geschichtlichen Waltens begriindet. Schon

1

Vgl. oben S. 34 f. Er wohnte freilich, wenigstens nach spaterer Vorstellung,
eher fiber dem Sinai als auf ihm (Ex 3 s 19 u is, vgl. auch Jdc 5 5).
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der Einzelne konnte in seinen Erlebnissen an jedem Orte das Walten
Jahves in so ausserordentlicher Weise fiihlen, dass er sich vor ihm
als einem Gegenwartigen niederwarf (Gen 24 26 52 47 si Jdc 7 15 vgl.Ex 4si). Aber wo Israel in besonderem Masse sein Walten und
seine Nahe spiirte, da konnte man ihm auch uberall einen Altar

bauen, als an einem Gnadenort seines geschichtlichen Waltens. In

Gilgal bei Jericho hatte Israel beim Einbruch in Kanaan zuerst im
Lager gestanden, von dort aus hatte man die ersten Schlage gegen
die Kanaaniter gefiihrt (Jos 5 wff.), noch zu Sauls Zeit stand Gilgal
deshalb in hohem Ansehen (I Sam 11 15 15). Eine ahnliche Bedeu-

tung hatte Silo, das lange Zeit der Sitz der Lade und ihrer Priester-

schaft gewesen war. In
C

0fra hatte Gideon, der Besieger der

Midianiter, wie ein Konig geherrscht und dort ein kostbares Gottes-

bild gestiftet. Einen wesentlich geschichtlichen Ursprung hatte auch

die Heiligkeit des jerusalemischen Tempels, Jerusalem war die Stadt,

wo David gelagert hatte (Jes 29
i). Saul hatte auf dem Schlachtfelde

seines ersten Sieges seinen ersten Altar gebaut (I Sam 14 35).

Indessen wird die Heiligkeit der Cultusstatteu, von denen die

Genesis erzahlt, auf Gotteserscheinungen zuriickgefuhrt, die die Erz-

vater an den betreffenden Orten hatten, und ebenso erscheint Jahve

oder sein Engel dem Josua in Gilgal, dem Gideon in
C

0fra und

dem David auf der Tenne Ornans 1
. Durch solche Erscheinungen

stiftete Jahve ein Gedachtniss seines Namens, d. h. einen Cultus an

diesen Orten (Ex 20 24). Wie er sich einmal hier gezeigt hatte, so

wollte er sich stets hier finden lassen. Immerdar konnte man hier

sein Angesicht sehen (mtr
1 \)$~n$ n!n), weun auch nicht in so un-

mittelbarer Weise wie bei der Stiftung des Heiligthums, so doch in

Anschauung eines heiligen Gegenstandes ,
in dem er gegenwartig

.war. Diese Gotteserscheinungen haben aber zur Voraussetzung,

dass die Gottheit von jeher an jenen Orten wohnte. Sie war von

Natur auf Erden ansassig und zwar an vielen Orten. Es mag vor-

gekommen sein, dass die Gottheit spaterhin auch durch das blosse

Bediirfniss des Cultus an einzelnen Orten localisirt wurde, abe^r
ihren

letzten Grund hatte die Vielheit der Heiligthumer in aller Welt

und so auch fur Jahve und Israel in der natiirlichen Heiligkeit

vieler Orte (vgl. oben S. 22 f.).

Die Heiligkeit einer Cultusstatte beschrankt sich nicht auf die

einzelnen heiligen Gegenstande, die sie enthalt, heiliger Boden (Ex

1 Etwas anders ist es schon, wenn der grosse Stein bei Beth Settles da-

durch heilig wurde, dass der Wagen mit der Lade an ihm Halt machte

(I Sam 6 u).

Smend, Alttestamentliche Keligionsgeschichte. 2. Aufl. 9
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3 5 Jos 5 15) 1st vielmehr innerhalb eines bestimmten Umkreises ihr

ganzes Gebiet (arabisch hima, griechisch TEJXSVOC). In Jerusalem gait

dafiir der ganze Raum, den die Mauer des ausseren Vorhofs ein-

schloss (Ez 42 20). Das alles war Wohnung der Gottheit 1
. Ur-

sprunglich batten hier Damonen gehaust und dann war entweder

einer von ihnen zur Gottheit geworden oder eine Gottheit anderen,

z. B. himmlischen, Ursprungs war hier nach Art der irdischen Gotter

angesiedelt. Aber in besonderem Masse galten Quellen, Baume

oder auch Steine als Wohnungen der Gottheit.

Vielleicht wurde die Gottheit mit diesen Dingen zuweilen

geradezu verwechselt, aber urspriinglich ist das nicht. Eine gewisse

Unterscheidung von Leib und Seele ist uralt und man iibertrug sie

nach Bediirfniss auf alle Gegenstande der Aussenwelt. Die Gott-

heit wohnte vielmehr in diesen Dingen. Fiir unsere Vorstellung

besteht nun ein erheblicher Unterschied zwischen heiligen Quellen

und Baumen und heiligen Steinen. Es erscheint uns leicht be-

greiflich, dass namentlich die Bewohner der Wtiste in Quellen und

Baumen ausserordentliche Manifestationen der Gottheit sahen und

in ihnen ihr Leben und ihre Leben spendende Macht anschauten.

Ein Stein oder ein Felsblock, meinen wir dagegen, hatte wohl durch

besonders auffallende Form oder Farbe die Aufmerksamkeit erregen,

aber wegen seiner Natur nicht leicht als Wohnung der Gottheit vor-

gestellt werden konnen. Inzwischen fragt es sich, ob die altesten

Menschen einen solchen Stein in dem Masse, wie wir das gewohnt

sind, als todt betrachteten im Unterschiede von Quellen und Baumen.
Immerhin mogen die Steine grossentheils auch wegen des cultischen

Bediirfnisses zu Wohnungen der Gottheit geworden sein. Der Stein

ist der einfachste Korper von deutlich begrenzter und stets gleich

bleibender Gestalt, der sich den Menschen bietet. Deshalb war er

zum Zielpunkt der der Gottheit gewidmeten Huldigung und Andacht

vorziiglich geeignet.

Dass man die Gottheit nicht mit einem Stein identificiren

wollte, zeigt sich auch darin, dass oft eine Mehrheit von Steinen

neben einander stehen, die einer Gottheit geweiht sind. So die

beiden Saulen des Melkarth, die sieben Steine der Araber bei

Herodot (s. oben S. 27) und am Ende auch die ofter vorkommen-
den zwolf Steine Israels. Aehnlich stand es mit der Mehrheit

heiliger Baume a
. Dass aber auch die Hebraer Quellen, Baume und

1 Ein Temenos ist eigentlich auch der Garten von Eden.
1 Der 'Uzza der Araber waren im Thale Nachla drei Samurabaume heilig,

einen nach dem anderen musste Chalid auf Muhammeds Befehl umhauen. Aber
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Steine als Wohnungen Jahves betrachteten, ist aus der Geschichte
der heiligen Baume und Steine des A. T. gewiss

1
.

HeiligeWasser werden im A. T. nicht haufig erwahnt, und formliche

Verehrung von Quellen lasst sich bei den Hebraern iiberhaupt nicht

mehr nachweisen, sondern nur noch erschliessen. Fur heilig galten
die Quelle Rogel, bei der Adonia sein Opfermahl hielt (I Reg 1

9),

und die Quelle Gihon, bei der Salomo gesalbt wurde (I Reg 1
33).

Aber auch die Heiligkeit von Beersaba, Lachai Roi und Kades be-

ruhte auf der Heiligkeit der Quellen oder Brunnen, die in den be-

treffenden Erzahlungen eine so grosse Rolle spielen.

Viel starker tritt die Verehrung heiliger Baume hervor, sie ist

evident aus der Verehrung, die ihre kunstlichen Nachbildungen, die

Ascheren, bis auf die Zeit Josias fanden 2
. Wie die Kanaaniter

den Baal, so verehrten auch die Israeliten den Jahve runter jedem

griinen Baum". Unter dem Baum von Mamre sass Jahve, als er

bei Abraham zu Gaste war (Gen 18 4), unter dem Baum von
C

0fra,

als er dem Gideon erschien (Jdc 6 u), unter dem Baum von Sichem

baute Abraham den Altar (Gen 12 e) und vergrub Jakob die Gotzen

seiner Weiber (Gen 35 4). Augenscheinlich waren es auch heilige

Baume, unter denen Debora (Gen 35 s) und Saul (I Sam 31 is) be-

graben sein sollten. Ebenso steht es mit dem Baum, den Abraham

in Beersaba pflanzte (Gen 21 33). Dem Rauschen der Baume ent-

nahmen vielleicht nicht nur die Kanaaniter eine Offenbarung

(rnlD fibs Gen 12 6 und &WW J^ Jdc 9 37, vgl. II Sam 5 24),
unter

einem heiligen Baum sollte auch die Richterin Debora gerichtet

haben (Jdc 4s)
3

.

Das bekannteste Beispiel des hebraischen Steincultus ist der

Stein Jakobs, der in Bethel neben dem Stierbild verehrt wurde (Gen

erst als er den dritten umhieb, sprang die 'TJzza in Gestalt eines "Weibes heraus

(WELLHAUSEN, Skizzen III 2 36 f.). Einen anderen Sinn hat es, wenn der MT den

einen Baum von Mamre, von dem mit Recht in der LXX zu Gen 13 IB 14 is

18 * die Rede ist
,
in eine Mehrheit von Baumen verwandelt. Damit will er

den Baumdienst von Mamre, der einigermassen bis auf den heutigen Tag be-

steht, eliminiren.

1

Vgl. hierzu besonders BAUDISSIN, Studien II 148 ff. KUENEN, Godsd. I 392.

Ueber heilige Wasser besonders W. R. SMITH, Rel. Sem. 8 S. 166 ff.

2 Jeremia imputirt seinen Zeitgenossen, dass sie zum Holze sagen: nmem

Vater bist du" und zum Steine: ndu hast mich geboren" (2). Er meint die

Ascheren und Masseben. Vgl. aber auch Jes 1 29.

8
Unaufgeklart ist bisher, weshalb Jahve in einem feurigen Dornbusch er-

scheint (Ex 8.). Vgl. WELLHAUSEN, Proleg.* S. 344, 350. W. R. SMITH, Rel.

Sem. 2 S. 193.

9*
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28 10 ff.)-
Diesem Steine entstammt Jakobs Traum, es ist eine Incu-

bation, und im Hintergrunde liegt dabei die Vorstellung, dass die

Gottheit in dem Steine wohnte. Dass Jakob den Stein salbt, hat

fur den Erzahler freilich den Sinn, dass er ihn dem Jahve weiht, aber

ursprunglich hat diese Salbung den Sinn einer Salbung oder auch

Speisung der Gottheit. Vielleicht bedeutete ^ n'S (= paitoXoc,

pairoXtov) eigentlich geradezu den heiligen Stein (Gen 28 22). Heilige

Steine standen bis auf die Zeit des Deuteronomiums neben den

Altaren Jahves. Man deutete sie in Gedenksteine um l

,
aber schliess-

lich musste man sie zerstoren, weil ihr eigentlicher Sinn zu tief im

Volksbewusstsein haftete. Ursprunglich waren diese Steine Woh-

nungen der Gottheit und Altare zugleich. Indem man das Blut an sie

brachte, brachte man es an die Gottheit. Deshalb sagt Porphyrius

(de abstin. II 56), die Araber gebrauchten den Altar als Gottesbild.

Spater verbrannte man Theile des Opfers fur die Gottheit, vermuth-

lich fiihrte das dahin, dass man neben dem Stein noch einen Altar

erbaute. Aber die Araber verwandten beim Opfer kein Feuer und

auch bei den Israeliten geschah es nicht immer (I Sam 14s2ff.)
2

.

Um einen in situ verehrten Stein handelt es sich vielleicht bei

dem von Beth Semes (I Sam 6 u). In anderen Fallen war der

Stein ein aus dem Boden hervortretender Fels p iat
), so in

C

0fra

(Jdc 6 20) und in Sor
c

a (Jdc 13 19 f.) und vielleicht auch in Jerusalem

auf der Tenne Ornans, wo noch jetzt der Felsendom einen heiligen

Felsen in sich schliesst. Auch der Stein in
C

0fra befand sich wahr-

scheinlich bei einer Tenne, und an Tennen, die in Kanaan regel-

massig auf den Bergen waren, lagen vielleicht die meisten Bamoth

(Hos 9
i). Es lag nahe, die das Korn spendende Gottheit eben da

in dem zu Tage tretenden Felsen zu verehren. Bama 3 heisst ur-

sprunglich Berg, dann das auf ihm befindliche Heiligthum und, weil

die meisten kanaanitischen Heiligthumer auf den Bergen lagen
4
,

1 Gen 31 ff. Jos 4 9 so 24 zsf. I Sam 7 12 vgl. Ex 24 4. Dagegen ist Gen 33 to

die Masseba von Sichem durch Correctur in einen Altar verwandelt. Abraham
wird in der Genesis mehr mit den heiligen Baumen, Jakob mehr mit den Steinen

in Verbindung gebracht. Schwerlich soil damit Abraham als Trager einer reineren

Religion hingestellt werden. Den Spateren waren wenigstens die heiligen Baume
ebenso argerlich wie die Steine.

8 Im Wege steht dabei nur, dass der Altar r\3Jto (Schlachtstatte) heisst.

Dagegen scheint nftn Brandstatte zu bedeuten (WELLH. Gesch. 3
129).

8
?
""?9> wie auch Mesa das von ihm erbaute Heiligthum nennt, iat gewiss

ein kanaanitisches Wort. I Sam 9 u 10 e I Reg 3 4 und noch Am 7 9 steht es in

unverfanglichem Sinn.
4
BAufjedem hohen Berge und unter jedem griinen Baum" (Jer 2 so 3 a Dt 12s).
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iiberhaupt das Heiligthum, auch das im Thai gelegene (Jer 7 si

II Reg 236). Natiirlich kann aber die Heiligkeit des Sinai, des

Basanberges, desKarmel u.s.w. auf dieseWeise nicht erklart werden.
Dass man die Gottheit nicht mit Quellen, Baumen und Steinen

identificirte, ist auch daraus deutlich, dass man sie dabei in Thier-

gestalt und spater in Menschengestalt vorstellte 1
. Das Thier, so

viel es auch vom Menschen uberwaltigt wird, scheint in vieler Hin-
sicht ihm uberlegen zu sein. Manche Thiere iibertreffen ihn an
Kraft und an Scharfe der Sinne, sie alle aber charakterisirt eine

eigenthumliche Sicherheit und Folgerichtigkeit des Handelns, die

als Weisheit erscheint. Die Nutzlichkeit und Unentbehrlichkeit

vieler Thiere fur den Menschen kommt hinzu. Ein gottliches Thier

ist bei den Semiten uberall die Schlange
2

,
bei den nordlichen Semiten

finden sich auch Stier und Adler. Die anthropomorphische Gottes-

vorstellung hat dagegen zur Voraussetzung das Bewusstsein, dass

der Mensch Herr ist u'ber die Natur. Sie ftihrt schliesslich zur

iibersinnlichen.

Anfangs sucht der Mensch die Gottheit in gegebenen Gegen-
standen der Aussenwelt, dann aber sucht er selbst Gegenstande zu

schaffen, in denen sie bei ihm wohnen soil. So in der Aufrichtung
von Steinen und kiinstlichen Baumen. Die Steine von Bethel und

Sichem werden von Jakob und Josua aufgerichtet und eben dadurch

zu Masseben (
i

"'?3f
)? Gen 28 is 33 20 Jos 24 25). Sodann kamen neben

den natiirlichen Masseben kiinstliche auf (Hos 10 i), vor dem Ternpel

Salomos standen eherne Saulen. Statt der natiirlichen Baume, die

nicht uberall gewachsen waren, setzte man Pfahle in den Boden,

die man nach Art jener schmiickte, die sog. Ascheren ('"n#K).

Masseben und Ascheren standen 6'fter neben den Altaren Jahves

(Dt 16 21 f. Hos 3
i).

Auch im Tempel von Jerusalem befand sich

eine Aschera (II Eeg 21 1 23 e).
Im ehernen Meer war kunstlich

ein Wasser geschaffen.

Steinsaulen und kunstliche Baume haben eine ganz allgemeine

Bedeutung
3

,
erst spater entstehen Bildwerke, die die Gottheit in

1

Vgl. WELCKER, Griechische Gotterlehre I 59.

2
Vgl. BAUDISSIN, Studien I 257 ff. NOLDEKE, Ztschr. f. Volkerpsychologie

I 412ff. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 152ff. PIETSCHMANN, Geschichte der Pho-

nicier S. 227. W. R. SMITH, Eel. Sem. 2 S. 166 ff. Schlangen und Drachen

wohnten oft in heiligen Wassern (a. a. 0. S. 168, 172, 177).
- BocksgeBtalt

legte man spater den Gottern der Bamoth bei (Lev 17?).

3 Man deutete schon im Alterthum die Masseben vielfach als Phallen,

d. h. als Darstellungen des mannlichen Gliedes. Aber sie waren unterschiedslos
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ihrer individuellen Eigenthumlichkeit darstellen. Anfangs sollen sie

ihre wirkliche Gestalt wiedergeben, spater sollen sie nur symbolisch

ihr Wesen ausdriicken. Die Aufrichtung von heiligen Steinen,

Baumen und Bildern bedeutet zunachst nicht, dass der Mensch die

Gottheit in seiner Gewalt zu haben meint. Sie bedeutet vielinehr

ein yiel innigeres Gefiihl der Gemeinschaft zwischen ihr und den

Menschen, als es der Verehrung eines gegebenen Gegenstandes zu

Grunde liegt. Die Menschen laden damit die Gottheit ein, bei ihr

zu wohnen und sie willfahrtet dem Wunsche ihrer Diener 1
.

Die Gottesbilder galten bei den Arabern fur auslandischen

Urspnings und dass sie es wirklich warn, beweist wohl der Umstand,

dass die arabischen Ausdriicke fiir Gottesbild nicht arabischen Ur-

sprungs sind. Es fragt sich, ob die Hebraer zu Moses Zeit schon

Gottesbilder batten. Wenn die Spateren das Israel der Wiisten-

zeit und ebenso die Vater in Aegypten und jenseits des Eufrat des

Bilderdienstes beschuldigen (Ex 32 Jos 24 2 u 1524), so ist darauf

nicht viel zu geben. In der Erzahlung vom goldenen Kalbe (Ex 32)

ist der Bilderdienst Nordisraels antedatirt. Aber schon in der

Richterzeit kannten die Israeliten das sog. Efod, d. h. ein mit Edel-

metall iiberzogenes Gottesbild 2
. Gideon liess aus der midianitischen

Beute ein Efod anfertigen, das den Jahve darstellte (Jdc 827). Damals

erscheint es auch als das Charakteristikum des Berufspriesters, dass

er ein Efod zu behandeln weiss (Jdc 17 18). Vor dem Efod befragte

man gewohnlich das heilige Loos 3
. Auch die Priesterschaft der Lade,

das Haus Elis, hatte wenigstens nach dem Verlust der Lade im

Heiligthum zu Nob ein Efod (I Sam 21 10 23 6 9 30
7).

mannlichen und weiblichen Gottheiten geweiht. Vgl. auch W. R. SMITH, Rel.

Sem. 2
S. 456 f. Die Aschera ist Jdc 3 7 1 Reg 18 19 falschlich mit der Astarte

in Verbindung gebracht.
1
Vgl. W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 209 ff.

2
Vgl. Jes 30 22. Eigentlich heisst T1B Ueberzug, Kleid. Unklar ist,

weahalb auch das Priesterkleid so heisst. Es wird freilich zur Unterscheidung
13 t'IBH Blinnenes Efod" genannt (I Sam 2 is 22 is II Sam 6 u). Aber dass

Gottesbild und Priesterkleid denselben Namen haben, ist auffallig. Vielleicht

kleidete man urspriinglich das Gottesbild in 13 1BK, das spater beim Gottes-

bild durch 3H^ niBK und F]p3 11BK ersetzt wurde, wahrend T3 T1B Priester-

tracht wurde. Das Priesterkleid ist naturlich auch in der spaten Stelle I Sam
2 sg gemeint. Aber der Ausdruck TlBJ< K^3 (vgl. I Sam 22 is) fur die Tracht
des Priesters ist sehr auffallig, ursprunglich bedeutet er gewiss das Gottesbild

tragen, wie das I Sam 14 3 is LXX auch offenbar der Fall ist. WELLHAUSEN
postulirt fiir TICK im Sinne von Gottesbild die Aussprache 1^$ (Israelit. Ge-
schichte 8 S. 95).

' Wie Nebukadnezar vor den Therafim (Ez 21 20).
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Vom Efod waren verschieden die Therafim, sie batten auch
eine andere Bedeutung, wie schon das Nebeneinander von Efod und
Therafim in den Heiligthiimern beweist (Jdc 17 5 Hos 3 4). Die
Therafim waren eigentlich Hausgotter, noch in der Erzahlung I Sam
19 13 wird ein Therafim, das Menschengestalt hatte, in Davids Hause

vorausgesetzt. Nach Gen 31 19 aoff. hatte Rahel das Therafim ihres

Vaters gestohlen. Ob damit den Therafim Israels aramaische Her-
kunft beigelegt werden soil, ist zweifelhaft. Es ist das freilich wohl
die Meinung der spateren Stelle Gen 35 2 4, wonach Jakob die

Gotter und Amulete seiner Weiber vergrub. Aber mit den Amuleten
stand es gewiss anders.

Inzwischen gab es ausser Efod und Therafim noch Gottesbilder

anderer Art l
. Oefter wird zwischen "?CB und '"995 (oder ^W) unter-

schieden (Dt 27 15 Hab 2 is Nah 1 u Jes 48 5).
fi=o war ein gegossenes

Bild wie das Stierbild von Bethel (Ex 324 Hos 13s)
2
,
^OD dagegen

eigentlich ein Bild von Holz oder Stein (Jes 45 20 Dt 75 12 a), wenn-

gleich es auch das Gottesbild schlechthin bezeichnet (Ex 20 4 Jes

42
s). Die gegossenen Gottesbilder waren naturlich spater auf-

gekommen, im alteren Dekalog werden nur sie verboten (Ex 34 n),

damit wird aber das ^82 im engeren Sinne stillschweigend an-

erkannt 3
. Das Efod war aber urspriinglich (trotz Jes 30 22) gewiss

auch ein mit Edelmetall iiberzogenes Schnitzbild und reicht wohl in

die Zeit Moses hinauf, dagegen muss die eherne Schlange, die Num 21

auf Mose zuriickgefiihrt wird, eben weil sie gegossen war, jiingeren

Ursprungs sein.

Einfachheit charakterisirte den althebraischen Cultus iiberhaupt

und so namentlich die Heiligthiimer. Sie waren auch klein. Urn

eine seinen Anspriichen genugende Antrittsfeier zu halten, musste

Salomo zu der grossen Bama der Kanaaniter von Gibeon gehen

(I Reg 3
4). Der heilige Stein oder Fels diente ofter noch zugleich

als Altar (Jdc 6 20 13 19 I Sam 6 u 14 32
ff.).

Aber allmalig drang

die Scheidung durch. Mit der Zeit mehrten sich auch die Gottes-

bilder, auch die kostbareren (Jes 2 s). Friiher waren die Efode

1 Das einzige erhaltene altsemitische Cultbild ist das in Sengirli gefundene

Bild des Adad im Berliner Museum. Es stellt eine Steinsaule dar, die ab-

gesehen vom Kopf nur andeutungsweise die Gestalt des Gottes giebt. Von

solcheu Gottesbildern ist im A. T. nicht die Rede, sie werden aber wohl vor-

gekommen sein (vgl. Jdc 3 19).

2 Doch vgl. auch Hos 8 e, wo D^ntf, wenn es wirklich Splitter bedeutet,

auf einen hb'lzernen Kern des Stierbildes hinweisen wurde.

3 ITeber das Bilderverbot von Ex 20 4 f. s. o. S. 43 Anm.
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selten. Gideon liess zur Feier des Sieges tiber Midian ein Efod

machen, das er in
C

0fra aufstellte. David musste sich glucklich

schatzen, dass er auf seiner Plucht vor Saul bestandig von einem

Efod berathen war (I Sam 23 e). Ahia, heisst es, trug n das Efod"

vor Israel (I Sam 14 is LXX), als ob es nur eines gegeben hatte.

Mit der Seltenheit der Gottesbilder steht es aber nicht in Wider-

spruch, dass in der Richterzeit ein reicher Privatmann Micha ein

Efod und ein Gotteshaus besass (Jdc 17 is)
1

. Der Stamm Dan be-

sass bis dahin augenscheinlich kein Gottesbild.

Die Gestalt der Bilder war verschieden. In Juda raucherte

man der ehernen Schlange (II Reg 18 4).
Man wird dabei an die

Schlangengestalt der Serafim, aber auch an den Schlangenstein (I Reg
1 9) und die Drachenquelle (Neh 2 13) bei Jerusalem erinnert. In

Bethel stand ein Stierbild und ebenso nach I Reg 12 2s so in Dan.

Ein Gottesbild in Dan stammte nach Jdc 17 sff. 18 31 von jenem
Micha. Man darf diese Nachrichten vielleicht dahin combiniren,

dass schon das Bild Michas ein Stierbild war. Dass Jerobeam die

Stierbilder zuerst aufgebracht habe, sagt nur ein spater Erzahler,

und auf diese Behauptung ist nicht mehr zu geben als auf die

andere, dass er die Bamoth stiftete. Vermuthlich war das Stier-

bild, das aus der Wiiste nicht wohl stammen kann und bei den

Nordsemiten weit verbreitet war, von den Kanaanitern ubernommen.

Aber die Hebraer deuteten es urn, sie sahen in ihm nicht die

zeugende Naturkraft, sondern die Sieg gebende Macht ihres Gottes

(Num 23 22 24 s)
2

. Auch die Menschengestalt kam vor. Menschliche

Gestalt hatte das Therafim in Davids Hause, aber es gab auch

Cultbilder dieser Art. Die i?| ^X Ez 16 n konnen nicht wohl

anders verstanden werden.

Gott hiess das Gottesbild (Jdc 18 24) und im hochsten Masse

gait es als ein Sitz der Gottheit. Wie sehr das von der Lade
Jahves gait, ist schon gesagt (S. 44). Man kiisste die Bilder (Hos
132 1 Reg 19

is), und der Ausdruck "
M?>~riK n^rr bedeutet urspriing-

lich wohl, dass man sie mit der Hand streichelte, wie das bei den
Arabern iiblich war.

Bemerkenswerth ist noch, dass in den Heiligthiimern neben dem
Efod auch Therafim standen (Jdc 17 5 Hos 3

4). Natiirlich waren hier

1

Vgl. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 130.
1 Jahve heisst ofter noch in spaterer Zeit Sp^ T3$. Das heisst eigent-

lich wohl der Stier Jakobs, wenngleich die Punctation (T5H statt T^K) dies

Verstandniss abschneiden will. Tag heisst freilich uberhaupt stark", es wird
auch von den Engeln gesagt (Ps 78 u).
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die Therafim dem Efod, das den Jahve darstellte, untergeordnet,
als Geschlechts- und Hausgotter waren sie ferner israelitisch

,
aber

Jahve duldete in seinem Hause diese Genossen neben sich.

Heilige Zelte oder auch Gotteshauser gab es nur da, wo ein

Gottesbild sich fand, auch war nur da ein standiger Priester nothig,
der es bewachte und zu behandeln verstand. Die Lade Jahves

stand zu Davids Zeit unter einem Zelte (II Sam 6 n I Reg 1 99

2 as so), und unter einem Zelte hatte sie gewiss seit Moses Tagen

gestanden, wie das ihrer Herkunft entsprach (II Sam 7 e 11 11).

Aber auch sonst scheinen heilige Zelte ofter vorgekommen zu sein

(Ez 16 IB 23 4 Hos 9 e, vgl. n^C!* Gen 36 2 und die Aschera-

Zelte II Reg 23 7). Dieser Umstand spricht iibrigens dafiir, dass

die Einrichtung der Cultusstatten nicht schlechthin kanaanitisch

war. Denn diese Zelte stammten eher aus der Wiistenzeit Israels.

In diesem Falle wiirden sie aber beweisen, dass Gottesbilder oder

wenigstens andere bewegliche Symbole Jahves nach der Art der

Lade schon vor der Eroberung Kanaans bei den Hebraern iiblich

waren.

Es scheint, dass die Lade in Silo zuletzt in einem steinernen

Tempel verwahrt war (I Sam 1 3 vgl. Jer 7). Solche Tempel waren

wesentlich nach kanaanitisch-phonicischem Muster gebaut und ein-

gerichtet. Im Tempel Salomos darf man keine Symbolisirung des

altisraelitischen Jahveglaubens suchen. Seine Anlage und Aus-

stattung folgte in jeder Hinsicht fremden Vorbildern
1
.

1

Vgl. die Realwb'rterbiicher und NOWACK, Archaol. IE 25 ff. Besonders

auffallig ist die Aehnlichkeit mit dem von Hierapolis (Bambyke) in Syrien, wie

Lucian (de dea Syra) ihn beschreibt. Auch dieser Tempel war von zwei Mauern

umgeben, von denen die eine jiingeren Ursprungs war. Hervorgehoben wird

die Heiligkeit des nordlichen ausseren Vorhofs, hier standen die beiden Saulen,

die Dionysos errichtet haben sollte (vgl. Ez 8 s Lev 1 n). Der Tempel selbst

war nach Osten gerichtet, er stand auf einer zwei Klafter hohen Grundlage (vgl.

Ez 41 s), eine steinerne Treppe fiihrte hinauf. Er zerfiel in Vorhalle, Haupt-

raum und Hinterraum. Die Vorhalle hatte vergoldete Thiiren, stark vergoldet

waren im Inneren die Wande und namentlich die Decke. Die Cella, die nur

von Priestern und zwar nur von den fxaXicta a^.^oi unter ihnen betreten

wurde, war iiber den Hauptraum ein wenig erhoht, aber- (wie urspriinghch auc

das Debir in Jerusalem) durch keine Thiiren abgesperrt, sondern nach vorn ganz

offen. Hier thronte die Hauptgottin, von Lucian Hera genannt, auf Loweii,

der Hauptgott (Zeus) auf Stieren ( 28-31). Zahme Stiere, Pferde Adler

Baren, Lowen waren im Vorhof ( 41). Die Priester hatten weisse Kleider und

Filzhiite (ic^ot), der Hohepriester ein Purpurkleid und ein goldenes Dmdem

(S 42). Auf dem ehernen Altar im Vorhof wurde zweimal taglich geoptert

Tempelsanger stimmten dazu heilige Lieder an, die von Tempelmusikern nut
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Bei alledem blieb aber die alte Einfachheit in Ehren, an der

die Wahrheit des Cultus zu hangen schien und in bohem Masse

wirklich hing. Noch lange empfand man Widerwillen gegen Altare

aus behauenen Steinen. Das Eisen, das iiber dem Stein gescbwungen

wurde, entweihte ihn, d. h. eigentlich: es vertrieb das in ibm woh-

nende Numen. Deshalb fordert das Bundesbucb Altare aus Erde oder

aus unbehauenen Steinen (Ex 20 24 25). Vollends anstossig erschien

bei dieser Denkweise gewiss der eherne Altar Salomos. Anstossig

erscbienen auch die gegossenen Gottesbilder als Producte des Luxus,

und die Abneigung gegen steinerne Gotteshauser blieb lange lebendig

(II Sam 7
e).

16. Opfer und Gaben.

Der Cultus war in erster Linie Gottesdienst, n dienen" (~&V) ist

der allgemeinste Ausdruck fur seine Uebung (II Sam 15
s). Die

Gottheit forderte diesen Dienst. Wenn sie sich irgendwo zeigte,

wollte sie damit geehrt sein, sonst brachte sie vielleicht Krieg oder

Pest iiber die Saumigen (Ex 3 is 5 a).
Als der Herr seiner Diener

forderte auch Jahve Huldigung und zwar in der Form von Ge-

scbenken. Die Opfer heissen deshalb f?1i? und '""7^. Wer sich

ihm nahte, durfte nicht mit leeren Handen kommen (Ex 34 20 23 is

Dt 16 ie). Ein standiger Tribut an die Gottheit waren die Erst-

geburten vom Vieh und die Erstlinge und der Zehnte 1 von der Ernte.

Man brachte ihr von allem dar, was sie den Menschen an Vieh,

Korn, Oel und Wein verlieh. Damit bezeugte man es, dass man
alle diese Dinge eben ihr verdanke und bat sie zugleich um weiteren

Segen. Man glaubte wohl auch, dass sie an den Giitern, die sie

hervorbrachte
,

als solchen Gefallen habe und sie auch deshalb zu

einem Geschenk fur sie besonders geeignet seien. Man gelobte ihr

auch ausserordentliche Gaben, falls sie diesen oder jenen Wunsch

erfullte, ein Opfer, auch wohl ein Kind fur den Dienst am Heilig-
thum. Solche Gelubde (I'M, a^tf von tbV bezahlen) spielten eine

grosse Rolle im Cultus, jeder TVohlhabende hatte alljahrlich der-

artige Schulden zu bezahlen (I Sam 1
21). Die Gabe musste auch

Floten und Becken begleitet warden ( 43, 44). Opferthiere waren mannliche
und weibliche Kinder, Ziegen und Schafe ( 54). Die Eunuchen des Tempels
mussten nach Moglichkeit jede Beriihrung, ja den Anblick von menschlichen
Leichen meiden, anderenfalls waren sie kiirzere oder langere Zeit vom Tempel
ausgeschlossen ( 52, 53).

1 Wohl mit Unrecht meint W. R. SMITH (Rel. Sem. 2 S. 245 ff.), dass der
Zehnte ursprunglich dem Konige und spater erst der Gottheit gehort habe.
Fiir das A. T. wenigstens ist die alte Stelle Gen 28 21 von grosserem Gewicht
als die spate I Sam 8 is.
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von Werth sein, die Menschen sollten es sich etwas kosten lassen,
und lange konnte das alte Israel seine ganze Seele in die Opfer-
gabe legen. nWenn Gott mit mir sein wird und mich behiiten auf
diesem Wege, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleider an-

zuziehen giebt und ich wohlbehalten heimkehre in mein Vaterhaus, so
soil dieser Stein, den ich zu einer Saule aufgerichtet habe, ein Gottes-
haus werden und alles, was du mir giebst, will ich dir verzehnten"

(Gen 28
2off.). So konnte die Eeligion scheinbar im Cultus aufgehen.

Jedenfalls gab es in altester Zeit keinen Gottesdienst ohne Gabe
oder Opfer, im A. T. heisst nGott suchen" stets auch opfern

1
.

Aber mit der Vorstellung, dass man die Gottheit beschenke

und ihr Tribut zahle, concurrirte die ebenso alte und vielleicht noch

altere, dass man sie mit dem Opfer speise. In alter Zeit brachte

man ihr die Gabe in derselben Form dar, in der die Menschen sie

genossen, das Korn als Brot, die Trauben als Wein, die Oliven

als Oel, die Thiere geschlachtet und zubereitet (vgl. Jdc 6 igf.). Das

Opfer war also auch ein Mahl fur die Gottheit. Altar und Tisch

sind Wechselbegriffe (Ez 41 22), noch im Buche Maleachi wird der

Altar der Tisch Jahves genannt (1 7 12), und noch im Priestercodex

heisst das Opfer, auch das blutige, das Brot Jahves (Lev 3 11 ie u. 6.)

Urspriinglich sollte Jahve Fleisch essen und Blut und Wein trinken,

auf ihn selbst sollte das Oel kommen, mit dem man seine Saule

salbte. So lacherlich das den spateren Juden war (Ps 50
is),

ihre Vor-

fahren batten wie alle auderen Menschen einst so gedacht. Spater

wollte man freilich den Genuss Gottes am Opfer auf den Geruch, als

die am wenigsten materielle Form des Geniessens, beschranken. Des-

halb verbrannte man die Opferstiicke , n siisser Geruch" (Pin
11

; p^)

sollte der Effect sein (vgl. auch I Sam 26 19). Zur Voraussetzung

hat das wohl die himmlische Natur der Gotter (s. S. 22). Die

Folge war iibrigens, dass man die Gaben unzubereitet der Flamme

iibergab. Daneben erhielten sich aber die altesten Formen der Dar-

bringung in den Schaubroten und in der Ausschiittung des Blutes

und des Weines am Fuss des Altars. Freilich mussten die Schau-

brote wie das Mehl schliesslich von den Priestern verzehrt werden,,

in altester Zeit iiberliess man auch wohl das Fleisch den Raub-

thieren und Raubvogeln
2

. Denn streng durchfuhrbar war die Vor-

1 Ebenso 1st Tn#,-l (fleheri) nach dem Arabischen urspriinglich
= opfern

(WELLHAUSEN, Gesch. 8 S. 102).
2
WELLHAUSEN, Skizzen III 2

78, 120 f. Eine Spur davon vielleicht noch

Gen 15 n. Vernichtet wurde das der Gottheit Geweihte im Banii (s. S. 39), der

freilich in verschiedenen Abstufungen vollzogen wurde. Vgl. die Realworterbiicher.
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stellung einer Speisung der Gottheit naturlich nicht, man constatirte

aus allerlei Zeichen, ob die Gottheit das Opfer annahm, nauf es

sah u
(Gen 4 4),

oder nicht.

Aber fortleben musste jene Vorstellung, weil das Opfer als

Communion der Menschen mit einander und mit der Gottheit gait

(vgl. S. 27). Durch das Opfer luden die Menschen die Gottheit

ein, bei ihrem Heiligthum zu erscheinen, zu Balaks Opfer kommt

sie heran (Num 23). Durch feierliche Ausrufung des Gottesnamens

( Dtf5 K^R) forderte man sie auf, ihren Antheil am Opfer entgegen-

zunehmen. Das ist wohl der erste Anfang des Gebets. Bei den

Arabern stand die Gemeinde nach vollzogener Schlachtung eine Zeit

lang still und stumm um den Altar. Das war der Moment, wo die

Gottheit nahte. Offenbar hatte das Still vor Jahve" bei den Hebraern

(Sef 1 7 Hab 2 20 Zach 2 n) ursprunglich denselben Sinn. nAn alien

Orten, wo ich meines Namens Gedachtniss stiften werde, will ich zu

dir kommen und dich segnen" (Ex 20 24). Personlich traten Gott

und Volk so einander gegenuber, in der Opferfeier schaute man das

Angesicht Gottes, das sonst freilich unschaubar war 1
.

Aber die Gottheit kam nicht nur zur Statte der Anbetung, sie

wohnte auch dort, sie wurde nicht nur bewirthet, sie war selbst

der Wirth, indem sie ihre Diener an ihren Tisch lud. So ist es noch

Ps 65 5. Es kam deshalb sehr darauf an, dass die Menschen auch ihren

Antheil am Opfermahl als heilig respectirten. Er war tflp, sie

mussten ihn ganz und innerhalb bestimmter Frist verzehren, was dann

noch iibrig war, wurde durch Verbrennen veruichtet 2
. Bei den

Arabern kam es vor, dass das Opferthier, abgesehen vom Blut, roh

mit Haut und Haaren in wenigen Augenblicken von der Gemeinde

verschlungen wurde. Das Passahlamm des Priestercodex darf nicht

zerlegt, es muss im Hause und in derselben Nacht sammt den Ein-

geweiden verzehrt werden.

Die Tischgemeinschaft mit der Gottheit wurde in gewissem
Masse auf alles Essen und Trinken ausgedehnt. Im Allgemeinen
war jede Schlachtung ein Opfermahl

3
. Man genoss aber auch von

1 Der Priestercodex deutet das ihm unverstandliche 1J?1tt bflK (= Ver-

sammlungszelt?) als den Ort der Zusammenkunft zwischen Jahve und Mose

(Ex 25 22 30 se Num 7 se) oder zwischen Jahve und Israel (Ex 29 42 f. Num 17 is).

Ebenso schon Ex 33 7-11. Vgl. auch Num 11 iaf. 24 ff. 12 4ff. Dt 31 u I Sam 3 28. etc.
* Ex 23 is 34 s. -- Ex 12 10 Lev 7 is ff. 19 e 22 so. Dasselbe geschah mit

denjenigen Siihnopfern, die iiberhaupt nicht gegessen wurden (Lev 4 12 21). Ebenso
war das bei den Griechen (E. ROHDE, Psyche S. 248 f.).

8 I Sam 14s2ff. fallt Sauls Mannschaft iiber das erbeutete Vieh, schlachtet

es auf dem Fleck und isst blutigea Fleisch. Da lasst Saul einen grossen Stein
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der Ernte nichts, bevor der Anbruch 1 der Gottheit dargebracht
war. Dazu sammelte man sich in frohlicher Mahlzeit urn den Altar,
urn sich festlich vor dem giitigen Geber zu freuen. Ohne diese

gottliche Weihe erschien der Ernteertrag unrein (Hos 9
*). So wurde

durch die Festfeier der Verkehr zwischen Gott und Menschen leben-

dig erhalten, immer aufs Neue nahm die Gottheit ihre Diener in ihren
Schutz. Die spateren Propheten verspotteten das Opfern als Fleisch-
essen (Hos 8 13 Jer 7

21), das Volk glaubte mehr zu essen. Damit
dass man einem Gott opferte, trat man mit ihm in reale Verbin-

dung (ley; Num 25 3
5). Voriibergehend konnte das Verhaltniss

zwischen Jahve und Israel eine Triibung erfahren, aber an den
Altaren wurde man seines Fortbestandes vergewissert

2
. So lange

dieser Cultus bestand, konnte eine Stimmung, wie die spateren

Propheten sie vom Volke forderten, iiberhaupt nicht aufkommen.
Dazu mussten mit der Nation ihre Altare fallen.

Das Opfer war urspriinglich immer ein Geschlechts- oder

Stammesopfer, und das Festopfer bedeutete auch spater eine Ver-

briiderung der Diener desselben Gottes (s. S. 27)
3

. Es war des-

heranwalzen und das Volk schlachtet nun an dem Stein, an den offenbar das

Blut gebracht wird. Das war der erste Altar, den Saul errichtete (vgl. oben

S. 132). Hier bricht beim Volke wohl eine altere barbarische Schlachtungsart

wieder durch. Ein nomadisches Volk hat beim Schlachten nicht immer einen

Altar in der Na'he. In der Erzvatersage ,
aber auch in geschichtlicher Zeit,

ist ofter von Schlachten die Rede, ohne dass an ein Verbrennen von Theilen

des Thieres gedacht werden konnte (Gen 18 7 279 u). Man muss aber auch be-

zweifeln, ob da an eine eigentliche Darbringung des Blutes gedacht ist. Gen 18

scheint der Knecht Abrahams zu schlachten, Gen 27 bleibt es unklar, wer die

Schlachtung besorgt. Vgl. auch Jdc 6 19 I Sam 18 24. Eine Anrufung der Gott-

heit fand aber wohl bei jeder Schlachtung statt.

1 Dieselbe Vorstellung erstreckte sich auf den ersten Wurf der Thiere und

die ersten Ertrage des Weinstocks und der Obstbaume. Diese wurden in ersten

Jahren ganzlich der Gottheit geweiht (Dt 20 e 28 so Lev 19 as se Jer 31 e). Vgl.

unten S. 148.

2 Man schwor aber auch bei der Festfeier bei der Gottheit, d. h. man

bekannte sich feierlich als ihren Diener (Am 8 u Hos 4 is, vgl. Jer 4 j sowie

WELLHAUSEN, Skizzen III 2
58).

3 Von jeher wurde daher kein Fremdling in der gottesdienstlichen Ver-

sammlung (b%j$ geduldet. Beisassen wurden erst nach mehreren Genera-

tionen in sie aufgenommen (Dt 23 ).
ntn 11

^.np, die gottesdienstliche Versamm-

lung Israels ist gleichbedeutend mit der Summe der vollberechtigten Volks-

glieder (Mi 2s). In spaterer Zeit theilte der Reiche von seinem Opferfleisch

den Armen mit. Diese auch bei den Arabern sich findende Sitte stammt aber

aus einer Zeit, in der jedes Opfer noch Stammesopfer war. Vgl. Am 4 6 I Reg

19 21. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 118f.
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halb der Hohepunkt des socialen Lebens, das in ihm eine immer

neue Bekraftigung fand. Mit einem feierlichen Opfer wurde auch

der Krieg eroffnet (I Sam 13 9).
Es verpflichtete die Krieger zu

gegenseitiger Treue auf Leben und Tod, es vergewisserte sie aber

auch der Hiilfe Jahves, der mit ihnen in den Krieg zog.

Preude war der Grundzug des althebraischen Cultus, weil er

die Vereinigung der Menschen mit der Gottheit und untereinander

bedeutete. Deshalb kam er auf Singen und Spielen und oft auch

auf ausgelassenes Zechen hinaus. In der Noth weinte und heulte

man freilich auch vor Jahve (Am 8 3 Hos 7 u Jo 1 13 2 IT), man

schiittete Wasser vor ihm aus, um die Thranenfluth zu vergrossern,

und fastete (Jdc 20 26 I Sam 7 e)
x

. Aber nur in tastendem Ver-

such wagte man dem Zorne Jahves mit Opfern zu begegnen (I Sam

3 14 26 19).
Im schlimmsten Fall wagte man nicht einmal, den gott-

lichen Namen zu nennen (Am 8 10).

Das Opfer brauchte nicht blutig zu sein, zum blossen Geschenk

an die Gottheit war die unblutige Gabe am Ende ebenso geeignet

wie die blutige. Aber das blutige Opfer war kostbarer. Deshalb opferte

man auch zumeist junge Thiere, weil die den Menschen noch am
meisten batten niitzen konnen. Ueberdies war das blutige Opfer
ein pragnanterer Ausdruck der Communion als das unblutige, wenn-

gleich der Blutgenuss seitens der Opfernden bei den Hebraern friih

abgekommeu sein muss. Es war der Gottheit vorbehalten, aber

nicht deshalb, weil das Leben, das im Blute semen Sitz hatte, von

der Gottheit stammte (das ist ein viel spaterer Gedanke) und ihr

zuriickgegeben werden musste. Der Grund lag vielmehr in der

Scheu vor dem Genuss des Lebens 2 und zugleich wohl in dem Be-

streben, zwischen der Speise Jahves und der der Menschen zu unter-

scheiden. Aus diesem Bestreben ging das Brandopfer hervor, der

Theii des !"OT., der auf den Altar kam (= *$$), wurde zu einem

1 Diese Stellen sind allerdings ziemlich spat. Oeffentliches Fasten ist fur

die altere Zeit sonst nur als Trauergebrauch bei Todesfallen bezeugt (I Sam
31 II Sam 1 u), David fastet aber, als der Tod seines Kindes erst droht, um
ihn abzuwenden (II Sam 12 ie). Vgl. dazu die freilich auch nicht alte Stelle

I Reg 21 7. Dagegen kb'nnte das Fasten der Leute von Jezreel I Reg 21 12 auch
nach I Sam 14 24 verstanden werden. Indessen fastete auch der Seher, um sich

auf die Offenbarung vorzubereiten (Ex 34 zs Dt 9 9 is).
1 Aus demselben Grande, raeint W. R. SMITH (Rel. Sem. a S. 397 ff.), wurde

die Netzhaut dem Jahve dargebracht. Sogar die Sprengung oder Streichung
des Blutes auf die Menschen kam selten vor. Sie findet sich nur beim Bundes-
schluss am Sinai (Ex 24 B), sodann im Priestercodex bei der Priesterweihe (Lev
8 w) und der Wiederweihe des geheilten Aussatzigen (Levl4ef. u).
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besonderen Opferthier fur Jahve. Regelmassig erscheint ?k9 nur
neben mehreren BTQT. Uebrigens wurde auch das Blut der erbeuteten

Jagdthiere mit Erde bedeckt (Lev 17 is).

Die Gabe an die Gottheit konnte also zugleich zur Communion
mit ihr dienen und mit der Communion war zugleich Versohnung

gegeben, d. h. die Communion raumte aus demWege, was an voriiber-

gebender Gleichgiiltigkeit und unerklarlicher Ungnade auf Seiten

Gottes und an Schuld auf Seiten der Menscben das Verhaltniss

zwischen Gott und Volk triibte. Besondere Siihnopfer brauchte es

desbalb nicht zu geben, vielmehr diente das gewohnliche Opfer zur

Begiitigung der Ungnade und zur Suhne der Schuld (vgl. nn? 1? I Sam

26 19,
rOT. und nruo I Sam 3 u, rt?9 Mi 6 e, Oelspenden Mi 6

7).

Dagegen sind die spateren Siihnopfer des Priestercodex (Q^ und

nKtsri) aus Geldbussen hervorgegangen. die man an das Heiligthum

zahlte (II Reg 12 n).
sv* heissen auch die Weihgeschenke ,

mit

denen die Philister den ziirnenden Jahve begiitigen (I Sam 6 s 4 s n).

Das Geschenk bedeckt die Augen des Beleidigten als Aequivalent

fiir die Beleidigung (Gen 20 ie).

Die Siihne konnte also auch unblutig sein, umgekehrt hatte

auch nicht jedes blutige Opfer den Sinn der Communion, wie das

namentlich aus dem Menschenopfer deutlich ist. Dass dies Opfer

dem althebraischen Bewusstsein nicht fern lag, zeigt schon die Er-

zahlung Gen 22, wonach Jahve es fordern kann. Dass es aber

auch thatsachlich vorkam, beweist das Opfer Jephthas (Jdc 11),

obwohl es ungeschichtlich ist und auf Umdeutung eines kanaaniti-

schen Naturcults beruht. In grosser Noth gait es danach als hoch-

patriotische That, wenn ein Volksfiihrer dem Jahve fiir den Fall

des Sieges ein Kind zum Opfer gelobte. Mit Stolz erzahlte man

in Israel von Vater und Tochter. Bei diesem Opfer ist die Gabe

ins Ausserordentliche gesteigert, es ist zunachst wohl in Analogic

des Opfers von Kriegsgefangenen aufgekommen. Wenn Gideon den

Zebach und den Salmunna bei der Siegesfeier zu Hause abschlachtet,

so wird das vor dem Altar Jahves geschehen sein, vor dem auch

Samuel den Agag in Stticke haut (Jud 8 isff. I Sam 15 32 33).
Wie

die entsprechenden Gefangenenopfer der Araber 1

,
so batten auch

diese augenscheinlich den Sinn, dass man der Gottheit das Beste

von der Beute darbrachte. Damit bekannte man zugleich, dass die

Gottheit den Sieg gegeben hatte. Vielleicht wollte man dabei auch

i
Vgl. WELLHAUSKN, Skizzen HP 115f. W. R. SMITH, Kinship S. 294;

Eel. Sem. 2 S. 361 ff., 491 f.
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dem Zorne Jahves gegen den Feind die unmittelbarste Befriedigung

gewahren, so dass die Opferung einigermassen auch den Sinn der

Hinrichtung gewann.

Die Frage, ob die Israeliten mit dem Menschenopfer die Vor-

stellung eines stellvertretenden Strafeleidens verbanden, ist nicht

mit Sicherheit zu beantworten, aber wohl eher zu verneinen als

zu bejahen. Es ist auch zweifelhaft, ob sie stellvertretende Hin-

richtung kannten. Jonathan, der dem Tode verfallen war, wird

I Sam 1426 vom Volke losgekauft (
n
TP), ob durch Hinrichtung

eines anderen, ist nicht gesagt. "Wenn ferner II Sam 21 die sieben

Nachkommen Sauls seine Blutschuld biissen, so fand dabei nach

hebraischer Denkweise uberhaupt keine Stellvertretung statt. Es

handelte sich hier lediglich um Blutrache (s. S. 107 f.). Eher scheint

der Gedanke einer stellvertretenden Hinrichtung vorzuliegen, wenn

nach Dt 21 iff. ein junges Rind an Stelle des unbekannten Todt-

schlagers getodtet wird. Dieser Act hat dabei auch einigermassen

den Charakter eines Opfers. Aber am Ende hat er doch nur epi-

deiktischen Sinn.

Allerdings konnte das Menschenopfer den Sinn ernes stell-

vertretenden Strafeleidens auch in anderer Weise gewinnen, als aus

der Analogic der stellvertretenden Hinrichtung. Aber die Menschen-

opfer, von denen wir in Israel horen, erfordern eine solche Deutung
nicht oder lassen sie uberhaupt nicht zu. Mesa schlachtet freilich

in der hochsten Noth seinen Throntolger der Gottheit, um ihren

Zorn zu stillen (II Reg 3), aber da fragt sichs immer noch, ob dieser

Zorn durch die Schuld der Menschen hervorgerufen ist. Den alten

Hebraern erschien der Zorn der Gottheit in hohem Masse als un-

begreiflich. Im Sinn einer Siihne der Schuld ist das Menschenopfer
bei den Israeliten erst in der Zeit Manasses bezeugt (Mi 6?) und
da liegt vielleicht fremder Einfluss vor 1

. Aber selbst wo es sich

um Siihne einer Schuld handelte, konnte das Opfer lediglich die

Dahingabe des Kindes bedeuten. Anders steht es dagegen mit dem

Opfer Jephthas. Er gelobt das Opfer fur den Fall des Sieges, da
ist der Gedanke der Siihne von Schuld uberhaupt ausgeschlossen.
Noch mehr muss man vom altisraelitischen Thieropfer den Gedanken
stellvertretenden Strafeleidens ausschliessen

,
bei ihm hatte er doch

1 Ob I Reg 16 84 von einem Menschenopfer die Rede ist, ist zweifelhaft

(vgl. KUENEN, Onderz. 1 1 233). Jes 53 redet freilich von stellvertretendem Leiden
und Sterben, setzt aber nicht nothwendig entsprechende Opfervorstellungen
voraus. Vgl. auch A. KAMPHAUSEN, Das Verhaltniss des Menschenopfers zur

israelitischen Religion (Bonn 1896).
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nur nach der Analogie eines gleichbedeutenden Menschenopfers auf-
kommen konnen 1

.

Die hebraischen Vorstellungen vom Wesen und von der Wirkung
des Opfers waren, so viel wir sehen konnen, von sehr untheologischer
Natur. Sie waren auch nicht specifisch israelitisch, die Eigenthiimlich-
keit Israels lag hier vielmehr darin, dass es den freilich uralten und
weitverbreiteten Gedanken der Communion in vollem Sinne auspragte
und sich damit begnugte. Bemerkenswerth ist dabei namentlich das

Zuriicktreten des Menschenopfers, das bei den Nachbarn und Vor-
sassen Israels eine grosse Rolle spielte. Es widerstrebte dem humanen
Charakter der israelitischen Religion, haufiger wurde es in Israel erst

in einer Zeit, in der der altisraelitische Glaube iiberhaupt verfiel und
sich aufloste.

17. Heiligkeit, Reinheit und Unreinheit.

Weil der Cultus eine mystische Vereinigung der Menschen mit

der Gottheit bedeutete, so kam es darauf an, von ihm alles fern-

zuhalten, was diese Vereinigung stb'ren und hindern konnte. Kein

Fremder wurde zur gottesdienstlichen Versammlung zugelassen, aber

auch die Angehorigen Jahves durften nur im Stande der Heiligkeit

vor ihn kommen, d. h. unter Beobachtung der Observanz, die im

Allgemeinen jeder Gott und im Besonderen Jahve von seinen Gasten

forderte. Sie mussten sich dazu vorbereiten 2
. Namentlich enthielt

man sich zu dem Zweck vom Weibe und wusch oder wechselte die

Kleider (Gen 35 2 Ex 19ioff.)
3

,
man vermied aber auch alle n lln-

reinheit", die schon unter gewohnlichen Verhaltnissen vom Verkehr

mit Anderen ausschloss. Diese Observanz war streng, oft war der

Einzelne verhindert, am Opfermahl theilzunehmen oder iiberhaupt

das Heiligthum zu betreten. Trotz seines Argwohns gegen David

erscheint es dem Saul plausibel, dass David irgend welcher Unrein-

heit halber von der Festtafel, die natiirlich ein Opfermahl war, fern

bleibt (I Sam 20 e).
Die Redensart 3"1 ira$ bedeutet wahrschein-

lich den wegen Unreinheit vom Verkehr und natiirlich auch vom

Cultus Ausgeschlossenen und den zu ihm Zugelassenen
4

. Als 6'fter

1 Auf Grand seiner aprioristischen Totemtheorie (a. oben S. 23) vindicirt

"W. R. SMITH dem Opferthier einen gottmenschlichen Charakter (Rel. Sem.*

S. 418ff.). Uebrigens zeigt er gut, wie wenig das alttestamentliche Suhnopfer

zum Verstandniss der neutestamentlichen Siihnidee austragt.

2 Fiir immer ausgeschlossen waren die Verschnittenen (Dt 23 ).

8 Zum Kleiderwechsel vgl. WELLHAUSEN, Skizzen III *
55, 110, 195 f. W. R.

SMITH, Rel. Sem 2 S. 451 ff.

4
Vgl. Jer 36 5. Der TiaW ist urspriinglich vielleicht geradezu der Em-

Sm end, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 10
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vorkommende Bezeichnung der Volksgesainmtheit lehrt die Redens-

art, eine wie grosse Rolle diese Dinge von jeher spielten. Man

schmuckte sich aber auch der G-ottheit zu Ehren und zur Er-

hb'hung der eigenen Freude. Das war so unentbehrlich
,

dass die

armen Israeliten in Aegypten sich zur Festfeier in der Wiiste den

Gold- und Silberschmuck der Aegypter leihen mussten. Uebrigens

stellten die Schmucksachen auch Amulete (Gen 35 4) vor, die am

heiligen Orte vielleicht neue Kraft gewinnen sollten, noch mehr aber

zur Abwehr der Damonen dienten, die es im Heiligthum auch gab

und dem Besucher gefahrlich werden konnten 1
. Mit alledem heiligte

man sich und iiberdies heiligte der Vorsteher der Feier die Theil-

nehmer in noch anderer Weise (I Sam 16 5).

Dieselbe Vorbereitung wie der Gottesdienst erforderte der Krieg.

Den Krieg heiligen heisst ihn eroffnen (Jer 64 Jo 4 19 Mi 3 5) ,
die

Krieger heissen die Geheiligten (Jes 13 s)
2

. Sie waren wahrend des

ganzen Feldzugs zur Abstinenz verpflichtet, weil Jahve in ihrer Mitte

war (II Sam 11 n). Selbst bei kleineren Unternehmungen hielt man
sich dem entsprechend (I Sam 21 5 e). Aus diesem Grunde musste

das Lager sogar von menschlichen Excrementen rein gehalten werden

(Dt 23 10
ff.). Erst bei der Riickkehr aus dem Kriege traten die

Krieger in den profanen Stand zuriick wie Jedermann bei beendigter

Festfeier.

Heilig (#1P)
8 sind die Gott geweihten Dinge, die damit dem

profanen Gebrauch entzogen sind. nDas so zusammengemischte
Rauchwerk sollt ihr nicht fur euch selbst machen, es soil dem Jahve

heilig sein" (Ex 30
37). Das Gegentheil von np ist to

(I Sam 21 5

Ez 22
26). t^p (auch VWp) ist der Ort, an dem die Gottheit wohnt

(Ex 3 5), Pip sind die Gerathe des Gottesdienstes, die Gaben, die

der Gottheit dargebracht werden (I Reg 7 51), die Versammlung, die

den Gottesdienst iibt und dazu aus dem profanen Stande heraus-

gesperrte. Es kam nach I Sam 21 a vor, dass ein Unreiner beim Heiligthum
eingesperrt wurde, um dort von seiner Unreinheit durch irgend welche Lustra-
tionen frei zu werden. Doch vgl. auch "W. R. SMITH, Rel. Sem. 8 S. 456.

1 Aus Furcht vor diesen Damonen sprangen die Philister iiber die Schwelle
des Dagontempels (I Sam 5 B). Abwehr der Damonen bezweckten nach WELL-
HAUSEN'S gewiss richtiger Deutung auch die Schellen am hohenpriesterlichen Ge-
wande. Vgl. auch S. 154 Anm. 5.

* Defter wird deshalb der Krieg mil einem Schlachtfest verglicben (Soph.
I 7 Jer 46 10 Ez 39i7ff.).

8 Ueber den Begriff von tf}p und seinen Derivaten vgl. BAUDISSIK, Studien
II Iff. W. R. SMITH, Prophets S. 224 ff., 422. Rel. Sem. S. 140 ff. DILLMANN
zu Ex 15 n. DUHM zu Jes 1 .
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getreten ist, das Heer, das sich gottesdienstlich zum Kriege ver-

einigt (I Sam 21
e). Heilig (^pT) sind namentlich die Menschen,

die im besonderen Dienste der Gottheit stehen, wie die Priester

(Ps 106 IG), mtflp, sind die Hierodulen (Gen 38 sif. Dt 23 is). np
oder wvip ist der Festtag (Jes 58

is). In alien diesen Beziehungen
ist von heiligen (tflR und tf^pn) die Rede 1

. So vom heiligen Ort

(I Reg 8 64), von der Gabe (Jdc 17 s), von der Versammlung (Seph
1 ?), den Kriegern (Mi 3

5), dem Priester (I Sam 7
i). Man heiligt

sich iibrigens auch da, wo man in atisserordentlichen Erlebnissen

die Nahe der Gottheit spurt (Num 11 is Jos 3s). Von dem cul-

tischen Gebrauch liegt es schon ab, wenn auch der Prophet heilig

genannt wird (II Reg 4 9 vgl. Jer 1
5).

Heilig ist ein Ding oder ein Mensch (zunachst wenigstens) nicht

an sich, sondern durch die Beziehung zur Gottheit. Wenn nun

auch der Gottheit selbst Heiligkeit beigelegt wird, so ist der Begriff

nicht etwa von den heiligen Dingen auf sie selbst iibertragen. Viel-

mehr bedeutet ttnp ursprunglich soviel als gottliche Potenz. Der

Gottheit nahe gebracht treten Dinge und Menschen in die Sphare

des Gottlichen ein und werden sie von seinem Wesen durchdrungen,

so dass das Gottliche auch in ihnen wirkt. Uralte Vorstellungen

liegen zu Grunde, wenn die unbefugte Beruhrung heiliger Dinge

auf Menschen todtlich wirkt (Num 4 is 20) oder sie selbst in Folge

dessen dem Heiligthum verfallen (Ex 29 37 Lev 6 n Ez 44 19 46 20).

Die heiligen Dinge sind gleichsam mit gottlichem Fluidum geladen
2

.

Nach Jos 6 is 7 12 wird dadurch, dass Achan etwas Gebanntes (DTO)

an sich genommen hat, das ganze Lager zu Din.

Die Heiligkeit ist ursprunglich ein rein cultischer Begriff, sie

geht aus von der Wohnung der Gottheit. Yon dort iibertragt sie

sich auf alle Dinge und Menschen, die mit dem heiligen Orte in

Beruhrung kommen. Freilich kann nicht jedes Ding der Gottheit

heilig sein oder werden, Reinheit p^) ist die Vorbedingung dazu.

1 Die Verbalformen tthR, t^RS, ^Ip, ^R* sind naturlich denominativ.

Bezuglich des Verhaltnisses von tf"Ip und npT
ist es von Interesse, dass letz

teres ursprunglich nicht von Dingen gebraucht zu sein scheint. Eine etymologi-

sche Bestimmung der Grundbedeutung ist nicht moglich, der Begrifif von rip

ist auch nicht specifisch hebraisch. Die ni^lp gehoren der Jahvereligion mcl

an, auf der Inschrift des Eschmunazar heissen die Gotter DEHpH W9MT1 (Z. 9 J2),

Kt?7J3 heisst aramaisch der Ohrring, weil er Amulet ist. Wahrscheinlich hatl

trip auch im arabischen Heidenthum cultischen Sinn; vgl. NOLDEKK, LCI

362. W. R. SMITH, Prophets S. 422.

2 Aehnlich ubertragt die Handauflegung Geist (Dt34 9). Vgl. auch

S. 67 Anm. 1.

10*
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Aber auch Reinheit bedeutet zunachst die Freiheit von damonischen

Machten, die in den sog. unreinen Dingen und Menschen vorhanden

sind und die wie ein Krankheitscontagium Anderen geiahrlich werden

konnen. Wenn nach dem A. T. Leichen, viele Thiere, der Aus-

satz, die geschlechtlichen Vorgange und selbst menschliche Excremente

verunreinigen, so ist fur alle Dinge aus heidnischen, namentlich

arabischen und griechischen Parallelen der Charakter des Damoni-

schen gesichert
1
. Man meidet sie alle schon im alltaglichen Ver-

kehr, da will man rein ("^""P) sein, man vermeidet sie aber erst

recht beim Cultus, der Heiligkeit erfordert. Denn hier storen sie

erst recht die Gemeinschaft der Theilnehmer, sie beleidigen aber

auch die Gottheit. Die Gottheit hasst natiirlich, was die Menschen

meiden und hassen, vor allem aber will sie in der Durchdringung

von Menschen und Dingen nicht damonischem Gesindel begegnen.

Denn der Sinn der Heiligkeit ist der der Exclusivitat, was dem

Heiligen zu nahe kommt, wird von ihm nicht wieder losgelassen, es

ist ihm verfallen. Heilig im hochsten Sinn ist der Bann (
D>W). In

sofern kann heilig soviel sein wie Eigenthum Gottes 2
. Durch das

Unreine wird das Heilige aber profanirt ("^n von ?h) oder gar ge-

schandet (^CiO von F
l?.0)

3
,

es ist fiir die Gottheit grauelhaft (-"92^,

Pi?.#, Pi5^)- In diesem Sinne betrachtet die spatere Zeit den Dienst

fremder Gotter, die altere zunachst die Unreinheit.

Die Reinheit steht wie die Heiligkeit im Gegensatz zur Unrein-

heit, in gewissem Gegensatz steht sie aber auch zur Heiligkeit. Zu-

nachst ist sie die Sphare, in der der Mensch sich frei von der Rtick-

sicht auf Gotter und Damonen bewegen kann. Der alteste Sinn der

1

Vgl. bes. WELLHAUSEN, Skizzen III 2
158, 167 S. W. R. SMITH, Rel. Sem. 2

S. 446 ff. E. ROHDE, Psyche S. 360 If. Wie weit diese Vorstellungen reichten,
sieht man daraus, dass die Fruchte eines Baumes wahrend der drei ersten

Jahre fur unrein galten und im vierten dem Jahve heilig waren (Lev 19 23
ff.).

Ebenso stand es mit den "Weinbergen, die man erst nach bestimmter Zeit ab-

eratete (h^n von "?h Dt20e u. 6.). In dieser Hinsicht standen die Israeliten

aber gewiss auch unter kanaanitischem Einfluss. Die heidnischen Araber kannten
keinen Unterschied von reinen und unreinen Speisen. Auch schloss die Trauer
bei ihnen vom Gottesdienst nicht aus (WELLHAUSEN a. a. 0. S. 168, 170).

8 Daa Eigenthum Jahves kam freilich vielfach seinen Dienern zu Gute,
so namentlich den Priestern. Die Tempelschatze konnten stets zur nationalen

Vertheidigung verwandt werden. Aber sehr gefahrlich war es, Statten, die durch
die Bestreuung mit Salz (Jdc 9 4s Ez 43 25) zum Q-in erklart, d. h. geheiligt waren,
spater zu bebauen. Die Erzahlung von I Reg 16 34 ist freilich spat und wohl
ungeschichtlich. Vgl. W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 159.

1 ?n ist das contradictorische Gegentheil von U^p, FpPT das contrare. *?h

ist eigentlich das Erlaubte, also = llnfy das zu K)p contrSr ist.
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Heiligkeit ergiebt sich aber aus ihrer Urverwandtschaft mit der Un-
reinheit. Wenn man ein Ding mied, so wusste man oft nicht recht,
ob man es als heilig oder als unrein zu betrachten babe 1

. Das

Heilige und das Unreine wird bei den Siidseeinsulanern unterschieds-

los unter dem Ausdruck tabu 2 befasst. Das Eine wie das Andere
ist eben von damonischer Macht durchdrungen. Noch im Talmud
heisst es, dass die heiligen Biicher die Hande verunreinigen, und
im A. T. wird die Heiligkeit, deren man sich entledigen will, in

ganz derselben Weise behandelt wie die Unreinheit. Da ist kein

Unterschied zwischen dem hochheiligen Blut des Siindopfers und dem
Aas des Gewurms 3

. Augenscheinlich entstammt auch die Heiligkeit

zuletzt dem Damonenglauben ,
aber bei der Erhebung der Gotter

iiber die Damonen (s. o. S. 22) haben Heiligkeit und Unreinheit

sich geschieden. Das Unreine wird verabscheut, das Heilige wird

mit Ehrfurcht behandelt, dann aber auch gesucht. Man heiligt sich

nicht nur, um der Gottheit mit der schuldigen Observanz zu nahen,

sondern auch um ihrer Gemeinschaft theilhaft zu werden, gottliches

"Wesen stromt im Cultus auf die Gemeinde iiber. Die Heiligkeit

weicht freilich von ihr, wenn sie in den profanen Stand zuriicktritt,

aber die durch sie bewirkte Gemeinschaft mit der Gottheit iiber-

dauert die Festfeier. Sie erstreckt sich auf das ganze Volk und

auf das ganze Land, die dem Jahve heilig d. h. unverletzlich sind

und von ihm beschutzt werden (Jes 4 3 52 i Jer 2 3).
Aber auch

die Reinheit, in der man alltaglich lebt, ist am Ende durch die

Heiligkeit bedingt, die von den Heiligthiimern ausgeht. Rein ist

das Land Jahves, weil er hier als der Landesgott gegen alle anderen

ubermenschlichen Machte Schutz gewahrt, unrein ist dagegen das

Ausland (Am 7 n vgl. Jos 22 19)
4

. Immerhin war das alte Israel in

1
Lucian, de dea Syra 54 heisst es von den Syrern von Hierapolis:

8e jumva? eva-pa? vojuCovce? Ste $6ot>otv o5te oiteovtat. fiXXoi 8' 06 o<pea? eva-

vofuoooiv. fymS-tov
te akeotoi rceptoTep-J) xp^a Ipoiatov xai

Stxaieoor

Yj|J.SpYjV
slot.

2
Vgl. J. G. FRAZEE, Encycl. Brit.

9 XXHI 15 ff.

3 Lev 6 2of. llstff. Bemerkenswerth ist auch, dass der Hohepriester s

wascht, wenn er die heiligsten Kleider anzieht und auszieht (Lev 16 ); vgl.

auch 162628 Num 197-w. W. R. SMITH, Rel. Sem. 2 S. 446 ff.

* Hierher gehort auch, dass Naeman Erde aus dem Lande Israel mitD

um auf ihr den Jahve in Damaskus verehren zu konnen (II Reg 5 K).
-

ganze Brnteertrag wird dadurch rein, dass die Erstlinge dem Jahve geweiht

werden. Im anderen Fall muss man immerfort Unreines essen.

Ez 4 is.
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dieser Hinsicht bei Weitem nicht so exclusiv wie die spateren Juden.

Sie scheuten sich durchaus nicht, mit Fremden an einem Tische zu

essen (Gen 43 32).

Die Heiligkeit Jahves bedeutet weiterhin aber uberhaupt seine

Gottheit, sofern diese auf sich selbst steht, sich behauptet und zur

Geltung bringt. Sie hat dabei freilich einen wenig bestimmten In-

halt, aber iiber diese Unbestimmtheit ist sie im A. T. nie hinaus-

gekommen. D'tfni? heissen Ps 16 s die Heidengotter, die auch Ps

89 e s gemeint sind. Uebrigens ist D'wnp auch Bezeichnung der

Engel, sofern sie ubermenschlicher Natur sind oder im Dienste

Gottes stehen 1
. Die alteste Stelle des A. T., an der von der

Heiligkeit Jahves geredet wird, ist wohl I Sam 6 20: nWer kann

stehen, vor Jahve, diesem heiligen Gott, und zu wem soil er von

unsziehen?" Todbringend ist hier Jahves Nahe, er ztirnt, aber man

weiss nicht, weshalb. Die Heiligkeit Jahves bedeutet hier seine

Gottheit, sofern sie sich zum Unheil der Menschen geltend macht.

Das ist die ausserste Spitze des Begriffs, aber einen gewissen Gegen-

satz gegen die Menschen oder auch gegen andere ubermenschliche

Wesen bedeutet er uberall. Freilich kommt dieser Gegensatz oft

auch auf die Erhabenheit und Herrlichkeit oder gar auf die blosse

Unterschiedenheit vom Menschlichen oder anderem Gottlichen hinaus.

Anderen Sinn hat es nicht, wenn vom heiligen Palast Jahves (Mi

1 s), seinem heiligen Namen (Ez 20 39) und seinem heiligen Geist

(Jes 63 icf.) geredet wird.

Wir wissen nicht, wie alt die Be schneidung in Israel war, sie

reichte aber jedenfalls in die friihesten Zeiten hinauf. Aber sie

hat im alten Israel nicht als Zeichen des Jahvedieners gegolten und

Mose hat sie dazu auch nicht gemacht. Auch die Phonizier tibten

sie, ebenso gewiss die Edomiter, Moabiter und Ammoniter, un-

beschnitten heissen nur die Philister 2
. Sie war auch unter den

Volkern der Sinaihalbinsel verbreitet, wie sie spater unter den

Arabern allgemein war. Nach Ex 4 24 if. haben die Israeliten die

Beschneidung von den Midianitern angenommen. Ihren Ursprung
hatte sie vielleicht in Aegypten, von wo sie Jos 5 abgeleitet wird.

Was sie an sich urspriinglich bedeutete, ist rathselhaft. Aber sie

1

Vgl. Job 15 is und sonst Job 5 i Zach 14 * Dan 4 10 u 20. Dagegen be-

deutet I Sam 2u: es ist kein WHp wie du s. v. a. es ist kein Gott wie du.
1 Deshalb wird man trotz Gen 34 auch fur die Kanaaniter annehmen

mussen, dass sie die Beschneidung iibten. Vgl. uberhaupt KUENEN, Godsd. I
237 ff. WELLHAUSKN, Skizzen IIP 174 f. ZDMG, 1887 718. ERMAN, Aegypten
S. 710f. LAGARDE, Uebersicht S. 117.
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gilt bei vielen barbarischen Volkern fur eine Probe der Mannhaftig-
keit, und sie war bei Hebraern und Arabern unerlasslich fur das

vollberechtigte mannliche Glied des Stammes und Volkes. Dabei
stand sie in Beziehung zur Hochzeit. Blutsbrautigam nennt Sippora
ihren Mann, nachdem sie mit der blutigen Vorhaut ihres Kindes

die Scham Moses beruhrt hat. Auch in der Erzahlung von Gen 34

blickt diese Beziehung durch. Das Urspriingliche ist die Beschnei-

dung der herangewachsenen jungen Manner, die Beschneidung der

Kinder ist eine Milderung jener alteren Sitte. Die Beschneidung
des Brautigams bedeutet aber nicht nothwendig die Weihe des

Zeugungsgliedes an die Gottheit. Freilich wurde sie bei den Israeliten

auch als religiose Forderung betrachtet. Jahve will den Mose todten,

weil er unbeschnitten ist. Aber das ist auch schon daraus ver-

standlich, dass Stamm und Volk die Beschneidung von alien ihren

Gliedern forderten, heilige Sache war sie als nationale. Jos 5 er-

scheint sie aber mehr als ein Stuck Gesittung und insofern als

nationale Ehrensache. Der Gedanke, dass sie unmittelbar dem Jahve

gelte, ist erst spater aufgekommen ,
als die Beschneidung bei den

Nachbarn Israels, wie es scheint, in Abgang kam. Da erst konnte

sie zum specifischen Sakrament der jiidischen Religion werden. Aber

noch dem Jeremia ist dieser Sinn der Beschneidung unbekannt, wenn

er 4 4 sagt: nBeschneidet Euch dem Jahve, thut ab die Vorhaut

von Euren Herzen." Also gilt die ausserliche Beschneidung, wie

Jeremia voraussetzt, nicht dem Jahve.

18. Jahve und andere Gotter.

Auf dem Boden des Cultus beruhrte sich die Jahvereligion mit

anderer Religion, die theils friiher als sie selbst in Israel geherrscht

hatte, theils spater eingedrungen war. Aus alter Zeit stammte der

Todten- und Ahnencult.

Im Grabe l ruhten die Verwandten bei einander, bei Vater und

Mutter wollte Jedermann bestattet sein (II Sam 17 23 19 as).
Eid-

lich lassen Jakob und Joseph sich die Ueberfuhrung ihrer Leichen

nach Kanaan und in das Familiengrab zusichern (Gen 47 so 50 K

1 Das Begraben war allgemeine und ursemitische Sitte. WELLHAUSEN

macht darauf aufmerksam, dass das Verbum 12p, das diese specifische Bedeu-

tung hat, durch alle Dialecte geht. Das Verbrennen kommt bei der Bestattung

Sauls und seiner Sohne vor (I Sam 31 12). Es handelte sich da aber wohl urn

keine vollstandige Verbrennung der Leiche wie in dem Falle von Jos 7 K (vgl.

Am 2i), wie aus II Sam 21 ff. zu schliessen ist, Der Sinn des Verbrenne

war jedenfalls ein gegentheiliger. Vgl. WELLHAUSEN, Gesch.
s S. 99, E. R

a. a. 0. S. 29f. gegen A. KLOSTERMANN zu I Sam 31 is.
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Ex 13 19).
Auch dem Hochverrather Joab wurde ein Grab bei

seinem Geschlecht zu Theil (I Reg 2 34). Jojakim that freilich dem

Propheten Una, den er hinrichten liess, obendrein die Schmach

an, dass er ihn bei dem gemeinen Volke bestatten liess (Jer 26 23

vgl. auch I Reg 13 22 II Reg 23 e). Urspriinglich lag das Familien-

grab auf dem Acker der Familie, vielleicht gar im Hause (I Sam

25 i I Reg 2 84)
l
.

Auch im Todtenreich, in der Scheol, waren die Verwandten

bei einander. Die Scheol erscheint Ez 32 17 ff. und Jes 14 u als

die eine grosse Grabstatte, wahrscheinlich bedeutet sie urspriinglich

nichts Anderes als die Zusammenfassung der vielen einzelnen Graber

zu einem grossen gemeinsamen. Aber wie das Grab auch das Haus

des Todten heisst (Jes 22 ie), so ist die Scheol auch eine Todten-

welt, in der die Todten ihr friiheres Leben einigermassen fortsetzen.

Die Konige sitzen dort auf Thronen (Jes 14). Die Vereinigung

mit den Verwandten in der Scheol ist aber abhangig davon, dass

man bei ihnen begraben ist und zwar in aller Form, die das ehr-

liche Begrabniss erfordert. Sonst kommt man in der Scheol in

irgend einen "Winkel (Ez 32 23 Jes 14 is), zu den Unbeschnittenen,

die im Leben wie im Tode von der Geschlechtsgemeinschaft aus-

geschlossen sind (Ez 28 10 31 is 32 19)
2

. Mit den Verwandten vereint

genoss man in der Scheol Schutz und Ehre, analog dem, was das

Geschlecht fur die Lebenden bedeutete. Das bedeutet der Aus-

druck nzu seinen Vatern (oder Leuten) eingehen". Noch zur Zeit

Jesu wollten die Juden nach dem Tode in Abrahams Schoss kommen.

Einen Widerspruch zwischen den beiden Vorstellungen, dass die

Todten im Grabe und dass sie in der Scheol seien, empfand man
nicht. Die Todten waren iibrigens auch auf der Erde, ein mythisches
Urvolk Kanaans heisst die Refa'im, d. h. die Todtengeister.

Das ehrliche Begrabniss, von dem das Schicksal des Todten

in der Scheol abhangig war, bedeutete bei den Hebraern wie bei

vielen auderen Volkern in alter Zeit auch einen Todtencultus. Dieser

Cultus kam den Todten zu Gute, aber man verehrte die Todten

auch, damit sie den Lebenden halfen. Denn neben der Vorstellung,
dass die Todten schlaffe Schatten seien, ging die andere her, wo-

nach sie iibermenschliche Macht batten. n^K wird der erscheinende

1

Vgl. fur die Araber WELLHAUSKN, Skizzen III 9 S. 179, fur die Griechen
E. ROHDE, Psyche S. 210 f. 630.

*
Uebrigens war man in der Scheol in dem Zustande, in dem man ge-

storben war, der Hingerichtete oder in der Schlacht Gefallene mit blutiger
Wunde (I Reg 2e Ez 32nff., vgl. Gen 42 sg u. E. ROHDE a. a. 0. S. 55).
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Todte genannt (I Sam 28
). Die Todten wurden zur Zeit des

Deuteronomiums (Dt 26 u) und in noch viel spaterer Zeit gespeist

(Sir 30 is Tob 4 17), Konigen raucherte man auch beim Begrabniss

(Jer 34 5 II Chr 16 u). Das Abscheeren des Haupthaares in Trauer-

fallen wird man nicht anders als bei anderen Volkern, d. h. als ein

Opfer an die Todten deuten diirfen und ebenso wird das Aufritzen

der Haut urspriinglich als Blutsverbiindung mit den Todten gemeint
sein l

. Auf dem Grabe Eahels stand eine Masseba (Gen 35 20), auf

dem der Debora eine Eicbe (Gen 35
s), aucb Saul wird unter dem

(heiligen) Baume in Jabes begraben (I Sam 31
12). An heiliger

Statte ruhten aber auch die Heiligen der Vorzeit wie Mirjam (Num
20 i), Joseph und die Erzvater. Merkwiirdig treten unter den im

A. T. genannten Grabern die der Frauen, Rahel, Mirjam und Debora,

hervor. Die Todten nahmen Antheil an dem, was auf Erden ver-

ging, Rahel weint auf ihrem Grabe um ihre Kinder (Jer 31 is).

Sie wussten aber namentlich um die Zukunft, deshalb befragte man

sie. Um mit ihnen zu verkehren, setzte man sich wohl in die Graber

(Jes 65 4), aber der Beschworer wusste sie iiberall zu citiren (I Sam

28). Meistens vernahm man aus der Erde ihre zirpende und

flusternde Stimme (Jes 8 19 29 4).
siK heisst zuweilen die Potenz,

durch die der Beschworer den Todten aufruft (I Sam 28 i s Lev

20 27), aber urspriinglich war das Wort (= Wiederkehrender ?) viel-

leicht die Bezeichnung des Todten selbst, spater bedeutete es auch

den Todtenbeschworer. Das Wissen der Todten um die Zukunft

lasst sich nicht wohl anders verstehen, als dass sie sie ursprunglich

auch gemacht batten. Abraham und Israel wurden nach Jes 63 ie

als Heifer angerufen. Im Ahnencult gipfelte naturgemass die Ver-

ehrung, die alien Vorfahren dargebracht wurde.

Verboten wird im Gesetz die Befragung der Todten (Dt 18 icff.

vgl. Lev 20 e 27),
aber abgesehen von Jes 65 4 und dem Spott von

Jes 8 19 nehmen die Propheten auf die Todtenbefragung keine

Riicksicht. Dass Saul gegen sie eingeschritten sei, sagt ein spater

Erzahler (I Sam 28 s 9
ff.).

Sodann fallt auf, dass die Propheten

das im Gesetz (Dt 14 i 2 Lev 19 27 28 vgl. 21 5) verbotene Aufritzen

1 Zum Haaropfer vgl. oben S. 95. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 S. 182, 198.

E ROHDE a a 0. S. 200 ff. Die Selbstverwundung kommt beim Gebet bei

Phoniciern (I Reg 18 ) vor, war aber auch den Hebraern nicht unbekann

(vgl. WELLHAUSEN zu Hos 7u). W. E. SMITH (Rel. Sem.' S. 821 ff.)
hat das

syrische Wort fur beten (f]fcnK)
als sich selbst verwunden gedeutet ebens

mochte WELLHAUSEN das hebraische ttffl erklaren (Isr. Gesch. S. K

licher Weise hangt auch die Lev 19 sa verbotene Tatowirung damit zusainmen.
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der Haut und das Glatzenscheeren als etwas Gleichgiiltiges erwahnen

(Am 8 10 Jer 3 u 22 12 Mi 1 10 Jer 16 e 41 5).
Das ist vielleicht

dahin zu deuten, dass der urspriingliche Sinn dieser Brauche nicht

mehr recht empfunden wurde, so dass sie nur dem gesetzlichen

Purismus anstossig waren. Die Speisung der Todten, die nicht

nothwendig als Verehrung verstanden werden musste, wird auch

vom Deuteronomium als solche nicht verboten (Dt 26 u), von Sirach

wird sie verspottet (30 is), im Buche Tobit dagegen empfohlen

(4 IT)
1
.

Otfenbar war der Todten- und Ahnencult der Jahvereligion

wenig gefahrlich. Eine Nachwirkung von ihm ist wohl in der ausser-

ordentlichen Bedeutung zu constatiren, die dem Segen und dem

Fluch der Volksvater in der Genesis beigelegt wird. Dass er einst

allgemein verbreitet war, beweist die Unreinheit, die die Beriihrung

und schon die Nahe der Leiche nach sich zieht (vgl. S. 148). Ein

alter Protest der Jahvereligion gegen ihn kommt aber vielleicht

darin zum Ausdruck, dass Moses Grab unbekannt war (Dt 34 e)
2

.

Abgesehen von der Todtenbefragung kam mancherlei Wahr-

sagung und Zauberei vor (Dt 18 10 n)
3

. Urspriinglich hingen

Priesterthum und Seherthum mit diesen Dingen zusammen, wie das

auch aus dem Stabe Moses und Aharons deutlich ist
4

. Aber gerade

der Zauberei und Wahrsagung war die Jahvereligion besonders feind-

lich. Sie wurden namentlich von Weibern professionsmassig be-

trieben (Ex 22 n Ez 13 nff.), wenngleich sich gelegentlich Jedermann

in ihnen versuchte (Gen 30 27 44
5). Die Propheten reden ver-

haltnissmassig wenig von ihnen, sie wurden vom Jahveglauben so

friih zuriickgedrangt, dass sie fur auslandisch gelten konnten (Jes

2 e Dt 18 9ff.). Der Spruch, wonach sie in Israel iiberhaupt nicht

vorkamen (Num 23 23), ist an der betreffenden Stelle freilich ein-

getragen, er erweist sich aber durch seinen Inhalt als alt
5

.

1

Dagegen ist Jer 16 ? von einer Speisung des Todten nicht die Rede.
8
Vgl. noch OORT, Theol. Tijdschr. 1881, 350 ff. A. JKKBMUS, Die babyl.-

assyr. Vorstellungen vom Leben nach dem Tode, 1887. STADE, Gesch. Israels

I 387 ff. R. PIBTSCHMANN, Geschichte der Phonicier S. 191 ff. SCHWALLY, Das
Leben nach dem Tode, 1892.

* Zu den dortigen Bezeichnungen derWahrsager und Zauberer vgl. R. SMITH,
Journal of Philology XIH 273 ff., XIV 113ff.

4 Rhabdomantie erwahnt Hosea (4 ). Vgl. oben S. 81 f. 86 ff.

6 In das Gebiet des niederen Zauberwesens gehb'rten die Schmucksachen,
namentlich die der Weiber, die durchweg den Charakter von Amuleten hatten

(Gen 35 4). Hosea bezeichnet den Nasenring und die Halskette der Weiber als

die Hurerei in Israels Angesicht und die Buhlerei an seiner Brust (Hos 2 4 is).
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Gewaltsame Ausrottung der Zauberei, der Viehschande und
der Verehrung fremder Gotter fordert das alteste Gesetzbuch,
das Bundesbuch, das etwa aus dem 8. Jahrhundert stammt (Ex 22

1719). Aber in alterer Zeit war die Jahvereligion fur die Ueber-

windung anderer Culte auf ihre eigene innere Kraft angewiesen,
und das um so mehr, als man ihre Eigenart nicht im Sinne der

absoluten Exclusivitat verstand. Der Erzahler von Gen 43 32 wundert

sich dariiber, dass die Aegypter mit Fremden nicht zusammen essen.

Selbst Elia, der die Unvertraglichkeit der Jahvereligion mit jeder

anderen proclamirte, lebt zeitweilig im Hause der Wittwe von Sarpath

und lasst sich von ihr ernahren. Israeliten liessen sich aber auch

von Kanaanitern zum Opfermahl laden (Ex 34 15 vgl. 18 12), es kam

vielfach vor, dass israelitische Manner mit Kedeschen verkehrten.

Mit voller Gleichgiiltigkeit wird das Gen 38 von Juda erzahlt. Durch

Verkehr mit fremden Weibern wurde man aber auch zur Verehrung

fremder Gotter gefiihrt (Num 25). Gewisse Heiligthiimer hatten

internationalen Charakter. In Beersaba, wohin zu Amos Zeit

die Nordisraeliten wallfahrteten (Am 5 5 8 u), verkehrten gewiss

auch die Edomiter, die sich von Isaak, dem Heiligen von Beersaba

ableiteten. Aehnliches wird von Hebron und dem Karmel (I Reg 18)

anzunehmen sein. Die Israeliten wallfahrteten gewiss auch nach

dem Sinai (I Reg 19) und wohl auch nach Lachai Ro'i (Gen 16 u

24 62 25 n). Salomo baute den Gottern der ihm unterworfenen

Volker Heiligthumer in Jerusalem. Ahab errichtete dem Gott der

mit ihm verbiindeten Tyrier in Samaria einen Tempel. Beide

Konige haben diese Gotter auch verehrt und das Volk nahm

keinen Anstoss daran, es betheiligte sich sogar an dem tyrischen

Oultus.

Jahve selbst war alledem gegeniiber duldsam, so namentlich

gegen die Stammes-, Geschlechts- und Hausgotter. Die Therafim

standen in den Heiligthumern neben seinem Bilde (s. S. 135), aber

eben damit wurden sie bedeutungslos, wenngleich diese rGotzen des

Hauses Israel" noch zu Ezechiels Zeit im Tempel von Jerusalem

eine gewisse Verehrung genossen (Ez 8 10).

Die Syrer nannten den Ohrring das Heilige (X^j?), die Hebraer die Edelsteme

heilige Steine (Thr 4 i).
Amulete waren urspriinglich auch die Phylacte en,

denen das Gesetz nur einen anderen Sinn giebt (Dt 22 Nom 15 37 ft). Aehnhchen

Ursprungs sind die judischen nlTlTO und die Gebet8riemen. Es fragt sich ft

"* und nl> gemeint
lich welche Dinge im Pentateuch mit

sind, aber dass auch sie urspriinglich mit dem Zauberwesen zusamm.

ist zweifellos.
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Neben dem Jahvecultus bestand aber auch eigentlicher Baal-

cultus im Lande, so lange die Kanaaniter nicht vollstandig von

den Israeliten aufgesogen waren. Ueberdies aber war der gesammte

Jahvecultus mit Elementen des Baalcultus durchsetzt, well man in

hohem Grade den Jahve mit dem Baal identificirt hatte (s. S. 48 f.).

Diesen Syncretismus konnte die Jahvereligion nur allmalig iiber-

winden, indem sie ihr geschichtliches Wesen auf dem Boden des

kanaanitischen Cultus zur Geltung brachte.

Die Hauptsache war, dass der regelmassige Cultus das Wesen

der Jahvereligion nicht unmittelbar zum Ausdruck brachte. Der

Cultus bezog sich freilich auch auf den Krieg und insofern blieb

er wohl von kanaanitischem Wesen unberiihrt. Mit einem feier-

lichen Opfer wurde der Feldzug eroffnet, dainit versicherte man
sich der Hiilfe Jahves, der mit in den Krieg zog (I Sam 13 off.),

und in gottesdienstlicher Feier dankte das ganze Volk dem Jahve

fur den Sieg (I Sam 11 15). Da priesen ihn die Weiber im

Reigentanz als den sieggebenden Gott (Ex 15 20 21). Aber der

regelmassige (d. h. zunachst der alljahrliche) Cultus bezog sich auf

die friedliche Arbeit, auf Viehzucht und Ackerbau und zwar auf

den Ackerbau ungleich viel mehr als auf die Viehzucht, weil diese

in Kanaan hinter jenem zuriicktrat. Die Hauptfeste waren Massoth,

Kasir und Asif, die der Gersten- und Weizenernte, der Wein- und

Obstlese galten. Mit Massoth wurde das Passah vereinigt, an dem

urspriinglich die Erstgeburten von der Heerde dargebracht wurden.

Dagegen trat das Fest der Schafschur im Laufe der Zeit vollig in

den Hintergrund (I Sam 25 2 II Sam 13 23). Die Erntefeste waren

aber kanaanitischen Ursprungs
l und der Gott, dem man sie feierte,

war urspriinglich der kanaanitische Baal. Das Herbstfest kommt
auch zuerst als kanaanitisches Fest vor (Jdc 9 27). Jedenfalls bezog
sich die Feier der Feste zunachst auf das, was Jahve und der Baal

mit einander gemein batten. Uebrigens spielte die Feier des Neu-
monds eine grosse Rolle, von der wir nicht wissen, ob sie ursprung-
lich mehr dem Jahve oder dem Baal gait.

Die heiligen Statten waren zahlreich im Lande, viele werden
in den geschichtlichen und prophetischen Buchern erwahnt. Ver-

muthlich gab es schon bei jedem grosseren Dorfe eine Opferstatte;

1

Vgl. oben S. 48f. Feraer W. R. SMITH, Prophets S. 383 f. KUENEN,
Godsd. IE 204 ff. und besonders WELLHAUSEN, Proleg.

4
S. 82 ff. Die Termine der

Friihlings- und Herbstfeste waren freilich den Hebraern vielleicht schon von
jeher heilig (WELLHAUSEN, Skizzen ITT 2 94 ff.).
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vgl. z. B. I Reg 19 21 1. Zumeist hatte man diese Orte von den
Kanaanitern ubernommen. Auf der grossen Bama in Gibeon, wo
nach II Sam 21 schon zu Davids Zeit Jahve verehrt wurde, feierte
Salomo mit grossem Aufwand seinen Regierungsantritt (I Reg 3

4).
Es gab bis dahin kein altisraelitisches Heiligthum, das fur die
Grosse der Feier genugt hatte. Die Gibeoniter waren Kanaaniter

(Jos 9), und ihr Heiligthum war urspriinglich gewiss dem Lokalgott
geweiht. Adonia halt bei der Quelle Rogel (I Reg 1

9) seinOpfer-
mahl und gleichzeitig wird Salomo an der Quelle Gihon (I Reg 1

33)

zum Konige gesalbt, das sind offenbar, wie W. R. SMITH bemerkt,
die vornehmsten Anbetungsstatten des vorisraelitischen Jerusalem.
Dass aber die heiligen Statten von Gibeon und Jerusalem gerade
solchen Zwecken dienen konnten, beweist, wie arglos die Israeliten

sie iibernahmen. Ebenso war der heilige Baum bei Sichem von

den Kanaanitern auf sie ubergegangen (Jdc 9 37 Gen 12 ie 35 4

Jos 24 ae), nicht anders stand es zweifellos mit dem von Mamre (vgl.

iibrigens Gen 21 33). Auch der Stein von Bethel war trotz Gen 28

gewiss nicht israelitischen Ursprungs, dasselbe muss von dem in Sichem

angenommen werden (Gen 33 20 Jos 24 26 vgl. Jdc 9
e).

Es war nun aber nicht ein einziger Gott gewesen, der dem

Lande Kanaan seine Fruchtbarkeit gespendet hatte, fur die kanaa-

nitische Naturreligion gab es so viele Lokalgottheiten, ^Baale", als

fruchtbare Landstriche. Dem lokalen Gott dienten aber einiger-

massen auch die Israeliten, weil ihre regelmassigen Gottesdienste,

die Erntefeste, als solche lokalen Charakter trugen. Man feierte

sie je nach dem Stande der Ernte und der war nach der Oertlich-

keit verschieden. Nicht das Yolk als Ganzes trat bei den Ernte-

festen in die Erscheinung, auch deshalb war der Gott, dem man

bier gegeniibertrat, nicht ohne Weiteres der Gott Israels.

Unter diesen Umstanden ist es begreiflich, dass der Jahvedienst

an manchen Orten dem friiheren und hie und da noch fortbestehenden

Baaldienst sehr ahnlich war. Auch die Unzucht des Baaldienstes

drang in den Jahvedienst ein und sie wurde hier nicht nur in

bewusster Ausschreitung geiibt. Man meinte den Jahve damit zu

ehren wie die Kanaaniter den Baal. Dt 23 19 wird verboten, den

Hurenlohn der Hierodulen dem Heiligthum Jahves zu weihen, das

kam also thatsachlich vor; vgl. auch Am 2 i Hos 4 isff.
2

.

1 Man musste schon deshalb uberall Altare in der Nahe haben, weil der

Fleischgenuss, der freilich nicht zum alltaglichen Leben gehorte, im Allgemeinen

an die Altare gebunden war. S. oben S. 140 f.

2 In welchem Masse das vorkam, ist zweifelhaft. Ueberall fand sich die
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Nach dem Buche Hosea konnte man meinen, dass der damalige

Cultus Nordisraels wesentlich mit dem alten Baalcultus identisch

gewesen sei. Aber die Klagen des Amos und seiner Nachfolger

geben von den Zustanden und so auch von dem Gottesdienst ihrer

Zeit kein objectives Bild, und noch weniger lehren sie, was der

israelitische Cultus vordem war. Schon vor Hosea gab es eine

Opposition gegen den Baaldienst. Er setzt als bekannt voraus, dass

Israel beim Betreten des kanaanitischen Bodens in Baal Pe
c

or jen-

seits des Jordans von Jahve abgefallen sei (Hos 9 10 vgl. Num 25).

Eine solche Opposition ist auch durch die parallele Erscheinung

des Naziraerthums fiir die altere Zeit gesichert
1

.

Die Gebrauche des Cultus waren freilich durch kein schriffc-

liches Statut fixirt, aber heilige Ordnung waren sie darum doch.

Den Ritus von
C

0fra hatte Jahve selbst den Gideon gelehrt (Jdc
6 19 f.) und fiir unverletzliche Ordnung gait schon die Art, in der

die Priester ihr Deputat von den opfernden Laien empfingen (I Sam
2 126.). Ohne Gewissensconflicte kann die Annahme der kanaaniti-

schen Cultusformen von vornherein nicht vor sich gegangen sein

und bei einzelnen Heiligthiimern war man ohne Zweifel von jeher

bestrebt, die Eigenart des Gottes Israels auch innerhalb der kanaa-

nitischen Cultusformen zu wahren und zur Geltung zu bringen.

In bewusstem Gegensatz gegen die Baalreligion bildete sich im

Laufe der Zeit an den Heiligthiimern Israels die Thora aus (s. o.

S. 76 f.), aber auch im Cultus gewann der geschichtliche Charakter

der Jahvereligion mehr und mehr die Oberhand.

Das nationale Leben centralisirte sich allmalig, einzelne grossere

Heiligthumer traten hervor, neben denen die kleineren an Ansehen

verloren. Es gab Wallfahrtsorte, zu denen das Volk von weit

und breit pilgerte
2

. Ueberall aber, wo grossere Volksmengen sich

sammelten, bekam der Cultus von selbst einen mehr nationalen

Charakter. Von grosser Wichtigkeit war es, dass das Konigthum
die Reichsheiligthumer (Am 7 is) von Jerusalem und Bethel schuf.

Bei diesen Heiligthiimern gab es ausser den festlichen Opfern, wie

cultische Unzucht aber schwerlich. Amos erwahnt sie nur einmal (2 7), Micha
wirft sie an einer iiberdies nicht ganz klaren Stelle (vgl. WELLHAUSEN zu 1 7)

den Nordisraeliten vor, Jesaja schweigt vb'llig von ihr.
1 Dass schon die Konige Asa und Josafat von Juda gegen die Hierodulen

einschritten (I Reg 15 ia 22 47 vgl. 14 st), ist nicht unglaubwurdig.
2 Die jahrlichen Opferfeiern der Geschlechter standen freilich noch lange

in hohen Ehren. Die Theilnahme an einer solchen Feier konnte Davids Fort-
bleiben von der monatlichen Opferfeier des Konigs entschuldigen (I Sam 20 e 29).
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sie der Einzelne bei seiner jahrlichen Wallfahrt darbrachte, auch
standige, die die Konige bestritten. Die sog. Schaubrote werden
I Sam 21 in Nob vorausgesetzt ,

wo das Haus Elis amtirte. In
Jerusalem brachte man spater an jedem Morgen ein Brandopfer
und an jedem Abend ein Speisopfer dar (II Reg 16

15). In Bethel
wird das nicht anders gewesen sein. Saul versammelte an jedem
Neumond seinen Hof zum Opfermahl (I Sam 20 isff.). An den

grossen Heiligthiimern verfeinerte sich der Cultus auch in gutem
Sinne. Die Tempelmusik von Bethel durfen wir uns freilich nicht

allzu ideal denken (Am 5 23), aber die barbarische Ausgelassenheit,
die den altesten Cultus charakterisirte

,
trat doch wohl zuriick.

Schon Michal nahm Anstoss daran, dass David sich mit Leibes-

kraften an dem Tanz des Volkes betheiligte (II Sam 6 aoff.). Ge-

schichtlichen Sinn gewannen aber auch die Heiligthiimer von Hebron
und Sichem, weil das die Hauptstadte von Juda und Joseph waren.

In der Genesis werden die wichtigsten Heiligthiimer, die Israel

von den Kanaanitern iibernommen hatte, geradezu in altisraelitische

umgedeutet. Ezechiel leitet alle Heiligthiimer ausserhalb Jerusalems

von dem gottlosen Eigenwillen Israels her (Ez 20 27
ff.), das Deutero-

nomium erklart sie sammtlich fiir kanaanitischen Ursprungs (Dt

12 aff.). In vordeuteronomischer Zeit betrachtete man die haupt-

sachlichsten nHohen" in anderem Lichte. Sie waren fiir das alte

Israel unentbehrlich, deshalb hatte es thatsachlich ein Recht, den

Jahve hier zu verehren. Dies Recht driickte man aber unwillkiirlich

in der Vorstelhmg aus, dass diese Orte einst von den Vatern Israels

gestiftet seien, denen Jahve sich hier offenbarte. Jahve, der Gott

Israels, war nur da zu finden, wo er ein Gedachtniss seines Namens

gestiftet hatte. Dies Gedachtniss musste er aber gestiftet haben

zur Zeit der Vater, die als Anfanger des Volkes zugleich die An-

fanger seiner Religion gewesen waren 1
. Der geschichtliche Sinn,

1 Die Ungeschichtlichkeit der Cultussagen der Genesis liegt auf der Hand.

Die Erzvater kb'nnen die Heiligthiimer Kanaans so im Vorbeigehen nicht ge-

stiftet haben, sie konnten es iiberhaupt nur, wenn sie Kanaaniter waren. Es

ist auch nicht abzusehen, wie Israel iiber die agyptische Zeit hinaus so genaue

Erinnerungen an die Localitaten Kanaans bewahrt haben sollte, um zu schweigen

von den weiteren Fragen, ob die Erzvater wirklich in Kanaan gelebt batten, ob

sie iiberhaupt geschichtliche Personlichkeiten waren. Es sind aber gerade die

urspriinglich kanaanitischen Heiligthiimer, die in der Genesis auf die Erzvater

zuriickgefuhrt werden. Eben diese bedurften einer Sanction durch die Erzvater,

fiir die von Gilgal, Silo,
C

0fra und Jerusalem, die unmittelbar der Geschichte

Israels entstammten, war sie iiberfliissig. Naturlich waren aber Gilgal, 'Ofra und

Jerusalem durch Theophanien geheiligt (Jos 5 isff. Jdc 8nff. II Sam 24). Fiir
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den diese Heiligthumer haben sollten, kommt mehrfach noch darin

zum Ausdruck, dass die Gottesersckeinung in Sichem und Bethel die

Verheissung giebt: Deinem Samen will ich dies Land geben.

Die Tendenz, dem Cultus einen geschichtlichen Sinn zu

geben, machte sich auch sonst geltend. Fruh scheint das Massoth-

fest in Beziehung zum Auszug aus Aegypten gesetzt zu sein, der

nach der Ueberlieferung zur Zeit des spater mit dem Massothfest

verbundenen Passah erfolgt war (Ex 12 34 ff. 23 15).

Daneben kam der social-humane Charakter der Religion

in der israelitischen Sabbathruhe zum Ausdruck. Der Sabbath

kann nicht aus der Wiiste stammen, das Hirtenleben erlaubt keinen

solchen Ruhetag '. Er kann erst in Kanaan aufgekommen sein und

ist zunachst gewiss nach fremdem Muster von den Israeliten geiibt.

Die Assyrer feierten den 7., 14., 21., 28. Tag jedes Monats als

Ruhetag, entsprechend den vier Mondphasen, dagegen muss die Feier

des je siebten Tages unabhangig vom Mondwechsel als secundar

gelten. Die Ruhe von der Arbeit, die auch von den Romern an

Festtagen einigermassen geiibt wurde, hatte zunachst natiirlich

religiosen Sinn. Sie war Ausdruck der Andacht, mit der man die

Nahe der Gottheit am Feiertage ehrte, eine Ausdehnung des Still

vor Jahve" auf den ganzen Opfertag. In diesem Sinne ist der

Sabbath in Israel schon in vorprophetischer Zeit gehalten (II Reg
4 23 Am 8 5 vgl. Ex 16 4 5 = JE). Ware der Sabbath israelitischen

Ursprungs, so konnte seine regelmassige Feier erst aufgekommen
und durchgedrungen sein, als grossere Heiligthumer mit regelmassigem

Opferdienst bestanden, an dem zunachst die nahere Umgebung, dann

aber auch das ganze Land wenigstens in Gedanken Antheil nehmen

musste. Aber der Sabbath ist bei den Israeliten alter, als die

grossen Heiligthumer mit ihrem regelmassigen Opferdienst. Die

Freilassung des hebraischen Sclaven (Ex 21 aff.) und die Preis-

gebung der Ernte der Aecker im je siebten Jahr (Ex 23 icf.) be-

ruhten auf alter Sitte. Sie setzen aber nicht nur den Sabbath selbst,

sondern auch schon seine humane Bedeutung voraus, die jedenfalls
secundar ist. Fruh gait er den Hebraern als der Ruhetag, der

Silo war die Gegenwart des Mal'ak Jahve in der Lade gegeben. Erst eine sehr

spate Zeit empfand das Bediirfniss, die Heiligkeit Jerusalems in die Erzvaterzeit

zuriickzutragen (Gen 14isff.). Aber da handelte es sich nicht mehr darum, dies

Heiligthum fiir die Jahvereligion zu sichern, sondern nur noch darum, ihm und
seinem Priesterthura nach riickwarts ewigen Bestand zu geben.

1 Die alten Araber kannten den Sabbath und die Woche nicht (WELL-
HAUSEN, Skizzen III s

142).
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dem Sclaven und dem Tagelohner zu Gute kommen sollte (Ex 23 u)
Deshalb werden die Israeliten den Sabbath von den Kanaanitern
iiberkommen haben, zu den Baaltagen rechnet ihn Hosea (Hos
2 is 15). Dagegen wird die humane Umdeutung des Sabbaths wohl
fur israelitisch gelten mtissen 1

.

So wurden die Gefahren des Baaldienstes bis auf einen gewissen
Zeitpunkt in Israel thatsachlich iiberwunden. An manchen Orten
wird ein Cultus bestanden haben, wie ihn das Idyll von I Sam Iff.

BO anziehend schildert. Die Heiligthiimer Israels waren der Sitz

einer Thora, die mehr und mehr moralischen Inhalt gewann. Auch
die Erzvatersage, der charakteristischste Ausdruck des alteren Jahve-

glaubens, hat sich grossentheils an ihnen gebildet. Beides entstand

hier aber in mehr oder weniger bewusstem Gegensatz gegen die

Naturreligion.

4. Die Moral.

19.

Jahves Wille sollte das gesammte Volksleben regieren, er ver-

langte auch, dass jeder Einzelne ihn zur Richtschnur fur sein Thun
und Lassen mache. Im Allgemeinen lag aber dieser Wille Jahves

in Recht und Brauch vor, wie sie in Israel herkommlich bestanden.

Denn Israel hatte von jeher sein besonderes Recht und seinen be-

sonderen Brauch, die Altvorderen hatten sie ihm gegeben (II Sam
20 is 19 LXX), Manner wie Mose und Josua (Ex 15 25 Jos 24 25),

aber auch die Konige, wie David (I Sam 30 25). Das alles war

zuletzt gottlichen Ursprungs und Jahves Gebot und Verbot kam in

hohem Masse auf das hinaus, was man in Israel that und nicht

that. wSo thut man nicht in Israel" das war die allgemeine

Regel des Handelns (II Sam 13 12). Nur in zweifelhaften Fallen

lehrte die Thora dariiber hinaus, was Jahves Wille war. Ein hei-

liges Gesetzbuch als den umfassenden und statutarischen Ausdruck

des Willens Jahves brauchte man nicht, so lange man nicht an

Israel irre geworden war. Bis dahin trug Israel den gottlichen

Willen lebendig in sich, in seinem Gewissen und in der Thora der

Priester und Propheten. Ein heiliges Gesetzbuch im spateren Sinne

wurde natiirlich auch damit nicht geschaffen, dass man schon im

8. Jahrhundert diese und jene Grundsatze des Gewohnheitsrechts

und der priesterlichen Thora aufschrieb.

1

Vgl. KUENEN, Godsd. I 259; II 189 ff. WELLHADSEN, Prolog.
4 S.llOff.

W. R. SMITH, Prophets p. 384. SCHRADEK, KAT 2
18ff. G. LOTZ, Quaestiones

de historia sabbathi, 1883.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. U
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Uebrigens wurde der Unterschied von Recht und Moral auf

der einen und von Cultus und Ritus auf der anderen Seite in Israel

wie iiberhaupt bei den antiken Volkern kaum empfunden. Aber

auch der Unterschied von Recht und Moral war ein fliessender,

weil auch das Recht in hohem Masse auf Grund freiwilliger An-

erkennung gait. Deshalb waren Recht und Moral 1 die Frucht des

still waltenden Geistes, ihr Bestes tritt uns auch auf Gebieten ent-

gegen, die zur nationalen Religion in keiner unmittelbaren Beziehung

standen. Aber eben deshalb kommen in Recht und Moral der A del

der Volksnatur und der Lebenskraft der Religion in besonderem

Masse zur Erscheinung. Was die Religion auf diesem Gebiete ge-

schaffen hat, koimen wir freilich nur annahernd bestimmen, weil uns

Recht und Moral der Nachbarn und Verwandten Israels unbekannt

sind. Im Wesentlichen sind wir darauf angewiesen ,
Recht und Moral

Israels, aber auch Friiheres und Spateres mit einander zu vergleichen.

Ueber die altisraelitische Moral geben uns die geschichtlichen

Biicher mannigfaltigen Aufschluss, als Ideal und als Wirklichkeit

lernen wir sie aus gelegentlichen Andeutungen, aber auch aus den

Lebensbeschreibungen der Helden und Heiligen kennen. Die Helden

und Heiligen sind bin und wieder idealisirt, aber die Idealisirung

herrscht keineswegs vor. Bei David werden wir iiber alle Schatten-

seiten seines Charakters mit merkwiirdiger Objectivitat unterrichtet.

Die Erzvater sind an sich freilich Idealgestalten, aber sie sind keine

blassen Heiligenbilder. Die Schilderung Jakobs ist durchaus rea-

listisch, er ist die Personification des wirklichen Israel. In Betracht

kommen ferner die altesten Niederschriften des Gewohnheitsrechts

und der Thora, die im Bundesbuch, aber auch in den Quellen des

Deuteronomiums vorliegen.

Von den Verpflichtungen, die die nationale Religion dem Ein-

zelnen gegen die Gesammtheit wie gegen die einzelnen Volksglieder

auferlegte, wird im Ganzen wenig geredet, weil sie zu selbst-

verstandlich war. Nur gelegentlich wird die strenge Haltung des

israelitischen Kriegers erwahnt (II Sam 11
11). Naturlich forderte

die Religion Ehrfurcht vor den heiligen Mannern, wer dem Konige

1 Die Summe aller Rechtschaffenheit bezeichnen die Hebraer als

als Huld und Treue , d. h. sie umfasst ausser dem , was von Jemand erwartet

werden kann, auch die Menschlichkeit und Nachstenliebe. DVl^K "IDPI werden
diese aber nur genannt, sofern sie in ausserordentlicher "Weise als Forderungen
der Religion empfunden werden (II Sam 9s; vgl. mm ion I Sam 20 u MT
und II Sam 2 B LXX Cod. Al.). Vgl. iibrigens H. SCHULTZ

,
Die Motive zum

sittlichen Handeln in dem vorchristlichen Israel (Studien und Kritiken 1890, 7
ff.).
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fluchte, wurde mit dem Tode bestraft (Ex 22 27 I Reg 21). Sie ver-

langte aber auch, dass man in jedem Volksgenossen den Diener des
nationalen Gottes achtete (Gen 50

17). Auch der Konig war uber
dies Gebot nicbt erhaben. Die Entriistung uber den Justizmord
von Jezreel wurde fur das tapfere und hochbeliebte Haus Omris

verhangnissvoll (I Beg 21 17 ff. II Reg 9
ae). Die Religion verbot den

Wucher und suchte das Pfandrecht zu mildern, sie forderte Barm-

herzigkeit gegen Wittwen und Waisen (Ex 22 19
ff.). Alt erscheint die

Sitte, den Ertrag der einzelnen Aecker im siebenten Jahre den Armen
und dem Wilde zu uberlassen (Ex 23

iof.). Auch die personliche
Feindschaft sollte uber der Landsmannschaft vergessen wer'den. Dem
Feinde sollte man den entlaufenen Ochsen oder Esel zuriickbringen,

wenn man ihn fande, und wenn sein Thier unter der Last zusammen-

brach, sollte man es aufrichten helfen (Ex 23 *f. vgl. Lev 19 ieff.).

Vor Allem wollte aber das Gericht anerkannt sein, das uber

dem Streit der Einzelnen wachte und ihn entschied. Die Blut-

rache gait als heilige Pflicht, als ein segensreiches Institut hatte

Jahves Gnade sie gestiftet. Aber Gen 4 erscheint sie wesentlich

als ein Institut des Wiistenlebens. Im Culturlande war die Sicher-

heit des Lebens auch durch die von Jahve gesetzte Obrigkeit ge-

wahrleistet, die mehr und mehr an die Stelle der Blutrache trat.

Sie konnte der Blutrache iiberhaupt Einhalt thun (II Sam 144
10),

strafte sie selbst aber den Morder, dann hatte die Sache ein Ende l
.

Nur den unvorsatzlichen Todtschlager schutzte das Asyl (Ex 21 is),

aber strenges Gericht sollte dem Angriff auf Leib und Leben be-

gegnen. Den vorsatzlichen Morder sollte man vom Altare weg-

reissen und richten (Ex 21 u I Reg 2sf.). Wer einen Dieb beim

Einbruch ergriff und ihn erschlug, sollte dafur dem Tode verfallen

sein, wenn die Sonne schon aufgegangen war (Ex 222). Wenn ein

stossiger Stier einen Menschen umbrachte, so sollte unter Um-

standen der Besitzer des Stieres mit seinem Leben dafur haften

(Ex 21 asf.). Nur fur diesen Fall lasst das Bundesbuch die Zahlung

und Annahme von Losegeld zu (v. soff.), fur Todtschlag und Mord

sieht es diese Moglichkeit nicht vor. Ueberhaupt sollte der Ge-

waltthat jure talionis gesteuert werden: Auge urn Auge, Zahn urn

Zahn, Fuss urn Fuss, Mai urn Mai, Wunde urn Wunde, Strieme

urn Strieme (Ex 21 *4f.).
Mit dem Tode wird auch der Menschen-

diebstahl bedroht (Ex 21 ie).

1 Die Obrigkeit sagte ^ih? W^, d. h. du bist selbst die Ursache deines

Todes (I Reg 2 37 vgl. II Sam 1 ie u. 6.) und dein Blut fordert koine Rache.

Ebenso sagt man griechisch e! xeyaXijv ooi (E. ROHDE, Psyche S. 254 Anm.).

11*
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Gerecht sollte das Gericht in alien Dingen sein. Der Richter

sollte weder auf das Ansehen der Vornehmen noch auf die Niedrig-

keit des Armen Eiicksicht nehmen. Es ist bezeichnend, dass auch

das letztere verboten werden musste (Ex 23 3 Lev 19 15).

Aelter als die nationale Religion war das Haus, und die haus-

liche Moral war nicht allein von der Jahvereligion geschaffen.

Vieles davon findet sich ahnlich bei den alien Arabern. Aber was

die nationale Religion fur den Landsmann forderte, gait urn so

gewisser und in noch hoherem Masse fiir den Hausgenossen und

Blutsverwandten (OTTO B'#& Gen 13s). Indirect hat deshalb die

nationale Religion auch den freilich althebraischen Familiensinn

weiter gefordert.

In der Ehe 1 war die Frau rechtlich das Eigenthum des Mannes.

Der Mann hiess ihr Herr ("?5? II Sam 11 26, milder ist schon

GCD 18 12),
sie war die von einem Herrn in Besitz genommene

Der Mann kaufte sie von ihren Eltern oder Angehorigen, ein Kebs-

weib konnte deshalb nach seinem Tode auf seinen Erben iibergehen

(I Reg 2iaff. II Sam 1622 vgl. Gen 35 22)
2

. Es stand allein bei

dem Manne die Ehe zu lo'sen und er konnte das, sobald er eben

wollte. Nur das Weib war zu ehelicher Treue verbunden. Brach

sie die Ehe, so war sie der Rache ihres Mannes preisgegeben,

auch die Verlobte konnte es mit grausamem Tode biissen (Gen
38 24ff. vgl. Dt 22 23ff.). Dagegen verging sich der Ehebrecher

nur gegen das Eigenthum und die Ehre des beleidigten Eheniannes,

darauf kommt auch die Parabel Nathans hinaus. Der Mann durfte

sich nach Belieben Kebsweiber halten und mit seinen Sclavinnen

und offentlichen Dirnen umgehen. Hart war also das Recht:

Nach dem Manne sollst du verlangen, er aber soil dein Tyrann
sein (Gen 3

ie). Die Frau gait auch nicht vollig als Glied der

Familie, der Priester darf nach dem Gesetz um seine nachsten,

auch weiblichen, Verwandten, aber nicht um seine Frau trauern

(Lev 21
iff.). Thatsachlich hatte die Frau einigen Schutz an ihren

Verwandten. Laban schliesst mit Jakob, als dieser von ihm

scheidet. einen Vertrag, der seine Tochter fur die Zukunft sicher

stellen soil (Gen 31 so). Bedingungslos wurde die Frau dem Manne
auch nie ubergeben, die Eheschliessung geschah in Form eines

Vertrages
3

.

1 Ueber die arabische Ehe vgl. WELLHAUSEN, GGN 1893 S. 431 ff.

*
Vgl. auch W. R. SMITH, Kinship S. 89 272.

8
Vgl. Ez 16 s Mai 2 u und fur die alten Araber WELLHAUSEN, Skizzen

III 1
S. 176; GGN 1893 S. 443.
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Die Keligion ging die Weiber viel weniger an als die Manner.
Frauennamen mit Jahve kommen kaum vor und zur Wallfahrt,
d. h. zum Gottesdienst iiberhaupt, waren nur die Manner ver-

pflichtet (Ex 23 17 34 24 Dt 16
ie). Von den heiligsten Opfern

durften sie nicht essen (Lev 6
22). Deshalb waren auch Ehen mit

Auslanderinnen unanstossig. Dennoch trat Jahve in der Ehe fur die

Frau ein (s. S. 107). Uebrigens aber waltete uber der Harte des

herkommlichen Rechtes eine viel edlere Sitte. Im Allgemeinen
war Polygamie selten. Die Konige batten viele Weiber und Kebs-

weiber, das war ein barbarisches Insigne der Herrschaft, hatte

ubrigens auch politische Bedeutung, denn hier wie uberall stiftete

die Ehe Freundschaft. Wo mehrere Frauen in einem Hause waren,
da erschien die Eifersucht der Nebenbuhlerinnen und die Hoffart

der Glucklicheren als widerwartig. Gegeniiber den Concubinen be-

hielt die Frau doch meisthin das hochste Ansehen. In der Genesis

sind es die Frauen, die ihre Manner veranlassen, Kebsweiber zu

nehmen. Sie geben dazu ihren Mannern ihre Magde, um durch

deren Kinder ihre eigene Kinderlosigkeit zu verdecken. Dann aber

geniigt Saras Verlangen, um die ubermuthig gewordene Hagar aus

Abrahams Hause zu entfernen. Nicht nur Jahve nahm sich der

kinderlosen Frau gegeniiber ihrer gliicklicheren Nebenbuhlerin an,

sie fand auch an der Rechtschaffenheit des Mannes einen Halt.

Aber auch fur die Concubine israelitischen Blutes tritt das Bundes-

buch in hohem Masse ein (Ex 21?ff.)
1
. Mehrfach finden wir Frauen

in angesehener und selbst hervorragender Stellung wie Mirjam, De-

bora, die weisen Frauen zu Davids Zeit und spater noch die Pro-

phetin Hulda. Indirect beweist schon das fur die Stellung der

Frauen iiberhaupt. Von typischer Bedeutung ist die Stellung der

Frauen in der Erzvaterfamilie
,

in geschichtlicher Zeit entsprechen

die Beispiele der Abigail und des Weibes von Sunem. Bezeichnend

ist auch die Freiheit, mit der die Frauen sich offentlich bewegten,

ohne Begleitung ihrer Manner reisten sie uber Land (I Sam 25 isff.

II Reg 4 22ff.). Die Jungfraulichkeit des freien Madchens wurde

hoch gehalten
2

. nWohin soil ich meine Schmach tragen" (II Sam

13 12 is)! Die Frau gait nicht als die Sclavin der Laune dee

Mannes, sondern als seine Gehulfin (Gen 2 is),
mit der er in Treue

1 Der Vater konnte sie als Frau seinem Sohne abtreten, musste sie dabei

aber wie eine Techier behandeln. Vgl. BUDDE, ZATW 1892 S. 162f.

2 Dem entsprechend hatte auch das Weib seine Ehre. Dass Abimelech

die Sara an sich nahm, war auch eine Beleidigung Saras, wie ihren Mann so

muss er auch sie selbst begiitigen (Gen 20 uff.). Vgl. sonst Ex 22 u.
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/usammenstand. nBin ich dir nicht mehr werth als zehn Sohne u

(I Sam Is)? Nicht als cine Ausnahme, sondern als etwas Gewohn-

liches wird es hingestellt, dass der Mann Vater und Mutter verlasst,

um seinem Weibe anzuhangen (Gen 2 24). Von Geburt 1st er ein

Fleisch mit seinem Geschlecht, aber die Liebe zu dem Weibe seiner

Wahl lasst ihn oft seinem Gescblecht und damit allem, was er ist

und hat, entsagen und in ein fremdes eintreten. Ein riihrender

Zug von Anhanglichkeit wird II Sam 3 uff. berichtet.

Grosse Gewalt gab das Recht dem Vater tiber seine Kin-

der. Er durfte sie dem Heiligthum weihen oder gar der Gottheit

opfern, die Tochter wenigstens durfte er auch als Sclavinnen ver-

kaufen (Ex 21 iff.)
1

. Aber thatsachlich fehlte es eher an Strenge

als an Milde im Hause. Amnon, der alteste Sohn Davids, schandete

seine Halbschvvester, die Thamar, und wurde von seinem Vater dafiir

nicht bestraft, Absalom rachte seine Schwester, indem er den Amnon
ermorden liess und blieb schliesslich auch ungestraft. Vgl. auch

I Sam 3 is. Im Allgemeinen war das Verhaltniss von Eltern und

Kindern von grosser Innigkeit. Ergreifend ist der Schmerz Davids

uber den Tod des Sohnes, der den Vater um Thron und Leben

bringen wollte. Die Kinder, vor Allem die Sohne, waren des Mannes

hochstes Gut, am wenigsten aber wohl deshalb, weil der Todtencult

fortbestand. Auf den Sohnen beruhte der Wohlstand und die Ehre

seines Hauses und nach dem Tode lebte er in ihnen fort. Furchtbar

erschien das Geschick der Kinderlosigkeit.

Umgekehrt war Ehrfurcht vor den Eltern von jeher ^ein

Grundzug des hebraischen Wesens. Es waren Zeiten ausserster

Entartung, wo sie zu mangeln begann (Mi 7 iff.). Schon im Bundes-

Imch wird die Misshandlung von Vater und Mutter und der Fluch

gegen sie mit dem^Tode bedroht (Ex 21 15 17). Zumeist hingen die

Sohne mit grosster Liebe am Vater. Juda will lieber selbst als

Sclave in Aegypten bleiben als den Kummer seines Vaters iiber den

Verlust Benjamins ansehen. Naturlich gab es Eifersucht zwischen

Briidern, namentlich bei Polygamie waren die Beziehungen der Ge-
schwister untereinander oft sehr unerfreulich. Aber solche Miss-

verhaltnisse wurden auch als unertraglich empfunden, und jeden
Leser bewegt die Scene, wo der versohnte Joseph sich seinen Brii-

dern zu erkennen giebt. Aufs tiefste schmerzt es den Joseph, als

seine Briider noch nach Jakobs Tode sich vor seiner Rache furchten.
Die Feindschaft, die die Volker Edom, Moab und Amnon von

1

Vgl. aber auch Neh 5 & und ferner II Reg 4 1 Mi 2 9 Job 24 .
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Israel trennte, findet im Verkehr der Stammvater keinen entspre-
chenden Widerschein, weil sie in den Rahmen des Familienlebens

nicht passte. Esau trachtet freilich dem Jakob nach dem Leben,
aber es gelingt dem Jakob ihn umzustimmen. In Frieden und
Freundschaft scheidet Abraham von Lot, dem Stammvater Moabs
und Ammons, und Jakob von Laban, dem Vertreter der Aramaer.

Dieser lebhafte Familiensinn umfasste auch die weitere Ver-
wandtschaft und das Geschlecht, dem man angehorte. Auf dem
Geschlecht stand der Einzelne, mit Stolz besann er sich auf den

Schutz, den er an ihm hatte. Als Elisa das Weib von Sunem

fragt, ob er etwa beim Konige oder beim Feldhauptmann ein Wort
fiir sie einlegen solle, lehnt sie das selbstbewusst mit den Worten

ab: ich wohne mitten unter meinen Leuten (II Reg 4
13).

Es war

selbstverstandlich, dass man fiir seinen Verwandten eintrat. War
ein Glied der Familie ermordet oder erscblagen, dann war es fiir

den nachsten Anverwandteu die beiligste Pflicht, das Blut zu rachen,

obwohl er selbst dann ebenso unfehlbar der Blutrache verfiel. Das

ganze Geschlecht trat aber gegen den Morder oder Todtschlager

auf, wenn er selbst dem Geschlecbt angehorte (Gen 27 45 II Sam

144ff.)
1

. Mit Freudenthranen kiisst Jakob seine Base Rahel, als

er sie am Brunnen findet, und mit aufrichtiger Herzlichkeit begriisst

Laban in ihm sein Fleisch und Blut.

Weil das Verwandtschaftsgefuhl alle anderen iiberwog, war auch

dieEhe unter Yerwandten bevorzugt. Der Vater gab die Tochter

lieber dem Vetter als einem Fremden (Gen 29 19).
Isaak und Jakob

batten Basen zu Frauen, Jakobs Frauen waren dabei Schwestern 2
,

Abraham hatte sogar seine eigene Halbschwester zur Ehe, noch zu

Davids Zeit erschien eine solche Heirath als moglich (II Sam 13 is).

Ehen mit fremden Weiberu galten darum nicht fiir anstossig. Mit

keinem Worte wird es getadelt, dass Juda und seine Sohne kanaa-

uitische Frauen haben (Gen 38 2 e).
Dass Joseph mit der Tochter

eines vornehmen agyptischen Priesters und Mose mit der Tochter

des Priesterfiirsten von Midian verheirathet war, wird mit Genug-

1 Auch das war kerne Blutrache, sondern Gericht (vgl. W. R. SMITH, Kin-

ship S. 22 f.), aber das Gericht des Konigs bedeutete fur ganz Israel, was die Ge-

richtsbarkeit des Geschlechts fur das Geschlecht bedeutete.

2 Das gait bei den alten Arabern fiir anstossig; vgl. W. R.

ship S 270 f. Ehen in naher Verwandtschaft kamen aber auch bei ihnen vor; vgl.

WELLHAUSEN, GGN 1893 S. 436 ff.; W. R. SMITH a. a. 0. S. 162 ff. und dazu N

DEKE, ZDMG 1886, S. 150. Bei den Moabitern und Ammonitern kamen dageger

Ehen vor, die auch den alten Israeliten als blutschanderisch erschiei

19soff.).
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thuung erzahlt. Etwas Anderes war schon die Ehe mit einer

Philisterin, weil die Philister unbeschnitten waren (Jdc 14 3). Wenn
deshalb Abraham seinen Knecht schworen lasst, dem Isaak keine

Kanaaniterin zur Ehe zu nehmen, so ist er dabei von keinem

religiosen Motiv geleitet, sondern vom National- und Stammes-

gefuhl .

Als heilige Verwandtenpflicht gait die Schwagerehe
2

. Der

iiberlebende Bruder musste die kinderlose Wittwe des Verstorbenen

heirathen, die Kinder galten dann als Kinder des Verstorbenen,

dessen Name und Eigenthum somit bestehen blieb. Aeltere Sitte

legte diese Pflicht unter Umstanden sogar dem Vater des Verstor-

benen auf, wie aus Gen 38 deutlich ist.

Die Verpflichtung gegen die Vorfahren und andere verstorbene

Verwandte erstreckte sich auch auf ihren Grundbesitz. Naboth

kann um der Religion willen den von den Vatern ererbten Wein-

berg dera Ahab nicht abtreten (I Reg 21 3). Aufs engste fiihlte sich

der Einzelne mit seinem Grund und Boden und iiberhaupt mit

seinem Eigenthum verbunden. Noch im Buche Hiob weint und

klagt der Acker, der seinem Eigenthiimer unrechtmassig entrissen

ist (Job 31 ss f. Mi 2 2 vgl. Hab 2
11). Deshalb war der vaterliche

Acker heilig, er war es freilich auch deshalb, weil er das Familien-

grab umschloss, in dem man auch selbst mit den Vatern vereint

ruhen wollte.

Mit grosser Menschlichkeit wurden die Sclaven behandelt.

Bemerkenswerth ist, in welchem Masse das Bundesbuch fur sie ein-

tritt. Wer seinen Sclaven auf der Stelle erschlug, sollte dafiir am
Leben gestraft werden. Wer ihm ein Auge oder auch nur einen

Zahn ausschlug, sollte ihm die Freiheit schenken (Ex 2l2of. aef.).

Es bestand die Uebung und das Bundesbuch stellt es als Recht bin,

dass der Sclave von hebraischem Blut wie ein Tagelohner gehalten
und nach sieben Jahren entlassen wurde. Oft zog aber ein solcher

nach Ablauf dieser Frist den Dienst seines Herrn der Freiheit vor

(Ex 21 sff. vgl. Dt 15 wff.). Der Sabbath sollte vor allem dem
Sclaven und mit ihm dem Vieh nach barter Arbeit Ruhe geben
(Ex 23 12 Dt 5

i2ff.). Wiederholt horen wir von Sclaven, die im
Hause ihrer Herren die Stellung von Verwandten einnahmen. In

der Erzvatersage erscheint der Knecht Abrahams als der Vormund

1 Erst nach dem Priestercodex ist es dem Isaak um den tfIpH jn.T zu thun

(Gen 26 M ss 27 46 28 iff.). Vgl. auch Num 12 i.

* Sie war auch bei den alten Arabern iiblich; vgl. W. R. SMITH, Journal
of Philol. IX S. 81 und zu Gen 38 ebendort S. 95.
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des Isaak, er hatte sogar seinen Herrn beerben konnen, wenn dieser

kinderlos geblieben ware (Gen 15 3). Das geschichtliche Gegenbild
bietet das Verhaltniss Sibas zu Meribaal, dem Sohne Jonathans

(II Sam 9 iff. 16 iff.).

Die moralische Pflicht war zunachst auf die Familien-, Stammes-

und Volksgenossenschaft beschrankt, im altesten Israel war sie das

sogar in noch hoherem Masse als bei anderen Volkern. Aber eben

in dieser Beschrankung hat das alte Israel wie kaum ein anderes

Volk des Alterthums das Wesen der Moral begriffen, und das kam

zuletzt auch den Fremden zu Gute.

Auch die Gastlichkeit gait von Alters her als eine der

heiligsten Pflichten. Der ursprungliche Sinn von Gen 18 ist offenbar

der, dass Abraham die drei Manner nicht erkannte und Jahve ihm

zum Lohn fiir seine Gastlichkeit die Geburt Isaaks verhiess. Hierin

steht Lot hinter seinem Oheim nicht zuriick, mit Lebensgefahr

vertheidigt er seine Gaste gegen die Schandlichkeit der Sodomiter

und eben damit verdient er seine Rettung (Gen 19). Auch die

Dienstfertigkeit der Frauen tritt bei solcher Gelegenheit hervor (Gen

24i7 ff.).

Geradezu unter dem Schutz Jahves stand der Schutzbiirger

("i?,)
aus fremdem Stamm oder Volk 1

,
der in irgend einer Weise als

solcher anerkannt war (Ex 22 20 ff. 23 9).
Abraham furchtet, dass

die Philister in dieser Beziehung weniger fromm seien als andere

Volker (Gen 20 n). Auch vor Gericht hatte der Ger Rechte

(Dt 1 16 24 17). Unter gottlichem Schutz stand aber auch der Fremde,

der in erlaubter Weise im Lande verkehrte. Ich furchte Gott,

sagt Joseph, als er die der Kundschafterei verdachtigen Briider

milder behandelt (Gen 42 is).
Wenn dagegen der hebraische Sclave

zum Weibe seines agyptischen Herrn sagt: wie sollte ich wider Gott

sundigen (Gen 399)! so klingt das schon an die universalistische

Moral der Propheten an.

Es gab auch eine gottliche Gerechtigkeit, die jedes friedliche

Volk vor willkurlichem Angriff schiitzte. Der Stamm Dan trieb

freilich Strassenraub und der Spruch von Gen 49 n findet darin

kein Arg. Dan hatte auch dem Efraimiten Micha Gottesbild und

Priester geraubt. Wenn es aber Dt 25 is als Verletzung der Gottes-

furcht bezeichnet wird, dass Amalek in der Wuste den Nachtrab

Israels angriff, so ist das nicht nur spatere Denkweise. Simeon

und Levi biissten ihren Angriff auf Sichem mit dem Untergang, und

1

Vgl. 37.
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mit einer Hungersnoth strafte Jahve an Israel Sauls Unrecht gegen

Gibeon (II Sam 21).

Anders stand man naturlich dem Kriegsfeinde gegenuber.

Mit entsetzlicher Grausamkeit verfuhr David gegen die moabitischen

(II Sam 8 2) und ammonitischen Kriegsgefangenen (II Sam 12 si)
l

.

In altester Zeit gait fiir den Feind unter Umstanden auch kein

Recht und Vertrag. Die Ermordung Siseras durch Jael ware nach

den Begriffen der Araber ein frevelhafter Verrath gewesen, Jael wird

aber daftir aufs hochste gesegnet (Jdc 5 24ff.). Den widerrechtlichen

Angriff Simeons und Levis auf Sichem nennt Jakob Gen 34 so ge-

fahrlich, iibrigens tadelt er ihn dort nicht. Aber zu Ahabs Zeit

riihmen die Aramaer die allbekannte Meuschlichkeit der Konige
Israels (I Reg 20 si).

List und Betrug erscheinen vielfach als Israels Waffe gegen-

uber dem Nebenbuhler und Feinde. Der Betrug, durch den Jakob

den vaterlichen Segen erschleicht, die unredlichen Kunste, mit denen

er bei Laban seine Heerde zu vergrossern weiss, der Diebstahl, den

Rahel an dem Hausgott ihres Vaters begeht, gehen nicbt sowohl

die hausliche Moral als vielmehr die internationale an. Sie sind

nicbt anders zu beurtheilen, als wenn Mose vom Pbarao nur die

Erlaubniss zu einer Festfeier in der Wiiste verlangt und das Volk

sicb den dazu nothigen und ihm fehlenden Festschmuck von den

Aegyptern leibt. In diesem Sinne erzablte man sicb woblgefallig

das gliickliche Gelingen aller dieser Anschlage. Den Spateren war

das alles anstossig. In der Erzahlung des Priestercodex sind diese

Elemente der Sage sammtlich eliminirt. Hosea und Jerernia tadeln

aufs bitterste die List Jakobs gegen seinen Bruder (Hos 124 Jer

9 s), der Elobist leitet das Wachsthum der Heerde Jakobs vom

gottlichen Segen her (Gen 31 10 12). Aber schon in der altesten uns

bekannten Gestalt weisen diese Erzahlungen Ziige auf, die den

moralischen Anstoss zu mildern suchen. Bei der Erschleichung des

vaterlichen Segens ist Jakob von seiner aramaischen Mutter an-

geleitet, er selbst ist dabei freilich nur wegen des Fluches bedenk-

lich, den er, von Isaak erkannt, sich zuziehen konnte. Vom Dieb-
stahl Rahels weiss Jakob nichts. Jahve schreibt den Israeliten vor,
nur die Erlaubniss zu einer Festfeier vom Pharao zu verlangen und

1

Vgl. H Reg 812. Die Deutung G. HOFFMANN'S (ZATWH53ff.), wonach
David die gefangenen Ammoniter nur zu allerlei Sclavenarbeit verurtheilt hatte

(vgl. auch die Mesa-Inschrift Z. 25 26), ist unhaltbar. Vgl. STEINER, Theol.
Zeitschr. a. d. Schweiz 1885, 303. Barbarisch verfuhr auch noch Menahem im
Burgerkriege (II Reg 15 ic vgl. Anm. 1 is).
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sich den Schmuck der Aegypter dazu zu leihen, durch den Treu-
bruch der Aegypter kommt es dann dahin, dass ihre Kleinodien
den Israeliten verbleiben, die zugleich der verdiente Lohn fiir Israels

Dienstarbeit sind.

Einen hasslichen Ausdruck hat der Nationalhass in der Er-

zahlung von der Entstehung Moabs und Ammons gefunden (Gen
19 so ff.), aber merkwiirdig ist auch die Charakterisirung Esaus in

der Genesis. Der jahzornige Esau erscheint als arglos und gut-

herzig, zuletzt gelingt es dem Jakob, ihn zu begutigen. Unsere

Sympathie neigt sich mehr dein Esau als dem Jakob zu, aber

einigermassen hat schon der israelitische Erzahler und Leser so

empfunden.
Das Wesen des israelitischen Nationalcharakters sollte nicht

nur in schlagfertiger Schlauheit, sondern auch in weitblickender

Klugheit bestehen. Dadurch hatte Jakob iiber den gutmiithigen,

aber auch leichtfertigen Esau triumphirt, der fiir ein Linsengericht

seine Erstgeburt hingab. Aber man wollte iiberhaupt nicht Jakob

(im Sinne von Nachsteller) sein und heissen, sondern Jaschar oder

Jeschurun (d. h. der Rechtschaffene), wozu man spielend den Namen

Jisrael abwandelte 1
. Mannhaftigkeit ,

wie wir sie verstehen, war

freilich keine israelitische Tugend. In der Noth zu liigen, gait

durchaus nicht fiir unehrenhaft. Mit Humor erzahlte man sich, wie

David seinen philistaischen Oberherrn hinter das Licht gefiihrt hatte

(I Sam 279ff. 28 2 29 sff. vgl. 21 iff.). Es wird auch kein Arg

darin gefunden, dass Abraham und Isaak aus Todesfurcht ihre

Weiber fiir ihre Schwestern ausgeben und so ihre Ehre in Gefahr

bringen
2

. Aus einem edleren Motiv, namlich um seine Gaste zu

retten, will Lot seine Tochter preisgeben. Der Zweck, den man

verfolgte, machte oft gleichgiiltig gegen die Mittel. Nathan, der

uns II Sam 12 grossartig erscheint, konnte auch die Seele einer

Hofintrigue sein (I Reg I)
3

. Die altere Zeit war auch feme von

sittlicher Selbstzucht. Da gait es fiir ziemlich selbstverstandlich,

dass man sich beim Gastmahl berauschte (Gen 43 34 II Sam 11 is,

Jos 10 is = das Buch Israels. Vgl. pltf? Dt 32 is 33s6 Jes

44 2. Dahin ist vielleicht Num 23 10 W}} zu andern, aber auch das Dnt^ und

a!? "ntf? in den Psalmen gehort hierher. Vgl. BACHEK, ZATW V, 161163.

Naturlich hat der Name nicht nur moralischen Sinn, sondern auch religiosen.

2 Noch abstossender wird dies Thema Gen 12 icff. behandelt. Hier ent-

stammt Abrahams Liige nicht nur der Todesfurcht, er berechnet im Voraus auch

den Gewinn, den die Preisgebung Saras ihm eintragen soil und wirklich eintragt.

Aber das Stiick ist spater eingetragen und nicht nur literarisch secundar.

3
Vgl. noch bei Elisa II Reg 8?ff.
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vgl. freilich auch Gen 9 21 ff.).
Selbst bei dem Naziraer Simson wird

ohne irgend welchen Tadel berichtet, dass er am fremden Orte mit

einer Hure umging (Jdc 16 1 vgl. Jos 2
i).

Wie gewohnlich der Ver-

kehr mit Kedeschen war, sieht man daraus, dass Thamar darauf

ihren Plan baut, ihren Schwiegervater Juda zu iiberlisten. Aber

schon in der alteren Zeit tritt uns in der Person Davids ein Seelen-

adel entgegen, der Bewunderung erregt, und die spatere Konigszeit

besass die hohe sittliche Bildung, die uns in der Genesis iiberhaupt

und namentlich in der Geschichte Josephs entgegentritt. Die nattir-

liche Liebe zu seinen Briidern drangt ihn, sich ihnen zu erkennen

zu geben, aber das ist fur ihn eine sittliche Unmoglichkeit, so lange

sie sich nicht als bessere Briider und Sb'hne bewahrt haben wie

friiher. Der Contrast zwischen der Warme jener Empfindung und

der stahlharten Festigkeit, mit der er die Briider auf die Probe

stellt, macht das Anziehende seiner Gestalt aus.
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Zweiter Theil.

Die Religion der Propheten.

20. Elia.

In einem hundertjahrigen Kriege mit Damaskus (ca. 870770
v. Chr.) gerieth Israel wiederholt an den Rand des Verderbens,
aber schliesslich war seine Gegenwehr gegen diesen Feind von Er-

folg gekront, unter Jerobeam II. erhob es sich noch einmal zu einer

Macht, wie sie friiher nur David besessen hatte (II Reg 14 25 2e). Je

grosser die Gefahr gewesen war, je schwerer die Leiden des langen

Kampfes, je grossere Anstrengungen der Sieg gekostet hatte, um
so gliicklicher war man iiber den Ausgang. In diesem Siege iiber

Damaskus erhob sich das national-religiose Selbstbewusstsein Israels

zu jener stolzen Hohe, auf der es an manchen Stellen des Penta-

teuch erscheint 1
. Aber um die Mitte des 8. Jahrhunderts wurde

die politische Lage Israels eine vollig andere. Bis dahin hatte

der Raum zwischen Eufrat und Aegypten fur Israel die Welt

bedeutet, mit der es practisch zu rechnen hatte. Was iiber jene

Grenzen hinaus lag, war Gegenstand der Wissbegier gewesen,

iibrigens kam es nicht in Betracht. Deshalb konnte man meinen,

dass Israel und Jahve unvergleichlich seien. Aber jetzt erschienen

die Assyrer auf dem Plan. Israel hatte seinen Triumph tiber

Damaskus zu einem Theile d<5m Umstand zu verdanken, dass die

Damascener von diesem furchtbaren Feinde im Riicken gefasst

wurden. Nun war man freilich der Damascener Herr geworden,

aber an ihre Stelle traten die Assyrer. Als Hinterland von Pho-

nicien und Philistaa und als der Schlussel Aegyptens wurde das

israelitische Gebiet Gegenstand ihrer Eroberungskriege und in jahem

Sturze ging Israel unter. Die Assyrer machten nicht nur seiner

Freiheit ein Ende, durch ihre barbarische Kriegfuhrung und durch

1
Vgl. oben S. 97 f.
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das entsetzliche Mittel der Deportation vernichteten sie es in seinem

nationaleu Bestande. Nur ein Menschenalter liegt zwischen der

glanzenden Regierung Jerobeams II. und dem Untergang Samarias.

Das kleine Juda blieb noch einige Generationen langer erhalten,

bis die Chaldaer ihm dasselbe Schicksal bereiteten wie die Assyrer

dem Reiche Israel.

Der alte Jahveglaube, der auf der Nation stand, erwies sich

damit als Illusion, mit dem Falle Samarias war sein Schicksal be-

siegelt und nach dem sonstigen Lauf der Dinge batte die nationale

Religion Israels mit Israel dahinfallen miissen. Aber gerade im

Untergang der Nation gevvann die Eeligion Israels neue Macht und

Wahrheit in einer neuen Prophetic, dem grossten Wunder der vor-

christlichen Weltgeschichte. Freilich steht der Jahveglaube dieser

Propheten in enger Beziehung zu dem des alten Israel, sie erheben

auch nirgendwo den Anspruch, neue Wahrheiten zu verkiindigen.

Dennoch tritt mit ihnen etwas wesentlich Neues in die alttestament-

liche Geschichte ein. Thatsachlich stehen sie mehr in Gegensatz zu

dem alteren Glauben als in Beziehung zu inm, sie losen das Band,

das bis dahin Gott und Volk umschloss, um es dann in neuer Weise

wieder zu kniipfen. Ihr geschichtlicher Einfluss aussert sich zu-

nachst darin, dass der Jahveglaube in neuer Gestalt den Fall Israels

iiberdauerte, dass der Rest des Volkes Jahves an dem Gott der Vater

nicht irre wurde, dass vielmehr die Religion das untergegangene
Volk in der jiidischen Religionsgemeinde zu neuem Leben erstehen

liess. Aber darin erschopft sich die Bedeutung dieser Prophetie

nicht, sie war mehr als die Begrunderin der jiidischen Gemeinde.

Sie steht auch zum Christenthum in Beziehung, nicht sowohl durch

die sogenannten messianischen Weissagungen, als vielmehr durch

ihre religiosen Grundanschauungen, die auf eine Loslosuug der

Religion von Israel, auf ihre Individualisirung und zuletzt auf ein

weltumfassendes Gottesreich tendiren. Deshalb muss diese Pro-

phetie fur sich besonders betrachtet werden.

Der Untergang Israels erfolgte nicht in einer einzigen Kata-

strophe, sondern in einer Reihe von Ereignissen, die sich auf einen

Zeitraum von 150 Jahren vertheilen. Zwischendurch traten auch

ruhigere Zeiten ein. Diese Ruhepausen dienten in verschiedener

Hinsicht zur Vorbereitung auf den letzten vernichtenden Schlag.
Auch die Prophetie hat in dieser Zeit ihre Geschichte gehabt. Die

hauptsachlichsten Wendepunkte sind durch das Auftreten grosser

Propheten bezeichnet, die Unheil und Heil weissagten. Es sind das
vor allem Amos, Hosea, Jesaja und Jeremia.



20. Elia. 175

Der eigentliche Anfanger dieser Prophetie ist Amos, aber Vor-
laufer hatte sie schon hundert Jahre friiher (ca. 850 v. Chr.) in Elia
und Micha ben Jimla. Leider kennen wir Elias Kampf mit
Ahab nur aus halb sagenhafter Ueberlieferung. Nach I Reg
17 19 wollten Ahab und Jezabel die Jahvereligion ausrotten, die

Altare Jahves wurden zerstort und seine Propheten ermordet. Zur
Strafe hierfiir kiindigte Elia eine mehrjahrige Hungersnoth an und
die Erfiillung dieser Drohung zwang den Ahab zur Nachgiebigkeit.
Elia bewies in einer Opferprobe auf dem Karmel, dass Jahve der

wahre Gott, der tyrische Baal dagegen ein nichtiger Gotze sei. Da
fiel das Volk wieder dem Jahve zu und die Baalpropheten wurden

umgebracht. Sofort hatte auch die von Elia angekundigte Noth

ein Ende, auf sein Gebet stromte reichlicher Regen hernieder.

Aber dieser Sieg Elias war doch nur ein vorlaufiger. Aufs ausserste

gereizt setzte Jezabel eine neue und noch schwerere Verfolgung

gegen die Jahvediener ins Werk. Wiederum wurden die Altare

Jahves zerstort, seine Propheten getodtet, allein Elia entkam nach

Beersaba. Verzweifelt bat er den Jahve, seinem Leben ein Ziel zu

setzen. Aber auf Jahves Befehl musste er zum Horeb l

wallfahrten,

da trat Jahve ihm in majestatischem Gewitter gegeniiber und ver-

hiess ihm den endlichen Sieg der Wahrheit, den er selbst freilich

nicht mehr erleben sollte. Er sollte aber den Hazael zum Konige

von Damaskus, den Jehu zum Konige von Israel und den Elisa

zum Propheten an seiner Statt salben, und diese drei sollten fur

den Abfall Israels die furchtbarste Rache nehmen: nwer dem

Schwerte Hazaels entrinnt, den soil Jehu todten und wer dem

Schwerte Jehus entrinnt, den soil Elisa todten." Dann sollten

7000 iibrig bleiben, die dem falschen Gott nicht gehuldigt hatten

(I Reg 19 15-is).

Der sagenhafte Oharakter dieser Erzahlung liegt auf der Hand,

sie steht auch mehrfach in Widerspruch mit der beglaubigten Ge-

schichte jener Zeit. Stark iibertrieben ist aber alles, was sie von

der Verfolgung der Jahvereligion durch Ahab und Jezabel berichtet.

Ahab dachte nicht daran von Jahve abzufallen. Es ist nicht wahr,

dass er die Propheten Jahves erwurgt und seine Altare zerstort

hatte. Unmittelbar vor seinem Tode sind 400 Jahvepropheten urn

ihn versammelt und weissagen ihm, was er nur horen will (I Reg

22 sff.). Die Sohne Jezabels heissen nach Jahve: Achazjahu und

Jehoram. Allerdings hatte Ahab in seiner Hauptstadt Samaria

1
Vgl. oben S. 34.



176 H. Theil. Die Religion der Propheten.

dem tyrischen Baal einen Tempel erbaut. Damit gewahrte er dem

Gott der Jezabel und des mit ihm verbiindeten Volkes von Tyrus

das Gastrecht, Gelegentlich wird er selbst dem tyrischen Gotte

geopfert haben, auch fand dieser Cultus in Israel eine gewisse Ver-

breitung. 150 Jahre vor Ahab hatte Salomo in Jerusalem den

Gottern der ihm unterthanen Volker Tempel erbaut, damit sie in

Salomo den von ihren Gottern eingesetzten Konig erkennen konnten.

Die Zeit Salomos hatte daran kaum Anstoss genommen, wenigstens

bestanden jene Heiligthiimer bis auf Josia fort. Es war nichts

wesentlich Anderes, wenn Ahab in Samaria den Gott eines be-

freundeten Volkes duldete.

Ueberhaupt ist das Bild Ahabs von der Ueberlieferung friih

zu Gunsten Elias entstellt, spater verzerrt. Die altesten Erzah-

lungen iiber ihn zeigen, dass er ein trefflicher Konig war. Im

Kampfe mit Damaskus war Israel schon unter Omri ins Gedrange

gekommen. Omri hatte dem Konige von Damaskus Theile seines

Gebietes abtreten miissen und war sogar von ihm abhangig ge-

worden, Ahab wollte die Unabhangigkeit wieder gewinnen. Es

war ein ungleicher Kampf, aber er fiihrte ihn mit Erfolg, bis

er in seiner letzten Schlacht bei Ramath Gilead fiel. Menschlich-

keit, Edelsinn und Heldenrnuth zeichneten ihn aus, seinen Feinden

war er ein Schrecken, aber mit Vertrauen und Stolz sah sein Volk

auf ihn.

Augenscheinlich muthete er Israel dabei allerlei zu. Im Inter-

esse der koniglichen Macht wie des Reiches war Israel damals wie

unter Salomo in Provinzen eingetheilt, die von koniglichen Statt-

haltern verwaltet wurden (I Reg 20 uff.). Eine Provinz hiess mit

aramaischem Namen medina, und aramaischem Muster wird Ahab
auch in der Sache gefolgt sein. Zweifellos war ein solches Institut

unbeliebt. Ueberhaupt musste die Reibung, die in Israel zwischen

dem Kb'nigthum und der volksthiimlichen Freiheitsliebe bestand,

unter einem kraftigen Herrscher, wie Ahab es war, besonders gross
sein. Es trug sich auch ein Ereigniss zu, das das Volk in weiten

Kreisen erregte. Jezabel liess den Naboth, einen Burger von

Jezreel, durch Justizmord aus dem Wege raumen, um so seinen

Acker an Ahab zu bringen. Im iibrigen Orient hat ein derartiger
Vorfall jeder Zeit zu den Alltaglichkeiten gehort, in Israel empfand
man die Hinrichtung Naboths als etwas Ungeheuerliches. Verhang-
nissvoll wurde sie aber auch nur deshalb, weil Elia dem Ahab zur

Strafe hierfur den Untergang seines Hauses ankundigte (II Reg 9 25 26

I Reg 21).
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Der nachste Gegenstand des Streites war freilich der tyrische
Baaldienst, aber der Conflict hatte doch einen viel allgemeineren
Charakter. Zu seinem Hintergnmde hatte er die gefahrliche
Lage Israels. Ahab bot das beste Konnen des Konigs und des
Helden auf, uin sich und Israel gegen die Syrer zu vertheidigen.
Von religioser Begeisterung spiiren wir freilich bei ihm und spater
bei seinem Sohne Joram nichts, auch in den Erzahlungen nicht, die

von Bewunderung fiir Ahab getragen sind (I Reg 20 22 vgl.
II Reg 3). Im Gegentheil werden sie beide als profan geschildert *.

Als Josafat mit Ahab und spater mit Joram in den Krieg zieht,
ist es beide Male Josafat, der die Propheten befragen will. Als

Konig von Israel verlangte Ahab herrisch, dass die Propheten ihm

Sieg verhiessen. Den Micha ben Jimla, der das nicht wollte, Hess

er ins Gefangniss werfen. Ueberhaupt handelte er als Konig von

Israel wohl ebenso wie ein anderer Konig jener Gegenden in seiner

Lage gehandelt hatte und meinte damit seine Pflicht zu thun.

Natiirlich waren es auch politische Griinde, aus denen er den ty-

rischen Baaldienst einfiihrte. Die Masse des Volkes sah das alles

nicht oder war gleichgiiltig dagegen, ihr galten Ahab und Joram

um ihrer Erfolge willen als gottgegebene Konige. Als das Haus

Omris gefallen war, hat das Volk Israel ihm Generationen hindurch

nachgetrauert (Hos 1
4).

Aber fiir Elia bedeuteten die Erfolge Ahabs und seine kb'nig-

lichen Tugenden nichts. Er erschien ihm als ein Gottloser, weil

er sich von den Konigen anderer Volker nicht unterschied. Die

Noth Israels rief auch in Elia die Frage wach, worauf die Existenz

Israels beruhe und er fand darauf noch eine andere Antwort, als

die Rekabiter sie gaben. Jahve forderte Hingabe und Gehorsam

gegen seine Ordnungen. Das hatte man freilich stets geglaubt und

sich danach halten wollen, man hatte sich vor ihm gefiirchtet und

im Ungliick hatte man es auch von hinten nach empfunden, dass

Jahve jeden Ungehorsam aufs schwerste rachte. Aber jetzt weis-

sagte Elia angesichts der von Damaskus drohenden Gefahr Israel

Unheil, indem er dem Ahab den Tod androhte. Jahve verlangte

mehr als das Volk wahnte, er verlangte Israels ganzes Herz. Der

1

Vgl. auch die Reden der hoheren Officiere im Lager von Ramath Gilead

(II Reg 9n). Von der Legende II Reg 1 darf man vielleicht als ge-

schiohtlich festhalten, dass Ahazja wirklich das Orakel des Baal Zebub von

Ekron wegen des Ausgangs seiner Krankheit befragen liess und Elia ihm zur

Strafe dafiir den Tod weissagte. Den Zeitgenossen Elias ist jene Anfrage aber

wohl nicht so anstossig erschienen (vgl. II Reg 5 8?ff.).

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 12
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Dienst des tyrischen Baal, der dem Volke gleichgiiltig erscliien,

war Abfall von Jahve, mit der schwersten Niederlage sollte es ihn

biissen und wegen des Justizmordes von Jezreel sollte das Haus

Omris untergehen. Ahabs Siinde war Israels Siinde, iiber das

Volk, das den fremden Gott duldete und sich sogar an seinem

Dienst betheiligte, konnte Elia unmoglich anders urtheilen als iiber

seinen Konig.

National war die Religion Israels, aber im Herzen Elias nahm

sie einen solchen Ernst an, dass sie iiber die Nation in ihrem da-

maligen Zustande das Urtheil sprach. Elia und sein Gesinnungs-

genosse Micha, der dem Abab stets Ungliick weissagte (I Reg 22 s),

forderten Israels Niederlage als den Sieg Jahves iiber Israel und

den tyrischen Baal. Zum ersten Male rangen bier die Gegensatze

von Geistlich und Weltlich mit einander. Eifer fur Jahve wird zu-

erst dem Elia beigelegt, er redete im Namen eines eifrigen

d. h. eigentlich eifersiichtigen Gottes, der allein und iiberall in

Israel als Gott gelten wollte (I Reg 19 10 u). Im Grunde be-

kampfte Elia nicht den Ahab, sondern das Konigthum als solches,

ja die Nation als solche - - davon hatte er selbst freilich kaum ein

klares Bewusstsein l
. Aber das war ihm allerdings gewiss, dass

Jahve nicht auf der ausseren Macht und Herrlichkeit Israels stehe.

Vielleicht gent auch auf ihn zuriick, was I Reg 18 24 27 37 39 von der

Nichtigkeit des fremden Gottes gesagt wird (vgl. II Reg 5
15).

Merkwiirdig ist, dass dieselbe Sage, die den Elia als den grim-

migen Feind des tyrischen Baal schildert, ihn im Lande desselben

Baal leben und im Hause der Wittwe von Sarpath seine Wunder
thun lasst. So konnte man sich nur erzahlen, wenn Elia die fremde

Religion als solche nicht hasste 2
. Nur in Israel wollte er sie nicht

dulden. Elia erscheint ferner fast iinmer fur sich allein, er lebt in

der Einsamkeit und tritt nur fur kurze Augenblicke unter die

1 I Reg 19isff. sind ungeschichtlich, sofern Elia hiernach den Hazael, den
Jehu und den Elisa zu Vollstreckern der Rache bestellt und gesalbt hat. Vgl.

dagegen auch II Reg 878". 9 iff. Aber dass er den Sieg der Syrer iiber Israel

geweissagt hat, wird festzuhalten sein. Das war etwas ganz Anderes, als wenn
man fruher nachtraglich in diesem oder jenem Feinde einen von Jahve bestellten

Gegner erkannte (I Reg 11 u IB). Elisa bestellt den Hazael hierzu wider Willen

* Naeraan erscheint II Reg 5 n is als der erste Proselyt. Er nimmt Erde
mit nach Damaskus, um darauf dem Jahve zu opfern, und bittet um Nachsicht,
wenn er fortan noch in Damaskus in Begleitung des Konigs dem Rimmon huldigt.
Die Erzahlung ist freilich sagenhaft, aber immerhin alter als der Untergang
Samarias.
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Menschen, urn ihrem liignerischen Treiben im Namen der gottlichen
Wahrheit das Urtheil zu sprechen. Dann war er sofort wieder ver-

schwunden, als ob der Geist ihn entriickt hatte (I Reg 18
12). Hier-

auf beruht die Erbabenbeit und Reinheit seiner Gestalt.

Einen anderen Eindruck machen die Anhanger, die er fand.

Es sammelte sich ein Kreis von Fanatikern (vgl.
nw 1

? -TI^IS

II Reg 10 ie), die bei guter Gelegenbeit das gottlose Konigshaus
und mit ihin den fremden Cultus gewaltsam beseitigen wollten, zu

ihnen geborten auch die Rekabiter. Elisa, der die Seele dieses

Kreises war, stiftete den Feldhauptmann Jehu zur Ermordung des

Konigs Joram auf. Damit erreichte er wirklicb die Ausrottung des

tyrischen Baaldienstes, aber urn einen theuren Preis (II Reg 9 10)
1
.

Jehu war kein Eiferer fur Jahve. Er hatte freilich der Begegnung
zwischen Elia und Ahab auf dem Acker Naboths beigewohnt und

dadurch wohl einen ersten Impuls zu seiner spateren That empfangen.

Aber er war darum doch ein ebenso profaner und obendrein viel

scblimmerer Mann als Abab und Joram. Dieser grauelvolle Morder

und Verrather stand noch ein Jahrhundert spater im schlimmsten An-

denken. Hosea, kein Freund des Gotzendienstes, fordert den Unter-

gang des Hauses Jehus und Israels zur Strafe fur das Blutvergiessen,

durch das Jehu einst emporkam (Hos 1 4). Gleichwohl konnten Elisa

und Jonadab mit Jehu einen Bund machen. Jonadab war an der

verratherischen Ermordung der Baaldiener in Samaria betheiligt.

Aber die Wahrheit sollte in Israel auch zur Geltung gebracht

werden und es fragt sich, ob Elia dafiir allein auf die Hand von

oben warten wollte (I Reg 18 ).
Nur darf dabei der grosse Abstand,

der den Elisa von ihm trennt, nicht ubersehen werden. Elisa war

auch fernerhin unter dem Hause Jehus im Kriege gegen Damaskus

der hauptsachlichste Trager der national -
religiosen Begeisterung

und bat als solcher seine Schuldigkeit gethan, aber da ging er in

Bahnen weiter, die Elia verlassen hatte 2
.

21. Amos.

Zur Zeit Jerobeams II. trat in Bethel bei Gelegenheit des

Herbstfestes der Judaer Amos 3 auf. Mitten in den Festjubel warf

1 Nach II Reg 11 is fiihrte Athalja den tyrischen Baaldienst auch in

Jerusalem ein, ihr Sturz machte ihm aber auch da ein Ende.

2 Wenn Elia Israels Wagen und Reiter genannt wird (II Reg 2 ), s<

tteht das in scharfstem Widerspruch mit I Reg 19 ,.ff. Wunderlicher Mise-

verstand hat dies Pradikat von Elisa (II Reg 13 w) auf ihn ubertragen.

8
Vgl iiber ihn besonders WELLHAUSEK, Isr. Gesch. 8 S. 106 ff.

12*
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er die Drohung, dass Israel dem assyrischen Schwert erliegen und

aus seinem Lande weggefiihrt werden solle, Jahve selbst werde sein

Volk in die Hande Assurs geben. Diese Ankiindigung machte

grossen Eindruck, der schlichte Hirt begrundete sie mit einer ge-

waltigen Strafpredigt, das Land konnte alle seine Worte nicht

fassen. Zuletzt erschien die Sache dem koniglichen Oberpriester

von Bethel bedenklich, er ineldete sie dem Jerobeam und zwang
den Seher, das Land zu verlassen (Am 7 ioff.).

Unerhort war die Drohung, die Amos aussprach, sie klang un-

glaublich, ja widersinnig. Sie bedeutete ftir Israel den Einsturz von

Himmel und Erde, die Selbstvernichtung der Gottheit, die ohne

Israel nicht gedacht werden konnte, und weil das alles unfasslich

war, so bedeutete sie am Ende den schlimmsten Verrath an der

Nation und die entsetzlichste Gotteslasterung. Aber mit unvergleich-

licher Selbstgewissheit tritt Amos auf. Jedes Ding, sagt er, hat

seinen zureichenden Grund uud jede Ursache ihre nothwendige Folge.

Amos weissagt, weil Jahve ihn gesandt hat, und weil er weissagt,

hat Jahve ihn gesandt. Der Herr Jahve thut nichts, ohne dass er

seinen Rathschluss seinen Knechten den Propheten offenbarte (3sff.).

Wunderbar ist diese Selbstgewissheit, die keiner Legitimation

bedarf, obwohl sie mit dem bis dahin allein giiltigen Glauben in den

scharfsten Gegensatz tritt. Auf der Weissagung vom Untergange
Israels beruht die weitere Religionsgeschichte des A. T. in ihrer

Gesammtheit, aber sie ist auch gegen jede Erklarung sprode. Aller-

dings war sie durch die von Assur drohende Gefahr veranlasst.

Das assyrische Schwert trifft Am 1 2 alle Volker des siidlichen

Syriens, um sich vor Allem gegen Israel zu kehren. Amos wusste

etwas von der grossen Welt. Er kannte viele Volker Vorderasiens,
und mit Aufmerksamkeit hatte er den Gang der Zeitereignisse ver-

folgt. Die Assyrer naherten sich mehr und mehr der israelitischen

Grenze, alles batten sie bis dahin vor sich niedergeworfen und man
sah es vor Augen, wie sie iiberall durch die Deportation die natio-

nalen Existenzen zerstorten. Amos nennt sie nicht mit Namen,
aber er brauchte sie auch nicht zu nennen. Aber in Israel sah

man die Grb'sse der Gefahr zunachst noch nicht oder wollte sie

nicht sehen. Die regierenden Herren prahlten gar mit Israels Macht-

mitteln, mit denen sie jeder Eventualitat begegnen wollten (Am 6 i is).

Vor Allem aber vertraute das Volk auf Jahves Hiilfe. Freilich

konnte ein Volk untergehen, wenn sein Schirm und Schatten, d. h.

sein Gott von ihm wich (Num 149). Aber an Jahves Willen und
an Jahves Macht, Israel beizustehen, konnte man nicht zweifeln, so-
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eben noch hatte Israel durch ihn iiber Damaskus triumphirt. Er
sollte sein Volk auch gegen Assur beschiitzen, ja er musste es,

denn mit Israel stand und fiel er selbst. Der Widerstand, auf den

die Assyrer und spater die Chaldaer bei Israel und Juda und den

Nachbarvolkern stiessen, zeigt uns, wie stark dieser Glaube war.

Rasende Begeisterung trieb diese kleinen Volker immer wieder in

den ungleichen Kampf, die furchtbarsten Schlage, die die Welt-

machte gegen sie fiihrten, konnten sie nicht entmuthigen. Das Ver-

trauen auf die nationalen und lokalen Gottheiten wurde nur durch

die vollige Yernichtung ihrer Volker zerbrochen. Uns erscheint es

von hinten nach selbstverstandlich, dass Israel das Schicksal des

gesammten Syriens theilte, aber fur einen Israeliten war es nicht

leicht vorauszusehen, wenigstens nicht fiir den, der es mit der Re-

ligion in ihrem herkommlichen Sinne ernst nahm. "Wenn Amos

gleichwohl den Untergang Israels weissagte, so war das weder der

Einfall eines Sonderlings, den die Langeweile plagte, noch das Ur-

theil eines niichternen Weltbeobachters
,

der das Resultat seiner

"Wahrscheinlichkeitsrechnung gab. Auf dem Volke stand auch der

Einzelne und der Untergang des Volkes war fiir jedes einzelne

Volksglied ein Tod, dem gegeniiber das eigene Sterben nichts be-

deutete. Fiir Amos selbst, der zuerst diesen G-edanken fasste,

musste er zunachst entsetzlich sein 1
. Veranlasst ist seine Weis-

sagung zweifellos durch das Nahen der Assyrer, aber sie ist daraus

nicht zu erklaren.

Amos selbst begriindet seine Drohung mit dem Hinweis auf die

Siinde Israels. Jahve vernichtet es, weil er seine Siinde rachen

muss. Es sah in Israel triibe aus. Durch die gliickliche Beendigung

der Syrerkriege war das Volk wieder zu Wohlstand gekommen, aber

dabei hatten sich die Besitzverhaltnisse stark verschoben, die grosse

Masse des Volkes war verarmt. Uebrigens hatte der Wohlstand

Sittenlosigkeit, Genusssucht und Habsucht erzeugt, die Schwachen

1 Hierfiir wurde es kaum in Betracht kommen, wenn Amos nur die Ver-

nichtung Efraims weissagte. Uebrigens lasst seine Drohung fiir die Erhaltung

Judas keinen Raum. Jahve rechtet mit dem ganzen Geschlecht, das er aus

Aegypten gefiihrt hat (3 i), und der Zorn, der von Jerusalem ausgeht, verschont

Juda gewiss nicht (1 2). Allerdings redet Amos nur in Efraim, weil (

Schwerpunkt Gesammt-Israels liegt, hier tritt ihm deshalb auch die Sunde

Volkes vorziiglich vor Augen. Aber dass Juda mit Israel fallt, ist ihm so selb

verstiindlich, dass er nur beilaufig davon redet (6 n). Uebrigens schhesst I.

(79 ie) Juda ein. Ob die Worte 245 acht sind, ist insofern gleichgiill

sonst DUHM, Theologie der Propheten S. 119, ROBERTSON SMITH, Proph. S. 3

und WELLHAUSEN z. St.).
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wurden von den Starken vergevvaltigt, der Arme konnte nicbt zu

seinem Recht kommen. Amos sagt, in Samaria gehe Macht vor

Recht, wie das selbst in Aegypten und Philistaa unerhort sei (3 s).

In der That rachte es sich jetzt an Israel, dass es einer festen

Staatsordnung stets widerstrebt hatte, in alien Verhaltnissen trat

plotzlich ein unaufhaltsamer Verfall ein. Auch auf dem Gebiete

des Cultus stand es nfcht besser. Den tyrischen Baal hatte man

freilich ausgerottet, aber der kanaanitische machte sich noch geltend.

Unzucht kam bei den Altaren Jahves vor, der Cultus war vielfach

ein Prassen und Schlemmen (2 i s). Profane Gesinnung trat auch

sonst zu Tage, Naziraer wurden gezwungen, Wein zu trinken (2 11 12).

Uebrigens drang schon damals ein neuer Synkretismus in Israel

ein, Gottesbilder von auslandischem Muster wurden verehrt (Sse)
1

.

Im Blick auf die Siinden Israels ist Amos iiberzeugt, dass Jahve

Israel vernichten miisse, es erscheint ihm das als eine moralische

Nothwendigkeit. Man hat daher wohl gemeint, dass seine Weis-

sagung uberhaupt dieser Ueberzeugung entstammte. Hierfiir konnte

man sich vielleicht auch auf die Visionen des Amos berufen. In

der Erzahlung von ihnen (c. 7ff.) giebt er uns namlich einen Ein-

blick in das Werden seiner Weissagung. Zuerst befiel ihn die

Ahnung, dass Jahve Israel mit einer Heuschreckenplage heimsuchen

wolle. Schon das erschien dem Propheten furchtbar. Wo blieb

das kleine Jakob gegenuber dem Zorne des allmachtigen Gottes!

Auf des Propheten Fiirbitte zog Jahve die Drohung zuriick, es

reute ihn. Darauf trat dem Propheten eine andere Unheilsahnung
vor die Seele: er sah, wie Jahve Israel mit einer schrecklichen

Diirre strafen wollte. Auch gegen diese Aussicht striiubte sich die

menschliche Empfindung, und noch einmal gelang es den zornigen
Gott durch Fiirbitte umzustimmen. Aber in einer dritten Vision

sah Amos ihn in Gestalt eines Baumeisters auf einer lothrechten

Mauer stehen, ein Bleiloth hielt er in der Hand. Jahves Walten
ist von unbedingter Folgerichtigkeit, es giebt eine Regel, nach der

er uberall handelt, das ist seine Gerechtigkeit. Unerbittlich will er

danach jetzt mit Israel verfahren, die Strafe ist unausbleiblich und
sie besteht nicht etwa nur in einer Heuschreckenplage oder einer

Diirre, vielmehr lautet das Urtheil auf Vernichtung des Volkes, das

assyrische Schwert macht seinem geschichtlichen Dasein ein Ende.
Weil Amos zuerst eine Heuschreckenplage und weiter eine Diirre

befurchtete und dann erst in Assur das Werkzeug der Rache Jahves

1

Vffl. aber WELLHAUSKN z. St.
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erkannte, so konnte es scheinen, als ob bei ihm die Erkenntniss der

Siinde Israels das Prius und die Gewissheit seines Untergangs das

Posterius ware. Aber so sehr auch die Siinde Israels den Jahve

reizen mochte, ein Postulat, dass er Israel vernichten miisse, konnte

sich aus der Siinde Israels nicht ergeben. Jahve konnte nach her-

kommlichem Glauben sein Volk strafen, aber nicht vernichten. Die

Assyrer bedrohten Israel und aus der Gewissheit, dass Jahve Israel

durch sie zerstoren werde, ergab sich umgekehrt die Grosse der

Siinde Israels. Hinter den Heuschrecken und der Diirre, womit

Jahve Israel zuerst heimsuchen will, stecken von vornherein die

Assyrer, auf die man sie freilich nicht geradezu deuten darf. Es

ist nur von psychologischem Interesse, dass Amos zuerst eine Heu-

schreckenplage und eine Diirre ahnte.

Die Weissagung des Amos war natiirlich auch durch seinen

Glauben an die gottliche Vergeltung und die damaligen Zustande

Israels bedingt, aber erklarlich ist sie daraus so wenig wie aus der

blossen Thatsache, dass Israel von Assur bedroht war. Vielmehr

bewahrte sich die Lebenswahrheit des geschichtlichen Jahveglaubens

nun auch darin, dass der kommende Untergang Israels von einzelnen

Propheten Jahves geweissagt wurde. Fur die weitere Geschichte

der alttestamentlichen Religion und der Religion iiberhaupt war

diese Weissagung aber von einer solchen Bedeutung, dass sie uns

als ein gottliches Geheimniss erscheinen muss.

Der Glaube, dass die Vergeltung der oberste und zuletzt der

einzige Massstab des gottlichen Waltens sei, war fur Amos mit der

Gewissheit gegeben, dass Jahve Israel vernichten wolle. Hierm

offenbart sich die gottliche Vergeltung und daraus ergiebt sich

weiter die Schuld Israels. Die Frevel Israels wie seiner Nachbarn

sind drei oder vier d. h. sehr viele. Einer wiirde schon hinreichen,

urn das Uber sie verhangte Verdammungsurtheil zu rechtfertigen.

Mancherlei wirft Amos Israel vor. Er eifert gegen die Schwelgerei

und Ueppigkeit (3 12 6 dff.), auch die der Weiber (4 iff.), gegen den

Uebermuth und die stolze Sicherheit der Regierenden (6 us), zu-

meist kampft er gegen den Gottesdienst des Volkes und gegen das

Unrecht in Herrschaft und Gericht, in Handel und Wandel (8)i

Aber die Cardinalsiinde Israels ist fur ihn uberall das Unrecht

In der Schwelgerei und Ueppigkeit sieht er die Ursache und Folge

i Unter tfiS^fi und n^? verstehen Amos (5 611) und die Prophete

nach ihm so wenig wie das^alte Israel was wir das formale Recht nennen

begreifen darunter auch die Moral. Oft sind TOD und nptt Wechselbegril

(Hos 127 10i.i. Mi 6s). Vgl. bei Amos 3lB (But) und nm=J flW, (3 ).
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des Unrechts, das Vertrauen auf aussere Machtmittel bedeutet ihm

in crater Linie die Verkennung des einen Weges zum Heil, der in

gerechter Herrschaft besteht. Den Opferdienst verwirft er, weil er

die Verachtung des wahren Willens Jahves bedeutet, der Gerech-

tigkeit fordert. Beim Cultus muss er aber auch daran denken,

dass durch Pliinderung des Volkes die Mittel fiir ihn beschafft

werden (2 s). So fuhrt Amos alle anderen Siinden Israels auf diese

eine zuriick, dass die Geringen, die Wittwen und Waisen von den

Grossen vergewaltigt, von bestechlichen Richtern um ibr Recbt ge-

bracht und von den Kaufleuten betrogen werden. Die Regierenden

und Herren und die iippigen Weiber sind deshalb auch vor Allem

Gegenstand der Drobung (8915 4 iff. 5 11). Aufs Hochste ist der

Prophet fiber das Walten des Unrechts ernport, aber er kennt auch

einen Willen in der Welt, der zuletzt uberall das Recht durchsetzt,

es ist Jahve Zebaoth, der um des Rechts willen sein eigenes Volk

vernichtet.

Die Anklagen, die Amos gegen Israel erhebt, beruhen auf

keinerlei neuen Forderungen, die er im Namen Jahves aufstellte,

das offentliche Gewissen musste ihm iiberall Recht geben. Er

selbst weist darauf bin, dass Jahve in der Predigt der Propheten
und dem Vorbilde der Naziraer langst seinen Willen kundgethan
habe (2n 12). Aber das Neue ist bei ihm, dass er Recht und Ge-

rechtigkeit als die einzige Forderung Jahves hinstellt, auf der Jahve

riicksichtslos besteht (5 24
15). Amos redet freilich weder von Jahves

Richten noch von seiner strafenden Gerechtigkeit, sein Glaube an

die Vergeltung Jahves ist zu unmittelbar, als dass er solcher Aus-

driicke bediirfte.

Amos hat die Weissagung vom Untergange Israels unseres

Wissens zuerst 1

ausgesprochen und muss uns als der Anfanger der

neuen Prophetie gelten. Deshalb ist es von Bedeutung, dass er

die Stinde, die Israel mit dem Untergange biisst, fast ausschliesslich

im Unrecht sucht. Als der nationale Gott war Jahve von jeher der

Hort des Rechts gewesen, in der Autoritat der Volkshaupter und
der Thora der Priester war er um Israels willen in Israel fiir das

Recht eingetreten. Elia hatte dem Hause Omris wegen des Justiz-

mordes von Jezreel den Untergang angekiindigt. Aber jetzt wird

Jahves Rechtswille zu einem absoluten Soil, das sich zuletzt in der

Vernichtung Israels durchsetzt. Als das Princip des Rechts kann

1

Vgl. freilich D^K'SJ 2 11 u. Aber da konnen auch friihere Propheten wie
Elia und Micha ben Jimla gemeint sein.
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Jahve Israel vernichten ohne selbst dabei zu Fall zu kommen,
denn jetzt 1st die ganze Erde der Schauplatz seines Waltens, er

selbst aber ist die einzige Macht auf der Welt, weil nur das Recht

Bestand hat 1
. Das ist der urspriingliche Sinn des biblischen Mono-

theismus.

Als ein Richter, der nicht nur iiber Israel, sondern auch iiber

andere Volker Recht sprach, war Jahve vielleicht schon friiher gedacht.

Lag Israel mit seinen Feinden im Kriege, dann sprach im Ausgang
Jahves Gerechtigkeit das Urtheil. Wohl in diesem Sinne verlangten

die Israeliten zu Amos Zeit nach dem Tage Jahves, einem

grossen Schlachttage, da Jahve mit alien ihren Feinden abrechnen

sollte. Denn die Entscheidung schien immer zu Israels Gunsten

ausfallen zu miissen, wenn Jahve iiberhaupt dazwischen trat. Amos

giebt jener Erwartung gegentheiligen Sinn, am Tage Jahves geht

Israel unter (5 1820)
2

. Das ist der Tag, wo die Volker des siid-

lichen Syriens und Palastinas dem Schwerte der Assyrer erliegen.

Ueberall ist es das Unrecht, das Jahve an ihnen heimsucht. Die

Moabiter biissen dafur, dass sie sich an der Leiche des Konigs

von Edom vergriffen (2i). Jahve straft freilich auch das Unrecht,

das die JSfachbarn an Israel begingen, aber sie biissen das Unrecht

als solches und nicht, weil es an Israel geschah. Vor allem aber

racht er das Unrecht, das in Israel selbst verubt wird. Israel misst

er mit scharferem Masse, als die iibrigen Volker. Sie alle haben

sich schwer vergangen, aber am schwersten wiegt Israels Schuld,

weil Jahve allein Israel kennt, d. h. weil er mit ihm allein in Be-

ziehung steht. Er hat freilich Israel aus Aegypten und durch die

Wtiste gefuhrt, die Amoriter vor ihm vertilgt und ihm das Land

Kanaan gegeben. Er hat ihm ferner seinen Willen geoffenbart, in-

dem er in Israel Propheten und Naziraer erweckte. Aber durch

die Siinde Israels wird dieser sein Vorzug ganzlich hinfallig, er be-

deutet kein ewiges Vorrecht, sondern nur eine grossere Verantwort-

lichkeit. nEuch allein kenne ich von alien Geschlechtern der Erde,

darum suche ich an euch heim alle eure Sunden" (82). Nichts

bindet den Jahve an dies Volk, das er durch eine Reihe von

Zuchtigungen vergeblich zur Bekehrung zu bringen Buchte (4t-ii);

1 Die Grossen, die das Reich auf das Unrecht griinden, wollen Rosse auf

den Felsen laufen lassen und das Meer mit Rindern pflugen (6 ).

2 Vom Tage Jahves reden in diesem Sinne Jesaja (2n 22 5), Sefanja (1 u,

Is M3T DV, 1 8. *
(n) TO? an Ezechiel (7 i. 13,). Diese Erwarti

verier auch spaterhin nie ihre Furchtbarkeit, obwohl sie seit Ezechiel vor alle

die Abrechnung mit den Heiden bedeutete.
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Er hat nicht nur Israel aus Aegypten, sondern auch die Aramaer

aus Kir und die Philister aus Kaftor in ihr Land gefiihrt *,
und wenn

die Israeliten seinen Willen nicht thun, so sind sie ihm so gleich-

giiltig wie die Mohren (9?). Wohl wohnt er in Israels Mitte, fur

den Judaer Amos ist vor Allem Jerusalem seine Wohnung, aber

eben als der schreckliche Richter ist er Israel nah: Jahve briillt

von Zion her und von Jerusalem lasst er seine Stimme erschallen,

da verdorren die Auen der Hirten und es verwelkt das Haupt des

Karmel (1 2).

Mit leidenschaftlichem Zorn kehrt Amos sich gegen das falsche

Gottvertrauen des Volkes, vor Allem aber gegen den Cultus, in

dem es wurzelte. Jahve schien helfen zu mussen, im Opferdienst

vergewisserte man sich immer wieder der Gemeinschaft mit ihm.

Freilich war der Cultus langst nicht mehr der natiirliche Ausdruck

der Frommigkeit. Die Opfermahle waren vielfach wiiste Gelage.

Man meinte wohl gar, durch Unzucht den Namen Jahves zu hei-

ligen (2 7). Die Lebhaftigkeit der Andacht litt nicht darunter, man

war vielmehr dariiber aus ihren Rausch zu steigern. Amos redet

gelegentlich von diesen Auswiichsen des Cultus und den Greueln,

die sich an ihn knupften, zumeist aber emport ihn der Glaube, dass

der Opferdienst ein mystisches Band zwischen Gott und Volk

kniipfe und man mit Opfern und Gaben den Jahve begiitigeu kb'nne,

um so mehr, je mehr man ihm darbrachte, wahrend man sich um
den wahren Willen Jahves, der auf Recht und Gerechtigkeit geht,

nicht kiiminern will. Deshalb ist der Opferdienst des Volkes Siinde,

er bedeutet eine Verhohnung der sittlichen Majestat Jahves, er muss

Israel schon deshalb verstossen und seine Heiligthiimer zerstoren,

um endlich einmal dieser bestandigen Beleidigung iiberhoben zu sein.

Die Schroffheit, mit der Amos die Gerechtigkeit als die einzige

Forderung Jahves dem Opferdienst des Volkes gegeniiberstellt, giebt

dem sittlichen Charakter seines Gottesglaubens den scharfsten Aus-

druck. Jahve fordert nichts fur sich, was sollten ihm auch

Opfer und Gaben!
,

aber unerbittlich besteht er darauf, dass

Recht und Billigkeit unter den Menschen walten. In TVahrheit ver-

schloss der Opferdienst demVolke dasVerstandniss der prophetischen

Predigt, das falsche Gottvertrauen, das die Propheten bekampften,
erwies sich als unbesieglich, so lange der Cultus bestand. Amos
verlangt, dass er ein Ende nehme, weil er der Gottlosigkeit des

Volkes sowohl Ausdruck, als auch immer neue Nahrung giebt.

1 Das hatte man vor Amos gewiss den Gb'ttern dieser Vb'lker zugeschrieben.
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22. Die prophetische Weissagung.
Die Propheten, deren Reihe der Hirt von Thekoa eroffnet,

haben in ihren Anschauungen und Ueberzeugungen, sowie in ihrem

gesamraten Wesen Vieles gemeinsam, das eine zusammenfassende

Betrachtung erfordert.

Wie die alteren Propheten so wissen sicb auch diese jungeren
in erster Linie als Seher, die die Zukunft vorausverkiindigen

l
.

nEin Wort sendet der Herr nach Jakob hinein und es fallt nieder

in Israel und fiihlen soil es das ganze Volk Efraim und Samarias

Bewohner" so beginnt Jesaja eine seiner altesten Reden. Weis-

sagend ist das Schlagwort seiner Predigt, das er offentlich auf eine

grosse Tafel schreibt (Jes 8 i 30 s) oder wie Hosea zu Namen seiner

Kinder macht (7 3 8 3). Diese Propheten sind auch eifrig darauf

bedacht, dass ihre Weissagung fur die Zukunft aufbewahrt bleibe.

Jesaja lasst sich ihren Wortlaut einmal von vornehmen Mannern

bezeugen (8 2) und diesem Zweck dient auch vor Allem seine Schrift-

stellerei (30 s). Dreiundzwanzig Jahre nach Beginn seiner prophe-

tischen Wirksamkeit bringt Jeremia alle seine friiheren Reden auf

Schrift, weil ihre Weissagung sich jetzt beim Nahen der Chaldaer

erfiillen soil (Jer 36).

In der That ist bei Amos und seinen Nachfolgern die Weis-

sagung iiberall der Ausgangspunkt ihrer gesammten Predigt und

Thatigkeit, so verschiedenartig sich dieselbe auch gestalten mag.

Alle neue Erkenntniss, die sie predigen, ergiebt sich ihnen aus dem

Walten Jahves, das sie vorausverkunden. Aus den Weissagungen

vom TJntergang Israels, der Ziichtigung und Rettung und dem

Untergang Judas erwuchs die prophetische Religion. Aus der

Weissagung vom Fall Babels und der Wiederherstellung Jemsalems

ist spaterhin auch noch die eigenthumliche Umbildung der prophe-

tischen Gedankenwelt hervorgegangen ,
die der Anonymus von Jes

40 ff. als der Begriinder des alteren jiidischen Glaubens vollzogen hat.

Aber diese Propheten weissagen vor Allem Unheil, das Wort

Jahves ist in ihrem Munde eine zerstorende Macht (Jer 23 ).

Jeremia sagt sogar, das sei immer (^1*n$) die Natur der prophe-

tischen Weissagung gewesen, und ein Prophet, der Heil verkunde,

verdiene keinen Glauben, bis die Weissagung eingetrofien sei (Jer

28 s 9). In alter Zeit bedeutete es Unheil, wenn die Prophetic ver-

stummte, sie weissagte eben Heil (vgl. nochThr2 9), jetzt bedeutet

1 WELLHAUSEN, Isr. Gesch. 8 S. 110.
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das Reden Jahves Unheil und sein Schweigen ruhige Zeit. Aber

auch das Unheil weissagen diese Propheten erst, wenn es naht, wie

die fruheren Propheten die unmittelbar bevorstehende Hiilfe Jahves

verkundigten. Bei drohender Gefahr erkennen und verkiinden sie,

dass das Verderben wirklich kommt. In nichts mehr und nichts

weniger besteht ihre Voraussicht: Ich stellte euch Wachter auf und

ich sagte (durch sie): merket auf die Posaune (die nahende Kriegs-

gefahr), aber sie sagten: wir wollen nicht aufmerken (Jer 6 17).

Die Siinde, die Israel im Verderben biisst, ist freilich immer

da. Im Blick auf sie wird der Prophet in seiner Drohung be-

starkt (Jer 34), die besondere Siinde einzelner Volksglieder be-

droht er in besonderer Weise (Am 7 Jer 20 28 29). Die Unheils-

drohung wird somit zu einera Urtheil seiner Ueberzeugung, aber

urspriinglich ist sie das nicht. Als die Ursache des Verderbens

kommt die Siinde dem Propheten erst zum Bewusstsein, wenn das

Unheil naht und umgekehrt tritt der Gedanke an die Siinde zuriick,

sobald die Unheilsahnung weicht. Jahves Urtheil, das sich in Ver-

nichtung oder Rettung manifestirt, spricht das Volk seiner Siinde

schuldig oder ledig. n Wie diese guten Feigen, so will ich zu Gutem

ansehen die Gola Judas, und wie die schlechten Feigen, so will

ich machen den Sedekia und den Rest Jerusalems" (Jer 24 5 s).

Jene fiihrt Jahve in die Heimath zuriick und bekehrt sie, diese ver-

stosst er. Von grosserer oder geringerer Schuld der Einen und der

Anderen ist dabei gar nichts gesagt.

Die Voraussicht der Zukunft wurde diesen Propheten freilich

vom Himmel gegeben und Niemand konnte sie sich nehmen. Aber

dabei stand sie mit dem gesammten religiosen Leben Israels in Zu-

sammenhang, sie war die hb'chste Bliithe des geschichtlichen Jahve-

glaubens und auf magischer Erleuchtung beruhte sie nicht.

Wenn wir nach ihrer Erfiillung fragen
1
,

so muss natiirlich

das Detail der Weissagung vollig ausser Rechnung bleiben. Farben-

und bilderreich schildern die Propheten die Zukunft, aber es ist ihnen

doch nur um die grossen Hauptsachen zu thun, daneben gehort
Vieles der rednerischen Form der Darstellung an, die nicht nur bei

verschiedenen Propheten, sondern auch bei demselben Propheten
wechseln kann. Aber auch ihrem Inhalt nach sind viele Weis-

sagungen der Propheten unerfullt geblieben. Ihr erleuchteter Blick

sah freilich nicht nur, wie es um Israel und Juda bestellt war, er

1 Umfassend ist dieser Gegenstand behandelt bei KUENEN, De profeten en
de profetie onder Israel. 2 Bde. Leiden 1875.
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sah auch, wie es mit Aegypten und anderen Volkern im Verhalt-
niss zu Assur und Babel stand. Aber die meisten Weissagungen
gegen fremde Volker sind nicht in Erfiillung gegangen und noch
mehr gilt das von den messianischen Weissagungen der Propheten.

Wenn die Siinde an Israel heimgesucht wurde, dann sollte sie

auch in der ganzen Welt gerichtet werden, so namentlich an den
Nachbarn Israels, weiter aber auch an den Weltmachten. Sie, die

sich als die absoluten Herren geberdeten und sich gegen den wahren
Herrn der Welt empb'rten, mussten dafiir zur Rechenschaft gezogen
und zur Anerkennung Jahves gezwungen werden. Deshalb weissagten
die Propheten gegen die heidnischen Volker und Grossmachte l

,
wie

sie sie kannten, auf Grund der jeweiligen Weltlage. Ferner tritt

neben den Gedanken, dass Jahve sein eigenes Volk vernichte, die

gewisse Erwartung eines neuen Israel. An Stelle des gegenwartigen

gottlosen Volkes sollte Jahve ein ihm wohlgefalliges schaffen, dem
als solchem das hochste Gliick beschieden ware. So entstehen mit

der Weissagung vom Untergang Israels die Ideen des Weltgerichts
und der zukiinftigen Welt. Die Katastrophe aber, die jetzt iiber

Israel hereinbricht, soil unmittelbar zu beiden fiihren, mit Israel

biisst jetzt alle Welt und Israel ersteht in kurzer Frist aus dem

Tode zu neuem Leben. Es war unvermeidlich, dass diese Ideen in

der Erwartung ihrer sofortigen Realisirung auftraten, aber darin

haben die Propheten sich geirrt, iiberhaupt aber sind die Bedrohung

der Heiden und die Zukunftshoffnungen secundare Elemente ihrer

Weissagung
2

.

Ihr eigentlicher Gegenstand ist iiberall die nachste Zukunft

Israels, aber auch beziiglich dieser hat sie sich nicht iiberall so

erfiillt, wie die Propheten es z. Th. mit Bestimmtheit erwarteten.

1 Das Gesagte gilt freilich nur mit erheblichen Einschrankungen. Nach

Ezechiel und den Spateren soil es alien Heiden und zuletzt auch der heidnischen

Weltmacht noch schlimmer ergehen als Israel. Umgekehrt urtheilt Amos (3 ).

Die eigentlichen Propheten, von Amos bis auf Jeremia bedrohen andere Volker

mit den Assyrern und den Chaldaern doch nur deshalb, weil sie Israel und Juda

die Unmb'glichkeit jedes Widerstandes gegen die von Jahve bestellte Weltmacht

zu Gemiith fiihren wollen. Jesaja bedroht die Weltmacht Assur unter den be-

sonderen Verhaltnissen seiner Zeit, sonst kommt das in der eigentlichen Pro-

phetic nicht vor. Habakuk ist nicht zu ihr zu zahlen. Hosea sieht in Assur

und Aegypten die Vollstrecker der Strafe, iibrigens redet er von den fremden

Volkern iiberhaupt nicht.

2 Wenn z. B. Jeremia c. 3 die Verwerfung Judas und die Heimkehr

Israels weissagt, so ist jenes das Prius, dies das Posteriua. Ebenso verhalt sichs,

wenn er spater die Exilirung der unter Sedekia in Jerusalem Zuruckgebliebenen

und die Heimkehr der mit Jojachin Deportirten weissagt.
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Zuweilen geben die Propheten Termine an, innerhalb deren die

Weissagung sich erfiillen solle. Meistens handelt es sich dabei uin

runde Zahlen. Nach einer freilich nicht von Jeremia selbst redi-

girten Weissagung sollte das babylonische Exil 70 Jahre dauern

(29 10), Ezechiel nimmt dafiir 40 Jahre in Aussicht (4 e), wobei ihu

das Vorbild der Wiistenwanderung geleitet haben mag. Genauer

giebt Jesaja 7 uff. 834 Termine an. Nirgendwo handelt es sich

hierbei aber um Wahrsagung. Im Seherthum hatte die Wahrsagung
ihre Stelle gehabt und beim Verfall der Prophetie taucht sie bei

Ezechiel wieder auf. In merkwiirdiger Selbsttauschung, die seiner

Inspirationsvorstellung entstammt, gestaltet er von hinten nach seine

Weissagungen nach der Geschichte 1
. Eine spate Erzahlung des

Konigsbuchs lasst auch den Jesaja wahrsagen (II Reg 20). Ezechiels

Wahrsagungen wiirden, wenn sie acht waren, nicht sowohl theolo-

gisches als psychologisches Interesse bieten. Indessen wird ihre

Unachtheit evident, sobald man die Schrift Ezechiels mit denen der

achten Propheten zusammenhalt. Jesaja legt Gewicht darauf, dass

die von ihm gedrohte Verwiistung Judas durch die Assyrer und

Aegypter innerhalb weniger Jahre eintreten werde. Auch darin soil

das Zeichen bestehen, das ihm dem Ahab gegenuber von hinten

nach noch Recht giebt (7 uff.). Der Erfolg entsprach aber seiner

Erwartung nicht. Der Untergang Israels ist nicht gleichzeitig mit

dem Sturze des Hauses Jehus erfolgt, wie Amos und Hosea er-

wartet batten (Am 7 9 Hos 1 4). Die Skythen scheinen Juda gar

1 Ueber seine und Zacharias Visionen vgl. besonders GIKSEBRECHT, Die

Berufsbegabung der alttestamentlichen Propheten S. 55 ff., 143ff., 160ff. In ge-
wissem Masse besteht freilich diese Illusion auch bei den achten Propheten.
Hosea wurde dadurch zum Propheten, dass sein Weib ihm die Ehe brach. Von
hinten nach erscheint es ihm daher als eine gb'ttliche Piigung, dass er eben dies

Weib hatte heirathen miissen, aber er meint auch, dass Jahve damals zu ihm
gesagt habe: Nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder (Hos la). Man muss
freilich fragen, ob Hosea als Hebraer seinen Glauben an den providentiellen
Charakter seiner Ehe uberhaupt anders hatte ausdriicken konnen. Genau so
beurtheilt Jeremia ein an sich sehr geringfiigiges Erlebniss, das er mit einem
Leibgurt hatte (Jer 13 iff.). Ein anderes Mai geht ihm beim Anblick der Topfer-
arbeit ein bedeutsamer prophetischer Gedanke auf, deshalb glaubt er auf den
Befehl Jahves in das Haus des Topfers gegangen zu sein (Jer 18 2 ff.). Die Pro-
pheten datiren auch wichtige Weissagungen zuriick. Nach Jesaja (6 ef.) hat Jahve
den volligen Misserfolg seiner Predigt nicht nur vorausgesehen und beabsichtigt,
er hat ihn auch dem Propheten bei seiner Berufung vorausgesagt und zum Ziel

gesetzt. Der Prophet weiss sich so sehr als der Trager der gottlichen Wahr-
heit, dass er sie auch vom ersten Anfang seiner Thatigkeit an voll besessen
haben will. Fur ihn giebt es kein Zulernen.



22. Die prophetische Weissagung. 19 \

nicht betreten zu haben, so bestimmt auch Sephanja und Jeremia

(c. 46) in ihnen die Vollstrecker des gottlichen Gerichts zu er-

kennen glaubten
1

.

Im A. T. wird die Nichterfiillung der Weissagung ofter daraus

erklart, dass Jahve in Riicksicht auf das veranderte Verhalten der

Menschen seinen Rathschluss geandert habe. Durch Busse und Be-

kehrung sollte seine Drohung, dutch Abfall seine Verheissung riick-

gangig geworden sein; vgl. Jer 18 710 Jona 3 4 Jo 2iaf. Jeremia

wurde einst wegen seiner Weissagung vom Untergang des Tempels
auf Leben und Tod verklagt, aber seine Vertheidiger beriefen sich

darauf, dass schon unter Konig Hizkia der Prophet Micha von

Moreseth dasselbe geweissagt habe. Aber Hizkia habe Busse ge-

than und deshalb habe Jahve sein Wort nicht wahr gemacht. Diese

Drohung findet sich Mi 812 und zwar lautet sie ganz kategorisch;

vgl. Jer 26 n ff. Man meint deshalb wohl, die Drohungen und Ver-

heissungen der Propheten seien iiberall als einigermassen bedingte

zu verstehen. Nur in dem Fall seien sie als unwiderruflich aus-

gesprochen, wenn Jahve sie mit einem Schwur bekraftige oder wie

bei Amos ein I^^H & beifiige (vgl. Jes 45 23). Man fiihrt dafur

auch ins Feld, dass die Propheten oft zur Bekehrung auffordern

und bin und wieder selbst sagen, Jahve werde in diesem Fall seine

Drohung nicht wahr machen. Aber diese Bekehrung trat nicht

ein, und die Propheten wussten wohl, dass sie nicht eintreten konne.

Die Aufforderung dazu ist denn auch nicht ernst gemeint. Derselbe

Amos, der sie an Israel stellt, bezeichnet die Drohung als unwider-

ruflich
2

. Sie entspringt theils dem menschlichen Mitgefuhl der Pro-

pheten mit ihrem Volke, theils aber auch dem Verlangen, die Ver-

antwortlichkeit des Volkes gegeniiber dem kommenden Gericht zu

steigern. In der That ist eine bedingt ausgesprochene Weissagung

gar keine Weissagung, sondern holzernes Eisen. Freilich kann

Jahve wohl einmal eine Drohung zuruckziehen
3
,
das erfordert seine

Selbstherrlichkeit, aber ihrem Wesen nach ist die Weissagung un-

bedingt und dass die Propheten sie durchweg so verstanden wissen

wollten, beweist schon die prophetische Handlung und uberhaupt

die Vorstellung, dass die Weissagung real wirke 4
. Ezechiel gerieth

1 Hierher wiirde auch die Bedrohung Jojakims Jer 22 1 36 so gehoren,

wenn LXX zu II Chr 36s Recht hatte.

^
Vgl. auch I Sam 15 29, wo der Satz von Num 23 19 auf die prophetische

Drohung angewandt ist.

8 So auch Am 7 iff., aber es folgt dann eine noch schKmmere.

4
Vgl. oben S. 86 f.
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in schlimme Verlegenheit, als seine Weissagung vom Untergang von

Tyrus sich nicht erfiillt hatte (29 17 ff.).
Wenn es heisst, dass Jahve

seinen Rathschluss andern konne, so bedeutet das zumeist nichts

als eine Auskunft, die man in solcher Verlegenheit nothig hatte.

Gelegentlich findet sich iibrigens auch eine von Jahve beschworene

Verheissung, der keine Erfullung entsprochen hat (Jes 54 9 62 s 9).

Allerdings wird der Prophet an seinem fruheren Worte dadurch

nicht irre, dass seine Erfullung ausbleibt. Jesaja scheut sich nicht

eine fruhere Weissagung wortlich zu wiederholen, der der Erfolg

nur unvollkommen entsprochen hatte l
. Fur Jeremia war der Spott

sehr empfindlich gewesen, mit dem man ihn wegen der Nichterfiil-

lung seiner altesten Weissagungen iiberhaufte. Als aber die Chal-

daer auf dem Plan erschienen, constatirte er in ihrem Auftreten die

Erfullung der Drohung, die er friiher anlasslich des Skythenzuges

ausgesprochen hatte. Was er einst in Bezug auf die Skythen ge-

redet hatte, schrieb er nieder im Blick auf die Chaldaer und fasste

beide zusammen als den Feind aus dem Norden (Jer 1 is u). Die

Erfullung kann sich verzogern, aber das wahre Wort Jahves fallt

nicht zu Boden. In der That bewahrte sich die Erleuchtung der

Propheten darin, dass sie die allgemeine Richtung, die der Lauf

der Dinge nahm, im Voraus erkannten. Die entscheidenden Ereig-

nisse der damaligen Geschichte fanden Israel nicht unvorbereitet,

weil die Prophetic ihnen einen Schritt voraus war. Dadurch gab

sie dem Glauben einen Halt filr die Zeit, wo alles zusammenbrach,

was ihn bis dahin gehalten hatte 2
.

1 Die Rede von Jes 28 beginnt mit einer Bedrohung Samarias, die spate-

stens 722 gesprochen sein kann. Aus dieser Zeit muss auch die Verheissung

stammen, die sich an jene Drohung anschliesst: Dem Rest des Volkes Jahves

wird statt Samarias Jahve selbst zu einer prangenden Krone; er schafft Recht

im Innern und Sicherheit vor den Feinden draussen (v. s e). Aber v. i ff. stehen

mit v. 5 a in Widerspruch. Denn mit dem Rest des Volkes Jahves, den Jahve

bei Samarias Fall zu Gliick und Ehren bringen will, ist hauptsachlich Juda ge-

meint. Also kb'nnen v. e nicht gleichzeitig mit v. ?ff. gesprochen sein. In

Wahrheit wiederholt Jesaja hier zu Sanheribs Zeit seine fruhere Drohung gegen

Efraim, um den Judaern zu sagen, dass es ihnen ahnlich ergeheu werde. Er
wiederholt dabei aber auch die fruhere Verheissung, um ihnen das Gliick vor

Augen zu stellen, das Jahve ihnen zugedacht hatte, das sie inzwischen aber

wenigstens vorlaufig verscherzt haben.
s Freilich sind die kanonischen Propheten nicht alle achte Propheten.

Nahum und Habakuk haben auch die nachste Zukunft Israels unrichtig beurtheilt.

Jener weissagte bei der Belagerung Ninives die Rettung Judas, dieser hoffte

auf den Sturz des Chaldaerreichs, wahrend gleichzeitig mit ihnen Jeremia die

Vernichtung Judas durch die Chaldaer voraussah.
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23. Der Monotheismus der Propheten.
Als Jahve, der nationale Gott Israels, scheinbar mit Israel

vernichtet wurde, war er fur die Propheten der Gott des Himmels
und der Erde geworden. Sie weissagten den Untergang ihres Volkes
und stellten ihn als Jahves eigenes Werk bin, ehe er eintrat. In

der Grosse und Furchtbarkeit der Weltmacht saben sie nur einen

Erweis der Macht Jahves. In der Zerstorung, die Assur und Babel

anrichteten, offenbarte sich ihnen Jahves geistige und sittliche Hoheit.

Ja sie jauchzten der Katastrophe entgegen, in der sie an den Tag
kommen sollte. Fur sie waren die Weltmachte nur Werkzeuge in

Jahves Hand, die Ruthen, die er schwang und die er wieder zer-

brach, sobald sie mehr sein wollten als das (Jes lOeff.).

Zugleich entspann sich aus der Weissagung vom Untergang
Israels ein gewaltiger Kampf zwi-schen den Propheten und ihrem

Volke. Sie sagten den Leuten, was sie nicht horen wollten 1
. Sie

nannten nichtig, was Israel heilig war, sie verlachten, worauf es

stolz war, fur verworfen und gottlos erklarten sie sein ganzes Leben

und Wesen. An denselben Statten, wo Israel von jeher in fest-

licher Feier seine Gemeinschaft mit Jahve genossen und bekraftigt

hatte und sie auch jetzt noch geniessen und bekraftigen wollte, gab

Jahve sich in der Predigt dieser Propheten immer wieder als ein

unversohnlicher Feind zu erkennen, der Israel von sich stiess und

vernichtete. Eben diese Heiligthiimer wollte er zerstoren und mit

ihnen das Volk selbst. Die Propheten begriindeten das mit einer

Anklage, in der der ganze Zorn des beleidigten Gottes zu Worte

kam. Sie fassen dabei alle einzelnen Volksklassen und Volksglieder

ins Auge, sofern sie die Siinde Israels vermehren oder uberhaupt

dafiir verantwortlich sind. Sie klagen iiber die Thorheit und Un-

gerechtigkeit der Regierenden, iiber die Genusssucht und Habsucht

der Vornehmen, iiber die Putzsucht und Unsittlichkeit der Weiber,

iiber die Stumpfheit der Menge, iiber den Aberglauben und Un-

glauben Aller. In alien bestehenden Zustanden Israels offenbart

sich ihnen seine Siinde, eben damit wird ihnen die Grosse und der

Umfang, aber auch die Strenge der gottlichen Forderung bewusst.

Meistens reden sie im Tempel, wo das Volk zur Festfeier ver-

sammelt ist, iibrigens suchen sie die Siinde gern an ihrem Orte

auf. Jeremia redet einmal am Eingang des koniglichen Palastes

(Jer 22 i), Jesaja iiberrascht den Konig Ahaz auf offener Strasse

1

Ygl. dagegen Mi 2 n Jer 23 off. Jes 56 10.

Smend, Alttestamentliche Eeligionsgeschichte.
2. Aufl. 13
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bei einem Geschaft, das seinem Unglauben entspringt (Jes 7s).

Menschenfurcht und Ansehen der Person ist diesen Predigern fremd,

sie stehen Jedermann mit gottlicher Autoritat gegeniiber, wie sie

sich umgekehrt der grossten Verantwortlichkeit bewusst sind. Eben

diesen Muth, diesen unbestechlichen Wahrheitssinn betrachten sie

als ihre wichtigste Legitimation, hierin fiihlen sie selbst die un-

widerstehliche Macht ihres Wortes (Mi 3 s Jes 58 1).
Sie waren

die ersten Helden der gottlichen Wahrheit, denen alle spateren nur

gefolgt sind, ihrem Muthe und ihrer Treue verdankt die Welt die

hochsten Giiter.

Sie ermahnen zur Bekehrung, aber sie wissen wohl, wie wenig das

Volk zu wahrer Umkehr geneigt ist. Fiir jetzt ist dieser Ausweg
auch deshalb abgeschnitten, weil die Strafe unausbleiblich ist. Sie

selbst fiihlen so sehr die innere Nothwendigkeit des Gerichts, dass

auch die Fiirbitte bei ihnen verstummen muss. So oft sie sie

auch versuchen, sie wird ihnen von Jahve abgescbnitten, der gott-

lichen Gerechtigkeit kann Niemand in den Arm fallen l
. Auch wo

der Zorn einmal der Gnade weicht, ist die Fiirbitte der Propheten
dabei unbetheiligt. Das gottliche Walten bedarf einerseits keiner

solchen Impulse mehr und anderseits ist es ihnen nicht mehr zu-

ganglich.

Wie die Fiirbitte, so hat auch das Wunder ein Ende. Die

Gewissheit, mit der diese Propheten das Walten Jahves ankiindigen,

bedarf keiner solchen Beglaubigung und ertragt sie auch nicht, seine

Nothwendigkeit ist ihnen allzu evident, und dabei ist es selbst so

wunderbar, dass alle Thaumaturgie neben ihm in nichts versinkt 2
.

Aus demselben Grunde verwerfen die Propheten auch alle man-
tische Kunst, die dem Jahve oder anderen Machten Aufschluss

iiber die Zukunft entlocken, und ebenso alle Zauberei, die selbst

die Zukunft gestalten will 3
. Allein Jahve regiert das Geschick

1 Am 7 8 Jer 7 IB 11 u 14 n 15 i; anderer Art sind Jer 37 s ff., 42 2 ff. Jes 374.

In neuer Weise tritt in der nachprophetischen Geschichtsbetrachtung die Fiir-

bitte hervor als die Fiirbitte der Heiligen, die als solche fur Jahve mehr be-

deuten als das ganze siindige und gott lose Volk (Ex 32 7ff. siff. Num 14nff.

16 M 17 10 Jos 7eff.). Vgl. auch die Fiirbitte des einzelnen Frommen fiir die

Sunder in der Hiobssage (Job 42 10) und die Fiirbitte der Juden fur die

Heiden (Jer 29 7 Ps 72 IB). Die Juden kannten in der Gregenwart keine Heiligen
mehr, deshalb hofften sie auf eine Fiirbitte der Engel. Vgl. sonst noch Jos.
Antt. XIV 2 i.

* Das Zeichen Jes 7nff. soil den Glauben an die Erhaltung Judas wecken.
Noch nach Dt 13jff. kann auch ein falscher Prophet Wunder thun.

* Hos 4 it Jes 2 a 3 a 3 Ez 13 Mi 5 11.
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seines Volkes, gewinnen kann man seine Gnade lediglich durch die

Erfullung seines Willens und er offenbart seine Entschlusse allein

durch seine Propheten und zwar so, class sie sich dem Gewissen
des Volkes als nothwendig erweisen.

Aber eben well der Prophet nichts als der Dollmetsch des in

sich nothwendigen und unabanderlich feststehenden gottlichen Ent-
schlusses ist, hat sein Auftreten diese unvergleichliche Plerophorie,
der auch das ihn schmahende und verfolgende Volk imraer wieder

wehrlos gegenubersteht. Auch an den Herzen der Gottlosen be-

weist das Wort der Wahrheit seine Gewalt. Es ist merkwiirdig,
was die Propheten den Machthabern ungestraft bieten durften.

Amos wurde aus Bethel vertrieben (7 laf.), Hosea klagt iiber An-

feindung (9s), Jeremia wurde wiederholt verfolgt, aber schliesslich

geschah ihnen alien kein Leid. Es waren Ausnahmen, wenn zur

Zeit Jojakims Uria hingerichtet wurde (Jer262off.) und Aehnliches

unter Manasse geschah (Jer 2
so). Man kann sich auch den Ein-

druck von Reden wie Jer 3 eff. c. 14f. kaum gross genug denken.

Es fragt sich freilich, in wie weit die Anklagen der Propheten

gegen ihr Volk objectiv begriindet waren. Thatsachlich waren es

Zeiten der Auflosung und des Verfalls, aber Israel war kein ver-

lebtes Volk. Das beweist schon der Widerstand, auf den die As-

syrer und die Chaldaer hier stiessen, das beweist der Anklang, den

die Propheten im Volke fanden, und schliesslich die Thatsache der

nachexilischen Restauration. Es sind harte Worte, wenn gesagt

wird, der Beste in Israel sei wie aus der Hecke und der Recht-

schaffenste wie aus dem Dorngestriipp (Mi 7 4), wenn Jeremia be-

theuert, in Jerusalem sei auch nicht Einer, der das Rechte thue

und nach Treue trachte (Jer 5
1).

Die Propheten sahen in der

gegenwartigen Siinde Israels zunachst den Abfall von einer besseren

Vergangenheit, aber das Ideal, das ihnen vor der Seele stand, war

nie verwirklicht gewesen. Es ist vielmehr die richtige Consequenz

ihrer Betrachtungsweise, wenn Ezechiel auch in der ganzen Ver-

gangenheit Israels bis in seine ersten Anfange zurttck nichts als

Gottlosigkeit entdecken kann. Da wird die Einseitigkeit dieser

Betrachtungsweise evident. Aber die Propheten durften an ihrem

Volke nur seine Siinde sehen, weil ihr Gott ihm das Urtheil sprach.

Sie erkannten und predigten zuerst die Wahrheit, dass die Gerech-

tigkeit das letzte Mass aller Dinge sei, und diese Wahrheit musste

zunachst in einer solchen Verurtheilung ihres Volkes zum Ausdruck

kommen. Sie mussten es Anderen uberlassen, dieser Wahrheit auch

eine positive Anwendung zu geben.
13*
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Der Monotheismus der Propheten bedeutete fur sie nichts An-

deres als die gottliche Moglichkeit und Nothwendigkeit des

Untergangs Israels, den Sinn, den sie ihm abgewannen, in dem

sie ihn selbst erlebten und von ihrem Volke erlebt wissen wollten.

Er hielt sich aber auch an dem Boden, auf dem er erwachsen war.

Von jeher hatte Jahve Forderungen gestellt, auf deren Er-

fullung er bestand. Nicht nur die Verletzung seiner Heiligkeit,

auch die Verletzung des Rechts und der Moral hatte er als Be-

leidigung seiner selbst gestraft. Aber jetzt werden Recht und Moral

zu der einen absoluten Forderung, die Israels ganzes Leben regeln

will und mit Jahves Wesen identisch ist: Ich Jahve tibe Huld,

Recht und Gerechtigkeit und hieran habe ich Gefallen (Jer 9 23).

Alle anderen Forderungen Jahves ergeben sich aus dieser einen,

alle Stinden Israels beruhen auf Verkennung des Ernstes, mit dem

Jahve sie stellt.

Damit hangt zusammen, dass die Propheten die Schuld anders

als das alte Israel und auch das spatere Judenthum auffassen. Sie

alle setzen voraus, dass der Wille Jahves dem Volke wohlbekannt

sei, wenigstens die verantwortlichen Leiter des Volkes kennen ihn

(Hos 4 4ff. Jer 5 4
5). Von Evvigkeit her steht der Weg zum Heil

fest und hat er sich als solcher bewahrt, man braucht nur nach

ihm zu fragen (Jer 6 ie 18 15). Das Rechte (to^aD) nennt ihn Micha

(3 1 vgl. Jes 42
s). nEs ist dir gesagt, Mensch, was gut sei und

was Jahve von dir fordert" (Mi 6
s). Allbekannt ist die Forderung

Jahves eben wegen ihres ausschliesslich moralischen Charakters.

Deshalb ist Siinde fur die Propheten die wissentliche Uebertretung
des gottlichen Willens. Wohl reden sie von einer Verblendung, die

Jahve iiber das Volk verhangt, so dass es seinen Willen nicht mehr
vernimmt. Sie wissen auch von einer Gewalt der Siinde, die den

Sunder festhalt und ihm die Bekehrung unmoglich macht. Ja sie

reden von einer Entartung der Volksnatur, die bis in die ersten

Anfange seiner Geschichte zuriickreicht. Aber die Wurzel der

Sande ist fur sie alle der bose Wille, das Volk wollte nicht horen.

Es hat das Joch des Gehorsams abgeworfen und die Stricke zer-

rissen. Nur gegen den bosen Willen kehrt sich das Gericht, ihm

gegenuber ist es aber auch unerbittlich.

Freilich substanziiren die Propheten auch ihre Anklage und
fordern zur Bekehrung auf. Damit sprechen sie indirect und direct

den Inhalt der gottlichen Forderung aus. ^1n Und 'Tjipn

sind die beiden Stiicke der prophetischen Predigt (Jes 8 ie 20 Jer
6

ieff.), mit dem einen ist das andere unzertrennlich verkniipft (vgl.
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auch Dt ISgff.). Sie rechnen die .i-jin so sehr zu ihrer Aufgabe,
dass sie die Offenbarung des gottlichen Willens von jeher durch
die Propheten vermittelt sein lassen. Sie reden dabei zuweilen, als

ob es keine priesterliche Thora gegeben hatte (Jer 7 25 Dt 18 is

Zach l4ff. Tyff. Ezra 9 10
12). Das ist wiederum darin begrundet,

dass sie den Willen Jahves durchaus auf das moralische Gebiet be-

schranken, wo er dem Gewissen Aller sich bezeugt. Das heilige
Los und die Tradition der Priester waren dafiir am Ende entbehr-

lich. Im Allgemeinen wiederholen die Propheten hier die an-

erkannten Gebote des Rechts und der Moral, neu sind nur die

Folgerungen, die sie aus der Alleingiiltigkeit der Moralgebote fiir

das gottesdienstliche und politische Leben ziehen. Sie alle be-

kampfen den Gotzendienst und den Cultus iiberhaupt
1

,
die Politik

1 In demselben Sinne wie von Amos (s. S. 186) wird der Opferdienst auch

von Hosea, dem Anonymus von Mi 6 iff., von Jesaja und Jeremia und dem

Dekalog von Ex 20 bekampft. Hosea verspottet ihn als ein ausserliches Ding

(56 4 19 LXX), aber nicht minder empb'rt er ihn. Prachtig hat Israel seinen

Gottesdient gestaltet, im Wohlstand hat es viele Altare erbaut und schone

Masseben errichtet. Eben damit meinte es sein Gliick ebenso sicher zu stellen

wie durch seine Festungen (8 11 10 i 2). Aber Jahve hat an Liebe Gefallen und

nicht an Opfern, an Gotteserkenntniss und durchaus nicht an Brandopfern (6e).

Vgl. Jes lioff. Mi 6 e-s Jer 620 Taiff. 11 15 14 1.

Dagegen darf man die Frage, ob die Propheten den Opferdienst iiberhaupt

aus der Religion verbannt wissen wollen, theils gar nicht stellen, theils muss

man sie sogar verneinen. Die Propheten verwerfen den Opferdienst eines Volkes,

mit dem Jahve seinen Verkehr demnachst abbrechen will. Aber in der Ver-

dammung des gegenwartigen Israel kommt ihnen nur indirect zum Bewusstsein,

wie sich die Beziehung zwischen Gott und Volk in alien Dingen ausdriicken und

gestalten soil. Amos sagt, in der Wiiste, wo es nichts zu opfern gab, habe man

vierzig Jahre lang dem Jahve nicht geopfert, also konne die Religion ohne

Opfer bestehen (625). Dem Hosea selbst ist bei der Aussicht, dass Israel im

Exil dem Jahve nicht mehr opfern konne, unheimlich zu Muth: nFreue dich

nicht Israel bis zum Jubel wie die Heiden, dass du hurst deinem Gott untreu,

Buhllohn liebst auf alien Getreidetennen. Tenne und Keller sollen sie nicht

laben und der Most soil sie triigen. Sie sollen nicht bleiben im Lande Jahves,

Efraim soil nach Aegypten zuriick und in Assyrien sollen sie Unreines essen.

Nicht werden sie dem Jahve Wein spenden noch ihm schichten (^T. fur 13"??')

ihre Opfer, ihr Brot ist wie Trauerbrot (D$r6 fur D.-J
1

?), alle die davon essen,

werden unrein, denn ihr Brot ist uur fur ihren Hunger, es kommt nicht in

Jahves Haus. Was wollt ihr thun am Feiertag und am Festtag Jahves (Hos

9 1-5) !" Mit bitterem Hohn gegen das Volk mischt sich hier das eigene Grauen

des Propheten. Jesaja redet mit Sympathie von der Wallfahrt nach Jerusalem

(30 29) und Opferrauch erfullt den Tempel, als er selbst zum Propheten berufen

wird (646). Danach diirfte sich allerdings der Sinn von Jes 1 loff. bestimmen.

17 s lautete dagegen der urspriingliche Text: (Der Mensch) wird aber nicht auf

das Werk seiner Hiinde schauen und was seme Finger gemacht haben, wird er



198 n. Theil. Die Religion der Propheten.

und die Kriegsriistung. In Erfiillung der moralischen Gebote Jahves

soil Israel allein auf ihn sein Vertrauen setzen.

Der concret geschichtliche Charakter des prophetischen Mono-

theismus zeigt sich deutlich in der Auseinandersetzung zwischen

Jahve und Israel. Die Siinde ist Beleidigung Jahves, nicbt nur,

weil er sich mit clem Guten identificirt, sondern vielmehr, weil er

daran interessirt ist, in seinem Volke Israel das Gute durchzusetzen.

Insofern halten die Propheten an der alteren Auffassung der Siinde

fest. Die Siinde ist Abfall von Jahve, Verrath an der Gemein-

schaft, die zwischen Gott und Volk besteht. Die Propheten stellen

das Verhaltniss von Gott und Volk vor unter dem Bilde von Eigen-

thiimer und Hausthier, Vater und Sohn, Mann und Weib. Die

Fiirsorge Jahves fiir sein Volk und der Gehorsam Israels gegen

seinen Willen ist sein selbstverstandlicher Sinn. Alles was Jahve

an Israel gethan hat, hat er lediglich in der Absicht gethan, es zur

Erfiillung seines Willens anzuhalten. Zu dem Zweck hat er ihm

Wohlthaten erwiesen, zu dem Zweck hat er es gestraft. Aber die

Strafe hat das Volk nicht gebessert und in dem Gliick, das Jahve

ihm bereitete, hat es seiner vielmehr vergessen. Deshalb lost er

sein Verhaltniss zu Israel uberhaupt auf. Die Propheten stellen

das ofter in Form einer Gerichtsverhandlung dar, in der Jahve als

Anklager auftritt und Himmel und Erde zu Zeugen und Richtern

aufruft 1
. Er weist nach, dass er es dem Volke gegeniiber an nichts

fehle"n liess und von dem Urtheil, das er herausfordert, im Recht

befunden werden muss, dass dagegen Israel ihm iiberall mit Undank

gelohnt und die Treue gebrochen hat 2
. Somit ist das Urtheil, das

Jahve als Richter iiber Israel spricht, und die Anklage, die er als

der Beleidigte gegen sein Volk erhebt, wesentlich doch nur Aus-

druck daftir, dass es fiir ihn eine innere Unmoglichkeit ist, sein

Verhaltniss zu Israel weiterhin aufrecht zu erhalten. In der Ver-

nichtung Israels aussert sich die beleidigte Liebe und Treue Jahves

nicht ansehen (namlich die Gottesbilder). Vgl. STADE in der ZATW 1883, 10 ff.

Fur .lesaja ist der Tempel in Jerusalem eine Wohnung Jahves inmitten seines

Volkes, in der ihm nicht nur in Zukunft von Seiten der Aethiopen gehuldigt
werden soil (18 7), sondern in der er auch jetzt schon als der Beschutzer seines

Volkes weilt. Jeremia bestreitet 620 Taiff. 11 is 14 is nur die siihnende Kraft
des Opfers und die Stelle 7 22 ff. besagt auch nur, dass Jahve beim Auszug aus

Aegypten den Opferdienst nicht eingesetzt habe und es ihm auf ganz etwas
Anderes ankomme. Uebrigens legt Jeremia dem Tempel eine ebenso grosse Be-

deutung bei wie Jesaja.
1 Jes 1 > Mi 6 iff. Dt 32 iff. Hos 4 i Jer 1 u 2 9.

1 Am 2ff. Jes l s ff. Hos 11 i ff. Mi 6 sff.
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gegen sein Volk, deren Geduld nunmehr erschopft 1st und die sich
im grimmigsten Zorn Luft macht. Der Jahve der Propheten 1st

nichts weniger als ein Criminalrichter, der auf Grund eines ge-
schriebenen Gesetzes sein Urtheil spricht, er 1st vielmehr die

lebendigste Personlichkeit, er ist das sogar in weit hoherem
Masse als der Gott des alten Israel. Er handelt freilieh im Affect,
sein Zorn 1

ist gewaltiger wie je vorher. Er bringt nicht nur vor-

iibergehendes Unheil tiber sein Volk, nein, er vernichtet es. Nur
class der Zorn aufgehort hat, ein Rathsel zu sein, seine einzige und
offenbare Ursache ist die Siinde, wenngleich er keineswegs die blosse

Vergeltung bedeutet (Jes 6 gff. Jer 16 is)
2

.

Dies sein concret geschichtliches Wesen hat der prophe-
tische Monotheismus nie verleugnet. Allerdings wird Jahve in der

Vernichtung seines Volkes zum Gott des Himmels und der Erde,
und die Katastrophe, in der Israel untergeht, ist eine weltumfassende,
d. h. sie betrifft alle Volker des nachsten Gesichtskreises. That-

sachlich wurden sie in hohem Masse von der Weltmacht vernichtet,

aber der Glaube, dass Jahve als der Gott aller Welt sein eigenes

Volk vernichte, war eben auch hierdurch bedingt. Dagegen ist die

Forderung des Gerichts tiber alle Welt freilieh eine Consequenz
des Glaubens an die alleinige Macht Jahves und an die Allgemein-

gultigkeit seines Willens. Aber sie ist eben doch nur eine Con-

sequenz, die von den Spateren gezogen, von den eigentlichen Prophe-
ten aber ausser Acht gelassen wird. Das kleine Israel bleibt -nach

wie vor der Mittelpunkt der Welt, an ihm wird vor allem der Sinn

des gottlichen Waltens deutlich. Die Weltmachte scheinen haupt-

sachlich auch nur dazu da zu sein, um Jahves Werk an Israel zu

treiben. Dazu erscheinen und verschwinden sie auf seinen Wink.

Auch bei der Neuschopfung, die auf die Vernichtung des Bestehenden

folgen soil, bleibt der Blick zunachst uberall auf Israel beschrankt.

Die Wahrheit musste freilieh als Wahrheit zuletzt auch positiv in

aller Welt zur Geltung kommen. Aber die eigentlichen Propheten

reden auch davon kaum irgendwo, vor Allem sollte die Wahrheit in

Israel den Sieg gewinnen, wo sie damals thatsachlich allein ihre

Statte hatte.

Ferner gilt den Propheten als Trager der Religion auch fur

die Zukunft das Volk, eventuell die Volker, aber nicht der einzelne

Mensch und die Menschheit. Ihrem innersten Wesen nach tendirt

1 Von F]K, Dltf, Jill!, flpaP, H?l?-
Jahves gegen sein Volk ist sehr oft bei

den. Propheten und den Juden, viel seltener in der alteren Literatur, die Rede.

2
Vgl. Jes 40z Lev 26isff.
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die prophetische Religion allerdings auf den einzelnen Menschen und

deshalb auch auf die Menschheit. Aber die Propheten haben davon

kein Bewusstsein. Tins wird es von hinten nach leicht deutlich,

dass das Volk Jahves, das sie forderten, kein Volk Israel und auch

keine jiidische Gemeinde sein konnte, aber wir wissen es nur, weil

die Geschichte es gelehrt hat. Vielmehr ist der innere Reichthum

der Propheten dadurch bedingt, dass sie nur Israel im Auge hatten,

dasselbe gilt vollends von ihrer geschichtlichen Wirkung.

Uebrigens ist aus dem Bisherigen deutlich, dass man die Pro-

pheten zunachst nicht aus ihren Zukunftshoffnungen verstehen

darf. Allerdings haben die Propheten die alttestamentliche Religion

auch zur Religion der Hoffnung gemacht. An die Stelle des naiven

Optimismus, der Jahve und Israel fur ewig hielt, setzten sie den

Glauben an den Sieg des Guten. Aber diese Hoffnungen sind an

sich ein secundares Moment ihrer Weissagung, ihr Sinn ergiebt sich

aus der Drohung, neben die sie treten. Die eigentliche Aufgabe

der Propheten war es zunachst nicht zu trosten, sondern zu drohen,

auch haben diese Hoffnungeu erst da ihren vollen Inhalt gewonnen,

als die prophetische Drohung sich erfiillt hatte. Es ist sogar zweifel-

haft, ob Amos, der Anfanger dieser Prophetic, Hoffnungen fur die

Zukunft hatte. Vielleicht ging seine Predigt in der Verkiindigung

der Gerechtigkeit Jahves auf, die Israel vernichtete 1
.

1 Die Prophetae posteriores sind so wenig wie die Prophetae priores in

urspriinglicher Gestalt auf uns gekomraen, sondern dem Verstandniss der jiidi-

schen Leser iiberhaupt und namentlich dem Bediirfniss der gottesdienstlichen

Vorlesung angepasst. Man war dariiber aus, die prophetische Strafpredigt,

unter die man sich nachtraglich noch biickte, zu verallgemeinern, aber auch ihr

die aussersten Spitzen abzubrechen und ihr den Trost der Verheissung gegen-
iiberzustellen

,
wo man ihn vermisste. Dass die Restriction der Drohung an

Stellen wie Jer 4 5 10 is 16 14 15 von spaterer Hand eingetrageu ist, lehrt der

Augenschein. Von der Drohrede Mi 6 7 ist der Schluss weggeschnitten und
statt dessen ein Siindenbekenntniss und die Verheissung der Herstellung an-

gefugt (7 zff.).

Aehnlich steht es mit Am 9 s ff. Jahve, heisst es v. s 10, will Israel aufs

Scharfste sichten, alle Sunder sollen durchs Schwert sterben, aber kein Ge-

rechter soil dabei umkommen. Im Zusammenhang mit 9 17 verstanden reden

v. 10 einfach von der Strafe, die Jahve eben jetzt durch die Assyrer an Israel

volkiehen will. Nach v. n miisste Amos aber fur dieselbe Zeit, in der das

Reich Israel von den Assyrern zerstort wird, die Wiederaufrichtung der Hiitte

Davids erwartet haben: an jenem Tage will ich wiederaufrichten die zer-

fallene Hiitte Davids (v. n). Das ist angesichts von 3i 8 n unannehmbar, wo-
nach auch Juda dem Gericht verfallt. Sodann schliesst sich in v. u die Wieder-

herstellung Israels so ohne Weiteres an die Wiederaufrichtung des Davidischen
Reiches an, dass sie mit diesem Ereigniss wiederum nahezu gleichzeitig gedacht
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24. Jahve Zebaoth.

Der Gottesname rtit^ mr
gehort recht eigentlich der pro-

phetischen Literatur an. Er kommt vor bei Amos, sehr oft bei

Jesaja und Jeremia, mehrfach in Jes 40-66, zum Ueberdruss haufig
bei Haggai, Zacharia und Maleachi, er findet sich auch bei den
Verfassern von Jes 2427 Zach 914. Zweimal komint er vor
im Buche Sephanja, je einmal in Hosea, Micha, Nahum und Ha-
bakuk. Dagegen fehlt er bei Ezechiel, Joel, Obadja, Jona und in

sammtlichen Hagiographen, abgesehen von 15 Stellen in 8 Psalmen
und 3 Chronikstellen, die den Biichern Samuelis parallel sind.

Ebenso fehlt er im Pentateuch, im Josua- und Richterbuch. Im
Samuelbuch findet er sich 11 Mai, im Konigsbuch 5 6 Mai.

Fur die Erklarung des Namens eroffnet die Mehrdeutigkeit von

*? verschiedene Moglichkeiten. n^ heisst das Kriegsheer, sowohl

das israelitische wie das himmlische (Jos 5 u vgl. I Reg 22
19) Heer

Jahves, auch das Sternenheer (Jes 40 2e) wird fi^? ? genannt.

werden muss. Dann bliebe fiir die Deportation Israels kauni Zeit iibrig, sein

Fall und Auferstehen wiirden so schnell aufeinander folgen, dass die Drohung
ihren Ernst fast verlore. Und doch sagt der achte Amos, dass Israel iiber-

haupt nicht wiedererstehen werde (612). Wenn es nun aber v. is heisst:

Ich will sie pflanzen in ihrem Lande und sie sollen nicht wieder ausgerottet

werden aus ihrem Lande dann sind die Israeliten eben jetzt aus ihrem Lande

vertrieben. Das hat Amos kaum erlebt, jedenfalls behandelt sein gauzes Buch

den Fall Israels als zukiinftig. Ferner ist die in Triimmern liegende Hiitte

Davids (v. 11) schwerlich das Reich Juda, wie es neben dem Reiche Israel be-

stand, aber auch das nach 722 fortbestehende Juda kann kaum so bezeichnet

sein. Vielmehr ist hier das Ende des Davidischen Konigthums d. h. der Unter-

gang Judas vorausgesetzt. Auch steht es dem Amos nicht an, dass er nur Israel

als schuldig betrachten und Juda so ohne Weiteres an Israels Stelle setzen

sollte. Die Anklage Jahves geht gegen das ganze Geschlecht, das Jahve aus

Aegypten gefiihrt hat (3 i). Geradezu judaistisch klingt es aber, wenn Israel,

natiirlich im Gegensatze zu Juda, als das siindige Konigreich bezeichnet wird

(v. a). In der That werden v. s is in vorliegender Gestalt aus der nachexilischen

Zeit stammen. Die Herrlichkeit des Davidischen Reiches soil dadurch wieder-

hergestellt werden, dass Jahve (auch) die in alle Welt zerstreuten Israeliten in

die Heimath zuriickbringt, nachdem er vorher alle Gottlosen aus ihnen aua-

geschieden hat. Davon reden also v. 810 in ihrer vorliegenden Gestalt. Das

ist derselbe Gedanke, den der nachexilische Autor von Jer 30 31 ausfiibrt. Worte

des Amos mogen zu Grunde liegen (vgl. v. a init. v. io
b
), aber sie lauteten ganz

anders, wie die Ueberarbeituug beweist. Schon der weiche Ton in v. u i&

(namentlich das TC^-H) verrath die spatere Zeit, in der das Unheil berein-

gebrochen war und man aufs Trosten bedacht sein musste. Vgl. auch DKT F.V9

v. 12. Auch die Versicherung ,
dass kein Gerechter umkommen solle (v. ), er-

innert an spatere Zeiten als die des Amos. Vgl. auch WELLHAUSEN z. St.
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heissen aber auch die Machte und Elemente des Kosmos, die

in Jahves Diensten stehen (Gen 2 i Ps 103 21). Man hat wohl ge-

meint, dass Jahve in alien diesen Beziehungen niKas rum
geheissen

habe 1
. Zuerst sei er als der Gott der Heerschaaren Israels ge-

dacht, dann als der Gott der himmlischen Heerschaaren, weiter als

der Beherrscher des Sternenheeres und endlich als der Beherrscher

aller Machte der Welt. Wahrscheinlich ist aber die letztgenannte

Bedeutung die urspriingliche, sofern daneben eine andere iiberhaupt

in Betracht kommt, diirfte sie auf dem Missverstandniss Spaterer

beruhen.

Ausdriicklich wird auf den Sinn des Ausdrucks Bezug ge-

nommen, wo das totf nifcoi'
("fl^K)

.Tin 11

sich findet. So Am 5 27, wo

Israel die Deportation angekiindigt wird, aber auch Jes 474 48 2,

wo Jahve als Israels Erloser und der Gott, auf den es vertraut,

bezeichnet wird. Hier konnte man iiberall an die himmlische Kriegs-

macht denken, die Jahve bald fur bald gegen sein Volk aufbieten

kann. Aber eine viel allgemeinere Bedeutung von rnK22t erfordern

Stellen wie Jes 51 15 Jer 31 35 Am 4 13, wonach '% nin 11 auch den

Beherrscher der Natur bedeutet. Jes 54 5 ist Jahve Zebaoth un-

gefahr dasselbe wie Gott der ganzen Erde, Jer 10 ie 51 19 (LXX
weicht freilich beide Male ab) steht es mit^ "Utf"

1

parallel. Dieser

Sinn geniigt auch fur Am 5 27 Jes 47 4 48 2. Der Gott, der iiber alle

Machte des Kosmos verfiigt, regiert auch die Schicksale der Volker.

Die Fiille der ganzen Erde stellen die Propheten als den Erweis

seiner Herrlichkeit hin, wo diese in Israels Macht und Gluck uicht

mehr zu erkennen ist (Jes 6
3). Wenn niK22r dagegen 31 4 13 4

spielend mit *? nKriegfuhren" und *}? nHeer" verbunden wird,

so kann das nicht als eine eigentliche Erklarung verstanden werden.

Die Annahme, dass der Ausdruck Jahve auch als den Gott
der himmlischen Kriegsschaaren bezeichnete, ist nur dann noth-

wendig, wenn er urspriinglich den Gott der Kriegsschaaren Israels

bedeutete. Denn dann erscheinen die himmlischen Kriegsschaaren
als das natiirliche Mittelglied zwischen den Kriegsschaaren Israels

und den kosmischen Kraften. Indessen ist aus der vorprophetischen
Literatur nicht zu erweisen, dass

f

at
"*

ursprunglich der Gott der

Heerschaaren Israels war.

Allerdings wird der Ausdruck I Sam 1745 durch das beigefugte

nGott der Schlachtreihen Israels" erklart. Aber die Erzahlung von
I Sam 17 ist spaten Ursprungs, obendrein erscheint jene Erklarung

1

Vgl. KADTZSCH, PRE 2
s. v. Zebaoth.
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als eine Glosse. Dieselbe Meinung konnte Ps 24 10 vorliegen, wo
niKM mir fur vorheriges *$&>? ilai mm iiaji TITI? mm

(v . 8
) gesagt

wird. Aber auch dieser Psalm ist nachexilisch (vgl. Stud, und Krit.

1884, 7 25
if.) und kann fur den altesten Sinn des Ausdrucks nicht

zeugen.

Von den 56 Stellen des Konigsbuchs, an denen er sich

findet, ist II Reg 19 31 (Q'ri) prophetisch, I Reg 17 i LXX 18 15

19 10 u erscheint der Ausdruck im Munde Elias, .bei dem eine Be-

ziehung auf die Heerschaaren Israels ausgeschlossen ist. Denkbar
ware sie im Munde Elisas II Reg 3 u, aber die Schwiirformel ist

hier dieselbe wie I Reg 17 i 18 15.

Von den ubrigen 10 Stellen des Samuelbuchs gehoren 4 Stiicken

an, die sicber erst der prophetiscben oder noch jiingerer Zeit ent-

stammen (I Sam 15 2 II Sam 7 s 26
27). Uebrig bleiben somit die

Stellen I Sam 1 3 11 4 4 II Sam 5 10 6 2 is. Von diesen Stellen ist

wenigstens II Sam 6 2 nicht in urspriinglichem Wortlaut iiberliefert.

Denn die Lade erscheint II Sam 6 durchaus als etwas Anderes,
denn als das blosse Eigenthum Jahves. I Sam 1 s 11 liegt der

Gedanke an die Kriegsschaaren Israels dem Zusammenhang vollig

fern, II Sam 5 10 ist zu allgemeinen Inhalts, um etwas zu besagen.

Nur auf I Sam 4 4 kann die Meinung, dass Jahve Zebaoth ur-

spriinglich der Gott der Heerschaaren Israels war, sich stiitzen.

Man miisste nun aber weiter annehmen, dass der Ausdruck

schon in vorprophetischer Zeit den Sinn des Gottes der unsicht-

baren Kriegsschaaren oder vielmehr den des Gottes der kosmischen

Machte angenommen hatte. Denn die Propheten, die das falsche

Gottvertrauen Israels bekampfen und einen ganz anderen Jahve dem

des Volkes gegeniiberstellen, batten keine ungliicklichere Bezeichnung

fur ihren Gott wahlen konnen als diese, wenn dabei bis dahin an

die Heerschaaren Israels oder auch nur an das unsichtbare Heer

Jahves gedacht war. Auch dieses letztere hatte Jahve bis dahin nur

fur Israel aufgeboten. Es ist aber schwerlich erlaubt, auf I Sam 4 4

solche Combinationen zu bauen, das vollige Fehlen des Ausdrucks

in JE und im Richterbuch spricht laut gegen sie, iiberhaupt aber

gegen ein hohes Alter dieses Gottesnamens. Vgl. auch Jes 8 is.

WELLHAUSEN hat vermuthet, dass er von Amos geschopft sei

und in den alteren Erzahlungen des Samuel- und Konigsbuches

uberall auf spaterer Eintragung beruhe. Hierfur konnte folgender

Umstand sprechen.
niKS* HI.T ist verkiirzt aus to:f r6$ r

" und

noch ursprunglicher ist fliK^? **>* l>nT . Letztere Form findet sich

nur Am 3 is 6 u 9 5 Hos 12 e,
**** ^^ ni 'T ist abgesehen von
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Ps 89 9 nur fiir das Buch Amos durch die Uebereinstimmung von

MT und LXX gesichert (4 is 5 u 10 27 6 s vgl. LXX 9 5), im Buche

Jeremia findet es sich neben dem durchgangigen nixaac ."tin"
(iiber

70 Mai) an 5 Stellen (5 u 15 ie 35 n 38 n 44 7),
aber LXX iiber-

geht hier uberall das *rk*. I Reg 19 10 u driickt sie "n^K ebenfalls

nicht aus (vgl. dazu Luc zu I Reg 19 u), sie iibergeht es auch

II Sam 5 10, wo es iibrigens auch in der Parallelstelle I Chr 11 9

fehlt. Gegen MT weist LXX es aber auf I Sam I s n 17 45.

Jedenfalls ist Amos sich der appellativischen Bedeutung von rnK^a:

bewusst und er meint den Ausdruck in seinem eigentlichen Sinne

zu gebrauchen (5 27).
Was er dabei im Sinne hatte, wird man aus

9 2ff. abnehmen diirfen 1
.

Dagegen will es wenig besagen, dass die kosmischen Machte

(unterschieden von den Engeln Jahves) in nachexilischen Psalmen

zweimal Ps 103 21 148 2 (hier Q'ri und LXX) i"W genannt werden

und der Plural mKaat sonst nur in der Bedeutung n Kriegsheere"

vorkommt (Dt 20 9 I Reg 2 5, im PC und in nachexilischen Psalmen).
mtox ni.T1 wird von LXX mit xopio? Sovafxstov und xopto? jravtoxpa-

Twp richtig wiedergegeben. Die Machte, um die sichs hier handelt,

sind natiirlich zugleich als Elemente gedacht.

Dass der Ausdruck bei Ezechiel, den deuteronomistischen

Schriftstellern im Hexateuch und Richterbuch, bei vielen nach-

exilischen Autoren und im Priestercodex gemieden wird, muss auf

bestimmten Griinden beruhen. Dabei mag das Bewusstsein im

Spiele sein, dass er als prophetisch in die vorprophetische Zeit nicht

zuriickgetragen werden durfte. Umgekehrt diirfte der Gebrauch bei

den Apokalyptikern von Jes 24 27 Zach 9 14 auf bewusster

Nachahmung der Propheten beruhen. Dagegen ist die Vermeidung
bei Ezechiel und den iibrigen nachexilischen Autoren vielleicht daraus

zu erklaren, dass dieser Gottesname dem correcten Monotheismus
ein wenig polytheistisch erschien.

25. Ho sea.

Hosea ben Be'eri wurde durch ein hausliches Erlebniss 2

Prophet. Sein Weib brach ihm die Ehe und seine zartfuhlende

1 Die Anschauung der Spateren, wonach die Landplagen damonische Machte

siod, die im Dienste Jahves stehen, scheiat alt zu sein (II Reg 8 i).
2 Dass es sich Hos 1 3 um ein wirkliches Erlebniss des Propheten

handelt, hat nach EWALD'S Vorgang WKLLHAUSEN in umfassender "Weise dar-

gethan (BLEEK, Einl.* S. 406 ff., vgl. auch WELLHADSEN zu Hos 3 B und "W. R.

SMITH, The Prophets of Israel p. 178ff.).
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Seele litt darunter aufs Schwerste. Da wurde ihm aus seinem

personlichen Ungliick das grosse offentliche verstandlich. Wie sein

Weib an ihm handelte, so handelte Israel an Jahve. Liebe und

Treue, wie er sie seinem Weibe entgegengebracht hatte, hatte Jahve
Israel erwiesen, aber mit dem schmahlichsten Undank hatte das
Volk seinem Gott gelohnt. Wie Hosea sein Weib verstiess 1

,
so

musste Jahve sein Volk verstossen. Aber nicht nur die Grosse der

Siinde Israels und die Nothwendigkeit der Strafe wurde ihm auf

diese Weise deutlich. So tief ihn die Untreue seines Weibes

schmerzte, er liebte sie immer noch und konnte sie nicht vollig auf-

geben, ebenso stand aber Jahve seinem Volke gegeniiber. So

hoffnungslos die Zustande Israels aussahen, so heftig seine Siinden

den Jahve reizten, fur alle Zukunft durfte Hosea an Israel nicht

verzweifeln. Auch Jahve wollte sein Volk weiter noch lieben, bis

er bei ihm Gegenliebe fande. Die furchtbarste Strafe wollte er zum

Mittel der Erziehung Israels machen. Von hinten nach erschien es

deshalb dem Hosea als eine besondere Ftigung Jahves, dass er ein

Weib hatte ehelichen miissen, das ihm spater die Ehe brach. Eben

damit hatte Jahve ihn zum Propheten berufen 2
,

der die bitterste

Wahrheit, aber auch die gewisseste Hoffnung zu verkiinden hatte.

Jetzt meinte er sein Weib deshalb weiter liebe.n zu miissen, urn so

die Hoffnung, die er fur Israel hatte, in seinem Leben zu einem

sichtbaren Ausdruck zu bringen. Jahve befahl ihm, die Gomer

wieder zu sich zu nehmen, sie aber in strenger Absonderung zu

halten, bis sie endlich gebessert ware. Damit sollte er ihr seine

Liebe beweisen, wwie Jahve die Sohne Israel liebt, obwohl sie sich

zu fremden Gottern wenden" (3 i).
Hoseas Kinder reprasentiren

die gegenwartige Generation Israels, die Mutter im Unterschiede

von ihnen die Vergangenheit des Volkes. Zu einem Theil muss

aber die gegenwartige Generation die Siinden der Vergangenheit

biissen (2 47). Deshalb benennt Hosea seine Kinder mit symbo-

lischen Namen, durch die sie Verkorperungen seiner Drohung werden.

Den altesten Sohn nannte er Jezreel (in schlimmer Abwandlung

von Israel), weil Jahve bald am Hause Jehus und an Israel die

Blutschuld von Jezreel heimsuchen wollte, durch die das Haus Jehus

einst auf den Thron gekommen war. Mit dem Konigshause geht

das Reich unter. Eine Tochter nannte er fH?CH & (Unbegnadigt),

1 Das Letztere schliesst man mit Recht aus 3 i. Die Propheten schrieben

zunachst fur Leser, denen ihr prophetisches Reden und Thun schon anderweitig

bekannt war.
2
Vgl. oben S. 190 Anm.
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well Jahve Israel vorlaufig nicht mehr gnadig sein wollte, und

wiederum einen Sohn '?? &> (Nicht -mein -Yolk), weil Jahve sein

Verhaltniss zu Israel abbrach. Aber einst sollte Jezreel (Gott saet)

das von Gott gesaete Volk bezeichnen, das nmein Volk" hiesse

und bei Jahve in Gnaden stande (1 iff. 2 24 25).

Seit Hosea ist es iiblich geworden, das Verhaltniss zwischen

Jahve und Israel unter dem Bilde der Ehe vorzustellen x
. Dies Bild

hatte gewisse Ankniipfungspunkte in iiberlieferten Vorstellungen.

Den Israeliten war einerseits die altherkommliche Vorstellung ge-

laufig, dass das Volk oder das Land 2 die Mutter der Volksglieder

sei, und anderseits die, dass Jahve der Vater Israels sei. Aber das

letztere hatte lediglich geschichtlichen Sinn und die Combination

jener beiden Vorstellungen zu der dritten, dass zwischen Jahve und

Israel eine Ehe bestehe, ergab sich nicht ohne Weiteres, wenngleich

Jahve von Alters her der ^P3 Israels hiess und ^23 auch den Ehe-

herrn bezeichnete 3
. Wenn ferner dem Propheten wegen der Un-

zucht, die sich an die Altare des Baal-Jahve kniipfte, der gesammte
Gottesdienst des Volkes als Unzucht erscheinen konnte, so ergab

sich fur ihn keineswegs als selbstverstaudliche Antithese die Vor-

stellung einer Ehe zwischen Jahve und Israel 4
. Es scheint daher,

dass eben sein personliches Erlebniss ihn auf diese Idee fiihrte.

Hoseas Klagen, Drohungen und Hoffnungen bekommen von

seinem Verhaltniss zu seinem Weibe ihre Farbe und z. Th. auch

ihren Inhalt. Ebenso wichtig ist aber ein anderer Umstand. Hosea

ist auch in dem Sinne Gefiihlsmensch, dass er sich von den

etzten Griinden seiner Empfindungen und Urtheile wenig Rechen-

1

Vgl. Jes li Jer 23 Ez 16 23. Alle Abgotterei, auch die Todten-

befragung (Lev 20 e), aber iiberhaupt alle Siinde (Num 15 39) wird'spater mit

n)l bezeichnet. Von dem gottlosen Israel, das fremde Gotter verehrt und mit

fremden Volkern verkehrt, scheint die Bezeichnung Hure auf Ninive (Nah 84)
und Tyrus (Jes 23 IT) iibertragen zu sein.

2 Beides sind Wechselbegriffe (Hos 2s 10 i). yi$ steht auch sonst ofter

fur Volk.
8 S. oben S. 49.
4 Die Unzucht, die bei den Heiligthiimern getrieben wurde, sollte die Gott-

heit ehren (Dt 23 19). Die Gottheit selbst wurde als die zeugende Naturkraft ge-
dacht (Ps 19 e). Aber dass die Unzucht eine mystische Vereinigung zwischen der
Gottheit und ihren Dienern bedeutet hatte, ist eine grundlose Vermutung. Da-

gegen spricht auch, dass Hosea die Idee einer Ehe zwischen Jahve und Israel

uberhaupt aussprechen konnte. Uebrigens ist auch der geschlechtliche Dua-
lismus innerhalb der Gottheit allem Anschein nach spaten Ursprungs. Ueberall
wurde ursprunglich ein Gott oder eine Gottin verehrt, auch spater ist von Kin-
dern des Gotterpaares nirgendwo die Rede. Vgl. WKLLHAUSEN, Skizzen III 2

, 208.
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schaft giebt. Sie sind ihm zu unmittelbar gewiss, als dass er viel

davon reden konnte. Dem Verstandniss des Zuhorers passt er sich

wenig an, seine Reden nahern sich vielfach dem Monolog. Deshalb
ist er ofter unterschatzt als iiberschatzt.

Im ersten Theile seiner Schrift (c. 13) erscheint als die

Siinde Israels vornehmlich der Cult us. Hosea tritt ihm in anderer

Weise und noch scharfer entgegen als Amos. Er nennt den Jahve-

dienst des Volkes schlechthin Baaldienst. Anlass gab ihm hierzu

die Thatsache, dass der damalige Jahvedienst vielfach mit Elementen

des Baaldienstes durchsetzt war. Unzucht wurde bei den Altaren

getrieben (vgl. auch 4isf.). Ueberhaupt gait der Cultus wegen
seines lokalen Charakters iiberall in gewissem Masse der lokalen

Gottheit, die von Haus aus der Baal und nicht Jahve war, und

ihre urspriingliche Natur machte sich damals von neuem geltend.

Mit mancherlei, je nach dem Orte verschiedenen, Baalnamen wurde

Jahve angerufen
1

. Das Volk meinte freilich den Jahve zu verehren

(vgl. auch 9 4), aber es unterschied ihn nicht scharf von den alt-

kanaanitischen Gottheiten. Aber diese Umstande, von denen es

sich iibrigens sehr fragt, in welchem Masse sie vorlagen, bieten dem

Propheten doch nur den Anlass, den Jahvecultus Israels als Baal-

cultus zu bezeichnen. Er verwirft den Opferdienst iiberhaupt, well

das Volk tiber ihm die wahren Forderungen Jahves vergisst und

ihn selbst aus den Augen verliert. Deshalb ist sein Jahve nichts

Anderes als der Baal (vgl. S. 226). In schandlicher Untreue lauft

Israel, Jahves Eheweib, fremden Gottern, seinen Buhlen, nach, in

emporendem Undank leitet es Nahrung und Kleidung, die Jahve

als der Ehemann ihm giebt, von seinen Buhlen ab. Die Erntegaben

sind Hurenlohn, den es sich von den Gotzen zahlen lasst, seine

Feiertage sind Baaltage (24ff. 9i). Das Volk muss solche Worte

als die schwerste Beleidigung seiner Frommigkeit empfunden haben.

Aber dem Propheten ists voller Ernst damit. Jahve fragt mit un-

geheuchelter Emporung: Weiss sie denn nicht, dass ich ihr Korn

und Most und Oel gab (2 10)?

Der Jahve Hosea's ist ein anderer als der des Volkes. Wahrend

Amos dem Volke gegenuber iiberall auf Grund des oftentlichen Ge-

wissens argumentirt, klagt Hosea, dass es dem Volke an Gottes-

erkenntniss, d. h. an Erkenntniss des Willens Jahves, fehle. Er

ist sich freilich so wenig wie Amos bewusst, dass seine Gottes-

erkenntniss irgendwie neu sei. Auch er will nur von der einen

i Ich entferne die Namen der Baale aus deinem Munde und sie sollen

nicht mehr mit Namen erwahnt werden (2 19).
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altherkommlichen wissen, die von jeher bei den Priestern war und

jetzt nur von ihnen vernachlassigt ist (44ff.). Der Mangel an

Gotteserkenntniss hebt deshalb die Schuld des Volkes nicht auf,

Jahve klagt es eben deswegen an (4i), durch Hurerei und Wein

und Most hat es sich um die hb'here Einsicht gebracht (4 nf.). Es

kummert sich auch um die Niederschriften der Thora nicht, die

Jahve ihm gegeben hat (8 12).

In Wahrheit ist aber die Gotteserkenntniss, d. h. die Erkennt-

niss des gottlichen Willens, wie Hosea sie fordert, in hohem Masse

neu. Das ergiebt sich aus den Anklagen, die er im zweiten Theile

seines Buches erhebt. Hier beschaftigen ihn alle Schaden des

Volkslebens, wie sie nach dem Tode Jerobeams in erschreckender

Weise zu Tage traten. Er klagt iiber die Verletzung von Recht

und Billigkeit (4 1
2), iiber die Unsicherheit im Lande (7 i), iiber die

Unehrlichkeit in Handel und Wandel (12s 9 LXX), iiber die Un-

wiirdigkeit, Sittenlosigkeit und Verworfenheit der Priester und der

Grossen, iiber die heillose Zwietracht, die alle offentliche Ordnung
umstiirzt. Aber vor alien Dingen sind es drei Siinden, die den

Zorn Jahves reizen, das Vertrauen auf die heidnischen Grossmachte,

auf die eigene Macht, d. h. namentlich auf das Konigthum, und auf

den Gottesdienst, der zugleich Bilderdienst ist (vgl. 144).

Die Biindnisse Israels mit den Heiden unterstellt Hosea

ebenfalls dem Gesichtspunkt, dass zwischen Jahve und Israel eine

Ehe bestehe. Angesichts der drohenden Gefahr sucht Israel bald

bei Assur, bald bei Aegypten Hiilfe. Das ist thoricht, sofern Israel

sich selbst damit seinen Feinden ausliefert. Aber als Jahves Ehe-

weib soil Israel allein bei ihm Schutz und Hiilfe suchen und vollig

auf ihn vertrauen, deshalb ist jener Verkehr mit den Heiden Un-

treue gegen Jahve, um so schmachvoller, als hier die Ehebrecherin

ihre Buhlen bezahlt (8 9). Aufs Aeusserste wird der Zorn Jahves

hierdurch gereizt, grimmig will seine beleidigte Liebe sich dafiir

rachen (5 isf.).

Als profan und gottlos erscheint alien Propheten das gesammte
nationale Leben Israels, Hosea verwirft aber auch das Institut, in dem
es seit langer Zeit gipfelte, das Konigthum. Er hatte Anlass

dazu in den damaligen inneren Zustanden Israels. Das Konigthum
war zum Spielball endloser Parteikampfe geworden, kein Konig ver-

mochte die Ordnung herzustellen, einer nach dem andern fiel von
Morderhand. In der Ohnmacht des Konigthums offenbarte sich

dem Hosea seine Gottwidrigkeit. Den wahren Grund der Anarchie
erblickte er in der Gottlosigkeit, die sich die Herrschaft Jahves
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nicht gefallen lassen wollte, aber gottlos erschien ihm auch der

Weg, auf dem man aus der Anarchie herauskommen wollte, die

Aufstellung eines neuen menschlichen Konigs. Jahve hatte alle

Konige Israels gesturzt, damit man zu ihm allein um Hiilfe riefe,

aber statt dessen begab man sich immer von neuem auf den falschen

Weg, der zum Verderben fiihrte (7 7). Die altere Religion hatte

selbst das Konigthum geschaffen und das alte Israel hatte mit Stolz

und dankbarer Freude im Konige das von Jahve gegebene Haupt
gesehen, nach Hosea ist er vom Uebermuth und der Untreue

Israels aufgestellt. nWo ist nun dein Kb'nig! Moge er dir doch

helfen! und alle deine Fiirsten! Mogen sie dir doch Recht

schaffen! da du sagtest: Gieb mir einen Konig und Fiirsten!

Ich gebe den Konig in meinem Zorn und nehme ihn in meinem

Grimm" 1
. Wenn es 3 4 heisst, dass die Israeliten lange Jahre

sitzen sollen ohne Konig und Fiirst, ohne Opfer und Saule, ohne

Efod und Therafim so stellt Hosea nicht Jahve wohlgefallige

und ihm missfallige Dinge neben einander, sondern nur missfallige.

Seit den Tagen Gibeas hat Israel gesiindigt, d. h. seit den Tagen

Sauls, seit der Stiftung des Konigthums, die eben Siinde war (9 9 10 9)*.

Als Untreue betrachtet Hosea den Gottesdienst des Volkes

nicht nur insofern, als er einem fremden Gotte gilt, sondern auch

1 13 10 11 nach der schonen Emendation HOUTSMA'S. Vgl. 84 10 sis und

8 10 LXX.
2
Unmoglich kb'nnen diese Stellen auf die Erzablung von Jdc 1921 oder

eine ahnliche Bezug nehmen. Denn 'die Tage Gibeas bedeuten nothwendig einen

langeren Zeitraum. Aber das Verbrechen von Jdc 19 charakterisirt keinen

solchen, da es allein von Gibea begangen und von Israel aufs strengste bestraft

wurde. Da Hosea das Konigthum als solches verwirft, so kann er auch in

der Losreissung Israels vom Hause Davids keine Siinde und in der Ruckkebr

zum Hause Davids kein Stuck der Bekehrung sehen. Somit sind 3 a wenigstens

die Worte ,,und zu David ihrem Konige" unacht. In 1 7 hat WELLHAUSEN

einen Hinweis auf die Rettung Jerusalems im Jahre 701 erkannt, ein Er-

eigniss, das diesseits des Gesichtskreises Hoseas liegt. Vgl. auch KUENEN,

Onderz. 2 H 335 f. Die Worte unterbrechen ubrigens den Zusammenhang, es

fehlt auch an jeder Motivirung der Rettung Judas, das Hosea sonst doch

nicht anders beurtheilt und nicht weniger bedroht als Israel. Vgl. 4 5 s .0

12 is u 6 4 11 12 i. - Am wichtigsten ist aber, dass 2 i-s interpolirt sind, wie auch

STADE (Geschichte Israels I 577) erkannt hat. Diese Worte zerstoren ebenfalls

den Zusammenhang. Uebrigens sollte hier vorher von der Bekehrung als dei

Conditio sine qua non fur die Wiederherstellung die Rede sein (KoENEN a. a. 0.

S 332) Man kann die Worte auch nicht damit retten, dass man s

STEINER hinter c. 2 setzt, wo sie nicht passen. Uebrigens wird v , die Ver

nichtung des Volksbestandes und die Zerstreuung unter die I

gesetzt.

Smend, Alttestamentliche ReligionBgeschichte. 2. Aufl.
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sofern es mit Opfern auf die gottliche Stimmung einwirken will

(s. o. S. 197), dann aber auch, sofern er Bilderdienst ist. Wider-

spruch gegen die Gottesbilder iiberhaupt war vor Hosea l kaum er-

hoben. Elia und Elisa haben das Stierbild von Bethel nicbt an-

gefochten, wie das Schweigen des Konigsbuchs beweist, und der

Dekalog von Ex 34 verwirft nur die gegossenen Bilder (v. 17).
Aber

Hosea bekampft alle Gottesbilder als mit dem innersten Wesen der

Religion unvereinbar. Baal nennt er das Stierbild (2 10 11 2), Kalb

schilt er es (8 s e 10s LXX 13 2). Er verspottet die Bilder als

"Werke von Menschenhanden (8 e J4 4), er verlacht die unsagliche

Thorheit, dass opfernde Menschen Kalber kiissen (13 2),
aber nocb

mehr ziirnt er iiber die Bilder. Er parallelisirt sie mit den Konigen

(8 4ff. 10 iff.). Von den Konigen gestiftet sind sie wie das Konig-

thum ein Ausdruck gottloser Selbsthiilfe. In den Bildern, meint

das Volk, sei die Gottheit ihm stets nahe und stets zu seiner Hiilfe

bereit. Ja mit dem Bilde, das er selbst geinacht hat, meint der

Mensch seinen Gott in seiner Gewalt zu haben. Deshalb sollen die

Gottesbilder mit dem Konigthum fallen. Der Ernst der prophe-

tischen Religion, naher die lebendige Personlichkeit des richtenden

Gottes, hat dem Bilderdienst in Israel ein Ende geinacht.

Als Israelit kennt Hosea die Siinde seines Volkes naher als

der Judaer Amos, aber sein zartes Gemtith empfindet sie auch

tiefer und bemerkt sie allseitiger. Er fragt nach der Moglichkeit
einer Bekehrung, aber ihre Unmoglichkeit ist ihm aus inneren

Griinden gewiss. Es bediirfte einer ganzlichen Erneuerung des

Volkes. nSaet euch Gerechtigkeit, erntet die Frucht der Liebe,
brechet euch einen Neubruch der Gotteserkenntniss und suchet den

Jahve, bis dass euch die Frucht der Gerechtigkeit zu Theil werde.

Ihr pfliigtet Frevel, Verkehrtheit erntetet ihr, ihr asset die Frucht

der Luge" (10 12 is LXX). Aber mit der Bekehrung nimmt das

Volk es zu leicht 2

,
es kann sich vorlaufig auch gar nicht bekehren,

weil es aus den Consequenzen seiner Siinden gar nicht heraus-

kommen kann und der Geist der Hurerei es bei der Untreue fest-

halt (5 4). Zum ersten Mai erscheint hier die Siinde als eine

widergottliche Macht, die den in ihrer Gewalt halt, der sich einmal
ihr hingab.

Die Unverbesserlichkeit des Volkes wird dem Propheten
aber auch aus dem Ruckblick auf die vergangene Geschichte

1 Ueber Am 8u vgl. WELLHAUSEN z. St.
* 6

emendirtGiESEBRECHTvortrefflich(z.Th. nach LXX): 13^93 |3= sobald wir ihn suchen, werden wir ihn finden.
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gewiss. Amos und spater Jesaja reden von einer Reihe von Strafen
durch die Jahve Israel vergeblich zur Besserung zu fiihren suchte'
sie schliessen natiirlich aus dem Ungluck auf Strafe und Schuldl
Zunachst wird Hosea ebenso schliessen, aber er bemerkt auch, wie
alt die Siinde Israels ist. Er sieht ein, dass die Sunde, die ihm
im Konigthum seiner Zeit vor Augen steht, in gewissem Masse mit
dem Konigthum als solchem gegeben ist. Deshalb reicht die Sunde
Israels bis auf die Tage von Gibea zuriick. Ebenso weiss er, dass
der von ihm bekampfte Cultus so alt ist, wie die Eroberung Kanaans.
Auf alterer Ueberlieferung oder Reflexion fusst er, wenn er sagt,
dass Israel, sobald es Kanaan betrat, den Baaldienst angenommen
habe (9 10 vgl. 13 i und Num 25

iff.), aber nun gilt ihm der gesammte
seitherige Cultus Israels als Gotzendienst, gegen den Jahve ver-

geblich protestirte. n Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb, aus

Aegypten berief ich meinen Sohn. Aber je mehr ich sie rief, urn

so mehr gingen sie fort von mir, sie schlachten den Baalen, rauchern
den Bildern" (Ilia LXX). Aber auch hierbei bleibt Hosea nicht

stehen. Die Sunde Israels geht auf den Volksvater zuriick, er ent-

deckte im Bilde des Jakob Ztige der Gottlosigkeit des von ihm

abgekommenen Volkes 1
. Die spateren Propheten und Geschichts-

schreiber haben diese Anschauung Hoseas lediglich weiter ent-

wickelt.

Wenn Hosea das Konigthum und den kanaanitischen Cultus

Israels verurtheilt, so konnte man das aus seiner Kenntniss der

friiheren Geschichte Israels verstehen wollen. Auch der Bilderdienst

hatte wenigstens in grosserer Ausdehnung nicht von jeher in Israel

bestanden. Auch seinen Zorn iiber die Bundnisse mit den Heiden

konnte man als eine Steigerung des national-religiosen Selbst-

gefuhls betrachten wollen und seine Verdammung der ganzen Ver-

gangenheit als eine Steigerung der alteren Meinung, dass Israel

durch die Annahme der kanaanitischen Cultur und Religionsform ent-

artet sei. Aber in Wahrheit geht Hoseas Gotteserkenntnis iiber

alle friihere Religion Israels principiell hinaus.

Israels Religion ist fur ihn von der der iibrigen Volker wesent-

lich verschieden, es darf sich nicht freuen wie die Heiden (9i).

Zum ersten Mai verbindet Hosea mit &W und B?1i (8 10) diesen

Begriff. Er ist dabei aber ebenso weit entferut von dem hoch-

muthigen und engherzigen Particularismus des spateren Judenthums

1 124: Im Mutterleibe griff er seinen Bruder an der Ferse und in seiner

Manneskraft kampfte er mit einem Gott.

14*
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wie von dem naiven Optimismus des alteren nationalen Jahveglaubens.

Er sagt nirgendwo, dass Jalive der alleinige Gott des Himmels und

der Erde sei
1

,
bei ihm 1st es recht deutlich, wie wenig der begriffs-

massige Monotheismus fiir die Religion bedeutet. Er bleibt einfach

bei der Thatsache stehen, dass Israel nur den Jahve kennt und

Jahve sein einziger Heifer ist, der aber auch iiber Israel alle Macht

hat. Der Ernst und die Tiefe der Frommigkeit leidet auf keinem

Punkte unter dieser Begrenzung des Gesichtskreises. Hosea fordert

ein Volk Jahves, wie Israel es in keinem Stiicke war und nie werden

konnte, und sein Gottesglaube ist von einem sittlicben Gehalt, dem

gegenuber die Prage nach der Stellung dieses Gottes in der grossen

Welt ganz gleichgiiltig ist.

Die zwiscben Jahve und Israel bestehende Ehe bedeutet nicbts

anderes als die liebevollste Fiirsorge Jahves fiir sein Volk und die

vollkommenste Treue und den willigsten Gehorsam Israels gegen seinen

Gott. Jahve ist nicht wie der Baal der launische Gebieter seines

Hauses, der heute, weil es ihm beliebt, seine Diener mit Gaben iiber-

schiittet, und morgen, weil es ihm beliebt, mit vernichtendem Zorn

gegen sie wiitet. Knechtischer Jubel und knechtische Angst ist da das

Wesen der Religion. Dagegen ist Jahve der treue und liebevolle

Gatte und Vater, der den Seinen alles, was sie bediirfen, immer-

dar gewahrt, der aber auch mit Ernst und Strenge tiber der

hauslichen Gemeinschaft wacht. Wahrend der Baal von seinen

Dienern zunachst nur den Cultus fordert, verlangt Jahve, dass

Gerechtigkeit und Recht, Liebe und Treue in seinem Hause walten

(2 21 2-' 4 i 2 7 i 10 12 is). Hosea redet davon freilich nicht viel, er

setzt es aber iiberall stillschweigend voraus. Es ist fiir ihn ohne

weiteres in der Liebe und Treue begriffen, mit der Israel Jahves

Liebe und Treue erwidern soil. Diese gottliche Forderung ist aber

ihrer Natur nach allumfassend. Jahve, der die einzige Quelle des

Guten ist, will es in Israel durchsetzen, deshalb duldet er hier keine

andere Macht neben sich und ist seine Liebe gegen Israel so eifer-

siichtig. Diesen Sinn hat es, dass wie das Weib allein auf den

Mann, so Israel allein auf ihn sich verlassen soil. Es soil sich stets

erinnern, dass es ohne Jahve nichts ist noch hat, in diesem Be-

wusstsein soil es aber alles, was es bedarf, vertrauensvoll von Jahve
und von ihin allein erwarten und hinnehmen, ohne sich dabei auf

irgend eine andere, fremd.e oder eigene, gottliche oder menschliche,

1 12 e ist allerdings von Jahve Zebaoth die Rede, aber die Stelle ist ver-

dachtig. Vgl. WELLHAUSEN z. St.
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Macht zu stutzen. Jesaja nennt das glauben, Hosea gebraucht
diesen Ausdruck nicht. Es ist fur ihn selbstverstandlich, dass alles
Heil allein von Jahve kommt, selbstverstandlich ist fiir ihn aber
auch, dass Jahve es seinem Volke gewahrt, sobald Israel seinen

Anforderungen entspricht. Denn die Gemeinschaft Israels mit Jahve
ist fiir ihn eine einfache Thatsache. Der Gedanke an Jahve hat
fur ihn denselben Ernst wie fiir Jesaja, aber fiir Hosea besteht
keine Kluft zwischen Gott und Volk, die durch den Glauben iiber-

briickt werden miisste.

Jahve fordert die voile und iingetheilte Anerkennung seiner

Liebe, die Gemeinschaft der Liebe ist der Zweck, den sein

Verkehr mit Israel hat. Untreue ist es, dass Israel auf andere

Dinge und Machte sich verlasst, sein Hochmuth, der auf sich

selbst vertraut, klagt es an (5 5 7 10 vgl. Am 6 s). Die Anerkennung
der Liebe Jahves bedeutet zunachst Treue. Hosea redet aber

auch von Liebe p??), die Jahve von seinem Volke fordere (6 .-, vgl.

v. 4)
l
. Freilich kommt Liebe in dem Sinne freier Hingabe (n?7? 14 5)

1 Ohne Grund ist diese Deutung von G. WINTER (ZATW 1889, 211 ff.) an-

gefochten. Er stiitzt sich wesentlich auf die Analogic des iibrigen A. T.,

aber die reicht hier nicht aus. Liebe zu Jahve kann natiirlich nur da

als das Wesen der Frommigkeit erscheinen, wo Jahves Liebe zu Israel als

das Motiv des gottlichen Waltens empfunden wird, und auch dann ist es noch

keineswegs selbstverstandlich, dass Israel Jahves Liebe mit Liebe erwidern darf.

Der Anonymus von Jes 40 ff. redet ofter in den starksten Ausdriicken von der

Liebe Jahves gegen Zion, aber nirgendwo von der Liebe Israels zu Jahve. Vgl.

auch Jer 31 s 20 und sodann die Stellen, an denen die Psalmen von der Liebe

Jahves zu seinem Volke reden (z. B. Ps 17s). Fiir das Judenthum ist die Liebe

Jahves zu Israel von untergeordneter Bedeutung, noch mehr die Liebe Israels

zu Jahve (Ps 31 24 97 10 145 20). Den Namen Jahves lieben (Jes 56 e Ps 5 is 69 s?)

bedeutet nur sich der Jahvereligion mit vollem Herzen anschliessen und an ihr fest-

halten. Uebrigens hat auch der Ausdruck 3HK sehr verschiedenen Werth. Jahve

liebt auch den Cyrus (Jes 48 u), den Ger (Dt 10 is) und den einzelnen Frommen

(Prv 3 12 15 9), anders liebte er den Salomo (Neh 13 e) und den Abraham (Jes

41s) Ebenso heisst "
""SrlK Ps 119m Jdc 5 si (wohl kein urspriinglicher Be-

standtheil des Debora-Liedes) einfach s. v. a. Anhanger Jahves. Aber bei Hosea

wie bei Jeremia bedeutet die Liebe zu Jahve mehr. BIch dachte: wie will ich

dich doch zum Kinde machen und dir ein kostliches Land geben, das prachtigste

Erbtheil der Volker, und ich dachte, du wiirdest mich Vater nennen und von

mir nicht abfallen. Fiirwahr wie ein Weib seinem Gatten untreu wird, so wurdet

ihr mir untreu, Haus Israel" (Jer 3 19 20) ! Treue und Dankbarkeit soil dagegen

Israel dem Jahve beweisen (Jer 42 5 if. 7 28) und zwar durch Erfullung seiner

Gebote. Aber diese Treue heisst auch bei Jeremia im hochsten Sinne Liebe:

Jch denke an deine Liebe in jungen Tagen OPU^ 10p), deine brautliche Liebe

(rprj'?!
i

?3 TOS), da du mir folgtest durch die Wuste, das unbebaute Land"

(Jer 2 2).
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in der hebraischen Ehe eigentlich nur dem Manne und erst recht im

Verhaltniss von Gott und Volk allein dem Jahve zu. Liebe bedeutet

daher auf Seiten Israels zunachst die Willigkeit der Treue, die sich

auf ihre Verpflichtung gegen Jahve nicht zu besinnen braucht, um

das Ihre zu thun. Aber Jahve wirbt auch um Israels Liebe, indem

er ihm zu Herzen redet, und Israel schenkt sie ihrn, indem es ihm

entspricht wie in seiner Jugend und wie in den Tagen, da es aus

Aegypten auszog (2 17).

Herkommlich war es, Israel als Jahves Sohn oder Sohne vor-

zustellen l
. Auch Hosea wendet dies Bild an (2 e 5 7) und er fasst

es mit der ihm eigenthiimlichen Warme auf. Jahve hat Efraim

gehen gelehrt und es auf seinen Armen getragen, mit Liebesseilen

suchte er es an sich zu ziehen (11 34). Aber das Verhaltniss von

Vater und Sohn ist ein schlechthin gegebenes und unauflosliches,

die Ehe dagegen, wenigstens die von Hosea gemeinte, kommt durch

beiderseitigen freien Willen zu Stande und kann durch den Willen

des Mannes gelost werden. Geschichtlich ist das Verhaltniss zwischen

Jahve und Israel entstanden, seiner ganzen Eigenthiimlichkeit ent-

sprechend bringt Hosea das auf den einfachsten Ausdruck: Jahve

fand Israel in der Wiiste (9 10). Ein Ausdruck wie der der Erwah-

Die Liebe zu Jahve bedeutet zunachst freilich den Gegensatz zum Gotzen-

dienst. Aber wenn Spatere ihren Gehalt darauf reduciren, dass Israel den

freraden Cultus zu meiden und allein dem Jahve zu opfern habe, so treffen sie

damit -den Sinn Hoseas und Jeremias und auch des Deuteronomikers mit nichten.

Die Abwendung von den Gotzen bedeutet bei diesen alien vielmehr die Hin-

gabe an die sittliche Gemeinschaft, in der Israel mit Jahve stehen und in der

sein ganzes Leben aufgehen soil, in der es aber nicht bestehen kann, so lange
es den Gotzen dient. Allerdings aber hat die Liebe zu Gott zunachst immer

negativen Sinn: habt nicht lieb die Welt!
1 Jahve heisst der Vater Israels (Dt 32 o Jes 63 ie 64 7 Jer 31 9 Mai 2 10

I Chr 29 10) und Israel sein Erstlingssohn (Ex 4 22 as Jer 31 9 20). Auch diese

Vorstellung ist in gewissem Grade gemeinsemitisch. Vgl. oben S. 29. Sie be-

deutete, dass Jahve die geschichtliche Existenz Israels geschaffen habe und sich

seiner annehme. Auch nach Dt 1 si trug er sein Volk auf den Armen. Das
Deuteronomium fiigt den Gesichtspunkt der Erziehung hinzu

,
unter den es die

Leiden des Wiistenzuges stellt (85 vgl. II Sam 7u). Die Israeliten werden
auch in der Mehrzahl die Sohne Jahves genannt (Jes 45 n), aber bei diesem
Ausdruck wird meistens auf ihre Verpflichtung gegen ihren Gott reflectirt (Dt
14 1 Jes 1 sf. 30 1 9 Dt 32 B Jes 63 e). Sohn heisst auch Unterthan (II Reg 16?

Mai 3 17). Sohn Jahves heisst in besonderem Sinne der Kb'nig, der geschicht-
liche sowohl wie der messianische (II Sam 7uff. Ps 89 27 2s). Auch das hat im
semitischen Heidenthum seine Analogien (vgl. S. 30). Erstgeborener Sohn
bedeutet s. v. a. geliebter Sohn. In geistlichem Sinne heissen die Juden gb'tt-

licher Same (Mai 2 IB).
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lung Israels ware bei ihm unmoglich. Ihn bekiimmert auch hier
der Abstand nicht, der fiir die Spateren Gott und Volk trennt. Er
kann auch auf die Unbegreiflichkeit des Rathschlusses der Erwah-

lung nicht reflectiren, die Liebe Jahves zu Israel ist fur ihn kein

Gegenstand der Verwunderung.
Aber jetzt will Jahve das Verhaltniss wieder auflosen, er ver-

stosst Israel aus Kanaan, seinem Hause (9 15). Mit hochster Er-

bitterung verlangt die beleidigte Liebe nach Rache fiir die Untreue,
die ihr in um so schwarzerem Lichte erscheint, je inniger und riick-

haltloser sie selbst war. Ueberall sieht sie sich von Efraims Luge
und Verrath umgeben, bis dahin ahnungslos, hat sie jetzt alles durch-

schaut (5 3 7 i is 15 12 1 LXX). Wie ein Lowe, wie eine der Jungen
beraubte Barm fallt Jahve iiber Israel her (5 u 137 s). Aber hinter

diesen Ausdrucken naturlicher Leidenschaft birgt sich doch nur der

wahrhaft sittliche Charakter der Liebe Jahves. Sie vernichtet

Israel in seinem gegenwartigen Bestande, die Heiligthiimer Israels

und das Konigthum fallen dahin, das Volk erliegt dem assyrischen

Schwerte und wird aus dem Lande Jahves weggefiihrt. Aber Jahve

kann Israel nicht vollig vernichten, hinter dem jetzt bevorstehenden

Untergang liegt eine bessere Zukunft. Diese Hoffnung oder vielmehr

Gewissheit entstammt nicht etwa dem Patriotismus Hoseas, auch

ist sie nicht daraus zu begreifen, dass die Liebe Hoseas zu Israel

fiir ihn doch nur eine natiirliche Sympathie bedeutete und er so am

Ende auf die herkommliche Vorstellung von der Unlosbarkeit der

Beziehung zwischen Gott und Volk zuruckkame l
. Unverriickbar

fest steht fiir ihn die Nothwendigkeit des Untergangs, weil sie in

dem Ernste Jahves begriindet ist, aber ebenso fest steht ihm die

endliche Wiederherstellung Israels, weil die Liebe Jahves schliess-

1 Diesen Schein erweckt freilich der vorliegende Text des Buches an

solchen Stellen, wo unvermittelt neben und zwischen die Drohungen des Unter-

gangs die Verheissung der Wiederherstellung oder gar der Erhaltung Israels

tritt. Diese Stellen sind aber schon auf Grund des Gesammtcharakters der

Prophetic Hoseas anzufechten und iibrigens sind sie uberall im Zusammenhang

des Textes unertraglich. Von v. s
b an ist in c. 11 alles verdachtig, die Un-

achtheit von v. 10 n scheint festzustehen. Denn hier ist die Zerstreuung des

Volkes in alle Welt Thatsache der Wirklichkeit, Verheissung hier auch gar nicht

am Platz. Wie ganz anders ist sie in c. 14 vorbereitet! Konnte man 13 u nur

verheisserid verstehen, dann waren auch diese Worte zwischen 13 a und

14 i schlechthin unmoglich. Aber gewiss iibersetzt WELLHAOSEN hier nach alterem

Vorgang mit Recht : Her mit deinen Seuchen, Tod u. s. w. Unacht ist auch

12 7, wenn es sich hier um die kiinftige Herstellung Israels handelt.

2 i-s s. o. S. 209 Anm. 2.
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lich Gegenliebe erwecken und so die Bekehrung Israels bewirken

muss. Die vergangene Geschichte redet nicht nur von der Un-

treue Israels, sondern auch von seiner anfanglichen Frommig-

keit (11 is), wie Trauben in der Wiiste fand Jahve Israel, wie

eine Friihfeige am Feigenbaum (9 10). Wiederum will er sein Volk

in die Wtiste fiihren 1

,
da will er ihm zeigen, wem es alles verdankt

und wer ihm allein helfen kann. Die Verstossung Israels wird

somit zu erzieherischer Ziichtigung, durch die das Volk bekehrt

wird (2 16 IT).

Auf der Gerechtigkeit Jahves, wie Amos sie predigt, konnte

die Religion nicht stehen. So erhebend der Glaube ist, dass alles

Unrecht Illusion sei und nur das Recht bleibe, fur sich allein kommt

er darauf hinaus, dass alle Volker in ihrem Untergang das Unrecht

biissen, weil sie eben alle untergehen und iiberall Unrecht in der

Welt besteht. Der blosse Gedanke an den Weltrichter zerstort

nicht nur die Beziehung Jahves zu Israel, sondern auch die Be-

ziehung Gottes zu den Menschen. Hosea verurtheilt sein Volk

ebenso scharf und noch scharfer als Amos, aber zugleich kniipft er

von neuem das Band zwischen Jahve und Israel in dem Gedanken

der sittlichen Gemeinschaft, die zwischen Gott und Volk besteht.

Auch fiir ihn ist die Gottheit eine sittliche Macht, aber eine

solche, die das Bose nicht nur vernichtet, sondern es auch innerlich

iiberwindet. Die Liebe, die freilich im grimmigsten Zorn die Un-

treue Israels straft, muss zuletzt Gegenliebe und Treue erwecken.

Das ist das Ziel des gottlichen Waltens, dessen endliche Erreichung
feststeht.

Es ist eine wunderbare Seelengrosse, die sich in dieser

Gewissheit Hoseas offenbart. Aufs tiefste erschiittert von der Vor-

aussicht des Untergangs seines Volkes, schaudernd vor der volligen

Verderbtheit
,

in der es ihm iiberall erscheint, wegen seiner Weis-

sagung verfolgt und bei alledem von schwerstem hauslichen Herze-

leid niedergedruckt, erhob er sich zu der Gewissheit, dass die

tausendfaltig beleidigte und verrathene Liebe Jahves iiber alle Un-
treue Israels siegen und das Herz des Volkes bekehren miisse, wie

der Prophet es in seinem Verhalten gegen sein Weib vorbilden sollte.

So wurde das hausliche Erlebniss des Einzelnen durch die Art, wie

es erlebt wurde, von den weittragendsten Folgen fiir die Geschichte

der Religion
2

.

1 Anders wiederholt bei Ezechiel (20 as).
1
Vgl. W. R. SMITH, Prophets p. 181 f.
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Auch bezuglich der Zukunft bleibt der Gesichtskreis Hoseas
auf Israel beschrankt. Hit Israel will Jahve sich verloben auf
ewig verpflichtet er es sich durch das Brautgeschenk von Gerechtig-
keit und Recht, von Huld und Liebe, von Treue und Gotteserkennt-
mss, die er ihm verleiht (2 21

22). Diesem inneren Gliick und Werth
Israels entspricht dann sein ausseres Schicksal. Alle feindlichen

Machte, die Israel gegenwartig Leid anthun, werden unschadlich.
Die wilden Thiere mttssen mit ihm Frieden halten, Schwert und
Krieg tilgt Jahve aus (2 20) und in dem fruchtbaren Lande gedeiht
das von Gott gesaete Volk wie die Ceder auf dem Libanon. Da
nimmt Israel alle Giiter unmittelbar aus Jahves Hand, Jahve selbst
wird zu einem Wunderbaum, von dem Israel seine Frucht sammelt

(225 Ueff.)
1
.

Das ist die alteste Form des Glaubens an eine bessere zu-

kiinftige Welt. Sie ist hier das Gegenbild des Untergangs Israels,
der fur Hosea die Vernichtung der bestehenden Welt ist. Der
schrecklichen Manifestation des Zornes, mit dem Jahve die Siinde

racht, tritt der vollste Erweis seiner Gnade gegeniiber, die dem
bekehrten Volke gehort. So kommt Jahves Wille zum Ziel, der

nicht nur ein ihm gehorsames, sondern auch auf ein von ihm be-

gliicktes Volk geht, mit der Stinde ist alle Noth fur immer ab-

gethan. Diesem letzten Ausgang gegenuber kann die demnachstige

Vernichtung seines gegenwartigen Bestandes als ein blosses Mittel

zum Zweck erscheinen. Aber die Verheissung gilt allein einem

bekehrten Israel der Zukunft, das den Gotzen und dem Konigthum

entsagt hat und sich allein auf das Walten Jahves verlasst. Dies

Israel hat nicht nur bestimmte Formen seines friiheren nationalen

Lebens aufgegeben, es ist vielmehr ein geistliches Volk, wie es in

der geschichtlichen Wirklichkeit nie entstehen konnte, sondern allein

in einer verklarten Welt denkbar war. Durch das Heil, das Jahve

in Zukunft schafft, wird Israel erst recht zur Erkenntniss Jahves

kommen (2 22).
Ohne es zu wollen, gestehen die Propheten die

geschichtliche Unmoglichkeit des geistlichen Volkes Jahves ein, das

sie fordern. Die Idee des Bundes zwischen Jahve und Israel, den

1 Die Vorstellungsformen der Naturreligion lasst Hosea sich auch sonst

gefallen. An die Stelle des Volkes, das Jahves Weib ist, tritt in seiner Vor-

stellung gelegentlich auch das Land, so da ss die Israeliten als Kinder des Landea

erscheinen (1 2 2s). Ihn entzuckt der Naturzusammenhang ,
durch den Jahve

die Erntegaben an sein Volk vermittelt (2sf.). So sehr er den kanaanitischen

Baal hasst, dem Protest der Rekabiter gegen die gesammte kanaanitische Cultur

schliesst er sich nicht an. Auch den Wein lasst er gelten (2 10 M vgl. 4 11).



218 H. Theil. Die Religion der Propheten.

Hosea fiir die Zukunft verheisst, musste ihre Wahrheit verlieren,

sobald sie auf das gegebene Volk Israel angewandt wurde. Nur in

den Herzen der Einzelnen konnte ein solches Verhaltniss zwischen

Gott und Mensch bestehen, wie Hosea es fur Jahve und Israel

verlangt. In der That entnimmt er ja die Massstabe dafiir dem

Verhaltniss von Person zu Person, wie er es zwischen sich und

seinem Weibe pflegt und schaffen will. Deshalb strebt die Religion

Hoseas so gut wie die des Amos iiber das Volk Israel hinaus. In

"Wahrheit nimmt dieser letzte Prophet, den das untergehende Israel

hervorbrachte
,
neben und iiber Amos die erste Stelle in der Pro-

phetic ein. Seine Nachfolger haben ihn wohl erganzt, aber nicht

iiberboten. Denn wo ihr Gesichtskreis weiter, ihre Anschauungen

grossartiger und ihre Gedanken abgeklarter erscheinen, erreichen

sie doch nicht die Reinheit und die Unmittelbarkeit Hoseas.

26. Jesajas alteste Weissagungen.

Langer als ein Menschenalter hat Jesaja in Jerusalem gewirkt

und in dieser Zeit mit seinem Volke eine Reihe von Ereignissen

durchgemacht, denen gegeniiber alles unbedeutend erscheint, was

Juda seit der Trennung von Israel erlebt hatte : den syrisch-efraimi-

tischen Krieg und die freiwillige Unterwerfung Judas unter Assur

(734), den Untergang Samarias (722) und Sanheribs Feldzug gegen
das siidliche Palastina und Aegypten (701). Durch diese Ereignisse

wurde fiir Juda die gesammte Weltlage vollig verwandelt und wah-

rend dieser grossen Wandlung war Jesaja gleichsam die Seele Judas.

Er sah die entscheidenden Wendungen eine nach der andern vor-

aus und zugleich schrieb er seinem Volke vor, wie es dies wunder-

bare Walten Jahves verstehen sollte. Damit gab er den Judaern

eine Empfindung von dem furchtbaren Ernste Jahves, dann aber

auch die Gewissheit, dass Jahve nicht mit Israel untergegangen sei,

sondern fortan Juda durch ihn zum Trager unzerstorbarer Giiter

und Hoffnungen werde. Hieraus ergiebt sich schon die eigenartige

Stellung, die Jesaja in der Prophetic einnimmt. In der Weissagung
des Untergangs Israels, in der Klage iiber Israels Stinde, im Kampfen
und Leiden fiir die schreckliche Erkenntniss des nahenden Ver-

derbens ging sein Leben nicht auf. Im Falle Samarias hat er den

Untergang zum grossten Theile wirklich schon erlebt und anderseits

war ihm gewiss, dass Juda nicht vollig untergehen werde. Er hielt

es aber auch fur seine Aufgabe, auf die Erhaltung Judas hinzu-

arbeiten und unbeschadet der Strafen, die Juda noch treffen mochten,
schon jetzt die bessere Zukunft Judas vorzubereiten

,
die ihm vor
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der Seele stand. Deshalb verkiindete er den Willen Jahves nicht

nur in der Form von Beschuldigungen gegen das von Jahve schon

verurtheilte und dem Untergang geweihte Volk, er suchte ihn auch

in der Gegenwart positiv zur Geltung zu bringen, indem er fur die

jeweilige Lage Judas die Weisung Jahves verkiindete. In hoherem

Masse als irgend em anderer Prophet hat er darait das Wesen der

prophetischen Religion zu bewusstem Ausdruck gebracht, freilich in

der besonderen Gestalt, die seiner Eigenthiimlichkeit entsprach, und

auch nicht immer in der vollen Reinheit, die den Hosea kennzeichnet.

Der nachste und augenfalligste Erfolg seiner Lebensarbeit bestand

darin, dass er dem Reiche Juda noch eine Gnadenfrist verschaffte.

Es ist merkwiirdig, dass sein religioser Glaube, der im Grunde doch

auf etwas ganz Anderes ging, in seiner Zeit auch dies vollbrachte.

Freilich war dieser Erfolg nur ein voriibergehender, und viel bedeut-

samer ist, dass er damit zugleich den ersten Grund zu der spateren

jiidischen Gemeinde legte. Aber auch davon ist wohl zu unter-

scheiden; was Jesaja selbst eigentlich erstrebte, und das will hier

vor Allem betrachtet sein.

In seinen altesten Weissagungen (c. 2 5 9 710 4) kiindigt

Jesaja den grossen Gerichtstag Jahves an, von dem Juda und

Israel betroffen werden. Wahrend das assyrische Unwetter noch

erst in der Feme droht, weiss er wie Amos und Hosea, dass es

iiber das Volk Jahves losbrechen und es in seinem gegenwartigen

Bestande vernichten wird. Aber mit eigenartiger Begeisterung er-

fiillt ihn der Gedanke an den Triumph des Gottes, der im Gericht

iiber sein eigenes Volk sich als der Ileberweltliche beweist. Eine

Katastrophe bricht iiber die Erde herein. Die gewaltigsten Grossen

der Natur stiirzen vor Jahve zu Boden, die Cedern des Libanon

und die Eichen Basans, die Berge und Hiigel. Aber abgesehen ist

es vor allem auf die Menschen, alles, was sie konnen, haben und

sind, sinkt in den Staub. Es fallen die Thiirme und Mauern und

die Tharsisschiffe (c. 2).

Als einen Konig
1 auf hohem Thron erblickt Jesaja den Jahve

bei seiner Berufung, die Sarafe preisen ihn als den, dessen Herr-

lichkeit die Fiille der ganzen Erde ist. Alles was da ist, ist nichts

anderes als eine Offenbarung seiner Macht und Grosse. Aber :

erster Linie tritt seine Herrlichkeit in seinem geschichtlichen
Walten

in die Erscheinung. Nicht allein Israels Geschichte, sondern alles,

i -Aw? nennt er ihn 65. Jesaja gebraucht auch oft ^8 (und W). *"

in der alteren Literatur (charakteristisch
Ex 23 n) und auch bei den Prophets

(doch vgl. Am 7 v s 9 ,)
selten ist, ofter erst in der spateren Literatur vorkommt.
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was auf Erden geschieht, ist der Erweis seiner Herrlichkeit. Sein

Walten urafasst die ganze Welt und es richtet sich dabei auf Ziele,

die hoch iiber den Wiinschen Israels liegen. Die Religion geht jetzt

nicht mehr darin auf, dass man ihn um Hiilfe bittet und fur die

erwiesene Hiilfe ihra dankt und im andern Falle sich unter seinen

Zorn beugt, sie besteht auch darin, dass man sein Walten iiberall

anbetend verehrt, auch da, wo es auf die Zerstorung Israels hinaus-

kommt. Jahve ist der Kriegsherr, der das gewaltige Heer der

Assyrer aufbietet. Steckt er sein Larmzeichen auf, dann kommen
sie mit Sturmeseile heran. Wie ein Bienenvater die Bienen herbei-

zischt, so folgen sie seinem Rufe. Mit Begeisterung schildert Je-

saja ihre Furchtbarkeit und ihren iiberwaltigenden Angriff, fur ihn

ist Jahves Maoht darin offenbar (5 aeff. 7
is). Aber als Konig der

Welt ist Jahve vor Allem ihr Richter, der Schlachttag Jahves ist

der grosse Gerichtstag, an dem er die von ihm gewollte Ordnung
seines Reiches herstellt. Aus der Anschauung des assyrischen Welt-

reichs entsteht so die Idee der Weltherrschaft des Einen Gottes.

Mit alledem giebt Jesaja dem Glauben des Amos, dass Jahve

in den Untergang Israels nicht verwickelt ist. nur eine neue, freilich

bedeutsame Gestalt. Er stellt Gott und Welt aufs scharfste ein-

ander gegeniiber. Er nennt Israel und die Aegypter Mensch, die

Niederwerfung des Menschen durch Gott ist das Resultat seines

Gerichts (2 9 u 17 5 15 31
3).

Er nennt den Jahve auch Geist

(31 3), d. h. das Eine absolute Agens, ausser dem es nur ohnmach-

tiges Fleisch giebt. Aber namentlich ist Jahve fur Jesaja der

Heilige, als heilig preisen ihn die Sarafe, den Heiligen Israels

nennt Jesaja ihn immer wieder. Der Ausdruck besagt zunachst

nichts anderes, als dass Jahve in vollstem Sinne des Wortes Gott

ist, in nichts von der Welt abhiingig, in allem iiber sie erhaben und
in allem als ihr Herr sich erweisend 1

. Seine Herrlichkeit ist die

1 In diesem Sinne schwb'rt Jahve auch hei Amos bei seiner Heiligkeit (4 a).

Ebenso reden die Spateren von Jahve als dem Heiligen, der seine alleinige

Gottheit durchsetzt (Jos 24 19 vgl. Ex 15 11 I Sam 2 a Ps 89s). Er heisst

schlechthin der Heilige (Jes 40 25 Job 610 Prv 9 10 30s). Namentlich bei

Ezechiel ist die Heiligkeit Jahves seine Herrlichkeit und Macht, fur die er in

der Welt durch die Vernichtung der Heiden und die Wiederherstellung
seines Volkes Anerkennung erzwingt, nachdem er durch die Zerstorung Jerusa-

lems, die ihn vor den Heiden ohnmachtig erscheinen Hess, seinen Namen ent-

heiligt hat (Ez 20 tit. 28258623 39 27). Er heiligt sich in der Vernichtung Gogs,
den er eben nur dazu nach Kanaan fiihrt (38 u as) und Sidon ist am Ende mit
seiner Existenz der Heiligkeit Jahves im Wege (2822). Fur Jesaja heiligt sich

Jahve dagegen im Gericht iiber Israel (vgl. S. 223).
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Offenbarung seiner Heiligkeit, in seinem majestatischen Walten
beiligt er sich.

Die Siinde ist fur Jesaja die Emporung gegen den Herrn der

Welt, die Siinde Israels Emporung gegen den wahren Konig
Israels. Als Hochmuth und Trotz offenbart sie sich in dem
Pochen auf Gold und Silber, auf Rosse und Wagen und Festungen
(2 7 7 a 22 sii), in Zauberei und anderem abgottischen Wesen,
durch das die Israeliten ihr Geschick nicht nur vorauserkennen,
sondern auch selbst regieren wollen (2 e 3 2

a). Dem Hochmuth
und Trotz entstammen auch die goldenen und silbernen Gottes-

bilder, in denen sie sich selbst ihren Gott machen und in der Hand
zu haben glauben wie auch schon Hosea urtheilte 1

. Sie sind

nichtig gegeniiber dem Einen, der unumschrankt in der Welt schaltet,

dem aber das Volk diese Bilder gleichsam entgegenstellen will.

Nichtse (O^H) nennt Jesaja diese Gottesbilder mit einem vielleicht

von ihm selbst geschb'pften Wort 2
. Mit Wuth werden ihre ent-

tauschten Yerehrer sie von sich werfen, in die Rumpelkammer zu

Ratten und Fledermausen, um sich dann selbst vor dem erscheinen-

den Gott in Erdlocher und Felshohlen zu verstecken (2 20)
8

. Als

Hochmuth und Trotz aussert sich die Siinde auch in der unersatt-

lichen Genusssucht, in der Putzsucht und Sittenlosigkeit der Weiber,

in der profanen Klugheit und der Gleichgiiltigkeit gegen die Reli-

gion. Hier besteht sie in der Laugnung des Unterschiedes von

Gut und Bose, in der Blindheit gegen das Walten Jahves, gegen

seine strafende Hand, die er drohend erhoben hat, in der Ver-

spottung der Prophetie, die sein Gericht verkiindigt (3 ieff. 5 nff.).

Aber die Verletzung von Recht und Gerechtigkeit ist auch fur Je-

saja das Schlimmste von allem und sie ist recht eigentlich Em-

porung gegen Jahve. Er will, dass die Regierenden Israel als sein

Volk hegen und pflegen, aber in ihrer Genusssucht und Habgier

haben sie seinen Weinberg abgeweidet (3 u 5 17)*. Deshalb sind

1 Unflath und Siinde sind die Bilder als Gegenstande der Abgotterei (30

31 7), sofern den in ihnen verehrteii Machten, die fur die prophetische An-

schauung verschieden sind von Jahve, eine gewisse Realitat zukommt. Sie be-

deuten ein Heiliges, das mit der exclusiven Heiligkeit Jahves unvertraglich und

deshalb greuelhaft ist.

2
Vgl. spater Lev 194 26 i und sonst Job 13 .

3 Lacherlich ist die Todtenbefragung, als ob Todte den Lebendigen helfen

konnten (8 19),
Thorheit das Vertrauen auf griine Baume, die am Ende ver-

welken, und auf Garten, denen das Wasser ausgehen kann (1 se so).

4
Jesaja iibernimmt von Hosea die Vorstellung, dass zwischen Gott und

Volk eine Ehe bestehe, aber der Ehebruch Judas besteht nach ihm in derUnter-
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sie Jahves Feinde, an denen er die grimmigste Rache iiehmen will

(1 24). Er zerstort nun aber das ganze vollig entartete Eeich und

versetzt das Land in Anarchie (3 iff.).

Das Gericht Jahves ist langst im Gang
1

. Ein Schlag nach

dem anderen hat das ubermuthige Efraim getroffen, aber sein Trotz

will nicht brechen, bis Jahve endlich zuin letzten vernichtenden

Schlage ausholt (9 ?ff.). Gegen Israel, Efraim und Juda, hat er

nun einmal einen Widerwillen gefasst: ,,Gehe hin und sage diesem

Volke da: hb'ret, aber verstehet nicht, sehet, aber erkennet nicht!

Mache stumpf den Verstand dieses Volkes und seine Ohren taub

und seine Augen blind, damit es nicht sehe mit seinen Augen noch

mit Ohren hore noch mit seinem Verstande zur Einsicht komme

und es sich bekehre und man es heile (6 9 io).
u Die Erfahrungen,

die Jesaja in seinem Berufe gemacht hat, sind von Jahve voraus-

gesehen und beabsichtigt, seinen Herrscherwillen
,
der uberall plan-

voll waltet (22 n 29 u 31 2), kann ja nichts durchkreuzen. Jahve

wollte die Verstockung des Volkes, urn ihm die Moglichkeit der

Bekehrung und Rettung abzuschneiden. Er will aber von seinem

Zorn nicht lassen, bis die Stadte verodet und menschenleer und

das Land verwiistet und verlassen ist. Neun Zehntel des Volkes

werden vernichtet, nur ein Zehntel soil librig bleiben, aber auch

dies letzte Zehntel muss noch aufs schwerste heimgesucht werden.

Die gb'ttliche Wahrheit zwingt die Menschen entweder zur An-

erkennung oder zur Feindschaft, ja sie treibt ihre Feinde immer

tiefer in die Feindschaft hinein, bis sie endlich dem Verderben an-

heimfallen. Fur Jesaja erscheint die gottliche Wahrheit als der

herrische Zorn des furchtbaren Konigs. Er will den Widerstand

gegen seinen Willen aufs ausserste steigern, um dann um so iiber-

waltigender iiber ihn zu triumphiren
2

.

Aber dabei ist er doch Richter und die Richtschnur seines

Spruches ist die Ordnung des Rechts uud der Moral, die er seinem

driickung des Rechts. Jerusalem ist dadurch zur Hure geworden, dass Morder
in der Stadt weilen, dass seine Fiirsten Schurken und Diebsgesellen sind und
seine Richter Bestechung lieben (Isiff.).

1 Die Ungerechtigkeit tragt ihre Strafe in sich selbst, sie erzeugt den Krieg
Aller gegen Alle, aber zugleich ist das ganze Land vom Grimme Jahves durch-

gliiht, es ist sein Zorn, in dem die Menschen gegeneinander wiithen (9 n is).

Vgl. Hos 5u: BIch bin wie Mottenfrass fur Efraim und wie "Wurmfrass fiir

das Haus Juda." Auch da ist die Selbstzersetzung des Volkes gemeint. Vgl.
aus alterer Zeit I Sam 26 19 und aus spaterer Zach 8 10.

3
Vgl. die Verstockung des Pharao (Ex 4 si 7s 10 i 27 14 4 8), des Sihon

(Dt 2w), der Kanaaniter (Jos 11
>) sowie Jes 63 17.
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Reiche gegeben hat (3 13 u 67). Indem er sie durchsetzt, beweist
er sich als der wahre Gott: der heilige Gott heiligt sich durch

Gerechtigkeit (Sie)
1
. Unendlich 1st die Forderung des richtenden

Gottes. Auch der Prophet, der beim Anblick seiner Herrlichkeit
in das Loblied der Sarafe einstimmen mochte, meint vor ihr ver-

gehen zu miissen, nicht weil er Mensch, sondern weil er Sunder ist:

Ich bin ein Mann unreiner Lippen und unter einem Volke unreiner

Lippen wohne ich (6 5). Heiligkeit und Unreinheit bedeuten hier

etwas Anderes als im alten Israel. Die Heiligkeit umfasst auch
die strenge Gerechtigkeit

2 des gottlichen Richters und die Unrein-

heit die Siinde in ihrem ganzen Umfang (6 7). Jahve fordert, dass

in seinem ganzen heiligen Lande Gerechtigkeit walte (11 9)
3

. Er
will iiberhaupt durch das ganze Verhalten seines Volkes heilig ge-
halten werden in absolutem Vertrauen, aber auch in Furcht und

Zittern (8 is 29 23)*.

Aber Jahve setzt seinen Willen auch positiv durch, er schafft

ein Neues, das ihm entspricht. Schon die alteste Schrift Jesajas

enthalt Zukunftshoffnungen (c. 4) und sein Sohn Schear-Jaschub

ist im Jahre 734, d. h. nicht lange nach Beginn seiner Wirksamkeit

schon einige Jahre alt (7 3)
5

. Dass Jahve ein Neues schafft, ist

fiir Jesaja selbstverstaridlich. Inmitten der Schrecken, in denen

alles Bestehende unterging, weist er auf die alltagliche Arbeit des

Bauern bin, den Jahve zweckvoll zu handeln gelehrt hat (28 23
).

Jahve selbst kann nicht anders handeln eine einfache und nicht

weitbergeholte, aber um so gewissere und weitreichendere Weisheit.

Das Gericht wird deshalb Mittel zum Heil. Da wascht er den

Unflath der Tochter Zions ab und stosst er die Blutschuld aus

seiner Mitte weg - - durch den Hauch des Gerichts und den Hauch

1 Amos findet die cultische Unzucht unvereinbar mit der Heiligkeit

Jahves (2 v).

2
Vgl. spater Num 20 is und anders Lev 10s.

3
Vgl. spater Ps 15 i 24 3.

4
Vgl. spater Dt 32 51.

5 Als seinen eigentlichen Beruf betrachtet Jesaja in c. 6 die Weissagung

vom Untergange Israels und Judas. In der That war das seine nachste Auf-

gabe. Die in LXX fehlenden Schlussworte von c. 6 sind vielleicht unacht.

Es ist auch nicht bedeutungslos, wie DUHM bemerkt, dass Jesaja seine Weis-

sagungen von der besseren Zukunl't nirgendwo ausdriicklich als das Wort Jahves

bezeich.net. Aber als bloss menschliche Erwartungen gelten sie ihm darum doch

nicht. Ihren gottlichen Ursprung brauchte er nicht zu betonen, sie fanden eher

Glauben als seine Drohung. Uebrigens sind er selbst und seine Sohne mit ihren

Namen gottliche Biirgschaften jener Zukunft. Das 9 i-e Gesagte hat er in einer

Vision geschaut.



224 H. Theil. Die Religion der Propheten.

der Vertilgung (4 4). Wahrend Hosea eine endliche Bekehrung

Israels erwartet, redet Jesaja bestimmter von einem Rest, der sich

zu Jahve bekehrt und erhalten bleibt.

Weil Jahve der Konig der ganzen Brde 1st, so sollte die Ueber-

waltigung aller Volker durch die Assyrer eigentlich ein Gericht iiber

sie alle bedeuten. In der That bedroht Jesaja die Philister (14 2sff.),

die Aegypter und Aethiopen (20 30 31) mit dem assyrischen Schwert.

Aber er thut das im Blick auf Juda, das sich im Bunde mit ihnen

gegen Assur emporen mochte. Wenn Jahve iiberhaupt die Volker

richtet (3 13)
und die Erde in Schrecken setzt (2 19 21), so ist dabei

zunachst an Juda und Israel gedacht. Juda soil vor allem getroffen

werden, sofern Jahve einen Vernichtungsbeschluss iiber die ganze

Erde gefasst hat (10 23 28 22), und Juda soil gerettet werden, sofern

Jahve schliesslich auch den Assyrer vernichtet (14 2e). Ebenso

sollte Jahve auch alle Welt zur Anerkennung seiner Gottheit bringen

und iiberall das Heil herstellen, das seine Herrschaft bedeutet. Aber

in den uns vorliegenden Schriften hat Jesaja derartige Erwartungen
nicht ausgesprochen, und wenii er sie hegte, so waren sie fur ihn

von untergeordneter Bedeutung
1

. Wie das Gericht vor allem iiber

Israel ergeht, so ist Israel auch der Trager des zukunftigen Heils.

Das Wesen des prophetischen Monotheismus tritt somit gerade auch

bei Jesaja klar zu Tage. Das weltumfassende Werk Jahves zielt doch

vor allem auf Zion (10 e 12 28
21), das thatsachlich allein den Jahve

kennt.

27. Jesajas Begegnung mit Ahaz.

Der Judaer Amos musste in Israel weissagen (Am 7
15), obwohl

er auch den Untergang Judas verkundigte, Hosea beriicksichtigte

Juda nur nebenher, dagegen ist Jesajas Blick schon in seinen

1 Wenn die Aethiopen dem Jahve Weihgeschenke nach Jerusalem bringen
sollen, um ihm als dem Besieger Assurs zu huldigen (18 7), so ist das aus be-

sonderem Anlass gesagt. Die Aethiopen, die Juda ihre Hiilfe antragen, sollen

umgekehrt bald dem Jahve fur seine Hiilfe danken. Nachdriicklich ist 19isff.

von der Bekehrung Aegyptens und Assurs zu Jahve die Rede, er schafft Frieden
und Freundschaft zwischen beiden und nennt Aegypten sein Volk und Assur
seiner Hande Werk (19 95). Aber dies Stuck stammt nicht von Jesaja, sondern
wahrscheinlich erst aus der griechischen Zeit. Ueber Jes 2 s-4 = Mi 4 i-t,

lasst sich nichts ausmachen. Dass diese Worte ihres Inhalts wegen jiinger sein

mils s ten als Jesaja, ist wohl zu viel behauptet. Anderseits ist evident, dass
sie sich weder bei Jesaja noch bei Micha in den Zusammenhang fiigen, und die

Annahme, dass Jesaja und Micha sie anderswoher entlehnt hatten, reicht

zur Erklarung der Unebenheiten nicht aus. Vgl. auch WELLHAUSEN zu Mi 4.

Er hebt mit Recht hervor, dass diese Worte den Untergang Nord-Israels vor-
aussetzen.
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altesten Reden vorwiegend auf Juda gerichtet (c. 25), Israel kam
fiir ihn weniger in Betracht (9 7

if.), er bedrohte es auch nur, wahrend
seine Zukunftshoffnung sich schon damals an Juda kniipfte (c. 4)

1
.

Als aber Juda sodann im Jahre 734 von den verbundeten Syrern
und Israeliten angegriffen wurde, weissagte er auch, dass Jahve
Juda aus dieser Gefahr retten wolle, Israel dagegen bald unter-

gehen werde (Jes 7 8 17 i n).

Jahve wollte Juda vor den Damascenern und Israeliten retten,

er wollte das aber auch allein thun, ohne dass Juda etwas dazu

thate. Eigentlich wollte Jahve freilich nur den nRest" retten, aber

Jesaja meinte, er miisse die gottliche Hiilfe auch dem Konige an-

kiindigen und ihm die Forderung vorhalten, die Jahve hierbei an

ihn stellte. Dieser Versuch bedeutet eine voriibergehende Ab-

Bchwachung des Urtheils, das Jesaja friiher iiber Juda gesprochen
hatte. Sie war aber mit der Voraussicht, dass Jahve Juda aus

dieser Gefahr retten werde, nothwendig gegeben. Bestandig darauf

bedacht, die Wahrheit zur Geltung zu bringen, musste der Prophet

jetzt den Konig und das gesammte Volk zur Hohe seines Glaubens

zu erheben suchen. Die prophetische Wahrheit musste jetzt ent-

weder die Herrschaft in Juda erringen oder, falls ihr das nicht ge-

lang, den Anlass zu neuem Kampf gewinnen. Aber das Verlangen,

das Jesaja damals an Ahaz stellte, und die Scharfe, mit der er die

Ablehnung dieses Verlangens von Seiten des Ahaz beurtheilte und

bedrohte, zeigen deutlich, dass die Grosse der Forderungen Jahves

sich nicht gemindert hatte, wenn er noch einmal dem gegenwartigen

Juda seine Gnade anbot.

Mit seinem Sohne Schear-Jaschub trat Jesaja dem Konige in

den Weg, als dieser eben gewisse Arbeiten besichtigte, die zur Ver-

theidigung Jerusalems unternommen waren. Uebrigens wollte Ahaz

die Assyrer zu Hiilfe rufen. Dem gegenuber gebot der Prophet

ihm, allein auf Jahve sein Vertrauen zu setzen dann und nur

dann werde Jahve ihn retten. Schon Hosea hatte das Vertrauen

auf alle menschlichen Machtmittel fiir widergottlich erklart, Jesaja

fordert nun aber in einer bestimmten Situation, dass Juda sich rein

1 Den Wenigen, die von Efraim iibrig bleiben, wird in Folge der Kata-

strophe freilich die wahre Gotteserkenntniss aufgehen, aber Jesaja kniipft daran

kein Wort des Trostes und der Hoffnung (17 7 s).
- Jakob heisst eigentlich

das Volk des Nordreichs, so auch Jes 9; 174 Mi Is, aber auch Juda wird

seit dem Fall des Nordreichs Jakob genannt Mi 2 7 3 i s 9 5 e Nah 2a: vgl.Jes

2 5 e 29 22. Ebenso steht Israel fiir Juda Mi 1 u u 3 i s 9 4 u 5 i 6 1; vgl. Jes

42 8 14.

Smend, Alttestamentliche Religionsgescbichte. 2. Aufl. 16
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auf die unsichtbare Hand Jahves verlasse, dabei verheisst er zu-

versichtlich die Hiilfe Jahves, falls Ahaz sich dieser Forderung fiigt,

aber mit derselben Bestimmtheit droht er Verderben an fur den

anderen Fall: Glaubet ihr nicht, dann bleibet ihr nicht (7 9). Das

"VVesen des Glaubens ist hier ebenso sehr Furcht und Zittern

wie Vertrauen. Denn wenn Juda diesen Glauben nicht hatte,

dann stiess es nicht nur die rettende Hand zuriick, die Jahve ihm

entgegenstreckte, sondern es lehnte sich vielmehr noch gegen die

Majestat des Herrn auf, der allein in der Welt gefiirchtet sein

wollte. Gerade hier wurde Jesaja sich des Gegensatzes zwischen

seinem Gott und dem, was das Volk Gott nannte, aufs scharfste

bewusst. Auch das Volk fiirchtete in seiner Weise die ubermensch-

lichen Machte und war angstlich darauf bedacht, sie zu seinem Bei-

stande aufzurufen. Aber der allein Furchtbare betrachtet es als

Gottlosigkeit, wenn irgend etwas ausser ihm gefiirchtet wird, sei es

ein anderer Gott, sei es irgend welche Noth und Gefahr. In alien

Fallen fordert die Gottesfurcht unbedingte Hingabe an sein wunder-

bares Walten, deshalb schlagt Jahve jede Selbsthiilfe der Menschen

als Emporung und als Verletzung seiner Heiligkeit zu Boden. Diese

Furcht ist dem Volke fremd und darum ist nichtig, was es heilig,

d. h. Gott nennt. n So sprach Jahve zu mir in der Verziickung
und warnte mich auf dem Wege dieses Volkes zu gehen: Ihr sollt

nicht s heilig nennen, was dies Volk heilig nennt, und was es

furchtet, sollt ihr nicht fiirchten noch fur schrecklich halten. Den
Jahve Zebaoth den sollt ihr heilig halten und er sei cure Furcht

und euer Schreckniss l
. Er wird zum Stein des Anstossens und

zum Felsen des Strauchelns fur die beiden Hauser Israels und zur

Schlinge und zum Fallstrick fur die Bewohner Jerusalems, und es

straucheln an ihm viele und fallen und zerschellen und werden ver-

strickt und gefangen" (8 1115).
Deshalb hielt Jesaja den Augenblick fur entscheidungsschwer

und sein vaterlandisches Herz war nicht gleichgiiltig gegeniiber dem

Ausgang. Er wagte das Aeusserste, um den Konig von der An-

rufung der Assyrer abzuhalten, er forderte ihn auf, ein Zeichen
zu erbitten, wodurch Jahve ihm seine Rettung gewahrleisten solle,

irgend ein Zeichen aus dem Himmel oder aus der Unterwelt, Jahve
werde es geben. Aber Ahaz lehnte dies Anerbieten und damit auch

1 8 ia ist fur 1#|?. wohl beide Mai tflp zu lesen. Ertraglich ware aber
auch n#|3, das LXX wiedergiebt. Gemeint ware dann die Noth und Gefahr,
der Gedanke ware im Grunde aber derselbe. Jedenfalls heisst ^ '^"^b hier
wie iiberall -nichts".
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die Anforderung des Propheten ab, entschlossen, sich an den Gross-
konig zu wenden (7 1012).

Diese Begegnung zwischen Jesaja und Ahaz ist einer der denk-

wiirdigsten Vorgange der biblischen Geschichte, sie ist typisch fur

den Kampf des Glaubens nicht nur mit dem Unglauben, sondern
auch mit der real en Welt. Es ist dabei gleichgiiltig, ob das von

Jesaja geforderte Verhalten in diesem Fall auch politisch richtig

gewesen ware, Jesajas Forderung ist durchaus principieller Natur
und politische Klugheit gilt ihm als nichtig und gottlos. Aber auch
die Weigerung des Ahaz erscheint uns begreiflich. Religion und

Volksthum, Prophetic und Konigthuin waren lange Zeit eintrachtig
neben einander hergegangen und nur in ausserordentlichen Person-

lichkeiten in Conflict mit einander gerathen. Im Sinne der neuen

Prophetie war aber die Religion mit dem nationalen und staatlichen

Leben iiberhaupt unvertraglich. Die absoluten Forderungen der

Gerechtigkeit Jahves waren undurchfiihrbar in den Formen eines

Staatslebens, und der Glaube an den Richter und Regierer der Welt

konnte fur das Handeln des Konigs von Juda unmoglich der ein-

zige Massstab sein. Das wahre Volk Jahves war auf Erden nicht zu

schaffen. Sein Leben lang hat Jesaja freilich gehofft, dass es in Juda

entstehen werde, immerfort hat er daran gearbeitet, es vorzubereiten,

und der augenscheinlichste Erfolg seiner Arbeit, die zeitweilige Ret-

tung und Erhaltung Judas, konnte ihn in jener Hoffnuug bestarken.

Vorlaufig hatte Jesaja aber den grossten Misserfolg. In dem

dunkeln Gefiihl, dass er Unerfiillbares verlangte, wollte er dem

Konige mit einem Wunder zu Htilfe kommen. Er bewies damit

ein Gottvertrauen, vor dem Ahaz scheu zuriickwich, aber er setzte

anderseits auch das wahre Wesen des Glaubens ausser Augen, der

nie durch Wunder gewirkt werden kann. Er drohte nuumehr dem

Ahaz ein anderes Zeichen an, das von hinten nach das Recht seiner

Forderung darthun sollte. Binnen weniger Jahre sollten die Reiche

Aram und Efraim von den Assyrern zerstort und Juda damit von

diesen Feinden befreit werden. Dann aber sollte, und zwar wiederum

innerhalb weniger Jahre, das schwerste Unheil iiber Juda kommen,

als Schauplatz des Kampfes zwischen Assur und Aegypten sollte es

aufs furchtbarste verwiistet werden (7 uff.) Dies von Jesaja dem

Ahaz zur Strafe angekundigte Zeichen traf nicht ein, wenigstens

nicht so, wie der Prophet es gedroht hatte. Erst ein Menschenalter

spater wurde Juda von den Assyrern verwustet.

Mit innerer Nothwendigkeit fiihrte also die Begegnung des

Propheten mit dem Konige zum scharfsten Zusammenstoss, und in

15*
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schroffstem Gegen satz gegen Konig und Volk stand Jesaja

wahrend jener ganzen Zeit. Wiederholt nahm er die Besiegung der

Syrer und Efraimiten durch die Assyrer im voraus fiir seinen Gott

in Anspruch, indem er einen ihm damals geborenen Sohn Maher-

schalal chasch-baz (Raubebald-Eilebeut) nannte (8 14). Ebenso

erneuerte er die Drohung gegen Juda. Das Volk, das die sanft

fliessenden "Wasser des Siloa (die milde Herrschaft Jahves) ver-

schmaht, wird von einer Ueberschwemmung des Eufrat (den As-

syrern) verschlungen werden (5 s).
In Folge volliger Verwiistung

des Landes nimmt aller Ackerbau ein Ende, das Volk sinkt in den

Stand des Hirtenlebens zuriick und isst Sahne und Honig
l

. Aus

vollig neuen Anfangen gebt dann aber eine herrlicbe Zukunft hervor.

1 Von dem Knahen Immanuel wird gesagt, dass er iibers Jahr geboren

und Immanuel heissen (v. 14) und dass er heranwachsend Sahne und Honig essen

werde (v. is). Das wird naher erklart: Ehe der Knabe noch herangewachsen

ist, werden die Reiche Aram und Efraim zerstort sein (v. ie), dann aber wird

auch Juda in die ausserste Noth kommen (v. 17), als Schauplatz des Eampfes
zwischen Assur und Aegypten wird es total verwiistet (v. isff.). Man hat ge-

meint. der Enabe dieue lediglich als Zeitmesser, um die Zeitpunkte fur die

Befreiung Judas von Aram und Efraim, die Zerstorung dieser Reiche und die

nachfolgende Verwiistung Judas zu fixiren. Jesaja habe ebenso gut sagen

kb'nnen: Jetzt saet man, aber wenn man erntet, wird man sagen: Immanuel,
weil Judas Noth dann zu Ende ist. Aber Jesaja sagt nicht und meint auch

wohl nicht, dass Juda schon bei der Geburt des Knaben von den Aramaern

und Efraimiten befreit sein werde. Denn v. i wird der Untergang der beiden

feindlichen Reiche fiir einen spateren Terrain in Aussicht genommen und die

Rettung Judas ist von ihrem Untergang schwerlich zu trennen. Die Mutter

wiirde ubrigens auch zu friih triumphirt haben, weil ja die Noth Judas dann

erst kommt. Offenbar soil aber das nlmmanuel" wohl begriindet sein: Der Knabe
heisst so, weil in seinem ganzen Leben sich zeigt, dass Gott mit uns d. h. mit

Juda ist. Deshalb ist der Enabe aber auch eine reale Grosse. Freilich ist

Jahve da mit Juda nicht so, wie Ahaz und das Haus Davids und das ganze

gegenwartige Geschlecht es sich wiinschen. Das Xebeneinander von v. ia 17

bedeutet ein Oxymoron, ebenso steht es mit v. 14 is. Aber v. te ist nicht dem
T. u parallel, vielmehr sind v. u n Erklarung von is. Alles gegenwartige Gliick

Judas geht zu Grunde, wenn das Land von den Assyrern und Aegyptern ver-

wiistet wird. Ackerbau und Weinbau horen auf, das Volk tritt ins Hirtenleben

zuriick und lebt von Milch und wildem Honig. Das ist fur Ahaz und sein Haus
und sein gegenwartiges Volk (v. 17) das denkbar grosste Ungliick und fiir sie

alle in der That eine schwere Strafe Aber es ist nicht nur ein Ungliick. Viel-

mehr wird Gott mit dem kommenden Geschlecht sein, das in dem verwiisteten

Lande lebt. Durch die Zerstorung der gegenwartigen Cultur hindurch und von

vollig neuen Anfangen aus soil Juda dann zu einer besseren Zukunft gelangen.
Naher redet Jesaja hier von der besseren Zukunft nicht, es kommt ihm vor

allem auf seine Drohung an. Vergeblich sieht man sich nach weiteren Cha-

rakteristika fiir den Immanuel um. Man erklart v. is injn wohl damit er
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In solchen Erwartungen schloss Jesaja sich eben damals mit
seinen Jungern zusammen, oder vielmehr den Jungern Jahves,
wie er sie nannte 1

. In diesem kleinen Kreise sah er den Anfang des

zukunftigen Volkes Jahves, der Rest war nicht nur Gegenstand der

Hoffnung. An die Anhanger Jesajas ergeht denn auch Jahves
Wort im Unterschiede vom iibrigen Volke (8 12 13 vgl. v. ie). Ihren

Mittelpunkt hatten sie im Hause Jesajas; in der Person des Pro-

pheten und seiner Kinder, d. h. in ihren gottgegebenen Namen
(Jesaja, Schear-Jaschub und Maher-schalal-Chasch-baz), hatte Jahve

Vorzeichen oder, was dasselbe 1st, den Anfang des zukUnftigen
Volkes Jahve gesetzt. Diese kleine Gemeinde sollte im Sinne

Jesajas allein auf Jahve hoffen und damit den Glauben, d. h. das

Gottvertrauen und die Gottesfurcht bewahren. die Jahve von Ahaz

erkerme" und versteht bier Gut und Bose in sittlich-religiosem Sinn. Im Hirten-

leben und bei Hirtenspeise solle der Knabe zu wahrer Frommigkeit aufwachsen.

Aber ein solcher Absichtssatz wiirde nicht durch in^l"? ausgedriickt sein und

der temporale Sinn von 7 ist auch durch das v. is folgende Q'DWS angezeigt.

Haben wir hier aber eine blosse Zeitbestimmung, dann handelt es sich auch um

etwas, was selbstverstandlich bei alien Menschen einmal eintritt, namlich um
das Verstandigwerden (s. S. 120f.). Dem Immanuel wird somit keinerlei indivi-

duelle Auszeichmrag beigelegt und man hat daher (auch ich that es friiher) ge-

schlossen, er sei kein Individuum, sondern stelle das zukiinftige Juda vor, das

dem Anschein nach 8 a (vgl. dort v. 10) mit Immanuel angeredet sei. Indessen

ist diese Erklarung an sich hochst unnatiirlich und mit keiner Analogic zu

stiitzen. Sodann ist in c. 7 i 9 e, die sich sammtlich auf die Zeit des syrisch-

efraimitischen Krieges beziehen, dreimal von der Geburt eines Knaben die Rede,

namlich des Immanuel, eines Sohnes des Propheten (8 s 4) und des Messias (9 e).

Man hat es mit Recht als kaum denkbar bezeichnet, dass der Immanuel mit

keinem der beiden anderen identisch oder gleichartig sein sollte. Ein Sohn des

Propheten kann der Immanuel aber nicht wohl sein. Jesaja kann nicht wissen,

ob ein Kind, das er erwartet, ein Knabe sein wird. Auch wird 8s 4 die Geburt

eines Sohnes des Jesaja ganz anders erzahlt. Ohne entscheidendes Gewicht sind

dagegen nach meiner Meinung die Griinde, die man gegen die Deutung auf den

Messias anfuhrt. Ob Ahaz die Benennung aller Davididen in der Hand batte

und somit den Namen Immanuel ausschliessen konnte, ist sehr zweifelhaft. Jesaja

wiirde dadurch auch schwerlich abgehalten sein, so zu reden. Wenn ferner der

Messias 9 s andere Namen bekommt, so sind das Namen anderer Art (man d. h.

Israel nennt ihn Wunderrath u. s. w.). Dass der Immanuel aber in c. 7 nicht

als der Messias bezeichnet ist, kann deshalb nicht entscheidend sein, weil die

Aufzeichnungen der Propheten manches als aus der miindlichen Rede bekannt

voraussetzen. Jesaja sagt auch nicht, welchen positiven Zweck die Verwustung

des Landes haben soil, und doch wagt man es zu schliessen. Es kommt ihm

hier eben auf die Drohung und nicht auf die Verheissung an. Uebrigens schemt

die messianische Deutung der Stelle schon Mi 5s bezeugt zu sein.

1 8 w vgl. 504 54 is. Das einzige bekannte Beispiel eines Prophetenjungers

ist in der Zeit nach Amos Baruch (Jer 32izff. 36 4ff. 45).
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vergeblich forderte. Ihr Glaube hatte den freilich unausgesprochenen

Inhalt, dass die Wahrheit in der Welt nicht untergehen konne, des-

halb musste aber aucb der Kreis von Menschen bestehen bleiben,

der ihr unersetzlicher Trager war. Die nur in Jerusalem zu fin-

dende Gotteserkenntniss war der von Jahve gegriindete Eckstein,

die darauf bauten, konnten nicht zu Fall kommen (28 ie). In diesem

Sinne nannte er Zion die Lowin Gottes (29 if.) und sagte er, dass

Jahve Zion gegriindet habe (14 32). Dieser Glaube trug seine Ge-

wissheit in sich selbst, er hatte fur Jesaja und seine Gesinnungs-

genossen voile Wahrheit. Er ging auf den Gott, der sein Angesicht

vor dem Hause Jakobs verbarg, und gait nur einem kleinen Reste,

der sich bekehrte (10 21 31 e), den Armen und Geringen (14 so 32 29 19).

Es ist nicht Jesajas Schuld, wenn dieser Glaube spaterhin in falscher

Anwendung auf das Volk von Juda oder die jiidische Gemeinde

auch zur Unwahrheit wurde.

Es ist ferner begreiflich und natiirlich, wenn Jesaja daran fest-

hielt, dass Jahve auf dem Zion wohne (8 is). Auch er konnte

die Vorstellung nicht entbehren, dass die Gottheit ihrer Gemeinde

raumlich nahe sei. Jerusalem ist ihm die Statte der Offenbarung,

das Thai der Schau (22 5) *,
hier im Tempel erblickt er den Jahve

bei seiner Berufung
2

,
hier hat Jahve seine Vorhofe, die jetzt freilich

ein gottloses Volk zertritt (1 12). Aber die Heiligkeit des Zion

beruht fiir Jesaja im Grunde doch nur darauf, dass hier die Ge-

meinde Jahves ist, an deren Geschicken sein Walten sich offenbart,

und es ist wiederum nicht seine Schuld, wenn den Spateren umge-
kehrt das Dasein der Gemeinde durch die heilige Statte gewahr-
leistet schien. Jerusalem erweist sich nach Jesaja auch erst in

Zukunft recht eigentlich als die Wohnung Jahves. Erst bei der

Vernichtung Assurs zeigt sichs, dass Jerusalem die Lowin Gottes

ist und Jahve hier als ein verzehrendes Feuer wohnt (31 9), und
wenn Jerusalem in Zukunft als der Ort des Namens Jahves geehrt
wird (18 7), so kommt Jahve doch von fern her (30 27).

28. Der Konig- der Zukunft.

Die dem Ahaz angekiindigte Strafe blieb vorerst aus. Juda
hatte sich in Unterthanigkeit unter Assur begeben, und so lange es

darin verblieb, drohte ihm keine Gefahr. Deshalb trat auch die

prophetische Gerichtsdrohung wiederum zuriick, das Verdammungs-
1 Ebenso ist mit dem heiligen Berge Jes 30 n vgl. 11 9 wohl die Stadt

gemeint.
* Jes 6. Anders sieht Amos den Jahve im Tempel von Bethel (Am 9 i).
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urtheil milderte sich, und damit ergab sich fur den Propheten
abermals die Aufgabe, die Haltung Judas im Sinne Jahves zu be-

einflussen. Derselbe Prophet, der so energisch die Anlehnung
Judas an Assur bekampft hatte, war jetzt aufs eifrigste bemiiht,
sein Volk in Unterthanigkeit unter Assur zu erhalten. Scheinbar

inconsequent war dies Verbalten im Grunde durchaus folgerichtig.
Der Verlust der Freiheit, der schmerzlich empfunden wurde, war
immerhin auch eine Strafe fur Juda und von Jahve verhangt, des-

halb verlangte Jahve, dass Juda das ihm auferlegte Joch trage, bis

er selbst es zerbrache. In der nachsten Nachbarschaft folgte damals

eine Emporung der andern, aber sammtlich wurden sie von den

Assyrern niedergeschlagen. Das bestarkte den Propheten in der

Ueberzeugung, dass Assur von Jahve zur Zuchtruthe fur alle Volker

bestimnit sei. Unterdessen blieb Juda dreissig Jahre lang den

Assyrern gehorsam. Gewiss ist das zum Theil aus dem nieder-

schmetternden Eindruck zu erklaren, den der Fall Samarias auf die

Judaer machen musste. Aber eben Jesaja hatte ihnen dies Ereig-

niss geweissagt, und iiberhaupt wird es in hohem Masse ein Erfolg

seiner Predigt gewesen sein, dass Juda an den Aufstanden der

Nachbarvolker Jahrzehnte lang keinen Antheil nahm. In Jerusalem,

so predigte er, babe Jahve einen Rastort geschaffen, man solle dem

Volke die Ruhe gonnen, die ihm noth thue (28 12).
Wahrend der

Emporung der Asdoditer zeigte er sich offentlich in der Tracht

eines Kriegsgefangenen, um das Schicksal vorzubilden, das alien

Gegnern der Assyrer bevorstand (Jes 20). Aber zugleich hielt er

dem Volke den Trost vor, dass Jahve ihm einst seine Freiheit wieder

schenken werde.

In ihrer altesten Gestalt hatte die Zukunftshoffnung Je-

sajas vielleicht einfach den Inhalt, dass Jahve dem Volke reiche

Ernte und Sicherheit vor dem Feinde verleihen werde. Nach

dem Gericht sollte es unverletzlich in der Welt dastehen (4zff.
1

vgl.

6 is).
Um den Besitz des Landes Kanaan und den Genuss seiner

Erntefrucht dreht sich auch fiir Jesaja die Religion (1 19).
Die

Erntefrucht ist die unmittelbare und zweifellose Gabe Jahves, deren

der Mensch sich wahrhaft freuen und riibmen darf im Gegensatz

zu allem Anderen, das er in Uebermuth und Trotz sich selbst

schafft oder sich zu schaffen meint (4 2).
Es ist ferner selbstver-

standlich, dass Jesaja fiir das zukunftige Volk Jahves das ganze

altisraelitische Gebiet in Anspruch nimint, auch das von Tiglath-

Allerdings ist dieser Abschmtt wohl von spaterer Hand iiberarbeitet.
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Pilesar entvolkerte Galilaa (8 23).
Aber im Unterschiede von Hosea

denkt er das zukiinftige Volk Jahves auch als ein Reich, wie das

friihere es war. nlch will deine Richter machen wie im Anfang

und deine Rathgeber wie im Anbeginn; darnach wird man dich

nennen Stadt der Gerechtigkeit, treue Burg" (1 2e). In einem nicht

lange nach dem syrisch-efraimitischen Kriege niedergeschriebenen

Stiick (8 i9 e) spricht er aber auch die Erwartung aus, dass das

Volk Jahves unter der Fiihrung seines Konigs die Assyrer ver-

treiben werde, wie einst die kleine Schaar Gideons die Midianiter

vertrieb. Man jauchzt beim Beutetheilen und feiert ein herrliches

Ernte- und Siegesfest, eine ewige Friedenszeit folgt und der Krieg
ist fur immer abgethan. Denn Jahve giebt seinem Volke einen

Konig, den man Wunderrath, Heldengott
1

,
Beutevater und Friedens-

fiirst nennen wird und der auf gerechte Herrschaft und gerechtes

Gericht sein Reich fiir ewige Dauer griindet (9 i e)
2
.

Die Hoffnung auf die Vertreibung der Assyrer durch einen

nationalen Konig war eine Utopie bei der damaligen Weltlage, und

ein nationales Reich war unvereinbar mit dem Wesen des geistlichen

Volkes Jahves, das sich allein auf den Glauben an das wunder-

bare Walten Gottes stellen sollte. Aber unter dem Druck der

assyrischen Oberherrschaft und im Mitgefuhl des Schlages, der

Israel im Jahre 734/3 getroffen hatte, regte sich bei Jesaja ein

Nationalgefiihl, das vollig in ihm erstorben zu sein schien, als

er friiher den Untergang Israels weissagte. Dasselbe Gefiihl regte

sich, als er einige Jahre spater die Zerstorung Samarias ankiindigte:

an jenem Tage wird Jahve Zebaoth zu einer herrlichen Krone
und einem prangendem Diadem fiir den Rest seines Volkes und zu

einem Geiste des Rechts denen, die iiber dern Gericht sitzen, und
der Kraft denen, die den Krieg zur Grenze zuriicktreiben (28 5

e).

Auch dass der messianische Konig ein Isaide sein soil (11 i), zeigt

uns, dass die Erwartung seines Auftretens auch dem judaischen

1 Ueber den Sinn der Worte vgl. DILLMANN z. St. Dass dagegen 10 21

Jabve TiSJ, b$ genannt wird, ist aufiallig. Indessen sind die Verse 10 2023 viel-

leicht nicht in urspriinglicher Gestalt viberliefert. In ihren gegenwartigen Zu-

sammenhang gehoren sie nicht hinein. Vgl. auch KUKNEN, Onderzoek 2 II 56.
3 Jahve muss am Ende in doppelter Weise seine alleinige Gottheit be-

weisen. In der Vernichtung seines Volkes ist sie nur dem Glauben offenbar,
vor der Welt kann sie nur zur Geltung kommen durch die gliickliche Wieder-

herstellung seines Volkes. Der Eifer fur seine Ebre ist fur ihn deshalb auch
bei Jesaja ein Motiv der Wiederherstellung Israels (9 e). Zu H$p vgl. Nah 1 a

Ez 36 6 f. 38 19 39 K Jes 42 is 59 17 63 is Zach 1 u 82 Jo 2 is Sef 3 s. Aus
fruherer Zeit II Sam 21 2: Saul eifert fiir Israel gegeu Gibeon.
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Nationalgefiihl des Propheten entstammt. Schon damals, als er

dem Ahaz gegeniiber dem Angriff der Syrer und Efraimiten Muth

einsprach, nannte er in eigenthiimlicher Weise Jahve den Gott des

Ahaz und den Pekach verachtlich ben Remalja auch als Davidide

sollte Ahaz getrost sein (7 9 n). 1st ferner Immanuel der Messias,

dann hat Jesaja diese Erwartung schon im Jahre 734 gehegt,

iibrigens stammte sie schwerlich von ihm. Sie war ursprtinglich

wohl eine judaische Auspragung der Erwartung des Tages Jahves

(Am 5 is), die der stolzen Erinnerung an die untergegangene Herrlich-

keit Davids und Salomos entsprach. Jesaja hat dieser Hoffnung
aber einen hoheren Sinn gegeben, indem er die Erfiillung der pro-

phetischen Forderungen, d. h. Gerechtigkeit in Herrschaft und

Gericht, zu ihrem wesentlichen Inhalt machte l
. Was dagegen Jes

11 12 von der Unterwerfung der Nachbarn Israels gesagt wird, riihrt

von ihm nicht her.

Zur Zeit des syrisch-efraimitischen Krieges erwartete er das

Auftreten des Messias innerhalb eines Menschenalters 2
. Naher

schien ihm dieser Zeitpunkt gekommen zu sein, als Samarias Ge-

schick sich erfiillte (28 5 e). Vollig verblasst ist dagegen die Gestalt

des messianischen Konigs in den spatesten Reden Jesajas (32 if.).

Einigermassen ist das durch die Erwartung des Ansturmes der

Assyrer auf Jerusalem bedingt. Assur erschien dem Propheten

auf die Dauer in einem anderen Lichte als im Anfang. Es sollte

nur die Ruthe in Jahves Hand sein, aber es wollte mehr sein als

das. Anstatt der Herrlichkeit Jahves dachte es die eigene in der

1 Man hat neuerdings die Aechtheit von Jes 9 i- lli-92856 bestritten.

Vgl. namentlich H. HACKMANN, Die Zukunftserwartung des Jesaja (1893), P.VoLZ,

Die vorexilische Jahveprophetie und der Messias (1897). In den Biichern Amos,

Hosea und Micha halten freilich die vom Konige der Zukunft redenden Stellen

die Probe nicht aus. Aber es ist meines Erachtens ein Irrthum, zu meinen,

dass deshalb auch die betreffenden jesajanischen Stellen verdiichtig seien, viel-

mehr durfte fur sie eine urn so starkere Prasumption der Aechtheit bestehen.

Fur Haggai (2soff.) und Zacharia (8sff. 6 9 ff. vgl. Jer 23 5 6 33 u ia), aber auch

fur Ezechiel ist der Konig der Zukunft eine langst feststehende Erwartung, d

mit Ezechiels eigenen Ideen vom zukiinftigen Israel schlecht stimmt (vgl. unten

44) Dass diese Erwartung kurz vor Ezechiel, etwa zur Zeit Josias, aui

gekommen sei, ist eine grundlose Vermuthung. Uebrigens sind die Griinde, mit

denen man die Aechtheit von Jes 9 t-e HI-HI 28 a-e bestreitet, meinei Er-

achtens ganz unzureichend. Ueberdies aber scheint auch der Immanuel von

Jes 7 der Messias zu sein und unter den DMpftf und W$ von Jes 1 H, c

in alter Tiichtigkeit wiederkommen sollen, ist der Konig embegriffen.

^ Das muss man wenigstens fur die bessere Zukunft aus Tuff, schhe

sofern Immanuel iiberhaupt eine reale Grosse ist.
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Welt aufzurichten. Es kiimmerte sich um Jahve nicht, ja es meinte,

ihn wie so viele andere Gotter besiegt zu haben, als es Samaria zer-

storte. Am Ende wollte es auch Jerusalem zerstoren und damit

den Namen des wahren Gottes austilgen. Dem gegeniiber musste

Jahve durch die Vernichtung der Assyrer beweisen, dass er etwas

anderes als die Gotzen der Heiden und allein Herr auf Erden war.

So traten der wahre und der falsche Grosskonig .
einander gegen-

iiber, und damit erfuhr der Gedanke der Weltherrschaft Jahves

schon damals jene eigenthiimliche Umbiegung, die spaterhin so be-

deutungsvoll wurde. Beim Ansturm auf Jerusalem kommt Assur

zu Fall, schon steht es auf dem Skopus nordlich von Jerusalem

und schiittelt die Faust gegen die heilige Stadt da fahrt ein

Schlag vom Himmel hernieder, der die Cedern des Libanon, d. h.

Assur, zu Boden stiirzt (10 534). Mogen darum die Volker aller

Welt ihre Augen nur auf Juda richten, bier fallt der Feind, vor

dem sie alle beben. Lange hat Jahve den Assyrer gewahren lassen,

schon meint er sein Ziel, die Herrschaft iiber alle Welt, erreicht

zu haben --da macht Jahve ihm plotzlich ein Eude. Die Gesandten

des Aethiopenkonigs, die in Jerusalem erschienen sind, um dem

Konige von Juda seine Hiilfe zu versprechen, mogen nur heimkehren

und melden, dass Jahve und er allein die Assyrer vernichtet (c. 18)!

So erhob der kleine Gott von Jerusalem, der zuerst Assur als

seinen Diener bezeichnet hatte, jetzt gegen Assur sein Haupt, um
in der Vernichtung Assurs seinen Rathschluss tiber die ganze Erde

zu vollenden (14 2e).

In diesem Kampfe zwischen Jahve und Assur verschwindet der

messianische Konig hinter der iiberweltlichen Wundermacht 1 Jahves.

Indessen hatte er auch noch eine andere Aufgabe. Denn damit, dass

in Juda die Politik des Stillsitzeus und Ruhehaltens die Oberhand

gewann, war, wie Jesaja wohl wusste, noch wenig erreicht. Er er-

wartete deshalb gleichzeitig mit der Vernichtung Assurs eine inner e

Umwandlung Judas, die Jahve durch seinen wunderbar aus

geriisteten Konig vollbringen sollte. Sein Geist 2 ruhte auf ihm als

1 Auf diese reflectirt Jesaja lOssf. Vgl. spater 29eff. 30z7ff., sowie 1424-87

17wff. Es scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen, dass Jes lOsff., spatere

Ueberarbeitung abgerecb.net, aus der Zeit Sargons stammt.
8 Von jeher hatte Jahves Geist die Heiden Israels zu ihren Thaten be-

fahigt (Jdc 3 10 6s4 11 29 1825 vgl. I Sam lie), gottliche Weisheit hatte den
Salomo zu einem gerechten Richter eines Volkes gemacht (I Reg 3 2s). Das

Eigenthiimliche ist bei Jesaja, wie W. ROBERTSON SMITH mit Recht hervorhebt,
nur die Intensitat, mit der der Geist Jahves im Messias wirkt. Vgl. 28 e, aber
auch 1 se.
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em Geist der Weisheit und Einsicht, des Raths und der Kraft, der

Erkenntniss und der Furcht Jahves. Wie der Konig aber uberall

das Rechte will, so kann er es auch uberall durchsetzen, durch den
Hauch seiner Lippen todtet er die Gottlosen, d. h. die unzahligen
kleinen Tyrannen seines Volkes. So tritt uberall im Lande Ruhe
und Sicherheit ein, nirgendwo kann der Starke den Schwachen ver-

gewaltigen, der Wolf ist den Lammern nicbt mehr schrecklich und
auf dem ganzen heiligen Berge, d. h. im ganzen Lande geschieht kein

Unrecht mehr 1
. Somit fallt dem Messias hier die Ausrottung der

Gottlosen und zugleich die positive Herstellung des Rechts zu,

und in dieser Verklarung erscheint seine Gestalt als Ausdruck des

Glaubens an die unendliche Bedeutung, die der Einzelne im Zu-

sammenliang der Geschichte gewinnen kann. Aber auch so ist der

Messias in der Zukunftshoffnung Jesajas nur eine voriibergehende

Erscheinung. Es traten zuletzt Verhaltnisse ein, unter denen Je-

saja seine Gerichtsdrohung gegen Juda erneuerte, zugleich aber auch

seine Zukunftshoffnung auf den reinsten Ausdruck brachte 2
.

1 Dass 11 68 bildlich verstanden werden mussen, scheint mir gewiss. Auch

Jes 6625 braucht nicht anders gedeutet zu werden. Uebrigens hat man meines

Erachtens ohne Grand bezweifelt, dass 11 iff. die urspriingliche Fortsetzung von

10534 ist. Es will doch erklart sein, weshalb der Messias hier lediglich die

Aufgabe hat, das Recht herzustellen. 11 iff. fordert vor sich ein Stuck wie 10 5ff.

2 "Weil der israelitische Konig 1. Israels Fuhrer im Kriege und 2. sein

oberster Richter ist, so muss man auch in der Messiashoffnung hauptsachlich

zwei Momente unterscheiden: 1. stellt der Messias die Hoffnung dar, dass die

Weltmacht zuletzt durch Israels Schwert besiegt werde, 2. wird von ihm die

Herstellung des Rechts in Israel erwartet. Ausserdem kann er 3. auch ganz

allgemein die Selbstandigkeit Israels gegeniiber der "Weltmacht bezw. die "Welt-

herrschaft Israels bedeuten. Der dritte Punkt kommt fur die Juden in Betracht,

fur Jesaja und die Propheten uberhaupt die beiden ersten. Es ist oben gezeigt,

dass der Messias in beider Hinsicht fiir Jesaja nur zeitweilig von Bedeutung

war. Mich a s Hoffnung wiirde wesentlich auf den ersten Punkt gehen, wofern

Mi 5 iff. ihm angehorte (vgl. S. 238). In Wahrheit war aber die Niederwerfung

der Weltmacht durch Israels Schwert je langer je undenkbarer. Nahnm, der

die Zerstorung Mnives durch die Meder weissagt, und Habakuk, der von der

gerechten Weltregierung Jahves den Sturz der Chaldaer hofft, konnen das

Schwert des Messias nicht gebrauchen. Ebenso wenig ware er bei Sefanja

als Besieger der Skythen denkbar. Nach Jesaja (und Micha) erschemt

Messias erst wieder irn Buche Jeremia an einer vielleicht etwas jiingeren S

(2356) und bei Ezechiel (17ff. 342324), beide Mai als der gerechte und

gluckliche Herrscher und Richter, aber in sehr verblasster Gestalt. Auch d

Herstellung des Rechts in Israel wurde mehr und mehr von der allwaltenden

Gerechtigkeit Jahves erwartet (Ez 34) und hinter dem Postulat, dass das Vol

sich von ganzem Herzen bekehre, verschwand der Gedanke, dass der Messias

die Siinde in Israel niederhalten werde (vgl. sonst noch Ps 101).
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29. Die Rettnng Jerusalems.

In einer langen Friedenszeit hatte sich der Gegensatz zwischen

Prophet und Volk gemildert, als Juda sich aber beim Tode Sargons

(705) gegen Assur emporte, nahm er wieder die grosste Scharfe an.

Alle Arbeit der vergangenen Jahre schien vergeblich gewesen zu

sein, Juda entzog sich der Leitung Jahves, der es sich bis dahin

scheinbar gefiigt hatte, Jahve hatte es zum Heil fiihren und ihm

einst die Freiheit wiedergeben wollen, jetzt stellte Juda sich auf

die eigenen Fiisse. Man meinte selbst weise zu sein und etwas zu

vermogen, man verliess sich auf den Lug und Trug der Politik,

auf Aegypten und seine Rosse, auf Menschen und Fleisch. Jesaja

sah darin denselben Taumel des Uebermuths, der Samaria zu Fall

gebracht hatte, vor allem aber die frevelhafteste Auflehnung gegen

den wahren Konig Israels, den schandlichsten Abfall der Sohne

von ihrem Vater. Ihn entsetzte der Leichtsinn, mit dem man sich

in den Krieg stiirzte, die Sinnenlust, mit der man sich iiber den

Ernst der Gefahr hinwegtauschte und des Lebens Freude vorerst

bis auf die Neige genoss: Lasset uns essen und trinken, denn

morgen sterben wir (28 i i 22 13)! Ihn erschiitterte die Fiihllosigkeit,

mit der Juda, auch als die Noth bereits hereingebrochen war, der

strafenden Hand des erziirnten Vaters gegeniiberstand: Wohin wollt

ihr noch geschlagen werden! Sodoms Fiirsten und Gomorrhas

Volk (liff.)!

Fiir Jesaja brachte diese Zeit von neuem die Einsicht, dass

dem Volke das Wesen der Religion, wie er es verstand, vollig fremd

war. In absichtlich rathselhafter Form warf er eines Tages seine

Weissagung unter die Leute (29 iff.). Fiir die Wahrheit empfang-
lich mussten sie ihn auch so verstehen, aber ihr verwundertes

Starren und Staunen bewies das Gegentheil. Das Urtheil war dem
Volke bereits gesprochen, Jahve selbst hatte es vollig verblendet,

weil es nicht sehen wollte. Seine Religion war erlerntes Menschen-

gebot, es fiirchtete und ehrte den Jahve, wie es gelehrt war.

Aber zu eigenem religiosen Leben konnte es sich nicht erheben:

es verstand das lebendige Walten Jahves nicht darum war ihm
das prophetische Wort wie ein versiegelter Brief (v. off.). In diesen

Strafreden (c. 28 32 22 1) erreicht der Gegensatz Jesajas gegen
das Volk wieder seine urspriingliche Scharfe: er forderte ein Volk,
das wie er selbst in den Ereignissen der Zeitgeschichte das Walten
Jahves erkannte und verstande und hierdurch in all seinem Thun
und Lassen bestimmt wiirde. In jedem Erlebniss der Nation ein
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gottliches Thun von bestimmtem Sinn zu erkennen, sein kunftiges
Walten zu ahnen und sich in allem ihm anzupassen, das war von

jeher das Wesen der Jahve-Religion gewesen. Aber jetzt gait es

ein Walten Jahves zu sehen und zu verstehen, das seinem fruheren
Walten vollig entgegengesetzt und dem iiberlieferten Glauben un-

fasslich war (28 21). Fur Jesaja selbst war es nicht befremdlich

und sein Sinn schien ihm offenbar. In der Vernichtung des be-

stehenden Israel wollte Jahve die Forderungen, die er an sein Volk

stellte, in vollem Umfange und in vollem Ernste geltend machen,
um aus dem kleinen Reste, der bliebe, ein neues Volk Jahves zu

schaffen, wie es seinem Willen entsprache. Unbegreiflich war dem

Propheten nur die Verstandnisslosigkeit des Volkes.

Wahrend sich somit aber das Verdammungsurtheil iiber das

gegenwartige Volk noch einmal aufs ausserste verscharfte, war Jesaja

zugleich iiberzeugt, dass die nachste Zukunft 1 wie die Vernichtung
des Alten ebenso auch die Schopfung des Neuen bringen werde. Er

sah voraus, dass diese Emporung fehlschlagen und das schwerste

Unheil iiber Juda herbeifiihren werde, darin iibte Jahve ein

Vernichtungsgericht an dem Bestehenden, aber eben in diesem Ge-

richt sollte er sofort auch das Zukiinftige schaffen. Wenn die Noth

aufs hochste gestiegen ist, wandelt er, der schreckliche Feind, sich

plotzlich in den gnadigen Retter Jerusalems 2
. Er schlagt zuerst

1 Jes 32 9ff. sind, wenn iiberhaupt jesajanisch, von spaterer Hand iiber-

arbeitet. Vgl. STADE, ZATW 1884, 266ff. In seinen spateren Reden erwartet

der achte Jesaja keine Zerstorung Jerusalems, auch folgt fur ihn auf das Gericht

sofort die grosse Wandlung. 32 is vgl. v. ie ist iibrigens im Wortsinne wieder-

holt, was Jesaja 29 17 bildlich gemeint ist.

2 Wahrend Jesaja iiberzeugt war, dass Jerusalem nicht fallen werde, weis-

sagte Mich a die Zerstorung der Stadt und des Tempels. Wahrscheinlich sind

diese Reden Michas gleichzeitig mit Jes 28-32, d. h. sie staromen aus den

Jahren 704 701. Samarias Geschick war wohl langst erfiillt, als Micha schrieb.

Nur voriibergehend wird es im Eingang des Buches beriicksichtigt, iibrigens

wird allein von Juda und Jerusalem gehandelt, das nunmehr ebenfalls vom Un-

heil erreicht wird (1 2 ff.).
Samarias und Jerusalems Zerstorung sind die beiden

Acte des Eiuen Gerichts iiber Israel. Micha protestirt gegen den gottlosen

Wahn, dass Jerusalem als die Stadt Jahves unautastbar sei, einerlei, ob man

sich um die Forderungen der Gerechtigkeit kiimmere oder nicht. Dafur soil

man mit dem Fall der Hauptstadt und der Zerstorung des Tempels biissen

(3 9 ff.). Das ist jedenfalls als Forderung des sittlichen Ernstes, der den Micha

charakterisirt, denkwurdig. Der Eindruck, den seine Drohung machte, war noch

nach 100 Jahren nicht verwischt, die Freunde Jeremias beriefen sich auf a

Vertheidigung ihres Schillings (Jer26:8i9). Aber es fragt sich, ob Mic

mit dieser Drohung seiner Zeit wirklich um 100 Jahr vorauseilte, wie man woh

gemeint hat. Es ist namlich nicht klar, welchen Sinn er mit dieser Drohung
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die Aegypter, Judas Heifer, und vor allem Juda selbst zu Boden,

dann aber auch die Assyrer und zwar allein durch seine gottliche

Macht (29e 302?ff. 31s). Durch beides erweist er seine wahre

Gottheit. Da geht mit Juda eine grosse Wandlung vor sich: der

Libanon wird zum Gartenlande und das Gartenland wird dann fur

wilden Wald geachtet (29 17).
Die Geretteten heiligen und fiirchten

den richtenden und rettenden Gott, die Blinden sehen und die

Tauben horen, die Thorichten werden verstandig und die Wider -

spenstigen nehmen Lehre an, das Volk wirft die todten und ohn-

machtigen Gotzen von sich, von denen es sich bis dahin leiten liess

(302off. 31 ? vgl. 10 21).
Mit der Befreiung von Assur ist aber zu-

gleich die Befreiung von den einheimischen Tyrannen gegeben, unter

denen das geringe Yolk seufzt. Im Schmelzfeuer des Gerichts

scheidet Jahve alle Gottlosen aus ihm aus (1 2ff. 292of.)
x

. Es

giebt keine Elenden und Unterdriickten mehr, weil nur an Herz

und Geist gesunde Menschen im Lande leben, nur Edle die Herren

sind und uberall Recht und Gerechtigkeit walten (32 iff.).

verband. Wenn c. 4 5 der Hauptsache nach auf Micha zuriickgefiihrt werden

konnten, so wiirde seine Drohung vom Untergange Jerusalems etwas ganz anderes

bedeutet haben, als die Weissagung Jeremias, wie W. R. SMITH (Prophets

p. 287 ff.) gezeigt hat. Es handelte sich dann fur Micha gar nicht urn den

Untergang der Nation, sondern nur um den der Hauptstadt und eine zeitweilige

Unterjochung Israels durch Assur. Dann aber ginge aus Bethlehem ein neuer

Konig hervor, der die Macht Israels wiederherstellte und Assur gar zu einer

israelitischen Provinz machte. Aber wahrscheinlich sind nicht nur 2 is is 4 15
iii3, sondern c. 4 5 iiberhaupt dem Micha abzusprechen. Vgl. STADK, ZATW 1881,

161 ff., 1884, 291 ff.
; WELLHAUSEN, SkizzenV 2

,
142 ff. Indessen konnteW.R. SMITH'S

Auffassung der Drohung Michas auch dann noch zu einem guten Theil Recht

behalten. Micha ist in der That ein Mann aus dem Volke, der iibrigens als

Anwohner der philistaischen Grenze die Folgen der Politik Hizkias in seinem

nachsten Umkreise ganz besonders zu fuhlen bekam. Als solcher betrachtet er

Jerusalem, wo die gottlosen Herren des Volkes ihren Sitz haben, geradezu als

die Siinde Judas, wie Samaria die Schuld Jakobs war (Is LXX). Nur die

Haupter und Leiter des Volkes, gegen die Michas Klagen sich ausschliesslich

richten, scheint die Deportation (1 ie) zu treffen, sie haben auch in ihren Nach-

kommen keinen Theil am Lande Jahves (2 6 10). Auch kb'nnte man 1 is ff. von
einer blossen Verkleinerung des israelitischen Gebiets verstehen, wie Sanherib

sie zu Gunsten der Philister wirklich vornahm. Vielleicht bedeutete also der

Untergang der Hauptstadt fur Micha nicht den Untergang des Volkes.
1 Seit dem syrisch-efraimitischen Kriege hat Jesaja seine urspriingliche

Drohung von der Deportation der herrschenden Classen nicht wiederholt. Dem
Ahaz kiindigte er nur die furchtbarste Verwiistung des Landes an. Inzwischen
dachte Jesaja sich bei Hizkias Empb'rung den Untergang der gottlosen Herren
in Jerusalem z. Th. doch auch so, dass die Haupter der Aufstandspartei in die

Hande der Assyrer fallen sollten (22 isff.).
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Bewusster noch als Hosea stellt Jesaja die Porderung eines
neuen besseren Volkes und zugleich einer neuen besseren
Welt auf - - als der Vorbedingung seines Daseins. Ihm steht ein

Verkehr zwischen Gott und Volk vor der Seele, der ein Beharren
im Irrthum unmoglich inacht und auch fur die Zukunft jeden Ruck-
fall in die Siinde ausschliesst. nDann verbirgt sich nicht mehr
dein Weiser und deine Augen sehen deinen Weiser und deine

Ohren horen Worte hinter dir: das ist der Weg, hier gehet,
wenn ihr rechts oder links abweichen wollt" (30 2of.). So kann ein

ganzes Volk dem Willen Jahves entsprechen, um so mehr, als es

auch in einer verklarten Natur die Gnade Jahves geniesst. Mit
unerhorter Fruchtbarkeit wird das Land gesegnet, alle Berge und

Hiigel fliessen von Wasser, Menschen und Thiere haben sichere

und reichliche Nahrung. Der Mond leuchtet wie die Sonne und

die Sonne strahlt siebenfach das alles bringt der Tag des grossen

Wiirgens, wo die Thiirme fallen (302sff.).

Plotzlich und mit einem Schlage tritt diese grosse innere und

aussere Wandlung ein. Jesaja hat freilich keine Empfindung davon,

dass er damit ein absolutes Wunder fordert. Wunder Jahves

sieht er in allem Geschehen, hier soil sich die Wundermacht nur

in hochstem Masse offenbaren. Das driickt er in der ktihnen Meta-

basis aus, in der er in den Reden jener Zeit Drohung und Ver-

heissung an einander reiht (29 iff. 1524 30 is 20 3145). Allerdings

aber ist es ein absolutes AVunder, das er verlangt. Er braucht

dies Wunder, weil er den Contrast des gottlichen Soil und des

menschlichen Sein in seiner ganzen Grosse erfasst und der Trager

der Religion fur ihn nach wie vor das Volk Israel bleiben muss.

Aber die Folgezeit brachte dies Wunder weder damals noch spater-

hin, und sie konnte es auch nicht bringen, auch im Sinne Jesajas

konnte die prophetische Religion nie die Religion eines ganzen

Volkes werden, was eben die Geschichte des Judenthums lehren

sollte.

Dem Judenthum hat Jesaja zunachst die Bahn gebrochen.

Von grundlegender Bedeutung war fur seine Entstehung die gliick-

liche Rettung, die Jerusalem nach Jesajas Weissagung in der schreck-

lichen Noth des Jahres 701 erfuhr, einundzwanzig Jahre nach der

Zerstorung Samarias. Da gab die Vorsehung dem Volke von

Juda die Erfahrung der Macht und Gnade Jahves, deren Unent-

behrlichkeit Jesaja schon ein Menschenalter friiher empfand. Aber

in Wahrheit war das der Sieg der prophetischen Predigt iiber die

Gottlosigkeit der Beherrscher und die Stumpfheit des Volkes von
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Juda. Wie der Prophet es gedroht hatte, wurde Juda aufs schwerste

heimgesucht, dann aber erwies sich das verheissende Wort desselben

Propheten als der Rettungsanker des scheinbar verlorenen Jerusalem.

Dieser Sieg Jesajas war der erste Triumph des Glaubens, wie

wir ihn verstehen, iiber die Welt. Jesaja hat in der Geschichte

der Religion fiir immer die Gewissheit begriindet, dass der lebendige

Gott seine Herrschaft in der Welt aufrecht erhalt zum Trotz aller

Menschenmacht, die sich gegen ihn auflehnt, dass seine Wahrheit,

als der Glaube an sein gerechtes und gnadiges Walten, durch nichts

vernichtet werden kann, dass vielmehr die unsichtbare Hand vom

Himmel ihn immerdar rettet, unerkannt vielleicht von den Feinden,

aber immer wieder erkannt von den Glaubigen, die in Geduld auf

sie warten. Als die Sta'tte und Tragerin dieses Glaubens hatte

Zion fortan auch eine geistliche Bedeutung.

30. Nahuni, Habakuk und Sefanja.

Die Rettung Jerusalems im Jahre 701 bedeutete fiir Juda

nicht die Befreiung von Assur. Die Macht Assurs erreichte viel-

mehr erst unter Assarhaddon und Assurbanipal ihren Gipfel, und

die Feldziige dieser Konige gegen Aegypten und Aethiopien hatten

nebenher der Existenz des freilich Tribut zahlenden Juda leicht ein

Ende machen konnen. Dass die Lage Judas damals gefahrdet er-

schien, diirfte schon die grausige Entartung des Cultus zur Zeit

Manasses lehren. Immerhin hatte Jahve Juda wunderbar erhalten,

nachdem er Israel vernichtet hatte, und seit der Mitte des 7. Jahr-

hunderts ging die assyrische Macht schnell auf die Neige, bei einer Be-

lagerung Ninives verhiess Nahum triumphirend die endliche Rettung
Judas. Nach hundertjahriger Knechtschaft athmete man auf. Von
neuem bewies Jahve seine Macht, lange Zeit hatte er dem Assyrer
freie Hand gelassen, aber was war doch alle Macht der Welt gegen
ihn! 1 Jetzt kam er, der eifrige und rachende Gott, um mit ge-

waltigem Grimm das Unrecht und die Gottlosigkeit Assurs zu

strafen und sein auf ihn vertrauendes Volk zu retten. Gerecht-

fertigt schien Juda aus dieser Iangen und schweren Noth hervor-

zugehen. Was Juda von Assur erlitten hatte, erscheint dem Nahum

lediglich als Unrecht, das Assur veriibte, und als Ueberhebung, mit

1 Den prophetischen Glauben an Jahve als den Gott des Himmels und

der Erde eignete sich auch der nationale Fanatismus an, den die Propheten

bekampften, und machte ihn zu seinem Riickhalt. Im Namen des Jahve
Zebaoth redete auch Hananja (Jer 28 2). Ueber Jer 46 vgl. unten S. 248
A mi i. 1.
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der es sich gegen Jahve auflehnte (1 ). Assurs Fall 1st die Strafe
fur das beides, aber auch fur seinen Gotzendienst (1 M).

Diese Illusion wurde weiter dadurch genahrt, dass das Volk
von Juda sich auf seine Weise, in gewissem Grade und fiir gewisse
Zeit, den prophetischen Anforderungen anbequemte. Hizkia hatte die
Jahvebilder abgethan -- eine in Wahrheit bedeutungsvolle That,dem gemeinen Verstande musste sie vollends als ein grosser Schritt
zur Bekehrung Judas erscheinen. Noch viel mehr schien das Volk
sich zur Zeit Josias dem Willen Jahves zu fiigen. Als der Skythen-
sturm iiber Vorderasien hinbrauste, machte die von Sefanja und
Jeremia erneuerte Drohung des Gerichts so grossen Eindruck, dass
die prophetische Partei die deuteronomische Reformation
durchsetzen konnte. Mit der Aufhebung der Hohen und der Ver-

nichtung des Gotzendienstes wurde der prophetische Monotheismus
cultisch zur Geltung gebracht, der Opferdienst iiberhaupt ein-

geschrankt und zugleich auch der Rechtszustand im Reiche ge-
bessert. Das r Rest-kehrt-um

u
Jesajas schien zur Thatsache ge-

worden und somit eine neue Zeit angebrochen zu sein. Auch
deshalb hielt Juda sich fur besser als Israel 1

,
es hoffte ganz an

Israels Stelle zu treten und das ganze Land einzunehmen, das Jahve
den Vatern geschworen hatte (Dt 19 s).

Diese Illusion bestand fort, als nach dem unglucklichen Ende
Josias das Volk in das alte Wesen zuruckfiel und Gotzendienst und

Unrecht in friiherer Weise das Feld behaupteten. Juda glaubte
nicht nur gegeniiber der Unterdriickung, die es von Seiten der

Chaldaer erfuhr, im Recht zu sein, es glaubte auch als das vor

Gott gerechte Volk dem gottlosen Heiden gegeniiberzustehen.

Habakuk entschuldigt die Siinde Judas damit, dass in der grossen

Welt das Unrecht die Oberhand hat und Juda von den Heiden

vergewaltigt wird. Denn dadurch wird Juda an Jahves Walten

irre und die Thora ohnmachtig. Der Unterschied zwischen Juda

und dem Chaldaer soil darum doch bestehen bleiben 2
. Der Chal-

daer ist freilich von Jahve bestellt, aber schonungslos vertilgt er in

1 Dass schon das vorexilische Juda sich iiber Israel in dieser "Weise er-

hob, zeigt auch die nachdriickliche Behauptung Jeremias und Ezechiels, dass

Juda schlimmer sei als Israel (Jer 3eff. Ez 23nff. 1646ff.). Ebenso sahen die

Judaer schon damals auf die Heiden herab (vgl. aus alterer Zeit Num 23 ). Bei

der Zerstb'rung Jerusalems sagten deshalb die Moabiter: das Haus Juda ist wie

alle anderen Vo'lker (Ez 25 e). Vorher schon waren die Nachbarn iiber Juda

hergefallen wie iiber einen bunten Geier (Jer 12 9).

2 Es ist iibrigens zweifelhaft, ob 1 4 von einer Siinde der Judaer iiber-

haupt die Rede ist. Vgl. WELLHAUSEN z. St. und GIESEBRECHT, Beitrage S. 197 f.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Anfl. 16
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frevelhaftem Uebermuth die Menschen, er vergottert seine eigene

Macht, er opfert seinem Netz und rauchert seinem Garn (1 ie).

Deshalb darf Jahve ihn nicht weiter siegen lassen, das Recht muss

iiber das Unrecht, die wahre Religion iiber die Gotzen (2 is
19)

und

den menschlichen Hochmuth triumphiren ,
der Chaldaer darf Juda

uicht vernichten. Ein wahrer Glaube ist bier von einem edlen

Herzen in hoher Schonheit ausgesprocben, um eine unerfiillbare

Hoffnung zu begriinden. Fur Habakuk ergiebt sich Judas Recht

gegenuber der Welt aus der Gewaltthatigkeit des Chaldaers und

seine Gerechtigkeit vor Jahve aus der Gottlosigkeit seines Unter-

driickers. In diesem doppelten Sinne nennt er den Chaldaer

2V"3 und Juda P^V. Damit ist er nicht nur dem wohlbegriindeten

Selbstbewusstsein des Judenthums gegenuber dem Heidenthum zum

Vorbild geworden, sondern auch den unwahren Pratensionen
,

die

von der gottlichen Vorsehung immer wieder zu nichte gemacht
wurden 1

. In ganz anderer Weise hat der Anonymus von Jes 40ff.

die Wahrheit jenes Glaubens ins Licht gestellt.

1 Eine ahnliche Denkweise wie die Habakuks kommt in dem sog. Liede
Moses Dt 32 zum Ausdruck. Allerdings wird hier in hoherem Masse die

Schuld Israels eingestanden und die Undankbarkeit und Untreue, mit der es

Jahves Fursorge und Treue erwiderte, aufs bitterste getadelt. Jahve ist in

seinem Recht, wenn er das Volk dafiir aufs harteste gestraft hat, es konnte

vielleicht vollig untergehen, wenn es in der Siinde beharrte. Gleichwohl er-

wartet der Dichter zuversichtlich die Rettung Israels, und er macht sie nicht

einmal von seiner vorherigen Bekehrung abhangig. Vielmehr muss Jahve die

Bosheit der verruchten Feinde strafen und seine durch Israels Ungliick ge-

fahrdete Ehre wiederherstellen. Dann wird das Volk die Ohnmacht der Gotzen

einsehen und von ihnen lassen. Denn eben in der Verehrung fremder Gotter

besteht seine Siinde. Das Lied schwelgt im Gedanken an die Rache, die Jahve

an seinen Feinden nehmen wird, und sein Zorn iiber die Siinde Israels bedeutet

wesentlich Erbitterung iiber die Schmach, die durch die freilich nothwendige
Strafe iiber Israel gekommen ist. Jahve reizt jetzt Israels Eifersucht durch den

Triumph der Heiden, wie Israel durch den GStzendienst seine Eifersucht erregt
hat. Der Verf. bewegt sich vielfach in prophetischen Anschauungen, namentlich

solchen Jesajas, aber man sieht hier deutlich, dass die Zukunftshoffnungen der

Propheten fur sich allein genommen den nationalreligiosen Fanatismus steigern
mussten.

Dass Dt 32 friihestens in die Zeit des Deuteronomiums gehort, kann kaum
einem Zweifel unterliegen. Israel ist hier das auserwahlte Volk, das die alleiii

wahre Religion hat (v. sff.), dagegen ist der Heide, der den grauelhaften (v. ie)

Gotzen dient, der Thor (bjl} v. 21), iiberdies aber seinem innersten Wesen nach
schlecht (v. as). Vgl. auch v. & LXX mit 4 19. Das sind Anschauungen, die vor

dem Deuteronomium keine Stelle haben. Dazu kommen die zahlreichen Be-

riihrungen mit Jeremia, bei denen die Originalitat gewiss nicht auf Seiten von
Dt 32 zu suchen ist. Vgl. KDKNEN, Onderz. 2 I 249 f.



30. Nahum, Habakuk und Sefanja. 243

In eigenthiimlicher Weise wiederholt Sefanja die Predigt Jesa-

jas. Wie bei Jesaja das Auftreten Assurs, so erregt bei ihm da8
Auftreten der Skythen die Erwartung des Tages Jahves, als des

Gerichtstages iiber die ganze Welt. Besonders aber kehrt Jahve
seine Hand gegen Juda und Jerusalem. Er rottet den Gotzen-

dienst aus und die Leute, die neben dem Jahve die Gotzen ver-

ehren. Bedroht werden auch die Prinzen und Beamten des Konigs-

hauses, die sich in fremdlandische Tracht kleiden und das Haus
des Konigs mit Unrecht und Betrug fiillen. Bedroht werden ferner

die irreligiosen Reichen, die auf ihren Hefen liegen und sorglos in

den Tag hineinleben, als ob sie ihr Leben nach ihrem Belieben ein-

richten konnten und Jahve weder gut noch bose thate. Der Tag
Jahves wird sie aus ihrer Gleichgiiltigkeit aufriitteln, wie Blinde

sollen sie in ihrer Angst umhertappen, wenn ihr Blut vergossen

wird wie Staub und all ihr Geld sie von dem Weltrichter nicht los-

kaufen kann. Kein Gottloser wird da seiner Strafe entgehen, Jahve

wird Jerusalem mit Lichtern durchstobern. Neben dieser Drohung
steht ein Aufruf zur Busse. Mogen die Demiithigen, die Jahves

Willen gethan haben, sich auch weiterhin in der Gerechtigkeit und

Demuth iiben, dann konnen sie vielleicht dem furchtbaren Zorne

Jahves entgehen (2 3)
l

.

Im Wesentlichen geht diese Predigt Sefanjas auf das Vorbild

Jesajas zuriick. Fur ihn wie fur Jesaja ist Jahve der Herr der

Welt und die Siinde der Hochmuth, der sich gegen ihn auflehnt.

Aber der Zorn Sefanjas iiber die Sunde Judas hat etwas Fana-

tisches, in grausiger Wuth lasst er Jahve gegen sie einschreiten.

Jahve will ein grosses Schlachtfest halten 2 und mit den Menschen

vertilgt er die Thiere, Vogel und Fische (Is). Ferner ist dies

Gericht in ganz anderer Weise als bei Jesaja ein Weltgericht.

Amos, Jesaja und Jeremia bedrohen andere Volker nur, urn ihrem

Volke alle Hoffnung abzuschneiden, die Drohung ergeht dabei auch

nur gegen Volker, mit denen Israel in Beziehung steht. Dagegen

bedroht Sefanja thatsachlich alle Volker von Aethiopien bis nach

Assur. Aber er redet von keinem positiven Zweck 8
,

den das

' Zum ersten Mai begegnen uns hier fty*. und PI* (= Demuth Und Ge '

rechtigkeit vor Gott) und heissen die Frommen D'ltf, wie in den nachexihschen

P8almen. Auch dass die Frommen den Willen Jahves (" B?Q) gethan haben, is

etwas anderes als das Gottvertrauen bei Jesaja (8 IT 28 ie).

2
IT; vgl. Jer 46 to Ez 89 IT Jes 13 3 34 e, wo uberall die Heid

geschlachtet werden sollen.

Einen positiven Zweck bedeutet es noch nicht, wenn Jahve die Heiden
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Gericht tiber die Heiden hatte, und dem Anschein nach lief seine

Schrift urspriiuglich in die Bedrohung der Heiden und nament-

lich Ninives aus 1
. In dieser Art haben Ezechiel und nach ihm

die Juden das Weltgericht erwartet.

31. Jeremias Weissagung.

Jahrzehnte lang bat Jeremia den Untergang Judas geweis-

sagt, bevor derselbe eintrat. Es kam viel darauf an, dass die Weis-

sagung des Untergangs bis zum letzten Augenblick des Reiches

Juda in Jerusalem ihren Vertreter hatte. Fur Juda selbst hat

Jeremia diese Weissagung auch wohl zuerst 2
ausgesprochen, und

einmal ausgesprochen hat er sie wahrend seines langen Lebens fest-

gehalten. Seine Predigt ist nicht so originell wie die des Ainos,

Hosea und Jesaja. Er hatte an Juda dieselbe Aufgabe zu erfiillen

wie Hosea an Israel, und an diesem Vorganger, dem er auch als

Mensch artverwandt war, hat er sich besonders gebildet. Er hat

aber die Triibung abgewehrt, die die prophetische Religion in-

zwischen schon erfahren hatte, und sowohl ihrem Ernst wie ihrem

Trost im Gegensatz gegen den alteren Jahveglauben den bestimmte-

sten und reinsten Ausdruck gegeben. Deshalb hat auch er auf

das Judenthum den grossten Einfluss ausgeiibt, soweit es iiberhaupt

von der Prophetic beeinflusst ist. Von einzigartiger Bedeutung war

dabei aber die Personlichkeit, die der prophetische Beruf in ihm

ausgestaltete.

Zuerst hat er anlasslich des Skythenzuges (626) gleichzeitig

mit Sefanja gegen Juda geweissagt. Schon in diesen altesten

Reden, die in der freilich viel spateren Aufzeichnung weseritlich

getreu wiedergegeben sein werden, spricht er uber Juda das scharfste

Urtheil (c. 2 6). Wie Hosea fasst er das Volk in seiner Gesammt-
heit ins Auge, das Volk der Vergangenheit wie der Gegenwart,
Israel und Juda, und findet, dass seine Geschichte', abgesehen von

ihrem ersten Anfang, nichts als Siinde aufweist. Israel, das Weib

zwingt ihn anzubeten (2 11 3s 10). Aber diese Verse sind offenbar unacht, sie

fiigen sich nicht in den Zusammenhang. Mindestens verdachtig sind auch 2 i
b

(von ^ an) 9, wonach die Heiden nicht nur fur ihren Hochmuth, sondern auch
dafur bussen, dass sie das Volk Jahves geschmaht und sich an seinem Lande
vergriifen haben, und Juda in Zukunft ihr Land einnehmen soil.

1 Man wiirde uber Sefanja kaum anders urtheilen konnen, wenn 3 17 1113
von ihm herriihrten, aber das ist schwerlich der Fall (vgl. SCHWALLY, ZATW
1890, 188 ff.

; WELLHAUSEN z.St.). Als zweifellos erscheint der spatere Ursprung
von 3 i4 o (vgl. KOENEN, Onderz. 2 II 397 ff.).

* Ueber Micha vgl. S. 237 Anm. 2.
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Jahves 1

,
hat in unbezahmbarem Hang zur Unzucht ihm iminer

wieder die Ehe gebrochen. Was sonst in der ganzen Welt unerhort

1st, ist hier geschehen: nie hat ein Volk seinen Gotzen gegen einen

fremden vertauscht, Israel hat aber den wahren Gott fur die Gotzen

hingegeben! Keine Jungfrau vergisst ihren Schmuck und keine

Braut ihren Giirtel, aber Israel hat seinen Gott vergessen (2 32

18 isff.).

Jeremia hat den Untergang Jerusalems nicht nur im Hinweis
auf augenblickliche Gefahren geweissagt. Als die Skythen abgezogen
waren, hielt er an seiner Drohung fest. Nach der Schlacht bei

Karkemisch (604) schrieb er alle seine bisherigen Weissagungen
auf (c. 36), um zu beweisen, dass er sich stets gleich geblieben sei.

Weiterhin waren die Unterwerfung Jojakims unter Nebukad-

nezar ( 601) und die Wegfiihrung Jojachins (597) fiir ihn nur

ein Vorspiel der volligen Vernichtung Judas. Zunachst bestarkte

der Erfolg der deuteronomischen Reformation (621) den Pro-

pheten in seinem Verdammungsurtheil und seiner Drohung. Er war

selbst fiir das Gesetzbuch eingetreten, wie Jahve es ihm befahl

(c. 11), aber er sah bald ein, dass die Annahme des Gesetzbuchs

nichts weniger als die Erfullung der prophetischen Forderungen

war. Fiir ihn bedurfte es nicht des Riickschlags, der unter Jojakim

eintrat, um dies einzusehen 2
. In Erfullung des Gesetzes, natiirlich

nur seiner ausserlichsten Gebote, meinte das Volk dem gottlichen

Willen Geniige zu thun, und mit der Unterwerfung unter das heilige

Buch der Unterwerfung unter das lebendige und immerfort richtende

1

Vgl. oben S. 204 ff.

2 Was Jer 3i 4sf. von dem Versuch des Volkes, sich zu bekehren, und

3 10 von der TTnwahrhaftigkeit seiner Bekebrung gesagt wird, ist nicht vor der

Reformation Josias, sondern nach derselben gesprochen. Jeremia ist thatsach-

lich fur die deuteronomische Reformation eingetreten (c. 11), er konnte das aber

nur, so lange sein Urtbeil iiber das Volk nicht bereits in der Weise feststand,

wie er es an jenen Stellen ausspricht. Vielmehr sprechen jene Worte von hinten

nach uber den Werth dieser Bekehrung das Urtheil. Allerdings folgen nun erst

in 43-6so die Reden, in denen Jeremia auf die Skythen als die Vollstrecker

des Gerichts hinweist, Reden, die vor der Reformation Josias gesprochen

sind. Gleichwohl haben diese Reden hinter 3 1-4
,

welches Stuck jetzt als

ihre Einleitung erscheint, ihre richtige Stelle, da sie im Blick auf die Chaldaer

geschrieben sind. Die Rolle von Jer 36 hatte ja iiberhaupt den Sinn, die

Erfullung der einst im Blick auf die Skythen ausgesprochenen Drohung im Auf-

treten der Chaldaer zu constatiren (vgl. 1 H-U). Der Feind aus dem Norden

begreift Skythen und Chaldaer unter sich. c. 2 ist freilich auch schon im Ge-

danken an die Skythen geredet, aber es wird nicht direct auf sie hiugewiesen.

Dass c. 11 nicht vor c. 3 steht, begreift sich aus anderen Griinden.
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Gewissen, d. h. die prophetische Predigt, iiberhoben zu sein 1
.

Man wies den Propheten damit zur Ruhe, dass man die Thora

nunmehr schriftlich habe und ihn nicht weiter brauche. So hatte

der Besitz des Gesetzes die Leute nur in der Siinde bestarkt, der

Griffel der Schreiber hatte das schlimmste IJnheil angerichtet,

indem er das Volk iiber den Ernst Jahves wegtauschte (8 s 9).

Nicht minder emporte den Propheten das Vertrauen, mit dem das

Volk auf den Tempel blickte. Durch die deuteronomische Re-

formation war seine Heiligkeit aufs hochste gesteigert, als die

nunmehr einzige Statte des Gottesdienstes und zwar eines dem

Jahve gefalligen Gottesdienstes schien er vollends unverletzlich zu

sein. Das Volk, das die sittlichen Gebote Jahves mit Fussen trat,

meinte im Besitz dieses Tempels auf alle Falle geborgen zu sein.

Als ob Jahve sein Haus zu einem Unterschlupf fur Rauber machen

wollte (7sff.)!

Innerlich war das Volk dasselbe geblieben, es hatte einer

Reinigung der Herzen, einer Beschneidung von Ohren und

Herzen bedurft (4 4 u 6 10). Die Siinde ist ^ fliT")? (7 2* und

6'fter). Darum bedeutete die Reformation Josias ein Saen unter

die Dornen (4 3), die Bekehrung war Lug und Trug (3 10). Aber

Jahve ist ein allwissender Richter. Das ist fiir Jeremia der

Sinn der gottlichen Allgegenwart, von der er uberhaupt zuerst

redet (2323ff.)
2

. Jahve horcht auf Alles, was die falschen Propheten
und das Volk sagen (8 e). Aber er kennt auch das unergriindliche

Herz der Menschen, in dem die Siinde ihren wahren Sitz hat, er

priift Herz und Nieren (17 9 10 11 20 20 12).

Aber nicht nur war diese angebliche Bekehrung eine falsche,

eine Bekehrung des Volkes war uberhaupt unmoglich. In

merkwiirdigem Gegensatz zu Hos 3 heisst es: Wenn ein Weib von

seinem Manne geschieden und eines anderen Mannes Weib geworden

ist, so kann es nicht zu seinem ersten Manne zuriickkehren, das

ware eine Entweihung des Landes 3
. Genau so steht es mit Jahve

und Juda (3 iff.). Es ist fiir Jahve eine moralische Unmoglich-

1 Die Art und Weise, in der das Volk sich zum Gesetz uberhaupt, nament-

lich aber zu seinen Humanitatsgeboten stellte, wird iibrigens aus dem Jer 34

Erzahlten deutlich. Bei Beginn der Belagerung von Jerusalem verpflichteten
sich die Haupter des Volkes gegenseitig, dem Gesetz gemass die hebraischen

Sclaven freizulassen. Als aber Nebukadnezar die Belagerung zeitweilig auf-

heben musste, fing man die Sclaven wieder ein.
2

Vgl. sonst Hos 6 s Jes 29 u Ez 18 12 9 9.

8 Offenbar hatte inzwischen die Ehesitte eine solche Abwandlung erfahren;

vgl. Dt 24!ff.
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keit, das Volk wieder anzunehmen, er kann die Sunde Manasses
und iiberhaupt die Sunde der ganzen Vergangenheit nicht vergeben

(7 2aff. 15 4 22
21). Anderseits 1st aber auch das Volk zu jeder

wahren Bekehrung unfahig. nEin Mohr kann seine Haut nicht

andern und ein Pardel seine Flecken nicht loswerden, also konnt

auch ihr nichts Gutes, thun die ihr die Bosheit gelernt habt" (13 23).

Unbegreiflich 1st das freilich (8 4ff.), aber es bleibt nur iibrig,

die furchtbare Wahrheit zu constatiren. nDies 1st das Volk, das

auf die Stimme Jahves, seines Gottes nicht horte und keine Zucht

annehmen wollte, dahin ist die Treue, sie ist ausgetilgt aus ihrem

Munde" (72s).

Jeremia spricht scharfer und bestimmter aus, was in gleicher

Lage Hosea empfand: das Volk, das sich einmal der Siinde ergeben

hatte, konnte aus den inneren Consequenzen seiner friiheren Siinden

nicht mehr herauskommen. Das Siindigen ist den Judaern zur

andern Natur geworden. Damit es fiir das Gute wieder empfang-

lich werde, muss Jahve selbst dem Volke spaterhin ein anderes

Herz geben, dann erst wird es sich zu ihm bekehren (24 7)
l

. Das

Weib, das einst in vollkommener Liebe und Treue dem Jahve durch

die Wuste folgte, ist zu einer unverbesserlichen Ehebrecherin ge-

worden (2 2),
die Edelrebe zum Wildling (2 21).

Von seinem Verdammungsurtheil will Jeremia (wie der

Anonymus von Mi 7 iff.) keinen Einzelnen ausnehmen. Auch ihn

hatte die Frage beschaftigt, ob nicht ein kleiner Theil des Volkes

sich bekehren konne. Die Drohung des Gerichts hatte das bewirken

sollen. Er war sich wie ein Goldschmied vorgekommen, der Silber

aus Erz gewinnen will. Aber es war vergeblich gewesen, Schlacken

und Silber wollten sich nicht scheiden (62730). Ware auch nur

Ein Frommer im Volke, dann wollte Jahve verzeihen (5 i vgl. 8e 10 is).

Jeremia fand Keinen, der es mit dem Willen Jahves so ernst ge-

nommen hatte wie er. Allerdings urtheilte er auch deshalb so

streng, weil ihm der Untergang fiir unvermeidlich gait. Als absolut

verdammenswiirdig erscheint ihm das Volk, dem eben jetzt der

Untergang droht. Deshalb ist Juda schlimmer als Israel (3 eff.

23 is u). Er erwartete zunachst auch nicht, dass ein Rest des

Volkes, das er vor sich hatte, sich in Folge der Strafe bekehren werde.

Juda, so predigte er zur Zeit Josias, wird iiberhaupt verworfen,

dagegen bekehrt sich das exilirte Israel und tritt an Judas Stelle
8

.

' Die Aufforderung 4 4 kommt eigentlich auf eine Ironie heraus.

<* STADE hat (ZATW 1883, 14) die Aechtheit von 3 is bestntten. Alle

dings muss v. schon deshalb unacht sein, weil hier die Exilirung Judas als
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"Was das zu bedeuten hat, wird klar, wenn man mit dieser Weis-

sagung die spatere von Jer 24 zusammenhalt. Hier kiindigt Jere-

mia dem unter Sedekia in Jerusalem verbliebenen Volke die Ver-

nichtung an. dagegen verheisst er den mit Jojachin Deportirten

die Bekehrung und die Riickkehr in die Heimath. Allerdings modi-

ficirte sich auch das Vernichtungsurtheil iiber die in Jerusalem

Zuriickgebliebenen, als die Katastrophe unmittelbar bevorstand.

Nicht nur dem Baruch und dem athiopischen Eunuchen, der ihm

das Leben rettete, verhiess Jeremia damals das Leben, er verhiess

dasselbe alien Einzelnen, die zu den Chaldaern iiberliefen (21 sf.),

ferner nach der Zerstorung Jerusalems Allen, die im Lande

blieben, wogegen er die nach Aegypten Auswandernden sammtlich

mit dem Tode bedrohte (42 ?ff.). Offenbar ist aber Trager der

Schuld und der Strafe das Yolk als Ganzes. Im Unterschiede von

Efraim reprasentirt Juda, im Unterschiede von der Gola Jojachins

reprasentiren die Jerusalemer das alte Israel, das als solches der

Vernichtung anheimfallen muss. Daraus ist zugleich deutlich, wie

sehr das Volk als Ganzes dem Jeremia als Trager der Re-

ligion gilt.

Aber auch fur die Zukunft gilt ihm als Trager der Religion

ein Volk. Auf eine Weltreligion will er nicht hinaus. Das Gericht

iiber die Heiden ist auch bei ihm lediglich der Rahmeri fur das

Gericht iiber Juda 1
. Deshalb reflectirt auch er auf keinen positiven

Thatsache vorausgesetzt ist, vor allem aber deshalb, well hier Juda iiberhaupt
-

gegen die offenbare Meinung dieses Stiickes in die Zukunftshoffnung ein-

bezogen ist. Uebrigens ist vorher nicht nur v. IT, sondern wenigstens noch v. ie

anzufechten. Von der Lade Jahves und ihrer kunftigen Entbehrlichkeit er-

wartet man hier wahrlich nichts zu hb'ren. Es kommt zunachst doch einmal

darauf an, dass Israel dem Gb'tzendienst entsagt (v. 21 ff.). Nach Streichung von

v. IBIS fugen sich aber auch v. u is nicht in den Zusammenhang, wahrend v. 19

gut an v. 13 anschliesst. Es scheint, dass auch v. u 15 auf Juda bzw. Israel und

Juda zielen. Im Uebrigen ist die Tendenz des Ganzen unverkennbar. Juda

hat sich durch den Untergang Israels nicht warnen lassen, sondern es noch

schlimmer getrieben, darum ruft Jahve das gerechtere Israel aus dem Exil zu-

riick (v. is is 19 so), im Geist vernimmt Jeremia die Stimme der Israeliten, die

von Norden herankommen und um Gnade flehen (v. 21). Im Wechselgesprach
koramt es zwischen ihnen und Jahve zur Versb'hnung (3 2242). Das ist zunachst

nur indirect eine Bedrohung Judas, die direct von 4s an dargelegt wird.
1 Mit grosser Vollzahligkeit fiihrt er freilich die Volker auf, die mit Juda

nach der Schlacht bei Karkemisch von den Chaldaern bedroht waren (25i5ff.),

aber er motivirt das Gericht, das iiber Juda und alle Volker ringsum hereinbricht,
zunachst nur mit der Siinde Judas (25 s a). SCHWALLY geht wohl zu weit, wenn
er c. 25 auch seiner Grundlage nach dem Jeremia abspricht (ZATW 1888,

1776".). Jeremia weiss sich als Propheten iiber die Volker (1 6 10, vgl. auch c. 27),
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Erfolg dieses Gerichts fur die Heiden, er sagt nur einmal, dass die

Nachbarvolker Israels wiederhergestellt werden konnen, wenn sie

sich in der Verehrung Jahves an Israel anschliessen (12uff. vgl.
16 igff.). Ebenso wenig macht er das Individuum zum Trager der

Religion. Allerdings tritt die individualistische Tendenz, die der

Prophetie unbewusst innewohnt, bei Jeremia besonders in die Er-

scheinung. Aber er denkt nicht daran, die Einzelnen an die Stelle

des Volkes zu setzeii 1
.

well sie alle von den Skythen und den Chaldaern iiberwaltigt werden. Aller-

dings konnen c. 4649 nicht wohl von Jeremia herriihren. WELLHAUSEN sprach
c. 46 von jeher dem Jeremia ab. In der That konnte der Prophet, der

im Siege Nebukadnezars bei Karkemisch den Anbruch des Gerichts iiber Juda

sah, unmoglich tiber die Niederlage der Aegypter so triumphiren, wie es hier

im national-judaischen Sinne geschieht (v. 10). c. 4749 konuten ihrem Kerne

nach wohl in die Zeit Jeremias hinaufreichen, aber ihrem Geiste nach sind sie

ihm vollig fremd. Wie hatte er, der immerfort von der Schraach Judas weis-

sagte, so in der Rache schwelgen konnen, die Moab fur seine Schmahungen

gegen Juda trifft (c. 48 vgl. v. 10 27 29 so 42)! Ebenso wenig passt in Jeremias

Mund die Art, in der 49 i mit den Ammonssohnen abgerechnet wird, und 49 a

1st bei Jeremia vollends undenkbar.
1 Die beriihmten Worte von Jer 31 29 34 geben dem Bewusstsein, dass das,

was die Propheten erstrebten, mit der Einfiihrung des Gesetzes durchaus nicht

erreicht war, einen denkwiirdigen Ausdruck, sie fordern von der Zukunft die

Realisirung des prophetischen Ideals. Das ist von um so grosserem Interesse,

als der ganze Abschnitt, wie sogleich gezeigt werden soil, nachexilisch ist. In-

zwischen ist auch hier von einer eigentlichen Individualisirung der Religion

nicht die Rede. Gefordert wird freilich, dass alle Einzelnen die Thora Jahves

im Herzen tragen (v. 3334 vgl. Jes 54 is), aber nur deshalb, weil Israel allein

dann dem gottlichenWillen vollig entsprechen kann, wenn es ihm in alien seinen

Gliedern nachkommt: so will ich ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.

Auf den ewigen Bestand des Verhaltnisses zwischeii Gott und Volk kommt es

dem Verfasser an (v. 35 ff.). Wenn v. 2930 gesagt wird, dass man in Zukunft

nicht mehr sagen werde: die Vater assen saure Trauben und den Kindern

wurden die Zahne stumpf so zielt auch das nicht eigentlich (wie freilich

Ez 18) auf die Individuen. Gemeint ist vielmehr, dass die Siinde der Ver-

gangenheit dann abgethan sein solle. Die Worte sind allerdings nichts anderes

als eine nahere Bestimmung der Bekehrung von ganzem Herzen, wie auch

Jeremia sie fur die Zukunft forderte. Gleichwohl spiegeln sie die Erfahrungen

wieder, die man bei dem Versuch, das Volk in seinen einzelnen Gliedern fur

das Gesetz zu gewinnen, seit Ezechiel gemacht hatte. Uebrigens aber ist die

Weissagung von c. 30 31 ihrem ganzen Tone nach von den Zukunftsweissagungeu

Jeremias so verschieden, dass die Frage nach ihrer Herkunft hier von Inter-

esse ist.

Jer 30 31 handeln von der Wiederherstellung Judas und der I

Efraims. Jeremia nimmt die Riickkehr Efraims c. 3 in einer Rede in Aussicht

die aus der Zeit Josias oder Jojakims stammt. EWALD hielt deshalb Jei

fur ziemlich gleichzeitig mit Jer 3 und wies das Stuck der ersten Sammlung
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Wundersam beriihrt uns die (jelassenheit, mit der Jeremia

schliesslich den Untergang Judas erlebte. Er nennt Nebukadnezar

jeremianischer Reden zu, wenngleich er an einzelnen Stellen spatere Bearbei-

tung zu erkennen glaubte. Aber Jer 3 ist die Riickkehr Efraims nur die Kehr-

seite der Verstossung Judas, ein Umstand, der trotz der Interpolation 3 u is

(s. o. S. 247 Anm. 2) am Tage liegt. Dagegen ist in Jer 30 31 zuerst von

der Wiederherstellung Judas und dann von der Ruckkehr Efraims die Rede.

Die Anrede in 30isff. richtet sich an Zion (v. 17) und aus Juda geht natiirlich

der Konig der Zukunft hervor (v. 21 vgl. v. 9). Das im Exil lebende Efraim

konnte auch nicht ohne Weiteres in der Weise von v. 12 ff. angeredet werden

(vgl. dag. 31 is
ff.).

Erst mit 31 1 wird der Uebergang auf Efraim angebahnt.

Feriier sind hier die Zerstorung Jerusalems und die Wegfiihrung der Judaer

Thatsachen der Vergangenheit (30 is 31 40 sowie 30 ie 31 24). Die nationale

Obrigkeit besteht nicht mehr (30 21). Unheilbar ist Judas Wunde, unbarm-

herzig hat Jahve es geschlagen, von aller Welt ist es gemieden und verhohnt

(30 i2i4 17). Da wird Jahves Mitleid rege ,
er will seinem Volke zu seinem

Rechte verhelfen und es wiederherstellen und thut das dadurch, dass er Judas

Feinden anthut, was sie Juda anthaten: sie werden ausgeplundert und mvissen

in die Gefangenschaft ziehen (30 ie). Weun ferner Jahve einen neuen Bund
mit Israel und Juda schliessen will (31 si), so besteht der alte iiberhaupt

nicht mehr. Thatsachlich fiel dieser aber erst mit der Zerstorung Jerusalems

dahin.

Sodann wird die Wiederherstellung Judas und Israels hier von einer nahen

Zukunft erwartet. Das Stuck entstammt einer politischen Krise, die unmittelbar

das messianische Heil herbeizufiihren schien. Die Leute gerathen in Angst; es

ist, als ob die Manner von Geburtswehen iiberfallen wiirden. In der That mag
die Welt sich angsten, der unvergleichlich grosse Tag Jahves steht bevor! Auch
fur Jakob ist es eine Zeit der Noth, gleichwohl bringt sie fur ihn die Befreiung
von der Knechtschaft (Kl.in Oi'3 v. s vgl. mit v. 7). Man muss v. s a dahin ver-

stehen, dass die Menschen im Vorgefiihl des Tages Jahves schon jetzt von

Angst befallen sind. Der Hohn in v. e sowie das li^EC v. 5 verlangen das.

Jedenfalls aber ist der Tag Jahves als unmittelbar bevorstehend gedacht. Je-

remia erwartete dagegen die Wiederherstellung Judas von keiner nahen Zukunft.

Das muss auch fur den Fall behauptet werden, dass die Stellen 25 29 10 27 7

sich sammtlich als secundar erweisen sollten. Auch ist der Tag Jahves hier in

c. 30 der Tag der Abrechnung mit den Heiden. An Juda und Israel hat Jahve

die Strafe bereits vollzogen und ist nun vollig umgestimmt. Er begegnet der

Verbitterung des Volkes mit dem Eingestandniss, dass er es unbarmherzig ge-

schlagen habe (vgl. 30 u mit Jes 402). Jeremia konnte den unvergleichlich

grossen Tag Jahves unmoglich als den Tag der Befreiung Israels von den Heiden
denken. Sein ganzes Leben war in der Weissagung vom Untergang Jerusalems

aufgegangen. In c. 30 redet dagegen ein Mann, dessen Denken von einer anderen

Zeitlage ausgeht und anderen Zielen zustrebt.

Jeremia miisste das Stuck iibrigens in den wenigen Monaten geschrieben
haben, die zwischen der Zerstorung Jerusalems und seiner Wegfuhrung nach

Aegypten liegen. Denn der 6'rtliche Standpunkt des Stiickes ist das israelitische

Land (31 ai vgl. v. sf. uasff.). Aber seit der Zerstorung Jerusalems ist hier

schon langere Zeit vergangen, es hat sich gezeigt, dass dieWunde Zions unheil-
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den Zerstorer Jerusalems, den Knecht Jahves (27 e), und einzig-
artig ist der Zuspruch, den er an die Gola Jojachins richtet (29 4

ff.).

Diese Gelassenheit beruht auf der ebenso ruhigen wie festen Zu-
versicht, dass mit dem gegenwartigen Volke Jahves die Religion
nicht dahinfallt. Schon in seinen altesten Reden weist Jeremia auf

bar ist, alle Welt hat sich von ihm abgewandt (30 is-u). Hochst auffallig ist

aber, dass bei der Aussicht auf Zions Wiederherstellung kein Wort von der
Riickkehr der judaischen Exulanten aus Babylonien gesagt wird. Hier wird
nur vom Wiederaufbau der zerstorten Stadte, der Mehrung und Begliickung
des, Volkes und der Wiederherstellung des nationalen Konigthums geredet
(v. IB-SI vgl. 31 23-25). Denn die Phrase mat? 1W v. is a bedeutet m. E. das

Missgeschick Jemandes zum Guten wenden (nicht ndie Wendung Jemandes
wenden "; vgl. in anderem Sinne das doppelte 31tf Jer 84), wie die Stellen

Job 42 10 Ez 16 53 fordern. Aber auch bei der gewohnlichen Deutung reichen

die Worte nicht aus, urn die Hoffnung eines noch im Exil lebenden Juda aus-

zudriicken. Die einleitenden Verse 30 24 (vgl. dort v. a) sind unacht (s. u.).

und selbst wenn sie acht waren, so bliebe doch die Thatsache bestehen, dass

der Verf. von der Riickkehr Judas aus dem Exil sehr viel weniger redete als

von der Riickkehr Efraims, die ihn in 31 121 so lebhaft beschaftigt. Das ware

rein unbegreiflich bei einem Autor, der wahrend des babylonischen Exils lebte.

Es wird hier vielmehr die Riickkehr Judas aus dem Exil vorausgesetzt. Die

kiimmerlichen Anfange des neuen Juda erwecken den Gedanken, dass mit der

Riickkehr Efraims die messianische Zeit anbrechen werde. Die Verse 31 sa 40

versteht man am besten aus einer Zeit, in der der Wiederaufbau Jerusalems

begonnen hatte (vgl. Zach 2 s). 31 e scheint in Jerusalem der Gottesdienst be-

reits wieder zu bestehen. Auch 30 21 9 weisen in die Zeit nach der Riickkehr.

So lange Juda noch im Exil weilte, musste man selbstverstandlich hoffen, mit

der Riickkehr auch die politische Selbstandigkeit wiederzugewinnen. Es that

nicht Noth, in derWeise von 30 21 davon zu reden. Hier scheint vielmehr die

schmerzliche Enttauschung durchzublicken, dass die persischen Befreier iibrigens

an die Stelle der Chaldaer traten (vgl. Hagg 2 23 Zach 3 4 6 Ezr 9). Stammt

das Stuck somit aus der Zeit des zweiten Tempels, dann wird die Einfiihrung

30 14 von einer noch spateren Hand herriihren. Neben 36 a klingt 30 fur

Jeremia auch wunderlich genug. Man meint einen Spateren zu horen, der

unter den Weissagungen Jeremias ausfiihrliche Heilsverheissungen vermisste. In

der That musste das den Juden schmerzlich sein. Nach LXX sind zu streichen

30 15 22 31 17. Ferner die in LXX gleichfalls fehlenden Verse 30 10 u. Die-

selben sind auch deshalb unpassend, weil sie fiir Jakob eine Zuchtigung an-

kiindigen, von der weiterhin mit keinem Worte die Rede ist. Ebenso sind

302324 anzufechten (= 23 19 20). Die Gottlosen miissten hier anders als Jer

23 19 20 die Heiden sein. Uebrigens gehen die Worte auf eine feme Zukunft,

wahrend sonst in Jer 30 31 das Heil nahe geglaubt wird. - GIESEBRKCHT halt

31 2_6 16_20 27_34 fur eine achtjeremianische Grundlage von c. 30 31 (vgl. bes.

S. 26568 seines Commentars). Aber bei Preisgebung des Restes kann die

Aechtheit dieser Verse m. E. nur mit starken positiven Griinden vertheidigt

werden. Auch glaube ich, dass GIESEBRECHT meine Einwande gegen c

Verse nicht widerlegt hat.
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ein zukiinftiges Volk Jahves hin, das sich in Erkenntniss seiner

Schuld bekehren und treu zu Jahve stehen werde. Wenn er zuerst

erwartete, dass es aus den nach Assyrien deportirten Israeliten,

und spater, dass es aus den mit Jojachin nach Babylonien depor-

tirten Judaern hervorgehen werde, wenn er schliesslich nach der

Zerstorung Jerusalems auch unter den im Lande Gebliebenen

die Neugrundung vorbereiten wollte, so ergab sich das alles

fur ihn aus dem Gang der Dinge. Fest stand ihm aber die

Hauptsache.
Weshalb diese Bekehrung gewiss sei

1

, sagt er nicht; wie sie

bewirkt werden solle, deutet er nur einmal an, wenn er sagt, dass

Jahve den Exilirten ein Herz geben werde, das ihn erkenne (24 7).

Auch beziiglich des Gliickes der Zukunft charakterisirt die Hoff-

nungen Jeremias eine merkwiirdige Zuruckhaltung
2

. In der uns

vorliegenden Gestalt reden seine Zukunftshoffnungen allerdings

davon, dass Babel einst fallen werde (27 7 29 10), die Wieder-

herstellung Judas war ja auch nicht anders denkbar 3
. Aber vor

allem fordert er von den Exulanten die Selbstbescheidung, die

alles der Weisheit Jahves anheimstellt. nlch weiss wohl
?
was fiir

Gedanken ich iiber euch habe, Gedanken des Heils und nicht zum

Bosen, euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben" (29 11). Es soil

iiberhaupt geniigen, dass es fiir Juda eine Zukunft und Hoffnung

giebt, natiirlich eine Zukunft in seinem Lande, als dem selbst-

verstandlichen Boden seines nationalen Lebens. Aber Jeremia sagt

kein Wort von einer glanzenden Machtstellung, die Juda unter den

Volkern einnehmen werde. Er beschrankt sich darauf, dass Jahve

durch den Konig innerhalb Judas das Recht herstellen und ihm

1 Denn sie werden sich zu mir bekehren von ganzem Herzen (24 i vgl.

29 is). Unrichtig ubersetzen EWALD und HITZIG: wann sie sich zu mir be-

kehren u. s. w.
2 Im cod. Alex, fehlt 1 10 das avoixoSofxsIv v.al xaiacpotoostv, man muss

daraus schliessen
,

dass das yitfliS
1

! JTI32
1

? unacht und aus 31 as eingetragen ist.

Jeremia hat danach seine eigentliche Aufgabe nur in der Drohung gesehen.
In der That redet er von der letzten Zukunft wenig. Die c. 32 33 sind wie

c. 27 29 und iiberhaupt wohl alle Erzahlungen des Buches von ihm selbst

nicht aufgezeichnet.
3 Ob Jeremia wirklich 70 Jahre als die Dauer der Strafe in Aussicht

nalini (25 n is 29 10), ist sehr zweifelhaft. 25 12 ist sicher unacht, 25 11 verdach-

tig, c. 29 nicht von Jeremia selbst aufgezeichnet. c. 24, das mit dem c. 29

Erzahlten ungefahr gleichzeitig ist, erwartet Jeremia keiuenfalls, wie 29 10 ge-

sagt wird, dass die Gola Jojachins 70 Jahre in Babel solle. Ezechiel erwartete

eine 40jahrige Dauer des Exils (4e). Man sieht aber nicht ein, weshalb er

unter den Ansatz Jeremias heruntergegangen ware.
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zugleich den anderen Volkern gegenuber zu seinem Rechte verhelfen
werde (23 5 e). Ebenso wenig redet er von einer zukiinftigen Ver-

klarung der Natur des Landes. Ergreifend ist in ihrer Schlichtheit

die prophetische Handlung, die er im Blick auf die Zukunft als

Gefangener im Wachthofe des koniglichen Palastes vor den Augen
der Juden vollzog. Inmitten der belagerten Stadt, deren Schicksal

besiegelt war, und in der Aussicht auf die bevorstehende Depor-
tation kaufte er einen Acker, den ihm ein Vetter aus Anathoth

antrug, und liess den Kaufbrief durch Baruch in die Erde ver-

graben, zur Gewahr dafiir, dass einst wieder ein Volk Jahves in

Judaa ansassig sein werde (32 eff.).

In alledem zeigt sich, dass die Religion bei Jeremia in einem

Masse verinnerlicht ist wie bei keinem seiner Vorganger und

Nachfolger. Aber die Zuversicht, mit der er in die Zukunft blickt,

ist in der personlichen Gewissheit von der Wahrheit der Reli-

gion begriindet, die er im schwersten Kampf mit seinem Volke und

dem eigenen Herzen gewonnen hatte. Da hatte er die Thatsache

der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen in einzigartiger

und vollig originaler Weise erlebt, und daraus ergab sich fiir inn

die Ueberzeugung, dass das Band zwischen Gott und den Menschen

unzerstorbar sei. Das iibertrug er auf das Volk, das allein seinen

Gott kannte.

32. Prophet und Martyrer.

Den kanonischen Propheten standen viele andere gegenuber,

die der Drohung vom Untergang Israels die Verheissung seines Be-

standes und seines Triumphes iiber die Weltmacht entgegenstellten.

Zwischen beiden Theilen bestand bittere Feindschaft, ein iiber das

andere Mai bezeichnen die kanonischen Propheten ihre Gegner als

falsche Propheten und Betruger, wie z. B. Jeremia den Hananja,

dem er zur Strafe fur seine Weissagung vom baldigen Sturz des

chaldaischen Reiches den Tod ankiindigte (Jer 28 vgl. 5 si Sef 3 *).

Ohne Weiteres konnen wir diesem Urtheil der Propheten iiber ihre

Gegner nicht zustimmen. Wenn Hananja den Untergang des

Chaldaerreichs fur die nachste Zukunft ankiindigte, so kann man

kaum bezweifeln, dass er das in gutem Glauben that. Anders als

Jeremia iiber den Hananja urtheilte Micha ben Jimla tiber jene

400 Jahvepropheten, die dem Ahab den Sieg iiber Damaskus ver-

hiessen, wahrend er selbst dem Koriige Niederlage und Tod an-

kiindigte. Micha erklart diesen Widerspruch aber nicht damit, dass

die 400 gelogen batten. Er sagt, Jahve babe sie in diesem Fall

durch den Geist irregefiihrt, urn den Ahab zu verderben. Er must
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ihnen deshalb keine Schuld bei, indirect giebt er zu, dass sie sonst

Wahrheit weissagen (I Reg 22i9ff.)
1

.

Vielmehr stehen in den wahren und falschen Propheten neuer

und alter Glaube einander gegeniiber. Die Prophetic war von

Haus aus die Tragerin der national-religiosen Begeisterung gewesen.

Jahve hatte durch sie den Sieg Israels geweissagt und so lange

Juda bestand, war es nicht leicht, die Aufgabe der Prophetic als

eine vollig gegentheilige zu betrachten. Gegenuber dem drohenden

Untergang steigerte sich die national-religiose Begeisterung vielmehr

zum Fanatismus, der in vielen Fallen von voller subjectiver Auf-

richtigkeit getragen sein musste. Allerdings war der Gegensatz

von wahren und falschen Propheten vielfach auch ein moralischer.

Gegenuber der Predigt, dass Jahve sein Volk um der Gerechtigkeit

willen vernichte, gehorte immerhin eine gewisse Oberflachlichkeit

dazu, dem Volke unter alien Umstanden die Hiilfe Jahves zu ver-

kiinden. Viele Propheten schmeichelten dem Geluste der Masse

und der regierenden Herren, sogar gegen Bezahlung (Mi 3&s
Jes 56 iof.). Die Schwarmerei artete somit auch in bewussten

Betrug und gelegentlich auch in Sittenlosigkeit aus (Jer 23 u 29 23).

Immerhin hing das Urtheil iiber den sittlichen und religib'sen Zu-

stand des Yolkes von der Voraussicht seines Schicksals ab, durch

das Jahve es entweder verdammte oder rechtfertigte, und diese

Voraussicht war nur wenigen A userwahlten gegeben. Fur Habakuk
stand es um des Rechts und der Wahrheit willen fest, dass nicht

Juda, sondern der Chaldaer zu Fall kommen werde.

Aber fur die wahren Vertreter der neuen Prophetic ergab sich,

wie zuerst DUHM betonte, aus ihrem Gegensatz gegen den nationalen

Glauben eine einzigartige personliche Beziehung zu Jahve. Von

jeher wussten sich die Propheten freilich als die Vertreter der Sache

Jahves in Israel, Jahve hatte sie dazu erweckt. Indessen er-

scheint das altere Prophetenthum wesentlich als ein gottliches

Charisma, das schlechthin gegeben ist und das der Prophet ohne

Weiteres zeitlebens ausiibt wie viele andere vor ihm und
neben ihm. Dagegen bedeutet die neue und gegentheilige Auf-

gabe des Amos und seiner Nachfolger fur sie eine individuelle

Sendung.

1 Wie alt der betr. Passus in I Reg 22 ist, ist hierfiir gleichgiiltig. Auch
uach Ez 149 verleitet Jahve die falschen Propheten. Vgl. auch Jer 4 10, wo frei-

lich mit EWALD 1C$l zu sprechen ist. Das Volk redet. Auch Jesaja laugnet
nicht, dass seine Gegner Visionen haben, sie sind nur nicht niichtern genug,
um sie richtig zu deuten (Jes 28 7).
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Amos sagt zu dein Priester Amasia von Bethel, er sei gar kein

Prophet noch auch ein Mitglied der
Prophetenvereine, er sei viel-

inehr ein Schafer und ein Sykomorenziichter, aber Jahve habe ihn
hinter den Schafen weggenommen und ihm geboten, in das Land
Israel zu gehen und gegen Israel zu weissagen. Als man ihn

hinderte, seinen Auftrag zu vollfiihreii, wird er denn auch nach
Juda zuriickgekehrt sein und wieder seine Schafe gehutet haben

(Am 7 12
ff.). Freilich ist jene Aeusserung des Amos dadurch ver-

anlasst, dass der konigliche Priester von Bethel ihn als einen be-

zahlten Volksverfiihrer behaudelt. Dem gegeniiber nennt er sich

mit Stolz einen Mann von ehrlichem Gewerbe, der sein auskomm-
liches Brot hat. Er ist auch weit entfernt, die bisherigen Propheten
zu verachten (2 n 12), und sofern er weissagt, will er auch zu ihneii

gehoren (3 7). Aber sehr merkwiirdig ist es trotzdem, dass er, der

Anfanger einer neuen Prophetic, kein Prophet von Stande ist.

Uebrigens wurde ihm der Untergang Israels erst nach langeren
inneren Kampfen gewiss (7 iff.).

Ho sea erkannte in der Untreue seines Weibes das Bild der

Untreue Israels, und in seinem Verhalten gegen sein Weib musste

er Jahves Verhalten gegen Israel, d. h. zunachst den Bruch zwischeu

Jahve und Israel, vorbilden eine Aufgabe, wie sie eigenartiger

nicht gedacht werden kaim. Seine Reden erscheinen uns dabei fast

wie Monologe; indem er den Schmerz seines Herzens ausspricht,

verkiindet er Jahves Wort. Freilich hatte Jahve ihn bei seiner

Verheirathung ohne Weiteres in seinen Prophetenberuf hineingestellt,

wie er selbst erst von hinten nach erkannte. Ohne es zu abnen,

war er damals einem gottlichen Befehl gefolgt.

In dieser unreflectirten Unmittelbarkeit gleicht Hosea mehr

den alteren Propheten, ganz anders steht es schon mit Jesaja. Er

war von Jahve beauftragt, das Volk zu verstocken, es gegen die

Wahrheit taub, blind und stumpf zu machen, damit es dem Gericht

ja nicht entginge. Aber weiterhin erblickte er seine Aufgabe auch

darin, den gottlichen Willen in Juda positiv zur Geltung zu bringen,

und lange Zeit beobachtete Juda der Welt gegenuber die Haltung,

die Jesaja ihm vorschrieb. Als ware er der wahre Regent in

Juda gewesen, beschied er die Gesandten fremder Volker, die

Juda zu gemeinsamem Aufstande gegen Assur aufriefen
1
,
und zu-

gleich bedrohte er die Weltmacht mit dem Untergang, falls sie

1

Vgl. WELLHAUSEN, Skizzeu I 60 und iibrigens Jer 27 iff. Jereraia thut

das, well er geradezu Prophet fur Volker und Konigreiche 1st (Jer 1 10).
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das friedliche Juda und mit ihm den Heiligen Israels antasten

wollte. Als Juda sich endlich der gottlichen Fiihrung entzog, und

den Kampf mit Assur freventlich unternahm, erneuerte er aufs

scharfste die friihere Gerichtsdrohung, aber zugleich kiindete er

die schliessliche Niederlage Assurs und die Rettung Jerusalems an,

und wirklich rettete er durch sein Wort das Reich aus der ausser-

sten Noth.

Er schildert die Stunde, in der er seinen Beruf am Throne

Jahves empfing. In hochster Konigsherrlichkeit war Jahve ihm er-

schienen, vor seinen Ohren hatte er nach einem Diener gefragt, den

er zu ndiesem Volke da" senden konne, da hatte Jesaja sich er-

boten zu gehen
1

,
nachdem seine Lippen gereinigt waren, um das

heilige "Wort Jahves zu verkiinden. Wie ein Konig erscheint ihm

Jahve, aber wie ein Konig ercheint uns auch sein Prophet. Denn

mit dem hochsten Selbstbewusstsein verbindet sich bei Jesaja die

grosste Umsicht und die vielseitigste Thatigkeit, sein ganzes Leben

und sein ganzes Haus gehorte seinem prophetischen Beruf. Wie die

Kinder Hoseas trugen seine Kinder Namen, die die Schlagworte seiner

Predigt ausdriickten, sein Weib nannte er Prophetin. Fand die Predigt

keinen Glauben, so schrieb er ihre Schlagworte auf Tafeln, die er

offentlich ausstellte, er zeigte sich in der Tracht eines Kriegsgefan-

genen, um das Schicksal der gegen Assur kampfenden Aegypter und

Aethiopen vorzubilden, dem Ahaz bot er ein Zeichen an, das die

Wahrheit seiner Verheissung gewahrleisten sollte. Sein Mass hatte

dieser Eifer an der Selbstbeherrschung, die er in der vollendeten

Kunst seiner pathetischen Rede zu bewusstem Ausdruck brachte. Er
wusste sich aber auch mit seinen Kindern als Vorzeichen und Biirg-

schaft der herrlicheu Zukunft, die Jahve schaffen wollte, und mit

seinen Jiingern war vor allem er selbst der Anfanger des zukiinftigen

Volkes Jahves, indem er personlich seine religiose Grundforderung
erfiillte und inmitten des gottlosen und verlorenen Volkes der Gegen-
wart den Glauben an die Zukunft bewahrte: Ich aber harre auf

Jahve und hoffe auf ihn. Der personliche Glaube, mit dem er sich

tiber sein unglaubiges Volk erhob, gab seinem Selbstbewusstsein

jenen koniglichen Charakter.

Jeremias Haltung ist keine konigliche wie die Jesajas. Die

Gelassenheit, mit der er den Untergang Jerusalems erlebte, hatte

er in langen und schweren Kampfen errungen, die er mit seinem

1

Aelter, aber auch nicht sehr alt, ist die Meinung, dass Jahve dem natio-

nalen Helden seine Aufgabe antragen und dieser sie iibernehmen musste (Ex 3 4
Jdc 6; vgl. oben S. 17 f. 61 f.).
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Volke und mit dem eigenen Herzen zu bestehen hatte. Jahrzehnte

lang hatte er den Untergang vorausgesehen, imuier wieder musste

er ihn ankiindigen, bis er endlich eintrat. Die Erfiillung dieser

Aufgabe machte sein Leben zu einem tief ungliicklichen, es war eine

lange Kette von Leiden, die auch mit der Zerstorung Jerusalems
'

noch kein Ende fanden. Seine Weissagung verfeindete ihn mit

seinem ganzen Volke, mit Hohn und Spott wurde er iiberschiittet,

als Hochverrather und Gotteslasterer war er einer wuthenden Ver-

folgung ausgesetzt. Sobald er mit der Ankiindigung vom Untergang

des Tempels hervortrat, forderte das Volk seinen Tod, und von da

an gerieth sein Leben wiederholt in die ausserste Gefahr. Wohl

hatte er einige machtige Gonner, die gelegentlich fiir ihn eintraten,

und die Grb'sse seiner Personlichkeit erzwang ihm immerdar eine

gewisse Anerkennung, bei dem Konige Sedekia blieb er bis zuletzt

in hohem Ansehen. Aber das hinderte nicht, dass er ins Gefang-

niss geworfen wurde, zuletzt entging er nur durch die Gunst ernes

athiopischen Eunuchen dem elendesten Tode. Vollig vereinsamt stand

er im Volke da 1

,
alle Lebensfreude, Hauslichkeit und Freundschaft

waren ihm versagt. Er sollte in seinem Verhalten gegen die Menschen

die Erbarmungslosigkeit Jahves gegen sein Volk vorbilden, aber zu-

gleich musste er sie selbst im voraus tragen. Jahve hatte ihm ver-

boten zu heirathen, weil bald alle Vater und Mutter und Kinder in

Jerusalem von Schwert und Hunger und Pest hingerafft werden sollten.

Er durfte in kein Trauerhaus gehen, weil man in Zukunft die un-

zahligen Leichen des Volkes nicht beklagen wurde, und er durfte an

keiner Freude theilnehmen, weil alle Freude demnachst ein Ende nahm.

Vollig erfolglos erschien ferner seine Lebensarbeit. Obwohl

ihm der Untergang Jerusalems friih gewiss geworden war, hatte er

sich immerfort urn die Besserung des Volkes bemiiht. Er suchte

die Katastrophe auch hinauszuschieben, indem er unausgesetzt zur

Besonnenheit mahnte. Aber nur gelegentlich drang er damit durch

(Jer 27 28). Nach dem Fall der Hauptstadt wollte er emen Theil

des Volkes im Lande festhalten, urn auch dort fur eine bessere Zu-

kunft einen Grund zu legen, aber auch diese Bemuhungen wurden

vereitelt Die gottlose Menge wollte seinen Drohungen nicht glauben,

aber in rohem Aberglauben schleppte sie ihn selbst mit sich nacb

Aegypten und dort wird er in hohem Alter gestorben sein, fern voi

seinem verwiisteten Vaterlande und inmitten von Landdeuten, <3

ausserlich und innerlich verloren waren.

Vgl. freilich D-K-W 5 sowie 26 8of. und ausserdem den Sefauja.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte.
2. Anfl. 17
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Unter alledem hat das zartfiihlende Gemiith Jeremias schwer

gelitten, schwerer noch als in gleicher Lage der ihm ahnlich ge-

artete Hosea. Der Unterschied 1st vor allern, dass die iibrigens

viel langer wahrenden Leiden Jeremias fur ihn selbst Gegenstand

der Reflexion werden. Er hat seinem Volke nicht gleichmiithig

das Urtheil gesprochen. Mit ausserster Scharfe sprach er freilich

seine Drohung aus, wenn Jahve es eben von ihm forderte, aber zugleich

empfand er das tiefste Mitleid mit dem Volke, das er so bedrohen

musste. Er hat nicht Thranen genug finden konnen, um sein Un-

gliick zu beweinen l
. Es stand ihm fest, dass die wahren Propheten

von jeher Unheil geweissagt batten (28 s
9), es war ihm aber ebenso

selbstverstandlich, dass der wahre Prophet das Volk von der Siinde

abzubringen ringt (23 22) und es zugleich fiirbittend bei Jahve ver-

tritt (27 is),
wie er selbst es immerfort versucht hatte.

Einzigartig ist das Zwiegesprach, das er zur Zeit einer Diirre

als Fiirbitter des Volkes mit Jahve fiihrte. Das Yolk fleht im

Temp el um Regen und Jeremia bittet mit ihm, gern liehe er ihm

seine Gebetsgedanken. Es soil wissen, dass es um seiner Siinden

willen leidet, aber kann Jahve denn nicht um seiner Ehre willen,

die an dies Yolk gekniipft ist, vergeben? nDu Hoffnung Israels,

sein Setter in der Noth, warum willst du sein wie ein Fremdling
in diesem Lande, wie ein Wanderer, der nur zum Uebernachten

einkehrt? Warum willst du sein wie ein iiberwaltigter Mann, wie

ein Held, der nicht zu helfen vermag, der du doch in unserer Mitte

wohnst und dessen Name iiber uns genannt wird, verlass uns nicht!"

Aber Jahve erwidert, dass Yolk babe es einmal so gewollt und

die Strafe sei unausbleiblich. Deshalb verbietet er dem Propheten
die Fiirbitte, viel Schlimmeres steht ja noch bevor. Weiter halt

Jeremia dem Jahve vor, dass die Propheten dem Yolke das Gegen-
theil verkiinden und von lauter Gliick und Heil weissagen. Jahve

entgegnet, dass diese Propheten Liigner sind, dass das Unheil viel-

mehr unfehlbar kommt. Jeremia soil nur das kiinftige Yerderben

ankiindigen, das Jahve seinen Augen enthiillt hat, und der Prophet
muss beginnen: ^Meine Augen fliessen von Thranen bei Tag und
bei Nacht und sollen nimmer damit aufhoren, denn in schwerem
Sturz bricht zusammen die Jungfrau die Tochter mein Yolk mit

ganz unheilbarer Wunde. Gehe ich hinaus aufs Feld, siehe da sind

vom Schwert Erschlagene, gehe ich in die Stadt, siehe da sind vor

Hunger Yerschmachtete, ja Prophet und Priester sind fortgewandert

1 4 3 ff. 8ff. 9iff. 13 1? 14 n.
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in ein Land, das sie nicht kennen." Aber aus dieser Drohung
fallt Jeremia wieder in die Furbitte zuriick. Es ist ihm unfasslich,
dass Jahve sein Volk verwerfen will und alle Hoffnung auf Rettung
zu nichte werden soil. nWir erkennen, o Jahve, unseren Frevel,
die Schuld unserer Vater, dass wir an dir gesiindigt haben. Ver-
wirf nicht urn deines Namens willen, mache nicht zu Schanden
deinen herrlichen Thron, sei eingedenk deines Bundes mit uns,
brich ihn nicht! Giebt es denn unter den Gotzen der Heiden

solche, die Regen geben konnen, oder giebt der Himmel selbst den

Regen? Bist du es nicht allein Jahve, unser Gott, und wir hoffen

auf dich, denn du hast dies alles gemacht!" Aber die Antwort
lautet: rwenn Mose und Samuel vor mir standen, so hatte ich

doch kein Herz zu diesem Volke, treibe sie hinaus von mir, dass sie

gehen. Und wenn sie zu dir sagen: wohin sollen wir gehen, so

sprich zu ihnen: wer fiir die Seuche bestimmt ist, zur Seuche, und

wer fiir das Schwert, zum Schwert, und wer fiir den Hungertod,
zum Hungertod, und wer fiir die Gefangenschaft, zur Gefangenschaft"

(14 i-15 9) !.

Die Furbitte, die der Prophet bei Jahve versucht, und der

Aufruf zur Bekehrung, den er an das Volk richtet, machen die

Mittlerstellung aus, die er zwischen Gott und Volk einnimmt und

die auch Jeremia einnehmen mochte. Aber in Wahrheit sind Fur-

bitte und Aufruf zur Bekehrung
2 bei ihm wie bei Amos nur noch

der Widerstand, den seine menschliche Empfindung gegen die Ge-

wissheit des Untergangs versucht. Denn die Furbitte wird von

Jahve allemal zuriickgewiesen und ebenso wird die Unmoglichkeit

der Bekehrung dem Propheten gewiss. Die vollige Verderbtheit

des Volkes macht Jahve ihm offenbar, indem er ihm die hinter-

listige Verfolgung aufdeckt, mit der seine nachsten Landsleute ihm

nachstellen (11 is). Ueberhaupt aber appellirt Jahve an Jeremias

eigenes Urtheil. nSchweift durch die Strassen Jerusalems und sehet

und erkennet, und suchet auf seinen Platzen, ob ihr findet, ob da

Einer ist, der das Rechte thut und nach Treue trachtet, so will

ich der Stadt verzeihen!" So klagt Jahve das Volk an, und der

Prophet muss ihm Recht geben. Jahve, deine Augen sehen fur-

wahr recht! Du schlugst sie, sie fiihlten es nicht, du vertilgtest

sie, sie wollten keine Zucht annehmen, sie machten ihre Angesichter

1 Alles das spielt der Hauptsache nach im Herzen des Propheten. Ala

ausserer Vorgang ist nur festzuhalten, dass Jeremia das Volk aus dem Tempel

weist.

2 4s 6s 13 is 181112 22sff.

17*
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barter als Fels, sie wollten sich nicht bekehren." Es giebt keine

Entschuldigung mehr fur das Volk. wlch dachte", sagt der Prophet

welter, nfurwahr geringe Leute sind es, sie sind thoricht, weil sie

den Weg Jahves, die Weise ihres Gottes, nicht kennen. Ich will

einmal zu den Grossen gehen und mit ihnen reden, denn die kennen

den Weg Jahves, die "Weise ihres Gottes fiirwahr, die haben

allzumal das Joch zerbrochen, die Stricke zerrissen" (5 19). So

wird das Verdammungsurtheil Jahves zu einem sittlichen Urtheil

des Propheten, die Offenbarung zu seiner personlichen Ueber-

zeugung. Jeremia hatte nicht nur angesichts der drohenden Ge-

fahr den Untergang geweissagt, er weissagte ihn auch zur Zeit

Josias in Einsicht in das wahre Wesen der damaligen Bekehrung
und das Auftreten der Chaldaer bestatigte nur seine Erwartungen.

Er ware gern in die Wiiste hinaus geflohen, es schien ihm unertrag-

lich, unter diesem Volke zu weilen (9 iff.).

Weil die Offenbarung bei Jeremia zur personlichen Ueber-

zeugung des Propheten wird 1

,
erhebt sich auch das prophetische

Selbstbewusstsein bei ihm zur hochsten Hohe. Er fiihlt sich als

den Trager der allmachtigen Wahrheit, die die ganze bestehende Welt

als eine Welt der Luge in Stiicke schlagt. In diesem Bewusstsein

ist es ihm unbegreiflich, wie man den Unterschied zwischen ihm

und den falschen Propheten verkennen kann. nDer Prophet, bei

dem ein Traum ist, erzahle seinen Traum und der, bei dem mein

Wort ist, rede in Wahrhaftigkeit mein Wort! Was hat die Spreu
mit dem Korn gemein, spricht Jahve! Fiirwahr also ist mein Wort,

spricht Jahve, wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zer-

schmettert" (23 as 29 vgl. 5 u). Ihn, den unmiindigen Knaben, hatte

Jahve gesetzt fiber die Volker und fiber die Konigreiche. Ja vor

seiner Geburt war er zu diesem Berufe von Jahve pradestinirt.

nEhe ich dich im Mutterleibe bildete, kannte ich dich und ehe du
aus dem Schosse hervorgingst, habe ich dich geheiligt, zum Pro-

pheten fur die Volker dich bestimmt" (1 sff.).

Aber noch von einer anderen Seite gerieth Jeremia in die

grosste innere Noth. Seine Weissagung verfeindete ihn mit seinem

ganzen Volke, mit den Freunden und Angehorigen und das empfand

1 Auch menschlicher und gottlicher Affect gehen bei Jeremia in einzig-

artiger Weise ineinander iiber. 6 n : Ich bin voll vom Grimme Jahves und
kann ihn nicht mehr an mich halten, ich will ihn ausschiitten (LXX) iiber die

Kinder auf der Gasse u. s. w.
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er aufs bitterste als natiirlicher Mensch und als Glied seines Volkes.
Es war ihm schrecklich, dass er vom Grimme Jahves erfiillt nie im
Kreise der Frohlichen sitzen durfte, ihn peinigte das Gelachter und
der Hohn, mit dem man ihm uberall begegnete, ihn angstigte die
Tiicke der Verfolger, die ihn bei jedem Wort belauerten, ihn
schauderte vor der immer neuen Todesgefahr. Aber schrecklich
war ihm das alles namentlich insofern, als er Prophet war. Er
war kein Martyrer im Sinne des Neuen Testaments, er

meinte nicht durch seinen Tod siegen zu konnen 1
. Mit ihm selbst

schien ihm die Wahrheit zu fallen, die er allein vertrat. Des-

halb meinte er auch selbst die Wahrheit nicht festhalten zu konnen,
wenn er im Kampfe fur sie den Feinden erlage. Untergehend
wiirde er zu Schanden werden vor seinem Volke und vor sich selbst

als einer, der sein Leben an eine Illusion gesetzt hatte. Er for-

derte, dass Jahve zwischen ihm und seinen Feinden richte. Jahve

wusste es, dass ihn nach dem Unheil, dass er verkiindigen musste,

nicht verlangt hatte, dass er fiirbittend bestandig fur sein Volk ein-

getreten war. Konnte Jahve es dulden, das er immerfort im

tiefsten Ungliick lebte und so um Jahves willen Schmach litt,

wahrend es seinen gottlosen Verfolgern wohl ging und ihr Gliick

bestandig wuchs? Hatte nicht Jahve selbst ihn in diese Lage ge-

bracht? Hielt Jahve ihn nicht auch in ihr fest? Zuweilen wollte

er das Wort Jahves lieber verschweigen, aber dann wurde ihm zu

Muthe, als ob das Wort in seinem Innern zu Feuer wiirde, er

konnte damit nicht zuriickhalten. Er hatte sich iiberhaupt nicht

zum Prophetenamt gedrangt, Jahve hatte ihn verlockt und er hatte

sich verlocken lassen, Jahve ergriff ihn und iiberwaltigte ihn. Als

das Wort Jahves zuerst an ihn kam, da war es trotz seines furcht-

baren Inhalts ihm wie eine siisse Frucht erschienen, Freude und

Wonne dunkte es ihn, im Dienste Jahve Zebaoths, d. h. im Dienste

der Wahrheit, zu stehen. Aber nun endloses Leid und immer-

wahrende Angst vor dem schrecklichsten Untergang! Der Dienst

Jahves hatte ihn von seinem Volke losgerissen und damit seinem

Leben alles genommen, was ihm sonst Inhalt und Werth gab, ja er

hatte alles, was ihm die Welt ausmachte, zu todtlicher Feindschaft

gegen ihn aufgerufen und immer wieder nahm es den Anschein, als

ob Jahve ihn ihrer Wuth preisgeben wollte.

1 Die alttestamentlichen Propheten fliehen schliesslich vor derVerfolgung,

auch Elia und Jeremia thun das. Amos weicht ebenfalls vor derDrohung d.

Priesters Amasja, Jeremia rettet den Konig und sich einmal durch e:

luge (Jer 38 24ff.).
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Schwerlich hat vor Jeremia ein Mensch erlitten, was er litt.

Leidenschaftlich hat er seine Feinde verflucht, es kamen aber auch

Augenblicke iiber ihn, wo er verzagte, wo er in rasender Ver-

zweiflung die Stunde seiner Geburt verwunschte. Aber er fand

doch einen Halt in der Zuversicht, dass die Treue gegen die

"Wahrheit iiber alle Feindschaft der Welt siegen musse. Der

Prophet Jahves musste Recht behalten und in der Erfiillung seiner

Weissagung die grimmigste Rache an seinen Verfolgern erleben.

nWenn du dich zu mir bekehrst und ich dich zu mir bekehre, so

dass du mir dienst, wenn du Gold aus Schlacken ziehst und mein

Mund bist dann sollen deine Feinde zu dir kommen, aber du

nicht zu ihnen. Ich mache dich fiir dies Yolk zu einer hohen

ehernen Mauer und wenn sie gegen dich kampfen, so sollen sie

nicht siegen. Denn bei dir bin ich, dir zu helfen, ich errette dich

aus der Hand der Bosen und erlose dich aus der Faust der Tyrannen"

(15 19 ff.)
1

. Dies Vertrauen, zu dem Jeremia sich erhob, forderte

aber auch sein Gott von ihm, gerade so, wie Jesajas Gott es von

Juda forderte. Er durfte sich nicht fiirchten. ^Verzage nicht vor

ihnen, sagt Jahve zu ihm, damit ich dich nicht vor ihnen verzagen

inache" (1 17)! Mit unerschrockenem Muth hat Jeremia zuletzt

auch der Gefahr getrotzt, er wagte es, bei der letzten Belagerung
Jerusalems das Volk zum Ueberlaufen aufzufordern

,
und bedrohte

Jeden mit dem Tode, der in der Stadt bliebe (21 sf.).

Die unmittelbare Selbstgewissheit, mit der Amos und Hosea

das Wort Jahves verkiindet batten, fallt bei Jeremia dahin 2
. Wie

er wohl wusste, kam es nicht nur darauf an, dass er sich einmal

in Jahves Dienst gestellt hatte, sondern auch darauf, dass er ihm

immerfort treu blieb. Er war sich bewusst, in der Verzweiflung

banger Stunden von ihm abgewichen zu sein. Aber Jahve, der ihn

einst uberredet und iiberwaltigt hatte, hielt ihn nun auch fest, er

konnte nicht von ihm los. Wenn er sich zu Jahve bekehrte, dann

bekehrte zugleich auch Jahve ihn. Diese Antinomie von Wollen
und Mtissen wird von Jeremia empfunden und ausgesprochen,
aber auch ihre Losung war ihm klar. Was ihn bei Jahve festhielt, war
die gottliche Wahrheit, die sich an seinem Herzen als unwider-

stehliche Macht bewies. Die Gewissheit, ihr zu dienen, gab ihm
Muth und Gelassenheit. Denn ihren Stachel batten die Leiden des

Propheten am Ende doch nur darin, dass sie die Wahrheit in Frage
stellten, aber die Wahrheit musste zuletzt siegen, im Untergang

1

Vgl. iiberhaupt 11 18-12 e 15 10 si 17 u-is 18 is-zs 20 7-is.
*
Vgl. auch schon Jes 811.
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seiner Feinde sollte Jeremia es erleben. Der Ausgang hat diese
Zuversicht Jeremias gerechtfertigt.

Von hier aus 1st aber auch das ruhige Vertrauen verstandlich,
mit dem er von der Zukunft Judas redet. Unlosbar wie die Be-

ziehung zwischen Jahve und seinem Propheten, war iiberhaupt
die zwischen Jahve und den Menschen. Deshalb musste ein neues
Volk Jahve s aus dem jetzt untergehenden erstehen. Die Folgezeit
hat auch empfimden, was Jeremias Leiden und Kampfen fur den
Bestand der Religion bedeutet hatte, er wurde fur sie zum Typus
des wahren Israel, das iiber die feindliche Welt triumphiren sollte.

Inzwischen ergab sich fur Jeremia aus dem Bewusstsein, allein

die Wahrheit zu vertreten und fur sie zu leiden, ein personliches

Verhaltniss zu Jahve, wie es vor ihm Niemand hatte. Zum ersten

Mai fasste hier der einzelne Mensch zu Gott das Vertrauen, dass er

ihn unter alien Umstanden der Welt gegeniiber vertheidigen werde

und miisse. Hier liegt in der That der Anfang der personlichen

Frommigkeit, im A. T. entstand sie aus der hochsten Vollendung
der prophetischen Religion. Jeremia redet davon freilich nicht, er

ahnte es hochstens, indem er seine Zwiegesprache mit Jahve aufschrieb.

Aber wahrhaft fortgelebt hat die prophetische Religion allein in einem

religiosen Individualismus, der in einem kleinen Kreise der jiidischen

Gemeinde seine Stelle fand. Obwohl Jeremias Lage eine ausser-

ordentliche war und nur aus ihr seine personliche Beziehung zu Jahve

sich ergab, dennoch hat er einzelnen Auserwahlten den Zugang er-

oifnet, bei denen seine Lage nur im Kleinen wiederkehrte.

Schliesslich ist auch die Form, in der Jeremia mit Jahve ver-

kehrte, von hochster Bedeutung. Auch er hatte noch Visionen und

er legte grosses Gewicht darauf. Gegeniiber seinen Gegnern, die

sich auf ihre Traume beriefen, wusste er sich als der Mann, der in

Jahves geheimem Rath gestanden und seine Beschliisse gesehen und

gehort hatte (23 is 25)
l

. Dennoch tritt diese gewaltsame Form der

Offenbarung bei ihm hinter dem Gebetsverkehr zuriick, in dem

er mit Jahve stand. Die gottliche Erleuchtung war auch Antwort

auf die Fragen des Gebets, die sich freilich nicht immer sofort

einstellte (15 wff. vgl. 23 35 37 32 ie 26 33 2 s 42 4 7)*. Gewiss hatten

1 An ersterer Stelle heisst es (nach LXX): Denn wer hat im Rathe Jahves

gestanden und gesehen, wer hat zugehort und vernommen! Vgl. sonst luff.

4 24 14 is 24 if.

* Noch anders heisst es dagegen Jes 50 4: alle Morgen weckt <

Ohr, dass ich hore wie ein Jiinger. Die alteren Seher suchten wie spat

durch Fasten die Offenbarung zu erlangen (Ex 34 as).
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die Propheten sich schon friiher in dieser "Weise um Erlangung der

Offenbarung bemuht, Habakuks Buch ist nichts als ein Zwiegesprach

zwischen Jahve und dem Propheten. Aber Jeremia betet in einzig-

artiger Weise in seiner personlichen Sache 1
. An der Rettung seiner

Person und der Beschamung und Vernichtung seiner Feinde, d. h.

an dem, menschlich geredet, sehr ungewissen Schicksal des Einzel-

nen, sollte sichs zeigen, ob der Glaube Wahrheit war. Von jeher

hatte der Einzelne sowohl wie auch das Volk zu Jahve um mancherlei

Dinge gefleht, die wie der Kindersegen und der Regen in kernes

Menschen Macht lagen. Aber die Bitten der Einzelnen hatte

Jahve iiberhaupt nicht zu erfiillen brauchen, und wenn er Israels

Gebete zeitweilig nicht erhort hatte
,
so war er doch Israels Gott

geblieben, weil er Israel zuletzt immer wieder zu helfen schien.

Hier dagegen ist sein Verhaltniss zu Isjael dahingefallen ,
er steht

nur noch zu diesem einzelnen Menschen, dem Jeremia, in Beziehung
und dieser muss in seiner ausserordentlichen Lage seine Rettung
und Erhaltung fordern, als den unentbehrlichen Erweis des Glaubens
- fur sich selbst und nicht weniger um seiner Feinde willen. So-

fern aber das Gebet (und wir konnen wahres Gebet ohne dies Moment

gar nicht denken) das Ringen des Glaubens um seine Wahrheit ist,

stammt es eben von Jeremia. Das Herz des Einzelnen hat dies

Gebet gefunden und fur alle Folgezeit gefunden. Denn wie Jeremia

so hat nach ihm die jiidische Gemeinde im Gebet der Wirklich-

keit ihres Gottes und der Thatsachlichkeit ihres Gnadenstandes

gewiss zu werden gelernt, was beides durch ihre ausseren Erlebnisse

immer von neuem in Frage gestellt wurde. Ihre Abhaugigkeit von

Jeremia ist aber auch daraus deutlich, dass die Psalmen sich in so

hohem Masse an die Worte Jeremias anschliessen und das Leiden

der Gemeinde bildlich an den Leiden des Propheten illustriren.

1

Vgl. besonders 15 1021 20 7 is.
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Dritter Theil.

Die Religion des alteren Judenthums,

I. Die Entstehung des Gesetzes.

33. Die Eigenart Judas.

Mit der Zerstorung Samarias im Jahre 722 verschwindet das

Volk Israel aus der Religionsgeschichte wie aus der politischen.

Die israelitischen Exulanten, die von den Assyrern jenseits des

Tigris angesiedelt wurden, sind dort verschollen und im Heidenthum

untergegangen. Ebenso hat sich das im Lande gebliebene Volk,

soweit es sich nicht an Juda anschloss (vgl. schon Jer 35 41 5) oder

in den bedeutungslosen Samaritern wieder auftauchte, in anderen

Volkern verloren 1
. Nachdem aber auch Jerusalem im Jahre 586

von Nebukadnezar zerstort war, bildete sich unter den judaischen

Exulanten in Babylonien die judische Gemeinde. Offenbar konnte

die israelitische Religion zur Zeit, wo Samaria fiel, ohne Staat und

Reich noch nicht bestehen, wohl aber war das beim Dntergang des

Reiches Juda der Fall 2
. Zur Entstehung des Judenthums geniigte

es nicht, dass Amos und Hosea den Untergang Israels weissagten.

Es kam auch darauf an, dass wenigstens ein Theil des alten Volkes

zunachst noch erhalten blieb und der vollige Untergang erst erfolgte,

als man in mehr als einer Hinsicht auf ihn vorbereitet war. In der

1 Die Hoffnung auf die Ruckkehr der Israeliten aus dem Exil findet sich

zuerst bei Jeremia (3 nff.) und Ezechiel (vgl. bes. 37uff.) und sodann in nach-

exilischen Zusatzen der iibrigen Prophetenbiicher (Jes 11 iiff. Jer 31 s ti Hos

2 1-3 Am 9 sff. Mi 2 12 f. vgl. Ps 80 2 a). Uebrigens nahmen die Judaer schon

bei der Zerstorung Samarias die Namen Israel und Jakob fur sich in Anspruch

(s. o. S. 225). Zach 9 10 is 10 i scheint sogar Ephraim fiir Juda zu stehen. In

dem wahrscheinlich makkabaischen 68. Psalm bedeuten Zebulon und Naphthali

die galilaischen Juden (v. 2s). Ueberhaupt identificirte man in spaterer Zeit die

Diaspora mit den zehn Stammen.
2
Vgl. WELLHAUSEN, Israel. Geschichte

8 S. 144
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Zwischenzeit war in Juda eine kleine Gemeinde entstanden, die

in ihrer Weise dem prophetischen Glauben anhing. Hier begann

schon vor der Zerstorung Jerusalems die Umbildung, in der dieser

Glaube zur Religion der judischen Gemeinde wurde. An Sefanja,

Nahum und Habakuk ist das deutlich. Zugleich entstanden aber

auch schon vor der Zerstorung Jerusalems in gewissem Masse die

ausseren Formen des Judenthums: das Gesetz und vor allem der

gesetzliche Gottesdienst und die gesetzliche Sitte. Der langere Be-

stand des Reiches Juda war also von grosster Bedeutung fiir die

Religion, der neue Lebenskeim, der sich in dem absterbenden Volks-

korper bildete, bedurfte zu seiner Erstarkung der einstweiligen

Erhaltung Judas. Merkwiirdig ist, dass hierbei die Prophetic selbst

der beste Halt fiir das Reich Juda war. Sie, die immer wieder den

Untergang der Reiche Israel und Juda weissagte, erscheint in Jesaja

zugleich als die Retterin Judas.

Das Ausscheiden Israels aus der Religionsgeschichte erscheint

uns als eine tragische Thatsache, wie die Geschichte sie freilich

ofter zu verzeichnen hat. Juda, das bis zur Zerstorung Samarias

auch fiir die Religion viel weniger bedeutet hatte, trat an Israels

Stelle und in sein geistiges Erbe. Die Juden, die das Mass alles

Geschehens, wenigstens das Mass alles Ungliicks, in einer offenbaren

Gerechtigkeit Jahves erkannt haben wollten, fanden in der Geschichte

Israels die zureichende Schuld, die durch den volligen Untergang
Israels gestraft wurde. Israel erschien ihnen als schismatisch, weil

es sich urn das allein wahre Heiligthum, den Tempel von Jerusalem,

nicht gekiimmert hatte, und als abgottisch, weil es den Jahve unter

dem Stiersymbol verehrte. In Wahrheit stand es in beider Hinsicht

in Juda ebenso wie in Israel. Bis auf Hizkia gab es auch in Juda

Jahvebilder und bis auf Josia, ja sogar bis zur Zerstorung Jeru-

salems, verehrten auch die Judaer den Jahve auf den Bamoth.

Der Synkretismus der Judaer ging im 7. Jahrhundert sogar weit

iiber den der Israeliten hinaus. Selbst die jiidische Geschichts-

betrachtung hat diese Thatsachen anerkannt, sie erklart auch den

Untergang des Reiches Juda aus dem Hohendienst und Gotzendienst

der Vater. Aber zugleich sucht sie die Wiederherstellung Judas
in Gestalt der judischen Gemeinde aus der friiheren Vergangenheit
Judas zu begriinden. In Jerusalem war nach jiidischer Meinung
von jeher das allein wahre Heiligthum gewesen, ohne das die Juden
den Bestand der Religion nicht denken konnten, und einigermassen
sollte auch die wahre Religion, wie sie sie verstanden, in Juda
immer bestanden haben. Wahrend die Konige von Israel sammtlich
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gottlos waren, batten David, Hizkia und Josia dem Willen Jahves

ganz und gar entsprochen und auch sonst waren manche Konige
von Juda fromm gewesen, wenn sie auch die Hohen duldeten.

Freilich hatte es auch hier an gottlosen Konigen nicht gefehlt, aber

um Davids willen batte Jahve lange Geduld gehabt
l

,
bis auch Juda

wegen der Siinde Manasses unterging. Um seines Namens willen

und um Davids willen batte er Jerusalem vor Sanherib gerettet
2
,

und dem David hatte er zum Lohn fur seine Frommigkeit den

ewigen Bestand seines Hauses verheissen. Aber damit ist die That-

sache, dass die Religion spater allein hi der jiidischen Gemeinde

fortlebte, einfach antedatirt und in vb'lliger Verkebrung der geschicht-

lichen Wahrheit fiir Juda die ganze Yergangenheit der Religion in

Anspruch genommen. Man konnte darin eine grosse Undankbar-

keit und schlimme Geschichtsfalschung sehen, wenn fur die Juden

die Moglichkeit geschichtlicher Einsicht bestanden hatte. Denn der

Tempel von Jerusalem hat erst durch den Untergang des Reiches

Israel seine einzigartige religiose Bedeutung gewonnen, Elia hat ihn

ebenso ignorirt wie das Yolk, dem er gegeniibertrat, und die Frommig-

keit Davids beruht in der den Juden gelaufigen Auffassung auf

spaterer Idealisirung. Yielmehr war Israel bis zum Auftreten der

neuen Propheten der wahre Herd der Jahvereligion gewesen (s. o.

S. 57 ff.)-

Immerhin war Juda nicht nur der geistige Erbe Israels. Die

Wahrheit, dass es keine Yererbung geistiger Gliter giebt, die nicht

zugleich eine Neuschopfung und Mehrung derselben ware, trifft in

vollem Masse hier zu. Den Judaern gehort mit Hoseas Ausnahme

die Prophetic seit Amos, und einigermassen will auch das vor-

prophetische Juda als der geschichtliche Boden betrachtet sein,

auf dem diese Prophetie erwuchs. Sofern aber mit ihr etwas

durchaus Neues in die alttestamentliche Geschichte eintritt, war in

Juda ein Boden gegeben, auf dem der prophetische Glaube Wurzel

fassen konnte. Israel wurde von dem Anprall der Assyrer friiher

getroffen als das sudlicher gelegene Juda. Ueberdies aber war

Israel verlebter und entarteter, als Juda damals schon war. Wahrend

Israel den langen und furchtbaren Kampf mit Damaskus zu bestehen

hatte, blieb Juda verhaltnissmassig unbehelligt. Wahrend in Israel

eine Revolution der anderen folgte und kein Konigshaus Bestand

hatte, hielt Juda am Hause Davids fest. Es bildete sich hier ein

1 I Keg 11 13 32 15 4 II Reg 8 19.

2 II Reg 19 34 20 e.
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Legitimitatsprincip aus, das fiir die inneren Verhaltnisse Judas

segensreich war. Das Leben war in Juda auch einfacher, schon

weil das Land viel ariner war. "Wichtig war auch, dass Juda so

viel kleiner war als Israel. Nur auf geistigem, d. h. auf religiosem

Gebiet wurde es Ephraims Erbe, politisch konnte es menials den

Platz Ephraims ausfiillen, seit dem Erscheinen der Assyrer war es

mit der friiheren nationalen Herrlichkeit fiir immer vorbei. Aber

die neue Prophetic kam im Grunde auf eine Loslosung der Religion

vom politisch-nationalen Leben hinaus und ihr Glaube konnte in

Juda um so leichter Eingang finden, als Juda seit Davids und

Salomos Tagen politisch wenig bedeutet hatte.

34. Hizkia und Manasse.

In der "Weissagung vom Untergange sahen die Propheten ihre

nachste und wichtigste Aufgabe, aus dieser Weissagung ergab sich

fiir sie die absolute Verdammung des gegenwartigen Volkes und irn

Gegensatz zu ihm stellten sie ein Ideal des wahren Volkes Jahves

auf, wie die Zukunft es bringen sollte. Sie dachten zunachst an

keine praktische Umgestaltung des Bestehenden, in seiner Vernichtung
sollte vielmehr Jahve selbst das bessere Zukiinftige schaffen. Die

Reinheit des prophetischen Ideals war eben dadurch bedingt, dass

wenige Erleuchtete einem Volke gegeniiberstanden, das nach ihrer

Meinung in seinem gesammten Wesen gottlos und einem unaus-

bleiblichen Gerichte verfallen war. Als aber ihre Drohung sich in

der Zerstorung Jerusalems voll erfiillt hatte, blieb die wunderbare

Umwandlung aus, die Jahve durch das Gericht an seinem Volke

bewirken sollte. Zugleich aber unterwarf sich das Volk nunmehr

den Propheten, der grosse Gegensatz, der beide getrennt hatte, fiel

dahin. Jetzt mussten die Propheten mit den praktischen Mitteln

der Seelsorge und des Gesetzes aus den Triimmern des unter-

gegangenen Volkes ein neues sammeln und bilden, das dem gott-

lichen Willen entsprache. Das war das Ende der prophetischen

Religion, das Judenthum stellt in hohem Masse einen Compromiss
zwischen ihr und der volksthiimlichen dar, und zwar einen Compromiss,
der sich ganz von selbst ergab und keineswegs mit Ueberlegung

gemacht war 1
.

Aber schon vor der Zerstorung Jerusalems batten die Gegen-
satze sich einander genahert. Jesaja hatte bei seiner Unheils-

1 Letzteres lehrt auch, wie KUENEN hervorgehoben hat, der z. Th. recht

unpraktische Charakter der pentateuchischen Gebote.
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drohung an der Hoffnung festgehalten ,
dass Juda nicht vollig

untergehen werde, und auf Grund dieser Hoffnung bildete sich eine

prophetische Partei. Die Jiinger Jahves, die er urn sich

sammelte, waren ihr erster Anfang. Sie sollten sich nach Jesajas
Willen von dem gottlosen Treiben des Volkes fernhalten und sich

in dem Glauben zusammenschliessen, dass Jahve die Sache der
Wahrheit in allem Umsturz erhalten und zum Siege fiihren werde

(s. S. 229). Aber fur diesen kleinen Kreis erwuchs weiterhin auch
die Aufgabe, auf die Verhaltnisse Judas bessernd einzuwirken.

Nicht immer war Juda in Gefahr und dann verstummte auch die

Drohung des Gerichts, Jahve schien sein Volk zu begnadigen. In-

zwischen war die Siinde des Volkes geblieben. Sie war den Pro-

pheten freilich zunachst als die Ursache des drohenden Unheils zum
Bewusstsein gekommen, aber einmal auf sie aufmerksam geworden,
konnte man sie fortan nicht mehr iibersehen. Aber auch der Ge-

danke an den Untergang war nicht wieder zu bannen, nachdem er

einmal gefasst war. Deshalb wurde bei den Anhangern der Pro-

pheten das Verlangen nach Reformen rege. Sie suchten die Siinde

des Volkes nach Moglichkeit zu bekampfen, urn fur die Zukunft

dem Unheil vorzubeugen. Damit griff der Kampf zwischen Prophetic

und Volk auch auf das praktische Gebiet iiber und zugleich wurde

er zu einem Parteikampf. Schritt fur Schritt vorgehend suchte

die prophetische Partei der Gottlosigkeit des Volkes Boden abzu-

gewinnen und sie hatte dabei thatsachlich grosse Erfolge, zugleich

musste sie freilich auch das innerste Wesen der prophetischen

Religion mehr und mehr preisgeben.

Dieser Kampf spielte vor alien Dingen auf cultischem Gebiet.

Dem Unrecht in Juda ein Ende zu machen, vermochte nur der

wunderbar ausgerustete Konig der Zukunft. Aber ebenso hand-

greiflich war die Gottlosigkeit des Volkes in seinem Gottesdienst;

auch hier trat sie aufs abstossendste in die Erscheinung, hier hatte

sie eine starke Wurzel und die Art, in der sie hier anzugreifen

war, lehrte der Vorgang fruherer Zeit. An eine vollige Aufhebung

des Opferdienstes war freilich nicht zu denken. Man kann auch

fragen, ob die Propheten selbst das verlangt batten (s. S. 197).

Jedenfalls konnte das Volk den Opferdienst nicht entbehren, man

konnte deshalb nur darauf bedacht sein, ihn umzugestalten ,
ihn

von den schlimmsten Auswuchsen zu reinigen und ihm wo moghch

einen anderen Sinn zu geben, damit er der Gottesfurcht ,
wie die

Propheten sie verstanden, moglichst wenig hinderlich ware. Wirk-

lich traf man hier, freilich nicht die Gottlosigkeit selbst, wohl aber
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die entartete Volksreligion in ihrem Lebensnerv, sie setzte sich dem

entsprechend zur Wehr und der Sieg schwankte hinuber und her-

iiber, bis er endlich beim Untergange Jerusalems der prophetischen

Partei zufiel.

Bis dahin hatte eine propbetische Partei einigermassen immer-

fort bestanden. Schon in den immerhin zahlreichen mebr oder

weniger propbetiscb gesinnten Schriftstellern jener Zeit tritt uns das

vor Augen. Ausdriicklich redet Sefanja von ihr (2 3), und vor

allem waren die Cultusreforraen Hizkias und Josias ihr "Werk. Man
darf sich nicht dadurch irre machen lassen, dass Propheten wie der

von Mi 6 i7 e und Jeremia das ganze Volk von Juda ausnahmslos

fiir gottlos erklaren. Denn diese Urtheile beruhen auf der Weissagung
des Untergangs, iibrigens sind Naturen wie die Jeremias kaum im

Stande, ausser ihnen selbst Frommigkeit anzuerkennen. InWahrheit

erneuert Jeremia in aller Scharfe den Gegensatz zwischen Prophetic

und Volk, der schon vor ihm in mannigfacher Weise uberbriickt

war. Die prophetische Partei hatte auch unter den Hauptern des

Volkes ihre Anhanger und vielleicht zumeist unter ihnen. Die

Macht der Personlichkeit Jesajas machte sich auch bei den Grossen

geltend, unter denen auch Jeremia den einen und anderen Patron

hatte. Wir wissen von einer vornehmen Familie jener Zeit, die in

drei Generationen der prophetischen Sache anhing (Safan-Ahikam-

Gedalja). Auch unter der Tempelpriesterschaft muss sie ihre An-

hanger gehabt haben. Es scheint, dass Una, der zu Ahaz Zeit an

der Spitze der jerusalemischen Tempelpriester stand, mit Jesaja be-

freundet war (Jes 8
2). Hundert Jahre spater war der Priester

Hilkia an der Reformation Josias in hohem Masse betheiligt

(II Reg 22). Die Thora der Priester hatte schon vor Amos
den Willen Jahves vor allem in der Moral gesehen und damit der

Prophetic vorgearbeitet (vgl. S. 76
ff.), jetzt trat sie auch auf dem

Gebiet des Cultus in den Dienst der prophetischen Bewegung und

damit gewann diese eine fiir ihren Kampf unentbehrliche Waffe.

Was das Konigsbuch (II Reg 18 sff.) von der Cultusreformation

Hizkias erzahlt, ist z. Th. ungeschichtlich. Hizkia war der einzige

Konig Judas, der sich und zwar mit Erfolg, so meinten wenigstens
die Spateren, gegen Assur emport hatte. Darum musste er nach

ihrem Urtheil aber auch besonders fromm gewesen sein, d. h. er

musste die Forderungen des spateren Gesetzes vollkommen erfiillt

haben. Thatsachlich kann Hizkias Reform nicht iiber die Abstellung
der Dinge hinausgegangen sein, die Jesaja bekampfte. Der Prophet
eifert aber in seinen zahlreichen Reden nur gegen die Gottes-
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bilder 1

, einmal verspottet er auch die Verehrung der grttnen
Baume (1 29 f.). Geschichtlich kann deshalb nur sein, dass Hizkia
die eherne Schlange, d. h. aber die Jahvebilder iiberhaupt, abthat
und dass er daneben auch gegen den eigentlichen Naturdienst ein-
schritt. Dagegen wendet Jesaja sich nirgendwo gegen die Hohen
als solche, und die Angabe des Konigsbuchs, dass Hizkia sie auf-

gehoben babe, ist daber zu beanstanden. Aus II Reg 23 is konnte
man sogar schliessen, dass er die Gotzentempel Salomes unan-

getastet Hess. Die Zerstorung der Jahvebilder durch Hizkia muss
aber deshalb als geschichtlich gelten, weil nachher kein Prophet
mehr die Gottesbilder bekampft. Jeremia wendet sich schon in

seiner altesten Rede nur gegen Holz und Stein, d. h. gegen Ascheren
und Masseben (2 27 vgl. Ez 20

32), nicht gegen Gold und Silber,
d. h. Gottesbilder 2

.

Uebrigens muss die Zerstorung der Jahvebilder durch Hizkia

nach dem Jahre 701 angesetzt werden. Denn in den Reden, die

Jesaja kurz vor der Verwiistung Judas durch Sanherib gehalten

hat, hofft er die Vernichtung der Gottesbilder erst von der Zukunft

(Jes 30 22 31
7). Die Gottesbilder waren in Israel freilich schon friih

aufgekommen, aber vielleicht hatte man damals noch ein Bewusst-

sein davon, dass man sie nicht von jeher gehabt hatte. Immerhin

war ihre Vernichtung ein grosser Erfolg, wie er nur unter ausser-

ordentlichen Bedingungen erreicht werden konnte. Sie lagen hier

vor in der schrecklichen Verwiistung des Landes durch Sanherib

und der schliesslichen Rettung der Hauptstadt, die beide von Jesaja

geweissagt waren. Unter dem Eindruck dieser Erlebnisse fiigte man

sich einer solchen Forderung
3

.

1 2 s is 20 21 30 22 31 7. Vgl. oben S. 221 und fiber Hosea S. 210.

2
Allerdings bekampft das Deuteronomium noch sehr energisch die Gottes-

bilder (4 isis 5 s) ,
und nach II Reg 23 u hat noch Josia D^fi beseitigt.

Aber Ez 8 10 sind die Gottesbilder an die "Wand gemalt. Die D'Hnptf, von

denen Jeremia und Ezechiel reden, brauchen keine Gottesbilder zu sein. Grauel

(auch niSftin) sind alle Gegenstande des Gb'tzendienstes ,
sofern in ihnen die

dem wahren Gott contrare Heiligkeit anderer Gotter steckt. Auch D^frf

scheint eine ganz allgemeine Bedeutung zu haben (Ez 810 14sff.). Dass da-

gegen Jes 17s die Worte nln?T)a? und D^rni D^^ni zu streichen sind,

hat STADE (ZATW 1883, 10 ff.) gezeigt.
8 Natiirlich kommt hierfur auch der Untergang Samarias in Betracht, der

auch nach Ex 32 34 die Strafe fur das goldene Kalb war. Die Erzahlung von

Ex 32 wird uberhaupt erst aus dieser Zeit stammen. Nicht anders ist iiber

Jos 24 zu urtheilen, wo ebenfalls der Untergang Israels als Strafe fur den

Gotzendienst angedroht wird (v. if.). Es fragt sich, ob Gen 35 iff. alter sind.

Allerdings handelt es sich hier urn Gegenstande des Privatcultus und beachtens-
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Inzwischen trat unter Hizkias Nachfolger Manasse ein Riick-

schlag ein (II Reg 21 2 ff.).
Das Kinderopfer kam damals in

haufige Uebung, der Konig selbst opferte einen seiner Sohne 1
. Es

gab damals Kedeschen im jerusalemischen Tempel (II Reg 23 7) und

nach Dt 23 19 kamen auch mannliche Hierodulen vor 2
. Ueberdies

aber fiihrte Manasse auslandische Culte oder Cultformen ein. Er

verehrte auch Sonne, Mond und Sterne und raucherte ihnen auf

dem Dache und in den Vorhofen des Tempels. Allerlei fremde

cultische Symbole wurden hier aufgestellt (Jer 7 so), es gab im

Tempel auch der Sonne heilige Pferde 3
. Obendrein wurde dem

Jahve eine Throngenossin beigesellt, die Konigin des Himmels

genannt
4

.

werth 1st auch, dass Jakob die Gottesbilder und Ohrringe nicht wie Unflath

fortwirft wie Jesaja verlangt, und sie auch nicht in der Weise zerstb'rt, wie

spater Josia mit den Symbolen des Gbtzendienstes verfuhr. Er vergrabt sie

vielmehr an heiliger Static. Das ist eine Concession. Den heiligen Baum halt

Jakob dabei auch in Ehren. Vgl. iibrigens den Ghabghab der alten Araber

(WELLHAUSEN, Skizzen III 2
103). Dagegen ist die Umdeutung der ehernen

Schlange Moses schwerlich alter als ihre Zerstb'rung durch Hizkia (Num 21

II Reg 18 4).

1 Dasselbe wird von Aha/ erzahlt (II Reg 16s), aber da liegt vielleicht

eine Verwechslung mit Manasse vor. Jesaja redet nirgendwo von Kinderopfern.
Er schweigt freilich auch iiber den Gestirndienst des Ahaz (II Reg 23

12), aber

der konnte eher auf Jahve bezogen werden. DBD, das die Massora wie "^Q
mit den Vocalen von fl$2 ausspricht, ist wahrscheinlich ein aramaisches "Wort

fur Feuerstelle (hebr. DB^); vgl. "W. R. SMITH, Rel. Sem.2 S. 377; WELLHAUSEN,.
Israel. Geschichte 3

S. 129.

! Unzucht war nach Jer 5 1 f. an der Tagesordnung ;
auf cultische Un-

zucht weist vielleicht auch hin, wenn Dt 22 t> den Mannern "Weiberkleider und den

Weibern Mannerkleider verboten werden. JFruher scheint (trotz Gen 38 isff.)

cultische Unzucht in Juda seltener gewesen zu sein, Jesaja schweigt dariiber.

Auch Thierschande kam vor (Lev 18 23 20 is ie Dt 27 21; vgl. schon Ex 22 is).

8
Vgl. iiberhaupt die II Reg 21 23 gegebene Aufzahlung des damaligen

Gb'tzendienstes sowie Sef 1 4 e. Ezechiel wirft den Jerusalemern vor, dass

sie unter Sedekia im Tempel die Sonne verehrt (8 iaf.), den Thammuz beweint

(8 14) und alien Gotzen des Hauses Israel gerauchert hatten (8 ?ff.). War das

wirklich der Fall, dann handelte es sich bei alledem doch wohl nur um Wieder-

aufnahme des Gb'tzendienstes Manasses. Dunkel ist, was Ezechiel mit "?SO

n^;?n meint (835).
* Jer 7 is 44 n is. Dass es sich wirklich um eine Himmelskbnigin handelte

und nicht, wie die Punktation ^3^0 allerdings annimmt, um das Himmelsheer,
hat KUENEN (Versl. en Mededeel. Letterkunde in 5, 157 ff.) gegen STADE

(ZATW1886, 123ff., 289ff., 334ff.) erwiesen. Vielleicht war es der Venusstern-,

vgl. WELLHAUSEN, Skizzen IIP 41, Israel. Geschichte 8 S. 129; NOLDEKE, ZDMG
1887, 710.
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Manasse gait den Spateren als der gottloseste unter alien

Konigen Israels und Judas, wegen der Siinde Manasses musste
auch Juda untergehen und konnte selbst die Frommigkeit Josias
den Zorn Jahves nicht mehr beschwichtigen (II Reg 21 ioff. 23 zef.

Jer 15
*). Allerdings stand dieser Gotzendienst in volligem Gegen-

satz zur prophetischen Religion. Wenn aber die Propheten ihn

durchweg als schandliche Untreue und ziigellose Sinnenlust hin-

stellen, so ist das nur unter gewissen Einschrankungen zutreffend.

Hin und wieder ging spater zur Zeit Sedekias und vielleicht

schon in Manasses Tagen die verzweiflungsvolle Rede: Jahve hat

das Land verlassen" 1
. Aber im Allgemeinen dacbte das Volk nicht

daran, von Jahve abzufallen und seinen Gott mit einem anderen zu

vertauschen (Jer 2 11). Von den Kinderopfern muss auch Jeremia

zugeben, dass sie dem Jahve gelten, wenn er auch den Melech als

den Gott bezeichnet, dem sie gebracht wiirden (Jer 7 si 19aff.).

Allerdings kann das Volk den Jahve dabei als Melech (Sef 1
5) an-

gerufen haben, es setzte dann aber den Melech in engste Bsziehung
zu ihm (vgl. S. 49). Nicht wesentlich anders ist aber auch die

Verehrung von Sonne, Mond und Sternen, die des Thammuz und am
Ende auch die der Himmelskb'nigin zu verstehen. Sofern diese

Gottheiten nicht mit Jahve identificirt wurden, wurden sie ihm

wenigstens untergeordnet, wie friiher die Therafim. Durch den all-

gemeinen Umsturz, den die Assyrer in Vorderasien anrichteten, in

dem Israel untergegangen war und der Juda mit dem gleichen

Schicksal bedrohte, war das Selbstbewusstsein des Volkes aufs

tiefste erschiittert, es verier seinen inneren Halt, fremde Sitten

drangen deshalb ein. Aber man gab darum den nationalen Gott

nicht auf, man verehrte ihn vielmehr in neuen Formen. Einerseits

lebte altisraelitischer und kanaanitischer Cultus neu auf, dem letzteren

gehorte das Kinderopfer recht eigentlich an. Von der Deportation

bedroht klammerte das Volk sich, wie es scheint, auch an die alten

Geschlechts- und Stammesgotter
2
,
aber auch an den Boden Kanaans,

1 Ez 8 12 9 9, vgl. Jer 14 s und sonst Num 14 9.

2 Urn diese handelt es sich nach W. R. SMITH'S Vermuthung Ez 8 10; vgl.

Journal of Philology 1880, 75 ff., Prophets S. 202, Rel. Sem. 2
S. 357. Damit

hangen vielleicht die Culte zusammen, von denen im 1. Jahrhundert nach dem

Exil die Rede ist und bei denen Hunde, Mause und Schweine geopfert wurden

(Jes 65 4 66 3 17). Es handelte sich dabei urn Sonderculte von particularer

Heiligkeit (65 5). Weshalb der Dienst Ez 8 rff. heimlich betrieben wird, ii

nicht klar. Uebrigens wird da Altisraelitisches und Altkanaanitisches zusammen-

geflossen sein. Ezechiel redet von Bildern von allerlei grauelhaftem Vieh

und Gewurm

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 18
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als der Landesgott sollte Jahve es retten. Wie die Volker Kanaans

ihre Gotter verehrt batten, wollte man es jetzt erst recht dem Jahve

anthun (Dt 12 so). Andererseits versuchte man es aber aucb mit

den Cultusformen der Assyrer (Ez 23 5), die, wie ibr Gliick zu be-

weisen schien, ihre Gotter zu verehren wussten. Vielleicht liess

Jahve sich versohnen, wenn man ihm die Eradicate beilegte und

ihm in der Weise huldigte, wie man es den Assyrern absehen

konnte 1
. Also versuchte man es mit aller Selbstpeinigung ,

aber

auch all dem lacherlichen Quark, der nab und fern zu haben war.

Im Gestirndienst, der fur den Hebraer freilich sebr verlockend war

(Dt 4i9f. Job 31 sef.), strebte dieser Gotzendienst aber auch iiber

die Erdgotter hinaus, und uberhaupt stellte der damalige Syncre-
tismus 2 eine niedere Nebenform des prophetischen Monotheismus dar.

Dieselbe Sinnlichkeit, die sich in geschlechtlicher Unzucht

ausserte, war es am Ende auch, die die Barbarei des Blutgenusses

erneuerte (Dt 12 23 if. Lev 17ioff.) und die in dem Grausen des

Kinderopfers die Versohnung mit Jahve erleben wollte, aber aus

blossem Muthwillen opferte man die erstgeborenen Sohne nicht und

doch geschah das so allgemein, dass es dem Ezechiel als eine von

Jahve dem Volke aufgelegte Ordnung erscheinen konnte (Ez 20 2e).

Man fiihlte den Ernst der Zeiten, man empfand den Zorn der Gott-

heit, man hatte ein lebhaftes Bewusstsein der Schuld. nWomit soil

ich vor Jahve kommen, mich bticken vor dem Gott in der Hohe?
Soil ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjahrigen Rindern?

Wird Jahve Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehn-

tausenden von Bachen Oels? Soil ich meinen Erstgebornen geben
fiir meine Uebertretung ,

meine Leibesfrucht fur die Siinde meiner

Seele" (Mi 6c?)? Aber allerdings dem wahren Ernst der Religion

wollte man sich eben damit doch entziehen. Soviel man auch dem

1 Der Altar in Damaskus, den Ahaz im jerusalemischen Tempel nach-

ahmte (II Reg 16 ioff.), muss auch ein assyrischer gewesen sein. Einen syrischen
nachzuahmen boten die damaligen Verhaltnisse am wenigsten Anlass. G-ewiss

wurde der Cultus damals auch verfeinert. Der "Weihrauch wird bei Jeremia

zuerst ausdriicklich erwahnt (6 20). In gewissem Masse war es wohl iiber-

haupt unmoglich, sich den Einflussen der assyrisch-babylonischen Religion zu

entziehen. Von da stammt doch die Vorstellung, dass Jahve auf dem Gotter-

berge im Norden wohne (Ez 1 4 28 it Jes 14 is Ps 48 a). Allerdings redete

man schon friiher vom Garten in Eden, der im fernen Oaten lag, als derWohnung
Jahves. Andererseits behauptete der Sinai noch spater seine Rechte (Hab 3 3

Zach 9 u Ps 68 sf.).
* Ueber Amalgamation von Gottern, aber auch von Gottern und Gottinnen

vgl. BATHGEN, Beitrage S. 254 8.
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Jahve hingab, so sehr man sich ihn zu versohnen peinigte, mit der
Gerechtigkeit nahm man es urn so leichter. Gotzendienst und Un-
gerechtigkeit gingen Hand in Hand. Manasse vergoss viel un-

schuldiges Blut, so dass Jerusalem davon voll war von einer Ecke
bis zur andern (II Reg 21

ie). Das Schwert frass die Propheten
wie ein reissender Lowe, heisst es Jer 2 so (vgl. v. M). Ueberhaupt
machte in dieser Zeit die sittliche Entartung des Volkes neue Fort-
schritte. Die grausige Schilderung, die der Verfasser Ton Mi 6 7

von den inneren Zustanden des damaligen Juda entwirft, ist dem
Leben entnommen und wenn auch ein einseitiges, so doch kein

falsches Bild jener Zeit.

Den Propheten und prophetisch Gesinnten erschien aber der

Gottesdienst Manasses recht eigentlich als Vielgotterei. Dieser

Gottesdienst wollte das Wesen und Walten der Gottheit in seiner

gesammten Mannigfaltigkeit darstellen und auf alle mogliche Weise
ihr Dienst erweisen, die prophetisch Gesinnten wussten nur von

Einem Walten Jahves, dem Gericht, und nur von Einer gottlichen

Forderung, der Gerechtigkeit. nEs ist dir gesagt, Mensch, was gut

sei und was Jahve von dir fordert, namlich nichts als Recht thun,

Giite lieben und demuthsvoll wandeln mit Jahve." Deshalb sahen

sie in allem fremden Cultusbrauch Abfall, nicht eigentlich deshalb,

well er fremd war. Ihrer Meinung nach waren es viele Jahve, die

das Volk verehrte (Dt 6 4)
1

}
aber die vielen Jahve waren am Ende

auch viele von ihm verschiedene Gb'tter, soviel Gotter als Stadte

und Heiligthumer (Jer 2 2s). Viele Gotter bedeuteten auch die

vielen Baalnamen (Sef 1 4 LXX Hos 2 19).
Man musste aber urn

so mehr bedacht sein, den Monotheismus auf dem Gebiete des Cultus

zur Geltung zu bringen.

35. Die Reformation Josias.

Unter Josia 2
schlug die Stimmung zu Gunsten derprophetischen

Partei urn. Augenscheinlich trugen die Zeitereignisse dazu bei.

1 Bis auf einen gewissen Grad war das in der That von jeher der Fall

gewesen (a. o. S. 128ff.).
2 Die Erzahlung des Konigsbuchs (H 22 23) iiber die Reformation Josias

ist in vorliegender Gestalt nicht streng geschichtlich und das Deuteronomium

ist in vorliegender Gestalt auch nicht das Gesetzbuch Josias. Inzwischen kann

es keinem Zweifel unterliegen, dass Josia die Hohen aufgehoben hat und dass

er das auf Grund eines Bundes mit den Volkshauptern that, die sich mit il

zum Gehorsam gegen ein Gesetzbuch verpflichteten. Diese Thatsachen smd

durch die Reden Jeremias bezeugt (Jer 3 iff. 11 iff. 8 .f.). Es kann aber auch

18*
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Der Scythensturm brauste damals iiber Vorderasien bin, aucb Juda

wurde von ihm bedroht, Jeremia und Sefanja erneuerten die Un-

beilsverkiindigung, ersterer i. J. 626. Aber auch in der Stimmung
der Masse rief ein Gegensatz den andern auf. Jetzt ftihrte die

prophetiscbe Partei gegen den Gotzendienst einen Scblag, der ihn

weit barter traf, als die Massregeln Hizkias. Josia unterdriickte

i. J. 621 nicht nur die fremden Culte, sondern er zerstorte aucb

die Hohen Jahves 1 und bescbrankte den Cultus auf den Tempel
in Jerusalem.

Aucb die Reformation Josias batte ibr treibendes Motiv im

Glauben an den Einen Willen Jahves, der auf die Gerechtigkeit

ging, den wollte sie zur Anerkennung bringen, indem sie die Hohen

abthat. Allerdings wirkte bierbei wohl ein rein practischer Gesichts-

punkt mit. Man konnte den Gotzendienst nur dann radical beseitigen,

wenn man alle Heiligthiimer ausserhalb des jerusalemischen Tempels
zerstorte. Nur diesen Tempel batten die Propheten bestandig unter

Augen, nur bier war der Konig, auf dessen guten Willen man zu-

nachst angewiesen war, unbeschrankter Herr. Aber es handelte

sich bei dieser Reformation doch auch positiv um die cultiscbe Or-

ganisation des dem Einen Gotte dienenden Volkes.

Im Tempel von Jerusalem sab es freilich zu Josias Zeit

nicht besser aus als auf den Hohen. Vermuthlich hatte der Jahve-

dienst in den kleinen Heiligthiimern auf dem Lande einen besonders

alterthiinilichen Charakter, sie waren vom religiosen Fortscbritt wohl

wenig beriihrt. Sie entstammten urspriinglich der Naturreligion und

diese machte sich in ihnen zur Zeit Manasses gewiss wieder mehr

geltend. Dagegen war der Tempel in Jerusalem dem dainaligen

Syncretismus preisgegeben, die fremden Culte batten bier sogar
ihren Herd. Uebrigens wurde damals aucb bier der kanaanitiscbe

Naturdienst geiibt. Dennocb hatte der Tempel von Jerusalem von

Haus aus geschicbtlichen Sinn, er war der letzte Standort der Lade

nicht bezweifelt werden, dass das Bundesbuch Josias irgendwie im Deuterono-

mium enthalten ist, in dem allein die Aufhebung der Hohen gefordert wird.

Uebrigens wiirde die Gesetzgebung Ezechiels ohne das Deuteronomium und die

Centralisation des Cultus durch Josia unverstandlich sein. Ygl. sonst WELL-

HAUSEN, JbfDTh XXII 460, Composition S. 352f. KCENEN, Onderzoek 2 1 106ft
1

.,

417 f. STADE, Geschichte Israels I 649 ff. L. HORST, Revue de Thistoire des

Religions XVI 28 ff., XVII Iff.

1 Der Konig zerstorte iibrigeus auch das Heiligthum in Bethel, wo die

Assyrer nach dem Untergang Samarias ein israelitisches Priestergeschlecht wieder

eingesetzt hatten, um den Cultus des Landesgottes gebiihrend zu erneuern

(II Reg 17 ai as 23 15-20).
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Jahves gewesen und ubrigens bedeutete er die Erinnerung an
die Herrlichkeit Davids und Salomos. Als ein echt-israelitisches

Heiligthum konnte er auch fur die Anhanger der Propheten posi-
tive Bedeutung gewinnen.

Dazu kam das hohe Ansehen, in dem er beim Volke von Juda
stand. Schon zu Jesajas Zeit war er das hauptsachlichste Ziel

der Wallfahrt (Jes 30
29). Aber einzigartige Heiligkeit gewann er

in den Augen des Volkes durcb die Ereignisse des 8. Jahr-

hunderts. Wahrend Israel unterging, wurde Juda gerettet, gerettet
wurde aber namentlich die Hauptstadt Jerusalem. Die alteren

Heiligthiimer Jahves batten den Tempel von Jerusalem, das jiingste

von alien, friiher in den Schatten gestellt, jetzt waren sie alle von

den Assyrern zerstort, die Tempel Israels durch Salmanassar und

Sargon, die judaischen durcb Sanberib. Allein den Berg Zion

hatte Jahve beschutzt, ihn scbien er vor alien anderen heiligen

Statten zu lieben. Wie ein Besiegter hatte Sanherib abziehen

rnussen, als er seine Hand gegen den Berg Zion ausstreckte. Zur

Zeit Michas war es fur die Judaer ein Axiom, dass dieser Tempel

iiberhaupt nicht fallen konne (Mi 3 11). Sein geschichtlicher Charakter

und sein hohes Ansehen beim Volke kamen also dem Unternehmen

Josias sehr zu statten, aber die Hauptsache war, dass die Reli-

gion Ein Heiligthum forderte, sie hatte es sich auch unter

ungiinstigeren Bedingungen schaffen miissen. Als ein weiteres Motiv

kommt hier ubrigens noch die Einschrankung des Opferdienstes

in Betracht, die die Centralisation mit sich brachte und die in ge-

wissem Masse wohl auch beabsichtigt war. Das entsprach aber

jedenfalls dem Sinne der Propheten.

Die Einheit des Heiligthums ist die wichtigste Forderung des

Deuteronomiums
,
die auch an der Spitze des Gesetzes steht (c. 12).

Sie gilt seit der Reformation Josias den Anhangern der Propheten

als ein selbstverstandliches Gebot der Religion, aber umgekehrt

wurde der Tempel von Jerusalem nun auch als das Wahrzeichen

des Monotheismus von ihnen hochgehalten. Auch Jeremia, der

selbst zeitweilig fiir die Reformation Josias eingetreten war, nennt ihn

Jahves Haus (11 15 23 n), die Statte, an der Jahves Name 1 wohnt.

1 Jer 7 10 if. so. Der Name ernes Dinges bedeutet im Hebraischen

allerdings oft genug sein We sen: was da ist, dess Name ist langst genannt und

es ist (voraus-)gewusst, was ein Mensch ist (Koh 6 10 vgl. Gen 2 ff.).
Oefter

ist im A. T. auch vom MNamen Jahves" als dem Inbegriff seines Wesens, be-

sonders seiner Macht und Herrlichkeit die Rede: ^Jahve ist sein Name" oder

Jahve Zebaoth ist sein Name" (Ex 15s Jes 47 4).
Jahve thut semen Naraen
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Gemass dera Deuteronomium werden nicht nur alle Gottes-

bilder (4 15 is 5 sf.), die es etwa noch gab, sondern auch die

Ascheren und Masseben vernichtet, die bis dahin neben den

Altaren Jahves gestanden batten (7s 12 a 16 2if. vgl. Lev 26 i)
1
.

Auch der Terapel von Jerusalem batte seine Aschera (II Reg 23 e)7

sie ist vermuthlicb identisch mit der Aschera Manasses (II Reg
21 a 7), aber schwerlich hatte Manasse zuerst eine Aschera in den

Tempel gebracht. Jesaja hatte Masseben und Ascheren noch nicht

angefochten, ohne Zweifel deshalb, weil diese Dinge in blosse Denk-

male umgedeutet werden konnten und gewiss auch schon vor Je-

saja umgedeutet waren (vgl. S. 132). Aber der Masse galten sie

nach wie vor als Wohnungen der Gottheit, deshalb waren sie am

kuncl, wenn er in der Befreiung und Verherrlichung seines Volkes seine Grb'sse

beweist (Jes 52 e 64 i). Oft ist der Name Jahves aber auch gleichbedeutend

mit seiner Ehre, die durch die Siinde Israels entweiht wird (Lev 18 21), die

gefurchtet und heilig gehalten (Ps 86 11 102 ie Mai 3 ie) und gepriesen sein

will (Ps 102 ss). Uebrigens ist der Name Jahves sehr oft so viel als seine Ver-

ehrung und sein Cult us, der in der feierlichen Anrufung seines Namens

gipfelt. In diesem Sinne heisst es, dass die falschen Propheten Juda seinen

Namen vergessen machen (Jer 23 27). Den Namen Jahves lieben heisst seinen

Dienst lieben (Jes 56 e). "Weiter ist der Name Jahves aber auch so viel als als der

angerufene Gott. nEs helfe dir der Name des Gottes Jakobs" (Ps 202).

Jene riihmen sich mit "Wagen und diese mit Rossen, wir aber mit dem Namen

Jahves, unseres Gottes" (Ps 20s). nDurch dich stossen wir unsere Dranger

nieder, durch deinen Namen zertreten wir unsere Feinde" (Ps 44 e). nDu
kommst gegen mich mit Schwert und Lanze und Spiess, ich aber komme gegen
dich mit dem Namen Jahves" (I Sam 1745). Von da aus scheint sogar der
erhb'rende Gott Name Jahves zu heissen: nDein Name ist giitig" (Ps 52 n

54s ISSa). Hierher gehort nun ohne Frage die Stelle Ex 20 24: n an alien

Orten, wo ich eine Verehrung meines Namens stiften werde" (*V3TK *1$K

D^ <1

CrnN). Ebenso nennt Jesaja (18 7) Jerusalem den Ort des Namens
Jahves und ebenso sind die deuteronomischen Wendungen zu verstehen, wo-

nach Jahve seinen Namen nach Jerusalem gesetzt hat (Dlto I Reg 9 s) ,
ihn

dort wohnen lasst (p?tP Jer 7 12) oder sein Name dort ist (I Reg 8 ie 20).

Ueberall ist da der Name Jahves der fur den Cultus gegenwartige Gott.

Vgl. bes. I Reg 8 29. Wenn es aber vom Mal'ak Jahve heisst, dass Jahves

Name in ihm (12*)P?) sei (Ex 23 21), so ist die Meinung, dass der Mal'ak in

Jahves Autoritat befiehlt und handelt. Aehnlich heisst es: die Volker wan-

deln im Namen ihrer Gotter (Mi 4 6), d. h. auf die Autoritat ihrer Gotter hin.
- Jes 30 27 ist der Name Jahves, wenn der Text in Ordnung ist, die gottliche
Herrlichkeit selbst.

1 Mi 5 ia is ist von zweifelhafter Authentic. Die Unabbildbarkeit Jahves
ist ein grosses Anliegen der deuteronomistischen Schriftsteller. Es kommt ihnen

naturlich nicht darauf an, dass Jahve iiberhaupt gestaltlos sei. Es heisst Dt 4 is,

dass er sich Israel am Sinai in keiner Gestalt gezeigt habe und also auch in

keiner Gestalt verehrt werden diirfe.
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Ende nicht besser als die Gottesbilder und so mussten auch sie

fallen. Als das einzige cultische Gerath blieb somit der Altar Ubrig.
Die Lade Jahves, die damals kaum noch existirte, sollte jetzt ein

Gesetzesbehalter gewesen sein (Dt 10 iff. vgl. o. S. 44)
1

.

Der sittliche Ernst der Religion verbannt jetzt aber auch alle

Wahrsagung und Zauberei als Gotzendienst, Jahve kiindigt sein

Thun nur durch das Wort der Propheten an, die zugleich in Nach-

folge Moses seinen Willen verkiinden (18 ioff.). Es sind andere

Machte, die in der Wahrsagung und Zauberei wirken, Israel darf

mit ihnen nichts zu thun haben 2
.

Die Reformen Josias stellten an das Volk harte Zumuthungen,
das beweist schon der Riickfall, der nach seinem Tode eintrat. Als

ein Sacrileg empfand man sogar die Abstellung des Dienstes der

Himmelskonigin (Jer 44 is), aber vor allem muss die Aufhebung
der Hb'hen, die in der Genesis mit der Glorie der Erzvaterzeit um-

woben sind, dem Volke als ein wahrer Frevel erschienen sein (vgl.

II Reg 1822). Auch die profane Schlachtung, die das Deute-

ronomium (12 2off.) den von Jerusalem fern Wohnenden freistellt

und die allerdings mit der Aufhebung der Hohen nothwendig ge-

geben war, wollte dem Volke schwer eingehen. Noch nach dem

Exil wurde die Schlachtung ausserhalb Jerusalems vielfach in der

Form des Opfers vollzogen (Lev 17 7).
Aber eben das gab der

Reformation Josias ihre Bedeutung, dass sie so tief in Gottesdienst

und Leben eingriff. Sie wollte das auch. Im Gegensatz gegen den

Gotzendienst Manasses sucht das Deuteronomium dem Gottesdienst

freilich den Charakter der Frohlichkeit zu wahren. Nachdrucklich

hebt es hervor, dass er die Freude vor Jahve bedeute (12 7 12 14 ss

16 11 is)
und iibrigens der Wohlthatigkeit an Wittwen und Waisen,

1 Unter den Beutestiicken ,
die die Chaldaer von Jerusalem wegfuhrten,

wird sie nicht genannt. Das konnte aber auf spaterer Correctur des Textes

beruhen. Zur Zeit von Jer 3 u war die Lade allerdings nicht raehr vorhanden,

aber die Stelle ist exilisch oder nachexilisch (s.
o. S. 247 f.). Ueberhaupt aber

wird die Lade nach ihrer Ueberfiihrung in den Tempel Salomos nicht n-iedei

erwahnt. Vielleicht war sie vor Alter zerfallen und man wagte nicht, s

wiederherzustellen. - Dagegen redet der Priestercodex wieder von einer

freilich unsichtbaren Gegenwart Jahves auf der Lade. Er sollte unter den

Fliigeln der Cherube gethront haben, die der Priestercodex auf dem Deckel der

Lade angebracht sein lasst (Ex 25 Num 7 *), an Stelle der beiden C

die im Tempel neben der Lade standen (I Reg 6 ff.).
Aber man wagte die

Lade doch nicht wiederherzustellen; vgl. die Interpolation Jer 3 u-.o.

Vgl Ez 13 Lev 19 26 31 20 e *7 I Sam 15 * 28 . Mi 5 n und fruher

Ex 22 Hos 4 Jes 2 . 3 , s. Vgl. auch S. 194 und iiber die 1

rung S. 153f.
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Leviten und Premdlingen zu dienen babe. Damit kommt das Deute-

ronomium auf den urspriinglichen Charakter des israelitischen Cultus

zuriick. Ferner will es dem Cultus im Gegensatz gegen den Natur-

dienst und die fremde Cultussitte in hoherem Masse wie bisber ge-

schichtlichen Sinn geben. Der dankbaren Erinnerung an die Be-

freiung aus Aegypten soil nicht nur die Passahfeier (16s)
1

,
sondern

auch die Sabbathfeier (5 15) geweiht sein und bei Darbringung der

Erstlinge und des Zehnten soil jeder Israelit es dem Jahve bezeugen,

dass er in Erfiillung der den Erzvatern gegebenen Verheissung sein

Volk in das Land Kanaan gebracht hat (26 sff. isff.). Dennoch

bekommt der Cultus jetzt einen ganz anderen Sinn. Er wird ge-

fordert, nicht um seiner selbst willen, sondern um der Bedeutung

willen, die er im Gegensatz gegen den Gotzendienst gewinnen soil.

In seiner Uebung soil das Volk seinen Gott auch fiirchten lernen

(1423). Man durfte ihn weder verehren, wie man es den Heiden

absah, noch auch, wie es dem vaterlichen Gebrauch gemass war.

Man sollte ihm dienen, wie er es jetzt durch Propheten und Gesetz

forderte. Er war eben ein ganz anderer als die Gotter der Heiden,

kein Bild und kein Symbol duldete er und nur an einem Orte

konnte und durfte man ihm opfern.

36. Die beiden Dekaloge und das Bundesbuch.

Die Priesterschaft des jerusalemischen Tempels stand bei der

Reformation Josias in engem Bunde mit der prophetischen Partei

(II Reg 22), diesem Bunde entstammte aber auch das Programm
der Reformation, das Deuteronomium. In der Thora der Priester

fanden die prophetischen Reformbestrebungen ihre unentbehrliche

Formulirung. Fur das Verstandniss des Deuteronomiums muss man
aber die altere Thoraliteratur vergleichen.

In Betracht kommt zunachst der altere Dekalog von Ex
34 u 26

2
. Dies Zehngebot fasst die cultische Leistung zusammen,

1

Vgl. Ex 12 ze 13 s u 15 und oben S. 160. Ferner die geschichtliche

Deutung der Laubhiitten Lev 23 43.

* Ex 34 i4 a liegt eine zweite und zwar altere Version iiber den Inhalt

der beiden Steintafeln vor (vgl. oben S. 42, WELLHAUSEN
, JbfDTh XXI

553 ff.). Die Einwande KUENEN'S (ThT 1881, 187 ff.) sind von WELLHAUSEN

(Composit. des Hexat. S. 327
ff.) widerlegt. Allerdings ist Ex 34 von deute-

ronomistischer Hand stark iiberarbeitet und statt 10 "Worte ergeben sich im

vorliegenden Text vielmehr 12.

1. Du sollst keinen fremden Gott anbeten.

2. Gegossene Gotter sollst du dir nicht machen.
3. Das Massothfest sollst du halten.
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die Jahve von Israel fordert. Sie besteht in der Feier der
drei Feste, Massoth, Schabuoth und Asif, an denen die besten Erst-

linge von der Ernte dem Jahve dargebracht werden. Angeschlossen
ist an Massoth das Erstgeburtsopfer vom Vieh. Eingescharft wird

dabei, dass zum Opfer der Erstgeburt nur ungesauertes Brot ge-

gessen werden und nichts vom Festopfer bis zum nachsten Morgen
iibrig bleiben darf. Es ist ungewiss, in wie weit diese Bestimmungen
im Einzelnen gegen fremde Cultussitte gerichtet sind, deutlich ist

das nur bei dem Verbot, das Ziegenbocklein in der Milch seiner

Mutter zu kochen. Ueberbaupt aber ist hier der gesammte Cultus

in der fiir israelitisch geltenden
l Form als das Bekenntniss zu Jahve

in Gegensatz gegen den Dienst eines fremden Gottes gestellt (v. u).

In praktischer Abwehr fremder Religion erscheinen dem Verfasser

die gegebenen Cultusformen der Jahvereligion als die Hauptsache,
wie sie das in der That waren. Vom Geiste des Amos und seiner

Nacbfolger ist er freilich vollig unberiihrt, ein Gegensatz von Cultus

und Moral besteht fiir ihn nicht. Natiirlich haben Cultus und

Ritus fiir ihn auch nicht den Sinn, den ihnen der Priestercodex

giebt, namlich das Bewusstsein der Siinde zu wecken und das ganze

Leben des Volkes in den Zwang eines heiligen Statuts zu bringen.

Beachtenswerth ist auch, dass er nicht alle Gottesbilder, sondern

nur gegossene, die der alteste israelitische Cultus nicht kannte,

4. Alle Erstgeburt ist mein.

5. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tage ruhen.

6. Das Fest der Wochen sollst du halten und

7. Das Fest der Lese, wenn das Jahr um ist.

8. Dreimal im Jahre sollen alle deine Manner vor Jahve dem Gotte

Israels erscheinen.

9. Du sollst nicht mit Saurem das Blut meines Opfers vermischen.

10. Das Fett meines Festes (v. 2s
b
vgl. Ex 23 is) soil nicht bis zum anderen

Morgen iibrig bleiben.

11. DasBeste der Erstlinge deiner Flur sollst du zum Hause Jahves <

Gottes bringen.

12 Du sollst das Bocklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen.

Unter Preisgabe seiner friiheren Meinung (JbfDTh XXI 554f.) hat

WELLHAUSEN spaterhin (Compos, des Hexat. S. 331 f.)
durch Streichung von

No. 5 und No. 8 das ursprungliche Zehngebot herzustellen gesucht

That erscheint No. 8 als eine mussige Wiederholung und das Sabbathgel

(No. 5) drangt sich storend xwischen Ostern und Pfingsten ein. Die Forderunj

der Erstgeburt (No. 4) ist aber hinter dem Massothfest an ihrem Platzc

das Passahopfer ursprunglich Erstgeburtsopfer
war. No. 9-12 beziehen

dagegen auf den Eitus und das Substrat der Feste.

' Massoth, Schabuoth und Asif waren freilich auch kanaamtu

sprungs, aber das ist hier langst vergessen.
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ablehnt und zwar als luxuriose Entartung (s. o. S. 135). Der fremde

Gott, gegen den dieser Dekalog sich richtet, muss der kanaa-

nitische Baal sein. Dies alte Stuck priesterlicher Thora wird aber

vermuthlich mit der Reaction zusammenhangen, die sich in der Zeit

Elias gegen die kanaanitische Religion regte.

Anderer Art ist das Bundesbuch von Ex 2022 23 23
1

. Auf

cultischem Gebiet tritt es freilich ebenfalls dem Luxus entgegen
2

.

Es fordert sodann die gewaltsame Ausrottung fremder Culte, der

Viehschande und Zauberei (22 1719). Darin wird man wohl auch

hier einen Widerschein der von Elia und seinen Anhangern ein-

geleiteten Bewegung erkennen diirfen. Ein Verbot der Gottesbilder

enthalt es nicht, die Worte 20 22 23, die iibrigens auch nur von

goldenen und silbernen Gottern reden, stammen von spaterer Hand
3

.

1 KUENEN (ThT 1881, 191 ff.) hat gezeigt, dass das Bundesbuch und der

Dekalog von Ex 20 verschiedenen Quellen angehoren.
2 In einer Vorschrift, die an seiner Spitze steht, fordert Jahve in erster

Linie Altare von Erde. Altare von Stein sind auch zulassig, miissen aber aus

unbehauenen Steinen erbaut werden, weil das Eisen den Stein entweiht. Auch

soil man die Altare nicht so hoch bauen, dass man sie auf Stufen ersteigen

miisste. Uebrigens will Jahve zu seinem Volke iiberall da kommen und es

segnen, wo er ein Gedachtniss seines Namens stiften wird (Ex 20 2426). Offen-

bar polemisirt diese Vorschrift gegen alle kiinstlichen und hohen Altare, wie

der eherne Altar des salomonischen Tempels es war. Gefordert wird damit

aber nichts als Einfachheit gegeniiber der Pracht. Aus demselben Grunde will

der Verfasser alle Heiligthiimer gelten lassen, an denen Jahve ein Gedachtniss

seines Namens gestiftet hat. Er protestirt damit gegen das Uebergewicht eines

oder mehrerer grosser Heiligthiimer gegeniiber den kleinen. Natiirlich war der

Cultus der grosseren Heiligthiimer luxurib'ser.

8
Wenigstens in vorliegender Gestalt sind dem Buche urspriinglich fremd

20 22 23 22 20
b

21 23 24
b

80 23 4 6 8
b

13 22
b-25 31

b-3S. Vgl. WELLHAUSEN, JbfDTh XXI
558 ff.; DILLMANN, Ex. Lev. zu den betr. Stellen; JULICHER, JblPTh 1882, 299 ff.;

KUENEN, Onderzoek 2 I 52, 254.

Von der Weihung der menschlichen Erstgeburt an Jahve redet das

Bundesbuch in einer Weise, die m. E. jeden Gedanken an das Kinderopfer aus-

schliesst. STADE (Geschichte Israels I 634 ff.) ist gegentheiliger Ansicht; wie

ich glaube, ohne Grand. Es heisst allerdings Ex 222sf.: ^Deine Fiille und deine

Thrane (= Ersth'nge von der Ackerfrucht und vom Wein und Oel) sollst du nicht

zuriickhalten
, den erstgeborenen deiner Sohne sollst du mir geben. Ebenso

sollst du thun deinem Rinde und Kleinvieh, sieben Tage soil es bei seiner

Mutter sein, am achten Tage sollst du es mir geben." An und fur sich konnten
diese Worte von der Opferung des erstgeborenen Eindes verstanden werden,
da sie das Kind zwischen die Erstlinge von der Ernte und die Erstgeburt vom
Vieh stellen und der Verfasser von einer Losung der Kinder schweigt. Vgl.

dagegen Ex 13 is 34 20 Num 18 ie w und weiter Num 3 i2f. 8 ieff. Man kann
auch nicht annehmen, dass eine Bestimmung iiber die Losung der menschlichen

Erstgeburt aus dem Text ausgefallen oder dieselbe vom Verfasser als selbst-
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Uebrigens beschaftigt es sich mit dem Cultus wenig, wenngleich es

ihn als solchen selbstverstandlich fordert (22 28 29 23 u-ie), sein

Interesse geht der Hauptsache nach vielmehr auf das Recht und
die Moral 1

.

Das biirgerliche Recht des Bundesbuchs (21 1 22 ie) stellt

alte Weisthiimer dar, nach denen 'die gewohnlichen Richter ent-

schieden und die vielleicht auch nicht von den Priestern formulirt

waren. Anders steht es aber mit den Forderungen des Cultus und
der Moral (222027 28112), in denen durchgehends Jahve mit Ich

redet und Israel mit Du angeredet wird 2
. Hier haben wir iiberall

eigentliche Priesterthora vor uns, die mit ebensoviel Menschlichkeit

wie Ernst den Willen Jahves darlegt. Sie wendet sich dabei an

das Volk als ganzes wie an die Einzelnen, sie fordert auch das

Einschreiten der Obrigkeit in Sachen der Religion und des Cultus.

Aber das biirgerliche Recht wird hier mit der eigentlichen Thora

zusammengefasst und so ausdriicklich mit gottlicher Autoritat be-

kleidet. Von jeher war es durch die Thora beeinflusst (vgl. S. 76 f.)

und in vielen Fallen stand es wohl auch wie diese allein auf frei-

williger Anerkennung. Aehnlich verhalt es sich mit anderen Thora-

schriften, die dem Deuteronomium und dem Corpus Lev 17 26

zu Grunde liegen.

Wahrscheinlich gehoren diese Schriften und auch das Bundes-

buch zu der Thoraliteratur, von der Hosea (8i2)
3 redet. Sie

nahm wohl zu derselben Zeit ihren Anfang wie die prophetische.

Wie die Propheten die Wirkung ihrer Rede durch die schriftliche

Aufzeichnung zu steigern suchten, so auch die Priester die Wirkung

ihrer Lehre. Sie versuchten sie einschliesslich des burgerlichen

Rechts zusammenhangend darzulegen und stellten sie so den wirk-

verstandlich vorausgesetzt ware. Denn diese Losung ist im Gegensatz gegen

das Kinderopfer aufgekommen. Das israelitische Alterthum weiss aber von

einem haufigen Kinderopfern nichts, der Verfasser des Bundesbuchs kann eine

solche Forderung also nicht aus der Tradition iibernommen und noch weniger

kann er sie dem Zug der Zeit Rechnung tragend aufgestellt haben. Sie ist

mit dem Geiste des Bundesbuchs in schreiendstem Widerspruch. Man muss

die Worte also von der Weihung der Erstgeborenen zum heiligen Dienste ver-

stehen, die augenscheinlich oft vorkam (I Sam 1 n vgl. 7 i Jdc 17 s), wie das

auch noch der Priestercodex bezeugt (Num 3 uf. 8 isff.).

1 Ueber das Einzelne vgl. 19.

2 Beides ist nur 21 2 isf. in die Rechtsvorschriften eingedrungen.

3 Jahve sagt dort: Ich schreibe ihm (d. h. Israel) in Menge meine Thon

auf, aber sie werden geachtet wie die eines Fremden. Lies mit WKLLHAOSEN
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lichen Zustanden Israels gegenuber. Die Thora muss von Anfang
an iiber der Reinheit des Cultus gewacht haben, sonst hatte die

Jahvereligion sich in Kanaan nicht behaupten konnen. In gewissem

Masse hatte sie aber auch stets eine reformatorische Tendenz ge-

habt, sofern sie neben dem faktisch giiltigen Recht ein hoheres

gottliches lehrte, und zur Zeit des Bundesbuchs war sie sich dieser

Aufgaben auch schon in vollem Maasse bewusst. Das Unternehmen

des Deuteronomikers stellte in sofern kein volliges Novum vor. Aus

besonderen Griinden wurde seine Schrift das erste gottliche Gesetz-

buch von offentlicher Autoritat.

Der Dekalog von Ex 20 ist in bewusstem Gegensatz gegen
den alteren von Ex 34 aufgestellt. Er steigert das Verbot der

gegossenen Gottesbilder in ein Verbot aller Gottesbilder, auch der

steinernen und holzernen *,
vor allem aber setzt er die Moral an die

Stelle des Opferdienstes.

Die vier ersten 2 Gebote bekampfen den Gottesdienst des Volkes.

Das dritte Gebot auf den Meineid zu beschranken oder iiberhaupt

zu beziehen, geht nicht an. Es ist vielmehr die Zauberei gemeint

(und *! Ex 20 ie deui "W Dt 5 17 vorzuziehen). Nur eine positive

Forderung tritt im vierten Gebot in der Forderung der Sabbaths-

ruhe auf. An die humane Bedeutung des Sabbaths darf dabei zu-

nachst nicht gedacht werden, das verbietet die Stellung des Satzes.

1 Das Yerbot fremder Gb'tter und das Bilderverbot (Ex 20 4 ist "I vor niiarrby
nach Dt 5 s zu streichen) miissen getrennt werden, weil nur dann eine Zehnzahl

von Geboten entsteht. Dass die Drohung und Verheissung von v. s e sich auf

beide beziehen und sie zusammenfassen, ist nur ein Grund gegen die Urspriing-

lichkeit dieser Verse. Freilich fallen beide Verbote in hohem Masse zusammen.

Fremde Gotter wurden zumeist in Gottesbildern verehrt und die Gottesbilder,

wie z. B. die Fischbilder v. 4, waren grossentheils Symbole fremder Gotter. Ob
Masseben und Ascheren ira ersten Gebot verboten sind, ist fraglich, aber an

die griinen Baume auf Erden und die Sterne am Himmel wird allerdings auch

gedacht sein. Auch darf man vennuthen, dass die Baale Kanaans nicht alle

unter Bildern verehrt wurden. Ferner identificirte das Volk die fremden Gotter

und ihre Bilder mehr oder weniger mit Jahve, wogegen die Propheten auch die

Jahvebilder meistens fiir fremde Gotter erklaren. Aber mit Recht unterscheidet

dieser Dekalog zwei Momente der Abgb'tterei, sofern sich dieselbe 1. an fremde

Gotter halt und 2. den Jahve oder fremde Gotter in bildlicher Gestalt verehrt.
2 Die Erklarung dieses Dekalogs darf nicht von der Doppelheit der Tafeln

ausgehen. Sie miisste das freilich, wenn die beiden Tafeln von dem Verfasser

von Ex 20 erfunden waren. Aber der altere Dekalog von Ex 34 lasst sich

logisch nicht in zwei Halften zerlegen und die Zweizahl der Tafeln ist so dunkel

wie die urspriingliche Bedeutung der Tafeln iiberhaupt. Damit fallt aber der

einzige Grund fur die Eintheilung des Dekalogs von Ex 20 in zwei gleiche

Halften, namlicb in Gebote der pietas (i &) und der probitas (e 10).
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So wenig wie die in v. 11 aus Gen 2 2 3 eingetragene Motivirung
entspricht die von Dt 5 uf. (vgl. Ex 23 12) dem Sinne des Verfassers.

Vielmehr bedeutet der Sabbath fur ihn die stumme Huldigung gegen
Jahve zur Bezeugung des Gehorsams, den man ihm in allem Thun
schuldet. Die Hervorhebung der Sabbathsruhe, wahrend vom Opfer-
dienst vollig geschwiegen wird, bedeutet aber auch eine absichtliche

Zuriickstellung des letzteren 1
. Das wird zweifellos durch die Ver-

gleichung des alteren Dekalogs von Ex 34, der hauptsachlich cul-

tische Leistungen fordert. Somit kommt der Dekalog von Ex 20 auf

den prophetischen Satz: Gerechtigkeit und nicht Opfer" und damit

auf den Monotheismus der Propheten hinaus. Jahve duldet als der

Gott der Gerechtigkeit keine anderen Gotter neben sich, weil die

Gerechtigkeit nur Eine ist und in alien Dingen regieren will, nur

durch sie wird die Gunst Jahves gewonnen, nicht durch Opfer oder

Zauberei.

Die sechs letzten Gebote sind nur eine Explication der vier

ersten. Ihre Bedeutung besteht nicht in der Hohe der moralischen

Forderungen, sondern in der Einfachheit, mit der dieselben dar-

gelegt werden. Das zehnte Gebot richtet sich nicht gegen das

bose Geluste, wie Paulus es versteht, sondern gegen die bose Praktik,

in die es sich umsetzt.

37. Das Deuteronomium.

Das Deuteronomium stellt die Grundsatze zusammen, nach

denen das damalige Reich Juda an Haupt und Gliedern, im burger-

lichen Leben wie im Cultus im Sinne der prophetischen Predigt re-

formirt werden sollte. Literarisch und auch seiner allgemeinen Ten-

denz nach hatte der Verfasser dabei Vorganger. Aber er forderte auf

dem Gebiete des Cultus eine Reform, die sich thatsachlich als

durchfiihrbar erwies und das Wesen des alteren Cultus vernichtete.

Eben damit wurden die Forderungen der prophetischen Reform-

partei in Anpassung an das praktisch Erreichbare zusammenfassend

definirt und zur Geltung gebracht. Die Thora war urspriinglich

die AVeisung, die Jahve seinem Volke irnmerfort zukoinmen liess,

auch als Tradition trug Israel sie lebendig in sich, jetzt aber wurde

sie durch den Bund Josias zum heiligen Statut, das als solches

von Anbeginn ein fur alle Mai fixirt war und urn seiner selbst

willen befolgt sein wollte. Das Gesetz ertragt keinen Zusatz und

~~i
Uebrigeus erklart sich die Forderung der Sabbathfeier auch aus der

Absicht, die Erntefeste, die der Naturreligion entstammten und ihr i

zum Halt dienten, in den Hintergrund zu drangen.
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keinen Abzug (Dt 4 s 13 i). So wurde das Deuteronomium das

erste Gesetzbuch der alttestamentlichen Religion und der An-

fang aller kanonischen Schrift der Juden. Aeltere und jiingere

Thorascbriften sind nur in Anfugung an das Deuteronomium zu

kanonischer Wurde gelangt. Spatere Thorabiicber wollten das

Deuteronomium ersetzen, weil es den nunmehrigen Bediirfnissen

nicht mehr recbt entsprach. Thatsachlich sind sie dann wohl mit

ihren besonderen Forderungen dem Deuteronomium gegeniiber zur

Geltung gekommen, aber dabei wurden sie ihm, als dem Grundstock

heiliger Scbrift, nur angefiigt. Dasselbe geschah mit vordeutero-

nomischen Niederschriften der Tbora.

Die Schriftsteller des Deuteronomiums bieten alle Ueberredung

auf, um das Volk fur das Gesetzbuch zu gewinnen. Sie weisen

darauf bin, dass Israel in ihm die -weisesten Gesetze babe, dass es

in ihrer Befolgung als das weiseste der Volker dastehen werde

(4eff.). Namentlich betonen sie aber, dass dies Gesetz dem ge-
schichtlichen Jahveglauben entspreche, von dem das Volk sich

im Gotzendienst abgewandt hat. Sie halten ihm die einzigartige

Auszeichnung vor, die ihm in der Offenbarung des einigen Gottes

widerfahren sei, sie stellen ihm die Huld und Treue vor Augen,
die Jahve schon den Vatern erwies und weiter an den Kindern be-

wahrte. Unter Entfaltung all seiner Herrlichkeit hat er das Volk

aus Aegypten gefiihrt, es zahlreich gemacht wie die Sterne am

Himmel, ihm das Land Kanaan gegeben und es durch Leiden und

Rettungen immerfort zum Gehorsam zu erziehen gesucht. Auf
Grund alles dessen fordert Jahve unbedingtes Vertrauen (1 23 7 nff.

8s 92s), vor allem aber dankbare Gegenliebe, sie bedeutet die

Anerkennung des Einen Gottes. Sind viele Gotter da, so fordert

der eine dies, der andere das vom Menschen und die verschiedenen

Anspriiche vieler gottlichen Machte theilen sich in sein Herz, keinem

gehort es ganz und zuletzt ist es gegen alle gleichgiiltig. Aber der

Eine Gott fordert den ganzen Menschen. Er will, dass man ihn

Hebe mit ganzem Herzen, d. h. mit ganzem Willen, mit ganzer Seele,

d. h. mit volliger Hingabe des Gemiiths, und mit ganzer Kraft

(Dt 4z74o 5s)
1

. Es ist die Religion Hoseas und Jeremias, auf

die die Manner des Deuteronomiums eigentlich hinaus wollen. Die

Liebe zu Jahve soil Israel vor der gleissenden Verfiihrung bewahren,
mit der der Gotzendienst es von alien Seiten umwirbt 2

. Die Reli-

1 mrr DJ? nvrn o^p (is ).

* Im Gegensatz gegen den Gotzendienst bezeichnen die deuteronomistischen
Schriftateller das Festhalten an der Jahvereligion iiberhaupt gern als Liebe zu
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gion Hoseas und Jeremias war aber im Volke nicht zu begrunden,
well der Wille Jahves sich eben nicht in seinem Munde und in

seinem Herzen fand, obwohl das vom Inhalt des Deuteronomiums

behauptet wird (Dt 30 11 u). Dann hatte Israel auch keines Ge-
setzes bedurft. Deshalb soil vielmehr die Liebe zu Jahve und die

Herzensbeschneidung das Volk zum Gehorsam gegen das Gesetz

fiihren (Dt Geff. 10 ie 30 e vgl. Jer 44). So soil sein ganzes Leben.

all sein Sinnen und Trachten dem Gesetz geweibt sein. nDie Worte,
die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und

sollst sie deinen Kindern einscharfen 1 und von ihnen reden, wenn

du im Hause sitzest und wenn du unterwegs bist, wenn du dich

niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie wie ein Zeichen

an deine Hand binden und wie einen Denkzettel zwischen deine

Augen
2 und sollst sie schreiben an die Pfosten deines Hauses und

deiner Stadtthore." Aber so stehen Bedingung und Bedingtes in

keinem Verhaltniss. Vielmehr musste man den Willen Jahves im

Gesetz definiren, weil das Volk in seiner Gesammtheit von der Liebe

zu Jahve, wie die Propheten sie forderteu, und von der Herzens-

beschneidung sehr feme war. Dem Gesetz soil Israel unverbriich-

lichen Gehorsam leisten3
.

Dieser absolute Wille Jahves will aber auch durch harten

Zwang zur Geltung kommen. Der liebevolle Vater Israels ist zu-

gleich der eifersiichtige
4
Gott, der auch mit Gewalt jeden fremden

Jahve (Ex 20 e Dt 13 4 I Eeg 3s u. s. w.). Das konnte im Munde der Spateren

ebenso viel und ebenso wenig bedeuten, wie wenn bei uns von Treue gegen das

Evangelium geredet wird. Aber fur die alteren Deuteronomisten bedeutet die

Liebe zu Jahve allerdings sehr viel mehr als das aussere cultische Verhalten.

Vgl. oben S. 213 f.

1 Die Pflicht, den Kindern die Geschichte der Religion und das Gese

zu uberliefern, wird fortan hervorgehoben ; vgl. Dt 4 9 10 6 i toff. 11 Gen 18 u

Ex 12 26 13 s i4 is Ps 44 2. Der Konig soil immerfort im Gesetzbuch lesen

(Dt 17 18-20).
* 6 eff. Ob hier s und 11 is Ex 13 ie DiK und nlBtplB nur bildhch ge-

meint sind, ist zweifelhaft. Vgl. auch die Zipfel an den Kleidern I

Num 15 37 ff.

Deuteronomisch sind DifcJ?
1

? IB?, ^ und "in* ^B, "3 prj. Vgl.

sonst Vfh "I
1

?* (I Reg 2 4 II Reg 20 s Gen 17 i 24 40 48 w).

* K3S '(Ex 20 s 34 u Dt 4 24 5 9 6 is Jos 24 10) ,
Eifersucht

(n$p.)

bei ihm der Gotzendienst (Dt 29 19 Ez 5 is 8 s . 16 SB 43 23 .) und uberhau

die Sunde (Sef 1 is), eifersuchtig macht ihn (KXJ?,
IT JRTJ) Israel durch den Gotzer

dienst (I Reg 14 22 Dt 32 ie Ps 78 H).
Die Frommen eifern fur ihn x

wait gegeu die Gotzen (I Reg 19 ,. u U Reg 10 ie), gegen den Frevel und die

Gottlosigkeit (Num 25 u Ps 69 10), spater ereifern sie 8lch auch (in Gedank



288 TTT. Theil. I. Die Entstehung des Gesetzes.

Gott aus Israel verdrangen will. Schonungslose Vertilgung des

Gotzendienstes fordert das Gesetz. Sterben soil der Prophet, der

das Volk zum Gotzendienst verfuhrt (13 26 18 20), der Vernichtung

verfallen die israelitische Stadt, die andern Gottern dient (13 is 19).

Ja jeder einzelne Israelit soil seinen Geschwistern und Kindern und

dem Weibe an seinem Busen zum Tode helfen, wenn sie ihn dazu

verfiihren wollen, mit eigener Hand soil er den ersten Stein auf sie

werfen (Dt 13 7 12). Aber auch nach aussen bin gilt es, jede Be-

ziehung zum Heidenthum zu losen, die Heiden miissen aus dem

heiligen Lande erbarmungslos vertilgt werden. Aucb das verlangt

bier die Liebe zu Jahve (Jos 23 n). Denn in Kanaan darf nur

fiir die wahre Religion eine Statte sein, vor allem aber soil das

Volk Jahves aufs angstlichste vor der Ansteckung bewahrt werden,

wie sie von der Ehe mit den Heiden droht. nDenn der Kanaaniter

wird deine Kinder von mir abwendig machen, dass sie fremden

Gottern dienen" 1
. Die alten Kanaaniter waren damals freilich zu-

meist langst verschwunden, der Hauptsache nach waren sie sogar

Israeliten geworden. Das ist hier vergessen, unvergessen ist nur,

dass Israel in Kanaan kanaanitische Religion angenommen hat 2
.

In Zukunft soil dieser Abfall sich nicht wiederholen 3
. Dahin

fiihrte die Anwendung der prophetischen Forderungen auf das ge-

gebene Volk von Juda. Die spatere judische Gemeinde hat diesen

Weg weiter verfolgen miissen und auch die christliche Kirche musste

das, sobald und solange die Religion sich nicht auf die Herzen der

Einzelnen zu stellen vermochte. Die Nothwendigkeit harten Zwanges
hatte sich langst vor der Reformation Josias herausgestellt. Mit

Gewalt batten die Jiinger Elias den tyrischen Baaldienst ausgerottet,

gewaltsame Unterdriickung des Gotzendienstes fordert auch das

Bundesbuch (Ex 22 1719)*. Aber erst das Deuteronomium hat

und Worten) iiber das Gliick der Gottlosen in Israel, was aber doch fur gefahrlich

gait (Ps 37 i 73 s Prv 3 si 23 17 24 7 19), weil es am Ende sich gegen Jahve selbst

kehrte. Vgl. sonst oben S. 178f., 232.
1 7 iff. 20 w ff. Ex 34 is IB Jos 23 12 13 Jdc 3 e.

8
Uebrigens sollte Israel auch schon im Aramaerlande Gb'tzen verehrt

haben-, vgl. Jos 24s H Gen 31 iff. 35 sff.

3 Dass es zur Zeit Josias noch Reste der Kanaaniter im Lande gab und

man mit ihnen nach dem Deuteronomium verfuhr, ist iibrigens durchaus nicht

undenkbar. Weil Josua in alien Dingen das Gesetz erfullt haben musste, so

schrieben die Spateren ihm deshalb auch die vollige Ausrottung der Kanaaniter

zu (Jos 10 40 f. 11 nf. is 20).
* Es ist da auch schon vom Bann (D"iH) die Rede, der am Gotzendiener

vollstreckt werden soil (19 vgl. Dt 13 isff.). Vgl. auch die Hinrichtung der
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diese Nothwendigkeit in vollem Umfange erkannt und ihr Recht zu
verschaffen gesucht.

Allseitig hat das Deuteronomium die Forderungen der prophe-
tischen Predigt fur die Volksordnung und das Volksleben entwickelt.
Dabei kommt es ihm im Grunde viel weniger auf den Cultus als

auf die Moral an. Mit grossem Nachdruck dringt es auf die

strenge und gewissenhafte Handhabung des Gerichts, aber daruber
hinaus will es mit grosser Menschlichkeit das Leben, das Gliick
und die Ehre aller Glieder des Volkes Jahves sicher steUen. Es
fordert Befreiung vom Kriegsdienst fiir alle, denen das Leben noch
einen neuen Genuss verspricht (20 e ^ 24

5). Es verbietet die Hin-

richtung des Vaters sammt den Sohnen und der Sohne sammt dem
Vater (24 ie), es untersagt jede richterliche Zucbtigung, die der

Ehre des Bestraften zu grossen Abbruch thate (25 13). Es sucht

die Ehescheidung zu erschweren (22 isff. 2sf. 24 14) und dem in

der Vielehe zuriickgesetzten Weibe sein Recht zu wahren (21 15 ff.).

Der Armuth will es iiberhaupt ein Ziel setzen, indem es dem "Wohl-

habenden das Leihen zur Pflicht macht (15 ?ff.), die ausserste Milde

im Pfandrecht (24 e aoff.) und den Erlass aller Schulden fiir das

7. Jahr vorschreibt (15 iff.). Eifrig empfiehlt es immer wieder den

Schutzbiirger von nichtisraelitischem Blute pi)
1 der Mildthatigkeit.

Eindringlich fordert es die rechtzeitige Ablohnung des Arbeiters

Gotzendiener Num 25 i s. Deuteronomistisch ist die Erzahlung von Ex 32 KK,
wonach der Stamm Levi sein Priesterthum dadurch erlangte, dass die Leviten

alle ihre Verwandten umbrachten, die das goldene Kalb angebetet batten.

1 Der Ger, den Jahve liebt und den desbalb auch Israel lieben soli (Dt

lOisf.), ist nicht der Auslander schlechthin 0*13}), sondern der Fremde, der als

Schutzbiirger im Lande wohnt. "Ill sagte man auch vom Israeliten, der sich

an fremdem Ort innerhalb Israels aufhielt (Jdc 19 IB), namentlich vom Leviten

(Jdc 17 7 f. 19 i Dt 18 e), aber 1J kann im A. T. iiberall vom volksfremden

Schutzbiirger verstanden werden und im Deuteronomium und vollends bei

Ezechiel und im Priestercodex ist es immer so gemeint. Nicht anders steht

es mit II Chr 15 9 30 25, weil der Chronist die Nordisraeliten nahezu als Heiden

betrachtet. Im Deuteronomium ist von cultischen Pflichten des Ger kaum

die Rede. Dass er am Sabbath ruhen soil (5 14), bedeutet zunachst eine Wohl-

that fiir ihn (vgl. Ex 23 12), weil er zumeist Miethsmann oder Tagelohner war

(T
1?^

1

! D\^1n heisst er 6'fter ira Priestercodex). Wegen seiner Armuth soil man

ihn an den Festfeiern und am Armenzehnten theilnehmen lassen (14 M 16 lof.

is f. 26 11 f.). Aber Mitglied des Kahal war er nicht, er durfte auch Gefallenes

essen (14 21). Nach dem Rahmen des Deuteronomiums muss er freilich das

Gesetz lernen (31 12) und ist er in die Bundesverpflichtung einbegriffen (29 10

Jos 8 ss ss). Aber auch so bleibt er Fremdling, und sein Emporkommen wird

ungern gesehen (Dt 28 43). Vgl. unten 42 und A. BKETHOLKT, Die Stellung

der Israeliten und Juden zu den Fremden (1896).

Sm e n d ,
Alttestamentliche Eeligionsgeschichte. 2. Aufl . 19
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(24 M f. Lev 19 is). Aber es rerlangt auch Schutz fiir den aus der

Fremde entlaufenen Sclaven (23 ie), es tritt fiir das kriegsgefangene

Weib ein (21 10 u), es fordert eine gewisse Menschlichkeit auch

fur den Kriegsfeind (20 wff. isf.), sofern er nicht zu Kanaan tmd

Amalek gehort. Auch auf die Thiere erstreckt sich dies Inter-

esse, auf den dresehenden Ochsen (264) und den Vogel im Xest

(22 e 7). Wie viel von derartigen Bestimmungen des Gesetzbuchs

auf alte Sitte 1 oder altere Thorabiicher zuriickgeht, wie viel von

spateren Handen zugesetzt ist, ist nicht iiberall auszumachen. Aber

die in ihnen ausgesprochene Tendenz ist nicht nur fiir die spa-

teren Anhanger des Deuteronomiums, sondern auch fiir den ur

spriiughchen Verfasser charakteristisch. Den moralischen Geboten

der Thora wollte er Geltung verschaffen, sie weiterbilden und

steigern, unbekiimmert darum, ob er dabei in Utopien gerieth. Die

spateren Gesetzgeber des Pentateuch, denen der Cultus doch weit

mehr am Herzen liegt als ihm, haben ihn dabei noch zu uberbieten

gesucht
2

.

Aber die Folie fiir diese Humanitatsgebote des Deuteronomiums

wie der spateren Gesetzbiicher giebt auch hier die ri go rose

Strenge, mit der das Gesetz auch die moralischen Verbrechen

bestraft wissen will. Nach dem Recht der alteren Zeit durfte der

beleidigte Mann die Ehebrecherin verbrennen (Gen 38 24), jetzt wird

die Hinrichtung der Ehebrecher und Ehebrecherinnen urn Gottes

willen gefordert (Dt 22 2024 vgl. Lev 20 10). Jahve verlangt den

Tod des widerspenstigen Sohnes (Dt 21 1821 vgl. Ex 21 is n) wie

des dem Richterspruch widerstrebenden Israeliten (Dt 17
12). Aufs

angstlichste soil alles vergossene Blut gesiihnt werden (Dt 21 i g)
3

.

Denn in alien diesen Dingen nicht minder als in Sachen des Gottes-

dienstes gilt es das Bose aus Israels Mitte zu tilgen (13 e 17?

222124 24 ?)
4
,
damit es als ein unstrafliches Volk vor seinem Gott

dastehe und das heilige Land nicht befleckt werde (21 23 24 4 vgl.

19 10 Lev 1825 Num SSss 5
.

1 So die Vorschrift, die Erstgeburt sieben Tage bei der Mutter zu lassen,

ehe man sie opfert (Ex 22 29 Lev 22 ?).
2
Vgl. besonders Lev 19 und hier die Gebote, den Volksgenossen (v. is)

und den Schutzbiirger (v. 34) zu lieben wie sich selbst. Ferner das Gesetz vom
Jubeljahr Lev 25 sff.

3 Auch der Priestercodex verbietet, fiir den Mord Wergeld zu nehmen
(Num 35 si). Vgl. oben S. 163.

4
Vgl. dazu oben S. 110.

6
BEr hat eine n^j in Israel veriibt" (Dt 22 ti Jos 7 u Jer 29 23 Gen 34 7

Jdc 20 ). Vgl. oben S. 110.
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Im Unterschiede von den gotzendienerischen Konigen Manasse
und Jojakim wird dem Josia Gerechtigkeit nachgeriihmt (Jer 22 f.)
aber im ganzen Volke waren Recht und Menschlichkeit weder durch
den blossen Befehl des Gesetzes noch durch zwangsmassige Aus-
rottung des Unrechts und des Frevels herzustellen, man musste froh

sein, wenn man auf cultischem Gebiete den Forderungen der Pro-
phetic Geltung erzwingen konnte. Die Durchfiihrung des Deutero-
nomiums beschrankte sich im Wesentlichen hierauf, das wurde des-
halb auch das Ziel, auf das die spateren Gesetzbiicher vornehmlich

hinarbeiteten, aber schon das Deuteronomium muss das an erster
Stelle beriicksichtigen. In der Form des Gesetzes definirt wurde
der Wille Jahves nothwendig ein anderer als der, den die Propheten
gepredigt hatten. Neben die Moral und damit auch an die Stelle

der Moral traten in hohem Masse die ausseren Dinge des Cultus
und des Ritus 1

. Man musste es versuchen, in diese Dinge den
Ernst der prophetischen Religion zu legen, urn dann von da aus

das ganze Leben des Volkes der Gerechtigkeit gemass zu gestalten.
Der gesetzliche Cultus und die gesetzliche Observanz erwiesen sich

in der That als ein Mittel in weiten Kreisen religiose Bildung zu

verbreiten, und die geschichtliche Wirkung des Gesetzes beruhte

darauf, dass es nicht nur moralische Gebote, sondern auch Cultus-

und Ceremonialgebote aufstellte.

Die Autoritat der heiligen Schrift trat von nun an in Con-

currenz mit der prophetischen Predigt, und auf die Dauer musste

diese neben ihr verstummen. Das Deuteronomium selbst stellt freilicb

die Prophetic als die gottgegebene Fiihrerin Israels bin; durch sie

ist Israel vor alien Heidenvolkern ausgezeichnet, die nur Wahrsager
haben. Seit dem Sinai, wo das Volk nach Promulgation des Dekalogs

sich ausser Stande erklarte, die unmittelbare Nahe Jahves langer

zu ertragen, und so dem Mose die weitere Vermittlung des gott-

lichen "Willens an Israel zufiel, fehlte es Israel nie an einem Pro-

pheten, der ihm die Forderungen Jahves offenbarte, und unweigerlich

soil Israel ihm gehorchen (Dt 18 gff.). Aber nun hat der Prophet

Mose den Willen Jahves in grossem Umfang fur alle Zukunft ver-

kiindet und dariiber hinaus bleibt fur seine Nachfolger kaum mehr

iibrig, als ihn fiir einzelne besondere Falle zu offenbaren. Keinen-

1 Um Israel von den Heiden, Jahvereligion und fremde von einander zu

sondern, beriicksichtigt schon das Deuteronomium das Gebiet der ceremoniellen

Sitte. Es ist auf die Heiligkeit der gottesdienstlichen Veraammlnng und dee

Lagers (23 2-15) bedacht, auch in Pracisirung der von Jahve geforderten Ob-

servanz will es das Volk Jahves ausserlich darstellen (Dt 14). Vgl. 42.

19*
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falls diirfen sie Mose widersprechen. Israel soil auch nur auf den

Propheten horen, der sich durch die Erfiillung seiner Weissagung

bereits als wahrer Prophet ausgewiesen hat, und sterben soil der

Prophet, dessen Wort sich nicht erfullt (ISaif.). Obendrein kann

aber auch ein falscher Prophet richtig wahrsagen (13 2ff.). Damit

wird der Prophetie die Freiheit der Bewegung genommen, ohne die

sie nicht gedacht werden kann. Allerdings nahm die Prophetie

auch aus einem anderen Grunde ein Ende.

Man kann es beklagen, dass an die Stelle des lebendigen Wortes

das heilige Buch trat. Das Gewissen Israels, das in der prophe-

tischen Predigt so gewaltig geredet hatte, kam in der heiligen Schrift

nicht in voller Reinheit zum Ausdruck. Vielfach wollte man auch

durch das heilige Buch des Gewissens ledig werden. So eindringlich

das Buch auch reden mochte, es war nicht der unabweisbare Manner,

der rucksichtslos und unmittelbar auf die Siinde der Gegenwart wie

der Vergangenheit hinwies, man konnte es drehen und deuten und

am Ende bei Seite schieben. Jedenfalls schien es eine greifbare

Biirgschaft des Heils zu bedeuten. Der Wille Jahves war nun ein

fiir alle Mai bekannt und am Ende leicht zu erfullen, wenn man

sich nur an das leicht Erfiillbare hielt. Lug und Trug nannte

Jeremia deshalb die Bekehrung des Volkes zu Josias Zeit (vgl.

S. 245 f.).
Er hatte nicht ganz Unrecht im Blick auf die Masse des

Volkes, die nach Josias Tode auch sofort in das alte Wesen zuriick-

fiel. Aber zweifellos ist trotz Jeremia der Ernst, von dem die

Leiter der Bewegung beseelt waren, und thatsachlich war die Re-

formation Josias ein grosser Erfolg der prophetischen Sache. Man
hatte wirklich einmal dem Gotzendienst einen schweren Schlag ver-

setzt und das ganze Volk zur Preisgabe der Gotzen und des iiber-

lieferten Gottesdienstes bewogen. Wir verstehen es, wenn die pro-

phetische Partei den Untergang Judas in letzter Stunde abgewandt
zu haben glaubte und voll Hoffnung in die Zukunft sah 1

. Juda
schien bleiben zu sollen (II Reg 19 sof.) und ihm das ganze Land
Kanaan beschieden zu sein (Dt 19 s). Ewigen Bestand hatte Jahve

dem Hause Davids verheissen (II Sam 7 Gen 49 10).

Wichtiger als der Unterschied von prophetischer Predigt und

Gesetz ist iiberhaupt ihre innere Beziehung und Uebereinstimmung,
beide stellen der Absicht nach dasselbe kategorische Soil auf, dem
das Volk nicht entsprach. Sodann aber hat das Gesetz thatsachlich

1 In dieser Hoffnung kann Josia sein "Werk iiberhaupt nur unternommen
haben. Die Weissagung der Hulda (II Reg 22 15 20) ist, wie sie lautet, kaum

geschichtlich.
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mehr gewirkt, als das lebendige Wort der Propheten, allein im Ge-
setz ist die Prophetie geschichtlich wirksam geworden. Den An-
hangern der Propheten war im Gesetzbuch eine unentbehrliche

Fahne gegeben, urn die sie sich sammeln konnten, und der Ernst,
von dem sie beseelt waren, blieb bei ihnen wach unter dem Ein-

druck der Leiden, die immer neu kamen und immer neu drohten

und die sie im Sinne der prophetiscben Strafpredigt verstanden.

Sie fanden sich auch durch die ausseren Dinge des Gesetzes zu

seinem wahren Sinn hindurch. Diesen Leuten gab die Reformation

Josias aber auch eine unverlierbare Hoffnung fur die Zukunft. Fur

sie gab es von jetzt an eine Gemeinde Jahves, die in Juda zu

Recht bestand, und die den Anspruch erheben durfte, das ganze

Yolk unter das Gesetz zu beugen. Sie hatten ein Heiligthum,
das wirklich einmal die Statte eines wahren Gottesdienstes geworden
war und deshalb als ein Eckstein Israels erscheinen musste. Sie

hatten ubrigens auch in der Priesterschaft dieses Tempels, die

nunmehr die einzige geworden war, eine Vertreterin ihrer Sache

und darnit fur die Zukunft eine Vorbedingung neuer Organisation

gewonnen. Thatsachlich war durch Josia ein Menschenalter vor der

Zerstb'rung Jerusalems der Grund der judischen Gemeinde gelegt.

38. Erwahlung und Bund.

Von der Reformation Josias datirt das specitische Selbst-

bewusstsein der Juden. Die Propheten waren sich bewusst, in

ihrer Predigt ihrem Volke die alleinige Wahrheit zu verkiinden. Es

war fiir sie auch selbstverstandlich, dass die Wahrheit zu alien Zeiten

da war und gait. Die Frage, weshalb sie allein in Israel bekannt

und allein Israel das Yolk des wahren Gottes sei, kam ihnen gar

nicht \ Aber jetzt, wo die prophetische Religion zur Religion Israels

werden soil, heisst es, dass Israels Religion auf einzigartiger

Offenbarung beruht und Israel das Yolk des wahren Gottes ist

auf Grund gottlicher Erwahlung.
Im Deuteronomium wird zuerst gesagt, dass Jahve Israel er-

wahlt 2 habe. Dass der Gott des Himmels und der Erde nur mit

1 Amos sagt, dass Jahve allein Israel kennt, d. h. mit ihm allein steht er

in Beziehung (Am 3 2 Gen 18 19).

2 4 37 767 10 is 14 2. Seitdem ist dieser Gedanke gelaufig.

sich bei Ezechiel (20 5) und vor allem beim Anonymus von Jes 40ff. Im

Deuteronomium ist immer wieder von der Erwahlung Jerusalems, aber aue

von der der Leviten (18 5 21 5)
die Rede. - Etwas anderes ist die Erwah

der Einzelnen (s. o. S. 103).



294 III. Theil. I. Die Entstehung des Gesetzes.

diesem einen Volke in Beziehung steht, dass er es zu seinem be-

sonderen Eigenthum
1

gemacht hat, ist ein unbegreifliches Wunder.

Unerhort ist in aller Welt, was Jahve an Israel gethan hat, als er

von Angesicht zu Angesicht mit ihm verkehrte, um ihm allein seine

alleinige Gottheit zu offenbaren (Dt 43aff. vgl. II Sam 7 isff.). Den

Heiden hat er dagegen die Gotzen zugetheilt (Dt 4 19 vgl. Dt 32 s

LXX). Es ist ein ungeheurer Abstand, der Israel von Jahve trennt.

Von sich selbst ist es nichts, es ist ja das kleinste Volk der Erde,

alles verdankt es der gottlichen Erwahlung. Aber auch die hb'chste

Verpflichtung erwachst hieraus fiir Israel. Als das auserwahlte Volk

ist Israel ein heiliges Volk, das sich alles heidnischen Wesens ent-

schlagen muss, um allein seinem Gott zu dienen (7 ef.). Durch die

Erkenntniss des wahren Gottes, d. h. durch die Erftillung seiner

Gebote, soil es sich fiir seine Erwahlung dankbar beweisen (4 376.).

Die Scheidung von allem Heidnischen ist hier das Abthun aller

Siinde der Vergangenheit, des Unrechts wie des Gotzendienstes,

und zu bewirken ist sie nur durch Herzensbeschneidung. Im anderen

Fall verfallt Israel dem furchtbaren Kichter, der keine Person an-

sieht und kein Geschenk annimmt (10 ief.).

Freilich entsteht damit zugleich der beleidigende Anspruch,
mit dem Israel fortan den Volkern gegeniiber auftrat. Fortan sind

sie Heiden und als solche grauelhaft, das war etwas anderes, als

wenn dem alten Israeliten das fremde Volk als unrein und das

Land fremder Gotter als unreines Land erschien. Es war ferner

die selbstverstandliche Kehrseite eines kraftvollen Nationalgefiihls,

wenn der alte Israelit fiir den Fremden nicht dasselbe Recht gelten

liess wie fur den Volksgenossen. Jetzt ist der Volksgenosse in

hoherem Sinne Bruder, wie das Deuteronomium ihn immer wieder

nennt, der Diener des wahren Gottes und das Glied des auserwahlten

Volkes will in ihm geehrt und geliebt sein, ihm ist man die hochste

Aufopferung schuldig. Darunter muss aber der Heide leiden 2
. Um-

gekehrt wird aber alles wirkliche und vermeintliche Unrecht, das der

Israelit vom Heiden erfahrt, mit einem ganz neuen Hasse erwidert.

Noch nach langen Jahrhunderten fordert das Gesetz die Vernichtung
Amaleks zur Rache fiir das Unrecht, das es dem heiligen Volke Jahves

in der Wtiste anthat (Dt 25 nff. vgl. I Sam 15 und dort v. is)
3

.

Dt 7 e 14 26 is w Ex 19 5 Mai 3 a Ps 135 4. Vgl. Jer 2 s.

2 Nach Dt 15 a 23 21 darf man vom Auslander (nicht vom Grer, 8. o. S. 289)
Zinsen nehmen und ihn wegen der Schuld drangen. Zunachst heisst das frei-

lich nur, dass man den Volksgenossen besser behandeln soil als den Auslander.
3
Vgl. die Motivirung des Ausschlusses der Moabiter und Ammoniter
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Die Art und Weise, in der das Judenthum die prophetische
Auffassung der Religion sich zu eigen machte, ist aber besonders
deutlich an der Vorstellung vom Bunde zwiscben Jahve und Israel,
die seit der deuteronomischen Reformation so grosse Bedeutung
gewann.

Der Bund (^1?) ist fur das Alterthum uberhaupt und namentlich
fur die Hebraer die gewohnlichste Form gegenseitiger Verpflichtung.
Zwischen Volkern geschlossen, bedeutet er das Versprechen gegen-

seitiger Schonung, die den Krieg ausschliesst, wie z. B. der zwischen

Isaak und Abimelech, d. h. Israel und den Philistern (Gen 26 2sff.).

Wo zwischen Volkern kein Bund besteht, da ist Krieg. Mit Jeman-

dem im Bunde stehen bedeutet desbalb auch s. v. a. nichts von

ihm zu befiirchten haben (Job 5 23 vgl. Hos 2 20) und den Bund mit

Jemandem brecben s. v. a. ibm den Krieg erklaren (II Reg 15 19

vgl. Jer 14
21). Israel darf mit den Kanaanitern keinen Bund

schliessen, d. h. es darf sie nicht verschonen (Ex 23 32 34 12 vgl.

Job 40 as). Der Bund bedeutet ferner die Abrede gegenseitiger

Unterstiitzung. So ihacht David einen Bund mit Abner (II Sam

3 iaf.). Bund heisst auch Verschworung (II Reg 11*), es giebt aber

auch einen Freundschaftsbund wie zwischen David und Jonathan

(I Sam 18 sf.). Ein Schutz- und Trutzbundniss ist der Bund

Abrahams mit seinen kanaanitischen Nachbarn (Gen 14 13).

Aus dem Bunde entsteht Recht, aber in verschiedener Art,

je nachdem die Parteien auf gleichem Fusse stehen oder nicht.

Stehen sie auf gleichem Fusse, so bedeutet der Bund gleichmassige

gegenseitige Verpflichtung. Ein Bund wird aber auch da ge-

schlossen, wo der Sieger dem Besiegten, wie der Konig Nahas den

Jabesiten (I Sam 11
1), gegen die Erfullung seiner Bedingungen den

Frieden bewilligt. In diesem Fall zwingt der Sieger dem Besiegten

seinen Willen auf, ebenso uberall der Starkere dem Schwacheren.

Hiob hat seinen Augen einen Bund geschlossen, d. h. er hat ihnen

ein Gesetz gegeben (Job 31 1). Jahve hat einen Bund mit Tag

und Nacht, d. h. sie miissen nach seinem Gebot zu bestimmter

Zeit eintreten und aufhoren (Jer 33 20 25).
Anderseits verspricht

der Starkere dem Schwacheren Schonung, unter Umstanden auch

Schutz und Freundschaft, ja sogar ein Gut. Dieses Versprechen

des Starkeren kann so sehr zur Hauptsache werden, dass die Ver-

pflichtung des Schwacheren gegen ihn, zumal sie selbstverstandhch

vom Kahal (23 4-7). Freundlich stellt sich das Deuteronoraium dagegen zu Edom

(2 s sff. 23 sf.) und den Aegyptern (23 sf.).
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ist, neben dem Gnadenbeweise des Starkeren ausser Betracht

bleibt. So verpflichtet sich Jahve in feierlichem Bunde dem Abraham,
ihm oder vielmehr seinen Nachkommen das Land Kanaan zu geben

(Gen 15). Deshalb kann das Bundesverhaltniss zwischen dem Star-

keren und dem Schwacheren auch als ein einseitiges einpfunden

werden, und zwar entweder als Pflicht des Schwacheren oder

als Gnade des Starkeren.

Im Allgemeinen kommt innerhalb eines Volkes ein Recht

und Gesetz dadurch zu Stande, dass die Volkshaupter es freiwillig

unter einander vereinbaren. Auf ein bestimmtes Recht verpflichten

sich Konig und Unterthanen bei seiner Erhebung in einem Bunde,
so David und die judaischen und israelitischen Volkshaupter (II Sam
821 5s). Ferner gab es iiberhaupt keine Executivgewalt, die das

geltende Recht restlos durchgefiihrt hatte. Vielmehr kam es auf

den guten Willen der einzelnen Volkskreise an, sie mussten die

Autoritat des Rechtes freiwillig anerkennen und aufrecht erhalten.

Ein neues Gesetz wurde deshalb damit eingefiihrt, dass die Volks-

haupter in Vertretung des ganzen Volkes in Form einer Bundes-

schliessung zu seiner Durchfiihrung und Aufrechterhaltung sich

gegenseitig verpflichteten. Auf diese Weise wurden das Deutero-

nomium (II Reg 23) und spater der Pentateuch (Neh 10) zu

offentlich giiltigen Gesetzen erhoben 1
.

Der einfachste Ritus der Bundesschliessung ist die Bluts-

verbriiderung oder auch der gemeinsame Genuss einer Speise (siehe

S. 26
ff.). Das Bundesmahl findet sich auch bei complicirterem Ritus

(Gen 26 so 31 46 54). Gewohnlich verpflichtete man sich aber dadurch,
dass man zwischen den Stucken eines zu diesem Zweck zerschnittenen

Opferthieres durchging (Gen 15 911 i? Jer 34 19). Daher sagt man
rv-i}3 3 (Jer 34 10) und ebenso ia? (Dt 29 11) und TO? (II Reg
23s)

2
. Hierbei sprach man den Fluch (^ Gen 26 as) aus, den

1 Neh 10 i wird der Vertrag zwischen den Menschen r^JpH genannt, viel-

leicht, weil rvo fiir den Verfasser schon einen zu specifischen Sinn hatte.

Auch wichtige Volksbeschliisse werden in Form eines Bundes gefasst, so Jer
34 sff. bei der Freilassung der israelitischen Sclaven und Ezr 10 s bei der Auf-

Ib'sung der gemischten Ehen. Vgl. auch den Fluch, den Nehemia (5 is) bei dem
allgemeinen Schulderlass aussprechen lasst. Ganz dasselbe findet sich bei den
Griechen.

2
Jojada zerlegt (= fi"O vgl. Jer 34 is) bei der Verschworung als Priester

den Hauptleuten der Leibwache das Opferthier und lasst sie schworen (II Reg
11 4). Es heisst da JV^ Qfj^i fh^\ Aber dieser Ausdruck hat noch einen

specielleren Sinn. Wenn der Sieger mit dera Besiegten abschliesst, so handelt
es sich vor allem um eine Verpflichtung des letzteren. Deshalb zerlegt der
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man fur den Fall des Bundesbruchs auf sich herabrief l
. Es giebt

ferner Bundeszeichen, die beide Theile an die iibernommene Ver-

pflichtung erinnern und sie eventuell als Zeugen des Bundesbruchs

iiberfiihren, aber auch den Bestand des Bundes gewahrleisten
8

.

Nach dem Bisherigen konnte in sehr verschiedenem Sinne von
einem Bunde zwischen Jahve und Israel geredet werden 8

. In-

dessen ist die Vorstellung von einem Bunde, der von Jahve iiber-

haupt aufgelost werden konnte, falls Israel seine Bedingung nicht

hielte, dem alten Israel unbekannt. Vielmehr haben Amos und
seine Nachfolger den Bestand des Yerhaltnisses zwischen Jahve und
Israel davon abhangig gemacht, dass Israel durchaus dem Willen

Jahves entsprache (Jes 1 19 20), aber Amos, Hosea und Jesaja be-

zeichnen die Beziehung zwischen Gott und Yolk nie als jr-ia. Bei

Hosea sieht man, wie WELLHAUSEN bemerkt, auch deutlich, dass

man damals iiberhaupt noch nicht gewohnt war, von einer ima
zwischen Jahve und Israel zu reden. Hosea sagt namlich 2 20 ff.,

dass Jahve spaterhin sich das "Weib Israel auf ewig verloben, d. h.

eine unzerstb'rbare Verbindung mit seinem Volke eingehen werde.

Diese Yerheissung beginnt er aber mit den Worten: dann schliesse

ich dir einen Bund mit den wilden Thieren (v. 20). Wenn Hosea

deshalb sagt, dass Israel die JVQ Jahves ubertreten habe (6 7 8 i),

so ist damit einfach das Gebot Jahves gemeint.

Allerdings sind nun gesetzliche Stiicke des Pentateuch, die alter

sind als das Deuteronomium, als die Grundlage einer mia zwischen

Sieger die Thiere (I Sam 11 1) und lasst den Besiegten durchgehen, wenngleich

er wohl selbst mitgeht. Nebukadnezar brachte den Sedekia in den Fluch (Ez

17 is). Aber Gen 15 IT geht Jahve allein zwischen den Opferstucken durch.

1 Bei den Griechen lautete dieser Fluch dahin, dass man ebenso wie diese

Opferthiere zerschnitten werden wolle (vgl. z. B. II. 3, 292 ff. und KRATZSCH-

MAR, Die Bundesvorstellung im A. T. S. 44ff.). Auch die Hebraer haben das

vielleicht gethan (vgl. I Sam 11 7 Jdc 19 29). W. R. SMITH (Rel. Sem.8 S. 480f.)

parallelisirt dagegen die Zerlegung des Thieres in zwei Halften mit der Theilung

des Opferblutes (Ex 24 e)
und fuhrt sie einfach darauf zuruck, dass beide Theile

vom Bundesopfer essen.

2 So die Masseba in Mispa Gen 31 46 si a. vgl. 46 48. -

scheint beim Bundesschluss auch das Salz eine Rolle gespielt zu haben. Salz-

bund heisst unverbruchlicher Bund (Num 18 H Chr 13 5). Das Salz I

Opfer wird das Salz des Bundes deines Gottes genannt (Lev 2 is). Mit

bestreuen bedeutet weihen (Jdc 9 Ez 43 M). Vgl. aber auch W. R. S TH,

Rel. Sem. 2 S. 270, 479.

Bin Bundesverhaltniss zwischen Gott und Volk brachte auch der CultD

zum Ausdruck, sofern das Opfer eine immer neue Verbundung zwisc

und Israel bedeutete (s. S. 140).
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Jahve und Israel bezeichnet. Der altere Dekalog von Ex 34 wird

v. 10 n eingeleitet: rSiehe ich schliesse dir (LXX) einen Bund . . .

halte was ich dir heute gebiete!" Nachher heisst es v. 27 28 :

n Schreibe dir diese Worte auf, denn auf Grund dieser Worte

babe ich mit dir einen Bund geschlossen und mit Israel . . . und

er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Worte."

Ex 24 aff. verliest Mose ndas Bundesbuch" (d. h. Ex 20 2423)
als die Summe der Forderungen, die Jahve an Israel stellt, und

als das Volk sich zu ihnen bekannt hat, sprengt Mose das Blut

des Opfers, das zu einer Halfte an den Altar gebracht ist, zur

anderen Halfte auf das Volk und sagt: n Dies ist das Blut des

Bundes, den Jahve auf Grund aller dieser Worte mit euch ge-

schlossen hat." Als Zeichen und Zeugen des Bundes richtet Mose

zwolf Steinsaulen auf (v. 4)
1

,
es folgt dann auch noch ein Bundes-

mahl, das die Aeltesten Israels angesichts der leibhaftigen Erschei-

nung Jahves halten (v. n). Die Beziehung zwischen Gott und

Volk wird hier als ein Bundesverhaltniss auf Grund des Bundes-

buchs 2 in aller Form ein fur alle Mai abgeschlossen
3

. Aber dabei

ist in keiner Weise angedeutet, dass das Verhaltniss im Falle des

Ungehorsams Israels wieder aufgelost werden konne. Am Schluss

des Bundesbuchs wird Israel freilich vor Ungehorsam gewarnt (Ex
23 21), aber vor allem werden ihm die hochsten Verheissungen ge-

geben fur den gegentheiligen Fall, den der Verfasser offenbar erhofft

1

Vgl. Dt 272ff. Jos 8 32 2426 27. Bundeszeichen sind auf Seiten Israels

auch die Beschneidung (Gen 17 9ff.) und der Sabbath (Ex 31 17 Ez 20 12), auf

Seiten Gottes beziiglich seines Bundes mit allem Fleisch der Regenbogen (Gen
9 12 ff.).

2 Als Inhalt des zwischen Jahve und Israel geschlossenen Bundes heisst

das Gesetz die Worte des Bundes (Ex 34 2s Dt 29 s Jor lls so), aber auch der

Fluch des Bundes wird so genannt (Jer lls). Ferner heissen die Gesetzestafeln

die Tafeln des Bundes (Dt 9 9 11 is) und das Gesetzbuch das Buch des Bundes

(Ex 24 7 II Reg 23 2 21). Aber das Gesetz heisst auch schlechthin der Bund,
d. h. Bund der Vater (Mai 2 10) oder vielmehr Gottes Bund (Dt 4 is 33 9 Ps

25 10 44 is 78 37 103 is II Chr 34 32) ,
die Lade Jahves heisst als der Gesetzes-

behalter Bundeslade (vgl. bes. I Reg 8 21). Auch einzelne Gesetze werden 0^2
genannt (Gen 17 is Ex 31 10 Lev 24 6 Neh 13 29).

3
Vgl. noch Ps 50 5. Man hat freilich wohl gemeint, dass erst spatere

Bearbeitung in Ex 34 den Bundesschluss eingetragen habe (WELLHAUSEN, Compos.
S. 331 Anm. 1). Aber fur Ex 24 ist das unwahrscheinlich. Im Deuterono-

mium soil nach 5 s 3 nur der Inhalt des Horebbundes dargelegt werden, nach
29 9ff. aber ein Bund erst geschlossen werden. Indessen wird der Abschluss

nicht berichtet. Die gegenseitige Verpflichtung Jahves und Israels wird nur
von Mose erklart 26 ie 19.
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(v. 22
a

25
b

31
a
). Gesetze giebt der Konig seinem Volke namentlich

in der Yereinbarung, durch die er Konig wird. So giebt hier auch
Jahve Israel sein Gesetz, als er bei der Entstehung Israels seine

Herrschaft iiber das Volk antrat 1
.

Von grosser Bedeutung wurde nun aber der Bund, den Josia

mit den Volkshauptern von Juda im Tempel schloss, urn sie zum
Gehorsam gegen das Deuteronomium zu verpflichten (II Reg 23s).
Was Josia da that, war formell gewiss nicht ohne Vorgang

2
,
aber

es handelte sich hier um die Unterwerfung des Volkes unter die

prophetische Busspredigt und zugleich urn einen volligen Bruch mit

seinem bisherigen Wesen, angesichts des drohenden Verderbens. Von
da aus gewann auch der Bund mit den Vatern, dem das Deutero-

nomium entstammen sollte 3
,

erst seinen vollen Ernst. Nur unter

der Bedingung, dass es das Gesetz hielte, hatte Jahve beim Aus-

1 Als der Ort des Bundesschlusses erscheint im Exodus der Sinai.

Dagegen ist das Deuteronomium in den 'Arboth Moab unmittelbar vor dem

Eintritt in Kanaan gegeben. Aber Bundesbuch und Deuteronomium sind ein-

ander eigenthiimlich parallel (vgl. Ex 20 isff. mit Dt 5 2off.). KUKNEN (Onderzoek*

I 252 ff.) meint, dass das Bundesbuch urspriinglich in den 'Arboth Moab ge-

geben sei und aus Riicksicht auf das Deuteronomium
,

das an seine Stelle ge-

treten sei, antedatirt wurde. Umgekehrt meint WELLHAUSEN (JbfDTh XXII 464),

dass auch das Deuteronomium urspriinglich am Sinai gegeben sei und aus Riick-

sicht auf das Bundesbuch in die 'Arboth Moab vereetzt wurde. Ex 15

lehrt Mose (nach dem urspriinglichen Sinn der Worte) vielleicht in Kades

Israel Recht und Gesetz, dasselbe thut Josua (Jos 24 25) in Sichem, indem er

zugleich einen Bund mit dem Volke schliesst. Vgl. auch Dt 27 Jos Ssoff.

2 Vielleicht hatte der Bund Josias auch auf cultischem Gebiete gewisse

geschichtliche Antecedentien. Der Bund Josuas (Jos 24: K), der das Volk zur

Abschaffung des Gotzendienstes verpflichtet, bedeutet gewiss eine Antedatirung,

er braucht aber keine Antedatirung des Bundes Josias zu sein. Nach II Reg

II 17 verpflichtete Jojada Konig und Volk in Form eines Bundes zur Beseiti-

gung des tyrischen Baaldienstes. Auffallig ist aber hier der Ausdruck: Jojada

schloss den Bund zwischen Jahve und zwischen dem Konige und dem Volke,

dass man ein Volk Jahves sein wolle (und zwischen dem Konige und zwischen

dem Volke). Die eingeklammerten Worte sind eine Dublette, sie fehlen in der

Chronik und II Reg bei Lucian, aber vielleicht sind sie das Urspriingliche und

dann wurde es sich am Ende um die Anerkennung des Konigs handeln. Dafu

spricht das mar:. Ungeschichtlich oder wenigstens unzuverlassig ist II Chr

29 10. - Sonst ist, abgesehen von Gen 15 Ex 24 34, von einer Berith Jahves

oder mit Jahve in der vorprophetischen Literatur nicht die Rede. I Reg 1!

ist rP-Q nach LXX (vgl. cod. Al. und Lucian) zu streichen. In der prophe-

tischen Literatur findet sich vor dem Deuteronomium nna fur Gese

6781.
s Jeremia redet schon von dem mit den Vatern geschloss

(11 sf. 34 is).
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zuge aus Aegypten Israel zu seinem Volke angenomraen
l

. Oben-

drein fiel Juda nach Josias Tode vom Deuteronomium ab und bald

darauf ging es unter. Da hatte Jahve sein Verhaltniss zu Israel

thatsachlich gelost, weil Israel den Bund gebrochen hatte, und nicht

nur jetzt, sondern von jeher hatte es ihn ubertreten (Jer 11 10 22 9 Ez

16 69 44 7 Jer 31 32 Dt 29 isff. 31 ie 20 Lev 26 is). Das Schwert

rachte den Bund (Lev 26 25), der Fluch, der im Deuteronomium auf

die Uebertretung des Gesetzes gelegt wird, hatte Israel erreicht

(Jer 11s Ez 16 59 Dt 29 isff. 30 i 15 ff. vgl. bes. Dt 28 15 ff. Lev 26).

Indessen bekam der Bund zwischen Jahve und Israel fur die

Juden auch noch eine ganz andere Bedeutung. Die Propheten
hatten verheissen, dass Jahve in Zukunft selbst ein Volk schaffen

werde, das seinen Forderungen entsprache (s. S. 217, 237ffv 252. In

diesem Sinne redeten die prophetischen Schriftsteller des Exils und

der nachexilischen Zeit von einem zukiinftigen Bunde 2
,

als einem

unzerstorbaren Gnadenstande Israels. Da schreibt Jahve Israel

sein Gesetz ins Herz, so dass die Bedingung des Bundes nun zweifel-

los erfiillt wird 3
. Deshalb steht dieser Bund so unwiderruflich fest

wie der Noabund (Jes 54 9 10). Jahve gewahrte ihn trotz der zu-

nachst noch vorhandenen Siinde des Volkes (Ez 16 eoff.). Das zu-

kiinftige Israel heisst deshalb ein Bund von Volk (Jes 42 e 49 s),

aber auch die nachexilische Gemeinde nannte sich geradezu den

Bund (Mai 3i vgl. S. 124) oder den heiligen Bund (Dan 11 28 so).

Jahve konnte auch weiterhin die Verletzung des Bundes schwer

strafen (Jes 24s), aber er konnte ihn nicht aufheben. Als un-

verbruchliche Gnadenzusage erschien nun aber auch der

Bund mit den Erzvatern und der am Sinai. Jahve musste Israel

wiederherstellen, indem er an den Bund mit den Vateru gedachte

(Lev 2644 Dt 4 31 vgl. Ez 16 eo s)
4

. Das Gericht war eben ein-

1

Vgl. Dt 26 isis. ,,Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott

sein", heisst es zuerst Hos 2 25 und danach oft bei den Spateren (z. B. Jer 7 as

Ez 11 20 Zach 2 is Dt 4 20 Lev 26 12 Gen 17 7 a). Hierher gehb'rt auch die

deuteronomistisch gefarbte Stelle Ex 19 s e: wWenn ihr auf meine Stimme hb'rt

und meinen Bund haltet, so sollt ihr mein Eigenthum sein aus alien Volkern,
denn die ganze Erde 1st mein. Und ihr sollt mir ein Kbnigreich von Priestern

sein und ein heiliges Volk."
* Er heisst neuer Bund (Jer 31 si), Friedensbund (Ez 34 & 37 e), ewiger

Bund (Ez 16 o Jes 55 s 61 s Jer 32 4o).
3 Jer 31siff. Er legt ihm die Gottesfurcht in's Herz (Jer 32 40), er giebt

ihm ein fleischernes Herz statt des steinernen (Ez 36 26 f.), alle Glieder seines

Volkes sind gottgelehrt (Jes 54 is). Vgl. auch Dt 30 e mit 29 s.

4 *
1?? vgl- aucn Q"en 9 1B Ex 2 2* 6 s. Hierbei wird besonders auf den
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getreten und sein Erfolg ein hochst unvollkommener an dem Volke,
das nach geschichtlicher Nothwendigkeit das Volk Jahves bleiben
musste. Hierbei konnten und mussten die Erwahlung und der Bund
allerdings auch aufs schwerste raissverstanden werden.

Bemerkenswerth ist noch die Gestalt, in der der Bund Gottes
ini Priestercodex des Pentateuch erscheint. Mit Israel selbst

wird hier uberhaupt kein Bund geschlossen, sondern an ihm lediglich
der Bund mit Abraham, Isaak und Jakob, d. h. die diesen gegebene

Zusage erfiillt (Ex 6 4ff.). Deshalb wird auch das Israel geoffen-

barte Gesetz hier gar nicht als Bedingung des Bundes rait Israel

hingestellt. Jahve giebt dem Volke seine Gnadenverheissung und

dann weiter seine Gebote, deren Erfiillung selbstverstandlich und

bei ihrer Natur am Ende auch leicht denkbar ist. Ebenso ist es

bei dem Bundesschluss mit Abraham und dem friiheren mit Noa,
der sich auf alle Menschen, sogar auf die Thiere erstreckt (Gen
9 sff. vgl. 6 is 17). Die Frominigkeit Abrahams und Noas ist

zwar beide Mai die Voraussetzung der gottlichen Zusage, aber die

Bundesgebote beziehen sich bei Noa (trotz des angeschlossenen

Verbotes des Hordes) und Abraham wie spater bei Mose auf lauter

ausserliche Dinge. Schon dem ersten Menschen giebt Gott ein

Gebot (Gen 1 2sff.),
aber von einem Bunde ist da nicht die Rede,

denn der Bund ist fur den Priestercodex unverbriichliche Gnaden-

zusage
1
,
die der ersten Menschheit nicht gegeben werden konnte.

Bund mit den Erzvatern Bezug genommen (Lev 26 42 45 Dt 4 si II Reg 13 s

vgl. Mi 7 20), seltener auf den am Sinai (Zach 9 11).

1 Diesen Sinn haben auch die Bunde mit David (II Sam 23 s Jer 33 n

Ps 894 II Chr 13s 21 7), Levi (Jer 8821 Mai 2 4 6 s vgl. Num 18 19) und

Pinehas (Num 25 is). Dagegen scheint es, dass J und E, abgesehen von Gen

15 isff., von einem Schwur Jahves bei der Verheissung Kanaans an die Vater

nichts erzahlten. Denn Gen 50 24 bezieht sich auf etwas zuriick, was die Genesis

uberhaupt nicht berichtet, Gen 26 a wird allgemein fur spater gehalten und die

Integritat von Gen 24 7 wird von DILLMANN mit Recht bezweifelt. Urn so mehr

ist an notorisch spateren Stellen von der beschworenen Verheissung die Rede

(Gen 22 u Ex 6 s 13 s n 32 13 Num 14 is so)
und sehr oft im Deuteronomium

und im Josua. Vgl. noch Jer 11 5 Ez 16 s 20 a e u a 42 36 7 44 47 u Mi

7 20 und die Verheissungen beim Anonymus Jes 45 23 54 9 62 *. Gleichbedeutend

damit ist die Beschworung der Drohung gegen die Heiden (Dt 32 4o Jes 1-

Jer 49 is 51 u) Dass Jahve dem David das Konigthum zugeschworen h

(II Sam 3 9),
hat man schwerlich vor dem Untergang des Nordreichs gedach

(vgl Ps 89 4 132 n und weiter Ps 110 ). Dagegen beschwort Jahve bei Am.

eine Drohung gegen Israel, die in der That viel unglaublicher war als seme

Verheissung (Am 4 2 6 s 8 7 Jer 22 . 44 20). Vgl. dazu Num 14 o 32 ,. D

2 u Jos 5 a Jdc 2 15 Ps 95 n. Vgl. sonst noch I Sam 3 ,4, auch keme ,

Stelle, und ubrigens oben S. 191.
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Also liegt hier die Auft'assung des Bundes, die zuerst bei Ezechiel

auftritt, in abstracter Form vor auch ein Beweis fiir die nach-

ezechielische Entstehung dieser Schrift 1
.

39. Der Untergang Judas und die Stinde der Vater.

Mit dem ungliicklichen Ende Josias (608) kam auch sein Werk,
die deuteronomische Reformation, zu Fall. Der Gehorsam gegen

das Gesetz schien nichts gefruchtet zu haben, das Volk wandte sich

deshalb zu den Culten zuriick, die es mit halbem Herzen und viel-

fach auch mit bosem Gewissen aufgegeben hatte (Jer 11 gff.)
2

.

Nicht der Gotzendienst Manasses, sondern die Reformation Josias

erschien vielen als gottlose Neuerung und Abfall. Mit dem Gotzen-

dienst gewann auch die Ungerechtigkeit wieder die Oberhand (Jer

22 isff.).
Bis zum Untergang Jerusalems dauerte dieser Zustand

fort. Auch jetzt schloss der Gotzendienst das zuversichtlichste Ver-

trauen auf Jahve und namentlich auf den Tempel in sich (Jer 7),

und dies Vertrauen wurde durch die Deportation Jojachins und die

theilweise Pliinderung des Tempels im Jahre 597 nicht gebrochen,

sondern eher noch gesteigert. Es schien undenkbar, dass Jahve

seinen Hausrath lange in den Handen der Chaldaer lassen sollte

(Jer 27 28). So wagten die Judaer zweimal den ungleichen Kampf
mit Nebukadnezar. Selbst die schreckliche Erfiillung der prophe-

tischen Drohung brachte die Masse nicht sofort zu der Einsicht,

dass die Propheten im Recht gewesen seien. Noch in Aegypten
bekam Jeremia zu horen, dass all dies Ungliick von dem Moment an

eingetreten sei, wo man unter Josia den Dienst der Himmelskonigin

eingestellt habe (Jer 44 ieff.). In dem verwiisteten Juda flackerte

der national-religiose Fanatismus auch nach der Zerstorung Jerusa-

lems wieder auf (Ez 33 24) und noch nach dem Exil bestand hier

der Gotzendienst fort, den Propheten und Gesetz bekampft hatten.

1

Vgl. WELLHAUSEN, Prolegomena* S. 423f.; J. J. P. VALETON jr. (ZATW
1892, Iff.); R. KRATZSCHMAR, Die Btmdesvorstellung im A. T. (1896).

2
Vollig wiederhergestellt wurde der Grb'tzendienst Manasses aber nicht.

Die Himmelakb'nigin wurde damals nur heimlich verehrt (Jer 44ieff. vgl. 7 nff.)

und ob im Tempel zu Jerusalem zur Zeit Sedekias wirklich alles das geschah,
was Ezechiel dort in der Vision sieht (s. o. S. 272 Anm. 3), steht dahin.

Sicher ist nur, dass die Hb'hen mit den Gillulim wiederhergestellt wurden (Ez 6),

auch das Kinderopfer kam wieder vor (Ez 20 si vgl. Jer 7 si). Dass der Stand

der Dinge aber wesentlich besser war als zur Zeit Manasses, sieht man daraus,

dass der Untergang Jerusalems eben aus der Siinde Manasses erklart wurde

(Jer 15 4ff. 32 ssff. II Reg 23 26 24 a Lev 26 39 f. Lam 5 7 Jes 65 ?). Auch die

Propheten redeten so, wie der Protest des Volkes (Ez 18 a Jer 31 29) zeigt.
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Auch in Babylonien stand es zuerst nicht anders. Hier weis-

sagte Ezechiel in Anlehnung an Jeremia der Gola Jojachins den

Untergang Jerusalems. Seine Leidensgefahrten waren mit den in

Jerusalem Zuruckgebliebenen verfeindet (Ez 11 15
ff.), aber am Be-

stande Jerusalems hing ihr Dichten und Trachten (vgl. auch Jer 29).
Auch bier stiessen deshalb die Gegensatze aufs scharfste zusammen.
Ezechiel riihmt sich, dass er mit einer Stirn barter als Kiesel dem
Volke entgegentrat (3s). Aber seine Gegner zwangen ihn auch
zu schweigen, Jahre lang musste er sich still zu Hause halten und
nur gegenuber gelegentlichem Besuch konnte er seine Drohungen
aussern (3 25

ff.). Die Nachricht yom Falle Jerusalems donnerte

dann freilich die Exulanten derartig nieder, dass sie vor Schrecken

die iiblichen Trauergebrauche unterliessen (24 15 ff.). Grimmig
klatschte der Prophet iiber seinen schrecklichen Triumph in die

Hande (611 21 19 22 22
is) und in einer Sprache, die jedes Gefiihl

wie jeden Geschmack beleidigt, redete er von der Siinde, die nun

gestraft sei (16 23). Aber nach dem Ton, in dem Ezechiel redet,

muss man sich auch die Leute vorstellen, zu denen er spricht. In

ihrer Mehrzahl durften die Exulanten in Babylonien wie die in

Aegypten im Heidenthum untergegangen sein 1
.

Indessen batten die Propheten und ihre Anhanger mit dem

Untergange Jerusalems eben doch Recht behalten. Ezechiel sagt

deshalb immer wieder: und nun wisst ihr, dass ich Jahve bin.

Wer an Jahve uberhaupt festhalten wollte, musste in dem Ge-

schehenen wohl oder iibel das Gericht sehen, das die Propheten

geweissagt batten. Einen Theil der Exulanten befiel ein Schuld-

gefiihl, in dem sie vergehen zu miissen meinten (24 15 ff. 33 10 37 n),

und die Empfindung, dass die ganze Vergangenheit Israels der

Hauptsache nach eine grosse Schuld bedeute, bildet von da ab

einen Grundzug des Judenthums. Das alte Israel selbst hatte

keinen wesentlichen Gegensatz zwischen seinem Sollen und Sein

empfunden. Freilich gerieth Israels Thun oft genug in Widerspruch

mit dem gottlichen Willen, aber das schien in der Kurzsichtigkeit

der Menschen begrundet zu sein, die den richtigen Weg verfehlte.

Deshalb bedurfte Israel eben der gottlichen Thora in Priesterthum

1 Ueber den Gotzendienst in Juda vgl. 44. Unter den Fliichtlingen

in Aegypten verehrten namentlich die Weiber die Himmelskonigin (Jer 44),

den babylonischen Exulanten wirft Ezechiel vor, dass sie die Gillulim ver-

ehren und sogar Kinderopfer darbringen (Ez 14 iff. 20soff.). Sie wollten frei-

lich dem Jahve damit dienen, aber das musste im Heidenland zum Heidenthum

fiihren.



304 HI. Theil. I. Die Entstehung des Gesetzes.

und Prophetie. Einzelne siindigten auch aus Bosheit, "?P.
8l
?3 '&',

die nichts taugten, die Israel aber auch von sich stiess. Auch das

Verdammungsurtheil, das die Propheten iiber ihr Volk sprachen,

gait zunachst der Gegenwart, der Vergangenheit nur, soweit sie

mit der Gegenwart zusammenhing. Am starksten aussern sich

Hosea und Jeremia, die den Untergang Israels und Judas weis-

sagen und als Glieder ihres Volkes die Nothwendigkeit des Unter-

gangs aufs tiefste empfinden. Aber verurtheilt wurde die ganze

Vergangenheit, als Jahve thatsachlich sein Kleinod in die Hande

der Heiden gegeben und seinen heiligen Namen vor der Welt ent-

weiht hatte. Ezechiel sieht in der Geschichte Israels nichts als eine

ununterbrochene Kette von Treulosigkeit und Ungehorsam, nHaus

Widerspenstigkeit" ist bei ihm die stehende Bezeichnung des Volkes.

Nach Hoseas und Jeremias Vorgang schildert er Israel und Juda

als zwei Ehebrecherinnen, aber er datiert ihre Schande sogar tiber

den Auszug aus Aegypten hinauf (23 26. 16).

Die Propheten hatten die Ungliicksfalle der jiingsten Geschichte

als Ziichtigungen angesehen, durch die Jahve vergeblich das Volk

von seinen Siinden abbringen wollte (Am 4eff. Jes 9 ?ff. Jer 2 so).

Jetzt wurde alles geschichtliche Ungliick Israels als Strafe betrachtet

und die Siinde sollte iinmerdar der Gotzendienst gewesen sein, um
den sich der Kampf zwischen der prophetischen Partei und dem

Volke schliesslich gedreht hatte. In der deuteronomistischen Be-

arbeitung der alteren Geschichtsbiicher ist diese Betrachtung der

Vergangenheit consequent durchgefiihrt. Hier werden die einzelnen

Nothe der Bichterzeit und die darauf folgenden Rettungen sammt

und senders aus einem entsprechenden Wechsel von Abfall und

Bekehrung erklart. Aber die Bekehrung war niemals eine auf-

richtige, unausrottbar wurzelte im Herzen des Volkes der Hang zum

Gotzendienst, schon nach dem Verlauf der Richterzeit konnte man

voraussehen, wie es mit ihm einmal enden musste. Ebenso wird

die Konigszeit zu allermeist verdammt. Salomo diente in seinem

Alter den Gotzen, die Strafe dafiir war die Losreissung Israels

vom Hause Davids. Aber Israel war dann in der Siinde Jerobeams

fur immer von Jahve abgefallen, schon bei der Griindung des Nord-

reichs war deshalb sein Untergang besiegelt. Juda, das freilich im

Tempel von Jerusalem das wahre Heiligthum hatte, war im Grunde
nicht viel besser. Es hatte auch einzelne fromme Konige gehabt,
aber nur Hizkia und Josia waren dem David an Frommigkeit gleich

und ihre Frommigkeit konnte den Gotzendienst nicht dauernd ab-

stellen. Darum musste auch Jerusalem mit dem Tempel fallen.



39. Der Untergang Judas und die Sunde der Vater. 395

wie fruher Israel gefallen war (II Reg 17)'. Schon dem Salomo
war dies fur den Fall angekundigt, dass Israel zu den Gotzen ab-
fiele (I Reg 9), Samuel hatte es dem Volke bei der Einsetzung
Sauls angedroht (I Sam 12), ja Mose und Josua batten den Vatern,
als sie uber den Jordan gingeu, die dereinstige Vertreibung Israels
aus Kanaan als die Strafe des Gotzendienstes vor Augen gestellt

(Dt 28 ff. Lev 26 Jos 23
f.). Aber auch das Israel der Wiistenzeit

sollte um nichts besser gewesen sein als das spatere, seine langen
Leiden waren Strafe fur immer neue Gottlosigkeit

2
. Israel hatte

auch dainals an den Gotzen gehangen (Dt 31 ie) und nicht mit

aufrichtigem Herzen den Bund geschlossen (v. 21). Nach Ezechiel
war schon die Noth in Aegypten Strafe fur Gotzendienst. Selbst

die grossten Helden und Heiligen verschonte der Vergeltungs-
pragmatismus nicht. Wahrend Salomos Gotzendienst und Davids

Schandthat in der Ueberlieferung gegeben waren, wird fur Moses und
Aharons Tod in der Wiiste die Erklarung gefordert und gefunden

8
.

Ein tiefer Ernst liegt dieser Geschichtsbetrachtung zu Grunde,
so fremdartig und abstossend sie auch im Einzelnen wie im Ganzen

erscheinen mag. Man schob die Schuld nicht von sich ab, indem

man die Vater anklagte, man bekannte damit vielmehr die eigene,

denn das Israel der Gegenwart war mit dem der Vergangenheit am
Ende doch identisch (Neh 9 vgl. 1

e).
Einmal erwacht war dies

Schuldgefuhl aber auch unausrottbar. Der Eindruck des Schlages,

von dem das Volk einst getroffen war, konnte nie wieder verwischt

werden, er erneuerte sich fiir die Juden bei alien Unglucksfallen,

von denen sie in ihrer spateren nicht minder leidvollen Geschichte

betroffen wurden. Ueberhaupt aber war der Glaube, auf dem sie

standen, nur festzuhalten in dem Gedanken, dass Jahve ihr altes

Gliick wegen der Sunde der Vater vernichtet habe und es wegen

ihrer eigenen Siinden nicht wiederherstelle.

Den Propheten erscheint die Siinde Israels zunachst immer als

der Abfall von einer besseren Vergangenheit oder als Entartung seiner

ursprunglich guten Natur 4
. Dagegen stammt der Glaube, dass die

1 Zu Jerusalem sagt Jahve bei Ezechiel: Dein Vater war der Amoriter

und deine Mutter cine Hethiterin (16 s, vgl. dagegen Jes 1 si). Dasselbe sagt

Ezechiel von Israel (16 45).

2 Ex 32 22 Kin JH? '? D?'7"n* ^TT "I?*- Num 14 27 nKT* nnr

(vgl. v. n). Dt 94: Dsri nsfl Dl9 nw cy Dfl^fl &^W (vsl v - 7ff-); V L

31 27. Vgl. dagegen Am 5 25 Hos 2 n 9 10 11 i Jer 2 2.

3 Num 20 12 24 27 u Dt 32 si, vgl. dagegen Dt 1 37 3 w 4 i.

* Das meint eigentlich auch Ezechiel, wenn er sagt, dass Jahve dem Volke

ein fleischernes Herz statt des steinernen geben werde (Ez 36 M).

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschiohte. 2. Aufl. 20
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menschliche Natur siindhaft sei
1

,
vielmehr von ihren Nach-

folgern. Seine geschichtliche Wurzel hat er im Untergang Israels

und Judas, d. h. in der Deutung, die dies Ereigniss erfuhr. Mit

Israel fielen sodann alle Volker unter dasselbe geschichtliche Gericht

und somit unter dasselbe und wo moglich ein noch scharferes Ur-

theil. Denn alles menschliche Schicksal bedeutete fortan ein gott-

liches Gericht, und das iiberall sich manifestirende und weltumfassende

gottliche Gericht bewies die Siinde aller Menschen. Aber der

Glaube, dass die Menschen von Natur siindhaft seien, entstammt

mehr noch dem praktischen Kampfe, den die Anhanger und Nach-

folger der Propheten gegen die Gottlosigkeit des Volkes fiihrten.

Dabei fallt das Judenthum in die vorprophetische Auffassung der

Siinde zuriick. Wahrend fiir die Propheten die Siinde iiberall die

That des freien Willens ist, betrachtet das Judenthum wie das alte

Israel auch jede unbewusste Verletzung der gottlichen Ordnung als

Siinde und Schuld, die der Strafe verfallt oder wenigstens verfallen

kann. Siindig war der Mensch empfangen und geboren (Ps 51 7

Job 144), und nach Eliphaz bedeutet die natiirliche Unreinheit der

Creatur eine Schuld, die sie mit der Vernichtung biissen mag
(Job 4nff.). Im Priestercodex wird alle natiirliche Unreinheit als

Siinde betrachtet und behandelt.

1 Die Fluthsage ist fremdlandischen Ursprungs, aber bei den Hebraern

hat sie dadurch einen besonderen Sinn gewonnen, dass die Fluth hier allein

aus der Siinde erklart wird und dass sie mit dem Siindenfall die ganze Vor-

stellung von der Urzeit ausfiillt. Wie alle Geschichte nach spaterer Anschauung,
so verlauft auch die Urgeschichte der Menschheit in der Verkettung von Siinde

und Gericht, Frb'mmigkeit und rettender Gnade. Die Strenge des gottlichen

Gerichts wird in der einmaligen Vernichtung des gesammten Weltbestandes

vorgestellt und die Grb'sse der Gnade in der Rettung des Einen Frommen,
durch den die Menschheit und die gesammte Thierwelt vor dem vb'lligen Unter-

gang bewahrt und neu gegriindet wird, um in einer fortan unerschiitterlichen

Naturordnung festen Bestand zu haben. Trotz der Siinde soil nie eine Siind-

fluth wiederkehren. Hierauf liegt aber wohl nicht der Nachdruck. Vielmehr

erscheint die Sundfluth als das vorgeschichtliche Gegenbild des geschichtlichen

"Weltgerichts. Die Sundflutherzahluag gehbrt dem Kern des jahvistischen Er-

zahlungswerkes nicht an und ist ihm vielleicht erst im 7. Jahrhundert eingefugt.
Vielleicht hat deshalb erst die prophetische Idee des "Weltgerichts das Inter-

esse der Hebraer fur diesen Stoff geweckt. Allerdings konnte der Einzelne

auch unabhangig von den Propheten auf die Idee von der Verderbtheit der

Menschennatur (Gen 6s 8
) kommen. Mit prophetischen Anschauungen steht

es auch in Widerspruch, dass Jahve durch das Opfer Noas, das mb'glicher Weise
als das erste Opfer gedacht war, umgestimmt wird. Aber hierin folgt die Er-

zahlung einfach dem fremden Muster.
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40. Die Moglichkeit der Bekehrung.
Mit der Zerstorung Jerusalems hatte die prophetische Drohung

sich vollstandig erfiillt und eben damit der prophetische Glaube
iiber die volksthiimliche Religion definitiv gesiegt. Sofort anderte

jetzt die Prophetic ihre Haltung gegenuber dem Volke. Derselbe

Ezechiel, der bis dahin aufs leidenschaftlichste die Drohung vom
Untergange Jerusalems verfochten hatte, trat jetzt ebenso eifrig als

der Troster seiner Leidensgefahrten auf. Die Zukunftshoffnung,
die bei den eigentlichen Propheten neben der Ankiindigung des

Gerichts nahezu verschwindet, ist bei ihm die grosse Hauptsache.
Jahve hatte seinen heiligen Namen vor aller Welt entweiht, indem

er Jerusalem zerstorte. Denn nach Meinung der Heiden war er

dabei den Chaldaern erlegen. Jetzt musste er die Ehre seines

Namens wiederherstellen. Deshalb verfallen die Nachbarn Judas

und die Aegypter demselben und am Ende einem viel strengeren

Gericht (c. 2532) l
. Dann siedelt Jahve das Volk der zwolf Stamme

wieder in seinem Lande an, er bescheert ihm da reiche Ernten und

durch einen zweiten David verschafft er ihm Gerechtigkeit in Herr-

schaft und Gericht. Schliesslich fuhrt er den Gog von Magog gegen

das neue Jerusalem, um in seiner Vernichtung die seinem Namen

jetzt angethane Schmach vollends abzuwaschen (c. 3439). Mit voll-

kommener Zuversicht spricht Ezechiel diese Erwartungen als etwas

ganz Selbstverstandliches aus, unter Verhaltnissen ,
bei denen ihre

Erfullung hb'chst unwahrscheinlich war. Aber es steht fur ihn felsen-

fest, dass die Ehre Gottes in glanzender Wiederherstellung seines

Volkes zur Geltung kommen wird. Vierzehn Jahre nach der Zer-

storung Jerusalems lag vor Ezechiel der Bauplan des zukiinftigen

Tempels, auf dem alle Thiiren und Fenster und selbst die Dimen-

sionen der Opfertische bestimmt waren.

Ebenso fest wie die "Wiederherstellung Israels stand ihm die

endliche Bekehrung des Volkes. Die wunderbare Umwandlung,

die die Strafe an ihm bewirken sollte, war freilich jetzt so wenig

eingetreten wie friiher (s. S. 269). Ezechiel erhoffte sie noch von

der Zukunft (36 ae 11 19 20),
er hielt es dabei sogar fur moglich,

dass Jahve das noch unbekehrte Volk wiederherstellen und es durch

seine Wohlthaten so beschamen wiirde, dass es sich bekehren miisste

(204iff. 166off.). Aber vor allem erschien ihm die Bekehrung des

Volkes als eine praktisehe Aufgabe der Gegenwart, die er selbst

jnit Ernst und Umsicht angriff.

1

Vgl. S. 220.
20*
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Die vollige Verurtheilung des gegenwartigen Volkes und seiner

Vater hat bei ihm und seinen Nachfolgern namlich nur den Sinn,

dass es mit dem Volke ganz anders werden miisse, er hielt es aber

nicht fiir unverbesserlich. Unverbesserlich konnte das Yolk er-

scheinen, wenn man auf seine Gesammtheit sah. Aber auf eine

wunderbare Umwandlung der Gesammtheit hatte man schon friiher

verzichtet, als man unter Hizkia und Josia den Weg praktischer

Reforinen beschritt. Man musste diesen Weg jetzt von neuem be-

treten, es musste nur in anderer Weise geschehen. Das nationale

Reich, auf das man sich friiher gestiitzt hatte, war dahingefallen,

man war auf die freie Zustimmung der Leute angewiesen. Es gait

die Einzelnen zu gewinnen und sie praktisch zur Erfiillung des

gottlichen Willens anzuleiten, urn so um den kleinen Kern der

Anhanger des Gesetzes ein neues Israel zu sammeln. Der Eindruck

der furchtbaren Erlebnisse, die den Propheten Recht gegeben batten,

machte sich in der That bei Vielen geltend, und sie wurden gewonnen
durch die Verheissung der Wiederherstellung Israels und durch die

Drohung eines abermaligen Gerichts, das ihr vorausgehen sollte, noch

mehr aber durch die Verheissung und Drohung individueller

Vergeltung, die sie dabei erfahren sollten.

Eine individualistische Zeitstromung machte sich schon vor der

Zerstorung Jerusalems bemerkbar. Im Vorgefiihl des Untergangs
der Nation fingen die Einzelnen damals an, fiir ihre Person grossere

Hoffmmgen auf Jahve zu setzen, als das herkommlich war. Audi

die Predigt der Propheten hatte dazu beigetragen. Wenngleich
ihre Drohung dem Volke in seiner Gesammtheit gait, so kehrte

sie sich doch mit besonderer Zuspitzung gegen einzelne Individuen,

die in besonderem Masse schuldig erschienen oder der propheti-

schen Predigt in den Weg traten. Weiterhin wurde die Drohung
mehr und mehr dahin eingeschrankt, dass ein Rest des Volkes,

vor allem diejenigen, die sich dem prophetischen Worte fiigten,

erhalten bleiben sollten (Sef 2 i
ff.)

l
. Jeremia drohte bei der

letzten Belagerung Jerusalems Allen mit dem Tode, die in der

Stadt blieben, aber Leben verhiess er Allen, die zu Chaldaern

iiberlaufen wurden (Jer 2189). Besonders sollte er dem Baruch

1 Anderseits waren die prophetischen Refonnbestrebungen noch mehr als

friiher die nationale Religion dem abgottischen Privatcultus entgegengetreten.
Die Therafim, die namentlich die Weiber in den Hausern verehrten (Gen 31 i

so I Sam 19 isff.), Zauberei, Wahrsagung und Todtenbeschwb'rung waren be-

seitigt. Jakob vergrabt die fremden Gb'tter und die Ohrringe seiner Weiber
unter dem Baume von Sichem (Gen 35 zff.).
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(Jer 45)
* und seinem Lebensretter, jenem athiopischen Eunuchen

(Jer 39 15
ff.), solche Verheissungen gegeben haben. Ezechiel hatte

mit Bestimmtheit erwartet, dass beim Untergang Jerusalems zwischen
Gottlosen und Frommen ein scharfer Unterschied gemacht wiirde.

Kein Frommer sollte dabei umkommen (9 sff.), aber auch kein Gott-
loser verschont bleiben 2

.

Der alteren Zeit war es selbstverstandlich erschienen, dass der

Sohn die Siinden des Vaters und das Volk die Sunden fruherer

Generationen und am Ende des Stammvaters bttsste. Auch die

deuteronomistisehen Schriftsteller stellten den Satz auf, dass Jahve die

Sunden der Vater beimsuche an den Kindern bis ins dritte und

vierte Glied, dass er aber bis ins tausendste Glied wohlthue denen,

die ihn liebcn und seine Gebote halten (Dt 5 9 10 Ex 20 5 e)
3

. Dieser

Glaube war auch im spateren Judenthum sehr lebendig. Die deu-

teronomistisehen Schriftsteller erklaren die Langmuth, mit der Jahve

Juda verschonte, aus der Frommigkeit Davids, und die Zukunfts-

hofFnung wurde auch spaterhin mit dem Gedanken an die frommen

Vater und Heiligen der Vorzeit begriindet. Aber die Zeitgenossen

Ezechiels verspotteten die Meinung, dass der Untergang Jerusalems

die Strafe fur die Schuld der Yergangenheit ,
namentlich fur die

Siinde Manasses sei
4

. Sie sagten: die Vater assen saure Trauben

und den Kindern wurden die Zahne stumpf (Ez 182 vgl. Jer 31 29).

Ezechiel ist deshalb bemiiht zu zeigen, dass die gegenwartige Gene-

ration nicht besser sei, als die friihere. Im Tempel von Jerusalem

sieht er in der Vision Grauel, wie sie einst Manasse geiibt hatte

(c. 8). Sedekia ist um seines Eidbruchs willen der Rache Jahves

verfallen (c. 17), und das nach Jojachins Deportation in Jerusalem

1
Merkwiirdig ist aber die Zurechtweisung, die Jeremia ihm zugleich er-

theilt (4 5).

2 Dass Ezechiel auch dies letztere geweissagt hatte, zeigt die wunderliche

Erklarung des gegentheiligen Ausgangs (14 i2ff. vgl. 21 B, welche Stellen freilich

mit 9 sff. unvereinbar sind). Ungefahr in diese Zeit gehort wohl der Ein-

schub, den die Erzahlung von Sodoms Untergang Gen 18 M b-ss* erfahren hat.

Abraham bittet nicht, wie man gewohnlieh meint, fiir Sodom, ihn angstigt viel-

mehr die Moglichkeit, dass in einem Falle wie dem von Sodom Gerechte mit

den Gottlosen umkommen konnten. Zuletzt erklart Jahve, dass nicht einmal

zehn Gerechte in Sodom unschuldig sterben sollten, sondern dass er aus Rile

sicht auf sie lieber auf die Bestrafung der gottlosen Stadt verzichten wolle.

Dass dies Intermezzo mit der ubrigen Erzahlung nichts zu thun hat, ist evident,

sobald man seinen wahren Sinn beachtet. Es ist aber merkiirdig, dass man

vom Untergang Sodoms nicht lesen konnte, ohne auf solche Gedanken zu kommen.

3 Das D^H 1

? wird Dt 7 9 doch wohl richtig erklart.

*
Vgl. S. 302 Anm. 2.
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zuriickgebliebene Volk ist in jeder Hinsicht zum Gericht reif (c. 22).

Ezechiel laugnet aber auch, dass der Einzelne jemals fiir die Siinden

des Vaters oder der Vater fiir die Siinden des Sohnes sterbe, und

ebensowenig will er zugeben, dass die Gerechtigkeit des Vaters

dem Sohne niitzen konne. Noa, Daniel und Hiob batten keines

ihrer Kinder aus einem gottlichen Gericht retten konnen, wenn es

gottlos gewesen ware (14 126.). Nach beiden Seiten tritt er somit

dem Satze entgegen, dass Jahve den Kindern statt den Vatern ver-

gelte
l
. Es erscheint ihm selbstverstandlich, dass der gerechte Gott,

in dessen Gewalt alle Menschen siud, jeden nach seinem Rechte

behandelt (c. 18)
2

.

Ezechiel war der Ueberzeugung, dass der Wiederherstellung

Israels ein weiteres Gericht vorausgehen miisse, durch das Jahve

alle Gottlosen austilgen wiirde (20 ssff. 13 9), dass aber bis dahin

jeder Sunder sich bekehren und damit dem gottlichen Gerichte

entgehen, wie umgekehrt jeder Gerechte zum Sunder werden und

dem Gericht verfallen konne. Er sah seinen Beruf der Hauptsache
nach darin, als Seels orger jeden Einzelnen vor diesem Gerichte

zu warnen, die Gottlosen zur Bekehrung und die Gerechten zum

Beharren in der Gerechtigkeit aufzurufen. Der Prophet, der bis

dahin wie ein Wachter auf der Stadtmauer das Volk vor dem

drohenden Unheil gewarnt hatte, sollte fortan auch der Wachter

fiir die einzelnen Seelen sein (33 iff. 3 icff.). Er war sich bewusst,

dass Jahve jede Seele von ihm fordern miisste, die ungewarnt vom
Gericht ereilt wiirde. Dieser Glaube an die gottliche Gerechtigkeit

gab jedem Einzelnen einen religiosen Werth, wie er ihn friiher nicht

gehabt hatte. Er hat aber zur Voraussetzung auch die Gewissheit,

dass jeder Einzelne die Kraft in sich trage, sich von der Siinde

abzuwenden und so aus den Konsequenzen seiner friiheren bosen

Thaten herauszukommen. Ezechiel erganzt damit in bedeutsamer

Weise die Ueberzeugung der Propheten, dass alle Siinde aus dem
freien Willen der Menschen stamme. Gottlosigkeit und Siinde sah

er iiberall vor Augen, aber er verlor dariiber den Muth nicht, es

gab eine Bekehrung, fiir die es nie zu spat war, so lange das Ge-

richt noch verzog. nWendet euch um und ab von alien euern Siinden,

damit euch die Schuld nicht ins Verderben stiirze! Werft von euch

alle eure Siinden, mit denen ihr gesiindigt habt, und schaffet euch

ein neues Herz und einen neuen Geist! Warum wollt Ihr sterben,

1 Auch Dt 7 10 wird die Bestrafung der Kinder fur die Vater abgelehnt;

vgl. Dt 24 i n Beg 14 .

:
*
Vgl. auch Jer 31 29 so.
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Haus Israel! Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden,
bekehrt euch und lebt!" (Ez 18 so

sz). Die spateren Gesetzgeber
meinen freilich nicht, dass jeder Gottlose sich bekehren konne, aber

was Ezechiel bier sagt, ist auch nicht nur fiir das Gesetz bedeutsam

geworden, und auch das Gesetz stellt principiell der Siinde den

freien Willen gegeniiber, der sie iiberwinden kann.

Den Einzelnen steht also die Moglichkeit der Bekehrung offen,

aus der Summe der einzelnen Bekehrten soil dann ein neues Israel

entstehen. Ezechiel erwartete eine individuelle Vergeltung fiir Alle

von dem zukiinftigen Gericht, das bei seinem Eintritt jeden Ein-

zelnen so nehmen wiirde, wie es ihn eben fande. Wer dann gottlos

war, sollte sterben, wer gerecht, sollte leben. Aber auch schon in

der Gegenwart sah er ein fortgehendes richterlicb.es Walten

Jahves an den Einzelnen (3 20) und ebenso sollte Jahve im messia-

nischen Reiche immerfort das Unrecht austilgen (c. 34) *. Das ist

auch eine Voraussetzung des spateren Gesetzes. Wo die mensch-

liche Rechtspflege nicht ausreichte, der Siinde zu begegnen, da

sollte uberall die gb'ttliche Vergeltung eintreten 2
. Allerdings ist

diese Vergeltung bei Ezechiel wie im Gesetz wesentlich negativ ge-

dacht. Wahrend der Gottlose dem Tode verfallt, bleibt der Fromme

erhalten, durch das Gericht scheidet Jahve die Sunder aus seinem

Volke aus 3
.

41. Der gesetzliche Cultus.

Zur Bekehrung, die Jedem freisteht, giebt Ezechiel den Ein-

zelnen praktische Anleitung. Er zahlt eine Reihe von Siinden

und Tugenden auf, deren Meidung und Beobachtung die Gerech-

tigkeit vor Gott ausmache. nWenn ein Mann gerecht ist und

1 Auch die Vision Zach 5 i-4 will zeigen, wie Gott allem Unrecht in Juda

ein Ende macht. Bis dahin haben sich die Einzelnen mit Fluchen der

und der Meineidigen zu erwehren gesucht, von denen sie geschadigt wur

Aber diese Fliiche wirkten nicht immer, jetzt lasst Jahve Emen wirkungs-

kraftigen Fluch gegen sie alle ausgehen. Es scheint dass man in alt,

Fliiche auf kleine Blatter schrieb und sie vom Winde treiben lien, d

so das Haus des Beleidigers trafen.

2
Vgl. S. 110, 290, 327.

3 Von hier (vgl. auch Ez 13.) stammt wohl die Vorstellung oder das I

vom Buche des Lebens (Ex 32 Mai 3 u Ps 69 ).
Die Redeweise

Teh Mich schon Jes 4 ., aber die betreffenden Worte gehoren schwerhch

dexn Jesaja an. Das Biindel des Lebens (I Sam 25 .) t dagegen als ein

^Steinen oder auch als ein Biindel von Pfeilen gedacht, das ,, schuttdt

Wessen Stein oder Pfeil 'herausfallt, hat das Splel verloren.

Schicksal iiber den Einzelnen,
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Recht und Gerechtigkeit iibt: nichts Blutiges
1 isst und seine Augen

nicht zu den Gotzen (Gillulim) des Hauses Israel erhebt und das

Weib seines Nachsten nicht befleckt und keinem menstruirenden

Weibe sich naht und Niemanden bedriickt und das Pfand des

Schuldners zuriickgiebt, keinen Raub begeht, sein Brod dem Hun-

grigen giebt und den Nackten kleidet, nicht gegen Zinsen leiht und

keine Draufgabe (bei der Riickgabe) ninimt, vom Unrecht seine

Hand zuruckhalt und gerechtes Gericht iibt zwischen den Leuten,

in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte halt sie zu thun,

der ist gerecht, er soil wahrlich leben, spricht Jahve" (Ez

18 59). In dieser Aufzahlung wiegen die moralischen Gebote durch-

aus vor, die iibrigens zum Theil hohe Anforderungen stellen. Im

Ganzen unterscheidet sie sich noch nicht wesentlich von dem Dekalog
von Ex 20 2

. Aufs starkste contrastirt damit aber die Gemeinde-

ordnung, in die das Buch Ezechiels schliesslich auslauft (c. 40 48)

und die fast ausschliesslich cultisch-ceremoniellen Charakters ist.

Ohne Zweifel setzt Ezechiel bei ihr die Gebote von c. 18 voraus.

Das Volk, das er c. 40 48 im Auge hat, hat sich in ihrer Er-

fiillung zu Jahve bekehrt und Jahve hat alle Gottlosen aus ihm

ausgetilgt. Das Gesetz machen fur ihn eigentlich die Gebote von

c. 18 aus, die Cultusordnung von c. 4048 ist vielmehr Ausdruck

seiner Zukunftshoffnung. In der Wirklichkeit mussten die Cultus-

und Ceremonialgebote aber deshalb in den Vordergrund treten,

weil es sich thatsachlich um eine empirische Gemeinde und nicht

um eine Summe von einzelnen Bekehrten handelte. Ebenso zielt

der Priestercodex des Pentateuch, der die Gesetzgebung Moses in

lauter Cultus- und Ceremonialgeboten aufgehen lasst, auf eine Ge-

meinde, in der die Moralgebote Jahves gehalten werden. Das

nwandle vor mir und sei untadelig" (Gen 17 1) ist fur ihn die

Voraussetzung alles Weiteren. Man darf ihn nach Gen 17 sogar

wohl dahin verstehen, dass er die Religion (abgesehen von der Be-

schneidung und der Enthaltung vom Blutgenuss) ohne Opfer und

Ritus denken kann. Sein Schweigen iiber Recht und Moral ist

jedenfalls daraus zu erklaren, dass er hierfiir das Deuteronomium

gelten lassen will.

1 Lies nach 33 25 D^"'
1

?? statt D^lfin b&. WELLHADSEN (zu Zach 9 7) ver-

steht darunter wohl mit Recht heidnische oder illegitime Opfer schlechthin.
2 Die Gerechtigkeit vor Gott, von der (abgesehen von Sef 2 s) zuerst

Ezechiel redet, besteht aus einer Summe von mpiat, d. h. einzelnen Bethati-

gungen (3 20 18 24 33 is Jes 33 is 64 5 Jer 51 10 Dan 9 is). Vgl. sonst die Auf-

zahlungen Dt 27 1520 Jes 33 u ie Ps 15 24 36.
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Aber noch in anderer Weise ist die Gemeindeordnung von
Ez 4048 bedeutungsvoll. Sie ist freilich nicht unmittelbar das

Grundgesetz der judischen Gemeinde geworden, aber im Anschluss
an Ezechiel entstand eine ganze Schule, in der seine Ideen fort-

lebten und weiter ausgebildet wurden. Aus dieser Schule ging der

keineswegs einheitliche Priestercodex des Pentateuch hervor, der

deshalb allein im Riickgang auf Ezechiel verstanden werden kann.

Auf Neujahr 572 wurde Ezechiel im Geiste nach Jerusalem

versetzt, wo er auf dem erhohten Zion den zukiinftigen Tempel er-

blickte. Ein Engel, der ihn am Ostthor des Heiligthums in Em-

pfang nimmt, fiihrt ihn durch alle einzelnen Baulichkeiten
,
erklart

ihm ihren Zweck und misst ihm ihre Dimensionen mit Ruthe und

Schnur vor. Als die Vermessung und Erklarung beendet ist, fiihrt

er ihn wiederum vor das Ostthor des ausseren Vorhofes und hier

sieht Ezechiel, wie Jahve auf den Cheruben in den neuen Tempel
einzieht. In demselben Aufzuge, in dem er einst den alten ver-

lassen hatte, kommt er heran. Nachdem er im Debir des Tempels

seinen Sitz eingenommen hat, wird Ezechiel in den inneren Vorhof

beschieden und Jahve erklart ihm, dass er von nun an wieder an

dieser Stelle wohnen und sie nie wieder verlassen wolle, da die

Israeliten diesen Ort in Zukunft nie wieder durch ihre Grauel ent-

weihen wurden. Dann offenbart Jahve dem Propheten eine neue

Cultusordnung, die als solche zugleich auf eine formliche Volks-

ordnung hinauskommt. Er bestimmt die Construction und die Masse

des Altars, sowie die siebentagigen Opfer, mit denen er eingeweiht

werden soil. Er legt ferner das Verhalten des Volkes zum Heilig-

thum dar. In Zukunft soil kein Heide mehr in den Tempel kommen,

die heidnischen Tempelsclaven, die bis dahin die niederen Dienste

am Heiligthum verrichtet haben, werden aus ihm verwiesen. An ihre

Stelle treten die Priester der judaischen Landstadte, die bis auf

Josia auf den Hohen amtirt batten. Zur Strafe dafiir sollen sie des

Priesterrechts verlustig gehen, das in Zukunft allein den Nach-

kommen der ehemaligen Tempelpriester, den Sohnen Sadoks ge-

horen soil. Kein Laie darf in Zukunft den inneren Vorhof betreten,

nicht einmal dem Fiirsten soil das gestattet sein. Es werden die

Stellen bestimmt, an denen der Fiirst an den verschiedenen Tagen

beten und das Opfermahl geniessen soil, es wird auch angegeben,

in welcher Weise das Volk an den hohen Festtagen den Tempel zu

betreten und zu verlassen hat. Jahve giebt ferner genaue An-

weisungen iiber die Einkunfte und Rechte der Priester wie fiber

ihre Pflichten, die von ihnen zu beobachtende Reinheit undihrVer-
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halten im Tempel und beim Gottesdienst. Die Feste des Kirchen-

jahres werden neu bestimmt und die an jedem Alltag und Festtag

darzubringenden Opfer systematisch fixirt. Die Kosten des Cultus

hat der Fiirst zu bestreiten und zwar aus einer Steuer, die er in

bestimmter Hohe im Volke erheben darf. Fur seinen Unterhalt wird

ihm iibrigens ein bestimmter Grundbesitz zu unverausserlichem Eigen-

thum iiberwiesen. Zuletzt wird noch gezeigt, wie der Tempel auch

ausserlich den Mittelpunkt des Landes bildet. In seiner unmittel-

baren Umgebung wohnen die Priester, nb'rdlich davon die Leviten,

siidlich liegt die heilige Stadt, im Westen und Osten der Grund-

besitz des Fiirsten. Weiter siidlich und nordlich wohnen die 12

Stamme, 7 im Norden und 5 im Siiden, das Ostjordanland wird den

Heiden preisgegeben. Vom Tempelhause geht aber eine Quelle aus,

die das Todte Meer gesund macht und die "Wiiste Judas in ein

fruchtbares Land verwandelt.

Jahve ist dort" soil in Zukunft Jerusalem heissen, dahin fasst

Ezechiel seine Hoffnung schliesslich zusammen (48 35) und ein

Israel, in dessen Mitte Jahve wohnen kann, ist seine Forderung.
Als Jahve seinen Platz im Debir wieder eingenonmien hat, erklart

er dem Seher: nMenschenkind, du hast den Ort meines Thrones und

den Ort meiner Fusssohlen gesehen, woselbst ich inmitten der Sohne

Israels auf ewig wohnen will, und nicht soil fiirder das Haus Israel

meinen heiligen Namen entweihen, weder sie noch ihre Konige durch

ihre Hurerei und durch die Leichen ihrer Konige in ihrem Tode,
da sie ihre Schwelle neben meine Schwelle setzten und ihren

Thiirpfosten neben meinen Thiirpfosten und nur eine Wand zwischen

mir und ihnen war und sie meinen heiligen Namen entweihten

durch die Grauel, die sie iibten, und ich sie in meinem Zorn ver-

tilgte. Nun aber sollen sie ihre Hurerei und die Leichen ihrer

Konige von mir fernhalten, so will ich in ihrer Mitte wohnen in

Ewigkeit" (43 7-9).

Der Abstand, der den Ezechiel und das ihm folgende Gesetz

von der Prophetie wie von dem alten Israel scheidet, kommt in

diesen Worten zu einem merkwiirdigen Ausdruck. Das Wohnen
Jahves inmitten seines Volkes war auch dem alten Israel und den

Propheten als der Inbegriff alles Gliickes Israels erschienen, aber

fiir beide bedeutete es etwas anderes. Fur das alte Israel war es

etwas Selbstverstandliches gewesen, fiir die Propheten dagegen etwas

durchaus Bedingtes, die Nahe Jahves hatte fur sie auch den furcht-

barsten Ernst, aber doch in andererWeise als fiir Ezechiel. Nicht

nur die sittliche Verderbtheit des Volkes und nicht nur der Gotzen-
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dienst hat den Jahve von dieser Stelle vertrieben, Ezechiel muss
auch daran denken, dass die Konige in unmittelbarer Nahe des

Tempels wohnten und begraben warden.

Das heilige Land und der heilige Berg batten durch den Unter-

gang Jerusalems ihre Bedeutung nicht verloren, sondern noch grossere

gewonnen. Das Volk war vernicbtet, aber das Land und der heilige

Berg waren geblieben, das war die einzige Realitat, die der Glaube
besass und an die er sich klammerte. Die Religion bedurfte iiber-

haupt eines Gegengewichts gegen den universalen Charakter des

Gottesglaubens. Nur dann konnte sie ihren nationalen Charakter

festhalten, ohne den sie tiberhaupt dahingefallen ware. Dies Gegen-

gewicht fand sie am heiligen Berge. An der Riickkehr in die Hei-

math und zum Heiligthum hing ferner alle Zukunftshoffnung, der

Zion war der Crystallisationspunkt, um den allein ein neues Israel

sich bilden konnte. Auf lauter Wundern stand dabei die Zukunft,

durch Israels Schwert konnte Jahve sein Volk nicht wiederherstellen.

Aber der Glaube an diese Wunder bedurfte eines realen Substrats

und er hatte es am Zion und am heiligen Lande. Wohl hatte

Jahve sein Land und sein Heiligthum verlassen, er war nicht un-

loslich mit ihnen verbunden, wie man friiher geglaubt hatte. Aber

er musste dahin zuriickkehren l
. Yon jeher hatte er sich bier in

seiner Herrlichkeit geoffenbart, und wenn er sein Heiligthum fur den

Augenblick in die Hande der Heiden gegeben hatte, so musste er

sich in Zukunft um so gewisser von seinem Heiligthum aus als der

erweisen, der er war (Ez 38 39). Die Heiden meinten ihn mit

seinem, Heiligthum vernichtet zu haben, in der That war damit

seinem Namen die hb'chste Schmach angethan (Ez 24 21 36 ieff.),

diese Schmach musste abgethan werden, indem er den Zion wieder

zu Ehren brachte. Das nothwendige Complement dieser Werth-

schatzung des heiligen Orts 2 war aber eine neue Werthschatzung

des Cultus.

Aber zugleich iibertrug man auf das heilige Land und auf den

heiligen Ort den Ernst des prophetischen Gottesglaubens. Der alten

Vorstellung, dass das Land Israels rein und das fremde Land un-

1

Vgl. Ez 43 Jes 40 sff. 52 s 60 if. 63 isf. Hagg 1 6 Zach 2 9 wff. 8 * Mai

3 i 2 24, vgl. Jes 24 23 26 21 Jer 3 18 IT Jo 4 wff. Sef 3 is Zach 9 s 14 s .

2 Als selbstverstandlich gilt fur Ezechiel die Einheit des Heiligthums, die

das Deuteronomium fur die Zukunft fordert. Der Priestercodex tragt sie als

Thatsache in die Zeit Moses zuriick. Ebenso macht er es mit der Untei

scheidung von Priestern und Leviten, die Ezechiel auf Grund der durch die

Aufhebung der HShen geschaffenen Lage fur die Zukunft fordert.
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rein sei (Am 7 17), gab man den Inhalt, dass alle Siinde Befleckung

des Landes und auch in sofern Beleidigung Jahves sei (Jer 2 7 f. 3 1).

Unter diesen Gesichtspunkt stellt das spatere Gesetz alle Unreinheit

(Lev 18 85 Num 35 ssf.), in erster Linie wurde natiirlich der Gotzen-

dienst so angesehen. Das lieilige Land hatte zuletzt das gottlose

Volk ausgespien wie einst die Kanaaniter. Es war Jahves Land

auch vor und ohne Israel (Lev 18 2528 20 22 f. Ez 16
so). Aber alle

Befleckung des Landes war namentlich Befleckung des Heiligthums

Jahves (Ez 5 n 43 7 Lev 15 31 16 20 3 Num 19 13 20 Mai 2 u). In

der Ehrfurcht vor dem Heiligthum schien deshalb alle religiose

Pflicht aufgehen zu mtissen. nMeine Sabbathe sollt ihr halten und

mein Heiligthum fiirchten, ich bin Jahve", so heisst es Lev 262

am Schluss der Gesetzgebung von Lev 17 25. Aber auch die

Gesetzgebung Ezechiels und des Priestercodex kommt am Ende hier-

auf hinaus.

Die Aufgabe ein neues Israel herzustellen war auch deshalb

eine cultische, weil die Wiederherstellung eines nationalen Staates

weder im Bereich der geschichtlichen Moglichkeit noch auch in der

Tendenz der prophetischen Religion lag. Nur eine Religionsgemeinde
konnte entstehen, die als solche cultisch organisirt sein wollte. Sie

war es aber vor allem deshalb, weil ein Volk Jahves in sittlicher

Vollkommenheit nicht mit einem Schlage darzustellen war und an

eine Preisgabe des Opferdienstes damals noch weniger gedacht werden

konnte als friiher. Fiir die Masse musste die Religion nach wie

vor der Hauptsache nach im Cultus aufgehen. Zunachst musste man
das Volk ja vom rohesten Gotzendienst abbringen. Deshalb musste

man ihm, da es sich bekehren wollte, einen anderen Cultus geben,

als es ihn bis dahin geubt hatte.

Aus alien diesen Griinden drangte der Cultus die Moralgebote
in den Hintergrund, aber er bekam nun auch einen ganz anderen

Sinn, als er ihn friiher hatte. Bei Ezechiel und seinen Nachfolgern
vollendet sich seine aussere und innere Umwandlung, die vom Deute-

ronomium angebahnt war. Wahrend das Deuteronomium in freilich

einschneidender Weise den iiberlieferten Cultus umgestaltet, wird

jetzt ein einheitliches System des gesetzlichen Cultus dem friiheren

gegenubergestellt, das in alien Einzelheiten auf ein gottliches Ge-
bot zuruckgefuhrt wird 1

. Auch der altere Cultus hatte mit alien

seinen Gebrauchen fur gottlichen Ursprungs gegolten
2
,

aber jetzt

1 Deshalb wendet sich der Priestercodex grosstentheils an die Priester,
nicht wie das Bundesbuch und das Deuteronomium an das Volk.

8
Vgl. oben S. 76, 158 f.
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sollte er der Gottlosigkeit des Volkes entsprungen sein. Manchen
kurzlich eingedrungenen Graueln der Heiden, aber auch mancher
altheiligen Cultussitte musste das Volk entsagen

l und manche Neue-
rung musste es sich gefallen lassen. Der absolute Wille Jahves
stellte jetzt eine einheitliche und fiir alle Zukunft unabanderliche
Form des Cultus auf. Damit horte der Cultus auf, Ausdruck mensch-
licher Empfindungen zu sein, wie der alte es trotz seiner gottlichen

Einsetzung gewesen war, fortan bedeutete der Cultus die Uebung
des Gehorsams gegen das Gesetz.

Die Darstellung des wahren Israel kommt bei Ezechiel wesent-

lich auf die scharfe Scheidung von Heilig und Gemein hinaus. Im

Mittelpunkt des Landes liegt der Tempel, getrennt von der zu-

kiinftigen Stadt, in seinem Umkreise wohnen nur die Priester. In

der nachsten Umgebung umschliesst ihn ein Freiplatz, dann folgen

die beiden concentrischen Vorhofe. Das Tempelhaus selbst liegt

inmitten eines nie zu betretenden Platzes, der Gizra. Hoher als

der Freiplatz liegt der aussere Vorhof, hoher als dieser der innere

Vorbof, in dessen Mitte das Tempelhaus abermals hoher auf einem

Suggestus stebt. Den ausseren Vorbof darf kein Heide, den inneren

kein Laie, das Allerbeiligste darf auch der Priester Ezechiel nicht

betreten. Der ganze Tempelbau bietet das Bild volligen Ebenmasses,

das ist in Verbindung mit seiner stufenweisen Abgeschlossenheit der

Ausdruck seiner Heiligkeit. Sorgfaltig ist Ezechiel auf den Schutz

der heiligen Dinge bedacht. Es ist ihm wichtig, dass die heiligsten

Opfer unter Dach und Fach geschlachtet werden, ihn interessiren

die Randleisten der Opfertische und der Sims an den Blutrinnen

des Altars. Wichtig sind ihm aus demselben Grunde die Sacristeien

und die Trennung der Kiichen der Priester von denen des Volkes.

Er giebt ausfiihrliche Bestimmungen iiber die Tracht der Priester,

iiber ihr Verhalten wahrend des Dienstes und in den verschiedenen

Lagen des Lebens. Aufs strengste sollen sie iiberall die Heiligkeit

wahren, die sie vom gemeinen Volke abhebt. Streng abgemessen

ist auch das Wie und Was des Tempeldienstes. Die Hauptsache

ist das Thamid, d. h. die regelmassigen Opfer, die an alien Tagen

des Jahres nach einer kunstvoll construirten Tabelle von Israels

wegen dargebracht werden. Genau nach dem Ebenmass werden die

beiden Halften des Kirchenjahres gestaltet. Die Feste, die man

1
Ausgeschieden wurden von den Opfergaben das gesauerte Brot und der

Honig (Lev 2 n, doch vgl. 7 is).
Zu ersterem vgl. Am 4 5, zu letzterem Ez 1<

Ebenso verschwanden die Oelspenden (Mi 6 7), dagegen behauptete sich d

Wein, den Ezechiel stillschweigend beseitigen will, auch als Spende (
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friiher nach dem Stande der Ernte feierte, werden auf Monatsdata

fixirt und dem Ebenmass des Kalenders zu Liebe lasst Ezechiel das

Pfingstfest iiberhaupt fallen. Nicht in alien einzelnen Bestimmungen,

wohl aber in ihrer ganzen Tendenz hat die Gesetzgebung Ezechiels

dem Priestercodex zum Muster gedient
1
. Yon Ezechiel aus ver-

stehen wir das Lager in der Wiiste, wo die Leviten und in weiterem

Kreise die zwolf Stamme das Heiligthum nmgeben, den scharf ge-

gliederten Priesterstaat mit dem Hohenpriester an der Spitze und

die Gemeinde der Zeit Moses, deren Leben in der Uebung des ge-

offenbarten Cultus aufgeht.

Viele, wahrscheinh'ch die weitaus meisten, der Cultusvorschriften

Ezechiels und des Priestercodex kniipfen trotzdem an das friiher

Bestandene an
?
neu ist aber die strenge S/stematisirung. Der Cultus

bekorumt aber auch in sofern einen anderen Sinn, als die Idee der

Communion mit der Gottheit aus ihm verschwindet (s. S. 140). Das

Brandopfer, das urspriingHch nur in Verbindung mit dem Mahlopfer
vorkam. wird yollig verselbstandigt im Thamid. Auch an den Festen

bildet es den Mittelpunkt des Gottesdienstes
,

die damit anch in

anderer Hinsicht ihren herkommlichen Charakter verlieren.

Eine reale Beziehung zwischen Gott und Menschen stellt der

Cultus freilich auch fur die Juden dar. Er bedeutete allerdings viel

weniger eine Einwirkung der Menschen auf Gott 2 als Tielmehr die

gnadige Annahme der Menschen von Seiten Gottes, die ihren Ge-

horsam gegen alle seine Gebote zur Voraussetzung hatte. Ihr ge-

sammtes Verhalten musste ihr Opfer rein machen, und das Ungliick

der Gemeinde bewies, dass es unrein war (Hag 2 14)
3
. Mit Thranen

bedeckte sie zu Maleachis Zeit den Altar, um den Jahve urn die

gnadige Annahme ihres Opfers anzuliehen (Mai 2 is), d. h. damit er

ihrer Xoth ein Ende mache. Aber umgekehrt schien zu Zacharias

Zeit die Wiederherstellung des Opferdienstes ,
die im Tempelbau

zum Ziel kam, die Nahe der messianischen Zeit zu verburgen. Des-

halb waren Josua und seine Amtsgenossen Manner des Yor-

zeichens (Zach 3 s). Denn der Hohepriester des Gott wohlgefalligen

Cultus sollte inmitten der Engel unmittelbaren Zutritt zum Throne

1

Vgl. meinen Commentar zu Ezechiel S. 306 ft
3 Er brachte sie aber doch in Erinnerung bei Gott. f^T*? heisat es rom

Bni3tachild des Hohenpriesters (Ex 28), der Kopfeteuer (30 w), den "Weih-

geschenken (Norn 31 M) and dem Posaunenblasen (Lev 23 M Norn 10 tu).
3 Unrein waren nach spaterer Yontellong alle Opfer des zweiten Tempels

(Hen 89, 73), weil das mesaianische Heil damals ausgeblieben war. Vgl. StKr
1884 S. 737ft
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Gottes haben (v. 7)
1

. Die Juden empfanden es freOich auch als ein
Wunder der Gnade, dass der Gott des Himmels und der Erde die

Huldigung des Cultus von ihnen annahm. Unvergleichlich stand
nach ihrer Meinimg ihr Hoherpriester in der ganzen Welt da (Sir
45 eff.), in seiner Funktion am grossen Versohnungstage gipfelte die

Herrlichkeit des Volkes Gottes (Sir 50)
a
. Aber die Unterbrechung

des Cultus war auch das Furchtbarste, was man sich denken konnte

(JolDanTff.)
3
.

42. Der gesetzliche Ritus.

Der Compromiss, den das Gesetz zwischen der prophetischen
und der volksthumlichen Religion schloss, erstreckte sich nothwendig
auch auf das weite rituelle Gebiet, das von jeher mit dem Cultus

in engem Zusammenhange stand (s. o. S. 145 ff.) und das die Masse

des Volkes ebenso wenig wie den Cultus von der Moral zu trennen

vermochte. Schon das Deuteronomium hatte einzelne Observanzen

im Gegensatz gegen den Gotzendienst unter den Gesichtspunkt des

gottlichen Gesetzes gestellt
4

. Sodann aber gewann die rituelle Ob-

1
Sprich fr^nc. Yorher (iff.) hat nicht der Satan den Josua vor den

Thron Gottes gefuhrt, er kommt vielmehr, um fur Jerusalem zu bitten. Dass

er unreine Kleider anhat. 1st nur ein anderer Ansdruck dafiir, dass der Satan

ihn, d. h. in ihm die Gemeinde verklagt, bezw. dafiir, dass die Gemeinde im

Ungliick ist.

2 Die Urim und Thummim hatte er freilich nicht (Neh 76). Man wagte

sie offenbar nicht wiederherzustellen ,
weil die Wahrsagung vom Gesetz fiber-

haupt beseitigt war. "Wo die "Weisheit der Schriftgelehrten nicht ausreichte,

sollte ein zukiinftiger Prophet entscheiden (I Mace 4a 14).
3 Diese Schatzung des Cultus kommt auch darin zum Ausdruck, dass das

Fasten im regelmassigen Gemeindegottesdienst keine Rolle spielte. Gefordert

wird es nur fur den Versohnungstag und da unter Androhung der Excommuni-

cation (Lev 23 so). Direct verboten wurde es spater fur die ubrigen Festtage,

auch fur den Sabbath und Xeumond (Jud 8 ). Freilich fasteten die Jnden viel.

In vorziiglichem Masse gait es ihnen als Demuthigung vor Gott (tfW "|S it

der judische Ausdruck fur das altere C^X) und als solche diente es sowohl der

privaten Askese wie dem offentlichen Gottesdienst. Von den Einzemen wurde

es auch Gott gelobt (Sum SOuff.) und die ganze Gemeinde fastete in offent-

licher Noth (Jo 1 2). Auch Ezra unterstiitzt damit sein Gebet um gottlichen

Schutz auf seinem Zuge (Ezr8ff. vgl. 9 eff.). Im Exil kamen vier jahrh'che

Fasttage auf, an denen man das Andenken an den Untergang Judas beging.

Prophetisch Gesinnte bekampften das Fasten als ein ausseres Werk (Jes 58),

aber Zacharia wiU die Fasttage vor allem deshalb abgethan wissen, weil die

messianische Zeit nahe sei (Zach 7 8). Die Trauer des Fastens konnte ihrem

Kommen am Ende im Wege sein. Aber aus eben diesem Grunde sollte es von

regelmassigen Gottesdienst ausgeschlossen sein, der den ungetrubten B

der Beziehung zwischen Gott und Volk zum Ausdruck brachte.

* S. S. 291 Anm. 1, sowie S. 281.



320 TTT. Theil. I. Die Entstehung des Gesetzes.

servanz wahrend des Exils ganz von selbst eine neue Bedeutung.
Die Exulanten empfanden es bitter, dass sie aus der Nahe Jahves

verbannt und von dem reinen heimathlichen Boden weggerissen waren

und nun im Heidenlande leben mussten, wo jeder Bissen, den man

ass, unrein war (Ez 49ff. Hos 9sff.)
1

. Die Versuchung war gross,

das Interdict, unter dem man lebte, damit zu brechen, dass man
dem Jahve auch bier opferte. Aber das fiihrte leicht dahin, dass

man ihn mit den Gottern der Chaldaer vermischte, deshalb traten

die prophetisch Gesinnten mit aller Entschiedenheit gegen den Jahve-

cultus im fremden Lande auf (s. o. S. 303). Um so mehr aber

klammerten sie sicb dem Heidenthum gegeniiber an die specifisch-

israelitische Observanz, allein in ibrer Einhaltung konnten sie ihre

Religion sichtbar bethatigen und sich des Fortbestandes der Be-

ziehung zu Jabve bewusst werden. Jetzt ging man auch hierin auf

dem vom Deuteronomium eigeschlagenen Wege weiter. Im Gegen-

satz gegen das Heidentbum 2 wurde die Observanz scharfer bestimmt

und weitergebildet ,
dann aber in ihrer Gesammtheit als ein un-

verbriichliches Statut systematisirt. Das Gesetz stellt die Observanz

freilich in enge Beziehung zum Heiligthum und zum heiligen Dienst,

auf ihre Verletzung bezieht sich in hohem Masse die Siihne und sie

selbst bedurfte in sofern des Opfers. Aber sie reflectirt nicht uberall

auf ein solches und thatsachlich stellte sie auch ohne den Opfer-

dienst das Volk Jahves positiv dar. Auf ihr beruhte daher der Be-

stand der Diaspora, aber auch in der Muttergemeinde war die Herr-

schaft des Gesetzes vor allem durch sie vermittelt. Gesetzesreligion

ist das Judenthum schliesslicb viel weniger durch das Opfergesetz

als durch das Ceremonialgesetz des Priestercodex geworden und

gewesen.

Seine einzelnen Vorschriften haben als solche sehr verschiedenen

Ursprung und Sinn und stammen auch aus sehr verschiedener Zeit.

Natiirlicher Ekel vor Schmutz und Moder, Meidung damonischer

Machte im weiteren Sinn, Meidung fremden Gottesdienstes und

fremder Sitte, moralische und asthetische Motive, das alles kreuzte

sich auf diesem Gebiet von jeher in mannigfaltiger Weise. Auch
hatte nicht alles rituelle Verhalten in alter Zeit zum Jahvecultus in

Beziehung gestanden, manches war neutral gegen ihn. Allerlei

Observanz bedeutete auch nicht sowohl die Meidung damonischer

1 Daniel und seine Freunde enthalten sich aller Speisen, die von heid-

nischen Handen zubereitet sind (Dan 1). Wie alt dieser Rigorismus ist, ist

ungewiss. Vgl. aber S. 155.
2 Lev 20M-26 18 sf.
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Machte und fremder Gotter, sondern im Gegentheil ihre Verehrung
und die Gemeinschaft mit ihnen. Dagegen stellt der Priestercodex
das gesammte rituelle Verhalten in den Dienst des Monotheismus.
Die Brauche der Superstition werden dabei zu einem Theil bei-

behalten und nur umgedeutet, aber vielfach mussten sie iiberhaupt
beseitigt werden; Auch materiell kehrt sich das Ceremonialgesetz
gegen Gotzendienst und Superstition.

Obne Zweifel mied schon das alte Israel den Genuss dieser

und jener nunreinen" Thiere (Gen 7 2 s 8
20). Massgebend war dabei

nicht nur die iiberlieferte Speisegewohnheit, sondern auch die Scheu
vor fremdem Cult, sofern dies oder jenes Thier beim Cultus von
Gottheiten verzehrt wurde, die man nicbt kannte. Auch die Speise-
verbote von Lev 11 Dt 14 bekampfen z. Th. in diesem Sinne den

Gotzendienst (vgl. Jes 654 66 a 17)
l
. Speciell gegen den Todten-

cult richtet sich das Verbot des Glatzenscheerens und Hautritzens

(s. S. 153f.)
2

. Vielleicht ist jetzt auch Polemik gegen den Todten-

cult im Spiel, wenn im Gesetz die menschliche Leiche in so ausser-

ordentlichem Masse als verunreinigend erscheint (Num 623 19).

Superstitiosen Charakters war ferner der Blutgenuss, gegen den

schon die altere Sitte kampfte, der aber zur Zeit Manasses wieder

aufgekommen war 3
.

Andere Observanzen, die urspriinglich mit dem Damonenglauben

zusammenhingen, bekommen jetzt einen hoheren Sinn. Die Vor-

schrift von Dt 23 icff. versteht der Gesetzgeber zunachst gewiss von

der Reinlichkeit, die naturlich auch beim Kleiderwaschen, das frei-

lich an sich kathartischen Sinn hatte, von jeher im Spiel war. Das

Gesetz stellt dazu die Forderungen der Wohlanstandigkeit und

korperlichen Vollkommenheit ,
die es wie von den Opferthieren, so

in verschiedenem Grade von Priestern und Laien verlaugt
4

. Das

alles hat aber im nachprophetischen Gesetz auch symbolischen Sinn

1

Vgl. W. R. SMITH (Kinship p. 306 ff., Rel. Sern.8 S. 269 ff.), der aucb bier

den Totemismus herbeizieht (vgl. oben S. 23). Manche dieser Thiere galten

iibrigens wohl fiir damonischer Natur.

2 Nach Lev 21s gait es urspriinglich vielleicht nur fur die Priester.

3 Gen 9 5 Lev 7 27 17 10 u Dt 12 asff. Das Verbot gefallenes und zerrissenes

Vieh zu essen (Ex 22 so Dt 14 21) hangt hiermit wohl zusammen, hat aber viel-

leicht noch andere Griinde. Ezechiel (44 si) giebt es nur fur die Priester.

* Lev 22ioff. Dt ISai 17 i.
- Lev 21 ff.

- Dt 232. - Lev 22* K wird

verboten, castrirte Thiere zu opfern (KuENKN, Hibbert Lect. 1882, 327 ff.),
nicht

aber die Castration von Thieren als solche. Jes 5645 wird gegen Dt

die Eunuchen, vermuthlich friihere Exulanten in heidnischem Dienst, Zulassung

zur Gemeinde gefordert.

Sin end, Alttestamentliche Eeligionsgeschichte. 2. Aufl. 21
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und weist auf die moralische Reinheit 1 bin. Ebenso tendiren die

Gesetze iiber das geschlechtliche Verhalten auch auf Keuschheit 2
.

Eben dahin gehoren auch wohl die Verbote der geschlechtlichen

Vermischung zwieschlachtiger Thiere, des Zusammenspannens von

Ochs und Esel, der Mischsaat auf dem Acker und der Kleider aus

Wolle und Flachs (Dt 22 911 Lev 19 19). Die geschlechtliche Un-

reinheit erscheint als creatiirliche Siinde (Lev 12 6 s 15 is so) und

der alte Glaube, dass der Aussatz ein Schlag Gottes sei, konunt in

den rigorosen Vorschriften iiber die Behandlung und Ausschliessung

des Aussatzigen, sowie iiber den vermeintlichen Aussatz an Hausern

und Kleidern zum Ausdruck. Der Gedanke an die Verdammung
des Sunders giebt diesen Gesetzen ihre Bedeutung.

Tieferen Sinn haben vor allem die beiden Cardinalgebote der

jiidischen Observanz, das Sabbaths- und das Beschneidungs-

gebot. Ezechiel und der Priestercodex verstehen den Sabbath im

Grunde schwerlich anders als die Schrift von Jes 56 ff. und schou

der Dekalog von Ex 20. Der Sabbath ist Jahves heiliger Tag, der

durch die Arbeit so wenig entweiht werden darf, als man geweihten

Boden mit profanen Ftissen betritt. Er gehort allein dem Jahve,

aber nicht so, dass man sich an ihm mit besonderen Leistungen um
Jahve bemuhte, sondern so, dass an ihm alles menschliche Thun

still steht. Damit huldigt man der Herrlichkeit Jahves und es soil

seinen Dienern Wonne sein, ihm so zu huldigen (Jes 58 is). Sofern

aber die Alltagsarbeit nicht nur profan, sondern auch siindig ist,

erscheint die Sabbathsruhe auch als Ruhe von der Siinde. Die Be-

schneidung (Gen 17 loff.) kann im Sinne des Gesetzes gar nicht ohne

Beziehung zu der Herzensbeschneidung gedacht werden, die die

Propheten fordern 3
.

1 Deutlich ist das auch aus dem Masse, in dem in der nachexilischen

Literatur bildlich von der Reinheit als der Unschuld geredet wird. Vgl. schon

Jes 1 16, ubrigens aber Stellen wie Job 14 4 Ps 51 9.

2
Urspriinglich hatte die nUnreinheit" der geschlechtlichen Vorgange und

der Leiche einen ganz anderen Sinn; vgl. S. 148. Die Verbote der Ver-

wandtenehen sind dagegen wahrscheinlich iiberhaupt nur im Interesse der

Keuschheit gegeben. Sie wollen in erster Linie wenigstens der Unzucht in den

Familien steuern, der die Verwandtenehen Vorschub leisteten (Ez 22 10 n). Aus
diesem Grunde wird auch die Schwagerehe Lev 18 ie 20 21 verboten, die im
Deuteronomium (256ff.) noch gefordert wird. Vgl. WELLHA.USEN, GGN 1893,
461 f. und oben S. 167 f. . Uebrigens verbietet das Deuteronomium nur die

Ehe mit der Frau des Vaters (23 1). Dagegen sind Dt 27 20 ff. jungeren

Ursprungs.
3 Jer 44 9 ss Ez 44 9 Dt 10 w 30 e Lev 26 . Von unbeschnittenen Ohren

iat Jer 6 10 die Rede.
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Das Gesetz denkt uberhaupt nicht daran, von den Forderungen
der Propheten etwas abzustreichen, es will sie im Gegentheil steigern
und sublimiren. Aber zu dieser Sublimirung wurde man durch die

Unmoglichkeit gefuhrt, sie in ihrem Wesen durchzusetzen. Damit
entstand natiirlich die Gefahr, dass die Religion vollig verausser-

liclit wurde. Aber auch wo das nicht der Fall war, litt sie unter

dieser Steigerung. Die Moral war nicht mehr Moral, wenn sie

Gegenstand der religiosen Satzung war. Hinter der wesentlich

humanen und geschichtlichen Bedeutung, die das Bundesbuch und

das Deuteronomium dem Sabbath gaben, steht die wesentlich reli-

giose Auffassung auch im Sinne von Jes 58 weit zuriick. Dennoch

hat das Ceremonialgesetz auch den Sinn fiir die Moral geweckt.

Aber die Hauptsache war zunachst der allgemeine Charakter,

den all diese Satzungen als schlechthinige Forderungen Jahves

hatten. Manche der im Gesetz geforderten Observanzen hatten

vielleicht schon jeden Sinn verloren, als sie vom Gesetz zu heiligen

Observanzen gestempelt wurden, und auch das Gesetz konnte ihnen

keinen positiven Inhalt geben. Gesetz musste am Ende alles werden,

was den Israeliten vom Heiden unterschied 1
. Mehrfach sind aber

auch abgottische Gebrauche, weil sie nicht auszurotten waren, zu

gesetzlichen umgemiinzt. Die Gebetsriemen der Juden sind ur-

spriinglich gewiss Zaubermittel und mit ihrem Gebetsmantel steht

es schwerlich anders (Ez 13isff.). Alle solche Dinge wurden auf

die Dauer zu Zeichen, d. h. sie erinnerten an die absolute Ver-

pflichtung Israels gegen seinen Gott. nRede zu den Sohnen Israels

und sprich zu ihnen, dass sie sich Quasten machen an den Zipfeln

ihrer Oberkleider fiir alle Zukunft, und blaue Purpurfaden sollen

sie an die Zipfelquaste thun. Und so soil es euch zu einer Quaste

sein und ihr sollt es ansehen und gedenken an alle Gebote Jahves

und sie thun und nicht eurem Herzen und euren Augen nach-

schweifen, denen ihr nachhurt" (Num ISssff.)
2
.

1 Man dehnte die uberlieferte Observanz auch in kiinstlicher Classification

nach der Analogie aus, wie das bei den unreinen Thieren deutlich ist.

2
Vgl Dt 22 12, wo der Sinn der Quasten noch nicht in dieser Weise zu-

gespitzt ist' und oben S. 154f. - Noch in viel spaterer Zeit ist das Purimfest,

das ursprunglich ein heidnisches Fest war, zu einem der heiligsten judischen

Feste gemacht, weil es eben in der Diaspora einmal aufgekommen war

LAOAKDE, Purim. Gottingen 1887. ZIMMEKN, ZATW 1891
^67ffi

. J*m
Wiener Ztschr. f. d. K. d. M. 1892, 47 ff. MEISSNER, ZDMG 1896, 296ff. Auch

dasTempelweihfest, das man spater zur Erinnerung an die Tempelmmgunj

durch Judas Makkabaus beging, hatte den Bitus eines heidnischen F

Josephus heisst es das Fest der Lichter. Vgl. WELLHAUSEN, Geschichte" S. 2o6.

21'
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Zeichen heisst vor allem der Sabbath (Ez 20 12 Ex 31 13 n)
1
.

Augeniallig unterschied und trennte er den Juden vom Heiden und

stellte er die Gesammtheit der Juden wie den Einzelnen im Ge-

horsam gegen Jahve dar. Zu diesem Zweck wurde eine immer

strengere Ruhe gefordert
2

,
aber noch im nachexilischen Jerusalem

kostete es etwas, die Sabbathsheiligung durchzusetzen (Neh 13 isff.

Jer 17igff.). Damit nicht genug wurde an Stelle der alteren Sitte
?

wonach man den Ertrag der einzelnen Aecker abwechselnd in jedem
siebenten Jahr den Armen und dem Wilde preisgab, die ungeheuere

Forderung aufgestellt, dass das ganze Land in jedem siebenten Jahr

brach liegen solle (Lev 25). Ein gewaltiger Ernst gehorte dazu

dies durchzufiihren
,

aber auch das gelang, wenngleich die weiter-

gehende Forderung des Jubeljahrs sich als undurchfiihrbar erwies.

Thatsachlich war mit Sabbath und Sabbathjahr etwas erreicht und

man versprach sich viel davon. Der Sabbath war der gesegnete Tag

(Gen 2a Ex 20 n)
3
,
es schien, als ob Jahves ganzerWille dahin zu-

sammengefasst werden konnte: meine Sabbathe sollt ihr halten und

mein Heiligthum fiirchten (Lev 19 so 26 2 vgl. Jes 56 26. 58 13
f.). Das

alte Juda, so heisst es in einem secundaren Stuck des Buches Jere-

mia, war untergegangen, weil es den Sabbath nicht hielt (Jer 17 19 ff.

vgl. Ez 20 IB 22
s),

und wahrend des Exils hatte das verwiistete Land

die nicht gehaltenen Sabbathjahre bezahlt (Lev 26 34 f. 43).

Zeichen heisst auch die Beschneidung (Gen % 17n), die jedem
Einzelnen schon beim Eintritt ins Leben den Charakter des gesetzes-

1 Zeichen der Jahvereligion konnen Sabbath und Beschneidung erst zu

einer Zeit geworden sein, als sie bei den Nachbarn Israels in Abgang kamen
oder eine andere Form angenommen hatten. Urspriinglich waren beide nichts

specifisch Israelitisches (vgl. o. S. 150 f., 160
f.).

Der Priestercodex deutet an,

dass die Ismaeliten die Jiinglinge im mannbaren Alter beschneiden (Gen 1726).

Wegen solcher und ahnlicher Abweichungen konnte man sagen, alle Heiden

seien unbeschnitten, wie es Jer 9 25 heisst. Die Edomiter hatten in der makka-

baiscben Zeit die Beschneidung uberhaupt nicht mehr, Johannes Hyrkanus
machte sie durch die Beschneidung zu Juden.

* Nicht nur Pfliigen und Ernten (Ex 34 21), Lasttragen und Arbeiten (Jer

17 igff.), Manna sammeln (Ex IBzaff.), Holz lesen (Num 15s2ff.), Handeltreiben

(Am 8 s) und Kaufen (Neh 10 sa), auch Kochen und Backen (Ex 16 23), ja sogar
Feuer anziinden wird verboten (Ex 35 3).

3 Fast wie eine Spielerei sieht es aus, wenn nach dem Priestercodex der

Sabbath gehalten werden soil, weil Gott ihn nach der Schopfung hielt. Aber
das Ruhen Gottes bedeutet die Einsetzung des Sabbaths fur die Menschen und

es lehrt sie, dass kein gedeihliches Arbeiten ohne den Sabbath moglich sei.

Einigermassen wird dabei freilich der Sabbath iiber Gott selbst gestellt (Gen
2 2 f. Ex 20 a 31 IT).
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treuen Juden aufpragt. In diesem Sinne bedeutet sie: nwandle vor
mir und sei untadelig!" Aber fur die religiose Erzielmng des Ein-
zelnen kommen vor allem die Reinigkeitsgesetze in Betracht, sie

bringen sein alltagliches Leben in den Zwang des gottlichen Gebots.
Sie beschaftigen ibn mit Leistungen und Enthaltungen, die freilich

sahlreich, aber im Grunde leicht erfiillbar sind, die ihm das Be-
wusstsein gottwohlgefalliger Haltung geben, zugleich aber auf die

hochsten Forderungen des Gesetzes hinweisen 1
.

In dem Satze rlhr sollt heilig sein, denn ich bin heilig" wird
schliesslich die Forderung des Gesetzes zusammengefasst

2
. Die

Heiligkeit Jahves ist da 3
nicht, wie bei den Propheten, seine

1 Wahrend vor dem Exil sogar die Tempelsclaven unbeschnitten waren

{Ez 44 7
9), verlangt der Priestercodex die Beschneidung aller Haussclaven, auch

der heidnischen (Gen 17 izf.). Im Unterschiede vom Deuteronomium (vgl. S. 289)

legt er aber auch dem Ger eine grosse Zahl von religiosen Observanzen auf.

Er soil den Namen Jahves heilig halten (Lev 24 ie), den Gb'tzendienst (Lev
17 sf. 20 2) und den Genuss von Blut (Lev 17 ioff., vgl. Gen 94) und Zerrissenem

(Lev 17 io f., vgl. dag. Dt 14 21) und iiberhaupt alle Grauel meiden, die den Is-

raeliten untersagt sind (Lev 18
2e). Am Versohnungstage muss er ruhen und

fasten (Lev 16 29), in der Mazzenwoche darf er nichts Gesauertes essen (Ex 12 19)

und am Ende muss er alle Gebote halten (Ex 12 49 Lev 24 22 Num 15 ) und

auch alle Uebertretungen des Gesetzes siihnen (Num 15 14 29 19 10) , genau in

derselben "Weise wie der Israelit. Man hat hierin (KUENEN, Hibbert Lectures

1882, 182ff.) eine universalistische Tendenz des Gesetzes erkennen wollen.

Zunaohst muss der Ger das Gesetz freilich deshalb halten, damit innerhalb Is-

raels keine Siinde sei und bleibe. So ist es auch zu verstehen, wenn der Ger

in der Versohnung der Gemeinde einbegriffen ist (Num 15 2e). Auch der Schutz,

der ihm rechtlich in demselben Masse wie jedem Volksgliede gewahrt wird

(Lev 24 22 Num 35 is) ,
hat zunachst diesen Sinn. Dariiber geht es aber aller-

dings hinaus, wenn man den Ger wie sich selbst lieben soil (Lev 19ssf.). Nach

Annahme der Beschneidung darf er auch Passah halten (Ex 124?ff. Num 9 u),

und damit trat er dem Anschein nach als Proselyt vollig in die Sacralgemein-

schaft der Juden ein. Aber vollberechtigtes Mitglied der Gemeinde wurde er

damit nicht. Auch alle heidnischen Sclaven mussten Passah halten (Gen 17 uf.

Ex 1244). Generell wird dem Ger auferlegt, die Loskaufung des israelitischen

Sclaven zu bewilligen, wahrend umgekehrt seine Kinder der erblichen Sclaverei

verfallen konnen (Lev 2546ff.). Indirect wird er vom Erwerb von Grund-

eigenthum ausserhalb der ummauerten Stadte ausgeschlossen (Lev 259ff., vgl.

dag. Ez 47 22 23). Die Chronik nennt nicht nur die zum jerusalemischen Tempel

sich haltenden Nordisraeliten (II Chr 15 9 30 25), sondern auch die von Salomo

zu Frohndiensten gezwungenen Kanaaniter Gerim (I Chr 22 II Chr 2 ia IT).

anders war freilich die Exclusivitat der Zeit Ezras. Ob mit den v

llSiiis 1184 Proselyten gemeint sind, ist mindestens unsicher.

2 Lev 114445 192 20728 21 8 Num 1540.

^
Allerdings leitet der angefiihrte Satz Lev 19, eine Reihe von G

ein, die nicht nur cultischer und ceremonialer, sondern zumeist sogar morahs.
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sittliche Majestat (s. S. 223), sondern, zunachst wenigstens, seine

cultische Exclusivitat. Die dem entsprechend von Israel geforderte

Heiligkeit besteht in der Enthaltung vom Gotzendienst und der

Zauberei (Lev 20 7) und der Beobachtung der fur die Priester

(Lev 21 s) und die Laien (Lev 11 44 45 20 ae) gultigen Reinheits- und

Speisegebote
1

. "Wahrend bei Jesaja die Heilighaltung Jahves die

Beugung unter seinen alleinigen Herrscberwillen, der durchaus mora-

lischer Natur ist, bedeutet (Jes 813 29 23), ist es im Priestercodex

die strenge Beobachtung der heiligen Observanz (Lev 22
32). An

sie ist auch vor allem gedacht, wenn die Forderung der Heiligkeit

auf die Erfullung des ganzen Gesetzes ausgedehnt wird (Num 154o).

Das "Wichtigste ist aber, dass die Heiligkeit, die in alter Zeit nur

von der gottesdienstlichen Yersammlung und dem Kriegsheere

gefordert wurde, jetzt fur die gesammte Lebensfiihrung der

Juden gilt. In der Erfullung der heiligen Observanz befinden sie

sich immerfort in gottesdienstlichem Stande, und stellen sie ein

Konigreich von Priestern dar, wie es an der gewiss spaten Stelle

Ex 19 e heisst (vgl. Jes 61
e).

Aber auch aus diesem Grunde erhebt sich das jiidische Volk

iiber die ubrigen Volker. Jahve ist es, der Israel geheiligt hat und

es fortwahrend heiligt, d. h. der es von alien Volkern ausgesondert

hat und mit ihm allein Gemeinschaft (namentlich cultische) unter-

halt (Ez 20 12 Ex 31 12 Lev 20 s 21 s 22s2)
2

. Israel ist das heilige

Yolk (Ex 19 e Dt 26 19 28 9 Jes 62 12 Dan 12 7) oder der heilige

Same (Ezr 9 2 vgl. Jes 6 is), die Heiligen oder die Heiligen Gottes

heissen die Juden (Ps 34 10 Dan 7 is 824 vgl. Num 16s). Nicht

nur Jerusalem ist die heilige Stadt (Jes 48 2) oder der heilige Berg

(Jer 31 25), auch die Stadte Judas heissen die heiligen Stadte (Jes

64 9) und Kanaan das heilige Land (Zach 2 ie). Unverletzlich steht

Israel als das heilige Volk in der Welt da (Jes 4s Jo 4n vgl.

Jer 2s).
43. Die cultische Stihne.

Die Heiligkeit der Gemeinde wird dadurch aufrechterhalten,

dass alle Siinde aus ihr getilgt wird. Jeder absichtliche ('"^"J "C5)

Natur sind. Aber die Analogic der Parallelstellen entscheidet, auch ist das

Stiick nicht einheitlich.

1 Ebenso wird in einer secundaren Stelle des Bundesbuchs (Ex 22 30) und

im Deuteronomium (14 21) das Verbot von Gefallenem und Zerrissenem mit der

von Israel geforderten Heiligkeit motivirt. Ferner Dt 7e 14 2 die Verbote des

Gotzendienstes und des Todtencultus.
2 Der Sinn des Ausdrucks ergiebt sich aus Lev 21 15 23.
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Frevel soil damit beseitigt werden, dass Gott oder die Gemeinde
den Frevler todtet oder dass die Gemeinde ihn wenigstens ex-

communicirt (Num 1527 si)
1
. Die Siinden des Irrthums oder

der Uebereihmg (n^?3) und die creatiirliche Unreinheit, die dann

iibrig bleiben, sollen aufs angstlichste gesuhnt werden. Auf
die rituelle Unreinheit und Vergehung fallt dabei der Nach-
druck. Auch das alte Israel war darauf bedacht gewesen, den

Frevel aus seiner Mitte zu tilgen, es hatte auch die rituelle Un-

reinbeit nicbt leicht genommen
2
,
aber sie wird jetzt mit ganz an-

derem Ernst behandelt. Sie erscheint als Siinde in moralischem

Sinn, weil der gesammte Ritus moralische Bedeutung bekommen

hat. Durch sorgfaltige Beseitigung der rituellen Unreinheit soil

auch das Bewusstsein der Siindhaftigkeit und die Furcht vor dem

strengen Richter erweckt und wach gehalten werden. Uebrigens wird

auch die Siihne in jeder Beziehung streng systematisirt. Das Ge-

setz bestimmt genau den Grad der verschiedenen Verunreinigungen,

die event, auch von jedem Verkehr mit der Gemeinde ausschliessen 3
,

sodann ihre Uebertragbarkeit und die Mittel ihrer Hebung*.

1 Die Tb'dtung des Sunders durch Gott wird bezeichnet durch die Formel

(ifty) lisp n-!|? ink 'rn?Hl Lev 17 10 20s 5 6 (Ez 14s). Dagegen ist mit

(bn^n -spriS,
ris

1

?)?) .TBPft' ^,73 tfg>.?3 n%W\ Gen 17 uu. 6. (Lev 22 3 Num

19*20) die Excommunication gemeint (Ezr 10 s). Vgl. DILLMANN zu Gen 17 u.

Uebrigens ist die Excommunication als solche uralt. Sie ist die einzige Strafe,

die der Nomadenstamm iiber seine Glieder verhangt.

Gott will die Gotzendiener todten, ferner die, welche Wahrsager und

Todtenbeschworer befragen und die Blut essen. Von Gemeinde wegen sollen

mit dem Tode bestraft werden GStzendienst, Gotteslasterung, Fluch gegen die

Eltern, Mord, Ehebruch, Viehschande, Anmassung des Priester- und Leviten-

rechts und Sabbathschandung. Nur bezuglich der beiden letztgenannten Ver

brechen geht der Priestercodex hier iiber das Deuteronomium und das ]

buch hinaus. Vgl. S. 282 288 290. Mit der Excommunication werden namentln

belegt die Unterlassung der Beschneidung, der Passahfeier, des Fastens a

Versohnunastage und der vorgeschriebenen Lustration nach Beriihrunj

Leichen, das Opfern ausserhalb der Stiftshutte, der Genuss von Blut und VOL

zu alt gewordenem Opferfleisch, der Genuss von Gesauertem in der Mazz*

woche, die Unreinheit beim Gottesdienst und beim Genuss von Opferfleisch,

die Nachahmung der heiligen Salbe und des heiligen Rauchwerks fur rnenscl

lichen Gebrauch, endlich die Ehe in verbotenem Grade und der Umganj

dem menstruirenden Weibe. Keine Strafbestimmung ist fur das E

reinen Thiere getroffen.

a Nach Num 5.s gilt das von den Aussatzigen, den Samen- und Blut-

fliissieen und den durch Beruhrung von Leichen Verunreimgten

"Die Lustrations- und Siihnmittel des Gesetzes sind naturlich aus aaterem

Ritus, wenigstens in der Hauptsache, iibernommen. Im Ganzen sind sie ubngen
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Neben leichteren Verunreinigungen tritt besonders hervor die

durch Beriihrung einer menschlichen Leiche entstandene, fur die

Num 19 eine eigenartige Lustration vorgeschrieben wird, sodann

die Unreinheit des Aussatzigen, der Blut- und Samenfliissigen und

der Wochnerin, die eigentliche Siind- und Schuldopfer erfordern

(Lev 14 is 20 15 is so 12 e s). Aber auch moralische Vergehen,

z. Th. sehr ernster Art, werden durch Siind- und Schuldopfer ge-

siihnt, wenn man sie freiwillig eingesteht (Lev 5 i 4 21 22 Num 5 sff.)
1
.

Ueberhaupt aber ist der Mensch, namentlich sofern er cultisch Gott

nahen will, der Siihne bediirftig. Deshalb wird fiir die Priester und

die Leviten bei ihrer Weihe ein Siindopfer gebracht (Ex 29 icff.

Num 8 s). Ein Siindopfer wird auch an jedem Festtag vom Neu-

mond aufwarts dem Gemeindeopfer beigegeben. Die Siinde iiber-

tragt sich auch auf das von Menschen Gemachte, deshalb wird

auch der Altar bei seiner Einweihung entsiindigt (Ktsn Ez 43 26 Ex
29 se 37)

2
. Das Resultat der Entsiindigung ist die Versohnung

3
,
auf

Behr einfach im Vergleich mit dem bei anderen Volkern Ueblichen. Das ge-

wohnliche kathartische Mittel ist Quellwasser, das bei der Reinigung des Aus-

satzigen mit dem Blut eines Vogels, Ysop, Cedernholz und Purpurfa'den (Lev

14 e) ,
bei der Reinigung des durch Beruhrung einer Leiche Verunreinigten mit

der Asche einer verbrannten Kuh und den iibrigen Ingredienzien (Num 19 e)

gemischt wird. Dies Wasser hat die Kraft der Entsiindigung (Xtsn Lev 14 52

Num 19 19). Vgl. auch das Siindwasser bei der Levitenweihe (Num 8 7). Ka-

thartische Kraft hat auch der Ysopbiischel, der zum Sprengen benutzt wird.

Kathartisch ist auch das Schneiden der Haare und Nagel (Dt 21 12 Lev 14 39).

In die Reihe der kathartischen Mittel gehort ferner der Vogel von Lev 14 1 es

und der dem 'Azazel zugeschickte Ziegenbock von Lev 16. Metall reinigte

man durch Feuer; doch vgl. Jes 6ef. Siihne bewirken im Allgemeinen nur

Opfer und Gaben. Freilich siihnt auch der Glanz des hohenpriesterlichen Dia-

dems (Ex 28 SB). Gegentheilige Wirkung wie das Entsiindigungswasser be-

komrat das Fluchwasser durch den dabei gesprochenen Fluch (Num 5uff.).
1 Der padagogische Charakter des Gesetzes tritt hier deutlich hervor.

Vgl. sonst noch Lev 192of. Ezr 10 19 Job 1 5 42s 9. Mit Unrecht meint

DH.LMANN (Exod. Lev. S. 414), die Siihnopfer kamen dem driickenden Schuldgefiihl

entgegen, das der Einzelne bei Uebertretung der gottlichen Gebote empfand.
Er versteht DtfKl Lev 4 is 22 27 5as als nsich schuldig fiihlen". Aber dazu

berechtigen 4 2223 nicht, selbst dann nicht, wenn man 23 mit MT IK und nicht

mit LXX 1 liest. 5 17 is heisst y* tih] nichts als dass er es unwissent-

lich that.

2
Entsiindigt wird sogar das Haus, an dessen Wanden man den Aussatz

zu sehen meinte, bei seiner Reinigung (Lev 1452ss). Es wird daher auch ver-

sohnt (IS? 58 vgl. Ez 4820 as Lev 1620).
8

^S?3 bedeutet urspriinglich allerdings bedecken und vielleicht liegt diese

Bedeutung noch Gen 32 21 vor (vgl. dazu Gen 20 ), aber fiir den Sprachgebrauch
dea Priestercodex darf man nicht auf sie zuriickgehen. Schon das ofter damit
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Versohnung wird aber bei alien Opfern reflectirt (Ez 45 15 Ex 29 M
30i5 f. Lev 14 17n). Suhne bewirkt auch der Weihrauch (Num
17nff.), aber auch die Kopfsteuer (Ex 30 12

ie) und das Weih-
geschenk an das Heiligthum (Num 31

50). Denn der Suhne bedurfen
die Menschen iiberall. Vor allem wird sie freilich durch das Siind-

opfer vollzogen.

Siind- und Schuldopfer (MK^D und op*) kommen zuerst bei
Ezechiel vor, der sie als bekannt voraussetzt (Ez 40 39 42 is 44
45 19)

l
. Friiher verstand man aber unter riKtsn und CUK Geldbussen

die an das Heiligthum gezahlt wurden (II Reg 12
17). Wahrschein-

lich sind Siind- und Schuldopfer aus diesen Bussen hervorgegangen.
Das Verstandniss des Siind opfers, auf das es vor allem ankommt,
ergiebt sich aus seinem Ritus. Er unterscheidet sich von dem des

alten Communionopfers
2 nur dadurch, dass der Genuss des Opfer-

fleisches dem Darbringer entzogen und auf die Priester iibergegangen
ist. Damit ist diesem Opfer der Charakter besonderer Heiligkeit

gegeben. Das Blut wird in das innerste Heiligthum gebracht, wenn
das Opfer fur den Hohenpriester oder die ganze Gemeinde dar-

verbundene 1^3 (meistens steht dafur by) verbietet das. Wie das Blut des

Opfers den Sunder fiir Gott unsichtbar machen konnte, ist nicht abzusehen, es

wird auch in den seltensten Fallen auf ihn gebracht. Dass aber metonymisch
der Sunder an Stelle der Siinde genannt sei, ist deshalb unannehmbar, well die

Phrase haufig mit dem Zusatz nwegen seiner Siinde" steht. Uebrigens kann

auch die Siinde nicht mit Blut zugedeckt werden. "15 heisst im Priestercodex

vielmehr Siihne vollziehen und ist denominativ von ")ft3 (Siihngeld), letzteres

bedeutet eigentlich die Bedeckung der Augen des Beleidigten, so dass er die

Schuld nicht sieht. Aber auch der Gedanke an *lft3 tritt im Sprachgebrauch

des Priestercodex und schon der Friiheren ganz zuriick. Er ist vielleicht noch

vorhanden, wenn David II Sam 21s sagt: womit soil icb Siihne geben? Aber

anders ist es
,
wenn es c. a. r. bedeutet die Siinde siihnen (

Jes 6 1 vgl. das

Hithpael I Sam 3 w) und c. a. p. den Beleidigten begiitigen (Prv 16 14) und

anderseits Jemandem vergeben, d. h. die Schuld als gesiihnt ansehen (Dt 21s).

Es bedeutet aber auch ein Unheil beschworen (Jes 47 n) und (mit by der Person)

Jemandem Schutz verschaffen vor einer Gefahr (Num 8 19). Dem letztgenannten

Sinn kommt 1S5 im Priestercodex wohl iiberall nahe, ahnlich ist es an der

auch nicht alten Stelle Ex 32 so gebraucht. Aber iiberall ist die natiirliche und

moralische Siinde die Ursache der Gefahr. Vgl. WELLHAUSEN, Geschichte Is-

raels 1

I, 66, Composition S. 334. DILLMANN zu Lev 4 to. ED. RIEHM, Begriff

der Siihne im A. T., Hallisches Osterprogramm von 1876. A. SCHMOLLEB, StKr

1891, 205 ff. WELLHAUSEN vermuthet wohl mit Recht, dass auch .19? ur-

sprunglich von der Bedeckung der Augen des Beleidigten und dann erst von

Bedeckung der Schuld gesagt wurde (Gen 20 IB).

1 Dass das Siindopfer damals schon langer iiblich war, lehrt der si

Gebrauch von KEPI Ez 4328.

*
Vgl. WELLHAUSEN, Skizzen IIP 117. W.R. SMITH, Rel. Sem. S. 3,
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gebracht wird. Das Fleisch wird dann ausserhalb des Lagers ver-

brannt, weil es selbst fur den Priester zu heilig 1st (Lev 4 121).

Diese Heiligkeit des Siindopfers beweist, dass an ein stellvertretendes

Strafeleiden des Opferthieres
* dabei nicht gedacht 1st. Dass die

Beriihrung des Siindopfers in so hohem Grade verunreinigt (Lev 6

1723), hat auch in seiner Heiligkeit seinen Grund 2
. Wie fern der Ge-

danke an stellvertretendes Strafeleiden liegt, sieht man auch daraus,

dass fiir das blutige Opfer ein Mehlopfer eintreten kann (Lev 5

11 is)
3
. Allerdings ist der alte Communiongedanke nun dadurch

beseitigt, dass der Genuss des Fleisches dem Darbringer entzogen

wird, und auch der Blutdarbringung wird ihr wahrer Sinn genommen,
indem sie wie aller Cultus auf das gottliche Gesetz zuruckgefiihrt

wird. Dadurch bekommt der Bitus den Charakter des Mysteriums,

aber weiter tritt der cultische Vorgang selbst zuriick hinter der

Stimmung, die er erzeugt. Das ist deutlich an dein feierlichsten

Sundopfer, das am Versohnungstage dargebracht wird.

Um Israels willen muss jedes rituale Vergehen der Einzelnen

aufs sorgfaltigste gesiihnt werden, weil es Befleckung des Heilig-

thums ist (Lev 15 si Num 19 13 20). Befleckt wird das Heiligthum
unmittelbar durch jedes beim Cultus begangene Versehen. Die

1 Man hat wohl gemeint, um die handle es sich bei alien Opfern. Nach

Lev 17 11 darf der Mensch kein Blut essen, weil die Seele des Thieres, die im

Blute steckt, Gott zur Siihngabe (")S?3
l

p) bestimmt hat. Aber Siihngabe bedeutet

noch nicht stellvertretendes Strafeleiden. Ueberhaupt aber darf man in diesen

Worten keinen besonderen Aufschluss iiber den Sinn der Blutdarbringung

suchen. Das verbietet schon der Zusammenhang, in dem sie stehen. Das

Grauen vor dem Genuss der Thierseele ist das Erste, der Glaube an ihre

siihnende Kraft ist daraus abgeleitet. Urspriinglich hatten aber die Menschen

das Blut mit der Gottheit getheilt. Es scheint also, dass die stellvertretende

Hinrichtung, die die Hebraer vielleicht gar nicht kannten (s. o. S. 144), auch

auf den Sinn des gesetzlichen Siihnopfers keinen Einfluss gewonnen hat. Lev
10 17 ist die Meinung gewiss nur, dass der Priester an Stelle des Siinders das

Siindopfer verzehrt, das wegen seiner Heiligkeit fiir den Laien eine allzu ge-

fahrliche Speise ware. Vgl. Num 18 i und W. R. SMITH, 1. 1. p. 326.
2
Vgl. S. 149.

3 Siind- und Schuldopfer wurden im Priestercodex nicht scharf unter-

schieden; vgl. DILLMAKN, Exodus und Leviticus S. 430 ff. WELLHATJSEN, Com-

position S. 334. Dem Grundstock des Priestercodex ist das Schuldopfer fremd.

Fiir den Sinn des jedenfalls nahe verwandten Siindopfers ist von Interesse, dass

der geheilte Aussatzige mit dem Blut des Schuldopfers von neuem zum Gliede

der Gemeinde geweiht wird (Lev 14 u 25). Uebrigens hat das Schuldopfer mehr
den Sinn der Gabe oder Busse (Lev 5 15 is 25). D^ heissen auch die Siihn-

geschenke, die die Philister der von ihnen fortgeschleppten Lade weihen

(I Sam 6sff.).
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Sohne Aharons miissen sterben, well sie in ungesetzlicher Weise
rauchern (Lev 10) und Priester und Leviten tragen bestandig den

#11?*?? Ji, d. h. die aus jedem cultischen Versehen erwachsende

Gefahr (Num 18 i)
1

. Befleckt wird das Heiligthum aber auch durch

jede Siinde Israels, wobei zunachst auf die lassliche reflektirt wird

(Tpoi nitf tfTO Ez 45 is)
2

. Es besteht schliesslich die Gefahr, dass

Jahve das so entweihte Heiligthum wieder verlasse, wie er es einst

verlassen hat. Schon Ezechiel schreibt eine halbjahrlich zu voll-

ziehende Siihnfeier vor, durch die das Heiligthum versohnt warden

soil (Ez 45 is
20), und nach diesem Yorgang ist im Priestercodex

Lev 16 der Versb'hnungstag gefordert
3

. Der Hohepriester, der sich

durch eine besondere Heiligkeit iiber die gewohnlichen Priester er-

hebt, betritt an diesem Tage fur einen Moment das Allerheiligste

des Tempels, um das Blut des Siindopfers dahin zu bringen. Die

Beziehung zwischen Gott und Volk wird damit in voller Reinheit

wiederhergestellt und ihr Fortbestand gesichert, in diesem Act

gipfelt deshalb der Gottesdienst des ganzen Jahres. Die Versohnung

des Volkes ist hier in erster Linie Versohnung des Heiligthums,

weil sein Bestand auf dem Bestande des Heiligthums beruht. Der

Hohepriester versohnt das Allerheiligste von wegen der Unreinheiten

der Sohne Israel und ihrer Missethaten nach alien ihren Siinden,

ebenso thut er der Stiftshutte, die bei ihnen steht inmitten

ihrer Unreinheiten, und er reinigt und heiligt den Altar von

wegen der Unreinheiten der Sohne Israel (Lev 17 ieff.)
4

- Aber es

handelt sich nicht allein um die cultischen Vergehen der Gemeinde,

im Hintergrunde steht der Gedanke an alle ihre Sunden 8
.

1 Die Schuld des Heiligthums zu siibnen, dient iibrigena das Diadem des

Hohenpriesters (Ex 28 a).
2
Vgl. S. 315 f.

3 Damit soil nicht behauptet sein, dass es vor Ezechiel mchts Aehnhc

gegeben habe. Seine Worte sehen nicht danach aus, als ob er etwas vdlhg

Neues verlangte. Aber die Sache hat in alterer Zeit jedenfalls einen anderen

Sinn gehabt. Sterben muss wer das Heiligthum befleckt (vgl. Lev 15s,).
"

Vgl. auch SB: und er soil versohnen das ("^ 165) Allerheiligste und

die Stiftshutte und den Altar soil er versohnen und fur

C^
16?) die, I

und alles Volk der Gemeinde soil er Suhne vollziehen. Vgl. sc

Rel "^SK3A+ nicht nur mit dem Opferblut ge.hnt, sie

werden auch auf das Haupt des Sundenbocks bekannt und mit ihm dem

zugeschickt, um dem das Verderben zu bringen, das e allerdings ,

nach sich ziehen. Aber das ist eine grob supers^bose Zugabe, *"*****
konnte Sirach schweigt davon bei der Schilderung der Feierhchke.t

v"l sonst Zach 5 5 ff. frv 21, und den Vogel von Lev 14, und ubngens

BENZINGEE, ZATW 1889 65 ft.
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Es ist nicht leicht, sich der Stimmung zu bemachtigen, die

iiber dem jiidischen Cultus liegt, ganz verschiedene Elemente mischen

sich in ihr. Das Bewusstsein der Siindhaftigkeit und die Furcht

vor dem strengen Richter haben hier etwas von dem Ernst, den

die Propheten forderten, der Versohnungstag ist ein Busstag im

weitesten Sinn. Aber hierbei steht nach unserer Empfindung der

Ernst, mit dem die rituelle Siinde aufgefasst wird, die nach pro-

phetischer Anschauung kaum Siinde ist, dem von den Propheten

geforderten Schuldgefiihl im Wege, und die Bussstimmung findet

schliesslich ihre Beruhigung in dem ausserlichen Vorgang des Siihn-

ritus. Inzwischen nahert sich das gesetzliche Opfer hier doch dem

christlichen Sakrament.

44. Die Griindnng der jiidischen Gemeinde.

Merkwiirdig ist die Folgerichtigkeit, mit der das Gesetz den

Cultus und Ritus im Sinne des Monotheismus umschuf, aber sie ist

doch nur ein Ausdruck der grossen Willenskraft. die iiberhaupt aus

den Resten des Volkes von Juda die jiidische Gemeinde erstehen

Hess. Was an ktihnen Entschliissen und an zaher Ausdauer hierzu

gehorte, kb'nnen wir zumeist nur ahnen. Nur einzelne Momente

liegen im vollen Licht der Geschichte, so der Verkehr, den die Juden

in Babylonien und am persischen Hofe mit der jungen Gemeinde

in Jerusalem unterhielten (Zach 6 9 ff. Neh 1
2),

die Wanderung Ezras,

der an der Spitze von iiber 1500 Juden aus Babylonien nach Judaa

iibersiedelte, die zweimalige Reise Nehemias nach Jerusalem, der in

der Autoritat des Grosskonigs fiir kurze Zeit als Pascha in Jeru-

salem schaltete. Aber dahinter liegt als die erste und wichtigste

Thatsache, dass die nach Babylonien deportirten Judaer nicht im

Heidenthum untergingen, sondern gerade von ihnen die Bildung der

jiidischen Gemeinde ausging. Sie waren aus der Heimath fortgerissen

und in ein fremdes und himmelweit entferntes Land verpflanzt. Sie

hatten damit das Furchtbarste erlebt, was ein Volk ihrer Art treffen

konnte. Ihre alte nationale Religion, auf der sie bis dahin gestanden

hatten, war dadurch thatsachlich vernichtet, das Band, das sie mit

ihrem Gott verbunden hatte, zerschnitten. Dazu lebten sie in Baby-
lonien am Mittelort der damaligen Weltherrschaft und -Cultur und
sie empfanden dort im vollsten Masse ihre aussere Bedeutungs-

losigkeit gegeniiber der grossen Welt. Aber viele von ihnen klam-

merten sich an den Rettungsanker, den das prophetische Wort oder

vielmehr das aus ihm hergeleitete Gesetz hot. Sie hatten ein mehr
oder weniger klares Bewusstsein davon, dass Israel sich damit der
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Welt gegeniiber behaupten konne und miisse. Hierfiir kam ihnen
dann freilich die Trennung von der Heimath auch zu Gute, denn
der Bruch mit der herkommlichen Religionsform war fur sie voll-

standig gegeben. Sie schlossen iibrigens auch den geistigen Kern
des ehemaligen Juda und Jerusalem in sich, weil die Deportation
in erster Linie die herrschenden und besitzenden Klassen betroffen

hatte (II B,eg 24 u 25
12). Sie waren iiberdies in formlichen Colonien

vereinigt und batten einige Freiheit, viele bracbten es in Babylonien
zu Wohlstand. Sie schlossen sich aber auch unter Oberhauptern

(Ezr 8 n) in ihren Familien- und Gechlechtsverbanden *
fest zu-

sammen. Ein grosser Theil von ihnen blieb bei der Entstehung
des neuen Jerusalem in Babylonien zuriick, aus Griinden, die wir

nicht kennen. Jedenfalls aber hatte das Judenthum auch weiterhin

hier seine eifrigsten Anhanger.
Anders stand es mit den Judaern, die wahrend des Exils im

Lande geblieben waren und die anfangs wahrscheinlich die Mehrheit

der neuen Gemeinde bildeten. Einigermassen batten auch sie sich

der prophetischen Strafpredigt unterworfen, wie die z. Th. wenigstens

unter ihnen entstandenen Klagelieder beweisen. Aber zugleich be-

stand bei ihnen der vorexilische Gotzendienst fort
2
,

sie standen auch

in engeren Beziehungen zu den heidnischen Nachbarn, Kuthaern,

Ammonitern und Arabern. Die heimgekehrten Exulanten gaben

freilich in der neuen Gemeinde den Ton an, sie hiess schon zu Ezras

Zeit n^laci und H^lan hrj$* }
als ob sie aus lauter Nachkommen von

ehemaligen Exulanten bestanden hatte 4
. Aber es dauerte langere

1

Vgl. die Liste Ezr 8 iff. Es gab aber auch Gerim im Exil (Ez 14 7

47 22f. vgl. Jes 14 1 56sff.), die sich vielleicht erst dort an die Exulanten an-

geschlossen hatten.

2 Jes 57sff. GSsff. 66 SIT. DUHM hat in seinem Commentar zuerst

Beweis gefiihrt, dass Jes 5666 aus dem ersten Jahrhundert nach dem Exil

stammen. Es ware iibrigens kaum denkbar, dass die im Lande Zuruc

gebliebenen wahrend des Exils den Gotzendienst aufgegeben hatten. Vgl. auch

Lev 177 und aus spaterer Zeit Ps 16 iff. Job 81 f. Zach 10,13,. Wenigstens

von Duldung des Gotzendienstes im Lande redet Jes 27.. Der Gotzentoenst

von Jes 57 65 66 bestand aber innerhalb der Gemeinde und nicht etwa nui

bei ihren halbisraelitischen Nachbarn (vgl. 65 i , . 66.). er gewahrte den T

nehmern freilich eine particulare Heiligkeit (65.). Allzu grosse Verbre.l

hatte er in der Gemeinde allerdings wohl nicht, Haggai und Zachana schwe.ger

von ihm, Maleachi redet nur von Zauberei (3 a).

3 Ezr 9 4 10 c , s a.; vgl. auch die spateren Stellen Ezr 3s 4i 6,.ff.

8 n. Sie nannten sich aber wohl auch ,1^3 Neh 1 , Ezr 9 . ,, ff. vgl. Jes

* Aus der viel spateren Darstellung von Ezr 1-6 bekommt man schou

vollends diesen Eindruck. Dass das aber ein Irrthum der Spateren lit, I
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Zeit, bis auch nur der Gotzendienst vollig aus der Gemeinde ver-

schwand. Inzwischen bemiihteu sich auch die heidnischen Nachbarn

um Zulassung zum neuen Tempel, weil auch sie auf dem Boden

Kanaans den Jahve verehrten l
. Sie fanden dabei Unterstutzung bei

dem jerusalemischen Adel, d. h. bei dem hohenpriesterlichen und

Davidischen Geschlecht, die sich mit ihren Hauptern verbundeten

und verschwagerten (Neh 6 is). Ueberhaupt kam es vielfach zu

Wechselheirathen zwischen der Gemeinde und diesen Heiden. Unter

diesen Umstanden drohte der jungen Gemeinde die Gefahr der Eth-

nisirung. Es gab Eiferer, die den Heiden sogar den formlichen

Uebertritt zum Judenthum verweigern wollten 2
. Auf energischen

Widerstand stiessen aber auch die Mischehen, die man mit dem Gesetz

in Widerspruch fand, obwohl das Gesetz nur die Mischehen mit

den Kanaanitern verboten hatte 3
. Es schien den Frommen un-

ertraglich, dass der heilige Same 4 sich mit den Heiden vermischte.

Als sie durch Ezra im Jahre 458 neuen Zuzug aus Babylonien er-

hielten, setzte Ezra es durch, dass alle bestehenden Mischehen auf-

gelost wurden (Ezr 9 10, vgl. auch Neh 10 si 13 23 ff.). Es kam dariiber

zu einern formlichen Kriege, in dem die Gemeinde vorerst unterlag.

Die Heiden erzwangen ihre Zulassung zum Tempel, indem sie die

Mauern Jerusalems zerstorten (Neh 1). Aber Nehemia stellte die

Mauer wieder her und unter dem Druck der offentlichen Meinung
musste sich auch der Adel an diesem Werke betheiligen. Schliess-

lich vertrieb Nehemia einen Enkel des Hohenpriesters Eljasib aus

der Stadt, weil er von seiner Ehe mit einer Tochter Sanballats nicht

KOSTERS bewiesen (Het herstel van Israel, Leiden 1894, ThT 1895, 353 ff., 549 ff.;

1896, 489ff., 577ff.; 1897, 518ff). Auch die Liste von Ezr 2 Neh 7 bezieht

sich auf spatere Zeit. Dagegen meinte KOSTEKS mit Unrecht, dass zuerst unter

Ezra eine grossere Zahl von Exulanten nach Juda zuriickgekehrt sei. Es leidet

vielmehr keinen Zweifel, dass schon unter Cyrus eine Riickkehr stattfand, die

den Anstoss zur Entstehung der neuen Gemeinde gab. Vgl. WELLHAUSEN, GGN
1895, 166 ff. Israelit. Geschichte 3 S. 157 f., 162ff. Umgekehrt will ED. MEYER

(Die Entstehung des Judenthums, 1896) auch die Geschichtlichkeit der aramai-

schen Erzahlung Ezr 4 6 und der dort und Ezr 7 mitgetheilten koniglichen
Edicte festhalten. Vgl. dag. WELLHAUSEN, GGA 1897, 89 ff.

1 Neh 2 10. Der Ammoniter Tobia und sein Sohn Johanan heissen nach

Jahve (Neh 6
is). Der Hohepriester Eljasib raumte dem Tobia sogar eine Halle

im Tempel ein (134ff.).
2 Jes 56 i ff. wird gegen diese Exclusivitat protestirt. Vgl. auch Neh 10 29

Ezr 6 21 und oben S. 325 Anm. 1, iibrigens auch I Reg 8 41 4s.

3 Mai 2 10 Ezr 9 iof. vgl. oben S. 288. Der Priestercodex schweigt iiber

diese Frage; vgl. aber Gen 26 34 f. 27 46 28 i.

4 Ezr 9 2 (vgl. Jes 6 is) Mai 2 u.
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lassen wollte (Neh 13
). Das hatte nach Josephus zur Folge, dass

auf dem Berge Garizim das samaritanische Heiligthum und mit ihm
die samaritanische Gemeinde entstand (Altth. XI 8). Fur das aussere
Gedeihen der Gemeinde erschien es wohl eher geboten, den Heiden
die Zulassung zum Tempel zu gewahren. Auch die Prophetie trat

diesem Verlangen kaum entgegen (Zach 2 15 8 20
ff.). Es war vollends

eine harte Forderung, dass die Gemeinde nicht nur, wie das Gesetz

vorschrieb, den JKanaanitern, sondern der ganzen iibrigen Welt das
Konnubium verweigern sollte. Aber der leidenschaftliche Eifer, mit
dem Ezra und Nehemia dafiir eintraten, war allein auf die Fern-

haltung alles heidnischen Wesens bedacht. Als heidnisches Land
erschien dem Ezra das Land Kanaan, soweit es nicht von der Ge-
meinde besetzt war (Ezr 9 11). Erst spater wurde dem Laien die

Ehe mit fremden Weibern freigegeben, nur den Priestern blieb sie

untersagt.

Die heilige Gemeinde, die sich so nach aussen hin von den

Heiden abschloss, wurde in ihrer inneren Organisation auf die Dauer

zu einem Priesterstaat.

Das ehemalige Reich Juda stellten die Perser nicht wieder her

und das wurde von den Juden zunachst schmerzlich empfunden.

Eifrige Patrioten waren die Anhanger des Deuteronomiums, ihre

religiose und nationale Hoffnung hing am Konigthum des Hauses

Davids (II Sam 7 I Reg 11 39 II Reg 25 27 ff. Gen 49
10). Noch Ezra

beklagt es aufs bitterste, dass die Gemeinde in dem Lande, das

Jahve den Vatern gegeben habe, den Heiden dienstbar sein miisse

(Ezr 9 79). Namentlich war aber in den ersten Jahrzehnten des

neuen Jerusalem die Hoffnung auf die Wiederherstellung des Da-

vidischen Konigthums rege. Haggai und Zacharia meinten in dem

Davididen Zerubbabel, der damals mit dem Hohenpriester Josua

an der Spitze der Gemeinde stand, den messianischen Konig zu er-

blicken (Hagg 2 23).
Zacharia erhielt damals von Jahve den Befehl,

eine Konigskrone fur Zerubbabel machen zu lassen, sie ihm auf-

zusetzen und dann im Tempel niederzulegen (Zach 6gff.), auch

das Kronjuwel lag bereit und wartete nur noch auf eine Inschrift

(3 9)
l
. Immerfort blieb der Messiaskonig ein Stuck der Zukunfts-

1

Vgl. WELLHAUSEN zu den betr. Stellen. Wie er zeigt, war Zach 6ff.

urspriinglich nicht von einer Kronung Zerubbabels und .Tosuas (so meinte EWALD),

sondern allein von einer Kronung Zerubbabels die Rede. Spatere Bearbeitung

hat an die Stelle Zerubbabels den Josua gesetzt, weil das nationale Konigthum

ausgeblieben und eine Priesterherrschaft gekommen war. - Vgl. auch die etwa

gleichzeitige Stelle Jer 30 21 sowie Neh 6 e 7.
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hoffnung *, aber in der Gegenwart war fur das nationale Konigthum
und Reich kein Raum und dass sie nach dem Exil nicht wieder-

erstanden, war ein grosses Gliick fiir die Religion, die sie jetzt eben

nicht mehr dulden konnte. Ein Konig, der uberall nur nach dem

Gesetzbuch handeln sollte (Dt 17 uff.), war kein Konig. Man konnte

deshalb au.cn mit Hosea meinen, dass das menschliche Konigthum
mit dem Konigthum Jahves unvereinbar sei und Israel als das Volk

Jahves im Unterschiede von den Heiden keine Konige haben diirfe
2

.

Besonders lehrreich ist auch hierfiir die Gemeindeordnung von

Ez 40 48. Ezechiel stellt freilich an die Spitze des zukiinftigen

Israel einen nationalen Fursten, in dem der Cederbaum des Davi-

dischen Geschlechts neu erstehen sollte (Ez 17 226. 21 32 vgl. 29 21).

David nennt er ihn (34 23 24 37 24 25 vgl. die Glosse Hos 3 5), obwohl

es ihm nicht sowohl auf einen einzelnen Konig als den Wieder-

hersteller Israels, sondern auf das Institut des Konigthums ankommt,
ohne das er sich die zukiinftige Existenz Israels zunachst nicht

denken kann. Merkwiirdig ist aber, dass er ihn zumeist nur K"1^
und nicht *&% (so nur 3424 37 22 24 vgl. 17 12) nennt. Ein Herrscher,

der sich mit den Konigen von Babel und Aegypten messen konnte,

soil er offenbar nicht sein. Aber auch in der Zukunftsgemeinde
Ezechiels hat er am Ende wenig zu bedeuten. Wohl werden die

grossen Siihnopfer fiir Fiirst und Volk dargebracht (45 22), nicht

fiir Aharon und die Gemeinde wie im Priestercodex. Ueberhaupt

geht die Cultusordnung vom Fursten aus und kehrt zuletzt auf ihn

zuriick (4416. 46 ieff.). Er ist aber nicht mehr der Herr des Tempels
und die Priester sind nicht mehr seine Diener, Tempel und Priester

stehen ausschliesslich auf gottlichem Recht. An sein friiheres Herren-

recht am Heiligthum erinnern nur noch unbedeutende Vorrechte,

die er beim Gottesdienst vor dem gemeinen Volke hat (44 iff.

46 iff.), entfernter auch der Umstand, dass er vom Volke eine fest

bestimmte Steuer erhebt, aus der der offentliche Gottesdienst be-

1 Auch im Priestercodex hat der Hinweis auf die Konige, die von den

Erzvatern abstammen sollten (Gen 17 e ie 35 n), zugleich messianischen Sinn. Dass

diese Hoffnung weiterhin lebendig blieb, zeigen auch die zahlreichen Stellen in

den Propheten, an denen der messianische Konig von spaterer Hand eingetragen
ist. Vgl. Hos 2 2 3s Am 9uf. Mi 5 iff. Jes 11 10 Jer 33 14 sa und sodann noch

Jes 33 IT Zach 9 9, welche Stelle wohl aus der makkabaischen Zeit stammt. Zu-

meist erscheint hier der Messias uberall als der Besieger der Heiden, am Ende

gar als ein Weltherrscher (Mi 5 s ff.) ,
fur das eigentliche Wesen der Religion

war er aber bedeutungslos (s. S. 235). Spaterhin trat aber auch Israel in seiner

Gesammtheit an die Stelle des Konigs (vgl. 49).
2 I Sam 8 10 uff. 12. Vgl. oben S. 63 ff., 208 f.



44. Die Griindung der jiidischen Gemeinde. 337
stritten wird (45 9-15

). Aber andere Steuern darf er nicht ein-
treiben fur semen eigenen Unterhalt wird er mit Anweisung eines
Grundbesitzes em fur allemal abgefunden (45 7 8) Das 1st alles
was ihm von seiner

Herrscherstellung im Volke bleibt. Denn das
trencht iiben in Zukunft die Priester (44 u) und im Uebrigen sorgt
die gotthche Vergeltung fur Recht und Gerechtigkeit im Volke
(c. 34), die ausseren Feinde werden aber durch Jahves Wunder zu
Boden geschlagen (c. 38 39). Es erscheint als selbstverstandlich
dass der absolute Wille, der in Israel gebietet, auch jeden Angriff
der Welt auf sein Heiligthum abweist 1

.

Ini Priestercodex erhebt sich der Hohepriester, von dem Ezechiel
schweigt

2
,

fiber die gewohnlichen Priester, wie diese iiber Leviten
und Volk, in einzigartiger Heiligkeit, in ihm gipfelt das Siihnamt
des Priesterthums. Er tragt Purpur und Diadem (Ex 28siff.

seff.)
und von seinem Tode an datirt jedesmal eine neue Aera (Num 35 25).
Nach Moses Tode ist nicht sowohl Josua als vielmehr Eleazar das

eigentliche Haupt der Gemeinde, der Heerfiihrer Israels steht vor
dem Hohenpriester und executirt den Ausspruch der Urim und
Thummin (Num 27 21). Sofort nach der Ruckkehr wird bei Haggai
und Zacharia der Hohepriester Josua stets neben dem Davididen

Zerubbabel genannt, obwohl diese Propheten in Zerubbabel den

messianischen Konig sahen. Zerubbabel und Josua sind die beiden

Gesalbten Jahves (Zach 4u). Zacharia preist den Josua glucklich,

weil in seiner Zeit der messianische Konig auftreten werde (3 s),

aber der Hohepriester, der zwischen den Engeln vor Gottes Thron

Zutritt hatte (v. 7),
war thatsachlich selbst mehr als der erwartete

Konig. Diese Stellung des Klerus an der Spitze der Gemeinde

kommt im Gesetz auch darin zum Ausdruck, dass dem Volke zu

seinem Unterhalt eine schwere Abgabenlast aufgebiirdet wird

(Num 18). An ihn zahlt es neben vielen anderen Leistungen den

Zehnten, der noch I Sam 8 is als eine Forderung hingestellt wird,

die etwa das tyrannische Konigthum an das Volk stellen konnte.

Uebrigens werden in dem Kanaan der Zukunft 48 der besten Stadte

fur den Klerus in Anspruch genommen. Die Leistung der Abgaben

1 Ezra schamt sich, den Artaxerxes urn eine Bedeckungsmannschaft fur

seine Carawane zu bitten. Br will sich allein auf Gottes Schutz verlasseD, dessen

er sich iibrigens durch einen Fasttag zu vergewissern sucht (Ezr 8 ff.).

2 Josua heisst freilich schon bei Haggai und Zacharia immerfort bl*ty? |HJB?.

Vgl. dagegen II Reg 25 is, wo der oberste Priester tf hn JH3 hefsst, aber eiiien

n;#J3 fH3 neben sich hat. Friiher hiess der oberste Priester einfach

(II Reg 11 9 16 10).

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 22
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zu Gunsten des Klerus, wie der Priestercodex sie vorschreibt, war

deshalb ein Hauptbestandtheil der Verpflichtungen, die die G'emeinde

bei Einfiihrung des Gesetzbuches Ezras ausdriicklich iibernahm (Neh
10 29 40). Mit innerer Nothwendigkeit wurde der Hohepriester aucb

das weltliche Haupt der Gemeinde, soweit ihre Selbstandigkeit gegen-

iiber den heidnischen Oberherren reichte. Das Haus Sadoks drangte

das Haus Davids in den Hintergrund, es kani auch auf Grund der

Tempeleinkiinfte zu grossem Reichthum. Es dauerte freilich langere

Zeit, bis das Hohepriesterthum thatsachlich zu dieser Stellung ge-

langte. Zur Zeit Nehemias standen an der Spitze der Gemeinde

die Haupter der Geschlechter. Auch wurden die an den Klerus

zu leistenden Abgaben anfangs in sehr unvollkommener Weise ent-

richtet.

Uebrigens beruhte diese Stellung der Priesterschaft 1
allein auf

dem Gesetz, das sich neben ihr und auch im Gegensatz zu ihr

geltend machte. Denn der Eifer fiir das Gesetz war der innerste

Lebenstrieb der Gemeinde und seine Trager waren keineswegs immer

ihre priesterlichen Haupter. Aber auch in ihrer Gesammtheit war

die Gemeinde nichts weniger als gesetzeseifrig, sie bestand keines-

wegs nur aus solchen, die demiithigen und zerschlagenen Herzens

waren (Jes 57 is 66 2) und vor dem Worte Jahves zitterten (Jes 66 5

Ezr 9* 10 a). Das zeigte sich schon in ihrer ersten Generation.

Wohl hatte der Fall des Chaldaerreiches die Exulanten aufs hochste

erregt, in Begeisterung hatte sich um gesetzeseifrige Fiihrer eine

Schaar gesammelt, die mit hochfliegenden Erwartungen nach Jeru-

salem zuruckwanderte. Aber diese Begeisterung konnte der Ent-

tauschung nicht Stand halten, die sie dort erwartete. Auf einen

geringen Theil des ehemaligen Juda angewiesen mussten die Heim-

kehrenden unter schwierigen Umstanden ihre Ansiedelung bewerk-

stelligen. Langsam erhob sich aus den Triimmern des alten Jeru-

salem ein neues, auf lange Zeit ein kleiner und armseliger Ort.

der sich mit der Herrlichkeit der friiheren Konigsstadt nicht von

ferae messen konnte. Das Gebiet der Gemeinde war grossentheils

unfruchtbar, gegen Babylonien war es eine Wiiste zu nennen. Oben-

1 Es ist freilich wohl zu unterscheiden zwischen der Masse der Priester

und den vornehmsten Priestergeschlechtern. Nicht vb'llig erfullt wurde iibrigens

Ezechiels Verlangen, dass die ehemaligen Hohenpriester an Stelle der heid-

nischen Tempelsclaven, die er aus dem Tempel verweist, nur die niederen Tempel-
dienste versehen sollten (Ez 44 4ff.). Viele der ehemaligen Hohenpriester be-

haupteten ihr Priesterrecht und die Tempelsclaven wurden spater als Leviten

betrachtet. So auch die Sanger, die zu ihnen gehorten.
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drein hatte man in den ersten Jahrzehnten von besonderem Miss-
wachs zu leiden. Im Innern stellten sich die sozialen Missstande,
die von den Propheten so scharf verurtheilt waren und die das Gesetz
hatte beseitigen wollen, in vollem Masse wieder ein. Nach aussen
bin stand die kleine Gemeinde bedeutungslos da, bald war sie mit
alien ihren Nachbarn verfeindet, die durch ihre religiose Exclusivitat
und Pratension aufs jiusserste gereizt wurden. Aufs bitterste em-

pfand sie bei alledem den Contrast zwischen ihren Anspriichen und
ihrer Lage, tief schmerzte sie ihre Nichtigkeit gegenuber der grossen
Welt. Verzweiflung und stumpfe Gleichgultigkeit riss bei der Menge
ein, die Sorge um das eigene Fortkommen liess die Einzelnen die

gemeinsame Sache vergessen. Fast zwei Jahrzehnte vergingen, bis

der Tempelbau in Angriff genommen wurde. Wohl setzte der Eifer

fiir das Gesetz der Verzweiflung die kuhnsten Hoffnungen entgegen.

Haggai und Zacharia riefen zum Bau des Tempels auf, in dem
Jahve als der Herrscher aller Welt residiren sollte, und verhiessen

der Gemeinde zum Lohne dafiir das Aufhb'ren aller gegenwartigen

Uebel und die Wiederaufrichtung des nationalen Reiches 1
. Fiir den

Augenblick wurde die Masse in Bewegung gebracht, ein neuer, wenn

auch armlicher (Hagg 2 eff.) Tempel entstand. Aber auf die Hoch-

fluth folgte nothwendig eine um so grossere Ebbe, sobald die Hoff-

nung auf die Nahe der messianischen Zeit sich als illusorisch erwies,

und ebenso wirkungslos musste es auf die Dauer bleiben, wenn

Manner, wie der Verfasser des Buches Maleachi, die Gerichtsdrohung

im Sinne Ezechiels erneuerten. Zur Zeit Ezras, 60 Jahre nach

Vollendung des neuen Tempels, bestand fur die Gemeinde die Ge-

fahr der Ethnisirung.

Zu uberwinden war das alles am Ende nur in ausdauernder

Arbeit fiir das Gesetz. Unermiidliche Geduld musste sich mit dem

gliihendsten Eifer paaren, wenn die Gemeinde geschaffen werden sollte,

die nach ihm lebte. Die Minderheit, die die der Gesammtheit gestellte

Aufgabe klar erkannte, musste sich fest zusammenschliessen und,

indeni sie zunachst selbst das Ihre that, die Uebrigen fortzureissen

und zu zwingen suchen. Die gesetzliche Frommigkeit musste Partei-

sache sein, um von da aus Sache der ganzen Gemeinde zu werden.

Die Fiihrer der Gesetzeseifrigen waren die Schriftgelehrten, Ezra ist

der erste, der so genannt wird 2
. Dieselben Manner, die das Gesetz-

1 Im Kampf des Darius mit Babel schien damals die grosse Krise, die mit

Auftreten des Cyrus ihren Anfang genommen hatte, zu Gunsten der Jude

Ende zu kommen (Zach 2iof. 6s Hagg 2 it).

Neh 8 i Ezr Ten; vgl. Neh 13 is (Sadok, der Schnftgelehrte) und 1

22*
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buch schufen, fiihrten es auch ins Leben ein. Die Religion des

heiligen Buches erforderte eine Gelehrsamkeit, die das Buch kannte

und es iiberall auf die Wirklichkeit anzuwenden verstand. Denn

das Gesetzbuch war kein solches Produkt juristischer Technik, dass

es iiberall leicht anwendbar gewesen ware. Ueberdies bedurften seine

Forderungen immer neuer Pracisirung und Weiterbildung. Aber es

war nicht die Kenntniss des Gesetzes, sondern das Gewicht der

Personlichkeit, was einem einzelnen Schriftgelehrten wie dem Ezra

solchen Einfluss gab. Als Parteisache wollte die Sache des Gesetzes

freilich aucb mit praktiscben Mitteln gefiihrt sein. Neben den Schrift-

gelehrten konnte deshalb aber auch der gesetzeseifrige Laie die hochste

Bedeutung gewinnen, wie es das Beispiel Nehemias so anziehend vor

Augen stellt. In entscheidender "Weise machte Nehemia die Gunst,

in der er bei Artaxerxes Longimanus stand, fur die Autoritat des

Gesetzes geltend. Als Pascha von Jerusalem trat er den Gegnern
des Gesetzes innerhalb und ausserhalb Jerusalems gegeniiber. Durch

die "Wiederherstellung der Mauern der Stadt schiitzte er die Ge-

meinde vor den 'Amme ha-'ares da draussen, aber zugleich schnitt

er damit den widerstrebenden Elementen in der Stadt die auswartige

Unterstiitzung ab. Nach Herstellung der Stadtmauer konnte Ezra die

Gemeinde auf sein Gesetzbuch verpflichten
1

. Dies Ereigniss, das Neb
8 10 geschildert ist, erscheint uns als die definitive Konstituirung

der Gemeinde des Gesetzes. Augenscheinlich wird es so auch von

dem freilich gut unterrichteten, aber immerhin ziemlich viel spateren

Erzahler betrachtet. Aber auch weiterhin bedurfte es der eifrigsten

Bemiihungen, urn die Durchfiihrung des Gesetzes aufrecht zu er-

halten und zu vollenden. Denn auch jetzt bestand noch keine

Executivgewalt, die die Forderungen des Gesetzbuchs restlos in die

Wirklichkeit iibersetzt hatte. Selbst die Bestimmungen, auf die die

Gemeinde sich damals ausdriicklich verpflichtet hatte, waren bald

wieder ausser Acht gelassen, wie aus Neh 13 deutlich ist. Schritt

fur Schritt vorgehend mussten die Gesetzeseifrigen eine Vorschrift

nach der anderen zur Geltung zu bringen suchen, bis endlich das

ganze Leben des Volkes in den Zwang des Gesetzes gebracht ware.

Es war eine ungeheure Aufgabe, aber so weit sie losbar war,

2 55 (die Geschlechter der Schriftgelehrten?). Von D^Sfc ist Ezr 8 ie Neh 879
H Chr 26s LXX 35s und von D^tofc Dan 11 as 12 3 die Rede. Natiirlich

waren die Schriftgelehrten Priester, weil allein die Priester die Tradition

kannten. Das war noch zur Zeit Sirachs so (vgl. Sir 38 33 mit 45 IT).
1 Die Gewalt, die der unechte Brief des Artaxerxes dem Ezra ertheilt

(Ezr 7 js ae), besass er offenbar nicht.
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wurde sie auch gelost. Nur als die Gemeinde des Gesetzes konnte
Israel fortan leben und deshalb gehorte der Gesetzeserfiillimg auch
seine Zukunft. Aber mit Bewunderung muss man der Arbeit ge-

denken, die dabei geleistet wurde.

II, Der jlidische Glaube.

1. Seine Begriindung.

45. Das Ende der Prophetie.

Seit Amos war das Wesen der Prophetie die Weissagung vom

Untergang Israels gewesen. Ihre Verkiinder traten zum alteren

Jahveglauben in den scharfsten Gegensatz, eine ungeheure Kluft

that sich zwischen ihnen und dem Volke auf. Sie batten fur diese

Weissagung gekampft und gelitten, in Jeremia war der Prophet
dariiber zu einem unvergleichlichen Martyrer geworden. Eben daraus

erwuchs auch das einzigartige Selbstbewusstsein, das die Propheten

beseelte. Der Untergang Jerusalems war dann freilich der ent-

scheidende Sieg der Prophetie, er war aber auch ihr eigenes Ende.

Ihre Aufgabe war nun erfullt. Der Rest des Volkes musste sich

jetzt ihr unterwerfen, damit war der Gegensatz zwischen ibr und

dem Volke principiell aufgehoben. Freilich bestand die Siinde Israels

fort, sie schien auch immer wieder das gottliche Gericht heraus-

fordern zu mu'ssen l
. Aber keine Drohung konnte fortan bedeuten,

was die eines Amos und Jeremia bedeutet hatte. Das alte Israel

war einmal gestorben und die jiidische Gemeinde konnte ein solches

Sterben nicht zum zweiten Male erleben. Jedermann wusste jetzt,

dass das Unheil immerdar drohte und was seine Ursache war.

Anderseits war der vollige Untergang je langer je undenkbarer

geworden, gewiss schien vielmehr, dass die gottliche Wahrheit sich

in Israel ewig behaupten rniisse. Deshalb trat jetzt die Drohung

ebenso sehr hinter der Zukunftshoffnung zuriick, wie sie friiher iiber-

wogen hatte 2
. Die Zukunftshoffnung war aber erst recht ein Ge-

meingut Aller, die an Jahve festhielten.

Verheissung und Drohung entstammten deshalb auch nicht mehr

der individuellen Inspiration, auf der die Weissagung vom Unter-

gange Jerusalems beruht hatte. Eigentlich Neues war nicht mehr

1
Vgl Ez 20 soff. Jes 5666 und das Buch Maleachi.

2 Vgl obeii S. 307. Charakteristisch ist, dass Zacharia nach dem ft

der friiheren Propheten sein Buch mit einer Drohrede beginnt (1 ,-) und,

unvermittelt lauter Verheissungen folgen lasst (1 ,.). Zach 9-14 stammen a

viel spa'terer Zeit.
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zu sagen, in Verheissung und Drohung konnte man nur friiher Ge-

sagtes auf bestimmte Situationen anwenden und ausdeuten. Das

machte fortan den Inhalt der Begeisterung aus. Das Bewusstsein

der Inspiration schwindet schon bei Ezechiel, deshalb redet er so

emphatisch von ihr. Er meinte bei seiner Bemfung ein Buch ver-

schlungen zu haben, das er immerfort zu reproduciren hatte, und

auf gottlichen Befehl singt er Lieder und dichtet er Gleichnisse.

Die Intuition nimmt ein Ende und wird durch Reflexion ersetzt.

Der Reflexion entstammen die Visionen Ezechiels und Zacharias zu

allermeist, yielfach sind sie nur Mittel der schriftstellerischen Ein-

kleidung. Sofern sie von der Zukunft reden, sind sie die Anfanger
der Apokalyptik, deren Wesen darin besteht, dass sie fur die

Erfiillung der iiberlieferten prophetischen Weissagung das Wann und

das Wie bestimmen will. Wahrend sie aber bei Ezechiel und Za-

charia noch unter eigenem Namen schreibt, versteckt sie sich spater-

hin unter die Namen der alten Gottesmanner 1
. Fur Zacharia ge-

hort die eigentliche Prophetie der Vergangeiiheit an (1 2 e) und

Ezechiel reflectirt iiber den Sinn alterer Weissagungen (38 n 39 s).

Zur Zeit von Jes 63 11 war der Geist Jahves nicht mehr in Israel

zu spiiren
2
.

Die Propheten wurden ferner Gesetzgeber und Seelsorger

(vgl. S. 285 ff. 3096.) und wir sahen, welche Umgestaltung der Mono-

theismus in der Form des Gesetzes erfuhr. Es erscheint fast als

ungeheuerlich, dass der Priestercodex im Rahmen der Weltschopfung
und der Urgeschichte der Menschheit den Bau der Stiftshiitte und

die Einsetzung des heiligen Dienstes zum wichtigsten Ereigniss der

Weltgeschichte macht, aber es ist ihm Ernst damit. Auf dem

Boden der Prophetie erwachsen bringt das Gesetz den Monotheis-

mus auf den abstraktesten Ausdruck, aber es verhiillt zugleich seinen

rein moralischen Sinn, indem es ihn mit Cultus und Ritus umkleidet.

Dem sundigen Volke trat der Wille Gottes als ein Gesetz gegen-

1 Manche prophetische Schriftsteller des Exils und der nachexilischen Zeit

schrieben anonym, well sie sich nicht als Propheten fiihlten und auch nicht

dafiir gelten konnten. Anonym schrieben wohl auch die Autoren von Jes

40 66. Aber kanonisch konnten solche Schriften nur werden, wenn sie durch

den Namen ernes anerkannten Propheten gedeckt waren oder man sonst Namen
fiir sie fand. Deshalb sind in das Buch Jesaja so viele nichtjesajanische Stiicke

gelangt. Das iibertrug sich spater auf alle Schriften des Kanons.
2 Naturlich gab es noch lange Manner, die sich Propheten nannten (Neh

6 7 u Zach 13 ff.), und von volligem Erloschen der Prophetie ist erst in der

makkabaischen Zeit die Rede (Ps 74 9 I Mace 4 46 14 41). Vgl. aber schon Mai

3 1 23.
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iiber, das bei Ezechiel und seinen Nachfolgern zu einer ihrem Wesen
nach irrationalen Forderung wird. Denn irrational 1st in sich die

Forderung: nlhr sollt heilig sein, denn ich bin heilig" gegenuber
dem prophetischen: nlch Jahve iibe Huld und Recht und Ge-
rechtigkeit und hieran habe ich Gefallen" (Jer 9

23). Die Religion
musste dadurch fur Viele verausserlicht werden.

Uebrigens ist der gesetzliche Cultus und Ritus nicht nur als

eine Concession an die Fassungskraft der Masse zu verstehen, er

ist auch daraus zu begreifen, dass Gott seinem Volke fern getreten
war. .Urn so mehr wollte man in heiligen Formen das Band mit ihm neu

kniipfen. Fern getreten war Jahve in derVernichtungdes alten Israel.

Die Brhabenheit des unerbittlichen Richters war bei den Propheten

gemildert durch ihr Bewusstsein von der inneren Nothwendigkeit
des Untergangs. Aber die Thatsache des Unterganges bedeutete

etwas anderes als die Weissagung von ihm. Gemildert war die Er-

habenheit Gottes bei den Propheten auch durch die Ueberzeugung,

dass er in Zukimft ein neues Israel schaffen werde, wie es seinem

Willen entsprache. Aber fiir Ezechiel und seine Nachfolger war

Gott auch mit dem Verzicht auf dieses Wunder, wie die Erfahrung

ihn zu fordern schien, in die Feme geriickt. Wenn das Gesetz

dagegen den freien Willen des Menschen aufruft, der im Stande

sein soil, es zu erfiillen, so hat das z. Th. auch den Sinn, dass Gott

dem Menschen nicht mehr nahe ist. Denn dieser natiirliche freie

Wille und die Erfiillung des Gesetzes sind doch verschieden von

der Bekehrung von ganzem Herzen, die die Propheten gefordert

batten. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist!

heisst es hochst charakteristisch Ez 18 si.

Aber das altere Judenthum ist in sich widerspruchsvoll. Neben

einander stehen bier der gesetzliche Formalismus und die lebendigste

Religiositat, ein bleiernes Schuldgefiihl und ein felsenfestes Gott-

vertrauen, das starre Vergeltungdogma und die grosste Geistes-

freiheit, hochmiithiger Particularismus und weitherziger Universal

mus. Namentlich kommt hierfiir in Betracht, dass die Juden ihre

Schicksale im Sinne des prophetischen
Glaubens hinnahmen.

beugten sich unter das Urtheil, das das Ungluck immer wieder i

sie sprach, und suchten daraus die Strenge und Grosse des got

lichen Willens zu verstehen. Aber sie suchten sich auch auf

gute Gewissen zu stellen, das der Ernst ihres Wollens ihnen
_g

Sie konnten in ihren Schicksalen im Kleinen auch die goi

Gnade und ihre Rechtfertigung sehen, die sie im Grossen vermi*

mussten. Gegenuber dem Zweifel an der Wahrheit des Glaubens,



344 HI. Theil. IE. 1. Die Begrundung des jiidischen Glaubens.

den der grosse Weltlauf in ihnen erweckte, konnten sie ihn auch

immer wieder bewahrt finden. Im Grunde lebten sie von der un-

verwiistlichen Hoffnung, die sie aus dem Bewusstsein, der Wahrheit

zu dienen, schopften. Hierbei konnten Cultus und Ritus auch

wieder zu ausseren Formen herabsinken, die auch den Fortschritt

der Moral nicht heinmten.

Das altere Judenthum bedeutet nicht nur eine Verausserlichung,

sondern mindestens ebenso sehr eine Verinnerlichung und Ver-

geistigung der Religion. Von grundlegender Bedeutung war auch

hierfiir das Exil. Dem Bewusstsein, dass das Judenvolk der Trager
der Wahrheit in der Welt sei und deshalb sich in der Welt be-

haupten miisse, haben damals Deutero-Jesaja und der etwas

altere Verfasser der
cEbed- Jahve-Stiicke seinen Inhalt gegeben.

In einer grossartigen Gesammtanschauung fassten sie den Ertrag

der prophetischen Zeit zusammen, um die Zukunftshoffnung Israels

zu begriinden. Auf einzelnen Punkten konnten sie dabei ohne

Weiteres einem Hosea und Jesaja folgen, die ja auch schon neben

die Drohung die Verheissung stellten. Anderswo verwandelten sich

ihnen die Motive der prophetischen Drohung in solche der Hoffnung,

wie das bezuglich der Gerechtigkeit Jahves schon bei Habakuk der

Fall war. Wesentlich originell waren sie aber darin, dass sie der

vergangenen Geschichte Israels auch eine positive Bedeutung ab-

gewannen. Indem sie so den prophetischen Glauben zum Eigenthum
der jiidischen Gemeinde machten, sind sie in hoherem Sinne als

Ezechiel die Begriinder des Judenthums gewesen und als Theologen
im besten Sinne des Worts schliessen sie die Prophetic in wiirdigster

Weise ab.

46. Der Anonymus von Jes 40 ff.

Um die Masse der Exulanten war es traurig bestellt, obgleich

ihre aussere Lage keine unertragliche war. Wie die Propheten

sagten, hatte Jahve sein Volk in die Hande der Chaldaer gegeben,

Jeremia hatte den Nebukadnezar, den Zerstorer Jerusalems, als

einen Diener Jahves bezeichnet. Aber auf die Dauer konnte man
die Chaldaer ebenso wenig in diesem Lichte betrachten wie friiher

die Assyrer. Auch sie meinten den Jahve besiegt zu haben, als

sie Juda vernichteten. Als Feinde Jahves durfte man sie wieder

hassen und man hasste sie von Herzen, aber dieser Hass war an

sich ohnmachtig. Mit der Hoffnung auf Befreiung und Ruckkehr

paarte sich der Zweifel. In Babylonien trat den Exulanten die

ganze Grosse der damaligen Welt vor Augen, aufs bitterste em-

pfanden sie dem gegenuber ihre Nichtigkeit. War Jahve wirklich
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ein allmachtiger Gott? Das war schwer glaublich, wenn man auf
das Elend seiner Diener sah (Jes 49

). Wenn er aber wirklich
der Herr der Welt war, war er dann auch ein hiilfreicher Gott?
Was kiimmerte dann ihn die armselige Schaar judaischer Exulanten !

Vielleicht entging ihm, dem Erhabenen, die kleine Sache Israels

(40 27), vielleicht hatte er sein Volk vergessen und aufgegeben (49 u),
vielleicht hatte er es auch urn seiner Siinde willen fur immer ver-
worfen.

Die Siege des Cyrus iiber Astyages (550) und Krosus (547)
riefen freilich unter den Exulanten grosse Erregung hervor. Schon
beim ersten Auftreten des Cyrus, wenigstens schon vor seinem Siege
iiber Krosus waren prophetische Stimmen unter ihnen laut geworden,
die seinen Erfolg weissagten

1

,
natiirlich in der Hoffnung, dass er

weiterhin auch die Chaldaer besiegen, ihrem Reiche ein Ende machen
und den Exulanten die Heimkehr gestatten werde. Wirklich war

Cyrus schon damals mit den Chaldaern in feindliche Beriihrung ge-

kommen und hatte sie geschlagen (vgl. auch Jes 41 25). Aber eine

solche Befreiung entsprach nicht den Erwartungen, die die Exulanten

auf Grund ihres Nationalgefiihls, z. Th. auch auf Grund der friiheren

prophetischen Verheissungen hegten. Was war es, wenn ein fremder

Konig die Chaldaer niederwarf? Als spater die Moglichkeit der

Befreiung naher rtickte, erschien die Ruckkehr selbst in tru'bem

Lichte. Die Schwierigkeit der Ansiedelung in dem verwiisteten

Lande und die Miihseligkeit der Wanderung dorthin fielen den

Leuten auf die Seele. Man fragte auch nach einem Losegeld, mit

dem man die Freiheit von Cyrus erkaufen musste.

Aber im Gegensatz gegen diesen Kleinmuth steigerte sich die

Begeisterung der prophetisch Gesinnten aufs hochste. Zweihundert

Jahre waren nun vergangen, seit Israel in den Strom der Welt-

geschichte gerissen wurde, stuckweise war es in der grossen Um-

walzung vernichtet, die die Assyrer und Chaldaer in Vorderasien

anrichteten. Die Propheten hatten den Untergang Israels geweis-

sagt und ihn als das Werk Jahves bezeichnet, der sich in der Ver-

nichtung seines Volkes als der gerechte und zugleich uberweltliche

Gott bewies. Indessen war dieser Zusammenhang der Dinge nur

' Die fruheren Weissagungen Jahves, von denen der Verf. von Jes 40 ff.

immer wieder sagt, dass sie sich in den bisherigen Siegen des Cyrus

erfullt hatten, konnen nicht die Weissagungen Habakuks, Jeremias und Ezec

sein. Sie redeten vielmehr von einem bestimmten Helden, der Babe

werfen sollte (vgl. 48x4 und ubrigens GIESEBRECHT, Beitrage zur Jesajak

S. 107 ff.).
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dem Glauben der Propheten gewiss gewesen, dem Volke und den

Heiden war er verborgen. Jetzt aber wollte Jahve durch die Nieder-

werfung Babels und durch die Herstellung Israels aller Welt seine

alleinige Gottheit beweisen. Aus nachster Nahe sollte man in Ba-

bylonien seinem Siege uber Babel zusehen und auf eine viel herr-

lichere Art, als man geahnt batte, sollte sich die Hoffnung erfiillen.

Im Blick auf die Welteroberung des Cyrus ging dem Verfasser der
c

Ebed-Jahve-Stiicke und dem Deutero-Jesaja
l inmitten ihrer verzagten

Leidensgefahrten die Gewissheit auf, dass Israel eine geistige

Welteroberung beschieden sei. Es sollte aller Welt die wahre

Religion geben, dazu bahnte ihm Cyrus den Weg, indem er mit

dem Schwerte die Gotzen besiegte.

Deutero-Jesaja wusste kaum etwas davon, dass der persiscbe

Gottesdienst von Haus aus bildlos war. Vielmehr betrachtet er den

Cyrus deshalb als den Besieger der Gotzen, weil er im Dienste

Jahves die Welt unterwirft. Schon durch seine bisherigen Siege

sind die Gotzendiener schwer getroffen, in ihrer Angst stecken sie

die Kopfe zusammen, sie sprechen einander Muth zu und machen

neue Gotzenbilder (41 sff.). Aber was Jahve da begonnen hat, wird

er auch zu Ende fiihren, uber Babel kommt ein Unheil, das es nicht

wegzaubern kann, Bel und Nebo sinken bin (46 1
2),

die Weisen der

Heiden und ihre Gb'tzenpropheten werden zu Narren (44 25). In

den Siegen des Cyrus muss alle Welt Jahves Werk erkennen, aber

auch Cyrus selbst wird dadurch zur Erkenntniss des wahren Gottes

kommen (45 sff.) und sich als seinen Diener bekennen, indem er die

Juden ohne Losegeld freigiebt und Jerusalem und den Tempel
wiederaufbaut (44 28 45 13).

Jahve nennt den Cyrus seinen Hirten (44 2s) und seinen Ge-

salbten (45 i), d. h. den von ihm bestellten Weltherrscher. Aber er

will durch Cyrus seine eigene Weltherrschaft aufrichten, er selbst

wird Konig (52 7) und im Grunde ist er selbst der gewaltige Held,
der die Welt besiegt. Er entblosst seinen Arm vor den Augen
aller Volker und die Enden der Erde schauen seinem Siege zu.

Lange hat er es ertragen, dass andere Herren in der Welt schalteten,

jetzt wird der Eifer fur seine Ehre in ihm wach, mit unbandiger
Gewalt bricht er gegen seine Feinde los, ob auch die Erde daruber

1 S. oben S. 333 Anm. 2. Deutero-Jesaja nenne ich mit DUHM den Ver-

fasser von Jes 40 55. In den Anmerkungen habe ich die hauptsachlichsten

Differenzen hervorgehoben, die zwischen c. 40 55 und c. 56 66 bestehen, dabei

aber auch die Uebereinstimmung und Verwandtschaft der beiden Abschnitte

beriicksichtigt.



46. Der Anonymus von Jes 40ff. 347

zur Wtiste wird*. Alle Welt wird ihn wegen dieses Sieges in einem
neuen Liede preisen (42 ioff. vgl. 40 10 51 6 52

10). In majestatischem
Zuge kehrt er geradeswegs durch die syrische WUste nach Jeru-
salem zuriick (40 9 52 8), himmlische Herolde eilen ihm voraus und
lassen ihm dort einen Weg bahnen (40 3-5), fiir Israel verwandelt
er die Wiiste in einen wasserreichen Baumgarten. Selbst das Wild
des Feldes wird ihn dafiir preisen, vor allein aber soil sein Volk
sein Lob verkiinden. Moge es nur alle seine friiheren Wunder ver-

gessen, bei der Neugriindung Israels will er sie weit iiberbieten

(43i6ff.)! Auf ewig thront er dann in Jerusalem, das kein Un-
beschnittener und Unreiner mehr betreten darf (52 i). So soil alles

Pleisch Jahves Herrlichkeit sehen.

Jahve hat sich schon jetzt als der alleinige Gott dadurch be-

wiesen, dass er die bisherigen Siege des Cyrus weissagte (41se7
43 o 45 21 48 i5f.). Denn weissagen kann nur der Gott, der selbst

die Ereignisse herbeifiihrt. Deshalb ist es auch Jahve, der den Cyrus
vom Ende der Erde herbeirief und ihn diese unvergleichlichen Siege

erringen liess (41 24 25 45 iff. 46 n). Darum verlangt Jahve auch

Glauben, wenn er jetzt Neues weissagt, indem er namlich den Fall

Babels ankiindigt (42 9 48 en7
.).

Aber er ruft auch auf diesem

Boden die Heidengotter zum Wettstreit heraus. Konnen sie weis-

sagen wie er, der immerfort, nicht wie die heidnischen Orakel im

Verborgenen und Geheimen, sondern am hellen lichten Tage durch

seine Propheten geredet hat (4 5 19)? Wer von ihnen hat die Siege

des Cyrus geweissagt? Oder konnen sie ahnliche fruhere Weis-

sagungen beibringen, die sich erfiillt batten? Oder wollen sie sich

jetzt in neuen Weissagungen versuchen? 2 Da kommt die Nichtig-

keit der Heidengotter an den Tag, sie sind nichts als elende Bild-

werke von Menschenhand. Dagegen ist Jahve als der Gott der

Weissagung der allein geschichtliche Gott und deshalb der allein

wahre Gott 3
. Als solcher hat Jahve sich aber auch langst in der

1 Die Macht Jahves sollte sich aber auch schon darin zeigen, dass die

Feinde Israels sich gegenseitig aufrieben (49 26 vgl. Ez38 Hagg2 Zach 14 is

und friiher Jdc 722 sowie II Reg 823).

2 41 1 2129 43 9 44 7 25 45 20 21 48 14.

3 43ioff 44 e-8 45 5 e u is 21 22 46 9 48 1. Auch den Namen Jahve scheint

Deutero-Jesaja als wahrer Gott zu deuten (42s 43 n 45s 49). Uebrigens sagt

er fur Jahve schlechthin f? im Sinne des alleinigen Gottes (40 is und oft).
-

Dabei wird er nicht mude, die Thorheit des Bilderdienstes zu verspotten.

Bildgotter werden von Kiinstlern gemacht, die selbst ohmnachtige Menscl

sind und bei dieser Arbeit essen und trinken niiissen. Die Gute des Gotte

hang't davon ab, ob der Kunstler geschickt nnd der Besteller reich oder a
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Geschichte Israels geoffenbart. Er berief den Abraham als

einzelnen Mann und segnete und mehrte ihn (51 2), er ftthrte Israel

durch das Rothe Meer (43 ief. 51 9 10) und Hess ihm immerdar seine

Hiilfe angedeihen (46 3
*). Dabei hat er Israel von Anfang an durch

seine Weissagungen und ihre Erfullung zum Glauben an seine

alleinige Gottheit erzogen (43 10 12 44 7 s 46 910 483ff.).

Aber er ist nicht nur der Lenker der Geschichte, sondern auch

der Schopfer der Welt. Wie in einem Kinderspiel hat er sie

gemacht. Mit der hohlen Hand mass er das Wasser des Meeres

ab, mit der Spanne bestimmte er die Weite des Himmels, den Staub

der Erde fasste er in einen Scheffel, die Berge wog er auf der

Wage ab, den Himmel breitete er wie ein Zelt aus (40 12 22)
l
. Auf

seinen Befehl 2 entstand alles und auf sein Wort stellt das gewaltige

Heer der Sterne (die angeblichen Gotter der Heiden) sich tagtaglich

ein, keiner wagt auszubleiben (4026). Deutero-Jesaja fragt seine

Leser, wer anders als Jahve der Urheber der Welt sei (40 12
20),

er

halt ihnen vor, dass sie das langst wissen (40 21). In der That war

die Frage nach dem Ursprung der Welt schon friiher aufgetaucht,

selbstverstandlich war dann Jahve als ihr Schopfer erschienen. Aber

erst als Israels nationale Herrlichkeit vernichtet war, wurde die

ist. Im einen Fall entsteht ein mit Gold oder Silber iiberzogenes Gussbild, im

anderen Fall ein holzerner Gott, dessen Dauerhaftigkeit von der Holzart bedingt

ist. Da ziehen die Menschen einen Baum auf, dessen Holz sie einestheils zum

Heizen, Backen und Braten verbrauchen und anderntheils zu ihrem Gott machen.

Uebrigens wollen diese Gotter an ihren Ort getragen sein, von dem sie sich

nicht riihren konnen, man muss auch Vorsorge trefien, dass sie nicht umfallen.

Wehrlos werden sie endlich wie ihre Dieuer gefangen genommen und zur Beute

der Sieger und beschweren noch die Lastthiere, auf denen sie fortgeschleppt

werden. (Vgl. 40 is if. 41 e 7 44s ff. 45 20 46i2sff.) Diese Verspottung der Gottes-

bilder begreift sich aus der Furcht, die das Volk immerhin vor den Heiden-

gottern empfand, sie zeigt aber auch, dass der Monotheismus fiir das Wesen
des Bilderdienstes kein Verstandniss mehr hatte. Vgl. Ps 115 4 s 135 is is

Jer 10 IIB. Man nennt fortan die Heidengotter einfach Bilder (D
1

?^, ^53??,

D^pB) oder Klotze (D^l
1

?! bes. Ez), Ungotter (D"
1?

1^ tih Jer), die nichts ntitzen

fbW tib Jer 2s), Nichtigkeiten (D^^S Jes, bap und Kit? Jer, 1,ln), Geistlose

d. h. Todte (D3. nil *6 Hab 2 19 Jer 10 H), Stum'me (D^K Hab 2 is), Liigen

pi?.#
und D^T?), Schande (n#3), aber auch Scheusale und Grauel (CTlptf

und filarin Jer Ez vgl. oben S. 221 Anm. 1).

1

Deutero-Jesaja bezeichnet zuerst die miihelose Schopferthatigkeit Jahves

mit dem hierfiir specifischen K*l3 (40 ze 2s u. o.). Aber auch alles weitere Walten

.Tahves in Natur und Geschichte wird fortan so bezeichnet (z. B. 43 1 15 Num 16 os

Ps 104 so), auch die Herbeifiihrung der messianischen Zukunft (41 20 45 s vgl. 65 n is

Jer 31 82).

2
nj 45 12 Ps 339, Kip 41 4 48isf. und 10K 44 28 ff.
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Schopfung und Beherrschung der Natur durch Jahve eine wichtige
Glaubenswahrheit, als das unentbehrliche Correlat seiner geschicht-
hchen Weltherrschaft, die erst in der Zukunft recht offenbar werden
sollte.

Der allmachtige Schopfer und Beherrscher der Welt ist noth-

wendig ein einziger (44 24), als der einzige Gott ist Jahve aber auch
der ewige; wie vor ihm kein Gott geschaffen ward, so wird nach
ihm keiner sein, der die Geschlechter von Anfang an rief, ist der
Erste und der Letzte (41 4 43 10 44 e 48 12). Als der Allmachtige
ist er ferner der Allwaltende, der Licht und Finsterniss, Gutes und
Boses schafft (45 7). Als der Allwaltende bleibt er sich aber auch
durch alle Zeiten gleich, er kann nie ermuden und alles iibersieht

er (40 27
28). So ist er der Heilige (40 25), d. h. der unvergleichliche

Gott 2
. Hoch iiber der Welt thront er, in einer Herrlichkeit

,
die

zu preisen alles Holz des Libanon nicht zum Brande und alles Wild
des Libanon nicht zum Opfer ausreicht. Die Menschen sind vor

ihm wie Heuschrecken, wie der Tropfen am Eimer. Sie sind nichts

als Fleisch, sie vergehen wie Gras (405ff. 4926 51 12). Sobald er

einschreitet
,

ist sein Sieg gewiss: sein Lohn ist bei ihm und sein

Erfolg geht vor ihm her (40 10).

Er muss aber jetzt seine alleinige Gottheit der Welt gegeniiber

durchsetzen. Nicht Israel und die Welt, sondern Jahve und die

Welt, Jahve und die Gb'tzen stehen einander gegeniiber. Nur dass

Israels Sache von der Sache Jahves nicht getrennt werden kann.

Israel ist Jahves Eigenthum und Jahve Israels Konig (41 21 43 15

44 e),
deshalb muss er sich an Israel verherrlichen. Gegenwartig

hat er sein Erbe entweiht (43 28 47
e),

vor der Welt erscheint er

als ohnmachtig, sein Name wird geschmaht und sein eigenes Volk

ist an ihm irre geworden (52 5
e).

Das stolze und iippige Babel

prahlt mit seiner unvergleichlichen Herrschaft, es trotzt auf seine

Weisheit und Zauberei (47 i 10)
und der Triumph der Heiden ist

auch der Triumph ihrer Gotter. Da muss Jahve urn seines Namens

willen, d. h. urn seiner Ehre willen einschreiten (48 9), er darf sie

keinem Anderen lassen, noch seinen Ruhm den Bildern (42 s 48 n).

Er hat nun einmal geschworen, dass alle Knie vor ihm sich beugen

sollen (452324). Urn seiner Ehre willen vergiebt er die Siinden

Israels (43 25)
und halt er seinen Zorn daruber zuriick (48 9 n).

1
Vgl. 50 2 s 51 is Jer 32 n und in anderem Sinne Jer 5 f. 27 6.

2 Auch Heiliger Israels wird er von Deutero-Jesaja wie vom alten Jesaja

oft genannt (41 14 ie 20 43 s 14 is u. s. f.).
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Die Ehre Gottes ist fiir Deutero-Jesaja wie fiir Ezechiel 1 der

letzte und hochste Gedanke, aber die Ehre Gottes hat fiir ihn einen

viel hoheren Inhalt, weil Jahve fiir ihn in ganz anderer Weise ein

gnadiger Gott und dabei der Gott der Gerechtigkeit ist.

Er ziirnte freilich wegen der Siinden Israels, Jerusalem hat

zwiefaltige Strafe erlitten (40 2).
Es ist auch nicht allein in der

Siinde der Menschen begrundet, dass er bald nahe und bald ferae

ist
2

. Es giebt besondere Heilstage und Gnadenzeiten
,

die der

Mensch benutzen muss (49 s 55 e vgl. 56 i 61 2). Eben jetzt aber

lasst der Zorn von Israel ab und kehrt sich gegen seine Feinde

(42 u16 51 17
ff.).

Da erscheint die Zeit des Zorns als ein kurzer

Augenblick und eine Zeit ewiger Gnade nimmt ihren Anfang

(547ff.). Als der Barmherzige tragt Jahve sein Volk, der gewaltige

Held ist zugleich der sorgsame Hirt der Seinen (40 10 49 911), aus

Erbarmen vergiebt er sogar dem Gottlosen seine Siinden (55 7).

Seine Gnade ist auch Liebe. Abraham war sein Freund (41 s),

Israel ist sein Vertrauter, den er liebt (42 19 43
4). Er ist Israels

Vater und das Volk seine Kinder (45 11), mit mehr als mutterlicher

Liebe will er sich seines Volkes annehmen (49 isf. vgl. 66 is). Er
liebt Zion auch als sein Weib, wie nur ein Mann das "Weib seiner

Jugend lieben kann, und wenn er es jetzt fiir den Augenblick ver-

stossen hat, so will er es mit um so grosserer Liebe wieder in sein

Haus aufnehmen (54 iff.). Um Israels willen bietet er den Cyrus
auf (45 4), zerstort er Babel und giebt er Aegypten ,

Kusch und

Saba preis (43 3 4 u).

Aber auf die Liebe Jahves zu seinem Volke konnte sich die

Hofihung nicht mehr stellen, dazu waren Gott und Menschen zu

weit auseinandergetreten. Sie griindet sich vielmehr darauf, dass

seine Gnade gegen Israel bestandig ist. Von Abraham iibertragt

sie sich auf Abrahams Kinder (41 89), er will das Volk, das das

1 Auch sonst findet sich der Appell an die Ehre (den grossen Namen)
Gottes bei Schriftstellern dieser Zeit; vgl. Ex 32nff. NumUisff. Dt 9 as Jos 7 9.

2 Israels Siinde bestand langst, aber nach 644ff. machte der Zorn es erst

recht schuldig durch die Strafe, und weiter war es auch der Zorn, der ee in

seinen Siinden beharren liess und gegen die Gottesfurcht verhartete (63 17). Vor
der vollen Strenge des zornigen Richters musste die Welt iiberhaupt vergehen,

die Strafe allein fiihrt die Menschen aber auch nicht zur Bekehrung. Unter

dem Druck des Zornes kann Israel sich nicht zur Bekehrung aufraffen (64 e),

ja die Strafe verstockte es in der Siinde (57 ie is). .Tahves Gnade muss ihm

durch die Rettung auf den rechten Weg helfen, darauf kommt das Gebet 64 4ff.

hinaus. Nach Ez 20 43 36 21 muss Gott die Bekehrung des Volkes schliesslich

dadurch bewirken, dass er es durch die Siindenvergebung beschamt.
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Werk seiner Hande ist und das er vom Mutterleibe an getragen
hat, bis ins Alter tragen (46 3 4 vgl. 63 9

ff.). Schon als er den
Abraham vom Ende der Erde berief, gab er Israel die Zusicherun*
seiner Erwahlung (41 9) S er verhiess ihm, dass es ihm nicht urn
sonst dienen solle. In Gerechtigkeit macht er als der zuverlassige
Gott sem Wort wahr (45 19 49

7) \ Von neuem schwort er jetzt
Israel seine Gnade zu, einen ewigen Bund will er mit ihm schliesen

(42 e 49s 549io 55 3)
3

.

Es giebt freilich auch eine greifbare Realitat, auf die der
Glaube vertrauen darf. Jahve liebt seine heilige Stadt (48 * 52

i).

Auf diesen Ort richtet sich seine Liebe wie auf das Volk selbst.

Auf seine Hande hat er die Stadt gezeichnet, ihre Mauern hat er

bestandig im Sinn (49 ie). Ja, es ist, als ob er mehr noch den
Ort als das Volk erwahlt hatte, das nach der heiligen Stadt heisst

(482). Gleichwohl sind Stadt und Volk nur Wechselbegriffe, die

Stadt liebt Jahve als die Statte seines geschichtlichen Waltens, das

auf Israels Heil ging.

Viel mehr als von der Gnade Jahves redet Deutero-Jesaja aber

von seiner Gerechtigkeit, in die seine Gnade zumeist aufgeht.

Die Chaldaer haben Israel seine Freiheit genommen, unbannherzig
haben sie sich Jahves Zorn zu Nutze gemacht, sie haben es mit

Fiissen getreten und mit Schmach iiberhauft. Zu alledera batten

sie so wenig eiu Recht wie friiher die Aegypter und Assyrer (52 4ft'.).

Als ein Kampf urns Recht war der Kampf der Volker unter ein-

ander den Hebraern auch friiher erschienen und der Ausgang des

Kampfes als ein gottlicher Richterspruch
4

. Aber sie redeten nicht

viel davon, weil sie sich auf keine Griinde zu besinnen branch ten.

aus denen Jahve seinem Volke beistand. Als aber Jahve sein Volk

vernichtet hatte, musste man nach solchen Griinden fragen und da

gewann der Glaube, dass Jahve iiber den Streit der Volker richte,

die hochste Bedeutung. Um des Rechts willen hatte er nach den

Propheten sein Volk vernichtet, aber um des Rechts willen sollte

er nun auch sein Volk wiederherstellen ,
das von den Heiden ver-

gewaltigt war. Jahve gegeniiber war Israel in grosser Schuld, aber

seinen Feinden gegeniiber war es im Recht und sobald der himm-

lische Richter einschritt, musste es den Prozess gewinnen, in dem

es mit ihnen lag
6
.

1

Vgl. 41s 42 i 43 10 20 44 is 454 49? und 659isw.

2 Amen-Gott heisst er 65 ie.

3
Vgl. oben S. 300.

4
Vgl. S. 185.

* 41 10 45 s 24 26 46 48 u 51 6 e s 54 n vgl. 56 i
b 58 s 59 u 62 t t.
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Die Gerechtigkeit 1st das innerste Wesen Jahves 1

,
sie koinmt

auch nicht nur Israel zu Gute. Der Weltkrieg, in dem er die

Gotzen niederwirft. ist ein Weltgericht, das iiberall den Unter-

driickten Recht schafft. Alle Volker sollen ihn als den Gott preisen,

der allein gerecht und machtig ist (51*5 46212224). Aus dieser

weltumfassenden Gerechtigkeit Jahves erwachst die Gewissheit, dass

auch Israel sein Recht finden werde. Himmel und Erde mogen

vergehen, aber Jahves Gerechtigkeit bleibt und sie stellt auch sein

Volk wieder her (51 e).

Allerdings ist Israels Recht ein einzigartiges, weil es eben

das Volk Jahves ist. Es ist fur Jahve unentbehrlich als der einzige

Zeuge seiner Weissagungen und Thaten (43 off. 44
s),

bei ihm ist

das Wort Jahves (51 ie) und es ist deshalb unverganglich wie das

Wort Jahves selbst (40 s). Es soil aber seine Thora auch den

Heiden mittheilen (51 *) und zum Licht der Volker werden (42 e).

Das Volk ist enttauscht, weil es in den Siegen des Cyrus die Er-

fiillung der Messiashoffnung nicht erkennen kann. Aber Jahves

Gedanken und Wege, die himmelhoch erhaben sind iiber den Ge-

danken und Wegen der Menschen, werden jetzt verstandlich, es ist

selbstverschuldete Blindheit, wenn Israel sie jetzt nicht begreift.

Mit dem Schwerte soil Cyrus die Welt erobern, ein viel herrlicherer

Triumph ist aber fur Israel aufbehalten. Als Vermittler der Wahr-

heit an die Welt ist es zu ihrem geistigen Haupt bestellt, so sollen

die Gnaden Davids in einem hoheren Sinne bestehen bleiben (55 35).
Damit gewinnt aber auch die Gerechtigkeit Jahves gegen Israel erst

ihren vollen Inhalt, zumal Israel in gewissem Sinne auch der treue

Diener Jahves gewesen ist.

In der Gewissheit, dass die Wahrheit Jahves die Welt erobern

und aufs hochste begliicken werde, hatte Deutero-Jesaja den Ver-

fasser der
cEbed- Jahve-Stucke (42 14 49 i e 5049 52 13 bis

53 12) zum Vorganger
2

. Er eignet sich seine Gedanken und Worte

Jahve kleidet Israel in die Kleider der Rechtfertigung (61 10), die Israeliten sollen

Eichen der Rechtfertigung genannt werden (61 a). Vgl. iibrigens 52.

1 Sie erscheint deshalb auch als eine Macht, die ihm beisteht (59 ia vgl. 63 5).

2 DUHM hat in seinem Commentar von neuem bewiesen, dass die
c

Ebed-

Jahve-Stucke nicht von Deutero-Jesaja herriihren. Mit Recht hebt er die grossen

Differenzen hervor, die zwischen ihnen und ihrer Umgebung bestehen. Was

.jedesmal auf diese Stiicke folgt, erscheint als Ausfiihrung zu den in ihnen ge-

gebenen Texten, aber als eine Ausfiihrung, die sich immer auf einen Theil des

Textinhalts beschrankt, die Hauptsachen dagegen iibergeht. 426ff. und 49?ff.

ist von dem weltumfassenden Beruf des Knechtes Jahves wenig oder gar nicht

die Rede. An 504, wo von der Rechtfertigung des Knechts gegenuber den
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an und macht sie, ohne sie freilich vollig auszunutzen, zum Kern
seiner eigenen Schrift, die ohne sie nicht recht verstandlich sein
wurde. Man begreift sonst nicht, wie

Deutero-Jesaja dazu kommt
von der Bekehrung der Welt zu Jahve als etwas Selbstverstandlichem
zu reden. Auch tritt der Universalismus bei ihm selbst nicht in
dem Masse hervor wie in diesen Stucken. Sie wollen iibrigens auch
wegen der

Folgerichtigkeit, mit der sie ihre eigenartigen Gedanken
entwickeln, fur sich betrachtet sein.

Heiden gehandelt wird, schliesst sich dagegen c. 51 die Verheissung der Recht-
fertigung Israels und aller Unterdriickten in der Welt. Nachdem c. 52isff. die

Wiederherstellung des Knechts verheissen ist, redet c. 54 ohne Weiteres von
der Wiederherstellung Zions, das vom Knechte Jahves verschieden ist. Was
vorher von dem stellvertretenden Leiden und Tode des Gottesknechts gesagt
ist, wird dabei ganzlich ausser Acht gelassen. Anderswo. tritt die Ausfuhrung
geradezu in Gegensatz zu ihrem Text. Man erwartet nach 42 iff. nicht zu

hb'ren, dass Israel zu seinem Beruf nicht tauge (42isff.), und ein tiefgreifender
Unterschied der Denkweise oder wenigstens der Stimmung liegt vor, wenn
unmittelbar nach 42 14 Jahves schrecklicher Triumph iiber die Heiden ge-
schildert wird.

Augenscheinlich sind diese Stiicke aber auch alter als Jes 40ff. DCHM
wird ihrer Stellung im Zusammenhange von c. 40 55 nicht gerecht, wenn er

sie fur spater eingetragen halt. Dass c. 51 stark an c. 50 iff. anklingt, giebt

er zu, aber auch 42 e 19 waren ohne 42 1 t unverstandlich. Vgl. ferner 50 10 mit

49. Unmoglich ist es ferner, unter dem Knechte Jahves, wie DUHM will, einen

einzelnen Martyrer zu verstehen. Denn 49 s wird der Knecht geradezu Israel

genannt. bK*^? hier zu streichen, besteht kein Recht, und selbst wenn es von

spaterer Hand eingetragen ware, so wurde es noch beweisen, dass man friih

Israel unter dem Knechte verstand. Dasselbe beweist die LXX zu 42 1. Jeden-

falls handelt es sich hier um eine sehr alte Ueberlieferung, die eine eingehendere

Priifung fordert, als DUHM ihr zu Theil werden lasst. Wenn es 49 sf. heisst, dass

der Knecht Jakob zu Jahve zuriickfiihren und Israel zu ihm sammeln, dass er

die Stamme Jakobs aufrichten und den Rest Israels zuriickbringen soil, so ist

da freilich in gewissem Masse zwischen dem Knechte und Israel unterschieden.

Aber daraus folgt nicht, dass der Knecht ein Einzelner ist. Was 49 42 1-4

von der Bekehrung der Welt und 52 is-53 is von der Verherrlichung des Gottes-

knechts gesagt wird, passt auf keinen Einzelnen. Die Unterscheidung in 49 t

ist aber daraus begreiflich, dass Israel gegenwartig nur als Idee existirt, sie ist

auch nicht wesentlich anders, als wenn sonst so oft zwischen Zion und ihren

Kindern unterschieden wird. Ueber 50 <- 52 is 53 darf schon wegen des

Zusammenhangs mit 42 iff. 49 iff. nicht anders geurtheilt werden. Ich bedauere,

in der 1. Auflage das durchschlagende Gewicht der Argumentation GIESKBRKCHT'S

(Beitrage S. 146ff.) verkannt zu haben, mit der er fur 52iaff. die riobtige Er-

klarung wieder zur Geltung gebracht hat. Vgl. auch WELLHAUSEN, Geschichte 8

S. 155f.

Uebrigens ist der wichtigste Unterschied zwischen Deutero-Jesaja und

<Ebed-Jahve-Stiicken nun der, dass diese die Siinde Israels iguoriren.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 23
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Die Wahrheit 1 muss in der ganzen "Welt zur Geltung kommen,
und weil nur Israel sie kennt, muss Israel ihr Missionar an die

Welt sein. Vollkommen wird es dieser Aufgabe gerecht werden.

Nirgendwo in der Welt wird dann das zerstossene Rohr zerbrochen

und der glimmende Docht ausgeloscht. Das ist die Art, in der Israel

seinen Beruf erfiillen wird, und zugleich sein Erfolg, weil die Wahr-
heit eben Recht und Moral ist. Deshalb kann auch Israel selbst

nicht untergehen, bis es diese grosse Aufgabe ausgefiihrt hat (42 14).
In einer Personification, die dem Hebraer ebenso natiirlich wie uns

fremdartig ist, wird es als der Knecht Jahves d. h. als sein Prophet
2

geschildert, nach dem Yorbild der grossen Propheten, die, wie

namentlich Jeremia, der achte Typus Israels waren. Denn wegen
seiner Aufgabe erscheint seine vergangene Geschichte in einem ganz
anderen Lichte, al^ sie den Propheten erschienen war. Seine Siinde

verschwindet, weil es jetzt nicht mehr Gott, sondern der heidnischen

Welt gegeniiber steht. Vom Mutterleibe an hat Jahve den Knecht

zu seinem Dienst berufen und mit Namen genannt (49 15), er ist

sein Auserwahlter (42 i). Er gab ihm eine gelehrige Zunge und

alle Morgen weckte er ihm das Ohr, dass er horte wie ein Jiinger

(50 4). Der Dienst der Wahrheit ist ein Kampf, Israel heisst Gottes-

kampfer, sein Mund ist ein scharfes Schwert, es selbst ist ein

blanker Pfeil Jahves. Aber was der Gotteskampfer ausrichten soil,

wird jetzt erst klar. Israel hat seine ganze Kraft an seinen Dienst

gesetzt und doch hat es sich scheinbar vergeblich abgemuht, es ist

untergegangen. Aber jetzt findet seine Treue gegen Jahve ihren

Lohn 3
,
er stellt Israel wieder her und zugleich offenbart er ihm seine

hohe Aufgabe, die Bekehrung und Begliickung der ganzen Welt.

Schon ruft der Gottesknecht alle Volker auf, den gottlichen Auftrag,

den er an sie hat, zu vernehmen (49 i e). Was aber auf der einen

Seite der Lohn der Treue ist, die der Knecht gegen Jahve bewies,

ist anderseits sein Recht gegeniiber der Welt. Die Leiden Israels

waren schmachvolle Yerfolgung, die es um der Wahrheit willen von

der Welt erfuhr. In unerschutterlichem Gehorsam gegen Jahve

heisst es 42 i s 4 (51 4), aber auch !Tjin 42 4 (42 n 51 4
7), ferner

nyitil 49 e. Die Juden sagen nS$C (Ps 19 10 25s 26s 45 5 8611 119 43 us 151 tao

Dan 8 9 is) und nj10 (Ps 119 so M).
2 42 i 49 s s 52 is 53 n, bei Deutero-Jesaja ist der Ausdruck deutlich nur

42 19 (44 se) 50 10 in diesem Sinne gebraucht; vgl. sonst 41 s 43 10 44 i a ti 45 4

48 20. Jahves Prophet heisst Israel Ps 105 ie.

3
15^? 4d 4. Dagegen hat das "Wort Gen 15 1 mehr den Sinn von Erfolg

der Frommigkeit ; vgl. Jer 31 ie .Tes 40 10.
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hat es sie geduldig getragen, in der Gewissheit, dass die Wahrheit
siegen miisse und mit ihr ihr Zeuge. Kiihn fordert der Knecht
jetzt alle Welt in die Schranken, Jahve muss ihm jetzt sein Reoht
zu Theil werden lassen (50 4-9

). Freilich ist Israel untergegangen,
sein Leiden gipfelte im Tode und zwar in einem Tode, der es zu
einem von Gott gerichteten Gottlosen stempelte. Auch diesen Tod
litt es in volliger Hingabe an Jahve, wie ein Lamm, das zur Schlacht-
bank gefiihrt wird, that es semen Mund nicht auf. Aber es hat
nicht urn seiner eigenen Siinde willen leiden und sterben miissen, es

hat vielmehr die Siinde der Heiden getrageu. Deshalb ruft Jahve
es wieder ins Leben, es soil seinen Missionsberuf jetzt durchfuhren

und dabei die hochste Verherrlichung erfahren. Verwundert und
beschamt erkennen die Heiden 1 in dem scheinbar von Gott Ge-

richteten den Versohner ihrer Schuld und willig huldigen sie ihm

(52 1353 12). Es handelt sich hier urn den endlichen Triumph des

durch Leiden und Tod siegenden Martyrers, der in dem Schuld-

bekenntniss und der freiwilligen Unterwerfung der durch ihn versohnten

Sunder zum Ausdruck kommt. Die Frage, die hier zu 16'sen ver-

sucht wird, ist nicht, wie die Sunder Versohnung finden konnen,

sondern, weshalb der Unschuldige litt. Die Art, wie hier die Ver-

gangenheit Israels beurtheilt wird, ist das contrare Gegentheil von

der prophetischen. Aber wir verstehen es wohl, dass die prophetische

Geschichtsbetrachtung, die ihrerseits doch auch eine einseitige war 8
,

diese vollig gegentheilige hervorrief, die neben ihr ihr voiles Recht

1 Der Knecht Jahves bedeutet in den
c

Ebed-Jahve-Stiicken Israel schlecht-

hin, nicht das wahre Israel innerhalb des falschen, auch 52isff. nicht. Unter

den hier Redenden das falsche Israel (das gottlose Volk) und dem Martyrer das

wahre Israel (etwa die Propheten) zu verstehen, geht nicht an. Allerdings

werden im A. T. derartige Personificationen nicht in reiner Allegorie durch-

gefiihrt, so dass jeder einzelne Zug der Schilderung ausgedeutet werden konnte.

Aber fur Jes 53 darf man sich darauf nicht berufen. Die Redenden bekennen

hier, dass sie den Knecht Jahves seines Leidens wegen verachtet und fur einen

von Gott Geschlagenen gehalten haben. Wie ein von Gott gerichteter Gottloser

sei er ihnen in seinem Tode erschienen. Das ware rein unverstandlich ,
wenn

die Redenden das falsche Israel und der Knecht Jahves das wahre Israel i nner

halb des falschen ware. Denn der Schlag, der im Untergang Israels das wahre

Israel traf, traf zugleich das falsche, unmoglich konnte sich das letztere dabei

in dieser Weise iiber das wahre erheben. Es handelt sich da aber urn das

punctum saliens, in dem das Verhalten der hier Redenden gegenuber dem Mar-

tyrer der Wirklichkeit thatsachlich entsprochen haben muss, im anderen Fall

hatte die Gegeniiberstellung ihres zukunftigen und ihres fruheren Verhalte

keinen Sinn.
2
Vgl. oben S. 195.

23*
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hatte. Sie ist begriindet in der Gegentiberstellung Israels und der

Heiden, vor allem aber darin, dass sie die Prophetic selbst, die doch

auch zu Israel gehorte, mit in Betracht bezieht. Von da aus ist

aber auch der sonst im A. T. unerhorte Gedanke begreiflich, dass

Israel fiir die Stinde der Heiden litt. Von bleibender Bedeutung
war es, dass hier die Nothwendigkeit des unschuldigen Leidens

erkannt wurde, dadurch siegt die Wahrheit und mit ihr der Mar-

tyrer.

Im Unterschiede von den
c

Ebed-Jahve-Stiicken fasst Deutero-

Jesaja die Siinde Israels ins Auge. Er ist sich wohl bewusst,

wie wenig Israel seinem weltgeschichtlichen Beruf entspricht. Es

hatte von jeher kein Verstandniss fiir Jahves geschichtliches Walten,

durch das er sich ihm kundthat, es wollte sich von ihm nicht fiihren

lassen und auf seine Gebote nicht achten (42 20 24 48 is). Es war

stets ein widerspenstiges Volk, mit eisernem Nacken und eherner

Stirn, abtriinnig vom Mutterleibe an, schon sein erster Vater hat

gesiindigt (48 4 s 43 27). Statt dem Jahve hing das Volk den Gotzen

an, denen gait sein Opferdienst (43 2224). Als alle Warnung ver-

geblich war, hat Jahve gegen das Volk die Gluth seines Zornes

losgelassen und es dem Banne preisgegeben, aber auch so ist es

nicht zur Besinnung gekoinmen, die erwartete Besserung blieb aus

(4225 48 10). Nach wie vor ist Israel blind und taub (42 7 ie isff.

43 s). Von jeher musste ihm Jahve seine Thaten weissagen, damit

es sie nicht den Gotzen zuschriebe, und auch jetzt weissagt Jahve

ihm den Sturz Babels, um ihm die Ausreden des Unglaubens ab-

zuschneiden (485ff.). Sieht man auf die Gottlosigkeit des Volkes,

dann scheint es weiterer Strafe verfallen zu sein. Es hat keinen

Anspruch auf die Gnade Jahves, es ist vielmehr Gegenstand des

Zorns, und Jahve wiirde es vernichteu, wenn ihn nicht die Rticksicht

auf seine Ehre (43 25 48 9 11) und auf seine Gerechtigkeit (42 21) davon

abhielte.

Sofern nun aber Deutero-Jesaja die 'Ebed-Jahve-Stucke in seine

Schrift aufgenommen hat, will er neben diesen Anklagen gewiss be-

stehen lassen, was sie von der Treue des Knechtes Jahves sagen. Fiir

ihn bedeutet der Knecht Jahves dann in der That (was fiir den

Verfasser jener Stiicke nicht zutrifft) das wahre Israel innerhalb des

falschen. Er unterscheidet ihn auf das bestimmteste von den einzel-

nen Frommen und von Zion, der Gemeinde. Zion hat gesundigt,

es wurde deshalb von Jahve verstossen, es war Gegenstand seines

Zornes, jetzt ist es tief gebeugt und zweifelt an der Gnade Jahves.

Aber Jahve nimmt es wieder an, er trostet es und gelobt ihm den
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ewigen Bestand seiner Gnade und Liebe 1
. Da sind ferner die Gottes-

fiirchtigen, die den Jahve suchen und der Gerechtigkeit nachjagen
und sie kennen, die Jahves Lehre im Herzen tragen (50 10 51 i

7).
Das sind aber auch nur die, die auf die Stimme des Gottesknechts
horen (50 10). In Zukunft soil freilich der Unterschied, der zwischen
der Gemeinde und den Frommen einerseits und dem Gottesknecht
anderseits besteht, aufhoren. Er vollbringt sein Werk in Israel,
wie spaterhin an aller Welt. Mit offenbarer Absicht werden die

Frommen der Zukunft Knechte Jahves und Jiinger Jahves genannt
(54 17 13 vgl. 50

4). Die leichte Abwandlung des Ausdrucks deutet

ebenso sehr die nahe Beziehung wie den Unterschied an, der zwischen

Zion und dem Gottesknecht besteht. Deshalb werden auch die Ver-

heissungen, die in der alteren Vorlage Jahve dem Gottesknecht

giebt, von Deutero-Jesaja regelmassig auf Zion und die Frommen

iibertragen.

Die Religion besteht nach Deutero-Jesaja in der Anerkennung
und Verehrung des alleinigen Gottes. Das Heidenthum ist nicht

nur nichtig (44 9), es ist auch greuelhaft (41 24). Wie an Israel so

straft Jahve auch an Babel den Gotzendienst (47 9). Als Gotzen-

diener sind die Heiden unbeschnitten und unrein (52 i 11). Jahve

fordert die Erfullung seiner Gebote (48 is), das macht die Gerechtig-

keit vor Gott (51 i 7 53 n)
2

aus. Aber die Erfiillung des gottlichen

Willens ist nichts anderes, als die Ergreifung des dargebotenen
Heils. Jahves Offenbarung ist Thora, d, h. Anweisung des Weges

8
,

auf dem die Menschen zum Heil gelangen (42 4 21 24 48 n 51 4),

seine Wahrheit wird zum Licht der Heiden. Bisher gingen die Heiden

in der Irre wie die Schafe und in Israel die Sunder ihren Gedanken

nach (53 e 55
7).

Die gottliche Weisung ist aber kein Buch, sie ist

hier wie bei dem alten Jesaja die prophetische Predigt
4 und die

1 49uff. 50 i 51 a is 52 iff. 54. In c. 40 48 kommen Zion und Jerusalem

in diesem Sinne weniger vor (40 z 9 41 27 46 is), standig richtet sich da die An-

rede an Israel und Jakob. Es ist das wohl darin begriindet, dass in c. 4955
die Idee des Knechtes Jahves die vorherrschende ist. Im Blick auf ihn wird

Deutero-Jesaja sich der Gemeinde bewusst, die er schaffen soil. Uebrigens wird

Zion bei den Propheten oft als siindig, aber nie als gottlos hingestellt.

2
Vgl. 56 1 58 2.

8 Von den Wegen Jahves reden viel die deuteronomistischen Schriftsteller.

Nach Job 23 n sind die Wege Jahves freilich die, auf denen Jahve selbst geht,

aber der Fiihrer geht natiirlich dem Reisenden voran.

4 Anders liegt die Sache in Jes 5666. Da will Jahve, dass die Menschen

thun, was er gern hat (564 65 12 664), und sein Bund ist sein Gesetz (56 4 e).

Wenn hier ferner das Fasten verworfen und statt dessen Barmherzigkeit gegen
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Sprache der gottgewirkten Erlebnisse Israels, das unbekehrte Volk

ist blind und taub. Gottgelehrt sein macht die Frommigkeit aus

(54 is), die Frommen tragen Jahves Weisung im Herzen (51 7).

Die Gottlosigkeit ist dagegen Thorheit, sie kommt darauf hinaus,

dass man alles, was man hat, fiir das hingiebt, was kein Brot ist.

Dagegen spendet Jahve das Heil umsonst, wie ein reicher Herr

unter die Armen Wasser, Milch und Wein vertheilt (55 iff.). Die

Frommigkeit ist also keinerlei Leistung des Menschen an Gott,

sondern nur die vertrauensvolle Hingabe an seine Fiihrung. Aller-

dings ist Jahve auch ein verborgener Gott, seine Diener miissen

auf ein Begreifen seiner Gedanken und Wege oft verzichten, sie

sollen sich fiihlen wie der Thon in der Hand des Topfers (45 off.

55 s 9). Jahve will, dass man die Sorge um seine Kinder ihm iiber-

lasse (45 n). Er fordert auch Eifer im Gehorsam, die Frommen

jagen nach der Gerechtigkeit. Er verlangt unerschiitterliche Treue,

in Demuth tragt der Gottesknecht das unverschuldete Leiden, ohne

seinen Mund aufzuthun. Jahve will aber auch, dass seine Diener

an ihren Mitmenschen Recht und Aufrichtigkeit und Treue iiben

und wie er selbst sich iiberall der Gebeugten annehmen, sanftmuthig

und still vollbringt der Gottesknecht sein Werk 1
.

Auf Grund der Siindenvergebung ruft Deutero-Jesaja das Volk

zur Bekehrung auf. Es gilt die Gnadenzeit zu benutzen. Wie Ezechiel

wendet er sich dabei an alle Einzelnen. Jahve will seine Ehre daran

setzen, ja er schwort es, dass kein Glied seines Volkes, das ihm

dienen will, in der Heidenwelt verloren gehen soil (43 i 49 is). Auch
die Gottlosen konnen sich bekehren und Gnade finden (55 7).

Das Heil (n^iu^ eigentlich die Rettung) der Menschen ist das

Ziel, dem Jahves Walten zustrebt. In hochster Herrlichkeit stellt

er sein Volk wieder her. Die Exulanten werden frei und nicht in

angstlicher Flucht wie einst aus Aegypten, sondern in stolzer Ruhe
ziehen sie aus, Jahve fiihrt sie und deckt auch ihre Nachhut. Gerades-

wegs durch die "Wiiste fiihrt Jahve das Volk auf einer herrlichen

Strasse, indem er die Steppe in einen wasserreichen Baumgarten

die Arbeiter und Mildthatigkeit gefordert wird, so wird dabei zugleich doch

die Sabbathruhe und zwar nicht nur im humanen Sinne aufs starkste betont

(c. 58 vgl. 56246). Dabei wird sogar so geredet, als ob allein scbon die

Sabbathruhe Israels Heil herbeifuhren kb'nnte (58 is u). Vgl. oben S. 322 f.

1 Von Feindesliebe ist darum bei Deutero-Jesaja freilich noch nicht die

Rede. Israel soil nach 41 14 15 auch selbst an eeinen Unterdriickern die furcht-

barste Rache nehmen
; vgl. 45 24. Aber ein Ton wie der von 63 i e ist dem

Deutero-Jesaja doch fremd.
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verwandelt. Jerusalem und die Stadte Judas erstehen aufs neue,
aus lauter Edelsteinen wird das neue Zion gebaut. Die Heideii
miissen das heilige Land raumen, ja Israels Gebiet wird noch ver-

grossert, weil es das Volk nicht mehr fassen kann. Das kinderlose
Zion wird plotzlich kinderreich, es wiederholt sich das Wunder, das
an Abraham und Sara geschah. Auf Jahves Wink bringen die
Volker die gefangenen Israeliten nach der Heimatb zuriick, die Jahve
mit paradiesischer Fruchtbarkeit segnet und der kein Feind mehr
schaden darf (51 3 54 uff.). Denn Jahves Weltherrschaft wird von
den Heiden freiwillig anerkannt, aus Jerusalems Gliick, aber auch
aus ihren eigenen Geschicken und der Predigt des Gottesknechts
erkennen sie seine Macht und Gerechtigkeit. Huldigen sie aber dem

Jahve, so werden sie auch Israel urn seines Gottes willen dienstbar

(55 4
s), die Konige fallen vor ihm nieder (49 7

23). Die Schatze

von Aegypten und Aethiopien werden nach Jerusalem gebracht und
die afrikanischen Sabaer tragen sich Jerusalem zu Sclaven an, um
nur den Gott Israels anbeten zu diirfen (45 u

15). Deutero-Jesaja
wird damit seinem Universalismus nicht untreu. Mit Jahve gelangt

nothwendig auch Israel aus tiefsten Erniedrigung zur hochsten

Herrlichkeit x

,
weil es ihm immerfort naher stehen muss

,
als die

ubrigen Volker. Die zukiinftige Herrlichkeit Israels ist dabei aber

das nothwendige Gegenbild seiner gegenwartigen Leiden, uberall

stellt Deutero-Jesaja jenes diesem gegeniiber. Wie aber die gegen-

wartigen Leiden fur ihri allein nach ihrer inneren Bedeutung in

Betracht kommen, so offenbaren sich auch in dem zukiinftigen Heil

die Heilsgriinde, die bisher nur fur den Glauben gewiss sind, die

aber auch in die Erscheinung treten mussen. Es handelt sich um
den Erweis der Herrlichkeit Jahves, seiner Gnade und Gerechtig-

keit, um den Sieg der Treue, die der Gottesknecht bis aufs ausserste

bewahrt hat, und den Triumph der Wahrheit, von der ihr Trager

nicht getrennt werden kann. Himmel und Erde, Berge und Walder

mussen deshalb jauchzen, wenn Jahve sich seines Volkes wieder an-

1
Vgl. in den 'Ebed-Jahve-Stiicken 424, aber auch 52 is if. 53 12. Eher

kb'nnte man dem Verf. von Jes 5666 eine Verausserlichung der Hoffnung

vorwerfen, die den universalen Charakter der Religion beeintrachtigt. Denn in

c. 56 ff. ist (abgesehen von 56 1 e) kaum davon die Rede, dass die Anerkennung

des wahren Gottes den Heiden Heil bringt, sie erscheinen vielmehr als Folie

fur die Herrlichkeit Jahves und Israels; vgl. 6156 60 12 u. Edom wird nach

63 iff. vernichtet, nach 66 isff. versammelt Jahve die Heiden bei Jerusalem und

zwingt sie durch die Schrecken seiner Allmacht ihn anzubeten. Aber man kann

auch nicht verkennen, dass in c. 5666 die Verherrlichung Jerusalems vor allem

die Verherrlichung Jahves ist.
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nimmt (44 23 49 is 55 12). Aus der Spannung der Gegensatze ergiebt

sich auch, dass iiberhaupt ein vollig Neues entsteht, das ewigen
Bestand hat (40 s 45 n 51 e s 54 s 10 55 s).

Allerdings ist der letzte Ausgang fur Israel auch von hoch-

ster Bedeutung gegeniiber den Heiden. Wie keiner seiner Vor-

ganger stellt Deutero-.Tesaja Israels Religion als die allein wahre

bin. Sofern aber die wahre und die falsche Religion von Israel

und den Heiden vertreten werden, sofern namentlich Israel sein

ganzes Dasein auf seinen Glauben griindet, erscheint die Welt-

geschichte auch als ein Wettkampf um die Wahrheit der Religion,

die schliesslich in dem Schicksal der Volker sich erweisen muss. Als

religiose Schmach erschien von jeher das nationale Ungliick, aber

jetzt handelt es sich fur Israel nicht mehr um einen nationalen Gott

im Unterschiede von anderen, sondern um die Wahrheit des Einen.

neben dem alle anderen nichtig sind. In einzigartiger Weise wird

deshalb Israels Leiden und Dntergang als Schmach empfunden, aber

der Gottesknecht darf zuletzt nicht zu Schanden werden (50 e 7),

es muss sich zeigen, dass er weislich gehandelt hat (52 is), einer

Illusion kann er sich nicht geopfert haben. Mit ihm behalt Israels

Glaube der Welt gegenuber Recht (45 17 49 23 54 4), es wird sich

seines Gottes riihmen diirfen (41 ie 45 25), zu Schanden wird allein

die Luge des Gotzendienstes (41 n 42 n 44 9 n 45 ie).

2. Die weitere Ausbildung des judischen Glanbens.

Das Judenthum war von Haus aus eine Religion der Hoffnung
und es blieb das immerfort. Der Verfasser der TEbed-Jahve-Stiicke

und Deutero-Jesaja batten dieser Hoffnung ihren Inhalt gegeben.

aber sie erfuhr in der jiidischen Gemeinde allerlei Abwandlungen
und Weiterbildungen. Das war schon darin begriindet, dass sie

iiberhaupt von einer Gemeinde ubernommen wurde, die obendrein

auch eine Gemeinde des Gesetzes war. Aber namentlich kommen
hier die geschichtlichen Verhaltnisse in Betracht, in denen die judische

Gemeinde lebte. Freilich war ihre aussere und innere Lage im

Wesentlichen gleichartig mit dem, was schon ihre Begriinder vor

Augen batten. Aber diese Zustande waren damals als voriiber-

gehende erschienen, thatsachlich erwiesen sie sich als dauernde und

damit gewannen sie eine andere Bedeutung. Auch Strafe, Schuld

und Siinde Israels bestanden fort. Ferner nahm die Welt, d. h.

die Heiden und die Widerstrebenden unter den Juden selbst, jetzt

Stellung zu den Anspruchen, die der Eine Gott und seine Gemeinde

erhoben, auch deshalb musste die judische Gemeinde ihre Lage und
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ihre Aufgabe in der Welt anders auffassen, als sie es von ihren

Begriindern gelehrt war 1
.

Damit hangen die Einschrankungen zusammen, unter denen die

Zukunftshoffnung ihrer Begriinder von ihr festgehalten wurde.
Immerfort stand sie im Hintergrund, neben der Furcht vor dem
strengen Richter war sie auch das Motiv der Unterwerfung unter
das Gesetz und des Eifers, mit dem es befolgt wurde. Aber in

verschiedenen Zeiten war sie in verschiedenem Masse lebendig.
Grossere Bewegungen in der Volkerwelt riefen stets die Erwartung
wach, dass ihre Erfiillung nahe sei. Auch ausserordentliche Natur-

ereignisse, wie eine Heuschreckenplage (Jo 1 2), konnten diese

Wirkung haben. Die Hoffnung regte sich aber auch, weun die

Gemeinde in grosse Gefahr gerieth. Dabei war sie so vielgestaltig
wie die Empfindung der Noth, der sie gegeniibertrat. Sie hatte

deshalb auch jeweilen verschiedenen Umfang. Es gab aber fiir die

Juden auch gliicklichere Augenblicke und Zeiten, in denen der

Gedanke an die letzte Zukunft zuriicktrat 2
. Man kann auch nicht

leugnen, dass ihre Zukunftshoffnung vielfach eine recht ausserliche

war, aber die Geschichte corrigirte ihr Hoffen immerfort und lange
liessen sie sich von ihr corrigiren.

A. G-ottes und Israels Sieg uber die Welt.

47. Die Schuld der Heiden.

In der Erwartung einer glanzenden Wiederherstellung Jerusalems

waren die Exulauten heimgekehrt, aber sie erwartete die grosste

Enttauschung. Die Lage der neuen Gemeinde war von Anfang
an eine ausserst kiimmerliche, von einem Abglanz der gottlichen

Herrlichkeit war nichts an ihr zu entdecken. Schwer empfand sie

bei ihrer eigenen Armuth und Bedeutungslosigkeit die Weltherr-

schaft der Heiden. Die persischen Befreier waren am Ende doch

nur die Nachfolger der Chaldaer. Spater traten die Griechen an

ihre Stelle, die wiederum von den Romern abgelost wurden. Es

war den Juden bitter, dass sie in dem Lande, das Jahve ihren

1 "Wir kennen die Religion des alteren Judenthums zu allermeist aus dem

Psalter, der der Hauptsache nach ohne Frage nachexilischen Ursprungs ist. Er

muss aber auch in erster Linie als Ausdruck des jiidischen Gemeindeglaubens

und nicht des jiidischen Individualismus gelten. Vgl. ZATW 1888, 49147.

Im Wesentlichen bin ich auch mit dem einverstanden, was T. K. CHETNE, Ori-

gin of the Psalter S. 261 ff., hieruber ausgefiihrt hat.

2 Nach dem Obigen diirfte einzuschranken sein, was B. STADE in der

ZfThK 1892, 369 ff. uber die messianische Hoffnung im Psalter ausgefiihrt hat.
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Vatern gegeben hatte, Sclaven der Heiden waren, die nach Belieben

mit ihnen und ihrem Eigenthum schalteten (Ezr 9 79 Neh 9 sef.).

Uebrigens kamen sie mit ihren Oberherren gelegentlich in scharfen

Conflict, so schon in der persischen Zeit mit Artaxerxes Ochus.

Haufig standen sie auch mit ihren Nachbarn in Fehde, wobei sie

viel ofter unterlagen als siegten. Freunde batten sie unter den

Heiden nicbt und konnten sie auch nicht haben, je langer je mehr

waren sie mit der ganzen Welt verfeindet. Aber alles Ungluck,

das ihnen daraus erwuchs, empfanden sie zunachst als Unrecht, das

dem Volke Gottes angethan wurde. Bei Zacharia (1 is) heisst es

charakteristisch
,

dass Jahve bei der Zerstorung Jerusalems nur

wenig auf sein Volk geziirnt habe, dass aber die Heiden ihm zum

Bosen halfen. Mit dem Hass gegen die Heiden paarte sich eine

hochgradige Reizbarkeit. Nehemia hatte schliesslich iiber Sanballat

und Tobia und ihre Freunde in Jerusalem triumphirt, aber leiden-

schaftlich ruft er von hinten nach noch die gottliche Rache auf sie

herab, auch fur blosse Worte (Neh 3 se 37 6 u 13 29). Gerade die

Schmahung der Heiden war den Juden besonders empfindlich, das

war fast die Hauptsache an nZions Hader" (Jes 34 s). Allerdings

erregte das Ungluck der Auserwahlten iiberall Schadenfreude

(Ps 22 sf. is 31 12), mit Spott und Hohn wurden sie uberschiittet

(Ps 44 uff.).

Zumeist erfuhren sie wirklich nur Boses von den Heiden, schon

deshalb erschienen sie ihnen als bb'se vom Mutterleibe an, als un-

verbesserlich wie Schlangen, die gegen jede Beschworung taub sind

(Ps 58 4ff.). Grenzenlos und endlos war ihre Bosheit. Die Juden

dachten riickwarts an die Zerstorung Jerusalems durch die Chal-

daer, an den damaligen Hohn Edoms, an den Spott, den sie an

den Wassern Babels horen mussten (Ps 137). Ja ihre ganze ver-

gangene Geschichte redete von dem Unrecht der Heiden: nSie

haben mich oft bedrangt von meiner Jugend auf. Meinen Riicken

pfliigten sie, zogen lang ihre Furchen" (Ps 129).

Das Unrecht, das in der Welt geschah, erschien so gross, dass

es am Ende in keiner Weise auf den Willen Gottes zuriickgefiihrt

werden konnte. Sein immerwahrender Sieg war weder aus dem
Zorne Gottes, noch aus der Siinde Israels, noch aus einer blossen

Zulassung Gottes vollig zu verstehen. Auch die Vorstellung von

der Realitat der Heidengotter, an der die Juden in gewissem Masse

festhielten, musste zu seiner Erklarung dienen. Nach Art der Engel
dem wahren Gott unterthan waren sie von ihm mit der Weltregie-

rung beauftragt, aber sie schalteten in der Welt in Widerspruch
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mit seinem Willen. Gott hatte ihnen befohlen, den Streit der Volker

gerecht zu entscheiden und dem Armen und Geringen, d. h. Israel,

zum Recht zu verhelfen. Aber sie entschieden vielmehr zu Gunsten
des Unrechts, so dass ihre Herrschaft auf einen Umsturz aller Ord-

nung hinauskam. Sie waren deshalb auch dafiir verantwortlich, dass

ihre Untertbanen, die Heiden, so viel Unrecbt thaten 1
.

Die Heiden meinten, Gott sahe es nicht, was sie Israel an-

thaten. In diesem Sinne dachten sie, es sei kein Gott 2
. Aber

Gott zahlte die Thranen seines Volkes (Ps 56 9), der Blutracher

gedacbte seiner (Ps 9 is), er war aucb der Beschiitzer der jiidischen

Fremdlinge, Wittwen und Waisen, die unter den Heiden lebten und

von ihrer Gewaltthatigkeit litten (Ps 68
e). Er wollte Israel Eache 3

verschaffen und zwar als der Richter der ganzen Erde (Ps 94 2

Gen 18 25).
Als solcber batte er die Aegypter bestraft, die Israel

geknechtet batten, richtend sollte er auch weiterbin sein Volk von

den Heiden befreien 4
.

Yon den Heiden vergewaltigt, sahen die Juden in ihnen aber

vor allem Gottes Feinde 5
. Sie waren das, weil sie sein Volk und

Land antasteten 6
,
schon ihre Herrschaft iiber Israel war ein Sacrileg.

Was ibnen an Unrecht gegen Israel vorgeworfen wird, ist oft ausserst

diirftig
7
,
aber jede Beleidigung Israels ist Beleidigung des hochsten

Gottes, fur die sie gestraft werden sollen. .Jahve richtet auch den

Gog, den er doch selbst gegen sein Volk herauffiihrt 8
. Gottlos

war das ganze Treiben der Heiden. Sie meinten auf sich selbst zu

stehen, sie vertrauten auf ibre Weisheit (Ps 33 lof. Ez 28 a Zach

9 2),
auf ihre Kriegsmacht (Ps 20 s 33 ie n) und ihre menschlichen

Konige (Ps 146 a).
Ihr Ziel war uberall ihre eigene Herrlichkeit.

Gottes Feinde waren sie aber auch schon deshalb, weil sie ihm die

schuldige Anbetung verweigerten. Sie alle waren gottvergessen

(Ps 9 is vgl. 22 2s), sie batten ihn nicht vor Augen (Ps 54 5) und

1

Vgl. Ps 82 u. 58, wo v. 2 tfy$ zu sprechen ist, und weiter 63.

2
Vgl. Ps 10 4 14 i mit 10 it 19. Ein Gott, der nicht richtet, ist nach An-

sicht der Juden so gut wie nicht vorhanden.

3 Jea 61 i Ps 18 48 58 n 79 10 12 94 i 149 7.

4 Gen 15 4 Ex 6 e 7 4 Jdc 11 27. Dt 32 se 4i Ps 54 s.

5 Ps 8 3 68 2 74 4 is 23 83 s 89 52.

6 B^tsn heissen deshalb schon I Sam 15 is die Amalekiter. Amos nennt

aber auch J>#, was die fremden Volker einander anthun (Am 2i).

7
Vgl. Ez 21 33 25 s 26 2 28 24 26 29 ef. ie Sef 2 s-io Jer 47 ff. Die Hei-

den werden in manchen Zusatzen zu den Prophetenschriften lediglich deshalb

bedroht, weil sie Heiden sind. Jede Motivirung fehlt z. B. Jer 47.

8 Ez 38 22 39 21 vgl. 28 22 ae.
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riefen ihn nicht an (Ps 14 4). Obendrein fiihlten sie sich wohl in

ihrer Gottentfremdung, da war keiner, der nach Gott fragte (Ps 14 2).

Deshalb werden sie schlechthin Thoren (^?? Dt 32 21 Ps 14 i 74 is 22

Job 30 s), heillose Abtriinnige (tf "^ Ps 59 e), Sunder (DTpB und

C'KBn p8 51 16) Und vor allem Gottlose (O'V^I)
1

genannt. Wie mit

dem Worte Volker, so verband sich auch mit dem Worte Mensch

fiir die Juden die Vorstellung der Gottlosigkeit (Ps 53 3 65 2)
2

.

Mit Hohn und Verachtung erwiderten die Heiden die An-

spriiche der Juden und ihres Gottes, von den kleineren Nachbar-

volkern wurden sie aber auch als beleidigend empfunden und mit

entsprechendem Hass erwidert. Mit Erbitterung richteten daher

die Heiden ihre Angriffe auf den unduldsamen Judengott wie auf

die Juden selbst, sie lasterten ihn in Hoffnung auf ihren Triumph,
sie schmahten ihn als besiegt. Ihren Hohepunkt erreichte die

Feindschaft, als Antiochus Epiphanes die judische Religion und da-

mit den heiligen Namen aus der Welt vertilgen wollte, den Tempel
in ein Heiligthum des Zeus verwandelte, den jiidischen Ritus verbot

und die Juden zum Gotzendienst zwang. Aber bestanden hat der

Hass der Heiden von dem Moment an, wo der Anspruch der Juden,
den allem wahren Gott zu haben, ihnen zum Bewusstsein kam (Jer

12 9 Ez 25 8
).

Aus der allseitigen. Feindschaft, die dem wahren Gott wie seiner

Gemeinde begegnete, erwuchs fiir die Juden die Vorstellung der

gottfeindlichen Welt. Zacharia sieht vier Horner, die den vier

Himmelsgegenden entsprechen, das ist die Welt, die Juda vernichtet

hat (2 iff.). Aber ihre charakteristische Auspragung hat diese Vor-

stellung erst im Buche Daniel gefunden in der Antithese von Welt-

1 Diese Bezeichnung findet sich abgesehen von Hab 1 t is, wo der Begriff

der Ungerechtigkeit noch vorwiegt, zuerst bei Ezechiel, der im Unterschiede

von Jeremia die Chaldaer p.Krj ""J^p. (7 21 vgl. v. 24 D^ll 'yi) nennt. Vgl. Ez

21 84 Jes 13 11 14 B und die unachten Stellen des Buches Jeremia 25 si 30 23. In

den Psalmen gehoren sicher hierher die Stellen 3s 7 10 9 is 36 i 12 58 4 68 s

129 4, wahrscheinlich auch 31 is 97 10. Der Sing. J?^
1

} bedeutet den Heiden

Jes 26 10 Ps 9 e 17 10 2 s 4 is 58 n Job 9 24 und in dem gleichfalls nachexilischen

Psalm Hab 3 is. Von besonderem PEh der Aegypter ist Ez 31 n die Rede.

Nach Mai 1 4 soil Edom in Zukunft ein iiy#"1 bnjL heissen, sofern Gott es durch die

Verwiistung dazu stempelt. Ganz allgemein aber heisst Ps 125 a die Ober-

herrschaft der Heiden Stf'yi ta^tf d. h. ihr gottloses Scepter. Ebenso wird alles

Heidenland Ps 84 a 9$} "^ genannt (Gegentheil nlll33 yiX Jes 26 10). Da-

gegen tritt die mildere Beurtheilung des Gb'tzendienstes der Heiden rollig zu-

ruck, die Dt 4 19 20 29 25 32 a LXX Jer 16 19 und selbst im Buche Daniel zum
Ausdruck kommt. Vgl. aber auch Dan 9 24 nlKlSPf nrin

* Hierauf hat mich WKLEHAUSEN aufmerksam gemacht.
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reich und Gottesreich. In gewissem Masse waren die auf einander

folgenden Weltreiche der Heiden verschieden, aber ihrem Wesen
nach waren sie alle gleichartig. Sie alle thaten gross, d. h. sie alle

erstrebten die Aufrichtung der eigenen menschlicben Herrlichkeit in

der Welt, es war eine endlose Emporung der Kreatur gegen ihren

Herrn. Deshalb werden die auf einander folgenden Weltreiche als

ein einziges vorgestellt, das von einem Volke auf das andere iibergeht.
Jedes folgende ist an Glanz geringer als das vorhergehende, scbon das

weist auf den allmaligen Verfall hin. Zugleich aber ist jedes folgende
auch schlimmer, unter dem letzten kommt die Emporung gegen Gott
aufs ausserste und ruft so die Erscheinung des Himmelreichs hervor.

Sah man auf die Heidenvolker, dann war die ganze bisherige Geschichte

eine rein negative Vorbereitung der zukunftigen Welt (Dan 2)
1

.

Die immer neuen Triumphe der Heiden waren den Juden

furchtbar. Die Frage der Heiden: wo ist euer Gott? ging ihnen

durch Mark und Bein (Ps 42 4 n). War Gott wirklich ohnmachtig?
Fur den Gott des Himmels und der Erde stand jetzt auch mehr

auf dem Spiele als friiher fur den Gott Israels. Urn seines Namens

willen, d. h. um seiner Ehre willen sollte er einschreiten (Ps 31 4

79 9 106 s 115
i).

Seine Ehre haftete an seinem Volke und vor

allem an seinem Tempel, den musste er als seine Wohnung in Ehren

halten, indem er ihn und mit ihm sein Land und Volk beschutzte.

Er sollte den Heiden zeigen, dass sie nur Menschen waren (Ps

9 20 21 10 is) und dass ein Gott in Jakob herrschte, und sich durch

Niederwerfung seiner Feinde iiber die Welt erheben. Furchtbar

hatte Israel fur seine Siinden gebiisst, die Heiden sollten mit dem-

selben und scharferem Masse gemessen werden 2
. Wann kam end-

lich der Tag, der ihrer gottlosen Sicherheit 3 ein Ende machte!

Die Leidenschaft, mit der man ihre Bestrafung verlangte, steigert

sich zuweilen zu wahren Wuthausbriichen. Die Juden konnten den

Zorn Gottes gegen die ganze Schopfung aufrufen, in der so viel

Boses geschah (Jes 24 isff. vgl. Sef 1 a).

Das Verlangen nach dem Gericht iiber die Heiden ist begreif-

lich aus dem Zweifel und der Angst, die der Fortbestand und der

1

Vgl. WELLHAUSEN, Pharisaer S. 23.

2 Seit Ezechiel hat die Bedrohung der Heiden zumeist diesen Sinn. Vgl.

Jer 25 zsff. Zach 5 sff. wird die H^^l (hier = Schuld) von Juda nach Ba-

bylonien gebracht, um nunmehr dort Verderben anzurichten.

3
D^J&ttf und D^tflfptJ heissen die Heiden Zach 1 n is Jes 37 za Jer 48 11 Ps

123 4 vgl. Sef 1 12. Moab hatte von Jugend auf immer auf seinen Hefen gelegen

(Jer 48 n).
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immer neue Triumph der Heidenherrschaft dem Glauben bereitete.

Man darf auch nicht vergessen, dass die Juden nicht nur in der

syrischen Religionsverfolgung, sondern einigermassen immerfort fiir

ihren Gott litten und die Schmach der Welt trugen (Ps 44 23 69 s 10).

Im Spiel war vielfach natiirlich auch blosse Rechthaberei, die die

Thorheit des Heidenglaubens widerlegt sehen wollte, Neid, den es

nach der Macht und dem Reichthum der Heiden geliistete, Lohn-

sucht, fiir die die Frommigkeit Mittel zum Zweck war. Aus alle-

dem entsprang ein Missmuth, der es zuweilen uberdriissig war,

Trager der Sache Gottes in der Welt zu sein. Denkwurdig ist

aber auch, wie entschieden das Buch Jona dem entgegentritt. Die

Heiden erscheinen hier in besserem Lichte als der Prophet. Die

Schiffer fiirchten den grossen Gott der Juden und die Leute von

Ninive thun sofort Busse, als sie die Drohung Jahves horen (Ez 3 5 e),

wahrend der Prophet am Ende der Geschichte ebenso wie am An-

fang als ein thorichtes Kind erscheint. Die Erwartung des Gerichts

iiber die Heiden wird als solche freilich nicht bekampft, Ninive ist

zuletzt ja wirklich untergegangen, aber die Zeit des Gerichts soil

Gott anheimgestellt werden. Denn Gott hatte auch mit den Heiden

wie mit Israel Geduld und ihn dauerten die unschuldigen Kinder und

das Vieh in Ninive 1
.

1 Ein ganz profanes Gesicht zeigt der Heidenhass im Buche Esther. Hier

tritt der Jude dem Heiden mit der Verschlagenheit gegeniiber, deren Israel

sich von jeher auch riihmte, und die es im Kampfe mit den Heiden immer

weiter ausbildete. Das ist Esthers und Mordechais "Waffe. Besonderen Muth
kann man der Esther dabei nicht nachriihmen. Sie wagt freilich zuletzt das

Aeusserste, aber erst da, als sie sieht, dass sie sonst jedenfalls verloren ware

(Est 4 u). Uebrigens triumphirt der Jude auch durch das Gliick, das ihn zu-

letzt uberall gegen seine Peinde begunstigen sollte (6 is). So kann er hier ein-

mal grimmige Rache an ihnen nehmen. Die Gefahr wird fur die Juden oben-

drein durch Mordechais Uebermuth heraufbeschworen. Er will sich an dem
Heiden Haman reiben und als sich das als gefahrlich erweist, an ihm rachen.

Religiose Bedenken konnten ihn kaum bewegen, dem Haman die iibliche Re-

spectsbezeugung zu versagen, und selbst, wenn sie, wie LXX hinzudichtet, im

Spiele waren, so waren sie nicht die Hauptsache. Dass er meint, Gott werde

die Juden unter alien Umstanden retten, und die Juden, um sich seiner Hulfe

zu vergewissern, fasten (4 uff.), macht die Sache eher schlimmer als besser.

Immerhin ist das Buch verstandlich als Product eines vulgaren jiidischen Na-

tionalgefiihls, wie es sich auch in der Diaspora regen mochte, fur die spateren

Schriftgelehrten ist es aber ein Urtheil, dass sie es in den Eanon aufgenommen
haben.
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48. Der Tag Jahves.

Aufmerksam verfolgten die Juden die Weltereignisse, auch solche,
die sie nicht unmittelbar angingen. Denn jede grossere Bewegung
unter den Volkern schien zum Sturz der Heidenherrschaft fuhren
zu konnen. Mit Betriibniss hort deshalb Zacharia, dass die Erde

ruhig ist (Zach 1 n). Wo aber ein heidnisches Reich von einem
anderen iiberwaltigt wurde, da sahen die Juden mir auf die Nieder-

lage der Besiegten, nicht auf den Triumph der Sieger, es war Gott,
der seine Feinde niedergeworfen hatte. Wieder eimnal hatte er be-

wiesen, dass Bogen und Lanze und Streitwagen nichts vermochten,
wie er denn einst alle diese Werkzeuge menschlichen Uebermuths
vernichten wollte (Ps 46). Immer wieder betrachteten die Juden
den Weltlauf unter diesem Gesichtswinkel, obwohl aller Umsturz

nur dahin ftihrte, dass an die Stelle eines heidnischen Reiches ein

anderes trat. Namentlich muss das Auftreten Alexanders diese

Hoffnnng in ihnen wachgerufen haben 1
. Aber ofter schien ihnen der

Augenblick gekommen zu sein, wo Jahve, der Ehrenkonig, als Sieger
iiber die Heiden in den Tempel einzog, um dort den Thron seiner

Weltherrschaft zu besteigen (Ps 2479). Mehr als einmal hiess es:

der Herr ist Konig geworden (Ps 93 i 96 10 97 i 99 i). Denn gegen-

iiber den Konigen der Heiden war er der wahre Konig der Welt

(Ps 22a9 47s 6ff.) ;
der zuletzt die Heidenkonige stiirzen musste,

um statt ihres verganglichen Reiches sein ewiges Reich aufzurichten

(Ps 9s 10 16 29 10 145 13 146 10).

Aber noch anders meinten die Juden den Triumph Gottes iiber

die Welt und ihre Rechtfertigung gegeniiber den Heiden zu erleben.

Schon schweres Ungliick, das ihre Nachbarn, die verhassten Edo-

miter, traf, gewahrte ihnen in beider Hinsicht Genugthuung (Mai
1 2ff.). Mehr noch jubelten sie, wenn ein feindlicher Angriff auf

Jerusalem vereitelt war. Der wahre Grosskonig hatte seine Resi-

denz und seinen Tempel
2 beschiitzt und seinem Volke Recht ver-

1 Wahrscheinlich beziehen sich hierauf einige Psalmen, wie das innerhalb

der eschatologischen Literatur fiir Jes 2427 anzuuehmen sein diirfte. Die

messianische Hoffnung regte sich aber auch, als die Seleuciden der Ptolemaer-

herrschaft iiber Palastina ein Ende machten. Sie fuhrte damals sogar zu einem

Aufstande gegen die Ptolemaer. Es heisst in Bezug darauf Dan 11 u: BInjenen

Zeiten werden viele aufstehn gegen den Konig des Siidens und Rauber werden

sich aus deinem Volke erheben, um die Weissagung zu verwirklichen, und zu

Fall kommen." Palastina fiel noch einmal in die Gewalt der Ptolemaer, die an

den Juden Rache nahmen.
8
Vgl. Ps 65 5: der du dich als heilig erweisest in deinem Tempel. Ps 46 5:
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schafft (Ps 48 s n 12). In den makkabaischen Kriegen waren sie

aber auch ihren Feinden gegeniiber siegreich. Da fiirchtete sich

die Erde und wurde still, weil Gott zum Gericht aufstand, zu retten

alle Dulder auf Erden (Ps 76 gf. vgl. 75 sff. 110 e). In den Schlachten

des Judas badete er seine Fiisse im Blut der Heiden (68 22 24) und

die Juden meinten damals das langst fur ihre Feinde geschriebene

Urtheil vollstrecken zu konnen (149 69). Im Kleinen glaubten sie

in jeder glucklichen Wendung ihres Geschicks ihren und Gottes

Sieg iiber die Welt zu sehen.

Indessen konnten sie sich auch gedulden. Je ohnmachtiger

der wahre Gott vor der Welt dastand, um so gewaltiger erschien

er dem Glauben. Man stellte sich die Machterweise vor Augen,
durch die er einst Israel aus Aegypten befreit hatte. Man trostete

sich damit, dass er der Schopfer der Welt und also auch ihr Herr

war. Man malte sich auch die Herrlichkeit aus, in der er im Himmel

thronte. Die Angriffe der Heiden erreichten ihn dort gar nicht;

mochten auch alle Machte der Welt wie Meereswogen gegen ihn

ansturmen, sein Thron stand fest (Ps 93 3 4). Verwundert schaute

er hernieder und lachte (Ps 2 4 33 1315 59 9), und mit Verachtung
wollte deshalb auch Israel auf die Emporung der Heiden herab-

sehen. Mit seiner uberweltlichen Wundermacht machte Jahve ihrer

Herrschaft plotzlich und fiir immer ein Ende. Imponirend kommt
diese Ueberzeugung im Buche Daniel zum Ausdruck. Der Kreis

von Leuten, aus dem es stammt, hat schwerlich eine Hand gegen
die Syrer erhoben, aber sie meinten die Tage zablen zu konnen,

innerhalb deren Gott einschreiten miisste 1
.

Schon nach Jesajas Weissagungen sollte die Weltmacht schliess-

lich durch eine Katastrophe wunderbarer Art zu Fall kommen (s.

S. 234, 237f.). In und nach dem Exil nahm die Zukunftshoffnung
immer mehr diese Gestalt an, weil der geschichtliche Weltlauf je

langer je weniger auf die Aufrichtung der Weltherrschaft Jahves

hinauszukommen schien. Bei Haggai (2 7 21
ff.) soil Jahve Himmel

und Erde erschiittern und die Volker gegen einander in den Krieg

treiben, damit sie sich gegenseitig aufreiben und so fur das messia-

nische Reich Kaum wird. Nach Jes 66 ef. wird die bis dahin la-

tente Herrlichkeit Jahves plotzlich aus dem Tempel und der heiligen

Heilig 1st in seiner Wohnung (i3?#D) der Allerhochste. Ps 93s: Deinem Hause
ziemt Heiligkeit.

1 Charakteristisch ist hierfiir auch die in ihrer Art grosse literarische Kunst,
die von den Apokalyptikern aufgeboten wird. Im Buche Daniel frappirt daneben
die behagliche Breite der Erzahlungen in c. 1 6.
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Stadt eclatiren. Da vernichtet er die Gottlosen und zwingt die

Heiden, die jetzt noch gefangenen Kinder Zions herauszugeben.
Diesen Moment, in dem der geschichtliche Weltlauf auf einmal ein

Ende nimmt 1

, nennen die Juden den Tag Jahves 2
. Ursprunglich

war er der Tag des Sieges Israels iiber seine Feinde (s. S. 200).
Amos hatte ihn dann zum Tage des Untergangs Israels gemacht.
Er hatte aber unterdessen seine populare Bedeutung schwerlich

verloren und seit Ezechiel wird er vollends wieder zum Tage der

Abrechnung mit den Heiden 3
. Er forderte eine doppelte Mani-

festation des Triumphes Jahves iiber die Welt. Die erste sollte

darin bestehen, dass er Israel wiederherstellte. Aber damit nicht

genug sollte er hinterdrein den Gog herbeifiihren, urn in seiner

wunderbaren Vernichtung seine alleinige Gottheit zu beweisen. Da-

mit sollte aller "Welt nachtraglich noch offenbar werden, dass er

nicht, wie die Heiden meinten, bei der Zerstorung Jerusalems den

Chaldaern erlegen war, sondern selbst seine Stadt in ihre Hande

gegeben hatte (Ez 38 39). Diese Erwartung Ezechiels ist ein Kind

der Reflexion. Trotz des absoluten Wunders, auf dass sie hinaus-

kommt, beruht sie auf der niichternen Ueberlegung, dass mit der

blossen Wiederherstellung Jerusalems die Ehre Jahves, wie Ezechiel

sie versteht, nicht wiederhergestellt werden konne 4
. Der Erfolg hatte

ihm darin Recht gegeben, deshalb wurde der letzte Ansturm der Heiden

auf Jerusalem ein standiger Zug der jiidischen Eschatologie
5
.

1

p|3.5 (Dan 8 17 19 9 25 1246 is) und D'B'H nnriK (Ez 38 s ie Jes 2 a Mi 4 i

Jer 23 20 30 24 4847 49 39 Hos 3 & Dan 10 u). Vgl. zu letzterem STAKK, ZATW
1891, 247 ff.

2 Man redete freilich auch von Tagen und Zeiten (Job 24 i vgl. Ps 75 a),

sofern Gott doch auch 6'fter mit den Heiden und den Gottlosen abrechnete.

3 Die Umwandlung beginnt schon bei Sefanja (s. o. S. 243 f.), bei Ezechiel

vollzieht sie sich. 13 5 (vgl. 7 12) ist der Tag Jahves noch der Tag des Gerichts

iiber Israel, dagegen ist 39 a is der Tag, von dem Jahve geredet hat und an dem

er sich verherrlicht, der Tag, an dem Gog vernichtet wird. Daneben ist 30 s

von der nZeit der Heiden" die Rede, da handelt es sich aber bei der Bestrafung

Aegyptens um einen friiheren Zeitpunkt. Vgl. sonst die spateren Stellen Jer

30 7 s Jes 13 eff. Ob is Jo 3 4 4 u Sef 3 s Zach 14 i ff. Im weiteren Sinne ge-

hb'ren auch Jes 24 27 33 34 Hab 3 Ps 2 53 hierher.

4 Der Hinweis auf altere Weissagungen, die sich im Kommen Gogs erfullen

sollten (38 17 39 s), dient der Erwartung nur zur nachtraglichen Begriindung.

Welche "Weissagungen er meinte, ist nicht klar. Vielleicht wusste er aber noch,

dass Sefanja und Jeremia einen Angriff der Skythen, mit denen Gog identisch

ist, geweissagt hatten und dass diese Weissagung unerfiillt geblieben war (vgl.

WELLHAUSEN zu Sef 2 15).

5 Jes 66 is 19 Jo 4 2 9 ff. Mi 4 i2 f. 5 4f. Sef 3 eff. Zach 12 14. Vor Jeru-

salem kommt nach Dan 11 45 auch Antiochus Epiphanes zu Fall. Naturlich hat

Smend, Alttestamentliche Keligionsgeschichte. 2. Aufl. 24
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Die Erwartung des Tages Jahves nahm in gewissem Grade

stets zeitgeschichtliche Form an, weil sie eben aus bestimmtem An-

lass rege wurde. Die Juden ineinten deshalb auch wohl bei dem

Gericht iiber die Heiden selbst Hand anlegen zu diirfen (Zach 12

Mi 5 sff. Ps 2 9). Indessen war die grosse Wendung wesentlich

wunderbarer Natur, weil nur durch Wunder der Gegensatz von

Ideal und Wirklichkeit
,
wie man ihn verstand, aufgehoben werden

konnte. Hier wurzelt iiberhaupt die Wundersucht der Juden. Beim

Tage Jahves batten sie in der Hauptsache nur das Zusehen und

die Vorahnung. Bei Joel gerath das ganze Volk beim Nahen des

Tages Jahves in prophetische Ekstase (Jo 3 i
2). Uebrigens

kiinden Erdbeben, Zeichen am Himmel, Verfinsterung von Sonne

und Mond, Blut, Feuer und Rauchsaulen sein Kommen an 1
. Im

Gewittersturm (Ps 29 97 Jo 2 2 11 vgl. Jes 29 e) fahrt Jahve hernieder,

in majestatischem Lichtglanz (Ps 50 2 80 2 94 i), aber auch wie ein

verzehrendes Feuer (Jes 64 iff. 66 15
f.)

2
. Mit ihm kommt das Engel-

heer (Jo 4 u Zach 14 a), und der Rachedurst kann sich in schreck-

lichen Bildern den Untergang der Feinde Jahves und Israels aus-

malen (Jes 25 10 11 34 63 iff. Zach 14 12
ff.). Uebrigens vernichten

die Heiden sich auch gegenseitig in jahern Schrecken (Ez 38 21 Hag
2 22 Zach 14 is).

Es sollten sich auch die Wunder der vergangenen Geschichte

wiederholen, namentlich die, durch die Jahve Israel aus Aegypten
befreit hatte (Hab 3 Jes 10 24ff. 11 isf. 51 ef.). Umgekehrt stei-

gerten sich deshalb aber auch die Vorstellungen von den damaligen
Wundern 3

,
schon der Zug nach Kanaan erschien als eine Welt-

katastrophe. Das Meer war vor Gott geflohen, der Jordan hatte

sich vor ihm riickwarts gewandt, die Berge hiipften wie Lammer

auch Jes 10 und das Ereigniss von 701 bei alledem nachgewirkt. Bei Joel ist

Gog eigentlich verdoppelt. Er sieht ihn in den Heuschrecken , die den Tag
Jahves nur ankiindigen. Er nennt sie 2 20 den Nordlichen nach Jer 1 u. Vgl.
dazu auch LXX zu Am 7 i. In Ez 38 39 liegt wohl auch der Ursprung der

beiden Katastrophen, die nach jiidischer Vorstellung den Weltlauf abschliessen

(so schon Jes 24 22). Diese Doppelheit ist freilich auch wieder darin begriindet,

dass die augenblickliche Verwicklung zwischen Israel und den Heiden oft eine

sofortige Entscheidung zu fordern schien, der aber doch der Charakter der To-

talitat fehlte, wie der Glaube ihn verlangte.
1 Ez 38 sof. Zach 14 4f. Jes 13 10 24 as 34 4 Jo 3 sf. 4 15 vgl. Sef 1 uff.

Jer 4 *4 f.

2 Mit dem Gewitter verbindet sich zuweilen der Schwefelregen, der Sodom
zerstorte (Ez 38 22 Ps 11 e). Wie Sodom soil das Land Edoms untergehen

(Jes 34 9
10).

8 So sollte z. B. auch das Manna Engelbrot gewesen sein (Ps 78 24 f.).
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vor dem erscheinenden Herrn der Welt (Ps 114 vgl. 66 e Hab 3
sff.).

Der Kampf Jahves mit den Aegyptern wurde zu einem Kampfe
mit Rahab, Thannin und Leviathan (Jes 51s Ps 74 isff. 89 n).
Die Juden stellten ihre Feinde und besonders die Weltreiche gern
als wilde Thiere vor (Ps 22 13 17 22 68 31 91 is Dan 7). Schon
friiher heisst Aegypten Rahab (Jes 30 7 51

9) und Thannin (Ez
29 3 32 2), bei Ezechiel wird auch die Besiegung des Pharao durch
Nebukadnezar als die Abschlachtung des Thannin in mythischer
Art geschildert (Ez 32

sff.). Aber im G-edanken an das Welt-

gericht wurden den Juden die Mythen besonders interessant, die

von der vorgeschichtlichen und immer neuen Bandigung finsterer

Gewalten durch den Gott des Lichts und der Ordnung handelten.

Nach babylonischer Speculation sollte die Schopfung der "Welt von
Bel im Kampfe mit Tiamat vollbracht sein, beigestanden batten ihr

die spateren Thierkreisbilder, die eben zur Strafe dafiir an den

Himmel gekettet waren. In diesem Sinne redeten auch die Juden

von der Besiegung Rahabs und seiner Heifer (Job 9 is 26 12)
a

,
von

dem Thoren (^P?) Orion, den Gott gefesselt hatte (Jes 13 10 Job

9g 38 si Am 5 s) und iiberhaupt von seiner Macht iiber die Sterne

(Job 38 si
f.). Aus Babylonien stammt wohl auch die Vorstellung,

dass bei der Sonnenfinsterniss der Leviathan die Sonne umstricke,

aber von Gott verscheucht werde (Job 3 s 26 13). Das alles bekain

aber fiir die Juden auch eschatologische Bedeutung. Am Ende

der Tage erlegte Jahve den Leviathan, die fliichtige Schlange, und

den Leviathan, die gewundene Schlange, und den Drachen im

Meer (Jes 27 i). Auch am Himmel wurde da sein Schwert satt von

Blut (Jes 34 4 5) oder er setzte das Heer des Himmels auf lange

Zeit gefangen (Jes 24 21
22). Er richtete die Gotter der Heiden,

die so ungerecht die Welt regiert hatten, und liess sie wie Men-

schen sterben (Ps 82
7). So hatte die grosse Katastrophe auch

einen kosmischen Charakter 2
.

Der Tag Jahves blieb freilich auch fur Israel ein Tag der

Noth (Jer 30 7 Hab 3 ie) und vielleicht auch der Strafe. Mit Angst

sieht Joel ihm zunachst entgegen (1 is 2 i n), es war eine bange

Frage, wer dann vor dem strengen Richter bestehen konne (Mai

3 iff. Jes 33 u Ps 1 5 15 24 sff.).
Deshalb sollte vorher der grosse

1

Vgl. GUNKEL, Schopfung und Chaos (1895). Dagegen ist Ps 104 M der

Leviathan zum natiirlichen "Wasserthier und der Kampf zum Spiel geworden.
2 Hieraus begreift sich auch, dass die Naturwissenschaft im Buche Henoch

eine so grosse Rolle spielt. Henoch heisst im hebraischen Sirach nicht &

sondern rUH.H J"iiK, das "Wunder des "Wissens (44 n).

24*



372 HI. Theil. II. 2. A. Gottes und Israels Sieg iiber die Welt.

Bekehrer Elias wiederkommen, um den Zorn von Israel abzuwenden

(Mai 3 i 23 Sir 48 10). Aber nur die Gottlosen sollten untergehen

und ihr und der Heiden Fall war Israels Erhebung und Recht-

fertigung.

Jerusalem wurde in wahrem Sinne wiedergebaut (Jes 60 10 is

Ps 102 17 51 20 vgl. Jer 31 ssff.), nicht wie bis dahin in der Noth

der Zeit (Dan 9 25), und wie einst wohnte Jahve wirklich wieder

im Tempel
1
. Seine Herrlichkeit ging iiber Zion auf. Alle noch

versprengten Glieder seines Volkes kehrten heim 2 und Israel nahm

sein Gebiet wieder in der Ausdehnung em, wie David es besessen

hatte 3
. Das nationale Konigthum entstand von neuem und mit ihm

die Herrlichkeit der Zeit Davids und Salomos. Aber das Volk

nannte sicb auch selbst den Gesalbten des Herrn und, wie es

scheint, auch den Konig. Die Heiden ehrten das Volk des wahren

Gottes und trugen ihm ihre Schatze zu 4
. Die Hoffnung auf eine

Weltherrschaft der Juden taucht aber zuerst im Buche Daniel auf 5
.

Nicht nur die alte Herrlichkeit Israels kehrte wieder, Jahve

machte alles neu, als ob ein neuer Himmel und eine neue Erde

entstande (Jes 65 n 66 22). Der Tempelberg ragte hoch empor

(Ez 40 4 Zach 14 10 vgl. Jes 2 2) und vom Tempel ging eine Quelle

aus, die das Land in einen Gottesgarten verwandelte (Ez 47 iff.

Jo 4 is Zach 14 s)
6

. Er schenkte Israel auch die Langlebigkeit

der Urzeit (Jes 65 20). Alles Leid wurde abgethan; Frost und

Hitze, die Nacht (Zach 14 e ?)
7

, ja selbst den Tod (Jes 25 s) kannte

man nicht mehr. Bei alledem verliert sich die eschatologische Er-

wartung vielfach ins Phantastische und Masslose 8 im Unterschiede

von der prophetischen Zukunftshoffnung.

1

Vgl. oben S. 315.

2
Vgl. obeniiS. 265 sowie Jes 60 9 66 20 f. 27 12 is Hos 11 iof. Mi 4 ef. Sef

3isf.
3 Jes 54 2f. 11 u Am 9 12 Ob nff. Ps 60 sff. 47 4 18 44ff. 144 2.

4 Jes 60 Hag 2 efi. Jes 23 isff.; vgl. auch Jes 61 sf. 45 u 49 23.

5 Dan 7 is zs 27 Sir 4 is; vgl. freilich sonst schon Mi 5 ss Zach 9 7 10 Jes

14 t Fs 2.

6
Vgl. Am 9 is ff. Jes 32 is 51 9; vgl. 30 23 ff.

7 Das Aufhoren der Nacht ist Umdeutung von Jes 60 19 20 (vgl. 30 2e),

ebenso verhalten sich wohl Ez 40 4 Zach 14 10 zu Jes 2 s, am Ende auch Jes

65 17 66 22 ZU 51 6 16.

8 Hierher gehort z. B. das grosse Mahl auf dem Zion (Jes 25 e), die Ver-

brennung der Waffen Gogs (Ez 39 e 10) und die Beerdigung seiner Leichen

(39 11 ff.), die Verbrennung des Landes Edom (Jes 34 9 10), die Ersaufung nMoabs"

(Jes 25 10 11), die Krankheit der Heiden bei der Belagerung Jerusalems (Zach
14 u), die Spaltung des Oelbergs (Zach 14 4), das grosse Schwert (Jes 27 i)
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4:9. Die Messiashoffnung.
Die Erwartung eines Konigs aus dem Hause Davids blieb

bei den Juden popular (vgl. o. S. 335f.) und die makkabaische Zeit

gab ihr neue Nahrung. Thatsachlich schien damals wieder ein
nationaler Fiirst zur Rechten des Herrn 1 zu sitzen (Ps 110). Es
handelt sich hier urn einen jiidischen Fiirsten, dessen Furstenwurde
daran hangt, dass seine hohepriesterliche Wiirde anerkannt wird.
Sie wird ihm zugesprochen nach der Art Melchisedeks, der nicht
vom Blute Aharons war. Das passt nur auf einen Hasmonaer,
dessen Hohespriesterthum angefochten war, weil er nicht von Aharon
stammte (I Mac 14 25 ff. Jos Altth. XIII 10

5). Auch Zach 9 9

wird auf einen Hasmonaer zu beziehen sein 2
. Auf den Messias

wird man im Tempelgebrauch auch Ps 72 und vielleicht auch
Ps 45 gedeutet haben, die beide freilich urspriinglich einen anderen
Sinn hatten 3

.

Aber die Juden iibertrugen die dem David gegebene Ver-

heissung nach Jes 55 35 auch gern auf das Yolk, wie aus Dan
7 is 22 27 vgl. is f. deutlich ist

4
. Auch das Volk wurde deshalb der

Gesalbte des Herrn 5 und allem Anschein nach auch der Konig ge-
nannt. Wenigstens in Ps 2 diirfte das der Fall sein.

und die grosse Posaune (Jes 27 is). Nach Jes 61 sf. sollen alle Juden zu

Priestern werden, die Heiden bebauen fiir sie die Aecker und Weinberge. Nach
Zach 14 20 21 stehen dann alle Rosse im Dienste des Tempels und alle Topfe
in Juda sind heilig, weil sie fiir die Opfer aller "Welt im Tempel gebraucht
werden.

1

Vgl. I Reg 2 19. Auf dem Throne Jahves oder des Konigreichs Jahves

sass nach I Chr 29 23 MT und 28 5 Salomo.
2
Vgl. WELLHADSEN z. St.

3
Vgl. unten S. 376. Der Thargum versteht Ps 45 von der Ehe zwischen

Jahve und Israel und die Gespielinnen der Braut von den Heiden.
4 Unter der Menschengestalt, der v. is 14 die Weltherrschaft gegeben wird,

versteht schon das Buch Henoch (46 i ff. 48aff. 62 s 7 M 692ef. 99 70 i), ferner

die Sibyllinen (328ef.) und das IV Bzrabuch (13s) den nach spaterer Meinung im

Himmel praeexistirenden Messias. Aber die Deutung v. is M 27 redet nur von

den Juden. Man wurde freilich trotzdem an den Messias denken miissen, wenn

die Menschengestalt vom Himmel herab kame, aber es heisst nur, dass sie auf

den "VVolken des Himmels herankommt und vor Gott gebracht wird. Danach

kommt sie doch wohl von der Erde (vgl. I Thess 4 17) und das Gericht spielt

iiber der Erde. In der That muss die Menschengestalt das jiidische Volk vor-

stellen, so gut wie die vier Thiergestalten die Heidenreiche. Vgl. iibrigens

PS 892<>ff. 36 ff. 132loff.

5 Ps 28 a 84 10 89 39 52 Hab 3 is kann n^tt nur so mit HrrziG verstanden

werden.
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Die Heiden emporen sich hier gegen den im Himmel thronen-

den Gott und seinen auf dem Zion herrschenden Konig. Aber

durch ein Zorneswort, vor dem sie erbeben, macht Gott ihre Em-

porung zu nichte, namlich durch den Hinweis auf seinen Konig.

Dieser Konig ist offenbar der Messias und zwar 1st derselbe hier

Gegenstand einer langst feststehenden Erwartung. Er redet auch

mit fast iibermenschlichem Selbstgefuhl. Er braucht den Jahve nur

zu bitten, dann ist alle Welt in seiner Gewalt, er kann die Volker

in Scherben schlagen. Der Messias ist aber auch schon da, die

Heiden emporen sich gegen Jahve und gegen seinen Gesalbten.

Sie wissen freilich noch nicht, wen sie vor sich haben, aber zu

ihrem Schrecken sollen sie es merken. Auch das Verhalten des

Konigs passt nur auf einen gegenwartigen und auf keinen zukiinf-

tigen. Einst kann er die Welt in Triimmer schlagen. Es kostet

ihn dann nur eine Bitte an Gott, um sie in seine Gewalt zu bringen.

Aber noch spricht er diese Bitte nicht aus. Vielmehr werden die

Heiden wohlmeinend ermahnt, sich durch rechtzeitige Unterwerfung
zu retten. Der Konig kann namlich erst dann gegen sie ein-

schreiten, wenn Gottes Zorn entbrennt. Dieser Zeitpunkt kann

jeden Augenblick eintreten, er gehort aber einer unbekannten Zu-

kunft (= TK 5
) an. Bis dahin haben die Heiden Zeit, sich zu unter-

werfen, und muss der Konig sich ruhig halten. Diese Wartezeit

hat fur einen zukunftigen Messias keinen Sinn.

Man muss nun zunachst vermuthen, dass der Dichter in einem

Konige seiner Zeit den Messias zu erkennen glaubte. Aber ein

vorexilischer Konig von Juda kann nicht gemeint sein, die Messias-

hoffnung erscheint hier als langst feststehend und in hoher Aus-

bildung. Man miisste also an einen Hasmonaer denken. Der nur

kurz regierende Aristobulus I. kann dann aber nicht in Betracht

kommen, sondern nur Alexander Jannaus (104 78), der nach alien

Seiten den Bestand seines Reiches zu vertheidigen hatte. Was wir

iiber den Abschluss der Psalmensammlung wissen, schliesst diese

Annahme nicht aus. Aber es ist kaum denkbar, dass gerade
Jannaus den Juden als der Messias erschienen ware. Uebrigens
aber gilt gegen einen wirklichen Konig und gar einen kriegerischen
wie ihn dasselbe, was gegen einen zukunftigen Messias entscheidet.

Er kann nicht in der hier geschilderten Weise der Emporung der

Heiden zusehen und geduldig auf den Tag des Herrn warten. Das
ist vielmehr die Art des unkriegerischen und thatsachlich wehrlosen

jiidischen Volkes, das somit hier als der Konig erscheint. Emporung
gegen Jahve und Israel ist das Toben der Heiden, weil auch
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Israel ihnen zum Herrscher bestimmt 1st. Auch Ps 20 21 61 eff.

63 12 ist die Deutung des Konigs auf Israel am Ende die einzig

mogliche
1

. Vorexilisch sind diese Psalmen schwerlich.

Auch in diesem Sinne kniipfte sich die Messiashoffnung an die

Erinnerung an David. Wie David wollte Israel iiber seine Feinde

triumphiren. Aber umgekehrt reflectirte sich auch auf David die

Zukunft. Sein Sieg iiber seine Feinde erschien wie ein Weltgericht.

Die gottfeindliche Welt, ja die emporte Kreatur wollte den frommen

Diener Jahves verschlingen ,
da offenbarte sich Jahve mit alien

Schrecken seiner Herrlichkeit und bewies der Welt durch die

Rettung Davids und die Vernichtung seiner Feinde seine alleinige

Gottheit (Ps 18)
2

.

Der Messias geht aus den BVJSJ d. h. den Froinmen hervor

(Zach 9 9), er ist anspruchslos gegeniiber seinem Volke (Ps 110 7)

und er oder Israel selbst tilgt die Frevler aus Israel aus (Ps 101).

Auf David wird iiberhaupt das jiidische Frommigkeitsideal uber-

tragen (Ps 18 2off. II Sam 7). Aber der Konig der Zukunft und

das Konigthum des Volkes bedeuten zunachst die nationale Selb-

standigkeit oder auch die Obmacht Israels iiber die Heiden, denen

es den Frieden dictirt (Mi 5 sff. Zach 9
10),

an denen es aber auch

furchtbare Rache nimmt (Ps 29 21 off.) wie an den Frevlern in

Israel (1842 f.)
3

.

50. Universalismus.

Mit der Welt verfeindet reden die Juden meistens nur von

einer erzwungenen Bekehrung der Heiden 4
. Aber sie standen den

Heiden doch nicht nur feindselig gegenuber, sie konnten sich des-

halb ihre Bekehrung auch in anderer Weise deuken.

Zuweilen stellten sich die heidnischen Oberherren zu ihnen

freundlich. Cyrus hatte den Exulanten die Riickkehr gestattet, be-

1 Hierfiir ist von Gewicht die von Clemens Alexandrine befolgte Deutung

des 20. Psalms, die er jedenfalls von den Juden hat. Vgl. Excerpta August, bei

SCHOLZ IV 51: v.6pi auiaov TOV paotXea] tooteon tov si? paa-.Xea xsxP'- !
16'"

Xaov 06 T&p jtovov i6v AaolS. Sio ml sv&W xal ircaxooaov 4)}i">
v - Vgl. WELL-

HAUSEN, Israel. Gesch. 3 S. 207. BUCHAHAN GRAY, Jewish Quarterly Review VE

658 ff.

2 Dass hier wirklich David reden soil, zeigt der Schluss v. .1, abe

v. 42. Ueberhaupt gehort der Triumph des Redenden der Vergangenheit an,

und wann hatte Israel so iiber seine Feinde triumphirt ausser in David?

David in den Mund gelegt ist auch II Sam 23 j-v und vielleicht auch I

3 Vgl aber auch Jes 11 10, wo an Salomo gedacht ist.

* Hag 2 off. Jes 66 isff. Mi 7 ff. Sef 2 n 3 sff. Jes 19 16 ff. 23 uff. 2

Zach 9 eff. 14 eff. Ps 66s.
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deutungsvoll wurde fiir die Gemeinde die Gunst, in der Ezra und

Nehemia bei Artaxerxes Longimanus standen, allerlei Forderung

erfuhren sie auch von den griechischen Konigen. Sie opferten und

beteten fiir ihre Oberherren 1 nicht nur aus Zwang, ein gnadiger

Konig erschien ihnen auch als ein von Gott eingesetzter Welt-

herrscher 2
. Sie fiirchteten Gott und den Konig (Prv 24

21).

Sie dachten bei ihrem Ungliick auch wohl daran, dass es vielen

anderen Volkern nicht besser ging. Ihnen alien sollte der Welt-

richter gegen ihre Unterdriicker beistehen, wenn er sich von ihnen

umringt auf seinen Stuhl setzte (Ps 7 7
s). Mit Jubel wurde er von

der ganzen Welt begriisst, wenn er ihnen alien zum Heil seine

Herrschaft aufrichtete (Ps 67s 93ff. 96 97 98). Ein herrliches

Mahl bereitete er ihnen damit auf dem Zion (Jes 25 ef.). Die

Wiederherstellung seines Volkes lasst sie das ahnen und freiwillig

erkennen sie daraus seine Gottheit 3
. Man schmeichelte sich auch

mit der Meinung, dass die Grosskonige Cyrus, Darius und Arta-

xerxes, ja selbst Nebukadnezar ihm gehuldigt hatten. Zur Be-

kehrung der Welt verkiindeten die Juden Gottes Lob unter den

Heiden, sie wollten sie seine Wege lehren 4
. Es heisst sogar, dass

n Assur" und Aegypten wie sie selbst Volker Jahves werden sollen

(Jes 19 21
ff.).

Das Blut Abrahams machte den Werth des Men-

schen nicht aus, wie an Ruth gezeigt wird 5
. Mit eigenartiger

Warme wird in ihr das heidnische Weib geschildert, das aus An-

hanglichkeit an die Familie ihres Mannes nach Judaa iibersiedelt

und sich damit zugleich dem Gotte Israels zuwendet (Ruth 1 15 ie

2 12). Eine Erweiterung des jiidischen Gebiets und die damit ver-

1 Ezr 6 9 10 7 isas I Mac 7 ss Bar 1 n. Josephus, Bell. Jud. II 17 2. Vgl.
Jer 29 7. Sie beteten auch fur befreundete Volker (I Mac 12 n).

2 Ps 72 gent auf einen heidnischen Konig. Die Juden haben an seiner

Herrschaft keinen Antheil, sie hoffen von ihm nur Schutz und beten deshalb

fur ihn (v. 15), was bei einem israelitischen Konig nicht gesagt zu werden

brauchte und beim Messias gegenstandslos war. Die Grenzen und der Macht-

bereich seiner Herrschaft (v. a 10) passen auf einen Ptolemaer des 3. Jahr-

hunderts, Zach 9 10 Sir 44 21 sind unverstandige Wiederholung. Auch Ps 45

geht auf einen heidnischen und dann gewiss auf einen griechischen Konig, weil

das Lied spat ist und die Perserkonige zu weit waren. Jahve konnte der Gott

des Kb'nigs genannt werden (v. s), der iiber sein Volk herrschte.
8 Zach 2 i5 8 20 ff. I Reg 8 ff. Jes 2 ff. Mi 4 iff. Jes 11 10 25 a f. Jer

3 IT 16 19 f. Hab 2 u Ps 22 28 66 if. 86 o 10 102 lef. 22 f. 117 138 iff. Man erlaubte

auch den Heiden im Tempel zu opfern; vgl. I Reg 8 ff. Lev 22 a& Jes 56 9.

4 Jes 12 4 Ps 9 12 18 so 57 10 96 3 10 105 i. Ps 51 15.

5
Vgl. die Thamar, Rahab, Ruth und Bathseba im Stammbaum Christi

Mt 1 und iibrigens BLEEK, Einleitung
4
S. 205. Ueber die Gerim s. o. S. 289 325.
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bundene Aufnahme von Heiden in den Schoss der Gemeinde wird
in Ps 47 als ein Anfang von Gottes und Israels endlichem Triumph
gefeiert.

Die Juden waren aber auch einer sehr weitherzigen Beurthei-

lung des Heidenthums fahig. Selbstverstandlich war ihnen nach
dem Priestercodex l die Einheit des Menschengeschlechts. In Noa
hatte Gott alien Menschen gewisse Gebote auferlegt, aber auch
ihnen alien seine Gnade zugesagt. In jedem Menschen wollte er

iiberdies das gottliche Ebenbild geehrt sehen. Nicht nur die Juden,
die Menschen hatte er zu Herren der Welt bestellt (Gen 1 Ps 8).

Auf dem Boden der Weisheit empfand man aber auch aufs starkste

die Uebereinstimmung der Moralgebote aller Religionen. Nach den

Proverbien regiert auch der heidnische Konig kraft derselben Weis-

heit, die sie empfehlen (Prv 8 15 ie). Auch er erkennt in Recht

nnd. Gerechtigkeit die sichere Grundlage seiner Herrschaft (16 12).

Offenbarung ruht auf seinen Lippen, er geht nie fehl in seinem Ur-

theilsspruch (16 10). Der Schriftgelehrte reist durch alle Welt, um
Gutes und Boses unter den Menschen kennen zu lernen (Sir 39 4).

Im Buch Hiob verhandeln Auslander tiber die letzten Fragen der

Religion, die in dieser Art thatsachlich wohl nur die Juden selbst

beschaftigten. Maleachi (In u) findet gar, dass aller Gottesdienst

der Heiden im Grunde nur dem einen Gott gilt. Schon jetzt war

sein Name gross unter den Heiden, an alien Orten wurde wohl-

gefalliges Opfer ihm dargebracht. Es gereicht dem alteren Juden-

thum zu hoher Ehre, dass es in solchem Masse den Universalismus

seiner Begrunder festhalten konnte.

51. Die Gottlosen.

Zur Zeit des Buches Maleachi beklagten sich die Frommen

unter den Juden dariiber, dass sie vergeblich Gott dienten. Sie

batten nichts davon, dass sie in trauriger Selbstkasteiung punktlich

die Gebote erfullten. Gliicklich zu preisen seien vielmehr die iiber-

miithigen Frevler, denen es wohl gehe, obgleich sie durch ihr Ver-

halten Gott geradezu herausforderten. Diese Klager der Frommen

waren zu Jahves Ohren gekommen. Er hatte deshalb ihre Namen

in ein Buch schreiben lassen, um in dem bevorstehenden letzten

Gericht ihrer zu schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der

ihm dient. Denn bald kam der furchtbare Tag, an dem die Gott-

losen spurlos vergingen. Zu Staub sollten sie dann von den Gottes-

fiirchtigen zertreten werden (Mai 3 1321).

1 Aber auch schon nach der alteren Parallels in Gen 10.
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Der Eifer fiir die Religion, d. h. zunachst fur das Gesetz,

theilte die jiidische Gemeinde in Fromme und Gottlose. Damit er-

neuerte sich der Gegensatz, der schon vor der Zerstorung Jerusa-

lems zwischen den prophetisch Gesinnten und der Masse des Volkes

bestanden hatte (s. S. 268
ff.).

Das Gesetz wollte das ganze Leben

der Gemeinde beherrschen und dieser thatsachlich grenzenlose An-

spruch stiess auf einen Widerstand, der wohl immer mehr ein-

gedammt und niedergeworfen wurde, sich aber dennoch als ein end-

loser erwies. Freilich hatte die jiidische Gemeinde sich in ihrer

Gesammtheit verpflichtet ,
das Gesetzbuch Moses zur Richtschnur

des offentlichen wie des privaten Lebens zu machen. Aber von

einer solchen Verpflichtung bis zur thatsachlichen Durchfiihrung des

Gesetzes, auoh nur seiner Cultus- und Ceremonialgebote, war ein

weiter Weg. Aber das Gesetz verlangte noch viel mehr. Manche

hatten sich ihm iiberhaupt nur widerwillig geftigt, andere iibersahen

nicht sofort den Umfang der Forderung, die das Gesetz erhob, und

nur wenige waren von vornherein entschlossen, mit dem Princip des

Gesetzes vollen Ernst zu machen. Die Anhanger des Gesetzes

konnten aber nie darauf verzichten, die ganze Gemeinde unter seinen

Willen zu beugen. Die R-eligion stand nach wie vor auf der Ge-

sammtheit, es gait ein Volk zu schaffen, das in alien seinen Gliedern

ihren Anforderungen entsprach. Das war das Ziel des Eifers fiir

das Haus Gottes (Ps 69 10), d. h. die Sache Gottes, der die Frommen
beseelte. Jeder Widerstand, auf den sie dabei stiessen, erschien

ihnen als Gottlosigkeit. Wirklich war das Gesetz fiir die jiidische

Gemeinde der geschichtlich offenbarte Gotteswille. Wer sich da-

gegen auflehnte, konnte auf die Dauer nicht fromm sein. Fiir die

Durchfiihrung des Gesetzes schlossen die Frommen sich fest zu-

sammen (s. o. S. 338
ff.)

und sonderten sie sich zugleich von den

Weltkindern ab (Ps 1 i 26
4). Wie aber der Angriff ein organi-

sirter war, so organisirte sich wenigstens gelegentlich auch der

Widerstand. In den Psalmen ist von BT1*? hrt$ (Ps 26 5) und 110

D'jn* und |MJ "!?$B ntfjn (Ps 64s) die Rede 1
. Niemals aber starben

die Weltkinder aus.

Es waren verschiedene Dinge, urn die sich der Kampf drehte.

Die Gemeinde umfasste in Judaa Land und Leute und stellte ein,

1 Aber man darf kaum annehmen, dass Gottlose und Fromme sich immer-
fort als zwei fest abgegrenzte Parteien gegeniibergestanden hatten. Von einer

cova-fto-pr, TU>V 'AotSaicuv (= cn^pn) als einem in sich geschlossenen Verein ist

erst in der syrischen Religionsverfolgung die Rede (I Mace 2 42 7 1217 vgl,
Ps 79 ).
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wenn auch nur kleines, Fiirstenthum vor. Schon damit war eine

gewisse Summe von weltlichen Interessen gegeben, die von den

Regierenden vertreten wurden, wahrend die Religion sie verneinte.

Die Regierenden handelten nach der Klugheit, wogegen die Religion
alles auf den Glauben stellen wollte. Natiirlich waren die Regie-
renden auch auf ihre eigene Macht und Ehre bedacht, wogegen die

Religion nur von der Autoritat Gottes wusste. Merkwiirdig ist hier-

fiir der Kampf, in den Ezra und Nehemia mit dem jerusalemischen
Adel geriethen. Es war eine harte Zumuthung, wenn die Gesetzes-

eifrigen damals der ganzen Welt das Connubium verweigern wollten.

Das musste auch als unklug erscheinen, weil die Gemeinde dadurch

mit alien ihren Nachbarn in Feindschaft gerieth. Andererseits

musste es die Gesetzeseifrigen aufs hochste erbittern, dass das hohe-

priesterliche Geschlecht unbekiimmert um die Heiligkeit seines

Blutes zahlreiche gemischte Ehen einging (Ezr 9 2 10 isff.), dass

der Adel noch wahrend des Mauerbaus mit dem Tobia gegen Ne-

hemia conspirirte (Neh 6 17 19), dass der Hohepriester Eljaschib

dem Tobia eine Tempelhalle einraumte (Neh 13 4) und sein Enkel

eine Tochter des Sanballat heirathete (Neh 13 as).

Indessen war es eine ganz besondere Lage, in der die judische

Gemeinde sich zur Zeit Ezras und Nehemias befand, wir wissen

nicht, ob in der vormakkabaischen Zeit ahnliche Situationen wieder-

kehrten. Nach den Psalmen war der Kampf zwischen Gottlosen

und Frommen vielmehr darin begriindet, dass die herrschenden

Klassen in der neuen Gemeinde so gut wie im alten Juda das

Recht der Geringen beugten. Nach dem Exil kehren die Klagen

iiber die Unterdriickung der Armen sofort in voller Scharfe wieder

(Jes 56 sff. 58 sff. 59 2ff. vgl. Zach 7 9 f. 8 wf.). Die Gottlosen leben

im Gliick, sie heissen schlechthin die Glucklichen (Ps 37 7), sie sind

reich (Ps 49 7 12 i?f. 52 9 62 11 73 12), sie haben das Gericht in

Handen und sind iiberhaupt Herren im Lande ("rtaiO Ps 52 3).
Als

solche sind sie unbarmherzig und gewaltthatig (Ps 73 e s Job 4 10 n)

und plundern das Volk, sie nehmen Zinsen (Ps 15 5)
und pfanden

hartherzig ihre Schuldner (Job 22 e 24 a 9), sie sind auch bestech-

liche Richter (Ps 15 5 26 10 Job 15 34) '.

Das waren Uebelstande, die in der judischen Gemeinde wie

uberall sonst in der Welt immerfort bestanden, gegen die aber das

judische Gewissen aufs scharfste protestirte. Die Propheten batten

1

Vgl. iiberhaupt die zusammenfassenden Charakteristiken der Gottlosigkeit

Job ISasff. 21 M f. 22 e f. 24 aS. Prv 6u-i5 16-19 30 n-u Ps 15 Jes 33 15 und 58 f.
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die socialen Siinden aufs heftigste angegriffen, sie batten den Unter-

schied von Reich und Arm aus dem Unrecht hergeleitet und das

Gesetz hatte ihn aufheben wollen. Wenngleich die dahin zielenden

Gebote im Allgemeinen unerfiillbar waren, so wurde das eine oder

andere von ihnen bei besonderen Gelegenheiten dennoch durch-

gesetzt. Zu Nebemias Zeit waren die kleinen Leute in Jerusalem

vielfach bei den Reichen verschuldet und die Glaubiger machten

ihre Recbte mit riicksichtsloser Harte geltend. Die ungliicklichen

Schuldner mussten ibnen ihre Aecker und Hauser verpfanden, sie

mussten sogar ihre Kinder als Sclaven verkaufen, um nur leben zu

konnen. Als aber bei der Wiederherstellung der Stadtmauer die

Arbeitskraft der Proletarier unentbehrlich war, traten sie mit ihren

Klagen hervor und Nehemia erzwang zu ihren Gunsten einen all-

gemeinen Schulderlass (Neh 5).

Unausrottbar war jedenfalls die Tendenz jener pentateuchischen

Gebote. Das Gesetz forderte principiell die Gleichheit aller Volks-

genossen. Wenn es die bruderliche Liebe zur Richtschnur der

Nachstenliebe machte, so bedeutete das noch etwas anderes, als

wenn friiher die nationale Religion eine solche Forderung stellte.

Die Erhebung Jahves iiber alle anderen Gotter, die Abschliessung

Israels gegen alle anderen Volker und die dadurch verursachte Ver-

feindung der Juden mit aller Welt verband die Einzelnen in einzig-

artiger Weise unter einander. In anderem Sinne als die alten Is-

raeliten batten sie alle Einen Vater (Mai 2 10), unter ihnen bestand

eine Briiderschaft, wie sie die alte Welt sonst nicht kannte l
. Des-

halb waren der Reichthum und die Macht der herrschenden Klassen

hier mehr als anderswo ein Gegenstand des Misstrauens, und wenn

der natiirliche Egoismus der Reichen und Machtigen sich gegen die

Forderung der Briiderlichkeit ablehnend verhielt, so kamen sie noth-

wendig in Conflict mit dem religiosen Gememgefiihl. Grobe Rechts-

verletzung und auch daran fehlte es nicht - - musste hier aber

in besonderem Masse als Gottlosigkeit erscheinen.

Indessen standen hier doch nicht iiberall die Schwachen und

Armen den Starken und Reichen gegeniiber. Wie schon das Bei-

spiel Nehemias zeigt, hielten keineswegs alle Reichen und Machtigen
zu den Weltkinderu. Ps 55 1315 ist von einem hervorragenden
Manne die Rede, der sich erst von einem bestimmten Zeitpunkt

1 Man vergleiche was Nehemia c. 5 iiber seine eigene Wohlthatigkeit gegen
Juden erzah.lt und namentlich seinen Appell an das religiose Ehrgefuhl der

Reichen: wollt ihr nicht in der Furcht unseres G-ottes wandeln wegen der

Schmahung unserer Feinde, der Heiden (v. 9) ?



51. Die Gottlosen.

ab den Frommen feindlich bewies. Gewiss 1st nur, dass eiu Theil

der Vornehmen weltlich dachte. Natiirlich traten diese in den

Vordergrund, wenn der Kampf praktisch wurde. Aber die Einzelnen

batten die Freiheit der Entscbeidung (Ps 15 24 s 4 34 1315) und
andererseits bestand die Opposition gegen das Gesetz nicbt allein

in der berrscbenden Klasse. Viele Unglucklicbe wurden durcb das

Gliick der Gottlosen am Glauben irre (Ps 73 12 u), aucb batten

die gottlosen Herren als Herren selbstverstandlicb Anhang im ge-

ringen Volke. Die Masse scbwankte bin und ber (Mai 3 u
15), aber

zumeist bielt sie zu den Gottlosen und die Frommigkeit war bier

wie iiberall in der Welt in der Minderheit (Job 21 33). Es war

aber aucb nicbt nur das bose Geliiste der Einzelnen, das sicb in

alien Scbicbten des Volkes gegen den absoluten "Willen des Gesetzes

emporte, das Gesetz rief aucb die menschliche Natur gegen sicb

auf. Die Gottlosen, von denen die Psalmen reden, sind es zunacbst

nur nacb dem Urtbeil ibrer Gegner.
Wabrend die Frommen auf Gott boffen und sicb in aller Noth

mit der Hoffnung auf eine Zukunft trosten, die ibnen das bochste

Gliick bereiten wird, leben die Gottlosen in der Gegenwart. Sie

baben das Gliick, sie meinen wenigstens, es sich mit eigener Kraft

scbaffen zu konnen. Im Vertrauen auf ihren Reicbtbum und ibre

Macbt sind sie stolz (D'Hi Ps 942, ^i? Ps 119 21, &JT9 *3* und acn

a?!? Ps 101 5), der Hochmutb ist ihre Halskette (Ps 73 e), Sie sind

rubmredig (Q^in Ps 5 e) und fiihren eine Sprache wie Gott im

Himmel (Ps 17 10 73 s 9 944). Sie ignoriren seinen Willen, das Ge-

setz (Ps 50 n), und sind gleicbgiiltig gegen die Siinde, sie haben

Gemeinschaft mit Dieben und Ehebrecbern (Ps 50 is).
Aber aucb

ibnen selbst ist jeder Weg recht, um zum Ziel ibrer Wunscbe zu

gelangen. Desbalb sind sie gottvergessen (Ps 50 22 Job 8 is), sie

kennen Gott nicbt und wollen ibn nicbt kennen (Job 1821 Ps 17io)

und sind zuletzt unfabig dazu, ibr Fett macht sie fiibllos (Ps 73 7

119 70 Job 15 27). Desbalb beissen sie ^H, 1W und ^9? (Ps 39 9

49 11 92 7 94 s). Wie die Heiden wahnen sie, dass Gott vom Thun

der Menscben keine Notiz nebme und nicht ricbte (Job 21 u is Ps

64 e 73 11 94 7 vgl. 50 21). Sie wollen es nicbt wabr baben, dass

er scbon oft genug gerichtet bat (Ps 92 7), sie sehen seine Hand

aucb dann nocb nicbt, wenn er sie schon zum Scblage gegen sie

erboben bat (Ps 28
5).

Sie briisten sich vielmehr mit ihrer Bosbeit

(Ps 52 s) und lastern (Ps 12 4),
sie sind Spotter (B'*!? Ps 1 1). Mit

alledem sind sie Gottes Feinde (Ps 5 n 25 s 139 21),
in wilder Em-

porung stiirmen sie gegen ihn an (Job 15 ssff.).
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Aber dabei hatte ihr Gliick Bestand, ungestraft trotzten sie

Gott. Dem gegenuber war es ein schlechter Trost, dass der Mensch

in seiner Herrlichkeit nicht bleibt und kein Reichthum die Sunder

vom Tode errettet (Ps 49). Denn nicht nur den einzelnen Welt-

kindern ging es wohl, sie vererbten ihr Gut auch auf die Kinder,

von Generation zu Generation triumphirte der Weltsinn. Das war

fiir den Glauben noch empfindlicher als das Gliick der Heiden, weil

man die Gottlosen bestandig vor Augen hatte und ihren Spott

immerdar horte. Immerfort gab es innerhalb der Gemeinde und

in der Nahe des Heiligthums einen Kreis von Menschen, die sich

dem Gehorsam gegen Gott entzogen und ihn verlachten. Schon

dariiber geriethen die Frommen in Angst und Furcht (Ps 49 17

62 11), ja in leidenschaftliche Erregung. Scheelsuchtiger Neid war

bei manchen gewiss mit im Spiel, aber wahre Herzensangst ergriff

die, die nur nach der Wahrheit der Religion fragten.

Obendrein waren die "Weltkinder aber auch dariiber aus, der

Religion, wenigstens im Sinne der Frommen, den Garaus zu machen.

Freilich war ihre Macht so gross, dass sie selbst sich oft fromm

stellen mussten (B'^JfJ Ps 26 4) und die Gebote hersagten (Ps 50 ie).

Aber die Religion bildete nicht nur eine thatsachliche Schranke fur

ihr Treiben, sie wollten sie nicht dulden, wie umgekehrt die Religion

sie nicht dulden wollte. Es heisst wohl einmal, dass die Frommen
ihnen gegenuber friedfertig seien (Ps 120 e) und dass ihnen Gutes

mit Bosem vergolten werde (Ps 55 21 109 4
5). Aber sie empfanden

es vielmehr als ein Gebot der Religion, die Gottlosen nicht nur zu

verachten (Ps 15 4), sondern sie auch von ganzem Herzen zu hassen

(Ps 26 5 119 us 53 136 139 158 139 wff.). Sie bctrachteten sie gar nicht

als zu Israel gehorig (Ps 5 sff. 15 24s e). Leidenschaftlich fluchten

sie ihnen (Ps 5 n 28 4f. 69 asff. 109 eff.), und wenigstens am Ende

der Tage wollten sie sie unter ihre Fiisse treten (Mai 3 21). Man
darf dabei glauben, dass auch die Frommen auf Grund ihres reli-

giosen Anspruchs in der "Wahl ihrer Mittel zuweilen unbedenklich

waren, aber sie wurden darin jedenfalls von ihren Gegnern iiber-

troffen. Die Gottlosen, heisst es, machen sich sogar das Unheil zu

Nutze, das die Heiden iiber die Gemeinde bringen, ja sie verhohnen

die unschuldigen Dulder (Ps 69 913 2022 27). Ihr Angriff richtet

sich zunachst natiirlich gegen die Haupter der Frommen (Ps 11 62).

Durch List und Verrath wissen sie ihnen beizukommen, die bose Zunge
1

1

Vgl Ps 5 10 12 3-5 15 3 28 3 34 it 50 19 20 52 4-e 64 4 ff. 101 5-7 109 2

120 24 104 4. Die grosse Rolle, die die bose Zunge in den Psalmen, den Pro-

verbien und im Sirach (vgl. bes. 28 is
ff.) spielt, ist fiir die Zustande des nach-
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hilft ihnen zum Ziel. Sie reden freundlich zu den Frommen, aber
es ist lauter Lug und Trug. Mit dem Munde segnen sie, im
Herzen fluchen sie (Ps 62 5 vgl. 109 nf. M). Ihre Kehle ist ein

offenes Grab, ihre glatten Worte sind geziickte Schwerter (Ps 5 10

55 22). Denn binterriicks schmahen sie die Frommen und verleumden
sie (Ps 15 3 101 5), sie stiften damit Mord und Brand (Ps 120 4),

sie sind scbliesslicb aucb gewaltthatig und Blutmenschen l
. Es ist

unertraglich mit ibnen zusammenzuleben. Man fiiblt sieh unter

ibnen wie unter den unbeimlichsten Barbaren (Ps 120 5
G). Man

mochte in die Wiiste fliichten, urn ibren Nachstellungen zu entgeben

(Ps 55 eff.). Zuweilen scheint es, als ob die bestebende Ordnung
wirklich von ihnen umgesturzt wiirde (Ps 11

3).

Nicht oft war es den Frommen vergonnt, im Untergang eines

Hauptes der Gottlosen den Triumph der Religion zu erleben (Ps 52).

Das leidenschaftliche Verlangen nach ihrer Vernichtung musste sich

immer wieder gedulden. Der Zorn iiber ihr Gliick wird freilich als

thoricht und unfromm empfunden, weil er sich leicht gegen Gott

selbst kehrte (Ps 37 i 73 2 3 22 Prv 3 31 23 17 24 1
19), wenn er nicht

gar zum Abfall fiihrte. Aber einmal wollte Gott auch den Gott-

losen beweisen, dass er allein machtig war (Ps 62 12). Am Tage
Jahves nahm es mit ibnen ein Ende, da blieben sie nicht im Gericht,

noch die Sunder in der Gemeinde der Gerecbten, der ecclesia tri-

umphans (Ps 1 5). n Wahrlich aufs Schliipfrige stellst du sie, bringst

sie zu Fall in schwerem Sturz. Wie werden sie doch so plotzlich

zu nichte, nehmen vollig ein Ende mit Schrecken! Wie ein Traum-

bild beim Erwachen, so verachtest du, o Herr, ihr Schattenbild,

wenn du dich regst" (Ps 73 1820 vgl. Job 20 s). Ueberall aber

drangt sich der Gedanke an diese JSTothwendigkeit in die Empfindung
des Frommen ein. Der Verfasser des 73. Psalms kann auf jeden

ausseren Erweis der Gnade Gottes verzichten, weil er sie in seinem

Herzen erfahrt, aber nicbt auf die Gewissheit, dass Gott die Gott-

losen einmal vernichten wird (v.27). Gegeniiber der Thatsache, dass die

Gottlosen Bestand haben, sucht der Dichter des 104. Psalms in

exilischen Jerusalem charakteristisch. Die Gottlosen sind Jltt^ 'tfjg (Ps 140 12),

sie sagen: unserer Zunge sind wir verbiindet, unsere Lippe steht uns bei, wer

ist Herr iiber uns (Ps 12 5)! Aber man muss diese Charakterisirung der Gott-

losen doch auch dahin verstehen, dass Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit als

ein Grundzug der Frommigkeit galten und es in hohem Masse auch waren.

Auch den Heiden gegeniiber meinten die Juden die Harmlosen (Ps 35 19 ff.

36 s ff. 43 i 88 4 144 a) und die Stillen auf Erden (35 so) zu sein.

1 Ps 11 5 12 e 17 9 55 10 ff. 94 & 140 2. Ps 5 i 26 9 55 24 139 19 vgl 11

37 1432 642ff. 9421.
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der Gewissheit Trost, dass Gott der Schopfer und Beherrscher der

Natur 1st, urn dann in das Verlangen auszubrechen : Mochten die

Sunder verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr

sein (v. 35)! Im 139. Psalm empfindet der Fromme fur sich selbst

aufs tiefste die Dnentrinnbarkeit
,
mit der der allwissende Richter

ihm gegeniibersteht. Aber daraus ergiebt sich fur ihn sofort auch

die Forderung des Gerichts iiber die Frevler (v. 19 ff.). Der Gott

der Juden hatte die Welt noch nicht iiberwunden. Nur das Buch

Hiob kommt auch hieriiber hinaus (Job 40 9 if.).

52. Die Bechtfertignng.

Die Glaubensnoth der Juden war vor allem Feindesnoth. Es

giebt nur wenige Psalmen, in denen die Heiden oder die Gottlosen

nicht vorkamen. Pest und Hunger mussten als unmittelbare

Schickungen Gottes hingenommen werden. Auch als StrafeD waren

sie viel leichter zu ertragen, schon deshalb, weil die Heiden und

die Gottlosen davon mit betroffen wurden, iibrigens waren sie nur

Yoriibergehender Natur 1
. Aber von den Heiden und den Gottlosen

hatte Israel immerfort zu leiden. Der Process, in dem Israel nach

Deutero-Jesaja mit der Welt lag. war immer noch nicht zu seinen

Gunsten entschieden und der vorlaufige Triumph der Feinde stellte

sein Recht gegeniiber der Welt immer von neuem in Frage. Auch

die Heiden fassten ihren Kampf mit Israel wohl als einen Kampf
urns Recht auf (Ps 7 4ff. 51 e 69 5 e), seine Niederlage bewies ihnen,

dass es ihnen gegeniiber im Unrecht war.

Das Recht Israels und das Unrecht seiner Feinde besteht aber

wie bei Deutero-Jesaja nicht darin, dass beliebige Menschen von

anderen vergewaltigt werden, vielmehr stehen zugleich die gottlosen

Heiden und Weltkinder und das im Vergleich zu ihnen fromme Israel

einander gegeniiber. Die, so zu sagen, menschliche Rechtsfrage ver-

schwindet hinter der religiosen Qualitat der beiden Parteien. Die

Gottlosigkeit der Unterdriicker wird hierbei zuweilen noch mehr be-

tont als die Frommigkeit der Unterdriickten. Seine Freunde konnte

Gott am Ende ihrem Schicksal iiberlassen, als Menschen und als

Sunder haben sie keinen Anspruch auf seine Hiilfe. Es ist Gnade,
wenn er sich ihres Rechts annimmt. Die Heiden diirfen aber iiber

Israel nicht siegen, weil sie gottlos sind (Ps 14 13 s 5), auf die Dauer

1

VgL Ps Sal 7 a 4: ,,Zuchtige uns nach deinem Willen, aber den Heiden

gib uns nicht preis! Denn wenn du die Pest sendest, so gibst du ihr nnseret-

wegen Auftrag, weil do barmherzig bist und nicht ziirnst, um uns zu ver-

nichten."
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diirfen auch die Gottlosen in Jerusalem nicht die Oberhand be-
halten (Ps 94

a). Aus dieser Riicksicht soU Gott die Frommen auch
vor Siinde bewahren. Denn wenn er sie in Siinde und Strafe fallen

lasst, so ist das ein Triumph fiir die Gottlosen (Ps 5 9 27 n).
Die Gemeinde besinnt sich aber ihren Verfolgern gegeniiber

auch auf ihre Frommigkeit, die ihr hier geradzu als Gerechtig-
keit vor Gott erscheint. Die Heiden verhb'hnten ihr Gottvertrauen

(Ps229), offenbar hatte Gott sie verlassen (Ps 71 a), ja als von
Gott gerichtet wurde sie gemieden und verabscheut (Ps 31 12 38 12

71 7 88 9 19 142 5). Ihr Ungluck war beispiellos und spriichwortlich,
die Heiden schworen dabei (Ps 102 9), sie war ein Fluch geworden
(Zach 8 is). In Wahrheit war sie im TJnterschiede von den Heiden
der P'TO 1

, d. h. der gerechte Diener Gottes. Gott war inmitten

des gerechten Volkes, das von den gottlosen Heiden angegriffen
wurde (Ps 14s), nicht immer durfte das gottlose Scepter auf dem
Erbe der Gerechten ruhen (Ps 125 a).

Ebenso sind die Frommen im Unterschiede von den Gottlosen

die C'R'TO und der P^.S
2
,
auch hier soil Gott nicht nur der Gewalt-

thatigkeit der Gottlosen, sondern auch ihrer Gottlosigkeit entgegen-
treten. indem er zugleich die Frommen begnadigt. Es scheint bis-

her freilich so, als ob die Frommen nichts erreicht batten mit ihrer

Frommigkeit, aber am Ende wird es anders kommen.
In der Verfolgung bitten die Frommen Ps 17 iff.: nHore,

o Herr, Gerechtigkeit (P?S, d. h. vollkommene Frommigkeit), merke
auf mein Flehen, vernimm mein Gebet auf truglosen Lippen! Von
dir moge mein Recht ausgehen. deine Augen werden Rechtschaffen-

heit erschauen ! Priifst du mein Herz, untersuchst du es des Nachts,
durchlauterst du mich, du wirst nichts fin den. Meine Schritte

hielten fest an deinen Geleisen, meine Fiisse wankten nicht." Aehn-

lich heisst es angesichts einer Gefahr, die Fromme wie Gottlose

bedroht Ps 26: n Richte mich, o Herr, denn ich bin in meiner Un-

schuld gewandelt und habe unerschiitterlich auf den Herrn vertraut !

Priife mich, o Herr, und erprobe mich, durchlautere meine Nieren

und mein Herz ! Denn deine Giite war mir vor Augen und ich bin

gewandelt in deiner Wahrheit. Nicht sass ich bei den heillosen

Leuten und mit den Heuchlern kam ich nicht zusammen. Mit Un-

schuld wasche ich meine Hande und ich umkreise deinen Altar,

1 So heisst Israel im Unterschiede von den Heiden Jes 24 ie 26 7 Ps 7 10

31 19 58 11 it 75 n 97 u. Vgl. den Plural 68 * 97 is 118 u *> 125 s and p'-njt *1i

Jes 26 8 und p^S llT Ps 14 5.

2
Vgl. Ps 1 s e 52 s 69 . Ps 5 is 11 s 5 55 ss 64 u.

Smend, Alttestamentliche Religjonsgeschichte. 2. Aufl. 25
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indem ich laut dein Lob erklingen lasse und alle deine Wunder

erzahle. Herr, ich liebe die Statte deines Hauses und den Wohnort

deiner Herrlichkeit. Raffe nicht mit den Siindern meine Seele bin

noch mit den Blutmenschen mein Leben, an deren Handen Schand-

that klebt und deren Rechte voll ist von Bestechung, da ich doch

in meiner TJnschuld wandle, erlose und begnadige mich"!

Es sind starke Ausdriicke, in denen die Frommen hier ihre

Gerechtigkeit vor Gott behaupten. Sie sind aber verstandlich aus

ihrem Gegensatz gegen die Gottlosen. Von diesen verfolgt oder

wie sie vom Verderben bedroht, miissen sie sich bewusst werden,

dass sie anders zu Gott stehen als ihre Gegner. Thatsachlich waren

sie von ihnen verschieden durch die Grundrichtung ihres Lebens.

Eben hierauf legen sie den Nachdruck. Noch mehr als die Rein-

heit ihrer Hande betheuern sie die Reinheit ihres Herzens. Im
Thun konnen sie schon fehlgreifen, ihres Herzens meinen sie aber

sicher zu sein. Sie sind die ^? ""Itpl oder a?!? "ns^ sie wollen anders

als die Gottlosen, in sofern haben sie ein gutes Gewissen zu Gott

und miissen sie auch vor dem gottlichen Urtheil ganz anders dastehen

als ihre Gegner. Ueberdies aber ist die Gemeinde der Frommen,
wenn sie sich den Gottlosen gegeniiberstellt, auch keineswegs nur

eine empirische Grosse, der ideale Gottesknecht redet aus ihr 1
.

In diesem Sinne sagt sie Ps 17 is: Ich aber werde dein Angesicht
schauen in Gerechtigkeit (P1X5 = von dir gerechtfertigt)

2
.

Uebrigens kommt fiir die Juden wie fur Deutero-Jesaja noch

hinzu, dass allein Israel und zwar nur das fromme Israel den wahren

Gott verehrt. Er kann es nicht untergehen lassen, weil sonst die

"VVahrheit dahinfiele und Gottes Lob auf Erden verstummte, in der

Holle preist ihn Niemand (Ps 6e 30 11 88nff. HSieff. 118 n).

Natiirlich mischten sich in die Hoffnung des Sieges fiber die

Heiden und die Gottlosen recht weltliche "Wiinscbe 3
,
aber es gab

doch auch Menschen, denen die Rechtfertigung Israels vor Gott

und der Sieg der Sache der Frommigkeit als das allein Werthvolle

erschien. Denn bei ihrer Niederlage ist den Fracamen das am

1

Allerdings wird der Ausdruck nirp "13J7, so oft er auch in den Psalmen

von Israel gebraucht wird, hier nie in diesem idealen Sinne angewandt; vgl.

19 u u 27 9 31 n 35 37 69 is 86 * 4 u 116 u 136 22 143 u 12 und in Ps 119 passim.
2 Man vergleiche was WELLHAUSEN (Pharisaer und Sadducaer S. 117 f.) iiber

den Psalter Salomos sagt.
3
Vgl. oben S. 366. Hierher gehort nicht nothwendig, dass die Frommen

das Land erben wollen (Ps 37 9 u at as 29 M 69 as 37 140 is u), wenn Gott die

Gottlosen von sich stosst (Ps 5 sff.). Man vgl. aber Stellen wie Job 27 17 Prv
13 M Mai 3i4f.
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empfmdlichsten, dass der gottlose Feind und mit ihm die Gottlosig-
keit triumphirt.

Zwei Lebensanschauungen und Lebensrichtungen stehen einander

gegenuber pW Ps 1 i 14 e Job 10s 21 ie 22 is). Gott allein muss
zuletzt entscheiden, welche von beiden die richtige ist. Er darf
nicht so walten, dass er die W der Gottlosen begiinstigt (Job 10s),
er soil einen TJnterschied machen zwischen den Frommen und den
Gottlosen und zwischen Juden und Heiden. In diesem Sinne bitten

die Psalmen immer wieder, dass Gott seine Frommen nicht zu

Schanden machen moge (vgl. o. S. 360). Die Niederlage der "Wahr-

heit und der Triumph der Luge, das ist das innerste Wesen der

Schmach, die den Juden in ihrem Ungliick das Herz brechen will,

die aber zuletzt auf die gottlose Welt zuriickfallen soil. Deshalb

verlangen die Frommen immerfort nach dem Richten Gottes, jubelnd
constatiren sie namentlich im Untergang der Gottlosen den Sieg der

Wahrheit (Ps 52 s Job 22 19 20).

Nur allzu wenig trat er freilich in die Erscheinung. Wenn
aber die Pest durch das Land ging oder sonst ein allgemeines Un-

heil drohte, dann schien wohl ein Gericht in Aussicht zu stehen,

das die Frommen verschonte, wahrend es die Gottlosen wegraffte,

Da flehen die Frommen, dass Gott sie richten, d. h. von ihrer Un-

schuld Notiz nehmen moge (Ps 26
i).

Er konnte ja auch walten,

ohne zu richten. Gelegentlich schien eine solche Zeit gar die letzte

Entscheidung zwischen den Gottlosen und den Frommen bringen

zu miissen. In Ps 28 bitten die Frommen viel weniger um die

eigene Bewahrung als um die Bestrafung ihrer Gegner, und ihre

Hoffnung, dass das Unheil nur diese treffen werde, steigert den

Gegensatz aufs ausserste. Die Gottlosen tragen nun um so grosseren

Gleichmuth zur Schau und das erbittert wiederum die Frommen,
sie sehen darin die frevelhafteste Verhohnung des Gottes, der seine

Hand bereits zum Schlage erhoben hat. Jetzt scheint er zuschlagen

zu mussen, um seine Feinde fur immer zu vernichten der

Triumph des Glaubens und der Glaubigen steht unmittelbar bevor.

Wie zwischen Gottlosen und Frommen, so soil Gott naturlich

auch zwischen Heiden und Juden einen Unterschied machen. Rings

um Israel her wiithen Krieg und Pest, aber Israel selbst soil in-

zwischen unter den Flugeln des Allmachtigen geborgen sein. nNur

mit deinen Augen wirst du es sehen, wirst schauen, wie den Gott-

losen (= Heiden) vergolten wird" (Ps 91 5
s).

Zuweilen schien es wohl, als ob Gott wirklich sein Volk recht-

fertigte. Ps 118 ertont Siegesjubel in den Htitten der Gerechten.

25*
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Sie ziehen zur Feier in den Tempel: nThut mir auf die Thore der

Gerechtigkeit, dass ich hineingehe und dem Herrn danke!" Die

Antwort lautet: nDies ist das Thor des Herrn, Gerechte gehen

dadurch ein" (v. 19 20, vgl. Jes. 26
2). Gott hatte Israel geziichtigt

(v. is),
sundlos stand es vor ihm nicht da. Seine Gerechtigkeit vor

Gott besteht vielmehr in seinem Unterschiede von den Heiden und

in diesem Sinne rechtfertigte Gott sein Volk. Der Stein, den die

Bauleute verworfen batten, wurde zum Eckstein (v. 22).

Indessen war die Rechtfertigung nie eine definitive, erst der

Tag Jahves sollte die ewige Rechtfertigung (Dan 9 24) bringen. Das

war fiir die Juden wie fur Deutero-Jesaja das wicbtigste Ziel des

gottlichen Waltens und der Inhalt ihrer Hoffnung, sofern ihre Ge-

schicbte der Kampf mit den Heiden und den Gottlosen war. Die

Recbtfertigung Israels bat uberall nicht nur den Sinn, dass Israel

von Seiten Gottes die Anerkennung seiner Frommigkeit erfahrt,

sondern auch, dass es den Heiden und den Gottlosen gegeniiber

Recht bekommt. Gott bringt damit vor der Welt die Gerecbtigkeit

seines Dieners zur Erscbeinung, der im Unterscbiede von den Heiden

und den Gottlosen vor ihm gerecht ist. Denn umgekehrt wird

gerade durcb die Notb, die die Feinde Israel bereiten, seine

Gerechtigkeit vor Gott in Frage gestellt.

Im Kampfe mit der Welt stellte Israel sicb also auf sein

gutes Gewissen zu Gott, so weit der Druck der ausseren Noth, die

es schuldig sprecben wollte, das zuliess, und so lange es das im

Sinne von Jes 40 ff. that und tbun konnte, stellte es sicb damit auf

das unbesieglichste Gottvertrauen. Im anderen Falle lag bier

freilich aucb die Quelle einer Herzensbartigkeit, eines Hochmuths

gegenuber der Welt und eines Trotzes gegen Gott, die durch keine

Lebre der Gescbichte zerbrochen werden konnten. Das Eine wie

das Andere muss man zugeben. Aber das altere Judentbum konnte

sicb aucb in seiner Niederlage gegenuber der Welt wahrhaft vor Gott

demiithigen.

Vorerst mag bier aber der Ort sein, das Wesen der gottlichen

und menscblichen Gerecbtigkeit aus dem alttestamentlichen Sprach-

gebraucb zu illustriren.

53. Die Gerechtigkeit Gottes und Israels.

Die Wortergruppe P5$ p-7*, p}X und nR
1

??
1 hat zu allermeist

forense Bedeutung.

1

Vgl. KAUTZSCH, Ueber die Derivate des Stammes p12T. Tubingen 1881.
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P
1" 5!* wird von der Partei gebraucht, die in einem Rechts-

streit Recht hat. Dt 25 i: Die Richter sollen dem p"W Recht
geben und dem ?} Unrecht geben. pis oder np/j* ist das Wohl-
verhalten des p-"W (I Reg 8

32). Es bedeutet aber auch das gute
Recht, in dem einer ist (Jes 5

23), oder den Rechtsanspruch (II Sam
19

29). p^iP heisst Recht haben (Job 9 20), aber auch Recht behalten

(Jes 43
9).

Vom Richter heisst P'^ Jemandem Recht geben, eigentlich
ihn fur P'TO erklaren (das Gegentheil ist JTtfT). Er kann freilich

auch dem Recht geben, der im Unrecht ist (Hft 'P'W Jes 5 23),

aber das Normale ist das Gegentheil, daher ist P} auch das rich-

tige Urtheilen, die Gerechtigkeit des Richters (Jes 11
4). Es ist

auch der Inhalt seines Spruches (Dt 1 ie).

Der forense Gebrauch der Wortergruppe ist vielleicht der

alteste uns erreichbare, aller andere lasst sich wenigstens als davon

abgeleitet verstehen. Sofern in alien Verhaltnissen unter den
Menschen die Moglichkeit des Streites und einer Verantwortung
besteht, bedeutet die Wortergruppe auch die Unanfechtbarkeit des

Verhaltens (Gen 30 33 38
2e) \

Hieran fiigt sich ohne Weiteres der Begriff des Gebiihrenden.

Wenn die Propheten von Israel &$&$ und P'ns oder fiR^ fordern,
so meinen sie damit nicht nur eine gute Rechtspflege, sondern auch

Menschlichkeit und Billigkeit (vgl. o. S. 183 Anm. 1). Dem Stamme
Gad wird in diesem Sinne nachgeruhmt, dass er "fta^&i

"
fp"]? an

Israel geiibt hat (Dt33ai)
2

.

1 In diesem Sinne findet sich p*73C auf den Sengirli-Inschriften (aus der

Zeit Thiglath-Pilesars) und plat und KMpiat (Knp"7T) auf spateren aramaischen

Inschriften. Vgl. St. A. COOK, Glossary of Aram. Inscr. s. v. Bei Philo von Byblos

griinden die Briider aoSox und (xiocup das staatliche Gemeinschaftsleben. Das

arabische sadaka (vgl. WBLLHAUSEN, GGN 1893, 434) bedeutet die Wahrheit

sagen. Diese Bedeutung ist wohl daraus zu erklaren, dass im Hebraischen

pl^ auch im Wortstreit Recht haben und behalten (Job 33 i 11 s) heisst.

Weiter bedeuten dann p^Jf und n^S Wahrheit (Ps 52 6 Prv 16 is Jes 45 m).
2 Hiernach heisst plJ? \OTK)2 und ta^^D 'adiegerechteWage^ichtirichtige),

das Gegentheil ist JNSh. 'ID und n~ia '0. Aus der Bedeutung der Menschlich-

keit hat sich wohl im Neuhebraischen, Aramaischen und Syrischen die Bedeutung
Almosen entwikelt. LXX und Theodotion iibersetzen Dan44 rr|5'iy3

ev e/vEvjjxoau-

vat?. Aehnlich setzt LXX Ez 18 19 21 sXsoi; fur die menschliche '1p7- Etwas anders

ist es, wenn LXX und die spateren griechischen Uebersetzer b'fter fur die von

Gott den Menschen bewiesene oder gewahrte Hpiat eXefjfiooovY) setzen (so schon

Dt 6 25 24 is vgl. unten S. 394). Aber auch da liegt der Gedanke an HpIS = Al-

mosen vielleicht zu Grande. Im Kanon ist dieser Gebrauch von HpTX nicht zu

belegen, auch Dan 4 2* liegt er schwerlich vor. Aber schon Sirach hat Prv
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Aus dem profanen Sprachgebrauch erklart sich iiberall der

religiose. Hier wird die Wortergruppe zunachst gebraucht vom

Einschreiten Jahves im Streit der Menschen. Als der oberste

Bichter vergilt er auch dem Einzelnen seine '"THS und ny\ft$ (I Sam
26 23), den Einen setzt er ins Recht und den Andern ins Unrecht

(I Reg 8 32). Der Glaube, dass er auch den Streit Israels mit anderen

Volkern entscheide, ist alter als Amos (s. o. S. 106, 185), er hat

aber fiir das alte Israel keine grosse Bedeutung gehabt. Den Pro-

pheten bedeutete Israels Recht gegeniiber den Heiden fiir die Gegen-

wart gar nichts, sie grundeten aber auch ihre Zukunftshoffnung nur

in geringem Masse hierauf l
. Es kam ihnen darauf an, dass in Israel

selbst das Recht regierte. Erst Habakuk stellte die Zukunft Israels

auf sein Recht gegeniiber den Heiden, indem er Juda als den P"
17!?

und den Chaldaer als den #H bezeichnete (s. o. S. 242), in hoherem

Sinne geschah das von dem Verfasser der 'Ebed-Jahve-Stucke und

dem von Jes 40 ff. (s. o. S. 351 ff.). Jahve rettet Israel nach Deutero-

Jesaja um seiner Gerechtigkeit willen (PTJ3? Jes 42 21 vgl. 45 21).

Sie ist dabei als eine Macht gedacht, die in der Welt herrscht (60 n)
2

und nie zu Fall kommen kann (51 e s) und sogar dem Jahve bei-

steht (59 i6 f.). Sodann bedeuten PTTX und ni"n Jahves gerechtes richter-

liches Einschreiten, sein rechtfertigendes Walten (46 13 51 e). Aber

weiter bedeuten sie auch das Rechtbekommen, das Israel in seinem

Triumphe erfahrt. Von den Heiden unterdriickt ist es ferae vom
Rechtbekommen (46 12 59 9 u), aber demnachst soil es vor ihni her-

gehen (58 s) und aufleuchten wie ein heller Schein (62 1 2) und sich

wie die Wogen des Meeres ergiessen (48 is). Jahve kleidet es

in den Rock des Rechtbekommens, so dass es in ihm vor aller Welt

prangt (Jes 61 10). Auf ewig, heisst es, soil Israel im Streit mit

den Heiden im Recht bleiben und ndas ist ihr Rechtbekommen, das

sie von mir erfahren" (^89 E^iT? 2? Jes 54 17). So sind die Israeliten

Terebinthen der Rechtfertigung (Jes 61
3). In demselben Sinne

wird das Verbum gebraucht: nDurch Jahve soil Recht bekommen

OP"
5

??
1

!)
und sich riihmen aller Same Israels" (Jes 4525). nNahe

ist "jrw, d. h. der mir Recht verschafft (50 s vgl. Ps 82
3).

102 so verstanden; vgl. Sir 3 so 29 12 Tob 4 10 129. Denkbar ware freilich

auch, dass die Bedeutung Almosen aus der von heiliger Gebiihr erwachsen ware

(vgl. COOK a. a. 0.).
1 Es fragt sich, ob Jes 30 is

tfl$tp!Q "fl^K so viel ist als ein richtender Gott.

Uebrigens ist die Authentic der Stelle angefochten.
2 Sofern Jes 56 66 mit c. 40 45 hier zusammengehen, sind sie hier be-

riicksichtigt.
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oder npnaf widerfahrt auch dem Cyrus in seinem Siege
iiber seine Feinde (Jes 41 2) und sodann alien von den Chaldaern
unterdriickten Volkern (Jes 45 21 24 51

5). Indessen hat das Recht-
bekommen Israels eine besondere Bedeutung. Natiirlich hatte Israel

stets gemeint, dass Jahve ihm als seinem Volke den Heiden gegen-
iiber Recht schaffen miisse. Aber dieser Anspruch gewinnt jetzt
einen hoheren Sinn. Der Gottesknecht empfangt den Lohn seiner

Arbeit von Jahve (Jes 49 4) und Jahve setzt ihn ins Recht gegeniiber
den Heiden, die ihn wegen seiner Treue gegen die Wahrheit ver-

folgt haben (50 s). Deutero-Jesaja redet auch von p}5f und ^*
als der Gerechtigkeit vor Gott, der die Frommen nachtrachten

(Jes 51 17 vgl. 56 i 58 2). Mit der Rechtfertigung gegeniiber dem
Unrecht der Menschen verbindet sich daher bei ihm die Rechtfer-

tigung vor Gott. Es heisst 51 is: Die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk,
das meine Thora im Herzen hat .... meine Rechtfertigung wird

ewig bestehen. Dieselbe Gegeniiberstellung findet sich v. 15 und 56 i.

Die Idee der Gerechtigkeit vor Gott stammt von den Pro-

pheten. Nachdrucklich betonen sie es, dass alles Unrecht gegen
Menschen unmittelbare Beleidigung Jahves sei. Aber sie verur-

theilen Israel in seinem ganzen gegenwartigen Zustand und Wesen,
sie stellen ihm ein absolutes gottliches Soil gegeniiber, dem Israel

in keinem Punkte entspricht, das ist die Gerechtigkeit vor Gott.

Indessen stellen Amos, Hosea und Jesaja die Auseinandersetzung

zwischen Gott und Volk gewohnlich nicht so vor, dass Jahve als

der Richter ihm das Urtheil spricht. Vielmehr tritt er meistens

als processirende Partei seinem Volke gegeniiber. Weil Israel ihm

untreu geworden ist, will er sein bisheriges Verhaltniss zu ihm

losen. Deshalb erhebt er gegen Israel einen Rechtsstreit
,

er ruft

die Welt zu Zeugen und Richtern auf, sogar die Heiden, die die

Strafe an Israel vollziehen (Jer 1 IB. Ez 23 2425 vgl. S. 198). Erst in

der Zeit Jeremias und Ezechiels wird der Untergang Israels ausdriick-

lich ein Strafgericht (to^tpB Hab 1 12)
l und eine Strafe (B'W Ez 5 10 15

11 9 14 21) genannt. Jahve richtet sein Volk (& Ez 7 3327 llioii

16s8 36 19 vgl. H Ps 504) und in seinem Namen richten es die

Propheten, die die Drohung des Untergangs mit dem Hinweis auf

die Siinde begriinden (Ez 20 4 22 2).

Ebenso iibt Jahve an den Einzelnen Gericht wegen ihres Ver-

haltens zu ihm. So am Hause Elis (I Sam 3 is), an Sedekia

(Ez 17 20) und Joas (II Chr 2424). Das grosse Gericht, das er am

1 Zu Hos 6 s 12 4 vgl. WELLHAUSEN.
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Ende der Tage halt, scheidet die Gottlosen aus seinem Volke aus

(Ez 20 ssff. Ps 1 5 vgl. Mai 2 17 3 s Koh 3 17). Aber auch sonst ergeht

iiber den einzelnen Prommen oder Gottlosen ein rechtfertigendes

(Ps 37 33) oder verdammendes Gericht (Ps 109
7)

in dem Schicksal,

das ihn trifft (vgl. Ez 3 ie ff. 33 7ff.). Hiobs Krankheit ist nach

Elihus Meinung BBtfai H, <* h. Strafe (Job 8617). Vgl. noch Koh
11 9 12 u.

Hiernach begreift es sich, dass erst in der Zeit Jeremias und

Ezechiels ausdriicklich von der Gerechtigkeit vor Gott geredet wird.

Es ist das aber auch die Zeit, die bereits die Mb'glichkeit eines vor

Gott gerechten Israel sehen wollte.

In diesem Sinne findet sich das Yerbum zuerst Jer 3 11 Ez 16 51 52,

das Hifil Jes 53 11 Dan 12 3 in der Bedeutung zur Gerechtigkeit

anleiten.

P^X bedeutet gerecht vor Gott bei Ezechiel (3 2021 u. o.),

iiberall steht es hier im Gegensatz zu P?H als dem Gottlosen. Es

findet sich aber auch schon bei Jeremia (20 12 vgl. 12i) und auch

bei Habakuk spielt der religiose Gegensatz in die Gegeniiberstellung

von P^S und 2?H hinein (Hab 1 4 is 2 4)
l
. Die Juden heissen P^X

und crm? im Gegensatz zu den Heiden (s. o. S. 364, 385) und die

Frommen im Gegensatz zu den Gottlosen (s. o. S. 385).

Von PI? als der Summe der Forderungen, die Jahve an seine

Diener stellt, oder dem ihnen entsprechenden Wandel redet zuerst

Sefanja, wenn anders 2 3 ihm angehort. Jedenfalls haben bei Ezechiel

v$?n und n|?1 diesen Sinn. Ez 18s: Wenn ein Mann p""7X ist

und ^\n^ fctf$ iibt. Was das bedeutet, zeigt die v. es folgende

Aufzahlung der religiosen Pflichten. Vgl. ebenso Ez 18 19 21 27

33 H IB 19. Derselbe Sprachgebrauch findet sich sodann in Jes

40 66 (vgl. o. S. 390), ferner an den secundaren Stellen Gen 18 19

I Reg 3 e und spaterhin oft. Als von Gott gefordert heisst auch

diese Gerechtigkeit fw ^PH* (Ps 5 9 119 142), als von den Menschen

geiibt heisst sie die ihre (Ez 3 20 18 24 26 33 12 is is Dt 9 4 vgl. v. 5 e).

David sagt Ps 18 21 25; Jahve vergilt mir ""PI*?.

Die von Gott geforderte Gerechtigkeit besteht fur die Juden

zunachst in der Erfiillung des Gesetzes. Dt 6 25: Wir werden !tpT"J?

davon haben, dass wir all dies Gebot erfiillen. Aber auch durch

1 Jes 3 10 it liegt eine Glosse vor und Hos 14 10 (D^p^at
*

D^tTS) gehort
wohl auch nicht dem Hosea an. Die Stellen Gen 18 2328 sind wie der ganze
Abschnitt v. 82

b
33* von spaterer Hand eingeschoben, und dass die Siindfluthsage

dem Grundstock des jahvistischen Erzahlungswerkes fremd ist, wird jetzt von

Vielen anerkannt (vgl. p'njf Gen 6 9 = J und 7 i = P).
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Erfiillung einzelner Gebote wird sie erworben (Dt 24
is). Deshalb

hat der Fromme viele mpT? aufzuweisen (Ez 820 18 24 33 13 Jes 331s)
1
.

Gott rechnete dem Pinehas eine einzige That zu ewiger Gerechtig-
keit an (Ps 106 si), dagegen war Abrahams Glaube die Leistung
seines gesammten Lebens, die Gott von ihm forderte (Gen 15 e).

Aber auch Deutero-Jesaja (51i7), die Psalmen (24s e) und das

Buch Hiob verstehen unter der Gerechtigkeit noch etwas Anderes
als die Erfiillung der pentateuchischen Gebote 2

.

Weiter bedeuten P?X und nftyt das Gerechtsein vor Gott (Job
276). Das wird aber nur in einer gliicklichen Gestaltung des

Schicksals offenbar. Es ist etwas ganz Ausserordentliches, dass

Hiob, obwohl er den Tod der Gottlosen sterben soil, seine Unschuld

behauptet. Daher bedeuten P"!X und *\F$ auch den ausseren Heils-

zustand, in dem sich das Gerechtsein vor Gott manifestirt, und

somit die Rechtfertigung vor Gott (Mai 820 Ps 24s 37 e u. o.).

Hierbei kommt nun aber fur Israel und die fromme Gemeinde stets

das Rechtbekommen gegeniiber den Heiden (s. o. S. 388)
3 und den

Gottlosen (Mai 3 20) in Betracht. Aber auch fur die Rechtfertigung

des Einzelnen ist die Ehre, die ihm damit vor der Welt widerfahrt,

von grosser Bedeutung. Hiob sagt 29 u: In Rechtfertigung kleidete

ich mich und sie bekleidete mich, wie ein Mantel und ein Kopfbund
war rnein Recht.

Auch die Sunder kann Gott rechtfertigen, sofern es eigentlich

Gerechte sind. Er giebt den Juden, die er eben noch mit einer

Heuschreckenplage strafte, Regen zur Rechtfertigung (Jo 2 23).

Ebenso stellt er dem Sunder, der sich in der Krankheit bekehrte,

seine Rechtfertigung wieder her, indem er ihn wieder gesund macht

(Job 33
26). Aber die Gottlosen soil er nicht rechtfertigen. Ps 69 23:

Fiige Schuld zu ihrer Schuld, lass sie nicht kommen in deine Recht-

fertigung ("TOW)!*
Als der Gerechte bestraft Gott die Siinde Israels (Jes 28 17

1 Auch von fllp^X Gottes, d. h. von vielen Erweisungen seiner "jV3? ist

die Rede Jdc 5 n I Sam 12 7 Mi 6 s Dan 9 u Ps 11 7 103 e.

2 Das Gesetz selbst ist gerecht. Das hat Dt 4 s nur den Sinn, dass die

Thora als Moral dem Gewissen des Menschen entspricht. Aber anderswo be-

deutet es auch, dass ihre Erfiillung gerecht macht vor Gott (Ps 19 10 119 i

144 172 111 7ff.).

3 Dan 8 u wird das sogar auf das von den Heiden geschandete Heiligthum

iibertragen.
4 Das ist, so viel ich sehe, neben Jes 51 e e 56 i die einzige Stelle, an der

die Verleihung der Rechtfertigung vor Gott bezeichnet.



394 in. Theil. H. 2. B. Gott und Israel.

Ps 50 e 51 e 119 7s)
1
. Indessen wird davon wenig geredet, weil die

Gerechtigkeit der Strafe selbstverstandlich ist. Von der gottlichen

Gerechtigkeit wird ferner erwartet, dass er die Frommen nicht wie

die Gottlosen verdammt (Gen 18 23
ff.),

aber die positive Anerkennung
der Frommigkeit wird an und fur sich nirgendwo aus der Gerech-

tigkeit Gottes begriindet. Allerdings wird sie auch wohl das ts$#

des Frommen, d. h. seine Gebiihr genannt (Jes 494 Ps 37 e Job 29 14),

aber Gott gewahrt sie doch nur aus Gnade. nDu bist gnadig, denn

du vergiltst dem Manne nach seinem Thun" (Ps 62 13). Regel-

massig wird aber wie bei Deutero-Jesaja von der Gerechtigkeit

Gottes geredet, wo es sich um die Entscheidung zwischen Heiden

und Juden, Gottlosen und Frommen handelt. Im letzteren Falle

heisst es: Gerecht ist Jahve, gerechte Entscheidung liebt er (Ps llv),

und im ersteren: voll von Gerechtigkeit ist deine rechte Hand

(Ps 48 n). In Gerechtigkeit richtet er schliesslich alien Volkern

zum Heil seine Weltherrschaft auf (Ps 67 5 96 loff. 97 if. 98?ff.).

Aber auch dann steht die Gnade haufig in Parallele mit der Gerech-

tigkeit, weil Gott sich um den Streit der Menschen nicht zu kummern

braucht 2
.

Allerdings bedeutet die Gerechtigkeit Jahves nach Analogic
des profanen Sprachgebrauchs (s. S. 389) auch die Tadellosigkeit

seines Verhaltens gegeniiber Israel im Gegensatz gegen Israels

Siinde (Thr 1 is Mi 6 5 I Sam 12 7 Dt 32 4 Sef 3s Ezr 9 15 Neh 9 33

Dan 9 7 u ie). Auch ohne diesen Gegensatz bezeichnet sie die Zu-

verlassigkeit, mit der er sich als der Heifer Israels beweist (Jdc 5 11

Jes 42 e 45 is 63 1 Zach 8 s Neh 9 s). Aber dieser letztere Sprach-

gebrauch ist selten. Man redete lieber von Jahves Treue (
n
>3K) und

dem Bunde, als der unwiderruflichen Gnadenzusage.

B. Gott und Israel.

54. Stinde und Vergebung.
Wenn Israel sich Gerechtigkeit vor Gott beilegt und Gott sie

ihm zuerkennt, so hat das beides zunachst nur relativen Sinn, d. h.

im Unterschied von den Heiden ist es vor Gott gerecht und wird

es als gerecht anerkannt. Aber sein Unterschied von den Heiden
und den Gottlosen genugte doch nicht, um es schlechthin vor Gott

gerecht erscheinen zu lassen. Denn die gottliche Forderung war

Jes 5 IB 10 22 scheinen nicht in ihrem urspriinglichen Zusammenhang
iiberliefert zu sein und sind deshalb nicht sicher zu erklaren.

2
Vgl. Ps 33 5 36 e 7 40 11 48 10 11 89 is 145 n.
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eine absolute, es gait eine Unschuld, die der gottliche Bichter als

solche anerkennen konnte. Im Gegensatz gegen die Gottlosen wird

die Gemeinde sich freilich bewusst, dass sie den unstraflichen Gottes-

knecht in sich schliesst, aber die gottliche Forderung erging an die

sichtbare Gemeinde, mit der es sich ganz anders verhielt. Am Ende
stand doch diese dem gottlichen Gericht gegeniiber und die ge-

sammte Arbeit der jiidischen Frommigkeit strebte dem Ziele zu, in

ihr die vollkommene Unschuld zu verwirklichen. Immerdar schweiften

Gottes Augen iiber die Erde, um den Frommen zu vergelten (II Chr

169), auch in diesem Sinne liebte er das Gericht (Ps 37
as). Einmal

sollte es offenbar werden, dass es fur Israel noch eine Frucht gab

(Ps 58
12), dass es mit seiner Frommigkeit etwas erreichte (^B Ps Us).

Dass eine solche Unschuld iiberhaupt erreichbar sei, setzte das Gesetz

voraus und die vergangene Geschichte sollte es lehren. Mit dem
Gesetz entstand nothwendig die Vorstellung von Heiligen

x

,
die es

erfiillt batten. Wie das Heil, das man von der Zukunft erhoffte,

zur Zeit Josuas, Davids und Salomos schon einmal verwirklicht ge-

wesen sein sollte, so sollten diese Manner auch vollkommene Gerechte

gewesen sein, die Spateren sahen vor allem in David ihr religioses

Ideal. Auch die Energie, mit der die Juden den prophetischen

Vergeltungsglauben in der Form des Ezechielischen Dogmas fest-

hielten, war vor allem darin begriindet, dass sie durch Erfullung

des gottlichen Willens einst zum Heil zu gelangen hofften.

Aber derselbe Vergeltungsglaube machte andererseits die Hoff-

nung auf Gerechtigkeit vor Gott immer wieder zu Schanden. Die

Leiden der Gemeinde klagten sie an, ja sie schienen sie zuweilen

ein fur alle Mai zu verdammen.

Die Siinde der Vater war ihr als abschreckendes Beispiel vor

Augen gestellt, sie sollte es anders machen. In der That meinte

sie auf besserem Wege zu sein, als die Vater gewesen waren. In

bewusstem Gegensatz gegen das alte Israel war sie begrundet und

thatsachlich war sie von ihm verschieden. Ihr Unterschied von den

Vatern kam ihr zum Bewusstsein, wenn sie um ihrer Religion willen

von den Heiden verfolgt wurde und dabei ahnlich litt, wie einst die

Vater. Nicht wegen ihrer Untreue, sondern wegen ihrer Treue gegen

Gott musste sie leiden. BAlles dies hat uns betroffen, obwohl wir

dich nicht vergessen, noch deinen Bund verlaugnet haben. Unser

Herz ist nicht zuriickgewichen und unser Schritt nicht abgeirrt von

1 Sie heissen in anderem Sinne als die Propheten die Diener Jahves
; vgl.

die Lexica unter t3tf. Vgl auch "IPD ^pK Sir 44 i.
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deinem Wege sondern um deinetwillen werden wir immerfort

gemordet, sind wir geachtet wie Schlachtschafe" (Ps 44 isff.). Im

Bewusstsein ihres Unterschiedes von den Vatern wagt sie Gott zu

bitten, ihr die Siinde der Vater nicht anzurechnen (Ps 79
s). Es

sind das die Siinden ihrer Jugend, die langst dahinten liegen

(Ps 25 7).

Aber thatsachlich schien Gott sie fiir die Siinden der Ver-

gangenheit verantwortlich zu machen und deshalb fiihlte sie sicb

auch verantwortlich dafiir. Die Strafe, die die Vater getroffen hatte,

bestand fort, wie die kiimmerliche Wiederherstellung Jerusalems be-

wies, damit blieb aber auch das Schuldgefiihl bestehen, das der

Untergang des alten Juda hervorgerufen hatte. Vor allem gilt dies

fur die ersten Generationen der jiidischen Gemeinde, fiir die der

Untergang des alten Juda noch keiner allzu fernen Vergangenheit

angehorte und die den Contrast zwischen den prophetischen Ver-

heissungen und der wirklichen Lage des neuen Jerusalem mit be-

sonderer Lebhaftigkeit empfanden. Zacharia sieht in der Vision

den Hohenpriester Josua, (der cultisch die Gemeinde vor Gott ver-

tritt, sie aber auch in seiner Person vor Gott darstellt), in unreinen

Kleidern vor dem Engel Jahves stehen und zu seiner Rechten den

Satan, der ihn verklagt (Zach 3 13). Mit allem Ungliick, das

Jerusalem betroffen hat, ist der Satan noch nicht befriedigt, er ver-

langt weitere Strafen fiir die Siinden der Gemeinde.

Man bekannte die Siinde der Vater als die eigene an den Fast-

tagen, an denen man alljahrlich das Gedachtniss an den Untergang
Judas beging (Zach 7 3 5 8 19; vgl. die Klagelieder)

1
. In diesem

Sinne las man die Strafpredigt der Propheten und die Geschichts-

biicher, die von der deuteronomischen Bearbeitung zu einem

grossen Bekenntniss iiber die Siinde der Vergangenheit umgestaltet

waren. In dem Bewusstsein, die Schuld der Vater zu tragen, nahm
die Gemeinde das Gesetz auf sich. Ein Bekenntniss dieser Schuld

ging der Verpflichtung auf das Gesetz voraus (Neh 9). Man musste

es anders machen als die Vater, um aus der Schuld herauszukommen,
sonst vermehrte man die Schuld (Neh 13 is). Man konnte sich

auch nicht verhehlen, dass man sie thatsachlich vermehrte. Als

Ezra von dem Bestehen der gemischten Ehen hort, ruft er ver-

zweifelt aus: Unsere Siinden gehen iiber unser Haupt und unsere

Schuld reicht bis an den Himmel (Ezr 9 e)
2

.

1 Ueber den Versohmmgstag vgl. o. S. 330 ff.

2 DANISH heissen wohl auch die Frommen (z. B. Ps 25 s), aber natiirlich

nie
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Die Gesetzeseifrigen empfanden zu alien Zeiten, dass auch die

gegenwartige Gemeinde dem gottlichen Willen nicht gerecht wurde.
Im Blick darauf trosteten sie sich wohl mit dem Gedanken an das
Verdienst der Heiligen der Vorzeit 1 oder mit der Fiirbitte der Engel,
aber sie wiesen auch auf das letzte Gericht bin, in dem Gott jeden
Einzelnen aufs scharfste prufen wollte. Wer konnte dann vor ibm

bestehen, wenn er wie das Feuer des Goldscbmieds und wie die

Seife der Wascher seine Gemeinde von alien Siindern reinigte (Mai
3 25)! Sie wiesen ferner darauf bin, dass Gott auch als der strenge
Kichter inmitten seines Volkes wobnte und auf die Dauer keinen

in seiner Nahe duldete, der seinen Anforderungen nicht entspracb

(Ps 15 24 3 e). Einst erhob er sich aber in Zion zum Gericht

iiber Gottlose und Fromme (Ps 50 2). Es gab auch Zeiten all-

gemeiner Erschlaffung, in denen die Gesetzeseifrigen an der Zukunft

der Gemeinde verzweifeln zu miissen meinten. Sie schien dem
Bann verfallen zu miissen, wenn nicht Elia wiederkam, der grosse
Bekehrer Israels (Mai 3 23 24 Sir 48 10).

Gleichwohl war das Schuldgefiihl der Juden kein habituelles.

Vielmehr wechselte das Bewusstsein der Schuld mit dem der Recht-

fertigung ab. Durch ihre unvorhergesehenen Erlebnisse wurden sie

bald von Gott gerecht gesprochen, bald wiederum verdammt. Im
ersteren Fall schien ihr Bemiihen um die Gesetzeserfiillung zum

Ziel zu kommen, in Gnaden erkannte Gott ihre Unschuld an, stolz

erhoben sie den Heiden gegeniiber ihr Haupt. Aber im nachsten

Augenblick wurden sie durch ausseres Ungliick von dieser Hohe

herabgestiirzt. Nun war all ihr Trachten nach der Gerechtigkeit

umsonst gewesen, ihr bester Ruhm vor der Welt zunichte, als von

Gott gerichtet standen sie schmachbedeckt da. Das machte, dass

ihre Sunde zwischen sie und Gott trat (Jes 59 i), deshalb waren

sie von Gott verlassen und in die Finsterniss der Schuld verstossen

(Jes 59 eff.). Ja, es eroffnete sich die Moglichkeit, dass Gott sie

wie die Vater iiberbaupt verwerfen und ihnen fur immer seine Gnade

entziehen wollte (Ps 51 13). Obendrein besteht die Strafe aber eben

darin, dass Gott sie in die Gewalt ihrer gottlosen Feinde giebt.

Im Yertrauen auf den Unterschied, der zwischen ihnen und den

Heiden und den Gottlosen besteht, batten sie zunachst zuversicht-

lich auf Rettung gehofft, kraft ihrer Gerechtigkeit vor Gott wollten

sie iiber die Gegner triumphiren. Deshalb strauben sie sich im Un-

1 So das Verdienst der Erzvater (Dt 9 27) und Davids (I Reg 19 JM 20 e).

Nach Sir 44 n blieb um Noas willen die Menschheit erhalten.
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gliick so lange wie mb'glich gegen das Bekenntniss ihrer Schuld.

Aber der unerbittliche Richter spannt sie auf die Folter, bis sie

sich schuldig bekannt haben. nDa ich schwieg, schwanden meine

Gebeine bin unter bestandigem Stohnen. Denn Tag und Nacht lag

deine Hand schwer auf miru
(Ps 32 3 4).

Gott erzwingt das Siindenbekenntniss der Gemeinde, aber seiner

Anklage gegeniiber fiihlt sie sich in Wahrheit schuldig. Denn selbst-

verstandlich ist die gottliche Anklage begriindet. Ein gutes Gewissen,

das auf sich selbst stande, hat die Gemeinde so wenig wie ein boses.

Gott giebt ihr ein gutes Gewissen, indem er sie segnet und errettet,

und dies gute Gewissen halt bei ihr so lange vor, als sie der Gefahr

zu entgehen hofft. In dieser Hoffhung steift sie sich auf ihre Un-

schuld. Da meint sie an sich auch keine Siinde zu entdecken, ja

sie glaubt die scharfste Untersuchung von Seiten Gottes heraus-

fordern zu konnen. "Wenn aber die strafende Hand Gottes sie er-

fasst hat, dann ist ihre Selbstbeurtheilung in das Gegentheil ver-

kehrt. Das allsehende Auge Gottes hat ihre Siinde erkannt: Du, o

Gott, weisst meine Thorheit und meine Schulden sind vor dir nicht

verborgen (Ps 69 e). Aber nun sind auch ihr selbst die Augen ge-

offnet: Ich erkenne meine Missethat und meine Siinde ist immer

vor mir (Ps 51 5). Jetzt haben ihre Siinden sie erreicht, sie er-

scheinen ihr zahlreicher als die Haare auf ihrem Haupt (Ps 40 is),

sie meint in ihnen zu versinken und von ihnen erdriickt zu werden.

Denn eben ihrer Siinde entstammt ihr Ungliick und je schwerer die

Strafe, um so schwerer ist die Schuld (Ps 38 4
e). Natiirlich ist

es jetzt auch nicht nur die Siinde der Vater, die auf ihr liegt, es

ist ebenso sehr ihre eigene. Jeder einzelne Fromme bekennt sich

jetzt mit den Vatern schuldig. nlch bekenne dir die Siinden der

Kinder Israel und auch ich und meines Vaters Haus haben gestin-

digt" (Neh 1 e Dan 9 20).

Eben weil das Siindenbekenntniss die Gemeinde ihr Bestes, ihre

Gerechtigkeit vor Gott und damit ihr ganzes Selbstgefuhl gegen-

iiber der Welt, kostet, deshalb ist ihr Siindenbekenntniss die tiefste

Selbstdemiithigung Gott gegeniiber
1
. Gott allein steht nun als der

Gerechte da und es ist ihr, als ob sie eben deshalb in Schuld und

Strafe fallen musste, um die alleinige Gerechtigkeit Gottes an den

Tag zu bringen (Ps 51 e). Jetzt erscheint ihr alle Religion die

Bemiihung um die Vergebung zu bedeuten, die Gott gewahren und

1 Auch die standigen Siindenbekenntnisse sind deshalb nicht als blosses

Gerede zu betrachten.
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versagen kann. n Bei dir 1st die Vergebung, damit man dich fiirchte"

(Ps 130 4). Aber eben in dieser vollkommenen Demuthigung unter
Gott meint die Gemeinde ihm nahe zu kommen. Er, der in der
Hohe und im Heiligthum wohnt, 1st bei denen, die zerbrochenen
und zerschlagenen Herzens sind (Jes 57

15). Bin solcbes Herz ist

ein Opfer, das ihn versohnt (Ps 51 19). nMeine Siinde liess ich dich

wissen, meine Schuld verbarg ich nicht, ich sprach: ich will meine

Vergehen bekennen, da vergabst du mir meine Siindenschuld" (Ps
32 5). Aus Gnade vergiebt Gott. Die Siinden der Menschen geben
ihm iiberall das Recht zu strafen, aber er hat Nachsicht mit ihnen,
weil sie alle Staub (Ps 103 u) und als Siinder geboren sind (Ps
51 7 Gen 8 21 Job 14 4) und deshalb Niemand vor ihm bestehen

kann (Ps 130 3 143 2). Vor dem Zorne des Richters miisste die

Kreatur vergehen (Jes 57
ie).

Auf die Lossprechung von Siinde und Schuld kommt es der

Frb'mmigkeit an, nicht auf die Beendigung ihrer ausseren Noth. In

dem Bewusstsein, dass es ihr nur hierum zu thun, dass ihre Busse

aufrichtig ist (Ps 32 2) und sie nicht wie die Vater in der Wuste
Gott belugen will (Ps 78 se 37 vgl. Jer 3 10), hofft sie, dass Gott

sich dem Verlangen nach Frieden mit ihm nicht entziehen werde.

Aber mehr als diese Hofihung kann sie in ihrem Herzen nicht finden.

Sie muss die Vergebung in einer objectiven Thatsache erfahren, in

der Befreiung aus der Noth, die fur sie Schuld und Strafe bedeutet.

Durch seine rettende That spricht Gott iiber sie die Absolution,

die sie mit Wonne vernimmt (Ps 51
10). Da macht Gott sie von

der Schuld frei und rein, wie der Unreine rein wird durch die

priesterliche Besprengung, er wascht sie dadurch weisser als Schnee

(Ps 51 4
9). Die Schuld ist jetzt so weit von ihr wie der Osten

vom Westen (Ps 103 12). Nun hat sie wieder ein reines Gewissen

(Tints a>) und freudige Zuversicht (p=T
J

1*1)
zu Gott, von dem keine

Siinde sie mehr trennt (Ps 51 12). Die soeben noch schwerer

Schuld uberfiihrt waren, jubeln jetzt als die von Gott Gerecht-

fertigten (Ps 32 n).

Hatten sie die Vergebung erfahren, dann gewann auch das

Leiden, das sie traf, von hinten nach einen anderen Sinn. Durch

gnadige Heimsuchung hatte Gott seine Diener rechtzeitig vor dem

Verderben gerettet, in das sie sonst durch ihre Siinde, vor allem

durch ihre falsche Sicherheit, gerathen waren (Ps 30 7 s). Immer

wieder bedurften sie der Demuthigung, um die Siinde meiden zu

lernen (Ps 119 67 71
75).

Wohl konnte es bis aufs ausserte kommen,

Gott lauterte sein Volk, wie man Silber lautert, es musste durch
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Feuer und Wasser (Ps 66 1012). Aber schliesslich nahm die Heim-

suchung ein Ende. Der Herr ziichtigte Israel, aber dem Tode gab

er es nicht preis, in den es freilich zu versinken schien (Ps 118 is

30 4 10). Jetzt will man fur die Zukunft besser auf die Mahnungen

merken, die Gott immerfort den Menschen angedeihen lasst. Man
will nicht wieder den Rossen und Maulthieren gleichen, die mit

Zaum und Gebiss im Gehorsam gehalten werden miissen (Ps 32 s 9

vgl. Thr 3 27 ff.).

Allerdings mischt sich immerfort der Gedanke an die Welt

ein, von der Israel im Leiden iiberwaltigt wird. Nur Gott gegen-

iiber war man in Schuld, den Heiden und den Gottlosen gegenuber
blieb man stets im Recht. nAn dir allein habe ich gesiindigt (Ps

51 e)
1

. Deshalb soil Gott um seiner Gerechtigkeit willen Israel vor

dem Blutvergiessen retten" (v. ie)
2

. wAus alien meinen Siinden er-

rette mich, mache mich nicht zum Spott des Ruchlosen" (Ps 39 9)
3

.

1st Israel der Noth entgangen, dann kann deshalb der erste Dank
lauten : Ich danke dir, dass du mich rettetest und meinen Feind nicht

iiber mich triumphiren liessest (Ps 30 2). Nun preist man Gott

dafiir, dass er seinem Volke die Siinde vergeben und ihm Recht

geschafft hat gegenuber seinen Unterdriickern (Ps 103 3 vgl. e 17).

Die Uebelthater mu'ssen von ihm ablassen (Ps 6 9 vgl. 38 IT 69 is).

Das Ungliick ist einerseits verdiente Strafe fur die Siinde, aber

andererseits auch Unrecht, das die Heiden Israel anthun und gegen
das Gott zuletzt einschreiten muss. In sofern tragt die Strafe die

Nothwendigkeit ihrer endlichen Aufhebung einigermassen in sich

selbst.

Als der Racher der Siinden gedenkt Gott ihrer (Hos 7 2

Ps 79 s) und stellt sie sich vor Augen (Ps 90 s), er bewahrt sie

(Ps 130 s), er sammelt sie in einen Beutel (Job 14 17).
Die Siinde

Judas war mit eisernem Griffel und diamantenem Stift auf die

Horner der Altare geschrieben (Jer 17i), aber auch Gott selbst

schreibt die Siinden in Biichern auf (Jes 65 e Dan 7 io)
4

. In der

Vergebung gedenkt er ihrer nicht ("13?
& Ez 18 22), geht er an

1
Vgl. Ps 69 s e : Mehr als die Haare auf meinem Haupte sind, die mich

ohne Ursache hassen, zahlreicher als meine Strahnen, die mich liignerisch be-

feinden; was ich nicht geraubt habe, soil ich herausgeben. Du, o Gott, weisst

meine Thorheit, meine Schulden (nl. gegen dich) sind dir nicht verborgen.
2
Vgl. auch Ps 143 2 mit v. i n.

3 Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht

iiber mich (d. h. mein Ungliick) jubeln darf (Ps 41 12).
*
Umgekehrt fiihrt er nicht nur iiber die Frommen, sondern auch iiber

ihre guten Werke Buch (Neh 13 H).
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ihnen voruber ("i?? Am 7 s Mi 7 is), er verhiillt seine Augen vor
ihnen (Ps 51 n) und wirft sie hinter seinen Rttcken (Jes 38 n), er

deckt sie zu (n^s ps 32
i) und loscht sie aus (fipo Ps 51

11). Wenn
er den Menschen strafen will, dann sieht er ihn an (n$V Job 7 19

T^S WW Job 14 3), er beobachtet p*} Job 7
20) und priift ihn

(ftt? und ^P.B Job 7
is). Namentlich thut er das, wenn er einmal an

einem Menschen Siinde bemerkt hat (Job 10 uff.), da zahlt er seine

Schritte (Job 14 ie), er bringt ihn in den Verhaft des Leiden s,

zieht einen Kreis urn ihn und legt ihn in den Block (Job 13
27).

Als Richter spricht er die Menschen frei (*$) Ps 19 13). Frei-

sprechen kann er auch den Schuldigen, weil die Siinde an ihm allein

begangen ist. Deshalb wascht er ihn rein (03? Ps 51 4, ?%*{ Jes 44)
durch seinen Spruch und zieht ihm reine Kleider an (Zach 3 4 vgl.

Job 9 si), er entsiindigt ihn da wie durch eine Lustration (into,
xtsn

Ps 51 4
9). Hierin liegt iiberhaupt die Moglichkeit der Vergebung

(*fc? Hos 1 e, ift? Ps 65 4, rkp Am 7 2). Als der Beleidigte hadert

er mit Israel und tragt ihm nach (^1 und 19? Ps 103 9), er geht
mit den Menschen ins Gericht (Job 14

3). Aber vielmehr erscheint

er doch als der Richter. Als solcher hat er einen standigen An-

klager der Menschen im Satan bestellt, der urspriinglich die Perso-

nification seiner richterlichen Strenge ist
1

.

Auch den Juden ist die Vorstellung gelaufig, dass die Natur

die Bestrafung der Siinde fordert. Die Erde, heisst es auch hier,

saugt das unschuldig vergossene Blut nicht ein (Job 16
is) oder sie

deckt es von hinten nach auf (Jes 26 21). Der Himmel enthiillt die

Schuld des Gottlosen und die Erde emport sich gegen ihn (Job 202?

vgl. Lev 18 25 28 20 22). Aber vielmehr gilt den Juden die Siinde

als eine Macht, die den Sunder ins Verderben bringt, weil sie mit

der Strafe im Grunde identisch ist
2

. Als solche verfolgt sie die

Sunder und holt sie ein (Ps 40 is), sie umringt sie (Hos 7 2), sie

reisst die Menschen in den Untergang (Job 8
4),

wie der Sturm ftihrt

sie sie fort und sie zergehen vor ihrer Gewalt (Jes 64 &
e). Deshalb

muss Gott sie aus der Gewalt der Siinde befreien fi'Wft Ps 39 9,

-is
130s). Er schafft sie fort (i"?? II Sam 12 13 Zach 3 4 Job 7 21

1 Der Satan wird Zach 3 als bekannt vorausgesetzt. Die Vorstellung von

Anklagern bei Gott ist iiberhaupt alter. Vgl. I Reg 17 is und Ez 29 ie, wo der

Ausdruck
jij T?fl? schon in uneigentlichem Sinne gebraucht ist.

2 Diese Vorstellung combinirt sich auch hier mit der anderen, dass Gott

Richter ist. Es heisst: Ich lege auf dich deine Grauel (Ez 7s). Ich lege ihren

Wandel auf ihren Kopf (Ez 11 21). Sie sollen ihre Gotzendienstsiinde tragen

(Ez 23 49). Vgl. S. 106.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 26
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vgl. Ps 103 12).
Er tritt die Siinde aber auch unter seine Fiisse,

er wirft sie in die Tiefen des Meeres (Mi 7 19). Er lasst sie ver-

schwinden wie eine Wolke (Jes 4422). Deshalb ist die Erlosung

aus dem Verderben Erlosung aus der Siinde.

Aber schon bei Zacharia (Ssff.) erscheint die Siinde auch als

eine Macht, die die Menschen iiberhaupt in Schuld gegen Gott

bringt. In einer Tonne, die mit einem Bleideckel wohl verschlossen

ist, siebt er ein Weib, das ist die Siinde Judas (= n^'T^S? D^S

v. e), sie wird von zwei anderen Weibern nach Babylonien getragen.

Aber die Vorstellung ist offenbar nicht einfach die, dass Babel die

Siinde Judas biissen soil. Vielmehr ist es die Gottlosigkeit iiber-

haupt ('"^t^n-l v. s) }
die auch abgesehen von den Siiuden der Men-

schen als eine Macht existirt und sie eigentlich hervorbringt. Lange
hat sie in Juda ihr Wesen getrieben und Unheil iiber das Volk

Gottes gebracht, jetzt soil sie es ebenso in Babylonien treiben und

den Erzfeind verderben.

Ferner hat der Satan Freude an dem traurigen Geschaft, init

dem er von Gott betraut ist. Gott selbst meinte es besser mit

seinem Volke als er, bei Zacharia ziirnt der Mal'ak Jahve auf ihn,

weil er mit allem Ungliick, das iiber Jerusalem kam, noch nicht zu-

frieden ist und weitere Strafen fordert (Zach 3 2). Im Buche Hiob

ist er vollends dariiber aus, die Menschen zu belauern und ins Ver-

derben zu stiirzen. Auch hier ist er freilich ein Diener Gottes so

gut wie die iibrigen Himmlischen, die sich zur Berichterstattung und

zur Entgegennahme von neuen Befehlen regelmassig bei Gott ein-

stellen. Aber deutlich tritt der innere Gegensatz zu Tage, der

zwischen Herr und Diener besteht. Auf die Frage Gottes, was er

zu melden habe, antwortet er zunachst ausweichend, und als Gott

ihn mit Genugthuung auf den frommen Hiob hinweist, an dem doch

gewiss nichts auszusetzen sei, ist er sofort dariiber aus, die Aechtheit

dieser Frommigkeit zu bestreiten. Er fordert, dass Gott dem Hiob

all sein Gliick nehme, dann werde Hiob ihm ins Angesicht aufsagen.

Gott bewilligt die Probe und legt dem Satan selbst die Ausfiihrung
in die Hand. Aber auch so tritt Gott dafiir ein, dass es achte

Frommigkeit giebt. Als Hiob die Probe bestanden hat, beklagt er

sich bitter, dass der Satan ihn aufgereizt habe, den Hiob umsonst

zu verderben. Uebrigens willigt er ein, dass Hiob auf eine weitere

ausserste Probe gestellt wird, aber nicht, damit dem Satan sein

Recht werde, sondern damit die Aechtheit der Frommigkeit an den

Tag komme. Dagegen ist der Satan hier nicht nur der Anklager
der Menschen, sondern auch der Versucher, der die Frommigkeit
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zu Fall bringen will. Als solcher reizt er auch I Chr 21 1 den
David zur Siinde, wahrend im Buche Samuel (II Sam 24

1) Gott
selbst den David zur Siinde reizt l

. Somit ist der Satan aus einem
von Gott bestellten Anklager der Menschen ein Feind der Frommen
und der Frommigkeit geworden und von da aus wurde er endlich
der Feind Gottes. Diese Ausgestaltung der Satansvorstellung ist

weniger in der ethischen Durchbildung der Gottesvorstellung be-

griindet, als vielmehr in dem Bediirfniss, den Glauben an die Gnade
und Treue Gottes gegen die Triibungen sicherzustellen, die sich aus

der Ungewissheit iiber seine augenblickliche Stimmung gegen seine

Gemeinde ergaben: Feind der Gemeinde war er nicht. Gleichwohl

blieb jene Ungewissheit bestehen. Das zeigt sich auch darin, dass

dem Satan, der die Menschen verklagt, Engel gegeniiberstehen, die

fiirbittend fur Israel und die Frommen bei Gott eintreten 2
.

Niemals kam die jiidische Gemeinde iiber dies Schwanken
zwischen dem Bewusstsein der Schuld und dem der Rechtfertigung
hinaus. Jedes schwere Ungliick brachte iiber sie dieselbe Angst,
immer wieder empfand sie dann mit gleicher Schwere den Druck

der Schuld, die so oft schon vergeben zu sein schien. Erst die

messianische Zeit sollte ihr mit der Vergebung der Schuld eine

ewige Rechtfertigung bringen (Dan 9 24). Eben darin war auch der

Eifer begriindet, mit dem sie nach der Gerechtigkeit trachtete. Alles

Gliick bewies ihr, dass sie nicht vergeblich arbeitete, und alles Un-

gliick riittelte sie auf, so dass sie nicht lassig werden konnte. Unter

dem Druck dauernden Ungliicks musste ihre Frommigkeit zuletzt

freilich zu einer rein knechtischen Unterwerfung unter das Gesetz

herabsinken. Auch konnte das Bewusstsein, Strafe verdient zu haben,

nicht Schritt halten mit dem, Strafe zu leiden. Die Vorstellungen

vom Satan und von der Macht der Siinde bedeuteten nicht nur die

Furchtbarkeit der Siindengefahr, sie haben bei Juden und Christen

auch dazu gedient, das Gefiihl der Verantwortlichkeit zu schwachen

und das Gewissen abzustumpfen. Aber das altere Judenthum wusste

auch, was echte Busse war, und es erfuhr auch die Macht ver-

gebender Gnade, durch die es sich im Jubel iiber die gottliche Hiilfe

zu freudiger Erfiillung der ihm gestellten Aufgabe erhob (Ps 51 uf.).

1 Bemerkenswerth ist, dass
Jtflty

an jener Chronikstelle als reines Nom.

propr. ohne Artikel erscheint, wogegen Zach 3 Hi 1 2 noch |tt^? gesagt wird.

Vgl. welter 63.

2 So der Mal'ak Jahve Zach 1 12. Vgl. ferner die von Jahve bestellten

Wachter auf Zions Mauern Jes 62 e, unter denen Engel gemeint sind, und

iibrigens Job 5 i 33 as.

26*
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55. Zorn und Gnade.

Ungliick und Gliick bedeuten nicht nur Anklage und Recht-

fertigung, sondern auch Zorn und Gnade. Die Gerechtigkeit Israels

betrachten die Juden niemals als den zureichenden Grund fur die

Gnade Gottes, aber auch der Zorn Gottes wird von ilmen wie im

alten Israel nicht einfach aus der Siinde der Menschen begriffen.

In seinem Zorn will Gott sie strafen, da blickt er sie forschend an

und stellt er sich ihre Siinden vor Augen (Ps 90 s). Strafl er in

seinem Zorn. dann straft er iiber das Mass (Ps 6 2 38 2 Jer 10 24).

Aber auch unabhangig von der Siinde schien der Zorn da zu sein.

Aufs tiefste kann er empfunden werden, ohne dass dabei von Siinde

die Rede ware 1
. Immerhin konnte da freilich als die Ursache des

Zornes die Siinde, wenigstens die der Vater, stillschweigend voraus-

gesetzt sein (vgl. Ps 79 s mit v. 5). Aber Ps 44isff. protestirt die

Gemeinde so energisch dagegen. den Zorn verdient zu haben, dass

sie ihn offenbar auch nicht aus der Siinde der Yater begreifen

will. Auch den Juden gilt der Zorn Gottes als eine unerklarliche

Stimmung, die sich nun einmal auswirken will. Wenn Gott ihn nur

an den Heiden, die ihn wirklich verdient batten, auslassen wollte,

statt an seinem Yolke (Jer 1025 Ps 796?)!

Der Zorn Gottes wird auch in den Psalmen ofter als der leiden-

schaftlichste Aflect vorgestellt (CPI? nz$rr ;
rrcp

? e>$$ ps 90 ? 9), er

brennt und raucht (Ps 74 i 79 5 80 5). Da verstosst Gott sein Volk

und verabscheut es (n^ ps 44 10,
OKC ps 78 59,

0w Ps 27 9). Er
schiesst seine Pfeile auf Israel (Ps 38 s) und schleudert es zu Boden

(Ps 102 n). Er bahnt seinem Zorn einen Weg (Ps 78 so) und lasst

seine Schrecken gegen sein Volk los (Ps 881617), wie die Wellen

des Meeres stiirzen sie iiber Israel her (Ps 42
).

Aber ebenso oft wird der Zorn Gottes als blosse Gleichgiiltig-

keit gegen sein Volk empfunden. Von Gott verlassen zu sein war

fur die Juden ein noch schrecklicherer Gedanke als von ihm

geschlagen zu werden. In seiner Gnade gedenkt Gott an sein Volk,
da sieht er sein Elend an, er wendet sich zu ihm (Ps 25 ie) und
lasst sein Gebet vor sich kommen (Ps 79 n), da ist er ihm nahe

(Ps 34 19) und begegnet ihm (Ps 59 n), in seiner Hiilfe lasst er es

sein Angesicht schauen (Ps 11 7 17 is vgl. Jes 25 9). Aber wenn er

ziirnt, ist Israel vor seinen Augen verborgen (Ps 31 23), er vergisst

sein Volk (Ps 9
19), er verlasst es (Ps 22 2) und tritt fern (Ps 10 1).

1 Ps 13 22 27 42 s 60 s 74 i 77 sff. 88 sff. 102 n.
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Vergeblich sucht Israel dann sein Angesicht, er verhiillt es (Ps 13s)
und verbirgt sich (Ps 55

2). Da konnte das Gebet Israels in der
Himmelshohe nicht mekr horbar werden (Jes 58* vgl. Thr 8*4), es

war, als ob der Hiinmel die Menschen von ihrem Gott schiede und
Gott den Himmel zerreissen miisste, urn ihnen nahe zu kommen
(Jes 63 19).

Gottes Zorn bedeutet auch einfach seine Unthatigkeit. Er
waltet zunachst immer zu Israels Gunsten (*W Jes 44 23 Ps 22 32

37 5 52 11 vgl.
."P ^rs P8 90 is 95 9). Sofern er durch sein blosses

Wort die Hiilfe schafft - - und er thut das namentlich in Antwort
auf Israels Gebet hat auch sein Reden diesen Sinn (Ps 85 e).

Dagegen bedeutet das Schweigen Gottes, dass er die Menschen dem
Verderben anheimfallen lasst (Ps 28 i 35 22 83 2 109

i). Auch vom
Schlafen Gottes redeten die Juden dann noch. nErwache, warum
schlafst du" (Ps 4424 vgl. 121 3) ! Sein Aufstehen und Erwachen

war Israels Rettung (Bip Ps 12 e, *ty Ps 7 7, "W ps 44 24 Job 8 e,

PP.* Ps 17 15).

Das andauernde Ungliick Israels gab dem Zorne Gottes seinen

eigenthiimlichen Charakter. In Zeiten der Koth erschien die ganze
Geschichte der Gemeinde seit der Zerstorung Jerusalems als eine

Aera des Zornes, die erst in der messianischen Zeit ein Ende

nehmen sollte (Ps 85 4ff. Dan 8 19 11 se). Es war aber auch etwas

Anderes, ob der nationale Gott Israels oder der Gott des Himmels

auf sein Volk ziirnte. Jener musste sich bald wieder gnadig be-

weisen, weil er selbst Israels bedurfte, dieser konnte Israels viel-

leicht auch entrathen. Aus manchen Griinden erschien den Juden

freilich die Beziehung Gottes zu ihnen unloslich, aber der Herr

aller Welt konnte zuletzt doch thun, was ihm beliebte, und zuweilen

schien es, als ob er es auch thun wolle. Mit schwerem Ungliick

stellte sich die Empfindung ein, dass der alte Zorn unversohnlich

fortbestehe und nie ein Ende nehmen werde (Ps 74 i 77 sff. 79 5

vgl. 44 24). Sein Verhalten gegen Israel war nun einmal ein anderes

geworden (Ps 77 n vgl. Mai 3 e).

So stolz sich die Juden im Bewusstsein der Gnade und der

Erwahlung Gottes iiber die Welt erhoben, so bitter empfanden sie

von Gott verstossen ihre Vereinsamung in der Welt (Ps 25 ie). In

ihrem Ungliick kam die Gemeinde sich vor wie ein Kauz auf dem

Dach (Ps 102 7 s). Die Welt kummerte sich urn sie so wenig wie

urn einen Todten (Ps 31 is), auch die ihr sonst freundlich Gesinnten

traten ihr jetzt fern und verabscheuten sie (Ps 31 12 38 12 88 9 w

142 5). Wie ihr geschichtliches Elend, so erschien ihr dann wohl
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auch das natiirliche als ein Werk des gottlichen Zornes. Unter

dem Druck dieses Zornes musste sie leben, derselbe Zorn schien

es aber auch zu sein, was eine Generation nach der anderen in den

Tod jagte (Ps 90)
1

. Wenn Gott den armseligen Menschenkindern

doch ein wenig Ruhe gonnte, ehe sie dahin mussten (Ps 39 vgl.

Job 7 iff. 14 iff.)! Aber nicht nur die Einzelnen vernichtete Gott

in seinem Zorn, auch der Gemeinde als solcher schien oft die Ver-

nichtung zu drohen. Ihre ganze Vergangenheit war eine Kette von

Elend (Ps 31 11 88 ie 102 4ff.), jetzt brach Gott ihre Lebenskraft.

Sie fiihlte sich dann wie ein hoffnungslos Kranker (Ps 6 13 22 31

38 41 88). Ehe sie ihren Lauf durch die Geschichte vollendet

hatte, sollte sie sterben, wie ein Mensch, der mitten aus dem Leben

abgerufen wird. Wenn doch Gott, der ja selbst ewig war, seiner

Gemeinde eine Zukunft schenken wollte (Ps 102 i2f. 2429)! Angst-
voll suchte man zu dieser Hoffnung durchzudringen. Es war un-

saglich schwer, so lange der Druck des Ungliicks fortbestand

(Ps 77).

Aber das Furchtbarste war doch der Zorn Gottes selbst, die

Aufhebung der Gnadengemeinschaft, in der Israel mit Gott stand.

Wie diese Gemeinschaft das hochste Gut Israels war, besser als

das Leben (Ps 63 4), so war ihre Aufhebung auch schlimmer als

der Tod. Diese Gemeinschaft war in gewissem Masse eine raum-

liche. Eine exilirte Gemeinde empfindet Ps 42 43 ihre Trennung
vom Tempel als eine Trennung vom lebendigen Gott, dem sie einst

1 Das Ungliick der Gemeinde 1st hier zunachst ihr geschichtliches
Elend und ihre Bitte geht lediglich dahin, dass Gott diesem abhelfen mo'ge

(v. is 17). Aber die Klage (v. 712) hat noch einen anderen Inhalt. Bei dem

geschichtlichen Ungliick der Gemeinde erscheint den Frommen auch ihre

natiirliche Kurzlebigkeit in einem besonderen Lichte. Weil sie in den

gegenwartigen Zeitlauften ihr Leben unter dem Druck des Zornes Gottes ver-

bringen und den Erweis seiner Gnade nicht erfahren, scheint sie auch im Tode
der gottliche Zorn vor der Zeit dahinzuraffen. Obendrein kann der Einzelne sein

kurzes Leben dadurch noch mehr kiirzen, dass er durch Siinde den gottlichen

Zorn in besonderem Masse gegen sich aufruft. Denn Gottes Zorn bedeutet hier

vor allem, dass er die Siinden der Mensehen unnachsichtlich straft. Dies zu

bedenken ist die einzige Lebensweisheit, die den Menschen bleibt. Dass so alle

Einzelnen unter dem Zorn Gottes leiden, soil fur Gott Motiv sein, dem geschicht-

lichen Elend der Gemeinde ein Ende zu machen. Aber um Verlangerung des

Lebens oder gar um Aufhebung des Todesgeschicks wird nicht gebeten. Un-

logisch, aber psychologisch verstandlich ist der Gedankengang auch im Eingang
des Liedes. Da wird die Ewigkeit Gottes, die der Trost der Gemeinde ist, zu-

erst durch die Verganglichkeit der Menschen illustrirt, dann aber die eigene
Verganglichkeit als ein furchtbares Geschick empfunden.
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nahe sein durfte. Fiir die nachexilische Gemeinde bedeutete es

iiberhaupt die schrecklichste Eventualitat
,

dass sie wie einst die

Vater von Gottes Angesicht, d. h. aus seiner Nahe verstossen

werden konnte. Aber in seinem Zorne machte Gott Miene, als ob

er Israel wieder aus seinem Hause vertreiben oder was im

Grunde dasselbe war als ob er in seinem Lande nie wieder

Wohnung nehmen wolle, das er einst verlassen hatte.

Umgekehrt erschien die Gnade Gottes gegen Israel als ein

unbegreifliches Wunder. Was waren doch die Menschen, dass er

sich ihrer annahm (Ps 8)! Es war die unendliche Herablassung

dessen, der in der Hohe und im Heiligtbum wohnte (Jes 57 15 66 2

Ps 113 sff.). Aber das Wunder war wirklich, so oft die gottliche

Hiilfe Israel aus der Noth rettete. Er verachtete und verabscbeute

die Niedrigkeit der Niedrigen nicht (Ps 22 25), er kronte sie vor

der Welt mit Gnade und Barmherzigkeit (Ps 103 4). Da konnte

Israels Geschick in vollig anderem Lichte erscheinen. Dann war

es wohl, als ob Gottes Gnade unverlierbar und die ganze Gescbichte

seines Volkes von ihr durcbwaltet ware, nur fur kurze Augenblicke

scbien sein Zorn dazwischen getreten zu sein (Ps 103 i?ff.). Wie

er Israel in seiner Jugend getragen hatte, so trug er es auch jetzt

noch im Alter (Jes 46 3 4 Ps 92 isff.), er gab ihm neue Kraft (Jes

33 23 f. Zach 12 s), er verjiingte es wie einen Adler (Jes 40 29 ff.

Ps 103 5). Aufrichtig wird die Langmuth gepriesen, die mit Israels

Siinde Geduld hat (Ex 34 e Num 14 is Neh 9 17 Ps 86 IB 103 a).

Der Glaube an die Erwahlung Israels und den Bund, durch

den Gott sich ihm ein fur alle Mai verpflichtet hatte, bedeutete fur

das altere Judenthum keine Selbstverstandlichkeit der gottlichen

Gnade. In den Psalmen ist von der Erwahlung und dem Bunde

in diesem Sinne sehr wenig die Rede 1
. Yielmehr wird von seiner

Gnade und Treue geredet, die Gegenstand geschichtlicher Erfahrung

und immer neuer Erfahrung sind. Deshalb heisst Gott hier Israels

Konig (Ps 5 3 44 5 68 25 74 12 84 4 89 19 vgl. 98 e 145 i),
sein Hirt

(Ps 23 i 80 2) und Wachter (Ps 121 4)
und nennt Israel sich die

von ihm geweidete Heerde (Ps 74 i 79 is 80 2 95 7 100 3 vgl. 23 if.),

das Werk seiner Hande (Ps 138s), den Mann zu seiner Rechten

(Ps 80 is), seine Geliebten (Ps 60 7), seine Taube (Ps 74 19), sein

Kleinod (Ps 83 4).
Er erbarmte sich iiber sein Volk wie ein Vater

1 Vom Bunde mit Israel oder den Vatern wird geredet Ps 25 u 105 sff.

106 45 11159, mit David Ps 89 4 29 35 40. Von der Erwahlung des Volkes Ps 33 12

65 6 78 e? es 105 e 43 106 s 135 4, Jerusalems 78 es 132 is, Moses 106 23, Aharons

105 26, Davids 78 70 89 4 20.



408 HI. Theil. II. 2. B. Gott und Israel.

tiber seine Kinder (Ps 103 is), die Sohne des lebendigen Gottes

netmt sich das Volk (Hos 2 i), das Geschlecht seiner Kinder die

Frommen (Ps 73 is). Seine Engel miissen sie auf den Handen

tragen (Ps 91 n 12), aber die Frominen bitten auch ihn selbst, dass

er sie unter den Scbutz seiner Fliigel nehme und wie seinen Aug-

apfel behtite (Ps 17s vgl. Zach 2 12). nMeine Seele halt sicb an

dir, deine Rechte fasst mich fest" (Ps 63 9).

Allerdings ist der Gedanke, dass Gott sein Volk oder die

Frommen liebe, im Judenthum nicht recht heimisch (vgl. Ps 47 5

146 s Prv 3 12 15 9), Gott liebt eher den Berg Zion (Ps 78 es 872)

als sein Volk. Im Buche Maleachi wird seine Liebe zu Israel

daraus dargethan, dass er Esau hasst (Mai 1 26.). Aber man konnte

auch im Blick auf die gesammte Schopfung die allwaltende Gnade

Gottes auf das lebendigste empfinden. Er rief die Generationen

der Menschen eine nach der anderen ins Dasein (Jes 41 4 Ps 90 3),

im Lichte der Sonne Hess er sie sein Licht sehen (Ps 36 10) und

alle Kreatur lebte davon, dass er sie freundlich ansah (Ps 104 29).

Allem, was da lebte, gab er seine Speise zu seiner Zeit (Ps 104 n ie

21 27 f. 145 15 16 147 9) und durch die Aufrechterhaltung der Natur-

ordnung, durch den regelmassigen Wechsel von Sommer und Winter,

von Tag und Nacht ermoglichte er alien seinen Geschopfen das

Dasein (Gen 8 21 22 9 117). Wenn er aber ilmen alien so gnadig

war, dann konnte er unmb'glich seinem Volke seine Gnade ent-

ziehen. Unabanderlich war sein Herrscherwille
,
nach dem Sonne,

Mond und Sterne ihre Bahn gingen, das sollte die Unabanderlich-

keit seines Gnadenwillens verbiirgen, nach dem Israel sein Volk

war (Jer 31 3537 33 20 f.). In der Gewissheit aber, dass seine Gnade

gegen Israel ewig sei, fiigte sich auch der Einzelne immer noch gern
in das Geschick der Sterblichkeit (Ps 103 uff.).

56. Tempel und Gottesdienst.

Die wichtigste Biirgschaft der Gnade hatte man in dem Be-

stande der Gemeinde und den beiden Giitern, auf denen ihre Exi-

stenz beruhte, dem Tempel und der heiligen Schrift.

Der zweite Tempel wurde von den Juden in eigenthumlicher
"Weise geschatzt. Bald sagten sie, Gott wohne dort, und bald, er

werde einst dorthin zuriickkehren. Einigermassen war dabei der

religiose Fortschritt im Spiel. Die Vorstellung, dass Gott wirklich

im Tempel gegenwartig sei, widersprach der Idealitat des prophe-
tischen Gottesglaubens. Friiher hatte man auf Grund dieses Glaubens

wohl daran festhalten konnen, dass er in dem langst bestehenden
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Heiligthum wohne. Nicht so leicht konnte die nachprophetische
Gemeinde glauben, dass er in das neuerbaute Heiligthum wieder

eingezogen sei. In sich widerspruchsvoll war ein Gotteshaus ohne

ein Gottesbild oder eine Lade. Es wurde aber auch der Protest

laut, dass man dem Gott, dessen Stuhl der Himmel und dessen

Fussschemel die Erde war, iiberhaupt kein Haus bauen konne (Jes
66 i)

1
. Indessen war der Tempel eben doch nicht zu entbehren

(s. o. S. 313 ff.). Man scbloss aber aus dem Ausbleiben der inessia-

nischen Zeit, dass Gott nocb nicbt wieder hier weilte. Ware er

wirklich hier gegenwartig gewesen, dann hatte seine Herrlichkeit

langst auf sein Volk hiniiberstrahlen miissen. Im Blick auf das

Elend der Gemeinde hiess es, Gott werde erst kommen 2
. Filr ge-

wohnlich betrachtete man ihn gleichwohl durchaus als im Tempel

gegenwartig. Dieser Glaube beherrschte den Cultus und so oft

man sich des Erreichten freute, hiess es, Gott sei schon da. Jeru-

salem war die Stadt Gottes, der heilige Berg der Schemel seiner

Fiisse. Gott hat diesen Ort nun einmal erwahlt, den er mehr

liebte als alle anderen Wohnungen Jakobs. Ewig wollte er hier

bleiben, so fest wie Himmel und Erde hatte er hier sein Heiligthum

gegriindet.

Zum heiligen Berge wandte man sich beim Gebet 3
. Vom Zion

kam die Erhorung und die Hiilfe 4
. Wunderbar war es freilich,

dass der Gott des Himmels auch hier auf der Erde wohnte, aber

seiner Gnade hatte es so gefallen. Vom Himmel sah er auf sein

Heiligthum und horte, was hier gebetet wurde, mit seinem Auge,

aber auch mit seinem Herzen war er hier (I Reg 8 2730 9 3 vgl.

Dt 26 15). Alles und jedes Gliick war der heiligen Stadt sicher,

hierher hatte Gott den Segen bestellt. Hier lebte man unter dem

Schatten des Allmachtigen wie die Kuchlein unter den Flugeln der

Henne. Gott gewahrte hier Schutz vor allem Uebel, auch vor dem

Hader der bosen Zunge (Ps 31 21). In denVorhofen Gottes gedieh

Israel in unverwustlicher Lebenskraft wie ein Oelbaum. Ueber-

schwanglich war aber das Gliick des Pilgers, der nach miihseliger

Wallfahrt die Wohnung des lebendigen Gottes sah (Ps 84 122).

1

Vgl. auch den Trost fur das Fehlen der Lade Jer 3 w sowie Jes 4 s a

und oben S. 279.
2
Vgl. oben S. 315 Anm. 1. Aber Mai 3 i wird auch der zukiinftig

komraende Gott naher als n^n ^D bezeichnet (vgl. o. S. 124).

3
Vgl. I Reg 8 48 Jon 2 a Dan 6 11.

4 Absichtlich wird die Hiilfe Ps 14 a 7 20 s 7 sowohl aus der himmlischen

als aus der irdischen Wohnung Gottes hergeleitet.
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Deshalb konnte Jerusalem als das hochste Gut erscheinen, das der

Jude auf Erden besass. nVergesse ich deiner, Jerusalem, so werde

meiner Eechten vergessen" (Ps 137 5) ! Aber auch alle Hoffnungen
Israels liessen sich dahin zusammenfassen, dass es immerdar im

Hause Gottes, d. h. sowohl in seinem Lande als in seinem Tempel
bleiben werde.

Es war, als ob eigentlich nur Gott im Lande ansassig ware.

Haus (i?3) bedeutet im Hebraischen wie im Syrischen iiberhaupt

das Besitzthum, das Haus des Konigs ist auch sein Reich. Des-

halb nannten die Israeliten Kanaan Jahves Haus (Hos 8 i 9 15)

und daher bezeichneten auch die Juden das Wohnen im heiligen

Lande gern als ein Wohnen im Hause Gottes, in seinem Zelte oder

in seinen Vorhofen. Die Giiter des Landes erschienen daher als

die Giiter des Hauses Gottes. Aber sie dachten bei dem Hause

Gottes immer zugleich auch an den Tempel. Noch immer schien

der Erntesegen in geheimnissvoller Weise der Wolmung der Gott-

heit zu entstammen, in der man den Anbruch der Ernte dem Geber

darbrachte und selbst genoss (Ps 65
5).

Auch an der Erwartung
der Tempelquelle ist das deutlich (Ez 47 iff. Jo 4 is Zach 14s).

Aber das Wohnen in der Nahe Gottes hatte fur die Juden

doch einen ganz anderen Sinn als fur die alten Israeliten, sie fiihlten

sich nur als seine Beisassen und Schutzburger (Lev 25 23 Ps 5 5

15
i)

1
. Friiher war es als selbstverstandlich erschienen, dass Jahve

inmitten seines Volkes wohnte und Israel in seinem Hause weilte.

Dagegen bedeutete fiir die Juden, dass sie bei Gott wohnen, ihn

in seinem Tempel verehren (s. o. S. 318f.) und seine Gnade und

Herrlichkeit hier anschauen (Ps 27 4) durften, die unbegreifliche

Erwahlung (Ps 65 5) Israels und die Biirgschaft dafiir, dass sie mit

dem Gott des Himmels und der Erde in Gemeinschaft standen.

Das war fiir sie die Quelle eines fanatischen Gottvertrauens, dessen

Macht Griechen und Homer zu fiihlen bekamen. Man kann aber

auch die hohe positive Bedeutung nicht verkennen, die der Glaube

an Gottes Wohnen im Tempel fiir die Frommigkeit hatte. Ihre

Lebendigkeit ware ohne diesen Glauben nicht denkbar und ihrem

1

Vgl. StKr 1884, 689740. W. R. SMITH, Bel. Sem. 2 S. 75 ff. Aehn-

lich, aber doch in anderem Sinne, heissen bei den Muslimen die Bewohner

Mekkas die Nachbarn Allans und die Pilger seine Gaste, ebenso die Bewohner
Medinas Muhammeds Nachbarn und die Pilger Muhammeds Gaste (SNOUCK,
Mekka I 215, II 10). Vgl. auch die phb'nicischen Personennamen "jbttll,

mp7>"ll, pOll, mmtfyil u. a. Gegenstand der Gnade ist iibrigens auch

fiir die Judeu Zion und das heilige Land (Ps 85 2 102 u ff.).
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Ernst brauchte er nicht hinderlich zu sein. Jahve duldete auf die

Dauer nur diejenigen in seiner Nahe, die die Gebote der Nachstenpflicht
erfullten. Auch als der strenge Richter war er hier seinem Volke

nahe, der die Gottlosen einst vernichtete (Ps 5 eff. 15 24 3 e 50 gff.)

Uebrigens war es im Grunde doch der Gottesdienst, was
dem Heiligthum seine Bedeutung gab. Das Opfer

1 trat dabei vollig

in den Hintergrund gegeniiber dem Gebet, von dem es begleitet

wurde und das den Glauben der Propheten zu seinem Inhalt hatte.

Feststehende Formen des Gebets konnten der Religion nicht ge-

niigen, das in Glilck und Ungliick immer neue Erlebniss erforderte

auch einen immer neuen Ausdruck. Die Psalmen beziehen sich

grb'sstentheils auf bestimmte geschichtliche Lagen Israels. Wir

konnen die Anlasse der einzelnen Lieder freilich nicht mehr nach-

weisen, weil wir die nachexilische Geschichte zumeist nicht kennen,

obendrein setzen die Psalmendichter die jeweilige Situation als be-

kannt voraus und reden von ihr nur in Andeutungen. Dennoch ist

dieser Ursprung der meisten Psalmen zweifellos. Riickhaltlos schiittet

Israel in seinem Gebet sein Herz aus
(*]
B^ Ps 629 102 i)

2
,
es giebt

jeder Empfindung Ausdruck, die Gliick und Ungluck in ihm wach-

rufen 3
,
namentlich tritt uns der Kampf zwischen Verzagen und Hoffen

vor Augen, in dem das Herz in der Noth schwebt. Aber gottliche

Gewissheit kann ihr ein Ende inachen. Da findet die Gemeinde

Beruhigung (n^i Ps 22s), ihr Herz wird getrost (Ps 57s), an die

verzweifelte Klage reiht sich plotzlich die zuversichtliche Erwartung

der gottlichen Hiilfe: weicht von mir alle ihr Uebelthater (Ps 6 sff.)!

In gottlicher Antwort 4 wird die Erhorung der Bitte vernommen

(Ps 12 6 vgl. 91 u ff.).

1

Vgl. unten S. 425 f.

2 Der Ausdruck findet jsich freilich schon I Sam 1 is. Vgl. auch den Ritus

des Wasserausgiessens beim Gebet I Sam 7 e.

3 In der Noth klagte und weinte man auch laut (Hos 7 u Zach 7 s 5 Mai

2 is Jdc 20 ze) : vgl. das pl?^ Ex 14 10 IB 15 25 17 4 Jdc 3 is 4 a u. o. Aber auch

mit lautem Jubelruf wurde Gott gehuldigt und gedankt (m, nnij) Ps 27 e

33 3 47 2 95 if. 98 e Job 38 7 Ezr 3 u is 2 Chr 15 u vgl. auch Job 33 2e). In

alter Zeit rief man iiber dem Opfer den Namen Jahves laut aus (s. o. S. 140),

die Juden bliesen dazu mit Posaunen (Num 10 10). Vgl. das n$ni? JIIPT Lev

23 24 u. o. S. 318.

4 Erhb'ren (riJJJ)
heisst antworten. Gott antwortet freilich auch mit der

That; wenn er seine Hulfe verweigert, schweigt er (Ps 28 21 35 22 83 2 109 i).

In der Gebetssprache leben hier wie anderswo altere Formen des Glaubens und

des Cultus fort. In alter Zeit schaute man nach Zeichen aus, die das Nahen

der Gottheit und die Annahme des Opfers ihrerseits bewiesen (Gen 4 4 vgL Ps

5 4 sowie 20 4 Sir 32 s).
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Gewissheit der Erhorung tritt da ein, wo die Sache Gottes

auf dem Spiele steht. Da erscheint die gottliche Hiilfe so noth-

wendig, dass sie unter Umstanden in vorwurfsvoller, fast trotziger

Klage gefordert wird (Ps 44). Aber langdauernder Leiden, die

Israel wie eine unheilbare Krankheit aufzureiben drohen, wird der

Glaubensmuth nicht so leicht Herr. Dann klagt die Gemeinde zu-

weilen in einer Wehmutb, die keine Zuversicht aufkommen lasst (Ps

39 90 102). Ergreifend schildert Ps 77, wie in solcher Lage der

Zweifel nach langem Ringen im Gedanken an die Wunder der Vor-

zeit zur Ruhe kam, und in grosser Naturwahrheit wogen in Ps 42

43 Verzweiflung und Hoffnung auf und nieder.

In ihrem Gebet tibte die judische Gemeinde einen Verkehr mit

ihrem Gott, dessen gescbichtliche Wahrheit scbon daraus evident

1st, dass ihr Gebetbuch, der Psalter, von der christlichen Kircbe

obne Weiteres iibernomuien wurde. Es war vielfach ein Gebet im

Geist. Der Bitte um Hiilfe ging nicht immer die That der Men-

schen zur Seite, durch die Jahve einst Hiilfe geschafft hatte. Viel-

mehr wurde Gott durch dies Gebet zur Entfaltung seiner Wunder-

macht bewogen und so besass das scheinbar ohnmachtige Judenvolk

in seinem Gebet eine Waffe, mit der es der Welt trotzen wollte 1
.

Es erscheint sogar als eine Waffe, mit der Gott selbst seine Feinde

zu nichte macht, im Munde von Kindern und Sauglingen hatte er

sich eine Macht gegriindet (Ps 8
3). Damit ist deutlich, wodurch

dies Gebet sich vom muslimischen unterscheidet. Vorn christlichen,

wie wir es verstehen, ist es darin verschieden, dass es auf concrete

Ziele geht, auf die Rettung Israels aus der augenblicklichen Gefahr,

und dass es hierin unabweislich eine Erhorung fordert, die in sicht-

baren Thatsachen besteht. Deshalb hatte das judische Gebet eine

Gewalt, die uns als Gewaltsamkeit erscheint, aber auch so war es

eine geistige Macht, wie das Alterthum sie kaum grosser gekannt

hat. Denn es beruhte auf dem Bewusstsein, dass die judische Ge-

meinde die Tragerin der Wahrheit in der Welt sei und als solche

tiber alle Feindschaft der Welt siegen mtisse, und zugleich gewahrte

es eine geistige Anschauung der Herrlichkeit und Gnade des

Einen Gottes, der iiber den Lobliedern Israels thronte (Ps 22 4).

Aber eben darin genossen die Juden auch im hochsten Sinne die

Gemeinschaft, die sie unter einander verband (Ps 55 15 133). In

einzigartiger Empfindung fiihlte sich der Pilger in Jerusalem unter

lauter Freunden uud Briidern (Ps 122 5) und immerfort schloss das

Einen verzerrten Ausdruck findet dieser Glaube II Chr 20 21 f.
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Gebet fur Jerusalem und nach Jerusalem die Juden in aller Welt
zu einer Gemeinde zusammen. Zion, die Stadt Gottes, war die
Mutter der Diaspora (Ps 87).

57. Heilige Schrift und Lehre.

Gott hat seinem Volke den Weg zum Leben kundgethan, auf
dem es dem Tode entgeht (Ps 16 n), den Weg der Wahrheit, der
sich im Heil Israels als solcher erweist (Ps 25 5 26 3 86 11 vgl. 19 s 10

93s 111 v), den ewigen Weg, der immerdar bleibt, wiihrend der

Gottlosen Weg vergeht (Ps 1 e 139 24). Die Offenbarung des gott-
lichen Willens ist Rath (p$I Ps 16 7, n^ffi Ps 73 23 107 n) und Unter-

weisung (PsSOien). Sie liegt zunachst freilich im Gesetz vor

(Ps 94 12). Gottes Zeugnisse sind die Berather der Frommen

(Ps 11924), Israel ist dadurch weiser als alle Menschen (Ps 11998ff.).

Deshalb wird auch das Gesetz Israels kostbarstes und unverlier-

bares Gut genannt (Ps 19 n 119 uosm), sein Trost im Leiden

(PS 11992)
1

.

Ein nachexilischer Schriftsteller empfindet es tief, wie wenig mit

der Aufstellung eines heiligen Gesetzbuches geholfen war. Der neue

Bund, den man von der Zukunft erhoffte, sollte darin bestehen, dass

Gott Israel sein Gesetz ins Herz schrieb, so dass das ganze Volk

gottgelehrt war (Jer 31 31 ff. vgl. o. S. 249
ff.). Aber dem alteren

Judenthum steht das Gesetz keineswegs nur ausserlich gegeniiber,

es war auch fern von einer rein supranaturalistischen Auffassung
des Gesetzes, neben und iiber dem Gesetz stand hier noch das

Gewissen. Das Urtheil des Gewissens reicht freilich nicht aus, um
dem Menschen in alien Fallen den gottlichen Willen zu offenbaren,

das Gesetz muss ihm den Weg weisen, es macht die Einfaltigen

weise. Aber es bezeugt sich auch dem Herzen als vollkommen und

rechtschaffen
,

als lauter und rein. Deshalb vertraut der Mensch

sich getrost seiner Fiihrung an, hieraus gewinnt er die Zuversicht,

dass es in der That gerecht sei (s. o. S. 393). Seinem Wesen

nach ist es nichts als Moral. Uebrigens war man sich auch bewusst,

dass der blosse Besitz des Gesetzes nichts bedeutete. Auch so

konnte man aus Unwissenheit simdigen (Ps 19 is). Man fiihlte sich

aber auch ausser Stande, den eigenen Wandel iiberall am gottlichen

Willen zu messen. Der allwissende Gott musste die Frommen

priifen, ob sie auf dem rechten Wege waren (Ps 139 23), er musste

sie leiten, damit sie nicht von seinen Geboten abirrten (Ps 119 10102),

1 I Mace 12 e: -apaxXfjotv e/ovtsc ta P'.^Xia TCC S-fia TCC sv tat? x Pa^v
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er musste ihnen den Ernst des Wollens geben, indem er ihr Herz

zum Gesetz wandte (Ps 11936). nVereinige mein Herz zu dein

Einigen, dass ich deinen Namen furchte" (PsSGu)!
1

Ueberhaupt
1st in den Psalmen vom Gesetz sehr wenig die Rede und fiir das

altere Judenthum war die Offenbarung des gottlichen Willeus that-

sachlich viel mehr als ein todtes Buch. Es ist die immerwahrende

Ftihrung zum gottwohlgefalligen Wandel, was die Gemeinde erbittet

(Ps 5 9 25 4 27 11 51 is f. 141 sf. 143 a 10) und Gott ihr verheisst (Ps 32 s).

Des Nachts ziichtigt die Frommen ihr Gewissen, darum preisen sie

den Gott, der ihr Los aufs Liebliche fallen liess, indem er Israel

vor dem Gotzendienst der Heiden bewahrte (Ps 16 7).

Das Gesetzbuch war auch schon deshalb nicht die einzige

Quelle des gottlichen Willens, weil es fiir alle immer neu auf-

tauchenden Fragen des gottgefalligen Wandels keine ausreichende

Antwort gab und auch nicht geben konnte. Die miindliche Lehre

der Priester blieb neben ihm in Geltung, sie musste seine Yor-

schriften ausdeuten und erganzeu
2

. Die Lippen des Priesters be-

hiiteten die Erkenntniss (Mai 2 7). Die Freiheit, in der die altere

Schriftgelehrsamkeit im Unterschiede von den spateren Rabbinen

dem Gesetzbuch gegeniiberstand, zeigt sich iibrigens auch darin, dass

sie nach dem Bediirfniss der Zeit die Gebote des Gesetzbuches ab-

anderten und vermehrten 3
.

Neben dem Gesetzbuch gewann friih die prophetische Lite-

ratur das Ansehen heiliger Schrift 4
.

Das geschriebene Wort der Propheten war aber fiir die Juden

in anderer Weise Gegenstand des Glaubens, als das miindliche es

gewesen war. Die Hoffnung, mit der man sich fur die Zukunft

trostete, klammerte sich daran an. Schon wahrend des Exils

reflectirt Ezechiel daruber, wie die Weissagung friiherer Propheten

1

Vgl. Dt 29 s Mai 2 s: Ich gab Levi Furcht (vor mir) und er fiirchtete

mich.

Das heilige Los der Urim und Thummim wurde nach dem Exil aber

nicht wiederhergestellt, obwohl man es anfangs vermisste (Neh 7 es). Auch
darin zeigt sich der Einfluss der Prophetic.

3 Die Kopfsteuer wird Ex 30 n ff. fiber das im Bundesvertrage von Neh
10 (v. 33) Geforderte erhb'ht. Das Dienstalter der Leviten wird Num 8 M 20 von

30 Jahren auf 25 Jahre herabgesetzt (vgl. 4 s 23), spater sogar auf 20 Jahre

(I Chr 23 2427). Auch der Rauchaltar ist Ex 30 i 10 erst spater eingetragen.
Hierher gehoren iiberhaupt wohl die meisten Novellen im Gesetz. Vgl. ZUENEN,
Onderzoek 2 I 297 ff.

4 Wort Gottes heisst auch die prophetische Verheissung Ps 12 7 18 si

33 4 130 5; vgl. 60 sff. 89 off.
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von einem Ansturm der Heiden auf Jerusalem sich noch erfiillen

konne (Ez 38 17 39 s vgl. o. S. 316)
1

. Etwas spater bei Zacbaria

erscheint auf Grund von Jer 23 5 n Spross
u
(IB* ohne Artikel) als

eine allgemeinverstandliche Bezeichnung des messianischen Konigs

(Zach 3 s 6 12). Ohne Missverstandnisse ging es dabei nicht ab 2
.

Thatsachlich geniigten aber die Prophetenschriften nicbt zum Aus-

druck der Hoffnung. Zumeist wareii sie drohenden Inhalts. Des-

halb bracb man vielfacb der prophetiscben Drohung die aussersten

Spitzen ab, an zablreicben Stellen fiigten die Juden aber aucb der

prophetischen Drohung die Verheissung bei, ohne die sie die Drohung
nicht mehr fassen konnten. Anderswo gestalteten sie die prophe-

tische Verheissung weiter aus, wie es ihren Bediirfnissen entsprach.

Uebrigens trugen sie auch ganze Weissagungen, namentlich solche

gegen die Heiden, ein 3
.

Aber in Zeiten grosser Noth genugte es nicht zu wissen, dass

es iiberhaupt ein zukunftiges Heil gab, vielmehr wollte man auch

wissen, dass sein Eintritt unmittelbar bevorstehe. Die Propheten-

biicher gaben auf die Frage nwie lange" keine Antwort, wenn auch

die Rechenkunst sie ihnen zu entlocken suchte (Dan 9). Einzelne

apokalyptische Schriftsteller wagten wohl noch wie Joel unter

eigeneni Namen die Nahe der Endzeit anzukundigen. Man wusste

aber auch, dass es in der Gegenwart keine zuverlassigen Propheten

mehr gab (Ps 74 9)*. Es war ein unerfullbarer Wunsch, dass in

der letzten Noth das ganze Volk die Nahe des Heils weissagen

wiirde (Jo 3), und man erfuhr es auch, dass die gelegentlich noch

aufflammende ekstatische Begeisterung einem unreineu Geist ent-

stammte (Zach 13 2 e).

Den unvollstandigen Prophetenschriften trat deshalb das Gegen-

bild eines himmlischen Weissagungsbuchs (n&K =n? Dan 10 21) gegen-

iiber, nach dem die Weltgeschichte sich abspielte und das von jeher

die Quelle der prophetischen Offenbarung gewesen war. Mitgetheilt

1 Schon hier wird der Prophet auch zum Schriftgelehrten wie spater in

Dan 9. Dagegen liegt Jes 34 ie eine Textentstellung vor; vgl. BLEEK, Einl. 1

S. 554 und DILLMANN z. St.

2 Missverstanden ist z. B. Jes 40 s in Mai 3 i. Aus dem Gog von 1

sind im Buche Joel Heuschrecken geworden; vgl. oben S. 370. Grosse Exegeten

waren die Juden iiberhaupt nicht. Sir 17 7 wird Gen 2 3 dahin verstandeu,

dass Gott den Menschen Gutes und Boses gelehrt habe. Ueber den zwei

Schriftsinn vgl. H. SCHOLTZ, StKr 1866, 1.

3
Beispiele fur das alles: Vgl. o. S. 200. -- Hos 2 i-s Mi 4 5. -

11 loff. Jer 3 ii-18. Jes 19 23 Jer 50 51.

4
Vgl. I Mace 4 46 14 und o. S. 342.
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war den alien Propheten alles, was es enthielt, wenn man es auch

in ihren Schriften nicht mehr las. Wer aber von der Nahe der

messianischen Zeit iiberzeugt war, der meinte sich auch vorstellen

zu diirfen, wie die Mittheilung dariiber an diesen oder jenen Seher

des Alterthums ergangen war. Deshalb trug man in die Propheten-

schriften auch vollstandige Weissagungen ein, die die gegenwartige

Zeitals die letzte bezeichneten (Jes 24 27 Zach 9 14). Aber man

verfasste zu dein Zweck auch besondere Schriften, zunachst unter

dem Namen von solchen Gottesmannern, die wie Daniel und Henoch

in der heiligen Schrift als Empfanger von Offenbarungen bezeichnet

zu sein schienen, von denen aber keine Biicher erhalten waren 1
.

Aber so sehr diese apokalyptische Literatur sich an die Propheten-
schriften anlehnt, sie entstammt zunachst uberall der eigenen Ge-

wissheit von der Nahe des Heils. Grossartig tritt das im Buche

Daniel in die Erscheinung. Also bedeutete die Zukunftshoffnung
der Juden doch noch mehr, als dass sie sich an die verheissenden

Worte der Propheten anklammerten, und wenn sie sich umgekehrt
auch der Strafpredigt der Propheten immer neu unterwarfen und

selbst ihre Drohungen auf sich bezogen, so unterwarfen sie sich

damit auch noch dem Urtheil des richtenden Gewissens 2
.

In der vergangenen Geschichte wollte man die Wahrheit

der Religion erwiesen sehen. Thatsachlich gewann man diesen Erweis

aber nur dadurch, dass man die Ueberlieferung im Sinne der Reli-

gion, wie man sie jetzt verstand, umgestaltete. Die furchtbare Lehre,

die die Propheten aus dem Untergang Israels zogen, war von der

deuteronomistischen Bearbeitung der alteren Geschichtsbiicher auf

die ganze an Ungliicksfallen reiche Vergangenheit angewandt, die

von ihr uberall am Gesetzbuch Josias gemessen und danach zu

allermeist verurtheilt wurde (s. o. S. 304ff.). Daneben hatte sie die

Vergangenheit aber auch schon in gewissem Grade idealisirt. Josua,

David und Hizkia galten ihr wegen ihrer Erfolge als Vollstrecker

des Gesetzes und Vorbilder der Frommigkeit. An sich erforderte

das Gesetz, das dem natiirlichen Wesen Israels entgegentrat, die

Vorstellung von solchen Heiligen, und so nahmen alle Helden der

Vorzeit, soweit man sie anerkannte, wie Mose geistlichen Charakter

an. Immerhin verfuhr man dabei massvoll (II Sam 7). Auf David

J Diese kiinstliche "Weissagung, die iibrigens auch die ganze seit der Zeit

des Sellers verlaufene Geschichte von ihm geweissagt sein lasst (Dan 11), war

nicht ohne Vorgang im alten Israel; vgl. o. S. 100.

2
Vgl. iiberhaupt ZATW 1884, 222 ff. und zum apokalyptischen Styl oben

S. 368 ff.
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reflectirte sich auch das Bild des Messias (Ps 18). Aber die

Spateren gingen in der Idealisirung der Vergaiigenheit weiter. Es
entstand die Vorstellung von einer geistlichen Herrschaft, wie die

Richter und Samuel sie gefiihrt batten (I Sam 7 8 lOnff. 12)
l

,
und

von einer Gemeinde des Alterthums, die mit dem hochsten Ernst

das Gesetz aufrecht erbielt (Jdc 1921). In abschreckender Gestalt

erscheint diese Tendenz in der Chronik, von der die Konigsgeschichte

vb'llig umgedicbtet wird. Sie tilgt aus der Ueberlieferung alles, was

dem David irgendwie zu Unebren gereicben konnte, sie scbweigt von

Salomos Gb'tzendienst. Schon Asa und Josafat schaffen bier die

Hohen ab, und aucb das Volk von Juda bat dem Ideal in hohem

Masse entsprocben. Von der ehernen Scblange ist keine Rede mehr,

oft aber iiben Konige und Yolk in hochster Pracht den gesetzlichen

Gottesdienst. Dabei wird das spatere Priester- und Levitenrecht,

namentlicb die heilige Tempelmusik in die graue Vergangenbeit

zuriickgetragen. Davids Leben hat die Vorbereitung des Tempel-

baus zum Inbalt (vgl. Ps 132), der Sanger Israels wird bier zum

Liturgen und seine kriegeriscbe Umgebung zu Tempeldienern.

Uebrigens wird der Yergeltungspragmatismus ,
den die Deuterono-

misten der Ueberlieferung aufgepragt batten, aufs ausserste gesteigert.

Die Chronik setzt nicht nur iiberlieferte Tbatsachen in den Causal-

zusammenbang von Siinde und Strafe, Frommigkeit und Lobn, sie

erganzt auch in freier, ja ziigelloser Phantasie zu Ungliick und Gliick

die Correlate von Siinde und Frommigkeit und umgekehrt. Ueberall

werden Propheten eingefiihrt, die diesen Zusammenbang der Dinge

auch den Betheiligten enthiillen. Frommigkeit und Gottlosigkeit

werden dabei ziemlich oberflachlich als wesentlich cultische Begriffe

aufgefasst und in schreienden Farben wird die Herrlicbkeit Davids,

Salomos und ihrer frommen Nachfolger geschildert. Das alles erklart

sich nicht allein daraus, dass die Chronik von einer ihr thatsachlich

fremden Vergangenheit redet 2
.

Immerhin nimmt die erbauliche Betracbtung der Vergangenheit

anderswo einen hoberen Standpunkt ein 3 als in diesemMidrasch 4
. Fur

zweifellos gilt freilich iiberall, dass die gottlicbe Vergeltung stets offen-

1

Vgl. auch I Sam 16 iff. und friiher I Sam 15 28 I Eeg 11 sff. 14 iff.

16 iff.

2
Vgl. die Charakteristik bei WBLLHAUSEN, Prolegomena

4 S. 169228.

3 Ps 78 81 95 105 106 Sir 16 e-io 17 iff. 4449. Wenig geschmackvoll

wird Abraham Gen 14 zum Sieger iiber die Konige des Ostens gemacht.

4 So heisst ausdriicklich die Chronik bezw. ihre Quelle (II Chr 13 M

24 27).

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 27
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bar gewesen sei (Sir 2 ioff.). Ein Midrasch 1st aber auch das ganz

andersartige Buch Jona. In der Idealisirung der Vergangeuheit
wird auch der nationale Boden verlassen, Adam war unvergleichlich

unter den Menschen (Sir 49 ie).

Uebrigens haben dieselben Schriftgelehrten, aus deren Kreisen

die Chronik hervorging, ihre Aufgabe ebenso sehr in der Lehre der

Moral und der Weisheit gesehen
1
. Neben der Engherzigkeit hatte

iiberhaupt die grosste Geistesfreiheit Raum, wie Hiob und Koheleth

in verschiedener Weise zeigen, und neben der Religion profane

Natiirlichkeit, wie am Hohenliede deutlich ist.

Die Erziehung des ganzen Volkes zum Gehorsam gegen den

gottlichen Willen war freilich das Ziel des Gesetzes und der Lehre,

die sich voin Vater auf die Kinder (s. o. S. 287), aber auch von

der Gemeinde auf alle Einzelnen vermittelte. Die heiligen Schriften

wollten womoglich auch privatim von alien Juden gelesen sein, vor

allem wurden sie von Anfang an offentlich im Gottesdienst verlesen

und erklart. Die Synagogen werden Ps 74 s zur Zeit der syrischen

Religionsverfolgung genannt, ein Jahrhundert fruher sind sie fiir die

agyptischen Juden durch die neueren Papyrusfunde bezeugt
2

,
sie

sind aber zweifellos noch alter. Entstanden sind sie aus freien

Zusammenkiinften der Prommen, die sich in gemeinsamem Gebet,

in Schriftlection und gegenseitigem Austausch erbauten. Vermuth -

lich reichen sie in sofern bis in die Zeit des Exils hinauf 3
. Auf

die Dauer gewannen sie fiir die Religion eine ebenso grosse und noch

grossere Bedeutung als der Teinpel. Auf freiwilliger Arbeit und

freiwilliger Anerkennung standen auch die Schriftgelehrten, wenn-

gleich sie wohl von der Obrigkeit zur Belehrung des Volkes in

rechtlichen Fragen aufgerufen wurden (II Chr 19 10) und auch zu

Gericht sassen (Sir 38 33). Aber die Lehre bewegte sich nicht nur

in freien Formen, sie selbst wurde immerfort frei weitergebildet, die

heiligen Schriften waren grosstentheils geradezu ein Product des

Judenthums. Noch Jesus Sirach weiss sich inspirirt (24soff. 33 is

30 25 ff.).

Gleichwohl kundigt sich eben bei ihm der Abschluss der hei-

ligen Schrift an. Er kommt mit seiner Lehre als ein Spatling hinter-

drein (24 so 33 ie). Die nfrommen Manner" (44 i) Israels reichen

herab bis auf Nehemia, bei dem er ihre Reihe mit vollem Bewusstsein

abschliesst (49 is vgl. v. u ie). Bis dahin lauft die Offenbarung, die

1
Vgl. dariiber unten 67.

2
Vgl. WELLHAUSEN, Israelit. Geschichte * S. 231 f.

3
Vgl. WELLHAUSEN a. a. 0. S. 145 f., 193.
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sich in genauer Succession als ein Ganzes darstellt 1
. Ohne Zweifel

hat das Gefiihl, dass man dem griechischen Wesen gegenuber die

jiidische Eigenart mit besonderer Sorgfalt wahren miisse, die Frage
nach der Grenze der heiligen Schrift zuerst wachgerufen. Da gingen
Fremde durch das Land, die in ganz anderer Weise als die fernen

persischen Oberherrn der Reinheit der Religion gefahrlich waren

(Job 15
19). Das vierte Thier Daniels war von den ersten verschieden

(Dan 7 7).

58. Das Wesen der Frb'mmigkeit.

Das Vertrauen auf den alleinigen Herrn der Welt war fiir die

Juden der Glaube an seine Wunder und das Heil, das sie erfuhren,

war ausserlich angesehen von so geringer Bedeutung, dass nur der

Glaube in ihm die Macht und Gnade Gottes erkennen koniite. Aber

je weniger Anhalt das Gottvertrauen in der ausseren Wirklichkeit

hatte, um so wahrer konnte es sein, um so mebr konnte es dem

entsprechen, das Jesaja vergebens gefordert hatte. Es wird auch

nicht durch das Gliick geweckt, da ist die Frommigkeit vielmehr

besorgt, in die Sicherheit zu verfallen, die Gott verhasst ist (Ps 30 76.).

In der Noth hat das Gottvertrauen seine Stelle. Die fromme Ge-

meinde sieht mit kiihner Zuversicht der drohenden Kriegs- und

Pestgefahr entgegen (Ps 16 91), und der Macht der Welt gegenuber

kann sie gerade deshalb getrost sein, weil sie sich ohnmachtig ftihlt

(Ps 116 10 vgl. v.
e).

Dann gedenkt sie der friiheren Zeiten, in

denen Gottes Wunder die Vater retteten (Ps 143 5). Geduldig kann

sie Verfolgung tragen, indem sie Gott die Rache befiehlt (Ps 38

14_ 16
).

Dies Vertrauen wachst auch mit der Grosse der Noth.

Kommt es aufs ausserste, steht die Existenz der Gemeinde und der

Religion auf dem Spiel, dann ist ihr die gottliche Hiilfe unzweifel-

haft. In solchen Augenblicken stand das Judenthum auf einem

Felsen.

Vor alien Dingen will Gott gefiirchtet sein. Wenn er die

Heiden und die Gottlosen zur Rechenschaft zieht und dadurch seine

Gemeinde rettet, so erweckt das bei ihr nicht nur Freude und

Dank, sondern auch Furcht (Ex 14 si Ps 52 s), sie dankt ihm, in-

dem sie vor ihm bebt (Ps 22 24). Aber auch das Vertrauen zu

1 46 i ubersetzt der Enkel das hebraische fl$n?3 n#B m^p richtig mit

Xo? Maxr/i ev itpotpYjTstaii;. Vgl. den Uebergang von Samuel auf David 47 i:

TOUTOV &VEOTY] Na^av TCpo(pY]te6etv
iv 4j[iepat(; AaotS. Mehr wird von Nathan

nicht gesagt, er dient nur als die unerlassliche Klammer. Dieselbe Vorstellung

von der Succession der Propheten hat auch der Chronist, der die Konigsgeschichte

in lauter Prophetenschriften zerlegt.

27*
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Gott erscheint den Juden wie den Propheten als eine Forderung
der Gottesfurcht. Das Stillesein zu Gott (Ps 37? 39 s 62 2 e) kann

freilich auch die Gestalt kindlichen Zutrauens annehmen (s. o.

S. 407 f.),
aber vor allem vertraut Israel auf ihn, well er allein ge-

fiirchtet sein will. Die Furcht vor Gott macht jeder Furcht vor

der Welt 1 ein Ende, aber sie duldet auch keinerlei Vertrauen auf

die "Welt. Israel vertraut nicht wie die Heiden auf Rosse und

Wagen (Ps 20 s), auf sterbliche Fursten (Ps 118 s 9 146 aff.) oder

auf menschliche "Weisheit (Ps 33 lof. Ez 28 3 Zach 9
2),

alle Men-

schen und alle menschlichen Machtmittel erachtet es fur Liige (Ps

62 10 116 u). Der Fromme vertraut nicht auf Reichthum wie die

Gottlosen, die damit auf Unrecht vertrauen (Ps 49 7 52 9 62 n).

Er ist auch nicht stolz auf sein Gliick, als ob es sein eigenes Werk
ware (Job 31 24 25). Gott soil der Ohnmacht beistehen und die

Einfalt behuten (Q'*n$ Ps 116 e).
Er hat aber vor allem deshalb

kein Gefallen an der Starke der Rosse noch an Jemandes Beinen,

weil die Menschen sich damit gegen ihn emporen wollen. Im Unter-

schiede von den Heiden, aber auch von den Vatern, die ihren Un-

glauben mit dem Untergang biissten, glaubt die Gemeinde an Gottes

Wundermacht und Gnade (Num 14 n 20 12 Ps 78 isf. 22 32 106 ^

12 is 24). Dies Gottvertrauen ehrt aber auch den wahren Gott vor

der gottlosen Welt, mit dem unstraflichen Wandel wird es als die

Summe der gottlichen Forderung hingestellt. nRichte mich, Herr,

denn ich bin in meiner Unschuld gewandelt und habe auf den

Herrn vertraut, ohne zu wanken! Priife mich, Herr, durchlautere

meine Nieren und mein Herz! Denn deine Giite war mir vor

Augen und ich bin gewandelt in deiner Wahrheit" (Ps 26 13 vgl.

37 3 34). Deshalb ist es aber fur die Frommen auch ein Grund

der Hoffnung, dass sie immerfort in ihrem Ungluck auf Gott ver-

trauen und sein Lob vermehren (Ps 71 u). nBehiite mich, denn

ich vertraue auf dich" (Ps 16 i 25 21)!

Immerdar will dies Vertrauen in Selbstbeobachtung und Selbst-

zucht gepflegt und behauptet sein. Mehrfach haben wir in den

Psalmen Selbstbetrachtungen vor uns, in denen der Glaube im

Riickblick auf den Kampf, den er zu bestehen hatte, seinen Sieg

iiber den Zweifel dauernd festzuhalten sucht. So treten in Ps 121

das verzagende und das glaubende Israel einander gegeniiber (vgl.

Ps 77). Damit wird der Glaube sich selbst objectiv, wie auch die

1 Hierher gehort aucb, dass der Einzelne den ungerechtfertigten Fluch

nicht mehr furchtet (Prv 26 * Sir 21 z? Syr.). Vgl. dagegen S. 114 f.
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oftere Selbstanrede in den Psalmen zeigt: was lassest du dich so

niederbeugen, meine Seele, und bist du so unruhig in mir (Ps 42 43

vgl. 62 2 e)! Das Gebet wird da ein bewusst angewandtes Mittel,
den Glauben zu starken.

A us der Natur des jiidischen Gottvertrauens versteht es sich,

dass hier als die religiose Cardinaltugend die Demuth plW) er-

scheint, die Frommen heissen die Demiithigen (Q"
1

!^)
l
. Es bedeutet

aber fast ebenso viel, wenn sie so oft ^2, fr3$ und "^ oder auch "H

(Ps 74 21) und tf") (Ps 82s), d. h. die Geringen, Elenden und

Armen, oder auch Q 1^ (Ps 10 u is Hos 144), d. h. die "Waisen,

genannt werden. *W heissen besonders die Frommen in Israel (Ps

12 e 37 u 69 so 109 16 22), aber noch haufiger wird Israel selbst so

genannt (Ps 9 19 22 25 35 10 40 is 68 u 72 4 12 74 19 82 a 86 i 102 i

Jes 26 e vgl. ni3j>. Ps 22 25). Den Armen und Unterdriickteu in

Juda kommt nach Jesaja das Heil der Zukunft zu Gute, sofern

Jahve dem Unrecht, unter dem sie leiden, ein Ende macht (Jes 29 19

vgl. 11 4). Sie haben sich aber auch der Emporung gegen ihn

nicht schuldig gemacht, wie die vornehmen und reichen Herren.

Andererseits heissen Arme (^ und P'W) die Menschen, sofern sie,

wie die verschmachtenden Reisenden in der Wiiste, ohne Gottes

Hiilfe verloren waren (Jes 41 n), in diesem Sinne nennt Jeremia

sich selbst den Armen (p"3K Jer 20 is). Das thatsachliche Elend

erscheint als der natiirliche Boden des Gottvertrauens (Sef 3 u 12),

aber umgekehrt bedeutet auch alles Gottvertrauen, dass der Mensch

1

13^ heisst gering, arm (Am 2 7 Jes 11 4 29 19; vgl. Am 8 4 Jes 32 7, wo

das Q'ri beide Male CP^J?. fordert, und Prv 14 21, wo es fur Q"W vielmehr

D^tf bietet). 13J 1st aber auch der Geduldige (Num 12 s) und Demiithige (Prv

16 19). H:^ heisst zuruckweichen (Jes 31 4), sich unterwerfen (Ex 10 s), sich

geduldig fiigen (Jes 53 7). Im religiosen Sinne findet 1}^ sich zuerst Sef 2 s

Jes 61 i, in den Psalmen ist es ofter schlechthinige Bezeichnung .der Frommen

(Ps 34 3 37 u 69 33 Prv 3 34), aber auch Israel wird so genannt (Ps 22 97 25

76 10 147 e 149 4 vgl. 9 is 19 10 12 17). ttUtf kommt nur im religiosen Sinne vor

(Sef 2 a Prv 15 ss 18 12 22 4).

Die LXX des Psalters unterscheidet zwischen 13? und V$, ersteres giebt

sie zumeist durch npao? wieder, letzteres durch ntcuy^? und reviqs (vgl. A. RAHLFS,

*W und 13^ in den Psalmen. Gottingen 1892). Die iibrigen LXX-Uebersetzer

unterscheiden nicht so scharf. Fur 13^ steht da auch TCT^XOS (Jes 29 19 61 i),

aber auch fur ^ upaS? (Jes 26 e Sef 3 12 Zach 9 9 Job 36 is [= MT 36 e] 24 4

II Sam 22 28 Luc). Die LXX des Psalters unterscheidet nicht unrichtig zwischen

uy und '3J>, aber die Uebersetzer der iibrigen Biicher tragen der weiteren Ent-

wicklung der Wortbedeutung Rechnung. Der Psalmenubersetzer selbst giebt

Ps 18 28 W QJ? durch das doppelsinnige Xcxov tanstvov wieder und Zach 9 9 ist

W jedenfalls richtiger durch rcpao? ubersetzt, als es das durch ircu>xo? ware.
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sich elend und hiilflos fiihlt. Deshalb nennt schon Jesaja die Ju-

daer, sofern sie im Vertrauen auf Jahve den Aufstandsplanen der

Philister fern bleiben, die Armen (OV??!, B^"l und B^^SK Jes 14 so 32)

und dasselbe meinen die Juden, wenn sie sich so bezeichnen 1
. Ein

W ist auch der Messias (Zach 9 9).

In Demuth vor Gott sind die Juden die Stillen auf Erden

(Ps 35 20), die Frommen jagen dem Frieden nach (Ps 34 15 37 37),

sie meiden den Streit (Prv 17 19 29 22 Sir 28 sff.) und befeblen Gott

die Rache (Prv 20 22 24 29). Sie freuen sich nicht iiber das Un-

gliick ihres Feindes (Prv 17s), dem Hiob verbietet die Gottes-

furcht auch, seinen Feind zu verfluchen (31 29 so)
2

. Die Frommen
hasten auch nicht nach Geld und Gut, weil Gott es seinen Geliebten

im Schlaf giebt (Ps 1272). Denn die Jagd nach Reichthum geht

nicht ohne Siinde ab (Prv 28 20 Sir 34 57), aber auch der Reich-

thum selbst ist ohne Siinde kaum denkbar (Sir 34 8 n Prv 30 89).
Israel will sein Geschick von Gott hinnehmen, wie der Sclave sein

Brot aus der Hand seines Herrn (Ps 123), es will alles Verlangen

nach Ehre und Herrlichkeit der Welt in sich ertodten, wie in einem

Entwohnten das Verlangen nach der Mutterbrust erstorben ist (Ps

131). Die Frommen entschlagen sich auch alles Eifers, den das

Gliick der Gottlosen in ihnen erregt, sie wollen es fur viehische

Dummheit achten, die gottliche Fiigung hierin zu meistern (Ps

73 22).

Sie tragen in Unterwerfung alles Leiden, weil Gott es iiber sie

verhangt (Ps 39 10), der gottlichen Anklage gegenuber sind sie buss-

fertig fi? ^tf?). In schlimmen Zeiten gehen sie im Bewusstsein

ihrer Siindhaftigkeit stets traurig einher (Mai 3 14 Ps 42 10). Sorg-

faltig achten sie auf die Zeichen der Zeit, durch die Gott vor dem
Gericht die Sunder zur Busse ruft (Ps 28 5). Aber sie leben auch

immerfort im Gedanken an den gottlichen Richter, der Herzen und

Nieren prtift (Ps 7 10 Prv 15 11 16 2) und vor dem es kein Entrinnen

1 Sie denken dabei freilich auch an den Contrast zwischen ihrer ausseren

Lage und der ihrer Feinde, der Gottlosen und der Heiden. Aber der fPSKI h~\

von Ps 72 hat dabei so viel Gold, dass er dem Konig Ptolemaus davon abgeben
kann (v. is). Vgl. auch DTPS Ps 69 34 79 n 102 21.

2 Ps 41 11 handelt es sich wohl urn Israel und die Heiden. Sirach

denkt aber bei dem Verzicht auf Rache zunachst an den Freund (27 so 28?),

iibrigens soil der Sohn den Vater rachen (30 e) und der Untergang des Feindes

bereitet grosse Genugthuung (25 7). Hasslich ist Prv 24 17 is: "Wenn der Feind

zu Fall kommt, so freue dich nicht, und wenn er strauchelt, juble dein Herz

nicht, damit Gott es nicht sehe und es ihm missfalle und er seinen Zorn von

ihm abwende.
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giebt (Ps 139) '. Sie sind in steter Besorgniss vor der Sunde (Prv
20 9 28 u). Nur allzu sehr ist der Mensch geneigt, in der Freude
wie in der Sorge des Lebens Gott zu vergessen (cv6K -sps J b 1 5

vgl. Prv 30 s
9). Der Fromme ist massig im Genuss, auch im Wein,

der ein Spotter ist (Prv 20 i 31 ^ff.). Er htitet sein Herz, dass es
der Lust der Augen nicht folgt (Job 31 7), er wacht tiber seiner

Zunge, weil viel Worte viel Sunde bedeuten (Prv 10 9 12 13), und
meidet den leichtfertigen Schwur (Sir 23 gff. 27 u).

Durch das Gesetz und uberhaupt durch die Offenbarung seines

Willens fiihrt Gott die Gemeinde zu ihrem Heil (s. o. S. 413), und
er will, dass die Menschen sich allein seiner Fiihrung anvertrauen.
Auf alle eigene Weisheit sollen sie verzichten, weil es ausser ihm
keine Weisheit giebt

2
. Sie sollen sich auch aller Forschung ent-

schlagen, die uber die Erkenntniss des gb'ttlichen "Willens hinaus-

geht (Sir 3
aoff.). Denn vor alien Dingen muss der gottliche Wille

in der Gemeinde durchgesetzt werden. Bestandig hat sie das Ge-
setz vor Augen und im Herzen, Tag und Nacht sinnt sie daruber,
wie sie ihr ganzes Leben ihm entsprechend ausgestalten konne (Ps
1 2 119 11 is 15 55 us). Ihr Wille kennt kein anderes Ziel (Ps 86 n).

Denn Gottes Gnade gilt nur denen, die seinen Bund halten und an

seine Gebote denken (Ps 103 is 25 10). Aber die Erfiillung des

gottlichen Willens ist fiir Gott selbst von gewissem Werth, alle

seine Gnadenerweise zielen darauf ab, dass Israel sein Gesetz er-

fiille (Ps 105
45). Israel weiss, dass man Gott mit Opfern nicht

danken kann, er will, dass man seinen Willen thue und sein Gesetz

im Herzen trage (Ps 40 79). Aber zugleich versichert die Ge-

meinde nachdriicklich
,

dass sie Gott fiir eine friihere Rettung in

ihrem Gottesdienst den schuldigen Dank entrichtet habe, hierauf

griindet sie ihre Bitte um weiteren Beistand (v. ioff.).
Es ziemt ihr

(Ps 92 2ff.) und Gott fordert es von ihr, dass sie ihn immerdar als

ihren alleinigen Retter und damit als den allein wahren Gott preise
3

.

1 Hier ist v. 10 ''Jn^fi (vgl. Am 9 a) zu lesen. Von der gottlichen Gnade

handelt der Psalm uberhaupt nicht.

2 Job 28 as Prv 3 19 20 21 so 20 24. Einigermassen unentschieden ist die

Stellung des Judenthums zum Traum. Im Gesetz wird die Traumdeutung

nicht verboten, als Mittel der Offenbarung blieb der Traum auch nach dem

Exil in Ehren (Jo 3 i Dan 247 Job 4 isff. vgl. Zach 10 a). Gott schickt

Traume den Einzelnen wohl einmal zur Heimsuchung (Sir 31 e) ,
um sie zur

Busse zu rufen (Job 33 is). Verlacht wird aber die Traumdeutung als Weg-

leitung zum Gliick. Man soil vielmehr Gott furchten und das Gesetz halten,

und im Allgemeinen sind die Traume nichtig (Koh 626 Sir 31 i s).

3 Das geschieht in den Psalmen zuweilen in der Form, dass dem Dank
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Nur so kann seine Gottheit vor aller Welt offenbar werden, hier-

durch erfiillt Israel in erster Linie seine Missionsaufgabe in der

Welt. Das Lob Gottes wird vor allem im offentlichen Gottesdienst

nin grosser Versammlung" laut (Ps 22 23 26 26 12 35 is 40 10
11).

Sofern der gesammte Oultus ein Bekenntniss zum wahren Gott und

eine Verkundigung seiner Herrlichkeit ist, ist seine Pflege eine der

obersten Pflichten der Gemeinde. Ihre Gerechtigkeit vor Gott be-

steht auch darin, dass sie seinen Altar uinkreist, um ihren Dank

laut erklingen zu lassen und alle seine Wunder zu preisen, dass sie

die Statte seines Hauses und den Wohnort seiner Ehre liebt (Ps

26 e-s).

Diesem Lobe Gottes und dem Bekenntniss zu ihm gilt zunachst

auch das hausliche Gebet, das die Frommen namentlich des Nachts

iiben (Ps 42 9 63 sff. 119 w 149 5), aber auch die Noth der Ge-

meinde wird da von den Einzelnen vor Gott gebracht. Dreimal

taglich betete schon friih Jeder in seinem Hause als Glied des

Volkes Gottes (Dan 6 n Ps 55 is). In seiner Kammer .ernpfand er

die Schwere des Zornes, der auf Israel lastete (Ps 6 7 77 7), aber

auch seinen Jubel tiber die Wiederkehr der Gnade fur Israel trug

er bis hierher (Ps 42 9 63 sff.)
1

.

Die Verpflichtung gegen Gott erstreckt sich auf seine Diener,

d. h. zunachst die Gemeinschaft der Frommen. nlch bin alien ver-

btindet, die dich fiirchten" (Ps 119 es). Es ist ein Cardinalgebot,

die Gottlosen zu verachten, aber die Gottesfiirchtigen zu ehreu (Ps
15 4). Die Frommen suchen sich auch gegenseitig im Glauben zu

starken, wenn im Ungliick der Zweifel sie beschleicht (Job 4 3 4).

Sie reden iiberhaupt, was Gott gefallt (Prv 10 31 32), deshalb ist

ihre Zunge kostbares Silber, ihr Mund eine Lebensquelle, ihre

Lippen weiden Viele (Prv 10 11 20 21). Wer immerfort mit seiner

Rede fur die Sache der Wahrheit eintrat, schien dafiir besonderen

Lohn zu empfangen, von der Frucht seiner Lippen wurde er satt

(Prv 12 H 13 2 18 20). Er hiitete seine Lippen namentlich da, wo
er durch Aeusserungen des Zweifels den Gottlosen gegeniiber die

Sache des Glaubens schadigen konnte (Ps 39 2 141 3).

Aber auch der Treue gegen Gott bedarf die Frommigkeit. Es
ist nicht leicht, den Versuchungen zu widerstehen, die das Gliick

und die Herrlichkeit der gottlosen Welt und ihre eigene innere und

fur die erfahrene Hiilfe die Bitte vorausgeschickt wird, die man in der Noth
an Gott gerichtet hatte (Ps 22 23-32 28eff.). Hiernach muss ich das ZATW
1888 73 f. Gesagte einschranken.

1 Ueber das Fasten vgl. o. S. 319.
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aussere Noth ihr immerfort bereitet. Aber keine Herrlicbkeit der
Welt darf ihren Stolz, die Wahrheit zu besitzen, niederbeugen.
,,Ich rede von deinen Zeugnissen vor den Konigen und schame mich
nicht" (Ps 119

). Keine Schmach und Verfolgung darf sie im
Gehorsam gegen das Gesetz wanken macben (Ps 119ui iei) und so

wenig sie aucb in ihren ausseren Erlebnissen von der Wahrheit des

Glaubens erfahrt, ibr Herz soil fest sein in der Treue (Ps 78 s 37).

Sie halt sich zu Gott und kann von ihm nicht los, weil sie selbst

von ihm gehalten wird (Ps 63 9 73 23 24). Dazu muss sie sich frei-

lich ganz Gott hingeben in lauterem Gebet (Job 16 n vgl. Ps 66 is).

Viele heucheln gegen die Religion, indem sie mit halbem Herzen

ihr anhangen (Sir 1 25
ff.) und auf zwei Wegen gehen (Prv 28 e is

Sir 2 12 vgl. 5 8
9).

59. Die Moral.

Der gottliche Wille geht im Grunde allein auf die Erfullung

der Nachstenpflicht. Der gesetzliche Cultus und Ritus waren von

grosster Bedeutung fiir die Begriindung der jiidischen Gemeinde,
durch sie gelangte der Monotheismus gegeniiber dem Gotzendienst

zu allgemeiner Geltung. Fiir die aussere Darstellung der Gemeinde

blieben sie stets unentbehrlich. Im Gottesdienst bringt das Opfer

den Bestand der Beziehung zwischen Gott und Volk zum Ausdruck 1
.

Es ist die selbstverstandliche Form, in der Israel sich bei Gott in

Erinnerung bringt
2
,
ihm seinen Gehorsam und namentlich seinen

Dank 3
bezeugt, und nach Art des christlichen Sacraments versichert

es die Menschen der gottlichen Gnade. Als Dankesbezeugung

konnen Opfer und Gaben, aber auch Fasten dem Herrn gelobt

werden 4
. Als gesetzliche Ordnung

5 wollen Cultus und Ritus aufs

punklichste
6 beobachtet sein, aber sie selbst sind bedeutungs-

1

Vgl. o. S. 318 f.

2 Ps 204 Sir 32 3 7. Vgl. o. S. 318.

3 Der heidnische Opferglaube, wonach durch das Opfer der Zorn Gottes

gesiihnt werden kann, wird Ps 51 is 19 abgelehnt, aber das festliche Dankopfer

der geretteten Gemeinde wird als Gott wohlgefallig bezeicb.net (v. 20 21). Vgl.

Ps 27 e 54 s 96 s 107 22.

*
Vgl. "ITJ3 Ps 2226 50 14 56 is 61 a 9 662 66 is is 76 12 1 16 u IT is. Zunachst

ist dabei an das Opfer des Mundes (Ps 119 IDS), d. h. das Dankgebet, gedacht,

aber das Opfer ist eingeschlossen. Ueber andere Geliibde vgl. Lev 27 Num 30

Koh 5sff.

6
Vgl. das haufige nin^S und xP'v evToXYj? Sir 32?.

6 Daran fehlte es namentlich in den armseligen Verhaltnissen ,
wie sie zu

Anfang im neuen Jerusalem bestanden. Es handelte sich damals auch urn die

Durchsetzung der viel hoheren Anforderungen ,
die die Unterhaltung des Cultus
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los 1 neben dem Sinn, in dem sie getibt werden. Nur die Gottlosen und

die Thoren meinen, dass man mit dem Opfer Sunden siihnen konne 2
.

Daneben hat es vielleicht stets eine Richtung gegeben, die nach Art

des Chronisten den Cultus hoher schatzte, aber in den Psalmen und

den Proverbien, im Buche Hiob und bei Sirach gilt es fur selbst-

verstandlich, dass die Summe des gottlichen Willens Liebe und

Treue gegen den Nachsten sind. Eben in ihrer Erfiillung unter-

scheidet sich der Fromme vom Gottlosen, niemals ist bei Aufzahlung
der Gebote der Frommigkeit

3 von Cultus und Eitus die Rede.

Man kann auch nicht verkennen, dass das sittlicbe Gefiihl sich

im Judenthum noch erheblich verfeinerte und veredelte 4
. Der Grund

hierfiir liegt vor allem darin, dass die religiose "VViirde des Nachsten,

d. h. zunachst jedes Volksgenossen, hoher stand und energischer

ihre Anerkennung forderte, als im alten Israel (vgl. o. S. 380).

Aber zugleich fiihlte sich hier der einzelne in einem Masse als

Gegenstand gottlicher Fiirsorge und Gnade, wie das dem alten

Israeliten fremd war. Jeden Menschen hatte Gott im Mutterleibe

gebildet (Job 10 812 31 15 vgl. Ps 139 isff.) und ihm seine Lebens-

dauer festgesetzt (Job 14s), Tag und Nacht behiitete er ihn(Job 10 12

vgl. Ps 39 4 e 121 e ff.). Eben dadurch fiihlte er sich verpflichtet,

seinerseits den Schwachen und Armen Mitleid und Liebe zu be-

weisen (Job 31 is 1. *&% und ^H}), iiberhaupt aber im |Nachsten
den von Gott geschaffenen Menschen zu ehren (Prv 14 si 17s 22 2

29 13). Hiob dehnt diese Verpflichtung sogar auf seinen Sclaven

d. h. den Nicht-Israeliten aus.

an die Laien stellte. Dem Verfasser des Buches Maleachi ist es im Grunde

auch nur um die Moral zu thun (85), aber die Lassigkeit, mit der Priester und

Laien den Cultus betreiben, erscheint ihm naturlich als eine schwere Beleidigung

Gottes, von dieser Siinde redet er an erster Stelle (1 eff.). Deshalb kann er auch

die Bekehrung des Volkes zu einem guten Theil in die ehrliche Ablieferung des

Zehnten und der Theruma setzen (3 i ff.). Aber das war auch keine kleine For-

derung. Aehnlich stand es mit der Durchfiihrung des Sabbathgebots (Jes 58

Jer 17i9ff. Neh ISisff.). Sirach verachtet die Opfer als solche (32 16), aber

als vorgeschrieben soil man sie reichlich geben und mit frb'hlichem Angesicht
die heiligen Abgaben entrichten (v. e is vgl. 7 29 ff.)

1

Vgl. den Spott Ps 50 s IB 69 si 32.

2 Ps 51 is 19 Prv 21 27 16 e Sir 7 s 9 31 21-31 32 s i4-ie. Dem Opfer der Thoren

und Gottlosen wird das Gebet und die Andacht der Frommen gegeniiber-

gestellt Prv 15 Koh 4 17.

3
Vgl. Ps 15 24 4f. Jes 33 uf. Prv 3s 21 21 Job 31. Das letzte Stuck be-

zeichnet den Hb'hepunkt der alttestamentlichen Moral und Frommigkeit.
4
Vgl. iibrigens das S. 289 f. tiber die Moralgebote des Gesetzes Be-

merkte.
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Strenge, ja harte Kinderzucht, fordern die Proverbien und
Sirach 1

, meistens bestand offenbar umgekehrt die weitgehendste
Nachsicht 2

. Vor aUem sollte der Vater bedacht sein, die Kinder
zur Gottesfurcht anzuleiten und sie darin zu erhalten. Aengstlich
wacht Hiob iiber den Herzen der Seinigen (1 5). Als selbstver-

standlich gegeben erscheint die hochste Ehrfurcht und Liebe der
Kinder gegen die Eltern. In den Proverbien halt der Lehrer sie

als das Motiv zu allem Guten den Schiilern vor. Wer die Eltern
ebrt und ihnen dient, ist des gottlichen Segens gewiss und kann
seine Siinde damit siihnen (Dt 5 ie Sir 3 i ie). Auf einem Erbtheil,
das der Sohn in unkindlichem Sinn vor der Zeit an sich gebracht

bat, ruht kein Segen (Prv 20 21 vgl. 28 21). Furchtbar soil sichs

rachen, wenn Einer den Eltern fluent (Prv 20 20 30 u vgl. o. S. 290),
mit dem scbmacbvollsten Verbrechertode soil aber aucb der biissen,

der den Vater verspottet und es veracbtet der Mutter zu gehorchen

(Prv 30 17).

In der Ehe bestand die Polygamie fort (Sir 26 e 37 11). Be-

merkenswerth ist aber auch, dass der Priestercodex die Magde der

Erzvater zu Frauen erbebt (Gen 16s 30 4
9). Im Gegensatz zu

dem berkommlichen Recht bereitet sich die neutestamentliche An-

schauung vor, wonach die Ehe als solche iiberhaupt unloslich ist

(Mai 2 10 ie)
3

. Die Frau hatte grossen Antheil an der Kinder-

erziehung, oft wird sie neben dem Vater als die Lehrerin der Kinder

genannt
4

. Sie regierte im Hause wie in alter Zeit, auch die Arbeit

lag grosstentheils auf ihr. Auf ihrem Fleiss und Verstand beruhte

deshalb das Gedeihen des Hauses (Prv 14 1 31). All ihre Tugend
kommt aber aus der Gottesfurcht. Anmuth und Schonheit sind

nichtig, aber ein Weib, das den Herrn fiirchtet, soil man loben.

1 Prv 23 is 14: Von der Ruthe stirbt der Knabe nicht, aber die Ruthe

rettet ihn vom Tode. Vgl. 13 24 Sir 30 iff.

2 Ebenso ist es zu verstehen, wenn strenge Behandlung der Sclaven em-

pfohlen wird (Prv 29 19 21 Sir SOssff.).
3 Freilich wird dieser Gedanke hier zunachst dadurch hervorgerufen, dass

Juden ihre alt gewordenen jiidischen Weiber verstossen, urn heidnische zu hei-

rathen, damit aber die religiose Wiirde der Gemeinde verletzen. Als die Mutter

von EVI^S in* soil der Jude sein Weib in Ehren halten. W. R. SMITH (Encycl.

Brit. s. v. Malachi) hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Text dieser Stelle

zu Gunsten der Ehescheidung vocalisirt ist. Er ist aber auch in seinen Con-

sonanten alterirt und in der LXX ist das noch mehr der Fall als im MT. Em-

phatisch heisst die Ehe nicht nur Bund (Mai 2 u vgl. o. S. 164), sondern auch

Gottesbund (Prv 2 17).

4 Prv la 4:3 620 2822 30 n. Lemuel ist von seiner Mutter gelehrt (31 1).

Die Mutter theilt mit dem Vater die Verantwortung (29 IB).
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Die Gottesfurcht verlangt von ihr, dass sie mit aller Kraft ihrem

Eheherrn diene (Prv 31 so). Ein gutes Weib ist die Krone des

Mannes (Prv 18 22) und eine ganz besondere Gottesgabe. Haus und

Gut erbte man von den Eltern, aber von Gott kam ein verstandiges

Weib (Prv 19 u vgl. Sir 7 19 26 i 4 is is 86236*.).

Indessen war die Ehe sehr oft ungliicklich und, wenn man den

Mannern glauben darf, so lag die Schuld zumeist an den Frauen,
die dem Ideal des Buches Ruth wenig entsprachen. Viel wird tiber

die Zanksucht der Weiber geklagt (Prv 19 13 21 919 2524 27 15 Sir

25 1225 26 5 s), aber auch iiber ihre eheliche Untreue (Prv 5 7

Sir 28226. 26 912). Auch mit der Tugend der Haustochter stand

es nicht zum besten (Sir 7 24 42 9
if.). Das Weib als solches wird

ofter aufs ungiinstigste beurtheilt. Ihre Giite ist schlimmer als die

Bosheit des Mannes (Sir42isf.), sie ist ein Uebel bitterer als der

Tod (Koh 72sff.), um Evas willen miissen alle Menschen sterben

(Sir 25 23).

Das Gesetz bekampft die Unzucht innerhalb der Familien

(s. o. S. 322), mit leichterer Strafe belegt es den Umgang mit der

Concubine eines Anderen (Lev 19 2off.). Es tritt aber auch der ge-

wohnlichen Unzucht entgegen, der Vater soil im Gedanken an die

Heiligkeit des Landes die Hurerei der Tochter nicht dulden

(Lev 19 29). Verbrannt werden soil die Priestertochter, die zur

Hure wurde (Lev 21 9). Allerdings war der Umgang mit Huren

unter der mannlichen Jugend sehr verbreitet, aber es wird auch

aufs eindringlichste vor ihm gewarnt. Er gilt nicht nur als verderb-

lich fur Gesundheit und Wohlstand, sondern iiberall auch als

schmachvoll. Die Scham vor Vater und Mutter soil den Jungling

davon abhalten (Sir 41 IT 23 u). Hiob hatte seinen Augen ein Gesetz

gegeben, keine Jungfrau anzusehen (31 1). Als ein Feuer, das bis

in die Holle brennt, erscheint ihm der Umgang mit dem Weibe des

Nachsten (31 12 vgl. Prv 62122 Sir 23ieff.)
1
.

Das Wesen von f&K wird Prv 3 29 so (vgl. v. 3) dahin bestimmt,

dass man gegen Niemanden Bb'ses sinnen solle, der sich dessen nicht

versehe, auch mit Niemandem streiten solle, der Einem nichts Boses

angethan babe. Die inneren Zustande der jiidischen Gemeinde

waren wenig glucklich. Immerfort wird geklagt iiber die Feindschaft,

von der auch der Einzelne verfolgt wird. Ihn bedroht iiberall

Hinterlist, die mit Lug und Trug, namentlich aber mit Verleum-

dung (vgl. o. S. 382 f.), ihm beizukoinmen sucht. Nach Sirach (9 is)

1

Vgl. besonders noch Sir 23 49.
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geht er stets zwischen Fallen und Schlingen einher und bei jedem
Wort wird er belauert. Er fleht Gott an, dass er ihn seine Zunge
und sein Herz behuten lehre, damit er nicht in Sunde gerathe und
dadurch vor dem bosen Feinde zu Fall komme (22 2523 3 28 2426).

Aber die Frommen denken doch auch iiber sich selbst hinaus.

Sie wissen, dass Gerechtigkeit ein Volk emporbringt, die Schande

der Nationen aber die Sunde ist (Prv 14
34). Wo ein ungerechtes

Urtheil zu befiirchten ist, mischen sie sich in die Gerichtsverhand-

lung ein und ihre Gesetzeskenntniss, in der sie den Gottlosen iiber-

legen sind (Prv 28s 29 7), kommt ihnen dabei zu statten. Sie

fiihren die Sache der hiilflosen Armen (Prv 31 s 9) und retten sie durch

ihre Einsicht (Prv lie 12 e vgl. Job 29 1217). Namentlich fiirchten

sie fur sich selbst die Strafe Gottes, wenn sie ungerechten Blut-

urtheilen nicht engegentreten (Prv 24 11
12).

In diesem Sinne heisst

es wohl: Bis auf den Tod kampfe fiir die Wahrheit, so wird Gott

fur dich kampfen (Sir 4 2s).

Wahrhaftigkeit und Redlichkeit unterscheiden vor allem den

Frommen vom Gottlosen (Prv 6 1619), eindringlich wird auch Ehr-

lichkeit in Handel und Wandel gefordert. Der Gottlose kommt

mit Liigen zu Reichthum, durch Zins und Wucher (Prv 21 e 28s),

wogegen der Fromme ein zuverlassiger Geschaftsmann ist (Prv 28 20)
1
.

Der Kaufmann ist als solcher verdachtig, nicht leicht bleibt er von

Sunde frei (Sir 262off.), der wahre Beruf des Menschen ist der

von Gott eingesetzte Ackerbau (Sir 7 is vgl. Jes 28 23 ff.)
2

.

Die Liebe (TOp) bedeutet nach Prv 3 3 27 28 die Wohlthatigkeit.

Denn den Armen meiden seine Freunde und Briider, ja sie hassen

ihn (Prv 14 20 194?), der Gottlose verachtet ihn und lacht iiber

sein Ungluck (Prv 14 21 17 5). Dagegen ist der Fromme ein Vater

der Wittwen und Waisen (Job 3 lie is), er beweist den Armen

Gutes, urn ihren Schopfer zu ehren (Prv 14 si)
und sich selbst die

Erhorung seiner Bitten (Prv 21 is) und die Vergebung der Sunden

(Sir 3 28 f.) zu sichern. Er leiht Gott, damit der es ihm erstatte

(Prv 19 IT)
3
. Die Liebe vergiebt auch dem Nachsten, d. h. zunachst

dem Freunde, die Schuld (Prv 10 12 17 9).
Der Fromme vergilt aber

1 Nach Lev 5 4 kann man sich von einem eidlichen Versprechen, durch

dessen Erfiillung man sich unvorhergesehenen Schaden zufiigt, durch ein Schuld-

opfer frei machen, Ps 15 4 wird das dem Frommen untersagt.

2
Vgl. Prv 12 ii 27 2327 28 10 (10 6 14 4 24 ST 3034).

s Die 'Gerechtigkeit des Mildthatigen besteht ewig (Ps 112 9). Vgl. bes.

Sir 29 8-is. Sirach macht aber den Vorbehalt, dass man dem Bosen 1

Wohlthat erweisen solle (12 iff. vgl. 29 1-7 u-so).
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auch wohl dem Feinde Boses mit Gutem. Er hat dabei die Genug-

thuung, ihn zu beschamen, und hofft auf den Lohn Gottes, wenn

die Dankbarkeit des Peindes ausbleibt (Prv 25 21
22). Ein gewisser

Egoismus blickt ofter durch, indessen hat der Fromme doch auch

Freude am Guten als solchem (Prv 21 15).

60. Verausserlichung der Religion.

Als der wesentlichste Mangel der judischen Frommigkeit er-

scheint ihr negativer Charakter, sie will in erster Linie das Bose

meiden 1 und ist durchgehends die Verneinung der gottlosen Welt.

Begriindet wurde die jiidische Gemeinde im Gegensatz gegen das

alte Israel, als ein neues Volk Jahves, das die Siinde der Vater

meiden sollte. Spaterhin orientirte sie sich viel mehr an dem Gegen-

satz, den sie in der Gegenwart vor sich sah, an der Sinnes- und

Handlungsweise der Heiden und namentlich der Gottlosen. Fromm
sind diejenigen, die ihr Herz und ihre Hande von den Siinden der

Gottlosen rein halten (Ps 1 if. 26 iff. 34 u 15). Oefter werden in

diesem Sinne die Siinden der Gottlosen aufgezahlt (Jes 33 uff. Ps

15 24 4
f.).

Aus dieser negativen Natur der Frommigkeit erklart sich ihr

pietistischer Rigorismus. Aus religiosem Scrupel mieden manche

den Eid (Koh 9 2). Vielen gait es fur gottlos, den Arzt zu ge-

brauchen (n Chr 16 12), Sirach muss energisch dagegen protestiren

(38 115). In der syrischen Religionsverfolgung meinte man anfangs,

sich am Sabbath nicht einmal wehren zu diirfen (I Mace 2 32 ff.).

Dazu gesellte sich eine asketische Selbstpeinigung, gegen die Sirach

und Koheleth Einspruch erheben. Sirach muss massigen Wein-

genuss und Gesang vertheidigen (34 2?ff. 35 aff.). Die Frommen
thaten besser, der Seele zum Lebensgenuss zuzureden, dem der Tod

so bald ein Ziel setzt (14 ie 30 uff.).

Die Frommigkeit ist aber auch Parteisache und muss es sein.

Es kommt den Frommen nun freilich darauf an, dass ihre Herzens-

gesinnung eine andere ist als die der Gottlosen, sie wollen dabei

auch das Wesen der Frommigkeit durchaus in der Moral sehen.

Man wird auch zugeben miissen, dass sie eben im Kampfe mit ihren

Gegnern in hohem Masse gelernt haben, was Glaube und was

Pflicht war. Aber als Parteisache konnte die Frommigkeit von der

Unwahrheit nicht frei bleiben, die einer Parteisache iiberall anhaftet.

10 Jes 59 is Ps 34 is 37 Prv 3 7 4 27 13 u 14 ie 16 17 Job 1 1 a

2 3 28 28.
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Der grosste Eifer fur die Sache Gottes bedeutete bier keineswegs
immer eine Lauterung der Herzen, oft musste er ihr auch hinder-

lich sein. Man konnte der Religion sein Leben opfern, ohne der

Gerechtigkeit der Propheten aucb nur einen Schritt naher zu kommen.
Immerfort musste die Frommigkeit ihre nachste Aufgabe darin sehen,

das Gesetz als aussere Ordnung zur Geltung zu bringen, das gelang

ihr je langer je mehr. Aber dariiber binaus konnte sie fiir die

Gesammtheit der Gemeinde nicbts erreicben. Die Geschichte des

Judentbums sollte es beweisen, dass in einer empirischen Gemeinde

nicht der Wille Gottes, sondern nur die aussere Satzung zur Geltung

gebracbt werden konnte. Aber auch die Frommigkeit selbst musste

dariiber immer gesetzlicher und immer ausserlicher werden, so lange

sie uberhaupt innerhalb der jiidischen Gemeinde ihre Befriedigung

fand. Fiir das Gewissen war das zuletzt unmoglich.

Diese Verausserlichung der Religion wurde aber vielmehr noch

von einer anderen Seite herbeigefiihrt. Im alteren Judenthum fand

das Gesetz daran ein Gegengewicht, dass der jiidische Glaube in

den geschichtlichen Erlebnissen die Herrlichkeit Gottes, sein Urtheil

u'ber seine Gemeinde und seine Gesinnung und Stimmung gegen sie

anscbauen wollte. Darin bestand das Leben der alteren jiidischen

Religion, hierauf beruhte ihre geschichtliche Wahrheit und ihr all-

maliger Fortschritt. Denn hierdurch war eine lebendige Frommig-

keit ermoglicht, die weit mehr war als der blosse Gehorsam gegen

das heilige Buch. Aber zugleich stiess der jiidische Glaube hier

auf eine Schranke, die er nicht zu iiberwinden vermochte.

Es 1st wahr, dass die jiidische Gemeinde sich in einer solchen

Deutung ihrer Erlebnisse iiber die Furcht vor der Welt als solcher

und iiber den Genuss der Welt als solcher erheben konnte. Aber

gleichwohl brachte ihr Glaube die Welt nicht unter seine Ftisse, er

blieb von ihr abhangig, weil das aussere Erlebniss eben doch seine

Wahrheit erweisen sollte. Freilich war diese Abhangigkeit keine

absolute, der Glaube an die alleinige Herrlichkeit Gottes trotzte

dem augenblicklichen Triumph der Heiden, und das Bewusstsein des

Rechts der Gemeinde gegeniiber der Welt, das Bewusstsein ihrer

Frommigkeit und der Gnade, in der sie bei Gott stand, boten immer

wieder dem ausseren Ungliick die Stirn. Aber in diesem fortwah-

renden Ringen mit der ausseren Wirklichkeit der Dinge ist der

jiidische Glaube nicht nur erstarkt und gelautert, die Schlage, die

der Weltlauf gegen ihn fiihrte, haben ihn schliesslich auch erschiittert

und anderseits ist er unter ihnen zuletzt auch so hart und starr

geworden, dass seine Seele in ihm erstarb. Der Widerspruch
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zwischen innerem Glauben und ausserem Erleben war endlos und

unlosbar, und diese Einsicbt war es vor allem, was zuletzt zur voll-

sten Verausserlichung der Religion fiihrte. In Betracht kommt bier-

fiir die grosse Enttauschung, in die die makkabaische Erhebung fiir

die Frommigkeit auslief. Sie hat dem Pharisaismus den Weg ge-

bahnt. Scbliesslich macbte die zweite Zerstb'rung Jerusalems der

Existenz der jiidischen Centralgemeinde ein Ende und schnitt den

Juden damit jede Moglicbkeit ab, in ihren ausseren Erlebnissen die

Wabrbeit ibres Glaubens zu erfahren. Von da an blieb ihnen nicbts

iibrig, als die resignirte Erfiillung des gottlichen Willens in Gestalt

des Gesetzes, das sie nun erst recbt in seinen Zwang nahm. Die

Hoffnung, ohne die sie freilich nicbt leben konnten, gehorte allein

einer ungewissen Zukunft an, deshalb musste diese Hoffnung aber

auch vollig verweltlicbt werden und die Frommigkeit zu einem Mittel

zum Zweck herabsinken.

Es gab nur den Ausweg, dass der Glaube sicb allein auf seine

inuere Gewissheit und seine eigene Seligkeit stellte, und die jii-

dische Gemeinde bat einem solchen Glauben die Wege bahnen

miissen, aber sie selbst hat sich nicht auf ihn zu stellen vermocht.

Im 73. Psalm wagt der Glaube diesen kiihnen Sprung. wWenn ich

dicb nur babe, so frage icb nichts nach Himmel und Erde. Ob
mir gleicb Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, o Gott,

meines Herzens Trost und mein Theil." Mit Gott in Gemeinschaft

stehen (B^K ^"OIP v. 2) und ihm dienen zu diirfen, soil dem Glauben

genug sein. Nicht nur auf jeden Lobn der Frommigkeit, auch auf

jeden ausseren Erweis der Gnade bei Gott wird hier verzichtet.

Von einem Leben nach dem Tode, wo das Glauben zum Schauen

wtirde, ist hier so wenig die Rede wie vom Heil der messianiscben

Zeit 1
. Nur darauf muss der Dichter reflectiren, dass das Gltick

der Gottlosen einmal ein Ende nimmt, Gott muss Herr bleiben.

Dagegen wird hier die Gemeinschaft des Frommen mit Gott als

eine einfache Wirklichkeit empfunden, die als solche feststeht und

als solche dem Herzen geniigt. Daran wird nicht gedacht, dass

die gottliche Herrlichkeit an der jiidischen Gemeinde offenbar werden,

dass mit der Gemeinde das Recht iiber das Unrecht, die Frommig-
keit iiber die Gottlosigkeit triumphiren miisse. Einzigartig steht

dies Gebet im Psalter und iiberhaupt in der vorchristlichen Religions-

1 Die Worte "^[sri llap T^Nl v. si kb'nnen unmoglich bedeuten: Und du

nimmst mich endlich mit Ehren an. OfFenbar Hegt ein Textfehler vor. WELL-
HAUSEN hat emendirt: ''Jnisri 1^3 Tj^nK'] = du ziehst mich dir nach an deiner

Hand.
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geschichte da, ihm zur Seite stellt sich nur das Buch Hiob, das
fur den Einzelnen dasselbe fordert, was dieser Psalm fiir die Ge-
meinde (v. i). In der That 1st es das Herz des Einzelnen, das
der Gemeinde dies Bewusstsein der Gnade geben will. Aber eine

empirische Gemeinde konnte es nicht fassen, nur die Einzelnen
waren dazu im Stande und unter ibnen aucb nur die Auserwahlten.
Deshalb waren die Wege des Herzens und Gewissens fiir den Ein-

zelnen zuletzt andere als fiir die jiidische Gemeinde, dieser Indivi-

dualismus konnte im Judenthum seine Befriedigung nicht finden, im

Christentbum, das ihn dauernd begrundete, hat er sich von der
jii-

dischen Gemeinde geschieden.

C. Der iiberweltliclie Gott.

Im jiidischen Gottesglauben steht iiberall Widersprechendes
neben einander. Als den allmachtigen Herrn der Welt, als den

allgegenwartigen und allwissenden Richter batten die Propheten
ihren Gott dem Volke gegeniibergestellt. Auch die Juden fiirchteten

ihn als solchen (Ps 139) und vielmehr noch sollte er in beider Hin-

sicht ihr Trost sein. Der Allwissende kannte die Unschuld und

Frb'mmigkeit seiner Diener (Ps 11 4) und das Unrecht und die Gott-

losigkeit seiner Feinde (Ps 94
gff.).

Weil er jedes Menschenherz ge-

macht hatte, waren ihm alle Gedanken der Menschen bekannt (Ps

33 15 139 is I Reg 8 39).
Deshalb sollte er auch auf die Frommen

immerfort Acht haben, um sie rechtzeitig von der Siinde abzubringen

(Ps 139 23 24). Nahe war er seinem Volke und auch dem einzelnen

Frommen in seinem Ernst, wie in seiner Gnade und Treue, wie

die Psalmen und das Buch Hiob zeigen. Aber anderseits war

er doch auch unnahbar fern. Unerfiillbar erscheint der sehnsiichtige

Wunsch Hiobs, vor ihn zu treten, und das Verlangen Israels, dass

er den Himmel zerrisse und herabfiihre (Jes 63 15). Allmachtig

war er in seiner Herrschaft iiber die Welt und doch schien sein

Wille vielfach nicht zum Ziel zu kommen, weil andere iibermensch-

liche Machte zwischen ihm und der Welt standen (s. u. 63). Er

allein war ewig nach riickwarts und vorwarts, aber auch seine

Ewigkeit war nicht nur trostlich, sondern auch furchtbar fiir die

verganglichen Menschen (Ps 102 26 2s).

Als echtjiidisch erscheint uns die Gottesvorstellung des Priester-

codex, der im Gegensatz gegen die alteren Erzahler der Genesis

alle anthropomorphischen und anthropopathischen Redeweisen ver-

meidet. Gott schwort hier nicht, ihn gereut nichts, nirgendwo wird

ihm hier menschenahnliches Wesen oder Bediirfniss beigelegt, er ist

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 28
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der rein uberweltliche und selbstgeniigsame Herr. Er redet zu den

Menschen nicht im Traum, von keinem Gesicht, nicht einmal von

Engeln 1st die Rede. Er erscheint selbst, aber in unsagbarer "Weise,

um zu segnen und seine Gnade zu erklaren. In unsagbarer Weise

ist er auch auf dem Deckel der Lade gegenwartig. Audi sein

Walten bedarf kaum irgendwo natiirlicher Vermittlung, seinem

Wort und Willen fiigt sich widerstandslos die Natur und die

Menschenwelt. Schon dieser rein iibernaturliche Gott steht den

Menschen fern.

Freilich erscheint Jahve auch bei den Juden oft als die leben-

digste Personlichkeit. Sie reden von seinem Zorn und Hass, seiner

Gnade und Liebe in anschaulichster Weise. Er fahrt auch jetzt

noch durch die Liifte (Jes 19 i Ps 104 3),
er kommt iin Gewitter und

wird auch noch als Krieger gedacht
1

. Man hielt an seiner Gegen-
wart im Tempel fest, obwohl der Himmel sein Stuhl und die Erde

seiner Fiisse Schemel war. Oft heisst es, dass sein Volk bei seinem

Heiligthum unter dem Schutz seiner Fliigel sitzt, wie die Kiichlein

bei der Henne. Man scheute sich sogar nicht, von seiner Gestalt

zu reden und sie zu beschreiben (Ps 18 sff. Ez 1 20 ff. Dan 7 gff.).

Aber in hohem Masse haben wir da iiberall eine kunstliche Repri-

stination vor uns. Wie ein todtes Gewicht erscheint der Zorn

Gottes bei Daniel und wie eine Mechanik sein Gericht iiber den

Gog bei Ezechiel. So ist der uberweltliche Gott fur die Juden

nicht nur der lebendige und iiberall nahe, sondern auch der welt-

ferne Gott und das letztere iiberwog. Auch die Preisgabe des

Gottesnamens Jahve hat zunachst diese Bedeutung
2

.

61. Die Schopfung.

Der Glaube, dass Gott die Welt geschaffen habe, war fur die

Juden ein wichtiges Correlat ihres geschichtlichen Gottesglaubens.

1 Als Krieger (z. B. Ps 35 iff. 68 22 24 110 e), als Gewittergott (Ps 29 Nab.

1 sff.), beides zugleich (Jes 66 isf. Hab 3 aff. Ps 18 sff. 68 stf. 144 sff.).

2 "Wohl mit Recht behauptet WELLHAUSEN (Isr. Gesch. 8 S. 221) ,
dass die

Juden nicht etwa aus frommer Scheu den Gottesnamen Jahve aufgaben, sondern

vielmehr deshalb, weil ihr geschichtlicher, nationaler, ihnen allein eigener Gott

nicht mehr recht lebendig war. Vgl. auch DILLMANN, Altt. Theol. S. 220. Der

Name Jahve fehlt in den Memoiren Nehemias, in der Chronik, wo der Chronist

selbst am "Wort ist, und bei Koheleth. In der zweiten Psalmensammlung ist

Jahve in Elohim corrigirt, in der dritten wird Jahve als Adonai zu lesen sein.

Ebenso diirfte w im Sirach gemeint sein. Ueber *fr{ s. o. S. 239, iiber 3^$
S. 30, uber ^tf S. 31, uber nlK^X S. 201 ff. "IIS findet sich zuerst Jes 17 10 30 29

Hab 1 12, dann Jes 44 B und an nachexilischen Stellen.
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In dieser Bedeutung erscheint er zuerst bei Deutero-Jesaja (s.S. 348 f.).

Gottes Herrschaft iiber die Welt, namentlich aber seine zukunftige
Weltherrschaft ist dadurch verbiirgt, dass er Himmel und Erde ge-
macht hat und sie seitdem ihm gehoren (Ps 24 i

2) und in seiner
Gevvalt sind 1

. Deshalb vertraut auf ihn sein Volk und miissen die

Heiden ihn furchten. Die Himmel verkiinden seine Ehre und alle

seine Werke preisen ihn als den, der alle Kreatur erhalt und tragt,
sie todtet und durch seinen Geist wieder ins Leben ruft 2

. Die
Juden lassen sich dabei gelegentlich die Vorstellungen heidnischer

Kosmologie (s. S. 371) gefallen. Sie konnten auch von dem wunder-
baren Sonnenmann reden, als der zeugenden Naturkraft und dem

Heiden, der seine Bahn lauft, fur sie war er nur ein Geschopf
Gottes (Ps 195e). Dagegen bringt Gen 1 den specifisch jiidischen

Schopfungsglauben in seiner eigenthiimlichen Erhabenheit zum Aus-

druck. Als der Schauplatz des geschichtlichen "Waltens Gottes ist

die Welt nicht nur vollig in seiner Gewalt, er hat sie auch von

Anfang an fiir diese Bestimmung hergerichtet. Alles ist geworden,
weil Gott es wollte, und durch sein Wort, durch das er die Ge-

schichte leitet, hat er auch die Welt gemacht. Auf seinen Befehl

entstanden die Dinge und zwar entstanden sie sofort in Vollkommen-

heit, d. h. so wie er sie wollte. Er gab ihnen ihre Namen und

bestimmte damit ihre Aufgabe und ihre Stellung in der Welt. So

ist die Welt nur Mittel zum Zweck, aber sie ist das auch in alien

ihren Theilen und dieser Zweck ist die Verherrlichung des Einen

Gottes. Er freut sich freilich an der buntfarbigen Menge von

lebendigen Wesen, die Wasser, Luft und Erde erfiillen. Er hat

Gefallen an ihrem Gliick, indem er sie segnet. Aber auch darin

offenbart sich vor allem seine Herrlichkeit. Um sie ans Licht zu

stellen, hat er auch den gottahnlichen Menschen geschaffen und ihn

zum Herrscher tiber die Erde bestellt. Denn Gott allein ist es,

der alles unter die Fiisse des Menschen that, und allein nach Gottes

Gesetzen soil der Mensch auf Erden schalten. In der Menschheit,

die nach seinem Willen die Welt regiert, gipfelt die Schopfung.

1 Die Juden wundern sich namentlich dariiber, dass das Meer die ihm

von Gott gesetzte Grenze nicht uberschreitet (Jer 5 22 Ps 33 7 104 9 Prv 8 w

Job 38 s n).
2 Ps 8 19 104 reden nicht von allgemein menschlichem Standpunkt aus

von der in der Natur sich offenbarenden Grosse Gottes. Das jiidische Glaubens-

interesse blickt deutlich durch (8 sf. 104 35). Die Juden wussten wohl, dass sie

allein den Jahve als den allmachtigen Herrn der Welt kannten (135 eff.) und

sie allein sich an seiner Schopferherrlichkeit freuten (104 ssf.). Vgl. sonst Sir

42 is ff.

28*
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Wohl offenbart sich sein allmachtiger Herrscherwille auch in den

unverbriichlichen Ordmmgen, die er der Natur gab und die er

immerdar aufrecht erhalt. Auch Sonne, Mond und Sterne regieren
1

im Himmelsraum, um Gottes Herrschaft zu veranschaulichen. Aber

das ist doch nur die Randzeichnung des Bildes, das die von ihm

beherrschte Geschichte der Welt vor Augen stellt. Mit der grossten

Selbstverstandlichkeit reiht sich die Weltgeschichte an die Welt-

schopfung an. Wie aber die Weltherrschaft Gottes die Antithese

zur Weltherrschaft der Heiden ist, so steht auch die Weltschopfung
durch Gott im Gegensatz gegen das Heidenthum.

Die Schopfungsgeschichte von Gen 1 geht vom Chaos aus.

Der Verfasser gebraucht freilich den Ausdruck nicht, vielleicht hatte

er keinen entsprechenden, vielleicht vermeidet er ihn absichtlich.

Aber die Vorstellung vom Chaos liegt deutlich vor. Zuerst sagt er

dafiir v. 2 die Erde (HS?), sofern die gegenwartige Erde der Haupt-

sache nach das fruhere Chaos reprasentirt. Weiter redet er von der

Fluth (Q
1

!^), um anzudeuten, wodurch das Chaos sich von der gegen-

wartigen Erde unterschied. Dann setzt er fur fiin^1 einfach das

Wasser (
a'?), das das Chaos iiberstrb'mte. Neben dem Chaos steht

als zweites Schopfungsprincip die fl^, die briitend fiber dem Chaos

schwebte. In so weit stimmt der Verfasser mit Philo von Byblos.

Dem Briiten des Geistes iiber dem Chaos liegt auch die Vorstellung

vom Weltei zu Grunde. Freilich ist es nun Gottes Geist, der iiber

dem Chaos briitet, aber mit dem eigentlichen Gedanken des Ver-

fassers, wonach Gottes Befehl alles vollbringt, ist es im Grunde

unvereinbar, dass eine andere Thatigkeit Gottes am Chaos seinem

Schopferbefehl vorarbeitete. Im Briiten wird Leben ubertragen.

Von einer Schopfung des Chaos durch Gott ist dagegen nicht

die Rede. Man kann v. i nicht so verstehen. Denn Himmel und

Erde sind nicht das Chaos, sondern der Kosmos. Allerdings konnte

der Verfasser fur das Chaos Himmel und Erde setzen, sofern Him-

mel und Erde aus dem Chaos hervorgingen. Aber dann durfte er

v. 2 nicht fortfahren: und die Erde war ein wiister Wirrwarr. Er
musste sagen: Himmel und Erde waren das. Man kann auch nicht

mit RASCHI v. i 2 als Vordersatz zu v. 3 fassen: Im Anfang, da

Gott Himmel und Erde schuf und die Erde ein wiister Wirrwarr

war .... da sprach Gott: es werde Licht! Da fiele auf die

Schopfung des Lichts ein ganz ungerechtfertigter Nachdruck 2
.

1 Ganz kann sich der Verf. der Poesie der Naturreligion doch nicht ver-

schliessen; vgl. Job 38 33.

2
Ebensowenig darf man hier mit LAGARDE eine Bestreitung der persischen
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Ferner finden sich solche Perioden im Hebraischen selten und nur
da, wo es sich urn Recapitulation bekannter Thatsachen oder urn

Aneinanderreihung von leicht und glatt sich zusammenfiigenden Urn-
standen handelt. Aber beides ist hier nicht der Fall. Vor der
Hand liegt es dagegen, v. i als die vorlaufige Zusammenfassung
fur alles im Folgenden naher Ausgefuhrte zu nehmen: Die Welt-

geschichte begann damit, dass Gott Himmel und Erde schuf. Auch
solche vorlaufige Zusammenfassungen sind freilich im A. T. nicht

gewohnlich. Obendrein hat vor v. i ursprunglich vielleicht 2 ? ge-
standen. Aber es liegt hier doch ein ausserordentlicher Fall vor.

Der Verfasser konnte nicht beginnen: Zuerst war das Chaos und
iiber dem Chaos der Geist Gottes. Er durfte die Idee vom Chaos
nicht so an die Spitze stellen. Sie ist fur sein Vorstellen freilich

unentbehrlich, aber er ordnet sie dem religiosen Schopfungsgedanken
unter. Deshalb war es natiirlich und nothwendig, dass er diesen

Gedanken als den leitenden vorweg an erster Stelle zum Ausdruck
brachte.

Auch bei den einzelnen Dingen wird nirgends gesagt, dass Gott

sie aus dem Nichts 1 ins Dasein rief. Vielmehr ist die Vorstellung

die, dass die Stoffe der Dinge im Chaos vorhanden waren. Das ist

schon daraus deutlich, dass der Verfasser den Gedanken, dass der

Schopferbefehl die Dinge ins Dasein rief, nicht consequent durch-

fiihrt, sondern daneben sagt, dass Gott die Dinge machte und schuf

(v. 7 ie 21 25 27). Sodann lasst die Erde nicht nur die Vegetation,

sondern auch die Landthiere aus sich hervorgehen (v. 12 24), danach

wird man annehmen diirfen, dass auch die Menschen aus dem Stoff

der Erde und Vogel und Fische aus Stoffen, die in Luft und Wasser

waren, entstanden sein sollen. Aehnlich wird die Entstehung des

Firmaments und der Gestirne gedacht sein. Letztere sind gewiss

aus Licht gemacht. Nach v. 2 enthielt das Chaos aber auch die

Lehre von der Ewigkeit des Lichtes finden wollen. Dem Verf. kommt es nicht

darauf an, dass das Licht einst nicht war, sondern nur darauf, dass das Chaos

lichtlos war. Das Licht ist Princip aller Ordnung und sein erstes Aufleuchten

der Anfang der Weltherrschaft Gottes, die auch in der taglichen Wiederkehr

des Lichts immerfort in die Erscheinung tritt (Jer 31 sa se Job 38 is is). Die

"Worte "llK \T reichen auch nicht aus, das Gewordensein des Lichts im Gegen-

satz zur gegentheiligen Meinung auszudriicken. Uebrigens durften den souveranen

Geist von Gen 1 solche speciellen Irrthumer der Heiden sehr wenig gekummert

haben. Vgl. CHEYNE, Bampton Lectures p. 283. W. CALAND, ThT 1889, 179 ff.

LAGARDE, Purim p. 44.

1 Auch II Mace 7 as hat e o&x ovicuv nur den Sinn
,
dass die Dinge vor-

her nicht existirten.
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Keime der Dinge, sofern das Briiten des Geistes iiberhaupt einen

Sinn haben soil. Auch das Licht soil gewiss nicht aus dem Nichts

entstanden sein. Denn an die Schopfung aus dem Nichts kann bei

keinem Ding gedacht sein, wenn bei anderen an die Schopfung aus

einem Stoff gedacht ist, und das letztere ist bei mehreren Dingen
evident der Fall. Freilich strahlt das Licht nicht von Gott selbst

aus, wahrscheinlich stellt sich aber unbewusst die Vorstellung der

aufgehenden Sonne ein. Die spatere Idee einer Schopfung aus dem
Nichts ist nur zu verstehen als die Antithese zu der Lehre, dass

die Materie unabhangig von Gott und gegensatzlich zu ihm pra-

existirte. Vielleicht kannte der Verfasser von Gen 1 diese Lehre,

aber er fiihlte sich nicht veranlasst, ihr gegeniiber Stellung zu

nehnien l
.

Das Bedeutsame an Gen 1 ist eben der Contrast, in dem der

religiose Schopfungsglaube des Verfassers zu dem heidnischen My-
thus steht, der seiner Erzahlung den Stoff giebt. Offenbar nimmt

er an diesem Product babylonischer Wissenschaft auch ein intellec-

tuelles Interesse, in voller Reinheit liegt der religiose Schopfungs-

glaube hier nicht vor. Wahrend der Dichter des Hiob c. 38 alle

derartigen Speculationen iiber den Hergang der Schopfung verspottet,

halt er diese Darstellung der successiven Entstehung der Dinge ge-

wiss nicht fur blosse Vermuthung
2

. Aber der religiose Glaube

1 Nur von Ordnung der Materie, nicht aber von ihrer Schopfung ist auch

Job 28 25 f. die Rede.
2
Vgl. WELLHAUSEN, Prolegomena

4 S. 301 ff. Die intensive Reflexion,

die Gen 1 zu Grunde liegt, ist auch aus der inneren Correspondenz der

Schb'pfungsacte evident. Durch die drei grossen Scheidungen entsteht die Reihe

der Elemente, ihnen gegeniiber steht die Reihe der lebenden "Wesen (zu diesen

gehoren auch die Gestirne) ,
die in jenen Elementen ihr Wesen haben. Die

beiden Reihen entsprechen einander sehr genau. Zuerst entstehen Tag und

Nacht, in denen Sonne und Mond regieren (= 1. und 4. Werk), bei der

Scheidung von Himmel und Erde entstehen unter dem Firmament Luftraum

und irdisches "Wasser, in denen die am Firmament fliegenden Vogel und die

Fische leben (2. und 5. "Werk) ,
durch die Scheidung von "Wasser und Land

entsteht endlich das Festland fur Landthiere und Menschen (3., 7. und 8. "Werk).

Das 4. "Werk, die Schopfung der Vegetation ,
steht zwischen beiden Reihen in

der Mitte. Aber es fiigt sich zum 3. und beiden entspricht das 7. und 8., da

Landthiere und Menschen von der Vegetation leben.

Uebrigens finden sich im A. T. sehr verschiedene Vorstellungen iiber den

Hergang der Schopfung. Stark weichen von Gen 1 ab Gen 2 Job 384ff. Nach
Ps 24 2 ruht die Erde wie Gen 1 iiber dem unterirdischen Meere, nach Job 26 7

schwebt sie frei im "Weltraum. Vgl. dort weiter v. s 10 38 7. Dagegen ist Ps

104 eine Nachbildung von Gen 1 und dasselbe gilt von Prv 8246". Hier werden

zuerst die Bestandtheile der Erde aufgezahlt, indem vom Ferneren zum Naheren



61. Die Schopfung. 400

dominirt. Indem Gott Licht iiber das Chaos ausstrahlen lasst, tritt
er seine Herrschaft iiber die Welt an, urn sie sofort durch seine
Befehle zu gestalten.

Der Gedanke, dass die Welt nur fur die gottgeleitete Geschichte

geschaffen sei, findet seine Vollendung in der Idee, dass der Mensch
nach dem Bilde Gottes 1

geschaffen sei. Die Gottahnlichkeit der

Menschen, die freilich auch als eine leibliche (5s) vorgestellt ist,

bedeutet seine geistige Anlage, die ihn iiber das Thier erhebt und
ihn zur Herrschaft iiber die Welt befahigt. Sie bedeutet ferner die

Fahigkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu stehen und nach seinem
Willen zu handeln, und endlich die einzigartige Wiirde, die ihm
vor aller Kreatur zukommt. Daraus ergiebt sich fiir ihn die Pflicht,

nur dem gottlichen Willen gemass iiber die Welt zu herrschen und
wie an sich selbst, so auch an den Mitmenschen die gottliche Wiirde

zu wahren und zu scheuen.

Mit souveranem Selbstbewusstsein steht der Jude der Welt und

der Natur gegeniiber Furcht vor der Welt kennt er nicht aber

fortgeschritten wird : Wasser, Berge, Land (v. 2426). Indem der Verfasser sodann

auf den Himmel kommt (v. 27), wird er dazu gefiihrt, den Hergang der Schopfung

vorstellig zu machen. Das Himmelsgewolbe (11H) ruht wunderbar auf dem

(irdischen) Ocean (v. 27), iibrigens ist es so stark, dass es die himmlischen Wasser

tragen kann, sodass diese nicht herabstiirzen. Hierdurch sowie dadurch, dass

auf der Erde die Quellen des Oceans fest verschlossen wurden, ist der Bestand

der Erde gesichert (v. 2s). Uebrigens darf das Meer auch von der Seite her das

Land nicht iiberschwemmen und schliesslich ruht das Land noch auf Funda-

menten (v. 29). Popular dachte man die Welt als einen Bau, den Gott ge-

griindet habe (10J Jes 48 is 51 13 Job 38 4 Prv 3 19, fjto Ps 24 2). Die Erde

ruht auf Saulen (D^K, D^laip, D'HiajJ Job 9 a 38 e Ps 75 4 104 5), die zugleich

den Himmel tragen (Job 26 n) ,
d. h. den Bergen. Als Scheibe hat Gott die

Erde ausgebreitet (JJp'n Jes 42 5) und den Himmel wie ein Zelttuch ausgespannt

(ntflJ Jes 42 5 Job 9 s,
HBlfl Jes 48 IB 51 is). Vgl. auch oben S. 348f. Aber auch

von einer Geburt der Erde und der Berge (1^ und b^in Ps 90 2), des Meeres

(Job 38 s) und des Regens (1^1.1 Job 38 zsff.) ist die Eede, selten vom Schopfer-

wort (Ps 33 e 9). Gen 2 finden sich zwei Vorstellungen iiber die Entstehung

des Lebens auf der Erde. Nach der einen wurde die Erde von einem Sprudel

("IK?), der aus ihr aufstieg, befruchtet (v. e), nach einer anderen von den vier

Weltstromen, die in Eden entspringen (v. ioff.). Aber die letztere ist dem

Verfasser nicht mehr verstandlich.
1 Genauer meint der Verfasser: Bnach gottlichem Bilde." Gen 9 e sagt

Gott: ,,denn QTlbK D.^Jf? hat er den Menschen gemacht." Offenbar mag er

ihn nicht sagen lassen: Bnach meinem Bilde." Deshalb heisst es auch 1 e:

nnach unserem Bilde", d. h. nach dem Bilde der Himmlischen. Ebeuso ist 5 i

DTibK Db^3 = gottliches Ebenbild. Nur 1 27 entschliipft dem Verfasser aus Anlass

des Rhythmus 10^?. - - Richtig erklart Ps 8 e Sir 17 3-7. Dagegen wird

Sap Sal 2 23 2* die acpftapo-a aus dem gottlichen Ebenbild hergeleitet.
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auch mit dem Gefiihl der hochsten Verantwortlichkeit. Das ist die

praktische Consequenz des prophetischen Glaubens an die Welt-

herrschaft des einen Gottes. Als Gottes Stellvertreter kann und

soil der Mensch die ganze Welt sich unterthan machen, aber auch

nur als solcher. Seiner Willkiir darf er nicht folgen, sondern allein

dem geoffenbarten Gotteswillen. Das Heidenthum schwankt zwischen

ubermiithigem Missbrauch der Welt und kindischer Furcht vor ihren

Machten.

Als der abstracteste, in gewissem Sinne aber auch als der gross-

artigste Ausdruck der jiidischen Geschichtsbetrachtung muss die

Geschichtsiibersicht des Priestercodex gelten. Die genealogischen

Reihen, die hier von Adam abwarts fiihren, gliedern nicht nur Israel

in den Zusammenhang der Weltgeschichte ein, sie geben vielmehr

einen Ueberblick iiber die gesammte von Gott geschaffene und be-

herrschte Menschheit. Aus dem einheitlichen Zweck der Geschichte

ergiebt sich ohne Weiteres die Einheit des Menschengeschlechts,

die Abstammung von einem Paar 1
. Die Heiden sind freilich Folie

fur das auserwahlte Yolk, aber auch so illustriren sie die Weltherr-

schaft des Einen Gottes. Wie die leeren Namen dieser Reihen so

haben auch die Zahlen der damit verbundenen Chronologic den

Zweck, sie zu veranschaulichen, sie bedeuten die Dauer und die

einzelnen Abschnitte seiner Regierung. Das Wichtigste ist aber der

unmittelbare Anschluss des Geschichtslaufs an die Schopfung der

Welt.

62. Geist und Wort Gottes.

Mit der Schopfung und Beherrschung der Welt durch Gott

stehen im engsten Zusammenhang die Ideen des Geistes und des

Wortes Gottes.

Das Wort Wi bedeutet zunachst Luftbewegung, den Wind, aber

auch den Athem, und weil im Athem die Thatsache des Lebens in

die Erscheinung tritt, auch die dem Korper innewohnende Lebens-

kraft. Ohne m^ giebt es kein Leben (Hab 2 19), beim Tode ver-

lasst sie den Korper (Ps 146 4), sie geht aber auch dem Erschopften

aus und kehrt wieder, wenn er sich erholt (I Sam 30 12 Jdc 15 19).

Sie ist ferner der Lebensmuth und zuweilen geradezu der Muth, der

dem Verzagten entweicht (Jos 2 n), dann aber neu im Menschen auf-

lebt (Gen 452?). Die nil wird daher beunruhigt (Gen 41
s), geangstigt

(Job 7 11) und betrubt (Jes 54 e), sie wird zerbrochen (Ps 51 19)

und zerschlagen (Jes 66 2) und verglimmt (Jes 61 3), sie trinkt so-

1

Vgl. oben S. 377.



62. Geist und Wort Gottes. 44. 1

gar das Gift der Pfeile Gottes (Job 6 4
).

mi bedeutet sodann
auch die Energie des Wollens und des Handelns 1

. Der Hochmuthige
ist '1

*5*, der Demiithige '1
betf, der Gelassene '1 !&*, der Zornmiithige

und Ungeduldige "1
IXR, der Langmuthige "1 1^. mi kann geradezu

den Zorn bezeichnen (Jdc 8 3 Zach 6
s). Vgl. auch rrn 11

ntf|?ff

imi-n (Dt 2
so). Der freudige Muth ist nyi? mi (Ps 51 u).

mi ist

aber aucb der blosse Willenstrieb (Ex 35
21). Die falschen Propheten

gehen ihrer mi nach statt dem Willen Jahves (Ez 13
s), die Judaer

sind in ihrer Verkehrtheit nil ^n
;
d. h. irren Geistes (Jes 29 24).

Die Absichten der Menschen sind omi
JTibjns, d. h. das was in ihrem

Willen auftaucht (Ez 11 5 vgl. Qjmi-br rhyn Ez 20 32).
mi bedeutet

freilich nicht den freien Willensentschluss, wohl aber die gesammte

(event, religiose und sittliche) Willensrichtung. Mit Kaleb war eine

andere mi als mit den iibrigen Kundschaftern (Num 14 24). Gott

priift als Richter die JTirni der Menschen (Prv 16 2). In der mi

des Froinmen ist kein Trug (Ps 32 2).

Inzwischen gehen Denken und Wollen fur den antiken Menschen

uberall in einander iiber. Das Herz ist bei Griechen und Hebraern

der Sitz von beidem. Auch mi kann deshalb das Denken bezeichnen.

An Stellen wie Ez 13 3 Jes 29 24 (vgl. Ps 95 10) Ez 11 5 20 n ist

beides gemeint. E*$ fit?3 (wenig verschieden von '* mi) heisst Prv

20 27 das Bewusstsein (vgl. auch Job 32 s).

^9.3 hat dieselbe Grundbedeutung wie mi
}

zuweilen wechseln

die Worter als vollig gleichwerthig (Job 12 10).
Beim Tode heisst

es ebensowohl, dass die mi ausgeht, wie dass die BW ausgeht (Ps

146 4 vgl. Gen 35 is I Reg 17 21). Aber die v*>, die auch einen

bestimmten Sitz im Korper, nl. iin Blute, hat (Gen 9 4 Lev 17 u),

ist nicht wie mi nur die Energie des Lebens, Wollens und Handelns 2
,

sondern ihr Trager und iiberhaupt das Ich im Menschen (^2 = ich

selbst). Es heisst &" mi, aber n*
Trr ^EJ. Nur trB3 ist auch = ein Indi-

viduum, nur die ^J stirbt (Num 23 10 Jdc 16 so).
Im Allgeineinen

kommt nur ihr Empfindung zu, sie allein begehrt, liebt und hasst 3
.

1 mi deckt sich in hohem Masse mit dem &ofx6<; im homerischen Sprach-

gebrauch (E. ROHDE, Psyche S. 433).
2 Erst spat wird mi als Subject des Erkennens bezeichnet. Allein Ps

77 7 scheint dieser Sprachgebrauch deutlich vorzuliegen. Vereinzelt erscheint

mi an einer spaten Stelle wohl auch als Subject des Wollens (Jes 26 ). Einzig

steht im Kanon der Gebrauch von mi Koh 3 n da; vgl. daruber in 66.

Dan 7 is iibersetzt man nbetriibt ward mein Geist in seiner Scheide" (fM

was heissen soil ,,in meinem Korper". Man hat aber wohl mit Eecht emendirt

131 pi! = ,,betriibt ward mein Geist daruber".

3 Von einer Trichotomie ist keine Rede, vielmehr wird das den Korper
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In Anwendung auf den Menschen hat sich der Begriff von Hii

gewiss in der oben angegebenen Weise entwickelt, umgekehrt da-

gegen der Begriff der gottlichen ni^i, ihrer Einwirkung auf die Men-

schen und die Welt und ihrer Einwohnung in ihnen.

Die rrii
?
die die Menschen in Wollen und Handeln treibt, ist

nicht immer ihre eigene. mi heissen auch aussermenschliche und

iibermenschliche Machte, die sie in ihrem Wollen und Handeln be-

stimmen. Ueber den eifersiichtigen Mann kommt eine n$ty rm (Num
50 u so). Nach Hosea ist Israel von einer D^.IJT nil, d. h. einem Geist

der Hurerei besessen (Hos 4 12 5
4). Vgl. die '"M?B5 nil (Zach 13 2).

Meistens erscheint aber diese iibermenschliche m^ als von Gott ge-

sandt. Er legt in den Assyrer einen Geist, da kehrt er nach Hause

zuriick (II Reg 19 7). Es ist auch wohl ein Geist des Unheils, den

er, zuweilen aus unerklarlichen Griinden, auf die Menschen loslasst.

Ein boser Geist von ihm bewirkte die Schwermuth und Tobsucht

Sauls (I Sam 16 u 1623 18iol99). Er sandte einen bosen Geist

d. h. einen Geist der Zwietracht zwischen Abimelech und die

Sichemiten (Jdc 9 23). Einen Geist des Schlafs giesst er aus iiber

die Judaer (Jes 29 10), einen Geist des Schwindels iiber die Aegypter

(Jes 19 u). Er wandelt aber auch durch Geist, den er ausgiesst,

Juda um (Jes 32 15), so dass es seinen Willen thut, er giebt ihm

einen neuen Geist des Gehorsams (Ez 36 27 18
31). Vgl. den Geist

des Mehens (Zach 12 10).

Von jeher hat Jahve sein Volk durch seinen Geist geleitet

(Jes 63 u 14 Neh 9 20 vgl. Jes 59 21 Ps 51 is 143 ic)
1 und zwar zu-

nachst in den Fiihrern, die er Israel gab. So in den Helden (Jdc
3io634ll29l325l Sam 10 e 11 e) und spater namentlich in den

Propheten, die deshalb Win ^ heissen (Hos 9 7 vgl. II Sam 23 2

Ez lls Jo 3 12 Neh 9 so)
2

. Auch hier bedeutet der Geist Jahves

zunachst durchaus nicht die gottliche Erleuchtung, sondern den

belebende Princip je nach dem Zusammenhang bald ITH bald tPBi

genannt.
1 Der gute Geist bedeutet Neh 9 20 Ps 143 10 schwerlich eine ethische

Qualitat des Geistes, sondern ist einfach das Gegentheil von dem bosen Geist,

der den Saul plagt. Heiliger Geist ist = Gottes Geist (Jes 63 10 u Ps 51 is vgl.

Dan 4 5 e is 5 11). Spat sind die Stellen, die von prophetischer Begeisterung

der 70 Aeltesten (Num. 11 toff.) oder gar des ganzen Volkes (Num 11 29 Jo

3 i ff.) reden.
2 Hier wird der Geist auch als dem Propheten oder Helden dauernd ein-

wohnend gedacht (Gen 41 ss Jes 11 sff. 42 i 61 i Mi 3 e Num 11 ieff. I Sam
16 is u I Reg 22 24). Es ist deshalb vom Geiste Elias die Rede (II Reg 2 915).

Vgl. GIESEBRECHT, Berufsbegabung der Propheten S. 132 ff.
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gottlichen Impuls des Redens und des Thuns 1
. In mannigfacher

Weise kann er sich modificiren, je nach dem, was Jahve durch einen
Menschen bewirken will. Im Messias ist er ein Geist der Weisheit
und Einsicht, des Raths und der Heldenkraft, der Erkenntniss und
der Purcht Jahves (Jes 11

2). Aber an sich ist er iiberhaupt die

gottliche Macht, die die Gottesmanner treibt. Die nil zieht den
Helden an (Jdc 6 34), sie springt auf ihn (I Sam 10 e), sie fallt uber
den Propheten (Ez lib). Sie erweist sich zunachst an den Gottes-

mannern als Macht, dann aber ist sie in ihnen 2
die gottliche Macht,

die Israels Geschicke gestaltet.

Jesaja bezeichnet nil als das gottliche Machtmittel, das Jahve

der Macht der Menschen gegeniiberstellt. Aegyptens Rosse sind

dagegen nichts als Fleisch, hinfallige Materie gegenuber dem einen

absoluten Agens (Jes 31s). Auch bei Jesaja versteht sich das ein-

fach daraus, dass der Geist das Medium des geschichtlichen Waltens

Jahves ist. In der messianischen Zeit soil Jahve zu einem Geist

des Rechtes werden denen, die uber dem Gerichte sitzen, und

zu einem Geist der Kriegstiichtigkeit denen, die den Krieg uber

die Grenzen zuriicktreiben (Jes 28 e). Er fegt auch die Siinde

Jerusalems nicht eigentlich durch das assyrische Schwert, son-

dern durch den Geist des Gerichts und den Geist des Vertilgens

aus (Jes 44). Die jiidische Gemeinde vertraut in ihrer ausseren

Ohnmacht auf den Geist Jahves, d. h. auf seine unsichtbare All-

macht (Hag 2 5 Zach 4 e) ,
sie weiss sich aber auch in der Gewalt

dieses Geistes, vor dem es kein Entrinnen giebt (Ps 1397).

Aber weiterhin bekommt der Geist Jahves auch kosmische Be-

deutung. Von jeher stand er in einer gewissen Beziehung zum

Winde, dem Athem Jahves (Ez 15s). Der Geist, der den Elia und

den Ezechiel inspirirt, entriickt die Seher auch als Wind (I Reg

18 12 Ez 3 12 H 8 3 11 24 43 5 vgl. Act 8 39). n Vielleicht hat der Geist

Jahves den Elia auf einen Berg oder in ein Thai geworfen" (II Reg

2 ie). Wenn Ezechiel vor der Gotteserscheinung ohnmachtig zu

Boden fallt, so kommt Geist in ihn und stellt ihn wiederum auf

seine Fiisse (Ez 22 324)
3

. Da ist der Geist als ein Fluidum ge-

1 Elihu leitet dagegen die menschliche Vernunft aus der alien Menschen

einwobnenden mi her (Job 32 s).
Aber auch die Weisheit inspirirt sie mit

ihrem Geist (Prv 1 23).

2 Macht uber die Dinge, die eventuell auch in Einsicht, zumeist aber in

Konnen besteht, verleiht Gottes Geist Staatsmannern (Gen 41 m) und Kunstlern

(Ex 28 s 31 s).
Auch in Josua war Geist (Num 27 is).

3 Der Geist Jahves ist es eigentlich auch, der die Cherube fortbewegt, auf
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dacht, das von Gott ausgehend die Kreatur durchdringt, sie starkt

und in Bewegung setzt. Jahve giesst seinen Geist aus (1
0:

, 1 Btcr

Jes 29 10 32 15 Ez 39 29). Aber weiter ist der Geist bei Ezechiel

auch da mit der kosmischen Macht des Windes identisch, wenn er

von alien vier Winden her die todten Gebeine anblast und sie ins

Leben ruft (Ez 37 ef.). Hier erscheint er zum ersten Mai als die

eine gottliche Lebensmacht, durch die alle Kreatur lebt 1
. Hiermit

beriihrt es sich, wenn es bei Deutero-Jesaja heisst, dass Jahve durch

seinen Geist seinem Volke neues Gedeihen giebt (Jes 44 3). Spater-

hin erscheint es als eine gelaufige Vorstellung, dass Gottes eigener

Geist im Menschen wohnt, so lange er lebt (Job 27 s vgl. 32 s Mai

2 15 f.), bei seinem Tode aber Gott ihn wieder an sich zieht (Job 34 14

Koh 12 ?). Es heisst aber auch von alien lebenden Wesen: Du
ziehest deinen Geist ein, so verhauchen sie und kehren zu ihrem

Staube zuriick. Du lassest deinen Geist aus, so werden sie ge-

schaffen und erneuerst das Angesicht der Erde (Ps 104 29 30). Darum

ist er der Gott der Geister alles Fleisches (Num 16 22 27 ie). Schliess-

lich ist
.
der Geist Gottes aber auch das Princip der gesammten

Schopfung. Er hat die einzelnen Menschen gemacht (Job 334), er

briitete aber auch schon iiber dem Chaos (Gen 1
2).

STADE hat mit Recht bestritten, dass die Vorstellung, wonach

Gottes Geist in jedem Menschen lebt, dem alten Israel gelaufig

gewesen sei. Gen 2 7 kann dafiir nichts beweisen, da diese Erzahlung

fremden Ursprungs ist. Wenn iibrigens dort Jahve dem ersten

aus Erdstoff geformten Menschen einen Lebensodem einblast, so

liegt darin noch nicht der Gedanke ausgesprochen, dass aller mensch-

liche Odem im Grunde Jahves Geist sei
2

. Fremden Ursprungs ist

denen er fahrt. Es heisst zunachst einfach ni^lH (1 12), dann freilich auch nil

ivnn (i 20).

1

Vgl. Jes 42 5. Umgekehrt ist er die alles Leben zerstorende Macht im

Ostwind (Jes 40 7 vgl. 30 as Ps 18 9 Am 1 2). Vgl. iibrigens Jes 34 ie, wonach

Jahves Geist die Thiere sammelt.
2 Auch in spaterer Zeit ist diese Vorstellung keineswegs die allein herr-

schende. Der Geist, der verdirbt (Job 17 i) und vor Gottes Zorn hinschwindet

(Jes 57 ie) ist nicht Jahves eigener. Nach Zach 12 2 bildet Gott den Geist im

Menschen. Aus alterer Zeit sind aber auch die Stellen I Reg 19 4 Jer 38

bemerkenswerth, die freilich von der Seele reden. Dagegen ist Gen 6 s unter

dem Geiste Jahves die gottliche Natur der Himmlischen zu verstehen, die durch

die Ehen der Himmlischen mit den Menschenweibern in die menschliche Natur

eingegangen war. Die Riesen waren halb menschlichen, halb gottlichen Wesens

und deshalb gefahrliche Empb'rer gegen Gott. Um sie zu vernichten, kam die

Siindfluth. Die Worte n sie sind Fleisch und deshalb sollen ihre Tage 120 Jahre

sein" sind falsche Glosse. Vgl. WELLHAUSEN, Komposition S. 305 ff.
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die Vorstellung vom Geiste Jahves freilich am Ende auch bei
Ezechiel und seinen Nachfolgern, aber hier ist sie dann in Con-

sequenz des prophetischen Glaubens an die die Welt unsichtbar

durchdringende und beherrschende Macht Jahves iibernommen und

bedeutungsvoll geworden. Der Geist Gottes war fUr die Hebraer
zunachst das einzelne Menschen regierende Princip, von da aus
wurde er fiir sie das alle Kreatur und die ganze Natur beherrschende
und belebende.

Urspriinglich waren die Geister viele und mannigfaltige ,
aber

sofern sie auf Israels Geschick einwirkten, dachte man sie mehr und
mehr als von Jahve gesandt, der in Israel waltete. Sie wurden

dann aber auch unter dem Einen Geiste Jahves begriffen, wie es

der einheitliche Zweck seines Waltens in Israel erforderte. Jahves

Geist wirkte in den Helden und Propheten. Freilich ist diese

Redeweise nicht sehr alt (vgl. S. 61 Anm. 1). Auch von einem ein-

heitlichen Geiste Jahves, der in der Prophetic war, ist vielleicht noch

nicht die Rede, wenn es heisst, dass der Geist Elias auf Elisa ruhte

(II Reg 2 9
15). Wohl aber gehort hierher, wenn Jahve einen Theil

des Geistes, der auf Mose ruht, auf die Aeltesten legt (Num 11 1725).

Hier ist die Vorstellung vom Geiste der Prophetic sogar schon stark

materialisirt. Hypostasirt ist dieser Geist aber in der Erzahlung

von I Reg 22 19 if. Da erscheint er als ein Diener Jahves im

Himmelsheer und erbietet sich, in Ahabs Propheten zum Lugengeist

zu werden, urn den Ahab zu bethoren. Die Hypostasirung liegt

einigermassen auch vor, wenn Jes 63 10 (vgl. Ps 106 33) gesagt wird,

dass Israel den heiligen Geist betrubte, der es leitete. Er steht

hier auf einer Stufe mit dem Mal'ak Jahve von Ex 23 21. Auch

Gen 1 2 erscheint der Geist Gottes als ein Wesen neben Gott.

Anderseits wird Gott selbst auch wohl als weltdurchdringender Geist

gedacht, wenn von ihm gesagt wird, dass er Himrnel und Erde

erfiille (Jer 23 23 f.)
1

.

Aehnlich wie die Idee des Geistes Gottes hat die des Wort es

Gottes sich entwickelt. Die altisraelitische (s. o. S. 85) und pro-

phetische Idee, dass Jahve durch das prophetische Wort die Ge-

schicke Israels und der Volker schaffe, ist hier dahin fortgebildet,

dass er durch sein Wort Himmel und Erde schuf (Gen 1 Ps 33 e 9

vgl. o. S. 348). Auch die Juden stellen das Wort Gottes wohl als

ein immer neu ergehendes und lebendig waltendes vor. Gott schickt

1
Vgl. noch CEEMER, PRE 2

s. v. Geist; H. WENDT, Fleisch und Geist, 1878;

A. WESTPHAL, Chair et Esprit, Toulouse 1885. Besonders GIESEBRECHT, Berufs-

begabung der Propheten S. 123 ff.
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es wie einen schnellen Boten 1 auf die Erde und schafft Schnee,

Reif und Hagel und Thauwetter (Ps 147 15 ff. vgl. Jes 34 ie). Ein

lebendiges Wort Gottes wollten sie aber auch vernehrnen und es

walten sehen, wenn er in Erhorung ihrer Gebete sie rettete

(s. o. S. 411). Durch sein Wort hatte Gott einst seine Gemeinde

wieder ins Leben gerufen, er hatte es gesandt und sie geheilt

(Ps 107 20 119 so). Aber weil Gott jetzt nicht mehr durch die Pro-

pheten redet, so regiert er die Welt auch nicht nur durch ein jetzt

geredetes Wort. Das die Weltgeschichte bewegende Wort Gottes

ist auch ein langst gesprochenes. In der einst durch die Propheten

gegebenen Verheissung ist es als ein Factor in den Weltbestand

eingesetzt, der bis jetzt freilich latent geblieben ist, einst aber sich

auswirken wird. Auch in diesem Sinne warten die Juden auf

Gottes Wort (Ps llQsnuu? 130 5). Die Gewissheit, mit der sie

seine Erfiillung erwarteten, druckt sich in der Vorstellung von dem

himmlischen Weissagungsbuch aus, dem entsprechend der Weltlauf

sich abspielen musste (Dan 10 21), und in der Gestalt des Gabriel,

der eigentlich eine Personification der Verheissung ist (s. u. S. 452).

Aber sie beide bedeuten auch den unlebendig gewordenen und in

die Ferne getretenen Gott 2
.

63. Himmel, Engel und Geister.

Die himmlische Welt hat fur die Juden einen anderen Sinn als

fur das alte Israel. Wenn man im alten Israel von den Engeln und

dem Hofstaat Jahves redete, so war das lediglich ein Mittel, sich

die Lebendigkeit seines Waltens und Regierens auf Erden vorstellig

zu machen. Man kannte iiberhaupt keinen Himmel, der von der

Erde geschieden gewesen ware, der Himmel war der Seller der

Erde und dabei wohnte Jahve ebenso sehr und vielleicht noch mehr

hier wie dort. Fiir die Juden bedeutet dagegen die himmlische

Welt einen Gegensatz zur irdischen, einen Protest gegen den Schein

des irdischen Geschehens, ja gegen das irdische Geschehen selbst.

Auf Erden war die Herrlichkeit Gottes nicht offenbar, thatsachlich

gab es hier in der Gegenwart andere Herren, aber jenseits des

Firmaments thronte er in einer Herrlichkeit, von der die Welt
nichts wusste, die der Glaube sich aber ausmalen wollte.

Den Propheten war die Grosse Jahves in der Weltmacht offen-

bar, die er gegen Israel aufbot, aber Jesaja fiihlt doch auch das

1 Wie ein Engel kommt es Sap ISisf. auf die Erde und todtet die

Aegypter.
2 Ueber die "Weisheit vgl. unten 67.
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Bediirfniss, sich seine transcendente Herrlichkeit anschaulich zu
machen. In der Vision, in der er zum Propheten berufen wird,
erblickt er den Herrn als einen grossen Konig, der in wallendem
Gewande auf einem hohen Throne sitzt. In menschlicher Gestalt

ist er gedacht, aber Jesaja redet nur von dem Stuhle, auf dem er

sitzt und dem Kleide, das er tragt. Uebrigens kommt seine

Majestat darin zum Ausdruck, dass die Sarafe 1

,
Wesen von iiber-

menschlicher Gestalt und Intelligenz, ihn verhiillten Angesichts und
verhullten Leibes anbeten und ihn als den Herrn preisen, dessen

Herrlichkeit die Fiille der ganzen Erde ist, weil er die ganze
Erde beherrscht. Immerhin spielt diese Vision im jerusalemischen

Tempel
2

.

In mehr als einer Hinsicht davon verschieden ist die Schilde-

rung der gottlichen Herrlichkeit bei Ezechiel. Bei der Zerstorung

Jerusalems, die er weissagte und erlebte, macht er sich eine An-

schauung davon, dass Jahve von diesem Ereigniss nicht mitbetroffen

wird. Er, der einst mit seinem Volke nach Kanaan gekommen war,

verlasst es jetzt wieder, wo Israel aus Kanaan vertrieben wird, in

Wahrheit ist aber Israels Vetreibung eben dadurch verursacht, dass

er aus seiner Mitte weicht 3
. Umgekehrt ist seine Riickkehr die

Vorbedingung der Wiederherstellung Jerusalems 4
. Urn den Abzug

und die Wiederkehr Jahves vorstellig zu machen, benutzt Ezechiel

die Vorstellung vom Cherub (Ps 18n)
5
,
dem Symbol der Wetter-

wolke, auf der Jahve einherfahrt (Jes 19 i Ps 104 3). Jahves Gefahr

ist auch hier eine Wetterwolke (Ez 1 4) mit Blitz (1 is)
und Donner

(1 24 10 s), vom Sturmwind getragen (10 is)
und mit dem Regen-

bogen geschmiickt (1 as). Obgleich die Wetterwolke an sich schon

die Allmacht und Allgegenwart Jahves veranschaulichen konnte, so

1 Die gefliigelten Sarafe von Jes 6 sind urspriinglich nichts als der fabelhafte

Fjeiyn rj-n^ der Wiiste (Jes 14 29 30 e).
Mit diesera hing einigermassen wohl

auch die'eherne Schlange (II Reg 184) zusammen, die nach Num 21 e-9 ein

rptf war; vgl. Dt 8 15 und oben S. 133 136. Bei Jesaja sind die gefliigelten

Schlangen zu Priestern Jahves geworden, er scheint sie mehr in Menschen-

gestalt zu denken (6 e). Jedenfalls folgt er darin einer gelaufigen Vorstellung.

Vgl. die Commentare.
2 Es ist das Haus von Menschenhand, das unter dem Rufe der Sarafe er-

bebt (v. 4). Vgl. Am 1 2 9 i. Spater kommt Jahve allerdings zur Rettung Je-

rusalems von fern her (30 27) und bei Micha geht er als Richter schon vom

Himmel aus (1 3).

3 Inzwischen weilt er auf dem Gotterberge im Norden (vgl. oben S. 274),

mit dem der Garten von Eden fur Ezechiel identisch ist (28 is u).

4
Vgl. oben S. 313.

5
Vgl. oben S. 24.
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1st sie gleichwohl zu diesem Zwecke weiter ausgestaltet. Vier

Cherube tragen mit ihren Hauptern eiue Feste mit dem gottlichen

Thron (1 22 ae). Die vier haben kein Yorn und kein Hinten, jedes

hat vier Angesichter und vier Hande, sie haben keine Kniegelenke

und nach alien Seiten abgerundete Fiisse. Jeder hat vier Fliigel,

von denen je zwei zur Bedeckung des Leibes dienen, wahrend die

beiden anderen zum Fluge langst des Wagenrandes ausgespannt

sind. Ferner steht neben jedem der Thiere ein machtiges Rad.

Die Bewegung der vier Thiere und Rader ist symmetrisch und har-

monisch zugleich. Obgleich die Rader und die Fliigel der Thiere

sich immer nur nach einer und jedes in verschiedener Richtung be-

wegen, so bewegt sich das Ganze doch wunderbarer Weise iininer

dahin, wohin der eine Geist, der in ihnen alien ist, strebt. Die

consequent durchgefiihrte Viertheiligkeit, wonach sogar jedes Thier

auf alien vier Seiten eine Hand hat, soil die AUgegenwart Jahves

symbolisiren, der alles vor sich hat und fur den nichts verborgen

und unerreichbar ist. Eben deshalb sind die Rader mit Augen be-

deckt (1 is). Ferner haben die vier Cherube je vier Angesichter,

die den vornehmsten und in ihrer Art machtigsten Geschopfen ent-

lehnt sind und in ihrer Gesammtheit die Allmacht Gottes veran-

schaulichen sollen. Das Lowenantlitz bedeutet Furchtbarkeit, das

des Stieres Kraft, das des Adlers Schnelligkeit, das des Menschen

Vernunft, die jenes alles leitet, wie denn iiberhaupt der menschliche

Typus in der ganzen Gestalt der Cherube vorwiegt (Is)
1

. Oben auf

dem Throne sitzt Jahve selbst in menschlicher Gestalt, die sich

durch besonderen Glanz von den wie Erz blinkenden Cheruben ab-

hebt (1 26 f. 8 2). Unter der Feste steht aber zwischen den vier

Cheruben der Altar. Er erscheint hier freilich zunachst als der

Ausgangspunkt des Blitzes (1 is), wahrend der Donner vom Fliigel-

schlag der Cherube hervorgebracht wird (1 24 10 5). Zugleich deutet

er aber an, dass Ezechiel das ganze Heiligthum beweglich macht,

ohne das er die Gottheit nicht denken mag.
In diesem Aufzuge erblickt Ezechiel die Herrlichkeit des Gottes

Israels, als er zum Propheten berufen (c. 1
ff.) und als der ihm zu-

erst ertheilte Auftrag abgeandert wird (3 226.), vor allem aber auch

in den beiden Visionen, in denen er zuerst die Zerstorung Jerusalems

(c. 8 11) und spater den Einzug Jahves in das wiederhergestellte

1 Lowe und Stier kamen in der Symbolik des Tempels vor (I Reg 7 ss

vgl. 10 19 20). Vielleicht hatte der Cherub urspriinglich Adlergestalt (I Reg
7 29). Uebrigens waren die drei auch sonst bei den Semiten heilige Thiere

(vgl. z. B. o. S. 137).
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Heiligthum schaut (c. 43). Jahve hatte sein Heiligthum schon vor
der Zerstorung der Stadt verlassen (vgl. 9 3 10 4 43 3 1. 1*to?), weil

es durch die Sunden Israels verunreinigt war. c. 8 10 kommt er

nach Jerusalem noch einmal, um an der Stadt das Gericht zu voll-

ziehen. Sein Wagen halt im inneren Vorhof, Jahve verlasst ihn

und betritt zum letzten Male sein altes Haus, um von da aus die

Hinrichtung der Sunder, die Entweihung des Heiligtbums und die

Verbrennung der Stadt zu befehlen. Auf seinen Ruf erscheinen

sieben Engel
1

,
von denen der eine die Unschuldigen an ihrer Stirn

kennzeichnet, wahrend die ubrigen die Strafe an den Gottlosen voll-

ziehen, zunachst an den Gotzendienern
,

die im inneren Vorhof ihr

Wesen treiben. Dann wird die Stadt in Brand gesteckt, ein Cherub

reicht dem Fiihrer der Sieben zu dem Zwecke gliihende Kohlen

vom Altar, der auf dem Wagen ist. Endlich besteigt Jahve wiederum

den Wagen und zieht iiber den Oelberg ab, um einst von eben

dort zuruckzukehren. Es scheint, dass Ezechiel fiir seine Cherubs-

gestalten die Schilderung der Sarafe von Jes 6 benutzt 2
, iibrigens

legt er auf die objective Wirklichkeit dieser Vorstellungsgebilde

grosses Gewicht. Er sieht den Wagen immer wieder in ganz der-

selben Gestalt (82384 c. 1043s).
Es ist der Gott des Himmels und der Erde, den Ezechiel

schildert, immerhin wohnt dieser Gott noch auf Erden. Aber bei

Zacharia wohnt er schon in unnahbarer Majestat in einer himm-

lischen Burg, die auf ehernen Bergen (6 i) steht. Von da aus iibt

er nach Art des irdischen Grosskonigs seine Weltherrschaft aus.

Mit Rossen und Wagen durchstreifen seine Boten die Erde, um

iiber alle Vorfalle Kunde einzuziehen und seine Befehle auszurichten.

Von Zeit zu Zeit stellen sie sich wieder ein, um Bericht zu erstatten

und weitere Befehle zu empfangen (Zach 1 6 vgl. Job 1 2)
3

. Uebri-

1 Ez 9 i if. Der siebenarmige Leuchter bedeutet bei Zacharia die sieben

Augen Gottes, die die ganze Erde durchstreifen (Zach 4 10). Sieben Engel

bringen auch die Gebete der Heiligen (d. h. der Juden) vor Gott und haben

Zutritt zu seiner Herrlichkeit (Tob 12 vgl. Apoc 1 4). Dass diese Siebenzahl

persischen Ursprungs und den sieben Ameschaspanta und den sieben Rathen

des Konigs nachgebildet sei, ist schon wegen Ez 9 iff. unwahrscheinlich. Hen

40 ist ausdriicklich von vier Engelfursten die Rede, Hen 9 werden vier (z. Th.

anders genannt) aufgefuhrt, Hen 20 e dagegen sechs.

2 Dass die Cherube mit je zwei Flugeln ihre Leiber bedecken, ist weniger

raotivirt als bei den Sarafen Jesajas (Jes 6 2). Vgl. auch Ez 10 7 mit Jes 6 e.

8
Einigermassen ahnlich dachte man sich aber fruher schon die Function

des Mal'ak Jahve (Gen 16 7).
- Heilige Wachter heissen spaterhin die Engel,

sofern sie den Weltlauf iiberwachen (Dan 4 10 u ao).

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 29
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gens giebt es in der Dienerschaft des himmlischen Konigs grosse

Unterschiede an Rang und Wiirde, sie stellen eine Stufenfolge dar,

iiber der Gott selbst verschwindet. Der Mal'ak Jahve, der bier von

Gott verscbieden ist, fahrt nicht mehr selbst auf die Erde berab,

er ist vielmehr eine Art Grossvezir im Himmel geworden. Als

solcher nimmt er die Meldungen der Boten entgegen (1 n), bittet

er fiir die Gemeinde (1 12) und halt er sogar iiber sie Gericht (3 iff.,

wo v. 2 ni.T "^13 zu lesen ist). Er hat dienende Engel unter sich (2 7 f.

3 4) und von ganz untergeordneter Art ist jener Engel, der nicht

weiss, dass Jerusalem keiner Stadtmauer bedarf (2 sff.). Aber auch

die Cherube wurden in den Himmel versetzt (s. S. 25).

Auch die Vorstellung von der Realitat der Heidengotter muss

dazu dienen, die Grosse des wahren Gottes anschaulich zu machen,

sie alle werden ihm dienstbar. Allerdings heisst Jahve der alleinige

Gott (Ps 18 32 86
10).

Er allein ist ein lebendiger
1

Gott, die Heiden-

gotter sind todt (Ps 106 2s), je nach Bediirfniss werden sie auch mit

ihren Bildern identificirt und dem entsprechend verlacht (s. o. S. 347

Anna. 3). Aber viel mehr noch stellte man sie als Diener des wahren

Gottes vor. In einem Athem werden sie Gotzenbilder und Nichtse

genannt und zugleich aufgefordert, dem Jahve zu huldigen (Ps 97 v).

In diesem Sinne heisst der wahre Gott der Gott der Gotter

(Dt 10 n Ps 50 i 136 2), der grosser ist als sie alle (Ps 86 s 95 3

964 97 9 135 s)
2

.

Einen Hofstaat, eine Dienerschaft und ein Heer hatte auch das

alte Israel dem Jahve beigelegt (s. o. S. 97), schon im Debora-Liede

bietet er die Sterne zu Israels Hiilfe auf (Jdc 5 20)
3

. Diese Um-

gebung Jahves war keineswegs nur aus dem einen Mal'ak Jahve

(s. o. S. 123
ff.) hervorgewachsen, vielmehr hatte man ihm andere

gottliche Wesen untergeordnet, die urspriinglich mit ihm gleicher

Natur waren (Gen 3 22 1
2e).

Aber in der vorexilischen Literatur

ist nur einmal von B^^O ^? die Rede, die als solche ihre eigenen

Wege gehen und die von dem hochsten Gott gewollte Weltordnung
<4

1 Dt 5 23 Jos 3 10 II Reg 19 4 ie I Sam 17 ae se Jer 10 10 Hos 2 i Ps 42 s

84 s. Dagegen ist die alte Schwurform n so wahr Jahve lebt" (Am 8 u) der

anderen nachgebildet nso wahr mein Herr der Konig lebt" (II Sam 15 si).

Ebenso verhalt sichs mit !T)!"P "ip"^.
2 Auch Ps 89eff. miissen unter Q^tHj} wie 16s die Heidengotter ver-

standen werden. Dass die Engel mit Jahve nicht verglichen werden konnen,

ist selbstverstandlich.

3 GEORG HOFFMANN versteht bier den Kampf der Sterne mit Sisera dahin,

dass sie das Gewitter bewirkt hatten, das in der Schlacht fiir die Kanaaniter

unheilvoll wurde. Vgl. WELLHAUSEN, Skizzen III 2 210.
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durchkreuzen, indem sie mit menschlichen Weibern die Riesen

erzeugen (Gen 6
iff.). Offenbar liegt da ein Stuck fremder Mytho-

logie vor.

Diese Unterordnung anderer Gotter unter Jahve wiederholte
sich in grosserem Styl in der nachprophetischen Zeit, die eben hier-

durch den prophetischen Glauben von der alleinigen Gottheit Jahves
und die altherkommliche Meinung von der Realitat der fremden
Gotter mit einander vereinigte. In gewissem Masse iibernahmen die

Juden die Vorstellung von einem Pantbeon, wie die Assyrer und
Chaldaer sie batten, nur dass sie den monarchiscben Charakter,
den das Pantbeon freilich aucb dort hatte, anders verstanden. Auch
sie redeten von einer Gotterversammlung, einem ^J|? oder C^'HI"? Tie

(Ps 89 e s), einer b$ nw, (Ps 82
i, LXX: 0^7(077] ftswv)

1
. Das waren

eigentlich alles Gotter (B'fl^ Ps 82 i e vgl. Ps 8 e, ^!?8 2 Ps 58 2,

n^K VS Ps 29 i 89 7, &&$] <J3 Job 1 6 2 i, ]fy$ ^ Ps 82 e)
3

.

Sie bedeuteten nanientlich die siderischen Machte, die Sterne Gottes,

die den Gotterberg umkreisten, unter denen es den hellen Morgen-
stern gab (Jes 14 12 13 Job 38 7), das Heer der Hohe (Jes 24 21

vgl. 27 i). Ueber ihnen alien ist Gott der Hochste (l^tf Jes 14 u)
4

.

Sie werden dabei aber in engster Beziebung zu den heidnischen

Reichen gedacht. Jedes Volk hatte Jahve einem bestimmten Gott

zugetheilt
5 und so namentlicb auch die grossen Weltreiche, die frei-

lich im Widerspruch mit seinem Willen von ihren Gottern regiert

wurden (vgl. o. S. 362). Im Kampfe mit ihnen und iiberhaupt mit

den kosmischen Machten (vgl. o. S. 371) bringt Jahve seine Welt-

herrschaft zur Geltung. Er zieht die ungerechten Statthalter zur

Rechenschaft, er setzt sie gefangen (Jes 24 21 f.) oder todtet sie gar

(Ps 82 7)
6
7 jedenfalls zwingt er sie zur Unterwerfung.

1 Von einem Beschluss der ,,Wachter
tt

ist Dan 4 u die Rede. Berg der

Zusammenkunft heisst der Gotterberg Jes 14 is.

2 So ist zu sprechen statt D^tf.
3 Aus dem Nebeneinander von 0^8 ^3 und frty ""JS sieht man, dass

diese Wesen bald als die Summe der D^B, bald als die Sohne des 'Eljon (hier

natiirlich nicht in physischem Sinne) gedacht wurden. Auch in b^^ ',
D^^D?? iJS u. s. w. schwankt die Vorstellung.

4 Oft heisst Gott in den Psalmen so; vgl. sonst Gen 14 isff. Num 24 ie

Dt 32 s Thr 3 st ss Dan 7 is 22 25 27. Auch die Phb'nicier redeten von einem jvbtf.

5
Vgl Dt 32 s 9, wo nach LXX Targ. Jerus. DTI^X oder b$ fur bwW>. und

\"f:3 fur *3 zu lesen ist. MT ist sinnlos. Vgl. vielmehr Dt 4 is ff. Sir 17 14.

6 Um die menschlichen Beherrscher der Erde handelt es sich hier nicht.

Die Anrede in v. aff. kann nur an die bis dahin allein (v. i
b
) genannten tprf?*

gehen, zumal die Angeredeten v. e als DflbK bezeichnet werden. Dass die Heiden-

gotter schliesslich sterben, ist an sich keineswegs widersinnig und versteht sich

29*



452 III. Theil. II. 2. C. Der iiberweltliche Gott.

In eigenthiimlicher Gestalt erscheint diese Vorstellung im Buche

Daniel. Wie Jes 24 21 werden die Patrone der Heidenvolker hier

das Heer des Himmels, aber aucb Sterne (Dan 8 10) und Fiirsten

(v. 25) genannt, wogegen Gott der Fiirst des Heeres (8 n) oder auch

der grosse Fiirst (v. 25) heisst 1
. Dass die "Weltreiche nach einander

auf Brden schalten, ist darin begriindet, dass ihre Patrone jeweilig

im Himmel die Oberhand haben. Ibnen stehen dort aber gegen-

iiber Michael, der Patron des jiidischen Volkes, und Gabriel (8 ie

9 21), der Engel der Offenbarung, nach der die Heidenreiche einmal

alle ein Bnde nehmen. Als Gabriel (der muss in c. 10 12 gemeint

sein) ausgesandt wird, um dem Daniel die endliche Wiederherstellung

Jerusalems, d. h. den dereinstigen Sturz der Heidenherrschaft, zu

offenbaren, tritt ihm der himmlische Fiirst Persiens, der gegenwartig

regiert (10 i), entgegen, um ihn daran zu hindern. Denn die Ver-

heissung, die Daniel iiber den dereinstigen Sturz des Weltreichs

empfangt, bedeutet fur dieses den thatsachlichen Anfang vom Ende,

wegen der realen Beziehung, die zwischen Weissagung und Erfiillung

besteht. Wirklich halt der persische Fiirst den Gabriel 21 Tage

lang auf, bis Michael ihm zu Hiilfe kommt und ihm die Ausfuhrung
seines Auftrags ermoglicht (10 is). Ebenso hat Gabriel weiterhin

mit dem Patron der Griechen zu kampfen, d. h. ihm gegeniiber die

Verheissung zu verfechten, bis endlich Michael gegen ihn zum letzten

entscheidenden Kampfe auszieht (Dan 10 is 20 12
i).

Wie aber

Michael dem Gabriel beisteht, so auch Gabriel beim Sturze der

Chaldaerherrschaft dem Michael (11 i).
Der Sturz der verschiedenen

Heidenreiche wird nicht einfach dadurch herbeigefiihrt, dass der

Patron des untergehenden von dem des nachfolgenden iiberwaltigt

wiirde, vielmehr haben iiberall Michael und Gabriel dabei die Hand
im Spiel. Natiirlich sind die himmlischen Fiirsten Persiens und

Javans nichts als die zu vornehmen Engeln degradirten Gotter

dieser beiden Reiche. Sie haben Macht bis zu dem Moment, wo

sie der Weissagung gemass zu Fall kommen.

Aber auch in der Gegenwart sollte Gott irnmerfort die Hohen

(D-'fi'-j
Job 2122 vgl. Sir 172ef.) richten und Frieden schaifen im

aus dem Compromiss der einander widersprechenden Vorstellungen von ihrer

Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit. Wenn iibrigens die Heidengb'tter nicht

sowohl aus Bosheit als aus Unwissenheit und Blindheit soviel Unheil anrichten

(v. 5), so ist ihre Schuld darum nicht geringer. In diesem Sinne sattigt sich

auch Jes 34 s Grottes Schwert am Himmel. Vgl. schon Ex 12 12 Num 33 4, wo-

nach Jahve beim Auszuge aus Aegypten an den Gb'ttern der Aegypter Gericht

iibte. Das ist mehr, als wenn er sich nach Jer 46 25 an dem Gotte von Theben racht.

1

Dagegen ist 8 is O^l zu lesen.
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Himmel (Job 25
2). Schon jetzt waren sie ihm unterthan, das

Himmelsheer betete ihn an (Neh 9 e Ps 89 eff.). So hat sich bei

den Juden die Vorstellung von den Mal'skim mit der von den Bne
ha-E16him gemischt. Die Boten, die Gott liber die Erde sendet,
heissen Job 1 e 2 i Bne ha-E16him und umgekehrt wird auf die

Mal'skim die Siinde der Bne ha-E16him iibertragen (Job 4 is 15 is)
1
.

Die Engel sind Jahves Diener OTI^*? Ps 103 21 1044), die

Vollstrecker seiner Befehle ("nyi *W Ps 103 20
21), als solche bilden

sie die grossen Kriegsheere des himmliscben Konigs, sie sind seine

Starken (B'TW Ps 78 25) und Helden (Ps 103 20 Jo 4 n), nach

Myriaden zahlen sie (Ps 68 is vgl. Job 33 23 Dan 7 10), alle seine

Heiligen konnen zu Kriegern werden (Zach 14 5). Immer noch

war Jahve ein Kriegsmann (s. S. 434), er schleuderte Blitze auf

seine Feinde (Ps 18 15) und Hagel und Schnee sparte er in seinen

Kammern auf fiir den Schlachttag (Job 38 22
23). Aber ebenso sehr

haben die Himmlischen die Aufgabe, den wahren Konig der Welt

zu preisen. Aucb das fordert die Analogie sowobl der irdischen

Gemeinde wie des irdischen Konigthums. In ewigem Protest gegen

die Heidenherrschaft wird Gottes Lob iin Himmel gesungen (Ps

29 if. 9), schon bei der Schopfung priesen ihn die Morgensterne

(Job 38 7).

Der Gott des Himmels wird Gott bei den Juden 6'fter ge-

nannt 2
. Im Himmel war sein Palast und sein Thron (Ps 18 7

29 9 103 19 115s 123 i), von dem aus er das Treiben seiner Feinde

beobacbtete und verlachte (Ps 24 11 4 14 2), von dort sandte er

seinem Volke Hulfe (Ps 18 u 17 20 7 57 4). Die himmlische Welt

war ihr Trost gegeniiber der irdischen, spater kam bei ihnen die

Vorstellung auf, dass alle Giiter der messianischen Zeit schon jetzt

im Himmel vorhanden seien und von da zu ihrer Zeit auf die Erde

herabkommen wiirden 3
. Aber allerdings bedeutete der im Himmel

wohnende Gott auch den, der ihnen fern getreten war. Schon

Mi 6 6 heisst er in diesem Sinne der Gott der Hohe, und diese

Bedeutung hat auch der Engelglaube der Juden. Die Engel sollten

1

Vgl. aber auch, was Ez 28 isff. von der Siinde des Cherubs, seiner Ver-

stossung aus dem Paradiese und seiner Verbrennung erziihlt wird. Das ist eine

Parallele zum Siindenfall der Menschen. Im Buche Henoch ist freilich auch

Gen 6 iff. vom Fall der Engel verstanden.

2 Neh 1 4 5 2 4 20 Ezr 1 2 5 n 12 6 9 10 7 u 21 23 Dan 2 is 37 44. Vgl. Komg

des Himmels (Dan 4 34) und Herr des Himmels (Dan 5 23).

3 Im Kanon ist diese Vorstellung noch nicht nachweisbar. Sie hat sich

aber wohl aus Ez 40 iff. entwickelt. Ex 25 4o lehnt sich an Ez 40 an. Ueber

Dan 7 is u s. o. S. 373.
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sie beschiitzen (Ps 34 s 35 51*. 91 iif.), weil sie den unmittelbaren

gottlichen Schutz wenig mehr empfanden. Sie waren Mittler zwischen

Gott und den Menschen, Fiirbitter (s. S. 433) und dabei auch wohl

Bekehrer der Siinder (Job 33 23
f.).

Aber auch der Satan drangte sich zwischen Gott und Men-

schen ein (s. o. S. 402
f.). Ueberhaupt bereitete die Vorstellung

von den Unheilsengeln ,
die eigentlich der Gottesvorstellung ibre

finsterste Seite nehmen sollten, den Herzen neue Schrecken. Hier-

her gehort der ri-rpe Ex 12 23 13 (vgl. n'tt?&3 ^83 II Sam 24 ie

Gen 19 IB Ez 9 iff. vgl. II Reg 19 35 Ps 35 sf.), der nj38 ^S
Prv 17 11, die o^a II Chr 20 22, der Todesengel Prv 16 u LXX,
die QT-ep Job 33 22 vgl. Ez 32 20. D'JH "JPlfte heissen Ps 78 49 die

agyptischen Plagen und Sir 39 23 ff. werden Feuer, Hagel, Hungers-

noth, Pest, wilde Thiere, Scorpione, Schlangen und Scbwert Rache-

geister genannt. In der Tbat waren die Engel in gewissem Masse

Personificationen von Naturmachten
,
wie auch Ps 1044 148s an-

gedeutet ist (vgl. o. S. 221). Diese bosen Geister (vgl. o. S. 442)

verschwammen wohl einigermassen mit den Damonen, den Se'irim

Lev 17s 7 n Chr 11 15), den Sedim (Dt 32 n Ps 106 37 LXX
Targ.) \ der Lilith (Jes 34 u) und der 'Aliika (Prv 30 15 vgl. WELL-

HAUSEN, Skizzen III 2
149). Ein gefahrlicher Damon war der "Azazel

(Lev 16 s 10 2e), dem man am Versohnungstage die Siinde Israels

und das aus ihr folgende Unheil auf den Hals schickte 2
. Ver-

muthlich hatte er aber nur locale Bedeutung. Im Buche Hiob

(1 2) bewirkt der Satan alles Ungliick, das tiber Hiob kommt.

Leicht konnte man in dem Anklager auch den thatsachlichen Ur-

heber der ausseren Leiden sehen, weil eben die die Menschen an-

klagten.

Dass der jiidische Engelglaube der Hauptsache nach den fernen

Gott bedeutet, zeigt auch der Umstand, dass bei den Nachfolgern

der Propheten Engel die Offenbarung vermitteln. Ezechiel sieht in

der Vision freilich noch Gott selbst, aber daneben findet sich schon

1 Zu Bocken d. h. Feldteufeln oder iiberhaupt zu Damonen (Sedim) wurden

die Gotter der aufgehobenen Bamoth durch die Centralisation des Cultus nach

den angefiihrten Stellen degradirt. Vgl. die angefiihrten Stellen. Wenn die

Se'irim Jes 13 21 34 u mit anderen z. Th. wirklichen Thieren in den

Triimmerstatten hausen, so hatten diese Thiere ebenfalls damonischen Cha-

rakter. Statt D^ton p)3J? hat man Gen 14 a s 10 wohl mit Recht D^IWH '$ (Da-

monenthal) vorgeschlagen.
2
Dagegen beruht die Verfluchung des Satans Sir 21 27 auf einem Text-

fehler; vgl. den Syrer: wenn der Thor den verflucht, der ihm nichts zu Leide

gethan hat, u. s. w.
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bei ihm ein Angelus Interpres (Ez 40
aff.)

1
. Fur Zacharia kommt

Gott nicht mehr in die Erscheinung, er hat in seinen Visionen nur
mit Engeln zu thun 2

. Aber auch der Anonymus von Jes 40 ff.

vernimmt schon eine Engelstimme (40 e vgl. v. 3). I Chr 21 is ver-

mittelt der Engel, der auf der Tenne Ornans erscheint, zugleich
die Offenbarung an Gad (gegen II Sam 24 IB-IS). Vgl. auch die

spate Stelle I Reg 13 is. Daniel erhalt uberall nur durch Engel
Aufschluss. Aber auch die wichtigsten Fragen stellen Engel fiir

ihn (8 13 12
e).

Licht- oder Feuernatur hat in alter Zeit der Mal'ak wie Jahve

selbst (Ex 3 2). Er verschwindet in der Opferflamme (Jdc 6
21) oder

fahrt in ihr empor (Jdc 13
20). Jahves Heer besteht aus Rossen

und Wagen von Feuer (II Reg 6 n 2 11), die mit dem Gewitter-

sturm in Beziehung stehen (II Reg 2 i 11 vgl. Ps 104 4). Aber als

geistige (vgl. T^ Gen 6 3) Wesen konnen die Engel unsichtbar

bleiben (Num 22 21 II Reg 6 17) und sich auch ohne Fliigel frei

im Raume bewegen (Jdc 13 20 vgl. v. e). Deshalb fragt sichs, ob

der Mal'ak Jahve I Chr 21 ie Fliigel hat. Eher ist das Dan 9 21

anzunehmen. Gefliigelt sind freilich auch Cherub und Saraf, jener

nach seinem Wesen, dieser seinem natiirlichen Gegenbild ent-

sprechend (Jes 30 e). Vgl. auch die geflugelten Weiber Zach 5 9

und sonst Hen 61 i. Aber Gen 28 steigen die Engel auf einer

Leiter auf und nieder. Wenn sie in Menschengestalt erscheinen,

haben sie in alter Zeit nichts Auffallendes und werden deshalb oft

nicht erkannt (Jdc 13 e Gen 18 19). Die Spateren ergehen sich

dagegen in phantastischen Beschreibungen (Ez 40 3 Dan 10 s e).

Uebrigens sind die Engel als die blossen Vollstrecker der gott-

lichen Befehle, als Abkommlinge des einen Mal'ak oder auch als

nicht mehr verehrte Gotter namenlos. Die Namen Gabriel und

Michael finden sich zuerst im Buche Daniel. Das hangt dann aber

wohl mit der Anrufung der Engel zusammen.

Die judische Theologie hat ihre geschichtliche Wurzel im

Untergang des alten Israel, einigermassen liegt sie schon in der

Prophetic als der Weissagung des Untergangs, vor allem liegt sie

aber in seinem Erlebniss. Da loste sich das Band, das Gott und

1
Merkwiirdig tritt 8 iff. neben dem Geist, der ihn nach Jerusalem tragt,

Jahve selbst auf, der ihn an der Stirnlocke fasst.

2 Bei ihm ist der Angelus Interpres mit dem Mal'ak Jahve identisch, wen

man nicht uberhaupt auf eine Erklarung des Textes verzichten will. Vgl. 1 is

mit v. 12. Der Fiihrer der Rosse hat lediglich die Function, sie zur 5

melden (v. 10).
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Volk und zugleich Gott und Welt verbunden hatte, und einmal

zerrissen konnte es nie wieder in alter Weise gekniipft werden. In

anderem und hoherem Sinne sollte freilich die Zukunft die Wieder -

herstellung der Gemeinschaft bringen und in gewissem Masse glaubte

die Gemeinde das oft auch schon in der Gegenwart zu erleben, in

den Psalmen tritt die jiidische Theologie deshalb im Ganzen wenig
hervor. Aber immer wieder standen Gott und die Gemeinde und

Gott und die Welt einander auch fern und die Vorstellungen, Be-

griffe und Ideen der jiidischen Theologie bringen diesen Abstand

zum Ausdruck, den sie dabei freilich in ihrer Art auch iiberbriicken

wollen. Vor allem geschieht das in der Apokalyptik, die freilich

zunachst auf individueller Gewissheit von der Nahe der messianischen

Zeit beruht, dabei aber sich'selbst und der Gemeinde diese Gewiss-

heit bezuglich des Wann und des Wie demonstriren muss. Typisch
sind hierfiir die Visionen Zacharias. Fast jede einzelne von ihnen

stellt eine bedeutsame theologische Idee vor Augen, mit der das

Judenthuin rechnete. Da haben wir die gottfeindliche Welt (2 i
2),

aber auch die Engel (1 sff. 6 iff. 2 3 4) und die gottliche Welt-

herrschaft (4 iff.), die schliesslich tiber sie Herr bleiben. Da ist

die Macht der Siinde (5 sff.), der Satan, der die Gemeinde verklagt

(3 iff.), und der gottliche Fluch, der die Sunder aus Israel aus-

rottet (5 iff.). Aber auch die Fiirbitte der Engel (1 12 82), die

siihnende Kraft des Cultus (3 7) und die cultische Vermittlung der

gottlichen Macht an Israel (4 iff.) haben hier ihren Ausdruck ge-

funden. Aber dem Herzen konnte das alles den fernen Gott nicht

nahe bringen. Die Gottlosen meinten, hinter den Wolken richte

Gott nicht, er wandle fur sich tiber dem Himmelsgewolbe (Job 22 is u).

D. Zweifel und. Glaube.

64. Die Hoffnimg- der Einzelnen.

Seit dem Exil gab die Religion auch dem Einzelnen eine Hoff-

nung, wie der alte Israelit sie nicht gehabt hatte. Es ist oben 1

gezeigt, in welchem Sinne die Begrunder des Judenthums eine In-

dividualisirung der Religion forderten und erreichten. Es kam
ihnen zunachst freilich weniger auf die Individuen als auf die Ge-

sammtheit an, die Individualisirung der Religion war die Vorbedin-

gung fur die Herstellung eines Volkes, wie Gott es forderte. Aber

sie batten dabei doch dem einzelnen Volksgliede einen religiosen

Werth gegeben, wie es ihn im alten Israel nicht hatte, und seit

1

Vgl. S. 249, 307 ff., 358.
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dem Exil gait es fur
selbstverstandlich, dass die Wahrheit der

Religion sich nicht nur im Schicksal der Gesammtheit, sondern
auch in dem der Einzelnen erweisen miisse. Wer sich als ein
treues Glied der Gemeinde bewies, hoffte auf eine gluckliche Ge-
staltung seines Schicksals und nach dem Tode auf ein Gedachtniss
am heiligen Orte, das besser ware als Sohne und Tochter (Jes 56 5

Sir 3726 39 9 n vgl. Neh 2 20). Nehemia schildert in seinen Me-
moiren die Verdienste, die er sich urn die Gemeinde erworben hatte.
Durch seine Aufopferung und Thatkraft hatte er sie aus einem
ausseren und inneren Verfall gerettet, der ihren Untergang herbei-
zufiihren drohte, da hatte er im Kampfe mit den Gegnern des
Gesetzes die jiidische Theokratie definitiv begriindet. In Aufzahlung
alles dessen wendet er sich nicht sowohl an seine Glaubensgenossen
als vielmehr an Gott, den er urn seiner Verdienste willen um Er-
barmen anruft (Neh 5 19 13 u 22 31 vgl. dagegen 3 sef. 6 u 13

29).

Die Verhaltnisse der nachexilischen Gemeiude waren auch spaterhin
danach angethan, den religiosen Individualismus zu fordern. Die

Religion wurde allerdings von der Gesammtheit der Frommen ver-

treten, aber sie stand dabei doch immerfort auf der Personlichkeit

hervorragender Manner. Wiederholt sind in den Psalmen einzelne

Fiihrer der Frommen am Wort, die der Verfolgung der Gottlosen

auf Grund ihres Gottvertrauens kiihn trotzen. Sie sind iiberzeugt.

dass sie im Dienste Gottes nicht zu Fall kommen konnen, zugleich

aber bieten sie mit ihrem Gottvertrauen der Gesammtheit der

Frommen einen Riickhalt (Ps 11 62 vgl. Ps 3 4). Die Lage solcher

Manner war der Jeremias nicht gleich, aber in gewissem Masse war

sie ihr doch ahnlich und auch abgesehen davon wirkte das Vorbild

Jeremias nach. Immerfort gab es Menschen, die ihr individuelles

Geschick ganz und gar auf die Religion stellen wollten. In der

sogen. Weisheit war freilich der personlichen Religiositat uberall

Weltklugheit beigemischt, sie blieb damit weit hinter dem Glauben

der Gemeinde zuriick. Aber in der individuellen Frommigkeit ein-

zelner Auserwahlter erreichte die alttestamentliche Religion ihre

hochste Vollendung.

Gott sollte auch die Einzelnen richten 1

, je nachdem sie Ge-

rechte oder Gottlose waren. Der Einzelne war entweder Gott wohl-

gefallig (1^*5 Prv 10 32 11 i 20 12 22 15 s) und vor ihm rein (">
1r"?

Prv 15 20) oder er war ihm grauelhaft (Win Prv 3 32 6 16 11 1 20 u. o.).

1

Vgl. oben S. 391 f. Auch der Einzelne hatte seine H^S (Prv 10 a 11 *

a is 19 u. o.; vgl. oben S. 392).
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Jenen rechtfertigte er, diesen verdammte er. Sein Kichten betha-

tigt sich darin, dass er die Gier (-ip) der Gottlosen zuriickstosst

(Prv 10
s), dagegen die Frommen erhort und ihre Lebenshoffnung

(n}xn, r&om, "?!?*) in Erfullung gehen lasst (Prv 10 24 w). Das

bedeutet, dass er ihnen sicheren Gliicksbestand (nj^in Prv 2
7) ge-

wahrt, d. h. Ehre, Reichthum und langes Leben (Prv 22 4 21 21

3 2
10).

Der Fromme sollte mit zablreicher Nachkommenschaft ge-

segnet sein und sein Besitz sich wunderbar mehren. Wo er weilte,

sollten aus dem diirren Felsen Bache von Oel entspringen. Kein

Feind durfte ihm schaden, Gott wehrte ihn ab oder versohnte ihn

gar. Alles Unheil, das iiber das Land kame, sollte eben ihn ver-

schonen, er sollte jeder Noth entgehen, wahrend die Gottlosen voll

von Ungliick waren. Ja die wilden Thiere mussten mit ihm Frieden

halten und das Steingeroll musste von seinem Acker fern bleiben.

Vollig ausgelebt sollte er in hohein Alter sterben, der Garbe ver-

gleichbar, die zu ihrer Zeit auf die Tenne gebracht wird (Job 5 1726).

Die Masse der Frommen stellte sich nicht allein auf die

Religion, iibrigens war die Religion fur sie in hohem Masse Mittel

zum Zweck, durch Gottesfurcht wollten sie zu ausserem Lebens-

gliick gelangen. Der Satan traut das auch dem Hiob zu, aber mit

Hiob lehnteu die Besseren unter den Frommen diese Denkweise

mit Entriistung ab. Hiob hatte seine ganze Lebensarbeit an das

eine Ziel gesetzt, vor Gott gerecht dazustehen. Das Motiv, die

Siinde zu meiden, war fiir ihn allerdings der Gedanke an die Ver-

geltung Gottes (Job 31 24). All sein Gliick hatte Gott vernichten

miissen, wenn er seine Gebote ubertrat (v. 12 23), und noch von

hinten nach ruft Hiob jedes Verderben auf sich herab, falls er that,

was man ihm Schuld giebt (v. 10 22 40). Aber er fiirchtete die

Strafe nicht als ausseres Ungliick, dann ware die Verdachtigung
des Satans begriindet gewesen. Er fiirchtete allein Gott und nicht

die Menschen (v. asf.), er fiirchtete auch nicht die blosse Allmacht

Gottes, der nun einmal auf der Erfullung eines ihm beliebenden

Gesetzes bestande, er fiirchtete vielmehr das gottliche Gericht (vgl.

auch fy
1

?^ fty 31 H 2s) und die sittliche Majestat des Richters, dem

gegeniiber sein Gewissen ihn schuldig sprache. wWas sollte ich

thun, wenn Gott aufstande, und was ihm erwidern, wenn er ein-

schritte (v. u)! Gegen seine Majestat kame ich nicht auf" (v. 23).

Das Trachten nach der Gerechtigkeit hatte fiir ihn seinen Zweck

in sich selbst gehabt, sein ausseres Gliick war ihm nur werthvoll

gewesen, weil es seine Rechtfertigung und die Thatsachlichkeit seiner

Gemeinschaft mit Gott bedeutete. Wichtiger als die Erfullung
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seiner Wunsche war ihm, dass Gott sie auf sein Gebet gewahrte
(Job 12

4). Entgegen der Verdachtigung des Satans fiigte er sich

ergebungsvoll, als er all sein Gliick verlor. Er fand, dass Gott im
besten Rechte sei, wenn er wieder nehme, was er fruher gegeben
habe, und dass er in alien Dingen zu preisen sei. Allerdings hatte
Gott ihn durch sein Gluck auch vor den Menschen gerechtfertigt,
als der von Gott Begnadete hatte er bei alien in Ehren gestanden
(29 7 ff. vgl. 11 19), seine Rechtfertigung war die Krone auf seinem

Haupte gewesen (19 9). Aber der hochste Triumph seiner Gerech-

tigkeit bestand hier darin, dass er, wie er fur sich selbst im Ver-
trauen auf Gott immer guten Muth hatte (29 1820 vgl. 5 19 ff. 11 15 is),

so auch sein Volk in aller Noth zu solchein Vertrauen hatte er-

heben konnen (29 2125).

Die Unschuld vor Gott und der Glaube, dass Gott sie an-

erkenne, bedeuteten fiir den einzelnen Frommen noch mehr als fiir

die Gemeinde. Thatsachlich konnte er sich leichter vor Gott ge-

recht fiihlen, da er auf sich allein stand und weder die Siinde der

Vater noch die der ubrigen Froramen seiner Unschuld Abbruch

that. Anderseits war seine Unschuld der hauptsachlichste Grund
seiner Hoffnung, sofern dieselbe iiberhaupt religios war. An der

Geineinde musste Gott sich verherrlichen, sie musste er den Heiden

und den Gottlosen gegeniiber ins Recht setzen, an ihr musste er

die Wahrheit des Glaubens vor aller Welt offenbar werden lassen,

obendrein aber war sie die unentbehrliche Verkiinderin seiner Herr-

lichkeit. Das alles kam fiir den Einzelnen weniger oder gar nicht

in Betracht. Vielleicht fiihlte er sich als Gegenstand besonderer

gottlicher Gnade, aber nie konnte "er das in dem Masse, in dem die

Gemeinde das vermochte. Ueberhaupt aber war das immer nur

Wenigen moglich. Bei alledem konnte die Gemeinde immerfort auf

die Zukunft sich vertrosten, der Einzelne musste in seinem kurzen

Leben die Wahrheit der Religion an seinem Schicksal erfahren.

Deshalb pragte sich der Glaube, dass Gott richte, gerade in Bezug

auf das Schicksal der Einzelnen am scharfsten aus 1
.

1 Aus diesem Grunde hat sich auch die Terminologie der Vergeltung auf

diesem Boden so reich entwickelt. Die Gewissheit, mit der man die gottliche

Vergeltung erwartet, driickt sich auch hier (vgl. o. S. 105) dahin aus, dass dabei

von einem Thun Gottes gern abstrahirt wird, die Vergeltung also von selbst

einzutreten scheint. Der Gottlose ist dem Unheil verfallen, es verfolgt ihn

(Prv 13 21), es lauert ihm auf (Job 18 sff.). Die Frommen verfolgt dagegeu das

Gliick (Ps 23 e). Ebenso treten Frommigkeit und Gottlosigkeit an die Stelle

des vergeltenden Gottes. Die Gerechtigkeit behutet den Unschuldigen (Prv 13 e),

sie rettet ihn vom Tode (Prv 10 2), umgekehrt stellt die Sunde dem Gottlosen
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Zugleich aber wurde dieser Glaube auch hier zum schwersten

Problem. Denn eben im Schicksal der Einzelnen war von eiuem

Richten Gottes wenig zu verspiiren, gerade hier war das Walten

Jahves schon dem alien Israel als unbegreiflich erschienen. Wenn
Ezechiel behauptete, dass es Jedem genau so gehe, wie er es

treibe, so ist das einmal daraus zu erklaren, dass er einen neuen

Katechismus der religiosen Pflichten aufstellte, mit dem man es bis

dahin nocb nicht versucht hatte. Vor allem aber ist seine Lehre

daraus zu verstehen, dass er in absehbarer Zukunft das letzte Ge-

ricbt erwartete, bei dieser letzten Entscheidung musste doch wohl

nach dem Recht verfahren werden. Die nachezechielischen Gesetz-

geber, die freilich auch hierbei den Ezechiel zum Vorganger haben,

setzen an die Stelle des einmaligen letzten Gerichts ein immer-

wahrendes. Sie bedrohen solche Siinden, die von Gemeinde wegen
nicht leicht bestraft werden konnten, mit unmittelbarem Einschreiten

Gottes. Immerfort sollte Gott selbst solche Siinder aus seiner Ge-

meinde austilgen (s. o. S. 326 f.). Damit war statt des einen grossen

Wunders, das die Propheten erwarteten, eine endlose Reihe von

Wundern gefordert, verstehen kann man auch diesen Glauben imr

im Zusammenhang mit der messianischen Hoffnung.

Man suchte sich den Widerspruch zwischen Glauben und Er-

fahrung nach Moglichkeit zu verschleiern. Immer wieder und aufs

bitterste wird in den Psalmen daruber geklagt, dass die Heiden in

der "Welt und die Gottlosen in Jerusalem obenauf seien. Dagegen
wird sehr oft behauptet, dass es den einzelnen Frommen immer gut,

den Gottlosen aber schlecht gehe. Das hat auch darin seinen

Grund, dass man fur jenes Unheil einen Trost wusste, einst musste

es damit anders kommen. Aber gegeniiber dem IJngliick der ein-

zelnen Frommen verschloss man lieber die Augen, man hielt sich

nach und reisst ihn ins Verderben (Prv 1 19 5 22 12 is 14 32 21 7 vgl. o. S. 401 f.).

Der Ehebruch ist ein Feuer, das bis in die Unterwelt brennt (Job 31 12). Das

ungerechte Gut wird im Munde des Gottlosen zu Kies (Prv 20 n), es wandelt

sich in seinem Bauche zu Gift (Job 20 12 ff.). Gern wird die Vergeltung, die

dem Menschen zu Theil wird, mit der Frucht des Ackers verglichen, den er

baut (Hos 10 12 f. Job 4 a Prv 11 is 22 s). Oefter erscheint der Mensch hierbei

selbst als ein Fruchtbaum und sein Erfolg als dessen Frucht (Prv 11 so vgl.

12 u 132 18 20). Sogar mit der Leibesfrucht wird die Vergeltung verglichen

(Jes 33 it Ps 7 is Job 15 35). Sehr gewohnlich wird gesagt, dass die That zum

Menschen zuriickkehre, dass er sie sich selbst oder seinem Hause anthue. Der

Mb'rder lauert seiner eigenen Seele auf (Prv 1 is). Am beliebtesten ist es aber,

Frommigkeit uud Gottlosigkeit als die beiden Wege des Heils und des Unheils

vorzustellen. '.:- 1
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an die Falle, in denen man eine Vergeltung zu sehen meinte, und
ignorirte die anderen nach Moglichkeit. Am Ende forderten aber
die Thatsachen ihr Recht und die Einsicht in jenen Widerspruch
wurde fur die Religion nicht nur unheilvoll, sondern auch hochst
fruchtbar. Sie war es vor allem, was die Frommen zwischen
ausserem Lebensgluck und seiner religiosen Bedeutung unterscheiden
lehrte. Zunachst fuhrte sie zu gewissen Einschrankungen des indi-

vidualistischen Vergeltungsglaubens, weiterhin loste sie ihn in seinem

vulgaren Verstande vollig auf. Das fuhrte sowohl zu einer Ver-

flachung als auch zur Vertiefung und hochsten Vollendung der per-
sonlichen Frommigkeit.

Bei der Masse der Frommen erregte das Gltick der Gottlosen

freilich Eifer und Neid (Prv 3 31 23 17 24 i
19), aber die Besseren

wollten den Gottlosen ihr Gliick gonnen. Der Reichthum der Gott-

losen war durch Unrecht und Luge erworben, da wollte man lieber

wenig in Gerechtigkeit und Gottesfurcht haben (Prv 15 ie 16 s).

Ueberdies fielen die Gottlosen durch ihren Reichthum in immer
neue Siinde, wahrend der Erwerb des Frommen zum Leben diente

(Prv 10 ie). Er wollte zufrieden sein, wenn er nur nicht hungern
musste (Prv 10 3 13 25). nArmuth und Reichthum gieb mir nicht"

(Prv 30s 9) I
1
.

Auch die Ehre, die die Gottlosen vielfach genossen, mochte

ihnen bleiben. Sie wurden dadurch hochmiithig und kamen zu Fall,

wogegen die Demuth der Frommen zuletzt zur Ehre ftihren sollte

(Prv 15 33 16 is 18 12 29 23). Darum schien es besser, sich demuthig

zu den Geringen zu halten, als mit den Stolzen Beute zu theilen

(Prv 16 19).
Der Frornme trostete sich auch mit der Anerkennung,

die er bei seinen Gesinnungsgenossen und hin und wieder auch bei

der Menge fand. Auch er genoss zuweilen die Gunst der Menschen,

wahrend der Spotter den Leuten em Grauel war (Prv 249 vgl. 11 10

29
2). Von manchen wurde er wegen seiner Rechtlichkeit und

Wohlthatigkeit gesegnet (Prv 10 e 1126 2425 2820), wahrend die

Ungerechtigkeit und Hartherzigkeit der Gottlosen von alien Seiten

verwiinscht wurde (Prv 24 24 28 27). Segen und Fluch waren aber

nicht wirkungslos (Prv 30 10), obwohl der ungerechtfertigte Fluch

nichts bedeutete (Prv 26 2).

1
Charakteristisch, aber auch derb, wird Ps 127 3 ff. der Kindersegen,

dessen der Mensch sich als einer zweifellosen Gabe Gottes (mT n^HJ) freuen

darf, dem vielfach unrechtmassigen Reichthum gegeniibergestellt. Eine Reihe

von Sohnen sichert dem Manne Recht und Besitz. Weil er ihre Fauste hinter

sich hat, kann er den, der ihm Unrecht that, vor Gericht zur Rechenschaft ziehen.
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Mit alledem verzichtete man nicbt auf die Vergeltung, man ver-

trostete sich vielmehr auf die Zukunft. Nicht das vorlaufige Schick-

sal des Einzelnen, sondern das endgiiltige sollte das gottliche Ur-

theil iiber ihn sein. Zuletzt sollte es dem Gottlosen iibel und

dem Frommen wohl gehen. Die Freude der Gottlosen sollte nicht

lange wahren, auf der Hohe der Macht und des Gliickes sollten sie

fiir immer zu Fall kommen (Job 4 10 5s 8 12 ie n 15 29 ff. 20 eff.).

Dagegen war das Leiden des Frommen eine heilsame vaterliche

Zucht (Prv 3 n 12) und zuletzt sollte seine Hoffnung sich erfiillen

(Prv 1028 23 is)
1
.

Traf auch das nur unvollkommen zu, dann wollte man sich mit

einer Vergeltung begniigen, die jenseits der Erfahrung der Einzelnen

lag. Der Fromme hoffte, dass sein guter Name nach seinem Tode

unter den Frommen ein Segen bleiben werde, wahrend der Name
der Gottlosen verfaulte (Ps 112 e Prv 10 7 Sir 41 11 is 44 sff. vgl.

Jes 56 5 Neh 2 20). Uebrigens hoffte er fiir seine Kinder (Prv 20 7).

Sie sollten geborgen sein (Prv 14 20) und keinen Hunger leiden

(Ps 37 25). Dagegen sollten die Kinder der Gottlosen die Siinde

der Vater biissen, wie die Freunde Hiobs immer wiederholen (Job 4 u

545 8 16 ff. 15 29 so 18 16 ff. 20 10 27 uf.). Urspriinglich war der

individualistische Vergeltungsglaube im Gegensatz zu dem Glauben

an die Erbschuld entstanden, schliesslich musste man aber auf ihn

zuriickgreifen. Jedenfalls hatte clieser Glaube die Erfahrung mehr

fiir sich als jener.

Weiter vertrostete man sich auf alle Katastrophen, die von Zeit

zu Zeit iiber das Land kamen und fiir Jeden die Abrechnung

bringen sollten, die n Zeiten" und ^Tage Gottes" (Job 24
i). Vor

allem sollte der Fromme aber auf die messianische Zukunft hoffen.

1 Charakteristisch ist hierfiir Sir 11 isze. Es heisst da (z. Th. nach der

besseren Lesart bezw. Uebersetzung des Syrers) : Bestehe auf deinem Wege und

verlass dich auf ihn, und in deinem "Werke werde alt ! Erstaune nicht iiber

das Treiben der Gottlosen, vertraue auf den Herrn und beharre in deiner Ar-

beit, denn es ist dem Herrn ein Leichtes, in kurzer Zeit den Armen reich zu

machen. Der Segen des Herrn ist der Lohn des Frommen und zu rechter Zeit

wachst schnell sein Gliick auf. Sage nicht : was ist mein Gewinn und welches

Gliick kann mir noch zu Theil werden? Sage nicht: Ich habe gentig, und

welches Ungliick konnte mir noch zustossen? Am Tage des Gliicks vergisst

man das Ungliick, und am Tage des Ungliicks gedenkt man nicht des Gliicks.

Denn es ist dem Herrn ein Leichtes, am Tage des Todes einem Jeden nach

seinem Wandel zu vergelten. Das Ungliick eines Tages macht das Gliick ver-

gessen und das Endschicksal des Menschen haftet auf ihm. Vor dem Tode

preise Niemanden gliicklicb, denn an seinem Ende wird der Mann erkannt!
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Da, am Tage des Zornes (Prv 11 4), werden die Gottlosen vom
Sturme weggefegt (Prv 1 86 ff. 3 25 10 25), wahrend die Frommen dem
Zorne entgehen (Prv 11

21). Da rettet die Gerechtigkeit die Prommen
vom Tode, sie allein bleiben im Lande iibrig (Prv 2 21 22 10 so) und

so beerbt der Gute Kindeskinder, aller Reichthum der Sunder wird

fiir die Gerechten aufgespart (Prv 13 22). Da kommen die Guten

zur Herrschaft und die Bosen miissen vor ihnen niederfallen (Prv
14 19), jenen wird Ehre und diesen Schande zu Theil (Prv 3 35).

Insofern sollte der Gerechte ewigen Bestand haben (Prv 10 25 12 s).

Dass der Einzelne, namentlich in den Proverbien, so haufig auf die

messianische Zukunft verwiesen wird 1

, zeigt deutlich, wie wenig er

in seinem Schicksal das Richten Gottes zu erkennen vermochte, es

beweist aber auch, wie sehr er sich immer noch als ein Glied in der

Kette der Geschlechter fiihlte. Die Hauptsache war, dass die Hoff-

nung auf die Zukunft ihn iiber die Gegenwart hinaushob.

Inneres Gliick gewahrte ihm die Frommigkeit aber auch in der

Gegenwart. In der Kenntniss des gottlichen Willens wusste er sich

im Besitz der Wabrheit und meinte alle Dinge besser zu verstehen

als der Gottlose (Prv 28 5 29 7).
Er setzte ferner dem Uebermuth

des gottlosen Reichen seine religiose Wiirde entgegen, die er als

Glied des Volkes Gottes hatte (Prv 14 31 17 5 22 2 29 is).
Er brauchte

auch dem Fiirsten nicht zu schmeicheln, weil ihm von Gott sein

Recht wurde (Prv 29 20). Er empfand auch die beseligende Kraft

des sittlichen Handelns, es war ihm Freude, das Gute zu thun, und

wenn die Gemeinde der Prommen ihr hochstes Gliick darin finden

konnte, die Sache Gottes in der Welt zu vertreten, so iibertrug sich

das in gewissem Masse auf jeden Einzelnen. Vor allein hatte er

im Gedanken an seinen reinen Wandel Vertrauen zu Gott. Ein

Armer, der in seiner Unschuld wandelte, war besser als ein heim-

tiickischer Reicher (Prv 28 e 19 i).
Den Gottlosen liess die Furcht

vor der Strafe nie zu ruhigem Genuss seines Gluckes kommen (Job

152off.). Er sah iiberall Gefahr, wo keine war (Prv 28 i), hoff-

nungslos stand er dem drohenden Tode gegenuber (Job 27 sf.).

Dem Frommen gewahrte sein Gottvertrauen das Gefiihl der grossten

Sicherheit. Furchtlos wie ein Lowe wollte er der Gefahr trotzen

und ihrer lachen (Prv 3 23-26 28 i Job 5 19 ff. 24 11 is isf.). Hoff-

nungsvoll blieb er in schwerer Krankheit, iiberzeugt, dass Gott nicht

vor der Zeit seine Seele abfordern werde (Job 4 c 27 s f.).
Das

Vertrauen war sein hochstes Gliick und er steifte sich darauf. Es

1

Vgl. auch Ps 25 is 37 90 ie 112s.
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war aber auch das oberste Gebot fur ihn. Wer Gott dienen will,

muss sich auf die ausserste Erprobung seines Ernstes und seiner

Treue gefasst machen. Wehe den verzagten Herzen, die die Hoff-

nung verloren haben (Sir 2 i ff. 12 ff.)! Wer in der Noth an der

Rettung verzweifelte, erwies sich eben damit als Gottloser.

Trotz aller Abstriche, die das Vergeltungsdogma erfuhr, in

einem Punkte sclrien es unbedingt Recht behalten zu mtissen: der

Fromme konnte unmoglich von ausserordentlichem Ungltick, nament-

lich nicht von vorzeitigem Tode 1 betroifen werden. Als das wich-

tigste der drei grossen Giiter, die dem Gerechten verheissen werden,

erscheint das Leben, d. h. langes Leben. Graues Haar ist eine

herrliche Krone, die man durch Gerechtigkeit erlangt (Prv 16 31).

Denn bestandig ist das Leben vom Tode bedroht. Es gilt der Scheol

und den Schlingen des Todes entgehen. Deshalb soil man das Herz,

von dem das Leben ausgeht, aufs sorgfaltigste behuten, damit nicht

todtliche Siinde darin eindringe (Prv 4 23). Dagegen dienen Gerech-

tigkeit und Gottesfurcht zum Leben, sie heissen Lebensbaum (Prv
11 so 15 4) und Lebensquelle (Prv 13 u 14 27 16 22). Auch vom

Lebenswege (Prv 15 24 vgl. Ps 16 11 und dagegen Prv 14 12 16 25)

und von der Zucht zum Leben wird geredet (Prv 15 si). Unver-

kennbar klingt hier die Predigt Ezechiels nach, der angesichts des

kunftigen Lauterungsgerichts jedem Einzelnen Leben und Tod anbot,

und das nachezechielische Gesetz, das eine fortwahrende Austilgung
der Gottlosen aus der Gemeinde in Aussicht nahm. Hier war recht

eigentlich der Atisgangspunkt des religiosen Individualismus gewesen
und dies erschien als seine unerschiitterliche Grundlage. Fanden

auch die Gottlosen nicht immer das Ende, das ihnen angedroht war,

unmoglich konnte der Fromme den Tod des Gottlosen sterben. Der

Gottlose sollte vor der Zeit sterben, den Frommen rettete Gott

vor dem Tode (Ps 49 ie 55
24). Daher das Vertrauen des Frommen

in Gefahr.

Dm so furchtbarer war seine Lage, wenn er gleichwohl in ausser-

gewohnlichem Ungliick oder vor der Zeit sterben musste, furchtbar

namentlich dann, wenn er Gott nicht um des Lohnes, sondern um
der Gerechtigkeit willen gedient hatte. Entweder war er nun doch

ein Gottloser, ob er sich auch sein Leben lang um die gottliche

Gnade gemiiht hatte, oder Gott richtete nicht, es war iiberhaupt

unmoglich, in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Beides war fur ihn

1 Nicht in der Halfte der Tage (Ps 102 25 Jes 38 10) und im Frieden

(Gen 15 is II Reg 22 20) wollte man sterben.
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in gleichem Masse schrecklich. Auch bei den Juden wurde die Frage
nach der Wahrheit der Religion am schwersten beziiglich des Schick-
sals des Einzelnen empfunden.

Die Leidenschaft, mil der der Prinzipienkampf von Frommig-
keit und Gottlosigkeit in der jiidischen Gemeinde gefiihrt wurde,
brachte es mit sich, dass beide Parteien fortwahrend einander be-

obachteten und in jedem gegebenen Fall die Verkehrtheit der

gegnerischen Meinung triumphirend constatirten. Die Frommen
jubelten, wenn einmal einen Gottlosen das verdiente Schicksal traf,

und die Gottlosen hohnten, wenn ein Frommer im Ungluck starb.

Mit Entsetzen erfiillte jeder Fall dieser Art die Gesammtheit der

Frommen, in ohnmachtigem Zorn empb'rten sie sich gegen den

Spott der Gegner (Job 17
s). Aber am Ende standen sie doch vor

derselben Alternative, wie der Leidende selbst, und da sie natiirlich

an ihrem Glauben festhalten wollten, so sprachen sie ihm das Ur-

theil: er war eben doch ein Gottloser. Unter alien Umstanden
musste das Dogma Recht behalten. Es war von den Vatern iiber-

liefert, nur von den Heiden eingedrungene Irrlehre stand ihm ent-

gegen (Job 8 sff. 15 sf. 827: y&^). Es erschien als der Felsen,

auf dem man stand, ja keine menschliche Gemeinschaft schien ohne

diesen Satz bestehen zu konnen (Job 18
4). Konnte man auch dem

Ungliicklichen seine Gottlosigkeit nicht nachweisen, so zog man sich

auf die allgemeine menschliche Siindhaftigkeit, auf einen rein

physischen Begriff der Siinde zuriick, der dann aber auch die Ge-

rechtigkeit des gottlichen Gerichts in jedem Fall sicher stellen sollte

(Job 4 1721 15 i4i6 25 4 e), oder auf die gottliche Allwissenheit,

die den inneren Zustand des Menschen besser kenne, als er selbst

(Job 11 711), oder auf die Allmacht Gottes, der immerdar richten

konnte und also gewiss auch richtete (Job 2623). Richtete er aber,

dann richtete er auch gerecht, da er in seiner Selbstgenugsamkeit den

Menschen vollig uninteressirt gegenuberstand. Ihre Siinde schadete

ihm nicht und von ihrer Frommigkeit hatte er keinen Nutzen. Er

mass also zweifellos mit richtigem Masse (Job 22 2 ff. 35 2
ff.).

Uebrigens gehen die Freunde Hiobs von der anfanglichen Bezweif-

lung (Job 8 e) und Leugnung (11 6 15 sf.) seiner Unschuld zuletzt

zu concreten Anklagen gegen ihn iiber (22 4
ff.).

Wenn man nur

jeden Menschen nach seinem Schicksal beurtheilte, dann stimmten

Glaube und Erfahrung aufs beste zusammen. Dann war nie ein

Frommer umgekornmen (Job 4 7), aber stets hatte die Gottlosen die

Strafe erreicht (Job 811-19 152off. 18 sff. 204ff. 24 18-20 27 nff.).

Von Ewigkeit her war es so gewesen und man selbst hatte es stets

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 30
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so erfahren (Job 20 4 4 s). Mitleid war hier nicht am Platze. Wer
es dem von Gott Gerichteten bewies, musste besorgen, den Zoru

Gottes auch auf sich selbst herabzuziehen (Job 6 21). Die Frommen
verhohnten ihn wo moglich als einen ertappten Heuchler, den Gottes

Urtheil eben noch rechtzeitig entlarvt hatte.

Die einzige Hoffnung, die dem Leidenden blieb, war die, dass

er zuletzt doch noch gerettet wiirde. In die ausserste Noth konnte

der Fromme gerathen, er durfte nur nicht darin untergehen. Fast

mehr noch als in ungetriibtem Gliick sollte er in wunderbarer

Rettung die Gnade Gottes erfahren. Denn das Gliick konnte viel-

leicht vom Menschen selbst geschaffen werden und Gott konnte es

bestehen lassen, ohne sich darum zu kiimmern, dagegen schien die

Rettung aus ausserster Gefahr nur aus einem Ein griff Gottes be-

greiflich zu sein, der sich dadurch dem Einzelnen besonders gnadig

bewies (Job 5 19
ff.).

Sieben Mai konnte der Gerechte fallen, aber

er sollte immer wieder aufstehen, wahrend der Fall des Gottlosen

ein definitiver ware (Prv 24 ie Job 15 so). So konnte die Noth des

Frommen fur ihn in die eclatanteste Rechtfertigung auslaufen. Im

Allgemeinen war aber wirkliches Leiden nicht denkbar ohne ent-

sprechende Siinde. Wurde der Fromme schliesslich wiederhergestellt,

so erschien das Leiden daher als eine Ziichtigung, durch die Gott

seinen Diener von der Siinde und damit vor dem volligen Verderben

retten wollte. Durch das Leiden klagte er ihn an, zugleich aber

offenbarte er ihm in seinem Herzen, was er gegen ihn habe (Job
33 uff. 34 si f. 36 sff.). Wohl dem, der sich fugte (Prv 3 n), aber

wehe dem, der ihm trotzen wollte (Prv 29 i 28 is Job 62)! Durch

Bekenntniss der Schuld, durch Liebe und Treue und Gottesfurcht

liess Gott sich versohnen (Prv 16 6 28 is), zumal, wenn ein Engel
fiir den Sunder sprach (Job 33 23

f.). Dann stellte Gott durch die

Genesung seine Rechtfertigung wieder her (Job 8 6 33 2e), von

neuem konnte er makellos sein Angesicht erheben (Job 1 1
15). Vor

der Gemeinde pries er Gott fiir seine Gnade (Job 33 27 23). So

konnte Gott, sogar zu wiederholten Malen (Job 33 29 so), den

Sunder zur Busse aufrufen. Sofern der gottliche Richter gleich-

wohl eine Siihne hab.en wollte, musste vielleicht ein Gottloser fiir

den Frommen biissen (Prv 21 is). Aber auf alle Falle zerstorte

schweres Leiden das gute Gewissen des Ungliicklichen. Grosse

Schuld lag auf ihm, es fragte sich, ob sie durch Busse noch ge-

stihnt werden konnte oder nicht. In martervoller Selbstprufung

forschte er nach ihr und am Ende starb er in Verzweiflung an

Gott und an sich selbst.
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65. Das Buch Hiob.

Das Buch Hiob lehrt uns Menschen kennen, die ihr ganzes
Leben im Gedanken an den gottlichen Richter fiihrten. Sie kannten
kein Gliick als die Erfabrung seines recbtfertigenden Urtheils und
kein Ungluck als die Erfahrung des Gegentheils. Aber dabei konnten
sie sicb auf keine zukiinftige Welt vertrosten, die Erfahrung der

Rechtfertigung war fur sie bedingt durch ihre ausseren Erlebnisse,
und die Irrationalitat ihrer Erlebnisse bereitete ihnen eine Angst,
wie kein Menschenherz sie grosser gekannt hat. Denn der Tod im

Ungluck bedeutete fiir sie eine Zernichtung ihres innersten Wesens,
wie sie furchtbarer nie empfunden ist. Man weiss nicht, wie viele

von ihnen den denkbar unseligsten Tod starben, bis der Dichter

des Buches Hiob fiir sie einen Trost fand, der freilich auch nur

fiir wenige Auserwahlte fassbar war 1
.

Als Hiob vom Aussatz befallen wird, fordert sein Weib ihn

auf, Gott den Abschied zu geben und die Frommigkeit fahren zu

lassen, da sie ihm nun nichts mehr niitzen konne. Er lehnt diese

Zumuthung ab. In dankbarer Erinnerung an alle friiheren Gnaden-

erweise Gottes will er das Bose ebenso willig von ihm hinnehmen

wie einst das Gute. Dass sein Leiden zuletzt auch seine Recht-

fertigung, d. h. seine Unschuld und seine Gnade bei Gott, zu nichte

machen muss, sucht er sich vorlaufig zu verhiillen. Aber durch den

Besuch der Freunde kommt ihm zum Bewusstsein, dass er am Aus-

satz sterbend den Tod des Gottlosen sterben und in Zukunft als

solcher vor der Welt dastehen wird. Die Ehre, die er friiher bei

den Menschen, d. h. vor allem bei den Frommen genoss, hatte fur

ihn nicht oder wenigstens nicht allein den Sinn gehabt, dass er es

in der Frommigkeit weiter gebracht hatte, als andere, vielmehr ge-

horte sie unmittelbar zu seiner Rechtfertigung. Das gute Gewissen

kaun auch in sofern nicht auf sich selbst stehen, als es der An-

erkennung von Seiten der Frommen bedarf. Hiob mochte daher

auch jetzt bei den Freunden einen Riickhalt finden gegeniiber der

furchtbaren Anklage, die sein Leiden gegen ihn erhebt. Ihr be-

redtes Schweigen bringt ihn zur Verzweiflung, aber noch versucht

1 Die Hiobsage ist alter als das Buch Hiob, sie redete jedenfalls von

einem einzelnen Manne im Lande 'Us. Sollte Hiob daher, wie man wohl ge-

meint hat, Israel vorstellen ,
so musste das unzweideutig zu erkennen gegeben

sein. Aber es sind nur wenige Stellen, in denen Hiobs Worte an Israel er-

innern, und sie erklaren sich einfach daraus, dass das Individuelle und das All-

gemeine fiir die Juden in engster Beziehung stehen.

30*
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er durch riickhaltlose Darlegung seines Seelenzustandes ihr Mitleid

zu erregen. Besser ware er nie geboren und jetzt 1st die einzige

Hoffnung, die ihm noch bleibt, ein baldiger Tod. Dass der Tod
am Aussatz ihn vor der Welt zum Gottlosen stempeln wird, sucht

er auch nach der ersten Rede des Elifaz noch zu ignoriren. Mit

Jubel will er den Tod begriissen, weil er die Gebote des Heiligen

nicht verleugnet hat (6 10). Sein hochstes Gut, seine Unschuld,

bliebe ihm ja. Er will seinen schrecklichen Untergang lediglich als

eine Schickung des gottlichen Zornes betrachten, der in unbegreif-

licher Weise an die Stelle der friiheren Gnade getreten ist. Aber

die Freunde sind unerbittlich
,

sie wollen an seine Unschuld nur

glauben, falls er wiederhergestellt wird. Gott sagen sie, sei immer

gerecht und dem sundigen Menschen gegeniiber immer im Recht.

Also wird der Tod am Aussatz fur fliob das Verdammungs-
urtheil sein.

Damit ist das Aeusserste iiber ihn gekommen, seine Unschuld

wird zu nichte. Alles, wodurch sie ihm bis dahin gewahrleistet

war, ist dahin gefallen, mit dem ausseren Lebensgliick nun auch

noch die Anerkennung der Frommen. Da baumt sich sein Selbst-

bewusstsein auf. Hohnend giebt er den Satz der Freunde zu, dass

der Mensch Gott gegeniiber immer im Unrecht sei. Unmoglich
kann der Mensch gegen den Allmachtigen sein Recht behaupten.

Auch wenn Hiob im Recht ware, Gott wiirde ihn durch die

Schrecken seiner Allmacht zwingen, sich schuldig zu bekennen.

Aber soil er sich wirklich vor der blossen Allmacht beugen?

Gegenuber dem Vorhalt, dass Gott durch seine Schickung dem

Menschen das Urtheil spricht, redet er zunachst nur hypothetisch

von seiner Unschuld (9 1320). Dann aber stellt er mit dem Rufe:

nich bin unschuldig!" bewusst die Behauptung auf, dass Gott un-

gerecht, dass die Frommigkeit Illusion sei, dessen gewartig, dass

er diese Lasterung mit sofortigem Tode zu biissen hatte (9 21 ff. vgL
13 1315)

l
. Aus dem Bewusstsein seiner Unschuld entspringt weiter

das titanische Verlangen, sie Mann gegen Mann Gott gegenuber zu

vertheidigen. Er miisste Recht behalten, eben sein Verlangen, vor

Gott zu treten, bestarkt ihn darin, dass er wirklich unschuldig ist.

Ein Gottloser konnte das nicht wagen wollen (13 is
is).

1 Auf die Bedeutung, die die Worte 9 21 ff. fur den Gang von Hiobs

Seelenkampf haben, bin ich durch WELLHAUSEN aufmerksam gemacht. Vgl.

iibrigens WELLHAUSEN'S Bemerkungen in der ThLZ 1877, 73 ff. und seine

Isr. Gesch. 8 S. 214ff. Vortrefflich legt DOHM'S Commentar den Gang des Dia-

logs, aber auch Hiobs Seelenkampf dar.
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Aber aus dieser Kiihnheit fallt er zunachst in die Verzweiflung
zuriick. Immer wieder scheint es ihm unmoglich, gegen Gott seine

Unschuld durchzusetzen, ja auch nur fur sich selbst das Bewusst-
sein der Unschuld festzuhalten. Vor der Allmacht des Anklagers
miisste er verzagen, und weil Gott ihn durch sein Leiden schuldig

spricht, meint er sich selbst auch schuldig fuhlen zu miissen. Es

giebt eben keinen Richter, an den er gegen Gott appelliren konnte

(9 2535 13 2off. vgl. 23
6). Wollte Gott wirklich dem Hiob seine

Unschuld bestreiten, dann miisste er schweigend verhauchen (13 is 19).

Sein Unschuldsbewusstsein bedeutet auch nur, dass er kein Gott-

loser ist (10 7), nicht aber, dass er iiberhaupt siindlos ware. Nun
erscheint es ihm freilich als der Gipfel der Ungerechtigkeit, dass

Gott ihn die Siinden seiner Jugend n erben" und die natiirliche

Stindhaftigkeit biissen lasst (ISasf. 14sff.), aber einigermassen steht

er selbst unter dem Bann der brutalen Anschauung des Elifaz, dass

Gott ein Recht liabe, die Menschen zur Strafe fiir ihre natiirliche

Siindhaftigkeit zu vernichten, und des Sofar, dass Gottes Allwissen-

heit mehr Siinden an Hiob kenne, als zur Erklarung seines Leidens

nothig seien. In einem Beutel hat Gott Hiobs Siinden gesammelt

und wohlverwahrt, er will sie nicht vergeben (7 21 14 ief.). Eifrig

forscht er nach weiteren, Hiobs Leiden ist eine furchtbare Unter-

suchungshaft (7 1721 13 27 14 sf.), Gott hat sie iiber ihn verhangt,

obwohl er weiss, dass Hiob nicht gottlos ist (10 4ff.).

Einmal entbrannt ist der Zorn Gottes auf keine Weise zu be-

schwichtigen. In jahem Wechsel mit seiner friiheren Gnade ist er

unversehens iiber Hiob hereingebrochen und wird sein Werk an ihm

vollenden (9 11 12). Gott weicht in seinem Zorne nicht von dem

zuriick, was er einmal angefangen hat, ohne Riicksicht darauf, was

dabei herauskommt (9 4-7 is vgl. 23 isff.). Ueberall erblickt Hiob

in Natur und Geschichte Zerstorung und Umsturz, die vollig

zwecklos und nur aus einer entsetzlichen Laune Gottes begreiflich

erscheinen (12 uff.). Aber eben fiir ihn selbst nimmt dieser Zorn

die furchtbarste Gestalt an. Er will nicht nur qualen und todten,

er will die wehrlose Unschuld zu nichte machen. Hinter all seiner

fruheren Gnade gegen Hiob barg Gott diese Tiicke. nDies bargst

du in deinem Herzen, ich weiss, dass du dies vorhattest: Wenn ich

siindigte, so wolltest du mich beobachten und mich von meiner Schuld

nicht freisprechen. Wenn ich mich dann als gottlos erwiese,wehe mir!

Wenn aber als gerecht, so sollte ich mein Haupt nicht erheben, satt

an Schmach und satt an Elend" (10 13-15). So kann auch das eigene

Bewusstsein der Unschuld dem Leiden nicht Stand halten.
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Von Gott zum Gottlosen gestempelt rechtet Hiob mit Gott

iiber sein Schicksal, da nennt er die friiher erfahrene Rechtfertigung

sein Recht (27 2 29 u)
1 und klagt iiber das Unrecht, das ihm jetzt

geschehe (19 7). Friiher hatte er sein Gliick anders betrachtet.

Noch als es ihm genommen wurde, erschien es ihm als ein freies

Geschenk der gottlichen Gnade, auf das er keinen Anspruch gehabt

hatte. Im Grunde war sein Gliick das Bewusstsein der Gemein-

schaft gewesen, die Gottes Gnade ihm gewahrte. Vom Mutterleibe

an, ja schon im Schosse seiner Mutter hatte diese Gnade iiber ihm

gewaltet (10 3 812 31 is). Der Gedanke hieran wird aber auch fur

ihn zum Rettungsanker, wo sein Glaube Schiffbruch leiden will.

Bitter verhohnt er die friihere Gnade Gottes im Hinblick auf den

letzten Ausgang (7 n f.), ja er redet sich die Ueberzeugung ein, dass

sie nur der Deckmantel der Tiicke war, mit der Gott ihm von

jeher auflauerte. Aber inmitten der Angst, die ihn dem furchtbaren

Verfolger gegeniiber erfiillt, regt sich bei ihm zuerst leise, dann aber

immer lebhafter die Hoffnung, dass Gottes Zorn zuletzt wieder der

Gnade weichen werde (7 s 21). Ergreifend steigert sie sich c. 14 isff.

zu dem Gedanken, dass derselbe Gott, der ihn jetzt in seinem Zorn

in die Scheol hinabstosst, ihn einst in sehnsiichtigem Verlangen auf

die Oberwelt zuriickrufen konnte, um ihm wie friiher seine Gnade

zu beweisen. Hiob kennt die Hoffnung auf ein Leben nach dem

Tode. Der Gedanke an sie ist bei ihm iibrigens wohl vorbereitet

durch die wiederholte Klage iiber die Unwiederbringlichkeit des Todes-

geschicks (7 e 10 10 2022) und durch die Reflexion, dass der Mensch

dem Tode gegeniiber schlimmer daran sei, als die iibrige Kreatur,

weil er den Tod als einen Widerspruch gegen sein innerstes "VVesen

empfinde (13 2814 12). Eben im Hinblick auf die Kurzlebigkeit

des Menschen sollte Gott seine natiirliche Siinde iibersehen (13 28

14 iff.) und ihm iiberhaupt Erbarmen beweisen (7 eff. 10 20), auf

das aber Hiob diesseits des Grabes nicht mehr hoffen darf. Gleich-

wohl wird die Hoffnung auf ein zukiinftiges Wiederaufleben zunachst

vollig abgewiesen. Die gewaltigsten und unglaublichsten Zerstorungen
weist der Lauf der Natur auf, der Mensch soil sich iiber seinen

eigenen Untergang nicht wundern (14 is
ff.).

Weiter tritt dem Gefiihl, dass Gott in grasslicher Tiicke seine

Unschuld vernichte, die Hoffnung gegeniiber, dass er sich zuletzt

doch als der Gerechte erweisen miisse, und aus der Verbindung dieser

Hoffnung mit der anderen, dass die Gnade Gottes nicht vollig

vgl. Jes 49 4 Ps 37 e.
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dahinfallen konne, ergiebt sich fiir Hiob die Erwartung einer zu-

kunftigen Rechtfertigung. Zunachst wird ihm inmitten seiner eigenen
blasphemischen Reden gewiss, dass Gott die imehrliche Apologetik
der Freunde missfallen und er sie endlich bestrafen musse, weil er
der Gott der Wahrheit ist (13 7-11). Dann aber tritt die gewisse
Erwartung auf, dass Gott in seiner Gnade am Ende fur Hiobs Un-
schuld eintreten und ihn rechtfertigen werde. Alle Welt iiberschiittet
ihn jetzt mit Hohn und Spott als den Gottgerichteten, ihn, der
einst als der von Gott Gerechtfertigte in hochsten Ehren stand.
Er ist in die Hande der Gottlosen gegeben (16 10 11), der Auswurf
der Gesellschaft lasst seinen rohen Uebermutb an ihm aus (30 iff.).
Die nachsten Angehorigen haben ihn im Stich gelassen (19i3ff.).

Vergeblich fleht er noch einmal die Freunde um Erbarmen an, um
bei ihnen einen Halt fiir sein Unschuldsbewusstsein zu finden

(19 21 22), sie haben ihn treulos verlassen und verhohnen ihn gar

(12 4 16 20 17
2). Eben die Schmach der Verdammniss bricht ihm

das Herz (10 15 17 e 19 3-5
9). Aber da findet er den Halt, den

er vergeblich bei den Menschen und vergeblich bei sich selbst sucht,
bei Gott. Schmachvoll wird seine Unschuld gemordet, aber sie

muss ihren Racher finden und der kann allein Gott selbst sein:

,,Erde, bedecke nicht mein Blut, keine Statte finde mein Geschrei!

Schon jetzt siehe im Himmel ist mein Zeuge und mein Mit-

wisser droben ! Meine Freunde verspotten mich, zu Gott bin thrant

mein Auge, dass er entscheide fiir den Mann gegen Gott und

zwischen dem Menschen und seinem Nachsten. Denn die wenigen
Jahre laufen ab und ich gehe einen Weg ohne Wiederkehr. Setze

doch einen Pfand fiir mich ein bei dir!" (16 1822 17 3). Die

Hoffnung und Erwartung, dass Gott Hiobs Unschuld nach seinem

Tode zur Anerkennung bringen werde, steigert sich 19 25 ff. dahin,

dass Hiob seine Rechtfertigung dereinst auch selbst noch irgendwie

erfahren werde. Eine blosse Wiederholung des c. 16 17 Gesagten

ist dem Dichter von vornherein nicht zuzutrauen, und trotz des

augenscheinlichen Textverderbnisses scheinen die Worte 19 26 ff.

unzweideutig etwas anderes zu besagen. Gott schauen (3^M n
in^)

heisst sonst die Rechtfertigung oder den Anblick der Gnade erfahren

(Ps 11 7 17 15), und wenn Hiobs Nieren vor Sehnsucht nach diesem

Augenblick vergehen, so reflectirt er damit doch wohl auf ein zu-

kiinftiges Erlebniss, nicht aber auf eine Thatsache, die er nur

voraussieht, von der er selbst nichts mehr erfahren wiirde. Damit

hofft er freilich etwas, was nach der gewohnlichen jiidischen und

ihm selbst gelaufigen Vorstellung vom Todeszustande unmoglich
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war. Die Todten haben sonst keinen Antheil mehr an dem, was auf

der Erde geschieht. Aber das Ausserordentliche seiner Erwartung
driickt er aus in den "Worten nich selbst, mit meinen Augen, in eigener

Person". Von einem ewigen Leben nach dem Tode sagt Hiob nichts.

Das Wiederaufleben nach dem Tode bedeutet fur ihn lediglich die

Erfahrung seiner Rechtfertigung, die ihm diesseits des Grabes ver-

sagt ist, die ihm aber hier als das Ende seines Glaubens erscheint 1
.

Fur die Geschichte des Gewissens ist Hiobs innerer Kainpf von

epochemachender Bedeutung. Hier ist zuerst von einer Selbstbeur-

theilung die Rede, die sich abgesehen von dem ausseren Schicksal

und dem Urtheil der Gesinnungsgenossen lediglich auf das innere

Bewusstsein stellt
2
. Es wird Hiob unendlich schwer, das zu thun.

1 Der Einwand, dass bei dieser Aussicht das ganze Problem des Bucb.es

anders hatte bebandelt und gelb'st werden miissen, trifft nicht. Allerdings ist

von dieser Aussicbt im Folgenden nicht weiter die Rede. Aber einen ,,doppel-

ten Boden" hat das Buch Hiob auf alle Falle. Hiob erneuert im Weiteren die

Frage nach der Ursache seines Leidens, von neuem verlangt er nach einer

Rechtfertigung vor dem Tode und diese wird ihm wirklich gewahrt. Logisch
ist das mit der Erwartung einer Rechtfertigung nach dem Tode auf alle Falle

unvereinbar, mag Hiob diese Rechtfertigung lediglich voraussehen oder sie auch

selbst zu erleben hoffen. Ueber die Erklarung dieses Widerspruchs vgl. unten.
2 In diesem Sinne ist der Begriff des Gewissens dem A. T. sonst fremd.

Wohl kennt es ein Schuldgefiihl, das im Riickblick auf eine Siinde empfunden
wird. Den David schlagt sein Herz, als er das Volk hat zahlen lassen (II Sam
24 10), aber auch schon da, als er den Zipfel von Sauls Kleid abgeschnitten hat

(I Sam 24 e). Ebenso heisst es: Dein Herz weiss (I Reg 244 Koh 722). Die

Siinde Judas ist auf die Tafel seines Herzens geschrieben (Jer 17 i). Dagegen
ist I Sam 25 si der Text verderbt (vgl. LXX). In den Reden Elihus wird dies

Schuldgefiihl auf einen Zuspruch Gottes zuriickgefiihrt, der namentlich durch

Traume den Sunder zur Umkehr ermahnt (Job 33 14 is). Aber dies Schuld-

gefiihl schwindet, wenn keine entsprechende Strafe folgt oder die Strafe freilich

eintritt, aber schliesslich ein Ende hat. Ueberhaupt aber wird das Schuldgefiihl

im Allgemeinen nur durch die Anklage des Unglucks wachgerufen, umgekehrt
stellt Gott im Menschen das Gefiihl der Unschuld wieder her durch die Rettung.

Dadurch giebt er ihm ein reines Herz und einen gewissen Geist (Tintfl "2^ und

flDJ nil Ps 51 12), wie sie der Fromme immerdar hat, so lange er vom Ver-

derben verschont bleibt. Das Buch Hiob fordert zuerst eine Selbstbeurtheilung,

die allein auf dem eigenen inneren Bewusstsein und der in ihm sich bezeugen-
den Gnade Gottes beruht. Aber auch das Buch Hiob driickt diesen Begriff

des Gewissens lediglich umschreibend aus. Vgl. 9 35 : Denn ich bin nach meinem

Urtheil nicht so beschaffen, (dass ich mich vor Gottes Urtheil fiirchten miisste).

27 e: Mein Herz tadelt keinen von meinen Tagen. Vgl. auch 19 <: Mein Ver-

sehen ist mir allein bewusst. In anderem Sinne ist Ps 73 Ausdruck des

guten Gewissens zu Gott. Allem Schein der ausseren Erfahrung zum Trotz

weiss der Beter sich bei Gott in Gnaden, seine Unschuld (in dem Sinne, dass

er Gott anhangt) ist ihm selbstverstandlich.
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Thatsachlich gelingt es ihm erst, als er gewiss wird, dass Gott seine

Unschuld anerkennen werde. In der That kann das gute Gewissen
nur bestehen, wenn es mit diesem Vertrauen gepaart 1st. Im anderen

Fall hat es iiberhaupt keinen Sinn.

Aber eben dies Vertrauen war in Hiobs Lage schwer zu ge-

winnen. Das zeigt sich auch in jener merkwurdigen Unterscheidung
zwischen Gott und Gott, die sich durch c. 14 16 17 19 hinzieht.

Gott soil Hiob in der Scheol verstecken, bis sein Zorn sich legt.

Schon das ist ein in sich widerspruchsvoller Gedanke. Denn es ist

ja eben Gottes Zorn, der den Hiob in die Scheol hinabstosst (14 is).

Sodann ist derselbe Gott, der den Hiob mordet, der Zeuge seiner

Unschuld Gott gegeniiber (16 19). Schon jetzt ist er das und schon

jetzt soil er sie bei Gott verbiirgen (17 3), um sie spater gegen Gott

und Menschen zur Anerkennung zu bringen, ja als sein Blutracher

aufzutreten (16 is 21 19 25). Der Gott des Zornes und der Gott der

Gnade stehen hier in Hiobs Seele einander gegeniiber, und dabei

gelten ihm beide in gleichem Masse als wirklich. Es ist ihm un-

moglich, Zorn und Gnade, so wie er sie beide empfindet, demselben

Gott beizulegen, er muss sie auf zwei Gotter vertheilen. Nur die

Aussicht, dass der zornige Gott schliesslich von dem gnadigen Gott

tiberwunden werden wird, ermoglicht es ihm, trotz dieser Unter-

scheidung zwischen Gott und Gott an der Religion festzuhalten.

Thatsachlich thut er das. In der Hoffnung auf eine Rechtfertigung

nach dem Tode gewinnt er dem Leiden gegenuber seine,Haltung

wieder. Aber der Glaube fordert einen einigen Gott, und die Er-

wartung einer Rechtfertigung nach dem Tode soil nach der Absicht

des Dichters das losende Wort nicht sein.

Die an sich so auffallige Thatsache, dass jene Erwartung von

c. 19 ab von Hiob nicht weiter verfolgt wird, ist im Gange des

Gesprachs dadurch motivirt, dass Hiob das Problem weiterhin als

ein allgemein menschliches fasst. Von vornherein erschien ihm sein

Ungliick als ein Stuck des allgemein menschlichen (3 17 ff. 7 if. 12 uff.

14 iff.).
Auch klagte er schon friiher, dass der gesammte Weltlauf

die gottliche Gerechtigkeit vermissen lasse (jf22-24). Jetzt zwingen

ihn die Freunde, die immer wieder auf das Vergeltungsdogma pochen,

diese Thatsachen naher ins Auge zu fassen, um so das Dogma zu

widerlegen. Er findet, dass die Schicksale der Menschen von einem

Richten Gottes durchweg wenig erkennen lassen, im Grossen wie

im Kleinen widersprechen sie vielmehr dem Dogma, als sie es be-

statigen, und alle Winkelzuge der Apologetik erweisen sich dem

gegenuber als nichtig. Unbe-streitbar ist vor allem das Glttck der
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Gottlosen. Damit siegt Hiob iiber die Freunde, aber zugleich kehrt

seine friihere Angst wieder. Denn damit, dass das Problem eine

ganz allgemeine Gestalt annimmt, wird es fur ihn noch qualender
als zuvor. Entsetzlich ist fiir ihn die Thatsache, dass die Gottlosen

ungestraft Gott trotzen (21s e), und dass er selbst den Tod des

Verdammten sterben muss, erscheint ihm weniger schrecklich, als

dass es oft Unschuldigen ebenso geht und die Wahrheit des Glaubens

iiberhaupt in Frage steht, ja durch die Erfahrung widerlegt zu sein

scheint (21 sff. 23 u
17). Hiergegen kann seine individuelle Hoffnung

auf die Zukunft nicht aufkommen. Auf die Gesammtbeit der Men-
schen kann er und soil er sie nicht iibertragen. Deshalb muss er

diesseits des Grabes eine Aufklarung haben, die fiir alle giiltig ist.

Freilich kann er auch so nur in seiner personlichen Sache Gott an-

gehen und das thut er, indem er das Verlangen nach einem Rechts-

streit mit Gott erneuert. Noch einmal erwacht da das Grauen vor

dem zornigen Gott, der ihn verfolgt (30 igff.), ihn schuldig haben

will und sich deshalb ihm entzieht (23 2 u 27 2). Aber sein Un-

schuldsbewusstsein ist jetzt unbesieglich, umfassend legt er das

Rathsel seines Leidens dar
;

in der stillen Hoffnung, dass Gott jetzt

erscheinen werde (c. 29 31)
l
.

Wirklich ist das der Fall, aber Gott geht auf die gestellte

Frage gar nicht ein. Er weist vielmehr den ungeduldigen Frager
auf die Wunder seiner Schopfung bin, deren Hergang und Zweck
dem Menschen so viele unlosbare Rathsel bietet. Im Gedanken an

die unergrundliche Weisheit Gottes soil Hiob an die gottliche Ge-

rechtigkeit glauben, ohne sie zu sehen. Jeder Tadel des gottlichen

"Waltens bedeutet aber thorichte Ueberhebung. Gott meistern darf

nur, wer selbst die Welt regieren kann 2
. Der Epilog des Buches

bedeutet fiir die Idee des Ganzen rein nichts. Der Dichter konnte

kein Interesse daran haben, zu zeigen, dass das Leiden des Frommen

1

Ueberhaupt ist seine Haltung nach c. 19 eine wesentlich andere als zu-

vor. Daran halt er allerdings fest, dass Gott sein Recht vergewaltigt habe

(27 2) und ihn grausam verfolge (30 19 ff.), und sein Unschuldsbewusstsein aussert

sich Gott gegeniiber mit stolzer, ja trotziger Kiihnheit (31 3537). Aber das

alles dient jetzt nur noch als Folie fiir die Art, in der Gott zu Hiob redet.

Ohne Ironie war der Rechtsstreit Gottes mit Hiob gar nicht denkbar, bei Hiobs

furchtbarer Lage muss diese Ironie aber ihre besondere Folie haben. Deshalb

lasst der Dichter seinen Helden bis zur Erscheinung Gottes in der Anklage

gegen Gott beharren.
2
Spottend fordert Gott Hiob auf, doch selbst einmal die Ziigel der "Welt-

regierung zu ergreifen und dann mit den Gottlosen so zu verfahren, wie er es

verlangt (40 9 u).
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auch mit seiner Rettung endeii konne. Man darf auch nicht meinen,
dass er der poetischen Gerechtigkeit diese Concession gemacht hatte.

Dazu nimmt er die Dinge zu ernst. Also ist Hiobs Wiederher-

stellung lediglich daraus zu begreifen, dass dem Dichter durch die

iiberlieferte Gestalt der Hiobsage die Hande gebunden waren l
. Gott

rechtfertigt den Dulder dadurch, dass er seine Unschuld nicht in

Frage zieht, ja schon dadurch, dass er iiberhaupt erscheint. Aber
auch dieser Umstand hat mit der Idee des Buches an und fur sich

nichts zu thun. Denn Gott erscheint eben nicht Jedem. Vielmehr

dient die gottliche Erscheinung zum Ausdruck der Selbstgewissheit,

mit der der Dichter der Autoritat des uberlieferten Glaubenssatzes

entgegentritt (vgl. dag. 4i2ff.). Uebrigens dient sie ihm auch dazu,

in den Reden Gottes das Allgemeingiiltige und Gewisse der religiosen

Subjectivitat, wie sie sich in den Reden Hiobs ausdriickt, gegeniiber-

zustellen. Von Hiobs Hoffnung auf eine Rechtfertigung nach dem

Tode nimmt Gott keine Notiz. Das ist nicht nur darin begrundet,

dass Hiob vor dem Tode seine Rechtfertigung erfahrt und jene Hoff-

nung fur ihn somit gegenstandslos geworden ist. Vielmehr will der

Dichter damit diese Hoffnung als eine bios subjective und menschliche

hinstellen, die er als solche gelten lasst, der er aber keine objective

Gewissheit beimessen will. Hiob hatte sich in seiner Noth zu dieser

Hoffnung durchgerungen, sie allein hatte ihm damals an Gott fest-

zuhalten ermoglicht. Er wusste da noch nicht, dass man am Aussatz

sterben und zugleich bei Gott in Gnade stehen kann. Seitdem das

aber gewiss ist, soil der Glaube auch ohne diese Hoffnung bestehen

konnen. Hiob hofft und verlangt in c. 16 17 19, dass Gott seine

Unschuld Gott und den Menschen gegeniiber auch zur Geltung bringe.

Gott will aber, dass der Fromme der Anerkennung seiner Unschuld

von Seiten Gottes unter alien Umstanden im Herzen gewiss sei, so

dass er auf jede aussere Manifestation derselben verzichten konnte.

Gott fragt: Willst du auch meine Gerechtigkeit zu nichte

machen, damit du gerecht seist (40 s)?, d. h. willst du die Gerech-

1 Nach Elihu (c. 3237) endet das Leiden des Frommen, der iibrigens

immer nur wegen seiner Siinden leidet, mit seiner Rettung. Das ist auch ein

Beweis fur die Unechtheit dieser Reden. Der Prolog hat im Zusammenhang

des Buches lediglich den Zweck, die Thatsache, dass einmal ein Unschuldiger

am Aussatz litt, den Lesern vorlaufig plausibel zu machen. Die Wette zwischen

Gott und dem Satan contrastirt iibrigens zu-sehr mit der Tragik des nach

folgenden Seelenkampfes, als dass man den Prolog auf den Dichter des ubng

Buches zuriickfiihren konnte. Der Prolog muss alter sein, wie denn schc

Ezechiel die Hiobsage kennt. Aber in seiner vorliegenden C

Prolog doch die Farbe der nachexilischen Zeit.
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tigkeit meines Richtens iiber die Menschen bestreiten, well dir in

deinem Schicksal und dem vieler anderen Menschen diese Gerech-

tigkeit nicht offenbar ist? Die Freunde verlangten von Hiob, dass

er sich urn der Gerechtigkeit Gottes willen als schuldig bekenne.

Umgekehrt glaubte Hiob sein gutes Gewissen nur festhalten zu

konnen, wenn er die Gerechtigkeit Gottes bestritt. Gott sagt, dass

seine Gerechtigkeit und Hiobs Unschuld neben einander bestehen

konnen. Ist auch das gerechte Richten Gottes in den ausseren

Schicksalen der Menschen nicht zu erkennen, so soil man gleich-

wohl an dem Glauben festhalten, dass er richte und gerecht richte.

Nach der Art dieses Richtens darf man dann freilich nicht fragen.

Vielleicht besteht es nur darin, dass Gott von der Frommigkeit
und Gottlosigkeit der Menschen Notiz nimmt, ohne dass er sie ob-

jectiv irgend etwas davon erfahren liesse. Das Gefiihl der Gemein-

schaft mit Gott, das die Erfiillung des gottlichen Willens gewahrt,

das Zeugniss des heiligen Geistes, soil den Frommen geniigen.

Reiner ist das Wesen des Glaubens nie erfasst als hier. So gross

dieser Glaube ist, so kiihn ist fur die jiidische Denkweise der in

Hiobs Reden illustrirte Gedanke, dass der Glaube durch den Zweifel

hindurch miisse, urn zu wachsen: Hiob erhalt auf blossen Widerruf

hin fur seine zum Theil blasphemischen Reden Verzeihung. Sein

Verlangen, Mann gegen Mann seine Unschuld gegen Gott zu ver-

theidigen, hat man mit Grund titanisch genannt. Aber es ist auch

ein Widerschein des gewaltigen Ernstes, von dem dieser rein religiose

Individualismus getragen war 1
.

66. Die Auferstehungshoffnung.

Man hat es mit Recht als merkwurdig bezeichnet, dass die

Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode bei den Juden so spat

Eingang fand. Sie fuhlten das Grauen vor dem Tode wohl noch

starker als andere Volker, und mehr als irgendwo sonst in der Welt

hegte bei ihnen der Einzelne die Hoffnung, dass Gott der Welt

gegeniiber seine Anspruche durchsetzen werde. Dennoch taucht die

Erwartung eines zukiinftigen Lebens im A. T. erst spat auf. Zu-

nachst moge hier das literarisch Bezeugte aufgezahlt werden.

1 Piir den vulgaren jiidischen Glauben war das Buch Hiob unverstandlich.

Charakteristisch sind hierfiir die Zusatze, die es von spaterer Hand erfuhr. In

den Elihu-Reden (c. 32 37) wird bestritten, dass Hiob unschuldig litt, und

dem Glaubenehelden fiir seinen vermeintlichen Uebermuth gehorig der Text ge-

lesen. In anderen Zusatzen (in c. 21 24 sowie in dem ganzen Abschnitt

27 7 28 23) muss Hiob dagegen die Wahrheit des Vergeltungsdogmas bekennen.
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Im alien Israel fiigte man sich willig in den Tod. Es war
nun einmal das Schicksal der Menschen, dass sie in die Scheol

hinab mussten. Ewig war Israel und seine Herrlichkeit, vergang-
lich der Einzelne, aber er starb gelassen im Gedanken an das

Ganze (Num 23 10), sofern er uberhaupt iiber seinen Tod reflectirte.

Wobl gab es Ausnahmen von dem allgemeinen menschlichen Schick-

sal wie Henoch und Elia, die den Tod nicht gesehen batten und

lebend zu Gott entriickt waren (Gen 5 2* II Reg 2)
1

. Aber das

waren eben Ausnabmen, der Einzelne wunderte sich nicht dariiber,

dass er nicht besser war als seine Vater (I Reg 19 4)
a

. Es war

genug, wenn man nicht im Ungluck starb (Gen 42 as Num 23 10)

und einein in einem iiberlebenden Sohne eine Kohle gliihen blieb

(II Sam 14 7)
3

. Lebenssatt sterben noch im Priestercodex die Erz-

vater (Gen 25 s), wie eine Garbe zu ihrer Zeit auf die Tenne kommt,

geht aucb nach Elifaz der Fromme in den Tod (Job 5 25)
4

. Mit

den Vatern im Grabe und in der Scheol vereint zu sein, konnte

man sich in gewissem Masse sogar als eine Fortsetzung des Lebens-

gluckes denken. Denn die Todten waren keineswegs nur kraftlose

Schatten, sondern auch ubermenschliche Wesen, denen man Ver-

ehrung zollte (s. o. S. 151 ff.).

In der prophetischen Zeit empfand man dagegen den Tod als

eine zerstorende Macht, bei Jesaja erscheint Scheol als ein un-

geheurer Drache, der Zions Pracht verschlingt (Jes 5 u). Unersatt-

Gen 5 24 II Reg 2 a 5 w Sir 48 9. Dafiir wird Sir 48 12

(_ er wur(Je verborgen, d. h. er verschwand) gesagt. Gr. schlecht saxe

Sir 48 ii ist in der griechischen und syrischen Uebersetzung aus dogmatischen

Griinden falsch wiedergegeben oder spater corrigirt. Der Urtext ist in der

Handschrift nicht mit Sicherheit zu entziffern, aber hochst wahrscheinlich stand

da: Selig wer dich (wahrend deines Erdenlebens) sah und starb, aber seliger

du selbst, denn du lebst immerdar! - - In der Himmelfahrt Elias war der

Glaube an seine Wiederkehr begriindet. Allerdings wurde von den spateren

Juden auch wohl behauptet, dass er und Henoch gestorben seien. So ubersetz

das officielle Targum das np"? -Gen 5 u mit: er todtete ihn. Vgl. EDERSH

zu Sir 44 ie.

2 Mensch und Thier sind Fleisch (^?). Friih wunderten sich die Griec

iiber das Todesschicksal, deshalb nannten sie die Menschen ^toi
und frotoi.

Mit Unrecht hat man eine ahnliche Bedeutung dem hebraischen 13 angedichtet.

3
Vgl. auch Jer 35 w Mai 2 12. Diesen Sinn muss auch der merl

Ausdruck haben: Mogen ihre Gebeine sprossen an ihrem Ort (Dnn*?
^

anrnn nnj-is Sir 46 12 49 10)!

* Man hing freilich sehr am Leben. Selbstmord kornmt vor, man wil

aber iiberall dem Tode durch fremde Hand entgehen (Abimelech, Saul, Ahi-

Zimri).
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lich 1st ihre Gier (Hab 2 5 vgl. Prv 30 is), alles reisst sie ins Ver-

derben hinab (Ez 32 20). Aber erst im nachexilischen Judenthum

tritt die voile Furchtbarkeit des Todes hervor. Er ist der Jager.

der den Menschen imraerdar nachstellt (Ps 18e 91 3 116 3) und

sie in das Versammlungshaus fur alle Lebendigen (Job 30 23) bringt,

von wo es keine Riickkehr giebt (Job 7 9f. 14 loff. Ps 49 sff. Jes

26 u Sir 38 21). Die Todtenwelt heisst 1^38 (Job 26 e), ^5 (Ps

18 5
), n).9^* (Job 38 17),

nptf (zuerst Ez 28s). Es ist der feme

Ort, tief unter dem Meere (Job 26 5), wo man von Gottes Hiilfe

abgeschnitten ist (Ps 88
e).

Niemand preist ihn dort (Ps 6 e 30 n

88 11 ff. 115 ieff. 118 n Sir 1723). Die Statte, auf der der Mensch auf

Erden weilte, kennt ihn nicht mehr, und umgekehrt hat der Todte

keinen Antheil mehr am Leben und weiss von nichts, was auf

Erden vorgeht (Job 14 21 Koh 9 sf.). Er ist im Lande des Ver-

gessens (Ps 88 13) und des Schweigens (Ps 94 17 115 17). Es giebt

dort keine Arbeit, keine Ueberlegung, keine Erkenntniss und "Weis-

heit (Koh 9 10).
Die Todten sind kraftlos (^.8 p 13* Ps 88 5), sie

sind Schatten (0^1 Jes 14 9 26 u 19 Eschmun. Z. 8), der Tod be-

deutet, dass man nicht mehr ist (Job 7 21 Ps 39 u)
1

. Aber die

Todtenwelt ist auch ein Ort der Verwesung und der Verwesungs-

qual, auf Moder und Gewiirm gebettet empfindet der Leib Schmerz

und die Seele ist traurig (Job 14 22).

Schmerzlich wird es empfunden, dass die Menschen, auch so-

fern sie sterben miissen, nur Schutzbiirger und Beisassen Gottes

auf Erden sind (Ps 39 is 119 19 I Chr 29 15). In triiben Zeitlauften

erscheint der Tod dem Dichter des 90. Psalms als eine Ftigung

des gottlichen Zornes (s. o. S. 406)
2

. Aber wenn Israel bessere

Zeiten sah, dann fand der Einzelne sich immer noch willig in das

Schicksal der Sterblichkeit. Es sollte genug sein, dass Gottes

Gnade gegen Israel ewig war (Ps 103 uff.). In den Nachkommen

1

Merkwiirdig erscheint die Todtenwelt auch als der Ursprungsort der

Menschen. Job 1 si: Nackt bin ich aus dem Leibe meiner Mutter hervor-

gegangen und nackt werde ich dorthin zuriickkehren. Ps 139 is 15: Denn du

hast meine Nieren gemacht, du wobest mich im Leibe meiner Mutter. Nicht

war vor dir verborgen mein Gebein, als ich im Verborgenen gemacht (?) wurde,

gewoben wurde in den Tiefen der Erde. Sir 40 i: Von dem Tage an, da er

aus dem Schosse seiner Mutter hervorgeht, bis zum Tage, da er zuriickkehrt

zur Mutter aller Lebendigen (Tr ba DK ?K 131W DT> 1J>). Die Vorstellung ist am
Ende die, dass der Mensch aus der Erde durch den Mutterleib ins Leben tritt.

J. D. MICHAELIS hat diese Stellen zuerst richtig gedeutet.
2 Man konnte dann freilich auch den Frommen gliicklich preisen, der im

Frieden der Grabesruhe der Bosheit der Welt entgangen war (Jes 57 if.).
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meinte man einigermassen selbst die messianische Zeit zu erleben

(s. o. S. 462
f.), iibrigens trostete man sich mit dem guten Namen,

der iiach dem Tode dem Frommen bleiben sollte (Ps 112 e Prv 10 ^

Jes 56 5 Sir 41 uff. 44
sff.).

Diesem Verzicht tritt spat die Hoffnung gegeniiber. Wahrend
Jes 65 20 fiir die messianische Zeit nur eine patriarchalische Lebens-

dauer verheissen wird, wird Jes 25 s in einer eschatologischen

Schrift, die wohl aus dem 4. Jahrhundert stammt, fiir diese Zu-

kunft eine Aufhebung des Todes, d. h. ein ewiges Leben in Aus-

sicht genommen. Eine Auferstehung zu ewigem Leben verheisst

aber das Buch Daniel. Audi da ist freilich von keiner allgemeinen

Auferstehung die Rede, sondern nur von einer Auferstehung Vieler.

Auferstehen sollen die Martyrer, d. h. besonders die Schriftgelehrten,

die ihre Treue gegen das Gesetz mit ihrem Blute besiegelt haben,

und anderseits die Abtriinnigen, die dem Gresetz untreu geworden
sind. Jene stehen auf zu ewiger Ehre, diese zu ewiger Schmach

(Dan 12 sf.)
1

. Ausserdem sollen aber auch die grossten Heiligen

der Vorzeit auferstehen, wenigstens Daniel selbst (v. is)
2

. Jes 26 19

ist vielleicht von einer Auferstehung der verstorbenen Frommen und

nicht nur (wie Ez 37 Hos 62 Dt 32 39 I Sam 2 e Ps 30 4) des

judischen Volkes die Rede. Aber erst in nachmakkabaischer Zeit

ist der Glaube an die Auferstehung aller Juden allgemeine Ueber-

zeugung der Frommen geworden, wie das N. T. das voraussetzt
3

.

Der Sinn dieses Glaubens war der, dass alle Frommen, die in

der Hoffnung auf die messianische Zeit gelebt und durch ihre

Frommigkeit zu ihrem Kommen mitgewirkt batten, an ihr Antheil

haben sollten. Man versteht es, dass das Buch Daniel zunachst

fiir die Martyrer, die unmittelbar vor Anbruch der messianischen

Zeit sterben mussten, diese Forderung aufstellt, dass es zugleich

aber fiir die Abtriinnigen jener Tage eine Strafe fordert, die sie

noch nach dem Tode erreicht. Von einer Strafe der Gottlosen

unter den Juden, die iiber den Tod hinausreicht, redet auch die

1

Einigermassen entspricht es dem, wenn auch Hen 22 keineswegs die

Auferstehung aller verstorbenen Juden in Aussicht genommen wird, sondern

nur der Frommen und derjenigen Gottlosen, die im Leben keine entsprechende

Vergeltung empfangen haben. Im finsteren Theile des Todtenreiches weileu

hier auch die Frommen, die im Ungliick gestorben sind.

2 So erklart mit Recht auch H. SCHULTZ (Alttest. Theologie
5 S.

Anm. 1).

3'Prv 12 ss ist der Text verderbt (vgl. LXX) und von einem Leben n

dem Tode ist da nicht die Rede. Prv 14 ist mit LXX 1ri2 zu lesen. Ueber

Ps 16 9-11 17 is vgl. ZATW 1888, 93-96.
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nachexilische Stelle Jes 66 24, wo es heisst, dass die in Zukunft an

alien Feiertagen nach Jerusalem pilgernden Juden ihre Leichen

sehen sollen, deren Wurm nicht stirbt und deren Feuer nicht er-

lischt. Hier ist augenscheinlich schon das Thai Hinnom als der

Ort der Qual fiir die Gottlosen gedacht
1

.

Hiob empfindet den Tod als Widerspruch gegen das innerste

Wesen des Menschen. Er kennt auch die Hoffnung auf ein zukiinf-

tiges Leben, sie ist fiir ihn die letzte Zuflucht fur den Fall, dass

er diesseits des Grabes seine Rechtfertigung nicht mehr erlebt. Sie

ist das aber fiir ihn in dem Sinne, dass ihm in einem vielleicht nur

momentanen Wiederaufleben eine Erfahrung seiner Rechtfertigung

von hinten nach zu Theil wird. Der Dichter behandelt diese Hoff-

nung auch als eine durchaus subjective, Hiob selbst lasst sie spater-

hin bei Seite (s. o. S. 47 Iff.). Koheleth bezeichnet es als eine hochst

problematische Meinung, dass des Menschen Geist beim Tode auf-

warts in die Hohe fahre und des Thieres Geist abwarts in die Tiefe

steige (3 21). Dabei dachte man wohl an ein dauerndes Leben der

Verstorbenen fiber der Erde 2
.

Ohne Zweifel war die Hoffnung auf ein zukiinftiges Leben

auch dem Sirach bekannt, er ignorirt sie aber vollig. Der Tod ist

nach ihm ein furchtbares Geschick (41 2), selig ist Elia zu preisen,

der ihm entging (48 11). In seinem Zorn iiber die Weiber sagt er,

dass wegen der That Evas alle Menschen sterben miissen (25 23),

als ob das Todesgeschick der urspriinglichen Bestimmung des Men-

schen nicht entsprache. Jeder aber soil sich in die gottliche Fiigung

schicken, sobald sie ihn trifft (41 4).
Dem Frommen bleibt der

gute Name, der ewig in der Gemeinde fortlebt. Bei ihm gilt die

Todtenklage nur der Leiche (v. 1113). Dieser Trost ist verstand-

lich, wenn man die Starke des jiidischen Gemeingefiihls bedenkt.

1 Das Thai Hinnom wurde zur Geenna wegen einer Drohung Jeremias

(7 ss ss). Es war die Static der dem Jahve-Melech dargebrachten Kinderopfer,

und die Gotzendiener sollten an eben dieser ihnen so heiligen Stelle erschlagen

und beerdigt werden, z. Th. aber auch, weil der Raum nicht reichte, unbeerdigt

liegen bleiben. Zur Entweihung der heiligen Statte, deren Cultus sich eben da-

mit als nichtig erweist, kommt fiir die Gotzendiener die Schmach des Begrab-

nisses ausserhalb des Familiengrabes und fur viele ausserdem das Unbegraben-
bleiben. Beides war furchtbar (vgl. auch 8 if. und oben S. 151 f.). Vgl. auch

Jes 50 11, welche "Worte vielleicht von derselben Hand herriihren wie 66 24,

ferner Sir 7 17 und uberhaupt WELLHAUSEN, Israel. Gesch. 3 S. 205, 208.

2 12 7 ist dagegen von der Riickkehr der unpersonlichen PTH zu Gt>tt die

Rede (vgl. o. S. 444). Die "Worte riihren aber kaum vom urspriinglichen Ver-

fasser her.
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Aber Sirach ist seiner Sache nicht ganz sicher. Man soil auch be-
denken, dass der Tod vielen Ungliicklichen willkommen ist (v. i),
imd man in der Scheol die ganze Vor- und Nachwelt zur Gesell-
schaft hat. Dem gegenuber soil es nicht darauf ankommen, ob
man 10 oder 100 oder 1000 Jahre lebt, weil in der Scheol die
Todten sich wegen des Lebens gegenseitig nichts vorzuwerfen haben
(v. 3 4). Das ist fast ein Hohn auf den Glauben, wonach langes
Leben ein Hauptstiick der Rechtfertigung war. In Wahrheit em-

pfiehlt er, sich dem Gedanken an den Tod nach Moglichkeit zu

entschlagen. Man soil um den Todten einen oder zwei Tage trauern,
um der bosen Nachrede der Leute zu entgehen, sich aber trosten,
sobald der Todte begraben ist. Denn mit der Trauer kann man
ihm nicht niitzen und sich selbst nur schaden (38 wff.)

1
. Das

Leben gehort den Lebendigen (14 iiff.). Diese scheinbare Hart-

herzigkeit und Oberflachlichkeit befremdet bei dem iibrigens sehr

ernsthaften und humanen Manne.

Der Monotheismus nahm der Todtenverehrung ihre Bedeutung

(s. o. S. 153f.), er machte damit die Todten zu wesenlosen Schatten

und zerstorte die Hoffnungen, die der altere Glaube fiir das Dasein

in der Scheol hegte. Durch ihn wurde der Tod zur Vernichtung.
Wahrend er aber einerseits den Tod furchtbar machte, erweckte er

anderseits im Einzelnen neue, in alter Zeit unbekannte, Anspruche,
die im diesseitigen Leben erfiillt werden sollten, thatsachlich aber

keine Erfiillung fanden. Hieraus entsprangen die Klagen, die die

nachexilische Zeit iiber das Todesschicksal erhebt, und weiterhin

die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode. Aber die Vergeltung,

die der Monotheismus verhiess, war von Haus aus durchaus eine

diesseitige, es handelte sich um den Ausgang des Kampfes Israels

mit den Heiden und der frommen Gemeinde mit den Gottlosen.

Eben dies ihr Wesen schien durch die Hoffnung einer Vergeltung

jenseits des Grabes in Frage gestellt zu werden. Hieraus wird der

Protest Sirachs gegen diese Hoffnung, iiberhaupt aber ihr spates

Aufkommen in der Hauptsache zu erklaren sein. In Betracht

kommt hierfiir freilich gewiss auch die Ehrfurcht vor dem Einen,

der allein ewig war.

Indessen drang die Hoffnung doch durch, weil der Einzelne

seine Rechtfertigung erfahren wollte und das diesseitige Leben diese

Erfahrung nicht gewahrte. Sirach muss sie von dem Zufall ab-

1 Er verspottet auch die Speisung der Todten (30 is), die noch im Buche

Tobit (4 17) empfohlen wird.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl. 31
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hangig inachen, der die letzten Lebenstage des Einzelnen so oder

so gestaltet (s. o. S. 462). Dabei konnte man sich auf die Dauer

unmoglich beruhigen. Seine achte Wurzel hat der Glaube an ein

zukiinftiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott, wie sie nach dein

73. Psalm und dem Buche Hiob wenige Auserwahlte empfanden.
Ihrer Art nach musste sie auch als eine unzerstorbare empfunden
werden. Aber in allgemeine Aufnahme gelangte dieser Glaube wohl

in Folge der syrischen Religionsverfolgung. Wie die Martyrer und

Abtriinnigen jener Tage, so mussten am Ende alle Frommen und

Gottlosen auferstehen. Indirect hat natiirlich auch der Ahnencult

und Todtencult mitgewirkt, die unter den nachexilischen Juden viel-

leicht nie ausgestorben waren (s. o. S. 153 f.).

Die Griechen fiihrten die gespenstische Form, in der der Todte

weiter existirte, auf einen Dualismus im lebenden Menschen zurtick,

der jjzweimal da war, in seiner wahrnehmbaren Erscheinung und in

seinem unsichtbaren Abbild, welches frei wird erst im Tode 1
". Das

letztere nannten die Griechen
tyuyrfi, el'ScoXov, oxia, ahnlich die La-

teiner genius, die Perser fravaschi, die Aegypter ka. Die Griechen

waren danach friih zu einem Unsterblichkeitsglauben disponirt. Da-

gegen haben die alten Hebraer die Vorstellung eines solchen nzweiten

Ich als eines schwacheren Doppelgangers" nicht gefasst. Nach ihrer

Psychologic starb die Seele mit dem Korper, anderseits heisst auch

die Leiche #83. Was in der Scheol fortexistirte
,
war der friiher

Lebende in seiner Gesammtheit, wenngleich in schattenhaftem Gegen-
bilde. Deshalb musste die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode

fur die Juden zunachst die Hoffuung auf Auferstehung
2 sein und

als solche konnte sie nur in die messianische Hoffnung einbegriffen

werden. Wie Hiob sich sein Wiederaufleben dachte, ist wegen der

starken Verderbniss von 19 26 if. ungewiss. Nach Jes 26 19 ist es ein

gottlicher Lebensthau, der die Todten auferweckt, wie Ez 37 der

gottliche Lebensgeist. Dagegen ist Koh 3 21 auf eine Meinung Be-

zug genommen, nach der der Geist des Menschen Trager seiner

Individualitat ist und als solcher beim Tode zu Gott zuriickkehrt.

Darin sollte fiir die Einzelnen ein zukiinftiges Leben begriindet sein.

Weiter ging jene Meinung vermuthlich dahin, dass die Geister der

Verstorbenen einstweilen im Himmel aufbewahrt wiirden, um in der

messianischen Zeit wieder auf die Erde herabzukommen. Ebenso

redet das Buch Henoch (c. 22) von den Geistern der Verstorbenen,

1

Vgl. E. ROHDE, Psyche S. 5.

2
Vgl. die einzelnen Todtenerweckungen I Reg 17 nS. II Reg 4 isff.

13 20 ff. und das D'prt Hos 6 2.
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wenn es ihren Aufbewahrungsort auch anderswo denkt. Es fragt
sich, ob die Vorstellung von der pn des Menschen sich auf jiidi-schem Boden spontan in dieser Richtung entwickelt hat oder ob
<3abei griecbischer Einfluss im Spiele war 1

.

E. "Weisheit und Skepsis.

67. Die Weisheit.

Die Auferstehungshoffnung kam erst spat in Aufnahme und
ohne sie fiihrte der Glaube die Einzelnen auf eine Hohe, zu der
sich nur Wenige zu erheben vermochten. Die Masse der Frommen
wollte im Unterschiede vom Dichter des Hiob das Richten Gottes
und vor allem die eigene Rechtfertigung mit Augen sehen. Den
Allermeisten kam es auch ebenso sehr auf die ausseren Giiter des
Lebens als solche wie auf die Rechtfertigung an, die sie fur Hiob
bedeuteten. Deshalb hielt man nach wie vor an dem Vergeltungs-
glauben in seiner landlaufigen Form fest. Uebrigens verliess man
sich eben nicht nur auf Gott, sondern auch auf die Klugheit, wie

das aus der sog. Weisheitsliteratur 2
deutlich ist.

1

Vgl. das oben S. 440 f. iiber pn und tffcj Bemerkte.
2 Hierher gehoren die Proverbien, Sirach, Koheleth und in gewissem Sinne

auch das Buch Hiob. Die Proverbien sind nicht volksthiimliche Sprichworter,
so dass sie alle aus sehr verschiedenen Zeiten stammen konnten, sondern Kunst-

dichtungen mit padagogischem Zweck. Wenngleich einige Autoren des Spruch-
buchs auch fremde Spriiche gesammelt haben (vgl. 22 17 24 23), so sind die ein-

zelnen Theile des Buches doch so sehr durch eigenthiimliche Spruchform und

eigenartigen Inhalt charakterisirt, dass sie im Wesentlichen als das Werk einzelner

Weisheitslehrer gelten miissen. Sie sind also auch Producte bestimmter Zeiten.

Ferner sind sie trotz ihres padagogischen Charakters Ausdruck des Individualis-

mus iiberhaupt. Denn hier steht der Einzelne sein Leben lang unter der Zucht

der Weisheit. Sodann sind sammtliche Theile des Spruchbuchs nachexilisch.

Ueberall tritt uns hier der Gegensatz der Gerechten und der Gottlosen ent-

gegen, durch den jedem Einzelnen seine Stellung und Haltung angewiesen ist.

Die Religion beruht auf dem Gesetz und der Lehre, die von der einen Seite

angegriffen, von der anderen vertheidigt wird. Der Ernst der religiosen Stim-

mung und der moralischen Haltung ist nur als nachprophetisch zu begreifen,

wobei die prophetische Anschauung vom Werth der Opfer nur das Augen-

falligste ist. Ziel des Strebens ist die Gerechtigkeit vor dem, der Herz und

Nieren priift, die individuelle Vergeltung aber nicht nur Gegenstand tiefgehender

Reflexion, sondern auch des Zweifels, der in der Anlehnung an die messianische

Hoffiiung einen Halt sucht. Hochst individualistisch im weiteren Sinne sind

Spriiche wie 14 10 20 27. Die Meinung EWALD'S, dass der Glaube an eine indi-

viduelle Vergeltung in c. 1022 durchaus noch unerschiittert sei, halt nicht

Stich. Wenn dieser Spruchdichter vom Konigthum seine sehr giinstige Mei-

nung hat, so ist das kein Grund, diese Spriiche in die israelitische Konigszeit

31*
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Die Weisheit (
n
P?F) ist die Kunst, durch Anwendung der richti-

gen Mittel zura Ziel zu gelangen. Auch der Kunstverstand des

Handwerkers (Jes 3 3 40 20 I Reg 7 u Ex 28 3 35 35) und die poli-

tische Klugheit des Konigs und seiner Rathe (Gen 41 33 Jes 29 14)

werden nosn genannt. Ini offentlichen Leben des altesten Israel spiel-

ten weise Frauen eine Rolle (II Sam 14 2 20 ie vgl. spater dagegen

Jer 9 ie), die Mutter Siseras hat weise Fiirstinnen in ihrer Um-

gebung (Jdc 629). Weise heisst der Konig auch, sofern er alien

Dingen auf den Grand zu kommen weiss (II Sam 14 20), und der

Richter, sofern er das Recht finden kann (I Reg 3 28 Dt 1 is 16
19).

Filr Jedermann aber bedeutet die Weisheit die Lebensklugheit, es

ist die Kunst, gliicklich zu werden.

Die Weisheit des Klugen ist, dass er seinen Weg zu finden

weiss (Prv 14s). Sie heisst deshalb ^3iP5 "lOio oder 'n I"}? oder

"?5$ Sie heisst riI91^ ;
sofern sie auf Lebenserfahrung, 'n?T$, sofern

sie auf Ueberlegung beruht, ftTOprjC (Steurung), sofern sie auf Men-

schen und Dinge einwirken will, n^ifi, sofern sie sich als zuverlassig

erweist. Auch die Ausdriicke T^, '
n^3r],

^JH und ^b haben in

derWeisheitsliteratur oft die Bedeutung practischer Klugheit. Dem

entsprechend heisst der Weise a?0, ^97, D!I
"I?, P3?, P3S, n ^ 8^.

Der Thor heisst ^? n einfaltig", sofern er leicht zu verfiihren (Prv
14 is), aber auch noch belehrbar ist (Prv 1 4). Dagegen bezeichnet

^P? den fur die Weisheit Unempfanglichen, ^J?? den viehisch

Dummen, Y^. den Spotter, der die Wahrheit iibermiithig ablehnt.

Der letztere Ausdruck hat ebenso wie ^ stets auch religiosen

Sinn. Bei ^IX, und ^'P? ist das nicht immer der Fall.

Die Weisheit wird durch Lebenserfahrung gewonnen, sie ist

deshalb vor allem bei den Greisen zu finden (Job 12 12 15 10 vgl.

dagegen 32eff.), sie erbt sich iibrigens durch Ueberlieferung fort

(Job 8 sf. 15 is). Ihre Ausdrucksweise ist der ursprunglich zwei-

gliedrige Spruch, in dem der Gedanke durch einen verwandten (oft

durch Vergleichung) oder auch durch einen gegensatzlichen illustrirt

wird. Diese Form des Ausdrucks war aber natiirlich ebenso sehr

eine Form der Forschung.

(und gar in die altere) zu setzen. 8 u ie wird vom heidnischen Konigthum in

derselben Weise geredet wie in c. 10 22, und dass der Jude Gott und den

Konig fiirchtet (24 21), ist nach Jer 29 7 in der Ordnung. Vgl. noch VATKE,

Religion des A. T. S. 563 ff. Moglich und wahrscheinlich ist es bei alledem,

dass sich die Proverbien vielfach an altere Muster anlehnen, wie das namentlich

von den Klugheitsregeln gilt. Merkwiirdig sind schon die Beriihrungen zwischen

ihnen und den altagyptischen Weisheitsbuchern, die A. ERMAN (Aegypten
S. 237 f.) besprochen hat.
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Auf rein theoretische Welterkenntnis kam es den Hebraern
und Juden nicht an. Im Interesse der practischen Weltbeherrschung
erforscht die Weisheit den Zusammenhang aller Dinge, auch der
Welt im Grossen und Ganzen. Die jiidische Naturwissenschaft, die

im Buche Henoch vorliegt, will die Weisheit Gottes vorstellig

machen, der Herr iiber die Welt ist (vgl. Ps 10424). In alterer

Zeit wollte die Naturbetrachtung uberall das Niitzliche und Schad-

liche (9*11
alto

vgl. o. S. 120 f.), das Konnen und das Nichtkonnen

anschauen. Hierbei kam sie vielfach auf ein Spiel des Witzes hin-

aus, auf den sich uberall in der Welt auch der Held versteht.

Im A. T. wird das freilich nur von dem halb profanen Simson

(Jdc 14) und dem Kosmopoliten Salomo erzahlt. Die Weisheit

Salomos (I Reg 11 41) bestand 1. nach I Reg 891228 in seiner

Herrschertugend als Richter und Regent. Sodann kam 2. nach

I Reg 10 110 die Konigin von Saba zu ihm, um ihn mit Rathseln

auf die Probe zu stellen. Nach I Reg 5 9 u war 3. seine Weisheit

grosser als die aller Saracenen und Aegypter. Er war auch weiser

als der Ezrachiter Ethan und Heman und Kalkol und Darda
c

,
die

Sb'hne Machols. Er redete 3000 Spriiche und dichtete 1005 Lieder

und redete iiber die Baume von der Ceder auf dem Libanon bis

auf den Ysop, der aus der Wand wachst, und iiber alles Gethier,

Vogel, Gewiirm und Fische. Diese Nachrichten sind verschiedenen

Ursprungs, aber die unter No. 2, 3 aufgefuhrten sind darum nicht

ungeschichtlich, sie haben sogar grosse innere Wahrscheinlichkeit.

Als Lebensklugkeit hat die Weisheit von jeher neben der Reli-

gion in Israel bestanden. Grossere Bedeutung gewann sie im nach-

exilischen Judenthum 1
,
wo sie zumeist in eigenthumlicher Ver-

mischung mit der religiosen Lehre 2 erscheint. Dass beides aber

urspriinglich einigermassen geschieden war, leidet keinen Zweifel.

Die Weisheitslehrer der Proverbien 3 waren von Haus aus von den

Schriftgelehrten verschieden, durchweg profane Weisheit lehrt die

1 Jer 18 is warden neben Priestern und Propheten die "Weisen genannt,

die mit ihnen die Zukunft Judas sicher stellen sollten. Aber Weisheitslehrer

sind da nicht gemeint, sondern Manner, die sich auf die Politik verstehen. In

der Parallelstelle Ez 7 26 erscheinen an ihrer Stelle die Alten. Immerhin ist

es auffallig, wie oft zu Jeremias Zeit Frommigkeit als Weisheit und Gottlosig-

keit als Thorheit bezeichnet wird. Vgl. dazu oben S. 308 f.

2 Beides heisst rnin (Weisung), 101O (Zucht), nPOiD (Zurechtweisung),

mb (Lehre), ni2?& (Gebot), n^J? (Rath).
'

DH?^, 0"^ Prv 5 13 (vgl. 119 OT), Q sO?a Prv 22 " 24 23 l

Koh 12 u. Einmal scheint sogar von einem Lehrgeld die Rede zu sein, ,das

die Lehrer sich zahlen liessen (Prv 17 ie).
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Spruchsammlung Prv 25 29 l
. Wie die Frommigkeit zunachst in

Vermeidung der Siinde besteht, so besteht die Lebensklugheit zu-

nachst in der Meidung der Thorheit, sie ist mehr Vorsicht al&

Weisheit. Der Weise riihmt sich nie des nachsten Tages. Er hiitet

sich vor Selbstvertrauen, er horcht iiberall, um zu lernen. Er ist

massig im Genuss, und in "Wort und That hat er den Zorn in seiner

Gewalt, weil ein Langmiithiger besser ist als ein Starker. Er hiitet

sich aber auch vor den Menschen und mit Sorgfalt wahlt er seine

Freunde, denen er selbst angstlich die Treue bewahrt. Die Weis-

heit mahnt aber auch zu energischer Arbeit und planvoller Ueber-

legung. Sie macht den Sklaven zum Herrn und keine Festung ist

ihr zu stark. Sie bringt den Jiingling im Dienst der Kb'nige zu

hohen Ehren, sie verleiht ihm aber iiberall auch Anstand und Wttrde,

indem sie ihn vor Ueberhebung wie vor Wegwerfung bewahrt. Sie

lehrt ihn im Hause, in der Freundschaft und im Staate die wahren

Giiter des Lebens schatzen. Aber auch sie selbst gewahrt ihm

hohe Befriedigung, als Bildung ist sie fiir ihn der schonste Schmuck.

Zwischen Weisheit und Religion bestand aber von jeher die

engste Wechselbeziehung. Alle Weisheit, auch die des Bauern

(Jes 28 26 29) und Kiinstlers (I Reg 7 14) wie die des Konigs (Jes
11 2 I Reg 823), kam zuletzt von Gott. Umgekehrt war die Reli-

gion Weisheit. Denn die Offenbarung war von jeher Weisung

(Thora), sie lehrte den Menschen so handeln, dass er dem Unheil

entging, und die Frommigkeit bestand darin, sich von Jahve weisen

zu lassen, wozu nicht jeder willig und geschickt war. Jahve wird

hierbei als der vaterliche Erzieher Israels gedacht (Dt 32 e Jer 4 22

vgl.
n^ Jes 29 24). Also war weise, wer sich dem gottlichen Willen

unterordnete und fiigte (Hos 14 10 Jer 9 11 Dt 4 e 3229), und die

Ausdriicke ^ (Jer 4 22), ^ (Jes 32 5 6 Dt 32 e Ez 13s)
2

, ^<?

(Jer 422 52i)
3
,

sowie &?? (Dt 4e 32 e Jer 4 22 8 89), \t) (Dt 4 6

Jer 4 22) hatten von Alters her auch religiosen Sinn. Vgl. noch

1 Namentlich Prv 25 27, wie W. FRANKENBERG in seinem Commentar
mit Recht hervorhebt.

2
Vgl. o. S. 109f. bpi und das zugehorige H 1^ bezeichnet schon II Sam

13 i2i3 naher den, der sich geschlechtlich vergeht (vgl. spater Gen 34 7

Dt 22 21 Jdc 19 23 Jer 29 23 Hos 2 12, aber auch Jos 7 15). Einen sehr bosen

Sinn hat das Wort auch I Sam 25 25 II Sam 3 as.

3
Vgl. b-'apn II Sam 24 10 I Sam 26 21 13 is. Die Begriffe des sittlich

Gruten und des Niitzlichen hangen in alien Sprachen urspriinglich zusammen.

Sj?!'??'!? hiess von jeher der Taugenichts, der heillose Mensch, ebenso hat

es auch moralischen Sinn, wenn Abigail einsichtig (^3^ rQitS I Sam 25 s) heisst.

Doppelsinnig ist auch fb ; vgl. Jes 28 u 22 29 20.
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I Reg 2 69 6,1 Dt 34 . Jes 29 24 . Die Judaer meinten weise zu
sein als sie das Gesetzbuch batten, Jeremia erklarte sie dagegenfur Thoren, weil sie die wahre Offenbarung Jahves, namlich die
prophetische Predigt, veracbteten (Jer 8 89

) und den Jahve somit
mcht kannten, sich vielmehr nur auf das Bose verstanden (Jer 4 22
Dt 32 6

). Wenn man ferner die verschiedenen Religionen mit ein-
ander vergkch, so erscbien die Religion Israels als die weiseste von
alien (Dt 4 e) und den Juden gait der Heide als der Tbor 6aa
s. o. S. 364).

Anderseits stand die Weisheit freilich aucb iin Gegensatz zur

Religion. Die Lebensklugheit ist keineswegs nur edel (II Sam 13s)
aucb die Weisbeit der Konige kann bosartig sein (Ex 1

10). Alle
Weisbeit ist irreligios, sofern der Mensch mit ihrer Hiilfe selbstandig
sein und Gott trotzen will (Jes 5 21 29 u Jer 9

22). Auch die

Heiden pochen ihm gegenuber auf ibre Weisheit (Jes 10 is 19nf.
Ez 279 28sff. Jes 44 25 47 10 Jer 49 7 Zach 9 2 Ps 33iof.). Ja,
dass die Meuschen Weisbeit besitzen, scbeint von einer uralten

Emporung gegen Gott berzuruhren \ Den Judaern, die kliiger
sein wollen als Jabve, beweist er seine Weisheit damit, dass er

Unheil iiber sie bringt (Jes 31 2 vgl Ws b& I Sam 2s), wenngleich
seine Weisheit (3fS, rrchfi) zuletzt alles zu einem guten Ende fiihrt

(Jes 2829).

Indesseri ist die Weisheit fur die Juden in bohem Masse iden-

tiscb mit der Religion, wie namentlich die zusammenhangende Dar-

legung Prv 1 9 lehrt. Die Furcht des Herrn, so heisst es bier,

ist das Wesen 2 der Weisheit (1 1 Ps 111
10).

Die Weisheit riihrnt sicb

ihrer Klugheit, die darin bestebt, dass sie im Hass gegen die Siinde

das Wesen der Gottesfurcht erfasst hat (Prv 8 12
is).

Wer mit aller

Kraft nach ihr strebt, erlangt die Furcht des Herrn und die Gottes-

erkenntniss, d. h. die Erkenntniss des gottlicben Willens (Prv 2 5).

Ein solcher versteht sich auf Gerechtigkeit und Recbt und Recht-

schaffenheit und jeden Weg des Guten (Prv 29 Is). Deshalb ver-

mittelt die Weisheit den Menschen das gottlicbe Wohlgefallen

(Prv 835), indem sie ihren Verehrern neben alien anderen Giitern

als das wicbtigste die Gerechtigkeit vor Gott verleiht. Sie wandelt

1

Vgl. o. S. 119 ff., aber auch Job 15 i s.

2 Man erklart ntt?n fl^KI wohl als die beste "Weisheit, aber dann miisste

man in HMh n^hri Prv 9 10 ein Missverstandniss des Ausdrucks sehen. Viel-

mehr ist mrX"! nach n^nn Prv 9 10 als Princip, Ziel, Zweck, Wesen zu ver-

stehn. Auch nach Sir 1 12 10 12 25 n (Syr.) 29 21 heisst fPWKI in dieser Ver-

biudung s. v. a. Wesen.
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auf den Wegen der Gerechtigkeit, um so alien ihren Liebhabern

zu dauerndem Gliick zu helfen (Prv 8 is 20 21). Es ist eben unend-

lich schwer, Gott in rechter Erfiillung seines Willens zu fiirchten.

Weil aber die Weisheit das versteht, ist ihre Lelire sowohl Wahr-

heit als Gerechtigkeit (Prv 8 69). Insofern ist sie nichts als der

geoffenbarte Gotteswille selbst. Wer all sein Streben an die Weis-

heit setzt, lernt die rechte Gottesfurcht, ndenn Jahve giebt Weis-

heit, aus seinem Munde kommt Erkenntniss und Einsicht" (Prv 2 i s).

Wie Gott Israel durch seinen Geist leitet, so lasst sie den

Einzelnen ihren Geist ausstromen (Prv 1 23) uud denen, die ihr

folgen, giebt sie Verheissungen wie Gott selbst (Prv 1 33). Sie

verleiht Leben (Prv 3 ie is 6 23 8 35), Reichthum (Prv 3 ie 8 is 21),

Ehre (Prv 3 IG 4 s 9 8 is) und Zuversicht (Prv 1 33). Dem ent-

sprechend will sie aber auch von den Menschen geschatzt sein.

Sie liebt nur, die sie lieben, und nur wer sie eifrig sucht, findet sie.

Man soil sie Schwester und Freundin nennen (Prv 7 4) und als das

hochste Gut (Prv 3 uff. 8 10 n) will sie aufs eifrigste erstrebt, ja

alleiniger Gegenstand des Strebens sein (Prv 2 i 4 4 5 7). Der

Weise wacht an ihrer Thiir, um sie nicht zu verfehlen (Prv 8 34).

Sie will dem Menschen ins Herz dringen und seiner Seele wohl-

gefallen (Prv 2 10), vor Augen und im Herzen soil er sie bewahren

und sie wie seinen Augapfel behiiten 1
.

Als Religion macht die Weisheit Anspruch auf allgemeine An-

erkennung. Allerdings erscheint sie anderswo auch als Privatsache,

sofern die Weisheitslehrer sich aufsuchen lassen. Aber hier tritt

sie offentlich an alien Strassen und Platzen auf und verlangt gehort

zu werden (Prv 1 20 21 8 13 9 i e und dag. 9 13 is). Sie nennt

die Abkehr der Einfaltigen Abfall (Prv 1 32), sie geht darauf aus,

die Einzelnen der Gemeinschaft der Guten zuzugesellen ,
so dass

sie Antheil an der messianischen Hoffnung der Gemeinde haben

(Prv 2 1022). Sie lasst auch Niemanden gleichgiiltig, die Menschen

sind entweder ihre Freunde oder ihre Feinde (Prv 1 22 29 5 12 8 as).

Wenn sie liber den Untergang ihrer Verachter spottet, so haben

wir an die Frommen zu denken, die iiber den Fall ihrer Gegner

triumphiren (Prv 1 2431 vgl. 3 34), die Gegner der Weisheit sind

identisch mit den Gottlosen der Psalmen (Prv 4 u n 24 6 1219 8 is).

Die Weisheitslehrer aber, deren 6'ffentliche Wirksamkeit sich in der

1 Auch Prv 23 26 : ,,Gieb mir mein Sohn dem Herz, mogen deine Augen
an meinen Wegen G-efallen haben" ist wohl als ein "Wort der "Weisheit zu ver-

stehen, das aus irgendwelchem Zusammenhang entlehnt ist (vgl. 22 IT).
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offentlichen Predigt der Weisheit widerspiegelt, sind von den Schrift-

gelehrten nicht mehr verschieden l
.

Die Identitat der Weisheit mit der (individuell angewandten)
Religion ergiebt sich ferner daraus, dass in Prv 19, in den Pro-
verbien iiberhaupt und bei Sirach ebenso sehr und noch mehr vom
P"1, -rprt, ^V, "?:, sita, B-&9, a* i?* und vom Pp-j, nia, &n

; jn,

rib:,
can tfn< als vom a?? und vom W, ^P?, ^ifc, jr|? die Rede ist.

Diese beiderseitigen Reihen wie auch die zugehorigen Abstracta
sind synonym (vgl. 3 35 mit v. 32-34). Dy? wird mit p*W (Prv 9 9

23 24),
?n mit o^np, nyn (Prv 30

3),
njn mit m,T n>n; (prv i 39

)

parallelisirt, ^ dem p^X (Prv 10 21 vgl. 1 7), na^p der n?T (Prv
10 23) und der Gottlosigkeit (Prv 24 u

ie), in den "tfa "lyi (Prv
22 12),

31B ^>fe dem Q"^ -ft
1

? (Prv 13 15) gegeniibergestellt. Der
Mund des Gerechten sprosst Weisheit (Prv 10 31 vgl. Ps 37

so), die

Gottlosen haben dagegen wenig Verstand (Prv 10 20), der Thor

(^02) will nicht von der Siinde lassen (Prv 13
19) und iibt n^T (Prv

1023)
2

.

1 Der Siracide, der selbst ein Schriftgelehrter war, stellt neben der Lehre

von Gesetz und Propheten die "Weisheitslehre als Aufgabe des Schriftgelehrten
bin (Sir 38 33 39 2 if.). Man sieht einerseits nicht ein, weshalb man neben den

Schriftgelehrten noch anderweitige Prediger der Religion annehmen sollte. Ander-

seits war es natiirlich, dass die Schriftgelehrten, wenn sie iiberhaupt Einfluss

gewinnen wollten, sich auf die Erziehung und den Unterricht der Jugend ver-

legten. Hierbei mussten sie sich dem praktischen Lebensinteresse, aber auch

der Fassungskraft des Durchschnittsmenschen anpassen ,
der sich eben nicht

allein auf die Religion verlassen konnte. Aber auch der gesetzliche Rigorismus
und die rein juristische Denkweise der spateren Schriftgelehrten war den alteren

fremd, so energisch sie auch fur das Gesetz eingetreten sein miissen. Offenbar

war damals auch das miindliche Gesetz noch nicht so ausgebildet, dass das

gauze Leben des Einzelnen in seinen Rahmen gebracht werden konnte. Wie

ich nachtraglich sehe, hat schon HARTMANN (Enge Verbindung S. 151) die Ver-

muthung ausgesprochen, dass die "Weisen der Proverbien die Schriftgelehrten

seien. Vgl. auch Sir 8 sf. 9 uf. und o. S. 339 f. 418. Uebrigens waren die damaligen

Schriftgelehrten vornehme Leute, die keinen biirgerlichen Beruf hatten (Sir

382*ff.) und vielfach in den Dienst der Konige traten (39 ).
-- Der Name

ISO bedeutet ganz allgemein den Literaten; der Verfasser des 3. Ezrabuches

iibersetzt es mit avo^-worr]? (8 s 9 i 9 39 42 49 = Ezr 7 n 12 21 Neh 8149). Vgl.

ayaYivuoxu> und avYV(oot? im Prolog des griechischen Sirach.

2
Dagegen finden sich die der Weisheit entstammenden Termini verhalt-

nissmassig viel seltener in den Psalmen und den Propheten, d. h. der allgemeine

Gegensatz von Frommen und Gottlosen wird auf den individuellen von Weisen

und Thoren iibertragen, aber das Umgekehrte geschieht in viel geringerem Grade.

So steht D2H Ps 49 n 10743 und no?fl Ps 37 so 494 51s 90 is 111 10 vgl.

Jes 33 e, ''na'ps 19 s 116 e 119 iso,^ Ps 107 n vgl. Jes 35 s und n.^K Ps 38 a

69 e, h$5 und n^p? Ps 49 u 85 9. Vgl. ferner np?n Ezr. 7 K, die Weisheit
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Trotz ihres religiosen Charakters ist die Weisheit universalistisch

gerichtet. Indem sie Nachfolge fordert, weist sie darauf bin, dass

auf ihr die grosste und heilsamste Leistung der Menschen beruht,

namlich die konigliche Herrschaft oder, wie wir sagen wiirden, der

Staat, der in der Welt fiir Gerechtigkeit sorgt: nMein ist Rath

und sichere Einsicht, ich bin Verstand, mein ist die Kraft. Durch

mich regieren die Konige und beschliessen die Machthaber Gerech-

tigkeit. Durch mich walten die Fiirsten, die Edlen, alle Bichter

der Erde" (8 u ie). Noch nach Sirach reist der Schriftgelehrte

durch alle Welt, um Gutes und Boses kennen zu lernen (31 off. 39
4).

Aber die Weisheit waltet nicht nur in der menschlichen Ge-

sellschaft, sie waltet auch in der Natur, ja die ganze Welt ist ihr

Werk: n Gott schuf mich als den Erstling seines Waltens, als das

fruheste seiner Werke vorlangst. Von Ewigkeit her wurde ich ein-

gesetzt, von Anbeginn, von den Anfangen der Erde. Als die Meere

noch nicht waren, wurde ich geboren, als die Quellen noch nicht

waren, die wasserschweren. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor

den Hiigeln ward ich geboren, da er noch nicht gemacht hatte die

Erde und die Felder und die Masse der fruchtbaren Erdschollen.

Als er den Himmel errichtete, war ich da, als er das Gewolbe fest-

stellte iiber der Fluth. Als er oben das Firmament stark machte,

als er fest verschloss die Quellen der Fluth, als er dem Meere sein

Gesetz gab, so dass die Wasser sein Gebot nicht ubertreten, als

er feststellte die Fundamente der Erde - - da war ich neben ihm

als sein Werkmeister und ich ergotzte mich immerfort und spielte

vor ihm alle Zeit. Ich spielte in seinem Erdkreise und mein Er-

gotzen hatte ich an den Menschenkindern" (Prv 8 2231). Die Weis-

heit war zuerst natiirlich ein Kind, ihr Walten ein Spiel. Wenn sie

aber wie in kindlichem Spiel die Welt schuf, so wird damit zugleich

die Allmacht ihres Waltens und weiter auch ihre Freude am Schaffen

und an ihren Geschopfen ausgedriickt. Ihre Wonne hatte sie nament-

lich an den Menschenkindern, denen sie von jeher wohl wollte. Diese

machtige und giitige Herrin ist, die alle Menschen in ihren Palast

einladet (Prv 9 iff.), die nicht nur die Fiihrerin zum Heil, sondern

auch die Spenderin des Heils ist. Durch die Weisheit hat Gott

die Welt erschaffen und durch die Weisheit erhalt er sie (Prv 3 19 20

Job 28 2sff. vgl. Ps 104 24 139 n
is), so dass sie nun sogar in den

Sir 24 und C3'6''?i'8H als Bezeichnung der Schriftgelehrten Dan 12 3, ferner

bv?Q und .TVIl Ps 49 5 78 2 und iibrigens Ps 34 12 Koh 7 ie. Vgl. auch oben
S. 486 f.
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Thieren lebt (Prv 6 eff. 30 24-28 Job 12 7-10) *. Weises Denken
und Handeln bringt den Menschen mit der die ganze Welt durch-
waltenden Weisheit in Verbindung und eben hierin hat es die Biirg-
schaft des Erfolges.

Dieser Universalismus der Weisheit ist darin begriindet, dass
sie das Wesen der Religion in der Moral sieht, die uberall in der
Welt waltet. Von jeher hatte sie einen internationalen Charakter,
wie an Salomo deutlich ist. Das ergab sich zunachst aus ihrer

profanen Natur, aber auch als religiose Reflexion lehrte sie Israel

fruh tiber sich selbst hinaus denken. Gen 2 3 wird das Verhaltniss

von Gott und Mensch, nicht das von Jahve und Israel ins Auge
gefasst. Fruh hat sie aber auch die alien Religionen gemeinsame
Moral zum Inhalt gehabt. Daniel war von Haus aus ein fremd-

landischer Weiser, den der Konig von Tyrus kannte (Ez 28 3). Aber
schon zu Ezechiels Zeit war er fur die Juden ein Heiliger der Vor-

zeit geworden (Ez 14 uff.). Ezechiel kennt auch schon die Hiob-

sage (a. a. 0. vgl. o. S. 467)
2

.

Aber weshalb tritt die Weisheit als Mittlerin zwischen Gott

und den Menschen? Weshalb erfahrt der Einzelne den gottlichen

Willen, empfangt er sein Loos nicht unmittelbar von Gott selbst?

Allerdings sind dem Weisheitslehrer solche Gedanken nicht fremd.

Er fordert, dass man in alien Fallen nach dem gottlichen Willen

frage, Gott fiirchte und das Bose meide (Prv 3 e 7). Gott bestraft

die Siinde (Prv 5 21), er liebt 'dagegen die Frommen (Prv 3 12), er

spart ihnen Heil auf und behutet sie (Prv 2 i s) und richtet ihren

Weg (Prv 3 e). Von ganzem Herzen soil man allein auf Gott, nicht

aber auf die eigene Weisheit vertrauen (Prv 3
5).

Aber in Wahr-

heit ist der Glaube, dass Gott sich urn den Einzelnen kummere,
nicht sehr stark. Deshalb wird auf die messianische Hoffnung re-

currirt, die der Gemeinde gehort (Prv 2 21 22). Es ist ferner fur

den Einzelnen unendlich schwer, den gottlichen Willen kennen zu

lernen. Es bedarf dazu der eifrigsten Bemiihung um die Weisheit

(Prv 2 15), die freilich von Gott verliehen wird (Prv 2 e), aber am

Ende doch auch menschliche Weisheit ist. Wenn es heisst, dass

Gott allein die Weisheit besitze und man sich also an ihn halten

miisse, um zu gutem Ziel zu gelangen (Prv 3 196.), so wird damit

keineswegs auf alle menschliche Weisheit verzichtet. Die Weisheit

1

Vgl. auch das unweise Kind Hos 13 is.

2 Ebenso ist es im letzten Grande zu erklaren, dass die I Reg 5 n ge-

nannten Weisen z. Th. schliesslich Tempelsanger wurden. Dass Agur ben Jake

(Prv 30 i) Jude gewesen sein miisse, hat GRAF mit Recht bestritten.
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ist mit der Gottesfurcht nicht vollig identisch 1
. Die Weisheit war

urspriinglich Weltklugheit, und das ist sie nicht nur in der iibrigen

Weisheitsliteratur, sondern auch in Prv 1 9 in hohem Masse ge-

blieben 2
.

Von jeher hatte die Religion sich um den Einzelnen weniger

gekiimmert, urspriinglich hatte der Einzelne auch kerne grossen

Anspruche gemacht. Erst im Judenthum wurde er sich seines

Werthes und seines Rechtes bewusst. Da postulirte er eine Macht,
die fahig und willig ware, ihm seine Selbstbehauptung in der Welt

zu ermoglichen. Aber diese Macht ist in der Weisheitslehre zuletzt

nicht Gott selbst. Obwohl Gott dem Einzelnen hier naher steht,

als das im alten Israel der Fall war, so bleibt er ihm doch zu fern,

als dass jeder Einzelne sein ganzes Leben auf sein Gottvertrauen

griinden konnte. Die Gewissheit, die die Gemeinde hatte, war den

Einzelnen zumeist versagt. Die Weisheit, d. h. die Weltklugheit,
mit der der Einzelne sich von jeher zu helfen suchte, wurde aufs

starkste mit religiosen Elementen durchtrankt, aber sie wurde nicht

vollig zu Religion. Die Energie, mit der der Einzelne sein Heil

fordert, fiihrt Prv 1 9 lediglich dahin, dass die Weisheit als eine

die ganze Menschheit und Natur durchwaltende Potenz, ja als die

Schopferin von Himmel und Erde aufgefasst wird 3
. So bedeutet

diese Speculation also einerseits ein energisches Aufstreben, ander-

seits aber auch die religiose Ohnmacht des vulgaren jiidischen

Individualismus.

Auf die Dauer konnte die Weisheit freilich in dieser Zwie-

schlachtigkeit nicht bestehen. Die Religion nmsste liber die Lebens-

1 Das ist allerdings die Meinung von Job 28 w. wDie Furcht des Herrn
ist Weisbeit und das Bose meiden ist Einsicht." Gott allein besitzt die Weis-

heit und dem Menschen bleibt sonach nichts iibrig, als sich Gott unterzuordnen

(vgl. Prv 15 33). Das ist die positive "Wendung der Idee von Gen 2 3. Im vollen

Sinne hat der Mensch auch nach Gen 2 3 die "Weisheit nicht an sich gebracht.
2 Die "Warnungen vor Biirgschaft und Tragheit (6 i e e 11) werden mit

der Religion in keine Beziehung gebracht. Wenn ferner vom Strassenraub und

vom Umgang mit Ehebrecherinnen abgemahnt wird, so wird mehr die Gefahrlich-

keit und Thorheit dieses Treibens (1 IT 69 10 14 6 26 ff. soff'. 7 7 22 ff. 28 f.) als seine

Schlechtigkeit (1 n 12 2 n) und die innere Nothwendigkeit seiner Bestrafung

(1 1819 62122) hervorgehoben. Die Hauptsache ist aber, dass so viel von Ehre
uud Reichthum geredet wird, die die "Weisheit dem Menschen einbringt (1 9

3 IB 22 4 a 9 8 is 21). Denn fur den Einzelnen sind diese Dinge keine so noth-

wendigen Erweise fur die Wahrheit der Religion wie fur die Gemeinde. Man
kann das nicht einfach aus dem padagogischen Charakter der Proverbien er-

klaren. Denn Schiller der Weisheit bleibt der Mensch sein Leben lang.
3
Hypostasirt wird die Weisheit auch Job 28, in einem secundaren Stiick.
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klugheit die Oberhand gewinnen, aber sie konnte das nicht in einer

Frommigkeit wie der Hiobs, sondern in der Gesetzeserfullung. Da-
mit fielder Universalismus der Weisheit dahin. Scbon beim Sira-

ciden, der iibrigens an religiosem Ernst und moralischer Bildung den

Proverbien iiberlegen ist, 1st sie die an Israel ergangene Offenbarung.
Als die gottliche Intelligenz ist sie die vornehmste Dienerin Gottes,
identisch mit dem Schopferwort und Schb'pfergeist, aber sie ist auch

das Medium der gottlichen Weltregierung und die von Gott bestellte

Weltherrscherin. Sie, die anfanglich im Himmel thronte, vvollte

unter den Menschen und unter einem bestimmten Volke wohnen

und Gott wies ihr Israel und Jerusalem zur Wohnung und zu be-

sonderem Eigenthum an. Hier ist und wirkt sie seitdem auf ewig

und zwar als die wahre Religion, die die gottliche Ordnung fur die

Menschenwelt ist. Sofern die Religion zunachst im Cultus in die

Erscheinung tritt, war sie in all ihrer Herrlichkeit die Gott wohl-

gefallige Priesterin der Stiftshiitte und des Tempels, den Menschen,

d. h. den Juden 1

,
weist sie dagegen den Weg zum Heil. Fur sie

ist sie deshalb identisch mit dem Gesetzbuch Moses, der unerschopf-

lichen Fundgrube aller Wahrheit. Aber zu Wort kommt sie auch

im Munde des Schriftgelehrten, der zuerst fiir sich selbst die Weis-

heit suchte, sie nun aber wie ein gotterleuchteter Prophet seinen

Horern predigt (Sir 24).

68. Koheleth.

Die Stimmung der Proverbien und Jesus Sirachs ist vorwiegend

eine optimistische. Aber gelegentlich klingt auch ein anderer Ton

durch. Die Meinung ist nicht, dass alle Uebel des Lebens durch

Weisheit uberwunden werden konnten. Neben dem Gliick macht

das Ungluck sich geltend und oft genug ist der Mensch widerstands-

los und hoffnungslos in seiner Gewalt. Sirach weiss nur den Trost,

dass es den Gottlosen immer noch schlechter gehe als den

Frommen (40 iff.).
Der Schmerz bildet nach Prv 14 is sogar die

Grundstimmung des menschlichen Herzens. Ueberhaupt zeigt die

Weisheit trotz aller Zuversichtlichkeit des Auftretens im Grunde

wenig Selbstgewissheit. Sie getraut sich viel weniger, Gluck zu

schaffen, als Ungluck zu verhiiten. In erster Linie will sie Vorsicht

sein. Das Heil der messianischen Zukunft erscheint ofter als das

einzig gewisse Gut. In Wahrheit beruht die optimistische Stimmung

1 Den Frommen ist sie im Mutterleibe anerschaffen und ewig ist sie beim

Judenvolke (1 12 is).
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der Proverbien und Sirachs zuletzt allein auf dieser Hoffnung. Fiel

sie und mit ihr der Glaube an das Richten Gottes dahin, dann

stand der Einzelne der Welt ohnmiichtig gegenuber und eine pessi-

mistische Stimmung musste Platz greifen. In der That wurde der

jiidische Glaube einmal aufs tiefste und nachhaltigste erschuttert.

Die messianische Hoffnung erhielt durch die griecbiscbe Welterobe-

rung einen furchtbaren Stoss. Wiederurn wurde die bestehende

Weltordnung umgestiirzt, ohne dass die messianiscbe Zukunft sich

zeigte. Imponirend trat auch die griechiscbe Kultur den gebildeteren

Juden entgegen, sie wirkte zersetzend auf den Glauben und das

Leben der Gemeinde. Des Forschens und Fragens war kein Ende,
und Sirach weiss von Vielen, die dariiber den Glauben verloren

(Saoff.). Ibn selbst beschaftigen die Fragen nacb dem Zweck des

Uebels (39 isff.), nach Freibeit (15 iiff.) und Nothwendigkeit (36 vff.).

Der Gegensatz von Gottlosen und Frommen, der scbon in der

persiscben Zeit bin und wieder eine grosse Scharfe annahm, steigerte

sich jetzt aufs ausserste. Zur Zeit des Antiochus Epiphanes be-

trieb die jerusalemische Aristokratie die Abschaffung der vaterlichen

Religion. Es konnte nun scheinen, als ob dieser Gegensatz in der

griechischen Zeit alle Glieder des jiidischen Volkes unter sich hatte

begreifen miissen. Aber Koheleth 1

zeigt uns, dass das doch nicht

ausnabmslos der Fall war. Wir lernen bier vielmehr einen Indivi-

dualismus kennen, der weder zu den Gottlosen noch zu den Frommen
halt. Gewiss war es nur ein kleiner Kreis, in dem die Denkweise

dieses Buches herrschte, aber um so merkwiirdiger ist es, denn

Koheleth unterscheidet sich ebenso sehr von den Gottlosen wie von

den Frommen.

Salomo, der wr

eiseste, d. h. der machtigste und gliicklichste aller

Menschen sagt bier, dass alles eitel sei. Das bedeutet, dass die

Menschen von all ihrer Miihe keinen Gewinn haben. Ein Geschlecht

nach dem anderen eilt iiber die Erde dahin, aber die Erde, d. h.

die Welt, bleibt ewig auf dem alten Fleck. Schon das gewaltige

Spiel der Naturkrafte stellt einen resultatlosen Kreislauf vor. Die

Sonne geht auf und geht unter und keucht dann zu ihrem Auf-

gangsort zuriick. In endlosem Wechsel umkreist der Wind die Erde,
um immer wieder in seine alten Bahnen zuriickzukehren. Unauf-

1 Ich lasse hier im Wesentlichen unverandert folgen, was ich im Kirchen-

blatt fur die reformirte Schweiz von 1889 iiber Koheleth geaussert habe. Vieles

verdanke ich G. BICKELL'S Schrift: Der Prediger iiber den Werth des Daseins,

Innsbruck 1884. Vgl. auch G. BICKELL, Koheleth's Untersuchung iiber den Werth
des Daseins, Innsbruck 1886. NOLDEKE, Alttestamentliche Literatur S. 169 ff.
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horlich fliessen die Strome ins Meer, aber das Meer wird nie voll.
So sind alle Dinge im bestandigen Umlauf und werden ewig darin
bleiben. Es ist eine unendliche Schwermuth, die in dieser Natur-
betrachtung zum Ausdruck kommt, em gewaltiger Reflex der Empfin-
dung, dass das menschliche Streben immerdar erfolglos sei. Auch
in der Menschenwelt wird stets nur das sein, was friiher schon war,
und es wird stets nur das geschehen, was friiher schon geschah!
Es giebt nichts Neues unter der Sonne, d. h. es giebt keinen Fort-
schritt. Wohl wird uns dies oder das als neu bezeichnet, d. h. als

ein Erfolg, den bis dahin noch Niemand erreicht hatte. Aber das
ist ein Irrthum, der darauf beruht, dass die fruheren Geschlechter
sammt ihren Thaten vergessen sind, wie auch die spateren der

Vergessenheit anheim fallen werden (1 211). Das Schmerzliche
dieser Erfahrung beruht aber darin, dass Gott den Gliickseligkeits-
trieb und damit das Streben nach Weisheit den Menschen ein-

gepflanzt hat. Jeder Einzelne muss immer wieder das Thun und
Lassen seiner Mitmenschen beobachten, um aus ihrem Erfolg und

Misserfolg Weisheit und Thorheit kennen zu lernen. Das ist eine

bose Miihe, die Gott den Menschen gegeben hat, sich damit zu

qualen. Demi die Erfahrung lehrt immer wieder, dass alles mensch-
liche Streben erfolglos und nichtig ist, dass das Krumme nie gerade
werden kann. Alle Forschung endet daher in Gram und Schmerz

(1 12
18).

Salomo suchte sich zu trosten, indem er sich der Freude zu-

wandte. Er wollte geniessen, bis er die wahre Lebensregel fande,
und um zu geniessen, verschaffte er sich alle nur erdenklichen Gtiter.

Unvergleichlich war seine Herrlichkeit, er iibertraf alle, die vor ihni

in Jerusalem gewesen waren, und er genoss sein Gliick in jeder mog-
lichen "Weise, ohne jedoch die Selbstbeherrschung zu verlieren (2 s 10).

Gleichwohl fand er keine Befriedigung, sein Genuss endete in Wider-

willen. Zum Lachen sagte er: n es ist toll", und zur Freude: nwas

macht sie" (2 1 2)? Aber nicht der Genuss als solcher war ihm zu-

wider geworden. Durch Weisheit hatte er seine Herrlichkeit ge-

schaffen und in Weisheit hatte er sie genossen. In seinem Schaffen

und Geniessen hatte er erfahren, dass die Weisheit dem Menschen

nicht absolut versagt ist und Weisheit besser ist als Thorheit. Was
ihn zur Verzweiflung brachte, war vielmehr die Einsicht, dass auch

sein grosser Erfolg nur ein relativer war. Die Weisheit konnte ihn

nicht vor dem Tode retten, sondern der Weise stirbt wie der Thor,

und der Eine hat so wenig wie der Andere ein ewiges Gedachtniss.

Beim Tode des Weisen fallen seine Guter vielleicht an einen Erben,
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der sie durch Thorheit vernichtet, gewiss fallen sie an einen, der

sich nicht um sie gemiiht hat. Bei diesem Gedanken hassle Salomo

alle seine Giiter, die er mit so grosser Miihe erworben hatte. Das

Einzige, was ihm blieb, war der augenblickliche Genuss seiner Giiter.

Aber auch dies einzige Gliick steht nicht in des Menschen Macht,
sondern dem Einen wird es von Gott verliehen und dem Anderen

verweigert (2 11 ae) *.

Der Genuss ist es, was den Werth des Lebens ausmacht.

Langes Leben und zahlreiche Nachkommenschaft konnen niemals

als Ersatz dafiir gelten. Mit dem ihm eigenthiimlichen Sarkasmus

sagt Koheleth: alle Miihe des Menschen gilt seinem Mimde und

doch wird die Begierde nicht satt. Der Weise trostet sich wohl

mit Hoffnungen auf die Zukunft, aber Augenweide ist besser als

Hoffnung (6 3 69). Die JFrage ist also doch nur, ob der Weise

beziiglich des Genusses besser daran ist als der Thor. Das ist

selbst dann nicht der Fall, wenn er reich ist. Denn nicht jeder

Reiche kann seine Giiter geniessen. Vielfach ist es freilich die

eigene Thorheit, die den Reichen daran hindert (4 78 5 9). Aber
andere Uebel sind fast stets an den Besitz von Giitern gekniipft.

Der Arbeiter schlaft gut bei schmaler Kost, den Reichen lasst die

Sattigung nicht schlafen. Anderseits will alle Welt beim Reichen

mitessen, oft hat er selbst nur das Zusehen (5 10 11). Endlich

kann aller Reichthum verloren gehen und wehe dem Reichen, der

arm wurde! Kolieleth weist hier besonders auf vornehme Juden

hin, die von den Heiden aus Jerusalem vertrieben und ihrer Giiter

beraubt waren und nicht einmal auf ein Grab in der Heimath hoffen

durften. Gliicklicher als diese Ungliicklichen erscheint ihm die

Pehlgeburt (5 126 e).

Also nicht jeder Reiche kann sein Gut geniessen, aber noch

vveniger kann jeder Arme sich Giiter schaffen. Schon die Thorheit

und Bosheit der Menschen tritt dem Armen in den Weg (6 s).

Koheleth redet von einem Ereigniss seiner Zeit, das ihm sehr merk-

wiirdig vorkam. Gegen eine kleine Stadt mit wenig Menschen darin

zog ein machtiger Konig und schloss sie ein und baute gegen sie

hohe Walle. Er fand aber in der Stadt einen armen weisen Mann,
der rettete die Stadt durch seine Weisheit. Da dachte Koheleth:

Weisheit ist wohl besser als Kriegsmacht, aber die Weisheit des

Armen wird verachtet und seine Worte hort man nicht" (9 is le).

1 Wie BICKELL gesehen hat, bezeichnet K$ln (der Sunder) 2 20 und 7 w

schlechtweg den Gott Missfalligen, abgesehen von seiner Schuld. Das ist die

wahre Consequenz des Raisonnements der Freunde Hiobs.
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Mit der Herrschaft des Reichthums verbindet sich aber die Herr-
schaft des Unrechts. Im Blick auf die furchtbare Unterdriickung,
die die Schwiicheren von den Starkeren zu erleiden haben, preist
Koheleth die Todten gliicklicher als die Lebenden, und gliicklicher
als beide den, der noch nicht ist und noch nicht gesehen hat das
bose Thun, das unter der Sonne geschieht (4 13). Auch dies Uebel
ist ein allgemeines. Man darf sich nicht dariiber wundern, dass es

hier in der Provinz Juda so zugeht. Denn der gesammte Staat

bedeutet eine stufenmassig fortschreitende Auspliinderung der Nie-

deren durch die Hoheren. Dem Hochgestellten stellt ein Hoherer
nach und diesem wieder ein Hoherer (5 7). Der Konigshof will in

Saus und Braus leben, deshalb ist die Herrschaft nicht nur un-

gerecht, sondern obendrein auch noch thoricht (10 ie 19 57). Bei

alledem aber muss man noch froh sein, dass es einen Konig, d. h.

einen Staat giebt (5 s). Denn iiberhaupt erfahrt der Mensch von

seinen Mitmenschen fast nur Boses, weil die gesammte Natur des

Menschen verderbt ist. Gott hat sie gut geschaffen, aber die Jagd
nach dem Gliick hat sie fast ausnahmslos auf bose Kiinste gebracht

(7 28 29). Mit ganz besonderer Bitterkeit aussert Koheleth sich iiber

das weibliche Geschlecht. n lch fand eins, das bitterer ist als der

Tod, das Weib, deren Herz Schlingen und Netze und deren Hande
Ketten sind. Wer Gott gefallt wird ihr entrinnen, aber der Miss-

fallige wird von ihr erhascht." Um iiber den Sinn seiner Worte

keinen Zweifel zu lassen, fiigt er hinzu: Unter tausend fand ich

einen Mann, aber ein Weib fand ich unter diesen alien nicht" (7 26 as).

Aber schlimmer als alle Thorheit und Bosheit der Menschen

ist die Unabanderlichkeit des Schicksals. Alles hat seine Zeit, d. h.

im Weltlauf kommt jedes Ding in bestimmten Zeitpunkten an die

Reihe, da geschieht es und muss es geschehen, sonst aber kann es

nicht geschehen. Diese Reihenfolge der Ereignisse hat Gott voraus-

bestimmt und alles muhselige Ringen nach Gliick, das Gott dem

Menschen aufgelegt hat, ist dem gegenuber ohnmachtig. Gottes

Thun ist unabanderlich. Hochstens konnte der Mensch sich dem

Weltlauf anzupassen suchen, indem er sein Thun so einrichtete, dass

es iiberall dem Wechsel der Ereignisse entsprache. Aber auch

dazu ist er nicht im Stande, weil er das gesammte Werk Gottes,

d. h. den gesammten Weltlauf, nicht iibersieht. Er kennt die Zu-

kunft nicht (3 115 8 e s 17 10 M). Etwas anders heisst es 7 24, dass

der Mensch den ganzen Weltbestand nicht ubersehe. Vielmehr ist

mit dem gesammten Weltlauf auch sein Schicksal vorausbestimmt.

,,Was da geworden ist, dess Wesen ist langst bestimmt und es ist

Smend, Alttestamentliche Religion8geschichte. 2. Aufl. 32
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vorausgewusst, was ein Mensch sein wird, und er kann nicht rechten

mit dem, der starker ist als er.
u Was man dagegen einwendet,

sind nichtige Keden, die dem Menschen nichts niitzen (6 10 is).

Noch triiber erscheint seine Lage, wenn man hierbei von der

gottlichen Vorausbestimmung absieht. Dann sind alle Umstande, die

den Wiinschen des Menschen in den Weg treten, unselige Zufalle.

Die Schnellen konnen nicht immer laufen und die Helden nicht

immer siegen, sondern der Zufall bandigt sie (9 n). Ja, die Menschen

sind iiberhaupt ein Zufall, sofern all ihr Sein und Thun in unbe-

rechenbarer Weise von aussen her bestimmt wird (3 19 9 2 3). Ein

Zufall macht ihnen schliesslich ein Ende. der Tod, der sie jahlings

wegrafft, wie Fische im Netz und wie Vogel in der Schlinge, so

werden die Menschen erhascht zur Zeit des Unheils, wenn es sie

plotzlich iiberfallt (9 12 2 u is). Dann miissen sie von dem hellen

Sonnenh'cht fort in die Finsterniss der Todtenwelt, der Koheleth mit

unsaglichem Grauen entgegenblickt.

Merkwiirdig ist bei alledem die Stellung, die Koheleth zur

Religion einnimmt. In der griechischen Zeit erlitt der jiidische

Glaube schwere Anfechtung, aber zugleich gewann er noch an Kraft.

Manche gaben die messianische Hoffhung auf, bei den Frommen
wurde sie um so grosser und lebendiger. Jeden Augenblick meinten

sie den Eintritt der messianischen Zukunft erwarten zu sollen, wie

die zahlreichen apokalyptischen Schriften jener Zeit beweisen. Gleich-

zeitig regte sich die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode. Ko-

heleth lehnt diese Hoffnung ab *, er halt fest daran, dass der Mensch

nach dem Tode keinen Theil mehr am Leben hat (3 22 6 12). Ja,

auch die messianische Hoffnung fallt fur ihn dahin. Denn darauf

kommt es hinaus, wenn er sagt, dass es niemals etwas Neues unter

der Sonne geben werde (1 9). Damit sagt Koheleth sich vom jiidi-

schen Glauben in seinem wesentlichsten Punkte los. Alle religiosen

Interessen der Juden liefen in dieser Hoffnung zusammen, nament-

lich hatte sie aber den Sinn, dass Gott einmal richten miisse. Darum
drehte sich auch der Principienkampf zwischen den Frommen und

den Gottlosen. Will Koheleth von einem zukiinftigen Leben nichts

wissen. lasst er sogar die messianische Hoffnung fahren, so scheint

er auf die Seite der Gottlosen treten zu miissen. Indessen ist das

1 Es ist nicht unmoglich, dass Koheleth die griechische TJnsterblichkeits-

lehre kannte, aber zu beweisen ist das allerdings nicht. S. daruber o. S. 482f.

Unmittelbaren Einfluss griechischen "Wesens hat man bisher bei Koheleth so

wenig anfzeigen konnen, wie persischen in der ubrigen Literatur des A. T.

Etwas anderes ist die Beruhrung in der allgemeinea Zeitstirnmung.
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doch nicht der Fall. Er laugnet nicht, dass Gott hin und wieder
nchte, dass er wenigstens zuweilen strafe (5s 7 n), er bleibt nur
bei der zweifellosen Thatsache stehen, dass in dem uns bekannten
Weltlauf das gottliche Gericht vielmehr ausbleibt als eintritt. Aber
das ist fur ihn eine sehr schmerzliche Erfahrung. Er beklagt es.
dass es den Frommen nicht besser geht als den Gottlosen (7 15 9 t),
dass es vielmehr den Frommen geht, wie es den Gottlosen gehen
sollte, und den Gottlosen geht, wie es den Frommen gehen sollte

(8 u), dass die Gottlosen in der heiligen Stadt herrschen und die
Frommen von ihnen vertrieben werden (8 9

10). Das Ausbleiben des

gottlichen Gerichts bekummert ihn auch deshalb, weil die Menschen
dadurch zu immer neuen Freveln ermuthigt werden (8 n 9 a). Es
ist ferner fur ihn ein qualendes Rathsel, weshalb auch die Thaten
der Menschen, auch die der Frommen, ja ihre Liebe und Hass, von
Gott vorausbestimmt sind und somit nicht einmal fur das sittliche

Streben des Menschen ein Spielraum zu bleiben scheint (9 i).

Im Gegentheil charakterisirt den Koheleth ein religioser Ernst,
mit dem er die meisten Eechtglaubigen seiner Zeit weit iibertroffen

haben diirfte. Unbegreiflich bleibt ihm das gottliche Walten, aber

er gewinnt ihm auf alle Falle den Sinn ab, dass die Menschen sich

vor Gott furchten sollen (3 u) und Gott sie demiithigen will. Gott

lasst das Unrecht regieren, damit die Menschen sehen, dass sie vor

Gott nur Thiere sind (3 is). In Gottesfurcht soil der Mensch sein

Schicksal tragen. nFrage nicht, weshalb die friiheren Tage besser

waren, als die jetzigen, denn nicht in Weisheit fragst du so! Be-

trachte das Walten Gottes! Wer kann gerade machen, was er ge-

kriimmt hat? Am guten Tage sei guter Dinge und am bosen Tage

bedenke, dass Gott diesen wie jenen gemacht hat, damit der Mensch

bei seinem Tode nichts ungeleistet hinter sich lasse" (7 10 is u). Be-

merkenswerth ist die Kritik, die Koheleth von hier aus an der vul-

garen Frommigkeit iibt. Der Gottesdienst der Menschen kommt

allzu leicht auf Siinde, namlich auf Verletzung der Ehrfurcht vor

Gott hinaus. Mancher Thor geht in den Tempel, um durch ein

Opfer, also durch ein Geschenk an Gott, das gottliche Wohlgefallen

zu gewinnen. Man soil aber kommen, um zu horen, denn Gott

verlangt Gehorsam. Ferner sind die Menschen schnell bei der Hand,

Gott in wortreichem Gebet ihre Wiinsche vorzutragen, und auch

dabei geht es nicht leicht ohne Thorheit ab. Der wahrhaft Fromme

beeilt sich init dem Gebet nicht, er wagt es auch nicht, viele Worte

zu machen, im Bewusstsein des Abstandes, der den Menschen von

Gott trennt. Mancher sucht auch durch Geliibde von Gott diesen

32*
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oder jenen Vortheil zu erlangen, oft sind es sogar Gelubde, die man

nachher nicht erfiillen kann oder mag, deren Nichterfiillung aber

den Zorn des beleidigten Gottes erregt. Ueberhaupt aber steckt

hinter dem Gottesdienst nur allzu oft die Begehrlichkeit der Menschen,

die ihr Schicksal verbessern mochten, anstatt es in Ehrfurcht Gott

zu befehlen. Darum bewahre deinen Fuss, wenn du in das Haus

Gottes gehst (4 n 5 e) ! Anderseits hat Koheleth an der Frommig-
keit seiner Zeit das auszusetzen, dass sie das Leben ungliicklich

macht. Die Frommen trachten ubereifrig nach der Gerechtigkeit

vor Gott, aber jeder Mensch ist siindig und vor Gott niemand ge-

recht. Darum ist Weisheit besser als die Gerechtigkeit der Frommen.

Freilich will Koheleth ebenso wenig mit den Gottlosen zu thun

haben, die zur Strafe fur ihre Siinden oft genug vor der Zeit sterben

miissen. Aber er ist iiberzeugt, dass wahre Gottesfurcht ihn durch

diesen Gegensatz den rechten Mittelweg fiihren werde (7 1620). So

ernst ferner seine gesammte Lebensanschauung ist, der Askese ist

er feind. Wird sie ihm von den Frommen als Weisheit angepriesen,

dann will er es hier ein wenig mit der Thorheit halten (2 3 7 ie). Denn

wem Gott es ermoglicht, das Leben zu geniessen, dem gestattet er

es auch, ja er hat Gefallen daran (5 19 9 7). Das ist das Theil des

Menschen fur alle seine Miihe, mit der er sich unter der Sonne

plagt (2 10 3 22 5 n f. 8 15 9
9).

Die Lebensfreude ist in Wahrheit das Einzige, was hiernach

dem Menschen bleibt, und Koheleth giebt auch Anleitung dazu, sie

zu sichern und zu geniessen. Auch sein Determinismus ist zuletzt

nicht so consequent, dass er dem Menschen jeden Einfluss auf sein

Geschick absprache. Aber freilich giebt er alle seine Rathschlage

unter einem Vorbehalt. Nur relatives Gliick ist fur den Menschen

moglich und auch zu diesem relativen Gliick giebt es keinen sicheren

Weg. Niemand weiss, was fur den Menschen gut sei (6 12). Daher

haben alle Regeln Koheleths die Form: Besser ist dies als das.

Den Grundton dieser Regeln giebt aber der Satz an, der 7i an

ihrer Spitze steht: nDer Todestag ist besser als der Geburtstag."

Vor alien Dingen empfiehlt er Entsagung, und zwar eine Entsagung,
die bis zu einem gewissen Grade den Schmerz aufsucht. Es ist

besser in ein Trauerhaus als zu einem Gastmahl zu gehen, denn

der Tod ist das Ende aller Menschen und der Lebende soil es

beherzigen. Ueberdies aber gewahrt der Schmerz dem Menschen

eine bestimmte innere Befriedigung (7 24). Auch in seinen An-

spriichen an die Mitmenschen soil man sich bescheiden und auch

nicht auf alle Worte achten, die sie iiber Einen reden. Wer das
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thut, konnte erfahren, dass sein eigener Sclave ihm fluche. Dabei
wird Jedem sein Gewissen sagen, dass er selbst schon oft genug
semen Nachsten verwiinscht habe (7 21

22). Uebrigens gilt es den
Uebeln des Lebens nach Moglichkeit zu entgehen, indem man die

Thorheit meidet. Ein wenig Thorheit kann die beste Weisheit un-
niitz machen, wie eine todte Fliege die kostbarste Salbe verdirbt

(10 i). Aber als Vorsicht und Gelassenheit kann die Weisheit auch
vor Noth und Tod bewahren, die uns iiberall bedrohen (7 812
10 4 s

if.). Die politischen Zustande des damaligen Jerusalem blicken

dabei durch. Wie Koheleth vor Emporung warnt (8 24), so warnt
er auch vor jeder verfanglichen Rede. nAuch unter deinen Freun-
den fluche dem Konige nicht und in deiner Kammer fluche deni

Reichen nicht! Denn der Vogel des Himmels wird den Laut fort-

tragen und der Befliigelte das Wort melden" (10 20). Die Vorsicht

erfordert aber auch, dass man sich nie vereinzelne, sondern sich

stets mit anderen Menschen zusammenschliesse, um mit ihnen vereint

der Gefahr zu begegnen (4 712).
Aber nicht weniger als Entsagung und Vorsicht empfiehlt

Koheleth die Arbeit. Im Allgemeinen denkt er freilich von dem
Fleiss und der Tiichtigkeit der Menschen nicht hoch, zu allermeist

entstammen sie einem thorichten Wetteifer, in dem sie einander

iibertreffen wollen (4 4
e). Aber ohne energische Arbeit kann er

das Leben nicht denken. Denn in der Arbeit wird der Mensch

seines Konnens froh, so begrenzt sein Konnen auch ist, sie ist an

sich Genuss und bedingt alien Lebensgenuss, sofern sie Giiter schafft.

,,Alles, was deine Hand zu thun vermag in deiner Kraft, das thue,

denn es giebt keine Arbeit, noch Ueberlegung, noch Erkenntniss,

noch Weisheit in der Todtenwelt, dahin du gehst" (9 10). Koheleth

bestatigt die merkwiirdige Regel, dass der Determinismus den Men-

schen gewohnlich nicht lahmt, sondern ihn vielmehr zu grosser Kraft-

entwicklung antreibt. Die Arbeit erfordert nach Koheleth neben

sorgfaltiger Ausrustung vor allem Unternehmungsgeist. Man soil

sich den Kaufmann zum Vorbilde nehmen, der sein Hab und Gut

iiber das Meer schickt, um es nach langer Zeit wiederzufinden. Nur

soil man sein ganzes Gut nicht an eine einzige Unternehmung wagen,

sondern es auf sechs oder sieben vertheilen. Denn Unheil bedroht

unser Gliick und Unheil muss kommen, sobald die Vorbedingung

dazu erfullt ist. Aber die Unsicherheit der Zukunft darf uns nicht

zaudern lassen, wir sollen vielmehr rastlos thatig sein, denn wie uns

auf alien Seiten Gefahr droht, so winkt uns auch iiberall die Mog-

lichkeit des Erfolges (11 i
e).
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Unter all diesen Vorbehalten ist der Genuss des fliichtigen

Augenblicks als das einzige Gut zu betrachten, das dem Menschen

beschieden ist. n Siiss ist das Licht und lieblich ist es fiir die Augen,

die Sonne zu sehen. Ja, wenn der Mensch viele Jahre lebte, so

sollte er sich immerdar freuen, eingedenk der vielen Tage der

Finsterniss, die da kommen werden, denn alles Zukiinftige ist eitel.

Freue dich, Jiingling, in deiner Jugend und lass dein Herz wohl-

gemuth sein in den Tagen deiner Jiinglingsschaft. Wandle wie dein

Herz es will und wie es deinen Augen gefallt. Thue ab den Gram

von deinem Herzen und das Uebel von deineni Leibe, denn die

Jugend und die Morgenrothe sind verganglich." Denn einst bricht

das Leben unter den Leiden des Alters zusammen und der furcht-

bare Augenblick kommt, wo das Lebenslicht erlischt, die silberne

Kette zerreisst und die goldene Ampel am Boden zerschellt, der

Krug am Brunnen zerbricht und das Schopfrad in die Tiefe stiirzt

(11 7-12 8).

Koheleth empfiehlt weisen Lebensgenuss. Wie alle Weisheits-

lehrer des A. T. redet er zur Jugend und zwar zur aristokratischen

Jugend von Jerusalem, die allerdings in der Lage war, das Leben

zu geniessen, auch wenn sie nicht in den Dienst der heidnischen

Konige trat. Was sollen aber die Ungliicklichen und Armen, die

niemals gute Tage sehen und von denen Koheleth selbst sagt, sie

waren besser todt als lebendig? Wie sollen die dazu kommen, das

Elend ihres Daseins zu vergessen? Indessen darf dieser naheliegende

Einwurf uns nicht ungerecht machen. Koheleth schliesst mit den-

selben Worten, mit denen er begann: Alles ist eitel. Er will durch

seine Rathschlage die Nichtigkeit des menschlichen Daseins nicht

etwa aufgehoben haben. Sie bleibt bestehen und, was mehr sagen

will, er selbst hat sich in sie nicht finden konnen. Das beweist

schon die schwankende Stimmung, die ihn charakterisirt. Bald graut

ihm vor dem Tode, bald wunscht er ihn herbei, bald empfiehlt er

energische Thatigkeit, bald entsagenden Quietismus, bald schatzt er

die Giiter des Lebens, bald verachtet er sie. Eben hierauf beruht

der tragische Eindruck seines Buches. Offenbar hatte er das Leben

von vielen Seiten kennen gelernt und es mit warmem Herzen geliebt,

dann hatte er seine Nichtigkeit erkannt und diese Erkenntniss mit

ruckhaltloser Aufrichtigkeit ausgesprochen ,
aber so sehr ihm die

Nichtigkeit alles menschlichen Strebens feststeht, er wird seines

Schmerzes dariiber nicht Herr, es sollte anders sein. Er fordert

Ergebung in den Willen Gottes, dem Niemand widerstreben kann.

Gott hat es so gefiigt und der Mensch soil sich demuthig darin
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schicken. Aber dabei kann er nicht vergessen, dass Gott die ein-
zelnen Menschen mit verschiedenem Masse misst. Ohne Riicksicht
auf ihren personlichen Werth und Unwerth theilt er die Giiter des
Lebens unter sie aus. Vor allem aber hat derselbe Gott, der den
Menschen in diese nichtige Welt gestellt hat, ihm auch den Gliick-

. seligkeitstrieb eingepflanzt und ihn damit zu seinem miihevollen und
doch stets vergeblichen Eingen nach Gliick verurtheilt. Man ver-
steht es, dass die fromme Ergebung, die Koheleth fordert, bei ihm
selbst keine vollige ist. Iminer wieder klingt in seinem Sarkasmus
eine gegentheilige Stimmung durch (z. B. 3 is 19 9 3-5). Mit der
Einsicht in die Nichtigkeit des Lebens verbindet sich bei ihm das
geheime Verlangen nach etwas Bleibendem. Weil dies Verlangen
aussichtslos, das Streben nach Gliick aber gleichwohl unausrottbar

ist, so bleibt dem Menschen nichts iibrig, als sich im Genuss des

fliichtigen Augenblicks tiber die Nichtigkeit des Daseins wegzutauschen
(5 19), so lange Gott das gestattet. Denn, wem er es gestattet,
der darf und soil das als eine Gabe Gottes hinnehmen. Da kann
dann vielleicht alles zu seiner Zeit schon erscheinen (3 n). Von
Frivolitat ist Koheleth dabei weit entfernt. Weisem Lebensgenuss
wendet er sich zu und auch das nur aus Verzweiflung, weil ihm
Hoheres versagt ist (2 iff.). Seine Ermahnungen zu schaffens-

freudiger Arbeit und frohem Geniessen haben iiberall die tiefste

Schwermuth zum Grundton. Ueberdies ist aber die Gottesfurcht

fur ihn der Massstab des Genusses.

Allerdings ist der Egoismus, der in gewissem Masse die ge-

sammte alttestamentliche Weisheit kennzeichnet, bei Koheleth aufs

starkste ausgebildet. Das Elend der Ungliicklichen, denen Gott jede

Lebensfreude versagt hat, geht ihm wohl zu Herzen, aber es wird

daraus fur ihn kein solches Mitleid, das ihm den letzten Trost

nehmen miisste, den er an seinem Lebensgenuss hat. Er sagt kein

Wort von Wohlthatigkeit, ja es scheint fur ihn kaum eine Nachsten-

pflicht zu geben (vgl. hochstens 4 i s und dagegen 2 is 21). Sein

Gemeingefuhl ist zerstort. Im alten Israel hatte der Einzelne sich

fur die Gesammtheit geopfert, weil er in seinem Volke das realisirte

Ideal erblickte. In der alteren jiidischen Gemeinde opferte er sich,

weil in der messianischen Zukunft das Ideal realisirt werden sollte,

und er konnte das, auch ohne die Hoffnung, selbst daran theil-

zunehmen. Fur Koheleth fallt die messianische Hoffnung dahin,

damit verlieren aber auch Volk und Gemeinde fur ihn ihre Bedeu-

tung. Wohl verrath er hin und wieder Anhanglichkeit an sein Volk,

und in seinem Thun und Lassen wird er sich von einem gewohn-
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lichen Juden wenig unterschieden haben aber im innersten Herzen

ist er kein Jude mebr, sondern ein Weltbiirger. Sein Blick gebt

auf die gesammte Menscbheit. rlch richtete meinen Sinn darauf,

nach allem zu forschen, was unter dem Himmel gescbiebt" (1 isff.).

Aber nunter dem Himmel" und runter der Sonne", wie er immer

wieder sagt, steht er auf sich allein, eine verscbwindend kleine Grosse

in Raum und Zeit, ohne Wertb und ohne Zukunft. Denn aucb

die gesammte Menschheit hat als Ganzes nicht mehr zu bedeuten

als das Yolk Israel. Sie ist nicbts als eine unendlich grosse Zabl

von werthlosen und hoffnungslosen Einzelwesen. Fur Koheleth giebt

es dann aber auch kein Band mehr, das sie umschlosse und gegen
einander verpflichtete. Er stellt sich auf den Egoismus. Deshalb

ist er wohl eine der merkwiirdigsten aber keineswegs eine der an-

ziehendsten Erscheinungen in der alttestamentlichen Literatur 1
.

1 Das officielle Judenthum konnte sich in den Sinn des Koheleth natiirlich

nicht finden. Daraus erklaren sich eine Anzahl von kleineren Zusatzen, die

das Buch in friiher Zeit erfahren hat. Spater beigefugt sind namentlich die

letzten sechs Verse des Buches (12 914). Hier wird erklart, dass Koheleth

irgend ein weiser Mann gewesen sei, wahreud er nach dem iibrigen Buch den

Salomo vorstellt. Vor allem aber wird hier behauptet, dass die Lehre des

Koheleth rechtglaubig sei. Sie komme darauf hinaus, dass der Mensch Gott

fiirchten und seine Gebote halten miisse. Denn Gott werde jede That in ein

Gericht iiber das Verborgene bringen, ob sie gut oder bose sei. Das ist aller-

dings die orthodoxe Lehre der Juden, wonach Gott jedem Einzelnen nach seinem

Thun und Lassen vergilt. Damit steht aber die Schrift des Koheleth in uuauf-

Ib'slichem Widerspruch. Richtete Gott in alien Dingen, dann war der Schmerz

des Koheleth gegenstandslos und sein ganzes Buch undeukbar. Kleinere Zu-

satze gleichen Sinnes sind iibrigens auch sonst in den Text des Buches einge-

drungen und als solche leicht zu erkennen, da sie mehrfach den Zusammenhang
der Satze unterbrechen. So 3 17 11 9

b
. Mindestens iiberarbeitet sind 8 6 1213

12 i
a

7. Das alles hat BICKELL richtig gesehen, wogegen die Umstellungen, die

er am gegenwartigen Text vornimmt, unbegriiudeten Voraussetzungen beziiglich

der Dispositionsfahigkeit des Verfassers entstammen. Man hat diese Stellen

aus einem Schwanken der Meinungen Koheleths erklaren wollen, aber das ur-

spriingliche Buch kennt nur Schwankungen der Stimmung, nicht aber des Ur-

theils. Vgl. noch BICKELL'S Bemerkungen in der ZfkathTh, Innsbr. 1886 III.
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24isff. 303.

25s 24J. 28 ff. 365.

28 24. s 491. i4 274. 15 ff.

453. 22 26 363.

29s 371. 16 401. Kff. 192.

21 336.

30s 369.

322ff.371.i7ff. 152. 20 454.

33 iff. 310. 10 303. 25 312.

34 311. 2s 24 336. 25 300.

8621 350. 627 300. 305.

37 9 f. 444. 11 303. 22 M
336. 2425 336. 26 300.

38 39337. 369 f. 38 n 39s
342 369. 415. 38 22 363.

39 s is 369.

40 ff. 85. 312 ff. iff. 453.

4 372.

43 7 316. 7-9 314. 26 329.

444ff. 74. 315. 338. 20 95.

24 337. si 321.

45 18-20 331. tt 336.

47 iff. 410. 23 325.333.

Hosea.

13 204 ff. 1 190. 205.

217. 4 177. 190. 205.

2 1-3 209. 4 u 154.5217.

10 207. 217. is is 161. 19

207.275. 20 ff. 297. 21 it

217. 22 217. isf. 217. is

217.
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3 i 94. 205. 246. 4 136. 6

209 ff. 336.

4 1 198. n 94. 217. 12 154.

16 141.

54 210. 12 222.

6 3 210. 8 197. 213. 7 297.

7 u 153.

81 297.410.6 135. 10 211.

12 283.

9 1-5 197. 320. i 211. 4

149. 207. 9 209. 10 158.
- 211. i5 410.

10 9 209. 12 is 210.

11 sff. 215.

124 211. s 124. 7 215.

13 10 n 209. is 491. w 215.

14 10 392.

Joel.

1 319.

2 20 370. 23 393.

3 iff. 370. 415.

4 17 326. is 410.

Amos.

1 2 49. 186.

2i 151. 363. 4f. 181. 7

186. 223. H 96. 255.

3 if. 185. 2 293. 7 255.

4s 141. 317.

5 25 197.

79 182 f. 7 iff. 82. 84.

255. 9 132 190. 9 is 181.

17 149 316.

8 if. 82. u 141. 210.

9 2 ff. 204. sff. 200.

Micha.

1 zff. 237. 3 447.

2s 141.

85-8 254. 9 ff. 237 f. 277.

4 5 238. 4 1-6 224. 5 278.

6 1-7 e 200. iff. 198. 5

115.394. 6453.6 ?274f.

e-a 197. 7 144. 317.

Nahnm.
3 4 206.

Habakuk.

1 4 241. 12 391.

2s 86. n 168. 20 140.

3 369.371. is 373.

Sefanja.
1 s 243. 365. 4-6 272. 4

275. 5 273. 7 140. 243.

12 365.

2 iff. 308. 8243.270. 392
7-10 243. n 243.

3s 394. s-io 243.

2 7 21 368. u 318. 22 339.

23 335.

Zacharia.

le 449. aff. 341.342. 4ff.

197. 10 12 is 445. 11 365.

367. 12 403. is 362. 365.

2 iff. 364. 10 f. 339. is 335.

17 140.

3 iff. 319. 396. 7 319. s

318. 415. 9 335.

4 10 449. u 337.

5 i-4 311. sff. 331. 365.

402.

6 i 449. s 339. 9 ff. 332.

335. 12 415.

7 8 319. 7 7 ff. 197.

8s 394. 10 222. 20 ff. 335.

337.

9 9 375. 10 376.

102 333. 423.

13 2 333. 2-6 415.

14 e 7 372. s 410. 10 372.

20 21 373.

Maleachi.

l2ff. 367. 408. 4 364. eff.

426. n u 377.

2 s 414. 7 414. 10-16 427.

10 334. 380. n 30. 316.

is 318. is 214. 334.

3 i 124. 300. 342. 409. 415.

s 333. 7ff. 426. is-21

377. 16 311. 17 30. 23 24

342. 397.

Psalmen.

1 1 378. 387.

2 369. 373 f.

3 4 457.

54 411. 5 410. 5 ff. 411.

9 385.

69 400.

8 377. 435. 3 412. e 439.

9 8 367.

10 4 363.

11 382. 457. 7 394.

14 364. i 363. 2 7 409. 5

385.

15 397. 411. i 410.

16 iff. 333. i 420. 7 414.

9-11 479.

17 385. is 385. 479.

18 375. 417.

19 413. 435. 5 e 206. 435.

10 393.

20 375. 2 s 278. s 7 409. 4

411.

21 375.

224 412. 23 ff. 424. 24419.

29 367. 32 405.

24 i 2 435. 2 438. s-e 397.

411. 79 367. 10 203.

25 7 s 396. 21 420.

26 385. 387. 420. 424. 4

382. 6 378.

27 4 410. n 385.

28 387. 5 422. eff. 424. s

373.

29 370.

30 2 400. 7 s 399.

32 397 ff.

37 5 405.

41 11 422. 12 400.

42 43 406. 421. 42 4 n 365.

44e 278. isff.397. 404. 23

366. 24 405.

45 373.376.
46 367. 5 367.

47 377.

48 368. 3 274.

502 397. aff. 411.

51 397 ff. e 398. 400. 7

306. 9 322. 10 399. 12

399. 472. is397. uf. 403.

is 376. i6 400. i8-2i 425.

52 383. s 387. 419. 11 278.

405.

53 369. s 364.

54s 278.

562 364.

58 363. 451. 4ff. 362. 12

395.

61 eff. 375.

62 382. 457. 2 e 421. is 394.

63 12 375.

64s 378.

665 140. 367. 410.

6822-24 368. 28 265.

69 382. s e 398. 400. s 10

366. 28 393. 29 311.

72 373. 376. 15 422.

73 432 f. 18-20 27 383. 482.

74s 418. is ff. 371.

75s 369.

76 8f. 368.

77 420. 7 441.

7824f. 370. 36 37 399. 49

454.

79 2 s 378. s 396.

802 25.

82 363. 451 f. i 371.

84 10 373. u 364.

854ff. 405. e 405.

87 413.

89 eff. 453. 2off. eff. 373.

39 52 373.

90 406. i6 405.

91 387.

93s 368.



95 9 405.
97 370.

99 i 25.

101 375.

103s 400. u ff. 408.
104 435. 4454. 26 371. 29

so 444. 35 384.
105 15 354.

10637 454.

110 373.

111 10 487.
114 371.

118 387.

121 420. s 405.
123 422. 4 365.
125 3 364. 385.
127 s ff. 461.
1304 399.

131 422.

132ioff. 373.

133 412.

135s 278.

139 10 423. is is 478. 19 ff.

384. 23 413.

143 i 2 n 400. 10 442.

147i 5 ff. 446.

148s 454.

1496-9 368.

ProYerMen.
19 487 ff. Is v 487.
2 9 477. 17427.21 22491.
3s 428.

6eff. 491.

8 i4i6 484. is IB 377. is 20

488. 22 ff. 490. 24 ff. 438.
9 10 487.

10 1-22 IB 483.
12 11 429. 28 479.
14 10 483. is 493. 32 479.

15s 426.

16 10 377. 12 377.

17 16 485.

20 27 441. 483 .

21 is 331.

23 is u 427. 26 488.

24 11 12 429. i? is 422. 21

377. 484.

2529 486.

27 23-27 429.

28 5 429. e is 425. 19 429.

29 7 429. 19 21 427.

30 1 491. 89 422. 24-28

491.

31 1 427. so 428.

Job.

1 2 449. 454. 475. "1 5 328.

427. e 2 i 453. 1 21 478.

Stellenregister.

4ff. 306. is 453.
5i 403.

92iff. 468. 35 472.
10 387. 8-12 426
12 7-10 491.
144 306. 322. is ff. 470

473. 22 478.
15 7 8 487. 15 453. 19 419
16 18-17 4 471 f.

19 9 459. 25 ff. 47 If. 482.
2 Iff. 473 f. 476. 22 452. 33

381.
22 19 20 387.
23 u 357.
24 i 369.
25 2 453.

26eff. 438.
27 e 393. 7-2828 476.
28 492. 25 f. 438. as 492.
29 H 393. is ff. 459.
31 458. i 295. is 426. 2ef

274. 333. X.
32 37 475f. 32 s 441. 443.
33 15 423. 23 f. 403. 454. 28

393.

38 4 ff. 438. 7438. sff. 435.
33 436.

40s 475. 9-u 384. 474.
42 8 9 328.

Threni.

1 is 394.

2 9 187.

4 i 155.

Kolieleth.

1 2-11 495. 9 498.

2 is21 503. 26 496.

3 iff. 497. u 503. 17 504
21 441. 480. 482.

4 i7-5 e 500. 4 i? 426.

5 2 e 423.

6 10 277.

7 10 13 14 499. 1620 500. 26

496. 26-28 497.

8 5 12 13 504.

11 9 504.

12 i 7 504. 7 480. 9-u 504.

Daniel.
1 320.

2 365.

4 10 H 449. 451. 24 389.

7ff. 319. 13H 373. 16441.

8 10 f. 452. 13 452. 455. u
393. 19 405. 25 452.

9 7 3,94. u 394. 16 394. 20

398. 24 364. 389.

1012 452. 102i 415.
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11 416. H 367. ,8 so 300.
SB 405.

12 2 s 479. 455. 479.

Ezra.

16 333f.
621 334.
7 25 26 340.

8 n 333.

9 e 396. 7-9 335. 362. i-
197. 334. 11 335. 15 394.

10s 296.

Nehemia.
1 2 332. e 305. 398.
2 20 457.

3 36 87 362.

5 380. is 296.

6 e 7 335. H 362.
765 319.

810 340.

9 e 453. s 394. 20 442. ss

394. 36 f. 362.

10 i 296. 29 334.

132 115. u 400. is ff. 324.
426. is 396. 28 335. 29

362.

I Chronicornm.
13 e 25.

21 1 403. 16 455. is 455.

II Chroiiicoruin.

11 15 454.

16 9 395. 12 430.

19 10 418.

20*if. 412.

36s 191.

Jesus Sirach 1
.

1 is 487. i* is 493.

2 iff. 12 ff. 464. 10 ff. 418.

3 2off. 494. 28 f. 429. so 390.
4 28 429.

7 s 9 426. 15 429. 17 480.

29 ff. 426.

9 is 429.

10 12 487.

11 18-26 462.

Unff. 481.

17-7 439. 7415. u451.
8 f. 452.

21 IT 454.

22 25-23 s 429.

234-6 428.

24 493. soff. 418.

25 7 422. 11 487. n 480.

26off. 429.

Kapitel und Verse nach FRITZSCHE'S Ausgabe.
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2730-287 422.

28 24-26 429.
'

29 12 390. 487.

30 iff. 427. e 422. is 481.

25 ff. 418. 33 ff. 427.

31 i-s 423. 9ff. 490. si-si

426.

32 i-ie 426. e 7 425. 7 425.

8 411.

33 is 418.

34s-i7 422.

37 26 457.

38 IB ff. 481. S3 340. 489.

39 zff. 489. 4 377. 9 11 457.

ss ff. 454.

40 i 478. iff. 493.

41 iff. 480f. IT 428.

42 15 ff. 435.

44 49 417 f. i395.i6371.
17 397. 21 376.

45eff. 319. 17 340.

46 i 419. 12 477.

47 i 419.

48 11 12 477.

49 to 477. ia 418.

50 319. 331. 15 317.

I Maccabaeoruin.

2 42 378.

446 319.

7u-i7 378.

129 413.

144i 319.
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Aberglaube im gesetz-
HchenCultus327f. 331.

in der ge"setzlichen
Observanz 154f. 320 $.

abir 136.

Abraham lOOf. 117f.

350 f. Abrahams
Schoss 152. Ver-

ehrung Abrahams 153.

Ackerbau, Bedeutung
fiir die Religion 45 ff.

96 f. 156. von Jahve

gelehrt 85. der wahre
JBeruf des Menschen
429.

Adam 418.

Adon, Adonai 29 31
219.

Aegypten, Einfluss auf
die .Tahvereligion 37.

Ahab 175 ff.

Aharon 37f. 69 73f 93.

A hnencultus s. Todten-
cultus.

Al Ige genwart und All-
wissenheit 116 129
246 433.

Allmacht 116 184f. 204
433.

Aim os en 389 f. 429.

A 1 1 a r e
, urspriinglich

identisch mit den hei-

ligen Steinen 132 135.

Altar= Tisch 139.

Einfachheit der alteren

Altare 138.

'Aluka 454.

Amalek 32 294.

Amos 179ff. 200f. 255.

Amulete 146 154 f. 287.
canav und

r

ani 421.

Anthropomorphis-
mus 115 199 433 f.

s. Jahve.

Apocalyptik 342371f.
415 f. 456.

Araber 20f. 25 ff.

Aramaer, ob Israel ver-
wandt 32.

Aerzte 76. ihre Kunst

verdachtig 430.

Ascheren s. Baume.
Assyrer 173f. Ein-

fluss auf die israelitische

Religion 273 f.

Auferstehung s. Tod.

Aufrichtigkeit 170
382 f. 429. s. Noth-

liige.

Aussatz 322 328.

'Azazel 331 454.

Baal, urspriinglicher
Sinn des Gottesnamens
31 49. seine Ver-

breitung 21 50. Be-

zeichnung Jahves 49.

Syncretismus von
Baal- und Jahvereligion
48 ff. Baalnamen 207.

Wesen der kana-

anitischen Baalreligion
49 f. Localer Cha-
rakter 49 f. 157.

Kampf zwischen Jahve-
dienst und Baaldienst

156ff. 273 f. 282.

Baudissin, W. Graf 5.

Baume, heilige 131 ff.

157. Ascheren 133 f.

137 271. Verspot-
tung 221. - - Umdeu-

tung 131. Verbot 278.

Bamoth 132. Wohnen
der Gottheit in den

Heiligthiimern und ihr

Kommen dorthin 128f.

kanaanitische Her-
kunft der Bamoth 48
157. ihre Menge
156 f. Umdeutung
der Bamoth 159 f.

Abschaffung 275 ff.

s. Cultusstatten.
Bann (cherem) 21 39

147 f. 288.

bara 348.

Beck, J. T. 6.

Begrabniss s. Todten-
cultus.

Bekehrung, Unmog-
lichkeit 210 246 f.

-

Moglichkeit 307 ff. 466.

Beschneidung 150f.

152 168 246 322 324 f.

Bethel, Heiligthum da-

selbst 131 ff. 158f. 276.

Bilderdi enst, ur-

spriinglicher Sinn 133f.
-

Bedeutung fur die

Thora 71 f. 76. Al-

ter bei den Hebraern
134 ff. - Seltenheit der
Bilder in alterer Zeit

136. Stierbild 136.

Bilderverbote 43 281
282 284. Polemik
Hoseas und Jesajas 210
221. des Deutero-
nomiums 271. Deute-

rojesajas und der Juden
347 f. Scheusale 221
271. Abschaffung
241 270f. Sinn der

Unabbildbarkeit Jahves
278. s. Efod, Mas-

seka, Pesel, Schlange,
Therafim.

Bileam 113. Segen
Bileams 99 f.

Blut, beim Opfer 27 f.

132. Enthaltung vom

Blutgenuss 142 321.

Wiederaufkommen des-

selben 274.

Blutrache 162.

Brandopfer 142318. -
s. Opfer.
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B ruder s. Familie.

Brunnen, heilige, s.

Wasser.
Buch des Lebens 311.

Bund, zwischen Men-
schen, hat verschiedene

Bedeutungen 295 f.

Formen des Bundes-
schlusses 26 f. 296 f.

Bundesidee der Spate-
ren dem alten Israel

fremd 117f. Ge-
schichte der Bundes-
idee 217 295302 351
407. Biinde mit Da-

vid, Levi und Pinehas
301.

Bundeslade s. Lade
Jahves.

Bundesbuch (von Ex
2123) 161 282 S. 298.

Castration 321.

Ceremonialgesetz s.

Cultus.

Chaos 436ff.

chata, chattath 109
496.

Cherub s. Kerub.
chesed und 'emeth 119

162 428 f. chesedund

mischpat und sedaka
183.

Chronik 417.

Cultus, altester Aus-
druck der Religion und
Verhaltniss zu ihr 26

127f. Cultus der
semitischen Stammes-

religion 26 ff. Cultus

Israels, stammtgrossen-
theils von den Kana-
anitern 48 f. 207. s.

weiter 127161.
internationaler Cultus

155. Cultussagen der
Genesis 159 f. Veri

werfung des Cultus be-

den Propheten 197f.

Reformen Hizkias
268 ff. Entartungzu
Manasses Zeit 272 ff.

deuteronomische Refor-

mation 241 245ff.275ff.
- Sinn des Cultus im
Deuteronomium 279 f.

bei Ezechiel und im
Priestercodex 31 Iff.

Furchtbare Heiligkeit
seiner Ordnung 147
331. Stimmung des

gesetalichen Cultus

318 f. rituelle Ob-
servanz im Deuterono-
mium und im Priester-

codex 291 319 ff.

Herkunft der Observanz
320ff. 323. -- Cultus

und rituelle Observanz
als religiose Bildungs-
mittel 291 323 ff.

ihre Bedeutung fur die

nachexilische Restau-
ration 319 ff. Herab-
sinken zu ausserer Form
344 425 f. Sinn des

Gottesdienstes bei den
nachexilischen Juden
41 Iff'. 423 f. 425 f. s.

auch Baal, Opfer.
Cultusstatten, ur-

spriingliche Natur 22 f.

frei gewahlt 26.

s. Bamoth, Tempel.
Cyrus 334 344ff.

Damonenglaube 22ff.

119 130 145 ff. 321 454 f.

Damonen =Landpla-
gen 454.

Daniel 491. Buch 368
416.

David und seine Zeit

54 ff. sein Empor-
kommen 62 f.

- - Be-

deutung fur die Spateren
68 232f. 267 373f. 417.

Debora 90. Debora-
Lied 14 f.

Dekalog von Ex 34
S. 42 f. 280 f. von Ex
20 S. 42 284 f.

Demuth 243 275 421 f.

499.

Denkzettel 323.

De terminismus 494
497 ff.

Deuteronomium 275
280 285293. 298 ff.

Deutero-Jesaja 344ff.

Diaspora 409 412f.

Dualismus, geschlecht-

licher, der Gottheit 21.

Duhm, B. 5.

'Ebed Jahve 344 352 ff.

386 395. 'Ebed =
Diener der Gottheit 29.

Eden s. Paradies.

Efod (Gottesbild) 52 55
134ff. Efod bad und
Efod zahab 134.

Efraim s. Joseph, Israel.

Egoismus 503f.

Ehe, in Irael 164ff.

Polygamie 107 164 f.

427. auslandische

Weiber 165 167f. 290
376. nahverwandte
167. Leviratsehe 168
322. Ehevertrag 164
427. Ehebruch 164
290 428. weibliche

Ehrel65171. Wesen
der Ehe nach Hosea
212 ff. Scheidung und

Wiederverheirathung
246 289 f. Eheverbote
desGesetzes 288 f. 322.

Mischehen zu Ezras
Zeit 334 f. Priester-

ehe 334 f. Ehe bei

den Juden 427 f. Be-

kampfung der Ehe-

scheidung bei Maleachi
427. s. Frau. s.

Jahve.

Ehre, Gottes 232 307
349 f. 365. des Man-
nes 171. der Frau
165 171. religiose
Ehre Israels 96 360
380 397 407. s. auch

Gerechtigkeit.

Eifer, Jahves 178 232
287. fur Jahve 178f.

287 f. 422 431.

Eigennamen von Vol-

kern
,

Stammen und
Personen als religions-

geschichtliche Denk-
male 28 f. 102.

Eigenthum und Be-
sitzer 168 478.

El, Elohim, Eloah
30 f. -- El = einiger
Gott 347.

Eli 71 74f.

Elia 34 81 89 175ff. 397

477.

'Eljon 451.

Elisa79f. 81 89 171 179.

Engel, als Jahves Hof-

staat und Heer 97 114

449 ff
1

. Mal'ak Jahve
15 122127 450.

Mal'akim 124.

Mal'akim und Bne-ha-
Elohirn 114 450 ff.

Anrufung und Furbitte

der Engel 403 453 f.

455. Bekehrung der

Menschen durch Engel



454. Vermittlung der

Offenbarung durch En-
gel 126 454 f. Un-

heilsengel 454. Engel= Naturmachte 454.

Siinde der Engel 453.

heissen Heilige 150.

heissen Wachter 449.

Namenslosigkeit 455.

Gefliigelte Engel
455. Bedeutung des

jiidischen Engelglau-
bens 446 ff.

Erbschuld s. Verant-
wortlichkeit.

Erbsiinde s. Siinde.

Erhb'rung s. Gebet.

Erstgeburtsopfer
138 141 282.

Erstlinge 138 141.

Erwahlung Israels und
der Einzelnen 214 260
293 f. 351 407.

Erzvatersage 13 59
97 ff. 159 161 162 165.

Erziehung 287 418427
485 f. 489.

Esther 323 366.

Ewald, H. 4.

Ewigkeit, Gottes 349
406 433.

Excommunication
327.

Exil, babylonisches 303
332 f. 344 f. 418.

Ezechiel 303ff. 342f.

seine Weissagungen
190. Gott Ezechiels
343. Vergeltungs-
glaube Ezechiels 308 ff.

460 464.

Ezra 334 f. 339f.

Familiensitte 164ff.

427 f. Briiderlichkeit

166. Verwandten-

pflicht 167 f. s. Vater.
s. Frau.

Fasten 142 319 396.

Feindeshass, persb'n-
Jicher bei den Israeliten

163. bei den Juden
422 429. s. Gottlose.

s. Heiden.
F e s t e

,
kanaanitischenUr-

sprungs 44 48 156 f.

281. geschichtliche

Umdeutung 160 280.

Feste bei den Juden
317f. 319 323.

Feuer, beim Cultus 132

Sachregister.

139. kathartisches
Mittel 328.

Fleisch 220 349 477.
Fluch s. Segen.
Frau in Israel 102 107

153 154 164ff. 308.
bei den Juden 427 f.

497. s. Ehe.

Fremdling s. Ger.

Frommigkeit, israeli-

tische 100 f. 109f. 111.

jiidische419ff. 456 ff.

Kritik der Frommig-
keit bei Koheleth 499 f.

Fiirbitte der alteren

Gottesmanner 88 f. -

der spateren Propheten
194 259 f. der Hei-

ligen 194. der Engel
403. der Juden fur

die Heiden 194 376.

Gfabler, J. Ph. 2.

Gabriel 446 452 455.
Gad 29.

Gebet, alteste Formen
140 153. Jeremias
263 f. der Juden 264
41 Iff. 420 423 f. haus-
liches 424. Kritik des
Gebets bei Koheleth
499 f.

Geenna 480.

Geist (ruach), mensch-
licher 440 f. 482 f.

Geister 210 442 ff. 454.

sind Naturmachte
210 454. Jahve als

Geist gedacht 220 445.

Geist Jahves 61 234
442 ff'. als Hypostase
gedacht 445. pro-

phetischer wird vererbt

80. durch Salbung
iibertragen 67. durch

Handauflegung 147.

Geliibde 94f. 103 138
425 500.

Gemeinde (= gottes-
dienstliche Versamm-

lung), Bedingungen der

Zulassung zu ihr 141

145 151 f. 291325. jii-

dische Gemeinde 333 ff.

Gemeinschaft der Ju-

den 377 ff. 412424 467.

s. Excommunication,
Ger, Todesstrafe, Ver-
antwortlichkeit.

Ger in Israel 169. bei

den Juden 289 325 333 f.

Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte. 2. Aufl.
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Gerechtigkeit Gottes
bei Amos 182ff. bei
Ezechiel 310. bei
Deutero -

Jesaja 35 1 ff.

390 ff. Gerechtigkeit
und Gnade Gottes 394.

Gerechtigkeit Gottes
und Israels 388394.

Gerechtigkeit der
Menschen vor Gott und
ihre Rechtfertigung 243
312 384 ff. 390 ff. 394.

des Einzelnen 392 ff.

457 ff. Schmach und
Ehre der Verdammung
und der Rechtfertigung
360 387 393 459. -

doppelter Sinn der

Rechtfertigung Israels
384 ff. 391. Gerech-
tigkeit Gottes gegen Is-

rael als sein Wohlver-
halten ihm gegeniiber
394.

Gericht, menschliches
39ff.163f.337. Wesen
der Strafe 110. gott-
liches in Israel 105 ff.

iiber Israel 185. 198 f.

219 f. 308 ff. 341 391.

iiber die Einzelnen
105 ff. 308 ff. 391 457.

iiber die Gottlosen
383 ff. 392. iiber die

Heiden 363 384 ff. 390 ff.

Leugnung des Ge-
richts363381468498f.

ungerechtes Richten
der Heidengotter 362 f.

s. Tag Jahves.
s. Weltgericht.

Geschichtsbetrach-
tung, israelitische 97 ff.

prophetische 195.

Hoseas 210f. 216.

deuteronomistische
50 ff. 304 ff. 396. der

Juden 266 f. 304 ff. 370 f.

416 f. doppelte bei

Deutero -
Jesaja 355 f.

des Priestercodex

435 f. 440.

Gesetz, wesentlich jii-

disch 8f. propheti-
scher Ursprung seiner

Idee 9f. lost die

Prophetic ab 291 f. 342 f.

Irrationalitat des Ge-

setzes 343. der Gott

des Gesetzes 343.

positive Bedeutung des

33
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Gesetzes 292 f. wah-
rer Sinn des Gesetzes

bei Ezechiel und im
Priestercodex 311 ff.

343. Wesen des Ge-
setzes im alteren Juden-
thum 393 413 f. 423 ff.

429 430f. 489 493.

Einschrankungen, unter

denen das altere Juden-
thum Gesetzesreligion
war 343 f. Forma-
lismus der spateren
Juden 430 ff. s.

Thora.
Gestirndienst 272ff.

Gewissen398413472ff.
Gideon 17f. 52 61 f.

Gillulim 271 302f.

G laube,s.Gottvertrauen.
Gnade s. Zorn.
G otter, Ursprung des

Glaubens an sie 22.

irdische und himmli-

sche 22 f. Verhalt-

niss zu den Damonen
22 ff. 148 f. Herren
der Menschen 29.

Verwandte der Men-
schen 29 f. Gotter
der Heiden, in Israel

als real vorgestellt 113f.

ebenso bei den Pro-

pheten 221. ebenso
bei den Juden 362 371

450 ff. fiir Israel ge-
fahrlich 113. nichtig
178 347f. 450. von
Gott mit der Weltherr-
schaft betraut362f. 452.

werden bestraft und
miissen sterben 45 If.

vom wahren Gott

besiegt und ihm unter-

than 371 451 f. zu

Engeln und Damonen
degradirt 450 ff.

heissen Heilige 150 450.

Gotterberg 274 447.

Gotzendienst, Israels.

Sein Ursprung in der
Richterzeit 48 ff. 156 ff.

Einschreiten der

Konige gegen inn 68 f.

158. relative Dul-

dung des Gotzendienstes
114. Gotzendienst
Salomos und Ahabs
155 f. 175 f. Gotzen-
dienst verworfen von
den Propheten, prophe-

tische Auffassung des

Gotzendienstes 205 ff.

221 245 273 f. Gotzen-
dienst Manasses 272 ff.

gewaltsame Aus-

rottung 155. Ab-

schaffung durch Hizkia
und Josia 270 f. 275 ff.

288 f. Gotzendienst

Jojakims und Sedekias
302. exilischer 302 f.

nachexilischer 333 f.

GotzendienstderHeiden
s. Heiden. s. Privat-

cult, Stammesgotter,
Therafim.

Gog 369f.

Gottesbilder s. Bilder-

dienst.

Gottesdienst s. Cultus.

Gotteserkenntniss in

Israel 109 f. beiHosea
207 f. bei Deutero-

Jesaja 358.

Gottesfurcht in Israel

56 104 108 ff. 112.

bei Jesaja 226 ff. bei

Jeremia 262. bei den
Juden 419 ff.

Gottesnamen von all-

gemeiner Bedeutung
22 f. 434.

Gottesreich 364ff.

Gottlose, Partei unter

den Juden 377 ff. 385 ff.

Principienkampf der

Gottlosigkeit undFrom-
migkeit 387 465.

Haas gegen die Gott-
losen 382. Characte-

ristik der Gottlosigkeit
381 ff.

Gottvertrauen lOOf.

bei Hosea 213 ff.

bei Jesaja 226 ff. bei

Jeremia 262. im
Deuteronomium 286.

bei den Juden 419 ff.

der Einzelnen 463 f.

Graf, K. H., 4.

Haarscheeren und lan-

ges Haar 95 153 321.

Habakuk 241f.

Heiden. Israels Verbal-

ten gegen fremdeVolker
101 116 f. 155 169 ff.

Unreinheit des frem-
den Landes 149 f. 320.

Idee des Heiden-
thums zuerst bei Hosea

211. Biindnisse mit
den Heiden 208.

Bekehrung der Heiden
224 243 f. 249 344 ff.

375 ff. Missionsauf-

gabe Israels 352 ff. 375
424. die Heiden
Gottes Feinde und
Gottes Sieg tiber sie

363 ff. Heidenreiche
als mythologische Un-
geheuer vorgestellt 371.

Gottlosigkeit und
Gotzendienst der Hei-
den 242 357 363 ff.

Heide heisst rascha'

364. --
Schlechtigkeit

der Heiden 242 361 ff.

Exclusivitat des
Judenthums 294 334.

Heidenhass361ff.
mildere Beurtheilung
des Gotzendienstes der
Heiden 294 364 377.

Gott schafft den
Heiden Recht 352 376
394. Pflicht gegeu
Heiden 377 426. Fiir-

bitte fur sie 376.

Universalismus der
Weisheit 490 f.

Heidengotters. Gotter.

Heilige, Name der Got-
ter 150. der Engel
150. der Propheten
147. der Juden 326.

Heilige alsVorbilder
der Frommigkeit 395
416.

Heiliger Ort s. Cultus-

statten, Bamoth, Incu-

bation und Tempel.
Heiliges Land s.Kanaan.

Heiligkeit, altester

Sinn 149. Heiligkeit
im alten Israel 145ff.

Heiligkeit Jahves
bei Jesaja 220 ff. 326.

bei Ezechiel 220.

im Gesetz 325 f. -

bei Deutero-Jesaja 349.

cultische Heiligkeit
bei Ezechiel und im
Gesetz 317 326. mo-
ralischer Sinn 220 ff.

325 f.

Heiden s. Richter.

Hengstenberg, W., 5.

Henoch 371 416 477.

Himm el, Wohnung der

Gottheit 128. Bedeu-



tung fur Israel 112.
fur die Juden 446 ff.453.

Himrnelsgott 453.

Himmelsheer s. Sterne.

Himmelskonigiu 272
279 302 f.

Hiob 467 491. Buch
384 465 ff.

Hizkias Reformen 268 ff.

Hofmann,J.Chr.K.v.6.
Hoherpriesterbei Eze-

chiel noch nicht beson-
ders heilig 337. nach
dem Exil 319 335 ff.

hat Zutritt zu Gott
inmitten der EDgel
318f. 337.

Honig 317.

H o s ea 204218 255 286.

J a h v e
,
Alter des Namen s

18 f. Bedeutung des

Namens 23 f. 347.

Verschwinden des Na-
mens 434. urspriing-
lich ein Naturgott 23 f.

434. dann ein Stam-

mesgott 18. Gott
vom Sinai 32 ff. 45 128
274. Gott Israels 36

bis 45 96 bis 127.

Kriegsgott 38 f. 97 434
453. Gott des Rechts
39 f. 76 f. 105 ff. Baal

und Melech genannt 49.

Vermischung mit

dem kanaanitischen

Baal 48 ff. 156 ff. -

Jahve Landesgott 113.

Gott der Propheten
193 bis 204. Gott
schlechthin 114 347 ff.

lebendiger Gott 450.
- Gott des Himmels
453. Ehe zwischen
Jahve und Israel bei

Hosea206212ff. bei

Jesaja 221. bei Jere-

mia 213. bei Deutero-

Jesaja 350. Jahve der

Vater Israels 29 f. 213f.

350 380 407 f. Gott
Ezechiels und des Ge-
setzes 343 f. Gott der

Juden 433 ff. s. auch

Gerechtigkeit, Gnade,
Liebe, Monotheismus u.

s. w.

Jakob 162 171. Name
Judas 225.

J aschar 171.

Sachregister.

Jephtha 62 114.

Jeremia 244264 286.

Jerusalem, die heilige
Stadt 313 ff. 326. bei

Deutero-Jesaja 351 357.

Antedatirung seiner

Heiligkeit 160 266.
s. Ternpel.

Jesaja 218 240 255 f.

270 f.

Jeschurun 171.

Jesus Sirach 7 418 489
493.

Jethro 35 117.

Immanuel 228f.

Incubation 93 132 153.

Individualismus. Jah-
vesVerhalten gegen die

Einzelnen in Israel

102 ff. iudividualisti-

sche Tendenz der Pro-

phetie 199 f. 249 263.

Individualisirung der

Religion im Gesetz
308 ff. bei Deutero-

Jesaja 358. bei den
Juden 456ff. s. Privat-

cult, Vergeltung.
Inspiration s. Offen-

barung.
Jojakim 302.

Jona 366.

Joseph 172. Stamm
34. s. Israel.

Josia s. Deuteronomium.
Israel (Efraim, Joseph),

seine Bedeutung fur die

altere Gescbichte und

Religion 57 ff. 266 f.

Name Judas 225.

Hoffnung auf seine

Riickkehr aus dem Exil

265. Israel (= Jakob)
verehrt 153.

Jubeljahr 290.

Juda 54 58 f. Bedeu-

tung fur die spatere

Religion 265 ff.

Kades 35 40.

Kahal s. Gemeinde.

Kalb, goldenes s. Bilder-

dienst.

Kan a an, Bedeutung
seiner Eroberung 45 f.

Eigenthiimlichkeit
des Landes 46 f.

Land Baals 48 f. Land
Jahves 48 f. 97 316.

das heilige Land 315 ff.

326 410.
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Kanaaniter s. Baal.

Vermischung Israels mit
ihnen 15 f. 48 156 f.

-

Verbot derselben, Aus-

rottung der Kanaaniter
288 f. 295.

Kanon s. Schrift.

Kathartische Mittel
328.

Kedeschenl57172272.
Kerub 24f. 279 447ff.

Keuschheit 322 428.
K i n d e r s. Familie,Vater.

kipper 328f.

kissa 329.

Klagelieder 333.

Kb'nigthum, israeliti-

sches. Seine Entstehung
52 ff. Bedeutung fur

die Religion Israels 63
bis 69. fur den Cultus
68 f. 158f. vonHosea
und den Juden ver-

worfen63ff.208ff.335ff.

Konig der Zukunft
230 ff. 335 ff. Ver-
zicht Deutero-Jesajas
352. Popularitat der

Messiashoffmmg bei den
Juden 336 373 ff.

Konigthum des Volkes
373 ff.

Konigszeit 52ff.

Koheleth 493ff.

K r i e g , Bedeutung fur die

Religion Israels 38 f.

51 f. 60 97 156.

Rechtlosigkeit des

Kriegsfeindes undMilde

gegen ihn 170 f. Ab-
stinenz des Kriegers
146.

Kuenen, A. 5.

Lade Jahves 44 f. 52 56

72 74 76 279. Be-

ziehung zum Mal'ak

Jahve 126.

Laubhiitten (Asif) 156.

Lebensbaum 120 464.

Lebensquelle 464.

Leuchter, des zweiten

Tempels 449.

L e v i
, geschichtlicher

Stamm 70f. Priester-

titel und Priesterstamm
74 ff. s. Priester.

Leviathan 371.

Leviten (= niedere

Tempeldiener) 74 315

338.

33*
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Leviratsehe s. Ehe.

Liebe, Jahves zu Israel

bei Hosea 213ff. bei

Jeremia 213. im
Deuteronomium 286
288. bei Deutero-

Jesaja 350 f. bei den
Juden 213 407.

Israels gegen Jahve
213 ff. 286 f. Nachsten-
liebe s. chesed.

Lohn der Frommig-
keit 105 107 354 394
470.

Los s. Urim und Thum-
min.

Lustration 327f.

Mal'ak Jahve s. Engel.
Manasse 272ff.

Mantel, als Medium des
Wunders 80 88 323.

Maleachi 341 408 425.

Masseben s. Steine.

Masseka 135.

Massoth 156.

M e 1 e c h
,
Name der Gott-

heit 29. Name Jahves
49 219 273. Melech-
dienst 273.

Mensch = ohnmachtig
220. gottloser Heide
364. gottliches Eben-
bild 439 f. Urmensch
418 487.

Menschenopfer 143ff.

272 274 ff. 282 f. 302 f.

Messias s. Konigthum,
Zukunftshoft'nung.

Mich a von Morescheth
Gath 237 f. Micha
ben Jimla 178.

Michael 452 455.

Midian 35.

Mirjam 37 f.

M o a b
,

seine Religion
116f.

Moloch s. Melech.
M o n d

, Verehrung s. Neu-

mond, Sabbath, Sterne.

Monolatrie 28 114.

Monotheismus, Hang
der Semiten 29.

Monotheismus der Pro-

pheten 184 f. 193 ff.

ihrer Anhanger 275 flf.

des Deuteronomiums
286 ff. Deutero-

Jesajas 344 ff. der
Juden 448 ff.

Moral Israels 161 ff.

des Gesetzes 289 ff.

jiidische Moral 379 f.

425 ff. particularisti-
scher und universaler

Charakter 294 325 377
426.

Mose und seine Zeit llf.

17 f. 37 ff. Held 17 f.

90. Priester 37 f. 40
92. Seher 90 92.

Lied Moses 242.

Mutter s. Frau.

Mutterrecht 23.

Mythologie, in Israel

114 119. bei den
Juden 371 435.

Mythus,Verhaltnisszum
Cultus 26. auslandi-

scher 114 371 435.

Nabal(Thor)110290364
381 486 f.

Nabi' 79 f. b'ne ha-
n'bi'im 79 ff.

Nahum 240.

Name, Jahves 277 f.

= Gedachtniss des Ein-
zelnen 462. s. Eigen-
namen, Gottesuamen,
Jahve.

Naturbetrachtung
348 f. 408 434 ff.

Naziraer 93-96.
Nehemia 334f. 339f.

457.

Neumond 156 159.

Nothliige 171 261.

Oehler, G. F. 6.

Oel 139 317.

ffe n b a r u n g , ihrWesen
nach altererVorstellung
79 85 112. --

supra-
naturale Offenbarung
293f.472415f.454f.

Inspiration bei Ezechiel
342. Lebendigkeit
der Offenbarung bei den
Juden 418. s. Prie-

ster, Prophet, Schrift,
Thora.

p fe r
,
altester Sinn 27 f.

Gabe an die Gottheit
138 f. Speisung der
Gottheit und Commu-
nion mit ihr 139 ff. 318
330. Opfer und

Schlachtung 140.

Profane Schlachtung
279. gesetzliches

Opfer 317 f. Opfer

der Juden 425 f. 499.
das Opfer Noas 306.

s. Brandopfer, Cultus,

Menschenopfer, Siihn-

opfer.

Orakel s. Thora.

Paradies 119ff. 130 274
447.

Passah 140 156.

Pesel 135.

Pfingsten (Xasir) 156
318.

Polytheismus 31 275.

s. Gotzendienst.
Priester 37f. 40ff. 69

bis 78. Ursprung-
licher Zusammenhang
von Priesterthum und
Seherthum 92 f. Prie-

ster heisst Mal'ak Jahve
126. nachexilischer

Priesterstaat 335 ff.

378 f. Priester als

Inhaber des Gerichts 41
337. s.Aharon,Hoher-
priester, Sadok, Thora.

Priestercodex des Pen-
tateuch 311-332 334
337 f. giebt der Ge-

setzesreligion ihren Cha-
rakter 8f. Bundes-

vorstellung 301 f.

Vergeltungsdogma 311.

Messiashoffnuug 336.

Gottesvorstellung
433 f.

Privatcultus 114f. 308.

Propheten, die alteren

78-93. Nabi und
Roe 79 f. Sehenund
Ho'ren des Propheten
82 ff. Macht des

weissagenden Wortes
86 f. weissagende
Handlungen87. Wun-
der 87 f. Fasten der

Propheten 142. Musik
79 81. Beziehung zu
den Priestern 92 f.

Allgemeiner Charakter
der Prophetie des Amos
und seiner Nachfolger
187-200. ihre Stel-

lung in der alttesta-

mentlichen Religions-

geschichte 10 174.

ihr Berufsbewusstsein
253-264. wahre und
falsche Propheten 253 f.



Zuriicktreten der

Prophetie hinter dem
Gesetz

, innere Be-

ziehung beider 29 If.

Prophetenjlinger 79
229. prophetische
Partei 265 ff. 269 ff.

Ende der Prophetie
341 ff. 415. Fortleben
im Glauben der Juden
343 ff. im Individua-
lismus 263 457. Pro-

phetie duldetkeine Ano-

nymitat 342. Pro-

phetenschriften bei den
Juden 200 396 414 ff.

Succession der Pro-

pheten418f. Prophet
heisstMal'akJahve 126.

Proverbien 483ff.

Psalmen 361 384 411.

Purim 323.

Quellen s. Wasser.

Rache= gottlose Selbst-

hiilfe 111. Rache
=Wesen des gottlichen
Gerichts 105 199 363.

Rahab 371.

Rahel 153.

rase ha' (= Heide) 364.

R e c h t
, biirgerliches 39 ff .

76ff. 161 ff. 183 283
289 f.

Rechtfertigung s. Ge-

rechtigkeit und Vergel-

tung.

Regen 26 96f.

Reichthum, Beurthei-

lung bei den Juden 420
422.

Reinheit, altester Sinn

148. in Israel 145 ff.

Einsperrung der Un-
reinen 76. Reinheit

im Zriege 146 291.

TJnreinheit der Leichen
148 321 328. ge-
wisser Thiere 321. -

der geschleohtlichen

Vorgange 148 321 f.

328. - - des Aussatzes

322. Sinn der Rei-

nigkeitsgesetze 319 ff.

Rekabiter 98 f.

Rhabdomantie 154.

Richter (Helden und

vorkb'nigliche Herr-

scher) 18 60 ff. Sinn

des Ausdrucks Schofet

Sachregister.

39 63. Richterzeit
47 ff.

Riehm, E. 6.

Ritus, s. Cultus und
Reinheit.

Robertson Smith,W.5.
Ruth 376.

Sabbath, im alten Israel

87 160f. im Dekalog
von Ex 20 284 f. ge-
schichtliche Deutung
280. bei den Spateren
322324430. Sabbath-

jahr 160 324.

sadak und seine Derivate
183 388 ff.

Sadok und sein Haus
73 f. 270 293.

s-akar (Lohn) 354.

Salbung der Steine 132.

der Konige, der Sa-

rim
,
der Priester und

Propheten 66 f.

Salomo 53 57.

Salz 148 297.

Samuel 65f. 81 90.

Saraf 447.

Satan 396 401 ff. 454.

Sauerteig 317.

Saul 61 f.

Schaddai 30 f.

Schedim 31 454.

Scheol s. Tod.
Schicksalsmacht498ff.

Schlange 120 133 136

271 447.

Schopfung der Welt
112348f.434ff.490493.

Schrift,heilige. IhrAn-

fangdasDeuteronomium
285 f. 29 If. bei den
Juden 342 413 ff.

Schriftgelehrte 339f.

418 485 489.

SchuldlOSff. 196302ff.

395 ff. 464 ff. 469.

Schultz, H. 5.

SchwurGottes 192 301.

menschlicher 115 284

423 430 450. beim
Cultus 141. - s. Bund.

Sclavereil68f.325427.
Sedekia 302.

Seele (nefesch) 441 482.

Seelsorge 310 342.

Sefanja 243 f.

Segen und Fluch in

Israel 111 114f. bei

den Juden 420 461.

vaterlicher Segen und

517

Fluch 104 115. Fluch
als Rechtsmittel 111
311 328. von Hiob
verworfen 422. Segen
l8aaks,Jakobs,Bileam8,
Moses 97 99 f.

Se'irim 454.

S em i t e n
, ihre Urreligion

18 ff. semitische Stam-

mesreligion 25 ff. Na-

tionalreligion28ff. 116f.
Sims on 94 ff. 485.

Sinai 32ff. 45 128 274.

Sonne s. Sterne.

Speisegesetze 320ff.

Staat s. Konigthum.
Stab, als Medium des

Wunders 76 80 88.

der Wahrsagung 154.

Stade, B. 6.

Staramesreligion25ff.
Stammesgotter Israels

137 155 273. s. Gad.

Stammesopfer 158.

Steine, heilige 21 130ff.

157. Wohnungen der

Gottheit und Altare zu-

gleich 132 135.

Kiinstliche Masseben
133. stellen keine

Phallen vor 133.

Uebergang in Gottes-

bilder 135. Um-
deutung 132. Ab-

schaffung 278.

Sterne(=G6tter)272ff.
348 371 450ff.

Stierbild s. Bilder-

dienst.

Stiftshutte 140.

Siihne im Cultus Israels

143 ff. Geldbussen
143. siihnende Kraft

des Opfers von den

Propheten geleugnet
186 197 f. ebenso im

Judenthum 426.

Siihne im gesetzlichen
Cultus 327 ff. suh-

nende Kraft des un-

schuldigen Leidens

355 f. der Frommig-
keit uberhaupt 426 429

466.

Suhnmittel 827 f.

Siihnopfer in Israel

143 ff. im Priester-

codex 326 ff. beziehen

sichnicht nurauf rituale

Vergehen 328.

Siinde, ihre Namen 109.
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ihr Wesen in Israel

108f. 119 ff. ihr

Wesen bei den Pro-

pheten 196 198. bei

Amos 183 f. beiHosea
204 ff. bei Jesaja
221 f. bei Jeremia
246 f. im Judenthum
302 ff. 326 ff. 394 ff. s.

auch Gottlosigkeit.
vorsatzliche und unvor-

satzliche 326 f. Siind-

haftigkeit der mensch-
lichen Natur 305 f. 322
465 469 496. Sunder
= Missfalliger 496.

Stinde der Vergangen-
heit 302 ff. Erken-

nung der Stinde 108 ff.

Siindenbekenntniss
396 ff. Siinde als Be-

fleckung des heiligen
Landes 290 315 f.

des Tempels 316 330 f.

Siinde als Macht
210 401 f. als Hypo-
stase 402. s. auch

Vergeltung.
Siindenfall 119ff.

Siindfluthsage 306
397.

Sur (Gottesname) 434.

Synagogen 418.

Syncretismus 48ff.

158ff. 273 f.

Tabu 149.

Tag Jahves 185 233
243 250 367 ff.

Temp el 135 ff. Tempel
Salomos 137f. 158f.

Ursachen seiner spate-
ren Bedeutung 230 246
276 f. Hochschatzung
bei Jesaja 230. bei

Jeremia 277. Wahr-
zeichen des Monotheis-
mus 277 ff. Bedeu-

tung fur das Judenthum
31 5 f. 408 ff. Riick-
kehrJahves in denTem-
pel 315. Zweiter

Tempelbau 339 f.

Tempelquelle 410.

Tempelweihfest 323.

Thamid 317f.

Thammuz 272.

Thannin 371.

TherafimSl 55 114 135
137 271 308.

Thiere, heilige 133.

Menschlichkeit gegen
Thiere 290. s. Rein-
heit.

Thofeth 272.

Thora, verschiedene Be-

deutungen des "Wortes
41 f. ihr altester Sinn
39 ff. 75 ff. vonJethro

abgeleitet 117. Wesen
der priesterlichenThora
in Israel 108 283 f.

von den Propheten mei-

stens ignorirt 197f.

Thora der Propheten
92 f. Propheten als

Urheber der Thora 197.

Alter der Thora
Literatur 283. Thora
bei Deutero-Jesaja 357.

Bedeutung der mund-
lichen Lehre 414.

s. auch Bilderdienst,
Gesetz.

Tod, nicht widernatiir-

Iich477. Selbstmord
477. widerspricht
dem innersten Wesen
des Menschen 470.

Grauen vor ihm 477 f.

altere und jiingere

Auffassung der Scheol
152 478 498. Leben
nach dem Tode und

Auferstehung 470 ff.

476 ff. Todtenerwek-

kungen 482. Geenna
480.

Todesstrafe 110 163
167 290 311 327.

Todtencultus 151ff.

321. Speisung der
Todtenl53f. Ahnen-
cultus 23 153. Frauen-

graber 153. Begrab-
niss der Helden und

Kb'nige an heiligen
Orten 153. den Spa-
teren anstossig 314.

Befragung der Todten
153 f. Trauergebrau-
che 153f.

Totemismu823145321.
Traum 83f. 423.

Universalismus s. Hei-
den.

Unreinheit s. Reinheit.

Unzucht 164 172 322
428. beim arabischen

Cultus 21. Unzucht
der Baalreligion 157

206. Eindringen der
Unzucht in den Jahve-
cultus 157 158 206 f.

272 ff. Viehschande
272. s. Ehebruch,
Kedeschen, Keuschheit.

Urim und Thummim
40 f. 319 414.

Vater, Bezeichnung des
Priesters 77. des

Propheten 89. Jahves
s. Jahve. Vater und
Kinder 166 290 427 428.

Vatke, W. 3f.

Verantwortlichkeit
der Gesammtheit fur

die Einzelnen HOf. 290.

der Kinder fur die

Eltern llOf. 289 396
462. Individuelle Ver-
antwortlichkeit 309 f.

Verantwortlichkeit und
freierWille 108 f. 120 ff.

196 306 310 f. 326 ff.

343 465 469 494 499.

Vergebung 106 394E
Terminologie 106 400 f.

Vergeltungsglaube
Israels 101 105 ff.

der Juden65304ff. 395
416 ff. 459 ff. 473ff.498f.

Wesen der gottlichen

Vergeltung 105 222
400 f. Vergeltung als

Rache 105 199 363.

Inneres Verhaltniss des

Thuns der Menschen
und ihres Schicksals

105f. 401 f. 459.

Vergeltung bei Deutero-

Jesaja 351 f. Doppel-
ter Sinn der Vergeltung
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