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Vorwort

Dieser Kommentar versucht, das Buch Josua in dem Rahmen zu verstehen, f�r den
es in seiner kanonischen Form geschrieben wurde – Tora und Propheten. Dieser
Kontext ist im Folgenden gemeint, wenn von ‹Bibel› die Rede ist. ‹Josua› ist das Er-
gebnis von politischen und theologischen Kontroversen, die vom ausgehenden 7. bis
zum Anfang des 4. Jh. v.Chr. in Jerusalem gef�hrt wurden; das Buch dokumentiert
die Diskussion, aus der es entstand, indem Positionen in ihrer Gegens�tzlichkeit ste-
hen gelassen wurden. Die Spannungen und Widerspr�che des Textes sind mitzule-
sen, nicht wegzuerkl�ren. Bibelwissenschaftliche Theorien zur Entstehung des Bu-
ches hingegen sind kein Selbstzweck und werden nur in dem Masse angef�hrt, in
dem sie zum Verst�ndnis des vorliegenden Textes beitragen. Eine pr�zise Darstellung
der Redaktionsgeschichte bis auf das letzte Wort genau ist weder m�glich noch n�-
tig. Es war angesichts der Forschungsinteressen des Verfassers nicht ganz zu vermei-
den, dass die vorliegende Lekt�re historisch informiert ist. Bemerkungen zu Details
und Neben-Schaupl�tzen des Texts sind im Kommentar einger�ckt.

‹Josua› wird nach Kapitel, Vers und Satz zitiert, alle anderen biblischen B�cher
nach Kapitel und Vers. Der Gottesname JHWH kann ‹Herr›, ‹Der Heilige›, ‹Der
Name› oder anders gelesen werden. Stellenverweise ohne Angabe des biblischen Bu-
ches beziehen sich immer auf das Buch Josua. Die Umschrift des Hebr�ischen wird
in § 5.3, weitere Konventionen zum Verst�ndnis von �bersetzung, Anmerkungen
und Zitationsweisen werden in § 5.2 und 5.5 erkl�rt. Bemerkungen zu Details und
Nebenschaupl�tzen des Texts sind im Kommentar einger�ckt.

Frau Dr. Ulrike Sals / Bern, Herr Dr. Michael Zimmer / Saarbr�cken, und Frau
Judith H�l�ne Stadler B.A. / Luzern haben fr�here Fassungen des Manuskripts kri-
tisch gelesen; ihr Verdienst um die Verst�ndlichkeit der vorliegenden Fassung ist im-
mens. F�r noch vorhandene Fehler ist der Verfasser verantwortlich.

Bern, am Tage der hll. Nathana	l und Gamali	l AD 2007
Ernst Axel Knauf





Einf�hrung

1. Eretz Israel

Das Buch Josua ist das ‹Buch vom Land›. ‹Israels Land›, Eretz Israel, ist nicht Israels
Land, sondern Gottes Gabe an Israel. Das ist der Inhalt von Jos in einem Satz. Auch
wenn Israel das Land besitzt und bebaut, bleibt es Gottes Eigentum (3 Mose 25,23).

§ 1.1. Namen, Namen, Namen.
‹Israel› hat im Laufe seiner Geschichte Verschiedenes bezeichnet. Kurz vor 1208
v.Chr. vernichtet Pharao Merenptah auf dem Gebirge Efraim einen Stamm ‹Israel›
(vgl. die ‹Quelle Merenptahs› Jos 15,9a; 18,15c; ‹Restisrael› 17,2a). Dann h�ren wir
200 Jahre lang �ber Israel nichts, aber in dieser Zeit muss das Urbekenntnis Israels
entstanden sein: ‹Der Gott JHWH hat Israel aus 
gypten gef�hrt.› Am Anfang des
10. Jh. v.Chr. gr�ndet der Benjaminit Saul ein Stammesk�nigtum ‹Israel› im s�dli-
chen Efraim, das sein Sohn Eschbaal nach Osten und Norden erweitert (2 Sam
2,8–9). Ein Zeitgenosse Eschbaals, David aus Betlehem, gr�ndet das Stammesk�nig-
tum Juda und beansprucht nach dessen Tod die Herrschaft auch �ber Israel, aber
nicht unbestritten. Nach dem Tode seines Nachfolgers Salomo scheitern jud�ische
Anspr�che auf Israel endg�ltig (1 K�n 12). Unter der Dynastie Omri (Mitte des 9.
Jh.) und unter Jerobeam II. (Mitte des 8. Jh.) beherrscht Israel neben dem zentral-
pal�stinischen Gebirge (Efraim) Galil�a, die K�ste bis zum Karmel und z.T. dar�ber
hinaus, Teile des heutigen Libanon, S�dsyriens (Golan, Hauran) und das n�rdliche
Jordanien (Gilead). Juda ist in dieser Zeit ein israelitischer Vasall. 724/720 v.Chr.
wird aus dem Restbestand Israels, inzwischen wieder auf das Gebirge Efraim zusam-
mengeschrumpft, die assyrische Provinz Samaria; Juda ist nunmehr das einzige
‹Kriegsvolk (Hebr�isch. �am) des Gottes JHWH› (vgl. zum Begriff �am den Kommen-
tar zu 1,2b). Fr�hestens jetzt kommt in Juda die �berzeugung auf, anstelle der Israe-
liten in Samaria das ‹wahre Israel› zu sein, doch hat sich diese Auffassung erst im 3.
und 2. Jh. v.Chr. durchgesetzt. Jene biblischen Autoren, f�r die es auch vom 7. bis
zum 4. Jh. v.Chr. zwei V�lker unter Gott gibt, sprechen von den ‹H�usern› Israel
und Juda (so besonders Jeremia), oder bezeichnen die Samarier als ‹Haus Josef›. Die
samarischen Israeliten haben unter assyrischer Herrschaft ein Kultzentrum in Bet-El
(2 K�n 17,28), das in der zweiten H�lfte des 7. Jh. zusammen mit Benjamin an den
Staat Juda kommt, ohne damit seine Funktionen f�r den Norden zu verlieren.

Zwischen 597 und 582 wird auch Juda (nun babylonische) Provinz, die ab jetzt
‹Jud�a› heissen soll, denn der alte S�den des K�nigreichs Juda mit Hebron und dem
Negeb werden abgetrennt, kommen an Edom und enden als persische Provinz Idu-
m�a. 586 wird Jerusalem zerst�rt, das benjaminitische Mizpa ist nunmehr Provinz-
hauptstadt. Die Verantwortlichen f�r die jud�ische Politik, die in den Untergang ge-



f�hrt hat, werden deportiert. Ab 520 wird Jerusalem von zur�ckkehrenden Nach-
kommen der Deportierten als zun�chst kleines Fort an der S�dgrenze Benjamins
wieder aufgebaut – schwerlich ohne Auftrag der persischen Reichsregierung, die in-
zwischen die Babylonier abgel�st hat. Mit der Festung wird der Tempel wiederauf-
gebaut. Zwei Tempel f�r die kleine Provinz Jud�a, Bet-El und Jerusalem, sind einer
zu viel. Bet-El wird bis zur Mitte des 5. Jh. aufgegeben oder zerst�rt, worauf die Sa-
marier umgehend einen neuen Tempel auf dem Garizim bei Sichem errichten (vgl.
zu Jos 8,30–35; Jos 22 und 24). Ein Tempel auf jud�ischem Gebiet, aber mit israeli-
tischer Tradition scheint f�r sie vom ausgehenden 7. bis zum beginnenden 5. Jh. ak-
zeptabel gewesen zu sein, der Zweite Tempel von Jerusalem war es nicht mehr. Sa-
marier und Jud�er einigten sich bis ca. 400 v.Chr. auf eine gemeinsame und
verpflichtende Sammlung ihrer Traditionen, die Tora (1 Mose–5 Mose). Die Statt-
halter von Jud�a und Samaria und die ihnen beigeordneten Provinziallandtage treten
in dieser Zeit gemeinsam als oberste Beh�rde f�r jud�isch-israelitische Religionsfra-
gen im ganzen Perserreich auf (vgl. Jos 22).

Nach der Eroberung des Ach�menidenreichs durch Alexander und mit der begin-
nenden Hellenisierung des Orients zerbricht die Eintracht der jud�isch-samarischen
Eliten. Bis zur Mitte des 2. Jh. v.Chr. erg�nzen die Jud�er ihre bisherige ‹Bibel›, die
Tora, um einen zweiten Kanon-Teil ‹Propheten› (Jos bis Mal) und werden damit zu
Juden, w�hrend die Samarier dadurch zu Samaritanern wurden, indem sie bis heute
nur die Tora als ‹Heilige Schrift› betrachten (und sich selbst f�r das ‹wahre Israel› hal-
ten, die Juden hingegen f�r Apostaten). Mit dem Propheten-Kanon (besonders
wegen 2 K�n 22–23) wurde in Jud�a die Auffassung verbindlich, dass einzig der Je-
rusalemer Tempel legitim sei, w�hrend die Samaritaner nun das gleiche von ihrem
Garizim-Tempel behaupten. Nachdem am Ende des 2. Jh. v.Chr. Johannes Hyrkan
in Jerusalem erneut einen quasi-souver�nen jud�ischen Staat geschaffen hat, erobert
er alsbald Samaria und zerst�rt 108 v.Chr. den Tempel auf dem Garizim.

Fazit: ‹Ganz-Israel› (im biblischen Sinne) besteht aus Israel und Juda. Je nach den
politischen Umst�nden hatte deren Territorium zu verschiedenen Zeiten ganz ver-
schiedenen Umfang. Mal bestand Eretz Israel nur aus der n�heren Umgebung von
Jerusalem, mal reichte es von der �gyptischen Grenze bis S�dsyrien.

§ 1.2. Der Umfang von Eretz Israel.
Die biblische Tradition ist sich einig, dass Israels Land eine Gabe Gottes ist. Sie ist
sich jedoch keineswegs einig, was den konkreten Umfang des verheissenen Landes
anbelangt – womit sie die eben referierte Geschichte Israels reflektiert. Es gibt ins-
gesamt f�nf bis sechs verschiedene Vorstellungen von den Grenzen des Landes, von
denen drei explizit formuliert sind und zwei bis drei weitere implizit.

§ 1.2.1 Ganz-Gross-Israel ‹vom Eufrat bis zum Nil› (1 Mose 15,18). Der ‹Fluss 
gyp-
tens› (das eben ist der Nil) ist eine leichte Erweiterung des ‹Wadis (oder Baches) von

gypten›, der S�dgrenze der �gyptischen Provinz Vorderasien 609–605, die dann als
Transeufratene (�ever ha-nahar ‹Jenseits des Eufrat-Stromes›) von Babyloniern und
Persern �bernommen wurde (2 K�n 24,7; Esra 4,10–20; 5,3–6; 6,6–13; 7,21–25;
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8,36; Neh 2,7–9; 3,7). Dieses Territorium wird in 1 K�n 5,4 Salomo zugeschrieben
(mit verr�terischer Perspektive: aus Jerusalemer Sicht l�ge das alles ja ‹diesseits des
Eufrats›) und darum, leicht erweitert, in 1 Mose 15,18 Abraham verheissen.

§ 1.2.2 Gross-Israel oder ‹Eretz Israel = Kanaan› (4 Mose 34,1–12), vom Negeb bis
und mit S�dsyrien (Abb. 1). ‹Kanaan› war in erster Linie die Heimat der Ph�nizier.
Im 2. Jt. v.Chr. liess es sich vom ‹Hetiter-Land› (s. § 3.5) so schwer abgrenzen wie
heute West- von Mitteleuropa. Allerdings gab es in der 2. H�lfte des 2. Jt. v.Chr.
eine �gyptische Provinz ‹Kanaan›, die ungef�hr jene Nord- und Nordostgrenze hatte,
die in 4 Mose 34,1–12 vorausgesetzt ist. Imperien haben das Ged�chtnis von Elefan-
ten, und 
gypten erneuerte im 1. Jt. v.Chr. mehrfach den Anspruch auf seinen fr�-
heren Besitz (Schischak-Shoshenq 1 K�n 11,40; 14,25, Necho 2 K�n 23,29–35), so
dass dieses territoriale Konzept in der Bibel kein Erbe des 2. Jt. sein muss, sondern
wohl geographisches Bildungsgut aus dem 7. Jh. v.Chr. darstellt. Aus diesem Jahr-
hundert stammt jedenfalls die Vorstellung vom Jordan als Ostgrenze ‹Israels›, was er
f�r das �gyptische Kanaan der Sp�tbronzezeit wie f�r das K�nigreich Israel vom 10.
bis zum 8. Jh. v.Chr. niemals war, wohl aber f�r Juda im ausgehenden 7. Jh. (vgl. Jos
10,40–42).

§ 1.2.3. Das Zw�lfst�mme-Israel oder ‹Israel von Dan bis Be�rscheba› wird faktisch in
den Ortslisten in Jos 13/15–19/21 beschrieben, die ihrerseits versuchen, zusammen-
zufassen und zu systematisieren, was in Ri bis 2 K�n als ‹Israels Land› vorausgesetzt
wird. Die Diskrepanz zwischen ‹Eretz Israel § 1.2.2› und ‹Eretz Israel § 1.2.3› thema-
tisieren Jos 13, Jos 23 und die Grenzbeschreibungen in Jos 13–19 (Abb. 1).

So weit die expliziten Umf�nge von Eretz Israel, vom gr�ssten zum kleinsten. Kei-
nes davon deckt sich mit dem britischen Mandatsgebiet ‹Palestine› der Zwischen-
kriegszeit oder mit dem Gebiet von Israel-Pal�stina als dessen Nachfolge-Territorien.
Das gilt auch f�r die beiden nur implizit bezeugten Grenzvorstellungen, die vom
kleineren zum gr�sseren vorgestellt werden:

§ 1.2.4. ‹Jud�a-Israel›. Das Abraham verheissene Land wird ihm 1 Mose 13,14–17
von einem seiner Lage nach genau angegebenen Berg aus gezeigt, der sich auf der
Landkarte bestimmen l�sst (1 Mose 12,8; 13,3–4. 14; bei H�hne [s. § 1.3] ‹H�he
913›). Was Abraham von diesem Berg aus sehen kann, ist das Territorium der per-
sischen Provinz Jud�a (ohne Hebron und Negeb, also Idum�a, ohne Samaria und
erst recht ohne Galil�a). Es ist das gleiche Gebiet, das Bileam in 4 Mose 23–24 nach
mehrfachen Ortswechseln endlich in seiner Gesamtheit �berblickt. Das Jud�a-Israel
aus babylonischer und persischer Zeit hat einen Vorl�ufer im ‹Juda-Israel› der
Grundschicht von Jos (vgl. 10,40–42; § 2.6).

§ 1.2.5. ‹Jud�a + Samaria = Israel›. Die Vorstellung, dass Jud�a und Samaria zusam-
men ‹Eretz Israel› bilden, liegt dem �lteren Landverteilungsbericht Jos 15,21–18,1
zugrunde. Sie greift darauf zur�ck, dass nicht nur Abraham, sondern auch Jakob
Landbesitz verheissen wurde (1 Mose 28,13–14; 48,4). Diese Auffassung liegt wohl
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auch in der Landes-Schau des Mose zugrunde (5 Mose 34,1–3). Sie kombiniert die
Landschaften, die man bei klarer Sicht vom Nebo aus sehen kann (Jud�a, Efraim,
ein St�ck Gilead), mit Elementen von ‹Eretz Israel 1.2.2› (‹bis zum Mittelmeer›) und
‹Eretz Israel 1.2.3› (Naftali, Dan).

In Jos sind ‹Eretz Israel› 1.2.2, 1.2.3 und 1.2.5 vertreten. Wie die Tora, die das
erste Propheten-Buch weiterf�hrt, l�st Jos nicht nur theologische Probleme, sondern
sammelt sie bisweilen auch und bereitet sie f�r die weitere Diskussion auf – bis auf
den heutigen Tag. Die Bibel ist von und f�r Menschen geschrieben, die gerne selber
denken.

12 Einf�hrung

Abb. 1: Gross-Israel und
das Zw�lfst�mme-Israel
nach N. Na’aman, Borders
and Districts in Biblical
Historiography (Jerusalem:
Simor, 1986), 71.



§ 1.3. Landkarten zu Josua.
Als ‹Buch vom Land› hat Jos einen bis heute zu besichtigenden und zu bereisenden
realen Referenten: Israel von den W�ldern und Olivenhainen Obergalil�as bis zur
W�stensteppe des Negeb, von der Oase En-Gedi am Toten Meer bis an die D�nen
und Marschen von Dor. Als ‹Theologie vom Land› enth�lt Jos auch Pessachgen, die
sich jeder kartographischen Erfassung entziehen (etwa die Grenzziehungen zwischen
Gad und halb Manasse in Jos 13). Trotzdem gilt von diesem Buch besonders, was
von der ganzen Bibel zu sagen ist: Ihre Lekt�re setzt eine gute Landeskenntnis vo-
raus, oder zumindest die Benutzung guter Landkarten. Die Lage aller wichtigen
Orte ist bekannt, f�r die selten belegten gibt es oft eine Reihe verschiedener Vor-
schl�ge. Ungef�hr alle bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts diskutierten Lo-
kalisationen finden sich bei Ernst H�hne, Pal�stina. Historisch-arch�ologische Karte.
Zwei vierzehnfarbige Bl�tter 1 : 300 000 mit Einf�hrung und Register (G�ttingen
1981; auch im Registerband des ‹Biblisch-historischen Handw�rterbuchs›). Einen
vollst�ndigen �berblick aufgrund von Satelliten-Aufnahmen bietet auch Thilo Pfitz-
ner ed., L�nder der Bibel. Arch�ologisch-historischer Satelliten-Atlas (Nicosia 1999).
Am handlichsten ist Th. Staubli, Biblische Welten. Ein Bildatlas (Stuttgart 2000). Auf
der den meisten deutschen Bibelausgaben (Einheits�bersetzung, Lutherbibel) auf der
R�ckseite des vorderen Vorsatzblattes beigegebenen ‹Karte II: Pal�stina zur Zeit des
AT› bilden die Eintr�ge der Stamesnamen einen Kompromiss zwischen Jos 15–19
und der historischen Realit�t; deswegen fehlt auf dieser Karte auch Ai (es war im
1. Jt. v.Chr. eine von Bet-El aus bewirtschaftete Ruine).

2. Zwischen Prophetie und Geschichte:
die Entstehung des Buches Josua

§ 2.1. Jos im Kanon.
In der christlichen Bibel folgt Josua als ‹Geschichtsbuch› auf die ‹F�nf B�cher Mose›.
In der hebr�ischen (bzw. j�dischen) Bibel, in deren Rahmen das Buch entstanden
ist, gibt es keine ‹Geschichtsb�cher› (von der Chronik und Esra-Nehemia einmal ab-
gesehen). Die ‹F�nf B�cher› (der Pentateuch) bilden die Tora, das verbindliche Got-
teswort, das dann in den ‹Propheten› (Jos bis Mal) ausgelegt wird. Josua ist hier also
das erste Prophetenbuch. Die ersten vier Prophetenb�cher (Jos bis 2 K�n; Sam und
K�n gelten in der hebr�ischen Tradition jeweils als ein Buch) erz�hlen eine Ge-
schichte Israels von der Landgabe in Jos bis zum Landverlust am Ende von K�n und
k�nnen als ‹Vordere Propheten› zusammengefasst werden im Gegensatz zu den ‹Hin-
teren Propheten›, die Sammlungen von Prophetenworten enthalten und biographi-
sche Erz�hlungen (zu deren Situierung man aber wieder auf die ‹Vorderen Prophe-
ten› verwiesen wird durch die Angabe der K�nige, unter denen die prophetischen
Gestalten aufgetreten sein sollen). An ‹Hinteren Propheten› gibt es in der hebr�i-
schen Bibel ebenfalls nur vier (Jes, Jer, Ez und das ‹Buch der Zw�lf› von Am bis
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Mal). Dan gilt nicht als Prophet, und auch die ‹Klagelieder› geh�ren, wie Dan, zu
den ‹Schriften›, dem dritten und unverbindlichsten Kanonteil.

Die Einordnung von Jos als Prophetenbuch mag ein christliches Publikum �ber-
raschen. Zum einen stellt es sich unter einem Propheten in der Regel eine Person
vor, die g�ttliche Offenbarungen �ber die Zukunft verk�ndet – das tut Josua nun ei-
gentlich nicht. Zum anderen kommt erst in Jos der Erz�hlbogen zum Abschluss, der
mit der Verheissung an Abraham in 1 Mose 12,1–3 beginnt. Israel kommt – vorl�u-
fig – endg�ltig in seinem Land an (vgl. zu dieser Spannung zwischen ‹vorl�ufig› und
‹endg�ltig› weiter den Komentar zu Jos 23–24). Jos bildet eine erz�hlnotwendige Er-
g�nzung zur Tora. Die Einheit der Mose-Josua-Erz�hlung wird mit dem Begriff ‹He-
xateuch› (‹Sechsb�cher-Werk›) erfasst. Ein endloser Gelehrtenstreit fragt, was Jos
nun ‹eigentlich› sei – ist es das letzte Buch des Hexateuchs oder das erste Buch einer
Geschichtserz�hlung von Jos–2 K�n? Das kanonische Buch in seiner Endgestalt ist
eindeutig beides. Es gibt Textsignale, die sagen: Wir sind am Ende einer langen und
sch�nen Geschichte angekommen (bes. Jos 24). Es gibt andere Textsignale, die sa-
gen: Die Geschichte geht weiter, und weit weniger sch�n (bes. Jos 23). Das erste Ka-
pitel des Buches stellt sich als Einleitung in die Propheten (nicht nur in die ‹Vor-
deren Propheten›) heraus (s. den Kommentar). Jos 1 blickt auf Mal 3 voraus, Jos 24
blickt auf 1 Mose 10 und 11 zur�ck; damit definiert Jos, was im biblischen Sinn ein
Prophet ist: ein von Gott berufener Ausleger der Tora.

§ 2.2. Die ‹Biographie› Josuas.
Als literarische Figur erstreckt sich Josua �ber ein anderes ‹F�nfbuch› als die Tora:
die B�cher Exodus (wo er zwischen Auszug und Sinai seinen ersten Auftritt hat) bis
Josua (wo er am Ende stirbt und begraben wird). Diese ‹Biographie Josuas› �ber-
schneidet sich weitgehend mit der Biographie des Mose (2 Mose 2–5 Mose 34).
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Tora: Priesterschrift einschliess-
lich sekund�rer Erweiterungen
(s. § 2.8)

Tora: D-Schicht (kursiv) und
Hexateuchredaktion (s. § 2.7
und 2.8)

Jos

4 Mose 13,8.16; 14,6: [1. Auf-
tritt-Fassung 2] Hosea bin Nun
vertritt den Stamm Efraim unter
den Kundschaftern und wird
von Mose in ‹Josua› umbenannt.

4 Mose 27,15–23: Mose ordi-
niert Josua zum Heerf�hrer
Israels.

2 Mose 17,9–14: [1. Auftritt-
Fassung 1] Josua bek�mpft
Amalek, von Mose beauftragt.
Mose schreibt ein Gotteswort,
das er Josua rezitieren soll.

2 Mose 24,13; 32,17: Josua be-
gleitet Mose auf den Sinai als
‹Diener, Assistent›.

2 Mose 33,11: Josua vertritt
Mose im Begegenungszelt.

4 Mose 11,26–29: Josua ist
gegen unlizensierte Prophetie
und wird von Mose zurecht-
gewiesen.

1,1–9: Josua empf�ngt die erste
Gottesrede und tritt sein Amt an.

4,19: Jordan�bergang am 10.
des ersten Monats

5,10–12: Erstes Pessach/Mazzot
im Land.

6–11: Eroberung des Landes.

14–21: Zuteilung des Landes im
5. Jahr nach dem Einzug
(14,10).

19,49–50: Josua erh�lt seinen
Landanteil, nachdem alle St�m-
me versorgt sind.



Aus der Tatsache, dass Josua zwei ‹erste Auftritte› hat, ist bereits die Intensit�t der
Redaktionst�tigkeit zu erschliessen, die Josua in die Tora eingef�hrt und damit Tora
und Jos fester miteinander verzahnt hat. ‹Sein› Buch endet nicht mit seinem Tod (es
folgen noch drei Verse), wie auch die Tora nach dem Tod des Mose in 5 Mose 34,5
noch sieben Verse weitergeht. An seiner Biographie f�llt auf, dass �ber Geburt, El-
tern, Heirat und Nachkommen nichts verlautet – anders als bei den meisten bib-
lischen Heldinnen und Helden. Josua kommt aus der Tora und kehrt mit 24,26
dorthin zur�ck. Seine Stammeszugeh�rigkeit (4 Mose 13,8, Ps) ist aus der Lage sei-
nes Grundst�cks in 19,50 erschlossen. Mit der Tatsache ‹extratribalen› Grundbesitzes
steht er im Grunde ausserhalb des Zw�lfst�mme-Israels im Gegensatz zum Leviten
Mose, aber wie Mose – und wegen der fehlenden Genealogie (die erst 1 Chr
7,20–27 nachgeliefert wird) noch prononcierter – eigentlich zwischen Israel und
Gott.
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Tora: Priesterschrift einschliess-
lich sekund�rer Erweiterungen
(s. § 2.8)

Tora: D-Schicht (kursiv) und
Hexateuchredaktion (s. § 2.7
und 2.8)

Jos

4 Mose 14,30. 38; 26,65; 32,12:
Nur Josua und Kaleb werden als
einzige der ‹W�stengeneration›
ins Land kommen.

5 Mose 3,21: Mose ermahnt
Josua, sich am Schicksal von
Sihon und Og ein Beispiel zu
nehmen.

4 Mose 32,28; 34,17: Josua und
der Priester Eleasar sollen nach
dem Einzug das Land zuteilen.

5 Mose 1,38; 3,28: Josua soll
das Land zuteilen und darum
von Mose instruiert gest�rkt
werden.

5 Mose 31,1–9. 14. 24–29:
Mose ordiniert Josua als seinen
Nachfolger, schreibt gleich da-
nach die Tora auf und deponiert
sie im Vertragskasten.

5 Mose 32,44: Mose wiederholt
das Lied (5 Mose 32,1–43), das
er soeben rezitiert hat, zusam-
men mit Josua, der hier noch
einmal Hosea heisst.

5 Mose 34,9: Josua tritt die
Nachfolge des Mose an.

23: Zweite Abschiedsrede.

24,1–28: Erste Abschiedsrede
und Vertrag Josuas mit Israel in
Schilo/Sichem (24,1).

24,29–30: Tod im Alter von
110 Jahren und Begr�bnis.



§ 2.3. Name und Vatersname.
Josua (Y’hoÐua�) heisst so viel wie ‹JHWH ist Hilfe›. In der Gross-Erz�hlung 1 Mose–
2 K�n ist er die erste Person, die einen mit dem Gottesnamen JHWH gebildeten
Namen tr�gt. Solche Namen werden in Israel und Juda erst seit dem 8. und 7. Jh.
v.Chr. dominant. In der Alltagssprache (die Bibel ist in einer literarischen Hochspra-
che geschrieben) fiel das h aus (vgl. schon Esra 2,6 u. �.), und der erste der beiden
dunklen Vokale wurde zu e dissimiliert: YeÐua�, griechisch Iesous (so heisst Josua in
der griechischen Bibel, in der hebr�ischen in Neh 8,17). Der Name ‹Josua› wird wei-
terhin getragen von einem B�rger der Stadt Bet-Shemesh in 1 Sam 6,14.18 und
einem nicht datierten, aber unter Joschija (s. § 2.4) erw�hnten Stadtkommandanten
von Jerusalem (2 K�n 23,8). Nach dem Exil wird er popul�rer; der (Hohe-)Priester
beim Bau des 2. Tempels heisst so und ein Autor des christlichen Alten Testaments,
Jesus Sirach. Im 1. Jh. v.Chr. und im 1. Jh. n.Chr. geh�rt er zu den zehn h�ufigsten
j�dischen M�nnernamen.

Sein Vater Nun (‹Fisch›) – ein einsilbiger Name ist in der biblischen Welt eine
grosse Seltenheit – ist sonst unbekannt und unbelegt. Der Vatersname wird ange-
f�hrt in 2 Mose 33,11, 4 Mose 11,28; 5 Mose 1,38; 4 Mose 13,8.16; 14,6.30.38;
26,65; 27,18; 32,12.28; 34,17; 5 Mose 31,23; 32,44; 34,9; in Jos noch 2,1a.23d;
6,6; 14,1; 17,4; 19,49.51; 21,1; 24,29. Alle diese Stellen geh�ren der Hexateuch-
redaktion an (s. § 2.9) oder stehen ihr nahe; nach dieser Redaktion zitieren Ri 2,8;
1 K�n 16,34; Neh 8,17 und 1 Chr 7,27 den Namen. Der Vatersname erscheint also
nur in recht jungen Texten. Tiernamen als Personennamen treten bei Helden aus Is-
raels Traum- und Ursprungszeit geh�uft auf und beruhen in vielen F�llen nicht auf
alter Tradition, sondern sollen den entsprechenden Eindruck erwecken. Neben Jo-
sua, dem Sohn des Fisches haben wir Ja	l die Bergziege, Debora die Biene, Eglon
das K�lbchen, Balak Sohn des Vogels, Ammoniter-K�nig Schlange (Nahasch),
S�hne des Esels (Hamor) in Sichem, die Midianiterk�nige Oreb-Rabe und Zeeb-
Hy�ne.

§ 2.4. Josua/Joschija.
Angesichts seiner tribalen und genealogischen Isolierung gewinnt die Vermutung an
Gewicht, dass ‹Josua› eine konstruierte Variante von ‹Joschija› sei. Unter Joschija um-
fasste Juda jedenfalls das Gebiet, das in Jos 10 erobert wird, woraus zumindest her-
vorgeht, dass die �lteste Fassung einer Josua-Geschichte in der Regierungszeit dieses
K�nigs (640–609) oder kurz danach entstanden ist. Der Gleichklang Josua/Josia
(bzw. Joshua/Joshija) ist in europ�ischen Sprachen jedoch st�rker als im Hebr�ischen
(Y’hoÐua�/Yo’Ðiyah bzw. Yo’Ðiyahu, wobei das ’ nicht gesprochen wird). Der Name Jo-
schija bedeutet wahrscheinlich ‹JHWH hat (das Kind) geschenkt›.

§ 2.5. Literatur im Alten Orient und Alten Israel.
Wie die meisten B�cher der Ersten Bibel ist Jos Traditionsliteratur, nicht Autoren-
literatur. Mehrere Generationen von Schreibern und Schriftgelehrten haben die
�berlieferung gepflegt, erg�nzt und immer wieder �berarbeitet, bis das Buch seine
vorliegende Endgestalt erreicht hat. Ort dieser literarischen T�tigkeit war im Alten
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Orient wie im Alten Israel die Schule, der Ort wo ‹Weise›, also Schreiber und
Schriftgelehrte, ihr Berufswissen an die folgende Generation von Beamten und Pries-
tern weitergaben. So ziemlich alles, was wir in dieser Welt ‹Literatur› nennen, ist hier
und f�r die Bed�rfnisse h�herer Bildung und Ausbildung entstanden. Die Schule,
vor dem Exil wahrscheinlich am Palast (mit dem Tempel), nach dem Exil am Tem-
pel angesiedelt, lehrte den zuk�nftigen ‹Schreibern› weit mehr als die Kunst, Buch-
staben zu malen. ‹Schreiber› waren die Notare, Rechtsanw�lte, Richter, Steuerein-
nehmer, Staatssekret�re, Stadtbaumeister, Bibelwissenschaftler und Wasseringenieure
dieser Zeit. Sie lernten nicht nur lesen und schreiben, sondern auch Geometrie,
Arithmetik, Geschichte, Geographie, Recht, Zoologie, Landwirtschaft und die phi-
losophischen und theologischen Grundlagen der eigenen Kultur. Anhand von Tex-
ten, die derartigen Wissensstoff enthielten, lernten sie lesen und schreiben. Wenn,
wie in Jos 15 und 18–19, Verwaltungsdokumente aus den K�nigreichen Israel (aus
dem 8. Jh. v.Chr.) und Juda (vom Ende des 7. Jh. v.Chr.) �berliefert worden sind,
dann deswegen, weil sie im Schulbetrieb benutzt wurden, sowohl als Beispiele f�r
diese Textsorte wie auch als Erinnerung, wo die Grenzen Israels und Judas einmal
verlaufen waren und idealerweise wieder verlaufen sollten. Die altorientalische Schu-
le unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt vom heutigen Wissenschaftsbetrieb:
Gott oder die G�tter geh�rten im Alten Orient und im Alten Israel fest zum Inven-
tar der Welt; eine M�glichkeit, ‹a-religi�s› und ‹nicht-theologisch› Politik, Wirtschaft
oder Wissenschaft zu betrachten und zu betreiben, gab es nicht.

Bei den Redaktionsprozessen in Jos sind globale Buchredaktionen von lokalen
Fortschreibungen zu unterscheiden. Fortschreibungen erweitern einen Mikrotext,
manchmal nur einen Vers oder Versteil. Buchredaktionen formatieren die �berliefe-
rung neu im Rahmen eines spezifischen politischen oder theologischen Programms.
Die Buchredaktionen von Jos sind an einer Serie von Buchschl�ssen abzulesen:
10,40–42; 11,16–23; 18,1 + 21,43–45 und schliesslich Jos 24. Die Anf�nge der re-
daktionellen Arbeit an Jos, um oder kurz vor 600 v.Chr., k�nnen in Bet-El oder Je-
rusalem gesucht werden; vollendet wurde das Buch in Jerusalem kurz nach 400
v.Chr. (von einer anti-samaritanischen �berarbeitung im 3. oder 2. Jh. abgesehen).
Nach ihren jeweiligen Programmen und literarischen Horizonten lassen sich die
Buchredaktionen wie folgt charakterisieren und datieren:

§ 2.6. Die-Exodus-Josua-Erz�hlung
Ca. 600 v.Chr. Jos begann sein literarisches Leben nicht als eigenes Werk, sondern
als Schlusskapitel einer Exodus-Josua-Geschichte (Konrad Schmid), zur der als ‹Br�-
ckenpfeiler› die jeweiligen Grundschichten von 2 Mose 14, Jos 6 und Jos 10 geh�r-
ten (begonnen hat sie wohl mit 2 Mose 2*). Eine Geschichte vom ‹Auszug aus 
gyp-
ten› ist undenkbar ohne ihren Abschluss mit einem ‹Einzug in Kanaan›. Nach Jos
10,40–42 (wie nach dem Gebiet, das in Jos 6–10 tats�chlich erobert wird) ist das
‹Verheissene Land› mit dem K�nigreich Juda in den Grenzen unmittelbar vor 597
oder 586 v.Chr. identisch. Mit Benjamin und der Schefela erobert Josua Gebiete,
die unter Joschija (oder vielleicht schon gegen Ende der Regierungszeit Manasses)
wieder an Juda gefallen waren, nachdem sie in der Zeit von Rehabeam bis Asa (vgl.
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1 K�n 14,29; 15,16–22) und unter Hiskija (vgl. 2 K�n 18,13–14) verloren gegan-
gen waren. Da mit Benjamin eine wirtschaftlich potente Bev�lkerung nordisraeliti-
scher Tradition jud�isch geworden war, wurde die bisherige Gr�ndungslegende des
K�nigreichs Juda, die Davidhaus-Geschichte (1 Sam 9– 2 K�n 10*), um diese Form
der Exodus-Geschichte erg�nzt – am Tempel von Bet-El oder am Hof von Jerusa-
lem? Die Mose-Exodus-�berlieferung stammt aus dem Nordreich Israel, aber dort
endete sie im Land zwischen Bet-El und Dan (vgl. 1 K�n 12,28–29; wahrscheinlich
eine Tradition aus dem 8. Jh. v.Chr.). Auf David und sein Haus waren die Benjami-
niter eher schlecht zu sprechen (Saul und Eschbaal waren Benjaminiten, ebenso
Scheba, 2 Sam 20), so dass die Notwendigkeit bestand, sie f�r ihre neue politische
Heimat innerlich zu gewinnen, indem ihre Traditionen aufgegriffen und ‹nationali-
siert› wurden.

§ 2.7. Die D- oder ‹Pentateuch›-Redaktion
umspannt 2 Mose 2* bis Jos 11*, jetzt unter Einschluss von Gesetzen wie dem Bun-
desbuch (2 Mose 20–23) und dem ‹deuteronomischen Gesetz› 5 Mose 12–28*. Das
‹D› kann in der Bezeichnung dieser Redaktion ebenso f�r ‹deuteronomistisch› stehen
(= ‹am Programm von 5 Mose orientiert›) wie f�r ‹davididisch-nationalreligi�s›. Das
Klein-Israel von 10,40–42, die vorexilische Variante von ‹Eretz Israel 4› (s. § 1.2.4)
wird damit schon im n�chsten Schritt zum Zw�lfst�mme-Israel von Dan bis Be	r-
scheba (‹Eretz Israel 3›). Durch das Schluss-Signal in Jos 11,23 zeigt diese Redaktion,
dass sie das zur gleichen Zeit und in den gleichen Kreisen redigierte ‹Buch der K�-
nigreiche› (n�mlich Israel und Juda), 1 Sam – 2 K�n*, kennt und voraussetzt. Beide
B�cher sind aber als eigenst�ndige Werke konzipiert, nicht als Fortsetzungsroman in
zwei B�nden. F�r ein ‹deuteronomischen Geschichtswerk› (von 5 Mose 1 bis 2 K�n
25, oder von Jos 1 bis 2 K�n 25) oder auch f�r einen als Einheit konzipierten
‹Enneateuch (Neunbuch)› von 1 Mose bis 2 K�n gibt es in der Redaktionsgeschichte
von Jos keine Indizien.

Zum intellektuellen Horizont der D-Redaktion geh�ren noch nicht die V�ter-
und die Urgeschichte; dieser ‹Pentateuch› reicht von 2 Mose bis Jos statt von 1 Mose
bis 5 Mose. Die politische Grundhaltung ist aggressiv-maximalistisch, als Eretz Israel
wird das Gebiet der untergegangenen K�nigreiche Israel und Juda in ihrer maxima-
len Ausdehnung gefordert. Diese Schicht – und nur sie – legt Wert darauf, dass
Josua und seine Zeitgenossen den ‹Bann›, die Vernichtungsweihe an den ‹Vorbewoh-
nern des Landes›, ausgef�hrt haben (zu diesem Konstrukt s. § 3.5), wie in 5 Mose 7;
13,13–19; 20,15–18 gefordert. Wie 5 Mose 13,13–19 (wohl der �lteste Text in die-
ser Reihe) und besonders Esra 9,1 zeigen, geht es prim�r um einen inner-jud�ischen
Konflikt zwischen den Heimkehrern aus dem babylonischen Exil, und den benjami-
nitischen Daheimgebliebenen um die Provinzhauptstadt Mizpa und den Tempel
von Bet-El. In Esra 9,1 erscheinen pl�tzlich Kanaan�er, Hetiter, Periziter, Jebusiter
und Amoriter, also die von Josua ausgerotteten ‹Vorbewohner›, als Zeitgenossen Ne-
hemias. Die ‹Bewohner des Landes› waren Traditionalisten, ihr JHWH-Kult kannte
Kultbilder, und JHWH hatte eine Frau (und u.U. auch einen Sohn). Dieser Kult liegt
den Vorw�rfen von Ez 33,25 zugrunde; die Jud�er von Elephantine, die nach ihren
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