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Vorbemerkungen

Der Schwerpunkt der NOTILZEN dieses Heftes liegt au  m Ruckfragen ZU.
Wortsemantiık und ZU. textbezogenen Methodologie.

In den ABHANDLUNG) ' ommt eın realıenkundlıiches (technologisches)
Problem der Angaben Brandopferaltar ZU. Behandlung.

Das Stt enthalt uch eın alphabetisches Verzeichnis der eıt 1985
erschienenen Beitrage. Eın ausführlıcher Registerband den Heften 26-50
analog Z.U] Index ZUu > ! (erschienen als Beiheft den B
Wırd 4 absehbarer zZeıt erscheinen.

Manfred GOÖrg
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63 (1992)

vedette' (Stichwort) VU!:l  D d’une COrrectıon

'0S. Anbar Tel] AV1ıV

Ja MeEemMOlLlrCE SE B Seelıgman

Biblische Notizen 48 1989) , D- NO PropOsSe d’expliquer le

"l’esprit PouL, rOo1L d’Assyrie, l’esprit Tiglath-Pilneser,
n1Y d’Assyrie (1Ch 5:26) la Supposition qu'a  I l’origine, ,5 agissait

d'ıme glose marginale, , 1dentifier "PouLlL, rOo.1l d’Assyrie" AaVS\

le "Tiglath-Pilneser, TrOo1 d’Assyrie"” glose, COA ENCE le
vedette, le \WO: "l1’espri  / ; la sulte, incorporee le

5 SCY1.be copiste, du Wa con7jonctif ”

NO sSEeMiLNAlLre . 1'Universite, intitule"Iaes 1Vres des 3

N1LquesS mM.L.drach historique  ”  / A VO] ate attire autre

exemp e 1'emploi d’un vedette les 1Vres des Chroniques
Pourtant, exenple, 5 . introduire glose, mals
ıntroduire COrrection du Or19.  ®

T 13A9 des Rois SO  5 LeSUuTPe  v du regne de Manasse a le
res des aCctes (dbry) Manasse, Ttout Qqu' 11 FALt: peche
qu'il COMMLS , cela est-il Scrit le 11vre des ales (dbry
hymym) des rO1S (2R (HTOnN1STe copie le
daebut phrase - le res des actes (dbry) Manas  se”,  an PUiS 1

remplace "at tout OL LALTt., peche O 14 e“ "at
priere wtpltw) Dieu 1es paroles des VOVancts (wdbry hhzym) 1u21
parlaien‘! YHWH, le Dieu d’Israel", enfin TE change ;  cela
st-1.L1 CYit le 1L1ıvre des Annales (dbry hymym) des rO1S w

Nous SULVONS Surtout la traduction frangalise de UTa ıble, Ancıen esta-
ment”, edition "La Livre de Poche".
Can E2z2 13-14 OLZ 11/6 (1908) , 281) et y P R byd

*nby? Aurl ] hzh] x  par 1L'intermediaire de QuSs SE prophetes, et de OUuUS
voyants"” MOT vedette k. unl glose hzh er Le Wd'  S conjonctif
OB aussı 2 8:4 et, peut-&tre, eut 29



"]es voila les AaCtes des TrO1S d'Israel 07 dbry mlky OR
le Chroniste ajoutee COMpreNd deux CONPOSAaNTS. premier,

“al priere Dieu” ast les VM 12-13a0 SeCONd "at les

paroles des voyan (wdbry hhzym) 1u21 parlaien YHWH, le Dieu
d'Israel" est le AFı 21:10 (hnby’ym)4. Or, le verset SUu1l-

19) S'0ouvVvre repetition du *B priere wtpltw) SULV1
"er retol s  gräce, tOut pache infidelite, les e

droits QU, avanct SOn humıLlıatlion, 1l aval construit des hauts 1LeuxX pla-
SACres des statues, acrits les AaCctes des *UO-—-

yants/ses voyants ktwbym ROr dbry “"hwzym (LXX) "hWZYW (haplographie)
ulvent H- sa priere wtpltw)”", "at TYetOol Jräce  S (wh°tr

1w)" sont { Ma 13a| "Ca]lui-ci alssa flechir (y £tr Ou sulıt
Aa 1Ll 1' implora (wytpll 21 yw)“. suite, "at tOut peche infide-
Lite, les endroits Ou 34 avaıt construiLt Cces hau:  r LeuUuxX place des

SACras des SsStatues” est les VV.2- 1-9) D
tie Sit avant SON humiliation”est { le Va 1 le Verset

”sont. Scrits les actes des *voyants/ses voyanı semble
cOntredire le V ”les voila les aCtes des TrO1S d’'Israel (hnm c ]

dbry mLKy DSE?1)
Taut-1l COMprenNdre le \ A 19, L'air d'’'ätre repetition

elargie Na 18? F} semble les etaient CONSC1Lents ]a Adifficulte
Crebe la ]Juxtaposition des deux versets, et 1 consequent 118
ONT. OMLS 1a fin du N& "des YO1S d’Israe (mlky VST"LI) la Wa  z OO

joncti. du daebut Ma 1 Oont change V . 19 "et retol .  gräce
(whTtr » ar (YHWH) laissa flechir y CIr N 13aß) ,
SOTCte qu'ils Ont arrivas , versıion Su1LVvante: . 8d0u EN OYWV KMODOOEUXTI

XQ ANKOUOE AL ils trouvent les paroles
priere (YHWH) laıssa flechir" Les exegetes different , eurs

explications du 7 A COnmengons WII.LIAMSON5 S * Occupe direc-

Le erme hzh voyan n'apparait pPaAs ans L1e eX original des Premlıers
Prophetes (pour 17:13 VOLlr Ea ans 24:11 hzh dwd i NN voyanct de
David" est, PrO)  ement, UuIl:‘  D glose, qui provien du texte parallele, 1ICh
A pOoUr Le phenomene de Lla contamination, OE pDar exemple, dans la
versıon de ‚am'‘ AL 7 The umran exXt Samuel and Josephus,
Harvard Semitic Monographs D Missoula 1978, 136, 156; 196) 3
quı proviıen de iICh 15:26 et 24:16, qu1i provıent de 1Ch 21:16 et ans

8:8, qu1l provient de iICh 18:8). Le erme est, revanche, re-
pandu ans L1es lL.iıvres des Chroniques.



tement question, Ma1ls dirait, d’'apres au 11 eSCcrit, gu 1A4 t1ient
lJe U 19 original: "The Chronicle's Vorlage refers onLv Da that
he and the S1N that he camm1itted' s has these

highlight again Ca themes G the micle's distinc-
t1ve presentation  ” A S ' oppose explicitement V, 1' idae qa:i3 sl

agit d’'ım doublet: "Dieser zweite Oan f 19 macht auf ersten

Blıck Eındruck e1ner 47 1 367
chron1ıstischer Terminologiee D1ie pelheit ertfährt e1i1ne voLLkamnmen

befri:  ‚gernX Erklärung, erkannt hat; Zzuerst die un-
und die primäre Geschichtsschreibung RUDOLPH

EVvOoquEe la possibilite C s’agisse d’'ıme OnNn:?! "der EL-—

au ers später zugesetzte?) A 19 7 4} es +res probable
Q  4 s’agisse d’'ıume T1n  S VeLSEe have £from Ta Sr hand

the preCce  J , and merely ul 1Ier StaAatement. OT: the fac“
NOUS , PENSONS le 4 7 est bien On, NN

simnple On, mals on cCorrective, le

vel le Stichwort, "et priere" (wtpltw) eStT,
bien entendu, SaVO1lLT POUFOUOL "interpolateur sent.i le beso1in AAr  -

poler le repondre . cette question, 3: faut tout ra,
PaLer CRr ]1a formule recapitulative Cdu regne Manasse (2Ch
33:18 aVSC es des autres rO1s, l1es 1L1ıvres des Chron1ques peut
dis  guer Ortes 1a partie la formule question, Sall!

des varıantes mineures A, "Etr le reste des aCctestement de la question, mais on dirait, d'apre&s ce qu'il &crit, qu'il tient  le v. 19 pour original: "Ihe Chronicle's Vorlage refers only to 'all that  he did, and the sin that he conmitted'. This has been expanded in these two  verses to highlight once again the leading themes of the Chronicle's distinc-  tive presentation". WILLI , lui, s'oppose explicitement ä 1'idee qu'il s'  agit d'un doublet: "Dieser zweite Durchgang in V. 19 macht auf den ersten  Blick den Eindruck einer Dublette zu V. 18; doch ist er dazu zu deutlich in  Chronistischer Terminologie abgefaßt. Die Doppelheit erfährt eine vollkammen  befriedigende Erklärung, sobald man erkannt hat, daß damit zuerst die sekun-  däre und dann die primäre Geschichtsschreibung in Rede steht". RUDOLPH',  7  pour sa part, &voque la possibilite qu'il s'agisse d'mne addition: "der er-  läuternde (erst später zugesetzte?) v. 19". Pour CURTIS”, il est tres prcbable  qu'il s'agisse d'une addition:"This verse seems to have come from a later hand *  than the preceding, and to be merely a fuller statement of the same facts".  Quant ä nous, nous pensons que le v. 19 est bel et bien ıumne addition, et non  pas une simple addition, mais une addition corrective, introduite par le mot  en vedette, le Stichwort, "et sa priere" (wtpltw). La question qui se pose est,  bien entendu, de savoir pourquoi l'interpolateur a senti le besoin d'inter-  poler le texte. Pour repondre ä cette question, il faut tout d'abord, com-  parer cette partie de la formule recapitulative du regne de Manasse& (2Ch  33:18) avec celles des autres rois, dans les livres des Chroniques. On peut  distinguer quatre sortes dans la partie de la formule en question, sans tenir  9  campte des variantes mineures”: A.  "Et le reste des actes de ... les voilä  &crits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@1" (wytr dbry ..  hnm ktwbym  <1 spr hmlkym lyhwdh wySr”1), 2Ch 27:7:et 16:117 25:26, 28:267 -35226, 36:8,  B  "Tes actes de David ... les voilä &crits dans les Actes de Sanvel le vo-  yant, dans ceux du prophete Natan et dans ceux de Gad le voyant" (wdbry dwyd  ... hnm ktwbym °l dbry Smw’l _hr’h °l dbry ntn hnby” w°l dbry gd hhzh), 1Ch  H. G. M. WILLIAMSON, 1 and 2 Chronicles, NCBC, Grand Rapids et Londres,  1982, p. 395.  T. WILLI, Die Chronik als Auslegung: Untersuchungen zur literarischen Ge-  staltung der historischen Überlieferungen Israels, Göttingen 1972, p. 240  et n.  87.  W. RUDOLPH, Chronikbücher, HAT, Tubingue 1955, p. 318 (voir aussi p. XI).  E. L. CURTIS and A. A. MADSEN, The Books of Chronicles, ICC, Edinburgh  1952 (1910), pp-. 499-500.  Cfr. I. BENZINGER, Die Bücher der Chronik erklärt, KHC, Tubingue et Leip-  Zig 1901, pp-X-XIII; R. KITTEL, Die Bücher der Chronik übersetzt und er-  klärt, HK, Göttingen 1902, p.XI-XII; CURTIS, pp. 21=-22-@et RUDOLPH; pp.-les voila
Scrits le 11ivre des YO1S AdlIisrae1” (wytr dbry ktwbyum

SDLIL um Y w wySr’l), 27: 162145 28:26, 35226, 362

"ILes AaCcCtes Davıdtement de la question, mais on dirait, d'apre&s ce qu'il &crit, qu'il tient  le v. 19 pour original: "Ihe Chronicle's Vorlage refers only to 'all that  he did, and the sin that he conmitted'. This has been expanded in these two  verses to highlight once again the leading themes of the Chronicle's distinc-  tive presentation". WILLI , lui, s'oppose explicitement ä 1'idee qu'il s'  agit d'un doublet: "Dieser zweite Durchgang in V. 19 macht auf den ersten  Blick den Eindruck einer Dublette zu V. 18; doch ist er dazu zu deutlich in  Chronistischer Terminologie abgefaßt. Die Doppelheit erfährt eine vollkammen  befriedigende Erklärung, sobald man erkannt hat, daß damit zuerst die sekun-  däre und dann die primäre Geschichtsschreibung in Rede steht". RUDOLPH',  7  pour sa part, &voque la possibilite qu'il s'agisse d'mne addition: "der er-  läuternde (erst später zugesetzte?) v. 19". Pour CURTIS”, il est tres prcbable  qu'il s'agisse d'une addition:"This verse seems to have come from a later hand *  than the preceding, and to be merely a fuller statement of the same facts".  Quant ä nous, nous pensons que le v. 19 est bel et bien ıumne addition, et non  pas une simple addition, mais une addition corrective, introduite par le mot  en vedette, le Stichwort, "et sa priere" (wtpltw). La question qui se pose est,  bien entendu, de savoir pourquoi l'interpolateur a senti le besoin d'inter-  poler le texte. Pour repondre ä cette question, il faut tout d'abord, com-  parer cette partie de la formule recapitulative du regne de Manasse& (2Ch  33:18) avec celles des autres rois, dans les livres des Chroniques. On peut  distinguer quatre sortes dans la partie de la formule en question, sans tenir  9  campte des variantes mineures”: A.  "Et le reste des actes de ... les voilä  &crits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@1" (wytr dbry ..  hnm ktwbym  <1 spr hmlkym lyhwdh wySr”1), 2Ch 27:7:et 16:117 25:26, 28:267 -35226, 36:8,  B  "Tes actes de David ... les voilä &crits dans les Actes de Sanvel le vo-  yant, dans ceux du prophete Natan et dans ceux de Gad le voyant" (wdbry dwyd  ... hnm ktwbym °l dbry Smw’l _hr’h °l dbry ntn hnby” w°l dbry gd hhzh), 1Ch  H. G. M. WILLIAMSON, 1 and 2 Chronicles, NCBC, Grand Rapids et Londres,  1982, p. 395.  T. WILLI, Die Chronik als Auslegung: Untersuchungen zur literarischen Ge-  staltung der historischen Überlieferungen Israels, Göttingen 1972, p. 240  et n.  87.  W. RUDOLPH, Chronikbücher, HAT, Tubingue 1955, p. 318 (voir aussi p. XI).  E. L. CURTIS and A. A. MADSEN, The Books of Chronicles, ICC, Edinburgh  1952 (1910), pp-. 499-500.  Cfr. I. BENZINGER, Die Bücher der Chronik erklärt, KHC, Tubingue et Leip-  Zig 1901, pp-X-XIII; R. KITTEL, Die Bücher der Chronik übersetzt und er-  klärt, HK, Göttingen 1902, p.XI-XII; CURTIS, pp. 21=-22-@et RUDOLPH; pp.-les voila acrits  Z les Samue l le

Vvanct, du prophete le voyan (wdbry dwydtement de la question, mais on dirait, d'apre&s ce qu'il &crit, qu'il tient  le v. 19 pour original: "Ihe Chronicle's Vorlage refers only to 'all that  he did, and the sin that he conmitted'. This has been expanded in these two  verses to highlight once again the leading themes of the Chronicle's distinc-  tive presentation". WILLI , lui, s'oppose explicitement ä 1'idee qu'il s'  agit d'un doublet: "Dieser zweite Durchgang in V. 19 macht auf den ersten  Blick den Eindruck einer Dublette zu V. 18; doch ist er dazu zu deutlich in  Chronistischer Terminologie abgefaßt. Die Doppelheit erfährt eine vollkammen  befriedigende Erklärung, sobald man erkannt hat, daß damit zuerst die sekun-  däre und dann die primäre Geschichtsschreibung in Rede steht". RUDOLPH',  7  pour sa part, &voque la possibilite qu'il s'agisse d'mne addition: "der er-  läuternde (erst später zugesetzte?) v. 19". Pour CURTIS”, il est tres prcbable  qu'il s'agisse d'une addition:"This verse seems to have come from a later hand *  than the preceding, and to be merely a fuller statement of the same facts".  Quant ä nous, nous pensons que le v. 19 est bel et bien ıumne addition, et non  pas une simple addition, mais une addition corrective, introduite par le mot  en vedette, le Stichwort, "et sa priere" (wtpltw). La question qui se pose est,  bien entendu, de savoir pourquoi l'interpolateur a senti le besoin d'inter-  poler le texte. Pour repondre ä cette question, il faut tout d'abord, com-  parer cette partie de la formule recapitulative du regne de Manasse& (2Ch  33:18) avec celles des autres rois, dans les livres des Chroniques. On peut  distinguer quatre sortes dans la partie de la formule en question, sans tenir  9  campte des variantes mineures”: A.  "Et le reste des actes de ... les voilä  &crits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@1" (wytr dbry ..  hnm ktwbym  <1 spr hmlkym lyhwdh wySr”1), 2Ch 27:7:et 16:117 25:26, 28:267 -35226, 36:8,  B  "Tes actes de David ... les voilä &crits dans les Actes de Sanvel le vo-  yant, dans ceux du prophete Natan et dans ceux de Gad le voyant" (wdbry dwyd  ... hnm ktwbym °l dbry Smw’l _hr’h °l dbry ntn hnby” w°l dbry gd hhzh), 1Ch  H. G. M. WILLIAMSON, 1 and 2 Chronicles, NCBC, Grand Rapids et Londres,  1982, p. 395.  T. WILLI, Die Chronik als Auslegung: Untersuchungen zur literarischen Ge-  staltung der historischen Überlieferungen Israels, Göttingen 1972, p. 240  et n.  87.  W. RUDOLPH, Chronikbücher, HAT, Tubingue 1955, p. 318 (voir aussi p. XI).  E. L. CURTIS and A. A. MADSEN, The Books of Chronicles, ICC, Edinburgh  1952 (1910), pp-. 499-500.  Cfr. I. BENZINGER, Die Bücher der Chronik erklärt, KHC, Tubingue et Leip-  Zig 1901, pp-X-XIII; R. KITTEL, Die Bücher der Chronik übersetzt und er-  klärt, HK, Göttingen 1902, p.XI-XII; CURTIS, pp. 21=-22-@et RUDOLPH; pp.-hnm ktwbym T dbry MW. Ar?h dbry ntEn nNDY wl dbry gd hhzh) Y

H; G, M. 1LLLLIAMSON, anı Chronıiıcles, NCBC, Grand Rapıds et Londres,
1982, 395.
E e Die Chroniık als uslegunt Untersuchungen ZU. ıterarischen Ge-
staltung Cder historıschen Überlieferungen Israels, Göttıngen LGFZ- 240
et 5 87
W. ‚UDOLPH , Chronikbücher, Tubingue 1955, D 318 (VOLL aussı - E
— B anı BA A, MADSEN, The fole) S ronıcles, 166 AE  urg
1952 (1910), 9—-5
( i e Dıie Bücher der Chronik erklärt, Tubingue et Leip-
Zlg 1901, Pp.X—XIII; R. E:  7 Die Bücher der Chronik übersetzt un
klärt, H. Göttıngen 190 D.ATI=-A1LE CURTLI>S, 21=29 et RUDOLPH,



29:29 ou “Et le res des actes Salamon29:29 ou "Et le reste des actes de Salamon ... n'est-il pas &crit dans les  actes du prophete Natan et dans la prophetie d'Ahhiya de Silo et dans la vi-  sion du voyant Y&do ..." (w$’r dbry Slmh...hl’” hm ktwbym °l dbry ntn hnby’  w°l nbw’t ’hyh hSylwny wbhzwt y°dy [y°dw] hhzh), 2Ch 9:29 et 2Ch 12:15,  (26:22). C. "Et le reste des actes de Abiya ... &crits dans le canmentaire  du prophete Iddo” (wytr dbry ’byh... ktwbym bmdr£ hnby” %dw), 2Ch 13:22 et  24:27. D. "Et le reste des actes de Josaphat... les voilä &crits dans les  actes de Jehu, fils de Hanani, qui ont &t& inse&res dans le livre des rois  d'Israe@l1" (wytr dbry yhwSpt...hnm ktwbym bdbry yhw” bn hnny *Sr h°lh °l spr  mlky ysSr’1); 2CHh 20:34 et 32:32;  Pour Manasse, cette partie de la fonnule se lit dans 2Ch 33:18 conme il  suit: "Et le reste des actes de ... les voilä dans les actes des rois d'Is-  ra61l" (wytr dbry ... hnm °1 dbry mlky y&r’1). Une formule qui s'ouvre par  "Et le reste des actes de ... les voilä (wytr dbry  .  hnm) peut &tre suivie  soit par "ecrits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@l”" *ktwbym °l spr  hmlkym lyhwdh wySr”’l (groupe A), soit par "&crits dans les Actes du prophete  ..." ktwbym °l dbry hnby’ ... (groupe B), soit encore par "&crits dans le  coanmentaire du ..." ktwbym bmdr$ ... (groupe C), soit enfin par "&crits  dans les actes de ..., qui ont &te inseres dans le livre des rois d'Isra&l1”"  ktwbym bdbry ... ’$r h°lh °l spr mlky y$r’l1 (groupe D). Chez Manasse@ seul,  elle n'est pas suivie par "&crits" ktwbym ("a &crit" ktb dans 2Ch 26:22),  meis par "dans les actes des rois d'Isra&1" °l dbry mlky y$r’1. Or, la par-  tie de la formule "dans les actes" °1 dbry est suivie toujcurs par le nom  d'un prophete (groupe B et groupe D). En outre, la toumnure "les actes des  rois d'Isra@l" dbry mlky y$r’l est unique dans les formules du Chroniste et  l'’expression "rois d'Isra&1" mlky y$r’l1 n'apparait dans les formules que  dans le cas de Josaphat (2Ch 20:34) car, dans 1Ch 9:1, "et Isra@l1"” a &te&  10  oamis par haplographie  . En tenant compte des &le&ments qu'on trouve dans la  formule de Manasse, une formule reglementaire devrait se lire soit camme  suit: "*Et le reste des actes de Manasse ... les voilä &crits dans le livre  des rois de Juda et d'Israe&l" (*wytr dbry mn$h ... hnm ktwbym °l spr hmlkym  lyhwdh wySr’1l) l(gmupe A), soit come suit: "*Et le reste des actes de Ma-  nasse ... les voilä &crits dans les actes des voyants/ses voyants" (*wytr  X-XI;  O. EISSFELDT, Einleitung in das Alte Testament, Tub:Lngue2 1956,  pP- 557-660; WILLI, pp. 229-241.  10 RUDOLPH, pp. 82-83.  10est-il Acrit les
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(26:22) E “ le res des actes Abiya29:29 ou "Et le reste des actes de Salamon ... n'est-il pas &crit dans les  actes du prophete Natan et dans la prophetie d'Ahhiya de Silo et dans la vi-  sion du voyant Y&do ..." (w$’r dbry Slmh...hl’” hm ktwbym °l dbry ntn hnby’  w°l nbw’t ’hyh hSylwny wbhzwt y°dy [y°dw] hhzh), 2Ch 9:29 et 2Ch 12:15,  (26:22). C. "Et le reste des actes de Abiya ... &crits dans le canmentaire  du prophete Iddo” (wytr dbry ’byh... ktwbym bmdr£ hnby” %dw), 2Ch 13:22 et  24:27. D. "Et le reste des actes de Josaphat... les voilä &crits dans les  actes de Jehu, fils de Hanani, qui ont &t& inse&res dans le livre des rois  d'Israe@l1" (wytr dbry yhwSpt...hnm ktwbym bdbry yhw” bn hnny *Sr h°lh °l spr  mlky ysSr’1); 2CHh 20:34 et 32:32;  Pour Manasse, cette partie de la fonnule se lit dans 2Ch 33:18 conme il  suit: "Et le reste des actes de ... les voilä dans les actes des rois d'Is-  ra61l" (wytr dbry ... hnm °1 dbry mlky y&r’1). Une formule qui s'ouvre par  "Et le reste des actes de ... les voilä (wytr dbry  .  hnm) peut &tre suivie  soit par "ecrits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@l”" *ktwbym °l spr  hmlkym lyhwdh wySr”’l (groupe A), soit par "&crits dans les Actes du prophete  ..." ktwbym °l dbry hnby’ ... (groupe B), soit encore par "&crits dans le  coanmentaire du ..." ktwbym bmdr$ ... (groupe C), soit enfin par "&crits  dans les actes de ..., qui ont &te inseres dans le livre des rois d'Isra&l1”"  ktwbym bdbry ... ’$r h°lh °l spr mlky y$r’l1 (groupe D). Chez Manasse@ seul,  elle n'est pas suivie par "&crits" ktwbym ("a &crit" ktb dans 2Ch 26:22),  meis par "dans les actes des rois d'Isra&1" °l dbry mlky y$r’1. Or, la par-  tie de la formule "dans les actes" °1 dbry est suivie toujcurs par le nom  d'un prophete (groupe B et groupe D). En outre, la toumnure "les actes des  rois d'Isra@l" dbry mlky y$r’l est unique dans les formules du Chroniste et  l'’expression "rois d'Isra&1" mlky y$r’l1 n'apparait dans les formules que  dans le cas de Josaphat (2Ch 20:34) car, dans 1Ch 9:1, "et Isra@l1"” a &te&  10  oamis par haplographie  . En tenant compte des &le&ments qu'on trouve dans la  formule de Manasse, une formule reglementaire devrait se lire soit camme  suit: "*Et le reste des actes de Manasse ... les voilä &crits dans le livre  des rois de Juda et d'Israe&l" (*wytr dbry mn$h ... hnm ktwbym °l spr hmlkym  lyhwdh wySr’1l) l(gmupe A), soit come suit: "*Et le reste des actes de Ma-  nasse ... les voilä &crits dans les actes des voyants/ses voyants" (*wytr  X-XI;  O. EISSFELDT, Einleitung in das Alte Testament, Tub:Lngue2 1956,  pP- 557-660; WILLI, pp. 229-241.  10 RUDOLPH, pp. 82-83.  10Ccrits le CCOMNMEeNtALrEe
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des rO1S Ad'Israel" (*wytr dbry mnsh29:29 ou "Et le reste des actes de Salamon ... n'est-il pas &crit dans les  actes du prophete Natan et dans la prophetie d'Ahhiya de Silo et dans la vi-  sion du voyant Y&do ..." (w$’r dbry Slmh...hl’” hm ktwbym °l dbry ntn hnby’  w°l nbw’t ’hyh hSylwny wbhzwt y°dy [y°dw] hhzh), 2Ch 9:29 et 2Ch 12:15,  (26:22). C. "Et le reste des actes de Abiya ... &crits dans le canmentaire  du prophete Iddo” (wytr dbry ’byh... ktwbym bmdr£ hnby” %dw), 2Ch 13:22 et  24:27. D. "Et le reste des actes de Josaphat... les voilä &crits dans les  actes de Jehu, fils de Hanani, qui ont &t& inse&res dans le livre des rois  d'Israe@l1" (wytr dbry yhwSpt...hnm ktwbym bdbry yhw” bn hnny *Sr h°lh °l spr  mlky ysSr’1); 2CHh 20:34 et 32:32;  Pour Manasse, cette partie de la fonnule se lit dans 2Ch 33:18 conme il  suit: "Et le reste des actes de ... les voilä dans les actes des rois d'Is-  ra61l" (wytr dbry ... hnm °1 dbry mlky y&r’1). Une formule qui s'ouvre par  "Et le reste des actes de ... les voilä (wytr dbry  .  hnm) peut &tre suivie  soit par "ecrits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@l”" *ktwbym °l spr  hmlkym lyhwdh wySr”’l (groupe A), soit par "&crits dans les Actes du prophete  ..." ktwbym °l dbry hnby’ ... (groupe B), soit encore par "&crits dans le  coanmentaire du ..." ktwbym bmdr$ ... (groupe C), soit enfin par "&crits  dans les actes de ..., qui ont &te inseres dans le livre des rois d'Isra&l1”"  ktwbym bdbry ... ’$r h°lh °l spr mlky y$r’l1 (groupe D). Chez Manasse@ seul,  elle n'est pas suivie par "&crits" ktwbym ("a &crit" ktb dans 2Ch 26:22),  meis par "dans les actes des rois d'Isra&1" °l dbry mlky y$r’1. Or, la par-  tie de la formule "dans les actes" °1 dbry est suivie toujcurs par le nom  d'un prophete (groupe B et groupe D). En outre, la toumnure "les actes des  rois d'Isra@l" dbry mlky y$r’l est unique dans les formules du Chroniste et  l'’expression "rois d'Isra&1" mlky y$r’l1 n'apparait dans les formules que  dans le cas de Josaphat (2Ch 20:34) car, dans 1Ch 9:1, "et Isra@l1"” a &te&  10  oamis par haplographie  . En tenant compte des &le&ments qu'on trouve dans la  formule de Manasse, une formule reglementaire devrait se lire soit camme  suit: "*Et le reste des actes de Manasse ... les voilä &crits dans le livre  des rois de Juda et d'Israe&l" (*wytr dbry mn$h ... hnm ktwbym °l spr hmlkym  lyhwdh wySr’1l) l(gmupe A), soit come suit: "*Et le reste des actes de Ma-  nasse ... les voilä &crits dans les actes des voyants/ses voyants" (*wytr  X-XI;  O. EISSFELDT, Einleitung in das Alte Testament, Tub:Lngue2 1956,  pP- 557-660; WILLI, pp. 229-241.  10 RUDOLPH, pp. 82-83.  10hnm ktwbym SDLI um
l1yuhwah wySr”’l) (groupe J SO1Lt sult: WD le res des actes Ma-
nNnasse29:29 ou "Et le reste des actes de Salamon ... n'est-il pas &crit dans les  actes du prophete Natan et dans la prophetie d'Ahhiya de Silo et dans la vi-  sion du voyant Y&do ..." (w$’r dbry Slmh...hl’” hm ktwbym °l dbry ntn hnby’  w°l nbw’t ’hyh hSylwny wbhzwt y°dy [y°dw] hhzh), 2Ch 9:29 et 2Ch 12:15,  (26:22). C. "Et le reste des actes de Abiya ... &crits dans le canmentaire  du prophete Iddo” (wytr dbry ’byh... ktwbym bmdr£ hnby” %dw), 2Ch 13:22 et  24:27. D. "Et le reste des actes de Josaphat... les voilä &crits dans les  actes de Jehu, fils de Hanani, qui ont &t& inse&res dans le livre des rois  d'Israe@l1" (wytr dbry yhwSpt...hnm ktwbym bdbry yhw” bn hnny *Sr h°lh °l spr  mlky ysSr’1); 2CHh 20:34 et 32:32;  Pour Manasse, cette partie de la fonnule se lit dans 2Ch 33:18 conme il  suit: "Et le reste des actes de ... les voilä dans les actes des rois d'Is-  ra61l" (wytr dbry ... hnm °1 dbry mlky y&r’1). Une formule qui s'ouvre par  "Et le reste des actes de ... les voilä (wytr dbry  .  hnm) peut &tre suivie  soit par "ecrits dans le livre des rois de Juda et d'Isra@l”" *ktwbym °l spr  hmlkym lyhwdh wySr”’l (groupe A), soit par "&crits dans les Actes du prophete  ..." ktwbym °l dbry hnby’ ... (groupe B), soit encore par "&crits dans le  coanmentaire du ..." ktwbym bmdr$ ... (groupe C), soit enfin par "&crits  dans les actes de ..., qui ont &te inseres dans le livre des rois d'Isra&l1”"  ktwbym bdbry ... ’$r h°lh °l spr mlky y$r’l1 (groupe D). Chez Manasse@ seul,  elle n'est pas suivie par "&crits" ktwbym ("a &crit" ktb dans 2Ch 26:22),  meis par "dans les actes des rois d'Isra&1" °l dbry mlky y$r’1. Or, la par-  tie de la formule "dans les actes" °1 dbry est suivie toujcurs par le nom  d'un prophete (groupe B et groupe D). En outre, la toumnure "les actes des  rois d'Isra@l" dbry mlky y$r’l est unique dans les formules du Chroniste et  l'’expression "rois d'Isra&1" mlky y$r’l1 n'apparait dans les formules que  dans le cas de Josaphat (2Ch 20:34) car, dans 1Ch 9:1, "et Isra@l1"” a &te&  10  oamis par haplographie  . En tenant compte des &le&ments qu'on trouve dans la  formule de Manasse, une formule reglementaire devrait se lire soit camme  suit: "*Et le reste des actes de Manasse ... les voilä &crits dans le livre  des rois de Juda et d'Israe&l" (*wytr dbry mn$h ... hnm ktwbym °l spr hmlkym  lyhwdh wySr’1l) l(gmupe A), soit come suit: "*Et le reste des actes de Ma-  nasse ... les voilä &crits dans les actes des voyants/ses voyants" (*wytr  X-XI;  O. EISSFELDT, Einleitung in das Alte Testament, Tub:Lngue2 1956,  pP- 557-660; WILLI, pp. 229-241.  10 RUDOLPH, pp. 82-83.  10les voila SCcYits les actes des voyants/ses voyan' *wytr

K O;7 Einleitung ıln das Alte estament, 'I.‘uh:l.nc_;ue2 1956,
557/7-660; 7 229-241.

RUDOLPH, 82-83.



dbry mnsh hnm ktwbym dbry hwzym/hwzyw) (groupe effet, G1

tenait du röle du vedette - priere" wtpltw)
le W 1 voyanct le S17 sSinple glose mals

formule alterna’ 'Ve, obtiendrait 1a formule reglementaire desiree
(groupe B).? D le res des actes Manasse .  DC1Lere  S -ß
LretO| gräce, TOUTt SO]  5 peche SO]  5 infidelite, les endroits O,
avant San umiılıation, 47 3: avaıt construlLt des hau:  G LeUX place des

TeAaAUX SACYras et des CUues, les voila acrits les actes des voyants/
VOoyancts (19) A wytr dbry mnsh hnm wbym o dbry "hwzym/

*hwZzyw) , le JILOUDE 5 'alılson 1’interpolation raside
le faiıt "interpolateur geal' AaV® le Chroniste 'avis d’'apres Jle-

les Ctes des YrO1S Oont ate SCcrits des prophetes contemporains
NOtTTEe SON; mentionnes auss1ı bien le \ 18ay "at les

roles des Voyants 1u1i parlaient YHWH, le Dieu d '*Isras IY
hhzym hmdbrym ’1yuw hb£sm YHAl ”1hy uSr’l, le parallele 21

"Alors parla 1' intermediaire SeSs SEIrV1LteuUrs les prophetes
disant" WY' YHRAI] byd UW hnby?”’ym 1 ?mr. NnNOtTre aVvls, 14 n'est

exc.lu, qu'i atait auss1ı mot.ive revision le Pa la fOormu-
le base 6 A est, 1'avons VU/‚, estropiee, reaussie

MO1LNS SO interpolateur faı usage
vedette versıon N 1 contre, deux autres interpola-
teur: incorpore eurs vers1ıons "prophetiques" milieu des FfOormMU-
1es e, 20: 34 S2532

corollaire, NO le edette, le Stichwort, sSe'

aussi bıen iıntroduire glose introduire versıon alter-

natiıve, MLeUX eNCOCeE, versıon cCOrrective.

11 Sur röle des prophetes ans Lles livres des Chroniques, VOLlr RUDOLPH,
194, 223=225.
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63 (1992)

Der eisheıit letzter Schluß?

nmerkungen ZUur Übersetzung und Bedeutung VON Koh IzZ, 9-14

TIStOoD. ohmen, Osnabrück

er eishel1! letzter SC} meıinte der 110sop und Historiker Nachman KROCHMAL
nfan des etzten Jahrhunderts In den letzten Te1 Versen des Koheletbuches entdeckt
aben > insofern 1eTr N1IC: 1U der Abschluß dieses Buches, sondern der Abschluß des drıtten
Kanonteils der hebräischen 1DEe!] finden sel, und hat darauf die berühmt
gewordene ese VON der yN!  e Jamnıa Jabne) aufgebaut Es hat sich ber gezeigt, daß
die hese VON nicht Weisheıt letzter SC} die Jamnıa-  eorı1e ist
heute nıcht mehr aufrechtzuhalten Ist amı! ber uch dıe Basısthese E®S. auf
die Jüngst uch wıieder 1M Kontext des niıcal approacı zurückgegriffen wird > ge:  en
Dıe gängigen Kohelet-Kommentare befrag setzt sıch die 1NSI1IC! urC die eichen
des Vers!  N1SSES De1l den Entscheidungen der UÜbersetzung des aufgrund zahlreicher
Besonderheıiten in Wortwahl und Syntax nıcht einfachen Stückes schon gestellt werden; enn
während einıge die Nachworte 1ın Koh I, 9-14 als Kommentar oder biographische kEkrganzung

Kohelet und seiner Phiılosophiıe lesen, spiegelt sich ın anderen UÜbersetzungen die Ansıcht
deutliıch wider, 1ler orthodoxe Korrekturen ZU| Koheletbuc!| vorlıegen, die dieses uch
TSst kanonfähig gemacht haben. Dem Problem soll 1m folgenden VON einıgen Beobachtungen
und UÜberlegungen ZUuTr ersetzung her nochmals nachgegangen werden. aDel wırd das
Ergebnis ZU besseren erständnıiıs iın Form einer Arbeitsübersetzung, dıe sodann 1im
einzelnen erlaute: wird, vorangestellt:

Das Von GRAETZ, Kohelet, Leipzig 1871 mehrfach zıtierte Werk More Neboche
A-  man VON N.KR! ist erst 11 Jahre nach seinem 1851 erschienen, dann aber
924 und 1961 iın tischen Neuausgaben, vgl 1 9 1270

Ebd 147:173
Vgl.G.STEMBERGER, abne und der Kanon, JBTh Ca 1988, 163-174
9Introduction the Old estamen! Scripture, on31987, 586

G.A.BARTO: (ICC) ınburg! 1908; L.CRENSHAW ÖOID) on 1988;
M.A.EATON Leicester 1983; übıngen 1969;
ERGKAT) Gü sloh 1963; A.LAUHA BK) Neukırchen-Vluyn 1978;
N.LOHFINK (NEB) ürzbur LEr 980; (Readıings) She eld 1987; J. VAN DERH}1982; R.N.WHYBRAYRoermond 1953; R.B.Y.SCOTT (AB) ardenf  1ty  98 1ese OmmentareGrand Rapıds 1989; Öttingen
werden 1m folgenden, wWwenn sıe z.5t. erangezogen werden, NUur mıt Verfassernamen tiert.

1



koh Z 9-14 (Arbeiıtsübersetzung)

Es ist nachzutragen“, Kohelet eın Weiser W:
ständig®9 das olk Einsıcht,
und hörte“ und orscht
viele Sprüche hat formuliert“.

Kohelet SUC: Lebenslehrenf finden,
und bleibende® Worte wurden geordneth aufgeschrieben.

V _ 11 Worte VON Weisen sınd WwWI1ie Ochsenstacheln,
und WIEe (dıe dort) eingesetzte(n) Nägeli sınd dıe
der Sammlungenj {
Sıe sınd VOonNn einem einzıgen Hirten gegebenk.

Es ist nachzutragen diesem:  x Meın Sohn, dich
warnen!
Das viele Büchermachen hat eın Ende,
und 1el Studieren nng rmüdung des Leibes!

V .13 mit dem Ergebnis®: Man hat es verstandenP.
Gott (aber) ürchte du,
und seine Gebote beachte,
enn das omm jedem Menschen Z

weiıl ott jedes TIun 1ins Gericht kommen Jäßt,
as les Verborgene betrifft se1l gut Oder hböse

13



wjöter ist N1IC. miıt dem Ca Von V _ 9b 1mM ınn VON > nicht 1U sondern AauUC
verbinden S.U.ZU D); vielmehr leıtet wWEjöter wIie uch gınn VON einen achtrag eın
und ist desh
wlederzugeben

besten UTC: > es ist achzutragen Oder > darüberhinaus u.a

Durch das CA wird auf die Dauer der in V .9b Tätigkeıt eher hingewiesen, als
iın der Verbindung mıt wWEjöter (s.0 a) Detont werden sollte, Kohelet N1IC NUT eın

elehrter BECWESCH sel, sondern SURal das einiache olk gelehrt hab Es geht darum
Kohelet sıch durch sein (dauerndes) Tun als Weiser (V.9a) erwliesen al  g  1T 3F 7276

Das 1er vorliegende erb "izzen hat recht unterschiedliche Deutungen erfahren e1Is! wird
N1C| mıiıt >hören<, das SONS! NUur 1m Hı vorkommt, zusammengebrac sondern als

Ableıitung AdU>S MO znajım aage mıiıt der Bedeutung abwägen aufgefaßt Wäas Der 1n
ezug auf die Semantık be1 der Abfolge der TEe1 Verben dieses Versteils Schwierigkeıte
bereitet. Besser ist CS deshalb, n ıne kontextuell bedingte Pi.-Bıldung VON zn > hören <
aufgrund der Reihe VvVon TEe1 Pı.-Formen denken, Ö das erb auch N1IC| als hap.leg
erklärt werden muß Dıes legt sich uch gerade dann nahe, wenn1 edenkt, welche große
Bedeutung dem Horen ın der Weiısheıitslıteratur ZUgeMESSCH wırd

uch das 1er vorliegende P1i hiqqger ist 1M SONS N1C| mehr finden Die
überwiegende enrnel!| der ersetzer bleibt ber beı der Grundbedeutung des der
Basıs hqgr und uDerse! (er)forschen, prüfen während die Annahme einer eigenen P1.-
Bedeutung > ersinnen mit die Ausnahme bleibt.

Das erb Lgn omm im 1U dreimal und ZW: NUuTr bel Koh VO:  5 TUN!  eutunDSOWI1e ATam. Iqn> gerade, fest machen/werden; ordnen eicC ist UrTrC: fAqanu
gesichert. In Anlehnung an das Aram. kann die Bedeutung > bereiten < oOder iın Verbindung
mıt Sprüchen > formulıeren < angesetzt werden. Die Syntax des vorlıegenden Verses wird
dann uch klar; enn ist weder von einer fehlenden Kopula beı Lgn auszugehen (LAUHA),
noch Von einem SC| punktierten Nomen Kom sıt1on (SCOTT), sondern davon,

sıch 191088 das der rei Verben auf das Objekt Sal  ım bezieht.

Der Ausdruck dibre-hepae ist 1m sSoONns! Nn1iC. mehr belegt; die Übersetzungen gehen
durchweg VonNn hepaes >G!i en auS, Wa S1e dann entweder auf Oder Form der

Ö  * Vgl Zum Problem D.MICHEL, TODleme der Koheletauslegung eute, BiKiı 45, 1990,
"Be1l der VON Lohfink vertretenen Auffassung lıegt die Pointe der Aussage darın,

Kohelet NiC} NUur eın elehrter für dıe gebildeten Kreise Wi sondern auch das (einfache)
olk unterrichtete Be1 der VON MIr Auffassung wird die Feststellung, Kohelet
se1l eın Weiser Gelehrter) BCWESCI, n1iCcC. als selbstverständliche Voraussetzung nfang
der Argumentation gebracht, auf die dann se1in Wırken für das (einfache) olk als
eigentliıches Argument Oolgt, sondern seine Exı1istenz als Weiser ist der entscheidende
un. der Argumentatıon. 1ese Auffassung wird m.E dadurch begünstigt, das die
Stellungnahme abstützende ıtat eines Weisheitsspruches ın V 47 allgemeın mıiıt den ’Worten

Weıisen’ argumentiert und nıcht mıiıt der Lehre für das einfache Volk.”"9er Vgl auch 170; GALLING 124
BARTON; GALLING; HERTZBERG:; SCOL E: ZIMMERLI und Jetztes  I8 3 9 aber 1mM Anschluß a}  S RINALDI erse verfassen gedacht wird.5uch Vgl O.LORETZ, Qohelet und der ite rient, reiburg 1964, 138 SOWI1Ee LOHFINEK

11 Vgl H.SCHULTL, HAT I1 977£.
Vgl 334 soOwle
AHw 1323

726
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Wo:  2 Oder ren Kohelets beziehen. Die Aüussageabsıcht des Verses 1m Kontext des
Epilogs Dleıbt dabe1 ber dunkel1\ sollte beachtet werden, gerade das Nomen hepaesden "Lieblingsworten" Kohelets gehört, und Koh Nomen hepaes nıcht Aur in der
eutung > Gefalien < gebraucht, sondern ebenso 1n der recht umfassend15 und sehr
allgemeınen Bedeutung Von > Vorhaben, Unternehmen, Angelegenheıit eie Natürlıch
muß der Ortscha| des Epilogs N1IC mıt dem des Buches selbst übereinstimmen, Der
muß doch in Ekrwägung SCZORCNH werden, der Verfasser des Epilogs den Sprachdes Buches kannte und eventuell gerade In seinen Besonderheiten uch NaC)  mteKT  gebr:  th

hat wel konstitutive Elemente für das Verständnis VonNn heS De1l Koh
reflects the 111 of
herausgearbeitet: '(hepa regulary denotes the ’business of facts’? of lıfe; and in CVEIY ıt

Legt dieses erständnis VonNn hepaes zugrunde, dann eröffnet
sich für den vorliegenden Vers eın erstaändnıs Die dibre-hepaes, die Kohelet finden
SUC| sınd dann Worte oder Sprüche, die die menschlichen Lebenssituationen WIE
Kohelet s1ie S1e] und beurteilt betreffen Von der in V .9b SOWIeEe 1la sich Wort
meldenden pädagogischen Absıcht diıeser Worte her wird das d“barim 1m Ausdruck
dibre-hepaes besten mıiıt > Regeln, Lehren < ubersetzen ürfen, daß in nalogıe
ZUMm ag Terminus technicus den Ges1gltausdruck als Gattungsbezeichnung auffassen und mıt

Lebenslehren wledergeben kann

Den Ausdruck dibre-’aemaet muß ohl In Parallele ZU gerade besprochenenAusdruck dibre-hepaes (Ss.0 lesen; enn beide Versteile sınd uch dadurch unmittelbar
aufeiınander bezogen, in der ersten Kohelet als Subjekt genannt wird, während dıe
zweıte passıvisch formuliert und aDel die dibre- aemaet ZU Subjekt mMacC| Was NIC|
zuletzt aufgrund der Gemeinsamkeit, 1ler und da arım geht, deuten ist,ın beıden Vershälften dieselbe aCcC geht. In ezug auf dıe dann in 10b
ausgesagte Verschriftung der orte onNelets bleibt die Übersetzung der ahrheit
ber wen1g aussagekräftig, und einen 1inwels auf die Wahrheıitsfrage hellenistischer
Phılosophie würde Man uch her 1m Buch Koh selbst, enn ın den Nachworten, dıe den
Rahmen der traditionellen israelitischen Weısheiıit einholen, erwarten Man braucht ber die
Bedeutung VOonNn '"aemaet N1IC überzustrapazieren, in dem Ausdruck dibre-’aemaet den
Aspekt der Dauer als bleibende Gültigkeit .2a fiınden, Wäds sehr gul uch ZU Gedanken
der Verschrıiftung der die verschiedensten Lebenssituationen betreffenden dibre-haepaes paßt

JjoSaer wıird von de e__i_sten Übersetzern als Adjı katlı BCZOBCN und mıt > sorgfältig,redlich, richtig eiIcl«< übersetzt Diıe UTrC| das Part.pass. S  üb ausgedrückte neutrale
Aussage, die offenläßt, ob Kohelet oder eın anderer hınter diesem Ver-
schriıftungsprozeß ste legt nahe, beı Jjosaer uch die Anordnung der Worte Kohelets
gedacht ist, und Z W iIm Sınne der planvollen Komposiıtion und/.oder Redaktıon des Buches

Die masm-röt sınd dıie äge: der Spıtzewerden; dazu paßt uch das entsprechende erb nt“ Ochsenstacheln, dıe ın 1la erwähn:

Der Ausdruck ha“dıe “ suppöt ist NIC. leicht deuten ET muß aufgrund des In \V=43
vorliegenden Chlasmus ın unmıittelbarer Parallele den dibre h“kamim erklärt werden. Das

MTO.LOÖRETZ, aaÖ0 FE15 Vgl The eanıng of hepes 1n Ecclesiastes, Z 1965, 110-1
Vgl erartiıgen Phänomenen in Koh ZIMMERLI 245 oder in Hos RE  ,Göttingen 1983, 1/4 A.1l{I/osea  18 W.E.STAPLES, aal 142 vgl uch ‚J.BOTTERWECK, H1 109
Vgl ZUT Gattung der Lebenslehren K.F.D.RÖMHELD, Diıe Weısheitslehre 1im en

9}1ent (BNB München 1989, 18{ff.
Anders "Rıchti es  x
Vgl.C.F.WHITL: Kohelet 148) Tlın 1979 1O2f.



hap.leg U suppöt ist ohl sten UrCc > Sammlung < wiederzugeben  21 enn dıe
zugrundelıegende Basıs SD ist N1C| NUuTr 1m 1  ebr., sondern uch in anderen semıit.

p  SS  rachen mıiıt der Bedeutung sammeln TEe1' belegt. Aufgrund der Parallele %d dibre
ım wird INan bei den ha“&lim aber ohl kaum Menschen denken können sondern

die 1m Hebr. häufıg ZU findende Verwendung Von AJ als "Formwort  n das ZUuT
Bezeichnung einer FEı enscha; Oder Teilhabe etwas 1enN! omm!' ler ZU Ira

mıt den Suppöt die Worte der ammlungen, die Sprüche, gemeınt sindEy Der
Chiıasmus Von V 11 stellt olglıc SOWO| ın seinen aäußeren, als uch In seinen inneren
Gliedern jJeweıls 'eıl und Ganzes einander gegenüber: Worte VOoNn Weıisen deren
Sammlungen//Ochsenstacheln deren äge!

Als Relativsatz wird 11b von EFOX26 aufgefaßt, die Stachel/Nägel Von 1la
Subjekt Von 11b sein en ? die eın Hırte SELZT. Jedoch ist 1mM Chiasmus Von 1la (den
auch FOX 324 betont) dıe Verbindung von Sach- und durch die Vergleichpartikel

-schon hergestellt und abgeschlossen, eın Relatıvsatz sich NUuUr mıt Mühe auf die
ferner lıegenden Mittelglieder des Chiasmus ziehen läßt

Diıe mıit identische Einleitungsformel WEjoter S.0.ZU a) weist UTrC! die Ergänzung VON
mehemmah darauf hın, der mıt V innende SCHnNI! sıch bereıts auf den
vorausgehenden Abschnitt der 9-11 bezieht und deshalb später sein muß als jener,
UTrC! Stil und tät wird.

Verschiedene Dıfferenzen be1 der Übersetzung von 12b ın den alten Versionen hat
OER Zum nlaß MNOMMECN, der ersetzung des ungewöhnlıchen Ausdrucks

CUSSf s“parim nachzugehen. aDe1 omm' c7 ZUü dem Ergebnis, die Kombinatıon Von C  <h
und D sich N1C} auf das Bücherschreiben oder deren Zusammenstelle edigieren)
beziehen lasse, sondern Arbeiten mıt Büchern, also das Studıieren, meın undeutlich
bleibt ‚aDel ber die semantische Dıiıfferenz ZUur zweiten Vershälfte, denn In einem Ö
appen Stück wiırd kaum mıiıt großer Redundanz rechnen ürfen
Nn Die beiden zentralen Worte dieses erste1ils lahag und j° giCah sıind wiederum hap.leg Wenn
ber auch das fem j gitah sonst NIC| mehr bele ist, besteht seiner Bedeutung
aufgrund des häufigen Vorkommens des jÜ el kaum eın Zweıiıf:-128 lahag inge
wird entweder Von lahiga her Tkla oder uch Von dem hebr. ZL findenden hagah
Für die Semantık des Begriffs ergeben sıch aufgrund der verschiedenen Ableıtungen jedoch
keine nennenswerten nterschiede.

Die Übersetzungen der ersten wden Wo:  A SÖp dabar divergieren sehr star'! So bietet z.B
BARTON of discourse";  ", GALLING "das Schlußwort"; HERTZBERG

vr  TITAY AAA \nI Ges18
Vgl CRENSHAW; HERTZBERG SOWIle ausführlich C.F.WHITLEY, aaÖ 10323
Vgl Ges}g 162F.BAUMGAÄARTEL, Die Ochsenstachel und die äge‘ ın Koh Z E ZA  Z 81, 1969, 0®

möchte demgegenüber hıer ıne Andeutung ZUuT Schrifttype (Keilschrıift) entdecken
Qohelet and hıis Contradıctions, Sheffield 1989, 3974

Note Ecclesiastesa S.A.VOOBUS, ChicagoSvgl O.LORETZ,
13
g369
g495
Vgl O.LORETZ, 2aÖ 139f; WHITLEY, 2a0 1  9 HERTZBERG
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Nachtrag  n UHX “  Zu Ee|  ‚. LOHFINK (EU) lautet der Schluß”"; SCOTT "the
Su  3 of the matter”; ZiIMMERLI "als Schluß der SaANZCH Rede" Die Deutung dieser beiden
Wo  3 kann ber nıcht VO kKontext absehen; das Verständnıs des übrıgen Verses (s.u
entscnheıde! ber das richtige Verständnis dieser Worte. Vom Kontext her ist ber VOT lem
arau: achten, 13a innerhalb arnung den "Sohn ste|l und deren ersten
'eıl AQus 12D einem SC. brın bevor in 13b UrC)| die Imperative ZUur ı1rekten
Nr! zurückgeführt wird. Wenn 13a als Abschluß Von 12D 1est, wırd den
Ausdruck SöD ar besten als > Ergebnis der Sache < oder Konsequenz <
interpretieren; den Anschluß Il 12b deutlich markıeren, kann vielleicht noch
Desser UrCc| mıiıt dem Ergebnis. übersetzen.

egen dıe gangıge Übersetzung des abschließenden nisma VOon 13a durch laßt uns
hören < erheben sıch Bedenken Zum einen durchbricht die Aufforderung die E: PE.,
den Duktus der in direkter Rede formulijerten Mahnung Von I1 den S  x Zu
anderen würde ıne entsprechende Kohortativform nismaCah erwarten ber uch für
die gelegentlich findende Anderung In einen Imp.mask.Sg Oder ıne finıte erbDiorm der
ers g.mask. findet siıch keinerlei 1im ext Man wiırd deshalb beı der schon VOoN
DELITZSCH vorgefragenen Erklärung des Part. Nı bleiben mussen(

übersetzen ist > es ist les gehö: worden < DZW > m: hat les ogehört/vernommen <.
Jedoch ist 1l1er unbedin die Semantık VON SM 1im weiısheıitlichen Kontext berücksichtigen
(s.0.A.10), SO 1er durchaus mıiıt > verstehen < wıedergegeben werden kann
RE  W)

ıne eindeutige Entscheidung der eingangs Alternative entweder Abschluß und
Korrektur des Koheletbuches oder Abschluß des drıtten Kanonteils sowle amı gegebener
"Kanonisierung" Koh zeichnet sich uch nach erneuter ersetzung N1C} ab; denn TIst WEeNn

auf der Basıs der Übersetzung die ntention und dieses Stückes präziser
beschreiben versucht, Wäas dieser Stelle N1IC| möglıch ist dann sıeht In von beiden
Themen eiwas Koh 12, 9-14 finden ist. nsofern nämlıch das Irste Nachwort V.9-11)
Koh in ıne Sammlung weısheitlicher cNrıften dadurch integriert, Kohelet
(ıdealtypısch) als Weısen 1m klassıschen nn skizzıert, während das zweıte Nachwort mıt der

erreichten Form VOon "kanonischer Gültigkeıit” schon Schwierigkeiten hat, die siıch darın
zeıgen, den vielen Büchern (wıe Koh) das eINZIg iıchtige und Notwendige
(Gottesfurcht und Gebotsgehorsam entgegenstellt.
Keıine Übersetzung, uch nıcht dıe 1er vorgelegte, kann diese Aspekte einfangen, weiıl nıe
ıne Übersetzung eanspruchen kann, er Weisheıit letzter Schluß” 1m Verstehensprozeß
sein der daraus abzuleitenden orderung, die Schrift intensiver ın ihren Ursprachen

lesen, schnell und SORar von Theologen! Koh _2; mıiıt dem 1Nnwels auf die vielen
wichtig(er)en relıg1ösen Aufgaben entgegengehalten wird, uch eiım Fachexegeten N1IC|

Resignation führen, sondern gerade 1im Sınne der Kohelet gelobten
unaufhörlichen Lehrtätigkeit (Koh 1 » dazu aNTICBCNH, die "Notlösun 8 des
Übersetzungsvergleichs ZUr Intensivierung der Sensibilıtät gegenüber dem "geschriebenen
Wort Gottes methodisch verstärkt reflektieren und einzuüben, WwWI1Ie s1e schon Augustinus 1n
den Blick nımmt: mmen diese er dıe der Leser N1IC| kennt) aQus einer TrTemden

vr  SVDTATCOTTAUU. Ad CRENSHAW; M.SAEBO, 793
Zur ausführlichen inhaltlıchen Interpretation der achworte vgl

C.DOHMEN/M. OEMING, Biblischer anon WAaTUuml und WOzu? Eine Kanontheologıe,
(QD 137) Freiburg 1992, 30-54
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prache, hat INan}n siıch entweder beı Menschen ZU befragen, die 1ese Sprache reden, Oder
An lernt, falls Muße und en ZUr Verfügung stehen, einfach gleich dıe
Sprachen oder 1an muß die Angaben mehrerer Übersetzer Rate ziehen. gtj'effenden

De doctrina rıstiana I1 (zitiert nach BKV 111 67)



6 (1992)

"Seele" bıblıschen und nıchtb.blıschen Hebräisch

Manfred GÖrg Munchen

Das erstgenannte Cexem hebräischen Wortlaut VO! Ps 49,8 bereitet der

Exegese LO vielfältiger Deutungsversuche Och ımmer rhe!  ıches Kopfzer-
brechen. Von der exikalischen und semantischen Identifikation des or

hangt das Urteil ber die syntaktısche Struktur und ınhaltliche Perspek-
tLivıtät des Textverlaufs ab, da siıch uch hıer wıeder zeigt, sıch
VO aller estlegung ın dıiıesen Beobachtungsgängen iıne plausible Grundlage
ın der nterpretatiıon der Wortart der beteiligten Lexeme herausschälen muß.

DemnachDıe Problemlage hat zuletzt P, CASETTI eingehend demonstriert
ZU. Debatte, ob '’h als omen ML der Bedeutung "Bruder" nehmen und

entweder als Subjekt der her al exponlıertes Objekt verstehen seı der
als Interjektion mıt der Bedeutung "wehe" : ınterpretiert werden müsse.,.
CASETTI plädier fur die letztere Möglichkeit und gıbt entsprechend al Über-
setzungsvorschlag:

"Wehl Nıcht eın einz1ıger annn Va eh. 1oöoskaufen"

Dabeı wıiıll freilıch eıine Emendation der ebr. Grundstammbildung yıpdae
ın yıppadae und Wa als Änderung des onsonantentextes Ooch sSchwerer wiegt

VO: npS=m ın MR Ln NnpS=w ın auf nehmen“. Dennoch scheıint ıhm der "mögli-
che Urtext besser vertretbar als der sıchere, ber hınkende äaältestbezeugte

P, CASETTI, 1982; 185-190.

Vgl. dıe Psalmübersetzung 1Mm Anhang7 1982, 23339 der uch die lte-
LE Versıonen eigegeben ınd.

3Vgl. CASETTI, 19827; 190. Der Rekonstruktion der vermeıntliöıchen Urfassung VO:
M un deren Wıedergabe schlıeßt sıch uch D 1986, 192 E AAches
nıcht eın einziger annn "sich"' loskaufen"), jedoch hne Übernahme der Emenda-
ı10N ln K (vgl. uch BHS Z.dC.).



4ex ET s ber W1LE.  ich Gge  Nngen, VO: der bestbezeugten und frühesten

Textfassung derart eklatant abzuweıchen? eht nıcht uch nhne jede Emenda-

t1ıon?

iLm Anschluß F'ı DELLTZSCHSsS riıchtige Beobachtung, 1an erwarte den —

danken, ass der Reıche sıch selbst nıcht VO] ode 1oskaufen könne" p erwaäagt
CASETTI uch diıie Möglichkeit, hne jede Textänderung dıie zweite Person

dem Vers entfernen, ındem 127 "als poetische Umschreibung der Seelé
ber dıeselbst ansehen x  wüurde, "wuje WLr 811e ın ägyptischen Texten finden"

grammatiısche Parallelıtät zwischen der Formuliıerung ytcn kpr=w “r gibt das

Lösegeld Pür sıch" und einer Wendung ypdah "er lLOöst den Bruder dıe ee

ıch selbst)" hiınaus wäre ach ıhm eıine Nar n Zwiegespr'a'ch mı  + der eele"

uch 1n V  — greifbar. Für den ägyptischen aum verweist CASETT I Cwa aurft

das "Gespräch des Lebensmuden mıt seıiner eele", der als ;meine Seele

und mein Bruder" angeredet werde

Dennoch CO Attraktivıtät dieses Deutungsweges meint CASET TI

VO: ihm Abstand nehmen mussen. Nicht NU. seı ıe Bezeıchnung der Seele

sondern hätte siıch uch eın "hebräischer ıch-als Bruder dem remd",
ter...kaum damıt begnügt", und kpr=w 1n pdywn npS=W zu wıederho-

l1en, dıe übertragene Bedeutung”" VO)] "herauszustellen"

Es scheint jedoch, daß GASE TL hıer fruh die affen streckt. Vielmehr

sollte pruüufen sein, ob ıch Belege ausfiındig machen lassen, dıe 'n
als mıt 'n ”"Bruder" homonymes exem mıt der Bedeutung "Seele" identifizieren

lassen.

Hier scheint der 1C auf nıchtbiblische Vorkommen des Nomens weiter-

helfen können, dıe lın althebräischen Inschrıften nachweisbar ınd un! m.E.

nıcht zwingend mıt der Bedeutung "Bruder" versehen werden mussen. Als erstes

seı eın länger ekanntes Dokument au den Grabungen VO: P MACKENZIE au  HN dem

CASETTI, 1982:; 190.

5 Fı DELITZSCH, 1867 336.

CASETTI, 1982, 188.

CASETTI, 1982, 188, Anm. 303.

CASETTI, 1982, 188.



eilisenzeitlichen Friıedhof VO Bet-Schemesch erangezogen ' das soeben ar VO:

G - BARKAY eıner Betrachtung unterzogen worden 18

ESsS handelt sıch eın ın das spate D vcC datıertes Gefäßfragment mMı

eıiner Inschriıift auf der Innenseite, die_ drei Buchstaben aufweist:

e
< S

Dıe rei Zeichen, unschwer als 'n auszumachen, werden U VO BARKAY

deutet, daß Sıe das omen "Bruder" mıt dem enklıtıschen Personalpronomen
der D arstellen sollen. Gemeint seı  M eıne Zweckbestiımmung yvyour brother"
wobeı ım Anschluß Va dıe Sozlialgesetze 1M entateuch die Verhältnisse

1ın der ersorgung der Yrmen 1M Hıntergrund stunden, daß ehesten eıne

Wiedergabe your (poOr) brother”" denken wäre. Der Zweck des Gefäßes sollte

=3: demnach GJEeWESEN sein, als Behaälter für dıe Armenspelsung ım kultıschen

en dıenen: vessel W: probably placed 1n cultic place temple
bamah) bearing ınstructiıon CO worshippers CO deposit 1n C COmMmMmOd 1 -

tıes which, DYy bıblıcal law, they ere required to giıve CO the POOLFC Z

CO your POOLI Bröther”.. The cContents Were hen dıstrıbuted DY the priests
CO the needy" Dıe Fundsiıtuation versucht BARKAY mıt dem Hinweis klären,

"Tmhe Ffact hatdaß sıch ıne Sekundärverwendung des Objekts handele:

D Wa OUnN! 1MN burıal avVey reflects secondary 88=1 contaı-

Nne for burıal gifts"1

Sollte jJedoch nıcht gerade ıer miıt eıner Sinngebung rechnen seıin,
die mıt eıner Varıante judäischen Totenglaubens ım Zusammenhang stuünde? Wäare

dıe Beschrıftung der Schale nıcht her 1M Kontext des Bestattungsgeschehens
deuten, ennn 1es nNu. ben möglıch erscheıint? Welchen ınn sollte eıne Um-

widmung des Gefaßes mıt einem ausgesprochen soöozialen ZweCck aben, als kul-

Vgl. dıe Edıtıon D MACKENZIE, 12-19 86-88 mMı  ct Tafi. a S

G . BARKAY, 1991, 239-241, der uch dıe nachstehende Nachzeichnung gibt.

BARKAY, 1991, 261 .

BARKAY, 1991, DE



tische Beigabe ın vCab gelegt werden? Gewiß ann Na uch hıer Vermutun-

gen anstellen, sollte ber och zunachst plausibleren Lösungen greifen.

Dıe kulturübergreifende Wortforschung ann sıch beı der Morphemgruppe
das äagypt. SN erınnern, das unter der .Bedeutung "Geist, Verklärungsseele"

seinen Platz 1M Wörterbuch hat (WbAS 1241513 Dıe semantiısche Diımensiıon

dieses Ausdrucks au dem Bereich der Wırkkraäafte 1M Menschen unterliegt Och

der Dıskussion, deutlıch ıst jedoch, da der Ach" Lın der Vorstellung VO der

"Verklärung" des en verankert ; acn den fruhen Texten ommt. dem Ach

"wohl prımar ıne ın sıch ruhende Seligkeit" c ”sOo daß dıe 'selıge eele'

der der 'Verklärungsgeist' aum mıt Aktıvıtäten verbunden werden kann" F

wäahrend der Verklärte ach jungeren Texten uch Funktıonen ausuben SE und

ann __ Nach den Pyramidén(:exten NU: den Kön1g reserviert, OMm:; diıie

Verklärung 1ın der agypt. Religionsgeschichte zunehmend en Menschen e dıe

sıch 1ın der gebührenden Weise auf dıe Jenseitigkeit einstellenl azu ıst

das - iın Wunschsätze gekleıidete Gebet Verklärung VO' besonderer Bedeu-

Cung-. Eın seıit dem euen Reıch verbreitetes Beispiel stellt der "Spruch Z.U!

Nıiıederlegen des Opfers" dar, ın dem dıe Wege des Verklartwerdens entfaltet

werden Die einfachste Formulierung eines Verklärungswunsches lautet be-

reıts 1ın den Pyramıdentexten: J3h "du wiırst der sollst Geist werden"

Ich mOöchte LU nıcht anstehen, gerade den letztgenannten Wunsch als eı-

gentlıchen Inhalt der Beschriftung der Schale VO: Bet-Schemesch betrach-

cen, freilıch 1ın ebr. Translıteration. ugleic se.ı offengelassen, ÖD 1U

das men SN au dem Ägyptischen bernommen wurde, TST 1n 85Dr. erwen-

dung mıt dem enklitiıschen Personalpronomen versehen werden "deıin AC
a= (unter Ergänzung der Präposition ı "für deiıinen ACH®., nhaltlıch wurden

beide Deutungen auf den Wunsch ach Verklärung hinauslaufen. Dıiıe genuine
Bestimmung 1äßt schließlich uch dıe Beschrıftung der Innenseite als problem-
10s erscheinen.

‚ O KOCH, 1984, 452 1988, 240).

ZuUr Aktiviıtät des angeredeten en vgl. SG x 7 1986,

Ala Ver;klärung 1n Agypten vgl. Va Qie ü 1986, 998-1006.

6Vgl. den ext beı7 1986, 1001.

Vgl. den Index Kı. 7 1962,



nser Versuch, fur ‚N als ägypt. Fremdwort ım Hebräischen Belege fın-

en, könnte eınen ungleıch hoöheren Erfolg verbuchen, wenn * gelänge, eın
dırektes Nebeneinander unseres Lexems mıt seıinem agypt. Aquivalent ausfindig

machen. Da 1es eın leeres Traumgebilde seın muß, mOchte dıe folgende
Beobachtung erweisen.

Bei den Grabungen INn Südosthügel des Tempelberges 1N erusalem Ophel)
ıst unter dem ınschriftlichen Fundmaterıal uch eın ın das ausgehende 8,
VC datıertes Gefaßfragment miıt eıiner au  — den ersten Blıck merkwurdıgen Be-

schrıftung zutagegetreten

Z N
2cm

Es handelt Ssıch beıi näaäherem Zusehen eıne Kombınation althebräıscher

Zeichen und relatıv grob eingeritzter Hiıeroglyphen. ; MAELIR hat LN diıe-

Dabeı5 6] scheınbaren Zeichengewirr eıne mögliche Biılıngue erkennen wollen

mOchte zunachst ıne lınksseitiıge Zeichenfolge mıt den sıcheren Graphien
fuür und wahrnehmen, fur das drıtte Zeıichen dıe Möglıchkeiten U<  MNn
Offenzuhalten Im rechtsseıitigen Bereıch stellt ann welı Interpretati-
nen der ıer gegebenen Hıeroglyphen ZU Dıskussıon: entweder liıege dıe Ab-

olge der dıe Verbiındung “q mıt Determinativ (gehende Beıne) MK Im

BVgl E dıe Edıtiıon durch Mn NADELMAN, 1989, 129f mMı Photos 134, 135 S, 138}
NADELMAN 1ıest den ebr. e} och n1,'S r und bemerkt Zzu Verbindung mıt
den verbleıbenden, VO: ıhm nıcht als Hieroglyphen ıdentıfızıerten Zeichen:
"Although the inscription and the bırd WeTrTre probablıy iınciısed at the S amle&e

tiıme, there 1 iındıcation O theır meaning possible ınterconnection"
Q} Die Nachzeichnung gıbt MAEIR, 1990, 6 FEGEL:

MAEIR, 1990, 63-69,.

Im Anschluß NADELMAN, 1989, 513 jedoch unter dem Vorbehalt weiterer
OÖglichkeiten, vgl. MAEIR, 1990, 6 e
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ersten a} se.ıi mit eıner abkürzenden Schreibweise eines PN H(XYHW mıt der

Präposition Z.U] Zeichen der Zugehörigkeit rechnen, wobei das fragliche
ebr. zZzeichen als n esen sel, während 1M zweıten all das erbum e
"esintreten" gedacht werden dürfe  21 Alternative biete ”a exac transla-

iıon Of the Egyptian", Alternatıiıve "uyould fiıt nicely wiıth the possesive
aspect OÖofthe Hebrew nscription, ma’ VELV lıkely be LEeEvenue relateadr".

EsS scheint MLr freilich, daß Ma hıer mMı  cr eıner 'einfacheren' LÖsung au sS-

kommen ann. Mit der ternatıve ebr. ägypt. Nn Sh 1äaßt ıch problem-
OoOser operlıeren, al mMmit der nnahme eines der des Verbums "sintreten".

Es eg ann ın der Tat nıchts anderes VO al eıne exakte ntsprechung,
die saich jeweils au den '"Ac des en bezieht. geht eıne Opfergabe
"für die Verklärung". Die Kombination "Totenopfer fuüur dıe Seligen" ‚DIEC

Sh3hw)  zz ıst 1M Wörterbuch eigens notiert (WbAS I, 4847 ):e Wıe 1M vorangehenden
all könnte uch ıer eıne Transliteration des Ägyptischen 1M Althebräıschen

vorlıegen, da aQgYpt. durch kanaanaäaiıisches wiedergegeben werden ann. NOt-

wend1ıg ıst diıese nnahme ber nıcht. genügt vollauf, 1n der Übernahme des

aägypt. Lexems Sn 1NSs Hebräiısche unter Beibehaltung der Bedeutung "Totengeist"
der "Verkläarungsgeist" dıe gleiche Intention wırcksam sehen, die uch ZU.

Inschrift 1l1M vorhergehenden arı geführt hat.

Der KONTEexXxtT des bıblıschen Textes ist wıe derjeniıge der außerbiblıschen

ex mMı dem vermutlıchen exem VO Vorstellungen V O! Weiterleben des

en geprägt, hne daß iıch hıer freilich Näheres ausmachen 11@eß8. ES steht

jedoch außer rage, da/ß ıch Lln der ortgeschrittenen Königszeit Judas Och

een en aben, dıe zweifellos ıne weitgehende Vertrautheit mıt aQgYPC.
Gepflogenheiten zeigen  22  ° Die beiden zeitgenössischen außerbiblischen ex

spätes vC) könnten dıe Vermutung nahelegen, da die Vorstellung VO:!

eınem 'Ach' des enschen V O! Psalmdıchter bernommen wurde, hne da hiıermit

bereits eın Datierungsvorschlag suggeriert werden s8011.

Unsere Überlegungen Z möglıchen Identitat eines Lexems legen Nnu

ıne modıfızıerte Wiedergabe VO: Ps 49 , nahe, da s0owohl diıe exponierte
Stellung des Nomens als Objekt und dıe folgende Paronomasiı:e ihrem ec

21l  Vgl MAEIR, 1990, mıt n.1l1-18 S6723

Vgl. azu jetzt uch Q, KEEL 0 ; UEHLINGER, 1992, AA
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Oommen mussen, wäahrend das Subjekt unbetonter Stelle In 8a und

liegt eın chiastischer Parallelısmus VO

8a "Eınen (seinen 'Ac ann eıner absolut nıcht Loskaufen

Nıcht annn er seın Lösegeld geben"

dieiIn der Radıkalıtäat dieses Urteils manıfestiert sıch eıne Grundhaltung,

allem Anscheın ach keiner Mögliıchkeit aktıver ersorgung des en für das

Weıterleben das WOITT redet Vielleicht Oommt eswegen uch 1n unserem sa

etwas VO der Kr3ıkale ü Totenkult Z.U!] Ausdruck, der ın bestiımmten Judäischen

Kreisen mıt proägyptischer Einstellung worden seın W1Lrd.

elr Verklärung, Lexikon der Agyptologie 1986, 9398-1006.
BARKAY, s Our 00617 Brother Oote a  41l Inscribed Oowl from

eth Shemesh, 1IE  C 4 1991., 239-241.
CASETTI, P o A eın Leben VO. dem 0d? ıne Auslegung VO: Psalm

4 OBO 4 Freiburg/Göttingen 1982.
ELITZSCH, Wg Bıblıscher Commentar ber die Psalmen (BC &, Leipz1lg

P A, 1867.
KEEL, D VUEHLINGER, Ar GöOttınnen, GOtter und Gottessymbole. eue Er-

kenntnısse ZU Religionsgeschichte Kanaans und Israels
aufgrund bıslang unerschlossener ikonographischer Quellen,

134, Freıburg 1992.
KOCH, D Erwagungen den Vorstellungen ber Seelen und Geister ln

den Pyramıdentexten: Studien ZU. altägyptischen KUuLtur;
Fs W. e  P Hamburg 1984, 425-454 ers., Studien ZU

alttestamentlichen und altorientalischen Religionsgeschich-
te, hrsg. VO: E OT'TO, Göttingen 1988, 215-241).

7 O4 Ugaritisches und Juüudisches. Weisheit und Tod ın sa
AL cContra parallelısmus membrorum, 1986, 189-212.

MAEIR, A.  @: Possiıble Bilinqgual Hebrew-Egyptian Inscription f rom tche
"Ophel", Jerusalem, 114, 1990, 63-695,.

Da Excavatıons at Aın ems Beth-Shemesh), EFA „1912-19
NAGELMAN, e Hebrew Inscrıptlions, eal Impressions, and Markıngs Of the

iIlron Age l1N:! I5 MAZAR MAZAR, Excavatiıions 1ın the
South Oof the Temple Ooun The Ophel Of Biblical Jerusalem,
QOedem 2 128-137.

7 Kz- j Übersetzung und Kommentar den Altägyptischen Pyramiden-
texten Band, Index, Hamburg 1962.

EKS ieg deswegen eın Anlaß OL+y 1 der Übersetzung das Subjekt miıit der
Negation verbınden und mıt "nicht eın einziger" (8a) hervorzuheben, w ıe
dies CASETTI und vorschlagen. och weniger sehe ıch eınen Grund, ın

2ıne Emphase auf "KReiner.”" legen, das gar nıcht dasteht. 25
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L'expiation-rangcon -  Ex 30,11-16

Bernard OSSeEe ANCONY

e ,11-16 SOUVent te interprete  X — ranmnortant
versement d’'ıumne contribution aveur du anctualre article,

voulons atudier noet1ıon d’expiation-rangon, Wlle C]
tCexXte, reponse SUpposee . des PeCULS ancestrales.

utilisation YraCciıne KDr,
NO 3016 “a prendras 1’argent 1a rFancon (L’expia-

t1ıon hkprym) S dges Israelites, le donneras SEIV1LCE la Tente du

Rendez-vous; 8 les Israelites memorial devant Yahve, la

Lancon (lkpr) vVv1ıes (°1-npStykm)”.
1a Bible, le :DIym TEeNCON: un1quement 29 .36° C

16; A Z B 259 5Il B est dOnC 1C1le Pa
le approchement aVı 3010 Ne fois 1' an era l’expiation (wkpr)

les COLTNES l’autel; AVUt le Sany du SACY1f1iCce Jje peche , ]our
1'’Expiation hkprym) V 'O1ıs Ta S6 era 1’expiation (ykpr) T

generations; 81 est eaminemment aınt

SO X10 le rapporte ]our iation s

30,16 le kprym refere an ons les Israelites 1 ven:
VeLrser eurs vies, selon princlpe SUuBSEitutiOon acmis ailleurs,
tOout MO1LNS CAaS ı, e 21:-30. "G3 1A24 impose Lannn

Our lL’historique de La question, G1r D CHILTON, oın Three Re-
1I1ms Matthew 17,24-27), AaAns: The m three diımens1ıons (ed SE
CLINES; Da FOWL LA PORTER) , Sheffıeld 1990, 271-275.-3 The
1_f£-Shek: erıng L1n Biblical anı Post-Bıblıcal Liıterature. HTR 56
(1963) 173-198. DURHAM, ExXxodus, S Waco-Texas 1987, 403:; at

clear 1 hat the ‚UpPOIFT Oof the Tabernacle L1S the Primary LEASONMN
for the iınclusion Of h1ıis iInstructıon Lln 1tSs present fo and 1ocation”.
S DURHAM , 403 "An ıng procedure G counting and taxatıon Wa

parently turned YOM Cemnsus ÜE NS element Sr OE SS
B, WA' C 1984, 314 traduit hatta”’t akkippurim (Ex O55
'Sündopfer der Entsühnung' et asap hakkippurim (Ex '4 der ENL-
sühnung'. Mais le :DIUym de 30,16 cCorrespond egalement paiement de la
rancon kpr C 30,12
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(kpr) p Al devrTt: donner le racC! V1ıe (npSw) tout Tr est
relevera contre Nb 3531 'OuSsS n'accepterez de Lannn

(kpr) la V1ie (Inps) d’'ım Meurtrier passıble NMOTE:? A ö  A \}
Y -

au-dela des Adifferences significations, "accrochage Vérbal Eentre

3510 35 ,16 ST voulu. Cela est du reste confi:  IM g 1’emploi dans le
1VIe de 1”Exode, du verbe KDr: A 3f2 36 16:10:15:16: 32 „30H-. 3

le verbe refere 1’Expiation des pech&es 29,31-37 327,30,
, 15-16 ıl refere H palement 1a rangon. Jes deuxX

11 s’agit d'ıme "expiation", G1 celle-ci "exerce de manijieres Adiffa@eren-
Ües

es le point entre 3Ö,11-16 le le pre-
A  6 les deux I: s’agit (  reparer faute. ]our 1'Ex-
plation COrrespond w 1a reparation des peches 1a canmunaute , 1’expiation-
FrFancon profi du Sanctualire COrrespond pLus specialement V, 1a
trale du TEeCEeNSEeMPNT. allons le VO1LT: . Ja faute Qu' 11 represente.

l1es deux CAaS , TOUS AadVOoNnS relatıion etroite ualre,. Au ]our
de l’Expiation, le grand pretre penetrait 1a 1a pLus SACTEE du
Sanctualre Sr le Sacrıfıiıce d’Expiation seule 'O01S
1L'annee. L’expiation-rangon Servalt 1L'entretien du Ö ctualre, ÄCCE-

sOolrement, le caractere annuel du ]our 4  li1ation POUVaLt permettre de

ustifier le caractere annue l prelevement. effet, S1 le prelevement  -  G Z
est justifie du ecenseMent, ceil1u1-c1ı n 'avait duCunNne ra1ıson
otre annuvel.

S SCHENKER, Bib 635 1982, 4 1: I5 enfın EX S0312 SUPPOSE qUe Lle e1N1-
sement du peuple PLOVOQUEILG la colere du Seigneur po1iln qui. 1l NC —

mOr Israel, ONuNne fut Le GEr 2Sam „3s.10-17. Le koper
QqUeE chaque Isras]ıte palera moOoment. mme SE era recense es ıntro-
1i pal Leu 1Lui-mäme OMmMNeEe 1O1: 11-12. Rien Oppose ONC
qUE OUS interpretions disposition de Leu Lumıere d'Ex 25306
Le recensement, etant empietement s U, U: prerogative diıvıne, exXxige-aıt POULC ela mme 1a peine de mOL, mMals Lle Seigneur PLrODOSE par c1e-

1988{ alternative destinee remplacer ce extremite: 1 OIfire Au
Israelites 1a Oossibilite de un!l ONuNE qu1l achetera La palx entre
SUuX et Diıeu, briısee Par La temerite&e sacrılege du recensement".

D



faute recensement,
C 360742 "Quand danombreras les Israelites le

ment, d’eux donnera Yah' LangonNn V1e kpr npSw) qu ”
fleau n ’ ec.  15  late . 1'occasion du ı1 SUPPDOSEC le

fait meme du recensement &tait considere conme une menace pour la vie des  —_  an
recenses. Cet:  f peut atre 1iee origine du TEeCEeNSEM2NT

CD 30,14 ‚CONQUE est SOUMLS C *asct äge vingt
au-delä, donnera le prelevement Yı  ve”, 4 "Tous

Israe ONtT vingt au-dessus, aptes aAalre CallpaMMe , l1es enLe-

gistrerez, tOo1 Aaron, selon eurs format1ions 26;2 al
tes le CcCOMMMAUTE des Israelites, familles:

vingt au-dessus, aptes , faliıre CallpaINe Israe.
autres hypotheses ont ate anvisagees les exegetes expliquer Cette

du TEeCENSEMPNT. Tou7Jours est-1il le fait S du TECENSEMENT est

considere faute 24,10°: "Apres le Davıd 1u1

battıt d’'’'avoir 'eCEeNsSEe le peup le David O, Yahve: "COlast grand
7 al comnmis! Maintenant, Yahve VeulL pardonner cette faute un

Viteur, 7 an COMMLS folie  »” fal G LECENSSLI pouvait
etre considere CONI1iance Dieu Y Sal doute parcequ'il
s’agissait d  0S  EVa.  1uer les fOorces milıtaires. 1a sulte peche NO

24,16: "L’'ange atendit maın Jerusalem 1 'extermi-
Mals Yahve repen ange exterminait le

peuple "Assez! retire . present maın  ”" "ange Yahve trouvait pres
1' alr d’Arauna le Jebuseen". 2Sam 24 MO rapporte ensulte

le Tfait qu' ım autel ur construit 1l1euU. inalement, 24 apparait
1egende rapportan: 1'&arection L'autel du Temple Jeru-

salem ” . consequence , le Tenple Jerusalem lequel deroulait le

n SPEISER, Census and Ritual Explation a Marı and Israel, ASCO)] 149,
1958, “Militaryv CONSCription Wq OMLNOUS PLOCESS because 4
place the 4 -a of the enro LN jeopardy. The connectiıon witch the COS -
MLC "books" 1 e and muSsSt ave been much COO close for ne  ,  S pla-

ÖOf mind. I would be natural an hese CLrcCcumstances CO propiıtlate the
unknown we seek explation general precautlion. n due time,
SsSuch PrOoOCeSS bee normalızed ebibtum lın Mesopotamla, and

Orm OÖof kippürim amMmONG the Israelites”".
A SCHENKER Y A OTe C1i-dessus.
BA ANDERSON, Samuel, WBC 1{4 Dallas 1989, 284 .
A, CAQUOT , Samuel Livres de) -Crıitique Litte&eraire, DBS X 1992, 1094



grand expiatoire, pPOUVaLt apparaitre, 1'intermediaire Cette 1e-
gende, celu.ı profi duqueL pratiqualit egalement expiation-ran-

liee recensement, puisqu'un TECENSEMPNT. alılsal partie cette 1e-
gende. deux enpLois 0246 paralissent Oorıenter
dans ce sens.

Conclus1ion

L’expiation-rangon d'Ex 30,11-16 Ste rapprochee du ]our * EXD.
(c£ 30 , 10) V fonction la 1Legende d'erection L'’'autel Jerusalem

2Sam 24 Y legende COMprenNal reCcCeNsemMPNt presente faute
uss1l les TECENSECS.  U D'ıme fagcon plus ge&nerale le ‚s

Stait considäreä MeNACE ımagınalre collectif d’Israel.
L' auteur dl ,11-16 ]oue 1a racine KD ,11-16 SUD-—

deja le receNnseMenNn avalit pris signification plus fiscale
milıtaire, les PCUL'S , auxyuelles E} refere, avalent perdu leur 'OLrCe

le palement presente LaNGON (kpr) ate rapproche de -DIym
Explation, 1’expiation renvovant . la Q, la Taute.

7D) La peste (IIS -L'episode de L1a peste ressemble Ur un—\k 1&gende
d'erection d’autel, VeC apparition angelique. Malis SO} but est de just1-
1er 1 * Aneati4+1u17306n d’un culte explatolire et conJuratoire permettan
ecarter flaau resultant une Ffaute royale Exploitant la
phobie du recensement, et peut-&ätre Le SOUVeEeNLL une peste
temps de Davıd apres un'| operation de ens cCONCevable de 1la part du rol
qu1i parait avoir v  v embryon d’administration, L’auteur pr Da -
V1 repentir spontane et Ffaıit intervenlılır POUL remedier fleau U:

parole du prophete Gad Oordonnant 1L1'&rection de L’autel des holocaustes
Sur 1 auı d’Arawnah Le Jebuseen”.
OUuUS affirmons ecı malgre O DURHAM, 402 , qu1l PIOPOS 2Sam 24
parle de "speculations".
Kı SPEISER, n ole SsSurvıval Of er and NOT E awesOoMe CONCEPTS
W the ofer, but DV hen h1s had en the Orm OÖf routine INO:

Cary payment L$l1N the Aamo0ount Of haltf Oft sheke
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eobachtungen Z ıun Begriff ger

Barbara Greger 5S1ıgmarıngen

272 20 den Jger SsÖöoLLSTt du N1C| en,
und du SÖl LST ıhn N1C\ ausbeuten,
denn GgeTI’ym WaAart ıhr Agypten.

en e1N1ıgEN anderen extbelegen scheıint dieser gut geeigne
B811, der ra nach dem Umgang Mı Fremden & 111e

Handlungsanweilisung geben.
D1iıeser Text hat aber 1U Geltung ınnerhalb Ne estımmten

Rahmens und 187 zudem e 6& 1Ne T wiederholte, ber 0R M

Ende gefragte Übersetzungstradition der Vokabel ger elaste

en Texten, 1N denen ger vorkommt aur daß 1l$lNe

A i11ıterarisches aseın 1sSt D AKt1iON, gıbt
keinen narratıven Pasxt a&  BDar ıhn

Weiterhin 1 daß 1l1Ne fıgura etymolog1ıca M1 dem Verb

GQWLIL Texten au  E GE fruhestens Ex1ıl begonnen wurden

Das Oomen und das Verb assSeN Der grammatikalisc NA1C

VOIL1LO D e E

Das Verb GWL 181 geradezu 518 den Aufentha VO araealıten
Gebiet das n1ıCc al das hre empfunden wird

undWahrend dıe T den meısten Textbelegen GQWLI als n  W

Gger als TOOONAUTOG wiedergi Ex T 19 L$1Ne weıiıter-

SCILINZ1IGg ON m1ıt Abraham 7R wird etwas konkreter
vgl vr 49 LEev 16 29° 1T 26 33 20 Num 14 1 d

26 29: JOS 20 DD
F7 'hohle Wurzeln gibt Wl Muster: mMwt ; WaAaTrTe ‚LE Tach-
form: nach dem Muster Nomen Jger nach dem er met *
sıeht nach spater Harmon1ıs1iıerung AauU:  N

vgl. Gen Abraham Agypten) eU, Abraham Gerar) 23
Abraham Hebron) 26, Isaak 1 Gerar) 47, und Se1Ne
SOhn« Agypten)  /  * Rı 1 (ein Levıit Betlehem)  / R1ı 1 (eın Leavitr
gfraim) s Rut T (ein Aaus Jes O Israel
Agypten 18 expliziert die Nachkommen Abrahams werden als Jger
D=h=ares 10 1=hem



führende Übersetzung: YELWONAG Wenn e1n hebräischer und eın
griechischer Wortstamm gleich lauten, ist eine Graitte Sprache
bete1lıgt 1B den gesamten Kontext paßt eın aägyptisches Determi-
Nat ıv "be sılent, cease" amı a dıe Anknuüupfung dıe
Ägyptenparänese vollzogen.
E der Argumentationsart ıst eın Ergehen-Tun-Zusammenhang
erkennen; 1Ne gemachte rfahrung SS 11 aufgearbeite  und 9l eıne
entsprechende Grundhaltung umgesetzt werden. em mu ß eacCc
werden, daß YWHW W der Protaxe AT  ennn 1SO YHWH der fuür das

angesprochene Du maßgebende GOtT 1SEt, dann Wwiırd dieser ngespro-
chene m1ıt dem GEr W1lıe geforder umgehen muüussen.
Wer ist der gedachte utznıeßer dieser Paräanese?
Aus dem Jeweiligen Kontext LAaßt S1iCcnhH vereinzetit 11Ne uordnung
des ger elınem Hausvorstand erkennen und SOM1LTt eıne abhängige
e  ung. Weıter ann Dtn ID eline Untersche1idung M Gger und
nakry eınhalten; Wa dem einen gegeben werden soll, dart dem
anderen verkauft werden. Auf gleicher SO71aler mıt
dem twSab, und eı D  en ınd Sraelıten Nach 1:On6Nn22,

Tempel und Palast heranzıehen.
und Z S 1ı1eBen aVı und Sa lomo die gerım Fronarbeiten

Aus dem KOontext MT Walisen und Wiıtwen Wiırd eu  I daß der

CO  } stehen nebeneinander und ’azrab; e YELWOAG QUTOX9OV
bislang genannte Möglichkeiten: gr, ' foreign resident';(aus glaru), '  enemy' ,  &. vgl, C.H , GORDON, Ugarıtıc Manual (An 353 Rom 1955,129° erganzen —  WarTre noch Ar aml. arab + (Gayr)

Gardiner, lılan Grammar , on 31964,
S1e steht NOC. OS i LEeV 92348 Dtn A 236° Teıkaufen YHWH's
15 Dtn 24,18 d1ıe Rede, Herausführen Aaus Agypten 2355 und Dtn OTEdaneben gibt d1iıe rNunNg, N1C! nach Agypt gehen ıN 26,2 und Jer
4A32 1ın TG‚ 42* BA Z steht STATTt abd, Sklave
als 'dein ger +n 20,10 d 24,14; 29 FÜ» S4 .32

25.35% dein er verammnt S61 1et du ıhn, uch als gerCwsab; unterstützen ...+J ger und twSab SsS1ınd ıer SYN!  isch als Appositionen'Bruder' , ’ah(y)=ka, euten; der twSab allein STEeNt zweimal neben demTagelOhner, i  sakyr, LEeV DE U 25,40
( Vg.l.Lev 906 O T 7429° „19-21° 7 N On Jer K Ez BaSach B IO  / S hier zeigt iıch eın Unterschied dort werden

1l1Cwen und Walısen als schutzwürdige Gruppen genannt Textbsp dazu ın HARMATTA /KOMOROCZY (Hrsg. E Wirtschaf: Gesellschaf Alten Vorderasien, pes
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Ger edurftıg und au zeitweilıge uwendungen angewWwleSsen TST

tTerschieidili®e 187 dıe ulassung den Festen Nach Dtn 26
5011 der ger dıe : eilıgtum m1t verfeijern. TNNEeTA3a TD

187 weiterhıin das Wochenfest und das au  uttenfes
15einbezogen Y dagegen 1s7t keinem Fest zugelassen

Insgesam n ımmt iıhn dıe DB gegenuber dem Ganzen der

eiligung des Landes Wwil1en WL den 'Einheimischen Dıiıe vollen
Rechte erhalt Nur, wWenn vorher jJeder Mann beschnitten wurde
Dennoch Ta n1ıCcC der Kanaanaer, der ıch dem GOTtTTt Israels
zuwendet Wovon 1Lebt cdann der ger?

Aus dem Kontext MLDer Unterhal der Levıten 1ST gerege
ihnen W1Llrd eu  . daß diıe ung als andbesitzer 111e

spielt der Ger HaTt ÖOffensichtlıch keinen '"Erbbesitz ' Ledıglıc
der pPprogrammatische Entwurf fuüur &. eue Israel E7z

erspricht den Nen 'Erbanteil'22
976 188 49f WEISSBACH Dıe Keilinschriften der Achamenıden ( VAB
Le1ipzıg 911 6  / als Schlußfolgerung uch Die SOziale Entwicklung
sraels vorstaatlicher Ze1lTt, Neukirchen-Vluyn 985 153 dıe Übersetzung
'Schutzbürger Thiel 158 1ST WAarLr durch 'adıC1ıon eingeburgert Y SU.'  M VeLr -
harmlost die sozliale Brısanz, ıNndem S 1L aur das mittelalterliche Stadtrecht
zuruüuckgrei sel' Luther)
Was VONn der lach Lese euten kann veranschaulıicht Jes 6% e1Ne
W1  igere periodische Zuwendung das usL1ıefrfern des Erntezehnten
Wıtwen, Waısen ger. ] edem Gritten vgl 14 2  / 1 e

26
14

15 Lev 17 26

ÜK 472 'OMN SOJar Ausgrenzung ; der azrah S0111 rFe1lern
VO]  -azrah; GESENIUS/BUHL 206 er welSstı aur arab.

LEelLNETr Abstammung ' ger und *Al 18 1  7 1 TDn 192 W 805
2&s 1 24, 2 9: 14; 1 3 hier PI\  en Rückkehrer
aus dem S  Bl ıch als die rechtmaßıgen Bewohner
R 48
das 1E el  eut1g der vgl 2Chr A Jes 56 daß der
integriıerbar Sn belegen auch E ausgegrenzt aus d1ıesem Prozeß
werden Anmonıter Moabiıter, 23

20 vgl 26 14 29 20 JOs 1:3 14; beachten 1s5 daß
NTeX m1ıt den \Al das Verb steht, 11Lı das

Z° halq vgl. beıden Termını die Schilderung der W1|  .UNng CS
E1ıgentum Z Familienbesıtz KIPPENBERG emM1lıNAr Dıe Entstehung
der antCıken Klassengesellschaft stw 130)-; Frankfurt 5  ın 1977 35 39



Dıe gangige Übersetzung 'Schutzbürger' SOW1le (1 e ekannten
Ableitungén au anderen semıtıschen Sprachen ınd unbefriedigend.
Des CANuLZzZes bedarf der JGer, aber Bürger 1 S nicht.
Dann kann Ila nNnu der einzigen Spur folgen, dıe CS Salber
egen: Ger 1Eat eın agyptisches Wort.
Wer ‚m der TrTessa der Ägyptenparänese?
Die weısen aut A1le Gruppe HIN QA18 LN Ägypten
abhängiger Arbeait und klavenarbeit herangezogen wurden, dQTe
ehemalıgen hapiru WAar wurden uch d1ie Kleinviehhirten,
shasu, r großer Zahl gefangengenommen bei agyptischen Feldzügen r

G1iDTt aber eutliche Belege da für-, daß sS1ıe LN AÄAgypten n1C
SC  ec behandel wurden Nur unter den gefangenen hapiru
spıelt für H7r e veränderte Lage das agyptische Determinatıv e1ıne

W1C  iıge e, daß( siıe einem ennwor 173 1ATeTr elıgenen
Sprache machen.
Das Verb GQWLI davon ursprünglich unabhängig und WwWw1ırd erst H
nachexilischer ZAG1LT mıt dem omen kOombiniart. Seıne edeutung

26'"sich aufhalten MM den ugariıtischen extbeispielen am nachsten

1so A1ıe jüngeren und damit N1C| rechti: SOhne der kanaanaischen
Städte; vgl. H. ENGEL, Grundlinien ypothesen über die Entstehung und
Gestalilt der frühisraelitischen Stänmegesellschaft: BiKı 2/1983,50-53  /
tscheidung für dıe hapiru GgegeN die adıtıonelle Auffassung, ın Agypten
selien die ' Nomaden produktiver Arbeıit herangezogen worden, dıe ıhnen
arnıcht  N Ssoll, VE G. FOÖHRER , Geschichte Israels, el  e.  rg1982,58; H. DONNER , Geschi des Volkes Israel und selıner Nachbarn ın
Grundzügen (ATD Erganzungsreihe 4/1), Göttingen 1984, 1789% S. HERRMANN ,Geschichte Israels ın alttestamentlicher Zelit, üunchen 7973,90%die Abwerter der 'Nomaden machen ıch nıcht hınreichend klar,
e1NV1  irten und Stadtbevölkerung über mehrere Jahrhunderte ınweg 1Ne
funktionierende Symbiose bildeten, VO)]  5 der beıde Gruppen profitiertenumschrieben Wırd d1ıese Form als "dimorphe Gesellschaftsstruktur'', vgl :WÖRSCHECH , Abraham Eıne sozlalgeschichtliche Studie 225}Maın 1983 S3B daruber hiınaus Waren auch d1ıese 1rtcten ‚schon ın ıhrem
'e1C] wohl produktiv'; muSß 2012 geNau esen und VO)]  W der
Vorstellung abgehen, der Mensch el ST Nomade und dann seßhaft ecwWwesen

24 vgl.die L5 be1ı W. HELCK, Die Beziehungen Ägyptens era ıen 1M
B u3| v.Chr. (Agyptologische handl_ungen x Wiesbaden ,'

25 ausgerechnet VO)]  . dem Pharao, der als der Unterdrucker der sraelıiten Qq1iatBsp. 58), gıbt 1ın Abu Sımbel eine Inschri£ft, dıe das deutlich
belegt setzte die Beduinen (SZsSw) 1ın Qas. sıedelte die lıbyeraııf. den Hohen alNl, füllte dıe Festungen, die er'! hatte, m1ıt den fangenensSelınes machtigen es... 7 T FeErt nach 362 Der zweıte Belegiıst 87,1,; palßt GgeNau dazu



Dıe eobac  ete fıgura etymologıca 1E demnach 1U ıne

scheinbare; S1lıe kann einem Zeitpunk entstanden seın, i Ila

dıe erkun VO ger N1ıC mehr kannte. RS WETtT ernı denkbar,
daß INa 651e N1ıCcC kennen wollte, weıil ıne Bedeutungsverlagerung

niıcht dazugehoörig' angestre wurde S OoOntiras ZU AB

exi l_isch auft retepden Begriff >zra\k}
Eın us  AL

gıbt eınen ausführlichen Versuch, eın esetzesbuc

SC  a  en, den eX Hammurapıl. Eıne Entschlusselung VO GeL unter

uhıilfenahme desselben klappt NnN1ıC Es gıbt War nterschıede
zwıschen dem awı lum und dem Sohn eınes awılum z tel-ha eı steheny

noch nahe beiıeıi1nander. Der dort ebenfalls genannte gemıetete
Arbeıter kOönnte der ac nach gemeınt seın, gıbt ber keıne

MOglichkeit eılıner sprachlıchen Verbindung.

26 Keret3.110: wgr.nn.
and Legends, an  urgl DA Carry at Che A W GIBSON, anı

19706705 23.66 'there We =111.0)01\9| the
STONES the rees' tm. tgrgr. wl SIN ; GIBSON TT Übersetzungelınes DE: 351 ghat-Epos gıbt unterschiedliche Auffassungen180 übersetzt als Nomen ON Cakıng asylum ın temple’ , GIBSON 119
dagegen al Verbform 'be continuvually seeker f CTUAarYy, SOJ ourn,cClient 1ın the home AT god ' be1ide Vorschlaäage S1ınd3durch ÜbersetzungsPpraX1ıs und Verstehenshintergrund der a egese

D d1iese Bedeutungsvarıante steht dem arab. £ sehr e 'anderer, verschıeden
von vgl. H- Arabısches Wörterbuch, Wıesbaden 1985, 935

28 vgl. dazu SS 202 203, 206 und 207
29 SS 236f.239.242.244-249; Bsp. 257° &umma awılum i1kkaram 1-gur
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D1iıe araliı 1elt?+smen I} Jes 11aba
1M ebrälıschen und Syrischen ‘"PSext

Knut olter avanger

HABN 63-(A992)  Die Parallelismen in Jes 50,11aba  - im Hebräischen und Syrischen Text  Knut Holter - Stavanger  Der Satz h1p?t 2ırn ... 09b2) 1n "Siehe ihr alle... die ihr Brandpfeile  zurüstet" im Masoretischen Text (MT) zu Jes 50,11 ist eine alte Crux. Das  Verbum 178 scheint etwas fremd in diesem Kontext, und eine vors:.cht19e Kor-  rektur zu 91p?t ?717eN "die ihr Brandpfeile ‘ entzündet" 11egt nah. Diese Kor-  rektur wird durch die syrische Peschitta (S) gestützt, und sie gibt auch  einen schönen Parallelismus mit dem Voranstehenden WN ?n7p.  Im allgemeinen wird S zu Deuterojesaja nur ein geringer textkritischer  Wert zugeschrieben ‚.und hier in Jes 50,11aba kammt auch dazu, daß die ande-  2  Trotzdem wird dieser  ren alten Übersetzungen den MT zu stützen scheinen  Korrektur von vielen Exegeten und Übersetzern gefolgt”, obwohl auch der MT  seine Verteidiger hat”.  Es ist besonders der verbesserte Parallelismus, der diese Korrektur attrak-  tiv macht, und es könnte daher interessant sein, die Parallelismen im MT und  S näher zu besichtigen.  Vgl. wichtige Arbeiten wie H. WEISZ, Die Peschitta zu Deuterojesaja,  Halle 1893; G. DIETTRICH, Ein Apparatus Criticus zum PeSitto zum Prophe-  ten Jesaja (BZAW 8), Giessen 1905; L. G. RUNNING, An Investigation of the  135-48  Syriac Version of Isaiah, AUSS 3 (1965) 138-57, 4° (1966)37-64  A. van der KOOIJ, Die alten Textzeugen des Jesajabuches (OBO 35), Frei-  Hug (1981) 258-98  Vgl. den Überblick bei K. ELLIGER, Deuterojesaja (BKAT XI/1), Neukirchen-  Vluyn (1978). 530  Unter den neueren Exegeten, vgl. G. FOHRER, Das Buch Jesaja III (ZBK),  Zürich (1964) 140-41  J. L. MCKENZIE, Second Isaiah (AncB 20), New York  (1968) 116-17; C. WESTERMANN, Das Buch Jesaja Kapitel 40-66 (ATD 19),  Göttingen (1976) 188; H.-J,. KRAUS, Das Evangelium der Unbekannten Pro-  pheten, Jesaja 40-66 (Kleine Biblische Bibliothek), Neukirchen-Vluyn  (1990) 129-30; W. GRIMM, Jesaja 40-55. Das Trostbuch Gottes (Calwer Bi-  belkommentare), Stuttgart (1990) 73.  Vgl. C. R. NORTH, The Second Isaiah, Oxford (1964) 201-02, und besonders  W. A. M, BEUKEN, Jes 50,10-11  Eine kultische Paränese zur dritten Ebed-  prophetie, ZAW 85 (1973) 175  35R9 1r "Siehe ihr aiie - die Brandpfeile
zurüstet" Masoretischen (MT) Jes SO +St e1nNne al

'erbum IX d1iesem und e 17 VOors1ı'  .ge KOT-—-

rektur "die randpfeileentzündet‘" 1L1iegt nah Diese KOYTY“

rektur W1rd durch die SYyrische Peschitta (S) ges  Z  7 ımd GS1e g1b auch

e1lnNnen SchOnen arallel1ıismus dem Voranstehenden 21171797

allgemeinen Wird Deutero7jesa7Ja Jerınger textkrıtischer

zugeschr1:  n und hlier Jes auch dazu, die ande-
Trotzdem W1ird dlıeseralten Übersetzungen zen sche1inen

vielen Exegeten ımd Übersetzern gefolgt obwohl auch der

eline Ve:  idiger hat
1ST besonders verbesstı Parallelismus, der diese attrak-

macht , und könnte daher interessant se1ıln, die Parallelismen ımd

naher besichtigen.

Vgl W1C.  ılge Arhbeıiten w1ıe WELDZ4, Die Peschıtta Deutero7jesa)Ja,
1893 17 Eın Apparatus T1iC1L.CUS PeSitto Prophe-

ten Jesa7ja GLessen 1905; UNNING, An Investıgatıon the
135 48SVYC1LlaCc Versıon Of Isaiah, AUSS (1965) 138 57 (1966) 37 64

DA Va der KOOLJ, Die alten extzeugen des s  s  _'  uches OBO S YTYe1L-

bur: (1981) 258 98
Vgl den Überblick beı ELLLIGER, Deuterojesaja BKAT Neukirchen-
uyn (1978) . 3C)
er den neueren Exegeten, vgl Das uch Jesaja A
ZUüurıch (1964) O0-41 MCKENZIE, Second Isaıah (AncB 20) , New ork
(1968) 116 17 AL} Das Buch Jesa7ja Kapıtel 66 (ATD E:
ottlilngen (1976) 188 —J KRAUS, Das Evangelıum der Unbekannten Pro-
pheten, Jesaja 40-—-66 Kleine Biblısche BL  lothek), Ne'  iırchen-Vluyn
(1990) 129 3l GRIMM, Jesaja 40-—-55 Das Trostbuch es Calwer B1ı-
belkommentare), Stuttgart (1990)
Vgl R  7 The Second Isalah, Oxford (1964) 01-02 und besonders

7 Jes 16=-=11 ıne kultische Paränese SA dritten Ebed-
prophetie, ZAW 85 (1973) 175



1a, Siehe alle n 55 In

1D die e1in Feuer anfacht 771

L ımd Brandpfeile zurüstet nıp?t
WILIa,

JUWN MNT die GIiut eures euers
H7731KLG und die randpfeile, die iMr angezündet hab

® S1iehe alle Wn

Ib, die eın Feuer anfacht Sbqy Nwr” wn

16 und die eine FLanrnıme entzündet wmgwz.ly SIihbyt
z1WwLIA;
hbz Anwrkwn1 den Glanz u_L6es eUers

und die FLanme eUutel Entzündung byt dgwz  wn1LIG,

Zwel Momente solLllLlten Hh1er 1e' werden

1) Das Muster des Parallelısmus 1 et llständiger als MT,

hat einen grammatischen arallelısmus zwischen und Partizip Nomen) ;
dieser 15 mn auch einem semantıschen arallielısmus twickelt

(Sbqy MQWZLY und NWLr” $lhbyt”) In gleicher a  LSe der einen

semantıschen Parallelismus zwischen und Cy der LN auch einem gr am-
matıschen Parallelismus entwickelt 15 Die Nominalform IURN und die erbal-

FOrmM Sind m1ıt WE L Nominalformen nwrkwn und gwziltkwn wiedergegeben
D1ie terminologische Verbindung zwiıschen und . 1Ss5 er als

ım MT. Im MT Sind die L1N ımd (WXN und n1p?7) repetiert und

C y und auch (nwr” und S1hbyt*). d1iese ZWeL Namina 4

näaher werden sollen, 15 die '‚erbindung m1it stärker L1N als

MI'. SsSind ZWEeL MNECUE Ausı ”IR und 7y3) eingef ährend

dLe rminologie, die schon benutzt ist, rarlaktiertr zhr? 1st. m1Lıt NWL”?

verwandt”, und dgwzltkwn welist NatUur L1C auf WMGgWZLY zurück.

Unsere Konklusıon 15 dann, die syrische Ausgabe Jes 50 , 1 1aba e1.-

aren Versuch eliner Verbesserung des reprasentiert, auch für

die ıtisch Arbeit m1iıt der alten M1R?T rücksichtigt 1
den SO.

NWr? nr SE VOE a e PALACHE, Semantiıc es the Hebrew ex1ı-
COM / Leiden (1959) FA 357



6 3 (1992)

Zur rage nach der Hauptquelle über die Geschichte der Provinz udaa n den
Antiquitates Judaicae des Flavius Josephus

Klaus-  efan Krieger Nürnberg

nsere wichtigste literarische Quelle über die Geschichte, VOr em die politische
Geschichte Palästinas sind die Werke des jüdischen Historiographen Flavius Jose-
phus. ihnen täallt auf, Josephus den Zeitraum VOm Eingreifen des Antiochos
Epiphanes in Judäa bis ZU etzten römischen Prokurator VOr dem Jüdischen
Krieg zweimal dargestellt hat ZzZuerst im Bellum Judaicum RJ) als Vorgeschichte
des Jüdischen Krieges (BJ 1,31-2.279):; dann ausführlicher in den Antiquitates Judai-
Cae AJ) über mehrere RBücher hinweg Für historische Rekon-
struktionen ist daher ine nicht unbedeutende rage, WIE sich die jJüngere Darstel-
lung der der alteren Fassung im verhält. FEin den Neutestamentler beson-
ers interessierender Abschnitt ist zweifellos die Zeit der römischen Direktverwal-
tung 6-66 ® einschließlich ihrer kurzen Unterbrechung durch die Regierung
König Agrippas Deshalb soll hier auf deren Schilderung ın 2,.117-283 AJ
18-20 eingegangen werden.
Im Rahmen der Quellenforschung, die deutsche Gelehrte im späten und frühen

an Josephus betrieben‚1 hat Friedrich Schemann das Verhältnis Von AJ
18-20 2.117-283 mıt Hilfe der "Anonymus-Hypothese” bestimmen wollen, die
Justus Von Destinon begründet und für 172-17 durchgeführt hat.“ Sie besagt,
Josephus den Inhalt dieser Bücher einem historiographischen Werk entnommen
habe das bereits viele verschiedene Quellen in ich vereinigt, darunter z B auch
den Aristeasbrief. Dieses Werk wird da der Verfasser unbekannt ist, als "Anony-
MUS abgekürzt. Friedrich Schemann® hat Destinons Theorie auf 18-20 übertra-
gen aut Schemann hat Josephus bei der Abfassung dieser Bücher nicht ein-
gesehen, sondern die Quelle, die benutzt hat, erneu! verwendet Diese
Quelle sel ”eine ausführliche Universalgeschichte”“ BEWESECNH und habe das eiste
Material Von 18-20 bereits enthalten. Lediglich die ausführliche Darstellung der
Ermordung Caligulas und die Nachrichten ber Tiberius’ Ausweisung der Juden Aaus

Zur Forschungsgeschichte vgl indner Die Geschichtsauffassun des Flavıus Josephusim Bellum Judaicum, Leiden 1972, 1-16: Bilde Josefus Som storieskriver, open-agen 1983, 23-9728
Destinon: Die Quellen des Flavius Josephus der Jüd Arch Buch XII-XVII Jüd

Buch L, Kiel 1882 Seine Ihese wurde modifizierter Form übernommen z.B VonKriegbert als des Flavius osephus, Asc! enburg 1902; Olscher: Die
Quellen des Josephus für die Zeit VvVom Exil bis ZU! jüdischen Kriege, Leipzig 1904

Schemann: Die Quellen des Flavius osephus ın der jüdischen Archaeologie Buch
XVII-X X Polemos IT, Cap VII 9 agen 188

Schemann: a.a.Q.,

37



Rom habe Josephus einer anderen, ”römischen” Quelle entnommen Auf die Spitze
getrieben wurde die Anonymus-Hypothese VON (Justav Hölscher In seinem Artikel
"Josephus” für Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft.°
Dort behauptet — 13-20 fußten fast gänzlich auf einem einzigen Werk as
Hölscher als den ”Verfälscher des Nikolaos” tituliert. © Jene ‘Jüdische Mittelquelle” /habe nicht 1Ur die Weltgeschichte des Nikolaos Von Damaskus mıt einer Herodes-
vita verbunden, sondern auch das gesamte Urkundenmaterial und fast den
Stoff Von 18-20 OWIE die Legenden, die Parallelen ın der rabbinischen Überlie-
ferung haben, enthalten. Obwohl solche Theorien ber einige weniıge oder eine
einzige Mittelquelle” weder Anfang der quellenkritischen Beschäftigung mıit
Josephus standen® noch unwidersprochen blieben?. hat SJ  g Cohen19 einem Ele-
ment der These Destinons Leben verholfen Justus Von Destinon vertrat
als Voraussetzung seiner Quellentheorie die Ansicht: ”Die Darstellung des Jüdi-
schen Krieges hat Josephus bei der Abfassung der Archäologie nicht Vor Augengehabt; beide Berichte sind unabhängig VO einander au denselben
Quellen entnommen .11 Mit dem Hinweis auf die außerst spärlichen wörtlichen
Übereinstimmungen zwischen und hat .J  O Cohen versucht., die Annahme

begründen, "that 8-20 the whole NOT direct paraphrase of BJ” und
"that COMMON written SOUTFrCE 1e$ behind parts of and 18-20 Ein einfa-
her Vergleich kan jedoch beweisen, bei der Abfassung VOon als direkte
Vorlage gedient hat

Inhalt und Anordnung Von 18-20 und RJ 2,11/-283 im Vergleich!*
RJ nhalte

18,2 DL
18,3

Judäa wird rom. Provinz, (CCoponius, der Census
der Hohepriester Joazar

‚4-10 2,.118 as Galiläus
18,11-22 2,119-166 die Sekten Pharisäer, Sadduzäer, Essener
8,23-25 die sekt. des Judas Galiläus
18,26 Ende des Census, Hoherpriesterwechsel2.167/1.168/11!>
18,29f

Herodes Antipas, Philippos
Samariter entweihen den Tempel18,31/1 Marcus Ambibulus

18,31/11 2,.167//11 Erbe der Salome
18,32/1 Annius Kufus
l 9 2,168/1
8,33/11

Tiberius wird Nachfolger des Augustus
Valerius Gratus

„34-3 iste Von Hohenpriestern
5 Hölscher: osephus 2 in Pauly-Wissowa Y, 1916, 5Sp 1934-2000
6 Hölscher: a.a.0., Sp 1972

Hölscher: a.a.0., 5Sp 99
Bloch: Die Quellen des Flaviu Josephus seiner CchäoloWiesbaden 1968; vgl die Besprechun gle, Leipzig 879 Nachdr
die Besprechun Von Destinon: a.a.0 (Anm

Von La  Q  hürer 1n; IhLZ 4, 1879, 5Sp 56 /-572
1882, 5Sp 388-394; Niese: Der

durch Schürer, ın ThLZ
193-237, hier 218 Anm. fi.ldlsche Historiker Josephus, in Z 1896,Drüner: Untersuchungen über osephus, Marburg



S I 2 169/1 Pılatus wird statthalter
185.36-3X Gründung Von Tiberias
18,39-52 Parthergeschichte
1X .53 Kommagene, Tod des Germanicus
18,55-6' Gc  Z  169/11-17/7, onflikte zwischen Pilatus nd den Juden

Testimonium Flavianum
18.65-84 Ausweisung der en aUus Kom
18.85-89 (joet bei den samaritanern, Absetzung des

Pilatus
itellius esucht Jerusalem

1-95 der Ornat des Hohenpriesters
8,95/11 Hoherpriesterwechsel
18,96-1 VYıtellius und U  — er
l  .  -1 Philippos
9-115 Aretas’ Krieg mıiıt den ern
6-11 Johannes der 1T äufer
18,.120-123/1I1 tellius Kriegszug und J Jerusalemhbhesuch
18, Hoherpriesterwechsel
18.124-126/1
18,

Tod des JTiberius. Vıtellius T1C! Kriegszug ab
2,.178/1 grıppa ın Rom

;  ‚&  T  &  12 die Herodesnachkommen
8,130-142 deren Stammbaum
18,  3-1 Agrippas Jugendjahre
18,166f 2.178/11 Agrippa wird . aligulas Freund
18,168f 2.179 Agrippa wünscht C aligula die Kaiserwürde
18,17/0-178 Charakteristik des Tiberius

grı1ppa ın Rom (Fortsetzung)
- 1 Antonia, die Verschwörung ejans
18,.183-1 2.180 grı1ppa wird verhaftet
18,195- 204 ein Orakel für Agrippa

ın 8.204 ın 2,.180 Dauer der aft Agrippas
18,  5-22 Nachfolgeregelung nd od des Tiberius

in RA in 2.180 egierungsdauer des Tiberius
18,  8-2 Agrippas en ist noch einmal ”edroht

2481/I1 grı1ppa wird AUuUSs der aft efreit und kKkönig
18,23  ın Marullus
18,238f grıppa geht nach Palästina
1  9  -2 2,181/11-183 Absetzung des Herodes Antipas

2,.184 Charakteristik C  S
7-2 I0S Gesandtschaft zu (aligula
18 ,261f 2.135-187 Petronius zie nach udäa

2,188-191 Beschreibung von Ptolem.
3- 2,.192-203 der gescheiterte Versuch Caligulas sem and-

bild Jerusalemer Tempel errichten zu sen
-3 die Juden n Babylonien, Asinaio: und Anilaios
19,1-  11 Lag Ermordung Caligulas, Versuch, Jie Republik

wiederherzustellen

S.J Coh:! osephus Galilee and Rome, Leiden 1979, 58-65
11 Destinon: a.a.0 (Anm 2 $ 12
12 S.J. Cohen a.a.0 (Anm 10),
13 5 Cohen: a.a.0.,;

AZu SUS et Jean-B14 V  49 -524, 1er 499-501 Synopse aptiste selon Josephe (Fin), in: 92, 1985,
I bezeichnet den ersten, den zweiten eil ines Paragraphen.



19 ‚.212-273 2.206-214 gr ıppa hilft audmus er werden
221519 ,2 /4f (laudmus vergrößert Agrıppas D  iıch  C
Dnl  16 Bekanntmachung dieser Verfügung

19,2,/6 Antiochos kommagene, Alexander A Alabarch
a DD Herodes Von hakis
19.278-292/1 kKonfhkkte Alexandria des ( laudms
19.292/11-29 grıppa geht ach Palästma
9.297f Hohepriester aus der ethos-Familhe
‚aa Bnahmen Agrıppas
19  D-31 Konflikt Dora, Faikt des Petronms

der ohepriester Jonathan ben Ananos19,313-316/1
19,316/1 Marsus. ega! iın Syrien
;317-3 grı1ppa und Silas
9,326f 2,218/1.219m grı1ppa eTestl;| Jerusalems Stadtmauer

Charakteristik Agrıppas8-3
2-3 Agrıppa und ımon
5-3 Agrıppa und Beirut
19,338-342/1 grippa und Marsus
19,342/1 Hoherpriesterwechsel

2 219 grippas JTod3-3
2,218/1 grippas Lebzeıten

Hinrichtung des 1las
9,354f grippas achkommen
6-35 Ausschreitungen ach Agrippas Tod
0-3 Agrippa Rom
19,362fin.363 2,220med das Reich Agrıppas wird rom.  K Proviınz, us
4-3 Caesarea und Sebaste
20,1 Cassmus ngmus

2,220fin die Prokuratur des Ius20,2-5
rnat des Hohenpriesters‚6-14
Herodes Chakis hat Aufsicht ber den Tempel

20,16/1 Hoherpriesterwechsel
0,17-96 Adiabene

Theudas20,9 7-99
Tiberius Alexander0-1 2,220fin

20,103/1I1 Hoherpriesterwechsel
20,103/1 Cumanus
S 2 221 Tod des Herodes von (hakis

10d istobulsDl e
5-1 2,223-246 Ereignisse unter Cumanus
20,13 f 2,247 elix, grippa I1

13 —14’7 S  a, Berenike
8-1 Nero wird Nachfolger des audıus

Morde ım römischen Kaiserhaus1-1
s  4-1 2,250f Charakteristik Neros, Überleitung den

Ereignissen iın alastına
20,158/1 Emesa

2202 stobul Kleinarmenien, gr1ppa I120,158/1-159
0,160f 2253 Fehix fängt FEleazar ben Demalı0s
—1 2,254-2957 arler, Ermordung onathans

o.  7-17 2:258-263 die Goeten
20,172/1 tionen der "”Räuber”

2,266-2/0 Konflikte aesarea3-1
9-1 Übergriffe der Hohenpriester



‚211/1 Festus wird Statthalter20,182/1
20,182/10-184 Anklage Felix
5-18 orgehen des Festus die ”R:  AU!  H+  ber‘  7
’  =1' 2T271/II der Konfkkt um die Mauer Tempel

Hoherpriesterwechsel
20,197/1 Z Alb;  mus wird Statthalter
20,197/11-203 die Amtsanmaßung des Ananos
y A  1 Albinus’S
5-2 2,274 denkrieg Jerusalem
9  8-21| arıer Ananias

Caesarea ilippi
20,213/1 loherpriesterwechse!l
20,213/11.214 2,274-2 76 denkrieg Jerusalem

2,273/M Albinus läßt Häftinge eld frei
‚216 -21 Leviten erhalten ivilegien
’  9-22 Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ehemalige

Bauarbeiter mittierweil fertigen Tempel
Hoherpriesterwechsel

‚224-2 Überblick ber die Geschichte der Hohenprieste:
8  2-2 2,2 77-2 79 essius OTrus
8-2 Abschluß von

Diese Gegenüberstellung zeıigt eindrücklich, die ordnung des Materials in AJ
völlig von der Abfolge in abhängig ist. osephus hat lediglich reı geringfügige
Umstellungen VOr S$CHOMMECN. In 8,27-33 ist das aterial AUS IWas
gruppiert, insbesondere der Tod des Tiberius nach hinten verschoben Ist
Die Angabe über Agrippas Einkünfte (BJ 2,.218/D wird in AJ TSt beim Tod des
Agrippas nachgetragen. Ebenfalls nach hinten verschoben ist das Detail, Albi-
11UuSs angeblich Lösegeld Häftlinge aAUuUSs dem Gefängnis entließ. Ansonsten hält
Josephus die Abfolge von eın les NECUu hinzugekommene Material ist ın
dieses ”Gerüst” blockweise eingeschaltet. Diese Beobachtungen lassen sich MNur

erklären, die direkte Vorlage VonNn ist atte Josephus ine fremde Vor-
lage unabhängig voneinander zweimal ausgeschrieben, hätte ich kaum diese frap-
pierende Parallelität ergeben. Dagegen sprechen auch die chronologischen Wider-
sprüche in AJ, die ich AA offenbar bei der Zuordnung des Sondergutes Vomn in
das ü entnommene Schema ergeben haben, z B die völlig ungerechtfertig-

Einordnung der Ausweisung römischer Juden durch Jiberius 18,65-84) im
Jahre 19 n{ Tac 2054 Cass.Dio 9  p vgl Sen epls! 108,22) In die
Amtszeit des Pilatus Es ist daher e  An dem Urteil Von Benedictus Niese festzuhal-
ten ”ES kann kein Zweifel se1in, Josephus der Archäologie seine eigene
frühere Darstellung, und Zzwar von Anfang bis nde Grunde gelegt und WIEe-
derholt hat ( Nicht selten erweist sich die Erzählung der Archäologie geradezu
als eine Bearbeitung der früheren Darstellung, und folgt daraus die Regel,
der Jüdische Krieg als das Original der Archäologie anzusehen und arnac.)
behandeln ist.”16

16 Niese: a.a.0 (Anm. 9), 219f.
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(1992)

Ein 1ißbrauch des Wortes ranskription

Augustin R. Müller Weßling

1989 erschien der erste fün: geplanten Bänden, die ebrä1ische

Transkription und nterline  bersetzung vorlegen Die gebotene 'Tran-

skription wohlL Biıbelleser Blick, die des Hebräischen unkund1g
beschränkt mächt1g sind, gleichwol .Lnen „LIX d1e-

SSr Sprache erhalten CcChen. Buch nıchts anderes als

eine ansliteration, "LNEe VO. CMMen mechanische, gedanken lose Übertragung
der hebräischen chriftzeichen Ln entsprechende Zeichen der ateinıschen

SCHE1LIG; etwas, m1iıt Hilfe iLNer L£fttabelle ]eder ohne die ger1ng-
Kenntnis Sprache Aussprache erstellen kann. E1ine sOLche

skription logischerweise auch niL.emandem einen Sprache
Aussprache vermitteln. Wa WLId a der Einleitung der

"Transkriptions”-Tabelle, 1n der übrigens plene geschriebenes Segol mit

beispielsweise darauf ingewiesen, das sogenannte Schwa, die

Ochgestellten Buchs  N , teilweise auszusprechen ist, gera( der

Verzicht aurt eiNe Unterscheidung weist, einer Transkription keine

SsSeıln kann
In der Einleitung steht nfalls, den atl. GOTt

stehende Tetragramm "adonay”" ausgesproch: ÄiYrd. ( STEURER Or1ien-

tT1ert Ssich unausgesp:  en der aschkenas1ıschen Aussprache und

Ste donody ; bemerke die Inkonsequenz, "donody wählen und agen ,
werde adonay gesprochen. ) Trotzdem LT sıch durchgehend das unsinniıge

y°ıwo" Eines der gebräuchlichen Argumente, d1ie "Jehowa" ad SUrdum führen,
Man, Jehocwa gelesen werden dürfe, genausogut Jehow1i SPIEe-

chen könne, QLLT hier Offenbar NLCHE, denn LIX 1n der Nachbarschaft

1ra Marıa STEURER, Das Alte Testamen: Interlinearübersetzung ebräisch-
Deutsch unl Transkription des ebräischen Grundtextes ach der Biblia
Hebraica Stuttgartensla. and Genesis-Deuteronomlium. Neuhausen-5Stutcte-
QJart 1989, X BA S 8 .--DM
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- TIn ychwi" w1ıe auch Jayhwo" n1n?2. diesem Beispiel
eigent.i: ı. allen Ketib-Qere arıan die Kambination

kalen und Oonanten, die nıch: miteinander
tatsachlıch ZWwWeL Lesarten nebeneinander geboten. FOormen wie M>  Ar der

Ln L  m} 1'3; 33,:8 freilich 132 esen auseinander-
W1ird nLemAand erstaunen bemangeln wolLlen. auch

zumindestens zweifelhaft sein, elinem e1lnNne Okalisation Kon-

gewesen, wie 36 0a7 eın unvokalisie: W7y>?
assen. findet ungesicherte Formen W1Le IN 376

39,4, beidemal Druckfehlern der Vokalisation) fehlerhafte
wie 14,2.8? 02772x und H2A3 ar ıO (14,2 steht fäÄälschlicherweise

077128 w1le beli > Nebene. s* boyim ımd s° boyim,
6 S4 beidemal dasselbe m.Lıt Unterschied,

mit plene geschriebenem steht, plene geschrie-
O« Bekanntlich gib keine tib/Oere arıan  / die ektiv/Plene

ung en.
e  ich Sind uch räpositionalverbindungen w1lie . 12 D17

der Laufenden Nterpretation als mi’yad vo”m, also kein verdopneltes
durch assimiliertes Nun, soNndern ein b

Ein Suchen Aufzählen ern i1st jedöch OS, die

Grundkonzeption dadurch nich: besser W1Lrd. Auch den Wels dem
VOrwOrt Kenntnis nimmt, kein wissenschaftliches Meisterwer] ELWAL-

19C; S1Lıch ragen, ein SO lches eigentlich dienen
sSoö11

Die voranstehenden Ykungen S1iınd nıcht als Auseinandersetzung m.it
Buch verstehen; S1le Sin eher als Informationshilfe gemeint,

solche, die anderen gefragt 1LLISML Hebrä isch-
Studium und Umgang mit der hebrä1ischen Bibel.

M. ORLINSKY, The origin the kethib-gere system  ® Ne' approach
7I 1960, 184-192 191 "”every attempt at vocalizing the cCcCONsSsONANTS

OÖf the Kethib 1s purely ubjective, an without authority",.
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(1992)
Von gestohlenem Brot und Kiese  einen

inige Überlegungen SDr.

Friedbert Ninow, Augsburg

Das Buch der Sprüche wurde geschrieben, "um zu lernen Weisheit und Zucht und zu
verstehen e, annehme Zucht, die macht, Gerechtigkeit,

und Redlichkeit: die Unverständigen klug werden und die

und besonnen  "* Als eine Zusammenfassung mehrerer Einzelsammlungen gibt uns das
Buch der DU inblick Verständnis hier nderTe alt-

eDrÄäischer eisheitsvorstellungen.
stellt diese Spruch-Überlieferung aber auch Quelle Informationen

die die Sitten Gebräuche der alttestamentli«
erhellen. Alle des täglichen scheinen weisheitlichen ;toff liefern.
den stehen die Sie nicht
bestimmte Personen- gerichtet SoNdernICsich Hreite

der Bevölkerung; der Erfahrungshorizont eines Bauern fließt WwIie

Erleben Oder Adeligt der Stadt. Die großen und kleinen Anliegen des

aufgegriffen und Auf diese dem eigentlichen
des "das Feld, auf dem der mit

und Handeln bewegt, allen Richtungen tten'“,
Oft bekommt ein Spruch erst dann seinen richtigen Sinn, wenn man die dahinter-

liegende Lebenswirklichkeit gutes Beispiel bhietet S 20,

Süß ist dem Manne das Brot des Betrugs, aber hinterher füllt
Sit  D mit Kiesel.®

“Sprüche L: 2- Lutherbibel, Frassung 1984

‘“Helmut Lamparter, uch der 'eisheit, Die Botschafit des AT, 1 u  a
1955 15i  Q

*Übersetzung nach er Ringgren, TUC Altes Testament Deutsch, 16/1
en 1980
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Das Backen, Kochen und Braten, insbesondere das Brotbacken, bildete -  ‚det

auch Bestandteil hausfraulicher Küchenaktivitäi Ofen-
installationen gehören zu den häufgsten  en archä  er Grabungen im Bereich von
Haus- Wohnanlagen. handelt Zzumeist Tonlehmöfen. tudium

dieser Öfen ist auch heute Nnoch verschiedene Arten
solchen Öfen zum Zwecke des Brotbackens in Palästina in Gebrauch sind.

Da gibt es den wagdiah, eine Ofeninstallation, die aus einer bis zu einem Meter hohen
Tonlehmkonstruktion besteht und in der Form einem Bienenkorb ähnelt. Auf halber Höl
wird im  Innern des Ofenraumes eine Metallplatte installiert, auf der das Brot gebacken
wird. Unter der Metallplatte wird das Feuer  chi Durch eine seitliche Öffnung kann das

auf die und darunterliegende Feuer

Ein weiterer Ofentypus ist der tannır. Er besteht aus einem krugförmigen Backraum
aus Lehm, um den herum Schutzkonstruktion aus Lehm bzw. Steinen gefertigt wird.
Auch diese Art von Ofen kann eine Höhe bis zu einem Meter erreichen.  euer wird auf
iem Boden im Innern angezündet. Eine kleine Öffnung an der Basis des Ofens dient zum
Entfernen der Asche. Durch eine größere Öffnung werden die Teigfladen von oben an die
inneren Seitenwände des tannür geklatscht.*

Die weitverbreiteste Ofenform ist der tabün. Er ist im Vergleich zu den  eren
Ofentypen wesentlich kleiner. Er läßt sich mit einem umgedrehten Kochtopf ohne en
vergleichen. Auf einer  enplatte, die aus an der Sonne getrocknei  Tonlehm besteht, liegt
eine Lage kleiner Kieselsteine (in wenigen Fällen können dies auch Tonscherben oder sogar
Mosaiksteinchen sein”). Darüber erheben sich die Seitenwände im Durchschnitt bis zu 40
Zentimetern. Die obenliegende Öffnung wird mit einem Deckel verschlossen. Beheizt wird
Art des Ofens zumeist von außen. Nachdem ein schnell brennendes Feuer den Ofen
erhitzt hat, wird die Asche und der ganze Ofen mit losem Dung überhäuift, so daß er darunter
ganz begraben ist. Der Brennstoff Dung hat den Vorteil, daß er langsam brennt und die Hitze
gut hält. Durch regelmäßiges Nachlegen von Dung - zumeist am Abend - wird eine stä
Glut gehalten. Will man die Brotfladen zum Backen in den Ofen legen, wird mit einem Stück
Holz die über dem Schutzdeckel lagernde Ascheschicht beiseite geschoben, der Deckel
abgenommen und der Fladen auf die heißen Kieselsteine gelegt. Nachdem die Öffnung mit
dem Deckel wieder verschlossen und die Asche darüber  wird, kann das Brot ohne

*Vgl McQuiltty, Ethnographic and Archaeological Stul Jor-
(1984), 259-267.

Vgl Gustaf alman, Arbe: Sitte tina, 1V, €es. 19i S.751.



umgedreht zu werden backen. Nach ca. zwanzig Minuten ist das Brot durch. leben dem
Brothbacken der3auch gelegentlich ratengenutzt.

‚Da die Dungfeuer ständig glimmen, durchzieht das Dorf ein ständiger unangenehmer
Daher steht der tabünı auch nicht im Haus, sondern in einer exira zu diesem Z

erTrichteten ütte Hof. Diese schützt Feuer und icht jedes
Haus über solche Backstelle: gewöhnlich teilen mehrere Familien

es Clans einen gemeinsamen
Neben den verschiedensten Ofen!  findet man vor allem die Form des

archäologischen Grabungsarbeiten. scheint SO, ob heute, sondern auch

schon in den antiken Siedlungsepochen der tabün der "Renner" unter den Öfen gewesen

Kommen zurück zu unserem Sprüchetext. Die Erwähnung von  Jäßt die
Vermutung zu, daß es sich bei dem Brot um  Fladen  ‚delt, der in einem tabün auf

Kiesels!i  Cken wurde. Diese Art des Backens ist für den Verzehrer des Brotes nicht
ganz ungefährlich. Da der Fladen unter dem Backvorgang aufgeht, legt er sich um die Kiesel.

erausnehmMen des rotes muß die Hausfrau die ‚ossenen
herausklopfen. Wenn hierbei ein Stein übersehen und nicht das ganze Brot von den
backenen Steinen befreit wird, kann das schmerzhafte Folgen für den Esser haben.

Wenn also ein Dieb am frühen Morgen an der Backhütte vorbeikommt, in aller Eile
einen  en aus dem tabün herausnimmt und hastig zu  beginnt, dann ist
t zu rechnen, daß er unversehens auf einen Kieselstein beiß: So ein frischer Brotfladen

Augenblick den eine feine, "süße” Sache
hinterher der Mund mit "gefüllt" Wohlbefinden.

"Süß ist dem Manne das Brot des Betrugs, aber hinterher füllt sich sein Mund mit
Vor dem Hintergrund antiker auch moderner Backpraxis durchaus

sinnvoller und beachtenswerter Spruch!

SSiehe hierzu z 53 Volkmar Fril  S und Aharon Kempinski, Ergebnisse derAusgrabungen
auf der irbet El-M!'  AS (TEL Wiesbaden 1983 106-112: II afel 74B, 76B,
77A: Paul Jacobs, Tel (1984) 5.198:; Ze'’'ev Herzog, Beer-Sheeba IL,
Tel Aviv 1984, 11/8! Udo Chr. Worschech, Oosentha:! und Zayadine,
ourth SUFrvey Season the North-West Ard And Soundings at Balıv 1986,

(1986) 299 Fig. ein LaBianca, 'esban Sedentarization and Noma-
Berrien S, 1990, 194-196 bes. 6.1  ©®



(1992)

»Der Wiınd eht will«  z
Günther Schwarz Wagenfeld

Fın Musterbeispiel dafür WIC falsch dıe Übersetzung un dıe Deutung C11165S5

Jesuswortes SCIMN können WEIN C111 Exeget dıe Mehrdeutigkeıt 11UTE CINCS Wor-
tes nicht erkennt I1STt Joh

10 NMVEDUG NOUD Velesı ILVENL

KA1 HV XKODEIC
O OUV  a 01Ö0CC TOVEV EPDXETON

KO1 CO UNOAYEN
In SCINCIN Johannes Kommentar TT Stelle gab Schnackenburg! diesen

ext wıeder2

Der Wind eht WO ll un du hörst Frausen weißt ber nıcht
woher er kommt und wohin geht

Miıt dieser Wiedergabe folgte der allgemeın uüublichen Übersetzung IDoch
dıe erweılst sıch schon dadurch als falsch daß der Mensch se1t C dıe Hım-
melsrichtungen bestimmen ann sehr ohl we1ß woher der Wiınd »kommt
und wohrn geht« Z um Nachweis SCI auf Jesu Lehrgedicht » Von den Warn-
zeichen der Zeit« 17 56 VEITWIESCH

Wenn ihr INnNe hemerkt habht
die Westen ufzieht

Q Sagl iIhr »Fs wird Regen geben &<<

Und CS geschieht
Und Wenn ihr den Wind hemerkt habt

der al Süden eht
Sagl ihr »Eis wıird Hıtze geben C

Ind er geschieht
Ihr Toren!
Das Aussehen des Himmels Un der rde

wifst iIhr deuten
ber diese eıt und ihre Warnzeichen

WL/St ihr nicht deuten?

Das Johannesevangelium >1981), RET
Im Blocksatz, also völlig ungegliedert: S  e als hätte Fa dıe poetische Form des LOg10Ons

NIC: erkannt.
SO der aufgrun' 6CinNneTr Rückübersetzung 10585 Aramäısche FSCWONNCNE Wortlaut

4]



Ist aber Schnackenburgs Übersetzung falsch, kann seine Deutung! nıcht
richtig seINn. » DDer Kerngedanke ist: uch der Wind bleıibt nach seinem Ur-
SPDIUNg un! Ziel geheimnısvoll® un! ist doch ıne Realıtät, In seinem Rauschen
(seiner »Stimme«<?) vernehmbar, seinen Wiırkungen erkennbar.«

Eirstaunlich ist, daß Schnackenburg Joh R derart falsch deutete, obgleic
»dıe doppelte Bedeutung VO 737 MVEDUCA CGeist« un >Wind«<« erkann-
te+ Denn WECNIN sie beı dem Substantiv NVEVUC (aram. STTA), »Wind «,

»Geist«) erkannte, aAIilU ann N1ıC auch bei dem Verb MWVE1 (aram. EFE
denom. Von TT »weiıt werden«, denom. VO  — TT »inspirieren«>)?
Z7u seiner FEntlastung se1 darauf verwlesen, dıie Bedeutung »INSpirleren«

In keinem Wörterbuch ZU griechischen Neuen Testament finden ist© Aller-
dıings hätte der Gedanke ÜEORVELOTOG, VOoN Gott eingehaucht, eingegeben,
inspirlert«, In 'Tım 3,16, ıhn auf die richtige Fährte führen können: WECNN

ih gedacht hätte Denn WECNN ÜEONVELOTOC »VON Gott inspirlert« edeu-
teL, muß dann nıcht NVEL mıiıt »CcxI inspirlert« wiedergegeben werden?! Muß 6S

das aber, dann gewinnt Joh 3,8 einen völlıg anderen un! zugleich einen viel t1e-
feren Sinn als bisher aANSCHNOMMCE wurde:

Der Geist inspirert, will;
LSL Aur sSeINE Stiımme, die du hörst.

Aber du weißt nicht, woher kommlt,
und du weift nicht, wohin geht!.

Offenbar meıinte jener Übersetzer, der Joh 3,8 AUus dem Aramäischen 1NS
Griechische übersetzte, das griechische Wort MVE1L eC| auch die Bedeutung
»ET inspirlert« mıiıt ab mit diıeser Vermutung recCc e7 zeigte eın
Blıck auf EOMNVEU OTOC In Jım 310

Dann aber hegt VOL em den Wörterbüchern zum griechischen
Neuen Testament, daß Joh 3,8 falsch übersetzt un: daher falsch gedeutet ırd
und nicht jenem Übersetzer, der dieses Herrenwort AUS dem Aramäischen
1Ns Griechische übersetzte®8.

AaQ., 387
ben NIC| WIE das ben zıtiıerte Lehrgedicht Jesu In 2,54-56 beweist.
Zu dieser metaphorischen Deutung des Wortes »Stimme« ıst anzumerken, daß SIC Nır-

gends ın der vorkommt. Fbd
In diıesem Sınne belegt ist TIı< ım Targum Jeruschalmı, 1Im Fragmententargum un! Im

Neofıiti Deut 32,24 w MI3 NL »inspırıert VO  3 bösen Geistern«.TargWohl aber dıe Bedeutung »einhauchen«, die ıhr sechr ahe OMmM:! Bauer,(©1988), 5p. 263 »Die Salbun Jesu hatte den Zweck, IV NVEN TT) EKKÄANOIOA APÜOAPTLAVdaß der Kırche den Duft der nvergänglichkeit mutteile, S1LC ınhauche IEph 17,1 (zu VEO®
1VI1 1{1 jemandem 1{WAs einflößen vgl. s.-Klem., hom. 4,19).«So der aufgrund einer Rückübersetzung INs Aramäısche BSEWONNCNEC Wortlaut.

Diesem Man e] wäre leicht abzuhelfen. brauchte NUurTr dem Wort VEO® Joh 3,8 dıie
eutung »INSpiIrTIETEN« hinzugefügt werden.



63
»In der Welt habt ıh Angst«?

(Johannes 16 33)
Günther Schwarz Wagenfeld

FKın LV ort CHA OT1-recıtativum hingehört und CIMn un dort Cin

KO1 hingehört und schon 1ST CIn ext völlıg entstellt Beispielsweise Joh
16 373 nach dem NTG

1AvtTa AEiaAnKa DULV 1V: EUON E1INNVNV OOLU
ÜALWILV X AAC ÜApOELTE, EYO VEVIKN tTO  < KOOMUOV

IDa Schneider! dıe erwähnten Fehler nıcht erkannte, gab
dıesen ext wıieder?2:

»Das habe ich euch geredet damut iıhr FL Frieden habt In de?
Welt habt iıhr NSı aber seid getrost ich habe dıie Welt überwun-
den:I«

Wäre das NTIT'G kolometrisch gedruckt, Oder Schneider den J ext.
bevor ıh ÜDETSCLZIE, WIC folgt ı Sinnzeilen gESETZL, dann WaTe 6 hm
zumındest bedenklıch erschienen:

ANNDTC AEACANn DULV
LV EUO1N EIRDNVNV

OUO® ÜALWILV 7
AA ÜOAPOELTE,
Y IN0)] KOOLUOV

Und hätte 61 gal Was selbstverständlıch SCIN sollte den Sıinalsyrer un
den Curetonsyrer hinzugezogen dann WAaTeC DE beıden auf folgenden
Wortlaut gestoßen

\DXx 17927
»S i 397 Nan ık ı

NI ON 1729 NX ]ı 17 X97
Sx > Nx

wr ö y CT A E N IN

] dieser lext hat gegenüber dem NTG ext den VOorzug, abgesehen VOMN

überflüssigen A und der Wortfolge korrekt SCIN [Das sıch sowoch!
SCINCT poetischen orm als auch am Vokabular

Das Evangelıum nacC! Johannes (51985), 7719
Offensichtlıch, hne S poetische Form erkennen.
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{Die poetische orm der Zeılen ZWEI1I bıs fünf ist offenkundıg: Zeilen ZWE]1
und dre1l, Je vierhebig, sınd eın Diıistichon 1im antıthetischen Parallelısmus:;
ı@len vier un fünd, Je dreihebig, sınd eın Distichon 1mM synthetischen Par-
allelısmus.

IDiese poetische Form hatte schon jener Übersetzer nıcht erkannt, der
das 102 Joh 16,36 AUS dem Aramäischen 1INs Griechische übersetzte.
Andernfalls hätte das ang der zweıten e1l1e nıcht mıt 1VO, SOT11-

dern mıt einem ötı(-recitativum) wiedergegeben. Und hätte das, dann
hätte das unentbenNrliche ang der drıtten eı:le sicherlich nıcht
ausgelassen.

UrCc| diese beıden Fehler wurde der ursprünglıche Sinn VO Joh 16,36
bıs ZUT enntlichkeıt entstellt, WIE dıe 1Un olgende ort-für-Wort-
Übersetzung erkennen äßt

{ dDies17207
ıch habe gesagl,

A daß uUurc miıich
wıird seINA

159 euch
XDW das Heıl, der Friede,

XD2027 und Urc die Welt
IS wırd se1n
1759 euch
NI dıe Bedrängnis.

berXxx nıcht
fürchtet euch!nmın

+L  1 Ich,
70957 ich habe S1IeE überwunden,
XD 299 die Welt

iese Rückübersetzung 1Ns Aramäische, be1 der dıie 1mM Aramäischen
vorauszusetzende ortfolge wiederhergestellt ist, macht eutlc

daß sıch be1 diesem gi0N einen usspruc) des TAONten han-
delt, miıtgeteilt Urec eınen urchristliıchen Propheten,
daß dıe Ursprache dieses Logions das Aramäische BCWESCH seInNn muß,
un! daß jener Übersetzer, der 6S 1INSs Griechische übersetzte, atsäch-
ıch dıe oben genannten Fehler emacht hat dıe Fehlübersetzung
des mıiıt 1V mıiıt einem otı(-recitativum), WIE CS korrekt SCWESCH
wäre; dıe Auslassung des ‘, obwohl der Parallelismus membrorum
der Zeilen Zwel un! reı erfordert.



FKın ehler Waäl, daß UÜbersetzer dıe instrumentalen
A un 19 mıiıt dem mehrdeutigen übersetzte, mıt dem C111-

deutigen d10. OC dies ist Cc1in läßlıcher Fehler weil £ ebenso WIC

zumındest auch instrumentale Bedeutung en und miıt »durch« wıeder-
egeben werden kann2.)

Vermeiıidet INan alle diese Fehler und erkennt INall, daß X51 ı oNnan-
nesevangelıum häufig »dıe Weltmenschen« bedeutet (ein unjesuanıscher
Sprachgebrauch!3) dann erg1ıbt sıch als ursprünglıch beabsıchtigter Sinn
WENN INan dıe »grammatısche Parataxe für logische ypotaxe«4 beachtet

IDies habe ich 2esagl
Obwohl ihr UrCcC mich das 'eil en werdet

werdet ıhr MFE Weltmenschen Bedrängnis en
Aber fürchte: euch nicht!

Ich ich habe die Weltmenschen überwunden.

Zusammenfassung
Fehler Be]l der Übersetzung Aaus dem Aramäıischen 1115 Griechische wurde
das 76 MIiIt LV MmMi1t OTI(-  Drecitativum ) wıedergegeben, wurden das

ausgelassen und dıe instrumentalen 357 un X99 MIı dem mehr-
deutigen übersetzt, miıt dem eindeutigen S11a Bel der Übersetzung
aus dem Griechischen ı1115 Deutsche wurde dıie »grammatısche Parataxe FÜr
logısche ypotaxe« nıcht beachtet wurden EINNVYVN mıiıt » Frieden« NıtL
»Heil« ÜAÄLWIC mıiıt » Angst« mMiıt »Bedrängnis« un KOOUOC mıt » Welt«

mıt » Weltmenschen« wıedergegeben
Korrektur e dieser acht Fehiler wurden aufgrun: der syriıschen

Überlieferung ZUr Stelle beseıitigt

Baumgartner 1ı KBL (21958), 1056, notierte' Dan 2,30; Esr
Uepke ] I1 (4935) 5306, notierte: Mit AJF Par. M. $:22 Par., Apg 1

28.31; om Kor /,14; Hebr 11,
3 Vor em 165 neben dem »Ich habe überwunden« spricht afur da Joh 16

dem Thohten zuzuschreıiben ISL.
1e azu eyer, Semiuitische Syntax 1 Neuen Testament (1962) 259-243
Man beachte dıe Orrekte ese zwischen »miıich« und » Weltmenschen«.
Zu dieser mehrdeutigen artıke emerTkKte aC) Die uttersprache Jesu (1982)

Sıe »1ISE S1in Relatıvpronomen das Genitivkennzeichen und 1NC Konjunktion SIC kann
aquıvalent SCIN mıL OT1 >we1l< mıt dem OT1 recıLatiıvum der mıt IV S1IC ann auch dıe Bedeu-
tung VO OTE der DQOTE en Angesichts weıtreichenden Mehrdeutigkeit Wäal
diese artıke fast azu verurteilt be1ı jeder Übersetzung 185 Griechische Mißverständnisse
der verschıiedene Interpretationen hervorzuruten aC| stutzte sıch €]1 auf Burney
TIhe Aramaıc Origın of the Fourth Gospel (1922) SINg aber aruüber hınaus
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Leckere äppchen der 1C. Mehlsoße?

Reélik ur.  ar Knıpping, Textwahrnehmung “häppchenweise‘
Bemerkungen Harald Schweıiızers "Die Josefsgeschichte"

und seıner Lıterarkrıtık: (1992) 61-95
Harald Schweizer, übıngen

würde doch der Rezensionsartikel ınNne Irendwende anzeıgen! Dann
würde 1C. dıe geba  e Krıtik des Verfassers noch eıchter hinnehmen!
Dann würde nämlı:ch ZU egel, wa  7 bıslang meıner Wahrnehmung
nach völlıg dıe Ausnahme ıst: eın exegetısches erk wırd exklusıv
nach seıner krıtıisı:ert und nNnıc auschlieBßlich bzw uch
nach seınen inhaltlichen Erträgen. Das wäre wissenschaftlich en

beachtlicher Fortschriıtt! Es ware Anzeıchen dafür, daß dıe Vo

anderen denund VO.  A mır bıslang vermıßte Methodendı:skussıon
Feldern Literarkritik und Pentateuchforschung eingesetz e, Aber
1C hın Pessımist und vermutlıch RKealıst. Die breıte Krıtık der

eingeschlagenen Methodıik durch Knıppıng dürfte anderen Motiven

entspru  gen eın.
Wer dıe Forschungsgeschichte Zzu Josefgeschichte (=JG) ennt, kann
leicht fests tellen 7

etzten Deka den Das
daß meın ODUS völlıg quersteht den Trends der

ıst wahrnehmbar ganz unabhängıg Vo  x der
Frage, A  wer rec Von daher erschwert/durchkreuzt meın ODUS
au. jeden 'all Forschungsinteressen, dıe 1m Kahmen dıeser T'rends
Ilıegen, düpıert solche, dıe ıch ın Pubhlikationen anders festgelegt
haben, zwıngt S]e jedenfalls, ıch MAaSS1V wehren, rechtfertigen.
Dem Ton ach omm der Rezensi:onsartı:ıkel au di:esem Kontext

Der Verfasser Quisquilien a ber uch ärgerliche Entstellun-
Danebengen, dıe beı enNauerer Lektüre vermeıden können.

geht darauf &73 1C mıch VOor allem konzentriı:eren uch
methodısc hermeneu tısch dıfferente Posıti:onen

Daß Benennung und Zählung (wohlgemerkt, nıchtSEEDEden Quıs  Taktische uilien:  Han375abung!) der Ikr Kriterı:en zwıschen den Publikatıo-
Ne.  > VO.  x (1988) und (1991) leicht dıfferıert, gehört dazu. Ich erlaube
m1r, 1Mm Rahmen der weiıtergeführten Forschung hinzuzulernen.
Mehrfach formuliert als Krıitik Punkte, 1C. ıhm selber die

habetsprechenden usführungen vorgegeben (z wenn mal
Wa selten vorkommt die "orthodoxe'' Keihenfolge des Vorgehens
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verändert wurde, durch Adıe aktuellen lextorobleme veranlaßt),.
G(Geradezu Iächerlich ın dıesem Kontext dıe mehrtache grandıose
Folgerung ach olgendem Muster: "das eadeutfe doch, daß Schweizers
Methodıiık 5 H Dzgl, Kap. 41 nıcht funktionierte''(S, 75 ) Has
oh] gern so” as sollen Hınwelse VO. der ualıtät, ıch würde
"manchmai'(S.99) LkrBen anderer xegeten antühren /(wobeı selhst
sıeht, daß alles vertreten ıst: gleichlaufende, konträrei? Orın 121eg
Adıe Krıtık der WOZU muß Iıne solche Banalıtät erwähnt werden” Ich
kann ıhm versıchern, daß ıch auf der Ebene der Beobachtungen
möglıchst umfa ssend hbeızıehen wollte, WE andere schon erkannt
hatten Folglich ann der Vielzahll meıner Beobachtungen, dıe hne
nmerkung bleiben, 1mM wesentlichen abgelesen werden, Wa ın der
ıteratur bısilang och keıne Rolle spielte. emerkung WIL.
olglıc a7s gewaltsames Suchen nach Krıtısıerbarem, g1bt SC
auf dıe hınter seınem Beıtrag stehende Ekıinstellung

Das wiederholte Lamento, Ie würde dıe ArbeiéZu  der en Entstellun  edaktoren ‚CMN.  1C)i genügen WUu rdıgen die "Schichten MNUuU
unzurei:chend rekonstru:eren (er ohl VOFrauUs, da sel t]z
mehr f1inden P eın WI1IL.  32C ohärente Textschıichten anstelle
ınkohärenter earbeıtereinträge”? Das so/lte mıch ehr wundern!) ıst
deplazıert angesıchts der klaren Aussage 1m Einführungskapiıtel, daß
dıiıeser Untersuchungsschriıtt für dıe eıt ach der Interpretatıon
vorgesehen SS (Zur eruhıgung und Informatıon: FEs exıstı:ert bereıts
eın Manuskript, das wWwWar och R13IC alle, ber rec vıele sekundären
Teiltexte danach beurteiılt, au welchen Mot:ı:ven heraus S]e ohl
den ursprünglıchen Text gesetzt wurden. Bıslang ınd mM1r Mot:ve
sehr erkennbar., V:elleicht kommt noch manches hınzu. Jedentalls
ıst dıes 1Ne notwendıge, aufschlußreiche, E E amusante

Ks werden uch mehrfachGegenkontrolle den Ikr Ergebnissen.)/
methodı:sche Mängel eım Thema "Kapıtelübergänge'‘ ehauptet (a)
hat regelmäßı1g überlesen daß das nde eınes Kapıtels (7z.B beı den
MLEen) FE als Ön rOVISOFIS ch gekennzeıchnet wurde, (b) hat dıe
Keflexion nıcht wahrgenommen 41/1 wonach beı dıesem
Schriıtt möglıch ıst, daß bislang NıC. beobachtbare LkrBen
regıstrıeren ınd bzw daß 2ıer enacC.  art Teiltexte zusammengehören
können. Beıdes 1SE Ausfluß der arbeıtstechnıschen Beschränkung auf
zunächst je eın Kapıtel (c) Vert. hat offenkundıg nıcht begrıffen,
daß erartıge proviıisorıschen Segmenti:erungen eınes großen Textes VO
der Methode erlaubht ınd (weil sS]ıe Vo MLEen her aufbaut/. (d)
Natürlich übernehme 2C für dıe Passage "Kapıtelübergänge' gZanz Adıe
Verantwortung., Aber Ehre, WE Ehre gebührt! erarbeıtet wurde S]
1m Rahmen ıntensıver Kommunzıkatıon und bstimmung A6}  > Herrn Norbert
abe PEg SIR Es ıst ja schön, wernn dıe "Glıiederung der
Verse ın AEen'" (=Außerungseinheıten/ als vorteıi:lhaft ansıeht (vgl
SOJ LEL Aber kann offenbar nNnıc einschätzen, wa mıt eıner
HARI au ıch Haf Es geht nıcC. Nu U kurzatmıge Vorteiıile beı der
Lkr, v:elmehr u dıe gesamte 5Sprachbeschreibung vıel näher Duktus
und degmenti:erungen folgen I dıe offensichtlich VO:| or gewollt sınd,
als dıes mıt der starren und logısch bestimmten 7’0 NCatz!' möglıch
wäre. Dahın ter steht Ilınguıistıisch etfra eın Wechsel VO. der
semantıschen PE pragmatıschen Beschreibungsebene Vorbedingung für
jJeden Versuch, dıe Qualität exegetıscher Textbeschreibungen

(NB Da dıe Arbeıt Vo  x ZIFONUM Jahre ach meınersteı1ıgern
Habıil.-Schrift erschıen, kann 16 dıe Anregung kaum VO.  > ıhr bezogen
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haben. daß dıeser Wechsel ın derS51e belegt jedoch mıt anderen,
Sprachbetrachtung ıch au breıterer Basıs vollzieht. Für scheıint
dıes ber unbekanntes Terrain sein. /

wonach z.B Lkr uchWichtıger ınd seıne methodischen Bedenken,
tex  S Beobachtungen verwerten habe Hıer vertfrefe ıch ın der
Tatr ıne völlıg konträre Posıti:on. Das sollte ın er Deutlıiıchkeit klar
eın: Wenn denn eın Redaktor ın 1ı1ne Textpassage etwas eingeflıckt
hat, dann hat i dıeser Stelle 1M ursprünglıchen Text
Kohärenzen durcheinandergebracht und stilıstısche Prohbhleme geschaffen
und nırgends SONSCL, Und entweder gelıngt m1r, als Xegeten Y

dıeser Stelle dıese Probleme uch defin:eren der e gelingt P
Der Ausgriff au ganz andere Texte (und deren Stilıstık wIıe uch Ikr
Problematik) verkennt fundamental, Wa  n Lkr eiısten kann und soll,
vermengt SI]1e zudem mıt den Problemen VO.:  \ edaktıons- und Kompos1-
tionskritıik das mögen andere (weiterhin) praktızıeren. Ich habe
daran keın Interesse.

Gelegent11C stellt erwundert fest, TE° würde "ınhaltlıch"

argumentıeren. FEbenso verwundert rage ıch zurück: Wıeso denn nıcht?
Was hat denn für Probleme damıt? Zwar ıst Vorbedıngung meıner
Lkr ın der Tat, daß mır ın seınem Text eın or erzählen darf, Wa  n

EF Ich habe ıhm twa aufgrund VO.  - vorgefaßten attungsan-
nahmen D nıcht 1m Voraus vorzuschreiben, Wa 1m Text vorkommen
darf (und der est wırd Ikr eliminiert). Aber auf der Basıs diıeses
formalen Vorverständnisses darf und muß ıch Ja ohl wahrnehmen, wa

anscheıiınend mM1r VOo. Text mıtgeteilt werden 111 und ıch erlaube mır
Au das ob InhaltenUrteil, 1C. dıeser Zusammenstellung Von

stilıstisch-kommunikativ folgen kann

Es g1ıbt uch keine Brücke der Verständıgung, wenrn ın seınem

Beıtrag (z E erwartet, müßten posıtıve Gründe für das
usammennehmen fwa VO:  > Teıltexten benannt werden. Ich beabsichtige
uch weıterhiın, meıne Ikr Arbeıt nNnıc mıt der Nennung posıtıver
Gründe für die Zusammengehörigkeit VOT] segmentıerten Textteilen
betreıben denn mıt dıesem Vorgehen wurde schon genügend Unfug
getrıeben (weil da dıe manchmal verheerende Phantasıe der Forscher
ıch auszuleben beginnt) Was 1C- theoretisch schrıebh und praktısch
befolgte, Wa dıes  F@  * Lkr Ileht VON der Wahrnehmung VOo.  - Lesestörungen
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(daher g19öt keıiıne Krıterıologıe für pDosıtıve Gründe) Was HT dıeser
Basıs NıCcC werden muß, bleiht AÄSS  e7)].,. Beweispflichtig 1St

der frennt, Damiıt S} taktıschder, eın Kohärenzurteil ımpliızıert.
Dıieses eXpolizıt machen, Wa dıeser als kohärenter/äutern,
ehauptete Text denn besagen wıll, weilche ntentı:onen des Autors
zeıgt, wWwIe ohl HT dıe RKezıpienten WIF. erartıges vermutungs-
We]Sse 1Ns Sprel Drıngen kann Schritt der LEr der Ort seın; ber

dıes argumentatıv schlüssıg tun und In einer Methodendiskus-
S] ınteressı:ert nmu dıes ıst auf den Block INTE:  TION
verweısen Ich wWwıes Ja wohl deutlich darauf hın, daß 1C unter
7T ıterarkrıtık" und "Textinterpretation" eiıgentlıchen 5ınnn zweıerleı
verstehe. Ind hat ]Ja wahrgenommen, daß der Interpretati:onsband
als nächstes omm LE

Wer sıch mıt den Störun 1Mm Lesevor ın hermeneu tischer/selbst-
psychologıischer ELE U  Hinsıc weıterDeOTUNSEN  ım LESEVOrSaNS  nsıcht weıter  efassen wıE7assen 111 Wahl, Empa thıe und
Text Das selbstpsychologische Modell In eraktıver Texthermeneu tık
IhQ 169 (1989) Z201-222, bes, 213215 Auf dıiesem Hintergrund ist
schlicht ındıskutabel, Wernr meınt mıch darüber belehren
mussen, zwıschen or und Leser R heutigem Exegeten hbes tehe
1Ne hıstorısche Distanz Was so[/! dı:ese Haa Das Prohlem ıst
doch und da weıicht K, au aufgrund welcher Dısposition eın
heutıiger Leser/Exeget ın der Lage ıst, etwas WIE Lkr betreıben!
Hıerfür zof hermeneuti:isch und kommunıka tıionstheoretisch einıges
Keflex:i:onen möglıch. cheınt damiıt ber och HIC vertfraut
eın. Der Verweiıs auf das Zitat VO. (S5.95 ergriffener Verweis
au dıe Erhebung des Textsınns als Aufgabe des Xegeten,/ bleıbt
jedenfalls Längen hınter der aufgeworfenen Fragestellung zurück,

ehr au dıe hermeneutische Ebene gehört z.B das Thema I  /ı  e  rtschät-
ZUDEt. Was o) denn hochgeschätzt werden”?” Der "FEndtext' WIE eu
halb fundamentalıistisch, halhbh gespeıst durch Katlosıgkeit, dıe frühere
Pentateuchkritik hınterlassen ha e efeuer: wırd? Wohlan ıch behaup-
fe durch melıne restrı  2U Textkritik habe IC dem Ması: Endtext ıne
Aufmerksamkeit, posıtıve Würdigung und Keverenz erwıesen WI1I®

nachweiıslich dıe WEET] ı1gsten dıe dıe bearbeitet en (weıl S]

häufiger und bedenkenloser emendıert und kon]ızıert haben/. Was
so1] och hochgeschätzt werden? Die Arbeiıt der Kedaktoren”? Nun, mMır
muß z.B nıemand SE Iı:terarısch faßbharebeibringen, daß jede
synchrone Textschicht 1m Gefolge des Urtextes ıne eıgene Aufmerksam-
keıit verdıent. Das habe 1C mehrtach publızıert, uch schon, afs
och nıcht WAarLr'. er ıst 1ı1ne äußerst ärgerliche, durch
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kein Zıitat belegende Unterstellung, wenn schreıbt, ıch wolle
(lediglich/ dıe erarbeiıtete Grundschicht als "bibhblischen Text' ausgeben
(vgl. Hıer wa  D offenbar hblind für einıges, wa ıhm VO.  D

Augen gekommen seini muß! Aber darf INa dann das Arbeıtsergebniıs
der Redakti:onen als "Verschlimmbesserung" bezeichnen? Man muß
7 Das sprıcht den Interpolatoren keıne exıstentiell ernsthalften
Motıve ab Aber Iıterarısch hat dieses punktuelle Herumpfuschen
vorgefundenen Text den ' ert nNnıcC gesteıigert, sondern gemındert, HS

MAaSS1ıV. Lıterarısch ıst dıe n Spannbreite vertreten: dıe sekundäre
ede Gen ıst In ıch stilıstısch beeindruckend, SIe paßt NNU. nıcht

homogen ın den Duktus des ursprünglıchen Textes; daneben kann ıne
Vielzahl VO.  x Zusätzen nuı. VO.:  \ hbru alen Srachstümpern stammen

Möglıch, daß hıer "theologische" Was ımmer das hiıerbei sel und
"Iı:terarısche" Wertung auseiınanderklaffen. Ich habe mich strıkt auf
den Iıterarıschen Aspekt bezogen (und bın 1m übrıgen ange schon
skeptisch gegenüber eıner theologıischen Betrachtung VO.  - Iexten, dıe
ıch erklärtermaßen VO. Iıterarischen Aspekt absetzt. ”"Theologie" era
hıerbeıi leicht ZU hohlen Emphase bzw. ZU Vorwand, ıch methodisch
doch eınen Freihbrief auszustellen.).

Miıt hermeneutisch-methodischem Weichenstellen äng uch dıe Krıtıik
des Verfassers meınem Einhalten der I"ınumkehrbaren Leserichtung"

Er weıst darauf hın, daß Lesen ımmer uch Rückgriffe
eınhalte (kein Dissens hierzu!) und daß mMa dıe Intentionen des
Autors, seıne Einwirkungsmöglichkeiten au den Rezipienten beachten
mUusSsse., etzteres akzep t]ıere ıch natürlich theoretisch. Es nNnu nNu

nıchts 1N der Ikr Praxıs. Denn da habe 216 Au den Text und NnıCcC.
den utor. Die Kritik des Verf. chıeßt Iso ın ıne 2anz andere, hıer
Nn1ıC. ınteressı:erende ıchtung. Das gleiche hbeı der "Leserichtung":
Lkr beschäftıgt ıch doch mıt Iextstellen, mM1r das rückkoppelnde
Lesen gerade ıch ratlos bleibe Wenn mM1r ın dernıchts bringt,
nächsten AE (also N1ıC. ın den zurückliegenden/ eın Akteur mıt Namen

begegnet und 1C. rückkoppelnd Au feststelle, daß m1r ıne

1gur amens ISRAEL, dıe uch AUuU. pronomınal Ha! der als
"Vater!' charakterisiert eın konnte, bekannt 36F. Auf diesem Hinter-
grund irrıtıert miıich dıe NUu Nne präsentıerte und nNnıC. literarisch
akzeptabel vorgestellte Figür Mehr stellt ıne LkrB nıcht fest
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uınd IN derartıges e1sSp 1e1 ıst f nNu wirklıich NC O7 Mır ST

erfunden. as C versuchnte, 1st, eın erartıges nalysıeren kommunı-
katıonstheoretisch efwas durchleuchten Hıerbhbei der Fınwand
des Verf ebensowen1g wıe eın Mıißverstehen, meıne Auflıstung der
IkrBen MÜUSSeEe Xa meınen Lesevorgang wıderspi:egeln. "AynfFfIısten" und
HWT xXt-Lesen“ sSınd immer zweıerleı, Mein hermeneut:isches Postulat

folglıch nıcht AT} jeweılıgen Schritt messen dürfen, ehr ohl
ber den chrıtten FEEATTE Die lehben In der T’at davon, daß dıe
unumkehrbare wırd,. TrotzLeserichtung eingehafen der durchaus
aufwendıgyen Beschäftigung VOo  \ mIıt meıner Ikr onzeptıon: ganz
verdaut Haf S]e Offenbar doch noch nNnıcC 5n geht HIC M

elıne abgelegene emerkung, dıe IC trıumphıeren 1NS Spiel Örıngen
könnte, sondern dıe Struktur VO ausführlichen kr-Kapıteln!
Nochmals: der obıge Einstieg In dıese Erwıderung Wa NC lediglich
als Gag gemeınnt, Methodendiskussion auUf hreıter 5asıs, HC
"Schulen! abgedrängt, 1SF überfällig. Insofern begrüße 16 den langen
Artıkel des Verft. Aber allen Fleißes genaques Lesen sSO/!te
schon ın ebenso dıe Haltung des Verstehen-wollens., Ohne heıdes

gelingen weder Kezension och Literarkritik,

Obwohl] I1} 17} Eınadruck 1M ersten Teil iın dieseVO. Beitrag
RKıchtung gıng, würde ıch ınsgesamt nıc mehr 2en, betreibe
ledıglıch Erbsenzählerei, FEs wırd Fnde zunehmend deutlich,
daßBß zwıschen ıhm und mMır grundlegende methodısche und hermeneutı-
che Weichenstellungen verschıeden ınd. Nun mOge ben mıt seıner

Orz:entierung mal praktısche Analysen und EArgebnısse vorlegen, und
dabeı eın Vorgehen uch weıter reflektieren! Dann sehen WIr weıter!
Mır wurde umındest aufgrund selner theoretischen Andeutungen nıcht
klar, ınwıeflern eın Versuch eıner breıtflächigen Krıtik meınem

Vorgehen nıcht doch NUu eın Vorwand ıst, seiınerseıts ın praXı den
alten methodıischen, eınıge Theologumena geadelten Schlendrian
weıterzuführen



63 (1992)

Se1ıit wäaäandl gelten dıe Elıhureden (H1 37}
als Einschub?

Eıne emerkung Z E Forschungsgeschichte

'arald-Martın Wahl Marburg

Zlemlıch une1ins ınd ıch dıe Ausleger der ıhureden (H1ı A

37 ) daruber, WE dıese en als erstiter TUr eiınen

redaktıiıonellen ıINnsChu ge  a  en hat meınt S

elıtzsc daß ıch M. H. Stuhlmann ın selnem H1iıo  ommentar VO

als er stier entschıeden FÜr dıe Hinzufügung der en

ausgesprochen Ebenso Uurtezjit Nıchols: ”Stuhlmann

1n 1804 Wa the 1CS$S SUuggesSt that theyv dıe Reden] formed

*L1 3ON the poem. *® Diese Meinung nıstet sich ın der

orschung S3n Noch 193 hnhat sS1ıe KBa sSelnem

Forschungsbericht_ aufgenommen‘ . chlıe  ıch SC  eppt ıch dıe
Klette bıs er rıen 1963 or Doch Cappen Adıe Geliehrten

Stuhlmannamı Sründiıe daneben VETDE War daß
VO urals erster systematısc eıne eı rgument

dails dıe en sekundar S1ind ıst ber HE derVOrtragt;
erste, der dıes überhaup bemerkt

Andere halten . S E1C  ONn Für den des Gedankens,
und das e urchweg Ficht3ıag Nur eYTYrSC Unktarhes
daruber, wann sıch E1ic  orn ZU ac zuerst geaußer hat G __

Hölscher 1l1PP auf dıe erste Auflage der Eınle1iıitung VO 1780-

836 Fohrer meınt pauscha dıe 1S1C gehe auır Eıchhorns

Vgl K Stuhimann S Hıob. Bın ©  .  a  rel edıcht Aus dem Hebräischen
nNne  wn übersetzt, geprüft und erläutert, Hamburg 1804

Vgl Delıtzsch, Das Buch Hiıob, BC IVEZ: Le1lpz1lg 26
H Nıchols, The omposıtion of the peeches (Job, Chps 32-37

AJUSL B1 193313 97 .
Vgl. Kuhl, Neuere ıterarkrıtik des Buches Hıob, ThR 2 +953, 258
Vgl. S. Terrıen, Job, CAY AILIL, Neuchätel 1963; 26
Vgl. er, Das Buch Hıob, HAT F übıngen 83
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inle1i1itung LN der ersten Auflage un aut uhlmann zuruück?..

Zugegeben, das Problem 1 S deshalb et’was vertrackt, wel
Eıchhorns Eıiınle1iıtung zwıschen 1780-83 und 1823-24 29l vıer
Au  agen dreıi erschıenen 1st diıesen vierz1ıg Jahren
zwıschen der ersten und der letzten Auflage anderte das Werk
NnıLıC HXT seınen x  s  / sondern uch seiıinen Umfang mMmauserte

Jedeıch VO einem dreıbandıgen einem unfbandıgen EpOS.
181 verbessert und dıe ViGT(eAusgabe vermehrt®, <a

daißs G71evol'ıkommen umgearbeitet, "Y77jierte rıginal-Ausgabe"
Hheıse>.

der zweiten Auflage VO 1790 behandel E1lc  Orn War Lın
641-645 den Verfasser, das er und OS eschıchte des

1obbuches, ja ag dıe eı NC Prolog und Epılog, ber
Nn1ıC dıe ıhureden uch fındet ıch SONS über dıe en

Nıchts. Wa für IL: ınteressant warel 0 EYST dıe Qr3ıtte Auflage
VO 1803 Dringt den entscheıdenden ZUSatz S6444 S 7je
den nterabschnı "Ueber dıe en K aıa al erweıtert11
Darın E1iıc  orn Indaı 771en auf, dıe Sse1ıine grundlegenden
Zweıfel der eı der ıhureden nahren. Dıiıesen Befund
en Rowley Schokel/J. Er O5 Ga Di az7ı3 und
Smend1!*“* erkannt. Alleın, hat 3 ngeahnter Stelle noch
ıne andere, altere Bezeugun VO Eıchhorns Ka e gefunden 1
eıner Rezens1ion!5

Vgl Fohrer, Das Buch Hıob, KAT ÄVI, Guüutersloh 40 Vermutlıch
hat Fohrer den Forschungsbericht VOnNn Kuhl und dıe Angaben VO  }
Oischer ddıert

Vgl J. G, Eıchhorn, Einleitung 1Ns Alte Testament & EFE Lei1pz1ıg
1780-83; er5S.; Einleitung 1NSs Alte Testament, RBd e A zZwevte
vermehrte und verbesserte Ausgabe, Reutlıngen 1790; ers.,
Einleitung ın das Alte Testament, 1D< drıtte verbesserte und
vermehrte Ausgabe, Le1pz1g 1803

e  orn, Eıinleitung ın das Alte Testament, Bd P ViOYte
Orıginal-Ausgabe, Göttıngen 1823-24

Vgl U G _ Eıchhorn, Eınleıitung, Bd 1FES 500-529
11 Vgl e XC  orn, Eınleitung, EL 597-601

Vgl Rowleyv, Job, CeB, Edınburgh 1940, 112
Ygl Ba D Schökel/J JobSıcre Diaz, Commentarıo eolög1ıco

lıterarlıo, Nueva Bıblıa, Madrıd 1983, 51-b2
14 Vgl. mend, Dıe Entstehung des en Testaments, ThW1i 1I Stuttgart
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E1Ll1C  Orn pDpflegte seinen Rezens1ıonen N1ıC U: das

jewelılıge Werk kritisch esprechen, neılın, Nr dıe

Lektüre nhat iımmer wıeder eigene Erkenntnisse die
esprechungen ıngeflochten. SO uch 1n seiner Rezens1ıon

Mıchaelıs "Eınleıtung Rl die göottlıchen Schriften des en

Bundes VO BA Von Michaelıs er E1L1C  Orn auf dıe vıelen
efremdlıchen Ausdruüucke Ln den ıhureden aufmerksam gemacht
worden. Jedoch S1L.e Michaelis darın eın Kunststück des

Dic  ers ZU eschreıbung VO Elıhus besonderem Charakter,
E1iıc  orn dagegen ©L 21 2 afür. daß dıe en spater
eiıngeschoben SB17 Nachdem 1  Orn 11U. Michaelis argestellt
hat, fügt seıine eigenen Überlegungen hınz ”"Indessen, WE&

uch A vıel i1genthümliıches ıLM ebrauc einzelner Wörter
daß eınel der Rede des fınden köonnte, der muß zugeben,

als LMN enganz anderer e1ıs au dıesem bschnıtt haucht,
errsc darınnübrıgen Theılen des Hıob:; eıne gew1ısse

W1L den en gedrungene KurzeRedseligke1i übrıgen
errsc und wWenn dıe Abschnitte, ın äelchen rede mıt
den übrıgen Theilen des uc Eınen Dıchter SE Verfasser

aben; hat der Dichter gew1l eınen OLE  ıchen Wechsel 1
der Sprache und orstellungsart getroffen, seıne Charaktere
es mannıchfaltıger machen. Alleın kommen uch K1lııhu”s
en WLr  C VO der Hand des Dıchters Sınd S1e Nn1C
vielleicht ıne spate Ep1iısode, H. 6A38 Ma einen ebergang
auf dıie Erscheinung GOottes, dıe BLOtzZ1.lıch: ohne hınreıchende

orbereı1ıtung SsSıiıch ereıgnen schıen, machen wollte?

Weniıgstens, WEeNN der erste Dichter diıe Absıcht a  e, noch den
vıerten Bekannten 1: auftreten lassen, Wa konnte ıhn

bewegen, seiıner LM Prolog und Ep1llog NL1ı gedenken  ”1

Diese Zzwelıfel, VO denen E1ıc  Orn SpPprıcht, gehen dann och
N1L1CcC Ln dıe dreı YTYTe später erscheıinende zweite Auflage der

Vgl b Eod  Örs Rezens1ıon: e ıchaelıs Einleitung n dıe
göttlıchen Schrıften des en Bundes, Hamburg 18L Allgemeıne
Bibliothek der ıblıschen Litteratur, Bd I Leipzig LIOH: 430-465

Eın en daß uch ın der jüngeren Forschung häuf1ıg auftaucht vgl
Z n e The Book of Job Commentary, OTL, Philadelphia
1985, 49-60

1 8 XC  Orn, Rezens1ıon, 1787, 461-462



ınle1ıtung VO 1790 S17 zelleicht Wa Q71e rucklegung schon
weıit vorangeschrıtten. ble1ibt zunachst es beım en

EIrST 3 der dritten Ausgabe VO 1803 greift E1lc  orn te1 1weise
WOTLT  ıch aur diıese Rezens1ıon zurück. FfOrTMul2ı:ert sSseline
Bedenken schon eut 1ı cChear us den en des haucht eln

ganz andrer eıs als au den übrıgen Theılen des Hıob;
sS1ıe ınd schwerer, dunkler, LM UuSdruc harter und LM ebrauc

einzelner Worter eigenthümlicher[!®] und WEeNN dıe Abschniıtte,
Lın welchen rede Mı den übrıgen Theilen des uc Eınen
Dichter R : Verfasser aben, hat der Diıchter gew1l eınen

Wechselgalüc  ıchen der Sprache und orstellungsart
seilinen Charakteren mehrgetroffen, annıgfaltıgkeit

geben Alleın kommen uch Elıhu's en W1L1Er  ıch VO der Hand
des Dıchters ınd sS1ıe N1ıc vielleicht ıne spate Epısode,
1116 dıe 1488 eınen ebergang autf dıe Erscheınung GOottes machen

wollte, dıe sSsıiıch DLOtz1lıch;, ohne hınreıchende OrDere1itUNGg;
ereıgnen schıen? enıgstens, WEeNnN der erste D3ichter d7ıe

Absıcht e, noch den vıerten Bekannten LO auftreten
lassen, Wa konnte ıhn bewegen, seiner LMm Prolog und Ep1Log
Nn1C gedenken und um W1ırd Ha Hs Lln den en GOttes

Nn1Lıc erwähnt?'"20 Außerdem erganzt E1C  SER theologische
Bedenken, dıe FÜr eılıne spatere ınschaltung der en sprechen.
SO Liefern dıe iıhureden ZU LOSUNG des Hıobproblems keiınen
eigenständigen Beıitrag U, der Bote Gottes, Fallıt . sachlich
hınter dıe Freunde zurück: W1iırd Nn1ıC müde, stereotyvyp dıe

erechtiıgkei GOttes wıederholen, anstatt Tısche rgumente
vorzutragen‘“!

Wır halten Ffest Ln elıner Rezensıon SE E ezweıfelt
Eıc  Or als erster dıe ıgentuüumlıchkeıi der ıhureden;

dıese zweıfel nımmt Last WOTLr  A YST 1n der Arı tten
Auflage selner ınleıtung VO 1803 auf und baut sS1ıe eıner
vorlaäaufıgen Begruüundung aus. H, Stuhlmann hat dann .n seılınem
1804 erschıenen H1ıo  ommentar weıtere Gruüunde Ür gefunden,
daß dıe ıhureden eın redaktıoneller Zusatz Ün Diese Gründe
hat dann eıner tragfahıgen rgumentatıon ausgeformt.
19 ıer 1C  orn namentlıc das B besprochene Buch VON ıchaelıs
20 XO  Orn, Einleitung, LEL 597-598
E Vgl C  Orn Einle1itung, Bd L 599-601
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(1992)

Untersuchungen über die materıiıaltechnıschen

Aspekte des X! tars D

Horst NowacCk 'eyhe

inleitung
Über die 1Literarkritischen und historischen Probleme des (Bran  Al-

7,1-8//38,1-8 ich nıcht handeln, v1ıielmehr der nachge-
hen, ob eline Herstellung möglich ımd Oob gebrauchstüchtig Die t_

entzündet ıch der der Wi  standsfähigke: einer

ronzep. gegen die auftreten ‚rand:  aturen. Be1i der Betrachtung
der reinen Zzahlen eln Gewißheit bestehen, der N1L1CH

tionsfähig Ziu Ad1ıCch: l1iegen der SoLiduspunkt der Bronze und die EL -—

relilichbare Brand:  ratur ZUSAililcenNn. M, | M werden be1i dieser Betrachtung die

Materialeigenschaften ınterschiedlicher Bronzen, die irmeleitfähigkeit des
Metalls ımd insbesont die Unmweltbedingungen beım Betrıeb nıcht
wenlg berücksichtigt. Be1l e1nem Feuer dieser Grö)  Oordnung müssen starke ımd
kühlende entstehen, die e1Nner schnellen Ableitung der Platten-

müssen. diese Hypothese stützen widerlegen,
LC experimentelle Untersuchungen durchgeführt, die üÜüberraschenden jeb-
nıssen geführt d1ieser Arbeit ıch d1ie Ergebnisse mitteilen

FF Die Konstruktionsmaterialien des

n Akazienholz

SO 11 azienholz gefertigt wer'! mLıt
Ellen lang, Ellen breit und ElLllen OLzZzunterbau

SOo1LL m1Lt rzogen werden (Vgl, BLr
Die Akazie gehört 1le der Leguminosa” , die heute vorwiegen L1n

Aus L1ien e1MmMa: 1isSt. gib: viele deren Gewicht mS3 Uunter-

schiedlıch K Welche jener Zeit L1ibanon DZW. Palästina vorkam,
1 Nnıch: IM
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Akazı: ist eın Hartholz, dessen est1igkei Fe  tigkeitsgehalt
abhängig 1 Be1i 40% 1a S} weniger fest als be1l 15% Fe  tigkeit. Holz
1St rötlich-braun dunk len en.,. 1Sr elastisch, und 1st
chwer 17 resistent gegen L zkrankheiten. Seine Züund-
Tatur Liegt zwischen und 310 Grad S1USs

Die CcChn1ischen Eigenschaften S1iınd also für die Erstellung der struktur
des geeignet.

e Die Feuers  ea

S d1ie Herstellung ıner SO lLchen Metallplatte mÖgli
In die der mit ELlen angegeben. die

al hebrä1ische Elle 44 ‚ 4cm annınmt, ergıbt e1lne DE
N Uund e1LNEe erforderliche LC|

Dieses Objekt "Herdguß” realisiert werden, egal Oob der
TOTO Oder einzelnen erfolgt die entsprechenden Materialien

ımd technıschen Standards VOrL]  en. Herdguß eın waagrechtes
hergerichtet werden, der zugie ens der

einge:  CKE W1rd. der Aushärtung des Formbetts W1rd der entfernt
ımd der Hoh lLraum m.Lt üssigem Metall direkt Hiılfe

Zuläufen gefüllt. ra  setzung 15 UMMer die LU waagrechte USI1.  —
TUn des ımmMmbettes. Herdguß iStT SChwierig, die glei  19g

seifl muß, nıcht durch die entstehen Wärmespannung zerspringen.
Irotz der Schwierigkeiten, die der ZUusanmenschaltung und dem glei  —

zeıtigen Abstich mMmehrerer Schme 1Lzöfen gelegen muß , hal‘ LC] den
ınNner euerplatte TOTO Oder einzelnen Stücken geg!  nen
Ü möglich.

D Welches Materıal kam Anwendung?
Als Gußmaterial die Bronze infrage. Bronze er e1lnNne Lerung
wpfer und YKupfer e1nen vergleic!  ısen hohen Chme Lzpunk:
1083 Grad D Schlechte Gießeigenschaften; ergibt einen rıgen

G weıiıl flüssigen Zustand GCase 1Ööst, die bei w1lıeder

frei werden und die Poren verursachen. lerungen mit er und anderen

H H; TITMUS, Commerc1ial Timbres Of the The Techn1ical ess LON-
don. Ath Edition BZi Copyright 1971 5y ; H. Titmus
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Elementen ergeben viel bessere Gießeigenschaften. Die Legierungselemen-
te: Blei und besonders Znnn wirken als Schmelzpunkterniedriger und Ent‘
sungsmittel

Die Din-Vorschrif "705 schreibt die ZUSi  tzZUunNng heutiger
bronzen

Kupfer 88-90% Schmelzinterval,
Z1NN Sn 9—=11% die ‚erung flüss1ig Wird,
Blei 1,9 181 890-1050 Grad (

' nach Brinell:
Ant.imon 0,2% Dehnung 18%
Eisen VFe 0,2 Zugfestigkel 210 N.  ım“

0,05% ‚erreißgrenze Nnm2
Rein Metalle CcChmelzpunkt, gierungen ein lLzinter-

val. Das zinterva. durch uUuS- Li  luspunkt begrenzt.
Soliduspunkt beginn: die Veränderung des lgefüges, Liquiduspunkt

1at die Gefügeauflösung beendet, die Legierung ist flüsslg.
Die tCzung Bronzen der Lsenze: deren Richtwerte

auf Critannien ımd ILrland en , weisen ähnliche auf
upfer 84, Die schen Parameter

Znnn Sn 10% der alten rOoNzZEN sind

Blei 5% MOdernen FOormMen ähnlich,
Arsen 0,03% dürtfte Schmelzinterval

0,01% EtW: tiefer gelegen.
S1ilber 0,01%

H. GADEGAARD publizierte Analysen Bronzen mesopotamischen
die teilweise Wesen”‘  ch höheren te. nämLlLich ‚ms

weisen, e  r die wichtigen ‚uschlagelemente Analyseobjekte
mnnen, und kamnmmt einenm Schmelzinterval 755-1010°%C

Chmuckbronzen, bei darauf und grazile
Teile darzustellen, Üa eine flüssige erung ideal.

andere ZweCcke, wWwie Waffen, werden die ‚'LEe| entsprech! Aufgabenstel-
Lung andere Legierungstypen '\erfügung gehabt Nı, die durch iNre Z_.

R. n7 Metallurgy ın Archeology, prehistory metäallurgy Öf
the British Isles, London (1962)
N. H. On the so-called urn ering Ar iın the OT , PEO 110
(1978) 38.
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schlagselemente und arbeitung TJganz Mechanische ımd me  urgische
gens  ten konnten

berichtet H H. al Bronzen folgende
&l 5% Sn 6
gehänmert 176 186
(Yı:- m: 10% Sn 6

228
8% Sn 1020 GradScChmelztemperatur
13% Sn Grad C
25% Sn 800 Grad e

Die Analysen des F und Jahrtausends Va Mesopotamien weisen
Zinngehal: al gegen hohe senanteile und Nickel

z. B, upfer 94, 38%
Eisen Fe 0,19%
Nickel 14%
Silber O2%
Arsen 33%

Erst ın der äagyptischen Spatzelit, 1080 £findet EDERER:
Statuetten Zinngehal; 12—-14 Fa

uUuNnSeTeTr können WLLEr 1LsS0Oo niıch: letzter S1Lcher-
heit auf ysen zurückgreifen, SOoONdern auf vergleichende a7lı-=

gewiesen In mMmeiner Betrachtung gehe ich davon A} die erung
den Plattenguß des Dl unserLen utigen Bronzen ähn Lich War ,
Schmelzinterval eher Grad S ge.  en hat.

Wie hoch 1sSt. die themmische Belastung
der W1ird eın Feuer Akazien- und dernholz unterhalten,

dessen maximale randtemperatur liegt und dessen Heizwert ETW:

K7 ’agt. ZeNntIrum des Brandes Wird die ra unte:

betragen Nı Peripherie STW O0O-2 auf 900-8009°C sinkend
Ein die TanzZze Plattenflä deckendes Feuer würde Nung N_

einer völligen YstÖörung der hölLzernen Subkonstruktion

COGHLAN, es the Ye  stor.ıi Metallurgy Of Copper and Bronze
iın the OLd or Occasional Paper Technology by R Penn1ı-
nan and B. M. lackwood, Oxford (1951) Ä4Ft.
x7 Kunstwerke chemisch betrachtet, Materialien, Analvysen, Alters-
bestimmungen, Berlin, New VOXK.; Heidelberg (1981) a
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Betrachtet die TrTeinen en, des Brandes be-
rTel einer ‚gJung des Metallgefüges koanmmen , Uunte: der

die Feuerplatte des 27 niıch: funktions  1g

Arbeitshypothese
R Warmeleitfähigkeit

davo) al ge einige wichtige Parameter nicht © n

nügend sı  St;, alle eine Wärmeleitfähigkeit,
die Kupfer besonders gut, einer Bronzelegierung schlechter
1et. Eesee Wäaärmeleitfähigkeit SOl 1Lte einer schnelLlen ung führen,

S11 der Freien und durch Luftsog des eUers eine
zusätzliche Abkühlung der erfolgen Bei1i EeLNEM

weliter einer ınterschi  ichen ung und schne ll ıner
starken 1LLdung, die iSsSOlierend WL betrachtet, dürf der Feuer-

brand die niıch: b1is 1duspi  t 1tCzen.
weiterer wichtiger 1a die Warmeübertragung auf d1ie hö Lzernen

tützpfeiler, die Auflagepunkten
Zers In der experimentellen Überprüfung SOLL S1ich diese Arbeits-

hypothese bestätigen als ıunrichtig erweisen

5 ers  Saı

Aufbau C1LNX verkleinerte Simulation des Altars D1ie

euerplatte L5 wegen der hohen Kosten 1Ner ronzeplatte Eisen, mLit
fas: glei armeleitfähigkeit, Die m1Lıt ımd LNEL

Diıcke auf hölLzernen tützpfeilern eiNer Höhe Im
Die Platte 15 Ynbereich des Feuers m1Lıt Bohrungen versehen,

Tenmperaturverlaı Feuerkern und der Plattenoberflä:s abgreifen
können Gleichlaufend werden der Plattenunterseite, Abstand

Ableitungspunkte angelegt, die Temperatur der Plattenunterseite
die Warmeableitung und iıhre Ges:  gkeit EermML Tenperatur-

H; HOLZINGER, urzer Handcommentar Alten Testament, MOse
Marti, übingen ISI
M. NOTH, Das Alte estament Deutsch, Mose, D Auflage, ttingen 195
176
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abgrift erIO. eLiNe Thermoelementeinheit Pt-Rh-Pt VE —970 1932,
eine Grund!  ache 196 eine fehlerfreie SSUng,

besonders Oberflächentemperaturmessungen, kaum mÖöglich ist, weil die
Messungen Meistens iner mLıt starkem Tenperaturgefälle | der
T Läche ung des umgebenden Mediums erTfOo. und SsSe. schon

eine Störung des aturfeldes bewirken Auch 'äch-
tigen freiliegende des Thermoelementes die Meßgenauigke

diese Fehlerquellen minimieren, ist auf der Plattenunterseite
YeL| Meßstellen eine starke, aufge-
, durch Bohrungen der Fühler des Thermoelementes konstan-

die Plattenunterse und die Erweiterung des
Temperaturfeldes elne Störung durch die Luftkonvektion ge:
werden kann.

Die iLınnere Holz;  ra Stützpfeiler W1L1rd mLit Quecksilber-
thermometer, D: ıunterhalhb des Plattenauflagepunktes fest plaziert,

Angestrebt W1l1rd Kerntemperatur @.

elines Holzfeuers entspricht. werden drei Chgange je
und Die Durchschnittswerte werden 1Lagranmen, getrennt
nach Plattenoberfläche und plat  unterseitigen p ten, römische Z
fern) Y kumentiert. Saulendiagramm die erreich: absoluten Wert«
angegeben

Erzıelung LNer gleichmäßigen Temperatur werden verwendet:
ZKO]  issen, Kerntenmperatur ETW:; agı terijlal 15
insofern ideal, als Holzbrandtemperatur entspricht, SsSiıch ıngleich
besser schichten 1äßt und SCcmMLt e1Ne gleichmäßige Warmeabgabe ermöglicht
D1ie gungen SOLLEeN estgı Experiment W1rd auch
die ETW geringere Armeleitfähigkei Eisen gegenüber Bronze berück-
sichtigt

A Versuchsdurchführung ISgl Daten

Experiment Mittelwert drei Chgängen 7je Die F1Lächenbeladung der
deck: mt 3-4kg Mater1lial 45-50' der at  Oberfläche Na:  Q, u-

ZeI der Oberse1ite und peripheren Meß-
punkt TE folgende Temperaturen Sen;:
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Oberse1ite Minuten Differenz ama

740
760

A 640
1zstütze
Unterseite nach Minuten Yaximaltemperatur

SE 830°C
A 240°C

weliteren erlauf S1ink: dıie kontinuierlich, nach einen

ıunteren Die Außenbedingungen waren mit e1Nner Temnmpe:
2122 und eilnemnm drehenden Wirnx D3 fas i1cdeal.

Experiment Durchgäangen 6 Maximalbelastung der

3e eingeführt W1rd der Meßpunkt 1V , W1LEe Lagr des

Experiment mE ers1ıt
D1ie FLäachenbe Ladung der deckt mLt Okg Material 80O% Plattenober-

£läche be1i e1ıner Nach Ladung 2kg. eren ung YST

nach 105 und nach welıterer ZuLadung 2Kkg 1a nach Min. TOL-

gende Wert:e  D erreicht:
Oberse1te nach 105 Differenz nach

444 520 70-
67

I zstütze
ntTersel 2AC) Differenz

340 360
LII SE 250

60-80°C
e1. Maxiımaltemperatur = 7

Tenperaturverlaı machen ıch Wind, chebildung und ıunterschl1l:  ıche

Schichtung des Brennmater1ıals den Bpunkten durch elnen unruhigen denDe-
'aturverlauf Pplattenunterseitigen Meßpunkten sehen WE e1ne

bessere Warmeverteilung, die sich durch einen gla einzelnen Meß-

punkten differenzi! Tenperaturverlauf auszeichnet, Die

der 1zstütze steigt 35  S auf anı, des Experiment
be1ı 70°C



Die Außenbedingungen m1ıt einer 26°C und e1inem W-SW
drehenden Wind 2—3 1cdeal.

f Ergebn1isbesprechung
Die Ausgangsfrage W eine ronzeplatte Jgegen die auftretenden Brand-

1Nes Holzfeuers widerstandsfähig Se1ıin Die Frage nach den
materialte:  schen Eigenschaf: l1erungen mLt terschil:  chen Zinn-

Spurenelementanteilen kann Ä1le ZS6IT des 27 nıch: iıcher

Die N. H< mitgeteilten Analysedaten früheisenzeitlicher
Bronzen des eren : Ostens ımd Palästinas können bre1iten Spektrum

10-  ( Zinnanteilen als dienen, SO. unter .den
MLr angeführten Varıablen betrachtet des SchmelLzintervals
W1rd (3. z ange. der be1i e1i1nem Anteı1il 10% Zınnn Schme Lz-
interval der Leg1ierung zwischen 840-1010°C annn ımmt.. In mMmeiner Un  SsSucChung
gehe ıch 1Ner Bronze mLıt einem SchmelLzınterval 850-10009C ımd einem
iınnantel. 10% aus,

beiden Experimenten werden der Plattenoberfläche die Kerntemperatur
des Brennma:  zals nıcht erreicht. absolute Maxımalwert liegt
bei also unte: an CN EN SolLiduspunkt 85 ZeNtTrum

Peripherie hın werden erwartungsgemäß enNnde Tenperaturen verzeichnet.
Erstaunlich S1ind die plat!  unterseitigen festges
We: die 360-400°C unter der Plattenoberseite 1iegen, auf e1lne

Starke küh lende tkonvektion
A4h-Experiment erreicht dlie Holz der Stützen gera

weit unte: der krıtıschen e, Nach diesem Ergebnis SO. folgende
Sagen möglic! Se1nN:

Die Kerntenperatur ‚1Nes Feuers ag sıch der Starken Ver-

aschung und USSe N1LC VO)1J auf d1ie e  atte.
A Eiıinen hölzernen des P Bronzeplatte SE

erm1iıschen Belastungen eines Holzfeuers gewachsen,
3, elner Zerstörung der Substruktur i1st nıcht rechnen, die

lagepunkte peripher liegen.

G“ 3 DAVIES, S5Solidificatıon and Casting, London (1973) 85.
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