
E. Ho m m el, Maran atha.

Maran atha.
Von Cand. Eberhard Hommel in M nchen.

Die am Schlu des ersten Korintherbriefes (16,22) stehenden ara-
m ischen Worte: Μαραν αθα, die auch, wie es scheint, schon sehr fr h
bei der Abendmahlsliturgie in der sog. Postpommunio verwendet wurden
(Did. ap. X, 6; Constit. ap. lib. VII), bersetzt man gew hnlich: „Der
Herr kommt", indem man die Vokalisation ΗΓ)*; )ia (oder nnx "») vor-
aussetzt. Da indes 8$$ das Perfekt ist, ist diese bersetzung durch das
Pr sens ungenau; „der Herr kommt" m te doch hei en Κίΐκ J!» oder πηκ
(vgl. z. B. Pes. zu Joh 12,12.13.15), griechisch also etwa Μαραν αθη.
So haben denn auch schon verschiedene Kirchenv ter genauer ber-
setzt: Unser Herr ist gekommen. Wegen des Zusammenhangs je-
doch, indem man das Μαραν αθα f r einen begr ndenden oder erkl ren-
den Zusatz zu der in ήτω ανάθεμα liegenden Drohung h lt ( hnlich
etwa wie in den Gerichtspsalmen 94. 96—99 das Motiv durchklingt:
jnxn &ffV K fnrn [96,13; 98,9]), zieht man es vor, mit dem Pr sens
zu bersetzen: „Unser Herr kommt."

Die andere Abteilung Μάρανα θα = ΚΓ» Κ}*!» Komm, unser Herr!
scheint mir wegen der starken Neigung des Pal stinisch-Aram ischen
in neutestamentlicher Zeit, unbetonte Suffixendungen abzuwerfen (also
]1» f r Kna, wie im Syrischen; vgl. ταλειθα κουμ) nicht sehr wahr-
scheinlich; auch klingt die Verbindung des Imperativs mit dem Suffix
der 1. pers. plur. beim angeredeten Nomen ungewohnt.

Nun kann aber der Ausdruck noch auf eine andere Weise ber-
setzt werden, so da er sowohl zum Zusammenhang pa t, als auch,
f r sich betrachtet, einen bedeutungsvollen Sinn gibt. Μαραν αθα kann
n mlich auch eine Umschrift eines aram ischen KflX ]l sein und
bedeutet dann: Unser Herr ist das Zeichen. Der Gedanke, da Jesus
Christus das Zeichen ist, das den Menschen gegeben ist, da sie daran
glauben sollen, begegnet ja auch sonst im NT, z. B. Lc 2,36 in den
Worten der Hanna: ιδού ofrroc κείται . . . εϊο οημεΐον αντιλεγόμενο ν;
ferner Mt 12,38.39 und 16, l, wo Jesus sich und seinen Tod und Auf-
erstehung als das Zeichen hinstellt, das den Zeichen fordernden Juden
gegeben werden soll (= Lei l, 30: καθιίκ γαρ έγένετο 'luuv c TOIC
Νινευείτακ €ημεΐον O TUUC έτται και ό woe TOO ανθρώπου.τη γενεά ταύτη).
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Besonders aber liegt im ersten Korintherbrief dieser Gedanke
nahe, in dessen Anfang Paulus davon spricht, da die Juden Zeichen
suchen, w hrend dagegen das Zeichen der Christen der gekreuzigte
Christus ist (1,22). Und in unsrer Stelle l Kor 16,22 w re dann das
Maran atha einfach ein anderer, k rzerer Ausdruck f r den Gedanken:
ei TIC ου φιλεΐ τον κύριον, ήτω ανάθεμα, indem die Liebe zu dem
Herrn eben das Kennzeichen ist, an dem die Christen erkannt wer-
den sollen. Vgl. dazu auch den hnlichen Gedanken l Kor 12,3: Jesus
als Schibbolet oder Zeichen zur Pr fung der Geister, wie l Joh 4,2.3.

Diese bersetzung von Μαραν αθα gibt aber noch zu weiteren
Bemerkungen Anla . Das aram ische Wort rw, hebr isch nlK, bedeutet
in der Sprache der Massoreten und der hebr ischen Nationalgramma-
tiker „Buchstabe" (und zwar nat rlich Konsonanten-Buchstabe oder
Zeichen).1 Ja diese Bedeutung „Buchstabe" scheint sogar die urspr ng-
liche des Wortes fliK, rw gewesen zu sein, oder wenigstens sehr alt,
wenn man bedenkt, da das Wort aus dem ersten und letzten Buch-
staben des alten hebr isch-ph nizischen Alphabets K und n, *]VK und in
gebildet ist, hnlich wie das Wort „Alphabet" aus Άλφα und βήτα oder
„Element" aus den ersten Buchstaben der zweiten H lfte des Alpha^
bets /, m, n und dem (urspr.) letzten t gebildet ist.2 DIK oder aram isch

1 So z. B. Ahron b. Mosche b. Ascher, ΒΌ37ϋΠ 'pTpT ed- aer u- Strack. Vokal
hei t nsHtf) von 3713 „Bewegung*, wie im Arabischen f^. Mit fiVttJI scheint das

Arabische c«5, pl. ^lif «die Art", d. i. eben die Modifikation eines Wurzelbegriffes,
die durch die verschiedene Vokalisation bewirkt wird, zusammenzuh ngen.

2 ber den Ursprung des ph nizischen Alphabets s. F. Hommel, Grundri der
Geographie und Geschichte des Alten Orients, I.H lfte, M nchen 1904 (= J. v. M llers
Handb. der kl. AIt.-Wiss. Ifl, l, 1) 2. Aufl. S. 96 f. — ber elementum dort S. 97, 5.
Ferner Rob. Eislcr, Weltenmantel und Himmelszelt, M nchen 1910. 2. Bd. S. 67 , 8.

brigens scheint auch das griechische Wort οτοιχεΐον aus den letzten Buchstaben des
griechischen Alphabets gebildet zu sein, an einem Ort und in einer Zeit, da Ψ und Ω
und vielleicht auch Φ noch nicht eingef hrt waren, wobei das οι (wie fters) f r u
steht, also urspr nglich ΣΤΥΧ-eTov, oder auch, wenn man nach semitischer Weise die
Vokale unbeachtet l t aus ΣΤοιΧ-eiov. Dann w re das Wort vor Einf hrung des Y,
das die Alten dem Pythagoras zuschreiben, entstanden, als er χ die letzten „Elemente"
des griechischen Alphabets waren. Wie οτοιχεΐον mit crfroc (urspr nglich wohl

„Buchstabenreihe0) zusammenh ngt, so hat auch das arabische b l die beiden Bedeu-
tungen: οτοιχεΐον und CTI'XOC, und zwar ist dieses Wort nicht direkt etymologisch zu
dem hebr ischen f^K zu stellen, sondern es ist, wie jenes, aus dem ersten (I) und
letzten Buchstaben (^) des arabischen Alphabets gebildet. brigens kommt wohl
auch f r fliK in der nachbiblisch - hebr ischen Literatur die Bedeutung crixoc Vers-
zeile vor.
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m bedeutet also eigentlich die Elemente, die in der Reihe n ...... K
vorkommen, es ist somit eine Art | 'p (oder Merkwort, wie der j -
dische terminus technicus hierf r hei t). Auf diese Entstehung deutet
auch der Plural ni»nlK aus urspr nglichem nltolK, aram isch NfijnK, wo
das l ebenso wie in dem syrischen Singular \LoL] „Buchstabe" Lcl6,17
von dem l in dem Buchstabennamen in herr hren wird.1 Wegen des
Zusammenhanges, den man in alter Zeit zwischen den Sternbildern
(des Tierkreises) und Planeten und dem Alphabet aufgestellt hat,2 be-
kam dann nix auch die Bedeutung „Sternbild" als Zeichen des Himmels
(vgl. Gen. l, 14 und Jer 10, 2).

Diese Bemerkungen ber die Entstehung und urspr ngliche Be-
deutung des \Vortes nix, IW f hren uns auf eine weitere wichtige Tat-
sache. In der Apokalypse hei t es sowohl von Gott (1,8; 21,6), als
auch von Jesus (22, 13):3 εγώ (είμι) το αλφα και το ω, ό πρώτος και
ό &χατοο, ή αρχή και το reXoc. Die Vulgata hat hierf r einfach: ego
sum α et ιυ . . ., indem sie statt άλφα das Zeichen α setzt. Vielleicht
hat auch der griechische Text urspr nglich nur die Lautzeichen το α
και το ω gehabt, da man ja entweder als Laute oder mit den Buch-
stabennamen lesen konnte. Da es nun aus sprachlichen und sachlichen
Gr nden sehr wahrscheinlich ist, da die Apokalypse urspr nglich
aram isch abgefa t wurde, so mu jener Satz, um f r aram isch
sprechende „Hebr er" verst ndlich zu sein, nach der Ordnung des
semitischen Alphabetes etwa so gelautet haben:

.rfTx KJK
Diese Formel konnte dann auf verschiedene Weise gelesen werden.

Entweder mit den Buchstabennamen

So hat auch die syrische Apokalypse (1,8: l ^
21,6: oLo V ^J · \}\ L.o<n so abgeteilt, statt nach 2uo<n ϊέγοναν in der
mir vorliegenden Ausgabe, Bagster, London 1828; 22, 13: wa^l ocn^jj
oio). Ebenso bersetzt Delitzsch hebr isch: 22, 13 Vim «rVxn >J$. Oder

1 1p, der Name des letzten Buchstaben, hei t ebenfalls „Zeichen", wie man es
zur Beglaubigung unter eine Urkunde setzte. Es hatte urspr nglich die Form eines
Kreuzes, wie auch heute noch Analphabeten statt der Unterschrift mit drei Kreuzen
zeichnen. Siehe dar ber auch F. Hommel, Grundri d. Geogr. u. Gesch. S. 100, 1.

2 Dieser Zusammenhang wurde von meinem Vater nachgewiesen, s. Grundri d.
Geogr. u. Gesch. d. alt. Or. S. 96 f. §40; Aufs tze und Abhandl. 1901. 1902, S. 472 u.
jetzt noch: Arch. f. Schriftkunde I l, Leipzig 1914.

3 Ebenso 1,11 nach dem textus receptus.
21*
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man konnte die Formel als j 'O oder uchstabensymbol lesen, wobei
man das hebr ische n1tt erhielt: Ich bin (das) Zeichen, was dann, ins
Aram ische umgesetzt, im stat. determ. KfilJ KJKj ergibt. Zu dieser Lesung
w rde freilich noch besser eine hebr ische Formel niSn *>}% mit dem
Artikel vor dem Aleph passen. Nach dem oben ber die Grund-
bedeutung des Wortes ΛΊΚ Bemerkten kommt ja auch diese Lesung
auf den gleichen Sinn wie das A και Ω hinaus.

Endlich konnte man die aram ische Formel n ) K KJK auch phone-
tisch lesen, indem man die beiden Buchstaben K und n einfach als Laute,
und zwar, was in diesem Falle das N chstliegendste ist, mit inh rentem

.̂ aussprach, hnlich wie im thiopischen1 und im indischen De-
vanagari-Alphabet die Grundform der Buchstaben mit a ausgesprochen
wird, oder wie es das Arabische mit verschiedenen Lauten (z. B. e» = U)
macht und wir mit dem h und k. Dann w rde die Aussprache der
Formel lauten: ΓΠΚ K}§.

Nimmt man -nun an, da das Symbol ΓΠΝ, das uns sp ter in der
griechischen Form A (και) Ω an St tten christlichen Lebens und in der
christlichen Kunst im Abendland sowohl, als auch im griechischen
Osten so vielfach begegnet, da dieses Symbol in der semitischen Form
Π1Κ schon in der fr hesten Zeit der christlichen Kirche und Gemeinde-
bildung f r Christus gebraucht, ja vielleicht im Hinblick auf die Er-
kl rung desselben „ο πρώτος και ό Icxoroc" als Beziehung auf das
jesaianische )Virw 'JiO fiffin 'JK (Jes44,6; 48,12) schon vorher von den
Juden auf Gott angewandt wurde, so hat man es wohl sicher auch in
dieser fr hen Zeit schon wie sp ter einfach in monogrammatischer
Form ohne die Kopula 1 so geschrieben ΑΩ, ES. Und dies konnte
man dann, wie oben ausgef hrt, auch auf verschiedene Weisen lesen,
also auch als ]ο·»ρ im stat. determ. κηκ oder phonetisch 9 K. Stellt man
dies nun statt mit ΚΉ; oder W (wie in der Apokalypse) mit ]!» zu-
sammen, so erh lt man genau die am Schl sse des ersten Korinther-
briefes vorauszusetzende aram ische Form, deren Transkription eben
das griechische MAPAN ΑΘΑ ist. Da die Griechen nicht, der alten
Ordnung des Alphabetes folgend, f r das Π ihr Ταυ einsetzten und
Μαραν ατά schrieben, kommt daher, da sie auch sonst die semitische
Aspirata Λ meistens durch ihre Aspirata θ (und nicht durch die Tenuis
τ, welche dem D phonetisch entspricht) umschrieben.

Nach den bisherigen Ausf hrungen ist es also sehr wahrscheinlich,
da Paulus mit den Worten Μαραν αθα nicht den Gedanken: „Unser Herr

Siehe dar ber F. Hommel, Grundr. der Geogr. u. Gesch. des alt. Or. S. 148 f.
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ist gekommen" sondern: „Unser Herr ist das Zeichen" aussagen wollte
und was sich daraus weiter ergibt und direkt damit zusammenh ngt:

Unser Herr ist das K und das n,

den gleichen Gedanken, den die Apokalypse des Johannes mit den
Worten: ^ch bi dag A und da§ Qll

ausspricht.
Da man in dieser symbolischen Formel die Buchstaben K und n,

A und Ω urspr nglich nicht mit den Buchstabennamen *)VK und in,
Αλφα und Ω(μέγα),1 die ja blo e Namen des graphischen Buchstaben-
bildes sind, sondern vielmehr phonetischy als vivae voces mit den
Lauten n K, α ω aussprach, daf r lie e sich noch ein Grund beibringen.
Es ist n mlich m glich, da man mit diesem Symbol nicht nur sagen
wollte, da Gott oder Christus „der Erste und der Letzte, Anfang und
Ende" ist, wie die Apokalypse es tut, sondern da man auch mit
einer den Alten gel ufigen Vorstellung2 daran dachte, da die Symbole
K und D, A und Ω die Gesamtheit der Elemente oder Laute umfassen,
aus denen der nat rliche, gesprochene Λόγος, die menschliche Rede
oder Sprache gebildet wird, und da man diese Elemente des nat rlichen
Logos dann auch als Symbol auf den Logos anwandte, der vom
Himmel gekommen und Fleisch geworden ist, der bei Gott war und

1 ber die Namen der griechischen Vokale vgl. auch F. Bla , die Aussprache
des Griechischen.8 Berlin 1888, S. 19.

2 So wohl schon bei Pythagoras und seinen Vorg ngern (Pherekydes), der seiner-
seits wieder orientalische Gedanken verarbeitete. Vgl. dar ber die interessanten Aus-
f hrungen bei Rob. Eisler, Welten mantel und Himmelszelt, Religionsgeschichtliche
Untersuchungen zur Urgeschichte des antiken Weltbildes. M nchen 1910. 2. Bd. bes.
S. 684f. Da n mlich im Griechischen wie im Hebr ischen Zahlzeichen oder Ziffer und
Lautzeichen oder Buchstabe ein- und dasselbe war und durch die gleichen οτοιχεΐα
oder nl'fllX dargestellt wurde, so liegt der Pythagor ischen Zahlen- und Isopsephismen-
lehre (die Eisler ausf hrlich behandelt) eigentlich auch jene oben angedeutete nat r-
liche oder naturphilosophische Logos- und Elementenlehre (Π · · · K, bzw. A ... Ω die
Elemente des Aoyoc als „Wort* und als ^Zahlenverh ltnis*) zugrunde. Vgl. dann
auch Eisler a.a.O. ber den Logosbegriff bei Herakli t l l S. 703. Ferner spielt be-
kanntlich jene Logos-Elementenlehre in der Kabbala im Buch Jezirah und im Buch
Sohar eine gro e Rolle. ber letzteres vgl. auch Eisler a. a. 0. II S. 464, σ. — Jener
uralten physischen oder naturphilosophischen Lehre vom Λόγοο und seinen Γτοιχεΐα
tritt nun im NT eine theologische, auf Christus bezogene Logoslehre gegen ber,
die zwar ihre Analogien in jener hat und in der Form an sie ankn pft, wie denn
auch beide zur Kosmogonie in Beziehung gesetzt werden (πάντα οι'αυτοϋ έγεΎετο
καΐ χωρίς αύτοΟ έγεΎετο ουδέ εν δ γέγονεν Joh 1,3); ihrem Inhalt nach aber ist
diese etwas Neues und rein christlich. Vgl. auch die Gegen berstellung: Christus
und τα δνω einerseits und die kosmischen ςτοιχεΐα andrerseits in Col 2,8 u. 20 f.
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Gott ist, durch den alle Dinge (τα πάντα), deren Abbildungen oder
Worte eben durch jene Elemente von K bis Ji dargestellt werden,
gemacht sind (Joh l, Col l, 15 f.) und der sie durch sein kr ftiges Wort
(τψ βήματι τήο δυνάμεως αύτοΟ) tr gt (Hebr l, 3). So w re dieses .
Symbol zugleich eine Br cke, die zu dem Logosgedanken f hrt.

Was die zuerst besprochene bersetzung: „Unser Herr ist das
Zeichen" betrifft, so m chte ich zum Schlu noch als Analogie an-
f hren, da Paulus auch am Schlu des 2. Thessalonicher-Briefes von
einem Zeichen spricht. Dort ist es seine eigenh ndige Gru unter-
schrift, die er als Beglaubigungszeichen unter den Brief setzt.1 Hier
beim 1. Kor.-Brief ist es ein aram isches und darum mit Absicht
nicht jedermann verst ndliches Symbol des Herrn, das er der griechischen
Gemeinde, in der sich ja auch Judenchristen befanden, vielleicht als
Parole oder Erkennungszeichen mitteilt, und es erhebt sich die Frage,
ob man dieses ΓΓ8 bzw. Α-Ω-Symbol nicht schon damals in den sog.
„γράμματα τετυπωμένα" oder „epistolae formatae" fters als Erkennungs-
zeichen verwendete und an einer unauff lligen Stelle des Briefes an-
brachte; und weiter, ob nicht dieser Gebrauch in den christlichen Ge-
meinden die Briefe durch ein Symbol oder Kennzeichen zu signieren,
hier im 1. Kor.-Brief von Paulus zum erstenmal eingef hrt wurde?
Denn gerade die eigenartigen Verh ltnisse in der korinthischen Ge-
meinde, die Spaltungen und die Gegnerschaft, die sich dort gegen
Paulus erhoben hatten (Kap. l, 10f.; 3,4; 4, l f. u. a.) n tigten zu
solcher Vorsicht. Und so erkl rt sich denn auch, warum er hierzu
einen aram ischen Ausdruck w hlte (der, wie wohl anzunehmen ist,
urspr nglich auch mit aram ischer Schrift und nicht in griechischer
Transkription dastand); und dazu einen mehrdeutigen Ausdruck, der
das Symbol ΓΓΚ in einem )0'0, oder Merkwort geschickt verh llte,
so da nur die Eingeweihten auf den Sinn dies,er Parole kommen
konnten. Und so geschah es denn, da dann sp ter, als die Ver-
h ltnisse sich nderten, jener urspr ngliche Zweck der Formel nicht
mehr erkannt wurde und von den Kirchenv tern dann nur mehr:
„Unser Herr ist gekommen" bersetzt wurde. Jenes Symbol (κ) Π Η
aber lebte in anderer, griechischer Form weiter und wird noch heute
allenthalben an St tten christlichen Gottesdienstes als Zeichen des Herrn
verwendet, als das A και Ω.

1 2.Thess 3,17: Ό οκπαομόο τξ| έμή χβιρί Παύλου, δ dcrtv ςημείον εν
ολ^· O TUJC γράφω.
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