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Vorwort 

Die hier vorliegende Arbeit wurde unter dem Titel „Israel und Amalek. 
Übersetzung und Kommentierung von Targum Scheni als Beitrag zur Aus-
legung des Esterbuches" im Wintersemester 1993 bei der Evangelisch-
theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen als Habi-
litationsschrift für das Fach „Altes Testament und Judaist ik" eingereicht 
und dort im darauffolgenden Semester angenommen. 

Die Textbasis dieser Fassung, die in den Jahren 1989-1993 entstand, bil-
deten Fotokopien der Handschrift Ms. Sassoon 280, und ich danke Herrn 
Jack V. Lunzer von der Valmadonna-Stif tung, London, für die Erlaubnis, 
dieses Manuskript von der Handschrif tenabteilung der Hebräischen Natio-
nalbibliothek in Jerusalem photokopieren zu lassen und es für meine For-
schungen zu benutzen. Für die Drucklegung konnte dann auf die kritische 
Edition von B. Grossfeld, die im Jahre 1994 erschienen ist, zurückgegrif-
fen werden. Darüber hinaus wurde die erste Fassung nur geringfügig über-
arbeitet. 

In tiefem Dank bin ich zunächst meinem Doktorvater und Lehrer Prof. 
Dr. Hans Peter Rüger verbunden, der im November 1990 allzufrüh verstor-
ben ist. Er prägte mein wissenschaft l iches Arbeiten von Anfang an. Nach 
meiner Promotion regte er diese Studie zu Targum Scheni an und gab mir 
gerade in der Anfangs- und Konzipierungsphase wichtige Hinweise. So-
wohl als Gelehrter als auch als Lehrer bleibt er unvergessen. 

Mein Dank gilt darüber hinaus Herrn Prof. Dr. H. Gese und Herrn Prof. 
Dr. M. Hengel, die mich in der Zeit nach Herrn Prof. Rügers Tod ermutig-
ten, das Fortschreiten der Arbeit mit Interesse und Wohlwollen begleiteten 
und auch für die Drucklegung hilfreiche Hinweise gaben. Schließlich sei 
noch Prof. Dr. S. Schreiner Dank gesagt, der von Beginn seiner Tübinger 
Zeit im Sommersemester 1992 an meiner Arbeit positiv begegnete und mir 
gerade beim Abschluß bei zahlreichen praktischen und theoretischen Fra-
gen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ihm und Herrn Prof. Gese sei auch für 
die Erstellung der Gutachten gedankt. 

Aber auch die hilfsbereiten Kollegen sollen nicht unerwähnt bleiben: 
Herr Dr. J. Niehoff-Pangiotidis gab manchen philologischen Rat; die Mühe 
des Korrekturlesens haben dankenswerterweise Herr F. Eißler und Herr D. 
Bültmann auf sich genommen. 

Den Herausgebern der „Texte und Studien zum Antiken Judentum", 
Prof. Dr. M. Hengel und Prof. Dr. P. Schäfer, danke ich für die Aufnahme 
der Arbeit in diese Reihe, und ebenso Herrn Georg Siebeck und seiner 
Mitarbeiterin Frau Ilse König für die sorgfältige verlegerische Betreuung. 

Tübingen, im September 1995 Beate Ego 
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Abkürzungen 

Es wurden die Abkürzungen aus S. SCHWER I NER, Internationales Abkürzungsver-
zeichnis fü r Theologie und Grenzgebiete . Berlin/New York 1974 sowie diejenigen 
aus Frankfur ter Judaist ische Beitrage 2 (1974) übernommen. Hinzu kommen fol-
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PM-6 MS. Parma 9 (3077) 
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U Codex MS. Vat. Urb. Ebr. 1 

Biblische Eigennamen wurden in der Schreibweise der Luther-Bibel (Stuttgart 
1984) wiedergeben. 

Für die Umschr i f t der hebräischen Worte vgl. die Angaben in FJB 2 (1974); 
Begriffe , die auch im Deutschen geläufig sind, erscheinen in einer Schreibweise , 
die an die deutsche Orthographie angepaßt ist. 



Teil I 

Targum Scheni als Predigt: 
Entstehung, Übersetzungstechnik 
und Motive der Bibelauslegung 





1 Einleitung: Targum Scheni: 
Der Text, seine Sprache und Herkunft 

1.1 Einführung 

Im Gegensatz zu den Pentateuch-Targumen, denen in den letzten Jahren 
zahlreiche Publikationen und Untersuchungen gewidmet waren, standen 
die Targume zum Esterbuch1 , vor allem der sog. Targum Scheni 2 , der den 
umfangreichsten Targum zu Ester darstellt, eher am Rande des wissen-

' M a n u n t e r s c h e i d e t dre i T a r g u m e zu Es te r : D i e als T a r g u m R i s c h o n u n d T a r g u m 
S c h e n i b e z e i c h n e t e n Ver s ionen , d ie e r s t m a l s in DANIKI. BOMBF.RGS Bib l i a R a b b i n i c a 
v o n LS 1 6 - 1 7 g e d r u c k t w u r d e n , und z a h l r e i c h e a g g a d i s c h e E r w e i t e r u n g e n b e s i t z e n , so-
w i e d e r e n g a m h e b r ä i s c h e n Text a u s g e r i c h t e t e 3Ta rg Est , d e r nu r in d e r A n t w e r p e n e r 
P o l y g l o t t e von 1 5 6 9 - 7 2 vo r l i eg t ; vgl . h i e rzu R. LE DÉAUT, I n t r o d u c t i o n à la l i t t é ra tu re 
t a r g u m i q u e , R o m 1966, S. 141. - P. SCHÄFER, Ar t . B i b e l ü b e r s e t z u n g e n II. in: T R E 6, 
S. 2 1 6 - 2 2 8 . h ier : S. 224 . Ü b e r d i e E x i s t e n z e i n e r Ü b e r t r a g u n g d e s E s t e r b u c h e s ins 
A r a m ä i s c h e , d e s s e n V e r l e s u n g z u m in t eg ra l en B e s t a n d t e i l d e s P u r i m f e s t e s zäh l t (vgl . 
m M e g 1,1 mit de r e n t s p r e c h e n d e n G e m a r a ) , e r f a h r e n wi r be re i t s d u r c h den B a b y l o n i -
s c h e n T a l m u d . In b M e g 2 1 b he iß t es in e i n e r B a r a i t a : „ D i e Tora lese e i n e r und e i n e r 
ü b e r s e t z e , nu r d ü r f e n n ich t e i n e r lesen u n d z w e i ü b e r s e t z e n ; d i e P r o p h e t e n lese e i n e r 
u n d zwe i ü b e r s e t z e n , nu r d ü r f e n n ich t zwei lesen u n d zwe i ü b e r s e t z e n . D a s L o b l i e d und 
d ie Es t e r ro l l e d ü r f e n s o g a r zehn lesen und ü b e r s e t z e n . A u s w e l c h e m G r u n d e ? Da d i e s e 
b e l i e b t s ind , so ist m a n a u f m e r k s a m u n d hör t z u . " S .a . t M e g 2 ,5 (ZUOKERMANDEI. 223) : 
A u c h w e n n m a n e inen M e t u r g e m a n au f s t e l l t , hat m a n d e r P f l i ch t , d i e E s t e r r o l l e zu l e sen , 
g e n ü g t ; g e r a d e u m g e k e h r t a r g u m e n t i e r t y M e g 2,1 ( 7 3 a ) . 

2 W ä h r e n d d ie in d e r v o r i g e n A n m e r k u n g g e n a n n t e n B e l e g e f ü r d i e E x i s t e n z e i n e s 
T a r g u m s z u m E s t e r b u c h ü b e r d e s s e n C h a r a k t e r k e i n e w e i t e r e n A u s k ü n f t e g e b e n , k ö n n e n 
w i r den A u s f ü h r u n g e n d e s Hai G a o n , de r in den J a h r e n von 8 9 0 b i s 8 9 8 d e r S c h u l e von 
P u m b e d i t a in B a b y l o n i e n v o r s t a n d , w e i t e r e s e n t n e h m e n . D i e s e r b e r i c h t e t n ä m l i c h , d a ß 
es in B a b y l o n i e n u n t e r s c h i e d l i c h e T a r g u m e zu E s t e r g e g e b e n h a b e , e i n e n mi t A u s l e g u n -
gen (J7E?~HC) und e i n e n o h n e A u s l e g u n g e n (vg l . L. GINZBERG, G e n i z a h S t u d i e s in 
M e m o r y o f D o c t o r S o l o m o n S c h e c h t e r II: G e o n i c a n d Ear ly Ka ra i t i c H a l a k a h [Texts and 
S t u d i e s of the J e w i s h T h e o l o g i c a l S e m i n a r y of A m e r i c a , Vol. VI I I ] , N e w York 1929, 
S. 86 . - R. KASHER & M . L . KLEIN, N e w F r a g m e n t s of T a r g u m to E s t h e r f r o m the C a i r o 
G e n i z a , in: H U C A 6 I 11990] , S. 8 9 - 1 2 4 . h ie r S .89 ) . D i e e i n d e u t i g e I d e n t i f i z i e r u n g e i n e r 
s o l c h u m f a n g r e i c h e n , um z a h l r e i c h e a g g a d i s c h e Z u s ä t z e e r w e i t e r t e n T a r g u m f a s s u n g mit 
T a r g u m S c h e n i läßt s ich n ich t mi t v o l l s t ä n d i g e r S i c h e r h e i t b e w e i s e n . D e u t l i c h wi rd a b e r 
d u r c h d ie se A u s s a g e , d a ß im 9. Jh . m e h r e r e T a r g u m e d e s E s t e r b u c h e s , d i e von g a n z un -
t e r s c h i e d l i c h e m U m f a n g u n d C h a r a k t e r se in k o n n t e n , im U m l a u f w a r e n . Auf f e s t e m 
B o d e n s t ehen wir erst im 11. Jh . : D e r V e r f a s s e r d e s S e f ä r h ä - A r u k h , NATAN BKN 
JECHIEE, d e r 1 0 2 0 - 1 106 in R o m lebte , w a r - w ie wi r den z a h l r e i c h e n V e r w e i s e n auf 
T a r g u m S c h e n i , d i e s ich in s e i n e m W e r k e f i n d e n , e n t n e h m e n k ö n n e n - mi t d i e s e m Text 
ve r t r au t ( V g l . u.a. - 1,2 |S . SCHLESINGER (Hg. ) , N a t a n ben J e c h i e l , S e f ä r H ä -
A r u k h . I s r a e l o . J . . S . 4 0 ] ; « - ¡ D O « - 2 , 7 [ S C H L E S I N G E R , S . 5 1 ] ; - 2 , 7 | S C H L E S I N G E R , 

S . 6 3 [ ; ] Q - 5 , 8 [ S C H L E S I N G E R , S . 2 5 2 ] ; 3 H 1 C - 6 , 1 0 [ S C H L E S I N G E R , S . 3 9 6 ] ; D I M A ^ E J 

- 8 , 7 [ S C H L E S I N G E R , S . 4 3 7 ] ; " K ^ E T i R - 8 , 1 0 [ S C H L E S I N G E R , S . 6 6 ] ; P M O J O - 9 , 3 

[SCHLESINGER. S. 3 I 5 | ) . A u c h in R a s c h i s K o m m e n t a r f i n d e n wi r e i n e n d i r e k t e n H i n -
w e i s auf T a r g u m S c h e n i , w e n n er au f d e m H i n t e r g r u n d v o n 2Ta rg Est 1,11 in s e ine r Er-
k l ä r u n g zu Dtn 3,4 a n m e r k t : „ Ich sah im T a r g u m Y e r u s h a l m i l i -M e g i l l a t Es te r , [daß m a n ] 
. P a l ä s t e ' ( j ' ü ' P S ) C""D~IQ n e n n t . " Vg l . d a g e g e n R a s c h i zu I R e g 10,19: „ , U n d z w e i 
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schaftl ichen Interesses. Dabei hatte es in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts durchaus vielversprechende Ansätze zu einer wissenschaftli-
chen Beschäft igung mit diesem Werk gegeben: Den Auftakt hierzu bildete 
eine Miszelle von A. Jellinek zur Textgeschichte von Targum Scheni;1 

J. Reis verdanken wir gleich mehrere Beiträge, die sich ebenfalls mit der 
textgeschichtlichen Problematik dieses Werkes auseinandersetzen und da-
neben auch zahlreiche Glossen und Anmerkungen zur Lesart einzelner 
Begriffe und Verse enthalten.4 L. Münk5 , P. Cassel6 und M. David7 veröf-
fentlichten den Text dieses Targums, wobei die Ausgaben der beiden erst-
genannten Verfasser zahlreiche Anmerkungen und traditionsgeschichtliche 
Hinweise enthalten; auch S. Gelbhaus verdanken wir einen Beitrag zum 
Targum Scheni, bei dem ein Teil der aggadischen Traditionen zusammen-
gestellt wurde.8 P. Cassel legte zudem eine Übersetzung vor;9 diese wurde 

L ö w e n ' - aus Go ld , und die ganze Ges ta l t des T h r o n e s wi rd erklär t in der A g g a d a t 
Megi l l a t Es te r " , w o die Z u o r d n u n g zu Targum Scheni nicht e indeu t ig e r w i e s e n werden 
kann , da auch zah l re i che ande re A u s l e g u n g e n zum Es t e rbuch wie z .B. Es tR, 2PA oder 
A G das Mot iv v o m T h r o n S a l o m o s kennen ; vgl . h ie rzu den K o m m e n t a r zu 2Targ Est 
1,2. S.a. Tosa fo t zu b M e g 12b, wo unter der A n g a b e „ M i d r a s c h " auf die Ident i tä t zwi -
schen M e m u c h a n und Danie l sowie auf d ie Ep i sode von M e m u c h a n s A u s e i n a n d e r s e t -
zung mit dessen Frau (vgl . 2Targ Est 1,16) ve rwiesen wi rd ; und Tosafo t zu b H a g 1 la , w o 
ein „Targum l i -M c gi l la t E s t e r " a n g e f ü h r t wird . Vgl . f e rne r auch ELIA LKVITA in se iner 
Prael 'atio zum . M e t u r g e m a n ' : ' ü b ü T r C ü l P i C ' K T i p i C G i r , " T O N bsi ¡TNKD; 
*3Ö. Sof 13,6 kann nicht als H inwe i s auf Ta rgum Schen i h e r a n g e z o g e n we rden , da d iese r 
Text ve rmut l i ch e ine spä te re In terpola t ion dars te l l t . 

1 Vgl . A. JEI.I.INEK, Ana lek ten . II: T a r g u m Rabbat i und Mid ra sch Rabbat i zu Esther , 
in: M G W J 2 (1852), S. 4301'. 

4 J. REIS, Das Ta rgum scheni zu d e m B u c h e Esther . Verhäl tn is des edi r ten Tex tes des -
se lben zu d e m e ines h a n d s c h r i f t l i c h e n C o d e x , in: M G W J 25 (1876). S. 1 6 1 - 1 6 9 . 2 7 6 -
2 8 4 . 3 9 8 - 4 0 7 . - J. REISS (sie!) . Z u r Textkr i t ik des T a r g u m scheni zu dem B u c h e Esther , 
in: M G W J 30 (1881), S. 4 7 3 - 4 7 7 . - J. Ri-:iss (s ie!) . Das Ta rgum scheni zu d e m B u c h e 
Esther . Verhäl tn iss des ed i r ten Textes des se lben zu d e m e ines h a n d s c h r i f t l i c h e n C o d e x 
aus der Bres l aue r S t ad tb ib l io thek , s t a m m e n d aus dem 13. J ah rh . C o d e x No. 11. in: Jüdi -
sches Li te ra turb la t t 19 (1890), S. 26 .31 .34 .38 . - J. REISS (sie!) . Nach le se zu d e m 
Ta rgum de r 5 Meg i l lo th , in: Jüd i sches Li tcra turbla t t 2 0 (1891), S. 50 f .62 f .68 . 

5 L. MÜNK, Ta rgum Schen i z u m B u c h e Es ther nebs t Variae Lec t iones nach h a n d -
schr i f t l i chen Que l l en e r läu te r t und mit e ine r l i t e ra tu rh i s to r i schen E in le i tung v e r s e h e n . 
Ber l in 1876. 

6 P. ( ' \ s s i i (Hg.) , Z w e i t e s Ta rgum z u m B u c h e Esther . Im voca l i s ie r ten Urtext mit 
s ach l i chen und sp rach l i chen E r l äu t e rungen , Le ipz ig /Ber l in 1885. 

7 M. DAVID, Das T a r g u m Schen i zum B u c h e Esther , nach H a n d s c h r i f t e n h e r a u s g e g e -
ben und mit e ine r E in le i tung ve r sehen (Diss . E r l angen 1897) . Krakau 1898. 

8 S. GF.LBHAUS, Das T a r g u m Schen i zum B u c h e Es the r (Die Ta rguml i t e ra tu r verg le i -
c h e n d agad i sch und kr i t i sch ph i lo log i sch be leuch te t , He f t 1), F r ank fu r t 1893; s. f e r n e r 
auch die Arbe i t von S. POSNER, D a s Ta rgum Ri schon zu d e m b ib l i schen B u c h e Es the r 
(Diss . Zür i ch ) , Bres lau 1896, die auch E i n l e i t u n g s f r a g e n behande l t . 

9 P. CASSEL, D a s Buch Es ther : Ein Bei t rag zu G e s c h i c h t e des M o r g e n l a n d e s . A u s 
d e m H e b r ä i s c h e n überse tz t , h i s tor i sch und theo log i sch e r läu te r t . A n h a n g : Die Über se t -
z u n g des Z w e i t e n T a r g u m , Ber l in 1878. 
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zusammen mit den Anmerkungen seiner Textausgabe wenige Jahre später 
auch in englischer Sprache publiziert.10 In den zwanziger Jahren unseres 
Jahrhunderts folgte diesen Arbeiten eine mit wenigen Anmerkungen und 
Erklärungen versehene Übersetzung von A. Sulzbach ," die sich - wie er 
selbst in seinem Vorwort einräumt - weniger an Gelehrte richtet, sondern 
vielmehr darauf abzielt, daß „Targum Scheni mit seinem reichen Inhalt 
und seiner bunten Mannigfa l t igke i t . . . mehr jüdisches Volksgut"1 2 wird. In 
den letzten Jahrzehnten wurde der Zweite Ester-Targum dann dagegen nur 
in kurzen Überblicksdarstellungen1 1 bzw. Lexikonartikeln1 4 behandelt; le-
diglich P. Grelot widmete diesem Werk zwei Beiträge, in denen er ausge-
hend von einzelnen Passagen wie 2Targ Est 1,1 und 2Targ Est 7,10 auf die 
doch beträchtlichen Differenzen in den Lesarten der verschiedenen Hand-
schriften hinweist.15 Die Dissertation von C. Brahami, der neben einer 
Übersetzung vor allem Traditionen aus bMeg und EstR anführt , wurde nie-
mals veröffentlicht und ist nur sehr schwer zugänglich.1 6 

Erst in jüngster Zeit zeichnete sich eine gewisse Wende in der wissen-
schaftl ichen Arbeit an Targum Scheni ab: Durch die englische Überset-
zung von B. Grossfeld, der bereits zu Targum Rischon eine Übersetzung 
mit einem knappen Kommentar1 7 sowie eine Konkordanz1 8 vorgelegt hat, 
wurde der Blick eines größeren Publikums wieder auf dieses Werk ge-
lenkt. 19 Während B. Grossfeld neben einer kurzen Einführung in knappen 

10 V g l . A . BERNSTEIN, A n E x p l a n a t o r y C o m m e n t a r y o n E s t h e r w i t h F o u r A p p e n -
d i c e s , E d i n b u r g h 1888 . D i e s e s W e r k w u r d e mi t e i n e r k u r z e n E i n l e i t u n g v e r s e h e n v o n 
B. GROSSEELD n e u h e r a u s g e g e b e n ( B . G . | H g . ] , T h e T a r g u m t o t h e F i v e M e g i l l o t h . 
E d i t e d w i t h an I n t r o d u c t i o n , N e w Y o r k 1 9 7 3 . S . 8 7 - 1 7 0 ) . 

" A. Sut . / .BACH, T a r g u m S c h e n i z u m B u c h E s t h e r , ü b e r s e t z t u n d m i t A n m e r k u n g e n 
v e r s e h e n , F r a n k f u r t a. M a i n 1 9 2 0 . 

12 A . SULZBACH. T a r g u m S c h e n i . S. 4 . 
11 V g l . z . B . R. L E D H A U T . I n t r o d u c t i o n à la l i t t é r a t u r e t a r g u m i q u e , S . 1 4 1 - 1 4 2 . -

P. CHURGIN, T a r g u m K e t u b i m , N e w Y o r k 1 9 4 5 , S . 2 1 5 - 2 3 4 . - E . LF.VINE, T h e T a r g u m 
t o t h e F i v e M e g i l l o t . R u t h , E c c l e s i a s t e s , C a n t i c l e s , L a m e n t a t i o n s , E s t h e r . C o d e x V a t i c a n 
U r b i n a t i . I n t r o d u c t o r y N o t e s , T r a n s l a t i o n s a n d I n d i c e s b y E. LEVINK, J e r u s a l e m 1 9 7 7 , 
S . 1 1 7 - 1 2 1 . 

14 S o Y. KOMLOSH, A r t . T a r g u m S c h e n i , in : EJ 15, S p . 8 1 1 - 8 1 3 . 
P. GRELOT. R e m a r q u e s s u r le S e c o n d T a r g u m d e L i v r e d ' E s t h e r , in : R B 7 7 ( 1 9 7 0 ) , 

S. 2 3 1 - 2 3 9 - P. GRELOT, L a d i s p u t e d e s a r b r e s d a n s le T a r g u m II d ' E s t h e r V I I , 10. in: 
D . M U Ñ O Z LEON ( H g . ) : S a l v a c i ó n e n la p a l a b r a . T a r g u m - D e r a s h - B e r i t h ( F S 
A . D . M a c h o ) , M a d r i d 1 9 8 6 , S. 3 9 9 - 4 0 8 . 

C . BRAHAMI. T a r g o u m R i s h o n et C h e n i d ' E s t h e r . M é t h o d e e x é g e t i q u e e t I n f l u e n c e 
du M i d r a c h , D i s s . M a s c h . P a r i s 1 9 6 3 . 

17 B. GROSSEELD, T h e F i r s t T a r g u m to E s t h e r . A c c o r d i n g to t h e M S P a r i s H e b r e w 110 
of t h e B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e , N e w York 1 9 8 3 . 

18 B. GROSSEELD, C o n c o r d a n c e o f t h e F i r s t T a r g u m t o t h e B o o k of E s t h e r ( S o c i e t y o f 
B i b l i c a l L i t e r a t u r e . A r a m a i c S t u d i e s ) , C h i c o / C a l i f o r n i a 1 9 8 4 . 

' ' ' B. GROSSEELD, T h e T w o T a r g u m s of E s t h e r . T r a n s l a t e d , w i t h A p p a r a t u s a n d N o t e s 
( T h e A r a m a i c B i b l e 18), E d i n b u r g h 1991 . V g l . a u c h d i e D i s k u s s i o n z w i s c h e n P. GRELOT 
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Anmerkungen punktuell auf die exegetische Vorgehensweise des Metur-
geman und auf Parallelüberlieferungen zu einzelnen Traditionen2 0 hin-
weist, werden Fragen nach der Komposition des Targums und nach seiner 
theologischen Aussageintention2 1 jedoch gar nicht gestellt. 

Charakterisierungen des Targum Scheni als „späte jüdische Kompilati-
on"2 2 und Hinweise auf die Weitschweifigkeit des Textes sowie auf die 
Disparatheit des Erzählstoffes, die sich immer wieder finden lassen,23 mö-
gen die Zurückhaltung, die die Forschung gegenüber diesem Gegenstand 
zeigte, beeinflußt haben. Denn Aussagen dieser Art erwecken den Ein-
druck, als ob es sich bei diesem Werk gleichsam um ein „Zufal lsprodukt" 
handelt, das durch willkürliche Zusammenfügung diverser Traditionen so-
wie durch die Addition phantasievoller Ergänzungen, die auf den 
Meturgeman selbst zurückgehen, entstand. Dementsprechend formuliert 
A. Sulzbach in der Einleitung zu seiner Übersetzung: „Der Redaktor hat 
eben aus der Fülle derjenigen Quellen das mit besonderer Vorliebe behan-

und M. GOSHEN-GOTTSTEIN über das Verhäl tnis des T a r g u m Rischon zu der wör t l i chen 
Ü b e r t r a g u n g des Textes , d ie s ich in der A n t w e r p e n e r Po lyg lo t t e f inde t : s. h ierzu: 
M. GOSHEN-GOTTSTEIN, T h e . T h i r d ' Ta rgum on Es ther and M S Neophi t i 1, in: Bib 56 
(1975) , S. 3 0 1 - 3 2 9 . - P. GRELOT, O b s e r v a t i o n s sur les t a rgum I et III d ' E s t h e r , in: Bib 
56 (1975) . S. 5 3 - 7 3 : h ie rzu j ü n g s t auch L. DIEZ-MERINO. El Ta rgum de Ester en al 
T rad ic ión se fa rd í . El M S . de el Escor ia l G - I - 5 . in: Es tud ios Bíb l i cos 4 4 - 4 5 ( 1 9 8 6 - 8 7 ) . 
S. 6 0 - 9 2 . 

211 In der Regel b e s c h r ä n k t sich B. GROSSEEI.D - a b g e s e h e n von den Trad i t ionen aus 
de r E s t e r - A u s l e g u n g b M e g , Es tR , A G . 2PA, AgEs t und L e q T - auf e ine k le ine A u s w a h l 
de r Para l le len ; e ine a u s f ü h r l i c h e r e Bea rbe i tung e r f äh r t ledigl ich der A n f a n g des 
T a r g u m s bis zu der Ü b e r l i e f e r u n g v o m T h r o n S a l o m o s in 2Targ Est 1.2. 

21 Die l i s tenar t ige A u f z ä h l u n g e in iger T h e o l o g u m e n a wie . .concept of G o d " ; . .good 
d e e d s " , . .meri t" , „p raye r and f a s t i n g " u.a. (vgl . B. GROSSEEI.D. The T w o T a r g u m s , S. 17 -
19) s ind zu a l lgemein und u n s y s t e m a t i s c h , als daß sie als Bei t rag zur t heo log i schen 
S t ruk tu r d ie ses W e r k e s gewer t e t w e r d e n könn ten . D a s s e l b e gilt auch fü r d ie s t i chwor t -
a r t igen A n g a b e n von C. BRAHAMI, T a r g o u m Rishon et Chen i d ' E s t h e r . S. 1 - 3 . 

22 Vgl . z .B. S. KRAUSS, Die Kön ig in von Saba in den byzan t in i s chen C h r o n i k e n , in: 
B y z a n t i n i s c h e Ze i t s ch r i f t II (1902) , S. 1 2 0 - 1 3 I. hier: S. 130. 

23 Vgl . L. MÜNK, T a r g u m Schen i , S. If . - M. DAVID. Targum Schen i . S. VII ; s.a. 
L .B . PATON, A Cri t ical and Exege t i ca l C o m m e n t a r y on the Book of Es ther (The In terna-
t ional Cri t ical C o m m e n t a r y ) . E d i n b u r g h 2 1951 , S. 24; „I ts mater ia l is loose ly s t r ing 
toge ther , and ful ly a four th of it, pa r t i cu la r ly at the b e g i n n i n g , has no th ing to d o wi th the 
s tory of Es the r " ; R. LE DÉAUT, In t roduc t ion à la l i t té ra ture t a rgumique , S. 114: „La 
mo i t i é du l ivre n ' a à voi r avec l ' h i s t o i r e d ' E s t h e r , ma i s r acon te aussi ce l le de S a l o m o n , 
de la re ine de Saba e t c . " Vgl . auch J. WINTER/A. WÜNSCHE (Hg. ) . Die j ü d i s c h e Li t tera-
tur seit A b s c h l u s s des K a n o n s . E ine p r o s a i s c h e und poe t i s che A n t h o l o g i e mit b i o g r a p h i -
schen und l i t t e ra tu rgesch ich t l i chen E in l e i t ungen . Ers te r B a n d : G e s c h i c h t e der j ü d i s c h -
he l l en i s t i schen und t a l m u d i s c h e n Li t te ra tur , bea rb . von J. WINTER und A. WÜNSCHE, 
Tr ie r 1894, S. 73; s.a. L. PRIJS, Ar t . T a r g u m i m . in: L. PRIJS, H a u p t w e r k e de r h e b r ä i s c h e n 
Li teratur . E inze lda r s t e l l ungen und In te rp re ta t ionen von Bibel und T a l m u d bis zur z ion i -
s t i schen M o d e r n e , M ü n c h e n 1978, S. 24 - C. BRAHAMI, T a r g o u m Rishon et C h e n i 
d ' E s t h e r , S. 9. 
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delt, was ihm als besonders anziehend und unterhaltend für Leser und Zu-
hörer erschien."2 4 

Auf diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Arbeit mehrere Ziele: 
Der Erschließung dieses eher unbekannten und m.E. zu unrecht von der 
Forschung vernachlässigten Textes für ein breiteres Publikum dienen eine 
Übersetzung des Textes und dessen Kommentierung. Da die vorliegenden 
deutschen Übersetzungen von P. Cassel und A. Sulzbach zum einen nur 
sehr schwer zugänglich sind und zum anderen wissenschaft l ichen Ansprü-
chen nicht genügen, war eine neue Übersetzung (Teil II der Arbeit) dieses 
Targums erforderlich. Im Gegensatz zu den früheren Übersetzungen, die 
den Text sehr frei und ohne Angabe der zugrundeliegenden Handschrif t 
wiedergeben, wurde hierbei - auf der Grundlage der kritischen Edition 
von B. Grossfeld2 5 - eine möglichst exakte Wiedergabe angestrebt, die 
Probleme bei der Textüberlieferung benennt. Der Tatsache, daß den Einfü-
gungen und Erweiterungen im Kontext der Deutung des biblischen Textes 
ganz besondere Bedeutung zukommt, wurde im Kommentar (Teil III der 
Arbeit) Rechnung getragen, wo vor allem die in Targum Scheni verarbeite-
ten Traditionen aus der Aggada zusammengestel l t werden. Daneben wur-
den aber auch Besonderheiten in der Übersetzung des Targums angemerkt . 
Verse, die ganz wörtlich vom Hebräischen ins Aramäische übertragen wur-
den und keinerlei sprachliche oder inhaltliche Abweichungen vom bibli-
schen Original aufweisen, sind von der Kommentierung ausgenommen. 

Gegenüber den traditionellen Bewertungen von Targum Scheni, die le-
diglich den Aspekt der Rezeption betonten und im Zweiten Ester-Targum 
ein Sammelsurium diverser älterer rabbinischer Überl ieferungen sahen, 
versucht diese Arbeit, dieses Werk als eigenständige literarische Leistung 
zu verstehen und zu würdigen. Die traditionellen Elemente der Aggada, 
die der Meturgeman rezipiert, werden häufig modifiziert . Sie stehen auch 
nicht, wie dies vielleicht zunächst den Anschein hat, beziehungslos und 
nur durch einzelne Stichworte miteinander verknüpft neben der eigentli-
chen Estergeschichte. Die im Targum rezipierten Überl ieferungen sind 
vielmehr in einen größeren Sinnzusammenhang eingebunden und reflek-
tieren einzelne Aspekte der Erzählung. Tradition und Originalität stehen 
somit in einem komplementären Verhältnis zueinander und sollten nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Die Ergebnisse dieses Ansatzes f inden 
ihren Niederschlag in Teil I der Arbeit, der mit dem Titel Targum Scheni als 
Predigt: Entstehung, Ubersetzungstechnik und Motive der Bibelauslegung 
überschrieben wurde. Dieser Teil, der nun Übersetzung und Komment ie-
rung einleitet, enthält somit nicht nur die üblichen Einleitungsfragen nach 

24 A. SULZBACH, Targum Scheni , S. 6. 
25 B. GROSSFF.LD, The Targum Sheni to the Book of Esther. A critical edition based 

on MS. Sassoon 282 with critical apparatus, New York 1994. 
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Datierung, sprachlichen Charakteristika, Übersetzungstechnik u.s.w., son-
dern faßt darüber hinaus die wichtigsten Motive der Bibelauslegung von 
Targum Scheni, die im einzelnen im Kommentar erläutert werden, zusam-
men. Targum Scheni erscheint als bewußt gestaltetes literarisches Werk, 
das versucht, die biblische Ester-Geschichte theologisch zu durchdringen. 

1.2 Manuskripte und Editionen 

Als Grundlage der hier vorliegenden Übersetzung sowie des daran an-
schließenden Kommentars dient die kritische Textedition von B. Gross-
feld, die auf Ms. Sassoon 282 als Haupttext basiert.26 Dieses Manuskript, 
das aus dem Jahre 1189 stammt und somit die älteste bekannte Handschrift 
zu Targum Scheni überhaupt darstellt,27 ist relativ gut erhalten und bietet 
den in manchen Handschrif ten oft schlecht überlieferten Text in einem ins-
gesamt guten Zustand. Auf S. 4 1 5 - 4 7 9 dieses Codex, also auf insgesamt 
64 Seiten, geschrieben in aschkenasischer Quadratschrift , befinden sich 
jeweils drei Spalten, von denen jede wiederum aus dreißig Zeilen besteht. 

26 D e m Ers td ruck von T a r g u m Schen i in D. BÖMBERGS Bibl ia Rabb in ica von 1 5 1 6 -
17 folgt FRANCIS TAYLOR, Ta rgum Pr ius et Pos te r ius in E s t h e r a m (London 1655) und 
P. LAGARDE, H a g i o g r a p h i a C h a l d a i c e , Le ipz ig 1873 ( N a c h d r u c k 1967). P. CASSKL, 
Z w e i t e s T a r g u m (1885) or ient ier t sich am Text der M i q r a ' o t Gedo lo t , w o h i n g e g e n 
L. MÜNK in se iner Pub l ika t ion , d ie 1876 e rsch ien , zwei H a n d s c h r i f t e n der Bibl io thek 
aus Ber l in , d ie aus d e m 14. bzw. dem 15. Jh. s t a m m e n , s o w i e e inen C o d e x der Stadtb i -
b l io thek H a m b u r g aus d e m Jahre 1339 z u g r u n d e l e g t . Eine wei te re auf ve r sch iedenen 
H a n d s c h r i f t e n b a s i e r e n d e A u s g a b e stellt d ie A u s g a b e von M. DAVID (1898) dar, der e ine 
H a n d s c h r i f t aus K i s s ingen aus d e m Jah re 1189 z u g r u n d e liegt und zu der zusätz l ich 
C o d e x Vra t i s lav iens i s aus d e m Jahre 1238 sowie die bere i t s von L. MÜNK ve rwende te 
H a n d s c h r i f t aus H a m b u r g aus d e m Jah re 1339 h e r a n g e z o g e n wurde . E ine Version mit 
supra l inea re r Punk ta t i on , das M a n u s k r i p t Or. 2 3 7 5 des Bri t ish M u s e u m , ist in 
A. SPERBERS T a r g u m - E d i t i o n zu f inden . Sch l i eß l i ch ist auf das von E. LF.VINF. veröf -
fen t l i ch te Faks imi l e Ms. C o d e x Vatican Urb ina t i , e ine r s eh r gut lesbaren Handsch r i f t , 
die aber zah l re i che Feh le r in der T e x t ü b e r l i e f e r u n g hat , zu ve rwe i sen ; vgl . E. LF.VINE, 
The Five Megi l lo t , S. 9 5 - 1 5 3 . Einen Teil der noch v o r h a n d e n e n H a n d s c h r i f t e n listet 
B. GROSSFELD, The T w o T a r g u m s , S. 3f. auf . Ms . C o d e x Urbina t i sowie we i te re Mss . , 
die sich als M i k r o f i l m in de r H a n d s c h r i f t e n a b t e i l u n g de r Na t iona lb ib l io thek in Je rusa -
lem f inden , w e r d e n a l l e rd ings nicht e r w ä h n t . Vgl . auch die zah l re ichen Zusä tze im 
T a r g u m - R i s c h o n - T e x t de r L o n d o n e r Po lyg lo t t e , die mit den Übe r l i e f e rungen aus 
Targum Schen i g röß ten te i l s ü b e r e i n s t i m m e n ; e ine Z u s a m m e n s t e l l u n g de r wich t igs ten 
E r w e i t e r u n g e n f inde t sich bei B. GROSSFELD, T h e First Ta rgum, S. 1 9 3 - 2 0 1 . -
B. GROSSFELD, The T a r g u m Shen i . . . A c r i t i c a l ed i t ion , S. 7 5 - 8 4 . 

27 D e m fo lg t Ms . S t ad tb ib l i o thek Bres lau 1106 aus d e m Jahre 1238, Ms. K o p e n h a -
gen aus d e m Jah re 1290, Ms. S t ad tb ib l io thek N ü r n b e r g So lge r 1.7.20 aus d e m Jah re 
1291 s o w i e der von E. LEVINE als Faks imi l e ve rö f f en t l i ch t e C o d e x Urbina t i 1 aus d e m 
Jahre 1294; s. h ie rzu den Ka ta log der H a n d s c h r i f t e n a b t e i l u n g der Hebrä i s chen Na t iona l -
b ib l io thek in J e r u s a l e m . Für e ine k n a p p e A u f l i s t u n g und B e s c h r e i b u n g de r wich t igs ten 
H a n d s c h r i f t e n v g l . B . G R O S S F E L D , T h e T w o T a r g u m s , S . 3 - 6 . - B . G R O S S F E L D , T h e 

Targum Sheni . . . A c r i t i c a l ed i t ion . S. x i i i -xv i i . 1-3. 
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Da diese Handschrift - wie B. Grossfeld in seiner Einleitung zur engli-
schen Übersetzung von Targum Scheni überzeugend nachgewiesen hat2s -
mit dem Codex Kissingensis identisch ist, den M. David für seine im Jahre 
1898 erschienene Textausgabe verwendet hat, konnte in den Fällen, wo 
das Manuskript unleserlich ist29, auf die Davidsche Abschrift zurückge-
griffen werden, die in der Regel recht zuverlässig ist und nur in einzelnen 
eher unbedeutenden Fällen der Orthographie von der Manuskriptvorlage 
abweicht. 

Während im Original die hebräische Version des entsprechenden Verses 
jewei ls dessen aramäischem Pendant vorausgeht, beschränkt sich die vor-
liegende Übersetzung aus praktischen Gründen auf die Wiedergabe des 
aramäischen Textes. 

1.3 Sprachliche Charakteristika: 
Ostaramäischer Einfluß und griechische Fremdwörter 

Targum Scheni ist in westl ichem Aramäisch1 0 geschrieben. Daneben las-
sen sich aber auch - wie vor allem die gelegentlich erscheinenden Imper-
fektbildungen mit praefigiertem Nun zeigen31 - Einflüsse des babyloni-
schen Aramäisch feststellen3 2 . 

2 8 V g l . B . G R O S S I E L D . T h e T w o T a r g u m s , S . 4 . 

^ S o vor a l l e m a m E n d e des T e x t e s im M a n u s k r i p t o b e n auf d e n Se i t en 4 6 2 - 4 7 8 in 
den Versen Est 7 . 9 - 1 0 : 8 , 1 . 3 . 6 - 7 . 9 . 1 1 . 1 3 . 1 5 - 1 6 : 9 , 1 . 3 . 5 . 1 3 - 1 4 . 1 6 - 1 7 . 1 9 . 2 2 . 2 4 - 2 5 . 2 7 -
2 9 . 3 2 ; 1 0 , 2 - 3 ) ; (h ie rzu vgl . B. GROSSIELD, T h e T w o T a r g u m s . S. 4 . - B. GROSSIELD, 
T h e T a r g u m Shen i . . . A c r i t i c a l ed i t i on , S. xii i) . 

1,1 S o be re i t s bei L. ZUNZ, Die g o t t e s d i e n s t l i c h e n Vor t r äge d e r J u d e n , 11 832 , S. 7 9 f ; 
F r a n k f u r t 2 1 8 9 6 . S. 83; vgl . P. CHURGIN, T a r g u m K e t u b i m . S. 233 . - E. LEVINE, T h e 
F i v e M e g i l l o t . S. I 17. - S. GEI.BHAUS, T a r g u m S c h e n i , S. 23 . E ine A u f z ä h l u n g von ty-
p i sch p a l ä s t i n i s c h e n F o r m e n und B e g r i f f e n f inde t s i ch bei R. LE DEAUT/J. ROBERT, 
T a r g u m d e s C h r o n i q u e s ( C o d . Vat. Urb . Ebr . 1), T o m e 1: I n t r o d u c t i o n et T r a d u c t i o n 
( A n a l e c t a B ib l i ca 51), R o m 197 1, S. 18, u n d bei G . DALMAN, G r a m m a t i k des j ü d i s c h -
p a l ä s t i n i s c h e n A r a m ä i s c h . N a c h den I d i o m e n d e s p a l ä s t i n i s c h e n T a l m u d , des O n k e l o s -
t a r g u m u n d d e s P r o p h e t e n t a r g u m u n d d e r j e r u s a l e m i s c h e n T a r g u m e , L e i p z i g 2 1 9 0 5 
( N a c h d r u c k D a r m s t a d t 1981), S. 4 4 f . 

31 Vg l . 2Targ Est 1.16: ] l i n " ; 2Targ Est 2 ,21; n n K ; ¡ l ^ i T ; |T1Q:; 2Targ Est 3 ,4: ]1tn]; 
2Targ Est 5 ,1 : 5 ,8: " ^ a p : ; ;"BBrC; ' S l ' y , 2Targ Est 6 ,1 .9 : 7 ^ 0 : ; 2Targ Est 8 ,13: 

'"DEC?;; s.a. S. GEI.BHAUS, D a s T a r g u m S c h e n i , S. 12. B. GROSSFELD, T h e T w o 
T a r g u m s , v e r w e i s t z u d e m d a r a u f , d a ß 12 B e l e g e von R0F7 32 B e l e g e n f ü r NTn g e g e n ü b e r -
s t ehen ; d a s e h e r fü r das b a b y l o n i s c h e A r a m ä i s c h t y p i s c h e e r s che in t mit 19 B e l e g e n 
w e i t a u s h ä u f i g e r als das im p a l ä s t i n i s c h e n A r a m ä i s c h g e l ä u f i g e n ^ Ü , d a s 5 mal be l eg t ist. 
Z u m j ü d i s c h - p a l ä s t i n i s c h e n A r a m ä i s c h vgl . a u c h M. SOKOLOFE/J. YAHAI.OM, A r a m a i c 
P i y y u t i m f r o m the B y z a n t i n e Pe r iod , in: J Q R 75 (1984 /85 ) , S. 3 0 9 - 3 2 1 , h ier : S. 316 . 

12 Vg l . G . DALMAN, G r a m m a t i k , S. 35. - E. LEVINE, T h e F i v e M e g i l l o t , S. 117. Vg l . 
a u c h L. ZUNZ, Die g o t t e s d i e n s t l i c h e n Vor t räge , 2 1 8 9 2 , S. 68f . : „ S e i n D i a l e c t häl t d ie 
Mi t t e z w i s c h e n d e m W e s t a r a m ä i s c h e n . . . u n d d e m O s t a r a m ä i s c h e n d e s b a b y l o n i s c h e n 
T a l m u d s " ; s .a . C . BRAHAMI, T a r g o u m R i s h o n et C h e n i d ' E s t h e r , S. 9. 
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A u f f ä l l i g sind die zah l re ichen L e h n w ö r t e r g r iech i schen bzw. lateini-
schen Ursprungs 3 3 . Die Auf l i s tung von u n g e f ä h r vierz ig Begr i f fen , die 
B. Gros s f e ld im A n h a n g seiner Ü b e r s e t z u n g nennt , 3 4 ist bei we i tem nicht 
vo l l s tänd ig , v i e lmehr sind es u n g e f ä h r achtz ig so lcher aus d e m Griechi -
schen oder d e m La te in i schen s t a m m e n d e n Wör te r , die in Ta rgum Scheni 
v e r w e n d e t werden . 1 5 

E s t 1,1 ' C m ; vg l . 'Pü)( i r | 
E s t 1,1 fcOlS'^; vg l . g r i e c h . EJiccQxoq - V o r s t e h e r , B e f e h l s h a b e r , H e r r s c h e r , 

F ü r s t ; t ' j m p x o g - U n t e r b e f e h l s h a b e r . S t a t i h a l t e r , B e a m t e r 
E s t 1,2 R 'TH'O; v g l . g r i e c h . ßf|QiiXXoc; - B e r y l l 
Es t 1,2 "l inDT; vg l . g r i e c h . a \ i à Q a y ò o g - S m a r a g d 
E s t 1,2 o d e r K J ~ D " D ; vg l . g r i e c h . x a g / T l ^ c ó v - K a r f u n k e l s t e i n 
Es t 1,2 N r r ^ - I Q , p l . vg l . g r i e c h . HCIQYEULOV - P e r l e 
E s t 1,2 8 0 n i 2 ; vg l . g r i e c h . x a w g - P f a u 
Es t 1,2 K T ^ S ; v g l . g r i e c h . x a X u i ; - B e c h e r , K e l c h 
E s t 1,2 r i j ' D O o d e r n ] D " ß ; vg l . g r i e c h . |H]x«vr | - k ü n s t l i c h e V o r r i c h t u n g , W e r k -

z e u g , I n s t r u m e n t , M a s c h i n e 
E s t 1,2 ]1] j ( ] )C; vg l . g r i e c h . ^ c r / y c i v o v - M a s c h i n e n w e r k , k ü n s t l i c h e V o r r i c h t u n g 
Es t 1,2 0 T " n ] C D ^ ; v g l . VUÉHOCVÒQOC; - A l e x a n d e r 
Es t 1 ,2 CDTCDJK; vg l . ' A v x i o x o q - A n t i o c h u s 
Es t 1,2 K C t e " ^ ; vg l . g r i e c h . ö x ^ o q - V o l k s h a u f e n . S c h a r 
Es t 1,2 vg l . g r i e c h . \ a . ymrv - L e g i o n . T r u p p e 
E s t 1,2 Ò r i ; vg l . g r i e c h . x a X i w ) - n a c h l a s s e n , s c h l a f f w e r d e n b z w . x « ^ « o i 5 -

N a c h l a s s e n , E r s c h l a f f e n 
Es t 1,2 KDSJ ; vg l . g r i e c h . v u o i l a - N a p h t a 
Es t 1,2 " ^ p i K ; vg l . g r i e c h . EÙQUXIIXCDV, lat . e u r o a q u i l o - N o r d o s t w i n d 
Es t 1,2 C C 3 ; vg l . g r i e c h . v ó o o q - K r a n k h e i t . Ü b e l , U n g l ü c k 
Es t 1,2 pl . " ^ " I C ; vg l . g r i e c h . i i a Q y é ^ t o v - P e r l e ; s .o . 
Es t 1,2 K' -HDJK; vg l . ' A v u ó x e t a - A n t i o c h i a 
Es t 1,2 W i ü T f i ; vg l . la t . p o r t a - Tor , T ü r ; g r i e c h . n ò g i a 
Es t 1,3 i O n S ' K ; vg l . E j t a y x o ? - V o r s t e h e r , B e f e h l s h a b e r , H e r r s c h e r , F ü r s t ; 

ü j i a g x o ? - U n t e r b e f e h l s h a b e r , S t a t t h a l t e r , B e a m t e r 
Es t 1,8 KC ' iQ" ; v g l . g r i e c h . vó |xoq - G e s e t z 
Es t 1,8 b z w . v g l . V|(.IÌVH - H e m i n e ; e in F l ü s s i g k e i t s m a ß 
Es t 1,8 K p n S ; vg l . e v t l . ßcmocxr i - e in p e r s i s c h e s T r i n k g e f ä ß 
Es t 1,12 EC~IS; vg l . g r i e c h . jt(XQQr|ata - F r e i m ü t i g k e i t , O f f e n h e i t 
Es t 1 ,14 ' p ' I S i ^ ; v g l . g r i e c h . ' A c p Q i x r ) - A f r i k a 
E s t 1 ,14 , ' p~ l ]n ; v g l . g r i e c h . 'IvSixV) - I n d i e n 

11 N a c h E. LEVINE, T h e Five Megi l lo t , S. 117 v e r w e i s e n diese g r i ech i schen Lehn-
wör te r auf ein f r ü h e s sp rach l i ches Subs t ra t des T a r g u m s ; vgl . ibid. S. 14, w o n a c h das 
A r a m ä i s c h d ieses T a r g u m s aus der Zei t vor d e m 7. Jh . s t a m m t . 

1 4 B . GROSSFELD, T h e T w o T a r g u m s . S . 1 9 9 - 2 0 1 ; v g l . P. C H U R G I N , T a r g u m K e t u -

b i m , S. 233 , w o led ig l ich 21 g r i ech i sche L e h n w ö r t e r a u f g e z ä h l t we rden . Zu g r i ech i -
schen L e h n w ö r t e r n a l l geme in s. M. JASTROW, Dic t ionary . P re f ace , S. X l f f . - S. KRAUSS, 
G r i e c h i s c h e und la te in i sche L e h n w ö r t e r in T a l m u d , Mid ra sch und Targum, 2 Bde . , Ber-
lin 1 8 9 8 und 1 8 9 9 . 

15 Wei te re A n g a b e n zu den e inze lnen Beg i f f en in m e i n e r Ü b e r s e t z u n g j e w e i l s z .St . 
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Est 2.7 vgl. griech. doti']Q - Stern 
Est 2,8 K"it3p, p O ' p ; vgl. griech. xoixcov - Kammer 
Est 2,8 ist vermutlich als zu lesen, 

vgl. griech. öidxuijiig - Befehl 
Est 2,16 "O^E; vgl. griech. J icdcmov - Palast 

Est 3,3 vgl. griech. di]Q - Luft 
Est 3,8 K31C"; vgl. griech. vö(.ioc - Gesetz; s.o. 
Est 3,8 K T p ; vgl. griech. xr|QÖ<; - Wachs; lat. kera 
Est 3,14 C'CiSR; vgl. griech. exoi|.ioq - bereit 
Est 3,15 vgl. griech. (kdxay|.i« - Anordnung, Befehl, Auftrag, Verfügung. 

Est 4,1 KOpjE; vgl. griech. jxivaij; - Schreibtafel 
Est 4,1 NC'C"; vgl. griech. vöjiog - Gesetz; s.o. 
Est 4,1 vgl. evtl. griech. vuy|.iu - Stich, Verwundung 
Est 4,2 "TiO1?»:; vgl. griech. jiQctiTtüQiov - Palast, Regierungsgebäude 
Est 4,2 KOJE"!; vgl. griech. öidx«y|.ux - Anordnung, Befehl . . . ; s.o. 
Est 4,8 HQJE 'I; vgl. griech. ö i d t a y n a - Anordnung, Befehl . . . ; s.o. 
Est 4.11 vgl. griech. jrgaiTMQiov - Palast, Regierungsgebäude; s.o. 

Est 5,1 Op£3Q; vgl. griech. xd^ig - Anordnung, Ordnung 
Est 5,1 nKTvi?; vgl. griech. or|Qixov - Seide 
Est 5.1 Rrr 'P j lQ, pl. " ^ " I C ; vgl. griech. ^lagyeMiov - Perle; s.o. 
Est 5,1 vgl. griech. 'AtpQtxri - Afrika; s.o. 
Est 5,1 " f l D I N ; vgl. griech. ößQut,ov - feines Gold 
Est 5,1 "pj^K; vgl. griech. dvdyxi] - Notwendigkeit, Zwang, Gewalt, Verhäng-

nis. Not. Mühe, Elend u.ä. 
Est 5.2 K - n a ^ p SDK; vgl. griech. ojuxou^dxcno - Späher, Leibwächter, Scharf-

richter; s.a. lat. speculator 

Est 6,10 CDQQ; vgl. griech. xdi;ic - Anordnung, Ordnung 
Est 6,10 K " n p " D bzw. S ' j l l p Q ; vgl. Maxeöov ia - Mazedonien 
Est 6,10 KTCSD; vgl. griech. O«|«|II]QU - eine Art Prachtschwert 
Est 6,10 Für " " " H vgl. evtl. griech. (ictöivog - schlank, schwankend, beweglich 
Est 6,10 ' p ' I S H ; vgl. griech. 'Atpeixii - Afrika; s.o. 
Est 6,10 ¡("II«; vgl. griech. wgeiov - Scheuer, Stall 
Est 6,10 Der Name des Pferdes von U l S ö ist evtl. als t j I S T I zu lesen; vgl. 

griech. utjioq Qiiyog - Pferd des Königs 
Est 6,10 iOTHi"!; vgl. griech. iöui)TT|q - Privatmann, gewöhnlicher Mensch, Laie 
Est 6,10 vgl. griech. ßtQQoq - Oberkleid; lat. birrus 
Est 6,10 OH; vgl. griech. x«Xda> - nachlassen, schlaffwerden bzw. / d ^ a o i g -

Nachlassen, Erschlaffen; s.o. 
Est 6,12 vgl. griech. ßodccveiiq - Bademeister, Bader 
Est 6,12 " l " ^ " ; vgl. lat. galearius - Soldatendiener, Troßknecht 
Est 6,12 T1"L~; vgl. griech. XT)QD^ - Herold, Ausrufer bzw. xr|Qi3oou) - ausrufen, 

verkünden 

Est 7,8 t C ^ p l i D ; vgl. griech. TQIX^LVOV - Speisesofa, Tischlager; lat. triclinium 
Est 7,9 IDV~Ij"[; vgl. griech. iöiü)xr]5 - Privatmann, gewöhnlicher Mensch, Laie; 
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Est 7 , 1 0 R T 7 N ; vg l . ev t l . g r i e ch . XEÖQOC - Z e d e r . 

Es t 8 ,7 Nj lOj r i ; vg l . g r i e ch . riyepcbv - Führe r , H e r r s c h e r , S t a t t ha l t e r 
Es t 8 ,7 t e m - ' n s ; vgl . g r i e ch . j to) ie ' | i aQx 0 b ~ P o l e m a r c h , H e e r f ü h r e r . K r i e g s -

o b e r s t e r 
Es t 8 , 1 3 K f t j E T " ; vg l . g r i ech . ö i a T u y p a - A n o r d u n g , B e f e h l . . . ; s .o . 
Es t 8 , 1 3 vg l . g r i e ch . ä g / w v - A n f ü h r e r , H e r r s c h e r , B e f e h l s h a b e r 
Es t 8 , 1 3 n " " i r n ; vg l . g r i e ch . ' I v ö i a - Ind ien 
Est 8 , 1 4 KQj iD ' l ; vg l . g r i ech . ö i d t a y | i a - A n o r d u n g . B e f e h l . . . ; s .o . 
Es t 8 ,15 « P ^ ' D , « V Q ; vgl . g r i e c h . p i ^ i o t i i - W o l l e 
Es t 8 , 1 5 NOD~D; vg l . g r i e ch . x a g j t u a o q - F l a c h s , L e i n e n . B a u m w o l l e 
Es t 8 ,15 ^JV'T'JIO, pl . " ^ J I Q ; vg l . g r i e c h . p a g y e ^ X i o v - Pe r l e ; s.o. 
Es t 8 ,15 vg l . g r i e ch . oagaßalla - M a n t e l 
Es t 8 ,15 K p T f t ; vg l . g r i ech . ^ocvidxr|c; - H a l s b a n d ; lat . m o n i l e 
Es t 8 , 1 5 RO"i~D; vg l . g r i ech . X ö ^ ^ a - F a r b e , H a u t , S c h m u c k ; h ie r : ein Ede l s t e in 
Es t 8 ,15 vgl . g r i ech . ¿0X1] - A n f a n g , B e g i n n usw. ; konk re t auch Z i p f e l , 

E n d e 
Es t 8 , 1 5 S " n p O ; vgl . g r i e ch . M a x e h i o v - m a z e d o n i s c h 
Est 8 , 1 5 I J I Q t ; vgl . g r i e ch . ö ( . i d g a y ö o q - S m a r a g d ; s .o . 
Est 8 , 1 5 K T C S O ; vg l . g r i e ch . ou[.iT|>r|yu - e i n e Ar t P r a c h t s c h w e r t ; s .o. 

Es t 9 , 3 vgl . lat. m a g i s t r a t u s - o b r i g k e i t l i c h e s A m t , M a g i s t r a t s p e r s o n , 
S t a a t s b e a m t e r 

Es t 9 , 1 4 vgl . g r i e ch . ö i u r a y n « - A n o r d u n g , B e f e h l , V e r f ü g u n g ; s .o . 

1.4 Targum Scheni und seine Quellen 
Die Alternative zwischen Midrasch und Targum, die A. Sperbers Bezeich-
nung von Targum Scheni als „a misnomer for a midrash ' 0 6 impliziert, er-
weist sich als ein nur scheinbarer Gegensatz, wenn man sich vor Augen 
hält, daß Targum Scheni eben keine streng wörtliche, sondern eine ausdeu-
tende und erklärende Übersetzung dars te l l t . " Targum Scheni trägt in for-
maler Hinsicht die Bezeichnung „Targum" insofern zurecht, als es den he-
bräischen Bibeltext ins Aramäische übersetzt; durch die aggadischen 
Ausschmückungen und Ergänzungen, die auch für TPsJ, CN oder die an-
deren Megillot-Targume typisch sind, nähert es sich inhaltlich aber den 

16 A. SPERBER, The Bible in Aramaic IV A, S. 169. Vgl. auch L. ZUNZ, Die got tes-
diens t l ichen Vorträge, S. 83: „ . . . überhaupt mehr Midrasch als Version"; R. LE DÉAUT, 
Introduct ion à la l i t térature ta rgumique , S. 141 : „Très long et très paraphrast ique, il peut 
être cons idéré plus c o m m e un midrash q u ' u n ta rgum"; E. LF.VINE, The Five Megi l lo t , 
S. 117: „more a midrash than a t a rgum." 

" V g l . u . a . E . LEVINE, T h e F i v e M e g i l l o t , S . 118 - D . M U Ñ O Z LEON, D e r á s . L o s 
Caminos y Sent idos de la Palabra d iv ina en al Escri tura. Pr ima Seria: Derás t a rgúmico y 
derás neo tes tamenta r io (Bibl io theca Hispana Bibl ica 12), Madrid 1987, S. 38. -
R. LE DÉAUT, Un phénomène spontané de l ' he rméneu t ique ju ive ancienne, le t a rgumis-
me, in: Bib 52 (1971), S. 5 0 5 - 2 5 , hier: S. 506. 
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Werken der Midraschliteratur.™ Die in dieser Einleitung vorgenommene 
Differenzierung zwischen „Targum als Übersetzung" und „Targum als Bi-
belauslegung" sind analytischer Natur und behandeln lediglich zwei ver-
schiedene Aspekte des Werkes, die nicht gegeneinander gestellt werden 
können. 

Daß zwischen Targum und Midrasch in der Tat keine strenge Grenze ge-
zogen werden kann, zeigen auch die in Targum Scheni verarbeiteten Tradi-
tionen. Neben verschiedenen Überlieferungen aus der Targum-Literatur1 9 

rezipiert der Zweite Ester-Targum eine Vielzahl von Auslegungen aus 
Midrasch und Talmud. Eine ganz besondere Rolle spielen in diesem Kon-
text die Ester-Auslegungen des Babylonischen Talmuds in bMeg 10b—17a. 
Eine nähere Betrachtung der einzelnen Parallelüberlieferungen zeigt näm-
lich die Unhaltbarkeit der Behauptung D. Börner-Kleins, wonach die „bis 
auf wenige Überschneidungen so grundverschiedenen Texte wie TU und 
Meg 1 Ob—17a ... wohl unabhängig voneinander ents tanden" seien und 
„derTargumist [vielleicht] einige Gedanken aus dem babylonischen Ester-
Midrasch aufgegriffen und ausgestaltet" habe oder „vielleicht . . . aber 

18 Z u r Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t v o n T a r g u m u n d M i d r a s c h v g l . A . DIHZ MACHO, El 
T a r g u m . I n t r o d u c c i ó n a l a s t r a d u c c i o n e s a r a m a i c a d e la B i b l i a ( T e x t o s y E s t u d i o s 
„ C a r d i n a l C i s n e r o s " 21). M a d r i d 1 9 7 9 . S . I I f f ; P.S. ALKXANDFR, T h e T a r g u m i m a n d t h c 
R a b b i n i c R u l e s t'or t hc D e l i v e r y of t h e T a r g u m , in: V T . S 3 6 ( 1 9 8 5 ) , S . 1 4 - 2 8 ; h i e r : 
S . 14. 

w V g l . d a s M o t i v v o n d e r V e r u n r e i n i g u n g d e s T e m p e l s d u r c h e i n S c h w e i n ( 2 T a r g Es t 
1,2 u n d T a r g T h r 2 , 9 ) ; d a s M o t i v d e r F r e i l a s s u n g Z e d e k i a s ( 2 T a r g E s t 1.2 u n d T a r g P s 
1 0 7 , 1 0 - 1 5 a ) ; d i e E r z ä h l u n g v o n D a v i d s p r o p h e t i s c h e r F ä h i g k e i t , m i t H i l f e d e r e r e r s a h , 
d a ß M o r d e c h a i v o n S c h i m i a b s t a m m e n w i r d , u n d d i e s e n d e s h a l b a m L e b e n l i e ß ( 2 T a r g 
E s t 2 ,5 u n d T o s e f t a T a r g u m 1 R e g 2 . 3 6 ) , o d e r d i e T r a d i t i o n v o n d e r „ N a c h t d e r E r l ö s u n g " 
( 2 T a r g Es t 6 .1 u n d T a r g u m e z u E x 1 2 , 4 2 ) ; s. f e r n e r d i e Z i t a t i o n e n n a c h T O o d e r T J o n , 
v g l . h i e r z u d i e A u f l i s t u n g u n t e n in A n m . 1 11. Z u T r a d i t i o n e n u n d M o t i v e n , d i e T a r g u m 
R i s c h o n u n d T a r g u m S c h e n i g e m e i n s a m s i n d , v g l . f o l g e n d e Ü b e r l i e f e r u n g e n : Z e i t l i c h e 
V e r k ü r z u n g d e r K ö n i g s h e r r s c h a f t ( 1 . 2 T a r g Es t 1,1); „ 1 2 7 J a h r e d e r S a r a " ( l . 2 T a r g Es t 
1,1): d i e W a n d e r u n g d e s T h r o n e s ( l . 2 T a r g Es t 1.2); d a s S c h m ü c k e n d e s P a l a s t g a r t e n s 
( 1 . 2 T a r g E s t 1,5); W a s t i z e i g t d e n F r a u e n d i e L a g e r s t a t t d e s K ö n i g s ( 1 . 2 T a r g E s t 1 ,19 ) ; 
d a s T o d e s u r t e i l ü b e r d i e K ä m m e r e r ( 1 . 2 T a r g E s t 2 ,1 ) ; D a v i d v e r s c h o n t S c h i m i , w e i l 
M o r d e c h a i v o n i h m a b s t a m m e n w i r d ( l . 2 T a r g Es t 2 , 5 ) ; G e n e a l o g i e M o r d e c h a i s ( I T a r g 
Es t 7 . 6 u n d 2 T a r g Es t 2 , 5 ) ; z w e i E x i l i e r u n g e n M o r d e c h a i s ( 1 . 2 T a r g E s t 2 , 6 ) ; V e r g l e i c h 
d e r M y r t e m i t d e n G e r e c h t e n (1 .2 T a r g Es t 2 , 7 ; v g l . b M e g 13a) ; E s t e r w i r d v o r d e n K ä m -
m e r e r n d e s K ö n i g s v e r b o r g e n ( 1 . 2 T a r g E s t 2 , 8 ) ; M o r d e c h a i w e i g e r t s i c h , s i c h v o r 
H a m a n zu v e r n e i g e n ( I T a r g E s t 3 , 2 u n d 2 T a r g Es t 3 , 3 ; j e d o c h mi t u n t e r s c h i e d l i c h e r B e -
g r ü n d u n g ) : d i e A n d e r s a r t i g k e i t d e r J u d e n ( 1 , 2 T a r g E s t 3 , 8 : in T a r g u m R i s c h o n a b e r v i e l 
k n a p p e r ) ; B e r e c h n u n g d e s K a u f p r e i s e s d e r J u d e n ( 1 . 2 T a r g E s t 3 , 9 ) ; d i e U n v e r w u n d b a r -
k e i t d e r J u d e n ( 1 , 2 T a r g Es t 5 , 1 4 ; T a r g u m R i s c h o n n e n n t i m V e r g l e i c h m i t T a r g u m S c h e n i 
n u r w e n i g e B e i s p i e l e ; v g l . E s t R 9 , 2 [ 14b) ) ; d e r D i a l o g z w i s c h e n A h a s v e r o s u n d H a m a n , 
in d e r d i e s e r d i e I d e n t i t ä t M o r d e c h a i s e r f r a g t ( 1 . 2 T a r g E s t 6 , 1 0 ; v g l . b M e g 16a ) ; 
M o r d e c h a i , d e r K ö n i g , w i r d d u r c h T e f i l l i n g e s c h m ü c k t ( 1 . 2 T a r g E s t 8 , 1 5 ) ; B e s c h r e i -
b u n g , w i e H a m a n s S ö h n e a m H o l z e h ä n g e n ( 1 . 2 T a r g E s t 9 , 1 4 ; T a r g u m R i s c h o n n e n n t 
j e d o c h a n d e r e M a ß e ) . A l l g e m e i n z u m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n T a r g u m R i s c h o n u n d T a r g u m 
S c h e n i v g l . B. GROSSFIXO. T h e T w o T a r g u m s . S . 2 3 f . 
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auch populär gewordene Darstellungen aus TU in Meg 1 Ob—17a eingefügt 
worden" seien40 . Unter den zahlreichen Überlieferungen, in denen bMeg 
und Targum Scheni Berührungen aufweisen, fallen zunächst die fast wört-
lichen Parallelen ins Auge, wie z.B. die Traditionen von der Weltherrschaft 
des Ahasveros in bMeg IIa 4 1 oder vom Fürstenaufstand in bMeg 12a42, die 
Etymologie zum Namen Mordechai in bMeg 10b,41 die Auslegung zu Jes 
55,13 in bMeg 10b,44 die Etymologien zum Namen Esters in bMeg 13a45 

oder die Nennung der Gründe für die Einladung Esters46. Die Tatsache, 
daß bMeg geradezu die Grundlage für eine Vielzahl von Auslegungen des 
Zweiten Ester-Targums bildet, zeigen andere Passagen, die in bMeg ganz 
knapp formuliert werden, aber den Kern für die breiten Ausführungen des 
Targums darstellen. Aus der kurzen und skizzenhaft wirkenden Auslegung 
des Babylonischen Talmuds vom Alter des königlichen Weines entwickelt 
Targum Scheni ebenso eine anschauliche und etwas breiter angelegte Er-
zählung4 7 wie aus dem Motiv des Fürstenstreits um die schönste Frau und 
aus dem Motiv der Weigerung Wastis, nackt vor den Fürsten des Königs zu 
erscheinen4 8 . Als weitere Beispiele dieser Art sind zu nennen: die Erzäh-
lung vom Gif t im Becher des Königs,49 der Hinweis auf die seltsamen Ge-
setze des jüdischen Volkes und auf dessen Königsverachtung, die in der 
Anklage Hamans eine bedeutende Rolle spielen,50 oder der Dialog zwi-
schen Ahasveros und Haman, bei dem dieser die Identität Mordechais er-
fragt, sowie die Auseinandersetzung zwischen Haman und dem König, um 
die Mordechai zustehenden Privilegien51 . Die Tatsache, daß neben diesen 

4(1 D. BÖRNF.R-KLEIN, Eine babylonische Auslegung der Ester-Geschichte. Der 
Midrasch in Megilla 10b—17a (Judentum und Umwelt 30), Frankfurt a.M./Bern/New 
York/Paris 1991, S. 166. 

41 Vgl. 2Targ Est 1.1. 
42 Vgl. 2Targ Est 1.3. 
43 Vgl. 2Targ Est 2,5. 
44 Vgl. 2Targ Est 2,7. 
45 Vgl. 2Targ Est 2,7. 
4<' 2Targ Est 5,8 und bMeg 15a. Vgl. zudem die zahlreichen Motiventsprechungen: 

Verschiedenheit der Tempelgefäße (2Targ Est 1,3 und bMeg 11b); Esters Verweigerung 
der Speisen (2Targ Est 2,9 und bMeg 13a); Gründe für die Großzügigkeit des Königs 
(2Targ Est 2,18 und bMeg 13a); die Eifersucht Esters (2Targ Est 2.19 und bMeg 13a); 
die Unbesiegbarkeit der Juden bzw. des Stammes, zu dem Mordechai gehört (2Targ Est 
6,13 und bMeg 16a); der König richtet sein Wort nicht direkt an Ester, sondern an einen 
Dolmetsch (2Targ Est 7,5 und bMeg 16a); Harbonas Opportunismus (2Targ Est 7,9 und 
bMeg 16a); der Zorn des irdischen und des himmlischen Königs (2Targ Est 7,10 und 
bMeg 16a); Mordechai ist mit den Tefillin geschmückt (2Targ Est 8.15 und bMeg 16b). 

47 Vgl. bMeg 12a und 2Targ Est 1.7. 
4S Vgl. bMeg 12a und bMeg 12b mit 2Targ Est 1,10. 
49 Vgl. bMeg 13a und 2Targ Est 2,21. 
50 Vgl. diese beiden Überlieferungen in bMeg 13a mit 2Targ Est 3,8. 
51 Vgl. diese beiden Elemente in bMeg 16a und 2Targ Est 6.10. S.a. 2Targ Est 5,14 

und bMeg 16a, wo explizit darauf hingewiesen wird, daß Haman seinen eigenen Pfahl 
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Entsprechungen auch eine ganze Reihe von Überlieferungen existieren, in 
denen bMeg und Targum Scheni deutlich voneinander abweichen, spricht 
nicht gegen ein solches Abhängigkeitsverhältnis zwischen diesen beiden 
Werken. Der Meturgeman wählt vielmehr aus dem breiten Überlieferungs-
strom diejenigen Traditionen aus, die se inem Konzept und seinen Ideen 
der Esterauslegung korrespondieren, und hat daher die Freiheit, andere 
Überlieferungen, die in diesem Kontext weniger sinnfäll ig erscheinen, 
nicht zu rezipieren und durch anderes Material zu ersetzen.5 2 

Andere Aus legungen in Targum Scheni haben eine direkte Entspre-
chung in EstR. Eine Häufung solcher Bezüge findet sich gerade in den Tra-
ditionen zu Beginn des Targums in 2Targ Est 1,1: So kennt die Überl iefe-
rung von Ahasveros, der sowohl seine Frau als auch seinen Freund tötete, 
auch EstR Peticha 9 (2a) und EstR 1,1 (2d); die Überlieferung von den fünf 
Frevlern und den fünf Gerechten erscheint in EstR 1,2 (3a); die Tradition 
von der Verkürzung der Königsherrschaft überliefert EstR 1,6 (3b/c); und 
die Vorstellung, daß die Lebensjahre Saras der Anzahl der Provinzen des 
Ahasveros entsprechen, führt EstR 1,19 (3d) an. Aber auch für die andere 
Passagen lassen sich Parallelen in Targum Scheni finden: In EstR 3 ,14 (7d) 
enthält die Verweigerungsrede Wastis ähnliche Argumente wie in 2Targ 
Est 1,12; EstR 5,2 (9d) erzählt von der Tötung der Wasti;53 EstR 10,1 (14c) 
tradiert den Midrasch, der sich mit der Frage, ob es denn einen Schlaf Got-
tes gebe, auseinandersetzt,^4 und EstR 9,2 (14b) erzählt ebenfal ls von ei-
nem Wettstreit der B ä u m e 5 \ 

er r ich te t , und 2Targ Hst 6,1 2 mit der Rezep t ion von den v e r s c h i e d e n e n B e r u f e n H a m a n s 
aus b M e g 16a. 

52 B e z e i c h n e n d e r w e i s e ist es ge rade das Mot iv der Schu ld de r Israel i ten, be im Mahl 
des Frevlers A h a s v e r o s t e i l g e n o m m e n zu haben (vgl . b M e g 12a mit 2Targ Est 1,3), die 
nega t ive Dars t e l lung der Wasti (vgl . b M e g 12a und b M e g 12b mit 2Targ Est 1,12; 2,2) 
sowie die A u s l e g u n g der N a m e n der Vorfahren M o r d e c h a i s im Hinb l i ck auf dessen Cha -
r ak t e r e igenscha f t en (vgl . b M e g 12b und 2Targ Est 2 ,5) , bei d e n e n Ta rgum Schen i , der 
genere l l die F rage der ind iv idue l l en Schu ld h in te r d ie de r ko l lek t iven zurücks te l l t und 
auf g e n e a l o g i s c h e B e z i e h u n g e n g roßen Wert legt, von b M e g abwe ich t . Vgl . f e rne r auch 
die Iden t i f i z i e rung M e m u c h a n s mit Danie l in 2Targ Est 1,16, w o h i n g e g e n b M e g 12b 
Hatach mit Danie l g le ichse tz t . 

" Vgl . 2Targ Est 2,1. 
54 Vgl . 2Targ Est 6,1. Vgl . in d i e s e m Kontex t z u d e m all j e n e Ü b e r l i e f e r u n g e n , d ie 

aus b M e g s t a m m e n und auch in Es tR e r sche inen : Den M i d r a s c h „Weh war in den Tagen 
des . . . " (vgl . b M e g 1 la und 2Targ Est 1,1) kennt - viel a u s f ü h r l i c h e r - auch Es tR Pe t icha 
3 ( Ic) ; das Mot iv von der We l the r r s cha f t (vgl . b M e g I I a und 2Targ Est 1,1) ist in EstR 
1,4 (3a) übe r l i e fe r t ; d ie E r z ä h l u n g v o m Streit um die s chöns t e Frau (vgl . b M e g 12b und 
2Targ Est 1.10) t radier t EstR 2,11 (5d) ; Es tR 6,3 (10b) leitet den N a m e n M o r d e c h a i von 
„ M y r r h e " ab (vgl . b M e g l()b und 2Targ Est 2 ,5) ; d ie G e s c h i c h t e von H a m a n , de r den 
Pfah l an sich se lbs t ausp rob ie r t (vgl . b M e g 16a und 2Targ Est 5 ,14) , f inde t s ich in Es tR 
9,2 (14b) in Verb indung mit d e m Mot iv der H i m m e l s s t i m m e ; d ie v e r s c h i e d e n e n B e r u f e 
H a m a n s (vgl . b M e g 16a und 2Targ Est 6,11 und 12) zähl t auch Es tR 10,4 (14d) auf . 

55 Vgl . 2Targ Est 7 ,10. 
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G e r a d e Ü b e r l i e f e r u n g e n aus d e m Bere ich des weishe i t l i chen Denkens , 
w o n a c h die N a c h k o m m e n fü r das Tun ihrer Vorväter bes t ra f t bzw. be lohnt 
werden k ö n n e n , s ind auch in EstR belegt . So erzähl t EstR 7,8 (1 lc) , daß 
B e n j a m i n der e inz ige unter seinen Brüdern war , der sich vor Esau nicht 
ve rbeug te ; 5 6 Es tR 7 ,25 (13c) über l ie fer t , d a ß die Not und Bed rückung , die 
Israel in den Tagen des Ahasve ros traf , n ichts ande re s war als die S t ra fe 
da fü r , daß d ie S ö h n e Jakobs ihren Brude r Josef verkauften. '1 7 

Ähnl i ch wie bei den Über l i e f e rungen aus b M e g hat man auch bei der 
Ü b e r l i e f e r u n g aus EstR m a n c h m a l den E ind ruck , daß Targum Scheni 
knappe Trad i t ionen narrativ ausges ta l te t . W ä h r e n d EstR 2,13 (6a) die Sit-
ten be im kön ig l i chen Fes tge lage nur ganz lap idar in e inem Satz k o m m e n -
tiert, e rzäh l t 2Targ Est 1,8 aus füh r l i ch von d e m überd imens iona l g roßen 
B e c h e r der Perser , aus d e m die Gäs t e des Kön igs in der Regel zum Tr inken 
g e z w u n g e n w u r d e n . Der breit ange leg ten Rede H a m a n s über die A b s o n -
der l i chke i t en der Juden und deren se l t same Feste , d ie a l lesamt der Verf lu-
c h u n g und V e r w ü n s c h u n g der wel t l ichen Kön igshe r r s cha f t d ienen , 5 8 ste-
hen t e i lwe ise in Es tR eher knappe E inze lübe r l i e f e rungen gegenüber : Das 
Mot iv der Ve r f l uchung des Kön igs nennen Es tR 7 ,12 (12c) sowie EstR 
7 ,13 (12c), und EstR 7,12 (12b) tradiert e inen ganz knappen Kalender , der 
die ve r sch i edenen Fes te Israels aufzäh l t . 5 9 Ein wei te res Beispiel fü r d iesen 
Sachverha l t f inde t sich in EstR 9,2 (14b), w o ledigl ich ein Teil der Beisp ie-
le fü r die Unbes i egba rke i t des j ü d i s c h e n Volkes über l ie fer t wird 6 0 . Im Ge-
gensa tz zu den Über l i e f e rungen aus b M e g ist es hier bei den Trad i t ionen 
aus EstR e t w a s schwier iger , e indeu t ige Aussagen über das Abhäng igke i t s -
verhä l tn i s d iese r Paral le len und E n t s p r e c h u n g e n zu machen . EstR selbst 
bes teht j a aus zwei un te r sch ied l ichen Tei len. W ä h r e n d die Kapitel EstR 1 -
6, die die K o m m e n t i e r u n g von Est I und Est 2 en tha l t en , nicht später als zu 

y> So in 2Targ Est 3,3. 
" So in 2Targ Est 3 .14. 
58 So in 2Targ Est 3.8. 
w Vgl . d a g e g e n abe r den a u s f ü h r l i c h e n G e s c h i c h t s r ü c k b l i c k in EstR 7 .13 (12c—13a). 

der in T a r g u m Scheni nur in ganz k n a p p e r Fo rm e rsche in t . 
Vgl . z u d e m auch M o t i v e n t s p r e c h u n g e n z w i s c h e n T a r g u m Scheni und Es tR , wie 

die E r b a u u n g des Tempe l s und die E ins te l lung der Arbe i t en (vgl . 2Targ Est 1.2 und EstR 
1.1 | 2 c / 3 a | ) ; d ie ve r sch iedenen A u s s c h m ü c k u n g e n zu den sechs S tufen des T h r o n e s 
(2Targ Est 1,2 und EstR 1,12 | 4 a | ) , die E r z ä h l u n g von der W a n d e r u n g des T h r o n e s 
(2Targ Est 1,2 und Es tR 1,12 [4b | ) ; das Mot iv von den sechs Scha tzhäuse rn bzw. sechs 
W u n d e r n (2Targ Est 1,4 und EstR 2,1 [4d]) , die E i n f ü g u n g e iner B e g r ü n d u n g da fü r , d a ß 
sich M o r d e c h a i vor H a m a n nicht v e r b e u g e n will (2Targ Est 3 .3 und EstR 7 .5 111b]; Es tR 
7 ,6 [ I I b ] ; Es tR 7 ,8 [ I l c ] sowie EstR 8,7 [ I 4 a | ) ; die B e r e c h n u n g des K a u f p r e i s e s f ü r d ie 
Juden (2Targ Est 3 ,9 und EstR 7 ,19 [ 13b[) und die Dar s t e l l ung M o r d e c h a i s als K ö n i g 
(2Targ Est 8 ,15 und Es tR 10,12 [ 15b]). S. f e rne r auch die E i n f ü g u n g von G e b e t e n , d ie in 
2Targ wie in Es tR ve rmut l i ch du rch die Sep tuag in t a bee in f luß t sind (2Targ Est 4.1 und 
EstR 8,7 [14a] ; 2Targ Est 5,1 und EstR 8.7 [14a]) . 



/. Einleitung 17 

Beginn des 6. Jhs. redigiert wurden, ist die Redaktion des zweiten Teils 
EstR 7-10 , der Est 3ff. auslegt, wohl erst im 11. Jh. anzunehmen; er enthält 
neben Resten des ursprünglichen zweiten Teils auch später entstandene 
Zusätze und Auslegungen.6 1 Neben dem direkten Einfluß der uns vorlie-
genden Überlieferungen aus EstR, wie man ihn sicherlich in den Ausle-
gungen der ersten Kapitel findet, ist gerade in der Auslegung von Est 3 -10 
auch damit zu rechnen, daß ein Teil der Parallelüberlieferungen und ge-
meinsamen Motive von 2Targ Est und EstR auf eine gemeinsame Quelle, 
eben jenen nicht mehr vorhandenen ursprünglichen zweiten Teil von EstR, 
zurückgehen bzw. daß Überlieferungen aus EstR bereits Targum Scheni 
voraussetzen. 

Unter der Vielzahl der anderen Werke aus der rabbinischen Literatur -
wie der Mischna62 , dem Babylonischen6 3 und Palästinischen Talmud64 , den 
übrigen Rabbot65 , der Pesiqta Rabbati6 6 oder Seder 'Olam Rabba6 7 , aus 
denen der Zweite Ester-Targum ebenfalls schöpft , soll an dieser Stelle ins-
besondere auf die Bedeutung der Mekhilta de Rabbi Yishma'el verwiesen 
werden, die in einzelnen Interpretationen fast wörtlich aufgegriffen wird: 
Wenn es auch quantitativ nicht sehr viele Auslegungen sind, die Targum 
Scheni rezipiert,68 so steht aufgrund der genealogischen Beziehung zwi-

61 Vgl. G. STEMBERGER. Einlei tung in Talmud und Midrasch , München x 1992 
S. 3 1 2 - 3 1 3 . - M.D. HERR, Art. Esther Rabba, in: EJ 6, Sp. 9 1 5 - 9 1 6 . 

Vgl. hierzu die narrat ive Ausges ta l tung von mTaan 2,1 in 2Targ Est 4,1 und die 
ha lakhische Ergänzung in 2Targ Est 9,29; s.a. die zahl re ichen ha lakhischen Bes t immun-
gen, die in die Anklagerede H a m a n s in 2Targ Est 3,8 integriert sind. 

^ Vgl. u.a. die Rezept ion zahlre icher Über l ie fe rungen von der Tempelzers törung aus 
bGit 5 6 a - 5 7 b und aus bSan 96b in 2Targ Est 1,2; den Vergleich der Myrten mit den 
Gerechten aus bSan 93a in 2Targ Est 2,5 oder die Erzählung von der Schlacht am Arnon 
aus bBer 54a/b in 2Targ Est 4 ,13. 

64 Vgl. die Ause inanderse tzung mit y M e g 3,8 (74b) in 2Targ Est 7,9 oder die Rezep-
tion von yQid 4,1 (65c) in 2Targ Est 9.24. 

65 Vgl. u.a. die Tradit ion von den Namen Sa lomos in 2Targ Est 1,2 aus ShirR 1,1,10 
(3c); KohR 1.1,2 ( lb) ; BemR 10,4 (36c); das Motiv der Wer t schä tzung der Söhne Elis in 
2Targ Est 1,2 aus BerR 54,4 (ALBECK 579); die Erzäh lung vom hinkenden Pharao in 
2Targ Est 1,2 aus WaR 20,1 (MARGULIES 441); Mot ive von der O p f e r u n g Isaaks in 2Targ 
Est 5.1 aus BerR 56,1 (ALBECK 595f f ) ; die Verbindung zwischen Passa und Pur im in 
2Targ Est 6,1 aus BerR 70,15 (ALBECK 815). 

66 Vgl. vor allem Est 1,2 mit der Rezept ion von PesR 26 mit der Je remia -Erzäh lung 
und von PesR 28 mit der Über l i e fe rung von den Leuten von Beri bzw. der Erzäh lung 
von den Leviten in Babylonien , die sich weiger ten , die T e m p e l h y m n e n vor Nebukadne-
zar zu s ingen. S.a 2Targ Est 9,25, wo eine Tradit ion aus PesR 13 (55b) zugrunde liegt. 

67 Vgl. die Erzählung aus SOR 28 (63a), wonach N e b u k a d n e z a r aus se inem Grab 
gehol t wurde (2Targ Est 1,1), oder SOR 14 (31 b) mit der Angabe zu Sa lomos Alter bei 
seiner Thronbes te igung in 2Targ Est 1,2. 

68 Vgl. den Geschich ts rückbl ick in 2Targ Est 4 ,13 und M e k h Y shira 6 (HOROWITZ/ 
RABIN 136), der dem A u f w e i s der Macht Got tes dient; das Mot iv der Verbundenhei t Is-
raels mit der Tora in 2Targ Est 4 ,16 und M e k h Y ' amaleq 2 (HOROWITZ/RABIN 185f)> das 
in e inem ganz ähnlichen Wort laut formul ier t ist; das Verdienst der O p f e r u n g Isaaks in 
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sehen Haman und Amalek das Buch Exodus bzw. dessen Auslegungen, wo 
vom Anfang dieses Konfliktes zwischen Israel und seinem Erzfeind er-
zählt wird, im weiteren Horizont und Umfeld der Ester-Exegese.6 9 

Ein Problem besonderer Art bildet die Beziehung von Targum Scheni zu 
den Midraschim Abba Gurion, Panim Acherim und Aggadat Ester70. Vor 
allem bei 2Panim Acherim fallen die zahlreichen wörtlichen Entsprechun-
gen zu Targum Scheni auf, die sich vorwiegend am Anfang dieses 
Midraschs, in der Auslegung zu den Versen der Kapitel 1 und 2, finden 
lassen.71 Aufgrund der ähnlichen syntaktischen Strukturen zwischem dem 
Aramäischen und dem Hebräischen ist zunächst nicht eindeutig festzustel-

2Targ Est 5,1 und M e k h Y p i s h a 14 (HOROWITZ/RABIN 5 2 ) u n d d ie R e z e p t i o n der F o r m e l 
„ w e g von den F l ü g e l n ih re s Vate rs im H i m m e l " in M e k h Y ' a m a l e q 2 (HOROWITZ/RABIN 
I 8 5 f ) in 2Targ Est 9 ,14 . 

6l ' Vg l . h i e rzu den A b s c h n i t t 3.3.2.1 Mordechai und Haman: Israels Kampf mit 
Amalek. 

711 Vg l . d i e A u s g a b e n von S. BUBKR, ""132. S a m m l u n g a g a d i s c h e r C o m m e n -
ta re z u m B u c h e Es ter . M i d r a s c h A b b a G u r i o n ; M i d r a s c h P o n i m A c h e r i m ; M i d r a s c h 
L e q a c h Tob . N a c h H a n d s c h r i f t e n h e r a u s g e g e b e n mit k r i t i s c h e n N o t e n , E r k l ä r u n g e n und 
e i n e r E i n l e i t u n g v e r s e h e n . W i l n a 1886; u n d S. BUBER, A g a d i s c h e A b h a n d l u n g e n z u m 
B u c h e E s t e r n a c h e i n e r H a n d s c h r i f t aus J e m e n mit V e r g l e i c h u n g e n e ine r z w e i t e n 
J e m e n e r H a n d s c h r i f t aus d e r O x f o r d e r B i b l i o t h e k c o d . e. 57 , z u m ers ten M a l e h e r a u s g e -
g e b e n und mit A n m e r k u n g e n v e r s e h e n , K r a k a u 1897. 

71 Vg l . d ie A u s l e g u n g e n zu den f ü n f F rev le rn und f ü n f G e r e c h t e n , zu den Wel t -
h e r r s c h e r n . z u r T ö t u n g von F rau und F r e u n d und d a s G l e i c h n i s von der T a u b e in 2PA zu 
Est 1,1 ( 2 8 a ) und 2Targ Est 1,2; d i e T h r o n b e s c h r e i b u n g in 2PA zu Est 1,2 ( 2 9 a ) und 
2Targ Est 1,2; d ie G r ü n d e f ü r d a s G a s t m a h l d e s K ö n i g s in 2PA zu Est 1,3 ( 2 9 b ) und 
2Targ Est 1,3; d ie A u s l e g u n g z u m „ R e i c h t u m d e r K ö n i g s h e r r s c h a f t " in 2PA zu Est 1,4 
( 2 9 b ) und 2Targ Est 1,4; d ie B e s c h r e i b u n g des k ö n i g l i c h e n G a r t e n s in 2PA zu Est 1,5 
( 2 9 b ) und 2Targ Est 1,5; d i e V e r s c h i e d e n h e i t d e r G e f ä ß e und das Al t e r des W e i n e s in 
2PA zu Est 1,7 ( 3 0 a ) und 2Ta rg Est 1,7; d i e G e s c h i c h t e v o m ü b e r d i m e n s i o n a l g r o ß e n 
T r i n k b e c h e r d e s K ö n i g s A h a s v e r o s in 2PA zu Est 1,8 ( 3 0 a ) und 2Targ Est 1,8; d i e neu-
g i e r i g e n F r a u e n in 2PA zu Est 1,9 ( 3 0 a ) u n d 2Targ Est 1,9; d i e A n g a b e n zu der H e r k u n f t 
d e r k ö n i g l i c h e n K ä m m e r e r , d i e in 2PA zu Est 1.14 (3 l a ) k n a p p e r a u s f a l l e n a l s in 2Targ 
Est 1,14; d i e V e r s c h o n u n g S c h i m i s u n d d ie G e n e a l o g i e M o r d e c h a i s in 2PA zu Est 2 ,5 
( 3 1 b ) und 2Ta rg Est 2 ,5 ; d i e z w e i m a l i g e E x i l i e r u n g M o r d e c h a i s in 2PA zu Est 2 ,6 ( 3 2 a ) 
u n d 2Targ Est 2 ,6 ; v e r s c h i e d e n e E r k l ä r u n g e n z u m N a m e n u n d C h a r a k t e r Es t e r s in 2PA 
zu Est 2 ,7 u n d 2Targ Est 2 ,7 ; d i e B e r u h i g u n g d e s k ö n i g l i c h e n Z o r n e s in 2PA zu Est 7 ,9 
( 3 9 a ) u n d 2Ta rg Es t 7 ,10 . D a r ü b e r h i n a u s e x i s t i e r e n a b e r n o c h z a h l r e i c h e T r a d i t i o n e n , in 
d e n e n z w a r k e i n e w ö r t l i c h e n P a r a l l e l e n , a b e r d o c h M o t i v e n t s p r e c h u n g e n z w i s c h e n 
T a r g u m S c h e n i und 2PA v o r l i e g e n ; vg l . d i e G e s c h i c h t e v o m Ver s t ecken d e r M ä d c h e n in 
2PA zu Es t 2 ,7 ( 3 2 b ) u n d 2Targ Es t 2 ,8 ; d ie V e r w e i g e r u n g d e r S p e i s e n a m k ö n i g l i c h e n 
Hof in 2PA zu Est 2 ,9 ( 3 2 b ) u n d 2Ta rg Est 2 ,9 ; d i e A n g s t M o r d e c h a i s in 2PA zu Es t 2 , 1 0 
( 3 2 b ) u n d 2Targ Es t 2 ,10 ; d a s M o t i v d e r B e s t r a f u n g d e s Vo lkes w e g e n d e r A u s l i e f e r u n g 
J o s e f s in 2PA zu Est 3 ,15 u n d 2 T a r g 3 , 1 4 ; d a s L e b e n in d e r k o m m e n d e n Wel t a l s L o h n 
f ü r E s t e r s F ü r b i t t e in 2PA zu Es t 4 , 1 6 ( 3 5 b / 3 6 a ) u n d 2Ta rg Est 4 . 1 6 ; d ie E i f e r s u c h t d e s 
K ö n i g s au f H a m a n in 2PA zu Es t 5 , 5 ( 3 6 a ) u n d 2Targ Est 5 ,8 ; d i e U n v e r w u n d b a r k e i t d e r 
J u d e n in 2PA zu Est 5 , 9 ( 3 6 a / b ) u n d 2Ta rg Est 5 , 1 4 u n d d e r St re i t d e r B ä u m e in 2PA zu 
Est 7 , 9 ( 3 9 a ) u n d 2Ta rg Es t 7 ,9 . Vg l . a u c h all j e n e T r a d i t i o n e n , in d e n e n 2PA e i n e 
P a r a p h r a s e bzw. e i n e E x p l i f i z i e r u n g u n d E r k l ä r u n g d e r t a r g u m i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g dar -
stel l t ; s .u. A n m . 78 u n d A n m . 79 . 



/. Einleitung 19 

len, we lche Tradi t ion sich am A n f a n g des Ü b e r l i e f e r u n g s p r o z e s s e s be f in -
det und in w e l c h e m Abhäng igke i t sve rhä l t n i s d ie Texte zue inande r s tehen. 
S. Bube r hat te im A n s c h l u ß an die A u s l e g u n g von Est 1,9, w o 2 P a n i m 
Ache r im die schwie r ige re Lesart bietet , d ie A b h ä n g i g k e i t des Zwe i t en 
Es te r -Targums von diesen M i d r a s c h i m pos tu l ie r t ; 7 2 andererse i t s wurden 
aber auch S t i m m e n laut, d ie in Ta rgum Schen i den f r ü h e r e n Text sehen 
wol l ten . So stellte berei ts L.B. Paton, der d iese M i d r a s c h i m in das 13. Jh. 
dat ier te , fes t : „All these M i d r a s h i m are little m o r e than exce rp t s f r o m 
earl ier m i d r a s h i m and t a rgums . " 7 1 

Versucht man e ine L ö s u n g d ieses P rob l ems , so scheint es gebo ten , die 
G e s a m t s t r u k t u r der en t sp rechenden Werke in den Bl ick zu n e h m e n . W ä h -
rend am A n f a n g von 2 P a n i m A c h e r i m die wör t l i chen E n t s p r e c h u n g e n zu 
Targum Scheni überaus zahl re ich sind, k o m m e n d iese im f o l g e n d e n wei t -
aus se l tener vor.7 4 2 P a n i m A c h e r i m - aber auch A b b a Gur ion und Aggada t 
Ester - sche inen Exze rp te aus anderen M i d r a s c h i m zu sein: G e r a d e a m 
Sch luß der kursor i schen Tex taus l egung von 2 P a n i m A c h e r i m , die sich auf 
Kapitel 6 und 7 des Es t e rbuchs bezieht , 7 5 w e r d e n die A u s l e g u n g e n zu den 
e inze lnen Versen in e inem fo r t l au f enden E r z ä h l z u s a m m e n h a n g gebo ten 
und e r w e c k e n den E ind ruck , e ine Z u s a m m e n f a s s u n g ande re r Über l ie fe -
rungen darzus te l len ; zu Est 8 - 1 0 führ t 2 P a n i m A c h e r i m schl ieß l ich gar 
kein Mater ia l an7 6 . E ine so lche pa raph rasena r t i ge Struktur , d ie die Tradi-
t ionen des Ta rgums kürzer darbie te t , ze igen d a r ü b e r h inaus aber auch ein-
zelne Aus l egungen . 7 7 In ande ren Fäl len kann 2 P a n i m A c h e r i m auch e ine 

72 Vg l . s . BUUKR, /. .St. (2PA zu Est 1 ,9 | 3 ( )a | ) u n d in d e r E i n l e i t u n g , S. IV; s.a. 
G . SAI.ZBI-:RC;F.R, S a l o m e s T e m p e l b a u und T h r o n . S. 9 0 f , w o n a c h 2PA a ls Q u e l l e f ü r 
A b b a G u r i o n und T a r g u m S c h e n i zu b e t r a c h t e n ist. N a c h H. GRAKTZ, R e z e n s i o n zu 1 7 3 

. . . von A. .Ii I ; IM K. in: M G W J 2 (1853) . S. 3 4 7 - 3 5 0 . h ier : S. 3 4 8 f f „ s c h ö p f e n 
b e i d e T a r g u m e aus A b b a G u r i o n . 

L .B. PATON, A Cr i t i ca l C o m m e n t a r y on Es the r . S. 102: s .a. S. PosNKR, T a r g u m 
R i s c h o n , S. 4 7 , w o n a c h A b b a G u r i o n von den b e i d e n E s t e r - T a r g u m e n a b h ä n g i g ist. Vg l . 
d a g e g e n E. LKVINI-, T h e F i v e M e g i l l o t , S. 119: w h y m u s t it n e c e s s a r i l y be a s s u m e d 
a priori that the p a r a l l e l e s c o n s t i t u t e the s o u r c e f o r the T a r g u m S h e n i , r a the r than vice 
versa'1. Vg l . L. ZUNZ , D ie g o t t e s d i e n s t l i c h e n Vor t räge d e r J u d e n , S. 2 9 1 , d e r d a v o n aus -
geh t , d a ß A b b a G u r i o n von T a r g u m S c h e n i a b h ä n g i g ist. N a c h P. CHURGIN, T a r g u m 
K e t u b i m , S. 225 , ist da s A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s z w i s c h e n T a r g u m S c h e n i und d i e s e n 
M i d r a s c h i m nicht zu e n t s c h e i d e n . 

74 Vg l . d i e A u f l i s t u n g in A n m . 71 . 
75 D .h . S. 3 7 b - 3 9 a , vor d e r W i e d e r a u f n a h m e von Est 2 ,5 . 
76 Vg l . in d i e s e m K o n t e x t a u c h den M i d r a s c h A b b a G u r i o n , d e r mi t d e r A u s l e g u n g 

von Est 7 , 1 0 e n d e t . 
77 Vg l . d i e V e r k n ü p f u n g e i n z e l n e r T a r g u m a u s l e g u n g e n in 2PA zu Est 1,1 ( 2 8 a ) ( m e h -

rere I n t e r p r e t a t i o n e n zu i D n i ü n s Ri l l ) : in 2PA zu Est 1,2 ( 2 9 a ) ( e i n z e l n e E l e m e n t e d e r 
T h r o n b e s c h r e i b u n g ) ; in 2PA zu Est 1,3 ( 2 9 b ) ( G r ü n d e f ü r d a s G a s t m a h l d e s K ö n i g s so-
w i e d ie A u s s c h m ü c k u n g d e s G a r t e n s ) ; 2PA zu Est 1,14 ( 3 1 a ) ( M e m u c h a n ) ; 2PA zu Es t 
3 ,8 ( 3 4 b ) (d ie V e r f l u c h u n g d e r K ö n i g s h e r r s c h a f t ) ; 2PA zu Es t 6,1 ( 3 7 b ) ( d a s „ F l i e h e n " 
d e s S c h l a f e s ) . E ine k la re V e r e i n f a c h u n g l iegt in 2PA zu Es t 2 , 6 ( 3 2 a ) vor , w o n e b e n 
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A r t E r k l ä r u n g f ü r Ü b e r l i e f e r u n g e n b i e t e n , d i e in T a r g u m S c h e n i n i c h t o h n e 

w e i t e r e s v e r s t ä n d l i c h s i n d . 7 8 N i m m t m a n d i e s e v e r s c h i e d e n e n F a k t o r e n 

z u s a m m e n , s o i s t e s i n s g e s a m t d o c h w a h r s c h e i n l i c h e r , v o n d e r P r i o r i t ä t 

d e s T a r g u m S c h e n i a u s z u g e h e n . P a n i m A c h e r i m ist w o h l e i n e m i t t e l a l t e r l i -

c h e P a r a p h r a s e u n d a l s Z e u g n i s e i n e r Z e i t a n z u s e h e n , d i e d e n T e x t d e s 

T a r g u m s m i t d e m a n s p r u c h s v o l l e n , m i t v i e l e n F r e m d w o r t e n d u r c h s e t z t e n 

A r a m ä i s c h u n d s e i n e m w e i t s c h w e i f i g e n , f a s t „ b a r o c k " a n m u t e n d e n S t i l z u 

v e r e i n f a c h e n v e r s u c h t e . 7 9 Ä h n l i c h b i l d e n w o h l a u c h d i e A u s l e g u n g e n a u s 

P R E n i c h t d i e G r u n d l a g e f ü r T a r g u m S c h e n i , s o n d e r n s e t z e n d i e s e Ü b e r l i e -

f e r u n g e n v o r a u s . 8 0 

S c h l i e ß l i c h s i n d a u c h e i n i g e Ü b e r l i e f e r u n g s k o m p l e x e z u f i n d e n , f ü r d i e 

e s k e i n e P a r a l l e l e n in d e n u n s b e k a n n t e n r a b b i n i s c h e n T e x t e n g i b t . D i e s e 

T r a d i t i o n e n s t a m m e n z u m e i n e n a u s M i d r a s c h i m , d i e in d e r Z w i s c h e n z e i t 

v e r l o r e n g e g a n g e n s i n d . G e r a d e i m F a l l e d e r p o e t i s c h e n S t ü c k e , d i e e i n -

d e u t i g a u s d e m E r z ä h l v o r t r a g h e r a u s e n t w i c k e l t w u r d e n , g e b e n s i e z u m 

a n d e r e n a b e r a u c h e i n b e r e d t e s Z e u g n i s v o n d e r l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t i v i t ä t 

d e s M e t u r g e m a n . 8 1 

wörtlichen Entsprechungen das Motiv von der Erbauung des Tempels, das im Kontext 
von 2Targ Est 2,6 schwierig zu deuten ist, fehlt; 2PA zu Est 2.5 (31b). ebenfalls ein Text 
mit zahlreichen wörtlichen Entsprechungen, ordnet das Material aus 2Targ Est 2,5 über-
sichtlicher an. 

78 Vgl. z.B. die Ausführung von 2PA zu den duftenden Löwen: „Und zwei goldene 
ausgehöhlte Löwen standen gegenüber den ersten, voll aller Art von Düften, die sie ver-
strömten, so oft der König Salomo hinaufst ieg" (2PA zu F.st 1.2 |29n | ) ; s.a. 2PA zu Est 
2,1 (31a) und 2PA zu Est 4,10 (35b). wo die exegetische Grundlage für die Tötung der 
Kammerer bzw. Halachs expliziert wird. 

79 Entsprechendes gilt für Abba Gurion und AgEst. In der Regel steht Abba Gurion 
jedoch Targum Rischon und Ester Rabba näher als Targum Scheni bzw. bietet eine noch 
knappere Version als 2Panim Acherim. Eine Ausnahme stellt die Überlieferung vom 
„schwarzen Wein" in AG zu Est 1,9 (6b/7a) dar; vgl. die Ausführungen hierzu im Kom-
mentar zu 2Targ Est 1,9. AgEst hat neben den wörtlichen Entsprechungen zu Targum 
Scheni auch zahlreiche Überl ieferungen aus bMeg rezipiert; vgl. die zahlreichen Hin-
weise in den Anmerkungen. 

8(1 Zur Rezeption von Targum Scheni in PRE vgl. die entsprechenden Belege in den 
Anmerkungen. Auf die Beziehung unseres Textes zu PRE wurde in der Forschung wie-
derholt aufmerksam gemacht ; dabei wurden aber unterschiedliche Bezüge behauptet. 
S. POSNER, Targum Rischon, S. 10, und P. CHURGIN, Targum Ketubim, S. 221, gehen 
davon aus, daß Targum Scheni PRE voraussetzt. Nach L.B. PATON, A Critical and 
Exegetical Commentary, S. 102, ist PRE jedoch im 9. Jh. entstanden, wohingegen er 
Targum Scheni auf 800 datiert. Vgl. dagegen M. DAVID, Targum Scheni, S. VII, nach 
dem es keinen sicheren Beweis für eine solche Abhängigkeit gibt. 

81 Hierzu vgl. P. CHURGIN, Targum Ketubim, S. 221 f. Als weiteres Sondergut vgl. 
die Erzählung, wonach ein gewisser Parnatos ein Schwein geschlachtet habe (2Targ Est 
1,2); das Motiv der Fürbitte Jeremias an den Gräbern der Ahnen; das der Tränen 
Jeremias, die zu Flüssen werden (2Targ Est 1,2); oder die Geschichte von dem Gespräch 
zwischen Pelatja bar Jojada und Nebukadnezar, das zur Freilassung Zedekias führt 
(2Targ Est 1,2); vgl. auch die Überl ieferung, wonach Sisera die Brunnen verschmutzte, 
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1.5 Datierung und Herkunft des Targums 

Die Datierungsvorschläge für Targum Scheni bewegen sich im Zeitraum 
vom 4. Jh. bis zum 13./14. Jh. In seinem Werk „Die gottesdienstlichen Vor-
träge der Juden" hatte L. Zunz bereits im Jahre 1832 festgestellt: „Der Ver-
fasser [des Targum Scheni ] ... hat sehr wahrscheinlich ziemlich lange nach 
der talmudischen Epoche gelebt."8 2 Nach L. Münk, der davon ausging, 
daß Targum Scheni aus drei verschiedenen Quel lentargumim - Targum 
Yerushalmi, Targum Tosefta und Targum Rabbati , die ihrerseits aus 
Alkabez ' Menot ha-LevyX3 erschlossen werden können, - zusammenge-
setzt ist, soll die Endredaktion des Targum Scheni erst im 11. Jh. stattge-
funden haben. Bei dieser Datierung stützt er sich auf die Tatsache, daß die 
verschiedenen Manuskripte von Targum Scheni teilweise stark voneinan-
der abweichen. Dieser Sachverhalt deutet seiner Meinung nach daraufhin, 
daß „der Text des Targums zu jener Zeit [d.h. als die verschiedenen Hand-
schriften entstanden] noch nicht sicher gestellt war."84 

Ein weiterer Datierungsversuch stammt von P. Cassel, der motivge-
schichtlich argumentierte. Zum einen widersprach er der Meinung, daß die 
verschiedenen Traditionsblöcke, die in nur „losem Zusammenhang" mit 
dem Esterstoff selbst stehen, sekundär eingearbeitet worden seien, mit 
dem Hinweis darauf, daß bis jetzt keine solche Kurzfassung des Targums, 
in der diese Erweiterungen fehlen, gefunden worden sei.8"1 Gerade die Pas-
sagen über Salomo bilden einen ganz zentralen Punkt in P. Cassels Argu-
mentation, wonach Targum Scheni als „apologetische und polemische 
Streitschrift gegen Justinian gerichtet" worden sei, der sich ja, wie die 
Gründungslegende der Hagia Sofia weiß, in der überbietenden Sukzession 
Salomos verstand. Neben zahlreichen sprachlichen Bezügen, hinter denen 
- so P. Cassel - Termini aus der byzantinischen Hofsprache stehen, ver-
weist er auf die wichtige Rolle der Akrosticha im Rahmen der byzantini-
schen Hymnologie; einem solchen Lobpreis der Weisheit setze Targum 
Scheni mit seinen Hymnen auf Salomo ein Gegengewicht . 

damit die judischen Frauen ihr monat l iches Reinigungsbad nicht nehmen und daher mit 
ihren Männern keinen Umgang pf legen durf ten , so daß sie kinderlos bleiben mußten 
(2Targ Est 4,13). Siehe in d iesem Kontext auch den Einschub zahlreicher Pijjutim und 
Gebete; hierzu unten Anm. 279.280. 

82 G. ZUNZ. Die got tesdienst l ichen Vorträge der Juden, 11 832. S. 65: vgl. Frankfur t 
2 1 8 9 6 , S . 6 8 . 

83 SALOMON ALKABEZ, Menot ha-Levy, Safed 1529. Dieses Werk war mir leider 
nicht zugänglich. 

84 L. MÜNK, Targum Scheni , S. 10. L. MÜNKS Aussage impliziert , daß es in j edem 
Falle eine Art verbindlichen textus receptus von Targum Scheni geben muß. 

85 Vgl. P. CASSEL, Zwei tes Targum, S. IV, s.o. 
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Eine noch f rühe re Dat ie rung , die z u d e m d e m Ansa tz L. M ü n k s d iame-
tral en tgegengese t z t ist, vertrat S. Ge lbhaus , w e n n er auf En t sp rechungen 
zwischen d e m Targum und der Peschi t ta ve rwies . Er vertrat die Ans ich t , 
d a ß Ta rgum Scheni aus amorä i sche r Zei t s t a m m e , u r sprüng l ich noch um-
fang re i che r g e w e s e n sei und das g e s a m t e a g g a d i s c h e Mater ia l der paläst i -
n ischen Es t e r -Aus l egung , das b e z e i c h n e n d e r w e i s e im Je ru sa l emer Ta lmud 
fehl t , g e s a m m e l t habe . Targum Rischon sei erst später , als Tei le j e n e s 
T a r g u m s nach Baby lon ien gelangt waren , dort en t s t anden . 

Mit e iner Krit ik an L. M ü n k setzte auch S. Posne r an, der - au sgehend 
von der A b h ä n g i g k e i t des Targum Scheni von Targum Rischon und P R E -
j e n e n auf 800 dat ier te und daran die B e m e r k u n g ansch loß , daß es auf fa l -
lend sei, „daß ein Werk , we lches u m das J ah r 800 ver faß t zu sein scheint , 
d e m A l k a b e z unbekann t gewesen sein sollte"1*6. Sein Ergebnis faß te er in 
der Fes t s te l lung z u s a m m e n : „ A l k a b e z kennt nur unsere be iden T a r g u m i m 
in der F o r m , in der sie uns vor l iegen . Q u e l l e n t a r g u m i m , aus denen unser 
Ta rgum ge f lo s sen sein soll, sind A l k a b e z e b e n s o w e n i g wie uns bekann t ; 
d ie ve r sch iedenen B e n e n n u n g e n s ind nur u n g e n a u e B e z e i c h n u n g e n des-
se lben Buches . " 8 7 

Dami t sind die Koordina ten im wesen t l i chen abges teck t , die die Diskus-
sion um das Alter des Zwei ten Es te r -Targums b e s t i m m e n . Bis in die j üngs t e 
Forschungs l i t e ra tu r werden e inze lne A r g u m e n t e und Dat ie rungen heraus-
gegr i f fen und wiederhol t , wobei die F rühda t i e rungen , wie sie von P. Cassel 
und S. Gelbhaus* 8 vo rgesch lagen w u r d e n , e ine eher un te rgeordne te Rol le 
spie len. So hält B. Gross fe ld in se iner j üngs t e r sch ienenen Übe r se t zung zu 
Targum Scheni e ine En t s t ehung des Zwe i t en Es te r -Targums am A n f a n g 
des 7. J ah rhunde r t s f ü r wahrsche in l i ch , schl ießt aber e ine f rühe re Ents te-
hung , m ö g l i c h e r w e i s e schon im 4. Jh. , nicht aus.*1' E ine Da t ie rung ins 7./8. 
Jh. ver t ra ten sowoh l M. David 9 0 als auch B. G r o s s f e l d in se iner E in le i tung 
zu Ta rgum Rischon 9 1 ; die Da t i e rung S. Posners , f ü r die die E n t s p r e c h u n g 
zu P R E e ine wich t ige Rol le spiel te , g r i f fen L.B. Pa ton 9 2 und Y. K o m l o s h 9 1 

auf . E ine Spä tda t i e rung in das 11. Jh. . wie sie L. M ü n k vertrat , f inde t sich 

86 S. POSNER, Targum Rischon, S. 10. 
87 Vgl. S. POSNER, Targum Rischon, S. 10. 
8 8 Z u r K r i t i k a n P. CASSEL v g l . A . S U L Z B A C H . T a r g u m S c h e n i . S . 7 . - Y. K O M L O S H , 

Art. Targum Sheni, Sp. 813: zur Kritik an S. GELBHAUS S. M. DAVID, Targum scheni, 
S . V I I . - Y. K O M L O S H , i b i d . 

8 9 B . G R O S S F E L D , T h e T w o T a r g u m s , S . 2 3 . 
90 M. DAVID, Targum Scheni, S. VII. 
91 B. GROSSFKLD, The First Targum. S. V ( jedoch ohne expliziten Verweis auf 

L . Z U N Z ) . 
92 Vgl. L.B. PATON, A Critical and Exegetical Commentary , S. 24. 
93 Y. KOMLOSH, Art. Targum Sheni , Sp. 813. 
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s o w o h l bei A. Su lzbach in der E i n f ü h r u n g zu se iner Übe r se t zung 9 4 als 
auch in B. Gros s f e ld s k n a p p e r E in le i tung zu der Neu-Ed i t i on der engli-
schen Über t r agung von P. Casse l s Ü b e r s e t z u n g und K o m m e n t a r von 
T a r g u m - S c h e n i , die im Jahre 1973 e rsch ien 9 5 . 

N o c h j ü n g e r e n D a t u m s ist Ta rgum Schen i schl ießl ich nach L. Pri js , der 
ihn auf 1200 ansetz t ; 9 6 J. Winter und A. W ü n s c h e m ö c h t e n die Endredak-
tion ga r erst auf das 13./14. Jh. da t ie ren . 9 7 

Versucht man , innerha lb d ieses bre i ten S p e k t r u m s von A r g u m e n t e n , das 
Al te r von Targum Scheni zu b e s t i m m e n , so ist zunächs t fes tzus te l len , daß 
ein e inze lnes A r g u m e n t fü r die h i s to r i sche E i n o r d n u n g des Textes nicht 
g e n ü g t . Vie lmehr sind mehre re A s p e k t e und Kri ter ien he ranzuz iehen , um 
e t w a s Licht in das Dunke l der V e r m u t u n g e n b r ingen zu können . 9 8 

a) A u f g r u n d der B e d e u t u n g , d ie der G r ö ß e „ E d o m " im Zwe i t en Ester-
T a r g u m z u k o m m t , ist es s icher l ich r icht ig , das Werk in die byzan t in i sche 
Zei t zu dat ieren . 9 9 Wei te re S c h l u ß f o l g e r u n g e n auf h i s tor i sche Personen , 
wie sie P. Casse l vo rn immt , 1 0 0 s ind j e d o c h nicht mögl ich , da die Ta rgum-
Li te ra tur ke ine indiv iduel len Cha rak t e r en beschre ib t , sondern v i e lmehr zu 
e ine r Typ i s i e rung der F iguren neigt1 0 1 . 

b) Vergleicht man die A g g a d a in Targum Scheni mit den anderen Über l ie-
f e rungen der rabbin ischen Literatur, so wi rd deut l ich , daß Targum Scheni 
d iese a u f n i m m t und verarbei te t . Zah l re i ch s ind die Kompi l a t i onen und Zu-
s a m m e n f a s s u n g e n äl terer E i n z e l a u s l e g u n g e n und - wie ge rade im U m g a n g 
mit den Über l i e f e rungen des B a b y l o n i s c h e n T a l m u d s geze ig t werden 
k a n n ' 0 2 - die A u s s c h m ü c k u n g e n äl terer k n a p p e r e r und k o m p a k t e r e r Über-
l i e fe rungen . Ta rgum Scheni a tmet nicht m e h r die Kürze und P rägnanz des 
t anna i t i schen oder amorä i s chen Stils; v i e lmehr e r inner t der nar ra t ive Duk-
tus - g le ichgül t ig , ob man nun e ine d i rek te B e e i n f l u s s u n g a n n e h m e n 

1,4 A. SUI.ZBACH. Targum Schen i , S. 8. 
95 A. BERNSTEIN, An E x p l a n a t o r y C o m m e n t a r y , S. IX. 
% L. PRIJS, Art. T a r g u m i m , S. 24. 
9 1 J . W I N T E R / A . W Ü N S C H E , D i e j ü d i s c h e L i t t e r a t u r , S . 7 3 . 

Vgl . dagegen E. LF.VINE, T h e Five Megi l lo t , S. 117, der sich skep t i sch über d ie 
M ö g l i c h k e i t e iner Da t i e rung von Targum Schen i äußer t : „ T h e Ta rgum d r a w s f r o m a 
wide c o r p u s of l i terature s p a n n i n g m a n y cen tu r i e s , and i t ' s t he r e fo re imposs ib l e to 
d e t e r m i n e its actual da te of c o m p o s i t i o n . " 

9 9 Vgl . P. CHURGIN, Ta rgum Ke tub im , S. 2 3 4 ; so auch B. GROSSFELD, T h e T w o 
T a r g u m s , S. 20. 

100 Der S c h l u ß v o m S a l o m o - M o t i v auf e ine D a t i e r u n g in die Zei t Jus t in ians ist n icht 
z w i n g e n d ; im Byzan t in i s chen Reich waren B e z e i c h n u n g e n wie „ n e u e r S a l o m o " ode r 
„neue r D a v i d " ge läu f ig , h ie rzu : A. GRABAR, L ' e m p e r e u r dans l ' a r t byzan t in , L o n d o n 
1971 ( N a c h d r u c k der A u s g a b e S t r aßburg 1936), S. 95. 

101 Vg l . auch Y. KOMI.OSH, Art . Ta rgum Shen i , Sp. 813. - A. SULZBACH, Ta rgum 
Schen i , S. 7. 

102 S.o. und die e n t s p r e c h e n d e n E i n z e l a u s l e g u n g e n . 
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möchte oder nicht103 - an den Stil der Rewritten bible, wie er uns in nach-
talmudischer Zeit in einem Werk wie Pirqe de Rabbi Eli'ezer begegnet. 
Diese Beobachtungen sprechen dann für das 7. Jh. als Terminus post quem. 

c) Offensichtlich ist auch, daß Targum Scheni häufig mehrere Targum-
auslegungen zusammenstellt.104 Daher scheint die Existenz eines noch 
umfangreicheren Quellentargums - in der Forschung als Targum Rabbati 
bezeichnet105 - sehr unwahrscheinlich zu sein. Vielmehr ist davon auszu-
gehen, daß hier mehrere ursprünglich getrennte und selbständige Traditio-
nen, die vor ihrer Aufnahme in diesen Targum vielleicht nur mündlich 
überliefert wurden, zusammengeflossen sind. Da dem ganzen Werk aber 
ein durchaus einheitlicher Sprachstil zugrunde liegt,106 können stilistische 
Merkmale nicht herangezogen werden, um verschiedene Quellentargu-
mim107 festzumachen oder bestimmte Passagen wie die Überlieferung von 
Salomo, der Königin von Saba oder der Zerstörung des Tempels als sekun-
där auszuscheiden.108 

d) Nimmt man das 7. Jh. als Terminus post quem an, so stellt sich ab-
schließend die Frage nach dem Terminus ad quem. Die Spätdatierung 
L. Münks, die auf den verschiedenen Versionen basiert und davon ausgeht, 
daß das Material zur Zeit seiner handschriftlichen Fixierung noch nicht 
festgestellt gewesen sei, ist so nicht aufrecht zu erhalten. L. Münk hat ein 
zu mechanisches und starres Bild von der Entstehung dieser Traditionen; 
um dem Entstehungsprozeß des Targums gerecht zu werden, muß man von 
einer Fluktuation des Materials ausgehen, die eng verbunden ist mit dem 
„Sitz im Leben" dieser Texte, dem mündlichen Synagogenvortrag109. Im 
Hinblick auf den Terminus ad quem können aber sprachliche Kriterien her-
angezogen werden: Geht man davon aus, daß das westliche Aramäisch mit 
der islamischen Eroberung immer mehr zurückgedrängt wurde, so muß 
unser Targum spätestens Ende des 7. oder Anfang des 8. Jhs. in Palästina 
entstanden sein. Gegen die Annahme, die bereits G. Dalman in seiner 
Grammatik vertrat, wonach Targum Scheni eine Art Kunstprodukt darstel-
le, das entsprechend dem Sohar in einer Zeit entstanden sei, als Aramäisch 
gar keine gesprochene Sprache mehr darstellte"0, sprechen einerseits die 

101 S.o. Anm. 80. 
104 Vgl. z.B. die Aus legung zu Est 1,1.2; 2,5.7; 4 , l a ß . 13b u.ö. 
105 So zunächst J .REIS, Das Targum Scheni , S. 3()3f; vgl. auch S. GELBHAUS, 

Targum Scheni , S. 18ff und jüngs t B. GROSSFELD, The Two Targums, S. 24. 
106 Diese Beobachtung machte bereits S. GELBHAUS, Targum Scheni, S. 87; vgl. 

auch P. CHURGIN, Targum Ketubim, S. 217. - B. GROSSFELD in der E inführung zu 
A. BERNSTEIN, An Explanatory Commenta ry , S. IXf. 

107 So gegen L. MÜNK, Targum Scheni , S. 3 - 9 . 
108 Vgl. auch P. CASSEL, Zwei tes Targum, S. IV. 
" w Vgl. hierzu den Abschni t t unten 4. Der Sitz im Leben: Targum Scheni als Purim-

Predigt. 
110 G . DALMAN, G r a m m a t i k , S . 3 5 . 


