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FOREWORD. 

IT was my privilege, during the summer of 1 9 2 3 , to become 
personally acquainted with the distinguished scholar and 

spiritual leader, Professor Dr. H . P. Chajes, the late lamented 
Chief Rabbi of Vienna, to whose organising genius and creative 
energy not only the Communities of Trieste, Florence and Vienna, 
but the entire Jewish world owes so many distinctive achieve
ments in the field of education and higher learning. 

Not the least important of them is the founding of the 
Institute of Jewish Pedagogy. It has trained hundreds of young 
men and women for the teaching profession, and not a few of its 
graduates are now occupying responsible posts in America as well 
as in the Old World. 

Deeply impressed no less by the character than by the 
volume of Professor Chajes' cultural activities, and desirous of 
expressing my appreciation of his great work, I established a 
series of Scholarships at the Padagogium and at the Jewish Theo
logical Seminary in Vienna, designed to stimulate a more intensive 
study of Jewish history and literature. 

Among the several really notable essays and monographs, so 
far presented by the student-body of both institutions, mention 
should be made of the remarkable performance of Dr. Leo Fuchs, 
a young scholar, blind since his early boyhood, whose History of 
the Jews in Egypt under the Ptolemies, together with the study of 
Dr. Hirsch Taubes on the Presidency of the Sanhedrin, was 
issued under the auspices of the A. S. BETTELHEIM MEMORIAL 
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FOUNDATION, 1924 and 1925 respectively. In this same series 
appeared Dr. Filip Friedmann's exhaustive critical essay, Die 
galizischen Juden im Kampfe um ihre Gleichberechtigung, based, 
for the most part, upon documentary material in the municipal 
archives in Vienna, recently destroyed by fire, thereby greatly 
enhancing the value of Dr. Friedmann's researches. 

The present volume is another Chajes Prize Essay, awarded 
to the author, Dr. Salomo Rappaport, in the Spring of 1928. It 
constitutes the third publication of the H . P. C H A J E S FOUNDATION. 
Its predecessors are Dr. J . H . Zimmels' Beiträge zur Geschichte 
der Juden in Deutschland im 1 3 . Jahrhundert—a fine contribution 
to Jewish cultural history, and a monograph on The Relation of 
the Haggada to the Halaka ?ßbnb m J K H D n \ written in Hebrew 
by Dr. J . W. Hirschberg and Dr. B . Murmelstein. 

The publication of this volume marks the second anniversary 
of the passing of that noble scholar and incomparable leader, 
who gave himself so unsparingly to all causes in the service of his 
people and whose name is gloriously and imperishably linked 
with those of the truly great in Israel. 

Vienna, G E O R G E ALEXANDER K O H U T 

August 1 , 1929. 



VORWORT. 

ie vorliegende Arbeit behandelt eine von der Oberrabbiner 
Dr. H . P. Cha j e s s t i f t ung an der Israelitisch-theologischen 

Lehranstalt in Wien gestellte Preisaufgabe. Die Jury, bestehend 
aus dem Professorenkollegium der Lehranstalt — den Herren 
Hofrat Rektor Dr. A . S c h w a r z , Prof. Dr. S. K r a u s s und 
Prof. Dr. V . A p t o w i t z e r — hat dieser Arbeit den ersten Preis 
zuerkannt. 

Mit Rücksicht auf die hohen Druckkosten nichtdeutscher 
Texte, mußte die Originalwiedergabe der übersetzten Josephus-
und Agadatexte fast durchwegs entfallen. Nur die in den An
merkungen zitierten Agadatexte wurden bisweilen im Original 
wiedergegeben. Aus technischen Gründen mußten die Anmer
kungen — mit Ausnahme der Anmerkungen zur Einleitung — 
hinter dem Text gedruckt werden. 

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. V. A p t o 
wi t ze r , spreche ich für die reichliche Belehrung, die er mir aus 
der Fülle seiner Gelehrsamkeit zuteil werden ließ, und für die 
mannigfache Förderung, die meine Arbeit durch ihn erfahren, 
meinen innigsten Dank aus. 

Ebenso bin ich zu herzlichstem Dank verpflichtet Herrn 
Dr. G e o r g A l e x a n d e r K o h u t , dem hochverdienten Förderer 
der jüdischen "Wissenschaft, der die Drucklegung dieser Arbeit 
ermöglichte. 

Wien , im Oktober 1929. 
D R . SALOMO RAPPAPORT. 





EINLEITUNG. 

Die Werke des Flavius Josephus bilden für die Erforschung der 

von ihnen behandelten Materien eine Quelle von besonderer Be

deutung. Der Nachweis ihrer Angaben in anderen Quellen und die 

Aufdeckung der von Jos .benütztenVorlagen stellt somit eine überaus 

wichtige Aufgabe der Josephusforschung dar; dies um so mehr, als 

der Person des Jos., dem vielleicht nicht mit Unrecht Unehrlichkeit 

und Eitelkeit vorgeworfen wurde, Mißtrauen entgegengebracht 

und die Glaubwürdigkeit seiner Angaben angezweifelt wird. 1 

Da die ersten zehn Bücher der Archäologie der Bibel parallel 

laufen, kommen als Quellen oder Parallelen zur Kontrolle und 

Unterstützung der Angaben des Jos. neben der Bibel selbst vor 

allem diejenigen Literaturen in Betracht, die sich ebenfalls mit Er

läuterung und Erweiterung der biblischen Erzählung befassen: so 

besonders dierabbinische Agada, weiters die Agada der Apokryphen 

und Pseudoepigraphen, die Auslegungen der jüdischen Hellenisten, 

besonders Philos, 2 die neutestamentliche,patristische und schließlich 

auch die arabische Literatur, soweit sie agadisch beeinflußt erscheint. 

1 V g l . z . B . das U r t e i l des D o n I saak A b r a v a n e l ü b e r J o s e p h u s i m »J»pa 

Ö ' ; D -warb » ipn <3ns Dn^pjn'pm» na rpV'mi neun tyi^na aaro B ' i 3 i na-in . . . t n j w n 

"m tuurw owp o ' i n s T 3 la iyn i3j>3 D " Ö T £ . I m K ö n i g e k o m m e n t a r m e i n t e r : 

iruaKn on'j ' jn n rp ' in bra i 3 i s x a iu\X3i azb bv a w n a a n s i a^an 8? 131*? iruns nrrm 

Kim cairorr ' i a i o r\m:b wn xbi üb by r\byv na 'D3 D:IÜ m -\svb sins1? p s n n 

"Ui 33b pnoni ppasn ' W o pj>. [ V g l . J . G u t t m a n n , D i e re l ig ionsph i losophischen L e h r e n 

des I saak A b r a v a n e l S. 2 4 f . ] V g l . a u c h z . B . E . BischofF, B a b y l o n i s c h - A s t r a l e s i m 

W e l t b i l d e des T a l m u d u n d M i d r a s c h S . 5 3 A n m . 1 : „ I c h g e b e a u f J o s e p h u s , s o 

w e i t ich i h n n icht d u r c h hebrä i sch geschr iebene Q u e l l e n k o n t r o l l i e r e n k a n n , 

herz l ich w e n i g . " A n m . 4 : „ D i e Ber i ch te des in R o m d e n au fgek lä r t en jüd i schen 

L i t e r a t e n sp ie lenden J o s e p h u s ü b e r jüd i sche D i n g e h a b e n , s o w e i t sie n icht ande r 

we i t i g ges tü tz t w e r d e n , u n g e f ä h r d e n "Wert v o n p o p u l ä r e n Z e i t u n g s a r t i k e l n . " 
2 F r e u d e n t h a l , Hel len is t i sche S t u d i e n S. 7 6 , spr icht v o n e i n e m „ h e l l e 

nist ischen M i d r a s c h " . 
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Es soll in dieser Arbeit durch die zahlreichen Überein
stimmungen zwischen Jos. und dem rabbinischen Schrifttum 
keineswegs eine rabbinische Bildung des Jos. nachgewiesen werden. 1 

Es sollen vielmehr die einzelnen agadischen und exegetischen 2 Zu
sätze des Jos. zur Bibel angeführt und auf ihre Übereinstimmung 
oder Ähnlichkeit mit den entsprechenden Angaben der oben an
geführten, vor allem rabbinischen Literatur 3 geprüft werden. 
Durch diese Parallelen werden einerseits die Angaben des Jos. ge
stützt, andererseits wird das hohe Alter vieler uns nur in der 
relativ spät gesammelten talmudischen Literatur vorliegenden 
Agadot durch ihr Vorkommen bei Jos. bezeugt. 

Was nun die Quellen des Jos. betrifft, so gibt eine Unter
suchung der ersten zehn Bücher der Antiquitates zu folgenden 
zwei Hauptfragen Anlaß: 

1. Welche Vorlage hat Jos. für seine der biblischen Erzählung 
entsprechenden Angaben benützt? Massoratext? Septuaginta? 
Beide ? Eine dritte Quelle ? 

2. Woher stammen die nicht auf die Bibel als Vorlage zurück
gehenden Angaben, für die Jos. keine Quelle angibt? Aus münd
licher Überlieferung? Aus schriftlichen Quellen? Aus welchen? 

Auf die erste Frage sind bereits verschiedene Antworten ge
geben worden. Während nach einer Ansicht 4 Jos. sowohl M T als 
auch L X X benützt hat, meint eine andere, Jos. habe ausschließlich 

1 V g l . d a r ü b e r w e i t e r u n t e n S. X X X I . 
2 E s s ind i m T e x t n u r die agadisch-exeget i schen, n icht auch die halachisch-

exege t i schen A n g a b e n berücks ich t ig t . A u f abso lu te V o l l s t ä n d i g k e i t k a n n na tür l ich 

k e i n A n s p r u c h e r h o b e n w e r d e n . E s w u r d e n n u r d ie i r g e n d w i e b e m e r k e n s w e r t e n 

A n g a b e n a u f g e n o m m e n , n icht a b e r o f fenbare Pa raphrasen des B ibe l t ex t e s . D e r 

Über s i ch t l i chke i t h a l b e r erfolgte die E i n t e i l u n g d e r i m T e x t ange führ t en J o s e p h u s -

stel len g e m ä ß d e r R e i h e n f o l g e d e r b ib l i schen B ü c h e r . 
3 I m T e x t ist g rundsä tz l ich d ie r abb in i sche Para l le le u n d in d e n A n 

m e r k u n g e n das Ma te r i a l aus d e m ü b r i g e n Schr i f t t um angeführ t . 
4 V g l . R e u s s , N o u v e l l e R e v u e de t héo log i e I V , 1 8 5 9 , S. 2 8 1 ; B l o c h , D i e 

Q u e l l e n des F l a v i u s J o s e p h u s in se iner A r c h ä o l o g i e S. 1 2 ff. u . a. V g l . auch B . J a k o b , 

Z A T W . 1 8 9 0 S . 2 6 2 . V g l . G e s e n i u s , Gesch ich te d e r hebrä i schen Sp rache u n d 

Schrif t S . 8 1 f.; S c h ü r e r , G J V . 4 I , 8 0 f . ; v g l . auch besonders R a h l f s , Sep tuag in ta -

s t u d i e n l l l S . 80 ff. 
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L X X benützt; 1 eine dritte wiederum meint, dem Jos. sei weder M T 
noch L X X , sondern eine andere hellenistische,2 bzw. sonstige 
Quelle 3 vorgelegen. 

1 V g l . L u t t e r b e c k , D i e neu tes t amen t l i chen Leh rbeg r i f f e I S. 4 1 1 . C o r n i l l , 

E i n l e i t u n g in das A . T . 1 8 9 1 S. 2 9 8 . V g l . auch Siegfr ied , Z A T W . 1 8 8 3 S. 3 2 f. 

N a c h A . M e z , D i e B i b e l des J o s . , ha t J o s . e ine alte V e r s i o n d e r Luc i an i s chen 

L X X - R e z e n s i o n benü tz t , d e n U r l u c i a n . 
2 H ö l s c h e r in P a u l y - W i s s o w a s R e a l e n z y k l o p ä d i e des klassischen A l t e r t u m s , 

B a n d I X , S p . 1 9 5 5 . 
3 V g l . neue rd ings Gas t e r , T h e A s a t i r S. 6 1 ff., V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r R o y a l 

As i a t i c S o c i e t y , L o n d o n 1 9 2 7 . I ch k a n n h ie r n ich t u m h i n , Gas te r s daselbst a n 

geführ te L ö s u n g a b l e h n e n z u m ü s s e n . N a c h d e m G a s t e r die A b h ä n g i g k e i t des J o s . 

v o n M T , L X X u n d d e n He l l en i s t en a b g e l e h n t ha t , g l a u b t e r m i t e i n e m samar i ta -

n ischen F r a g m e n t ( d e m „ A s a t i r " ) unsere F r a g e ge lös t z u h a b e n . G a s t e r m e i n t 

(S. 6 3 ) : " W h e n c e , then , d i d J o s e p h u s ob t a in his l e g e n d a r y m a t t e r ? T h e di f f icul ty 

o f t r ac ing it b a c k t o m o r e anc ien t sources is i n d e e d v e r y grea t , i n as m u c h as 

n o o t h e r paral lels can b e f o u n d in the h i the r to k n o w n l i tera ture , b u t i f w e t u r n 

n o w to the A s a t i r w e shall f ind a surpr is ing n u m b e r o f closes paral le ls b e t w e e n 

J o s e p h u s a n d the t radi t ions e m b o d i e d in the f o r m e r " (S. 6 4 ) . G a s t e r en tdeck t 

n u n Para l l e len zwischen J o s e p h u s u n d d e m Asa t i r , d ie abe r nicht e i n m a l d e n Sche in 

e ine r B e z i e h u n g zwi schen d iesen W e r k e n g laubhaf t z u m a c h e n v e r m ö g e n . Ich k a n n 

h ie r n icht n ä h e r d a r a u f e ingehen , es sei h ie r n u r b e m e r k t , daß es k e i n e e inz ige 

charakteris t ische Stel le i m A s a t i r g ib t , die m i t J o s . in Z u s a m m e n h a n g geb rach t 

w e r d e n k ö n n t e , v o n e i n e m „ c l o s e pa r a l l e l i sm" (S. 6 5 ) g a r n ich t z u r e d e n . E s seien 

h i e r z u r I l lus t ra t ion e in ige d e r v o n G a s t e r (S. 65 ff.) als besonde r s b e z e i c h n e n d 

h e r v o r g e h o b e n e Para l le len a n g e f ü h r t : " T h e o r d e r o f the sons o f N o a h is, S e m , 

J a p h e t a n d H a m ( A n t . I , 4 , 1 § 1 0 9 ) : S o also the Asa t i r ( I V , 1 4 ) . " S c h ö n ! N u n 

he iß t es a b e r A s a t i r I V , 4 : S e m , J a p h e t , H a m ; 5 — 7 : S e m , H a m , J a p h e t ; 1 3 : S e m , 

H a m , J a p h e t , u n d die v o n G a s t e r u rg ie r t e S te l le ( „ a n d t o S e m h e g a v e th ree 

po r t i ons a n d J a p h e t f o u r a n d H a m f o u r " ) besag t nichts z u de r A n g a b e des 

J o s e p h u s ( v g l . b e i u n s N r . 5 0 u n d A n m . 6 4 ) . " J o s . in de l ibe ra te oppos i t i on 

t o the S a m a r i t a n a n d ag ree ing w i t h the Pales t in ian T a r g u m , calls the s e c o n d 

m o n t h in w h i c h the F l o o d s tar ted M a r c h e s c h w a n ( A n t . I , 3 § 3 8 0 ) , b u t a c c o r d 

i n g t o the Samar i t ans (sic!) i t w a s the s e c o n d m o n t h after N i s s a n . " A l s o w a r 

R . J o s u a ( R o s c h H a s c h a n a 1 i a ; v g l . be i u n s N r . 4 3 u n d A n m . 5 8 ) e in S a m a r i t a n e r 

u n d R . E l i e z e r spr icht e ine ant isamar i tanische A n s i c h t a u s ! — " T h e 1 2 0 yea r s 

m e n t i o n e d G e n . V I , 3 b e f o r e the F l o o d are thus e x p l a i n e d b y J o s e p h u s tha t 

G o d f ixed tha t n u m b e r because i t w a s the l e n g t h o f M o s e l i fe . T h e c o n n e x e o f 

1 2 0 yea r s w i t h M o s e s rests o n the w e l l k n o w n S a m a r i t a n in te rp re ta t ion o f the 

n u m e r i c a l v a l u e o f t he w o r d Oivz, w h i c h is ident ica l w i t h tha t o f t he n a m e o f 

M o s e s n a m e l y 3 4 5 . T h i s is a b s o l u t e l y S a m a r i t a n . " U n d G e n . r . 2 6 , 6 ? C h u l l i n 

1 3 9 b ? M i d r . T a n a i m S. 2 2 6 ? P s e u d o - P h i l o ? S c h a h i n ? ( v g l . b e i uns N r . 4 1 u n d 

A n m . j 6 ) — alles „ a b s o l u t e l y S a m a r i t a n " ? " S p e c i a l stress is la id o n the fact tha t 

N o a h w a s the t en th f r o m A d a m ( A n t . I , 3 , 2 , 7 9 ) . S o also in t he Samar i t an 
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Solange die von Mez 1 und Rahlfs 2 begonnene Handschriften
vergleichung der verschiedenen griechischen Bibelversionen und 
der Peschitto in bezug auf den Josephustext nicht auch auf die 
ersten fünf Bücher der Archäologie ausgedehnt wird, kann 
Endgültiges über die Bibelvorlage des Jos. nicht gesagt werden. 
Allen Übereinstimmungen mit der L X X kann man ebenso viele 
aus M T entgegenstellen3 und das Festlegen auf eine dieser vor
liegenden Quellen wäre ein verfrühtes Beginnen. 4 Dieses gilt 
zunächst auch für die Beantwortung der zweiten Frage. Viele 
merkwürdige Abweichungen des Jos. von der hebräischen und 

cha in o f H i g h Pr ies ts ." A l s o ist A b o t h 5 , 2 samar i tanisch, e b e n s o P h i l o , de pos t . 

C a r m . § 1 7 3 u n d eigent l ich schon G e n . 5 ! — " H e t u r n e d d r y l a n d i n to sea 

( A n t . I , 3 , 2 , § 7 5 ) . " D a z u : " T h e ear th b e c a m e h u m i d a n d b r o k e n o p e n ( A s . I V , 9 ) . " 

U n d G e n . 7 , 1 9 ? — " T h e an imals w e r e sent i n to the a rk ( A n t . I , 3 , § 7 7 ) . " M e -

sha lmas C o m m e n t a r y : G o d sent the an imals i n to the a rk . T h i s is a c c o r d i n g t o 

S a m a r i t a n in te rpre ta t ion . " U n d G e n . 7 , 9 ? — " A b r a h a m w a s the first t o p u b l i s h 

this n o t i o n tha t there is o n e G o d ( A n t . I , 7 , 1 5 5 ) . T h i s is n o t g i v e n in t he s a m e 

w o r d s in the B i b l e , a l t h o u g h it is i m p l o y e d s o ; i t is h o w e v e r spec ia l ly m e n t i o n e d 

in t he Asa t i r , tha t h e p r o c l a i m e d the fa i th first be fo re N i m r o d a n d la ter o n 

b e f o r e P h a r a o . " K o m m e n t a r z u dieser f r appan ten Para l le le überf lüss ig . — " J o s e -

p h ü s c u r i o u s l y e n o u g h , ignores en t i re ly the l e g e n d o f t he b i r th o f A b r a h a m a n d 

his t r ial b y fire, so fu l ly d e v e l o p e d in the Asa t i r , b u t b o t h h a v e o n e fea ture i n 

c o m m o n of g rea t i m p o r t a n c e . T e r a h is n o t de sc r i bed as an ido la to r , a t h e m e 

fu l ly d e v e l o p e d in all the A b r a h a m legends . . . N o w this omis s ion is s ignif icant . 

I t is n o t a m e r e ove r s igh t , b u t has its o r i g i n in the s a m e t rad i t ions w h i c h 

the Samar i t ans possess o f usf." D a z u ist z u sagen, daß m a n in d e n „ o m i s s i o n s " , 

die sich s o w o h l be i J o s . als auch be i a n d e r e n Schrif ts tel lern finden, Pa ra l l e l en 

zwi schen J o s e p h u s u n d sämt l ichen Schrif ts tel lern d e r W e l t l i t e r a t u r finden k a n n . 

1 D i e B i b e l des J o s e p h u s , Base l 1 8 9 3 . 
2 Sep tuag in tas tud ien I I I , 1 9 1 1 . 
3 V g l . z . B . die G e g e n ü b e r s t e l l u n g be i H ö l s c h e r , S p . 1 9 5 3 — 5 6 . 
4 B e s o n d e r s b e z e i c h n e n d s ind d ie U n t e r s u c h u n g e n R a h l f s ' a. a. O . ü b e r 

d ie V o r l a g e n des J o s . fü r seine K ö n i g s b ü c h e r . S. 9 2 m e i n t R a h l f s : „ I n d e r g e 

s a m t e n A n o r d n u n g d e r E r z ä h l u n g e n (der Gesch ich te S a l o m o s ) , in d e r die L X X 

ge rade h ie r besonders s tark v o n M a b w e i c h t , schließt sich J o s . d u r c h g e h e n d s a n 

M a n . " S. 9 8 : „ A b e r w e n n J o s . auch in de r g e s a m t e n A n o r d n u n g d e r E r z ä h l u n g e n 

u n d in v i e l e n E inze lhe i t en deut l ich a u f d e n U r t e x t z u r ü c k g e h t , so h a t e r d o c h 

in a n d e r e n E inze lhe i t en n icht m i n d e r deut l ich d ie L X X b e n ü t z t . " R a h l f s stell t 

U b e r e i n s t i m m u n g e n zwischen J o s . u n d M T , L X X u n d L u c i a n fest u n d k o m m t 

(S . i n ) z u m E r g e b n i s : J o s . fo lg t i n d e n K ö n i g s b ü c h e r n in ers ter L i n i e d e m 

hebrä i schen T e x t u n d z ieht die L X X in z w e i t e r L i n i e he ran . 
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griechischen Bibel haben sich als Versionen der L X X 1 oder 
auch der Peschitto erwiesen und eine Ausdehnung der Unter
suchung nach dieser Richtung würde die Zahl der über die 
Bibel hinausgehenden Angaben des Jos. vielleicht noch ver
mindern. 2 

So würden sich vielleicht die kleinen Abweichungen bei Jos., 
wie Namen, Zahlen, Wortänderungen, erklären lassen. "Woher 
nimmt aber Jos. seine Zusätze, Paraphrasen, Ausschmückungen, 

1 E s ist d a h e r se lbs tvers tändl ich , daß dor t , w o J o s . m i t e ine r L X X - o d e r 

Peschi t to lesar t ü b e r e i n s t i m m t , d ie A n n a h m e e iner se lbs tändigen E x e g e s e abso lu t 

n ich t n o t w e n d i g i s t ; so , w e n n er z . B . V , 8, 6 § 2 8 9 s ag t : d ie Phi l is ter g a b e n 

d e m S i m s o n 3 0 kräf t ige J ü n g l i n g e , u m i h n z u b e w a c h e n , d a s i e s e i n e K r a f t 

f ü r c h t e t e n . V g l . L X X - V a r i a n t e z u R i . 1 4 , 1 0 : ev rdj cpoßeicrö-ai. D a z u b e 

m e r k t T r e u e n f e l s , Fürs t s L i t e r a tu rb l a t t des Or ien t s 1 8 4 9 S. 6 6 1 : „ D i e s s t i m m t m i t 

d e r L X X ü b e r e i n . . . E s k a n n dies abe r auch J o s . selbst aus im« onisna ( R i . 1 4 , 1 1 ) 

agadisch abge le i te t h a b e n . " "Wozu letztere A n n a h m e ? 

N e s t l e , Z A T W . 1 9 1 0 S. 1 5 2 stellt d ie F r a g e , o b J o s . w i r k l i c h n m v s statt 

ams-13 en t sp rechend ev i tp cpoßelc ihxi d e r L X X - V a r i a n t e ge lesen ha t . — O h n e 

Z w e i f e l h a t e r es so in seiner V o r l a g e gelesen. 

I , 3 , 1 § 7 3 g ib t J o s . D T I V K <;a ( G e n . 6, 2 ) m i t ayyeXoi ( E n g e l ) w i e d e r . 

S o übe r se t zen das fragl iche W o r t v i e l e L X X - E x e m p l a r e ( v g l . T i s c h e n d o r f 

z . S t . ; F ie lds H e x a p l a z . S t . ) , so zi t ier t auch P h i l o [de g igan t . § 6 ; F r a n k e l , 

E in f luß S. 4 6 n e n n t dieses Z i t a t m i t U n r e c h t e ine L i z e n z d e r A b s c h r e i b e r ; auch 

Quaes t iones I , 9 2 spricht P h i l o v o n E n g e l n u n d W e i b e r n ] ; e b e n s o H e n o c h 6, 2 

(Kau tz sch , A p o k r y p h e n I I , 2 3 8 ) ; J u b i l ä e n j , 1 (Kau tzsch , das . S. 4 8 ) u n d oft . 

D i e s e A n g a b e des J o s e p h u s h ä n g t sicherlich n ich t m i t de r agadischen E r k l ä r u n g 

v o n D 'n^s >J3 = E n g e l [ V g l . z . B . P s . J o n . z u G e n . 64 , T a r g u m z u H i o b 2 , 1 ] z u 

s a m m e n , s o n d e r n g e h t einfach a u f die diese E r k l ä r u n g des W o r t e s en tha l t ende 

L X X - V e r s i o n , d ie ihrerseits na tür l ich agadisch bee inf lußt sein m a g , z u rüc k . E s 

ist d a h e r unr ich t ig , w e n n J u n g , J Q R . N S . X V I S. 2 8 8 m e i n t : " J o s . ( A n t . I , 1 3 ) 

t o o h e a r e d o f the angels s t o r y a n d his m i n d a p p a r e n t l y d i d n o t f ind a n y t h i n g 

w r o n g in this In te rp re ta t ion . " J o s . ha t v o n d e r S a g e v o n d e n gefa l lenen E n g e l n 

nichts g e h ö r t , wen igs t ens g e h t das aus se inen W e r k e n nicht h e r v o r ; e r fo lg t einfach 

se ine r L X X - V o r l a g e . D i e s läßt sich n o c h daraus b e w e i s e n : e r spr icht (I , 3 , 1 § 7 2 ) 

v o n d e r z u n e h m e n d e n V e r d e r b t h e i t d e r Se th i ten u n d fähr t f o r t : „ d e n n es v e r 

k e h r t e n v ie l e E n g e l G o t t e s m i t W e i b e r n u n d e r z e u g t e n ruch lose S ö h n e usf." 

D i e s e r Z u s a m m e n h a n g ist u n d e n k b a r , w e n n w i r a n n e h m e n , daß J o s . se lbs tändig 

exege t i sch ü-rbs' »ja m i t E n g e l G o t t e s w i e d e r g e g e b e n . V i e l m e h r ha t e r die K a i n i t e n -

Se th i t en -Sage , d ie er auch sonst k e n n t ( v g l . b e i uns N r . 3 3 ) , h ie r v e r w e n d e t 

u n d ist d a n n o h n e v i e l U b e r l e g e n se iner L X X - V o r l a g e gefo lg t , w o d u r c h die 

E n g e l i n d ie E r z ä h l u n g h i n e i n g e k o m m e n s ind. 
2 V g l . M e z a. a. O . ; v g l . R a h l f s a. a. O . 
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exegetischen Erläuterungen und Ausführungen, die er in die bi
blischen Erzählungen hineinflicht, als stünden sie drin? 1 

Auf diese Frage gibt es zwei Antworten: In folgendem sieht 
man, daß der allergrößte Teil der bei Josephus vorkommenden 
Agadot sich im rabbinischen Schrifttum findet. Man kann daher 
annehmen, Josephus habe eine rabbinische Bildung besessen, die 
uns von den rabbinischen Legenden in seinen Werken bezeugt 
wird: Josephus hat in seiner Jugend in Jerusalem gelebt, er erzählt, 
daß er sich in früher Jugend durch rabbinische Gelehrsamkeit 
ausgezeichnet habe (Ant. X X , § 264; Vita 2, 9). Er war mit den 
Geistesströmungen seines Volkes vertraut, hat sich selbst für den 
Pharisäismus entschieden (a. a. O.) und hatte sogar die Absicht, ein 
Werk über den Sinn der Gesetze zu schreiben (vgl. Vorrede zu 
der Antiquitates; Ant. X X , das.). Er ist also ein Kind des Rabbi-
nismus; er hat in seiner Jugend die Sagen und Auslegungen der 
Rabbinen gehört, hat die Bibel mit den Erweiterungen, wie sie in 
Palästina gelehrt wurden, gekannt; diese rabbinischen Kenntnisse 
durchziehen seine Werke, und so erklären sich die verschiedenen 
Zeugen mündlicher Überlieferung bei Jos . 2 Josephus ist Träger 
lebendiger rabbinisch-palästinensischer Tradition. 

1 D a ß d ie V e r s i c h e r u n g des J o s e p h u s , er h a b e sich s t reng an das in d e r 

B i b e l E r z ä h l t e geha l t en ( v g l . V o r r e d e z u r A n t i q . § 1 7 , A n t . I V , 8, 4 § 3 6 ; X , 1 0 , 6 

§ 2 1 8 ; c . A p . I § 5 4 ; v g l . A n t . I § 2 6 ; I I § 3 4 7 ; V I I I § 1 5 9 u . o . ) , angesichts 

d e r u n z ä h l i g e n A b w e i c h u n g e n u n d Z u s ä t z e n ich t s t i m m t , b e d a r f ke ines w e i t e r e n 

Bewe i se s , u m so m e h r als das apologe t i sche M o t i v dieser V e r s i c h e r u n g a u f d e r 

H a n d l iegt . E s ist dahe r R a t n e r s (Seder O l a m S- 1 0 a A n m . 1 7 ) V e r w u n d e r u n g 

ü b e r d ie A n g a b e des J o s . ( 1 , 3 , 3 § 8 ° ) M o s e s h a b e i n d e r B i b e l geschr i eben , d a ß 

d ie S in t f lu t i m M a r c h e s c h w a n b e g o n n e n h a b e , unve r s t änd l i ch . S teh t d o c h n a c h 

J o s . n ich t n u r diese an sich u n b e d e u t e n d e M o n a t s b e n e n n u n g in d e r B i b e l , s o n 

d e r n e t w a auch d e r ausführl iche Ä t h i o p i e r k r i e g , v o n d e m sich in d e r B i b e l w o h l 

k a u m eine S p u r findet. O d e r w o l l t e R a t n e r aus d e r A n g a b e des J o s . schl ießen, 

daß i m B i b e l t e x t des J o s . w i rk l i ch d e r M a r c h e s c h w a n g e n a n n t w a r ? — Ü b e r 

diese A n g a b e des J o s . v g l . be i uns N r . 4 3 u n d A n m . 5 8 . 
2 D ie se A n n a h m e u . a. besonders be i B l o c h , D i e Q u e l l e n des F l a v i u s 

J o s e p h u s in se iner A r c h ä o l o g i e , v g l . be sonde r s S. 5 2 f . : „ I n d e n L e h r h ä u s e r n 

w a r d d e r B ibe lun t e r r i ch t wahrsche in l i ch dera r t er tei l t , daß m a n d ie be t re f fenden 

t rad i t ione l len B i b e l a u s l e g u n g e n u n d . . . S a g e n an d e m passenden O r t d e n S c h ü l e r n 

mi t t e i l t e ; w i r i r ren sicherlich nicht , w e n n w i r auch J o s . a u f solche W e i s e z u 
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Diese Annahme hat jedoch sehr viel gegen sich. Vor allem 
können all die Angaben des Josephus über seinen Bildungsgang 
und seine Gelehrsamkeit als Tendenzangaben bezweifelt und ver
worfen werden. Sein ganzes literarisches Werk ist von Apologetik 
und Tendenz getragen: sachlicher gegen die NichtJuden und per
sönlicher gegen die Feinde des Josephus mit Justus von Tiberias an 
der Spitze. Durch seine Angaben wollte er sich einerseits den 
Griechen als gründlichen Kenner des Judentums empfehlen und 
andererseits dem ihm nötiges Wissen und Zuverlässigkeit ab
sprechenden Justus seine Eignung als Geschichtschreiber der 
jüdischen Vergangenheit beweisen.1 Die Angaben des Josephus sind 
also nur sehr vorsichtig aufzunehmen. Aber angenommen: J o 
sephus habe wirklich in seiner frühen Jugend jüdische Gelehr
samkeit besessen, so ist es doch im höchsten Grade unwahr
scheinlich, daß er dies Jugendwissen in späterer Zeit verwenden 
konnte. Josephus, der sich schon relativ früh der Politik (schon 
im 26. Lebensjahre machte er eine politische Reise nach Rom; 
Vita 1 3 ) und dem Kriegswesen gewidmet, der sich sicherlich jahr
zehntelang mit keinem rabbinischen Stoffe beschäftigt, der zirka 
ein Vierteljahrhundert lang fern von Palästina am römischen H o f 
gelebt, hatte, als er seine Archäologie vollendete (93/94 n. Chr.), 
die Verbindung mit dem palästinensischen Judentum längst ver
loren, die Wege, auf denen sich die lebendige Überlieferung des 
Judentums bewegte, längst verlassen. Es ist nicht anzunehmen, 
daß die traditionellen Auslegungen und Sagen in Josephus' Wissen 
derart^ tief verwurzelt waren, daß er imstande war, nach vielen Jahr
zehnten fern von Palästina sie in sein Werk hineinzuverarbeiten.2 

seiner K e n n t n i s de r Ü b e r l i e f e r u n g g e l a n g e n lassen ." V g l . auch H i r s c h f e l d , H a -

gadische E x e g e s e S. 3 0 7 f . ; K r a u s s in J e w i s h E n c y c l o p e d i a v . J o s e p h u s ; v g l . n o c h 

S c h ü r e r , G J V . 4 I S . 8 1 . 
1 V g l . R . L a q u e u r , D e r jüd i sche H i s t o r i k e r F l a v i u s J o s e p h u s S. 2 4 6 . 
2 V g l . O l i t zk i , F l a v i u s J o s e p h u s u n d d ie H a l a c h a S. 1 3 f. V g l . B e r l i n e r , 

Gesch ich te d e r J u d e n in R o m S. 3 3 . V g l . V o g e l s t e i n in populärwissenschaf t l iche 

M o n a t s b l ä t t e r ed . B r ü l l 1 8 8 8 S. 1 3 2 . A u c h B . R e v e l , J Q R . N S . X I V , S. 2 9 4 

m a c h t bezüg l i ch ve r sch iedene r G e s e t z e be i J o s . , die de r rez ip ie r ten H a l a c h a 

w ide r sp rechen , d ie T a t s a c h e ge l t end , daß J o s . s chon l ange v o n Paläs t ina w e g 
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A u f diesem Wege kann man kaum zu einer ausreichenden Er
klärung der sich bei Josephus findenden Agada und Exegese 
kommen. 1 

w a r u n d vie les ve rgessen h a b e n m a g . D i e s e A n n a h m e ist v i e l na tü r l i cher u n d 

d a h e r wahrsche in l icher als das v o n H . G u t t m a n n , D i e D a r s t e l l u n g d e r j ü d i s c h e n 

R e l i g i o n be i F l a v i u s J o s e p h u s , B re s l au 1 9 2 8 , S. 2 1 g e l t e n d g e m a c h t e A r g u m e n t , 

J o s . b e w a h r e uns ande rwe i t i g n icht b e k a n n t e H a l a c h o t auf, u n d diese b e w e i s e n , 

daß die H a l a c h a se iner Z e i t u n d seiner U m g e b u n g v o n d e r des T a l m u d a b w i c h . 

E s ist sehr unwahrsche in l i ch , daß J o s . in R o m Re l ig ionsgese t ze g e k a n n t h a b e n 

sol l , die sich i m w e i t e n rabb in i schen Schr i f t tum nicht finden, u m so m e h r , als es 

i m T a l m u d j a n icht n u r — w i e H . G u t t m a n n m e i n t — eine kanon i s i e r t e H a l a c h a 

g ib t w i e in e i n e m m o d e r n e n G e s e t z b u c h , s o n d e r n alle m ö g l i c h e n w i d e r s p r e c h e n 

d e n A n s i c h t e n aus ve r sch iedenen Z e i t e n n e b e n e i n a n d e r s tehen. D i e H a l a c h o t des 

J o s . w ä r e n uns , falls sie echt w ä r e n , sicherlich i r g e n d w o i m M e e r des T a l m u d er 

ha l t en g e b l i e b e n . 

1 E s ist l e tz th in z ieml ich wahrsche in l ich g e m a c h t w o r d e n , daß J o s . i n R o m 

d e n B e s u c h v o n v i e r T a n n a i t e n e m p f a n g e n h a t ( v g l . G r a e t z , M G W J . 1 8 7 7 , 

S. 3 5 5 ; B r ü l l , J a h r b ü c h e r I V S. 4 0 ; Z i m m e l s , R e j 1 8 9 1 S. 3 1 8 ; V o g e l s t e i n -

R i e g e r , Gesch ich te d e r J u d e n in R o m S. 2 9 ) , u n d es ist n icht u n m ö g l i c h , daß 

J o s . be i dieser G e l e g e n h e i t seine even tue l l en r abb in i schen Kenn tn i s s e aufgefrischt 

ha t . M ö g l i c h e r w e i s e ha t J o s . auch m i t ge leh r t en M i t g l i e d e r n d e r j üd i schen G e 

m e i n d e in R o m v e r k e h r t u n d v o n dieser Sei te h e r sein W i s s e n bere icher t . A b e r 

diese M ö g l i c h k e i t e n k ö n n e n n icht bewie sen w e r d e n . 

E i n e d i rek te u n m i t t e l b a r e B e z i e h u n g zwi schen J o s e p h u s u n d d e r r a b b i 

n ischen L e h r e w ä r e in d e m Fa l l e d e n k b a r , daß J o s . seine A r c h ä o l o g i e n ich t erst 

in R o m , s o n d e r n n o c h in J e r u s a l e m v o r d e m A u s b r u c h des K r i e g e s geschr ieben 

o d e r wen igs tens b e g o n n e n u n d diese f rüheren A u f z e i c h n u n g e n später red ig ie r t 

ha t . R . L a q u e u r a. a. O . S. 2 3 6 ver t r i t t die A n s i c h t , die uns v o r l i e g e n d e V i t a 

g e h e a u f e in älteres, n o c h in Paläs t ina en ts tandenes S e l b s t b i o g r a p h i e - M a n u s k r i p t 

z u r ü c k , das später in R o m v o n J o s . u m g e a r b e i t e t w u r d e . D e r Z w e c k dieser i n 

Paläs t ina b e g o n n e n e n A r c h ä o l o g i e w ä r e ebenfal ls e in apologe t i scher — g e g e n die 

S y r o g r i e c h e n . M a n k a n n es sich abe r k a u m vors te l l en , daß J o s . seine M a n u s k r i p t e 

d u r c h alle Schrecken des K r i e g e s h i n d u r c h bis R o m h inübe rge re t t e t o d e r aus 

d e m zers tör ten J e r u s a l e m he rausgeho l t hat . 

D a ß de r M i s c h n a H a l l a I V , 1 1 ; M i k w a o t 1 0 , 1 ; Sifra E m o r I ; Z e b . 1 0 0 a ; 

M o e d K a t a n 2 3 a ; E rub i r i 4 7 b . A b . Z a r a 1 3 a e r w ä h n t e jnrn *pv J o s e p h u s F l a v i u s 

ist , ist höchs t unwahr sche in l i ch . G ä n z l i c h ausgeschlossen abe r ist die V e r m u t u n g 

R a t n e r s (Seder O l a m S. 1 0 b A n m . 2 5 ) : ISKIP nab w 'i man» rtaa ir-naa rwian >Vwi 

jnsn f]ov, d e r M i d r a s c h G e n . r . 3 3 , 6 [ v g l . auch be i uns A n m . 5 9 ] ve r s tehe u n t e r 

R a b b i J o s e d e n J o s e p h u s F l a v i u s . D e n n die R a b b i n e n k ö n n e n d e n J o s e p h u s u n 

m ö g l i c h R a b b i J o s e g e n a n n t h a b e n . — Isaak A b r a v a n e l ident if izier t fälschlich in 

s e i n e m A b o t h k o m m e n t a r d e n A b o t h I I , 8 e r w ä h n t e n R . J o s e H a k o h e n m i t 

J o s e p h u s . [ V g l . J . G u t t m a n n , D i e re l ig . -phi l . L e h r e n des Isaak A b r a v a n e l S. 2 5 . ] 
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Die andere, wahrscheinlichere Annahme ist die, daß Jos. wie 
in den späteren Büchern der Antiquitates so auch in den der 
Bibel entsprechenden fast durchwegs aus schriftlichen Quellen ge
schöpft hat.1 Es fragt sich nur, ob Josephus die uns bekannten 
Quellen: M T , L X X , vielleicht einzelne Apokryphen, dazu die jü
dischen Hellenisten, Philo, ein Targum (vgl. weiter unten) benützt, 
also aus allen diesen seine Archäologie kompiliert hat, oder ihr 
irgendein drittes, etwa hellenistisches Werk ohne unmittelbare 
Benützung der Quellenwerke zugrunde legt. 2 Gegen diese Ansicht 
spricht jedoch entscheidend, daß sie an Stelle vieler Bekannter eine 
Unbekannte setzt, etwa „das hellenistische Judentum", „die jüdische 
Gelehrtenschule von Alexandrien". 3 Die vielen Abweichungen 
des Josephus von M T und L X X können nicht beweisen, daß er 
beide nicht benützt sondern, daß er eben beide — vielleicht 
in anderen Rezensionen, vgl. oben — benützt hat. Dasselbe gilt 
für die Beziehung zwischen Josephus und Artapan, Eupolemus 
und Demetrius: auch hier ist bei ähnlichen Angaben trotz kleiner 
Abweichungen direkte Entlehnung wahrscheinlicher als die An
nahme einer obskuren Mittelquelle.4 

1 V g l . H ö l s c h e r bei P . - W . , S p . 1 9 5 5 : „ J o s . ha t be i se iner D a r s t e l l u n g d e r 

b ib l i schen Gesch ich te a u f e ine se lbs tändige B e n ü t z u n g des B ibe l t ex t e s , sei es in 

gr iechischer o d e r in hebrä i scher Sp rache , du rchaus ve rz ich te t u n d se inen S to f f so g u t 

w i e g a n z u n d bis i n fast al le E i n z e l h e i t e n h ine in aus schrif t l ichen V o r l a g e n 

geschöpf t . " 
2 V g l . H ö l s c h e r , S p . 1961: „ A l l e s , w a s J o s . b ie te t , w i r d in a l l e m W e s e n t 

l ichen ü b e r k o m m e n e s S c h u l g u t sein . . . we lches d e r schre iblus t ige L i t e r a t u n b e 

k ü m m e r t w e i t e r g i b t . N a c h a l l e d e m h a t J o s . ähnl ich w i e P h i l o in se iner D a r 

s te l lung d e r b ib l i schen Gesch ich te zume i s t älteres, berei ts n iedergeschr iebenes 

S c h u l g u t w e i t e r g e g e b e n . . . ( S p . 1 9 6 2 ) , so daß seine A r b e i t z u m e i s t i m A b s c h r e i 

ben , E x z e r p i e r e n , Paraphras ie ren , K o m m e n t i e r e n v o n V o r l a g e n bes t anden ha t . " 
3 H ö l s c h e r , S p . 1 9 5 9 . 
4 V g l . F r e u d e n t h a l , Hel len is t i sche S t u d i e n p a s s i m ; H ö l s c h e r a. a. O . 

S p . 1 9 6 3 l e u g n e t j e d w e d e A b h ä n g i g k e i t des J o s . v o n d e n dre i j üd i schen H e l l e 

n is ten , i n d e m er be i j e d e r v o n F r e u d e n t h a l ange füh r t en Para l le le k l e ine U n t e r 

schiede zwischen d e n A n g a b e n dieser He l l en i s t en u n d J o s . kons ta t i e r t u n d m e i n t : 

„ k e i n e e inz ige Ste l le f indet sich be i J o s . , d ie d i r ek te B e n ü t z u n g dieser L i t e r a t u r 

b e w i e s e . " Andere r se i t s b e h a u p t e t e r (Sp . 1 9 5 9 ) , d ie Que l l en l i t e r a tu r des J o s . „ e n t 

s t a m m t d e m hel lenis t ischen J u d e n t u m , g e n a u e r d e r j üd i schen Ge leh r t enschu le 

v o n A l e x a n d r i e n " . W a r u m also g e r a d e n icht d iesen uns b e k a n n t e n H e l l e n i s t e n ? 

Veröffentl. III. Bd. b 
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Eine Abhängigkeit des Josephus von Philo, den er Ant. (18 , 
8,§ i ) erwähnt, nehmen an: Freudenthal,1 Schürer, 2Ritter, 3Eders-
heim, 4 Wendland, 5 Siegfried,6 Vogelstein; 7 bestreiten: Gut-
schmid,8 Bloch, 9 Oli tzki 1 0 und Schlatter; 1 1 letzterer führt die zahl
reichen wörtlichen Berührungen zwischen Philo und Josephus auf 
einen beiden bekannten Vordermann und nicht auf die Benützung 
der philonischen Bücher durch Josephus zurück, was auch Heine
mann 1 2 und Hölscher 1 3 annehmen. Gegen Bloch hat schon 
Schürer 1 4 geltend gemacht, „daß die Parallelen zwischen Philo und 
Josephus so stark und zahlreich sind, daß sie die an sich nahe
liegende Benützung Philos durch Josephus zu einem hohen Grade 
von Wahrscheinlichkeit erheben". Wenn wir auch nicht annehmen 
müssen, daß alle im folgenden Hauptteile behandelten agadischen 
oder exegetischen Angaben des Josephus, die mit Philo überein
stimmen, auf diesen zurückgehen, sondern entweder einen gemein
samen hellenistischen Vormann oder das Vorliegen einer rabbinischen 
Agada bei Philo und Josephus annehmen können, so ist es doch 
wahrscheinlich, daß wir es bei Josephus kaum, wie Bloch a. a. O. 
meint, mit einer mündlichen rabbinischen Tradition, von der man 
nicht weiß, wie sie zu Jos. gelangt sein soll, zu tun haben, sondern 
jedenfalls mit der Entlehnung aus schriftlichen Quellen, die — 
falls es sich um eine hellenisierende Angabe, für die ein 

1 F r e u d e n t h a l , Hel lenis t i sche S t u d i e n S. 2 1 8 . 
2 G J V . 4 I S . 8 1 , v g l . I I S. 6 5 6 A n m . 1 . 
3 P h i l o u n d die H a l a c h a , pass im. 
4 A D i c t i o n a r y o f Chr i s t i an B i o g r a p h y v o n S m i t h u n d W a c e E I S p . 4 5 2 . 
5 J a h r b ü c h e r für klassische Ph i lo log i e , 2 2 . S u p p l e m e n t b a n d 1 8 9 6 S. 7 1 2 . 
6 P h i l o v o n A l e x a n d r i e n S. 2 7 8 f. 
7 Gesch ich te d e r J u d e n in R o m I S. 1 0 6 . 
8 K l e i n e Schr i f ten I V S. 3 7 4 . 
9 . D i e Q u e l l e n des F l a v i u s J o s e p h u s in se iner A r c h ä o l o g i e S. 1 1 7 f . 

1 0 J o s e p h u s u n d die H a l a c h a S. 1 0 A n m . 1 0 . 
1 1 "Wie sprach J o s e p h u s v o n G o t t ? B e i t r ä g e z u r F ö r d e r u n g christl icher 

T h e o l o g i e 1 9 1 0 H e f t 1 ,S . 3 1 A n m . 3 . 
1 2 P h i l o , deutsch in Schrif ten d e r jüdisch-hel lenis t i schen L i t e r a t u r ed . C o h n I I , 

S . 78 A n m . 2 . 
1 3 D i e Q u e l l e n des J o s e p h u s S. 1 6 , P . - W . R e a l e n z y k l o p ä d i e , S p . 1 9 6 3 . 
1 4 T h e o l o g i s c h e L i t e r a tu r ze i t ung 1 8 7 9 S. 5 6 7 . 
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Targum nicht in Betracht kommt, handelt — wohl Philos 

Werke sein können. 1 

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Jos. auch apokryphe Schriften 

benützt hat. So benützt er ja bekanntlich bei Wiedergabe der 

Esra-Epoche (Ant. XI) die apokryphen Zusätze zum Buche Esra, 

ebenso das I. Makkabäerbuch. Hier sei noch darauf verwiesen, 

daß Jos. möglicherweise das Buch der Jubiläen gekannt hat. 2 Die 

v o n M T u n d L X X abweichende Angabe (Ant. I, 4 , 1 S. 109), Harn 

sei der jüngste Sohn Noahs gewesen, findet sich angedeutet im 

rabbinischen Schrifttum,3 ausdrücklich aber im Buche der Jubiläen. 

Die Angabe (II, 8, 2 S. 199), die Gebeine der Brüder Josephs seien 

— noch vor dem Auszug aus Ägypten — von den Kindern Israels 

1 B l o c h s A r g u m e n t , daß sich J o s . i n v i e l e n P u n k t e n v o n P h i l o untersche ide t 

( D i e Q u e l l e n S. 1 3 9 ) , b e w e i s t so w e n i g fü r seine U n a b h ä n g i g k e i t v o n P h i l o 

w i e die T a t s a c h e , daß J o s . i n v i e l e r H i n s i c h t v o n d e r B i b e l abwe ich t , fü r 

se ine U n a b h ä n g i g k e i t v o n dieser . B l o c h (a. a. O . S. 1 4 0 ) m ö c h t e N a c h r i c h t e n 

h a b e n , d ie sich n u r be i P h i l o u n d J o s . finden. W ä h r e n d m a n bei b e k a n n t e n 

A g a d o t n o c h i m m e r a u f e ine g e m e i n s a m e U b e r l i e f e r u n g zu rückg re i f en k a n n , 

v e r r ä t sich ge rade in an u n d für sich unwesen t l i chen A n g a b e n d ie E n t l e h n u n g : 

so z . B . sagt P h i l o , V i t a M o s i s I I , § 60, Hie A r c h e hä t te v i e r S t o c k w e r k e gehab t , 

w ä h r e n d in d e r B i b e l ( G e n . 6, 1 6 ) n u r v o n dre ien die R e d e ist . D i e s e A n g a b e 

läßt sich w e d e r agadisch, n o c h exeget isch , n o c h apologe t i sch , n o c h sonst i r g e n d 

w i e e rk lä ren , sie k a n n w e d e r a u f e ine U b e r l i e f e r u n g n o c h a u f sonst e twas z u r ü c k 

g e h e n . P h i l o ha t sich einfach geir r t . U n d J o s . (I, 3 , 2 § 7 7 ) ha t die v i e r S t o c k 

w e r k e aus P h i l o e n t n o m m e n : d e n n v o n e ine r se lbs tänd igen E x e g e s e o d e r a u f 

g e m e i n s a m e Ü b e r l i e f e r u n g , die B l o c h be i g le ich lau tender A n g a b e i m m e r a n n i m m t , 

k a n n da w o h l ke ine R e d e sein. V g l . n o c h d ie fast wör t l i che Ü b e r e i n s t i m m u n g 

d e r Ph ra sen P h i l o de A b r a h a m (§ 2 3 3 f.) m i t A n t . I , 1 0 , 1 § 1 7 7 ( v g l . be i uns 

N r . 7 1 u n d A n m . 8 7 ) . B l o c h S. 1 2 f. w e i ß d a g e g e n nichts St ichhäl t iges a n z u f ü h r e n . 

V g l . auch A n t . I I , 69 § 6 1 m i t de J o s e p h o § 2 5 ( v g l . be i u n s N r . 1 2 0 ) . V g l . auch 

w e i t e r u n t e n S. X X X I I I ü b e r A b e l . 

2 D a s J u b i l ä e n b u c h w u r d e höchs twahrsche in l i ch in d e r z w e i t e n Hä l f t e des 

z w e i t e n vorchr i s t l i chen J a h r h u n d e r t s ve r f aß t ( v g l . Schüre r , G J V 3 I I I S. 3 7 9 ) , 

k a n n also d e m j o s e p h u s v o r g e l e g e n sein. B r e d o w , Disse r ta t io de G e o r g S y n k e l l o 

p . 3 2 m e i n t : et n i fa l lor ipse J o s e p h u s t radi t iones J u d a i c a s e x eo ( J u b i l ä e n b u c h ) 

hausi t . D a g e g e n b e m e r k t s chon r icht ig B l o c h , D i e Q u e l l e n , S . 2 5 , daß m a n 

d iesbezüg l ich k e i n absolu tes U r t e i l a b g e b e n k a n n . H a l e v y , M o ï s e dans l 'h is toire 

et la l é g e n d e , Paris 1 9 2 7 , scheint ebenfal ls d e r A n s i c h t z u sein, J o s e p h u s h a b e 

d e n N a m e n d e r ägyp t i schen K ö n i g s t o c h t e r d e m J u b i l ä e n b u c h e n t n o m m e n . 

3 V g l . be i uns N r . 5 0 u n d A n m . 6 4 . 

b * 
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in Hebron bestattet worden, findet sich auch ausdrücklich im Buche 
der Jubiläen. 1 Der Name der ägyptischen Königstochter lautet bei 
Josephus (Ant. II, 9, 5 § 224)2 Thermutis (Jubiläen: Tharmut). 
Das Sprachvermögen aller Tiere vor dem Sündenfalle findet sich 
bei Jos. und im Jub.-Buche. 3 

Wenn man nun mündliche Überlieferung als Quelle des Jos. 
ausschaltet und ihn auf schriftliche Vorlagen verweist, wie kommt 
Jos. zu seinen zahlreichen rabbinisch-agadischen Angaben? Daß 
der viel jüngere Talmud nicht als Quelle des Josephus in Betracht 
kommen kann, ist klar. 4 Es muß sich also eine schriftliche Quelle 
finden, aus der Jos. seine rabbinischen Angaben vorwiegend ent
lehnt haben mag. Es sei hier ganz besonders auf den wenig be
achteten5 Umstand hingewiesen, daß für Jos. als Bibelvorlage und 
Quelle für seine agadischen Angaben vor allem eine aramäische 
Bibelversion in Betracht kommt. Schon allein aus der Tatsache, 
daß Aramäisch die Muttersprache des Josephus 6 war, daß es schrift-

1 V g l . N r . 1 0 9 u n d A n m . 1 2 3 . 
2 V g l . N r . 1 1 7 u n d A n m . 1 3 1 . 
3 V g l . N r . 1 4 . 
4 S o r icht ig H . G u t t m a n n , D i e D a r s t e l l u n g S. 2 1 A n m . g e g e n H ö l s c h e r , 

D i e Q u e l l e n des J o s e p h u s S. 84 . 
5 H ö l s c h e r , Schüre r , B l o c h e r w ä h n e n es ü b e r h a u p t n ich t . N u r O l i t z k i , 

F l a v i u s J o s e p h u s u n d d ie H a l a c h a S. 2 7 v e r m u t e t die B e n ü t z u n g eines T a r g u m 

d u r c h J o s . be i seinen halachischen A n g a b e n . A b e r d ie v o n O l i t z k i u rg i e r t e 

Ä u ß e r u n g des J o s . ( A n t . I V , 8, 4 ) , e r w o l l e n u r das v o n M o s e s N i e d e r g e s c h r i e b e n e 

w i e d e r g e b e n , w e l c h e A n g a b e m i t d e n v i e l e n ü b e r d ie B i b e l h i n a u s g e h e n d e n 

G e s e t z e n be i J o s . in W i d e r s p r u c h steht, bewe i s t f ü r e ine T a r g u m b e n ü t z u n g n ich t 

v i e l , da bekann t l i ch d iesbezügl iche A n g a b e n des J o s . n icht g e n a u z u n e h m e n 

s ind . V g l . auch o b e n S. X I V , A n m . 1 . 
6 V g l . B e l l u m , P r o o e m . 1 § 3 . B l o c h , D i e Q u e l l e n des F l a v i u s J o s e p h u s 

S . 1 0 A n m . 3 be leg t dies n o c h m i t d e r B e h a u p t u n g des J o s . ( A n t . I I I , 1 , 6 § 3 2 ) : to 

y&p ]xav ertepcbtrjöic; K a t a tf]v f]p.eiepav SiccXeKtov ri tox>x' ectiv d v c c K p i v o u c a 

u n d führ t als B e w e i s fü r }Ö = aramäisches p r o n o m . in t e r roga t iv . D a n . 3 , 1 5 , E s r a 5 , 

3 u . a. an . A b e r diese A n g a b e des J o s . bewe i s t nichts . Z u n ä c h s t he iß t \a a ramäisch 

hauptsächl ich „ w e r " , n icht „ w a s " (}a = w a s , w ä r e sy r i sch ; v g l . W e l l h a u s e n , C o m -

pos i t i on d e H e x a t e u c h s S. 3 2 6 ) ; J o s . a b e r spr icht v o m F r a g e p r o n o m e n „ w a s " . 

U n d ü b e r h a u p t d e n k t J o s . h ie r n u r an das E x . 1 6 , 1 5 g e b r a u c h t e W o r t ja, das 

die L X X m i t r i = was übe r se t z t ; er g ib t also n u r e ine bibl ische A n g a b e w i e d e r . 

V o n e i n e m A r a m ä i s m u s be i J o s . ist h ie r k e i n e R e d e , u m so w e n i g e r , als d ie 
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liehe Targumim damals sicher schon gegeben hat 1 und daß sich 

sehr viele der bei Josephus angeführten Agadot in den Targumim 

finden, könnte man auf die Benützung von aramäischen Versionen 

durch Josephus schließen. Doch noch in einer Reihe von Angaben 

verrät Josephus seine Abhängigkeit von einer schriftlichen Vorlage, 

die nur ein Targum sein kann: 

1. Den Gen. 2, 14 Chiddekel genannten Fluß führt er mit 

seinem aramäischen Namen — Diglath — an (I, 1, 3 § 39; vgl. 

Nr . 1 1 ) . Dies läßt sich nur so erklären, Jos. habe ein Targum vor 

sich gehabt, dem er den aramäischen Namen — gegen M T und 

L X X — entnommen hat. 2 

2. Die Angabe, Abel habe Milch geopfert (Ant. I, 2, 1 § 54; 

also jmbr iBI Gen. 4, 4 von 2^11; vgl. Nr . 25), läßt sich am ein

fachsten durch Entlehnung aus dem Targum erklären: Das übliche 

Targum wort für jrP2^naV lautet jiT^Bt^Ol („und zwar von ihren 

fetten") oder prPWBt^BI („und zwar von ihren Fettstücken"). 

Vgl . Levy, Chaldäisches "Wörterbuch v. pütP und v. M^JBtP. 

Gegen diese Auffassungen spricht, daß man gezwungen ist, das 

1 — gegen den biblisch-targumischen Stil — als „und zwar" 

aufzufassen und aus offenbar zwei Opfergaben Abels eine zu 

machen. Diese unzureichende Auffassung wird überflüssig durch 

Akzeptierung der von Levy das. aus ed. Bologna beigebrachten 

Lesart: prPJQtPDl, die, wie Levy richtig vermutet, von föE> ab

zuleiten ist. JÖ2> bedeutet „dicke Milch". (Vgl. Targum zu 

Gen. 1 8 , 1 8 ; Jes. 7, 1 5 , 2 2 ; Ps. 55, 2 2 ; vgl. Levy das. v. jötP.) 

Das Targum läßt also den Abel Erstgeburtvieh und Dick-

T a r g u m e das W o r t m i t W B w i e d e r g e b e n . O b das b ib l i sche ja a ramäisch ist, ist 

e ine ande re F r a g e . 

1 V g l . Z u n z , Got tesd iens t l i che V o r t r ä g e 2 S . 6 j £ , S. 7 ; B e r l i n e r , E i n l e i t u n g 

z u T a r g u m O n k e l o s S. 8 8 f. 

2 H ö l s c h e r a. a. O . S p . 1 9 5 7 m e i n t : „ E r [ J o s . ] h a b e a lso o h n e eigenes 

Sprachve r s t ändn i s e ine Q u e l l e benü tz t , i n w e l c h e r n e b e n d e r F o r m AvyXa& e ine 

E t y m o l o g i e v o n bp-tn en tha l ten w a r , u n d beides i r r t üml i ch z u s a m m e n g e f a ß t . " 

D i e s e „ Q u e l l e " k a n n d o c h w o h l n u r e in T a r g u m sein, i n d e m n e b e n d e m a r a m . 

N a m e n die heb rä i sch - rabb in i sche W o r t e r k l ä r u n g ges tanden ist. 

b * * 
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milch darbringen. Auf diese Targumangabe geht also auch Jos. 
zurück.1 

3. V, 4, i § 1 8 7 erwähnt Jos. Jericho, während in der Bibel 
(Ri. 3, 13 ) von Kirjat-Jearim die Rede ist. Obwohl die Identi
fizierung dieser beiden Orte durch Deut. 34, 3 gegeben ist, so hat 
Jos. doch kaum an diesen Vers — die L X X übersetzt einfach rr\v 
sioXW TCÖV cpoiviKobv — gedacht, sondern seine Angabe dem 
Targum z. St., der im 1 1 anführt, entnommen. 

1 W i e s o das T a r g u m u n d J o s e p h u s z u dieser A u f f a s s u n g d e r B i b e l t e x t e 

g e k o m m e n s ind , ist sehr einfach z u e r k l ä r e n : du rch falsches A u f l ö s e n v o n a^n. 

D e n s e l b e n F e h l e r b e g e h t auch die Sep tuag in t a an z w e i S t e l l e n : Ps . 1 1 9 , 7 0 ü b e r 

setzt sie (nicht alle K o d i z e s , v g l . H e x a p l a e d . F i e l d z . S t . ) ihn m i t yaka (Mi lch) , 

hä l t es also fü r ihn; e b e n s o S y r e r z . S t . ( v g l . K i t t e l - B i b e l A n m . z . S t . ) . I m V e r s e 

E z e c h i e l 2 4 , 3 löst d ie L X X ebenfal ls a^n in yaka auf. D a s Samar i tan i sche 

T a r g u m i r r t sich ebenfal ls e inige M a l e m i t a'rn, a b e r u m g e k e h r t w i e d ie L X X , 

T a r g u m u n d J o s e p h u s . S o überse tz te es G e n . 1 8 , 8, G e n . 4 9 , 1 2 (viel le icht 

D e u t . 3 2 , 1 4 ) zbn m i t Kann (—Fet t ) , s ieht es also fü r ibn an . M ö g l i c h ist auch 

f o l g e n d e s : T a r g u m u n d J o s e p h u s sehen in d e r A n g a b e d e r B i b e l jrva'rnai rvmaaa 

( G e n . 4 , 4 ) „ V o n d e r E r s t g e b u r t u n d v o n i h r e m F e t t " e inen P l e o n a s m u s : es 

k a n n d o c h die E r s t g e b u r t u n d ih r Fe t t n icht zwe ie r l e i sein. M i t d e r O p f e r u n g 

j edes L a m m e s ist die O p f e r u n g seines Fet tes n a t u r g e m ä ß v e r b u n d e n u n d b i lde t 

e igent l ich d ie H a u p t s a c h e a m G e o p f e r t e n . D i e B i b e l spr icht abe r v o n z w e i O p f e r 

g a b e n A b e l s ; dahe r k a n n die zwe i t e O p f e r g a b e n icht F e t t b e d e u t e n — dieses ist 

i m ers ten impl ic i t e en tha l ten — , s o n d e r n e b e n e twas anderes , n ä m l i c h M i l c h . S o 

b r i n g t auch K a i n zwe ie r l e i O p f e r g a b e n d a r : F e l d - u n d B a u m f r ü c h t e . T a c h a u e r , 

D a s V e r h ä l t n i s v o n F l a v i u s J o s e p h u s z u r B i b e l u n d T r a d i t i o n S. 1 0 A n m . w i l l 

g e r a d e aus dieser Ste l le die U n a b h ä n g i g k e i t des J o s . v o n e iner a ramäischen U b e r 

s e t z u n g b e w e i s e n , w e i l J o s . v o m T a r g u m O n k e l o s abwe ich t . G e g e n T a c h a u e r 

b e m e r k t schon O l i t z k i S. 2 7 , daß J o s . n ich t ge rade T a r g u m O n k e l o s b e n ü t z t 

h a b e n m u ß . N a c h unse re r E r k l ä r u n g s t i m m t ge rade J o s . m i t d e r A n g a b e des 

T a r g u m O n k e l o s ü b e r e i n . D a ß u n s e r T a r g u m O n k e l o s na tür l ich l ange nach 

J o s . r ed ig ie r t w u r d e ( v g l . Schüre r , G J V . 3 I S . 1 4 9 f . ) , spr icht keinesfal ls d a g e g e n . 

V g l . auch be i uns S. 84 A n m . 3 3 . 

E s ist auch sehr wahrsche in l ich , daß J o s . z . B . die A n g a b e v o n d e r Ü b e r 

l e g u n g D a v i d s ( v g l . N r . 1 7 7 ) u n d d e r F r a u O w a d j a s ( v g l . N r . 1 9 5 a) e i n e m 

T a r g u m e n t n o m m e n ha t . A l l e diese agad ischen A n g a b e n , die auße rha lb des 

a l l g e m e i n e n jüd i schen L e g e n d e n k r e i s e s ü b e r die Pa t r i a rchen u n d M o s e s fa l len, 

k a n n m a n sich be i J o s . o h n e die A n n a h m e e iner schrif t l ichen Q u e l l e s c h w e r 

e r k l ä r e n : als solche k o m m t v o r a l l e m eine a ramäische V e r s i o n in B e t r a c h t ; 

s te l lenweise Ü b e r e i n s t i m m u n g e n m i t d e m uns v o r l i e g e n d e n T a r g u m lassen a u f 

.hohes A l t e r e inze lne r se iner T e i l e u n d d e r e n B e n ü t z u n g d u r c h J o s . schl ießen. 
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4> VIII , 9, i § 236 spricht Jos. von einem „falschen Propheten"; 

ebenso Targum z. St. K"lj?tP 4033, während M T und L X X nur von 

einem „alten Propheten" sprechen. 

5. IX, 1 1 , 3 § 240 gibt Jos. "1V1KD I M p übs "SM (Nah. 2, 1 1 ) 

mit „und ihre Gesichter werden vor Furcht ganz schwarz werden" 

(cct T E ö>Jrei<; UJTO TOÜ cpoßoü jisXarvcu yevrjtfovTcu) wieder, eine 

Übersetzung, die von der L X X (OÜ£ J tpogKaujia xurpag) gänzlich 

abweicht; 1 der Targum z. St. gibt hier Aufklärung: pn^5 ""SKI 

*mp3 p ö 3 1 K D n S T K l ^ B n t f K . Das jieXcuvcu des Jos. läßt sich 

nur aus dem pöDIK des Targum erklären, um so mehr als Jos. hier 

ein Zitat aus Nahum gibt, so daß man eine freie Umschreibung 

nicht annehmen kann. 

6. x a v a i a t (Ant. III, 7, 1 § 1 5 1 ) entspricht dem aram. tPJrD 

(hebr. DMfD). 

7. dvaßdpxqg (das.) ist wahrscheinlich #3*1 KirD. 2 

8. III, 7, 2 § 1 5 4 : „Darüber legt er (der Hohepriester) einen 

Leibrock von . . . Linnen an, den man Chetomen, das heißt bei 

uns Leinwand, nennt." Diese Etymologie geht auf KJJTO (Targum 

zu Ex. 28, 4) zurück: iWJTO heißt aram. Leinen (vgl. Levy v. f /TO) . 

9. dtfccpdcc (Ant. III, 1 0 , 6 § 252) entspricht dem aram. KJTlttJJ 

(vgl. Targum zu Nr . 28 ,26 ; Targ. Scheni zu Esth. 3,8. Hebr. D15f J?). 

1 0 . V, 1 , 2 § 7 : nilf (Jos. 2, 1 ) faßt Jos. als Gastwirtin auf: 

dies entspricht dem Targumwort: KJVp l J lD . Vgl . Nr . 1 6 6 . 

1 1 . Die Keniter der Bibel (I Sam. 1 5 , 6) bezeichnet Jos. (VI, 

7, 3 § 1 4 0 ; vgl. Nr . 202) als Sikimiten. Dies läßt sich nur daraus 

erklären, daß Jos. das Targumwort für Keniter nKB^>tP gebraucht. 

Salem ist nach Gen. 33, 18 Hauptstadt der Sichemiten. Also : 

Keniter = ntfö^tP = Salemiter = Sikimiten. Jos. ist hier nur durch 

das Targum zu verstehen. 

1 2 . II, 6, 1 § 9 2 : Ephraim leitet Jos. von JHB ( = aram. 

zahlen) ab. 

1 T r e u e n f e l s in Fürs t s L i t e r a tu rb l a t t des Or ien t s 1 8 4 9 S. 7 4 3 A n m . 83 

m e i n t fä lschl ich: „II-ISD = S c h w ä r z e ist d e m S i n n e nach w i e L X X . " A b e r i n d e r 

L X X ist v o n S c h w ä r z e k e i n e R e d e . 
2 S o H a v e r k a m p , J o s e p h u s a u s g a b e 1 , 1 3 8 h ; v g l . S iegfr ied , Z A T W . 1 8 8 3 S. 5 1 . 
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Man bedenke noch folgendes: Den Mann, der Achab erschoß 
(II Chr. 18 , 3 3 , 1 . Kö . 22, 34), nennt Josephus Amanus (VIII, 1 5 , 5 
§ 4 1 5 ) . Dies entspricht der Angabe der Agada (Targum zu II Chr. 
1 8 , 33 , Midr. Ps. 78 § 1 1 , vgl. Nr . 248), Naaman, der Feldherr 
der Aramäer, habe den Achab getötet.1 Die Angabe des Josephus 
läßt sich im Gegensatze z. B . zu der naheliegenden Identifikation 
Jadons (vgl. Nr . 241) und Michas (vgl. Nr . 246) weder exegetisch 
noch assoziativ rechtfertigen: in« der Bibel hat mit Naaman 
dem Feldherrn auch nicht den geringsten Zusammenhang. Diese 
Identifikation kann nicht Volksgut geworden sein, sondern ist 
nur ein Einfall eines Agadisten. Wieso kann aber Josephus zu 
dieser Wissenschaft vom Amanos gekommen sein ? Wenn man schon 
zur Not annehmen könnte, daß ihm irgendeine bekannte Abraham
oder Moseslegende aus seiner Jugendzeit her in Erinnerung war, 
diesen Amanos kann er sich weder gemerkt (wobei zu beachten 
ist, daß Josephus nicht an den aramäischen Feldherrn Naaman 
denkt, sondern nur dessen Namen übernimmt) noch ihn in irgend
einem hellenistischen Werke — dem derartige rabbinische Identi
fikationen fremd sein mußten — vorgefunden haben, er muß ihn 
vielmehr einer schriftlichen Quelle entnommen haben, und als 
solche kommt vorzüglich das Targum in Betracht. 

Josephus hat nun alle diese Quellen exzerpiert und kom
biniert.2 Es ist aber nicht sicher, wie Josephus mit seinen Vorlagen 
verfahren ist: ob er gleichzeitig verschiedene Quellen ineinander-
gearbeitet hat oder ob er ursprünglich nur eine Quelle seinem 
Werke zugrunde gelegt und nachträglich neues Material ein
geschoben hat. 3 Die vielen Widersprüche in den Werken des 

1 Schla t ter , H e b r ä i s c h e N a m e n be i J o s . , führ t d iesen N a m e n ü b e r h a u p t 

n ich t a n , w e i l er i h n n ich t m i t N a a m a n z u ident i f iz ieren w u ß t e u n d i h n d a h e r 

ü b e r h a u p t als k e i n e n hebrä isch-b ib l i schen N a m e n ansah . 
2 "Wozu so l len w i r d e n J o s e p h u s u n b e k a n n t e s S c h u l g u t exze rp ie ren , 

pa raphras i e ren u n d k o m b i n i e r e n (Hö l sche r , S p . 1 9 6 1 ) lassen, w e n n w i r b e k a n n t e 

Q u e l l e n h a b e n , die e r in derse lben W e i s e b e n ü t z t h a b e n k a n n ? 
3 V g l . d a z u R . L a q u e u r , D e r jüd i sche H i s t o r i k e r F l a v i u s J o s e p h u s , V o r w o r t 

u n d S. 2 4 1 . A u c h Schüre r , G J V . 4 I I 6 5 6 A n m . 1 m e i n t , daß J o s . a u f G r u n d d e r 

spä te ren P h i l o l e k t ü r e seine D a r s t e l l u n g ü b e r die Essäe r A n t . X V I I I , 1 5 g e g e n 

ü b e r B e l l u m Et, 8 e rgänz t h a b e . 
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Josephus 1 lassen sich sowohl durch die eine als auch durch die 
andere Art der Quellenbenützung erklären. Bedeutung hat die 
Frage insofern, als die Annahme letzteren Verfahrens Josephus 
mehr zu einem originellen, sich entwickelnden Schriftsteller, als 
zu einem mechanischen Kompilator macht und so den "Wert 
seiner Angaben erhöht. 

Mit voller Bestimmtheit lassen sich aber die Erweiterungen 
und Ausschmückungen des Jos. nicht auf ihre Quellen zurück
führen, und es ist schwer festzustellen, ob eine Angabe überhaupt 
aus dem jüdischen oder hellenistischen Quellenkreis stammt, 
seiner griechischen oder rabbinischen Bildung entspringt. Josephus 
hat durch seine unzweifelhaft vorhandene griechisch-jüdische 
Doppelbildung seinen Werken einen zwiespältigen Charakter ge
geben, der durch seine Tendenz, die Heilige Schrift zu hellenisieren, 
noch verschärft wird. 2 So kommt es, daß es bei manchen Vor-

1 V g l . z . B . N r . 1 4 , 6 7 , u n d S. X I I I , A n m . 1 E n d e . » 
2 V g l . z . B . A n t . I , 8, 2 § 1 6 7 : A b r a h a m ve rb re i t e t d ie K e n n t n i s v o n 

M a t h e m a t i k u n d A s t r o n o m i e — en t sp rechend Ar i s to te les . 

V I I , 1 2 , 3 § 3 0 5 : D a v i d k o m p o n i e r t H y m n e n in ve r sch i edenen M e t r e n , 

T r i m e t e r n u n d P e n t a m e t e r n — w i e ein gr iechischer L y r i k e r . 

I I , 1 6 , 4 § 3 4 6 : M o s e s schr ieb E x . 1 5 in H e x a m e t e r n , e b e n s o D e u t . 3 2 

( I V , 8, 4 4 § 3 0 3 ) . 

I , 1 0 , 4 § 1 8 6 : D i e A b r a h a m - T e r e b i n t h e w i r d als O g y g e - B a u m beze ichne t . 

I I I , 2 , j § 6 0 : M o s e s err ichte t e inen A l t a r , v u c a i o v ö v o p . d o a g t ö v •deöv 

( v g l . E x . 1 7 , 1 5 ) ; gr iechische A r t : •Srebc, vixaio^. 

I V , 8, 2 § 1 9 4 : M o s e s schr ieb ü b e r N o m o i u n d Pol i te ia — w i e P l a to . 

I m Stif tzelt ( I II , 4 , 6 § 1 3 9 ) u n d T e m p e l (VTH, j , 2 § 1 3 3 ) her rsch te 

dor ischer , b z w . kor in th i scher St i l . 

I> 3> 1 § 7 3 : G e n . 6, 4 w i r d m i t d e m gr iechischen G i g a n t e n m y t h u s v e r 

g l i chen . 

V I , 1 3 , 6 § 2 9 6 : N a b a l leb te nach A r t d e r K y n i k e r ( v g l . L X X z u I S a m . 

2 5 , 3 ) . V g l . we i te r s N i e s e in H a s t i n g s E n c y e l o p c d i a o f R e l i g i o n a n d E th i c s , V I I 

S . 5 6 9 , H ö l s c h e r in P a u l y - W i s s o w a X I S p . 1 9 5 7 f . E s ist d a h e r die A n g a b e 

Gas te r s , A s a t i r S. 6 3 , die gr iechischen He l l en i s t en hä t t en d e r b ib l i schen E r z ä h l u n g 

Z ü g e aus d e r gr iechischen M y t h o l o g i e b e i g e m e n g t , w o g e g e n J o s . „ k e p t s t r ic t ly t o 

t he B i b l i c a l na r r a t ive w i t h o u t a n y such a d m i x t u r e o f G r e e k m y t h o l o g y a n d 

w i t h o u t a n y real a t t e m p t a t such s y n c h r e t i s m " , unr ich t ig . 

Ande r se i t s ist auch die A n n a h m e N i e s e s , J o s . h a b e die A n g a b e v o m N i e d e r 

s t iege d e r M e n s c h e n nach d e r F l u t ( A n t . I , 1 0 9 ) aus P l a t o ( L e g . I I I , 6 7 6 ff.) en t 

n o m m e n , u n b e g r ü n d e t . D i e s e A n g a b e des J o s . e rk lä r t sich re in exeget isch aus 
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Stellungen, die sowohl das rabbinische als auch das hellenistische 
Schrifttum kennt, nicht mit Bestimmtheit zu erkennen ist, ob sie 
dem jüdischen oder griechischen Bildungskreis des Jos. entstammen. 
So z .B. ist es nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob die Angabe des 
Jos. von der kristallenen Beschaffenheit des Himmels aus der jüdi
schen oder griechischen Kosmosvorstellung, welche beide dieses 
Moment kennen, stammt.1 Das gleiche gilt von der Vorstellung 
von dem die ganze "Welt umgebenden Ozean. Auch die Einteilung 
des geistigen Menschen in rtveüjicc K a i tyvyf) kann sowohl der 
rabbinischen Vorstellung von den verschiedenen Seelenarten als 
auch der Platonischen Trichotomie entspringen.2 Ebenso die Vor
stellung vom Sprach vermögen aller Tiere in der Urzeit, die sowohl 
der Agada als auch den Griechen bekannt ist. 3 Vgl . auch Anm. 295. 

Wenn nun auch Jos. seine positiven Angaben höchstwahr
scheinlich nur schriftlichen Angaben entnommen hat, 4 so hat er 

d e m B i b e l t e x t . V g l . be i uns N r . 5 1 . E b e n s o ist d ie A n s i c h t H ö l s c h e r s (das. 

S p . 1 9 5 9 ) , die A n g a b e des J o s . ü b e r die Feue r f l u t sei „ e c h t he l l en i sch" , unr ich t ig . 

D i e V o r s t e l l u n g v o n d e r F e u e r f l u t ist, falls sie ü b e r h a u p t b e i J o s . i n e scha to -

l o g i s c h e m S i n n e z u ve r s t ehen ist, jüd i sch . V g l . d a r ü b e r be i uns N r . 3 7 , 38 u n d 

A n m . 5 2 . Das se lbe gil t v o n d e r A n g a b e Hö l sche r s ü b e r d e n he l l en i sch-ph i lo 

sophischen U r s p r u n g d e r jtapiftsvoc; yfj Kai äki\drwi\. A u c h d ie „ jung f r äu l i che 

E r d e " ist d e m jüd i schen Schr i f t tum sehr ge läuf ig . V g l . be i uns N r . 6 u n d 

A n m . 7 . E b e n s o w e n i g k a n n m a n H ö l s c h e r z u s t i m m e n , rtatfip r o ü j r av röc ; 

ö.V'ö-pcbrtaiv YEYOVC, ( I V , 2 6 2 ) o d e r ö tiebc, ö rtdvtaiv j rarf ip (II , 1 5 2 ) sei „ e c h t 

h e l l e n i s c h " ; v i e l m e h r ist d e r B e g r i f f „ G o t t v a t e r " j üd i s ch u n d g e h ö r t z u d e m 

jüd i s chen B i ldungsk re i s des J o s . V g l . z . B . Ma leach i 2 , 1 0 . V g l . auch B r ü n e , F l a v i u s 

J o s e p h u s u n d seine Schrif ten in i h r e m Verhä l t n i s z u m J u d e n t u m usf. S. 4 9 . W a s 

a b e r H ö l s c h e r ve ran laß t , die A n g a b e v o n d e r „ E n t r ü c k u n g z u r G o t t h e i t " ( III , 9 6 ) 

als hel lenisch z u beze ichnen , da doch G e n . 5 , 2 4 , I I K ö . 2 , 1 diese V o r s t e l l u n g 

k e n n e n , ist m i r n icht k l a r . 

1 V g l . N r . 3 u n d A n m . 3 . 
2 V g l . N r . 5 u n d A n m . 6. G e g e n die A n n a h m e e iner A b h ä n g i g k e i t v o n 

P l a t o spr icht v ie l le ich t die T a t s a c h e , daß ' r fveu j ia des J o s . d e m p la ton i schen voüc, 

n ich t entspr icht , d a s tveß j i a d e r „ l e b e n d i g e G e i s t " , voßc; a b e r d e r „ d e n k e n d e 

G e i s t " bedeu t e t . Z u beach ten abe r ist, daß J o s e p h u s seine A u s d r ü c k e n icht g e n a u 

n i m m t . V g l . auch L e w i n s k y , Be i t r äge z u r K e n n t n i s d e r r e l ig . -ph i l . A n s c h a u u n g e n 

des F l a v i u s J o s e p h u s S. 5 J . 
3 V g l . N r . 1 4 u n d A n m . 1 8 . 
4 D a ß Jos .* d ie P l ag i a to r en -Psycho log i e k a n n t e , g e h t deut l ich aus A n t . I V , 

6, 1 3 § 1 5 8 h e r v o r : „ E r (Moses) ha t d e m B a l a a n die E h r e e rwiesen , seine W e i s -
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doch aus seinen Quellen ein neues, eigenartiges Werk geschaffen, 
eine neue Bibel, mit apologetischer Tendenz gegen die Heiden. 
Z u diesem Zwecke bedient er sich seiner rabbinisch-palästinen-
sischen1 und hellenistisch-alexandrinischen Agadaquellen, um 
— trotz seiner Versicherung, nur das in der Heiligen Schrift 
Berichtete wiederzugeben — die Hauptpersonen der biblischen 
Erzählungen mit einem Kranz von Sagen zu umgeben, mit 
Legenden, die geeignet waren, den Nimbus der biblischen Helden 
zu erhöhen, die Ereignisse schöner zu gestalten, die ganze jüdische 
Urgeschichte in hellerem Lichte erscheinen zu lassen. Daher betont 
er auch häufig den Schönheitssinn der Israeliten.2 Um aber die 
Glaubwürdigkeit des von ihm Berichteten keinem Zweifel zu 
unterwerfen, erklärte er, alles stünde in der Heil. Schrift.3 Wo 
diese Tendenz nicht vorliegt, hat Josephus seine Erweiterungen 
zum besseren Verständnis und zur schöneren Darbietung des 
Textes vorgenommen. Einem literaturgewandten Schriftsteller, 
der ja Josephus unzweifelhaft war, kann man es wohl zutrauen, 
daß er den ihm vorliegenden Quellen nicht vollkommen sklavisch 
gefolgt ist, sondern aus älterem Material ein neues Werk ge
schaffen und ihm den Stempel seiner Eigenart aufgedrückt hat. 4 

Was von der Agada des Josephus, gilt auch von seiner Ex
egese. Er deutet, erweitert, ändert oft den Text der Bibel, über-

s a g u n g e n aufzuze ichnen . O b w o h l er sich solche selbst ha t te z u e i g n e n k ö n n e n 

u n d u n t e r s e i n e m N a m e n a u s g e b e n lassen, w e i l j a k e i n Z e u g e w a r , u m i h n eines 

B e t r u g e s z u ü b e r f ü h r e n . " H i e r b e m e r k e ich auch , daß , soof t i m f o l g e n d e n T e x t 

tei l v o n J o s e p h u s d ie R e d e ist, J o s e p h u s , b z w . seine Q u e l l e g e m e i n t ist. 
1 Anges i ch t s d e r ü b e r a u s zah l re ichen A n g a b e n , die sich n u r be i J o s . u n d 

in d e r rabbinisch-paläs t inens ischen A g a d a finden, ist die A n s i c h t Hö l sche r s 

S p . 1 9 6 3 , daß sich J o s . n u r hel lenis t ischer Q u e l l e n b e d i e n e , o f f enba r unr ich t ig . 
2 V g l . z . B . N r . 2 0 1 , 1 0 6 u n d A n m . 1 1 9 , 1 2 0 . 
3 N i c h t u n m ö g l i c h w ä r e auch d ie A n n a h m e , daß J o s . d ie r abb in i schen 

E r z ä h l u n g e n als in d e r B i b e l s t ehend be t rach te t hat , w i e er j a auch r abb in i sche 

G e s e t z e für mosaisch hä l t ( v g l . O l i t z k i S . 2 4 f . ) . E b e n s o z i t i e ren a rmen i sche u n d 

syr ische R e c h t e t a lmud i sche B e s t i m m u n g e n als mosa ische G e s e t z e . V g l . A p t o -

w i t z e r i n Sc r ip t a Unive r s i t a t i s a t q u e B i b l i o t h e c a e H i e r o s o l y m i t o n a r u m I , A b h . V , 

S. V , A n m . 3 . 
4 Insofe rn ist d ie A n g a b e H ö l s c h e r s S p . 1 9 1 8 , daß das „ e i g e n e G u t des J o s . 

i n d e r A r c h ä o l o g i e v e r s c h w i n d e n d g e r i n g " ist, sehr s tark ü b e r t r i e b e n . 
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trägt einen Umstand von einem Ereignis auf ein anderes,1 sei es, 
um Widersprüche auszugleichen,2 sei es um Härten, die dem nicht
jüdischen Leser unangenehm auffallen könnten, zu mildern. 3 Auch 
viele Weglassungen sind auf diese Art zu erklären,4 ebenso die 
Rationalisierung der meisten biblischen Wunder. 5 

Insofern nun Josephus selbständig mit dem Bibeltexte ver
fährt, ihn zu apologetischen Zwecken ändert und deutet, ist er 
selber echter Agadist. Wissen wir ja, daß ein bedeutender Teil der 
palästinensischen Agada seine Entstehung polemischen und apolo
getischen Zwecken verdankt. Die Rabbinen bedienten sich 
der Bibelexegese und -paraphrase zum Kampfe gegen Heiden 
Häretiker, Gnostiker, Hellenisten, Christen. 6 Alle diese dem 

1 V g l . z . B . be i uns N r . 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 6 a, 1 8 8 . 
2 V g l . z . B . N r . 2 0 3 , 2 0 9 , 2 1 4 , 2 2 3 . 
3 V g l . z . B . N r . 66 , 7 0 , 9 2 , 9 4 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 3 0 , I J O , 2 0 4 , 2 0 5 ; v g l . A n t . I , 

1 8 , 6 § 2 7 1 m i t G e n . 2 7 , 1 9 : nach d e r D a r s t e l l u n g des J o s . w a r J a k o b ke in L ü g n e r . 

V g l . A n t . I V , 1 , 2 § 1 0 m i t I S a m . 6, 4 : J o s . ände r t am '"?IDJ> in S t a tuen . 
4 Z u m Be i sp i e l : D i e Lis t J a k o b s ( G e n . 3 0 , 3 7 f . ) ; d ie J u d a - T a m a r - E p i s o d e 

( G e n . 3 8 ) ; das Z e r b r e c h e n de r ers ten T a f e l n d u r c h M o s e s ; d ie E r z ä h l u n g v o m 

g o l d e n e n K a l b ( E x . 1 2 ) ; die T ö t u n g des Ä g y p t e r s du rch M o s e s ( E x . 2 , 1 2 ) [die 

W e g l a s s u n g dieses Geschehnisses z w i n g t d e n J o s . , fü r M o s i s F l u c h t e inen a n d e r e n 

G r u n d anzu führen , u n d er erzähl t daher , P h a r a o sei a u f M o s e s w e g e n se iner S i ege 

eifersüchtig g e w e s e n ] ; d e n A u s s a t z M i r j a m s ( N u m . 1 2 ) ; Dan i e l s V i s i o n ( D a n . 7 , 

9 — 1 2 ) . — J o s . läßt A b r a h a m die dre i E n g e l m i t B r o t u n d Fle isch b e w i r t e n ( 1 , 1 1 , 2 

§ 1 9 7 ) , w ä h r e n d die B i b e l auch a u ß e r d e m n o c h M i l c h u n d B u t t e r e r w ä h n t ( G e n . 

1 8 , 8 ) . V ie l l e i ch t w o l l t e es J o s . v e r m e i d e n , A b r a h a m , b z w . den E n g e l n d e n G e n u ß 

v o n M i l c h u n d Fleisch zuzusch re iben . I n d e r A g a d a w i r d d e n E n g e l n ausdrückl ich 

d e r V o r w u r f gemach t , daß sie g e g e n das b ib l i sche V e r b o t Fleisch u n d M i l c h 

gegessen h a b e n ( M i d r . Ps . e d . B u b e r 8 § 2 ) . — B e i d e r W i e d e r g a b e v o n J a k o b s 

T r a u m spricht J o s . n u r v o n a u f d e r L e i t e r h inabs t e igenden W e s e n ( I , 1 9 , 1 § 2 7 9 ) 

u n d ignor i e r t das pVip ( G e n . 2 8 , 1 2 ) . J o s . w i l l s che inbar a u f diese A r t d e r auch 

i m M i d r a s c h ( G e n . r . 6 8 , 1 2 ) gedeu t e t en Schwie r igke i t des p-nvi — es m ü ß t e 

j a , da v o n E n g e l n d ie R e d e ist, zuers t v o n H i n a b - u n d d a n n v o n H i n a u f s t e i g e n 

d ie R e d e sein — auswe ichen u n d spricht d a h e r n u r v o n he rabs t e igenden E n g e l n . 
5 V g l . z . B . A n t . I I I , 1 , 2 § 8 m i t E x . I J , 2 5 ; I I I , 1 , 5 § 2 5 m i t E x . 1 6 , 

n f . ; V , 1 , 3 § 1 6 m i t J o s u a 3 , 1 7 ; I X , 3 , 2 §§ 3 7 , 38 m i t I I K ö . 3 , 2 0 ; v g l . 

b e i uns N r . 2 5 1 . V g l . n o c h I X , 1 0 , 2 § 2 1 3 : D e r P r o p h e t J o n a s s o l l v o n e i n e m 

Wal f i sch v e r s c h l u n g e n w o r d e n sein, w ä h r e n d nach J o n a 2 , 1 G o t t e inen Wal f i sch 

ge sand t ha t . V g l . auch N r . 2 2 7 E n d e . 
6 V g l . z . B . J . B e r g m a n n , J ü d i s c h e A p o l o g e t i k i m N e u t e s t a m e n t l i c h e n Z e i t 

a l ter . V g l . n e u e r d i n g s besonde r s A p t o w i t z e r , Par te ipo l i t ik d e r H a s m o n ä e r z e i t i m 
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Kampfe und der Abwehr entsprungenen Erklärungen, Hin
zufügungen, Ansichten sind in die Agada eingegangen und ge
hören zweifellos zum Bestände der „echten" Agada, auch 
wenn ihre Entstehung negativ-abwehrender, nicht positiv-frei
schaffender Natur ist. Ebenso wie die Agada biblische Personen 
— etwa gegen hasmonäische oder gnostische Angriffe — in Schutz 
nimmt, wie sie verschiedene Bibelberichte, die Veranlassung zu 
Angriffen geben könnten, erläuternd beschönigt, so deutet auch 
Jos. verschiedene Bibelerzählungen, ändert oder verschweigt nicht 
ganz einwandfreie Umstände — erweist sich also in dieser Hinsicht 
als echter Agadist. In diesem Sinne nun können wir von ur
sprünglicher Agada und Exegese bei Jos. sprechen. In den Punkten 
aber, in welchen er mit der rabbinischen oder hellenistischen Agada 
übereinstimmt oder ihr ähnelt, kann man nur von abgeleiteter 
Agada und Exegese bei Jos. sprechen, die durch rabbinische Par
allelen oder hellenistische Quellennachweise nach Möglichkeit ge
stützt werden muß. 

Im allgemeinen muß man mit der Annahme echter rabbi-
nischer Traditionen oder auch hellenistischer Angaben sehr vor
sichtig sein. W o wir keinen rabbinischen oder hellenistischen 
Nachweis für eine Angabe bei Josephus haben, ist die Annahme 
einer alten Angabe, für die Jos. Quelle ist, sehr vorsichtig zu 
behandeln. Dies gilt besonders von den agadischen Angaben bei 
Jos., die den uns im Midrasch erhaltenen ähneln. So, wenn z. B . 
Jos. Amram die Geburt Mosis vorher verkündigen läßt, statt der 
im Midrasch so häufigen Verkündigung durch Mirjam, 1 so dürfte 
diese Angabe entweder auf eine obskure hellenistische Quelle, auf 
einen Gedächtnisfehler oder auf eine agadische Erfindung des Jos., 
kaum aber auf eine echte rabbinische Agada, die sich nur bei Jos. 
erhalten haben soll, zurückgehen. Oder wenn Jos. Hur zum Gatten 
Mirjams macht,2 während ihn die Agada als deren Sohn kennt, so 

r abb in i s chen u n d p seudoep ig raph i s chen Sch r i f t t um, w o die b e d e u t e n d e R o l l e des 

hasmonä i sch -an t ihasmonä i schen K a m p f e s für d ie A g a d a b e h a n d e l t w i r d . 
1 V g l . N r . 1 1 5 . 

2 V g l . N r . 1 3 9 . 
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liegt wohl kaum eine wirkliche rabbinische Tradition vor. Es ist 
nicht sehr wahrscheinlich, daß Jos. am römischen Hofe agadische 
Quellen benützt oder in Erinnerung hatte, die uns in der weiten 
agadischen Literatur nicht mehr erhalten sind. Es finden sich auch 
tatsächlich sehr wenige agadische Angaben bei Jos., die sich nicht 
aus dem rabbinischen oder apokryphen Schrifttum, wenn auch 
nur annähernd, belegen lassen. Ebenso darf man keinesfalls An
gaben, die sich aus allgemein menschlicher Beurteilung ergeben 
oder eine pure Ausschmückung sind, gleich als Zeugen babylonisch
palästinensischer Exegese bei Josephus ansehen und sie in einen 
direkten Zusammenhang mit gleichlautenden oder ähnlichen An
gaben im rabbinischen Schrifttum bringen wollen. Ein Schriftsteller 
wie Jos. kann wohl eine biblische Angabe übereinstimmend mit der 
Agada, jedoch unabhängig von derselben, aus eigenem erklärt 
haben, soweit die Erklärung einfach-natürlich ist und kein ge
schultes rabbinisches Wissen voraussetzt.1 So gehören auch dem 

1 H i e r seien e in ige Beisp ie le e r w ä h n t : J o s . sagt ( III , 58 § 1 0 1 ) , daß sich 

j e f ü n f G e b o t e a u f e iner T a f e l b e f u n d e n ha t t en . D a z u führen B l o c h (S . 3 9 ) u n d 

W e i l l ( F r a n z . U b e r s e t z u n g d e r W e r k e des J o s e p h u s , A n m . z . S t . ) r abb in i sche 

Para l le len (z . B . C a n t . r . 5 , 1 4 ) an , die d iese lbe E i n t e i l u n g a n n e h m e n . A b e r v o n 

e iner r abb in i schen Auf fa s sung k a n n h ie r k e i n e R e d e sein. H ä t t e J o s . i r g e n d e i n e 

ande re E i n t e i l u n g g e g e b e n ( v g l . C a n t . r . das . ) , so w ü r d e m a n v o n r abb in i sche r 

A g a d a sprechen k ö n n e n . W e n n es abe r z e h n G e b o t e u n d z w e i T a f e l n g ib t , so 

k o m m e n na tür l i cherweise a u f j e d e T a f e l fünf, o h n e j e d e r abb in i sche E x e g e s e . 

D i e s e l b e se lbs tvers tändl iche A n g a b e m a c h t auch P h i l o (de d e c a l o g o § 5 0 ) , d e m 

sie ü b r i g e n s J o s . en t l ehn t h a b e n m a g . 

V , 1 , 1 2 § 3 6 sagt J o s . , die be i A i gefa l lenen M ä n n e r seien tapfer u n d 

h o c h a c h t b a r g e w e s e n . D a z u führen B l o c h S. 4 7 u n d W e i l l z . S t . T a l m u d s t e l l e n 

an ( S y n h e d r . 4 4 a ) , w o nmn awbvs ( J o s u a 7 , 5 ) a u f J a i r b e n M e n a s c h e g e d e u t e t 

w i r d . D i e s e A g a d a ha t mi t d e r n ich t ssagenden A n g a b e des J o s . g a r k e i n e n Z u 

s a m m e n h a n g : da die G e f a l l e n e n j a d ie w a r e n , die sich h e r v o r g e w a g t ha t t en , so 

w a r e n sie fü r J o s . die T a p f e r e n . 

V , 7 , 1 0 § 2 6 6 sagt J o s . , J e p h t a h a b e w e d e r nach d e n G e s e t z e n n o c h n a c h 

d e m W i l l e n G o t t e s gehande l t . D a z u füh ren B l o c h S. 48 u n d W e i l l z . S t . r a b b i 

nische Para l l e len an , die d iese lbe B e u r t e i l u n g ze igen . A b e r für die A n g a b e des J o s . 

b r a u c h t m a n g a r k e i n e rabb in i sche Para l l e le . S ie en t spr ing t d e m na tü r l i chen 

re l ig iösen E m p f i n d e n ; w u r d e j a auch A b r a h a m s O p f e r abge l ehn t . 

V , 8, 1 1 § 3 0 6 sagt J o s . v o n S i m s o n : „ N a c h h e r fing er an , w i d e r d ie v ä t e r 

l ichen Si t ten z u h a n d e l n , v e r ä n d e r t e sein bisher iges L e b e n a u f s c h l i m m e A r t usf." 

D a n n erzähl t e r die Del i lageschich te . D a z u füh ren B l o c h (S. 4 8 ) u n d W e i l l 
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Josephus ohne Zweifel die meisten seiner etymologischen Er
klärungen, die allerdings oft eine auffallende Oberflächlichkeit oder 
Unwissenheit zeigen,1 wie auch viele seiner Auffasungen von 

(z . St . ) d e n A u s s p r u c h R a b s S o t a 9 b a n : ntya ibipbp i\bnr\, w o n a c h auch die 

T r a d i t i o n d e n B e g i n n seines U n t e r g a n g s in dieser T a t sieht. D a z u b r auch t m a n 

a b e r ke ine T r a d i t i o n . D i e erste n icht e inwandf re ie T a t S imsons w i r d e b e n erst 

J u d . 1 6 , 1 erzähl t , u n d m e h r sagt auch J o s . n icht . 

Z u r A n g a b e des J o s . ( V , 6, 4 § 2 2 0 ) , daß G e r s t e n b r o t schlecht sei, z i t ie ren 

B l o c h S. 48 u n d W e i l l z . S t . e ine t a lmud i sche Para l le le (Sota 9 a ) . D i e m i n d e r 

w e r t i g e Qua l i t ä t des aus G e r s t e n m e h l bere i te ten B r o t e s b e d a r f ke ines Bewe i ses 

aus d e m T a l m u d . 

D i e A n g a b e des J o s . I , 1 6 , 2 § 2 4 6 , E l i e z e r h a b e m e h r e r e M ä d c h e n a n 

gesp rochen , w ä h r e n d G e n . 2 4 , 1 7 n u r v o n e i n e m M ä d c h e n spricht , ha t — g e g e n 

B l o c h S. 3 3 — m i t T a a n i t 4 a nichts z u t u n : D o r t ist n icht , w i e B . m e i n t , d a v o n 

d ie R e d e , E l i e z e r hä t te statt eines e inz igen M ä d c h e n s m e h r e r e ansp rechen sol len , 

s o n d e r n , daß e r d u r c h unvors ich t iges F o r m u l i e r e n se iner Bi t t e G e f a h r ge laufen 

w a r , I sak e ine k rüppe lha f t e B r a u t z u z u f ü h r e n . 

E i n e s o n d e r b a r e Para l le le ist es, w e n n B l o c h S . 49 z u r A n g a b e des J o s . 

( V I I , 1 , 4 § 2 1 ) , d e r S o h n de r A b i g a e a h a b e D a n i e l gehe ißen — I l S a m . 3 , 3 

w i r d er K i l a b g e n a n n t — b e m e r k t , auch d e r T a l m u d ( B e r . 4 a) k e n n e d e n v o n 

J o s . ange führ t en N a m e n : R . J o c h a n a n behaup te t , Ab iga i l s S o h n hieß n icht K i l a b , 

s o n d e r n D a n i e l . B l o c h ha t ü b e r s e h e n , daß die A n g a b e des J o s . a u f I C h r . 3 , 3 

b e r u h t , w o d e r S o h n A b i g a i l s D a n i e l g e n a n n t w i r d . 

H i e r n o c h z w e i B e m e r k u n g e n : L . L o w , L e b e n s a l t e r S. 4 1 4 A n m . 2 4 führ t 

fü r seine A n g a b e , D a v i d sei s iebzig J a h r e al t g e w o r d e n , J o s . A n t i q . V I I , 1 5 , 2 , 

S e d e r O l a m r . c a p . X I I I u n d B e l l u m I , 3 3 , 1 an u n d m e i n t , d ie b ib l i schen N a c h 

r ich ten (I K ö . 1 , 1 u n d I C h r . 2 9 , 2 7 ) sprechen b loß i m a l l g e m e i n e n v o m h ö h e r e n 

A l t e r D a v i d s , o h n e dasselbe z a h l e n g e m ä ß a n z u g e b e n . A b e r dieses L e b e n s a l t e r 

D a v i d s s teht ausdrück l ich in I I S a m . 5 , 4 ( v g l . K i m c h i z u I K ö . 1 , 1 ) , w e l c h e n 

V e r s auch S e d e r O l a m anführ t . E b e n diesen V e r s g i b t auch J o s . w i e d e r , w i e aus 

d e r n a c h f o l g e n d e n D e t a i l l i e r u n g d e r R e g i e r u n g s j a h r e , en t sp rechend I I S a m . 5 , 5 , 

h e r v o r g e h t . 

W o h e r Hi r sch fe ld , D i e hagadische E x e g e s e S. 3 0 8 w e i ß , daß be i J o s . B i l h a 

u n d Si lpa n icht S k l a v i n n e n , s o n d e r n T ö c h t e r L a b a n s w a r e n , k a n n ich n icht 

e rmi t t e ln . 
1 Z u m Beisp ie l A n t . I , 1 8 , 1 § 2 5 8 : „ D e r äl tere . . . b e k a m v o n seiner 

haa r igen , r a u h e n H a u t d e n N a m e n E s a u , d e n n die H a a r e he ißen b e i d e n H e 

b r ä e r n E s a u r o n . " J o s e p h u s läßt sich d u r c h d e n W o r t l a u t d e r B i b e l ( G e n . 2 5 , 2 5 ) 

z u d e r A n n a h m e eines sprachl ichen Z u s a m m e n h a n g e s zwi schen wy u n d - i j m v e r 

le i ten , f j c a u p o v g e h t v ie l le ich t a u f w ( G e n . 2 7 , 1 1 ) z u r ü c k . 

I , 2 1 , 3 § 3 4 3 : „ J a k o b n a n n t e se inen S o h n . . . B e n j a m i n , w e g e n d e r 

v i e l e n S c h m e r z e n , die seine M u t t e r m i t i h m ausges tanden ha t t e . " H i e r ha t 

J o s e p h u s e ine K o n f u s i o n in G e n . 3 5 , 1 8 h i n e i n g e b r a c h t : seine E r k l ä r u n g paß t 
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na tür l i ch n u r für B e n - O n i , u n d diesen N a m e n g a b R a h e l , n ich t J a k o b . D a ß h i e r 

e ine falsche Lesa r t be i J o s e p h u s vo r l i eg t , w i e d ie A n m e r k u n g in C o t t a - G f r ö r e r 

z . S t . m e i n t , ist k a u m a n z u n e h m e n , w e i l m a n d e n g a n z e n S a t z des J o s . gänz l ich 

ä n d e r n m ü ß t e , u m ihn d e r B i b e l anzupassen . D i e A n n a h m e Hö l sche r s , J o s . 

schöpfe in d i e sem e inen Sa tz aus z w e i Q u e l l e n , ist auch z u fe rn l i egend . 

I> l9> 7> § 3 ° 4 : » L e a n a n n t e d e n S o h n R u b e l , w e i l sie i h n aus M i t l e i d v o n 

G o t t e rha l ten h a t t e ; d e n n dies b e d e u t e t d e r N a m e . " D e r N a m e „ R ü b e n " h a t 

na tür l ich m i t B a r m h e r z i g k e i t nichts z u t u n . J o s . ha t d ie falsche E t y m o l o g i e 

i r g e n d w i e aus G e n . 2 9 , 3 2 b e n t n o m m e n , w o e in Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 

"il>3 nsi u n d jaisn a n g e d e u t e t ist, w o b e i das W o r t B a r m h e r z i g k e i t s i n n g e m ä ß 

dar in s teckt . S t ade , Z A T W . 1 8 8 3 S. 4 3 m e i n t , es l iege be i J o s . e ine a l l g e m e i n e 

U m s c h r e i b u n g v o r . A b e r d e r W o r t l a u t be i J o s . scheint e inen sprachl ichen Z u 

s a m m e n h a n g a n z u d e u t e n ; auch z e u g t die a l l geme ine U m s c h r e i b u n g d a v o n , daß 

sich J o s . ü b e r d ie E t y m o l o g i e des W o r t e s n icht k l a r w a r . D i e A n n a h m e G e s e n i u s ' , 

Gesch ich t e d e r h e b r . Sp rache S. 8 1 , J o s . sähe i n 'PoußeX: bta 'itn ( angesehen 

v o n G o t t ) , b z w . ba airn ist o f fenbar z u fe rn l i egend . 

I I I , 1 0 6 , § 2 5 2 m e i n t J o s e p h u s , i r r t üml i ch A s a r t a (xrmj;) b e d e u t e d e r 

Fünfz igs t e . 

V , 8, 4 § 2 8 5 : „ S a m s o n , das b e d e u t e t d e r T a p f e r e . " — N e s t l e , Z A T W . 

1 9 1 0 S. 1 5 2 m ö c h t e wissen , w i e s o J o s e p h u s d a z u k o m m t , Scqiutov m i t ioxupoc; 

z u e rk lä ren . D i e E r k l ä r u n g E r n s t Ma ie r s , d e r m i t R ü c k s i c h t a u f J u d . 3 , 2 9 

( ja» *?3) d ie E t y m o l o g i e des J o s . auf rechterha l ten m ö c h t e , l e h n t schon Siegf r ied , 

Z A T W . 1 8 8 3 S. 50 a b . B l o c h , D i e Q u e l l e n des J o s . in se iner A r c h ä o l o g i e S. 1 6 

m e i n t , J o s . e rk lä re v o n ©ai£>, „ w e l c h e s he l l sein, g l änzen , ede l sein, s tark, k rä f t ig 

sein bedeu te t . J o s . überse tz t dahe r g e n a u icxupöc;." D e r S p r u n g v o n „ h e l l se in" ü b e r 

„ e d e l se in" z u „ s t a rk se in" ist doch w o h l z u g e w a g t . E s fäl l t s chwer , z u g l a u b e n , 

J o s e p h u s h a b e ernstl ich „ t a p f e r " fü r die r icht ige U b e r s e t z u n g v o n S a m s o n a n 

gesehen . M a n w i r d auch h ier das A u s k u n f t s m i t t e l „ a l l g e m e i n e U m s c h r e i b u n g " 

a n w e n d e n müssen . J o s . e rk lä r t d e n N a m e n S a m s o n m i t se iner beze i chnends t en 

Eigenschaf t , d ie er i m N a m e n angedeu te t z u sehen g l aub t . D i e s scheint m i r d ie 

wahrsche in l ichs te E r k l ä r u n g fü r d ie A b l e i t u n g des J o s . z u sein. V ie l l e i ch t r ü h r t 

a b e r d ie A n g a b e des J o s . daher , daß in d e r B i b e l (Ps. 1 9 , 6 ; R i . 5 , 3 1 ) 

die S o n n e , VÜV, mög l i che rwe i se v o n J o s . in Z u s a m m e n h a n g geb rach t m i t \wov, 

( v g l . auch So ta 1 0 a : ü^nba >• pai P B B ' J -laswir tcp: rrapn bv iatt> by p » a » ) als 

H e l d beze ichne t w i r d . 

V , 1 , 1 1 § 3 4 überse tz t J o s . G i l g a l m i t „ F r e i h e i t " , „ d e n n sie be t rach te ten 

sich befrei t v o n d e n Ä g y p t e r n . . . " . D i e s e A b l e i t u n g ist falsch, da die B i b e l 

( J o s u a V , 9) das W o r t v o n „ h e r a b w ä l z e n " able i te t . E s scheint , daß J o s . h i e r 

bibi u n d T\bi m i t hsa in Z u s a m m e n h a n g b r ing t , o d e r e r g i b t auch h ie r d e n S i n n 

n u r g a n z a l l geme in w i e d e r . [ Ü b r i g e n s lei tet auch I m r a n i (Bacher , Z w e i j üd i s ch -

persische D i c h t e r S. 1 9 4 ) ^J^J v o n nbtai a b . ] V g l . a u c h N r . 1 1 : E r k l ä r u n g des 

N a m e n s D i g l a t . J edenfa l l s b e z e u g e n alle diese A b l e i t u n g e n — auch be i A n n a h m e 

e iner b l o ß a l l g e m e i n e n U m s c h r e i b u n g — mange lhaf tes sprachliches W i s s e n o d e r 

wen igs t ens s tarke Ober f läch l ichke i t . D i e s g i l t auch da rm, w e n n J o s e p h u s alle diese 

A b l e i t u n g e n se inen V o r l a g e n e n t n o m m e n h a t ; d e n n d a n n ha t er diese falschen 
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A n g a b e n einfach kr i t ik los h e r ü b e r g e n o m m e n . S o ist zwei fe l los seine E r k l ä r u n g 

v o n ban ( A b e l ) m i t j r s v & o g ( = bis: A n t . I , 2 , § 5 2 ) a u f d ie E r k l ä r u n g Ph i los 

( r t ev^ tüv ; de m i g r . A b r . § 1 3 ) z u r ü c k z u f ü h r e n . Siegfr ied , P h i l o v o n A l e x a n d r i e n 

S. 2 8 0 u n d B l o c h , D i e Q u e l l e n S. 1 3 1 m e i n e n z w a r , diese U b e r e i n s t i m m u n g 

bewe i se n icht die A b h ä n g i g k e i t des J o s . v o n P h i l o , s o n d e r n k ö n n e auch a u f äl tere 

g e m e i n s a m e Ü b e r l i e f e r u n g z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n . D a g e g e n ist a b e r z u sagen , 

daß in d e r „ Ü b e r l i e f e r u n g " v o n e i n e m solchen V e r f a h r e n — das griechische A ß e X 

an Ste l le des h e b r . bzn g e n o m m e n , A ß e X m i t bm ident if izier t u n d m i t T r a u e r 

überse tz t — schwer l ich die R e d e sein k a n n . E i n solches M i ß v e r s t ä n d n i s k a n n n u r 

i m K o p f e eines He l l en i s t en w i e P h i l o en t s tanden sein, d e m J o s . nachgeschr ieben 

ha t . D e r U n t e r s c h i e d zwischen rt&v&oc, be i J o s . u n d rtev'&tüv be i P h i l o , d e n S i e g 

fr ied, Z A T W . 1 8 8 3 S. 4 4 z u m B e w e i s e d e r U n a b h ä n g i g k e i t d e r A b l e i t u n g b e i 

P h i l o u n d J o s . u rg ie r t , ist v i e l z u ger ing , u m beweiskräf t ig z u sein. Einfaches A b 

schre iben m u ß m a n d e m J o s . n icht z u m u t e n . D i e A n n a h m e e iner E n t l e h n u n g 

aus P h i l o m i t k l e ine r W o r t ä n d e r u n g ist d ie einfachste u n d wahrsche in l ichs te E r 

k l ä r u n g dieser A n g a b e des J o s e p h u s . 

L e i s e g a n g (Phi lo , deutsch in Schr i f ten de r j üd . -he l l en . L i t e r a t u r e d . C o h n H I 

S. 2 1 5 A n m . ) v e r m u t e t d ie A b l e i t u n g des itev&oc, be i J o s . v o n bin = s c h m e r z e n . 

D i e s e A n n a h m e Le i segangs l ieße sich n o c h d a d u r c h s tü tzen , daß d ie V e r w e c h s 

l u n g v o n n u n d n tatsächlich sehr häuf ig w a r : d ie E i n w o h n e r v o n C h a i f a , B e t -

Schan u n d T i b u n h a b e n n fü r n ge sp rochen ( J e r . B e r . I I , 4 e d . W i l n a 1 6 b ) . I n 

d e r H a l a c h a w u r d e oft exeget isch n für n g e d e u t e t : rvn1? pa pttrn p a i piwana ab 

( J e r . Maasse r Schen i V , 2 , 3 0 a ; S a b . V I I , 2 , 4 4 a ; J e r . Pea V I I , 5 , 5 4 a ) ; v g l . auch 

B e r . 3 5 a : vbibn als vbibn g edeu t e t . D a ß in d e n T e x t e n g e w ö h n l i c h n u n d rt g le ich 

w a r e n , g e h t auch daraus h e r v o r , daß es als b e s o n d e r e G e n a u i g k e i t beze ichne t 

w i r d , d e n F u ß des n s c h w e b e n z u lassen ( M e n . 2 9 b ) . V g l . auch S a b b . 1 0 3 b ; 

J e r . M e g . I , 9 , 1 0 b . G e g e n diese E r k l ä r u n g spr icht abe r , daß sie d ie B e n ü t z u n g 

eines hebrä i schen G r u n d t e x t e s u n b e d i n g t vorausse tz t . W e i t e r s ist d ie e igent l iche 

B e d e u t u n g v o n nicht T r a u e r , s o n d e r n S c h m e r z , V e r l e t z u n g , also n u r d ie 

V o r a u s s e t z u n g d e r T r a u e r . B u x t o r f u n d Musa f i a h a b e n ^an ( w e h e ! ) m i t d e m 

griechischen d ß & X s ident i f iz ier t . S o f rappant dies für d ie E r k l ä r u n g a u f 

"AßeXoc, = bin = n&Y&oc, e rscheinen m a g , so ha t doch schon L e v y , C h a l d . 

W ö r t e r b u c h v . ^»an r icht ig b e m e r k t , daß dßctXe n u r eine In t e r j ek t ion w i e 

u t i n a m ist. I m m e r h i n ist d ie V e r m u t u n g Le i segangs beach tenswer t . 

H i n g e g e n ist die A n s i c h t H . G u t t m a n n s , D i e D a r s t e l l u n g d e r j ü d . R e l i g i o n 

be i F l a v i u s J o s e p h u s S. 1 A n m . 2 , J o s e p h u s h a b e d e n T e x t n icht e ingesehen , s o n d e r n 

nach d e r paläs t inensischen A u s s p r a c h e , n a c h d e r h u n d ch n ich t ausgesp rochen 

w u r d e , das W o r t ^ax statt bzn e tymolog i s i e r t , u n a n n e h m b a r . D e n n J o s . ha t die 

Urgesch ich te , sowe i t sie in d e r B i b e l v o r k o m m t , doch w o h l n ich t a u s w e n d i g 

geschr ieben , so daß i h m jedenfa l l s AßeXoc; o d e r bin (v ie l le icht m i t L e i s e g a n g bin) 

v o r g e l e g e n is t ; u n d d a n n : w i e k a n n G u t m a n n ernst l ich b e h a u p t e n , daß in P a 

läst ina h u n d ch n icht ausgesp rochen w u r d e n ? — Ü b r i g e n s w i r d die A u t h e n t i z i t ä t 

d e r Lesa r t ttevd-pc, angezwei fe l t . N i e s e liest o ü ^ e v u n d Schla t te r , H e b r . N a m e n 

be i J o s . S. 4 1 hä l t j tev^oc; für e ine spätere K o r r e k t u r , die aus P h i l o o d e r E u s e 

b ius schöpfte . 
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Sätzen und "Worten.1 Hie und da gibt er auch offenbar selbstän
dige exegetische Kombinationen (vgl. z . B . An t .X , 7, 2 §§ 106, 
107 , wo Jos. den Widerspruch zwischen Ez. 1 2 , 1 3 , 1 7 , 20 und 
Jer. 34 auszugleichen sucht), die immerhin eine gewisse exegetische 
Gabe bezeugen. 

Es sei hier auch bemerkt, daß sich in den Antiquitates viele 
exegetische Angaben finden, in denen Josephus die Priester und 
ihre Stellung besonders hervorhebt, 2 wie auch in Ergänzung der 
biblischen Erzählung oder im Gegensatze zu ihr, ein den Prie
stern günstiges Moment hervorhebt oder einfügt. Hieher gehören 
auch alle die Stellen, an denen Jos. im Gegensatz zur Bibel zwischen 
König, bzw. Volk und Gott einen Hohepriester treten läßt,3 wie er 
überhaupt hierarchisch eine leviten- und priesterfreundliche Tendenz 
annimmt, was sich schon daraus ergibt, daß er sich bekanntlich mehr 
an die Chronik als an die Königsbücher anschließt. Da, trotz der 
Zugehörigkeit des Jos. zur Priesterklasse (Vita 2) kaum anzu
nehmen ist, er habe eine priesterfreundliche Tendenz, die ja seine 
heidnischen Leser gar nicht interessieren kann, befolgt hat, so 
müssen wir auch hier annehmen, dem Jos. seien — vielleicht mit 
Rücksicht auf seine priesterliche Abstammung — aus Priester
kreisen stammende Quellen vorgelegen, aus denen diese Angaben 
erflossen, ebenso wie ihm für seine Geschichte der Hohenpriester 
wahrscheinlich priesterliche Urkunden zu Gebote gestanden sind. 4 

Josephus ist also einer der ältesten Autoren, in deren Werken 
sich Bibelauslegungen finden, und bezeugt außer hellenistischer 
besonders auch agadische Bibelerklärung und rabbinische Den-
kungsart schon viele Jahrhunderte vor der relativ spät gesammelt 
vorliegenden rabbinischen Literatur.5 Er wurde auch von späteren 

1 V g l . z . B . N r . 6 : E r k l ä r u n g v o n a i x . 
2 V g l . z . B . N r . 1 9 0 a — e . 
3 V g l . z . B . N r . 2 1 2 . 
4 V g l . Schüre r , G J V . 4 I S . 8 5 . 
5 D i e s ha t schon E u s e b i u s D e m . E v . V I 3 9 e rkann t . V g l . K r a u s s , J e w i s h 

E n c y c l o p e d i a v . J o s e p h u s . — R a n k e , "Weltgeschichte I I I / 2 S. 2 5 , 3 o f f m e i n t 

sonde rba re rwe i se , die S a g e n des J o s e p h u s seien in d e n T a l m u d ü b e r g e g a n g e n . D i e 

paläs t inensische H a g g a d a hät te die S a g e n d e m J o s e p h u s e n t n o m m e n u n d w e i t e r -
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Schriftstellern, besonders von den Kirchenvätern,1 als Quelle für 

rabbinisches Wissen viel benützt. 

An Vorarbeiten zu unserem Thema habe ich vor allem 

Œuvres complètes de Flavius Josephe traduites en français sous 

la direction de Théodore Reinach t. I, Antiquités Judaiques, 

livres V I — X , traduction de Julien Weill, Paris 1900; livres V I — X , 

traduction J . Weill, Paris 1926 zu nennen.2 Weill hat bereits 

zahlreiche, im folgenden ausführlich behandelte und belegte aga

dische Parallelen und exegetische Zusätze bei Jos. angedeutet und 

ich verweise hier ein für allemal mit Nachdruck auf dieses Werk 

Weills, das zum erstenmal auf das Agadamaterial zu Jos. ent

sprechend verwiesen hat. 3 Die älteren Arbeiten von Plaut, Flavius 

Josephus und die Bibel; Tachauer, Das Verhältnis des Flavius 

Josephus zur Bibel und Tradition; H . Bloch, Die Quellen des 

geb i lde t . Z u m B e i s p i e l : „ D i e Sache [ J o c h e b e d h a b e o h n e S c h m e r z e n g e b o r e n ] 

k o m m t auch i m T a l m u d v o r . . . das a b e r b e r u h t w i e d e r a u f J o s e p h u s , d e r 

die he iml i che G e b u r t d a v o n her le i te t , daß d ie M u t t e r v o n hef t igen S c h m e r z e n 

v e r s c h o n t g e b l i e b e n is t" (das. S. 3 1 ; v g l . be i uns N r . 1 1 9 u n d A n m . 1 3 o ) . D i e s e 

A n n a h m e R a n k e s b e d a r f w o h l k e i n e r W i d e r l e g u n g . 

1 E s ist — g e g e n G i n z b e r g , M G W J . 1 8 9 9 S. 5 0 2 — wahrsche in l i ch , daß 

auch E p h r a e m S y r u s d e n J o s e p h u s b e n ü t z t hat . D i e A n g a b e des E p h r a e m , C h u r 

sei d e r G a t t e M i r j a m s g e w e s e n — nach d e r r abb in i schen A g a d a w a r C h u r M i r 

j a m s S o h n — , dürf te a u f d ie g le iche A n g a b e des J o s e p h u s z u r ü c k g e h e n ( v g l . be i 

uns N r . 1 3 9 u n d A n m . 1 5 9 ) . E s ist n ich t wahrsche in l ich , daß sich so e ine 

E inze lhe i t ge rade n u r be i J o s . u n d E p h r a e m u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r e r 

ha l t en ha t . 
2 L e t z t e r e r B a n d ist m i r erst nacht rägl ich z u Ges i ch t g e k o m m e n . 

3 V g l . auch Per les , O L Z . 1 9 0 5 S . 2 3 4 . Pe r l e s ' A n s i c h t v o n d e m „tief

g re i fenden E in f luß . . . d e n b e i J o s . . . . d ie m ü n d l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g des e igenen 

V o l k e s g e ü b t h a t " ist nach d e m o b e n A u s g e f ü h r t e n z u m o d i f i z i e r e n : F ü r J o s . 

k o m m e n v o r a l l e m schriftliche Q u e l l e n in Be t rach t , d ie das Ma te r i a l d e r m ü n d 

l ichen Ü b e r l i e f e r u n g en th ie l ten . H i e r ist n o c h g e g e n Per les , de r be i W e i l l z u 

A n t . I I 1 5 , 4 §§ 3 2 6 — 3 2 7 d e n H i n w e i s a u f J e r . T a a n i t 65 a, M e c h . Beschal lach , 

w o n a c h ein T e i l d e r Israel i ten a m R o t e n M e e r w i e d e r nach Ä g y p t e n z u r ü c k k e h r e n 

w o l l t e , v e r m i ß t , z u b e m e r k e n , daß dieser H i n w e i s aus d e r A g a d a überf lüss ig 

w ä r e , w e i l J o s . a. a. O . n u r E x . 1 4 , 1 1 , 1 2 paraphras t i sch w i e d e r g i b t . — Schüre r , 

G J V . I hä t te b e i seiner A n g a b e d e r Jo sephus l i t e r a tu r a u f W e i l l n icht n u r u n t e r 

„ Ü b e r s e t z u n g e n " , s o n d e r n g a n z besonde r s auch u n t e r „ V e r h ä l t n i s z u r H a g g a d a 

u n d H a l a c h a " v e r w e i s e n so l len . 
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Josephus in seiner Archäologie S. 2 3 — 5 3 u. a.1 leiden teils unter 
der Unkenntnis der Originalquellen durch die Autoren, teils 
streifen sie unser Thema nur kurz. 

Für die Josephusübersetzung habe ich vor allem benützt: 
Die Werke des Flavius Josephus, übersetzt von Cotta und Gfrörer, 
bearbeitet von Demme, Philadelphia 1 8 3 8 ; dazu die Übersetzung 
von Clementz, Halle 1899 unter ständiger Zugrundelegung des 
Textes der Josephusedition von B. Niese. 

1 V g l . we i t e r e L i t e r a t u r be i Schüre r , G J V . 4 I S S . 1 0 3 , 1 0 4 . V g l . auch 

B . B r ü n e , F l a v i u s J o s e p h u s u n d seine Schrif ten in i h r e m V e r h ä l t n i s z u m J u d e n t u m , 

z u r gr iech isch- römischen W e l t usf., G ü t e r s l o h 1 9 1 3 ; A . Schla t te r , W i e sprach 

J o s e p h u s v o n G o t t ? in Be i t r äge z u r F ö r d e r u n g christ l . T h e o l o g i e 1 9 1 0 , H e f t I , 

u n d n e u e r d i n g s J . A . M o n t g o m e r y , J Q R . N S . X I S. 2 7 7 ff.; H . G u t t m a n n , 

D i e D a r s t e l l u n g d e r jüd i schen R e l i g i o n be i F l a v i u s J o s e p h u s , Bres l au 1 9 2 8 . 

N . B e n t w i c h , J o s e p h u s , in J e w i s h P u b . S o c . 1 9 1 4 w a r m i r l e ider n icht z u g ä n g l i c h . 



Antiquitates. 
Genesis. 

1 . Einleitung zu Antiq. § 2 1 : „Moses begann sein Buch nicht 
mit Verträgen und Pflichten . . . , sondern richtete die Seele zuerst 
auf Gott und die Betrachtung des Weltgebäudes." — Jos. be
antwortet hier die auch in der Agada 1 aufgeworfene Frage, warum 
die Bibel mit dem erzählenden und nicht mit dem gesetzlichen 
Teil beginne. 

2. Antiq. I, 1, 1 § 29: „Und dieses war der erste Tag, Moses 
aber nannte ihn einen Tag. Den Grund hierfür könnte ich schon 
jetzt angeben. Weil ich jedoch versprochen habe, die Gründe aller 
Dinge in einem besonderen Werke zu erörtern, werde ich es bis 
dahin verschieben." — Jos. urgiert hier das Wort Tili? (einer) 
(Gen. 1, 5), statt dessen richtiger ptPKT (der erste) stehen müßte. 
Die Lösung der Frage gibt er uns nicht. Wir kennen die Erklä
rungen der Agada, in der sich dieselbe exegetische Frage findet.2 

3. a. a. O., § 30: „Er umgab den Himmel mit Kristall und 
machte, daß er eine dem Erdboden angemessene Feuchtigkeit 
bekam, damit die Erde durch Tau und Regen fruchtbar gemacht 
würde." — Die Vorstellung, daß der Himmel kristallen sei, findet 
sich auch im jüdischen und christlichen Schrifttum.3 Daß der 
Himmel wasserhaltig sei, ist eine naheliegende Vorstellung, die sich 
auch in der Agada findet: „Das Wort D̂ DfcP (Himmel) bedeutet: 
D^a = er trägt Wasser." 4 

4. a.a.O., § 3 1 : „ A m dritten Tag schuf er das Land und umgab 
es von allen Seiten mit Meer." — Die Vorstellung, daß die Erde 
ringsum von Wasser umgeben sei, findet sich auch bei den Rab-
binen: „Die ganze Welt wird vom Ozean umgeben." 5 

Veröffentl. III. Bd. I 
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5. I, i , 2 § 3 4 : „Got t hauchte dem Menschen Geist und Seele 
ein." — Jos. teilt den Menschen in Körper, Geist und Seele ein. 
Er kennt also verschiedene Arten des Geistigen im Menschen.6 

6. a. a. O.: „Und dieser Mensch hieß Adam, das heißt im 
Hebräischen rot, weil er aus roter Erde geschaffen wurde; diese 
nämlich ist die jungfräuliche und wahre Erde." — Die Vorstellung 
von der erwählten Erde ist agadisch: „Seine besondere Liebe erwies 
Gott dem Menschen, daß er ihn aus einem reinen Orte linia DljJöQ 

erschuf."7 Das Wort D-TS* bringt Jos. mit DTK = rot in etymologischen 
Zusammenhang, worin er originell ist. 8 

7. a. a. O., § 35 : „Gott zeigte Adam Männchen und Weib
chen Als er aber sah, daß Adam kein Weibchen hatte und 
sich über das Gebaren der anderen Lebewesen wunderte, nahm 
er ihm . . . eine Rippe usf." — Jos. schafft hier einen Zusammen
hang zwischen der Vorführung der Tiere vor Adam und der 
Erschaffung Evas, die im Texte aufeinanderfolgen (Gen. 2, 
1 9 — 2 1 ) und deren kausaler Zusammenhang nicht recht ersicht
lich ist. Jos. meint daher, die paarweise Vorführung — welchen 
Zug Jos. in die biblische Erzählung hineinträgt — habe in 
Adam den Wunsch nach einer Geschlechtsgenossin wachgerufen. 
Dieselbe Erläuterung findet sich auch im Midrasch. 9 

8. I, 1, 3 § 38: „Dieser Garten wird von einem Fluß 
bewässert, der ringsum die ganze Erde umfließt, der sich in 
vier Arme spaltet." — Einen die ganze Erde umfließenden 
Strom kennt weder die Bibel noch die Agada . 1 0 

9. a. a. O.: „Der Phison — was Menge bedeutet — wird 
von den Griechen Ganges genannt und fließt nach Indien." 
— Jos. leitet den Namen Jltt^B (Gen. 2 , 1 1 ) von tPlB, „sich ver
mehren", ab, eine Ableitung, die auch der rabbinischen Literatur 
nicht fremd ist . 1 1 Auch die Identifizierung mit dem Ganges 
findet sich im rabbinischen Schrifttum, 1 2 obwohl allgemein unter 
dem Pischon der Ni l verstanden wird. 

1 0 . a. a. O., § 39: Der Euphrat heißt Phora, was Zer
streuung oder Blume bedeutet. — Jos. leitet also filB (Gen. 2 , 1 4 ) 
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von " I I S , A H B oder p B (Zerstreuung), bzw. von PPB oder ma 
(Blume) ab. Beide Ableitungen auch in der Agada. 1 3 

1 1 . a. a. O.: „Der Tigris heißt Diglath: scharf und eng." 
— Jos. nennt hier den aramäischen Namen des Tigris 1 4 und 
scheint den hebräischen (Gen. 2, 14 ĵ?*rn) zu erklären; wie er 
aber die Erklärung meint, ist sehr schwer festzustellen: das 
„scharf" entspricht wohl dem in , aber das „eng" ist in der 
folgenden Silbe nicht unterzubringen. 1 5 

1 2 . a. a. O.: „Der G e o n . . . fließt durch Ägypten und 
heißt: von Osten her uns zuströmend. Die Griechen nennen 
ihn den Ni l . " — J o s . leitet also prPJ (Gen. 2 , 1 3 ) von mj, strömen, 
ab. Die Identifikation mit dem Ni l ist a l t . 1 6 

1 3 . I , 1, 4 § 40: „Gott verbot dem ersten Menschenpaar, 
den Baum der Erkenntnis zu berühren." — In der Bibel 
(Gen. 2, 17 ) wird nur das Essen von diesem Baume verboten. 
Jos. will den Widerspruch mit Gen. 3 , 3 , wonach Gott auch das 
Berühren des Baumes verboten hätte, ausgleichen und spricht 
daher auch an unserer Stelle vom Berühren des Baumes. 1 7 

14 . a. a. O., § 4 1 : „ D a aber in jener Zeit alle Lebewesen 
dieselbe Sprache redeten, überredete die Schlange. . ." — Die 
Vorstellung vom Sprachvermögen der Tiere vor dem Sünden
falle findet sich auch im Midrasch: „Zehn Strafen wurden über 
Adam verhängt, als er gesündigt ha t te . . . die siebente, daß der 
Mund des Wildes, der Haustiere und Vögel verstummte." 1 8 

Diese Angabe auch im Buche der Jubiläen: „Und an 
diesem Tage hörte der Mund aller Tiere . . . auf, zu sprechen; 
denn sie alle redeten einer mit dem anderen eine Lippe und 
eine Sprache." 1 9 Die verbreitete Ansicht ist aber die, daß 
nur die Schlange Sprache besaß 2 0 und daß sie dieser genommen 
wurde. Jos. kennt diese Ansicht, denn er sagt (§ 50), daß der 
Schlange die Sprache genommen wurde. Damit begeht er nicht 
nur eine Inkonsequenz, sondern ist diese Angabe auch wider
sinnig, da nach ihr die anderen Tiere noch die Sprache besitzen 

müßten. Jos. mengt hier deutlich zwei Traditionen ineinander: 
1 * 
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die, daß alle Tiere gesprochen haben, mit der, daß nur die 
Schlange gesprochen hat. 

1 5 . a. a. O., § 42: „ . . . beneidete die Schlange sie um das 
G l ü c k . . . " — Der Grund, der die Schlange bewog, die Menschen 
in das Verderben zu stürzen, ist auch in der Agada der Neid: 
„Der erste Mensch bewegte sich im Gan Eden und die Dienst
engel brieten ihm Fleisch und seihten ihm den Wein durch, da 
sah ihn die Schlange und beneidete i h n . " 2 1 Worum die 
Schlange die Menschen beneidete, ob um der ihnen zuteil wer
denden Ehrungen oder um ihres Geschlechtsgenusses wil len, 2 2 

sagt Jos . nicht. 
16. a. a. O., § 44: „Adam und E v a glaubten (nachdem sie 

vom Baume gegessen hatten), sie wären jetzt viel glücklicher 
als zuvor, weil sie jetzt erlangt hätten, was ihnen früher ge
mangelt habe." — Diese Angabe erklärt sich aus dem Versprechen 
der Schlange, Adam und Eva würden, falls sie vom Baum 
essen, wie Gott sein und Gutes und Böses kennen (Gen. 3, 5). 
Da sie nun der Schlange gefolgt hatten, glaubten sie, als Folge 
ihres Tuns die ihnen bis dahin fehlende Erkenntnis erlangt 
zu haben. 

1 7 . a. a. O., §§ 45, 46: „Adam . . . suchte sich vor Gott zu 
verbergen, denn er war sich der begangenen Sünde bewußt 
Auf die Frage Gottes schwieg Adam, da er sich der Sünde 
bewußt war, und Gott sagte: Du schweigst nicht aus Frömmig
keit, sondern aus bösem Gewissen." — In der Bibel ist nicht ge
sagt, ob Adam sich der Sünde bewußt war und ob daher seine 
Antwort an Gott, er habe sich seiner Nacktheit geschämt, Wahr
heit oder nur eine Ausrede sei. Jos. läßt Adam seine Sünde 
sofort nach begangener Sünde einsehen — wie auch die A g a d a . 2 3 

Dies zwingt ihn nun, dem Adam keine freche Ausrede Gott 
gegenüber in den Mund zu legen, und er ändert den biblischen 
Bericht dahin, daß Adam auf Gottes Frage aus Schuldbewußt
sein geschwiegen habe. 

1 8 . a. a. O., § 49: „Gott verfluchte den Adam: Die Erde 
soll nicht mehr freiwillig ihre Früchte hervorbringen." — Jos. 



s 
betont hat, daß es im Paradies keine Feldarbeit gegeben hat. 
So auch die Agada: „Und Gott nahm den Adam und versetzte 
ihn in den Garten Eden, ihn zu bearbeiten und zu behüten 
(Gen. 2, 1 5 ) . Was gab es denn für ein Bebauen und was für ein 
Behüten? Vielmehr bedeutet: zu bauen: die Lehre, zu behüten: 
den Gottesdienst." 2 4 

1 9 . a. a. O., § 50: „Gott beraubte die Schlange der Füße." 
— Dasselbe in der Agada: „Gott schnitt der Schlange die 
Füße a b . " 2 5 

20. a. a. O.: „ E r gab der Schlange Gift unter die Zunge." 
— Auch dieser Zug ist agadisch: Gott spricht zur Schlange: 
, , . . . tödliches Gift soll in deinem Munde sein." 2 6 

2 1 . I , 2, 1 § 52: „Auch Töchter wurden Adam und Eva 
geboren." — Auch nach der Agada hatten Kain und Abel 
Schwestern. 2 7 Möglicherweise denkt aber Josephus hier nur an 
Gen. 5, 4 . 2 7 a 

22. a. a. O., § 53 : „Abel, der jüngere, pflegte die Gerechtig
keit, und in der Meinung, daß Gott bei all seinen Taten gegen
wärtig sei, lebte er tugendhaft." — Von einem hohen persön
lichen Werte Abels steht in der Bibel nichts. Die Agada aber 
lobt ebenfalls Abel und erhebt ihn gar zu einem „Gerechten". 2 8 

23. a. a. O.: „Kain aber, der . . . nach Gewinn trachtete, 
hat das Pflügen des Ackers zuerst erdacht. . ." I , 2, 2 § 61: „Kain 
erfand Maß und Gewicht und verkehrte die Unschuld des 
Wandels . . . in Verschlagenheit Er ist der erste gewesen, 
welcher Marksteine auf das Feld setzte." — Jos. bringt die 
besondere Gewinnsucht Kains mit seinem Namen in Verbin
dung (pp; pJp; KTf|cri,<;).29 Von der besonderen Gewinnsucht 
Kains weiß auch die A g a d a . 3 0 Die übrigen Erfindungen Kains, 
die Jos . ihm zuschreibt, entspringen seiner Gewinnsucht. 3 1 

24. a. a. O., § 54: „Kain brachte Feld- und Baumfrüchte 
dar." — Diese exegetische Erweiterung der biblischen Angabe 
(Gen. 4, 3) , die nur von Feldfrüchten spricht, spricht dafür, daß 
nach Jos . das Ereignis sich am Schabuoth abgespielt hat, wo 
die Erstlinge der Feld- und Baumfrüchte dargebracht wurden. 3 2 



6 

2$. a. a. O.: „Abel brachte Milch und Erstgeburt der 
Herde dar . "—Jos . faßt also jrra^nni (Gen. 4, 4) als Plural von ihn 
= Milch auf. 3 3 

26. a. a. O., § 55: „Nachdem er seinen Leichnam unsicht
bar gemacht hatte, glaubte er, daß es unbekannt bleiben werde." 
— Dieser Zug ist agadisch: „Kain wußte nicht, daß das Ver
borgene vor Gott offenbar sei; was tat er? Er nahm den Leich
nam seines Bruders, machte eine Grube und vergrub ihn in der 
Erde." 3 4 

27. a. a. O., § 58: „ D a nun Kain sich demütigte, Gott 
ein Opfer brachte und ihn anflehte.. ." — Durch diese Erweite
rung von Gen. 4, 13 läßt also Jos. Kain seine Missetat be
reuen, indem er Gott gar ein Opfer brachte. Nach der Agada 
hat Kain Buße getan. 3 5 

28. a. a. O.: „Gott verfluchte ihn und verkündete ihm, 
daß er seine Nachkommen bis ins siebente Glied züchtigen 
wolle." — Jos. bezieht CpT D*/iJ>3tP (Gen. 4, 15 ) auf Kain, in der 
Weise, daß zwar nicht Kain selbst, aber sieben Geschlechter aus 
seiner Nachkommenschaft für seine Tat gestraft werden 
sollen. 3 6 

29. a. a. O., § 59: „ D a Kain befürchtete, eine Beute wilder 
Tiere zu werden, ermahnte ihn G o t t . . . " — Die Berechtigung 
der Furcht Kains vor den Tieren ist durch eine Agada be
gründet: „Haustiere, Wild und Vögel versammelten sich, das 
Blut Abels zu fordern." 3 7 

30. I , 2, 2 § 63: „Lamech hatte von zwei Weibern, Ada und 
Sella, siebenundsiebzig Söhne." — Diese Angabe des Jos . 
dürfte durch Mißverständnis von Gen. 4, 24 njnttn D^ntP "pbl 
entstanden sein. 3 8 

3 1 . a. a. O., § 64: „Thobel zeichnete sich in der Kriegs
kunst aus, wodurch er sich das erwarb, was der körperlichen 
Lust dient." — Diese üble Beurteilung Thobels und seines Be
rufes ist auch in der Agada enthalten: „Thobel würzte die 
Sünde Kains: dieser tötete, hatte aber nichts, womit er töten 
konnte, dieser aber bearbeitete Erz und Eisen." 3 9 
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32. a. a. O., § 6y. „ D a Lamech wußte — e r w a r n ä m 
l i c h i n g ö t t l i c h e n D i n g e n w o h l b e w a n d e r t —, daß 
er der S t r a f e . . . verfallen w e r d e . . . " — Auch in einer Agada 
wird Lamech günstig beurteilt . 4 0 

33. a. a. O., § 6 6 : „Noch zu Lebzeiten Adams wurde 
Kains Nachkommenschaft sehr verderbt . . . ; zum Kriege waren 
sie sehr geneigt und zu Räubereien bereit." — Diese Vorstellung 
von der Schlechtigkeit der Kainiten ist auch in der Agada 
enthalten: „Von Kain stammen alle Sünder und Frevler Die 
Geschlechter Kains gingen mit entblößter Scham." 4 1 

34. I, 2, 3 § 67: „Adam erfaßte ein heftiges Verlangen, 
Kinder zu zeugen (Kai ösivdjc; e l ^ e v a u t ö v yevecr&tuc; epcoc)."—• 

Dieser Zug ist agadisch: „Und Adam erkannte wieder sein 
Weib: es hatte sich seine Geschlechtslust vermehrt." 4 2 

35. a. a. O., §§ 68, 69: „Seth pflegte die Tugend, und wie 
er selbst sehr vortrefflich war, so hinterließ er auch ebensolche 
Nachkommen." — Auch die Agada preist Seth und seine Nach
kommen: „Seths Taten waren gleich denen Abels Von Seth 
stammen alle Geschlechter der Gerechten ab." 4 3 

36. a. a. O., § 70: „Die Sethiten erfanden die Sternkunde." 
— Daß die Sternkunde schon Adam und seinen Nachkommen 
bekannt war, ist in der Agada enthalten: „Gott berechnete die 
Jahresinterkalation und dann übergab er diese Wissenschaft 
dem Adam, . . . dieser übergab sie dem Chanoch; dieser drang in 
das Geheimnis der Interkalation ein und nahm Berechnungen 
vor." 4 4 

37. a. a. O.: „ . . . Da Adam den Untergang aller Dinge 
teils 4 4 a durch die Kraft des Feuers, teils durch die Macht und 
Menge des Wassers vorausgesagt ha t te . . . " — Die Vorstellung, 
daß Adam die Zukunft kannte, ist in der Agada sehr ver
breitet. 4 5 Daß aber Adam seinen Zeitgenossen Katastrophen 
auch vorausgesagt hätte, findet sich in der rabbinischen Literatur 
nicht. Jos. benutzt hier dieselbe Tradition, wie sie sich ähn
lich in der Vita Adae findet: Eva spricht: „Ich will Euch be
richten, daß der Erzengel Michael, nachdem ich und Euer Vater 
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Gottes Gebot übertraten, zu uns sprach: Um Eurer Übertretun
gen willen wird unser Herr über Eure Nachkommen sein Zorn
gericht bringen, zuerst mit Wasser, zum zweiten Male mit 
Feuer, mit diesen beiden wird Gott das ganze Menschen
geschlecht richten." 4 6 Dann rät Eva ihren Kindern, zwei Tafeln 
anzufertigen. Also derselbe Zusammenhang zwischen der künf
tigen Katastrophe und der Errichtung der Tafeln, wie sie sich 
bei Jos. findet (vgl. Nr . 38). 

38. a. a. O.: „Sie errichteten zwei Säulen, die eine aus 
Ziegeln, die andere aus Stein, und schrieben das von ihnen Er
fundene auf beide auf, damit, falls die aus Ziegeln durch 
Wasser untergehen sollte, die steinerne übrig bleibe und den 
Menschen die darauf gezeichneten astronomischen Sachen deut
lich anzeigte und auch ein Merkmal bliebe von der Ziegelsäule, 
die aufgerichtet wurde." — Zu dieser Legende finden sich fol
gende Parallelen: 

„Und Kenan fand eine Schrift, welche die Vorväter in 
einen Felsen eingegraben hatten, und er las, was in ihr s t and . . . 
und er ersah aus ihr, daß in ihr die Lehre der Wächter war, 
durch die sie die Zauberlehre von der Sonne und dem Mond 
und den Sternen in allen Zeichen des Himmels machten." 4 7 

„ E v a spricht zu ihren Kindern: Macht Euch Tafeln aus 
Stein und andere aus Lehm und schreibt darauf mein und Eures 
Vaters ganzes Leben . . . wenn Gott nun mit Wasser unsere 
Nachkommen richtet, so vergehen die anderen Tafeln und die 
steinernen bleiben. Wenn er aber unsere Nachkommen mit Feuer 
richtet, so vergehen die steinernen Tafeln und die irdenen von 
Lehm werden (zu Ziegeln) gebrannt." 4 8 

„Und Kenan wußte in seiner Weisheit, daß Gott die Men
schen wegen ihrer Sünden vernichten werde und daß er über 
sie am Ende der Tage die Sintflut bringen werde; und Kenan 
schrieb das, was sich in diesen Tagen ereignen werde, auf 
Tafeln auf." 4 9 

„Als Jubal vernahm, daß dem Geschlechte Adams die 
Strafe der Wasserflut und des Feuers und die der Sprachver-
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wirrung bevorstand, grub er die Zeichen der Musik in zwei 
Säulen ein, in eine aus Marmor und eine andere aus Ziegel, 
damit, wenn eine Säule bei den Erschütterungen vernichtet 
würde, die andere bestehen bliebe." 5 0 

Alle diese Berichte sind derart verschieden, daß von einer 
Abhängigkeit voneinander nicht die Rede sein kann. 5 1 Dem 
Jos. und den drei letzteren Berichten ist gemeinsam, daß die 
Tafeln anläßlich der den Menschen drohenden Katastrophe 
errichtet wurden. Mit dem ersten Berichte stimmt Jos. insofern 
überein, als auf der Tafel astronomische Kenntnisse aufgezeich
net wurden. Es scheint, daß die Quelle des zweiten Berichtes 
der Vita Adae und des Jos. die gleiche war. Dieser Bericht 
ist aber vollständig, während der des Jos. gekürzt ist; er läßt 
die Wasser- und Feuerflut prophezeien, spricht aber dann nur 
vom Schicksal der Säulen bei der Wasserflut, während der Be
richt der Vita diesbezüglich vollständig durchgeführt ist . 5 2 

39. I , 3, 1 § 74: „Noe suchte sie zu besserer Gesinnung 
und zu besseren Taten zu bewegen." — Auch die Agada kennt 
Noah als Warner seiner Mitmenschen: „Dieser Vers (Hi. 24, 18) 
besagt, daß Noah, der Gerechte, seine Zeitgenossen ermahnte 
und ihnen sagte: Tut Buße, sonst bringt Gott über Euch die 
Sintflut." 5 3 Jos. und die Agada wollen das Menschengeschlecht 
nicht ohne Warnung zugrunde gehen lassen. 5 4 

40. a. a. O.: „ D a Noe sah, daß sie auf ihn nicht hörten, 
fürchtete er, von ihnen samt Frau und Kindern und Ver
wandten getötet zu werden, und verließ das Land." — Daß 
Noah das Land verlassen habe, findet sich im rabbinischen 
Schrifttum nicht. Aber die Feindseligkeit der Zeitgenossen 
Noah gegenüber ist in der Agada bekannt: „Noah wurde von 
seinen Zeitgenossen verfolgt, Gott aber erwählte nur Noah." 5 5 

4 1 . I , 3, 2 § 7 5 : „Gott kürzte die Lebensdauer ab und setzte 
sie auf hundertzwanzig fest." — Jos. faßt den Vers Gen. 6, 3 
als Abkürzung der allgemeinen menschlichen Lebensdauer auf, 
im Gegensatze zur Tradit ion. 5 5 a Der Frage, daß ja die Lebens
zeit der Menschen auch nach der Sintflut länger als 120 Jahre 
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gedauert habe, weicht er aus, indem er I , 6, 5 § 1 5 2 sagt, die 
menschliche Lebenszeit habe sich erst allmählich verringert bis 
auf Mose, der 120 Jahre gelebt hat. Ein Zusammenhang zwischen 
dem Vers Gen. 6, 3 und Mosis Lebensalter findet sich auch 
in der Agada: „Gott sah voraus, daß Mose aus Noah erstehen 
werde . . . wie es heißt: und seine Jahre sollen hundertzwanzig 
sein und Mose lebte hundertzwanzig Jahre." 5 6 

42. a. a. O., § 77 : „Noe nahm von allen Tieren je sieben 
Paare mit in die Arche." — Nach der Bibel (Gen. 7, 2) nahm 
Noah je sieben Paare von den reinen und je zwei von den 
unreinen Tieren in die Arche. 5 7 

43- I» 3' 3 § „Die Überschwemmung ereignete s ich . . . 
im zweiten Monat, der von den Hebräern Marsuane genannt 
wird." — Jos. faßt iJtp EHn (Gen, 7, 1 1 ) als den zweiten Monat 
von Tischri an gerechnet (Marcheschwan) auf, eine Ansicht, die 
sich auch in der Tradition findet. 5 8 

44. I , 3, 4 § 88: „Niemand aber bemühe sich, zu be
rechnen, wann diese Männer und Erzväter gestorben sind, 
denn sie haben weit über das Alter ihrer Kinder und Enkel 
hinaus gelebt, sondern man bemerke nur die Zeit, wann sie 
geboren wurden." — Josephus will mit dieser Bemerkung 
sagen, man dürfe die Chronologie seit der Erschaffung der 
Welt nicht nach dem vollen Lebensalter der Erzväter berech
nen, sondern nur nach ihrer Lebenszeit bis zur Geburt ihres 
Nachfolgers. 

45- f> 3> 5 §§ 91» 9 2 : J o s - ^ßt Noah die Taube ein
mal aussenden, während in der Bibel (Gen. 8, 8—12) die Taube 
dreimal aus der Arche gesendet wird. 

46. a. a. O., § 9 1 : „Sieben Tage nach dem Raben schickte 
Noah eine Taube aus." — Sieben Tage zwischen dem Aus
senden des Raben und der Taube zählt auch die Agada, in
dem sie aus dem nj>3B> "TIP ^PPl (er wartete noch sieben 
Tage, nämlich zwischen dem Aussenden der ersten und zweiten 
Taube; Gen. 8 ,10 ) schließt, daß Noah auch zwischen dem Aus-
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senden des Raben und der ersten Taube sieben Tage hat ver
streichen lassen. 5 9 

47. a. a. O., § 92 (vgl. Antiq. X X , 2, 2) : „Man zeigt dort 
noch heute Überreste der übrig gebliebenen Arche." — Überreste 
der Arche spielen auch in der Agada eine Rolle: „Sancherib 
fand ein Brett von Noahs Arche." 6 0 „Haman benutzte beim 
Bau des Galgens ein Brett von Noahs Arche." 6 1 

48. I , 3, 7 § 96: „ D a Noe fürchtete, Gott könnte jedes 
Jahr eine Flut über die Erde bringen, da er das Verderben der 
Menschen beschlossen hatte, brachte Noe Opfer dar." — In der 
Bibel (Gen. 8, 20) sind Noahs Opfer offenbar Dankopfer. Das 
Motiv des Josephus, Noah habe geopfert, um Gott von einer 
nochmalige Sintflut abzuhalten, findet sich auch in der Agada: 
„Noah sprach zu Gott: Wirst Du vielleicht noch einmal eine 
Sintflut über die Erde bringen? Darauf sagte Er : Nein, ich 
schwöre, daß ich keine Sintflut über die Erde kommen lasse, 
wie es heißt: und Gott roch den Wohlgeruch und sprach. . ." 6 2 

49. I , 3, 8 § 1 0 3 : „Gott zeigte Noe den Regenbogen, den 
man damals für den Streitbogen Gottes hielt." — Eine direkte 
Parallele zu dieser Vorstellung findet sich nicht im jüdischen 
Schrifttum, und sie ist möglicherweise der Vorstellung der 
bogenbewaffneten griechischen Götter nachgebildet. 6 3 

50. I , 4, 1 § 109 : „Die drei Söhne Noes, Sem, Japhet und 
C h a m . . . " (vgl. I , 6, 4 § 1 4 1 : „Der jüngste Sohn, der ihn so sah, 
zeigte ihn seinen Brüdern"). — Josephus faßt also Cham als 
den jüngsten Sohn Noahs auf. Diese Auffassung ist durch Gen. 
9, 24 zu erklären, wo Cham als fttpn bezeichnet wird, was 
von Jos. als der „jüngste Sohn" aufgefaßt wurde; diese Auf
fassung kennt auch die Agada: „Harn ist als zweiter unter 
Noahs Söhnen genannt, obwohl er der jüngste ist, wie es heißt 
(Gen. 9, 24): ,was ihm sein jüngster Sohn (so wird Jttpn iS3 auf
gefaßt) angetan h a t . . . Und Noah erwachte und sah, was ihm 
sein jüngster Sohn angetan h a t . . . A u s dieser Stelle geht her
vor, daß Ham der jüngste war, aber er wird als zweiter ge
nannt, damit sein Fall um so größer sei." 6 4 
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5 1 . a. a. O.: „Die drei Söhne Noes . . . waren die ersten, 
welche von den Gebirgen herab in die Ebene zogen und allda 
ihre Wohnungen aufschlugen." — Jos. faßt den Vers Gen. 1 1 , 2 
als Herabsteigen vom Gebirge in die Sinear-Ebene auf: er denkt 
also entweder an den Dlpn "in (Gen. 1 0 , 30; vgl. Raschi zu 
Gen. 1 1 , 2 ) oder an das Bergland Ararat, in dem sich ja die 
Noachiden befanden und von welchem sie, um in die Ebene zu 
gelangen, herabsteigen mußten. 6 4 a 

52. a. a. O.: „Noes Söhne überredeten die anderen, die 
wegen der Sintflut die Ebene mieden. . . ihnen zu folgen." — 
Diese Angabe ist in dieser Form dem Jos. eigentümlich. Sie 
läßt sich aber im Einzelnen auch in der Agada finden. Daß die 
Furcht vor der Sintflut bei den Menschen nachwirkte: „Nimrod 
herrschte von einem Weltende bis zum andern, da sich alle 
Geschöpfe vor der Wasserflut fürchteten, und Nimrod war ihr 
König." 6 5 Daß die Ebene, in die sie heruntersteigen sollten, 
ein Ort des Schreckens war: „Warum wird die Ebene Sinear 
genannt? Weil dort alle Toten der Sintflut zusammengeworfen 
wurden." 6 6 

53. a. a. O., § 1 1 0 : „Als aber Gott ihnen befohlen hatte, 
zur Ausbreitung ihres Geschlechtes sich in Kolonien zu ver
pflanzen, gehorchten diese unverständigen Leute Gott nicht." 
— Diese Angabe dient zur Erläuterung der Turmbausünde. 6 7 

54. a. a. O., § 1 1 1 : „Denn als sich ihre Jugend sehr stark 
vermehrte, gab ihnen Gott den R a t . . . " — Daß sich das Ge
schlecht der Sprachverwirrung besonders rasch vermehrte, weiß 
auch der Midrasch: „Sie vermehrten sich wie ein großes Reptil, 
sechs in einem Mutterleib." 6 8 

55. a. a. O.: „Weil sie aber wähnten, daß sie alles Gute 
nicht seinem freien gnädigen Willen, sondern ihrer eigenen 
Stärke zu verdanken hätten, gehorchten sie Gott nicht." — 
Dieser Gedanke findet sich ähnlich im Midrasch: „Die Menschen 
des Turms wurden nur stolz wegen des Guten, das Gott ihnen 
gewährt hatte. 6 9 " 
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56. I , 4> 2 § 1 1 3 : »Es- verleitete sie zu Stolz und Verach
tung gegen Gott, Nebrod, Enkel des Cham." § 1 1 4 : „ E r werde 
einen Turm errichten " — Diese üble Rolle des Urhebers 
des Abfalles von Gott und Initiators des Turmbaues spielt 
Nimrod auch in der Agada: „ E r hieß deshalb Nimrod, weil er 
die ganze "Welt aufwiegelte gegen Gott." 7 0 „Nimrod sprach 
zu seinem Volke: Kommt, wir wollen einen Turm bauen . . . 
und wollen in den Himmel steigen, denn die Kraft Gottes 
liegt nur im Wasser." 7 1 Daß der Turmbau sich speziell nur 
gegen die göttliche Herrschaft richtete, ist ebenfalls agadisch: 
„Wohlan, wir wollen einen Turm bauen und zum Himmel 
emporsteigen und ihn mit Äxten schlagen, damit seine Was
ser r innen. . . Die Absicht aller war nur auf Götzendienst 
gerichtet." 7 2 

57. I , 6, § 122 ff.: Jos . gibt hier im Anschluß an die Land
verteilung der Söhne Noahs (Gen. 10) die Verteilung der Erde 
an, indem er den Bericht der Bibel nach dem Stande der da
maligen Geographie interpretiert. Die Völkertafel der Gene
sis wird auch von der Agada durch zeitgenössische Länder 
und Völker erklärt . 7 3 

58. I , 6, 2—3 §§ 1 3 0 , 1 3 4 , 1 3 9 , 1 4 2 : „Die Söhne Chams 
nahmen das Land in Besitz zwischen Syrien und den Bergen 
Ammans bis zum Meer einer- und dem Ozean andrerseits 
Chanaan, der vierte Sohn Chams, bewohnte das jetzige Judäa 
und nannte es Chananäa Die anderen sieben . . . finden wir 
außer ihren Namen nicht in den heiligen Büchern, weil ihre 
Stätten von den Hebräern zerstört wurden . . . . Als Noah er
fuhr, was seine anderen Söhne ihm getan hatten, . . . segnete er 
sie, die Nachkommen Chams verfluchte er Daher verfolgt 
die göttliche Rache die Nachkommen Chanaans." — Zum Zu
sammenhang der Eroberung Kanaans durch die Israeliten mit 
der Verfluchung Chams ist folgende Agada zu vergleichen: 
„Als die Kinder Afrikas vor Alexander den Großen kamen, 
um mit den Israeliten zu rechten, sagten sie ihm: Kanaan ge
hört uns, denn es heißt: „Kanaan und ihre Grenzen (Num. 
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34? 2) . . . da ging Gebiha b. Passisa und sagte ihnen: "Woher 
bringt Ihr Euern Beweis? Sie antworteten: Aus der Thora. 
Da sprach er: Auch ich will Euch einen Beweis aus der Thora 
bringen, wie es heißt: Und er sprach: Verflucht sei Kanaan; 
wem der Sklave gehört, dem gehören auch dessen Besitz
tümer." 7 4 

59. I, 6, 3 § 1 4 2 : „Cham aber, weil er von Noes Fleisch 
und Blut war, verfluchte er nicht, sondern dessen Nachkommen." 
— Durch diese Bemerkung beantwortet Jos. die auch in der 
Agada aufgeworfene Frage, warum denn der unschuldige K a 
naan und nicht der Missetäter Cham verflucht wurde. 7 5 

60. I , 6, 4 § 146 : „Sales zeugte den Heber, von welchem 
die Juden anfangs Hebräer genannt wurden." — Jos. leitete 
also den Namen D v l 3 y vom Eigennamen " I I P (Gen. 10 , 24) ab. 
Diese Ableitung findet sich auch in der Agada: Nach der An
sicht R . Nechemjas ist *H3J? (Gen. 14 , 13 ) von "DJ? (Gen. 1 0 , 24) 
abzuleiten. 7 6 

61. I , 6, 5 § 1 5 1 : „Haran hinterließ zwei Töchter, Sara 
und Milka Sara wurde von Abraham zum Weibe genom
men."— Jos. identifiziert hier, so wie die Agada, die Gen. 1 1 , 2 9 
als Tochter Harans bezeichnete Jiska mit Sa ra . 7 7 

62. a. a. O., § 1 5 2 : „Harans Grabmal zeigt man noch 
heute." — Vielleicht denkt Jos . an die Stadt Charan. 7 7 a 

63. a. a. O.: „Als nun dem Tharrus das Chaldäerland 
wegen des schmerzlichen Ablebens seines Sohnes Haran ver
leidet war . . . zogen sie nach Charan." — Jos. gibt hier also 
als Motiv für den Wegzug Therachs an: den Schmerz ob 
des Todes Harans. Er bringt den Bericht vom Tode Harans 
(Gen. 1 1 , 28) mit dem vom Wegzuge Therachs (Gen. 1 1 , 3 1 ) 
in Zusammenhang. 

64. I , 7, 1 § 1 5 4 : „Abraham nahm Lot an Kindesstatt an, 
weil er keine Hoffnung auf Nachkommenschaft hatte." — Von 
einer Adoption Lots durch Abraham steht in der Bibel nichts. 7 8 

Daß Abraham der Meinung war, er werde keine Nachkommen 
erhalten, betont auch die Agada . 7 9 
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65. a. a. O., §§ 1 5 5 , 1 5 6 : „Daß es nur einen Gott gäbe, 
schloß Abraham aus den Vorgängen auf dem Lande und auf 
dem Meere, an der Sonne und dem Monde und aus den Ver
änderungen am Himmelsgewölbe " — Daß die Vorgänge 
auf der Erde und dem Himmel Abraham zur Erkenntnis des 
Schöpfers gebracht haben, findet sich weitläufig ausgeführt in der 
Agada: „Abraham dachte darüber nach und sagte: "Wie lange 
noch beugen wir uns vor unsrer Hände Werk? Nur die Erde 
ist wert, daß man sie anbete, denn sie bringt Früchte hervor 
und erhält sie; und als er sah, daß sie Regen braucht und ohne 
diesen. . . nicht wachsen lassen konnte, sprach er: Nur der Him
mel ist würdig, angebetet zu werden; dann sah er die Sonne, 
die der Welt leuchtet und die Pflanzen wachsen läßt, und er 
sprach: Nur sie ist es wert, angebetet zu werden; als er sie nun 
untergehen sah, sagte er: Dies ist nicht Gott; dann sah er den 
Mond und die Sterne, die bei Nacht leuchten, und er sprach: 
Vor diesen muß man sich beugen. Als nun die Morgenröte 
aufstieg, verschwanden sie alle; da sprach er: Diese sind nicht 
Gott . . . und er sprach: Wenn diese einen Lenker nicht haben, 
warum geht diese unter und diese auf? . . . Nicht diese muß 
man anbeten, sondern den, der sie lenkt." 8 0 

66. I , 8, 1 § 1 6 1 will Jos. der Reise Abrahams nach 
Ägypten (Gen. 1 2 , 10) auch einen idealen Zweck beilegen und 
sagt daher, er sei nach Ägypten gezogen, um die Meinung der 
ägyptischen Priester über die Götter zu befragen, um entweder 
ihnen zu folgen oder sie eines besseren zu belehren. 8 0 a 

67. a. a. O., § 1 7 5 : „Diese Gedanken brachten gegen ihn 
die Chaldäer und die anderen Völker Mesopotamiens auf; da
her hielt er es für gut, auszuwandern, und nahm mit Willen 
und Hilfe Gottes das Land Kanaan in Besitz." — Daß Abra
ham seines Glaubens wegen Verfolgungen zu erdulden hatte, 
weiß auch die A g a d a . 8 1 Eine deutliche Übereinstimmung mit 
dem Bericht des Jos. ist aber in den Apokryphen gegeben: „ D a 
sie nämlich nicht den Göttern ihrer Vorväter folgen wollten, 
die im Lande der Chaldäer lebten, fielen sie ab von der Reli-
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gion ihrer Vorfahren und dienten dem Gotte des Himmels . . . . 
Da vertrieben ihre Väter sie von dem Angesicht ihres Gottes 
und sie flohen nach Mesopotamien und weilten dort lange Zeit. 
Ihr Gott aber gebot ihnen, aus ihren Wohnsitzen fortzuziehen 
und in das Land Kanaan auszuwandern." 8 2 Jos. widerspricht 
sich in seinen Angaben: a. a. O., § 154 sagt er, gemäß der Bibel, 
Abraham habe auf Befehl Gottes Chaldäa verlassen. An unsrer 
Stelle aber ist die Veranlassung zur Auswanderung — entgegen 
der Bibel — die Feindseligkeit der Chaldäer. Beides zusammen 
kommt in dem zitierten Apokryphon vor, nur daß eben dort 
die Flucht nach Mesopotamien (Gen. 1 1 , 3 1 ) infolge der Feind
seligkeit und die Auswanderung von her nach Kanaan auf Gottes 
Befehl, gemäß der Bibel, erfolgt (Gen. 1 2 , 5). Jos. hat also eine 
dem Apokryphon zugrunde liegende Tradition von einer 
die Flucht veranlassenden Feindseligkeit benutzt, sie aber falsch 
verwertet. Er selbst fühlt den Widerspruch und sucht ihn der 
Angabe der Bibel und seiner eigenen gemäß auszugleichen, in
dem er sagt: Daher (wegen der Verfolgungen) hielt er es für 
gut, auszuwandern, und verließ mit W i s s e n u n d W i l l e n 
G o t t e s das Land . 8 3 

68. I , 8, 1 § 164 : „Als Pharao um Rat fragte, wie er von 
dieser Plage befreit werden könne, sagten ihm die Priester, 
diese Not sei von dem erzürnten Gott über ihn verhängt, weil 
er ein Unrecht gegen die Gattin des Fremden vorhabe." — 
Dieser Bericht soll uns erklären, wieso es denn Pharao wissen 
konnte, daß ihn die Krankheit um Saras willen befallen hatte; 
in der Bibel (Gen. 1 2 , 1 7 , 18) ist der Zusammenhang unklar; 
daher bemüht sich auch die Agada zu erklären, wieso Pharao 
erfuhr, daß seine Krankheit im Zusammenhang mit Sara 
stehe. 8 4 

69. I , 8, 2 § 1 6 7 : „Abraham hielt mit den Einzelnen 
Unterredungen ab, wies ihre Einwürfe zurück Er unter
richtete sie in der Arithmetik und der Sternkunde." — Daß 
Abraham sternkundig war, weiß auch die Agada: „Eine der
artige Kenntnis der Sternkunde war bei Abraham, daß alle 
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Könige des Ostens und Westens sich an seiner Türe drängten." 8 5 

Daß Abraham Disputationen führte und Proselyten machte 
(vgl. I , i § 1 5 4 : „Abraham besaß eine große Überredungs
gabe"), ist ebenfalls eine agadische Vorstellung. 8 6 

70. I , 1 0 , 1 § 176 will Jos. dem Zuge Abrahams gegen 
die „Assyrer" ein edles altruistisches Motiv beilegen und er
weitert Gen. 14 , 14 , indem er sagt, Abraham sei ausgezogen 
„vol l Mitleid mit den Sodomitern, seinen Freunden und Nach
barn"; also nicht nur um seines Verwandten Lot willen. — 
Von diesem wiederum erzählt Jos . (I, 9 § 1 7 5 ) , er sei den 
Sodomitern zu Hilfe geeilt: dadurch soll Lots tapfere Gesin
nung unterstrichen werden. 

7 1 . a. a. O., § 1 7 7 : „Ehe die Assyrer noch zu den Waffen 
gegriffen hatten, waren sie von Abraham angegriffen; die 
einen, welche in den Betten lagen und keinen feindlichen Über
fall besorgten, wurden erwürgt, die anderen, welche zwar noch 
nicht eingeschlafen waren, aber vor Trunkenheit nichts ver
mochten, flohen davon." — Diese Paraphrase soll für Abrahams 
Kriegskunst zeugen (vgl. Gen. 14 , 1 5 ) . 8 7 

72. a. a. O.: „Abraham verfolgte die Assyrer bis Dan; 
dies ist der Name einer der Jordanquellen." — Vgl . den 
talmudischen Ausspruch: „Warum heißt der Fluß Jordan? Weil 
er von Dan herabfließt." 8 8 

73 . I , 1 0 , 2 § 1 8 0 : „Solyma wurde später Hierosolyma 
genannt." — Die Identifikation von cbw (Gen. 14 , 18) mit 
Jerusalem ist a l t . 8 9 

74. I , 1 0 , 4 § 1 8 7 : „Sara führte ihm auf Geheiß Gottes 
Hagar zu." — Auch die Agada läßt Sara mit göttlichem Willen 
handeln: „Und Abraham hörte auf die Stimme Saras (Gen, 
16, 2) . R . Jose sagt: auf den heiligen Geist (empn r m ) . " 9 0 

7 j . I , 1 1 , 1 § 194: „ U m diese Zeit wurden die Sodomiten 
durch ihren Reichtum und die Menge ihres Geldes stolz. Sie 
waren hochmütig gegen die Menschen und gegen das Göttliche 
derart frevelhaft, daß sie seiner Wohltaten nicht gedachten; sie 
waren ungastfreundlich und mißbrauchten den vertraulichen 
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Umgang." — Daß die Sodomiten böse Leute waren, steht ja 
unzweideutig in der Bibel (Gen. 1 3 , 1 3 ) . Doch lassen einzelne 
Züge in der Darstellung des Jos. ihr agadisches Gepräge nicht 
verkennen. Auch nach dem Midrasch ist Reichtum der Grund 
der Sünde gewesen. „Die Sodomiten sündigten nur aus Über
fluß." 9 1 Ihr Fremdenhaß war groß. Sie sprachen: „Wozu 
brauchen wir die Wanderer? Sie kommen nur, um uns zu schä
digen." 9 2 Sie waren maßlos in ihren Geschlechtsgenüssen: „Die 
Sodomiten waren ausschweifend in ihrer Unzucht." 9 3 Sie waren 
hochmütig gegen die Mitmenschen: „Die Sodomiten ließen 
ausrufen: Wer einem Armen einen Laib Brot gibt, soll ver
brannt werden." 9 4 

76. I, 1 1 , 2 § 1 7 9 : „Sie taten, als ob sie speisten." — Daß 
die Engel (Gen. 18 , 8) nur die Vorstellung des Essens hervor
riefen, bemerkt auch die Agada: „Aßen die Engel denn? Nein, 
es schien nur, als ob sie essen würden." 9 5 

77. a. a. O., § 198: Die Engel sagten: „Einer von ihnen sei 
gesendet worden, um ihm den Sohn zu verkünden, die beiden 
anderen, um die Sodomiten auszurotten." — Diese Teilung der 
Missionen, die sich allerdings aus Gen. 1 9 , 1 ergibt, betont 
auch die Agada: „Ein Engel erfüllt nicht zwei Missionen.. . , 
sondern Michael verkündete seine Botschaft und verschwand, 
Gabriel wurde gesendet, Sodom zu zerstören, und Rafael, um 
Lot zu retten." 9 6 

78. I, 1 1 , 3 § 200: „Lot lud die Engel ein, bei ihm einzu
kehren, denn er war besonders gastfreundlich, indem er die 
Güte Abrahams nachahmte." — Daß Lot sich an Abraham ein 
Beispiel nahm, sagt auch der Midrasch: „Lot lernte von Abra
hams Taten . . . ; da Lot im Hause Abrahams groß wurde, nahm 
er seine Eigenschaften an, und wie Abraham es tat, so lud auch 
er die Engel in sein Haus ein." 9 7 

79. I, 1 1 , 4 § 203: „Diese Salzsäule habe ich selbst gesehen, 
denn sie besteht noch bis heute." — Daß die Salzsäule noch 
immer besteht, ist eine der Agada bekannte Vorstellung: „Wer 



i9 

. . . die Frau Lots sieht . . . , muß ein Dankgebet sprechen." 9 8 

„Gott hinterließ ein Zeichen. . . und dieses steht bis heute." 9 9 

80. a. a. O., § 204: Lot floh nach Zohar, „dies heißt bei 
den Hebräern klein". Jos. leitet das Wort "Wlt (Gen. 19 , 22) 
oder "lPST» (Gen. 19 , 20) von TWJC, klein, ab (z. B . Jer. 30, 19). 
Diese Erklärung auch in der A g a d a . 1 0 0 

8 1 . I , 1 1 , 5 § 205: „Lots Töchter verkehrten, in der Mei
nung, das ganze Menschengeschlecht sei untergegangen, mit 
ihrem Vater." — Diese auf die Auffassung: p K 2 (Gen. 1 9 , 3 1 ) 
= in der ganzen Welt, zurückgehende Entschuldigung für den 
blutschänderischen Verkehr der Töchter Lots betont auch die 
Agada: „Lots Töchter dachten, d i e g a n z e W e l t sei ver
nichtet worden, wie zur Zeit der Sintflut." 1 0 1 

82. I, 1 2 , 1 § 208: „Eine schwere Krankheit aber, die ihm 
Gott sandte, verhinderte ihn an der Befriedigung seiner Lüste." 
— Aus der Bibel (Gen. 1 2 , 1 4 — 1 7 ) geht eigentlich hervor, daß 
Pharao mit der Krankheit für seinen unerlaubten Verkehr mit 
Sara gestraft wurde. Jos. faßt es aber so auf, die Krankheit 
hätte Pharao gehindert, mit Sara zu verkehren. 1 0 2 

83. I , 1 2 , 3 § 2 1 5 : „Sara hatte den Ismael . . . anfänglich 
l i eb . . . , als sie aber den Isaak geboren hatte, hielt sie es nicht 
für ratsam, ihn neben ihrem Sohne aufzuziehen. Denn sie 
fürchtete, er möchte als der Ältere nach des Vaters Tode ihm 
leicht Böses zufügen können." — Jos. schiebt hier der Sara an 
Stelle des biblischen (Gen. 2 1 , 10) ein edleres Motiv zur Ver
treibung Ismaels unter: Nicht weil sie dem Ismael die Erb
schaft mißgönnte, sondern weil sie für das Leben Isaaks 
fürchtete. 1 0 3 

84. I, 1 3 , 1 § 222: „Und diese Liebe und Gewogenheit 
seiner Eltern wußte der Knabe Isaak noch mehr zu erwecken, 
durch seinen ungemeinen Tugendtrieb, Gehorsam gegen die 
Eltern und ganz besondern Eifer in dem Dienste Gottes. 
Abraham setzte auch sein Glück allein in die Hoffnung, daß es 
Gott gefallen werde, diesen seinen Sohn vor allem Unfall zu 
bewahren." — Durch diese lobende Schilderung Isaaks läßt Jos. 
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die nachfolgende Tat Abrahams (Opferung Isaaks) in noch, 
höherem Glänze erstrahlen: Trotz der außerordentlichen Eigen
schaften seines Sohnes trotzte Abraham doch nicht Gottes Be
feh l . 1 0 4 

85. I , 1 3 , 2 § 225 : „Doch verhehlte er der Gattin Gottes 
Befehl und auch seinem Hausgesinde, damit er nicht am Opfer
dienst gehindert würde." — Auch nach dem Midrasch hat 
Abraham seiner Gattin den wahren Zweck seines Wegzuges 
mit Isaak verhehlt. Auf ihre Frage, wo er hingehe, antwortete 
er ihr: „Es gibt einen Ort, der nicht weit von hier ist, ich will 
ihn dort hinbringen und ihn dort erziehen." 1 0 5 

86. a. a. O., § 226; V I I , 1 3 , 4 § 3 3 3 : „Abraham k a m . . . 
auf den Berg, wo später König David einen Tempel erbaute 
Die Tenne des Arona war gerade die Stelle, wohin Abraham 
seinen Sohn führte Gott ließ David sagen, dort werde sein 
Sohn einen Tempel erbauen." — Obwohl die Identifizierung 
des Opferungsortes Isaaks, der Arnon-Tenne, und der Tempel
stätte durch die Angaben der Bibel selbst gegeben ist (Gen. 
22, 2 ; I I Chr. 3, 1 ) , ist doch die zusammenfassende Angabe des 
Jos. eine agadische zu nennen, die auf den biblischen Angaben 
beruht. 1 0 6 

87. I , 1 5 , § 238: „Abrahams Söhne mit Cheturah (Gen. 
25, 2 ; I . Chr. 1 , 32) waren von großer Ausdauer und starker 
Intelligenz." — In der Bibel sind Eigenschaften dieser Söhne 
Abrahams nicht genannt. Jos. will Abrahams Söhnen Tugenden 
zugeschrieben wissen. 

88. I , 1 6 , 2 § 248: Rebekka erzählt dem Eliezer, ihr 
Vater Bathuel sei schon tot. — Dies folgert Jos. wahrscheinlich 
aus Gen. 24, 53, 55, wo beidemal nur Rebekkas Mutter und 
Bruder erwähnt werden. 1 0 7 

89. I , 1 8 , 1 § 257 : Gott sagte dem Isaak, Rebekka würde 
Zwillinge gebären. — In der Bibel (Gen. 25, 23) erhält Rebekka 
auf ihr Gebet hin, das Jos. nicht erwähnt, die obige Ver
kündung. 
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9°- I> 5 § 267: Isaak sagte zu Esau: „es wäre ihm 
wegen seines Alters und seines schlechten Gesichtes nicht mehr 
möglich, den Gottesdienst gehörig zu verrichten; er solle da
her . . . ein Wildpret fangen und ihm ein Essen davon zu
richten, damit er hernach . . . Gott bitten möchte, ihm Zeit 
seines Lebens nahe zu sein als Helfer und Beschützer." — 
Durch diese erweiternde Ausschmückung sublimiert Jos. den Auf
trag Isaaks an Esau (Gen. 27, 3 ,4) , indem er ihm ein frommes 
Motiv unterschiebt. Während es in der Bibel heißt, „damit ich 
dich segne" (Gen. 27, 4), spricht Jos . davon, daß Isaak anläß
lich des Opfermahles, gleichsam wie beim Gottesdienst, Gott 
bitten werde, den Esau zu schützen. 1 0 8 

9 1 . I , 19 , 1 § 278: „ Jakob zog durch Kanaan, wollte aber, 
weil ihm die Einwohner verhaßt waren, bei niemandem ein
kehren, sondern lieber unter freiem Himmel übernachten." — 
Diese Ausschmückung dient wohl zur Erklärung der Tatsache, 
daß Jakob unter freiem Himmel geschlafen hatte (Gen. 2 8 , 1 1 ) . 

92. I , 1 9 , 8 § 3 1 1 erklärt Jos. die Tat Raheis (Gen. 3 1 , 1 9 ) 
dahin, sie habe die Götzen nicht etwa aus götzendienerischen 
Motiven gestohlen, sondern um durch Zuflucht zu diesen die 
Verzeihung ihres Vaters zu erlangen. Begreiflicherweise sucht 
auch der Midrasch 1 0 8 a Rahel von jedem Vorwurf reinzu
waschen: sie habe ihren Vater vom Götzendienst abbringen 
wollen. 

93. I , 2 1 , 1 § 337 : „Als nun die Sichemiten ein öffentliches 
Fest begingen, trieb Neugier die Dina . . . in die Stadt, um den 
Putz der Frauen des Landes zu sehen." — Daß Dina anläßlich 
einer Festlichkeit von Sichern gesehen wurde, findet sich auch 
in der Agada: „Damals gingen die Frauen der Bewohner des 
Landes nach Sichern, um Feste zu feiern und sich an den 
Freudenfeiern der Städterinnen zu beteiligen Auch Dina, 
Jakobs Tochter, ging mit ihnen. . . . Und auch Sichern, der 
Fürst des Landes, war dort." 1 0 9 

94. a. a. O., § 340 läßt Jos. die Sichemiten bei einem fest
lichen Gelage von Simon und Levi überfallen werden, während 
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die Bibel (Gen. 34, 25 f.) den Überfall in einen Zeitpunkt ver
legt, dessen Ausnützung den Söhnen Jakobs den Vorwurf der 
Feigheit eintragen könnte. 

95. I I , 2, 1 § 9: „Jakob hatte Joseph . . . wegen seiner herr
lichen Anlagen in Verstand und Gemüt, worin er alle seine 
Brüder übertraf, am liebsten." — Dieses Motiv der Zuneigung 
Jakobs zu Joseph beruht auf der Exegese der Worte DMpt |3 
(Gen. 37, 3) . D^p t wird von Josephus, ebenso wie von der 
rabbinischen Tradition, als klug, gelehrt, D*on " Q , aufgefaßt. 1 1 0 

96. I I , 2, 3 § 1 5 : „ Jakob aber freute sich über den Traum, 
da er in ihm eine Vorherverkündigung der Macht des Sohnes 
erkannte." — Daß Jakob in den Träumen die Zukunft seines 
Sohnes Joseph erkannte, sagt auch der Midrasch: „Und sein 
Vater bewahrte die Sache (Gen. 37, 1 1 ) und der heilige Geist 
sprach: Behalte die Sache, denn diese Dinge werden ein
treffen." 1 1 1 

97. I I , 2, 4 § 1 9 : „ D a nun Jakob keine Kenntnis von ihrem 
Verbleib hat te . . . , wurde er sehr betrübt und sandte beküm
merten Herzens den Joseph zu den Herden, damit er sich 
nach seinen Brüdern erkundige und ihm Nachricht über sie 
bringe." — Die Furcht Jakobs als Motiv für die Entsendung 
Josephs zu seinen Brüdern kennt auch die Agada: „ E r fürchtete, 
es möchten die Chiviter kommen und sie töten, weil sie Chamor 
und Schchem und die Einwohner der Stadt getötet haben, da
her schickte er den Joseph zu ihnen." 1 1 2 

98. I I , 3, 3 § 32 : „ Juda sah die Ismaelitenkarawane kom
men." — In der Bibel (Gen. 37, 25) wurde diese von allen 
Brüdern bemerkt. — Von den Midianiten (Gen. 37, 28) spricht 
Jos. überhaupt nicht. 

99. I I , 3, 4 § 36: „Nachdem Josephs Brüder das getan 
hatten, gingen sie zum Greise (Jakob), d e m s ch o n i r g e n d 
e t w a s übe)er s e i n e n S o h n z u O h r e n g e k o m m e n 
w a r . " — Die Zufügung, daß Jakob schon etwas über den Un
fall Josephs erfahren hatte, ist wahrscheinlich aus Gen. 37, 33 
zu erklären: „Jakob erkannte das Kleid und sprach: Es ist das 
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Kleid meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen." Es 
wurde ihm also etwas Unbestimmtes zur Gewißheit . 1 1 2 a 

100. I I , 4, 3 § 45 : „Eines Tages, als ein öffentliches Fest 
bevorstand, an dem das Gesetz auch die Teilnahme der Frauen 
vorschrieb, schützte die Frau Potiphars Krankheit vor." — Das
selbe findet sich in der Agada: „Und keiner von den Haus
leuten war zu Hause (Gen. 39, 1 1 ) — ist es denn möglich, daß 
keiner in dem großen Hause, wie das des Bösewichtes (Potiphar), 
w a r ? . . . an diesem Tage war ein Festtag und alle gingen in 
das Haus des Götzendienstes, sie aber sagte, sie sei krank." 1 1 3 

1 0 1 . I I , 5, 4 § 7 5 : „Der König Pharao hatte in einer 
Nacht zwei Träume und zugleich die Deutung eines jeden er
halten." — Daß Pharao auch die Deutung des Traumes im 
Traum erfahren hatte, weiß auch die Agada: „Und keiner, der 
es deuten konnte (Gen. 4 1 , 1 5 ) : Joseph sprach zu Pharao: Wer 
hat dir kundgetan, daß sie nicht richtig gedeutet haben? Darauf 
antwortete er: Wie ich den Traum gesehen habe, habe ich auch 
die Deutung gesehen, deswegen können sie sich nicht über mich 
lustig machen." 1 1 4 

102 . I I , 6, 1 § 9 1 : „Joseph wurde Psontomphanech, das 
ist: ,Entdecker verborgener Dinge', genannt." — Jos. erklärt also 
mys rüBS (Gen. 4 1 , 45) als JPB1D msiBX; ebenso die rabbinische 

Tradi t ion. 1 1 5 

1 0 3 . a. a. O., § 92: „Der Jüngere hieß Ephraem, das heißt 
wiedererstattet (cutoöiöoug) ." — Jos. leitet den Namen wahr
scheinlich von J H B , zahlen, a b . 1 1 6 

104. I I , 6, 2 § 97: „Dieser erkannte seine Brüder, die aber 
gar nicht an ihn dachten; denn noch als Jüngling war er von 
ihnen fortgezogen und stand jetzt in dem Alter, in dem sich 
seine Gesichtszüge so verändert hatten, daß er von seinen 
Brüdern nicht erkannt werden konnte." — Zu dieser an sich 
naheliegenden Begründung ist die ähnliche der Agada zu ver
gleichen: „Und Joseph erkannte seine Brüder, sie aber erkann
ten ihn nicht — das will sagen, daß er bartlos von ihnen weg
gezogen war und jetzt einen Bart hatte." 1 1 7 
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1 0 5 . a. a. O., § 98: Joseph sagte seinen Brüdern, sie seien 
aus v e r s c h i e d e n e n G e g e n d e n z u s a m m e n g e k o m 
m e n und schützten ihre Verwandtschaft vor. — Dieser Vor
wurf findet sich auch in der Agada: „Joseph sprach zu ihnen: 
Wenn ihr gekommen seid, Getreide zu kaufen, wie ihr behaup
tet, warum seid ihr d u r ch z w ö l f v e r s c h i e d e n e T o r e 
der Stadt hereingekommen? Nein, ihr seid zum Spionieren 
hereingekommen." 1 1 8 

106. a. a. O.: „Es sei für einen Privatmann unmöglich, 
daß er so viele und so wohlgestaltete Söhne aufziehen könnte." 
— Auch nach der Agada waren alle Kinder Jakobs schön und 
tapfer . 1 1 9 

107. I I , 6, 7 § 1 2 5 : „Auf diese Weise wollte Joseph seine 
Brüder erproben, ob sie ihrem Bruder Benjamin. . . beistehen 
würden." — Diese Angabe dient zur Erklärung des Zweckes 
der von Joseph gebrauchten List mit dem Becher (Gen. 4 4 ) . 1 2 0 

108. I I , 7, 4 § 1 8 3 : „Die Zahl der Familie Jakobs beträgt 
siebzig, wobei Jakob selbst nicht mitgezählt ist." — Diese An
gabe soll Gen. 46, 27 entsprechen. Sie ist aber exegetisch un
möglich. Jos. zählt nämlich gemäß Gen. 46, 1$ dreiunddreißig 
Leute, obwohl es im einzelnen nur zweiunddreißig s ind , 1 2 1 

und so ergeben sich siebzig ohne Jakob, obwohl es bestenfalls 
siebzig mit Jakob sein können. 1 2 2 

109. I I , 8, 2 § 199: „Die Gebeine der Brüder Josephs 
nahmen später ihre Nachkommen . . . und bestatteten sie in 
Hebron." — So auch die Agada: „Woher weiß ich, daß auch 
die Gebeine der anderen Stammväter (nicht nur Josephs) mitge
nommen wurden? Weil es heißt — von hier mit Euch" (Ex. 
1 3 , I 9 ) . 1 2 3 

Exodus. 

1 1 0 . I I , 9, 1 § 202: „Die Herrschaft über Ägypten war 
auf eine andere Dynastie übergegangen." — Jos. will die Hart
herzigkeit des neuen Königs gegenüber den Israeliten und seine 
Unkenntnis der Verdienste Josephs (Ex. I , 8) erklären: daher 
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läßt er den neuen König einer anderen Dynastie angehören. 
Diese Angabe möglicherweise nach Ar tapan . 1 2 4 

i n . a. a. O., § 206: Die Israeliten suchten mehr als das 
ihnen von den Ägyptern zur Arbeit Auferlegte zu leisten. l— 
Mit dieser Angabe will Jos. den Patriotismus der ägyptischen 
Juden aus apologetischen Gründen unterstreichen. Ein An
klang an das patriotische Verhalten der ägyptischen Juden 
findet sich auch in der Agada: „Pharao ersuchte die Israeliten 
um eine Arbeitsleistung. Sogleich gingen alle Israeliten schnell 
an die Arbeit und arbeiteten an diesem Tage mit ihrer ganzen 
Kraf t ." 1 2 5 

1 1 2 . I I , 9, 2 § 205: „Einer von ihren Schriftkundigen... 
weissagte dem Könige, es werde um jene Zeit aus hebräischem 
Blute ein Knabe geboren werden, der, wenn er erwachsen sei, 
die Herrschaft der Ägypter vernichten, die Israeliten hingegen 
mächtig machen werde." — Diese Vorherverkündigung kennt 
auch die Agada: „Es weissagten die Sterndeuter dem Pharao, 
daß ein Knabe geboren werden wird, der die Israeliten aus 
Ägypten herausführen werde." 1 2 6 

1 1 3 . a. a. O., § 207: Josephus läßt den Auftrag Pharaos 
zur Tötung der männlichen israelitischen Erstgeborenen nicht 
an israelitische (Ex. I , 1 5 ) , sondern an ägyptische Hebammen 
ergehen. — Nach einer agadischen A n g a b e 1 2 7 waren die Heb
ammen Proselytinnen, also ägyptischer Abstammung. Mög
licherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dieser Agada 
und der Angabe des Josephus. Wahrscheinlich aber hat letz
tere ihren Ursprung in apologetischen Motiven: Josephus 
wollte den Judenfeinden, die den Juden Ungehorsam und 
Feindseligkeit gegen Land und Regierung vorwarfen, nicht zur 
Kenntnis bringen, daß hebräische Hebammen dem Befehle des 
Königs getrotzt haben. Auch betont er mit der Ägyptisierung 
der Hebammen das besondere Walten der göttlichen Vorsehung 
bei der Geburt Mosis: Den Befehl an die Hebammen läßt er 
gegen die Angaben der Bibel (Ex. I , 16, 22) zugleich mit dem 
Befehl, israelitische Knaben zu töten, ergehen, da sich Pharao 
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durch die Mitwirkung ägyptischer Hebammen einen sicheren 
Erfolg seiner Ausrottungsaktion versprach. Daher verschweigt 
auch Josephus, daß die Hebammen dem Befehl des Königs 
trotzten, um sagen zu können: „Aber Gottes Rat läßt sich nicht 
verhindern noch zurückhalten, ob auch der Mensch mit tausend 
Künsten gegen ihn kämpft." 1 2 7 a Die apologetische Tendenz 
der Ägyptisierung der Hebammen kann auch in einer anderen 
Richtung liegen: Josephus will den blutrünstigen Auftrag Pha
raos in keine Beziehung zu den Israeliten bringen: Pharao kann 
unmöglich Israelitinnen so eine Tat auch nur zugemutet haben. 
Sicherlich aus solchen Erwägungen heraus — allerdings ohne 
apologetische Färbung — läßt Schahin (Bacher, Zwei jüdisch
persische Dichter, S. 90) den Auftrag Pharaos an „böswillige 
und grausame alte Weiber" ergehen. 

1 1 4 . I I , 9, 3 § 2 1 0 : „Amram, einer unter den Vornehmen 
der Juden." — Nach der Agada ragte Amram unter seinen 
Zeitgenossen hervor: „Amram war ein Großer in seinem Ge
schlecht." 1 2 8 

1 1 5 . a. a. O., § 2 1 2 f: Gott verkündet dem Amram im 
Traum die Geburt Mosis und seine Mission als Erretter Israels 
aus der ägyptischen Knechtschaft. — Auch in der Agada wird 
dem Amram die Geburt Mosis vorherverkündigt, allerdings 
durch eine Prophezeiung Mirjams, nicht durch einen T r a u m . 1 2 9 

1 1 6 . I I , 9, 4 § 2 1 8 : „Die Verkündigung durch Gott er
füllte sich schon bei der Niederkunft der Frau: denn diese ent
ging durch die L e i c h t i g k e i t d e r W e h e n und dadurch, daß 
sie keine heftigen Schmerzen hatte, den Häschern." — Auch die 
Agada weiß von der Schmerzlosigkeit der Niederkunft Joche-
beds: „Wie Jochebed ohne Schmerzen empfing, so gebar sie auch 
ohne Schmerzen." 1 3 0 Zu beachten ist der Unterschied zwischen 
Josephus und der Agada: Josephus sagt nicht, wie die Agada, 
Johebed habe ohne Schmerzen geboren, sondern sie habe ohne 
heftige Schmerzen geboren. Er rationalisiert also und bedient 
sich dieser Ausschmückung nur, um zu erklären, wieso die 
Geburt Mosis geheim bleiben konnte. 
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1 1 7 . II, 9, 5 § 224: „Pharaos Tochter hieß Thermutis." — 
Diese Angabe stammt vielleicht aus dem Jubiläenbuch.131 

1 1 8 . a. a. O., § 226: „Als Moses aber keine Amme hinzu
kommen ließ, sondern sich wegwandte und dasselbe mit vielen 
Frauen tat, da erschien Marianne... und sagte: Es nützt 
nichts, Königstochter, daß Du diesem Knaben Ammen gibst, 
die nicht eines Stammes mit ihm sind." — Dasselbe in der 
Agada: „Und seine Schwester sprach zur Tochter Pharaos: Soll 
ich eine Amme von den Hebräern holen? — Warum gerade von 
den Hebräern? Dies will sagen, daß sie den Moses bei allen 
Ägypterinnen säugen lassen wollten, er aber säugte nicht." 1 3 2 

1 1 9 . II, 9, 6 § 230: „Als er drei Jahre alt war, ließ ihn 
Gott auf eine außerordentliche Art wachsen." — Auch der 
Midrasch weiß vom ungewöhnlichen Wachstum Moses: „Und 
Moses wuchs heran (Ex. 2 , 1 1 ) — wächst denn nicht jeder heran? 
um dir zu sagen, daß er auf ungewöhnliche Art wuchs." 1 3 3 

120 a.a.O., § 2 3 1 (vgl. § 2 2 5 ) : „Gott verlieh ihm eine so 
große Schönheit, daß niemand, wenn er noch so unempfindlich 
für äußere Vorzüge war, ihn anschauen konnte, ohne von seiner 
Gestalt entzückt zu sein. Und oft geschah es, wenn jemand 
ihm begegnete, er seine Geschäfte vergaß und, in bewundern
dem Anschauen versunken, stehenblieb." — Eine ähnliche 
Schilderung über die Schönheit Mosis kennt auch die Agada: 
„Denn Moses war sehr schön und alle waren begierig, ihn zu 
sehen, und wer ihn sah, konnte sich von ihm nicht trennen." 1 3 4 

1 2 1 . II, 9, 7 § 2 3 2 : „Thermutis war kinderlos." — Diese 
Angabe soll wohl zur Erklärung der besonderen Zärtlichkeit 
der Königstochter Moses gegenüber dienen. Sie findet sich 
auch bei Philo und Artapan. 1 3 5 

1 2 2 . a. a. O., § 2 3 3 : „Pharao nahm Moses, drückte ihn an 
seine Brust und setzte ihm.. . aus Scherz seine Krone auf. 
Moses aber warf sie zur Erde, rollte sie kindisch umher und 
trat sie mit Füßen.... Jener Schriftkundige aber, der aus 
seiner Geburt den Untergang der ägyptischen Herrschaft ge
weissagt hatte, behauptete, Moses sei der von ihm vorher-
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gesagte Erretter der Hebräer, und empfahl, ihn zu töten." — 
Diese Legende findet sich auch im Midrasch: „Und Pharao 
koste und küßte ihn; er aber nahm die Krone von seinem 
Haupte und schleuderte sie weg, wie er es ihm späterhin machen 
sollte." 1 3 6 „Und dort saßen die Sterndeuter Ägyptens und 
sprachen: Wir fürchten, daß dieser, der da Deine Krone nimmt 
und auf sein Haupt setzt, daß es dieser ist, von dem wir sagten, 
daß er Deine Herrschaft wegnehmen wird. Die einen wollten 
ihn köpfen, die anderen verbrennen." 1 3 7 

1 2 3 . II, 10 , 1 § 238 ff.: Jos. erzählt ausführlich, wie 
Moses beim Ägypterkönig diente und siegreich gegen die Äthio
pier unter Anwendung einer besonderen Kriegslist kämpfte; 
die Tochter des Äthiopierkönigs verliebte sich in Moses, 
als sie ihn bei der Belagerung Sabas, der äthiopischen Haupt
stadt, sah und verlangte ihn zum Gatten. Moses ging darauf 
unter der Bedingung ein, daß ihm die Stadt übergeben werde. 
Dieses wurde bewilligt und Moses kehrte als Sieger in die 
Heimat zurück. Darauf schmiedeten die Ägypter aus Neid Ränke 
gegen ihn, was ihn zur Flucht aus Ägypten zwang. — Diese 
ganze Erzählung ist möglicherweise alexandrinisch-apologeti-
schen Ursprunges, da sich eine ähnliche — allerdings ohne den 
Roman mit der Äthiopierin — bei Artapanos findet.138 Aber sie 
findet sich auch in der späteren Midraschliteratur,139 ohne daß 
man annehmen kann, 1 4 0 letztere habe den Josephus benutzt: 
denn während bei Josephus und Artapan Moses bei den Ägyp
tern dient, kämpft er in den hebräischen Quellen auf Seiten 
der Äthiopier. Auch kennen die hebräischen Quellen verschie
dene Momente, z. B. eine charakteristische Ausschmückung der 
Ehegeschichte — Moses habe sich des Verkehres mit der äthio
pischen Königin enthalten —, die Josephus nicht kennt. 1 4 0 a Es 
ist daher die Annahme nicht fernliegend, daß der ganze Sagen
komplex über Mosis Teilnahme am ägyptisch-äthiopischen 
Krieg und seine Ehe mit einer äthiopischen Prinzessin rabbi-
nisch-palästinensischen Ursprunges ist. In diesem Falle hat 
Josephus oder seine Quelle eine echte palästinensische Volks-
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sage 1 4 1 verwertet, sie aber aus apologetischen Gründen dahin 
modifiziert, daß Moses — patriotischerweise — auf Seiten der 
Ägypter gekämpft hat. Gegen alexandrinischen Ursprung 
spricht auch die Tatsache, daß sich für die Ehegeschichte nur im 
Midraschschrifttum, nicht aber bei Artapan, 1 4 2 eine Parallele 
findet. Auch ist der apologetische Ursprung der Verherrlichung 
Mosis als Kriegsheld keinesfalls sicher. Es kann „Moses der 
Held" auch in der Linie tendenzloser palästinensischer Agada 
liegen, 1 4 3 und erst in Alexandrien wurden die Sagen zu apolo
getischen Zwecken verwendet und entsprechend geändert. 
Jedenfalls kann man es nicht mit absoluter Bestimmtheit ent
scheiden, ob die älexandrinische Sagenform — Moses kämpft 
gegen die Äthiopier — oder die palästinensische — Moses 
kämpft gegen die Ägypter — die ursprüngliche ist; die Be
ziehungen zwischen Alexandrien und Palästina erweisen sich 
als derart eng, daß man den Lauf der Sagenströme schwer 
nachweisen kann. Mir scheint die Annahme, die ganze Moses-
Erzählung sei palästinensisch und Josephus gehe auf eine palä
stinensische Quelle zurück, die wahrscheinlichere zu sein. 

124 . II, 1 1 , 2 § 263: „Jithro adoptierte den Moses." — In 
der Bibel steht nichts davon (vgl. Nr. 64). 

1 2 5 . II, 1 2 , 1 § 265: „Als er einst wieder das Vieh weidete, 
kam er zum Berge Sinai, der . . . die schönsten Weideplätze 
hatte." — Von den schönen Weideplätzen weiß auch die Agada: 
„Und er führte sein Vieh zu einem Ort mit guten Weideplätzen 
hinter der Wüste." 1 4 4 

126 . a. a. O. (vgl. III, 5, 1 § 76; 2 § 82): „Wegen der all
gemeinen Sage, daß Gott selbst auf diesem Berg wohne, hatten 
sich die Hirten bisher niemals getraut, an diesem Ort ihr Vieh 
zu weiden." — Josephus entnimmt seine Angabe dem Aus
drucke DYl̂ Kn in (Ex. 3, 1 ) . Die Bezeichnung „Berg Gottes" 
noch vor der Offenbarung hat eben den Sinn, daß der Berg von 
jeher als göttlicher, heiliger Berg bekannt war. Bekanntlich 
stößt sich auch die rabbinische Erklärung an diesem Ausdruck. 1 4 5 
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127« II, 1 2 , 4 § 2.75: Moses bittet Gott, ihm seinen Namen 
kundzutun, „damit er ihn bei seinen künftigen Opfern mit 
Namen anrufen könne". — Diese Begründung der erbetenen 
Namensnennung Gottes (Ex. 3, 1 3 ) findet sich ähnlich in der 
Agada: „Moses sprach zu Gott: Herr der Welten, tue mir 
Deinen großen heiligen Namen kund, damit ich Dich beim 
Namen anrufen kann und Du mich erhörst." 1 4 6 

128 . II, 14 , 1 § 295 (vgl. III, 1, 4 § 1 7 ) : „Das Wasser. . . 
verursachte auch denen, die es trinken wollten, Schmerzen und 
Qualen. So erschien es aber nur den Ägyptern, den Hebräern 
aber war es süß und 'trinkbar und seiner Natur nach nicht ver
ändert." — Daß das Wasser nur für die Ägypter ungenießbar 
war, weiß auch der Midrasch: „Die Ägypter und die Israeliten 
gingen zum Nil, um Wasser zu trinken. Der Ägypter trank 
Blut und der Israelit trank Wasser." 1 4 7 

129 . a. a. O., § 303: „Denn Gott füllte das Land mit ver
schiedenen und seltsamen Tieren an, die man noch nie vorher 
gesehen." — In der rabbinischen Literatur findet sich keine der
artige Erläuterung des 3 1 1 V (Ex. 8, 20), wohl aber in den Apo
kryphen: „Denn deine allmächtige Hand vermochte wohl über 
sie zu senden . . . neugeschaffene, wütige, (bis dahin) unbekannte 
Bestien oder solche, die einen Feuer ausschnaubenden Atem aus
hauchten oder die einen stinkenden Qualm von sich gaben usf."1 4 8 

1 3 0 . II, 14 , 6 § 3 1 4 : Jos. gibt die Verse Ex. 1 2 , 35, 36 
auf eine Weise wieder, die geeignet ist, jeden Vorwurf der 
Unredlichkeit von den Israeliten abzuwälzen: „Und sogar Ge
schenke gab man den Hebräern mit, teils damit sie um so 
schneller ausziehen möchten, teils auch aus nachbarlicher Ge
fälligkeit." Dieses Bestreben zeigt auch die Agada . 1 4 9 

1 3 1 . II, 16 , 3 § 343: „Hiezu kamen nach Regengüssen 
schreckliche Hagel und Donnerschläge und entsetzliche Blitze 
schössen aus den Wolken herab Denn es überfiel sie auch 
eine schauerliche finstere Nacht." — Beim Untergang der 
Ägypter im Roten Meer wirkte also die ganze Natur mit. Diese 
Vorstellung auch in der Agada: „Gott blickte zornig auf das 
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Lager der Ägypter in der Feuersäule, um auf sie Feuer, und 
in der "Wolkensäule, um auf sie Hagel herabzuschleudern." 1 5 0 

Diese Vorstellungen gehen auf Ps. 77, 1 7 — 1 9 zurück. Vgl. 
auch Nr. 1 7 3 , 1 9 5 . 

1 3 2 . II, 16 , 6 § 349 (vgl. III, 1, 4 § 18 und IV, 3, 2 
§ 44): „Als am nächsten Tage die Flut und der Wind die 
Waffen der Ägypter ans Ufer geschleudert hatten, wo danach 
die Hebräer ihr Lager hatten, sah dies Moses als durch Gottes 
Vorsehung geschehen an und ließ diese, damit ihnen später 
keine Waffen fehlen, sammeln und rüstete damit die Hebräer 
aus." — Dazu ist folgende Agada zu vergleichen: „Als die 
Israeliten... aus Ägypten zogen, zog Pharao aus, sie zu ver
folgen . . . , er schmückte alle Pferde mit Edelsteinen und Per
len, und als sie zum Meere kamen und Gott sie versenkte, 
schwammen ans Meeresufer alle diese Edelsteine und Perlen 
und lagen dort hingeworfen, und die Israeliten stiegen dort all
täglich hinab und nahmen davon und wollten gar nicht fort 
von dort." 1 5 1 — Nach Josephus sind die Israeliten waffenlos 
ausgezogen (II, 1 5 , 3 § 3 2 1 ; 4 § 326): daher nahmen sie von 
den toten Ägyptern Waffen. Nach der Agada hingegen 
zogen die Israeliten bewaffnet aus : 1 5 2 daher spricht sie nur 
von den Kostbarkeiten, die die Israeliten erbeutet hatten. 

1 3 3 . III, 1, 1 § 2 : „Wasser hatten sie zwar an den Orten, 
die sie durchzogen hatten, mitgenommen; als dieses aber ver
braucht war, mußten sie Brunnen anlegen. Dann kamen sie nach 
Mara." — Daß die Israeliten Wasser mitnahmen und daß 
es ihnen bei Mara ausging, weiß auch die Agada: „Als die 
Israeliten das Meer durchschritten, schlug ihnen Süßwasser ent
gegen; davon nahmen sie in ihre Gefäße und tranken davon; 
und als ihnen das Wasser ausging, murrten sie, wie es heißt: 
Und das Volk murrte gegen Mose" (Ex. 1 5 , 2 4 ) . 1 5 3 

1 3 4 . III, 1, 3 §§ 9, 1 0 : „Von dort zogen sie weiter und 
kamen nach Elim, welches zwar von ferne wegen der Palmen 
schön anzuschauen war, allein wenig darbot, als sie näher hinzu
kamen. Denn es waren der Palmenbäume in allem nicht mehr 
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als siebenzig, und die waren wegen des "Wassermangels von 
kümmerlichem Wuchs und sehr niedrig, denn die Gegend war 
trocken und sehr sandig und hatte nicht mehr als zwölf Brun
nen, welche so wasserreich nicht waren, daß das Land hätte 
befeuchtet werden können." Dann erzählt Jos. von der Em
pörung des Volkes gegen Mose, und vom Manna. — Die 
Schilderung der besonderen Dürre in Elim widerspricht der 
Bibel (Ex. 1 5 , 27), wonach die Israeliten gerade in Elim Wasser 
vorfanden. Jos. berichtet weder vom Wegzug aus Elim noch 
von der Ankunft in der Wüste Sin (Ex. 16, 1 ) , woselbst die 
Auflehnung der Israeliten und das Slaw- und Mannawunder 
stattfanden. Daher verlegt Jos. die Unfruchtbarkeit und den 
Wassermangel nach Elim, um dort den Anknüpfungspunkt für 
das Murren der Israeliten (Ex. 16 , 2), das in der Bibel an den 
Aufenthalt in Sin anschließt, von dem aber Jos. nichts berich
tet, zu bekommen.154 

1 3 5 . a. a. O., § 1 1 : „Denn sie hatten in den dreißig Tagen, 
die seit Beginn der Reise verflossen waren, alle mitgeführten 
Lebensmittel aufgezehrt. — II, 1 5 , 1 § 3 1 6 : „Davon lebten sie 
bis zum dreißigsten Tage, denn länger reichte das nicht aus, 
was sie aus Ägypten mitgenommen hatten." — Vergleiche die 
Agada: „Die Israeliten aßen an den Lebensmitteln, die sie aus 
Ägypten mitgenommen hatten, dreißig Tage." 1 5 5 

1 3 6 . III, 1 , 6 § 26: „Denn als Moses seine Hände zum 
Gebet erhob, fiel Tau, und da derselbe an seinen Händen hän
gen blieb, vermutete er, daß dies ihnen von Gott zur Speise 
geschickt wurde." — Etwas Ähnliches finden wir in der Agada, 
allerdings bei Josua: „Das Manna fiel auf seine Glieder, und 
von seinen Gliedern nahm er und aß es." 1 5 6 

1 3 7 . a. a. O., § 27: „Der Pöbel hielt das Manna für 
Schnee." — Die Bibel (Ex. 16, 14) spricht von Reif ( T ) B 5 ) . 
Die Auffassung, das Manna habe dem Schnee geglichen, findet 
sich auch in der Apokryphen und bei Artapan. 1 5 7 

1 3 8 . III, 2, 1 § 40: „Die Amalekiterkönige reizten durch 
Boten ihr eigenes sowohl als auch die ringsum wohnenden 
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Völker zum Kriege gegen die Hebräer auf." — Auch nach der 
Agada suchten die Amalekiter Bundesgenossen: „Und Amalek 
kam (Ex. 1 7 , 8) — er kam mit einem Plan, dies will sagen, 
daß er alle Völker der Welt versammelte und zu ihnen sprach: 
Kommt und helfet mir gegen die Israeliten." 1 5 8 

1 3 9 . III, 2, 4 § 54: „Horus ist der Gatte der Marianne." 
III, 6, 1 § 1 0 5 : „Bezalel, der Sohn Uris, der Enkel Mirjams." 
— In der Bibel (Ex. 3 1 , 2) ist Chur der Großvater Bezalels; 
da dieser eben nach Jos. Mirjams Gatte war, so war Bezalel ihr 
Enkel. Nach der Agada war Chur der Sohn der Mirjam. 1 5 9 

140. a. a. O., § 57: „Beim Siege der Israeliten über die 
Amalekiter fiel ihnen zahlreiche und kostbare Beute in die 
Hände." — Von Beute steht in der Bibel nichts. Jos. will den 
Sieg eindrucksvoller schildern und vielleicht auch erklären, wo
her die Israeliten die Kostbarkeiten zum Bau der Stiftshütte 
hatten. 1 6 0 

1 4 1 . III, 2, 5 § 62: Jos. erzählt den Zug zum Berge Sinaj 
(Ex. 19 , 2) unmittelbar nach dem Amalekitenkampf (Ex. 17 ) 
und geht dann zur Jithro-Erzählung über. Nun ist die letztere 
in der Bibel zwischen die beiden ersteren Ereignisse eingeschoben, 
wodurch sich die Schwierigkeit ergibt, daß Jithro Moses 
beim Sinaj besucht (Ex. 18 , 5), zu welchem Berge die Israeliten 
erst später (Ex. 1 9 , 2) kommen. Jos. vermeidet diese Schwierig
keit, indem er zuerst vom Zuge zum Sinaj und dann vom Be
suche des Jithro erzählt. Auch die rabbinische Exegese befaßt 
sich mit dieser Schwierigkeit.161 

1 4 2 . III, 3 § 63 f.: „Moses ließ anläßlich der Ankunft 
Jethros dem Volk ein Freudenmahl bereiten, bei dem gesungen 
und Moses und das Volk von Jethro gelobt wurde." — Vgl. 
Ex. 18 , 1 2 , wo nur von einem Mahle Jithros und der Ältesten 
die Rede ist. Jos. demokratisiert. Vgl. auch III, 2, 5 § 60: 
„Moses gibt dem Volke nach dem Siege über Amalek ein 
Freudenmahl." 

1 4 3 . III, 5, 5 § 9 1 : „Das erste Gebot lehrt uns, daß es nur 
einen Gott gibt und daß er allein zu verehren ist. Das zweite 
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befiehlt uns, daß man keines Tieres Bild anbeten darf." — 
Jos. faßt also Ex. 20, 2 und 3 als erstes Gebot auf, während 
in der rabbinischen Tradition mit Vers 3 schon das zweite Ge
bot beginnt. 1 6 2 

144. III, 6, 4 § 123 (vgl. Bellum V, 4, 5, 7 ) : „Diese Ein
teilung der Hütte sollte ein Abbild der ganzen Natur 
sein " — III, 7, 7 § 180 : Ausführliche Allegorisierung der 
Stiftshütte und der darin befindlichen Dinge: Die Stiftshütte 
entspricht der ganzen Welt. — Diese Anschauung auch in der 
Agada: „Die Stiftshütte wird gleichgehalten der Welt, die Zelt 
genannt wird, wie die Stiftshütte Zelt genannt wird. Wieso? 
Bei der Schöpfung heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde, und es heißt: der den Himmel wie eine Decke spannt; 
und bei der Stiftshütte heißt es: Verfertige dir Decken für das 
Zelt. Beim zweiten Tag heißt es: Das Himmelsgewölbe scheide 
zwischen Himmel und Erde; und bei der Stiftshütte heißt es: 
Das Parochet soll scheiden usf." 1 6 3 

1 4 5 . III, 6, 5 § 1 3 7 : „Die Cherubim sind fliegende 
Wesen, wie sie kein Mensch vorher gesehen; Moses aber sagte, 
er habe ihre Vorbilder am Throne Gottes geschaut." — Diese 
Bemerkung des Jos. soll den Widerspruch zwischen dem Gebote, 
Cherubim anzufertigen (Ex. 25, 18 ) , und dem zweiten Gebote 
des Dekalogs (Ex. 20, 4) ausgleichen: die Cherubim waren Ge
stalten, die nicht unter das mosaische Verbot fallen. Auch 
betont Jos., daß Tiergestalten bei den Teppichen des Stifts
zeltes ausgeschlossen waren (III, 6, 2 § 1 1 3 und III, 6, 4 § 2), 
während die Bibel (Ex. 26, 1, 3 1 ) in diesem Zusammenhange 
von Cherubim spricht. So macht er auch dem Salomo den Vor
wurf, er habe gesündigt, als er sich die Bildnisse der Ochsen 
und Löwen anfertigen ließ (I Kön. 7, 25, 29) (siehe V I I I , 7, 5 
§ 195) , welcher Vorwurf sich in der Bibel nicht findet. Vgl. noch 
Antiq. X V I I , 6, 2. Jos. läßt sich hiebei auch von einem apologe
tischen Motiv gegen die Behauptung der Judenfeinde, die Juden 
verehren einen Eselskopf (vgl. Gegen Apion II, 7) leiten, indem 
er betont, die Juden hätten überhaupt keine Tiergestalt im 
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Heiligtum besessen. — Zu der Angabe, Moses hätte die Cherubim 
am Throne Gottes gesehen, ist Ez. 10 zu vergleichen. — Vgl. 
Nr. 234, 235 . 

Leviticus. Numeri. Deuteronomium. 

146. III , 8, 1 § 190 : „Moses spricht zum Volk: Wenn ich 
die Entscheidung zu treffen hätte, so würde ich mich selbst 
dieser Ehre (des Hohenpriestertums) nicht für unwert halten." 
— Auch nach der Agada hat Moses auf das Hohenpriestertum 
aspiriert und es sogar zeitweise ausgeübt.1 0 4 

147 . III, 8, 7 § 209: „Die Flamme verbrannte Nadabs 
und Abihus Brust und Angesicht, so daß sie den Geist auf-
gaben." — Jos. faßt also die Verbrennung der Söhne Ahrons 
(Lev. 1 0 , 2) als eine nur teilweise auf, während Korach und 
seine Rotte gänzlich verbrannten (vgl. Nr. 156) . Die relativ 
leichte Sünde Nadabs und Abihus hatte die Erhaltung ihres 
Körpers zur Folge, während die Rotte Korachs wegen ihrer 
frevelhaften Auflehnung gegen Gott völlig zu Asche vernichtet 
wurde. 1 6 5 Die Angabe des Josephus läßt sich auch so erklären: 
Nadab und Abihu, die P r i e s t e r söhne , verbrannten nur 
teilweise, Korach, der P r i est e r f ei n d, verbrannte ganz : 1 6 6 

Priestertradition bei Jos. vgl. Nr. 190. 

148. a. a. O., § 2 1 0 : „Moses befahl Nadabs und Abihus 
Vater und ihren Brüdern, die Leichname hinauszutragen." — 
In der Bibel (Lev. 10 , 4) ergeht dieser Befehl an Mischael und 
Elzaphan, Ahrons Vettern. 1 6 6 a 

149. III, 8, 9 § 2 1 5 f.: „Gott pflegte durch die zwölf 
Edelsteine... den Sieg in Kriegen zuvor zu verkünden. Denn 
ehe das Heer noch auszog, strömten sie einen solchen Glanz 
aus, daß es dem ganzen Volk offenbar war, Gott sei zu seinem 
Beistande zugegen.... Der Essin aber und der Sardonix haben 
aufgehört, diesen Glanz auszuzahlen, schon zweihundert Jahre 
früher, ehe ich diese Geschichte schrieb." — Jos. gibt uns hier 
seine Auffassung, wie das Urim we Tumim-Wunder (Ex. 28, 30) 
vor sich ging: durch ein Aufleuchten der Steine. 1 6 7 Er hält das 
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Urim we Tumim und den Choschen Mischpat für denselben 
Gegenstand 1 6 8 und läßt seine Wundertätigkeit mit Johann 
Hyrkan aufhören. [Hyrkan starb um 104 v. Chr.; Josephus 
schrieb die Antiquitates um 95 n. Chr.] Diese Datierung hängt 
wahrscheinlich mit der besonderen Sympathie des Josephus für 
Johann Hyrkan zusammen, den er für einen vollkommenen 
Menschen und für einen Propheten hält (Antiq. X I I I , 1 0 , 7 
§ 2 9 9 ; Bellum I, 2, 8 §§ 68, 69). Mit dem Tode des Propheten 
Hyrkan habe auch die prophezeiende Wirkung des Urim we 
Tumim aufgehört.1 6 9 

1 5 0 . III, 1 3 , 1 § 298 schreibt Jos. die skeptische Be
merkung Mosis über die Verheißung Gottes, den Israeliten 
Fleischnahrung zu geben (Num. 1 1 , 2 1 , 22), einem Israeliten 
zu. Moses soll fleckenlos dastehen vor seinen Lesern. Auch die 
Agada erklärt den Ausspruch Mosis so, daß er ihm nicht den 
Vorwurf mangelnden Gott Vertrauens einträgt. 1 7 0 

1 5 1 . IV, 1 , 1 § 2 : „Die Israeliten schickten sich zum 
Kriege mit den Chanaanäern an, indem sie sich einbildeten, 
Gott gewähre ihnen nicht so sehr um Mosis willen seine Hilfe, 
als vielmehr mit Rücksicht auf ihre Vorfahren, die er seiner 
besonderen Fürsorge gewürdigt habe." Vgl. V I I I , 1 1 , 2 : „Denn 
der Väter Verdienst billigt der Nachkommen Fehler." — Es 
liegt hier der agadische Gedanke des JTDK JTOt, des Verdienstes 
der Väter, vor . 1 7 1 

1 5 2 . IV, 2, 2 § 1 4 : „Kores, ein durch . . . Reichtum her
vorragender Hebräer . . . " — Den Reichtum Korachs kennt 
auch die Agada: „Reichtum, seinem Besitzer verwahrt zu seinem 
Unheil (Eccl. 5, 1 2 ) , dies ist Korachs Reichtum . . . , eine Last 
für dreihundert weiße Maultiere waren die Schlüssel von 
Korachs Schatzkammern." 1 7 2 

1 5 3 . a. a. O.: „Beredt und sehr gewandt in der Behand
lung des niederen Volkes." — Diese Eigenschaft Korachs wird 
auch in der Agada betont: „Und er nahm (Num. 16 , 1 ) — dies 
,und er nahm' heißt »bereden mit Schmeichelworten', so daß 
sich alle Großen Israels und Synhedrial-Häupter von ihm be-
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reden ließen . . . also ,Und Korach nahm', daß er sie mit 
Schmeichelworten gewann." 1 7 3 

154 . a. a. O., § 1 5 : Koracli macht Moses den Vorwurf, 
„er habe seinem Bruder das Priestentum übertragen..." § 1 8 : 
„Denn welchen Grund könne Moses beibringen, daß er dem 
Aharon das Priestertum übertragen habe?" § 20: „In Wahr
heit aber wollte er das Volk dahin bringen, ihm selbst die 
Hohenpriesterwürde zu übertragen." — Die Sucht nach dem 
Hohenpriestertum als Motiv des Korachschen Aufstandes wfrd 
auch in der Agada betont: „Der erpicht ist, reich zu werden 
(Prov. 28, 20), das ist Korach, der ein Levite war, und noch die 
Hohenpriesterwürde erlangen wollte." 1 7 4 

1 5 5 . IV, 2, 3 § 22 : „Die Rotte Korachs wollte den Moses 
steinigen." — In der Agada: „Sie wollten ihn steinigen." 1 7 5 

156 . IV, 3, 4 § 56: „Das Feuer wandte sich gegen die 
zweihundertfünfzig Männer und Korach und verzehrte sie so 
gänzlich, daß nichts von ihren Körpern entdeckt werden 
konnte." — Nach der Bibel (Num. 26, 10) wurde Korach von 
der Erde verschlungen, nicht, wie bei Jos., verbrannt. Die Auf
fassung des Jos. findet sich aber im samaritan. Pentateuch z. St. 
und auch in der Agada: „Und die Seraphim stehen (Jes. 6, 1 ) : 
das bedeutet, daß das Feuer den Usijahu verbrennen wird, wie 
es Korach und seine Rotte verbrannt hat." 1 7 0 

1 5 7 . IV, 4, 6 § 78: „Mirjam starb am Neumond des 
Nissan." — Derselbe Todestag auch in der Agada. 1 7 7 

158 . a. a. O.: „Nachdem sie einen Monat um Mirjam 
getrauert hatten, reinigte Moses das Volk auf folgende 
Weise. . ." — Jos. bringt das Gesetz über die rote Kuh und den 
Tod Mirjams, welche hintereinander in Num. 19 f. stehen, 
in zeitliche Beziehung zueinander: Das Para-Aduma-Gesetz 
wurde anläßlich des Todes Mirjams gegeben.178 Daß um 
Mirjam einen Monat lang getrauert wurde, schließt Jos. 
per Analogie aus der biblischen Angabe über die dreißigtägige 
Trauerzeit um Aaron (Num. 20, 29) und Moses (Deut. 34, 8). 
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159- IV, 6, 1 2 § 1 5 5 : »Ein Teil der Mitschuldigen des 
Zambrias wurde von eifervollen Jünglingen getötet, ein anderer 
Teil durch die Pest dahingerafft." — Nach der Bibel (Num. 
25, 9) wurden sämtliche Schuldige nur durch die Pest 
gestraft. Jos. entnimmt seine Angabe aus Num. 25, 5 oder 
schließt vielleicht per Analogie aus dem Ex. 32, 27 f. Er
zählten. 1 7 9 

160. IV, 6, 6 §§ 129 , 1 3 0 : Bileam gibt den Midianitern 
folgenden Rat: „Nehmt die schönsten Eurer Töchter . . . schickt 
sie in die Nähe des Lagers der Hebräer und traget ihnen auf, 
sie sollen sich den Jünglingen . . . hingeben. Sobald sie dieselben 
aber in Netze der Sinnlichkeit gefangen sähen, sollen sie sich 
stellen, als wollten sie fliehen. Wenn die Jünglinge sie dann 
bäten zu bleiben, sollen sie nicht eher nachgeben, bis sie die
selben überredet hätten, mit Hintansetzung ihrer väterlichen 
Gesetze und der Verehrung Gottes . . . die Götter der Midia-
niten und Moabiter zu verehren." — Einen ähnlichen Rat 
Bileams kennt auch die Agada: „Bileam sprach zu Balak: Der 
Gott der Israeliten haßt die Unzucht und sie begehren Flachs
gewänder. Komm, ich will dir einen Rat geben: Errichte 
Zelte und setzte daselbst Buhldirnen hin, eine alte draußen 
und eine junge drinnen, und sie sollen ihnen Flachsgewänder 
verkaufen. Er tat so Die Buhldirne sprach zu dem Israeli
ten: Willst du Wein trinken? Nachdem er getrunken, brannte 
der Trieb in ihm; er sprach zu ihr: Sei mir zu Willen. Da 
nahm sie ihren Götzen aus ihrem Busen und sprach zu ihm: 
Diene diesem... ich lasse dich nicht los, bis du die Lehre Mosis 
verleugnest." 1 8 0 

1 6 1 . IV, 8, 4 § 2 0 1 : „In den anderen Städten sollen 
weder Tempel noch Altäre sein, denn Gott ist ein einziger Gott 
und die Hebräer sind ein einziges Volk." — „Einziger Gott — 
einziges Volk" ist eine der Agada geläufige Zusammenstel
lung. 1 8 1 

1 6 2 . IV, 8, 23 § 245: „Denn nur dann wird der Geist 
der Kinder frei und tugendhaft sein, wenn sie nicht aus einer 
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unehrenhaften Verbindung entstammen." — Auch nach der 
Agada hat eine unpassende Ehe ungeratene Kinder zur Folge: 
„Wer eine Frau des Geldes wegen heiratet, hat ungeratene 
Kinder Wer eine Frau heiratet, die seiner nicht würdig ist, 
hat gleichsam die ganze Welt umgeackert und mit Salz be
sät." 1 8 2 

1 6 3 . IV, 8, 40 § 290: „Die Verschnittenen sollen ver
stoßen werden, als ob sie ihre Kinder gemordet hätten, noch 
ehe diese geboren sind." — Dieser Gedanke, daß derjenige, 
welcher keine neuen Menschen in die Welt setzt, als deren 
Mörder gilt, ist rabbinisch: „Jeder Jude, der nicht Kinder zeugt, 
hat gleichsam gemordet." 1 8 3 

164. IV, 8, 48 § 326: „Eine Wolke ließ sich auf Moses 
herab und er entschwand in ein Tal. In den heiligen Büchern 
aber meldet er, daß er gestorben sei, indem er besorgte, man 
möchte nachher sagen, daß er um seiner ausgezeichneten Tugend 
willen zu Gott eingegangen sei." — Nach Jos. ist also Moses 
im Gegensatze zur Bibel (Deut. 34, 5) keines menschlichen 
Todes gestorben, sondern nur den Blicken der Menschen für 
immer entschwunden. Die Angabe Mosis, er sei natürlich ge
storben, scheint Jos. damit begründen zu wollen, Moses 
habe besorgt, es könnte mit seiner Person Abgötterei getrieben 
werden, falls man von seinem übernatürlichen Ende erfahren 
würde. 1 8 4 Jos. begegnet hier auch der schwierigen Frage, 
wieso im Pentateuch, der von Moses geschrieben wurde, von 
Mosis Tod die Rede sein könne, und beantwortet sie dahin, 
Moses habe über seinen Tod im voraus berichtet. Mit dieser 
Frage befaßt sich auch die Agada: Nach R. Meir hat Moses 
selbst, wie bei Jos. die ganze Thora geschrieben. Dit Agada 
weiß auch, daß Moses nicht gestorben ist, sondern im Himmel 
fortlebe. 1 8 5 

1 6 5 . IV, 8, 49 § 328: „Moses starb am Neumond des 
Adar." — Dieses Datum kennt auch die Agada, obwohl im 
all gemeinen der siebente Adar als Todestag Mosis gilt. 1 8 6 
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J o s u a 1 8 6 a . Richter. Ruth. 

166. V, i , 2 § 7: „Die Kundschafter lagen bei Rahab zur 
Herberge (ev tcp rrjc Pa^aßfj^ K a t a y a j y i c p ) . " — Jos. faßt also 
HJlf (Josua 2, 1 ) als „Gastwirtin", nicht — wie etwa die Septua-
ginta — als „Dirne" auf. Vgl. Antiq. III, 1 2 , 2 § 276, wo Jos. 
beide Auffassungen des Wortes kennt. 1 8 7 Auch das Targum zu 
Josua 2, 1 übersetzt nJlt mit J t f P p U ' l S = Gastwirtin. 1 8 8 . Da 
aber dieses Targumwort ebenfalls die Bedeutung „Dirne" er
hielt, 1 8 9 so hat die Erklärung des fraglichen Wortes an unserer 
Stelle durch Jos. keine Parallele. Es ist wahrscheinlich, daß 
Josephus das ihm zu dieser Stelle vorschwebende oder vor
liegende Wort i"PpYJia seinem ursprünglichen, eigentlichen 
Sinn nach nimmt, ohne sexuelle Nebenbedeutung; r P p Y J l D in die
sem Sinne kommt auch in der talmudischen Literatur vor . 1 9 0 

167. V, 1, 5 § 22 : „Jericho wurde während des Pessach-
festes belagert und erstürmt." — Jos. bringt die sieben Be
lagerungstage (Josua 6) mit der Dauer des Pessachfestes, welches 
die Israeliten bei Jericho feierten (Josua, 5, 10) , derart mit
einander in Verbindung, daß er die beiden Ereignisse gleich
zeitig stattfinden läßt, während die A g a d a 1 9 1 aus der Auf
einanderfolge der Berichte über die Pessachfeier und die Be
lagerung Jerichos richtiger schließt, die Belagerung habe un
mittelbar nach dem Pessachfest begonnen. 

168. V, 1 , 28 § 1 1 5 : „Zwanzig Jahre später, als Josua 
ein Greis war, schickte er nach den vornehmsten Männern..." 
— Dieser Zeitraum zwischen dem Zwischenfall mit den zwei
einhalb Stämmen (Jos. 22) und der letzten Rede Josuas 
(Josua 23) ist in der Bibel nicht angegeben. Dort heißt es 
nur: D^T\ D^ö'ö (Jos. 23, i ) . 1 9 2 — Josephus faßt die zwei letz
ten Reden Josuas (cap. 23 und 24) in eine zusammen. 

169. V, 2, 1 § 1 2 0 : „Phinees prophezeite auf Gottes Be
fehl, daß der Stamm Juda bei der Vernichtung der Chanaanäer 
anführen solle." — Ri. I, 1 ist von Pinchas nicht die Rede, 
sondern nur von Gottes Befehl. Jos. läßt den Priester, der ja 
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Gottes Willen aus den Urim we Tumim ersah, 1 9 3 zwischen 
Gott und das Volk treten. Dieser Priester ist Pinchas, der 
Nachfolger Eleazars, der zu dieser Zeit wirkte (vgl. Antiq. V, 
2, 10 § 1 5 9 ; Ri. 20, 28). Zu vergleichen ist die Agada, welche 
den Ri. 2, 1 erwähnten Engel und Ri. 6, 8 erwähnten Pro
pheten ebenfalls mit Pinchas identifiziert.194 

170 . V, 2, 2 § 1 2 4 : Jos. berichtet, daß beim Kampf um 
Jerusalem (Ri. I, 8) die Israeliten die Belagerung der oberen 
Stadt aufgeben mußten und nur den unteren Teil eroberten. 
— Diese der Bibel fremde Einschränkung ist eine exegetische Zu-
fügung: er soll zur Erklärung der biblischen Angabe (Ri. I, 2 1 ) 
dienen, wonach die Jebusiter in Jerusalem waren, welcher Vers 
ohne die Einschränkung des Jos. mit Ri. I, 8 — Eroberung und 
Vernichtung Jerusalems — in Widerspruch stehen würde. 

170 a. V, 2, 3 § 1 2 5 : „Dort (in Hebron) gab es noch vom 
Geschlecht der Riesen, welche durch die Größe und Gestalt 
ihres Körpers sich von den übrigen Menschen unterschieden 
Ihre Gebeine werden noch heute gezeigt; wer sie nicht mit 
Augen gesehen hat, wird ihre Größe unglaublich finden." — 
Vgl. L X X zu Ri. I, 10 und Num. 1 3 , 22. 

1 7 1 . V, 2, 8 § 1 3 6 f.: Jos. erzählt die Geschichte vom 
Kampfe mit den Benjaminiten (Ri. 19 f.) am Anfange der 
Richterzeit, statt der Bibel gemäß an derqn Ende. — Diese 
Zeitbestimmung der Benjaminiten-Episode nimmt auch die 
Agada v o r : 1 9 5 Die Benjaminiten-Episode hat zur Zeit des 
Othniel ben Kenaz gespielt, also am Beginne der Richterzeit. 

1 7 2 . V, 3, 3 § 1 8 2 : „Othniel 1 9 6 erhielt durch eine Ver
kündigung Gottes die Aufforderung, er solle nicht zulassen, 
daß die Israeliten länger bedrängt würden." — Von einer Ver
kündigung Gottes steht im Bibeltext nichts. Vielleicht geht 
Josephus' Angabe auf nürbzh «srn . . . " r m T^J? TU l l (Ri. 3, 10) 
zurück. 

r 7 3 - V, 5, 4 § 205: „Die Schlacht begann also: da sie 
untereinander kämpften, kam ein ungestümes Wetter mit 
Platzregen und Hagel und der Wind schlug den Hagel den 
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Ghanaanäern ins Gesicht..., den Israeliten aber schadete das 
Wetter, da es in ihrem Rücken war, weniger; ja, es machte sie 
beherzter, weil sie Gottes Hilfe so augenscheinlich spürten." 
— Beim Kampfe zwischen den Israeliten unter Deborah und den 
Chanaanäern unter Sisera (Ri. 4) hat also die Natur selber 
die Israeliten unterstützt. Die Angabe des Josephus dürfte auf 
Ri. 5, 20 (Deborah-Lied) zurückgehen. „Vom Himmel herab 
kämpfte man; die Sterne aus ihren Bahnen kämpften gegen 
Sisera", wie auch die Agada aus diesem Verse auf die Anteil
nahme der Natur am Kampfe gegen Sisera schließt.197 Viel
leicht überträgt Josephus auch Josua 1 0 , 1 1 (vgl. Nr. 1 3 1 ) . 

174 . a. a. O., § 207: „Jael gab dem Sisera verdorbene 
Milch." — In der Bibel (Ri. 4, 19) ist nur von Milch schlecht
hin die Rede. Jos. will durch diesen Zusatz das Einschlafen 
Siseras erklären. 1 9 8 

1 7 5 . V , 6, 3 § 2 1 5 : „Gott erschien dem Gideon im Traum 
und sagte zu ihm..." — In der Bibel (Ri. 7, 2) spricht Gott 
unmittelbar zu Gideon: Jos. läßt aus religiösen Gründen den 
Traum zwischen Gott und Gideon treten (vgl. Nr. 226, 238, 257). 

176 . a. a. O., §§ 2 1 6 , 2 1 7 : „Gott riet dem Gideon, um 
Mittag. . . das Heer hinaus an den Fluß zu führen, und dann 
diejenigen, welche sich auf die Knie niederlassen und so trin
ken würden, für streitbare Männer zu halten; welche aber in 
Eile und Tumult trinken würden, als furchtsame Leute. . . zu 
halten. Als Gideon das getan hatte, fand er 300 Männer, die 
das Wasser mit Furcht und Zittern aus den Händen tranken; 
diese befahl ihm Gott zu nehmen und gegen den Feind zu 
führen." — Dies entspricht dem Ri. 7, 4—8 Erzählten. 
Josephus interpretiert den unklaren Bericht der Bibel und 
macht ihn eindrucksvoller, indem er Gideon gerade mit den 
als feige erkannten Männern den Sieg erringen läßt, woraus 
man die Hilfe Gottes erst richtig erkennen könnte (vgl. Nr. 1 1 3 : 
Wunderhäufung). Allerdings ist in der Bibel (Ri. 7, 3) von 
der vorherigen Ausscheidung der Furchtsamen die Rede, wel
chen Umstand aber Jos. nicht erwähnt. 1 9 8 a 
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I 7 7 - V, 7, i § 2 3 3 : „Die Mutter Abimelechs, des Sohnes 
Gideons, hieß Druma." — Dieser der Bibel unbekannte Name 
scheint einer Assoziation mit Ri. 9, 41 [Aruma, Residenz 
Abimelechs] zu entspringen. Wahrscheinlich hat ihn Josephus 
einer schriftlichen Quelle entnommen.199 

178 . V , 7, 1 2 § 270: „Jephta wurde in Sebea im Galadither-
land begraben." — In der Bibel (Ri. 1 2 , 7) heißt es nur, daß 
er in einer der Galaditherstädte begraben wurde. Josephus 
schöpft aus unbekannter schriftlicher Quelle (vgl. Nr. 1 7 7 ) . 

1 7 9 . V, 8, 2 § 276: „Ein gewisser Manoches, einer der 
vornehmsten Danken und ohne Zweifel der erste Bürger seiner 
Vaterstadt." — Daß Manoach kein Durchschnittsmensch war, 
sondern gar ein Gerechter, weiß die Agada: „Ein Mann' 
(Ri. 1 3 , 2 ) . . . , überall, wo der AusdruckinK steht, ist von einem 
bedeutenden Manne die Rede ,Und sein Name war Ma
noach' (das.)..., bei den Gerechten steht das Wort ,Name' 
zuerst." 2 0 0 

180. V, 8, 2—3 § 277 f.: Jos. erzählt hier von starker 
Eifersucht Manoachs auf seine Frau, da diese die besondere 
Schönheit des ihr erschienenen Jünglings (Ri. 1 3 , 6) rühmte. 
Um ihres Mannes Eifersucht zu zerstreuen, bittet sie den Engel 
nochmals zu erscheinen; dieser willfahrt ihrer Bitte. — Diese 
Erzählung dient möglicherweise dazu, um das zweimalige Er
scheinen des Engels (Ri. 1 3 , 3, 9) zu erklären; ob sie vielleicht 
eine romantische Erfindung des Jos. seinen griechischen Lesern 
zuliebe ist oder auf eine Quelle zurückgeht, ist nicht zu ent
scheiden. Streitigkeiten zwischen Manoach und seiner Frau 
kennt auch die Agada, 2 0 1 aber aus anderen Gründen. 

1 8 1 . V , 8, 4 § 285: „Samson, d. h. der Tapfere." — Vgl. 
Einleitung. 

182 . V, 8, 6 § 288: „Samson nahm drei Honigwaben und 
brachte sie seiner Braut zum Geschenk." — In der Bibel (Ri. 
14 , 8, 9) ist nur von Honig im allgemeinen die Rede und das 
Geschenk gilt Simsons Eltern. 2 0 2 
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1 8 3 . V, 8, I I § 3 ° 6 : „Dalila war eine Dirne." — Dies steht 
nicht in der Bibel. Jos. folgert es aus dem Umstand, daß sich 
Dalila für Geld (Ri. 16, 5) bereit erklärte, ihren Gatten zu 
verraten. Vielleicht denkt Jos. auch an die Ri. 16 , 1 genannte 
Dirne. 

184. a. a. O., § 308: „Samson sagt Delila, man müsse ihn, 
um ihn zu schwächen, mit sieben "Weinreben (K^rju-acriv) bin
den." — Die Bibel (Ri. 16 , 7) spricht von Schnüren (••ni"!'1). 

Jos. stimmt mit der Luciana überein.2 0 2 a 

1 8 5 . V, 9, 1 § 3 1 8 : Jos. läßt die Ruth-Geschichte zur Zeit 
Elis spielen.203 — Nach der Agada spielt die Ruth-Geschichte 
zur Zeit Ibzans 2 0 4 oder Eglons 2 0 5 oder Deborahs. 2 0 0 Nach 
Hieronymus 2 0 7 lebte Ruth zur Zeit Simsons. Die Angaben des 
Hieronymus und des Jos. gehen auf dieselbe Überlegung zurück: 
Der letzte Richter des Richterbuches ist Simson; dann kommt 
Eli. Das Buch Ruth steht nun in der Septuaginta bekanntlich 
zwischen Richter und Sam. I , 2 0 7 a also zwischen Simson und Eli. 
Daher spielt es entweder noch zur Zeit Simsons (wie Hieron.) 
oder schon zur Zeit Elis (wie Jos.). Die Ansicht des Jos. hat 
für sich, daß ja Simson schon im Richterbuch stirbt, die Ruth-
Geschichte also nach seinem Tode, das ist zur Zeit Elis, spielen 
muß. 2 0 8 

186. V, 9, 2 § 323 : „Als Ruth mit ihrer Schwiegermutter 
nach Bethlehem kam, nahm sie Boas, ein Verwandter des Eli-
melech, gastfreundlich auf." — Davon wird im Buche Ruth nichts 
erzählt; die Angabe widerspricht auch dem folgenden § 324, wo 
Jos. sagt, Boas hätte die Ruth nicht gekannt und erst Erkundi
gungen über sie eingezogen. 

187 . a. a. O., § 326: „Ruth aber legte die Speisen, welche 
sie empfing, für ihre Schwiegermutter zurück.... Naemi aber 
hatte auch ihr einen Teil der Lebensmittel aufbewahrt, welche 
sie der Fürsorge der Nachbarn verdankte." — Der letztere Zug 
fehlt in der Bibel und verschönert die Erzählung, indem er das 
Verhältnis der beiden Frauen um so herzlicher erscheinen läßt. 
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188. a. a. O., § 332 f.: Boas läßt seine Aufforderung an 
den Löser in Ruths Gegenwart ergehen, im Gegensatz zur 
Bibel (Ruth 4). — Die Lösezeremonie (Ruth 4, 8) ändert Jos. 
in die Leviratsehen-Zeremonie (Deut. 25, 9) um, da er den 
Lösekontrakt der biblischen Ruth-Erzählung, in der das Haupt
gewicht auf den Erwerb des Gutes — nicht der Frau — liegt, in 
einen Ehekontrakt umwandelt. 2 0 8 a Vielleicht aus apologeti
schen Motiven. 

189. V, 10 , 2 § 345: „Hanna entgegnete..., sie habe Gott 
um Kinder gebeten. Da tröstete sie Eli und verkündete ihr, 
daß ihr Gott Kinder geben würde." — Jos. konkretisiert hier 
die allgemein gehaltenen Ausdrücke der Bibel (I Sam. 1, 15 — 1 7 ) 
und läßt Eli der Hanna die Geburt eines Kindes verkünden. 
So auch die Agada: Eli verkündet Hanna die Geburt eines 
Sohnes. 2 0 9 

190. V, 1 0 , 3 § 346: „Samuels Eltern bringen den Zehnten 
dar." — Diese Erweiterung von I Sam. 1, 24 kann als Beweis 
dafür gelten, daß zu Josephus' Zeiten die Priester den Zehnten 
von den Leviten nahmen, und Josephus hat dies in die alten 
Zeiten übertragen: Der Levit Elkana gibt — Maasser. 2 1 0 

Hier seien noch einige Stellen angeführt, deren Exegese bei 
Josephus möglicherweise auf eine P r i e s t e r t r a d i t i o n 
zurückgeht. (Vgl. Einleitung.) 

190 a. V I , 1, 4 § 1 6 : „Siebzig Leute aus dem Flecken Beth-
Same wurden getötet, weil sie sich unterstanden hatten, die 
Lade des Herrn mit ihren Händen anzurühren, welches ihnen, 
da sie k e i n e P r i e s t e r waren, zu tun nicht gebühre." — 
Dieses Motiv, das Josephus zur Erklärung des I Sam. 6, 19 
erzählten Vorfalles anführt, kommt in der Bibel nicht vor . 2 1 1 

Vielleicht denkt Josephus auch an II Sam. 6, 6: Uza wird, 
weil er die heilige Lade anrührt, getötet. 

190 b. V I I , 4, 4 § 95: Josephus umschreibt bei Wiedergabe 
von II Sam. 7, 18 " Vtb "|^on & n das (er setzte sich) 
mit Jtsffcbv ejrt Jtpötftojtov (er fiel auf sein Angesicht). Diese Um
schreibung hängt möglicherweise mit dem hasmonäisch-anti-
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hasmonäischen Streit über die Superiorität zwischen Königtum 
und Priestertum zusammen, ob nämlich die Könige aus dem 
Hause David im Tempelhof sitzen durften oder nicht. 2 1 2 Die 
Hasmonäer-Priester, die letzterer Ansicht waren, gaben daher 
dem 2Wi einen anderen Sinn. Die Umschreibung des Josephus 
kann demnach auf eine hasmonäische Priestertradition zurück
gehen. 

190 c. X , 4, 3 § 65: „Endlich wurden auch die Priester 
der Götzen, die n i c h t aus dem G e s c h l e c h t A h a r o n s 
waren, umgebracht." — Jos. meint entweder, daß die Götzen
priester, die von Josia getötet werden sollten (II Kö. 23 , 5), 
soweit sie aharonidischer Abstammung waren, nicht getötet 
wurden oder daß es unter den Götzendienern überhaupt keine 
Aharoniden gab. 

i 9 o d . X , 6, 2 § 90: „Sowohl das Volk als auch die Vor
nehmen schlugen seine Warnungen in den Wind, ja sie wurden 
durch sein Wort so erbittert." — In Jeremia 26, 1 1 sind es 
gerade die Priester, welche Jeremia angreifen. Jos. will aber 
wahrscheinlich die Priester an der Verfolgung Jeremias nicht be
teiligt sein lassen und faßt daher DMrD im Sinne von , Vor
nehme' auf (vgl. II Sam. 8, 18 , L X X und Targum dazu). 

190 e. Vgl. Nr. 147 und Nr. 230. 
1 9 1 . V , 1 1 , 5 § 3 6 1 : „Eli war der erste Hohenpriester aus 

der Familie Ithamars..., denn vorher war die Würde beim 
Hause Eleazars, wo sie immer vom Vater auf den Sohn über
ging . . . , bis sie Eli erhielt, dessen Stamm das Hohenpriestertum 
bis zu Zeiten des Königs Salomo innehatte; dann ging sie wie
der auf die Nachkommen Eleazars über." — Daß Eli ein Itha-
maride war, steht zwar nicht ausdrücklich in der Bibel, aber die 
Angabe des Josephus läßt sich aus der Tatsache, daß Eli bei der 
Aufzählung der Eleazariden (I Chr. 5, 30, 3 1 ) nicht erwähnt 
wird, und aus Kombination der Verse I Sam. 14 , 3; 22, 20 und 
I Chr. 24, 3 vollkommen rechtfertigen. Josephus' Angabe ent
spricht der Agada, nach der ursprünglich die Eleazariden das 
Hohenpriestertum innehatten 2 1 3 und es vorübergehend an die 
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Ithamariden verloren, während nach anderer agadischer An
sicht die Ithamariden von jeher bis Salomo das Hohenpriester-
tum innehatten.214 

192 . V I , 1, 1 § 3: „Denn die Menschen starben an der 
Ruhr. . . , ehe die Seele noch durch den Tod vom Leib gelöst 
wurde, brachten sie ihre Eingeweide herauf und gaben sie, 
durchfressen und ganz von der Krankheit verdorben, durch Er
brechen von sich." — Josephus berichtet hier, was für eine 
fürchterliche Krankheit die D ^ I B J ? (I Sam, 5, 6) der Bibel waren. 
Auch die Agada weiß von einer ungewöhnlichen inneren Krank
heit zu erzählen, die die Philister traf. 2 1 5 

1 9 3 . V , 1 , 4 § 16: Siehe Nr. 190 a. 
194. a. a. O., § 1 8 : „Die heilige Lade wurde beim Leviten 

Aminadab aufgestellt." — In der Bibel ist Abinadab (I Sam. 
7, 1 ) kein Levite. Jos. denkt vielleicht irrtümlich an den I Chr. 
1 5 , 1 0 , 1 1 genannten Leviten Aminadab. 

1 9 5 . V I , 2, 2 § 27: „Gott ließ unter den Palästinern die 
Erde erbeben und erschütterte dieselbe so heftig, daß sie keinen 
sicheren Schritt tun konnten, sondern hin und her schwankten 
und in neugebildete Erdspalten versanken. Dann erschreckte er 
sie durch Donnerschläge und so schrecklich auf sie zuckende 
Blitze, daß es schien, als ob ihre Gesichter verbrannt würden, 
so daß sie die Waffen wegwarfen und flohen." — Die Bibel 
(I Sam. 7, 10) spricht nur von gewaltigem Donner. 2 1 6 Vgl. 
Nr. 1 3 1 , 1 7 3 . 

196. V I , 3, 1 § 3 1 : „Er selbst (Samuel) besuchte zweimal 
im Jahre die Städte." — In der Bibel (I Sam. 7, 16) ist nur von 
jährlich einmaligem Besuch die Rede. Jos. leitet seine Angabe 
wahrscheinlich aus T\W (das.) ab: entweder deutet er die 

T T : T T ' 

Wiederholung des Wortes als Verdopplung oder er faßt das 
erstere flW als „wiederholen, zweimal tun" auf. 

197. V I , 4, 3 § 58: „Als Saul nun in das Haus seines Ver
wandten Abenar gekommen w a r . . . " — Jos. identifiziert den 
„Vetter Sauls" (I Sam. 1 0 , 14) mit dem I Sam. 14 , 50 Abner 
genannten Vetter. 
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198. V I , 4, 5 § 63: „Sobald Saul erfuhr, daß er zum 
König ausgelost wurde, begab er sich hinweg, indem er, wie 
ich glaube, den Schein vermeiden wollte, als ob er gern die 
Regierung übernehmen möchte; er zeigte eine große Mäßigung 
und Selbstbeherrschung usf." — Jos. faßt das Sich-Verstecken 
Sauls (I Sam. 1 0 , 2 1 , 22, vgl. v. 16) als Zeichen einer be
sonderen Bescheidenheit auf, nicht etwa als Zeichen von 
Schüchternheit oder Feigheit. Ebenso, naheliegenderweise auch 
die Agada. 2 1 7 — Vgl. Jos. V I , 4, 3 § 59: Saul verriet nichts 
vom Königtum, wetl er fürchtete, Neid zu erwecken. Also ein 
vernünftiges, aber kein unehrenhaftes Motiv. 

V I , 14 , 4 § 344 f. hält Jos. eine große Lobrede auf Saul: 
Der erste König von Israel soll in den Augen der Leser den 
entsprechenden Nimbus erhalten. — Jos. preist. Saul, daß er, 
obwohl er wußte, daß er dem Tod entgegengehe, seine drei 
Söhne ins Feld mitnahm. Dieser Zug wird auch in der Agada 
hervorgehoben: Saul wußte bestimmt, daß er getötet werde, 
und zog in den Krieg und nahm seine drei Söhne mit, freudig 
die Strafe auf sich nehmend.218 

199. V I , 4, 6 § 66: „Der Prophet Samuel schrieb das, was 
ihnen begegnen würde, in ein Buch, verlas es in Gegenwart des 
Königs und legte das Buch in die Hütte Gottes, den Nach
kommen zum Zeugnis, daß er ihnen dieses alles zuvor gesagt 
habe." — Die Bibel (I Sam. 10 , 25) spricht davon, daß Samuel 
das „Recht des Königtums" ( r D l ^ a n B S t P ö ) vorgelesen hat, wo
mit offenbar die Staatsverfassung gemeint ist. Wie Jos. zu 
seiner Angabe kommt, ist schwer zu erklären. 2 1 9 

200. V I , 6, 5 § 1 2 2 : „Saul berief den Hohenpriester Achi-
tob und befahl ihm, Gott zu befragen..." — In der Bibel 
(vgl. I Sam. 14 , 36) ist der Name des Priesters nicht genannt. 
Nach den Angaben der Bibel ist es eher Achia (vgl. I Sam. 1 4 , 
1 8 ; Antiq. V I , 6, 2 § 107) , als dessen Vater Achitob (I Sam. 
14 , 3) . Wahrscheinlich liegt im Texte des Jos. eine Verschrei-
bung vor. 
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2 0 1 . V I , 7, 2 § 1 3 7 : „Saul wollte den Amalekiten-König 
Agag (I Sam. 1 5 , 9) wegen seiner ungewöhnlichen Schönheit 
schonen." — Jos. macht Saul zu einem Ästheten, zeigt aber, 
daß der Gehorsam gegen Gottes Befehle wichtiger ist als 
Äußerlichkeiten. — Zur Unterstreichung des Schönheitssinnes 
der Israeliten dient möglicherweise auch die Angabe, Josua 
habe die heilige Hütte in Silo aufgeschlagen, weil er diesen Ort 
wegen der Schönheit seiner Lage für passend hielt (V, 1, 19 
§ 68). 

202. V I , 7, 3 § 1 4 0 : „Da sie (die Sikimiten, Sichemiten) 
nämlich mit Raguel, Mosis Schwiegervater, verwandt waren, 
so hatte er (Saul) gerechte Ursache, warum er sie zu schützen 
wünschte." — An der entsprechenden Bibelstelle heißt es 
(I Sam. 1 5 , 6): „Saul sagte zu den K e n i t e r n : ...sondert 
euch ab von den Amalektitern, damit ich euch nicht ver
nichte; denn ihr habt Gutes getan mit allen Kindern Israels, 
als sie aus Ägypten herauszogen." Jos. sieht also in diesem Vers 
die Beziehung Jithros (aus der Familie der Keniter: Ri. I, 16; 
IV, n ) zu den Israeliten ausgesprochen. So auch die Agada . 2 2 0 

Vgl. auch Antiq. V, 2, 3 § 1 2 7 : „Auch wiesen sie den Nach
kommen des Midianiters Jithro, Mosis Schwiegervater, Land 
zum Wohnplatz zu, denn sie hatten ihr Vaterland verlassen, um 
mit ihnen zu ziehen, und waren auch in der "Wüste bei ihnen 
geblieben." (Vgl. Ri. I, 16.) 

Daß Jos. die Keniter Sikimiten nennt, erklärt sich folgen
dermaßen: Jos. gebraucht jedenfalls nicht das hebräische Bibel
wort, sondern das Targumwort für Keniter: nKab ty : Entweder 
ist nun Sikimiten durch die sehr leichte Verwechslung von b 
und 3 entstanden: also etwa statt Silimiten: Sikimiten; oder 
wahrscheinlicher: Jos. sieht in den H K ü ^ : Salemiter. Nun ist 
Salem nach Gen. X X X I I I , 18 (vgl. L X X ; Raschbam z. St.) 
die Hauptstadt der Sichemiten. Also: Keniter = n t f ö ' w 
= Salemiter — Sikimiten. 

203. V I , 9, 4 § 1 9 2 : „Das Schwert (Goliaths) weihte 
David Gott"; V I , 1 2 , 1 § 244: „Der Hohenpriester sagte..., 

Veröffentl. III. Bd. ± 
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das Schwert Goliaths sei hier, welches er selbst (David) Gott 
geheiligt habe." — Diese Angabe, wonach David das Schwert 
Goliaths Gott geweiht habe, ist eine exegetische Zufügung 
des Josephus. Er will nämlich damit erklären, wieso denn 
eigentlich das Schwert Goliaths zu Achimelech gekommen sei 
(I Sam. 2 1 , 1 0 ) : Daher sagt er, David hätte es eben Gott ge
weiht. 2 2 1 

204. V I , 1 0 , 2 § 197 (vgl. V I I , 1, 4 § 25) : Jos. verändert 
aus begreiflichen apologetischen Gründen die von Saul gefor
derten hundert Vorhäute der Feinde (I Sam. 18 , 25) in deren 
Köpfe. Dafür erhöht er aber die Zahl auf das Sechsfache. 

205. V I , 1 1 , 4 § 2 1 5 : Jos. erzählt, Saul wollte den David 
vor ein Gericht stellen und über ihn die Todesstrafe verhängen 
lassen, während nach der Bibel (I Sam. 19 , 1 1 ) David heimlich 
getötet werden sollte. Jos. will den ersten israelitischen König 
nicht als Meuchelmörder erscheinen lassen. 

206. V I , 1 3 , 10 § 323 : „David verschonte bei seinen Raub
zügen die Menschen, damit sie ihn nicht dem König anzeigen." 
— In der Bibel (I Sam. 27, 9, 1 1 ) heißt es logischer, David habe 
die Menschen getötet, damit sie ihn nicht dem König anzeigen. 
Vielleicht verfolgt Jos. mit dieser Änderung einen apologeti
schen Zweck. 

207. V I , 14 , 1 § 3 2 5 : „Die Philister wollten mit ihren 
Bundesgenossen in Renga zusammenkommen." — In der Bibel 
(vgl. I Sam. 28, 1 ) fehlt dieser Name (vgl. Nr. 178) . 

208. a. a. O., § 3 3 2 : „Als Samuel erschien..., erschrak 
die Hexe von Endor und sagte: Bist Du nicht der König Saul? 
Denn Samuel hatte ihr Saul zu erkennen gegeben." — In der 
Bibel (vgl. I Sam. 28, 12) ist nicht gesagt, woran denn die Hexe 
Saul erkannt habe. Jos. meint daher, Samuel hätte ihr gesagt, 
daß Saul vor ihr stehe. Auch die Agada befaßt sich mit der 
Frage, woran die Hexe Saul erkannt habe. 2 2 2 

209. V I , 14 , 7 § 3 7 1 : „Saul setzte sein eigenes Schwert mit 
der Spitze gegen die Brust und stürzte sich darein: da er es 
aber nicht gegen sich zu stoßen, auch nicht durch Anstemmen 
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gegen sich zu drücken vermochte, kehrte er sich um, fragte 

einen nahe bei ihm stehenden jungen Mann: wer er wäre? Als 

er vernommen, daß er ein Amalekiter wäre, bat er ihn, er 

möchte das Schwert durch ihn stoßen, da seinen eigenen Hän

den die Kraft dazu fehle Dieser willfahrte ihm " — 

Jos. verbindet die beiden einander widersprechenden Berichte 

über den Tod Sauls: I Sam. 3 1 , 4: Saul tötet sich selber, und 

II Sam. 1, 6—10: Saul wird getötet (vgl. V I I , 1 , 1 § 3). 

2 1 0 . V I , 14, 9 § 378: „Saul hat bei Lebzeiten Samuels 

achtzehn Jahre und nach dessen Tod zweiundzwanzig Jahre 

regiert." Antiq. 10, 8, 4 § 143 schreibt Jos. dem Saul eine 

zwanzigjährige Regierungszeit zu. — Die Regierungsdauer 

Sauls findet sich in der Bibel nicht. Von vierzig Regierungs

jahren spricht auch die Apostelgeschichte.223 Der Widerspruch 

zwischen den Angaben des Jos. über die Regierungszeit Sauls 

weist darauf hin, daß an einer der beiden Stellen ein fehlerhafter 

Text vorliegt. Es scheint nun, daß die Angabe der vierzig 

Regierungsjahre fehlerhaft ist. Sepher Juchasin 2 2 4 berechnet die 

Zahl von Sauls Regierungsjahren und sagt pllJ pi ^DT y)£$h 

n n a • w \it) bim* m q^w i^ö bmw \d -isKtr. Es 

ist ihm also an der Stelle V I § 378 die Regierungszeit von 

18 + 2 Jahren vorgelegen,2 2 4 a übereinstimmend mit X § 143, 

nicht wie uns 18 + 22, so daß kein Widerspruch in den Angaben 

des Josephus besteht: Saul hat zwanzig Jahre regiert. Es ist daher 

wahrscheinlich, daß ein christlicher Leser den Text des Jos., 

um ihn mit dem Neuen Testament in Einklang zu bringen, 

gefälscht hat, indem er einfach aus zwei (durch Hinzufügung 

von K a i e'tKOtft zu Suo) zweiundzwanzig gemacht hat, wodurch der 

Widerspruch bei Jos. entstanden ist. Juchasin polemisiert 2 2 5 

auch gegen die christliche Angabe von vierzig Jahren, hält also 

beide Angaben auseinander.226 

2 1 1 . V I I , 1, 5 § 3 1 : „Joab besorgte, er könnte durch 

Abner seine Stelle verlieren, und schlug einen bösen und hinter

listigen Weg ein..., er verleumdete Abner beim König und 

tötete ihn dann." — Aus der Bibel (II Sam. 3, 30) geht hervor, 
4* 
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daß Joab den Abner aus Rache wegen der Ermordung seines 
Bruders Assael getötet habe. Jos. meint aber (§ 36), Joab habe 
diesen Grund nur vorgeschützt, in Wirklichkeit habe ihn sein 
Ehrgeiz getrieben. Jos. nimmt hier Gelegenheit ( § 3 6 f.), über 
Machtgelüste und die Rücksichtslosigkeit der Menschen bei 
Verwirklichung ihrer Pläne zu reden. 

2 1 2 . V I I , 4, 1 § 7 1 : „David befragte den Hohenpriester 
nach dem Willen Gottes und bekam von diesem Antwort." — 
In der Bibel (II Sam. 5, 1 9 ; I Chr. 14 , 10) befragt David 
selbst Gott und erhält von Gott direkte Antwort (vgl. Nr. 226). 

2 1 3 . V I I , 4, 2 § 83: „Obedam war ein Levite." — Jos. 
identifiziert Obed-Edom, in dessen Haus die heilige Lade ge
bracht wurde (II Sam. 6, 10 und I Chr. 1 3 , 1 3 ) , mit dem I Chr. 
1 5 , 18 u. ö. genannten Leviten gleichen Namens. Ebenso die 
Agada . 2 2 7 

2 1 4 . V I I , 4, 3 § 89: „Michal war von David nie schwan
ger geworden." — Das „von David" ist eine exegetische Hin
zufügung zu II Sam. 6, 23, wo es heißt, daß Michal bis zu 
ihrem Tode keine Kinder hatte. Da aber in II Sam. 2 1 , 8 
Kinder Michals genannt werden, erklärt Jos. den ersteren Vers 
dahin: Michal hatte nie Kinder, nämlich von David, und der 
Widerspruch ist behoben. Auch die Agada befaßt sich mit 
dieser Schwierigkeit.228 

2 1 5 . V I I , 4, 4 § 95: Siehe Nr. 190 b. 
2 1 6 . V I I , 5, 4 § 1 1 2 : „Seine ältesten Söhne waren um 

ihn und hatten ihn zu bewachen." — Die Angabe, daß es die 
ältesten Söhne Davids waren, welche ihn zu bewachen hatten, 
erklärt sich daraus, daß Jos. D'WtMnn (I Chr. 18 , 1 7 : *rn ^ 3 1 
T?n Tb DMltPKin) als Adjektiv zu *7H ^ 3 zieht. 2 2 9 

2 1 7 . V I I , 7, 4 § 1 5 6 : „Nach dem Tode seines Kindes zog 
sich David ein weißes Kleid an und ging in den Tempel." — 
In der Bibel (II Sam. 1 2 , 20) heißt es nur, daß David andere 
Kleider anzog. — Vgl. Antiq. 1 2 , 8, 4, wo Jos. das Volk 
Alexander dem Großen in weißen Kleidern entgegenziehen 
läßt. Ebenso die Agada (Megillath Taanit, cap. IX) . — Vgl. 
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Bellum II, 8, 3 § 1 2 3 : „Die Essener tragen stets weiße Kleider" 
(vgl. Koh. 9, 8); vgl. Bellum V I I , 2, 2 § 29: „Simon zieht... 
weiße Gewänder an und erhebt sich an der Tempelstelle aus 
der Erde." Weiße Kleider spielen auch im rabbinischen Schrift
tum» eine Rolle; z. B.: Am Neujahrstage trug man weiße Klei
der. Am 1 5 . Ab und am Jörn Kippur gingen die Mädchen in 
weißen Kleidern. 2 3 0 

2 1 8 . V I I , 7, 5 § 1 5 9 : „Denn auf einem einzigen kleinen 
Brunnen beruhte ihre (der Ammaniter im Kampfe gegen Joab, 
II Sam. 1 2 , 26 f.; I Chr. 20, 1 ) Hoffnung, denen sie sich nun 
sparsam bedienten, damit er ihnen nicht versiegen möchte." 
— Dieser Umstand ist in der Bibel nicht erwähnt. Die Angabe 
des Jos. hängt irgendwie mit II Sam. 1 2 , 27 zusammen: Joab 
eroberte die „Stadt des Wassers". Aus dieser Bezeichnung geht 
hervor, daß die Ammaniter nur in dieser Stadt Wasser hatten. 2 3 1 

2 1 9 . V I I , 8, 5 § 189 : „Absaloms Haupthaar war derart 
üppig, daß man es kaum in acht Tagen abscheren konnte." — 
Jos. konkretisiert die undeutliche Angabe der Bibel (II Sam. 14 , 
26): NWB QW. So auch die Agada: „Nach der Ansicht R. Joses 
hat sich Absalom alle Sabbat-Vorabend, gemäß der Gewohn
heit der Königssöhne, das Haar scheren lassen"; 2 3 2 also alle 
acht Tage wie bei Josephus. 

220. V I I , 9, 6 §§ 2 1 5 , 216: „Achitophel sagte, er solle 
ihm 10.000 erlesene Streiter geben, dann wolle er seinen Vater 
umbringen, das Volk aber wohlerhalten zurückbringen, und 
alsdann werde sein Königreich Bestand haben, wenn David nicht 
mehr am Leben sei." — So umschreibt Jos. den dunklen Vers 
II Sam. 1 7 , 3: . . . D'&tP 1T1T DJ t t rp2D ÜJIK » " W l BLT] mtW 

Vgl. Targum z. St., der ähnlich übersetzt. Wahrscheinlich 
hat Jos. einen anderen Text vor sich gehabt. 2 3 3 

2 2 1 . V I I , 9, 8 §§ 228, 229: „Dort rief Achitophel alle 
seine Freunde zusammen, erzählte ihnen, welchen Rat er 
Absalom gegeben habe, und sagte: Weil er ihm nicht gefolgt 
habe, so werde er gewiß bald alles verlieren. David werde 
siegen . . . es sei daher besser für ihn, frei und groß aus dem 
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Leben zu scheiden, als sich der Bestrafung durch David preis
zugeben " — Jos. erweitert hier IL Sam. 1 7 , 23, indem 
er aus bi* "is l̂ eine Rede Achitophels ableitet und das 
— allerdings naheliegende, vgl. Kimchi z. St. — Motiv für 
Achitophels Selbstmord angibt. 

222. V I I , 10 , 2 § 240: „Joab tötete Absalom mit einem 
durchs Herz geschossenen Pfeil." — In der Bibel (II Sam. 18 , 14) 
durchbohrte er ihn mit drei Spießen. 

223. V I I , 10 , 3 § 243: „Absalom ließ sich eine Marmor
säule errichten . . . denn er sprach: wenn auch alle meine Kinder 
sterben, so wird durch diese Säule mein Name bleiben. Denn 
er hatte drei Söhne..." — Jos. gleicht den Widerspruch zwi
schen II Sam. 18 , 1 8 : p^b p K l a « "O, wonach Absalom keine 
Kinder hatte, und II Sam. 14, 27, wo von Absaloms Kindern 
die Rede ist, aus, indem er das \2 ^b p K hypothetisch auffaßt: 
wenn auch meine Kinder sterben. Auch die Agada befaßt sich 
mit diesem Widerspruch.2 3 4 

224. V I I , 1 1 , 6 § 280: „David sprach zu J o a b . . . " — In 
der entsprechenden Bibelstelle (II Sam. 20, 6) heißt es: „David 
sprach zu Abisag.. ." Jos. stimmt hier mit der Lesart der 
Peschitto überein.2 3 5 

225. V I I , 1 1 , 8 § 291 f.: Jos. legt in Erweiterung des 
n/ iosna DJ?n bl b$ ntM*n (II Sam. 20, 22) der klugen Frau 
in Awela eine Rede in den Mund, die sich aus der Situation 
ergibt. Das prägnante n f i a i m veranlaßt auch die Agada zu 
einer Erweiterung. 2 3 6 

226. V I I , 1 2 , 1 § 294: „Die Propheten antworteten David 
auf sein Gebet zu Gott." — In der Bibel (I Sam. 2 1 , 1 ) ant
wortet Gott selbst. (Vgl. Nr. 2 1 2 , 238.) 

227. V I I , 1 3 , 1 § 3 1 8 : „Der König wünschte nun zu 
wissen, wie zahlreich das Volk sei.. . Er vergaß aber Gottes 
Befehl, welcher befohlen hatte: Wenn das Volk gezählt werde, 
so solle für jeden Kopf ein halber Schekel an Gott entrichtet 
werden." — Jos. gibt also die Übertretung des Ex. 30, 13 aus
gesprochenen Gebotes als die Sünde bei der Volkszählung 
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Davids an. Dasselbe sagt auch der Midrasch: 2 3 7 „Gott sprach 
zu Dav id . . . ich will Dich straucheln lassen bei einer Sache, 
die sogar Schulkinder wissen, denn es heißt: ,wenn Du die 
Kinder Israels zählen wirst, soll jeder ein Lösegeld für seine 
Seele geben, damit keine Pest über sie komme, jeder soll einen 
halben Schekel geben' . . . und als David sie zählte, gab er kein 
Lösegeld für sie." — Jos. führt den „Zorn Gottes" 
(II Sam. 24, 1 ) , beziehungsweise den Satan (I Chr. 2 1 , 1 ) als 
Initiator der Sünde Davids nicht an, um der Frage (vgl. 
Raschi und Kimchi z. St.) zu entgehen, warum Gott denn 
eigentlich gezürnt habe. Vielleicht läßt er auch den Satan aus 
religionsphilosophischen Gründen aus. 2 3 8 

228. V I I , 1 3 , 2 § 3 2 3 : „Auf die Anfrage Gads an David, 
welchem Übel er sich als Strafe für seine Sünde (II Sam. 24, 1 3 , 
I Chr. 2 1 , 1 1 ) unterziehen möchte, überlegte David: daß, wenn 
er Hungersnot wähle, es erscheinen könnte, als ob er das zum 
Nachteil seiner Untergebenen getan hätte, da er selbst einen 
großen Getreidevorrat besäße und also nicht in Verlegenheit 
kommen könnte, während das Volk schwer getroffen werden 
würde; wenn er aber die dreimonatige Kriegszeit wähle, so 
sei wohl der Vorwurf zu erwarten, er habe den Krieg gewählt, 
weil er selbst von tapferen Männern geschützt werde, feste 
Plätze zur Verfügung habe und sonst nichts zu befürchten 
brauche. Er zog deshalb das Übel vor, das den König wie seine 
Untertanen in gleicher Weise heimsuchen würde. . . die Pest." 
— Dieselbe Überlegung findet sich auch in der Agada: „Da 
stand David verstört da und wußte nicht, was zu antworten; 
dann sagte er zum Propheten: Wenn ich den Hunger wähle, 
werden alle Israeliten sagen, David ist reich und seine 
Tennen sind voll Getreide, was liegt ihm daran! Wenn ich den 
Krieg wähle, werden alle Israeliten sagen, David ist ein Held 
und seine Truppen sind heldenhaft, was liegt ihm daran! Viel
mehr wähle ich die Pest, die gleich ist gegenüber arm und reich, 
stark und schwach, groß und klein." 2 3 9 
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Könige. Chronik. 

229. V I I , 14 , 4 § 346: „Simei, Davids Freund." — Diese 
Apposition steht nicht in der Bibel. Dem Jos. ist wahrscheinlich 
eine solche Lesart vorgelegen: statt yy\ las er tyl 
oder "in njn TOP. (Vgl. Kittelbibel zu I. Reg. 1, 8.) 

230. V I I , 14 , 10 § 378: „Es zeigte sich große Bereitwillig
keit zu Spenden für den Tempelbau unter Obersten, Priestern 
und Leviten." — Priester und Leviten werden in der Bibel 
(vgl. I Chr. 29, 6) nicht genannt. (Vgl. Nr. 190 e.) 

2 3 1 . V I I I , 2, 2 § 27: „Die zwei Frauen berichteten 
Salomo, sie hätten beide am selben Tage und zur selben Stunde 
einen Knaben geboren." — In der Bibel wurde eines der Kinder 
drei Tage später als das andere geboren (I Kö. 3, 18 ) . Die 
Angabe des Jos. erklärt sich wahrscheinlich aus n 0 V I ^ K l 
(II Kö. 3, 1 7 ) : „mit ihr", also gleichzeitig. Auch erhöht sie 
die Eigenart des Falles und die Schwierigkeit der Entscheidung. 

232. V I I I , 2, 5 § 44: „Salomo verfaßte tausendfünf 
B ü c h e r mit Liedern . . . und dreitausend mit . . . Gleich
nissen." — Die Bibel (I Kö. 5, 12) spricht nicht von Büchern, 
sondern nur von 1005 Liedern und 3000 Gleichnissen. Jos. 
übertreibt die biblische Angabe. Auch die Agada erhöht die 
biblische Angabe beträchtlich: Salomo habe zu jedem Aus
spruch der Thora 3000 Gleichnisse, für jeden Ausspruch der 
Sopherim 1005 Begründungen angeführt. 2 4 0 

233 . a. a. O., § 45: „Gott lehrte Salomo auch die Kunst, 
böse Geister zum Nutzen und Heile der Menschen zu bannen. 
Er verfaßte Beschwörungen, wodurch Krankheiten gelindert 
werden, und hinterließ Beschwörungsformeln, mit denen man 
die Dämonen dergestalt austreibt, daß sie nicht wiederkommen." 
— Daß Salomo über die Geister herrschte (vgl. Koh. 2, 8), ist 
eine sehr verbreitete Vorstellung.2 4 1 

234. V I I I , 3, 3 § 7 3 : „Niemand kann sagen oder sich 
vorstellen, wie die Cherubim gestaltet waren." Vgl. Nr. 1 4 5 . 
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235 . V I I I , 3> ^ § 82: Jos. gibt D^lD (I Kö. 7, 29) mit 
Adler (deröc) wieder. — Die an dieser Bibelstelle genannten 
Cherubim haben mit den im Allerheiligsten aufgestellten 
Figuren nur den Namen gemein und dienen, ebenso wie Löwe 
und Rind, der Verzierung von Fußgestellen. Da nun die Ge
stalt der Cherubim nach Jos. unbekannt ist, so übersetzt er an 
unserer Stelle das fragliche Wort mit „Adler", wohl in An
lehnung an Ez. 1 , 1 0 , wo ebenfalls von Löwe, Ochs und Adler 
die Rede ist. 

236. V I I I , 5, 1 § 1 3 0 : „Nach Erbauung des Tempels, 
der . . . innerhalb von sieben Jahren vollendet war, fing Salomo 
an, den königlichen Palast zu bauen, womit er jedoch in drei
zehn Jahren kaum zu Ende kam, weil er sich dieses Werk nicht 
so sehr wie zuvor den Tempelbau angelegen sein ließ." 
(Vgl. V I I I , 4, 1 § 99.) — Jos. erklärt den Unterschied in der 
Baudauer von Tempel und Palast dadurch, daß Salomo den. 
Tempelbau eifriger betrieb. Ebenso legt die Agada die Differenz 
zugunsten Salomos aus: „Salomo war beim Tempelbau eifrig, 
wie es heißt: und er erbaute ihn in sieben Jahren. Nun lautet 
ein anderer Vers: sein Haus baute Salomo dreizehn Jahre lang; 
daraus ergibt sich aber nicht, daß für den Bau von Salomos 
Haus mehr Pracht und Zeit aufgewendet wurde als für den 
Bau des Gotteshauses, vielmehr erklären es die W'eisen: beim 
Bau seines Hauses war er säumig, beim Bau des Tempels aber 
eitrig. z ^ 

237. a. a. O.: „Denn obwohl dieser groß und mit be
wunderungswürdiger und unbegreiflicher Geschicklichkeit auf
geführt worden war, so wurde er doch durch die H i l f e 
G o t t e s . . . in gedachten sieben Jahren vollendet." — Auch 
die Agada weiß von einer übernatürlichen Hilfe beim Bau 
des Tempels: „Geister und Dienstengel halfen beim Tempel
bau mit Der Tempel wurde von selbst erbaut." 2 4 3 

238. V I I I , 7, 5 § 1 9 7 : „Darum kam ein Prophet zu 
Salomo und verkündete ihm im Auftrage Gottes, daß sein 
gottloses Wesen nicht verborgen sei " — Jos. läßt die Ver-
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kündigung nicht durch Gott selbst, wie es in der Bibel (I Kö. 
i i , 1 1 ) steht, sondern durch einen Propheten geschehen. Ebenso 
die Agada . 2 4 4 Jos. will wohl dem sündigen König nicht Gott 
selbst erscheinen lassen und substituiert daher den Propheten 
„im Auftrage Gottes". (Vgl. Nr. 257.) 

239. V I I I , 7, 8 § 2 1 1 : „Salomo regierte achtzig Jahre." — 
Die Bibel (I Kö. 1 1 , 42; II Chr. 9, 30) spricht von vierzig 
Jahren. Für die Angabe des Jos. spricht I Kö. 1 1 , 4, wo Salo-
mos Alter betont wird. 

240. a. a. O.: „Salomo kam im Alter von vierzehn Jahren 
zur Regierung." — Die Agada spricht von zwölf. 2 4 5 

2 4 1 . V I I I , 8, 5 § 2 3 1 : „Als Jerobeam im Begriffe war, 
Opfer auf den Altar zu legen, kam der Prophet Jadon aus 
Jerusalem " — Jos. identifiziert also den I Kö. 13 ff. ge
nannten D\*t̂ 8 E^K mit dem II Chr. 9, 29 erwähnten HI?\ 
Ebenso die Agada . 2 4 6 

242. V I I I , 9 § 243 f.: Jos. erzählt, wie der falsche Pro
phet, der Jadon zur Übertretung des göttlichen Befehles ver
führt hatte, zu Jerobeam kam und dieser ihm vom Wunder 
mit der erstarrten Hand erzählte; wie dann der falsche Prophet 
ihm die Göttlichkeit des Propheten und die Wahrhaftigkeit des 
Wunders ausredete und ihn wieder zum Bösen verleitete. — 
Mit dieser Ausschmückung, die sich nicht in der Bibel findet 
(vgl. I Kö. 1 3 , 33) , soll erklärt werden, warum Jerobeam trotz 
der offenbaren göttlichen Warnung durch Jadon gottlos blieb. 

243. V I I I , 1 3 , 5 § 340: „Elias befiehlt dem Volk näherzu
treten, um zu beobachten, ob er nicht etwa heimlich unter das 
Holz Feuer lege." — In der Bibel fehlt das Betrugsmotiv: dort 
(I Kö. 1 8 , 30) heißt es nur, daß Elia das Volk zu sich heran
treten ließ. Daß in dem Streit zwischen Elia und den Baal
priestern (I Kö. 18 , 19 f.) letztere Betrug üben wollten, indem 
sie heimlich Feuer unter ihren Altar zu legen versuchten, weiß 
die Agada. 2 4 7 
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244- V I I I , 1 3 , 7 § 349 : «Elia wurde von jemandem vom 

Schlafe aufgeweckt." — Die Bibel (I Kö. 1 9 , 5) spricht von 

einem Engel. Jos. rationalisiert den biblischen Bericht. Vgl. 

Nr. 250. 

245. V I I I , 14 , 2 § 3 7 1 : „Adad sagte, er wolle mit seiner 

Armee einen höheren Damm aufwerfen als die Mauern seien, 

auf die er sich verlasse, wenn auch ein jeder von seinen Leuten 

nur eine Handvoll Erde dazu beitrage." — Diese "Wiedergabe 

von I Kö. 20, 10 ist mit Rücksicht auf die abweichende L X X 

( D ^ V ^ (àXœji&^i) statt vby&) bemerkenswert. 

246. V I I I , 14 , 5 § 389: „Ein Prophet mit Namen Michäas 

trat zu einem Israeliten und befahl ihm, ihn aufs Haupt zu 

schlagen." — Jos. identifiziert den I Kö. 20, 35 genannten 

Mann mit dem I Kö. 22, 9 genannten Michjahu. Ebenso die 

Agada . 2 4 8 

247. V I I I , 1 5 , 4 § 407: „Zum Beweise (für die Unwahr

heit der Prophezeiung des Michäas) berief Sedekias sich auf die 

Weissagung Elias, der zukünftige Dinge besser gewußt habe als 

dieser: ,Denn, sprach er, dieser habe auch geweissagt, daß. . . 

auf dem Acker Naboths die Hunde das Blut des Königs be

lecken sollten Daraus erhelle, daß dieser Michäas lüge, in

dem er einem weit besseren Propheten entgegen behaupte, daß 

er (Achab) in drei Tagen (in der Schlacht) sterben werde 

Ja , es soll erkannt werden, ob er wahrhaft ist und der Geist 

Gottes durch ihn redet. Denn er soll von mir auf die Backe 

geschlagen werden, dann beschädige er mir die Hand, wie Jadon 

dem König Jerobeam getan hat.' Als ihm nun auf den dem 

Michäas gegebenen Streich kein Unglück begegnete, faßte Achab 

Mut, sein Heer gegen die Syrer zu führen." — Von dieser Be

rufung des falschen Propheten Zidkija (I Kö. 22, 24; II Chr. 

18 , 23) auf die Prophétie des Elias und die Tat des Propheten 

Jedo ist in der Bibel keine Rede; Jos. erweitert hier den in der 

Bibel erzählten Vorfall: Der Backenschlag, den Zidkija dem 

Michjahu gibt (a. a. O.), soll als Probe dafür gelten, ob dieser 

imstande iist, das vom Propheten Jedo vollbrachte Wunder (I Kö. 
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1 3 , 4) zu wiederholen. Auch wird die Untat Achabs an Naboth 
(I Kö. 2 1 ) ihm zum Verderben: denn die Berufung Zidkijas 
auf die damals erfolgte Prophezeiung Elias, die der des Mich-
jahu scheinbar widerspricht, bestimmt Achab, den Feldzug, von 
dem Michjahu ihm abrät, mitzumachen, in welchem er stirbt. 
— Auch nach der Agada spielt Naboth beim Untergang Achabs 
eine Rolle: Der Lügengeist des Propheten, der Achab zum Ver
derben werden sollte (I Kö. 22, 1 1 ) , war der Geist Naboths. 2 4 9 

248. V I I I , 1 5 , 5 § 4 1 5 : „Achab wurde durch einen Tra
banten Adads, mit Namen Aman, getötet." — Nach der Agada 
war der in I Kö. 22, 34 (II Chr. 18 , 33) genannte Mann, der 
den Achab tötete, Naaman, der Feldherr des Aramäerkönigs. 2 5 0 

249. IX, 2, 1 § 20: „Der Gott der Hebräer aber erschien 
dem Propheten Elias " — In der Bibel (II Kö. 1 , 3) spricht 
ein Engel Gottes zu Elia. Jos. läßt den Propheten unmittelbar 
mit Gott verkehren. — Jos. läßt allerdings öfters Gott an 
Stelle der Engel treten: 2 5 1 I, 1 1 , 4 § 202: Gott schlug die Sodo-
miten mit Blindheit. In der Bibel (Gen. 1 9 , 10) tun dies die 
Engel. V , 2, 7 § 1 3 3 : Gott ließ den Israeliten verkünden, daß 
sie wider seinen Willen die Kanaaniter geschont hätten. Die 
Bibel (Ri. 2, 1 ) spricht hier von einem Engel. Jos. denkt an 
letzterer Stelle an einen Hohepriester; so auch die Agada. Vgl. 
Nr. 1 6 3 . 

250. a. a. O., § 26: „Durch die passende Rede und durch 
das freundliche Benehmen des Hauptmanns ließ sich Elia be
wegen, herabzukommen." — In der Bibel (II Kö. 1, 15 ) befiehlt 
ein Engel dem Elia, sich zu Achab zu begeben. Jos. rationali
siert den biblischen Bericht. Vgl. Nr. 244. 

2 5 1 . IX, 3, 2 § 37: „Am folgenden Tage vor Aufgang der 
Sonne strömte das Wasser im Bache, verursacht von einem hef
tigen Regen, welcher auf Veranlassung Gottes drei Tagereisen 
entfernt in Idumäa fiel, so daß alle, Menschen und Vieh, genug 
zu trinken fanden." — Auch die Agada führt das Wasser 
(II Kö. 3, 20) auf einen Regen, der in Edom fiel, zurück. 2 5 1 a 
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Die Angabe des Jos. ist aber wahrscheinlich eine einfache Ratio
nalisierung des biblischen Berichtes. 

252. IX, 4, 2 § 47: „Es heißt, daß die Gattin des Obedias, 
des Verwalters Achabs, zu Elissäus gekommen sei " — Daß 
die II Kö. 4, 1 erwähnte Frau der Prophetenjünger die Gattin 
des Obadja war, weiß auch die Agada . 2 5 2 

253. a. a. O.: „Er wisse doch, daß ihr Gatte die von 
Jezabel, dem Weibe des Achab, verfolgten Seher gerettet habe. 
Hundert Seher habe er verborgen und zu ihrer Verpflegung 
vieles Geld ausborgen müssen, wodurch er in Schulden geraten 
sei." — Auch nach der Agada beruft sich die Frau des Obadja 
auf dessen Wohltat den Priestern gegenüber und bringt diese 
in Zusammenhang mit ihrer Notlage. Auch, daß sich Obadja 
Geld geborgt habe, um die Priester zu erhalten, steht in der 
Agada: 2 5 3 „Eine Frau von den Frauen des Propheten kam zu 
Elisa und sprach: Mein Gatte Obadja ist tot. . . , als Isebel die 
Priester Gottes töten wollte, hielt er 100 von ihnen... in einer 
Höhle verborgen und borgte sich Geld aus und verpflegte sie." 

254. S. 7 1 , IX, 4, 4 § 60: „Adad beschloß, nichts mehr 
heimlich gegen den israelitischen König zu unternehmen, son
dern öffentlich wider ihn zu Felde zu ziehen." — In der Bibel 
(II Kö. 6, 23) heißt es, daß keine aramäischen Heere mehr 
nach Palästina kamen. Hingegen hat gemäß V . 24 Adad doch 
ein neues Heer gegen Samaria geführt. Diesen Widerspruch 
— vgl. Kimchi z. St., der ihn ebenfalls empfindet — behebt 
Josephus auf obige Weise: heimlich zogen wohl keine Aramäer 
mehr gegen die Israeliten (v. 23) , wohl aber öffentlich (v. 24). 

255. IX, 4, 4 § 7 3 : t P ^ t P in II Kö. 7, 2 faßt Jos. als Be

fehlshaber des dritten Teiles des Heeres (ö Tfjc Tpirng jioipac; 
riyepxbv) auf. Die L X X übersetzt anders: Tpiffrarrjs. Ähnlich 
erklärt Jos. X , 1 1 , 2 § 235 Bbtt^ K f l l ^ a a Vib/Vi (Daniel 5, 7, 

16 , 29): den dritten Teil seines Reiches zur Herrschaft 2 5 4 (TÖ 
rpirov jiepoc; tfjc iöiac; dp^rjc). 

256. IX, 6, 6 § 1 3 6 : „Jehu befahl zu untersuchen, ob sich 
nicht etwa ein Ausländer oder ein Fremdling unter den Baal-
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priestern befände, weil er nicht wolle, daß ein Uneingeweihter 
ihrem Gottesdienste beiwohne/' — In der Bibel (II Kö. 1 0 , 23) 
heißt es, Jehu habe zu untersuchen befohlen, ob sich nicht ein 
Anhänger Gottes unter ihnen befände. Die Änderung des Jos. 
beruht vielleicht auf der Überlegung, daß man schwer fest
stellen könne, ob jemand Anhänger Gottes sei, wohl aber, ob 
jemand ein Fremder ist. 

257. a. a. O., § 1 3 3 : „Gott verhieß dem Jehu durch den 
Mund eines Propheten..." — In der Bibel (II Kö. 10 , 30) 
spricht Gott selber mit Jehu. Auch die Agada läßt hier den 
Propheten Jona zwischen Gott und den Laienkönig treten. 2 5 5 

Vgl. Nr. 226, 238. 
258. IX, 7, 5 § 1 5 8 : „Als Joas ins mannbare Alter kam, 

heiratete er zwei Frauen, die ihm der Hohepriester (Jojada) 
gegeben hatte." — Jos. bezieht also in UWS JJTirP 6 
(II Chr. 24, 3) — im Gegensatz zu L X X : K a i e l a ß s v 'Icoöae 
öuo y u v a i K a c eaut tp — auf Joas, nicht auf Jojada. 2 5 0 

259. IX, 1 0 , 4 § 224: „Ozias ward zornig und drohte den 
Priestern mit dem Tode, wenn sie nicht schweigen würden." — 
Die Bibel (II Chr. 26, 19) spricht nur vom Zornigwerden 
Usijas. Eine Quelle meint aber, Usija wollte mit der Räucher
pfanne auf den Priester, der ihn hindern wollte, losschlagen: 

260. a. a. O., § 225 : „Ein glänzender Sonnenstrahl brach 
hinein und fiel dem König auf das Angesicht, so daß er aus
sätzig wurde." — In der Bibel (II Chr. 26, 19) heißt es: 
Tri2ia2 n m f J l j n i t m . Jos. entnimmt seine Angabe wahrschein
lich dem Worte nmt , das sonst vom Scheinen des Sonnenlichtes 
gebraucht wird (z. B. Ex. 22, 2), während beim Aussatz ge
wöhnlich m s gebraucht wird (z. B. Lev. 1 3 , 2 0 ) . 2 5 8 

2 6 1 . a. a. O.: Als König Usia in den Tempel räuchern 
ging... , „wurde die Erde durch ein Erdbeben erschüttert, so 
daß der Tempel sich spaltete " — Daß das Zach. 14 , 5 und 
Am. 1 , 1 in die Zeit Usijas verlegte Erdbeben in dem Augen
blick stattfand, als Usija im Heiligtum opfern wollte, weiß 



63 

auch die Agada: „In dieser Stunde (als Usija sich anschickte, zu 
opfern) spaltete sich der Tempel zwölf auf zwölf Mil." 2 5 9 

262. a. a. O.: „Außerhalb der Stadt aber, an dem Orte, 
den man Eroge nennt, riß sich der halbe Teil des Berges... ab 
und blieb . . . stehen, so daß dadurch die öffentlichen Straßen und 
Gärten des Königs ganz verschüttet wurden." Jos. hat also 
statt nn i*ra D/1M1 (Zach. 14 , 5) "nn KM nr\D5) gelesen: „es wurde 
verschüttet." 2 6 0 Der Name Eroge, der sich sonst nirgends findet, 
ist wahrscheinlich eine Umstellung von "HP! SOJ, das als Eigen
name für das durch die Berge um Jerusalem gebildete Tal (vgl. 
Ps. 1 2 5 , 2) aufzufassen ist. 2 6 1 

263. a. a. O., § 227: „Usija lebte als Privatmann außer
halb der Stadt (s^to tfjc; JtoXecoc; {öico-tny cbto^oöv ßtov)." — So 
gibt Jos. das biblische JWBnn J T O W l (II Kö. 1 5 , 5; II Chr. 26, 21 ) 
wieder. Ähnlich Targum zu Kö. a. a. O.: D ^ u n T }ö "D 2 \m 
Vgl. auch Targum zu Chr. a. a. O. Die L X X weiß mit fl^ern 
nichts anzufangen und übersetzt djtcpouödbv. Auch der Talmud 
befaßt sich mit diesem Ausdruck. Vgl. Raschi zu Horajoth 10 a: 

264. IX, 14 , 3 § 289: „Die nach Samaria verpflanz
ten Kutäer . . . wurden von einer Pest heimgesucht." Vgl. 
Antiq. X I I , 5, 5: „Die Samaritaner schrieben an Antiochus: in 
unseren Landen herrschte oft die Pest " — Die Bibel (II Kö. 
1 7 , 25) spricht von Löwen. Jos. hatte wahrscheinlich eine 
andere Vorlage. 

265. X , 1 , 5 § 2 1 : „Das Heer des Sancherib wurde durch 
die Pest vernichtet." — Die Bibel (II Kö. 19 , 35 ; Jes. 37, 36) 
spricht von einem „Engel des Herrn". Jos. rationalisiert hier 
die biblische Erzählung. Vgl. aber Bellum V, 9, 4, wo Jos., 
so wie die Bibel, vom „Engel des Herrn" spricht: in seiner 
Ansprache an die Juden vermeidet er die Rationalisierung. 

266. X , 2, 1 § 26: „Zu der Krankheit gesellte sich noch 
eine tiefe Schwermut, weil der König daran dachte, daß er 
kinderlos sei und sein Haus ohne Erben und den Thron ohne 
Nachfolger lassen müsse." — Ein Anklang an diese Angabe 
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rindet sich in der Agada: Jesaja macht dem Chiskija Vor
würfe, weil er keine Nachkommen gezeugt hatte. 2 6 3 Es spielt 
also, wie bei Josephus, das Fehlen der Nachkommen bei der 
Krankheit Chiskijas eine Rolle. 

267. X , 3, 1 § 38: „Manasse ging in seiner Gottesver
achtung so weit, daß er nicht einmal die S e h e r verschonte, 
sondern auch von ihnen täglich einige töten ließ, so daß in 
Jerusalem das Blut in Strömen floß." — Daß dem Wüten des 
Manasse auch Propheten zum Opfer fielen, steht nicht in der 
Bibel. Vielleicht ist die Agada zu vergleichen, nach der der 
Prophet Jesaja von Manasse grausam getötet wurde. 2 6 4 Die 
Angabe des Jos. ist aber möglicherweise nur Erweiterung: Vgl. 
die Erklärung des Gersonides zu II Kö. 2 1 , 16: J I M KintP i l ö Y 1 

1ö3 Uns DWian o ^ ^ : m rv m j ^ n^on vbw ^ bz m n 
" waa na rinn» bam n n s w . 

268. Siehe Nr. 190 b. 
269. Siehe Nr. 190 c. 
270. X , 6, 3 § 98: „Den König von Babylon . . . nahm 

Joakim aus Furcht vor Jeremias Prophezeiung in die Stadt auf 
und besorgte nun nichts Böses, weil er weder die Tore ver
schlossen noch gegen ihn gekämpft habe. Doch als jener in die 
Stadt gekommen war, brach er den gemachten Vertrag. Er ließ 
die kraftvollsten Einwohner Jerusalems . . . umbringen . . . , die 
Vornehmsten unter dem Volk aber, dreitausend an der Zahl, 
führte er als Gefangene nach Babylon; unter diesen den Propheten 
Ezechiel." — In der Bibel (II Kö. 24, 1 ) empört sich Jojakim 
gegen Nebuchadnezar, nachdem er ihm drei Jahre untertänig 
war. Von einer Gefangenenverschickung unter Jojakim ist in 
der Bibel keine Rede, vielmehr fällt diese erst unter Jojachin 
(II Kö. 24, 1 4 ) . Die Zahlenangabe des Jos. deutet auf einen 
Zusammenhang mit Jer. 52, 28 (Nebuchadnezar vertrieb drei-
tausenddreiundzwanzig Juden) hin. Diesen Vers beziehen 
auch agadische Quellen auf eine Deportation zur Zeit Jojakims: 
„Im vierten Jahre der Regierung J o j a k i m s zog Nebuchad
nezar zum erstenmal heran, und es wurden vertrieben aus den 
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Stämmen Juda, Ephraim und Benjamin dreitausenddreiund-
zwanzig Menschen." 2 6 5 

2 7 1 . X , 7, 1 § 99: „Bald aber reute es den König von 
Babylon, das Reich Joachim übergeben zu haben; denn er be
fürchtete, daß dieser, der Hinrichtung des Vaters eingedenk, 
das Land von ihm abwendig machen möchte." — So erklärt 
Jos. die in der Bibel unmotivierte Gefangennahme Jojachins 
(II Kö. 24, 1 0 ; II Chr. 36, 10 ) . Ähnlich naheliegenderweise 
die Agada:.„Als Nebuchadnezar nach Babylon kam und er
zählte, er habe den Jöjakim getötet und den Jechonja ein
gesetzt, sagte man ihm ein Sprichwort: Ein gutes Junges von 
einem bösen Hund ziehe nicht auf, um wieviel weniger ein 
böses Junges von einem bösen Hund. . . . Darauf zog er gegen 
Jerusalem." 2 6 6 

272. a. a. O., § 100 : „Joachim war von Natur ein guter 
und frommer Mann und konnte es nicht ertragen, daß die Stadt 
seinetwegen in Gefahr kommen solle; daher übergab er seine 
Mutter und Verwandte und übergab sie den babylonischen 
Heerführern gegen einen Eid, daß weder sie noch die Stadt 
etwas leiden sollten." Vgl. Bellum V I , 2, 1 § 103 f.: Jos. hält 
dem Johannes von Giscala den König Jechonias als Beispiel vor: 
er habe freiwillig die Stadt verlassen, um sie nicht der Er
oberung auszusetzen. „Ein heiliger Gesang preist ihn dafür 
unter allen Juden und ein ewig neues Gedächtnis trägt seine 
Unsterblichkeit zur Nachwelt." — In der Bibel wird Jojachin 
als Sünder dargestellt (II Kö. 24, 9; II Chr. 36, 9). Aber auch 
dieAgada weiß von Jojachin viel Gutes zu berichten, sogar daß 
er Buße getan hat . 2 6 7 Auch heißt ein nordwestliches Tempel
tor das „Tor des Jechonja", weil Jechonja durch dieses Tor in 
die Verbannung gezogen ist. 2 6 8 Der Widerspruch zwischen der 
ausdrücklichen Angabe der Bibel und der Agada erklärt sich 
vielleicht so, daß Jojachin, der Großvater Serubabels (vgl. 
I Chr. 3, 1 7 ; Hagg. 1, 1 2 ) , der Stammhalter der Davididen, 
in Schutz genommen wird . 2 6 9 

Veröffentl. III. Bd. 5 
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Daniel. 

273. X , io, 1 § 186 : „Nebuchodonosor nahm die edelsten 
jüdischen Knaben . . . etliche von ihnen ließ er verschneiden." 
— Jos. denkt daran, daß Daniel und seine Gefährten Eunuchen 
waren, wovon in der Bibel allerdings nichts steht. Jos. stützt 
seine Angabe vielleicht auf die Tatsache, daß die Jünglinge dem 
Vorsteher der D'B'HD — wörtlich: Eunuchen — übergeben wur
den (Dan. 1 , 3) , daher also verschnitten wurden. Auch die 
Agada 2 7 0 hält Daniel und seine Gefährten — mit Beziehung 
auf Jes. 39, 7; 56, 4 — für Eunuchen. 

274. X , 10 , 3 § 1 9 5 : „ Z w e i J a h r e nach der Eroberung 
Ägyptens hatte der König Nebukadnezar einen Traum. . ." 
Die Schwierigkeit des DVltP DJtP3 in Daniel 2, 1 2 7 1 löst Jos., 
indem er die zwei Jahre nach der Zerstörung Ägyptens ansetzt. 

275. a. a. O., § 199 : „Arioch überbrachte dem König 
Daniels Begehren (die Magier nicht hinzurichten)." — In der 
Bibel (Dan. 2, 16) bringt Daniel dies Begehren beim Könige 
persönlich vor. Jos. ändert aus Gründen der Etikette: Daniel 
dürfte nicht so ohneweiters beim König aus und einge
gangen sein. 

276. X , 10 , 4 § 206: „Die Beine des Bildes sind von 
Eisen." — In der Bibel (Dan. 2, 33) sind sie teils aus Eisen, 
teils aus Ton. Da nun der dem Eisen beigemischte Ton in 
der Bibel (Dan. 2, 4 1 ) als Zeichen der Zerbrechlichkeit auf
gefaßt wird und Jos. die Eisengewalt offenbar für Rom 
ansieht, erwähnt Jos. den Ton nicht, um die Römer nicht zu 
treffen. (Vgl. Nr. 277.) Aus demselben Grunde verschweigt 
er (§ 210) die Deutung des Steins, weil dieser — das Gottes
reich — die Römer vernichten soll. 

277. a. a. O., § 209: „Und diese (dem Eisen entsprechende 
Gewalt) wird herrschen über alles nach der Natur des Eisens, 
welches stärker ist als Gold, Silber und Erz." — Jos. sagt von 
der Eisengewalt, für die er Rom hält — vgl. X , 1 1 , 7 § 276: 
Daniel hat auch von der Herrschaft der Römer geschrieben—, 
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das aus, was die Bibel (Dan. 2, 45) vom Stein sagt. Auch die 
Agada deutet das Eisen auf Rom. 2 7 2 

278. X , 1 1 , 4 § 246: Jos. halt Daniel für einen Pro
pheten (§ 266): „Denn er prophezeite nicht nur zukünftige Dinge, 
sondern bestimmte auch die Zeit, wann solche geschehen 
sollten...." — Diese Ansicht des Josephus ist deswegen be
merkenswert, weil sie in der Agada nicht unwidersprochen 
bleibt: „Chaggaj, Zecharja, Maleachi waren Propheten, Daniel 
war kein Prophet." 2 7 3 Hingegen zählen andere agadische 
Quellen Daniel ausdrücklich zu den Propheten.2 7 4 

279. X , 1 1 , 5 § 2 5 3 : „Es solle niemandem erlaubt sein, 
während dreißig Tagen vom König oder von den Göttern etwas 
zu erbitten." — In der Bibel (Dan. 6, 8) sollte es erlaubt sein, 
etwas vom Könige zu erbitten. 

280. X , 1 1 , 6 § 260: „Obgleich nun Daniels Feinde 
sahen, daß ihm nichts zugestoßen war, wollten sie doch nicht 
eingestehen, daß er seine Rettung der Fürsorge Gottes ver
danke, sondern meinten, die Löwen hätten ihm nur deshalb 
nichts getan, weil sie satt gewesen wären. Da befahl der 
König, der ihre Bosheit durchschaute, den Löwen so viel Fleisch 
vorzuwerfen, daß sie davon gesättigt würden, und dann Daniels 
Feinde in die Höhle zu stoßen, damit es sich herausstelle, ob 
auch sie von den Löwen verschont blieben." — Ähnliches in 
der Agada: „Daniels Feinde sagten: Weil die Löwen satt waren, 
deswegen haben sie ihn nicht gefressen; da sagte der König: 
Wenn sie satt sind, bleibet eine Nacht bei ihnen, und wir 
wollen sehen, ob sie satt-sind." 2 7 5 

2 8 1 . X , 1 1 , 7 § 264: „Als Daniel so angesehen und be
rühmt geworden w a r . . . baute er zu Ekbatana in Medien... 
einen T u r m . . . , welcher noch bis auf den heutigen Tag steht. 
Wer ihn ansieht, der meint, es sei ein neues Gebäude... in 
diesem Turm begräbt man noch immer die Könige der Meder. . . 
und die Bewahrung desselben ist einem jüdischen Priester art
vertraut." — Diese Angabe findet sich nicht im rabbinischen 
Schrifttum. Sie entstammt wahrscheinlich einem apokryphen 

5 * 
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Zusatz zu Daniel und ist eine Legende der babylonisch-persi
schen Juden. 2 7 6 

Esther. 

282. X I , 6, 1 § 1 8 5 : „Esther war aus königlichem Geblüt." 
— Auch nach der Agada waren Mordechai und Esther — mit 
Beziehung auf Est. 2, 5 — Nachkommen König Sauls. 2 7 7 

283. X I , 6, 2 § 198: „Mardochäus war einer der Vornehm
sten unter den Juden." — Dies weiß auch die Agada: 
„Mordechai ragte so unter seinen Zeitgenossen hervor wie 
Moses unter den seinen." 2 7 8 

284. X I , 6, 3 § 205: „Um seinen [Artaxerxes'] Thron wur
den daher Männer gestellt, welche mit Äxten versehen waren, 
um die, welche ungerufen zum Throne kommen würden, zu 
bestrafen." — Diese Angabe ist MT. , L X X und Agada un
bekannt. 

285. X I , 6, 4 § 207: „Mardochäus erfuhr vom Anschlag 
auf den König durch Barnabazos, den Diener eines der Ver
schwörer, der von Geburt Jude war." — In der Bibel (Est. 2, 2 1 ) 
ist nicht gesagt, wieso Mordechai vom Anschlag erfuhr. Der 
von Jos. erwähnte Name weist auf hellenistischen Ursprung 
seiner Angabe hin. 2 7 9 Auch die Agada bemüht sich zu erklären, 
wieso Mordechai von der Verschwörung Kenntnis erhielt.2 8 0 

286. X I , 6, 5 § 209: „Haman, von Geburt ein Amaletiker..., 
war ein Feind der Juden, weil das Geschlecht der Amalekiter, 
von dem er stammte, von denselben vernichtet wurde." — 
Jos. leitet also aus^-ltf in Esth. 3, 1, mit Beziehung auf Agag, 
den Amalekiterkönig (I Sam. 1 5 , 8), die amalekitische Ab
stammung Hamans ab. Ebenso die Agada. 2 8 1 Auch das Rache
motiv Hamans findet sich in der Agada: Haman spricht zu 
Ahasveros: „ . . . Ihr erster König namens Saul kämpfte gegen 
meinen Ahnen Amalek und tötete hunderttausend Reiter an 
einem Tag, und was tat er nicht auch meinem Großvater 
A g a g . . . " 2 8 2 — Bei Jos. mag ein apologetisches Motiv mit
gespielt haben: Die Juden waren nicht etwa schlechte Bürger 
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oder aus sonst einem Grund in den Augen des persischen Mini

sters vernichtungswürdig, sondern nur dem Haman persönlich 

verhaßt. (Vgl. Nr. 1 1 3 . ) 

287. X V , 5, 3 § 1 3 6 : „Wir selbst haben die wichtigsten 

Gebote durch Engel von Gott empfangen." — Diese Vor

stellung ist schon in der L X X zu Deut. 33 , 2 angedeutet: 

e£ öe^toov aüroü dyyeXoi (an Stelle von JVT tPtf) y.&z' CCUTOÜ. Sie 

findet sich aber ausdrücklich im Neuen Testament: „Es [das 

Gesetz] wurde durch Engel verordnet und ging durch die Hand 

eines Mittlers." 2 8 3 Aber auch der Agada ist diese Vorstellung 

nicht fremd: „Ein Engel sprach jeden Ausspruch aus dem 

Munde Gottes aus, sagte ihn jedem Israeliten und fragte ihn: 

Nimmst du dies Gebot an? So viele Gesetze enthält es, so viele 

Strafen enthält es . . ." 2 8 4 Eine Unzahl von Engeln stieg mit 

Gott auf den Berg Sinaj herab, um Israel dieThora zu geben. 2 8 5 

Bellum. Contra Apionem. 
288. Bellum III, 3, 5 § 52: „Ganz in der Mitte Judäas liegt 

Jerusalem, welche Stadt man deshalb auch nicht unpassend den 

N a b e l des L a n d e s genannt hat." — Diese Angabe hängt 

mit Ezechiel 38, 1 2 [pNH TDö bv zusammen, welchen 

Vers Jos. auf Jerusalem bezieht. Vgl. die Agada: „ . . . Erez 

Israel ist in der Mitte der Welt, J e r u s a l e m in der M i t t e 

E r e z I s r a e l s , das Allerheiligste in der Mitte des Heilig

tums . . . " 2 8 6 Die Omphalosvorstellung ist im rabbinischen 

Schrifttum und auch bei anderen Völkern sehr verbreitet.2 8 5 

289. Bellum IV, 8, 4 § 484: „Noch sind im sodomitischen 

Gebiet Überbleibsel des Feuers vom Himmel vorhanden, und 

man kann die Spur von f ü n f Städten sehen." — Nach der Bibel 

wurden eigentlich nur v i e r Städte von den fünf (Gen. 14 , 8, 

Deut. 29, 22) zerstört, da ja Zoar, wohin sich Lot flüchtete, 

verschont blieb (Gen. 1 9 , 2 i ) . 2 8 7 a Jos. muß also auf dem 

Standpunkt stehen, daß auch Zoar — allerdings erst später — 

zerstört wurde. Diese Ansicht kennt auch der Midrasch: „Der 
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König von Bela, das ist Zoar (Gen. 1 4 , 8) — weil ihre Ein
wohner verschlungen wurden. 2 8 8 „Diese f ü n f Städte lagen auf 
einem Felsen, da streckte der Engel seine Hand aus und ver
nichtete sie." 2 8 9 

290. Bellum IV, 9, 7 § 533 : „Sechs Stadien von der Stadt 
wird auch die große Terebinthe gezeigt, die seit Erschaffung der 
Welt stehen soll." — Jos. denkt hier an den Abraham-Baum 
[ K l ö t P J l ^ K , Gen. 18 , 1 ] , den auch Hieronymus gesehen h a t 2 9 0 

und von dem auch spätere Quellen erzählen.2 9 1 

2 9 1 . Bellum V, 9, 4 § 379 f.: „Der damalige König von 
Ägypten, Pharao Necho, kam herab mit einem zahllosen Heere 
und raubte die Stammfürstin Sara, die Mutter unseres Ge
schlechtes . . . " — Dieser Raubzug des Ägypterkönigs ist der 
Bibel und der Agada fremd. Jos. ändert den Bibeltext Gen. 1 2 , 
14 f. gemäß seiner dieser Rede zugrunde liegenden Tendenz. 

292. Bellum V I , 5 4 § 3 1 1 : „Die Juden haben durch Zer
störung der Antonia den Tempel zum Viereck gemacht, obwohl 
sie eine Weissagung besaßen, daß Staat und Tempel untergehen, 
wenn der Tempel ein Viereck geworden sei." — Diese Angabe 
des Jos. ist weder aus der Bibel noch aus der Agada zu belegen.2 9 2 

293. Bellum V I I , 6, 3 § 180 f.: Jos. gibt eine folkloristisch 
interessante Beschreibung einer wundersamen Pflanze, die den 
sie Berührenden tötet. 2 9 3 (Vgl. auch Antiq. V I I I , 2, 5 § 47 über 
die Pflanze, mit der man den bösen Dämon aus dem Körper 
ziehen kann.) — Auch die Agada weiß von Pflanzen mit töd
licher Wirkung: „Die Dudaim töteten Rubens Esel." 2 9 4 — Zur 
Folklore bei Jos. vgl. Antiq. X I X , 8, 2 § 346 und X V I I I , 6, 7 
§ 1 9 5 : der Uhu als Unglücks- und Glücksbote. 

294. a. a. O.: „Die Dämonen, d. h. böse Geister 
schlechteV Menschen, welche in die Lebenden hineinfahren..." 
— Daß die Seelen böser Menschen zu Dämonen werden, findet 
sich auch in der Agada: „Die Seelen der Gerechten kommen 
in die Schatzkammer, die Seelen der Frevler aber wandeln 
unstet auf der Erde." 2 9 5 Ein Teil der Mitschuldigen an der 
Turmbausünde wurde in Dämonen und Teufel verwandelt. 2 9 6 
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295« Bellum V I I , 5, 1 § 98 f.: „Der Fluß ist sechs Tage lang 
von den Quellen an bis hinunter versiegt, und sein Bett wird 
trocken. Am siebenten Tage strömt er wieder, als wäre keine 
Unterbrechung geschehen. Diese Ordnung beobachtet er fort
während, daher man ihn auch Sabbat-Fluß nennt, vom jüdi
schen Sabbat." — Die Sage vom wunderbaren Fluß, dessen 
Lauf in einer Beziehung zum siebenten Tag steht, ist in der 
Agada sehr verbreitet: „Die Woche hindurch schleppt er Steine, 
am Sabbat ruht er." 2 9 7 

296. Belum V I I , 8, 7 § 346: „Die S e e l e führt g l e i c h 
G o t t selbst ein . . . unsichtbares Dasein." — Der Vergleich 
zwischen Seele und Gott findet sich auch in der Agada: „Wie 
Gott die Welt erfüllt, so erfüllt die Seele den Körper. . . wie 
Gott lauter ist, so ist auch die Seele lauter usf." 2 9 8 

297. Gegen Apion II, 1 7 § 1 7 5 : „Moses verordnete, daß 
man jede Woche das Gesetz lernen solle." — Auch die Agada 
schreibt die Einrichtung der Gesetzesvorlesung Moses zu: 
„Moses verordnete den Israeliten, daß sie am Sabbat und 
den Feiertagen in der Thora lesen sollen." 2 9 9 

298. Gegen Apion II, 22 § 1 9 2 : „Gott wollte das Schöne, 
und das Schöne stand alsbald da." — Jos. gibt hier der An
sicht Ausdruck, daß alle Wesen der Schöpfung'in vollendetem 
Zustande geschaffen wurden. Diese Ansicht ist auch. in der 
Agada verbreitet: „Alle Schöpfungen der Urzeit wurden in 
ihrer vollen Statur, in ihrem vollen Verstand und ihrer vollen 
Schönheit erschaffen." 3 0 0 

299. Gegen Apion II, 27 § 206: „Das Gesetz stellt die 
Elternverehrung gleich nach der .Gottesverehrung Die 
Jugend soll allen Alten Ehre erweisen, weil Gott der Älteste 
ist." — Dieser Gedanke ist auch in der Agada verbreitet: „Es 
heißt: Ehre Vater und Mutter, und es heißt: Ehre Gott mehr 
als dein Vermögen; das Bibel wort stellt die Elternfurcht der 
Gottesfurcht gleich " 3 0 1 



ANMERKUNGEN. 

1. Tanch. Bereschit ed. Buber § 1 1 : "p3£ , T n üb pHST 1 
w a i a a ans ntbi Qib nrn E N N N O vb» m w n Ü K 3 iü3^. Vgl. Cant. 

r. I zu i, 4; Gen. r. I, 2. Vgl. Raschi zu Gen. i , i. Vgl. Philo (de 
opif. mundi §§2, 3, deutsch in Schriften der jüdisch-hellenistischen 
Literatur ed. Cohn I, S. 28): „Er (Moses) hat vielmehr seinen Ge
setzen einen sehr schönen . . . Anfang gegeben, indem er weder 
ohne weiteres angab, was zu tun oder zu unterlassen sei, noch 
auch . . . Mythen erdichtete . . . Dieser Anfang ist . . . höchst be
wunderungswürdig, da er die Weltschöpfung schildert..." Vgl. 
Siegfried, Philo von Alexandrien, S. 278. 

2. Num. r. 1 3 , 6: T T 31J? T 1 p t w n f l DV J T T J 3 3M13 " J K \ T mi 
i c i o im e r imw D E O I im nv xbx 101« n r « p t w n n r i n « m*1 ip3 

'131 H t r ^ D1̂  D^tP Dl\ Vgl. Gen. r. 3, 9; Nasir 7 a ; Pesikta r. §7 
(ed. Friedmann, S. 27b). Vgl. Philo (de opif. mundi § 35, deutsch, 
das., S. 3 8): „Nachdem aber das Licht geschaffen . . . war notwendig 
ein bestimmtes Zeitmaß vollendet, das der Schöpfer Tag nannte, 
aber nicht den ersten Tag, sondern einen Tag. So nämlich ist er 
genannt, wegen der Einzigkeit der gedachten Welt, die die Natur 
einer Einheit hat." Vgl. Justin (Sämtliche Werke der Kirchenväter 
II, S. 1 3 2 ) : „Und es war ein Tag: gleichsam nach dem Teile die 
ganze Zeit bezeichnend." Ausführlicher bei Ambrosius (Bibliothek 
der Kirchenväter XVII, S. 47): „Recht auffallend heißt es auch ein 
Tag, nicht der erste Tag. Es hätte ja Moses erster sagen können; 
indes er wollte sagen, daß 24 Stunden ein Tag sind." Ambrosius 
gibt hier dieselbe Antwort, die sich in Nasir a.a.O. findet: 
KDÖ* 1 l a x p "wo « i n T i n o "»peem 1*6 A N N im DV ip3 \ T I 3ny T I 
« i n K O V i n J O ^ b i . 

3 . Henoch 14 , 9 — 1 0 (Kautzsch, Apokryphen II, S. 245): 
„Sie trugen mich hinein in den Himmel, ich trat ein, bis ich mich 
einer Mauer näherte, die aus Kristallsteinen gebaut... war . . . 
ich näherte mich einem großen, aus Kristallsteinen gebauten 
Hause..." Vgl.das. 7 1 , 5 (das., S. 277) : „Da entrückte der Geist 



73 

den Henoch in den Himmel der Himmel und ich sah dort... einen 
Bau aus Kristallsteinen." Vgl. Slav. Henoch 29 (bei Rießler, 
Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel, S. 462): „Aus dem 
Gestein schnitt ich ein großes Feuer." Apok. Joh. IV, 6: „Und 
vor dem Thron war es wie ein gläsernes, kristallgleiches Meer." 
Vgl. auch Chagiga 14 b: ^ 3 « bx» mr\W2 V'"\ D I T ? 1 0 « 
a^a D^a F I Ö T W I b$ [Alabastermarmor] 1 1 PI Ö . Vgl. Gen. r. 4, 2 : m b) 
D'Wnrmn D W WVV R P Y A T Ö K P I P I 6 Ö . Die Vorstellung schon angedeutet 
in Ez. 1 , 2 2 ; vgl. Ez. 1 0 , 1 und Ex. 2 4 , 1 0 . (Vgl. Chullin 8 3 a.) So auch 
die Meinung der griechischen Weisen (Empedokles: Über die Lehr
sätze der Philosophen II, 1 1 ; vgl. Die Werke des Josephus, übersetzt 
von Cotta und Gfrörer, Änm. z. St.). Ähnliche Vorstellungen bei 
den Persern (der Himmel besteht aus Diamant oder Rubin) 
und Indern (Vgl. Scheftelowitz, Altpalästinensischer Bauernglaube, 
S. 158 , 159). 

4. Gen. r. 4, 7; vgl. 4, 4. 
5. Erubin, 22 b; vgl. Derech Erez zutta, Kap. IX: ntn ob)yn 

nbwn bs m r p p a t p D W P I « m lat? pb D I K bw w ^ j ^ b n o n . Vgl. 
Targum zu Koh. I, 7 : i n o a i D i a ^ p u * ^ p j i i j ^ r a *oa ipiaai 
K p J C B M J 5 «0^3?^» . Vgl. Midrasch Assereth Hadibroth (Jellinek, 
Beth-Hamidraschl,63): I I B ? b& P IB"1 pö5 D ^ I J J P I ^ A K M D ^ H J D ^ L 

b H J . Vgl. Midrasch Konen (Jellinek, Beth-HamidraschII, 32). Vgl. 
Ze Maasse Bereschit aus dem Sepher Raziel (bei Eisenstein, Ozar 
Midraschim II, S. 3 1 5 ) . Vgl. noch Pirke R. Eliezer Kap. X : m i m 
^ a a 1 D 1 a inn - i n t « » D 13 ^ p 1 * •> a ^ a bv bm i n j . Vgl. Christ
liches Adambuch, deutsch ed. Dillmann, S. 1 : „ . . . Hinter welchem 
(dem Paradies) nichts mehr liegt, als das Wasser, das die ganze 
Wel t umgibt." Clemensbrief 33, 3 (Hennecke, Neutestament-
liche Apokryphen, S. 100) : „Die Erde hat er von dem sie rings 
umfassendenWasser geschieden." Dieselbe Auffassung bei den 
Indern (Scheftelowitz, S. 15 8). 

6. Schon die Bibel kennt zwei, bzw. mehrere Differenzierungen 
der menschlichen Seele; vgl.Hi. 3 4 , 1 4 : epDiO rbx T / I Ö T M ! i m i . Vgl. 
Jes. 42, 5. Möglicherweise gebraucht aber die Bibel nur verschiedene 
Ausdrücke für denselben Gegenstand: vgl. auch Septuaginta zu 
Hi. 34, 14 , die i f lötMl i n n nur mit Jtveüu.a wiedergibt, also nur 
n n übersetzt. Ebenso gibt sie Gen. 7, 2 2 : D ^ N Pin J L Ö T M nur das 
J i a t P J [jtvor]] wieder. (Vgl. noch K. Marti zu Jes. 42, 5, nach dem 
dort zwei Ausdrücke für denselben Gegenstand vorliegen.) Die 
Angabe A. Poznanskys, Über die religionsphilosophischen An
schauungen des.Flavius Josephus, S. 25, Anm. 2, die Zweiteilung 
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des Josephus in j rveüj ia Kai \]/uxri hätte ihr Korrelat in der L X X 
zu Gen. 2, 7, ist unrichtig, denn die L X X sagt hier nicht mehr als 
der hebr. Text und sie gebraucht das Wort Jtvorj, welches nötW 
entspricht (vgl. Septuaginta-Konkordanz von Smith), während 
Josephus von jrveüjia = nn spricht. — Von zwei Seelen im 
Menschen spricht ausdrücklich die Agada; vgl. Lev. r. 32, 2 (Koh. 
r. zu 1 0 , 20): ' i3 i tpcs^ nötwni rmmb i o i k ?]un jtpi mxv nvwi. 
Vgl. Nidda 3 1 a : nölWl nn 13 J/11J n"3pm. Vgl. Agadat Olam Katan 
(Jellinek, Beth-Hamidrasch V, 57): nn tf"1 niüE>3 ^ r i t r 
na^il. Vgl. Gan Eden Wegehinnom (Jellinek V, 45): nn p nül 
no^i^. Vgl. Marquah, den Samaritaner (Heidenheim, Bibliotheca 
SamaritanaIII, 48, deutsch, S. 73) : „Der Körper Adams ward mit 
der Hand Gottes geschaffen und mit seinem heiligen Geiste 
(ntPHp mi) und einer redenden Seele" (nbböö n t f D J ; vgl. Targum 
zu Gen. 2, 7). Vgl. im Nischmath-Gebet: W B K 3 J i n B J t f nötMl nm. 
Vgl. noch Gen. r. 14 , 9, Deut. r. 2, 37 : tt>BJ n*? I K I p J m a r n t P B n 

ntl n w n o t M nn. Vgl. auch Nachmani zu Gen. 2, 7. Vgl. 
I.Thess.V, 2 3 : „Möchte doch euer Geist, eure Seele und euer Leib 
unversehrt... bleiben." Vgl. Sap. Sal 1 5 , 1 1 (Kautsch, Apokryphen I, 
S. 5 0 1 ) : „ . . . ihm (dem Menschen) tätige Seele ("j^X1]) einhauchte 
und ihm den Odem des Lebens (jtveüp.a) einblies." (Charles, Apo-
crypha I, S. 560, meint allerdings, daß hier nur zwei Ausdrücke 
für denselben Gegenstand vorliegen: aber ohne es überzeugend 
zu beweisen). — Die Vorstellung von der Dreiteilung des Menschen 
in a&\ia <\rvyi] voüc; kennt Plato. Langen (bei Lewinsky, Beiträge 
zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschauungen des 
Flavius Josephus, S. 5 5) meint, Jos. gehe auf Plato zurück. Dasselbe 
nimmt W. Lueken bezüglich der Angabe des Thessalonikerbriefes 
an (Neues Testament ed. Joh. Weiß II, S. 20). Vgl. unsere Ein
leitung. — Ob Josephus 4 r u X r ) oder jrveüu,a höher stellt, ist nicht 
zu entscheiden, denn einerseits nennt er das Leben des Tieres 
"^X^l (Ant. I, 3, 8, § 102), andererseits schreibt er ihm "j^X 1! Kai 
jtveöjxa zu (Ant. III, 1 1 , §260). Es wird aber gegen Lewinsky, 
(a. a. O., S. 55) und Poznansky (a. a. O., S. 26) anzunehmen sein, 
daß Josephus Jtveüp.a als das höhere ansieht. Denn ihn hat wohl 
vor allem die Terminologie der Septuaginta und erst in zweiter 
Linie die der griechischen Philosophie (Lewinsky, a. a. O., Jtveüjia 
ist animalische Lebenswärme),vorgeschwebt: In der L X X bedeutet 
jtveüjia das höchste Geistige: nn z .B. Gen. 1, 2. (Vgl. Septua
ginta-Konkordanz), während tyvyr\ zur Bezeichnung des niederen 
Seelischen dient, z.B. Lev. 1 7 , 1 1 . 
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7. PirkeR. Eliezer, Kap. XII; vgl. das. Kap. XI. Vgl. Midrasch 
hagadol ed. Schechter, S. 7 3 : nbiyan }o n ö i * « » m a n ja rioian p 
' 101 1 X 1 2 n a i « ^ Hüboa Uon - n o i M » . Vgl. Philo (de opif. mundi, 
§.37, deutsch, S. 76): „Zweitens läßt sich denken, daß Gott . . . von 
der ganzen Erde das Beste, vom reinen UrstofF das Reinste und 
Allerfeinste absonderte..." Diese Vorstellung ist auch bei den 
Kirchenvätern verbreitet. Vgl. z. B. Irenaus (Bibliothek der 
Kirchenväter IV, S. 591 , 605): „Er verwendete dazu den feineren 
und zarten Stoff der Erde . . . Die Natur des Menschen entstammt 
der jungfräulichen Erde." In der Agada werden verschiedene 
auserwählte Schöpfungsstellen genannt: Moria, der Altar; vgl. 
über diesen Vorstellungskreis Aptowitzer, Les elements juifs dans 
les legendes du Golgatha, in Rej LXXIX, S. 145 f., und Ginzberg, 
M G W J . 1899, S. 67 f. — Zum Begriff „jungfräuliche Erde" vgl. 
ToseftaOhol. 16 , 1 4 ; Tosefta Schebuoth 3, 1 4 ; MischnaMid. 3, 4; 
Ohol. 16 , 4; Nidda 9, 5 u. o. Vgl. Scheftelowitz, Altpalästinen
sischer Bauernglaube, S. 36. Low, Flora der Juden I, 276. Vgl. 
Murmelstein, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 
1928, S. 248. 

8. Die Ableitung von 01K = rot kennt auch Hieronymus 
(Vgl. Siegfried, Philo von Alexandrien, S. 391) und Theqdoret 
(Quaest. 60 in Gen.; vgl. Dillmann, Die Genesis, S. 5 3), sicherlich aus 
Jos. Vgl. noch Sepher Juchasin (ed. Philipowski), S. 2 3 2 : "'tPEM 01^1 
,1018 m t J }0 018 KljM» 0118 IBJJö 018 «13. Vielleicht ebenfalls 
nach Josephus. — Die von Julien Weill in der französichen Über
setzung der Antiquitates I — V z.St. angeführte Stelle aus Pirke 
R. Eliezer Kap. XII von der vierfarbigen Erde, aus der Adam 
erschaffen wurde, hat mit der Angabe des Jos. nichts zu tun. Vgl. 
auch Grünbaum, ZDMG. 1877 , S. 299: „Wie jedenfalls die Sage, 
daß Adam . . . aus dem roten Ton des Ager Damascenus erschaffen 
wurde . . . nicht im jüdischen Schrifttum vorkommt." Die Vor
stellung, daß Adam aus rotem Ton erschaffen wurde, war im 
Mittelalter sehr verbreitet. Vgl. G.Rosen in Z D M G . 1858, S. 500. 
Sie ist auch noch heute bei den Polynesiern und Indianern bekannt, 
die sie von christlichen Missionären her kennen. (Vgl. darüber 

J . G. Frazer, Folklore in the Old Testament I, S. 9, 1 1 , 1 2 , 24.) 
Frazer, a. a. O., S. 29, verweist auf den Zusammenhang von 
DTK ,018 und 1 0 1 8 und meint, die rote Farbe des Blutes habe den 

T T T T T " : 1 

Anlaß zu dieser Vorstellung gegeben, oder sie erkläre sich viel
leicht durch die dunkelrote Erde Palästinas, „suggesting the 
connection between Adam and the ground from which he was 
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taken . . . so remarkably does nature itself bear wkness to the 
literal accuracy of Holy Writ". Vielleicht spielt auch die mensch
liche Hautfarbe dabei eine Rolle: so meinen die Chinesen, der 
Mensch sei aus gelber Erde erschaffen worden. (Jeremias, A T A O . , 
S. 167). Was Böklen (Adam und Quain, S. 7) im Zusammenhang 
mit seiner Mondmythustheorie darüber sagt, ist zu weit hergeholt. 
Die Angabe des Jos., daß die rote Erde die jungfräuliche sei, auch 
bei Jelal und Jahias zu Sure II, 39 (S. C. Malan, Book of Adam, 
S. 209). 

9. Gen. r. 1 7 , 4: p & bab im nuiJ* VJöb pwn im 
l'IJtt 1!T t « 0 »b üixbl Jtt p p« b) JW. Vgl. Aboth di R. Nathan, 
zweite Rezension, Kap. VIII (ed. Schechter, 1 2 a ) : DIN ^ W i n 
mi2& nvnn bzb abw i>w üim wtb " I Ö I K I mpn •AB!? nvinn ptwnn 
Jlf pK *6l Jtt *pö*?lj>3. Vgl. Nachmani zu Gen. 2, 20. Vgl. Buch 
der Jubiläen III, 3 (Kautzsch, Apokryphen II, S. 44): „Und in 
diesen fünf Tagen sah Adam alle diese Männchen und Weibchen 
. . . er war aber allein und fand keinen, der ihm helfe." — Vgl. 
Weil, Biblische Legenden der Muselmänner, S. 1 7 : „Adam träumte 
von einem ihm ähnlichen menschlichen Wesen, denn er hatte ja 
alle ihm vorgestellten Tiere paarweise gesehen." — Die Ver
wunderung Adams über das Gebaren der Tiere findet sich auch 
in der Agada: (Midrasch Hagadol ed. Schechter, S. 80): J J T 1 K mi 
ptsnp jn no r r n xbi ntb m pppü. 

1 0 . Cotta-Gfrörer und Clementz haben diese Stelle falsch 
übersetzt; Jtäöav ev KUKXÖ) ti]v yfjv jtepipeovroc; heißt: der die 
ganze Erde ringsum umfließt. Einen Anklang an die Vorstellung 
beim Bischof Severian von Gabala, der aus Ephraem schöpft: 
„Es entspringt ein mächtiger Strom . . . und befruchtet das Paradies; 
darauf ergießt er sich in einen Erdspalt und durchmißt . . . un
ermeßliche Strecken... Lange ist die Flut menschlichen Blicken 
entrückt, da bricht sie in Äthiopien im Westen und im Osten 
zu neuen Quellen ans Licht." Vgl. Aptowitzer, M G W J . 1928, 
S. 154 , Anm. 1. — Unrichtig ist, wenn Dillmann, Die Genesis, 
S. 6 1 , sagt: „Jos. macht bereits den Erdenstrom zu dem die Erde 
umfließenden Okeanos, aus welchem nach altem Glauben die großen 
Ströme ihre verborgenen Quellen hatten." Jos. unterscheidet 
ausdrücklich zwischen dem die Erde umgebenden Okeanos (vgl. 
Nr. 4) und dem die Erde umfließenden Fluß. 

1 1 . Vgl. Raschi zu Gen. 2 , 1 1 : ]bw pm/lö TWöP BP bv 
VttHB ltPBl 1B3 ptt̂ B KljM fmn JlK ppiPBl; vgl. Gen. r. 16 , 4. — 
Gen. r. 16 , 2 : ^ B W 3 p^flö dies kann heißen: dessen 



77 

"Wasser ruhig dahinfließen, aber auch, wie es Wolf Einhorn z. St. 
auffaßt, tPTIJn 8^0 = übervoll. Im letzteren Falle hätten wir eine 
direkte Parallele zu Josephus. 

1 2 . Daß Pischon ein indischer Strom ist, sagt Pseudo-Jonathan 
zu Gen. 2, io: K2.TT Jö/n "Jp^JH WIK JT* ^pöT JWB in D W . 
Vgl. Damigeron (P. Kassel, Der grüne Papagei, S. 1 2 ) : „daß der 
Smaragd in Indien entstehe, wo der Physon aus dem Paradiese 
fließt." In den Mischle Sindbad (ed. P. Kassel, vgl. das., S. 96) 
wird der indische Strom in der hebräischen Version mit Pischon 
wiedergegeben. Schahin (Bacher, Zwei jüdisch-persische Dichter, 
S. 158) gibt Pl^in (Gen. 1, 1 1 ) mit JKflD'Han wieder. Vgl. noch 
Hexapla ed. Field, Anm. ad flE^S : Acacius in catenis Reg. MSS. 
(et Cat. Niceph. p. 72) : Pheson wird von den Griechen Ganges, 
der Geon Nil genannt. Auch nach Hieronymus ist Physon der 
Ganges (das.) ; beides dürfte auf Josephus zurückgehen. — Pischon = 
Nil : Die Samaritaner (Marquah, der Samaritaner, nennt den Nil bald 
Pischon, bald Gichon. Vgl. sein Buch der Wunder ed. M. Hildes
heimer, S. 33, Anm. 54) Saadja, Midr. Haneelam zu Sohar par. 
Chaje Sara (vgl. Berliner, Raschi zu Gen. 1, 1 1 ) . Vgl. Raschi, Ibn 
Esra und Nachmani z. St. Ebenso Eldad Hadani (ed. Epstein, 
S. 25), Benjamin von Tudela (ed. Ascher, S. 96), Sam. Jemsel 
(Itinéraires ed. Carmoly, S. 523). 

A. Epstein in Rej. XXIV, S. 92 f., und Eldad Hadani, S. 33, 
führt gegen Levy (Chald. Wörterbuch) und Kohut (Aruch) aus, 
daß unter ^"HJn im Ps.-Jonathan keinesfalls Indien verstanden 
werden kann, sondern Südäthiopien, und auch Ps.-Jonathan 
verstehe daher unter Pischon den Nil, nicht den Indus. Aber trotz 
der vielen Beweise, die Epstein für die Bezeichnung Äthiopiens 
mit ''p'Hjn beibringt, scheint gerade an unserer Stelle die Auffassung, 
daß es sich um Indien handelt, die richtige zu sein: Die oben an
geführten Belege, die Indien bezeugen, lassen einen Zweifel 
darüber, daß sie das asiatische Indien meinen, nicht aufkommen. 
Jos. nennt ausdrücklich den Ganges (es ist auffallend, warum 
Epstein in seinen Ausführungen dieses wichtige Zeugnis des Jos. 
überhaupt nicht erwähnt), und besonders die hebräische Version der 
indischen Sindbadfabeln bezeugt die Auffassung Pischon = indi
scher Strom, antn D ï P n t ra n ^ t n n p K (Gen. 2, 1 1 ) , Chawila, das 
Goldland, legte die Vorstellung, daß unter Chawila Indien gemeint 
sei, sehr nahe. Vgl. Jos. VII, 6, 4 § 164 : Ophir, das Goldland, liegt 
in Indien. Auch die klassischen Schriftsteller (Herodot, Diodor, 
Strabo, Plinius; vgl. Dillmann, S. 60) kennen Indien als Goldland. 
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So wurde auch der ins Goldland = Indien fließende Strom, nämlich 
der Pischon, zum Ganges. Auch Chawila in Gen. 1 0 , 29 wird von 
Jos. I, 6, 4 § 1 2 7 als in Indien liegend aufgefaßt. Ps.-Jonathan 
übersetzt in Vers 1 1 n^in mit ^llil und läßt tP"D (Vers 1 3 ) , das er 
sonst mit wiedergibt, unübersetzt. Da nun tP13 unzweifel
haft Äthiopien bedeutet und der im Zummenhang damit genannte 
Fluß nur der Nil sein kann, so kann Ps.-Jonathan unter dem vorher
gehenden ''p'HJn sich schwerlich Südäthiopien denken, um so mehr 
als er da keinen Fluß mehr zur Verfügung haben würde, da er 
den Fluß im nächsten Verse braucht. Epstein, EldadHadani, S. 32, 
Anm. 1 7 , sagt, nach manchen sei Geon der obere, Physon der un
tere Nil. Es ist aber kaum daran zu denken, daß Ps.-Jonathan aus 
zwei Paradiesesströmen einen gemacht hat. Gen. 25, 18 gibt 
Ps.-Jonathan und Fragmenttargum n^in mit wieder: wie 
Epstein, a. a. O., S. 34, selber bemerkt, kann hier nur das asiatische 
Indien gemeint sein. Seine Erklärung, es liege hier ein Irrtum vor, 
überzeugt nicht. Überhaupt wird an den Stellen, wo Chawi la mit 

übersetzt wird (Ps.-Jonathan zu Gen. 2, 1 1 ; 1 0 , 7; 25, 1 8 ; 
Targum zu I Chronik 1, 9, wohl auch angedeutet, I Chr. 1, 23) 
an Indien zu denken sein, wo E> 13 mit "'p'Hjn übersetzt wird, an 
Südäthiopien. Es ist daher anzunehmen, daß Ps.-Jonathan hier 
unbedingt eine Parallele zu Jos. bildet. — Ginzburger in seiner 
Ps.-Jonathan-Ausgabe merkt bei y^llfi an: Ber. r. s. 1 6 ; aber 
dort finde ich nichts davon angedeutet. 

1 3 . EK6Öaö}ioc: vgl. Gen. r. 16 , 3 : -jbini B H B ö t P / I I B 

n B i J o a n ^ t p . JalkutI, 22 : r6a R I P I » IV "|bim V I B Ö m s . 
Vgl. Sifre Deut. p. 6 (ed. Friedmann, S. 66 b). Vgl. noch die Identi
fizierung von Prat und Kewar und die Erklärung des letzteren 
Namens: TWötP (Gen. r. a. a. O.). — ccvOoc: Nach der 
agadischen Erklärung: !T)B im Sinne von Wasserreichtum: Vö̂ DtP 
pa i l p B (Ber. 59 b; Bechorot 55 b; vgl. Sifre a. a. O.: n m mBBtP 
/ l l ^ B M i m « p a i p t P IV; Gen. r. 16 , 3), wahrscheinlich aber im 
Sinne von Fruchtbarkeit des Bodens (vgl. Gen. r. 16 , 3). Vgl. Philo 
(leg. alleg. I, § 72), deutsch, ed. Cohn III, S. 4 1 : Das Wort Euphrat 
bedeutet Fruchtbarkeit. Vgl. Heinemann, Anm. z. St. 

1 4 . Z . B . Targum Onkelos und Ps.-Jonathan zu Gen. 2, 14 , 
Kidd. 7 1 b , Ber. 59b: rhu. Vgl. Anm. 1 5 . 

1 5 . Siegfried,ZATW. 1883, S. 49, meint: sei zusammen
gesetzt aus in = 05U, pl = GXGVÖXX]!;. „Wegen der Dagessierung 
konnte das 1 in Hiddequel doppelt gerechnet werden. Das X nahm 
Jos. als Endung wie in hüll, $Biy u. a. oder ließ es überhaupt 
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fallen." Nicht sehr wahrscheinlich. Auch nicht, was Weill z. St. 
im Namen J . Levys mitteilt: Jos. habe rb)1 in p*1 = eng, )bl = 
springen zerlegt. Hölschers Erklärung (Pauly-Wissowa, Sp. 1957) : 
in + bp ist unrichtig: bp entspricht nicht dem öTevoTr]Toc; des 
Jos. Man wird auf eine ausreichende Erklärung verzichten müssen. 
Bezüglich der ersten Silbe in = scharf stimmt Jos. mit der Agada 
überein: Ber. 59b, Gen. r. 16 , 3, 4. 

1 6 . Schon die L X X zu Jer. 2, 18 gibt " i i n» ^ mit Feiüv 
wieder. Vgl. Sirach 24, 27 (Kautzsch, I, S. 365); „Er läßt hervor
strömen wie der Nilstrom die Bildung, wie der Gihon in den 
Tagen der Weinlese." (Vgl. Ryssels Anm. z. St. Nilstrom = Gihon. 
So auch Gunkel, Genesis, S. 9, Anm. Vgl. aber Charles, 
Apocrypha I, S. 339, Anm. z. St., nach welchen hier keine Identi
fikation zwischen Gihon und Nil vorliegt. So auch Smend, Die 
Weisheit des Jesus Sirach, S. 222). Heidenheim, Bibliotheca Samari-
tana I, S. 76, meint, daß auch die samaritanische Pentateuch-Version 
sehr wahrscheinlich unter fppDJJ ( = pn \3 ) den Nil verstanden hatte: 
„Für P)lpD, da Ain epenthet. ist, ist wohl 113D = T i n » = T i m » zu 
lesen." Allerdings bezeichnen die Samaritaner (vgl. Anm. 1 1 ) den 
Nil auch mit Pischon. — Vgl. noch Jesus Sirach XXIV, 2 5 — 2 7 : 
„ö Jtiu,3TAö)v obc; Ottfcov cTocpiocv, Kai cbc; Tiypic; ev f]U.epaic; 
vetov ö d v a j t Xnp a) v obc; Eucpparrjc; öuvetftv Kai (hq Iopödvr|c; 
e v rjjiepatg 9epi<5u.oi)v ö eKcpaivcov obc; cpcöc; J t a iöe i av obc; Ti\cuv 
e v rjp.epaig jtpoyriToü." Sirach scheint hier vielleicht ebenfalls 
Pischon von » I S (jtiu.jrXcüv), syr. tf^ai, Euphrat von T I S 
(dvajtAripcbv) und Geon von mj (eKcpaivei) abzuleiten. 

1 7 . Auch die Agada empfindet den Widerspruch und er
klärt ihn auf ihre Weise (Synhed. 29 a; Gen. r. 1 9 , 3 ; Midr. 
Ps. 1 § 9). 

1 8 . Bereschit rabbati-Kopie im Eigentum von Herrn Prof. 
Dr. V. Aptowitzer, der sie mir freundlichst zur Verfügung 
gestellt hat, S. 52, 64: D J 1 D J » 't... niD» p ^ DTKn b$ flVlfo "> Tltta p l 

iabx:j *6 D K n>mv i\n D , T ^ P i n j » na ^ D » nanm , T n ^s. Es 
kann hier natürlich nur davon die Rede sein, daß die Tiere eine 
den Menschen verständliche Sprache gesprochen haben, da ja die 
Tiere auch nach dem Sündenfalle nicht geradezu stumm wurden. 
Daß es sich um Menschensprache handelt, geht auch deutlich 
aus der Zufügung hervor: '131 üftbv T f U » na ^ 3 » . (Überhaupt 
scheint Josephus die Vorstellung zu kennen, daß in der Urzeit 
alles in der Natur mit menschlicher Sprache begabt war: so 
sagt er auch Antiquitates V, 7, 2 § 2 3 6 bei der Wiedergabe 
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der Jotamfabel [Ri. 9, 8 f.]: Als die Bäume eine menschliche 
Sprache redeten . . . ) . — Auch die arabische Legende weiß, daß 
allen Tieren die Sprache entzogen wurde, allerdings aus einem 
anderen Anlaß: Weil, Biblische Legenden der Muselmänner, 
S. 40: , , . . . Von diesem Augenblicke an entzog Gott allen Tieren 
die Sprache." Vgl. Arabische Legenden, gesammelt von D. Yellin 
in Luncz' Jeruschalajim IV, S. 166 : W ) bü^2: J 1 K (nvb») 
T W imb nw* *6i DSJWII m»n J i a m pwb bv vr m. — Die Vor
stellung vom Sprachvermögen aller Tiere im goldenen Zeitalter 
schon bei Plato, Polit. 272 C und in den Fabeln Äsops u. a. (Vgl. 
Grünbaum, ZDMG. 1877, S. 243; Lewinsky, Beiträge zur 
Kenntnis der religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius 
Josephus, S. 54, Anm. 3.) Vgl. Anm. 20. 

1 9 . Kap. III, 28 (Kautzsch, Apokryphen II, S. 45). 
20. Deut. r .V, 1 0 : 7WV HO . . . DIR M M rPDö PPPI pPKin » m p l 

rPDB a b » Ul»^ JlK m3 . . . ,Y3pn ib. (Vgl. Midrasch Haschkem 
Quotations from Alnaquas Menorat Hamaor ed. Enelow in Hebrew 
Union College Annual IV, 3, 39 DTK ^2 2 rPDö). Aboth di 
R.Nathan, zweite Rez., Kap. 42 (ed. Schechter, S. 59 a), Perek Adam 
ha Rischon (beide Rez. bei Eisenstein, Ozar Midraschim I, 
S. 1 0 , 1 1 ) und Bereschit rabbati-Kopie Aptowitzer, S. 43 und 63 : 
Unter den zehn Strafen der Schlange: "PD Df iDJ; den Angaben, 
daß die Schlange stumm wurde, liegt die Vorstellung zugrunde, 
daß sie früher Menschensprache gesprochen hat. Vgl. auch Ibn 
Esra zu Gen. 3, 1. — Philo (de opif. mundi, §§ 156 , 160, 163 , 
deutsch I, S. 83, 84, 85) sagt, die Schlange hätte menschliche Laute 
hervorgebracht. Vgl.Philo, Quaest.in Gen. 1 , 3 2 : „Primum poterit 
esse sub principium mundi conditi neque reliqua animantia ratione 
verbi plane carere, hominem tarnen excellere voce copiosa ut 
evidentiori." Vgl. De confusione linguarum ed. Cohn-Wendland, 
§ 6: „Xeyerai ydp, obc dpa jrdW)-' öcra ' ^ c p a \epaala K a i evuöpa 
K a i jtTnyd TÖ jtdXaiov öu-öcptuva fjv, K a i öv;tep xpojtov 
dv\)pdüjrcüv... "EXXrjvsc; p.ev "EXXntfi, ßapßdpoic 8s ßdpßapoi 
vöv oi öu-oyXtürroi öiaXeyovrai, TOÜTOV TOV tpöjtov K a i 

jtdvra jtd<5t...cbp.{Xei." Vgl. apokryphe gnostische Adamschriften 
ed. Preuschen, Festgruß an Stade, S. 1 8 9 : „Damals . . . hatte (die 
Schlange) eine Sprache." Vgl. Christliches Adambuch ed. Dillmann, 
S. 23 : „Und Gott sprach zur Schlange: Das erstemal habe ich dir 
die Sprache genommen, von nun an aber sollst du stumm sein . . . 
Und die Schlange ward stumm." Vgl. noch Vita Adae 3 8 f. 
(Kautzsch II, S. 519) . 

file:///epaala
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2 1 . Synh. 59 b; Aboth di R. Nathan, erste Rezension, Kap. I 
(ed. Schechter, S. 3 a). Auch nach der Auffassung, daß die Schlange 
der Satan war, war Neid die Ursache des Verderbens: Vgl. Pirke 
R. Eliezer, Kap. XIII, Anf.: DIKf l n « p K ^ i a 1 1 2 3 m mtuim n « 3 p n 
.. inin/ii d i k na n îyn ^>3 p 3 i mpn ^sb r » n a n a « n^iyn ja 

13 p ^ W 1 3 « p « 1 K 1 1 3 ^ K ö r W D I « ^ niW3 0 ^ 3 p K DK I I B K 

' 1 3 1 D ^ B » 3 » Vinn 1 » H ^ K B D H M ! . (Allerdings kann diese Stelle 
auch dahin verstanden werden, daß von Neid, Begierde und 
Ehrsucht des Menschen, nicht des Satans die Rede ist. Vgl. David 
Luria z. St.) Vgl. Sap. Sal. 2, 24 (Kautzsch, Apokryphen II, 
S. 483): „Durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt." 
Vgl. Vita Adae 14 (Kautzsch, Apokryphen II, S. 5 1 3 ) : Die Engel 
preisen Adam, was Satan ärgert: dies entspricht Synh. a.a.O. 
Vgl. Apokryphe gnostische Adamschriften (ed. Preuschen, das., 
S. 1 7 3 ) : „Als der Satan unsere Herrlichkeit und Ehre sah . . . 
(S. 174) spricht er zur Schlange: Siehst du, welcher Ehre der 
Mensch von Gott gewürdigt wurde." (S. 186) „Infolge von Neid 
und Bosheit mußte Adam hinausgehen, der in jenen Gärten ge
wohnt hatte..." (S. 189) „Deswegen wurde der Satan eifer
süchtig." Vgl. noch Slaw. Henoch XXXIII (Charles, Apocrypha II, 
5. 450). Der Neid der Schlange, bzw. des Satans bei den Kirchen
vätern: Syrische Schatzhöhle (deutsch von Bezold, S. 4; jetzt auch 
bei Rießler, Altjüd. Schrifttum, S. 94): „Als der Satan sah, wie 
Adam und Eva im Paradiese glänzten, wurde der Empörer vor 
Neid verzehrt und ausgedörrt." Tertullian, de patientia, Kap. 5. 
(Vgl. Murmelstein, W Z K M . 1928, S. 269, Anm. 3) ; Augustinus, 
de Genesi ad litt. XI, 18 (Vgl. Ginzberg, M G W J . 1899, S. 159 . ) ; 
Irenaus (Bibliothek der Kirchenväter IV, S. 594); Theophilus 
(Sämtliche Werke der Kirchenväter, S. 353). Die Angaben der 
Kirchenväter gehen entweder auf Sap. Sal. (so Ginzberg, a. a. O., 
S. 44, Anm. 1 ) oder auch auf Josephus zurück. In der arabischen 
Legende: Weil, Biblische Legenden der Muselmänner, S. 1 9 : 
„Er (Iblis) beneidet euch..." Arabische Legenden von Yellin 
in Luncz'Jeruschalajim IV, S. 1 5 7 , 159 , 1 6 1 : Hier werden ver
schiedene Gründe des Neides angeführt: z.B. wegen Adams Schön
heit: xhy i i 3 j n i ^ i intno r\rh « ö i n e n B T 6 K 3̂*6a vbv n n j n 
13 « J p ^ l D ^ 3 K D J . Vgl. Ibn Kessir in Hammers Rosenöl, Sagen 
und Kunden des Morgenlandes: S. 29: „Iblis, der noch immer 
das Glück des Menschen, selbst nachdem er gefallen, be
neidete . . ." In der iranischen Sage : vgl. Kohut, Z D M G . 
X X V , S. 93. 

Veröffentl. III. Bd. 6 
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22. Vgl. Gen. r. XVIII, 6; L X X X V , 2 ; Vgl. Tosephta Sota 
IV, 1 7 ; Sota 9 b ; Gen. r. X X , 9; Schatzhöhle, deutsch von 
Bezold, S. 6. Christliches Adambuch ed. Dillmann, S. 64. 

23. Ps.-Jonathan zu Gen. 3, 1 0 : wbmw DT1K flbnil 
^ 0 fpiay* MmpBT « f l l S O l . Vgl. Pirke R. Eliezer, Kap. X I V : 

24. Sifre Deut. § 41 (ed. Friedmann, S. 80). Vgl. Gen. r. 
X V I , 5; Pirke R. Eliezer, Kap. XII; Ps.-Jonathan und Fragment-
targum zu Gen. 2 , 1 5 ; Aboth di R.Nathan, zweite Rez., Kap. X X I 
(ed. Schechter, S. 22 b). In der ersten Rezension Kap. XI (das. 
S. 23 a) wird die wörtliche Auffassung beibehalten. — Vgl. Slaw. 
Henoch X X X I , 1 (Charles, Apocrypha II, S. 450): „ . . . I created 
a garden in Eden in the east, that he should observe the testament 
and keep the command." Dies entspricht der agadischen Deutung 
des mD»bl mwb. (Vgl. auch Nachmani zu Gen. 2, 8.) Jos. 
selbst gibt das iTlötpbl mspb wieder mit t tov cpuroöv EJtuieXeiöOcu 
(I, 1, 3 § 38): das fiizvb vermeidet er offenbar und gibt nur 
mbttbl wieder. 

25. Pirke R. Eliezer, Kap. XIV; Deut. r. V, 1 0 . Vgl. Gen. r. 

X X , 5: «2fpi rrwn wbn nv -\bn -pim bv irapn ib ~\m& nytw 
"pbm VY. Koh. r. X, 1 1 ; Ps.-Jonathan zu Gen. 3 , 1 4 ; Boraita di 32 
Middot: Beispiel für die 1 2 . Midda (Eisenstein, Ozar Midraschim I, 
267); Aboth di R. Nathan, zweite Rez., Kap. XLII (ed. Schechter, 

S. 59 a). . . . rkni v y isrepotp rrwn... wranby (nua rriin) m»y. 
Perek Adam Harischon (beide Rez. bei Eisenstein, I, S. 1 0 , 1 1 ) ; 
Midrasch Hagadol ed. Schechter, S. 96; Jalkut Mischle § 916 im 
Namen des Jelamdenu; Vgl. Sota IX b: Vor dem Sündenfall ging 
die Schlange in aufrechter Gestalt. Vgl. Apokalypse Mosis 26 
(Kautzsch, Apokryphen II, S. 523): „Du sollst deiner Hände und 
Füße beraubt sein . . . noch irgend eines von deinen Gliedern soll 
dir bleiben." Apokryphe gnostische Adamschriften (ed. Preuschen), 
S. 1 7 7 : „Auf deinem Nabel und Bauch sollst du gehen und sollst 
beraubt sein deiner Hände und Füße." — Die Angabe auch bei 
Aphraates (Ginzberg, MGWJ. 1899, S. 1 5 3 ) ; Aphraates kann diese 
Angabe Jos. entlehnt haben. Vgl. auch Schatzhöhle, deutsch von 
Bezold, S. 7: „Und der Schlange habe ich ihre Füße in den Bauch 
eingeschlossen." — Auch die arabische Legende berichtet, daß 
die Schlange zur Strafe ihre Füße verlor: Weil, Bibl. Legenden, 
S. 28. — Schahin (Bacher, Zwei jüdisch-persische Dichter, S. 84) 
berichtet, es wären der Schlange sechs Dinge genommen worden, 
darunter auch die Hände und Füße. Dazu bemerkt Bacher: „In 
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dieser Form findet sich der Ausdruck wohl nirgends" und ver
weist auf Gen. r. X X , 5. Aber Schahin benützt eine ähnliche 
Tradition, wie sie sich in Aboth di R. Nathan a. a. O. und Perek 
Adam Harischon a. a. O. vorfindet, nur daß es bei Schahin 
statt zehn sechs Dinge sind. Vgl. Midrasch Tadsche (Epstein, 
Mikadmonijothajehudim, S. XXI): nt6>» vby IM pTT p"H 
fllbbp "^D (njtttP). Die Sechszahl der biblischen Flüche gegen die 
Schlange (Gen. 3, 14 , 1 5 , vgl. Midrasch Tadsche a. a. O.) kann der 
Grund für die Zahlangabe Schahins sein. — Charles (Note zu 
Jubiläen 3, 23 in Apocrypha II, S. 17) will die Angabe des Syn-
cellus, die Schlange hätte die Füße verloren, in das Buch der 
Jubiläen das. aus Syncellus ergänzen. Aber die Angabe des Syn-
cellus scheint aus Jos. und nicht aus dem Buch der Jubiläen zu 
stammen. Vgl. auch Rönsch, Buch der Jubiläen, S. 2 8 1 . 

26. Ps.-Jonathan zu Gen. 3, 1 4 ; Pirke R. Eliezer, Kap. XIV: 
C ^ i l D J Y T H ö . Perek Adam Harischon (Eisenstein, Ozar Midraschim 
I, 10) unter den zehn Strafen der Schlange: D*iK ^ ! 3 0 E \ Vgl.Christ
liches Adambuch, ed. Dillmann, S. 23 : „Nachdem sie (dieSchlange) 
durch den Fluch Gottes giftig geworden w a r . . . " So auch in den 
Homilien des Isaak von Antiochia (ed. Bedjan, p. 1 2 , zit. von 
Young JQR. Nr. X X V I , S. 78, Anm. 108). — Arabische Legenden 
in Luncz' Jeruschalajim IV, S. 1 6 5 : nonn J 1 8 2 » mwb n n m . — 
Ginzburger in der Ps.-Jonathan-Ausgabe z. St. verweist noch auf 
Gen. r. X X : Ich finde dort nichts davon. 

27. Aboth R. Nathan Kap. I; Jebamoth 62 a; Pirke R. Eliezer 
Kap. 2 1 ; Gen. r. XXII, 4, 7 ; LXI, 4; Ps.-Jonathan zu Gen. 4, 2 ; 
Jub.-Buch IV, 1 , 8, 10 und häufig. Vgl. darüber ausführlich 
Aptowitzer, Kain und Abel, S. 1 1 5 , Anm. 41 ff. 

27a . Vgl. Ibn Esra zu Gen. 5, 29 Ende. 
28. Vgl. Ps.-Jonathan und Fragmenttargum zu Gen. 4, 8: 

Abel sagt: pn /TW p (vgl. Jos.: „daß Gott bei allen seinen 
Taten gegenwärtig sei"). Tanch. Balak § 1 1 (ed. Buber, § 12 ) 
wird Abel p^lt genannt, ebenso bei Philo. Vgl. Aptowitzer, 
a. a. O., S. 23 , 24. 

29. Ebenso Philo (de sacrificiis § 2, deutsch, S. 2 1 4 ; vgl. 
das. Anm. 3). 

3 0 . Vgl. Gen. r. XXII, 7 ; Ex. r. X X X I , 1 7 ; Tanch. fl^Kia 
§ 9; Tanch. D ^ D » D § 1 3 . Vgl. darüber ausführlich Aptowitzer, 
Kain und Abel, S. 1 3 , 15 f. 

3 1 . Nach Grünbaum (ZDMG. 1877 , S. 242) ist Kain bei 
Jos. der Repräsentant des ehernen Zeitalters, wodurch sich die 

6 * 
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Angaben über seine Erfindungen erklären, die für das eherne 
Zeitalter charakteristisch sind. — Nach Syncellus hat Henoch zu
erst den Pflug erfunden (Rönsch, Buch der Jubiläen, S. 282). — 
Interessant ist, daß in der arabischen Sage die Erfindung von Maß 
und Gewicht als Lob gedeutet wird: „Er (Idris) war der erste, 
der eine Wage einführte, um Betrug im Handel zu vermeiden" 
(Weil, Biblische Legenden, S. 63). „Seth, der Vater aller Ver
ständigen, erfand das Silber- und Goldgewicht, die Wage und 
das Maß" (Arabische Legenden inLuncz'JeruschalajimlV, S. 174) . 

3 2 . Ex. 23, 1 6 ; 34, 2 2 ; Lev. 23 , 1 6 — 1 7 ; Num. 28, 26; 
Bikkurim I, 6. Vgl. Aptowitzer, a. a. O., S. 39, 40. 

3 3 . Vgl. Einleitung; andere Erklärungen dieser Stelle: Apto
witzer, Kain und Abel, S. 184. Nachtrag zu Anm. 1 7 1 : „In der 
rabbinischen Tradition gibt es eine Meinungsverschiedenheit in 
bezug auf die Opfer der Noachiden. Nach der einen Ansicht 
haben die Noachiden sowohl Ganzopfer wie auch Schlamim dar
gebracht, nach der anderen Ansicht durfte der Noachide nur 
Ganzopfer darbringen. Die erste Ansicht stützt sich auf Gen. 4, 4: 
p'obn»! von ihrem Fett 2bn wie L X X cwiö x&v axeäxaov CCÜTÜJV. 

Dagegen erklärt die zweite Ansicht: das Wort bedeute: von ihren 
fetten j ! T J B E > ö , wie Onkelos, Jon., Peschita und Vulgata. Wenn 
nun Jos. auf dem Standpunkt der zweiten Ansicht steht, so kann 
er nicht wie L X X übersetzen, er kann aber auch die andere 
Deutung nicht annehmen, weil es heißt jrpsbna ohne Waw. Es 
bleibt ihm also nichts anderes übrig, als das fragliche Wort 
als 2brt zu verstehen." Gegen diese Erklärung spricht, daß sie dem 
Jos. zuviel halachische Überlegung zutraut. D. Cahane in JPD m D ö 
K l p ö b (Beilage zum Haschachar IX, S. 1 7 , Anm. 4) erklärt dies 
folgendermaßen: Jos. habe diese Änderung ohne Zweifel absicht
lich vorgenommen, damit es nicht aussehe, als sei Gott die 
Schlachtung eines Tieres (Fett) gefälliger als Feldfrüchte, und ja 
Milch von einem ungeschlachteten Tiere komme. Aber diese Er
klärung ist unrichtig: sagt doch Jos. selbst ausdrücklich, Abel habe 
von der Erstgeburt der Herde dargebracht, also jedenfalls auch 
geschlachtet. Gegen D. Cahane spricht auch die Erklärung des 
Jos. über den Grund der Nichtannahme der Opfer I, 2, 1 : „da 
nun Gott dieses Opfer, weil es freiwillig von der Natur hervor
gebracht war, sich besser gefallen ließ als jenes, welches durch die 
Kunst eines geizigen Menschen von der Erde gleichsam mit 
Gewalt erzwungen war." Nun muß aber die Milch für den 
Menschen, ebenso wie die Feldfrüchte Kains, erst durch Mühe ge-
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wonnen werden. Daher kann Jos. den Bibeltext nicht aus diesem 
Grund geändert haben. 

34 . Pirke R. Eliezer, Kap. X X I . Vgl. dazu Ephraim Syrus, 
Erklärungen der Genesis III (bei Aptowitzer, Kain und Abel, 
S. 1 5 6 , Anm. 224): „denn daß Abel zwischen aufgewachsener 
Saat erschlagen wurde, wo der Leichnam durch Aufhäufung von 
Erde leicht hätte begraben werden können, scheint die Schrift an
zudeuten durch die Worte: ,und als sie auf dem Felde waren 
usw.'." Vgl. Christliches Adambuch ed. Dillmann, S. 72 : „Kain 
fing an, seinen Bruder in die Erde zu verscharren." 

3 5 . Vgl. Lev. r. X, 5 : ppö 1 0 ^ r\» ^»a nsno fW)P mitwi 
mfo IJBQ law mittel n a w JVD rntj vby m m » . Vgl. Deut. r. 
VIII, 1 ; Pirke R. Eliezer, Kap. X X I ; Ps.-Jonathan zu Gen. 4, 
24 u. ö. 

3 6 . Auch nach der Agada wurde Kain die Todesstrafe er
lassen: Gen. r. XXII, 1 2 . Ebenso nach Philo, de profugis § 1 1 
(M. I, 553) : „Von Kain aber... finden wird nirgends in der Schrift, 
daß er gestorben sei..." Vgl. Quod det. potiori insid. soleat 
§48 ; de praem. et poen. § 1 2 . Auch nach Henoch (XXII, 5—7) 
wurden erst Kains Nachkommen für seine Sünden gestraft. Vgl. 
Aptowitzer, a. a. O., S. 84 ff. 

37 . Gen. r. XXII, 1 2 . Vgl. Philo, Quaestiones I, § 7 4 : Quid 
est: omnis qui invenerit me occidet me? . . . quia bestiarum et 
reptilium damna metuerat. Auch nach Schahin (bei Bacher, Zwei 
jüdisch-persische Dichterl, 84) fürchtet sich Kain vor den Tieren. 
Vgl. Aptowitzer, M G W J . 1920, S. 309. Ebenso sagt Marquah, 
der Samaritaner, in seinem Kommentar zur Bibel (Heidenheim, 
Biblioteca samaritana III, S. 280): Kain habe sich vor den wilden 
Tieren gefürchtet. Ähnliches sagt auch Ephraem (Grünbaum, Neue 
Beiträge zur semitischen Sagenkunde, S. 7 1 ) . — Frazer, Folklore 
in the Old Testament I, 100, meint, Jos. wolle der Frage aus
weichen, vor wem sich eigentlich Kain gefürchtet haben kann, da 
es ja sonst keinen Menschen gegeben hat. Aber dies ist unrichtig. 
Dieses Motiv paßt bei Philo, nach dem die Töchter Adams erst 
nach Seth geboren wurden (de post. Caini § 1 1 ; vgl. Aptowitzer, 
a. a. O., Anm. 2), nicht aber bei Jos., der ausdrücklich sagt (vgl. 
Nr. 2 1 ) , daß Kain und Abel Schwestern gehabt hatten. Es liegt bei 
Jos. also nur rein agadischer Zusatz vor. Der Agada selbst liegt 
allerdings das von Frazer angegebene Motiv zugrunde (vgl. Wolf 
Einhorn zu Gen. r. XXII, 1 2 ; Raschi zu Gen. 4, 14) . Die An
gabe des Jos. könnte nur dann so verstanden werden, wie Frazer 
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es meint, wenn man annimmt, daß die Frauen als Mörderinnen 
Kains nicht in Betracht kommen, so daß nur die Tiere übrig
blieben. 

38 . Hieronymus, Epistolaad Damascum C X X V , sagt (Rahmer, 
Die hebräischen Traditionen in den Werken des Hieronymus, 
S. 1 9 ) : Referebat mihi quidam Hebraeus in apocryphorum libris 
septuaginta Septem animas ex Lamech progenie reperiri, 
quae diluvio deletae sunt et in hoc numero de Lamech factam 
esse vindictam. Dazu führt Rahmer Raschi zu Gen. 4, 24 an: 
ptr ba «b MIV w i r » ? ^«i m i n nya» iv 1b nbru Tran j i n ^ pp 
nnn J i l T a r *lb IlbrW. Aber diese Parallele Rahmers stimmt 
offenbar in keinem Punkte mit Hieronymus überein: es ist da 
auch nicht gesagt, daßv Lamech siebenundsiebzig Nachkommen 
hatte. (Die Ungenauigkeit der Rahmerschen Parallele urgiert 
schon, wie ich nachträglich bemerke, Ginzberg, Haggada bei den 
Kirchenvätern, S. 168.) Die Angabe des quidam Judaeus ähnelt 
aber bezüglich der siebenundsiebzig der des Josephus, nur daß 
Jos. offenbar an Kinder denkt, während bei Hieronymus von 
Nachkommen die Rede ist. Vielleicht stammt die Angabe des Jos. 
ebenfalls aus den libri apocryphorum (Buch der Jubiläen?). 

39 . Gen. r. XXIII, 3. Vgl. Raschi zu Gen. 4, 2 2 : pn "to Jiwyb 
D ^ n m i b . Philo, de posteritate Caini §§ 1 1 7 — 1 1 9 (deutsch, IV, 
S. 33 , 34), drückt ähnliche Gedanken wie Jos. aus: „,Dieser war 
ein Hämmerer und Bearbeiter von Erz und Eisen.' Denn die Seele 
dessen, der um die körperlichen Lüste und die äußeren 
Güter bemüht ist, wird wie auf einem Amboß gehämmert... 
Alle diese aber sind Urheber des Krieges, da es von ihnen heißt, 
daß sie Eisen und Erz bearbeiten, wodurch die Kriege zustande 
kommen... Den Jubal nämlich, den Schöpfer der Kriegswaffen... 
Er (Moses) wußte nämlich, daß jedes Heer zu Wasser und zu 
Lande die schwersten Gefahren um der körperlichen Lüste 
willen und den Überf luß an äußeren Gütern auf sich 
nimmt..." 

40. Vgl. Gen. r. 23, 2 : -job mn pl2ß> -man m e \ Vgl. Apto-
witzer, Kain und Abel, S. 73 , 74. 

4 1 . Pirke R. Eliezer, Kap. X X I , XXII. Vgl. Philo, de post. 
Caini § 42 f. (deutsch ed. Cohn IV, 14 f.): ,,Die nun sagen, es 
sei alles ihrer eigenen Seele Geschenk, was im Denken, Empfinden 
oder Reden vor sich geht, sollen, da sie eine ruchlose und gottlose 
Ansicht vertreten, dem Geschlecht Kains zugerechnet werden." 
Philo zeichnet den Gegensatz zwischen den bösen Kainiten und 
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den guten Sethiten. Vgl. de confusione linguarum (ed. Cohn-
Wendland, S. 1 2 2 ) : dXX' siöiv üJToyovot jtavtec; OUTOI TÎ C; edel 
jjiev djroOvrjöKOÜöric. j i n ö e r t O T e öe teOvEKmac; u.o)(9r|pia<; fjc; 
Kdtv effrlv övojia. — Vgl. Schatzhöhle (deutsch von Bezold, S. 14 , 
jetzt auch bei Rießler, S. 95 5): „ . . . so vermehrte sich der Kains-
kinder Lasterhaftigkeit und Unkeuschheit und sie hatten keine 
andere Beschäftigung als allein die Unzucht... Vielmehr herrschte 
nur Fressen, Saufen, Völlerei, Trunkenheit... teuflisches Leben..." 
S. 15 (956): „Und es herrschte Unzucht unter den Töchtern 
Kains . . . sie trieben voreinander Unzucht offen, ohne Scham . . . 
weil dort in jenem Lager alle Teufel versammelt waren. . . Der 
Satan war der Leiter dieses Lagers geworden..." Vgl. Christliches 
Adambuch, S. 8 5: „Unter den Kainiten war viel Stehlen, Morden, 
Sündigen . . . " Vgl. noch Irenaus (Bibliothek der Kirchenväter VI, 
S. 535): „Er verfluchte den Kain und es geschah, daß das ganze 
von ihm stammende Geschlecht dem Erzeuger ähnlich wurde."— 
Auch die arabische Legende weiß Böses von den Kainiten zu er
zählen: Vgl. Arabische Legenden in Luncz' Jeruschalajim IV, 
S. 1 7 5 : nnb bnn Jiniem o n » 3 nuisp/i^ nah J I K ' W » pp 

O V 6 K " • " N ^ Ü Ö aiwb D ^ ^ K n w . 
42. Gen. r. 2 3 , 5 : I f l lW l bv HlKi l V? ep l f l i . Vgl. Pesikta r. 

§ 1 5 (ed. Friedmann, S. 67 b); Midrasch zu Deut. (Likkutim 
zu Deut. ed. Buber S. 16 , Nr. 1 2 ) ; Tanch. (ed. Buber) Bereschith 
§ 2 6 . 

4 3 . Pirke R. Eliezer, Kap. XXII (vgl. Kap. XXI) : rwn 

D W i n nnnn ^3 rcnvui ibv ppoi o^pnatn rinn *?3i nm3n ^3 iDn\nn 
Dlpoa m a » D W i s n . Seth ist einer der sieben Hirten: Sukka 25 b, 
Cant. r. 8, 9; er wurde beschnitten geboren: Tanch. TO § 5; 
Aboth di R. Nathan, Kap. 2. Vgl. Vita Adae 41 (bei Kautzsch, 
Apokryphen II, S. 5 2 1 ) : Seth wird mit „Mann Gottes" an
gesprochen; vgl. Himmelfahrt Jesaiae (bei Hennecke, Neu-
testamentliche Apokryphen, S. 520): „Adam, Abel, Seth und alle 
Gerechten"; vgl. Jesus Sirach 49, 16 (beiKautzsch, ApokryphenI, 
S. 467): „Auch Seth und Sem und Eva standen in Ehren." Vgl. Philo, 
de poster. Caini §§ 1 7 0 , 1 7 3 (deutsch, IV, S. 49): Seth ist „Ursprung 
strebsamer Gesinnung" und ein „erster Vertreter der Tugend . . . 
Same der menschlichen Tugend". Vgl. Syr.Schatzhöhle (ed. Bezold, 
S. 1 0 ) : „Seth war Leiter seines Volkes und er leitete es in Reinheit, 
Heiligkeit... und sie empfingen den Namen ,Kinder Gottes' 
wegen ihrer Reinheit und Heiligkeit. Und so waren sie auf dem 
Berge in Reinheit, Heiligkeit und Gottesfurcht." Christliches 
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Adambuch (ed. Dillmann, S. 75, 77, 83): „Seth fing an mit Fasten 
und Beten und mühevollem Dienst . . . Seth aber, als er sieben 
Jahre alt war, erkannte das Gute und Böse, hielt aus in Fasten 
und Beten... er war ein Bewahrer der Tugend seiner Seele... 
Die Sethiten waren selig und rein, ohneFurcht" (vgl. das.Dillmanns 
Anm. 70). Ephraem Syrus: „Als Seth, der den wahren Glauben 
hatte, dem Sem und den späteren Geschlechtern überliefern 
wollte..." (Gerson, MGWJ. 1868, S. 105) . Vgl. noch den syrischen 
Anonymus (Scriptoris Syri Ser. II, Tom. XCI , S. 35) : „,Ego con-
stitui regem meum etc.' (Ps. 2) de Seth usf." —In der arabischen 
Legende: Eva gebar einen Sohn „der Scheth hieß und Vater 
vieler Söhne und Töchter ward, von denen auch alle folgenden 
Propheten abstammen" (Weil, Bibl. Legenden, S. 42). „When 
Eve conceived Seth, her forehead shone, light brightened up her 
features and her eyes flashed rays of light; and when the time 
came that she should be delivered, she brought forth Sheit an 
eagle among men, who excelled them in grace, beauty of form, 
perfection of gifts, nobleness of disposition . . . Adam called him 
Hibbet Allah. When Seth was grown up, Adam taught him his high 
calling as depository of God's will concerning his race," (Masudi 
bei S. C. Malan, The book of Adam and Eve, S. 223, Note 3). 
„The children of Seth lived... in the practice of purity and were 
in the habit of hearing the voices of angels . . . they went up to 
the top of holy mountain every day, and worshipped before God." 
(Said Ibn-Bat., Nazam al-j. p. 2 1 , bei Malan, das., S. 227, Note 1 4 ) . 
Abulfarag: Die Sethiten führten ein abgeschiedenes, gottseliges 
Leben (Grünbaum, Neue Beiträge, S. 73). 

44. Pirke R. Eliezer, Kap. VIII. Vgl. Jellinek, Beth-ha-
Midrasch III, S. 1 5 8 : mbtöl fll&lp/U D*npm C]13n) D^lTl ,TfiT "IBM \D 
nBipn bsb DWpsn moan ttnm vnn bib Dwitpon J T I T I K B bm. Vg l . 
Henochbuch (Kautzsch, Apokryphen II, passim, bes. S. 278 f ) . 
Daß die Sternkunde schon Adam und seinen Nachkommen be
kannt war, sagt auch Ephraem (Gerson, M G W J . 1868, S. 103) . 

44a. Die Ausdrucksweise des Jos.: TÖV u.ev K & T ' ia-^bv 

jtupöc; TÖV e t e p o v öe K a r a ß i a v . . . üöatoc; läßt nicht mit Be
stimmtheit erkennen, ob Jos. „das eine M a l . . . das andere Mal" 
meint: also von zwei Katastrophen spricht oder „teils... teils": 
von einer Katastrophe. Vgl. Anm. 52. 

45. Vgl. Sanh. 38b (Aboda Sara 5 a; Gen. r. 24, 2 ; Aboth 
di R. Nathan, Kap. X X X I u.o.): WKTiTtP T ö b o . D T K nnblfl T B D ,Tt 
'131 VB5m i n i n r t r i m i n i n mpn. Vgl. Pirke R. Eliezer, 
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Kap. XIX: pbano n i ^ ö ym« ^«nm . . . .rapn ^na» D T K I B K 
K : 6 n\nyb b»ia w p i n ^«nm p m a i . (Vgl. Midr. Ps. 92 § 10.) 
Adam war ein Prophet: Seder Olam r. Kap. X X I ; vgl. Midrasch 
Hallel (JellinekV, S. 87): ' IDT Dfrntf D T K imiBK BWM . T W . Vgl. 
Pirke R. Eliezer, Kap X X : a/DlT? pT/l? p » JTimVn na D T K " I B K 
D . T J & B mia^ p iM ^ a pn w nvnpn V» waa»«. Vgl. Vita Adae 29 
(bei Kautzsch II, S. 5 1 6 ) : Adam teilt dem Seth zukünftige Ge
heimnisse mit, die er durch den Genuß der Früchte vom Baume 
des Wissens erfahren hat. Auch nach Tertullian war Adam ein 
Prophet (de anima c. 1 1 , c. 43 ; de resurrectione carnis c. 6 1 ) . 
Vgl. auch Schatzhöhle, S. 7. Nach den samaritanischen Legenden 
Mosis (in Heidenheims Vierteljahrschrift IV, 2, S. 188 f.) hat Adam 
prophezeit und in seinem Buche die Zukunft vorausgesagt. Vgl. 
Murmelstein, W Z K M . 1928, S. 273. Auch nach der arabischen 
Legende machte Gott den Adam mit den Schicksalen seiner Nach
kommen bekannt: Weil, Biblische Legenden, S. 34; Tabari bei 
Grünbaum, Neue Beiträge, S. 64. 

46. Vita Adae (bei Kautzsch II, S. 528). Vgl. Testament des 
Adam (bei Rießler, S. 1088): „Du hast gehört, mein Sohn Seth, 
daß eine Sintflut kommt, die die ganze Erde abwäscht wegen 
der Sünde der Töchter Kains . . . " Vgl. Christliches Adambuch, 
S. 8 1 : Adam spricht: „In den Tagen, in denen die Flut kommt, 
wird sie alle Geschöpfe verschlingen." In einem böhmischen 
Adambuch kündigt Adam die Sintflut und andere zukünftige 
Dinge an (Jagic, Slavische Beiträge zu den Apokryphen in Denk
schriften der Wiener Akademie XLII, S. 74). Dasselbe in einer 
samaritanischen Chronik: „Und Adam sprach zu ihnen: eine 
Sintflut kommt über die Erde, sie zu vernichten (Rej XLIX, S. 19 3 ) . " 

47. Buch der Jubiläen VIII, 3 (Kautzsch II, S. 55). 
48. Vita Adae, 50, 1 (Kautzsch II, S. 528). 
49. Sepher Hajaschar ed. Goldschmidt, S. 7. 
50. Chronik des Jerachmeel (zitiert nach Ben Gorion, Sagen 

der Juden I, S. 361) . Die Chronik des Jerachmeel war mir leider 
nicht erreichbar. 

5 1 . Auch die Chronik des Jerachmeel, bei der man sonst 
Entlehnung aus Jos. annehmen darf (vgl. Perles in Graetz-Jubel-
schrift, S. 2 2 ; vgl. auch Cohn in J . Gutmann-Festschrift, S. 177 ) , 
muß hier offenbar auf eine andere Quelle zurückgegangen sein. 
Ebenso Sepher Hajaschar. Die Annahme Ginzbergs, (Hagoren VIII, 
S. 39), die Angabe des Seph. Haj. sei aus Kombination der Berichte 
des Jos. und des Jubiläenbuches entstanden, leuchtet wegen der 
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allzu großen Differenz nicht ein. Vgl. noch Slav. Hen. Kap. 33 , 1 1 , 
bei Rießler, S. 463 : „Denn deine [Henochs] Handschrift und die 
deiner Väter Adam und Seth werden nicht vernichtet bis zum Ende 
der Zeiten... daß sie nicht in der Sintflut untergehen." In der Byzan
tinischen Palaea Historiae (zit. von Bousset, Z N T W . 1902, S. 45, 
aus Vassiliev, Anecdota Graeco-Byzantina 197) ist Henoch der Ver
fertiger der Tafeln. Vgl. noch Joseph ben Gorion (Kap. XI): 
Alexander der Große berichtet an Aristoteles aus Indien: DtPl 

nbo 12p •wi rtf "pru n*n ^b nojoi . . . onwb c o n D*TK ^2 V W W B 

rrm ib2 obiyn b2 by -[bis biaan onip rrw w\s» \i p p i o » i ponp 
nvr\ *o i ' n o a n n p i /naann ban paoi Dan Kinn »"wi 

n r o m \ n b - p n y n J I K m n ^ i na • ' Ö ^ p*n b y b i a a 
"na? nnam DÎT nani p K flimb by. [Die Herausgeber einer 
samaritanischen Chronik (Réj. XLIV, S. 188 f.) bemerken (a. a. O., 
S. 1 9 2 , Anm. 1 ) , die dem Seth in dieser Chronik zugeschriebene 
Erbauung zweier Städte sei analog der von Jos. mitgeteilten 
Legende über die zwei Säulen. Dieses Analogon ist unklar; schreibt 
doch die samaritanische Chronik fast allen Nachkommen Adams 
die Erbauung von Städten zu.] 

52 . Über die Sage von den zwei Tafeln und dem Welt
untergang durch Wasser und Feuer vgl. ausführlich Ginzberg, 
Hagoren VIII, S. 3 5 ff. Nach Ginzberg stammt die Sage über die 
zwei Tafeln von den Babyloniern und Ägyptern und ist dann 
mit der Sage vom doppelten Weltuntergange verbunden worden. 
Diese Ansicht spricht schon Bousset, Z N T W . 1902, S. 45, aus, nach 
dem sich bei Jos. und in der Vita Adae die Sage von den zwei 
Säulen mit der eschatologischen Tradition vom doppelten Welt
untergang durch Feuer und Wasser verbunden hat. Die letztere 
Vorstellung erklärt Bousset, Religion des Judentums, S. 323, dahin, 
die Lehre vom Weltbrand sei auch in der jüdischen Tradition mit der 
Sage von der Weltflut zusammengebracht worden, woraus die 
Lehre entstand, daß sie zweimal ihren Untergang findet, einmal 
durch Wasser, das andere Mal durch Feuer. Über die Verbreitung 
der Tafeln-Sage bei den Babyloniern vgl. noch Bousset, Z N T W . 
das., S. 43, 46; Kohler, JQR. 1893, S. 405. — Ginzberg (S. 44, 49) 
meint, der Angabe des Jos. liege ebenfalls die auch im rabbinischen 
Schrifttum angedeutete eschatologische Vorstellung vom doppelten 
Weltuntergange zugrunde (vgl. Tosefta Taanit 3, 1 ; Zeb. 1 1 6 a; 
Agadat Bereschit, Kap. I ; Mechilta ed. Hoffmann, Jitro I u. o.), 
nur daß Jos. diese von den Rabbinen wegen der in ihr enthaltenen 
Leugnung einer individuellen Vergeltung verpönte (vgl. Mechilta 



9 1 

Jitro I) Vorstellung vom Weltuntergang durch Feuer abschwächt, 
indem er es unklar sein läßt, welche der beiden Katastrophen 
zuerst eintreten werde, so daß die Feuerkatastrophe ihre eschato-
logische Bedeutung verliert; daraus erkläre sich auch die Angabe, 
die Sethiten hätten auf zwei verschiedenen Tafeln Aufzeichnungen 
gemacht, da sie ja nicht wußten, welche Flut zuerst kommt. Da
durch deute auch Jos. an, daß auch die zweite Katastrophe nicht 
am Ende der Tage, sondern in der Zeit der Sethitensöhne statt
finden müsse. Dagegen sei folgendes bemerkt: Der Bericht des 
Jos., wie ihn Ginzberg auffaßt, kann unmöglich die von G. urgierte 
rabbinische Tendenz aufweisen: denn wenn auch die Sethiten 
nicht wußten, welche Flut zuerst kommt, so wußten doch die 
Nachkommen, daß die Wasserflut bereits stattgefunden hat, die 
Feuerflut daher erst am Ende der Tage kommen müsse, so daß für 
die religiöse Tendenz der Ablehnung der Feuerflut in der Angabe 
des Jos. nichts gewonnen ist. Überhaupt muß man bei Jos. nicht 
den Einfluß der eschatologischen Vorstellung von der Feuerflut 
annehmen. Jos. denkt hier vielleicht nur daran, daß bei der Sintflut 
auch das Feuer eine Rolle gespielt hat. Die Agada sagt dies aus
drücklich: Die Menschen der Sintflutzeit waren derart hoch ge
wachsen, daß ihnen die Wasserflut nicht beikommen konnte, 
daher brachte Gott über sie Feuer vom Himmel, das sie tötete 
(Tanch. Noach § 7; ed. Buber § 1 0 ; Agadath Bereschit, Kap. IV). 
[Ginzbergs Ansicht (S. 5 1 ) , diese Agada sei eine Abschwächung der 
Sage von den zwei Katastrophen, die zu einer Zeit entstand, als 
man an die Feuerflut nicht mehr glaubte und sie daher in die Sint-
flutzeit verlegte, ist nicht einleuchtend: läßt doch auch die Agada 
ebenso wie Jos. beim Untergang der Ägypter im Roten Meere 
himmlisches Feuer mitwirken. Vgl. bei uns Nr. 1 3 1 . ] Vgl. Lev. r. 7, 
6, Tanch. Zaw. § 2: „Wer stolz ist, wird mit Feuer bestraft . . . 
die Menschen der Sintflut wurden, weil sie stolz waren, mit 
Feuer bestraft." Dafür, daß Jos. hier nicht an zwei, sondern nur an 
eine Katastrophe denkt, spricht auch die Tatsache, daß Jos. zuerst 
das Feuer und dann das Wasser erwähnt, während bei der Vor
stellung vom doppelten Weltuntergang zuerst vom Wasser (Sint
flut) und dann vom Feuer (eschatologisch) die Rede ist, wie z. B. in 
der Vita Adae. Jos. denkt also möglicherweise nicht an ein zeitlich 
aufeinanderfolgendes Operieren der Elemente, an zwei Vernich
tungen, sondern nur an eine, an die Sintflut, bei der allerdings 
auch Feuer mitwirkte, wie er auch später bei der Begründung des 
Tafelaufstellens nur von der Sintflut spricht. Gegen die Erklärung 
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Ginzbergs für die umgekehrte Reihenfolge der Katastrophen bei 
Jos. siehe oben. Wenn wir den Bericht in der Chronik des Jerach-
meel (Wasserflut — Feuerflut—Sprachverwirrung) genau nehmen, 
dann kann unter Wasserflut und Feuerflut auch nur ein und die
selbe Katastrophe — nach obiger Agada — verstanden werden, näm
lich die Sintflut, da sich zwischen Wasserflut und Sprachverwirrung 
nichts findet, was als Feuerkatastrophe gedeutet werden könnte. 
Auch in den talmudischen Stellen muß man nicht an die eschato-
logische Feuerflut-Vorstellung denken, z. B.: biaa "laiK rni!"P 1 
o n o by a r an» "pio toaa mc^i i bv biaa bix joaö i r a D^B bw 
D H D by Y ö ö n "l *iö*«tt\ (Tos. Taan. 3, i , vgl. Ag. Ber. Kap. I.) 
Ginzberg (S. 46) meint, R. Jehuda spreche nur darum von Sodom, 
um einen Beweis für seine Ansicht zu haben, daß der Vers Gen. 9, 
15 nur von Wasserflut spreche, nicht aber von Feuerflut. Aber 
gerade die Tatsache, daß im rabbinischen Schrifttum BW btP biaa 
häufig in Beziehung steht mit Sodom, zeigt, daß die Rabbinen 
an diese Feuerkatastrophe und nicht an eine eschatologische 
dachten. Vgl. auch Jeremias A T A O . , S. 360: „In der gesamten 
Erzählung vom Gericht über Sodom.. . klingen die Motive der 
Feuerflut an, die das Gegenstück zur Sintflut bildet." Auch 
bei Philo (Vita Mosis II [III] ed. Cohn § 263) ist weder — wie 
Bousset, Die Religion, S. 323, meint — an eschatologisches 
Feuer (denn Philo spricht von der Vergangenheit), noch auch — 
wie Badt, Philo, deutsch ed. Cohn I, 359, Anm., meint, gegen 
diesen schon Ginzberg, S. 35 — an den Weltbrand zur Zeit 
Phaethons, noch auch — wie Ginzberg, S. 49, meint — an eine 
tendenziöse Verschiebung des zukünftigen Feuers in ein vergan
genes zur Aufrechterhaltung des Glaubens an die individuelle 
Belohnung — zu denken, sondern nur an die Feuerflut gegen 
Sodom. So beschreibt er De Abrahamo § 1 3 3 f., ausführlich 
die Feuerflut über Sodom, § 138 (deutsch, S. 1 2 5 ) : „Er befahl 
. . . dem Himmel . . . einen starken Regen, nicht von Wasser, 
sondern von Feuer, hinabzusenden... Als nun ein Flammen
meer . . . herniederfuhr... Nachdem aber das Feuer alles Sichtbare 
über der Erde verzehrt hatte, drang es auch in die Tiefe ein und ver
brannte die Erde selbst usw." Ein wahrer BW b& b iaa! Daß man 
unter diesem Ausdruck auch partielle Katastrophen verstanden hat, 
geht aus den rabbinischen Quellen (s. o.), die von einer Feuerflut 
gegen Sisera, Sancherib u. a. sprechen, klar hervor, wie ja nach 
manchen Ansichten auch die Wasserflut partiell war: Nach R. Jocha-
nan hat es in Palästina keinen Mabbul gegeben (Zeb. 1 1 3 a). 
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Daß Jos. an die Sodom-Flut denkt, ist mit Rücksicht auf die 
Reihenfolge der Katastrophen bei ihm (zuerst Feuer, dann "Wasser) 
nicht möglich. Möglich ist aber, daß bei Philo die oben erwähnte 
Agada vom Mitwirken des Feuers bei der Sintflut eine Rolle spielt. 

5 3 . Synhedr. 1 0 8 a ; vgl. Synhedr. 1 0 8 b : pnstn Ptf iTWlö^ö 
dw« maia. Vgl. Gen. r. 30, 7: mm xzbvi m«o im -p prfc im 
anbv by «Visa w o . Vgl. Koh. r. 9, 1 5 : & y \ im> na« mm 
«airi/i piay vi« «Viaa inaV. Vgl. Tanch. ru § j : dm m/10 mm. 
Vgl. Pirke R. Eliezer, Kap. XXIII, Tanna dbei Elijahu, Kap. X V I 
(ed. Friedmann, S. 80); Midr. Hagadol ed. Schechter, S. 1 4 5 . — 
Nach Midr. Hagadol, S. 1 3 7 , 144 und Sepher Hajaschar ed. Gold
schmidt, S. 1 7 haben Metuschelach und Noah ihre Zeitgenossen 
ermahnt. In einer christlich-palästinensischen Homilie ermahnt 
Noah seine Zeitgenossen (Ginzberg, M G W J . 1 8 9 9 , 5 . 4 1 1 ) . Theo-
philusad. Autol.III, 19 identifiziert Noah mit Deukalion, weil Noah 
zu den Sündern sagte: ÖEÜTS KCCASI üjiäc; ö Qeoc; sie; |ietdvoiav. 
(Vgl. Cohns Anmerkung in seiner Philo-Übersetzung II, S. 388.) 
Vgl. Clemensbrief 7, 6 (Hennecke, Neutestamentliche Apokry
phen, S. 92): „Noah predigte Buße und die darauf hörten, wurden 
gerettet." Vgl. II Petrusbrief, 2, 5: „Noah, der Herold der 
Gerechtigkeit." Vgl. Tertullian (Bibliothek der Kirchenväter VI, 1 , 
S. 180) : „Somit war es möglich, daß Noah ihm (dem Henoch) in 
der Bestimmung zu predigen nachfolgte, und er so wie so nicht 
über den Ratschluß Gottes geschwiegen hätte." Vgl. den syrischen 
Anonymus (Scriptores Syri Ser. II, Tom. XCI , S. 95): „Ad quos 
cum descendisset Noe, coepit de futuro diluvio eis dicere, et Deum 
contra eos ita obtestatus est, ut in psalmo habetur . . . (S. 1 1 1 ) 
Ferunt Noe . . . eos, qui secum laborarent voce convocare." Vgl. 
Schatzhöhle (deutsch von Bezold), S. 1 7 ; Christliches Adambuch 
(deutsch von Dillmann), S. 96, 100, 106. — Auch im Koran 
predigt Noah seinen Zeitgenossen Buße: Sure 7, 5 7 — 6 3 ; 1 0 , 7 5 ; 
1 1 , 2 7 — 5 ° ; u.a. Vgl. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Juden
tum genommen?, S. iro. Vgl. noch zur arabischen Legende Weil, 
Biblische Legenden, S. 44: „Noah, welcher vergebens sie auf den 
Weg der Tugend zurückzuführen suchte." Nach Tabari hat Noah 
120 Jahre lang seine Zeitgenossen ermahnt. (Vgl. Grünbaum, Neue 
Beiträge, S. 76 f.) Vgl. arabische Legenden in Luncz'Jeruschalajim 
IV, S. 1 8 4 : „Noah ermahnte jeden Tag seine Mitmenschen, Gott 
zu dienen, wurde aber von ihnen schrecklich mißhandelt." Vgl. 
Schahin (Bacher, Zwei jüdisch-persische Dichter, S. 1 4 5 ) : „Noah 
wurde, als er die frevelhaften Zeitgenossen ermahnte, mißhandelt." 
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54. So läßt die Agada auch die Sodomiter gewarnt werden 
(Tanch. KTl § 10). Bei Jos. mag auch ein apologetisches Motiv 
mitspielen. — Hingegen beruht die Angabe H. Guttmanns (Die 
Darstellung der jüd. Religion bei Flavius Josephus, S. 7): „In einem 
weiteren Zusatz sagt Jos., Gott habe die Menschen vor der Sint
flut durch Vorzeichen gewarnt" auf einem Mißverständnis: 
e:rcitfrjU,qvavToc; 8e TOÜ 6BOÜ K a i uteiv &p£,au,evou (I § 89) heißt: 

„Als Gott das Zeichen gab und es zu regnen begann..." In diesem 
Sinne übersetzen richtig Cotta-Gfrörer, Weill und die lateinische 
Version. Unrichtig Clementz, dem Guttmann gefolgt sein mag. 
Es ist bei Jos. nur von einem Zeichen zum Beginn des Regens, 
nicht vom warnenden Vorzeichen die Rede. 

55. Koh. r. 3, 1 5 ; Lev. r. 27, 5; Tanch. Emor § 9 (ed. Buber 
§ 12 ) . Feindseligkeit gegen Noah beim Beginn der Sintflut: Gen. 
r. 32, 8; Tanch. Noach § 7 (ed. Buber § 1 0 ) ; Agadat Bereschit, 
Kap. IV. Midrasch Abchir im Jalkut § 57 (Bubers Likkutim aus 
Midr. Abchir Nr. 9). Von einer Flucht Noahs weiß auch eine 
samaritanische Chronik (Rej. XLIV, S. 194) : „Und Noah machte 
sich auf, floh vor seinen Zeitgenossen, weil sie räuberisch waren." 
Aber hier ist eine Abhängigkeit von Jos. möglich. Vgl. noch die 
Angabe des Sepher Juchasin (ed. Filipowski, S. 232 a): „Noach 
flüchtete sich vor den Riesen." Aber auch das Sepher Juchasin 
kennt den Josephus. — Ähnliche Vorstellungen in der arabischen 
Literatur: Koran 54, 9, 1 0 : „Der Lüge zieh... ihn [Noah] Noahs 
Volk; sie nannten unsren Diener einen Lügner und sprachen: 
,Besessen.' Und er ward verstoßen. Und er rief zu seinem Herrn: 
,Siehe, ich bin überwältigt, so hilf mir!'" Hierzu erzählen Zamach-
sari, Baidawi und Abulfeda von den Verfolgungen, die Noach von 
seinen Zeitgenossen auszustehen hatte (Grünbaum, Neue Beiträge, 
S. 88, 89). Vgl. Georg Sales Korankommentar, S. 392, Anm. i. 

55 a. Die Auffassung des Josephus auch bei Philo, Quaestiones 
I, 9 1 : „Humanam vitam praescribere videtur hoc numero." 
(Allerdings kennt Philo auch die agadische Auffassung des Verses: 
120 Jahre als Bußzeit für die Sünden, Quaestiones I, 91 Ende.) 
Vgl. De Gigantibus §§55 , 56 (deutsch, ed. Cohn IV, S. 69): 
„Bei diesem [dem Hierophant] bleibt immer der göttliche Geist 
ihn führend auf jedem rechten Wege, von den anderen . . . wird 
er sehr schnell getrennt, deren Lebenszeit er auch in der Zahl von 
120 Jahren erfüllt sein läßt; denn er sagt: ,Es werden sein ihre 
Jahre 120 (I Mos. 6, 3). ' Doch auch Moses scheidet, als er die 
gleiche Zahl von Jahren erreicht hatte, aus dem sterblichen Leben." 
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Die Ansicht, es handle sich in Gen. 6, 3 um die Abkürzung der 
menschlichen Lebensdauer, erwähnt auch Ibn Esra z. St.: D ' H D I K »"> 

ülüJI bD aafp «Y», lehnt sie aber ab. Ebenso Hieronymus (Rahmer, 
Die hebr. Traditionen in den Werken des Hieronymus, S. 2 3 ) : 
Sed erunt dies eorum centum viginta annos. Hoc est habebunt 
centum viginti annos ad agendam poenitentiam. Non igitur 
humana vita, ut multi errant, in 120 annos contracta est. (Frankl, 
Einfluß, S. 47, sieht auch in der L X X z. St.: ev xolt; dvGptojrotg 
T o u T o 1 q einen Protest gegen die bei Jos. vorkommende Auffassung 
des Verses als Abkürzung der allgemeinen menschlichen Lebens
dauer.) Auch nach Abarbanel bedeuten die 120 Jahre die Ab
kürzung der menschlichen Lebensdauer. (Vgl. Low, Lebensalter 
der Juden, S. 230.) Auch das Jubiläenbuch 23 , 9 — 1 1 (Kautzsch 
II, 79) bemerkt — wie Jos. —, daß die menschliche Lebensdauer erst 
allmählich abgenommen hat. (Vgl. Aboth di R. Nathan, zweite 
Rez.,c.34ed.Schechter,S. 3 7 b : YflSP .YJ nonai T , i r ü »^ D T K 
nüpna K 1 ? nona m a » l llüpria D T K m a » ; vielleicht bezieht sich diese 
Angabe auf Gen. 6, 3 : die zweite Vershälfte wird so wie bei Jos. 
aufgefaßt.) — Die Agada faßt Gen. 6, 3 anders auf: die 120 Jahre 
sind die Bußjahre, die den sündigen Menschen von Gott ge
währt wurden: Onkelos und Pseudo-Jonathan z. St.; Aboth 
di R. Nathan Kap. XXXII , u. ö.; Sapientia Sal. 1 2 , 20; Philo 
(Quaest. II § 1 3 ) ; die Kirchenväter. Vgl. Ginzberg, M G W J . 1899, 
S. 4 1 0 f. 

5 6 . Gen. r. 26, 6: « 0 0 T\wb Y/11? n » 0 » Yapn n&ü» »b» 
nb w o pan p n Y a a » i n «in p n Yaa»inn n » o nr o : » a - m a » 
na» D*n»jn nao n̂ n»o i na» n^»m nao ro^ iwi «ano .Vgl. Chullin 
139 b. Vgl. Midr. Tannaim ed. Hoffmann, S. 226 : nao ja n»01 
. . . n » o b » imara K ^ K na/in jo na a^oa a b » nobo na» o ^ » j n 
a m » i/iiab n » w n/w no cbiy nvn I O K » 0̂ vtb m » n ^ a b o V I D K 

na» o*nwi nao w rm vo"1 lb nnap iaa i na» D T » P I n«o n^nb Y / i y . 
Vgl. Pseudo-Philo, Kap. 9 (Rießler, Altjüd, Schrifttum, S. 7 5 2 ) : 
„Denn ich [Gott] dachte schon in alten Tagen an ihn [Mose], 
indem ich sprach: . . .und ihre Tage sollen nur noch 120Jahre 
sein." Auch Schahin (Bacher, Zwei jüd.-pers. Dichter, S. 38, 
Anm. 5) sieht in Gen. 6, 3 eine Anspielung auf Moses. Ebenso 
die Samaritaner (Geiger, Jüdische Zeitschrift I, S. 180 Anm.). 
Keinesfalls ist aber die Angabe des Josephus „absolutely Samaritan", 
wie Gaster (The Asatir, S. 67) meint, noch ist die Beziehung des 
Verses auf Moses eine „well-known Samaritan Interpretation", 
sondern eine rabbinische Exegese. Vgl. auch Einleitung. 
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57. Vielleicht will Jos. eine Unterscheidung zwischen KBtt 
und linö bei den Noachiden vermeiden. 

58. Rosch Haschana n b: fcHM m "Tlb . 1 3 » I M O » » / U t W 
i m « i m « i r j r ^ x n . . . n n i ^ « n D I M i m « I B I K j n s n r r n . . . " w n 

HM p t J m i a n n DVn. Vgl. Seder Olam, Kap. 4 (ed. Ratner 10 a). 
Bei Jos. findet sich also die Ansicht R. Eliezers, ebenso in Ps.-
Jonathan zu Gen. 7, 1 1 . Vgl. noch Gen. r. 33 , 7; 34, 1 1 ; Jerusch. 
Taanit I, 3 (ed. Wilna, S. 4 a). Vgl. Aptowitzer, Kain und Abel, 
Anm. 24. Über Gasters samaritanische Parallele vgl. Einleitung. 

59. Seder Olam r. Kap. IV: Mint? n . lP '131 m p n DK n b ^ l 
i r ? » pp "n n j n » n n t p n a v n v ^ K « a m " u i r u v n ri« r6t>n 
r u r n A K i r b t ^ i c t r n y n r n n » ' u i m i M v ^ w « n m "m i t j i m n « . 

Vgl. Gen. r. 33, 6: / l i y i a t p ' 3 . . . a n n « n j n » n y Vm. 
Eine volle Übereinstimmung aber zwischen diesen Quellen und 
Jos., wie sie Ratner (Seder Olam, S. 10 b, Anm. 25) annimmt, 
liegt nicht vor: Jos. spricht nur von zwei Wochen, während die 
Agada von drei Wochen spricht. 

60. Synhedr. 96a; Fragmenttargum zu II Kö. 1 9 , 36 (ed. 
Lagarde, p. X X V ) . 

61. MidraschPanim Acherim §5 (ed.Buber, S. 37a) ; Midrasch 
Abba Gorion §5 (ed. Buber, S. 19a ) ; Jalkut Beschallach § 256 
im Namen des Midrasch Esther. Jalkut Esther § 1 o 5 6 im Namen 
des „Midrasch". Die Nachricht des Jos. möglicherweise aus 
Berossos. Vgl. Freudental, Hellenistische Studien, S. 27 ; H. Gutt-
mann, Die Darstellung, S. 8 . 

62. Tanch. Noach § 1 1 (ed. Buber § 17 ) . 
63. So Tachauer, Die jüd. Tradition bei Josephus, S. 20. 

Wellhausen, Prolegomena, S. 327, sieht im Regenbogen [keschet = 
Schießbogen] den Kriegsbogen symbolisiert, den der pfeil
schießende Gott zum Zeichen der Versöhnung beiseitestellt: Auch 
die Araber, Babylonier und Inder fassen die Iris als Kriegsbogen 
Gottes auf. (Jeremias, A T A O . , S. 247 f.) Eine ähnliche Vorstellung 
in der Schatzhöhle (deutsch, ed. Bezold, S. 24). „Und so war der 
Bund, den er [Gott] mit ihm [Noach] machte: er entfernte das 
Geschoß des Zornes von dem Bogen in den Wolken und spannte 
vor ihm ab die Sehne des Grimms und spannte ihn in den Wolken 
auf. Da war kein Geschoß und keine Sehne mehr an ihm. Denn 
als er früher ausgespannt war am Firmament gegen das Geschlecht 
der Kinder Kains, des Mörders, da sahen sie das Geschoß des 
Zornes, welches gelegt war auf die Sehne des Grimms." Philo 
(Quaest. II, 69) vergleicht die Iris mit dem Gürtel des Jupiter. 
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64. Midrasch Hagadol (ed. Schechter, S. 1 4 2 ) : DU mm 
mpn ^DV y m •nVj» jöpn i'V rwy I » K J I K I B K J » japn xim 
i^e»nV na Vmn Vy ianpn -pV /wyV n\ny «in» no, S. 1 7 6 : 
T 5 lanpn» ab» japn «in ontr jsoa j»pn i':n . . . w a na pp î 
TiiVöa rminV. Vgl. Buch der Jubiläen 7, 10 (Kautzsch II, S. 53): 
„Und Noah erwachte aus seinem Schlafe und erfuhr alles, was sein 
jüngster Sohn an ihm getan hatte." Vgl. Justin (SWK., S. 75) : 
„ . . . was ihm sein jüngster Sohn getan hatte." Irenaus (Bibliothek 
der Kirchenväter IV, S. 596): „Der jüngste von ihnen, Cham 
genannt." Die L X X übersetzt föpn (Gen. 9, 24) mit veojr&poc, der 
jüngere. Man kann vielleicht aus diesem auffälligen Abweichen 
des Jos. von der L X X und der Übereinstimmung mit dem Jubiläen
buch auf seine Abhängigkeit von letzterem schließen. Die Ver
mutung Heinrich Guttmanns (Die Darstellung, S. 8 ) , Josephus weiche 
von der biblischen Angabe absichtlich ab, um Japhet, der nach einer 
jüdischen Auffassung der Urahn der Griechen ist, nicht an die letzte 
Stelle zu setzen, leuchtet nicht ein und wird durch die bei uns ange
führten agadischen Parallelen überflüssig. Übrigens ist nach der jüdi
schen Tradition Japhet der älteste Sohn gewesen, wohl kaum mit 
Rücksicht auf die Griechen. [Über Gasters samaritanische Parallele 
vgl. Einleitung.] Die Reihenfolge der Söhne Noahs ist in der Agada 
bestritten: Nach einer Ansicht ist Sem der Erstgeborene (Pirke 
R. Eliezer, Kap. 8 ; Agadath Ber., Kap. 42 ; Jubiläen IV), nach einer 
anderen Japhet (Synhedr. 69 b; Gen. r. 24, 2 u. o.). Vgl. Aptowitzer, 
M G W J . 1926,5.96, Anm. 1 . Nach der Ansicht, daß Japhet der älteste 
war, war Sem der jüngste (Synhedr. a. a. O.; Raschi v. n s W D ; Raschi 
zu Ab. Zara 9a v. \ D 1 ; vgl. Lekach Tob zu Gen. 5, 23). 

64a. Vgl. Nachmani zu Gen. 1 1 , 2. 

65. Pirke R. Eliezer, Kap. X I ; Midrasch Schloschah Wearbaah 
{bei Eisenstein, Ozar Midraschim II, 541) . 

66. Sab. 1 1 3 b; Zeb. 1 1 3 b ; Jerusch.Ber.IV, 1 (ed.Wilna30b). 
67. So Tachauer, S. 22. Frankl, Einfluß, S. 47, hält diese An

gabe des Jos. für eine Sage, die sich auch in der L X X . (Gen. 1 1 , 1 4 : 
jtpö TOÜ 8 i a<5Jtapf ]va t f]|id(;; Jtpö entspricht nicht JB) ange
deutet findet. Aber der Zusammenhang zwischen der Erzählung 
des Jos. und dem Jtpö der L X X ist viel zu gering, als daß man die 
Angabe des Jos. für eine wirkliche Sage halten könnte; es liegt 
vielmehr lediglich eine persönliche rationale Zufügüng des Jos. 
vor, von welcher der Vertent der L X X keine Ahnung hatte. 
Übrigens übersetzt auch Ps.-Jonathan { 0 mit üb IV, das dem Jtpö 
•entspricht, ohne daß er an das bei Jos. Erzählte denkt. 

Veröffentl. III. Bd. 7 
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68. Pirke R. Eliezer, Kap. 24. 
69. Tosefta Sota 3, 1 0 ; Num. r. 9, 24. Vgl. Sifre Ekew § 4 3 

(ed. Friedmann, S. 81 a). 
70. Erubin 5 3 a ; Chagiga 1 3 a ; Pessachim 94 b; vgl. Gen. 

r. 23, 7; 37, 2 ; Ps.-Jonathan zu Gen. 1 0 , 8, 9. Fragmenttargum 
zu Gen. 10 , 9; Targum zu I Chr. 1, 1 0 . Vgl. noch Sifra 
Bechukotai § 2 (ed. Weiß 1 1 1 a); Aboda Zara 53 b. Vgl. noch 
Maasse Abraham (Jellinek I, 25 ; V, 40). Vgl. Midrasch Ketapuach 
Beazei Hajaar (Eisenstein I, 264). Vgl. Anm. 72. 

71 . Pirke R. Eliezer, Kap. 24. Vgl. Chullin 89 a. 
72 . Sanhedr. 1 0 9 a ; Gen. r. 38, 6; Tanch. Noach § 18 

(ed. Buber § 27 ; vgl. § 28); Alpha beta de R. Akiba (Jellinek III» 
S. 46). — Die Vorstellung vom Zusammenhang Nimrods mit 
dem Turmbau und seiner Feindschaft gegen Gott ist sehr ver
breitet. Vgl. Test. Naphtali (Kautzsch II, 4 9 1 ) : „Der gottlose 
Nimrod." Vgl. Philo, Quaestiones II, 8 1 : „Nam profecto qui 
aemulator est terrestrium et corruptibilum Semper pugnam 
comittit cum caelestibus mirisque naturis aggerem construens 
terram contra caelum . . . quam ob rem non frustra se habet illud. 
Erat gigas contra Deum, declarans adversitatem indivinitatem... 
unde in proverbum cedit, quod omnis qui graviter peccat, debet 
ad istum refferi sicut ad autorem ac principem, dictus, quasi alter 
Nimrod." Vgl. Philo, De Gigantibus § 66. Ephraem (Ginzberg 
in M G W J . 1899, S. 467). Vgl. auch Dantes Hölle, 3 1 . Gesang, 
V. 76—79. In der arabischen Legende: vgl. Elpherar zu Sure 1 6 , 
28: „Dies ist Nimrod, der einen Turm in Babel baute, damit er 
zum Himmel steige." (Vgl. Geiger, Was hat Mohmamed, S. 1 1 5 . ) 
Vgl. Sure 1 1 , 62. Vgl. Weil, Biblische Legenden, S. 70. Vgl. 
Herbelot, Bibliotheca orientalis v. Nimrod. Vgl. Beidawi und 
Jallalo'ddin bei Sale, S. 196, Anm. b. Vgl. Abul Scharak und Ibn 
el Atir (bei Grünbaum, Neue Beiträge, S. 96, 97). Masudi erzählt, 
daß zur Zeit Nimrods sich die Menschen in 72 Sprachen geteilt 
hätten (Bacher in Kobaks Jeschurun VIII, S. 2 1 ) . Die Araber nennen 
einen großen pyramidenförmigen Wall Birs Nimrud (Frazer, 
Folklore I, S. 369). Nimrod als Beispiel sündigen Hochmuts bei 
Imrani (Bacher, Zwei jüdisch-persische Dichter, S. 264). — Nach 
einer in Ps.-Jonathan zu Gen. 1 0 , 1 1 erhaltenen Tradition hat 
Nimrod am Turmbau nicht teilgenommen. Diese Ansicht auch 
bei Ephraem (Ginzberg, MGWJ. 1899, S. 4^6). Allerdings kennt 
Ps.-Jonathan zu Vers 8 und 9 die übliche Auffassung von Nimrod 
als Gotteslästerer und Empörer. Jonathan scheint der Ansicht zu 
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sein, Nimrod habe Buße getan. Eine späte Agada erzählt ebenfalls, 
daß Nimrod nach der Errettung Abrahams aus dem Feuer an 
Gott geglaubt habe. (Vgl. Maasse Abraham bei Jellinek I, 34.) Ein 
Beleg für die Ansicht, daß Nimrod Buße getan hat, ist die Angabe 
bei Maimuni (Moreh I, 2 ; dasselbe in Chronicon paschale, S. 36; 
vgl. Aptowitzer, M G W J . 1 9 2 1 , S. 182 , Anm. 1 ) , daß Nimrod 
unter die Sterne versetzt wurde. Aus der Agada, daß Nimrod 
gläubig wurde, läßt sich diese von Maimuni als absurd hingestellte 
Angabe erklären. Naheliegend ist aber auch die Annahme, daß 
in Ps.-Jonathan zu Gen. 1 0 , 1 1 T H Ö J nur eine Verschreibung für 
* l l » K ist, da er von Nimrod das aussagt, was in Gen. r. 37, 4 
von Aschur erzählt wird. 

7 3 . Vgl. Gen. r. 37, 1 ; Joma 10 a; Ps.-Jonathan zu Gen. 1 0 . 
Vgl. Buch der Jubiläen, Kap. 8, 9 (Kautzsch II, S. 25 5 f.). Vgl. 
über die Völkertafel bei Josephus: Epstein, Rej. 1892, S. 92 ff.; 
Isidor Lob, Rej 1907, S. 51 f.; Krauss in Monumenta Talmudica 
V, 1 , 1 , S. 1 f. Vgl. noch Arldt, W Z K M . X X X , 264 ff. und Jeremias, 
A T A O . , S. 252fr. 

74. Synhedr. 9 1 a ; Gen. r. 6 1 , 7; vgl. Meg. Taanit III. Vgl. 
Ephraem Syrus, SWK. 1842 , p. 182 . Vgl. darüber ausführlich 
Aptowitzer in der Israel-Levi-Festschrift, Rej 1926, S. 276 fr 
Vgl. jetzt noch i p a a y » ^ttJ. Ied. Ginzberg, New York 1 9 2 8 , 8 . 1 5 1 , 
Z . 14 f . : bxnw Y 3 P D D » p i a a b » o ^ w b a r rapn n » y " IOJWI K O » 
• n t p i J J B H Ö bxb nbbn p i o « b » nna n t * w MBTN on OSN« D t p ^ i m 
r r r r o r rap *ray j y w - i n « " ia*n n a * « » jn B A W B D*H3J? D ^ W 3 b i y a 
nap D^oaa nap» * n y Tab nay j y j a v n D » *nb* " "p-a i ö*n v ro tb 
O N « DTSRNM b « w R A p o o - P B ^a b » D^D3JI ^a b » . Vgl. auch 

Nachmani zu Gen. 1 , 1 . Schon Philo, Quaestiones 2, 65, nimmt 
einen Zusammenhang zwischen Harns Missetat und der künftigen 
Besiegung der Kananäer an: ,,Quare memoratis filiis iusti, Sem, 
Cham, Japheth, medii generationem tantum refert dicens: Cham 
erat pater Chanaan. Et postmodum infert: Tres hi sunt filii 
Noe? . . . fortassis illud etiam praemonet iis, qui acumine oculorum 
mentis possunt longiquam procul videre, terram scilicet Chana-
neorum multis post saeculis tollere velle et dare genti electae 
deique amantissimae. Vult igitur illius principem Chanaan atque 
incolam demonstrare tum singulares propriasqua usurpasse 
malitias, tum paternas ut ex utraque parte ipsius mancipatio ac 
proscriptio ignobilis convinceretur." Vgl. Irenaus (Bibliothek 
der Kirchenväter IV, S. 14 ) : „Wegen der Schmähung... verfiel er 
[Harn] dem Fluche und dieser ging auf sein ganzes Geschlecht 

7* 
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über. . . Dann wurde ihr Stamm ausgetilgt von Gott, der mit 
ihnen ins Gericht ging, denn die Kanaaniter, Hethiter, Phereziter, 
Heviter, Amoräer, Jebusiter usf. stammen von Harns Geschlecht 
und diese verfielen dem Fluche, weil der Fluch sich weit hinaus
streckte." 

75. Gen. r. 36, 7: WpH3 JW31«»n on. Vgl. Tanch. tu § 15 
(ed. Buber § 2 1 ) . Mit dieser Frage befassen sich auch Ephraem 
Syrus (SWK., Kempten 27 [1842] 1 8 1 ) und Justin Martyr 
(Oppenheim-Edition, Otto II, 454). Vgl. Aptowitzer in Hebrew 
Union College Annual, S. 240. 

76. Gen. r. 4 2 , 8 : . . . pmi .Töru "aii rnirr ^21 >i2vn DMKV i n 
12V V» V)2 " M B Kin» H B I K . T ' B W Tl . Vgl. Num. r. 1 0 , 3: "Djn DtP 
Dnny V*nt^ ĵnpa D » B » . Dieselbe Ableitung auch bei Hieronymus 
(Ginzberg, M G W J . 1899, S. 495). Dieser Ansicht ist auch Ibn 
Esra zu Gen. 10 , 21 — vgl. aber Ibn Esra zu Ex. 2 1 , 2 und 1 , 1 6 — 
und etwa auch Jehuda Halevi, Kusari 1, 95 ed. Kassel, S. 50 (vgl. 
das. 2, 68, S. 175 und Kassel, Anm. 1 ) , während Raschi zu Gen. 1 0 , 
21 und 14 , 13 sich für die Ableitung von "Inn 12V (Gen. r. a.a.O.) 
ausspricht. Letztere Ableitung in der L X X (;t£pdtr]g) und bei 
Origenes. (Vgl. Ginzberg, a. a. O.) Vgl. eine andere Ableitung 
Ex. r. 3, 8. Ob auch Artapan „Hebräer" von ^12V, Abrahams Bei
namen (Gen. 14 , 13) ableitet (KaXetö0ai8e aütoüc; 'Eßpaioug dir6 
'Aßpadu,ou), wie Freudental, Hellen. Studien, S. 2 1 6 , annimmt, ist 
sehr zweifelhaft. Artapan leitet Hebräer von Abraham ab. 

77. Synhedr. 69 b: nrn P D I D » rpo11 natptnpj naVi m» nx* 
EHIpn. Vgl. Meg. 1 4 a ; Seder Olam r. Kap. 2, 2 1 ; Ps.-Jonathan 
zu Gen. 1 1 , 29; 20, 1 2 ; Midr. Ps. 1 1 8 § 1 1 ; Midrasch Hallel 
(Jellinek V, S. 107). Vgl. Pseudo-Philo (bei Rießler, Altjüdisches 
Schrifttum, S. 7 8 1 ) : „Und jenes Felsen Einschneiden brachte zwei 
Männer, Abraham und Nachor, hervor und . . . wurden zwei 
Weiber geboren, Sara und Melcha." Die Identifikation auch bei 
Hieronymus und Ephraem (Ginzberg, M G W J . 1899, S. 430. 
Schon bei Gerson, M G W J . 1865, S. 65 und Weiß, Beth-Talmud I, 
S. 129) . —Auch bei den Arabern ist Sara die Schwester Lots: 
Weil, Biblische Legenden, S. 80. 

7 7 a . Vgl. Th. Arldt, W Z K M X X X , S. 3 0 1 , der einen 
Zusammenhang zwischen dem Sohne Terachs und der Stadt 
Charan am Dschulab im alten Naharaim annimmt. 

78. Das biblische und talmudische Schrifttum kennt die 
Adoption nicht. Aber es ergibt sich aus verschiedenen biblischen 
Erzählungen (z.B. Gen. 16 , 1—3 [Sara, Hagar, Ismael]; Gen. 30, 
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3 — 1 3 [Rahel und Bilhah, Leah und Silpah]; Gen. 48, 5 [Jakob, 
Manasse, Ephraim]), daß es damals Adoptionsgesetze gab, wie sie 
ausdrücklich bei Hammurapi vorkommen. Vgl. ausführlich 
Aptowitzer, Spuren des Matriarchats im jüdischen Schrifttum, 
Hebrew Union College Annual IV, S. 2 1 5 f. Vielleicht überträgt 
Jos. eine ihm aus dem römischen Recht bekannte Institution auf 
die Bibel. 

79. Sab. 1 5 6 a : w i *<bw nwümw \nbariDj y » m wtb 1 0 « 

p rbinb vsn. [Vgl. Gen. 1 5 , 2.] Vgl. Ned. 32 a; Gen.r. 44, 1 0 ; 
Pes. r. §43 (ed. Friedmann, S. 1 7 9 a ) ; Ag. Bereschit, Kap. 37. — 
Zu „Lot,Harans Sohn" (Ant. I, 7, 71 § 154) bemerkt Weill in der 
französischen Übersetzung (S. 36, Anm. 2), auch der Talmud 
(Synhedr. 69 b) halte Lot für einen Sohn Harans. Diese Bemerkung 
ist richtig. Aber die Quelle dafür ist doch Gen. 1 1 , 27! 

80. Midr. Hagadol (ed. Schechter, S. 195) . Ähnliche Aus
führungen finden sich im Maasse Abraham (bei Jellinek I, 26 ; II, 
1 1 8 f.); Vgl. Bechai (ed. "Warschau, S. 57); Sepher Hajaschar (ed. 
Goldschmidt, S. 28). Vgl. auch Maimuni, Hilchot Akkum I, 3. 
Vgl. Philo de Abrahamo §70 (deutsch ed. Cohn, S. 1 1 1 f.): „Er 
[Abraham] nahm wahr, was er vorher nicht gesehen hatte, einen 
Lenker und Leiter der Welt, der über sie waltet und in heilsamer 
Weise sein eigen Werk regiert..." Vgl. die Schilderung in der 
Apokalypse Abrahams (bei Rießler, Altjüdisches Schrifttum, 
S. 1 8 ) : „Fürwahr, verehrungswürdiger als die Gebilde alle ist das 
Feuer . . . jedoch verehrungswürdiger ist noch das Wasser, weil es 
das Feuer überwindet . . . ich heiße auch dies nicht Gott, es ist der 
Erde unterworfen . . . ich heiße auch sie nicht Gott, dieweil sie 
durch die Sonne ausgetrocknet wird . . . auch diese nenne ich nicht 
Gott, dieweil ihr Lauf durch Nacht und Wolken wird 
verdunkelt; doch auch den Mond und die Gestirne nenne ich 
nicht Gott, weil sie zu ihrer Zeit durch Nacht ihr Licht ver
dunkeln usw." 

Auch in der arabischen Literatur ist die Vorstellung vom 
Einfluß des Wechsels der Gestirne auf den Glauben Abrahams 
bekannt (Sure 6, 76 f.): „Und da die Nacht ihn überschattete, sah 
er einen Stern. Er sprach: Das ist mein Herr, als er aber unterging, 
sprach er: Nicht liebe ich, was untergeht. Und als er den Mond 
aufgehen sah, sprach er: Das ist mein Herr. Und als er unterging, 
sprach er: Wahrlich, wenn mich nicht mein Herr leitet, so bin ich 
einer der Irrenden usw." Die Erzählung wird von Tabari und 
Ibnel Atir ausgeführt. (Vgl. Grünbaum, Neue Beiträge, S. 9 1 , 124.) 

file:///nbariDj
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Vgl. Weil, Biblische Legenden, S. 70. Vgl. noch Beer, Leben 
Abrahams, S. 102 , Anm. 30. 

80a. Ägypten als Ort der Weisheit: I Kö. 5, 9; vgl. 
Num. r. 19 , 3. 

81. Z . B. Gen. r. 38, 1 3 ; Maasse Abraham (Jellinek, a. a. O.): 
Abraham wurde von Nimrod in einen Feuerofen geworfen. 

82. Judith V, 7—8 (Kautzsch I, S. 1 5 1 ) . 
83 . Vgl. Ant. I, 19 , 1 § 2 9 1 : „Ich habe Abraham aus Meso

potamien hergeführt, da er von seinen Verwandten vertrieben 
worden war." Auch hier verbindet Jos. beide Angaben. Es scheint 
bei Jos. eine Parallelisierung zwischen dem Verhalten der Zeit
genossen Abrahams und Noahs vorzuliegen. Bei beiden gibt Jos. 
an, sie wären gegen Abraham und Noah feindselig aufgetreten, 
so daß diese fliehen mußten. Jos. will seine beiden Helden auf 
Kosten seiner Zeitgenossen erhöhen und macht sie zu Märtyrern 
ihres Glaubens. Er stimmt darin mit der Agada überein (vgl. 
Koh. r. 3, 1 5 ; Lev. r. 27, 5). Die Motive mögen bei ihm allerdings 
apologetische sein. 

84. Gen. r. 4 1 , 2 : D 1 3 K fi»K "HP * )31 by D'HB'lK 1V7 bim. Die 

Angabe des Jos. auch bei Pseudo-Eupolemos (Freudental, S. 224 ; 
Rießler, S. 12 ) . Bloch (Die Quellen, S. 59) meint, Ps.-Eupolemos 
und Jos. lassen die Priester den König aufklären, während in der 
Bibel Gott dem Pharao im Traum erscheint. Dies ist nicht richtig. 
In der von Jos. wiedergegebenen Erzählung Gen. 1 2 , 10 f. ist 
vom Erscheinen Gottes nicht die Rede. Vielmehr steht dies in 
der Erzählung Gen. 20, 1 f., die Jos. der Bibel gemäß — Gott er
scheint dem Abimelech — wiedergibt; I, 1 2 , 1 § 207 f. 

85. B. Batra 1 6 b . Vgl. Tosefta Kidd. 5, 1 7 : D m s K f l K J n " 1 
o m s « V» 1 T 3 nrpntp nbm r p j i M B D ^ v ... V33. Joma 2 8 b ; vgl. 
Die Quellen in Anm. 79. Vgl. Buch der Jubiläen 1 2 , 1 7 
(Kautzsch II, S. 62): „Alle Zeichen der Sterne . . . sind in der Hand 
Gottes — wozu erforsche ich sie?" Die Angabe, daß Abraham 
die Ägypter unterrichtet hat, ist wohl alexandrinisch-apologetischen 
Ursprunges. Vgl. Artapanos: TOÜTOV öe cpnöt jravouda eXösiv 
eic; Aiyujrrov Ttpöq TÖV TCCV Aiyujmojv ßaötAsa <DapeQ<jo9r]v 
Kai ri]v äöTpoAoyiav aütöv öiö&^ai. (Vgl. Freudental, SS. 2 3 1 , 
1 4 4 ; Rießler, S. 186.) Nach Syncellus hat Abraham die Ägypter 
in der Kalenderberechnung unterwiesen (Beer, Leben, S. 207, 
Anm. 978). Vgl. noch Sepher Juchasin (ed. Filipowsky, S. 2 3 3 ) : 
Abraham unterrichtete in Ägypten mathematische Wissenschaften 
da es in Ägypten überhaupt keine Wissenschaft gab. 
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86. Vgl. Gen. r. 38, 13 ; Maasse Abraham (Jellinek, a. a. O.): 
Abraham disputierte mit seinem Vater und mit Nimrod. Vgl. 
Gen. r. 39, 1 4 : Abraham machte Proselyten. 

87. Vgl. Philo, De Abrahamo § 233 (deutsch ed. Cohn, 
S. 1 4 3 ) : „Einige tötete er auf ihrem Lager, andere, die sich ihm 
entgegenstellten, schlug er gänzlich nieder." Vgl. Einleitung. 

88. Bechorot 55 a: p ö T W f Y M ö » fflpJ T\üb. — Hiero
nymus Onomasticon s. v. Dan erklärt ebenso p"P mit p Vgl. 
Neubauer, La Geographie du Talmud, S. 29 f. Die große Jordan
quelle mit dem Bache in dieser Gegend wird jetzt El-Leddan ge
nannt, was aus dem Namen Dan entstanden sein kann (Robinson, 
Neuere biblische Forschungen in Palästina, nach Beer, Leben, 
S. 1 7 1 ) . Vgl. Josef Schwarz, p K H DlKl in 1 B D ed. Luncz, Jerusalem 
1900, S.64f. Vgl. noch Bellum III, 10 , 7 § 509f. —Möglicherweise 
läßt sich Josephus zu seiner Hinzufügung durch die exegetische 
Schwierigkeit der Erwähnung des Dan-Gebietes (Gen. 14 , 14) 
noch vor der Existenz der zwölf Stämme und der Verteilung des 
Landes unter sie verleiten. Er meint daher, Dan in Gen. 14 , 14 
habe mit dem späteren Stamme Dan nichts zu tun, sondern sei 
eben nur der Name einer Jordanquelle. Auch die Agada empfindet 
den schwierigen Anachronismus der biblischen Angabe (vgl. 
Mechilta Beschallach § I ed. Weiß, S. 64 b; I ed. Ginz-
berg, New York 1928, S. 372, Z . 29) und erklärt ihn auf ihre 
Weise (a.a.O.; Synhedr. 96a; Tanch. "]b"\b § 13 ed. Buber § 17 ) . 

89. Schon angedeutet in Ps. 76, 3. Vgl. Onkelos, Ps.-Jon. 
und Fragmenttargum zu Gen. 1 4 , 1 8 ; Gen. r. 43, 6; 56, 1 0 ; 
Midr. Ps. 76 § 3. Hieronymus (Ginzberg, M G W J 1899, S. 497). 

90. Gen. r. 45, 2. Jos. will hier ebenso wie die Agada, in 
der Sara als Prophetin gilt (Megilla 14a) , der Tat Saras einen 
höheren Anstrich geben. Möglich ist aber auch, daß dem Jos. der 
Befehl Gottes, Gen. 2 1 , 1 2 , hier irgendwie anklingt. 

91. Tosefta Sota 3 , 1 1 ; vgl. Sifre Deut. § 43 (ed. Friedmann, 
S. 8 1 a ) : n r a t p Tin» ttbx m a * 6 » D H D "»twKa K ^ I B nm p i ; vgl. 
Synhedr. 1 0 9 a : Dnb WtiiWTW miö b^WZ &b»-Vtorü $b DV7D - ^ M K 

mpn. Vgl. Pirke R. Eliezer, Kap. 2 5 ; Midr. Tannaim ed. Hof
mann, S. 194. Vgl. Ez. 1 6 , 49. Zum Gedanken der Sündhaftig
keit der Sodomiter wegen ihres Reichtums vgl. Philo, De Abra
hamo § 1 3 3 f (deutsch ed. Cohn, S. 1 2 4 ) : „ . . . D a s Land der 
Sodomiter . . . war voll von unzähligen Freveltaten, ganz besonders 
von solchen, die aus Völlerei und Ausschweifung entstehen,... 
Veranlassung zu dem übermäßig zuchtlosen Leben gab den Be-
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wohnern die beständige Fülle von Vorräten . . . Die Hauptsache 
des Bösen ist aber, wie einer mit Recht gesagt hat, ein Zuviel des 
Guten. Da sie diesen Überfluß nicht ertragen konnten, wurden 
sie ausgelassen usf." Quaestio ad Gen. 1 9 , 14 (Fragments of 
Philo ed. Rendel Harris, S. 93): „Quicumque in abundantia 
immensarum divitiarum honorum et consimilium sunt, per 
omnesque sensus voluptatem coangulant putantes se propriam 
felicitatem attigisse per mutationem fore vix exspectant etc." 
Vgl. noch Ant. V, 2, 7 § 1 3 2 , wo Jos. als Grund für den Ri. 2 , 1 1 
erfolgten Abfall der Israeliten von Gott den großen Reichtum, 
den sie erworben hatten, angibt. Vgl. noch Deut. 32, 1 5 . 

92. Synhedr. 109 a; Tosefta Sota 3, 1 2 ; vgl. Mechilta Be
schallach (ed. Weiß, S. 42b). 

93. Tanch. Wajera § 9 (ed. Buber § 14) . Vgl. Gen. r. 50, 7 ; 
Midr. Hagadol, S. 289; Sap. Sal. 19 , 1 3 — 1 6 (Kautzsch I, 
S. 506—507); Buch der Jubiläen 16 , 5 (Kautzsch II, S. 68). Philo, 
De Abrahamo § 3 3 3 f. (deutsch ed. Cohn, S. 124 , 125) spricht 
ausführlich von den geschlechtlichen Verkehrtheiten der Sodo-
miter. Vgl. noch Christliches Adambuch, S. 1 2 3 : „Aber Er tat mit 
Tamar wie die Leute von Sodom und Gomorrha." 

94. Pirke R. Eliezer Kap. 25. (Vgl. Synhedr. 109 b.) 
95. Gen. r. 48, 1 4 ; Koh. r. 3, 1 4 ; B. Mezia 86b; Ps.-

Jonathan zu Gen. 18 , 8. Vgl. Midrasch Hagadol, S. 2 7 2 : iba&O' l 

Vgl. Bechai zur Stelle (ed. Warschau, S. 66). Schon bei Philo, De 
Abrahamo § 1 1 8 (deutsch ed. Cohn, S. 1 2 1 ) ; vgl. auch Treitel, 
M G W J . 1909, S. 1 6 1 ; bei den Kirchenvätern: Justin (Goldfahn, 
M G W J . 1 8 7 3 , S. 1 1 3 ) , Theodoret (Ginzberg, M G W J . 1899, 
S. 500). — Vgl. Sure XI, 72, 7 3 : „Und er [Hud] säumte nicht, 
ihnen [den Gesandten] ein gebratenes Kalb zu bringen. Und da 
er sah, daß sie nicht ihre Hände daran legten, schöpfte er Verdacht 
wider sie . . . " 

Die Auffassung, daß die Engel bei Abraham eigentlich nicht 
gegessen hätten, erfährt einen ausdrücklichen Widerspruch: 
vbx Q)bs n a « »b wz» Dira** bvx m » n "0160 i b a a ab IBIKH b a 

i b a t « o r p B J IK m p n nnb n n e r n a » r ™ w : n p n i * i n i x bv i n p n m 

nwby K i m l ö K J » (Seder Elia rabba, Kap. 13 ed. Friedmann, 
S. 59). Vgl. Tossafoth zu B. Mezia, a.a.O. v. pK"tt. Vgl. Midr. 
Ps. ed. Buber, 8 § 82: Dn"OK b l iK D / 1 T W 0 DDK ab n o p n o n b " löK 
a b n a * l » 2 D / l b a K . Vgl. Ex. r. 28, 1 . Die Stelle in Seder Elia ist 
vielleicht ein Protest gegen die hellenisierende Auffassung des 
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lV2Kv), wonach die Engel nicht essen, während die Agada, die sich 
die Engel körperlich vorstellt, ihnen auch Eßvermögen zusprechen 
kann. An anderer Stelle wird gerade den Dienstengeln das Eß ver
mögen ausdrücklich abgesprochen. (Vgl. Aboth di R.Nathan, zweite 
Rez. ed. Schechter, Kap. 43, S. 60 b, vgl. Chagiga 16 a.) — Bloch, 
Die Quellen des Jos., S. 32, führt mißverständlicherweise die Stelle 
aus Seder Elia (nach Jalkut) als Parallele zu Jos. an, indem er 
übersetzt: „Wer da behauptet, die Engel hätten bei Abraham ge
gessen, behauptet einen Unsinn; nur wegen der Frömmigkeit 
dieses Gerechten . . . hat Gott ihren Mund geöffnet." Aber die 
Stelle besagt gerade das Gegenteil: „Wer behauptet, die Engel 
hätten bei Abraham nicht gegessen, behauptet einen Unsinn." 
Also umgekehrt wie Josephus. 

96. Gen. r. 50, 2. Vgl. Tanch. K T l § 8: D ^ a n W l ' K T I 
»V»a jn»V»» yvsbb a a »b» . . . n ^ n pvi wbwn mjn n a n a 

pVnoji imrr'?» n » y . . . rni» m iwib a a n n a n wbrwi jrrmV» 
i r o o in« ... mb m bwr\b n m o . . . d h d m ytnb rbn ^ » n 

pVnDJl immV» n»W (vgl. das. ed. Buber § 1 2 ) ; Ps.-Jonathan 
und Fragmenttargum zu Gen. 18 , 3; vgl. Pirke R. Eliezer, 
Kap. X X V Anf. Eine andere Einteilung der Missionen: B. 
Mezia 86 b, (vgl. Tossafoth das. v. KIHH): D ^ J K n»V» ITWi jKB 

nx kbiV aa» bxtn m» na n»aV a a » V ^ a Vkdii Vtfnaji Vaâ a 
D11D i T O D i T a b Vftf VifnaJ amaK. Vgl. Derech Erez rabba, 
Kap. IV. Vgl. Philo, De Abrahamo, § 142 (deutsch ed. Cohn I, 
S. 1 2 6 ) : „ . . . sondern weil ich feststellen will, daß nach den Worten 
der h. Schrift von den drei Männern, die dem Weisen erschienen 
waren, nur zwei sich in das jetzt verödete Land zur Vertilgung 
der Bewohner begeben haben, während der Dritte es nicht für 
recht hielt, mitzugehen." (Vgl. Treitel, M G W J 1909, S. 1 6 1 . ) 
Justin Martyr so wie Josephus (Goldfahn, M G W J 1 8 7 3 , S. 1 1 1 ) . 
Die Annahme Goldfahns (S. 1 1 2 ) , daß hier die babylonische Re
lation ungenau ist, während die palästinensische noch genauere 
Quellen benützt hat, trifft nicht zu. Die babylonische Angabe, 
nach der Rafael Abraham heilen sollte, klingt echt agadisch und 
ist sicherlich keine ungenaue Relation. 

97. Tanch. § 15 (vgl. das. ed. Buber § 2 1 ) ; vgl. Tanch. 
das. § 1 1 ; Gen. r. 50, 4; Pirke R. Eliezer, Kap. X X V . 

98. Berachot 54 a. 
99. Midrasch Panim Acherim (ed. Buber § 5, S. 37a) : P|K1 

-rin nVa â au M m nro*a i/itwt aarn piar mn d h d r\& Tfinra 
nVa a^an miy « i n r » a y . Vgl. Jalkut nV»a §256, im 
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Namen des Midrasch Esther; Jalkut Esther § 1056, im Namen des 
„Midrasch". Vgl.Pirke R.Eliezer, Kap. 2 5 : p"Hin nbü a^Jü JT t f j t t l 
/na i l? ffa Vgl. Fragmenttargum zu Gen. 19 , 26: Kü^p ton K m 
K \ n a pnn mn .n ^ i m jat n b a i m a p . Vgl. Nidda 70 b: i n » K 
a a ^ a nba ^ J U p« i K a a a n a onb I B K K B B / I » n a E l b b » . (Zu be
achten ist, daß diese Frage hiervon den K ' H Y J M b t f *>&M (Nid. 69 b) 
gestellt wird, es sich also möglicherweise um eine alexandrinische 
Vorstellung handelt). Vgl. Sepher Hajaschar, S. 65. Sapientia 
Salomonis X, 7 (Kautzsch I, 493): „Von welchen noch als ein 
Denkmal ihrer Schlechtigkeit da sind . . . als Erinnerungsmal . . . 
eine hochragende Salzsäule." Die Salzsäule wollen auch Irenaus, 
Tertullian (vgl. Anmerkungen der Cotta-Gfrörerischen Über
setzung des Jos.), Benjamin v. Tudela (ed. Asher I, 3 7 ; jetzt bei 
Eisenstein, Ozar Massaot, S. 27), Gelilot Erez Israel (vgl. Seder 
Hadoroth ed. Warschau 18 b; Eisenstein, S. 183) gesehen haben. 
Hingegen behaupten Petachja aus Regensburg (ed. Grünhut, S. 3 2 ; 
Eisenstein, S. 56) und Obadja Bertinoro (Eisenstein, S. 120) , daß 
die Salzsäule nicht existiere. Vgl. auch David Luria zu Pirke 
R. Eliezer das. 

100. Onkelos und Ps.-Jonathan z. St. Vgl. Ibn Esra z. St. 
1 0 1 . Gen. r. 5 1 , 8; Pesikta r. §42 (ed. Friedmann, S. 176 a); 

Agadath Bereschit, Kap. X X V ; Midr. Hagadol ed. Schechter, 
S. 296; Sepher Hajaschar, S. 67; ähnlich Ephraem (Ginzberg, 
M G W J 1899, S. 502). Hieronymus (Rahmer, Die hebräischen 
Traditionen, S. 30), Ambrosius (Bibliothek der Kirchenväter IV, 
S. 424). Diese Entschuldigung ausführlich bei Origines (Homilien 
zum Hexateuch in Rufins Übersetzung, S. 6 1 ) : „Apparet namque 
filias Lot didicisse quaedam de consumatione mundi, quae immi-
neret per ignem, sed tamquam puellae non integre perfecteque 
dedicerant; nescierunt quod Sodomicitis regionibus igne vastatis 
multum adhuc spatii integrum resideret in mundo. Audierunt 
in fine saeculi terram et omnia elementa ignis ardore decoquenda. 
Videbant ignem, videbant sulphureas flammas, videbant cuncta 
vastari. Matrem quoque suam videbant non esse salvatam suspi-
catae sunt tale aliquid factum, quäle in temporibus audierant 
Noe et ob reparandam mortalium posteritatem solas se esse cum 
parente servatas. Recuperandi igitur humani generis desiderium 
sumunt atque instaurandi saeculi ex ses dandum opinantur ex 
exordium. Et quam: vis grande iis crimen videretur furari con-
cubitum patris, gravior tarnen iis videbatur impietas, si humane, 
ut putabant, posteritatis spem servata castitate delerent." Diese 
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ganze Ausführung ist offenbar unabhängig von Josephus. — Über 
die Wertung der Tat der Tochter Lots herrscht in der Agada ein 
Streit, in dem sich die weitesten Extreme gegenüberstehen. Die 
einen bezeichnen die Tat als eine gottesfürchtige, sogar als eine 
besondere Mizwa (vgl. Gen. r. 5 1 , 8, 9, 1 0 ; Ruth r. 5, 1 4 ; Pes. 
r. 42 ; Tanch. m a n § 1 2 ; Nasir 2 3 b ; Baba Kamma 3 8 b ; alle 
Stellen, in denen die Tat entschuldigt wird — vgl. oben — u. a.), 
während die anderen sie als beabsichtigte, schwerste Unzucht hin
stellen (Gen. r. 5 1 , 9; Num. r. 20, 2 3 ; Ber. 2 5 ; Midr. Hag., 
S. 298; Nasir a.a.O.; Buch der Jubiläen 16 , 8 u.a.). Nun hat 
Aptowitzer (Parteipolitik der Hasmonäerzeit) nachgewiesen, daß 
sich im rabbinischen und pseudoepigraphischen Schrifttum viele 
Spuren des Kampfes zwischen hasmonäischen und antihasmo-
näischen [davididischen] Parteitheoretikern finden. Es ist daher 
vielleicht die Kontroverse über die Töchter Lots ebenfalls in der 
Zeit entstanden, in welcher die Davididen, die Nachkommen aus 
der Verbindung Lots mit seinen Töchtern, angegriffen wurden. 
Die merkwürdige Angabe, die Töchter Lots hätten mit ihrer Tat 
eine besondere mitB begangen, ist eine Verteidigung des Davididen-
hauses gegen hasmonäische Angriffe auf die Legitimität Davids. 
Das Christentum, das ebenfalls Interesse an der makellosen Abstam
mung Davids, des angeblichen Jesusahnen, hatte, übernahm diese 
Theorie und erhob im Hinblick darauf Lot zu einem Gerechten 
(vgl. II Petri 2, 7; Clemensbrief 1 1 , 1 ; Schatzhöhle, S. 4 1 ; Christ
liches Adambuch, S. 124) . Darüber ausführlich an anderer Stelle. 

102 . Vgl. Bellum V, 9 § 4: „Sara wurde unberührt an 
Abraham zurückgegeben." Auch nach der Agada wurde Pharao 
daran gehindert, mit Sara zu verkehren; vgl. Gen. r. 4 1 , 2 ; 
Tanch. ~\b "]b § 5 (ed. Buber § 8). Diese Ansicht auch bei Hiero
nymus und Theodoretus (Ginzberg, M G W J 1899, S. 492). 
Sicherlich liegt der Agada und dem Jos. dasselbe Motiv zugrunde: 
Sara nicht eine Verbindung mit Pharao eingehen zu lassen. Aber 
bei Jos. hat die Auffassung naturgemäß einen Stich ins Apo
logetische, während die rabbinische Agada Sara um ihrer selbst 
willen idealisiert. 

1 0 3 . Vgl. die Agada, nach der Ismael tatsächlich dem Isaak 
nach dem Leben trachtete: D l̂tn bltt btWBW m AKTl mtP n/l\"W 
pn i r m mb p a n a i pmn (Tosefta Sota 6, 6). 

104. Ähnlich Philo, De Abrahamo § 168 (deutsch ed. Cohn 
I, S. 1 3 1 ) : „ . . . e in geliebter einziger Sohn, der mit allen Vor
zügen des Körpers und der Seele ausgestattet war; denn er zeigte 
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bald Tugenden eines reiferen Alters, so daß der Vater ihn mit 
großer Zärtlichkeit liebte... In solcher Gesinnung erhielt er 
plötzlich den göttlichen Befehl, seinen Sohn . . . zu opfern . . . " 
Bei Philo offenbar derselbe Zusammenhang zwischen den 
Tugenden Isaaks und dem Opfermut Abrahams. 

105. Tanch. K*lv) § 2 2 ; vgl. Sepher Hajaschar, S. 7 5 : Abra
ham gibt vor, den Isaak zu Sem und Eber zu führen. Aus dem 
Zwiegespräch zwischen dem Satan und Sara geht hervor, daß 
Sara nicht wußte, wohin Abraham und Jizchak gegangen waren: 
Pirke R. Eliezer, Kap. X X X I I : na J i p B » üb . . . ,Tl»b [btfBD] 1 B K 1 

ü ' n p m pnar -wib jprn " | » w npb r\b I B K 1b m o « ob i ya n » w 
nblj?b. Vgl. Tanch. KY"! § 2 3 ; Midrasch Wajoscha (Jellinek I, 
S. 36); Sepher Hajaschar, S. 8 1 ; Weil, Biblische Legenden, S. 86. 
Aus der Frage Saras an Jizchak nach der Opferung geht dasselbe 
hervor: Koh. r. 9, 7 : ^ a J V M p T l <b mBK l'BK b « K a t W l ; vgl.Lev. 
r. 20, 2 ; Pesikta di R. Kahana (ed. Buber, S. 170 b). 

106. Vgl.Targum zu II Chr. 3 , 1 : KtsnpB JVa « a a b n a b » "Hfcn 
P^DK p m ^n K a » a p / i o m a « nbtn i r w a irnio moa B ^ e n Y a "n 

•»•n Kaaba ibj f l« j on a p r p n . . . « n b y b n*ia pnar J T o m a « 
p n « p j a n tnTiKa «nana p p ; u n p r a mnb. Vgl. Targum zu 
Cant. 3, 6; vgl. Midrasch Tadsche, Kap. X X (Epstein, Mikad-
monioth, S. XXXVII) : . . . ru ^ B EHipnn oipan n s ^ i » ntn a ' rot i 
n a b » * ^ B e n i p B i . . . n n ^ a » m p a i . . . a m a x w ttnipai. Vgl. 
Maimuni, Hilchoth Beth Habechira II, 1, 2. Die Identifizierung 
auch bei Hieronymus (Rahmer, Die hebr. Traditionen, S. 34) 
und Aphraates (Funk, Die haggad. Elemente in den Werken des 
Aphraates, S. 30; Ginzberg, M G W J 1899, S. 529). Mit Beziehung 
auf die Identifikation gibt Jos. iTTian p i K (Gen. 22, 2) mit 
Mobptov öpoc; = Moria-Berg (Tempelberg) wieder. — Die Angabe 
des Jos.: „wo später König David einen Tempel erbaute" ist 
kein Irrtum, sondern sie bezieht sich auf den Altar des Arawna; 
dies geht daraus hervor, daß Jos. bei der Altarerrichtung durch 
David (VII, 1 3 , 4 § 3 33) wieder die Opferung Isaaks in diesem 
Zusammenhange erwähnt. — Cotta-Gfrörer z. St. meint, in 
der Bibel sei nichts Bestimmtes darüber gesagt, „daß Arafnas 
Tenne auf dem Berge Moria gewesen". Dies steht aber ausdrück
lich in II Chr. 3, 1 . 

107. Dabei übersieht Josephus allerdings Gen. 24, 50, wo 
Bethuel genannt wird. Möglicherweise ist ihm Bethuel auch gar 
nicht im Texte vorgelegen. (Die Kommentatoren, z. B. Kautzsch, 
Gunkel, Holzmann, streichen Bethuel in Gen. 24, 50 als Fehler 
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oder Glosse.) Vielleicht spielt da die Agada vom gewaltsamen 
Tode Bethuels (Gen. r. 60, 1 2 ; Ps.-Jon. zu Gen. 24 ,55) , durch 
welche das spätere Nichterwähntwerden Bethuels erklärt wird, mit 
hinein. Eine sichere Parallele aber liegt hier — entgegen H. Gutt-
mann, Die Darstellung der jüdischen Religion, S. 9 — nicht vor. 

108. Ob hier, wieTachauer S. 56 meint, ein Zusammenhang 
mit der Agada, nach welcher sich dieses Ereignis am Pessach ab
gespielt hat (vgl. Pirke R. Eliezer 32), vorliegt und Isaak daher 
vom Gottesdienst spricht, ist zweifelhaft. Der Wortlaut bei Jos. 
berechtigt kaum dazu; er ist viel zu allgemein. 

108 a. Vgl. Gen. r. 74, 5. Pirke R. Eliezer, Kap. 36. Vgl. 
auch P. Krüger, Philo und Josephus, S. 70. 

109. Sepher Hajaschar, S. 1 1 3 . Vgl. Pirke R.Eliezer, Kap. 38: 
... D D » rwv na nmnn rwsav n/vn xbi ô n« m»r mpr V» i/u n/i\n» 
/ I U M rv\*nb rwi nair D ^ B I / D / I I B B I / I O r6 nain rmyi /iipn»a &sn 
/llpntPOn. Sechel Tow zu Gen. 34, 1 (ed. Buber I, S. 189) spricht 
ebenfalls von einem Fest der Frauen, so wie Jos. und Sepher 
Hajaschar, während in Pirke R. Eliezer das Fest nur eine Falle für 
Dina war. Vgl. Theodot (Rießler, Altjüdisches Schrifttum, 
S. 1264) : „Dina ging nun an einem Feste nach Sichern, sich die 
Stadt anzusehen." Da dieser Theodot von Jos. (Contra Apionem I, 
23 § 2 1 6 ; vgl. französische Übersetzung von L. Blum, S. 40, 
Anm. 2) erwähnt wird, war vielleicht seine Angabe die Quelle 
des Josephus. 

110 . Onkelos zu Gen. 37, 3; Samaritan. Targum z. St. Vgl. 
Kidd. 32 a: nosn rup» ^B mbx Jpr p K . Marquah, der Samaritaner, 
im Bibelkommentar (Heidenheim, Bibl. Samaritana III, S. 2 1 ) : 
tttnrQK /iBDrü KVB Kam P |D1\ Ebenso die persische Bibelübersetzung 
des Jakob Tawus (Kohut, Kritische Beleuchtung der persischen 
Pentateuchexegese des Jakob Tawus, S. 1 4 1 ) . [Die nichtwörtliche 
Auffassung des D^pfr p hat wohl ihren Grund darin, daß ja der 
eigentliche „Sohn des Alters" Benjamin war. Daher faßte man 
das D^p? p anders auf: Vgl. Pirke R. Eliezer, Kap. 38 (vgl. 
Tanch. W\ ed. Buber § 5) : D̂ pr p ,Tn p » ^ «Vfll P]DV iTfl D^pt p "Ol]. 
Vgl. Gen. r. 84, 8: Nach der Ansicht R. Nechemias hat Jakob 
alle Halachoth, die er von Sem und Eber überliefert hatte, dem 
Josef zur Kenntnis gebracht; vgl. Midrasch Agada (ed. Buber), 
S. 88; Midr. Hagadol (ed. Schechter), S. 536; Jelamdenu-Fragment 
bei Jellinek VI, S. 82. Vgl. Sechel Tow (ed. Buber, S. 214) z. St.: 

p D ö najn D » ib noa» /naVn Va» 1 /1105 Dom rnt H M » I Ü I K moro n 
fpfb. Dazu bemerkt Buber, daß die Worte 1/1103 Pitt D3n H M » 
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eine Hinzufügung des Verfassers sind. Es findet sich aber in 
Lekach Tow (ed. Buber, S. 187) z. St. die Bemerkung: 2',2T\ i lM» 
"imaD Tin . Sechel Tow kann hier den Lekach Tow nicht 
benützt haben, weil er das Entlehnte nicht als Ausspruch 
R. Nechemias anführen würde. Das das keinen guten Sinn 
gibt, ist wohl für DOn verschrieben, und es scheint l-TllöO Pitt D3n 
als Erklärung von D^pf \2 ein alter Text zu sein. — Vgl. Philo, 
de Josepho § 4 (deutsch ed. Cohn I, S. 158 ) : ,,Da nun sein Vater 
eine edle und ausgezeichnete Sinnesart in ihm entdeckte, 
erstaunte er darüber . . . und liebte ihn . . . " Auch Philo deutet 
also DMpf \2 auf geistige Gaben. 

1 1 1 . Gen. r. 84, 1 2 . Vgl. Pirke R. Eliezer, Kap. 38: v'3> K ^ K 
v j a baa i m « ama ain - p ^ b mbwb vr\y « i n » i n w i M n m » . Vgl. 
Philo, de Josepho § 8 (deutsch ed. Cohn I, S. 159 ) : „Der Vater 
(Isaak) war darüber verwundert; er bewahrte die Sache in seinem 
Herzen und dachte an die Zukunft." Vgl. Homilien des Philoxen 
(ed. Budge II, S. 106) : „for the Book says, that he kept all these 
things, because he believed that they were about to take place."— 
Vgl. Sure XII, 6: „Jakob spricht zu Josef: Mein Söhnchen, erzähle 
dein Gesicht nicht deinen Brüdern . . . und gemäß diesem wird 
dich dein Herr erlösen und wird dich lehren die Deutung der 
Geschichten und wird seine Gnade an dir vollenden..." und die 
arabische Tradition dazu (vgl. Schapiro, Die haggadischen 
Elemente im Koran, S. 19) . Ähnlich Ephraem (Schapiro, a. a. O., 
S. 20). Vgl. noch "Weil, Biblische Legenden, S. 1 0 1 : „Jakob 
erkannte Josefs einstige Größe daraus." 

1 1 2 . Ps.-Jonathan zu Gen. 37, 1 3 . Vgl. Sepher Hajaschar, 
S. 147 . — Vielleicht ist aber die Angabe des Jos. rein exegetisch 
zu verstehen. Jos. bringt den Tötungsplan der Brüder und ihren 
Wegzug in Zusammenhang. Sie erzählten dem Vater nichts von 
ihrem Wegzuge ( § 1 8 : „ohne Vorwissen des Vaters"), da sie mit 
Recht damit rechneten, der Vater würde daher um sie besorgt 
sein und den Josef schicken, den sie dann töten würden. Diese 
Berechnung erwies sich als wahr. Oder aber Jos. will hier erklären, 
was denn den Jizchak bestimmt hat, sich nach seinen Söhnen zu er
kundigen, um so mehr als Sichern von Hebron nicht weit entfernt 
ist: daher sagt er, die Brüder hätten ihrem Vater den Abzug ver
heimlicht und dies veranlaßte seine Besorgnis. 

1 1 2 a. Nach einer jungen, arabischen Einfluß verratenden, im 
übrigen sehr unklaren Legende hat ein Dämon dem Jakob die 
Untat der Brüder an Josef erzählt. JQR. NS. VII, S. 1 3 3 . 
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1 1 3 . Sota 36b . Vgl. Gen. r. 87, 7; Tanch. Wajeschew § 9 ; 
Cant. r. 1, 1 ; Pes. r. § 6 (ed. Friedmann, S. 2 3 a). Das Vorschützen 
der Krankheit außer in Sota a.a.O. noch im Midrasch Abchir 
(Jalkut § 146 = Bubers Likkutim, N . 25). — In der arabischen 
Legende: „Morgen ist der Festtag, an welchem alle Ägypter ohne 
Unterschied des Alters und des Geschlechtes und des Standes den 
Tempel besuchen; stelle dich krank" (Weil, Biblische Legenden, 
S. 107) . 

114 . Midrasch Hagadol (ed. Schechter, S. 625): Mjnß lö*n 
äinvuiB *6» - j m n ; o ppi*1 ib I Ü K i m * p « - ims i ^nobn nibn tpvb 
•pb p i n a n n a ^ r r s n - j a o ibnn J I K w * n » n » a ib * I B K "nana 
^ p i n » b pbia"' p \S . Vgl. Bechaji z. St. (ed. Warschau, S. 1 3 1 ) : 
oibnn nan i ay n n n B 1 B 1 b n n n x i n j n B b"t i r m a n w n 
r iKI» p i n s n natsn. Diese Tradition auch in Midrasch Agada 
(ed. Buber L S . 96): by att^viB Dann© n\n x b » ^SBB « b « m pniB 
D l b n m p i r i B H n t n '»a. (Buber, das., Anm. 1 2 , verweist auf 
Gen. r., Jalkut, Lekach Tow und Raschi; aber durch obige Angabe 
unterscheidet sich Midrasch Agada von den übrigen Stellen: daß 
Pharao deswegen die Deutungen seiner Weisen nicht akzeptierte, 
weil sie mit der von ihm im Traume gesehenen Deutung 
nicht übereinstimmten, steht nur im Midrasch Agada; die anderen 
Stellen müssen so verstanden werden, daß die Deutungen deswegen 
abgelehnt wurden, weil sie dem Pharao unwahrscheinlich klangen.) 
Was Tachauer (S. 60) zu dieser Stelle anführt (Gen. r. 89, 5), hat 
mit der Angabe des Jos. nichts zu tun. 

1 1 5 . Gen. r. 90, 4; Onkelos z. St. i r b p b j p B B l « n a j ; Ps.-
Jonathan und Samaritanischer Targum z. St. Ebenso Origenes und 
Hieronymus (Ginzberg, M G W J 1899, S. 546). Syrohexaplaris: 
etöooi; x& Kpujtrd. Vgl. Field, Hexapla I, 59, Note 37. Vgl. Apto-
witzer, Hebrew Union College Annual, S. 289, Anm. 86. 

1 1 6 . So Plaut, Flavius Josephus und die Bibel, S. 23 . Plaut 
meint mit Recht, daß diese Erklärung auf aramäischen Einfluß 
hinweise. Stade, Z A T W . 1883 , S. 47, glaubt, Jos. leite es von der 
Grundbedeutung von m s = ferre ab. Was heißt das ? 

1 1 7 . Baba Mezia 39 b; Jebamoth 88a; Kethuboth 27 b; Gen. 
r. 9 1 , 7; Ps.-Jonathan zu Gen. 42, 8. 

1 1 8 . Sepher Hajaschar, S. 18 5. Den ausdrücklichen V o r w u r f 
Josefs, daß die Brüder aus verschiedenen Gegenden eingezogen 
seien, finde ich nur im Sep. Haj. Zu vergleichen sind aber allen 
jenen Stellen, in denen davon die Rede ist, daß die Brüder 
durch zwölf verschiedene Tore eingezogen sind: Gen. r. 9 1 , 6 
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(vgl. 2); Tanch. Mikez § 8 (vgl. ed. Buber § 1 0 ) ; Ps.-Jonathan 
zu Gen. 42, 5. — In der arabischen Literatur: SureXII, 67: „Und 
er [Jakob] sprach: O meine Söhne, tretet nicht ein durch ein 
Tor; tretet ein durch verschiedene Tore!" V. 68: „Und als sie 
eingetreten waren, wie ihr Vater es ihnen befohlen hatte..." 
(vgl. Geiger, Was hat Mohammed, S. 1 4 8 ; Schapiro, Die hag-
gadischen Elemente, S. 55). Den ausdrücklichen Vorwurf wie 
bei Jos. auch bei Weil, Biblische Legenden, S. 120 . — Tachauers 
Ausführung S. 2 5, entfällt durch diese Parallelen. 

1 1 9 . Vgl. Gen. r. 9 1 , 6: D^K3 DJ1K ffniM D / 1 K ; Tanch. p p B § 8. 
Vgl. Weil, Biblische Legenden, S. 1 1 9 : „Er [Jakob] empfahl ihnen 
wegen ihrer schönen, kräftigen Gesta l ten . . ." Zum Ge
danken vgl. noch Cant r. ad Cant 4, 7; Num. r. 1 3 , 8. 

1 2 0 . Vgl. Antiq. II, 6, 9 § 1 6 1 : „Alles Bisherige ist von mir 
veranstaltet worden, damit ich eure brüderliche Liebe auf die 
Probe stelle." Dasselbe bei Philo (de Josepho § 25, deutsch ed. 
Cohn I, S. 206): „denn hier mußte der klassische Beweis geliefert 
werden für die Gesinnung eines jeden und für ihr verwandt
schaftliches Verhältnis zu dem fälschlich angeklagten Bruder." 

1 2 1 . Natürlich bemüht sich die Agada, den fehlenden drei
unddreißigsten zu ermitteln: B. Bathra 1 2 3 a [eine Zwillings
schwester Dinas], Gen. r. 94, 9 [Gott, Jochebed, Serach bat 
Ascher]. 

1 2 2 . So Gen. r. a.a.O.; Ibn Esra zu Gen. 46, 2 3 ; Hiero
nymus (vgl. Rönsch, Das Buch der Jubiläen, S. 236). 

1 2 3 . Mechilta Beschallach § 1 (ed. Weiß, S. 29 b): f ] K » p 3 B 1 
D 3 J 1 K HtB b"T) DBV iVlM D ^ 3 » n 1 K » J l l B l t y ; Mech.des R. Simon b. 
Jochai Beschallach § XIV (ed. HofFmann, S. 40); Gen. r. 1 0 0 , 1 1 ; 
vgl. Jerusch. Sota I, 10 (ed. Wilna 8 b): fllBJtf? nbvn B 3 » ^ 3 » Tübü 
1BJ> l ' B 3 » » K l . Sepher Hajaschar, S. 2 7 1 : » ^ K ^ J t t l ViO»^ ^33 *?3 D31 

iBj? i i 3 3 » pia »\s*l iBj? V J 1 1 3 K p l K J I K » \ S . Vgl. Sota 7 b (Makkot 
1 1 b ; Baba Kamma 92a): 1 \ 1 1 3 1 B 3 V « 1 » ^ I M » D ^ 3 » p i l X by 
p 1 K 3 pVjVuB mi,T V» l V T l B J t y . Vgl. Raschi v. 1 W ) B 3 « > ; Buch der 
Jubiläen 49, 6 (bei Kautzsch II, S. 1 1 4 ) : „Und die Kinder Israels 
brachten die Gebeine der Söhne Jakobs alle hinaus, außer dem 
Sarge Josefs, und begruben sie auf dem Felde in der Doppelhöhle 
im Gebirge." Testamente der zwölf Patriarchen: bei fast allen 
steht, daß sie in Hebron begraben wurden, z. B. Rüben 7 
(Kautzsch II, S. 463). Vgl. Apostelgeschichte 7 , 1 6 : „So zog Jakob 
nach Ägypten hinab, und dort starb er und auch unsere Väter. 
Sie wurden nach Sichern gebracht und in dem Grabe beigesetzt, 
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das Abraham... gekauft hatte" (vgl. Strack-Billerbeck, Kommentar 
zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch II, S. 673). 
R. Samuel bar Simson berichtet in seiner palästinensischen Reise
beschreibung, er habe bei Kephar Chittim die Gräber der Stämme 
und Dinas ( P D H " U p l D ^ n » b& D ' n a p ) gesehen (Luncz' Luach 
Erez Israel VII, 98). — Vgl. noch Bellum 4, 9, 7 § 532 wo Jos. 
von den Hebroner Grabmälern der nach Ägypten gewanderten 
Nachkommen Abrahams spricht. Zu beachten ist, daß nach Jos. die 
Söhne Jakobs bald nach ihrem Tode nach Palästina gebracht 
wurden, nach der Agada aber erst beim Auszuge aus Ägypten. 

1 2 4 . So Freudenthal, Hellen. Studien, S. 170 . — Ein Zu
sammenhang zwischen dieser Angabe und der Meinungsver
schiedenheit zwischen Rab und Samuel ad Ex. I, 8 (Sota 1 1 a: 
nach Rab sei ein neuer König zur Herrschaft gekommen, nach 
Samuel habe der bisherige neue Gesetze erlassen), wie ihn Bloch, 
Die Quellen, S. 34, annimmt — Jos. sei der Ansicht Rabs — liegt 
nicht vor, weil der Talmud nicht von einer neuen Dynastie spricht. 
Hingegen erinnert Ibn Esra zu Ex. I, 8 an Josephus: JIM tfb» 

iYJlbon J 7 Y D : der neue König war nicht von königlichem Geblüt; 
es kam also eine neue Dynastie zur Herrschaft. 

1 2 5 . "iai D P D bn orn im« W b a w bs vbn Y D . Num. 
r. 1 5 , 20; Tanch. " j J T l b y r D § 1 3 (ed. Buber § 23). 

1 2 6 . Pirke R. Eliezer, Kap. 48: YflV nwtb ü^ütsnm VlöKtP 

D^atOO bi^W m VWV Kim ibirb 1W. Vgl. Synhedr. 1 0 1 b : Witt* 

n p i b mn D^an bmw bw j w i a » . . . nmö • M J » ^ « . Vgl. Sota 1 2 b; 
Ex. r. 1, 1 8 ; Tanch. Wajakhel § 4 (ed. Buber § 5). Vgl. die aus
führlichen Erzählungen über den Traum Pharaos und dessen 
Deutung auf die Ankunft eines israelitischen Zerstörers der 
ägyptischen Macht: Ps.-Jon. zu Ex. I, 1 5 ; Dibre Hajamim schel 
Mosche (Jellinek II, 1 ) ; Sepher Hajaschar, S. 239. Im Midrasch 
Wajoscha (Jellinek I, 43) prophezeien die Weisen Israels die An
kunft Mosis. — In der arabischen Legende: Weil, Biblische 
Legenden, S. 1 5 6 ; Tabari (Rosenöl, Sagen des Morgenlandes, 
S. 82); Ibn el Atir, Zamahsari und Beidawi (Grünbaum, Neue 
Beiträge, S. 154 f., 159 ) ; Jallaloddin (Sale, Korankommentar, 
S. 1 1 7 ad Sure 7, 124) . Ad Sure 28, 5 vgl. Geiger, Was hat 
Mohammed, S. 156 . — Zum ganzen Sagenmotiv vgl. die Ver
kündung der Geburt Abrahams an Nimrod (Jellinek II, 1 1 8 ; 
vgl. Jellinek I, 25). Vgl. Matthäus 2, 1 f.: Jesu Geburt wird von 
den Magiern dem Herodes verkündet (vgl.. Joh. Weiß, Die 
Schriften des Neuen Testaments I, S. 239). Der Traum 
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des Königs Astyages wird durch die Magier dahin gedeutet, ein 
Sohn seiner Tochter [Kyros] werde ihn stürzen. (Vgl. Frazer, 
Folklore in the Old Testament II, 441.) 

127 . Midr. Tadsche, Kap. 21 (ed. Epstein, S .XLIV): W 
rone r n e » . . . o ^ n n p flnvj m v o n nnw. Nach Aptowitzer, 
Parteipolitik der Hasmonäerzeit, S. 243, Anm. 42, ist die Angabe 
des Midr. Tadsche eine Kombination zwischen den Angaben des 
Jos. und des Bibeltextes, die der Verfasser des Midr. Tadsche 
miteinander in Einklang zu bringen suchte. [Die Angabe des 
Midr. Tad. auch im nVnpn nV»V», ed. Warschau 3 a, im Namen 
des W i . T ttmö]. 

1 2 7 a. Vgl. Aptowitzer, a. a. O., S. 242 f. 
1 2 8 . Sota 12 a; Ex. r. I, 1 9 : H M i m bMJt DTBJ? . Vgl. Ex. r. I, 

1 3 : i W n/iiaa p i r u D »*n D I Ö ? mn». Vgl. Koh. r. 9, 1 7 ; Pes. r. 
§ 4 3 (ed. Friedmann, S. 180 a): i3M J-pm Kin mar . 

129 . Mechilta nV»n § 10 (ed. Weiß, S. 52, vgl. das. Anm. 70); 
Mech. des Rabbi Simon ben Jochai § 15 (ed. HofFmann, S. 7 1 ) ; 
Meg. 1 4 a ; Sota 1 2 b ; Ex. r. I, 2 2 ; Midr. Mischle 14 § 1, 31 § 1 7 ; 
Midr. Wajoscha (bei Jellinek, S. 4 1 ) ; DibreHajamim schelMosche 
(Jellinekll, S. 2) ; Sepher Hajaschar, S. 242; Pseudo-Philo (Rießler, 
Altjüdisches Schrifttum, S. 753 . Vgl. Cohn, JQR. 1898, S. 318 ) . 
Bloch (Die Quellen, S. 35) und Weill (Französische Übersetzung, 
S. 1 1 7 , Anm. 3) meinen, auch die rabbinische Tradition wisse vom 
Traume Amrams und verweisen auf Mechilta ed. Weiß, p. 52. 
Dies ist aber unrichtig. Von einem Traume Amrams steht in der 
ganzen rabbinischen Literatur nichts und die Mechilta a. a. O. 
spricht ebenfalls nur von einer Prophezeiung Mirjams. Vgl. auch 
Weiß, a. a. O., Anm. 70. — 

1 3 0 . Sota 1 2 a ; Ex. r. I, 20. — Ebenso bei den Arabern: 
Sie empfand bei Mosis Geburt nicht den geringsten Schmerz. 
(Weil, Biblische Legenden, S. 133 . ) 

1 3 1 . Buch der Jubiläen (Kautzsch II, S. 1 1 5 ) : Tarmut. 
Ebenso in syrischen Fragmenten (Charles, Apocrypha z. St.); im 
äthiopischen Mota Muse (ed. Faitlovitsch, S. 18 ) ; bei Bar Hebraeus 
(chron. p. 1 4 ; vgl. S. Münk, Palästina, deutsch, S. 226, Anm. 1 ) , 
Epiphanius, Syncellus (vgl. Rönsch, Buch der Jubiläen, S. 265). 
Thermutis, ägyptisch „Große Mutter", ist Beiname der Isis (vgl. 
Ranke, Weltgeschichte III/ 2, S. 14) . — Im Talmud heißt Pharaos 
Tochter Bitja (I Chr. 4 , 1 8 ; Meg. 13 a). 

1 3 2 . Sota 1 2 b ; Ex. r. I, 2 5 ; Tanch. J118SP § 7 ; Midrasch 
Wajoscha (Jellinek I, S. 4 1 ) ; Dibre Hajamim schel Mosche 
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(Jellinek II, S. 3) ; Sepher Hajaschar, S. 243. — Bei den Arabern: 
Sure XXVIII, 1 1 : „Und wir machten, daß er die Ammen zu
rückwies." Vgl. Beidawi (Sale, Korankommentar, S. 235). "Weil, 
Biblische Legenden, S. 140. Vgl. Schahin (Bacher, Zwei jüdisch
persische Dichter, S. 92). Bacher verweist (das. Anm. so)aufTabari 
und Seph. Hajaschar; warum nicht auf den Koran oder Sota? 

1 3 3 . Ex. r. I, 27; das. 26: p K H bl - [ 1 1 5 « b t f T U n\1ts>; 
Tanch. JTlBtf § 9; Tanch. tflKV ed. Buber § 1 7 : D W 71 p fPiW 
K"^ J M K3HM1. Vgl. das. und I P M I W I ed. Ginzberg, S. 1 1 3 , 

Z . 20; vgl. Berachot 54b (Bechorot 44a): Mose war 10 Ellen 
hoch. Zur Frühreife Mosis vgl. Deut. r. 1 1 , 1 0 : v n b t t t P DV3 131 
^ÜKI '*>3K DJ? ^ " n Vübfl l P1B pWlB V l J « D ; V g l . Petirat Mosche 
a. a. O. Vgl. Ex. r. 1 ,24 [Tanch. D i a » § 8]: lblpl I T « in . Vgl. 

Philo, de Vita Mosis § 18 (deutsch I, S. 226): „Als er aber in un
gewöhnlichem Maße und ungewöhnlich schnell wachsend und 
gedeihend entwöhnt wurde . . . " Schahin (Bacher, Zwei jüd.-pers. 
Dichter, S. 147 , vgl. S. 91) läßt Moses mit 14 Jahren zu seiner 
vollen Schönheit gelangt sein. — Über die Vorstellungen von 
der Frühreife vgl. Aptowitzer, Kain, S. 1 8 1 . Daselbst ist Seth 
[vgl. bei uns Anm. 43] und Moses zu ergänzen. Auch von Ben 
Sira wird ungewöhnliche Frühreife berichtet (vgl. Alpha Beta di 
ben Sira ed. Steinschneider, S. 17 b). 

1 3 4 . Ex. r. I, 26. Tanch. m a » § 8. Pirke R. Eliezer, Kap. 48: 
„Die Schönheit Mosis war die eines Engels." Vgl. Dibre Hajamim 
schel Mosche (Jellinek II, S. 6): „Die Schönheit seines Wuchses 
glich der einer Palme." Alpha Beta di R. Akiba (Jellinek III, S. 44): 
„Mose und Aaron glichen den Dienstengeln, ihr Wuchs wie die 
Zedern des Libanon, ihre Augen wie die Sterne, ihre Barte wie 
Datteltrauben, der Glanz ihrer Angesichter wie der Glanz der 
Sonne"; vgl. Sepher Hajaschar, S. 250. — Vgl. Philo (de Vita 
Mosis §§ 1 5 , 70, deutsch ed. Cohn I, S. 225, 3 1 4 ) : „Von Kopf 
bis Fuß ihn betrachtend, habe sie an seiner wohlgebildeten und 
schönen Gestalt Gefallen gefunden . . . " . „Vierzig Tage später... 
stieg er hinab, viel schöner anzuschauen, als da er emporgestiegen 
war, so daß die ihn voll Verwunderung anstaunten und ihre 
Augen den Anblick des sonnenartigen Glanzes, den er ausstrahlte, 
nicht längere Zeit auszuhalten vermochten" (Ex. 34, 30). 

1 3 5 . Ebenso Philo (de Vita Mosis I § 13) und Artapan (Freuden
thal, Hellenistische Studien, S. 2 3 2 ; Rießler, Altjüdisches Schrift
tum, S. 187) . Auch nach der moslemischen Tradition war die 
Königstochter kinderlos (Ranke, Weltgeschichte III, S. 3 2). 

8* 
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1 3 6 . Tanch. nia» §8. Nur nach dieser Stelle schleudert Moses 
die Krone weg. — Bei den Arabern: Weil, Biblische Legenden, 
S. 1 4 1 . In den anderen Quellen nimmt Moses die Krone dem 
Pharao vom Haupt bzw. setzt sie sich auf. Vgl. Anm. 1 3 7 . 

1 3 7 . Ex. r. I, 26; vgl. Deut. r. 1 1 , 1 0 . Dibre Hajamim schel 
Mosche (Jalkut § 168 ; Jellinek II, S. 3) ; Midrasch Wajoscha 
(Jellinek I, S. 4 1 ) ; Petirat Mosche Rabbenu (Jellinek I, S. 1 2 8 ; 
Kohut, Anhang zum Kommentar des Manzur Al-Dhamari bei 
Eisenstein II, 369); der Tragiker Ezechiel (Rießler, Altjüdisches 
Schrifttum, S. 339). — Araber: vgl. Grünbaum, Neue Beiträge, 
S. 1 5 6 . — Dieses Kronenmotiv erzählt auch Herodot vom jungen 
Cyrus. Auch vom Gründer Konstantinopels wird Ähnliches 
erzählt. (M. A. Halevy, Moïse dans l'histoire et dans la légende, 
Paris 1927 , S. n i . ) 

1 3 8 . Vgl. ausführlich Freudenthal, S. 160, i72.Vgl.Artapanbei 
Rießler, S. 18 8 f. Freudenthal, S. 169, meint, Josephus habe den Ar-
tapan als Grundlage seiner Erzählung benützt. Dies nimmt auch 
B. Jakob, M G W J 1922 , S. 14 , an. Zu beachten ist aber die Ver
schiedenheit von Nebenumständen bei Artapan und Josephus : die 
Königstochter heißt nach Artapan Merris, der Krieg wird nach ihm 
zehn Jahre lang geführt. Jos. muß daher nicht auf Artapan zurück
gehen. Vgl. Ranke, III/2, S. 18 ; Auch nach Niese in Hastings En-
cyklopedia of Religion VII, S. 573, geht Jos. nicht auf Artapan 
zurück. Vgl. auch unsere Anm. 1 4 3 . — Nach isidor Levy, Réj 1907, 
S. 201 f., haben sowohl Artapan als auch Jos. die Sage aus Ps.-He-
kataeus entlehnt. Aber Levy übersieht die Tatsache, daß sich die Sage 
auch im agadischen Schrifttum findet. Vgl. folgende Anm. 

1 3 9 . Dibre Hajamim schel Mosche (Jalkut a. a. O. ; Jellinek II, 
S. 6 f.) ; Sepher Hajaschar, S. 2 51 ff. Die Ehe Mosis mit der 
äthiopischen Königin: Ps.-Jonathan zu Num. 1 2 , 1 . Die Sage mit 
Änderungen in der Chronik des Jerachmeel, Kap. X L V und in 
der Palaea historia (Vassiliev, Anecdota Graeco-Byzantina ; 
Charles, Apocrypha II, S. 77, Anm. 6—9). 

140. Frankel, Einfluß, S. 1 1 9 , Anm., meint, der Bericht in 
Dibre Hajamim sei aus Josephus via Josippon entlehnt. Er sagt: 
„Auch an die Sage bei Josephus, daß Moses bei seiner Flucht aus 
Ägypten nach Äthiopien gewandert sei (vgl. 1.1. c. 10 § 1 1 ; 
Dibre Hajamim hat diese Erzählung durch Josippon aus Josephus 
abgeholt)..." Aber dies steht gar nicht bei Josephus: bei diesem 
kämpft Moses gegen die Äthiopier, während er nach den hebrä
ischen Quellen nach Äthiopien flieht. 
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140 a. Vgl. weitere Unterschiede zwischen Jos. und den 
hebräischen Quellen, Freudenthal, S. 1 7 2 . 

1 4 1 . Über Volkssage und Kunstsage vgl. Aptowitzer, Kain und 
Abel, S. 8 o f.—Die Annahme (Geiger, Urschrift, S. 199 ;Weill, S. 1 2 5, 
Anm. 1 ; Halevy, Moïse, S. 1 1 4 ) , Num. 1 2 , 1 habe Anlaß zur Bil
dung der Sage über die Rolle Mosis im ägyptisch-äthiopischen 
Krieg gegeben, ist schwerlich richtig : eine so weit ausgreifende 
Legende kann nicht aus Anlaß eines "Wortes entstanden 
sein ; vielmehr hat sich die Legende an dieses Wort angelehnt, und 
zwar auch nur in Palästina, wo man eine exegetische Beziehung 
zwischen Bibelwort und Legende herstellen mochte, nicht aber in 
Alexandrien, wo die Legende durch Artapan belegt ist, ohne daß 
man eine exegetische Beziehung annehmen kann, um so mehr als 
Artapan die Ehe mit der Äthiopierin gar nicht kennt. Vgl. fol
gende Anm. 

1 4 2 . Die Annahme Halevys, Moïse, S. 1 1 5 , Artapan habe 
die Ehe Mosis mit der Äthiopierin verschwiegen, da er Mose aus 
apologetischen Gründen keinen Liebesroman zuschreiben wollte, 
ist sehr unwahrscheinlich. Er hat ihn einfach nicht gekannt. Daß 
die Anführung des Romans durch Josephus für diesen eine 
nécessité exégétique (a. a. O.) bedeutet habe, ist ebenfalls unwahr
scheinlich. Er hätte ihn ja ebenfalls einfach verschweigen können; 
keiner seiner Leser hätte ihm Num. 1 2 , 1 vorgehalten. 

1 4 3 . Jedenfalls ist es — gegen Halevy, Moïse, S. 1 1 2 — 
keinesfalls absolut sicher, daß Josephus aus griechisch-ägyptischen 
Quellen schöpft. Vgl. B. Heller, M G W J . 1928, S. 6 3 1 : „Mir 
scheint es zweifellos sicher, daß sich die Moseslegende in Palästina 
früher und reicher entwickelt hat als in Alexandrien." Vgl. noch 
Ranke, Weltgeschichte III/2, S. 1 8 . — Wie es aber kommt, daß 
die Sage erst in der jüngeren rabbinischen Literatur vorkommt? 
Vielleicht hat irgendeine Strömung den „Moses, Kriegshelden" aus 
der offiziellen älteren Agada verdrängt. Prof. Aptowitzer meint, 
es hätten dabei möglicherweise parteipolitische Motive eine Rolle 
gespielt: Moses, der Levit, der Kriegsheld, wurde von den 
Gegnern der kriegführenden levitischen Hasmonäer verdrängt. 
Vielleicht stammt diese Strömung "auch aus einer Zeit, in der man 
gegen die Kriegführung von Juden in fremden Diensten an
kämpfte. 

144. Targum Onkelos zu Ex. 3, 1 : "irttb rjj? j t "ûll 
«•nriöb JOjn. Ps.-Jonathan z.St. Vgl. Philo, de vita Mosis I § 65 
(deutsch I, S. 237) : „Als er nun seine Herde an einen wasser- und 
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futterreichen Ort führte, wo auch viel gutes Gras für seine Schafe 
wuchs..." — In einer spanisch-arabischen Legende spielen sehr 
gute Weideplätze, die Moses benützte, eine Rolle (Grünbaum, 
Neue Beiträge, S. 282). — Schahin (Bacher, Zwei jüdisch-persische 
Dichter, S. 165) spricht von Auen, zu denen Moses als Hirte 
kommt. — Das unklare 1 2 i a n in« (Ex. 3, 1) gibt zu der Er
weiterung Anlaß. 

145. Vgl. Onkelos z. St.; Sifre Deut. § 22 (ed. Friedmann, 
S. 69b): der Berg wird DTlV« in genannt, weil in Zukunf t Gott 
sich auf ihm offenbaren werde; die Septuaginta findet das DYlV« in 
ebenfalls schwierig; daher läßt sie es unübersetzt. Jos. erklärt 
sich diese Schwierigkeit eben auf die im Text angegebene Art. — 
Tachauer, S. 65, meint: „es finden sich wirklich viele Midrasch-
und Talmud-Stellen, die von dem Berge Sinai als von dem 
Nimbus der Heiligkeit umgeben berichten", führt aber keine 
der „vielen" Stellen an. Mit gutem Grund: denn vor der Offen
barung spielt der Berg Sinai absolut keine Rolle, und sein Nimbus, 
über den sich allerdings viele agadische Stellen finden, datiert erst 
seit der Offenbarung. Nur im Sohar (zu Ex. 3, 1 ; ed. Wilna II, 
S. 21 a) — vielleicht aus alter Quelle — findet sich ein besonderer 
Charakter des Sinai noch vor der Offenbarung angedeutet: 
imioi (wo im n»a) nr ny m rptpjro w n»»o vn o^aia «2« Y « 
inn noj> 12 3Vn i'mnV 0333» m«i» p ^ i n»a ViaV inn »3iri3 D I M 
in tm«» n»a mn w "n ia« . . . nt oy nr vn DM»»» naVa 
in I ' J I I « : J n»a n«i na jun D\nV«n in V« rr/im «in a\nV«n in 
ia« »nsp 'i in D^D353 I M «Vi Dmw5 onsniei D M U S rn» maiy n«i 
n»a V» i^3iV D^Vöi3i D » O D ^ D B I D M U D msiyn n«i. 

146. Pirke R. Eliezer, Kap. XL. Zum Gedanken: Erhört
werden durch Namensnennung Gottes vgl. Ps. 9 1 , 14 , 15 und 
dazu Midr. Ps. 91 § 8. Vgl. David Luria, Pirke R. Eliezer z. St. — 
Die Angabe des Josephus und der Pirke R. Eliezer weichen auf
fallend von der biblischen Begründung (Ex. 3, 15) ab. Jos. will 
vielleicht Moses den Vorwurf der Kleingläubigkeit ersparen. Vgl. 
Nr. 170 . 

147. Deut. r. 3, 8. Vgl. Ex. r. 9, 1 0 ; Num. r. 9, 1 4 ; Tanch. 
« 1 « 1 § 1 3 (ed.Buber § 1 4 ) ; Midr. Ps. 78 § 1 0 ; Tanna dbe Elijahu r. 
§ 8 (ed. Friedmann, S. 4 1 ) ; vgl. Midrasch Hagadol zu Ex. 7, 24 
(ed. Hoffmann, S. 63): «Vi 1 B J J B B «V p p P 3 |3^«1 1 3 B B p J i l t P V«1t^l 
Bhutan ^ea «V« nnV msn mn «Vi in«iaa «Vi i'mia. Vgl. noch die 
merkwürdige Schilderung im Sohar « 1 « 1 (ed. Wilna II, 28 b). — 
Vgl. Sapientia Salomonis 1 1 , 8 (bei Kautzsch I, S. 495): Aus v. 
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8 b: „indem du durch den damaligen Durst zeigtest, wie du ihre 
Widersacher gestraft hast" geht hervor, daß die Israeliten in 
Ägypten keinen Durst gelitten haben. Die Vorstellung schon bei 
Philo, de vita Mosis I § 144 (deutsch ed. Cohn I, S. 255) : „Der 
Fluß verwandelte sich in Blut, aber nicht für die Hebräer, denn 
so oft diese schöpfen wollten, verwandelte er sich wieder in 
Trinkwasser." Marqah, der Samaritaner (Heidenheim, Bibliotheca 
Samaritana III, S. 32, deutsch, S. 47): „ . . . nicht vermochten sie, 
von dem Wasser zu trinken, und die Hebräer hatten lebendiges 
[frisches] Wasser. Ein Wasser war es, welches den Ägyptern zum 
Tode und den Kindern der Hebräer zum Leben wurde". Vgl. Weil, 
Bibl. Leg., S. 164. —Jos. überträgt vielleicht aus Ex. 9, 4. Hingegen 
traf nach Ibn Ezra zu Ex. 7, 24 die Blutplage auch die Israeliten. 

148. Sapientia Salomonis 1 1 , 18 (Kautzschi, S. 495). Vgl. 
das. 16 , 10 (a.a.O., S. 502): giftsprühende Drachen. Vgl. noch 
das. 1 9 , 19 (a.a.O., S. 507). Vgl. Sepher Hajaschar, S. 269 und 
Midrasch Wajoscha (Jellinek I, S. 50) über das Tier Silonith. 

149. Vgl. Mechilta Bo § 1 3 ed. Weiß 18 a; Ber. 9b. 
150. Ps.-Jonathan zu Ex. 14 , 24. Vgl. Mechilta nb&2 § 2 

(ed. Weiß, S. 34a): J l W l B D b i 1M3 T D D,lbtt> rWürfifi Y J J D Ü^V 
nnbw öcsn T J W nnbw ruwöiB IMD nhm anbw. Vgl. das. § 5 
(ed. Weiß, S. 37 b oben). Vgl. Jerusch. Sota VIII, 3 (ed. Wilna, 
S. 3 5 a ) ; Midr. Ps. 18 § 1 4 ; Cant. r. zu Cant. I, 9; Aboth di R. 
Nathan, Kap. 33 . Vgl. noch Mechilta nbtttt § 5 (ed. Weiß 38b) : 
n a a bw ahibin IBI tW nbjJö bw n a n a . Vgl. Artapan (Freuden
thal, S. 236): T o ü c ö e AiyujtTiou(;{)JtÖT8Toö JTU p öq... ötacpGapfjvcu. 

1 5 1 . Tanch. nb&2 ed. Buber § 16 . Vgl. Midrasch Wajoscha 
(Jellinek I, S. 46): im bs T T o m bitiw w n D M r\*wb DJ0m T O 

D3nn D S D 3 bl 1 ^ 0 3 1 l ^ W . Vgl. D M Jir* (Die Beute des 
Meeres) oft: z. B. Mechilta Bo § 13 (ed. Weiß, S. 1 8 b ) ; Num. r. 
1 3 , 20. Vgl. Sapientia 1 0 , 1 9 — 2 0 (Kautzsch I, S. 494): „Ihre 
Feinde begruben sie in der Flut und schleuderten sie wieder em
por aus der Tiefe des Meeresgrundes. Infolgedessen beraubten 
die Gerechten die Gottlosen." Die Nachricht des Jos. aber 
möglicherweise nach Demetrios: Oaivercu ouv xobq ui] i<ata-
KAuööevxac tote; EKBIVCÜV ÖJTXOIC; xpi'jöaööat (Freudenthal, S. 46). 

1 5 2 . D ^ i o n (Ex. 1 3 , 18) wird als „bewaffnet" erklärt: Mech. 
nb&2 § 1 (ed. Weiß, S. 29a); Ex. r. 20, 19 . Die L X X (jrejurrrj 
Se r e v e ü ) hingegen und z. B. auch Ps.-Jonathan (KE>an D3? in bl 
pbfita) fassen den Vers anders auf. Josephus, der dieses Wort 
allerdings nicht wiedergibt, mag der Auffassung der L X X gefolgt 
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sein, nach welcher die Bibel nirgends von einer Bewaffnung der 
Israeliten spricht. Nach Ezechiel dem Tragiker sind die Israeliten 
ebenfalls ohne Waffen ausgezogen (Rießler, S. 343; vgl. Ranke, 
a. a. O., S. 22). 

1 5 3 . Tanch. ed. Buber nV»3 § 18 . Vgl. Mechilta nV»n § 1 

(ed. Weiß, S. 52b) : n/iittt pa laV» a^ün p bvw te» â a 
â a mua «V D.TVM *]«» â a i«sia «Vi naiV maVn na nr»; Mechilta 
des R. Simon ben Jochai das. (ed. Hoffmann, S. 72) ; Tanch. nV»3 
§ 19-

154. Bloch, Die Quellen des Jos., S. 38, führt zu der Schilde
rung des Jos. eine Parallele aus Mechilta (ed. Weiß, p. 55 a) zu 
Ex. 1 5 , 27 an: „Die zwölf Quellen reichten kaum für siebenzig 
Bäume hin." Aber in der Mechilta steht gerade das Gegenteil von 
dem, was Jos. sagt: maipan Vaa â an Wina aipa im«» m/ian Y J B 
â Vpn nwvb «V« p̂ao «Vi piaa i»j? I M «in p » jn/i 
anV ipaai «i'm a^»» DPPVp n » i V«i»^ i«n» 
1 » V » 1 1 3 » 1 . Nach der Mechilta war also die Gegend von Elim 
nach der Ankunft der Israeliten sehr wasserreich, während 
Josephus von großem Wassermangel in Elim spricht, der die 
Israeliten zum Murren reizte. Der von Bloch aus dem Zusammen
hang gegriffene Satz bildet also keine Parallele zu Josephus. (Die 
Lesart der Mechilta des R. Simon ben Jochai D âa VVlpB statt 
n̂ aa VVma dürfte eine bloße Verschreibung sein.) 

155 . Seder Olam, Kap. V (vgl. ed. Ratner, Anm. 36); das. 
Kap. X ; vgl. Mechilta nV»3 (ed. Weiß, S. 55a) ; Mechilta des R. 
Simon ben Jochai (ed. Hoffmann, S. 74); Ex. r. 3, 4; Ex. r. 2 5 , 4 ; 
Ps.-Jonathan zu Ex. 16 , 2 ; vgl. noch Mechilta Bo § 14 (ed. Weiß, 
S. 19a) . Tanch.Bo§ 9; Tosefta Sota 1 1 , 6 ; Kidd. 38 a; Cant .r .1,7 . 

156. Mechilta nV»n III § 3 (ed. Weiß, S. 57 b). 
157. Sap. Sal. 16, 22 (Kautzsch I, S. 503): „Schnee und Eis 

hielten das Feuer aus und schmolzen nicht... damit die Gerechten 
ernährt werden können." Vgl. Sap. Sal. 1 9 , 2 1 . Vgl. den apo
kryphen „Josef und Asenath"-Roman (Rießler, S. 5 1 8 ) : „Und 
Asenath . . . fand . . . eine Honigwabe, die Wabe w a r . . . weiß wie 
Schnee, voll Honig, und dieser Honig war wie Himmelstau." 
Diese Honigwabe entspricht dem Manna (vgl. Aptowitzer, Hebrew 
Union College Annual I, S. 282 f.). Das Manna war also weiß 
wie Schnee. (Rießler, S. 1304, meint irrtümlich, die Honigwabe 
symbolisiere nach Ps. 1 9 , 1 1 das Gesetz.) — Vgl. Artapan: Gott 
ließ ihnen Mehl wie Brot regnen, das an Glanz dem Schnee 
glich. (Rießler, S. 1 9 1 ; vgl. Freudenthal, S. 236.) — Weill (S. 150) 
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bemerkt, die Mechilta zu Ex. 16 , 14 spreche von givre (Eis vbs), 
welche Ansicht von Ps.-Jonathan übernommen wurde. Dies ist 
nicht ganz richtig. Tbl ist einfach das Targumwort für T 1 B 3 
(Ex. 1 6 , 14) . Vgl. Levy, Chaldäisches Wörterbuch sub voce vb). 

1 5 8 . Mechilta nb&2 III § 7 (ed. Weiß, S. 6 1 a ) ; vgl. Mech. 
des R. Simon ben Jochai (ed. Hoffmann, S. 81) . 

1 5 9 . Sota 1 1 b; vgl. über die möglicherweise parteipolitische 
Bedeutung dieser Agada Aptowitzers Parteipolitik der Hasmonäer-
zeit, S. 93. Auch nach Ephraem (Gerson, M G W J . 1899, S. 32) 
ist Chur der Gatte Mirjams. Gerson bemerkt nicht, daß Ephraems 
Angabe sich schon bei Jos. findet und wahrscheinlich diesem ent
nommen ist. Vgl. Einleitung. 

1 6 0 . So Weill, S. 156 . Auch Schahin (Bacher, Zwei jüdisch
persische Dichter, S. 1 3 1 ) erzählt, daß die Israeliten bei der 
Amalekiterschlacht viel Beute gemacht hätten. 

1 6 1 . Vgl. Ibn Esra zu Ex. 18 , 1 : enrn ntjns man nmm 
ijoi D ^ B I Ö 21112 pbay 121 nna mina nnvnb wbvn 
'121 Wunen p3 ^121 Q22S mb p Dtf laiO. Vgl. Nachmani 
z. St. Vgl. die Meinungsverschiedenheit, ob Jitro vor oder nach 
der Offenbarung am Sinai zu Mose gekommen ist: Jerusch. Me-
gilla I, 1 1 (ed. Wilna, S. 1 5 a ) ; Pes. r. § 5 (ed. Friedmann, S. 16 b). 

1 6 2 . Vgl. Makkoth 24a; Ps.-Jonathan z. St. — Die Einteilung 
des Jos. schon bei Philo (de Decalogo §65 , deutsch ed. Cohn I, 
S. 385): „So wollen wir denn das erste und heiligste Gebot in uns 
befestigen, einen für den höchsten Gott zu halten und zu ver
ehren; die Lehre von der Vielgötterei darf nicht einmal das Ohr 
des . . . die Wahrheit suchenden Mannes berühren. Wenn nun 
auch jene, die Verehrer und Diener der Sonne, des Mondes . . . 
sind, als ob es Götter wären, sündigen . . . so vergehen sie sich 
doch nicht so schwer wie die anderen, die sich Ho lz und 
Stein . . . zurecht schnitzten." Bei V. 3 beginnt also auch bei 
Philo das zweite Gebot. Diese Einteilung ist von den meisten 
Kirchenvätern übernommen worden. (Vgl. Cassels Anmerkung 3 
zu Kusari I, 89, S. 44.) 

1 6 3 . Num. r. 1 2 , 1 3 : ••Tip» nbwn 1M2 bipw ain» ptPön m 
p»83i nrTo neu 2^21 &nb$ $12 rptwoa n\na 1^2 bnx 
vpi ypi T P ^wz 3 \ T D "m p»on bv bmxb nw my^ nwyi 2^2 
'121 ü2b r\2mn nb*>i2ni 2^12 p»aai r iaa . Vgl. Tanch. Mips § 2 ; 
Midrasch Agada zu Ex. 38, 1 (ed. Buber, S. 189a) ; Sochar Tow 
(ed. Lemberg) zu Ps. 26, 2 ; Barajta der 49 Middot (Grünhut, 
Sepher Likkutim II, S. 3 b); Midraschfragmente (Jellinek V, S. 1 6 1 ) ; 



1 2 2 

Jelamdenu des R.Simon Hadarschan (Jellinek VI, S. 88); vgl. 
Gen. r. 36 Ende: J p M D\SYJH C M I M p»03 pna nnr •'Dlp 
Vgl. noch Pes. r. 5 (ed. Friedmann, S. 1 6 a ) ; Jalkut I, 4 1 9 . 
Vgl. Midrasch Tadsche (Epstein, Mikadmoniot Hajehudim, 
Kap. II, S. X V ) : übty bw Tfl"-n i m ntfjtt p»an. Vgl. Bereschit 
rabbati des R. Mose Hadarschan (MS-Kopie S. 3 1 , im Besitze des 
Herrn Prof. Aptowitzer): BHpB *b W ) H»öV rrapn iBKtf . W n 
oVipn vunat? D » 3 VPDA ba rrapn V"« im»yV w T«on I B K 

I M » ptpaa nn« «in p» pai p»an J I K nnp nna -p T B U I 

omn p r n ^ i m mjnnp jiwVstn tjwai n^nxn -p/ia D^ iap n^npn 
"131 D^ iap . Epstein (Hakerem 1887, S. 93) meint, dies sei ur
sprünglich auch in Gen. rabba gestanden. — Diese Symbolisierung 
kennen auch die Samaritaner (Heidenheim, Samaritanische Liturgie, 
p. 196 ; vgl. Epstein, Rej XXI , S. 95, 96). — Im syrischen Bienen
buch p. 15 (bei Grünbaum, Neue Beiträge, S. 39) wird gesagt, 
daß die von Mose errichtete Stiftshütte Abbild der "Welt gewesen 
sei. — Vgl. die Allegorisierungen Philos (VitaMosis II [III] § 77f., 
deutsch ed. Cohn I, S. 3 1 5 f.); vgl. das. § 82 (S. 3 1 7 ) : „denn ihre 
[der Säulen] Innenseite ist dem Allerheiligsten des Zeltes zu
gewendet, das sinnbildlich die Geisteswelt darstellt, ihre Außen
seite aber dem unbedachten Raum und dem Hof, die das Sinnbild 
der sinnlichen "Welt sind." Vgl. noch de monarchia II, 1 : To u,ev 
ävooT&Tco K a i Jtpöc; aArjGeiav ispöv Osoö vop-i^eiv töv crupjtdvTa 
v_pi] K Ö t f j i o v e l v a i vecüv j i e v e\ovxa dyiooTaTov Tfjc; rcöv övtcov 
oumac; jiepoc oüpavöv, dva9r|u,ara 8e tobe, dertepae; K T A . ; vgl. 
de leg. spec. § 66; vgl. Fragments of Philo Judaeus ed. Harris, S. 67: 
i) K i ß o ü T Ö g T & V dacop-dteüv KÖöjiog. [Philo spricht allerdings 
nirgends deutlich aus, daß das Stiftszelt die Welt symbolisiere. 
Wenn Epstein, Rej XXI , S. 9 5, sagt, Philo spreche im zweiten 
Bande der Monarchia vom Stiftszelt als Symbol des Kosmos, so 
ist dies nicht genau.] Bezüglich der übrigen allegorischen Er
klärungen des Jos. und ihre Übereinstimmung mit Philo sei auf 
Siegfried, Philo von Alexandrien (S. 279, 280; vgl. das., S. 189, 
Anm. 1 : Hinweis auf allegorische Erklärungen in Sap. Sal. 18 , 
1 1 f.) verwiesen. Vgl. auch Bloch, Die Quellen, S. 1 3 1 . — Vgl. 
noch Origenes, Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung 
ed. Baehrens I, S. 240: „Si enim, ut quidam ante nos dixerunt, 
tabernaculum hoc totius mundi tenet figuram . . . " Dies möglicher
weise nach Jos., vgl. Anm. z. St. 

164. Vgl. Lev. r. 1 1 , 6: Alle sieben Milluimtage hindurch 
versah Mose den Hohenpriesterdienst, in der Meinung, er 
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gebühre ihm. Vgl. Zebachim 102 a; Jerusch. Joma I, 1 ; Pes. 
des R. Kahana ed. Buber 38 a; Ex. r. 1, 2, 6; 3, 1 7 u. o. Nach 
anderer Ansicht hat Moses vierzig Jahre lang das Hohenpriester
amt versehen: a. a. O. 

165. Vgl. darüber Büchler, M G W J . 1906, S. 554. 
166. So meint Prof. Aptowitzer. Es wäre dies also eine Re

miniszenz aus dem Kampfe zwischen den Priestern-Hasmonäern 
und ihren Gegnern. — Die Behauptung Blochs (Die Quellen, 
S. 4 1 ) : „Mit der hier (c. 7) aufgestellten Behauptung, daß, als N . 
und A. auf so ungewöhnliche Weise umkamen, auch deren 
Körper verbrannten, steht Jos. nicht allein, auch der Talmud 
deutet daraufhin (Synhedr. 52 a und Jalkut I, 524 und 526)" 
ist hinsichtlich der dem Jos. zugeschriebenen Angabe und daher 
auch hinsichtlich der angeführten Talmudstelle unrichtig. 

166 a. Jos. läßt sich möglicherweise zu seiner Angabe durch 
irrtümliche Auffassung von D r̂tK (Lev. 10 , 4) als Brüder (LXXund 
Jos. döeXcpous) verleiten, obwohl dieses hier „Vettern" bedeutet. 
Vielleicht versteht Jos. unter adekyovc, — wie die L X X — 
ebenfalls nur Vettern, nennt aber ihre Namen nicht. Allerdings 
spricht er im § 2 1 1 gemäß Lev. 10 , 6 ausdrücklich von Brüdern. 
Schließlich kann die Angabe des Jos. auch durch Übertragung aus 
Lev. 1 0 , 6 entstanden sein. — Aus der auffälligen Aufforderung 
Mosis an die levitischen Vettern statt an die priesterlichen 
Brüder der Getöteten zieht die Halacha Schlüsse: Sifra z. St. 
(ed. Weiß 45 a). 

167. Also Zusammenhang von D'HIK mit Iii* (Licht). Ein 
Zusammenhang zwischen dieser Ansicht und der Erklärung des 
R. Jochanan (Joma 7 3 b ) : rV l f tb 'D , wie ihn Hamburger, Real
enzyklopädie des Judentums I, S. 1003, Anm. 1 7 , annimmt, ist 
wohl kaum gegeben. Jos. spricht nicht vom Agieren einzelner 
Buchstaben als Antwort auf die Frage, sondern nur vom Auf
leuchten des ganzen Brustschildes. 

168. Vgl. Philo, De monarchia II, 5 und de Vita Mosis II 
(III) ed. Cohn § 1 1 2 . An ersterer Stelle identifiziert Philo, so wie 
Jos., die Urim-Steine mit dem Brustschild, während er an letzterer 
Stelle die beiden voneinander unterscheidet. — Hamburger 
a. a. O. meint, Jos. habe die Identifikation wahrscheinlich vor
genommen, um das Urim we Tumim von dem Schmuck, den 
der ägyptische Oberpriester trug, zu unterscheiden, bzw. um 
der Annahme einer Entlehnung vom ägyptischen Kultus vor
zubeugen. 
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169. Vgl. Mischna Sota IX, 1 4 : Mit dem Tode der ersten 
Propheten haben die Urim we Tumim aufgehört. Vgl. das. Babli 
48 b: mit der Zerstörung des ersten Tempels. 

170. Tos. Sota 6, 7; vgl. Sifre Behaalotcha, p. 59 (ed. 
Friedmann, S. 26 a). Vgl. Raschi und Ibn Esra z. St. Vgl. Ibn 
Esra zu Ex. 14 , 1 5 : die dem Mose zugeschriebenen Worte 
(vgl. Gottes Vorwurf an Mose: pJJStfl na) wurden in Wirklich
keit -von den Israeliten gesprochen. 

1 7 1 . Vgl. z.B. Deut. r. 3, 1 2 ; Lev. r. 36 Ende. Sabb. 55a ; 
vgl. auch Lev. 26, 43. Der Gedanke bei Philo (depraem. etpoem. 
§ 1 6 6 , deutsch II, S. 424): „ . . . d i e Frömmigkeit der Erzväter, 
die mit ihren vom Körper losgelösten Seelen . . . die Gebete für 
ihre Söhne und Töchter an ihn zu richten pflegen, die nicht un
erfüllt bleiben, da der Vater ihnen zur Belohnung die Erhörung 
ihres Wunsches gewährt hat." Vgl. über diesen Gedanken 
A. Marmorstein, The Doctrine of Merits in Old Rabbinic Litera-
ture, Jew Colleges Publication No. 7, London 1920. 

1 7 2 . Synhedr. 1 1 o a. Vgl. über Korachs Reichtum: Jerusch. 
Synhedr. X, 1 (ed. Wilna 50a) ; Pessachim 1 1 9 a; Gen. r. 50, 1 1 ; 
Ex. r. 3 1 , 3 ; Num. r. 10 , 3; Lev. r. 5, 3 ; Koh. r. 5, 1 2 ; Esther 
r. 7, 4 zu Esther 3, 1 ; Tanch. D^üfitPö § 8; Tanch. fllttö § 5 (ed. 
Buber § 8); Pirke R. Eliezer, Kap. 50; MidraschPanim Acherim I, 
ed. Buber, S. 46; Agadoth Esther ed. Buber, S. 2 5 ; Midrasch 
Mischle 1 1 § 27; Midr. Al-Jithallal (Jellinek VI, S. 107). Bei den 
Arabern, Sure 28, 76: „und wir gaben ihm [Korach] an Schätzen, 
daß selbst ihre Schlüssel eine Schar kräftiger Männer beschwert 
hätten." Vgl. Weil, Biblische Legenden, S. 1 8 2 ; Abulfeda bei 
Sale, S. 296. Auch Schahin (Bacher, Zwei jüdisch-persische Dichter, 
S. 1 1 4 , 156) erwähnt Korachs Reichtum. 

1 7 3 . Num. r. 18 , 1 ; Tanch. mp § 1 (ed. Buber § 2). 
174. Tanch. TlpB ed. Buber § 1. Vgl. Raschi zu Num. 16 , 3. 

Schon bei Philo (de praem. et poem. § 78; deutsch ed. Cohn II, 
S. 4 0 1 ) : „ . . . weil sie die [Rotte Korachs] der Meinung waren, daß 
er nur verwandschaftlichen Gefühlen nachgegeben habe und des
halb den Bruder zum Priester bestellt und den Bruderssöhnen 
das Priesteramt zugewendet habe.. ." 

175 . Num. r. 18 , 4; Tanch. mp § 3 (ed. Buber § 6). 
176. Jalkut zuJesajaVI, 1 (§404) im Namen des Jelamdenu: 

. i m j n mpb r i ß i » » D E O i r r r j ? m t \ r w b Ewn m \ n y t p D M Ö I I ? B ^ B I I P 
Vgl. Wehizhir zu Beschallach (ed. Freimann, S. 21 b); JOD liatt JT3m 
. . . phy D W f l o bmw rn» D*i:n nvbvü in« «im . . . n^sn V I B K 
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s o « a^n«ai D ^ ^ a n i mp n a v » » . . . « n m w i e V» rmapn. 
[Zum Satz über Korach bemerkt Freimann nur, daß er in der 
Mechilta (der Quelle des ganzen Ausspruches) fehle. Korach 
und seine Rotte werden aber in diesem Zusammenhang in der 
Mechilta des R. Simon b. Jochai (ed. Hoffmann, S. 8 1 ) : ruin «71 
imin mp und in Num. r. 4, 20: mp my teltM I T Vl?l erwähnt. 
Die Ansicht aber, daß Korach und die 250 Mann verbrannt 
wurden, ist ausdrücklich nur im Wehizhir bezeugt.] Vgl. Sam. Penta-
teuch Num. 26, 1 0 : /iiaa p«n cm« yVam T B n« p«n n/isni 
E ^ K a^n«ai a ^ a n n « i m p / i« » « n Va«a myn. 
Ebenso der sam. Targ. z.St. Vgl. noch Synhedr. 1 1 0 a: mp pfTP Y«l 
fai B ĵnVan ja mp «in «n^naa . . . D^ntwi jo «Vi D^iVan [B «V 
D ^ B I i ^ n . — Psalm 106, 1 7 wird nur vom Verschlungenwerden 
Datans und Abirams gesprochen, worauf I Clemensbrief (bei 
Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, S. 91 ) und wahr
scheinlich auch Apostolische Konstitutionen, Ignatius-Brief an die 
Magnesier, Eusebius (zitiert von Whiston bei Cotta-Gfrörer, 
S. 107 als Erhärtung der Angabe des Josephus) zurückgehen. 
Eine Parallele zur Angabe des Jos. liegt aber in diesen Stellen 
nicht vor. Der Psalmvers erwähnt nur Datan und Abiram des 
Parallelismus wegen und macht auf Vollständigkeit keinen An
spruch. Vielleicht läßt er auch Korach aus Rücksicht auf die 
Korachiden-Sänger aus. Jedenfalls beweist er nichts für uns. 

177. Seder Olam r., Kap. IX: » « T . . . DtP napm B^a B » nani 
p I B l ia HM » T n . (vgl. Ratners Anm. 2) ; vgl. Pirke Rab. 
Hakadosch (ed. Schönblum, S. 34b) ; vgl. Midr. Petirat Aharon 
(Jellinek I, S. 9 1 ) . So auch Hieronymus (vgl. Hartmann, Die enge 
Verbindung des Alten Testamentes mit dem Neuen, S. 496). 
Nach anderer Ansicht ist Mirjam am 1 0 . Nissan gestorben: Meg. 
Taanit, Kap. XIII; Seder Olam r., Kap. X ; Ps.-Jonathan zu Num. 
20, 1 . Seder Hadoroth (ed. Warschau, S. 90 b) verbindet beide 
Data miteinander: „Und die Israeliten lagerten in Kadesch in der 
Wüste Sin am Neumond des Nissan... und daselbst starb Mirjam 
am zehnten dieses Monats." 

178. Die Agada bringt die beiden Ereignisse in eine andere 
Beziehung zueinander: Moed Katon 28 a. — Eine zeitliche Be
ziehung zwischen den beiden Ereignissen findet sich — vielleicht 
nach alter Quelle — im Sohar zu r ipn (ed. Wilna III, S. 1 8 1 b): 
p a «V« mapi« «n a^ia JIJYBV na^aa man «jiunB ^«a« ia« rrn.T n 
«aVya n«anV a ^ a a «r-i Tarn« «̂aoaV n«anV ms wia «an T a w r 
«aVy ja npVnawi. 
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179. Vgl. Philo (Vita MosisI § 303, deutsch I, S. 290): „Dies 
Beispiel ahmten einige . . . nach, sie töteten alle Jünglinge . . . die 
dem Dienste von Götzenbildern . . . sich geweiht hatten." 

180 . Synhedr. 106 a; Jerusch. Synhedr. X, 2 (ed. Wilna 5 1 b ) ; 
Num. r. X X , 2 3 ; Tanch. Balak § 18 (ed. Buber § 27) ; Pirke R. 
Eliezer, Kap. XLVII ; Ps.-Jonathan zu Num. 24, 14 . Vgl. Sifre 
Balak § 1 3 1 (ed. Friedmann, S. 47 b). Die ganze Erzählung schon 
bei Philo, Vita Mosis I § 296 f. (deutsch I, S. 288 f.) und De virtu-
tibus § 34 f. (deutsch II, S. 328 f.). [Art letzterer Stelle ist es ein 
Plan der Midjaniter, nicht ein Rat Bileams. Auch im Sifre a. a. O. 
geht die Aktion nicht auf den Rat Bileams hin, sondern aus 
eigener Initiative der Ammoniter und Moabiter vor sich.] Eine 
ähnliche Erzählung bei Pseudo-Philo (Rießler, Altjüdisches Schrift
tum, S. 770). Vgl. Offenbarung Johannes 2, 14 [„Bileam, der 
den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Kinder Israels zu legen, 
Götzenopfer zu essen und zu huren"; in diesem Satz steckt schon 
Agada drin, nicht nur Num. 3 1 , 16 ] . Vgl. die Schilderung bei 
Origenes, Homilien zum Hexateuch in Rufins Übersetzung ed. 
Baehrens VII, 2, S. 185 f.: wahrscheinlich nach Philo. — Bei 
den Arabern: Masudi (Bacher in Kobaks Jeschurun VIII, 
S. 22) ; Tabari und Ibn el Atir (Grünbaum, Neue Beiträge, 
S. 1 7 8 ) ; Ibn Kessir (Rosenöl, S. 1 3 0 ) ; Weil, Biblische Legenden, 
S. 184. 

1 8 1 . Vgl. z. B. Berachot 6a: obljn nn« rDWI W I K 
Dbiyn nm n T B n Dana ntsw« ^ K I im * mtba " bt/nw yat>> 
p i t t i m ^tt bxiW ^ 2 1 ö M t t \ Vgl. auch Tossaphot zu 
Chagiga 3 b, V. : m p n by ( p r y a ) rom bxiw . . . t&moa p*HöK 

D ^ r m ontp bvow bv r\2W\ irapn m$ a m ^ . Vgl. Mincha-Gebet 
für Sabbat: p K 3 im V} btiTW* ibj?3 W i n K " ] 0 » 1 im nm 
(vgl. Zach. 14 , 9; I Chr. 1 7 , 2 1 ) . 

1 8 2 . Kidd. 70 a. 

1 8 3 . Jeb. 63 b; zum Gedanken vgl. Nidda 13 a: lOanon b2 
ü^l Itnv nbmb VW... Vgl. diesen Gedanken bezüglich 
eines nasciturus Contra Apionem II, 24 § 202: „ . . . den Weibern 
ist es verboten, auf irgendeine Art den Lebenskeim zu zerstören... 
sollte eine dawider handeln, ist sie für eine Kindesmörderin zu 
halten." Vgl. dazu Nidda 3 1 a : fctä D W J i orb l A ö ö E>at£>an 
D^ai *]DltJ\ Ein Vergehen gegen den nasciturus ist also Mord (vgl. 
Aptowitzer, JQR., NS. XV,S . 87). 

184. Vgl. ein ähnliches Motiv bei Schahin (Bacher, Zwei 
jüdisch-persische Dichter, S. 164) : „Mosis Grab mußte deshalb 
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unbekannt bleiben, da es sonst zum Wallfahrtsorte geworden 
wäre, und so mancher Tor wäre, wenn sein Wunsch nicht in Er
füllung ginge, dem Unglauben verfallen." 

184a. Sifre Deut., p. 357 (ed. Friedmann, S. 1 4 9 b ) ; vgl. 
B. Bathra 1 5 a; Men. 30a. Nach anderer Ansicht hat Josua über 
Mosis Tod geschrieben. Die Ansicht des Josephus schon bei Philo 
(Vita Mosis II [III] § 2 9 1 , deutsch I, 364): „ . . . und noch lebend 
weissagt er [Moses] in Verzückung genau über seinen Tod noch 
vor dem Tode: wie er gestorben, wie er begraben wurde, ohne 
daß jemand dabei w a r . . . " 

185. Sota 1 3 b : nvDi a» nâ i *on nvo n»a na ab pai« t^i 
»a»ai naiy m »a»ai naiy ]bnb na *n ay a» \ T I am. Vgl. 
Sifre Deut., p. 357 (ed. Friedmann, S. 1 4 9 b ) ; Midr. Tannaim ad 
Deut. 34, 5 (ed. Hoffmann, S. 224). — Die Berichte über Jesu 
Himmelfahrt (Lukas 24, 44f.; Apostelgeschichte 1 f.) erinnern 
häufig an den Bericht des Jos. über Mosis Tod; vgl. z. B. Apostel
geschichte 1 , 9 : „eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren 
Augen" mit Jos.: „.eine Wolke ließ sich auf Moses herab." Vgl. 
darüber Krenkel, Josephus und Lukas, S. 146 f. Von einer 
„Wolke oder einem Lichtglanz" beim Tode Mosis spricht auch 
Severus v. Antiochien (Rönsch, Buch der Jubiläen, S. 272). Zum 
Entrücktwerden durch Wolken vgl. noch Henoch 39, 3 und 
I Thessaloniker 4, 1 7 . 

186. Esther r. 7, 1 1 : n»a nVu VMZ n n K m n»a na Tt»2 in«n». 
Jefej Anaf z. St. hält die erstere Zahl für eine Verschreibung für 
den siebenten Adar. Mit Unrecht. Vgl. Gersonides zu Chukkat (ed. 

Amsterdam, S. 227b) : "Di b"in nwzw las VTK »mV 1 nan na n»a. 
Vgl. auch Ibn Esra zu Deut. 1, 2 [Seder Hadoroth ed. Warschau, 
S. 77, 92 führt für die Ansicht, Moses sei am ersten Adar ge
storben, noch Mechilta und Megilla an: in unseren Ausgaben 
fehlt aber dieses Datum]. — Im allgemeinen setzt die Agada 
Mosis Todestag auf den siebenten Adar: Tosefta Sota 1 1 , 8; 
Meg. Taanit, Kap. XIII; Mech. Beschallach § 5 (ed. Weiß, S. 60 a); 
Kidd. 38 a; Meg. 1 3 b; Sota 1 2 b ; Seder Olam r., Kap. X ; Ps.-
Jon. zu Deut. 34, 5; Petirat Mosche (Jellinek I, S. 122) . — [Weiß, 
Mechilta z. St., Anm. 5, meint, es gebe niemanden, der nicht der 
Ansicht sei, Moses sei am siebenten Adar gestorben. Dies ist doch 
wohl nicht richtig: Mechilta a. a. O., die von Weiß angeführte 
Jalkutstelle, die oben angeführten Quellen, Kimchi zu Josua 3, 2 
beweisen doch zur Genüge, daß es darüber Meinungsverschieden
heiten gegeben hat.] 
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186 a. Ich bemerke hier, daß ich Gasters „Samaritanisches 
Buch Josua", ZDMG. 1908, S. 220f. und dessen angebliche Be
ziehung zu Josephus nicht berücksichtigt habe, weil dieses Buch 
höchstwahrscheinlich nicht echt ist. (Vgl. das. S. 533.) 

187. Vgl. Olitzki, Flavius Josephus und die Halacha, S. 1 1 ; 
vgl. Aptowitzer, W Z K M . 1 9 1 8 , S. 359ff. 

188. Ebenso Targum zu Josua, 6, 2 5 ; Jud. 9, 1 ; 16 , 1 ; Ps.-
Jon. zu Gen. 42, 6 u. o. Rahab als Dirne: z. B. Zebachim 1 1 6 b. 

189. Vgl. Kimchi zu Josua 2, 1 ; vgl. Levy, Chaldäisches 
Wörterbuch, voce X i T p l i V D . 

190. Z . B. MischnaDemai 3, 5: K W AK 1»J?ö f l^UlB^ jrmn 
rphrb ^ e o PUöö K W J1K1 nb JJ113. Die Gastwirtin gilt 
wohl für unehrlich, nicht aber für unzüchtig (vgl. auch Bertinoro 
z. St.). Vgl. noch Chullin 6 b und Jebamot 1 2 2 a, b. 

191. Seder Olam r., Kap. XI. 
192. Ratner (Seder Olam r., S. 25 b, Anm. 50) sagt, nach 

Jos. 5, 1, 28 habe Josua das Volk zweimal zusammengerufen, das 
zweitemal nach 20 Jahren. Dies ist nicht richtig. Jos. spricht 
nur von einer einmaligen Zusammenkunft, und zwar zwanzig 
Jahre nach dem Vorfall mit den zweieinhalb Stämmen, während 
die Bibel (Josua 23 und 24) von zwei Versammlungen spricht. 

193. Vgl. Gersonides zu Ri. 1, 1. 
194. Seder Olam r., Kap. X X . 
195. Seder Olam r., Kap. XII. 
196. Niese liest Keviai^oc; statt Othniel; nach seiner Lesart 

weicht Jos. von der Bibel ab, nach welcher Kenaz Othniels Vater 
ist. Eine Parallele zur Angabe des Jos. nach Niese läge bei Ps.-Philo 
vor, der ebenfalls das in der Bibel von Othniel Berichtete auf 
Kenaz bezieht. (Vgl. Cohn, JQR. 1898, S. 321 . ) 

197. Vgl. Alpha-Beta des Ben Sira (Blau-Festschrift, S. 269): 
nbs m T O m l r n I K W M O DTpi n w » baa irapn man 
lOnftt DWH Jö löKJt? KID^D DJ? IDnbjl. Vgl. auch Ps.-Philo (Rießler, 
S. 802): Debora spricht zu Barak: „Ich sehe ja die Gestirnein 
ihrer Ordnung gestört und sich für uns zum Kampfe rüsten. 
Ich sehe auch die Blitze . . . aufbrechen, die Wagenräder . . . zu 
hemmen . . . " 

198. „Verdorbene" [gegorene] Milch enthält durch Gärung 
des Milchzuckers Alkohol, wirkt also einschläfernd. — Mit dem ver
unreinigenden Einfluß der Frauenmilch, wie Bloch, Die Quellen, 
S. 48 (vgl. Nid. 55 a) meint, hat die Angabe des Jos. nichts 
zu tun. 
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198 a. Die rabbinischen Kommentatoren sind sich über den 
Sinn der Stelle nicht einig. Nach Raschi und Kimchi waren die 
Niederknienden Götzendiener, die das Niederknien vom Götzen
dienst her gewohnt und daher zum Kampfe ungeeignet waren. 
Nach Gersonides war das Niederknien ein Zeichen der Faulheit. 

199. Vgl. Mez, Bibel des Josephus, S. 1 5 . 
200. Num. r. 1 0 , 5; vgl. Esther r. 6, 2. Interessanterweise 

wird an der Parallelstelle zu Esther r.: Midr. Sam. I, 6 und Ruth r. 
4, 3 Manoach nicht erwähnt. So wird er auch an anderer Stelle 
(Ber. 61 a, Erub. 18 b) als ein Am-Haarez bezeichnet. 

201. Num. r. 1 0 , 5: sie warfen sich gegenseitig Unfrucht
barkeit vor. — Über die Beziehungen zwischen der Jugend
geschichte Simsons nach Jos. und der Jugend Jesu nach Lukas 2, 
40 f vgl. Krenkel, Josephus und Lukas, S. 75 f. 

202. Nestles Frage ( Z A T W . 1 9 1 0 , S. 152) , wie Jos. zu der 
Angabe von den drei Honigwaben komme, läßt sich aus der 
rabbinischen Literatur (vgl. das. S. 153) nicht beantworten. 

202 a. Vgl. Mez, Bibel des Josephus, S. 6 1 . 
203 . Vgl. Seder Hadoroth ed. Warschau, S. 50b : D'HölK ' « 

by rrn iTOKiön rrn n » y a » . 
204. B. Bathra 9 1 a ; Targum zu Ruth I, 1. 
205. Seder Olam r., Kap. XII. 
206. Ruth r. I, 1. 
207. Vgl. Sepher Juchasin ed. Filipowski, S. 236. 
207 a. Nestle ( Z A T W . 1 9 1 0 , S. 152) fragt, wieso Jos. 

dazukommt, Ruth unmittelbar an die Simsongeschichte an
zuschließen: „Hatte er die Anhänge nicht in seiner Bibel und das 
Büchlein Ruth unmittelbar hinter den Richtern?" Selbst
verständlich; so wie L X X . 

208. Theodor Reinach (bei Weill, S. 354) meint, Jos. habe 
seine Zeitbestimmung durch Zählung der Generationen zwischen 
Boas und David ermittelt. Unsere Erklärung ist einfacher. 

208 a. Vgl. auch den Aufsatz von S. Perlstein in Hickls 
Jüdischem Volkskalender 1924 /25 . 

209. Vgl. Midr. Sam. 2, 1 2 (ed. Buber, S. 26a): prr.T? 10K 
TüVnb nvny m& nffi. Vgl. Raschi und Kimchi zu I Sam. 1 , 1 7 . — 
Poznanski, Über die religionsphilosophischen Anschauungen des 
Flavius Josephus, S. 20, behauptet: „Auch Seder Olam zählt Eli 
zu den Propheten." Ebenso, ohne Zitat, Weill, S. 359. Im Seder 
Olam steht aber nichts davon. Kimchi zu I. Sam. 1 , 1 7 
meint allerdings, Eli sei vielleicht ein Prophet gewesen, aber 

Veröffentl. III. Bd. 9 
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ebenfalls nur mit Beziehung auf unseren Vers, ohne rabbinische 
Quelle. 

210 . Vgl. Geiger, Urschrift, S. 108. 
2 1 1 . Auch der Talmud sucht die in der Bibel unklare Sünde 

der Leute von Beth-Schemen zu erklären: Sota 35 a. 
2 1 2 . Vgl. darüber Aptowitzer, Parteipolitik der Hasmonäer-

zeit, S. 142 f. 
2 1 3 . Vgl. Raschi und Kimchi zu I Sam. 2, 30; Seder Elia r., 

Kap. 1 2 (ed. Friedmann, S. 57). 
214 . Midr. Sam. 8, 3. Über die parteipolitische Bedeutung 

dieser Meinungsverschiedenheit vgl. Aptowitzer, a. a. O., S. 197 f. 
Vielleicht ist auch die Angabe des Jos. Ausläufer der hasmonäischen 
Theorie von der ewigen Priesterwürde der Pinchasiden gegen 
die Ithamariden. 

2 1 5 . Vgl. Midr. Ps. 78 § 1 1 . Midr. Sam. 1 0 , 4; 1 1 , 6; vgl. 
Sifre Num. §88. 

2 1 6 . Vgl. eine Parallele zu Jos. bei Gersonides z. St.: Dlt̂ PlKT 

n\i 1 3 3 rtf Hihihi ir &nbx v » i niznb irrnv vn o w n £ K ayty 
D W b ö b Tpm JS1K3 btnwh hlp pno. Vielleicht spielt letzteres 
Motiv auch bei Jos. mit. 

217 . Vgl. Meg. 1 3 b : 1 3 1 nxi 3\n3i bi*W2 nrm mwx noi 

(I Sam. 1 0 , 1 6 ) bxiQw I O K I » K ib T : , I *6 nsibon. 

2 1 8 . Lev. r. 26, 7; Tanch. Emor § 2 (ed. Buber § 4); Midr. 
Ps. 7 § 2 ; Midr. Sam. 24, 6. 

219. Weill (II, S. 16 , Anm. 1 ) erklärt es aus der Tatsache, 
daß man die ersten zwei Bücher der Könige dem Samuel zu
geschrieben hat. Aber dies ist nicht richtig. Nirgends wird Samuel 
als Verfasser der Königsbücher angesehen. (Vgl. B. Bathra 1 4 b : 
Samuel schrieb sein Buch, Richter und Ruth.) In der L X X werden 
sogar die Samuel-Bücher zu den Büchern der Könige gezählt. 

220. Vgl. Ber. 6 3 b ; Ex. r. 27, 1 ; Kimchi z. St. 
2 2 1 . So auch Kimchi zu I Sam. 1 7 , 54. 

2 2 2 . Vgl. Midrasch Samuel 24 ,4 ; Tanch. ed. Buber, Emor § 4. 

2 2 2 a. Diese Ansicht auch bei Clemens von Alexandrien und 
Eutychius (Krenkel, Josephus und Lukas, S. 2 1 5 ) . Nach Eupolemos 
ist Saul im 2 1 . Regierungsjahr gestorben (Rießler, S. 328). 

2 2 3 . Apostelgeschichte 1 3 , 2 1 . 
224. Ed. Filipowski, S. 8 a. 
2 2 4 a. In der Bekkerschen Jos.-Ausgabe sind K a i e i K o c a ein

geklammert, bei Niese nicht. 
225 . a.a.O. 
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226 . So meint auch Krenkel, S. 2 1 6 , die Angabe der Apostel
geschichte gehe nicht auf Jos. zurück. — Zur Frage der Re
gierungsdauer Sauls vgl. noch Graetz, Geschichte I, Note 19 . 

227. Num. r. 4, 20; vgl. Raschi zu I Chr. 1 3 , 1 3 und Kimchi 
zu II Sam. 6, 1 0 . 

228 . Synhedr. 1 9 b ; Num. r. 4, 20; Targum zu II Sam. 2 1 , 8 ; 
L X X liest richtig Merab statt Michal. Ähnlich erklärt die Agada 
a. a. Ö. 

229 . Cotta-Gfrörer und Clementz beziehen 0 1 S S J T P S A ß U -

repoi I R T A T S E C avrov auf Benaja. Mit Unrecht. Die Bibel spricht 
von Davids Söhnen und ihr folgt Josephus. 

2 3 0 . Jerusch. Rosch Haschana I, 3 ; bab. Taanit 26 b u. ö. 
Vgl. über „Weiße Kleider" Krauss, Talmud. Archäologie I, 
S. 550, Anm. 2 1 1 , 2 1 2 . 

2 3 1 . Vgl. Kimchi zu II Sam. 1 2 , 2 6 : "[Van» Ty rfflbün Ty 
Tvn *bi âa i\n rmiitt» âan ry mips K M I na. 

2 3 2 . Nasir 5 a. Bloch, Die Quellen, S. 49, meint, nach Jos. 
habe man Absaloms Haare acht Tage lang scheren müssen, und 
modifiziert diese „fabelhaft klingende Nachricht" nach Nasir 5 a. 
Aber Jos. sagt nicht mehr wie Nasir a. a. O. Auch Clementz 
scheint den Jos. mißverstanden zu haben. Richtig bei Cotta-
Gfrörer (vgl. das. Anm.). 

2 3 3 . Vgl. über diese Stelle Fürst in Brülls Jahrbüchern IV, 
S. 55. 

2 3 4 . S o t a n a , Targum zu II Sam. 18 , 1 8 : „keinen Sohn" 
bedeutet keinen seiner würdigen Sohn. Kimchi z. St. meint, 
Absaloms Söhne wären gestorben. 

2 3 5 . Vgl. Mez, Bibel des Josephus, S. 47. 
2 3 6 . Gen. r. 94, 6; Midr. Sam. 23 , 3 u.o. 
237 . Ber. 62 b; vgl. Tanch. KtWl ^ §9. 
238 . Vgl. A . Poznanski, Über die religionsphilosophischen 

Anschauungen, S. 1 7 ; Schlatter, Wie sprach Jos. von Gott?, 
S. 4 1 . 

2 3 9 . Midr. Ps. 1 7 § 4; Midr. Sam. 3 1 , 1 ; Seder Elijahu r., 
Kap. 8 Anf. (ed. Friedmann, S. 39); Pes. r., Kap. X I ; Targum zu 
I Chr. z i , 1 3 . Vgl. Raschi zu II Sam. 24, 14 , der noch eine Quelle 
hatte. 

240. Erubin 2 1 b . 
2 4 1 . Vgl. z.B. Gittin 68au .ö. Sap. Sal. 7, 20; Testamentum 

Salomonis (Rießler, S. 1 2 5 1 ff.) passim. Vgl. Koran 2 1 , 82; 34, 1 1 ; 
38, 36! (Dschinne im Gefolge Salomos). 

9* 
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242 . Cant. r. I, 5; Synhedr. 1 0 4 b ; Num. r. 1 4 , 1 ; Pes. r. 
§ 6 (ed. Friedmann, S. 23b ) ; Midr. Mischle 22 § 29. 

243 . Num. r. 14 , 3 ; Ex. r. 52, 4; Cant. r. I, 5; Midr. 
Ps. 24 § 1 0 ; Pes. r. § 6 (ed. Friedmann, S. 25 b). 

244. Seder Olam r., Kap. X X : „durch einen Propheten" d.i. 
Achija Haschiloni. 

245. Seder Olam r., Kap. IV; ebenso Eupolemos (Rießler, 
S. 329). 

246. Tos. Synhedr. 1 4 , 1 5 ; Sifre Deut. p. 1 7 7 (ed. Friedmann, 
S. 1 0 7 b ) ; p. 342 (S. 1 4 2 a ) ; Synhedr. 89a; 104a ; Jerusch. das. 
XI, 5; Tanch. nnblii § 1 2 ; Tanch. *MWP3 § 6; Aboth di 
R. Nathan, zweite Rez., Kap. 37 (ed. Schechter, S. 48b); Seder 
Olam r., Kap. X X ; Pes. des R. Kahana (ed.Buber, S. 14b) . Diese 
Identifikation auch im griechischen „Prophetenleben" (Rießler, 
S. 880). 

247. Jalkut zu I Kö. 18 , 25 im Namen eines „Midrasch". 
248. Tos.Synhedr. a.a.O.; Sifre Deut. § 1 7 7 ; Synhedr. 89b; 

Jerusch. Synhedr. a. a. O.; Seder Olam a. a. O. Vgl. auch Apto-
witzer, JQR. X V , S. 64. 

249. Synhedr. 19 a; 1 0 2 b ; Sab. 1 4 9 b ; Targum zu II 
Chr. 18 , 20. 

250. Targum zu II Chr. 1 8 , 3 3 ; Midr. Ps. 78 § 1 1 . Diese 
Identifikation auch bei Ephraem (Krauss, JQR. 1894 § 99). 

2 5 1 . Vgl. Poznanski, a.a.O., S. 1 5 ; Schlatter, a. a. O., S. 33 . 
Vgl. noch Ibn Esra zu Ex. 3 , 4 . 

2 5 1 a . Vgl. Raschi zu II Kö. 3, 20. Raschis Quelle konnte 
ich nicht ermitteln. 

252 . Tanch. Ki Tissa § 5 ; Midr. Mischle, Kap. 3 1 § 27 und 
die Quellen der folgenden Anmerkung. 

253 . Targum zu II Kö. 4, 1 1 ; Midr. Hagadol (ed. Schechter, 
S. 337 ) ; Targum Tosefta bei Kimchi z. St. Vgl. nm* n » « « m o 
OWaan ^lO (beiEisensteini, S. 144). Vgl. einen ähnlichen Midrasch 
in njj I ed. Ginzberg, New York 1928, S. 302 f. Vgl. noch 
Ex. r. 3 1 , 4; Tanch. D^BDt ra § 9 . Auch bei Ephraem (Krauss 
a. a. O., S. 98); wahrscheinlich nach Josephus. 

254. So erklären auch Saadja, Raschi und Ibn Esra z. St. — 
Vgl. D"Hätö p K na » ö n i (Gen. 4 1 , 34) und Targum Jeruschalmi 
dazu: K ^ a n j a i n ,TJT> ^ 1 . 

255. Seder Olam r., Kap. XIX. 
256. Die Auffassung der L X X bei Raschi z. St. — Rabed zu 

Hilchot Issure Biah 1 7 , 13 führt gegen die Behauptung, ein 
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Hohenpriester dürfe nur eine Frau heiraten, unseren Vers an, 
faßt ihn also wie L X X und Raschi auf. Hingegen scheint das 
Targum so wie Jos. zu interpretieren. 

257. Vgl. Ps.-Raschi zu II Chr. 26, 1 9 . Vgl. M. Rahmer, 
Die biblische Erdbebentheorie, S. 8. 

258. Vgl. Rahmer, a. a. O. S. Klein (Wohlgemuts Jeschurun 
VII, S. 458) erklärt die Angabe des Jos. aus Jalk. Jesaja § 404: 

D%n» (Zach. 1 4 , 5 ) nrms p«m ... wtv m ?p»V »an rn\w... 
*löi«B> tyblb fTC „Man sieht in der Agada deutlich die beiden 
von Jos. hervorgehobenen Momente, das glänzende Licht (im 
Midrasch »Kl) und das Sichspalten der Erde mit Hinweis auf 
Zach. 14 , 5. Dieser Hinweis ist sehr bedeutsam. Denn er gibt 
uns Aufschluß darüber, warum Jos. jenes ,Feuer' des Midrasch 
als glänzendes Sonnenlicht bezeichnet. Diese Bezeichnung ist 
nämlich Zach. 14 , 6 entlehnt, wo gesagt wird, daß an jenem 
Tage des großen Gottesgerichtes kein glänzendes Licht sein 
werde. Dieser 'Satz ist nun zu dem vorangehenden Satz über 
das Erdbeben gezogen und aus dem Zusammenhang gefolgert, 
daß in Uzzijahs Zeiten ein glänzendes Licht, das ist eben das 
verzehrende Feuer, in den Hallen des Tempels sichtbar ward." 
Diese Kombination ist schwerlich richtig: es besteht gar keine 
Beziehung zwischen dem glänzenden Sonnenlicht des Jos., dem 
verzehrenden Feuer des Midrasch und dem Lichte Zacharias, um-
soweniger als im gleichen Vers von „Kälte und Frost" die Rede ist. 
Auch der Zusammenhang von Zach. 14 V. 5 und 6 mit Beziehung 
auf die Angabe des Jos. ist nicht einleuchtend und zu kom
pliziert. — Eine andere agadische Erklärung dieser Stelle bei 
Jos., vgl. Aptowitzer, Chajes-Gedenkschrift, hebr. Teil (im Druck). 

259. lanch. flJ § 1 3 ; Tanch. ia § 1 3 ; Aboth di R. Nathan, 
c. 9; Jalk. zu Jes. 6, 1 ; Jalk. Hamachiri zu Jes. 6, 4 (ed. Spira, 
S. 54); vgl. Sed. Ol. r., c. 20 ; Jerusch. Ber. 9, 2 (ed. Wilna 64 a). 
Ebenso Hieronymus (Rahmer, M G W J . 1898, S. 3). Diese Par
allele zwischen Jos. und der Agada konstatiert schon R. Asarja 
di Rossi (Meor Enajim ed. Wien I, S. 1 1 6 ) . — Zum Gedanken: 
Erdbeben als Strafe vgl. Ps. 18 , 8 (II Sam. 22, 8): ^ TO) 
l'V mn. Vgl. Jerusch. a. a. O. Midr. Ps. 18 § 1 2 : Erdbeben als 
Strafe für Blutschande, für Nichtleistung von Truma und Maasser. 

260. Ebenso nicht nur L X X , sondern auch Targum z. St. 
261 . So schon Rapoport in seiner Vorrede zu Freunds 

1 2 1 tsntP. Vgl. Rahmer, Erdbebentheorie, S. 1 1 , Anm. 2. Vgl. 
daselbst noch andere Erklärungen. 
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262. Vgl. auch Rahmer, S. 9. 
263 . Ber. 10 a; Jerusch. Synhedr. X, 2 ; Barajta Dijeschua, 

Kap. VII (in DTIf lBJ D'HBD Ivb® ed. Schönblum, S. 45a) ; vgl. 
Schatzhöhle, S. 47 und Christliches Adambuch, S. 128 . 

264. Jebamoth 49b ; Synhedr. 1 0 3 b ; Jerusch. das. X, 2. 
Himmelfahrt Jesajä (Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, 
S. 297). Auch bei den Kirchenvätern (vgl. Anmerkungen bei 
Cotta-Gfrörer). 

265. Midrasch Esser Galioth (Jellinek IV, S. 1 3 4 ) ; Ektan 
dimar Jaakob (Eisenstein II, S. 438); vgl. Seder Olam zutta. Der 
von einer Deportation unter Jojakim handelnde Text in Seder 
Olam r., Kap. X X V ist — vgl. Ratners Anmerkung 9 auf S. 5 6 a — 
falsch. Ratners Annahme aber, Esser Galioth gehe auf Seder 
Olam zurück, ist unwahrscheinlich. Der Midrasch kennt eben 
auch eine Deportation unter Jojakim (vgl. D ^ I T Jllbji: Pes. r. 
§ 6 ed. Friedmann, S. 23 b) mit Benützung des Jeremia-Verses, 
welche Ansicht durch Jos., den Ratner selbst zitiert, gestützt wird. 

266. Lev. r. 1 9 , 6; vgl. Seder Olam r., Kap. X X V . 
267. Vgl. Lev. r. 19 , 6; das. 1 0 , 5; Pesikta ed. Buber, S. 162 b. 
268. Mischna Middot 2, 6. 
269. So Geiger, Nachgelassene Schriften IV, S. 1 6 5 . 
270. Sanhedr. 93 b: . . . ' 1 3 1 min bwi . T U T ^ J 3 B Dn3 

" K D ^ 3 3 "\bü b 3 \ T J B^B'HD V T vblfi I ^ K T B D T33B1 
a n ^ a neifioatp im T ^ n ^ni t r a a D ^ I D naa 3 1 B N D ^ D . Pirke 
R. Eliezer, Kap. 52 : b&Wü ,TJ3n b w i p l^Kl T B B IKST» "ltM* T i a B l 
' i3i o w o b ^ I B K na ^3 naiK 3iri3n D T ^ j n a ^ a r p b i n abt? n 'nry i . 
Vgl. Seder Elia r. (ed. Friedmann, S. 1 3 1 ) ; vgl. „Prophetenleben" 
(bei Rießler, S. 878): „Daniel war ein enthaltsamer Mann, so daß 
ihn die Juden für einen Eunuchen hielten." 

271 . Vgl. Sed. Ol.r., Kap.XXVII; Raschi und Ibn Esra z.St. 
272 . Vgl. Ex. r. 35, 5. 
2 7 3 . Meg. 3 a. 
274. Seder Olam r., Kap. X X . 
275. Midr. Ps. 64 § 1. 
276. Vgl. Treuenfels, Literaturblatt des Orients, 1849, S. 71 o. 

Hieronymus macht diese Angabe nach Jos. (Cotta-Gfrörer z. St.). 
277. Meg. 13 a; Targum I zu Esther 2, 5; MidraschMegilla 

ed. Gaster in Semitic studies in memory of Dr. Kohut, S. 1 7 4 : 
Schimei, der Ahne Mordechais, ist mit Schimei, dem Verwandten 
Sauls (IlSam. 16 , 5), identisch. Nach Targum Scheni z. St. war 
Mordechai ein direkter Nachkomme Jonathans. 
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278. Esther r. 6, 2. Esther-Midrasch beijellinek I, S. 22. Vgl. 
auch Menachot 65 a über Mordechais Rang und Gelehrsamkeit. 

279. Vgl. B. Jakob, Z A T W . 1890, S. 295. 
280. Vgl. Megilla 1 3 b. 
281 . Meg. 1 3 a; Pesikta r. § 1 2 (ed. Friedmann, S. 5 1 b ) . 

Estherr. 3, 1 ; 7, 4. Die Genealogie von Haman bis Amalek: 
Targum 1 und II zu Esther 5, 1 ; Massechet Sofrim, Kap. XIII; 
Agadoth Esther (ed. Buber, Kap. III). Auch Ephraem hält Haman 
für einen Amalekiter (Graetz, M G W J . 1854, S. 382). 

282. Esther r. 7, 1 3 . Vgl. Targum zu Esther 3, 6; Aphraates 
(bei Funk, Haggad. Elemente, S. 40) meint ebenfalls, Haman 
wollte Rache nehmen für die Vernichtung seines Volkes durch 
die Juden, besonders an Mordechai, dem Nachkommen Sauls, der 
die Amalekiter besiegt hatte. 

283 . GalaterbriefUI, 1 9 . (Vgl. Strack-Billerbeck, Kommentar 
zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch III, 554); 
Apostelgeschichte 7, 38, 53 ; Hebräerbrief 2, 2. Im Hirten des 
Hermas (Hennecke, S. 269) und der Moses-Apokalypse (Rießler, 
S. 138) ist es Michael, der das Gesetz dem Mose gegeben hat 
(vgl. W. Lueken, Michael, SS. 1 9 , 105) . 

284. Cant. r. I, 2. 
285. Pes. r. § 2 1 (ed. Friedmann, S. 103 b): ^btiTl Jim pTUi 

bxi»^b m m j n ^ b ^0 i n bv . rapn ny m ü^»bvn } * o « \ Vgl. 
Ex. r. 29, 2 ; Tanch. flbwi § 2 u. o., wo aber nur davon die Rede 
ist, daß Engel mit Gott auf den Sinai herabgestiegen sind. Vgl. 
Jubiläen 1 , 27 ; 2, 1 (Kautzsch II, S. 4 1 ) : der Engel des Angesichts 
schrieb für Moses die ganze Schöpfungsgeschichte auf. Charles, 
Apocryphall, S. 1 3 , Anm. 1 7 , verweist noch auf Gesenius, Carm. 
Sam. 1 5 . 

286. Beide Tanchuma W H p § 1 0 . 
287. Vgl. darüber Aptowitzer, Rej 1924, S. i5i;_vgl . 

W. H. Roscher, „Omphalos" (Abhandlungen der königlich 
sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 1 9 1 3 ) . 

287a. So auch ausdrücklich Philo, De Abrahamo § 1 4 1 
(deutsch I, S. 126 ) : „Als deutliches Merkmal.. . ist eine Stadt. . . 
übrig geblieben." 

288. Gen. r. 42, 5. 
289. Gen. r. 5 1 , 4. Raschi zu Gen. 1 9 , 25 hat allerdings die 

Lesart: vier Städte. Vgl. auch Theodor z. St. Die Bemerkung 
Simchunis in der hebräischen Bellum-Übersetzung, S. 259, Anm. 2 : 
m i n "nr fD riyö ist demnach nicht ganz zutreffend. Vgl. auch 
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Nachmani zu Gen. 1 9 , 30. Auch nach Zamahsari und Masudi 
wurden fünf Städte zerstört (Grünbaum, Neue Beiträge, S. 137 ) . 

290. Hieron. ad Sach. n , 5; ad Jerem. 3 1 , 1 5 ; Chron. 
Paschale ed. Dindorf I, 474. Vgl. Schürer, Geschichte I 3 , S. 698. 
Vgl. auch Oppenheim in Kobaks Jeschurun IV, S. 25. 

291 . Vgl. Luncz' Luach Erez Israel VII, S. 96, 1 0 1 ; Krauss, 
Z A T W . 1909,5.296. Frazer, Folklore in the Old Testament III, S. 5 7. 

292. Daß Jos. an Dan. 8, 22 oder 9, 27 — wie Cotta-
Gfrörer z. St. meint — denkt, ist schwer möglich. 

293 . Vgl. auch B. Brüne, Flavius Josephus, S. 1 2 5 f. 
294. Vgl. Midr. Agada ed. Buber 1 , 1 1 2 ; Zeror Hamor zu K2n 

im Namen des Midr. Hagaluj (ed.Venedig, p. 34a); vgl. Abr.Wilna, 
Raw Pealim, S. 42. Vgl. Ginzberg in Schwarz-Festschrift, S. 3 3 1 , 
Anm. 3. Über Dudaim [Mandragora] vgl. Kohut, Pentateuch-
übersetzung des Jakob Tavus, S. 323f.; Hovorka-Kronfeld, Ver
gleichende Volksmedizin I, 14 , 286; Low, Flora III, 363 ff. 

295. Koh. r. 3, 2 1 ; vgl. Sab. 1 5 2 b . 
296. Vgl. Synhedr. 109 a.—Die Ansicht geht vielleicht auf Plato 

und Heraklit zurück und findet sich auch bei Philo (vgl. De gigan-
tibus § 1 2 f.). Ebenso bei Arabern und Iraniern (Scheftelowitz, S. 8). 

297. Gen. r. 1 1 , 5. Vgl. Tanch. KtPtf ^ § 3 3 ; Synhedr. 6 5 b ; 
Pes. r. § 33 (ed. Friedmann, S. 1 1 9 b ) . Die Sage auch bei Plinius, 
Petachja, Eldad. Vgl. ausführlich Epstein in Eldad Hadani, S. 13 f. 
[Vgl. auch Sure 7, 163 . ] 

298. Ber. 1 0 a ; Tanch. PHP § 3 ; Lev. r. 4, 8. Deut. r. 2, 
37 ; Pirke r. Eliezer c. 34. Vgl. Gen. r. 14 , 9. Philo, De opif. 
mundi § 65 (ed. Cohn I, S. 5 1 ) : „Denn was der große Lenker im 
Weltall ist, das ist wohl der menschliche Geist im Menschen..." 

299. Jerusch. Meg. IV, 1 (ed. Wilna 29 a); Mas. Sofrim 1 0 , 1. 
Vgl. Krauss, Synagogale Altertümer, S. 38 f. 

300. Vgl. Rosch-Haschanah 1 ia, Chullin 60 a; Philo, De opif. 
mundi § 1 2 ; vgl. Aptowitzer, Simonsen-Festschrift, S. 124 , Anm. 7. 

3 0 1 . Kidd. 30 b; Jer. das.I, 7 (ed. Wilna 20 b). Vgl.Mechilta 
Jethro § 8 (ed. Weiß 77 b); Sifra zu Lev. 1 9 , 2 (ed. Weiß 86b); 
Philo, De spec. leg. II § 223 (deutsch II, S. 170 f . ) : „Daher 
heißt es: Ehre nächst Gott Vater und Mutter, denn sie sind mit 
dem zweiten Ehrenpreise geschmückt, den die Natur bei der Ver
teilung der Ehrenpreise ihnen zusprach." Vgl. Decalogo § 106 f. 
(deutsch ed. Cohn I, S. 394f.). Vgl. Sibylle 3, 594 (Kautzsch II, 
S. 196). „Und allein ehren den immer herrschenden Unsterblichen 
und dann die Eltern." 



NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN. 

E i n l e i t u n g , a d S. XI , A n m . i: In der siebenten neube
arbeiteten Auflage seiner „Einleitung" (Tübingen 1 9 1 3 ) mildert 
Cornill seine Angabe und meint (S. 301 ) , Josephus habe über
wiegend die alexandrinische Bibelversion benützt. 

T e x t , a d A n m . 2 : Das Zitat aus Ambrosius lautet voll
ständig: Examerönl, 10 (Bibliothek der Kirchenväter, ed. Barden-
hewer, Schermann und Weyman, Kempten 1 9 1 4 , a.a.O.). Zum 
Thema vgl. noch Basilius, Hexaemeron horn. I, c. 8 (Migne, Patro-
logia S. G. XXIX) . 

A d A n m . 6: Die zitierte Septuagintakonkordanz ist nicht von 
Smith, sondern von E. Hatch und H. Redpath, Oxford 1897. 

A d A n m . 8 : Über die „rote Erde" vgl. noch J . Low, Z N T W 
XI, S . 168. Vgl. auch neuerdings A. S. Yahuda, Die Sprache des 
Pentateuchs in ihren Beziehungen zum Ägyptischen, Berlin 1929, 
S. 1 3 8 f., der die Vorstellung — übrigens völlig unüberzeugend — 
aus dem Ägyptischen abzuleiten sucht. 

A d A n m . 1 2 : Statt Kassel lies Cassel. — Vgl. L . Ginzberg, 
The Legends of the Jews — der fünfte und sechste Band, Phila
delphia 1925 , 1928 sind mir erst nachträglich zu Gesicht ge
kommen — Band V, S. 92, Anm. 5 1 : Ginzberg meint, die Identifi
zierung des Physon mit dem Ganges durch Hieronymus gehe nicht 
auf Josephus, sondern auf mündliche Mitteilung des palästinensi
schen Lehrers des Hieronymus zurück. 

A d A n m . 1 8 — 2 0 : Vgl. Ginzberg das. S . 94, Anm. 58. 

A d A n m . 2 6 : Statt Young JQR. Nr. X X V I lies Jung, JQR. 
NS. X V I . 

A d A n m . 5 2 : Zur Vorstellung, daß bei der Sintflut Feuer 
mitwirkte, vgl. auch die Agada, nach welcher die Sintflutwasser 
heiß waren: Synhedr. 108 b: Zeb., 1 1 3 b. Ebenso Sure XI, 42 ; 
XXIII, 27. Vgl. Geiger, Was hat Mohammed, S. 100. — Zum 
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Zusammenhang zwischen der Flut über Sodom und der eschato-
logischen Feuerflut vgl. noch den bei uns Anm. 1 0 1 zitierten 
Origenes Text. 

A d A n m . $ $ : Vgl. Ginzberg S . 177^., Anm. 25. — Zu der 
Vorstellung von den Verfolgungen Noahs durch seine Zeit
genossen in der arabischen Literatur vgl. noch René Basset, Mille 
et une Contes, Récits et Légendes arabes. Tome III . Légendes re
ligieuses, Paris 1927, S. 2 1 ; vgl. B. Heller, Réj L X X X V , S. 1 1 6 . 

A d N r . 6 7 : Das Zitat Gen. 1 1 , 31 ist hinter die Worte „nach 
Mesopotamien" zu setzen. — Nach Josephus ergeht also der gött
liche Befehl an Abraham zur Auswanderung schon in Chaldäa, 
nicht, wie in der Bibel (Gen. 1 2 , 1 ) , erst nach seiner Übersiedlung 
nach Charan. Ebenso auch Philo (De Abrahamo ed. Cohn 
§§ 68—72; vgl. De migratione Abrahami § 176 f.) und die 
Apostelgeschichte (7, 2—4; vgl. Krenkel, Josephus und Lukas, 
S. 174 und Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament II , 
S. 666). Gen. 1 5 , 7: „ich bin der Ewige, der dich aus Ur 
Kasdim herausgeführt hat", dürfte den Anlaß zu der Ansicht 
gegeben haben, daß auch die Auswanderung nach Charan 
(Gen. 1 1 , 3 1 ) auf göttlichen Befehl erfolgt sei. 

A d A n m . 7 0 — 7 2 : Vgl. Ginzberg S . 2 0 1 , Anm. 88. — Nim-
rod als Feind Gottes in der arab. Literatur: vgl. Basset, a. a. O., 
S. 46; Heller, a. a. O., S. 1 1 8 . 

A d A n m . 7 3 : Statt Lob lies Levy. 
A d A n m . 7 $ , 1 1 $ : Nach Annual ergänze: I . 
A d A n m . 8 9 : Vgl. Ginzberg S. 226, Anm. 102 . 
A d A n m . 9 5 : Vgl. das. S. 236, Anm. 1 3 4 . 
A d A n m . 2-93, 2 9 4 : Vgl. Frazer, Folklore in the Old Testa

ment II , 372—397. Vgl. Ginzberg S. 298, Anm. 189. 
A d A n m . 1 2 0 : Vgl. Ginzberg S. 3 5 1 , Anm. 252. 
A d A n m . 1 3 1 , 1 3 $ : Vgl. das. S. 398, Anm. 48. 
A d N r . 1 4 9 , E n d e : Hölscher bei Pauly-Wissowalll, Sp. 1963 

meint, Jos. folge in seiner Angabe genau seiner Vorlage. „Da mit 
der erwähnten Übertretung der Gesetze nur der vormakkabäische 
Hellenismus gemeint sein kann, so dürfte hier eine Vorlage etwa 
aus der Zeit um 30 n. Chr. benutzt sein." Dagegen ist zu be
merken: es ist ganz ausgeschlossen ist, daß Jos. derart persönlich 
gehaltene Worte wie „200 Jahre, ehe ich diese Geschichte schrieb" 
einfach seiner Quelle nachgeschrieben hat. Die bei uns im Text 
gegebene Fixierung der 200 Jahre von der Vollendung der Archäo-
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logie an gerechnet Josephus aus ist viel einfacher und paßt vor
züglich auf den Tod Hyrkans. Ohne Zweifel ist hier Jos. selber 
am Wort. Auch kann man schwerlich die „Übertretung der Ge
setze" nur auf den vormakkabäischen Hellenismus beziehen. 

A d Anm. 1 5 0 : Vgl. Ginzberg, B. VI , S. 9, Anm. 46. 
Ad Anm. 1 5 4 : Vgl. Ginzberg S. 1 5 , Anm. 86. 
Ad N r . 1 6 1 : Zum Gedanken „Einziger Gott — einziges 

Volk" vgl. noch den Gedanken „Einziger Gott — einziger 
Tempel": Contra Apionem II, 24, § 1 9 3 : „Der einige Gott hat 
einen einigen Tempel, denn das Gleiche freut sich stets des 
Gleichen." Derselbe Gedanke bei Philo (de monarchia II, 1 ) : 
eiTst-ör] elg eö t i Oeog K a i ispöv elvat jiovov. Ebenso de spec. 
leg. I, §67. 

Ad Anm. 1 6 2 : Vgl. Ginzberg S. 43, Anm. 234. 
A d Anm. 1 6 3 : Der Bau des chinesischen Ahnentempels soll 

nach manchen Erklärern Himmel und Erde symbolisieren. Vgl. 
Rosthorn in Die Religionen der Erde (Wissenschaft und Kultur II, 
Leipzig 1929) S. 93. Also auch bei den Chinesen der Gedanke: 
Das Heiligtum entspricht dem Kosmos. 

A d Anm. 1 8 4 : Auch in spätmittelalterlichen rabbinischen 
Werken findet sich — vielleicht nach alter Quelle — die Ansicht, 
Mose habe sein Grab verheimlicht, damit es nicht zum Götzen
dienst mißbraucht werde. Vgl. Pesikta zutarta von R. Tobia ben 
Eliezer ad Deut. 34, 6 ed. Buber S. 1 3 5 : V» 1/ni3p JTTO ab na ^BBl 
Duopol DTnroi »npan n\3 a » pmai pVin baiw irp abw M3 n»a 
D i T J W i « ! B , Y T D B 3 fiap m abiyn J I I B I K WDÖ"> abw M O T D » . Vgl. 
auch Midrsche Hatorah von En Salomo Astruc ed. Eppenstein 

S. 207: njö» Tön iV lrnrn ib n n w i maian l m w ja map nbvi nsuVi 
WWCfoWW | B B * 1 3 Ä 3 Vni3p (Jakob; vgl. Gen. r. 96, 5) wbm 3*s\T 
Zu diesem Gedanken vgl. auch Sota 1 3 a im Ejn Jaakob: «an l"a 

^ j t p am - i»3 ^ y a n » a V» n3p aipa nnriDs na ^ B B w a n na 
V» Tl3pV I M * » K B » BnKB iVjP VK1»^1 3inV p"B,T3 T / W n"3pn ^BV 
mttn m btönn n » a TBljn IJjmYl 133*>1 n » a . Also auch nach dieser 
Ansicht sollte Mosis Grab wegen seiner besonderen Bedeutung 
verborgen bleiben. 

* Ad Anm. 1 8 5 : Vgl. Ginzberg S . 1 6 3 , Anm. 952. 
Ad A n m . 2 5 9 : Zum Gedanken: Erdbeben als Folge einer 

Übeltat, vgl. noch Meg. 3 a: Als Jonathan benUsiel die Propheten 
ins Aramäische übersetzte, da erbebte Palästina. Vgl. Tanchuma 
Bereschit, § 9: Wo immer Kain nach seiner Missetat hinging, da 
erbebte die Erde unter ihm. 
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Ad Anm.283—285: Vgl. Ginzberg, M G W J . 1 9 1 3 , S. 691 f., 
Anm. 2 ; Legends B. VI , S. 47, Anm. 248. 

Ad Nr. 294: Vgl. Ginzberg, B. V, S. 109, Anm. 98: Ginz-
berg meint, die rabbinischen Quellen kennen nicht die Vorstellung, 
daß die Seelen der Frevler zu Dämonen werden. Vgl. dagegen 
bei uns Anm. 295, 296. 

Ad Anm. 301: Vgl. Ginzberg, B. VI , S. 42, Anm. 226. 
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