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Vorbemerkungen

Die NOTIZEN dieses Heftes stellen wıe schon Of: e i Spiegel der VT -

zweigten Interessenlage iın den bibelwiıssenschaftlıchen Disziplinen dar: E

ommen Positionen und Anfragen ZU. Grammatik, Textgesta und Semantık, BV

Lıterar-, Form- und Redaktionsgeschichte, ZU. Historiographie und Religions-
geschichte ZU. Sprache.

Die stellen sich einerseits eıiıner namenkundlichen rage und

andererseits Grundlagenproblem eines methodisch-kritischen Umgangs mıt

größeren Textzusammenhängen.

Manfred GÖörg
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62 (1992)

The Closing Or Otf the Pentateucha OOks: C6 Or the
1st0r.ıca Status Of the BooOk OTtf GEeENesSiS wiıthiın the entateuch.

Ehud Ben ZV1 Alberta

Introduction
claiımed the indıvıdual kKs Of the Pentateuch SHhOW

SC stinctive acter, "+hat the divısıon them 15 DV
arbitrary” the Oof Genes1s 15 se1f-contained ÜLE o

ve analysiıs Sr the Öof ach OT the 1LVe boOks OT the

SUggeStSs the editors these VEr SE!  CN eas the
who WIO! the last VeLSE Of Genes1s-—were Sr indıvıdual charac-
OT Genes1s, and perhaps wıshed 1Lze the character OT Ge-

nesis V1S D, V1S the other FOUr pentateuchal DbOOks,.

SR The OUr-| Serles (Exodus-Deuteronamny
‚UuS , Viıticus, Numbers DeuteroNOMYV CONC. wıth referenCce
the peop e Of sraeli. The Tirst and the last GE this 'OU -

serles formulate this reference ımı lar WAV ©
- mı355 9991359 Oore CVC5S OT the House Ö Israel 40:38) 6

599375 Ore the SVCS OT Srae. Deut 34:12)
Although expression closing the Otf DeuteronOmy elsewnere
the Deut Ar 16:22: 28° .25. C 3323 the fact

1r the las Of the first the last ÖT the Ser1es
15 Le reasonable explained the Yes OT SC kind OI S1067r 1al design
rather O blınd COLNC1LdeNCEe >

5See R. RENDTORFF , The OLd estament Introeduction (  iladelphia: Ort-
LCSS,;, a V LS worth noting that aCccording CO the
patrlarchal stories-L1.e,. the bulk Genesis-have been edited independently

ther pentateucha. traditions, before their iInal, pries redaction
RENDTORFF , '"Yahwist' eologian? The Dilemma O entateuchal

Cr1iticism“; SOT (197/77) 2-9)) ,
S According CO LXX Exod 40:38, "Before the SV Of all Israe

1S worth noting that the expressioen in Exod 40 :3 (L @es
OCCUFIS NOwWhere 1se LN MI'.n 55 9775)



conclus1ions Of DPOOkS central pOos1it1ions tThe four-book

Serıes (i.e. Levıtıcus and Numbers) Shar‘ NOT. on.Ly referenCe

Israel but genera. SsStructure andage. fact, these

VeLSSCS cons1ıst Of Sim.ı.lar subscriptions:
”O r>” D RE 957 5K A TIN na IS i

the MOses Or Children
Of Israel Moun: Sinal b 27:34) E535 5@] 6115 Ü

191223
These are the conmandments and the regulations that YHWH commanded
the Of FfOr Children Of Israel the plains OT Moab, DV the
Jordan, Jericho 36 : 13)

similarities the SCT1] Of Levitıcus

bea:plahedasacaseofdepaxdenceofoneontheother4‚orasthey:oxk
Of CL esl LS assımed.

To sum up, (a)thetextofthelastverseofthetwobooksattheedgeof
Serlies SUuggests 7 CL des1gn, and (b) the similaritıes

+the last verse of the two books in the medial position demonstrate the exi-
STENCE Of editorial design lLinking the 7 A Thus, concl.ude

presented eEeV1LdenCe pOints the existence Of CL pattern
ım1fying FOUr books-ser1es. Is Cenes1s the T OI the SsSer1es?

3 Genes1s
The CO of Genes1s 50:26) TeAads

m:p*mdzmmmmn*:vhänmnmq::pvm
J died being one hundred and ten years old; and he was embalmed
and placed coffin

This verse is a veiled introduction to the theme of the Exodus from

Egypt”, but 1 certainly S £from the SYStEmM OÖf end-verses that

characterizes four-book Saries.

5See, TOLr instance, G. B, GRAY, ers (TEC., urgh  2 1 A Clark,

9 Significantly, expression OCCUrrıng ın subscriptions,The conclusions of the books in the central positions in the four-bock  series (i.e., Leviticus and Numbers) share not only a cammon reference to  Israel but a general structure and a conmon language. In fact, these two  verses consist of very similar subscriptions:  920 SS SR4 997 MT TI MS W MSR ON  These are the conmandments that YHWH conmanded Moses for the Children  of Israel on Mount Sinai (Lev 27:34).  N  ba° 935 D ME T3 7 MS W DE MS  IT TT DD RA NDTR  These are the conmandments and the regulations that YHWH conmanded by  the hand of Moses for the Children of Israel in the plains of Moab, by the  Jordan, near Jericho (Num 36:13).  The similarities between the subscriptions of Numbers and Leviticus can  beexplainedasacaseofdependenceofoneontheoflmer4‚orastheynfic  of "one hand". In any case, an editorial design is assımed.  To sım up, (a) the text of the last verse of the two books at the edge of  the series suggests an editorial design, and (b) the similarities between  the last verse of the two books in the medial position demonstrate the exi-  stence of an editorial design linking the two books. Thus, one may conclude  that the presented evidence points to the existence of an editorial pattern  unifying the four books-series. Is Genesis the fifth book of the series?  3. Genesis  The concluding verse of Genesis (Gen 50:26) reads:  13 J3 DEPM IN KNT* D 71 MTW MOY MOM  Joseph died being one hundred and ten years old; and he was embalmed  and placed in a coffin in Egypt.  This verse is a veiled introduction to the theme of the Exodus from  Egypt5‚ but it certainly stands apart from the system of end-verses that  Ccharacterizes the four-book series.  4 See, for instance, G. B. GRAY, Numbers (ICC, Edinburgh:;: T & T, Clark,  1965) 478. Significantly,  e expression occurring in both subscriptions,  KT  *, is attested nowhere else in the MT.  5 Cf. H. GUNKEL, Genesis (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966) 491. No  i.e.,; ( _m3  one doubts that there is a thematic linkage between the present books of  Genesis and Exodus, both in the general thread and in specific issues  (compare Gen 50:25 with Exod 13:19).r L1S attested nowhere lıse 1N MI'.
Gr H. GUNKEL , Genesis (Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 491 . NO
a 87 {I1S
e)el that there LS thematic linkage between the present books OftT

Genesis and Exodus, 1ın the general Tea! an Ln specific j SSues

(compare Gen 50 :25 with Exod 132197



Conclusion

Though the OT Genes1s 15 Iın  gra Ot STO:! beginning
creatıion CONTINULNG throucgh the uSs , and there clear bet-

the Of CGenes1s the Oft uS , ON cannot but not1ce that
the SYSTEM Of end-verses that Links the serles Oof 'OouUur-'l dOoes
C 1ude the OT Genes1s. 1S5 unliıkely the Eexcl1us1ıon Ot GCGenes1s
from th2is SYStTEM L5 result Of ımıntentiona. "nistake" Ot the editors
OB the mater1lal, WhO Dy "verlocoked CGenes1s

This being conc1lude the last e LSse 1n Genesi1is
Moreover, S1NCEepoints editorial \AdwaLeNneSsSs f 1ts separate character

editorial designs meanıngless ım less there 15 audience S able

them, ONE CONC. that the 1 stands cConveved
clear MESSAGE the OF reaAders Of pen: Materl.

there 15 d1.fference CGenes1s the 'OUur- Ser1ies e
dus-Deuteronomy.

ote that editors ave easily sed the key-term ”"Children Öf Israel”
1n en S!  M Gen 50:25.
Sınce Genes1s differs LN ManYy aspeCts YOM ther pentateuchal books,

VELYV interesting nd, perhaps, VeEeLV significant question the
kınd Oft dıfferences hat those espons1ıb fOor the eacditorı3al end-verse
SYStCem perceived the MOStT important, anı that Led CO underscore

dıstiınctive character OE Genes1s. Admiıttedly, the closiıng wOrds Of
the ateuchal books do NOT —— aNC{ NNOL- Pprovıde the NECESSALV iınfor-
mation CO deal wiıth the matter. But. theyv May A at possible anıswer.
The explicı claim of the subscriptions Oof the books 1N the central pOsS1-
LON ln the serles (1z@:iGp Levıtıcus and Numbers) characterıze hem the
cCOomMmmAandments that cCommanded Ooses TOr the Tren Israel. hHhıs
l1aım LS TtOo be understood LN erms OT theologıca diıscourse
post-monarchic society Lın 1C ”"laws attributed CO Ooses were deemed
authorıtatıve, and conversely authoritative Laws were attrıbuted CO Moses"

Y CHILD5S, Introduction CO the Old estament Scripture (Philadel-
phla Fortress, Signıficantly, the end-verses Deuteronomvy
anı Exodus, which 1SO contaıin OSAlC laws, explicitly refer CO the OrTTO-
boratıve testimony Öof all Israel COoONcern1ing Moses' actıons (Deut 34:16;
XOod 40: 37 (GE xOd 40:34)), and therefore, further legitimize the Mosalc
orah. TF the maın, OI the maın erns, Ör the edıtors Ot the
end-verses sSystem were oses and the Mosalc, divine and authorıtative aW,
then, Lt be self-evident WwhYy they considered, anı asked the community
CO consider, Exodus-Deuteronomy an Genes1ls two distinct theological-
iterary units, for Oses and the MOsalc law AL  D central TOoO the Lormer,
but play ole 1ln the latter. üg discussion this 1ssue stands,
however, well beyond the P SOr ote dealing wıth the testimony

the closing WOrds Of the pentateuchal books as clue for the hıstorıcal
status the ‚O0k Genesi1is within the Pentateuch; T deserves sparate,
full-blown study,



One £final Observatıon, the SSUE cdealt wıth the

article L1S rather Nar I’O - T 1eads qulite naturally Ww1lıder and da-

mental questions, such the genes1s, structure, and NESSAGC OT the
1Ve-| arrangement, the ed1itorıal procedures 1NVOLUt setting Out the
narratıve CONE1LNUUM +t+his WAaVY , and relatıons the individual
boOks,. adequate examınatıon OI these 1SSUeS, however, calls OT“ SCPd-

discussion, OCCAS1ON.

Or COUuUrSe, Genesi1is an the oQur-book serles were considered ONe
single book", 1.e,. ı the orah, The distinctive character OÖOf spe  Ing
Of the Pentateuch uggest that the fıve books already WOLt“t COMN-—
1i1dered CO be a separate work L1n the Persıan period,. the date Of the
Spe.  ing ÖOf the Pentateuch, Se:  D F. W and A. D. FORBES, Spelling
Ln the Hebrew BibOr 41, ome  * %C Institute Yress,



(1992)

Z Struktur G 15
Manfred GOÖrg München

Gestalt und Intentıon der Kurzsatzfolge 1N Gen E sSınd wert, Lımmer
wıeder ım Lıcht NEeUGEWONNENE Einsichten Z.Uu den sprachlichen Ausdrucksfor-
44153 und religionsgeschichtlichen Bezıehungen bedacht werden. Eıgene
Studien haben sıch 1n der Vergangenheit mehrfach dem Problem der semant ı-
schen Relatiıonalität der Nomına und ihrer mögliıchen Anbindung außerbıb-
Lısche Phänomene gewidmetl e

eıt R. KILIANs Versuch, dıe "Chaoslehre" VO: Gen E ıl1m Anschluß

Beobachtungen VO: K. ZU. Verankerung des GOttes Amun 1l1N der Urgötter-
3re VO Hermupolis deuten Y ıst die Dıskussion die semantısche

Entsprechung der einzelnen Elemente weitergegangen Eıne gewısse Kontinu-
tät zeigt sıch ln der vermuteten Vergleichbarkeit des ebr. t* hom "Urge-
wässer mıt dem aQgyYpPpt. Urgötterpaar Nun/Naunet, des ebr. hSk Fınsternis"
mıt dem Götterpaar Kuk/Kauket, VO allem ber l$lLn der Korrepondenz der Be-

zeichnung HYM e Funktıon des uft- und Windgottes Amun, der Ln der

Gestalt des aars Amun/Amaunet eıine Sonderstellung 1M Kreıs der Urgötter
einnımmt und uch später lın der Ambıvalenz und zugleıch umfassenden .‚Oompe -
enz eines uranfänglichen Gottes der Urgötterphase und eıines Hochgottes
"Kön1ilig der Götter") dasteht.

Dagegen konnte das Ausdruckspaar thw w=bhw U  H versuchsweise miıit eınem

Urgötterpaar assoz.ı.ıert werden. dachte Hun als Verkörperung R4}

"Endlosigkeit, Nichtbegrenztheit, Nichtgeformtseiq der ÜrfiIut” der dıe

Vgl. M. GÖRG, 1978, 177-185 a, 08-217); 1980, 431-434; 1981;, 18652
1990, 363f.

2 ZUr Kritik Begriff "Chaos" und seiner Verwendung unter Vorbehalt V3
zuletzt M, GÖRG, 1990, 363f.

Vgl. K, 1 1929, 66-76.

Vgl. R, / 1966, 420-438,

Nächst ıst hier n NOTTER, 1974, 15-20. 46-54 nennen, ach dessen
Darstellungsgang dıe eıgenen Beobachtungen eıinsetzen.



untereinander austauschbaren Urgötter Nıau, Gereh und Tenemu als Manıfesta-

tıiıonen der "Trägheit und Inaktiıvıtäat des Nun” während NOTTER eınen Vergleich
mıt Nıau ("Nichtigkeit") befürworten _wollte Unsere Tendenz g1ng seıinerzeıt

dahın, das Oortpaar aurf weı Urgöttergestalten 22 verteılen, nämlıch Ehw als

Gegenstück Huh ("”"schrankenlose Öde") und bhw als Entsprechung für Nıau

("Nichtigkeit") verstehen

Die Einbeziehung des Ausdruckspaars Ehw w=b5bhw L$l.Mn den Vergleich mit den

vıer Urgötterpaaren W1L.Cd reılıc problematisch, wenn eıne Etymologie
der Bezeıchnungen verfolgt, dıe ihrerseits mit dem Agyptischen zZzu tun at,

ber ıne klare Beziıehung ZU. Urgötterlehre einstweilen vermıssen 1a6 SO

steht einstmaliger, ım Verfolg vorangehender Ansätze durchgeführter
Versuch, Ehw w=bhw dırekt mit Elementen der hermupolitanischen Chaoslehre

verbinden, hne Ausgleich mıt unseren zuletzt geäußerten Vorschlag da,

das Ausdruckspaar etymologısch auf die beiıden agvypt. ase ERTA3 "verfehlen"

und bh3 "£flıehen" u beziehen und darın eıne Gesamtcharakteristik der chao-

tiıschen" Anfangssituation sehen

hıer eın Lösungsvorschlag eingebracht werden soll, der die Och

spurbare Unausgeglichenheit beseıiıtiıgen könnte, se.ıl der sprachlichen Gestalt

der Satzfolge dıe Aufmerksamkeit zugewandt, S1ıe dıe folgende Zuwelsung
und Orıentierung der Urgötterlehre besser einsichtig macht.

Gen I en WL mıt eıner Sequenz VO:! ominalsätzen unterschiedli-

her Bauart E:

.  N stellt ıch als omınalsatz mit determiniıertem OM al W Syntagma
SOWLEe mit einer als Kopula deutbaren Oorm 1ın Suffixkonjugation VO!:! HYY und

eıner indetermiıniıerten Nomiınalgruppe al Prädikat dar, das als Kopula
10

Komplement Z.u verstehen ıst (Klassifikationsbezeichnung ach RICHTER

6/ 1966, a P e a

NOTTER, 1974, 16f.

8  Vgl GÖRG, 1978, 180 (= 1978a, 208)

Vgl GÖRG, 1980 A AD

74-84.Vgl. W. RICHTER, 1980,



2a WERS*IS Aytn thw w=Dhw T Z

ME S gibt sıch als omınalsatz mMmıLıt ındeterminiertem omen als iM Syntagma
SOW1LEe mıt eıner Prapositionalgruppe, bestehend au e.iner Praäaposition und elı-
111e& Nomiınalgruppe Lln Constructusverbindung (semantiısch determiniert):

w=hSk *1-pny Ethwm vAr

V.2c schlıeßlıch zeigt sıch als omınalsatz mit Nomiınalgruppe ln CONSErUC-

usverbindung als S SyntcCagma SOW1LEe mit einem Partızıp und eıner Präapositio-
nalgruppe, bestehend au einer Präposition mıt eıner Nominalgruppe ebenfalls

Constructusverbindung (grammatısch und semantiısch determiniert):

2C w=rwh ‚.HYM DVmrhp *1-pny h=mym

Der formale Aufbau der Satzsequenz zeigt eıne strukturelle erwandtschaft
VO und C 7 während 2a eıne gewisse Sonderstellung eıiınnımmt. Die etymolo-
gisch-semantische Pruüufung der Nomina konnte zeigen, daß WLr ln mıt
eıner Art "Status-Charakteristik" der "Erde" tun haben, die eıne OQOua-
Lifıiıkatıon des chaotischen Urzustands vornimmt, hne daß sıch bereıts hier
dıe Notwendigkeit einer Direktbeziehung aurf bestımmte Urgötterpaare nahelegt.
Dıe Korrespondenz mıt den Urgötterpaaren sSe vıelmehr CST mıt den OomM.1.-
alelementen der weitgehend parallel gebauten Satze und ein, da WLr
ıer erneut ach den ındiıvıduellen Nachbarschaften fragen mussen.

Dıe Architektur der beiden Satze 1äßt N!  e Ortung wahrne  en  2

h5Sk ("Fınsternis") rwn HYM ("Geıst Gottes")

hwm ("Urgewässer") h=mymı (”Wasser")

ZUMmM Ausdruck "Status-Charakteriıstik" vgl. ; N, 3970, a der amıt
allerdings eıne syntaktische Realısation 1M Ägyptischen meıint, g1e "nıcht
Cwa dıe Oorm eıner Wesensqualifikation ım Nomiınalstil" verwende, sondern
"den Status 1Mm Vorgang der Maniıfestation" beschreibe.



Diesem "Bauplan des haocs" entspricht beı den Urgöttern:

Kuk ("Fınsternis") AÄAmun ("Geistigkeit")

Nun ("Urgewässer")

Dıe scheıinbare Leerstelle ergıbt sıch daraus, dafß WLr bısher das determi-

n.ıerte h=mym lediglıch als sgsemantische Wiederaufnahme des Nomens thm

behandelt hatten, nhne ıhm eıne qualifiziıerbare Entsprechung unter den Ur-

götterpaaren zuzuerkennen. ıne solche Korrepondenz erscheint urn ber N U -

mehr möglıch, nachdem dıe jüngsterschienene Neubestiımmung der Semantık des

Urgottes Huh durch W, BARTA eine plausible Scheidung nahelegen ann

ach ‚ARTA ıst zwischen Hah Dzw. den {ia)_!—Göttern als Personifikatıonen

der "Unendlichkeit" und Huh als dem Urgott Z unterscheiden. Der Urgott Huh
steht ach ıhm 1N nächster ähe Nun, der Tiefe des wäassers. Des Naheren

versteht sich Huh, wohl ableıtbar VO] erbum hwJ "fliıeßen, fluten, wogen”,
VO] "wogenden und fl iıeßenden Urgewässer" her, während Nun, abgeleitet VO

Nn7]n7J *4  "mude, träge eın" das "träge und stehende Urgewässer" meıiıint

Dıese Unterscheidung legt 11U: nahe, ım ebr. h=mym ıne Entsprechung
Z.U] ägypt. Huh zZz.u sehen, da nunmehr das System der ıer Urgötterpaare
L1n ansprechender Gestalt 1Mm Aufbau VO: und vertreten waäare. Dıe Korres-

pondenz wurde zugleich hervorheben, daß dem her statıschen Aspekt (eınfa-
cher NS!) der Befindlıchkeit VO' Finsternis" ber dem ruhenden "Urgewässer"
(2b) L$LM folgenden atz (unter Zuhılfenahme des aktiven Partızıps!) die Be -

weglichkeit des "Geistes Gottes ber den ıhrerseits Lln ewegung befindlichen

"Wassern ausdrucklich angezeıigt W1L.rd. stehen 1ln der Beschreibung des

"Chaos" die Charakterıstiıken der uhe un!| der ewegung nebeneinander.

Das Ausdruckspaar Ethw w=Dbhw gewinnf. acn dıeser Naueirte Differenzierung
und Zuteilung der möglıchen ntsprechungen eın areres PrOöfıl:; Der spezıf1-
sche arakter der Ambivalenz des "Chaos" unterstutzt uch ach der nunmehr

vorgeschlagenen Zuwelsung der "y71ı1er emente" ın Gen 12 und unsere These,

VGi: BARTA, 1992, 7-12.

ARTA, 1992, el



dafß das Oorcpaar des Pradıkats ın 1 Za "gerade jene Aspekte" ausdruckt, dıe
als "göttliche Personıfıiıkatıonen VO' Negativeigenschaften des hermupolitani-
schen Chaos namhaft gemacht worden sind"1

r 3 Agyptische ymnen und Gebete, Zurıiıch-München 975,.

BARTA, W. y Dıe Bedeutung der Personıfikation Huh ıl1m nterschıed den

Personifıkationen Hah und Nun: DE 1992 7-=-12,.

GöäG, M. y Ptolemäische Theologıe ı80 der Septuagiıinta: H. Maehler V,

Strocka Hg )I Das Ptolemäische Agypten, Maınz 1978, 177-185

Kaıros 2 äay, 208-217).
GÖRG, D ohu wabohu Eın Deutungsvorschlag: ZA}  E 9 1980, 431-434,

GÖRG, M., LUr Ikonographie des a0o0s: — x 1981, 18-19.

GÖRG, _ Chaos: NBL 1i 1990, 363-364.

7 C Gen. F und dıe Urgötter VO: ermopolıs: 1ı 1966, 420-438,.

NOTTER, Voz Biıblischer Schöpfungsbericht und agyptische Schöpfungsmythen
(S5SB5S 68)..; tuttgart 1974.

RICHTER, Weoy Grundlagen eıner althebrä1iıschen Grammatık B, Dıe Beschreibungs-
ebenen, AA Der atz (Satztheorıe), A'T'S } Ottılıen 1980.

P Kı y Amun und dıe cht Urgötter VO: Hermopolis, APAMW, Berlın 1929.

Kurzfassung: Das Element h=mymı 1ın Gen 120 ann dem hermupolitanischen
"Chaosgott" Huh "£fliıeßendes Urgewässer als Pendant ZU. Entsprechung zwıschen
thwm und Nun "stehendes Urgewässer" (2b) ugeordnet werden.

GÖRG, 1980, 434



(1992)

"Damonen" S ;u1.n" 1n Jes 13,21

Manfred GÖrg München

Die bildsprachliche Charakteristik eıner menschenfeindliche: ZONe ın Jes

13723 zeigt 1N den paralle gebauten Sätzen

25 SV'w=rbsw-Sm
und

21D w=m1'w bty: '’hym

eine syntaktische Korrespondenz Nomına und '’nh, dıe ach den geläufigen
Wiedergaben 1%$.MN der Lexikographie und Kommentarliteratur keine an-

tısche ransparenz aufzuweisen scheıinen.

Während Syym Lln der ege als Bezeichnung VO):] esen DZzw. Dämonen der Wuste

verstanden Wird (Gesenius-Buhl 681; 956) , ıst das Hapaxlegomenon wohl

der Beziehung au dıiıe "Häuser" als Ausdruck für tierische Lebewesen Ln

ohngegenden gedeutet worden, VO: esenıus-Buhl unter Hinweis auf die

Versionen, die al "sain heulendes Tier", womit vielleicht "Eule, Uhu" ge-

meint sel, anders jedoch 2 wonach eın Schallwort" für "heulende

stentıere" vorliıege. ach Ges ' hat das Lautmalende Wort eıne umstriıttene

Bedeutung, wobei neben der herkömmlıchen Wıedergabe "heulendes Wüstentier:

Eule, Adlereule" uch au  — varııerende Interpretationen, wiıe achende Hyane"
DRIVER) der "Gebrull, tierische aute" ‚AR aufmerksam gemacht W1L.rd.

SO ıst uch heute ber dıe Lexemdeutung nıcht hinausgekommen, die be-

reits ÜRST notiert hat: L1$1M NnsC n die Interjektion gebildet,
habe dıe onkrete Bedeutung "Eule, Uhu, welche Ln Ruinen hausen" en  :

ıe Versionen 1 Exegeten haben theils auf Geheul, theıls auf irgend eın

Thiıer erathen, das 1n Ruinen wohnt"

ach a AHARONI, Os1irıs Z 1938, 469 meınt das WOrt dıe "Adlereule" (vgl
den Hinweis 1 V uch H. WILDBERGER, K X/2, 1978, 523: BuDo bubo
.  aharon1ı1).

W. FÜRST, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuc ber das Alte esta-
ment, Leipzig 18577



Man könnte sıch au der Verlegenheit lösen, wenn mMa das ebr. ‘oah mıt
dem agypt. 3Ahw "Zaubermacht" (WbAS 5,4-9) 1n Verbındung brıngt, welches
Or Och ım spätägyptischen erhalten ıst r 1M Koptischen ber uch eın
VO: der gleichen urzeli (SA "verkläart sein/werden") sSstCammendes Nomen 1 mıt
der Bedeutung "Dämon" ZU Seıite hat Dieses Oomen geht allerdıngs auf agypt.
327 "Glänzender" D zurück, dessen Lautgesta miıt M  . best immt werden

kann, neben welcher ber uch ıne Bıldung mıt der Vokalısatıon Z unter
der gleichen Bedeutung anzusetzen st, wıe au keilschriftlichen Umschrei-

bungen des ägypt. Harmachıs hervorzugehen scheınt Der lange a-Vokal
könnte L.Mm ebr. als ealisiert worden sein, da sıch eıne Bildung
geben 33  wurde, dıe der lexıkalischen Rekonstruktion 'oah als der Sıngularform
nahestünde.

Sollte e“ Sıch ach allem beı dem fraglıchen Hapaxlegomenon eın
Fremdwort mıt der Bedeutung "Dämon" handeln, würde der Rekurs auf eıne Laut-
malende Bıldung ım Zusammenhang mıt der Interjektion 'n entfallen. Außerdem
könnte m mıt größerer Ungezwungenheit eınen SYNONYMeEN Parallelısmus ZWL-
sSchen 2 und eobachten, der nıcht zwıngend eıner semantıschen Bezıehung
au ıne bestimmte Tiıerart unterworfen wäre.

oöch eın Blıck au dıe Wiedergabe der 1K Fur ebr. 'hym erscheıint hıer

N XOL Lautlıch als Pluralbildung ZUM omen n XOS Geräusch" R

(vgl IDDELL-SCOT' 780) deutbar. Liıegt es nıcht vıelleicht näher, Lın der
alexandrinischen Wıedergabe eıne bewußte Aufnahme des sSspätägyvypt.
sehen? Eın Versuch, das hebr. 'n unter dem Eindruck der Wiedergabe
ınterpretieren, wurde uch ach dıesem Befund ZU. Bedeutung "Zauberwesen"

6  fder "Dämon" gelangen können

3Vgl $ azu d G, Die Nominalbildung des Ägyptischen, Mainz 1976, und
569 (Anm 446)  F ders., Der spätägyptische Papyrus (AgAbh 3337 Wies-
baden 19767 D

Vgl. G, 195476 569; W. STENDORF, Koptiısches Handwörterbuch, Heidelberg
1965/1977,

Vgl. azu M EDEL, eue Deutungen eilschriftlicher Umschreibungen aägypti-
scher Wörter und Personennamen (OAW), Wien 1980, 37-40.

Daß nebr. uch als phonetisches und semantısches Aquivalent agypt.
"Geist", "Seele" gelten kann, oll ım nächsten Heft nachgewiesen werden.



62 (1992)

Saume 412 üsage redactionnel
des Oracles COnNLF<rCe les Natıons

epoque pOst-exilique

Bernard GOSSeEe NY

Psaume :efere V, 1' intronisation rO1S Vvidiques V, leur f1i-
1a divine Toutefois, PSAaUe apparait reinterpretation  C  C
post-exiliquez A i:'aut egalement relever QUE , tradition ancienne,
les Sauımes consideaeras d’'ım seul p et que le Psaume 1
est introduction post-exilique psautier ; ©n  ’a Qqu'AUFFRET a
egalement insiste 1' identit& Structures les SsSauımnmes

utefois PSAaule peut atre considare ll 9

Ps 2, Faß6.:D W} m'a dit: 'Tu eSs IO EL, mOlL, aujourd’hui, je B,
gendre<", Er 2Sam TT . T seraı DOULIL 1u1i pere et CT era DOUL mOL

K TOURNAY , Voir et entendre Dieu VeC Les Psaumes
iturgie prophetique du Second ‚emple Jerusalem, CRB 2 Paris 1988,
D WD
AY, W mal 1L'examen des paralleles et des expressions Oriente
plutöt Vers Ul  (D datatıon recente.”" A DEISSLER, "Zum Problem der Mes-
sianıtät VO Psalm D ans M. CARREZ Ir P, GRELOT, De a

Messie, Paris 1981, D-. 291 "Dps 5 selinen "Sitz LM Leben"”
1n der bendigen Messiaserwartung der nachexıiıliıschen Gemeinde". M LO-
RETZ, "Eine kolometrısche Analyse VO): salm z dans UT SCHREINER, Beli-
trage A Psalmenforschung salm und 2 ürzburg 1988, De
“  eın Produkt nachexilischer Schriftstellerei SE das uch vorexilisches
Materıal SenthäalLt"
M7 Das Verständnis VO'  3 salm LN der Septuaginta, ın 'argum ,
Ln Oumran, frühen Judentum un 1M euen Testamen  7 6 85ss
Les besagt jedoch nıcht, da ß ursprünglich Ps als ProÖömium nıcht m1ıt-
gezäl  wurde und d1ıe Numerlierung der Psalmen PE miıt Ps begann, SONMN-
ern daß Na Ps unı gelegentlich als Einheit betrachtete und olglic!
als einen Psalm chrieb Un zählte”
ıL Psalm R Lebensges  Ltung ach alttestamentlichen Menschen-
bild, ans IS:; I RUPPERT, Der Menschen, Freiburg 1989, D
MT "historisch Ln Frontstellung gegenüber dem hellenistischen Freigeist".
T MAYS: ace Oof the Torah-Psalms iın the Psalter  ”  7 JBL 106, 1987,
PP- 4- Sn iıts introductory role, salm L1S signal of the importance
Of the Psalter Or that etyv and torah-plietyvy LOr the Of Psalms”.
B ‚UF  PE La Sagesse bäti SC maison, ttingen 1982, 177=-
178 «  Ainsi 1la vole des mechants (ou des LO apparait-elle dabut. et



icle, NO VOoULONS MONTTEer le PsSsaume est er
1'’usage redactionnel des Oracles CONTrEe les latıons la lLitterature

prophetique J periode pOsSst-exilique. Cecı est particulierement  i Vralı Q

1'on Pa des COMpAaralsoNSs des Oracles CONTTE les Natıons du lLivre
Isale, pLus specialement CONTLTrE cdevıent le representant
des Nat1ıons general 59 , 15b-20 le Psaume le

probleme du chätiment. CONTTE les MAaUVvVals alements la cammunaute DOSE-
exilique. 1sa 63; 16 s’'opere transfert contre les

Nations, 5 mMmanı]ıere  a le est dirige les Nations

semble egalement des PaSSaes 1a lLitterature
prophetique interpretant le röle inperialiste du 103- yuchodonoOsor, PULS
celu1i ag1iıssant SEIVLtEUr C Messie Diıeu

contre ‚le des Nations. tes: Cet:; experience 1' imperialisme
OUVert le genLe des Oracles les Nations . NOUVelle dimension

O, E 'Apocaly;_:vti.que9
erme de L'’ensemble des deux SaAaumeS , et elle est confrontee vo1le

des justes ans '"une des uniıtes centrales .67 La Ssess1ıion des mechants
STB que SULVCa 1a meditation Le juste de la loi Yahve  y VE
S'oppose la seance du ]ugement E3a OM LNvVversement 1a SsSess.ıon de
Yahve (2,4a), QUE precede INz MULILULE des TE Yahve (2,1-2), Aadu»xX

juges es 2,10b) Le jugement (1 7580 Met va leur 1a o1ıle des A
tes (1,6a3) 0 iınversement Les juges rebelles (2,10O0Db) peuvent qUE

voie mauvalıse 2123} rapport des deux SdaumeSs apparalıperir eur
des OrSs plus etroit enCOXre qUuUe Les simples recurrences de vocabulaire
evocatıons themes lLle laıiıssaıient SOUPFONNEFK . us et messie connalıs-
ent epreuves et. opposi1t1lons OT semblables, mMals L'’'alliance de Leu eur
est promise, et ONC Le SUCCES et prosperite, aCce Leurs adversalires
qu1l peuvent, S25a persistent, que COUCLL eur perte",.
SE ALLIS, "Psalm An Entity”, ZAW 91l, 1979, 381-401
B. DICOU, Liıterary functıon and literary hıstory Isaıiah 3 5
1991, "Already the oracle itself nmakes :a clear that L1N Isaıah
.dom representatlve the natıons, actiıng Ver against
Israel" Sur poınt OQus accord VeC LCOU malgre les reser-
VE de O2 M L11 faut tenır COomMpte 1C2 du SÖöle redactionnel des Ya

Les CONLre Edom.
B. GOSSE, ”"Datournement de VeENGeAaANC du Seigneur cCcCOntre dom et les
natiıons 1sa 63,1-6 ZAW 102, 1990, 105-110.
'es CcCe evolutıon du des Oracles CONLreEe Les Natıons que OuSs

d&e7) voulu souligner ans plusieurs de 10S CravauX, n B. GOSSE,
Isaie 13,1-14,23 dans tradition Litteraire du Livre d’Isaie et ans
la tradition des oracles CONLre Les natıons, F: 1988, Voıre enCOTeEe

La NOTe Ci-dessus.
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V 1° rgSW wl/ "MyYm Uhgw-ryq
deja releve arama isme rgS P usage pOosSt-ex1i L1que du COoup.Le

nations-peuples" Maıiıs etude 1'’usage ] ?wm la Bible est Darti-
cul ierement instructif. le L1L1Vre "Isaie ] *?wm est utilise un1quement

deuxieme partie 7,12-14, Cdo1it etre rattache
1Lien QVl le TOLE redactionnel joue le chapitre Y cI. ] ?wm? TIG Z
13; 34,1; ETl 43,4.9; 49 , SA 55,4.4; 60,2 relevera plus speciale-

1'emploi tate du chapiıtre Ou les peupLes les Nations

symbolises PL ]OoUue röle redactionnel important, le
chätiment d'’' Edom des Nat1ions preparant le salut d’Israel, -

des Psaumes et des Proverbes, le terme est encore utilise en
B D rapportant , 1L'hostilite exiıistant entre Israe1

27,29 Jacob est beäni O, la place d’Esaü (Edom) p les peuples
les Nat1ions devant atre SOUMLS O, celiu1 recoit benediction deux

"Ndernieres attestations CONCEerNeNtT. les Nat1ıons general P D Ta
feu,ST-Ce pOolint volonte&e  e Yah' peuples le

les nat1ions s’'epuisent neant (ryq)?"”, Jar 51,58* „ les

peuples ont-ils peine le neant (ryq) les nations SE epuisees
du feu”

v ytysbw miKy-"’rs WILWZNYUYM nwsdw-yhd ° 1 -yhw. Ww71-mSyhw
miKy-"’rs S’opposent mLKy 24.0;; fin PSsSaume , les rO1S

appeles . £lechir, cf£f 278 wth mlkym hSkylw.
LZzN, Jours particiıpe poel, S’emnploie Biıble un1quement

93 repond W, B 2  7 8,15; 31,4?} 1sa 40 ,23 1, 10

TOURNAY , De D "On peut ılen conclure de presence des TO1S ar d
maismes (5g:  7 Pn br)”.

1 TOURNAY , D- KT "1’usage postexilique du couple "nations/peuples", du
verbe bhl plel,.

12 B. GOSSE, ”Isaie 17,12-14 dans la redaction du livre d° Isale”. BN D
1991, 20-23,

13 B, GOSSE, "Isaie 34-35. Le iment d’Edom et des Nations, salut POULX
S1600 ZAW 102, 1990, 396-404. 1L*article de B, mentionne

1a Ote Tfa
14 Ps D 7I 9’ 44,3.15; 47 ,4; 9710  3  - 65,8; 677535 05,44; 108 ,4;

AM3 149,7.
15 Sur les euxXxX attestations de la Genese ; DICOQU, EKSaU, sSra-

el Edom, Israel tegenover de volken LN de verhalen Ver sau
1n Genesis ı89} te profetieen Ver Edom, Voorburg, 1990, OuSs
yYyOoNnS qUeE 125n peut peNSer des ens redactionnels ntıre des tTextes des
ophetes, des sa et de E



1sa 40,23: d A reduit . rien Jles princes Iwznym) 3 faı les ]uges
Ja es nean:‘  \  ”
L'&tude 1’emploi mSyh Bible est particulierement interessan-

LE, apparait Jle Levitique , DLOPDOS du grand pretre 1Sam
2Sam daebuts 1a royale israelite.

parait Z 16.,51;: Z 208° 84,10; 030 526 l15l 1  - 10;
TO, 22 6,42; 4,20 9 25.26: 323 Ye LevOons

enpLo1l particulierement  Sa interessant  On I1sa AD x parle Yahve .
Oint (ImSyhw) , , dont J a alsı la droite, Faire plier de-

1u71i les natıons (gwym) dasarmer les rO1LS m1lkym) y OUVI1L devant
1i1u72 les vantauxX, les pOrtes so1ent plus fermees" Sa

LEetrOoUVvVONS 1'opposition EeNtTTre "son pint mSyhw) " les "rOis m1kym) A;|

le d’'une interpretation du rOle historiqgque Q, fın
LO - CRet?  T image pouvait alors atre reprise les cONtre les

Nat1ıons la periode ulterieure.

X nntgqg. ’ 1-mwsrwtymw WN, INı W Uumw
INWSTLIL 395  n D3 14 ‚16; 1sa 28;22: e JEr 2 .2 5 212
CF Ta

Jer 27,2ss: "Yahve parla alınsı: 'aıs-to1 des (mwSrwt)
]OoUg — 105 Pu1ls envo1ıe-les TOL1 d’Edom, ro1

ro1 des Anmmonites, TOL1 TOL1 Sidon, 1L'en  se
leurs eNvoyes SONT. Q, Jerusalem aupres SE&decias, rOo1

presentement, j al TeMLs PayS yachodonosor , TO1

Baby lone, Serviteur (°bdy)" dehors de 2Il c'est seule —

MWSTLIL. des TYTOÖ1S. le Cas  Cas precedent aVeC

MNOUS aVOonSs interpretation röle historique TOL1 Nabuchodono-

SOL ‚ agissant SEerV1Lıteur Dieu . encontre des npays  JM des rO1S

cernes, les "pays  AL mentionnes relevant 1’entourage immediat des Israeli-
tes ä coanmencer par Edom. mention d’Edom a pu faciıliter la prise en COmp-

d’'ıum PasSsSayge des les TrO1S nations. Edaom
£fitant SsS1ituation ayant jJoue röle particulier apres 587,

V. ywsSb bSmym yShq ”?dny yl%?g-LImw
verset est conforme seliu1 Psautier V1S , V1L1S

16 Etude du verset
21



inpie, CS 3A3 IS Se1i1gneur (yShq) 1u4:+, 4al vo1ıt

venır 3OUL- 59, SO Yahve, t'’en auses (tShq) g ag

(t1°g) les paiens )u Cec1 conf1irme le Saume est U, ä ya

continuite du PSaume 4

VE z ydbr * 1 ymw b7’pw wbhrwnw ybhlmw
le sale le bhl TEeNCONTrEe un1l1quement 13

213 hrwn 87943 con7]ointemen‘ aVl ”De Ces diffe PaSSayes do1-

vent ätre rapproches dans le cadre de la tendance preapocalyptique prise par
les les Natıons apres lL’'exil

V, W’ny_ ns. ty mlky °1-Sywn hr-qgdSy
ns. (gal accampli 2 Isa 29 , 10; 40,19; 44 ,10 seules attestatigsb1'.b].i.ques1

40,19: SUn couleT Dieu 1u1 etablit
TOL1 O, rien l1es princes G 40,23.

SY! a 40,9 513272 46,13; 49 ,14; SS 6:.
59, 60,14; 64 627116 64, 66,8 gdSy a£ 56,7  AL 54513

6511425 66, frequents les redactions fiınales du L1LVTe sale.

les les nations c NMeMes  VE redacteurs.

"expression "mon TO1L  „ peut atre rapprochee messie" JEr 27,6®%  ®
"Nabuchodonosor, TOL1 Babylone, Serviteur”.

V< SL: 91 hq yhwh *mr 'ly Dny F N: hywm yldtyk
refaerence O, est claire. enplois hq SDLI piel

SONT. COUTraNnts les Psaumes,.

1 EN dehors de 910}  MN avauxX L1es imılitudes entre 1L1sa 13 et et SUrtout
le meme caractere redactionnel ate souligne Dal B. DICOU,; 5

diachronic ONSCQqUECIH! 1Ss that chs. 1:3 and 34 are IO be regarde!
editorial product, WwIriıtten 1n Order Yame sect.iıon Of the 5  Ok.

Chapter 34 therefore must be Looked upon aAs rather feature Of the 1sSsa-

anic. corpus  Y Our 1sa 21 pOUrCra reporter Otre article, "Le
MOL  v prophetique de Oracle CONLTLre Babylone d'Isaie XXI,1-10" RB 93,
1986, 70-84.,. Voir ENCOTLE "Isaie A EL et Isalie 60-62; , BN C
19 21=22,.

18 ÖOn peut preferer l1e approchement ‚VeC Pro 6723 1'on ns. n1ıpl
‚VEeC Lle ens "Stre &tabli” A, DEISSLER, D- 289.
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V, S] HUNNY w’tnh GQW Y n. wWw’hztKk ”PS  #5S
le PSaume { y DSAUNE alphabetique, procLame Jle "cercle des

justes  M (Ps H. C PS 1, 14717562 S: Faı: VO1r peunle la
vertu OC UVIS TÜ donnant 1l1’heritage des Nations (nhlt gwym)
cOonstaAate dONC l’agressivite contre lLes mechants detournee VeLSs

les _Nations S es schema MOUS AaVO] le PaSSsage du Psauıume
PSaume

"DSU="EB 3347 26 22,28; 59:34 (I1’psy h?£s)  1 67,8; 12765 98,3;
1Sam B psaume) 3oll 45 ,22:;: 5210 Jar 16,19; D —
diE): 9,1

le d’'ıme datatıon <?] inperatif gal,
n‘apparalt aiılleurs les SsSaumes qu’en 122,6 C 1sa 45, 115

Xr tr m bSbt brzli KKILIy JWSLI CNPSM
NDS n'apparait aiılleurs les Saumes qu'en 137,9; Psaume pPeut
atre rapproche des acles CcCONtre Baby Lone 5 CONTTre cf£,. S

est utilise mass 1i verment Jer 5 1,20-23 les es
les Natıons du Livre Jeremie: “a fuüus marteau (mps) USa9e ,

O1 1a1 martele (wnpsty) des natıons gwym)
FO3 el datruit des7 AaVSC tO1 E martele (NNDSEU) an Ce 1a

le du Lien du AaVeC 1a amıllie des Oracles les Natıons

post-exiliques. peut ENCOTE relever des rapprochements vocabulaire
AaVeC Jer ,19% Ky YyWST hk)k ] hw? wSsbt n. yhwh sb’wt SmMW. Deja
atude du verset avalıt not&e Ppprochement ° A les
peuples ont-11s peine le neant, les natıons ‚ONT enuisees Cdu
feu”

\E W°tnh um hSkylw hWwSLIW Spty Ca
40,22* .23: I B au-dessus du cercleV. 8: S’1 mmny w’tnh gwym nhltk w’hztk ”psy-’rs  Dans le Psaume 111, psaume alphabetique, on proclame dans le "cercle des  justes” (Ps 111,1; e£. Ps 1), en Ps‘ 111,6: "Ii1 fait voir a son peple da  vertu de ses oceuvres en lui donnant 1'heritage des Nations (nhlt gwym)". On  constate donc que l'agressivit@ contre les m&chants se trouve detourne&e vers  les Nations. C'est ce sch&ma que nous avons dans le passage du Psame 1 au  Psaume 2.  *pPSy="r5: DE 33177 S 2,8;:22,28;  59;14: (1”BsB h?7s) 618272787 9803;  1Sam 2,10 (type psaume); Pro 30,4; Isa 45,22; 52,10; J&r 16,19; Mi 5,3 (tar-  Gi5); Za 9,10-  Ceci va dans le sens d'une datation tardive. Pour #’1 imperatif gal, aui  n'apparait par ailleurs dans les Psaumes qu'en 122,6 cf. Isa 45,11.  V. 9: tr°m bSbt brzl kkly ywsr tnpsm  nps n'apparait par ailleurs dans les Psaumes qu'en Ps 137,9, Psaume qui peut  Etre rapproche des Oracles contre Babylone et möme contre Edom cf. Ps 137,7.  Mais ce verbe est utilise massivement en Jer 51,20-23 dans les Oracles con-  tre les Nations du Livre de Jeremie: "Tu fus un marteau (mps) ä mon usage,  ıne arme de guerre. Avec toi j'ai martele (wnpsty) des nations (gwym), avec  toi j'ai detruit des royaumes, avec toi j'ai martele@ (wnpsty)...". Cela va  dans le sens du lien du Ps 2 avec la famille des Oracles contre les Nations  post-exiliques. On peut encore relever des rapprochements de vocabulaire  avec Jer 51,19*: ky ywsr hkl hw* wS$bt nhltw yhwh sb’wt Smw. D&jä dans 1'  etude du verset 1 on avait not& un rapprochement avec J&r 51,58*; "Ainsi les  peuples ont-ils peine pour le n&ant, les nations se sont &puis&es pour du  feu”.  V. 10: w°th mlkym h$Skylw hwsrw äp.ty__ S  C£f. Isa 40,22*.23: "Il tröne au-dessus du cercle de la terre ... . Il r&-  duit ä rien les princes (rwznym) il fait les juges de la terre (Spty ’rs)  semblables au neant".  Pour rappel rzn (uniquement participe po&1): Jug 5,3 (cf. Ps 2,2); Ps 2,2;  Pro 8,15; 31,4; Isa 40,23; Hab 1,10+.  V. 11: °bdw ’t-yhwh byr’h wgylw br°dh  C£f. Ps 100,2a: °bdw ’t-yhwh b£Smhh  23LE-

dui: , riıen les Prınces Iwznym) SE TFa Jles juges Ia (Spty *S}
es neant"
Pour rappel Rr  M (uniquement particıpe pOeL) Jug d 3 (C£ 223 S

8,15; 377 1sa 40 ,23: 1, 10+.

VE 5 S °bdw ” t-yhwi yr Wgylw
100,2a: "bdw ”t-yhwl IM



yr’h frequent l1es Psaumes.

gy._l (inperatif gal) Z 32413 4932 65,18; 66 ,10; Joel AL
9,9

a Job 4,14 PsS D 48,7; 33,14+
Cela le d’'ıme datatı.on tardıve.

Mr nSqw-br DN-Y ND wt ’ bdw drk ky-yb°r km°t *STU kLIL-hwSy bw

} gal inaccamp.lı 9,14; 2,42 79,5: 835 , accompLi 1R91Ss 8,46
(post-exilique); 6,306 60,3 124 (post-exilique) Icı EeNCOLE

remargque le caractere  £ du  *
ber?: m” hsh, frequents Jes PSsSsaumes.

”hı Gr 176 ?SIY cf£,. 171 rappellent 1ıien plus le

PsS1:;
conclus1ion, le sS’'en prend peuples natıons doit Stre

apparente O, usage redactionnel des Oracles contre les Nations epOoque
post-exilique. tensions internes O, la cCOoMMMAUTE detournees
le extarieur d’ une manlıere le chemin "Apocalyptique.

auteurs contre les nat1ions devalent falıre partie cdes

LeuxX sacerdotaux post-exiliques .
19 Sur point, VOLK dans La continuit&e de Otre article SU: L1sa 34-35,

B. GOSSE, "Sur 1 TAeNntie du er SONNd! d’Isaie 6117 ans 5I 1992.
an donne les rapprochements nıre 1es Ooracles CONLre Les natıons des
dıvers Livres prophetiques peut egalement noter, B, GOSSE, "Ezechiel
28,11-19 et. Les detournements de maledictions”", A 1988, 30-—-38
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62 (1992)

Märchenmotive beı On1g Sa Lomo (1KEön a

Regına KOorner Heidelberg

LStT Sa lamo 1n Märchenkönig e1lne STOFK1SCHE Person? Sa Lomos Re1ich-
Cum, Gerechtigkeit ımd ısheit Sind die Themen vieler Maärchen der tradi-
t1onsgeschichtlichen Rezeption S 11  E Die Salomodarstellung KÖ-

nıgebüch«e gıb m. selbst An :  D dieser Frages  J1ung, 1KÖön 11  U
lassen ıch einige Märchenmotive nächweisen. MNAaC] mÖöchte iıch die Märchen-
Mot1ive 1KÖöNn 1—-11 darstellen und autf Märchenmoti-

ımd schıchte eingehen.
Ich verstehe unter Marchenmotiven soLlierbare Erzählmotive, die auch

Märchen vorkanmen An Lehnung die t1iefenpsychologische Mäarchentheorie
JUNGS und E, DREWERMANNS Meline CN Märchenmotive Beziehung

Stehen ko.  ven Unterbewußtsein Menschen. 1ven W1rd
LrKLıiıchkel Chetyp1ischen Vorstellungen verarbeıitet Identifizierung

CcChenmotiven benutze ıch "MOotiv- Ör 'olk-Literature S_
V1LN SE e1lne ımfassende LisSte Erzählmotiven, die

unterschiedlichen Gattungen auf der JgaNZEN Weilt vorkanmen. Aassen ıch
S 11  3 Märchenmot ive nachweisen?

der olgeerzählung £finden S1Lıch eın j Motive der Rubrık
"Reversa OT Fortune”"” erb Se1ines aters Davıd Sei1iNeM
‚Yen Adonija 1Kön Dies mLıt Motiv "der s1iegreiche

Sammlungen dieser Märchen finden ıch M, e beı Ia 7 The Legends
Ot the Jews, IV Philadelphia 1954, belı P. SADEH, Kön1g Salomos
Honigurteil, Tel Aviv/Wien 1989
CX m1ıt Märchenmotiven gehören nıcht unbedingt Oa 1 Gattung Märchen.
Mn E JUNG, Symboliık des Geistes, E Züriıch 1948 und ers. Psycho-
ısche Iypen, S, 412, Zürıch Da
e 1 DREWERMANN, T1iefenpsychologie und Exegese, 1I CO4 +*en
1984,.
5, THOMPSON, Motif-Index OÖOf Folk-Literature, Classification arra-
Ll1ve Elements L1N olktales, Ballads, Myths, es, Mediaevale Oomances,
Exempla, Fabliaux, est-Books anı Local Legends, I-VI, Copenhagen
5-19
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Jüngste verglı Mot.i  a "der jJüngere
Bruder erhäalt des teren  i Die ah-

1ung S deutet anl ı, Adoni7jas und SCe1Nn voreiliges Handeln

Davıd dazu bringen, Sa Lamo SEe1NEM Nachfolger Dazu

Motive v »

DL die Märchenmotive gehäuft auftf. Die Gotteser:  e 1-

IYUNX (1Kön 3,4-15 W1rd Motivindex zweimal eline der
u9Rubrik "Reversal Of Fortune und ıunmter Rubrik "The Wise

the FOO. einzelne Motive dieser Erzählung können en-
41

L3mMotiven verglichen GOtt eYrsCheEe: Sa Lamo

Sa Lomo frei ımd wünscht SsSıch eın
14ges SEe1iN Bescheidenheit Gott mit ch-

]angen
GOtt ant-1Kön 9,1-9 ersı zweitenmal Sa Lamos Tra  S

autf Sa LOomos Tempelbau ımd Tenpelweihgebet. Als verspricht
Für diedie Herrschaft Srae.

Bedingungen der Verheißung die Androhung des Gerıiıchts (1Kön 9,6-—9) konn-

ich entsprech« CcChenmotive finden

Für die Nachprüfbarkei der Märchenmotive werde ich 1m olgenden MMer
die Indexnummer und die englische Beschreibung angeben. Zu diesem Mot1iıv

Victorious vounges S0UNMN:. Salomo Wird ‚WAaTr nıcht als der jüngste Oöhn
Davıds bezeichnet, aber die ronfolgeerzählung erwähnt uch nıcht auS-
drücklich einen 135  Jüngeren Bruder Salomos.

41 Xounger brother given birthrig! OT er ;
brought low, 410 Proud ruler und 420 Overween1ıng

ambıiıtıons punishe:
DG Solomon offered an GE OM GOd, chooses wisdom. Granted WLS-

dAdOom an WEe.
D w1ısdom choosen above al else, RE Solomon permitted Dy GOod CO

make an y request, sks wiısdom. Granted Wwisdom and wealth.
11 Q Deity appears LN Leam an gives advıce instruction.
192 341 FTfAairies give d  ment OÖf wishes.
13 A Anm. DE
14 modesty briıngs reward.
15 E Yriıches reward.
16 145 Miraculously long 11fe reward.
T ET A BA 0n 11, IB Luture revealed ın dreams, 027

eCYV through dreams
18 526 worship of EeLTtYy brings reward, B3 82 God promised mortal

prosperi1ity for man anı offsprings.



„  Aamonische eaı 1“ 1: S17 THOMPSONS Index zweiımal erwähnt A Jle
Ychenmot.1ve dieser Ceschl: gehören d1ie Rubrik S Wise and the

a 21I1 5a LOMO die der Mutter m1Lıt e1nem 5  1Ck 1Nde
Andie Wahrheit auch Ohne heraus diesem Ürteil We1s 5a 1Lamo

e1lLNe isheitFA

Sa Lamos ısheit ist das Thema welterer Chenmotiven.
S 5,9-13 el S Sa Lamo sSel weise, allen Menschen überlegen

24sSel Sa Lomo dichtete eıner Weisheit ımd Lieder25 Beim
Besuch Könilgin 1Kön 10,1-13) W1lrd Salomos Weisheit getestet‘
Die niıgin gib Salaomo Rätsel auf kann alle Fragen beantworten“”“.

In S > 5,15-8,66; 9105 10,14£f£ iıch keine Märchen-
MOt.ive eindeutig bestinmen, einige kurze Ähnlich-
keiten mLt Märchenmotiven. 1Kön 9,26-28 und JO ziehen

unmd kammen ZUrül COld und Sılber, Affen und Pfauen. OTr —
29eline Schatzsuche V die extstellen S1Nd

und dersprüchlich und nıch: die Re1ise e1lines Maärchen-
helden relichen Lrtrag eines Beutezugs. Handel]l m1it Kön1g
Hiıram 1Kön 9,10—-14) Zwanzlg galıläische Städte Sa lLomo anı

inend Yt l1Oses verkauft Leider 1r ımdurch-
Siıchtig 'ges Ich dieser deshalb keine entsprechenden S
chenmot.ive uordnen. Die hol  a Anzahl Sa Lamos Haupt- und Nebenfrauen
1Kön klingt phantastisch, nıch: mit elNnem Märche]  1V
verglich: Reichtum 18st eigentlich eın typisches Chenthema. In

19 Solomon L1S able Co detect 232 wiıthout eviıdence wıtness,
Solomons judgement : the deviıded RLA

Ta 71 Judgement DY testing Love.
21 1141 cConfession obtaıned by UuSsSse,
22 5 s Anm. 19,
23 1130 cCleverness L1n L1aw COULTL, 1140 cleverness ‚Bg detection the ErKch,

191.1 Solomon 1Sse INlaIl.R V3 73115 P 1 Solomon W1LSe Man + 1LE IO King 1S superlior CO a} 38
Strength, beauty, largness etCc.

25 SO X threethousand P  es of Solomon,
501 est. of wisdom,

A 540 Queen PCrop'  S rıddles, S0 27 Queen Of Sheba propounds 1dd-
Les CO Solomon.

645.1. marvelously ılse Man AaNnNswers &L questions, SI King 50-
Lomon aster riıddle SsSolver,.

11054 wonder VOoyages, 111 YOUFNEYV CO earthly paradise, 1320 ues
for marvelous objects aniımals.

110 ale worthless articles.



In 1Könreiche Menschen gegenübergestellt
1857 Sa l1amos Ausdruck SC Weisheit (sS 1Kön 4£f) und

Sa 1LomosVO: SeiNner utätigkeıi (3 24ftf ımdT1
auch nıch: Märchenmotiven verglichen

Die Untersuchung Märchenmot.iıven S 11 erg1ıbt Die MoOt.1

v1iıer Erzählungen gehäuft nämlich be1iden Traumer‘  un-

Salaemonischen Urteil, Besuch Königin
lungen S1nNnd keine Märchenmotive

Inhaltlich fallt eines beson auf: Märchenmotive yung
von Salomos Charakter herangezogen, während seine Taten in einem n  ternen,
beschreibenden St1 ge:  ieben Sind Märchenmotiven wird

allem als weise, auch als dargestellt. Texte,

die gegen! (z B, DL ımd T1 enthalten keine

Märchenmotive. Märchenmotiven Charakter eines I1de-

Sa Lamo entspricht allgemein-menschlichen Wunschbild eines

gerechten, friedlichen ımd welisen Herrschers
wıll keine Gattungsbes Märchenmotiven

m. nıch: eilnenm besseren Textverständnis bel, die

e1lNne "Gattungsschublade” Lieber will ich nach der Be-

deuümgderi\extenütb‘fiärchermotivenfiirden@esantzusamerbangvm1
1 ragen Daraus ergıibt sich die Frage nach 'erhältnıs Märchen

mot1iven Geschichte
Bisher herrschte SI Wissenschaf: regelrechte Angst

chenmotiven, G1E Sind vereinbar m.Lıt erkämnmml.ichen Verständnis
Wirklıiıichkei ımd Geschichte. (3 sieht atl Märchenfor-

SC}  un die Gefahr, ges!  1 Begebenheiten als märchenhaft auSgt

ben wer34 B HERMISSON lehnt in seiner Rezeption von H. GUNKELS
Märchen A die 'Märchen" Märchenmotive Statt dessen

Hea ı die erzählern des entsprechend einer "Geschichte Israels

31 Zı 411 TE ich 1gnorXres POOL sister, der W marriage between
ıch an POOLI .

32 en 1Kön 6,
33 Auch heute, L$1N eıner Zeit, ln der nıcht das absolutistische Herrschafts-

system sondern die Demokratie als die beste Staatsform angesehen Wird,
besteht der Wunsch, daß dıe egierenden mit gesundem Menschenverstand
einen gerechten Frieden: LN der Welt schaffen.
O: EISSFELDT', Kleine Schriften, 53 D 23-32, Tühingen 1962.



eın D1ie Alternative Märchenmot1iv oder _Geschichte 15 m. falsch D e
Wir muUusSSen  m5 uUuNnSSeLEWMN bisherigen Gesch1  ‚verständnıs SC} neh-

d1iıe bıblısche Geschichtsschre1ibung Märchenmotiven besser VeLr-

SsStehen
Interesse Menschen, sıch mıt Geschıchte beschäftigen,

der Gegenwart Diese SO11 durch die schichte und legitimiert \ F

den. geschieht, VeEeLrYAanNnTgENECN Ereigni1ssen ‚utung und Sinn ZUGE-
tTessen innerhalb des SyStems, mLıt die Welt verstanden W1ird. (e-—
schichte d nıch: das Vergangene Ereignis Das eign1is ıch 15

36ınnlos ‚UGt des schehen-Seins r 1LNMer vorbei”" _

iıst, wurde, 1st
erzählenden TSt nıch: ob Fiktion

H. textlinguistische Untersuchungen Verwendung
Tempora durch. teilt besprechende (z 21n itartikel und

erzählende eın (Zz  w Märchen schichtsschreibung) .
'OoLgt Ergebnis "Es 1st welıthin Charakter eines erzählenden

als Ek‘iählmg leichguüultig, die Geschichte erfunden
15  ”3

Welt- und stverständniıs ussen eign1is
erzählten schichte. "Their understand1iıng of themse Lves th1ıs Darta=

construct.ion Of the PaSt, partıcular selectıion Oof tradi-
t*1ONSs cONT1IMed the1ir seltf tmderstanding"3  9

Dars'  ungen die zähler/der erın De-

deuten, Ssind "Erzähl. erinnerte 1st wesent lıchen

Mythos" Mythos 1St hier nıch: als ormale Gattungsbezeli  Uung gemeint,
als eın Text, Grundsituationen MenscCh L1 darstellt und

deutet. 'Le eigentlich bedeutende Geschichte ist ® die ScChe Ge-

35 M H.-J. Das und Märchen, ı1n 45/4 (1985) L 299-322,
ders,., Nachwort D: ‚UNKEL , "Das Märchen 1m AD Frankfurt 1987 un!

1I S. 419-441.ders., Enzyklopädıe des Märchens,
m m KNAUF' , Miıdian, Untersuchungen Z.U. Geschichte Palästınas  s und OoYrd-
arabiens nde des D Jahrtausends CR 5 147, Wiesbaden 1988

37 Dıie CX} haben selbst uch iıhre Geschichte, die ihrer Entstehung und
Veränderung und die ıhrer Deutung. S KNAUF' , eb

38 H, WEINRICH, Tempus, Besprochene und erzählte Welt, S Stuttgart 19071 -
39 ; THOMPSON , The Origın Tradition of Ancıent Israel, < 195, JS

upplemen Serıiıes 55 Sheffıiıeld 1987.
148.B 8287075 b
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schichte uınd <} E1 geschichtliche Tatsache Bedeutung die Ge-

genwart gewlinnt, des:  x WL S LE siıch LNer storischen € 17

'  7mythische Tatsache verwandeln. D1ie Rekonstrukt.ıon Ve Ere1g-
N1L1Sse Historıkerinnen LST- zufolge wenıygel wirklich' als

dieer mythische Geschichte, die SPC1 den Menschen selbst

ATl. The StOLYV, SSEeNCE 15 StOLYVY, humanıty,
„42wıth Orıgınator its audience

mythischen 1L Lung 157 Bleibend

W1.' als Sstor1isch Einmalige. D1ie zeitlose Bedeutung der Kre1g-
W1LId mMenschlichen Bildern erz: D1iese helfen, die

Wir'  chke1ıit nach vorgegebenen emot.ional OTd-

Die Skeit er my thologischen Geschichtss lLiegt
nıch:; Vergleich storischen Ereignissen, S LE Liegt allge-

1l1cCchen XYN. Märchenmtive als arche  1S! VOr-

stellungen berechtigten Platz

Sie tragen zum bleibenden Wert  Texte bei
becdeutet dieses schic  Vers:  dn1s 1Kön 11? Schwerpunkt

er Salomoges:  Chte 11egt aut Tenpelbau. KuLl: Jerusalemer

SC 11 als die einzige eg1 Gottesverehrun bleibend festgesetzt
D1ie Legitimation des Kultes WUTrde Geschichte, der Entste-

des Tenpels es)  « E, cd1ient die schichtsdarstellung die Ze1LTt

Sa Lamos IL1iustratıon die ET des Tenmnpelbaus Märchenmotiven
die Regierungszel Sa lamos dargestellt als e1l1Ne gesegnete,

riedliche, wirtschaftlıch blühende Zeit, herausragender
eLN einiges Reich Weiser reglıert Köpfen der Menschen

ıch positive l1amobild besonders eingeprägt Sa 1omos

um), Gerechtigkeit ımd ısheit der Tenmpelbauer SsSind die

Themen  Rezeption von 1Kön 1 Verdeutlichung ıch eın }
Bergpredigt (MtBeispiele Salomorezeption

EV. Kirchengesangbuch 371 wird Salamos angesprochen
ısheitlıche Cıwerden zugeschri1: /2 wird von

41 M DREWERMANN , iefenpsychologie und Exegese, L AR8D-
42 TAs B THOMPSON, d s e 0i+ Bn 196
43 Vgl. DREWERMANN , e AO5 E 146£.

Obwohl 1C Salomos Reiıchtum 1mM 1 Königsbuch n1C! mLt Märchenmotiven
vergleichen onnte, Za ıUch 1N) mıt azu. Der Reichtum W1lrd namlıch
meistens L1n den Texten m1ıt Märchenmotiven erwähnt 1Kön y

45 SPE 1713 O  B | Dn  n



Sa Lomos ısheit, re  tigkeit und SEe1LNEM Friedensreich Auch
Besuch Königin 1G (Mt Als

Tenrnpelbauer W1L1rd Sa Lamo LE *n 2,9 und 44} erwahnt.
Die 26ir Salomos, die HET des Tempe 1baus 1St also als Goldene Zeit-

alter Israels 1n die Geschıichte eingegangen. EIST. danach beginnt
Israels, der schlLießlich das Vo  E treibt D1iıe Anzeichen S1ind
nach Darstellung Königebücher schon Zeit Sa 1Lamos vorhanden:
Sa Lomo 1st nıch: Ganz Y 105, TempeLweihgebet 8,46£f£) und der ZWE 1 —

Traumerzäa  ‚Uung (916_9) W1Ird ‚sCchOon auf die 1zerstörung gewiesen.
D1iıes entspricht typisch atl Auffassung, und Gericht dich: be1i-
eilinander liegen. ganzen gib keine Zeit, Cder Nnıch: die 'erhe1i-
un Gottes der Abfall OT VOrkanmmen.

Die mythologische schichtserzählung nıch: StOr1ıScChHhen Ere1g-
nıssen gelbeSSen werden, der Wirkli:  i en.

d1le Salomogeschi eı das: heuw  r nich: an ,
W1LEe d1ie StOr1ısche S1ıtuatıon 1 Jahrhundert ausgesehen

ge. hat. *S, Menschen, die allen Zeiten auf e1-
welsen gerechten und O£ffen, Sa Laomo eın Idealbild

und elne Identifikationsfigur gefunden Gleichzeitig mach: die
Og1s der biblıschen ‚UNng klar, selbst der bes:  n KONn19g
nıch: eın alle garantıieren kann. W1Ird cdeutlich,

Friedensreich nıch: natıonale Macht, das rıchtige
ttes  tnıs ausschlaggebend sSt.

anmenfassend 1äß Sıch SaygeNn , mytholLogischen sch1ıchtsver-
Ständnis keın Widerspru besteht zwischen Geschichtsschreibung und Marchen-
motiven geh: niıch: darum, IOJ  » 1ıstorische JYahrheit -
winnen, SONdern die biblische schichtsschreibung 1N mMmensch Licher

l1ogischer Hinsıcht besser verstehen. dliese agestellung 1St die Nn1ı-
StOTr1iSCh kritische Methode nıcht geeignet. Sıe belegt lediglich die histo-
rische, SOzZz1ale ımd kulturelle CL biblıschen Aussagen, beant-

nıch die Frage, wlie storısches der igion als blei-
tiges interpretiert werden meine Nicht, die FTa-

gestellung storisch itischen Methode überholt sel. die U_

Suchung Chenmotiven be1ı KÖnNn1g Sa lLomo zeigt auf, biblische
Ckwinkeln sollten
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(1992)

Belegt das sSLraAakon KAI 200 einen narratıven brauch der erbiorm

w®qgatal im Althebraäaischen?

Thomas Kruger München

Mit seiner Untersuchun: ZU "Bedeutung und Funktion” des "hebräi-

schen ‘Allerweltswortes  I0 hat Rüdiger Ba{:te mMuS 1982 "zugleich einlen|]
Beitrag 7.u1 Täa| des hebräischen Tempussystems" vorgelegt.1! Aufbauend

auf der "Tempus- und Aspe.  re VO.  - A, Denz'"® interpretiert Bartelmus

das biblisch-"hebräische erbalsystem als relatives Tempussystem ‚ in dem
neben den "einfachen”" YTbformen qatal, gote. und yıiqtol auch die "Zz7usam-

mengesetzten" erbformen Wayyıgqa und w®qgatal eigenstandige und

definmierte unktionen wahrnehmen.} men dieses "relativen D da
stems" sind die erbformen wayyıqtol und w®gatal Nn1ıCcC. austauschbar. Fin-

den ıch 1m men eines uUrc Verben der KForm wayyıqtol angezeigten Er-

zahl-Progresses Verben der Korm w®gatal, muß dies entweder dadurch

ar werden, daß S1e 1MmM Kontext ıne VO] bloßen "Narrativ" verschiedene

un.  103 wahrnehmen,* oder dadurch, daß s1e auf spätere Textergäanzungen
zurückgeführ werden, die Au einer Zeit, stammen, ın der NıC. mehr

WAayyıqa sondern w®gatal als Erzähl-"Tempus" verwendet wurde.>

R.Bartelmus, HYH; Bedeutun und un  10 eines hebräischen "Allerwelts-
wortes” zugleic eın Beitrag ZU Ta des hebräischen empusSsSystems,
A'TIS E St. ıllıen 1982.
2 S, a.a.0., 35ff: vgl. A.Denz, Die erbalsyntax des neuarabischen Dialektes
VO Kwayris (Irak) miıt einer einleitenden lgemeinen Tempus- und Aspekt-
ehre, bh. n un Morgen!|. 40/1, 1esbaden 1971,.
3 Bar  mUus, A'TS 19n 40Off; vgl. die zusammenfassende Grafik 79,

Vgl. 7..B. Sam I w’hyh D O w '’krth (Übergang VO]|  } der Ver-
gangenheit ZU. Zukunft)  *  9 Dtn 29, wngnh 08 wnBN - 62(1992)  Belegt das Ostrakon KAI 200 einen narrativen Gebrauch der Verbform  w®qatal im Althebräischen?  Thomas Krüger - München  Mit seiner Untersuchung zur "Bedeutung und Funktion" des "hebräi-  schen ‘Allerweltswortes’" HYH hat Rüdiger Ba3‘telmus 1982 "zugleich ein[en]  Beitrag zur Frage des hebräischen Tempussystems" vorgelegt.! Aufbauend  auf der "Tempus- und Aspektlehre von A, Denz"? interpretiert Bartelmus  m  das biblisch-"hebräische Verbalsystem als ‘relatives Tempussystem  , in dem  neben den "einfachen" Verbformen gatal, qotel und yiqtol auch die "zusam-  mengesetzten" Verbformen wayyiqgtol und w®°gatal eigenständige und klar  definierte Funktionen wahrnehmen.? Im Rahmen dieses "relativen Tempussy-  stems" sind die Verbformen wayyiqtol und w®gatal nicht austauschbar. Fin-  den sich im Rahmen eines durch Verben der Form wayyiqtol angezeigten Er-  zähl-Progresses Verben der Form w°gatal, muß dies entweder dadurch er-  klärt werden, daß sie im Kontext eine vom bloßen "Narrativ" verschiedene  Funktion wahrnehmen,* oder dadurch, daß sie auf spätere Textergänzungen  zurückgeführt werden,  die aus einer Zeit stammen,  in der nicht mehr  wayyigtol, sondern w°gatal als Erzähl-"Tempus" verwendet wurde.5  1 R.Bartelmus, HYH; Bedeutung und Funktion eines hebräischen "Allerwelts-  wortes" - zugleich ein Beitrag zur Frage des hebräischen Tempussystems,  ATS 17, St. Ottilien 1982  2 S, a.a.0. 35ff; vgl. A.Denz, Die Verbalsyntax des neuarabischen Dialektes  von Kwayri£ (Irak) mit einer einleitenden allgemeinen Tempus- und Aspekt-  lehre, Abh. f.d. Kunde d. Morgenl. 40/1, Wiesbaden 1971.  3 Bartelmus, ATS 17, 40ff; vgl. die zusammenfassende Grafik 79.  ®  2  4 Vgl. z.B. 2 Sam 7,9: w’hyh ... w’krth ...  Ww'Sty  D (Übergang von der Ver-  gangenheit zur Zukunft); Dtn 29,7f: wngh ... wntnh ... wSmrtm ... W’Sytm ...  (Wendung von der Erzählung zur Aufforderung an die Hörer/ Leser); Bei-  spiele nach R.Bartelmus, Einführung in das Biblische Hebräisch ...; Vorab-  druck als Scriptum für den Hebräischkurs an der Evang.-Theol. Fa.kultät  der Universität München, Wintersemester 1991/92, 39.  5 S. exemplarisch R.Bartelmus, "Ez 37,1-14, die Verbform w®gatal und die  Anfänge der Auferstehungshoffnung," ZAW 97 (1985) 366-389; vgl. die Bei-  s  spiele für narratives w®gatal (bzw. w + qatal) im Mittelhebräis  chen bei  32wSmMrim O:BN - 62(1992)  Belegt das Ostrakon KAI 200 einen narrativen Gebrauch der Verbform  w®qatal im Althebräischen?  Thomas Krüger - München  Mit seiner Untersuchung zur "Bedeutung und Funktion" des "hebräi-  schen ‘Allerweltswortes’" HYH hat Rüdiger Ba3‘telmus 1982 "zugleich ein[en]  Beitrag zur Frage des hebräischen Tempussystems" vorgelegt.! Aufbauend  auf der "Tempus- und Aspektlehre von A, Denz"? interpretiert Bartelmus  m  das biblisch-"hebräische Verbalsystem als ‘relatives Tempussystem  , in dem  neben den "einfachen" Verbformen gatal, qotel und yiqtol auch die "zusam-  mengesetzten" Verbformen wayyiqgtol und w®°gatal eigenständige und klar  definierte Funktionen wahrnehmen.? Im Rahmen dieses "relativen Tempussy-  stems" sind die Verbformen wayyiqtol und w®gatal nicht austauschbar. Fin-  den sich im Rahmen eines durch Verben der Form wayyiqtol angezeigten Er-  zähl-Progresses Verben der Form w°gatal, muß dies entweder dadurch er-  klärt werden, daß sie im Kontext eine vom bloßen "Narrativ" verschiedene  Funktion wahrnehmen,* oder dadurch, daß sie auf spätere Textergänzungen  zurückgeführt werden,  die aus einer Zeit stammen,  in der nicht mehr  wayyigtol, sondern w°gatal als Erzähl-"Tempus" verwendet wurde.5  1 R.Bartelmus, HYH; Bedeutung und Funktion eines hebräischen "Allerwelts-  wortes" - zugleich ein Beitrag zur Frage des hebräischen Tempussystems,  ATS 17, St. Ottilien 1982  2 S, a.a.0. 35ff; vgl. A.Denz, Die Verbalsyntax des neuarabischen Dialektes  von Kwayri£ (Irak) mit einer einleitenden allgemeinen Tempus- und Aspekt-  lehre, Abh. f.d. Kunde d. Morgenl. 40/1, Wiesbaden 1971.  3 Bartelmus, ATS 17, 40ff; vgl. die zusammenfassende Grafik 79.  ®  2  4 Vgl. z.B. 2 Sam 7,9: w’hyh ... w’krth ...  Ww'Sty  D (Übergang von der Ver-  gangenheit zur Zukunft); Dtn 29,7f: wngh ... wntnh ... wSmrtm ... W’Sytm ...  (Wendung von der Erzählung zur Aufforderung an die Hörer/ Leser); Bei-  spiele nach R.Bartelmus, Einführung in das Biblische Hebräisch ...; Vorab-  druck als Scriptum für den Hebräischkurs an der Evang.-Theol. Fa.kultät  der Universität München, Wintersemester 1991/92, 39.  5 S. exemplarisch R.Bartelmus, "Ez 37,1-14, die Verbform w®gatal und die  Anfänge der Auferstehungshoffnung," ZAW 97 (1985) 366-389; vgl. die Bei-  s  spiele für narratives w®gatal (bzw. w + qatal) im Mittelhebräis  chen bei  32Wendung VO:  — der Erzählung ZU ufforderung die Hörer/ Leser); Bei-
gpiele nach R.Bartelmus, ınführun ın das SC Hebräisch ...} orab-
TUC als criptum für den Hebräischkurs der Evang.-Theol. F‘a.kultät
der Universität München, ıntersemester 991/92, 39,
5 S, exemplaris R.Bartelmus, "EZ 37,1-14, die erbiorm w®gatal un!‘ die
Anfänge der Auferstehungshoffnung,” 97 (1985) 366-389; vgl. die Bei-
gpiele für narratives w®qgatal bzw. w qatal) 1mM Mittelhebräishen bel
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Um dieser zweıten Konsequenz 1 C auf dıe gqatakVerben 1ın Kon
23 entgehen konnen, hat u Hermann Spleckermann en 1982
die ese eines "Perfectum copulativum” erneuert, "das hne erkennbare

aspe  uelle Differenz /ADE ıl1chen hebräischen Narratıv, dem Impf. ‚OMNNS:

gebraucht werden kann  G Von den zahlreichen gut 200) bei Spieckermann’
aufgeführten Belegen für eın solches "Perfectum copulativum”" verdient das
sLrakon KAI 200 besondere Beachtung, da hier, anders als bel den at|l. Be-

egstellen, die Literarısche Integritat des Textes außer ra stehen
cheint. Im olgenden soll gezeigt werden, daß dieser Text, keineswegs einen

stichhaltigen ele für die "Vermischung”" eines ”Df. COD-Um dieser zweiten Konsequenz im Blick auf die w®qatal-Verben in 2 Kön  23 entgehen zu können, hat nun Hermann Spieckermann - ebenfalls 1982 -  die These eines "Perfectum copulativum" erneuert, "das ohne erkennbare  aspektuelle Differenz zum üblichen hebräischen Narrativ,  dem Impf. cons.,  gebraucht werden kann".® Von den zahlreichen (gut 200) bei Spieckermann’  aufgeführten Belegen für ein. solches "Perfectum copulativum" verdient das  Ostrakon KAI 200 besondere Beachtung, da hier, anders als bei den atl. Be-  legstellen,  die literarische Integrität des Textes außer Frage zu stehen  scheint. Im Folgenden soll gezeigt werden, daß dieser Text keineswegs einen  stichhaltigen Beleg für die "Vermischung" eines "Pf. cop. ... mit dem Impf.  cons" darstellt, wie Spieckermann meint.®  Das Ostrakon KAI 200 wurde 1960 ca. 1 km südlich von Yavne-Yam  (heute Minet Ruf)in) in den Ruinen einer kleinen Ortschaft entdeckt, die von  den Ausgräbern Me®sad I;la‘éavyahu benannt wurde. Es wird üblicherweise in  das letzte Drittel des 7.Jh. v.Chr. datiert®? und enthält eine Bittschrift (bzw.  den Entwurf einer Bittschrift!®) eines Land!!- oder Fron!?-Arbeiters an ei-  R.Meyer, Hebräische Grammatik, Bd. III: Satzlehre, Slg. Göschen 5765, Berlin/  New York 31972, 8101.7b.  6 H.Spieckermann, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, FRLANT 129,  Göttingen 1982, 120; vgl. die Hinweise auf ältere Literatur 121 Anm. 194.  7 A,a.0. .125ff.  8 A,a.0. 129; vgl. Meyer, Grammatik, 8100.3e. - Zur Kritik der These (Meyers  und) Spieckermanns s. auch M.Weippert, "Die Petition eines Erntearbeiters  aus Mesad HäSavyähü und die Syntax althebräischer erzählender Prosa," Die  Hebräische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte, FS R.Rendtorff, Neukir-  chen-Vluyn 1990, 449-466, der aber von anderen Grammatik-Traditionen aus-  geht, als sie hier vorausgesetzt werden. Nach Weippert wären die beiden mit  w®qgatal (w’sm) gebildeten Sätze in KAI 200 (Z.5. 6f) "als nichtnarrative Ver-  balsätze zum Ausdruck von Begleithandlungen in der Vergangenheit" zu er-  klären (465).  9 Vgl. K.A.D.Smelik, Historische Dokumente aus dem alten Israel, Kleine Van-  denhoeck-Reihe 1528, Göttingen 1987, 87ff.  158; M.Weippert,  FS Rendtorff,  458f, jeweils mit weiteren Hinweisen auf die einschlägige Literatur.  10 So L.Delekat, "Ein Bittschriftentwurf eines Sabbatschänders (KAI 200),"  Biblica 51 (1970) 453-470: 454.  11 So z.B. Smelik, Dokumente, 87f. 92f.  12 So z.B. S.Talmon, "The New Hebrew Letter from the Seventh Century  B.C.  me  ...  in Historical Perspective," BASOR 176 (1964) 29-38: 31ff; F.Crüsemann,  ,  damit er dich segne  in allem Tun deiner Hand  ...  (Dtn 14,29);  Die  Produktionsverhältnisse der späten Königszeit, dargestellt am Ostrakon  von  Mesad Hashavjahu, und die Sozialgesetzgebung des Deuteronomiums,'  L.  u.  W.Schottroff (Hg.), Mitarbeiter der Schöpfung, München 1983, 72-103: 85f,  33mıt, dem Impf.
Oons  ” ars  $ wıe Spieckermann meint,.®

Das siLirakon KAI 200 wurde 1960 km üdlich VO.  - Yavyvne- Yam

(heute ıIıne Ruf:in) ın den Ruinen 1Ner kleinen SC entdec die VOoO  -

den usgrabern M®sad I;Ia.‘éavyahu enann' wurde. Hs WIr üblicherweise
das letzte Drittel des W v.Chr. datiert® und enthailt ıiıne Bittschrift bzw.
den Entwurf einer Bittschrift!®) eines Land1- der Fronl-Arbeiters el-

R.Meyer, Hebräische Grammatık, 1L1: Satzlehre, Sig. Göoschen 5765, Berlin/
New York 8101.7b.
E  6 ‚Spleckermann, Juda unter ÄASSuUur ın der argonidenzeit, 129,
ingen 1982, 120; vgl. die Hinweise auf altere Liıteratur DD Anm. 194.
7 A,a.0Ö0.,

AaO: 129; vgl. Meyer, Trammatik, 8100.3e. ZUr Kritik der ese Meyers
und) Spleckermanns uch M,  eippert, "Die etıtion eines Erntearbeiters
&au  N €esa: Ha avyah und die S5Syntax althebraischer erzaählender Prosa, ” Die
ebraäalsche und ihre weilache Nachgeschichte, „Rendtorff, Neukir-
chen-Vluyn 1990, 449-466, der aber VO anderen rammatik-Traditionen 22US ——

geht, als S1e hier vorausgesetzt werden. Nach eipper waren die beiden miıt
w®gatal (w  'sm) gebildeten ALzZe ın 200 (Z.5 6f) "als nichtnarrative Ver-
alsatze ZU usadruc VO:!  —- Begleithandlungen ın der Vergangenheit”
klaren
Cn  Cn Vgl.: K.A.D.Smelik, Historische okumente dem alten srael, Kleine Van-
denhoeck-Reihe 1528, ttingen 1987, 8UfT., 158; M.Weippert, Rendtorff,
458f, eweils miıt weiteren Hinweisen auf die einschlagige Literatur.
10 So L.Delekat, “  1n Bittschriftentwurf eines abbatschänders (KAI 00
Biblica 51 (1970) 453-470 4534.,

S0 7z.B. Smelık, okumente, RUT, G2f,
So 7.. B, S.Talmon, "mhe New Hebrew etter from the Seventh Century B.

Qiın 1STLOTF1C:; Perspective,” 176 (1964) 20—-38: 31ff; F.Crüsemann,
amı dich egn ın allem Tun deiner Hand Dtn 14,29); Die
roduktionsverhaäaltnisse der späaten Königszeit, dargestell stirakon VO

esa‘ Hashav)jahu, und die ozlalgesetzgebun des Deuteronomiums,' I U
W,  CNOLLTFrO: (Hg.), itarbeiter der Schöpfung, München 1983, 72-103: 85f,
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N "Statthalter”", "Kommandanten" der "Beamten" (Sr) Der hebraische Text
lautet:15

yYSm '"dny h  S!r
d dbr ‘hah ‘bdk
q5L hyh 'bdk b

Sm 'hbdk
wYy£k! W ’'Sm kymm Ipny
kr k] [‘Jbdk _4 qST

kymm wyb’ hws Yyhw bn Sbh
wyah F bzd ‘hbdk k ISr KIE

"t GSTY >3n YMmM. Iqgh * bgzd ‘bdk
wkI] ,by Y'nw Iy hqasrm ,t y bhmr CN N 8 IO D - CO ©O m rm <h£m.  S> .'hy Y'nw Iy mMn nqiy

Die Zeilen 12-15 sind >; fragmentarisch erhalten und können hiler
außer Betracht bleiben. Die erhaltenen Bruchstücke des Textes grhuben
N1C. mehr als vage Vermutungen über  + den weiteren Inhalt.

Der Text kann twa folgendermaßen verstanden werden wobei das
hıer Diskussion stehende zweimalige W ’ SM (Z.5 6f) zunächst, noch
übersetzt bleiben solle... :

(1] Meın Herr, der Sr, D  mOöge hören [2] das Wort/ die Angelegenheit
seines Dieners!
Dein Diener [3] Wäar beim Ernten. Dein Diener Wa  H ın Hal[4l]sar-
’Asam. Und dein Diener erntete [5] und Ma abl4 W ’ Sm w1ıe
ewoOhnlic VO  — dem Aufhö[6]ren!6® als dein ener 1e

ransliteration nach D.Pardee U.&. 9 Handbook f Ancient Hebrew Letters,
SBL Sources for Biblical 15; 1CO 1982, 20.
14 ykI kann sowohl VO:|  - WL/ KYL "(ab)messen" (vgl. Jes als uch
VO):  - KLH "beenden" abgeleitet werden. Für die erstie MO  1C.  eit pricht,
daß k] ın Din ohl eine KForm VO.  - iıst, sel denn, nahme efek-
iv-Schreibung Vgl. außerdem 1m ser-Kalender yrh qS T
w£EIJL, ohl mit, „  eın ONa des chneidens und messens des rel-
des)" übersetzen ist, (s twa eippert, en!  T 460 Anm. 27)

Zum Problem der Übersetzung der usdrücke kymm und >7n V IIN
Z.9) A.Lemaire, "1’ostracon de esa| ashavyahu (Yavneh-Yam) replace
dans contexte," em1ıLica 21 (1971) 57-79 69f. 72f. Iim onte: spricht
„ Eı meisten für eın Verstäandnis VO.:  — yInm als "täglich" vgl Sam
18,10: kywm bywm) der "Jahrlich” (vgl. Rı E: Iymym und "kymn, “year
by year'’, SSUurTr Östracon, 16' FA Gibson, Textbook of Syrian Semitic In-

Hebrew an oabite Inscriptions, (9) &i 1971, 29]1) 1mscriptions, Vol:
Sinne VO: "gewöhnlich” (so AA Weippert, ndtorff, 460 Nm,. VA:
kymm) YyIam önnte aber auch 1m Sinne VO: "Ta.ge"="Zeit" (”während dieser
Tage [Smelik, OKumen!' Zzu kymm], "schon VOT einiger Zei n [ Weippert,

Rendtorff, 461 Nm. 31 ZUu zh Yymm) der 1m Siıinne VO!]  -} "tagsüber" (Dele-



TN abgemessen wi17l]sm W Ie ewoOhnlic (") —— da kam
Hosa'yahu ben-Sob([8]1(a)i und nahm das Gewand deines Dieners.
Als 1C abgemessen hatte!‘ (9] Hen ewOhnliches (?) Ernte-(Pensum),
hat das Gewand deines Dieners,. |10] Und alle
Bruder konnen fur mich agen, dıe mi1t IN1LE bel der Tntie
der ı1Lze 139 <der S5onne>, Meıne Brüder können fuür mich en.
anrlııc Ich bin unschu  1g Tel VO

Spleckermanns Deutung des zweimalıgen w S. als ele fur 00l "”"Perfec-
tum copulativum se OraäuSs,; daß (1) beiden Fallen als ınıtes Verb
der KForm w®qgatal lesen 1St, das ıch (2) hinsiıchtlich SEC11C5 "Tempus
n1ıc VO. den vorausgehenden Verben der Form wayyıqtlo. (Z Af: WYQGST,y

wyk]) DbZwWw. qatal kı unterscheidet.
(1) Die Interpretation VO  - WS. als ınıtes erb der Form wegatak®

ist Keineswegs zwıngend. 5 ıst mehrfach vorgeschlagen worden, w . als
Inf,. abs,. qatol) lesen,“1 womit dann dıie vorangehenden wayyıqtltol-

kat, Biıblica O, terpretiert werden. Delekats nterscheidung 2a W
schen "halbwegs tags” (kymm) und 'ta.gs" ymm erscheint allerdings etLwas
gezwunge und auf Interpretation des Textes zugeschnitten. uch
wennrn iın KAI 200 nıc. Sabbatkonflikt geht, wWäare der Hinwels
darauf, daß dem Bittasteller ein Wan "tagsüber ge wurde, ansge-
sichts VO. Bestimmungen WwW1IE EX 27 251 und Dtn 1L2f (so Vergleichbares
am: gab) keineswegs sınnlos.

"Sht most easily taken infın. cCOonstr. from S B'T (cp. Ruth 7)1 er
pOssi vocalizations are [Sabt],; ‘(before) returned home (base
an |Sabbät], ‘(before) Sabbath’ Ämos V 111 R Gibson, Textbook 1, 29)

kIt isSt. ohl Defektiv-Schreibung für kIty.
Moglıch Wa4re vielleicht auch, statt MN NnqaEiy abzugrenzen NNqUy

mit Dittographie bzw. hne Assımiıilation des NNqLUy; 7.B. eippert,
en!  5 461f Änm. 32) Zu bersetzen Wäare dann lerdings A m nıc.
"Wenn ich VO.: Schluld] frei bin  „ (so Weippert), sondern her "(meine Brü-
der können für mich aussagen), ob daß ich unschuldı bın 900

KFur das zweiıte W S 7.6f gesteht Spieckermann, 129, 129 Anm.
216 Z e Sel en uch als usdruc der Vorzeitigkeit koordiniert
mıt k[)) erklärbar". Das wäare nach Bartelmus’ "relativem Tempussystem JE
doch ebenso unmöglic w1e die VO.  - Spieckermann favorisierte und a .

"Narrativwenıgstens iın D ganz deutlichle] Deutung VO W S als
ebd n
20 Von der nıc. elegten Wurzel ’SM, vgl SINY IN "Vorräte" | Dtn
28,8; Spr IOr ugarıt. SIN "Vorratsraum Aaramlı: SNn "Vorrat!' SYTI': ST}

häufen", KBL
21 O 7B F Cross, "Epigraphic otes Hebrew Documents of the Eighth-
Sixth Centuries ( IL, The Murabba at Papyrus and the etter OunNn: NeaAa4r

Yabneh-Yam,”" 165 (1962) 34-46: Anm: ‚Donner W.Rollıg, Ka-
naanäische und Aramaiıjsche nschriften, IL Kommentar, iesbaden
200 Gibson, Textbook I 2 * T.Boo1), The VYayneh-Yam Östracon and Hebrew
Consecutive Imperfect,” 43 (1986) 642-64 7 643, eippert, en  }  9



bzw. qatal-Formen aufgenommen und weitergeführt wurden (s 3113z)
rthografisch möglich wäare uch e1n Verstandnis VO W ’SM als wayyıgqgtol-
Form der ‚Pers.: (vgl. 568g ),“ das lerdings VO! Kontext her her
unwahrscheinlich erscheint.®

(2) 1es' [ W ’SmMm als finıtes Verb der Form w®qgatal und TAC
1m Sinne Spieckermanns als narratives "Perf. GD  " ergıbt ıch Lwa fol-

gendes Verstäandnis für Z 4 -

Und dein Diener erntete un Ma ab und erte ein wıe gewoOhn-
lich, VOTLT dem urhoOoren.: Als deın [Dilener 1e TrNntie abgemessen

nd eingelager hatte w1ıe ewOhnlich, da kam Hoßa' jahu ben
ob(a)i und nahm das WAan: deines Dieners.,“%

ZUuU einem ganz ähnlichep Ergebnis .gelangt reilich auch 1 men
des VO  - ar“  MUS vorgeschlagenen "relativen empussystems”, wenn mMan

für w®qgatal (w  'sSm) hier einen iteratıven Sinn annımmt. Das Veratändnis des

zweimaligen W ’'sSm ın 200 wuürde ann =  b die Nuance bereichert, daß
der Bittsteller immer wieder "einlagerte" bzw. "eingelagert A |

eutungen VO.  - W ’ SM alg narratives "Perf. COD- 1m Sinne

Spieckermanns der als teratıves w®qatal im men des "relativen Tempus-
systems" werfen Je  OC bei naherem Zusehen TODIiIeme auf: Wenn E dem
Bittsteller 1n KAI 200 wichtig ist, daß die Ernte '  wie gewöhnlich”" ab-

und eingelagert hat, daß gleich zweimal berichtet
gpricht ann 1n 7.8f Nnu. VO messen und nNn1ıc. auch VO| inlagern?
Und Wenn ihm darum geht, die "ordnungsgemäße" Erfüllung geiner
(Fron?-)Arbeitspflicht herauszustellen“ um pricht dann davon,
daß ihm eın wan: ,  Vor dem Aufhören" weggenommen wurde, daß also
mit geiner Arbeit noch gar N1cC. fertig WwWar’”?

Diese Verständnis-Schwierigkeiten können im men des "relativen
Tempussystems”" u  n werden, wenn MNa für die w®gatalk YFormen W ’Sm

464 NM Zz1e die Interpretation VO W'’sSm als Inf. abs. als "die ‘7weit-
beaste’ Lösung" in Betracht,.

SO J.Naveh, „ Hebrew etter from the Seventh Century BiGis” LEJ
(1960) 129-139: 134 für W’Sm in Z.5).

In der auf die Anrede folgenden Fall-Schilderung (Z.2-8 "erzählte
Welt") gpricht der ittsteller sonst VO sich gelbst ausschließlich in der 3,
Person. Erst ın der all-Besprechung ab e (”"besprochene Welt") g.ehtonsequent zZUu I Person über.
24 In diesem Sinne 7.B. Crüsemann, Aam' dich gn ; 74.,

Vgl. Smelik, OKumen' 93



ine modale un  107 annımmt ("er wollte einlagern”).% 74  ! wAare ann fol-
endermaßen übersetzen!

Und eın Diener erntete und maß ab und wollte einlagern w1e R6
wonnlıch, VO dem uifhoren. Als eın Diener die) rN abgemes-
S hatte und einlagern wollte w1e gewöhnlich,“ kam Hoßa' jahu
ben ob(a)i und ahm das Gewand deines Dieners.
Als 1C. meın gewOhnliches Ernte-Pensum abgemessen hatte, hat
das Wan deines Dieners men,.

SO verstanden wäare dem iıttsteller eın Gewand VOr dem Einlagern und
amı V,  VOor dem Aufhören”"” (=Arbeitsende) g worden. Daß Hosa‘ jahu
ihm eın wan 88  mmen hat, Wa  — ann Nn1ıcC ıne an  107 für geine
(vermeintlich) mangelhafte Arbeitsleistung, sondern gerade umgekehrt diıe
Ursache dafür wenn Ma annimmt, daß das geerntete und abgemessene
eLreide Zu Einlagern 1 Gewan:  AuscC. transportiert wurde,% Weil Hoßsa‘-
jahu ihm eın Wan als Chuld-Pfand?) wegg'  mmen hatte, konnte
seine (Fron?)Arbeitspflicht egenüber dem ST, VO "Ernten" ber das "Ab-
messen" bis ZU "Einlagern”", NnıcC. vollständi erfullen hne dafür sgelbst,
verantwortlich eın

ES ist eutliic geworden, daß das sirakon KAI 200 jJedenfalls keinen

eindeutigen eleg für ein narratives 'qata. (”Perfectum copulativum"'") 1mM
Althebräischen jetet, Trifft die hier vorgeschlagene Deutung des Textes
ist 1m Gegenteil als ine außerbiblische estätigung des VO  - Bartelmus
rekonstruierten "relativen Tempussystems" betrachten.“

SO bereits Delekat, Biblicae OL, 457 (ohne nähere Begründung).
ZUur MÖ  IC  eit einer wayyıiqtol vorangehenden eitangabe
Vgl. Delekat, Biblica 5l; 464f und Ps 129,7: &1? ml kpw qQWSr whsnw mmr
Darüber hinaus ete €& mit, der unterschiedlichen Tempusstruktur in

728 (Erzählung ın der „Pers. mit, Progreß-Formen) und 7.8ff (Rede in der
‚Pers. mi „  einfachen  A Verbformen) (vgl. bereits Delekat, Biblica 51, 460)
ıne schöne Ilustration für den nterschied zwischen "erzählter" und "be-
sprochener Welt" vgl. AaAzu H.Weinrich, Tempus; Besprochene und erzählte
Welt, Stuttgart und Bar  MmMus, Einführung,
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D VARIAN S D 273 1{1 DER SYNAGOGENINSCHRIF' VOl  N

THESSALONIKE
Martın Mulzer Bamberg

Die nger 3ept:uagint:a1 verzeichnet ZU ENLÖNGOUVOLV 6,24
(s= 6,27 HT) die ariıanten ınponentes der VetLat“ und ET l1N
einer ynagogeninschrift Thessalonike. 1ese wurde 1953 auf
dem 9.Byzantinistenkongre vorgestellt und 1955 erstmals (neugrie-
chisch) pulaliziert:8 E Zeilen 214 nthält sıe einen griech.
Text VON 6,22-217, der Von LIF:  IB 1968* und TOV 1974°
kommentiert wurde. Die hier handelte arıante n 27
cheint ın 7.12° . LIFSHITZ/SHIBY ersc.  en daraus eine VOoOR HT

und den Samäal. Pentatéiich ON abweichende heb Lesart

WO. DW“ Ausdrücklich in dieser FOorm als H-Pass wird sie
TOV restituiert®. Dieser hält aber auch für möglich, die
exXtIiormn erst im Griechischen entstanden ist, Y besser

Für die hilfreiche Diskussion einiger Fragen an. ich Prof. H.
erg

Vgl. (1982) 118.
Der Kontext lLautet dort 23) S1C benedicite filios stirahe
CcCentes els 24) et inponentes Q ın filios stirahe et
JO Dominus benedicam illos:;: vgl. ROBERT (1881) 255 V.24a (=
27a) wird hier syntaktisch die Redeeinleitung V.23cC an
schlossen, WOR! der iın der LX}3 anzutreffende ergang e
V.23b) ZUu . V.24a) wird. exX Lugdunens1s
vgl. FISCHER 1-54 BA ']R und (1982)
Für Angaben ZUBR Fundort und Publikation vgl. LIF:  BY
(1968) U, der Erstveröffentliıchung wurde sıe auf-
grun! der Erwähnung des — ZLAXLO ın — und Ü  e  Ö  »  N  N NzaAanOoALC
iın T RT nalıt dem Rhetor Siricius VO] Neapoliıs/Palästina ın Ver-
bindung gebrac und 1nNns 4.Jh. n.Chr. datiıert, auch
LIF  IBY, aa0, 376, plausibel erscheint. Nach der aläo-
graphie der e Schrıftzeichen ın Bn und 15 Ver-
T1ı (1976) 123, eine OoLLenere Änsetzung 1Ns >  —6 nach-
chr.
LIF  IBY (1968) 370-374.
TOV (1974) passim.
Eine der genannten Inschrift findet sich bei M  IF  IBY
(1968) neben S AT

und den anderen VariıantenYgl LIF:  1B  v (1968) 374,

Vgl TOV (1974) 398,. H-Pas ist für SIN NUur ın 24,33° und 1m
Pentateuch in Gen 50,26 belegt.
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26 anzuschließen des Übergangs Von Änrede (00L 26b)
dıstanzıerterer besprechender Redewelise TOUC UVLOUC 'pan
UVIOUG- 21a 1rd Na D ZUr zıtlerten Rede 24-

26 zıiıehen können ABRAMOMWSKI deutet diıe arıante als Versuch dıe
des T1lıesters beım Segnen zurückzudrängen Läge eln derar-
nteresse OL, es Sıch uch und Zuers beı der

erbiorm EZUÄ. 23b auswirken müssen. Dıese erscheint
jedoch unverändert.
Demgegenüber 1äßt ıch 1l1Ne textkrıtısche Erklärung der Textabwe1i-
chung plausıbel machen: Ein restıitu.iertes heb IU ach
der Konsonantenschreıbung mıt der vorausgehenden erbiorm D7
V, 263 übereinstimmen Der griech. Text spıege LDe heb Text-
form wiıder, der uUurc aberratıo OCu 271a ırrtünmlıch

263 angeglıchen worden WaL. Dıe fe  erhafite Schreibung wurde
Tadıer da S1ıe als Passıvform deutbar Ar

Vgl TOV (1974) 398 schreı 1es M "traducteur grec”
me amı ber wohl den Erstübersetzer, da SeLiNer

Meiınung ach die Inschrıft Z Tradıtion gehört aa0 399) ,
sondern den "revıiseur" aa0 398), der - viıelleicht dıe A_
gleıchung der Versabfolge den HT besorgt habe ebd
Die Redepassagen Num 6l SRr gınd ineinander verschränkt:
V, 27a,. nımmt ZWar mıt bane und BRKÄ-D lexematisch Y 23

Darkir#ikd- bane YSR?L) auf, gehört ber des Wech-
gels VO  > ZUr P, auf die Ebene der zZzıtıerten Rede

23b, sondern ZUu 23a als der priımären Rede, stellt also 1Ne
Zusage Jahwes ose dar, diıie Von diıesem aron und
dessen ne weitergegeben werden MmMußte. Be1ı ı1solıerter B_
rachtung erscheint 27a N} als Bedıngungsgefüge, R Zusammen-
hang hat resümlıerende und appellatıve un  1lon, etwa:
diıese Weise sollen g1e meinen Namen | schützend ] auf dıe ne
sraels egen; ann werde iıch S1e 5SCONEN.
Vgl AÄBRAMOWSKI (1984) 420, vgl 417 \ S Ä Auch el

sich 1lne CS Griıechıschen eingetretene Veränderung
handeln. Den Hınweis auf den Aufsatz Von ABRAMOMNWSKI verdanke
ıch Prof. K.ı-L. GRASMÜCK, Banmberg.
Oons beschränkt mansich auf die Feststellung, daß® innerhal
des die Basis SIN den egen mit der Rahmung verbindet: vagl.
‚ Aab B. } (1983) 115 A,
Mit dieser Annahme findet uch dıe VvVon der grıech Tradıiıtıon
kaum gestützte vgl S 1982 118) Versabfolge der
Inschriıift LMN einfifache Erklärung; O Ä
1C entschieden werden kann, ob die proto-)masoretische der
die amarit exXxtform der Verlesung zugrundelag, ob also uUrc
*D Ln 27a der verdrängt worden WäaTlr.,:
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ebuchadrezzar’'s ampalign 1N Year 603 BCE

Nadav Na "aman Te] V1ıV

The ıstorıcal OT the Vents f Vears 604-603 1S entirelv
dependent the Babylonian chronıcle sSar;ıes, According the chronıcle

21946) Nebuchadrezzar His T1a Vear 604 Syrlia-Pa-
es and a ]4]. the kings OT Hat:  T iınto h1ıs L: and he recel1ved

Fr{ibutel. marched CL5y of elon, captured and

destroyed 1L1t and CAarrıcd ıts king, 1ts prisoners and 1Lts SPO1LL Babvylonia
1975 : 100 Lines 15-20) .

Sscription Of OT Vents OF VeaL 603 L5 almost entirelyv
damaged the chronıcle. WLSEMAN estimated about four Lınes

MLSSiINGg Of the tablet and about the MLSS1ING
beginning Oof the LVr SE SsS1ide description Oof VearL COVered

Lines and relatively lLong and quLte detailed
h1s ed1t1i0 princeps WLSEMAN restored the 1 a iınes follows

Z "In the [year] the month f ILyyar the king Of

gathered a powerful arıy an |marched to the lLand e Hattı].
22 threw down, great siege CCWEeTrs A E 2 30
£f1rom the month OT ILyyar ınt.ı the mon Lth OTBN 62 (1992)  Nebuchadrezzar's Campaign in Year 603 BCE  Nadav Na'aman - Tel Aviv  The historical evaluation of the events of years 604-603 BCE is entirely  dependent on the Babylonian chronicle series. According to the chronicle  (BM 21946) , Nebuchadrezzar marched in his first year (604 BCE) to Syria-Pa-  lestine and "all the kings of Hatti came into his presence and he received  'their vast tribute". Then he marched to the city of Ashkelon, captured and  destroyed it and carried its king, its prisoners and its spoil to Babylonia  (GRAYSON 1975:100 lines 15-20).  The description of the chain of events of year 603 is almost entirely  damaged in the chronicle. WISEMAN (1956:70) estimated that about four lines  are missing at the end of the tablet and about the same number are missing  at the beginning of the reverse side. The description of the year covered  about 12 lines and was relatively long.and quite detailed.  In his editio princeps WISEMAN restored the first three lines as follows:  (21) : "In the second [year] in the month of Iyyar the king of Akkad  gathered together a powerful amy and [marched to the land of Hatti].  (22). / Le wwn dhethrew down , ‚great: siege towershe [..... ] (23) Lo0z..]l  from the month of Iyyar until the monith of ... he marched about unoppo-  sed in the land of Hatti]".  This reconstruction of the 603 campaign was accepted by all scholars who  discussed the Babylonian campaigns to the west in years 605-600 BCE. WISEMAN  himself was aware of the fact that the objective of the campaign is missing,  but assumed that "since Nebuchadrezzar marched to Syria in the preceding and  following years it is likely that Syria was his goal in this year also".  (WISEMAN . 1956:29). As SO often happens, later scholars sometimes tend to for-  get that textual restorations may be quite hazardous and should be treated  Wwith great caution, Thus, various suggestions have been offered for the name  Oof the Palestinian or Phoenician supposedly attacked city in line 21: Jeru-  salem (VOGT 1957:90); Gaza (RAINEY 1975:54-55); Ashdod, Ekron, or Gaza (MA-  41marched about

land Of Ha .
Th1ıs reconstruction Of the 603 canpalın accepted all WhNO

discussed y lonıan the west 05-6! WLSEMAN
hımseltf OT fact that. the objective OT the Canmpa lın L1S missing,
but aASsumed A  S1NCEe Nebuchadrezz: 5yrla the pre: and

following yearLs Ü LS likely Syrıa h1ıs this als0..
:29). Often Tater scholars SCOMetiMes fOTr-

get restorations qguite hazardous and treated
wıth caution. Thus, Varlous suggestions for the
Ot stinian c1ian Supposed.ly CX Line Z Jeru-
sa lem 1957:90) 1975:54-55) ;
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(SHEA 6) S1iıdon WISEMAN 1985:26-28)
GITIN 989 :46) e reconstruct.ion OT the 603

basıs FOr datın the submissıon Ot Babylonia yYycar
and 1964 : 345-346; 1968 :141-142; 1975:129-132, 144)

D1d Nebuchadrezzar Syria-Palestine in 603 The SV fOr the

COTTeCT. understan Of the broken PasSage 15 1Line 22° sapatı rabatı

ıt)] ge sıege he ac[Iross!". Whıch natural

(such moımMmtain range CYOSSEd the Baby Lonıans when they
"moved AaCcross  LL large sıege tOWEers The entire OT Syria-Palestine

CONQUeEred yuchadrezzar durıng n1ıs Of 05-61 BCE,
and ther“ siege machines from distant into the

captured terriıtories. "rees fOor sıege abundant all along
Of the Anti-Lebanon and natur: barriıer have Cra-

versed TOT siege operations eiıither Phoen1ıcıan

alestine. It seems that the campaign of 603 was directed some other
yvet CONQUEred Dy Babylonılans, and siege should therefore have

"moved across" 1ts from Mesopotamian bases.
Remarkable also 155 the relative length Of dedicated the EVEeNtTtTS

f 603 the n1ıcle about ınes quick glance the Babyloni-
Mn1ıCcCLlie serles reveals that Campalgns conducted e1lther wıthın the d

Ot Mesopotamlia nei1ig]  urıng cOomMtries USUua. described cdetaıl

whereas Syria-Palestine described relatıve brev1ıtv. This

L1S the result Of es f the author whO 11ıved Babylonia
‚opotamo-centr1c h1s culture historical OU: thus delineated
the western Canpalgns T Nebuchadrezzar onLy schemati_cally and sunmarıly,
omitting Varıous detaıls LooOked from h1s y lonian point Of
V1iewWw. Thus, relatively long descr1iption OT 603 bet:‘ sults ban

bordering Mesopotamlia ÖOt Syria-Pales  e.
opinion, MOST. ely target for Nebuchadrezzar's canpalign Of

603 15 the Land OT pOSSibLy 1lan countrıes. Baby-
1onian operations against first related chronicle's cdes-

Ccr1iption of 607 COUL S€ of this Campa1lgn Nabopo Lassar Crossed
and captured C1Lty Of Samsat) . placed

garrıson and returned Babyl1on (WISEMAN 3 20 1975 :97/-
98 Lines 5-15) . the 606) the CLEYV+ be-

sieged 48 for four and It: Nabepolassar TeACcted crossing



the hrates north Of pLundering Cr 1es the Of
\ left garriıson CI 1ocated SOMewhere
STeEern GT a  S, returned y lon afterwards, the

Egyptian CrOSSed the Euphrates, the Babylonian
garrıson pushe« (WISEMAN 56:21-23:;: GRAYSON 1975:298, Lines —_
26) The Babylonıiıans thus faliled RAr the larn Of

the Of VL 606 S remained their ivals'

Th1ıs L1S 'groun agains E  ch WE the Babylonian
Of 603 yYCaL>s 605-604 yvachadrezzar ea the Egyptians,

them Of Fbir-nari and sub]uga all >  ales  .an kingdoms.
603 he returned Wes front and COoMmplLeted he failled

accomp Liısh the Of 07-61 Wı  c the help OF par:
(GRAYSON 97/5:93-94 1Lines 35-36, 42-43; 1Nes 19-20)

reStore the Of the OT 603

21) F’Ssattu Salnitu m  Va  \< Sar Akkadıki ummAanı-sSu kanı tt.utü
1k-sur-ma [ına UL’UK ;ı /  —IMUu >-hu P
223 aras-sju 1d-dı Sa=-para-tı rabätr;mes uS-bal-k[lit-ma d-Nd

duri]
Z23) ug-ta-rıb a ltlaJiiari adı :3 E sal-tu dl  0

EK 1DUS
anslation: "The SE@ECONd VCarL the Of Iyyar the king Of d

large pL 1S5 the GV O Kimuohu(?) ]
Ss1ege he ac[iross OLW A the wall(?) the
month of] I1yyar ımtı the month L O£f he subjected the 4 siege (?)
...... EL

The broken O scription well inclLuded cdetails Otf the
Ot the CX and the expansion ÖT the CaMpalyn against Other

1ılan cCcitjes. The Of the 603 Campalgn GRAYSON 975 : 101 Line mMay
tentatively res C..,.Uü-mas$-$]ir-ma SC "[In Ot
the king OT lel£ft tro0ps (?) and ED (compare GRAYSON 1975

1ir 64; 9 / Line
conc1lude y lonian Ebir-nari conducted

603 the MOST eLYy LOr Oi1iakim's suhmiss1ion Ba-
On1la 15 (as s®gested the majority Oof The destruc-
t1ion Of the On1lans GITIN 1939 :45-48) tentatively



after Nebuchadrezzar's failure the Egypt1lian bOorder H1s Ffourth

601/600 y poss1ibly but NOTtT. neCeSsarıly. after yvear 595 1S,
the Vear’s the Babylonian chronicle series, maın fOTr the

history Of Syrlia and Palestine the late Sseventh and early S1ixth centurlies

BCE, 15 longer avajilable TOr UÜS .
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ANAA Wr D T Joh 2,6)
Günther Schwarz Wagenfe:

In der Erzählung » [Das Wunder auf der Hochzeıit Kana«/]1 (Joh 5
wırd in ers das Fassungsvermögen der sechs steinernen Wasserkrüge mıt
XVO WETPNTAC dvOo TPEIC angegeben

Legt INan die ublıche Umrechnung Metretes 39,39 Liter) zugrunde?,
kommt INan auf eın Fassungsvermögen VO entweder 78,78 Laiter Oder

Liter Je Wasserkrug bzw. auf ein Gesamtfassungsvermögen VO  —; enlt-
weder Luıter oder Liter für alle sechs Wasserkrüge. Verdächtig
ist daran nıcht [1UT dıe riesige Menge, sondern VOI em dıe Diıfferenz VO

Liter zwıischen den beiden aßangaben.
der ist etwa wahrscheinlich, jemand, der offensichtlich N  u se1in

möÖöchte, ıne derart grobe Schätzung vornımmt: »ZWE1« oder »drei«, WE
dabe1ı eın Unterschied VO Liter herauskommt? leg N1IC näaher
anzunehmen, die aramäısche Vorlage VO  — dvo n TPEIC se1 falsch gedeutet
worden (in diıesem Falle dıe aramäısche Bezeichnung für »ZWEe] drıttel«, z B
nm A Z oder wahrscheinnlicher: 82 (bzw. 19Legt Nan die uübliche Umrechnung Metretes 39.39 Liter) auch hiler-
bei zugrunde, kommt INa  —; auf ein Fassungsvermögen VO  —; 26,26 Liter Je
Wasserkrug* bzw. auf eın Gesamtfassungsvermögen VOoO  —; g Liıter für alle
sechs Wasserkrüge. Das ist, 1Im Gegensatz den oben ermittelten entweder

Lıter oder 709,02 Liter, ıne realıstische Menge WENN INan dabe!] A
Weıin denkt, der »für die an Hochzeitswoche eiıchen muß«>.

Die dreifache bZzw viereinhalbfache enge davon ist weder sinnvoall noch
durch den nla gefordert noch sonstwıe rechtfertigen. Sie als »eschato-
logische Spende des Messias« deu
nıcht ten, Schnackenburg®, empfiehlt sıch

SO Schnackenburg, Das Johannesevangelium 21981), 3728
Ebd. 2326 Vgl. Schwarz, »Und Jesus sprach« 21987),1€ Dalman, Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäiısch un! aram.  che

Dialektproben DZwW. 21927), 133 Begünstigt wurde diese Fehldeutungohl auch dadurch, daß CS rec kompliziert WAÄär, den Bruch »ZWwWEe1 Drittel« Im Griecht-
schen auszudrücken; nämlıch Ö ÖVO der ÖVO UEDT] der ÖVO HO1DOLDieses Fassun ermögen paßt den Gefäßen, die archäolo sch ach ewlesen nd
Schnackenburg (aaBSV  O., 336, Anm Z gestützt auf Gallıng ıIn Bıb Lex 471 notierte da-

» Vorratskrüge für Öl, Weın un! Getreide, 60-120 C} hoch, mıiıt einem Fassungsvermö-
BCNM VOon 20-50 Liter.« Eın Fassungsvermögen VON angeblich 78,78 Liter oder gar L.ı-
teT, paßt nıcht dazu! Das sollte bedenklich stimmen.

Schneider, Das Evangelıum ach Johannes (51985), AaQ., 341
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Zum echsel Vo  —_ »Kephas« 7U »Petros« in Gal un

Günther Schwarz Wagenfeld

Pesch schloßß seinen Artikel Kngpac! mıiıt der Bemerkung: » Eine einleuchten-
de Erklärung für den echsel VO  — Kln (Gal 1,18; 2,9.11.14) Metpoc In
2,7.6 fehlt bislang«l IDieses Oofum ZUr Kenntnis nehmen un! dabe!1 be-
wenden lassen, ist iıne Sache. ine rklärung versuchen, un! se1 auf
einem ungewohnten Wege, ist ıne andere aCcC Was zählt, ist das rgebnis.

Liest InNnan Gal 2,6-10 1m Z/Zusammenhang, un! achtet INal €e] auf dıe

sprachliche Oorm des Abschniıtts, kann INa den Eindruck gewinnen, Verse
Tb.c un! könnten eın beim Schreiben oder Diktieren nachgetragener Fın-
schub seiIN: eın Jext, der bereıts vorher formulhiert worden WAarL. Verdeutlichen
WIT uns dies durch 1ne kolometrische Gliederung des Textes:

'Ar dE TOV dOKOULVTOV eivaı 115
OT0101 OTE N OOV QOUDÖEV UO1 S10pEPEN

KDOCOTOV [0] ÜEOC AVÜpOTOUL OU ACQußOavEı
b  EUO1 yYap 01 ÖOKOUVTEC QOUÖEV LDOOAVEVEVTO,
AA TOUVAVTIOV LÖOVTEC OT1

NENLOTEUVLAA TO EUOAYYEAMOV TNC AKPOBLOTLIAC
KAÜOC Metpoc TNC KENPITOUNG,

yYap EVEPYN TOC Ietpo E1C ANOOTOAN V TNC NEPITOUNG
EVvN V YT) OEV KA1 EUO1 E1C T EUVN,

KA1 YVOVTEG IN V YOAPLV INV SoVBeioav UO1,
I1AxKOßoc KO1 Kn pac KO1 Iwnavvnc,
01 ÖOKOUVTEC OTULAO1L E1VAL,
dEE10C EÖOKOLV EMO1 KA1 Bapvaßa KOLVOVIOAC,
1V N uETC E1C T EUVN,
OUTOL dE E1C IN V NEPITOLUN
WOVOV TOWV NTOXOV r  1V VM UOVEVOMEV,

KA1 EOTOVÖCOO (XUDTO TOUVLTO KOoLN OAX1

WNT I1 (1981) 5Sp CT
Ebd., Sp. 123



Nicht übersehen ist, WEeNN INan den ext sıch Verse und
deutlich VO  — ihrem Kontext abheben durch 1ıNne rhythmisch gebundene Oorm
un durch den Parallelismus membrorum noch unterstrichen durch den VCI-

größerten Zeıiılenabstand.
Auffällig ist uüberdies, daß dıe Vergleichspartikel KAÜOC alleın dasteht NOC

dazu VOT Mertpoc)): ohne das korrespondierende OUTWOC, das in der vorliegenden
Satzkonstruktion eigentlich nıcht fehlen dürfte

Denn INan KAÜOC, WIeE sıch gehört, In dıie ] ücke VOT NENIOTEVUOI
(siehe die dre1i Punkte) un! OVTWOC die Stelle VO  — KAÖ-wC, gewınnt INan
einen einwandfreien, WECNN auch sprachlich noch unvollkommenen Vergleich:

Kadoc NEN1OTEUVLAI TO EUAYYEAMOV TNC AKPOßLOTIAC
OUTOC Ietpoc TNC NEPITOUNG,

On YAp EVEPYN OC Metpo E1C ANOOTOAN V TNC KMEPITOUNG
EV  b P'YT OEV KA1 EUO1 £1C T EUVN,

I1

Handelt sich bei diesem Doppel-Distichon tatsäac.  A0 einen nachträg-
lıchen Einschub, VeErste sıch VO  b selbst, 1Im Zuge der Verknüpfung
mıt dem Brieftext

ıne Überleitung gebildet un eingefügt werden mußte (nämlıch: TO{)VCXV-
10 V LÖOVTEC OT1) und
OVTAOC gestrichen un! KAÜ-OC nıcht Sanz korrekt auf die Posıtion VOIN

OUVTAOC umgestellt werden mußte
Für diese beıden Folgerungen spricht der nahtlose Zusammenhang zwıschen

Vers un! Vers 9, der sıch erg1bt, WECNN MNan den Einschub ausscheıidet
b  EUO1 YAp 01 ÖOKOUVTEC OUDdEV LDOCAVEVEVTO,
AA YVOVTEC IN V XOPLV TINV doVeEiIOAV UO1, KTA

Der Übergang VO  - AA YVOVTEC IN V XOpIV ware schwerlich gla WIıeE
Jetzt ist, WEeNn sıch be1i dem ausgeschiedenen Vierzeiler (Verse C un

der als sekundär erkannten Überleitung TOUVAVTIOV LÖOVTEC OT1 (Vers /a)
nicht einen späteren Einschub handelte

Daraus olg Der restliche ‚LEXT. Verse 67 un 10, stellt den ursprünglichen
Gedankengang dar, un! der eingeschobene TEXi. Verse un: 8’ soll ıhn ledig-
ich beglaubigen.

Wo mıiıt Sıcherheit nıcht hingehört.
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{[Dieses Zwischenergebnıis der Doppelfrage nach dem rsprung un
ach dem ursprünglıchen ortlaut des Finschubs.

Die rage nach seinem Ursprung ist leicht eantworten DEr äng mıt der
zweıten Jerusalemreıise des postels Paulus nach se1lner Bekehrung n7
unternomm ': mıt Barnabas un! JTitus; das heißt mıt dem Apostelkonvent in
Jerusalem.

Wenn das siıcher ist, könnte dann nicht se1n, jener INSCAU oder

SCNAUCTI.: seine 1Ns griechische übersetzte schrıftliıche Vorlage anläßlıch jenes
Konvents formulhiert wurde: als iıne Art Kommunique etwa?

Diese Vermutung ist NIC. LICU. Soviel ich seche; findet sS1E sıch erstmals beı
Dınkler. Er nahm d Paulus habe AUsSs der griechıschen Wiıedergabe eıner Jeru-
salemer Apostelvereinbarung zıtiert un deswegen dıe darın gebrauchte Na-
mensform Iletpoc verwendet‘. uch Cullmann?2, Munck®» un: Kleıin*
rechneten mıt einem /ıtat AUS solch einem Dokument::.

In dem Paulus den (Jalatern miıt dem eingeschobenen FEA Ver-
un! 81 jenes Kommun1ique mitgeteıilt: nıcht wörtlich, sondern inhaltlıch;

denn SONS neben dem Namen Iletpoc uch seınen eigenen Namen
enthalten müssen6®.

Ist das richtig, dann ist der mutmaßlıch ursprüngliche Wortlaut des Fın-
SschuDs vorläufig wıe O1g rekonstruleren:

Wıe dem Paulus die Frohbotschaft
die Unbeschnittenheit anvertraul wurde,

wurde dem ReIirus die Frohbotschaft
die Beschnittenheit

Denn der In eIrus wirksam War

ZU.: Apostelamt der Beschnittenheit,
der Wr In Paulus wirksam

ZU. Apostelamt;an der Unbeschnittenheit.

1 Der TIE) dıe Galater. Zum Kommentar VO)]  — Schlıer, In: ders., S] 1U Crucıs.
Aufsätze ZU)] Neuen Testament und ZUuUIL Christlichen Archäologıe (1967) Z sıehe auch
ders., Die etrus-Rom-Frage, IhR 25 (1959) 198, und AF Petrus, RG((  C Sp. 248

IhWNT VI (1959), 100, Anm.
Paulus und die Heilsgeschichte (1954),
(sJal 2,6-9 und die Geschichte der Jerusalemer Urgemeinde, In derTs. Rekonstru  105 und

Interpretatıion. esammelte u{fsatze ZU Neuen 1estament (1969) 106., 110£.
7u den kınwänden dagegen sıehe e; Der T1E)| des Paulus dıie (salater (1989).
und Anm.

Das ergıbt sıch daraus, daß seın Name, WECNN auch 1UT ndırekt, In dem -H O1 VO  — 10 -

TEULUAOL und In EUO1 enthalten ist. Ihn direkt NECNNCH, War Ja 1mM ontext des Briefes nıcht
möglıch.



Auf den möglichen FEinwand dıe urchweg parallele Form dieser (vor-
läufigen) Rekonstruktion ist antworten

erstens, Paulus, obwohl den Parallelismus mefibrorum In seinen
Briıefen häufig verwendete, iıhn kaum Je in reiner orm bot!;
zweıitens, daß die Wiedergabe der Peschitta, obschon s1ie AUSs dem Griechtit-
schen INs Syrische übersetzt wurde, weıtaus paralleler gebaut ist als der
u1ls vorliegende griechische ext OIfTfenDar AUusSs einem CHhau N-
gesetizten Stilempfinden heraus:

190 CD TUxX
1 1715 NE)XN 7 VDTOS T 3S

MT TT WT N NENII DA 7ı
ET S 35 S MM

Auch WE der Paralleliısmus In dieser Übersetzung keineswegs konsequent
durchgehalten wurde, wurden doch wenıigstens 1mM zweıten Stichos 1D T,
»65 wurde anvertraut«, un: 1Im vierten Stichos 8DIT{ WD, »beım Sendboten-
amt«, wiederholt zwel Wörter also, die 1mM griechischen ext den Stellen
fehlen2 Und WENN das Wort AI »Unbeschnittenheit«, der ersten Zeıle
INn der vierten Zeile durch XDDY, » Völker, Heiden«‚ ersetzt wurde, dürfte
das auf Gewöhnung oder auf den Wunsch, varıleren, zurückzuführen seıin
un: Nn1ıcC auf die aramäısche Ur-Vorlage3.

Wichtig für NSCIC rage nach dem echsel VO  — Knpac Iletpoc In Gal
und ist u  — aber, die Peschitta (sıehe Zeilen un 3) 1MmM griechischen
JText Ietpoc ste folgerichtigX hest I)araus ist schließen:

WIT beim griechıschen ext VO (Jal 2,7.8 mıiıt einer Übersetzung Aaus

dem Aramäischen tun enund
diese Übersetzung nıcht Von Paulus stammen kann, sondern ihm beım

Diktieren des Galaterbriefes bereıts vorgelegen en muß

»Schuld« daran INap BEWESCH se1n, daß sS1e. In griechischer Sprache chrıeb (bzw. dık-
tierte), In der die BCHNAUC Wiıederholung einer Formulierung, Wıe der Parallelismus membro-

sIe verlangt, als unschön empfunden wurde.
hne daß 165 von den Herausgebern des Nestle-  and-Textes notiert wurde!
Beıides dıe Gewöhnung und der unsch, varıeren spielen 1Nne große e1m

Schreiben DZW. Dıktieren.
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Denn wären diese beiden erse VOoNn Paulus selbst formuhiert oder übersetzt
worden, dann siıcherlich — WIE gewöhnlıch In seinen Briefen! die TAaNn-
skrıption Kn DOAC bevorzugt.

I dDIie atsache also, ZUEÖ den Namen Metpoc Knepac enthält,
dafür, sıch be1 diesen beiden Versen einen Einschub handelt,

dieser Einschub ıne Übersetzung AaUuUs dem Aramäischen ist Un daß cdhese
Übersetzung NIC VO  — Paulus stammt.

Bestätigt wird diese Finschub-Hypothese nıcht zuletzt dadurch, INan Gal
2,7.8 ausscheiden kann (siehe oben), ohne die Gedagkenführung zerstören.
Und die Vermutung, diese beiden Verse seien ıne Übersetzung AUS dem Ara-
mäischen WIie könnte sS1E anders bestätigt werden als durch iıne ücküberset-
ZUNS 1INs Aramäıische (be1l der die oben CWONNCHECIN Einzelergebnisse selbstver-
ständlich berücksichtigen sind):

8T2DT RIO 2I8W7 JD IIN T DD
SE1AT ET MI0 8D727 1D ]S
XII XOa Wn 8127 OI NXc-]ı 7

XMn 2a0T RD} WD 2I8W9 AIr D7 >W
In deutsch (wörtlich, wobe1l die Schrägstriche den hythmus angeben; hıer

den ‚13"7-Rhythmus: den hythmus für emotional gefärbte Aussagen)?:
Wie anvertraiu: wurde dem Schaul

die Frohbotschaft der Unbeschnittenheit,
wurde anvertrau. dem Kepha

die Frohbotschaft der Beschnittenheit.
Er, der mächtig 1St für Kepha

beim Sendhbotenamt der Beschnittenheit,
mächtig LST für Schaul

hbeim Sendbotenamt der Unbeschnittenheit.
Das rgebnis: Handelt 6S sich be1 der obıgen Rückübersetzung? tatsächliıch

ein apostolisches Kommuniqu&e, das den Apostel Paulus seinem Dienst
der »Unbeschnittenheit« legıtimierte, un! wurde dieses Kommunique, das

ihm übersetzt vorlag (deswegen Metpoc Kn pa), Jediglich VO  —; Paulus
passender Stelle in den Galaterbrief eingefügt, dann ist dies die VO  —; Pesch
vermißte »Erklärung für den echsel VO  j K(npac) (Gal 1,18; 2,9.11.14)
Metpoc in 2,17.8%«,

Vgl Kor ET S22 935? I3 Gal 1,18; 2,9.11.14
Sıehe Schwarz, Die Bergpredigt 1Ine Fälschung? (1991), 172

Okabeln durch westaramäısche ersetzt wurden.
Ermiuittelt aufgrun: des Wortlauts der Peschıitta, wobeı die syriıschen Ostaramäilschen)
Vgl den Anfang dieses ıtrages.
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DER NAME

Beyerle ON

SUE.
UÜber den eu-Sfamm IsSsachar 'eiß die ttes'  Iich Wi
seiner vergleichsweise Bedeutung‘ 'elativ gute vorzuwelsen Die
zuerst VoOonNn Alt®* erwogene Auffassung, die ssachariten selien mMiIt den in einem
rie QUuUSs der Amarna-Korrespondenz*? Arbeitern (LÜ.ME!mGZZ‘L mebr. e]e) in
Beziehung die In der von Beth-Schean und vielleicht In der

von Meggido“* ihren Dienst als gemietete eln, fand INne
selten einhelilige Nachfolge.* Die sich O dQUSs dem Umfeld nahelegende und dann In

ZUum Ausdruck kommende A  Ü  el wenn SOq! Sklaverei®
SSsSachars Dringt dann mit der etymologischen Klarung des amens In Verbindung
20 “Lohnarbeiter”).7 Allerdings regt dieser ONNEeX ZU ganz grundsätzlichen
welTtTeln Sollte mMan alttestamentlichen Motiven der Namensüätliologie in
auTt die reale Bedeutung eines amens DZW. auf die hinter dieser Bedeutung
Wirklichkeit MNUur MmMIt größter Degegnen”? Dies cheint Im vorliegenden
menr geboten wWenn, wIe bei Ssachar, rei unter‘  liche Herleitungen Gen 30,16.18

das gleiche semantische Feld „52% ohn) andeuten, Iso drei mehr der wen!l-
ger unterschliedll Wi  en miIt diesem Bedeutungsträger umschrieben werden.

dürfte Sich Del den ben Stellen Volksetymolog!

Dies qgilt Im Vergleich etwa Juda Oder dem HOaUS Joseph”.
Vgl. (eues uber Palästina Qus dem Archiv Amenophis’ (21968) 158-175.
Jetzt wieder gut In englischer Übersetzung erreichbar DEei ANET?* (1974) 485.

Ä Zum Siediungsgebiet Issachars vqgl. Jos 19.17/-23 und OaZU Ioth. Das Buch IOSUGQ, HAT 1. TU-
Dingen 116f.

Vgl. mit detaillierter H.- obe! Stammesspruch und Geschichte, Die Angaben der Stäm-
mesprüche von Gen Dtn und JacC ber die politischen und kultischen ustäüände Im damal!ı-
gen rael”, BZAW 95 Berlin 1965. 87, und weiter Herrmann. Geschichte sraels In alttesta-
mentlicher Zeit. München 1973 127-129: Donner, Geschichte des Volkes sroel und seiner ach-
Darn In Grundzügen, Erg. 4.,1, Öttingen 1984, 139. 5Seebass, Die tämmesprüche Gen
9,3-27: ZAW (1984) 341 zuletzt Kı eCc| Juda und Israel, Untersuchungen ZUur Ge-
schichte sraels In VOT - und frühstaatlicher Zeit. fzb 'ürzburg 1985 102f. Eine abweichende
Auffassung findet SICH Del Albright, Ihe Topography of the r Of ssachar: ZAW (1926)
225-236. und In dessen Nachfolge Saarisalo, Ihe Boundary between sSsachar and Naphtalli, An
Archaeological and Literary Study Of Israel‘’s Settiement in Canaan, Academiae Scientiarum Fennicae
B8,21. Helsinki 1927, 93-96.130-133.

5  C V.aQ. V.15b Dietet eın In Jjese ichtung weisendes Vokabular: Z7war werden 555 und g 4
auch ZUT Bezeichnung freiwilliger Arbeit genutzt, doch ist signifikant, daß die Begrifflichkeit ZUr

Umschreibung der Unterdrückung sraels in Agypten gebraucht wird (Ex 1.11. 2,10; vgl. dazu zuletzt
ausführlic| Schmidt, EXxOdUS, BK.AT E Neukirchen-Viluyn 1988, 34f.

Vgl. schon Wellhausen, Der ext der Bücher Samuelis, Göttingen 1871, 95f. ferner KBL} A22f.
MmMit alternativen Ableitungen, und zuletzt Gal, Ihe ttiement of ssachar, Ya)ııl=. New Serva-
10NS: Tel VIV Q (1982) 79, SOWI®e Houtman, FXxOduUuS COT, Kampen 1986. 91.
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andeln die keinen Beitrag der mMinter Issachar vermuteten
eisten können.® Der fast einhellige Hefund der alttestamentlichen WI SOllte
SOoM! ausgenhend VO|  3 amen ({l und {} und Von den biblischen Ferkenntnissen (IV)
uten Überprüfung unterzogen werden Vorsichtiger Und zutreffender als die dem
ben genannten zustimmenden Autoren Qußerte SICH ereiIts Siegfried
Herrmann® MmMuß ber die der Etymologie gen Übersetzung
>Mannn des ohnes< nicht die zutre seiln der Name Kann uch auf alteren Fele-
menten beruhen. Diesen alteren Flementen 41 die nachgehen Im
Bewußtseiln rer Hypothetik.

Man sich zunachs der Orthographie der Bı  1 die
Berücksichtigung masoretischer Schreibwelse divergierende Punktation auf.19

weniger als Ssechs orthographische Varianten SsiNnd handschri  1C] belegt (SO
die meisten Handschriften und Leningradensis) 500 (Ben-Asher) 50°

>00 (Ben-Naphtali) 500 1 sich In dieser
der Punktationen die Verlegenheit der bezüglich einer KöonsOoNaNten-

die ach den Regeln der Assimilation eigentlich \ >5a (so uch auten
müßte. 12 An dieser Stelle ISt annn weiter ach einem möglichen Sinn der Beibehaltung
der Doppelung Q) fragen Plausibel erscheint die daß 25 n der AD-

der Schreiber (ale die Konservierung des zweiten auf die Eigenständigkeit
des Namensbestandteils C a ' hinzuweisen.? g MmMuß INan Von einer Separierung
der LexXxeme In 1 ME / U ausgehen. *“ Wendet man Ich Nal dem Präformativ 77°

In diesem nne urteilt wenngleich ohne Begründung g} ZAW 234f nm.4

Geschichte, 1271 Anm Ähnlich auch de Langhe Les textes de Ras Shamra Ugarit et eurs
rapports VecCc le milieu Biblique de —AAa Ancien Testament Universitas Catholica Lovaniensis 215 aris
1945 486 USQU resent S, MOM scil ssachar 'erf.) philologiquement uUunNne De -
tite enigme

Vgl BHK? (App Gen
11 Vgl insburg Introduction the MaSssoretico-Critica| dıtion OT the HeDbrew Bible, London

ebd VOor1897 252 nsburg schlägt dann die Ableitung 50 NS er bringt Lohn
Jedoch ist die Anspielung auf Gen 30 18 nic| kKorrekt da dort 3 als inıtes Verb begegnet
Schließlich ist Im en Testament eine Verbindung vorn xW} MmMIit 50 nic| belegt

Ygl Gesenius-Ka u 19b
Offensichtlich Kann eine Verwechslung mit den M en Testament häufigen Imperfektnamen DZW

amen MmMiıt vermutlich niıchtverbalem JOod--Präfix auf 1ese 'eise ausgeschlossen werden; Vqgl. etwa

102  +  — 7RDMÜ, Oder PaW Gen 25 1Chron 132} MD 3W? 1Chron 25,4.25) Fbenso müuüßten Na -
men mit X-prostheticum SOWIe mit dem Praformativ (etwa 7 R) NMierzu gezählt werden: vgl.
Schult,. Vergleichende Studien Zuf alttestamentlichen Namenkunde, Diss. Bonn 196/, 136 - 143.

Gegen die In der Wissenschaft m. W NIC| rezipierten Vorschläge von right, ZAW 234f
nm.4 l1es Ifta al von 50 "GOtt gibt Lohn“”) und 0UüonNn Trois \Ioms de DEerSsoNNAdgeS Bib-
Uques Ö la \umiere des textes (Ras Shamra) (1938) 283 les Saf(el von 50
wird Tagelohn machen”) {ese Ösungen aben eine grammatikalische nalogie Im en esta-
enNnt und WaSs stärker wiegt Iassen sich eine vergleichbaren Namenbildungen aufweisen
Ygl IQZU uch de Langhe Les textes 487
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ZU, (egt sich Ine IM Jestament Uund Keineswegs singuläre Ver-
wechsiung VonNn und x Wortanfang nahe.? ewinnt INne Deutung Im
von N der IN ] Wahrscheinlichkeit. 16 Für den weilteren Verlauf der Argumen-
tatıon ist die Vergleichbarkeit In und mebraischer N  q wichtig.
Als wiedernolt auftretende| IGßt SsiIch In Draformativen |exemen das omen
N e i dentifizieren.! artin Noath!8 {erZu: O  aS 'ort N mit abhängigem
Genetiv einer Person bezeichnet In erster den Gefolgsmann, der sich In die Dien-
ste eines Üührers begeben nat. Wäare die er semantische erläutert,

MNun acn dem Vvon Noth erwaäahnten gefragt werden, der SICH Minter
9 verbergen könnte Hereits hier deutet sich an, daß der Etymologie -15% N
es ist Kolalı vorhan:  Mannn des weniger Wahrschel  keit ukommt. Das
exem >5& nımm offenbar Ine Persönlichkeit In Augenschein, die sich In exponierter
ellung einNde (König der Gott).® Die In der Untersuchung Martin Noths aufgeliste-
ten amen mit Dräformativem N erwahnen auffälligerweise In wel Varianten InNe
Namensform, die als theophores Fiement Ine Nicht-iIsraelitische benennt
(DPMAW2 und DUYAÜR 21) legt Ssich uch IM vorliegenden Fall Ine iZzie-
VTuNng mit einer ausläandischen el nane: Aus Ägypten ist der saeit dem

memphitische GOott Sokar** Dekannt. Hierbei ST daß der Name

15 Vgl. Gesenius-Ka. 5 und nm.1 (S5.133) Als Beispiel S@| auf die Schreibvariante des Namens
' "1Chron 2.12) In W 1Chron 2,13) verwiesen.

Vgl. Gesenius®, 51, und KBL*. 41f.423.
on ‚oth. Die israelitischen Personennamen Im Kahmen der gemeinsemitischen Namengebung,

46, Stuttgart 1928, 138Tf. verwies auf Im Dbiblischen Kontext begegnende Paralielen Dei
Würdetiteln: dagegen zuletzt QZAOr, Ihe Military Flite of King David: 1963) 315 nm.2. Vgl
jetzt uch KBL?, 426 wn

Personennamen, 138.
OTW‚uch im Akkadischen (aßt sich dieses nomen In der Namengebung beobachten: vgl

ma@i-Marduk, Am@l-Sin 10 bei st, Assyrian Personal Iames, Hildesheim 1966. 21). Zum
Namensbestandteil "König” wäre etwa auf die akkadischen Personennamen mit Karrul m!l VGTl -
weisen. ußerdem wird In ugaritischen lamen das exem mlk für den KÖNIg wıe für Gott ye-
Draucht: Vgl. Die Personennamen der Texte Ugarit, StP Rom 1967,

Vgl. 2S5am 23,8; 1IChron 11,11:; 27,2.
21 Vgl. I1IChron 8,33; 9,39. mW3 W R ist tendenziöse Uminterpretation der beiden amen. Z7u erwaäh-

nen wäare außerdem iM 1Chron 7,18). das auf den ersten Blıck eine usnahme darstellt. Be-
en! MAaN aber, daß 7 Königsprädikat ISt, wird auch hier die Im amen explizierte eXDO-
nierte tellung der Person eutlic| der Beamte selbst Oöder dieser In Abhängigkeit einem
König/Gott gemeint ist. aßt sich NIC| mehr entscheiden. Z7um Begriff vgl. Warmuth. 977:

375-379 und ZUum amen Ioth. Personennamen, 1456.
272 Vgl. auch die ügyptologischen Anmerkungen In Abschnitt ach hebräischer nalogie mMmuß noch

eine Alternative Ins Auge gefaßt werden: 3( 7)W0°x kannn SOWOI "Regent von T1ob” als auch
"Leute von Tob edeuten (sSo KBL?*. 43). daß Ine identifikation von JD mit dem SOZI0-ge0-
Q!  l amen Ar Kr möglich scheint. Dieser Iame in einer Ortsliste Qus dem
Totentempel Amenophis ” in Kom el-Heitan (Theben-West); dazu jJüngst Görg. Toponyme
und S  i  M  ie, Zur nichturbanen Bevölkerungsstruktur Palästinas im Jahrh. Chr. 45
(1988) 56-60 ders., Beiträge ZUur Zeitgeschichte der Anfänge sraels, Dokumente aterialien
Notizen, AAT S Wiesbaden 1989, 63-67.
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dieser Gottheit IM Ägyptischen mit st Umschriftsystem,;
Umschriftsystem) phonetisch wiedergegeben wird“* wahrend hMmebralisch stimmloses Q}

Jedoch arın Sprachlich kein wirksames Gegenargument VOT, Wenn Man BTW
ägyptische Fremdwort für die Lotusbiume das InS Hebraische

übertragen wurde S m24
M der des amens ssachar SOWIe milt einer In der
Onomastik paralielen Namenbildung iegt sich Iso die Deutung * Y  S Z N annn des
Sokar nmahı D.h. die Bevölkerungselemente, weilche später mit dem unften Sohn der
Led Gen dem Eponym der Issachariten Gen Dtn 5.15) In
Verbindung werden Oollten, WdrTenNn ul  ich Ine dem ä  1 Gott
Sokar(is) Z! Gruppierung.® Wie eahr Jjese N uch des

Testaments möglich ewelst ein kanaanädlscher Terminus CQUus Ägypten, des-
6er] analoge Bildung fTrapplerend ist: i-Si-ha-ra Mann des Hor” .26 Im Tfolgenden dartf
ainmal Uurz nach der ügyptologischen dieses Vorschlags gefragt werden Ml
evor Ine Einordnung dieser Etymologie In die historisch auswertbaren
Notizen QUS dem Testament ssachar erfolgt (IV})

IN  kr cheimmnt von Hause QUS aln Gott der K  I  I Nekropole Im Bereich des 0ß-
FauUuMmMeSsS> Von Memphis Z sein."2' Wesentlich für die nier nternommenen Beobachtungen
Ist, daß dieser Gott uch In äügyptischen Personennamen Dezeugt wird. 28 In einer QUS-
führlichen Studie konnte Barbara Begelsbacher-Fischer“® aruber nNINAUS auf die Auf-
fralligkeit verweisen, daß Vr allem Diener amen mit dem theophoren lement
trugen ereits 4/5 Dynastie). el SICH nmlier sSchon amen die für Ssachar De-

Vgl. rman/H. Grapow, Worterbuch der agyptischen Sprache Berlin 487

Vgl. ebd. ußerdem SI auf Ellenbogen, Foreign 'Or! In the Old Testament, eir Origin and
London 1962, 159 verwiesen.

alleıne Saarisalo, Art. sSsachar: ISBE 21987) 937 verweist auf jese Möglichkeit.
Vgl dazu rönda|l Personennamen, 102 Der ägyptische Gott IOrUS, der nach der siris-My-

Oologie dem Ösiris (posthum) und der ISIS geboren wird erlangt nach Kämpfen mit seinem ider-
sacher eth die Königswürde; Vgl. Brunner, Altägyptische Religion, Grundzüge, Darmstaadt
55-59 Zur Uterarischen FOrm und BeZzeugung Im euen e1C| älteste Niederschrift ZUT Zeit der 18.
Dynastie!l) vgl. ders., Grundzüge einer Geschichte der ultdgypti5f:hen Literatur, Grundzüge Darm-

1966. 82-856.
Atzlier. Randglossen ZuUum Jotengott Qar: RdE 1971) Brunner, Altägyptische Religion,

130 Detont. daß der memphitische "Friedhofsgott” ar Bedeutung uber seine Hauptverehrungs-
statte NINAUS erlangte.

Vgl. 'an! Die Ag'  1  N Personenname! Glückstadt/Hamburg/New York 1935-52
"nh (-J7) I akı" mein?) en Hı In der Hand des Sokarıs 1.64.3].

dij w akı “der von dem Gott) SOKarıs egebene” (11.332.15].
In diesen amen OmMmm' scsehr eutlic| die Abhängigkeit ZUu USCruC| die Dereits In der ruk-
tur der hebraischen amensform von sSsachar beobachtet wurde. Vgl. auch die grundsätzlichen Er-
wägungen theophoren amen bei anke, Personennamen 224-227 (v.Q. 225f).

Vgl. Untersuchungen Zur 'erwel des en Keiches. Im Spiegel der Privatgrüber der und
Dynastie, OBO Freiburg (Schweiz)/Göttingen 1981. 186



zeichnende sozlologische tellung, die INne Aussage wie Gen rSst e|  !  n
Oollte? Jedenftfalis gehoört In diesen Zusammenhang Ine Näh:‘ ars handwerklichen
J  1  iten, die ohl daß dieser als Ngo' mMiIt den für die Grabbeiga-
Den notwendigen HQ!  rkern (V.Q De| der Verarbeitung VonNn Edel-Metallen) In Verbin-
dung werden mMuß ®9
Geht [Nan einmal davon QUS, die Indienstnahme der IiSsachariten In die Zeit des

Jahrhundert: Chr. en ist?! ann Korrespondiert diesem Zeitraum In
der ägyptischen Geschichte die Herrschaft der 1e (Neues ICH, C132

Chr.) Über die genauUe topographische Herkunft der Issachariten ISt Nnichts ekannt,
daß der alttestamentliche efun Jos 9.,1/-23 heranzuziehen ist.% Zzu fragen wdre,

ÖD für das Gebiet Von der Jesreel-Ebene In nord-östlicher Richtung DIS zur üd-Spitze
des Kl  eret-Sees er Eeinfluß auft dortige Bevölkerungselemente wahrscheinlich
emacht werden ann. Auf ese Weise könnte IMaN Sich Ine Zuordnung bestimmter
Gruppierungen dem In der rraglichen Zeit Iımmerhnin NAUufTig Gott
vorstellen.
(aNZ allgemein dart vorläufig festgehalten werden: Nach der NSI der KS In
Ägypten Dis In die Zeit Hatschepsuts Ittel- und Nordpalästina Immer menr

den Eeinfluß des Mitanni-Reichs Dis ann Ihutmosis SeINe eidzüge
Rückeroberungen vornahm ® n diesem Zusammenhang gewinnen die AÄAnnalen-Listen
Thutmosis “ Hl Bedeutung. Aus ihnen sind ssacharitische Städte bekannt: 030 317WP

Vgl Brovarski, ar: 1 A (1984) 55-107. der VvVon craftsmen Spricht 1056fl. Zur
zialen Stellung der Handwerker in Agypten vqgl. Gutgesell, Arbeiter uUund Pharaonen, Wirtschafts-
und Sozialgeschichte Im en Ägypten., Hildesheim 1989, 239-253 Interessan' ıst in diesem Zu-
sammenhang, daß insofern eine phonetische Übertragung erliaubt ıst Praäformativ U1 e1n
agyptisch gleichlautender Begriff i& w ohn, Entgelt” vgl. Erman/K. FApOW, Worterbuch 31)
existie| der auch In ägyptischen Personennamen belegt Iist Vgl. anke, Personennamen,
46.123+14 Belege Stammen inschriften, die Man In Meidum (cQ. 75 Kilometer SUudl.
Kairo) und ISa gefunden hat. Darstellungen In einem Raum der Grabgruppe Nefermaats Qus Meidum
(Snofru-Zei belegen Beischriften Mit dem relevanten amen. FS sich hier einen der
Söhne des Grabherrn handeln. der dreimal Erwähnung findet. (vgl. W.M. Petrie. Uum. London
1892 25f afe!l X  1  (L{ Ausgrabungen Lage Meidums vql. Wildung, Meidum: LA

(1982) 12] In ISO findet Ssich eine Inschrift auf ZwWEeIi gleichlautenden Scheintürrollien Vvorn Mastaba
die einen Totenpriester gleichen Namens bezeugt. [vgl. Junker, YorlAufiger Bericht ber die

sechste Grabung der Akademie der Wissenschaften in Wien Dei 0en Pyramiden VvVon Gizeh VÖOI  -
rebruar DIS Dri| 1928, Wien 1928, 188 ders., Ga Wien 1951. en der geringenBezeugung Dieibt auffällig, daß der ame nie n zusammenhängenden Jexten Zur Tran-
Skription Vqgl. jetzt die Tabelle bei 0SS, Studia Aliphabetica, On the Origin and History OT
the Northwest Semitic, ‚OU' Semitic and ree|l Alphabets, OBO 102 rreiburg (iSchweiz)/Göttingen1991, 11-17.

31 So H- obel, Stammesspruch, 87
Zur Eingrenzung des ebietes oth. Die Welt des en Testaments, Einführung In die

Grenzgebiete der alttestamentlichen Wissenschaft, STö Berlin 64, und neuerdings,Kallai. Historical Geography of the The Tribal Territories of srael, Jerusalem/Leiden 1986.
193-2023.

Vgl. elc| Die Beziehungen ÄAgyptens Vorderasien Im und Jahrtausend Chr. Agyp-tologische Abhandlungen Wiesbaden 118-166 (v.g. die Karte. 134).
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Jos ‚18b.20)% MR®S aber, daß seit dem ersten malastinatTeldZzug Thutmosis‘
II} das dem sSsachar zZugewiesene Gebilet Agypten Zurüc|  efallen WOGT. Von
der verstrickung mit ÄAgypten welilternn die Amarna-Korrespondenz und E
etzt der ereits rwaähnte Biridijas Vorn Meggldo Amenophis U} Zeug-
MIS ab araus dart zunaächs gefolgert werdgden Palästina SOWIE das ausdadruückllic| IS—-
sachar zugedachte Territoarium SINd ZU|  3 maßgeblichen unter AGy  1 Ober-
Merrschaft.
Von hier QUSs Ist Mun weiter ach den B einer Bezeugung Sokars Tragen:
Nun SINd Eeinflüsse die kKultische Götterverehrung remder Okkupationsmächte In
Palästina allgemein?”, Agyptens besonders, Uumstritten Bereits AltSe
verwies auf die Schwierigkeiten, die Im Zusammenhang mMit der kultischen Verehrung
äl  1 Gottheiten In Palästina begegnen.“* Jedocn KOnNnte die IsSsachar.,
dann anasse Zugesprochene Beth Schean (VGL. Jos 17.11%9 weiterhelfen. Der
In al  { Ortslisten häufig, annn uch Del belegte Ortsname ll n
seINner semitischen Transkription b(}t ©’] Ansplelung aQuT Ine der größten Nekropolen“
Palästinas sain *° Keth Schean war VOom IS ZUMm Jahrhundert Chr. unter
el  1 Obe!l  ft und seit Sethos (19 ach dem Datierungsvor-
SChIag Frik Hornungs“* 412 Chr.)} el  1 Militürstützpunkt.f‘ Auch WT17

Vgl. elc| Beziehungen, 128

Vgl. ebd 131 WODEe| ‚eic| In dieser Iste gegenuüber der wiederholten FWwühnung De| Amenophis
anders lokalısier' (zur Lage Vvqgl. die Karte, 62)

Vgl. Alt. eues, 169f.
Zur Diskussion den religiösen Finfluß urel die assyrische Oberherrschafi vgl. Dars Dro TOTO

Cogan, Imperialism and Religion; Assyria, and Israel In tne tEighth and Seventn Centuries
B.C.E. 19, 1SSOUld 1974 Dagegen zuletzt überzeugend indem Hand assyrischer In-
schriften dieser Einfluß pOosSitiv eutlic! gemacht werden konnte Spieckermann, Juda Urn AS-
SUr In der Sargonidenzeit, FRLANT 129 öttingen 1982

Vgl. Agyptische Tempel in Palaästina uUund die andnahme der Philister: (*1968) 216-2230 Alt In
seinen Eergebnissen überbietend Helck. Beziehungen, 444 zuletzt Stadelmann Goötter. a[8}
IM Ausland: LA (1977) 630f.

nter den Fremdländern Dildet Nubien eine usnmnahme. Zu dessen Sonderstellung vgl. Alt.
Tempel, AATN-

Zu den Textproblemen Vgl Seebass Zur Exegese der Grenzbeschreibungen von JOos. 16,1-1/7,13:
ZDPV 100 1984) 737 Jetzt auch GÖörg, OSUG., NEB urzburg 1991

41 DIe nördlic| VvVon Beth Schean gelegene Nekropole WAar Uurc den FIuß alu: Von der Jediung
getrennt. Zur Lage Jopographie Vgl. ren, Ihe Northern Cemetery of Beth han. Leiden 1973
1f.

SO Seebass. Der Israelitische ame der ‚UC| VvVon Esän und der ame Beth Schean: ZDPV
(1979) 166-1/72:; vgl. auch Elliger, Beth-Seaon: 1962) 228f; GOÖrg, Untersuchungen

Zzur hierogiyphischen Wiedergabe palästinischer Ortsnamen. BOS 29, Bonn 1974, 56-69, mit abweil-
chender Ableitung. Neuerdings Görg, et-Schean: NBL (1991) 286f Lit.4l.

Vgl. Grundzüge der ägyptischen Geschichte. Grundzüge - Darmstadt 21978, 02f.162: ZUur Diskussion
die unterschiedlichen Datierungsansätze vgl Stadelmann, Sethos LA 1984) 912.

Vgl elc| Besan: LA I (1975) 727:; Stadelmann, Sethos Q14f.
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naheliegt, der diesen mf den IN  3 nahestehenden® GOottheiten Btah Ooder
SINIS jenem IST die agyptische Jotengottheit‘ weder epigraphisch
noch ikonographisch bezeugt.“ Man bleibt ISO VOM agyptologischen Befund her Qauf
allerdings ganzZ undegründete Vi  n angewilesen. mmernin sprechen Zeit
Uund Umstände In der für den Stamm ssachar wesentlichen Topogra-
ohle bekannt
einen etzten Hinweis ardı der zweite Namensbestandtel Iräger eines theopho-
l e7] ISst, gab {liam Albright.*‘ in einer ägyptischen Skliavenliste der

findet Hypokoristika mit dem theophoren Fiement skr

|
Nach diesen VT philologischen Beobachtungen ist ZUN Ausgangspunkt der er-
SUCHUNG zurückzukehren, namlich der Beziehung einer möglichen Etymologie des
Namens SSachar vermeintlic| historisch auswertbaren Notizen | en
(V.C. Gen 33.,18f).“** Für die des amens Ist mmer wieder QuT die
Anspielung Gen verwiesen worden >® endau besehen ann dieser eZUg jedoch
NUur In dem Tertium comparationis der A!  I  { und sSOozladlien Unterordnun:

Vielleicht kannn Im Verhaältnis dieser er zueinander auch VvVon ” Synkretismus” oder Ein-
wohnung ” sprechen; vqgl. Hornung, Der FiINe und die jelen, Agyptische Gottesvorstellungen, Darm-
sta| 1971 82-90. der schrei “ÄAgyptischen Göttern widerstrebt s offenbar. sich festzulegen. Ihr
esen Dleibt in einem uns ungewohnten Schwebezustand. DIie Bindungen, die SIe mit anderen
GöOttern eingehen, sind vielTacC| unbeständig und jederzeit IOösbar. ebd., 90]

Die Überprüfung des archäologischen erbrachte dieses negative nNIS, das aufgrund
der Im JText vermerkten mstände Desonders auffällig erscheint. Die maßgeblichen Ausgrabungsbe -
richte Beth Scheoan SINd: ‚OWEe. JIhe Topography and HiStOry of eth-  ian, With Details of
the an and er Inscriptions und M tnhe Site, UL Philadelphia 930/40, der ZWGT ate
XLVI A, 3.4 eine "Bes-headed jar Qus der Zeit Amenophis’ IL auch ah-Sokar-Osiris zusprechen
möchte ‚vgl. ebd., was jedoch der eindeutigen iıkonographischen Differenzierbarkeit
Deider Gottheiten (V.C. bezüglich Bes Sokar) unmögtlich sein Urtte. ußerdem ISt E.D. Oren, Ce-
metery, vergleichen.
Außerst spekulativ wirkt die Annahme G.R. Wrights, An GOC In Shechem: ZDPV (1983)
95-109 hMinter der Gestalt Joseph verberge Sich en ag'  } Gott. den man In der Tradition
des Osiris-Kultes (D in Sichem verehrt hMabe. Fr schrei! Ihat IS Say In re| the patriarch
Joseph WaS NOTt Israelite hero WNO DeC
ebraXse! iebd. 103] amMeE Egytianised, Dut an divinity WNO was

Vgl. Northwest-Semitic ames In List of Jan Slaves from the tEighteenth Century JAOS
74 (1954) 222 -233

Vgl. ebd 227f die iste, 230 (in Übersetzung bei ANET.Suppl., (117f)). nter den Neueren hat
diesen Hinweis m. W. einzig Weippert, Die Landnahme der Iisraelitischen Stämme In der Neuefel
wissenschafttlichen Diskussion, FiINn kritischer Bericht, FRLANT 92, Göttingen 1967, nm.5, aufge -

49 reilic| häalt sich der historisch auswertbare Gehalt der Nachrichten uber ssachar In Grenzen. FiIN
Maximum el Eerkenntnis rfte H.. o  el, Stammesspruch, 85-88. erreicht aben.

50 Vgl. SC} Pars Dro tOto cei Kı ] ecke. Juda, 34, zitiert: ssachar SC}  je!| (der m  Lohn-
arbeiter ‘) Dezieht sich zweifellos auf das Verhältnis des Stammes der Vorbevölkerung des von
Ihm "eingenommenen” ebiletes. wie ein 1 mit jem über sssachar In Gen 49 zeigt  r
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der Jext nirgendwo den Jagelohner der uchn Mur Lohn erwähnt.” annn AvVon

au  en werden, daß die Vo VO:  zr 750 IM Testament Aamlich der

Verarmung etwa Verlust voan Landbesitz) fester Zeit und Tastem Kolalı

Verpflichtete“ gerade In Gen 49.15 FEDenso Ist keiner Sitelle
da MT bır ba} der — —_ n irgendeiner eIse

werden.* Selbst der erwahnte der Amarna-Korrespondenz gibt Keainen Hinwels,
daß die "Dienstverpflichteten”* Tür Inre Arbeit bezahlt wurden, ” WODEe| sich au
der geringen BeZEeUgUNGg Von mass/zzulm! eltere Schlußfalgerungen verbleten. en-

MauDt der biblische Hefund semantische Abgrenzungen. SO und
- IM KONTeEeXT Von Gen und 1,11 iten, die mit Repressionen einhergin-
gen Hier wurden eanschen IM Sinne VON Pr dienstverpflichtet.”® DIie ch-

der Belegstellen und _5 ergibt eIn elativ weites Wortrteld, daß UTr

KOoNnvergenzen aufgezeigt werden konnen ö0 Aruckt besonders NAUuTIg en Verhältnis

aQUusSs, S@| es zwischen Israeliten UNG den vertriebenen Kanaandern (Ri JOS 16,.10;
S@| Verhältnis jener. einer Delagerten die kapitulier‘ Dtn »

der das eines Beamten Dienstverpflichteten on BALT 9.157 DaT 2Chran

Dagegen ist onl —n der ungere ermInUus, Im chronistischen” Geschichtswerk
stark beschönigt ird (außer 7 a m B earwähnt daSs ChrG gegenüber den übrigen Belegen
keine Komplementärbegriffe), wohingegen weder dOrt och n den nachexilischen

Jesaja-Zusäützen auftaucht. Semantisch - end mit der. Unterdrückun
(59 der D5%). Schll  U zeigen und m n P Übereinstimmungen in der

Affinitat Zum .K'önigshof Pharao Salomo. Ahas cer OS! Wichtig für die

51 Freilich ISst die ‚emant! Vn W bn und D MIC| hinreichend geklärt.
Vgl. de Vaux. Das ite Testament und seIne Lebensordnungen reiburg i.Br./Basel/Wien

1960 127
Der Konkordanzbefund ergibt, daß Keiner der genannten Begriffe mit -5% und seinen Deriva-

ten In Verbindung gebrac! wird. Lediglich 1KON könnte eine Andeutung enthalten. Jedoch sind In

1KönN 5,20 die Fremdarbeite: gemeint, dagegen NOD Salomo nach 1KönN 827 ausdrücklich De|
den Israeliten QU!  n

50 die Übersetzung Vvon IN“n DEeI Vorn en Akkadisches Handwöorterbuch 2, Wiesbadcden
1972 619 (dort auchn giıe übrigen Belegstellen).

Wıe ‚Or' Art. 1984) 100 7, auf das Gehalt der rbeiter SC  1e'! entzieht
Ssich meiner enntnIS. Vgl schon A, 171 nm.5. Schließlich sprechen die Termint |

V.15b wIie die Erzähltendenz,. ssachar n e1n möglichst schlechtes 1C] cken. für eine ctarke

Repression des Stammes. Aus IvVI!| Ihe Assyrian Dictionary Of the Oriental Institute
of the University OT Chicago 1.10, Chicago/Gluückstaat 1977 327a geht Mervor. daß MNn In den Be-

(egen Qaus Alalach urchaus "wages/hire for tne COrvee WOTKE|  A Kennt. Jedocn qg!bt IN Mettin-

Jger, SOolomonic ate 1CIaALS, udy Of the IVI Government Officials Of the Israelite ONnaTCHY,
CB.OT L und 1971, 128 -131 edenken daß die mazzulm!-Bel QUS Alalach VvVon der bErwah-

NMUunNgd In 365 unterscheiden sind. Im ersten Fall handele Sich Individuen, Im zweiten
wWwIe auch Im en lTestament 8in Kollektiv. nter weilchen Umstanden alttestamentlich QUS

dem Individuum Issachar Gen 30,18) e1In 'amm (Gen - 49,14f; Ditn wurde, aßt Sich wie

e{twi De| Manasse oder für die Richterzei beli Othniel Jos 15,17 1,1J3: NIC| ehr
Onstruleren

Vgl auch Schmidt. EXOdUS., 34f.
In Ihr 1: Ste| paralle! mID5Sx. womit Rechtlosigkeit ZUumMm USCGCTUC OoMmMm
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Disherigen Er Ist ( die daß mIT den Gen 9
Begriffen INe rganisierte eil nNsStTITUT|  allsierte (Königtum) Dienstverpflichtung VOTr

steht Daß DEe| SINn 5 Worttfeld Uumschriebenen
Tätigkeit Kolale ernielten IST unwahrscheinlich WeNN ausgeschlossen Der Zusam-
menhang Zzwischen Nameninhalt und Gen stellt SICH Iso Keineswegs derart EeNd
dar wie manche gerne sahen Die Assoziation die einer Verbindung
geführt hat, KONnNTte Ine spatere Umdeutung Qvozlert uch diesem Aspekt
cheint e ursprüngliche Bedeutung des Namens sSsachar des Sokar

mOöglich
Fine andere interessa!| Beobachtung ergibt SiCch QUuSs Dtn 187 ISsSsachar Uund Sebulon
werden als rechte Darbringende geschildert (V19aß MNon coni.) Daraus
daß Stämme IiNe Kultgemeinschaft ldgeten und PST Tortgesetzte
Stadium Ihrer Stammesgeschichte Prroselyten des Jahweglaubens wurden °° Wie
dieser KUult QUSSI die rage er isieren ist, Iaßt sich AUC] [1UT öch
arraten. ®® Grundsätzlic! Tügt SiICh die Ännahme eines Frose ntum bei Ssachar qgut In
die aufgewiesene Ableitung seines Namens vVon einer Ül Gottheit ain Ob Man
dan!  .. ISsachar ursprünglich agyptische Bevölkerungselemente Vr sich nat,
oder WIe ebentfalls NAUuTiIg angenommen® der Name die Stammesmitglieder Vvon
außen herangetragen wurde, mUuß unbeantwortet bleiben
Jedenfalls zeigte SICH amen WIEe deristorischen Einordnung der Stammesge-
meinschaft ssachar daß [1aN mit der Möglichke!  n Ableitung Voarn rechnen
muß Finmal menr SINd ügyptische Finflüsse aurft das Ite Testament evident, und dies
In einer Zeit | der ZWII äügyptische Prüsenz In Palästina deutlich bezeugt, Ch
ellgliöse Einfluß auft Grund der Q!  l  U MUur schwer nachzuwelsen Ist

Hevor MNun das der vorangegangenen Untersuchun: formuliert werden annn
Ollten WEe| Beobachtungen rwäühnung en die das Disher unterstiutze:|
Zum einen Man |1 mm ms wWwOoDel allerdings der USam-

58 Dies ecC| SICH urchaus mit den tergebnissen Its bezüglich 365
Vgl H Donner Geschichte 139f Die textlichen Probleme V.190&x Subjekt oder AkK Ob-

jekt?) und der problematische NsScChUu! V.19D KönNnnen auf SICH Deruhen da sie eZzug auf die
Fragestellung eine Konsequenzen zeitigen

V.190&x stel tediglich pa erne verweıist Man auf den Berg or \ Stammesspruch
Anm mit älterer Lit.) u zuletzt Donner Geschichte 140

61 Vgl schon Meyer bei 1Qubler Biblische Studien Die der Richter Ng.V
Tübingen 1958 100 dann errmann Ssakar Frorschungen und Fortschritte 37 1963) 21
zuletzt Donner Geschichte. 139

Vgl den vorangegangenen Abschnitt {l Zum Synkretismus der Spätbronzezeit vgl jJetzt -
Weippert Palästina in vorhellienistischer Zeit Munchen 1988 293 317 Fine ausfühnhrliche
Aufarbeitung agyptischer Zeugnisse in ind (Architektur und tpigraphik) DOt Urzlic| immer
ian Temples in Canaan and ANal: israelit-Groili (Hg.), Studies in Egyptology Licht-
heim. Jerusalem 1990 1065-—=1106. Zum Problem des Verhältnisses zwischen Palästina/Syrien und
Agypten in der Bronze-Zeit vgl. Qanz grundsätzlic| neuerdings die ‚ufsäüätze Bietak

281

Vgl Erman/H Grapow Wörterbuch der äl  e Sprache 2 35f
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menhang MIT nedr Uunsicher bleibt für das Agyptische aln (3e—
Draucn des Wortes nachzuweisen IST diesem ohilolagis:  Nn WGre cn
autf IMNe textgeschichtliche AufTfäliigkeit n Gen Samaritanus

D CN QINe Genetiv-Konstruktion C] AA Zr  A Auch WEeTN jese LESUNGg aum
das ursprüngliche Jextverständn! repräsentlieren dürfte®® jeNe verbesserung,
Ine MiIt Ssamaritanus elolein ehr gewichtige Tradition existierte die IsSsachar etwWwas
remdes anzuharften Demüht
Irotz Einschränkungen dart ISO ZzusammMeNTASSENd festgehalten werden Via HeqUa-
TIONIS spricht der DIiblsSsche Hefund Ine deutliche Sprache Issachar IST | Gen

Kein | ohnarbeiter®! wenngleich vielleicht spaätere || AQZU

gemacht wurde Fine Herleitung des amens QuT dieser nmat Keinerle!
textiiche Anhaltspunkte MINAUS spricht die Phitlologie her für die vorgeschlage—

Die ägyptologischen Erwägungen konnen WT Keainen Dositiven Hewels

erbringen aber immerhin Anhaltspunkte die Verweis Quf
Zusammenfassend iaßt SICH IMe eindeutige Herkunft und Bedeutung des
amens SSsSachar 'ohl beweisen Ist Jedoch philologische his’ und
zuletzt e  ! Beodachtungen Im inne Von Man des

PSCH eisten SOllte Man MT die Terminologie
noch einmal aufzugreifen Von aheliegende MÖl  V  1 spreche

oth Könige BK.AT q 1 Neukirchen Uuyn 219823 212f Vgl uch Schmidt FXOdUS 341

A  Issachar iSt eın Fsel remdenMOglicherweise IM inne Genetivus DartiCivUuS vgl
esenIuSs 5  Q 128 und je‘ R.K Connor An Introduction Biblical HeDrew Söyntax
Inona Lake 1990 9.5.16

Samaritanus Dietet lectio ‘acılior
uchn WEeTN J.D Heck Ssachar:; Aave Ör Freeman? (Gen 15) JETS (1986) 396 ihn

dazu gemacht hätte Ja darüber NINAUS Qganz meutral vorn MN of worker sprechen
möchte Jese Deutung wird nach Heck Von\n 7 WE Argumenten gestütz Tiervergleiche sind
DOsSitiv deuten vgl ebd und IST R 55 mit | XX (&vAp YEWOPYOG) verstehen
vgl ebd 385 Zum ersten Argument ISt daß kontextuelle Betrachtungen den

wWaSs schließlich auchdeutlichen scemantischen RKahmen VOon s , KAauUum können
dieser Aufsatz leutklic! machen KONnNtEe 0as 12 entkraftet SICH UurcC| die atsache daß
C (Ur nMier . DD mit &vAp YEWOYOC übersetzt Von SEeIDsST
Zur deutlichen Abgrenzung der MIt &krı erfaßten ‚emant! VOI  z Skliaventum Uund SeMmMeln Ausprü-

neuerdings ipi -5%gungen auch der Umwelt des en Testaments vgl
lim Druck] Von der Semanıtık des mer KOonnte uletzt 50gg!n eEinführung

In die Geschichte sraels und as Von den Ursprungen bis ZU| ufstanı Kar Kochbas Darmstaadt
1991 {3f 98f wieder den Unterschietr verdeutlichen "Charakterisstisch ist die verlangte Arbeırt als

Zwangsmaßnahme ebd 73} 1KOöN und
Zur grundsätzlichen 'OrSiıC|H gegenüber etymologischen Beobachtungen konnte jJungst Karr |I-

mitations of Lexicographical iInstrument in ical HeDbrew ders Comparative 10-
LOQYy and the Jext of the Old Testament With Additions and Corrections inond Lake
412 4736 wieder mahnen
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Textwahrnehmung 'häppchenweise'.
Bemerkungen ZU ral chweizers "Die Josefsgeschichte" un! seiner

Literarkritik

Burkhard Knipping Onnn und Osnabrück

Harald Schweizer publizıert in »Die Josefsgeschichte. Konstitulerung des JTextes« seine Un-
tersuchungsergebnisse]. In wWwel Büchern stellt seine Ergebnisse VOTL. » Teıl Argumen-
tatıon« (358 Seıten) beinhaltet ext- und Literarkritik, » Teıil IL Textband« (203 Seıten) stellt
den ext Von Gen 37-50 dar, W1e Schweizer ıhn in verschiedenen Arbeıtsphasen erhebt Im
NSCHIUL. die ısherige Forschung wird noch der Projektteil »Interpretation der Jo-
sefsgeschichte«4 folgen.
Schweizers Untersuchung der Josefsgeschichte ist N1IC| 11UT ıne Analyse VOonNn Gen 3°7-50
Sıe ist uch eın Beıtrag ZUT Methodendiskussion; eın Pr  isches Ergebnis der Von Schwe!i-
HSr seıit 1981 entwickelten Methodik® "einer NEU reflektierten und NECUu strukturierten
(Anm lıterarkritischen) Methode, dıie vorgefaßte Quellenhypothesen außer cht heß, die

Schweizer, Die Josefsgeschichte. Konstitulerung des extes Teil und IL, übingen 1991,
Francke Verlag, Gesamtpreis 170,- jetzt abgekürz!
Seitenangaben aqus der werden ab jetzt unmittelbar hinter dem 1ta| angegeben Dazu wird
die eıtenz: In Klammern gesetzt.
Schweizer weist (5 Anm 18) daraufhin, der Band Interpretation och erscheinen soll
Einige Veröffentlichungen Schweizers mıiıt Überlegungen Methodik: Schweizer, Metapho-rische Grammatik Wege ZUTr Integration von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese
(ATS 15), Ottilien 1981; ders., Otive und jele sprachwissenschaftlicher Methodik, In

18(1982)79-85 zitlert als Motive]; ders., Wovon reden die Exegeten? Zum Verständnis
der Exegese als verstehender und deskriptiver Wissenschaft, 1n zitlert als
Wovon reden die Exegeten?]; ders., Biıblische exte verstehen. Arbeitsbuch ZUuT Hermeneutik
und Methodik der Bibelinterpretation, 986 zitiert als BIV]; ders., ıterarkri-
tik, 168(1988)23-43 zitiert als Literarkritik].
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nah WIEe möglıch lıterarısch gegebenen ext blıe Der Arbeit des G-Pro-

jektteils (a) dient v  ın hermeneutischer und methodologischer 1NS1IC: das uch 'Bıblısche
exie verstehen' als Leıitfaden" (5) Und spezifisch für die Literarkrıitik der Textkonstitule-
IunNng gelten die Ausführungen des uIisatzes „»Literarkrıitik« in ThQ 168(1988)23-43+, Pro-

jektteil (b) wird für die Interpretation auf 'Biblıische exte verstehen‘ Kap zurückgreifen
(5)

Schweıizer, kommend dus der N 10324 Rıchter-Schule und aktıv 1im Bereich der Computerlın-
gulstık, und setzft sich miıt der "herkömmlıche(n) historisch-krıitische(n Exeges  w (1)
auseinander. Seine -ATDeL beginnt mıit folgender 'vermutender Bestandsaufnahme ZUT

herkömmlichen Exegese: Miıt ihrem Textverständnis ist x  nNıc gul estellt” (2)°
der ihr eorlegerüst ist in einem "verheerenden ustand”" 26 C) Eıine methodologıische
Dıskussion fand TOotzdem nıcht statt (3) Eın bestimmtes Lösungsmodell, ıne Gesamthy-
pothese cheıint den xegeten wichtiger sein als der ext (3) Laut Schweilizer aben des-
halb dıe bisherigen ntersuchungen der wWwel eiflzıte Der bisher als ursprünglıch
ausgegebene JG-Text ist N1IC: freı von "kommunikativen Zumutungen, Löchern, immensen

Wiıdersprüchen, Klammerbemerkungen ber das, Was ohl les Informationen SC-
en se1  M C "In ler ege! wiıird die Rekonstruktion Tüherer Textstadıen (z.B UTC.
ext- und Literarkrıitik) verwechselt mıit "Textinterpretation'.” (4)/

Schweizer, J  9 Anm
Schweilzer ordnet dıie Literarkritik der Konsti  10N des extes ZU, weil sıe ach und neben der
Textkritik, der Textdarstellung in Außerungseinheiten AEen) und der Übersetzungsbegrün-
dung den interpretierenden Text eimnle! (Schweizer, J 9 vgl Schweizer, BIV,
37)
"Der Text wird Von Anfang NUur VapcC erta| und wıe Neutestamentler, elsten sich
somıit einen schematischen, diffusen Ausgangspunkt ihrer Textinterpretationen.
Schweizer, Wovon reden die Exegeten? Und in einer Rückblende bisheriger Exegese
stellt fest: Es gab NUrTr eine B  egung WCS VOU: Text" (ebd., 168) Man (ue sich schwer,
den MR innerlıch ansprechend Wort kommen lassen. ” ers;; J
Es sel versäumt worden, .  eın textwissenschaftliches Instrumentarıum entwickeln, das
JTextbeschreibung, Textinterpretation geeignet wäre.” Schweizer, J SO auch In
BIV, 14)
Rıichtig wäre aut Schweizer: "Die wissenschaftlıche Textinterpretation hat als entscheidende
Voraussetzung, daß eine synchrone Textschicht für die Interpretation bereitgestellt
wird.” ers., J 357) Diese Bereitstellung nen!] Schweilzer Konstituilerung des extes’;
bzgl geschiel das 1Im Projektteil (a)



Miıt diesen Feststellungen MacC| Schwelzer der dıe genannten Fehler vermeıden 11l
Arbeıt ZU TuIsteiın SC1INCTI CISCNCN Methodıiık Deshalb nl der vorliıegende uI1Sal die

G-Arbeil efrachten und ZWi mıiıt 1C. auf das analytısche orgehen (1 Dem schlıeßt
sıch Skizzierung VOnN Schweizers Aufsatz »Literarkritik« An der dıie methodische
Grundlegung für dıe lıterarkrıtische Arbeıt der 1ST (2 Anschließend werden Praxıs

JG-Arbeıt) und eorı1e uIsal »Literarkrıitik«) insofern verglichen nach der
Eınhaltung der theoretischen orgaben gefragt WwIrd 3 1), dann Krıtik der G-Arbel
(Vorgehensweise und Argumentatıon) geü wird 3 und dıe JG-Arbe!1 insgesam! be-

wiıird (3 Am Schluß en Überlegungen ZUuTr Sr "Leserperspektive dıie sıch
inner' der Liaterarkritik Schweilzers als fundamentaler Fehler SeIWIESCN hat (4

Josefsgeschichte
Die Konstitution des JTextes der Josefsgeschichte beginnt miıt der €eX: (»1 jel-

setzung des Vorgehens« Of und » 1 Durchprüfung der Version« 11-54 Ange-
wendet WwIird die Von abe formulierte synchrone Textkritik ”"Es geht darum
den OdexX (Anm Leningradensıis) auf interne sSDarke!ı! hın überprüfen eventuelle
Fehler aufzudecken korrigieren die Fehlerursache erklären 10) Keinestfalls soll
N “ glatte(n/T)' Text”" erarbeıte! werden In der werden andere andschriften
wecks Information eingesehen 10) Konkret el. das Schauen Was andere Hss bieten
beobachten Was andere Kommentatoren vorschlagen ach Erklärung der
ersion suchen (Ist diese ersion inhaltlıch verstehbar? omM1 1st dıe ersion
begründbar?) Be1l der Erklärung/Begründung spielt dıe Kontextbeobachtung mıt
lıterarische Erwartungen stilıstısche Beurteilungen die Einstellung des Forschers ZU den
JTexte! (10) Und bel Ermangelung Erklärung wiırd der Korrigliert Dann lıegen
nämlıch Schreibversehen VOT

Der nächste Arbeıitsschritt ıll 'Verstehensprobleme klären (»2 Konventionen für dıe
Arbeıitsübersetzung« 55ff und »22 Eıinzelfälle« 103), 6$ werden ragen ZUT

Tammati die der erstellte ext aufwirft 15.  16 (55) Die abe1l leitenden Tragen
können umschrieben werden Welche Aussage nl der Satzte1l machen? Wie WAaIlt das

Deutschen wiederzugeben? Wıe weıt reicht die Außerungseinheit ÄB®)? Schweizer

Die Een sınd ehnung Zifoniums ‘Kommunikative Minıiımaleinheit MA)' -
als "Einheiten efnle: die 'dazu geeignet sind, mıit ihnen elatıv selbständig gegenüber Kon-
(exXt und Kotext, vollständige Kommunikative Handlungen Aquivalenzklasse von
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nennt diesen Arbeitsschritt auch "Übersetzungsbegründung" AazZzu ist Konkordanz-
ınd Lexikonarbeit erforderlich (55) und das "Beiziehen Von Sprachmaterial außerhalb des
vorliegenden Textes (55) ach Klärung der Verstehensprobleme ist der Arbeitstex erho-
ben und 1M 'eil Textband nachzulesen (»1 Text der masoretischen Josefsgeschichte:
Dreispaltig (hebräischer Text, morphologische Transkription, Arbeitsübersetzung), extkri-
1SC korrigiert, in ABn gegliedert, ohne Literarkritik« 1-81)

Nun olg die „Literarkritik« S 305-355) Schweizer gibt ıne „Hinführung« S
1nNe "ausführliche lıterarische Textbeschreibung" wird nicht iın der Literarkrıitik

gemacht, sondern in der Textinterpretation (105 Anm 1) Die Literarkritik operie: mıiıt
"Sprachbeobachtungen”" d.h Schweizer bleibt "konsequent lıterarisch, inner-sprach-
iıch Fragen hıstorischer Richtigkeit/Wahrscheinlichkeit also der außersprachlichen efe-
renz können eım Problem textlicher Kohärenz kein Argument abgeben  ” (105 Anm
"Literarkritik muß ausschließlich textintern argumentieren" und darf eın Sprachmaterial
beiziehen, das nıcht Zu ext ge (55) Es wiırd ıne "arbeitspraktische(n) ereinfa-
chung" VOTgeENOMMECN, indem jedes Kapıitel für sıch untersucht ırd Das zwingt AnNn-

dererseits einem zusätzlichen Arbeitsschritt „Kapitelübergänge: Literarkritik II Stufe«
341-355). Da die Kapitel 38; Vvon der Untersuchung AUSgENOMMEN werden?, muß

für sIe ein eigener Abschnitt „Die terarkrıtische Stellung der Kapitel Gen und Ä

Gen 37-500« (S 325-340) eingefügt werden. ach der Behandlung VOon Je
minımale Leseeinheiten 19) eines untersuchenden Kapitels ırd eın Zwischenstopp g-

kommunikativen Handlungen vollziehen'”. (Schweizer, J 95) Weitere Aussagen, WIe
man eine AB abgrenzt, finden sich In Schweizer, BTV, 38f und in Schweizer, Wovon reden
die xegeten 74
In der Praxis werfen die Abgrenzungen der ABen Fragen auf‘ Es kann sowohl ein Eigenname
bereits eine AB bilden vgl A}  ” Gen 42,30bax”* AB 42,306C) der eine rtsangabe (vgl
„  1N$ Haus”" Gen 43,26aß* AB ‚26d el aber bilden keine vollständige kommunikative
andlung. Bei einem finiten erb (vgl und weinte" Gen 45,14Dax”* AB 45,14b) ist die
andlung vorhanden. Fraglic) 1st auch, daß eın Hauptsatz mit eingeschobenem Relativsatz In
vier Ben aufgeteilt werden kann vgl Gen 44,8a ABen a’ und sOomit die kommuni-
katıve Handlung auseinandergerissen wird (Einleitungspartikel ÄE, Akk,-Objekt ÄE
Relativsatz AE, Subjekt, Verb, Dat.-Objekt, rtsangabe CS AE)
Begründet ird dies mit den Ergebnissen anderer xegeten 325.340) Aufgrund eigener Un-
tersuchung und verstärkt UrCc| eigene Argumente werden die Kapitel annn dl der eite-
ren Analyse der ausgeklammert

10 Schweizer nennt die MLE auch die nv  ome|  ” des extes mm! Man die Analogie
ernst, annn betrachtet Schweizer die MLE zugleic) als die kleinste greifbare und als
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MAaC Eigenständig und unabhängig Von den vorherigen MLEen werden ann die
nächsten en untersucht, um anschließen: fragen, ob 1ne "Textschicht aus dem
Bereich der MLKFEen 1-40 ım Rahmen der MLPEen 41-80 ine Fortsetzung finde'! g)
Das orgehen Zur Untersuchung der Kapıitel bleibt immer gleich und gliedert sich in die
Schritte 1-1V1
E  __ „Schritt Beobachtungen«: Was Schweizer 1m Text12 stört während se1INes Lesens13,
1so WAas sein Verstehen behindert DZW WAas schwer verstehen ist14 iırd hier gelistet.
Liest Schweizer in einer AB etwas, das aufgrun der bisher gelesenen AFe: nicht OT-

wartet hat, ann ist 1ne Störung/Verstehensschwierigkeit !> gegeben. Arbeitstechnisch be-
deutet das, daß VonNn der gerade gelesenen AB zurückgeschaut ırd auf die vorhergehende
AB bzw auf mehrere vorhergehende APen (oder auch vorausgeschaut wird unerklär-
terweise unterschiedlich verfahren!) und das beschrieben wird, WAas die Störung hervorruft.
Die Beschreibung el ıterarkriıtische Beobachtung LKkrB; Plural LkrBen). Die

Grundbaueleme: eines Textes Tatsächlich aber ann eine MLE wenige Worte umfassen und
ebenso auch geNAaUSO mehrere (in Funktion und Aussage unterschiedliche) Sätze Dazu vgl in
Gen die MLE 18 AB 9g Ob* "bleib 1C| und die MLE 372 ABen 17a-18d

5 240) uBberdem Welchen Stellenwert hat ann die AF?
Zusätzlich der oben erwähnten Hinführung gibt Schweizer keine Erläuterung ‚WEC| und
Vorgehensweise ın den Schritten 1- Um Schweizer rotzdem folgen können, der
Rezipient on Schweizers bereits den Aufsatz Literarkritik« gelesen und verstanden en
Da das nicht immer der Fall sein muß, wird auch eshalb ım Folgenden der Aufsatz kurz WIe-
dergegeben. Dadurch kommt Überschneidungen; andererseits muß auch Zur Erläuterung
der häufig auf „Literarkritik« zurückgegriffen werden.
Gelesen wird der Text, der bereits textkritisch korrigiert ist (siehe oben U und grammati-
alısch verständlic! emacht worden ist (siehe oben 1,2) Allerdings ist fragen, WAas an

(Text-)Störungen noch vorhanden sein kann, ZUVOT schon textkritisch korrigiert wurde.
(Zum Problem Ikr Lkr siehe 5,2.8)

13 SOg "Störung(en) iIm Lesevorgang" (106f Anm
14 50g "Verstehensschwierigkeit" (Schweizer, Literarkritik, 30)
15 Am eispiel Gen 37 Xßt sich zeigen, wann törungen entstehen Dann, eın inhaltliches

Element (z,B ein Aktant) fehlt (vgl Schweizer, J 109) oder eın inhaltliches Element
unvermittelt auftritt vgl 2210 113), die Relationen zwischen Akteuren oder die
Konstellationen der ruppe wechseln vgl a.a.0,, 113) Auch Probleme des zeitlichen und
topographischen Handlungsablaufs stören (vgl a.a.0.,, 113,.114), ebenso Doppelungen
vgl V, 109), Wiederholungen eines Sachverhaltes und inhaltliche Widersprüche
(vgl DD 110) Unstimmigkeiten in der Begründung on inhaltlichen Abläufen und in
den Motivationen der Akteure (vgl a.a.0., 110) schaffen Verstehensschwierigkeiten
Nauso WIeG problematische gyntaktische ezüge sOWIe unterschiedliche begriffliche Konstruk-
lonen für ein und den selben Sachverhalt vgl 8i8;0.; 11)
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sınd kategorisiert und abgekürzt16: syntaktıscher ruch SyM Br.17), inhaltlıche Span-
NUunNng 1n SD-3); terminologische Dıfferenz term Dıiff.), terminologıische ndıffe-
IenNz term Indıff.), unklarer eZug unkl Bez.):; unklarer pronominaler eZzug
unkl pPIOMN Bez-). Wiıederholung und oppelung pp! NsSCHNIL Anschluß).
Schreibtechnisc! stellt sıch Schritt in der (  NO dar (gezeigt an einer Beobachtung ZU Gen

@ eın wiıllkürlich herausgegriffenes Aspiel): (40) 1LOf 1la (inhaltl. S5p.)
wird in 1la ine Antwort OSEIS auf die Frage des Vaters In Klammern ste. die
Nummer der LkrB, dann folgen dıe Angabe der betrachtenden AEBen, die ategorıe der
LkrB und ıne kurze Beschreibung der Störung.

1.3 Schritt II Minimale Leseeinheiten«: Schweilzer stellt hier jeweıls dıejenigen AFBen
einem Grüppchen SCNAUCTI., einer Minımalen Leseeinheit MLE) ZUSaMmMmMenN, die
sich hne Lesestörung Oder Verstehensschwierigkeit nacheinander lesen lassen. a)
Diıese AFe!ı sınd untereinander esbar ohne LkrBen18. Diese AFe! folgen unmittelbar
aufeinander. Diese AFe: SICNZEN sich anderen AFe! dadurch ab, krBen ZWI1-
schen ihnen und jenen estehen Arbeıitstechnisch wırd ach Schritt zurückgeschaut und

gefragt, APFe: unmıittelbar aufeinanderfolgten hne LkrB(en) Schreibtechnisch zeigt
sıch das (gezeigt Gen. 37,10.11) "M. 10a-f LkrtrB 4’7 .39 40 MLE 11lab
Lkr.  v. 43 4 (117) Zuerst werden die Nummern der Minıiımalen Leseemiheiten genannt,
dann jeweıils die in der MLE zusammengehörigen AFe: und folgend die Angabe der für dıe
Abgrenzung nach OINec und hinten entscheidenden LkrBen1% Gen 37,10 faßt Schwelzer als
zusammengehörıg auf und ebenso Gen ST Demgegenüber g1bt vVerse; die 1ın mehrere

16 Schweizer erlaäute! die Von ihm verwendeten Kürzel N1C} Stattdessen verweist (Schweizer,
J 106) auf seınen Aufsatz »L.iterarkritik« hne SCHAauC Seitenangabe! Da die Kürzel der
Verstehensschlüsse] Schweizers LkrBen sind, en s1e genannt und erlaute! bzw egrün-
det werden müuüssen. Wer sıch die Informationen in »Literarkrıitik«, 31 holt, ist verwundert:
nter "A) törungen des Lesevorganges  P finden sich UT sechs und N1IC| acht rungen wıe
In der J hne Erläuterungen bleiben unk!] Bez., unkl DIonNn Bez und ns  ul zudem ırd
im Aufsatz die Störung Informationsdefizit genannt, die In der NIC} auftaucht und uch der
spel Stilistische se!l findet in der keine eaC|  ng

17 Vgl den Abkürzungen: Schweizer, extban|  9 195f
18 Die en als werden bezeichnet als 'intern kohärent aut Schritt IL} (Schweizer, ıterarkrı-

tik, 33)
19 Schreibtechnisch begnügt sich Schweizer manchmal auch NUur mıt Aufführung einer LkrB (vgl

L7 und 117 Anm 26)
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MLE geteilt werden (vgl Gen S72 bestehend AU$S fünf MLE) Es g1bt uch MLEen, dıe
AQus mehreren Versen DZW. Versteilen estehen (vgl MLE aus Gen 37,24*-27).

13 Schritt 1L Teıiltexte« Chweılzer prüft hıer, WwI1Ie gewichtig dıie ‚krBen zwıischen Je
wWwel enachbarten MLEen Sind. Arbeıitstechnisch wird diskutiert, ob dıe LkrBen, die eiım
Lesen der enachbarten MLEen gemacht wurden (sıehe Schritt 1!), terarkrıtisch elevante
Beobachtungen sind20 und oD sıe ZUuTr Annahme einer Bruchstelle nötigen. Dazu 18
Schweizer jJene (zumiındest zwei21) krBen auf, die nıiıcht mehr als legitime und verständlı-
che stilıstiısche Oontraste gelten können22. Wırd zwıischen wel enachbarten MLKkEFen ıne
Bruchstelle identifiziert, dann bılden eıde MLEen Je einen eigenständigen e1ltexX: ıbt
zwischen wel MLKEen keine Bruchstelle, dann gehören sıe ZuUsammen Gehören sie .USaIh-

INCN, Tag Schweıizer, ob zwischen diesen zusammengehörıgen MLKEen und der ihnen
unmittelbar nachfolgenden eın ruch Desteht oder nıcht. Das iıllustriert sıch gut
Beispiel Gen 37,10 Der Vers gehö: ZUTr (sıehe Schritt 1), und MLE !l Gen
37,9 bzw AEFeı 37,9a-g) und MLE Gen 37,10 DZW AFBen 37,10a-1) werden auf
ıne zwıischen ıhnen bestehende Bruchstelle rag Im Verhältnis MLE MLE sınd
wichtig dıe krBen 34.35, ıne Wdh/Dpp und ıne inhaltl Sp. (sıehe Schriutt
Schweizer veTrTmMag die oppelung aufgrund des Textinhaltes der MLKEen als vermeıntliche
Doppelung erkennen. Und 1UT die ıne LKTB inhaltl Sp arum wird der ater als
TESSAal der Traumdeutung spat genannt?') reicht ZUu[r Bruchstellen-Identifizierung nicht
8.U823 © Da eın ruch zwıschen den MLEen 15 und vorliegt, werden MLEen 15.16
Gen 37,9.10) mit MLE Gen 34711 DZW AEFeı auf einen ruch befragt. Dreıi
krBen zwingen einem Truch und MLKEen werden einem SOg Teiltext und CI-

en die Nummer MLE geht ach eun weıteren Versuchen, Bruchstellen iden-
tıfızıeren, ın den Teıiltext 13 auf, der aus den ML FEen 17575 Gen 37,11-20) besteht
(1211%0) Ergebnis VON Schritt 111 ist somıit ıne nzahl Von sogenannten Teiltexten, die Je

20 Vgl Schweizer, Literar'!  1{1 33
Vgl Schweizer, Literarkritik, 33

22 Vgl Schweizer, Literar!  CL 33
Schweizers subjektive Dıskussion und Bewertung der krBen als stilistischer Kontrast, als
posıtiver stilıistischer Effekt” ( Literar!  11 34) der eben als lıterarkritischer Bruch
Läßt sich N1C} in greifbaren Kriıterien zusammenfassen, sondern seine Entscheidungen bedürfen
Je einzeln der kriıtischen Auseinandersetzung

23 Eın lıterarkritischer Bruch liegt DUr dann VOTL, WC] zumindest wel krBen vorhanden sınd.
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AQuUus lıterarkrıtisch-bruchlosen, zusammengehörıgen MLEen gebilde! wurden. Nachzulesen
sınd alle in Gen 3 9 39-48; erhobenen 2472 Teiltexte424 1mM Textband (»2 Teiltexte der Jo-

sefsgeschichte: Zweispaltıg (hebräischer dEXT, Arbeıtsübersetzung), textkritisch korrigiert,
mit Literarkritik, In Teıltexte gegliedert« 83-154)

1 Schritt Zusammengehörigkeıt der Teiltexte« Aus verschiedenen Teiltexten Il
soll Nun ıne Textschic! erhoben werden. Unmiuttelbar benachbarte Teıltexte können

N1IC| miıteinander einer Textschicht verbunden werden?>, da bereıits auf der ene der
MLFen zwischen ihnen lıterarkrıtische TUC (sıehe Schritt IIL) erhoben wurden. Aus dıe-
SC}  3 rund wird das "Prinzıp der übernächsten A (220 u.regelmäßıg) eingeführt, dıe
übernächste wiıird auf Anschluß und Bıldung einer gemeinsamen Textschic befragt
Arbeitstechnisch wırd der nfang einer Textschic zume1lst 1m ersten des untersu-
chenden Gen-Kapıtels angenommen und NSl UT "probehalber” (128.250 uo)26 Ooder der

nfang wird hne ırgendeıine Begründung 1n TEeIalLV umfangreiche(n)” des unfter-
suchenden Gen-Kapıtels aNSCHOMMECN Das Argumentationsmuster für oder die
Zusammenstellung VON kann zusammengefaßt werden: ıbt krBen (Schritt I), die
ıne Verbindung unterbinden? Lassen sich die aufgetretenen krBen als 'pOSItLV S{111-
stisch'27 ausgeben und amı als 1Ur vermeınntliche Bruchindikatoren auidecken und somıit
als krBen elımınıeren? Was spricht VO Inhalt der für der die Verbindung
dieser oder jener Textschicht? Ergebnıis des CNrıttes ist ıne durchlaufende (Text-)Schicht,
evt! ıne DZWw mehrere weıtere Schicht(en und auf jeden Fall viele FT dıe keiner(n)
Schicht(en zugeordnet werden können und als "Fragmente"28 ausgegeben werden. So wird

74 De 'acto sind 258 Teiltexte, da Schweizer nachträglic| och nterteilungen wIie eiltex'
und vornahm (siehe 06)

25 Dies wırd festgelegt und wırd ZU|  3 Argument r  per definitionem”"
26 Eine Gegenprobe, die die Berechtigung jenes probehalber nachträglic| legitimiert, entfällt! In

eıner Gegenprobe könnte z.B gepru werden, ob N1IC| auch mıiıt einem anderen iınnvoll
die Kekonstruktion der Haupt-/Grundschicht angefangen werden ann. Ist dies der Fall,
müßte zwischen den Alternatıven abgewogen werden.
Für Gen nämlıich 1e] siıch sehr gul eın Begınn Insatz mıiıt etonter ede! mıit 142
3-5 denken, dem sich anschließt (V.8), da zwıischen beiden UL Zzwel, Von
Schweizer als rage formulierte LkrBen estehen och Schweizer plädiert für

142 145 a hne andere Möglichkeiten In 1C} nehmen.
27 Zu dem Von Schweizer verwendeten Begriff sıehe unten Fußn
28 Restliche TE diıe N1IC} ZUT Textschic| gehören und auch keine eigenständige Erzählschicht

biılden, werden Fragmenten
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der Beispielvers Gen 37,10 MLE und mıiıt MLE zusammen 12) Ü der
LkrB 38 (terminologische Dıfferenz zweler verba dicendi (sıehe: als mıiıt
MLE DZW Gen 37,5) n  nıcht hintereinander sinnvoll lesbar  M ausgegeben 128)29 Da
Ö  d ZUTr erhobenen Textschic! gehö: wird deswegen ohne Vergleich mıt anderen

der Textschicht und ohne jegliche weıtere Dıskussion Oder Nennung ZU Fragment
Eın NSCHIUL. der andere ragmente siıch N1IC| nachweisen."

1.3 Schritt Gegenkontrolle«: CcChwelzer prüft, ob alle krBen (Schritt iın die Dıs-
kussıon des Kapıtels einbezogen worden sınd. Blıeben ‚krBen unberücksichtigt, wiıird nach
einer Erklärung dafür gesucht oder die krBen werden nachträglıch iın die Argumentation
einbezogen.

F3 nner! der ıterarkrıtik olg nun die Frage ach den Kapıtelübergängen, bezeıich-
neft als »Literarkritik 1l Stufe« (S 341-355). Hier werden dıe durchgehenden kohären-
ten Textschıichten der verschiedenen Gen-Kapıtel (vgl V} die sıch in den obıgen
Untersuchungen als die Haupttexte der Kapitel zeıgten, beifragt, ob sıie sich Teıiltexten
gleich zusammenführen lassen: "Entscheidend sınd eın dıe Beobachtungsgesichtspunkte,
dıe bislang schon be1i der angewandt wurden, wobe!l Jetzt ben ıne VO!] er‘!
Schicht (Anm Textschicht/Haupttext) als ein gewertet wird. Wır stellen also Jjetzt, bei
der HI ufe, dıe gleiche rage WI1Ie Weiche kann kombinıieren, ohne

TODIleme entstehen?”" Allerdings: "Es ist sowohl vorstellbar, eın
'Fragment' den ursprünglıchen ext weıiterführt, wıe auch, eın Haupttext eines Kap
nicht ursprünglıicher 'eıl der ist" Arbeitstechnisch werden die bzw. die AFe:
der auf krBen untersucht und ZW: (fast20) immer die des einen und dıe erste

des folgenden Gen-Kapıtels also immer NUr dıe and-TT. Die krBen werden NO

29 Hıngewlesen sel auf die Diskussion bzgl der sammengehörigkeit der x und 10, de-
ren LkrB einen ıne iıche Wiederholung aufzeigt als auch den eDrauc| zweler
unterschiedlicher verba dicendi 10) Und doch wird 1ese LkrB "als NIC} er'!  1C] aNSCSC-
hen  n Was also bei und Trennung führte, soll beı 8.10 N1C}
Trennung der führen!

immer, weil Del Gen 39 und mehrere verglichen werden.
Die enge der ‚KrBen, die Im Vergleich der gemacht werden, varliert: Beim Übergang
Von Gen 41 ZU und rAN Ssowle und gibt keine krBen; e1ım Übergang 43 rAN

sind 6S (und Gen wird ausgeschlossen). Ansonsten werden zwischen Trel und fünf
krBen gefunden
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und befragt auf iıhre Wertigkeıit: Schließen sIe ıne Verbindung aus’? Ist ıne Verbindung
möglıich? Ist ıne Verbindung hne die AEen, dıe die krBen erzeugien, möglıch? Sınd
deshalb die sperrigen AFeı aus den bısherigen Hauptschichten herauszunehmen und als

"redaktionelle(n MZe als Eınfügungen VON Kompıilator oder Schreıber werten (343
Anm 3779 und der NSCHIU. der Hauptschichten wiırd dadurch ermöglıcht,
mıt krBen behaftete, sperrige AE bzw "differenzierter" betrachtet werden und
als unpassende AFe: oder TTI-Teıle ausgeschlossen werden VonNn den Hauptschichten
und amı aQus der erhobenen Grundschic Posıtiv kann die Zusammengehörigkeıt begrün-
det werden mıiıt "erhebliche(n strukturelle(n) und inhaltlıche(n Gemeijinsamkeıten DZW An-

knüpfungspunkte(n)" (346; nlıch 352) och N1IC| UT AFe: oder werden BC-
schlossen: Da zwıschen Gen und eın ruch besteht, wıird Gen als f  tZ“
herausgenom men und der Übergang VonNn Gen 45 geprüft (35 1) Das se. er‘  ren
gılt bzgl den unvereinbaren Kap und und der möglıchen Verbindung von und
(vgl 353fD51

ach dem 'bruchlosen NsChHIUL. von Kap und 5()' (und ach 250 Seıiten Lkr)
resümmıiert Schweizer: "Damı! schlıeßt sıch dıe Hauptschicht einem kreisförmıgen Ge-
bılde." 1€e€ Hauptschicht bietet somit dıe Schilderung eines eıls des ens Josefs
und seiner Verwandten, besitzt aufeınanderbezogene Anfangs- und Endeteile." Die
Grundschicht>2 ist konstitulert und nachzulesen 1m Textband (»3 ext der kohärenten Ur-

sprünglıchen Josefsgeschichte: Zusammenstellung der der Grundschic angehörenden
Teıiltexte« 195- 182) Im Textband (»4 exf der sekundären Schichten« 183-194) fin-
den sıch uch jene wieder, die Schweizer 1m Laufe der Untersuchung in den Cchrıtten

ZW: als zusammengehöri1g, ber nicht als ZUT Hauptschicht/Grundschicht gehören

Zur Erinnerung: Gen wurde VOonNn vornehereıin ausgeklammert.
37 Auf ıne Listung der Textstellen, die der ursprünglichen Grundschic! zuzurechnen

sınd, muß verzichtet werden. Zum einen ist sehr aufwendig, die ach BEen geglıederte
TUundsCNIC! In eiıne ach Versen gegliederte transponieren und ZU anderen scheıde!l
Schweizer oftmals dus Versteilen och einzelne Worte dusS, sodaß N1IC| einmal die Versunter-
eilung a-h und &x-ß zwecks Transponierung wäare
Dennoch sel andeutungsweise der Versuch gemacht und ZW. lText- bzw Tund-
schıchtende Gen 47,1acx*(nur n  und 0SEe! - Yı Z21:9610D 1 (ohne 7  1m Land Ramses  ” 14-

50,1f.3acx.4bß.5f.7a.10b. 14ax(ohne “  er und seine Brüder”)b.15.18acx(ohne
h”)ßb.19; Gen 38; und SOWIEe 48 wurden Von Schweizer ausgeklammert.



empfand. Ungeklärt bleıibt ihr us als 'sekundäre Schichten'S> und die stehen loser
Abfolge nNO! ber Sıe werden 1m Gegensatz den zahlreicheren Fragmenten34
weniıgstens N1IC| total vergessen!
Abgeschlossen wırd der Textband UTC| eın Abkürzungsverzeichnis und eın ıtera-
turverzeichnis (197-203 mıit 116 Titeln, davon acht aQus Schweizers eder und Volz/W.
Rudolph doppelt aufgeführt).

UISa!l »Literarkritik«
Schwelzer legt se1iner ıterarkritik das Phänomen des 'Verstehens zugrunde®>:; Vom Ver-
ständnıiıs zwischen uftor und Rezipient, VonNn ihrer Beziehung pragmatısche elatıon
muß die Literarkritik ausgehen; SECNAUCT Von der Frage, wıe der uftfor mıt dem Rezipienten
umgeht, WIE ıhn UrC! die Inhalte führt2©. Denn der Kommuntikationsfaden ab-
reißen?/, wWenn sıch eiım Rezıpljenten die Verstehensprobleme häufen$8. Und
diese "Fragezeichen des Verständnisses"$9 kümmert sıch die ıterar'!

Schweizer dıe Fragezeichen des erständnisses UTC| Textergänzungen/-erweiterungen
verursacht s1e. ze1igt siıch dem Ziel, das für die ıterar' formuliert: Die ıterar-
krıitik emüht sich, Indizien des extes usSzuwerten, dıe helfen, diese Stadien (Anm
"Erweıterungen des ursprünglıch gegebenen ortlauts Oder uch m{formungen, mstel-

33 Keine SUs sekundären Schichten fand Schweizer In Gen $ 39; 42; 43; 5Ü; dort g1ibt 1Ur
die Haupttexte DZW Hauptschicht Grundschicht) und ahllose ragmente en einer
Hauptschic! und Tagmenten werden ausgemacht als ekundäre Schicht In Gen die
\V.d In Gen 41 die V 34*735* 367 In Gen die V.17* 18.19*  TE In Gen g1ibt
CN wel ekundäre Schichten Diıe erste sınd die 2* und die zweite die
190* - 11*.12.13*  * 16f.19* .20  1.26* Gen 48 weist neben ragmenten 1er Schichten auf,
Von denen keine Grundschicht gehö Israel-Schich: &V.17 25 8E4105:11:21). Jakob-
Schicht V FE ST). M-Schicht (V.5°:06.13£. 17E192 20%). > M-Schicht (Y. 19°
20*). Ganz Gen ist eine ekundäre Schicht ne die V.16ba.34). (Ausgenommen wurden
die Kap 38; 49.)
Der mfang olcher Fragmente varılert sehr stark:' So ist z.B Gen 37,2a& n  eın
Sohn Von J:  I DUr eın Satzteıil, während z.B Gen SE 1-34 19) mehrere Verse
umfaßı In anderen Kap zeigt sich gleiches.

35 Schweizer, Literar'  ıfl 26f
36 Schweizer, Literar'  1tı  a 28
37 Schweizer, Literarkritik.
38 Schweizer, Literarkritik,
39 Schweizer, Literar'!  fı
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lJungen, Kürzungen)”) der Textbildung, des Textwachstums rekonstruleren. Miıt jedem
StadıumJlungen, Kürzungen)") der Textbildung, des Textwachstums zu rekonstruieren. Mit jedem  Stadium ... sind oft spezifische Absichten in Korrelation mit der jeweiligen geschichtlichen  Situation verbunden. Sie können dann im Gefolge der literarkritischen Arbeit beschrieben  werden."40  Schweizer entwickelt eine fünfstufige literarkritische Vorgehensweise*+1,  2.1 Im ersten Schritt heißt es "Beobachtungen sammeln"42, die sich auf Störungen im Le-  sevorgang43 und auf stilistische Wechsel beziehen44, Der Text soll in der "unumkehrbaren  Leserperspektive (von vorne nach hinten)"45 durchgegangen werden und es soll gesam-  melt46 werden, wo und warum der Leser und der Hörer Verstehensschwierigkeiten hat.  2.2 Der zweite Schritt gilt als "Gegenprobe: die kohärenten Textteile"47 werden aufgelistet.  "Bei  welchen  Textteilen  hat  es  intern . keine  Beobachtungen  zum Thema  'Verständnisschwierigkeit' gegeben?"48 "Ich will wissen, welche Äußerungseinheiten nach-  Schweizer, Literarkritik, S. 24  41  Nochmals eine kurze Charakterisierung aller Schritte wie sie in der JG-Analyse deutlich wur-  den: Schritt I: Listung der literarkritischen Beobachtungen (= LkrBen) in den Äußerungsein-  heiten (= ÄEen); Schritt II: Zusammenführung der ÄEen, die ohne literarkritischen Bruch  durchgängig verständlich/lesbar sind, zu MLEen; Schritt II: Zusammenführung der MLEen,  die ohne literarkritischen Bruch durchgängig verständlich/lesbar sind, zu Teiltexten (TT);  Schritt IV: Zusammenführung der TT, die ohne literarkritischen Bruch durchgängig verständ-  lich/lesbar sind, zu einer durchgehenden Textschicht; Schritt V: Kontrolle, ob alle LkrBen in  die Diskussion einbezogen worden sind.  42  Schweizer, Literarkritik, S. 30ff  43  Eine Störung entsteht durch syntaktischen Bruch, inhaltliche Spannung, terminologische Diffe-  renz, terminologische Indifferenz, Mehrfachnennung und Informationsdefizit. Näheres:  Schweizer, Literarkritik, S. 31.  Ein Wechsel (ungleich stilistischer Veränderung!) kann durch den plötzlichen Übergang in eine  andere Redeart geschehen. Näheres: Schweizer, Literarkritik, S. 31.  45  Schweizer, Literarkritik, S. 32  Man darf während des Sammelns nicht der Gefahr erliegen, die Beobachtungen sofort wegzu-  erklären; registrieren und ungeklärt stehen lassen sei wichtig, auch wenn "eine Flut beobach-  teter Verständnisschwierigkeiten zusammengetragen wird." (Schweizer, Literarkritik, S. 32)  47  Schweizer, Literarkritik, S. 32f  48  Schweizer, Literarkritik, S. 32  Diese Textteile heißen 'intern zusammenhängende minimale Leseeinheit (= MLE)' (ebd., S.  33).  72sind oft spezifische Absıchten in Korrelatiıon mıiıt der jeweılıgen geschichtlichen
Sıtuation verbunden. Sıe können dann im Gefolge der lıterarkrıtischen Arbeit beschrieben
werden. 9

Schweizer entwickelt ıne fünfstufige literarkrıtische Vorgehensweise+1.

A Im ersten Schritt el "Beobachtungen sammeln"4+2, dıe siıch auf törungen 1m Le-

sevorgang45 und auf stilıstische Wechsel beziehen44. Der ext soll ın der "unumkehrbaren

Leserperspektive (von OINC nach hinten)" ®> durchgegangen werden und soll ZCSaM-
elt46 werden, und WAaTrTum der Leser und der Horer Verstehensschwierigkeiten hat

Der zweıte Schritt gılt als "Gegenprobe: dıe kohärenten Textteile"4/ werden aufgelıstet.
el welchen Textteilen hat intern keine Beobachtungen ZU ema

'Verständnisschwierigkeit' gegeben?"48 11l wissen, weiche Außerungseinheiten nach-

Schweizer, Literar'  1f1
41 Ochmals ıne kurze harakterisierung er Schritte wıe s1e ın der JG-Analyse eutlıic] WUuTr-

den Schritt Listung der iterarkritischen Beobac'!  ngen LkrBen) in den Außerungsein-
heiten !l AEen); Schritt Il ‚usammenführung der AEen, die hne lıterarkrıtischen Bruch
durchgängig verständlich/lesbar sınd, en; Schritt IT Zusammenführung der en,
die hne literarkritischen Bruch durchgängig verständlich/lesbar sind, Teiltexten (TT);
Schritt Zusammenführung der I die hne lıterarkrıtischen Bruch durchgängig verständ-
lıch/lesbar siınd, einer durchgehenden Textschicht; Schritt Kontrolle, ob alle krBen in
die Diskussion einbezogen worden sind.

42 Schweizer, Literar!  101 30ff
43 Eine Störung ntsteht UrC| syntaktischen Bruch, inhaltlıche pannung, terminologische ıffe-

IC] terminologische Indifferenz, Mehrfachnennung und Informationsdefizit. äheres
Schweizer, Literarkritik, 31
Eın Wechsel (ungleich stilistischer Veränderung!) kann UTrC| den plötzlichen Übergang In ıne
andere edeart geschehen. Näheres Schweizer, Literarkritik, 31

45 Schweizer, Literarkritik, 32
Man während des ammelns N1IC} der efahr erlıegen, die Beobac'  ngen SOTO: WECBZU-
erklären; registrieren und ungeklärt stehen lassen sel wichtig, uch wenNnn "eine Flut beobach-

Verständnisschwierigkeiten zusammengeiragen wIird. “ (Schweizer, Literar!  CL 32)
47 Schweizer, Literarkritik, 32f
48 Schweizer, Literarkritik,

Diese extteile heißen 'intern zusammenhängende minımale Leseeinheit (ebd.,
33)
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eiınander, intern, iraglos gelesen und verstanden werden können."49 AEBen, dıe diese An-

forderungen erfüllen, werden "einer intern zusammenhängenden mınımalen Leseeinheit"
zusammengestellt>©.
Miıt USDI1C. auf Schritt 111 Chwelzer fest Steht ıne AE einer MLE "  1n schwierigem
Bezug ZUTr AE einer anderen zusammenhängenden MLE, sınd dieeinander, intern, fraglos gelesen und verstanden werden können."49 ÄEen, die diese An-  forderungen erfüllen, werden zu "einer intern zusammenhängenden minimalen Leseeinheit"  zusammengestellt>0.  Mit Ausblick auf Schritt III stellt Schweizer fest: Steht eine ÄE einer MLE "in schwierigem  Bezug zur ÄE einer anderen zusammenhängenden MLE, so sind die ... ÄEen (Anm.: von  der erstgenannten MLE) von dieser einen Schwierigkeit mitbetroffen.">1 Kurz: Besteht  zwischen zwei verschiedenen ÄEen zweier verschiedener MLEen eine LkrB, so muß diese  Beobachtung auf die ganze MLE bezogen diskutiert werden.  2.3 Der dritte Schritt widmet sich der "Identifizierung von Bruchstellen, die nicht mehr im  Sinne stilistisch legitimer und verständlicher Kontraste akzeptiert werden können."S2 Erst  der Nachweis einer Bruchstelle macht die im ersten (= LkrBen) und zweiten Schritt (=  Vielzahl von MLEen) erzielten Ergebnisse literarkritisch relevant°3. Um eine Bruchstelle>+  als solche zu identifizieren, müssen "an einer einzigen literarkritischen Bruchstelle wenig-  stens zwei Beobachtungen zusammenkommen ..., die beide auch nach genauerer Diskussion  das Etikett 'Verständnisschwierigkeit' verdienen. ">>  Der Leserperspektive folgend geht es darum, "von vorne her weiterschreitend nach Brüchen  zu suchen. Folglich geht es auch immer nur um das Verhältnis unmittelbar benachbarter  Textteile (ÄEen bzw. intern kohärenter MLEen It. Schritt II). Die einzelnen Beobachtun-  gen, die unter I gesammelt worden sind, werden hierfür herangezogen.">6 Zur Beurteilung  von Bruchstellen "sind nicht nur die Rand-ÄEen (Anm.: Rand-Äußerungseinheiten) einer  49  Schweizer, Literarkritik, S. 32  50  Schweizer, Literarkritik, S. 33  51  Schweizer, Literarkritik, S. 33  52  Schweizer, Literarkritik, S. 33  53  Schweizer, Literarkritik, S. 33  54  Schweizer verlangt analog der Leserperspektive die Bruchstellen vom Textanfang her linear  zum Textende hin abzuarbeiten: Im Text sich wie im Rangierbahnhof zu bewegen und die  Textteile wie Güterwagen je neu zusammenzustellen, mißachte "die gerichtete und nicht um-  kehrbare Orientierung der Textwahrnehmung (die sich vom Anfang her immer weiter aufbaut)  ... Folglich geht es auch immer nur um das Verhältnis unmittelbar benachbarter Textteile"  (Schweizer, Literarkritik, S. 33),  55  Schweizer, Literarkritik, S. 33  56  Schweizer, Literarkritik, S. 33  73AFe! (Anm VvVon

der ers  te] MLE) Von dieser einen Schwierigkeit mitbetroffen.">1 Kurz: Besteht
zwıischen wel verschiıedenen AEen zweler verschiedener MLEen ıne LkrB, C  SO  SO muß diese
Beobachtung auf dıe SaAaNZC MLE bezogen dıiskutiert werden.

2 Der Schritt wıdmet sich der "Identifizierung von Bruchstellen, die nıcht mehr 1m
Sınne SUELLSUSC legiıtimer und verständlicher Kontraste ‚ptıe: werden können.">2 TIst
der achweıis einer Bruchstelle MacC| die 1m ersten LkrBen) und zweiten Schritt Il
Vıelzahl Von erzielten Ergebnisse lıterar!  isch relevant>. Um ıne Bruchstelle>“+
als solche identifizıeren, mussen a einer einzıgen lıterarkrıtischen Bruchstelle wen1g-
stens wel Beobachtungen zusammenkommen die e1ıde uch nach SENAUCITICI Dıskussion
das Etiıkett Verständnisschwierigkeıit' verdienen. ">>
Der serperspektive folgend geht darum, v  von OINC her weıterschreitend ach Brüchen

suchen. Folglich geht uch immer 1U das erhältnıs unmittelbar enachbarter
Textteıile (AEen DZw intern kohärenter ML Een it Chr 1I) Dıie einzelnen Beobachtun-
SCH, die n{ter gesamme! worden sınd, werden hierfür herangezogen. ">© Zur urteilung
Von Bruchstellen "sınd NIC| NUur die Rand-ABen (Anm Rand-Außerungseinheiten) einer

49 Schweizer, Literar'  CL
50 Schweizer, Literar'  1fı 33

Schweizer, Literarkritik, 33
572 Schweizer, Literar!  Cı 33
53 Schweizer, Literar'  lı 33

Schweizer verlangt analog der Leserperspektive dıe Bruchstellen VO: Textanfang her lınear
extende hin abzuarbeiten Im Text sıch wıe 1Im Rangier  of ZU bewegen und die

extteile wıe üterwagen Je zusammenzustellen, mi bachte "die gerichtete und N1IC}
kehrbare rientierung der Textwahrnehmung (dıe sıch Vom nfang her immer weiter aufbaut)einander, intern, fraglos gelesen und verstanden werden können."49 ÄEen, die diese An-  forderungen erfüllen, werden zu "einer intern zusammenhängenden minimalen Leseeinheit"  zusammengestellt>0.  Mit Ausblick auf Schritt III stellt Schweizer fest: Steht eine ÄE einer MLE "in schwierigem  Bezug zur ÄE einer anderen zusammenhängenden MLE, so sind die ... ÄEen (Anm.: von  der erstgenannten MLE) von dieser einen Schwierigkeit mitbetroffen.">1 Kurz: Besteht  zwischen zwei verschiedenen ÄEen zweier verschiedener MLEen eine LkrB, so muß diese  Beobachtung auf die ganze MLE bezogen diskutiert werden.  2.3 Der dritte Schritt widmet sich der "Identifizierung von Bruchstellen, die nicht mehr im  Sinne stilistisch legitimer und verständlicher Kontraste akzeptiert werden können."S2 Erst  der Nachweis einer Bruchstelle macht die im ersten (= LkrBen) und zweiten Schritt (=  Vielzahl von MLEen) erzielten Ergebnisse literarkritisch relevant°3. Um eine Bruchstelle>+  als solche zu identifizieren, müssen "an einer einzigen literarkritischen Bruchstelle wenig-  stens zwei Beobachtungen zusammenkommen ..., die beide auch nach genauerer Diskussion  das Etikett 'Verständnisschwierigkeit' verdienen. ">>  Der Leserperspektive folgend geht es darum, "von vorne her weiterschreitend nach Brüchen  zu suchen. Folglich geht es auch immer nur um das Verhältnis unmittelbar benachbarter  Textteile (ÄEen bzw. intern kohärenter MLEen It. Schritt II). Die einzelnen Beobachtun-  gen, die unter I gesammelt worden sind, werden hierfür herangezogen.">6 Zur Beurteilung  von Bruchstellen "sind nicht nur die Rand-ÄEen (Anm.: Rand-Äußerungseinheiten) einer  49  Schweizer, Literarkritik, S. 32  50  Schweizer, Literarkritik, S. 33  51  Schweizer, Literarkritik, S. 33  52  Schweizer, Literarkritik, S. 33  53  Schweizer, Literarkritik, S. 33  54  Schweizer verlangt analog der Leserperspektive die Bruchstellen vom Textanfang her linear  zum Textende hin abzuarbeiten: Im Text sich wie im Rangierbahnhof zu bewegen und die  Textteile wie Güterwagen je neu zusammenzustellen, mißachte "die gerichtete und nicht um-  kehrbare Orientierung der Textwahrnehmung (die sich vom Anfang her immer weiter aufbaut)  ... Folglich geht es auch immer nur um das Verhältnis unmittelbar benachbarter Textteile"  (Schweizer, Literarkritik, S. 33),  55  Schweizer, Literarkritik, S. 33  56  Schweizer, Literarkritik, S. 33  73olglic) geht uch immer NUur 111 das er!  18 unmiıttelbar benachbarter extteile
(Schweizer, Literar'  Cı 33).
Schweizer, Literar'  CL 33

56 Schweizer, Literar'  1C1 37
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MLE entscheidend, sondern der gan OC| der jeweilıgen MLE"S7. Ergebnis des drıtten

chrıttes ist die Verwerfung oder gung der Uneinheitlichkeit und infolge die Definie-

rung der "gefundenen liıterarkrıtischen Textfragmente Teiltexte58

Der vierte Schritt "I.ıterarkrıtiık zweiıter Stufe">9 untersucht das Verhältnis der Teiltexte

untereinander: "Im Schritt wird versucht, UTC| Kombinationen Von Teiltexten, die

keine Verstehensprobleme aufwerfen, die hintereinander spannungsfrel lesen sınd,
lıterarısch einheitliche Textschichten finden . "60 Dazu "sind 1mM TUnN! NECUu dıe lıterar-

tischen Kriterien anzuwenden NUunn auf das Verhältnis der Teiltexte bezogen dıie schon

vorher ZUT Beschreibung Von Verstehensschwierigkeiten geführt aben Per definıtionem

werden Je unmittelbar benachbarte Teiltexte voneınander rennen se1in. Dies resultiert Aus

Schritt Il Diıe Möglichkeiten weıterer Kombinationen ergeben sich annn aus dem jeweili-
DCNH Befund."©61. Auf diese Weise wıird ıne oharente Schicht rekonstrulert und nicht-kohä-
rente Teiltexte werden entdeckt und einer Redaktion/redaktionellen Bearbeitungsschicht
gewiesen©?
an Der fünfte Schritt ist die "Gegenkontrolle"®5, die überprüft, ob alle in Schritt SC-

machten krBen verwendet sind©4+.

Vergleich Prax1ıs und eorı1e
Nachdem die Anwendung der Methode an! der gezeigt wurde und uch dıe H-

delıegende Theorie der Methode skzizzliert wurde, kann Schweizers kKonzept ZUuT Literarkrı-

auf seine. Anwendbarkeıt und Nützlichkeıit befragt werden: Hat Schweizer in der ein-

gehalten, Was theoretisch für die Literarkritik vorgab Ist die JG-Arbeıt bzgl VOTr-

gehensweise und Argumentatıon akzeptabel, auch die ihr zugrundegelegte Methodik

akzeptabel ist der hıegen dıie Schwächen der in der Methodık begründet

R7} Schweizer, Literarkritik, 38
58 Schweıizer, Literar'  11

Schweıizer, Literarkritik, 34{
60 20Schweıizer, Literarkritik,

Schweıizer, Litgrarkritik,
62 Schweizer, Literarkritik, 34f
63 Schweıizer, Literarkritik, 35
64 Schweizer, Literar'  ICı 35



34 1 AN.  ng der theoretischen Vorgabe
1.a) Im Schritt soll NUTr die Listung VON krBen gehen ohne Wertung bzgl Ent-

stehungsgeschichte. Doc! schon hıer MacC| Schweizer Andeutungen, 1€e$ oder das könne
Eıinfügung se1n amı! hält siıch Schweizer N1IC} seine eOTIe.
3.1.b) Schweizer hat als Bedingung für dıe Zusammenstellung der MLKken aufgestellt,
krBen zwıschen Wwel AFe zweler MLEen dazu nötigen, dıe MLKEen einzubez1le-
hen in dıie Diıskussulon dıe LkrBen®©> In der Praxıs findet sich davon nter 'Schritt
Teiltexte nichts Es werden durchweg NUr die krTBen wlederaufgegriffen, gewichtet und
entsprechend dıie MLEen zusammengestellt einem oder ben N1IC| Die Dıskussion
der MLEen besonders auU:  12 sein mussen, Wenn umfangreiche ML Een
sammengestellt werden sollen So z.B be1 der Zusammenführung Von Gen 42,9b-10a
AEFe: c-10c MLEen mıt Gen 41,10b-12 AFe!ı 10d-12c MLE 19) Es wird
NUur zurückgegriffen auf dıe unter Schritt gelısteten krBen 1ler sınd dre1) und wırd
1U argumentiert mıiıt den AEen, zwıischen denen explızıt ıne LkrB besteht und dıe anderen
AFe: der ‚.Fen werden N1C} in dıe Argumentatıon einbezogen®©©,
3:Ii6) Die eorıe g1bt VOTI, die krBen in Schritt gesamme! werden. Nun zeigt siıch,

Schweizer dieses nıcht ein.  en kann®©7: In der Analyse von Gen 41 werden noch In
Schritt weitere krBen erhoben®©8. Praxıs und eoTIe gehen N1IC| konform; das bedeu-
tet doch, Schweizers ethodik z.B bzgl Kap 41 NIC| funktionierte. Noch OIifen-
sichtlicher wıird das Auseimmanderklaffen VvVon Praxis und eorıe be1 Gen Hıer werden
noch In der ıterar'! 11L ule krBen gesammelt und dies NIC| innerhalb VonNn Gen 4 9
sondern 1im Vergleich mıt Gen 3°7-472
TE: SC Schweıizer, werden in Schritt 111 erhoben uch diese Vorgabe hält nıcht ein Be1
der Dıskussion die Erweıiterung der Namensliste in Gen werden unter Schritt
noch NC  ü entdeckt uch Dzgl Gen gılt w1ıe oben Praxıs und Theorie klaffen
auseinander; funktioniert die Von Schweilzer erarbeıtete Methodıik nıcht. auch wäh-

65 1ehe Schweizer, Literarkrıitik, 33
66 krB 43 (Anm mıiıt Wechsel } 'meın' pl .  e‘) Tel DUr LkrB (Anm

miıt Wechsel pl sıe ZUu 'mein') u olglic gilt das dort esa| weiıter. Es
dann och LkrB (Anm. Wiederholung/Doppelung3.1 Einhaltung der theoretischen Vorgabe:  3.1.a) Im Schritt I soll es nur um die Listung von LkrBen gehen - ohne Wertung bzgl. Ent-  stehungsgeschichte. Doch schon hier macht Schweizer Andeutungen, dies oder das könne  Einfügung sein (108). Damit hält sich Schweizer nicht an seine Theorie.  3.1.b) Schweizer hat als Bedingung für die Zusammenstellung der MLEen aufgestellt, daß  LkrBen zwischen zwei ÄEen zweier MLEen dazu nötigen, die ganzen MLEen einzubezie-  hen in die Diskussuion um die LkrBen®5. In der Praxis findet sich davon unter 'Schritt III:  Teiltexte' nichts: Es werden durchweg nur die LkrBen wiederaufgegriffen, gewichtet und  entsprechend die MLEen zusammengestellt zu einem TT oder eben nicht. Die Diskussion  der ganzen MLEen hätte besonders auffällig sein müssen, wenn umfangreiche MLEen zu-  sammengestellt werden sollen. So z.B. bei der Zusammenführung von Gen 42,9b-10a (=  ÄEen 9c-10c = MLEen 17.18) mit Gen 41,10b-12 (= ÄEen 10d-12c = MLE 19): Es wird  nur zurückgegriffen auf die unter Schritt I gelisteten LkrBen (hier sind es drei) und so wird  nur argumentiert mit den ÄEen, zwischen denen explizit eine LkrB besteht und die anderen  ÄEen der MLEen werden nicht in die Argumentation einbezogen©©,  3.1.c) Die Theorie gibt vor, daß die LkrBen in Schritt I gesammelt werden. Nun zeigt sich,  daß Schweizer dieses nicht einhalten kann©7’: In der Analyse von Gen 41 werden noch in  Schritt III weitere LkrBen erhoben®8, Praxis und Theorie gehen nicht konform; das bedeu-  tet doch, daß Schweizers Methodik z.B. bzgl. Kap. 41 nicht funktionierte. Noch offen-  sichtlicher wird das Auseinanderklaffen von Praxis und Theorie bei Gen 44: Hier werden  noch in der Literarkritik III. Stufe LkrBen gesammelt und dies nicht innerhalb von Gen 44,  sondern im Vergleich mit Gen 37-42 (348).  TT, so Schweizer, werden in Schritt III erhoben. Auch diese Vorgabe hält er nicht ein: Bei  der Diskussion um die Erweiterung der Namensliste in Gen 46 werden unter Schritt IV  noch neue TT entdeckt (270). Auch bzgl. Gen 46 gilt wie oben: Praxis und Theorie klaffen  auseinander; es funktioniert die von Schweizer erarbeitete Methodik nicht. Daß auch wäh-  65  Siehe: Schweizer, Literarkritik, S. 33  66  "LkrB 43 (Anm.: V.10ab mit Wechsel sg. 'mein' zu pl. 'deine') dreht nur LkrB 42 (Anm.:  V.10ab mit Wechsel pl. 'sie' zu sg. 'mein') um, folglich gilt das dort Gesagte weiter. Es war  dann noch LkrB 45 (Anm.: V.9bß.12b* Wiederholung/Doppelung '... die Blöße des Landes  zu sehen ...') ... festgestellt worden, die sich aber leicht als verstärkende Wiederholung zu  erkennen gibt (v.a. zusammen mit 12b). Damit ließ die Diskussion nichts Ikr Relevantes übrig:  Kein Bruch." (193)  67  Die LkrBen seien "übersehen worden" (106).  68  Es sind immerhin elf bei 94 LkrBen in Schritt I (178)!  75die des Landes

sehen3.1 Einhaltung der theoretischen Vorgabe:  3.1.a) Im Schritt I soll es nur um die Listung von LkrBen gehen - ohne Wertung bzgl. Ent-  stehungsgeschichte. Doch schon hier macht Schweizer Andeutungen, dies oder das könne  Einfügung sein (108). Damit hält sich Schweizer nicht an seine Theorie.  3.1.b) Schweizer hat als Bedingung für die Zusammenstellung der MLEen aufgestellt, daß  LkrBen zwischen zwei ÄEen zweier MLEen dazu nötigen, die ganzen MLEen einzubezie-  hen in die Diskussuion um die LkrBen®5. In der Praxis findet sich davon unter 'Schritt III:  Teiltexte' nichts: Es werden durchweg nur die LkrBen wiederaufgegriffen, gewichtet und  entsprechend die MLEen zusammengestellt zu einem TT oder eben nicht. Die Diskussion  der ganzen MLEen hätte besonders auffällig sein müssen, wenn umfangreiche MLEen zu-  sammengestellt werden sollen. So z.B. bei der Zusammenführung von Gen 42,9b-10a (=  ÄEen 9c-10c = MLEen 17.18) mit Gen 41,10b-12 (= ÄEen 10d-12c = MLE 19): Es wird  nur zurückgegriffen auf die unter Schritt I gelisteten LkrBen (hier sind es drei) und so wird  nur argumentiert mit den ÄEen, zwischen denen explizit eine LkrB besteht und die anderen  ÄEen der MLEen werden nicht in die Argumentation einbezogen©©,  3.1.c) Die Theorie gibt vor, daß die LkrBen in Schritt I gesammelt werden. Nun zeigt sich,  daß Schweizer dieses nicht einhalten kann©7’: In der Analyse von Gen 41 werden noch in  Schritt III weitere LkrBen erhoben®8, Praxis und Theorie gehen nicht konform; das bedeu-  tet doch, daß Schweizers Methodik z.B. bzgl. Kap. 41 nicht funktionierte. Noch offen-  sichtlicher wird das Auseinanderklaffen von Praxis und Theorie bei Gen 44: Hier werden  noch in der Literarkritik III. Stufe LkrBen gesammelt und dies nicht innerhalb von Gen 44,  sondern im Vergleich mit Gen 37-42 (348).  TT, so Schweizer, werden in Schritt III erhoben. Auch diese Vorgabe hält er nicht ein: Bei  der Diskussion um die Erweiterung der Namensliste in Gen 46 werden unter Schritt IV  noch neue TT entdeckt (270). Auch bzgl. Gen 46 gilt wie oben: Praxis und Theorie klaffen  auseinander; es funktioniert die von Schweizer erarbeitete Methodik nicht. Daß auch wäh-  65  Siehe: Schweizer, Literarkritik, S. 33  66  "LkrB 43 (Anm.: V.10ab mit Wechsel sg. 'mein' zu pl. 'deine') dreht nur LkrB 42 (Anm.:  V.10ab mit Wechsel pl. 'sie' zu sg. 'mein') um, folglich gilt das dort Gesagte weiter. Es war  dann noch LkrB 45 (Anm.: V.9bß.12b* Wiederholung/Doppelung '... die Blöße des Landes  zu sehen ...') ... festgestellt worden, die sich aber leicht als verstärkende Wiederholung zu  erkennen gibt (v.a. zusammen mit 12b). Damit ließ die Diskussion nichts Ikr Relevantes übrig:  Kein Bruch." (193)  67  Die LkrBen seien "übersehen worden" (106).  68  Es sind immerhin elf bei 94 LkrBen in Schritt I (178)!  75festgestellt worden, die sıch aber leicht als verstärkende Wiıederholung
erkennen gibt (v.a. mıiıt 12b) amıt 1e5ß die Dıskussion NIC| elevantes übrig
Kein Bruc!]

6’7 Die krBen selen bersehen worden “ 106)
Es sınd immerhin elf beı krBen In Schritt (178)!



rend der Untersuchung der Kapıtelübergänge »„Laterarkritik 1808 Stufe« Au den estehen-
den noch C Teıiltexte gemacht werden, amı dıe en- miıteinander verbunden
werden können®?, deckt sıch eben N1IC| mıt der theoretischen Vorgabe/0,
3.1.:0) Für den Schritt I1 machte die Theorie geltend, wel Beobachtungen notwendig
sınd, ıne Bruchstelle identifizıeren. Doch diese orderung läßt sıch 1ın der PraxI1is
nıcht immer aufrechterhalten 1n Gen 41 kann dıie MLE (Gen 41,55a0«x) mıt keiner
weıteren MLE Zusam: mengeordnet werden und bıldet eın den 80, obwohl sıch 11UT

eine einzıge LkrB ausmachen läßt( Die x  nıcht Izu S 9 Begründung
wiırd UrC)| "umlıegende(n rüche  A 1M nachhıneıin gerechtfertigt
3:1:8) Im u[Isa!| ıterar' pochte Schweizer auf dıe SOg Leserperspektive (Blıck- und

Arbeıitsrichtung von orne ach hınten) on eın kurzer 1C| in den Schritt einem
der Gen-Kapıtel ze1igt, Schweizer diese Perspektive N1IC} einhält AFeı werden VON

OINne nach hinten und VON hiınten ach OLINeC verglichen. uberdem ist dıe und der
mfang derjeniıgen AFe: unterschiedlich groß, die mıt einer anderen AFR oder mıt anderen
AFe: verglichen werden: Da sınd 11UT Wel AEen, die verglichen werden; dort wird ıne
AE mıiıt einem großen Komplex von AFe: in ezug gestellt oder uch umgekehrt. Theorie
und Praxis harmonıeren N1C| und 6S stellt sıch die rage, ob die S0 Leserperspektive
NIC| eın eklatanter Fehler in Schweizers Methodik ist (dazu siehe un. 4.)
354 Dıe Zuweisung vVon nicht-kohärenten Teiltexten Redaktionen Ooder Bearbeıtungs-
schichten wird als eıl des CNrıtfes ausgegeben. In der dies gänzlıch. In der

zeıgt sıch vielmehr dıie Tendenz, Teıltexte als ragmente bezeichnen und sie N1C|
mehr trachten

69 So stört zwischen Gen 37 und 39 der Gen 39,1), dem DUn Gen 39,1ba*
N  und au ıhnrend der Untersuchung der Kapitelübergänge = »Literarkritik III. Stufe« aus den bestehen-  den TT noch neue Teiltexte gemacht werden, damit die Gen-Kap. miteinander verbunden  werden können®9, deckt sich ebenfalls nicht mit der theoretischen Vorgabe70,  3.1.d) Für den Schritt III machte die Theorie geltend, daß zwei Beobachtungen notwendig  sind, um eine Bruchstelle zu identifizieren. Doch diese Forderung läßt sich in der Praxis  nicht immer aufrechterhalten: Z.B. in Gen 41 kann die MLE 44 (Gen 41,55a@) mit keiner  weiteren MLE zusammengeordnet werden und bildet allein den TT 80, obwohl sich nur  eine einzige LkrB ausmachen läßt (174.176.178). Die "nicht allzu stark(e)" Begründung  wird durch "umliegende(n) Brüche" im nachhinein gerechtfertigt (178).  3.1.e) Im Aufsatz Literarkritik pochte Schweizer auf die sog. Leserperspektive (Blick- und  Arbeitsrichtung von vorne nach hinten). Schon ein kurzer Blick in den Schritt I zu einem  der Gen-Kapitel zeigt, daß Schweizer diese Perspektive nicht einhält: ÄEen werden von  vorne nach hinten und: von hinten nach vorne verglichen. Außerdem ist die Zahl und der  Umfang derjenigen ÄEen unterschiedlich groß, die mit einer anderen ÄE oder mit anderen  ÄEen verglichen werden: Da sind es nur zwei ÄEen, die verglichen werden; dort wird eine  ÄE mit einem großen Komplex von ÄEen in Bezug gestellt oder auch umgekehrt. Theorie  und Praxis harmonieren nicht und es stellt sich die Frage, ob die sog. Leserperspektive  nicht ein eklatanter Fehler in Schweizers Methodik ist (dazu siehe Punkt 4.).  3.1.f) Die Zuweisung von nicht-kohärenten Teiltexten zu Redaktionen oder Bearbeitungs-  schichten wird als Teil des IV. Schrittes ausgegeben. In der JG fehlt dies gänzlich. In der  JG zeigt sich vielmehr die Tendenz, Teiltexte als Fragmente zu bezeichnen und sie nicht  mehr zu betrachten.  69  So stört zwischen Gen 37 und 39 der TT 22 (= Gen 39,1), aus dem nun Gen 39,1ba* (=  "und kaufte ihn ... ein ägyptischer Mann aus der Hand der Ismaeliter") rausgenommen wird  und so TT 22A (= Gen 39,1bw*) und TT 22b (= Gen 39,1aba*bß) gebildet werden. Zwi-  schen Gen 39 und 40 paßt TT 36 (= Gen 39,39b.20) nicht mehr und deshalb wird differen-  ziert in TT 36A (= Gen 39,19b.20ax) und TT 36B (= Gen 39,20aßb).  Zwischen Gen 42 und 43 wird sogar noch der TT 109 (= Gen 43,1) entfernt (347).  70  Es gibt auch zu denken, daß zugunsten einer hypothetischen Grundschicht fortlaufend TT, also  Verse ausgeschlossen werden. Zum einen zeigt es, daß Schritt I-III nicht funktionieren. Zum  anderen zeigt es, daß ausgewählte Textabschnitte (in der JG die einzelnen Gen-Kapitel) nicht  zuerst einzeln und je für sich analysiert werden können und danach miteinander bzw. je zwei  zusammen untersucht werden können.  Diese Einsprüche kann Schweizer nicht dadurch beseitigen, daß er in der »Hinführung« zur  Literarkritik mit "nachträgliche(r) Einsicht/Korrektur" an den Kapitelanfängen und -enden  rechnet (105).  76eın ägyptischer Mann der Hand der Ismaelıter”) LAaUSSCHOHMMUNCH wird
und Z Gen 9,1ba&”*) und 22b Gen 39,1aba*bß) gebildet werden. Zwi1-
schen Gen 39 und paßt Gen nicht mehr und ırd differen-
1ert in 36A Gen 39,19b.20a«@) und 36B Gen 39,20aßb)
Zwischen Gen und 43 wird och der Gen 43,1) ntfernt

70 Es gibt auch ZUu enken, daß zugunsten einer hypothetischen TUuNndsCNI1C] fortlaufend 41, also
Verse ausgeschlossen werden. Zum einen ze1g! CS, Schritt I-I11 N1C} funktionieren. Zum
anderen zeigt eS, ausgewählte Textabschnitte (in der die einzelnen Gen-Kapite! N1IC|
zuerst einzeln und Je für sich analysiert werden können und danach miıteinander bzw Je zwel
ZUSammen untersucht werden können.
Diese Einsprüche kann Schweizer NIC| dadurch beseitigen, in der »Hinführung«
Literarkritik mıiıt "nachträgliche(r) Einsicht/Korrektur" den Kapıtelanfängen und -enden
rechnet



3A:8) Schweizer optiert für die jederung der Verse In ÄEBen/1, dıie tatsächlıch einıge
Vorteıile nng Nun sollte 1e65$ tatsächlıch konsequent durchhalten uch einen Ge-

wöhnungseffekt schaitien er wiıird dann doch wieder das herkömmlıiche Verssystem
verwendet allerdings 190008 wenıgen Stellen (vgl 1300)

Fazıt In der onkreten Arbeit weiıicht Schweizer VOonNn vielen theoretischen orgaben aD und

suspendiert damıt seine. Methodik

Kritik der JG-Arbeit:
3.2.a) Die synchrone prüft den ext auf 'interne Lesbarkeıt' und die SUC|

Störungen 1im Lesevorgang' e1ide Arbeitsschritte aben als ns  men! dıie

Wahrnehmung /2. Dennoch meınt Schweıizer, und leicht nachvollziehbar abgrenzen
können und Z W: indem die versteht, "daß sie sich mıiıt Geschichte und n{ier-

pretation tatsächliıch existierender Handschriften beschäftigt. (10 Anm
Was sıch be1 Schweizer ın der tatsächlıch findet, ze1igt, das Verhältnis und
keinesfalls immer klar ist w1ie behauptet />. SO welsen einige wenıige Argumentationen
größte Parallelıtät Argumentationen auf: Was in Gen 48 , 20a AFe!ı
48,20ab) "bietet, ist reichlıch schwier1g. In 20a richtete siıch der egen an sie In Ormu-
lıerter Form ist dagegen eın 'Du angesprochen 50) Infolgedessen überlegt Schweıizer,
ob 20a die Segnung aussagt der ob 20aß AE der eigentliıche Segens-

71 Zur Definition Von BEen 1e] ben bZw. Fußn
72 Eın 1C! in den Aufsatz Von abe bestätigt die Feststellung Eine Nähe von und

S1€e!] abe darın, "beide als Hauptkriterium das der esbarke!l!| des interpretierenden
extes anwenden. ” Rabe, Zur synchron definierten alttestamentlichen exX|  1C1| 1n
64-97, 1er 86) Der Versuch, Tkr und trennen, geschiel u.a.) urc] eın

1nes einfachen Kommunikationsmodells synchrone Textkritik prüft, ob zwischen
Sender und ‚mpfänger einer schrıiıftliıchen Nachricht der Übertragungskanal elbst, also das
Material der Handschriften, ihr mfang USW. efe. ist und/oder ob ber diesen anal alle SC-
gebenen Signale für den (heutigen) Adressaten ach seinem Erkenntnisstand dechi  J1erbar und
nötigenfalls restitulerbar sind.” (a.a.O., 781) Eın el ber Defekte der Signalfehler 1m
lext Na auf Seiten des ‚xegeten immer schon e1n Oor-Urtei ber das 1m Text Ausgesagte
VOTaus und gibt abe Ikr "setzt stellenweıse dezıidierte (Teil-)Interpretationen des Je-
weıligen extes auf der ene des literarıschen Endstadiıums VOTraus. ” (a.a.O., 58)

73 Das zeigt sıch uch iın seinen Hınweisen Eın Kriterium ehebung Von Lesbar-
keitsproblemen ist Einstellung des Forschers ZUu den Texten, die ber auch schon beı
der integriert ist.  A 10) 'Einstellung des Forschers' meiınt sein Interpretationsinteresse

Bzgl weiterer Kriterien sıehe ıben



SpruC| ist und werTr 1m ersten alle und WeT 1mM zweıten mpfänger des degens ware 50) Es
omm keiner Korrektur und noch "bestehende TODIeme sind auf ene aufzu-
greifen 33 Was die bereıits vorhersah DZW estimmte, vollstreckt dıe in den
krBen und besonders Gen 48,20 as yjekt in der > wirkt hne Bezug
Wer ist damıiıt gemeint?”" Konsequenz ist die rennung der Versteıile und dıie Zu-

weisung von Gen 48,20a0x 1ın dıe MLE und Von 20aßT“ 1ın die MLE eın Er-

gebnis, das sıch schon ın der abzeichnete
3:2.D) Kritik muß geül werden Abschnitt "Verstehensprobleme (Grammatık, Überset-
ZUNg, Außerungseinheiten)«: Das angebliche Proprium des Arbeitsschrittes wiırd nıcht ein-
gehalten; enn NUuTr en wiırd explızıt auf Parallelbelege, auf Stellen außBern' der
verwliesen. Wohl ber werden Analyseergebnisse anderer Autoren erangezogen und eıfrıg
auf esen1us-Kautzsch-Bergsträsser abgekürzt GK) verwiesen und ab und auf ege in
der selbst. das ZUuT icherung der Grammatık und des Inhalts reicht? Ist die Klärung
der Verstehensprobleme nıcht vielmehr ıne Text-Interpretation Schweıizers, die mıiıt Ar-

gumenten/Begründungen versehen ist?
3:2:0) Literarkritik, sagt Schweizer In der J orjentiert sich 'Sprachbeobachtungen’.
Dıe gesammelten krBen zeigen, N1IC| Sprache 1m eigentlichen Sınne das Kriteriıum ist,
sondern das Gesprochene Erzählte und dessen (ıim ext gelungene oder N1IC| gelungene)
Verbindung. Es wird also der des Textes Zu Kriterium
Literarkritik eInıe€] Schweizer als 'textinternen Arbeitsschritt /4. Dies ist ıne unzurel-
chende Definition; enn oft verhelfen TS{ Blıcke auf parallele oder als p:  ( erscheinende
Textstellen außerhalb des Untersuchungstextes einer gelungenen Einschätzung der
untersuchenden Textstelle. Literarkrıiti muß ZUuT Klärung eines Textes alle erreichbaren
Indizien verwenden uch dıe, die sich durch Textvergleiche ergeben!
32 In der Hınführung ZUuUTr Literarkritik wurde angegeben, daß ach MLKEen eın Zw1-
schenstopp gemacht würde. Dies Ostula| wurde nıcht eingehalten. Die meisten Kapıtel
bliıeben nämlıch unter MLKEen Ausnahmen: Gen mit 41 MLEen; Gen 41 mıt 5O; Gen

mıiıt 5 ’ Gen 45) Jeder Zwischenstopp einen weiteren Arbeitsschritt nötig
gemacht Eıne Untersuchung der Übergänge der MLKEen 1-40 und der MLEen 41- Die-
sen Mehraufwand Arbeıt hat SOgar Schweizer gescheut; enn bei Gen 41;
einen Zwischenstopp machen können. ber wenıger dıe eNnrarbeln!| als vielmehr die Wiıll-

74 Schweizer ennt s1e auch 'textimmanent‘' (6) und meiınt damıt, für die Literarkritik NUuTr die
Beobachtungen relevant sind, die nnerhalb des analysıerenden extes gemacht werden (vgl
55)



kürlichkeit der Ziehung VON Jlextgrenzen ist eın Problem Darf in der J' Ja überhaupt 1mM
mal 1er und mal da ıne VOIN ext her unbegründete Jlextgrenze BCZUBCH werden

und se1l auch 1Ur ıne vorläufige? Diese rage gılt Danz besonders bzgl der kapıtelorI1-
entierten ıterar'! Schweizers. Die Kapıteleinteilung ist erst sehr spat erste! worden/>,
ber für Schweizer wiırd s1e ZU Text-Gliıederungmittel. Das ist unsachlich /6 und hat 6I-

eDlıche Konsequenzen: Der untersuchende Gesamttext wırd immer NUr in kleinen Aus-
SCHNI' wahrgenommen und wird deshalb vielleicht N1IC| wahrgenommen (besonders
N1IC| bzgl Sprache, Form, Kohärenz schaffende ıttel, glıedernde Mittel); dıe Erhebung
der krBen orjentie) sıch NUrTr z diesen Textteilchen und die Eıinschätzung der ıterarkrıiti-
schen Bedeutung der krBen geschieht deshalb auch NUur inner'! dieser Textteilchen.
Überhaupt N1IC| entdeckt werden können LkrBen, die sich AdUuU$S der Betrachtung des esamt-

ergeben wurden. Auf diese Weise können 11UT fragwürdige E können Ur fragwür-
dige Hauptschichten und entsprechend 11UI ıne fragwürdige G-Grundschicht erhoben WeTI-

den Wäas sich z.B uch dem beständigen Ausschließen immer weıterer zeıgt (s
ter 1) uch der Arbeitsschritt »Kapıtelübergänge« vorher gemachte Fehler N1C| KOT-
rıgieren kann, ist logısch Dennoch Schweizer verteildigt die Kapıtelorientierung als
n  beıitstechnische Vereinfachung (‚dıe auch methodologisch ermöglıcht ist  A 105)/7 Doch
fällt keıin Wort, keine Erklärung ZUuT 'methodologischen Ermöglichung'.
3.2;6) Krıitik Schritt Schweizer hat sechs DZW acht Kategorien Von krBen (syn Br.,
inhaltl SD., USW.) angegeben. De 'aCcto erwelisen sich anteilsmäßıg dıe krBen als die häu-
figsten, die ıne inhaltlıche Spannung anzeigen ’®. So kann zurecht kritisiert werden,
Schweizers Literarkritik inhaltsorientiert ist 1bt einen glatten inhaltlıchen Fortlauf, g1ıbt
75 uch WCe] ekann! sein MU| 1e€ Einteilung der atl Bücher in Kapıtel ist In der ber-

lıeferung des hebräischen extes nicht Oor1ginär; sıe wurde vielmehr aus der Vulgata in den
eX! eingeführt. ” (J.M escC} Petucha und ma Untersuchungen einer lederung im
hebräischen Text des en Testaments (OBO 27), Öttingen 1979, 27)
Und selbst bel Titıscher Bıbellel  re fällt auf, daß JTextgliederung und extl! (bzw
Sinneinheit) sıch oft N1C} decken

76 Ruppert (Die Josephserzählung der GenesI1s. Eın Beıtrag Theologie der Pentateuchquel-
len (StANT 11), München cheınt das ohl rkannt en auch WEeNn N1C]
thematisiert und Äählt deshalb für seine historisch-kritische Untersuchung eine 1ederung
ach "Sinnabschnitten".

n Beıi der Untersuchung von Gen 4: orientiert sıch Schweizer hingegen N1IC} den Kapıtel-
gICNZEN und Deweilst somıit selbst die Absurdität seiner Grenzziehungen (sıehe 348f)

78 Eın WI|  Tlıches eispiel: Gen hat S KrBen, davon sınd iınh. Sp und davon ha-
ben wel inh: S5p Je och ıne weitere Kategorie.
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Je einen Bezug aufeinander? dies N1IC. gegeben 1st, MaAaC| Schweizer ıterarkriti-
sche Beobachtungen. Seine krBen sınd somıt ıne ammlung vVvon 1ın  ıchen Unstimmig-
keiten, über dıe Schweizer als Leser stolperte /?; seine krBen siınd ıne 1ste VON extstel-
len, in denen die IW  ng des Lesers Cchweizer bzgl N1IC| erfüllt wurden®0.
Hiıer muß zweıfache Kritik geüb werden: a) Kritik einer ıterarkritik, die NUT 'störende'
DZW unverständliche Textstellen wahrnımmt und die NUTr darauf ihr Texturteil stützt81.
Wiırd dabe!1 der ext N1C| unzureichend (oder vielleicht NIC| wahrgenommen? Auf
jeden Fall wırd be1 einer Literarkrıiti 1m Sınne Schweizers implıizıt jederorZU lıte-
rarıschen Stümper®2 erklärt und explizit jeder usatz ZUuTr "Verschlımmbesserung”
Das eın erechtigt, dıe ıterar'!  ık Schweizers als ausschließlich Negativen rien-
tierte Literarkrıitik beurteilen. T1{1S1€') werden muß dıie VO eutigen Leser erange-

Erwartung; enn ‚xegeten, die den ext lıterarkrıtisch etrachten, Waren VO

extautor N1IC| als Leser intendiert. amıt zeigt sich, die Perspektive eines heutigen
Lesers unzureichend 1st. Zudem Aus der Kombinatıon Von Negativphänomenen, genannt
"Kommunikationsunfälle(n)”"®>, dıe Au dem ext beseitigen sind, miıt der indıviduellen
Texterwartung erg1ıbt sıch das Bestreben, einen Text/eine Grundschicht (re)konstruieren,
der/die dem eigenen Empfinden Aäher ste) als der (wahrscheinlıichen) ursprüngliıchen ext-

ges!

79 Es wird gelistet, WEe] eın inhaltliches Element (z.B eın Aktant) wenn eın inhaltliches
Element unvermittelt auftritt, wenn die Relationen zwischen Akteuren der die Konstellation
der Tuppe wechseln, WeNn die Motivationen der Akteure wechseln, WenNnnNn Tobleme des zeit-
lichen und topographischen Handlungsablaufs auftreten; Doppelungen und Wiederholungen el-

Sachver!  es,; eben: inhaltlıche Wiıdersprüche, nstimmigkeiten in der Begründung
Von inhaltlıchen äufen; TOoObleme in den syntaktischen Bezügen sSOWwIle unterschiedliche be-
grı  1C|  e ONsS!  Jlonen für eın und denselben Sachverhalt werden festgehalten.
Charakteristisch ist dafür die häufig gebrauchte Wendung: v  man/der Leser erwartet (vgl
107) erwliesen sel auf "Leserperspektive".

81 Schweizer spürte hier bereits Verteidigungsbed: und sagt, seıne) Literar'  1t1| ist n  NC} le-
diglich negatıv  vn ers., Literar!  1ı 25), el der Literar'  11 eın erständnis vVvon
Text-Einheit zugrunde lıegt und s1e ıne schlüssige, prägnante Texteinheit konstruleren hılft
und die Literarkritik unproblematische Stellen NIC| ehandelt, eine "positive tellung-
ahme" ers., Literarkritik, 25) gegenüber dem ext bedeutet
Es ird Zeıt, sıch einzugestehen, eın Redaktor ohären! und kohäsiv 1m ext arbeiten
kann! Vgl dazu die Hınweise von Chr. Vehlinger, Weltreich und ]  eıne Rede' ıne eCuec

Deutung der SO  n Turmbauerzählung (Gen „‚1-9) (OBO 101), Öttingen 1990,
314ff.
Schweizer,



Da Schweizer UT krBen listet zwischen AEen, die nahebej:einander S}  en, fragt siıch, ob
alle möglıchen krBen gesehen hat. Andererseıits kann sıch erweisen, viele der

krBen keine Relevanz für die Textschichtung haben In Kap gibt 6S krBen und
NUur fünf werden "ale einschlägig qualifiziert" Hier siıch die Frage ach
ANSCINCSSCHCHM Aufwand und methodischer ‚weckmäßigke1
3:Z.e) Kriıtik Schritt IL Aufgrund einer LkrB werden die Grenzen (Anfang und nde e1-
S: definiert. Doch eder 1€68 orgehen noch die Masse der gelısteten krBen
aruber hinwegtäuschen, ıne posıtive Argumentation, die die interne Kohärenz einer

auswelst, unterlassen wird.
3°2.8) Krıitik Schritt HL Es gelingt zumeıst, Der nıcht immer, wel .kTrBen als Beweise
für einen ruch anzuführen. Da diese relevanten ‚krBen UTC| ıne chtung zumeiıst
unmıittelbar enachbarter AFe: gemacht wurden, siıch dıe Frage, ob sSIe Nun ZUu[r Ab-

umfangreicherer MLEen verwende! werden dürfen Die krBen ;zogen nämlıch
bisher ihre Relevanz Aus der Betrachtung bestimmter AFe: Schweizer weıtet Nun iıhre Re-
levanz, ihre Aussagekra: uUuNangeMECSSCH dUus, ındem S1e Jetzt für die chtung und den
Vergleıich VonNn ML.Een verwendet, denen die krBen biısher keinen Bezug Zu fra-
gCcn ist auch, Warum ausgerechnet wel und N1C} erst vier krBen ausreichen als "Bollwerk

allzu freies Schalten und en 1mM Text"8497 eht Schweilizer ıne Limıitierung
des Arbeitsaufwands? Vers!  lıch ware das Dann ber muß Schweizer gefragt werden,

zuerst viele krBen sammelt und WaIrIum ıhm anschlheben! schon wWwel genügen
rbeıtsaufwand und erzielendes rgebnıs müssen in sinnvollem Verhältnis stehen Au-
Bßerdem kann N1IC| ıne (subjektiv) festgelegte enge Von krBen ber ruch oder N1IC|
entscheiden, sondern die Qualität der krBen muß berücksichtigt werden. Qualität,
Wiıchtigkeit der krBen und N1IC| Quantität der krBen g1ibt der ıterar'! Sıcherheit
Der N1IC| UTr dem Analysıerenden verlangt Schritt 111 el ab; auch dem Leser VvVon

Schweizers Denn Schweizer operiert hier mıit den krBen aus Schritt und 6S ist N1IC|
garantıert, dem Leser dıe Textprobleme, die den krBen Von denen NUuTr noch die
Nummer genannt wırd zugrundelıegen, alle noch eläufig sınd. Natürliıch kann der Leser
der Argumentatıon Schweizers dann folgen, WEeNn Schweizer das Lıterarkrıtische Problem
der krBen DZW die den krBen zugrundeliegenden extphänomene nochmals Kurz sSk1z-

Schweizer, Literar'  11 3
Wieso ist Schweizer ausgerechnet in diesem eingegangen auf ıne elatıv verbreıtete
Meinung Exegeten? (Vgl Schweizer, Literar!  11 33 Anm 22}
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ziert®>. Doch wenn Schweizer 1U die Nummern der krBen nennt®6, kann der 1 eser

meist N1C| mehr folgen. Iso ist BCeZWUNgCN, zurückzublättern Schritt I) dort nach-

zuschauen, die entsprechenden krBen fiınden, memorieren und wıeder Schritt 111

gehen Der Zwang ZU) Blättern ist ungünstig®/, weil eın ons!  es erfolgen VOIN

Schweizers Bruchstellen-Identifizierung verhindert wird ingegen ist DOSIELV anzumerken,
CcChweıizer beı der TT-Diskussion die AFe! der MIlEen angı läßt sıch gut 1mM SCDd-

raten Textband nachschlagen und verfolgen, welche Schweizer zusammenstellen 111

oder N1IC|
Aufgrund der bısherıgen exegetischen Praxis erscheint als fragwürdig, immer 1Ur be-

nachbarte Verse als zusammengehörıg (’ als einer zusammengehörı1g)
betrachten 1elmehr MaC| NUT der Blıck auf den Gesamttext deutlich, welche Verse -

sammengehören oder -gehören können.

3:2:8) Krıitik Schritt Schweizer beginnt die Zusammenstellung einer durchgehenden
Textschicht 'probehalber' (sıehe ben 3.4) miıt einem Das muß zweıfach tisıert

werden: a) Wenn schon probehalber gearbeitet wird, dann ist ıne Gegenprobe notwendig.
Fur die Zusammenstellung einer Textschicht sind posıtıve Kriterien notwendig und nıcht

intuıitive Zufallsgriffe$8, 1€65s uneinsichtigen Operationen führt, zeigt sıch beı Gen

Von vorneherein werden dıe 8 7-90 !l Gen 42,1f.3a*.4-8.9*) zusammendiıskutiert,
obwohl eın posıtıver rund für die Zuordnung VonNn 8 und genannt werden kann

(sıehe 202)
uch dıe Diskussıion, die ZUTr Zusammenstellung der einer Textschicht führt, hat ihre
Schwächen a) Sıe ist knapp bemessen und konzentriert sıch auf angeblic entscheidende.
krBen Das skizzıerte Argumentationsmuster (sıehe 1.3.4) In der Praxis an, als
müßten krBen wegdiskutiert werden, amı! zusammengestellt werden können: Die

85 Günstiger als die Verschlüsselung der Textphänomene In krBen-Nummern ist das ıtıeren Je-
bıblıschen Wortlautes, der Tobleme au:  irft Dies wäre sicherlich uch 1mM inne der von

Schweizer immer wieder angemahnten Textwahrnehmung (Stichwort: A  erlängerung der Text-
rezeption”; sıiehe: Schweizer, otive, 841)

86 MLE 41 a-e S5a-C) Aufgrund der zahlreichen Beobac'  ngen ist eın Ikr
Bruch festzustellen UrC} LkrB 65-69ziert85, Doch wenn Schweizer nur die Nummern der LkrBen nennt86, kann der Leser zu-  meist nicht mehr folgen. Also ist er gezwungen, zurückzublättern zu Schritt I, dort nach-  zuschauen, die entsprechenden LkrBen zu finden, zu memorieren und wieder zu Schritt III  zu gehen. Der Zwang zum Blättern ist ungünstig87, weil so ein konstantes Verfolgen von  Schweizers Bruchstellen-Identifizierung verhindert wird. Hingegen ist positiv anzumerken,  daß Schweizer bei der TT-Diskussion die ÄEen der MIEen angibt; so läßt sich gut im sepa-  raten Textband nachschlagen und verfolgen, welche TT Schweizer zusammenstellen will  oder nicht.  Aufgrund der bisherigen exegetischen Praxis erscheint es als fragwürdig, immer nur be-  nachbarte Verse (= MLEen) als zusammengehörig (, als zu einer TT zusammengehörig) zu  betrachten. Vielmehr macht nur der Blick auf den Gesamttext deutlich, welche Verse zu-  sammengehören oder -gehören können.  3.2.e) Kritik zu Schritt IV: Schweizer beginnt die Zusammenstellung einer durchgehenden  Textschicht 'probehalber' (siehe oben 1.3.4) mit einem TT. Das muß zweifach kritisiert  werden: a) Wenn schon probehalber gearbeitet wird, dann ist eine Gegenprobe notwendig.  b) Für die Zusammenstellung einer Textschicht sind positive Kriterien notwendig und nicht  intuitive Zufallsgriffe®88, Daß dies zu uneinsichtigen Operationen führt, zeigt sich bei Gen  42: Von vorneherein werden die TT 87-90 (= Gen 42,1f.3a*.4-8.9*) zusammendiskutiert,  obwohl kein positiver Grund für die Zuordnung von TT 88 und 90 genannt werden kann  (siehe 202).  Auch die Diskussion, die zur Zusammenstellung der TT zu einer Textschicht führt, hat ihre  Schwächen: a) Sie ist knapp bemessen und konzentriert sich auf angeblich entscheidende  LkrBen. b) Das skizzierte Argumentationsmuster (siehe 1.3.4) mutet in der Praxis an, als  müßten LkrBen wegdiskutiert werden, damit TT zusammengestellt werden können: Die  85  Günstiger als die Verschlüsselung der Textphänomene in LkrBen-Nummern ist das Zitieren je-  nes biblischen Wortlautes, der Probleme aufwirft. Dies wäre sicherlich auch im Sinne der von  Schweizer immer wieder angemahnten Textwahrnehmung (Stichwort: "Verlängerung der Text-  rezeption"; siehe: Schweizer, Motive, S. 84f).  86  Z.B.: "MLE 41 : 42 (24a-e : 25a-c): Aufgrund der zahlreichen Beobachtungen ist ein Ikr  Bruch festzustellen durch LkrB 65-69 ... Bruch 24e : 25a." (319)  87  Es sei kurz angemerkt, daß ein Paperback-Buch diesen 'Strapazen' nicht standhält.  88  Die einzige methodische Vorgabe, die Schweizer bzgl. des Ablaufs der Zusammenstellung  macht, ist der Verweis auf die Leserperspektive, die eine "Puzzle-Mentalität" verhindern soll  (Schweizer, Literarkritik, S. 34). Doch diese methodische Vorgabe funktioniert nicht immer:  z.B. in Gen 41 nur z.T. (177) und in Gen 47; 48 gar nicht (285f.302).  82Bruch 24e 232

87 Es sel kurz angemerkt, daß eın Paperback-Buch diesen 'Strapazen' N1C} tandhält
88 Die einzige methodische Vorgabe, die Schweizer bzgl des Ablaufs der Zusammenstellung

macC|! ist der Verweis auf die Leserperspektive, die eine "Puzzle-Mentalıität” verhindern soll
(Schweizer, Literar!  1tl| 34) och diese methodische Vorgabe 10N1e! N1C| immer‘:
z.B In Gen 41 NUrLr E und In Gen 4 9 48 N1C] (285f.302).
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LkrB als N1IC. erheblich angesehen werden” 129)89 Die ewertung einer LkrB als
DOSItIV SUNSEISC} Oder stilıstiısch-positiv der egıtım stilistisch 265)70 entbehrt oft einer
gründung; stattdessen muß sıch der Leser mıiıt dem 1NWEeIlS: "kann ber problemlos sS{111-
stisch-positiv vers:  en werden" begnügen. C) Die Argumentation omMm: oft ber
dıe Sicherheit eines und können zusammengestellt werden' N1IC| hinaus. em
wird der Anschluß/die Zusammenstellung der fast ausschließlich inhaltliıch begründet?!!
ber manchmal mangelt positiven Gründen und omm Argumenten' WIe
"Dagegen ist in der Tat nıchts einzuwenden." 220)%22 der: "Auch das geht 1ın UOrdnung  „

Und das ‘Argument' einer 'sehr harmonischen Fortführung' überzeugt auch
nicht?>. Eine Durchsicht der Textschichten irft den erdac| auf, daß die Zusammen-
stellung Von Textschichten umfangreıichen orlentiert wird; enn fast jede ext-
chicht enthält ıne 1mM Vergleich den anderen auffällig lange rT?4 Diesen erdacC:
näh Schweizer In Gen en beginnt mıiıt einıgen kleinen Später finden sich
uch :elatıv umfangreiche. Beginnen WIT uUuNseIec UC| ach Schichten be1l diesen (Anm

89 In diesem eispiel (Gen 37,5a.6a) handelt sıch eine oppelte Redeeinleitung.
90 Eıine Definıtion Von "DOSsItiv stilistisch" In der Im Aufsatz Literarkritik ennt Schwelil-

Ar sechs stilıstische echsel wıe 7 5B Tempuswechsel, Wechsel direkte Rede Handlung
und umgeke! Wiederholung VS. Weiterführung der andlung (a.a.O., 31) da  stische
Veränderung (Anm echse nnerna| eınes Textes ist selbstverständlich üblıch und normal.
ber solche Wechsel können siıch zugleich Wenn weitere Verdachtsmomente (Anm. LkrBen)LkrB "darf als nicht erheblich angesehen werden" (129)89, Die Bewertung einer LkrB als  positiv stilistisch oder stilistisch-positiv oder legitim stilistisch (265)90 entbehrt oft einer  Begründung; stattdessen muß sich der Leser mit dem Hinweis: "kann aber problemlos stili-  stisch-positiv verstanden werden" (250) begnügen. c) Die Argumentation kommt oft über  die Sicherheit eines 'TT und TT können zusammengestellt werden' nicht hinaus. Zudem  wird der Anschluß/die Zusammenstellung der TT fast ausschließlich inhaltlich begründet?1!  Aber manchmal mangelt es an positiven Gründen und es kommt zu 'Argumenten' wie  "Dagegen ist in der Tat nichts einzuwenden." (220)% Oder: "Auch das geht in Ordnung."  (220) Und das 'Argument' einer 'sehr harmonischen Fortführung' (286) überzeugt auch  nicht?3. d) Eine Durchsicht der Textschichten wirft den Verdacht auf, daß die Zusammen-  stellung von TT zu Textschichten an umfangreichen TT orientiert wird; denn fast jede Text-  schicht enthält eine im Vergleich zu den anderen TT auffällig lange TT?4. Diesen Verdacht  nährt Schweizer in Gen 47: "Gen 47 beginnt mit einigen kleinen TT. Später finden sich  auch relativ umfangreiche. Beginnen wir unsere Suche nach Schichten bei diesen (Anm.:  89  In diesem Beispiel (Gen 37,5a.6a) handelt es sich um eine doppelte Redeeinleitung.  90  Eine Definition von "positiv stilistisch" fehlt in der JG. Im Aufsatz Literarkritik nennt Schwei-  zer sechs stilistische Wechsel wie z.B. Tempuswechsel, Wechsel direkte Rede zu Handlung  und umgekehrt, Wiederholung vs. Weiterführung der Handlung (a.a.O., S. 31). "Stilistische  Veränderung (Anm.: Wechsel) innerhalb eines Textes ist selbstverständlich üblich und normal.  Aber solche Wechsel können sich zugleich - wenn weitere Verdachtsmomente (Anm.: LkrBen)  ... zusammenkommen - als bevorzugte Stellen erweisen, bei denen ein heterogener Textteil an-  geklebt wurde." (ebd.) 'Positiv stilistisch' würde dementsprechend heißen, üblich und normale  Veränderung = Variation im Text und ohne LkrB(en).  91  Vgl. als Beispiel: JG 148 zu TT 32 = Gen 39,7aß-9a und TT 34 = Gen 39,10-19a0 (ohne  "die sie sprach zu ihm folgendermaßen")..  92  Dabei ist es aber fraglich, Gen 43,1 mit 43,6f zu verbinden: Die Hungersnot (V.1) spielt in  43,6f keine Rolle mehr; denn V.6f ist ein Gespräch zwischen Israel/Jakob und seinen Söhnen.  Angemerkt werden muß, daß im Arbeitsschritt »Kapitelübergänge« dann doch Gen 43,1 lite-  rarkritisch abgetrennt wird.  93  Mit dem 'Argument' wird an Gen 47,13-21.23-25 dann Gen 47,29-31 angeschlossen, obwohl  V.13-21.23ff von einer Abmachung zwischen Josef und dem ägyptischen Volk spricht und  V.29ff die Abschiedsrede des sterbenden Israel/Jakob ist.  94  In Gen 37 ist TT 13 = V.11-20 der längste zusammenhängende Text, an den die anderen TT  sich anlegen. In Gen 39 der TT 34 = V.10-19ax*, in Gen 41 ist wohl TT 54 = V.14-24a der  Anlagerungskern für die 1. Schicht und eventuell für die 2. Schicht (V.34a.35ab*.36ac@) hat  TT 64 = V.35a diese Funktion. In Gen 42 ist TT 106A = V.28b*-35 der längste TT. Usw..  83zusammenkommen als bevorzugte Stellen erweisen, Del denen eın heterogener Textteil
geklebt wurde.  _ 'Positiv stilistisch' würde dementsprechend heıßen, üblıch und normale
Veränderung Varılation 1Im Jext und hneen

ül Vgl als eispiel: 148 Gen 39,7alß-9a und Gen 39,10-19ac&x ne
"die sı1e sprach ıihm folgendermaßen").

97 aDel ist 6N aber fragliıch, Gen 43,1 mıiıt 43,6f verbinden: Die Hungersnot (V:D spielt In
43,6f keine mehr; enn V 6f ist e1n Gespräch zwischen Israel/Jakob und seinen Söhnen.
ngemer! werden muß, Im Arbeıitsschritt »Kapıtelübergänge« dann doch Gen 43,1 ıte-
rarkrıitisch abgetrennt wird

93 Mit dem T  en! wird Gen 47,13-21.23-25 ann Gen 47,29-31 angeschlossen, obwohl
13-21 Von einer Abmachung zwischen 0SE: und dem ägyptischen olk spricht und
29ff die Abschil  srede des sterbenden Israel/Jakob ist
In Gen 37 Nı 13 1-20 der ängste zusammenhängende Text, den dıe anderen
sıch egen In Gen der V.10-19a&x*, In Gen 41 ist ohl V .14-24a der
Anlagerungskern für die Schicht und eventue| für die chicht (V.34a.35ab*.36a«) hat

35a 1ese Funktion In Gen ist 106. V .28b*-35 der ängste Usw
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192 V.13b-21). Das verleı dem orgehen mehr Sıcherheit." 285)% Dıie DIs-
kussion ber die ist N1IC. systematisıiert und erscheint willkürliıch Es IMu. zumindest

begründet werden, 1ese Ooder jene die N1IC: aufeinanderfolgen, einer weıterer
Dıskussion N1IC| bedürfen DZW WAaTliUumn s1e ganz außer Betracht gelassen werden (vgl

Gen Die ITI dıe nıcht ZUu! Textschic gehören, werden N1C} weıter be-
handelt; für sıe gıilt w Da.ß die übrıgen ın irgendeiner Weise siıch aneinander anschlıeßen,
läßt sich N1C! nachweisen.”" Immerhin: Es sınd VOoN den VonNn Gen NUTr sechs
ın der Grundschicht, amı! nıcht zugewilesen! der 1e die restliıchen Teiltexte ‚-

sammengehören, Jäßt sıch nıcht mehr feststellen  w Von VonNn Gen sınd 11
nıcht zugeordnet. In Gen wırd N1IC: danach gefragt, Was mıt den verbleibenden
ist und ob s1e ZUSAMMECNDASSCH In Gen 41 werden ıne und Schicht erarbei-
tet hne daß dem xegeten erklärt wird weshalb Ist schon die Schicht mıiıt auf-
fällıgen Argumenten wıe "nach dem Schema des Je übernächsten gut in die Schicht ZU

integrieren" (176; vgl 220) erste| worden, wırd die Rekonstruktion der Schicht noch
fraglıcher, WAas Schweizer (indırekt) zugıbt, indem 1n seiner Erläuterung vermutenden
Konjunktiv Aählt statt argumentatıven 1V \ın könnte ıne kleine schicht
beginnen" Man beachte 1er auch die Unmenge nıcht zugeordneten Fragmenten
(178)! uch die Diskussion die Erweiterung der Namenslıste ın Gen wiırd nıcht plau-
81| In Gen wiırd der Aufweils VOoN 1er Schichten und zahlreicher Fragmente UrCc ıne

Argumentation ın Buchzeilen und durch Verweils auf sieben krBen unternommen (sıehe
302) Das ist mehr als NUrTr gewagt!
tztliıch Weder das Ziel, ıne ursprünglıche rekonstruleren wollen noch die eigen-
artıge Vorgehensweise, Fragmente (= aus der weıteren Betrachtung auszuschließen,
verhindern folgende Fragen: Wer erstellte diese Fragmente? Wann und warum? Welche

Bedeutung aben siIe für die Textentstehung? Und überhaupt: Ist eın Textentstehungsprozeß
denkbar, iın dem solche Mengen Von Kleinsttexten nach und ach eingeschoben wurden?
3.2.68) Kritik "Kapıitelübergänge: Literarkritik 111 Stufe«: Da ın ihr die gleiche orge-
hensweise wıe bisher praktiziert wird, gilt die bisherige T1l1 Schweizers Literarkritik
auch 1er

95 Diese Vorgehensweise entspricht N1C| der Leserperspektive, sondern der 'Puzzle-Mentalität'
(vgl Schweizer, Literarkritik, 34)
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Spezielle Beobachtungen ZUT Kapıtelübergangs-Diskussion sınd olgende:
Be1l Gen und werden die 'besonders' (sıehe 342)26 beachtet und be1l Gen und

werden mehrere herangezogen, sıe auf glatten Anschluß prüfen. Ansonsten
werden Jeweils NUur die unmıiıttelbar aneinander grenzenden der Hauptschichten der De-
NaC)  en Gen-Kapitel auf glatten NSCHIUL. befragt?/. Schweizer nenn keinen Trund für
diese unterschiedliche Vorgehensweisen. Natürlich stellt sich grundsätzlıch auch die Frage,
ob der Vergleich 1UT zweler aneinander grenzender ıne dus diesem und die andere
Qus dem folgenden Gen-Kapıtel ausreicht, kapitelübergreifend ıne TuUundsch1C:
rekonstruieren.
Bei der kapıtelübergreifenden Zusammenstellung der Hauptschichten Von Gen und 41

50) soll das Ostulal der Je übernächsten rT28 plötzlıch nicht mehr ge)
1e€. Verbindung der Kapıtelergebnisse mac Nun das möglıch, WAas bislang verboten
Die Verbindung enachbarter in einer Schicht.”" (345 Anm 380) nNaC| ent-
en dadurch, daß zwiıischen ıhnen (bzw zwıischen den in ihnen vereinten MLEen bzw
AEen) krBen bestanden und sI1e deshalb nicht verbunden werden konnten Da ber
Schweizer die Kap und 41 nıe auf zwıschen iıhnen bestehende krBen untersucht hat
und 1e6s$ uch N1IC| nachho. abgesehen VONN einem kleinen Hinweis”? gilt: Yl er Beo-
bachtungen liegen nıcht VOTr.  w 345)100 ementsprechend meınt Schweizer die und

zusammenstellen dürfen hne ıne Begründung für die Aufhebung des methodischen
Verbots geben

ZUuUT Prüfung des Kapıtelüberganges Gen 41Spezielle Beobachtungen zur Kapitelübergangs-Diskussion sind folgende:  Bei Gen 37 und 39 werden die TT 'besonders' (siehe 342)95 beachtet und bei Gen 39 und  40 werden mehrere TT herangezogen, um sie auf glatten Anschluß zu prüfen. Ansonsten  werden jeweils nur die unmittelbar aneinander grenzenden TT der Hauptschichten der be-  nachbarten Gen-Kapitel auf glatten Anschluß befragt?7. Schweizer nennt keinen Grund für  diese unterschiedliche Vorgehensweisen. Natürlich stellt sich grundsätzlich auch die Frage,  ob der Vergleich nur zweier aneinander grenzender TT - eine TT aus diesem und die andere  aus dem folgenden Gen-Kapitel - ausreicht, um kapitelübergreifend eine Grundschicht zu  rekonstruieren.  Bei der kapitelübergreifenden Zusammenstellung der Hauptschichten von Gen 40 und 41  (TT 49 + TT 50) soll das Postulat der je übernächsten TT98 plötzlich nicht mehr gelten:  "Die Verbindung der Kapitelergebnisse macht nun das möglich, was bislang verboten war:  Die Verbindung benachbarter TT in einer Schicht." (345 Anm 380) Benachbarte TT ent-  standen dadurch, daß zwischen ihnen (bzw. zwischen den in ihnen vereinten MLEen bzw.  ÄEen) LkrBen bestanden und sie deshalb nicht verbunden werden konnten. Da aber  Schweizer die Kap. 40 und 41 nie auf zwischen ihnen bestehende LkrBen untersucht hat  und dies auch nicht nachholt - abgesehen von einem kleinen Hinweis?? -, gilt: "Lkr Beo-  bachtungen liegen nicht vor.” (345)100 Dementsprechend meint Schweizer die TT 49 und  50 zusammenstellen zu dürfen - ohne eine Begründung für die Aufhebung des methodischen  Verbots zu geben.,  Daß zur Prüfung des Kapitelüberganges Gen 41 (= TT 50 ... 84.86?) zu Gen 42 (= TT 88  ... 106A) der TT 86 = Gen 41,57 herangezogen wird, überrascht; denn dessen Zugehörig-  keit zur Textschicht/zur Hauptschicht von Gen 41 (= V.1-4.7*-13*,14-21.24*.25* ...  96  Bedingt sei dies durch den Wegfall von Gen 38 und die Wahrscheinlichkeit redaktioneller Zu-  sätze (342).  97  Als Beispiel: Die Hauptschicht von Gen 40 umfaßt TT 43.45.47.49 (siehe 157). Die erste  Schicht von Gen 41 umfaßt TT 50.52 usw. bis TT 84(TT 86?) (siehe 178). Also werden die  Nachbar-TT, hier TT 49 und TT 50 auf glatten Anschluß befragt (siehe 345f).  98  Mit Verweis auf Schritt II gilt 'per definitionem', daß je unmittelbar benachbarte Teiltexte  voneinander zu trennen sind (Schweizer, Literarkritik, S. 34; siehe auch oben 2.4)).  99  Schweizer erkennt einen "Szenenwechsel", dessen literarkritische Bedeutung er sogleich wie-  der herunterargumentiert (siehe 345f).  Völlig anders geht er bei Gen 43 und 44 (TT 135 + TT 136) vor; denn dort listet Schweizer  16 LkrBen zwischen den beiden TT (348).  100 Auch an diesem Problem zeigt sich, wie falsch eine kapitelorientierte Textanalyse ist!  8584.86?) Gen 88Spezielle Beobachtungen zur Kapitelübergangs-Diskussion sind folgende:  Bei Gen 37 und 39 werden die TT 'besonders' (siehe 342)95 beachtet und bei Gen 39 und  40 werden mehrere TT herangezogen, um sie auf glatten Anschluß zu prüfen. Ansonsten  werden jeweils nur die unmittelbar aneinander grenzenden TT der Hauptschichten der be-  nachbarten Gen-Kapitel auf glatten Anschluß befragt?7. Schweizer nennt keinen Grund für  diese unterschiedliche Vorgehensweisen. Natürlich stellt sich grundsätzlich auch die Frage,  ob der Vergleich nur zweier aneinander grenzender TT - eine TT aus diesem und die andere  aus dem folgenden Gen-Kapitel - ausreicht, um kapitelübergreifend eine Grundschicht zu  rekonstruieren.  Bei der kapitelübergreifenden Zusammenstellung der Hauptschichten von Gen 40 und 41  (TT 49 + TT 50) soll das Postulat der je übernächsten TT98 plötzlich nicht mehr gelten:  "Die Verbindung der Kapitelergebnisse macht nun das möglich, was bislang verboten war:  Die Verbindung benachbarter TT in einer Schicht." (345 Anm 380) Benachbarte TT ent-  standen dadurch, daß zwischen ihnen (bzw. zwischen den in ihnen vereinten MLEen bzw.  ÄEen) LkrBen bestanden und sie deshalb nicht verbunden werden konnten. Da aber  Schweizer die Kap. 40 und 41 nie auf zwischen ihnen bestehende LkrBen untersucht hat  und dies auch nicht nachholt - abgesehen von einem kleinen Hinweis?? -, gilt: "Lkr Beo-  bachtungen liegen nicht vor.” (345)100 Dementsprechend meint Schweizer die TT 49 und  50 zusammenstellen zu dürfen - ohne eine Begründung für die Aufhebung des methodischen  Verbots zu geben.,  Daß zur Prüfung des Kapitelüberganges Gen 41 (= TT 50 ... 84.86?) zu Gen 42 (= TT 88  ... 106A) der TT 86 = Gen 41,57 herangezogen wird, überrascht; denn dessen Zugehörig-  keit zur Textschicht/zur Hauptschicht von Gen 41 (= V.1-4.7*-13*,14-21.24*.25* ...  96  Bedingt sei dies durch den Wegfall von Gen 38 und die Wahrscheinlichkeit redaktioneller Zu-  sätze (342).  97  Als Beispiel: Die Hauptschicht von Gen 40 umfaßt TT 43.45.47.49 (siehe 157). Die erste  Schicht von Gen 41 umfaßt TT 50.52 usw. bis TT 84(TT 86?) (siehe 178). Also werden die  Nachbar-TT, hier TT 49 und TT 50 auf glatten Anschluß befragt (siehe 345f).  98  Mit Verweis auf Schritt II gilt 'per definitionem', daß je unmittelbar benachbarte Teiltexte  voneinander zu trennen sind (Schweizer, Literarkritik, S. 34; siehe auch oben 2.4)).  99  Schweizer erkennt einen "Szenenwechsel", dessen literarkritische Bedeutung er sogleich wie-  der herunterargumentiert (siehe 345f).  Völlig anders geht er bei Gen 43 und 44 (TT 135 + TT 136) vor; denn dort listet Schweizer  16 LkrBen zwischen den beiden TT (348).  100 Auch an diesem Problem zeigt sich, wie falsch eine kapitelorientierte Textanalyse ist!  85der Gen 157 herangezogen wird, überrascht; enn dessen ugehörıg-
keit ZUuUTr Textschicht/zur Hauptschicht Von Gen 41 1-4.7*-13* _ 14-21.24*  5#Spezielle Beobachtungen zur Kapitelübergangs-Diskussion sind folgende:  Bei Gen 37 und 39 werden die TT 'besonders' (siehe 342)95 beachtet und bei Gen 39 und  40 werden mehrere TT herangezogen, um sie auf glatten Anschluß zu prüfen. Ansonsten  werden jeweils nur die unmittelbar aneinander grenzenden TT der Hauptschichten der be-  nachbarten Gen-Kapitel auf glatten Anschluß befragt?7. Schweizer nennt keinen Grund für  diese unterschiedliche Vorgehensweisen. Natürlich stellt sich grundsätzlich auch die Frage,  ob der Vergleich nur zweier aneinander grenzender TT - eine TT aus diesem und die andere  aus dem folgenden Gen-Kapitel - ausreicht, um kapitelübergreifend eine Grundschicht zu  rekonstruieren.  Bei der kapitelübergreifenden Zusammenstellung der Hauptschichten von Gen 40 und 41  (TT 49 + TT 50) soll das Postulat der je übernächsten TT98 plötzlich nicht mehr gelten:  "Die Verbindung der Kapitelergebnisse macht nun das möglich, was bislang verboten war:  Die Verbindung benachbarter TT in einer Schicht." (345 Anm 380) Benachbarte TT ent-  standen dadurch, daß zwischen ihnen (bzw. zwischen den in ihnen vereinten MLEen bzw.  ÄEen) LkrBen bestanden und sie deshalb nicht verbunden werden konnten. Da aber  Schweizer die Kap. 40 und 41 nie auf zwischen ihnen bestehende LkrBen untersucht hat  und dies auch nicht nachholt - abgesehen von einem kleinen Hinweis?? -, gilt: "Lkr Beo-  bachtungen liegen nicht vor.” (345)100 Dementsprechend meint Schweizer die TT 49 und  50 zusammenstellen zu dürfen - ohne eine Begründung für die Aufhebung des methodischen  Verbots zu geben.,  Daß zur Prüfung des Kapitelüberganges Gen 41 (= TT 50 ... 84.86?) zu Gen 42 (= TT 88  ... 106A) der TT 86 = Gen 41,57 herangezogen wird, überrascht; denn dessen Zugehörig-  keit zur Textschicht/zur Hauptschicht von Gen 41 (= V.1-4.7*-13*,14-21.24*.25* ...  96  Bedingt sei dies durch den Wegfall von Gen 38 und die Wahrscheinlichkeit redaktioneller Zu-  sätze (342).  97  Als Beispiel: Die Hauptschicht von Gen 40 umfaßt TT 43.45.47.49 (siehe 157). Die erste  Schicht von Gen 41 umfaßt TT 50.52 usw. bis TT 84(TT 86?) (siehe 178). Also werden die  Nachbar-TT, hier TT 49 und TT 50 auf glatten Anschluß befragt (siehe 345f).  98  Mit Verweis auf Schritt II gilt 'per definitionem', daß je unmittelbar benachbarte Teiltexte  voneinander zu trennen sind (Schweizer, Literarkritik, S. 34; siehe auch oben 2.4)).  99  Schweizer erkennt einen "Szenenwechsel", dessen literarkritische Bedeutung er sogleich wie-  der herunterargumentiert (siehe 345f).  Völlig anders geht er bei Gen 43 und 44 (TT 135 + TT 136) vor; denn dort listet Schweizer  16 LkrBen zwischen den beiden TT (348).  100 Auch an diesem Problem zeigt sich, wie falsch eine kapitelorientierte Textanalyse ist!  8596 Bedingt se]l dies UrC] den Wegfall Von Gen 38 und die Wahrscheinlichkeit redaktioneller Zu-

sätze
9’7 Als eispiel: Die Hauptschic! Von Gen umfaßt (siehe 157) Die

Schicht Von Gen 41 umfaß: 50.52 uUuSWw bis 841 867) (siehe 178) Iso werden die
Nachbar-TT, 1er und auf glatten Anschluß befragt (siehe 3451)

O8 Mit erweis auf chritt {1I gilt per definitionem', daß Je unmittelbar benachbarte Teiltexte
voneıinander TeNNenN sind (Schweizer, Literarkritik, 3 ’ siehe auch ben 2.4))

99 Schweizer rkennt einen “Szenenwechsel”", dessen i1terarkritische Bedeutung sogleic| WIe-
der herunterargumentiert (siehe 345f)
Völlig anders geht CI bei Gen und 135 136) VOTL. enn dort ı1stet Schweizer

LkrBen zwischen den beiden
Auch diesem Problem zeigt sıch, Wwıe falsch eine kapitelorientierte Textanalyse ist!
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53.54a.55a@xb.56ba) Schweizer fraglıch geblieben (177.178) 101 Wenn jetzt in

die Kapitelübergangsdiskussion einbezogen wird, 111 Schweizer geltend machen: Paßt
Gen 41,57/) ZUT Hauptschicht Gen 472 10-15bÄx(ohne "wenn ıhr weggeht

VO|  —- hıer”)53.54a.55aab.56ba) war Schweizer fraglich geblieben (177.178)101. Wenn TT 86 jetzt in  die Kapitelübergangsdiskussion einbezogen wird, will Schweizer geltend machen: Paßt TT  86 (= Gen 41,57) zur Hauptschicht Gen 42 (= V.5.8.9b.10-15ba(ohne "wenn ihr weggeht  von hier") ... 28b(ohne "und hinausging ihr Herz").29(ohne "Jakob).30-35) und damit zum  TT 88 (= Gen 42,5), dann paßt er auch zur Hauptschicht von Gen 41! Schweizer will wohl  mit einem Schritt gleich zwei Dinge lösen. Sind da nicht zumindest zwei Gegenproben an-  gebracht: @) Lassen sich TT 84 (= Gen 41,56ba) aus der Hauptschicht Gen 41 und TT 88  (= Gen 42,5) aus der Hauptschicht von Gen 42 gut miteinander verbinden und sollte TT 86  (= 41,57) dann nicht besser ausgeschlossen bleiben? b) Oder paßt TT 86 (= 41,57) zu den  jetzt verbundenen TT 84 und 88 (= 41,56ba; 42,5) und paßt TT 86 somit in die erhobene  gemeinsame Hauptschicht (= TT 50...106A)? Da die Gegenproben unterbleiben, muß jetzt  die kritische Frage lauten: Wie ist nun auszuschließen, daß mit TT 86, der ja nicht zu Gen  41 (TT 50 ... 84) paßte - also Ikr Bruch - und der doch zu Gen 42 (TT 88 ... 106A) paßte,  und der Hauptschicht aus Gen 42 eine neue Hauptschicht beginnt, die unabhängig von der  in Gen 37; 39-41 erhobenen Grundschicht ist?  Bemängelt wurde bereits, daß in diesem Arbeitsschritt aus bisher bestehenden TT noch neue  TT gebildet werden und daß TT, die bisher als zur Hauptschicht eines Gen-Kap gehörig de-  finiert waren, entfernt werden (siehe oben 3.1.c)).  Ein Hinweis in der »I-Iinführung«102 stellt in Aussicht, daß auch die Fragmente aus den Ka-  piteln aufgegriffen werden und auf eine mögliche Zugehörigkeit zur Grundschicht befragt  werden. Doch das geschieht nicht! In Gen 41 bietet sich sogar eine 'fragmentarische 2.  Schicht' (178) an, um die Grundschicht weiterzuführen. Doch sie wird nicht in die Diskus-  sion einbezogen. Nur in der Kapitelübergangs-Diskussion Gen 47 zu 48 (353f) werden, da  sich angeblich in Gen 48 kein Haupttext ergab, alle vier kleinen Schichtchen von Gen 48  auf ihren Anschluß an Gen 47 geprüft. So beweist sich hier, was schon in allen Kapiteln im  Schritt IV als Verdacht aufkam: Es gilt die umfangreichste Schicht immer als Haupt-  schicht/-text!  3.2.f) Welches Verhältnis hat Schweizer zur Redaktionsarbeit? Er setzt diesen Begriff in  Anführungsstriche (177). Andererseits rechnet er explizit mit Bearbeitungsschichten in Gen  50 (323), er verwendet öfter den Begriff "Hand" (221.288). Daß er für die Zusätze, die Be-  101 Ejnen Hinweis, warum die Zugehörigkeit von TT 86 offen bleibt, gibt Schweizer nicht!  102 Siehe oben 1.3.6 bzw. JG 341.  86ohne ”  und hinausging ihr Herz").29(ohne "Jakob).30-35) und amı ZUuU

88 M Gen 42:5); dann paßt auch ZU[r Hauptschicht VOIN Gen 41! Chweilizer ll ohl
mıt einem Schritt gleich wel Dıinge lösen. Sınd da N1C| zumiıindest wel Gegenproben all-

gebracht: X) Lassen sıch Gen 41,56ba) AQus der Hauptschicht Gen 41 und ®
Gen 42,5) aus der Hauptschicht VON Gen gul miteinander verbinden und sollte

dann NIC| Desser ausgeschlossen bleiben? der paßt den

jetzt verbundenen und 8 41,56ba; 42,5) und paßt somıiıt ın die erhobene

gemeiınsame Hauptschicht Da die Gegenproben unterbleiben, muß jetzt
die krıitische Frage lauten Wiıe ist NUun auszuschließen, daß mıit 806, der Ja NIC| Gen

4153.54a.55aab.56ba) war Schweizer fraglich geblieben (177.178)101. Wenn TT 86 jetzt in  die Kapitelübergangsdiskussion einbezogen wird, will Schweizer geltend machen: Paßt TT  86 (= Gen 41,57) zur Hauptschicht Gen 42 (= V.5.8.9b.10-15ba(ohne "wenn ihr weggeht  von hier") ... 28b(ohne "und hinausging ihr Herz").29(ohne "Jakob).30-35) und damit zum  TT 88 (= Gen 42,5), dann paßt er auch zur Hauptschicht von Gen 41! Schweizer will wohl  mit einem Schritt gleich zwei Dinge lösen. Sind da nicht zumindest zwei Gegenproben an-  gebracht: @) Lassen sich TT 84 (= Gen 41,56ba) aus der Hauptschicht Gen 41 und TT 88  (= Gen 42,5) aus der Hauptschicht von Gen 42 gut miteinander verbinden und sollte TT 86  (= 41,57) dann nicht besser ausgeschlossen bleiben? b) Oder paßt TT 86 (= 41,57) zu den  jetzt verbundenen TT 84 und 88 (= 41,56ba; 42,5) und paßt TT 86 somit in die erhobene  gemeinsame Hauptschicht (= TT 50...106A)? Da die Gegenproben unterbleiben, muß jetzt  die kritische Frage lauten: Wie ist nun auszuschließen, daß mit TT 86, der ja nicht zu Gen  41 (TT 50 ... 84) paßte - also Ikr Bruch - und der doch zu Gen 42 (TT 88 ... 106A) paßte,  und der Hauptschicht aus Gen 42 eine neue Hauptschicht beginnt, die unabhängig von der  in Gen 37; 39-41 erhobenen Grundschicht ist?  Bemängelt wurde bereits, daß in diesem Arbeitsschritt aus bisher bestehenden TT noch neue  TT gebildet werden und daß TT, die bisher als zur Hauptschicht eines Gen-Kap gehörig de-  finiert waren, entfernt werden (siehe oben 3.1.c)).  Ein Hinweis in der »I-Iinführung«102 stellt in Aussicht, daß auch die Fragmente aus den Ka-  piteln aufgegriffen werden und auf eine mögliche Zugehörigkeit zur Grundschicht befragt  werden. Doch das geschieht nicht! In Gen 41 bietet sich sogar eine 'fragmentarische 2.  Schicht' (178) an, um die Grundschicht weiterzuführen. Doch sie wird nicht in die Diskus-  sion einbezogen. Nur in der Kapitelübergangs-Diskussion Gen 47 zu 48 (353f) werden, da  sich angeblich in Gen 48 kein Haupttext ergab, alle vier kleinen Schichtchen von Gen 48  auf ihren Anschluß an Gen 47 geprüft. So beweist sich hier, was schon in allen Kapiteln im  Schritt IV als Verdacht aufkam: Es gilt die umfangreichste Schicht immer als Haupt-  schicht/-text!  3.2.f) Welches Verhältnis hat Schweizer zur Redaktionsarbeit? Er setzt diesen Begriff in  Anführungsstriche (177). Andererseits rechnet er explizit mit Bearbeitungsschichten in Gen  50 (323), er verwendet öfter den Begriff "Hand" (221.288). Daß er für die Zusätze, die Be-  101 Ejnen Hinweis, warum die Zugehörigkeit von TT 86 offen bleibt, gibt Schweizer nicht!  102 Siehe oben 1.3.6 bzw. JG 341.  8684) paß also Bruch und der doch Gen 8853.54a.55aab.56ba) war Schweizer fraglich geblieben (177.178)101. Wenn TT 86 jetzt in  die Kapitelübergangsdiskussion einbezogen wird, will Schweizer geltend machen: Paßt TT  86 (= Gen 41,57) zur Hauptschicht Gen 42 (= V.5.8.9b.10-15ba(ohne "wenn ihr weggeht  von hier") ... 28b(ohne "und hinausging ihr Herz").29(ohne "Jakob).30-35) und damit zum  TT 88 (= Gen 42,5), dann paßt er auch zur Hauptschicht von Gen 41! Schweizer will wohl  mit einem Schritt gleich zwei Dinge lösen. Sind da nicht zumindest zwei Gegenproben an-  gebracht: @) Lassen sich TT 84 (= Gen 41,56ba) aus der Hauptschicht Gen 41 und TT 88  (= Gen 42,5) aus der Hauptschicht von Gen 42 gut miteinander verbinden und sollte TT 86  (= 41,57) dann nicht besser ausgeschlossen bleiben? b) Oder paßt TT 86 (= 41,57) zu den  jetzt verbundenen TT 84 und 88 (= 41,56ba; 42,5) und paßt TT 86 somit in die erhobene  gemeinsame Hauptschicht (= TT 50...106A)? Da die Gegenproben unterbleiben, muß jetzt  die kritische Frage lauten: Wie ist nun auszuschließen, daß mit TT 86, der ja nicht zu Gen  41 (TT 50 ... 84) paßte - also Ikr Bruch - und der doch zu Gen 42 (TT 88 ... 106A) paßte,  und der Hauptschicht aus Gen 42 eine neue Hauptschicht beginnt, die unabhängig von der  in Gen 37; 39-41 erhobenen Grundschicht ist?  Bemängelt wurde bereits, daß in diesem Arbeitsschritt aus bisher bestehenden TT noch neue  TT gebildet werden und daß TT, die bisher als zur Hauptschicht eines Gen-Kap gehörig de-  finiert waren, entfernt werden (siehe oben 3.1.c)).  Ein Hinweis in der »I-Iinführung«102 stellt in Aussicht, daß auch die Fragmente aus den Ka-  piteln aufgegriffen werden und auf eine mögliche Zugehörigkeit zur Grundschicht befragt  werden. Doch das geschieht nicht! In Gen 41 bietet sich sogar eine 'fragmentarische 2.  Schicht' (178) an, um die Grundschicht weiterzuführen. Doch sie wird nicht in die Diskus-  sion einbezogen. Nur in der Kapitelübergangs-Diskussion Gen 47 zu 48 (353f) werden, da  sich angeblich in Gen 48 kein Haupttext ergab, alle vier kleinen Schichtchen von Gen 48  auf ihren Anschluß an Gen 47 geprüft. So beweist sich hier, was schon in allen Kapiteln im  Schritt IV als Verdacht aufkam: Es gilt die umfangreichste Schicht immer als Haupt-  schicht/-text!  3.2.f) Welches Verhältnis hat Schweizer zur Redaktionsarbeit? Er setzt diesen Begriff in  Anführungsstriche (177). Andererseits rechnet er explizit mit Bearbeitungsschichten in Gen  50 (323), er verwendet öfter den Begriff "Hand" (221.288). Daß er für die Zusätze, die Be-  101 Ejnen Hinweis, warum die Zugehörigkeit von TT 86 offen bleibt, gibt Schweizer nicht!  102 Siehe oben 1.3.6 bzw. JG 341.  86paßte,
und der Hauptschicht aus Gen ıne CUuc Hauptschicht beginnt, die unabhängig von der
In Gen 3 9 30-41 erhobenen Grundschicht ist?
Bemängelt wurde bereıts, in diesem Arbeitsschritt bısher bestehenden noch Cuec

gebildet werden und *I; die biısher als ZUT Hauptschicht eines en= gehörıg de-
finıert WwWarcn, entfernt werden (sıehe ben C))
Eın 1Nnwels ın der »Hinführung«102 stellt in Aussicht, uch die Fragmente AdU> den Ka-

1 aufgegriffen werden und auf ıne möglıche Zugehörigkeıit ZUr Grundschicht befragt
werden. Doch das geschieht nıcht! In Gen 41 bletet sıch SORar ıne 'fragmentarısche
Schicht' an, die Grundschicht weiterzuführen. och si1e wırd nicht in die 18.  S-
S10n einbezogen. Nur in der Kapitelübergangs-Diskussion Gen werden, da
sich angeblıc) in Gen kein Haupttext ergab, alle 1er kleinen Schichtchen von Gen
auf iıhren Anschluß Gen geprüft. SO beweist sich hier, WädsSs schon in len Kapıteln 1im
Schritt als erdacC| ufkam Es gilt die umfangreıichste Schicht immer als aupt-
schicht/-text!
352 eliches Verhältnis hat Schweizer ZuTr edaktionsarbeıt”? Er diesen 21 in

Anführungsstriche Andererseıits rechnet explizit mıiıt Bearbeitungsschichten ın Gen
verwende! er den gn "Hand" Daß für die Zusätze, die Be-

101 Einen Hinwelıs, Warum die Zugehörigkeit Von ffen bleibt, gibt Schweizer nicht!
102 1ehe ben E3  CN DZW 341



arbeıtungen das Prädikat 1terarısche Verschlimmbesserungen' einführt, MacC)
Schweizers Position edaktionen/zur Red  tionsarbeı: N1IC| akzeptabel.
3.2.g) Abschlıeßend se1 daraufhın gewlesen, sich iın den CNnrıtten 111 und m.E
tärksten dıe Subjektivıtät des Exegeten nıedergeschlagen hat. Fachkollegen aben Deson-
ers 1ler verstärkt kontrollieren und nachzufragen!
Fazıt Die —- ATDEeIN| weist In der Vorgehensweise WwI1ie Einstellung ZU ext [sıehe a-C
und 3728) Schriutt 1V] und der Wahrnehmung des 'Textes [sıehe: S: Z Schritt und
änge!l auf und entscheidenden Stellen [sıehe 3.2.d) Schritt 111 und und sınd die
Argumentationen N1IC| ausreichend. Deshalb wiırd die G-Arbeil als Ganze wahrscheinlic|
wen1g Akzeptanz finden können. Da die VonNn Schweizer ausgefeilte Literarkritik dıie JG-Ar-
beıt N1IC| VOT den ben genannten Mängeln EW hat, hat sıe siıch selbst ben nıcht als
brauchbare ethodık erwliesen.

Gesamtbewertung der G-Arbeı
Das Projekt Schweizers ZUr Josefsgeschichte bietet dem Leser zuerst ıne synchrone ext-
krıtik Die mıiıt ihrer vollzogenen tex  schen ratıonen fallen vorsichtig duUS, g-
Den dem oft den Vorzug. Die Entscheidungen sınd egründet und insofern dıskutierbar,
nachprüfbar. Hingewiesen werden muß auf das Problem der Abgrenzung Von ext- und
Literarkritik (sıehe ben Posıitives Ww1e ber Punkt » 2 Verstehenspro-
bleme« gesagt werden unbeschadet der geübten Krıtik (sıehe ben Außergewöhn-
lıch ist er Punkt »3 Literarkritik« die Vielzahl der Beobachtungen ZU ext Doch
Schweizers Beobachtungen machen keinesfalls weitere lıterarkrıtische Untersuchungen von

Gen 37-50 überflüssıg; enn seine Literarkritik hat viele änge! (sıehe ben und
unten 4.)
ber nicht NUTr UrC| methodische Mä.ngei sıch das Forschungsergebnis. Chon
dıe Te1 Von Schweizer aufgestellten Prämissen, die alle kritisıeren sınd, klammern seine
Untersuchung der AQus der laufenden Dıskussion ZuU Pentateuch ZU[r dus$ und Verrin-
geIn somıiıt die Bedeutung des Projektes.

Prämisse Die Untersuchung der geschiıeht hne Blıck auf den Pentateuch "Die rein
extimmanente Vorgehensweise chaf{ft interne Plausıbilıtäten, die N1IC| von externen
Faktoren (Anm Pentateuchmodelle) abhängenarbeitungen das Prädikat 'literarische Verschlimmbesserungen' (358) einführt, macht  Schweizers Position zu Redaktionen/zur Redaktionsarbeit nicht akzeptabel.  3.2.g) Abschließend sei daraufhin gewiesen, daß sich in den Schritten III und IV m.E. am  stärksten die Subjektivität des Exegeten niedergeschlagen hat. Fachkollegen haben beson-  ders hier verstärkt zu kontrollieren und nachzufragen!  Fazit: Die JG-Arbeit weist in der Vorgehensweise wie Einstellung zum Text [siehe: 3.2.a-c)  und 3.2.d) Schritt IV] und der Wahrnehmung des Textes [siehe: 3.2.d) Schritt I und 1I]  Mängel auf und an entscheidenden Stellen [siehe: 3.2.d) Schritt III und IV und V] sind die  Argumentationen nicht ausreichend. Deshalb wird die JG-Arbeit als Ganze wahrscheinlich  wenig Akzeptanz finden können. Da die von Schweizer ausgefeilte Literarkritik die JG-Ar-  beit nicht vor den oben genannten Mängeln bewahrt hat, hat sie sich selbst eben nicht als  brauchbare Methodik erwiesen.  3.3 Gesamtbewertung der JG-Arbeit  Das Projekt Schweizers zur Josefsgeschichte bietet dem Leser zuerst eine synchrone Text-  kritik. Die mit ihrer Hilfe vollzogenen textkritischen Operationen fallen vorsichtig aus, ge-  ben dem MT oft den Vorzug. Die Entscheidungen sind begründet und insofern diskutierbar,  nachprüfbar. Hingewiesen werden muß auf das Problem der Abgrenzung von Text- und  Literarkritik (siehe oben 3.2.a)). Positives wie zuvor darf über Punkt »2. Verstehenspro-  bleme« gesagt werden - unbeschadet der geübten Kritik (siehe oben 3.2.a)). Außergewöhn-  lich ist unter Punkt »3. Literarkritik« die Vielzahl der Beobachtungen zum Text. Doch  Schweizers Beobachtungen machen keinesfalls weitere literarkritische Untersuchungen von  Gen 37-50 überflüssig; denn seine Literarkritik hat zu viele Mängel (siehe oben 3.2 und  unten 4.).  Aber nicht nur durch  methodische Mängei entwertet sich das Forschungsergebnis. Schon  die drei von Schweizer aufgestellten Prämissen, die alle zu kritisieren sind, klammern seine  Untersuchung der JG aus der laufenden Diskussion zum Pentateuch zur JG aus und verrin-  gern somit die Bedeutung des Projektes.  Prämisse I: Die Untersuchung der JG geschieht ohne Blick auf den Pentateuch: "Die rein  textimmanente Vorgehensweise  schafft interne Plausibilitäten, die nicht von externen  Faktoren (Anm.: Pentateuchmodelle) abhängen ... Mit dieser Entscheidung soll(en) ... die  Hinwendung zum biblischen Text vollzogen werden. Schließlich soll der biblische Text  selbst zum Sprechen kommen" (6f).  87Miıt dieser Entscheidung soll(enarbeitungen das Prädikat 'literarische Verschlimmbesserungen' (358) einführt, macht  Schweizers Position zu Redaktionen/zur Redaktionsarbeit nicht akzeptabel.  3.2.g) Abschließend sei daraufhin gewiesen, daß sich in den Schritten III und IV m.E. am  stärksten die Subjektivität des Exegeten niedergeschlagen hat. Fachkollegen haben beson-  ders hier verstärkt zu kontrollieren und nachzufragen!  Fazit: Die JG-Arbeit weist in der Vorgehensweise wie Einstellung zum Text [siehe: 3.2.a-c)  und 3.2.d) Schritt IV] und der Wahrnehmung des Textes [siehe: 3.2.d) Schritt I und 1I]  Mängel auf und an entscheidenden Stellen [siehe: 3.2.d) Schritt III und IV und V] sind die  Argumentationen nicht ausreichend. Deshalb wird die JG-Arbeit als Ganze wahrscheinlich  wenig Akzeptanz finden können. Da die von Schweizer ausgefeilte Literarkritik die JG-Ar-  beit nicht vor den oben genannten Mängeln bewahrt hat, hat sie sich selbst eben nicht als  brauchbare Methodik erwiesen.  3.3 Gesamtbewertung der JG-Arbeit  Das Projekt Schweizers zur Josefsgeschichte bietet dem Leser zuerst eine synchrone Text-  kritik. Die mit ihrer Hilfe vollzogenen textkritischen Operationen fallen vorsichtig aus, ge-  ben dem MT oft den Vorzug. Die Entscheidungen sind begründet und insofern diskutierbar,  nachprüfbar. Hingewiesen werden muß auf das Problem der Abgrenzung von Text- und  Literarkritik (siehe oben 3.2.a)). Positives wie zuvor darf über Punkt »2. Verstehenspro-  bleme« gesagt werden - unbeschadet der geübten Kritik (siehe oben 3.2.a)). Außergewöhn-  lich ist unter Punkt »3. Literarkritik« die Vielzahl der Beobachtungen zum Text. Doch  Schweizers Beobachtungen machen keinesfalls weitere literarkritische Untersuchungen von  Gen 37-50 überflüssig; denn seine Literarkritik hat zu viele Mängel (siehe oben 3.2 und  unten 4.).  Aber nicht nur durch  methodische Mängei entwertet sich das Forschungsergebnis. Schon  die drei von Schweizer aufgestellten Prämissen, die alle zu kritisieren sind, klammern seine  Untersuchung der JG aus der laufenden Diskussion zum Pentateuch zur JG aus und verrin-  gern somit die Bedeutung des Projektes.  Prämisse I: Die Untersuchung der JG geschieht ohne Blick auf den Pentateuch: "Die rein  textimmanente Vorgehensweise  schafft interne Plausibilitäten, die nicht von externen  Faktoren (Anm.: Pentateuchmodelle) abhängen ... Mit dieser Entscheidung soll(en) ... die  Hinwendung zum biblischen Text vollzogen werden. Schließlich soll der biblische Text  selbst zum Sprechen kommen" (6f).  87die
Hınwendung ZU| bıblıschen ext vollzogen werden. Schlıeßlich soll der biblische ext
selbst ZU Sprechen kommen" (6f)
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Die rein xtimmanente Vorgehensweise isohert dıe und betrachtet sıe hne rücksich-
gung des weıteren Textes des Pentateuchs und hne Beachtung VONN Pentateuchmodelle:
Diese Vorgehensweise entdeckt keinesfalls mehr oder bessere Plausıbilıtäten als ıne Be-

trachtung der 1n ihrem Kontext; eher ';ohl ware dıe Heranziıehung VONN G-externem

Sprachmaterıal hilfreich SCWESCHL, in der Schichten erheben Und auch WEeNn

Schweizer ohne Pentateuchmode! auskommen will, ware eın vollständiıger Vergleich
seiner ıterarkrıtischen JG-Ergebnisse mıt anderen JG-Untersuchungsergebnissen (und deren

implızıten Oder explizıten Pentateuchhypothesen sinnvoll DBEWESCH. Und Schweizer hätte

aufgrund seiner G-Ergebnisse ıne eigene Hypothese der Pentateuch-Entstehung entwickeln
sollen103 - uberdem die Von ihrem Kontext isolıerte als 'der biblische EeX' gel-
ten? Neın, als bıblıscher ext kann die 1U 1m esamtrahmen des Pentateuch gelten und
NUT in diıesem Rahmen kann sıie ZU Sprechen kommen: Was sagt dıe als eigenständıge
esCNIC| 1m Pentateuch textuelle Betrachtung) und Was sagt dıie als Geschichte des
Pentateuchs intertextuelle Betrachtung)” Akzeptiert aber, sıch ‚xegeten ın ihrer

Untersuchung auf einen Abschnitt des bıblıschen Textes wıe dıe schränken
(müssen?!), ist immer noch offen, welches Stadıum des Textes ZU Sprechen kommen soll
Da Schweizer den Endtext 1glıc| Zu Ausgangspunkt seiner Textanalyse mMacC| und da
ıhm dıe sekundaren Schichten 11UT ıne unkommentierte Listung (sıehe eX  anı wert sınd
und Schweizer die sogenannten Fragmente Danz aus der Betrachtung herausfallen Jäßt,
cheınt seine. ypothetische Grundschicht als 'den bıblıschen EeX! ausgeben wollen
Demgegebenüber muß gelten Der biblısche ext ist N1C} eın belıebiges Textstadıum aus

der Frühzeit Israels, sondern der vorliegende, kanonisierte ext bezeichnet als Endtext
oder als ndgestalt des 'Textes Dıesem ext muß wesentlich mehr eachtung geschenkt
werden als De1l Schweizer beobachten kann Schweizer horcht den Endtext nämlıch NUI

lıterarkrıtisch aD (105 Anm 1)! Und amı stellt sıch ıne euec Frage OMM! der 'biblische
eX! tatsächlıch ZU Sprechen, wenn seine lıterarkrıtischen TOoODleme offenlegt?

103 So hat z B H.-' Schmuitt UTrC| seine JG-Analyse e1n redaktionsgeschichtliches Pentateuch-
modell vorgeschlagen und meiınte: wird INan bel einer olchen Teiluntersuchung (Anm.
wıe die der JG) NUr eın vorläufiges Ergebnis erzielen können, das Von den Befunden In ande-
en Teilen des Pentateuch wird modifiziert werden müssen. och cheınt MIr NUur eine detail-
lierte literarkritische Untersuchung der einzelnen Pentateuchkomplexe, bei der die gegenüber
der erkö:  ıchen Pentateuchkriti| vorgebrachten Gravamına Einzeltext überprüft WeTI-

den, die Öglichkei' eröffnen, wieder einem Konsens In der Pentateuchtheorie kom-
men. "(ders., Dıe nichtpriesterliche Josephsgeschichte. Eın Beitrag neuesten Pentateuchkri-
tik (BZAW 154), Berlın 1980, 94)



Prämisse IL Die N:  ySse der sollte unabhängıg Von Hypothesen ZUT Pentateuch-Entste-
hung geschehen: "Irgendwelche Osungsmodelle ZU Gesamtpentateuch blıeben aDel Salz
außer Betrac! (6)
urde diese Vorgehensweise, also Auswahl eines belıebigen Jextstückes und solıerte
Analyse des Jlextes hne 1C. auf die Entstehung des Gesamtpentateuch, ZUT allgemeıngül-
tıgen exegetischen Praxıs, SO würden bald Hunderte S0g Grundschichten erhoben sein und
hne Konnexion nebeneinander stehen Und WEeNNn Schweizer Von Hypothesen-Fixierung'
(/) spricht, muß ihm gehalten werden, andere ‚xegeten diesen 'Fixpunkt'
en, Z.B Neues für dıe Theologie gewınnen. Andere legten vorsichtig ıne Hy-
pothese zugrunde 1mM Sınne folgender Überlegung: "Korrektur und Fortschritt in der Penta-
teuchforschung sınd aber NUuTr dann N WEeNnNn hne voreılıge, Izu gemeine eue

Theorjebildung und ebenso ın tischer Dıstanz den herkömmlichen Theorien und Hy-
pothesen zunächst einzelne Oomplexe des Pentateuch daraufhın untersucht werden, ob und
inwiefern überhaupt die üblıche Quellenscheidung und -datierung inner' der untersuch-
ten Eıinheıit ist." 104 Das gılt uch für dıe ntersuchung der und wurde Ww1e
A.H. Gunneweg ze1g VOnNn vielen Autoren berücksichtigt10%>, So z.B in tiıschem ınn
von H.- Schmiutt: "Die vorlıegende Arbeıt 111 dazu (Anm Überprüfung des Befun-
des der JG) einen ıtrag lıefern, der versucht, sowohl dıe Beobachtungen der erkömmli-
hen Pentateuchkritik aufzunehmen als uch die Einwände s1e SC} würdi1-
gCn
Schweizer verbindet mıiıt Hypothesen sogle1c! den erdacC| der Ergebnismanipulation:
Folglıc) aben WIT uch nıcht die Ergebnisse 1m 1C| auf eın favorıisiertes Pentateuchmo-
dell hın Irisiert.  “ (6) Entgegenhalten muß - Schweıizer, uch das "Interesse
prüfen, obPrämisse II: Die Analyse der JG sollte unabhängig von Hypothesen zur Pentateuch-Entste-  hung geschehen: "Irgendwelche Lösungsmodelle zum Gesamtpentateuch blieben dabei ganz  außer Betracht." (6)  Würde diese Vorgehensweise, also Auswahl eines beliebigen Textstückes und isolierte  Analyse des Textes ohne Blick auf die Entstehung des Gesamtpentateuch, zur allgemeingül-  tigen exegetischen Praxis, so würden bald Hunderte sog. Grundschichten erhoben sein und  ohne Konnexion nebeneinander stehen. Und wenn Schweizer von 'Hypothesen-Fixierung'  (7) spricht, muß ihm entgegen gehalten werden, daß andere Exegeten diesen 'Fixpunkt'  wählen, um z.B. Neues für die Theologie zu gewinnen. Andere legten vorsichtig eine Hy-  pothese zugrunde im Sinne folgender Überlegung: "Korrektur und Fortschritt in der Penta-  teuchforschung sind aber nur dann zu erwarten, wenn ohne voreilige, allzu allgemeine neue  Theoriebildung und ebenso in kritischer Distanz zu den herkömmlichen Theorien und Hy-  pothesen zunächst einzelne Komplexe des Pentateuch daraufhin untersucht werden, ob und  inwiefern überhaupt die übliche Quellenscheidung und -datierung innerhalb der untersuch-  ten Einheit haltbar ist."104 Das gilt auch für die Untersuchung der JG und wurde - wie  A.H.J. Gunneweg zeigt - von vielen Autoren berücksichtigt105, So z.B. in kritischem Sinn  von H.-C. Schmitt: "Die vorliegende Arbeit will dazu (Anm.: Überprüfung des Ikr Befun-  des der JG) einen Beitrag liefern, der versucht, sowohl die Beobachtungen der herkömmli-  chen Pentateuchkritik aufzunehmen als auch die Einwände gegen sie kritisch zu würdi-  gen."106  Schweizer verbindet mit Hypothesen sogleich den Verdacht der Ergebnismanipulation:  "Folglich haben wir auch nicht die Ergebnisse im Blick auf ein favorisiertes Pentateuchmo-  dell hin frisiert." (6) Entgegenhalten muß man Schweizer, daß auch das "Interesse ..., zu  prüfen, ob ... ein intakter, von Zusätzen befreiter Text der ursprünglichen JG erarbeitet  werden kann”" (5) eine Hypothese darstellt und damit Erkenntnis und Ergebnis leitend ist!  104 A.H.J. Gunneweg, Anmerkungen und Anfragen zur neueren Pentateuchforschung (2), in:  ThRu 50(1985)107-131, S. 114  105  A.H.J. Gunneweg, Anmerkungen und Anfragen zur neueren Pentateuchforschung (2), in:  ThRu 50(1985)107-131, S. 114-120  106  H.-C. Schmitt, Die nichtpriesterliche Josephsgeschichte. Ein Beitrag zur neuesten Pentateuch-  kritik (BZAW 154), Berlin u.a. 1980, S. 1  Die JG gilt zum einen "als klassisches Beispiel für die Herausarbeitung der spezifischen Unter-  schiede zwischen dem Jahwisten und dem Elohisten“ und zum anderen ist sie der  "Demonstrationsgegenstand für das Unbehagen an der herkömmlichen Pentateuchkritik"  (a.a.0:; S: 1).  89eın ıntakter, VonNn Zusätzen Defreiter ext der ursprünglıchen erarbeıtet
werden kann" (5) ıne Hypothese darstellt und amı! Erkenntnis und Ergebnis eıtend ist!

A.HJ Gunneweg, Anmerkungen und Anfragen Neueren Pentateuchforschung 2 In
ThRu S01  J1  -131, 11

105 A.H.JJ Gunneweg, Anmerkungen und Anfragen ZUr NECUEIECN Pentateuchforschung , In:
ThRu 50(1985)107-131, 114-120
H.-C Schmitt, Die nichtpriesterliche Josephsgeschichte. Eın Beıtrag ZUr neuesten Pentateuch-
11} (BZAW 154), Berlin u. 1980,
Die gilt Zum einen "als assısches eispiel für die Herausarbeitung der spezifischen nter-
schiede zwischen dem Wwısten und dem Elohisten" und ZU)] anderen ist sıe der
‚Demonstrationsgegenstand für das Unbehagen der herkömmlichen Pentateuchkritik"
(a.a.O.,
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Pramıiısse 111 Textkonstitution zi1e. aut Schweizer auf synchronen ext
Falle der auf die Grundschicht 1097 eswegen er dıe vermeiıntlich ursprünglıche
Schicht VO. Aufmerksamkeıt und les Sekundäre wird negalıv qualıifiziert Die vielen
usatze die der ext I1 Laufe SCINCTI Geschichte erfahren hat lıterarısch betrachtet nıchts
anderes als Verschlımmbesserungen sınd 8

Es 1st ZL Tagen ob mıiıt dem el ber dıe lıterarısche Qualität der ‚USAa| uch ein el
ber iıhre theologische Qualität einhergeht” on und Fortschreibung für dıe atl

Textbildung und für die israelıtısche Glaubensgeschichte keine Relevanz haben? DIie e1INSEC1-

Uuge (lıterarısche) UÜberbewertung der vermeintlichen Grundschicht führt De1l Schwelizer uch
zweiıfelhaften Haltung gegenüber dem kanonischen ext Schweizer bleiben dıe

unverständ-"Hochschätzungen sowohl des Ausgangstextes als uch der ndgestalt
lıch" (358 Anm

Eın Vergleich der Ergebnisse Schweilzers mıi1t denen anderer ntersuchungen kann dieser
Stelle N1C| geleistet werden uch die VON Schwelzer erhnobene Grundschicht kann nıcht

aufgeführt werden 108 ermer‘' werden kann allerdings Schweizer ußnoten
manchmal109 dıe lıterarkrıtischen Beobachtungen anderer ‚xegeten aufführt

DIie SOg "Leserperspektive” inner'! der Literarkrıitik
In der chtung VON Schwelzers lıterarkrıtischer Arbeiıt der wurde bemerkt
krBen eigentliıch Enttäuschungen der krwartungen des Lesers sınd und dıe krBen
sıch eX festmachen 110 Und uch dıe krBen sıch NUur ü iıhrem unmıiıttel-

iN SECINET intakten107 Der Literar'  1t1 setzt Schweilzer das Ziel en (Anm bıblıschen lText
ursprünglich redaktionel unveränderten Orm der Interpretation zugrunde le-

gCcn (Schweizer auC|
108 j1ene ben bzw Fußnote 31
109 Wann und Warum auf Beobachtungen/Ergebnisse anderer xegeten hingewliesen wird, 1äßt sich

N1IC} ausmachen: Ihre Überlegungen werden als Stütze für Schweizers Öperationen aufgeführt
und S1C werden genann(t, WEeNn Schweizer den Ikr Argumentationen anderer ‚xegeten Män-
gel ntdeckt uch dann wird auf anderweitige Ergebnisse WC] SIC gegenläufig S

Schweilzers Beobachtungen sınd und Schweilzer SCINECN Operationen en "Mehrfach Sa-
ıleg  ‚ (286 Anm 290) begeht

110 Diese Feststellung verwundert enn Schweilzer behauptete nner' der pragmatischen ela-
L{107 utor Reziplent N  1st Vom exf1l! her es möglıch Eın Autor kann schreiben,
ll Von dieser inhaltlichen ene her äßt sıch das lıterar'  itiısche Problem sicher



aren Kontext Nachbar-AEB DZW Nachbar-ABEen) ergeben und 11UT innerhalb dessen
auch Dewertet werden! E
Dies ist Konsequenz der SOg Leserperspektive, die Schweizer aufgrund folgender Überle-
gungen als einzıge methodische Vorgehensweise erlaubt
Das Phänomen des erstehens hat Schweizer der ıterar'! zugrundegelegt112; Formu-
liert der ufor schlüssıg und ist der Rezıpıijent für die Aufnahme des extes disponiert? 115
Ist die Antwort auf ıne oOder beide ragen negatıv, omm - zwischen utor und Rezi-
pient Verstehensproblemen. Und diese "Fragezeichen des Verständnisses” 114

dıe TODIeme in der Autor-Leser-Relation kümmert sich dıie Literarkritik.
ach Schweizer ubernımm: der heutige Exeget die des Lesers: jJeder (Anm e
sche ext ist Ausdruck eines menschlıiıchen Subjekts. Im Lesen kommuniziere ich mıiıt
ihm.”"115 Konsequenz für den xegeten, der jetzt Leser ist und siıch WwWIe eın Leser verhält:
"Es geht also darum, den ext in der unumkehrbaren Leserperspektivebaren Kontext (= Nachbar-ÄE bzw. Nachbar-ÄEen) ergeben und nur innerhalb dessen  auch bewertet werden111,  Dies ist Konsequenz der sog. Leserperspektive, die Schweizer aufgrund folgender Überle-  gungen als einzige methodische Vorgehensweise erlaubt:  Das Phänomen des 'Verstehens' hat Schweizer der Literarkritik zugrundegelegt112: Formu-  liert der Autor schlüssig und ist der Rezipient für die Aufnahme des Textes disponiert?113  Ist die Antwort auf eine oder beide Fragen negativ, so kommt es zwischen Autor und Rezi-  pient zu Verstehensproblemen. Und genau um diese "Fragezeichen des Verständnisses"114  - um die Probleme-in der Autor-Leser-Relation - kümmert sich die Literarkritik.  Nach Schweizer übernimmt der heutige Exeget die Rolle des Lesers: "jeder (Anm.: bibli-  sche) Text ist Ausdruck eines menschlichen Subjekts. Im Lesen kommuniziere ich mit  ihm."115 Konsequenz für den Exegeten, der jetzt Leser ist und sich wie ein Leser verhält:  "Es geht also darum, den Text in der unumkehrbaren Leserperspektive ... durchzugehen  und zu sammeln, wo sich mögliche Verstehensschwierigkeiten zeigen."116 Daraus folgt: Im  Text sich wie im "Rangierbahnhof"1!7 zu bewegen, mißachtet "die gerichtete und nicht  umkehrbare Orientierung der Textwahrnehmung (die sich vom Anfang her immer weiter  aufbaut)" 118  nicht lösen." (Schweizer, Literarkritik, S. 27) Es klaffen also auch hier methodische Überle-  gung und exegetische Praxis auseinander!  H  Die allgemein übliche Praxis zieht sowohl textinterne Beobachtungen als auch textexterne Be-  obachtungen zur Erklärung einer literarkritisch relevanten Textstelle heran. Dabei haben text-  interne Beobachtungen in der Bewertung der Stelle eine höhere Bedeutung als die textexternen  Beobachtungen, die nur korrigierend und bestätigend eingesetzt werden, um eine Textstelle  einzuschätzen. Da Schweizers literarkritische Arbeit anders vorgeht, 1äßt sie sich schwer mit  der anderer Exegeten vergleichen.  112  Schweizer, Literarkritik, S. 26f  H3  Schweizer, Literarkritik, S. 26f  114  Schweizer, Literarkritik, S. 30  Dem entsprechen die vielen Bewertungen Schweizers wie 'unvermittelt', 'Neues' etc., die er in  der JG bringt. Das zeigt: Literarkritik geschieht hier von dem Ort her, an dem der Rezipient  steht. Beweis dafür ist ganz besonders die häufige Wendung: 'man/der Leser erwartet' (vgl.  107).  115  Schweizer, Motive, S. 83  116  Schweizer, Literarkritik, S. 32  117  Schweizer, Literarkritik, S. 33  118  Schweizer, Literarkritik, S. 33  91durchzugehen
und sammeln, sich möglıche Verstehensschwierigkeiten zeigen."116 Daraus folgt: Im
ext sıch wıe 1m "Rangierbahnhof" 117 Dewegen, mı ßachtet 1e gerichtete und nıcht
mkehrbare Orjentierung der Textwahrnehmung (die sich VO Anfang her immer weiıter
aufbaut

NIC| lösen.”" (Schweizer, Literarkritik 27) Es en also auch l1er methodische Überle-
Sung und exegetische Praxıs auseinander!

111 Diıe Igemein übliche Praxis zI1e!] sowohl textinterne Beobac'  ngen als uch textexterne Be-
obachtungen Erklärung einer lıterarkritisch relevanten Textstelle eran el en t{eXt-
interne Beobachtungen in der Bewertung der Stelle eine höhere Bedeutung als die textexternen
Beobachtungen, die DUr korrigieren| und bestätigend eingesetzt werden, eine Textstelle
einzuschätzen. Da Schweizers lıterar'  ıtische Arbeit anders vorgeht, äßt s1e sich schwer mıiıt
der anderer Xegeten vergleichen

L Schweizer, Literar'  11 26f
113 Schweizer, Literarkritik, 26f
114 Schweizer, Literarkritik

Dem entsprechen die vielen ewertungen Schweizers wıe 'unvermittelt', 'Neues IC die In
der T1N} Das zeigt Literar'  1It1. geschieht 1er Von dem her, dem der Rezipient
ste!l Beweis dafür ist besonders die häufige Wendung: man/der Leser erwartet (vgl
107)

115 Schweizer, otive, 83
116 Schweizer, Literarkritik,
117 Schweizer, Literarkritik, 33
118 Schweizer, Literarkritik, 373



Dieser gang mıiıt Texten muß 1eTr wesentliıchen Punkten korrigiert werden:
Die Leserperspektive verlau N1C| unumkehrbar NUT in der Rıchtung VONN OINe ach

1n Der Leser kann ZUTUÜC.  Attern in dem Textstück, das ja schließlich ın en
hält. Und der Hörer ist durchaus fähıg einer gedanklıchen 'Nach-Lese’, ın der vom

Textende auf den nfang zurückdenkt, sich den nfang erinnert. SO kann dem Leser

und Höorer 1mM Rückblick leicht klar werden, 1m exft unerwartete Neuauftritte VON

Akteuren, grammatikalısche uUuSW stattgefunden aben, die 1m ersten oment
erklarlıc! schienen.
uch die Einbeziehung der Möglıchkeıiten, die der Autor119 ZUT Gestaltung seiıner exte

hat, verlangt, das Ostula|l ,  von OINeC nach hinten' aufgegeben wird Der utor kann
seinen ext aufbauen, ıne Pointe Textende stellt und sıch TSt VO! extende
her der Sınn/die ntention erg1bt. Daß der utor die les eutende Aussage gleich den

nfang des Textes S} VON OINe her verstanden werden Kkann, ist ebenso

möglıch Den beiıden Möglıchkeıten entsprechend wırd der utor den ext auch

syntaktisch, semantisch und pragmatiısch konstruileren.
Schweizer hat also die Perspektive des Lesers SC definiert und die Gestaltungsmöglich-
keiten des Autors nıcht berücksichtigt.
II) egen Schweizer muß Sal werden, daß nıcht 11UT Verstehensprobleme bZzZw JTextpro-
eme sammeln sınd, dıe sıch ın benachbarten Textstellen finden 120 Es muüssen Pro-
eme gesamme! werden, die sıch aus dem gesamten ext ergeben! Und muß geschau
werden, ob die Verstehensprobleme sich durch den Blıck auf den gesamten ext nıcht doch
erklären lassen 121 Diesen Schritt, Probleme DOSItLV erklären, unterläßt Schweizer1221
uch VonNn hierher muß Schweizer kritisiert werden, eıl lıterarkrıtische Scheidungen
aufgrun VonNn Verstehensproblemen als Leseproblemen VOI das Verstehen als Sınn-Verste-
hen stellt. Doch vollzieht Lesen siıch N1IC| ohne Inhaltswahrnehmung und Sinn-Verstehen
SOWIE Interpretation!

119 Was für den utor gilt, ird geNaUSO auch für Redaktoren gelten.
120 Einmal findet sich bei Schweizer das Geständnis, daß iterarkritisch relevante Beobac!  ngen

sich auch auf „  entferntere Teiltexte  n beziehen können (Schweizer, Literarkritik, 35) Damit
bestätigt Schweizer doch, daß Textwahrnehmung und Bewertung von Beobachtungen nicht in
einer 'Einbahnstraße' verlaufen.

121 Dies ist als ine 'Gegenprobe' betrachten und NIC| Schweizers Lkr-Schritt
122 Deshalb cheıint SI als ob Schweizer keinen kohärenten ext denken könnte. der aber

hat rwartungen Kohärenz und Kohäsion, die aum erfüllen sind.
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Fuür ıne aNngEMCCSSCHC iterarkrıti DZW ZUuT rhebung und Äärung von Textproblemen
mussen natürlich uch ege AUSs anderen Texten herangezogen werden, die ıne egrün-
dete 1N1! ZuU ntersuchungstext aben und somıit helfen können, ıne iıterarkrıtische

Entscheidung en Darum ist auch Schweizers Ostulal einer 'textinternen Literarkrıi-
tik' abzulehnen Und muß gelten, Literarkritik NUT e1in methodischer Schritt 1n der

Textuntersuchung ist
II Da Schweizer sich die Posıition des Lesers eigen MaC! verg1ıßt die Perspek-
tıve/Disponierung des Autors amı chätzt auch die (Un-)Möglichkeiten des Verstehens
zwıischen utor und Leser falsch ein So kann der uftor hne Absıcht Verstehensprobleme
CNn. Der utor muß Ja nıcht immer emerken, ın seinem Text/seiner Rede

Äußerungen macC! die dem Rezıplenten Verstehensschwierigkeıiten bereıiten. also
Kommunikationsbarrıeren aufbaut Der utor kann vermuten, einen Text-/einen
Redeaufbau und -inhalt (z.B Perspektivenwechsel, Gedankensprünge) verwenden d;
hne dadurch Kommunikationsprobleme hervorzurufen. Denn, kann der utor meınen,
der Rezipient habe (Hintergrund-) Wıssen, der folgen und verstehen

können. ©) Der utor für seine Textpassage9 der Rezıpient darın keine
Inkohärenz empfindet, daß der Rezipient diese oder jene nebenne!l| nıcht als Störung
wahrnımmt.
Die ıterarkriıtik 1m Verständnis VON Schweizer würde aQus diesen 'Fehlern der Autoren \

gleich lıterarkrıitische Beobachtungen machen und gegebenenfalls Bruchstellen125. Um
diese Fehleinschätzung vermeıden, ist der ıterarkrıtiker geZWUNgCN, iın seiner rbeı'
versuchen, uch immer den utor des Textes ın den Bliıck nehmen. Und deshalb muß
der Exeget zusätzlıch ZUur biısher üblıchen uche nach Inkohärenzen/Brüchen ragen
'Ist möglıch, daß ein biıblıscher utor meıinte, diese Stelle se1l doch als verstehbar, als

eingäng1g betrachten?' Tst WEeNnNn vieles für ıne negative Antwort spricht, der

Exeget ıne Bruchstelle annehmen 124 Schweizers lıterarkrıtische Perspektive ist also uch
in dieser Hınsıcht unzureichend, Ja falsch.

123 Auf der anderen eıte übersieht Schweizers Literarkriti| SOg Bruchstéllen: Schweizer erück-
sichtigt nämlich NIC} daß eın Autor/Redaktor eine Textpassage erste! bZzw seine Erweite-
[uNng ın den Text hineinstellt und dies rezipientengerecht und glatt macC)! der ez1ipl-
ent (und damit der Exeget) NIC merken kann, daß einen weiteren, einen Kom-
munikationspartner im Text hat

124 Es reicht also NIC} wel Indizien/Beobachtungen heranzuziehen, eine Bruchstelle entifi-
zieren können (Schweizer, Literar!  1€1 33)
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IV) Das Postulat, Literarkritik der unumkehrbaren Perspektive des Lesers treiben,
hat auch deshalb seine. Grenzen, weiıl implıziert wird, amalıger utor, ursprünglicher
(d.h intendierter) Rezıpient und heutiger (d.h nicht-intendierter) Rezipient asselbe ohä-

renzverständnis/Textgefühl aben Das dürfte schwerlıch stimmen. Sıcher ist hingegen 1ns

Es hat der ufor seiıne Zeıitgenossen VOI ugen gehabt, als seine extpassage zwecks

Kommunikatıon erstellte. Und ach ihrem und seinem eigenen Textgefühl hat exte BC-
MacC| aDe1l N1IC| einen ‚xegeten 1m Jahre 1992 n.Chr. denkend
Um Aus der unumkehrbaren Leserperspektive heraus Literarkrıtik betreiben, üßte

wissen, WAan am: dıie Kommuntikatıon brach Das 1aßt sıch Nn1ıC eantworten Und

darum 1äßt sıch auch N1iC| beantworten, ob die am: und eute herrschenden Oleranzen

gegenüber Inkohärenzen gleich groß oder vergleichbar gelagert sınd und ob eute 1M

Vergleich ‚am Tuher oder später Zu Kommunikationsbruch ommt, OD also heutige
Kriterien sind. Und wenn trotzdem in der heutigen kxegese VO eigenen Gefühl der
überschrıttenen Toleranz und des Kommunikationsbruchs ausgegangen wird, dann sollte das

mıit notwendiger Vorsicht getan werden12>.
Zwischen uftor und Leser Exeget Sfe| also ıne historische 18 Sıe ist keineswegs
dadurch aufgehoben, 1e€ sprachlich-grammatıische Struktur des TextesIV) Das Postulat, Literarkritik aus der unumkehrbaren Perspektive des Lesers zu treiben,  hat auch deshalb seine Grenzen, weil impliziert wird, daß damaliger Autor, ursprünglicher  (d.h. intendierter) Rezipient und heutiger (d.h. nicht-intendierter) Rezipient dasselbe Kohä-  renzverständnis/Textgefühl haben. Das dürfte schwerlich stimmen. Sicher ist hingegen eins:  Es hat der Autor seine Zeitgenossen vor Augen gehabt, als er seine Textpassage zwecks  Kommunikation erstellte. Und nach ihrem und seinem eigenen Textgefühl hat er Texte ge-  macht - dabei nicht an einen Exegeten im Jahre 1992 n.Chr. denkend.  Um aus der unumkehrbaren Leserperspektive heraus Literarkritik zu betreiben, müßte man  wissen, wann damals die Kommunikation brach. Das läßt sich nicht. beantworten. Und  darum läßt sich auch nicht beantworten, ob die damals und heute.herrschenden Toleranzen  gegenüber Inkohärenzen gleich groß oder vergleichbar. gelagert sind und ob es heute im  Vergleich zu damals früher oder später zum Kommunikationsbruch kommt, ob also heutige  Kriterien enger sind. Und wenn trotzdem in der heutigen Exegese vom eigenen Gefühl der  überschrittenen Toleranz und des Kommunikationsbruchs ausgegangen wird, dann sollte das  mit notwendiger Vorsicht getan werden125,  Zwischen Autor und Leser = Exeget steht also eine historische Distanz. Sie ist keineswegs  dadurch aufgehoben, daß "die sprachlich-grammatische Struktur des Textes ... eine relativ  "objektive' Größe" ist126 und sich der Text von der "Autorexistenz (auf die er allerdings  nach wie vor zurückweist)" gelöst hat127.  LLL  Natürlich darf nicht übersehen werden, daß die je angenommene Ansicht des Autors hypothe-  tisch ist. Aber jede Infragestellung vorschneller Bruchstellen-Identifizierung hat ihre methodi-  sche Berechtigung.  125  Auch wenn nicht nach dem Kommunikationsbruch gefragt wird, sondern wenn (zuerst) gefragt  wird, "was in geglückter Kommunikation (noch) möglich ist" (Schweizer, Literarkritik, S. 29),  werden die Antworten nicht eindeutiger und die exegetische Arbeit nicht gesicherter! "Die  Kriterien, nach welchen ein Kommunikationsvorgang als geglückt eingeschätzt wird, können  schon innerhalb einer (Anm.: Rechtschreibfehler: eines) relativ homogenen Milieus von Person  zu Person beträchtlich differieren. Die zeitliche und sozio-kulturelle Distanz, welche moderne  RezipientInnen von biblischen Texten trennen, wird bei einer Beurteilung literarischer Kohä-  renz bzw. Inkohärenz aufgrund des Kriteriums 'geglückte Kommunikation' immer wieder zu  Fehlschlüssen führen." (Chr. Uehlinger, Weltreich und 'eine Rede', S. 315f Anm 109)  126 Schweizer, Literarkritik, S. 27  127 Schweizer, Literarkritik, S. 27  94ıne relatıv

'objektive' Größe” iSt126 und sıch der ext Von der "Autorexistenz (auf dıe allerdings
nach WIE VOI zurückweist gelöst hatl27

aturliıc| darf N1C} übersehen werden, daß die je angeNOMMENC Ansıcht des Autors ypothe-
1SC ist. ber jede Infragestellung vorschneller Bruchstellen-Identifizierung hat ihre methodi-
sche Berechtigung.

125 uch WEenNn N1C| ach dem Kommunikationsbruch gefragt wird, sondern WwWenNnn zuerst) gefragt
wird, n  was in geglückter Kommunikatıon (noch) möglıch ist  n (Schweizer, Literarkritik, 29),
werden die ntworten N1IC} eindeutiger und die exegetische Arbeit nicht gesicherter! "Die
Krıterien, ach welchen eın Kommunikationsvorgang als geglückt eingeschätzt wird, können
schon innerhalb einer (Anm Rechtschreibfehler eines) elatiıv homogenen Miılıeus VvVon Person

Person beträchtliıch differieren. Die zeitliche und sOozi10-kulturelle istanz, welche moderne
ReziplentiInnen VonNn biblischen lexten trennen, wird bei einer Beurteilung literarischer ohä-
I] bzw Inkohärenz aufgrund des Kriteriums geglückte Kommunikation' immer wieder
Fehlschlüssen ren  M (Chr Uehlinger, Weltreich und 'eine Rede’, 315f Anm 109)

126 Schweıizer, Literarkritik,
127 Schweizer, Literar!  lı 27
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Fazıt Dıie 'unumkehrbare Leserperspektive' 1st keine brauchbare Vorgehensweise für den

Exegeten. Die Arbeitsrichtung von OINe ach hiınten muß N1IC|  er ktur des 'Textes

entsprechen (Ss.0. und H3 Miıt der des LEeSseTS ist die Posıtion des Exegeten nıcht

ausreichend bestimmt; enn Zu einen hat der Exeget den Blickwinkel des Textautors

berücksichtigen (s.0 I11.) und ZU anderen wurde VO ufor des JTextes N1IC| als Leser

ntendie': (Ss.0 IV.}
Wie könnte dıe DZWw Aufgabe des ‚xegeten DOSI1tLV beschrieben werden? Einen Hın-
WeIlSs ums aufgreifend kann Sa| werden, die rhebung des "Textsinns’, des 1N-
endierten Sınns die Aufgabe des xegeten ist128. "Es gehtFazit: Die 'unumkehrbare Ißserpef5pektive' ist keine brauchbare Vorgehensweise für den  Exegeten. a) Die Arbeitsrichtung 'von vorne nach hinten' muß nicht der Struktur des Textes  entsprechen (s.o. I. und 1I.). b) Mit der Rolle des Lesers ist die Position des Exegeten nicht  ausreichend bestimmt; denn zum einen hat der Exeget den Blickwinkel des Textautors zu  berücksichtigen (s.o. III.) und zum anderen wurde er vom Autor des Textes nicht als Leser  intendiert (s.o0. IV.).  Wie könnte die Rolle bzw. Aufgabe des Exegeten positiv beschrieben werden? Einen Hin-  weis E. Blums aufgreifend kann gesagt werden, daß die Erhebung des 'Textsinns', des in-  tendierten Sinns die Aufgabe des Exegeten ist128; "Es geht ... um die in der Textgestaltung  zum Ausdruck gebrachte(n) 'Intention(en)'"129, Weil also Intention(en) sich an die Textge-  staltung bindet(n), hat der Exeget sinntragende Gestaltungselemente zu entdecken. Um  diese Aufgabe zu lösen, kann der Exeget mit seiner Analyse an der sog. Endgestalt des  Textes beginnen - wie E. Blum t_1ereits gezeigt hat. Damit stellt sich auch aufgrund der  eigentlichen Aufgabe des Exegeten nochmals die Frage, ob das Anliegen H. Schweizers,  eine ursprüngliche Josefsgeschichte zu erarbeiten (5) ohne Verständnis für die Endgestalt  (358 Anm 2), überhaupt sinnvoll ist. Anzuzweifeln ist somit auch, ob Schweizer mit seinem  Team "der wissenschaftlichen Diskussion  wichtige und interessante Ergebnisse" (VI)  vorlegt, und ob für Schweizers JG werbende Bewertungen gerechtfertigt sind wie "zum  erstenmal in der Forschungsgeschichte - ein kohärenter, intakter, spannender Text der  'ursprünglichen Josefsgeschichte'." (Siehe rückwärtiger Klappentext)  128 E, Blum, Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW 189), Berlin u.a. 1990, S. 380  129 E, Blum, Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW 189), Berlin u.a. 1990, S. 381  Dabei hat der Exeget gegen eine ungeschichtliche Sinnbildung aufzuzeigen, daß die erho-  bene(n) Intention(en) "als mögliche(!) Intention(en) der geschichtlichen Tradenten wahrschein-  lich zu machen ist(sind)." (E. Blum, Studien zur Komposition des Pentateuch, S. 381) Gegen  einen historischen Optimismus muß der Exeget geltend machen, daß es nur 'mögliche' sind!  95die 1n der Textgestaltung
ZU Ausdruck gebrachte(n) 'Intention(en)'"129, Weıl also Intention(en) sıch die Jextge-
staltung bındet(n), hat der Exeget sinntragende Gestaltungselemente entdecken Um

diese Aufgabe lösen, kann der Exeget mit seiner Analyse der S0 ndgestalt des
Textes beginnen WwWI1Ie lum t_1ereits geze1igt hat. amı stellt siıch uch aufgrund der

eigentliıchen Aufgabe des ‚xegeten nochmals die rage, ob das Anlıegen Schweıizers,
ıne ursprünglıche Josefsgeschichte erarbeıten (5) hne Verständnis für die Endgestalt
(358 Anm Z überhaupt sinnvoll ist Anzuzweifeln ist somıt auch, ob Schweilizer mıiıt seinem
Team er wissenschaftlıchen Diskussion wichtige und interessante Ergebnisse” VI)
vorlegt, und ob für Schweizers werbende Bewertungen gerechtfertigt sınd WwI1ie “  Zzum
erstenmal in der Forschungsgeschichte eın kohärenter, intakter, spannender exft der

'ursprünglıchen Josefsgeschichte‘ (Sıehe rückwärtiger Klappentext)

128 Blum, Studien Komposition des Pentateuch (BZAW 189), Berlin 1990, 380
129 Blum, Studien ZUur[r Komposition des Pentateuch (BZA W 189), Berlın u. 1990, 381

abel hat der Exeget 1ne ungeschichtliche Sinnbildung aufzuzeigen, die erho-
bene(n) Intention(en) "als mögliche(! Intention(en) der geschichtlichen Tradenten wahrschein-
ich u machen ist(sinı  0 Blum, Studien ZUu[r Komposition des Pentateuch, 381) egen
einen historischen Optimismus muß der Exeget geltend machen, 6S 91008 mögliche' sind!
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