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EINIGE KEILSCHRIFrLICHE PARALLELEN 
ZU JES. 40-66 

FRIEDRICH STUMl\lER 
wt!BzB'CJJlG 

ES ist schon langst aufgefallen, daL\ Z'\\ischen Jes. 40-66 
und der keilschriftlichen Litet"atur Beziehungen hestehen. 

Rudolf Kittel hat in seinem Aufsatz ,,Cyrus und Dentero
jesaja" in der Zeitschrift fllr die alttestame!}tliche Wissen
sche.ft 1898, S. 149-162 auf die stilistische Ahnlichkeit zwi. 
schen Jes. 45 1 If. und dem Cyruszylinder V R 35 hingewieaen, 
und Friedrich Delitzach he.t in seinem Bnche ,,Die groL\e 
Tiiuschung", zweiter Teil 1, S. 78 diesen Hinweis wiederholt. 
Auch H. Zimmern und H. Winckler he.hen in der 3. Auflage 
von E. Schre.ders Buch ,,Die Keilinschriften und de.s Alte 
Teste.ment"1 den zweiten Teil des Jesaje.s herangezogen, und 
ehenso he.hen Alfred Jeremie.s1

, Anton Jirku1 und neuestens 
Lorenz Do.rr1 zu einer Reihe von Stellen Pe.re.llelen a.us der 
Keilschriftliteratur angemerkt. Allein eine erschopfende Be
handlung der Frage nu.ch dem V erhaltnis des zweiten Teils 
des Jesajahuchea zwn swnerisch-akkadischen Schrifttwn steht 
noch a.us. Auch die folgenden Seiten wollen de.s Theme. noch 

• Stuttgart-Berlin 1991. 
:i Berlin 1903. 
s Das Alte Tatamant im Lichte dee Alten Orients. 8. Aull. (Leipzig 

19111), s. 605 fl'. 
• Altorientalischer Kommentar Elllll Alten Te■tament (Leipzig 19-28), 

S. IIOO fl'. 
• Unprung und Auebau der iaraelitisch-jiidischen Heilancherwartung 

(Berlin 1996), wo inabeaondere § 6 (der leidende nGotte■knecht") S. 12511'. 
Eu beachten iat. 
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nicht abschlieGen, sondern begn1lgen sich damit weiteres Mate
rial beizubringen und zu beaprechen. Auf die schon von den 
genannten Forschem aufgezeigten Parallelen soll dabei nur im 
A usnahmefall eingegangen werden. 

1) JES. 40 a-5 

Die geheimnisvolle Stimme befiehlt, in der Wllste Jahwe 
,,einen ,veg zu bahnen", in der P•eppe ,,eine StraGe fllr unsern 
Gott zu ebnen" (V. a). Von einer solchen StraGe durch die 
Wllste spricht auch Jee. 35 8. Namentlich aber gehort Ps. 68 5 

hieher. An allen diesen Stellen schwebt den alttestamentlichen 
Schriftstellem das Bild eines Prozessionsweges vor, auf dem 
Jahwe (bezw. sein erlostes Volk Jes. 35 0) festlich einherzieht. 
Eine ganz ihnliche Szene schildert der Hymnus IVR 20 Nr.1, 
der von der Rllckkehr Marduks aus Elam berichtet. 8 In dieaem 
zweisprachigen Text heiGt es nun Vs. 12-1&: 

,, ... aus dem feindlichen Elam schlug er eine StraGe des ,Tubels, 
einen Pfad des Frohlockens 

[ ... ] de1· Erhorung nach Sli-an-na (- Babel) ein. 
Es sahen die Leute des Landes seine hohe Gestalt, den Herr

scher in (seinem) Schmucke." 

Wie hier Marduk aus Elam nach Babylon zur1lckkehrt, weil 
er sich seiner Stadt erbarmt (ebd. Vs. 0-11), so wendet sich 
auch Jes. 40 t ft". J ahwe dem verlassenen Jerusalem zu und 
kommt aus Babylon wieder heim. A uf diesem Zug schaut 
,,alles Fleisch" die sich enthtlllende ,,Herrlichkeit J ahwes" 
(V. 5). 

W enn im Babylonischen von einem Aufenthalt Marduks in 
Elam, wie hier, oder im Lande l{atti, wie K 3353 7, die Rede 
ist , haben wir an eine feindliche V erschleppung des Gi>tter
bildes , und demgemiiG bei der Heimkehr des Gottea an dessen 
Zurllckf'tlhrung zu denken. E11 handelt sich also in un■erem 

1 Hehn, Hymnen und Gebete an Marduk (BA V 1179-400) Nr. X 
(S.'19-344). 

T Fr. Martin, Melange, a88yriologigue,, in: Bee. d. tra11. rel. it la philol. 
d arcMol. tgypt. et aBlyritnnes XXIV (1902) 96-108. 
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Texte um ein feierliches Geleit einer Mardukstatue, worauC 
auch der Auadruck ,.seine hohe Gestalt" deutlich hinweist. 
Solche Giitterprozeuionen waren in Babylonien nichts Seltenea. 8 

Dagegen haben wir in Israel zwar auch featliche Zllge mit der 
Bundeslade, Aber sie beschrinken sich auC ganz hestimmte, 
durch N otwendigkeiten bedingte Anliisse, wie z. B. der Zug 
durch die Wllste oder die Uberfllhrung der Lade auf den Zion 
solche sind. Merkwil.rdigerweise 'lrird aber die Zurllckkunft 
der Lade aus dem Philisterlande (1 Sam. 6) nicht als Sieges
zug geschildert. Sie kehrt nicht, wie Marduk aus Elam, unter 
dem J ubel der V olksmenge im festlichen Gepriuge zurllck. 

Das Bild des im Triumph zu seinem Heiligtwn heimkehren
den Gottes ist also den lsraeliten ofl'enbar von Haus aua nicht 
gelaufig. Hier wie in Ps. 47 und 68 werden wohl fremde, also 
zunii.chst babylonische V orbilder einge'\\irkt haben. Freilich ist 
gerade an unserer Stelle zu bemerken, wie der Schriftsteller 
das a.us der Fremde ihm zugekommene Bild in seinem Sinne 
umgestaltet hat. Echt alttestamentlich ist, da~ alles vermieden 
v.ird, was den Leser veranlassen konnte sich eine Gestalt 
Jahwes vorzustellen. Nur von der "'"' ~ ist die Rede, 
wii.hrend der babylonische Dichter von der :,hohen Gestalt" 
Marduks spricht. Das Ganze ist eben fiir den Propheten, 
den Vertreter einer grundsitzlich bildlosen Religion, nur Ein
kleidung fllr einen Gedanken, fast miichte man sagen Formel, 
wii.hrend der akkadische Singer, der das Giitterbild als selbst
verstiindliches Mittel des Kultus betrachtet, oft geschaute 
Wirklichkeit schildert. 

2) JES. 40 12-te 

Der Abschnitt schildert die Herrlichkeit J ahwes. Schon 
die Frage, mit der er beginnt, zielt darauf hin. Der Prophet 
erwartet als Antwort: ,,Jahwe". Er ist es, der mit der hohlen 
Hand die Wasser ma~, mit der Spanne die Himmel bestimmte, 

s Man denke an die Prozesaionsstrar.e, die von Esagila d11rch du 
Iltartor 1um Palaste Nebukadnezzara rtihrte. Andere hieher gehorige 
Te:r.te aiehe bei Diirr a. a. 0. S. 146. 
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ins Drittelman ct'~,) den Staub der Erde £ante und mit der 
Wage die Berge wog. Nun wird Marduk in dem HymnUB 
D T 109, der beatimmt war bei einer der Kulthandlungen 
rezitiert zu werden, die im Niaan zu Ehren des Gottea vor
genommen wurden, ,,Durchschreiter des Himmels, AufschO.tter 
der Erde, Abmesser der Wasser des }Ieeres (ebir lame liipikn 
ir~itim miididi me tamtim)" genannt. 8 Hier fallt die Parallele 
zwischen den AusdrO.cken ~ ~!fe~ '11ft "Q und miididi me 
tamtim ohne weiteres auf. Aber es ist zu beachten, dara 
Jes. 40 12 ebenso wie im habylonischen Hymnus neben den 
W assern des l\Ieerea der Himmel und die Erde genannt isL 
Freilich finden sich gerade bier charakteristische Unterscbiede. 
Aber schon im ersten Gliede des V. 12 findet sich eine Be
sonderheit: Jahwe milU die Wasser ,,in seiner hohlen Hand 
('l',P,f'~)". Das kann nun aus dem Bestreben henorgegange:1 
sein, das Bild deutlicher, greifba.rer zu gestalten. Es kann 
aber auch noch eine andere Absicht dahinter stehen: ni.mlich 
die, Jahwes Grone recht stark, selbst um den Preis eines 
handgreiflichen Anthropomorphismus, in die Erscheinung treten 
zu laseen: Israels Gott ist so riesenha.ft gewa.ltig, dan er das 
W eltmeer in seiner hohlen Hand wie in einem Gefan unter
bringen kann. Der Eindruck, dan eine eolche Herausstellung 
der O.berragenden Grone J ahwes angestrebt wird, verstii.rkt 
sich, wenn wir die beiden andern Glieder miteinander in Ver• 
gleich stellen. Marduk ist der ebir fome, ,,der, welcher den 
Himmel durchschreitet". Ea iat bier offensichtlich an seine 
Eigenschaft als Gestirngottheit gedacht. Dagegen ,,bestimmte 
(l~.1:1)" Jahwe ,,mit der Spanne die Himmel", d. h. wie ein 
Mensch mit der Spanne seiner Hand das Man irgendeines 
Gegenstandes festsetzt, so machte es Jahwe mit dem Himmel. 
Wie daa Wasser des Weltmeeres mit seiner hohlen Hand, so 
wird dieser mit der Spanne gemessen. J ahwe wird bier also 
Marduk gegentlber als der viel Gronere, Gewnltigere dar
gestellt. Weniger auffallend, aber doch deutlich genug ist 

• Vs. 1 f. (Hehn e., a, 0. :Sr. XXIV, S. 375 ff'.). Vgl. dazu Enilme. 
elill IV, 141 (er durchschritt den Himmel) und 143 (e■ me.B der Herr 
des apsu Gestalt). 
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dieses Bestreben beim dritten Glied; aber wenn Jahwe den 
,.Staub der Erde" im laliA fant und die Berge au£ der Wage 
wiigt, so ist er doch wieder mehr als Marduk, der die ,,Erde 
aufschilttet (lapiki, ir!Jiti111). OtTenbar will der alttestament
liche Schriftsteller das, was der Hymnus von Marduk sagt, 
ilberbieten und Jahwe dem babylonischen Gotte gegenllber zur 
Geltung bringeu. 

Dieser Eindruck verstirkt sich bei V. 13 und u. 1hr Sinn 
ist: niemand hat J ahwe seine wunderbare Einsicht gegeben: 
er hat alles aua sich und braucht ea nicht von andem zu 
empfangen.10 Dagegen ist :Marduk jener, ,,der wohl gebildet 
ist (b'a tabi~ ibbantl)" '1, ,.desaen Herrschaft gewaltig gemacht 
hat ... A[nu] (ttlawi1Ju belussii ... il.A[nmn]>"u, von dem ea 
heiLit: ,.unter den Gottem hat dich glii.nzend gemacht Nudim
mud ... der die Geschicke der groDen Gotter in deine Hand 
gegeben hat (, .. i11a ilii11i bmmi uba1111ika ilNmlimmud . .. 
§a ~imati ila11i rabfiti u~atme1Ju ritukka)" 13• Das stimmt zur 
Darstellung, die im babylonischen W eltschopfungsepos ge
geben wird. Hier wird ja au£ Tafel 4 V. 1 ff'. geschildert, wie 
die zum Rate versammelten Gotter Marduk ,,das Geschick be
stimmen". 

Nun konnte man freilich sagen, in Enu.ma eli§ handle es 
sich um Marduks Macht, um seine phyaische Kraft sozusagen, 
wli.hrend beim Propheten von der ,,Einsicht" Jahwes, vom 
,,Pfade des Rechts" die Rede sei. Allein der Zusammen
hang, ganz besonders aber V. 1sc zeigt doch, dall der Prophet 
keineswegs bloll an intellektuelle Eigenschaften denkt, und 
femer kann bei einem geistigen Filhrer Israels es nicht tlber
raschen, wenn ethische Priidikate Jahwea - und nr-J, i'I~ 
enthalten ebensogut sittliche Elemente \\ie I,- n,k - im 
Vordergrund des Interesses stehen. Nun g;liorte aber das 

1 o Die Fragen sind .Herrlichkeits1childernng", nicht .Klage", wie 
die von A. Jeremiao, Das Alta Testament im Lichte dea Altn Orient. 1, 

S. 606 ans IV R 60'" angerlihrten Fragen. Sie sind deshalb in Wirklich• 
keit keine Parallelen zn nnserer Stelle, 

11 K ;599 + K 8717 + D T 363 (Hehn La. 0. Xr. I, S. 309 ft'.), Vs. :a. 
12 ebda. a. 
11 ebda. of. 
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Epos Eno.ma elis ebenso zu der im Nisan gefeierten Marduk
liturgie - es war ja die Festlektion der Zagmuk-(Neujahrs)
feier - wie der Text D T 109. Wie V. 12 Jahwe weit Uber 
den Lobpreia erhebt, der Marduk in dem letztgenannten Hym
nus gespendet wird, so behauptet ,. 1a f. die Uberlegenheit 
Jahwes gegenilber dem Stadtgott von Babel in einer andem 
Richtung: Jahwe hat nicht ,,die Gotter, seine Vater" gebraucht 
um zu sein, was er ist, wie das babylonische Weltschopfungs
epos und im Anschlu~ daran andere Texte von Marduk er
zii.hlen. Der Verfasser von Jes. 40 12 tr. wendet sich also bier 
offensichtlich gegen die Liturgie Esagilas, des glii.nzenden 
Heiligtums des Marduk. Er stellt - und das ist wesentlich -
Jahwe unter den Gesichtspunkten als einzigartig nberlegen dar, 
unter welchen der Gotterkonig von Babylon \"On seinen Ver
ehrem verherrlicht wird. 

V. 18 fnhrt den Lobpreis Jahwes nach einer nnderen Rich
tung durch: so gron ist der Gott Israels, dan selbst der ganze 
Libanon nicht zu einem seiner wiirdigen Opfer hinreicht. Wich
tig ist bier besonders die zweite V ershii.lfte , die besagt, dan 
,,sein Getier" d. h. sein Wild nicht zum Brandopfer gennge. 
Das ist im Munde eines Juden auff'li.llig, da ja nach israelitischer 
Sitte nur Haustiere geopfert werden konnten. Aber in Baby
lon wurde auch ,vild dargebracht. In dem schon einmal heran
gezogenen l\Iardukhymnus IV R 20 Nr. 1 heic.t es V. 21: azlu 
f1tbb11~tt ,,,Vild u wurde (in Masse) geschlachtet". Dann hii.tte 
also unsere Stelle eine Spitze gegen die im Mardukkult nbliche 
Opferpraxis. Ps. 60 s-10 sprache nicht gegen diese Auffassung. 
Denn hier ist der Gedankengang ein anderer und zwar folgender: 
Jahwe erklii.rt, dan er das Opfer von Stieren und Boeken (bei
des gesetzliche Opfertiere) nicht annehme und begrO.ndet das 
damit, dan 1) nberhaupt alles Getier des Feldes sein sei, 2) er 
fflr seine Bednrfnisse den Menschen nicht notig babe, da der 
Erdkreis ihm gehiire und 3) dan e1· sich nberhaupt nicht von 
Fleisch und Blut nii.hre. Der Gedanke, da~ das Wild des 
Waldes ein Opfer sei, liegt bier gii.nzlich auner dem Bereich 
des Gesichtsfeldes. 

II Dies wenigstena die immer noch wahrecheinlichate Uberaetzung. 
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3) JES. 41 e f. 

Der Ausdruck 'ff:19~ a6 hat seine genaue Parallele in den 
Orakeln an Aaarhaddon16 IV R 61, wo die !star von Arbela 
zum Konig sagt: la as li[ka] ,,ich babe (dich] nicht venrorfen". 
(col Ill Z. 40). Auch die Formel, mit der in V. 10 daa eigent
liche Jahwewort eingeleitet wird, MTJ:ntt findet Bich in diesen 
Orakeln. Da heiAt ea col I Z. 6. 26; col II Z. 16. 33; col m, 
Z. 38: la tapala1J - ,,fllrchte dich nicht". Aber die Jesajaa
atelle ateht achon atilistiach hoher ala die OrakeL Sie nimmt 
den Gedanken im zweiten Gliede auf: ''-"" ,,aieh' dich 
nicht um" (nii.mlich nach Hilfe). So atellt Bie einen achonen 
paralleliamua membrorum her, und die jedem der beiden Glieder 
angefO.gte Begrllndung trii.gt noch weiter dazu bei dem V erae 
Fillle und EbenmaA in der Form und Lebendigkeit im A111-
druck zu geben. lnhaltlich ateht der ganze Abachnitt der 
iuAeren Anklii.nge ungeachtet ilber den Orakeln an Aaarhaddon. 
Der Gedanke des ethischen V erhii.ltnissea der Liebe und Treue, 
der bei dem alttestamentlichen Schriftsteller deutlich im Hinter
grund steht, fehlt in den Aussprilchen der !star Ton Arbela 
und ihrer Mitgotter. 

4) JES. 41 1s - 42 e - 511s 

Anton Jirku hat zu Jes. 42 e auf den Yertrag zwischen $ub
biluliuma und Mattiuaza verwiesen, wo der Ausdruck .,bei der 
Hand £assen" zweimal (K Bo I Nr. 1 Vs. se u. ss) belegt ist, 
und vermutet, daA es sich um eine dem hofischen Leben ent
nommene Formel handelt 11

. Eine ii.hnliche Redeweise wie bier 
im Buche J esajas findet sich aber auch Ps. 73 23. Ebenso 
keunen aie die babylonischen Hymnen, in■beaondere die Mar
dukte:r.te. So heiAt es IV R 67 (Hehn a. a. 0. Nr. XIV), 43: 
{ta{lab] bat (,atsu ila [ ..... ]-du [fas)sest die Hand des [ .... ]. 
Nach K 9695 [Hehn a. a. 0. Nr. XX), 6 ist Marduk {labit 

u Neu bearbeitet vou F. Schmidtke, A.aarbaddons Stattbalteracbart 
in Dabylonien (AOTU I 9, Leiden 1918), S. 11~123. 

u A.ltorientaliacber Kom.mentar zqm A.lten Testament, S. !!091. Der 
Vertrag auch bei E. F. Weidner, Politiecbe Dokumente aus lL]!linaaien, 
Leipzig 1923 (- Bogh. St11d. VIII) S. ll-37. 

12 
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~titti ulali ,,der die Hinde des Schwachen faAt", nach IV R 40 
Nr. 1 (Hehn a. a. 0. Nr. XXV) Vs. col. I 29 ~abit ~titti mulm 
,,der die Hii.nde des Elenden faAt". Der Ausdruck findet sich 
ferner in dem lstarhymnus K 101 17 Vs. 16: ,,ta~abati ~atsu" -
,,du fassest seine Hand"; ebenso in dem BuC.psalm IV R 10, 59 111 : 

,.a~ta11i 'ema 111a11ma11 ~ati ul i~abat" = ,,ich schaute umber; 
(aber) niemand faC.te meine Hand". Auch $urpu IV 18 gehort 
hieher: ,,~tit e11ii IJabti[tu ittikama]" - ,,den Elenden bei der 
Hand zu fas[sen, steht bei dir]". Es wird also nicht notig aein 
an eine Entlehnung aus dem hofi8che11 Stil zu denken. Der 
Ausdruck findet sich in der Sprache der Religion oder sogar 
der des tiglichen Lebens und wird aus diesen Quellen stammen. 
Da aber dem Verfasser von Jes. 40-55 nach dem, was oben 
gesagt wurde, die Mardukliturgie nicht unbekannt gewesen sein 
kann, so wird man am beaten annehmen, daC. er in der Wahl 
dieses Ausdrucks durch den Blick auf sie bestimmt war. 

5) Jes. 4122,r. 

In Kap. 41 22 ft'. wird ein Gedanke eingefllhrt, der ofter wieder
kehrt: die Gotter der Heiden haben weder das Y ergangene ge
wuC.t, noch kennen sie die Zukunft; also sind sie keine Gotter. 
,,Das Frilhere, - was ist's damit? Verk0ndet's, daA wir dar
auf achtgeben und seinen Ausgang erfahren! Oder das Kllnf
tige laC.t uns horen! Verk0ndet, was nachher kommen wird, 
damit wir erkennen, daA ihr Gotter seid!" (V. 22 f.) Es handelt 
sich um das Heranrncken des Kyros, wie V. 2:; andeutet, und 
sofort schlieAt sich V. 2e an: ,, W er verknndete es von Anfang an, 
daC. wir es erkennen, und von vornherein, daA wir sagen kl>nnen: 
Es ist richtig?" Kap. 42 9 beruft sich Jahwe darauf, daA ,,das 
Frtlhere" eingetroffen sei, und daA er ,,das Neue" ankllndigt, 
,,bevor es sproAt". 43 e heiAt es: ,,Wer unter ,euch'11 kllndigte 
dies an, ,lieA• 18 uns das Frtlhere horen ?" Ebenso stellt J ahwe 

IT VerolJentlicht bei Haupt, A.kkadiacbe u. sum. Keilschriftte:de S. 116; 
Zimmern, Babyloniscbe Bullpaalmen Nr. I; Bab. Hymnen und Gebete 
(D. Alta Orient VII, 3) S. 26. 

n Zimmern, Bab. Bur.pa. Nr. 4. 
n Lies D;,; (so ll H11. bei Ginsburg) und Ul'i;II''.-
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43 3 feat: ,,Das Frllhere babe ich seit langem verktlndigt,- au 
meinem Munde kam es und ich babe es kund getan". Zu dieaen 
Stellen bieten 1lD8 nun wieder die Orakel an Aearhaddon einige 
Parallelen. Die wichtigste steht IV R 61 col. II 36 £.: antiku 
tiilak(mi "rkiiite lii ki pii11iiite - ,,ich, ich rede 20 das K11Dftige 
wie das Vergangene" (der Sprecher ist, wie aus Z. 39 henor
geht, Nebo). Da bebauptet der orakelgebende Gott von aich 
genau das, was Jes. 41 22 ,r. von den Gottem der Heiden ver
langt wird. Bedeutsam sind aber aullerdem noch zwei Stellen: 
zuniichst col. I 16-19: ajiite dibbija la attabakanni ina mu~
~i la tazizimi - ,,au£ welche meiner W orte, die ich zu dir ge
sprochen babe, konntest du dich nicht verlaseen?" .A.hnlichen 
Inhalts ist col VI 7-12: dabdb" pliniu la atabakanni ina 
1111~~i la taeizi u111ii ilia 11m~~i "rki tazazma - ,,Konntest du 
dich au£ ein frllheres Wort, das ich zu dir sprach, (etwa) nicht 
verlassen? Also wirst du auch au£ das epatere dich verlaaeQ. 
konnen". Das erinnert an Jes. 42 e. Der Fall liegt ofl'enaicht
lich ganz li.hnlich wie bei Jee. 40 12. Nur wird bier Jahwe als 
der einzige Gott dargeatellt, der wirklich die Zukunft kennt, im 
GegeDBatz zu den Orakelgottem, die nichts wissen. Man wird 
auch bier direkte Polemik des altteetamentlichen Schriftstellere 
gegen seine Umgebung annehmen dllrfen. Wir baben zwar 
auller IV R 61 wenige Texte, die eolche politische Orakel ent
halten; daftlr aber baben wir eine Reihe von Texten, welche 
Anfragen aseyrischer Konige an Samu (und Adad) 11 in poli
tischen Angelegenheiten daretellen. Ee iet wohl nur ein Zufall, 
dall 1lD8 aus der Zeit dee Nebukadnezzar nichts Ahnlichee er
halten ist. W enn man llhrigens die Orakel an Aaarhaddon und 
Aeurbanipal oder die Anfragen dieeer Konige an ilie Gotter 
lieet, ka.nn man die Gefnhle dee Propheten ventehen: Anktln
digungen von Ereignissen von so weltgeschichtlicher Tragweite, 
wie der Zug des Kyros gegen Babylon war, eucht man da ver
gebens. 

20 lch miichte (im Gegenaatz zu Schmidtke) bei der von Delitzach 
RWB 111111 b vertretenen AuffaHnng bleiben. 

21 I. A. Knudtzon, AHyriache Gebete an den Sonnengott Ciir Stut 
und kiiniglichea Bau■, Leipzig 1893; E. G. K.Jauber, Politisch-Beligioae 
Texte aus der Sargonide~eit, Leipzig 1918. 
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6) JES. 42, 

Wes bier als Zweck der Erwii.hlung des Ebed J ahwe ange
geben wird, finden wir auch als Tii.tigkeit babylonischer Gotter 
erwihnt. ,viederum ist bier an erster Stelle Marduk zu nen
nen. Von ihm sagt der Hymnus K 9918 (Hehn a. a. 0. Nr. 
XIX) Z. 8: §a i11a bit 11ibitti nadir tukallam nftr - .,wer ins 
Gef'il.ngnis geworfen ist, den lissest du Licht schanen". Auch 
IV R 57 (Hehn a. a. 0. Nr. XIV) Z 44 ist mit Recht so er
gii.nzt wordenu. Auch vom ,,Nichtsehen der Augen" (la dagal 
emi), das Marduk .,ofnet", ist K 3505 (Hehn a. a. 0. Nr. Ill) 
Z. 11 die Rede; freilich ist das entscheidende Verbum te[-ip-ti] 
.,du otfnest" durch eine, allerdings sehr naheliegende Erginzung 
gewonnen. Aber auch von Samu heint es: kasd ullum .... 
ittika ioa~li] .,den Gefeuelten zu losen ... steht bei dir'' (IV 
R 17 Vs. 38-37),23 oder: il Sama§ mitu bullutu kasa pa(aru ~a 
kati~ama - .,Samu, den Toten zu beleben, den Gefesselten zu 
losen, liegt in deiner Hand". u Das Motiv der Gefangenenbe
freiung haben wir auch Jes. 611 und Ps. 146 1; an letzterer 
Stelle und Jes. 35 s ist auch von der Heilung der Blinden die 
Rede. 

7) JES. 43 10 

Zu dem in der zweiten V ershalfte ausgesprochenen Gedanken 
.,Vor mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner 
sein", darf man die babylonischen Gottergenea.logien heran
ziehen. Besonders ist bier an EnO.ma elis I, 9 ff. zu erinnem, 
wo geschildert wird, wie .,die Gotter geschatfen wurden" (V. 9), 
Labmu und Lal}amu ,,ins Dasein traten", ,,mit Namen ge
na.nnt wurden" (V. 10), Amar und Ki~ar ,,geschatfen wurden" 
(V. 12), An§ar den Anu ,,seinen Erstgeborenen" ,,(sich) gleich 
machte" (V. 1s), und dieser ,,als sein Ebenbild Nudimmud 
zeugte". (V. 18). Ferner kennt das Epos Eno.ma eli§ (und die 

22 Hehn L a. 0. S. 850. 
21 Schollmeyer, Hymnen und Gebete an ~amas (Paderborn 1912) S. 46; 

vgl. ebda, R1. 1-11. 
st S. 787 + S. 9411 (-Craig, Beligiou■ Texta II pl. a- Gray, The 

Aamai Beligioua Te:a:.ta pl. 4, Ygl. Schollmeyer 11. L O. S. 96) V 1. a. 
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babylonische Literatur) zwar den Gedanken des Todee von 
Gottem im Sinne volligen Untergangs nicht, wohl aber die Vor
stellung, da6 ein Gott nber ,,die Gotter, seine Viiter" die Herr
schaft erlangt, so dati diese vollig gegen ihn znrllcktreten. Das 
typische Beispiel dafnr ist ja Marduk. Jahwe sagt also bier 
von sich aus, da6 er ,·on keinem andem gottlichen W esen ,,ge
bildet", also geschaffen sei, und da.6 seine Herrschaft von keiner 
andem abgelost werden wnrde, dati er gegen keinen andem 
zurllcktreten werde. Zn dem Glauben an die ursprllngliche 
Existenz von Aps(I, Mummu und Tiamat wird bier keine Stel
lung genommen. Auch soil natlirlich nicht gesagt sein, da6 
Jahwe von irgendeinem Unvesen atamme, das nicht zn den 
,,Gottem" gehort. Die Redeweise ist bier antithetisch, ad ho111i-
11e111 ; wir haben auch bier wieder eine Polemik des Propheten 
gegen seine heidnische Umgebung. 

8) JES. 43 11 

Dieser Vere enthiilt eine noch schirfere Spitze gegen den 
babylonischen Gotterkult. Sie liegt in der W endung: ,,Autier 
mir iat kein Retter''. Diese Ausdrucksweise ist im 2. Teile des 
Jcsajas sehr beliebt und kehrt in mannigfaltigen Abwandlungen 
wieder (44 s. a; 45 ~- 6. 21; 46 9). Auch in Ps. 18 32 haben wir 
bekanntlich diesen Gedanken. Nun leaen wir in dem schon er
wihnten Istarhymnus K 101 Rs. 2/3: ,,Au6er dir hat er keinen 
rettenden Gott" (eae11a dimmer sidi 1mtukam - ela kiiti ilim 
muJtelim ul isi). Die Gleichheit dea Gedankens iallt ohne 
weiteres auf. Freilich steht diese Ausdrucksweise in der baby
lonischen Hyipnenliteratur bis jetzt einzig da; aber sie ist im 
Grunde die Folgerung aus einer andem Anschauung, die weit 
hiufiger belegt ist. In Hymnen an verschiedene Gottheiten 
treffen wir die Frage ,,wer ist dir gleich?" (a-ba e-da-di u. ii.; 
akkadisch mannu isa11a11ka, ma11nu §aninka, inamm maldka), 
so z. B. in dem Mardukhymnus IV R 26 Nr. 4 (Behn a. a. 0. 
Nr. VI) 13/ 14 oder in dem sumerischen Hymnus an Sin VAT 
414 Vs. 7-9 (dreimal wiederholt). 1111 Oder es wird festgestellt, 

II Reisner, Somerisch-babylonische Hymnen Nr. 38; Perry, Hymnen 
ond Gebete an Sin, Nr. 4, S. 19 ff. 



181) .TOC'B.!IAL OJ' BIBLICAL LITEIU.TUBB 

daA der Gott keinen Rinlen h.at. 28 Auch Jes. 46 0 baben wir 
ja in Verbindung mit dem AU8druck '11J7 1~~ ~~ ~:;,~ die paral
lele W endung ~~ Cl~ ~:,',~ ,,ich ~in ... Elohim, und es ist 
keiner wie ich". Also auch hier die Ubertragung einer Priidi
kation, die aich in babylonischen Hymnen, und zwar auch in 
Mardulrtexten fi.ndet, a.uf Jabwe. Allerdinga liegt hier keine 
besondere Eigentnmlichkeit des 2. Teils des Jesajabuches Tor, 
denn die Frage ,,wer ist wie du (bez. wie Jahwe)?" findet eich 
ja auch im Psalter (Ps. 35 10; 7l 19j 77 u; 89 7. 0; 113 s ft'.). 

9) JES. 43 13 

,,Ich tue (es), und wer macl1t ea rnckga.ngig", eagt Jahwe. 
Den babylonischen Giittern wird in den Hymnen nachgernhmt, 
,,da~ ihr Wort (ihr Befehl, ihre Zusage) nicht nreitelt (ge
hemmt, rllckgiingig gemacht) wird". Das gilt nicht zuletzt aucb 
von Marduk. Eno.ma em IV, 7. 9. 10 sagen ihm die Gotter: 
Von nun an sei unabanderlich dein Befehl! .... Fest atehe dein 
AU8apruch; gegen dein Wort gebe es keine Auflehnungl Kein 
Gott verrllcke deine (d. h. die von dir geateckte) Grenze!" In 
dem von Hehn a. a. 0. unter Nr. III behandelten Hymnll8 
K 3505 Z. 2 ist Marduk der, ,,deasen Wort nicht gehemmt v.ird 
(la la u~tamsaku epi!I pilu)", und IV R 57 (- Hehn a. a. 0. 
Nr. XIV) Z. 19 wird er ala derjenige bezeicbnet, ,,deesen Wort 
nicht geiindert wird (la la uttakkant {ep~J pmt)". Von Mar
duks Sohn Nebo hei~t eaff: ,,Dein Wort v.ird wie der Himmel 
nicht Yerindert ((nbitka kima ~am/! ul uttakar)". Aber auch 
den Sam&Atexten ist diese Anach.auung nicht fremd. Ala Belege 
seien genannt der kleine Hymnus VAT 5, :ie wo es Z. 6-7 heint: 
.. ~amaA .... , dessen ZUBage kein Gott vereitelt, deesen Befehl 
nicht rnckgiingig gemacht wird (~a am1alu ilu mam11am l4 em1il 
~ibits11 la u~tepeli)", ferner der bei Schollmeyer a. a. 0. unter 

21 Vgl. j. B. K 3'59 (Hehn a. a. 0. Nr. V) Ra Ill, 10; K SMl (a. a. O. 
Nr. V) Z. 12; IV R 29 Nr. 1 (a. a. O. Nr. VIO 17-18- laater Marduk
te:de ! 

21 K 31110 (IV R 20 Nr. 3) Z. 19, vgl. Pinckert, Hymnen n. Gebete 
an Nebo Nr. 3 S. 23. 

:, Schollmeyer a. a. 0. l!ir. 64 r. 
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Nr. 15 veroft'entlichte Text, der Z. 7--8 eine ganz ihnliche 
A111drucksweiae bietet. 19 Auch bier wird die Parallele zwisehen 
dem altteatamentlichen Schritbiteller und den babyloniaehen 
Hymnen kein Zufall sein, aondem dem bewuAten Gegenaatz 
des Propheten zu dem babylonisehen Heidentum entaprungen 
sein. Das liillt auch die viel kraftvoller wirkende Form der 
Gottearede erkennen. 

10) JES. 4f 24 

Hier iat una der Ausdruck ¥.Q~ r:t'f1II/ ~~ "der ich allein 
die Himmel ausspanne" von Bedeutung. Freilich ist diese Art 
der Pridikation im tlbrigen Alten Testament· nicht aelten 
(Deut. 32 12; 1 Reg. 8 aD; 2 Reg. 19 rn, 1,; Jes. 2 11; 37 16, 20; 

Pa. 72 1s; 83 19; 86 10; 136 4; Neh. 9 6; 2 Mace. 1 24, 2:;; 7 s1; 

Sir. 18 1). Aber es ist doch nicht unwichtig, dall auch in BUDie

risch-akkadischen Hymnen von verechiedenen Gottem gesagt 
wird, dd eie ,,allein" erhaben sind, oder ihnliches. Auch 
llarduk erhilt dieses Pridikat; er ist der Gott, ,,der schiin ge
bildet, allein erhaben (~al_.i1 edil§ilu) ist". 30 Aber eoweit uns das 
vorliegende Material zu urteilen erlaubt, ist es in der ihm ge
widmeten Liturgie weder alt noch hiiufig gewesen. Dagegen 
scheint es in den Kulten des Sin und der !star ofter vor
gekommen zu sein. So "ird es in dem bertlhmten Sinhymnus 
IV R 9 wiederholt und mit einer gewissen Emphwie angewendet. 
Gleich bei Beginn des Liedes (richtiger: der Liturgie) wird der 
Gott ,.Herr, Gebieter der Gotter, der im Himmel und au£ 
Erden allein erhaben ist", 31 genannt. Spiter (Va. M-58) wird 
die zweimalige Frage: ,,Im Himmel (bezw. auf Erden) - wer 
ist erhaben?" jedesmal mit dem Satze beantwortet: ,,Du, du allein 
hist erhaben" (zae u§uz,1. mag'am-atta ediMil,a {lirat). Naeh 
VAT 294+ VAT 586 Vs. (in Wirklichkeit Rs) 19/20 ist !star 

a11 as-bi du-am ki-a a§ mag'-am 
i11a Ja-n1e-e e-dis-si-sa 11a-ba-at ilia ir-{li-tim e-dis-ii-sa {li-ratn 

n Vgl. etwa noch Schollmeyer Nr. 21\ (S. 110) II f. 
so K 769!1+K. 8717+DT 363 (Hehn a. a. 0. Nr. I) Va. 9. 
11 Va. 1-L 

n Reimer, Sumeriach-bab. Hymnen Nr. 55. 



184 .JOtJBN.lL OJ' BIBLICAL LITEBATtJJI.B 

,,Am Himmel ist sje allein auf Erden iat sie allein er-
prachtig" haben." 

Von N ergal sagt der Text K. 4995 (bei Bollenrllcher, Ge
bete und Hymnen an Nergal unter Nr. 7 behandelt) Va.(?):;, 
er sei ,,allein Held" ({t§,ii m;sagan~ - edi§11i,,u (.a1Tadu). Der 
AUBdruck ,,Du allein hist erhaben" (dill-zu mag'am) wird einmal 
auch von Ninurta gebraucht." Uber die Beurteilung dieser 
Formeln in der religiosen Literatur der Sumerer und Akkader 
kann nach den Darlegungen von J. Hehn in seinem Buche 
,,Die biblische und die babylonische Gottesidee" kein Zweifel 
sein: sie sind a.ffektiv, als ,,begeisterte Hyperbel" zu nehmen.ar. 
Dagegen denkt der alttestamentliche Schriftsteller zweirellos 
streng exklusiv. 

11) JES. 52 1 

Die V erknndigung, die der vom Propheten mit Entincken 
begrQIUe Freudenbote an Zion zu bestellen hat, lautet: T.lP~ ~ 
,,Konig ist dein Gott!" Pa. 96 10 fordert die lsl'aeliten auf unter 
den Heiden zu verknnden: i'Q m,,-. ,,Jahwe ist Konig!" Mit 
diesem Ruf beginnen bekanntlich Ps. 93 1; 97 1; 99 1. A118 dem 
Buche J esajas wllre noch 24 23 anzufnbren; ferner wii.ren zu 
vergleichen Pa. 10 18 und 146 10 sowie Ex. 15 18, obwohl aus 
dieaen fnnf Stellen der ursprllngliche Charakter diesea A11Sdrucks 
nicht mehr 10 deutlich hervorgeht, wie &118 den erstgenannten. 
Es ist nii.mlich ein hymnischer Jubelruf, eine A.ullerung der 
Freude fiber irgendeine Tat Gottes, wie z. B. fiber die Rfick
kehr Jahwes nach Zion (52 8), oder Ober irgendeine Oft'en
barung seiner :Macht und Grolle. Nun erziihlt una daa Welt
schiipfungaepos Enftma eli§, wie die Gotter dem :Marduk, der 
daa vor ihm aufgestellte Kleid durch sein Wort venchwinden 
lii.llt und eben■o wieder ins Dasein ruft, mit dem Rufe huldigen: 

33 dv steht wohl dnrch ldeogrsmmvertauachang fur di ( ~)- dur 
1. Delitzsch SGI a. v. III dnr S. lliO). nab.it hingt wobl rnit nibl1 
.gliinzen" zn■ammen. 

31 H. Radan, Sumerian Hymns and Prayers to God Nim"b (BEUP, 
Serie■ A Vol. XXIX, l) Nr. 5 Rs 4. 

n s. 99. 
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Marduk-ma llan-1, ,,Marduk iat Kiimg" (Tfl. IV Z. 28). Sonst 
iat meinea Wiaaena dieae Auadruckaweise nur im l§tarkult be
legt. Der schon einmal erwiihnte Hymnus Br. M. 26187 achlieAt 
Z 103-105 mit dem Epiphonem: 

llltarma (lirat lstanna larrat 
Belitma 11irat Belitma llarrat 
lr11ini 111arat Sin ~arittu ma~ira ul isu 
,,llltar ist herrlich J;;t,ar ist Kiimgin 
Belit iat herrlich Belit iat KiiDigin 
lrni11i, Sina heldenhafte Tochter, hat keinen Rivalen." 

Ein ahnlich lautendes Epiphonem findet aich VAT 8261 
Vs. II 7b-e: 

. . . . . . llltarwma 11irat 
lsta1111a llarrat llltar-111a s1trbata 
llltarma i,frzuba ile'. 
. . . . . . ,,!star ist herrlich, 
llltar iat Kiimgin, lstar iat erhaben, 
lstar vermag zu retten." 18 

Die Ubereinstimmung im Ausdruck und in der Art des Ge
brauches iat vollkommen. Aus Ennma eli§ wie aua Br. M 26187 
ergibt sich aber, dall die Formel die damit geehrte Gottheit 
nber die andem Gotter erheben will. Nun aind aber f1lr die 
Propheten und Psalmiaten die Gotter auner Jahwe ~ 
,,Nichtse". Von dieaem Standpunkt au iat ea f1lr den Gott 
Israels eigentlich keine beaondere Ehre, ihnen gegenllber 
,,Kiimg" zu aein. Auf dem Boden des Jahwismus konnte also 
diese Ausdrucksweise Dicht entstehen. Es wird also auch bier 
eine Entlehnung vorliegen, die aus dem Beatreben entatanden 
iat, Jahwe gegennber der heidmschen Umgebung zur Geltung 
zu bringen. 

12) ,JES. 63 1 

Das Bild vom geschlachteten Schaf, daa auch J er. 12, s und 
Pa. 44 2s verwendet wird, findet aich auch in der aumeriach
akkadischen Literatur; vgl Surpu V /VI e-10: 

:11 VerotrentlicM bei Ebeling, Xeilechriftte:de aue A.uar religiiilD 
Inhalts Nr. r,1; bearbeitet von demeelben in: Quellen L Kenntnia der 
babyloniechen Religion II S. 8 tr. 
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gallubi asg't1l t1dmftm §11mma 
a111elu m,at11m a,,·at liumttim kima i111meri i(b11T!i-u 

,,,Tenen :Menschen achlachtet ein boser Fluch wie ein Schaf ab." 

13) JES. 59 11 

Der V ergleich des in seinem Leide Stohnenden mit der 
girrenden Taube (vgl. noch Jes. 38 a u. Nah. 2 s) iat auch den 
Babylonieru nicht fremd. So heilU es in dem von Zimmem in 
seinen ,,Babylonischen Bullpsalmen" unter Nr. 7 behandelten 
Liede IV R 26 Nr. 8+1V R 27 Nr. 3 Z. 59: ,,Wie Tauben 
seufzt er (der Leidende) schmerzlich Nacht und Tag'' (kima 
smnmiite ida111nmm iup§t1[. mfl8"i t1 uni). In dem wiederholt 
zitierten Istarhymnus Br. M. 26187 Z. 64 klagt der Beter 
ebenfalls17: 

,,Ich seufze wie eine Taube N acht und Tag 
(ada11w1111n kima smnmatmn mf,~i u t1rra)." 

14) JES. 62 3 

W enn hier Zion eine ,.Herrlichkeitskrone" und ein ,,Konigs
turban" in der Ha11d J ahwea genannt wird, wo wir ,,uuf dem 
Kopfe Jahwes" erwarten, ao dnrfen wir mit K. Budde 118 um so 
eher die Wirkung einer ge\\iasen Scheu Yermuten, ala ja in 
Pe. 60 11 (-108 11) Ephraim ganz unbefangen "die Wehr meinea 
Hauptes ~ac, 11J79)" also ,,mein (Jahwes) Helm" genannt 
wird. Dazu ist der Marduktext IV R 40 Nr. 1 (Hehn a. a. 0. 
Nr. XXV) Va. I 18 zu vergleichen, wo geaagt wird: ,,Bel, ... 
Boraippa ist deine Tiara (Barsip agfiku)." Diesea Bild konnte 
am eheaten in Babylonien entatehen, wo die das Stadtbild be
herrschenden Stufentnrme den V ergleich mit einer Tiara nahe
legten, und wird deahalb wohl aua dem Zweistromeland nach 
Israel gekommen aein. 

Ea aeien noch drei Stellen besprochen, zu denen literarische 
Parallelen nicht angefnhrt werden konnen, die sich aber immer-

n Diese Stelle wird 11uch vou Jirku, Altorientaliecher Kommentar 
S. 209 EU Jes, 38 H angefiihrt. 

31 In Kautzsch'e: Die m. SchriCt dea Allen Testaments Bd. J L St. 
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bin durch babylonische V erhil.ltnisse gut beleuchten lallllen. 
Jea. 40 ts werden die Volker mit einem ,,Tropfen YOm Schiipf
eimer'' ('7-!Q "'IO) nrglichen. Eine genaue Parallele ist mir nicht 
bekannt; doch darf wohl an den Vertrag dea Mattivaza Yon 
:Mitanni mit dem Hetbiterkonig Subbiluliuma erinnert werden,11 

wo es Rs 31 (48) heiAt: "Wie das W aaser der Schiipfmaschine 
(me 11artaln) an seinen Ort nicht znrllckkehrt, so sollen (im 
Falle der V ertragsverletzung) wir wie das W aaser der Schiipf
maacbine an unsem Ort nicht zurllckkehren." Daa W111J11er, das 
die Schopfmascbine a11BgieAt, ist seinem Scbicbal nicht nur un
widerruflich, sondem auch wehr- und hilflos Yerfallen. Man 
wird wohl beide :Momente ale V ergleichspunkte betrachten 
dllrfen. Nun ist es sehr gut moglich, daA dieses Bild ofter in 
der babylonischen Literatur gebraucht wurde und bloA durch 
die Tacke des Zufalls an dieser entlegenen Stelle erhalten ist. 
Dann wire auch hier eine Ubersteigerung des Bildes zu be
obachten. Wie dem auch sei: jedenfalls lag der Vergleich, .-eon 
er auch einem Palistiner nicht fremd zu aein brauchte, dem 
Schriftsteller besonders nahe, wenn er in Babylonien lebte, wo 
das Land seine Fruchtbarkeit wesentlich der ktlnstlichen Be
wisserung durch Kaniile und Schiipfmaacbinen verdankte.40 

Zu Jes. 44 5 hat A. Jirlru auf die von Sellin in Jericho ge
fundenen Krugstempel mit der Aufschrift ;r und ,.,.. auf
merkaam gemacht. u Man wird a.her auch auf die Sitte hin1reisen 
dnrfen, dem Sklaven den N amen des Eigentnmers oder das 
Wahrzeichen der Gottheit, deren Tempel er zu eigen war, auf 
die rechte oder linke Hand zu schreiben, wie daa in Assyrien 
und Babylonien Uhlich war, u freilich auch bei den Juden von 
Assuan und Elephantine belegt ist. 43 

H Keilachrifttexle &WI Boghazkiii I Nr. 3 - Weidner, Politiache 
Dokumente S. 36-67. 

•o V gl. Br. MeiBner, Babylonien und AHyrien(Heidelberg 1920) S. 191 fl'. 
" Altorientalischer Kommentar S. 203. 
n MeiBner, L L 0. S. 389. 
n Sayce•Cowley, Aramaic Papyri discovered at ABBuan, Pap. K 

(-Cowley, Aramaic Papyri of the r;u. Century B. C. Xr. 28) Z. 411'. Doch 
wire auch Erman-Ranke, Agypten und igyptischea Leben im Altertnm 
(Tiibingen 19113) S. 267 A. I zu beachten. 



188 .JOUBN.6.L OP BIBLIC.6.L LITEJU.TUBE 

Auch Jes. 64 ub-12 lil:lt sich aus dem babylonischen Alter-
tum gut illustrieren. Es heil:lt da: 

,,Siebe, ich "erlege <ri")O) in .Antimon deine Steine, 
Und grD.nde dich auf Sapphire, 
U nd mache zu Rubin(?) deine Zinnen, 
Und deine Tore zu Karf'unkel(?)stein, 
Und all' dein Gebiet zu Schmucksteinen." 

Man denkt daran, wie die neubabylonischen Konige, vorab 
Nebukadnezzar, oft davon sprechen, dar. sie dies und jenes Bau
werk in Edelsteinen ausgefnhrt bitten. :Namentlich der 11lmf1-
Stein d. h. der Lapis Lazuli ode1· Lasurstein wird geme er
wii.bnt. Freilich hat es eich tatsiichlich um ganz gew6hnlicbe 
Ziegel gehandelt, die mit blauem GlasfluG Uberzogen waren. 
Nun iet zu beachten , dal:I der Lapis lazuli zu den Halb
edelsteinen gehort, wihrend die in der Jesajasstelle genannten 
Steine nicht blor. lapides pretiosi, sondern gemmae im eigent
lichen Sinne darstellen. Der ulmft-Stein wiire also durch den 
(ebenfalls blauen) Sapphir nberboten. Das Beatreben die Pracht 
Babels in der Schildenmg des neuen Jerusalem zu nberbieten, 
ist ebenso oft'ensichtlich wie das andere, J ahwe weit ilber 
Marduk zu stellen. Diese Tendenz mochte ich Ubrigens schon 
in 11 b annehmen. Dem Hiphil von r~i mochte ich dieselbe 
Bedeutung zuschreiben, die unsereBauhandwerkerdem deutschen 
,,verlegen" geben, wenn sie sagen, die Steine dieaer und jener 
Mauer seien in Kalkmortel oder Cement u. dgl. ,,verlegt". 
Nun sind, wie bekannt, in den babylonischen Bauten die Steine 
vielfaeh in Asphalt ,,verlegt". Nach unserem Verse wnrde nun 
Jahwe die Steine des neuen Jerusalem in Antimon (Spiel:lglanz) 
verlegen )assen, ein ?detail, das die schwarze Farbe mit dem 
Asphalt gemeinsam hat, aber natnrlich ein vie) wertvollerer 
Stoff als dieser iet. Dar. man Antimon nicht ala Martel ver
wenden kann, ist ldar. Aber ea ist auch tecbnisch un.moglich, 
Zinnen aus Rubin herzustellen. Worden wir, wie dna vielfach 
geachieht, '8 in ;~ indem, so erhielten wir auch kein ,.mog
licheree" Bild. Wir konnen also den Text l8.88en, wie er ist. Es 
kommt ja dem Propheten gar nicbt darnuf an AnweiSUDgen fnr 
einen Arcbitekten zu geben; er will nur in konkreter Bchilde-



8Tt1JDIBB: EIIIIGB XBILIICBBll'TLICBB :PABALI,BI.P !SU JBS. @-68 189 

rung sagen, daA das neue Jerusalem das prachtstrotzende 
Babel an Herrlichkeit llberbieten werde. 

Wie eingangs bemerkt, sollten nur einige weitere Beitrige 
zu dem Problem des V erhiltnilles von Jes. 40-66 zur keilschrift
lichen Literatur gegeben werden. Ich hoft"e aber, aie werden 
nicht als unbedeutend erachtet werden. Besonders die Wichtig
keit jener Stellen, an denen eine direkte Spitze gegen gewisae 
Texte des Mardukkultes und insbeaondere der Neujahrsfest
liturgie sichtbar wird, braucht man, diichte ich, den Fach
genoasen nicht erst auseinanderzusetzen. Fraglich kann hier 
nur sein, wie der Prophet zu der Kenntnill der Texte kam, 
gegen die er sich wandte. Aber hier gibt es eine Reihe von 
Moglichkeiten, die gleich wahrscheinlich sind, so daA ein ernstes 
Problem in dieser Hinsicht eigentlich nicht entstehen kann. 




