
Die Erfindung Gottes?
Eine Reise zu den Quellen des Monotheismus // Kurt Bangert

Der Glaube an den einen und einzigen Gott, wie ihn die drei abrahamitischen 
Religionen anbeten, ist nicht von heute auf morgen entstanden, sondern hat sich 
im Laufe einer längeren religionsgeschichtlichen Entwicklung erst allmählich 
herauskristallisiert. Das ist das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse biblischer 
Texte durch den Alttestamentler Thomas Römer.

Der am renommierten Collège 
de France lehrende deutsch-

schweizerische Alttestamentler Tho-
mas Römer hat in seinem kürzlich 
auf Deutsch erschienenen Buch 
Die Erfindung Gottes. Eine Reise zu 
den Quellen des Monotheismus eine 
wichtige Studie vorgelegt, in der er 
anhand biblischer und außerbibli-
scher Quellen aufzeigt, wie sich aus 
einem allseits verbreiteten Polythe-
ismus zunächst der Glaube an nur 
einen Gott unter vielen und schließ-
lich der Glaube an den einzigen Gott 
entwickelte, vor dem alle anderen 
Götter zu bloßen Götzen degradiert 
wurden. Römer hat die bei der Wis-
senschaftlichen Buchgesellschaft er-
schienene deutsche Fassung seines 
ursprünglich auf Französisch verfass-
ten Buches noch einmal gründlich 
überarbeitet und zeichnet darin die 
Entwicklung der monotheistischen 
Gottesidee über den Zeitraum von 
einem Jahrtausend hinweg nach. Er 
begibt sich darin auf die Spuren eines 

Wetter- und Kriegsgottes, der nach 
dem Triumph über seine Rivalen 
schließlich zum einzigen, universel-
len und trans zendenten Gott wurde.

Römer zeichnet nicht nur die 
Entwicklung des alttestamentlichen 
Gottesbildes nach, er zeigt auch auf, 
wie die sich verändernden Gottesvor-
stellungen durch die geschichtlichen 
Ereignisse und Umwälzungen be-
einflusst wurden. Dabei führt er die 
Leser auch in die quellengeschichtli-
chen Feinheiten der neueren alttes-
tamentlichen Wissenschaft ein. Eine 
historisch-kritische Betrachtungswei-
se wird vorausgesetzt. 

Die Tatsache, dass im Pentateuch 
immer wieder davor gewarnt wird, 
sich anderen Göttern zuzuwenden, 
beweist seiner Meinung nach, dass es 
diese anderen Götter sehr wohl gab 
und dass deren Existenz keineswegs 
geleugnet wurde. Die Adressaten die-
ser Warnung waren die Hebräer, die 
zunächst noch nicht dazu angehalten 
wurden, an einen einzigen Gott zu 
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glauben, sondern denen nur verbo-
ten wurde, einen anderen als ihren 
eigenen Stammesgott anzubeten. 
Mochten die anderen Stämme ande-
ren Göttern anhängen, Israel sollte 
nur seinem Gott Jahweh treu bleiben. 

Der Name, mit dem Gott vor der 
Zeit Moses angerufen wurde, dürfte 
El gewesen sein, der auch in dem Na-
men Isra-el vorkommt. Israel war der 
neue Name, den Gott dem Stammes-
vater Jakob gegeben haben soll (Gen 
32,29), nachdem dieser mit Gott 
gerungen hatte. In der Nähe von Si-
chem errichtete Jakob alias Israel sei-
nem Gott einen Altar und nannte ihn 
„El, den Gott Israels“. Der Gottesna-
me El erscheint in unterschiedlichen 
Verbindungen, etwa als El Eljon, El 
Roi, El Olam oder El Schaddai. Häu-
fig erscheint die Gottesbezeichnung 
als Plural, der aber wie ein Singular 
verwendet wurde. 

Nach Psalm 82 steht Elohim in-
mitten der Götterversammlung, vor 
der er Gericht hält. „Ihr seid Götter, 
Söhne des Höchsten seid ihr alle!“, 
hören wir ihn sagen (Vers 6). Man 
darf darüber rätseln, wer der Gott ist, 
der der Götterversammlung vorsteht. 
Im Nachhinein hat man ihn wohl als 
Jahweh gedeutet, aber ursprünglich 
war es nicht so. Offenbar ist Jahweh, 
der zunächst nur einer der Götter 
war, zum Hauptgott (und später zum 
einzigen Gott) aufgestiegen, etwa so, 
wie in Mesopotamien der Gott Mar-
duk vom Schutzgott Babylons zum 
wichtigsten Gott des babylonischen 
Pantheons aufsteigt (S. 143).

In Psalm 89 ist dieser Aufstieg 
Jahwehs bereits vollzogen. „Denn 
wer in den Wolken ist mit Jahweh zu 
vergleichen? Wer ist Jahweh gleich 
unter den Göttersöhnen?“ (Vers 7). 
Hier wird Jahweh besonders hervor-
gehoben, aber er ist – immer noch – 
einer von den Göttersöhnen.

Ursprung des Jahweh-Glaubens

Thomas Römer geht auf die vielfälti-
gen Schreibweisen des Namens Jah-
weh ein und behandelt neben diesem 
auch noch andere Gottesnamen. Er 
stellt Überlegungen darüber an, wie 
es dazu kam, den Namen nicht aus-
zusprechen, und welche Bedeutung 
man ihm zuschreiben könne. Vieles 
deutet darauf hin, dass Jahweh ur-
sprünglich sowohl ein Gewittergott 
als auch ein Kriegsgott, vielleicht so-
gar ein Steppengott war. 

Über die Bedeutung des Namens 
Jahweh (Römer schreibt unvokalisiert 
stets Jhwh) ist viel spekuliert worden. 
Basierend auf der Offenbarung am 
brennenden Dornbusch („Ich bin, der 
ich bin“) ist Jahweh mit der Wurzel h-
j-h in Verbindung gebracht worden, 
die „sein“ oder „da sein“ bedeutet. 
Also wäre Jahweh der „Seiende“ oder, 
wenn man Ex 3,14 zugrunde legt, der 
„Ich bin der, als der ich mich erweisen 
werde“. Römer weist aber auch auf die 
Möglichkeit hin, den Gottesnamen 
mit der semitischen Wurzel h-w-j zu 
verknüpfen, die so viel bedeutet wie 
begehren, fallen oder „wehen“. „Jhwh 
wäre also der, der weht, der den Wind 
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bringt, ein Gewittergott, der auch 
kriegerische Züge haben kann.“ (S. 48)

Bevor sich Jahweh in Midian – am 
brennenden Dornbusch – dem Mose 
erstmals mit seinem Namen zu er-
kennen gab, war er (namentlich) of-
fenbar noch nicht bekannt. Anderer-
seits gibt es deutliche Indizien dafür, 
dass der Gott Jahweh aus der Gegend 
um Midian stammen könnte. Moses 
wird in der Bibel ja nicht nur eng mit 
Ägypten, sondern auch mit der Re-
gion Midian verknüpft. Nach seiner 
Flucht lebte er in Midian, heiratete 
dort die Tochter Jitros, des Priesters 
von Midian. „Ein Vergleich zwischen 
Ex 18,5 und Ex 3,1 legt nahe, dass der 
Gottesberg sich auf midianitischem 
Gebiet befindet und dass Jitro Mose 
dort in Empfang nimmt. Es ist wich-
tig festzuhalten, dass Jitro den Na-
men Jhwhs kennt, obwohl nirgendwo 
erwähnt wird, dass Mose ihm diesen 
mitgeteilt hat.“ (S. 79) Und weil Jitro 
diesem Gott auch opferte (Ex 18,12), 
scheint er ein Priester Jahwehs ge-
wesen zu sein. Eine Herkunft aus 
der Wüstengegend Midian/Seir/Paran 
scheint somit wahrscheinlich.

Die Offenbarung des Gottes Jah-
weh ist nach dem Buch Exodus aber 
auch eng mit dem Gottesberg verwo-
ben (vgl. Ex 19). Im Zusammenhang 
mit der Gottesoffenbarung am Sinai 
(oder Horeb) ist übrigens nicht von 
Israel, sondern immer nur vom Volk 
(hebr. ʻam) die Rede. So ergibt sich 
auch die Wendung „Volk Jahwehs“. 
Eine genaue Lokalisierung des Got-
tesberges Sinai bleibt für Römer ein 

Rätsel. (Der Tübinger Alttestament-
ler Hartmut Gese hatte den Gottes-
berg nicht auf der Sinai-Halbinsel, 
sondern in Nordwestarabien vermu-
tet. K.B.1) 

Der Einzug Jahwehs in Jerusalem

Jahweh scheint erst am Übergang 
vom 2. zum 1. Jahrtausend v.Chr. 
zum Gott Israels geworden zu sein 
(S.  100). Bis dahin lassen sich noch 
zahlreiche andere Gottesnamen be-
legen, die ebenfalls Eingang in den 
biblischen Text gefunden haben. Was 
den Gott Jahweh angeht, so gab es 
offenbar eine Reihe von Orten, an 
denen er angebetet wurde, so etwa 
an dem Ort Schilo, das wohl ein Hei-
ligtum beherbergte, das Jahweh ge-
weiht war, „in dem vielleicht sogar 
eine Statue Jhwhs stand“ (S. 101). Der 
Prophet Samuel soll in diesem Heilig-
tum geweiht worden sein (1Sam 3). 
Vom jungen Samuel heißt es, dass er 
„diente vor dem Herrn“ (1Sam 2,18), 
was Römer für einen Hinweis auf eine 
Statue hält. „Wird ein Gott bedient, so 
ist damit seine Statue gemeint … Die 
Aufgabe von Samuel wäre also der 
,Unterhalt‘ der Statue Jhwhs im Hei-
ligtum von Schilo gewesen.“ (S. 139) 

Später wurde Jahweh zum Gott 
Sauls, Davids und Salomos. Saul hatte 
einen Sohn namens Jonathan („Jahweh 
hat gegeben“), allerdings auch einen 
1 Vgl. dazu: Kurt Bangert, Der Berg Got-

tes, in ders.: Und sie dreht sich doch. 50 
Antworten auf die Frage, wie alles begann, 
Theiss (Wissenschaftl. Buchges.): Darm-
stadt 2015, S. 137-146.
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Sohn mit Namen Ischbaal („Mann des 
Baal“), sodass man darüber spekulie-
ren kann, ob hier zwei Götter reprä-
sentiert sind oder ob Jahweh und Baal 
ursprünglich identisch waren. 

Jahweh ist eng mit der Bundeslade 
verbunden worden. Sie wird zuwei-
len als „Lade Jahwehs“ bezeichnet. 
Und niemand sollte es wagen, in sie 
hineinzuschauen (1Sam 6,19 f.). Gab 
es darin eine Jahweh-Statue? Nach Ex 
25,10 maß die Lade ungefähr 112 x 
67 x 67 cm. Nach 1Kön 8,9 befanden 
sich darin nur die zwei steinernen Ta-
feln, die Mose am Berg Horeb hinein-
gelegt hatte. Aber Römer spekuliert 
darüber, ob nicht zuvor eine Statue 
oder gar deren zwei darin zu finden 
waren – die des männlichen Jahweh 
und der weiblichen Aschera. 

Nach dem zweiten Samuelbuch 
hat David die Lade Jahwehs nach 
Jerusalem bringen lassen (2Sam 6). 
David, der König in Jerusalem sein 
wollte, musste demonstrieren, dass er 
den Zugang zu dem Gott des Volkes 
hatte; denn der Gehorsam des Volkes 
zum König war oft gleichbedeutend 
mit dem Gehorsam gegenüber dem 
Gott des Volkes. Zunächst wurde die 
Lade in einem Zelt untergebracht, bis 
Salomo für sie ein Gebäude, einen 
Tempel errichtete. Allerdings sind die 
Geschichten um Salomo und den Bau 
des Tempels das Traditionszeugnis 
der deuteronomistischen Redaktoren 
(S. 111 f.). Weder dürfte es, nach Rö-
mer, ein salomonisches Großreich ge-
geben haben, noch dürfte der Tempel 
ein kompletter Neubau gewesen sein 

(S. 110-113). Eher sei daran zu den-
ken, dass er auf einem bereits beste-
henden Heiligtum aufgebaut wurde. 

Einige Texte bringen den salo-
monischen Tempel mit der Sonne in 
Verbindung, weshalb Römer zu dem 
Schluss kommt, „dass das Jerusalemer 
Heiligtum zunächst das einer Sonnen-
gottheit war, der man Jhwh zur Seite 
gestellt hat“ (S. 117). „Die Vorstellung 
von einer gemeinsamen Verehrung 
eines Sonnen- und eines Gewittergot-
tes wird auch durch die Ikonographie 
gestützt“, sodass man sagen kann, dass 
Jahweh, „als er in Jerusalem einzieht 
und seinen Platz im Tempel findet, 
dort nicht sofort die Hauptgottheit ist“ 
(S. 118).  Auch einige Psalmen bringen 
Jahweh mit der Sonne in Verbindung, 
so Psalm 84: „Sonne und Schild ist 
Jahweh Elohim, Gnade und Ehre gibt 
Jahweh …“ (Vers 12).  

Meinerseits sei angemerkt, dass 
Salomo für seine vielen Frauen und 
Nebenfrauen zahlreiche Altäre für 
deren Götter und Göttinnen errich-
tet haben soll, darunter die Astarte, 
die „Göttin der Sidonier“ (vgl. 1Kön 
11,1-8). Aus der Sicht des (nachexi-
lischen) deuteronomistischen Ge-
schichtswerks wurde diese Vielgöt-
terei Salomos später verurteilt, aber 
man wird wohl davon ausgehen müs-
sen, dass sie z.Zt. Salomos nichts Un-
gewöhnliches und Anstößiges war.

Offenbar gab es in Palästina zwei 
Königreiche: das Nordreich Israel und 
das Südreich Juda. In beiden Reichen 
wurde Jahweh verehrt. Aus der Sicht 
des Südreiches wurde die Verehrung 
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Jahwehs im Nordreich als idolatrisch 
angesehen, da der wahre Jahweh nur 
in Jerusalem anwesend sein konnte 
(S. 119 f.). Jedenfalls lesen wir von 
Jahweh in Jerusalem, in Hebron und 
in Bethel (S. 120 f.). Von Jerobeam er-
fahren wir, dass er zwei Heiligtümer 
im Bereich des Nordreichs errichtete, 
eines in Bethel, das andere in Dan. 
In beiden Fällen handelte es sich um 
Rinderstandbilder (1Kön 12,26-33). 
Beide galten als jene Götter, die Is-
rael aus Ägyptenland herausgeführt 
hatten (Vers 28). Handelte es sich um 
zwei Götter? Oder wurde jeweils in 
Bethel und Dan derselbe Gott Jah-
weh verehrt? Es ist festzuhalten, „dass 
Jhwh zweifellos in Israel, in Bethel, 
in Samaria und später wahrschein-
lich auch in Dan wie Baal in Ugarit 
in Form eines Stieres verehrt wurde. 
Man verband diesen Gott mit der 
Überlieferung vom Auszug aus Ägyp-
ten, was zunächst eine Tradition des 
Nordreichs gewesen zu sein scheint“ 
(S. 125). Im 8. Jahrhundert scheint 
Bethel das bedeutendste Heiligtum 
Israels gewesen zu sein. „Doch muss 
es auch einen Tempel in Samaria ge-
geben haben.“ (ebd.) Allerdings soll 
es, wenn wir die sog. Mescha-Stele 
hinzuziehen, auch ein Jahweh-Hei-
ligtum in Nebo gegeben haben und 
darüber hinaus noch viele andere 
Kultorte in Israel, und zwar nicht nur 
für den Gott Jahweh. Andere Götter 
waren offenbar Schaddai und Baal.

Dass Jahweh als Gewittergott ver-
ehrt und angebetet wurde, geht an-
schaulich aus Psalm 104 hervor: 

„Du baust deine Gemächer über 
den Wassern. Du fährst auf den 
Wolken wie auf einem Wagen 
und kommst daher auf den Fitti-
chen des Windes, der du machst 
Winde zu deinen Boten und Feu-
erflammen zu deinen Dienern 
[…]. Du lässest Brunnen quel-
len in den Tälern, dass sie zwi-
schen den Bergen dahinfließen, 
dass alle Tiere des Feldes trinken 
und die Wildesel ihren Durst lö-
schen. Darüber sitzen die Vögel 
des Himmels und singen in den 
Zweigen. Du tränkst die Berge 
von oben her, du machst das Land 
voll Früchte, die du schaffest. Du 
lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, 
dass du Brot aus der Erde hervor-
bringst.“ (Ps 104,3-14)

Aber nicht nur mit dem Regen und 
dem Gewitter wird Jahweh in Ver-
bindung gebracht, sondern auch mit 
dem Sonnenaufgang. „So gewiss wie 
die schöne Morgenröte bricht er [Jah-
weh] hervor und kommt über uns 
wie der Regen, wie Spätregen, der das 
Land feuchtet“ (Hos 6,3). „So ent-
steht eine Vorstellung von Jhwh, in 
denen die Züge eines Gewittergottes 
mit den Attributen eines Sonnengot-
tes verbunden werden.“ (S. 137)

Der Jahweh-Kult in Juda

Eine Verehrung Jahwehs in Stierge-
stalt ist für das Königreich Juda of-
fenbar nicht belegt. Doch wurde er 
im Südreich an verschiedenen Orten 
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angebetet, nicht nur in Jerusalem. 
Es ist in der Bibel verschiedentlich 
von „Kulthöhen“ (bāmōt) die Rede 
(vgl. 1Kön 11,7 und 14,23; auch 2Kön 
12,4). Dennoch drängte vieles zu ei-
ner Konzentration des Jahweh-Kultes 
auf Jerusalem, wo Jahweh auch bald 
den Sonnengott verdrängte. In Ver-
bindung mit den Kulthöhen sprechen 
die biblischen Texte gerne von Stelen 
und „heiligen Pfählen“ (mazzebot wa 
ascherim; S. 159), die oft mit Jahweh 
in Verbindung gebracht worden sein 
dürften, weshalb später ein Verbot 
aufkommt, Statuen und Mazzeben 
aufzustellen. „Du sollst keine Mazze-
ben aufrichten, die Jahweh, dein Gott, 
hasst.“ (Dtn 16,22) „Ihr sollt euch kei-
ne Götzen machen, und ein Götter-
bild und eine Mazzebe sollt ihr euch 
nicht aufrichten, und keinen Stein 
mit Bildwerk sollt ihr in eurem Land 
hinstellen, um euch davor anbetend 
niederzuwerfen; denn ich bin Jahweh, 
euer Gott.“ (Lev 26,1) Allerdings gibt 
es auch Texte, die gegenüber Stelen 
toleranter waren als gegenüber Statu-
en. Das ist dann verständlich, wenn 
man Stelen und Mazzeben eher als 
„Gedenksteine“ denn als „Jahweh-
Statuen“ verstanden hat.

Dass wir in den biblischen Tex-
ten keine expliziten Hinweise auf 
Jahweh-Statuen im Königreich Juda 
vorfinden, erklärt sich für Thomas 
Römer dadurch, dass die nachexili-
schen jüdischen Redaktoren, die dem 
strengen Monotheismus angehörten, 
solche Hinweise womöglich unter-
schlagen haben könnten. „Sie woll-

ten insinuieren, dass es im judäi-
schen ,rechtmäßigen‘ Jhwh-Kult zu 
keiner Zeit Repräsentationen dieses 
Gottes gegeben hat. Doch sieht man 
genauer hin, so gibt es durchaus ei-
nige Hinweise, die es naheliegender 
erscheinen lassen, dass das Verbot 
von Jhwh-Bildern eine Neuerung war 
und dass es sehr wohl eine Jhwh-Sta-
tue im Tempel von Jerusalem und an 
anderen Orten gegeben hat.“ Der ers-
te Hinweis dafür ist das Verbot selbst. 
„Warum sollte man etwas verbieten, 
das niemals praktiziert worden ist?“ 
(S. 162) Das Verbot, sich von Jah-
weh ein Standbild (hebr. pesel) zu 
machen, macht nur Sinn, wenn es in 
Juda solche Standbilder gegeben hat. 
Und Römer meint, dass die Redak-
tionsgeschichte des Dekalogs dafür 
sehr aufschlussreich sei:

Ursprünglich hat man den Deka-
log für einen der ältesten Texte der 
hebräischen Bibel angesehen. Neu-
ere Untersuchungen legen jedoch 
nahe, „dass die zehn Gebote in ihrer 
jetzigen Form eher eine Zusammen-
fassung der verschiedenen Gesetzes-
sammlungen des Pentateuchs dar-
stellen“ (ebd.). Sie sollen das Werk 
von Redaktoren aus persischer Zeit 
gewesen sein, welche die verschie-
denen israelitischen und judäischen 
Rechtstraditionen miteinander in 
Einklang bringen „und die theologi-
schen Grundlagen des im Entstehen 
begriffenen Judentums festlegen woll-
ten“ (ebd.). Aufgrund einer literarkri-
tischen Analyse kommt Römer zu der 
Vermutung, dass die Aufforderung 
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von Ex 20,4 („Du sollst dir kein Pesel 
machen“) ein erster Zusatz zu Ex 20,3 
(„Du sollst keine anderen Götter ne-
ben mir haben“) sei und dass Vers 5 
(„…oder etwas, das die Form [temu-
nah] von etwas am Himmel dort oben 
oder auf der Erde hier unten oder in 
den Wassern unter der Erde hat“) ein 
zweiter Zusatz sei. In Dtn 4 verbietet 
Moses dem Volk, sich von Jahweh 
eine Form (temunah) zu machen mit 
der Begründung, dass das Volk am 
Gottesberg Horeb keine temunah von 
Jahweh zu Gesicht bekommen hätte. 
Moses mahnt das Volk in Vers 16, sie 
sollten sich nicht dadurch versündi-
gen, dass „ihr euch eine Statuen-Form 
von irgendeiner Gestalt, sei sie männ-
lich oder weiblich (pesel temunath kol 
samel tabnit zakar o neqebah), macht“. 
Das Verbot, Standbilder herzustellen, 
wird also damit begründet, dass das 
Volk am Horeb keine Gestalt Jahwehs 
gesehen hatte. Dazu Römer: „Logi-
scherweise kann es sich [bei dem Ver-
bot] nur um eine Jhwh-Statue han-
deln.“ (S. 164)

Tempelzerstörung und 
Wegführung

Im weiteren Verlauf von Dtn 4 ent-
wickeln die Deuteronomisten die 
These, nach der die Errichtung von 
Jahweh-Statuen einer der Gründe 
für die Wegführung der Juden nach 
Babylon war: 

„Wenn ihr […] euch ein Götter-
bild [pesel temunath] macht in 
der Gestalt irgendeines Lebewe-

sens und tut, was böse ist in den 
Augen Jahwehs, eures Gottes, ihn 
zu reizen, so rufe ich heute den 
Himmel und die Erde als Zeugen 
gegen euch auf, dass ihr mit Si-
cherheit schnell weggerafft wer-
det aus dem Land, in das ihr über 
den Jordan zieht, um es in Besitz 
zu nehmen. Ihr werdet eure Tage 
darin nicht verlängern, sondern 
völlig vernichtet werden. Und 
Jahweh wird euch unter die Völ-
ker zerstreuen, und ihr werdet 
übrig bleiben, ein geringes Häuf-
lein unter den Nationen, wohin 
Jahweh euch führen wird. Dort 
werdet ihr Göttern dienen, dem 
Werk von Menschenhänden, aus 
Holz und Stein, die nicht sehen 
und nicht hören, nicht essen und 
nicht riechen können. Dann wer-
det ihr von dort aus Jahweh, eu-
ren Gott, suchen.“ (Dtn 4,25-29)

Weil davon auszugehen ist, dass diese 
Texte im 5. Buch Mose in der nach-
exilischen Zeit verfasst wurden, sie 
also eine Art Rückprojektion in die 
Zeit Moses und zugleich eine Vor-
ausprojektion in die nachexilische Zeit 
darstellen, ist jedenfalls davon auszu-
gehen, dass Jahweh-Statuen den vor-
exilischen Juden nicht fremd gewesen 
sein dürften. „Dieser Passus aus der 
persischen Zeit stellt ein gewichtiges 
Argument für die Existenz einer Statue 
Jhwhs dar.“ (S. 165)

Bestätigt wird diese These durch 
die Vision Jesajas, von der wir im 6. 
Kapitel des Jesajabuches lesen. Dort 
sieht Jesaja „den Herrn auf einem sehr 
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hohen Thron sitzen; der Saum seines 
Gewandes füllte den Tempel. Serafim 
standen über ihm …“ (Jes 6,1 f.). Man 
hat verschiedentlich vermutet, Jesaja 
habe in seiner Vision in den Himmel 
geblickt, doch weist Römer auf meh-
rere Vokabeln hin, die belegen, dass 
Jesaja sich im Tempel von Jerusalem 
befindet. Außerdem wird die übliche 
Dreiteilung des Tempels vorausgesetzt 
(Allerheiligstes, Hauptsaal, Eingangs-
bereich etc.). Und auch der Rauch (des 
Weihrauchtisches) und der (Brandop-
fer-) Altar sprechen für den irdischen 
Tempel, in dem sich offenbar eine gro-
ße Jahweh-Statue befand. 

Neben der Jesaja-Vision gibt es 
noch andere Indizien, die von einer 
Jahweh-Statue im Tempel ausgehen – 
etwa die Vision eines Micha genann-
ten Propheten in 1Kön 22 (nicht zu 
verwechseln mit dem Autor des Bu-
ches Micha) oder diejenige des Amos 
in Amos 9. Auch der Prophet Ezechi-
el sieht (nach Ez 1) einen erhabenen, 
aufwändigen Thron, der von Hybrid-
wesen gehalten wird, und er sieht 
schemenhaft die Gestalt Jahwehs 
hoch oben auf einem Thron, „dem 
Aussehen eines Menschen gleich“ 
(Vers 26). „Das war das Aussehen, 
das war die Ähnlichkeit der Herrlich-
keit Jahwehs.“ (Vers 28) „Es muss sich 
um einen tragbaren Thron handeln, 
da das Ezechielbuch berichtet, Jhwh 
habe nach der Einnahme Jerusalems 
die Stadt verlassen und die Exilierten 
nach Babylon begleitet.“ (S. 169)

Schließlich ist darauf hinzuwei-
sen, dass Sacharja im 4. Kapitel des 

gleichnamigen Buches ebenfalls eine 
Vision vom (nun nachexilischen) 
Tempel hat, wo er einen siebenar-
migen Leuchter sieht, der von zwei 
Ölbäumen (Säulen) umrahmt ist. 
Sacharja fragt, was diese bedeuten. 
„Diese sieben [Lichter] sind die Au-
gen Jahwehs“ (Vers 10), und die zwei 
Ölbäume sind Söhne des Öls (= die 
Gesalbten?), „die bei dem Herrn 
der ganzen Erde stehen“ (Vers 13). 
Daraus könne man schließen, „dass 
der Leuchter im wiederaufgebauten 
Tempel in der Tat die Jhwh-Statue er-
setzt hat“ (S. 170).

Zwar erwähnt kein biblischer Text 
die Zerstörung bzw. den Abtransport 
einer Jahweh-Statue, doch ist das 
nach Römer kein Beweis dagegen, 
weil die nachexilischen Redaktoren 
ihre eigenen religiösen Vorstellun-
gen auf die Anfangszeit projizierten 
und die Geschichte Israels und Judas 
diesen Vorstellungen entsprechend 
konstruierten (S. 173). Weil es eine 
Statue nach dem Exil nicht mehr gab 
und nicht mehr geben durfte, durfte 
es sie auch nicht in der vorexilischen 
Zeit geben. 

Gleichwohl musste ein Ersatz ge-
funden werden. Statt von der „Bun-
deslade Jahwehs“ sollte nur noch 
vom „Thron Jahwehs“ oder von der 
„Herrlichkeit Jahwehs“ die Rede sein. 
Thomas Römer zitiert dazu Jer 3,16 f.: 
„Man wird nicht mehr sagen: ,Bun-
deslade Jhwhs‘. Sie wird nicht mehr 
in den Sinn kommen, man wird sich 
ihrer nicht mehr erinnern, man wird 
sich nicht mehr um sie kümmern; 
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sie wird nicht wiederhergestellt wer-
den. In jener Zeit wird man Jerusa-
lem ,Thron Jhwhs‘ nennen …“ Statt 
der Bundeslade (oder der Statue) hat 
man als Ersatz vielleicht zunächst nur 
einen Leuchter aufgestellt; doch letzt-
endlich wurde es dann die Torarolle, 
welche die Bundeslade ersetzen wür-
de. Durch die Tora wurde das „Wort“ 
des unsichtbaren Gottes sichtbar 
gemacht. Mit der Tora wird das Ju-
dentum „endgültig zu einer mobi-
len Diaspora-Religion. Jhwh braucht 
keinen Tempel mehr; aber er wahrt 
eine besondere Beziehung zu seinem 
Volk, das nach den Vorschriften der 
Tora lebt.“ (S. 260)

Jahweh und seine Aschera

Der eine Gott kann schlechterdings 
keine Partnerin haben. Er ist ein zö-
libatärer Gott. Die vielen Erwähnun-
gen einer Himmelsgöttin oder der 
Göttin Aschera in der Bibel dürften 
darum von späteren Autoren nicht-
jahwistischen Kulten zugeschrieben 
worden sein. „Genau dieser Sichtwei-
se versuchen die biblischen Redakto-
ren in der Tat alles unterzuordnen. 
Für den Historiker stellt sich die Si-
tuation jedoch anders dar.“ (S. 177) 
Die weibliche Aschera ist im Nahen 
Osten weit verbreitet. In einigen In-
schriften wird sie Jahweh zugeord-
net, etwa in Formulierungen wie: 
„Ich segne euch durch Jahweh von 
Samaria und seine Aschera.“ Inso-
fern „erlauben die Inschriften kei-
nen Zweifel an der Existenz einer mit 

Jhwh verbundenen Aschera“ (S. 182). 
Auch auf einigen Abbildungen glaubt 
Römer Jahweh und seine Aschera er-
kennen zu können. Es könnte sein, 
dass es sich bei Aschera nicht um 
eine spezifische Göttin handelt, son-
dern um die Göttin im Allgemeinen. 
In der Bibel erscheint Aschera rund 
40-mal, auch im Zusammenhang mit 
dem Altar und dem Haus Jahwehs 
(vgl. Dtn 16,21; 1Kön 15,13; 16,33; 
2Kön 13,6; 21,3 u. 7; 23,6-7).  

„Die weibliche Aschera ist im Nahen 
Osten weit verbreitet. In einigen 

Inschriften wird sie Jahweh zugeord-
net ... Von Manasse lesen wir, dass 
er eine Aschera-Statue anfertigte 

und sie im Tempel aufstellte.“

Im 1. Königsbuch wird davon be-
richtet, dass Asa, König über Juda, 
das Ascherabild, das seine Mutter 
errichtet hatte, zerschlug und ver-
brannte (1Kön 15,13). Von  Manasse, 
König von Juda, lesen wir, dass er 
nicht nur Höhenheiligtümer und 
Baal-Altäre, die König Hiskia zer-
stört hatte, wieder aufbaute, sondern 
auch eine Aschera-Statue anfertigte 
und sie im Tempel aufstellte (2Kön 
21,3 u. 7). „Auch wenn die biblischen 
Redaktoren diejenigen Könige kriti-
sieren, die eine Verehrung Asche-
ras unterstützt haben sollen, besteht 
kaum ein Zweifel daran, dass dieser 
Kult bis zum Ende des 7. Jh. in Juda 
eine bedeutende Rolle spielte. Asche-
ra war Jhwh zugeordnet, im Tempel 
von Jerusalem vielleicht in Form 
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einer Statue, die neben der seinen 
stand.“ (S. 186)

Im Buch Jeremia werden den 
nach Ägypten entflohenen Juden 
Vorhaltungen gemacht, weil sie an-
deren Göttern gedient hätten. Das 
sei der Grund dafür, warum Jahwehs 
Zorn gegen sie entbrannt sei und er 
die Städte Judas und die Gassen Jeru-
salems zerstört habe (Jer 44,3-6). Da-
rauf antworteten diese ägyptischen 
Juden: „Wir wollen der Himmels-
königin opfern und ihr Trankopfer 
darbringen, wie wir und unsere Vä-
ter, unsere Könige und Oberen getan 
haben in den Städten Judas und auf 
den Gassen Jerusalems. Da hatten 
wir auch Brot genug und es ging uns 
gut, und wir sahen kein Unglück. Seit 
der Zeit aber, da wir es unterlassen 
haben, der Himmelskönigin zu op-
fern und Trankopfer darzubringen, 
haben wir an allem Mangel gelitten 
und sind durch Schwert und Hunger 
umgekommen.“ (Jer 44,17 f.) Diese 
„Himmelskönigin“ könnte identisch 
mit Aschera gewesen sein. Thomas 
Römer glaubt, dass es zwei unter-
schiedliche Darstellungen der Göttin 
Aschera gab: eine anthropomorphe 
Statue im Tempel von Jerusalem ei-
nerseits und in der Form eines sti-
lisierten Baumes (heiligen Pfahls) 
auf den Höhenheiligtümern (bamot) 
andererseits. Solche stilisierten „Bäu-
me“ sind offenbar gut belegt. „Asche-
ra konnte auf beide Arten dargestellt 
werden, genau wie Jhwh durch eine 
Mazzebe und eine Statue repräsen-
tiert werden konnte.“ (S. 188)

Der Fall des Nordreichs und der 
Aufstieg Judas

Nachdem die Assyrer das Nordreich 
Israel besiegt hatten (722 v.Chr.), 
siedelten die Assyrer Menschen aus 
Mesopotamien in den Städten Sama-
rias an. Zunächst wussten die Um-
gesiedelten nicht, wie sie den Gott 
dieses neuen Landes verehren sollten 
(2Kön  17,26). Einer der weggeführ-
ten Priester wurde darum zurückge-
schickt, um den Immigranten bei-
zubringen, Jahweh anzubeten. Doch 
die Leute beteten zugleich noch ihre 
traditionellen Götter an, denen sie in 
ihrer Heimat gehuldigt hatten (Vers 
29). „So fürchteten sie Jahweh, dien-
ten aber auch den Göttern nach dem 
Brauch der Völker, aus denen man sie 
weggeführt hatte.“ (Vers 33)

Mit der Zerschlagung des Nord-
reichs und der Wegführung des Vol-
kes Israel nach Assyrien, erhob das 
Südreich Juda nicht nur den An-
spruch, das wahre Volk Jahwehs zu 
sein, sondern reklamierte fortan auch 
den Namen „Israel“ für sich, um da-
durch seinen Anspruch auf das Erbe 
des Nordreichs zu erheben. Es dürf-
te daraufhin Migrationsbewegungen 
vom Norden in den Süden gegeben 
haben, und Tatsache ist jedenfalls, 
dass Jerusalem in der Folge rasch an-
wuchs. Ein Symbol für das nun be-
deutsamer gewordene Jerusalem war 
König Hiskia, der sich in der späteren 
Erinnerung des jüdischen Volkes ei-
ner großen Wertschätzung erfreute. 
„Er tat, was recht war in den Augen 
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Jahwehs, ganz wie David, sein Vorfahr, 
es getan hatte. Er entfernte die Höhen 
und zerbrach die Steinmale und hieb 
die Aschera um und zerschlug die 
eherne Schlange, die Mose gemacht 
hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten 
ihr die Israeliten geräuchert, und man 
nannte sie Nehuschtan. Er vertrau-
te Jahweh, dem Gott Israels, sodass 
unter allen Königen von Juda seines-
gleichen nach ihm nicht war noch 
vor ihm gewesen ist.“ (2Kön 18,3-5)  
Hiskia wurden viele Verbesserungen 
an der Stadt Jerusalem zugeschrieben, 
auch wenn aus heutiger Sicht vermu-
tet wird, dass diese eher seinem Sohn 
und Nachfolger Manasse zuzuordnen 
sind, der aber in der Erinnerung Ju-
das abgewertet wird, weil er, wie oben 
schon erwähnt, die Höhenheiligtümer 
und das Ascherabild wieder aufrichte-
te. Hiskia wird schon deshalb verehrt, 
weil in seiner Zeit die Eroberung Jeru-
salems durch die Assyrer abgewendet 
werden konnte. Der Abbruch der as-
syrischen Belagerung Jerusalems wur-
de als Erweis dafür angesehen, dass 
Jahweh mächtiger war als die Götter 
Assyriens. Dennoch blieb diese Bela-
gerung nicht ohne Folgen. Sie bewirk-
te eine noch stärkere Fokussierung auf 
Jerusalem, hat doch „das Eingreifen 
der Assyrer in Juda tatsächlich zu ei-
ner Art Zentralisierung von Kultus 
und Verwaltung in Jerusalem geführt, 
das als einzige Stadt im Königreich 
Juda nicht von den Assyrern erobert 
worden war. Die Verschonung Jeru-
salems hat zur ,Theologie des Rests‘ 
geführt“, so Römer (S. 204).

Die Reformen des Königs Josia 

König Josia (auch Joschija), der von 
639 bis 609 v.Chr. regierte, wird in 
der Bibel positiv dargestellt. Er „tat, 
was Jahweh wohlgefiel“ (2Kön 22,2). 
Er soll den Tempel ausgebessert ha-
ben (Vers 5), und er erlebte den Un-
tergang Assyriens und den Aufstieg 
Babylons. Zu seiner Zeit fand der Ho-
hepriester Hilkia ein Gesetzesbuch 
im Tempel (Vers 8), das von der For-
schung als (eine Vorstufe des Buchs) 
Deuteronomium angesehen wird 
und das der Hohepriester angeblich 
dem König vorlas. Josia ließ die Pro-
phetin Hulda befragen, die ihm an-
kündigte, dass Jahweh Unheil über 
den Tempel und die Bewohner Jeru-
salems bringen würde, dass er aber 
ihn, den König Josia, verschonen und 
ihn vorher zu den Ahnen sammeln 
werde (Verse 16-20). Daraufhin ließ 
der König Josia eine umfassende Re-
form durchführen:

„Und der König gebot dem Ho-
henpriester Hilkija und den 
zweitobersten Priestern und den 
Hütern der Schwelle, dass sie aus 
dem Tempel Jahwehs hinaus-
tun sollten alle Geräte, die dem 
Baal und der Aschera und allem 
Heer des Himmels gemacht wa-
ren. Und er ließ sie verbrennen 
draußen vor Jerusalem im Tal 
Kidron und ihre Asche nach Be-
thel bringen. Und er setzte die 
Götzenpriester ab, die die Kö-
nige von Juda eingesetzt hatten, 
um auf den Höhen zu opfern in 
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den Städten Judas und um Je-
rusalem her; auch die dem Baal 
geräuchert hatten, der Sonne 
und dem Mond und den Plane-
ten und allem Heer am Himmel. 
Und er brachte die Aschera aus 
dem Hause Jahwehs hinaus vor 
Jerusalem an den Bach Kidron 
und verbrannte sie am Bach Kid-
ron, zermahlte sie zu Staub und 
warf ihren Staub auf die Gräber 
des einfachen Volks. […] Und er 
entfernte auch alle Heiligtümer 
auf den Höhen in den Städten 
Samariens, die die Könige von Is-
rael gemacht hatten, um Jahweh 
zu erzürnen, und tat mit ihnen, 
ganz wie er in Bethel getan hat-
te. Und er schlachtete alle Pries-
ter der Höhen, die dort waren, 
auf den Altären und verbrannte 
Menschengebeine darauf und 
kam nach Jerusalem zurück. Und 
der König gebot dem Volk und 
sprach: Haltet Jahweh, eurem 
Gott, Passa, wie es geschrieben 
steht in diesem Buch des Bun-
des! […] Seinesgleichen war vor 
ihm kein König gewesen, der so 
von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften sich zu 
Jahweh bekehrte, ganz nach dem 
Gesetz des Mose, und nach ihm 
kam seinesgleichen nicht auf.“ 
(2Kön 22,4-6. 19-21. 25) 

Trotz seiner Reform ließ es Jahweh 
geschehen, dass Josia von Necho ge-
tötet wurde, dem König von Ägypten, 
der gegen den König von Assyrien 

heraufzog, um sich diesem entgegen-
zustellen (Vers 29). Thomas Römer 
sieht in der Schilderung einen „Grün-
dungsmythos“ des jüdischen Staates 
und datiert den Bericht in die Zeit 
nach 587, da er offensichtlich von der 
Zerstörung Jerusalems und des Tem-
pels weiß. Er verweist darauf, dass 
die Auffindung eines Buches ein in 
der Antike verbreiteter Topos sei und 
dass die erste Fassung des Berichts 
eine solche Auffindung noch nicht 
enthielt. Somit wäre die Auffindungs-
geschichte ein späterer Einschub, „der 
auf einen Redaktor aus persischer 
Zeit zurückgeht, welcher im Kontext 
des entstehenden Judentums zeigen 
wollte, wie das Buch (der Pentateuch) 
an die Stelle des traditionellen Kultus 
tritt“ (S. 211). Der Einschub diente 
wohl auch dazu, der Schriftrolle des 
Pentateuchs den prominenten Platz 
zu verleihen, den er später haben 
würde, nachdem man für Statuen, 
Steinmale und Gesetzestafeln einen 
geeigneten Ersatz finden musste. 

Die Frage ist freilich, inwieweit 
diese „Reformen Josias“ als historisch 
gelten oder ebenfalls als eine Rück-
projektion zu werten sind, die den 
Sinn hatten, den Zustand, den die exi-
lierten Juden erst nach ihrer Wegfüh-
rung schufen, in die vorexilische Zeit 
zurückzuprojizieren. „Es gibt kaum 
archäologische Befunde, die als Be-
weise für die Historizität der joschija-
nischen Reform dienen können.“ (S. 
213) Dennoch finden sich Hinweise 
darauf, dass es zur Zeit Josias gewisse 
Reformen und Veränderungen gege-
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ben hat. Dazu gehört sicherlich der 
Anspruch Judas auf das Erbe Israels 
(das ja untergegangen war). Dazu ge-
hört gewiss auch die Zentralisierung 
des Kultus in Jerusalem. Und dazu 
könnte auch der Versuch gehört ha-
ben, den Stammesgott Jahweh zum 
Hauptgott zu erheben. Jahweh zum 
Hauptgott erhoben zu haben, bedeu-
tete freilich noch nicht, ihn zum ein-
zigen Gott zu machen. Dieser Schritt 
kam erst später. 

In dem „Buch“, das man nach 2Kön 
22 im Tempel fand und das man als 
das Deuteronomium vermutet, steht 
der Satz: „Höre, Israel, Jahweh ist un-
ser Gott, Jahweh ist einer. Und du sollst 
Jahweh, deinen Gott, lieb haben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft.“ (Dtn 6,4 f.) Die-
ser hebräische Satz kann verschieden 
übersetzt werden. Eine Version wäre 
die obige. Eine andere wäre: „Jahweh, 
unser Gott, Jahweh ist einzig“. Oder: 
„Jahweh, unser Gott, Jahweh allein.“ 
Thomas Römer ist der Meinung, dass 
damit noch nicht die Einzigkeit Jah-
wehs im Sinne eines alleinigen mono-
theistischen Gottes gemeint sein muss, 
sondern – weniger exklusiv – die Ein-
zigkeit eines auf Jerusalem beschränk-
ten Kultus, in dem ausschließlich Jah-
weh angebetet werden sollte. Römer 
glaubt, dass diese Verse mit der josia-
nischen Reform im Zusammenhang 
stehen. „Die Bekräftigung der Einheit 
Jhwhs muss zunächst als Bekräftigung 
der Einheit des jahwistischen Kults 
verstanden werden. […] Jerusalem 
wird zum einzigen jahwistischen Hei-

ligtum, in dem Jhwh exklusiv verehrt 
werden soll.“ (S. 221) 

Was die Datierung des Deutero-
nomium-Buches angeht, so hat man 
sich schon seit Langem davon ver-
abschiedet, es Moses zuzuschreiben. 
Vielmehr hat man seinen Ursprung 
in die Zeit des babylonischen Exils 
oder sogar in die persische Zeit gelegt. 
Aufgrund von sehr ähnlichen Formu-
lierungen, die man in assyrischen Va-
sallenverträgen fand und die sich auf 
den assyrischen König als dem einen 
und einzigen König beziehen, sind 
manche Forscher zu der Einsicht ge-
kommen – und Thomas Römer teilt 
diese Vermutung –, das Deuterono-
mium könne in einer ihm zugrunde 
liegenden Urfassung auf König Josia 
zurückzuführen sein, der damit dem 
Anspruch des alleinherrschenden as-
syrischen Königs die Alleinherrschaft 
des Gottes Jahweh gegenüberstellen 
wollte. Damit hätte das Deuteronomi-
um durch sein Bekenntnis zu Jahweh 
als dem einzigen Gott (den es nur in 
Jerusalem und sonst nirgends gebe) 
eine subversive Haltung eingenom-
men, die sich vom assyrischen König 
als dem einzigen Herrscher abgrenzt 
(S. 222). „Dem einzigen Gott, dem 
man sich als gesamte Person hinge-
ben muss, entspricht die Wahl eines 
einzigen Heiligtums in dem einzigen 
Stamm sowie die Ablehnung der Ge-
samtheit aller anderen heiligen Orte 
und damit auch (wenn auch nicht 
explizit geäußert) der Gesamtheit al-
ler anderen Stämme (das heißt, des 
Nordreichs).“ (S. 225)
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Vom einen Gott zum einzigen Gott

597 v.Chr. wird Jerusalem von dem 
babylonischen König Nebukadnezar 
belagert. Durch die Unterwerfung 
des Königs Jojachin, der sich zum 
Vasallen Babylons machen lässt, wird 
die Zerstörung zunächst noch einmal 
abgewendet. Es kommt jedoch zu ei-
ner ersten Deportationswelle. Die Ba-
bylonier machen Zidkija zum neuen 
König Judas. Doch Zidkija beteiligt 
sich später an einer Revolte, sodass es 
587 v.Chr. zur Zerstörung Jerusalems 
und des Tempels sowie zu einer zwei-
ten Deportationswelle kommt. Die 
Bevölkerung Jerusalems soll durch 
Deportation, Flucht und Todesfälle 
von rd. 100.000 auf nur noch 40.000 
Einwohner zurückgegangen sein (S. 
229). Von den Wegführungen sind 
die Eliten stärker betroffen als die 
arme Landbevölkerung. Es musste 
den Weggeführten so erscheinen, als 
habe Jahweh sein eigenes Volk im 
Stich gelassen. Die entführten Eliten 
befinden sich in einer Krise, und Kri-
sen waren schon immer Anlass für 
eine Neuorientierung und Neudeu-
tung. Eine wichtige Neudeutung ist 
die Umschreibung von Geschichte. 

„In diesem Geschichtsbild ist Jah-
weh derjenige, der nicht nur die 

Babylonier für seine Ziele benutzt 
hatte, sondern der auch stärker als 
deren Götter war ... Jahweh ist der 
göttliche Weltherrscher, dem nicht 
nur Könige und Kaiser zu dienen 
haben, sondern dem auch deren 

Götter gehorchen müssen.“ 

Die deuteronomistische Schule 
versucht, „das Exil durch die Kon-
struktion einer Geschichte von Jhwh 
und seinem Volk zu erklären, die von 
den Anfängen unter Mose bis zur 
Zerstörung Jerusalems und der De-
portation der Aristokratie führt. In 
der Hebräischen Bibel sind dies die 
Bücher, die vom Deuteronomium bis 
zum zweiten Königsbuch reichen.“ 
(S. 234)2 Dazu entwarfen die Deu-
teronomisten eine neue Geschichte, 
bei der es darum ging, alle negativen 
Ereignisse als unausweichliche Fol-
gen des Ungehorsams des Volkes und 
seiner Führer gegenüber dem Willen 
Jahwehs erscheinen zu lassen (ebd.). 
Es wurde dem Eindruck widerspro-
chen, Marduk und die anderen ba-
bylonischen Götter seien mächtiger 
gewesen als Jahweh. Vielmehr wird 
die Heilsgeschichte nun so darge-
stellt, dass Jahweh selbst es war, der 
Juda dafür bestrafte, andere Götter 
angebetet zu haben. Jahweh war der-
jenige, der die babylonischen Trup-
pen nach Juda schickte. „So stellt das 
,deuteronomistische Geschichtswerk‘ 
den ersten Versuch dar, eine vollstän-
dige Geschichte Israels und Judas von 
ihren Ursprüngen bis zu ihrem Ende 
zu schreiben.“ (S. 235). In diesem 
Geschichtsbild ist Jahweh derjenige, 
der nicht nur die Babylonier für sei-
ne Ziele benutzt hatte, sondern der 
auch stärker als deren Götter war. Auf 
2 Vgl. dazu auch Römers Buch, The So-

called Deuteronomistic History. A Socio-
logical, Historical and Literary Introduc-
tion, T&T Clark-Continuum: London/
New York 2005.
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diese Weise ist Jahweh nicht nur der 
eine Gott Judas, sondern der einzige 
Gott überhaupt, „der über alle Völker 
herrscht, aber zu Israel … eine spe-
zielle Beziehung“ unterhält (S. 238). 
„Dies ist eine bemerkenswerte Art 
und Weise, die alte Vorstellung von 
Jhwh als National- oder Schutzgott 
zu bewahren und ihn dabei gleich-
zeitig als einzig wahren Gott zu rüh-
men.“ (S. 238 f.) Jahweh ist der gött-
liche Weltherrscher, dem nicht nur 
Könige und Kaiser zu dienen haben, 
sondern dem auch deren Götter ge-
horchen müssen.

Der volle Monotheismus

Der am weitesten entwickelte Mo-
notheismus in der Hebräischen Bi-
bel befindet sich bei Deutero-Jesaja 
(Jes 40-55). Hier ist Jahweh nicht 
mehr derjenige Gott, der mächtiger 
als alle anderen Götter ist, vielmehr 
wird er zum einzigen und alleinigen 
Gott. „Ich bin Jahweh, und sonst kei-
ner mehr, kein Gott ist außer mir. 
Ich habe dich gerüstet, obgleich du 
mich nicht kanntest, damit man er-
fahre vom Aufgang der Sonne bis 
zu ihrem Niedergang, dass keiner ist 
außer mir. Ich bin Jahweh, und sonst 
keiner mehr.“ (Jes 45,5 f.) Alle ande-
ren Götter sind nur Chimären und 
„Brennholz“ (Jes 44,15). Auch als der 
persische König Kyros die Rückkehr 
der exilierten Juden erlaubte, geschah 
dies – aus Sicht des Deutero-Jesaja – 
gemäß dem ausdrücklichen Willen 
Jahwehs (Jes 44,8-45,3). 

Mit der Idee des einzigen Gottes 
entstanden nach Thomas Römer al-
lerdings zwei Probleme, die der Deu-
tero-Jesaja aber auch gleich mit zu 
lösen versucht: zum einen ist es die 
„weibliche“ Funktion des Göttlichen, 
und zum anderen die Frage nach 
dem Ursprung des Bösen. 

Ein strenger Monotheismus darf 
keine Göttin neben dem einen Gott 
dulden. Deutero-Jesaja löst das Pro-
blem des Wegfalls einer weiblichen 
Gottheit dadurch, dass er dem sonst 
männlichen Jahweh auch weibliche 
Attribute zuschreibt. So etwa in Jes 
49,15: „Würde eine Frau ihren Säug-
ling vergessen? Vergessen, das Kind 
in ihrem Leib zu lieben? Selbst wenn 
diese es vergessen würde, werde ich 
dich nicht vergessen!“ Oder: „Ich 
schwieg wohl eine lange Zeit, war 
still und hielt an mich. Nun aber will 
ich schreien wie eine Gebärende, ich 
will keuchen und nach Luft schnap-
pen.“ (Jes 42,14) Es gibt noch weitere 
ähnliche Texte. Eine andere Weise, 
das Weibliche in den einen Gott zu 
integrieren, könnte das Konzept der 
Weisheit (chokmah) gewesen sein, 
das allerdings erst später aufkam. Die 
weibliche Chokmah spricht in Sprü-
che 8 in personalisierter Form so, als 
wäre sie schon vor dem Beginn der 
Schöpfung bei Jahweh zugegen ge-
wesen.

Schwieriger erscheint die Inte-
gration des Bösen in den einzigen 
Gott Jahweh. Konnte man das Böse 
bislang den unheilbringenden Göt-
tern oder den bösen Dämonen zur 
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Last legen, so ist das nun nicht mehr 
möglich, und Deutero-Jesaja verfolgt 
stattdessen eine konsequente und 
radikale Lösung, nach der Jahweh 
selbst das Böse geschaffen hat und 
selbst das Böse wirkt. Jahweh ist der, 
„der ich das Licht mache und schaffe 
die Finsternis, der ich Frieden gebe 
und schaffe Unheil. Ich bin Jahweh, 
der dies alles tut.“ Bekanntestes Bei-
spiel dafür, dass Gott das Böse wirkt, 
ist die Sintflut, mit der Gott die gan-
ze Menschheit vernichtete. Erst in 
der persischen Zeit kommt dann die 
dua listische Idee des Satans auf, der 
als Teil des himmlischen Hofstaats als 
Abgefallener das Böse repräsentiert. 
Ein Vergleich von 2Sam 24,1 und 
1Chron 21,1 zeigt, dass das Böse, das 
zuvor Jahweh zugeschrieben wurde, 
nunmehr dem Satan angelastet wird. 

„Vielleicht ist die Verehrung eines Gottes 
dem Wechsel von einer Nomadenge-
sellschaft zu einer Hochkultur zu ver-

danken, in der es mit dem König an der 
Spitze eine eindeutige Hierarchie gab, die 
man auch auf die Götterwelt übertrug.“ 

Etwas anders gestaltet sich die Vor-
stellung der Priesterschrift, die wohl 
erst in der persischen Zeit entstanden 
ist, offenbar im Priestermilieu Baby-
lons. Hier wird ein inklusiver Mono-
theismus entfaltet, den auch die an-
deren Völker gut für sich annehmen 
könnten. Aus deuteronomistischer 
Sicht war Jahweh zum alleinigen und 
einzigen Gott avanciert worden; den-
noch bleibt Jahweh vorwiegend der 
Gott des jüdischen Volkes. Mit diesem 

Volk unterhält er eine besondere Bun-
desbeziehung. Das wird aus Sicht der 
Priesterkaste etwas anders dargestellt. 
Der Schöpfergott, der von der Pries-
terschrift vorgestellt wird, nämlich 
Elohim, kann sowohl als Singular wie 
auch als Plural verstanden werden, 
sodass hier implizit andere Götter 
eingeschlossen werden. „In gewisser 
Weise können alle Götter Manifesta-
tionen des einzigen Gottes sein. Für 
das priesterliche Milieu bedeutet dies, 
dass alle Völker, die einem Schöpfer-
gott huldigen, ohne es zu wissen, den 
Gott verehren, der sich später unter 
dem Namen Jhwh dem Volk Israel 
offenbaren wird.“ (S. 244) Nur Moses 
und dem Volk Israel würde sich dieser 
Gott als Jahweh offenbaren. 

Der einzige und alleinige Gott Jah-
weh, der Schöpfer des Himmels und 
der Erde und Weltherrscher über alle 
Weltreiche, neben dem alle anderen 
Götter zu Götzen und Brennholz de-
gradiert werden, bedarf weder eines 
(Stand-) Bildes noch eines Namens. 
„Da ein Eigenname dazu dient, eine 
Person oder eine Gottheit von der 
anderen zu unterscheiden, braucht 
der einzige Gott einen solchen nicht 
mehr; im Gegenteil, dieser würde nur 
an das polytheistische Erbe erinnern.“ 
(S. 261) So ist es zu erklären, dass der 
Name Jahweh auch nicht mehr in 
den Mund genommen wird, sondern 
durch „Herr“ oder „der Name“ er-
setzt wird. Jahweh wird zum Unaus-
sprechlichen. Diese Universalisierung 
vollzieht sich vor allem in der griechi-
schen Übersetzung der Hebräischen 
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Bibel, der Septuaginta (auch: LXX), in 
der statt des Gottesnamens nur noch 
theos oder kyrios („Herr“) zu finden 
ist. Als sich Pompeius im Jahr 63 
v.Chr. der Stadt Jerusalem bemäch-
tigte und den Tempel betrat, war er 
überrascht, diesen leer zu finden.

Schluss

Die Tatsache, dass der Gott Israels 
zunächst einen Namen hatte – Jahu, 
Jaho oder Jahweh – deutet darauf hin, 
„dass man ihn anfangs nicht als den 
einzigen Gott betrachtete, sondern als 
einen Gott unter den vielen Gotthei-
ten“ (S. 266). Dass der Gott Jahweh 
offenbar aus Midian/Seir/Paran nach 
Kanaan eingeführt wurde, zeigt sich 
u.a. daran, „dass es in Kanaan prak-
tisch keinen jahwistischen Ortsna-
men gibt. Andere Götter findet man 
dagegen sehr häufig“ (S. 267). Nach 
Thomas Römer dürfte es eine Ver-
bindung zwischen Jahweh und der 
Errichtung der Monarchie in Israel 
gegeben haben. Vielleicht ist die Ver-
ehrung eines Gottes (im Angesicht 
einer großen Zahl anderer Götter = 
Monolatrie) dem Wechsel von einer 
Nomadengesellschaft zu einer Hoch-
kultur zu verdanken, in der es mit dem 
König an der Spitze eine eindeutige 
Hierarchie gab, die man auch auf die 
Götterwelt übertrug. Nomaden beten 
an verschiedenen Orten zu jeweils 
unterschiedlichen lokalen Gottheiten. 
In der sesshaften Hochkultur konzen-
triert sich alles um einen zentralen 
Ort, zu dem man auch wegen des dort 

verehrten Heiligtums und des darin 
wohnenden höchsten Gottes pilgert. 
Erst die Zerstörung dieses Heiligtums 
und des ihn schützenden Königtums 
sowie die gleichzeitige Wegführung 
und Zerstreuung seiner Einwohner in 
alle Lande macht es nötig und mög-
lich, einen bildlosen, namenlosen 
und ortslosen Gott zu verehren, der 
ein universaler Schöpfer aller Men-
schen und Weltenherrscher über alle 
Könige und alle anderen Götter wird, 
die letztlich zu bloßen Götzen und 
Götzenbildern reduziert werden. Als 
die Samariterin am Jakobsbrunnen 
den Wanderprediger Jesus aus Naza-
reth befragte, wo man Gott anbeten 
solle („Unsere Väter haben auf die-
sem Berge [Garizim] angebetet, und 
ihr [Juden] sagt, in Jerusalem sei die 
Stätte, wo man anbeten soll“; Joh 4, 
20), antwortete ihr Jesus: „Glaube mir, 
Frau, es kommt die Zeit, dass ihr we-
der auf diesem Berge noch in Jerusa-
lem den Vater anbeten werdet.“ (Vers 
21) Dieser Satz des johanneischen 
Jesus dürfte zwar kein authentisches 
Herrenwort gewesen sein, reflektiert 
aber den Geist Jesu, der jedem das 
Recht einräumen wollte, direkt und 
ganz persönlich Gott anzurufen. Das 
Jesuswort spiegelt überdies die Theo-
logie der christlichen Gemeinde nach 
der im Jahr 70 n.Chr. erfolgten Zer-
störung des jüdischen Tempels wider, 
wodurch endgültig besiegelt wurde, 
dass der jüdisch-christliche Gott fort-
an nur noch ein universaler himm-
lischer Gott ohne formale irdische 
Wohnstatt sein würde.  □  
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