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ZU TEXT UND AUSLEGUNG DES BUOHES .AllOS 
(Scblul'I) 

KARL BUDDE 
UJllVEBSITAT llilUIUllG 

IX. DREI GESICHTE VOM UNTERGA..i.VG ISRAELS, 
7 1-8 

MIT den Gesichten stellt sich bei Amos, wfo anderwiirts 
itberall, das ,.Ieh" des Selbstberichts ein; das Gesicht 

iat das denkbar personlichate, nbjektivste Erlebni.a. Im Zwie
gesprich mit Jahwe, der sie sendet und aelbat aualegt, be
gegnet UDS beim dritten und vierten (7 a; 8 2) aogar des Pro
pheten Name. Sieber handelt ea sich um echte, wirldich vom 
Propheten so und nicht anders geachaute, erlebte Gesichte, 
deren Inhalt er gottliche GewiAheit beimeSBen mu.G. Solie) 
im einzelnen gerade bei diesen Abachnitten fllr die Aualegung 
dunkel und zweifelhaft bleibt, klar ist, daA der Prophet das 
stolze Bewulltsein hat, zweimal (7 2f., u.) durch seine Ftlr
aprache das Gericht itber Israel abgewendet zu haben, wihrend 
beim dritten und vierten Geaicht J ahwe jede Ftlrbitte im 
vora111 durch die Erldii.nmg abachneidet, daA er nicht ferner 
vergeben werde (7 s; 8 2). So beweilen die beiden ersten Ge
sichte, daA Amos nicht etwa dem N ordreich ■ein Geacbick 
gonnte, ■ondem eigenen Herzensanteil daran nahm. Dall das 
vierte Geaicht (8 1 It) eng mit den drei ersten Z1188DI.Dlengehort 
und nur durch apitere Einacbiebung der Erzii.hlung 7 10-17 von 
ihnen abgesprengt ist, 1 beweist achon der Aufbau in seiner 

1 Vgl dazu des Verfa.saera Au1rdhnmgen in nStudien nnr. Julia• 
Wellhausen zum 70. Geburtstag•, Gielleu 1914, S. 611 .IF. 
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genauen UbereiDlltimmung mit dem des dritten Gesichts 7 7 ff'. 

Man mag sich wundern, daA auch die Unabwendbarkeit dea 
Gerichts Amoa zwei.mal olfenbart wird; indessen dtlrfte aicb 
du durch Fortschritt und Steigerung bis zum vollen ,,Ende" 
i.m vierten Gesicht erkliren. 

Alle dieae vier Gesichte - von dem filnften in 9 1 ff'. wird 
beaondera zu reden aein - aind mit demselben ,,So lien der 
Herr J ahwe mich achauen" eingeleitet - zu 7 7 vgl. unten -
i.m weiteren Verlauf aber gehn du erste und das zweite Paar 
\ganz verachiedene Wege. Im eraten und zweiten Gesicht 
ni.mmt Amos zuerst du Wort, mit der Fllrsprache filr Israel, 
i.m dritten und vierten Jahwe, mit der Frage an Amoa, was 
er sehe. Das hii.ngt mit dem Gegenstand des Schauens not
wendig zusammen. Im ersten und zweiten Gesicht aieht Amos 
ein vernichtendea Geschehen aich vollziehen, Heuschrecken
fran und Fenerbrand: hier liegt die Bedeutung olfen zutage 
und fordert unmittelbar des Propheten Eintreten heraua. Im 
dritten und vierten Gesicht sieht Amos nur an sich gleich
gllltige, harmlose Gegenstii.nde, ein Lot, einen Korb mit Obst; 
bei dem ersteren kommt es hochatens zu einer sinnbildlichen 
Handlung, beim letzten bleibt es bei einem hlonen Wortspiel 
So achweigt der Prophet, und Jahwe mun ihm erst den Gegen• 
stand abfragen und die Erklarung dazu geben. Man mag 
diese starke Abnahme an Leben und Bewegung ftlr einen 
weiteren Beweis anaehen, daA von kllnstlicher Me.che hier gar 
nicht die Rede sein kann. Der starke U nterschied des Ge
schauten warnt davor, Gleichformigkeit, vor allem in der Be
teiligung oder Nichtbeteiligung J ahwes auch in dem Geachauten 
aelbst, durch Eingrilfe herbeizufllhren. 1 J edenfalls gibt daa 
viaionire Erleben, du Schauen von nicht Wirklichem, allein 
achon dem Amos die Gewinheit der Wirkung durch J ahwe, 
auch wenn er nicht dabei mit in die Erscheinung tritt. 

Wann Amos dieae Gesichte erlebte, und wie aie sich in 
■eine Berufstii.tigkeit einftlgen, darllber gibt die Stelle, die aie 
in aeinem Buche einnehmen, keinen Aufschlun; e.uf die Reden 

:1 Sinen-Guthe laasen auch in 71 und 8 1 Jahwe im Gesicht er-
1cheine11 uud haudelu, Duhm 1chaltet ihn auch iu 7 , uud 7 aus. 
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folgen Tielmehr die Gesichte, zu einem Bilndel vereinigt, 80 

dall wir aua ihrem Beisammenatehn nicht einmal mit Sicher
heit schlie~n konnen, dall aie bald nacheinander in der 
gleichen Zeit erfolgten. Imm.er bleibt aber der SchluA be
rechtigt, dall die beiden enten, die aul einen Aufschub des 
Gerichtes aualaufen, Amos zuteil wurden, ehe er den Auftrag 
erhielt, gegen Israel zu predigen (7 ts), ja daB dieser ent an 
ihn erging, nachdem daa dritte Gesicht ihm das Gericht ala 
unabwendbar nngekO.ndigt hatte. Dam.it wird W ellhausens 
Meinung, gestntzt auf die Berufungnisionen Jesajas, Jeremias, 
Hesekiels, wahncheinlich, ,,dall auch die Visionen dea Amoa 
de!" Anfaug seiner Prophetie sind", lid auch er ,,dadurch zum 
erstenmal aua seinem gewohnlichen BewuAt.sein herauagerisaP.n 
wird". Das Tierte Geaicht l'ann recht wohl ent erfolgt aew, 
nachdem Amoa aeinen Auftrag erhalten und den Propheten
beruf aulgenom.men hatte. - Die beiden Aufacho.be de■ Ge
richta mag man vergleichen mit den wiederholten Plagen Zlll 

Mahnung und Wnmung, ehe das Gericht unabwendbar wird. 
in 4 e If.; aber sie etwa m.it den beiden letzten dort gleicb
zusetzen, verbietet nicht nur die Venchiedenheit der Straf
mittel, sondem vor allem, lid sie gar nicht zur Aust'ilhrung 
gelangt sind, sondem nur ala geplant im Gesichte geschaut 
werden. A und O der Reihe dieser Tier Gesichte bleibt all,;,m 
die Langmut Jahwes und die UnbuAfertigkeit Israels, dio ihn 
zuin Endgericht zwingt. 

Dall diese Berichte je milndlich zum V ortrag gelommen 
waren, wird durch nichts angedeutet und ist an llich nicht 
wahrscheinlich. 3 Denkbar wire nur der znsammenhingende 
Vortrag O.ber die drei ersten Gellichte; aber er hlitte nur dazu 
gedient, die Bedeutung der Penon dea Propheten heraua
zustreichen, waa Amos gewiti ganz fem lag. Dali die Ein
achiebung von 7 10-11 auf der Voraussetzung bernht, V. • aei 
von Amos 5lfentlich gesprochen worden, kommt tllr die Ent
scheidung nicht in Betracht. 

Festes Venm&n ist nirgenda unwahrscheinlicher ala bei 
dieaen Berichten, in denen Amoa genau das und genau 80 viel 

, Vgl. dua meioeo Anfsatz in der Wellhauaen-Fe■tachrift, S. 68. 
5 
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gibt, was und wie er gesehen. Sievers-Guthe suchen und 
finden je vier Siebener fnr jedes Gesicht; Durun und Praetorius 
je zwei dreihebige Vierzeiler; Harper liest die drei ersten in je 
3 X 3 dreihebigen Zeilen; Baumann sieht Doppelvierer. 

V. 1-s. Das erste Gesicht. Klar ist hier nur so viel, 
da!; der Prophet eine Heuschreckenplage sieht, die sich in 
mehreren Stufen nacheinander vollzieht, im Gesichte nat1lrlich 
iii schneller Aufeinanderfolge, ohne Einhalten der Zeitabstinde 
der Wirklichkeit.' Alles Einzelne dagegen bleibt, vor allem 
in der Schilderung des Gesichts (1afJ-2u), im hochsten Grade 
zweifelhaft, und ich bin nicht einmal imstande, nberall eine 
mir selbst ausreichend aichere Ent~cheidung zu treffen. - V.1. 
Die Einfnhrung bis zu dem l"ll,i, - "es erschien , ich ■ah" ist 
in V. 1, •; 8 1 genau die gleiche; darnach mul:i auch 1 7 her
gestellt werden, wo mrr 'l'iM zwischen '.lM"iM und Ml,i, einfach 
vermoge der doppelten Ahnlichkeit nbergangen ist. F1lr die 
Gottesnamen ist nat1lrlich hier wie anderwii.rts LXX nicht 
mal:igebend, weil sie fllr m,,-. willk1lrlich eines der ~ere 'liM 
oder Cl'i"DM - Kup1or oder o 6ror einsetzt, und es dann oft 
genug bei dem einzelnen Worte bewenden Iii.Cit, statt Kup1or 
o 6e0f oder Ktip1or ,ciip1or zu bieten, wie denn die Handschriften 
darin weit auseinandergehn. - Das nberlieferte '13'1", besonders 
von Sievers-Guthe geschntzt, iat, abgesehen davon, dal:i man 
daneben n:i.ch V. ,, 7 das Subjekt mrr erwarten w1lrde,1 un
wahracheinlich, weil Jahwea Tli.tigkeit beim Erscheinen der 
Beuschrecken, der Sache nach wie bei jedem N aturproze!; 
selbatverstiindlich, femerhin nicht hervorgehoben wird, auch 
der Beobachtung aich entzog. Boffmanns ~ nach LXX 
nr17011J'j, von den meisten gebilligt, wird von D-uhm abgelehnt, 
"eil es nicht "Brut" heiAe. Sein Vorschlag ~• tut in der 
Tat dieselben Dienste, wenn man annehmen darf, daA '~~. '~1ll 
(so Nab. 3 17) insbesondere die Beuschrecke in ihrem ersten 

• Dagegen L. Kohler 1917 S. 26, weil man nzeitlich 1oweit anaein
anderliegende Dinge nicht in der Ekatase Einer Vision aehen kiinne". 
Warum nicht, nnd wie will er dann V., erkliiren? 

' Von Harper nach As. ergiinzt, 
e :Sicht nach LXX (Riel.Iler); denn deren ipxoµ.I,,,, gibt nicht ii" aon

dern rn~, n~n~ wieder. 
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Stadium bezeichne. 7 
- N ur auf Grund metriacher Vora1111-

aetzungen atreichen viele aeit Baumann l'lm und leaen bloA 
~J. Das hat an LXX keine gentlgende Sttltze und maeht 
den • AllBdruck nur irmer und ■chwiLcher. - ")" (nur bier) 
kann nur den atarken SchuA bedeuten, den das Graa unter 
dem Frtlhlingsregen ~) treibt. Von dem ,,nach der Heu
ernte wachsenden Gras, Grummet" (Geaeniua-Buhl) bun achon 
darum nicht die Rede sein, weil ea in Paliistina keine Heu
emte, keinen Graaachnitt gibt. 8 

- b konnte in dem W ortlaut 
von MT, ala blolle EPlii.uterong zu dem aeltenen W orte rJr/,, 
nur ala Gloaae aufgefalU werden, so nach NowackL 1, Baumann, 
Harper viele Aualeger. 0 lndeasen wire daf'nr doch •01 oder 
aa.i r,p~m zu erwarten, wli.hrend n.:i,i, sich von aelbst ala 
Fortsetzung des eraten n.:i,i, gibt, alao eine weitere Folge dea 
Hergangs einfllhren wird. Dem entapricht Hoft'manna Vor
schlag I?~ ,,Heuachrecken" nach LXX Ppovx_or, wihrend aie 
fnr rl)"ri vorher e-6111,j bietet.1° Also ,, Und [ a11Bgewachsene] 
He11Bchrecken erachienen usw." Dieae leichte Heratellung be-

, Lehrreich ist immer noeh der ,,~ on locufa" in Drinn 
Joel and .d.11101, Cambridge 1897, p. 83 tr., und aelb■t Credner, 1Jflr l\,o
pliet Joel, 1831, nBeilage• S. 261-818. 

1 Vgl. daftir vor allem Hoffmann, ZATW m, 1883, S. 116 tr., ferner 
ZDPV IV, S. 88, IX, S. 69. - Anf briefliche .A.nfnge hatte der bate 
heotige Kenner Gmtaf Dalman die Giite, mir folgende A.nslamft zu 
geben: ,Da das Heumacben im Orient achwerlich vorkam, wird nicht■ 
anderes iibrig bleihen ala an den GriinachniU der Gente zn Griin
fn tter zu denken, wie er noeh heut vorkommt. Die Gente treibt dann 
ala Spitwuchs ein zweites 1'11&1 tiir die wirkliche Ernte und hedarl' 
natiirlich dazn reichlichen Spit.regena. Du Recht dn Kiiniga wire ge
wesen, hesonden fur seine Pferde den Griinechnitt der Gerate bei Be
darf auafuhren zu lasaen. Am. 71 wird dann geaagt, dat, die Heu
schrecken zu hesonden verhingnisvoller Zeit kamen, in der sie die 
Ernte hedrohten, und Pa. 79 a redet von einem beaonden notwendigen 
reicblichen Regen.• lch gebe diese A.mkunft dankbar weiter, ohne an 
meinem Te11te zu indern. Die Erkliirung von "F~ wurde auch mir 
vollig geniigen, die von t,el, 'll (vgl. nnten) nicht, weil der Zeitpnnkt 
dafiir dann friiher fiele, ala daa Aufgehn dea lllp~. Alles bleibt eben 
recht unaicher. 

1 Volz setzt dann vollends (vgL Marti) ld1p~;::r np t'"or -t,D,, 'U ein. 
10 Aquila, Theodotion und Symmachos geben anch an zweiter Stelle 

lllp~ wieder. 
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hilt ihren Wert auch ohne die Stiltze der LXX. 11 - Die 
drei letzten W orte des Verses bieten dann die Zeitbestimmung 
filr die volle Entwickelung der Heuschrecken. Was iat m:, '-J? 
ffl heilU ,.scheren", das Haar des Menschen, die Wolle der 
Schafe, tJ Dt. 18 •; Hi. 31 20 die abgeschorene Wolle, ebenso 
TlfJ Richt. 6 37 ff. Nur Ps. 72 & soll tJ. die Grasmahd bedeuten; 
aber Sinn gibe dort nur die Bedeutung ,,Geschorenes, ge
schorene Wiese" nach der Entfemung des Hens. Das aetzt 
die Gewohnheit des Heuschnitts voraus, und die mur., wie 
oben dargelegt, in Abrede gestellt werden. Moglich ware 
eine Auanahme fllr den Konig, wie sie die Romer spater in 
Syrien fllr die Versorgung ihrer Pferde in Anspruch nahmen;12 

1 Kon. 18 5 legt wenigatens von gelegentlicher Not in dieser 
Richtung Zeugnis ab. Nicht an einen allgemeinen Schnitt ware 
dann zu denken, 18 sondem an ein Recht des Konig& auf den 
Grasertrag eines Teils von jedem Weidebeaitz; leicht ist auch 
dieae Vorstellung nicht. ,,Landesnbliche [ sozusagen offizielle] 
Mahdzeit" (Ehrlich) kann "t,0,i "tl weder heiGen, noch kann 
es eine solche geben. So bleibt der Deutung ,,Koniguchur" 
die bei weitem gror.ere W ahrscheinlichkeit. Ob damit die 
Schafschnr auf den koniglichen Weiden gemeint ist oder eine 
W ollabgabe fllr den Konig, die vor der allgemeinen Schaf
achur erhoben wurde, konnen wir nicht entscheiden. Feste 
Zeitlage iat die V oraussetzung. 16 

- Immerhin kann ea nicht 
wundemehmen, dar. bei so unsicherer Sachlage die Richtigkeit 
des Texte11 wiederholt angefochten worden ist. N ach LXX 
«cu lJoi, /3povx,_or e?r r;.,.,, o {3a.tr1Aedr (also '11]~ statt inM und 
l'II statt "tl) will Grerimann nur l'lll annehmen und 1lbersetzt 
dann ,,und siehe, die Heuschrecken folgten dem Konige Gog". 

11 Han■ Schmidt nor m. c. lq11!! p~:, ecbwerlicb eine miiglicbe Deter
mination. 

tt Vgl. W. Rob. Smith, Bdigion of the Semite,, p.1128, retliaed ed. 
p.246. 

u So wobl L. Kobler, wenn er i,p', n:i:11 ale Zueatz atreicbt, 10 daB 
i,p', nor da■ necb dem Kiinig■scbnitt neobwachsende Gras, Grommet 
alao, bedeotete. 

u Riedel, Altteat. Unlw#. I, 1909, S. !Ill, erkliirt .KiinigHohar, d. h. 
die Haoptsohafacbur", al■o ■prachlioh we■entlich wie Ehrlioh. 
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Dazu w1lrde ~ nicht gentlgen; es mllAte J"'tr gelesen werden, 
wovon Grelmiann nichta sagt. Schwer zu ventehn ist ea, wie 
er diesen Text noch Amoa zuschreiben kann, statt ihn fllr eine 
Glosse zu erldiren. In der neuen Auflage bleibt er bei MT, 
nur mit np',tr, und scheint dann b einer spli.teren Hand zuzu
schreiben. Cheyne (Critica Biblica, 1903, p. 142) lieat ru.i, 
~'11 Cf1! l'ti~ p1' als ursprllnglichen Text. Der Wimrarr 
iat unabaehbar. 16 

- V. 2. 5,:,a6 ~ ;rm nUDd ale Bie 
ganz auffraAen" (Ewald) oder ,.abgefreuen batten", ,.wllrde", 
wie G. Studer richtig sagt,11 ,.aller Grammatik Hohn aprechen". 
Er tlbersetzt richtig wie schon LXX ,.Und dann, wenn aie des 
Landes Kraut I V olliitli.ndig abgefreuen haben", und erklirt 
das fllr einen Vordersatz, zu dem der Nachsatz fehlt, weil der 
Prophet ,.dem Berm ins Wort fli.llt". 17 Aber Jahwe redet ja 
nicht, und nur in direkter Rede, nicht in einem Berichte, wire 
dieser Wortlaut denkbar. Der Text mu1\ also verdorben aein. 
Statt mit Baumann 'm:J Cit, mit Duhm auJerdem noch rrm zu 
streichen - bei beiden spielt wohl d88 vora11Bgesetzte Metnun 
mit - wird man Torrey■ 18 feine Verbesaerung ~ Mi1 ";:r:L 
die einen durchaus anstoAfreien W ortlaut und vorzllglichen 
Sinn ergibt, mit ausreichender Zuveraicht annehmen dllrfen, 
was denn die meisten tun. Kllhner, aber auch noch be
friedigender, liest GreAmann2 ~ statt :tr.'9· lch tlbergehe 
daneben andre V orschlige. - r,at,i 21)7 geben fut alle 
neueren Aualeger mit .,du Kraut des Landes" wieder; ich 
mun Ewald■ .,das Kraut der Erde" f1lr d88 Richtige halten 
und selbst die Frage offen lassen, ob Nowack d88 zutreffend 
in .,das Kraut des Feldes" verdeutlicht, oder ob die Erde ale 
die bewohnte Welt zu verstehn ist. Die l't:li c,,,n in V. , be
weist, daA man sich hllten muA, den Horizont der Gesichte zu 
eng zu ziehen, und wenn Amos nur fllr Jakob d88 Erbarmen 

,. Rielner enpart eich viel Not, indem er den Tm (mit di') nor bi• 
rm, behilt, daa t'brige ala zwei Gloa■en beaeitigt. 

11 Die V"uione11 du Prophcten AIIIOB, JaArlJb. f. prof. 7'lltol. 1888, 
S. 261 IF. 

n Ahnlich Riedel a. a. 0. 1909: .Der Satz i■t abgebrochen, weil man 
den Schlolhatz . , . gar nicht amzudenken wagt.• 

11 Jo..,,.al of Bwl. Literatwre XIV, 1894, p. 69. 
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Jahwes anruft, so beweist das nicht, dal:. der allein bedroht 
ist. - ~ tnj"' ,c. Man darf eich nicht wundem, daG LXX 
meinte cip: 11prechen zn mlleeen, da dae mp: ,c noch heute 
ao befremdlich anmutet. U nd doch ist daa unmiiglich, weil 
nach einem Retter neben oder gar gegen Jahwe nicht gefragt 
werden kann. Wir wilrden f~ erwarten und mtlssen ~ fllg
lich so, ,,ala wer" - ,,wie", also als Pridikatanomen, zu •er
atehn suchen, wie denn schon Symmachoe mit Tl~" inrocrninTai 
'lwc,/,/:1 dies wagt. Oorta ClilP:Q ist zwar leicht genug, gibt 
aber keinen befriedigenden Sinn. Montgomery 18 nimmt hier, 
Ruth 3 1e und Dt. 6 23 ftlr ,,;, die Bedeutung einer bloGen 
Fragepartikel an; aber auch mp:Q wllrde doch nicht voll be
friedigen. - ~Jr wird hier nicht vom N ordreich allein zu 
verstehn sein, sondem von dem ganzen Volke gegentlber der 
Welt. Das Gericht Uber Israel allein wird hier eben noch gar 
nicht angedroht, eondem, Ahnlich wie in K. 1 und !, Ober 
einen weiten Umkreis. Wird doch, daG Israel besonders hart 
getroft'en werden wQrde, als Grund fllr die Zurncknahme ein
gewandt. Dan Israel anderen Viilkern gegennber als klein und 
schonungsbednrftig empfunden wird, ist bezeichnend genug fnr 
Amoa' weiten Blick. - V. 3. MT bezieht Marti, wie still-
1chweigend wohl die meisten Erklirer, richtig auf die geplante 
Plage; nicht "um dessentwillen", namlich des Amos Fnr
sprache. RieGler gewinnt dem Verse den entgegengeaetzten 
Sinn ab, indem er nach LXX p.n-a110'1rro11 QJjJ,".l liest, so a noch 
zn des Amoa Filrsprache zieht, Ntt von deren Begrllndung 
versteht und dann das Tl"M to Jahwes ala Verweigerung der 
Erhorung. Ee ist gar nicht denkbar, daCi die11e Abweisung ao 
undeutlich auegedrnckt wire; auch ohne das CMl wird man 
daa rr:,n to von dem Eintreten der angedrohten Plage ver
stehn mQesen. Und nicht minder folgt aus der doppelten 
Wiederholung der Drohung (V. •-e und 7-9) wie aua Bb/1, 
daCi die beiden eraten zurtlckgenommen eind. - Ein mtll:.igea 
Unterfangen iRt es, die angedrohte Heuschreckenplage symbo
liech zu fassen und zu deuten: Studer auf die Aaayrer, die 
,,Konigsschur" auf das Ableben Jerobeams II., das ,,Spit-

11 Joumal of Bibi. Litmihlre, 1904, p. 9o; 191fj, p. 144; 1~ p. 5144. 
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graa• auf seine Nachkommen; Cheyne seine Tier Henacbreeken
namen auf vier nordarabiache Volker, darunter nattlrlich J e
rachme'eL Grdmann aieht in dieaen Heuacbreeken und ihrem 
Konig Gog greuliche Fabelweaen, die die letzte Kataatrophe, 
das Ende der Tage, den ., Tag J ahwea" einleiten. DaTon bnn 
nicht die Rede aein, weil daa letzte, wirklich Tollzogene Ge
richt sich mit dem ganz nnd gar dieaem Aon augehiirigen 
U ntergang des Reiche nnd Konigtuma begnO.gt. Richtig iat an 
alledem nor, ~ fllr daa nicht Tollzogene Gericht auf die 
Heuacbrecken inabeaondere gar nichta ankommt, aondem jeder 
andre nrnichtende Schlag dieaelben Dienate tun wtlrde. 

V. •-a. Da■ zweite Gesicht. Hier ■chant Amo■ zweilel
los Wnnderbares; es iat nicht wohlgetan, mit Wellhauaen daa 
.,Feuer" als Hitze und Sonnenbrand, die ,,grofie Tiefe" als 
daa Grundwaaaer, a11& dem alle Quellen und Brunnen atammen, 
gleicbaam rationaliatiach zu TeralltAglichen. Du Feuer droht 
ja nicht daa Festland auazudorren, aondem geradezu zu nr
zebren, ebenao wie die Flut. Wie aich daa bei der Auafnhrung 
in Wirklichkeit umaetzen wtlrde, darauf kommt auch hier 
wieder gar nichta an. Auch hier zwei Stufen des Gerichta, 
und bei der zweiten der Einspruch des Propheten. - V. •· 
In a iat Ton In)' an wieder alles atreitig: du ,,Rufen"; du 
.,Streiten"; ~:l ,,dorch Feuer" oder daa :l zn IMP geh6rig 
als .,Anrufen", oder als dittographiach zu atreichen; daa aoweit 
hinauageschobene m,,, ~l"IN Subjekt oder anders zu ver■tehn? 
Berechtigt acheint mir vor allem Duhma Einapruch gegen den 
Begriff' :l..,. Heint ea auch nicht blon ,,schelten" (mit Worten), 
so doch auch nicht einfach ,,atrafen" (Hitzig, Ewald, Well
hauaen, Marti). Aber unmoglich ist doch seine Abhilfe m. 
"" ~~ m,,-. 11P~ :i1 ,,eine Schleuder, um du Feuer 
Jahwes zu schienen, dan es ... freaae". Das Feuer Jahwea, 
den Blitz, kann natO.rlich nor er aelber werfen; aber nirgenda 
lesen wir, dd er dazu eine Schleuder brauche, geachweige 
denn, d&n er 11ie ablegte. 20 Und woran kann Amos erlrennen, 

20 Ohne pl,p dachte achon Holl'lll&llll mit n ~.,~ an du Schleude111. 
GreGmann I lieat fiir ihnlichen Sinn :i,~ "IR, "eine Biihre fiir die Fiille 
dee Feuen•. Doch eehr wunderlich. 
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datl die geschaute Schleuder gerade diesem Zwecke dienen 
aoll, und gar, dan das noch nicht geschleuderte Feuer ,J ahwes 
diese ganz ungewohnliche Wirkung haben wllrde, wii.hrend 
eonst der Blitz im Meer nicht zllndet? Oorts Vorachlag21 

111M •~•:;i-,~ ,,Feuerregengllue", graphisch beeondera leicht, 
acheitert daran, dan Feuerregen nicht in der Tiefe, sondem 
an der Oberfliiche zO.nden und so das Festland gleichzeitig 
verzehren wllrde. Auch Riedela n ~•~rr,~ oder gar n ~~ 
hat nichts fflr Bich; Tielmehr achlagt dari feminische ~:)IU'\1 auf 
n allein zurllck. 11 Unter Streichung von ~, lesen Sievera
Guthe einfach 1!1M~ anp; aber woher die Vermehrung? Am 
leichtesten scheint mir die Not gleichzeitig mit der dee IMP 
behoben zu werden, indem man dafilr nicht mit Ewald 111.P 
verateht oder liest, sondem, was Oettli zur V erfO.gung etellte, 
:l"m, und zwar fflr :lmp, BO dan :li uraprD.nglich die Be
richtigung f1lr den Schreibfehler 1M gewesen wii.re. ,,Es nahte 
im Feuer der Herr J ahwe", in eeinem Elemente der Gott 
eelber. Damit wttrde auch das Nachetehn der Gotteenamen 
begreiflich werden, so dan man sie weder umzueetzen (Sievere
Guthe rJa6 Kip mrr) noch zu etreichen brauchte (Grenmann, 
Marti mit ~~ ~i' M1P), noch ale umstii.ndliche Apposition 
fassen mo.rite, ,,es nahte einer usw. - es war Jahwe, der 
Herr!" (Hana Schmidt), wozu doch ein ~i, kaum zu ent
behren wire. Aber allee bleibt eehr unsicher. - m~ be
reitet, wenn man nicht vorher mit Baumann, Duhm und Gren
mann ~ geeprochen bat (e. oben), ii.hnliche Schwierigkeit 
wie der Anfang von V. 2. ,,Ee wollte, eollte freeaen" - ,,ee 
war im Begritf zu freeeen" kann ee doch nicht heinen.18 Mit 
Gunning und Sievera-Guthe ~l dafilr einzueetzen, ist nicht 
nur recht willkilrlich, eondem echilttet auch dae Kind mit dem 
Bade aue, da dann, was Amoa durch seine Filraprache retten 
will, bereits verzehrt ist. Daeaelbe gilt, wenn man mit Krenkel 

~• Nach Krenke), Zeit,clar, f. wi,1, Theol. IX, 271, 
22 Dem wiirde •• ~!l~ (Elhont, Halevy) Geniige ton; e■ verlangt 

aber vor aich daa wenig iiberzengende rip. Auch Ehrlicha n ::i'I~ .er 
rief ein atarkea Feuer herbei•, eben■o RieL\ler rnit Ila.,, ::i'I) aei noch 
erwii.hnt. 

H V gl. auch die Ablehnung Ge■.-Kautzach § 112 tt. 
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und Oort ~ einfach streicht UDd nur ·.naq tlbrig lalt. Am 
leichtesten wird man Terbessem ~ ~;:I}, woTon daa ll"n 
zwischen i1 und Kl tlbenehen wire. Damit wire dann der 
neoe Vera anzufangen: ,,Ale es aber dabei war, das ... zu 
verzehren, l!Jlrach ich". Fein ist Elhorsts Herstellung, der fllr 
~ liest ~ "'IQaC'l. 110 dd allea bis zum ScbluA zor Rede, 
zum Auftrag Jahwes an du herbeigerufene Feuer winL Aber 
dann hat Amos gar nichta geaehen, sondem &118 der Vision 
wird eine Audition, ihnlich wie bei Baumann 1111W. - Dem 
p',nri-.nat hat schon LXX.• den einzigen moglichen Sinn ab
gewonnen dorch die Ergii.nmng Z11 n,i, /IEplla K11plov - J"lil'IM 
m,~H; aber zo billigen (Sellin) ist das nicht, weil es zo mu, 
i1!1i in gar keinem V erhii.ltnis ateht und die AnwendUDg auf 
Israel auch bier wie in V. 2 erst Amos mfallen muA. Hofl'
manna ""tit!, .,die Hitze sprengte eogar den harten kahlen 
Kiesel", und Grellmanne !1~, .,(ihre) [der Tehom] Einge
weide", Bind wahre Taten der VerzweiflUDg. Grellmann1 liest 
~I] ru:,k; soll daa aber heiAen .,[und es] Bie leer [fresae]", so 
wire mindestens i1j?~ Z11 fordem. Zodem b1iebe ea dann bei 
der Tehom, was doch in keinem Falle angeht. Der Sache nach 
das Richtige treffen Krenke} UDd Oort mit ~~,, TOD Oettli 
in ~~ verbe11Bert, weil daa Wort nirgends den Artikel hat. 
Fraglich ist nur, ob man dieees spite und rein dichterische 
Wort bier erwarten darf. Aber warum nicht das bezeichnendate 
Wort i1~7.!t', das grapbisch kaom femer liegt? Auch dem 
ware noch tlJO vorzuziehen, wenn nor dieses Wort fllr .,Welt, 
ouco11µl11,t• besser bezeugt wire. Und endlich befriedigt der 
Vorscblag von Praetorius (ZATW 1915, S. 22) ',in;:r dorchaus: 
nachdem das W eltmef!r verzehrt ist, kommt sein Gestade, der 
Sand, an die Reihe. n - V. e. Nor m. c. streicht Praetori118 
(a. a. 0.) ~rral und ~l"tM, Duhm nor letzteres. 

V. 1-0. Das dritteGesicht. MitRechtbetontRiedel (L LO. 
S. 30 ff.) die Unsicherheit der ilteaten Ubersetzer UDd Ausleger 

2' :Sach Rielller dorch falache Erginzuug der Abkurzung • au, .,.... 
geworden. 

21 Wieder gewinut Rielller mit dem Vene leicbtea Spiel, indem .,,. 
10., 11,..,,,.,.. ~:wn a.la Gloue etreicbt - ohne jede Begriindung ...,. o • ,l 
~...,.,. p',n Iieat. m::1111 ■cbeint ihm unbedenklich zu aein. 
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nher den Gegenstand diese~ Gesicbtes, die Bedeutung Ton 1lM; 
nur hitte er etwas achirfer zuaeben dllrfen. Bei LXX und 
Symmachoa bedentet adaµar nicht ,,Diamant", sondern ,,festeatea 
Eisen, Stahl", und daa tut, ebenao wie ,,Zinn", fllr daa Riedel 
eintritt, dieaelben Dienste wie ,,Blei". Das trulla caementarii 
und trulla dea Hieronymua aber be~t nicbt ,,Maurereimer'', 
aondern ,,Maurerkelle", wie Hieronym11a aelbst erklii.rt, daa Werk
zeug fllr daa Verputzen einer Mauer. Das will dann Jahwe in 
V. e niederlegen: non adjiciam ultro superinducere emn [Israel]. 
Auf dieaer Spur war acbon Aquila mit aeinem -ya_,, - An
strich, V erputz. Was Theodotion (nicht Symmacbos, wie Riedel 
sagt) mit Tfl/C0l""o" ,,eine zerfallende Mauer" meint, und wie er 
fortfuhr, kiinnen wir nicht mehr Terfolgen. Es bleibt doch zu
letzt bei dem Metall, dem Blei, und daa kann bier ala Werk
zeug nicbta weiter beiAen ala ,,Lot", was ja selbat auch nur ,,Blei" 
bedeutet, Tgl. boll. lood, engl. lead; wie denn auch ,,Blei" fllr daa 
Werkzeug des ,,Lotena", daa ,,Senkblei", gebraucht wird. Aber 
Riedel und Praetorius meinen nun, dan diea 'l!~ nicht zu eiuer 
ainnbildlichen Handlung diene, aondern nur zu einem Wortspiel, 
wie rl' in 8 1 f. Nach Riedel meint ea i~ ,,als apocopatus Ton 
71;\la! ,ich will zerachlagen."' Ob Num. 22 e und ,,du ayrische 
Lenkon" daa Pi'el von n~ rechtfertigen, mag dahingestellt 
bleiben, weil in V. e die Auadeutung nicht lautet ,,Siebe, ich will 
zeracblagen mein Volk Israel", aondern ganz anders. Davon 
schweigt Riedel. Praetoriua bildet daa W ortspiel mit einem 
i~ = ~. spricbt ao statt 'l!~ in V. s und nberaetzt: ,,Siebe, 
ich will de.a Icb mitten in mein Volk Israel stellen." Auch bier 
braucht man nicbt erat die Frage aufzuwerfen, ob die1e Ab
weichuug von ,,der gewiihnlicben Ausdrucksweise" spracblich 
im HebrAischen denkbar ist, weil der ao gewonnene Satz keinen 
braucbbaren Sinn gibt, auch nicht, wenn man ein gewlihnliches 
.. ~n" fllr 1lN einaetzt. Es wird also doch wobl bei der 
syrnboliachen Handlung mit dem Senkblei sein Bewendeu haben 
mnsaen. - V. 7. Erginze nach dem zu V. t Gesagten ~lln,, 
7tl,i, [m.~ ~l"IN]. Dafnr bietet LXX kein Zeugnis, weil dort, 
bzw. in ihrer Vorlage, Tielmehr die Lncke bemerkt war und 
durch Umatellung von n.1,i, und ~l"IN ausgefullt wurde. Aber 
verfil.hrt man danach (Baumann usw.), so fehlt hinter nlm wieder 
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das Subjekt, wie der Aleundrinm mw. 1ehen, indem aie arqp 
einfllgen. Statt dem mit rfil.' zu folgen (Marti und, wie es eeheint, 
L. Kohler), hat man das •111 des MT hinter Ml,,i, festzuhalten 
(Oort). VgL anch 9 t •l"IM vor :iJi. - Das Stehn au£ einer 
Mauer entapricht dem Senkblei, das nur frei an der Schnur 
hingend ala solchea zu erkennen iat. Damm iat der V oreehJag 
von Loda (Le livre du prophete Amos 1913, q. 21) ,o1"1 ftlr rm,, 
,,er stand bei einem Haufen Blei und hatte Blei in der Hand", 
oder der Rieiler'a ~~ •~ (letzterea von ~ abgeleitet) ,,er 
stand au£ einer Mauer oder einem aufgeeehichteten Haufen von 
Meteonteinen", durchaus nicht zu billigen; ebemowenig der 
Baum&DDB, der nur 1lM 'l"r!l ;u,i, beibehilt; noch der Duhma, 
dem Grenmann I folgt, 1lM ~ :isi mrr •.-,;, 10, ,,ge
atellt war an Gemiuer ein Lot, ein unten mit Lot beeehwerter 
Meistab" 11, Dieae atarken Streichungen mtlsaen dem Metrum 
nacbhelfen. - Bedenklich iat freilich die ,,Mauer von Blei", 
was doch nicht wohl eine lotrechte Mauer (80 noch Studer und 
Driver) heinen bun, und so entachlienen aich die meiaten Aua
leger, das ente 1lM zu atreichen und 11QV1 zu le1en. Ich laaBe 
lieber mit W ellhamen eine LO.eke ftlr die immerhin enrllnschte 
Beatimmung. Ehrlich& ~8 f'llr llM iat ganz unmiiglich; Bellina 
11:ll' (so auch Nowack') wtl.rde aachlich genD.gen, ohne doch zu 
D.berzeugen. - 'l"r!l ,,er hielt", natn.rlich an der Schuur. -
V. a. Dai Amoa hier wie in 8 2 schweigt und ent mr .iunenmg 
aufgefordert warden md, iat oben erldirt. Amoa aieht nicht 
,,D.berall nur Anik", auch in der Mauer (Praetoriua), 80ndem 
,,ein Blei", ein Lot, und nur dieaes, weil Jahwe, der ihn fragt, 
hier nur deuen Trager iat. - ~ m,-,. mit Berufung au£ 8 2 • 

zu atreichen (Nowack) iat keine Verb881erung; umgekehrt wird 
dort nach dem Subjekt zu fragen aein. - b. Meint man die Ein
leitung der neuen J ahwerede •n iDIM nach LXX durch ~ 
erginzen zu mD.uen (Oort), so wird man b881er auch fflT' statt 
•n einsetzen. Aber gerade das •n und das Fehlen des ~ 
apricht ftlr einen verdeutlichenden Einachub, und 80 halte ich 
ea f'llr richtiger, mit Duhm •n zu atreichen und nur '"l0M"'I zu 
behalten. - J ahwes Deutung D.benetzt Marti ,,Siehe, ich lege 

H Wu da1 Lot an einem Stabe soil, iat doch nicht abznaehen. 
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Blei (eventuell Stahl oder ein anderee Metall) mitten in mein 
Volk Israel"; er will damit naeh Condamin die Deutung ale 
Senkblei ablehnen und nnter Hinweieauf J er. 1 1e; 15 20; Hee. 4 a 
in 1:IM daa Symbol der umwiderstehlichen Macht eines aus
wiirtigen Feindes, natiirlich Assnrs, sehen. Das kiinnte gewiG 
nicht miGverstandlicher ausgedrnckt sein. Vielmehr ist das 
Senkblei nach wie vor gut genug; Anston bietet nur daa :iip:i 
,,inmitten" statt des ,,an" filr den Gegenstand des Lotens. 
Auch durch Sellin's 1'0'iM in V. 7 wird dieser Aneto~ nicht be
seitigt. Ich vermute dafllr ltli;,:p ,,an die Mauem meinea Volkea 
Israel"; ein Wechaelwort fllr rl0V1 in V. 7 ist durehaus am 
Platze. In dieaer Handlung miiehte ich mit Riedel und Ehrlich 
nieht die Prllfung der Gereehtigkeit Israels sehen, aondem mit 
dem Targum einfneh das Gericht, wie in dem Anlegen der Men. 
schnur in II. Kon. 21 1a; Klgl. 2 e; Jee. 34 11; 28 17, wo ,i~p&'D 
ein noeh genaueres Seitenstllek bietet. N ur das Gerieht selbst 
genllgt vor dem SchluGsatz des Verses, vgl. auch 8 2. - 'D i,:ip 
,,ihm zu Gunsten vorllbergehn" - Nachsieht llben, nur bier und 
8 2 (7 2 das haufige n',c,); aber es bedarf nieht der Anderung 
in ,t~, die Halevy vonehligt. RieGler kann natilrlieh beides 
nicht brauehen, weil er des Amos Fllrsprache hat ablehnen 
)assen; aber unmiiglich ist sein ,,ieh werde ihm keine Beaehtung 
mehr sehenken", wovon es an sich das gerade Gegenteil heiGen 
kiinnte. - Wichtig ist, daG bier zum ersten Male das Gericht 
nur filr Israel angekllndigt wird, wii.hrend im ersten und zweiten 
Gesicht die Rllcksieht auf Israel der Welt zugute kam. Doeh 
sind dadurch Strafmittel, die andre Volker zugleich treft'en, 
nicht ausgeachlossen. - V.11. Nnr metrisehe Bedllrfnisse kiinnen 
dazu fllhren, den Ven von V. 71. abzulosen; es kann nicht bei 
der negativen Aussage von Shtl eein Bewenden haben. Duhma 
Einftlgung des Verses zwiechen 6 11 und 8 a zu einem beeonderen 
Sprueh iet recht willkllrlich. Sehligt man ihn zu V. 1011'. (Sievers
Guthe, frllher Nowack, L. Kohler), so wird dadureh die Bruch
stllcknatur der Erzihlung vollends festgelegt; aber wahrsehein
lich ist es nicht, d&n Ama~jas Anzeige aus diesem einzelnen 
W orte ihren AnlaG nii.hme. 17 Auf Grund von deren W ortlaut 

21 Grellmann2 aieht in dem Verse nur eine Variante zu V. u und u. 
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an V. e zu ii.ndem empfiehlt sich in keinem Falle, so wenn 
Sievers-G. am Ende l'1',~ ml ~ erginzen, Sellin, ohne 
den V ers abzutrennen, 11"!1 streicht, oder RielUer den ersten 
Halbvers, ala Gloase zu dem !11~, was er ganz 111U1derlich 
statt !11~ spricht. Die Hoben und Heiligtllmer Israels werden 
nicht a1s· illegitime Kultst.itten angefochten, sondern, wie Well
hausen richtig erkl.irt, mit dem Konigtum zusammen im Sinne 
des V ol.kea als dessen Hochste■ und Heiligates aufgefllhrt. -
Merkwilrdig iat pnrr in der Parallele zu 5arwr, was sich nnr 
hier und V. 1e findet, ~ort in LXX durch !1pV' (vgl 7 2, 5) er
setzt, aber durch die Ubersetzung Toii ,ye'>..fllTOIJ hier filr beide 
Stellen gesichert. 28 Es wird wie ~ zunichst auch filr Amoa 
Juda einschliden; erst der zweite Halbvers vollzieht die Be
schrii.nlmng auf da■ N ordreich, nnd es ist nicht wohlgetan, dall 
Duhm die Nennung des Hanses David daueben fordert. Noch 
zur Zeit des regierenden Konigshauses erwartet A.mos da■ Ge
richt. - Lohr l!i.~t nach 8 s, vgL 7 s, e, am Schld ffl,'T' C19 
folgen; die Moglichkeit md zugegeben werden. ' 

X. AMOS IN BETHEL, 7 10-11. 

Von diesem Abschnitt habe ich in der W ellhausen-Festschrift 
1914 (Beiheft 27 zur Z.ATW) ausfllhrlich gehandelt nnd brauche 
deshalb hier die Ergebnisse nur kurz zusammeDZllfaaaen. Dar
nach handelt es sich um da■ Bmchstnck eines Tollstli.ndigen 
Berichts ii.her A.mos, d. h. Termntlich nur seine Wirbamkeit 
ale Prophet im N ordreich. Dieser Bericht hat wahrscheinlich 
zunlichst am Anfang des Bnchs seine Stelle gehabt; er iat dort 
herausgehoben und, nnter Kil.nung zu Eingang sowohl wie am 
Ende, nur nnser Stil.ck beibehalten worden. Es wurde hinter 
dem Verse 7 e eingeschoben, weil man diesen AUIISJlmch ale den 
Anl&G zu A.ma!)jas Einschreiten ansah. Dies Bmchstnck wurde 
geschont, um die Gottesspril.che in V. Hf. nnd V. 17 nicht um
kommen zu lassen, wihrend man die N achrichten ilber des Pro
pheten Ergehen fnr ilberfl.llssig, in dem prophetiachen Buche 
wohl gar fnr unangebracht, hielt. Die Grilnde nnd du Zeitalter 

21 Umgekebrt atellt RieBler uoh V. 11 LXX auch hier :ipr her. 
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diesea V erfahrens habe ich in meinem V ortrag ,,Eine folgen
achwere Redaktion des ZwiHfpropbetenbucha" (ZATW 1922, 
V. 21sft'.) festzuatellen geaucht. - An rhythmiache Faasung iat 
hier noch weniger zu denken ala bei den Geaichten, wenn auch 
die direkte Rede dichteriachen Schwung gewinnt. 

V. 1or. Natilrlich iat der Wortlaut der - sei es m1lndlichen, 
sei ea schriftlichen - Anzeige des [ obersten] Prieaters von 
Bethel an den Konig dem Erzihler nicht bekannt geweaen; er 
gibt in direkter Rede die leicht zu erratenden Beweggrllnde filr 
die Anzeige wieder. - ',ar,r 1,\:::1 :::iip:::i steht in ergiinzendem 
Gegensatz zu ir,p. Dies hat den Begrifl' des Heim.lichen, ,,sich 
vencbworen, eine Verschworung anatiften"; aber das tut Amos 
am hellen Tageslicht, inmitten der zum Feste versammelten 
Volksmassen. - M:1,-',:) ,,was er alles sagt"; richtig verstebt 
Ehrlich daa ~:) nicht vom Umfang, sondern von dem Emporen
den seiner Reden. Aber deshalb ist r,Ni1 trotz Spr. 30 21-23 
nicht ,,die Erde", sondern ,,daa Land", wir wfirden sagen ,,der 
Staat". Es gibt fllr ihn ebensogut wie filr die Erde Dinge, die 
er nicht ertrii.gt, nicbt aushalten kann. - V. 11. Aus der ganzen 
Summe seiner Reden werden zwei Aussagen, die den ofl'enbaren 
Hochverrat bezeugen, in recbtskrii.ftiger Fassung herausgeboben. 
Fil.r die Fortfilhrung des V olks vgl. 6 21; 6 1; 9 , (6 5); f1lr den 
gewaltsamen Tod des Konigs steht nur 7 9 zu Gebote, weshalb 
eben daa StO.ck hier eingeschoben iat. Aber danach hinter~ 
ein l,\i zu erginzen (Graetz) iat ganz verkehrt; auch wenn 
A.mai,ja von keiner Drohung unmittelbar gegen des Konig& Per
son wuL\te, was doch, zutreffend oder nicht, wohl der Fall sein 
konnte, war diese kleine Ubertreibnng daa Selbstverstiindlichate 
von der Welt. - V. 12 f. :N" eben einer gewiasen GutmO.tigkeit mag 
bei der rechtzeitigen W arnung aucb die Uberlegung mitwirken, 
daL\ Gewalt gegen Amos unter dem Volke unliebsame, dem 
Priester nicht g1lnstige Auftritte bervorrufen kiinnte, wahrend 
dessen freiwilliges W eichen den Eindruck seiner Predigt zu be
eintriichtigen geeignet schien. Ama,ja ist also ein guter Diplo
mat. .Eine Mitteilung an Amos O.ber die erfolgte Anzeige 
dllrfte sicb angescblossen haben und ist nur nls laut V. tof. 

selbstverstll.ndlich ausgelassen. - V.12. Die Anrede 1111"1, auf
fallend gegenllber dem M:lln am SchluL\, mag wohl, wie M. Jaat-
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row unter Hinweia au£ Jes. 30 10; Hea.13 18, 23; 22 21; II. Chr. 
33 18 amiimmt", etwas Herabeetzende1, Verichtliches haben, 
etwa wie ein ,,Du Viaionir", fut ,,Du Triumer'' (Dt. i3 2, 1). 
- a fJ bezeichnet doch zweifellos rettende Flucht nach dem 
e ~eren Vaterlande. - cim ~ ,,und ernihre dich dort" -
•, ·diene dort dein Brot, treibe dort dein Handwerk: deutlich 
die hocbmO.tige und wegwerfende Verdichtigung, daA nicht 
Jahwe, sondem der Hunger ihn begeistere, waa dann Amoa in 
V. u so acharf zurD.ckweist. - V. 13 ~!Cl, wird auch Jos. 8 17 

vermieden, wihrend ~:U hiufig vorkomi'nL - ~ n"!l ist 
doch wohl ,,Sitz des Konigtuma" - konigliche Reaidenz, nicht 
eine andre W eudung fO.r 1'0 "1j:tl, - lC'I,, am Ende zu streichen 
(Lohr, Baumann, Sievers-G., Nowack) iat gegen den Sprach
gebrauch; auch wird ea durch daa wiederholte mu, der LXX 
gescbo.tzt. - 14a. Wie Amos nur daa Berufs-, Handwerk&-, 
Herkunftmillige des Prophetentums von aich ablehnt, nicht daa 
Prophetentum an sich, beweist, wenn daa gegentlber 2 ur. noch 
erst notig wii.re, der ihm gewordene Auftrag M~, V. i:;. LXX 
verhtltet ein Minvel'standnis durch our f,u,i,. - Das zweite ~ 
ist wie das KIM in V. 13 featzuhalten, obgleich LXX es nicht 
wiedergibl - b. ,~ wil'd seit Hitzig nach LXX anro'Aor, nach 
V. 1s a und l 1 fant allgemein in '1Wl Terbeaaert. Der allgemeinen 
Deutung als ,,SchafzO.chter'' nach 2 Kon. 3 •, wo auch er sie 
anerkennt, widerspricht P. Haupt (JBL 1916, p. 280ft'.) bier, in
dem er es als ,,Punktierer'' Cant und ihm daa gleiche Objekt 
crcpr, gibt wie dem C,~30• Das wii.re dann von dem lnterpo
lator in 1 1 nach 2 Kon. 3 • minTerstanden 31 und so Amos irr
ttlmlich zum SchafzO.chter gemacht worden. Der einzige Anlall 
ftlr diese neue Auslegung ist nach S. 283, dan Amos Sykomoren 
nicht in Tekoa konne behandelt haben, aber auch nicht konne 

'9 Joumal of Bibl. Litn-alvre 1909. p. M f. 
ao Ob man diem D~:i mit Haupt (ebenda und friiher)- A.111yr. palalt,, 

Syr. pllal, altteat. Hehr. D~ll und Nin D'l:I...,. aetzt, d. i. ,.graben, bohren", 
iat aacblich gleichgiiltig. Da ea ein Kunatauadruck fiir du V erbeaaern 
der l\laulbeerfeigen aein wird, Jiegt inde■•en daa Denominatinm TOD bala.,, 
arab. UDd ith. .,Feigek, alao .,aua Sykomorenfriichten FeiJE9n machen•·. 
meinea Erachtena niher. 

11 Ebenao natiirlich in 7 H TOD dem, der -~ daraua machte. 
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SchaCbesitzer in Tekoa gewesen sein, wahrend er aich daneben 
mit den Bykomoren in tieferen Lagen befal:at bii.tte. Das ist ein 
altes Bedenken, das meines Erachtens llberschatzt wird. Die Lage 
von Tekoa ist, ob auch boch, doch durchaus nicht so ungflnstig 
und rauh, wie man vielfach meint; nach Socin 32 sind ,,um Thekoa 
herum, auf dem Hochlande, Sykomoren s<>lten", also immerhin 
doch heute noch zu fi.nden. Das kann im Altertum, bei reich
licherem Ba.uwwuchs und hoherer Kultur, in weit grol:aerem Um
fang der Fall gewesen sein. 33 Aber Haupts Auffassung richtet 
sicb vor a.llem dadurch, dal:a er in V. 15 ii.ndem mul:a, lNt,i, "!l:IO 
oder tauru, ,,aus dem Leben der Ruhe, aus friedlichem Leben", fllr 
tNJn "'inMD, unter Forderung eines nnbezeugten W ortes. Auch 
sonst hat sie alles gegen sich. Man mlll:ate, wenn man ,pu und 
Cl~ ah zwei Ausdriicke fllr das gleiche Y erfahren fasaen will, 
erwarten 0',,:i1 C"Cpz' ,pu; vor allem aber ka.nn ,,Bykomoren
ritzer" " nicht als einziger Beruf genannt sein, weil es nnr einige 
Ma.le im J ahre eine Anzahl Tage in Anspruch nehmen konnte, 
aelbat beim Versehen eines ziemlich weiten Umkreisea. Nnr ala 
Nebenbeschiiftigung vielmehr kann es in Betracbt kommen. 
C,cprl Cl~l mit ,,und lebe von Sykomoren" zu tibersetzen (Gress
mann), ohne irgendwelche Rechtfertigung, ist helle Willkllr.111 -

Aber gegen den Schafzllchter Amos d. h. gegen ,pu ftlr i~, 
und gegen das judli.ische Tekoa. ah seine Heimat, hat neuerdings 
Hans Schmidt wieder entschiedenen Einspruch erhoben, zunichst 

,2 Guthe, kurze, Bibelworterbuch 1903, S. 422. 
u Mit Socina A.ogabe steht freilich in grellem Widerspruch die miind

Jiche AuBerung G. Dalmans, von der Hans Schmidt (Budde-Feetachrift, 
Beihefte zur ZATW 3', 1920, S. 187) berichtet: ,,Wenn Sykomoren in 
Thekoa gewachsen eind, mul.\ es wo anden gelegen haben, hier haben nie 
Sykomoren geetanden." Ich kann fur hentige VerhiltniHe nur diesen 
Widenpruch festatellen, muC. aber in jedem Falle den Schlul.\ auf die 
Vegetationnerhii.Jtnisse des Altertuma ala bedenklich ablehnen. 

,. Haupt venteht du nach S. 5187 ala ,,Gartner''; daa ist eine atarke 
Erweiterung dea Begrilfa, an die sich die Frage kniipft, ob dieser Beruf 
dort und au jener Zeit geiibt wnrde. Oder soil ea Beaitzer einea Syko
moren-Baumgarten■ heil.\en? Dann kommt Haupt mit den Sykomoren in 
Tekoa noch viel mehr ina Gedriinge ale die gewohnliche Aofl'uaong. 

VgL dafiir auch uoch Hana Schmidt LL 0. S. 163 unten. 
H LXX ond Theodotion haben mit ..ir.., ond xap,J#,r.,,, gut ventanden. 

Auch Gree■mann kehrt in ddr neuen Anflage zu ,,Sykomorenritzer" nriiok. 
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in seinen Feldvorlesungen von 1917 zugleich mit derVennutung, 
da~ ~01'1' hier nicht Sykomoren, sondem Edelfeigen meine 
(vgl. S. U. und S. 6), und dann, nachdem er eingeaehen, daA 
das ein Irrtum war, in seinem Aufsatz ,,Die Herkunft des Pro
pheten Amoe" am oben (Seite 18 FuAnote 33) angegebenen 
Orte. Er halt i,,,::i. fest und vereteht darunter einen Bauern, 
der ein Joch Rinder (als Zugtiere fllr den P8.ug) beaitzt, also 
einen wohlhabenderen Bauem, was man in Schwaben einen 
,,Ochaenbauem" nenne. Das an-oAOf der LXX sei a11B elem 
C"'Tpl::i. der Glosse in 1 1 entlehnt. Das JMr.1 ""U'IMD von V. 15 

wolle nur festetellen, daCa Amos sich bei der ihm unvergeCalichen 
Gelegenheit seiner Berufung ,,gerade auf einer Schafweide bei 
den Schafen befunden habe", und das nur habe auch der Glos
sator in 1 1 wiedergeben wollen. Amos erwidere also dem 
Priester, da~ er ein recht woiJhabender Mann sei, erstens Binder 
besitze, zweitens ,,eine Sykomorenzucht" und drittens eine ScbaC
herde. Damit kommt tUr Schmidt das judiische Tekoa ader 
Betracht, und er fordert wieder wie einst Oort ein zweites, 
nordisraelitisches, in gutl.'m Fruchtlande gelegenes Tekoa ala 
seine Heimat, wofllr denn auch noch weitere Grllnde beigebracht 
werden. Die feinen und anziehenden AusfO.hrungen Schmidt's 
konnen hier nicht eingehend behandelt werden; ich muA mich 
darauf beschrinken, einige Punkte hervorzuheben, die mir gegen 
seine Anschauung zu entscheiden scheinen: 1.) das "hinter den 
Schaf en her" kann nicht eine zufillige, vorllbergehende Anwesen
heit bezeichnen, eondem mu~ auf Beruf und tigliche Beschiifti
gung gehn, fO.r die jetzt etwas ganz Neues eintritt; i.) das mull 
an das ,,,l oder ,pu in V. a als an die Berufsbezeichnung an
biipfen, wodurch ipo ausgeschlo1111en wird; 3.) dies geschieht 
ebenso dadurch, daA der Grundbesitzer, der mit einem Joch 
Rinder pflllgt, nicht hinter der Klein'riehherde hergehn kann; 
4.) der Glossator mullte nicht an 1Mr.1 "TIMI:), sondem an die 
Berufsbezeichnung anbllpfen und bitte aua ipo hochatens ein 
~~ achopfen konnen, aus jenem etwa ein 1aan ~ nicht 
aber ~; 6.) daCa LXX ihr arro'Xor in 7 a &US l 1 geholt 
bitte, iat an aich aehr unwahrscheinlich, flillt aber ganz auAer 
Betracht, weil ~ in l 1 von LXX gar nicht llberaetzt, son
dem mit J11'Al:rape{µ. umschrieben wird; 7.) ~ tba he~t 

6 
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achwerlich .,Sykomorenzilchter", daa Handwerk des Veredlers 
aber pdt Dicht zu dem reichen Bauem; 8.) {Qr ein zweitea Tekoa 
neben dem allbekannten mdten wir eine unteracheidende nlihere 
Beatimmung erwarten; 9.) Ama!lljas Worte in 12 b verstehn aich 
durchaua am leichteaten, wenn er dem Amoa anheimgibt, im 
Heimatlande aein gewohntea prophetiaches Handwerk auazullben. 
- V. 15. Das ffl,"fl '?le "10M"'I m. c. ala Zuaatz zu atreichen 
(Lohr, Baumann) geht Dicht an, weil es den Gegensatz zu dem 
'i0M l'IM von V. 16 bildet, .,J ahwe hat geaagt - du aagat", 
also notwendig zum Text gehiirt. Mit vollem Recht sagt Well
hausen: .,Das doppelte ffllT' ist zu beachten." - "',ac ala~ zu 
verstehn oder dies wie in V. 10 dafllr zu lesen (so die meisten) 
wird auch durch das gleiche nrl der LXX an beiden Stellen 
gerechtfertigt. - V. 16 i11lT' ~, ~ i1l'IJ1 wird Dicht nur durch 
daa von Baumann und Sievera-Guthe vertretene Metrum aua
geschieden, sondem durch den Sinn, als vorzeitige Einfllhrung 
des Gotteaworta, die du ,,J ah we sprach zu mir - du aagat" 
aehr llbel von einander entfemt. So richtig schon Baumann 
und Guthe. Es wird aber Dicht nur das 1 von i1l'IJ"I vor i1l'IIC 
mit Sievers-G. zu ergii.n.zen aein, ,,und du sagat", sondem man 
wird i1l'IJ71 ale ursprllnglich festhalten dOrfen, ,,und jetzt aagst 
du". Gerade dies MJ71 mag dann einenAnla~ zu der Einftlgung 
geboten haben.18 - Sievera-G. (jetzt auch Nowack) atreichen m. c. 
allea, was anf M:::U.i folgt, berufen aich aber irrig daftlr auf Bau
mann S. 56. Die Streichung ist schon deshalb unmoglich, weil 
Amafja dem Amos die prophetische Tli.tigkeit in Juda auadrllck
lich freigibt. - Fil.r '\"lli1 vertritt P. Haupt (a. a. 0. p. 286) 
wieder eine schlimme Bedeutung, ,,beapritzen, anwerfen". Aber 
das wird docb durch arab. nattaf a ,,anschuldigen, verdichtigen" 
Dicbt bewieaen, und Mi. 2 e, 11 Hes. 2121 7 sprechen eber f'O.r 
unverl'inglichen Gebrauch. - V.11 :,ir:, .,aie wird huren" oder 
,,ala Bure ihr Leben friaten" hat Dicht nur das gegen aicb, dd 
der Rest dea Verses von oft'ener Gewalt redet, aondem auch, 
daA dies Gewerbe f'O.r die Mutter waft'enfli.higer Bohne kaum 

11 P. Haupt (L •· O. p.1!85) nnetzt 16a an die Stelle von "IDIM0 )» 
n,.,- in V. 17, ohne Zweifel, weil er dort 9>d! HebUDgen braucht. Schon 
Baumann dacbte an dieaen Tau1cb, weil die Formel in V. 17 farbloaer aei. 
Aber fdr VenetsUDg und Enatz fehlt doch die Erkliirung. 
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mehr in Betracht kommt. Mi~ (Hoffmann} war schwerlich im 
Gebrauch; l"l?J;I (so nach alterem Vorgang RieAler} koDDte 
leicbt nrleaen 'sein, wenn nicht gar ein ~~J;I einmal, atatt am 
Rande, im Te:de selbst enetzt wire, und dann recht miAnr
standlich. W ellhausen meint freilicb Mlr als beleidigenden A111-
druck fllr gescha.ndet werden f88Ben zu kiiDDen. - TIU:11 wird 
mit Recht von Gressmann und Haupt geatrichen, wie icha TOD 

jeher getan habe: die Tiichter fallen nicht mit den Bohnen durch 
daa Schwert. Leicht aber mag daa Wort hinter ,nrnc fort,. 
genommen sein, etwa, nachdem vorher M~lrn in Mlrn durcb 
Ubersehen verdorben war. 37 Ich vermute, d~ es an seiner 
jetzigeu Stelle ein T~ ersetzt (vgl. Hes. 7 15 Hoa. 7 1), daa 
durch seinen Gegensatz dem ,.,:l vorher erst den rechten SiDD 
gibt. V or :iin:i kann es ilbersehen aein. - l"l0"IM i8t gegen 
Haupt entscbieden festzuhalten, schon ala Aufnahme und Gegen
satz von 7nD"IM'I. - Den Schl~atz acbiltzt Duhm mit Recht 
gegen die vielfach vertretenc, naheliegende Annahme der Wieder
holung aus V. 11. Ea ist natllrlich und wichtig, ~ Amoa am 
Schlun das Cetenim censeo seiner W eisaagung gegen Land und 
Volk gegen den Einspruch des Priesters erst recht wiederholt. 
Der Erzii.hler mag von bier den W ortlaut fllr Ama..,jas Botschaft 
in 11 b entnommen haben. Erwilnscht wire freilich ~ "4). -
vmiM ~. von Vielen m. c. bier wie in V.11 gestrichen, kiiDDte 
bier eher ala dort entbehrt werden, wird aber an beiden Stellen 
ursprilnglich sein. 

XI. DAS VIERTE GESICHT, NEBST ANHANGEN, 
KAP.a 

Von alien griilleren Abachnitten dea Buches Amoa iat kein 
anderer so ZUBammenhanglos und zersplittert wie dieaes achte 
Kapitel. Wir waren in Kap. 1-6 gewohnt, einen bestimmten 
Gegenatand eine griillere Strecke weit zu verfolgen, und selbat 
in Kap. 5, wo daa Klagelied V. 1-s den Zusammenhang zu 
unterbrechen und in V. u·. zwei Gedankenreihen aich gegen-

n Haupt (L L O. p. 1186) ■cheint dem Worie da Beine friihere Stelle 
zu pben, um e■ dann auch da, pwit. m. c., a.I■ Glo11e su ■tnichen. 

a-



84 .JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE 

seitig abzuliisen scbienen, liellen sich doch grolle, in sich be
friedigende Zusammenhange festlegen. Hier dagegen folgen 
auf den kurzen Wortlaut des vierten Gesichts, das, wie wir 
sahen, den unmittelbaren Anschlull an 7 u fordert, in V. ,-u 
mindestens vier, wenn nicht noch mehr, kw-ze Absiitze, die 
nichts miteinander zu tun haben, und von denen nur etwa der 
ente (V. 4-7) als abgeschlossenes selbstii.ndiges Stlick in An
spruch genommen werden kann. Es ist schwer sich des Ein
drucks zu erwehren, dall bier eine Anzahl von BruchstOcken, 
die sich so oder so zusammengefunden batten, notdnrftig an
einandergereiht und untergebracht sind, ein Einschub also 
zwischen dem vierten und ftlnften Gesicht, wie wir ihn in 
7 10-17 zwischen dem d.ritten und vierten fanden. Ankllinge 
und Doppelginger wie V. 6 (vgl. V. 4) neben 2 &f., V. 8 neben 
9 5 ventli.rken den Eindruck, dall bier aus zweiter Hand ge
schopft ist, dall man unsichere Reste nicht hat wollen um
kommen lassen. Allen Bruchstncken gemeinsam ist die dun1de 
Farbe, auf den allgemeinen Untergang abgestimmt, und das 
macht es begreiflich, dall man ftl.r die lTnterbringung gerade 
diese Stelle wlihlte. Dall die Textgestalt vielfach eine bedenk
liche ist, kann unter solchen Umstiinden nicht wundemehmen. 

V. 1-a. Das vierte Gesicht. Die Einftl.hrung ist genau 
die gleiche wie 7 1 , 4, und wie sie 7 7 herzuatellen ist. N ur 
einen Korb voll Obst sieht Amos. Wie oben (S. 2, Funn.) 
schon gesagt, ist es nicht richtig, wenn Sievera-Guthe auch 
bier Jahwe im Gesichte selbst auftreten !assen wollen, indem 
sie hinter :,l,i, ergii.nzen ::l,~ l'n,i", vor :31;:, ein r,:;t und da
zwischen zwei Worte fordern, vielleicht ,,in einemObstgarten".18 

Es ist nicht einzusehen, wozu es gut wire, dall Jahwe den 
Obstkorb in der Hand bielte; ganz anden steht ea mit dem 
Lot von 7 7. Auch daa SeitenstOck Jer. 24, schwerlich ganz 
unabhingig von unsrer Stelle, btl.rgt flir den Korb allein. -
V. 2 L Sehr vermillt man hinter dem ioa."'I daa ~,M mrr von 
7 8, wo der Fall genau der gleiche ist. Es wird nach dem 

11 Wenn Sellin nur eagt, vielleicht 1ei mit Sievers-G11the n:, eiD
n■etzen, ao ldingt du riitselhaft; er mall doch dann Jahwe mit ein
fiihren, ■chliellt ■ich al■o ganz 1111 Siever■-Guthe an. 
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Syrus zu ergii.nzen aein, und wahrscheinlich urteilt Duhm 
richtig, dall ea nach 2 b verachlagen und dort zu streichen iat, 
so dall fllr die Einfllhrung des zweiten Jahweworts nur "'Dl"I 
bleibt, ebenso wie in 7 sb, vgl. oben. - b. rpn IC. Jahwea 
Deutung des Gesichta ergibt nicbta ala ein W ortspiel zwiscben 
rp und rp. Ala Bieber iat daral18 zu entnehmen, dall die 
beiden Worte, von verschiedenen Stii.mmen gebildet, den glei
cben Klang batten, dall das erste also von Amos nicbt fl' 
gesprocben wurde, sondem "-. Das kann ja in keiner Weise 
nherrascben, wie denn, abgeaeben vom stat. co11str., M"J, ~. 
~ gelegentlicb aucb im stat. abs. von den Punktatoren neben 
~J, '11, ~ anerkannt werden. Rielller verzichtet auf daa 
Wortspiel, indem er nacb LXX ~EVToii in V. 1 ~ fllr r,, 
einsetzt und ~t,:, nacb Jer. 6 21 als nFalle" deutet: die Falle 
einea Vogelstellers. Es kommt wenig darauf an; immerhin 
wird damit dieses Gesicbt nocb acbwii.cher und ii.rmer, wihrend 
sich anderaeita wohl begreifen Iii.At, dall LXX mit dem Obst 
nicbts anzufangen w~te und daher etwaa Gefahrdrohendea 
heraualas. - ~ wird man ricbtig mit W ellhauaen als ~ ver
atehn. - Der Schlull des Verses wieder ganz wie in 7 8. -

V. a. Wie Jali"l'e in 7 s auf die Deutung und das Endurteil 
noch eine Schilderung des Gericht.s folgen lii.lU, so auch bier. 
Das apricbt gegen die Streicbung (z. B. Grellmann 9) oder Ver
setzung von V. a (Harper hinter V. 9, Sievers-Guthe hinter 
V. 14), es sei denn, dall man mit Dubin (6 11; 7 e; 8 a) aucb 
7 9 von dem dritten Gesicht loste. - Grolle Note macht der 
Wortlaut. Dall die Lieder des Tempela oder Palastes heulen 
aollen, kiinnte man hiichstens auf das Anstimmeu von Klage
liedem atatt Freudenliedem deuten. Da aber zur Zeit des 
Gerichts wohl alle Lieder verstummen werden, hat man seit 
Hoffmann ziemlicb allgemein nMf fnr n,,.., eingeaetzt: die 
Sii.ngcrinnen werden heulen statt zu singen. 31 Die des Tempela? 
Das macbt nicbt nur deshalb Not, weil uns Sii.ngerinnen am 
Tempel nicbt bezeugt aind, aondem v~r allem, weil das einen 
einzigen Tempel wie den zu Jerusalem voraussetzt, was docb 

11 Leicht kiionte die falsche Einr.igung des Vokalbucb1taben1 darch 
V. 1oa, verulalU aein. 
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filr Amos' Zeit und vor allem flir Nordisrael nicht zutrifft. 
Man wird daher fllr ?~i1 (nur bier bei Amos) besser an den 
K5nigspalast denken (so schon Marti), flir den das Wort zur 
Unterscheidung von den ml0iM der Gronen gewii.hlt sein 
mochte. Dann aber dnrfte Praetorius mit 11Mb' im Rechte 
sein (so auch Schmidt, Sellin, Grenmann1

), so• dan wir un
mittelbar an Jer. 38 22f. erinnert werden, wo auch der Stnrz 
des Konigshauses in der Leichenklage seiner W eiber ange
schaut wird. Aus dem 'f,aT~,I,µa-ra der LXX m-np ,,Gebii.lk" 
zu gewinnen (Riedel), oder l'l'l"rJ;I ,,Wii.nde" (Ehrlich), oder 
~ (Rienler), und nach Hab. 2 11 zu erklaren liegt fern, 
zumai LXX vielmehr m,,c, gelesen haben werden. Sellin 
hangt den Halbvers mit m,tp an 7 e an (vgl Duhm), weil er 
dort fnr sein Metrum eine Zeile vermint. Er wilrde sich dort 
dem Sinne nach gut anschlienen, ist aber an seiner jetzigen 
Stelle vor b schwer zu entbehren. - M'li1i1 ~:l und ~lilt CllU 
l'Tl,'1" hat wohl Lohr zuerst dem Zusammenhang abgesprochen 
und mit Recht viel N achfolge gefunden. ,,An jenem Tage" 
knlipft schlecht an die negative Fassung des Schlusses von 
V. 2 an, und ,,iet der Spruch usw." gehort nicht hierher, weil 
nicht Amos berichtet, sondern Jahwe selbst zu ihm spricht. 
So ist es auch nicht hinter b einzuschieben, als Ersatz fQr das 
m~ r.rncJ ioat von 7 a, e, daa dort hinter dem J"INM1 ffl,'1" CIMl 
die notwendige nachgetragene Anfnhrungsformel bildet. Man 
wird die Formeln daher mit Marti einer eschatologischen 
Uberarbeitung zuschreiben dlirfen, die zugleich eine Ver
bindung mit V. 9 r. herstellen wollte. Versetzt man den Vere -
vgl oben - so mochten die Formeln eher am Platze sein. -
b. Fein sucht Duhm durch ~ti'! m~ CMl eine beasere Ein
filhrung fQr b zu gewinnen. Eine solche fehlt in jedem Fe.Ile; 
ala Mindestes ist vor :li ein , zu verlangen (so Sievers-Guthe). 
- Die W orte c,,i -r,e'i1 sind in der liberlieferten Fassung um 
so weniger zu hra.uchen, weil, wenn der Vers hierher gehort, 
Jahwe der Redende iat, wozu weder die dritte Person des Tat
worts noch der W arnungsruf Cli'1 palH. Dem Bedlirfnia sucht 
Duhm durch CtJi)~ll (vgl LXX h,ppl'1,&,) gerecht zu werden. 
Das ~l;t Oorts, von den meisten Neueren angenommen -
Cli1 mit Harper als dittographiache Abklirzung von T"'i1 zu 
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streichen oder zum Folgenden zu ziehen (Siegfried im Worter
buch, Ehrlich) - hinkt ganz nberflllaaig nach, und vollenda 
in Jahwes Munde. Eine nihere Beati.mmung zu DJl9 anchen 
Lohr mit n,rq!"i)tl, Ehrlich und Grelmann1 mit ~ti, beide 
nicht nberzeugend. RielUer liest ff~tl £nr o., und gewinnt 
damit ,,Umato~en des Getreidemalle11" ala eine Gloue zu V. s, 
freilicb eine recht unveratindliche. Stillschweigend atreichen 
Sievera-Guthe die beiden Worte und atellen dann die beiden 
Glieder des Verses um, well sie hinter V. a einen Siebener 
(2 + 21 + 3) braucben. Ich we~ den biaherigen V eranchen 
keinen besseren hinzuzufngen. Staerk sieht in a a und b Bruch
stncke ans einer Schilderung des kommenden Gericbts. Es 
md im Munde Jahwes jedenfalls bei einer Andeutnng bleiben; 
daG die in 7 9, bei dem dritten Gesicht, gegebene inhaltreicher 
und wuchtiger ist ala nnsre zwei Zeilen, wird sich nicht leugnen 
lassen. 

V. ~7. Anklage und Bedrohung der Wucherer. Ein 
wohl abgerundetes, in sich abgeschloasenes Stncl,, ganz au des 
A.mos Gesichtskreia und seiner durchau wtlrdig. Es ldingt 
wie eine Einzelausfnhrung zu SI a-a, wo der Raum dafnr nicht 
zu Gebote stand. Am nichsten verwandt aber ist es der An
klage der Hanptstadt in 3 e-4 s; auch der Anrnf 'IJ'0&' zum 
Eingang verweist es in jenen Bereich, vgl 4 1; 3 e, 13. Viel
leicht daG die bier Angeklagten nach Rang und Stand in 
jenen Zusammenhang nicht zu passen scbienen, und das Stuck 
deshalb vereinzelt nbrig blieb und etwas verwahrlost wurde. 
Lohr (S. 7ff.) will es samt V. Bf., 13, ab; 91 (teilweiae), s, u 
hinter 4 s ala Fortsetzung anschliellen; aber daG dort anf die 
Frauen noch einmal die Minner folgen sollten, ist doch nicht 
wahracheinlich. An der Echtheit des Grundbestandes zu zwei
feln kann niemand in den Sinn kommen. - V. 4. Zn ')MIi 
vgl. vol. XLIII, p. 70; es heiAt auch bier ,,achnappen, lechzen, 
gieren", nicht ,,zertreten", wofllr Wellhausen Cl""tl sprechen 
will. Aber der Ausdruck in a iat mager, und daG b mit 
n"~ den nberlieferten Wortlaut nicht fortsetzen kann, wird 
allgemein anerkannt. Das m-ra31111G1rrwovrrr, das LXX fllr 
IT'::irh geben, einfach in Cl"P.'t'Ptl zurnckzunbersetzen (so viele 
nach Oort), he~t doch sich zu leicht dam.it abfinden. Eber 
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mag Ehrlich& ui~:p~ in Betracht kommen, nur dan a damit 
nicht geholfen wird. • Zu HofFmanns ·~ - Riedell (S. 36) 
behauptet, so lese LXX! - fehlt in a das Seitensttlck. Man 
mochte versuchen, es aus dem Elf To 'll'P"'l der LXX vor lf'!lM, 
das unbegreiflicherweise el'st von Ridler und von Klostermann 
bei Sellin beachtet wird, zu gewinnen, indem man daftlr ffl 
(Gen. 32 2, [ 25 ]) einsetzt und das als aus rd'!~ verlesen an
sieht; aber damit wilrde die schone Steiger,;ng in V. 5 nur 
durch Vorwegnahme verdorben. P. Lohmann '0 versetzt, auch 
mit volliger Vernachlii.ssigung der LXX, an dieselbe Stelle das 
~f von V. :;, das dort von LXX tlbergangen wird. und gibt 
ihm dann ein Seitenstilck in b durch l'l~3~ statt l'l~:w',,. Ge
win sehr fein ; aber die bier Angegriff;ne~' wollen dem Armen 
und Elenden nicht sein Getreide - hat er solches? - ab
nehmen, sondern das ihre ■ehwindelhaft verkaufen. Ahnliches 
gilt von Klostermanns Vonchlag, zu dem sich Sellin bekennt, 
nach LXX Eif To -zrpml ij?!l~ zu ergiinzen und das nicht i~:l~ 
zu sprechen, sondern ip:;i? - so ohne Zweifel statt ,~~~ bei 
Sellin - und dann aus KGl KaTa«l1Ml1rnuoVTEf zunii.chst td~?i, 
dann v.;i;i~ zu gewinnen, BO dan die Bedrohten nach Rindern 
und Liimmem des Armen und Elenden gieren. Man sollte 
es dann doch lieber nach 2 Sam. lll bei tll~;?, dem einzigen 
Limmchen, !assen, woneben freilich die Rinder von e. sich 
noch viel unwahrscheinlicher ausnehmen wtlrden. Uberdies 
wird dadurch ein ganz neuer Gegenstand Iles Begehrens zul' 
Stelle gebraeht, wiihrend V. :; kraft des icac, das Vorher
gegangene nur ausdeuten sollte. Und beide Versuche, der von 
Lohmann wie der von Klostermann, leiden an dem Fehler, 
dan sie den 'J'l,!lK und die Y,K ""~ wirtschaftlich zu hoch ein
scbii.tzen. Icb glaube, man kann viel einfacher helfen. Das 
eir To Tpt,ol ist in der Tat irnrh, verleaen aua l'lnrh = ~'1, 
,.die danach lechzen den Armen zu verderben". Dann kann 
l'l~!lwrl,, unverii.ndert beibehalten werden, da l'l,:ir,;, trotz 

" Z.A TW llID, 1919, S. 274. 
u Elhorat wollte, obne an LXX zu denken, an dieaer Stelle aue dem 

n-:i'd~ von b ein n•""~ oder n•i:i,;:,~ gewinnen. - Riel\ler will •Ir ri -r,.,i 
- 'lf1 al■ Dublette zu D'llllr.l, womit es docb wenig gemein hat, 
atreicben. 
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Hoffmanns UDd W ellhausena Widerspruch, doch ,,aus der Welt 
schaft'en, ausrotten", auch von Menschen, bedeutet, vgl. 2 Kin. 
23 5; Jer. 36 20; Ps. 8 a. V., schickt also der Einzelsehilderung 
des Verfahrens der Angeklagten eine allgemeine Kennzeichnung 
voraus. - V. 5. Mit Unrecht nimmt Wellhausen daran .Anstol:i, 
da.U den Kornschacherem Neumond UDd Sabbat zu Iang wird.. 
Wie wir 2 Kon. 4: 2a eehen, daU die Arbeit dee Bauem an 
cliesen Tagen ruhte, so daU der Esel fur eine Reise zur Ver
fiigung stand, so bier dasselbe vom Handel, wozu am viel 
spii.terer Zeit die Ubertretung Neh. 13 1511". zu vergleichen ist. 
Das Mii.rchen von dem Sabbat als Vollmondetag zu bestreiten, 
ist bier nicht der Ort. - 13 zu streichen (Marti usw.) gibt 
das Fehlen einer \Viedergabe in LXX keinen ausreichenden 
Grund, zumal bei ihr ein Objekt zu eµToX,juopn dringend er
wilnscht ist; die Ergii.nzung durch das Nomen gleichen Stammes 
ist gut hebrii.isch, wenn auch eonst bei "1":llrit unbezeugt; auch 
als Seitenstilck zu ,:i ist es zu erwarten; nur metrische Grii.nde 
geben wohl den AnlaU es zu entfernen. - ,:i Ml) milssen 
wir als gelii.ufigen Kunstausdruck hinnehmen; fur "0 nach 
LXX i:rtM zu lesen (Oort) ist kein Grund abzusehen; es zu 
streicheu• (Duhm, wohl m. c.) verschlechtert den W ortlaut. -
b soil nach W ellhausen und Marti wieder der Prophet sprechen, 
weil dae ehrliche Gestiindnis des Betrugs nicht in den Mund 
der Wucherer passe. Aber es handelt sich um ein Selbst
gesprich, das niemand belauscht, und so kann der Prophet 
sie wohl die voile W ahrheit sagen lassen. Fiir das Getreide 
das Mal:I, Gewicht und Wage filr das Geld. - W ellhausena 
Ausaprache fflJZ von dem ursprilnglichen Stamme inJ7 hat all
gemeine Billigung gefunden. - Nur C"J'fMD zu lesen und ;mi 
zu streichen (H. Schmidt, wohl vorwiegend m. c., vieileicht auch, 
um die Worte leichter den Wucherem zuteilen zu konnen), 
ist doch willkilrliches V erfahren. RieUler erldirt voilends die 
ganze Zeile filr eine Glosse. - V. &a wird seit W ellhausen 
ziemlich allgemein als GloBBe ans !ii 6 gestrichen, auch von 
Oettli, und von Marti gut erldirt als durch das C\IMl'l't Ton 
V. , (vgl. 2 7) zunichst als Randvermerk herbeigezogen. Nur 
Dohm behii.lt die Zeilen, um ans V. ,-s und V. 7, 11, 10 zwei 
zehnzeilige Strophen zu gewinnen, was schwerlich am Platze 
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isl - b scblielU sich, wenn a gestrichen ist, von selbst an V. s 
an. Duhm (in der Ubersetzung) und Sellin wollen 6 b hinter 
s a (vor ~l'l"D) einfligen, scheinbar etwas leichter, der gleichen 
Verba.lform wegen. Aber man darf doch nicht Ubersehen, dari 
da.nn die W orte i"::let;i und ,::i sich gar zu bald wiederholen, 
wenn man nicht mit Oort filr da.s i:i in 5 a 'i31M liest und fllr 
i"::letl in e b mit Duhm und Grerimann 'ilt;)~. Vor allem aber 
scblierit sich der Satz dem Sinne nach besser an die boaen 
Praktiken von s b an a1s an die blorie Eroffnung des Geschifts 
in 5 L Man wird es also besser bei der Folge 5 ab, a b be
la.ssen ". Praetorius hli.lt V. s samt e b im ganzen Umfang fnr 
spiitere Zusii.tze. Dafilr ist doch kein Grund abzusehen; viel
mehr ha.hen die■e Zeilen einen sehr urspriinglichen Klang und 
ddrCen wohl als unerfindbar bezeichnet werden. Auch wllrden 
V. 4. und 7 ohne sie inhaltlos zusammenbrechen. - V. 7. Jahwe 
achwort 4 2 ,,bei seiner Heiligkeit", 6 s ,,bei sich selher''. Ein 
Entsprechendes sollte man bier erwarten, und da.nach verstehn 
die meisten bier unter dem ,,Stolz Jakob&" Jahwe selber als 
den Gegenstand des Stolzes seines V olkes. 43 Es fragt sich 
a.her doch, ob das neben 6 s, wo ::ll'J7" tiNJ ganz oft'enbar von 
der aul:ieren Herrlichkeit Israels - die Parallele bilden seine 
Palaste - oder seinem unberechtigten Stolze darauf gebraucht 
wird, bei dem■elben Amos m6glich ist. Auch lige im Grnnde 
in der selhstverstiindlichen V oraUBBetzung, dal:i J ahwe der Stolz 
Israels sei, eine Anerkennung, eine Art Lob, wie man es bier 
am wenigsten arwarten sollte. Vielleicht wird man daher doch 
mit W ellhausen bier bei demselben Binne wie in 6 s bleiben 
mdsaen, so da.l:i Jahwe hohnisch bei Jakobs Hochmut ala ,,un
abiinderlicher Tatsache" schwort. - Der Schwur selbst er
innert lebhaft an Jes. 22 u, wo die Strafandrohung ebenfalls 
nur in der Vemeinung der Moglichkeit des Vergebens besteht, 

n Lohr (S. 18) will • b .in irgendeiner veriinderten Ge1talt" an V., 
anachliellen, wo er fur aeine Strophen eine Zeile vermillt. 

o Baumani:, (S. 811, 89) will vollenda, wohl nur m. c., ::i mlT' atreichen, 
ao dall :lpl' !'Ill einfach fur m,-,, ateht. Daseelbe erreicht Grellmann i 
durch U1tq:\I .hei ,aeinem' Stolze•, wu ja dem ,r,p:i von 4 1 gut ent-
1prechen wiirde, aber doch Dicht 10 wahncheinlich klingt. Man miillte 
dann das :lpl' aua 6 a eingetragen aein la11en. 
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die Strafe selbst vollig i11 petto behalten wird. Der voile Ab
acblull iat damit unzweifelhaft erreicht. - Die Lesart der LXX 
~. die Anrede der Bedrohten, ist mit Meinhold, Marti, 
Rielller der dea MT unbedingt vonuziehen. 

V, 8-10. v. 8 lmnpft Dicht an v. 7 an, weDD man daa nal 
Dicht sinnlos auf denBeschlullJ ahwes beziehen will Zudem 'Wieder
holt der Vera wi:irtlich mit anderer Einfllhrung den Ven 9 5, der 
ebeufalls Dicht von .Auoa herrnhrt, aber dort dnrch V. a orga
niach fortgeaetzt wird. Mit Recht wird der Vera daher von fast 
allen Neueren Amos abgesprochen. Aber auch V. u liAt sich Dicht 
an V. 1 anknnpfen, schon weil dort ein Tag Dicht angesagt ist. 
Man hilft sich damit (seit Lohr die meisten), in V. 9 die Einfllhnmg 
ffll"r ~l'tM CllU K1,ii'1 Cf'::l ~m als Z1183tz des Interpolaton von 
V. s zu streichen; aber da V. s gar Dicht von einem wirldichen 
Erdbeben redet, sondem nur von einem verdienten, ist dort erst 
recht der Tag Dicht zu gewinnen, ao clan dieaer Versuch der 
.Anknnpfung an V. e besonders ungeachickt ist. Eine Sonnen
finsternia dagegen hat stet.a einen beatimmten Tag, wird daher 
sehr begreiflicher W eiae so eingefllhrt. Aber selbst ohne die 
Einftlhrung knilpft V. 9 achlecht an V. 7 an, weil dort daa Ge
richt bloll negativ angesagt wird, als Nichtvergeasen Jahwea, 
und damit alles geaagt ist, so dall eine Fort.aetzung Bich von 
selbst a1188chliellt. Es mull deshalb festgestellt werden, daA 
V. e, 10 ein Bruchstnck bilden, dessen Eingang verloren ist. Die 
Fuge davor wird durch den Lllckenbllner V. e bezeugt und da
mit zugleich daa hohere Alter von V. er., mit Wahncheinlich
keit ihre Herknnft von Amoa, an der zu zweifeln auch aomt 
kein Grund vorliegt. - V. s. Sehwerlich aoll die Begreiflichkeit 
eines wirklich erlebten Erdbebens festgestellt werden, sondern, 
clan man sich Dicht wilrde wundem dtlrf'en, wenn aogar die Erde 
ihrer Entrllstung Uber aolche Frevel den ihr gewohnten .Ansdruck 
gibe; vgl Marti zur Stelle. Also: ,,Sollte darob Dicht die 
Erde erbeben? usw." In 9 5 wird das Erdbeben als einer der 
Machterweisr. Jahwes angefllhrt: er bewirkt ea, indem er an die 
Erde rlihrt. Marti zu 9 5 will die beiden Zeilen von 8 e • , die 
ea so ganz anders einleiten, ob auch selbst sekund&r, doch unarer 
Stelle als aelbstindigen Znsatz vorbehalten. Erst spiter ist 
dann a b des gleichen Gegemtands wegen aus 9 5 hinzugefllgt, 
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und dann zuletzt umgekehrt s a /J von hier aus in 9 s eingeschoben 
worden. Dieser feinen Erkliirung des Hergangs steht immerhin 
im Wege, dal.i die beiden Zeilen von s a fiir eine solche Inter
polation recht kurz sind; man wird deshalb doch neben ihr die 
andre Moglichkeit off en lasaen mllssen, dal.i der Vera im ganzen 
Umfang aus 9 s herlibergenommen und dabei filr die neue Stelle 
die Einleitung umgestaltet ist. Dann mag B a /J immerhin Yon 
hier aus erst den W eg nach 9 5 gefunden haben. Grel.imann1 

will 9 5 einfach durch s a" ergiinzen, indem er diese Zeile hinter 
9 5 a" einfllgt. Das ~ ginge dann auf J ahwes Tun, sein 
Rilhren an die Erde, was doch eine Tautologie ware. - Fur 
a fJ klingt die pluralische FassUDg von 9 s O~:ml und ~::::irdi") 
besser als die hier gebotene singularische. - Filr iN~ mul.i nach 
9 s und LXX ws ToTaµos ~~ hergestellt werden. Mit ,~(Riedel 
S. 33) ist durchaus nichts anzufangen. Uber die Wied~rholung 
des ,v ortes im letzten Versgliede wird bei 9 5 zu entscheiden 
sein. u - Uber die Streichung des von LXX ausgelassenen rntJi-", 
- nach Hoffmann aus l"llr1ll1 verdorhen - ist man einver
standen; ebenso darllber, dal.i das :S,:ere i'1)1petl, dem Ketib 
l"lpe'l1 gegenilher im Rechte ist. Aber besser wird man nach 
9 5 l"IJ1;,r,,'I herstellen; das l dilrfte auf Verse hen nach dem vor
hergehenden W orte beruhen. - V. 9 f. Die Sonnenfinaternis 
- Amos hat deren wohl zwei erlebt, eine tota.le am 9. Februar 
784 und eine starke partielle am 15. J uni 763, von denen natilr
lich keine die hier angesagte ist - wird als Traner uud damit 
Zeichen und V orbote der grol.ien Trauer der Menschen gedeutet. 
- An iiM ~::::i ,,am lichten Tag" ist nicht zu mii.keln, vgl. 
C""l1M c~~, Jes. Sir 13 2s; man braucht also weder mit Cheyne 
nach Jer. 16 9 C\'I i,p:;i herzustellen, noch mit Praetorius UDd 
H. Schmidt r,~ zu streichen, was doch nur anginge, wenn man 
C'l1i\ ,,acri herstellte, und auch damit nur eine schwache Paral
lele zu a' gewiinne. - "1"M" ~::::1M sprichwortlich, vgl. Jer. 6 2e. 

Sach. 12 10. Die zweite Stelle beweist durch die Parallele 

" Praetoriua stellt ;,i)~ 1'."? ni;i~~l ala urepriiuglichen A.bschlul.\ der GloBBe 
her. Dann sei i11•::, aua ric verderbt, dadurch b ti aus 9 & ale Randbe
merkung herbeigezogen und e11dlich die Anderu11g n.n~,, vollzogen worden, 
Aber schon der hergeatellte unpriingliche Wortle.ut klingt 11icht einleuch
tei:.u, wiirde auch eine Pa:-allele verlangen. 
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~:j1,j, daA Movers' Deutung auf die Adonisklage UDZlltrefl'end 
ist; ·vgl. dagegen auch Baudisain, Adonis nnd Eamun, S. 89. 

V. 11 t. Mit Becht warnt W ellhausen davor die beiden Verse 
mit V. 1ar. vertrii.glich zn finden und zn einem Stucke zn. 
sammenzuschlienen, und da ihm diese nnprllnglicher enicheinen, 
spricht er V. 11 f. dem Amos ab. Sieht man, wie in K.. 8 ein 
Bruchatilck dem andem folgt, so mag man die Echtheit auch 
dieser Verse immer noch in Betracht ziehen. Aber falsch ist 
es an ihnen zu modeln, den geistigen Hunger und Durst (mit 11 b 

und den Worten von lltp::1~ an in V. 12h} ala Einschnb zu ent
femen, wie Marti nnd Sellin tun, t11 etwa gar dem wirklichen 
Durst am.Ende von V. 1Muliebe,denDnhm wiedernmalsZusatz 
streicht. Aber dann bleibt nnr ein hohles Gerippe ilbrig." 
Dan er Hunger und Dnrst nach dem Worte Jahwes weissage, 
kann man Amoa an sich wohl zutranen, wenn mau. die Ankiage 
212, seine Erfahrung nach 710-11 und seine Selbstrechtfertigang 
in 3 3-B in betracht zieht. - V. 11. Zn der Einleitungsformel vgl 
4 2. - In a vermint Marti eine Zeile, die anch den Durst einfllhrte; 
Grenmaun1 erganzt nach Gunkel hinter~ ein MQ~. was mir 
richtig scheint. Duhm. hilft nach der anderen Seite hin, indem 
er ::1Jn to bis CIM ~:::, streicht und ao nnr den ,,Hunger zu horen 
usw." ilbrig lint. Aber kein Redner bitte sich wohl die Gegen
ilberstellung mit wirklichem Hunger und Durst entgehn laasen. 
- In b ist mit den Vss. und V. 12 -01 statt "i:li zn lesen. -
V. 12. Der Vera erinnert stark an 4 e; ihn ale Wiederholung 
und Ausma.lung von V. 11 zu atreichen (Hans Schmidt) liegt 
doch kein Grund vor, zuma.l das Ansbleiben des W ortes J ahwes 
dnrchaus etwas N eues iat, die Strafe fllr deaaen Ablehnung, auf 
die Amoa hinans will. - Dllfl iat gegen die Accente mit LXX 
zum ersten Ha.lbvers zu ziehen. - Von den Paaren der Him
melarichtungen rechtfertigt aich daa erste durch Jo. 2 20 und 
Sach. 14 1e; schwerer iat das zweite, .,vom Norden bis zum Anf
gang", scil. der Sonne, also Osten, zu begreifen, man vergleiche 
Martis Erklii.rungsversnch. Sollte in dem n,m eine ungew<lhn-

u Gothe 11Dd Nowack ebemo, Dill' daA ■ie '1111a' lffl in V. 11 fenhalten. 
u Du rdhlt Marti IIDd vermotet dubalb, daA ctie Zuaibe einige Stich& 

..-om Verh11Dgern der Bewohner 't'erdringt haben moohten. 
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liche Bezeichnung dea Sildena atecken, etwa ~"!Q, wie aonat 
~jl 

·,~V. 13 f. Beaondera stark tritt hier die Bruchatllcbatur dee 
game» Abachnitta zutage. Denn aicherlich sind es Dicht, wie 
man doch den llberlieferten ZUB&mmenhang deuten mu», die 
schonen Mi.dchen und die Jtlnglinge, oder auch nur die letz
teren, denen die ebenao eifrigen wie wunderlichen Schwur
formeln von 14 a nachgesagt werden. Und da nun 14 b auch 
nicht wohl daa Prli.dikat zu den Subjekten der Schworenden 
sein kann, es sei denn, man erginzte vor 14 a schon eine erste 
Auaaage tlber sie, so rechtfertigt aich der Vorachlag, den zu
erst Lohr, dann Marti, gemacht hat, Ha a.ls Einschub heraus
zuliisen und 14 b an V. 1a ala den AbachluCi des Schicksals der 
Madchen und Jtlnglinge unmittelbar anzuschlieAen. 07 Aber, 
ob mit oder ohne den Nachaatz 14 b, bleibt doch in dem ganzen 
A bsatz das Bruchattlck der Schwurformeln ohne jeden Zweifel 
daa Uraprtlnglichste, daa allein Unerfindbare, waa man deshalb 
Amos zuzuschreiben alle Ursache hat. Am leichtesten wtlrde 
ea aich durch ein vorgeachobenes 'IT!, ,,Web denen, die da 
schwiiren usw." erginzen und einer Reihe einfilgen !assen, wie 
wir sie in Kap. o fanden, und wie sie dann J esaja in Kap. o e If. 
breiter ausgefllhrt hat. Aber ea konnte auch die Fortaetzung 
einer Anaage der Zeratorung aller Heiligtllmer dea Landes 
bilden (vgl. etwa 7 e a) und daran mit einem :ie'~J oder dgl. 
angebtlpft geweaen aein. - 1a. Entfemt man Miiil'I ~~ ala 
LllckenbtU:ier (Marti), ao muA man eine andre Einfllhrung an 
seine Stelle aetzen. Ohne Anlehnung nach rtlckwiirta iat auch 
V. 1a, mit oder ohne 14 b, Dicht miiglich. ADBchluA an V. 10 

(ao Albrecht Z.ATW 1913, 270{.), nattlrlich ohne MCJ!i, emp
fiehlt aich Dicht, da die Aua■agen dort schon starker klingen 
ala unaer Vera und den GegeDBtand abzuacblieCien scheinen. -
V. 14, Den ganzen Vera will Albrecht a. a. 0., nachdem V. 1s 

herauagehoben ist, sich ungezwungen an V. 12 &DBchlieAen 
laaaen, Amoa verkllnde ,,seinen Zeitgenosaen, die jetzt Jahwes 

n Lohr ■treicbt dann 111:1,:i, wesantlicb m. c., worin ihm Staerk und 
Dubm folgeu. Umgekebrt ergiinzt SeUn, ebenfalls m. c., vor 119:1 ein 
~;;i, was nicbt 1ehr urspriinglich klingt. • 
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Wort verachten und sich an die Gotzen wenden (V. 1.u), daA 
Tage kommen sollen, wo aie nach Jahwe rafen werden, ohne 
Erhorung zu finden" UBW. Er llbenieht, daA bei solchem An
schlull Cl'73l,, Subjekt zu IPp:l~ Dltr und ,aaZ)'I ~ wird 
und sehr post f estum kommt. Es bleibt bei der Brucbsttlck
natur von 14 a, f'llr den V. 13, 14 b nur ala Mantel benutzt ist. -
Zweifellos handelt es sich um drei zu jener Zeit beliebte 
SchwurCormeln .. , von denen der eine diese, der andre jene bei 
jeder Gelegenheit im Munde zu f'lihnm pflegte. Damit wird 
die Weiterfnhrung des Cl'7:irll,, durch 'M0M'I bedenklich, well 
dann streng genommen die gleichen Leute alle drei Formeln 
gebrauchen. Man darf fragen, ob unprllnglich ~QJ! da
stand." Natiirlich bedeutet das Schworen bei dieaem oder 
jenem nichts Hoheres ala das kennen und aich viillig darauf 
und seine rettende Macht verlasaen. Dal\ abergliubische und 
miiglichst wunderliche Gegenstinde dieses V ertrauens auf
geftlhrt werden, versteht sich von selbst; aber gerade dieae 
Einsicht macht es schwer an der Uberlieferung zu rlltteln, und 
bedenklich, etwa in einer bestimmten Richtung moglichst ver
stiindige Herstellung zu versuchen. - Freilich erweckt gleich 
der erste Schwur 11"V3' J'V:ll'a0 wenig Vertrauen. LXX raTa 
TOU ~atTµ.ou f~t es ala ~, "Schuldopfer''' wof'llr die weib
liche Form niemals vorkommt; LXX zuliebe ~ zu leaen 
ist kaum ratsam, weil ein besonderer Schuldopferritus Sama
riens zu A.mos' Zeit gar nichts ftlr aich hat. ,,Schuld" bedeutet 
.. ., an vielen Stellen des Chronilten und Ps. 69 11; bleibt 
man dabei, so wird W ellhausen recht behalten, wenn er in den 
Worten, zumal mit lTi0II nicht ftlr die Konigaatadt Samaria, 
sondem f'llr die Landschaft Samarien, einen spit.en Euphemia-

•• Zu dem 'l'.I der zweiten und dritten vgL Geaeniua-~utuch 99-■ 
FuBnote. 

" Die Schwierigkeit fiihlt Ehrlich; aber wenn er nnn du ente Glied 
von V. 1' mit ll"21'211 zu V. u ziehen will, al■ Apposition zu deuen 
Subjekt, den Jungfrauen und Jiinglillgen, in ran dagegen die Fort
flihrung dea Priidikata l'UDfflVI sieht und durch zweimaligel " Blatt ,, 
au■ dem zweiten und dritten Schwur verzweifelte Fragen macht, ■o i■t 
da■ doch ein recht ungliicldicher Ven,.ch der Not abzuhelfen nnd die 
enge Verbindung zwischen V. 11 und 1& zu retten. 
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mus sieht. 110 Sein Schlull fllr Amos: ,,Er wird einen unver
flinglichen N amen fnr den J ahwe von Bethel [Ubersetzung 
,beim Heiligtum von Bethel'] gebraucht habeu" ist ein kllhner 
Griff ins Blaue; einfaches ~~~i ~~ (Marti, Guthe, Nowack3

, 

Sellin) trifit echwerlich, was er meint, geschweige, dall er es, 
wie Sellin sagt, ,,nach Gen. 31 13 vermutet" hatte. - Die 
Moglichkeit anderer AUS8prache ohne Textanderung wird durch 
2 Kon. 17 30 geboten, wo es in der Auffllhrung der fremden 
Gotter, deren Dienst die von den Assyrerkonigen nach Nord
israel verp8.anzten Kolonisten mitbrachten, heillt J"IQQ ~~ 
MQ"f'~l1~ ~- Diese Gottheit hier zu linden und daher 
JiOrt,'~ zu eprechen haben eich neuerdings viele entschiedenn, 
und da.rauf ist nicht ohne Eintl.ull gewesen , dall auch in den 
Elephantine-Papyri eine von dortigen Israeliten verehrte Gott
heit ~~.x,r,ac bezeugt erschien. Fllr die Gottheit von J;lamii.t 
darf ich auf Ed. Konigs eingehenden Aufsatz a. a. 0. ,,Die 
Gottheit Aschima" verweisen; die dort gebotene reiche Lite
ratur bietet auch zu dem Elephantine -V orkommen dae Notige, 
und ich trage dazu nur noch Epsteins Aufsatz in Z.ATW 1912, 
S. 139ft'. und Dr. Hedwig Anneler ,,Zur Geschichte der Juden 
in Elephantine", Bern 1912, nacb. Ohne weitere religion11-
geschichtliche Untersuchungen wird fO.r unsere Stelle folgendes 
genllgen. Liest man hier nach 2 Kon. 17 30 1"1Qe't!51, - dall 
der stat. constr. eines Eigennamens immerhin ungewohnlich 
ware, hebt Konig S. 17 richtig hervor - eo echaft't man jener 
Stelle gegenllber zunachst dae 1wvum der Asima von Samaria 
statt der von ];lam!it; man mull ferner, wenn sie sich schon bei 
Amos findet, mit Ed. Meyer (vgl. auch Grellmann1 S. 349) 

10 Al■ nnpriinglich halten die W orte in dieeem Sinne van Hoonacker 
nnd Ed. Konig (ZATW 1914, S. 18); aber wie ■ollte der &hwiirende, 
den Amo■ anfiihrt, die Schnld Samariene im Sinne von Hoe. 101 an• 
erke11Den nnd vollende anrufen ~ Siehe unten auch W. R. Smith■ A.nf• 
fa11nng. 

11 Zu den von Ed. Konig a. a. O. S. 17 Ful:>n. II aufgefiihrten Namen 
fiige ich noch Grel:>mallD nnd L. Kohler, wiihrend Sellin nenerdlnga 
fortfillt. 

n Ob IID..,11 an jener Stelle eine weibliche oder eine miinnliche Gott· 
heit bezeichnet, iet ja nicht ohne weitere■ eicher, vgl. Konig a. a. 0. 
S.!llf. 
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festatellen, dal.\ die Nachricht von der spiten Einwanderung 
dieaes Dienstes irrig, nach Meyer .,tendenzios erfnndenu, aei. 
Es fragt sich doch sehr, ob der Tatbestand aolche W agniase 
fordert und ein entsprechender Gewinn fllr die Anslegung der 
Stelle aie lohnt. Ich mull es fnr sehr umrahracheiulich halten, 
dall hier de1· Eid bei einer fremden Gottheit angefllhrt, nach 
des Propheten Urteil (vgl. o 2e) also schlechtweg Gotzendienst 
ganz nebenbei, in einer Reihe mit Kultgegenstinden ans 
Jahwes Kreise, festgeatellt wilrde. Was Amos hier kenn
zeichnen will, ist, wie in Kap. 4 H; o 21-2a, vielmehr bigotter, 
auf besondere Ge~enstinde oder opera operata sich ver
steifender Jahwedienst, kraft dessen man sich seines Bei
standes auf jeden Fall versichert hilt. Spricht man daher 
MT richtig norr;'~. BO kann ich darin nur vermeintliche Be
richtigung nach 2 'Kon. 17 30 sehen, die aich um den anachro
nistischen Widerspruch nicht grimte. Die V orlage bnn dann 
recht wohl mm geweeen Bein, was W.R. Smith nnter der 
,,Schuld Samarias" verstand (The prophets of Iwael 1895, 
p. 140), und Stade, Graetz, Oort, Elhorst usw. fllr ntll'IIU 
einsetzten. In der Tat ist der heilige Pfahl von Samaria die 
Kultbesonderheit, die KultsO.nde, die uns fnr diese Stadt aus
dro.cklich bezeugt wird (l Kon. 16 33; 2 Kon. 13 e); Bie muA 
daher groAen Ruf genoBBen haben, so daA wir uns gar nicht 
wundem konnten, dal:. man sie im Eide anriefe. Und ander
Beits wird mrlM in spii.teren Stellen des AT so oft als Eigen
name einer, bzw. der sonst unter diesem Namen bekannten, 
Gottin mil:.verstanden, dal:. man es wohl begreifen kann, wenn 
man spiter daraus den Namen einer anderen, fllr das Land 
Samarien bezeugten Gottin gemacht hitte. Ich muA also 
Z,'lf~ fllr die wahracheiulichate LeB1lDg und Losung halten, 
bin aber natllrlich weit entfemt, Sicherheit dafllr in Anspruch 
zu nehmen. - An dem W ortlaut des zweiten Schwurea hat 
niemand Anstoll genommen auAer Baumann, der ~ij,l! atatt 
j'mM leaen will und damit dem W ortlaut etwas von··1einer 
Lebendigkeit nimmt. Der Gott des W alHahrtaheiligtuma von 
Dan - ala Ortsname mull f! doch neben 1'MC11 und 1':111 "'110 
gefalU werdtin, obgleich die Punktatoren nach dem Maskulin
auffiI ftDM wohl an den Stamm dachten - ist natllrlich kein 

7 
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anderer ala Jahwe; aber seine Offenbarung in Dan wird von 
der an andern Orten unterschieden und gronere Macht und 
Wirkung ihr zugeschrieben, wie 9 Sam. 16 7 die in Hebron, 
und im Grunde ist "der Gott Dans" nur das berllhmte alte 
Kultbild, das nach Richt. 18 so der Stamm Dan dorthin mit
genommen hat. - Der dritte Schwur J1~r? "'IC~ ,,, "M ist 
wieder stark angefochten. Dafnr darf man sich nicht auf LXX 
o 8for crov berufen; vielmehr "iederholt sie, weil ihr das ,,, 
unverstiindlich oder nicht geheuer ist, einfach die W endung 
aus dem vorhergehenden Schwure. 61 Immerhin bleibt der Ver
dacbt (vgl. Wellhausen), dan in dem Schlunbuchstaben von 
,,, ebenfalls wie in -r:,',M das "dein" der Anrede atecke: 
ohne Grund, weil die Mnsterlese je bunter, desto be1111er ist. 
'f!i;tl9, ~~. f~, f~'1~, endlich, graphisch am feinsten, ;'T-!l' 
(Balevy) ftlbrt Harper ala Versuche aus alterer Zeit auf; 
beute streiten ~ - ~ (W ellhauaen, Elhorst usw.) oder 
i73 - TIM3 Jer. 9 1s (Ehrlich) und ;r-r, graphiech auch be
aonders leicht (Hoffmann, Cheyne, Winckler, v. Gall, Oettli, 
Marti usw.) um den Vorrang. Das erste davon ist schon darum 
unwahrscheinlich, weil der Ort doch wohl ,,Siebenbrunnen" 
heint und in der Tat bis heute eine Anzahl Brunnen aufweiet. 
Den religiosen Gebraucb von ffl "Geliebter, Vatenbruder", 
etwa in dem Sinne ,,Patron" (Hoffmann geradezu ,,Geliebter"), 
mun man, wenn man so lieat, ent ftJ.r Ierael postulieren; dall 
er gerade fnr Be~?Aeba" im Schwange war, noch dazu. Icb 
wein nicht, ob ein so schiipferiacbea Vorgehen dureb den Tat
bestand gerecbtfertigt wird. Dan die Schwurformel "11 nur bei 
Peraonen moglich sei (Oettli, wohl auch von Ehrlich gemeint), 
lant sich doch durch den regelrechten, feierlichen Gebraucb 
nicht erhirten. Kamen auch in Israel Scbwtlre Yor, wie sie 
Doughty (.Arabia Deserla I, 269) mit ,,bei dem Leben dieses 
Feuers" oder ,,dieses Kaft'ees" bezeugt - und daran zu zwei
feln haben wir keinen Anlall - so wird sich Amoe ein Prlib
chen davon bier erst recht nicht baben entgehn laesen. Natllr-

.a Beidea zu addieren, ,,, :r:;1',1! n•o wahr dein Gott lebt• gegen 
Beereeba, 10 dall nur bier vor dem Orte geaagt wiirde, dall man in 
der Richtung nach ihm hin epreche (Rielller), achafl't doch nur den 
iibeleten Ballast. 
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lich heilU dabei ,,, weder ,,die Str&Ae nach" noch ,,der 
Brauch von", sondern ,,die Reise, die W allfahrt nach" ~r
seba', und wie fllr die heutigen A.raber der Schwur bei der 
W allfahrt nach Mekka bezeugt ist (vgL G. Baur und G. A. Smith 
bei Driver z. St.); wie wir uns nicht wundem wlrden, wenn 
unsre Viter im Mittelalter, wie beim heiligen Blut von Wils
nack, so auch bei der Wallfahrt nach Compostella oder beim 
Kreuzzug ins Gelobte Land geschworen batten: so kann der 
Schwur bei der weitesten und sicher auch get'iihrlichsten Wall
fahrt Altisraels, einer hocbheiligen, hochst verdienstlichen 
Handlung, in keiner Weise iiberraschen. Ich bleibe also gem, 
u. a. mit Driver, Harper und Dohm, beim iiberlieferten Wort
laut und halte ihn fiir reichlich so gut wie alles, was man zu 
seinem Ersatze vorgeschlagen hat. Freizugeben ist daneben 
'lJj!TJ. - Dall ab nicht die uraprllngliche Fortsetzung von a 
sein kann, ist oben schon festgestellt. Duhm filgt hinter 'Oll'I 
m. c. ein ,,,!l ein, was doch, wenn man den Zusammenhang 
mit a, ob ursprllnglich oder nicht, festhilt, recht ungeeignet 
wire, weil es auf d&B,,, des dritten Schwurs zurilckschlagen 
und so die Aussage darauf beschrinken wiirde. 

XII. DAS FUNFTE GESICHT UND DER SCHLUSS 
DES BUCHES, KAP. 9 

Das Schlullkapitel bietet in seinem Aufbau wesentlich daa
selbe Bild wie das vorhergehende: voran ein Gesicht, von 
Jahwe ausgelegt (V. 1-•); dann wie in 8 s so auch hier ein 
handgreiflicher beachaulicher Einschub (V. sf.), noch fremder 
in seiner Umgebung; weiter bis zum Ende hin mehrere neue 
Anaii.tze, bei deren jedem die Frage, ob vollatlindige Rede 
oder Brucbstilck, ob Amos oder fremde Hand, von neuem ent
schieden werden mull. Haben wir dort von V. • an lauter An
hinge festgeatellt, so ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit, dall, 
wie das vierte Gesicht 8 1-s ursprllnglich unmittelbar an daa 
dritte (7 7-9) anachloll, so auch d&B fllnfte und letzte in 9 1-• 

ursprilnglich an dae vierte. Und der weitere Bestand des 
Schlullkapitels diirfte sich dann wieder ii.hnlich erkliren wie 
der von Kap. 7 und 8 hinter den Gesichten: a1s Unterbringung 

7• 
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des Stoffs, der noch zur V erfngu.ng stand, in loser Aneinander
reihung, der hie und da durch Eingriff e nachgeholfen ist. 

V. 1-i. Das fllnfte Gesicht. Nirgends finde ich die 
atarke Abweichung der Einfnhrung dieses Gesichta von der 
ganz stehenden Gestalt der F.infllhrung aller anderen hervor
gehoben. W arum hei~t ea nicht auch hier ffli'T' ~~',~ ~~i, nJ 
'~ :lJl ~l'1M nAl'.11 (vgl. 7 1, •; 8 1, besonders aber 7 7)? Da 
die folgenden W orte sicher stark beschadigt sind, liegt ea doch 
nahe anzunehmen, dall dabei auch der Eingang des Stllcks 
Schaden genommen hatte. Um ein Gesicht handelt es sich ja 
auch hier zweifellos, und was Amos sollte veranlallt haben, 
nur hier von der Btehenden Einfllhruug abzuweichen, ist doch 
nicht einzusehen. Soweit oben gegeben, wiirde diese herk6mm
liche Gestalt sachlich von der Uberlieferten in keiner Weise 
abweichen. Aber nimmt man Bolche Schadigung einmal an, BO 
ki:innte ihr auch mehr zum Opfer gefallen sein. Ob man Init 
M.T den Propheten (einen Engel?) zuschlagen lillt, oder, wie 
fast alle Neueren annehmen und 11.ndern, Jahwe selbBt: in 
jedem Falle lillt aich das geeignete W erkzeug vermissen; denn 
so schlagt man doch nicht mit der Hand oder Faust. Ich 
halte deshalb fllr sehr wahrscheinlich, da~ hinter ~m,i wie 
in 7 7 Init einem ~;n das Werkzeug folgte, wohl ein Hammer, 
rt,!t eher als ~.O. Nach den letzten SeitenstO.cken, 7 s 
und 8 21 WO.rde darauf, Init ~ eingeleitet, die Frage J ahweB 
folgen "Was siehest du, Amos?", und die Ant wort ,,Einen 
Hammer", und dann erst Init neuem -,014-., die Aneage des 
Gebrauchs, den Jahwe von dem Werkzeuge machen will, das 
Schlagen und Z~!8ti:iren. Sachlich wllrde dieae Ergii.nzung 
wieder keinerlei Anderung herbeifllhren. Der Ausfall dieaer 
Frage nnd Antwort wD.rde Bich durch die gleiche Einfllhrung 
Init ,DaM verhli.ltniamillig leicht erklii.ren. Sie muA auAer Be
tracht bleiben, wenn man Init Volz, Marti, Sellin das .,014"'1 
hinter Cl"l)t)n versetzt und mit einem "l}'J (weiter ~ Jahwe 
in dem Gesichte aofort zam Handeln llbergehn 111.llt. Aber das 
iat auch, BO leicht und verlockend ea erscheinen mag, eicher 
falech, weil ea dann bei dem blollen SchO.ttern der Schwellen 
sein Bewenden hat, eine Zerat!Srung aber, wie das Folgende 
aie deutlich ansagt, nicht erfolgt. Es wird also bei dem An-
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eagen des Schlagena und der unmittelbaren Fortsetzung des 
Handelns hinter ~1)0,, bleiben mtlaaen, und da ernsthaft daftlr 
nur Jahwe in Betracht kommen kann, wird eine Te:irt.Andenmg 
in dieser Richtung unvermeidlich. Das Seitenstllck 7 e rirde 
dafnr :,~~~,an die Hand geben, wu in der Tat das Beste 
wire, a.1>er graphisch doch recht weit ab liegt. Schon Graetz 
hatte an :,~ gedacht; neuerdings hat Du.bins i'Q,) Tiel An
klang gefunden (Grellmann, Praetorim), ale inf. abs. im Sinne 
der 1. p. sing., graphisch sehr leicht, syntaktisch wenig wahr
scheinlich. Aber ganz leicht vereinigt sich beides, ~ ;g,) 
,~,, was ich in der Tat vertreten mochte. Durch ein 
Gleiten vom ersten auf das dritte 11 entstand MT. - Uber 
die Ortlichkeit des Gesichts ist man notgedrungen einver
standen: der Altar, bei dem Jahwe steht, kann, weil der Ort 
nicht genannt, sondem ale selbaherstiindlich voramgeaetzt wird, 
wohl nur der bei dem Gotteshause in Bethel aein. Der Gegen
stand, den Jahwe von diesem Standort aus (mit oder ohne 
W erkzeug) schlagen oder trefen will, ist iuu,:,,i, was man 
nach Zeph. 2 14 mit Recht als ,.Siulenknauf, Kapitell" deutet. 
Daneben kann dann ~Ill:) auch nur einen Bauteil bedeuten, 
also ,,Schwellen", und zwar, wie ilberall, die Unterschwellen, 
so daA amgeaagt wird, daA die Erschilttenmg durch den 
Schlag, der die obersten Bauglieder trifft, bis in die unter
aten Schichten des Baus fortwirken wird, der Schlag also mit 
hochster Kraft geftlhrt werden wird. Der Artikel von -nn10.i 
ist der sogenannte generelle, ,,das in Betracht kommende, d. i 
ein Kapitell", vgl. Ges.-Kautzsch 126 q-e. Dan LXX dies 
aeltene Wort nicht verstknden, sondem mit ihrem i>..an,Jpio11 
unter Stellentausch der beiden letzten Konaonanten £0.r das 
ihnen gelii.ufige n,e1 genommen haben, entspricht nur ihrem 
Verfahren in ungezahlten anderen Fallen, ist daher mit Recht 
bis in die neueste Zeit nicht verwertet worden. Erst Rielller 
gewinnt daraus ~ nSchale" und stellt dann unter Streichung 
von ~1)0,, -V,"1 ala GloBBe her \"1Q1• i1~ l"Qtl nzerschlage 
die Schale und wirf sie ihnen allen an die Kopfe!" So aoll 
der Prophet mit einer vermutlich zu Kultzwecken dienenden 
Schale tun ala Sinnbild filr die Vernichtung von Reich und 
Volle Israel. Man fragt sich vergeblich, wie der Prophet du 
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im Geaichte ausfllhren aoll, und was so Uberhaupt von dem 
Gesichte nbrig bleibt. Eine sinnbildliche Hand.lung wire es nnd 
..-eiter nichts; wie Amos imstande aein aollte aio zu vollziehen 
wire die weitere Frage. Die Fort.-.etznng durch 'U'I DirlO -
der Satz davor wird wieder ale Gloase gestrichen - ist unbe
friedigend. Mehr im Rabmen dea Gesichte bleibt Sellin. Er 
gewinnt nach 'lj!1 im Anacblull an Rielller n~tr ,,die Becher", 
wonach dann D"eli);:I ,,die Schalen" bedeutet. J ahwe atehe vor 
dem Altare, drum mnsae, woraur er schlli.gt, an oder au£ dem 
Altare geaucht werden. Nicht vor, sondem bei oder neben 
dem Altare ateht Jahwe, daa heillt mit Wahrscheinlichkeit vor 
dem Gotteahauae, wo eben die Stelle dieses HauptstD.cka dee 
Gotteadienstes iat. Dall J ahwes Riesengeatalt von dort aua ein 
Kapitell der Tra.gsiiulen des Gotteahauses treffen kann, lant 
aich nicht bezweifeln. Ein Zerscbmettern des Altars wD.rde 
aich auch begreifen laasen M; aber ,U,I):::, lallt aich nicht ala 
ein Teil von diesem verstehn. W erin aber Sellin J ahwe ,,die 
Becher'' (natnrlich gotteadienatlich verwendete) echlagen oder 
zerschlagen lillt, wihrend die Schalen davon nur erbeben, BO 

heillt daa doch nicht, wie er S. 217 gesperrt druckt, ,,Zer
schlagung des Altars in Bethel". Und ,,an oder au£ dem 
Altar solleu die Becher und Schalen gesucht werden"; da es 
sich zwei£elloa um einen Brandopferaltar handelt, so bietet er 
fllr solche Gerii.te die denkbar schlechteate Fliche, wlihrend 
doch hier nur selhstverstii.ndliche, gegehene Verhii.ltniaae ver
wendet sein kiinnen. 116 Die bei den gottesdienatlichen Hand
lungen gebrauchten Becher und Schalen sind femer ein viel 
zu geringftlgiger Gegenstand des geschauten Handelns J ahwes, 
und dan eine Anzahl der ersteren getroffen, vielleicht zer
schlagen, die anderen nur unschii.dlich erschnttert werden, eine 
so kleine, zabme Wirkung, dan gar nicht abzuaehen ist, wie 
daa zur Ansage der V ernichtung aollte verwendet sein. Es ist 
also durchaus hei der alten Deutung, Kapitell und Schwel
len, zu bleiben. Auch Ehrlichs rein hypothetisch-sprichwiirt-

11 So Ewald, nod noch Harper. 
H So Sellin S. 219: 0Der Altar ... ist hergerichtet zu der heiligeo 

Handluog, er iat bedeckt mit Bechero, Pfanoeo uod Schalen u■w.• Es 
i1\ achwer begreiflich, wie Sellin aolchen Tatbestand begriinden will. 
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liche Deutung ,,Schlag (- achligt mau) an den Knw, ao er
beben die Schwellen" ist aicher falach, weil Amoa dann pr 
nichta geaehen hatte ala J ahwe, der doch zu ihm reden konnte, 
ohne ihm im Geaicht zu encheinen. - Die, wie immer punk
tiert, hier unverwendbare Form C,,:11 beweist noch femerbin 
die arge V erderbnis des W ortlauta. H Durchaua vent.indiger
weise aucht man hier die Ansage, dan J ahwe das Gotteahaua 
von Bethel, als maasivea Steingebiiude gedacht, O.ber den 
Haupt.em der Festteilnehmer werde zuaammenattlrzen machen, 
iihnlich wie Simson das Feathaua - unsre Alt.en aagten Hoch
zeitahaua - der Philister Richt. 16 28 ff'. Die nnbrauchbare 
V erbalform kann durch den falschen lmperativ in herbei-
gefllhrt aein nnd verbesaert aich leicbt in die 1. Bing. lmpf. 
(Oort, Graetz uaw.). Das Tatwort J13:1 ist vielfach zu achwach 
und ungeeignet erachienen, besondeni wenn die Bautrllmmer 
das Objekt bilden, und man hat daftlr an J131), fDl, 1"P'1 ge
dacbt, von denen das letzte am eraten aich empfehlen mag. 
Sind die bedrohten Menachen das Objekt, so mag :,J:1 ala 
,,abschneiden, ein Ende machen mit" (Hi 6 e; i7 s) aich halt.en 
laaaen. Die damit berllhrte Frage, worauf das Suffix der Form 
CIQ~ oder CQJO-, geht, ist die allerachwierigate. Sinda die 
morderischen Bautro.mmer, so mdte ea sich jetzt auf Cl"ID'1 
beziehen; die Unterachwellen des Baus aber konnen auch bei 
aeinem Einaturz niemandem Gefahr drohen. Man mdte daher 
den Auafall einer Zeile annehmen, die daa geeignete Be
ziebungawort enthalten hiitte. Die Bedrobten dagegen mag 

11 Nur ale Zeugnia fur du Elend nnpDDldierter nnd achadbaft iiber
lieferter Ko111onantentexte fiihre ich die echarfllinnige Lel1Ulg von Elhont 
an:' 1:1~:pllf! "IIQ m •m• .nnd die Kornwucberer, ich will lie lrinderloe 
machen•, die auller der Annahme einea ti'henehena genau die iiher
lieferten Bucbetaben benntzt nnd damU in A.ulebnnng an 8 1 f. einen 
Sinn gewinnt, der nicht hierber gebiirt, Vortrell'lich aber pa&.t, wu 
Elbont 10 gewinnt, zu der Fordernng Lohre, der 9 1 a JI b (von 111!"1111'1 
an) an 8 1, , a nnd Teile der Vene u, H anschlieBt, vorher aher noch 
eine Stiche fordert. • Vielleicht ,teckt dieeelhe in m ni:i mm,. Sicher
lich iat noch etwu iiber die Kornwucherer hezw. deren Familienanhang 
geaagt, im A.n1chlnn woran ea dann heiBt :• folgt 9 1 b. Elbonta Buch 
a tend lnir nicht zu Gebote; doch echeint ea, daG er lich an Lohr an
achlieAt. 
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man ohne vorausgehendes Beziehnngswort darin finden, wie 
man es auch in ci5:, und der Fortsetzung mun; aber eben daa 
n&uf ihrer aller Haupt" macht das zuniichst unmiiglich. Von 
den Versuchen das aus dem Wege zu 1·ii.umen ist keiner recht 
nberzeugend. Volz (Marti, Sellin) liest ~~ fllr ~; aber 
abgesehen davon I dan dann daa nnmittelbare w erkzeug I die 
Trfimmer des Baus, ausgeschaltet wii.re, wird damit in das Ge
sicht die platte Wirklicbkeit eingeftlhrt, was keine V erbesserung 
ist. Dan sonst nirgends das Endgericht gerade von einem Erd
beben erwartet wird, und zwar begreiflicherweise, will ebenfalls 
beachtet sein. Duhm und Grenmann beseitigen das Suffix mit 
einem knhnen perfect11m consec.; aber des ersteren ~.1:117~ mit 
Cl~:!! a.ls Akkusa.tiv, nlch treft' a.uf den Kopf sie alle" iat kein 
gut"es Hebrii.isch67

, nnd Grenma.nns ~ ~J:11{1.f lenkt unschon 
in ein andres Bild hinfiber. Praetorius' Vorschlag, ~ f1lr 
C)r.1::11 herzustellen, ,,ansgebreitet zu Hiiupten[?] aller", nnd 
die drei W orte dann a.ls Glosse zu Cl"ll0i1 zu streichen, ist die 
letzte V erzweiflungstat. lch wein keine einleuchtende Losung 
vorzuschlagen, es sei denn, was oben angedeutet wurde, den 
Ausfall einer Zeile hinter Cl".l)Dn, die dann das Beziehungs
wort fur das Suffix der folgenden V erbalform brachte, etwa, 
nur um die Miiglichkeit zu veranschaulichen , n~-3;:r ~J;IJ~l 
Cl"Q"li>7, vgL 6 11. Dann kiinnte auch ein Cl:pJ~~. oder welches 
Verbu.m man einsetzen will, ein Infinitiv mit ~ a.lao, folgen. 
Dieser oder ein ahnlicher W ortlaut brauchte keineswegs nur 
auf ein Erdbeben, und nichts andres, gedeutet zu werden. Er 
sagt im Grunde nicht mehr, als dan J ahwe zugleich dem 
Gotteshause und seinen Besuchern ein Ende machen, beide 
miteina.nder werde untergehn lassen. Der Schlag, und etwa 
der Hammer, mit dem er getan werden soil, ist nur Sinnbild; 
feindliche Heeresmacht kann recht wohl als die Wirklicbkeit 
daffir eintreten, wie denn das Schwert im nii.chsten Satze aus
drllcklich eingefllhrt wird, um auch die letzten (l e; 4: 2) zu 
wilrgen. An diesem Sa.tze und dem zweiten Halbverse ist 
nicht das Geringste auszusetzen. Die Bedrohten, nur mit "aie" 

n 1:1~::t wird auch bei dieaer Ber■telllmg Genetiv zu lllfQ bleiben 
miiuen. 
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eingefilhrt, weil jeder weiti, wer gemeint ist, sind die hernchen
den und leitenden Stiinde des Nordreichs, gegen die aich des 
A.mos Angrift"e Qberall richten, nicht das Volk im ganzen Um
fang. ~8 - V. 2-4 erschopfen alle Zuffuchtsorte, an denen die 
Bedrohten sich konnten zu bergen suchen, bis zum Unmog
lichen, der Unterwelt, dem Himmel und dem Meereagnmd, wie 
Ps. 139 7-12, und zeigen damit zugleich, daA Jahwe fllr Amoa 
der Hemcher Uber die ganze Welt iat, keiner ihrer Raume 
seiner Macht entzogen. Ob der rdru anf dem Meeresgnmde 
der chaotiache Drache TOD Jes. 6ler.; Hi.91a; 2612; PB.8911, 
und damit das personifizierte Meer aelbst ist, encheint doch 
recht zweifelhaft; Tielmehr weiA man TOD UDgeheuem, die daa 
Meer bevolkem (Gen. 1 21), und aie stehn ihrem Schopfer m 
DiensteD, so daA Jahwe aufrufeD kann, welches er braucht. -
An dem Wortlaut der drei Verae iat nichts &118ZU8etzen, wenn 
man Ton metriachen Ansprllchen und Noten abaieht, die Dnhm 
zu einer .A.nzabl von Streichungen AnlaA geben. Insbesondere 
soil man daa hartnickige CIIID, das ftlnfmal unerbittlich wieder
kehrt, auch da nicht antaaten, wo LXX daa 'JC meint fort
lassen zu mQssen. Auch das ~z, "lll0 in V. s iat aehr bezeich
nend. Selbat in die Unterwelt dringt Jahwea Auge und Hand; 
aber das Wasser ist auch ihm ein fremdea Element, fllr das er 
Stellvertretung braucht. Und nicht minder ist daa C."T':l"M •lib 
in V. 4 wertvoll, weil es den Anftritt anachaulich macht, wie 
sie als willenloae Herde TorangetriebeD werden. Wichtig ist 
auch die achone Ubereinstimmung von 9 , mit 6 7, wo die 
SchuldigeD den Vortrab des Zuga der VerbannteD bildeD. Am 
ersten konnte man anf , b verzichten, den Guthe ala matten 
Zuaatz atreicht (so auch Nowack und Riel:.ler); indessen ist der 
Auadruck doch gut (vgl. auch V. s) und eine ScbluAzuaammen
fassung des Ganzen nicht Ubel am Platze. - Was den ganzen 
Zuaa1D1Denhang V. 1-, angeht, so liegt kein Grund Tor zu be
zweifeln, daA Amos aich bewuAt war, die darin enthaltene, in 
sich gescblossene Rede Jahwes mit und in dem zu Anfang ge
achilderten Geaicht gehort und empfangen zu haben (TgL 7 e; 
8 s), Das ist beaonders zu betonen gegenOber Lohr, der 9 1 

11 Vgl. UDten Sil V. 1 
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bis trmi nebst V. 1 versuchsweise an 3 a anschlient, den 
Rest von V. 1 an Teile von Kap. 8 (s. oben Funnote zu S. 103), 
die Echtheit von V. 2 und , b bestreitet und in V. s und , a 
einen Abschld fnr die zweite Halfte von V. 1 sucht (S. 76), 
ohne sie doch in 8ein Strophenschema aufzunehmen.19 Die 
Verse machen in ilirem nberlieferten Bestand durchaus nicht 
den Eindruck, als weDD eie so milhselig zusammengestoppelt 
wii.ren. Der voile Abschlun des Stncks ist aber auch 8ichtlich 
mit V. , e1Teicht. 

V. 5, e. Der doxologische Einschub. Der letzte dieser 
befremdlichen Einschilbe, deesen V organger wir in 4 13; 5 8 f, 

und 8 s festgestellt haben. Schwerlich bezeichnen sie, wie 
Guthe-Kautzsch' zu 4 1s und 9 5 f. (Guthe-Kautzsch1 auch zu 
5 :; f.) anmerkt, ursprilnglich jedesmal den Schlul:I einer kleinen 
Sammlung von Aussprilchen des Amos; ware das so, 80 mnnten 
sie doch mit diesen Einzelsammlungen von verschiedener Stelle 
und damit diese Sammlenermerke von verschiedenen Hii.nden 
stammen. Sie eind aber so gleichartig, dall man sie unbedingt 
der gleichen Hand zuweisen md, ja sich versucht fnhlen 
miichte, sie zu einem geschloesenen Lobpreis des Schopfer
gottes zusammenzufngen, aus dem der Sammler und Ordner, 
der sie einftlgte, hier dieses, dort jenes Sttick entnahm, auch 
dieses oder jenes doppelt verwendete. 60 Dieses letzte hat mit 
der ersten Do:a:ologie 4 ta den Schldsatz gemeinsam, mit der 
zweiten 9 5 b - 5 8 b, mit 8 8 fast dessen ganzen Bestand. 
Sicherer als einen Abschlun bezeichnen diese Einschnbe eine 
Lncke, die der Sammler nicht mit ursprilnglichem Stoff aus
zufilllen wunte, 80 dan er, vielleicht nur vorlaufig, Lnckenbnner 
dafllr einfilgte. Dall vor V. 1 der Anfang der Rede fort
gebrochen ist, dnrfte daher aus dem Einschub der Do:a:ologie 
am ersten zu entnehmen 8ein. - V. 5. "Amos sagt nicht ffll"I" 

n Praetoriu1 1916 beaweifelt die Eohtheit von a a, we■entlich m, c. 
eo Man konnte etwa an folgenden Zueammenhang denken: 9 • a Er

aohalfung de■ W eltelle, 6 e der Geatirne und dee Regena, 4 u a• 'I' dee 
Donnan IIIld Winds, Eingreifen im Gewitter, 9 &a/lb ebenao im Erd
beben, 411 b (- 9 e b 'I') daa allea auf Jahwea Namen vereinigt. Man 
mochte darin einen Paalm oder be11er einen Tei! einea Paalma aehen, 
wie denn H. Schmidt 9 D f. einen Psalm, ihnlich Pa. 104, nennt. 
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rnM:::ir.t, aondem "JM \:,'M m,,-. ", so W ellhausen. Du biet.et 
LXX, und es wird nach 3 1a; 6 a auch bier aufzunehmen Hin. 
obgleich der Vera nicht von A.mos atammt. Fragen mag man 
bier wie in 3 13, ob ffl,'1" \.fDC und maar., \:,',ae ffl,"T' etwa 
W ahlleaarten aind, die dann llbergewiuenhaft vereinigt wur
den. 11 Uraprflnglich wird der Gottesname bier ganz gefehlt 
haben, weil erst V. e zum Schlun auf du ,,Jahwe ist Hin 
Name" alle vorhergehenden Ausaagen in hiichster Steigerung 
vereinigt. Es geht nicht an, dar. du Pridikat durch du gleich
lautende Subjekt vorweggenommen wird. Allen£alla kiinnte 
achon der Sammler und Ordner, der die Doxologie einschob, 
diesen logischen Fehler begangen haben, um aeinem Einschnb 
mehr Halt zu geben; aber in 4 1a; 5 shat er doch bei gleicher 
Not solche Mittel verschmiiht. U nd da vollenda zwei Wahl
lesarten nebeneinander stehn, ist es doch wahrscheinlich, daA 
man erst epii.ter das Bedllrfnis emp{unden und in verschiedener 
Gestalt Abhilfe versucht hat. - J ahwe braucht die Erde nur 
anzurllhren, so gerii.t sie schon ins W ogen UDd Schwanken. 
Ohne jeden Zweifel muri vor iffl~ gesprochen werden zi:,}; 
nicht von einem einmaligen Handeln ist die Rede, 1ondem von 
jedem Erdbeben. - Der Satz a 'Y ist wohl au& 8 a bierher 
zuril-,:kgetragen (vgL zu jener Stelle); er gehiirt nicht in die 
Doxologie. - b schlier.t unmittelbar an l1Dm an; d&r. der 
Dichter das plotzlicbe und schnelle Steigen und Fallen der 
Erdrinde mit dem regelma.r.igen und langsamen Steigen und 
Fallen des Nils vergleicht, mflssen wir 11DS gefallen lassen, und 
W ellhausen urteilt darllber wohl zu scharf; die Zeilen in 8 11 

f'llr Amos festzuhalten und bier zu streichen (Oettli) ist doch 
Willknr. - Zum Einzelnen vergleiche, was oben zu 8 a ge&agt 
ist. Das erste iN"::i ist dem ,110 dort gegenflber richtig, hat 
aber schwerlich von Anfang an neben dem determinierten 
l:M30 i~::, der folgenden Zeile gestanden. Vielmehr wird die 
erste Stelle ein weniger bekannter Name des Nils eingenommen 
haben, der dann durch l:M30 ,~::, erlii.utert wurde, wahr
acheinlich ,~ (Jes. 513 a; Jer. 2 1s). H - V. &. Uber~ 

11 WeDD RieBler rnic111 Dfflll m1'1' nach LXX hentellt, 10 iat das 
doch wohl our ein Venehen. 

n RieBlen a~~~ll i11:1 atatt :,',:, ,ir:,, .wie der DoppelfluB• - Euphnt 
' 
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oder ~J (nach Pa. 104 s, 13) ftlr ,n',p0 sind seit W ellhauen 
wohl alle ~inverstanden. Das Seitenstllck ,ni»c ,,sein Gebinde, 
sein Gewi>lbe", ebenfalls filr den Himmel, ist durchau nicht 
anzufechten, weder durch den haltlosen Anspruch Ehrlichs, 
dall es dann m,i»c, auf ~ beznglich, heillen mnllte, noch 
durch T~11 rrarY£>.la11 der LXX, das schwerlich aus einem 
irrpa'Y'Ya>.11i11 verdorben ist - so Marti und Rielller nach 
einer Anfnhrung bei Schleuner - sondern auf falscher Ab
leitung von '1".L., beruht (so schon Schleusner). Auch 'l"~lC 
(Praetorius 1914) ist keine Verbesserung. - Uber b vgl. 'zu 
5 e b, der ganz genau gleich lautet. Wie dort ist auch hier 
~ zu ■prechen (vgl. zu ~ in V. 5), well es sich nicht um 
ein einmaliges Tun Jahwes handelt, sondern um sein tli.gliches 
V erfahren zur Erzeugung des Regena. Zwischen m,-,,. und '1011 
wird nach LXX B ~ oder nach AQ r,,ac;,i:i ~tt,~ zu er
gii.nzen sein, nicht nur wegen der Knrze der Zelle, aondern 
auch, well mi>glichst feierliche Gestalt des Gottesnamens bier 
am Platze ist. 

V. 7-10. Gerichtsansage. Es ist zu V. 5, s hervorgehoben 
worden, dall cJieser Einschub mit W ahracheinlichkeit eine Lncke 
bezeugt und daher, da V. , den vollen Abschlull des vorher
gehenden Stncks darstellt, auf Unvollstii.ndigkeit des Einganga 
des folgenden zu schliellen ist. Nun ist zwar der Sinn von V. 7 

durchaua klar: dall Jahwe sich, so gut wie Israels in der Au
fllhrung ans Agypten, auch anderer Vi>lker angenommen babe, 
Israel ilim also nicht mehr gelte als jedes beliebige von jenen. 11 

Aber mit dieser Belehrung wird doch ein Irrtum berichtigt, und 
zwar der der Vertrauenaseligkeit Israels, das ,, Wir haben Abra
ham zum Vater" (Matth. 3 e; Luk. 3 e, vgl. auch Joh. 8 ss ff.), 
und dieser Irrtum, dieser falsche Anspruch, sollte vorher in 
\V orte gefallt sein, wie Amos in 6 ts die stolzen und vertrauens
seligen Israeliten redend einfilhrt, und das ganze sechste Kapitel 
dieser gefiihrlichen Stimmung, mit deutlicher Erhebung der An
klage schon in V. 11 gewidmet ist. In der Tat schlii.gt auch in 

und Tigri■, 10 d■n beim Steigen die■er, beim Fallen der Nil gemeint 
ware, i■t weder ■prachlich noch ■achlich ein g!Ucklicher Fund. 

11 Umniiglich i■t Ehrlich■ Deutung ,,Betragt ihr euch nicht gegen 
mich wie die Ku■chiten?" 
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unsrem Kapitel V. 10 mit einer Fassung fllr diese Stimmmig 
deutlich auf solche Aussage znrO.ck. Der einzige mir bekannte 
V ersuch, 11nsren V ers (samt der Fortsetzmig) einem Zusammen
hang einzuverleiben, der von Sellin - vgL mein Urteil clartlber 
in dieser Zeitschrift vol. XLill, 1924, p. 77 f. - aieht den 
V erlust eines solchen Einganga nicht vor, aondem scbickt dem 
Stack in 3 1 a nur eine Aufforderung zum Horen vorau, die 9 7 

erst recht zum vollen Anfang atempelt; ja dieser game Um
stellungavorschlag dient nur dem vermeintlich verloren da
stehenden Verse 3 2, nicht unsrem StO.ck. DaA aber V. 7 eine 
Fortsetzung verlangt und in unsrem W ortlaut auch findet, nicht, 
wie die meisten Neueren annehmen, ganz fllr aich dasteht and 
etwa gar den letzten Sehl~ des echten Buches darstollt, hat 
Sellin richtig erkannt, wie denn auch Ludwig Kohler einen 
Zusammenhang zu suchen scheint. - V. 7. Mit Becht stellt 
Duhm MT gegenO.ber ~' oder lie•~ zur Wahl; ersteres 
wird richtig, die Verderbnis durch Angleichang an ~anr •ll 
herbeigefllhrt aein." Die Kuscbiten sind wohl nur als eins der 
fernsten Volker, vom Rande der Erde, daher fllr J ahwe eines 
der gleichgO.ltigaten, hera11Sgegrift"en, nicht wegen ihrer Haut
farbe (Jer. 13 2a), Ein halbes Jahrhundert nach Amos wiren 
sie schwerlich mehr so verwendet worden. - Die Echtheit des 
fflJ'I" CltU ist neuerdinga auf Grund metrischer BedO.rfnisse mehr
fach angefochten worden. Sachlich und rednerisch paAt es vor
treftlich bierher. - ~nN: man mochte wohl ~ er
warten, aber das dO.rfte vermied"n sein, weil nicht dai g;gen
wirtige Geschlecht jene Heilstat Jahwes erlebt hat; so mochte 
denn auch ~Mirr von ~ •ll, den gegenwirtigen N achkommen, 
fein unterscbieden werden. - Die Herlmnft der Pbilister ans 
Kaphtor ist eine gelaufige, allbekannte Tatsache, vgL Jer. 47 ,, 
ursprD.nglich auch wohl Gen. 10 u and Dent. ll 23, wo die Au
sage jetzt verdunkelt ist; da.11 J ahwe es gewesen, der sie von dort 
geholt hat, sagt er uns nur hier bei Amos. Zur Herkunft der 

11 Eine arge Verirrung ist Biellen D•~~ •w ,,Seid ihr Dicht wie die 
Bohne TOD Verhiitschelten?" eigeDtlich "8emi1teteD", nach dam hochst 
DD1ichereD Vorkommen Dent. a» IL Er muA danD gleich cliueD Bab (a) 
&11 Gloase von b tre1111e11, der ihm librige11s anch nicht TOD Amoa her
atammt. 
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Aramiier aus ~ir vgl. 1 5 und meine A usfilbrungen dazu (p. &6f.).• 
- Die Echtheit dieses unerfindbaren Verses ist meines Wissens 
noch nie bestritten worden. - V. 8 Dall V. s unecht sei, babe 
ich selbst frllher angenom.men, indem ich anbeimgab, in V. 7, e-11, 

a, 1:; eine echte Grundlage des Schlul:iabschnitts anzuerkennen 
(Altisr. Religion S. 141). Der Vers ist freilich in der llber
lieferten Gestalt nach Form wie Inhalt gleicb scblecht zu 
brauchen. lndesaen den Widerspruch zwischen der dritten Per
son J ahwes und seinem Ich hat schon Oort beseitigt (jetzt auch 
Guthe, Riel:iler, Kobler, Sellin), indem er 'J~ und nicht ,r!Z 
spricht; die beiden folgenden Gottesnamen werden einfach Aua
filllung der durch das falsche V erstlindnis entstandenen Lllcke 
sein und brauchen nicht mit Oort zu einem llberflllssigen CIM~ 
m.,, ausgebaut zu werden. Der zweite Halbvers von C)l)M in 
ist sicher Zuaatz, da er dem ersten geradezu ins Gesicht schlllgt, 
wenn :li'J"' 11':l dasselbe ist wie n~nn ff::l~Ci1, und nicht bier
her gehiirt, wenn er die Schonung einer anderen Grol:ie aussagt. 
Ofienbar handelt es sich um eine mitleidige Randbemerkung, so 
wie wir sie auch in Jer. 4 21, 6 1s finden. Sieber ful:it sie schon 
auf falscher Auffassung des n~n ff::)~c,i, wie ich denn die 
richtige bisher nirgends gefunden babe. Nicht ein bestim.mtes 
sllndiges oder slilldigendes" Kanigreich, und dann eben, wie 
man weitllberwiegend annimmt, N ordisrael, ist damit gemeint, 
sondem das in dem einzelnen Falle, da■ eben zu der in 
Betracht kommenden Zeit in Sllnde verfallene, mfige ea 
Kusch heiAen oder Pbili■tlia, Aram oder Israel, oder wie sonst 
immer87

• Die Musterkarte Iii.tit sich aus Kap. 1. 2 noch erheb
lich erweitem, und zugleich beweisen diese Kapitel, daA genau 
dies die Uberzeugung des Propheten von J ahwes V erfahren ist. 
Das beste Seitenstllck zu der so verstandenen Aussage ist 
Jes. 10 s: nGegen ein rucbloses Volk entsende ich ihn [Assur, 

n Rielllere n,;11;, atatt 'llJC aetzt eiue neuc Heimat an die Stelle der 
alten. 

H Ehrlich beateht darauf, "l!'PII zu aprechen, weil Mt1' Subatentiv aei. 
Sachlich kommt nichta darauf an; bezeugt ist fur daa fem. part. nur die 
Form naupll, 

n Harper nennt fur dieae Auffaaaung, .,every sinful Kingdom•, 
Calvin, Mercerue, Pusey. 
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Jahwes Geinel] und gegen die Nation, die mein Grimm trifft, 
entbiete ich ihn." Da steht in \n"QP C, genau wie bier in 
M~mtr die Determination, .,das Volk", .,daa Kiinigreich", t'llr 
daa jedesmal zur Beatrafung ausereehene. Darum bier der un
bestimmte Auadrnck, der t'llr den atandigen Gegenstand der An
klage dee Propheten aehr befremdlich klingen wilrde18, t'llr beliebige 
Reiche aber der aelbatveretJl.ndliche, gewieaene Auadrnck ist. 
Von einem .,plumpen Judaiamua" (Wellhauaen) kann dann keine 
Rede aein. So nur bildet 8 a die ganz ungezwungene, folgerichtige 
Fortaetznng von V. 7: .,[Statt mich durch eine alte Gnaden
erweisung ein t'llr allemal an ein beatimmtea Volk zu binden,] 
achte ich atandig darauf, welche Macht aich verailndigt, nm aie 
dann, sie hei~, wie sie wolle, vom Erdboden zn vertilgen". 
Das klingt, auf Israel angewandt, immer noch milder ala 3 2, 

steht aber, wie bereits betont, im vollen Einklang mit der Ge
samthaltung des Stllckea 1 s-3 2, wo ananabmaloa jedeamal erst 
die V eratlndigung des betrelfenden V olka bewieaen und dann erat 
daa Gericht ihm angesagt wird. - V. e. Bier erat wird zu dem 
Schuldigen d.ar Gegenwart, dam Hauae Israel, O.bergegangen 
und J ahwea V erfahren mit ihm inabeaondere dargelegt. Die 
AnknO.pfung mit \:, .,denn" genii.gt; aber viel beaaer ware ein 
1* .,darum", was leicht bei Gelegenheit dea Einachuba von 1fb 
kiinnte zu Schaden gekommen nnd abgeachwacht aein. - Der 
Satzbau der Anaage ist genau der gleiche wie in 6 11. r:J.i mul 
doch bier bedeuten .,acbo.tteln laaaen". Die Worte C"U,TT.D 
babe ich stets ala falache Epexegeee gestrichen, wie daa jetzt 
Duhm anbeimgibt (Nowack, Kobler, Volz[?], Sellin); ebenao 
batte ich ~ vor i'rD:>!1 ergii.nzt, ehe Guthe dieaen Vorechlag 
machte. - Filr m!1:l und 'ffl3 mul ich mich der Auff'aasung 
von Hoffmann, Preuachen, Volz (ZA.TW III, 1883, XI, 1895 
S. 24, XX.XVIII, 19/20, S. 105 If.) anachlie~n, dan daa kirbal 
gemeint iat und Steinchen, die beini Sieben des Koma in ihm zu
ro.ckbleiben. Ich babe den Auaftlhrungen namentlich des letzt
genannten nichts hinzuzufllgen81

• Nur darin kaun ich nicht mit 

11 M.indestens na1,=, hinter Mllmi:t wiire doch uoch zn verlangeu, -nu 
Israel gemeint wire, wie denu Harper gem iihenetzeu mochte .tAi1 
sillful kingdomu. 

19 Ob ~ und kirool lantlich znaammenbiiugeu? 
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ihm gehn, daG der V ers, so aufgefaGt, das viillige, rest- und be
dingungslose Gericht bedeute, wie ihm denn auch V. 1-4 ,,ganz 
radikal die Auflosung und Vemichtnng des Yolkes voraussagt." 
W enn das Sieb die Steinchen festhiilt, so miissen auch Komer 
da sein, die zur Erde fallen und damit erhalten bleiben - und 
umgekehrt, wenn die Deutung auf das kirbiil irrig sein sollte -
a.lao unterscheidet Amos zwischen Schalcligen und Unschulcligen, 
zwischen solchen, die zum U ntergang verurteilt sind, und solchen, 
die das Gericht O.berstehn. Das entepricht 4urchaus der Hal
tung des ganzen Buches. Der Schein, als wenn Amos dem 
V olke Israel r11stlosen U ntergang verkO.ncligte, entsteht nur da
durch, dall er keinen Anlall hat, dem Schicksal der Nichtechul
digen nachzugehn, obgleich sie O.berall neben den Schuldigen 
stehn und von ibnen als die Leidenden unterschieden werden. 
Das gilt gleich vom ersten Anfang in 2 e-s, ebenso von 3 9f.; 

die Schuldigen und Bedrohten hehen sich besonders deutlich 
here.us als die Uppigen in 3 12 ff. 4 11 als die, die bemtlht sind, 
durch eifrigen Gottesdienst J ahw ~ zu bestechen in 4 4 ft". 5 21 IT., 

als die Ubermtltigen und Verlrauensseligen in 6 1 ft'. 13. Es 
trifft also nicht zu, wenn Wellhansen, bei richtiger Deutung 
unsrer Verse e und 101 sagt, Amos ,.ziehe Uberall nur das Schick
sa! des ganzen V olkes in Betracht und unterscheide dabei zwi. 
schen Gerechten und Ungerechten so wenig wie die Geschichte 
selber". Er beruft sich dafllr auf 9 1-4, wo Amo~ noch gesagt 
babe, ,.kein Einziger solle dem allgemeinen Verderben entgehn". 
Aber eben dort zeigt das Zusa.mmensuchen der einzelnen Stre.£
wtlrdigen aus allen Schlupfwinkeln des W eltalls, dall es sich 
keineswegs um ein einheitliches, das gauze Volk mit einem 
Schlage vernichtendes Gericht handelt, sondern um ein solches, 
das die Moglichkeit des Entrinnens fllr die Einzelnen olfen lillt. 
Und gerade V., beweist, dall Wellhauaen irrt, wenn er aagt, 
Amoa ,,betrachte das Eul a.ls das Ende, nicht als ein Fege
feuer''. Denn der Vera sagt unmillveratiindlich, dall der in die 
V erbannung getriebene Schuldige errettet wii.re und aich er
rettet fllhlen wllrde, wenn ihm die Ankunft und das Leben in 
der Verbannung gegonnt bliebe und nicht das Schwart ihn fort
raffte. Es iat aber nicht daran zi. denken, und auch W ellhausen 
meint das nicht, dall dies das Loos der gesamten fortgeftlhrten 
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Volkamasae aein ■ollte; Tielmehr gilt daa nur von den Schul
digen, die bis dahin dem Gerichte entgangen aind. Das beweist 
handgreiflich auch 6 7, wo die bedrohten Schuldigen an der 
Spitze der Maaae der V erbannten einhergetrieben werden. Dal 
,,die Geachichte" nicht zwiachen Gerechten und U ngerechten 
unterscheide, dan ein Gericht wie daa erwartete, achwere Kriep
not, unabwendbar viele Unschuldige mit fortraft'e, ii.ndert do.ran 
nichts; der Prophet lebt einmal des Gla.ubena, daA aein Gott 
J a.hwe die :Macht und den Willen babe, dabei den Schuldigen 
zu tretfen und den U nschuldigen zu verschonen. Der immer 
aich wiederholende RUckachlun von dem Leiden auf die Schuld 
beweist, wie das der allgemeine Glaube Israels iat. Aber nicht 
au£ daa Entrinnen der Schuldlosen kommt es dem Propheten 
in dieser Unheilsweissa.gung an, sondem wie in V. t-4 nur auf 
das unfehlbare Gericht Uber die Schuldigen; darum wird jenes 
nicht erwii.hnt. - V. 10. Die negative Auuage wird folgerichtig 
durch die positive ergii.nzt. Das Mittel der Strafe ist die gleiche 
ultima ratio wie achon in V. l ,, daa Schwert. Seit Oort UDd 
W ellha.usen spricht man mit Recht r4'JJ:1 und CT-r.J'J:A; aber man 
hat noch nicht bemerkt, dall die HiphilaU88prache· des MT auf 
anderer Auslegung beruht. Sie fa.At die AuAerung der .,Sander" 
als Yerhot der Predigt an Amos au£ (vgl. Mi. I! &), weil er eben 
dadurch das Unheil herbeiziehe (vgL 6 s), wii.hrend ea sich augen
acheinlich um ein O.bermO.tiges Urteil ilber die Zeichen der Zeit 
ha.ndelt 70

• Fnr U""!p!l ptlegt man ■eit Hollmann, Oort und Well• 
hauaen U"1Jl zu lesen, sicher eine Erlei~htenmg; aber viel beuer 
ist doch Riedels (ZATW 1900, S. 332) U¥])~ .,aolange wir 
noch da aind", das echte apres t1ous le deluge, die gemeine Ge
sinnung der Redenden im Galgenhumor otfenbarend. Ehrlich 
acheint dieae Verbeaaenmg zum zweiten Male gefunden zu ha.hen; 
wenigaten■ erw!i.hnt er Riedel nicht. Mit Recht verweiat Riedel 
fllr die Form auf Thr. 4 11, filr den AUBdruck auf Pa. 104 S3; 
146 2, fnr die Sache auf Jea. 39 s. - In dieaer Gestalt - 9 1, 

a a mit ,,,,, richtig aufgefallt, 9 obne l:Mli~ 10 - halte ich 
daa Stllck, trotz des Einsprucha W ellha.usen■ in seiner Jdauiachen 

•• Ehrlich■ :l'iP..IJ! fiir DP.' i■t doch iiberflii■aig, vor allem nicht em 
niitig, am die Hiphila1111prache lf'p:, IU erleichtern. 
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Fassung, fQr ein so echtea A.moawort wie irgendeinea der vor
auagehenden, in jedem Zuge vollkommen iibereinstimmend mit 
aeinen ii.brigen AuaaprOchen und den dare.us zu erhebenden 
Anschauungen. Ich glaube das zu V. e ausreichend bewieaen 
zu ho.hen. Insbesondere aber bildet es ein so vortrefflichea 
Seitenstii.ck zu dem voraufgehenden fO.nften Gesicht, und vor 
allem zu deaaen Einzelausfilhrung in 9 2-,, dall sich leicht be
greifen Iii.flt, we.rum der oder die Sammler die am Anfang verstftm
melte Rede gerade hier angeachlossen haben. 

V. 11-15. Das neue Heil. Das nAn diesem Tage", das 
dieaen Schlullabachnitt einleitet, kniipft nicht besonders gut an 
V. 1-10 an, weil die dort angesagte aufraumende, reinigende 
Tiitigkeit J ahwea doch liingere Zeit erfordern wird, nicht ein ein
zelnea Ereignis darstellt, das sich ungezwungen so anziehen lielle. 
Filr eine ursprtlngliche AnknUpfung wiirde man entweder ein 
l:::, "inM :-rm erwarten oder eine sachliche Zusammenfasaung 
des mit V. e f. Erreichten, iihnlich Jes. 4 4. W ahrscheinlicher 
wird dadurch, dall V. 11 tr. wieder ein besonderes Stiick bilden, 
deasen Anachlull no.ch rOckwiirta verloren gegangen ist. - V. 11. 

Seit W ellhausen ist man weit iiberwiegend eimerstnnden iiber 
die V erbesserungen no.ch LXX i;r.s:,b,it)l trrl•· Das rnc..,,, 
des MT lielle aich allenfalls durch unmittelbaren Ro.ckgang auf 
'M'1 "was ihm [ davon] eingerissen ist", festhalten 71

; Jl"MMI) er
kliirt sich, wenn man nicht einen blollen Unfall annehmen will,~ 
nur dadurch, dall man einmal n",_,l,, "l"n ~0 meinte sprechen 
zu mO.ssen. Das wird durch das • rrn,~, im letzten Satze als 
falsch dargetan ; aber immerhin wird zu fro.gen sein, was man 
sich bei der pluralischen Auffassung dachte, umsomehr, do. 
Hoffmann, Schwally (ZATW 1890, S. 226 £.), Preuschen (ZATW 
1895, S. 26) sie neuerdings wieder aufnehmen, leider ohne deut
lich zu so.gen, wie sie sie verstehen, auch ohne die Korrektur 
j1;r.i:t,~;n zu vollziehen. Von der wirklichen Behauaung Davida 

71 Storend ist dabei die Wiederholung des Tatworts l:l'PII, daa gleich 
zu Anfa.ng bereits verbraucht ist. Fast miichte man an Einschub des 
Satzes l:l'PII l'llll""IITI denken; aber das Wiederaufrichten des EingeriHenen 
ist doch neben dem Auamauena der Liicken so am Platze und wird damit 
durch dan letzten Satz so echiin zueammengefallt, dall man ihn doch wird 
behalten miiesen. 
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kann ja gar nicht die Rede sein, weder von der einen auf dem 
Zion noch von mehreren an verachiedenen Orten, wie Hoffmann 
zu verstehn scheint, sondem nur tlbertragen von dem schlichten 
Heim, das David seinem Volke bante nnd gab. Mit diesem 
allein miiglichen Veratii.ndnis wird auch tlber den Umfang der 
V erheiUnng in unserem V erae unmillverstlindlich entschieden. 
Kanm begreiflich ist es daraufhin, wie nenerdings die Anfras
sung weithin herrschend werden konnte, als wenn nnr das Sfid
reich Juda gemeint ware, so daA unser Vera beweisen wiirde, 
dall zu der Zeit, als er gesprochen oder geschrieben wnrde, 
anch dieses bereits znsammengebrochen war, er also in die Zeit 
nach 686 gehorte und entfemt nicht von Amos herrfihren kiinnte. 
Fast miichte man annehmen, dall der Prophet dergleichen ge
ahnt und gefllrchtet und den nli.chstliegenden Ansdrnck '1T-I IT'i 
eigens deshalb vermieden hii.tte, nm das Mir.verstandnis zn 
verhilten, daA das Haus = Gescblecht Davids gemeint wire, das 
Kiinigshans also, das bei der Spaltung des Reiches im Sfiden 
den Thron behauptete, sodaA man dann den Vera a.nf die Wie
deraufrichtung des Sfidreichs J nda allein hii.tte beziehen konnen. 
Da vielmehr von der BehaUBUng die Rede ist, die David ffir 
sich und sein Volk aufrichtete, so kann es Bich nnr nm das 
Gesamtvolk Israel handeln, weil eben mit David alle Stimme 
Israels unter demselben Dache wohnten. Bei diesem richtigen 
V erstiindnis kiinnte man aber spii.ter einmal erwogen haben, 
dall zu Amos' Zeiten zwei Hi.user das Volk Davids beherbergten, 
das Stldreich Juda und das Nordreich Israel, nnd deshalb mag 
man ,,die verfallenen Hfitten Davids" verstanden nnd •)'~ ~ 
in Jl"Mnl) geindert haben. In Wirklichkeit ii.nllert Bich der ver
fallene Zustand der [einzigen] Htltte Davids eben darin, daA 
zwei Bruchstll.cke davon gesondert ihr Dasein ftl.hren, nnd die 
noch mit vielen Schii.den. Dall es eich um die Wiederaufrichtung 
des Gesamtreicbs Israel - wie es einet unter David, nnd achier 
nur unter ihm, bestand - handelt, lii.llt sich auch ans dem 
schonen Bilde nnwiderleglich beweisen. Die Hiltte ist zwar 
verfallen, aber keineswegs zerstiirt nnd vom Erdboden ver
echwnnden; denn sie hat Risse, die sich vermauem, Trimmer 
eingesttlrzter Teile, die sich wieder aufrichten }assen. Das von 
Israel nach dem Zusam.menbruch Judas im Jahre 686 aUBZU-

8• 
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aagen, ist pla.tterdinga unmoglich: auch in Triimmem stand von 
da an die Hlitte Davids nicht mehr, sie war zerstort, nicht ver
fallen. Der Prophet, der diese W orte sprach, sieht auch nach 
der Vollziehung des furchtbaren Gerichts Uber Nordisrael die 
verfallene Hntte Davids noch stehn, nimmt also mindestens das 
W eiterleben Judas an, und verheiCit dann zugleich mit dem 
Eintritt der Begnadignng und des neuen Heils fllr das gelii.u
terte Israel die Wiederaufrichtung des ungeteilten israelitischen 
Reiche&, wie es einst unter David bestanden hat. Das ist genau, 
was wir von dem J udii.er Amos zu erwarten haben, und so be
steht nicht der leiseste Grund, ihm diesen, Uberdies hochst 
eigenartigen und schiin gefaCiten V ers abzusprechen 71• D&Ci 
Amos keine Heilsweissagung konne gegeben haben, ist bloCier 
Machtspruch. Wir haben zu V. 9 gesehen, dan er dem nord
israelitischen V olke nicht unterschiedslos den U ntergang an
kllndigt: das bedeutet fur die verschonten Gerechten neues Heil, 
auch wenn der Prophet das auszusprechen keinen Auftrag er
hielte. Die V oraussetzung, daCi bei dessen Eintritt Juda noch 
unzerstort bestehe, bedeutet nicht, daCi Amos an seiner Sunde 
vorbeisahe: auch O.ber Juda kann inzwischen die gebilhrende Strafe 
ergangen sein, nur daCi die R1lge und Strafanaage nicht Amos 
aufgetragen ist. W o und wann Amos dieaen Ausapruch getan, 
an wen er ihn gerichtet hat, wissen "ir nicht, dilrfen aber aicher 
sein, daCi er die Wirkung seiner Strafpredigt nicht durch un
zeitige und an falscher Stelle angebrachte Heilsansage wird ge
achii.digt haben. Ihr ursprllnglicher Zusammenhang dUrfte, wie 
wir oben aahen, verloren, ein erklii.render Eingang vielleicht ge
waltsam fortgebrochen aein 73

; aber ganz richtig ateht aie jetzt 
am letzten Ende des Buches, einerlei, welcher Hand aie dieae 
Stelle verdankt. - Es ist erfrenlich, dati neuerdinga die Stim
men aich wieder mehren, die dem Amos diese Heilsweissagung, 
mindestens V. 11 mit Teilen der Fortsetzung, zu belaasen wagen. 

n Dall r,1 .,,l nor Jee. 58 11, lmJI -c•:, l\li. 7 u. Mal. 8, aonat vor
kommt, wird man nicht unethaft ale Beweie anfiihren wollen, dall ea eich 
dabei. um epiitea Sprachgut handelt. 

11 Vielleicht durch jene puriatieche Redaktion, die ana den Nieder
echriften der Propheten dae l\lenechliche, A.ugenblickliche nach l\loglich
keit etrich (vgL ZATW 1921, 8. !118 tr.). 
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Von denen, die Sellin anffnbrt, muA GreAmann leider nach der 
neuen Auflage wieder gestrichen werden; St.aerk spricht wenig
stena in aeinem Buche von 1908 (S. 16 f.) die entgegengesetzt.e 
Ansicht recht entschieden aua, mag aber aeit der Zeit vielleicht 
zu andrer Meinung gelangt aein und aie an mir unbekannter 
Stelle ausgesprochen haben. Ea bleiben neben Orelli, Oettli, 
Konig ala neueste V ertreter der Echtheit H. Schmidt, L. Kohler 
und Sellin aelber, denen ich Driver (1897), meine A.uAerungen 
von 1900 und 1906 und W. Baumgartner (1913) hinzufilgen 
mochte. Auch Baudiaain (Einleitung S. 509) nimmt eine echte 
Grundlage an, die die Hauptsache bei Amoa lillt. - V. 12. 

DaA aich hier der Faden von V. 11 nicht fortsetzt, beweist achon 
die mangelhafte Ankno.pfung. Das Subjekt zu .,,.. wird Ton 
V. 11 nicht geboten, sondem muA ala~ ~ll in Gedanken 
ergii.nzt werden. Das 1J70~ iat ganz unglflcklich; denn die ver
fallene HO.tte Davida wird doch wahrlich nicht zu dem Zwecke 
aufgerichtet werden, dd die Kinder Israel fremde Lander und 
Volker in Besitz nehmen. Ein nr,_}, ,,derart, daA", wire denk
bar, um die Vollstlindigkeit des gemeinten Umfangs fllr daa 
neue Reich nach uraltem Vorgang darzolegen. Aber auch aach
lich liegt gerade einem Amoa die Audeutung dea Davidreicha 
nach dieaer Seite bin vollig fem; die V ereinigung Geaamtiaraela 
im Genull der Gnade J ahwea iat ea. allein, worauf ea ihm an
kommt. Die MachtgelD.ate der spateren Zeit der Knechtschaft 
haben aich hier ala Auslegung des alten W ortlauta zur Geltung 
gebracht und daa VermiAte zur Stelle geachafft, wohl zunlichst 
ala Randbemerkung. - Aufiallend ist daa l:mM ,,.._., doch 
wohl, waa zur Zeit des neuen Heils von Edom noch tlbrig aein 
wird. Es ist Edom untcr dem Geaichtawinkel der exilischen 
Zeit, bei Hesekiel, Ps. 137; Thr. 4:, die glnhend gehaAte Vor
macht des Heidentums. Zu ihm treten die O.brigen Volker", 
die einst, unter David, J ahwe gehort haben, wofo.r man 
nur den Panegyrikus auf David in 2 Sam. 8 zu vergleichen 
braucht. So muA wohl oder O.be1 daa 0,~ "Z:9 M"lpl "'ll'IM 
gefaAt werden, obgleich unter den nicht weniger ala 16 Stellen, 

7' Schwerlicb iat !Ml,T',::, noch von ,,.,.., ahhingig zu macba, wie 
Ehrlich ea tut: nUDd (den Rest] Iller Volker" un. Du wire in gutem 
Hebriiiacb doch D'UIM::I malWI. 
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die Driver filr diese Bedeutung auffilhrt'lli, nicht eine einzige 
ist, die von einer blollen Gewaltherrachaft redet, sondem alle 
sich auf die heilige Stadt, den heiligen Tempel, das heilige 
Volk, einen Jahwe geweihten Menschen (Jer. 15 16) beziehen. 
Eine einzige Stelle, von Driver und Marti O.bersehen, bleibt 
llbrig, an der die W endung fllr das Ergebnis gewaltsamer Be
zwingnng gebraueht wird, 2 Sam. 12 2s, wo J oab David herbei
nift, damit ihm, nicht seinem Feldhauptmann, der Rohm der 
Eroberung Rabbas zufalle. Zu diesem Bedenken kommt noch 
der seltsame U mweg ilber J ahwes Person, da es sieh doeh 
ebeo our um die Volker handelt, die David und dureh ihn 
Israel gehort habeo. Uod wiederum mochte man aueh das 
,,einstmals", die Tatsaehe, dall ein Besitzverhii.ltnis der Ver
gangenheit hergeatellt werdeo soil, gem ausdrilcklich hervor
gehobeo sehen. Man darf sich daher nicht wundern, wenn 
man dieaem V erstii.ndnis hat auaweicheo wolleo, aei es durch 
eschatologische religiose Deutung (so etwa Keil), sei ea durch 
andre Auffasaung des Satzbaua. So Ehrlich, der den Relativ
satz zum Subjekt des 'In"' macht, ,,damit diejenigen, O.ber die 
mein Name genannt ist," - d. i. die Frommen in Israel -
,,den Rest Edoms und aller andern Volker erben"; aber das 
ist doch der Gipfel der Unnatur, aueh in der uferloaen Dehnung 
des Q¥1l,~:, oeben dem ,,Rest Edoms". Natllrlieh denkt aueh 
Ehrlich dafilr nicht an Amos. - Der Vera hat sehon im. 
Altertum Not gemaeht und seine Sehieksale gehabt, wenn wir 
in LXX leseo &,,.fllt cKtlJT~O'OJO'CII ol KaTa:\.o,'ll'OC Tmll CJll9p,;,
'll'OJII, d. i. m'1T. statt ~. Streiehung des ·mt, und 1:11, atatt 
ClnH. Diesen sinnloseo Satz ergiinzt dann die Anfllhrung 
Act. 15 11 bei 11onst w6rtlicher Ubereinstimmung durch TOIi 

K~p1011 hinter a.118pld'll'G011, und diese Lesart mag wohl erst aus 
dem Neuen Testament in LXX A zuriickgetragen aein. In
dessen nberaehe man nicht, dall bei der falsehen Lesart tttrrr 
nicht ,,Jahwe", sondern ,,mich" das Objekt sein mO.llte und 
dies (neben ~~T.) durch ~.i:,k, also Zusatz bloll eines \ zu 
gewinneo ware, woraus dann wieder mn~ nH durch Aua
schreiben der vermeintlichen AbkO.rzung leicht werden konnte. 

Tl Dazu noch 2 Sam. 61 vou der Lade Jahwea und, vou Driver an. 
gerdhrt, Je■. 41 von dem Weibe unter dem Namen ihre1 Gatten. 
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Dal LXX Ul'llprllnglich lautete utirni-crli, /1.£ iat daher mincle
etena eine naheliegende Miiglichkeit. - Auch die Schlu.A
fonnel klingt durchaue nicht nach Amoe; vgl. dazu Jea. 9 &. -

V. 13. Die neue, ganz auf eigenen FnAen etehende, an keiner
lei vorauegehende Ereignieae anknllpfende Einfllhnmg (vgl 8 11, 

eehr hiufig im Buche Jeremia von 7 32 an) loat dieeen Ven 
vollig aus dem Zusammenhang und erweiat ihn ala einen Zu
■atz, der einen weiteren, venneintlich unentbehrlichen Be■tand
teil des Beile der Endzeit, die wunderbare Fruchtbarkeit des 
Bodena, dem alten Bestande der W eiesagung nachtrigt. DaA 
der Vera in den Zueammenhang eingeschoben iat, wird auch 
dadurch bewieeen, daA er zu frllh kommt, die Frucht vor den 
Bewohnern, die den Acker bebauen, wie ■ie V. u ent zur 
Stelle bringt. Auch wiederholen lU#lb in anderer Wendung 
und bescheidenerer Fassung denaelben Gegenstand; an den 
Schlull von V. 14 dllrfte V. 13 von '1.U, an allenfalla ala Steige
rung dieeer Aussage angeschlOBSen werden, wenn nicht die un
mittelbare Fortsetzung in V. 1:; auch dies unmoglich machte. 
Auch dieser zweite Ein8chub zeugt wieder ftlr daa hiihere 
Alter der 80 vennehrten und venneintlich bereicherten Grund
lage. Scbriftatelleriach nnd dichteriach 8teht dieaer Ven immer
hin auf weit hoherer Stufe ala der vorhergehende; Seitenatlicke 
bieten vor allem Lev. 26:; und Jo. 41a. - Schon schildert a 
die UDunterbrochene geaegnete Arbeit dea Landmanna im 
W echael der Fruchtjahre; LXX milldeutet die Auuagen auf 
die Zeiten und Frllchte, wie 8ie Lev. 26 5 in der Tat an die 
Stelle der Handelnden eetzt. - Fllr rnn.,j 8tatt mu, (Oettli, 
Marti, Staerk) bietet der Artikel in LXX keinen auareichenden 
Beweia; will man den Grund daftlr in ~I suchen, 80 mnA 
man auch Cl"~l] leaen. Zweifello8 spricht der Rhythmua hier 
mit; er forderte daa Jrlttl. - b. Das ente Glied deckt ■ich 
mit Jo. 4 1su, nur dall dort daa ~l Ulr. punktiert iat; das 
parallele Glied klingt dort mit :1~ nm,EI befriedigender aua 
ala hier mit rt~ ohne Objekt. So will Rielller :1~ er
giinzen; aber auch 01 konnte in der Parallele zum Moste 
atehn, nur nicht W aaser, wie Staerk "UDd alle Hllgel mit 
Wasser rinnen" in den Text (S. 27) einsetzt, ohne die Ande
rung zu erwiihnen. - V. 14. Der Vera knllpft vortrefflich an 
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V. 11 an, indem er fnr die Wiederaufrichtung dea Geaamt
reichea Davida die entacheidende Tataache bringt, die Wieder
bringung dea fortgefnhrten Volkea dea N ordreichs. Faat im 
ganzen Umfang decken aich Sprachgebrauch und Auaaagen 
mit dem, was wir aonst bei Amos finden. V gl. ~ "CP fnr 
das Volk des Nordreicba 7 a, 1s; 8 2 (9 10 ohn11 ~); die 
beiden niichsten Zeilen sind die hannoniscbe Umkehrung Ton 
6 11; fnr mr&'l vgl. 7 11; die Garten mit demselben Plural 
lt'Jl finden sicb 4 9. E1 hilft auch nichts, wenn Marti fnr 
a /j b auf Jea. 65 21 Terwei&t; denn dieser Vere iat oft'enbar 
ftOchtige Abk:llrzung dea W ortlauta unserer Stelle, da er die 
Frucht der W einberge easen statt den aus ihr gekelterten Wein 
trinken lii.llt, den Genuri der Girten also, mit dem unser Vere 
sch lie fit, falsch auf die W einberge nbertrllgt. So bezeugt 
Jer. 65 21 nur das hohere Alter unseres Verses. Die Aus
aagen sind gemlifiigt, nichta weiter, ala dafi das heimgekebrte 
Volk Heimstil.tten finden und die Frucht seiner Arbeit geniefien 
soil. Die einzige W endung, mit der man die Herkunft dea 
Yenes Ton Amoa anfechten mag, iat die erste, das viel um
strittene ~1' ~. Ich brauche die Frage bier nicht ab orn 
aufzurollen. Heirit ea ,,die Gefangenachaft wenden", ,,aua der 
Verbannung zurOckfnbren", - Rielller will fnr dieaea Ver
atiindnia nach LXX a1'XJMi>.-la11 N~f TerbeBBem - ao ateht 
daftlr die Anaage der V erbannung bei Amoa in 5 27; 6 7; 9 •• 
vgl. 7 11, zur Verftlgung; heirit ea, wie ich mich nach wie vor 
(vgl. meinen Hiob-Kommentar zu 42 10) dazu bekennen mull, 
,,die W endung ftlr jem. herbeifllbren, in integrum re■tituere, 
wiederherstellen", ao bedeutet daa bier im Rllckblick auf jene 
Anaage aacblich genau daa Gleiche. Dafl dieaer Ausdruck erst 
nach der Zeit des Amos gepriigt aei, kann niemand beweiaen, 
auch wenn man die Echtheit des Vorkommena in Hoa. 6 11 

beatreiten will'• und ao ein Vorkommen vor Jeremia nicht 
nachzuweiaen wl\re. 71 - Wie man ~r, m. c. atreichen bnn 
(Staerk, Grellmann 1, Sellin), um damit den schiinen Sinn gegen-

,1 Bei dem engen ZuAmmemebl11n TOD 611 b mit der ainnentlprechen
den Formel in , a II ht daa doch keinenregs 10 leieht. 

" Soll man daueben die Miiglichkeit einea unpriinglichen •~ 
,. W"NI freipben? 
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iiber den Seitenstllcken zu vernichten, ist achwer zu begreilen, 
da der Ven deutlich Tier achone Tierhebige Zeilen bildet, ebemo 
wie V. 11 von Cl"pat an ent zwei Tierhebige Zeilen bietet und 
dann mit einer dreihebigen abschlielU. Dall Staerk vollends 
im Text (8. 27) nur a 'Y b bietet, in der Anmerkung • (8. 186) 
den ganzen Ven m. c. atreicht, dann doch versucht, a a fJ zu 
retten, indem er zwei Dreier daraus gewinnt, wihrend er die 
Fortsetzung ale Zweier lieat, bleibt mir ein ungelostes RitBel -
V. t5. Der Ven ldingt achlecht mit der Wiederholung ~ 
und 0n0'1M ~. so dall Staerk ihn nicht mit Unrecht ala 
Prosa bezeicbnet. Die Streichung des Relatinatzea 'Ml "'IM 
a,,i,, die Sellin m. c. vollzieht, la.At daa nur noch greller her
vortreten. Vielmehr dnrfte ~ a1s richtige Randver
hesserung zu 0n0'1M ~ an deBBen Stelle einzuaetzen aein: 

Und will aie einpftanzen, dall aie nicht 'Wieder ausgeriaaen werden, 
Auf ihrem Boden, den ich ihnen gegeben babe. 

Dann iat i,J7 ltl,U, lO'I Zwiachensatz, und ~ knllpft an Cl"n,ml 
an. So entstebn zwei gute Tierhebige Zeilen, die bei Amoa in 
2 9f,; 7 11, 15 ihre Seiten- und Gegenattlcke finden und keiner.
wega von Jer. 24 a usw. abhangig zu sein braucben. Sie Bind 
fllr den ecbten Amos-Schlull hinter V. 14 nicht eben notig, 
weil dort den Heimgekehrten auch bereitB W ohnaitz und Ge
null der Bodenfrtlchte zugesagt iat; aber a1s ateigemde Zu
aammenfaasung achliellen aie aich doch gut an und bilden einen 
volltonenden Abschlull, der Jahwe selbat wieder in den Vorder
grund rtlckt. 'Ich mull den Ven daher im Anschlull an V.11 
und 14 fllr ecbt halten. - Dall .,Dein Gott" in der Schlull
formel nach der l\leinung des Ergii.nzen den Propbeten an
reden aolle (Dubm), iat docb ganz unwahncheinlich, da nicht 
Jahwe redet, sondem nach den ihr gleichlaufenden Formeln 
·m."T'"CIMl in V. 12, 13 der Prophet ala Berichteratatter ihn 
redend einf1lhrt. Vielmehr kann du ,;Du" nur daa Volk an
reden, wie in 4: 12 r., wu logiach durchaus nicht unmoglicb 
wire, aber freilich bier recht unvermittelt auftrite. Sehr be
achtenswert ist deshalb die Leaart der LXX, ~ ';:DIC l"IW, 
vgl. 31s; 614, Aber filr die Unprllnglichkeit solcher Abachlull
formeln kann natllrlich niemand einatehn. 
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Das letzte Kapitel dee Buches Amos enthlilt also drei echte 
Stncke: das ftlnfte Gesicht, in V. 1-4 allem Anschein nach 
vollstandig, wenn auch im Anfang stark beschadigt, erhalten; 
die dem lnhalt nach nahe verwandte Unheilsansage V. 1,e a,e, 10, 

am Anfang abgebrochen und mit dem LO.ckenhllner der Doxo
logie V. s r. angehlingt, durch die minverstandliche V erwahrung 
V. ab unterbrochen, aber ohne sie, wie es scheint, im weiteren 
V erlaul vollstandig; endlich die Heilsweiseagung von der Wieder
anfrichtung des Gesamtreichs Israel V. 11 , 14 , 15, von zwei 
apii.teren Hii.nden in V. 12 und 1a um begehrenawerte GO.ter 
bereichert, aber ohne sie vollstandig, bis auf den feblenden 
AnachluG im Anfang, die Kennzeichnung des Tagee, an dem 
solchee Heil in die Erscheinung treten wird. 




