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I.

Ein Herderzitat bildet das Eingangsportal des Bandes, der die AGAT- 
Tagung vom 29.08.-02.09.2005 in Olomouc (Olmiitz) / Tschechische Republik 
prasentiert. Mit der poetischen Kompetenz Johann Gottfried Herders sollen die 
Motivationen fiir das Thema benannt, die zeitlosen Fragestellungen des Buches 
Ijob vemommen, seine grundlegenden Merkmale in dichterischer Sprache mar- 
kiert werden.

Herders Sicht des Ijobbuches findet sich im 1. Band seines Werkes „Vom 
Geist der Ebraischen Poesie“ von 17821; dieser erste Band hat eigentlich eine 
Auslegung von Gen 1-11 zum ZieL Doch im vierten und fiinften Gesprach die
ses ersten Bandes wendet sich Herder exkursartig dem Buch Ijob zu, das er als 
alteste hebraische Dichtung ansieht. Er will so darlegen, dass die „Naturpoesie“ 
Ijobs als „gleichzeitiger Kommentar zu Gen 1-3 zu gebrauchen sei“2.

1 Johann Gottfried Herder, Vom Geist der Ebraischen Poesie. Eine Anleitung fiir die 
Liebhaber derselben und der Altesten Geschichte des Menschlichen Geistes, Dessau 
1782, zitiert nach Smend, Rudolf (Hg.), Johann Gottfried Herder. Schriften zum Alten 
Testament, Bibliothek deutscher Klassiker 93, Frankfurt a.M. 1993, 661-926.

2 So Smend (s. Anm. 1) 1428.
3 Smend (s. Anm. 1) 735f. Z. 19ff.

Herder wahlt in seinen Ausfiihrungen zu Ijob die damals nach antikem Vor- 
bild wieder Mode gewordene Dialogform der Erbrterung, wie dies auch Wie
land, Mendelssohn, Lessing praktizieren, d.h. die Explikationen zu Ijob gestalten 
sich in einem Gesprach zwischen zwei Freunden, die aber eher in einem Lehrer- 
Schiiler-Verhaltnis stehen: Es sind Alciphron (d.i. der Verteidigungslustige), er 
vertritt die Durchschnittsmeinung und die beschrankten Vorurteile des theolo- 
gisch Halbgebildeten, und Eutyphron (d.i. der Geradsinnige), er versucht diese 
Vorurteile zu widerlegen und verkorpert die Herderschen Ideen.

Ich zitiere zunachst aus dem vierten Gesprach des ersten Buches3:

Als Eutyphron seinen Freund Alciphron besuchte, fand er ihn beim Lesen des Buches 
Hiob:
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Alciphron: Sie sehen Ihren Schuler; und ich lese dies Buch mit Vergnugen. Zwar kann 
ich mich noch nicht an die langen Reden, an die einformigen Klagen und Rechtfertigun- 
gen, noch weniger an die Rettungen der Vorsehung, die wenig retten mochten, gewohnen; 
vom Faden des Gesprachs im Buch weiB ich noch nichts. Aber die Naturbeschreibungen 
in ihm, die hohen und doch so einfachen Reden von Gottes Eigenschaften und seiner 
Weltregierung erheben die Seele. Wollen Sie mir zuhbren, so will ich (wie diese Leute sa- 
gen) die Schatze meines Herzens erbffnen und Ihnen einige Stellen lesen. Sie miissen 
mich nachher in Ansehung des Plans, Alters und Urhebers des Buches auf den rechten 
Weg fuhren; das habe ich fiir Sie versparet.

Wir konnen daraus als erste Spezifika des Ijobbuches festhalten: Vergniigen 
und Unbehagen des Lesers halten sich die Waage; die Naturbeschreibungen und 
die Gottesaussagen des Ijobbuches erheben, die Langatmigkeit, Einfdrmigkeit 
der Reden bereitet Missbehagen, die theologischen Lbsungen lassen Unzufrie- 
denheit zuriick. AuBerdem besteht anscheinend die Notwendigkeit eines Beglei- 
ters oder eines Fuhrers und Erklarers, der zur Lektiire anleitet.

Spater im Dialog, als die beiden schon tiefer eingedrungen sind in das ratsel- 
volle biblische Buch, stellt Alciphron die Frage:4

4 5. Gesprach, s. Smend (s. Anm. 1) 772f. Z. 14ff.

Alciphron: So ware das Buch eine Art von Drama?
Eutyphron: Ein Drama nach unsern Begriffen nicht; wie ware auch ein solches liber 

diesen Gegenstand mbglich? Hier steht alles still in langen Spriichen und Reden. Die Ge- 
schichte vorn und hinten ist offenbar nur Prologus und Epilogus, Eingang und Ausgang. 
Doch ich will uber das Wort nicht streiten. Abteilung ist in den Reden; mich dunkt aber, 
auch bei ihr wird das Wort „Szene, Auftritt“ ganz gemiBbraucht. Consessus einiger Wei- 
sen ist's, die pro und contra die Sache der Gerechtigkeit des obersten Weltmonarchen ver- 
handeln, ein Kampf der Weisheit Uber Gottes und Hiobs Sache; kein Drama.

Alciphron: Sie glauben also, daB sich das Buch auf eine Geschichte griinde?
Eutyphron: Das ist mir gleichgultig. Seine starke und tiefe Poesie macht's zu einer Ge

schichte, wie es wenige gibt: es wird die Geschichte aller leidenden Rechtschaffenen auf 
der Erde. Auch ist's mir angenehm, zu denken, daB ein Mann wie Hiob gelebt, daB er eine 
so starke Seele, einen so erhabnen Geist erwiesen habe, als dies Buch zeiget. Es ist ihm 
alsdenn das ewige Denkmal, das er sich wunschte, ein Denkmal mehr als in Erz gegraben, 
mehr als in Feis gehauen. Es ist mit starken Spriichen in menschliche Herzen geschrieben, 
mit ewigen Bildern auf die Tafel der Nievergessenheit verzeichnet.

Alciphron: Aber alle Reden, wie sie da sind, Gottes Gericht und Erscheinung, Satan 
und der Inhalt der meisten Bilder sind doch nicht Geschichte? Wer konnte ex tempore 
solche Reden halten? Dazu ein Gequalter?

Eutyphron: Die Komposition ist Gedicht von Anfang bis zu Ende, daran ist kein Zwei- 
fel; aber ein Gedicht, das sich uberall der Natur nahert. Die Morgenlander lieben gelehrte 
Consessus, lange Reden in geflugelten Spriichen, die sie geduldig aus- und anhbren un- 
denn in eben der Weise beantworten. Dies ist ihre Weisheit, der stolze Schmuck ih- 
rer Rede- und Dichtkunst. In die Neigung derselben, geflugelte Spriiche zu hbren und 
Weisheitskampfe zu feiern, setzte sich der Dichter und schrieb diesen Kampf leidender
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Tugend, iiberwindender und iiberwundener Menschenweisheit. Wie viel davon Geschich- 
te sei, d.i. wirklich und auf einmal moge fein gesprochen worden, nutzt uns zu wissen gar 
nicht. Der Dichter hat alles erhohet und zu einem Ganzen komponiert, das vielleicht als 
die iilteste Kunstkomposition der Welt dasteht.

Vieles, was seit der Zeit Herders die kritische Bibelwissenschaft am Ijob- 
buch beschaftigt und auch uns beschaftigen wird, klingt hier an:

Die (seltsame) literarische Spannung zwischen dem ausgedehnten Rede- und 
Gesprachskorpus im Zentrum des Buches und der narrativen Texttypik in Prolog 
und Epilog, am Buchanfang und Buchende.

Sodann: Die Kennzeichnung des Buches als gelehrte, weisheitliche Disputa
tion („Consessus“) liber die Frage der Gerechtigkeit Gottes, fernab jedes drama- 
tischen Ablaufs („kein Drama, sondern ein Gedicht von Anfang bis Ende“).

Da ist vor allem Herders so wertvolle Erkenntnis des typologisch- 
exemplarischen Charakters von Buch und Titelgestalt: „Es wird die Geschichte 
alter leidenden Rechtschaffenen auf der Erde“. Damit ist knapp und zutreffend 
ins Wort gesetzt, warum Ijob gegenwiirtige, aktuelle Literatur ist: Das Problem 
des Leidens ohne ersichtlichen Grund, des Leidens des Guten ist zeitlos. Dieses 
Problem wird, wie wir heute fachterminologisch sagen, in einer weisheitlichen 
Lehrerzahlung abgehandelt. Herder setzt den hebraischen Fachterminus bon ein.

Diese Erkenntnis lasst fur Herder die damals noch bewegende Frage weit zu- 
riicktreten, was an Ijob historisch sei (er formuliert die Erkenntnis: Es sei eine 
„exemplarische Geschichte"). Neben diesem zeitlos existentiellen Rang des Bu
ches erscheint Herder vor allem der asthetische Genuss seiner Komposition an 
Ijob so wertvoll („alteste Kunstkomposition der Welt“).

Ich stelle diesem forschungsgeschichtlich grundlegenden literarasthetischen 
Urteil Herders eine weitere literarische Stimme zu Ijob gegenuber, weil sie uns 
zusatzliche Einsichten in unser Buch erbffnet, ebenfalls kennzeichnende Merk- 
male freilegt, aber auch ein weiteres forschungsgeschichtliches Stadium er- 
schlieBt und selbstverstandlich auch die so ganzlich andere Persbnlichkeitsstruk- 
tur des Dichters offenbart. Es ist Heinrich Heine in einer Briefnotiz von 1844 
(verbffentlicht 1854), geschrieben von Paris5. Fur Heine ist das Ijobbuch „das 
Hohelied der Skepsis". Er schildert zunachst Inhalt, Frage- und Problemstellung 
des Buches.

5 Heinrich Heine, Spatere Note, 1854, zu: Ludwig Marcus, Denkworte, 1844, in: Kauf
mann, Heinrich - Erler, Gotthard (Hg.), Heinrich Heine, Samtliche Werke, Bd. 14, 
Kleine Schriften 1840-1856, Munchen 1964, 57f. S. auch in: Elster, Ernst (Hg.), Hein
rich Heines Samtliche Werke, 6. Band, Vermischte Schriften, Leipzig-Wien 1887-1890, 
124-126.

Aber warum muB der Gerechte soviel leiden auf Erden? Warum muB Talent und Ehr- 
lichkeit zugrunde gehen, wahrend der schwadronierende Hanswurst, der gewiB seine Au
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gen niemals durch arabische Manuskripte triiben mochte, sich rakelt auf den Pfiihlen des 
Glucks und fast stinkt vor Wohlbehagen? Das Buch Hiob lost nicht diese bose Frage. Im 
Gegenteil, dieses Buch ist das Hohelied der Skepsis, und es zischen und pfeifen darin die 
entsetzlichen Schlangen ihr ewiges: Warum?

Dann fragt Heine nach den Griinden seiner Aufnahme in den Kanon:

Wie kommt es, daB bei der Riickkehr aus Babylon die fromme Tempelarchivkommis- 
sion, deren Prasident Esra war, jenes Buch in den Kanon der heiligen Schriften aufge- 
nommen? Ich habe mir oft diese Frage gestellt. Nach meinem Vermuten taten solches jene 
gotterleuchteten Manner nicht aus Unverstand, sondem weil sie in ihrer hohen Weisheit 
wohl wussten, daB der Zweifel in der menschlichen Natur tief begriindet und berechtigt 
ist und daB man ihn also nicht tappisch ganz unterdriicken, sondern nur heilen muB. Sie 
verfuhren bei dieser Kur ganz homoopathisch, durch das Gleiche auf das Gleiche wir- 
kend, aber sie gaben keine homoopathisch kleine Dosis, sie steigerten vielmehr dieselbe 
aufs ungeheuerste, und eine solche iiberstarke Dosis von Zweifel ist das Buch Hiob; die
ses Gift durfte nicht fehlen in der Bibel, in der groBen Hausapotheke der Menschheit. Ja, 
wie der Mensch, wenn er leidet, sich ausweinen muB, so muB er sich auch auszweifeln, 
wenn er sich grausam gekrankt fiihlt in seinen Anspriichen auf Lebensgliick; und wie 
durch das heftigste Weinen, so entsteht auch durch den hochsten Grad des Zweifelns, den 
die Deutschen so richtig die Verzweiflung nennen, die Krisis der moralischen Heilung. - 
Aber wohl demjenigen, der gesund ist und keiner Medizin bedarf!

Ijob als Gegengift, als keineswegs homoopathisch, vielmehr in Uberdosis 
verabreichte Arznei gegen Zweifel und Verzweiflung.

Heine macht uns aufmerksam auf eine Seite des Ijobbuches, die in der christ- 
lichen Rezeption sehr lange unterschlagen wurde: Es ist die kritisch provokative 
Tendenz der Ijob-Dichtung gegen eine verfestigte und unbefriedigende dogmati- 
sche Sicht von Gott und Welt. Die Frbmmigkeitsgeschichte hat nur den Dulder 
Ijob sehen wollen und spirituell anempfohlen, den Skeptiker und Provokateur 
Ijob hat sie haufig gescholten und abgewertet. Heine zeigt in uniiberhbrbarer 
Ironie, warum die Verant wortlichen des hebraischen Kanons kliiger und kundi- 
ger waren, als die spiiteren Ausleger und Prediger des Ijobbuches: Sie kannten 
die Tiefen und Untiefen der menschlichen Seele und stellten in der „Hausapo- 
theke der Menschheit" fiir alle Leidenden eine Arznei ein. Im Ijobbuch kbnnen 
sich nach Heine die Skeptiker und Zweifler wieder finden und die „Krisis der 
moralischen Heilung" durchleben.

Es ist bemerkenswert, dass eine der neueren Ijob-Studien sich dieses Heine- 
Zitat als Ausgangspunkt und Ziel gesetzt hat: Die Studie von Katharine Dell6 
sucht das Ijobbuch als primar skeptische Literatur auszulegen und markiert als 

6 Dell, Katherine J., The Book of Job as Sceptical Literature, BZAW 197, Berlin 1991. 
Das Heinezitat findet sich auch auf den Titelseiten des Kommentars von Jurgen Ebach, 
Streiten mit Gott, Teil 1 und 2, Neukirchen 1996.
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Kennzeichen dieser Skepsis das „suspending god" und „suspending belief' in 
der Zweideutigkeit des englischen Wortes suspend: „in der Schwebe lassen“ und 
„aufgeben“, „auBer Kraft setzen“.

Heinrich Heine hat also das Verdienst, die inhaltliche Brisanz der Ijob- 
Dichtung als skeptische Literatur unterstrichen zu haben.

II.

Die ausfiihrlichen Zitate aus Herder und Heine sind sprechende Nachweise 
dafiir, wie sehr dieses biblische Buch uber die engen Grenzen des exegetischen 
Fachs hinaus gewirkt hat; es hat auch die ganz GroBen der Geistesgeschichte in- 
spiriert, weil sein existentielles Anliegen der Bewaltigung der Zumutungen un- 
verschuldeten Leids alle Ebenen der philosophischen, theologischen und literari- 
schen Sinndiskussion betrifft. So gibt es wohl auch zu keinem anderen bibli- 
schen Buch so viele Stimmen und Ebenen der Rezeption wie zum Buch Ijob: 
Neben den philosophischen und systematisch-theologischen sind es v.a. dichte- 
risch-literarische, szenisch-dramatische und musikalische Verarbeitungen des 
Ijobstoffes7.

7 Einen guten Querschnitt der weit gefacherten Ijob-Rezeption bietet das Themaheft zu Ijob 
in Cone (D) 19,2 (1983) 667-737. Wichtigere Vertonungen der Ijob-Texte sind zusam- 
mengestellt bei Remmert, Sonke, Bibeltexte in der Musik, Gottingen 1996, 21 f.

Fast hat es den Anschein, als wiirden in dem vielstimmigen Chor der Ijobre- 
zeption die eigentlich zustandige exegetische Stimme gar nicht mehr gehbrt oder 
sie verbliebe im Hintergrund des bloB fachimmanenten Diskurses. Doch wir 
Exegeten haben die erste Kompetenz, das Ijobbuch im Kontext der Hebraischen 
Bibel, im Kontext der altorientalischen Literatur- und Religionsgeschichte zu 
erkliiren und auszulegen. Uns Exegeten kommt es zu, die Fragen der im Ijob
buch verwendeten Formen und Gattungen aufzugreifen und die damit verbunde- 
nen Fragen nach deren Sitz im Leben, in der Literatur, in der Welt der Rezipien- 
ten. Wir Fachleute haben v.a. die Pflicht, immer wieder auf die enormen textli
chen und literarischen Probleme dieses Buches hinzuweisen und damit deutlich 
auch die Grenzen seiner Verstehbarkeit aufzuweisen. Uns Exegeten kommt es 
auch zu, in kritischer Offenheit zu den vielen auBerexegetischen Stimmen das 
notwendige Korrektiv zu liefem und, wenn notig, auch Distanz und Kritik an- 
zumelden.

Sowohl diese weit uber das Fach hinausreichende Wirkung des Ijobbuches 
als auch die dadurch gegebene besondere Herausforderung an unser Fach lieB 
uns bei der Themenwahl zur AGAT-Tagung 2005 fiir das Buch Ijob votieren.

Dazu kam, dass das Buch Ijob bisher noch nicht auf der Agenda der AGAT 
stand. Das ist erstaunlich, da gerade in den 70er und 80er Jahren bedeutende, 
weithin beachtete Entwiirfe und Verstehensmodelle zu Ijob aus der katholisch 
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deutschsprachigen alttestamentlichen Exegese kamen: Ich nenne vor allem 
Othmar KEEL8 und Veronika KUBINA9.

8 Keel, Othmar, Jahwes Entgegnung an Ijob. Eine Deutung von Ijob 38-41 vor dem Hin- 
tergrund der zeitgenossischen Bildkunst, FRLANT 121, Gottingen 1978.

9 Kubina, Veronika, Die Gottesreden im Buche Hiob, Freiburg 1979.
10 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Rahmenordnung fur die Priesterbil- 

dung, Publikationen der Deutschen Bischofskonferenz 42, Bonn 1988, 47, eine Akkomo- 
dation des Konzildekrets „Optatam totius“ von 1965.

Hier liegt also ein Versaumnis vor - und dringender Nachholbedarf meldet 
sich an.

111.

Ein solches Versaumnis - das Ijobbuch betreffend - gesteht auch ein kir- 
chenamtliches Dokument ein und meldet Nachholbedarf an. Darum mbchte ich 
zu den fachexternen und fachimmanenten Motiven fiir unser diesjahriges Thema 
auch noch diese dritte kirchenoffizielle Stimme stellen, was auf einem exegeti- 
schen Kongress iiberraschen mag. Aber die Empfehlung dieser kirchenamtlichen 
Stimme ist von iiberraschender Ehrlichkeit und Klugheit gepragt.

Die „Rahmenordnung der deutschen Bischdfe fiir die Priesterbildung“ von 
198810 empfiehlt bei der Auflistung der theologischen Facher und Lehrgegen- 
stande den Lehrenden und Lernenden der Theologie ausdriicklich und sehr ein- 
dringlich die Befassung mit dem Ijobbuch, wombglich seiner „wesentlichen Tei- 
le“ im Rahmen der alttestamentlichen Exegese; sie zahlt Texte und Inhalte des 
Ijobbuches zu den „unverzichtbaren“ Lehrinhalten des Fachs.

Die ausdriickliche Empfehlung und Hervorhebung des Ijobbuches deckt ei- 
nerseits Versaumnisse der exegetischen Vermittlung auf katholischer Seite auf: 
Denn das Ijobbuch spielte in der alttestamentlichen Lehre eine hochst marginale 
Rolle; andererseits gesteht sie - wenigstens zwischen den Zeilen - ehrlich ein, 
dass es auch die kirchlichen Vorbehalte gegen die provokante, bisweilen blas- 
phemische Ijobdichtung und ihr unbequemes Gottes- und Menschenbild waren, 
die das Ijobbuch in Liturgie und Katechese nur sehr eklektisch vorkommen lie- 
Ben - und, was die Liturgie betrifft, kaum vorkommen lassen.

Solchen Versaumnissen und Vorbehalten steuert das kirchliche Dokument 
entgegen mit seinem deutlichen Auftrag an die Fachexegese, dem Buch Ijob und 
seinen Themen in der Vermittlung exemplarischer Inhalte des Alten Testaments 
einen besonderen Rang einzuraumen.

Ich mdchte fiir das Vorhaben unserer Tagung diese aus dem Geist des II. Va- 
ticanums kommende Empfehlung und ihren motivierenden Aufruf in folgender 
Weise umsetzen und interpretieren:

Es ist wichtig, sich mit dem Ijobbuch zu beschaftigen, nicht nur weil die 
Leidfrage und die Frage der Gerechtigkeit Gottes abgehandelt wird, sondern
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- weil sie vielstimmig, vielchdrig, mit uniiberhbrbaren Dissonanzen und 
nicht aufzulbsenden Querstanden diskutiert wird.

Es ist wichtig, sich als Theologe mit dem Ijobbuch zu befassen,
- weil die Leid- und Sinnfrage im freimiitigen und offenen Widerstreit theo- 

logischer Meinungen und Richtungen diskutiert wird und nicht unter der Auf- 
sicht eines uniformierenden Lehramts;

- weil weite Ziige des Buches iiberdeutlich ideologiekritisch und dogmen- 
skeptisch ausgerichtet sind und iiberliefertes Dogma und Tradition nicht zum 
theologischen Tabu erklaren;

- weil die Ijobdichtung in der Lage ist, von einem verfestigten Gottesbild 
Abschied zu nehmen, aber an seine Stelle nicht gleich wieder ein neues System 
und neue Erklarungen setzt, sondem Mut hat zur Lucke, zum "nescimus et nes- 
ciebimus" und damit Gott als Ratsel und Geheimnis respektiert - ebenso die 
Leidfrage als unbeantwortbar stehen lasst;

- weil das Ijobbuch Glaube als Prozess, als verschlungenen Weg versteht, der 
auch Irrwege und Seitenwege einschlieBt, und diese nicht verwirft und indiziert;

- weil es dem Menschen auch ungeschminkt die Grenzen seiner Mbglichkei- 
ten und die Relativitat seines Ranges im Ganzen des Kosmos vor Augen fiihrt;

- weil es die Begegnung des Menschen mit Gott trotz aller Verwerfungen 
und Briiche als grundsatzliche Gegebenheit des Glaubensvollzugs bejaht und 
weil es diese Begegnung als lebendigen, dynamischen, bisweilen auch schmerz- 
lichen Erkenntnisprozess sieht.

Unter diesen Aspekten darf die Aufforderung des kirchlichen Dokuments als 
klug und weitsichtig, offen und kritisch in einem bezeichnet und als gewichtiger 
zusatzlicher AnstoB auch zu unserem Vorhaben gewertet werden.

IV.

Das Gesamtkonzept der Tagung, das der vorliegende Band reprasentiert, und 
ihre Einzelbeitrage seien hier vorbereitend eingefuhrt:

Es gliedert sich in drei Hauptteile:

Im ersten Hauptteil werden zunachst Gesamtentwiirfe zum Verstehen des 
Ijobbuches vorgestellt, um (1) einen Uberblick uber das Gesamtbuch zu gewin- 
nen, um (2) mit wichtigen neueren Forschungsrichtungen zu Ijob befasst zu 
werden:

- Ludger Schwienhorst-Schonberger stellt aus der alten und neueren For- 
schungsgeschichte zu Ijob „Vier Modelle der Interpretation1* vor und fragt: 
„Brauche ich iiberhaupt ein historisches Wissen hinsichtlich der Entstehung des 
Ijobbuches, um es verstehen zu kbnnen?** In dieser Frage nach einer werkimma- 
nenten Interpretation pladiert der Verfasser dafiir, dass die adressatenbezogene 
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Form der SinnerschlieBung eines biblisches Textes, wie sie Gregor der GroBe 
vomimmt, eine Form der Bibelwissenschaft sei.

- David Volgger stellt zwei jiingere Deutungen des kanonischen Endtextes 
von Ijob vor und sichtet sie kritisch: Die skeptische Einordnung Katherine 
Dell's und die „poimenische“ Bewertung Manfred Oemings. Der Autor selbst 
versteht das Buch Ijob als Ausfaltung von Ijob 1,9.

- Ilse Milliner legt dar, dass das bisher isoliert angesehene Kap. 28 zahlreiche 
Beziige zum Dialog mit den Freunden Ijobs und zu den Gottesreden aufweist. 
Die Erkenntnisdiskussion, die sich durch das gesamte Ijobbuch zieht, wird zum 
Horizont der Auslegung von Ijob 28, das damit eine zentrale Position im Ge- 
samtbuch gewinnt.

- Die fiir das Gesamtverstandnis Ijobs unabdingbare Kenntnisnahme und 
Einbeziehung der weisheitlichen Auseinandersetzungsliteratur des Alten Orients 
leistet Franz Sedbneier. Er konzentriert sich auf die Vorstellung und Bewertung 
von vier groBen Problemdichtungen aus dem Mesopotamien des dritten bis ers- 
ten Jahrtausends v. Chr.

Der zweite Teil ist der „Auslegung von Einzeltexten“ gewidmet, und zwar 
aus der Uberzeugung heraus, dass sich gerade literaturwissenschaftlich ausge- 
richtete Exegese den eminenten text-, literarkritischen und poetologischen De- 
tailproblemen, die der Ijobtext aufgibt, stellen muss.

Zwei Beitrage teilen sich diese Aufgabe und nehmen sich Beispieltexte aus 
dem Ijobrahmen bzw. aus der Ijobdichtung vor:

- Susanne Gillmayr-Bucher ermittelt die Funktion der erzahlenden Teile des 
Ijobbuches an Hand einer narrativen Analyse und empfindet die Prosatexte 
zugleich als „Rahmen und Bildtrager", auf denen sich die Dialoge entfalten kon- 
nen.

- Hans Rechenmacher beleuchtet aus den Herausforderungsreden des Ijob
buches die Schnittstelle zwischen Dialog und Gottesreden in Ijob 31,35-37 und 
begriindet neu den Vorzug der juridischen Bedeutung von taw und sipr („Unter- 
schriftszeichen und Buchrolle“).

Der dritte Teil ist thematisch ausgerichtet; er will die immer neu bewegenden 
und diskutierten inhaltlichen Fragen des Buches aufgreifen:

- Georg Fischer empfindet die Gesprachsgange zwischen Ijob und seinen 
Freunden als therapeutischen Kommunikationsvorgang und betont fiir die 
Hauptperson des Buches die heilende Wirkung der Gesprache mit mehreren 
Partnem.

- Die Gottesvorstellungen und Gottesbilder in den Ijob-Reden sind wohl der 
delikateste Problembereich im theologischen Diskurs des Buches. Andreas Mi
chel erkennt in den Texten vier Arten des „Gewalthandeln Gottes" und sieht 
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Ijobs personliches Problem nicht in der Abwesenheit Gottes, sondem in der 
feindlich erfahrenen Gottesnahe begriindet.

- Matthias Grenzer behandelt auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen in 
Brasilien die Klagen Ijobs liber die Unterdriickung der Armenklassen in Ijob 24; 
er beschreibt sowohl die poetisch-sprachlichen Techniken wie den inhaltlichen 
Progress der achten Ijob-Rede, die er als „poetische Gesellschaftsanalyse“ be- 
wertet.

Aus der iiberreichen Wirkungsgeschichte des Ijobbuches Teilbereiche fiir die 
Tagung auszuwahlen, fiel schwer. Es sei um Nachsicht gebeten, dass keine Re- 
ferate zur biblischen Rezeption des Ijobstoffes Eingang in das Tagungspro- 
gramm gefunden haben: Weder ein Beitrag zur recht eigenstandigen LXX- 
Fassung11 noch zum fragmentarischen Ijob-Targum aus 4 Q und 11 Q12, auch 
nicht zum griechischen „Testamentum Jobil3“, hochinteressante Auseinander- 
setzungen mit dem brisanten Ijobstoff und meist Abmilderungen seiner sperri- 
gen Thematik.

11 Vgl. Ziegler, Joseph, Beitrage zum griechischen lob, in: Abhandlungen der Gottinger 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 3, Mitteilungen des 
Septuaginta-Unternehmens 18 (147), Gottingen 1985; Gentry, Peter J., The asterisked 
materials in the Greek Job, Septuagint and Cognate Studies Series 38, Atlanta 1995.

12 Dazu s. Ulrich, Eugene - Metso, Sarianna, A Preliminary Edition of 4 Q Joba, in: 
Kollmann, B. u.a. (Hg.), Antikes Judentum und friihes Christentum, FS Hartmut 
Stegemann, BZNW 97, Berlin 1999, 29-38; Ploeg, Johannes P.M. van der - Woude, 
Adam S. van der, Le Targum de Job de la Grotte XI de Qumran, Leiden 1971; Sokoloff, 
Michael, The Targum of Job from Qumran Cave XI, Ramat Gan 1974; Beyer, Klaus, Die 
aramaischen Texte vom Toten Meer, Gottingen 1984, 280-298; Gold, Sally L., Targum 
or translation. New light on the character of Qumran Job (HQ 10) from a synoptic 
approach, Journal for the Aramaic Bible 3 (2001) 101-120; Wechsler, Michael G., 
„Who can restore it ...?” An Alternative Reading of HQTg Job 25,5 (ad 34,29), RdQ 20 
(2001) 117-119.

13 Vgl. Schaller, Berndt, Das Testament Hiobs und die Septuaginta-Ubersetzung des 
Buches Hiob, Bibi. 61 (1980) 377-406.

- Stattdessen ist zum Schluss der Sprung in Dichtung und Literatur des 20. 
Jahrhunderts und ihre Auseinandersetzung mit Ijob gewagt. Georg Langenhorst 
mbchte an vier Gedichten und einem Hiob-Roman sowohl die Herausforderung 
zeigen, die von Hiob auf die Literatur ausgeht, als auch die Herausforderung, die 
von den literarischen Hiobdeutungen auf die Auslegung der Bibel zuriickwirkt.

Die Einfiihrung begann mit Johann Gottfried Herder und schlieBt auch mit 
ihm:

Eutyphron zu Alciphron: Es ist nicht uneben, daB Sie Stiicke herausheben; das Buch in 
einem Atem fortzulesen, ist fiir uns vielleicht zu starke Speise. Wir lieben Kiirze im 
Gesprach, deutliche Fortleitung der Ideen, die hier nach unsrer Manier nicht fortgeleitet 
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werden. Die Morgenlander ... lieben lange Reden, zumal in solchen Versen. Es sind Per- 
len aus der Tiefe des Meeres, leicht gereihet, aber kbstlich: Schatze der Wissenschaft und 
Weisheit in Spriichen altester Zeit.14

14 4. Gesprach, s. Smend (s. Anm. 1) 736, Z. 5-13.

Der vorliegende Band beherzigt Herders Rat, das Buch Ijob nicht „in einem 
Atem fort(zu)lesen“, sondem mit Bedacht auszuwahlen und Schwerpunkte zu 
setzen.

Er lasst hoffentlich erkennen, dass die Diskurse der Tagung „deutlich“ und 
ergiebig waren in der „Fortleitung der Ideen“.

Er bezeuge schlieBlich die hohen Investitionen aller Beteiligten, um die 
„Perlen aus der Tiefe des Meeres“ Ijob zu heben und unserer wissenschaftlichen 
Disziplin neue Schatze hinzuzugewinnen.


