
DIE BEDEUTUNG  ARIEL 
  UND AUF DER MESCHA-STELE 

VERBUNDEN   BEITRAG  
ZUR ALTORIENTALISCHEN FELDZEICHENKUNDE  

 Dr  HlLARION PETZOLD 
MaHre de conferences am Institut Orthodoxe Fran({ais de Paris St. Denys 

Der  des  hat der Wissenschaft schon viele Ratsel aufge-
geben, und die Obersetzungen und Deutungen dieses Begriffes sind de-
mentsprechend verschieden ausgefaIlen. Die grosste Schwierigkeit 
bestand bisher darin, dass es nicht gelungen ist, eine Grundbedeutung 

 Ariel zu finden, die sich an allen Stellen seines Vorkommens sinn-
  Iiesse. «Was  eigentlich bedeutet lasst sich nicht sagefi), 

meint  Ehrlich1, wobei er die Meinung  seiner Fachgenossen 
wiedergibt. 

Wir wollen in unserer Studie versuchen, einen Oberblick  die 
bisherige Arbeit zu vermitteln und eine Moglichkeit der Interpretation 

 Ariel vorlegen, die sich, wie wir glauben, in jedem Textzusammen-
hang anwenden lasst. 

 Die Deutungen von Ariel  der altestamentlichen For-
schung. 

  finden wir Ariel in verschiedenen Schreibweisen: 
Gn. 46,16; Nm. 26,17; 2. Sm. 23,20=1. Chr. 11, 22; Esr. 8,16;  43, 

15; Js. 29,1.2.7; Js. 33,7; und auf der Meschastele Zeile 12 und 17. 
Feigin2 und Albright3 sahen  der Verschiedenartigkeit der Schrei-

bweisen den Beweis, dass Ariel ein Lehnwort sei, das durch V  k-
 e t  m   g i e in die hebraische Sprache gelangte. Beide greifen auf 

1.   h r 1  c h, Randglossen zur  Bibel,  IV, ad Js. 29,1. 
2. S. F e  g  n, The Meaning   JBL 39 (1920) 135. 
3. W. F.  b r  g h t , The Babylonian Temple-Tower and the Altar  

 JBL 39 (1920) 138: «The various writings pint unmistacably to a 
loan-word which was adapted to Hebrew by popular etymology  dif!erent ways. 

 e  g    cit.  135: «The different spellings...indicate, that the word is a loan 
by popular etymology to Hebrew speech-consciousnesS&. 



Die Bedeutung  Ariel 373 

die schon  Jeremias4 vorgeschlagene Ableitung  dem babyloni-
schen Wort a r a 1(1) u, sumerisch a r a 1  zurUck, das die beiden 
Bedeutungen «Weltenberg» und «Unterwelt» besitzt. 

Der Berg  r a 1(1) u, die ideographische Schreibweise ist  -  U R-
 D, lag im hohen Norden  wardasReich der Schatten.  r a 1(1) u 

ist aber nicht nur das «Berghaus der Toten», er ist auch der Berg der 
Gotter  - g a r s a g- g a 1- k u r -  11 r-r a. 

Nach Albright6 hat  ursprUnglich einen Berg der Gotter und eineD 
Berg der Schatten gegeben, die jedoch, da sie beide im fernen Norden 
lagen, schon bald miteinander verwechselt und fUr  und dasselbe 
gehalten wurden. FUr Albright ist der Bezug zum Totenreich deutlich 
durch 2. Sm. 23,20(LXX) gegeben, da er unter den hier vorkommenden 

 r' e 1 i m oder  e   r' e 1  Bezeichnung fUr die Schatten 
der Abgeschiedenen sieht7,  Meinung, die, wie spater noch gezeigt 
werden soll,dem Textsinn nicht entspricht.«There   phonetic objection 
to the combination of Ar'e 1 with  r a 1u; the fina18 11  dropped  
Hebrew loan-words from Assyrian, as in e d u  inundation». 

Diese philologisch interessante Ableitung zeigt aber  ihrer 
wendbarkeit fUr die Interpretation der einzelnen Kontexte gewisse 
Schwachen. Ausserdem haben Jeremias, Feigin  Albright der Ta-
tsache, dass a r  e 1 eine Wortzusammensetzung mit der Komponente 

 = Gott ist, keine Beachtung geschenkt. FUr diesen Zusammenhang 
fuhrt May9 einige ParalleJbeispiele an. Auch J. Kitto10 und Hamp, der 

  J e r e m  a s, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients, 
Leipzig 1916  558.  auch andere    h e   Kirchliches Reallexi-
kon 1907 zum Wort:   h e  versteht unter Ariel Lowe Gottes, «vielIeicht aber 
auch  spiiter verwischte Anspielung auf babyl. arallu «Himmelberg'». 

5. Zur Etymologie schreibt  b r  g h t, AJSL 35 (1919) 191 note1: (,Per-
haps  may venture to suggest that  r a  stands for ar  -ari (by dissimilation; 
cf.  for turtura, Latak for Lalag [Poebel, Hist. Texts   etc.), from a r  

'lay waste' whence a-ri-a and a =rnam11tu; 'ruin" meaning thus primarilly 'desola-
tion';  the development of the name Gehenna, It may be added that kur, Hades, 
was originally applied to the burial mound or mausoleum.» cf. weiterhin W.  u s s-

 r n  t, assyrisch-Englisch-Deutsches Handworterbuch, Berlin 1905,  1, 101 
und besonders   a 11 q u  s t, Sumerisch-akkadische Namen der Totenwelt, Stu-
dia Orientalia  (Helsinki     6. 

6.  cit.  137. 
7.  b r  g h t,  cit.  138 fiihrt zum Vergleich an: Refa' im und  

Refa, 'Anakim und  'Anak. 
8. Ibid. 
9.  G.  a  Ephod und Ariel, AJSL 56 (1939) 53. 

10. J.  t t  Cyclopaedia of Biblical Literature, zum Wort  
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VaccariU folgt, betonen die Komponente e1. Weiterhin steht der Ablei-
tung  babylon. a r a 1(1) u die Vokalisation a r i' e 1 entgegen. Dies 
versucht Albright durch  ErkHirung aus dem Wege zu raumen, 
die uns im Folgenden noch naher beschiiftigen wird,· die aber auch 

 geeignet ist, eine Ableitung   r a 1-(1) ft   «The 
pronunciation Ari-el  evidently based  a reminiscence of Ner-
gal-Irra, called  Arali and usually represented as a  

 den etymologischen Schwierigkeiten und, wie wir noch sehen wer-
den,  Kontext her, wird sich  Ableitung  a r a 1-( 1)u= 
Totenberg, Gotterberg nicht aufrecht erhalten lassen. (<Ari-el  etymo-
10gical too unlike the Sumerian term», bemerkt  Godbey13. 

An weiteren Etymologien und Erklarungen finden wir bei Rasi 
und Kimhi die Erlauterung durch  idem    Lowe und 

 stark, zerlegen. Aber auch hier wird der Komponente  Gott 
nicht Reohnung getragen. Die Vulgata  mit v  d e  t e s (so 
auch Aquila, Symmachus, Theodotion und Versio Syriaca) und legt 
Zugrunde, dass' er'-'  1  Kontraktion  e r ak h 1am=ich werde 
geschaut, ich werde mich ihnen offenbaren, sei. 

Gegen die Lesart a r  e 1=u r  e] als  besonders  Form des 
alten Namens  Jerusalem, wie   Cheyne14 und Marti15, neuerdings 
wieder   und Vaccari1? vorgetragen wird, wandte sich schon 
Feigin mit guten  «While   true that the element salem re-
sembles Su1umanu, a name  Inurta  475), weschould at least 
expect the writing  like  moreover, it would be most 
extraordinary that the name  found  here. The Assyrian spelling 
Urusalim ismerely the cuniform reproduction of Jerusalem, as there 

  Assyrian.»18 

11. V.  a m  LThK   (1957) 851.  V a c c a r  De nonullis lectio-
nibus voluminis Isaias, Studia Anselmiana, 27/28 (Rom 1951) 246 sqq. 

12.  b r  g h t,  cit.  136. 
13.  G  d d b e  Ariel, or David-Cultus, AJSL, 4a (1924) 266, note 1. 

Gleichfalls ha1ten  Ableitung  a r a 1(I)ft Ciir unwahrscheinlich J. S c h m  t  
LThK,  (1930) 642 und  u s s -  r n  t,  cit.  101: «ara1(I)u has nothing 

 do with  cr.  IV, 43. 
14.   Ch e  n e - J. S.  a c k, Encyclopaedia Biblica, New York 

1914,  298. 
15.   a r t  Das Buch Jesaia,  1900; cf. auch C.    

The jewjsh Encyclopedia,   zum Wort, der Ariel  Uriel, Uruel herleiten will. 
16. Loc. cit note 11. 
17. Ibid. 
18. F  g  n ,  cit.  133. Auch  D u h m, Das Buch Jesaia,  
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Die woh1 ge1aufigsten Arten der tlbersetzung fassen Arie1 entweder 
a1s Eigennamen (Wellhausen), a1s Gottesherd oder Gottes1Qwe auf. 
Arie1 a1s Gottesherd wird  vielen Kommentatoren  der Textva-
riante h a r'  1  43,15) abge1eitet, wobei   arabisches  r  a h, 
Herdstatt,zugrunde legen19. Aber auch diese Etymo1ogie erweist sich nach 
den Ausftihrungen Albrightsl!O als nicht haItbar: «That the word should 
be a genuine Hebrew compound is impossible, as we have  parallels. 
Moreover, the rendering hearth  God is excluded by the fact that there 
is  word iriah, hearth,  Arabic, as lightly assumed by all the com-
mentators. The word supposed to mean hearth is   the many forms 

 the word iri, Arti, arii, artiah, crib, stall, enclosure (cf. Barth, ZDMG., 
LVII, 636), a pre-Is1amic loan from Aram. uria, itself derived from Assyr. 
urft, stall, enc1osure, another loan from Sum. ur (Sumerisches Glossar, 

 49, ur VI), with the  meaning». 
Ariel als Eigenname verstanden bietet im Textzusammenhang oft 

 unbefriedigende Losung und entspricht auch nicht immer den gram-
matikalischen Gegebenheiten. Arie1 als Gotteslowe erhalten wir aus der 
Komponente' e 1= Gott und den a r e  h, a r t= 
LOwe. Dieser wohl popuHi.rsten Lesart folgen  rabbinische und die 
Ubrigen a1teren Kommentatoren aber auch viel neuere Werke21. FUr 

 ist, um Godbey anzufUhren, (<the  fo1k-Iore ... the simplest and 
most natural explanation  the Hebrew-Moabit wordI!2». Manche leh-

  aber als unhaltbare Volksetymologie ab. «Whithout doubt the 
interpretation   as   God'  a folk etymo1ogy... Perhaps 

1922,  206 bezweifelt, ob Jesaia  seinen Lesern erwartet hatte, dass sie solch 
 archaologisches  

19.   t t  loc. cit. note 10, der G e s e n  u s folgt, wenn er  arab. 
Feuerherd ableitet. cf.  R  m e  Enciclopedia Cattolica, zum Wort, der  
'arah = ardere ableitet und folglich (tfocolore di Dio» erh1ilt. 

20.  cit.  139; ihm folgen F e  g  n,  cit.  132 und  a   cit. 
 

21. J.  e g 1e r, Das Buch Jesaias, Wiirzburg  ad.loc.;  W.  e r t-
 b e r g, Die Samuelbiicher, 1960 ad. loc.;  W ii n s c h  Die Bildersprache des 

 Leipzig 1906  58;  R  m e  loc. cit. note 19 'Leone di Dio'; C. L. G u 
d  c   Dizionario Ecclesiastico, zum Wort Ariel='Leone de Dio"   r a-
t s  t  s  Enzyklopadie  Religion und Ethik (griech). Athen, zum Wort  
cf. auch The New Catholic Dictionary, 1929.   e n n e d   Dictionary of the 
Bible, vol.I, zum Wort Ariel: «It doubtless signifies here 'Lion  God'». C.   
loc. cit. note 15: «Suggested interpretations are: Lion of God or by change  vowel 
Light  God or God is my Light. Weiterhin  W  e n e r,  Encyclopedia Judai· 
ca,   zum Wort  

22. G  d b e  loc. cit. note 13. 
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some midrasch existed to explain thus the name» (May)23. Leider sind 
derartige Midraschim, aus denen eine Erklarung hervorginge, noch nicht 
aufgetaucht. 

Schliesslich finden wir noch die Ableitung vom agyptisch-kanaa-
naischen zrzr ftir die May eintritt und auf die schon Feigin24 hinge-
wiesen hatte. Auch hier bietet sich keine Grundbedeutung, die  je-
dem Kontext anwendbar ware oder annehmbare Erklarungen zuliesse. 

Wir konnen also fi1r der Ariel im wesentlichen folgende Ableitungen 
festhalten, die zur Diskussion stehen: 

1.  babylon.- sumer. a r a   a r a 1(l)u=Unterwelt, Gotterberg; 
2.  agyptisoh-kanaanaisch zrzr = Held, Krieger; 
3.  hebraisch-moabitisch a r e  h, a r t = Lowe und e 1= Gott. 
Die Ableitungen  U r u s a  i m, h a r'  etc. ziehen wir 

nicht weiter  Betracht, wegen der angezeigten etymologischen Unhalt-
barkeit und der Tatsache, dass sie sich nur  einem ganz bestimmten 
Textzusammenhang anwenden lassen. Gegen den 1. Ableitungsvorschlag 
stellen sich, wie schon im Vorrangegangenen gezeigt wurde, fi1r  
Primarableitung zu grosse etymologische Schwierigkeiten. Auch der 
dritte Vorschlag bietet  seiner bishervorgetragenen Form als 'Got-
teslowe' nicht  jedem Zusammenhang eine einleuchtende Erklarung. 
Es ist ausserdem noch die Etymologie naher zu beleuchten. Zu diesem 
Zweck wollen wir einen Hinweis W. F. Albrights aufgreifen. 

11. Nergal und der altorientalische Feld2';eichenkult. 
Albright ist der Ansicht, dass die Volksetymologie Ariel = Gotte-

IQwe , durch  «Erinnerung an Nergal-Irra, sar Arali genannt, und 
gewohlich als Lowe   in das hebriiische Sprachgut gelangt 
ist. Ftir die Berllhrung mitdem Nergalkultus haben wir  2. Kg. 17,30 
den einzigendirekten Beleg. Es steht aber ausser Zweifel, dass das Volk 
Israel  seiner bewegten Geschichte auch bei anderen Anlassen mit 
dem Nergalkultus  Berllhrung gekommen ist, der i1ber das ganze ba-
bylonisch-assyrische Reich verbreitet war, wie  zum Beispiel durch 
den  des Obermagiers (Jr. 39,13) am Hofe Nebukardnezas, Nergal-
Scharezer, angezeigt wird. Die Passage  2. Konige 17,25-30 berichtet 

 der Deportation26 der Israeliten durch Sargon und  der Ansied-
23.  a   cit.  55, note 60; er to!gt F e  g  und  b r  g h t. 80 

auch R u d  !  h, !oc. cit. note  
 Ibid.   F e  g  ,  cit.  131 note 2. 

25. Loc. cit. note 12. 
26. C   U  g  a d, Die Zah! der  Sanherib deportierten Judiier, 

ZAW 18  
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1ung einer neuen  aus Babe1, Kutha, Awa etc., die durch 
Lowenp1agen beunruhigt wurden21• Man bittet den assyrischen Konig 

 Priester, der mit der «Art des Gottes dieses Landes» vertraut sei, 
 senden. Es wurde daraufhin einer der  israelischen 

Priester geschickt, der die neuen Einwohner 1ehrte, wie sie Jahve ftir-
chten sollten  28). Neben der Jahveverehrung pliegten  aber ihre 
heimischen Ku1te weiter. «So fertigten die Leute aus Baby10n ein Bild 
des Sokkoth-Benoth, die Leute  Kutha  Bi1d des Nerga1  30) ... 
Sie ftirchteten aIso Jahve, und dienten ihren Gottern nach den Brauchen 
der Vo1kerschaften, aus denen man  hinweggeftihrt hatte». 

Nergal2S gehort in  Erscheinungsformen  den vielfa1tigsten 
Gottergesta1ten des baby1onisch-assyrischen Pantheons. Er ist Gott 

. des Krieges, der Seuchen, der Sonneng1ut etc. A1bright verweist auf 
 Eigenschaften a1s Gott der Unterwe1t, der  Lowengesta1t dar-

gestellt worden sein sol1. Das Lowenepitheton wird gewohnlich dem 
Nerga1 a1s Gott der G1utsonne zugeschrieben29, denn der Lowe ist  

27.  die Leute aus Kutha mag wohl eher Nergal der Sender der Lowenpla-
gen gewesen sein, denn wenn Nergal durch das Land schreitet und die «Menschen 
auffrisst», so nimmt  J e r e m  a 5  R  5 C h e r,  Lexicon der 
griechischen und romischen Mythologie,  250 sqq. 1898) begriindet an, dass 
dieser Ausdruck auf Lowenplagen hinweist. 

28. Lit.  Nergal:  J e r e m  a s,  cit. note 27.  
 11 e  r  c h e r, Gebete und Hymnen an Nergal, Diss. Leipzig 1904..  

J e  s e  Kosmologie der Babylonier, 1890 cf. Index.  
 J a s t r  w, Die Religion Babyloniens und Assuriens, Giessen 1912 cf.  

Index. 
F. J e r e m  a s,  Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschi-

chte, 1897   185 sq. 
 D  u g  a s van  u r e  Symbols  the Gods  Mesopotamian Art, 

Anal.ecta Oriengalia 23 (Rom 194.5) cf. Index. 
G.   a r t   Sketch  Semitic Origins, 1902  215 sqq. 

  m m e r  bei  S c h r a d e r, Die keilschriften und das  Berlin 
1903   4.12 sqq. 

 u s s -  r   t,  cit. note 5, zum Wort Nergal. 
 J e r e m  a s,   a u c k,   protestantische Theolo-

gie und Kirche, zum Wort Nergal. 
F. D e  t  S c h,  Hasting's Dictionary  the Bible, zum Wort Nergal.  
Ibid.,  S m  t h ,  Genesis, Leipzig 1876  275.  
Ibid., Das Land ohne Heimkehr, Stuttgart 1911    

 D e  m e  Pantheon Babylonicum, Rom   191.  
Weiterhin die Artikel der verschiedenen theologischen und religionsgeschi- 

chtlichen Lexika. 
29. Cf. J e  s e   cit.  4.76-87. Hier mag  Hinweis liegen auf den den 
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ganz Vorderasien Symbo1 der Sonneng1ut, da die Sonne sich wahrend 
der heissen Zeit des Jahres, den Monaten Juli- jAugust, im Zodiakalbild 
des Lowen befindet. Nergal verwande1t sich als Pestgott in der Dibarra-
Legende in einen LOwenso. Er erha1t a1s Attribut eine Lowenkeu1eSl, 

manchmal wird   einem Lowen beg1eitet dargestelltSII,  wird 
«ge1egentlich mit einem Epitheton gezeichnet, das sonst Lowe bedeutet 
(urgallu))3S, ja  wird se1bst a1s LQwe angerufen: «Ein Lowe (gi-ir-ru), 
in G1anz gek1eidet, beim Aufleuchten seines G1anzes suchen die GQtter 
der Menschen (dadme) Verstecke auf»s,. 

Auch mit den menschenkopfigen, gefli1ge1ten Lowenko10ssen, wie 
wir  an Tor1aibungen aufgestellt finden, hat man verschiedentlich 
Nerga1 identifizieI1;S5. Wichtig ist schliesslich noch  Hinweis  Je-
remias, dass auch die Bezeichnung der F e  d  e i c h e n a1s Ur u -
g a 11 u auf den Lowengott deuten kannM• 

Wenn auch einige dieser Beispie1e fi1r das Lowenepitheton mit 
Berechtigung angezweife1t werden konnen,S7  ist dennoch A1brights 
Hinweis auf die Lowendarstellungen des Gottes woh1begrUndet. 
'Schreckensglanz', der den solaren  also auch dem Nergal zugeschrie-
ben wird.  einer Hymne   11 e  r ii c h e r,  cit.  26) wird er besungen: 

 Nergall Krieger! 
Fiirst dessen  leuchtend und dessen Mund feurig ist. Wiitender Feuer-

gottl». Eine Andere Hymne   I1 e  r ii c h e r,  cit.  13) spricht  'Schre-
ckensglanz Nergals" 

30. -Obersetzt   a r  e r,  Beitr. zur A.ssyrologie 2 (Leipzig 1894)425. 
31. cr. Abb. 314 und 577 bei  G r e s s m a    Leipzig 1927. 
32. Akkadischer Siegelzylinder. G r e s s m a    Abb. 320. Auf diesem 

 aus der Zeit um 2500 a.Ch. tragt Nergal einen Bogen als Zeichen des Kriegs-
gottes  der Hand und wird  einem L  w e  begIeitet. Zu Nergal mit dem 
gen cf. van  u r e   cit.  158. 

33. J e r e m  a s bei R  s c h e r,  cit.  255. 
34. Hymnus zucrst bei  11 e  r ii c h e r,  cit. als Nr. 8 mitgeteilt. Zur 

-Obersetzung cf. J a s t r  w,  cit.  477. 
35.  der Vielzahl der Darstellungen cf. G r e s s m a    Abb. 381; 

G. S m  t h, Niniveh and its remains,  127;  u c h s t e    (1894)410. Auch 
J a s t r  w, op.cit. 1,477; J e r e m  a s bei R  s c h e r,  cit.  255.  h  e   
Babylonisch-assyrische Geschichte, Gotha 1886  529 und  u s s -  r   t, 

 cit.  727 betrachten diese Kolosse als Nergale. 
36. J e r e m  a.s bei R  s c h e r,  cit. col. 255. 
37. SO   die Identifizierung der lowenleibigen polymorphen Wachterkol-

losse an den Torlaibungen. Ebenso die Anwendung der   e   d  9 (1 
94)114] mitgeteilten Gotterbeschreibung auf Nergal, wie sie J e r e m  a s (loc. cit. 
note 36) vorschlagt, ist nicht zu halten. Hier der Text: «Horn eines Stieres.  Haar· 
strang  auf seine Schultern(?) nieder;  und Starke eines...Fliigel. .. 
seine Vorderfiisse und ein Lowenleib auf vier Fiissen.» 
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Der erste Kontakt des Volkes Israel mit dem Gotte Nergal wird 
ohne Zweifel ein kriegerischer gewesen sein.Die israelischen Stamme stan-
den  Kampfe den u r u g a 11 u, den Feldzeichen des Kriegsgottes 
Nergal  Nergal zog dem Heer unter der Gestalt seiner Feld-
zeichen voran. So ist auch sein Name als Kriegsgott i 1 u a1i k  a  i, 
d. h. «der Gott der vorangeht» zu verstehen. 

Leider besitzen wir bis heute keine ausreichende Untersuchung tiber 
die altorientalischen Feldzeichen, die wenigstens einen annahernden 
Gberblick tiber das vorhandene Material bietet38•  den nicht allzu-
zahlreich aufuns gekommenen Darstellungen  Feldzeichen und 
Standartenfundstticken aus der babylonisch-assyrischen -Ara sind die 
meisten dem Assur zuzuordnen. Es folgen die Kriegs-und Sonnengotter 
Nerga139, Marduk, Schamasch40, auf deren Standarten sich meist die 
Sonnenscheibe41 findet oder Darstellungen des Adar als Stier42•  den 

38. cf.  altorientalischen Feldzeichen: S a r r  Die altorientalischen Feld-
zeichen,  3 (1903) 333 sqq.; S c h a f e r, Assyrische und agyptische Feldzeichen, 

 6 (1906); F. U  g e r, RLV, IV, 2 Gottessymbol,  439;   s s f e  d t, Lade 
und Stierbild, ZAW 17 (1940/41) und die dort verzeichnete Literatur; Douglas 
van  u r e   cit. (note 28). 

39. cf. die bei G r e s m a    Abb. 534 wiedergebenen Darstellung aus 
der Zeit Salmanassas.  (858-824), die zwei Standarten mit Sonnenscheiben und 
Quasten  vor  Altar  Standern stehend zeigt.  Konig naht 
sich  ihrer Verehrung. Da bei den verschiedenen Truppenteilen mehrere Feldze-
ichen der gleichen Gottheit vorhanden waren,  die dargestellten Feldzeichen 
identisch sind, glaube ich beide dem Nergal zuordnen  konnen, da ",'eder  aus-
sere Verschiedenheit oder  andere Notwendigkeit dazu Anlass gibt,die Stan-
darten zwei verschiedenen Gottheiten zuzuordnen,   dem Nergal die  die 
andere dem Ninurta, wie es G r e s s m a     154 tut. 

40.  interessantes Beispiel ist der bekannte Altar-oder Opferstein aus 
Assur  1200 a. Ch.).  Reliefabbildung finden wir Standarten mit dem Sonnen-
rad des Schamasch, unter dem  die Mondsichel Sins's liegt. Die 
Standarten werden  Offizieren getragen, die durch das Sonnenrad aufihrem Haupt 
als besondere Standartentager des Sonnenfeldzeichens gekennzeichnet sind. Zwi-
schen ihnen steht  Konig oder Feldherr. Auch die Ecken des Altarsteins sind mit 
Sonnenradern geschmUckt. 

41.   das Flachbild Sanneribs (705-681) aus Niniveh  Abb. 538), 
wo   befestigten Lager neben  Szenen aus dem Lagerleben  Standar-
tenwagen mit zwei Standarten abgebildet ist, die auf dem  
Schaft die Sonnenscheiben tragen. Mit der Deichsel steht der Wagen vor  AI-
tar, an dem zwei Priester mit hohen stumpf-kegelfijrmigen Kopfbedeckungen kul-
tische Handlungen vornehmen. Interessant ist, dass die kultische Geratschaft der 

 note 39 beschriebenen ahnlich ist, woraus man schliessen kann, dass diese Gerate 
speziell  die Feldzeichengotter verwandt wurden. (Abb. bei L a  a r d, 11, 24, 
London 1853). 

42.   assyrischen Standartenwagen finden sich  einer runden, dur-



Nach  534 cf. note 39 Nach  485 cf. note 40 

Nach Layard,  24 cf. note 41  

Nach Layard,  22 cf. note 42 Nach  537  
cf. note 44  
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Standarten des Nergal haben sich, wie aus .dem Namen urugallu zu 
schliessen ist, Lowenembleme befunden43. Zu den wenigen erhaltenen 

 scheint  Panier aus der Zeit Sargons  (721-705)44 zu 

chbrochenen, Scheibe, zwei nach entgegengesetzten Richtungen ausein anderstiir-
mende Stiere, die man dem Adar zuordnen kann. Die Standartenwagen waren mit 
besondern  besetzt. Meist einem Wagenlenker und einem Kapfer (Abb. 
bei L a  a r d,  cit.    und 22). Zuweilen fand sich noch als dritte Person 

 Adjutant (cf.  u  g e  Heerwesen und  der Assyrer, Der Alte 
 6 [1911j9). Aus diesen Monumenten und dem   beschriebenen Opfer-

stein lasst sich auf das Vorgandensein b e s  d e r e r S t a  d a r t e  f f 
 e r e schliessen. 

43. Diesgeht aus der Verbindung   mit Nergalhymnen 
hervor cf.  a r r  t, RA 30 (1939) 179 und F r a  k f  r t, Cylinder Seals, 1939 

 167, 178. Die wichtigsten bekannten Standarten mit Lowenemblemen   
c h e s, BabyI. Tablets  the Behrends ColI.  27-31, Nr. 28; C  t e  a u, 
Umma sous la Dynastie d' Ur,  XXVI, 55, fig. 15 Nr. 5, 70, 83; S  e e  e r s, Cat. 
des IntailIes,  139 Nr. 181; D  u g  a s van  u r e   cit.  158,177;   s-
s  e  Babyloniaca 9 (1826) 23;  m m e r  LSS 11,2  39 sq.; etc. wir haben 
die Absicht, die altorientalischen Feldzeichen, insbesondere die Lowenstandarten 
an anderer Stelle naher zu untersuchen. 

44. Diese Standarte  zu den interessantesten, die auf uns gekommen sind. 
Auf einem mit  geschmiickten Schaft befindet sich  grosse 
Sonnenscheibe. Auf ihrem Grund sitzen zwei einander abgekehrte Lowenkopfe, aus 
deren geoffneten Rachen Flammen schlagen. Dariiber stiirmen zwei Stjere  entge-
gengesetzter Richtung davon.  Dreieck aus Wellenbandern zieht sich nach oben, 

 dessen  die Sonnescheibe mit dem Haupte iiberragend,  bogenschies-
sende Gottheit steht. Es ist verschiedentlich die Anschauung vertreten worden, es 
handele sich hier um  g e m e  s a m e Standarte der Gljtter  s s u r,  d a r 
und  e r g a     h  e    cit.  503), wobei die bongenschiessende Ges-
talt  s s u r (das versieht G r e s s m a  mit einem Fragezeichen   156]), 
die Stiere  d a r, die Lljwenkopfe  e r g a  darsteIlen sollen. Ebenso konnte man 
die Standarte dem  e r g a  a 11 e  e zuordnen, der Ja als bogenschiessender 
Gott dargestellt wurde (cf.  32). Die Strombander wiirden die Eigenschaften 

 e r g a  s als Sturmflut und tJberschwemmer treffen (cf.  an Nergal bei 
 11 e  r ii c h e r,  cit.  30  1; zur Ubersetzung J a s t r  w,   Die 

Stiere werden dem  e r g a  des  als Epitheton beigelegt (cf. die  J a-
s t r  w,  478 gebotene Nergalhymne  7). Zu den Lowenkljpfen cf.  29-36; 
den Flammen  29. Ober die Zuordnung der Sonnenscheibe braucht kein Wort 
verloren zu werden. Die Attribute Flut und Stier gehen aus einem Hymnus hervor, 
den ich nach  11 e  r ii c h e r,  cit. wiedergebeund der aus dem Tempelar-
chiv  Kutha stammt (R a w  i  s   IV, 26 Nr. 1): 

 1. ur-sag a-ma-tu sur-ra ki-bal-a sud-sud 
2 ur-sag u urugal-Ia ki-bal 
5 ama-gal u ner-ra ki-bal 
6 u Gu-du-a ki-bal 

10 a-ma-tu rus-a-an gab-ri nu-tuk-a 
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gehi:iren, auf das schon Jeremias45  diesem  hinweist. 
1m  bedeutete die Standarte die reale Hilfe und Gegenwart der 
Gottheit, deren Symbo1 sie war. Das geht ganz k1ar aus einem Text 
hervor, der sich i1ber einem agyptischen Standartenwagen mit dem wid-
derkopfigen Fe1dzeichen des Amon findet: 43 

«Es spricht Amon-Re, der Ki:inig der Gi:itter: Siehe ich bin vor dir, 
mein Sohn, Konig Ramses  Ich 1asse,.. hinter den neun Bogenvi:il-
kern. (Meine) Kraft... (wird vernichten?) ihre Ftirsten. Ich i:iffne... Wege.. 
Lybien. Ich werfe sie nieder vor deinen Rossen». Daraus fo1gert Scha-
fer: «Sind die Fe1dzeichen Gi:itterbilder,  ist es nur se1bstverstandlich, 
dass sie einen richtigen Ku1t geniessen»47. Diese Verehrung  Fe1d-
zeichen mit dem spezifischen Ku1t der Gottheit, die sie symbolisieren, 
ist auf den verschiedensten Monumenten  Die Fe1dzeichen ste-
hen in ihren Standartenwagen oder in Standern vor ganz bestimmten 
Rauchera1taren49. Der ku1tische Dienst liegt  den  einer ausge-
suchten Priesterchaft, ftir die eine hohe kegelfi:irmige Kopfbedeckung 
charakteristisch ist.  ein besonderes Priestertum fur die Fe1dzeichen-
gotter weist auch eine Hymne an Marduk, den Sonnen - und Kriegs-
gott hin: «... Bewohner des u d-u 1, Herr Baby10ns, machtiger Mar-
duk, der samtlicher Gi:itter Geschicke 1enktl Ich, der u r u g a 11 u-Pri-
ester  e -u- s c h i g ku mi:ige das gtinstige Wort sprechen»50. 

 1   Strumflut Vernichter des Feindeslandes 
2 Krieger, Herr der Unterwelt Vernichter 
5 Grosser Stier, Herr der Kraft Vernichter 
6 Herr  Kutha Vernichter 

10 Heftige Strumflut dem keiner gleichkommt. 
Die  am Schafr des Feldzeichens kennzeichnen  e r g a 1, dem 

die Damonen in der Schlacht vorranschreiten   bei J a-
s t r  w  361: <Nor Nergal, dem machtigen  Bels, chreiten sie [die Damo-
nen]) einherl,»), den  Damonen zur Rechten und zur Linken» begleiten 
(Hymne Nr. 5 bei  11 e  r  c h e r,  cit.  24). 

45. Loc. cit. note 36. 
46.  S c h a f e r,  cit.  394 und G r e s s m a n n,  Abb. 548. 
47. S c g a f e r,  cit.  396.  u g e r,  cit. (note 42)  12 sagt  diesem 

Zusammenhang: «Interessant ist, dass diesen Standarten offenbar  Vereh· 
rung zuteil wird... Auch die  Legionsadler werden ja als Symbol des Ju-
piterOptimus Maximus als numen legionis  einer besonderen Kapelle aufgestellt.» 

48. Cf. note 40-41. 
49. Ibid. 
50. R a w 1  s    40; C r a  g, Assyrian and  religious te-

xtes, Leipzig 1895-97, tom.  1-2. 
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Zuweilen finden sich auch Standarten an Altaren oder Opferstei-
nen   

  und Held, eine  

Nach dieser Betrachtung altorientalischer Feldzeichen, auf die 
wir im Folgenden verweisen werden, wollen wir wieder auf den 
weis  W. F. Albright zurtickkommen: die Aussprache Ariel sei of-
fensischtlich durch Volksetymologie auf die Erinnerung an die Lowen-
darstellungen des Hadesherrschers Nergal   Albrights These 
weist auf einen interessanten Ansatzpunkt hin, und es ist durchaus 

r glich, das Nergal, der g  -  r - und  - r  -  (beides Lowe) 
genannt wird, einen Einfluss auf den alttestamentlichen Ariel ausgeubt 
hat, der aber, betrachtet man das  - r  - a, wohl tiber die blosse Volk-
setymologie hinausgeht. Dennoch ist der Lowensymbolismus  Ver-
bindung mit kriegerischem Geschehen im alten Orient  verbreitet und 
AlIgemeingut, dass eine allgemeine Ableitung des Ariel  allen seinen 
Formen vom Lowengott Nergal nicht gerechtfertigt erscheint. Wir 
kennen Lowenkopfe an KriegsschiffenM , an  auf den 

 assyrischer Konige etc... Wir kennen neben Nergal auch an-
dere machtige Gottheiten, die. das Lowensymbol ftihren,   die Ge-
mahIin des Nergal Ereskigal bzw. Allatu an den Grabern  Kriegernj 

 J    den altarabischen· Lowengott aghut,  
dem  heisst: «Yaghut zog aus mit uns gegen  woraus Godbey80 

richtig folgert, dass ein Lowenzeichen mit  die Schlacht geftihrt wurde. 
Der Lowe ist allgemein Symbol der Macht, der Kraft, des Hel-

denmutes61• So wird J ahwe verschiedentlich das Bild des Lowen bei-

51. cf. note ftO. 
52.  b r  g h  loc. cit.  25. 
53. cf. den  zu  3ft.  
5ft. C f. J e n s e n,  cit.  28)  ft78 und  u  s-A r n   op.cit.p.94.  
55. 8eeschlacht des Ramses Abb. bei W r  g h  Biblische  1958 

 80. 
56.  u n g e r,  cit.  259. 
57. Ibid.; weiteres siehe bei  J a d  n, The   Warfare, 1963,    

104, 106, 107, 122, 140, 236,   252, 28ft, 3ftO. 
58. G r e s s m a n n,  Abb. 307. 
59. R. 8 m  h, The Religion  the Semites, Lonson 189ft,  38, 209. 
60.  cit.  261. 
61. Zum   der Bibel und   Orient cf:  d e n h e  m e r, 

 and Man  Bible Lands, 1960. J.  e m  e  Apoxysmata, 1961  14-26; 
ibid., Das Bild  Bibel und Gottesdienst, 1957  2ft;  Hand-
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   Nm. 29, 9; Hos. 5, 14 etc. Im   
Bereich finden wir die Bezeichnunung he1denhafter Menscben und 
ker als Lowen,  Sitte, die man noch heute bei arabischen und afri-
kanischen Stammen nachweisen kann'3. Im  wird   der Stamm 
Juda a1s Lowe bezeichnet: Gn. 49,9; a,hnilich Gad: Dt. 33,20; Dan: Dt. 
33,22; 'der Rest aus Jakob': Mich. 5,7; das Vo1k Israe1: Nm. 23,24; Sau1 
und Jonathan sind «starker als die Lowen» 2. Sm. 1,23. 

Durch den naheren Kontakt mit dem Lowengott Nergal, der si-
cherlich in seiner ersten Form ein kriegerischer war, d.h. Israe1 stand in 
seinen Ka,mpfen mit den Assyrern dem Fe1dzeichen des Nerga1 gege-

 wurde der Lowensymbolismus noch intensiviert, insbesondere, 
da man auch mit dem Nerga1ku1tus  engere  kam, wie wir 
aus den bib1ischen Berichten erfahren. 

Nach Schiifer - Andrae,  504. 

Es sol1 aber noch ein-ma1 betont werden, dass die metaphorische 
Bezeichnung  He1den a1s a r i, a1s Lowen, durchans alter, a11gemein 
semitischer Brauchist. Es mag vie11eicht noch  Erk1arung  die 
Beziehung LQwe - Held geben; denn  ist nicht ausgeschlossen, dass sich 
tapfere Manner, die  Lowen erschlagen haben, und derartige He1-
dentaten finden wir iri a1torientalischen Texten und im  besonders 
vermerkt (1. Sm. 17,34 Davidj Ri. 14,5 Simson; 2 Sm. 23,20 Benaja), 
aus dem Schade1 und der Decke des  Raubtieres  He1m 

worterbuch, 1964. zum Wort Lowe; W   s c h   cit. (note 21)  57;  t t el, 
Theologisches Worterbuch zum   256 sqq.; ZDMG 27, 706; 4.0, 724.. Zur Le· 
xicographie  L.  h  e r, Zeitschr. des deutschen PaHistina-Vereins, 62(1939) 
121 sqq. 

62. C  e m  e    not 61. 
63. Beispiele bei G  d b e   cit. 
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und einen Umhang machten, eine Sitte, die uns aus verschiedenen  
tiken Sagen bekannt ist (Herakles) und die wir noch heute bei  
nischen Stammen finden. Dieser Brauch wird auch durch ein  
relief einer assyrischen Feldlagerszene bezeugt  Nimrod-Kalach 
884-59  Chr.)64.. 

1m Lager sehen wir den Ktlfer, Schlachter, den Backer und Koche 
bei der Arbeit. Pferde werden getrankt und gestriegelt.  Soldat ftlhrt 
Gefangene vor einen Beamten, der vor einem Tor steht. Dartiber sehen 
einen Aufseher, der mit einer Stange zwei Manner, die mit einem  
wenschadel und Fell tiber ihrem Rock bekleidet sind,   Bei der 
Decke, des dem Warter am nachsten stehenden «LOwenkriegers., ist 
deutlich die auf den Rticken herabhangenden Vorderpfote des Lowen-
felles zu erkennen. 

Auch hier mag also eine Wurzel ftir eine populare Lowen-Helden-
etymologie  Ariel liegen. 

IV. Zur Etymologie von Ariel. 
Die 10 g i s c h e Verbindung  Lowe und Held, Krieger bereitet 

keine Schwierigkeiten. Wie steht es mit der e t  m  1i g i s c h e n 
Verbindung? 

Wir haben  Hebraischen,wenn wir die Bezeichnung ftir Jungleu 
ausklammern, drei eigentliche Lowennamen,  denen  dreimal, 

 24 mal,  77 mal vorkommen66 • Kohler unterscheidet auf 
den tiergeographischen Forschungen Nehrings6 '1 fussend  als  
kanischen Lowen und  als asiatischen LOwen... «...  ist ein 
asiatisches,   afrikanisches Wort»8. Es erschelnt mir zumin-
dest fragwtirdig, ob die Grenzen der Verbreitungsgebiete  der  
welt, wie Nehring sie festlegt, mit denen vor 3000 Jahren jdentisch sindj 

 London, British Museum. Abgebildet bei  S c h  f e r-W.  n d r a  
Die Kunst des Alten Orients, 1925  502. 

65.  handelt sich hier nicht um  denn die  und  die 
bei  Klauen oder Krallen sind,  sich normal ausgebil. 
det. S c h  f e r-A n d r a e bezeicbnen  auch deshalb als •. Dass 
es sich   handelt,geht aus den kurzen Kampfrocken mit den Kochertashcen 

 die Pleile am  hervor. Den Saum der Gewander ziert  Borde.  dem 
ausseren  sind die Finger der Faust und die Muskulatur des Oberarms sehr 
gut  erkennen. 

66. Die Zahlen (nach  h  e r,  cit. [note]  121)  die Seiten. 
 mit  

67.  e h r  g,  Globus 81 (1902)  

68.  h  e r,  cit.   

     2S 
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den selbst m wesentlich  Zeitraumen kann man, sogar bei 
gleichbleibenden Umweltbedmgungen, m der Tiergeographie zum Teil 
erhebliche Verschiebungen der Faunagrenzen feststellen. Auch ,wenn 
man in den heutigen afrikanischen Spraohen Bezeichnungen  Lowe 
fmdet, die eme Adoption   nahezu]egen sohemen, sind  

 das Verbreitungsgebiet emes Wortes hieraus kaum zu ziehen, wenn 
man den zeit1ichen Abstand betrachtet. Ausserdem  eme 
Sprache in der Rege] beim Vorhandensein mehrerer synonymer Idiome 
aus emer anderen Sprache das Idiom, welches ihrem Charakter am na-
chsten 1iegt. 

 eme Her]eitung des hebraisch-moabitischen ari, arey, bietet 
 sich das assyrische a r u= Lowe  (Em Textbeispie] aus dem baby-

]on. Nimrod-Epos: 9 u -  u r a - r  - 1,3). Auch Nergal wird, wie 
schon erwahnt wurde, als Lowengott  1-  - r  - a genannt70• 

Nun finden wir  Assyrischen ar u, ideogr. A-r  in der Bedeu-
tung Krieger, Vasal]e, Femd, Angreifer. Muss-Arno]t71 geben wort1ich: der 
gegen andere heranrtickt" Hier tritt offenbar zu der logischen Verbindung 
Lowe= Krieger auch die etymo]ogische. 

Vielleicht steht auch das agyptisch-Kanaanaische zrzr, vokali-
siert  -  r - 'r -  r (Papyrus Anastasi  23 a) = He]d,   m 
semer Etymo]ogie mit dem assyrischen bzw. hebraischen72 a r u  - r  
ar i  Zusammenhang. 

 den a1testament1ichen  konnen wir aus den bisherigen 
AusfUhrungen fo]gendes festhalten: 

Die Etymo]ogie a r i = Lowe +' e 1= Gott, erscheint als die sichel'-

69. C f. F. D e  t  S c h, Assyrisches Handworterbuch, 1896,  131: .Ob 
 14, 19:su-pur a-ri-e su-pur-a-su  Adler oder Lowenklauen zu verstehen ist, 

unsicher.  Lowe spricht  74, 206: Ktma a-ri-(e) Ktma nes-ti, gleich einer LO· 
win. Gegen den Lowen spricht die Nichtnennung   unter den Synonymen 

 ni-5U.  a r  5prechen 5ich aus:  D e  m e 1, Akkadi5ch-sumeri· 
sche5 Glossar 1937,  27 aru (8); C.  e   d, Assyrisches Glossar, 1926,  63; Mit 
D e  t  S c h 5 Vorbehalt  Soden, Akkadisches Handworterbuch, fass. 3 (1960) 
270 (unter eru); J e  5 e   cit.  478 note 1;  u.s 5-  r  1t,  cit.  94; 
cf. auch ZDMG 27, 706 und 40, 724.  aru=Lowe spricht auch der NergaIname 
,A.-ri-a (cf. J e n 5 e  und  u 55·  r  1t, loc. cit. supr.) und GH.  2,18 wo 

 heis5t:  t m a- a· r  - e  5 a r=er 5  r  g t als LOwe. 
70. Loc. cit. note 69. 
71.  cit.  91 aru (4). 
72. Interessant   diesem Zusammenhang, dass sich bei  r m a  r a· 

 w,  106  agyptischesi r findet, das5 man gleich  Lowe 5etzen wil1; cf. 
 e 5s bei  h 1e r,  cit. (note 61)  122. 
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ste, wobei sich a r i  assyrisch a r ft73 = Lowe herleitet.  Verbin-
dung damit gelangte auch die Bedeutung  =  a r u und 
seiner Seitenganger in das hebraische ArieI, wobei die bei den Israe1i-
ten gelaufige metaphorische Bezeichnung heldenhafter Krieger aIs 
L  w e n etymologisch untermauert wird. Von der Etymologie her 
ergibt sich aIso  ArieI: G  t t e s  we mit dem Nebensinn Gotte-
sheld, Vasalle Gottes. Hier ist nun noch auf die Moglichkeit einer ety-
mologischen Herleitung hinzuweisen, die  unsere nachfolgende Erkla-
rung  Ariel nicht unwichtig erscheint. 1m Ugaritischen kennen wir ein 
'a r  das sehr oft zu' ah= Bruder paralleI steh75. Aus dieser ParaIleIi-
tat Bruder oder Vetter aIs Bedeutung abzu1eiten geht nicht anj Virol-
leaud weist hier ganz richtig auf die Schwierigkeit hin, dass 'ah und' a r  
sich zuweilen erganzen,zuweilen sich aber auch entgegenstehen  .Auch die 

 Gordon vorgeschIagene Wiedergabe mit 'kinsman' ist77, wenn  nur 
 VerwandschaftsverhaItnis  zu enggegriffen. Herr Professor 

 Caquot hatte die Freund1ichkeit, mich auf die VbersetzungsmogIichkeit 
durch compagnon hinzuweisen78, und  der Tat erscheint die Interpreta-
tion  'ary als 'Gefolgsmann' oder 'VasaIle'  den Texten den Sinn am 
besten wiederzugeben. Zudem wird ein Verwandschaftsverhaltnis hier--
durch nicht ausgeschIossen, wenn auch der Sinn  a r  nicht begren-
zend auf 'Verwandter' festgelegt wird. Die altorientalische Gefdgschaftse-
thik sieht  im Vasallen oder Gefolgsmann eine quasi-ver--
wandschaftliches Verhaltnis. Der Gedanke der Stammes-, Sippen - oder 
Blutsbruderschaft spielt hier mit hinein und lasst die Para11elsetzung 

 ah und' a r  verstandlich erscheinen. Entsprechend der po1itischen 

73. Die Bedeutung  a r  gegeniiber e r tl=Adler wird indirekt durch 
diese Beziehung noch bestarkt.  r  scheint eine gemein-altsemitische 
chnung fiir  gewesen zu sein. V  r  11 e a u d bringt auch das ugaritische a r  
mit   Verbindung (Syria 12 (1931) Poeme Phenicien de Ras-Schamra, Kom-

mentar zur  13). 
74. Die Stellen des Vorkommens bei G. D  u g] a s  u n g, Concordance 

of Ugaritic, Analecta Orientalia 36 (1956). cf. auch C. G  r d   der das Wort mit 
'kinsman' wiedergibt: Ugaritic Grammar,  Or. 20 (1940) 94 Nr. 105 § 7.10,25; U-
garitic Manual,  Or. 35 (1955) 242 Nr. 246; Ugaritic Text Book,  Or. 1965  

354 Nr. 128. 
75.    11  4-5; 6, 44-45;   1, 23; Text  Syria 16 (1935) 260  

47b-48; Legende des Danel 11, 1  17-22 (Miss. de Ras-Schamra, 1936,  186)  D, 
2  14-15 (Miss. de Ras-Schamra  196) etc. 

76. V  r  11 e a u d, loc. cit. note 73. 
77. Siehe  74. 
78. Miindliche Mitteilung. 
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Struktur des ugaritischen Kulturkreises wird die Bezeichnung 
deter Stammes - bzw.  als' a    So   der 
'Legende  de Danel'  1  17-22: Danel klagt «weil  
keine SDhne (20) wie  Bruder ('ahh) hat, und auch keinen Sprossling 
wie sein Vasalle ['ary] 21». Aber  auf Intervention des Bal (Jlat  
einen Sohn wie sein 'ahh und einen Sprossling wie  Vasalle [ary]?9». 
Ahnlich in Text  D, 2  14-15: (14) «... denn  ist  ein Sohn ge-
boren, wie (15) meinem Bruder und  Sprossling wie meinem Vasal-
len80. Da  Ugaritischen  Bruder auch andere Verwandschaft-
8verhaltnisse  B.Vetternschaft (wie ja auch  Hebra.ischen)ausdrticken 
kann und 80mit die gesamte nahere mannliche Blutsverwandschaft 
die Bezeichnung' a h beanspruchen kann, ergibt sich keine Notwendig-
keit' a   mit 'kinsman'  Sinne  Blutsverwandter wieder 
zugeben. Caquots 'compagnon' Gefiilirte, Genosse ist demnach vorzu-
ziehen.  'Genossenschaft' schloss  jenen Zeiten ganz ohne Frage 
die' Waffengen08senschaft' mit ein, 80 dass wir 'ar  mit Gefolgsmann 
oder Vasalle am adaquate8ten wiederzugeben glauben. Diesen kriege-
rischen Sinn des Wortes konnte man mit den oben gegebenen etymolo-
gischen Erwagungen um a.  u jA-ri  Verbindung bringen,  wird aber 
durch die ugaritischen Texte selbst dokumentiert.  einem  Virol-
leaud mitgeteilten «Poeme  de Ras-Schamrw) wird der  a m  f 
der Gottersohne  t und  1e  berichtet: «V01'  9)  du ... und 
du... , (10) du wirst dich niederwerfen und ihn verehren (11) [Dann] 
wirst du deine Stimme erheben und schreien um  efreuen (12) Asche-
rat und  Sohn, Elat und die s b (13)  t  a  y81.» Auch die 
dunklen Zeilen (<wie der 1  s das' Blut  Bruders ('a h) [ist] [i8t] 
a 11 das Blut  Vasallen ('a r  zeigen kriegerisches oder Kampf-
geschehen an. 

Fur den altestamentlichen  r  e 1  wir demnach drei 
ponenten fur  Erschliessung des G e s a m t s  n   dieses Wortes 

 Erwagung ziehen: 1. und ohne jeden Zweifele 1 = Gott, 2. assyr. a   
=Lowe, -A-ri-a=Name des Lowengottes Nergal, 3. assyr.  jA-ri und 
ugarit. 'ary=Krieger, Gefolgsmann, Vasalle, (event. verbunden mit 
agypt. - Kanaanaisch. zrzr - Held, Krieger). 

79. Loc. cit. note 75. 
80. Ibid. 
81. Loc.cit. note 73.  r  11 e a u d bringt hier ah mit   Verbindung und 

sieht   Beziehung  a r   woraus er folgert: Ce seraient donct 
deux objets du culte.. . 

82. Syria 16 (1935) 260   
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V. Jahwe und das . 
. Ganz besonders aber ist zu beachten, dass auch Jahwe verschieden-

tlich aIs LQwe bezeichnet wird83 (Stellen  u.), dass er LowenpIagen 
sendet (11. Kg. 17, 25;  Kg. 13,24; Jr. 5,6). Dass er  Gott des Krie-
ges war, ist  naher zu beIegen, und als Kriegsgott hatte er 
auch  FeIdzeichen, wie  uns  dem Mosestab bei der SchIacht ge-
gen AmaIekbezeugt ist.  Gressmann hat schon   die 
Funktion des Mosestabes aIs Banner gehandeIt und steIIt fest; <<Zwi-
schen  und  ist  kein sachlicher Unterschied; denn beide 
sind Stangen.  - «Banner» oder <<SignaImast» hiess die auf den Bergen 
gepflanzte Stange, die  EiIposten benutzt wurde.  bezeichnet 
den Stab, den man  der Hand halt, bisweilen klein, bisweilen mann-
shoch und hoher, eher  Stange zu    Das diesem FeIdzei-
chenstab  den assyrischen Feldzeichen auch kuItische erehrung 
zuteil wurde, und unter seiner GestaIt Jahwe verehrt wurde, geht aus 

 17,15 kIar hervor, wo Mose nach der gewonnenen AmaIekiter-
schIacht  AItar errichtet, den er «d e r  e r r, m e  F e  d -

 e  c h e fi», nennt. Daraus foIgert Gressmann mit Recht, «dass der 
Zauberstab zugleich als Banner aufgefasst  Auf diesen Zusam-
menhang wird aber spater noch naher eingegangen werden. 

Ober die Gestalt des   17,15 erwl!.hnten Paniers ist aus dem 
biblischen  nichts naheres zu erfahren86.  da nicht  LQwen-

83. Cf. note 62. 
84.  G r e s s m a n, Mose und seine Zeit, Gottingen 1913  157. 
85. Ibid.,  160. Auch   s s f e  d t,  cit. (note 38)  207 meint:  

«wird der Charakter des hier gemeinten Objektes aIs Banner doch voIIig  
86. Gressmann, Mose,  161 und W. Eichrodt, Theologie des  

Gottingen 1962 "  63 sind der Ansicht, dass der Mosestab mit dem Schlangenstab 
identisch ist, wogegen aber die chronoIigische FoIge spricht,  der wir die Stabsa-
gen erwahnt  Vor dem  Geheiss  Schlangenstab anzu-
fertigen  sich bei den  Stabsagen keinerlei Hinweis auf  Schlange-
nemblem. Man muss  s s f e  d t s Ansicht zustimmen  cit.  206), die auch 
den Hinweisen G a   g s (Ioc. cit. note 89) entspricht: «... man wird bei den vor· 
kanaanaischen Hebraern mit dem Vorhandensein  einer grossen Zahl bannerartiger 
Symbole rechnen  Ich gIaube aber andererseits nicht, dass man  5 S-
f e  d t s These, das 'Banner Jahwes' sei  mit einem S t  e r b  d geschmi1ckte 
Standarte gewesen, aufrecht erhaIten kann. Diese Jungstierstandarte  neben der 
Lade aIs FiihrersymboI aufgetreten. Den berechtigten Einwand, der Stier  Kult· 
tier der Ackerbaukulturen und kaum Venerationsgegenstand  nomadisierenden 
Wiistenstammen kann  s s f e  d t nicht i1berzeugend entkraften. Fi1r soIche 
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schmuck nahe?Gerade  seinen kriegerischen Aktionen wird Jawre 
als Lowe bezeichnet: «Gott (el) hat ihn aus Agypten herausgeftihrt; 
stark ist er wie ein Wildochse. Die Volker seiner Feindschaft f r i s s t 
er und  e r m a 1m t ihre Gebeine und zerschmettert sie mit seinen Pfei-
len. Er duckt sich und legt sich nieder wie ein L  w e und wie eine LD-
win: wer will ihn aufreizen?»  24,8.9.) (IDenn ich werde ftir Ephraim 
wie ein L  w e sein, und ftir das Haus Juda wie ein junger L  w  Ich 
werde zerreissen und davongehen; Ich werde wegtragen und niemand 
wird erretten,» (Hos. 5,14). (IDenn  hat Jahwe  mir gesprochen: Wie 
der L  w e und der junge LQwe wirder die Menge der Hirten zusammen-
gerufen wird, l1ber seinem Raube knurrt, vor ihrer Stimme nicht er-
schrickt und sich vor ihren L1irm nicht ergibt, 80 wird J ahwe Zebaoth he-
rabkommen auf den Berg  und auf seinem Htigel streiten.» (Js. 31,4). 

Hinzu kommt, dass im alten Israel, wie wir aus den archaologi-
schen Funden und den biblischen Texten   1 Kg. 7,29. 36; 10,20; 

 41,18) wissen, Lowenschmuck und-darstellungen sehr beliebtwaren37• 

Hempel stellt aus ahnlichen Erwagungen fest, wenn er tiber die 
Tiergleichnisse spricht, dass (<unter ihnen der LQwe stark hervortritt», 
und das in starkerem Masse als das StierepithetonBB• 

 ware    naheliegender. Auch der Hinweis, Jerobeam 
habe bewusst bel der Anfertigung der Stierbilder auf  vorkanaanalsche Tradi, 
tion zuriickgegriffen, auf die Stierstandarte, um so den  Kult durch die a1te 
Tradition  stiitzen, ist nicht zwingend; denn was lag fiir Jerobeam naher a1s das 
Stierbild aus den kanaanalschen Kulten  entlehnen, mit denen das Volk sowieso 
schon sympathisierte bzw.  praktizierte. Wenn man zudem noch mit den meisten 
Exegeten die Legende vom Goldenen Ka1b lm  elner 'Begrungungslegende'  
Riickprojezierung zur Anprangerung der «Sl1nde  und des orgiastischen 
Stierdienstes betrachtet-und auch diese Auffassung konnte  s s f e  d t m.  nlcht 
eindeutig widerlegen •  muss man  Stierstandarte   
neben der Lade fiir unwahrschelnlich halten. - Nicht so mit den Stammespanieren. 
Wenn G a II  g (loc. cit. supr.) dem Stamme Josefs den S t  e r als Zelchen des 
Stammespanier zuschreibt,  trifft sich das mit der Aufgassung  s s f e  d t s, 
der zu Recht die   agyptischen Einf!usses auf den J  s e f s t a m m 
beziiglich des Stierdienstes annimmt. Aber schon aus diesem Grunde wlrd  Stier-
standarte kaum a 11 g e m e  n e Bedeutung gewonnen haben als «Banner Jahwehs.), 
sondern vielmehr  den hebraischen Stammegruppen eigen gewesen sein, die wie 
der J  s e f s t a m m mit dem Kulturland  engere Beriihrung gekommen waren. 

87.  die  S c h u m a c h e r (Grabungen, Leipzig 1908  90) gefun-
denen    Megiddo, das beriihmte Lowensiegel aus dieser 
Stadt Abb. bel G r e s s m a    Fig. 578; weitere Lowensiegel  Megiddo  
Chikago 1939  66 Fig. 5;  69 Fig. 59; Totenschreine aus Beth-Sean tragen Lo-
wenabbildungen  W r  g h t,  cit. (note 55) Abb. 71. 

88.  e m  e   cit. 1957 (note 61)   
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Zumlndest ist spatestens mit dem Einfluss der NergaIfeldzeichen 
das Lowensymbol auch  den lsraelitischen Feldzelchen erschienen. 

 spricht aber dafUr, solche Lowendarstellungen schon wesentJich 
frUher anzusetzen. Jeder lsraelitische Stamm hatte  eigenes Feldzel-
chen. «Die Kinder Israel  slch lagern,  jeder bel  Panler, 
bel den Zelchen ihrer Vaterhauser»  2,2). Diese Feldzelchen zogen 
dem Heere voran: «Und das Panler des Lagers der Kinder Juda brach 
zuerst auf, nach  Heeren»  10,14). Stammen auch diese Stel-

 aus   liegt ihnen slcherlich  alte Tradition zugrunde, wie  
Eissfeldt mit gutem Grunde darlegt. Diese Stammespanleren will GaI-
ling89 die Tiere, m.it denen lm Jakobssegen (Gn. 49) die Stamme ver-
glichen werden, zuordnen: Juda den Lowen, Dan die Schlange, Benja-
mln den Wolf, Josef den Stier etc. Trifft diese Ansicht zu, und ist nlcht 
unwahrschelnlich, hatten wir damit  sehr frUhes Zeugnls fUr  
Lowenstandarte  lsraelitischen Raum. Soweit mlr bekannt lst, bietet 
die Archaologie bisher keine Feldzeichenfunde aus Palastina. Das will 
aber nichts besagen, da die Panlere wahrschelnlich aus Holz gefertigt 
waren und damit der  nlcht widerstanden haben, ganz abgesehen 
davon, dass standig  Funde gemacht werden, die vielleicht einmal 

 Ergebnis  dieser Hinslcht bringen kOnnten. 
Aus den im Folgenden vorgenommenen Untersuchungen des Arlel 

  Textzusammenhangen, bietet auf jeden Fall  Erklarung 
als «L  w e  f  1d   c h e  G  t t e s» die beste Interpretation fUr 
alle Stellen  Vorkommens. Zuvor aber bleibt noch die Beziehung 
des Ariel=Lowenpanier  der, aus den etymologIschen Erorterungen 
gewonnenen Bedeutung «Krleger, Vasa]}e» zu  Bei der Betra-
ohtung der assyrlschen Monumente haben wir festgestellt, dass die Feld-
zelchen  besonderen Offizieren, die slch wohl durch Tapferkeit oder 
Adelsstand auszelchneten, gefuhrt wurden. Leider slnd die Bezeichnun-
gen fUr solche Standartentrager noch nlcht bekannt geworden. Es steht 
aber nichts entgegen, wie  fast allen Etymologien der FaIl  die 
Bezelohnung dieser Offiziere vom Namen ihres Feldzelchens abzulel-

 oder ihm gleichzusetzen.  Fahnentrager ist ein Fahnrlch 
 - vexilarius).  Assyrischen wird eine Anzahl Bogenkampfer 

einfaoh als Bogen bezelchnet90 (a r  t u=a r  t  Da auch die Prlester 
der Feldzelchen nach diesen u r g u a 11 u genannt wurden, steht 
ner solchen Annahme nlchts entgegen. 1m hebralschen Bereich finden 

89.    Artikel Feldzeichen. 
90.  u n g e r,  cit.  12. 
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wir gIeichfa11s derartige Namenstlbertragungen  kultisch-miIita-
rischen Gegenstanden auf Personen und Sachen. So erhalt das Gewand 
der Priester, der Ephod,  Namen  dem Palladium - Ephod, 
das wie die Lade,  militarischen und kuItischen Zwecken (Divina-
tion) benutzt wurde,  Namen91• Auch wenn man mit  ElligerB2 den 
umgekehrten Vorgang annehmen will, dass namIich der Ephod a1s 
PalIadium93  Namen  dem Gewand Ephod erhalten hat, bleibt 
in jedem Fal1e die Namensubertragung94 bestehen. May weist auf eine 
a.hnliche Bildung hin. Das heilige Stiftszelt bei den Hebraern hiess ohel 

 oder  Der Prophet Hesekiel gebraucht Formen dieses Wor-
tes a1s Personennamen fUr die Frauen, die die Stadte Samaria und Je-
rusalem persOnifizieren. «Indem er Samaria den Namen Oholah und 
Jerusalem den Namen OhoIiba fibt, folgt Hesekiel aber wahrscheinIich 
der weitverbreiteten Sitte, nach der, unter bestimmten Bedingungen, 
der Name des Pal1adiums auf Personen tlbertragen werden  
Weiterhin fuhrt er den Namen  Esaus Frau Oholibamah (Gn. 36, 
2  an, den er mit (<tent of the Bamah» wiedergibt. Er ver-
weist auf die Frauen  1. Sm. 2,22, die an die Schlachtjungfrauen der 
altarabischen q u b b a93 erinnern solIen und folgert: «Especia1Iy in 
the 1ight of the behavior of the women who served at the tent of meeting, 

 Dieser Bedeutung des Ephod aIs kriegspaIladium, au! die schon F. 
S c h w a 11  (Semitische  1901  15) und S a r r   cit. (note 
38)  885 hingewiesen haben, wird   wenig Beachtung geschenkt. Nur May  

 note 9) macht  Ausnahmeit seiner interessanten Arbeit,  der er versucht, 
den Beweis  erbingen, dass der Ephod  Lade gewesen  und wie die Bunde-
slade militiirisch-kultische Funktionen Besessen habe.  ahnlicher Richtung ver· 
lau!en die     r g e n s t e r n,  u g a 18 (1942/43), der Ephod 
als Kult·und Kamp!zelt, ahnlich dem Sti!tszelt, der q u b b a oder der  t ! e 
au!!asst. 

92.   II  g e r, Ephod und Choschen,  7 (1958). 
93. Ibid.,  34: «Mag der Ep!od der Gotterbilder  altesten  das (i.  

 bis unter die Achseln herau!reichender Panzer) auch gewesen  wo er das 
einzige Gewand war und dann  diesem Gewand aus Sto!! oder MetaIl die Gottes-
bilder ihren Namen bekommen haben•. 

94.   kultisch·militarischen Gegenstanden au! die 
damit umgehenden Personen sind aIso nicht ungewOhnIich.  wird bei den Ru-
wa1a-Arabern die im PalIadium   e (einem kleienenZeIt) stehende SchIachtjung-
frau gIeich!alIs  genannt. C!.  r g e  s t e r n,    91)  168. C a-

 a a  Unwritten Laws M!ecting the Arab Whomen   JPOS 11 (1931) 
 berichtet: fSuch a girI  called 'ut!et  

95.  a     58. 
96.  L a m m e n  Le CuIte des BetyIes et Ies  chez Ies Arabes 

preislamites, BulIetin de l' Institut Frangais d'  Orienta1e t 7  920) 48. 
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Ezekiel's designation of Samaria and J erusalem as, Oholah and Oholi-
bah is apt, when  considers the charakter of the women described 
by him)97. 

Die gleiche Form einer  liegt bei Ariel vor, 
wenn die Trager des Lowenfelzeichens bzw.. die Standartenoffiziere 
gleichfalls als Ariel bezeichnet werden, wenn die Gefolgsleute  Ariel 

 heissen, wobei diese an sich schon nicht ungewohnliche Namen-
stibertragung durch das assytische ar u = Krieger bzw. das ugaritische 
'a r y=Gefolgsmann, Vasalle besonders naheliegend war. - Wir wenden 
uns  den verschiedenen Textstellen  und zwar zuerst den Passa-
gen, in denen Ariel als Personen - oder Geschlechtername verstanden 
wird. 

VI. Esra 8,16.  

Im 8. Kapitel des Buches Esra wird der Reisezug  Babel be-
schrieben. Esra stellt fest, dass in seinem Zug keine Leviten waren. «Da 
sandte ich nach Eliser, Ariel, Schemania, und Elnathan... den Sippen-
hauptern  17)... und sandte  zu Jeddo, dem Haupt der Ortschaft 
Kasiphia». 

Hier lasst sich  nur als Eigenname verstehen, allenfalls 
noch als Name der Sippe, denn Ariel wird als «Haupt) bezeichnet, ob-
gleich er, wie Eliser, Schemania etc., nicht in der Liste der Sippenhaupter 

 1-14) aufgeftihrt ist. Dass hier Ariel als einfacher Familienname auf-
tritt, ist nicht ungewohn1ich, da man vielfach die Umwandlung ursprtin-
glicher Standes-oder Berufsbezeichnungen in Personen-oder Familien-
namen beobaohten kann. 

VII.  46,16 und Nm. 26,17  

 diesen Stellen wird   den Sohnen Gad bel'ichtet, unter 
denen sich das  Areli abstammende Geschlicht der Areliter h 11' a r 

  i befand, das damit in der Gegend jenseits der Jordan  lokalisieren 
ist  Mescha, 10). May wies darauf hin: «It is perhaps significant how 
olosely the term Ariel is associated with the country east of Jordafi)98. 
Das wird untersttizt  den Ariel auf der Meschastele (12 u. 17) und 

 2. Sm. 23,20       sowie der Septua-
gintalesart  Js. 29,1, die dem hebraischen Text    

 anftigt. Mays Annahme, dass die Form  eine bestimmte Volks-

97.  a   cit.  60. 
98. Ibid.,  56. 
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k1asse bezeichnet, die besondere Funktionen auszutiben hatte, wUrde 
sich mit unserer Ansicht, das Ariel auch bestimmte Feldzeichentrager 

 treffen. Godbey spricht mit gutem Recht  «Moabite title 
Ari-e1» als einer festen Redewendung (slogan)99. Vielleicht haben wir 
bei den Areliten aus dem Stamme Gad  bestimmte Sippe vor  
die den Kultdienst an den Standarten zur Aufgabe hatte und  Kriegs-
falle die Standartenoffiziere stellte. Xhnliche Sippendienste im  sind 
verschiedentlich bezeugt,   Kahath aIs Trager der heiIigen Gerate, 
(Nm. 4; 10,17.21) Korah als Torhtiter und Musiker des Tempels  Chr. 
26,1   Verbindung mit Dt. 33,20 erscheint  moglich,  ArieI 
das J a h  e b a  e r G a d s bzw. der Ostjordanstamme  erbli-
cken. Damit ware die Verbindung ArieIs zum Ostjordanland geklart. 

VIII. 21 Sm. 23, 20/1 Chr. 11, 22  
Der Ariei der bisher behandelten Stellen Iasst keinen ZweifeI auf-

kommen, dass  sich um  Personen - bzw. Sippennamen handelt. 
Erheblich unklarer wird die Lesung  2. Sm. 23,20/1 Chr.11,22. Hier 
wirdt  berichte, dass «Benaja, der Sohn des Jojadas.  tapferer 
Mann  KabzeeI, reich an Taten, zwei ArieI erschlug.   

  dem paraIIelen Bericht  Chr. 11,22 wird  geschrie-
ben. Die LXX bietet       =   
der Vers endet: «Und er stieg hinab und erschlug den Lowen (aryeh)  
der Grube, an einem Schneetage.» Viele Vbersetzer folgen der LXX: 
«Zwei Sohne desArieI  Moab» und geben Ariel aIs Eigenname wieder100. 
Oder wir finden: «Zwei Lowen  Moab», wobei fUr viele kommenta-
toren «es dunkeI ist, ob die Gotteslowen bestimmte Menscben bezeichnen 
oder wirkliche LQwen» (Hertzberg)101. Die alteren Kommentatoren der 
Vulgata erklaren das  duos  Moab» aIs  duos homi-

 fortissimos quibus  nomen inditum fuerat»101l. Der Targum J0-
nathan bietet:    zwei machtige Manner aus Moab. 
Rasi und Kimhi erklaren wohl ahnlich durch  (zu ihrer Etymologie 
siehe  2). Diese Auslegung aIs «Nom propre   symboIique donne a. 
des vaillants hommes de Moab»103, wird durch das assyrische aru /aritu 

99. G  d b e   cit.  365. 
100.80 Thenius, Wellhausen, Driver,   8mith, Nowak 

D h  r m  Wa t e r m a n n u. a. 
101.  W.  e r t  b e r g,  cit.  21) ad loc. 
102. C. G e r m a  i C a r t i e r, BibHa Sacra Vulgatae editionis, Constantiae 

MDCCLXX, da loc. 
103.  L e s  t r  Dictionaire de la Bible, Paris 1895,  957. 



Die Bedeutung  Ariel 395 

und das agyptisch-kanaani:iische zrzr untersttitzt104. Gegen K10stermanns 
Textanderung, der Budde, Sch1og1, Curtis, Madsen u. a. fo1gten, indem 

  durch   und  durch  er ersch1ug die bei-
den jungen Lowen  ihrer Hoh1e» ersezten, haben sich Dhome und 
Feigin  Recht gewandt: «Mais cette...  avec  devant 1e 
compIement de   est soutenu  par 1. Chr.  par G»105. «K1oster-
manns emendation       based  the se-
cond half  the verse, and  both grammaticaIIy and 1ingllisticaIIy 
out  question»lOB. -Auch Grimmes107 Erk1arung des Arie1 a1s «Priester 
des Urim» und  unha1tbare Ab1eitung ftir diese Interpretation be-
darf keiner weiteren Diskussion. Robertson Smith, we1cher Arie1, indem 
er auf  43,15 verweist, a1s (<A1tarsau1e»lo8 wiedergibt und Halevy und 
Lidzbarski, die  ohne Angabe einer Etymo1ogie a1s Bote (cf. Js. 
33,7) oder Priester auffassen, ist aus fo1genden GrUnden entgegenzu-
treten: Es ist schwer1ich einzusehen, wo  He1dentat des Benaja 1i:ige, 
die den Werken der Ubrigen He1den Davids an die Seite gesteIIt werden 
kOnnte. Etwa Zerschmettern  Sau1en oder im Ersch1agen wehr1o-
ser Priester?l09. 

NattirIich bietet die Septuaginta  einfache Losung fUr die Be-
hand1ung  2. Sm. 23,20. Der hebri:iische Text wird aber durch 1. Chr. 
11,22 gestiltzt. FaIIs man die Lowen  Moab a1s wirk1iche Lowen auf-
fasst, ergibt sich die Schwierigkeit wie  20b (<und er ging hinunter und 
ersch1ung den LOwen...», erk1i:irt werden s011. Auch dieser Lowe ist ein 

104. 80 erstmals F e  g   loc. cit. note 24,  a  loc. cit. note 24 und R u-
d   h, Die Chronikbficher, Tfibingen 1955  98. Ffir R u d   h ist Ariel 
<,sicher Volksetymologie». Fur die Auslegung als kriegsheld cf.  r r   ExpTim 
40 (1928) 29) 237. 1m Pap. Anastasi steht zrzr als 8ynonym ffir d u - b  - 'u= 
Krieger, Held. 

105.  D h  r m  Samuel, Paris 1910  438. 
106. F e  g    cit.  132. 
107.  und 8tammverwandtes, OLZ 4 (1901) 45. Die  diesem Artikel  

 G r  m m e vorgebrachten Argumente fur J.  a 1e v  s Deutung  Mescha 
12 und 17  -Priester (Rev. Sem. 1900  289), die fiber  'Lautverschiebung' 

  nach   einer lnterpretation  Ariel als 'Priester der Tummim' ffihrt, 
sind  weit hergeholt, dass sich   Behandlung dieser Thesen erfi-
brigt. 

108. R. S m  t h,  cit.  438, nimmt an, dass  er (er) schlung bedeute: 
er warf um.   sich aber fur  solchen Gebrauch keine Parallelen. Seiner 
These gemass meint  dass Benaja die  pilIars» des  

 Moab   Interpretation basiert auf ariel=hearth   
109. C f. F e  g    cit.  132. 
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Lowe aus Moab. Benaja hatte also d r e i Lowen erschlagen. Da  sich 
 dem ganzen Kapitel  Aufzahlungen  Heldentaten einzelner 

Krieger handelt, wird der Text am verstiindlichsten, wenn man ihn als 
 e r  c h t  we  e r  e  d e n t a t e n des Benaja auffasst, niim-

1ich: das Toten zweier Ariel-Krieger und das Toten eines LOwen. Es 
fiil1t auf, dass der Obersetzung mit Ariel-Helden  Moab, die Krie-
ger sehr eng mit dem folgenden Lowen  der Zisterne verbunden sind. 
1m Sinne unserer Ableitung Ronnte folgender Zusammenhang vorge-
legen haben: (mnd Benaja... eschlug zwei Trager des Lowenfeldzeichens 
(Ariel)  Moab und ging dann  den Brunnen hinab und  e r s c h 1u g 
den Lowen (das LOwenzeichen).) Benaja i1berraschte zwei Feldzeichen-
trager, zwei Ariel, bei einem Brunnen. Diese  das Feldzeichen, 
das hier direkt (metaphorisch) als Lowe bezeichnet wird, am Brunnen-
grund stehen und stiegen hinauf, um mit Benaja zu kampfen. Benaja 
tote sie und stieg darauf hinab und zerschlung das feindliche Lowen-
zeichen. Die Wurzel  schlagen, kann sowohl  ersch1agen  
lebenden Wesen, als auch ffir zerschlagen  Gegenstanden (Felsen, 
Vasen etc.) stehen, wie Brown-Driver-Brigs) Hebrew and English Le-
xicon,  645f, zeigen. Die beiden  1nterpretationsmog1i-
chkeiten sind auf jeden Fall die einzig moglichen, zwischen denen man 
sich entscheiden kann. 

  43,I5f  

 diesem Zusammenhang finden wir ffir Ariel die Formen  
und  Die LXX setzt  beides   Lesart, der verschie-
dene Autoren folgen11l• Die allgemein tlbliche Obersetzung als «Herd 
Gottes)>1!2, wobei man  Ableitung von' arah=brennen113,  Flammen-
stehen, tiber  r  a h, Herd,  Grunde legtll4, ist, wie die durch Albright 
vorgebrachten Argumente (cf.  3f), denen Feigen und May zustimmen115 

110.   8 m i t h, Samuel, New York 1899,  387 nimmt zu unrecht an, 
dass diese Wurzel darauf hinweist, dass Menschen bzw. Lebewesen gemeint seien. 

111. 80   F e  g      132; de V a u  Das  und seine Lebensor-
dnung 1962,  255 (de V a u  leitet  aral  11 ab). 

112.  e   s c h, Das Buch Ezechiel, 1923  207;   a a g, Bibellexikon 
1951 zum Wort Ariel;  a  t, Das Buch Jesaias, 1938 ad   e g  e r, Das Buch 
Jesaias, 19r.8 ad   auch  h l. Kanaaniier und Hebriier, Leipzig 1911; F e  d-
m a n  Das Buch Jesaias, Monacco 1921, ad loc. u.a. 

113. 80 L e s €! t r e,  cit. (note 103) ad loc. 
114. cf. note 19; auch   g, Lehrgebiiude der hebriiischen Sprache,  1 

 r.16 neigt zu Altarherd. 
115.  a   cit.  69; F e  g    cit.  132. 
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zeigen, nicht mOglich. Aus dem Kontext geht die Verbindung   
mit dem Altar klar hervor. Die eigentliche Bedeutung des Ariel   

43,15 zu erfassen, ist ausserordentlich schwierig, und wir konnen fol-
gende Erklarungen finden: Von der Etymologie «Lowe Gottes>) ausge-
hend, erklaren die alteren Kommentatoren w.Z.  Ramirez Pinto  
(1515-1654): «Vocatur autem Ariel altare holocausti, quia sicut fortis 
leo carnes consupit, sic altare hoc victimas et holocausta. «Ahnlich schon 
Rasi: l'1::t:l"        ':lJ  'iN:l. 

Es ist sehr fraglich, ob eine Erklarung in dieser Form dem folgen-
den Text gerecht wird: «Und der har'  hatte vier E11en, und  dem 
a r  e 1 aufwarts erhoben sich die vier Horrer (wie beim Altar des He-
rodes, Jos. Be1. 5, 5. 6) und der a r i' e 1hatte 12 E11en Lange und 12 El-
len Breite zum Geviert>}. Gudbey meint, die Ariel bezogen sich auf die 

 Seiten oder die lowengekronte Spitze des Altars, 
und   als  den  Professor Se11in gefundenen Altar 

anlliaus Taanach • Wendet man Godbeys Ansicht auf den Text an, 
 ware die Altarflache  Ecklowe zu Ecklowe 12 E11en lang gewesen. 

An a11en vier Ecken  einem LQwen geziert, hatte man den Altar 
pars pro toto Ariel genannt,  dem dann die vier Horner aufragten. 

 solche Hypothese ware an sich moglich,  aber der archao-
logischen Untermauerungl17• Zu ihren Gunsten ware auch die  
Verwendung des Lowenbildes durch  zu nennen: 1,10; 10,14 und 41, 
18, wo die lowenkopfigen Cheruben Tempel und  zier-
ten. Fand man an dem  43,15 beschriebenen Altar  ahnlichen 
Schmuck? Godbey behandelt diese Ste11e nur in einer Anmerkung, 
und nicht nur hieraus ist ersichtlich, dass  sich  Schema, nach 
dem Ariel die Lowenstele eines David-Baal  sol1, nicht einordnen 
lasst. Er ste11t hier lediglich  Beziehung  Altar und Lowenetymo-
logie her, zeigt aber keine Verbindung zu seinem David-Baa1. Mays 
pothese, dass Ariel ein militarischer und kultischer Gegenstand, ahnlich 
der Bundeslade  lasst sich  diesem Zusammenhang genauso wenig 
anwenden, und aus diesem Grunde sieht May in dem Ariel  

 eine Korruption  h a r' e1. Auch unsere Ansicht, dass  
sich bei dem Ariel um ein Feldzeichen oder einen Feldzeichentrager 
handelt, scheint auf den ersten Blick keinerlei Verbindung zu dem 

116. G  d b e   cit.  266.  Abbildung dieses Altars war mir nicht 
zuganglich. 

117.  Rekonstruktion des Ezechiel-Altars  S t e v e s ist bei W r  g h t, 
 cit. (note 55)  137 Abb. 93 wiedergegeben. Sie erscheint nach den 

gen  b r  g h ts  cit. note 3) die wahrscheinlichste. 
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beschriebenen Brandopfer-altar aufzuweisen. Hier hilft uns aber die 
Kenntnis des assyrischen FeIdzeichenkuItes weiter. Die FeIdzeichen 
wurden ja an besonderen AItiiren aufgestellt oder auf diesen abgebildet 
(cf. die Bildseite). Fur den irsaeIitischen Bereich finden wir diesen Brauch 
durch die MeschasteIe bezeugt, nach der zwei Ariel (feIdzeichen) aus 
den TempeIn  Nebo und< Atarot  Altar geraubt und  Kamos 
d. h. vor  AItar, bzw. sein Bild geschIeppt wurden. (cf. die Ver-
schIeppung der Lade durch die Philister). Neben diesem Brauch, die 
FeIdzeichen an dem Altar zu pIacieren, oder daran einzumeisseIn, ist die 
uralte Sitte, dem AItar einen Namen zu geben, fur die ErkIarung uns-
serer Stelle  besonderer Wichtigkeit. So heisst der Altar, den Jakob 
zu Sichem errichtet (Gn. 33,20):  der Gott Israels»1l8, den  Bethel 
nennt Jakob «EL-Bethel» (Gn 35,7). Gideon bezeichnet seinen Altar als 
«Jahve-SchaIom», Jahve ist Heil. (Ri. 6,24) Die fur uns bedeutsame 
Stelle, die wir schon zu Eingang kurz behandeIt haben, finden wir  
17,15. Mose nennt hier den Altar, den  nach der AmaIekiterschIacht 
errichtete.: «Jahwe mein FeIdzeichen,  Hugo GressmannerjJ"".
tibersetzt 'Jahve ist mein Bannerstab' - hat sich schon zu der Verbin-
dung des Altars mit dem Mosestab geussert, weIcher inder Amaleki-
terschlacht als FeIdzeichen diente: «Der Altarname bekundet, dass der 
Sieg uber die AmaIekiter nicht nur ein Werk des Stabes, sondern auch 
des in ihm wirksamen Jahve ist. Darum ist der Altar Jahve und dem 
Stabe zugIeich oder richtiger, Jahve unter der Form des Stabes ge-
weihtUD». Wir finden damit, wie bei den assyrischen FeIdzeichen, die 
Priisenz der Gottheit  ihrem Panier bestatigt: AppIiziert man das 
Vorausgegangene auf den vorIiegenden Text, muss man folgendermassen 
ubersetzen: (<und der Altar des  FeIdzeichens hatte  Ellen: 
und  FeIdzeichenaItar ragten aufwarts die vier Horner und der 
rielaltar hatte 12 Ellen Lange, bei 12 Ellen Breite zum Geviert». 

UnwillkurIich wird man an den beschriebenen assyrischen Opfel'-
stein mit den FeIdzeichenabbildungen erinnert. Unsere Vbersetzung 
folgt der  die h a r'  = a r  e  setzt und die ursprunglichere 
sart bietet. So hiitte also Ezechiel, der bekanntlich ein Freund  Ar-
chaismen ist, den Altar, auf dem aIten Brauch des Altarnamens fus-
send, <<Altar des FeIdzeichens Jahwes (der wie ein Lowe ist)) = Ariel, 
gennant. Wir haben damit aufgezeigt, dass der Ariel   43,15 
durchaus  Verbindung zu dem FeIdzeichen Ariel aufweist. 

118. cr. dazu G u n k e  Genesis,  1910  369. 
119. Gressmann, Mose.  cit.  157. 
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Trotz der etymologischen Schwierigkeiten verdient aber auch die 
Erkliirung,  Professor Albright  seiner schon verschiedentlich 
tierten Studie: «The Babylonian Temple-Tower and the Altar of Burnt-
Offeringj) Beachtung. Er hat eine deutliche Beziehung zwischen der iius-
seren Form des baby10nischen Tempe1turmes, dem Zikkurat  Meso-
potamien, und dem Brandopfera1tar   43,15 nachgewiesen. Er 
ftihrt hierzu aus:  1ess characteristical  the use of the term ar'e1 
for the highest stage of the a1tar, rather than for the who1e altar. Assyr. 
zikkuratu means proper1y mountain-peak (zikkurat sadi) and refers 
primarily to the topmost stage, though it may be extended by meto-
nymy to enc1ude the entire temple-tower, whose original name was ekur-
ru, mountain-house... j)120. Diese  A1brights, aus denen her-
vorgeht, dass die assyrische Bezeichnung  die Altarspitze geradezu 
«Berggipfe1I> heisst, ri1cken automatisch den h a r'  1121 vom Anfang des 
15. Verses in den Blickpunkt.  Gottesberg (j)  demnaeh in 
diesem Kontext den archa.o1ogischen Gegenheiten, wie sie A1bright dar-
legt, sehr entsprechen. Man mi1sste aber  diesem Fal1e das etymo1o-
gisch Unk1are und Ungesicherte  Gottesberg (?) an al1en Stellen 
des Textes   einsetzen, dem aber  und G eindeutig entgegen-
stehen. Es ist ohneweiteres moglich, fur den Hesekie1a1tar,  seiner 
a.usseren Form, einen Einfluss des Zikkurat anzunehmen, ohne dass dabei 
die Verbindung  Arie1 - Fe1dzeichenaltar ausgesch10ssen  die 
an dieser Stelle ja nur einen Archaismus des Hesekie1 darstel1t. Man kann 
daher Mays Ansicht, der in der Erk1iirung unserer Stelle Albright fo1gt, 
nicht beipflichten:   perhaps a copist's mistake and a corru-
ption of  It corresponds to  other occurence of arie1  that it 
has the definitive artic1e and there is a yod before the 1ast 1etter. Any 
reference .to Arie1  this context  difficu1t to exp1ain, now that the 
etymo1ogy which seemed to support the meaning 'altar hearth' must be 
abandoned»122. 

 J9. 29,1.2.7.  
Jesaia gebraucht   metaphorische Bezeichnung  J 

rusalem. Wie schon auf  2. gezeigt, ist aber eineLesart Urie1  
Qssyrisch Urusalim nicht moglich. Diese schon 1920  Feigin, dem Al-

120.  b r  g h t,  cit.  140; cf. note 117. 
121. W r  g h t, loc. cit. note 117, 1esst von  h a 1" e1, «das bedeutet 

v e r m u t 1i c h (Sperrung  mir) 'Gottesberg'». 
122.  a   cit.  69. 
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bright und May folgen, als falsch erwiesene AbIeitung wurde erst kUrz-
lich wieder  Hamp123, der accari folgt, vorgetragen. Letzterer for-
muliert seine Ansicht folgendermassen: Er verweist darauf, dass die 
aItesten Vberlieferungsformen durch agyptische und akkadische, also 
durch hieroglyphe und keilinschriftIiche Monumente auf uns gekommen 
sind, als «UrusaIim(u),  cum Iittera eIeph initioI2fo• Communis etiam 
et probabilis doctorum sententia est, constare hoc vocabulum duobus 
eIementis, quorum aIterum, Salim, nomen sit divinitatis. His positis, 
putaverim prophetam nostrum, qui interdum ad-amat, vel ad poeticum 
ornatum vel aIia peculiari de causa, nominibus propriis forman indere 
inusitatam, antiquius nomen sacrae urbis hic usurpasse, in cuius altera 
parte nomini personali profano Salim nomen generale ac genuine 
hebraicum  substituerit. Sic efformatur nomen  quod Iegi 
potest sive 'Uru' el, sive, si magis placet, 'Aru' el))126. 

Der Targum Jonathan folgt Hesekiel und i.ibersetzt  
Duhm126, Wade127 u. a. gehen davon aus, dass Jahwe seinen Altar in 
JerusaIem hatte und Jerusalem vom BIut triefen wird, wie ein Altar-
herd. Charakteristisch  diese Auffassung sind die Si:i.tze ZiegIers: 
«Jerusalem sol1 dann  wirkIicher Ariel sein, d.h.  Gottesherd, auf 
dem das Feuer der ernichtung brennt, ein Opferherd, der  BIut 
trieft))12 8. 

Diese Interpretation basiert, wie gezeigt wurde, auf einer falschen 
Etymologie und erklart den Symbolgehalt des Textsinnes, insbesondere 
die Bedeutung des Ariel  ers 2 nicht. Ausserdem, und darauf hat 
schon Feigin129 hingewiesen, ist «blood not being mentioned at 8J1.,) Die 
ErkIarung des Ariel als Tempel, wie wir sie bei den meisten ji.idischen 
Exegeten finden, ist Iediglich eine  des Altarbildes. Ahn-
lich ist auch Winklers Theorie, Ariel bedeute in diesem Zusammenhang 

123. Loc. cit. note 11. 
124. Cf.  L e W   d' histoire des ReJigions 110  61;  J  r k u, 

Wiener Zeitschr.  die Kunde des Morgenlandes  (1939) 205-8;  b r  g h t, 
 as  r, 83  3ft. 

125. V a c c a r i,  cit. (note 11)  258. 
126. D u h   cit. (note 18)  208. 
127. G. W. W a d  The Book  the Prophet Jesaiah, Westroist. Comment. 

New York 1911; cf.  a a g, loc. cit. note 112 und  G r e s s m a n n, Der Mes-
sias, 1921,  102. 

128.  i e g 1e r,  cit. (note 112) ad Ioc;  a  t  cit. (note 112) ad Ioc.; 
G. F  h r e r, Das Buch J esaja, 1962  70. 

129.  cit.  133. 
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«SChutzgott»lSO,' etymologisch und inhaltlich nicht  halten. Saadya 
Gaon erklart Ariel als den Ort,  demman kommt,  Gott  schauen, 
indem er eine Etymologie mit    2)  Grunde legt.  diese 
Interpretation bauend ubersetzt dann  ehuda Ariel mit Pilger-
stadt. 

Jede Verbindung mit Jerusalem verneint Godbey, der in den Ver-
 einen Angriff des Jesaia auf den popularen Kult der «Helden-Ko-

nige» sieht, in dem David eine besondere Rolle spielt. Er versteht unter 
dem Ariel  seiner Studie die Lowenstele  David-Baals. Solche 
Ariel (-Stelen, -Reliefs)   den verschiedenen Stadten,  denen 
David gelagert habe, aufgestellt worden. Godbey halt die Lesart der 
LXX      die ursprunglichere, und nimmt an, dass 
sich die Moabiter, die dem David den Ahnen und der Verwandschaft 
nach verbunden waren  Ruth 4,17-22; 1. Sm. 22,3.4) und die deshalb 
auch seinen Kult pflegten131, mit den Hebraern gemeinsam   
ji:i.hrlichen kultischen Fest bei dem gemeinsamen Ariel-David-Baal zu-
sammenkamen. Deshalb habe Jesaia eine scharfe Entgegnung  
the charlatans who announce that David is coming to the aid of his peo-
ple with a mighty spirit-host... The superstitious populace was thus 
gulled times without number»l32. 

Godbey rekonstruiert unter Verwendung der LXX-Version den 
text folgendermassen: 

1.  Woe to an ariell There year by year assemble pilgrim-feasts! 
(Gloss: Ariel; aby ciny where David campethl) 
For  will eat, ye will eat with Moab! 

2.  But  will afflict ariel, and there shall be misery, there shall 
be moaning. 

3.  And  will encompass any ariel, and  will encamp against thee 
like David1S3. 
And  will cast up a bank against thee, and erect forts against 
thee. 

4.  And thou shalt be brought low; from the earth shalt thou speakj 
And thy words be very low from the dust, 

130. W  n k  e r, Geschichte Israels  255. 
131. 1st das wahrscheinlich, nachdem David die Moabideter 80 hart 

fen hatte (2. 8m. 8,2)? 
132. G  d b e   cit.  266. 
133. 80 LXX «D W D instead  D W R. It is real relaliatory tum that Je-

saia should take  those, who pretend that David is coming  their aid with a migh-
ty gost. Note  G  d b e   cit.  265. 

       26 
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And thy voice be like an  from the groundj and thy speech 
twitter from the dust, 

5.  And the multitude  deceiver spirits shall be like small dust 
And like flying chafft the multitude  thy Terrible Onesl 

6.  And it shall be that  an instant thou shalt be visited  the 
Yaweh  Hosts, 
With thunder and earthquake and a mighty  
With storm and tempest and flame  a devouring fire. 

7.  And as a dream, a   the night, shall there be 
 multitude  all nations, assembling  behalf  Ariel 

And against all her assailants, beleaguerers and oppressors. 
8.  Such shall be the multitude  all nations ralling  behalf  Mt. 

   

Wenn man davon absieht, dass die Origina1ita.t dieser Jesaias pas-
sage weigstens  bestimmten Teilen angezweifelt wurde,  ist dennoch 
die Annahme, dass  sich hier um einen Angriff des Propheten auf den 
Konigskult  43,7-9) handelt, mit dem Text selbst und mit dem e-
schatologischen Hintergrund des Textes nicht vereinbar, wie  
die Hypothese, dass  sich bei dem Ariel um  David-Baa1  Gesta1t 
eines Lowen gehandelt hat,  Seiten der Texte und Archa.ologie 
lig unzureichend fundiert ist. Godbey geht aber in seiner Annahme nicht 
fehl, dass  sich bei dem Ariel um einen  Gegen-
stand mit einemkultisch-milita.rischen Hontergrund gehandelt   
Zu seiner Textrekonstruktion ist zu bemerken, dass selbst wenn die 
LXX - Version den  Text bietet,  darartige gewa1t-
same Veranderung nicht gerechtfertigter scheint und auch nicht not-
wendig ist. Der LXX Zusatz  sich dem Sinn, wie wir ze'igen werden, 
glatt  und kann a1s zum Orginaltext gehorig betrachtet werden. 

May18G bietet  folgenden ObersetzungsvorscWag: 

Alas, Ariel, Ariel1 
City against which David encampedl 
Add year to yearj 
Let the festivals processions go aroundl 

 Ibid. 
135. Mit dem Hinweis auf die gemeinsamen Feiern der Moabiter und  

an einem IIAriel shrine» gibt G  r b e   cit.  266) einen Hinweis, den  a  
 zur Grundlage seiner Hypothese macht; der Ariel als Schrein,  der 

Bundeslade und dem Ephod. 
136.  cit.  60. 
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Then  will bring distress upon Ariel, 
And there shall be moaning and bemoaning. 
Then shall she become to me like an ariel, 
And  will encamp like David against you, 
And  will hem you  with siege works, 
And  will set up against you forts. 
When you shall have been humiliated, from the ground you shall 

[speak, 
And from the dust shall come your words: 
Then shall be like necromancy from the earth your voice, 
And from the dust your words shall twitter. 
Then shall be like fine dust the horde of your enemies, 
And like passing chaff the horde  the ruthless. 
Then shall it be that suddenly,  an instant, 

 ahweh  Armies you shall be visited, 
With thunder and earthquake and great  
With whirlwind and tempest and flame  consuming fire. 
Then shall be like a dream, a vision  the night, 
The horde  all nations who war against Ariel. 

So shall it be with all the horde  nations 
Who war against Mount  

Der folgenden Erklarung Mays zu diesem Text kann ich   
Hinsicht zustimmen. Gegen einiges erhebe ich Bedenken: Jesaia pro-
phezeit, dass Jahwe sich gegen Jerusalem wenden und durch fremde 
Volker gegen es kampfen wird. Dann, wenn  erniedrigt worden ist, 

 Worte gleich  Orakel gehort werden, und Gott wird sich 
Jerusalem wieder zuwenden. Jahwe betrachtet Jerusalem wie die Lade 

 Feindes. 
May verweist auf Lammens137, der berichtet, dass die Lade der al-

ten arabischen Volkerschaften die q u b b a, bei einer Schlacht der Haupt-
gegenstand war, auf den sich der gesamte Angriff richtete und die  zu 
erringen galt.  ahnlichen Vorgang finden wir 1. Sm. 4,5ff, wo die 
Philister, als   der Ankunft der Lade Jahwes  Lager der Israeli-
ten erfuhren, sich ermuntern, ihre Anstrengungen zu steigern (V. 9). 
Besondere Beachtung widmet May dem Vers 4, unserer Je8aia stelle, 
weil nach 8einer These die Ariel-Lade, wie die q u b b a, die Ephod-

137.  cit. note 96. 
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Lade und die Bundeslade neben der militariBchen Funktion, auch die 
wichtige Funktion als Orakelinstrument hat. Er tibersetzt  mit 
(alecromancy». Zu dieser Vbersetzung kommt er durch Vergleich mit 
1. Sm. 28,8  t:3t:3J'; 1 Chr. 10,13; Dt. 18,11 usw.  diesem Stel-
lenvergleich her ist May's Vbersetzung durchaus mOglich. Nur erklli.rt 

 nicht, welcher Zweck sich mit diesem Orakel der Ariel-Lade  
text verbindet.  Orakel scheint mir  diesem Zusammenhang 
lig unmotiviert. Mays Erklarung macht nicht sichtbar, w a r u m sich 
J ahwe Israel wieder zuwendet, und Fey hatte mit seiner Ansicht recht: 
«Die  29,1-7; 1, 21-26 u. c. 31, muten dem Horer unauflosliche 
Paradoxien zu. Zieht nach 29,1-5ba Jahwe selbst mit den Volkern ge-
gen J erusalem zu Felde,  schliigt sein Handeln  5bb urplotzlich und 
ohne Begrtindung  hellvolle Heimsuchung um»138. 

Wie wir  Folgenden zeigen werden, sind aber die «Paradoxien» 
durchaus zu  und J ahwes Handeln ist sehr wohl  

Sowohl Godbeys als auch Mays Hypothese haben wichtige Charak-
teristika des  klar erkannt, sind aber der richtigen Spur nicht ge-
folgt, da  zu starr an ihren vorgefassten David-Baal-bzw. Ladensche-
ma festhielten und diesem den   jedem Punkte einordnen woll-
ten. Unter  des LXX-Zusatzes, den ich mit Godbey 

 zum  Text gehorig halte, mochte ich folgenden Vber-
setzungsvorschlag geben: 

1.  Wehe    
Stadt, wo David lagerte.  

 Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen,  
Denn dort werdet ihr schmausen mit Moab.  

2.  Deshalb will ich Ariel bedrangen.  
Und  wird sich erheben Seufzen und StOhnen.  

3.  Und  wird  mich  wie  Ariel (feldzeichen).  
Und wie David werde ich dich umlagern  
Und dich mit Belagerungswerken einschliessen  
Und Schanzen wider dich errichten.  

4.  Dann sollst du erniedrigt werden.  
Von der Erde sollst du sprechen,  
Bescheiden aus dem Staube wird deine Stimme tonen,  
Wie die Stimme eines Totengeistes aus der Erde.  

138. F e  Amos und Jesaiah, 1962  1q,2; anhnlich  r  k s C h, Theologie 
des  1950  185. 
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Aus dem Staube sol1en deine Worte flUstern. 
5. Wie feiner Sand arber wird die Menge deiner Feinde   

Und wie wehende Spreu die Horde der Unbarmherzigen. 
6.  Dann aber, plotzlich,  einem Augenblick 

Wird sich der J ahwe der Heerscharen deiner wieder annehmen, 
Mit Donner, mit Erdbeben und mit grossen GetOse. 

7. Und wie   nachtliches Traumgesicht 
Wird die Menge der Nationen  die Krieg  wider Ariel 

8.  
So sol1   mit der Schar der Nationen  
Die wider den Berg  ziehen.  

J esaia wendet sich mit einer unheilvo11en drohenden Prophetie 
an J erusalem, das als Hauptstadt  das Volk Israel die Ro11e der 
hrung ahnlich die  Feldzeichens  der Schlacht hat. Und die alten 
Kommentatoren139 haben mit ihrer Erklarung nicht ganz Unrecht, wenn 

 sagen: «Jerusalem, quae vocatur Ariel, i.  Leo Dei, ob  forti-
tudinem)140. 

J erusalem lasst sorglos die J ahre vorbeiziehen, ergeht sich  rau-
schenden Festen und Gelagen und ist hoffartig geworden. Darum wird 
ihm  Strafgericht angedroht, und diese Drohung richtet der Pro-
phet gleichzeitig gegen die Moabiter, denen er schon verschiedentlich 
schwere Heimsuchungen  hat (c. 15 und 16; 25,10 und 11, 
14)141, wobei er offensichtlich auf die gemeinsame142 Verworfenheit Moabs 
und Israels hinweist und an die Ereignisse  Nm. 25,1 sqq. erinnert: 
«und Israel blieb  Sittim. Und das Volk fing an mit den Tochtern Moabs 

 huren, und diese luden das Volk  den Opfern ihren Gotter, wo das 
Volk s c h m a u s t e und sich vor den Gottern niederbeugte)143. Ganz 
abgesehen davon, dass, wie schon gezeigt wurde, Ariel und Moab  den 

139. Unter Verweis auf Gn. 49,9 sagt L e s et r     957: «La  de 
David peut donc a bon etre appele  Ia  de  de dieu». 

140. C a r t  e    (note 102) ad loc. 
141. Wegen ihres leindlichen Verhaltens  Israel und wegen der Ver-

 des Gottesvolkes zum  werden den Moabitern  den Prophe-
ten hii.ufig Gerichte angedroht: Amos 2, 1 aqq; Zeph. 2, 8 sqq.; Jr. 9,25; 25, 21; c. 
48. Auch F  h r e    (note 128)  70 vertritt die Ansicht, dass Jerusalem 

 Gericht angedricht wird, «weiI, es sorglos  den Tag lebt». 
142. Amos 2,1 sqq. wird Moab zusammen rnit Juda, Israel etc. dem Gericht 

anheim gesteIIt. Es liegt hier vieIIeicht, wie so   Beziegung Arnos-Jesaia  
 F e    note 138). 

143. Wesentliches Vergehen ist auch die mit diesen Gelagen verhundene kui. 
tische Prostitution.  G r e s s m a n  Mose,    223sq. 
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Texten meistens als feste Verbindung genannt werden, erscheint die 
LXX Version fur das Verstiindnis des Texte8 al8 notwendig und damit 
a18 ur8prunglich. 

F11r die weitere Erliiuterung konnen wir mit kleinen Abweichungen 
May folgen. J eru8alem wird fur Jawe wie  feindliche8 Feldzeichen, 
da8  zu erobern und zu zerstoren gilt (cf. Lammen8 und un8ere 

  2. Sm. 23,20). Da8s das Feldzeichen Sammelpunkt 
fUr das Heer war, welclles ihm beim Angriff folgte, und da88 es 
f11r den Gegner Angriff8ziel war, geht SOWOl11 aus dem  

  q u b b a und Bundeslade, aus den altorientalischen Krieg-
8brauchen, al8 auch der Verwendung des  a n n e l' b  d e s) bei 
Jesaia  (Js. 13,2 und 18,3).  Verbindung mit unserer Pa8sage 
J8. 29, 1.2.7 wird  Text wichtig, der der gleichen Hand zuzuordnen 
i8t, niimlich Js. 31,4-6 und 9.  e l' w  l' d J e l' u s a  e m, g e g  
d a s d  F e  n d e  n a II e n S e  t e n h e l' a n  e h e n, 
m  t e  n e mL  w e n, d e l' Ub e l' 8 e  n e m R a u b b l' 

 t,  e l' g  c h e n. J a h w e  e b a  t h w  l' d 8 e  b s t a u f 
8 e  n e n  ti g e  d e n  e l' g   n, h e l' a b f a h l' e n u n d 

 s 8 U l' S «F e  8 W  l' d w e g  e h e n  l' F u l' C h t u n d 
 F11r8ten vor dem Panier die Flucht er-

g l' e  f e n, S  r  c h t d e l'  e l' 1', d e l'  U   n e  n F e-
u e r u n d  U J e l' u 8 a  e m e  n e  e l' d s t a t t h a  

L  we u n d F el d  e  c h e n, J a we u n d J e r u-
8alem 8tehen hier  engstem bedeutung8-
ge8chichtlichen Zusammenhang mit den Ariel 

 m  u c h eJ e s a  a. Eventuell 8pielt auch noch die  vorange-
henden Ab8chnitt aufgezeigte Komponente des F e  d  e  c h e n a 1-
t a r 8 mit hinein. 

J8. 29,1.2.7 kann man demnach wie folgt erkliiren: 
Wie David einst «mit  Heere vor Jeru8alem gegen die Je-

busiter zog) (2 Sm. 5,6), 80 wird Jahwe durch die feindlichen VDlker-
8chaften gegen Jerusalem ziehen und  demtitigenl44• Den Inhalt des 

 1ch muss  a   cit.  62) zustimmen, wenn er gegen die so-oft gebo-
tene Beziehung: «Le propMte se rapporte a  echec de SennacMrib devant Jerusa-
lem.» (Bible Maredsous, 1952  880; so auch  l'  k s c h,  cit.  185 u. a.) ein-
wendet: IIThe tone is far too eschato10gical to refer to  attack  Je-
l'usalem. There is  clear  which  it put with any incident at the time 

 Hezekiah. IIDie Uebereinstimmung der Ausdmcke  der vorliegenden Passage mit 
dem ganz klar eschatologisch gemeinten Text Js. 17, 12-14., gibt  a  s Ansicht 
l'echt. 
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foIgenden Verses trifft nach meiner Meinung  Menge, wenn er i1ber-
setzt: «...dann wirst du tief unten am Boden Iiegen, reden und,  den 
Staub gesunken,  bescheidene Sprache ftihren...»146. Die demtitige 
Unterwerfung IsraeIs, das bescheidene Zuri1ckkehren  Jahwe, ist der 
Grund, warum sich Gott Jerusalem wieder zuwendet und  wieder  

seinem Feldzeichen,  ArieI, macht und die  ationen, die dage-
gen streiten, 'zerstreut. Diese Interpretation erklart das Handeln J ah-
wes und Iost die «Paradoxien» (Fey)146. Sie entspricht auch den textli-
chen Gegebenheiten wesentlic1l mehr als Mays Erklarung: «... when Je-
rusalem has been humiIiated, when it   the verge  anihiIation, words 
Iike those  an oracle shalI be heared. 

This marks the turning-point  the fate  the nation... 
Suddenly,  an instant, deus  machina wilI intervene to destroy 

the nations fightingagainst Mount  

Die Erwahnung des Totengeistes soIl  ganzen Zusammenhang 
her nur die tiefe Erniedrigung  gibt aber keinen Hinweis 
auf  ArieI-Orakel. Damit 1asst sich Mays Bahauptung nicht volIig 
aufrecht erha1ten:  arie1 here is a mi1itary and re1igious instrument 
such as the ark or the sacred  denn mit der Lade und der Stif-

 waren Orake1 und Divination fest verbunden. Dass aber der 
Arie1  ku1tischer und miIitarischer Gegenstand (nam1ich  gehei-
Iigtes Fe1dzeichen) war, geht aus unseren  hervor und wird 
duch May gesttitzt, mit dem wir  diesem Punkte voIlig 

 Wir wollen uns  noch einigen Erk1arungsversuchen des Ariel 
 Js. 29 zuwenden. Grimme149 will  h a r' - e  Berg Gottes  

43,15), ab1eiten. Damit konnen aber die Arie1 des zweitenVerses nicht 
erk1art werden,  ich werde den Gottesberg bedrangen... und  
wird m.ir  wie  Gottesberg.» Feigin fo1gt Jeremias150 und wilI  
baby1on. a r a 1( 1) 11 ab1eiten, wobei er auf die Doppe1bedeutung dieses 
Wortes a1s We1tenberg und Unterwe1t hinweist. Diese Doppe1bedeu-
tung   der Tat den Text erk1iiren konnen, wenn man ftir den  
Arie1 Berg  We1tenberg a r a 1( 1) 11 setzt, und mit Albright 
im zweiten Vers ubersetzt: «Thou shalt become Iike Hades» [araI(I)11]. 
Vers 7 wi1rde wiederum ArieI mit Weltenberg wiedergegeben. Auch der 

  e n g e, Die hl. Schrift, Stuttgart 1936, ad loc. 
 F e  loc. cit. note 138. 

  a   cit.  62. 
 Ibid. 
 Loc. cit. note 107. 

150. Loc. cit. note 4. 
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  V. 4. wtirde  den Zusammen hang passen. Diese Erkla-
rung ist aber genau wie die Grimmes auf  sehr unwahrscheinliche 
Etymologie gestellt. Weiterhin ist die Identifizierung  a r a l(l)u, 
Weltenberg im Norden mit «Berg  keineswegs gesichert, wie Je-
remias151 es annimmt. Wie schon  Eingang erwahnt bestant,  ho-
hen Norden ursprtinglich sowoh1  Berg der Gotter, als auch  Berg 
der Schatten (cf.  1), die aber schon bald mit einander verwechselt 
bzw. identifiziert wurden. Es ist  hochsten Masse unwahrscheinlich, 
dass der Verfasser  Js. 29, obgleich er die archaische Form Ariel ver-
wendet, die subtile Unterscheidung  a r a 1(1) u = Gotterberg und a-
r a l( 1) ft = Hadesberg, welche  ihrem sumerisch-babylonischen Urs-
prungsgebiet nicht klar auseinandergehalten wurden, gleich  Wort-

 ftir seine Prophetie verwendet. Legt man sich nur auf eine Bedeutung 
fest, bleibt der Text unverstandlich. Daftir geben Beispiel Grimme, der 
nur den Aspekt «Gottesberg» berticksichtigt, und Feigin der die An-
sicht vertritt, dass  name Ariel may be equivalent to necropolis, 
like  Possibly also the name Jerusalem contains the element salem, 
dead, and means city of the dead, necropolis. Salem,  Ariel are three 
names belonging to different periods; according to tradition Salem was 
employed at the time  Abraham, and  at the time  David»152. 
Leider teilt Feigin uns nicht mit, welcher Tradition zufolge und  wel-
cher Zeit Ariel als  ame ftir J erusalem gebraucht wurde. Wir mtissen 
ihm daher mit  eigenen Worten gegen Cheyne und Marti entge-
gnen: «Uberdies ware es sehr aussergewohnlich, dass der Name nur hier 
gefunden wird»153.  kommt, dass  wohl eher Berg als Necro-
polis   Wie wir im vorangehenden gezeigt haben, handelt  
sich  Js. 29, 12.7   metaphorischen Namen, ftir Jerusalem, dem 
die Vorstellung des Lowenfeldzeichen Ariels zugrunde liegt. 

 Js. 33,7  
Der Text J s. 33,7: «Siehe, ihre  schreien draussen...» ist dem 

 c. 29 sehr verwandt. Die Vulgata tibersetzt  mit videntes. 

151. Ibid... Sollte es Ps. "3,2 nicht eher heissen:  ragt der Berg  empor, 
 Freude der ganzen Erde.  der Nordseite  die 8tadt des grossen KOnigs». 

als «der Berg  im Norden der Erde»? 
152. F e  g  n,  cit.  138. 
153. Ibid., 133. 

 80  b r  g h t s Einwand,  cit.,  139: «The name  probabIy 
means mountain ratherthan  Ar. 5 1'1 u a h means as well as stone heap 

 and Eg. d u means mountain». 
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Hieronymus Comm. ad 10c. begrtindet: erbum hebraicum Arellam, 
pro quo Aquilla et Symmachus et Theodotio interpretati sunt apparebo 

 extreman syllabam dividentes et legentes Are lam, Hebraei signi-
ficare angelos ar·bitrantur.) Diese Etymologie wurde schon auf  2. eror-
tert. Auch der Targum Jonathan bietet    wobei 
er  a1s  und t), als  betrachtet. Der Text: (<Siehe, ihre 
He1den ('e r' e  am) schreien dreussen und die Boten  al'a k  des 
Friedens weinen bitterlich,) wird  der rabbinischen Exegese fo1-
gendermassen betrachtet: «Siehe, die Ar' e1im schreien dreussen, die 
gtitigen Engel klagen bitterlich.» Malaki bedeutet auch Engel, deshalb 
setzt die rabbinische Tradition die a r' e  i m den m a  a k t aus der 
zweiten Halfte des Verses parallel155 und betrachtet sie als dritte der 
10 Enge1hierarchien153 , die die «Machte» genannt werden. Spater werden 
die ar' e  m  den Enge1n der Unterwe1t und des Todes107, die die 
Engel der hoheren Welt, die  Mesukim  die Flucht schlagen und 
die Lade Gottes mit sich  (cf. beim Tod des Rabbi Judah). 
So wird auch die obengegebene rabbinische Vbersetzung verstandJich. 

 der Kabba1a versteht man unter den e r' e  m Wasser-und Luftgei-
ster158• Saadya und Dunas meinen,    Plural, der Edelleute 
bedeute. Saruk liest, indem er sich auf  43,15 bezieht: «Sie ,veinten 
tiber dem Altar.) Manche Autoren schliessen aus dem P1ura1  
dass  sich um die Bewohner noh Jerusalem handelt159• Diese Annahme 
ist  gewisser Hinsicht richtig, denn, wie wir  Eingang gezeigt haben, 
kann Arie1 sowohl Feldzeichen als auch Feldzeichentrager oder Gefol-
gsleute des Feldzeichens bedeuten. Hier mag das ugaritische 'a r  = 
Gefo1gsmann zum tragen kommen. Die Einwohner Jerusa1ems sind also 
als Gefolgsleute des Schlachtenzeichens Jahwes aufzufassen. Es hande1t 
sich also wiederum   metaphorische Bezeichnung  Jerusa1em 
bzw. deren Einwohner, die auf dem Bild des Arielfeldzeichens nnd seines 
Gefolges fusst. Stilistisch und  eschatologischen  dieser Passage 
betrachtet, stammt sie aus der gleichenFeder wie Js. 29. 

155.  m h  betrachtet  als  Synonym lur Bote  

156.  s e s  a  m  n  d e s, Fundamenta legis   a t a v  u s, De 
   

157.  bein Tod des Rabbi Judahs,  104 oder Midras    e n 
 e h u d a s Thesaurus. 

158. cf. auch den Elementargeist  S c h a k e s  e a r e s (ISturm» und G  
t h e s (IFaust(I, der den Namen Ariel tragt. 

159. F e  g  n,  cit.  134;  e u b a u e r  G e s e n  u s-B u h 1, Athen 
1886  400. S k  n n e r, The Book  the Prophet Jesaiah, Cambridge 1915  264-5' 
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Auch der wiederholte Gebrauoh des archaischen Ariel weist dara-
ufhim,  dem  Ehrlich glaubt,  sei «fUr den Platz eines anderen 
Substantivs verschrieben. WaB   stand, lasst sich nicht 
ermitteln»160. Es scheint auch, dass sich die Prophetien  Js. 33 sich 
auf die g  e i c h e S i t u a t i  n wie Js. 29 beziehen. Es berichtet 
Vers 2sqq.  der demtitigen Unterwerfung und Hinwendung  Jahwe: 
«Jahwe sei  gnadig! Auf dich harren wir». Vers 7 sqq. schildert die 
trostlose Situation,  der sicll Jerusalem befindet»: «Siehe, das Gefolge 
Ariels klagt draussen und die Boten des Friedens weinen bitterlich»161. 
Vers 10 s.qq. zeigt uns, wie sich Jahwe seiner Stadt wieder zuwendet 
und ihre Feinde vernichtet: «Nun will ich aufstehehn spricht Jahve,  
will ich mich emporrichten,  mich erheben... (V. 12) und die Volker 
sollen  Kalk verbrannt werden, wie abgehausene Dornen, die im Feu-
er verzehrt werden.» 

Das Bild des Ariel passt ausgezeichnet in diesen kriegerischen Zu-
sammenhang, und die Verbindung der Arielpassagen  c. 29 und 33 ist 
um  wahrscheinlicher, als beide  vielen Autoren als spaterer Zusatz 
zu Jesaia aufgefasst werden162. Der Zusammenhang legt nahe C;N'N 
nicht allgemein mit Helden wiederzugeben, sondern als Feldzeichen-
trager oder Gefolge Ariels. Auch May schlagt diese Obersetzung vor, 
wenn auch aus anderen, aber berechtigten  Er meint: (<the re-
ference is to the official or semiofficial group in charge of the palladium». 

Auch dieser Text hat Interpreten gefunden, die Ariel mit dem ba-
bylonischen Himmelsberg  Verbindung bringen wollen. Holzheys 0-
bersetzungsvorschlag lautet: «Siehe, ihren arallu bescheiten sie draussen 
(die Assyrer), aber die Boten des Friedens weinen bitterlich»n. Holz-
hey  damit die Pluralform C;N'N  die etymologischen 
Schwierigkeiten ist schon verschiedentlich hingewiesen worden. Ausser-
dem wird diese Obersetzung dem Sinn des Kontextes nicht gerecht. Die 
Interpretation als Gibor, als Gigant164, ist auf die allgemeine Oberse-

160.  h r  i c h,  cit. (note 1) ad loc. 
161. Wir stimmen hier mit  a   der  «Lo, the attendants 

 Ariel mourn without, the messangers of prosperity weep   cit.  65). 
162.  Jesaia 29 werden bestimmte Verse, ja der  Teil des Kapitels 

  Zusatz gehalten  C h e   e m  e r, F u 11 e r t   W a d  
 a  u.a.; Jesaia 33 halten       G.A. S m  t h, C h e u   

F u 11 e r t   S k i  e r, S t a d  D u h m, G u t h   u e n e   a  
dagegen W a d  

163. Hopzhey loc. cit. note 4. 
164. G e s e  i u s verweist auf Parallelen im Arabischen und Persischen. cf. 

L e s et r  loc. cit. note 103. 
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tzung  er' elam, als Helden gestellt und trifft, wie gezeigt wurde, we-
gen der Verbindung  Js. 29 und 33 und der Argumente Mays, nicht 
ganz das Bild vom Ariel, das hier  die Gefolgsleute bzw. die 
Standartentrager Ariels bezeichnet. 

 Mescha 12 und 17  und  

Mit der Meschastele165 kommen wir zum letzten bisher bekannten 
Text mit dem Wort Arie1. 

Der moabitische Konig Mescha berichtet auf der Stele   
militarischen Erfolgen, zu denen auch die Eroberung der israelitischen 
Stadt  t ar  t  Zeile 11 und 12 heisst  «Und ich kampfte 
gegen die Stadt und nahrn   und ich ersehlug alle Leute der Stadt 
a1s  Schauspiel   und  Moab, und den Ariel DWDH' 
nahm ich  dort und schleppte ihn vor Kemos  KerijOt.» 1m folgen-
den wird dann berichtet, wie die Stadt NebQ erobert und an der gesam-
ten Bevolkerung der Bann vollstreckt wird: «Denn Kemos hatte ich  
geweih, und ich nahm  dort die Ariel Jahwes und schleppte  vor 
Kemos»  17 /18). HaIevy, Grimme und Lidzbarski erklaren das Wort 
als Priester. Hierauf entgegnet Feigin mit Recht: «The word can hardly 
be used  the sense of priest, as a capture of a priest would not be a 
great event, nor can it mean hero, as Mesha states that he slew all the 

 «Dieses Argument lasst sich auch gegen Gallings Lesart1b7 

 r e  d  d  h», den er als Kornmandanten  'Atarot betrachtet, 
welchen Mescha  ein Kemosheiligtum schleppen lasst,  Feld  
Die   versteht Galling als besonderes Kultdienergruppe, 
was aber durch Mescha  16 ausgeschlossen wird: «Und (ich) totete  
alle, 7000 an Mannern und an  un die Weiber und Madchen».  

165. Zur Mescha-Stele  
J.  a  e    cit. note 107; S m e n c - S  c   Die  des Konigs 

Mesa  Moab, 1886;  m  e  ErkHirung der  des moabitischen  
Mesa, TQ 52,' Jahrg. 4 (1870) 584 sqq.;  L  d  b a r s k  Ephemer.  semiti-
8che Epigraphik, 1902,  1-10; ibid., Altsemitische Texte, 1907, 1 5-9; G a  e a u 
La stele de Mesa, roi de Moab, Paris 1870; ibid., in: Revue arcMologique  
184 sqq.; F.  C  k   Text-book  North-Semitic Inscriptions, 1903  1-14; 

  d e k  Die InschriIt des Konig Mesa  Moab,  1870; R. D u s s a u d, 
Musee du Louvre. Departement des Antiquites Orientales. Les Monuments Palesti-
niens et Judaiques, 1912  4-20.   t h,  Stiimme zwischen Ammon 
undMoab,  a w 19 (1944) 11-57; cl. auch die Artikel der verschiedenen Lexika. 

166. F e  g    cit.  134. 
167. G a 11  g, RGGz zum Wort Mescha. W  k  e r,  S c h r ii d e r,  a t, 

225   entsprechhend  
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weitere Interpretationsmoglichkeit dieser SteIle gibt Galling mit «Gerate 
J  an. Dies ist aIlerdings die einzige Moglichkeit, die offen bleibt, 
nachdem die Bedeutung  Ariel als 1ebende Personen durch die Voll-
streckung des Bannes ausgesch10ssen ist. Leider wird durch diese Lesart 
kaum etwas ausgesagt. Sind  Vasen, wie Lagrange169 meint, oder ein tra-
gbares K1einheiligtum (May)170, oder die Altarsau1en (Robertson Smith), 
oder Gottesbi1der (Feigin), oder die A1taraufsatze (Smend-Socin), oder 
der A1tarherd selbst (Meyer,   257)?  das sind «G e r a t e J a h-
w e s». Dass es sich  12 um einen A1tar,  17 um A1tare J ahwes han-
de1t, wie Lagrangel71 , COOk172, Meyer u.a. es annehmen, ist unwahr-
scheinlich, da, abgesehen  den praktischen Schwierigkeiten einen mas-
siven Gottera1tar tiber grossere Strecken zu transportieren, uns nir-
gends Berichte und Hinweise ftir eine derartige «Altargefangennahme 
und -versch1eppung» begegnen. Dies ist schon eher mit den A1tarsau1en 
oder - aufsatzen moglich und auch wahrscheinlich, sofern sie aus ko-
stbaren Materialien gefertigt waren. Es ergibt sich aber kein Motiv, den 
A1tar, seine Aufsatze oder Sau1en (NOr Kemos zu sch1eppen» (Mescha 

 13 et 18). Der A1tar und seine Teile sind Opferstatt, aber nicht Perso-
nifikation eines Gottes, wie  beim Gotterbild der Fall ist. Mit dem Got-
terbild nimmt man den Gott gefangen und sch1eppt den Besiegten vor 
seinen eigenen, machtigeren Gott; denn, (fW  d a s G  t t e s b i 1d 
i s t, d a i s t a u c h d i e G  t t h e i t»173. Ftir den Altar oder seine 
Teile faIlt eine solche Motivierung der Verschleppung weg. Damit wird 
auch die Interpretation Ariel-Altar unmOg1ich. 

Bei Gotterbildern oder - symbo1en dagegen finden sich vie1e Bei-
spie1e, was ftir Feigins These:  wou1d render it as image 61:);:)) or ra-
ther as massebah representing deity»174, zu sprechen scheint. So wird 
Jr. 48,7 berichtet: «Und Kemos wird  die Gefangenshaft ziehen;» oder 
Js. 46,1 f: «Be1 krtimmt sich, Nebo sinkt zusammen; ihre Bi1der sind den 
Saumtieren und dem Lastvieh zutei1 geworden. Eure ProzessionbiIder 

168. Ibid.; schon G a n  e a u  cit. note 165) und  m  e   cit. note 
165  618) lesen die Zeile 17  da sie  noch nicht erkannt hatten. 

169. L a g r a  g e. Dictionaire de la Bible  (1908) 1016 versieht die ;Vasen' 
alterdings mit einem Fragezeichen. 

170.  a   cit.  54:  this instance, either a massebah (baetyl)  a por-
table miniature sanctuary would meet the requirements  the text.» 

171. Loc. ciit. note 169. 
172. C  k, Quaterly Statement Palestine Exploration Find, 1904  196. 
173.   e r n h a r d t, Gott und Bild, 1956  29. 
174. F e  g  n,  cit.  134. 
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sind aufgeladen... sie selbst sind in die Gefangenschaft gezogen»175. Aus 
der Vielzahl der Beispiele sei noch die Prisma-Inschrift Tiglatpilesers  
herausgegriffen: «Damals schenkte ich die 25 Gotter jener Lander, meine 
Beute, welche ich forgenommen hatte, - als Weihegaben (?) dem Tempel 
der Bilit, der erhabenen Gemahlin, der Geliebten Asurs, meines Herrn, 
(dem Tempel) Anu's, Raman's, der Istar  Asur, den Gottern meiner 
Stadt Asur und den Gottinnen meines Landes»176. Den gleichen Vorgang 
finden wir, wenn die Lade Jahwes, mit der «Gott ins Lager gekommen 
ist»,  Sm. 4,7)  den Philistern in das «Haus Dagons» gebracht wurde 
und sie damit nach ihrer Auffassung Jahwe gefangen ftihrten. 

Ftir die Annahme,  handele sich bei den Ariel der Meschastele 
um  spricht der geschilderte Zusammenhang. Gegen diese 
Annahme aber ist die Form    17 anzuftihren. 

Wie Zimmerli177 und besonders Bernhardt in seiner grtindlichen 
Studie gezeigt haben, handelt  sich beim 2. Gebot um ein Verbot  
J ahwebildern: «... ein Jahwebildkult ist mit dem Verhaltnis der Israeli-
ten zu ihrem Gott nicht  Mit Obbink179, Pfeifer180 u. a. bin 
ich der Meinung, dass sich im  keine Hinweise auf eigentliche Jah-
webilder finden lassen, wohI aber auf jahwistische Kultobjekte, wie den 
Pesel des Micha, den Mosestab, den Schlangenstab, der Ephod etc. und 
auf «fremde Bilder im Jahwekult»181. Da aber Mescha  17 ausdrticklich 

  Jahwes» gesprochen wird, konnen keine Fremdgotterbilder 
gemeint sein. Ebenso schliesst der Plural   die Bedeutung 
Ariel = Jahwebild aus; denn wenn schon bei den henotheistischen oder 
polytheistischen altorientalischen Religionen sich in dem Tempel eines 

175. Weiterhin: Js. 10, 10; 36, 19; Jr. 49,3; Hos. 10,5; Dn. 11,8. 
176.   11, 28 sq. 
177. W.  m m e r 1  Das zweite Gebot, Bertholet-Festschrift,  560. 
178.  e r n h a r d t,  cit.  155. 
179. Obbink, Zaw 6 (1929) 264 sqq. 
180. R.   f e  e r, Images  Jahweh, JBL 45 (1926) 211 sqq. 
181.  b b  n k, 10c. cit. note 179. 
182.  der Erganzug der fehIenden Buchstaben  Mescha  17)18 folgen wir 

S m e n d·S  c  n s AuCassung  cit. note 165  23), die  der Mehrzahl der 
Forscher akzeptiert wird. Da der  Vorgang  17-18 identisch ist mit 
dem   m.  kein Grund vor, das gut lesbare  nicht zu  zu 
erganzen, sondern zu  wie C  k  cit. note 172),  a   cit.  
54) und  m s t e a b (History  Palestine and Syria 1931  389). G a n n ea u 
liest in seinem zweiten Erganzungsvorschlag (loc. cit. note 168)  und will 

..  

dies ohne jede Analogie  den getangenen  verstehen. 
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Gottes nur e i n Bild, namlich der Gott, als zentraler Mittelpunktbefin-
det,  ware bei der monotheistischen Jahwereligion eine Vielzahl  
J ahwebildern, dazu noch in  und demselben Tempel unmOglich. Die 
Deutung der Ariel  Mescha als J ahwebilder oder Bilder schlechthin 
lasst sich also nicht aufrecht erhalten. 

Neben dem Bild, das die Person des Gottes darstellt, gab  aber 
auch kultische Gegenstande, Symbole,  denen sich die Kraft Gottes 
manifestierte. Beispiele aus dem  sind Mose-und Schlangestab, das 
BannerJahwes  17,15), die Lade Jahwes etc.  den altorienta-
lischen Raum. haben wir  Eingang schon die Feldzeichen behandelt, 

 denen die Kraft der Gottheit gegenwartig war. 
 dem Text der Meschastele ist die Parallelitat der Bezeichnung 

(<Ariel-.T ahwes)}  der Bezeichnug «Lade J ahwes)} im  auffallend, und 
 somit unsere These  Ariel-Feldzeichen Jahwes, der inscinen 

kriegerischen Aktionen als Lowe bezeichnet wird. 
Wiederum entspricht unsere lnterpretation des Ariel als (Lowen)-

Feldzeichen den Gegebenheiten des Textes, da diese als tragbare Sym-
bole Jahwes, entsprechend den damaligen Kriegsbrauchen, vor Kemos 
getragen wurden. Der vorliegende Text   17/18  demnach 
heissen: «Und ich nahm  dort die Feldzeichen Jahwes und schleppte 
sie vor Kemos;« und in  12 nicht anders. Bei dieser Stelle bietet aber 
das Atribut DWDH einige Schwirigkeiten. Gressm.ann183 und Mayl84 ha-
ben hier einen Hinweis auf einen dOd-Kult sehen wollen. Aber: «1m Lande 
AtArot wohnte  Urzeit her der Mann G a d, « (Mescha  10-11) und 
ftir das benachbarte  ist der Jahwekult durch  18 bezeugt. Es 
liegt deshalb nahe, auch  die Gaditen  AM.rOt den Jahwedienst 
als primar anzunehmen, insbesondere, da Berichte  den Abfall  
Jahwe oder 1iber Fremdgotterdienst durch bestimmte Personen oder 
Gruppen im  besonders aufmerksam gesammelt und angeprangert 
wurden, w.   der Abfall der Rubeniten  Baal Peor. Nach der 
Vernichtung dieses Stammens (ilietrachtete man dies Schicksal als 
gerechten Lohn ftir ihren Abfall)}185. Deshalb ist Gressmanns und 
Mays Ansicht, (<the term Dodah suggests some association with 
dod cultuS)}186,  auch moglich, so m.  doch weniger wahr-
scheinlich; denn  den Stamm Gad finden wir keine sonstigen 

183. Mose,  cit.  336. 
184.  cit.  55. 
185. G r e s s m a n  Mose,  cit. 336. 
186.  a   cit.  55 note 57. 



Die Bedeutung  Ariel 4,15 

Hinweise fUr  derartige Abwendung  Jahwe, zumal der Gott 
 also «Liebling» genannt wurde und damit Jahwe gegenuber  

bevorzugte Stellung eingenommen haben   ist  kaum an-
zunehmen, dass  durch die strengen und  dieser Hinsicht sehr 
eifrigen Jahwekreise keinerlei Nachricht  ist. Meines Era-
chtens konnte  sich bei dem Dodah  einen wichtigen Feldzeichen-
trager, vielleicht, wie GaIling meint,  den Kommandanten  

 handeln. Ariel DWDH's ware also der Ariel des «Standartenoffi-
 Dodah. Ob  Mays These, unsere Deutung oder irgend eine an-

derel 88 die eigentliche Bedeutung  DWDH trifft, wird sich, wenn 
Uberhaupt, nur durch neue Funde erweisen lassen. 

Die Deutung und Interpretation des Ariel gehort zwar nur zu den 
Randproblemen der alttestamentarischen Wissenschaft, dennoch  
geben sich bei naherer Untersuchung interessante Einblicke  altse-
mitische und - orientalische Kult-bzw. Kriegsbrauche und  werden 
Beziehungen der Israeliten auf diesen Gebieten  den Volkern ihrer 

achbarschaft aufgedeckt. Ich hoffe deshalb, dass damit auch der vorlie-
gende Versuch einef Losung des Ariel-problems die Aufgabe einer De-
tailstudie  namlich die grossen Beztige und Zusammenhange 
im Lebensbereich des  zur erklaren und  erhellen. 

187. Die Annahme,  d  d einen regionalen VeDerationsnamen fiir Jahwe zu 
sehen ist zwar mIjglich, entbehrt aber jeglicher ParalleleD. 

188. Auch die IdeDtifizierung von d  d mit David ist schon vorgeschlageD 
wordeD. G  d b e   cit. und R  m e  Ioc. cit, note 19. 


