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Vorwort  der Herausgeber.

ie gelehrten Arbeiten unseres B a u r a g a r t e n -

liche Leben eingegangen. In alien ist er selbststandig 
und ebenso besonnen als voller Begeisterung. Wo er nur 
thatig war, da hat er Licht hineingetragen und Geist 
eingehaucht: Manches hat in ihm eine Epoche gefun- 
den. Aber sein Wissen und Wirken erstreckte sich 
nicht nur iiber das gesammte Gebiet der Theologie, 
der er sein Leben geweiht: auch andere Wissenschaf- 
ten, die Pliilosophie vornehmlich und Philologie, zog 
er mit Liebe herein in den Kreis seiner Bestrebungen. 
Ein ungeheures Feld des Wissens lag ausgebreitet vor 
ihm klar und bereit, wie es bios Wenigen zu Theil 
wird, eben den Auserwahlten im Reiclie der Geister. 
Weit iiber die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus ist 
die Kunde von dem Scheiden dieses grossen Gelehrtpn 
mit Trailer vernommen worden.

Besonders glanzend und machtig wirkte der Ver- 
ewigte als akademischer Lebrer: diesem Berufe hatte

(

Crusius sind seit langer Zeit tief in das wissenschaft-
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er sich, wie wir wissen, mit ganzei*£eele hingegeben. 
Es lagen ihm zum Behufe seiner offentlichen Vortnige 
sorgfaltige Aufzeichnungen vor, die er, stets mit Be- 
riicksichtigung der neuesten Erscheinungen in Kirche 
und Wissenschaft, wiederholter Durchsicht und Ueber- 
arbeitung zu unterwerfen pflegte. Doch band er sich 
auf dem Katlieder nicht an den todten Buchstaben, 
sondern sprach da durchaus frei und lebendig.

Wahrlich zu bedauern ware es gewesen, wenn 
jene Papiere mit der anderen Masse hinterlassener Ma- 
nuscripte der Vernichtung und Vergessenheit ganz und 
gar liatten anheim fallen sollen. Viehnehr, und diese 
Stiinmung hat sich bereits vielfach gezeigt, wird ihre 
Veroffentlichung mit inniger Freude und lebhaftem 
Beifall aufgenommen werden. Wenige nur diirften das 
Unternehmen misbilligen als nicht iin Sinne des Da- 
hingeschiedenen geschehen, der bekanntlich in dieser 
Hinsicht allzu bescheiden war, sofern er, wie alle 
grossen Geister, das Ideal vor Augen, nie voll- 

, kornmen befriedigt wurde durch seine Schopfungen.
, Selbstverlaugnung ist immer dem wahren Verdienste 
eigen gewresen.

Auch in diesen hinterlassenen handschriftlichen 
Aufzeichnungen des edlen Meisters tritt seine Selbst- 
standigkeit allseitig bedeutend und herrlich hervor: 
fast iiberall findet eigenthiimliche Auffassung Statt, die, 
stets sinnig und geistvoll, im Einzelnen und Ganzen 
mannichfach fordert und weiter fuhrt. Nicht nur dass

/
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sein  B lic k  s ic h e r ^ u id  g e s u n d , se in  T a k t r ich  t ig  im d  

fe in  is t:  er z e ig t  sich  a u ch  in ac liter  A rt v o ru rth e ils lo s , 

w eiss W an d elb ares und B le ib e n d e s  zu  sc lie id en . A U es  

ist von  ilin i reiflich  d u rch g ea rb e ite t inr G e is te ,  sod ass  

se lb st das zu w e ilen  nur h in g e s te ilte  R esu lta t e in er  U n -  

tersu ch u n g  se in e  B e d e u tu n g  und K raft h a t. Z u d em  

b estreb t er sich  a u ch  h ier  b ed eu tsam e K iirze  u n d  in -  

lia ltsv o lle  G ed ru n g en h e it  a n z u w e n d e n , V ie le s  zu  b e -  

ze ic h n en  in  w e n ig e n  u n d  e in fa ch en  ab er sch arfen  u n d  

kriiftigen  G r u n d z iig e n , d o c h  im rner d e r g e s ta lt , dass  

A lle  es tra g en  k o n n ten , d ie  da sassen  zu  se in en  F iissen . 

D ie  B ed u rfn isse  d ieser  lia tte  er j a  zu n aclist vor^ A u gen .

D arn ach  m uss d en n  d ieser T l ie i l  d es  litera r isc lien  

N ach la  sses b eu rtlie ilt  w erd en . Ist d o c h  das in  ih m  

jN 'ied ergeleg te , a b g e se h e n  davon  dass es u r sp r iin g -  

lic li  k e in e sw e g e s  fur d en  D ru ck  g e a r b e ite t  w ar, n ic h t  

fiir G e leh r te  von  F a c li  b e s t im m t, son d ern  eb en  fur  

so lch e  d ie  in d ie  W issen sch a ft e in tre ten  vvollen . I n -  

d essen  liisst s ich  m it Z u v ersich t erw arten , dass se lb s t  

j e n e  v ie lfa ltig  s ich  d es G e g e b e n e n  w erd en  b e d ie n e n  

kbnnen , w ie  d iess d ie  k on n n en d e  Z e it b e z e u g e n  w ild .

D ie  H a n d sch rift in d en  v o r lieg en d en  I le f t e n  ist  

n ich t d ie  d eu tlich ste . M a n ch es k o n n te  e ig e n t lic h  n ich t  

g e le se n , son dern  nur in der W e ise  er sch lo ssen  w er d e n , 

in  w e lc h e r  der g a n ze  G ed a n k e  aus d em  L esb a ren  e r -  

fasst w ord en  war. Z u m cist lia lfen  aus d er  V e r le g e n -  

h e it  g u te  N ach sch riften , d ie  zu  B a th e  g e z o g e n  w u rd en , 

dam it so vie! ais m b g lich  G e ist und  W o rt g e s ie h e r t  und
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b e h a u p te t  w erd e . D ie  A lb e it  h ie  „ l e  da seh r  

in tih e v o ll. A b e r  lib erh a u p t w u r d e n , n a tiir lich  b lo ^  

in  d er  F < m n , nur u n b ed eu te n d e  A e n d e r u n g e u  v o r g e -  

n o m in en . —  W a s so n st n o c h  zu  sa g e n  ist^ b w erd e da  

a u s g e s p r o c h e n , w o  fib er das E in z e ln e  R e c lie n sc h a ft  

g e g e b e u  w erd en  m uss.

\

* M o g e  d en n  das S tu d iu m  d ieser  S ch r iften  b e i d en

|  ^Eineai*|d  ie  L ie b e  e in er  sch o n en  L e b e n se p o c fie  a u f ^

f  A h e T ^ b e i  d e n  A n d eren  e in e  B ek a n n tsch a ft e in le iten ,

J  _mir se g e n sr e ic li  w irk en  k a n n !
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V o r w o r t.

▼ ornehmlich auch die Vorlesungen unseres Baumgar-  
t e n -Crus i us  iiber die drei erstenEvangelien geben eben- 
so ein herrliches Zeugniss von seiner innigen Liebe zu 
Christus und dessen Sache, als sie auf glanzende Weise 
das Eigenthiimliche, den Scharfsinn und Geist ihres Urhe- 
bers beurkunden. Wohl sind sie des Meisters wiirdig, ein 
Erzeugniss ernster Gesinnung und reifen Studiums.

Das vom Verewigten fur diese Vorlesungen selbst Nie- 
dergeschriebene, wie es uns vorliegt, ist doppelter Art: 
es stammt theils aus neuerer, theils aus alterer Zeit her. 
Der Commentar iiber das Evangelium des Matthaus und 
die Leidensgeschichte nach den Dreien ist im Sommer- 
semester 1839, in welchem diese Vortrage zum vorletzten 
Male gehalten wurden, vollig neu bearbeitet; das Uebrige 
aber, das dem ersten Evangelium Vorausgeschickte sammt 
der Einleitung und dem Commentar zu den beiden anderen, 
ist etwas fruher abgefasst worden. Uier besonders findet 
sich Vielcs bald am Rande, bald zwischen den Zeilen spater 
nachgetragen und gebessert. Dadurch trat denn allerdings 
mitunter Schwierigkeit ein hinsichtlich der Entziflerung 
des Gegebenen; aber meist half dem llerausgeber sein
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eigenes vor vier Jahren ziemlich genau nachgegchriebenes 
Collegienheft aus der Verlegenheit, o^ r es gaben andere 
im Wintersemester 18|.2 nachgeschriebene Hefte erwunschte 
Yermittelung. Die Evangelien des Markus und Lukas 
sind mit Ausnahme wichtiger Stucke nicht mit derselben 
Ausfuhrlichkeit vvie das des Matthaus behandelt worden, 
schon um deswillen nicht, weil sie bereits dort mannich- 
fache Berucksichtigung fanden. Noch ist zu bemerken, 
dass aus leicht erkennbaren Grunden die synoptische Aus- 
legung der Leidensgeschiehte, welche in den vorliegenden 
hinterlassenen Papieren unmittelbar auf das erste Evange- 
lium folgt, nach dem drilten ihre Stellung erhalten soil.

Ist unseres theuren Lehrers und vaterlichen Freundes 
Rede verhallt, doch lebt Er: sein heller und lauterer 
Geist, der auch in diesem Werke sich oflenbart, wird 
fortwirken zum Segen der Wissenschaft und Kirche.
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Einleitung.

M it  der Auslegung der drei ersten Evangelien betreten wir 
ein weites, reiches Gebict, welches das gauze Interesse unse
res Geistes uud Gemiiths in Anspruch nimmt. Es ist das Ge- 
biet, auf welchem unsere Zeit von Neuem und geflisseutlicher 
als jemals eine reiche Saat von Zweifeln und Widerspruch 
ausgestreut hat, von denen die grosse Menge und die Feiude 
meinen, dass die Kirche und die Wissenschaft ihnen kaum 
mebr gewachsen sein werde. Wir wollen kcinem dieser Zwei- 
fel bier ausweichen. Aber gewisser als Alles wird fur uns 
aus der ernsten Bescbiifligung mit diesen Schriften das her- 
vorgehen, dass die Grundlagc fest bleibt, die Person Christi, 
sein Wort und sein Geist, und dass selbst das, was man 
freier anschen oder auf sicli beruben lassen kann, ein Zeug- 
niss dafiir ablegt, wie herrlich die evangelische Urgeschichte 
gewesen.

Zur Einleitung habcn wir aus dem uncndlich reichen 
Stolfe nur soviel bervorzuheben, als fiir die Auslegung zum 
Grunde gelegt wcrden zu miissen schcint.

Uel>er die kaitoniechen Kvangclicn iibcrhaupt·
b a e e i n  u n d  A n e r k e n n t n i s s  d e r s c l b c n .

Der Name ευ αγγέλιον hat seine ganze Bedeutung ini 
Urchristcnlhum und in dcr Kirche nicht aus dem gewohnli- 
clien Sprachgebrauche erbalten, in welchem er uberdiess vor-

Eieg. Scbrr. I, 1. 1



nehmlich Lol i n  oder Da n k  ( Opf e r )  fur gute Botschaft be- 
deutet, sondern aus der messianischen Spraclie dcs Juden- 
thums. Die ,,gliickliclie Bolschaft“ , das ευαγγελίου (rnUES)»
hiess im Judcntlium die Vcrkiindignng vom M e s s i a s  und 
seinem R e i c h  e. So oft in prophctischen Stciien, in de- 
nen von einem Ausrufcn, Verkiindigen der neuen Zeit ge- 
sprochen wird: Jes. 40, 9. 52, 7. 6 0 , 6 ;  dazu Ps. 68, 11. 
Daher standen in der urchristliclien Sprache die Begriife von 
ευαγγελίου und βαβιλεία &sov in wesenllicliem Zusammenhange 
(Matth. 4, 23. Mark. 1, 14). Die frohe Kunde aber bezog 
sich nicht, wie im Judenthum , auf etwas Zukiinfliges, son
dern auf etwas Geschehenes und Vollzogenes: sie war cine 
Kunde, dass das Reich g e k o m m e n  sei. Zunachst hatte 
sie es unit der Person Jesu zu thun : .diese war ja der Ans- 
gang und der Miltelpunkt des golllichen Reichs. Darum wer- 
den die Namen ευαγγελίου und ευαγγελίζεο&αι, und diess ist 
ihr zweiter Gebrauch, sehon in der apostolisclien Zeit vor- 
zugsweise auf die Verkiindigung, Darstellung von Pe r s on ,  
W e r k ,  G e s c h i c k  J e s u  bezogen (1 Kor. 15, 1 if.). In 
diesem Smne batten die ευαγγελιβταί (AG. 21, 8. Eph. 4, 11) 
die Function, Prediger von der Gescliichte Jesu zu sein. 
Ein dritter Gebrauch im N. T. endlich ist der weiteste: 
L e h r e ,  U n t e r w e i s n n g  λγοιι Christus und seiner Sadie 
iiberhaupt (Matth. 11, 5. Gal. 1 , 8. 2 Tim. 4 , 5). Bei 
Paulus findet sich die sprachliche Eigenthiimlichkeit, dass 
εναγγίλιον immer A c t und A m t des Verkiindigens, nicht 
G e g e n s t a n d  desselben (κήρυγμα, Aoyo?) bedeulet. Jetie 
zweile Bedeutung blieb in der altesten Kirche Ilauptbedeu- 
lung. Aber die L e b e n s g e s c l i i c h t e  J e s n ,  w'elche ver- 
kiindigt wurde, hatte einen engeren Umkreis: sie begrilf bios 
sein o f f e n t l i c h e s  Lcbcn, von der Taufe bis zur Aoferste- 
hung (AG. 1, 22. 10, 37). So wurde auch damals vieles 
Personliche nicht als wesenllich betrachtet.
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Bald gab es s c h r i f t l i c h e  Darstellungen vom Leben 
Jesu, welche nicht durch bcsondere Anliisse und Verhaltnisse 
hervorgerufen zu werden brauchten. Sie waren ganz natiir- 
lich sowohl unter und fiir Juden, als auch wenn das Evan- 
geliura den Heiden verkundigt werden sollte und die Verkiin- 
digung nun von Solchen geschab, welche nicht Augenzeugen 
gewesen waren. Gar nicht historisch entschieden ist es, dass 
die apokryphischen Evangelien friiher gewesen als die kano- 
nischeu und etwa diese nur durch jene veranlasst worden 
seien, um sie zu verdrangen. Vielmehr haben wahrschein- 
lich zu gleicher Zeit Viele (Luk. P rol., Cels, bei Orig. 2, 
27 und dieser hom. 1 . in Luc."), Berufene und Unberufene, 
Aufzeichnungen vom Leben Jesu gemacht. Nach der Zer- 
slorung Jerusalem’s scheiul sich ihre Zahl verm eh rt zu haben, 
theils weil mit dieser Zerslorung der Miltelpunkt der aposto- 
lischcn Tradition verniehtct war und diese nicht mehr so zu- 
sammenhielt wie vorher, theils weil die Riickkehr Christi 
nicht mehr so nahe bevorslehend gedacht wurde und diese 
Erwartung uberhaupt mehr und mehr schwand. Auch diese 
schriftlichen Darstellungen eriuelten den Namen ευαγγελία, 
doch erst spater. Juslinus der Martyrer (Apol. 1 , 66) um 
die Mi tie des zweiten Jahrhunderts hat ilm zuerst neben dem 
altischen απομνημονεύματα.

Seitdem sich die Zahl aulhenlischer Evangelien auf v i e r  
festgesetzt hatle, tratcn die tibrigen immer mehr in die Par- 
teien zuriick. Am langslcn erhielten sich, cben als Partei- 
schriflen, drei A p o k r y p h e n :  das Evangelium der He — 
b r a e r  (καθ’ 'Εβραίους), welches wahrscheinlich in verschie- 
denen Formcn (Evang. der Nazaracr odcr des Petrus) vor- 
handen war und his in das vierle Jahrhundcrl dauerte; dann 
das Gcgenstiick von dicsem, das Evangelium der Aegyp-  
t i e r  (κατ’ Αιγυπτίους: gnostisch), welehcs bis in das dritlc 
Jahrhunderl bestand ; endlich das Evangelium des Ma r c i o n ,

1 *

E i η I e i t u n g.
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eine Ueberarbeilung des Lukas, ira zweiten Jahrbundert. Die 
Bruchsliicke und Notizen von alien diesen Apokryphen linden 
sich gesanimelt, in Job.  Al b.  F a b r i c i u s  Codex apocry- 
pJius N. T. Hamb. 1719 (Auszug in I io s s l e r ’s Biblioth. 
d. K V V . 4 , 348 IT.). Die vollslandig iibriggebliebcnen 
sind alle weit spatcren (judenehrisllichen) Ursprungs und 
meist aus Parteicn bervorgegangen. Sie sind herausgegeben 
von T h i l o  Codex apocryphus N. T. Tom. I. Lips. 1832. 
Vgl. dessen Prolegomena und F r i e d r .  Ju l .  A r e n s  deerr. 
apocryphorum in canonicis usu hislorico, critico, exegetico 
Gotting. 1835. 4.

Sicbere Zeugnisse fur unsere k a n o n i s c l i e n  Evangelien 
in ihrer jetzigen Gestalt und zugleicb fiir die A n e r k e n n t -  
n i s s  dieser allein und als eines Ganzen baben wir erst seit 
dcm Ende des zweiten Jabrbunderts. Unter den friiberen 
Spuren ihrer ausscbliesslieben Anerkenntniss wtirden die be- 
deutendsten sein die bei J u s  tin  us M a r t y r  und bei T a -  
l i a n u s .  Es kommt Alles darauf an, wie man die Citate 
bei Justinus ansiebt. C r e d n e r  B e iir r . zur E v d e i t .  in  d . 

Idbl. S c k r if te n  I. (Halle 1832) 92 if. war am sohiirfsten da- 
gegen, dass dieser aus unseren Evangelien gescbdpft babe; 
er mcint, Justinus babe cin apokrvphisches Evangelium zum 
Grunde gelegt. Doeb die kirebliebe Ansiebt vcrlhcidigcn vor- 
nebmlich W i n e r  Jn slim im  31. ecan geliis  canon, usum fu issc  

o s le n d itu r  (Lips, 1809. 4 ), in R o s e n m u l l e r i  a ll. Com- 

m e n ta lt. th eo l. 1. 1, 225 ss., und B i n d c m a n n  v b e r  d ie  

von  Ju stin  d . 31 a r t .  g eb ra u c h l. E v a n y y . in V  l l t n a n  n s  u. 
V m b r  e i t ' s  th eo l. S tu d ie n  u. K r it if ;. 1842. 2, 355 ff. Es 
isl kaum zu verkennen, dass jener Kircheuvaler als α π ο μ ν η 
μ ο ν ε ύ μ α τ α  (r. οποστόλων), mit welehem Ausdruekc er die 
sebrifllichen Aufzeicbnungen vom Leben Jesu zu bezeiebnen 
pilegt, unsere kanonischen Evangelien gebrauebt babe, im- , 
merbin mit freierem Texte und ein anderes (das der He-

E inlei  lung.
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braer) daneben. Sein Schuler Tatianus aber verfasste diet 
τ εσσάρων,  was Eusebius (h is t. cccl. 4 , 2 9 )  als cine Har- 
monie aus den vier Evangelien (βυνάφεια κ. βνναγωνή των 
ευαγγελίων) anninunt. Diess bewiese denn vollstandig fiir die 
Anerkenntniss unserer Evangelien, falls wirklich sclion Tatia
nus seinem Evangelium jenen Titel gegeben hat und derselbe 
nichl vicllcicht erst von der kirchlichen Meinung ihm beige- 
legl worden ist, dass es aus den Vier zusamraengesetzt sei. 
Nocli zur Zeit Theodoret’s (haer. fahb. 1, 2 0 )  war diese Har- 
monie des Tatianus im Gebrauche. Vgl. D a n i e l  T a tia n  d · 
A p o fo g e t (Halle 1837) 87 if. Es liesse sich vermuthen, dass 
bereits sein Lehrer Justinus unter dem Namen der ,,Denkwur- 
digkciten“  eine Ilarmonie gehabt hahe. Aber am Ende des 
zweiten Jahrhunderls ist die Anerkenntniss der vier kanoni- 
schen Evangelien als authentischer Schriften enlschieden. Zeu- 
gen sind I r e n  a u s ,  Bischof von Lugdunum aus der klein- 
a'siatischen Schule, und C l e me n s  von Alexandrien, welche 
besonders aueh den Namen ευαγγελία in Gang brachten. Jcner, 
(a d c . haeres. 3, 1) halt die Vier ausdrucklich fiir die einzig 
achten und vollkommen ausreichenden Geschichtsurkunden (Al- 
legorieen von den Weltgegenden und von der Zusammense- 
tzung der Cherubim, aus wclcher die kirchliche Plastik die 
Figuration der Evangelislen nahm: Iren. 1. c. 3, 11); liber 
Clemens vgl. Euseb. 1. c. 6 , 14. v*Die Kirche legte sclion 
im dritlen Jahrhundert dem Apostel Johannes bei, dass er 
die drei ersten Evangelien zusamniengeslellt und das seinige 
als das pneumatische dazugegeben babe. Der Grund war, 
dass in den Gemeinen von Kleinasien, wo Johannes gewirkt, 
diese Evangelien zuerst gebraucht >vurden. Hc r m.  Ol s -  
h a u s e n  d ie  A ech th e it d e r  v ier  hanon. E v a v g g . aus d e r  

G esch. d e r  tw e i ersten  Jahrh . erw iesen. Kiinigsb. 1823.
Von da an gcht in dcr Hi relic die Anerkennung der vier 

Evangelien nebencinander foil. Sie hiessen zusummen το

Einlei tung.
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ί ν α γ γ ί λ ι ο ν ; gegeniiber stand d από βτολος ,  der die pau- 
linischen und anderen Briefe in sich begriff. Aehnlich war 
im A. T . νόμος und προφήτat enlgegengesetzt. In den 
haretischen Parteien hatte gewohnlich ein Evangelium vor 
den iibrigen den Vorrang, und es wurden wenigstens andere 
neben ihnen noch anerkannt. Der einzige Zweifel (selbst 
kritischer, nicbt bios kircblicher) an der Authentic dieser 
Evangelien wurde von den M a n i c h a e r n  erhoben in Afrika 
unter ihrem Bischofe Faustus (Augustin, c. Faust. 32 , 2). 
Diese gebrauchten die Formel κατά Ματ&αϊον, κατά Μάρ
κον u. s. w . , unter der wir schon bei Irenaus die Evange- 
iien aufgefiihrt finden, zur Begriindung ibres Zweifels: sie 
fanden im κατά, welches sie , , nach ihnen, ihrem M u s t e r “  
oder , , aus  i h r e r  S c h u l e “  erklarten, eine Ilindeutung der 
Kirche, dass diese Sehriften doch nicht von jenen Mannern 
verfasst wordcn seien. Man nnisste dann annehmen, dass 
die iillesten kirchlichen Schriftsteller die Bedeutung genannter 
Formel nicht mehr gckannt hatten ; denn bei ihnen bedeutet 
sie immer w i r k l i c h e  Abfassung durch jene Manner. In 
dieser Ueberschrift liegt durchaus Nichts gegen die alte Ancr- 
kenntniss der vier Evangelien. Doch ist das κατά Ματ&αϊον 
u. s. w. nicht schlechlhin so viel als Ματθαίου. Der Grund 
dieser Formel liegt eben in der objectiven (abslracten) Bedeu
tung des Namens ευαγγέλιον: die Geschichtc oder Darslel- 
lung vom Leben Jesu, w ie  sie Matthaus u. s. w. gegeben 
hat. So hat die Aufschrift η παλαιά δια&ήκη κατά τονς εβδο- 
μήκοντα (“  in der Form der LXX) allerdings etwas Aehn- 
liches. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jener kirchliche 
Sprachgebrauch den Formeln in der Ueberschrift der Apokry- 
phen nachgebildet wurde: κα&’ fΕβραίους, κατ Αιγυπτίους. Erst 
der Deist T  01 a n d im Amyntor (1699) war wieder gegen 
die Aechtheit der Evangeliensammlung ubcrhaupl. Dann rich- 
lete sich die mod e r n e  Krilik anfangs gegen die cinzelnen
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Schrifien, zuletzt gegen alle, Indem sie dabei von der Un- 
wahrscheinlichkeit der evangelischen Geschichte aiisging.

Die S t e 11 u n g endlich , welche die Evangelien noch in 
unserem Hanoi) inne haben, ist die sehon zur Zeit des Irenaus 
angenommene. Vgl. Euseb. hist. eccl. 3, 24. Sie hatte ei- 
nen ehronologischen Grund; man meinte, Matthaus sei der 
alteste Evangelist gewesen, Johannes der jiingste. In Hand- 
sehriften der lateinischen Kirehe wurden bisweilen Matthaus 
mid Johannes zusammengestellt als Aposlel schlechthin: man

_____ V

hatte die Bedeutung der Manner im Auge. Tertullianus 
(e. Marc. 4, 2) hat den Johannes als den Hauptapostel alien 
vorangeslellt; und so gebrauchte man die Evangelien wahr- 
scheinlich in Afrika. Wie aueh immer iiber die Auihentie 
und den Charakter der einzelnen Vier geurtheilt werde, und 
wann und wie ihre Zusammenstellung geschehen sei: sie sind 
gewiss mit viel Sinn und Geist zusammengestellt; sie geben 
ein Vollstandiges, ein Ganzes aus verschiedenen Auffassungen 
und Charakteren.

Gegcnee i t i ges  Ver l i a l t ni s s  der  dre i  e r s t en
Evange l i en .

Das V e r l i a l t n i s s  der Evangelien und zunachst der drei 
ersten zu einander war von jeher ein Gegenstand des Zwei- 
fels und der Frage. Bald zogen mehr die Verschiedenheiten 
unter ihnen, bald mehr die Uebereinstimmung die Aufmerk- 
samkeit auf sich. Begreiflicherweise kamen fruherhin mehr 
die Verschiedenheiten oder Widerspriiche in Frage; fur die 
Uebereinstimmung gab das mehr oder weniger roll und ma- 
teriell gefasste Dogma von der Inspiration leichle Erklarung: 
nach diesem waren jenc Schrifien aus ein' em Quell, deni 
gotllichen Gciste, entsprungen. Ucber die Widerspruche im 
Allgemeinen haben E u s e b i u s  τής τω ν εναγ. 'διαφω 

ν ί α ς —  vgl. Scrip t t .  ve il, nova c o lle c tio  ed . ah A n y .  M a j o .

Ε ί η 1 e i t u n g.



1 7 1 ss.) und A u g u s t i n u s  ( t ie  consensu evan gelista ru m  li- 

b r i IV ed. Maurin. 3. 2 , I  ss.) gehandelt. Bei der Ver- 
schiedenheit kommt besonders das Verhaltniss des vierten, 
j o h a n n e i s c h e n ,  Evangeliura zu den drei ersten Evangelien 
in Betracht, bei der Uebereinstimmung das der drei ersten, 
welche gewohnlich die s y n o p t i s c h e n  genannt werden, zu 
einander. Zur Bezeicbnung dieser Uebereinstimmung erfan- 
den die Alexandriner ( A mmo n i u s )  besondere Z e i c h e n ,  
die den einzelnen Abschnitten (κεφάλεια) beigesetzt wurden. 
Dieses sind die κ α ν ό ν ε ς ,  welche auch E u s e b i u s  in die 
Codices der Evangelien einfiibrte.

Aber diese U e b e r e i n s t i m m u n g  der drei ersten Evan
gelien ist von durebaus merkwiirdiger Art. Diese Schriften 
sind sich zuvdrderst in der ganzen A n l a g e  gleich (dieses 
lag in der Idee des εναγγελιον') und laufen einander in der 
allgemeinen Anordnung parallel, insbesondere gleichen sie 
sich darin, dass sie vornebmlich von der Wirksamkeit Jesu 
in Ga l i l i i a  reden und nur von e i n e r  Reise nach Jerusalem. 
Johannes weicht bierin eben wcsentlich ab. Dazu kommt, 
dass es auch eine Reihe von kiirzeren und langeren Abschnit- 
ten (nach Griesbach 42) giebt, in denen alle drei und zwar 
oft gerade in den Hauptformeln der S p r a c h e ,  besonders in 
den Reden Jesu, ubereinstimmen. Ausserdem stimmen noch 
Matthaus und Lukas an ungefahr 14 Stellen, Matthaus und 
Markus an fast ebensovielen (ungefahr 12), Markus und 
Lukas an einigen (ungefahr 5) vollig iiberein. Unter ihnen 
bat Lukas iiberall das am meisten Eigenthiimliche. Die Er- 
kliirung dieses Parallelismus hat die neuere deutsche Bibel- 
kritik vielfach beschaftigt. Sender, Michaelis, Lessing, Her
der und Eiehhorn haben die Untersuchung vornebmlich einge- 
fiihrt. — C. Gf. W . T h e i l e  d e  triu m  p r io ru m  evan gg . ne- 

cessitu d in e . Diss. I. Lips. 1825. J. D. S c h l i c h t h o r s t  
iiber d a s  V erh a ltn iss d e r  d re i s y n o p t. E v a n g g . zu e in an der
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im  A llg . u n d  ilber d ie  C o m p o sit. u. d en  in n e n i C h a ra k ter  

d es M a tlh . insbesondere. Gotting. 1835.·
Die Frage hat tiefe Bedeutung; es handelt sich bei ibr 

um die Enlstehung der Evangelien, ja um die geschiehtliche 
Auctoritat der evangelischen Geschichte. W ir bemerken hier 
nur Folgendes. Man konnte die Uebereinstimniung dieser 
Schriften unter einander aus der Abhangigkeit zweier unter 
ihnen von e i n e r  erkldren, oder aus einer g e m e i n s a m e n  
Quelle fiir sic insgesammt.

Im ersten Falle wnrde als Originalschriftsteller und als 
Quelle der beiden iibrigen angenommen M a t t h a u s ;  so be- 
sonders von H u g  (E in le it. in  d . S c /ir r . d . N. T . 2, §. 30 ff,). 
S t o r r  (d e  fo n te  evan gg . M a tlh . e t L uc. Tubing. 1794. 4, in 
V e l t h u s e n  a ll. C om m entt. th eo l. 3,140 ss.) hielt den M a r 

k u s  fiir den altesten Evangelislen, aus welchem die zwei an- 
dercn geschopft; dieselbe Ansicht haben neuerlich unabhangig 
von einander vorgetragen Chr .  IIm. W e i s s e  (d . evang . 

Gesch. k r it . u . p h il .  bearbeitc t. Leipz. 1838. Th. 1.) und 
Chr .  Glo.  W i l k e  (d . U revan gclist o d e r  c x e g .- k r i t .  U nter- 

sucliung des V erw an dlsch . - V erhaltn isses d . d re i erst. E v a n g g .  

Dresd. u. Leipz. 1838 — ihm folgt B r u n o  B a u e r  in s. 
K r it ik  d . evang. G e s c h .): und in sofern hat sie einigen Schein, 
als das Evangelium des Markus die grosste historische Beglau- 
bigung hat, auch als W erk des Petrus angesehen wurde. 
Endlich daclite sich Ant .  Fr .  B uschi  n g (d . v ier  E v a n g g .  

w i t  ihren eigcnen W orien  zusam m cngcselzl. Ilamb. 17CG) den 
L u k a s  als friiheslen Evangeiistcn und als Quelle der beiden 
anderen. Aber auch die Mcinung ist hervorgetreten, dass 
z w c i  die Quelle von derti drillcn gcwesen: doch dann ist 
die Uebcreinstimmung jcner beiden nicht erklart. In dieser 
Weise macht G r o t i u s  ( a d  L u c . I) den M a t t h a u s  und 
M a r k u s  zu der Quelle des Lukas, G r i e s b a c h  (d e  M a rc i  

evang. to to  e M a tth a e i et L u cae com m en lariis d e c e rp lo . Jen.

Einleitung.
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1789 s . ,  in O puscc. a ca il. 2 , 338 s s .) , P a  u l u s  (th eo l. 

e x e g e t. C on serca ioriu m . Heidelb. 1822. Th. 1 .), de W e t t e  
(L e h rb . d . E in le it. in  d . N . T . §. 94) u. And. (z. B. S t r a u s s  
in s. L eben  Jesu) den M a t t h a u s  und L u k a s  zu der des 
Markus, endlieh Vo g e l  (in G a b l e r ’s J o u rn a l fu r  atisei'f. 

th eo l. L i t .  1804. 1,1) den M a r k u s  und L u k a s  zu der des 
Matthaus. Allen diesen Hvpothcsen stelit entgegen: 1 . die 
Unwahrscheinlichkeit, dass in jenen Zeiten soldi’ ein male- 
rielles Abschreiben vorliegender, uberdiess gleicbzeiliger, Ur- 
kunden Stalt finden konnte; 2 . die unleugbare grosse Selbst- 
standigkcit (Originalitiit) der Einzelnen in Geist, Fassung 
und Darstellung; 3. eben die Beschalfenheit und Composition 
dieser Sdiriften. Denn keine jcner Hypothesen erkliirt die 
Uebereinstimmung unter denselben ganz .  Es mussten immer 
fiir das, was zwei nodi besonders mit einander gemeinsam 
haben, an d e r e Quellen nachgesucht werden.

Zum Tlieil dieselben Sdiwierigkeiten hat die zweite Annah- 
me, dass den drei Evangelien eine g e m e i n s a m e  Quelle 
zum Grunde gelegen habe — wenn diese eine s c h r i f t l i c h e  
gewesen sein soil. L e s s i n g  {th eo l. JSachlass. Verm. Schrr. 
6 , 45 fF.) besonders fiihrte diese Hypothese ein: er meinle, 
das E v a n g e l i u m  d e r  H e b r i i e r  sei diese gemeinsehaftli- 
che Quelle gewesen. Seit E i c h h o r n  {a llgem . B ib lio lh . V. 
1794. 761 If.), M a r s h  (A n m erkk . u. Z nstitze zu J . D . M i 

c h a e l  i s  E in l. deutsch von Rosenmiiller II. Gotting. 1803. 
170 if .) , B e r t h o l d t  (E in l. in s  N . T. 3, 1205 IT.) u. And. 
wurde diese gemeinsame schriftliche Quelle mit dem Namcn 
U r e v a n g e l i u m  bezeichnet. In anderer Bedeutung wnrde 
in der alteren kirchlichen Sprache das W ort πρωτευαγγελιυν 
gefasst (C o d . a p o c r . N . T . ed . T h i l o  1, 159 ss.). Spuren 
eincr solchen aramaisch abgefassten, fruhzeitig griechisch iiber- 
sclzten Schrift >vollte man selbst Rom. 2, 16 und 1 Thess. 
4, 15 finden. Uud wenn Celsus bei Origen. 2 , 27 den Chri
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sten vorwirft, sie veranderten die urspriingliche evangelisclie 
Schrift, das Evangelium nacli der Urschrift (μεταχαράττουΰι 
to  εΰ αγ γ ε λ ι ον  εκ της πρώτ ης  γ ρ α φ ή ς ) ,  so meint er 
kein Urevangelium, sondern nur die erste A r t  und Fo r m,  
das Evangelium zu sclireiben. Die Hypothese von einem 
schriftlichen Urevangelium hat viele Verwandlscliaft mit der 
kirchlichen Sage vom aposlolischen Symbolum, als einem von 
den Aposteln aufgesetzten Symbolum. Aber das eine ist so 
wenig historiscb hewahrt als das andere, und keines ist dem 
Sinne jener Zeiten angemessen, in denen die christliche Sa- 
che noth in Geist und W ort beruhte. Bei unseren Evange- 
lien sleigert sicli das Unwahrscheinliche; man kann weder an 
sich, nodi insbe'sondere bei der Selbststandigkeit dieser 
Schriftsteller, und wenn man noch dazu die beiden ersten 
Evangelien fiir Schriften apostolischer Y7erfasser halt, die 
Vorstellung fassen und ertragen von einem mechanischen Ab- 
sehreiben einer Urkunde. Auch diese Hypothese erklart nicht 
vollsQindig; es miissten auch bei ihr fiir das, was nicht alle 
mit einander gemein haben, andere mannichfache Quellen an-r 
genommen werden. Vgl. Hnr .  Aug.  S c h o t t  (Tabelle) 
iiber die von Ma r s h  u. E t c / t h o r n  auftjeslelUe Erhlarung 
der Verwandlscliaft der drei ersten Evangg. Jena 1819. 4. 
Es wurde dieser Hypothese von iliren Vcrtheidigcrn noch be- 
sondere t h e o l o g i s c h e  und e x e g e t i s c h c  Bedeulung bei- 
gelegt: theologische von Eiclihorn — Alles sei ausserwesent- 
lich, was als nicht zum Urevangelium gehorig angesehen wer
den miisse und nicht Allen gemcinsam sei (aber der Zweifel 
hat sich oft gerade an d i e s e n  Theil der evangelischen Ge- 
schichle angeschlossen; auch wiirde es ein ganz ausserliches 
Merkmal der Zuverlassigkeit scin, dass etwas am friihesten 
oder im weitesten Kreise erzahlt worden sei), excgetische 
von Bertholdt — Manches sei aus Ucberselzungsfchlcrn aus 
dem aramaischen Original zu erklaren (doch diese Meinung
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von Uebersetzungsfehlern ist langst als nichtig erkannt wor- 
den).

Diese Hypotbese hat ihre Geltung und Bedeutung in un- 
serer Zcit ganzlich verloren. Eine andere dagcgen hat sich 
mit uberwiegendem Ansehen erboben, urn das Verhiillniss der 
Evangelien zu einander zu erklaren, gewobnlich die T r a d i -  
t i o n s h y p o t h e s e  genannt. Allerdings haben die Untersu- 
ebungen liber die homerischen Gesange, welche langst vorher 

• im Uinlaufe waren, ebe sie niedergeschrieben wurden, auf 
diese Hypotbese hingeleitet. Die urspriingliche Verbreitnug 
des Evangelium, auch als Lebensgeschichte Jesu, gescliah 
naliirlioh mundlich , und diess gewiss langere Zeit hindurch. 
Der Orient ist ja das Land der Tradition. Es ist ferner nicht 
nur denkbar, sondern fast nothwendig anzunehmen, dass sich 
bei den Aposteljiingern sowohl der Umfang dieser Verkundi- 
gung, als selbst die Art und Form derselben, e b e n  in der 
Tradition, in einer gewissen festen und stehenden Gestalt 
ausbildcte, nach dem Muster der apostolischen Verkiindigung 
(von Jerusalem aus); und noch naturlicher ist dieses, da die 
evangelische Verkiindigung in die damalige W ortsprache, die 
griechische, iibergebildet wurde, welcbe den einzelnen Ver- 
kundigern nicht imuier gelaufig sein raochte, in welcher sie 
also unselbslstandig, abhiingig waren. Endlich erhielt beson- 
ders in den R e den Jesu die Tradition schon friih ein stereo
types Geprage, was sich lcicbt aus der besonderen Heiligkeit 
des Gegenslandes erklart; auch trug gewiss bei die senlen- 
tiose Kiirze und populare Klarbeit dieser Spriicbe. Die drei 
ersten Evangelisten also haben wohl diese evangelische Tra
dition zum Grunde gelegt: und dieses ist um so weniger be- 
denklich anzunehmen, Λνοηη Λνΐτ das einzige der drei Evan
gelien , welches einen Apostelnamen fiihrt, das des Matthaus, 
nicht fiir eigentlich apostoliscb haltcn. W ie sie mchr oder we
niger von jener Tradition aufuahmeu, hatten sie mchr oder we-
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niger Gemeinsames mit einander, indem sie natiirlich daneben 
anderc Quellen benulzten. Auch Johannes hat diese Tradi
tion berucksichligt. Doch schriftliche Urkunden haben wir 
neben der Tradition wohl nur bei Lukas anzunehmen, wenn 
er gleich ini Prolog nicht ausdriicklich sagt, dass er solche 
benutzt, sondern nur, dass er sie, ihre Existenz und ihren 
Inhalt, gekannt habe. So mag vielleicht das Evangelium des 
Markus ihm nicht unbekannt gewesen sein. 1st diese Hvpo- 
these sonst die wahrscheinlichste, so konnte uns ein moglicher 
Missbrauch derselben nicht bestimmen, sie zu verlassen. 
W e i s s e  meint, die mythische Auffassung von S t r a u s s  sei 
aus ihr entslanden. Allein die Grundlage der Evangelien bleibt 
die evangelische Sage; wie Mylhisches in dieser, so konnte 
es ebensogut in der niedergeschriebenen vorhanden sein. — 
Diese Traditionshypothese, welche wir denn im Folgenden 
zum Grunde legen, an sie ankniipfend, was iiber die Einzel- 
nen zu sagcn, wurde schon von H e r d e r  (vom  E r lo se r  d e r  

M enschcn n ach  uns. d re i ersien  E v a n g g . 1790, und: R e g e l  

d e r  Zusannnenslitnm . uns. E v a n g g . aus Hirer E n ts teh . u. Ord~  

tm n g , An hang an: Von G o tte s  S o h n  d e r  W e lt  H e ila n d .

1797. Wke lid. 1 1  u. 12 ) vorgelragen und von S c h l e i e r -  
m a c h c r  (K r i t .  Versuch liber d . S c h r if le n  d es L ukas. Berl. 
1817. Werke z. Theol. 2, 1 if.) und vornehmlich von G ie- 
s e l e r  (h is t. k r it . Versuch iiber d ie  E n tsteh . u n d  d ie  fru h e-  

slen S ch icksa le  uns. s c h r if ll .  E v a n g g . Leipz. 1818) ausge- 
fiilirt. t

Das Verhaltniss der Evangelien zu einander hat zwei 
Arlen sie zu bcarbeiten und zu slellen hervorgerufen: die 
E v a n g e l i e n  h a r in ο n i c c n und die S y η o p s e n. Jene ha
ben inehr einen maleriellen , theologisclien, diese rnehr einen 
formcllen, heniieneulischen Zweck; jene suchen die Diife- 
renz zu iiberarbeilen, diese stcllcn die Uebereinstinunung her- 
aips; jene gebeu den Text dcr Evangelien in einander verar-
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beitet, diese setzen ihn neben einander. Die alteste Evange- 
lienharmonie ist T a t i a n ’s D ia te s s a r o n ; vielleicht sind schon 
J u s t i n ' s  D e n h v u r d ig h e ite n  hierher zu zahlen. Ausserdem 
sind noch zwei alte Evangelienharmonieen vorhanden in latei- 
nischer Sprache: die cine unter Talian’s Namen von V i c t o r  
v o n  Ca p n a  im 6 . Jalirh. iibersetzt; die andcre unter dem 
Namen des Amnion i ns  im 3. Jalirh., oft fiir die des Tatian 
gehallen: beide niclit von ihm. Jene wurde fruh in’s Deut
sche iibertragen: H e I i a n d p o en ia  Saoconictun secu li n on i eiL 

J . A . S c h m c l l e r .  Monaeh., Sluttg. et Tub. 1830. 4. Ocf- 
tcr noch wurde f r e i e  Darslellung des Lebens Jesu nach den 
Evangelien versucht: Ju v e n o u s  h isto r . evang. 1. IV. ed . 

E r h .  R e u s e h .  Lips. 1710, O t f r i e d  K r i s t ,  d a s  a lt . im  

9. Jah rh . ve rfa ss le  h och dcu lsch c G e d ic h t , h i t .  herausg. von  

E . G . G r a f f .  Konigsb. 1831. 4. Die Protestanten liebten 
diese Evangelienharmonieen, um dem Inspirationsdogma ge- 
miiss die Versehiedenheiten auszugleichen. Hierher gehoren 
vornehmlich die H arm oniae evangeliorum  von An dr. Os i an-  
de r  (Basil. 1537. fol.), Ma r t .  C h e m n i t i u s  (3. Tom. Fran- 
cof. 1593, 1G03 u. 1G26. 4), J. Ca l v i n  (Genev. 1553. fol.), 
J . C l e r i c u s  (Amslel. 1099. fol.), J. Rhd.  Ru s  (4 Voll. 
Jen. 1727 — 30); dazu J. Al b.  B e n g c l  r ic h t. H arm on , d . 

vicr E v a n g g . Tub. 1730, An t .  F r . B ii s c h i n g d ie  v ier  

E v a n g g . m it ihren  eigenen  JVorten zusam m engesetzt. Hamb. 
1766, C. Gus t .  I i u c h l e r  v ita  Jesu C h ris ti g racce. Lips. 
1835. — Die synoptische Zusammenstellung der Evangelien 
riihrt von Job.  Jac.  G r i e s b a c h  her: syn o p sis  evan gg . 

H la tth ., M a rc i e t L u cae tm a cum its Joannis p e r ic o p is , rjuae 

h is to r . p a ss io n , e t rcsnrr. com plec tu n tu r. Hal. 1776. — 4. Ausg. 
1822. Sie ist bei den Einzelnen vcrschieden, je nachdem 
das eine oder das andcre Evangclium zum Grunde gelegt wird 
und ihr Zweck mehr ein kritischer, historischer oder exege- 
tischer ist. Η n r. P l a n c k  E n tiv . einer netien sy n o p t. Zu-
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sam m en stellu vg  d . 3 erst. E v a n g g . v a c h  G rm u ls. d . h o h e m  

K r iiik . Gotting. 1809, de W e t t e  et L u c k e  sy n o p sis  

evangg. M a tth .. M a rc i e t L itcae cum p a ra lle lis  Johann, p e r ic o -  

p i s  ex  rec. G riesb. Berol. (1818) 1842. 4 (wohl die besfe 
Synopse), Η. N. C l a u s e n  qu atu or evangg . tabu lae sy n -  

o p t im e  j u x t a  ra tion es tem poris. Havn. 1829, M r. Rod i -  
g e r  syn opsis  evangg. M a tth ., M a rc , e t L uc. c. Joann, p e r ic o -  

p is  p a ra lle lis . Hal. (1829) 1839. Vgl. Joh .  Geo.  So m
mer  syn o p tisch e  T a fe ln  f .  d . K r i t ih  u n d  E x e g e se  d e r  d r e i  

crsten E v a n g g . Bonn 1842. 4. Aus der katholischen Kirche 
sind : Joh.  Al o y s  R o t e r m u n d t  syn o p sis  e t harm , q u a tu o r  

evan gelistt. Passav. 1834. Der s .  syn ops. qu a tu or evan ge- 

lio r. ib. 1835. Jo s. Ge i i r i n g e r  sy n o p t. Z usam m cn stc llu n g  

des g r iech . T e x tr s  d e r  vier E v a n g g . Tubing. 1842. 4. In- 
dessen fur die Auslegung ist die synoptische Weise nicht zu 
billigen ; denn bei ihr wird der eigenlhumliche Geist der ein- 
zelnen Schriftsteller und die Composition ihrer W erke weni- 
ger wahrnehmhar. Der kleine Vortheil der Abkiirzung findet 
sich auch bei der anderen Methode, welche geslallet, in der 
Sache Vieles bei den Einzelnen aus dem Ersten vorauszu- 
setzen.

G l a i i b w i i r d i g k e i t  d e r  e v a n g e l i s e  l i en  G e s c l i i c h t e .

Sonst war es immer nur das Wunderbare in der evan- 
gelischen Geschichte, auf welches sich der Zweifel an ihr 
rich tele; oifener trat dieser erst ini 18. Jahrh. (mil deni Deis- 
nius) hervor. An der Geseliichllichkoit der P e r s o n  und des 
L e b e n s J e s u  zweil'elle selbst der kiihnste Widerspruch frii- 
herhin nicht. Dicjenigen, welche der Geschichte Jcsu cine 
innerliche, geislig-sillliche Deutung gaben (so niehre Seklen 
besonders des 14. Jahrh.), leugnelen jenes Geschiclilliche kei- 
nesweges: sie hielten es nur fiir INcbensache, Ausserwesentli- 
ches. Der Zweifel an den Wundern wurdc von den Dei-
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sten so ausgefiihrt, class man sie als E r d i c h t u n g  oder (mil
der) als Mi s s  v e r s t  a n d n i s s e  ansali. Die n a t u r l i c h e  
Erkliirung der Wuuder geht von der Vorausselzung aus, das 
AussciOrdentliche in den Evangelien sei auf gewohuliche Be- 
gebenheiten zuruckzufiihren; sie JLritt erst mehr gegen Ende 
des 18. Jahrh. durch die Hationalisten (Pa u 1 u s) hervor. An 
die Slelle dieser Erklarung ist die my t h i s c h e  getrelen: sie 
kam vom anliken Gebiete beriiber auf das christliche. Die 
consequente Durchfuhrung derselben geschah von Dav.  Fr .  
S t r a u s s :  das Lcben Jcsu hrit. bearbcitet. Tiibing. 1835 f. 
4. Aufl. 1840. 2 Bde. E r fasst sowohl gegen die naliir- 
licben Dcutungen des Ralionalisnuis, als auch gegen die 
ubernaturlichen Annaluueu des Supernaluralismus die evan- 
gelische Geschichte auf als Mythus, fromme Sage in der er- 
sten Christengemeine. Allein sein Werk bat drei Grundfeh- 
le r : 1 . Die Mythen sollen entstanden sein nur aus der An- 
wendung messianischer Bilder im Judenthum auf die Person 
Jesu. 2. Diese messianischcn Bilder sind aus spateren judi- 
schen Sehriften obne Krilik zusanimengestellt. 3. Die mythi- 
scbe Auflassung ist nicbt bios auf die W under, sondern auf 
die gesaumite Person und Gescbiebte Jesu angewendct worden. 
Mebr als f r e i e  D i c h t u n g  fasst das Wunderbare Cbr .  Hm.  
W e i s s e :  die ev. Gesch. hrit. d. pkil. bearbeitet. Leipz.
1838. 2 Bde. E r scbeidct historiscbe und unhisloriscbe Be- 
standtbeile in der evangcliscben Geschichte, so dass er die 
lelzleren meist allegorise!) deutet. In vernichtender Art tritt 
auf B r u n o  B a u e r :  Kritik. ,d. ev. Gesch. d. Synoptihcr. 
Leipz. 1841 f. 3 Bde. E r fasst die cvangeliche Geschichte 
auf als Ilesultat des Sclbslbewusstseins, als dessen freie Scho- 
pfung, als Erdichtung. Nicht aus prophctischen Vorbildern, 
sondern aus dein geistigen Zustande, den inneren Erlebnissen 
der Gemeine holt er die Elemente seiner Erklarung. Stall 
abGr das historische Problem auf historischem Wege zu ver-

E ini eit ung.
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folgcn, nimmt er phllosophischen Anlauf, um ,cs mil speeula1- 
tiven Mitteln zu losen: diess musste fehlschlagen. Vgl. dio 
apologetlsche und namentlich auch mit Riicksicht auf jene 
Werke verfasste Schrift von Job.  Hn.  Ang.  E b r a r d :  
ictssensch. Kriiik d. evang. Gcschichle. Frankf. a% M. 1842. 
2  Bde.

Die g e s c b i c h t l i c h e  G r u n d l a g c  der Person und Er- 
scbeinung Jesu Christi wird bezeugt: 1. durch den festen, 
gescbichllichen Glauben der cbrisllicben Urzeit; die paulini- 
scben Scbriften, ausser allem Zweifel gelegen, sind hierbci vor- 
nebmlich bedeutend: sie sind ganz gegriindet auf den ge- 
scbicbllicben Christus; 2. durch das Dasein des Christentbums, 
der cbristlicben Kircbe: diese setzt eine bestimmte Personlicb- 
keit, That und Lebeu voraus. Aber dasselbe zeugt auch fur 
das g e i s t i g  A u s s e r o r d e n t l i c h e  in der Person und Gc- 
schichte Christi. Giebt es Mvthen in der cvangelischen Ge- 
scbicbte, so wurden diese eben ein Zeugniss fiir jenes ab- 
gebcn: dieser Wunderkreis wiirde nicht entstanden sein ohne 
eine ausserordenlliche Personlichkeit, ihreErscheinung undEin- 
wirkung, und ohne eine dadurch bervorgerufene Begeislerung.

Das A u s s e r o r d e n t l i c h e  in der evangelischen Ge- 
schichte ist demnacb 1 . in seinem a l l g e m e i n e n  Sinne auzu- 
erkenncn, und das Mythische selbst wiirde dafiir zeugen. 2. 
Da das Christcnlhum cine neue Epochc in die Gescbichtc des 
Mcnschengcschlechls bereingefiilirt bat, so miissen wir geneigt 
sein, in seiner Begleitung neue Kr’afle, W u n d e r k r a f t c  
anzuncbmcn. Aber 3. dein geisligen Wunder des Cbrislen- 
lliums schon ist cs angemcsscn, diese Wunderkraftc lediglicb 
in g e i s l i g e r  Cebcrmacht zu finden. W as wir ini Lcben 
Jesu sucben, das ist das gcistige Wunder, die Macht cines 
Geistes iibcr die Geister. Das nur matcrielle, magiscbe W un- 
der bat bei eincr idcalen Ansicbt elwas Storendes. 4. Es 
kann im E i n z c 1 n c n und muss uncnlschicdcn gelassen wcr-

Exeg. Sciirr. I, 1·
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den, auf welche Weisc die Erzahlung entstanden, die Sadie 
geschehen sei. Urn Jesn her und nach seiner Zcit erschien 
es den Scinen unmoglich, ihn anders vorzustellen und an ilin 
zu glauben, denn als eine ausserordenlliche Erschcinung, 
eine Wundererscheinung. Natiirlicb wurde auf ilirem iiusser- 
lichen Standpunkte (anders Johannes, bei welchem sich ein 
grosser Fortschritt findet, indem cr alles Wunder ideal be- 
handelt) das Wunder nur ausserlieh, materiell aufgefasst.

©as Evangeliiun des Matthaus.
L e b c n s g e s c  h i  e l i t e  d e s s e l b e n .

Von der P e r s o n  unseres ersten Evangelisten wissen wir 
nur das, was dieses Evangelium selbst sagt: 9, 9 und 10, 3. 
Sein Name erscbeint auch in den Parallelen zur zwcilen Slelle: 
Mark. 3, 18 und Luk. 6, 15; in denen zur ersten aber, die 
von seiner Berufung· bandelt, steht bei Mark. 2, 14 und Luk. 
5, 27 ein anderer Name: L e v i ,  Sohn des Alphiius. Doch 
es soli gewiss bier die Berufung Eincs der Apostel erzahlt 
werden, und wo diese bei Markus und Lukas n e b e n  ein- 
a n d e r  genannt werden, steht ja auch der Name Alallbaus. 
Es ist schon an sich unwahrscheinlich, dass eine Differenz 
Statt gcfunden habe in dem Apostelnamen. Wir miissen du
ller annchmen, unser Evangelist habe (nach jiidischer Sitte) 
zwei Nainen gefiihrt oder den Namen gciindert bei seincni 
IJebertritt zu Jesu.

Matthaus befand sich im τελωνιον am See von Genezaret 
bei Kapernaum, als ihn Jesus zum Ap o s t e l  wahlte. Er war 
τελώνης, poriitor. Dieser Beruf war schon bei den Griechen 
( Ca s a u b o n .  zu Theophrast G), mehri noch bei den Juden 
verhasst, als Fremdendicnst, gegen das Inleresse des Volkes. 
Es war wohl nicht bios die Theilnalime an dem Zustande ge- 
rade der im Volke Gednickten und Zun'ickgesetzten, was die 
Wahl Jesu auf einen Mann dieses Standes lenkte. Es liisst

18 Einlei tung.
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sich eben bei diesen Leuten, in ihrer Absonderung und ihrem 
Geschaft, einefreiere, antijiidische Bildung vermuthen. Auch 
die Tradition, dass dieser Matthaus zuerst unter den Aposteln 
die Geschichte Jesu n i e d e r g e s e h r i e b e n  babe, passt fiir 
cine solche mehr wellliche Bildung und fiir das Lebensge- 
scbiift des Mannes.

W ar Matthaus derselbe mit Levi, des Alpbaus Sohn, so 
gehorte er in die miilterliehe Verwandlscbaft Jesu. Unter 
den Aposteln tritt er mit keiner Bedeutung hervor; im N. T . 
wird er noch einmal AG. 1, 13 beim Scheiden Jesu erM ahnt. 
Die Sage der Kirche iiber ihn ist unsichcr. Nach der kirch- 
licben Ausfuhrung der Rede Mattb. 28, 18 f. liess man die 
Apostel die Erde unter sich fiir ihre Wirksamkeit vertheilen. 
Dem Matthaus soil A e t h i o p i e n  zugefallen sein. So be- 
richlen R u f i n u s  hist. eccl. 1 , 9 und S o c r a t e s  hist. eccl. 
1, 19. — E u s e b i u s  hist. eccl. 3, 24 sagt bios, derselbe 
sei εφ ετέρους gegangen. Vgl. Thilo ad Acta Thom. (Lips. 
1823) 87 s. Nach der Tradition bei C l e m e n s  A l e x a n d r .  
paedag. 2, 1 iibte er strenge Askesis; iiberbaupt dachte man 
sich ihn im slreugen Judencbristenlhum.

Ε ί η 1 e i t u n g.

K i r c h  t i c  h e  A n e r k c n n u n g  u n d  C h a r a k t e r  d e e  E v a n 
g e l  i u 111.

Das tvuyyiX iov κατά M u vd-αΐον, gewohnlich an die Spilze 
der kanoniseben Evangelicn gestellt, erscheint in seiner jetzi- 
gen Gestalt a n e r k a n n t  scit Ende des zweiten Jabrbunderls. 
Eriibere Zeugnisse sind nicbl beslimmt und klar. Der Brief 
des B a r n a b a s  4:  s ten t sc r ip tu m  e s l , m u f t i  v o c a t i ,  

p u u c i  c l e c t i  — beweist, wenn er sich auch auf Mallh. 
20 , 10  bez iige, docb Nicbts fiir das ganze Evangelium in der 
jetzigen Gestalt. Abcr seit Ende des zweiten Jabrbunderls 
( I r c n a u s ,  C l e m e n s  A l e x a n d r . )  wird dieses Evange
lium, so wie w ir  es lesen, fortwiihrend als jencs Apostclsi

2  *



cigene Sclirift angesehen 5 bis dahin reicheu auch die aitesteti 
Uebersetzungen.

Der C h a r a k t e r  dieses Evangelium besteht vornehmlich 
in der Zusannnenstellung langerer Redcn Jesu (5 — 7. 10. 
13. 18. 23. 24. 25), und sowohl diese als auch die Verbin- 
dung der Reden mit den Ereignisscn hat viel Sinniges. F r . 
R o s t e r  vber die Composition d. Matthaus-Etang. in P e l t ’s 
theol. Milarbcitcn» 1838. 1, 94 if. Daneben hat man in ihm 
von Alters her eiuen vorzugsweise j u d e n c h r i s t i i c h e n  
Charakter erkannt. Dieser liegt· aber bios in der F o r m  der 
Schrift — der Form im weitern und irn engern Sinne. Ei- 
nestheils herrscht in diesem Evangelium der Weissagungsbe- 
weis aus deni A. T. entschieden vor — auch die Formcln des 
Citirens haben viel Eigenthiimliches; Manches wird erzahlt, 
als sei es nur erfolgt fiir die Erfullung der Weissagung (%va, 
όπως πληρω&$: 1 , 22. 2, 15. 17. 23. 4, 14. 8, 17), ja der 
ganzen Anordnung liegen prophetische Stellen zum Grunde: 
an gewissen Ruhepunkten findet sich ein Riickhlick auf die 
messianischen Weissagungen (4, 14 ff. 8 , 17. 1 2 , 18 if.). 
Anderntheils sind diesem Evangelium auch manche judische Aus- 
driicke eigenlhumlich, besonders βαβιλεία των ουρανών und 
ΰυντελεια τον αίώνος. Aber im Geisle, Wesentlichen des 
Evangelium diirfen wir bei Matthaus nicht mehr Judaisiren- 
des linden, als bei den Uebrigen (Johannes ausgenommen, 
welcher ganz eigenthiimlich ist). Bei ihm ist durchaus kei- 
nc Bescbrankung der Sache Christi, sondern derselbe uni
versale, weltdurchdringcnde Geist, dieselbe freie, religiose 
Auffassung. Auch im Inhalte hat er dieselben Rcden Jcsu 
gegen das Judenthum.

20 Einlei tung.

B c s t i n i m u n g  und U r e p r a c h e .

Zweifelhafl war es, ob jene j u d e n c h r i s l l i c h e  F o r m  
aus der Individuality des Verfassers zu erkliiren sei, oder
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auf eine Bestimmung des Evangelium fiir Judenchristen und. 
fiir Palastinenser hinweise. Das Zweite, angeblich als Tra
dition , wahrscheinlieh aber nor aus jenem Charakter des Evan- 
geliuni hergeleitet, gait als entschieden in der alten Kirclie. 
I r c n i i u s  adv. haeres. 3, 1 . E u s e b i u s  hist. cod. 3, 24: 
πρότερον 'Εβραΐοις χηρνξας —  πατρίω γλωτττι παραδούς το κατ’ 
αν τον ευαγγελίαν -  - τοντοις, ehe er aus Palastina gegangen. 
H i e r o n y n i u s  catal. 3 u. comment, in Matih. p r a e f . '  Ei- 
nige Neuere, vornehmlich S c h o t t  (Isagoge in libros N. F. 68), 
wollten dagegen aus gewissen Stellen gerade das Gegentheil, 
eine Bestimmung fiir N i c h t p a l a s t i n e n s e r ,  abnehmen: 
1 , 23: ο εδτι με&ερμηνενόμενον—  und 27 , 15: Er-
klarung palastinensischer Sitten. Aber dergleichen gehorte 
zur griecbischcn Form dcr jiidischen Scbriflsleller und findet 
sich auch bci den andercn Evangelisten. W ir glauben, dass 
Matthaus, wie iiberhaupt die Evangelisten, gar keinen so ab- 
geschlossenen Kreis von Lesern vor Augen gehabt babe.

In jenem zu grell vorgeslellten judenchristlichen Cbarak- 
ter lag es auch wohl, dass man cine Verwandtschaft dieses 
Evangelium mit dcm der H e b r a e r  fand. Die alte Kirclie 
nahm sogar eine g e s c h i c h  t l i c h e  Verwandtschaft an: das 
Evangelium der Hebraer sei aus dem des Matthaus entstan- 
den durch Erweiterung. So E p i p h a n i u s  haeres. 29 , 9:  
ε/ουΰι το κατά Ματ&. ευαγγελίαν πληρέΰτατον, vgl. 30 , 3. 
H i e r o n y m u s  comment, in Matih. 12, 13: (/nod vocatur a 
plerisf/ue MutlJiaei authcnticum. Neuere, wie L e s s i n g .  
(Iheol. Nachluss 45 IT.), nehmcn das Gegentheil a n : das Evan
gelium des Matthaus sci aus jenem cntstanden. W ir konnen 
iiber diese Aelinlicbkeit nicht mehr urlhcilcn. Aber cs hat 
sehr verschiedene Kccensionen jenes Evangelium der Hebraer 
gegeben.

Doch noch eine andere Tradition der Kirclie hangt mit 
diesem judenchristlichen Charakter des Mallh'ausevangeiium zu-
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sammen, wiewohl hier noch ein uraltes Zeugniss hinzukam. 
Durcbaus namlich bebauptet die alte Kirche, dieses Evange- 
lium sei u r s p r i i n g l i e h  niebt griecbisch verfasst worden, 
sondern in der hebraischen d. h. in der palastinensischen Lan- 

.desspracbe. Dafur spricbt P a p i a s ,  Bischof von Hierapolis in 
Phrvgien, ein Aposlelj linger, bei Euseb. hist. eccl. 3, 39; 
\Εβ()αΐδι διαλεκτω τα λόγια ΰννετάξατο · ή^μήνευσε δ’ αντα cog 
ήν δυνατός έκαστος. Ferner I r e n ίίus adv. haer. 3, 1. O ri- 
g e n e s  bei Euseb. 1. c.. 6 , 25. E u s e b i u s  1. c. 3, 24. 
H i e r o n y m u s  comment, in Mat th.pracf .  P a n t a n u s ,  der 
Stiftcr der alexandrinischen Schule, soil nach Euseb. 1. c. 5, 
10 sogar das Original bei den Christen in Indien gesehen und, 
wie Hieronymus cat. 36 erzahlt, nach Alexandrien gebracht 
haben. P a m p h i l u s ,  heisst es bei ebendenis. 1. c. 3, babe 
die bebraische Urschrift des Evangelium in Ciisarea niederge- 
legt. Nach dem Bericbte des E p i p h a n i u s  haeres. 30, 6 
wurde der hebriiische Matthaus bei den Juden zu Tiberias ge- 
funden. Der Uebersetzer aber blieb unbekannt. Erst T heo- 
p h y l a k t u s  im Anfange des 12. Jabrh. nennt als solchen den 
Evangelisten Johannes, bios aus dem Missverstandniss der 
Tradition, nach welcher dieser die Evangelien revidirt und 
zusammengestellt bat.

Diese Meinung verliessen zuerst E r a s m u s  (zu Malth. 
8), dann Ca l v i n ,  F l a c i u s  (N. T. ex vers. D. Erasmi 1 s.), 
tiberhaupt die P r o t e s t a n t e n :  jener aus sprachlichen Griin- 
den, denn der Charakter der Diction in dicsem Evangelium 
sebien ibm nicht auf eine Uebersetzung binzufubren, diese 
aus dogmatischen Griinden, weil ihnen sonst der griechische 
Text zur unsichern, gewohnlichen Uebersetzung geworden 
ware. Unter den Katholiken blieb die allkirchliche Meinung 
feststebend aus dem den Protestanten entgegengesetzten Inter- 
esse, den Schrifslbeweisen soviel als moglieb Anerkennung zu 
neb men. H u g  (Einl. in d. Schrr. d. N. T. 2, §. 8 IT.) zu-
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erst ging von der gangbaren Mcinung ab. Unter den n e u e r n  
Protestanten blieb die Mcinung gelheilt. Die alle Annabme 
vertbeidigten besonders Mi c h a e l  is (Einl. 2, 997) und die 
Freunde des Urcvangelium. Die n e u e s t e n  Ausleger und Kri- 
tiker, Pa ulus  (e.rey. Handb. 1. 1, 36 f.), F r i t z  sc he 
(comment. in Mallh. p. XVIII ss.), de W e t t e  (Lehrb. d. 
hist. krit. Einl. in d. N. T. §. 97), C r e d n e r  (Einl. in d. N. 
T. 1. 1, 78 IT.), sind dafiir, dass der griechische Text des 
Malthausevangelium der Originaltext sei. Einige, besonders 
G u e r i k e  (Beilrr. zur hist. krit. Einleit. Halle 1828. 36 if.) 
und O l s h a u s e n  (bibl. Comment. 3. Aufl. 1, 11 f.), suchen 
zu vermilleln , aber, ausser jener kirchlichen Tradition , obne 
Begriindung; sie nehmen an, von dem Schriftsteller selbst 
seien zwei Ausgaben veranstallet worden. Das Evangelium, 
wie es uns vorliegt, ist gewiss in g r i e c h i s c h e r  Sprache 
verfasst worden. Denn 1. die Annabme eincs hebraischen 
Originals fiihrt zu keiner genauern Erkliirung der Eigenlhiiin- 
lichkeit desselben. 2. Der ganze Ton dcr Sprache ist nicht 
hebraisirender als der in den ubrigen historischen Biichern 
des N. T . , und das angeblich Judcnchrisllichc wiirde liefer 
liegen als in der urspriinglich hebraischen Form. 3. Die oft 
wbrtliclie Uebereinslimmung mit den beiden anderen in den 
Erzahlungen sprichl fiir die griechische Abfassung. Auch ist 
nirgends in der spateren Iiirche eine sichere Spur von einem 
Originale aufzufindcn gewesen. Einige speciellere Griinde lur 
die Abfassung in griechischer Sprache liaben weniger Bedcu- 
tung. So fiihrt man a n , dass der Evangelist mehr odcr min
der genau naeh der alexandrinischen V ersion des A. T. citire; 
doch diess konnte ja auch von dem Uebersetzer geschehen. 
Audi beruft man sich auf ein Wortspicl C, IG: άφανίζονβι — 
tpuvdiai; dieses aber ist gewiss nur zufiillig odcr es kbnnlc 
glcichfalls dem Lebersetzer angchoren, besouders weuu dus 
Original etwas Aehnlidies gehabt ha tic.
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O r t u n d  Z e i t  d e r  Ab f a s e u n g .

Als 0  r t der Abfassung des Evangelium gilt in der kjreh- 
lichen Meinung Palas-tina.

Die Z e i (, der Ahfassung liisst sieh aus dem Evangelium 
selbst durchaus nicht bestinnnen. Die alte Kirche liielt es 
wenigstens fiir das f r i i he s t e .  C l e m e n s  und Or i  g e ne s  
bci Euseb. /list. eccl. 6, 14 u. 25. I r e n  aus  adv. haer. 3, 1 
sagt, es sei verfasst worden , Avahrend Paulus und Petrus zu 
Rom gepredigt batten. Diese Sagen enthallen wahrschein- 
lich einen Scbluss aus dem Lebcn des Matthaus, der noch 
vor seinem Weggange von Paliistina das Evangelium verfasst 
habcn soli und dessen Person sobald in der Geschiehte ver- 
schwindet. In dem Evangelium selbst hat man gewohnlich 
Spuren s p a t e r e r  Zeiten linden wollen. Allein diese sind 
zweifclhaft und beweisen nicht sicher. Man fuhrt gewohn
lich an 27, 8 . 28, 15: die Formcl εως (μέχρι") της οήμερον—■ 
28, 19: ohne Grnnd ist hier eine spatere Form der Taufe ge- 
funden worden. Nur 23, 35 wiirde dafiir zeugen, dass das 
EA'angelium urn die Zeit der Zcrstorung Jerusalem’s abgefasst 
worden sei; allein gerade diese Slelle ist Avahrscheinlich ver- 
falscht und kritiseh zweifelhaft. So, Avie einige Neuere z. B. 
S t r a u s s  dieses Evangelium in der Zeit herabsetzen, ist es 
gewiss nicht zu slellen. Es fallt noch in die Zeit der leben- 
digen , aposlolischen Tradition. Kap. 24 wiirde die judischc Iia- 
taslrophe gewiss hestinunter, historischer dargestellt worden 
sein, nicht in den all’gemeincn, messianischen Bildern (es Aviirde 
uberhaupt Vielcs anders im Evangelium gefasst Avordcn sein), 
Avenn der Schriftsteller sie selbst gesehen hatle.

Authentic.
Bishcr sind wir der bis auf die neuere Zeit anerkannten 

Meinung der Kirche gcfolgt., dass dieses Evangelium cine 
aut hent i s chc  Schrift des Apostels Matthaus sei; nur nah-
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men, wic oben erwahnt, diess Viele mit der Modification an, 
dass das Evangelium in der uns vorliegenden Gestalt, der 
g r i e c h i s c b e  Matthaus, vielleicht nieht vom Apostel stam- 
me. Aber die Authentic und aposlolische Bedeutung sprachen 
unter den kanonischen Evangelien vornehmlich diesem ab die 
M a n i c h a e r  (Paulicianer), A n a b a p t i s t e n ,  De i s  t e n  
(Tindal). Hm. H e i m a r t  C l u d i u s  Uransichten des Chri- 
stenthums nebst Untersuch. iiber einige Bucher des N. T. Al- 
tona 1808. In schneller Folge hat die neueste Zeit Beslrei- 
ter dieses Evangelium hervorgerufen: D av. S c h u l z  Berner- 
hungen iiber den Verfasser des Evang. nach Matth. als Beilage 
z. Lchre vom heil. Abendm. 1. Aufl. Leipz. 1824. 302 IF., 
Mor .  R o d i g e r  symbolae r/uciedcim ad N. T. ecangg. polissi- 
mum pcrtinenles. Ilal. 1827, F. L. S i e f f e r t  iiber den Ur- 
sprung des ersten hanon. Evang. Konigsb. 1832, S c h l e i -  
e r ma c l i e r  iiber die Zeugnisse des Papias von uns. ersten bei- 
den Ecangg. in U11 in a tin's u. Umbrei t ' s  theol. Studien u. 
Kritih. 1832. 4, 735IF. (W erkez.Theol. 2,361 IF.), Mt t h i .  
S c h n e c k e n b u r g e r  iiber den Ursprung des ersten kanon. 
Evang. Stuttg. 1834 (vgl. d. Gesammtrecension in S t r a u s s  
Charahterislihen und Kritiken. Leipzig 1839. 235 IF.) , d e 
W e t t e  End. in d. N. T. § . 9 8 ,  C r e d n e r  Einl. in d. 
N. T. 1. 1, 89 IF., S c h o t t  iiber die Authentic, des Jean. 
Evang. nach Matth. benannt, herausgeg. von Danz. Leipz. 
1837. Als Vertheidiger der Aechtheit sind aufgetreten : T h e i l e  
in Wi n e r s  u. En g e l h .  neuem hr it. Journ. 2, 181 IF. 346 
IF., H c y d e n r e i c h  ebendas. 3 ,129  IT. 385 IF., Gue-  
r i ke Beilrr. 33 IF., Ke r n  iiber den Ursprung des Evang. 
Matth. in Tubing. Zeitschr. fur Theol. 1834. H. 1835. 11, 
O l s h a u s e n  apostolica evang. Matth. origo defenditur. 
3 Partt. Erlang. 1835— 37. 4. — Vgl. Rud.  E m .  
K 1 c n e r recentiores dê  a nth. ev. Matth. r/uaesiiones reccnsen- 
tur et dijudicantur. Golting. 1832. 4.
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Die Meislen sind bei der Beschaffenhcit unseres Evangc- 
lium stehen geblieben. W are , meinen sie, der Verfasser 
ein Apostel, so batte er 1 . genauer, bcsonders chronologi- 
schcr, lokaler und ausfiihrlieher geschrieben. Er wiirde 2 . nicht 
selbst Sagenhaftes (27, 52 f.) mit eingemischt haben. Auf- 
fallend sei 3. bei einem Aposlel das unbedingte Anschliessen 
an die empfangene Tradition. Auch babe 4. die Person des 
Matthaus in seinem Evangelium doch hervortretcn miisscn. 
Doeh diese Griinde konnen iiberwundcn werden, wenn gleich 
ein S c h e i n  fiir sie bleibt. 1 . Die Evangelisten waren, auch 
als Augenzeugen gedacbt, nicht gewohnliche Historiker und 
Chronologen, sondern sahen zunitchst auf die Person und 
Sache Christi. 2 . W as uns sagenhafl scheinen kann, brauchte 
es nicht fiir cinen Apostel auf dem friiheren Standpunkte zu 
sein. Auch konnle es ja Interpolationen in dieser Schrift 
geben. 3. Nimmt man an, dass sich unter den Aposteln 
cine gewisse Form der empfangenen Erzahlung ausgebildet 
batte, so wares  nichts Sonderbares, dass selbst ein Apostel 
sich ihr anbequcmte. Gerade angemessen ist es, dass 4. die 
Person des Apostels nicht hervortritt. Unerheblich sind die 
Meinungen, welche die Abfassung einer solchen Schrift und 
zwar in griechischer Sprache fiir nicht angemessen der Per
son des Matthaus hielten.

Aber wichliger war ein historischer Zweifelsgrund, den 
S c h l c i  e r n i ach  er  (a. 0 .)  znerst aufstellte, C r e d n e r  (a.
0 .  90 f.) unter Anderen verfolgte, S c h o t t  aber (a. 0 .9 5  If.) 
mit Unrecht abwies. E r ist hergenommen aus dem oben (S. 22) 
erwahnten Zeugnisse des Pa p i a s  (in einem Fragment bei Eu- 
seb. hist. eccl. 3, 39) , welchem kritiscb und historisch nichts 
entgegcnsteht. Dieses alteste Zeugniss, aus dem Anfange des 
zweiten Jahrhunderts, beweist nicht nur Nichts fiir unser 
gegenwartiges Evangelium des Matthaus, wofiir es sonst ge- 
braucht wurde, sondern es streitet sogar mit demselben. Pa-
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pias sagt, Matthaus habe τα λ ό γ ι α  niedergeschrieben In he- 
b r a i s c h e r  (aramaischcr) Sprache. Die alte Deutung ver- 
stand dieses durchaus von dem g a n z e n  Evangeliura. Aber 
λόγια bedeutet niclit Ge s c h i e l i t e ,  sondern nur, und auch bei 
Papias, Re den.  Dessen Bucli selbst hiess λογιών ηνριαχών 
Ιξηγήαεις. Das ε ρ μ η ν  εν  ε ι ν  (ιηρμήνενΰε δ’ αυτά ως ην  
δυνατός εκαΰτος) ist entweder von der U e b e r s e t z u n g  zu 
verstehen oder passender von der A u s f i i h r u n g  zu einer 
vollslandigen Geschichte. Papias meinte also kein G e -  
s c h i c h t s b u c h ,  also nicht unser Evangelium, sondern eine 
Gr u n d l a g e  desselben : eine R e d c s a mm 1 ung  J esu.  Und 
dafiir passt es nun ganz, dass durch diese gerade unser Evan
gelium sich auszeiehnet. Papias kann es in seiner jetzigen 
Form gar nicht gekannt haben, denn er hat (in einem anderen 
Fragment: Reliquiae sacr. ed. R o u t h  1, 9 vgl. 23 ss.) vom 
Tode des Verrathers Judas eine andere Tradition als Matth. 
27, 5 erzahlt wird. Wenn also auch die ubrigen Grunde 
gegen die apostolisclie Authentic zu iiberwinden sind, so steht 
doch fest, dass das Evangelium des Matthaus in seiner 
gegenwarligen Gestalt niclit das Werk des Apostels Matthaus 
ist, wie es Papias kannle. Es ist vielmchr eine ε ρ μη ν ε ί α  
der Schrift des Matthaus.

Das Resullat ist: 1. W ir besitzen eben in jener Grund
lage, also im wcsenllichen Inhalle des Evangelium, wclcher 
ja inReden Jesu beslcht, cine authentische, apostolisclie Schrift. 
Und auch die Zusammenslcllung der Rcdcn zu grosscrcn Par- 
thiecn, wie wir sie liier linden, schcint schon als zu cha- 
rakterislisch in dcr Urschrift gewesen zu scin. 2. Die Ueber- 
arbeitung, Ausfiihrung ist nicht unangemessen und ungenau. 
Sie ist durchaus sinnvoll. 3. Im Hislorischen folgt das Evan
gelium ganz der apostolischcn Tradition. Audi in dcr Uebcr- 
tragung der Reden bat es sich nacli ihr gerichlcl. 4. Die 
Ueberarbeilung liilit nicht in weit nachapostolischc Zeit.

Einleltung.
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5. Gcwiss 1st dicse Ausarbeitung das W erk Eines Verfassers 
und griecliisch vcrfasst. — So besUiligt sicli aucli hier, dass 
die freieste Kritik immer wieder zu einera vcrsohnenden Re- 
sultale hinfiihrt.

G e s c l i i c h t e  d e r  A π β I e g ιι n g.

Die Auslegung bat drei Epochen. Sie beganu als tbeo- 
logiscbe, wurde dann philologische und ist jelzt philologisch- 
liistorisehe.

1. T h e o l o g i s c b - d o g m a t i s c h e  (kirehliche) Ausle- 
gung.

Sie beginnt in der g r i c c b i s c b e n  Kirche gegen die 
Milte des 3. Jahrh. mit O r i g e n e s  (aus der alexandrinischen 
Schule), dessen τόμοι aber erst mit Kap. 13 anfangen. Das 
Ucbrige ist verloren gegangen. Davon giebt es eine altlatei- 
nisclie Uebersetzung: Commenturtornm series. Opp. ed. L o m~ 
ma t z s c h .  T . 3 — 5. Berol. 1834 s. — Erst am Schlusse 
des 4. Jahrh. trat eine neue Auslegung des Matthaus hervor, 
die von C h r y s o s t o m u s  (aus der antiochenischen Schule). 
E r  sehrieb 91 Homilieen zum Matthaus und in ihm haben wir 
das Cluster der griechischen Kirche. Das opus imperfectum 
in Mailhaemn (54 Ilomil.), welches seinen Namen fuhrt, ge- 
hort ihm nicht an, sondern ist in der lateinischen Kirche ent- 
standen und dogmengeschichtlich with tig. Jo. Chrys. homiliae 
in Matth. ed. Fr i d .  Fi e l d .  3 Tom. Cantabr. 1839. — Spa- 
ter im 1 2 . Jahrh. bebandelte T h c o p h y l a k t u s ,  Erzbischof 
der Bulgarcn, in einem Commentar zu den vier Evangelien 
u. s. Λ ν .  aucli das des Matthaus. Opp. ed. de R u b e  is. 
Vcnet. 1754 ss. 4 Tom. Er ist mebr Sammler als gelehrter 
Forscher. ·— Dassclbe gilt vom Eu th y  mi us Z i g a b e u u s ,  
einem Monche in Constanlinopel: Comment, in IV  ceangy. 
ed. Chr.  F. Ma t t h a e  i. Lips. 1792. 4 Tom.

Aus dcr l a t e i n i s c h e n  Kirche sind zu nennen Hi l a-

E i η 1 e i t u n g.



Eioleitung. 20

r i u s  P i c t a v l e n s i s  (am die Mitte des 4. Jalirh.) Comment. 
in evang. Matth. Opp. ed. Ober t hi i r .  T. III. (Wirceb. 
1785) p. 315 ss. Wie Origenes 1st er nur theologisch-dog- 
matisoh. — Mehr leislete (in gramniatischer Hinsicht) zu An- 
fang des 5. Jahrh. H i e r o n y m u s  Comment, in Matth. Opp. 
ed. V a l l a r s i .  Tom. VII. P .I . Vend. 1766 ss. 4. — W ie- 
dcrum aber bios das dogmatisclie Moment hebt hervor A u
g u s t i n u s  Quaestionn. evang. lib. 11 und Quaestionn. 17 in 
evang. sec. Matth. lib. I. Opp. ed. Bened.  Par. 1679ss.Fol. 
T. III. P. II. Er blieb in der lateinischen Kirche Typus fur 
die spateren Exegeten.— Be da V e n e r a b i l i s  (im 8 . Jahrh.) 
Commentar. in Matth. evang. lib. IV. Opp. ed. Col on.  
1647. T. V. — T h o m a s  A q u i n a s  (im 13. Jahrh.) Comm, 
in cvv. Matth. et Joann, und Catena aurea in IV  evangg. 
Opp. ed. dc I lubeis .  Venet. 1745 ss. T. XIV — XVI.

Diese allc haben viei Sinnvolles, doch ohne dass die ge- 
scbichtliche Auslegung dadurch hiittc gewinnen konucn.

2. P h i i o l o g i s c h e  Auslegung.
Sic trat ein seit der sogenannten Wiederherstcllung der 

Wissenschaffen. Hicrher gchoren vornehmlich E r a s m u s  An- 
notatt. in IS. T. Bas. 1516. Fol. Seine Paraphrasen sind 
philologisch bewahrt und noch heute brauchbar. — C a l v i n  
In harmonium ex Mallhaeo, Marco et Luca compos, comment, 
ed. Thol uck .  2  Tom. Hal. 1833. — T h e o d .  B e z a  
Annotuit. majores in N. T. Genev. 1565. Fol. Er machte 
sieh verdicnt um die neutestam. Hrilik. — Hu g o  G r o t i u s  
Avnolalt. in N. T. (Par. 1644. Fol.) ed. Windhei rn.  
Erlang. 1755 — 57. 4. 2 Tom. Groning. 1826. 9 Tom. Er 
hat in sprachlicher und gesehichllicher Bezichting Ausgezeich- 
netcs geleislel und verdicnt immcr noch voile Beriicksichli- 
gung. — Aus seiner Scliule ging hervor, was Joh.  Jae .  
W e t s t e i n  in seiner Ausg. des N. T. (Tom. I. cont. I V  
evangelia. Amst. 1751. Fol.) zusammcngcslelll hat; er cut-
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halt die Grundlage zur oeuern freiern Erklarung, — C p. A. 
H e u m a n n  Erkliir. d. N. T. Hannov. 1750— 63. 12 Bde. 
-— Nicht unbrauchbar ist Go t t f r .  O l e a r i n s  Observatt. sa- 
crae in emng. Matlh. Lips. 1713. 4. — Pbiloiogiscb sehr 
ausfubrlich ist Jac.  E i s n e r  Comment, crit. -philol. in evang. 
Matlh. ed. S t o s c h .  Zwolliae 1769. 2 Tom. 4.

3. H is  t o r i  s c b - p h i l o l o  g i s c b  e Auslegung.
Sie bebt an mit Pa u l u s  Philolog.-krit. und histor. Korn- 

went, iiber d. N. T. 1 — 3 Th. die drei ersten Evv. (1800)
2. Aufl. Liibeck 1804 f. Neue Bearbeitung unter dem.Tilcl: 
Exeget. Ilandbuch iiber die drei ersten Evv. 3 Thlc in 5 13dn. 
1830—33. E r zog zuerst das Historisch -Archaologische in deu 
Kreis der Auslegung mit besondcrer Rucksieht auf die Lebens- 
gesebiebte Jesu. Vgl. d. Leben Jesu. Heidelb. 1828. 2 Bde. 
— J. O. T h i c s s  Neuer hr it. Comment, iiber d. N. T. 1 .2 . B. 
d. Evv. Ilalle 1804—6. — Cb. G. K u i n o e l  Comment, in 
libb. histor. N. r .  V ol.LEv. Matlh. (Lips. 1807). Ed. 4. 1838. 
Treulioh benutzt er das alte Material, ist aber philologisch 
ungenau und obne beslimmten iheologiscbcn Charakter: dem- 
nach sebwankend in der AulTassung. — C. F. A. F r i t z -  
s c h e Qttaluor evangg. recensuit et cwn commentariis per pe
tals edidit. T. I. Ev. Matlh. Lips. 1826. Vornebmlich ist 
von Bedeutung seine philologische Akribie. — Entgegenge- 
setzter Art ist I l e r m.  O l s b a u s e n  Bibl. Comment, iiber d. 
Sehr. dcs N. T. 1. B. die drei ersten Evang. Konigsb. (1830)
3. Aufl. 1837. In dieser Auslegung tritt das bisloriscbe und 
philologische Moment gegen das theologisch - kirchliche zu sehr 
zuriick. Sie ist vcrbiillend zu Gunslcn der Apologie des Wun- 
derbaren. — P. Al oys  G r a t z  Hist, hr it. Comment, iiber d. 
Ev. Matlh. Tiibing. 1821—23. 2 Bde. Der Verfasser ist Ka- 
tholik ; sein Commenlar ist deshalb merk>viirdig, weil das ratio- 
nalistiscbe Element in ibm aufgenommen ist. — Die weniger 
bedcutcnden Auslcgungcn iibergebend nennen >vir no th : J.
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V al. H e n n e b e r g  Phil. hist. u. hrit. Comm, fiber d. Schrr. 
d. N. T. 1. Th. d. Ev. Matlh. Erfurt u. Gotha 1829. —  
H. A. W . M e y e r  Krit. exeg. Komment. fiber d. N. T. 1. 
Abth. d. Evv. des M atlh., Mark. u. Luk. umfassend. Golt. 
1 8 3 2 .— W . M. L. d e W e  t t e Kurzgefasst. exeg. Hand- 
bitch zam N. T. 1. Bds 1. T h .: Kurze Erklar. d. Ev. Matth. 
(1836) 2. Aufl. Leipz. 1838.

GIo. Chr .  S t o r r  Diss. exeg. inlibrontm N. T. histo
ric. aliquot loca. Tubing. 1790. 91 u. 94. 3 Partt. 4. —  
Seb.  H nr.  Mo He r  IS cue Ansichten schwieriger Stellen aits 
den vier Evangg. Gotha 1819.

Die wichtigsten p r a k t i s c h e n  Auslegungen:

T h . W i z e n m a n n  Die Geschichie Jesu nach Matthaus 
als Selbstbciceis Hirer Zuverldssigkvit, mit einer Vorrede von 
Kl euker .  Leipz. 1789. 1st noch nicht verallet. — L e o n h .  
M e i s t e r Jesus von Nttz. nach Matthaus. Basel 1802., — 
Got t f r .  M e n k e n  Betrachtungen uber d. Ev. Matth. Bre
men (1809) 1823. 2 Bde.

Eiolei tung.
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Die kritische Frage, mil welcher man das Evangclium 
des Matthaus beginnt, kann jelzt als abgethatf betrachtet 
werden. Sie belrifft die A e c h t h e i t  der beiden erslen Ka- 
pilel, welche nach der Mitle des 18. Jahrh. mannichfach be- 
zweifelt wurde. Der Zweifel ging aus von dem Deisten W il
l i am (a free enquiry into the authenticity of the first and 
second chapters of St. Matthew's gospel. Lond. [1771] 1790 
— durch E i c h  horn's Bibliolh. d. bibl. Lit. 2, 918 IF. be- 
kannt gemacht) und wurde forlgcffihrt von S t r o t h  (E i c h - 
h o r n s  Repeat or. fur bibl. u. moryenl. Lit. 9,  99 if.) und 
H e s s  (Biblioth. d. heil.Gesch. 1, 208 ff.). Als Vcrtheidiger 
zeichnelen sich aus G r i e s b a c h  (epimetron ad Comment, 
crit. in Matth. II. 47 ss.),. F r i t z s c h e  (comment, in Matth. 
Excurs. ill)  und G e r s d o r f  (Beitrr. zur Sprachcharalderi- 
sti/e d. n. t. Schriften 1, 33 ff.). J. G. M fi l ler  fiber die 
Aechtheit d. zwei ersten Kapp. d. Evang. nach Matth. Trier 
1830. Dabei ist Vieles in einander gemischt worden. Es 
gait aber die Fragen: 1. Ob die zwei Kapitel zu unserem
Evangelium spiiter hinzugeffigt worden seien ? 2. Ob sie der 
Evangelist aus einer besonderen Sehrift hergenommen babe? 
3. Ob der etwaige Ueberselzer sie beigesetzt habe? Doch 
zum Evangelium des Matthaus haben beide Kapitel immer ge- 
hiirt. Daffir sind 1. die Zeugnisse aller Zeiten. Nur ebio- 
nitische Parteicn (Epiph. haer. 30, 13) liessen die Genealogie
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1,1  — 17 weg, wahrend andere sie als besondere Schrift 
gebrauchlen. 2. Sie baben ganz denselben Cliarakler der 
Spradie und Art wie das Evangelium. 3. Die Slelle 4, 13 
beziebt sich auf 2 , 23. 4. Das 3. Kapitel miisste obne die
bcidcn ersten einen andcren Anlang baben.

Was aber den In  ha l t  dieser zwei ersten Kapitel (Ge- 
schichte der G e b u r t  und Ki nd  be it J e s u )  anlangt, 
so bemerken wir: 1. Diese Vorgesdiiciiten geboren nicbt 
znm eigenllichen ιναγγελιον (AG. 1, 22. 10, 37. 13, 24 f.). 
Deshalb sind sic auch slots von der Kirclie sebr frei he- 
bandelt worden. 2. In ihreni ganzen. Sinn und Umfang 
konnen sie nidit als bisloriscb angcseben werden. Denn zu- 
vorderst die Diirerenz mit denen des Lukas gcht dureh das 
Ganze. Dann baben sie durcbgang einen zu iibernaliirlichen, 
unniillelbar binunliscbcn Sinn. Sic sind aber endlidi ganz 
in der Form allpropbetiscber Gescbicble angelegt.. Docb ist 
3. das Gesdiichtlicbe dadurch nicbt vollig ausgescblossen. 
Vielinebr gelit cin gemeinsamer, historischer Fadcn dureh 
beide Urkunden hindurch; aucli im Einzelnen ist es oft un~ 
wahrsdieinlich, dass die Darstellung obne bistoriscbcn Anhalt 
und Ausgang gewescn sci. 4. Aber der Ursprung dieses 
nichlhistoriscben Tbeils des Evangelium ist nicbt sowohl in 
Sagen, als in frciern , verhcrrlicbcnden, idealisirenden Dar- 
slellungcn zu sucben (AG. 2, 11. 19, 0 ), in denen liefere 
Ideen liegen. — Ilier zeigt sidi der grossc Unterscbicd z.wi- 
scben den Evangelien des Matthaus und Lukas und den apo-  
k ry p b i s c h e n Evangelien der Kindbeit Jesu (Clod, apocr. N. 
T. "ed. Thi l o.  1 , §. 3 u. 7. p. 03 ss. u. 337 s s .) : diese 
sind ganz andercn Geistes und slclien weit liinlcr der Erzahlung 
des Matlbaus und Lukas zuriick. — 5. Dabcr ist wcdcr die 
Eiitslebuiig derselbcn in Familicnsagcn oder Lrkunden zu su
cben ( S l o r r ,  Paul  us), nodi die Grundiage in judisch-mcs- 
siauiscben Kildcrn ( S t r a u s s ) ,  wofiir das Wenigste passt.

Kxeg. ScJirr. J, 1. 3
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Die Jugendgcschichlc nun beginnt mit der G c n e a l o -  
g i e  V. 1 — 17. Ilier slcbt diese nicht bios ini Stile der 
jiidischen Biographic ( J o s e p h u s  begiunt so s. vita), sondern 
sie ist dazu bcstimmt., die messianisclie Bedingung, davi di -  
s c h e  Ab s  la ni in u n g , nachzuweiscn. Der Grund dieses 
Glaubcns lag inne in der Wcissagung des Nathan 2 Sam. 7, 
12 i f . , wovon die weitcre Ausluhriing Ps. 132, 11 if. ist. 
Bei Jercmias (30,-9) heisst der Messias geradezu David. Vgl. 
Zacbar. 3, 8 mid 0, 12 f. Sehr hauiig iindet sieli bei Mat
thaus der Ausdruck νιος /ίαβίδ, docli kommt cr auch bei 
Markus und Lukas vor, nie aber bei Johannes. Apoc. 22, 
10 steht ρίζα Λαβίδ. Paulus Rom. 1 , 3 und 2 Tim. 2, 8s 
in βπερματος Λαβίδ, so wie in der Rede Jesu Malth. 22, 
41 mehr das Ideale hervorgehoben wird.

Die Genealogieen bei 31atlhaus und Lukas (3 ,23—38) dif- 
feriren in der Anlage: Matthaus hat sie in abstcigcuder, Lukas 
in aufstcigender Ordnung, also jener mehr in jiidisoher, dieser 
mehr in griechischer Art. 2. Vielleicht ist es auch nicht 
ohne Absieht, dass Lukas die Genealogie fiber Abraham hin- 
auiTiihrt (Christus Solin des allgcmeinen 3'ienschcnvalers); es 
liegt darin die paulinischc, universalislische Idee, Avie sie 
gerade diesem Evangelislen hiiufig zuflicsst, dass die chrislli- 
che Sadie selbst iiber das israelitisehe Volk hinausgehe bis 
zum allgcmeinen Vatcr der Menschen. 3. Die Genealogie 
bei Lukas ist weit umfassendcr, ausfiihrlicher; Matthaus liisst 
viele Glicder aus (zwischen Joseph, dem Gatten der 31aria, 
und Serubabel bei Luk. 17, bei Malth. 9 Glieder), urn —· 
mit jiidischer Kunst — Gleichformigkeit dersclben zu errei- 
chen. Aber 4. bedeulender ist, dass fast alle Gcschlechter 
zwischen David und Joseph, dem Gatten der Maria, bei Mat
thaus und Lukas versehieden sind. Nur Salathiel (Schealtiel) 
und sein Sohn Serubabel slehcn in beiden Genealogieen, aber 
sie werden bei beiden versehieden von David abgcleitet.

Μ
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Schon im 3. Jahrh. regie der palastinensische Bischof J u 
l i as  A f r i c a n u s  die Frage u'ber jene Differenz an in einera 
Briefe an Aristides (bci F useb. hist. eccl. 1, 7. vgl. Scriptt. - 
velt. nor. collect, ed. ab A n y. M ajo. 1, 21 s s .) ; dann griff 
sie dcr Manicliaer Fa us Ins auf (Att yn s tin . c. Faust. 3, 1). 
Die jiingsle Uutcrsuchung ist die von P e l .  S c h l e y e r  uber 
die von Matth. u. huh. mityetheilten Gencaloy. Jesu Christi, 
in der Titbiny. theol. Quartalschrift 1836. 3, 403 IF. u. 4, 
539 ff. Die Ansgleicbungsversucbe werden wir bci Lukas er- 
wiihnen. Eine s i c h e r e  Urkunde (vielleieht Familienurkunde) 
kann die Gcnealogic sclion wegen jener Differenz mit Lu
kas nicht sein. Sie kann cs auch naeh den Verhaltnissen 
nicht wolil sein. Schon friiher im A. T. weichen die Genea- 
logieen oft von einander ab und miissen also in Storung uiid 
Vcrwirrung gerathen sein, was sich aus den weehselnden 
Verhiillnissen des Volkes erklart. Lad Julius Africanus 
bcrichlct, llerodes babe viele Slammregister (αναγ^αφαl r. 
γενών: Euseb. 1. c.) wegen seines Hasses gegen die Vor- 
uebmen verniebtet. Doch blosse, willkiibrlicbe Compositionen 
sind gewiss beide Genealogiecn nicht, sondern es sind nach 
Nachforscliungen gcinacblc Versuclie, das Geschlecbt Jesu 
auf David zuruckzufuhren. Aber unentschicden mussen wir 
es lassen , oh die Familie Jesu sehon eine Tradition fur sich 
hatlc von dort abzuslammcn, odcr ob dcr Glaubc an die Per
son Jesu als Messias erst auf diese Ableitung gefiibrt habe. 
Uebrigens sleben diese Genealogiecn nicht im Widerspruche 
mil dcr Erzablung bier V. 18. Die Sage Ircnnte die biirger- 
liclic und die hoherc, ideate Auflassung der Person Jesu.

Die Aufscbrift βίβλος γενεάεως, welclie V. 1 giebt, ist 
dcr altalexandriuiscbc Ausdruck fiir *"12D (LXX
Gen. 2, 4. 5, 1 — abwcchsclnd mit avxcu αί γενεοεις: 6 , 9 . 
10, 1 u. o.). Also βίβλος ist U r k u n d e  (es liegt dem- 
uaeh in deni W orlc keiu Beweis dafiir, duss diese Gencalo-

3 *
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gie eine besondere Sell rift gewesen), γενεσις aber niebt so- 
wolil A b s ta m in u n g (V. 18) als das G a u z e  <1 c r G e - 
s c h l e c h t e r  (γενεαί in V. 17 odor γενεσεις) — G c s c li 1 e e li t s- 
r e g i s t e r .  Gewiss bezieht sicli diese Anfsolirifl nur anf die 
Genealogic, nicht auf das gauze Evangelinm ( OJ e a r i u s )  
oder die zwei ersten liapilel ( S t o r r  und Pa  ulus)  oder das 
ganze erste (F r  i t zs c Ii e). Dcr Name ’Ιησούς Χριστός stelit 
bier und V. 18 allcin in clem Evangelinm und zwar gleich- 
bedcutend mit ’Ιησούς 6 λεγόμενος Χριστός (V. 1(5). Das 
Χριστός soli bier die Absieht, die Bedeutung der Gcncalogie 
ausdriieken: es ist also nicht blosser Name (nomcn pro- 
prium), sondern messianisclie Bezeichnung. Die Alexanclri- 
ner fiikrten es ein als Ueberlragung von ΓΡΦΟ (aramiiisch 
NIT2jp> gracisirt μεσσίας) — Ps. 2 , 2. Dan. 9 ,  25 f . : 
niebt bios Konig, sondern Konig im alien, bolien Sinne, pro- 
pbetisch geweiht. Τίοΰ Αβραάμ ist niebt auf Ιησοΰ zu be- 
ziehen, sondern auf Λαβίδι , ,David’s, weleber Abraham's Ab- 
kommling waru . Dureli νιον Λαβίδ, νίοΰ ’Λβραάμ soil der 
Mittelpunkt und der Ausgang der Genealogie bezeiebnet 
werden.

Die F o r m  nun, in weleber das Einzelne anfgefiibrl wird, 
besonders das wiederholle εγίννησε, ist ganz bebriiiseb. Die 
altisraelitiscben Namen Averdcn in der afexandrinisclien Scbreib- 
arl. angegeben.

V. 2 — 6 : E r s t e  R e i h e  d e r  G e s c b l e e b l e r .  Von 
V. 3 — 6 siimmt die Genealogie iiberein mit Ruth 4, 19 — 
22 u. 1 Gliron. 2, 4 — 12 und bis V. 4 ist Ailcs gemass der 
mosaiseben Gesehieblc (Gen. 46, 12 u. 4 JWos. 1 , 7). Nur 
cine Angabc iindet sicli b i e r  (V. 5) allein: ,,Boas, So l m 
d e r  R a b a b . “  Gewiss soil es die sein, welebe Jos. 2 , 1 IT. 
erwiihnt wird, wenngleicb sonst 'Ραάβ (auch Ilebr. 1 1 , 31. 
Jac. 2, 25) gesehrieben. Es gab vicle Sagen iiber sie. Aber 
auflallend ist bier (V. 3. 5. 6) das, in judisehen Genealogieen
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sonst ungewbhnliche, Uervortreten ciniger F r a u e n :  der 
Tliamnr (Gen. 38, 16), Rahab, Ruth, Rathseba (ή τον Ov- 
ρίου V. 6). Dass die Mehrzahl von ibnen in der Gesehichte 
nicht silllioh rein erschien, hat bier gcwiss kcine Bedeutung 
( W c t s l e i n ,  P a u l u s :  weil aucli die Gesehichte Maria’s 
Ansloss geben konnte); sie sind wohi bios als in der Ge- 
schiehle g e n a n n t e ,  uberall bci den Judcn beruhnite Per-, 
sonlichkcilcn aufgefiihrl: schon die alte israelitisebe Gesehichte 
Jiess dicsen ihren silllichen Charakler vcrschwinden gegen 
das, was sie fiir das israeiitische Volk gewesen. — Βαδνλενς. 
in V. 6 ist das gcvvohnliche historisehe Beiwort des David;' 
vielleieht aber slelit es nicht ganz ohne Bedeutung. Fur Σο- 
λομώνα wurde vor G r i e s b a e h  die Form Σολομώντa gele- 
sen, wie Joh. 10, 23 Σολομώντος.

V. 7 — l l :  Z w e i l e  R e i h e  de r  G e s c h  l ech  t e r .  
Sie wciclit elwas von 1  Chron. 3, 10 — 19 ab. Die 5, er- 
slen Glieder (von Salomon bis Jorum) sind historisch. Dann 
aber findet V. 9 eine Abkiirzung Stall. Es sind zwjsehen 
Joram und Usia (^Οζίαςι 2 Chron. 26, 1 ; aucli Asarja, ’Λζα- 
ςίας, genannt: 2 Ron. 14, 21. 1 Chron. 3, 12) ausgelassen 
A h a s j a (Οχο'ζίας), J o a s (/ωάς), A m a z i a (Αμαΰίας). Solche 
Auslassungen sind iibcrhnupl niehls Ungewohnliehes (vgl. Esr. 
7 ); zudem solicit ja naeh V. 17 drei Rcihen glcichzahliger 
Glieder gegeben werden. Bis Ende von V. 10 geht die Gc- 
nealogie wieder liislorisch fort. V. 11 aber ist ein Glied ' 
iibergangen. Josia’s Solin namlich w a r j o j a k i m  (duller bier 
oil eingeseboben : τον Ιωακείμ' ’/οαακειμ δε εγίννηδε) und des- 
sen Solin war Jcclionja. Ferner passt xal τούς αδελφούς αυ
τόν nicht auf diesen, da er ( l  Chron. 3, 16) nur c i n e n  
Bruder, Zedekia, geliabl liaben soil. Die Worle zu slrei- 
clien (Ri i bnoe l ,  F r i t z s e b e )  odcr zu verselzcu, sind wir 
nicht bereelitigl. Demnaeh wild cnlweder liier eine andcrc 
Tradition bcfolgl, als in der Chronik vorliegt, odcr Jcclionja

\
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wird mit Jojakim vcrwechselt, von welclicm mehre Briidcr 
(a. 0 . 3, 15) aufgefuhrt werden. ’Επί dient zur Zcilbestim- 
mung (Luk. 3 ,  2). Μετοιχεβία ( U m s i e d e l u n g :  auch 2 
Kon. 24 , 16) ist ein milderes W ort fiir αίχμαλωοία. Dcr 
Gen. Βαβνλώνος— nach B a b e l ,  wic οδός ί&νών 10 , 5.

V. 12 — 16: D r i t t e  Re i l i e  de r  G e s c  b l ech  te r .  
Μετά τ. μετ. ist niclit gerade mit εγεννηβε zu verbinden: cs 
sollcn bios die nach dem Exil h e r v o r g c l r e t e n e n  Manner 
genannt werden. Ueber S e r u b a b e l ,  dem Judenfiirsten 
nach dem E x il, fhidet sich im A. T. selbst eine DilTerenz. 
Sein Vater hcisst wic bier Schealtiel bei Hagg. 1 , 1 und 
Esr. 5, 2 ; allcin 1 Chron. 3, 19 wird desscn Bruder Pedaja 
Vater Serubabel’s genannt. Soil keine Verschiedenheit der 
Tradition Stall gehabt haben, so mag man bier ein Beispiel 
jener Leviratsehe (5 Mos. 25, 5 IT.) annebmcn, nach wel- 
cbcr.etwa Padaja’s Kinder mit Scbealliers Wiltwe den Na- 
men des Letzteren l'iibrten. A bind (V. 13) ist wahrschein- 
licb derselbe mit Obadja (VΙβδία) ,  Serubabel’s Enkel nach 
1 Chron. 3, 21. Die folgenden Glieder bis auf Jacob, Jo
seph’s Vater, sind uns vdllig unbekannt. In den jiidisehcn 
Sagen von den altcslen Zeiten her (schon Celsus bei Orig. 
1 , 37 nnd im Talmud) wird als Jesu Vater genannt P a n 
t h e r ,  P a n t h e r a ,  ΝΤΠ-S· Als historisch nchmen die- 
sen Namen in die Genealogie Jesu auf E p i p h a n i u s  liacr. 
78, 7 und J o h a n n e s  Dam.  de orlhod. fid. 4, 15 — jener 
fiihrt ihn an als Bcinamcn Jacob’s ,  Joseph’s Vater, dicscr 
als Vorfahr Jesu. Es ist viellcicht eine jiidische Liisterung 
(παν ΰηράν'). Vgl. N i I z s c h in V lim a n  it’s u. U in b rc i t's 
theolog. Stndien u. Kritik. 1840. 1, 115 ff. V. 16 Schluss 
dcr Genealogie: ,,Galtc Maria’s, von welcher Jesus geborcn 
wordcn ist, welcher Christus hcisst.<( Die Vcranderung in 
dcr Form: nicht ’l  ω ο η φ ίγέννηοε ’ΐηβονν, sondcrn εξ ής έγεν- 
νή&η — dcutet, wie die ahnliche Wendung Luk. 3, 23 (iro-
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μίξετο), auf das Ereigniss Inn, welches hler V. 18 folgt. 
Itwao&ca in dcr Bedentung von τίχτεβ&αι (V. 21). Der 
Ausdruck ’Ιηβοΰς 6 λεγόμενος Χριοτός soviel als ’ίηΰ. Χρ. in 
V. 1 . Es lindcl nicht die nachthcilige Bcdeutung Slalt: qui 
ferlur (27, 17), ,,den man ausgiebt fur Chrislus“  ( S t o r r ,  
P a u l u s ,  K u h n o e i  — indent sie glauben , die Genealogie 
riibre von ungliiubigen Glicdcrn der Familie Jesu her). rO 
λεγόμ. ist sowolil fur Namcn (9, 9. 26, 36. 27, 33 =  o 
χαλονμ. AG. 1, 23) als fur Beinaraen (26, 3) imGebrauche: 
,,bekannt darunlcr.“

V. 17. ΓΙαβκι, nicht ahsolut zu nehmen $ es begreift in 
sicli alle h i c r  aufgefiihrten γενεαί γενεαεις). Die Gleich- 
miissigkcit der Ablheilungcn in der Genealogie gehort zu den 
Eigenlhiimlichkeilen dcs Orients. Die kunslliche Form hat 
vornehmlieh die Absicht, die Urkunden in dcr Tradition fe
ster zu maclicn und vor Verfiilschungcn zu behulen. Dazu 
mag hier (δε'/Μτεΰΰαρες) die Heiligkeil dcr Siebenzahl kom- 
men. In alien 3 Reilien wird dcr mit gezahlt, bis auf vvel- 
clicn jede dersclbcn gelien soil: David, Jechonja, Jesus. In 
der 3. Reihe (sons! wurde ihr ein Glied fehlen) ware dann 
wiedcrum mit Jechonja zu beginnen.

V. 18. Uebcrgang zur E r z i i h l u n g .  Γεννηΰις (Z cu- 
g u n g ,  generalio) im text, rec., die ncucrc Iiritik γενεβις 
(A b s t a m in u n g, origo). Dieselbc Vcrschiedcnhcit findet sich 
aucli Luk 1 , 14. Die zweile Lesart, das Allgemeinere aus- 
driickend, ist hier wahrscheinlichcr, well γέννηϋις mchr an 
das ίγεννηβε im Vorigen criunerlc, welches dcr Schriflstcller 
ja von der Geburl J e s u  fern liallen musslc. Anders slchl 
2, 1 das Pass, γεννηΰίντος.

Die Erzahlung V. 18 — 25 lulirt die Ilauplpersoncn so- 
gleich ohne weitere Bezeiclmung dcr Familienvcrhiiltnissc ein. 
Audi die ii be r n a lii r I i c li e G e b u r t Jesu wird bei Mat
thaus (anders Luk. 1, 26 if.) schon v o r a u s g e s c t z l .  Jo-
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s e p h  verschwindel liicr bald aus der Gescbichte; bei Jesu Tod 
erscheint Maria vervvaist (Job. 19, 26). Er ist aber Gcgen- 
stand der kirchlichen Sage geworden; diesc liisst ihin ein sehr 
hohes Alter erreichen und zweimal vermiihlt sein (Epipban.  
Λα<τ. 78, 8) ,  wahrscbcinlieh indem man die Briider Jesu fiir 
Kinder erster Ehe gehallen. Es ist noeh vorlianden eine apo- 
kryphische Gescbiclite Joseph’s in arabischer Sprache (Cod. 
ajiocr. N. T. ed. T h ilo .  1, § . 2 .  p. 1 ss.).

Μνηβτευεο&αι· gebraucht auch Lnk. 1, 27. 2, 5. Die Vcr- 
bindung μνηβτευΟ-είΰης — εύρε&η ist Nachbildung allhebrai- 
scher Construction. Συνερχεβ&αι, dern παραλαμβάνεο^αι 
(V . 20. 24) cntsprechcnd: zuin h a u s l i c h e n  Leben si oil 
v e r b i n d e n  (anders 1 Kor. 7 ,  5). Ενρε&η nicht “  ήν 
(Ki ihno' el ) ,  sondern in biirgerlicher Bedeutung ~  d e p re -  
hen d i. Es gehort nur zu εν γαοτρί εχουσα, nicht zu εκ 
πνεύματος αγίου. Dieses ist bios Beisalz zu iv y. εχ. und 
steht (als hebraische Abkiirzung) fiir καί τούτο (scilicet, nempe) 
Ικ πν. ay.; es konnte durch ein Komma vom Vorigen getrennt 
werden. nΑγιον πνεύμα: Euk. 1, 35 abwechsclnd mit δννα- 
μις ύψίατου. Πνεύμα K r a f t  oder W i r k s a m k e i t  (εκ von 
ihm h e r ,  als Ursaehe : Job. 3 , 6 .  1 Job. 5, 4 ) , nalurlich 
ohne den Begriif von P e r s o n  l ie like it. "Αγων ~  &εοΰ 
(12 ,28 . 32), nicht h e i l i g ,  in siltlichcr Bedeutung, sondern 
l i ber  i v e l t l i c h :  , ,durch cine Golteswirkung44 — viellcicht 
mit Hindeutung auf den schalfenden, bildenden GoUcsgeist: 
Gen. 1 , 2. Ps. 104, 30. P a u l u s :  ,,mit heiligem Sinne, 
Seelenreinbeit44, weder der Bedeutung des Worts, noch deni 
εκ angemessen, und mil auffallend schwankendcin Begrilfe. 
Zu deni G e d a n k e n  selbst bemerken wir nur , dass allein 
Matthaus und Lukas in diesen Vorreden zum εύαγγέλων die 
Geburt durch den heiligen Geist erwahnen. Bei Johannes und 
Paulus wird die Person Jesu vielmchr durch die Theilnahme 
an einem liohern, gottlichen VVesen geweiht (Job. 1, 14.
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Rom. 1, 3 f. 1 Tim. 3, 16). Abcr dcr Gedankc 1st 1. nicht
aus f r emden  M v l h c n  enlstanden. Diese Iiaben auf das

%

Judenthum wold nie Einfluss gehabl; die παρ&ενογενεια des 
Heidenthunis war elwas anderesdas  Loos, Gottersohne zu 
sein ( Au g u s t i n .  tie cieit. dei 3,  4:  „Utife est cieilatibus, 
tit sc viri fortes ex diis yen it os esse credanlt!). Der Gcdanke 
isl- 2. nicht aus * u d i s c h - m e s s i a n i s c h e η V or s te  11 u n- 
gen enlstanden. Jhnen liegt es fern, dass der Messias von 
einer Jungfrau werdc geboren werden 5 spatere Sagen sind 
erst aus christlich-kircliliehcu Anklangen entstanden. Und 
3. die j es a n i an  i sc he S t e l l e  V. 22 f. fur sicli halte den 
Gedanken wold nicht hervorgerufen; er ist derselben erst an- 
gebildel worden. Vielmehr ging diese idee aus deni Gefiihl 
der Herrlichkeit Jesu liervoV. W ir haben bier cine freie, ur- 
chrislliche AulTassung, in wclcher entweder iiberhaupt das Le- 
ben Jesu voin Anbeginn gotllich geweiht, gehoben dargestellt, 
odcr insbesondcrc das ausgesppochen werden sollte, dass der 
goltliehe Geist, wclchen sicli Jesus ftir sein gauzes Leben 
beigelegt halte und dcssen Trliger er war (3, 10), ibn selbst 
sclion in das Leben cingefiihrt babe (το γεννώμενον άγιον Luk. 
1, 35). Das lx πνεύματος αγίου war der geistigsle Ausdruck 
dafiir.

V. 19. 'Λνήρ steht wie V. 20 γυνή ~  νυμφίος, νύμφη 
(Gen. 29, 21. 5 Mos. 22, 24): sponsus, sponset. Λίχαιος 
wold nicht g c r c c h t ,  wie in der gewohnlichen Sprache. 
(dann χαί —  χαίπερ, όμως: V. 25), vielmehr in der weilern 
Redcutung recl i  t sch a f f en,  welches geradezu ( C h r y s o s t .  
χρηστός) fur gi i t ig slehen kann (2 Kor. 9, 9. 1 Job. 1, 9). 
ΙΙαραδειγματίζειν ( L a c h m a n n  δειγματίΰαι) wie iiebr. 0, 0 
— der Re s c h  i 111 p I'u ng a u s s e t z e n .  Vulg. tneduvere, 
Die Rcdeutung des Salzes liegt im λάϋ-ρα: , ,nicht beschini* 
pl'en durcli richlerliche Vcrhandlung.“  Im Geselz war die 
Todcsslrafe ausgesprochcn fiir Vergchungcu diescr A rt, wel-

i
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die dcm Ehebruche' gleichslanden (5 Mos. 22 , 23—27). Die 
allc mosaisclie Slrcngc bcstand dcmnach nicht mclir ini biir- 
gerlichcn Lebcn (J«h. 8 ,5 ) ;  zudcm war ja den Jndcn das 
Rcchl genommen, Todesstrafe zu verhangen. Jelzt also nur 
Beschimpfung, wabrsciieinlicli durcli die oflenlliche S c b e i -  
dung.  ’Λπολνειν wie 5,  31 das YYrort fin· Ehcseheidung, 
bier von dcr Enllassnng der Vcrloblcn gesagt. Λά&ρα ZZ 
ohne  K l a g e  und R i c h t e r s p r u c h .

V .' 20. ,,Walirend er darauf sann“  (ίν&νμ. vgl. 9, 4), 
αγγ. — κατ’ οναρ 2, 13. 20. Es ist nicht olme Bedeulung, 
dass bei Nichlisraelilen bios vom οναρ (ohne ’άγγελος) die 
Rede ist: 2, 1 2 . 27 , 19. TraumoiTenbarungen galten de
nials bei den Judcn am Meisten. J o s e p h ,  de bell. jud. 1, 
17. 2, 7. W ir konnen nicht beslimmcn, wie viel oder wc- 
nig Eigenlliches der Evangelist habe in die Darslcllung le- 
gen wollen: sie hat ganz den allliciligcn Charakter. — Joseph 
wird angeredet mil νιος Ααβίδ (als Vocaliv: 20, 30) , ent- 
wedcr nur als Goltbegiinsligler, oder als dcr, fiir welohen sich 
eine besondere Bestimmung, also Wunderbares, ΛνοΙιΙ ge- 
ziemte. Φοβεΐΰ&αΐ bier ~  vereri, Scheu aus Scham. Das 
1’olg. την γυναίκα 6ov hiingt nicht vom YTerbum ab : ,,als solche 
aufnelnncn“ ( F r i t z s c h e ,  Me ye r ) ,  sondern ist Apposition: 
,,sie die es ist.6ς Μαριάμ die hcbraische Form (Mirjam) — 
selbst die Spraehform wird im heiligen Stile die alte — bei 
Matthaus liicr nur und bei Lukas in den zwei ersten IiapL 
leln. In Y'olksreden konunt der Name vor 13, 55.

Pic Griiude, welche Joseph beslimmen sollen, werden 
hcrgenommen 1 . von der Reinheit, Heiligkeit dcr Sache, 
2. von dcm grossen Erlolge dcrselben.

Fur το γεννη&εν Luk. 1 , 35 το γεννο)μενον. Durcli das 
Nculrum crhalt der Gegenstand mclir Gcisligkeit.

V. 21. Die Anktindigung von der B e s t i m m u n g  dcs 
Ncugebornen wird in altisraelilisclier Wcise an den N a m c n
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gekmipft, welchen er empfangcn soil. Es Iicgt in dieseu 
W  orlen 1 . cine ausscre Vc rs i ch e r u n g , (lass es so kora- 
meii solle ; 2. fiir den Namengebenden eine Priifung des G1 a li
fe ens an die Vcrbcissung; 3. fur den Namcnfiibrcndcn sclbst 
eine fortwabrende E r i n n c r n n g  an seine bobc Bcslimmung. 
,,Du wirst ilm J e s u s  nennen, denn cr wird sein Volk von 
iliren Sunden crretlen.“  — Das Futuriun bat allcrdings im
perative Bcdculung. Αυτός γάρ —  darum, weil. ’ίηαοΰς wird 
hier nicht als Uebersetzung des gewohnlich cntsprechenden 
J e h o s c h u a  genommen, denn dann bat es passive Beden- 
tung: ,,dessen Heil Gott“ , sondern als Uebersetzung des 
J e s c b u a ,  welcbes aucb im A. T. (Esr. 2, 2. Neb. 7, 7) 
mil jenem abwechscll. Acbnlicb Sir. 46, 1 von Josua: ίγε- 
νετο v.caa το ’όνομα επ'ι αωτηρία των ίζλεκτών &ευν. R e l t c n  
1st bier: von etwas befreien — ,,νοη den Sundcn“ . Σωτηρία 
verbunden mit Siindcnvcrgebung aucb Luk. 1 . 71. Es ist 
der allgemeinste messianisebe Ausdruck. S l inden s. v. a. 
Schuld und Elend der Siindc; ein nur sitllieber Erfolg wiirde 
bier niebt passed. W ir baben aber den Ausdruck niebt bios 
auf das polilische Elend des Volks zu bezicben, sondern auf 
die gesammle Noth dcsselbcn: von Allersber gait diese als 
Siindenslrafe. ^

V. 22  f . : Dcr Evangelist weist auf ein propbeliscbcs 
W ort zuriick , niebt der Engel ( C b r y s o s t . , Pa u l i t s ) ;  
wenigstens sliindc dann εΰτat, niebt γεγυνε. Dersclbe Zusalz 
zu freinden Worten iindet sicb 21, 4. vgl. 26, 56. Die Art 
des Cilirens anlangend (γεγονεν, ΐνα) , so legt der Evangelist 
die Bedculung dieses Ereignisses niebt sowobl in das Wunder- 
bare, als in die Krfullung der Wcissagung. "OXov begreift 
in sieli die wunderbarc Geburt und die Benennung. Das ΐνα 
ist gewiss voni Endzwcek , niebt bios vom Erfolge zu vcrslc- 
ben , und πΧηροΰσ&ια bcdculcl ganz cigenllieb als W c i s s a -  
g u n g  c r f i i l l l  w e r d e n ,  niebt nur e r f o l g e n .
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liier beginnen nun die ofl so aulFallenden Cilalc des Evan- 
gelislen aus deni Λ. T. Treflcn sic nicht zu deni Sinne des 
Originals, so fiat man dieses vveder geradezu a!s Umden-  
t u n g ,  nocli als A c c o m m o d a t i o n  zu nehmen. Am v, e- 
nigsten als das Zweile in Stellen, wie diesc ist, in welclier 
freier cilirt wird und welclie, soviel wir wissen, bei den Ju- 
den gar nicht Fiir niessianisch gait. I)iese beliandcllen das 
A. T. nicht vom historischen Slandpunktc aus, sondern melir 
als eine lieilige Spruchsammlung — dnrehaus aber voll liefen 
und umfassenden Sinnes — und so konnle man in den ein- 
zelncn Slcllen iiberall bedcutsanie Ankiindigungen linden. 
Aber der Messias war ja dcr Miltclpunkt allcr judischen Mci~ 
liungen. S u r e n h u s e n :  Β ί β λ ο ς  xccτ α λ λ α γ ή ς ,  in qua con· 
ciliantvr loci V. T. in N . al/egati. A ms tel. 1713. 4. Dbp- 
k e :  Jlermeneulilc der neatest. Sclniftstef/er. Leipz. 1829. 1.

ΓΤπδ τού κυρίου διά τον προφήτου ist die vollstiindigsle 
Formel des Citirens; durch sie erhalt die Stelle Glanz. Sonst 
gewohnlich kurzer υπό τού προφ. (2, 17), oftcr διά τού προφ. 
(4 ,1 4 ). Ilier: , , νοη Golt -verni i H e i s t  des Proplielen.“  
Die meisten Juden wendelen die gollliche Inspiration uur auf 
die Propbeten an.

Nun V. 23 die beriihmte Stelle Jes. 7, 14, welche, iin 
Hauplworlc παρθένος mit der alexandrinischen Version iiber- 
cinslimmend, sonst — wenigstens im jelzigen Textc — hj- 
ιβεται statt ε'ξει und καλέΰεις slatt χαλέΰουΰι hat ; im Original 
,,sie wird ncnncn,“  indem das Namcngeben in allcr Sille 
den Frauen zukam (Gen. 4, 1. 23 u. o.). Zur Gescbichle 
der Auslcgung vgl. G e s e n i u s  und l l i t z i g  z. d. St. im Jes., 
dazu II en gs l enb e r g  Christoloyie des A. T. 2, 45 ΙΓ. und 
E m b r e i t  in T/ieo/oy. Studien u. Kritil:. 1830. 4, 341 IT. 
Jene Ausleger stimmen darin iiberein, dass 1 . dort nur von 
cincm dam a ls  bevorslcbenden Zeicben babe die Rede scin 
konnen $ 2. n o h y  nicht Jungfrau (nb^TCl)» sondern Weib
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von jiigenllieh reifem Alter, j u n g c  F r a u  bedeulc (Sym - 
n t achus  νεανις); 3. dahcr das Z e i c b e n  nielit in der Art 
der Gcburt, soticlern viclinehr in der P e r s o n  des zu Gebiih- 
renden babe liegcn mussen. Der Sinn des Originals mag sein: 
der Iionig werde geslraft werden dadurch, dass der ftettcr 
des Volks erst s p a t  hervorlreten werde, seine Geburt sogar 
noeh enlfernt sei. ,,Man wird nennen“  aus der Erfahrung, 
wclche die Menschen von ilim maclien werden. Zu ’Εμμανου
ήλ ist im judiscb-griccbiscben Stile beigesetzt: o ion με&ερ- - 
μην. (ohne με&ερμ. 27, 33. vgl. 4G). , , G o t t m i t  u n s 44 
(Lnk. 1 , 28: ο κυρ. μετά σου) bedeutet bier den, an wclchetn 
sicb Gollcs' Hold, Sebulz gegen u n s bewiibren , oflenbaren 
wird. Der Evangelist iindet wenigslens anch in der N a m e n -  
g e b u n g  eine Weissagnng, also bedeulete ihm ’Εμμανουήλ 
soviet als 7ηοοϋς.

V. 24. Λιε·γερ&ε\ς ϊποίηΰεν bios wie V. 13. f . : , ,s o -  
g l e i c b  naeli dem Erwachen.44 Die Vollziehung des Be- 
lehls oircnbart sicb im παρελαβε, ούκ εγίνωΰκε und εκάλεοε; 
denn die Engelslimme hattc von Joseph verlangt, er solle 
Maria zn sicb aufnchmcn, an die Ileiligkcit des Ereignisses 
glauben und an die lidhere Beslimmung des Neugebornen.

V. 23. Ονκ ίγίνωοκεν αυτήν ist aueb in allbebraisebcr 
Wcisc gesproeben: ,,er sab sie nicbl als sein Weib an.44 
Die Worte τον πρωτότοκον und εως ου sind seit dem vierlen 
Jalirliundert in Frage, seildem die Vorslellung von der he- 
sliiudigen Jungfrauschaft Maria’s aurgekommen war: πρωτότο
κος (II i e r ο n y in., E p i p h a n.) sei Z u c r s l g e b o r n c r iiber- 
baupt, ohne Gegensalz von Spa t e r - N a e b g c b o r n e n ;  mit 
εως ον werde die spalerc Zeit nicbl unbcdingl ausgcscblossen, 
sondern nur gesagt: bis dabin v o r e r s t .  Allein die Frage 
bat fur uns weiler koine Bedeulung mcltr, als in Minsioht 
auf die Erorlerung des Verwand Isohafts vcrhiillnisses der soge- 
nanuteu Br i i d e r  Jesu zu ilim.
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Es folgen Kap. 2 dr e i  dciii Matthaus eigenthiiniliehc 
E r z a h l u n g e n :  die von den M a gi e rn ( l — 12), demKin-  
d e n n o r d e  und der F l u e  lit naei i  A e g v p t c n  (13 — 23). 
In freier Fassung gehbren sie zu den sinnvollsten Stiicken, 
selhst weit ini Alterthume. Ebendaruni vermogen wir anch 
nicht, bier die Grenze zwisclien Geseliiclilc und sinnvoller 
Darstellung genau zu besliinmen. Aber der G r u n d  dieser 
Erzahlungen ist zu fest gezeiebnet, als dass wir sie fur durch- 
aus ungesehiclillich liallen konnten. Nur die Au s f i i h r u n g  
mid Z us a m m e n s te 11 u ng ist cben durch den Sinn, wcl- 
clicn sie in die Ercignisse legt, dcs Unbislorisclien vcrdach- 
tig. Etwas von diesem Sinnc bat die allc Kirchc schon ge- 
funden, indem sie in den Magiern die Reprasenlanlcn des 
Heidentbuins fand, wie es sicli zu Christas gewendet habe. 
Das Fest ’Επιφάνιά (— da) scit deni funften Jabrb. war im- 
mer cine Gelcgenheit, von dem Heidenlhume und seiner An- 
erkenntniss des Evangclium zu sprcchen. Das G a u z e  hat 
W e i s s e  zuerst wolil richtig aufgefasst,· denn dieses scheint 
dcr Sinn der drei Erzahlungen zu sein: das Christenthum
anerkannt unter den He i d e n  (in dcr Feme) — gehasst von 
den J u d c n  (in seiner nachsten Niihe — Apoc. 12, 1 — 6 : 
das Kind soil gctodlet werden) ■— fliiehtig zu den I I e l i en i -  
s t e n  (nach Acgypten), welclie ja die erslcn Vermilller zwi- 
schen dem Christenlhum und Juden-und Heidenlhume waren.

Bci der strong historischen Auflassung \var das Verhalt- 
niss des L u k a s  zu diesen Erzahlungen immer streitig·. Die 
Darstellung Jesu im Tcmpel, Luk. 2 , 22 IT., wurde gewohn- 
lich n a c h  dcr Ankunft der 31agier angenommen, weil Matth. 
2 , 1 von dieser wie von etwas spriebt s o g l e i c h  nach der 
Geburt und Luk. 2, 31) davon, dass die Ellern Jesu s o g l e i c h  
nach der Darstellung nach Galilaa gezogen seien. Dagegen 
schien es unwahrschcinlich, dass jcnc Darstellung erst nach 
der Flucht aus Aegypten crfolgt sei: und diese hiingt doch
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bei unsercm Evangclistcn so unmittelbar mil jener Ankunft 
dcr Magier zusammcn, Aber gcrade elwas Bcdeulendes liegt 
dann, dass tibcr die gcwohnlichslen Dinge im ausseren Lebcn 
Jcsu die Tradition unsicher, schwankcnd war. Man hielt sich 
nur an die g e i s t i g e  P c r s o n l i c h k e i t  Clirisli.

Die Erzalilung von den Magiern wurde vielfach ausge- 
fiilirl in der Kirclie. Vgl. Cr on i ba c h  print it lac yentium s, 
liislor. triinn mayorum. -Colon. 1654. — Gus t .  S c h w a b  
die Leyende von den drei Koniyen. Stuttg. 1822. — Eu· 
selrii En i e sen i  oratio περί άΰτρονόμων, praemissa de mayis 
et stclla fpiaestione ed. Thi lo .  Hal. 1835. 4.

V. 1 wird wieder die Geburt Jesu in II c III I c hem vor- 
ausgesetzt — eine Spur h is t o r i  sc hen Hintergrundes der 
Ei 'zahlimg. Doch V. 23 wieder: Jesus habc hinsichtlich sei
nes biirgerlichen Lebens nach N a z a r e t  gcliort. Beides hat 
auch Lukas, wenigstens eigcnthiimlich gewendet, und zwei- 
felhart bleibt c s , ob unser Evangelist jene Tradition gekannt 
habc. Gewiss aber scheint doch hieraus, dass die Tradition 
Jesum als beides zuglcich gekannt habe, als Belhlehemiten 
und Nazarencr. Bi os  aus dcr Slelle des Micha (V. 5 f.) 
enlstand die Sage wohl nicht, weil v o r  dem Christcnlhum 
jene nicht gebraucht wurde, und in der davidischen Abstani- 
mung lag nicht nolhwendig die Geburt in Bethlehem.

ΒηΟλίίμ — friiher Ephralha geheissen (Gen. 48, 7) — 
mit dem Zusatze ,,in Juda“ (Kiclit. 17, 7. 0 ), entgegen deni 
in Galiliia (im Stammc Sebulon: Jos. 19, J5). Μάγοι und 
άπο ανατολών, beides unbestimmt, vieldeutig. Der Orient war 
darnals das Muttcrland aller lieferen Wcisheit: M a g i e r  (iit 
der Sprache des Morgenlandes) oder C ha Id Her (in dcr Spra.- 
che des Abcndlandes) geltcn als Verkiindigcr soldi’ tiefer, 
astrologisclicr Wcisheit. Das άπο ανατολών gehiirl der Slel- 
lung nach zu μάγοι. ’Λνατολαί (8 , 11. 24, 27) wird wie D ip  
am gcwohnlichsten von A r a b i e u  vcrslunden — dicsem sind
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aueh die Gcschenke V. 1 1  angemessen (Gen. 23, 6 . Jes. 
40, 28. Hiob 1 , 3). Ansserdem heissen iin A. T. so Pcrsien 
(Jes. 9, 12) und Babylonien (Jes. 2, 0). C hr ys os to in us, 
H i e r o n y m u s  und die spatere griecliisehc Iiirche daclile an 
Pcrsien, wohl wegen des Magiernamens. Z i e h e n d e  Ma- 
gier (,,mar/i, qni forte At lint is cravV') erwahnt S e n e c a  
epist. 58. P a u l u s  und Andere vcrslehen J u d e n  aus der 
Fremde (AG. 13, C. 8) ;  allein gewiss ist es bier die Haupt- 
saehe, dass es Heiden gewesen. Die Magier heissen oft Ιερείς 
und einige Aeltere verstanden bier Milhrapriester. Die Iiirche 
aber findet in ihnen K o n i g e  — nach Jes. 49, 7. GO, 6 . 
12 if. Ps. 72, 10. vgl. Tob. 13, 1 1  (sehon T e r t u l l i a n .  c. 
Marc. 3, 13: doch nach T h i l o  am verbreitetsten erst im 
5. Jahrh-.); man sliitzle sicb noch auf V. 12: χώραν αυτών. 
Nach den dreifachcn Geschenken sollen es d r e i  gewesen 
sein , als Vertreler der verschicdcnen Gegenden (von Persien, 
Chaldiia, Babylonien: im Abcndlandc seit Bed a). — Λέγοντες, 
wie vorlier iv ήμεραις in hebraischer A rt: ,,forschend spra- 
ehen sie so.“

V. 2. Der Ausdruck βαΰιλευς των ’Ιουδαίων von Heiden 
auch 27, 11 gebraucht. Das γάρ weist auf τεχ&είς bin : ,,E r 
muss geboren sein, dcnn“  u. s. w. Die W ortc ίν τή ava- 
roXrj bedeuten gewiss nicht: ,,ihn im Aufgehen“ ( F r i t z -  
s c h e ) ,  soudern auf εϊδομεν bezogen (vgl. V. 9):. ,,im Mor- 
gcnlande;“ in ihrer Hcimalh baben sie don Stern geschen. 
Και ηλ&ομεν — >vcil sie geschen, sind sie gekommen. Der 
Evangelist will ihre Ankunft ofleubar nur daf i i r  crfolgt sein 
lassen: προοκυνήΰαι αυτώ. Die προΰκΰνιιιης ist biirgerliche
Iluldigung.

W ir baben bier keinen ungcsebichtlicben Zug. Wie 
uberhaupt die Epoche des Cbrislentbums eine Zeit grosser 
Zerriillungen, Itainpfe, Ahndungcn im Leben der Volker war, 
so Avar allgemeiu die Sage von einem W u u d e r k i i n i g  vou
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Palastina her wenigstens unter den Romern verbreitet — Su β
ίο  n. Vesp. 4. T a c i t .  Annal. 5, 13. J o s e p h ,  de bell. jud.
I . 2, 8 . Die Astrologie theilte den Erdkrcis in einzelne Re- 
gionen ab, welche gewisse Weltgegenden bedeuteten; es 
halle der palastinensische Abschnitt ein besonderes Zeichen 
gehabt haben konnen, fiir ein gunstiges oder gliinzendes Er- 
eigniss im jiidischen Volke gedeutet. Die Angabe iiber den 
Stern selbst ist ganz unbeslimmt. ’Αατήρ und αΰτρον, bei- 
des in der neutestam. Spracbe nicht uuterschieden, kann so- 
wohl ein Geslirn jeglicber A rt, aucli einen Komelen, als 
ein Meteor (Horn. II. 4, 75: οίατηρ λαμπρός) oder eine Con
stellation bedeuten. Ein b e s o n d e r e s  G e s t i r n  wurde in 
dcr iiirche gewohnlich angenoramen ( I gna t ,  ad Ephes. 19: 
νπερ πάντας τονς αΰτέρας; alle anderen um ihn versammelt 
— Or i g e n .  c. Cels. 1, 58 vgl. Protev. Jac..21) und so 
natiirlich als W u n d e r e r e i g n i s s .  Spater verstand man 
meist ein M e t e o r .  Eine tiefere Auffassung, welche zu- 
gleich das Geschichtliche dieser Erzahlung beweisen konnte —
J. K e p p 1 e r  de J. C. rero anno nalalilio. Francof. 1606. 
Ders. de vero anno, quo dei fifius hutnanam naturam assum- 
serit. Francof. 1614. 4. Fr .  Mi i n t e r  der Stern dcr Wei- 
sen. Kopenh. 1827. I d e l e r  Ilandb. d. Chronologic (Berl. 
1826) 2 , 399 if. — findet C o n s t e l l a t i o n :  Zusammen- 
kunft der Planeten Saturnus und Jupiter. Diese hat Stall gefun- 
den im Jahre 747 der Stadt Rom ~  im Jahre 6 vor Christus 
nach der Dionys. Aera. Jenes Jahr stellt auch dem wahrschcin- 
lichen die Geburt Jesu sehr nahc; denn ist Jesus nocli zur 
Zeit Iierodes des Grossen geboren worden, so hat die Dionysi- 
sche Zeilrechnung (a. u. 753) die Geburtszeit Jesu 5— 6 Jahre 
zu spat angesetzt. Wie man auch iiber die Sache urlheile, 
es scheiut sicher, dass die Erzahlung von einem Gestirnwun- 
der in jcnen Zeiten vorhandcn war und dieser Dcricht hier 
nicht aus einer freien Sage hervorgegangen ist. Denn allcr-

T 7 v  /



50 Εν. Μ a t tli. II. 2—4.

dings waren nicht nur bei Juden und liberal! im Alterthume 
Sagen im Umlaufe von Gestirnwundern bei der Geburt grosser j
Manner (in Abraham’s Gesch. — F a b r i c i u s  Cod. jtseud- |
cpi/jr. 1, 345), sondern es wnrde wenigstens spaterhin aucb ·
4 Mos. 24, 17 ,,es wird ein Stern aufgehen in Juda“  (Bar  j
C h o c b b a :  im 2. Jahrh. zur Zeit des Aufruhrs gegen die j
Homer) auf den M e s s i a s  gedeutet, wiewohl so, dass cr 
selbst S t e r n  liiess.

V. 3. ’Εταράχ&η ist gewiss in verschiedenem Sinne von j 
Herodes und Jerusalem gebraucht: dort Ersehiitterung aus 
Furcht, bier (freudige) Erregung aus Hoffnung. Des Herodes 
argwohnisehe Denkart bescbreibt J o s e p h u s  de bell. jud. 1 .
1, 19 — die Erwartungen vom Sturze des Herodes, durch 
die Pharisaer verbreitet, Archaeol. 17,2. 'Ιεροσόλυμα bier al- 
lein in der Femininform, sonst η 'Ιερουσαλήμ, fiir das gewolm- 
liche τα 'Ιεροσόλυμα. F r i t z s c b e  schreibt Ιεροσόλυμα. — Obne 
dass der Evangelist hiermit hatte die Wabrheit des Scblusses 
billigen wollen, welchen die Juden gemaebt batten vom Er- 
scheinen des Sternes auf die Geburt des jiidischen Konigs, 
beriebtet er einfaeh nur den E r f o l g .

V. 4. Αρχιερείς και γραμματείς του λαοΰ ist die gewohn 
lichste Bezeichnung des Synedrium. Bisweilen steht neben 
άρ%. oder statt desselben πρεσβντεροι: 10, 21.26, 3. 59. Bei 
Lukas und Johannes oft άρχοντες τ. λαοΰ. Αρχιερείς \vol)l bios 
Ehrenname: bobenprieslerlicben R a n g e s  — nicht gerade aus 
solchen Familien (AG. 4 , 0 :  εκ γένους αρχιερατικού), oder 
Vorsteber der Priesterklasse (Luk. 1 , 8). Γραμματείς batten 
wahrscheinlich aucb politisebe Bedeutung neben deni, dass sie 
die Schril'tgelehrlen, die Volkslebrer waren (13, 52 zr νομι
κοί, νομοδιδάσκαλοι 22 , 35 vgl. Mark. 1 2 , 28). Die Vcr* 
sammlung hatte, wie es aucb viellcicht gewesen ist zu des He
rodes Zeit unter denllbmern, eine bios t b e o l o g i s c b c  Be
deutung. Γεννάται ~  ,,die Bestimnmng bat geboren zu wer-
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den,“  ist prophelisches Prasens (δεΐ γεννασ&αι). Charakteri- 
stisch ist es, wie sich bei Herodes Aberglaube (hinsichtlich 
des Sternbildes) mit judischer Orthodoxie (dem Glauben an die 
Weissagung) verbindet. Die Z e i t  nimmt er von den Magiern, 
den O rt will er von den Juden wissen. Aber die Frage 
setzt die A b s i c h t  voraus, das Kind zu to d  t en.

V. 5 f. Dicse Volkserwarlang aus Mich. 5, 1 auch Job.
7, 42 (aber V. 27 dort eine andere daneben: der Messias * 
von unbekanntem Ursprung). Der Evangelist hat anders als 
die dort worlliche alexandrinische Uebersetzung. H i e r o n y 
mus  und P a u l u s :  jener habe auf eine willkiihrliche Text- 
veranderung bei den Synedristen hindeuten wollen. Indessen 
der Sinn ist gleich. Fur messianisch hat die Stelle immer 
gegolten ( J o n a t h a n )  — wenn auch nicht gerade von der Ge- 
burt zu Bethlehem verstanden — und sie ist es auch im alt- 
israelitischen Sinne. Bethlehem wird nur als David’s Stadt 
gcnannt: 1 Sam. 16, 18. Γ ή ’ΐονδα (Orig. E p h r a t a )  ZZ της 
ϊουδαίας V. 1. Γη ( =  L a n d s c h a f t  10, 15. 11,24. 14, 34) 
hier s. v. a. T h e i l ,  Or t .  Ουδαμώς ελάχιστη —  Orig. und 
alex. Ucbers.: όλιγοστός εϊ τον είναι i r  ,,viel zu klein, um 
zu sein.“  Aber auch im Orig. liegt: ,,kiinftig gross.“  Und 
in unserem Text: , , b i s h e r  zu klein.“  Also ist es nicht 
nothig, mit G r o t i u s ,  P a u l u s  u. And. die Stelle im Ori
ginal als Frage zu nehmen, oder hier bei Matth. zu trennen: 
ουδ, ik. εl und iv τοϊς ηγεμδσ, Vovda. ,Ηγεμόνες ’ίονδα sind 
I i a u p t s t a d t e  und vvir hrauchen nicht mit F r i t z s c h e  τ α ϊ ς  
ηγψ· zu lesen. Die Uebersetzung slimml ganz zum Original 
(alex. Lebcrs. iv χιλιάσιν) ,  denn □’’s S n  sind Familiensilze.

.  I '!

Daher ist die gewohnliehe Annahmc unnolhig, der Evange
list habe enlwcder gelesen oder im Sinne gehabt. —
,,Aus dir — hervorgehen, “  Orig.: ,,νοη dorther, namlich 
durch David, stammcn.u Ίίγονμενος — ποιμανεΐ: ,,zur Uerr- 
schaft beslimmtu — ,,welcher hcrrschen wird.“  Das ποιμαί-

4 '
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νειν folgt im Orig. erst V. 5 5 dagegen liisst unsere Stclle 
weg: ,,sein Ausgang, Stamm, ist von uralten Zeiten, 44 weil 
dieses nicht auf die Geburt des Einzelnen passte, sondern 
den u r a l t e n  Stamm bezeichnele. Vielleicbt standen dem 
Evangelisten auch andere, verwandtc Slellen in der Seele, wie 
2 Sam. 5 ,2 . 1 Chron. 1 1 , 2  (David: 6v ποιμανεΐς τον λαόν 
μου και αν ’day ηγούμενος έπι τον λαόν μου). Τον ’ΐαραηλ ist 
mit Bedeutung bcigesetzt, als Name der Ehre und der Ver- 
beissung.

V. 7 f. Auch dieses Forschen und Senden passt ganz in 
den Zusammenhang der Erzahlung: Herodes will, um sicher 
zu gehen, das A l t e r  des Kindes wissen und durch die Ma- 
gier dessen P e r s o n  genau erfahren. Bei dem Ersten gelit 
er selbst liber den astrologischen Glauben der Magier hinaus, 
indem er meint, dass aus der Ze i t  der S t e r n e r s c h e i -  
n u n g  die Zeit der G e b u r t  des Iiindes zu schliessen sei. 
Im λά&ρα καλεϊν soli wohl liegen, dass er sie schweigen 
gcheissen. ,,Erkundete genau die Zeit des erscheinenden 
Sterns4/  fur: ,,die Zeit, da er erschienen.44 In όπως κάγώ 
έλ&ών προαχυνήοω αυτω liegt nicllts Unangemessenes. Hcro- 
des, der Idumaer, konnte nach 5 Mos. 17, 15 sich vor dem 
Volke nur als e i n s t w e i l i g e r  oder als Herrseher in  an- 
d e r e r  A r t  ansehen. E r schmiegle sich dem Volksglauben 
an und ordnele sich heuchleriscli dem neuen Herrseher unter.

V. 9. ’Λκονΰαντες Ιπορευ&ηααν — auf sein Wort, deun sie 
halten (V . 1) den neuen Konig in Jerusalem geglaubt. ,,Der 
S tern , den sie im Morgenlande gesehen, zog ihnen \roran, 
bis dass er iiber dem Orle stand, wo das Kind war.44 Προηγεν 
(14, 22) ist ganz wortlich zu nehmen und nicht in der Be
deutung des Plusquamperfeclum. ’Ελ&ών ist nur hebraisch ma- 
lerischer Beisatz: f o r t z i e h e n d .  Fur ίπάνω ον ην τό π. ist 
oft auch Ιπάνω του παιδίον gelesen worden. Oifeubar ist der 
S inn: der Stern sei, seit sie ihn im Osten gesehen, ver-
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schwunden gewesen; j e t z t  sei er wieder erschienen und in 
der Richtung von Bethlehem. Dieses allein konnte in der 
Darslellung liegen: προήγε — ’έβτη. Doch kann es auch in 
der sinnlichen YVeise gesprochen worden sein, wie J o s e p h .

- tie bell. jud. 6 . 5, 3 : νπίρ την πόλιν άΰτρον εβτη ρομφαία πα- 
ραπλήΰιον. V i r g i l .  Aen. %, 694: Stella cucurrit — super 
culmina tecti.

Der O r t ,  wo das Kind w ar, ist nnbestimmt. V. 10 
heisst er οικία, bei Luk. 2 , 7 κατάλυμα ( H e r b e r g e ) .  In 
der altesten Kirche war die Sage von einer G r o t t e ,  Hoble 
(βτΐήλαιον) sehr verbreitet und stehend; noch jetzt ist dieses 
die Ocrtlichkeit der Geburtsstate zu Belhlehem. Protev. Jac. 
19. 21. J u s t i n .  M. dial. c. Tr. 78.  O r i g e n .  c. Cels. 
1 ,51 . Da die fur messianisch gehaltene Stelle Jes. 33, 16: 
οΐκήαει lv νψηλω ΰπηλαίω, von Justinus dabei gebraucht wird, 
kann sie Einfluss gehabt haben; am wenigsten wohl die Grotte 
der Mithragclieimnisse (Milhrageburt). Aber schon die evan- 
gelische Sage, dass es ein Raum fur H i r t e n  gewesen (Luk. 
a. 0 .) ,  fiihrle darauf bin $ denu dieses waren ja gewohnlich 
IlbhJen.

V. 10. ’ΐδόντες also w i e d e rsehend. Der Ausdruck fiir 
die Freude wird gesteigert, in anhaufender, hebr'aischer Form 
(1 Ron. 1, 40).

V. 11. Die neuere Iiritik licst εϊδον fiir εύρον, was aus 
V. 8 enlslandcn ist. ,,Niederfallend vcrehrlen sie es, und 
aufthuend ilire Scbatze braehten sie ihm dar Gcschenke, Gold, 
Weihrauch, Salbe:“  die altgewbhnliche Silte bei Begrussun- 
gen oder Iluldigungen Machtiger (1 Sam. 10 , 27. 1 Ron. 
10 ,2 ). Θηβανρός ~  κιβωτός. Χρνΰός wohl Sch mu c k  ■;— 
λίβανος, uneigcnliich stalt λιβανωτός, das duftende Harzjenes 
Baumes ( n j i h )  — ΰμνρνα der griechische Name (μν$$α% 
hebr. *̂ 0 ) fiir den Saft, die Salbe des Myrrbenbaumes (Job. 
19, 39). Es war ebenso natiiriich, dass die altc Kirche diese
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Gaben allegorisirte, als dass die moderne Z eit, die altere 
pragmatische Auffassung (selbst P a  ulus) ,  darin die Mi t tel fand 
fiir jene Reise im Folgenden.

V. 12. Χρημαηοΰέντες — g o t t l i c h  b e l e h r t  (V. 22. 
Luk. 2, 26. AG. 10, 22). Naliirlich darf man wohl nicht 
annehmen, der Evangelist- habe sich so vergessen, dass 
er diese Warnung babe um des K i n d e s  willen geschehen 
lassen, welche nach V. 13 ff. ganz umsonst gescheben sein 
wiirde; vielmehr, wie er Ilerodes darstellt, meint er wohl 
eine Warnung um ihrer, der M a g i e r ,  eigcner Sieherbeit 
willen. Χώρα αυτών (Hiob 2, 11) — ih r  V a l e r l a n d .  Und 
zwar δι άλλης odov d. h. nicht uber Jerusalem. Da h e r  waren 
sie ja nach V. 1  der Erkundigung wegcn gekommen.

V. 13 — 23. Die doppelte andere eigenthumliche Erziih- 
lung: die F l u e h t  n a c h A e g y p t e u  und der I i i n d e r m o r d

..Ύ

i n B e t h l e h e m .
Die F l u c h t  nach A e g y p t e n  kam bereits in alien Sa- 

gen oft vor: IK on. 11, 40. 12, 2 (Jerobeam), Jer. 43 (Je- 
remias). Aegypten aber hiess in alten Zeiten und in der 
politischen Geographic der Romer schon das Land fiber Gaza 
hinaus, also noch ein Tbeil Arabiens. Gleichwohl verlegte 
hier die christliche Sage das Ziel dieser Reise tief in das 
e i g e n t l i c h e  Aegypten — nach M a t a r i e h  (,,frisches Was- 
ser“  wegen des Quells daselbst), ein Dorf bei dem alten Helio
polis, oder nach L e o n t o p o l i s ,  wo der jiidische Tempel stand, 
beides heilige Orte in Niederagypten. Pa u l us  Samml. d. 
merlitcurd. lleisen in d. Orient (Jena 1794) 3, 256 f. und 
S c h u b e r t  Reise in d. Morgenland (Erlang. 1839) 2, 170 ff. 
— Aus m e s s i a n i s c h e n  oder sonst j i i d i sch  en Sagen kann 
diese Erzahlung nicht abgeleitet werden: man findet keine 
solche. Mit mehr Sinn hat sie VVeisse aus einer I d e e  
hergeieitet. Aber sie ist wohl nur hinzugekommcn zu einer 
Sage vom Zuge der Aeltern Jesu auf cinem w e i t e n  Um-
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w e g c  nach Galilaa. Die jiidischen Mcinungen (schon C el- 
sus)  von eiucm Aufcnthalte Jesu in Acgvpten gehoren in seine 
spatere Lebcnsgescliichte und mogen mit u n s e r e r  Tradition 
hier in keinem Zusammenhange geslanden liaben.

V. 13. ,,Als sie hinweggegangen waren“  — cine Form 
wie 1, 20. ,,BIeib dort, bis dass ich dir sagen werde,“  
dass du nicht mehr dort sein sollst. F r i t z s c h e :  — ,,zu 
dir sprechen werde.“  Ζητεϊν - -  του απολεΰαι ~  ψυχήν ξη-~ 
τεΐν V. 20.

V. 14. Die Wiederliolung derselben Ausdriicke fur das 
Erftillen des gottlichen Gebotes — ganz hebraisch.

V. 15. Wieder fur ehvas Gescbehenes eine Weissagung. 
Das Unpassende derselben zeigt, dass die Erzahlung nicht 
aus ilir gebildet worden sei. — Die Flucht nach Aegvplen 
sei geschehen zur Erfiillung des prophetischen W orts Dos. 
11, 1 . Die alexandr. Version dem Sinne geniiisser, aber 
nicht den W ortcn: ε| Αίγυπτου μετεκάλεβα τα τέκνα ,αυτοϋ 
(niiinl. τοϋ ϊΰραήλ). Im Orig. heisst das i s r a e l i t i s c h e  
Vol k  Gottessohn (2 Mos. 4, 22. Jer. 3, 10. 31, 9 u. o.). 
Die Ausgleiclmngen sind allc unpassend : Einige nehmen eine 
tradilionelle Prophetie an, dorther gebildet; Andere glauben, 
es sei eine andere Slelle gemeint, etwa 4 Mos. 23, 22 oder 
24, 8 — allein es stelit vveder Sohn dort, noch konnte Bile- 
am wohl ο προφήτης heissen. Aber cntvveder kann es ein 
freies Citat sein (ein Citat ausscr dem Context), oder es hat 
hier vielleicht die typisebe Auifassung Stall gefunden: das
israelitische Volk konnte immer atich als Typus des M e s s i a s  
gelten, da dieser die Dliithe, das lidchsle dieses Volkes seiu 
sollle.

V. 16. Τότε ist bei Matthaus oft nicht Zeitpartikel, son- 
dern verkniipft Ereignisse. 7dwv on ΙνεπαίχΟη, narnlich aus 
dem Nichlzuriickkehren der Magier. Aber εμπαίζεΰ&αι nicht 
g e t a u s e h t  sondern v e r h d h n  t \verd cn : dadurch (das Ver-
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sprechen oben V. 8 wird vorausgesetzt), dass sie ihm nicht 
W ort bielten. W ie Alles sinnvoll, so auch dieses: der 
Despot findet einen Hohn darin, dass ihm das W ort nicht 
gchalten. Die E r z i i r n i i n g  setzt der Evangelist nicht in Be- 
zug auf den Mord von Bethlehem fiberhaupt: dieser war ja 
ohne Zweifel schon beschlossen (s. z. V. 8) und gesehah ledi- 
glich a u s F n r c h t :  sondern darein, dass er selbst f ib e r a l l e  
N o t h w e n d i g k e i t  h i n a u s  getodtet habe. ’Αποΰτείλας άνεϊλε 
—‘ nicht bios in hebraischer Form, sondern , wie auch 14, 10. 
Mark. 6 ,1 7 : ,,todtete durch Abgesandte“ — ,,alle Kinder in 
Bethlehem und der Umgegend“  — dieses hier τα όρια (sonst 
auch G r e n z e )  — ,,νοη den zweijahrigen herab, der Zeit 
gemass, welche er von den Magiern erforscht hatte.“  Das 
κατά τον χρόνον u. s. w. gehort nur zum καί κατωτέρω, wel
ches gewohnlich falsch erklart und darum schwierig gefunden 
wurde. Die Rache traf die A e l t e r e n ;  die Kleineren Hess 
er todten bis auf die Zeit herab, in welcher der Stern er- 
schienen war. ’Από διετούς ist nicht als Neutrum (dann als 
Abstractum genommen: die Vulg. a bimatu; so auch G r a t z  u. 
Kf ihnoel ) ,  sondern als Masculinum zu fassen; ο διετής — of 
διετείς, bimuli. Ganz dieselbe Form: από τριετονς καί επά
νω , findet sick 2  Chron. 31, 16 vgl. 1 Chron. 27, 23 und 
4 Mos. 1 ,2 0 . ,,Und weiler bis dahin herab, wie er die 
Zeit erkundet hatte.“

Ilieran wird wieder V. 17 f. ein prophetisches Zeugniss 
geknupft. Hier allein wenigstens steht υ π ό  τ. προφ. im text, 
re c .; die neuere Krilik zieht διά vor: vgl. V. 5. 1 , 22. 4, 14 
u. o. Der Evangelist unterscheidet vielleicht eigentliche V er- 
k i i n d i g u n g e n  von blossen R ed  cn der Fropheten : jene wer- 
den durch dicProphelen von Gott gesprochen, diese von den Pro- 
pheten und konnen mit υπό eingefiihrt werden. Die proph. Stelle 
lindet sich Jcr. 31, 15 und ist mehr nach dem Original als 
nach dcr alexandr. Uebersetzung citirt. ,,Man hat zu Rama
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eine Slimme gehort, viel Klagen, Weinen und Jammern: 
Rachel (hat man gehort), wie sie ihre Kinder beweint; und 
sie hat sich nicht trosten lassen, denn sie sind nicht mehr.“  
Das Orig. bezieht sich auf die Wegfiihrung der Landesgenos- 
sen in das Exil. Durch R a m a ,  auch jetzt die Pilgerstrasse 
nach Jerusalem, ging ein Theil der Abgef'iilirten bindurch (Jer. 
40, 1 ). R a c h e l  wird als Mutter des Slammes der Belhlehe- 
milen genannt, zu dem Stamm R a m a  gehorte. Aber die ei- 
gentliche Beziehung der Stelle liegt darin, dass Rachel begra- 
ben sein sollte in der Nahe von Bethlehem oder dem benach- 
barten Rama (Gen. 35, 19. 48, 7. 1 Sam. 10, 2 ): also eine 
Stimme aus ihrem Gr a b e .  — Θρήνος, χλαυ&μός, οδνρμός 
enthalten eine Sleigerung. Die W orte d-ρηνος καί sind oft 
weggelassen worden, auch von L a c h m a n n .  'Ραχήλ ηλαίονβα 
namlich ηκονΰ&η. Ovx t Ιβί — Orig.: , ,nicht mehr d a , i4 
bier: ,,sind gestorben“  (Gen. 4 2 ,3 6 ), in altsinnlicher Be- 
deutung: , ,nicht mehr bei uns.“

Aber diese Erzahlung vom b e t h l e h e m i t i s c h e n K i n -  
d e r m o r d e  (schon im 4. Jahrh. nannte die Kirche diese Kin
der sancli, innocenles, flos martyrum und fcierte ihr Fest 
am 28. Dec.) findet sich bekanntlich nirgends weiter, auch 
bei J o s e p h u s  nicht und bei spaleren Juden. Jener hat 
zwar aus Nicolaus Damasccnus geschopft, dem Giinstling des 
Herodes, doch hat er die Grausamkeiten des Despoten sonst 
nicht verschwiegen. Natiirlich ist auch AG. 4, 27 nicht von 

* jener That die Rede (iv xy πόλΐΐ xavxy: es sind Herodes Anti- 
pas und Pilatus gemeint — und nicht das Kind Jesus, son- 
dern der Gottessohn). M ac r obi u s , romischcr Heidc im 
Anfange des 5. Jahrhunderts, hat die Sage davon gehabt 
(Saturn. 2 , 4 :  cum audicisset Augustus, inter puevos, quos 
in Syria Herodes infra bimatum jussit interfici, filium ejus 
esse occisum —):  frcilich vermischt mil dem Morde des Hero
des an seinem Sohne Antipater, ungefiihr gleichzeitig, ftinf
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Jahre vor seinera Todc ( Joseph.  Antiqq. 17, 7). Der Be
nefit desseiben kann wenigstens mittelber erst aus Matthaus 
geflossen sein. Damals war die Erziihlung ja sogar sehon in 
die k i r c h l i c h e  F e i e r  iibergegangen. — Aber die Sage 
mag nieht rein aus Anwendung einer jiidisch-messianischen 
Idee entstanden sein, denn wir, kennen keine solche. W ir 
miissen auch hier wohl irgend ein Ereigniss in der letzten 
Lebcnszeit des Herodes als Grundlage annehmen, welches, 
weun nicht mit der Geburt Jesu, doch mit der Sage liber eine 
Konigsgeburt in Judiia ini Zusammenhange steht. Wenigstens 
die Tradilionen iiber P h a r a o  und Mo s e s  — bei J o s e p h .  
1. c. 2. 9, 2 ausgeschmiickt — reichen nicht aus, die Erzah- 
lung zu erklaren. Nur die Z u s a m m e n s t e l l u n g  mit den 
Magiern und der Fluent nach Aegvpten darf man , ihres tie- 
feren Sinnes wegen, fiir eine freie Darslellung halten.

V. 19. Τελεντήβαντος, wahrscheinlich sogleich nach dem 
Tode, Ιδού άγγελος u. s. w ., buchslablieh so erziihlt, wie 
oben V. 13 die Auflorderung. Wiederum V. 20 der allhei- 
lige Name γή ’Ιβραήλ (vgl. V. 6). Ini folgendeu τεΰ-νήκαΰι —- 
ψυχήν (ξψ. ψυχ. Rom. 11, 3) ist wohl der Anspielung auf 
2  Mos. 4, 19 wegen der Plural beibeliallen.

Der Evangelist lasst V die g o t t l i c h e  Belehrung 
durch Erkundigungen in Judiia vervollstiindigt werden. Gleich- 
sam nur als m en sell l ie he Vorsicht will er es darstellen, 
dass Joseph nicht in J ud i i a  geblieben seij denn dorthin 
scheint er das flaus desseiben zu versetzen — und vielleicht 
zeigt sich hierin die judaische N a t i o n a l i t i i t  unseres Evan- 
gelisten. Archelaus iibrigens, von Herodes im Testament 
als Nachfolger bezcichnet, Avar von Augustus noch nieht 
bestiiligt, und man bezweifelte es ( J ose ph .  Aniiqq. 17, 11); 
zehn Jahre spater wurde er wegen seiner Grausamkeit in’s 
Kxil verwiesen und Judiia romische Provinz (1. c. 17, 15). 
Βαοιλεΰειν und ’ίονδαία sind nicht im strong politischen Stile

Εν. Matth. II. 18— 22.
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gebraucht. Den Konigsnamen bekam weder Archclaus noch 
seine Briider, Antipas und Pbilippus. Jcner erhielt als Eth- 
narch neben Judaa noch Samaria und Idumaa, diese als Te- 
trarchen das Uebrige: Antipas Galilaa und Pcriia, Philippus 
Batanea, Auranitis und Trachonitis. Μέρη 15, 2 1 . 16, 13 : 
L a n d s c h a f t .

V. 23. Karowsiv είς 4, 13. AG. 7, 4. Wie oben ge- 
sagt, bei Matthaus ist kcine Spur, dass er die Sage gekannt 
habe, wie sie Lukas uberlielert: JNazaret sei der u r s p r ϋ n g- 
l i che  Wohnort Joseph’s und Maria’s gewesen. Doch spricht 
im Berichl des Matthaus auch Nichts dagegen; es scheint 
bei diesem wenigstens das hindurch , dass die Aeltern Jesu 
in einem besonderen Verhaltnisse zu G a l i l a a  gestanden ha- 
ben : ausserdem wurden sie in das Gebiet des milden Philip
pus gezogen sein, nicht in das des Antipas, eines auch des- 
polischen, wenngleich minder kriiftigen Fiirsten. — Wieder 
aber an einer bedeutendern Stelle ein prophetisches Citat. 
Der Plural διά τοϊν προφητών ist vielleicht absichtlich gesetzt, 
auch das on giebt einc weniger bestimmte Form des Anfiih- 
rens. Κλη&ηβεται Jesus ohne Zweifel. Ναζωραίος 26 , 71 : 
bei Mark, cinmal, Job. zvveiinal, Luk. oft; sonst Να'ζαρηνός. 
Die jiidische Form ist Nozri. Doch eine solche Stelle findet 
sich nirgends im A. T. Die Behauptung von C h r y s o s t o -  
inus (9 . Horn.), H i e r o n y m u s ,  G r a t z  u. And. ,  der 
Spruch sei vcrloren gegangen oder vichnehr von den Juden 
verlilgt, ist unliistorisch: der Kanon war zu Jesu Zeit in 
Paliislina langst abgeschlosscn. W ir haben bier ohne Zwei
fel cin freies Citat, ob nun der Evangelist es a b s i c h t l i c h  
so gestellt babe oder ihm das bestimmtere nicht gcgcnwartig 
gewesen sei. Vgl. I l e n g s t e n b e r g  Christologie 2, 1 und 
G i e s e l e r  in V l l mu n n ’s u. UmbreiCs thcol. Sludien u. 
Kriiik. 1831. 3, 588 if. Aber welehc Stellen sind gemeint? 
Man nimmt an, alle, welche von einem v e r a c h t e t c n

V
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Messias gesprochen haben: Ps. 22. Jes. 53 ( Pa u l us ,  Ki ihn-  
o e l ,  O l s h a u s e n ,  S c h o t t ) ,  weil an den Namen von Na- 
zaret sich Verachtung gekniipft habe (Joh. 1 , 47. 7, 52) — 
es war aber nicht mehr verachtet als Galilaa iiberhaupt — 
oder weil im Ναζωραίος an -yn (“̂ 13) gedacbt sei — dieses 
gegen die Sprache: man hatte dann Ναΰωραΐος erwartet — : 
aber die ganze Meinung hat etwas Erzwungenes. Vielmehr 
siud gewiss solche Slellen gemeint, in denen ein W o r t  
stand, dem Ναζωραίος entsprechend: doch nicht mil G r o -  
t i u s  die Stelle Richt. 13, 5 : Ν αζίρ , denn d i e se  s ~ i V a -  
ξιραΐος, sondern die, in welcher der Messias ( S p r o s s -  
l.ing — Isai’s) heisst, namlich Jes. 11, 1 . Angemessen 
wird diese Erklarung noch dadurch, dass der Name der Stadt 
Nazaret gewiss von demselben W orte abslammt ( ~  ,,bewach- 
sene, buschige Gegend“ ) und also im Ναζοοραΐος der Dop-  
p e l s i n n  liegen konnte: Nazarener und Sprossling. — Hier 
schliesst die V o r g e s  c h i c h t e  Jesu.

Mit dem 3. Rap. beginnt das sv α γ γ ε λ ι ο ν  bci Matthaus. 
Ohne Ausnahme aber iibergeht er die ganze Zeit (nach Lukas 
29 Jahrc) his znm Auftrelen der Person Jesu. Die ursprung- 
liche Sage kiimmerte sich nicht urn jene Zwischenzeit, erst 
die spateren Apokryphen und die Feinde trugen Erziihlungcn 
herein von menschlichen, auch unerlaubten Bildungsmitteln. 
— Die Predigt des J o h a n n e s  beginnt das tvayyiUov (AG. 1, 
22. 10, 37). Bei Matthaus, Markus und Johannes tritt diese 
Person schnell herein. J o s e p h u s  Antiqq. 18, 5, 2 ('χελινων 
τους ’Ιουδαίους άριτήν ΐπαΰκοϋντας χαϊ τ rj προς άλλήλους δι- 
καίοΰυνη χαϊ προς τον ‘Θεόν ευΰεβεία χρωμενους β α π τ ι ΰ μ ω  
ΰ υ ν ι ε ν α ι )  nimmt ihn als Busspredigcr. Aber seine Predigt 
war nicht bios Busspredigt and seine Taufe nicht bios Bundes- 
weihe, sondern Beides bezog sich auf die Erscheinung des M es
s i a s  (Joh. 1 , 19 1Γ.). Durchaus ist also diese Taufe weder 
aus der Proselytenlaufe zu erklaren, falls sie damals scliou

/
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bestanden ( B e n g e !  iiber das Alter der jiidischen ProsetJ- 
taufe. Tubing. 1814. S c h n e c k e n b u r g e r  iiber das A l
ter der jiid . Pros -tavfe. Berl. 1828), noch aus der esse- 
nischen Taufe ('Joseph. de bell. ju d . 2. 8 , 7). Sie stiitzte 
sicb vielmehr auf messianischc Weissagungen (Ezech. 36, 25. 
37, 23. Zach. 13, 1). Die Jordanstaufe mag unter den Ju- 
den eiue holiere Weihe gehabt haben; dem W asser dieses 
Flusses schrieben sie von Altersher besonders beilige Kraft 
zu (2 Kon. 5, 10 f.). L. von  R o h d e n :  Johannes d. Tau- 
fer in s. Leben u. Wirhen. Lubeck 1838.

V. 1. *Ev δε ταϊς ήμεραις εηείναις ist weder ungenau, 
noch aus einer anderen Urkundc genommen, in welcher Ande- 
res, Naheres vorhergegangcn. Es ist hebraisirender Ge- 
scbicbtsslil: ,,in den Zeiten, der Periode, in welche diese 
Gcschichte gehort.“  Παραγίνεΰ&αι wie ’έρχεβ&αι auch V. 13: 
, , t r a t  auf . “  'Ο βαπτιστής scheint der V o l k s n a m e  des 
Johannes gewesen zu sein, da er auch bei J o s e p h u s  steht; 
bei den Zabiern Z a fa. Κηρνΰΰων ist fiir sicb bedeutend und 
nicbt mit λίγων zu verbinden. Das W ort (24, 14. Mark. 
13, 10) bezieht sich wie εύαγγελίξεοΰαι auf das Gottesreich. 
Die W i i s t e  von J u d a a  wird als State des Taufers ge- 
nannt (11, 7. Luk. 7, 24), nicbt bios weil er Bussprediger 
oder Asket war oder w'eil (24, 26) bedcutende und besonders 
prophetische Erscheinungen dort aufzutreten pilegten (so Ba- 
ν ο ΰ ς  zur Zeit des Josephus: vgl. dcssen vita 2) oder des 
E l i a  w'egori, sondern (so bat wcnigslens die urchristlicbe 
Sage diese Predigl in der Wiiste aufgcfasst) mil Beziebung 
auf die prophetische Stelle V. 3. Jene Wiiste ist nicbt das- 
selbe mit der περίχωρος τον }/ορδάνου V. 5 und Luk. 3, 3 — 
diese lag auf beiden Seilen des Jordan, und wOnigstens nach 
Job. 1, 28. 3, 23 liielt sicb Johannes bisvveilen auch jen- 
seils auf — sondern bezcichnet die Weideplalze und Triften 
am lodten M etre, siidlicb von Jerusalem bis an den Jordan
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herauf (Richt. 1 , 16). Πολλή ίρημία Joseph, de bell. jud. 
3. 10, 7.

V. 2. Λίγων deutet den allgemeinen Inhalt seiner Pre- 
digt an. Diese aber enthalt zweierlei: Allgemeine Ver ki i n-  
d i g u n g  des Messias und Auflorderung sich v o r z u b e r e i -  
t e n .  Diess wird auch Jesu in seiner ersten Predigt beige- 
legt: 4, 17. Μετανοεϊν nieht bios R e u e ,  sondern A en de
r u n g  d e r  G e s i n n u n g .  Diess auch Hauptinhalt der ersten 
Predigt der Aposlel: Mark. 6 , 12. Luk. 24, 47. AG. 2, 38. 
17, 30. 26, 20. Das των ουρανών findet sich entsehieden 
bei Matthaus allein. Aber τ. ουρανών ist nicht =  τ. &εοΰ, 
•sondern bezeichnet das Reich als hoheres, als Geislerreich. 
Also: Verfassung, Zustand des Irdischen, dem himmlischen 
entsprechend. Hier konnen wir nicht ausfiihrlicher fiber diese 
urchristlichc Idee sprechen 5 vgl. F l e c k  de regno divino. 
Lips. 1829. Nach Dan. 2, 44. 7, 13. 21 erwarlet (bei die- 
sera bezeichnet es freilich nnr Hcrrschaft der Heiligen d. i. der 
Israeliten fiber die hcidnische Welt) und rait dem BegrilFe des 
Messiasreiches verbunden, welcber im Namen des M e s s i a s  
•inne lag, hedeutete es unbestimrat, allgemein: die Einrich- 
•tung und Verfassung der Dinge unter dem Messias. Von Chri- 
stus wurde es auf seine Anstalt angewendet und' von den Apo- 
steln in seinem Sinne als Ideal fur das Menschenlcben darge- 
stellt. Der Taufer hat das messianische Reich nach 1 1 , 11 
noch a u s s e r l i c h  erwarlet, v'cnigstens, wrie es schcint, 
mehr im prophetischen Sinne als eine achtisraelitische und be- 
gluckte (V. 7) Volksverfassung.

Das Cilat V. 3 findet sich bei alien Evangelisten auf den 
Taufer angewendet, nur Job. 1 , 23 als von ihm se l bs t  ge- 
braucht. Dieses sehr w^ahrscheinlich : so dass jene Anwcndung 
nach ciner Tradition vom Taufer selbst her erfolgte. Viele 
( P a u l u s ,  F r i t z s c h e ,  Meyer )  nchmen auch hier das 
outog — hie ego (Joh. 6 , 50. 58). Jedoch Matthaus liebt
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diese prophelischcn Β e i s a t z e .  ,,Es musste eine Verkiindi- 
gung des Messias in der Wiiste geschehen.“  Jcs. 40, 3 : nur 
hat die alexaudr. Uebersetzung του &εοΰ ημών statt αυτοϋ. 
Bei Jesaias wird G o t t  selbst erscheinen zur Volksrettung— 
durch die W iiste, als die uralte Slate seiner Wunder — ihm, 
wie dem Konige, sollen sie den Weg durch die Wiiste berei- 
ten ; bei dem Evangclislen ist es der M e s s i a s ,  nicht Gott, 
welchcr konunen werde: ihm sollen sie den W eg in ihrem In- 
neren durch die μετάνοια bereilen. Fiir υπό hat die neuere 
Iirilik wieder wie 2 , 17 διά vorgezogen. flier ist διά pas- 
sender, da ein wirklieher gotllicher Spruch aufgefiihrt wird. 
Φωνή βοώντος sell, ίατίν, ακούεται, lm Original ist kein In- 
dividuum gemeint, sondern das Abstractum: Stimme, Ruf hort 
man. Doch heisst auch in den Evangelien nicht der Taufer 
φο>νη, sondern er ist der βοών. Endlich gehoren im Orig. 
die Worle εν τη £(>ήμφ zum folgenden ετοιμάβατε u. s. w. 
Wie die Evangelien, so die alex. Uebersetzung: ,,Berei-
tet — ebnct.“

V. 4 ist nicht bios beilaufig historisch gesagt, sondern 
es soil der allprophetische Charakter des Taufers dargestellt 
werden, durch wclchen dieser w i i r d i g  gewesen, die Ver- 
kiindigung vom Messias zu machcn: nicht nur iiberhaupt, son
dern weil untcr diesem El i a  erwarlet wurde (2 Ron. 1 , 8 . 
Zach. 13, 4. Hebr. 11, 37 f. vgl. unten 11, 8). Auch bei 
Johannes dem Taufer Πn(let sich keine Spur eines Zusammcn- 
liangcs mil den Essenern. Ja das olfene, volksmlissige Auf- 
trelen ist d a g e g e n .  Auch giebt es keine Spur, dass die 
Essener die m es si a n i s e h e n Volkserwarlungen gelheilt hat- 
ten. ,,Ebcn dieser (αυτός) Johannes trug ein Gewand von 
Hameelhaaren ( ~  τρίχινος βάκκος Apoc. 6 , 12: aber gewiss 
Gewand, nicht — Pa ulus  — das rohe Fell, wie es die 
cliristliche liunst gewobnlich gab) und einen ledernen (δερμά
τινη) Giirlel urn seine IIiifteu.“  I)ic Pracht der Gurtcl ini
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Morgenlande ist bckannt. , ,Seine Nahrung waren Heuschre- 
cken und wilder Honig.“  Dieses heisst 11, 18 μη εοδίειν. 
Gedorrte Ileuschrecken als diirftigcs Malil wurden gegessen 
(3 Mos. 1 1 , 22), und wilder Honig, der aus Felsspalten und 
Baumen (5 Mos. 32, 13). Andcre versteheu eine Fliissig— 
keit aus Baumen.

V. 5.~ Uebcr τότε siebe zu 2 ,7  s ,,Jener Erscheinung 
gemass.“  J e r u s a l e m ,  J u d a a ,  U m g e g e n d  des  J o r 
dan  (η περίχωρος τον ’Ιορδάνον Gen. 13, 11 u. o.) erwei- 
tern sich fortschreilend. Die Umgegend des Jordan umfasst 
auch den jenseitigen zu Peraa gehorigen Theil. Dieses Zu- 
sammenstromen der Menschen bei’m Taufen wird von Jesus 
Matth. 1 1 , 7 ff. u. Job. 5, 35 als blosse N e u g i e r d e  darge- 
slellt. Auch wenn sie die Erscheinung des Taufers mit den 
messianischen Dingen in Verbindung bracbten, und dieses ist 
wahrscheinlich, so war dieses doch bei ihnen nur Neugierde, 
weil sie Nichts dabei vzu thun gcdachlen. Die Taufe sollte 
ihnen wohl Anspruche geben ’ an die ‘messianische Segnung. 
Das Ιβαπτίζοντο in V. 6 liisst unbestimmt, ob A 11 e , oder: 
,,man liess sich taufen.“  S i i n d e n b e k e n n e n  ist vielleicht 
nicht als besonderer Act bei der Taufe aufzufassen, sondern 
nur:  in d e r  T h a t ,  indem sie getauft wurden, bekannlen 
sie sich alle besserungsbediirftig — verlangend darnach. Oder 
es ist wirklich ein besonderer Act gemeint, wie bei dem 
Suhnopfer gewohnlich (3 Mos. 16, 21 IF. 4 Mos. 5, 7) :  aber 
jedenfalis (de W e t t e )  nur Bekenntniss im Allgemeinen, dass 
man sich fiir sundhaft halte. Dann auch AG. 19, 18 bei der 
christlichen Taufe erwiihnt. Manche fassen εξομολογ. bedin- 
gungswcise: „ \ v e n n  sie bekannten.“

Die folgenden Reden des Taufers V. 7 ff. sind bei Mat
thaus wohl als freie zu nehmen. Als Mann des Volks und 
als Prophet war er ein Feind der geistlichen Volksobern. 
Bei Luk. 3, 7 geht die Strafrede, auch mit γεννήματα ίχιδ-
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νών, an Al l e .  P h a r i s a e r  und S a d d u c i i e r  (πολλούς — 
also nicht bios H a up te r)  werden bier niclit ihrer Parteiun- 
gen wegen erwiihnt, sondern eben als die geistlichen Haup- 
ter des Volks. ’Επί τδ βάπτιομα (ερχ. εις — Luk. 23, 48) 
~  ,,um die Taufe zu cmpfangen“ ; wenigstens 1st έπί niclit 
g e g e n  ( O l e a r i u s : ut baptismo se opponerent): 12 , 26. 
Dieses geht aus der Rede des Tiiufers hervor, welcher ih- 
nen vorhiilt, dass die Taufe fur sie umsonst sei, da sie 
doch, ungebessert, nicht Theilnehmer wtirden am messiani- 
schen Ileil. — Luk. 7, 29 f. ist von der Mehrzahl oder den 
eigentlichen H a u p t e r n  dieser Parteien die Rede, denen vielv 
leicht, welche nach Job. 1 nur zum Ausforschen gekommen 
waren.

Also soil der Taufer diese z u r i i c k g e w i e s e n  haben, 
bei ihnen auch nicht zufrieden mit der V e r s i c h e r u n g  sich 
zu bessern, sondern s o f o r t  W e r k e  fordernd. — Γεννήματα 
Ιγιδνών (12, 34. 23, 33) nicht nur bosartige, sondern v e r -  
s t e c k t  und w i r k l i c h  g e f a h r l i c h d  Menschen. Dieses 
Scheltwort wird oft auch von Jesu ausgesprochen und findet 
sich schon Jes. 14, 29: S c h l a n g e n b r u t .  Resondere An- 
spielungen (auf Satanskinder: Joh. 8 , 44 , oder die vorgege- 
bene abrahamilischc Abstammung: V. 9) haben wir wolil nicht 
in der s p r i i c h w o r l l i c h e n  Formel zu suchen. ΓΤποδεικ- 
ννειν ohne Nebenbedeutung ( E r a s m u s :  heimlich, falsch) 
~  διδάΰκειν Luk.'6, 47. 12, 5. Φύγεϊν: ,,dass ihr es konn-  
t e t “  (23, 33: πώς φ νγψ ε). Aber ganz dasselbe γενν. — 
οργής Luk. 3, 7. ,,Dem Slrafgerichte entgchcnu dieses das 
messianische Heil von der negativen Seilc; cs ist die αφεβις 
αμαρτιών. Μίλλονΰα οργή ~  ίρχομένη 1 Thcss. 1, 10 Vgl. 
Rom. 2, 5. Es ist messianische Form nach Mai. 3 , 2 f . ,  
ob nun von dem Taufer als wirklichc Strafe ausserhalb des 
messianischen Reichs vorgestellt oder nur als die Ausschlies- 
sung vom messianischen Hcil.

Exeg. Schrr. I, 1. 5
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V. 8 . Ιίαρπυν μετάνοιας ist zu verbinden, nicht αξιον 
μεταν. ’Άξιος ist z u r e i  c h e n  d. Es wird eine Handlungsweise 
verstanden, wclehe die Sinnesanderung beweist. AG. 26, 20: 
a ξι a μετάνοιας ’έργα. Fur καρπόν αξιον iibrigens liesl die iiltere 
Kritik den Plural wie bei Lukas.

V. 9. Kal μη u. s. w. eine Meinung zurfickweisend, in 
welcher sie der Katastrophe zu enlgehen erwarteten. Λοχεϊν 
sleht nicht pleonastisch (K u h η o e 1), sondern entwcder hat es 
den BegrilT: mit Einbildung, irrig, iibermiilhig (Luk. 8, 18. 
Phil. 3, 14), oder λεγειν ist “  δΰναο&αι λεγειν ( F r i t z s c h e ) .  
Das εν εαντοΐς stelit entweder von den Gedanken (Ps. 14, l  
u. o .) , oder es bedeutet: u n t e r  e i n a n d e r .  , , Abraham 
zum V atcr,“  also schon fertiges Verdienst — Joh. 8 , 33. 39. 
,,Gott kann aus diesen Sleinen dem Abraham Kinder erwe- 
cken,“  Nachkommenschaft schaiFen. — Ganz wie Paulas 
Rom. 9 — 11 stelit dcr Tiiufer den jfidischen Ansprfi'chen die 
unbedingle W i l l k i i h r  Gottes entgegen (diese Kindschaft 
sei eine Wirkung, ein freies Geschenk der goltlichen Gnade), 
wenn Ki nd  e r e  r w e c k e n  bedeutet: Namen , Reehte solcher 
Kinder gewahren, nicht: Kinder - Gesinnung verleihen,
kindlichen Sinn erweeken. Steine sind dann das am Unfa- 
higsten Diinkende, etwa das lleidenthum, sodass der Tiiu- 
fer seinen Bliek fiber das Judenthum hiuaus erweitert. Uebri- 
gens soil das Bild der Steine Nicbls als das den Mensehen 
Enlfernteste bezeichnen (Luk. 19, 40) und deutet also z. B. 
nicht auf das Bild zurfiek, in welchem Abraham F e l s  heisst: 
Jes. 51, 1.

V. 10. Bestatigung der οργή ; sie werde fiir sie erschei- 
nen. Das Bild dcs Bau i nes  hangt mit den F r i i c h t e n  im 
Vorigen zusannnen. ,,Die Axt an die Wurzel — alle — 
abgehauen und in’s Feuer geworfcn.“  Προς ρίζαν κεϊται — 
,,angelegt, um bis auf die Wurzel abzuhauen.“  .

V. 11 f. gehen nicht auf ctwas Anderes fiber; denn das
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Erscheinen des Messias hing ja mit diesem Slrafgerichte zu- 
sammen und die 'Rede geht eben auf dieses Strafgericht auch 
mit iiber. Bei Luk. 3, 15 und Job. 3, 26 IF. wird diese Rede 
dem Tauter auf besondere Anfrage in den Mund gelegt. , ,E r  
bcreite vor, ein A n d e r e r  sei der Inbaber von Macht und 
Kraft. “

’Εν νδατι — n u r  mit Wasser ohne Kraftverleihung, είς 
μετάνοιαν — zur Besserung v e r p f l i c h  t end.  Hier steht είς 
μετάν. dem iv πνρί, iv νδατι aber dem iv πνενματι genau ent- 
gegen. Daher hiess die johanneische Taufe βάπτιβμα μετά
νοιας: Mark. 1 , 4. Luk. 3, 3. AG. 13, 24. 19, 4 f . , dane- 
ben εις τον ίρχόμενον. 'Ο ίρχόμενος ist fur sich schon messia- 
nischer Name : ερχεο&αι ~Z als Gottgesandter auftreten (5, 17. 
9, 13. 10, 34). ,,Der nun auftreten wird, ist machtiger.iC 
’/οχυρός, dem άο&ενης entgegen (1 Kor. 1 , 27), bedeutet wohl 
hier uberbaupt R a n g ,  B e s t i m m u n g  besonderer, hoherer 
Art. 'Ικανός “  άξιος 8 , 8 . 'Τποδήματα βαΰτάβαι hat nur 
Matthaus: sonst τά ίμάτια λύειν: aber diese Uebereinslimmung 
in den Hauptreden der Stelle ist wohl sicheres Zeichen fur 
ihre Authentic. Das Sandalennachtragen war Sclavendienst, 
hier ohne die Bedeutung der Dienslleistung, bios der Unter- 
ordnung; es soil das untergeordnete, niedrigere Verhaltniss 
andeuten. Das folgende iv πνενματι ml πνρί bezeichnet dem 
Gegensatze nach nicht ,,zugleich mit —, “  sondern ,,in , mit 
—.“  Βαπτί’ζειν: reichlich mittheilen, iiberstromen lassen. Gar 
nicht ist beslimmt, ob der Messias auch d a n e b e n  cine W a s 
s e r  taufe habcn Averde. Dcrselbc Gegcnsatz von iv νδατι 
und iv πνενματι lindet sich auch AG. 1, 5 u. 11, 16 als von 
Jesu gebraucht, doch auch dort ohne Riicksicht auf cine W as- 
sertaufc n e b e n  der Geisteslaufe. Die Erwartung grosser 
Geistesmilthcilung aber gehbrtc mit zu der messianischen Z e it: 
Jes. 44, 3. Joel 3. Der Beisatz m l πνρί findct sich nur noch 
bei Luk. 3, 16 entschiedcn, nicht bei Markus und Johannes.
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E r ist auch hier oft weggelasscn worden, doch die alte Kir- 
clie hat ihu immer gelesen , der Gegensatz verlangt ilin und 
tier Uebergang zu V. 1 2 , welcher sonst zu abgebroehcn 
ware. Daher ist denn auch die neuere Krilik enlschieden fiir 
ihn. Oft wurde er absichtlich aiisgclassen — wegcn der Hiireti- 
ker ( I r en .  aclc. Inter. 1 ,24. A u g u s t ,  haer. 59: Feuerzeichcn 
bei der Taufe). Vgl. G r i e s b a c h  comment, critic. 1 ,25 ss. 
(zum Schlusse eines άνάγνωβμα ungern etwas Ilartes). Aber 
das Feuer kann hier nach V. 10 u. 12 nur S t r a f f e u e r ,  
οργή, bedeuten; also weder Begleitung, Symbol des heil. 
Geistes ini Feuer (AG. 2, 3 nach Joel), noeh Eigenschaft: 
durchdringend oder reinigend oder verkliirend (0 1 s h a u s e n ) .

V. 12. Das Bild der V e r n i c h t u n g  (Ausschliessung) 
alles Unvviirdigen etwas anders gewendet als V. 10. Die Form 
ov — αυτόν ist hebraiseh (Eph. 2 ,  10. Apoc. 7, 2). Πτυον 
s. v. a. ventilabrum, Wurfschaufel: das Bild anders als L uk.22 , 
31. ’Ev rrj χιιρί wie προς ρίζαν V. 10 : j e t z t  schon ist er 
bereit dazu. ,,E r wird seine Tenne (αλών) fegen — Kor- 
uer in die Scheuer oder den Speicher, Spreu aber mit uu- 
ausloschlichem Feuer.“  S e i n e  Tenne, s e i n e  Kbrner: j e n e  
soil das jiidische Volk bedeuten, als Eigenlhum des Messias 
wie der Gottheit, d i e s e  die ihm Zugehbrigen, Auserwahllen. 
S p r e u  bezeichnet das Unwiirdige, ein altprophetisehes und 
dichterisches Bild: vor W i n d — vor Feuer (Ps. 1, 4. 35, 5. 
Jes. 5, 24). '’Λΰβεοτον πυρ (Jes. 06, 24) nicht bios: nicht 
erloschend bis Alles verbrannt (Paul us ) ,  sondern es ist, von 
dem allgenieinen Slraftypus her, von dem Gericlit fiber So
dom und Gemorrha, das Priidikat der gottlichen Strafe.

Nun V. 13 — 17 die T a u f e  J e s u ,  wie wesentlich in 
den ubrigen Evangelien. Jesus tritt hier also unvorbereitet 
herein. Bei Joh. 1, 35. 41. 45 ist von cinem l a n g e m  Auf- 
enthalte Jesu in der Nahe des Tiiufers die Rede — und von 
J  f i n g e r w e l c h e  er da gefunden. Der l u h a l t  dieser Er-
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zahlungcn fallt aucli bei’m Johannes in die Zeit nach  der 
Taufe, aus weleher die drei Evangelien die Vcrsuchungs- 
geschichle haben. Al l e  Evangelien lasscn wie Matthaus aus- 
driicklieh Jesus n u r der Taufe wegen (του βαοττιΰ&ηναι) an 
den Jordan kommen. Π α ρα γίνετα ι: vgl. V. 1.

V. 14 f. Diese Weigerung des Taufers und die Rede 
Jesu slelit allein bei Matthaus. Ein Widerstreit mit J-oh. 1, 31 
(,,ich kannte ihn nicht“ ) ist auch von de W e t t e  und selbst 
von Li i cke  angenommen worden.' Aher selbst ohne die Stelle 
bei Johannes miisstcn wir die unserige bios  auf die grossere 
p e r s o n l i c h e  Wiirdigkeit Jesu, nicht auf seine me-ss-iani
se he Wiirde beziehen. Denn, so viel wir wissen, erwar- 
tete man vom Messias kein Taufen. Also bedeulen die W orte 
des Taufers bier nur: Jesus sei w i i r d i g e r  fiir das W e r k  
des T i i u f e r s ,  als e r, Joliannes. — Unbeslimmt bleibt es 
bier, ob cine friihere inenschliche Bekanntschaft Slalt gefun- 
den habe zwischen Jesu und dem Tiiufer. ,,Bedarf von dir 
gelauft zu werden“  — Taufe entweder im eigentliehen Sinne 
oder fiir Geschaft der Vorbereitung. "Εργη προς με — anders 
dieses ϊρ%. προς αυτόν Job. 1 , 29.

V. 15. ,,Lass mich jetzt noch zu: so. geziemt es sich 
fiir uns, dass wir alle Gcrechtigkeit erfiillen.c‘ ’Αφιεναι 13, 30 
wegen διαχ,ωλυειν. "Αρτι ~  fi ir j e t z t  noch  (nicht bios 
modo), namlich ehc ein hohercs Zcichen den hohern Rang 
bezeichnet, versichert. Bei den drei erslen Evangelisten wer- 
den die Zeichen in der Taufe allein fiir Jcsum und fiir Ver- 
sicherung, sein Bewusslsein, gegebeu, bei Johannes aber fiir 
den Taufer, wie iiberhaupt bei Johannes Jesus von Anfang 
an bcslimmt, geweiht fiir seinen hohern Beruf und dessen 
bewusst crschcinl; daher sicli bei dicsein Evangelisten auch 
die Vcrsuchungsgcschichte nicht iindet. ΙΙρέπον lativ Iiebr. 
2, 10. 7, 26: deni gollliclicn Ralhschiuss angemessen oder 
forderlich iiberhaupt. Ίΐμϊν nicht m ir  ( C h r y s o s t .  u. And.),
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sondern u n s  be i den.  Λιχαιοουνη ZZL das was sein sol i ,  
nieht ( Pa u l u s )  vorM enschen, sondern nach Gottcs Wil- 
len. Die Johannes-Taufe heisst natiirlich so, aber nicht (de 
W e t t e )  als R e i n i g u n g s b r a u c h ,  sondern als eine fiir 
diese Zeit gottlich geordnete Sache. Sie miissen Beide in 
allgemein israelitischer Weise handeln ( t a u f e n  — g c t a u f t  
w e r d e n ) ,  so lange Gott nicht Einen davon ausgenommen 
hat. ,,Hierauf nun liess der Tiiufer ihn zu.“

V. 16. f. Die Taufgeschichte hat, vornehmlich in dem 
schwierigslen, bildlichen Theile, ganz dieselbe Gestalt bei 
den vier Evangelisten ; man kann auf eine Tradition von dem 
Taufer selbst schliessen. Bei Johannes" 1. fehlt nur die Him- 
melsslinime, und %. der Sinn geht nur auf eine Bestatigung 
fiir den T a u f e r  und ohnc dass Jesus dadurch eine Aus-  
r u s t u n g  erhalten h'atte (dieses zusaromenhangcnd mit der 
Gesammlansieht dieses Evangelisten von der Erscheinung Chri- 
sti). Bei den Dreien also ist der Sinn: In jener Taufe sei 
seine B e s t a t i g u n g  und mit dieser zugleioh seine hohere 
A u s r u s t u  n g erfolgt. — Die jiidische Erwartung (vgl. Joh. 
1, 33) scheinl darauf gegangen zu sein, dass der Messias in 
einer T a u f e  olfenbar werden solle. So sagt der Jude bei 
J u s t i n u s  dial. c. Tryph. 8 vom Messias: αγνωβτός εβτι καi 
ουδέ αυτός πω εαυτόν επίβταται ουδέ ’έχει δΰναμίν τινα, μεχρι ς  
αν  ί λ&ών 'Ηλ ί ας  XQiGy αυτ όν  (dasselhe 49) %αι φ α 
ν ε ρ ό ν  π ά ΰ ΐ  ποιηΰΐ ] .  — Das Bildliche Avird jetzt von kei- 
ner Denkart, auch der kirchlichsten, historisch, eigenllich ver- 
standen werden. Die apokryphisehen Sagen vermehrten es 
noch, freilich in befangenem Sinne, indem sic nun mehr 
G l i i n z e n d e s  auflrugen: Evang. d. Hebr. bei E p i p h a n .  
haer. 30, 13: περιελαμψε τον τόπον φως μεγο — J u s t i n .  1. c. 
8 8 : πυρ άνήφϋη εν τω ’/ορδάνΐ].

Ευ&υς, wie ευ&εως oft bei Matthaus, ist im Sinne mit 
dem folgenden Satze zu verbinden: hier nicht ( F r i t z s c h e )
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urit βαπτισ&είς durch ein Ilyperbaton, sondcrn besser mitavi/?»/. 
,,Sobald er gelauft aus dem Wasser stieg“  Αυτω ist kritisch 
ausserlich zwcifelhaft, auch bei La cbm a nn so bezeichniet.' 
Man liess cs aber wobl deshalb weg, weil darin zu liegen 
schicn: Jesus ailein babe dieses gcsebcn. Doch Matthaus hat 
es geradc so erziihlen wollen, auch Mark. 1, 10: side. Luk. 
3, 22 berichtet ganz objcktiv: ,,und es geschah, dass der 
Geist berabluhr,“  dagegen Job. 1, 32: der T a u f e r  habe 
gesehen. Das Oe f f n e n  des  Hi mm el s  ist in solchen Dar- 
slellungen kein besonderes Bild, sondcrn es macht uur den 
Uebergang zum eigentlichen Gesicht (Job. 1, 52. AG. 7, 56. 
Apoc. 4, 1. Ezech. 1 , 1 ) : ,,aus dem Himmel heraus sah er.“  
Man bat oft die altklassischen Formeln coehim apertum, scis- 
sum hicrher gezogen zu Gunsten der naturlichen Erklarung. 
Aber es ist dieses eine ganz fremde Spraehweisc: wolken- 
loser, freier Himmel, oder durch Blitz zerrissen. — ,,E r 
(Jesus) sabe den Geist Gottes herabsleigen wie eine Taube 
und auf ibn berabkommen.u Πνενμα Ό·εοΰ ZZ πν. άγιον 1, 18. 
"Ερχεα&αι επί — Jes. 01, 1 : althebraiseher Ausdruck vom 
Geiste Gottes. '£Ιοεί Mallh. und Luk. ,  Mark, cSg, bei Joh. 
ist die Lesart zweilelliaft; jenes ωβεί bat gewdlmlich mehr 
subjektive, scbwacbe Bcdeutung: (/nasi, doch hat Luk. neben 
ώοεί das ganz objective αωμαηχω εΐ'δει. Aber das aui'fallcnde 
ως περιοτεράν fmdet sicli nun bei Allen, auch bei Johannes. 
Eben darum kann von einer Aenderung des griecbiscbcn Tex- 
tes nicbt die Bede sein, als sci etwa zu lescn ώβπερ oder 
ώβπερεί αΰτερα, oder (S c h u 11 h e s s in Kng e I hur  dCs u. Wi 
ners  krit. Journal 4, 257 1Γ.) wg περίπτερόν: ,,wic herflie- 
gende Funkcnu (im Lrcvang. babe geslanden). Viel-
mebr ist jenes gewiss eine vollstiindig beibeballene, traditio- 
uelle Formel, wabrscbeinlich vom Taul'er sclbst. Aber (ab- 
geseben von der allkircblichen Ansicht, cs sei cine w i r k -  
l i c h e  Erschcinung dicser Art ,  als i n c a r n a t i o n  des Gei-
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stes, gewesen) es kann 1 . uberhaupt nicht eine a u s s e r -
l i c b e  Erscheinung gemeint sein: entweder die Erscheinung
einerTaube, als einerGliick weissagenden Erscbeinung(Euseb.
hist. eccl. 0, 29 — Pa u l u s ,  S c h u l t h e  s's), oder irgend
etwas Anderen, etwa eines Blitzes, Meteors (Ki ihnoel ,
F r i t z s c h e ,  L iic k e ) ; das Bild der Taube wird dann nur
als Ausdruck des Leiscn, Sanften (Vi rgi l .  Aen. 5 ,513 :
lupsa— non commovct alas), oder des Plotzlichen, Sclmellen
(Jes. CO, 8 . Ps. 55, 6) aufgefasst. Doch es bleibt etwas Un»
uatiirliches in dem so gebrauchlen Ausdrucke ως περιατεζάν.
Aber es kann auch 2. keine V i s i o n  in dieser ganzen Er-
zahlung angenommen werden ( Or i ge n .  c. Cels. 1 , 9). Da-
zu ware der Ausdruck zu sinnlich, zu materiell. Vielmehr
ist die Darstellung wobl aus der s y m b o l i s e  hen Sprache
der Hebraer und Juden zu erklaren. Wenigstens hat wahr-
scheinlich dcr Taufer in seiner prophelischen antiken Rede
dieselbe gebraucht, imd die urchristliche Tradition hielt dar-
an fest. Aber die Taube war nicht nur durch die ganze alte
W elt das Bild der R e i n l i e i t  und des F r i e d  e n s ,  sondern
im Judenthum bedeutete es den h e i l i g e n  G e i s t ,  nach
Gen. 1 , 2 vgl. 5 Mos. 32, 11 — indem man das Π5 ΓΠΟ

• * ·
vora Vogelfluge deutete: und h i e r  stand ja das Bild gerade 
auch neben dem W a s s e r ,  welches geweiht werden sollte 
durch den heiligen Geist. Dem Sinne nach bedeutet diese 
Erztihlung: der Geist Gottes sei uber Jesus erschienen, gleich- 
sam das Wasser der Taufe weihend, wie im Anbeginn der 
Dinge. Vielleicht dachle das Urchristenthum mit daran, dass 
jetzt eine neue  W elt babe entstehen sollen. — Hier dem- 
nach, und auch bei den andern Zweien, hat es J e s u s  wahr- 
genomnien: also die Gotteskraft sich seiner bem'achtigcnd; 
bei Johannes aber, wie schon oben bemerkt, der T a u f e r ,  
wreil bei ihm Jesus dcssen nicht bedarf. W ie aber dcr Tau
fer dieses Iiommen des Gcistcs e r k a n n t  babe, ist tlioricht
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zu fragen. Gewiss durch keine a u s s e r e  Wahrnehmung, 
sondern durch eine tiefere Ahndung, wie viel oder wenig 
Uebernatiirliches wir auch in derselben annehraen niogen.

V. 17: H i m m e l s s t i m m e  (nicht bei Job.). Keine Denk- 
art wird diese nock als ubernatiirliche, wirkliche Erschei- 
nung deuten; aber auch diejenigen Deutungen, welche eine 
ausserliche, sinnliche Erscheinung darunter verstehen: W orte, 
die im Volke vernommen, passen nicht mehr fiir unsere Zeit. 
Ausser Traumgesichten (1, 20) waren Himmelsstimmen da- 
mals die einzigen Ueberresle der alten Olfenbarungen: B a t h  
Ko l ,  Nachhall einer hohern, himmlischen Stimme, genannt. 
Ausser in dieser Stelle finden sich solche noch Matth. 17, 5 
und zwei Parall. (2 Petr. 1, 17), Joh. 12, 28 und oft na- 
tiirlich in dcr Apocal. In diese Form ist etwas G e i s t i -  
ges  eingekleidet. W ir glauben nicht, dass der Evange
list selbst eine solche Himmelsstimme e i g e n  t l i c h ,  ma t e -  
r i e l l  genommcn habe — sie gehbrt zum heiligen Stil. Der 
G e d a n k e  ist bios: Nicht nur in J c s u  sei die Ueberzeu- 
gung von seinem holien Berufe hervorgetreten (V. 16), son
dern auch den U e b r i g e n ,  welche Zeugen gewesen, sei 
diese Ucberzeugung entschiedcn geworden. Und sinnvoll wird 
diese Ueberzeugung des Volks durch eine aussere S t i m m e ,  
bei Jesu selbst durch den G e i s t  bewirkt beschrieben. In 
keincm Falle aber darf (mit K u h η o e 1) diese φωνή l λ των 
ούρανοΐν (die iiberhaupl nichts Aeusseres ist) sogar der Wort- 
bedeulung nach vom D o n n e r  verslanden werden (1  Sam. 
12, 18. Ps. 18, 13. 29, 3 ), wobei λέγειν dann sif/nifieare 
scin soli. , ,Dieser ist mein lieber Sohn, welchcn ich mir 
erwahlt habc.“  Ουτός Ιοτιν — Mark, und Luk. Συ εϊ. Un
seres ist angemessener, da ja nicht mehr von der Ueberzeu
gung J e s u  die Rede ist. Aber jene Itaben Ps. 2 , 7 dabei 
im Sinne gehabt. Die W orte sind in freierer Anwendung aus 
Jes. 42, 1 ausfuhrlich citirt 12, 18. Dcr Go t i e s  s o h n  ist
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ZAvar nie cin N a m e  des Messias, aber wenigstcns doch ein 
vorziigliches P r a d i k a t  desselbcn (gottgeliebt, gottahnlich “  
stellvcrtretend), und gewiss bat das W ort bier diesc messia- 
nische Bedeutung, Avenngleich vielleicht scbon im freieren 
Sinne, in welcheni die Apostel friihzcitig bereits das messia- 
nische W erk auffasslen. Αγαπητός (Joh. μονογενής, Paul. 
πρωτότοκος, ίδιος) — ausgezeicbnct vor alien Golteskindern. 
’Εν ώ ευδόκηΰα, auch 12, 18 (2 Petr. 1, 17: ε!ς ον) ,  nicht 
bios: ,,an dem ich mich erfrcue“ , sondern (vgl. 1  Chron. 28, 
4 ) : ,,den ich mir erwahlt, ersehen habe.“  ·

Mit grossem Sinne schliesst sich nun Kap. 4 an diese 
Erzablung die von der V e r s u c h u n g  bei den drei Evange- 
listcn. W ie verschieden wir aucb ibre F o r m  auifassen kon- 
nen, der G e d a n k e  in ihr ist klar, bedeulend und ZAviefach: 
1. Sogleicb nacb der Taufe babe der Geistesdrang Jesum

i

dabin gefiihrt, sich zu seinem Werke zu b e r e i l e n .  2. 
Es sei von Anfang an bei ihm entscbicden gewesen, in 
welehem Geiste er sein Werk zu Irciben babe, vornchmlich 
im Gegensatze zu der jiidischen Messiaserwarlung. Die Vcr- 
sucbungsgeschicble ist also das bedeulendste urcbrisllicbe Zeng- 
niss gegen die Annahme, dass der Plan Jesu sich erst all- 
mahlig und von der ausserlichen, jiidischen Messiasform 
liinauf gelautert, vergeistigt babe. Luk. parall. 4 , 1  — 13, 
Mark. 1 , 12 f . , Alles eigenthiimlich. Dass bei Johannes 
die Versuchung nicht erzahlt >vird, dicss liegt in seiner 
ganzen Ansicht von Cbristus: dicser ist ja bei ihm vom
Anfang her bestimmt, selbstbcAvusst, klar. Wenn unse
re Erzablung keine cigenlliche, h is to r i s e  be Bedeutung 
bat ,  so darf man nicht fra gen, Avic sie in die johanneisebe 
hereinpasse, da diese von der Taufe Jesu an bis zu seinem 
W^eggang aus Judaa von Tag zu Tag erzahlt, so dass also 
von 40 Tagen ZAvischen Taufe und Wcggang nicht die Rede 
sein konnlc. Uebrigens 1. gilt die Entscheidung Jesu, von
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welcher die Erzahlung liandelt, niclit vou der fur me n s c h -  
l i c h e  Tugcnd, sondern nur von der fiir das m e s s i a n i s c h e  
W erk: daher die Vergleichung ahnlicher Darstellungen aus 
der alten W elt, wie des Prodikus Herkules am Scheidewege 
( B o t t i g e r  Hercules in bicio. Lips. 1829), nicht hierher 
passt. 2. Die eigenlliche Bedeutung der drei Versuchungen 
(V. 3 f . , 5—7, 8 — 10) liegt nicht in verschiedenen Arten 
des Bosen (Siunlicbkeit — 1  Joh. 2, 16 — Stolz und Herrsch- 
suclit), sondern in drei G r a d e n  des Ungottlichen, Unfrom- 
men: nicht Gott, sondern sich selbst, vertrauen — Golt auf 
unreehte Weise vertrauen — dem Gott Entgegengesetztesten, 
dem Satan, vertrauen.

Erst betrachten wir das Einzelne, welches, im alten, 
prophelischen, dichterischen Slil dargestellt, insgesammt be- 
deutsam ist und auf L e h r erzahlungen hindeutet. Dann vom 
Sinne des Ganzen.

V. 1. Τότε — die Erzahlung hangt mit dem Vorigen 
eng zusammen. ’Λνήχ&η (wie αγεα&αι πνεΰματι Rom. 8 , 14. 
5, 18): h i n a u f  — in den Bergwald — die Gegend von Je
richo (Joh. 16, 1 vgl. J o s e p h ,  de bell. jud. 4. 8 , 2 :  ανώ
μαλον xal άνοίχητον όρος). Dort auch haute H e l e n a  auf 
einem von der Sage bezeichnelen Berge ein Kloster, dessen 
Ruinen noch gesehen werden; seit den Kreuzziigen ist der 
Name des Berges Q u a r a n t a n i a  ( ~  40lagiges Fasten). 
Vgl. Pa u l us  Samml. d. mer Incur d. Reisen in d. Orient 1, 
100 f. u. S c h u b e r t  Reise in d. Morgenland 3, 73 f. Die 
Berggegend heisst έρημος, wiewohl Alles dort handclt. Die- 
ser uneigentliebe Ausdruck ist wohl dafiir gewahlt, weil die 
Wiiste zugleich alte Slate der V o r b e r e i t u n g  und Sitz der 
Damone n  (12 ,43) war. ,,Von dem Geislc“ , der in der 
Taufe iiber ihn gekominen: 3, 16; denn danut hangt dieses 
hier oflenbar zusammen. Also ist weder s e i n  Geist bier 
verstanden ( P a u l u s :  Mark. 2 , 8 . 8 , 1 2 . Luk. 1, 80), noch
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der prophetische Geist (2 Kon. 2, 16. Ezech, 3 , 12), auch 
nicht die Ekslase (Apoc. 1 , 10). Πειρασ&ήναι (wie 3 , 13 
του βαπτισθ-ήναι) bezeichnet den Endzweck. Aber der Evan
gelist meint wohl nicht gerade diese S a ta n svcrsuchung, 
sondern iiberhaupt die E n i s c l t e i d u n g ,  welche von dein lio- 
hern Geiste beabsichligt wurde. Πειράζεσ&αι ist anders ge- 
braucht als gewohnlich πειρασμοί (1 Iior. 7, 5. 1 Thess. 3, 5) 
bei den Aposteln. Diese sind P r i i f u n g e n ,  unseres Ve r -  
s u c h u n g ,  bei welcher eine Absieht fallen zu lassen voraus- 
gesetzt wird. rO διάβολος auch V. 11, σατανάς V. 10; mit 
dem Arlikel ist jenes immer der Satan (anders Joh. 6, 70): 
aber es kann hier auch dem Charakter. der ganzen Erzahlung 
nach nichts Anderes verstanden w'erden, und wollten wir ei- 
nen menschlichen Versucher darin finden, so miisslen wir 
wenigstens die Umgestaltung desselben in Satan — durch die 
Sage oder in einem bildlichen Ausdruck — annehmen.

V. 2 . Das Fasten durch 40 Tage und 40 Naclile ist 
allerdings eine alte Darstellung der Sagen von grossen Vor- 
bereitungen in der WUste. Es findet sich in der Erzahlung 
von Mosc 2 Mos. 24, 18. 34, 28. 5 Mos. 9, 9 f. und Elia 
1 Kon. 19, 8 . In keinem Falle also wird dieses Fasten hier 
als etwas Wunderbares crwahnt; dafiir wurde auch das ύστε

ρον ίπείνασε nicht passen. Soil es nicht Theil der Allegorie 
sein , so ist es nicht einmal anders als von der E n l b e h -  
r u n g  zu verstehen, uni die Einsamkeit und Abgezogenheit 
des Sinnes nicht zu unterbrechen. M ark.: ι)ν μετά τω ν &η- 
ρίω ν. — Des Pythagoras 40lagiges Fasten vor seinem Tode 
(P o r p h v r .  vit. Pythag. 57) ist wohl nur Nachbildung der 
evangelischen Sage.

V. 3. Προσελ&ων als pliitzliche, unerwartete Erschei- 
nung (28, 17). rO πειράζω ν ist Satansname. Tiog του &εου 

(ohne Bedeutung ist e s , dass der Artikcl fehlt; ebenso 14, 
33. 27f 40. 43) steht mit Riicksieht auf 3, 17: also nicht
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der g o t t l i c h e  (de W e t t e ) ,  sondern der Gottgeliebte, 
Goltvcrtrautc, der Mann der ho hen  Be s t i  in inung,  wie 
er zu sein uherzeugt worden war. Είπε ϊνα (in altheiliger 
Spracbe) — ,,gehiete, dass sie wcrden“  — das schaffende 
Got teswort :  Gen. 1, 1. Ps. 33, 10 u. o. Die Form: ,,aus 
Steinen Brod“  war spruchwortlich gehraucht (7, 9. Prov. 
20, 17) auch in der klass. Spracbe.

V. 4. Die Entseheidung gegen die satanische Versu- 
ehung wird, als im hohern, gotlergebenen Sinne gefasst, als 
eine Erwiederung aus der heiligen Schrift an Satan darge- 
stellt — aus 5 M os.: dem gebrauchtesten Buche. Zufallig 
raag es sein, dass Alics nac-h der alexandr. Uebersctzung is t ; 
aber vielleicbt deutet auch dieses auf eine s t e h e n d e  Form 
dieser Erziihlung bin. Die W orte:5 Mos. 8 , 3 (vom Manna, 
iiberhaupt von Allem, was Gott will, dass der Mensch ge- 
niesse, lebl der Meusch) werden in der Erzahlung so aufge- 
fasst: der Auflrag Gottes allein . oder die S a c h e  G o t t e s  
(Job. 4, 34) crhalt das raenscbliche Leben. Die Meisten aber 
bier: Golt kaun auch auf, andere Weise den Bedurfnis-
sen abbelfen. Weish^-lO, 26: το ρήμα gov — anders: die 
giittliche Kraft ist das Ernahrende. Sonst las man ανΟ-ρωπος, 
die neuere Krilik setzt den Arlikel vor, wie in der alex. 
Uebers.: ein  j e d e r .  Fiir Ιπί vor πάντι ρήμ. (so die alex. 
Lebers. und der text, rec.) licst L a c  bma nn  iv — beides 
gangbare Formeln. Ζήΰεται: , , kann leben.“  'Ρήμα nicht
“  Sadie oder durcb Sprecben GescbaiTenes (18, 16) — hie- 
gegen schon das έκπορ. διά ατόμ. (diess ganz bebraisirend; 
Luk. 4, 22) — sondern Gehc i s s .

V. 5. Τότε ist wicderum nicht gerade Zeilparlikel, son
dern reiht an und verkniipft die Sache. ,,So zuruckgewie- 
sen.“  Eine unmiltclbarc Folge der Versuchungen meint wolil 
der Evangelist nicht. Beim Luk. ist diese zweitc Versuchung 
die dritte, iudem er hicr sogleich die auf dem hobei^ Bergc
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folgen lasst: wohl niclit aus psychologischen Griinden (Gro-  
t i u s ) ,  sondern lokalen, um die Versuchungen in der W u -  
s tc  zusammenzuslellen. Aber die Ordnung des Matthaus ist 
die allein ricbtige, wegen der Sleigerung des Sinnes. Πα- 
ραλαμβάνει wie V. 8 bier starker als 1, 20. 2, 13: zaube- 
l'isch fortnehmen. Αγία πόλις (Jes. 48, 2) immer nur im un- 
gewohnlichen, propbeliseh poetiscben S lil: 24 , 15. 27, 53. 
Apoc. 11, 2. 21, 22. Πτερυγίου τον ίεροΰ (bier nur und in 
der Parall. bei Luk.) ist vielseilig. Jenes πτερνγιον bedeu- 
det entweder das Aeusserste, Hochstc, fastit/imn, oder das 
Fliigelartige, die Seiten von Etwas (deni hohenpr. Gewand: 
2 Mos. 28, 26 u. o.). Wahrscbeinlich ist hier die Spitze, 
Zinne der koniglicben Halle gemeint von schwindelnder Ilohe, 
von der man ( J os e ph .  Anliqq. jud. 15. 11, 5) in das liefe 
Thai Josaphat herabsah. 'Ιερόν, nicht vaog. Das πτερυγίου 
του ίεροΰ gebraucht, wahrscbeinlich in anderer Bedeutung, He- 
gesippus bei E u s e b. hist. eccl. 2, 23: Jacobus Justus (Al- 
phiii Sohn) sei dort von den Juden herabgesliirzt worden. 
V. 6 . ,,Sturze dich herab, denn es stelit geschrieben/* 
Satan beruft sich auf die Schrift — das Bose selbst das Hei- 
ligste missbraucheud, um sich des Menschen zu bemachtigen 
(S h ak s p e a r e im Kcinfm. von Vened. : ,,der Teufel kann sich 
auf die Schrift berufen : ein arg Gemulh, das heil’ges Zeugniss 
darbringt, ist wie der Schalk mit Lacheln auf der Wange“ ). 
Absichllich ist es wohl, dass dabei das Original im rohcsten 
Wortverstande genommen wird , auf ausserordentliche Wirk- 
samkeit Goltes bezogen. Ps. 91, 11 f. ist vom Schulze der 
Frommen uberhaupt die Rede, dann dieses auf den Messias 
angewendet. Aber nach εντελεϊται περί Gov hat das Orig. und 
die alexandr. Uebersetzung noch: του διαφνλάξαι αε ίν πά- 
βαις ταΐς όδοΐς αου — das Lelzte passte nicht; jenes του 
διαφ. αε hat Lukas. ,,E r wird seinen Engeln deinetwegen 
Auftrag geben, und sie .werden dich auf den Hauden tragen,



dass du deinen Fuss nicht an einen Stein stossest.“  O rig.: 
iiber den Boden heben 5 bier: tragend hinwegfiihren. Da m l 
sicb nichl in der alex. Uebers. findet, haben S c h o t t  u. 
And. ein Colon darnach gesetzt; diess ist unnotbig.

V. 7. Πάλιν — ira G e g e n t h c i l e  (2 Kor. 10, 7. Gal. 
5, 3). ,,Hinwiederum steht geschrieben,“  Ovx hneιράαεις 
— 5 Mos. 6 , 16 (vgl. 2 Mos. 17, 7. Ps. 95, 8 f. Hebr. 3, 
8). Go t t  v e r s u c h e n  beisst, ihn zu Thaten und Wunder- 
werken aufiordern: enlweder durch ungeduldige Klage, oder 
durch thorichtes W agen, oder auch durch Frevel (AG. 15, 
10), welche die gotlliche Rache herausfordern. Hier das 
Zweite: dem frommen Goltverlrauen steht d i e s e s  entge- 
gen, ein nnrechtes und um menschlicber Thorheit willen.

V. 8 . Πάλιν zu παραλαμβάνει — ein neues Entfuhren. 
Die Ausdriicke im Folgenden selbst fiibren auf U n e i g e n t -  
l i ches  bin — ,,macblig holier Berg — alle. Wellreiche und 
ilire Pracht“ , den Umfang, den Reichtbum. Πάαας und 
τον.κόαμον, eben weil es uneigentlicbe Rede ist, darf man 
ni^ht zu mildern oder auszudeuten suchen — v e r s c h i e -  
dene,  und R e i c h e  d e r  W e l t  ini bescbrankteren Sinne el- 
wa gefasst. fO χόΰμος bedculet vielmehr die h c i d n i s c h e  
\V elt, welche ja dem Satan angehort in der judischen Mei- 
nung. Daher V. 9 die Rede: ,,ich dir gebe — niederfallst 
und niich anbetest.‘c Vgl. Apoc. 13, 2 und, wiewohl mehr 
im geisligen Sinne in der urchristlichen Sprache, ό αρχών 
τοϋ κόΰμου Job. 12, 31 und κοαμοκράτωρ Eplies. 6 , 12.

V. 10. ,,Weiche von mir“ , όπίαω μον von der neuern 
Kritik (docli L a c  lima nn zweifclnd) aufgenommcn. Vgl. 16, 
23 11. Mark. 8 , 33. Der gewobnlicbc Text ( G r i e s b a c h  
comment, crit. 1 , 38) liess es wabrscbeinlich weg, weil er es 
falsch deutete (nocb F r i t z s c b e  so): ,,Folge mir nach“ (wie 
X. 19), ,,buldige mir.“  Bei Lukas ist die Formel kriliscb 
streitig: νπαγε όπίαω μον. Die Stelle ist die im Judenlhum
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klassische 5 Mos. 6 , 13. Aber das προδκννήβεις (die alex, 
Uebers. φοβη&ήδτ]) ist bier ganz dem Worte der Versuchung 
gemass.

Y. 11. Τότε άφίηδιν — weil er erkannt als der Ver- 
sucher (entgeg. παραλαμβάνειν) , liess er von ihni ab. Das 
καί Ιδού u. s. w. lasst nun vollends am bildliehen Sinne dcr 
Rede nieht zweifeln. Markus nur hat noch den Beisatz. 
Λιακονεϊν vom Speisereichen gesagt, fur das Bediirfniss sor- 
gen (8 , 15. 25, 44. 2 7 ,5 5 ) . Engeldienste dieser A rt: 
1 Kon. 19, 5 if. Doch ist die Bedeutung der Formel bier 
wohl nicht bios diese ausserliche, sondern die mebr innerliche 
(Joh. 1 , 52— Matth. 26, 53. Luk. 22 ,43),Gegensatz zur Ver
suchung : nachdem das Satauische von ihm gestossen war, trat 
die Verbindung mil dem Gotllichen desto klarer, reiner, blei- 
bender ein. ].

W as also den Sinn des G a n z e n  anlangt, so bleibt er 
klar, erhaben und edel; es ist eine Fiille psychologiseher, sitt- 
licher Gedanken darin: und am Wenigsten kann Verlegenheit 
eintreten fiir den p r a k t i s c h e n  Gebrauch der Stelle. Aber 
liber die F o r m ,  die C o m p o s i t i o n  derselben wird wohl 
miner Meinungsverschiedenheit Statt finden. Die Litcratur 
s. bei H a s e  d. Leben Jcsu. 3 Aufl. (Leipz. 1840) 86 if. 
Vgl. d. Abhandlungen von U s t e r i  und I l a s e r t  in Vl l ·  
m aim ’s u. U mb r e i f s  theol. Studien u. Kritik. 1829. 3, 
449 IF. 1830. 1, 66 IT. 1832. 4, 768 If. und dazu U l l m a n n  
iib. d. Sundlosigk. Jesu. 3. Aufl. (Hamb. 1836) Beil. 1. W ir be- 
merken kiirzlich Folgendes: 1 . W ie die Erzahlung gegeben 
ist, kann entschieden unler ο διάβολος nur S a t a n  verstanden 
werden; auch die ganze Schilderung ist nur diesem angemes- 
sen , keinem M en sc h en  (Priester, Pharisaer, Mitgliede 
des Synedrium). Diese Ansicht wurde zuerst von Her m.  
von  d e r  I l a r d t  (exegesis locorum difficil. quat. evangg. 
p. 470 ss.) aufgestellt, dann noch von F e i l m o s e r  (Tubing.
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theol. Quart ahchr. 1828. 1 f.) und zulelzt von Ki i h n o e l  
verlheidigt. Es miissle wenigstens die gauze Erzahlung uni· 
geschmolzen worden sein, wciin ein solches gewohnliches, 
mensehlidies Ercigniss auch nur zuni  G r u n d e  gelegen halte. 
Die ailkirciiliclic Ansicht land Satan urspriinglich gemeint und 
wirklioh ersehienen darin, wicwohl diese Slelle allein von 
einer s i c h t b a r e n  E r s c l i c i n u n g  desselben spreclieii 
wiirde. P. E \v a I d die Versnchung C/iristi mil Bezugvah- 
me auf d. Frrsuch. der Proto pi. Baireulh 1838. Die neue- 
ste (mylliiselie) Aulfassung ( S t r a u s s ,  d e \ V e t t e )  ist zu 
jener Meinung zuriiekgekehrt; dabci wird meist vorausge- 
selzt, dass eiuc solclie Annabme, eine s a t a n i s c h e  Versu- 
cliung des Messias, bei den Juden im Umlauf gcwesen se i: 
doeh dieses ist nicht erweisbar, und unsere Erzahlung hat 
einen zu sinnvollen Charakter. 2. Eine Milderung der Sa- 
tanserklarung fand bei den Anlioehenern ( T h e o d o r .  Mops . ,  
C h r y s o s t o m . )  Stall; sie nahmcn Satans Eiinvirkung an, 

- abcr auf den G e i s t  Jesu : ebon weil man sieli an das Ae u s -  
s e r l i c h e  der Ersdieinung und der Wirkungen Satans slicss. 
3. Davon ist die Erklarung wenig unterschicden, welche cnt- 
weder cine V i s i o n  oder ein Tr a - umgcs i ch  t annalim 
(so selbst C a l v i n  und O e c o l a m p a d i u s  — W e l s t e i n ,  
Pa  ulus) .  Aber diese Meinung kommt eigentlieh mit der 
ganz iiberein von einer i n n c r c n  Versnchung; denn ohne ei
nen sclmn vorhandcncn inneren liampf wiirden solclie Plianta. 
sieen nicht liaben Stall linden konnen. 4. Dei Wcilcm die 
Mcislen (am ausfiihrlichslen B e r t h  o l d t :  tres priorcs emngg. 
tentationem J. C. a diubolo ad rneruvi visum internum revo- 
care demomtralur. Erlang. 1812. 4. — Opuscc. cd. Wi ner .  
Lips. 1824. 50 ss.) selien die Erzahlung als cine jiidische 
Form an, in wclcher cine i n n c r l i c h c  Versuchung dargc- 
stellt worden sei. Aber bei alien psychologisch sitlliclicn Un- 
terscbeidungcn ( U l l m a n n ,  W c i s s e )  wird es schwcr sein,

Bxeg. Sdirr. I, 1. g
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diese init der Idealiliit (Siindlosigkeit) Jcsu zu vcrcinigen, an 
welcher doch die Meislen dicser Ansieht fcsthallen. Dazu 
kommt, dass eine innere Versuchung d i c s e r  A r t  kaum bei 
Jesu gedenkbar ist, eine Vcrsuchung zu gauz rolien, jiidi- 
sclien Vorstellungen und Erwarlungen und bis zum ausserstcn 
Abfall von Colt. Endlich wiirden die Jiinger bei ihrer un- 
lengbar idealen Ansieht von Jesus gewiss diese Darslellung 
nicht gegeben oder feslgehailen haben. Ilcbr. 2 , 18 und 4, 
15 wird die Vcrsuchung bios als a u s s e r l i c h c  dargeslcllt 
und ohne Siinde. 5. Allen scheint die vornchtnlich von 
Soli I c i e r  mac h e r  (iiber d. Schriflen d. huh. 54 IT.) und 
Al e x .  S c h w c i z c r  (cxey. hist. DarsicUimy d. Versiiclmnys· 
yesch. — Anhang zu : Krilik d. Gcyensiilze zwisch. Rationa- 
lismus u. SitpernaturaUsiinis. Ziir. 1833) vorgclragcne Auf- 
fassung vorzuziehen zu sein, nach welcher die Erzahlung 
f r e i e  A l l e g o r i e  oder P a r  a b e i von Ehvas isl, was im 
Allgemeinen sich halte begeben k o n n e n ,  aber was Jesus 
von A n f ang an von sich gewiesen babe, also was w i r k -  
1 i c It n i c h t  geschehen sei — namlich die p e r s o n l i e b e ,  
W' e l l l i cbe  Messiaswiirde zu suchen, welcli,e er als Ab f a l l  
von  (»ot t  erkannt babe. Hat J e s u s  diese Parabcl eiwa 
sclbst erziihll, so erkliirl sich 1 . die grosse Uebcreinstimmung 
im Hanzen in ciner Sadie, Avelcbe den ersten Jiingern so 
dunkel sein musste; 2 . die abnliche Rede Jesu Luk. 10, 18 
und 22, 37: ,,den Satan geseben.“  3. Ungewiss bleibt es, 
in wieweit die Jiinger das Uneigenllicbe dcr Erzalilung ein- 
geseben haben. —■ Aber das Wahrscheinlichsle ist wobl, dass 
A l ies in dcr Erzalilung, also auch dicser besondere Auf- 
enlbalt in der Wiisle, zum Bilde gehore. Wenigstens >viirde 
es sehwer sein, eine Greuze zu bestimmen zwischen dem 
Eigenllichen und Uncigenllichcn der Erziiblung.

Hier folgt nun dcr Anfang der Darstellung vom eigent- 
lichcn offenllichen Lebcu Jesu — L c h r c ,  J i i n g c r g e w i n -
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n e n ,  T h a t e n  — (lurch den iibrigen Theil von Kap. 4. Die 
drei ersten Evangelisten iibergehen (nacli dem Bericht des 
Johannes) die fruheste Zeit der galilaischen Wirksamkcit Jesn; 
denn sehon v o r  dcr Gefangenschaft des Taufers hat Jesus 
nach Joh. 3, 24 (vgl. 2, 13) von Galilaa eine Rcise gethan 
zuin Paschafcst in Jerusalem, und die Reise, welche hier V. 12 
erwahnt wird, ist also bei Joh. erst die 4, 1. 43. Ucber- 
haupt erwahnen die drei ersten Evangelisten nur die l e t z t e  
Reise Jesu nach Jerusalem. In der That aber passen die in- 
n e r e n  Umslande der Erzablung der Drei und des Jobaunes 
genau zu einander. 1 . Das Auifallende bei Matthaus, Jesus 
sei aus Judaa gegangen nach G a l i l a a  wegen der Gefangen- 
nahme des Taufers: nach Galilaa auf das eigentliche Gebiet 
des Iicrodes Autipas: erklart sich aus Johannes, welcher die 
Befiirchtung Jesu mehr auf die P h a r i s a e r  und ihren Ein- 
lluss bczielit. — Γαλιλαία  kann nicht, wie G r o t i u s  und 
W e t s t e i n  znr Vermeidung der Schwierigkeit annahmen, bios 
den dem Autipas nicht utilergebcnen T h e i l  von Galilaa be- 
deuten. 2. Das Jungergewinncn V. 18 if., wahrend er sie bei 
Johannes ( l, 42 ίΓ.) liingst schon und aucli die hi er  Erwahn- 
ten zu Jiingern hat, ist nicht gegen die ErzUhlung des Jo
hannes ; denn vorlier wird Jesu Verhaltniss zu seinen Jiin- 
gern immer nur als ein wcilercs, freieres aucli bei Johannes 
dargeslellt.

V. 1 2 . Das παραδο&ήναι des Taufers wird 14, 3 IT. ge- 
nauer erzalilt. Er wurde in Macharus am todlen Meer ge- 
fangen gehalten ( J o s e p h .  Ant'ujq.jud. 18. 5, 2). ^Ινεχοίρη- 
oav wie 2 , 22 vom Ausweichen.

V.. 13. Κ αταλιπώ ν την Ν αζαρέτ —- die 2, 23 gewiss ; 
auch hier κ α το ιχΰν  — j e t z t  wolil nicht, wenigstens bei Mat
thaus, wegen der Verachlung der Nazarcner gegen ilia (13, 53 
If.), sondern wegen der gelegeneren Stelle. Doch Luk. 4, 
10 — 30 liisst schon jetzt eiuc solclic Scene dorl geschehen.

0 *
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,,Kapernaum am See, an der Grenze von Sebulon und Naph- 
lhali.“  Wegen der prophetisehcn Slcllc im sogleich Eol- 
gendcn wird diese Bezeichnung in allisraelilischem Stil ge- 
maelit. liapernaum heissl von da an (9 , 1 ) Ιδία πόλις. Dcm 
Orte nach unbestimnilc Erzuhlungen der Evangclistcn gcho- 
ren wold in diese galilaisehe Stadt. Sie lag am nordlichcn 
Ul’er des Sees von Tiberias diesseils des Jordan. Bald wird 
sie Κ α περνα ούμ , bald Κ α φ α ρναονμ  ( La c l n n a n n )  geschriebcn 
( J o s e p h ,  vit. 72; Κ εφ α ρνώ μ η ); dieses ist das Urspriingliche: 
S t a d t  des  T r o s t e s  (Ο^Π3 Ί 3 3 ) odcr d e r A n m u l li 
(D1W ). Die Gegend ist bekannt ihrer Schonheit wegen. 
J o s e p h ,  de bell. jud . 3. JO, 8 erwabnt einen Quell Καπαρ- 
να ονμ . Die geringen und zweifelhaftenReste T e l Hum (= K a - 
meelcnhiigel) haben S c h u b e r t  (lieise in d. JUorgenland 3, 
251 f.) veranlasst, die Weissagung Jcsu iiber liapernaum (Matth. 
1 1 , 23 f . , Luk. 10, 15) als eriulll darzustellen. — Galiliia 
aber', in welchcm der Ilerr nach den drei erslen Evangelicn 
vornehmlich wirkte, war gelegen fiir jede freiere und geistige 
Wirksamkeit: theils wegen des kraftig freien Charakters sei
ner Bewohner, theils weil dort das jiidische Element sehr ge- 
mischt w ar, theils wegen der Entfernung und Unabhangigkeit 
von Jerusalem, dem Mittelpunkte des e i g e n t l i c h e n  Juden- 
thums. G. L e s s  de Gulilaea, opportune scrvatoris miraculo- 
rum thcatro, in Opuscc. t/teol. (Golting. 1781) 2, 369.ss.

Wicder hier bei einer Epoclie im Leben Jesu eiue pro- 
phelische Stelle V. 14 -  -16 : Jes. 8 , 23. 9, 1 — nicht nach 
der alexandr. Uebersetzung, sondern nach dem Hebraischen, 
doch frcier wiedergegeben. Das Original hat: ein Retter auf- 
tretend an der Grenze gegen die Syrier und Assyrier. Aber 
was dort von diesem Grenzlande i i be r haup t  gesagt war, 
wird vom Evangelistcn auf l i a p e r n a u m  angewendet als den 
O rt, wo sich Sebulon und Naphthali be r i i h r t en .  — Allcs, 
γη — i&vcov, sind Nominative, denen Aads entspricht als das-

84 Εν. Matth. IV. 13—15.
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selbc Subjekt: ,,das Land von Sebulon und Naphlhali, an der 
Slrasse des Meeres, jenseits des Jordan, Galilaa der Heiden; 
das Volk“ u. s. w. 'Οδόν ist immer gelesen worden, wcnn- 
gleicli die Lateincr es ais Vocativ iibersetzten. F r i t z s e h e  
licst οδός, was aber mipassend ware, denn katim konnte die
ses, die S t r a s s e ,  Bezeichnung des L a n d e s  sein; οδόν ist 
vielmehr s. v. a. au f dem W e g e .  'Οδός θαλάσσης (vgl. 
μετοικεσία Βαβυλώνος 1, 11 f.) nicht ZZ Weg zum Meer, son- 
dern: am Meer. Das M e e r  ist hier das galilaische, nicht 
das mitlellandische, denn an d i esem lag in Galilaa das Stam- 
mesgebiet A sse r . Wahrscheinlieh hiess damals die Gegend 
von Kapernaum so im Volke und sic ist noeh jetzt Caravanen- 
strasse von Damaskus zum miltellandisehen Meere, via mavis 
gcnannt. Πέραν τον 1Ίορδάνου gewiss nicht di es se  i t s  hier, 
sodass die Bezcichnung von Peraa aus gemacht ware, son- 
dcrn es ist der Theil des kapernailischen Gebiets j e n s e i t s  
gemeint, und bei’m Evangelistcn scheincn mit οδόν θαλάσσης 
und πέραν τ. Ίορδάνον zwe i  verschiedene Gegendcn bezeich- 
net zu werdcn, doeh, wie eben gcsagt, galilaische, ja kaper- 
naitische ( P a u l u s  und And. verstchen πέραν τ .’ίορδ. von Po
rtia). Also: Alles dieses Land, an dcr Slrasse des Meeres 
und jenseils. Γαλιλαίο των έ&νών — so auch die alexandr. 
L’ebersctzung. Das Original: DMpmI  “ K r e i s d c r H e i -

•  —' ·  J

den;  so hiess diese Gegend als Grcnzgegend, ja anfungs von 
Phoniziern bewohnl: friiher nur mil b 'S s n  und iihnlichen Na- 
men hezeielmel. Jos. 20, 7. 2 1 , 32. 1 Kdn, 9, 11. 2 lion. 
15, 29. Von dieser Bezcichnung erhiclt das Land den Namen 
Ga l i l a a .  So 1 Makk. 5, 15: Γαλιλ. αλλοφύλων. — Also 
schon im Nameu lag elwas, was die Juden ahgencigl. davon 
maclile. — V. 16: Dunk el — Li e  lit im Orig. (anders 
P a n i n s  u. And.) gewiss E l e n d  — B e t t u n g .  Hier: 
g e i s l i g  Dunkel — Lichl; doch ist darunlcr nicht gerade nur 
B e l e l i r u n g  vcrslanden, sondern E r r c g u n g ,  B c l e b u u g

*
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von G e i s t  und Gemi i th.  ,,— im Dunkel wohnt — Licht
geschaut-------wohnen im Lande und in der Naclit dcs To-
des — ist ein Licht e r schi enens t e i gcnder  Parallclismus. 
Ka&rj6&ai wie χα&ίΰαι sonst ”  wohne n .  Τοΐς — αντοϊς 
3, 12. Σκιά θανάτου (Luk. 1, 79) ist alexandr. Uebersetzung 
von ΓΠoS if. S c h a t t e n  d e s T o d e s  ~  bis zur Nacht desv v : -
Schattenreiches diister. Das σκ. &av. ist nur wie Pradikat 
von χώρα θανάτου anzusehen: Land des Todes, weil es die 
Nacht des Todes in sich tragt.

V. 17. 'Από τότε — nachdem er seinen festen Sitz gc- 
funden. "ΐ/ρξατο steht nicht pleonastisch, sondern ganz eigent- 
lich. Auch Jesus ruft jetzt noch ηγγικε, wie der Tiiufer' — 
im Abstraktum, und nicht: E r sei Messias: —· nicht als wenn 
er d i e s e s  jetzt sich noch nicht beigelegt habe, sondern fort- 
wahrend war dieses vom R e i c h e  G o t t e s  die eigentliehe 
Verkiindigung Jesu.

V. 18— 22. E r s t e  B ' e r u f ung  von v i e r  J i i nge r n ,  
namlich, wie schon oben bemerkt, zu b le i ben d e r und b e
s t!  j ninter  Vcrbindung,

Π ερίπατω ν ist wohl schon vom Lehrgeschaft Jesu ge- 
braucht. Θάλαΰβα της Γαλιλαίας (15, 29. Mark. 7, 31), sonst 
<η θάλασσα; bei Johannes η &άλ. της Τ φεριάδος  (6, 1. 21, 1), 
bei Lukas wie bei Josephus λίμνη  Γ εννηοαρίτ (5, 1). S i mo n  
ist der griechische Name stall Σ υμ εώ ν  (AG. 15, 14 u. 2 Petr, 
1, 1). Es war damalige Art der Juden, griechische und pa- 
laslinensische Namen zu verbinden — entweder zwei ne b e n  
einandcr, odor zwei versehiedene Formen desselben. Auch 
A n d r e a s  war cin Name zwicl'acher Art. fO λεγόμενος Πέτρος 

kann bedeuten: ,,wclchcr schon j e t z t  den Namen fiihrt.“  
Aber es kojmte auch die Erzahhmg 16, 18 nur die B es ta 
li gun g eincr solchen Namcngebung sein sollen , und wirk- 
lich giebt es Job. 1, 43 so an, die einzige Stelle in den Evan- 
gclicn, in wclchcr Petrus K e p h a  heisst. Soust wiirde jenes
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bedeulen: ,,welcher den Namcn spa te r  gefiihrt hal“  und 
wiirde Iiier als etwas Bekannles angefiihrt. Gewiss sollte die 
Festigkcit dcs Petrus in it dem Namen bezeichnet werden. Im 
ganzen Alterthum war diese Sit'e, durch neue Beinamcn Jlin
ger zu bezeidmen. Nadi Job. 1, 44 waren die Manner von 
dem Bethsaida diesseils (westlieh) des Sees, von Kapernaum 
nieht weit enlfernt. V. 19: Jtvrs όπίΰω μου HI ακολουθείτε 
μοι (20, 22 . 9, 9. 19, 2 1 ). So jenes Luk. 9, 23. 14, 27 — 
f o l gen  fiir das ganze Leben, nicht bios augenblickliclies Mit- 
wandem. , , M e n s c b e n f i s c h e r “  nach allegorisch bildlichem 
Ausdruck hier angekniiprt an das, was sie jetzt trieben. Man 
darf dabci nicht an altgricchisdie Formeln denken: ϋ-ήρα, &η- 
ράν, αγκιβτριΰην, was W e Is te  in anfiihrt, isl von der Rc- 
dekunst gebrauebt. Hier bedentet jenes niehr: Menschen ge- 
winnen, nicht fiir sich, sondern fiir die gollliche Sadie. Dem- . 
uach ist es nicht bios heiteres Witzwort.

V. 20. ’Αφέντες τά δίκτυα — die Arbeit verlasscnd, also 
ohne Vorbercllung. Die V. 21  Gcnaunlcu werden bei Luk. 
5, 10 beide als Ge fa h r ten  von Andreas und Petrus genannt. 
Ζεβίδυίυς belli*. Z a I) d a i. Καταρτίζοντας b c r c i l c n d (ziun 
Fang) oder a u s b e s s e r n d .  ,,Und <*r rief sie,“  zu ill in 
zu Ireten. V. 22: , ,Diese selbsl Habc und Valcr verlasscnd,“  
diess 19, 27 von den Jiingern als ibr Verdiensl erwahnt. Vgl. 
aber 8 , 2 1 . Aelmlich ist die. Berufung des Elisa durch den 
Prophelen Elia 1  Kiin. 19, 19 If. Doeh ist nicht gerade an- 
zuncluncn, dass Jesus seine Handltmg di'ingeiniiss eingcrichtet 
babe, gesebweige dass unsere Erzalilung ganz dorlher cut-  
s l a n d e n  sei.

V. 23 — 25 : Knrzc Darslellung der W  i r k s a m k c i I, J e- 
su in G al i i  a a. So auch unleii 9, 25 If. vor einem bedeu- 
teuden Absclinilte ein soldier ziisammenlassender Bericbt.

ΙΙεριάγην — 9, 35. 23, 15. Mark. C>, 6 ; vgl. AG. 10,
38: dwfi&tv ευεργετών. Αυτών soil, τών l\dtkcdiov. Das



L e l i r e n  in den S y n a g o g e n ,  vom Vcrkiindigen des Got- 
tesreiclies unterschieden, bcstand in Schriftdeutung, Schrift- 
anwendung; es war anch den fremdcn wie den nichtrabbini- 
schen Lebrern iiberall gestattet (Luk. 4, 10 IT. AG. 13, 14 ΙΓ.). 
Beides steht neben einander, wie ja auch die W o r t e ,  L e l i r e  
Jesu Beides bcdeuten: nicht nur einzelne Belehrungcn, Sprii- 
che, soiidern aneli das Wesentliche, jene Verkiindignng vora 
Reiehe Gottes. Synagogen gab es in alien jiidischen Stadten, 
selbst ira Anslande, wo nicbt bios προβενχαί (AG. 16, 13). 
Κηρΰββειν το ευαγγελίαν wie V. 17 κηρυβΰειν sclilechthin; 
tv a y y . τ. βαβά., wie sonst ευαγγελίου fiir sich. ,,Ileilend alle 
Krankheiten und alle Uebel im Volk.“  'Εν τώ λαώ, ohne be- 
sondere Bedeutung, verstarkt bios das παβαν, wiewolil dieses 
hier auch nur a l l e r l e i  bcdeuten kann. Μαλαχία — Krank- 
heit, urspriinglich mehr aus Schwaehe (5 Mos. 28, 61); es 
findet sich bios bei Matthaus 9, 35 n. 10, 1 neben νόβος. Diese 
Heilungen haben hier noch einen zweideutigen Charaktcr, ob 
als Wundcrakt oder nur als Wohlthaten, wie AG. 10, 38.

V. 24. ,,Sein Ruf — in ganz Svrien , “  dieses wie V. 25 
ausgefuhrt: die romische Provinz Syricn (Gal. 1, 21). So 
sind die κακώς εχοντες Genus ΛΓοη dem Folgenden: ποικίλαις — 
παραλυτικούς. Das ποικίλαις νόβοις hiingt ohne Zweifel auch von 
Gυνεχομενους  ah; andcrs der Syr ,  und E u t h y m . ,  welchc 
jenes zu κακώς έχοντας beziehen. Σννεχεβ& αι bei Luk. noch j 
auch klassisch, als arztliches W ort. Βαβανοί (— νίζεβ&αή sind 
Krankheiten mil Sohmerz. ,,Dainonische, Mondsiichtigc, Glie- 
dcrkranke.“  Sie werden wahrscheinlich als diejenigen er- 
wiihnt, dcren Geschichlen sich am moisten in den Evangelien 
linden. Es sind gcrade solche, deren Ileilung vornehmlich 
auf dem geisligen W ege, durch geistige Uebermacht, crfol- 
gen konnte, Ueber Dam on i sc.he ist hier nicht ausfiihrli- 
cher zu handeln. Vgl. S t r a u s s  Leben Jesu 2, 5 if. W ir 
bemerkcn nur Folgendcs: 1. Die Darslellung des J o s e p h u s

88 Εν. Mattli. IV. 23. 24.
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(de bell. jud. 7. 6 , 3 ), welche von Vielen gelheilt wird und 
in den neuesten Geschiehten Diimonischer in Wiirtembcrg wie- 
der lervonjefreten is t : diese Damonia seien die Geister boser 
Abgeschiedcner (almlich J u s  tin  us Ma r t .  apol. 1, 18) — 
lasst sich nicht beweisen aus den damaligen jiidischeu Meinun- 
gen vom Geschick der Abgeschiedenen ; wenigstens in der evan- 
gelischen Gesehichte zeigen sich die Damoniscben nie anders, 
denn als von eigenllichen Damonen besessen. 2 . Der BegrifT des 
Damonischen war sehr weit, auch in der alien Kircbe. Alle 
Gebel hiessen so , welche unerklarlich, unheilbar ware», be- 
sonders auch mit Seelenleidcn oder Geistesslornng zusammenhin- 
gen, oder auch n u r innerlichc. Dieser Glaube war iibrigens 
weit mehr noch der gemeinsame der alien W elt, und daher, 
weil er mehr heidnisch w ar, wohl nach G al i la a versetzt. 
Manche Spuren fiihren dahin, dass die m c s s i a n i s c h e  Volks- 
erwartung oil diese Krankheiten gefordert habe. — Σ ελη νια -  

ζόμενοι — lu n a tic i , griech. αιληνιακοί — in der- Volkssprache 
wahrscheinlich meist im weitern Sinne gebraucht: nur noch 
17, 15. Mark. 9, 18. Luk. 9, 39. Es sind bier E p i l e p t i -  
sche gemeint. Παραλυτικοί (9, 6) ist auch von unbestimm- 
ler oder wciterer Bedeutung: G l i e d e r k r a n k e  oder S t a r r -  
s u c h t i g e  (παράλνβις zz πάρεβις, remissio mcmbrorum).

V. 25. ’Ακολοΰ&ηβαν enlwedcr Hiilisbcdiirftige oder auch 
Sehauhistige. ,,Von Galiliia und Dekapolis, von Jerusalem 
und Jttdiia, und λόπ jenseils des Jordan/ 4 Die Besehreibung 
ist nicht geographisch genau: D e k a p o l i s  gehorte-zum Theil 
auch nach Periia, zum Theil nach Galiliia; aber selbst wei- 
ter nonlliclr in Svrien la gen Sliidte der Dekapolis. Doch ist 
der Name vieldculig gewcsen ; P l i n i u s  hist. vat. 5, 18: non 
ovwes eadern oppida observant. J e r u s a l e m  und J u d ii a 
nach allem Sprachgcbrauclie verbunden (Ζευς und θεοί): das Vor- 
nehinste und das Ganze. S a m a r  i t e r  sind nicht mil genanul; 
iibcrhaupt orwahnen nur Lukas und Johannes solchc als An-
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hanger Jcsn, jedoeh nieht als Menschcn, wclehe Ihm gc- 
l*olgt seien.

Ilier aber eilt der Evangelist zu dor Rede  vom B er- 
g e : Iiap. 5 — 7. Gerade wie das Gespriich mil Nikodcmus 
(Joh. 3) sollte dicss S i n n  und E n d z w e c k  J e s u  darstellcn, 
sogleich ira Eingange, oline dass sie (de W e t t e )  cin Gegen- 
sliick zu der Gesetzgebung auf Sinai hatle sein sollen. Mat
thaus giebt sie so , in  d i e s e m Uni f ang  und in d i e s e r  
Z e i t  allein. Lukas bat sic erst 6, 20 — 49 als B c r g r c d e :  
aber 1 . uberall eigenlhiimlich gestellt und das Gauze n iir  an 
die Apostel gesproehen; daber auch 2. in eine Zeit gestellt, 
in wele.her diese schon eine beslimmtere Stellang zu der Sache 
Iiaben konnten. Die allgemeine Uebereinstimniung bei grossen 
Abvveicbungen beweist wohl fur die Tradition von cincr sol- 
chen uinfassenden Bergrede;' nierkwiirdig ist auch die olfen- 
hare Beziohung vicler Stellen ini Briefe Jacobi auf dieselbe.
Aber die Stellung und Anordnung bei Matthaus bat bestimmte 
Vorziige; doch mag seine Grundurkunde Mancbes aus andcren 
gelegentlicben Reden Jesu bereingewebt haben: so lindet sich 
Vieles der Art bei Lukas zerslreut. Obne dass diese Rede, 
als V o l k s r e d e ,  strengen Zusaninicnbang biilte, liisst sicb 
doch ein beStimmter Gedankengang leicht nachweisen. Sie 
ist an die Jlinger im w e i t e r n  Sinne gcrichlct, d. i. an die 
Mcnschen, welchc sich an Jesu anschlossen, und spriebt so 
liber die Bestimniung der Genossen von der ncuen Sache. 
W ie das Gespriich mit Nikodemus, bebandelt sie diese Sadie 
im Gegensatze zum J u d e n t h u m — 1. gegen die jiidischen E r- 
w a r t u n g e n  vom Messias 5 , 3 — 12: an dcren Slelle trill 
der Segen beseheidener Frdmmigkeit; 2. gegen die jiidische 
L e h r w e i s c  5, 13 — 48: da das Jiidenlhmn mehr im Prak- 
tisch - Sitllichen febltc als ini Glaubcn und der Mcinung, so 
hat es auch diese Zurccblvveisung allein mil Soldiem zu limn; 
3. gegen die jiidische 11 a nd 1 u u gs w ci se 6, 1 — 7, 12. Der

*
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E p i l o g  7, 13 ff. fordert auf zur Erwiigung und Aufnahme 
seiner Rede, wie diese ebcn gewesen.

Diese Rede vom Berge ist stets als eine heilige Urkunde 
angesehen und mil Interesse behandelt worden. Vornehmlieh 
wurden die neun Seligpreisungen ein besonderer Gegenstand 
der Deulung, zmneist in der griechischen Kir,i-he, welche sie 
als ein Gegenstuck zu den zeben Geboten auf sinnvolle Weise 
darstellt. — A u g u s t i n u s  de sermone domini in monte lib. 
2. Opp. ed. Bened. Tom. 3. L u t h e r  Auslegnng des 5. 6. 7. 
Cap. Matth. Ausg. v. Wa t c h  7, 534 if. D. J. P o t t  de 
natura atr/ue indole orationis monlanae ct de nonmtllis hu- 
jns orat. explicandaepraeceptis. Helmst. 1788. 4. J. G. R au  
Vntersuch. die icahre Ansicht der Bergpred. heir. Erlang. 
1805. T h o l u c k  philol. theol. Auslegnng der Bergpredigt 
Christi nach Matth. Hanib. (1833) 1835. Praktisch sind: 
J. J. S t o l z  Geist der Sittenlehre Jesu in Betrachtungen iiber 
d. Bergpred. Lemgo 1792 f. 3 Bde. J. A. M au die Berg
pred. Christi nach Matth. homil. bearbeitet. Hamb. 183δ. K. 
Z i mme r  in a η n die Bergpred. Jesn Chr. in relig. Vortra- 
gen behandelt. Neust. a.d. 0 . 1830 f. 2 Bde. F. A r n d t  die 
Bergpred. Jesu Chr. in 17 Bclraehtt. Magdeb. 1838 f. 2 Bde. 
1*1. Ha r ms  die Bergrede des IJerm in 21 Prediglen vorgelr. 
Kiel 1841. Ch. F. K l i n g  die Bergpr. Christi nach Matth. 
fur nachdenh. Christen erldart. Marl). 1841.

V. 1 . Das Bergbesteigen ist sonsl in den Evangelien gcr 
wohnlich ein Versucli, sich von dcr Mcngc zuruekzuziclien 
(15, 29. Mark. 3, 13). Kad-ίζιιν mit der Absichl zu lehren 
(Luk. 4 ,2 0 ). Die J l i nger  sind zwar deullieli von όχλοις 
unterscliiedcn, dock gelioren sie. als die Jesu Naherslehendeii 
wolil zu diesen, und 7, 28 horcu die ’όχλοι die Rede mil an. 
To ’όρος ist dem Zusamnienbange nach ein Berg wenigslens in 
Galiliia (4, 23), vielleicht aucli nalie bei Kapernaum $ denn 
8 , 5 und Luk. 7 , 1 linden wir Jcsum sogleich darauf dorl.
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Hurl wirklich helsst in dor christlichen Snare eln Bcrsr zwischcn 
Tiberias und dem Tabor der B e r g  der  S c l i g k e i t e n  (von 
den Mnhamedanern I l e r u n  e l H o t t c i n  d. i. Horner von Ilit- 
tin gcnannt.) ; auf ihm stand vormals cine Kirclie. Vgl. S c h u 
b e r t  Reise in das Morgen land 3, 223 und v. R a u m e r Pa- 
liistina 31. Andere verstehen den isolirt in der Ebene lie— 
genden Berg Tabor. ’Λνοίξας το οτόμα fiihrt, wie Hiob 3, 1, '**· 
gewbhnlich bcdeutendcre Reden ein.

V. 3 — 1 2 : S e l i g p r e i s u n g e n .  Bescheidene F r o m -  
m i g k e i t  und ihr.geisl.iger S e g e n  wird der me s s i a n i -  
s c h e n  Stimmung und ihren Anspriichen entgegengesetzt. Es 
(indcl keine besondcre Riicksicht in diesen Segensformeln Stall 
auf die V e r  f lue hnn gen im Gesetz, 5 Mos. 27, odcr auf den 
Anfang der Psalmen ( Gr o t i us ) .  Diese Forniein, wie die 
cntgcgcngesctzlen des Weherufes (23, 13 if.; auch bei Luk.
C, 24 if. liier nach den Segensformeln), wraren im Lchrslilc 
die gewdhnlichcn, inn a u f z u f o r r l e r n  oder a b z u s c h r e k -  
k e n. In alien diesen Verscn giebt der zweite Salz mil on 
den Bcw'cis fiir das μακάριοι. Und jene zweiten Salze insge- 
sammt geben m e s s i a n i s c h e  Formeln. Also: ,,sie gelangen 
wirklich zum messianischen R c i c h e a b e r  im Zusammcnhange 
liegt, dass dieses ein andercs , als das judische sein werde:
—  das wahre, ideale. Der n a c h s t e  Sinn der Formeln ist 
allcrdings lokal und polemisch ; jedoch der allgemcine Gedankc 
ist blcibend: ,,im Chrislenthum ist Alles i n n e r l i c h ,  g e i s t i g ,  
aber cs wirkt von da beseligend nach A u s s e n . “  Und so blei- 
ben sie ein ewiges W ort. — G. C. Knapp  cxplanalio loci 
Matth. 5, 3 ct proximo sequentium aliquot sen lent iarum. Hal. 
1801. 4, in Seriptt. var. argum. (ed. 2.) 2, 349 ss. Her -  
d e 4’ die Seligpreisungen Christi, in Werkk. :. Rel. u. Theol.
B. 4. G f. Aug.  F i s e h e r Predig ten liber d. acid Scligkeiten. 
Miinehen 1834. N. N i e l s e n  die Seligpreisungen unseres 
Jlerrn in neun Prcdigten. Liibeck 1838.
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V. 3. Α υ τώ ν Ιΰτί (19, 14) ~  ί linen g e h o r t  cs — 
nicht als Milherrschcnden, sondern als Tlieilnclimern. Hier 
>vird also das Ifimmelreich sclion als b e s t c h e n d  (anders 
4, 17) bcsclirieben. Τώ  πνεΰματι gehort gewiss zu πτω χοί, 
nielit zu μακάριοι (,,s'elig im Geiste, in geistiger W eisc“  
— P au  1 u s , It ϋ Ιι η o e 15 oder judice spiritu, , ,fiir den 
Geist“  — W e t s t e i n ) .  Dann werden die A r m e n ,  welehe 
so ihre Bedeutung fiir sich haben wurdcn, wie gewohn- 
licb im A. T. (vgl. Jac. 2, 5 ), von Demulhigen, From- 
nien vcrstanden. Dazu stelit πτωχοί zu kalil und τώ πνεΰμ α τι 

wiirde iiberfliissig sein; aucli im Folgenden sleht μακάριοι 

schlechlhin (vgl. aucli V. 8). Anders Luk. 6 , 20, welcber 
τώ π νενμ . nicht bat. Vielmehr gehort πτωχ. r. π νεΰμ . zu- 
sammcn. Aber dieses fasst man entweder 1. w i r k l i c h  arm 
am Geiste, namlicii am herrschenden, gellenden, dem jiidi- 
seben ( F r i t z s c h e ) ,  oder 2. als arm am Geiste gel t end,  
oder 3. arm sein w,ol lcnd ( C h r y s o s t .  π ν. —  προαίρεΰις), 
oder 4. sich arm f i i h l end  (T bo luck) .  Doch πνεύμ α  be- 
deulel nur das inn  e re  L e b e n ,  und ,,dic geisllicb Armen* ‘ 
( Lu t h e r ) ,  ,,dic Armen am oder im Geiste,“  sind die be- 
s cbc i den  F r o m m e n  (Ps. 18,27. Jes. 57, 15. 61,1 . 66, 2 ; 
im Stile des A. T. bedurftc das πτω χοί gar nicht dcs Bei- 
salzes iv  πνεΰματι) : von einer andcrcn Scile, dem jiidischcn 
Λνίβββη entgegen, werden diese einfach Frommen gliicklicb 
gepriesen 11, 25 und Luk. 10, 21. Die Erkliirung de W c l -  
le ’s , nach welcber πτω χοί sein sollen ,,den Messias Erwar- 
tende,“  namlich auf geislige Weise (Luk. 4, 18),'tr'agl zu 
Vicl in das W ort liinein.

V. 4. ,,Traucrndcn — erfreut,** die Form nach Jes. 
61 , 2 :  παρακαλίοαι τούς πενΟ νϋντας. Aber bei Matthaus sind 
die Traucrnden gewiss nicht die urn sich und ihre ausscrcn 
Angelcgenheiten Betrublen ( Augus t i n . ,  L u t h e r ,  P a u l  us), 
denn uberall hier werden nicht ausserlichc, sondern inner·
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liche Zustande bczeichnel. Also: die um den damaligcn Zu- 
sland von W elt und Volk und so freilich um sich selbst Trau- 
crnden. Die π α ρ ά κ λ η ΰ ι ς  bedeutet daher ebeu das Bessere, das 
messianische Ileil.

V. 5. Π ρ α ε ΐ ς  neben ητωχ. τ. π ν ε ν μ .  (V. 3) sind die ge- 
gen M e n s c h e n  Bescheidenen, also schlichte, einfache Mcn- 
isclien. Vgl. 21, 5. Κ Χ η ρ ο ν ο μ ε ϊ ν  τ η ν  γ η ν  —  beilige Formcl 
von Abraham her, wclchcr das fremde Land einzunehmen kam, 
dann von den Israelite:! gesagl,· endlich messianisch gefasst, 
vvie 25, 3 4 :  κ λ η ρ .  τ η ν  β α β ι λ ε ί α ν .  Hier demnacli im Sinue des 
Ganzen: zur wahren, messianischen Bedeutung, Gliickselig- 
keit gelangen. Die alle Kirehe· und Manche nach G r o t i u s  
verstanden es falsch vom a u s s e r l i c h e n  Gliicke (19, 28 f.). 
Die Form der Stelle ist iibrigens wieder naeh dem A. T. — 
Ps. 37, 1 1 :  π ρ α ε ϊ ς  —  γ η ν  κ λ η ρ ο ν ο μ ε ΐ ν  —  w o  es natiirlieh im 
eigen (lichen Sinne steht. Viele griechisehe und latcinische 
Kirchenvatcr setzen diesen 5. Vers vor den 4., und diese An- 
ordnung Iml L a c h m a n n  aufgenommen. Auf der einen Seite 
ist sie sehr angemessen, da so F r o m m i g k e i t  gegen Go t t  
(V. 3) und B e s c h e i d e n h e i  t gegen M e n s c h e n  neben ein- 
ander gcstellt ersclieinen, auf der anderii konute sie aus Lu
kas hereinkommeu, bei welchcm (naeh einer audern Auifas- 
sung des Sinnes) die K 1 a g e n d e n und die H u n g e r n d e u 
(hier V. 6) neben cinander stehen, aber die Hungerndcn 
s c h l e c h t h i n ,  und die π ρ α ε ϊ ς  ganz fehlen. Daher ist der 
text. rec. gewiss riclilig.

V. 6 . , ,Hunger und Durst nach Gerechtigkeit“  hier wohl 
nicht bios in dcr Bedeutung vom B c d u r f n i s s  (Uungern 
und Dursten der Seelen: Jcs. 32, 6 . Amos 8 , 11 — Hung, 
nach Goltes W . : Ps. 42, 3. 43, 1), sondern vom r i i h r i ge n ,  
r u s t i g e n  Vcrlangen (als Sleigerung von πενϋ-εϊν'). Λιχαίο- 
ΰ ν ν η  wie V. 20. 0, 33  — g o t l g e f a l l i g e r  Z u s t a n d  — 
im messianischen Rcichc. Also: ,,wclchc nach cinem solckcn
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Zustamle (δικαιοσύνη hat den Ton) sich schncn — niclit nach 
ausseriichcm Gliick.“  Χορτασ&ήσοντat enlweder δικαιοσύνης 

oder iibcrhaupt: ,,sie sollen Geniige, Befricdigung habcn.“
V. 7 ΙΓ.: Ge si t iming und Z u s t a n d  in seiner Gemeine. 

V. 7 — 9 : die Grundgesinnung ist L ie  h e ; V 10 — 12: der 
Zusland ist Has s  und V e r f o l g u n g  der Welt. — Die 
Liebe ist schon in der allisraclitischen Spraehe der Grand al- 
les Gulen, ja dcs siltlich Guten sclbst; die Spraehe des Evan- 
gelium nalnn dieses im hohern Sitine auf, hier (nn't B e s c h e i -  
d e u h e i t gleichartig) in besonderer Bezichung gegen die mit 
der ausscrlichen Messiasenvartung zusammenhangende Selbsl- 
sueht und das daraus Hcrvorgeheude. Die Verse stehen in 
Gradation: L i e b e s e r w e i s u n g  (7) — L i e b e s g e s i n -  
n u n g (8) — g e ge ns e i t i g e L i e b e  (9). — ’Ελεήμ,ων (ohne 
den Begrifl* der Barmbcrzigkeit) “  t h i i t i g  l i e b e n d ;  ελε- 
tiodca~  von G o t t  L i e b e  c nip f ang  en:  auch dieses wohl 
mit besonderer Bezichung auf das messianische Heil.

V. 8 . Kad-αρο'ι ry καρδία und δπτεσ&αι τον θεόν sind 
niclit ίιη a l i g e m c i n e n  Sinne aul'zufassen: jencs =  rein d. i. 
lauter, edel oder ohne Schuldbcwusstsein — dieses =  zur 
Golteserkenntniss oder Verbindung mit Gott gclangcn (O ls- 
h a u s e n ,  T ho l uc k ) ;  in der Kirche gewolmlieh vom z u -  
k u n f t i g e n  Leben verstanden. Audi in der Mystericnspra- 
che (Cal l iui aeh.  Apoll. 9 ): mu* die Beincn gelangen zur 
Ansebauang. Doeh cs ist aueli niclit in zu israclilisch -jiidiseh 
b e s c li r a n k t c rn Sinne zu verslehcn (Bull  no cl  — 2 Kon. 
25, 19: Gottes Diener sein). Der Gcdankc b'angl ohne Zvvei- 
fcl sebr eng zusainmcn mit dem von V. 7. H e i n e s  H c r z  steht 
im A. T. der B o s a r t i g k e i t  entgegen; also =  k l a r e s  
G e m u t b ,  Gcsinnung der Liebe (Ps. 24, 4. 51, 11. 73, 1 ). 
Aber omeotha τον Φίόν, >vie alle Naehsalze in der Stelle, 
hat m e s s i a n i s c h e  Bedcutung, nach Jes. 40, 5 “ G o t t e s  
Ge g e n  w a r t  g e n i e s s e n .  — Auf das jcnscilige Leben an-
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gcwcndct, wie alles Messianischc , und wie das Gottesreieh 
sich ja  in diesem vollenden soil: Hcbr. 12, 14. 1 Job. 3, 2.

V. 9 crinncrl an Spriiehw. 12, 10: of βουλόμενοι ειρήνην  

ευφ ρα νΰή βοντα ι — aber kaum findet bei Matthaus cine wirkliche 
R i i c k s i c h t  darauf Stalt. Hicr isl, wenigstens in Steigerting 
desVorigcn, g e g e n s e i t i g e  L i c b c  gemeinl: ,,die welche 
Vcrhallnisse der Liebe schalTen.“  Ε ίρηνοποιός  stebt sonst 
nirgends ini A. und N. T . ; είρηνοποιεΐν Kol. 1 , 20 — ειρη
νικός dasselbe Jac. 3, 17, anders είρηνευοντες 2  Kor. 13, 1 1 . 
,,W erdcn Kinder Gottes heissen.“  Καλεϊβ& αι zwar niclit dem 
W orte nach soviel als ε ίν α ι, aber dem Sinne nach; nur ist 
es bedeulender: nichl bios i i u s s e r l i c h  so erscheinen, son- 
dern m it v o i l e m R e c h t e  es s e i n  — ifονοίαν εχ. γενεο&αι 

Job. 1, 1 2 . K i n d e r  G o t t e s  s. v. a. Go t t g e l i  e b t e  (lie- 
bend Liebe empfangen) V. 48. Rom. 8, 29. Doeh ist es auch 
bier incssianiscbe Formel, nach viclen proplielischen Slellen 
(5 Mos. 32, 43), wo: ,,sie solleirmeine Kinder sein.“  Auf 
einen b e s o n d e r e n  N a m e n  Gottes, welchen sie fiibren soil- 
ten, ist gewiss nioht hingedeutet— wie auf den: G o t t  des  
F r i e d e n s  (Rom. 15, 33. 1 Kor. 14, 33).

Aber V. 10 — 12 spriebt Christus von dem Z u s t a n d e  
der Seinen. Ganz im Gegensatze zum messianischcn Gl i ick 
und G l a n z  ist er N o t h  und V e r f o l g u n g :  aber cben hicr- 
durch lroliere E bre , innerliehes und bimmliscbes lleil. Jac. 
1 , 2  IT. und 1  Petr. 3, 14 spielen auf diese Stclle an.

V. 10. Λ ικα ιοουνη  (V. 6) — die gute Sacbe. "Οτι — ουρα

ν ώ ν  vgl. V. 3. V. 11 wendet diess bestimmter auf s ie.  Im 
ψ ευδόμενοι und ενεκεν εμοϋ liegl, dass s e i n e  Sacbe eben die 
g u t e  sei. Im zvveiten Satze και εϊπω ΰι u. s. w. baben die
se I c t z t c n  W orte eben die Bcdeutung: ψευδ. εν. εμοϋ. Das 
πονηρόν ρήμα ε ίπ εϊν  ist ganz gleich dem όνειδίζειν: ,,allerlei 
lasternde Rede.“  ,,Lugneriscb, “  da es urn mciuetwillen ge- 
sebieht. Ψ ευδόμενοι ist oft weggelassen oder verselzt (von
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G r i e s b a c h ,  P a u l u s  u. And. verworfen, von L a c h m a n n  
ausgelassen). Allein es hat gerade B e d e u t u n g ,  es soli die 
δικαιοσύνη erklaren. Noch weniger kann dem Sprachgebrauche 
nach (ρ>ϊμα t c o v . Judith 8, 8) ρήμα init L a c h m a n n  wegge- 
lassen wcrden. f'Ε νεκεν εμού —  10, 22 u. 24, 9 διά τό ’ό ν ο 

μά μου — ,,weil ihr als die Meinigen geltet.“
V. 12. Μ ακάριοι wird erklart. Χ α ίρ ε ιν , άγαλλιασ&αι — 

f r e u d i g ,  f r o h  sein. Das Zweite bezeichnet das f o r t -  
w ah r e n d  Heitere. Aehnlich χαίρειν nach ευφραίνεσθ·αι Jes. 
66, 10 — χαίρετε άγαλλιώμενοι 1 Petr. 1, 8. 4, 13. Μ ιΰ& ός  

(V. 46. 6, 1. 10, 41), ohnc die Bedeutung von Vergellung ini 
Aeusserlichen (hiegegen schon Luk. 17, 10), bezeichnet nur 
das A n g e m e s s e n e .  Es ist die Steigerung vom αυτώ ν ίση 
V. 10; denn εν τοϊς ουρανοΐς (zu nehinen: im Himrnel zu 
e m p f a n g e n ,  wie auch Kol. 1, 5. 1 Petr. 1, 4 — nicht mit 
F r i t z s c h e : im Himmel b e s t i m m t ,  wie Phil. 4, 3 : , ,Bucli 
des Lebeus“ ) bezeichnet wohl nicht bios  das zukiinftige 
Leben, sondern, wie βασιλεία τω ν ο υρ α νώ ν, das Gottesrcich, 
jedoch im idealen Geiste der Frbmmigkeit, das Irdische und 
Himmlische immer zusammengedacht. Ουτω γάρ — Vortheil 
der Wiirde, E hre: die Verfolgung stellt neben die Heiligen 
aller Zeiten. Τ ους προ υμώ ν scheint nicht bloser Zusatz zu 
sein, sondern anzudeuten, dass auch s ie  sich als Prophelen 
betrachten soiled. Die Verfolgung der Prophelen durch die 
Juden war spriicliwortlich: 23, 29. AG. 7, 52. Jac. 5, 10.

Zu dem, worauf nun die Rede iibcrgehcn will: die Le h r -  
we i s e  im Judenthum zu bekampfen, macht V. 13 — 16 den 
Uebergang: die PUicht seiner Jiinger, sich zu b i l d e n  (13) 
und w i r ks  am zu sein (14—16) fur die wahrc Einsicht. — 
Die Pastoralbriefe liaben immer dieses Beides neben cinander: 
sich b i l de n  und w i r k e u .  — In der Idee Chrisli lag dem- 
nach vom Anfang an das W i r k e n  aller der Seitien lur die 
Sadie Gottes, also eine lebendige, durchaus wirksamc Gemein-

Exeg,  Schrr. I, 1. 7
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schaft. Niciits spricht mehr als dieses gegen die Ableitung 
des Evangelium vom Esscnisnius.

V. 13. Das Bild des S a l z e s  kchrt oft im gleiehcn 
Sinne wiedcr in den Evangelien: Mark. 9, 30. Luk. 14, 34
— niebt gehort liierlier Kol. 4, 6. Man darf niebt beson- 
dere Beziehung linden AvoIIen, etwa auf die Opfcr ( T h o l u c k
— Markus 9, 49 legt sie binein, aber nur als Nebengedan-
ken); es ist vielmebr aus der allgemeinen Bilderspracbe zu 
erklarcn und bedenlet 1. Geschmaek, Kraft verleihen, 2. dein 
innerlichen Verderben widerstehen. Man konnle S a l z  ge- 
radezu mit G e i s t  iiberselzen. ΊI ytj und d κόομος (V. 14) 
stehen bier, ohne Beziebung auf die eigenlliebe Wel t wi r k-  
samkeit der Jiinger, ganz einfacb: ,,iiber die Erde, die
Menschen hin.“  ,,W ird das Salz dumpfig (krafl-geschmacklos), 
womit will man es w i e d e r  salzen (ibm seine Kraft wieder- 
geben)?“ Der geistig Erregle, Eortgeschrittene ist niebt wic- 
derherzustellen. Man konnte dieses bezwcifeln (auch geistig 
Bedeutenden ist oft gerade von Schwaehen gcholfen worden; 
doch dcr eigentliebe, hohere, tiefere Geist kann niebt wie- 
derhergestellt werden, eininal gesunken): aber Chrislus meint 
ohne Zvveifel, dass solebc Menscben selbst der Stolz niebt 
dazu gelangen lasse sieli belfen zu lassen. Μωραίνεΰ&αι —  

fatuum, insipidum (Mark, αναλον). Die Vulg. bat evamierit
— iiaQav&rj. Fur εν τ ίν ι άλιβϋ·ΐ}ΰεται ist bei Mark, beslimm- 
te r: ίν  τ ίν ι α ύ τ ο  άρτΰβετε gesetzt. Und gewiss denkt auch 
Matthaus an eine e i g e n e  Unverbesserliehkeit des Stolles, 
dem Folgenden gemass: εις ουδεν Ιβχύει. Also niebt mit 
L u t h e r :  , ,Womit will man salzen?“  — , ,Fiir Nichts mehr 
taugt es noch als hinausgeworfen und zerlreten zu Avcrden 
von den Menschen. “  Volksmassiger Ausdruck: ,,fiir Nichts 
mehr gut ( ίσχνειν ZZ ικανόν είνα ι) und muss daber“  u. s. av. 
Βλη& ήναι εξω — καταπατεϊΰ& αι —  unbrauebbar — veraebt- 
licli. Das έ'|ω βλη&. gehort n u r  fiir das Bild, also niebt
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( Tho l uck)  nach 8 , 12. 22, 13 ,,aus der Gemcinschaft, dem 
Reiche“  zu erklaren.

V. 14— 16: W i r k s a m k c i t  fiir sie. S a l z  also die 
innerlielie Geisteseigenschaft, L i c h t  die Kraft nach Aussen. 
Audi dieses Bild ist gewiss ganz aus der Volkssprache zu 
erkliiren und nicht vom rabbiniscben Ehrcnnameu n S iy  * u

T M

Aber φως τον κόσμον nicht(Joh. 1 1 , 9) IT Sonne ( F r i t z s che ) .  
,,Ihr seid das Licht, das fiir die W elt leuchlen soil** (im 
hoheren Sinne Christus bei Joh. 8 , 1 2 . 9 ,5 . 12, 46). Ganz 
gleich Phil. 2, 15: φωστήρες Iv κόσμφ. — V. 14 i ,,Sie '
k o n n t e n  nicht verborgen bleiben;** V. 15 f.: ,,sie s o i l -  
t en  es nicht.“  ,,Das Ilelle (aus dem Kiltie des Lichls geht 
er liber in das des E r i e  u el i te ten)  mu s s  gesehen werden 
— was es leuchlen soli, wi l l  gesehen werden.“  Κρνβήναι 
ZZ ungesehen bleiben. Πόλις — solche Stiidte waren auf dem 
galilaisclien Boden sehr haufig. Καίονσι in V. 15 ist imper
sonal zu fassen: ,,man brennt nicht an ein Licht und setzt 
es unler ein holzerncs Mass.*4 Dieses μόδιος (modius) ist 
ein klcincs (romisches) Gemass fiir trockene Dinge. ‘ ,,Auf 
den Leuchter** (candelabrum). Kai λάμπει — ,,damit dass** 
u. s. w. Dieses Bild Gndct sicli ausser dcr Bcrgpredigt in 
gleichem Sinne Mark. 4, 21 und Luk. 8 , 16; bei diesem 11, 
33 gcbraucht es Jesus von sich selhst. V. 16: Λαμψάτω 
iibcrselzt Lu th e r  richlig: ,,Lassct lcuchten.** Το φως νμών, 
anders als 6 , 2 3 ,  hier: das ihnen zu T h e i l  g e w o r d e n c  
Licht, ihre Ausriistung fiir ihren Bcruf. "Οπως ϊδωβιν — 
ί'ργα wird gewohnlich auf die F o l g e  der Erkcnnlniss bezo- 
gen, welche im Lcben sichlbar sein miisse, was denn nach- 
her nicht mit 6, 1. 5 streiten wiirde (dorl ist ja nur vom 
Scheinsuchen die Ilede), und der Sinn wiirde bcdeulcnd ge- 
nug sein: nicht durch W ort und Lehrc, sondern durch That 
und Werk sollen sie auf Andere einwirken. 1 Petr. 2 , 1 2 1 
in v. χαλών ϊργων — δοζάοωοιν, oifenbar auf unsere Stelio

7 “
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deutend, giebt einen Schein von Beweis dieser Erkllirung. 
Doch kann man die gulen Werke anch eben von der guten 
Einwirknng der Geislbegabten auf Arnlere verstehen , Ιδεϊν — 
an sich erfabren, ,,dass sie die Einwirknng von eueli em- 
pfangen und Gott dafiir preisen.“ Der lctzle Satz hat die 
Hauptbedentung: entweder wird im althebraischen Stile in 
ihni ansgedriickt, dass der Zvveck des Leuchtenvvollenden iin- 
nier auf die Forderung der g o t t l i c h e n  Sacbe gerichlet sein 
miisse, odcr er soli bedeuten, der Erfolg miisse vol l s t i in-  
d ig sein, die Menschen zur Anerkenntniss oder zurVerherr- 
licbnng Golles gebracht werden. — Hier znerst der Name 
V a t e r  im Hi mm el. Allerdings war der Vatername im 
uralten Gebrauche in Religionen und Mysterien (auch bei den 
Israelilen, 5 Mos. 32, 6) :  aber im Hcidenthum gewohnlich 
nur im physischen Sinne, im A. T. im ausserlichen und par- 
tikularistiscben. Im innerlichen· und allgemeinen Sinne tritt 
er znerst im Evangelinm ein. Auch das Priidikat ,,im Him- 
mel“  sollte die geislige und die universale Bedeutung hervor- 
beben: die geistige, wie der Himmel der Erde entgegensteht; 
die universale, wie dabei das weit Ausgebreitcte vorgcstellt 
wird. in der Rede an die Junger kann bePm ,,Vater im 
HiinmeP4 zunachst auch auf den hingewiesen worden sein, 
welchem sie a n g e h o r e n  solllen, ihre i r d i s c h e n  Vater 
verlassend.

Aber^dieses, an die Jiingcr und ihre Lehrerbestimmung 
erinnernd, fiihrt nun leiclit auf das V. 17 — 48 bin, die fa Ι- 
βο he L e h r e  im Judenthum, also auf das n e u e  L i e h t  
der Zeit. Zwar das G e s e t z  solle sein, aber das voi l e ,  
r e i n e  Gesetz, nicht das dem Buchslaben nacli und mil ent- 
stellcnden Deulungen vorgetragene.

V. 17. Mr) νομίβψε scheint allerdings darauf hinzudeu- 
ten , dass zwar nicht von Jesus ( G r a t z :  man babe es von 
diesem erwartet wegeu seiner n i c h t p h a r i s a i s c h e n  Le-
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bensweise), aber doch vom Messias iiberbaupt wenigstens theil- 
weise die Meinung. gewesen sei, er werde das mosaische 
Gesetz aufheben, vielieicht nach Jer. 31, 33 IF. 32, 40. Aber 
das ft*} νομ. kann aucb nur die Verneinung bedeutend hervor- 
heben soilen. "Ερχεσ&αι (s. z. 3 ,1 1 ) , wie 9 ,1 3 . 10 ,23 . 
34. 11, 18 (Joh. 5 ,4 3 ) , nach golliieher Bestimmung, Ver- 
anstaltung auftreten. Kuxulvnv (Job. 7, 23. 10, 35 : λνειν 
νόμον) ~  καταργεϊν (bei Paulus) — um A n s e h e n ,  Gi i l t i g -  
k e i t  b r i n g c n .  Νόμον y προφήχας (y obne besondere 
Bedeutung: vielmehr konnle nach der jiidischen Meinung, 
welohe Jesus einfiibrt, Keines ohne das Andere besteheu 
odcr aufgeboben werden; indess der Angriff konnle auf Ei- 
nes oder das Andere geschehcn — AG. 1 , 7 ,  mebr 1  Kor. 
11, 27) ist bier uiclit von B u c h e r n ,  sondern vom I n b a l t e  
zu verstehen. ,,Nicht gekommen zu zerslorcn , sondern zu 
erfiillen.“  Diess brauebt nieht gerade nur auf νόμ. y προφ. 
bezogen zu werden, sondern kann allgemein genommen be- 
zeiebuen: sein Endzweck iiberbaupt nicht zersloren, sondern 
b e f e s t i g e n .  Πληρούν hat iminer die vcrscbiedenslen Aus- 
lcgungen gefunden. Bios b e s t a t i g e n  bedeutet das Worjt 
niclit (oxyGca Rom. 3, 31), und im Folgenden ist von Mebr 
als lediglich b i e r  von die Rede. Aucb v e r v o l l k  o mmn e n  
bedeutet es niebt, und V. 18 f. spriebt dagegen. Ebenso- 
wenig ist es s. v. a. d e u l e n  und d e u t e n d  e r w e i t e r n  
(■̂ C">). F r i t z s c h e :  W e i s s a g u n g e n  e r f i i l l e n ;  danu 
sliinde aber der Gedanke ganz im Sinne getrennt vom Folgen>- 
den. Vielmehr ist das Naliirlichslc: h a n d e l n d  e r f  u l i e n  
(3, 15. Rom. 8 , 4. 13, 8 . Gal. (5, 2 — niclit: s t e l l v e r -  
t r e t e n d  e r f i i l l e n ,  nach der Ansicbt iilterer Theologen). 
Aber im vollcn Gegensatze zurn καχαλΰειν liegt, dass in die- 
ser Art aucb von ihm g e l e b r t  werde (so sind V. 19 ποίξϊν 
und όώάβκην verbunden).

Das Folgende giebt aucb keine Verbesserungen des Ge-
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s e t z c s ,  sondern der A n w e n d u n g  desselben — dem Bucli- 
staben nach und nicht des reinen Gesetzes. Die S u b s t a n z ,  
den G e i s t  desselben will Chrislus gehalten liaben. Vgl. Jae. 
2, 10. Riim. 7, 12. 14 neben 10, 4. Gal. 3, 25. Also nicht 
bios (0  Is h a u s e n ,  T h o l u c k  u. Aeltcre): erst mil seincin 
T o d e  solle das Geselz aufhoren.

V. 18 f. verstarkt das μή χαταλνειν. V. 18 iiberhaupt: 
es solle scin; V. 19: s ie  solllen es halten.

’Αμήν T- νμΐν bei Mali!)., Mark, und Job. (Luk. 4, 24 
allein — 4, 25 επ’ αλήθειας und 9, 27 άλη&ώς) scheint eine 
urspriingliche Redefonn Jesu gewesen zu sein ; sie soli nicht 
Aucloritat ausdriicken, sondern wichtigc Spriiche einfiihrcn. 
’Αμήν (jlCN) wurde aus der liturgischen Sprache fiir feierliche 
Rede beibehalten. fΈως αν ~  b is  d a s s ,  aber (s. z. 1, 25) 
ohne dass nach dieser Katastrophe fiir die Sinncnwelt die Be- 
deulung der siltlichen Subslanz aufhoren wiirde. Παρερχεΰ&αι 
hebraisch (Ps. 37, 30) und grieehisch. So 24, 35. Die Vor- 
stcllung von einem w i r k l i c h c n  W e l t u n t c r g a n g e  sollle 
nicht gerade in solchen Stellen liegen, Ebensowenig ist gei- 
s t i g e  Deulung zulassig: Dauer des Geselzes, bis (icog) eine 
hohcre Ordnung der Dinge beginne ( Tho l uck) .  Der Welt- 
untcrgang bedeutet viclmehr in diesen Formeln das uudenk- 
bar weit Entfernte — bis da b in  n i c h t ;  dieses ist nur eine 
verstiirktc Verneinung. Aehnlich 24, 35 (vgl. d. ΰνντελεΐα του 
αιώνας 28, 20) und Luk. 16, 17: ενχοπώτερόν εοτι τ. ουρανόν 
κ. τ. γην παρελ&εϊν. ,,Nicht soli vergehcn der klcinsle Thcil 
vom Gesetze (άπο r. νόμον zu παρελ&η), bis dass Alles er- 
fiillt wird.“  "Εως αν πάντα γένηται fur του μή πάντα γενέΰ&αι: 
,,so dass nicht Alles erfiillt w ird ;“  es ist gleichgcbildct dem 
εως αν παρέλ-d-y. Oder εως  ist hier “  w a h r e n d ,  Eine 
andere Bcdeulung als e r f i i l l t  werden was im Gcseizc — 
kann das πάντα γίγνεα&αι nicht haben. T h o l u c k :  ,,bis Al
les zu mcinem Rciche gcschchcn“  ~  εως παρέλ&η, 'im gei-

t



- Εν. Μ a t th. V. 18-20. 103

stigcn Sinne genommen. I i u l i noe l  und G r a t z  nehmen an, 
die Worte εως — γενηται seien nnpassend a«s Luk. 21, 32 
hcreingekommen. ’Ιώτα und κεραία waren gangbare Ausdrii- 
cke bci den Judcn von dem niateriell kleinslen Theilen des 
Gesetzes. Jo d  das kleinsle Buciistabenzeiclien in dem semi- 
lischcn Alphabelc; χεραία, apex, το άκρον, kleiue Ziige, die 
Buebslaben unterseheidend, oder klcine Beigaben zu den 
Bucbstaben. Hier also spruehwortlieb; das Eigentliche im 
Folgenden: ίλάχισται των Εντολών.

V. 19. Λνειν wohl weniger als καταλύειν V. 17; es 
1st b a n d e l n d  auf gcbe j i ,  enlgegen dem ποιεΐν im Folgen- 
den, ,,Eines von den kleinslen unler diesen Gebolen“  — 
ίντολών, also von ελάχιστων abhiingig und μίαν zu Ιλαχ. gc- 
bdrig. Niclil: ,,Eines von diesen kleinslen Gcbolen“ , so- 
dass auf die jtidische Unlerscheidung grosserer und kleinerer 
Gcbolc (2 2 ,3 0 ) Riieksicbl genommen wiirde ( W e t s t e i n  
u. And.) Warum halte Cbrislus bios diese e i n e  Art der 
Gebole erwahnt, die kleinslen? Oder, wenn bei den Juden 
die s i l t l i e h e n  Gebote gerade die klcinen biessen, wie 
balle C b r i s t u s  sich diesen Spracligebrauch aneignen kon- 
nen? Dieselbe spraebliehe Zweideuligkeit 25, 40: αδελφών των 
Ιλ(ΐχίΰτων. Λιδά'ξη οντω ·.—■ niiml, λνειν τας Ιντολάς. ,,Der 
Geringsle im Himmelrcicha  — vgl. 11, 11. Im vorlelzlen 
Satze ist fiir οντος oft όντως gelcsen worden mit διδάζη ver- 
bunden, dann ganz dem Vorigcn parallel: und dieses ist ge- 
wolmlich in der gnomisehen Spraohe. , , G r o s s  im Hiinmcl- 
rcich“ , vornebmlioh wolil auf L e b r c r  bezogen: b e d e u -  
t e n d ,  f o r d e r n d ;  enlgegen stelil ελάχιστος.

V. 20 leilet nun auf die Ausfiihrung davon fiber, dass 
das v o i l e  (Gcist) und r e i n e  Geselz c r f i i l l t  werden sollc. 
1'άρ bezielit sieb eben auf das πάντα γενέσ&αι. δικαιοσύνη 
s. v. a. g e s e t z l i c b e r  Z us l a n d ;  vgl. V. 0. ΙΙερισσεύειν 
πλειον, sleigcrude Formel, ist zu verbiuden. ΙΙερισσεύειν —

<
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g r o s s e r  s e i n ,  niclit bios gross .  Πλεϊον των stelit aller- 
dings fiir πλεϊον της των d. h. grosser als die, welche 
jene verkundigen oder iibeu (Job. 5, 36: μείξω του ’/.). Die 
γραμματείς sind mehr die Verkiindigenden, die Φαριΰαΐοι mehr 
die Uebenden (Luk. 18. .10 IF.) — auch unteu 23, 23 ff. in 
der Schilderung der Scbeinlngcnd neben einander. Ου μη 
εϊσελϋ·. — 18, 3. Joh. 3, 5 ; auch in dieser Formel liegt die 
sclion g e s c h e h e n e  Stiftung dieses Gottesreichs.

V. 2 1 . ’ΐΐχονΰατε — von Vorleseru in der Svnagroge 
(Joh. 12, 34: ήκονΰαμεν); es bezieht sich auf den Unler- 
richt in ihr. Τοϊς αρχαίοις — in V. 27 zweifelhaft, wieder 
V. 33, dann bios έρρέ&η— erklaren die Meisten (seit Beza ) :  
von  den A l l e n ,  V a t e r n ;  dann sind αρχαίοι ~  πρεΰβϋτε- 
ροι (15, 2). Doch die Construction ist zu ungewohnlich und 
οι αρχαίοι wolil kaum in dieser Bedeutung (d. alien Gesetzes- 
lehrer) zu nelunen (Luk. 9, 8 . 19 προφήτης των αρχαίων 
zu unbestimmte Bezeichnung). Vielmehr ist das W ort in 
gewohnlicher Dativbedeutung zu fassen; aber die αρχαίοι sind 
nicht die A l t v a t c r  des V o l k s  ( d e W e t t e  — diess wa- 
ren οι πατέρες 23, 30 ff.): denn d i e s e n  war das G e s e t z  
gegeben, welchem Jesus nicht widersprechen wollte: sondern 
die n a h e r e n  Vorfahren der g e g e n w a r t i g e n  Juden (vgl. 
τά αρχαία 2 Kor. 5, 17), zu denen die Meister redclen, von 
welchen das mosaische Sittengesetz so verandert und ver- 
falscht worden war. ,,Es ist tradilionell in euren Sehulen.“  
Auch so D'3iOnp. Aber die Bedeutung des Sclnvachen 
oder Abgeschafften liegt gewiss nicht ini Worte ( Th o l u c k ) ,  
wie bei den Griechen ίιη άρχαΐον, vielmehr die des n u r  Al- 
ten , n i c h t  Urspriinglichen in diesen Traditionen. Und das 
unbestimmte ίρρέ&η (mil Bedeutnng dem g e s c h r i e b e n  w o r 
den s e i n  entgegen) passt gauz hierfiir. Ον φονεΰβεις — 
2 Mos. 20, 13 und 5 Mos. 5. Fehlerhaft war (dieses liber
al! bier der Tadel Jesu) 1 . das Festhalten des Buchstabens

4
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und 2. der verfalschende Beisatz (og δ’ αν u. s. w.). Der 
Beisatz gesehah wohl nicht bios, uni das Gesetz zu m il- 
d e r n ,  sondern vielleiclit, um dasselbe den politischen Ver- 
haltnissen anzupassen, welche den Juden das Recht der To- 
desstrafe genommen batten (Job. 19, 31): so dass dieses po- 
l i t i s c h e  Ve r  f a l se  hen der mosaischen Gesetzgebung ei- 
gcntlich von Christus getadelt werden soil. Wahrscbeinlich 
schlosscn sich diese jiidischen Bestimmungen an das Gesetz 
von der Blulrache an (3 Mos. 24. 4 Mos. 35, 12. 24), in 
welchem dem Volksgerichte der Aussprueh uber Mordthaten 
gegeben war. ”Ενοχος Trj — diesem Gericbte verfallen. Κρίβις 
(vgl. V. 22) ist ein Gericht g e r i n g e r e r  Bedeutung, vom 
Synedrium untersehieden, nach 5 Mos. 1 G, 18 in alien Slad- 
ten eingerichtel. J o s e p h u s  (Anliqq. 4. 8 , 14) berichtet, es 
babe aus 7 Mannern in jeder Stadl bestanden, der Talmud 
giebt 23 an. Also: j e d e s  Gericht mag iiber den Morder 
urtheilen. —■ Von dieser Interpolation des Gesetzes ist nir- 
gends Elwas im Talmud zu linden. Aber unsere Stelle be- 
rul't sich zu enlschieden wie auf ctwas Bestehendes. Daher 
ist wohl anzunehmen, dass das Auffallendste in der spiitern 
Tradition hinweggeuommen wurde aus den Spriichen der 
Meister.

V. 22. Das Gesetz sei r e i n  zu erhalten (keine Aus- 
deutnng desselben sei stattliaft) und nach dem G e i s t e  auf- 
zul'asscn, wclcher jede F e i n d s e l i g k e i t  gegen Andere un- 
lersagt. Vgl. 1 Job. 3 , 15. Dem ίφρέ&η stebt ίγώ λέγω 
νμϊν entgegen; so auch durcb allcs Folgende. rO αδελφός 
im Gesetz (3 Mos. 19, 17, anders Ilebr. 8 , 1 1 ) und im Fol- 
genden abwecbsclnd mil ο πληϋίον, V o l k s g e n o s s e ;  denn 
dieses bedeutet es bios dort (2 Mos. 2 , 1 1 ) ,  bier aber ohne 
alle Besebrankung: M en sc h — und ohne Zweil'el stebt im 
Evaugelium der Name im Zusammeuhange mit dem V a t e r -  
nameu Gottes. Im tUij zcigl sich cine uralte Verschiedeu-
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licit dec Lcsart, die hcdeutend geworden ist in dcr kirchli- 
elien SiUcnlchrc. Die l a t e i n i s c h e  Kirche seit T e r l n l -  
l i a n ,  aneh H i e r o n y m u s  z. d. St. und A u g u s t i n ,  re- 
iractt. 1, 19 (friilier d a f u r )  venverfen jenes W ort: a l l c r  
Zorn sei vcrboten. Audi wiclitigc Haadscliriften (wie R) 
lassen cs aus; ebenso dann E r a s m u s ,  L u t h e r ,  La  oil
m an n: es stimmcn bei F r i t z s c h e ,  T h o l u c k ,  d e W c t t e .  
Abcr die g r i c c h i s c l i e  Kirche hat cs immer gelescn, sdbsl 
(E u thy mi us) ein Gewicht darauf gelegt. So die Mehrzahi 
der vergliclienen Handsehr'iften — G r i c s b a c. h , S c h ο I z, 
P a u l  us. Und es ist leichler zu begrcifen, wie das W ort 
aus dcm Textc gekommen, als wie es in dcnselbcn ge- 
braclit worden sei. ’Οργίζεΰθ-αι und οργή aber ist, wic im 
classischen so im hebraisirenden Griechisch und wie das ira 
der Romer, niclit durcbaus elwas Unerlaubles. Vgl. Eph. 4, 
20 und οργή Jesu b. Mark. 3, 5. Es ist ubcrhaupt enlwc- 
der E r  r e g u n  g des  Gem iit hs oder o f f ene ,  ent -  
s c h i c d c n e  R e d e  g e g e n  E i n e n .  Είκή οργί'ζεΰ&αι (aucli 
Cicero: tauere irascij =  ohne  G r a n d  (Kol. 2 , 18), also 
cntwedcr unuberlegt oder aus personlicher Zu- oder Abnei- 
gung. ’'Ενοχος — κρίΰει: also d i e s e r  schon. Weitcre Ver- 
lelzung steigcrt die Schuld. Den Mor d  iibcrgeht Chrislus, 
Weil von d i e s e m gar niclit die Rede sein diirl'e. ,,Be- 
sehimpl't“  als unbedeulend — ,,feindsclig be!iandelt“  als ci- 
nen Rosen: dieses die Steigerung der Sc h u l d .  Bcides ist 
holier als L i e b l o s i g k e i t  {οργή). Die Steigerung in der 
R e s  t r a i l i n g  (εΰται “  soli sein) wird durch βννεδριον und 
γεεννα bczeichnet. rPam  ist gewiss » n i c h t i g ,  l e e r :
und ohne Zwcifel soil es eine, an den^Anderen g e r i e l i 
t e  l e, Rede sein. C h r y s o s t o i n u s  und A u g u s t i n u s  hal- 
len es 1'iir einen blosen A u s r u f  (August, nacli cincm Juden : 
vox niclit significans a liquid, sed indigvantis animi motum 
exprimens); aber doch gewiss, dass das W o r t  jene Bcdcu-
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tung hatte, a b g e w e n d e t  von deni Anderen gesprochen, 
wie Pl'ui. Verschieden Jac. 2, 20: ώ αν&ρωπε κενέ. Μωρέ 
ist kcin lichriiisches W ort (selbst Pa u l us :  ΠΊΐΟ — 
5 Mos. 21, 18 —· Widerspcnstiger, Rebell), sondern das ge- 
wohnliche grieeliiscbe. Aber T h o r b c i l  bedeulet dem He- 
briier und Juden Elwas melir, namlich Ungliiubige (Ps. 14, 
1) oder Golzendicner (Sir. 50, 28: Samariler μωρός λαός), 
also die im israelitischen SinneVerworfensten. S y n e d r i u m  
und G e h e n n p :  das htichste menschliche und das gottliche
Gericht. Die Rede ist nielit burgerlicb (denn im biirgerlichcn 
Sinne gehort ja Alles vor den menscbliclicn Richter), son
dern sittlich, ideal: fur sole  he Mishandlung des Anderen 
giebt es gleichsam gar kcin menschliches Gericht mehr. Das- 
selbe mit κρινεϊ ό θ-εός: Hebr. 13, 3. Γέεννα του πυράς — 
b r e n n e n d e r  Feuerpfuhl. Gewiss stammt dieses deni N. T. 
eigenthiimliche γέεννα vom Thai der Kinder Hinnom ab (Ν'Λ 

'32, ) vor Jerusalem. P a u l  us und de W e  t i e  leilen es 
aus dem Persischen ab, weil die spiiteren Juden jenes Thai 
gewohulich antlers schreiben. D o r l  aber war friiher deni 
Moloch geopfert worden, seit Jasjas wurde es die unreine 
Sidle vor der Slad!, auch Richlplalz der Misselhater (1 Kon. 
11, 7. 2 Kon. 16, 3. 23, 10. 2 Chron. 28, 3. Jer. 7, 32 f,), 
In die messianische Spraehe ging das Wort fiber wahrseheiu-f 
lich aus den prophetischen Stcllen, wo von bleibender Feucr- 
strafe gesprochen worden war gogen die von Golt Verstosse·: 
nen: Jes. 66, 24. Die Vergleichungspunkte zwischen dev 
State der Ausschliessung aus dem mcssianischen lleiche mit 
dem alten llinuomslhale waren: Satansstale (diese war es gc- 
wesen als Sliile des Gotzcndiensles) — bestiindiger Feuer- 
brand — Strafe der Misselhater. Auch in den Reden Jesu 
von Gehenna scheint nirgonds (dieses bios Luk. 12, 5. Joh. 
3 ,6 )  das z u k i i n f l i g e  Lebcn (V. 29 f. 18 ,81 .) gemeint zu 
sein, sondern, wie bei ουρανοί V. 10, die gegenwarlige
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Ausscbliessung aus der beiligea Gemeine, das zukiinftige, 
ideale Leben dabei nicht ausgescblossen. In kcinein. Falle 
aber ( K u h n o e l ,  T h o l u c k )  ist es eiue menschliche Strafe, 
wenn aucb iiusserste, ehva Feuerstrafe. — Also: Vom M o r d  
soli gar niehl gesprochen werden. L i e b l o s i g k e i t  verdient 
die im jiidischen Spruehe h δ c b s t e Strafe — M e n s c h e n v e r- 
a c h t u n g  die bochsle a H e r nienschlieben Strafe — Me u 
se hen  v e r l  a s t e r u n g  gehort fur ein g o t t l i c h e s  Gericht.

Der Zusammenhang von V. 2 3 — 26 mit dein Vorigen 
kann nicht der gewohnlich angenommene sein: Friede, Liebe 
solle unter den Mcnscken herrschen; denn die Verse sprechen 
nicht sowohl von unserer Gesinnuug gegen A nd e r e ,  als 
davon, wie wir in Beziehung auf Anderer Benehmen gegen 
u n s  handeln sollen. Die Verse fiihren aus, dass man es 
ebensowenig bei A n d e r e n  zum Zorne kommen lassen solle, 
als w ir  den Zorn in uns nahren diirfen. V. 23 f. stellt die 
Versohnlichkeit als das Gott allein Angenehme dar, V. 25 f. 
das Gcgentheil als das vor Gott Straffallige.

Also V. 23 f . : So wenig (allgemeiner Wahn) spricht 
der Opferdienst von jeder anderen Pllichterfiilhing los, dass 
er viebnehr nur bei guter Gesinnung Gott gefiillt. Aehnlich 
Mark. 11, 25 (das Gebet unlerbrechen, urn sich zu versoh- 
nen). Die Stelle wurde in der Kirche auf das Abendmahl 
angewendet. — ’Επί το Θ·νΰιαΰτήριυν — z u m,  fiir den Altar, 
nicht: auf ihn; denn Opferschlachlen und Darbringen gehorte 
fur den Priester, wie iiberhaupt der Zutritt zum &νβι,αστή- 
ριον κατ’ εξοχήν, dem Opferallar im Vorhof der Priester. 

’'Εχει τι κατα ΰοϋ (anders unser: Elwas — ein Gefiihl, einc 
Absicht — gegen Einen hahen) ~  einen Grund zu ziirnen 
bat. Vgl. Apoc. 2 , 4. 14. 20 und Iiol. 3 , 13: μομφήν
k'%ew tvqoq τινοι. V. 24 : ”Λφες — νπαγε — πρώτον — τότε 
ελ&ών — wie mit Absicht ausfiihrlicher, um zu zeigen, dass

ψ

der beilige Dienst durchaus und vollslandig aufgeschobeu wer-

/
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den miisse, urn erst die Versohnung zii vollziehen. Λιαλλάΰ- 
ΰεο&αι seheint mehr als καταλλόοΰεΰ&αι den Begriff von B e- 
mt i l lnng fiir Aussohnung zu haben.

V. 25 f. ist gewiss niclit bios als Klugheilsregel beige- 
setzt: versolinlicb, um es niclit b i i r g e r l i e h  auf’s Aeusser- 
sle kommen zu lassen. So im biirgerliohen Sinne steht die- 
selbe Sentenz Luk. 12, 57 — 59. Aus dieser Stelle bier her- 
eingekommen achleten die Verse P o t t ,  Ku h n o e l ,  G r a t z .  
Wenn ausserlich, biirgerlieh verstanden — miisste die Stelle 
wenigstens den Sinn haben: man solle sich nicht dem 1‘rem- 
den, harten Verhaltnisse zufallen lassen. W ir fassen es wie 
die alte Kirche ( G r o t i u s ,  O l s h a u s e n ,  T h o l u c k ) :  der 
R i c h t e r  ist Gott, der W e g  das Leben, wiewohl nicht 
von z u k i i n f t i g e n  Strafcn die Rede zu sein scheint, son- 
dern von der Vergeltung im Leben. — Das H e r a u s z a h -  
l en  wurde in der katholischen Kirche und sonst ( Ol shau
sen)  auf Endlichkeit der zukiinftigen Strafe, durch Abbiis- 
sen der Seliuld in derselben, bezogen. Auch im Uebrigen 
wurde in der alien Kirche die Allegoric bier zu weit getrie- 
ben: unter άντίδικος (1 Petr. 5, 8) verstand man Satan oder 
( J u v e n c u s )  das Flcisch: dabei εννοεΐν r e c h t  gesinnt sein: 
oder Gewisscn, Gesetz ( Augus t i n . ) .  — Also der Sinn: 
nicht nur der Ziirnende (V. 22) ist slrafbar, sondern auch 
der, welcher es nicht verbiilet, dass es bei’m Anderen zum 
Zorne kummt. ’Λντίδιχος Luk. 18, 3 — 6 ϊ%ων τι κατα αοΰ 
(V. 23), demnach bier: welcher m il G r u n d  gegen dich 
ist. Aber die Beschreibung des Gegners ist von einer Sell uld- 
forderung hergenommen : so auch bekannilich in den Parabeln 
gewohulich. Bei Ilebraern und Juden kommt dieses wahr- 
schcinlich aus den alten Zeiten her, iu denen jedes Vergehen 
abgekauft werden konnle, folglich jedcr Slreit zu einer 
Sdmldsache wnrde. Εννοών (anders έννοια Eph. 6 , 7 )  ~  
willlahrig ziir V e r s o h n u n g .  ’Εν  ττ) οδω μετά Gov — deni
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Zusammenhange nacli (ini Folg.): znni R i c h t e r .  Viclleicht 
war es cine b i i r g e r l i c h  gaugbare Form; doch ist wobl 
nicht Riicksicht gcnommen anf bcsondere, jiidische oder ro- 
mische, Gesetzc, dass nach angebraehler Klage kcine Aus- 
sohnung Slatt finde. Das Folgende stellt mit Lebcndigkeit 
den gewolinliclicn, strengen Rcchlsgang dar; das Einzelne 
ist aber ausser dem Bilde nicht feslzuhallcn, denn es soil 
eben nnr der Sinn ausgcdriickt werden: dem Gnversohnlichen 
wird slrenge Vergellung zu Theil. ,,Dass er dich nicht iiber- 
gebe dem Richter, dieser dem Dieuer, und du in das Gefang- 
niss geworfen werdest — nicht heraus, bis dcr letzle Theil 
der Schuld bczahlt.“  Έβχατον — zur Schtild fehlend. Ko- 
δράντης (Mark. 12, 42) — q i i a d r a n s , der vierte Theil des As. 
Also mchr noth als cnl assent·, Luk. λεπτόν, die Halflc des 
Qiiadrans. Folglich: bis du den ganzen Grund der Klage 
weggeriiumt hast.

V. 27 — 30. Fine andere Vcrbesserung der Geselzesan- 
wendung im Judcnthum: die Handlung verboten, nicht die 
G c s i n n u n g .  Das vorige Reispiel (V7. 21  — 26) sprach von 
der gcringfugigen II a n d 1 u n g , dass diese schon Schuld 
babe: dieses von dem i n n e r l i e h e n  Boscn.

Der text. rec. hat hier wieder (vgl. V. 21) τοΐς αρχαίοις, 
was die neuere Rrilik gcslrichen hat. Ου μοιχεναεις — 2 
Mos. 20, 14 u. parall. 5 Mos. 5 (3 Mos. 20,10). Das W ort 
μοιχευειν ist in der Geselzesspraehe und im N. T. iiber- 
baupt von Unsilllichkeit gcbraucht; daher γυνή hier mulier 
( Vu l g . ) ,  nicht uxor. Christos widerspricht auch hier nicht 
dem G e s e t z e ,  sondern der jiidischen Meinung, dassNes bios 
nacli dem B u c h s t a b e n  des Gcsetzcs gehen solle. Βλί- 
ha> v  (auch έμβλεπων und andere Verschiedenheit der Schreib- 
a rl: das W ort sehien zu unbestimmt; spiiter wurdc es in die 
kirchlich ethischcn Streitigkeiten hcreingezogen), das fur sich 
kcine schlimmc Bedcutung hat, ist genau mit προς το ίπιδυ-
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μήβαι zu verbindcn: mitNeigung, Absicht. So stelit dieses 
βλεπεεν πρυς dem μοιχενειν cntgegen. 2 Pefr. 2 , 14 kann 
■vvohl anf eine solehe Rede anspielen. Nacli επι&υμήδαι hat 
die ncuere Iiritik αυτήν , die ungewohnlichere Construction, 
slalt αυτής im text. rec. ,· F r i t z s c h e  ist gegen Beides. *Ev xy 
καρδία αυτόν —  in seiner Absiclit, Neigung. Diese Worle sind 
an sicli nieht nolhigT die Bedeutung dcr Slelle liegt im ηδη 
Ιμοίχευαε; aber sie slehen wie 1, 18 (oben V. 1 2 ) als ge- 
nauerc Bestimmung neben ίμοίχευΰε, n a m l i c h  in seiner Scele. 
Dieser Gedanke hat sick immer der rohen und bios gesetz- 
lichen Dcnkart entgcgengestellt, das sillliehe oder hoher hinauf 
das gbltliche Gericlil zu bezeichnen. J u v e n a l .  sat. 13, 208 
s . : Sce/us inlra sc taciturn qui cog Hat vllum, facti crimen 
habet. Ovid.  amor. 3. 4, 5: — adullcva mem cst.

V. 29 f. enlhiilt einen Nebengcdanken , der einscharfend 
beigesetzl ist. Daruin well das Innerlichste seine Schuld hat» 
soil dcr Mcnsch genau auf sich im lnncren achlen, selbst 
die ihm liebsten, anscheinend unentbehrliehen Neignngen und 
Hraftc bekampfen, von sich lliun, urn sein Gemiilh frei und 
rein zu erhalten.

Auge  und Hand sind die allgcvvohulichcn Bilder fur das 
Liebstc, Niiehste, Nothvvendigc: beide zusammen Zach. I I ,  
17. P h i l o  (quod potiori deter ior insidielm) wie hier: 
,,Zungc, Hand, Auge wegnehmen“ — fiir: das Unerlaubte in 
seinem Grunde vcrtilgcn. S e n e c a  episl. 51: Projice quae-
cuuque cor tuum laniant; quae si aliler exlrahi nequirent, 
cor ipsum cum il/is erellendum cssct. Er bezieht sich aber 
auf den stoischen Gedoukcn: d a s L e b c n  aulgcbcn. — Uebri- 
gens ist niclit sowolil Ilyperbcl (dagegen auch F r i t z s c h e  
und C h r. Fr .  F r i t z s c h e  observalt. ad Matlh. 5,  29 s. 
Hal. 1828. 4 : aber es mit ilinen e i g c n 11 i c h zu nehmen, 
ist unmbglicli oder kann nur mil grossen Beschrankungcu 
Slalt liaben) als Allegorie io der Slelle; das a u s s e r l i c l i



112 Εν. Mattli. V. 30. 31.

Nachste wird fiir das i n n e r l i c h  Liebsle gesetzt. Unten 
18, 8 f. und Mark, 9, 43 — 47 in anderer Beziehung dasselbe 
Spruchwort: dort von den n a c h s t e n  und l i e b s t c n  Men- 
schen oder Verhaltnissen. Σκανδαλίζειν ~  zur Siindc ver- 
leiten. Die Form in den beiden Yersen ciitspricht sich ge- 
nau: dieses ist gewohnlich im senlentiosen Stile. Συμφέρει 
— ΐνa (Job. 1 6 ,7 ) ~  besser fiir dicb, dass Eines deiner 
Glieder verloren gehe und nicht der ganze Leib in die Ge
henna geworfen werde. Sinn also: Besser ist e s , Etwas 
aufgeben, als ganz verloren gehen. Da Alles Allegorie ist, 
darf man natiirlich nicht fragen, wie der L e i b  in der Ge
henna erwahnt werden konne. Uebrigens ist auch bier (s. z. 
V. 22) G e h e n n a  nicht der Ort der zukiinftigen Strafen, 
sondern bios die Ausschliessung aus der beiligen Gemcinschaft. 
Σώμα aber (oft b e d e u t e t  es sogar das W ort) ist ausser dem 
Bilde die ganze menschliche Person, ebenso wie ja Auge 
und Hand nichts Eigentliches bedeuten.

Von dem zulelzl, von V. 27 an, Besprochenen ist der 
Inhalt des Folgenden, V. 31 f., im Sinne nicht weit entfernt. 
Die jiidische Leichtfertigkeit im Scheiden der Ehe hing mit 
verfallenen, leichten Silten zusammen. 5 Mos. 24 , 1  war 
das willkiihrliche Sichscheiden des Mannes vom Weib ver- 
mittelst eines Seheidebriefes 1 . nur v o r a u s g e s e t z t  aus der 
S i l t e ,  eingeraumt (vgl. auch 19, 8) ;  2. nur unter einer, 
freilich verschieden gedeuteten, Bedingung (ΊΖΠ Π Ή ν — 
Schandlicbkeit — alexandr. Ueberselzung: άβχημον πράγμα). 
Die Schule (Hi I Iel ,  40 Jahre vor Christus — J o s e p h .  An- 
tiqq. 4. 8 , 23) fassle dieses als G e s e t z ,  und die Bedingung 
nahm sie sehr frei .  Iiier fiihrt sie Jesus ein, wie sie diese 
Bedingung ganz w e g l i e s s e n .  W ie bier, in gleichem Sinne, 
wiedcr 19, 3 — 1 2 ; vgl. Mark. 10, I l f .  und Luk. 16, 18. 
Es ist nicht noting anzunehmen (auch G r a t z ) ,  der Evange
list babe das gelegentlicb von Jesu Gesprochene bier herein-
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gezogen: Jesus kann ofter davon gesprochen haben, und bier 
passt die Rede, wie gesagt, ganz in den Zusamraenbang. Pau- 
lus beruft sich wahrscheinlich auf dieselbe (in der Tradition)
1  Kor. 7 ,10 f . ; doch bebandelt er die Frage mit vieler Frei- 
beit. Diese Reden passen naliirlicb niclit in u n s e r e  Ver- 
hiiUnisse, in wclehe sie hineingezogen wurden; denn sie sind' 
nur gegen die willkiihrliche Entlassung des Weibes durch 
den Mann gesprochen, welehe denn auch in der Kirche seit 
Constantinus aufgehort hat. Uebrigens sind es sitlliche Ide- 
ale, von denen das b u r g e r l i c h e  Leben manche Bescbran- 
kungen zulasst.

Also die entstellte Gesetzstelle V. 31. ’Λποβτάβιον stebt 
bier fur βιβλίον άποΰταοίου, wie es 5 Mos. a. 0 . heisst, auch 
Matth. 19, 7 und Mark. 10, 4. Aehnlich wird repuilium bei 
den Romern vom S c h e i d e b r i e f c  gesagt. V. 32: Leicht- 
sinniges Auilosen der Ehe ist so gut wie Sittenlosigkeit, Ebe- 
bruch. Aber dieses, μοιχαται, weglassend (vielleicht bat die
ses μοιχαται urspriinglich, wenigslens in der Redesammlung, 
des Matthaus, ausdriicklicb dabei gestanden; mil Unrecbt aber 
findet K iib no el nach Vorgange Anderer bier einen Uebersc- 
tzungsfehler: namlich F|N3p ,  adullerium commillit, sei als 
Activ. verslanden — ποιεί αυτήν μοιχαΰ&αι) selzl der Spruch 
sogleich und allein bin: dass man zugleicb Andere in die ei- 
gene Scbuld bineinziebe — das Weib und den, welcher sich 
mit ilir \rerbinde. Παιιεκτος λόγου πορνείας — ausgenommen 
(AG. 20, 29) die Anklage oder den Grund (Beides kann λόγος 
bedeuten; Vulg. causa) von Unlreuc. Diese Ausnabme fin- 
del sich auch 19, 9 ; Mark. 10, 11 und Luk. 10, 18 lassen 
sie wcg. Aber die Kirche bat Recht: 1. dass sie auch dort 
hinzuzuverslchcn is t , in der Sprache der I n d i g n a t i o n  weg- 
gelassen ; 2 . dass der S i n n  der Ausnabme weiler aufzufassen 
ist, jcdocli nicht die Wortbedculung von πορνεία: diess bezeicb- 
nct Alles, was jenes Verhaltniss i η n e r 1 i c b zerslo ii, auf-

Eieg. Schrr. I, 1. Q



lost. Ποιεΐ αυτήν μοιχαβ&αι oder mit L a c h m a n i i  μοιχεν&ή- 
vcu (μοιχενεβ&αι das gewohnliche W ort von Frauen): Ehe- 
breehcrin (s. d. folg. Satz) wird sie, indein sie ein anderes 
Verhiiltniss eingeht, da das friihere niclit vollig geschieden. 
Jenes z w e i t e  Verheiralhelwerden wird liier wie v or a us- 
g e s e t z t :  es war bei der biirgerlichen Unselbststandigkeit 
der Frauen iin Orient, und auch bei den Judon, wohl na- 
liirlich. Kal — cin Driller werde noch in das Vergelien hin- 
eingezogen durch diesen von den Meislern begiinstiglen Leiclit- 
sinn. ’Απολελνμένΐ] ist eben eine in dieser leiehlsinnigen, fre- 
velnden Weise Entlassene. Es ist also keine besondere, neue 
Bedeulung in das W ort zu legen — G r a t z :  , ,die sicli selbst 
scheidct4* naeh Mark. 10, 1 2 , wo sicli allcrdings uπολύειν 
τον ανδρα fmdet, wiewohl der Fall selten vorkaui; aber es 
wiirde dann liier zuerst von diesem Verlassen des Gatten iiber- 
haupt gesprochcn worden sein : auch kann άπολελνμίνη niclit 
bedeuten τον ανδρα άπολνουΰα. Der ganzc Satz ist oft weg- 
gelassen worden , besonders in der lateinischeu Kirclie (auch 
von A u g u s t i n u s ) .

V. 33 — 37: Eine Religionspdicht — die ernste Behand- 
lung und Anwendung des Eides. Der Tadel Jesu trifl't wie- 
der Beides: 1 . Festhalten des blosen B u c h s l a b e n s  im Ge- 
setze, 2. V e r f a l s e l i e n  desselben durch Zusatze, bier auch 
zugleich durch Misdeutung: ,,Nur das f a l se  he S c h w o r e n  
verboten — und nur was bei’m H e r r n  gcschworen wird 
ist ein Schwur.u Mit der Stelle des Geselzcs: Ovx επιορ- 
κήΰεις (2 Mos. 20, 7. 3 Mos. 19, 12. 3 Mos. 3, 7), wurde 
verbunden was 4 Mos. 30, 3 und 5 Mos. 23, 21 steht, wie
wohl es niclit hierher passte; denn es bezieht sich auf Ge- 
l i i bde :  aber dabei wurde auf τω κνρίω, niclit auf αποδώσεις 
der Ton gelcgt. Statt: ,,du sollst unbedingt halten was du 
geschworen , “  verstanden sie e s : ,,was du dem H e r r n  ge- 
schworen. sollst du halten.“  Diese Stellen sind iibriirens
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nicht nach dcr alexandr. Uebersetzung citirt. — In der Ge- 
geurcde Jesu bezieht sich V. 34 μη ομόβαι ολως und V. 37 
auf das erste Falscbe ini ovx επιορχήβεις; Alles von μήτε iv 
τω ονρανω an, V. 34 — 36, auf das Zweite: αποδωβεις. 
Leber die zweite Ausflucbt wieder 23, 16 f.

V. 34. Μη ομόβαι ολως — Jak. 5, 12. Es 1st nicht 
daran zu deuten. "Ολως (1 Kor. 15, 29): i i b e r h a u p t ,  
d u r c l i a u s ,  nicht: i in A ll gem ei n e n ( Tho l uc k ) ,  sodass 
der Sinn wie Sir. 23, 9 — 1 1 : μη ε&ίβης. Es ist ebcn idea- 
ler Aussprucli, in welchem es liegt, dass die Menschen der 
besondcren Erinnerung an Gott nicht bediirfen und unler ein-  
a n d e r  den Eid nicht nothig haben sollen. E s s e n  er  (Jo^ 
seph. de bell. jud. 2. 8 , 6) ,  P y t l i a g o r a e r  (Diogen. L . 
8 , 22), S t o i k e r  ( E p i k t e t  enchir. 44) haben dasselbe ge- 
sagt: die antike W elt nahm es im siltlichen Slolze; hier ist es 
in religiiiser Ilinsicht ausgesprochen. Der b i i r g e r l i c h e  
Eid (Matth. 26, 64) und der, in welchem das lebendige Be- 
wusstsein Goltes wie unwillkuhrlich hervortrilt ( T h o l u c k  —· 
liiim. 9, 1 . 2 Kor, 2, 17. 1 1 , 10), gehoren fur dieses Ver- 
hot natiirlich nicht. Die Erzahlung geht, wie gesagt, zu 
etwas Anderem iibcr — dass jeder Eid religiose Bcdeulung 
babe. Dieses Schworen bci Iiimmel, Erde, Jerusalem, Iianpt 
war von den Juden eingefiihrt worden, urn den bindenden, 
eigentlichen Eid zu umgehcn, angeblich aber aus Schcu vor 
dem Namen Goltes. Vgl. P h i l o  de leijij. specialibus 770, 
T a l m u d  Ir. Schebuol/i, dazu M ai in on i de s  const ituttones 
de jurejuravdo. Lugd. Bat. 1706. Mit Bezug auf das 
Schworen der Juden M a r t i a l  cpigr. I I ,  95: Juras wild per 
tecta lommlis. Non credo. Jura — per Aitcldalum. Der 
Sinn dieser ganzcn Anlwort Jesu ist: in alien dicsen Sclnvii- 
ren fmdel nicht nur dem S i n n e  nach Stall, dass sic eigenl- 
lich bei Go t t  gcschehen, sondern die Schwdrenden den ken 
selbst bci ilmen eigcntlicb an Gott. Nicht bios ( T h o l u c k ) :

8  *
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nicht leichtsinnig bei diesen Dingen zu schworen; sie haben 
alle einen Werlli trad durch Gott. — Chrislus hat hier 
mit wahrhafter Dialektik die Inconsequenz dcr jiidisehen Mei- 
ster nachgewiesen. — Die Naehsatze, on u. s. w ., sind 
nicht als indirekle Rede zu verstehcn ( Pa u l us ) :  ,,insofern 
bei ibnen, als sie w a r e n ; “  dann bliebe ja der jiidische 
Misbrauch ohne Widerlegung. Fur ομόΰαι εν τινι und εϊς τι 
sagen die Griecben κατά τίνος oder κατά τι. ,,Der Himmel 
Gottes Sitz — die Erde sein Fussschemel, 44 Beides Bilder 
nach Jes. C6 , 1 (vgl. AG. 7, 49) “  Stale seiner unmittelba* 
ren und mittelbaren Wirksamkeit. Man wiirde niclit bei ihnen 
s c h w o r e n ,  werin man ibnen niclit einen Zusammenhang mit 
Gott beilcgle. ,, Jerusalem., die Stadt des grossen Konigs,“  
ohne Zweifel Gottes. Fast thbricht ware es, an den romi- 
schen Ciisar zu denken. Gott lieisst grosser Konig Ps. 95, 
3. Aber Stadt des grossen Iionigs (Ps. 4 8 ,2 ) , πόλις τοϋ 
αγίου (Tob. 13, 9) und ahnlich hat Jerusalem durch alle 
Zeiten geheissen.. Walirsclieinlich war jener Name damals 
gerade sehr gebraucht, tm Gegensatze zu der Fremdberrschaft. 
V. 36. , ,Nicht bei dem Haupte, denn du kannst nicht Ein 
Haar (von dir) schwarz oder weiss machen, 44 oder mit dem- 
selben Sinne : „ — kein schwarzes oder w'eissesHaar machen.44 
Sinn: Du hast keine Macht uber dein liaupt^ also schworst 
du bei G o t t ,  welcher sie allein hat, \\renn du bei’in Ge- 
schicke deines Hauptes schworst. Der Schwur bei’m eige- 
nen Haupte: Vi r g .  Acn. 9, 300.

V. 37 gehort zu V. 34: gar nicht schworen, das blosc 
W ort soli gelten in der idealen Gemeine. Υΐογος ist zusi- 
cherndc Rede. Die Worte ναι ναι, ov ov sind nicht (Beza ,  
G r o t i u s ,  P a u l  us) zu Irennen, sodass das eine val und 
ov das Priidikat des anderen w'iire: Ja bleibend oder seiend 
was ja ist ( t r e u ,  w a h r h a  f t ) ; es werden vielmehr die Par- 
tikeJn wiederholt, >vie um das Freudige, Zuversichtliche der
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Bejahung und Vemeinung auszudrucken. In der ersten Art 
Jak. 5 ,12: ?fr<a νμών το ναι ναι καί το ον ον; aber in derver- 
stiirkten W iederhoIung,^’ie hier, 2 Iior. 1, 17: gewiss Ja* 
gewiss iVcin. To περισσόν τούτων (vgl. V. 20 περιΰ,ΰενειν'): 
liber dieses binausgebend — b e s c b  w or  end — in τον ττονψ 
ρον ίοτιν. Dieses ist wobl einfaeh vom τό πονηρον abzulei- 
ten, und wir sind niclit genothigt ( F r i t z s c b e : .  ο πονηρ. 
13, 19) das Satansbiid hineinzutragen in diese einfaeh klare 
Rede (analog ist άλη&είας Job. 18,37. 1 Job. 2,21. 3 ,19), 
ob nun ~  ,,stammt aus bosem Zustande,“  oder: ,,ist bb- 
ser Art.“ /

Der Rcligionspflicht stellt das Folgende bis Ende des Kap. 
die a l l g e i n e i n e  M e n s c h e n p f l i c h t  an die Seite: Nacb-r 
s icl i t  (V. 38 — 42), V e r g e b u n g  (V. 43 — 48). Das Erste - 
gcgen die G c w a l t  gegcn das Uebel, welches an uns ge- 
scheben soil; das Zweite gegen die s t r e n g e  V c r g e l t u n g  
bcgangencn Uebels. — Die geistlose Misdeutung vornehm- 
Jieh des Ersten, iiber Nachsicbt und Duldung Gesagten, he- 
souders in kleiuen chrisllichen Seclcn t sowie die Verhbbnung 
von den Abgeneigten ( C e l s u s ,  J u l i a n )  sind bekannt. Es 
liegt am Tagc, dass 1. d i e s e  Stelle (dcnn V. 43 IF. kann 
ganz eigcntlich genommcn wcrden) nicbt nur in popularer,. 
sondern in uugewbbnlicbcr, gnomiseber Weise gesprochen 
ist (das Meiste bcstebt wobl aus gangbaren Spruchwortern), 
iiberdiess im Gegensalze zu faischer liandlungswcisc mil Ily- 
perbel; 2 . der eigenlliclie Sinn der Stelle sich nicht auf das 
b u r g e r l i c l i e  Lebcn beziebe, sondern darauf, wie dieses 
und, also der slarre Recblsbegrilf silllieb gcmilderl, idealisirt 
werden solle. Dabei kann dcnn 3. allerdings o ft cintreten, 
dass als das geringere unler zvvei Uebeln das Unrccbt crdul- 
det werden miisse, stall strenge Vcrgeltung zu iiben (1 Kor.
6 , 7 : μάλλον, βέλτιον). Ueberdiess 4. laufcn bier die Be- 
grifl'e von V e r g e  I l u n g  und R a c he  in einandcr. Gegen
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diese ist Cbristus unbedingt. Joh. 18, 23 und AG. 23, 2 —5 
sind als Ausgleichungen dieser Stelle mit dem Leben ange- 
nommen. Blose K l u g h e i t s r e g e l u  sind es in keinem Falle. 
Nur als solche, als Warnung vor Rechtsstreit, C i c e r o  tie 
offic. % 18: Est enim non modo liberale, pmdlum nonnuni- 
tjuam de suo jure decedere, sed interdurn etiam fructuosum. 
Vgl. S e n e c a  de ira 2 , 34. Luk. 6, 29 sleht dasselbe was 
hier V. 38— 41; auch der Spruch V. 42 ist dort beigegeben.

V. 38. Der m o s a i s c h e n  S t e l l e ,  2 Mos. 21, 24. 
3 Mos. 24, 20. 5 Mos. 19, 21 , wird auch hier nicht wider- 
sprochen, sondern ihrer jiidischen A n w e n d u n g ,  in welcher 
sic als R e g e  1 fur das V e r h a l t e n  im L e b e n  gait, wah- 
rend sie dort nur N o r m  fiir den R i c h t e r  war. 3 Mos. 
19, 18 ist selbst gegen die Rache. ,,Auge um Auge, Zahn 
um Zahn.“  Der Alexandriner fiigt δωΰει bei, F r i t z s c h e  
supplirt είναι. Die einfachste, materiellste Weise der Yergeltung 
(talio — tale) findet sich bei den Romern in den zwolf Tafeln. 
’Α ν τ ί — um das entrissene, verletzte.

Y. 39. , ,Nicht widerstehen dem Bosen.“  rO πονηρός 
(vgl. οβτις) aber in gewohnlicher menschlicher Bedeutung 
( C h r y s o s t o m .  Satan). W are das Neutrum (T ho luck)  
anzunehmen, so stande wohl τω χαχω (vgl. V. 37: ix τον 
πον.). In anderem Sinne αντιΰτ. τω πον. Jak. 4, 7 und 1 Petr. 
5, 9. — Die drei Beispiele im Folgenden sind hergcnom- 
men von V e r l e t z u n g ,  B e r a u b u n g ,  G e w a l t t h a t .  
ΓΡαπίζειν 26, 67. Στρεφειν την βιαγόνα rr : jrraebere ma.iillarn. 
Der Ausdruck ,,rcchte — Wange“  driickt iiberall rohe fllis- 
handlungen aus. Jes. 50, 6 : βιαγόνας διδόναι εις ραπίβματα. 
Klagl. 3, 30. Das σο! χριϋ-ηναι hat keine Bedeutung fiir sich 
und ist genau mit dem Folgenden zu verbinden. Κρίνεα&αΙ 
τινι und μετά τίνος (1 Kor. 6 , 1. 6) s. v. a. vor G c r i c h t  
slrcilen, r e c h t e n  (schon bei Homer, dock mebr ausscrlich 
vom Slreite); daher Καβεΐν nicht w c g n e h m e n ,  sondern
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g e r i c h t l i c h  a b s p r e c h e n  l a s s e n  bedeutet. , ,Dem gieb 
lieber das O b e r g e w a o d a l s o  melir als er verlangt. Das 
ίμάτιον ist dem Morgenlander das wiehtigere, da er es auch 
als JSachldecke gcbrauclit·. Ygl. 2 Mos. 22, 26. 5 Mos. 24, 
13; dazu Mi c h a e l  is mosahch. liechl 3, 38. Lukas min
der richtig umgekelirt: ,,wer den Mantel will, dem gieb auch 
das Unterkleid“ (χιτoSva); er hatte den natiirlichen Hergang 
gewohnlicher B e r a u b u n g  vor Augen. — V. 41 ist nicht auf 
das Verhaltniss zur f r e md e n  O b r i g k e i t  zu beziehen; es 
sind im Gegentheil iiberall bier nur Verhallnisse von ilinen 
unter einander gemeint. Zwar kamen in der gegenwartigen 
Gesellscbaft solche Ilandlungen noch nicht vor; aber Alles hat 
ja mehr spriichwdrlliche, uncigentliche Farbe, und Alles 
sieht iiber den gegenwartigen Zustand hinaus. 5Αγγαρεΰειν 
(27, 32. Mark. 15, 21), avgariare, ad angarias adigere 
(ϊχγγαρος— αγγαρεία, rabb. ΝΉ1Χ3Ν) — zum Dienst des ay- 
γαςος (kciniglichen Boten) zwingen; also: zwingen Dienste zu 
leisten, als Bote oder Lasllriiger. Das W ort ist persisch, wie 
urspriinglich die Sache; Cyrus namlieh hatte die Sitte cin- 
gefiihrt, konigliche Briefe durch ausgeslellte Bolen bestellen 
zu lassen (wahrscheinlich von ungare: s c l i r e i b e n  — γρβμ- 
ματοφόροι, oder von changar: Do l c h ,  Zeichen des Amies). 
Μίλιον “  milliare.

V. 42. Dieser Spruch, nicht nur ohne Polemik gegen 
das J u d i s c h e  bcigeselzt, sondern sclbst im Wesentlichen 
aus dem G e s e t z  (2 Mos. 2 2 , 25. 3 .Mos. 25, 35 f. 5 Mos. 
15, 7 ), kiinnte hier (wiewolil er auch bei Lukas dabei stclit) 
unpasscnd schcincn. Bei der sinnvollcn Art unsercs Evange- 
listcn, die Spriiche Jesu an einander zu reilien, soil vielleieht 
in diesem Zwischensatze dcr Gedanke liegen: dass d a η n dem 
Geselze einfach, unbedingt zu lolgcn sei, wo es die strcng- 
sten Forderungen zum Dienst Andercr thul. Ilier aber ge- 
rade sprachen sieh die Juden gern frei. ,,Dem Bittcndcn
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gieb: weise nicht zuriick (άποΰτέφεβΟ-αι Hebr. 12, 25) den, 
welcher von dir leihen (δανείζεΰ&αι z= mutuare, mutuum ac~ 
cipere) will.44 Das Gesetz meint, nnd dieses gewiss auch 

7 bier: z i n s i o s  oder auch sogar a u f d a s  U n g e w i s s e .  — 
Yielleicht i'st aus eincm solchen W orte das Iradilionelle AG. 
20, 35 entstanden.

V. 43 — 48 macht den Schluss: mit V e r g e b u n g ,  ge- 
wohnlich F e i n d e s l i e b e  genannt. Dieses W ort begreift, was 
auch allerdings hier mit zur Sprache kommt, das ungehemmte, 
ungetriibte W o h l t h u n  an Uebehvollende, an Feinde, und 

\die geistig-sillliche T h e i l n a h m e  an ihnen. Vgl. Luk. 6 , 
27 f. 35 f . ; ahnlich 1 Pclr. 3, 9 (gewiss mit Riicksicht auf 
ein solches W ort Jesu), vielleicht auch 1 Kor. 4, 12. 1 Petr. 
2, 23 , wiewohl in diesen beiden Stellen mehr von beschei- 
denem Sichzuriickziehen gegen Andere die Rede ist. L. P h . 
H i i p e d c n  tie amove inimicontm. Golting. 1817. 4. Es ist 
Viel hieruber gesprochen worden. Aber es kann I. nicht be- 
hauptet werdcn, dass Weise und Gute nicht diese Gcsinnung 
vorlangst auch  gehabt haben: -nur 1 . die herrschende
der Lehren und Schulen war es nicht; 2 . Christus fasst sie 
hier, vornehmlich auch durch die Beziehung auf das Beispiel 
derGottheit, holier und geistiger auf. II. Griechen und Ro- 
mer haben bei Stellen dieser Art immer mehr den Gesichts- 
punkt des S t o l z e s ,  stolzer G r o s s m u t h .  III. Bei den 
Judcn is t , wie wir hier sehen, auch in der Lchre (indem 
zum Gesetzesworte 3 Mos. 19, 17 ein Zusatz gemacht wurde), 
aber gewiss wenigstens in der T h a t  die Pflicht u n b e d i n g -  

' t e r  L i e b e  immer auf die Menschen des Vo l k e s  besehrankt 
worden ( J u v e n a l ,  sat. 14, 103 u. Ta c i t ,  hist. 5, 4 s. ; dazu 
J o s e p h ,  antiqej. 1 1 . 6 , 5 ,  wo Ilaman von den Juden sagt, 
sie seien ’έ&νος — Ιχθφον — παβιν άν&ρώποις, vgl. 1 Thess. 
2 , 15); so ist ausdriicklich benn Wucher (5 Mos. 23, 19 f.) 
und bei der Rache (3 Mos. 39, 8) d|e Beschrankung beige-
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setzt, und Spriichw. 24,17 u. 25, 21 f. (auch von Paulus her- 
beigezogen, Rom. 12, 17— 21) haben wenigstens keine aus- 
g e s p r o c h e n e ,  a l l  ge mei n  menschliche Bedeutung.

Die Worte και μισήσεις τον έχ&ρόν σου (V . 43) sind der 
jiidische Zusatz, welcher freilich spaterhin nicht mehr ge- 
macht wurde. W ir wissen nicht, ob zu diesem Zusatze nicht 
die Fiiiche iiber die Feinde in den Psalmen beigetragen ha
ben (25, 5. 138, 20 f.) oder die Gebote die fremden Feinde 
des Volks zu vertilgen (5 Mos. 7, 2. 25, 19 u. o.).

V. 44 wird aber die P f l i c h t  entgegengestellt: ausser- 
liche und innerliche, sitlliche Theilnahme. V. 45 — 48 fol- 
gen die Gr i i nde  derselben: weil der Mensch a ls  s o l c h c r  
Anspruche an uns hat (45), weil man das Gute rail A u f- 
o p f e r u n g  thun soil (46 f.) , weil man es g a n z  thun soli 
(48). — Es findet sich grosse Verschiedenhcit der Lesart 
in den Siitzen V. 44. Der text. rec. hat vier; aber die 
beiden mittleren (ευλογείτε —■ μισοϋσιν υμάς) haben Vicl gegen 
sich, schon G r i e s b a c h  war gegen sie und L a c h m a n n  
lasst sie und im Folgenden Ιπηρεαζόντων υμάς καί weg. Lu
kas hat alles dieses entschieden. Wird bios αγαπατε — προΰ- 
εύχεσ&ε gelesen, so liegt der Unterschicd der Salze in der > 
Art der L i e b e : ausserliche, innerliche (hohere); werden 
aber alle vier S'atze, wie bei Lukas, gelesen, so liegt der 
Unterschied in der Art der F e i n d e :  Ungiinslige, Verflu- 
chende, Ilassende, Verfolgendc. Beides giebt eine G r a d a 
t ion.  Ευλογεϊν ist gcnau dcm καταρασ&αι entgegengesetzt: 
Gutes auwiinschen. Καλώς ποιεϊν enlspricht dem αγαπάν, 
προσευγεσ&αι dem ευλογεϊν. ’ΐϊτιηρεάζειν (επήρεια =  νβρις~): 
verlaumden (1 Petr. 1, 3. 16), διώκειν ist mehr h a n d e l n d  
als jenes. Ps. 109,4 gehiirt nicht her: ,,ich b e t e u “  biu 
f r o  mm.

G o l t a h n l i c h k e i t  ist V. 45 u. 48 liauplgrund, aber 
verschieden gewendet. Hier hat der Name K i n d e r  Go l t e s
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dicse Bedeutung. Eph. 5, 1. 1 Petr. 1 , 16; vgl. die Deu- 
tung vom Bi l d e  Gottes Eph. 4 ,2 4 . Kol. 3, 10. In Leiden 
bildlichen Ausdriicken (m olt. π. und τελειοι) sind I l e i l i g k e i t  
und L i e  be die vornehmsten BegrilTe. Der Gegensalz ist 13, 
38 v io l τοΰ πονηρού. ,,Dass ihr w e r d e t  Kinder.“  Golt war 
sclion vorher (V. 9) ihr V a t e r genannt. Also: Kinder a n- « 
d e r e r ,  hoherer Art noch — oder: dass ihr e u e r  Verhalt- 
niss zu Gott demgeinass sein lasst, in welchem er zu eucli 
steht. ,,Denn auch Golt thut den Menschen, a ls  s o l c h e n ,  
\vohl.“  ,,Lasst die Sonne aufgehen (άνατέλλειν hier allein in 
activer Bedeutung), Regen kommen“ — diese Formeln sind 
spriichwortlich, auch sonst. A n t o n i n u s  a d  seips. 7 , 70: 
O t d-iol κηδονται των φ α ύλω ν παντοίω ς. S e n e c a  d e  benef. 

4 , 26: S i  d eos im ita r is , d a  e t iv g r a tis  b e iie fic ia ; nam  e t sce- 

le ra lis  s o l o r itu r  etc. Wie Lelzlerer os ausdriickt, so ist auch 
hier nicht sowohl von sittlich Guten und Bosen, sondern λόιι 
denen die Rede, welche gegen G o t t  undankbar, feindseligen 
Sinnes sind. Denn es wird ja auf die Feindesliebe ange- 
wendet. Vielleicht meint unser Spruch auch das, was Paulus 
AG. 14, 17 andeutet: dass Gott durch Segen auf das I n n e r e  
des Menschen zu seiner Anerkenntniss einwirken wolle. JZo- 

Λνηροί, άγαΘνί — αδιχοι, δίκαιοι stehen in gleicher Bedeutung 
beisammen.

V. 46 f . : Wahre Liebe fordert A u f o p f e r u n g ;  die ge- 
wohnliche geht aus E i g e n n u t z  hervor. Τους αγαπώ ντας  

νμ α ς  — A'orher oder wicder Liebende. Τ ίνα  μιβ&δν ’έχετε “  
τ ί  πζριοβδν ποιείτε (V. 47): welches Verdienst? Τελοϊναι und 
Ιωνικοί wechseln hier ab ; dieselbe Nebeneinanderslcllung lindet 
sich 18, 17 (docli i& vixoi V. 47 ist erst von G r i e s b a c h  
eingefuhrt; dafiir liest der text. rec. noch einmal τελώ νια ): 
entweder nur gewohnliche, sittlich verachlcte oder weltliclie 
Menschen, oder solclie deren Wesen Eigennutz. ’Α οπάζεβΰαι 

=  α γ ο π α ν , αδελφοί — αγαπώ ντες.

*
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V. 48. ”Εβεΰθ·ε in imperativer Bedeutung. Τέλειοι (gcwiss 
nicht — W e t s t e i n  — Anklang an τελώναι) niclit s. v. a. 
vollkommen im e i g e n t l i c h e n  Sinne. Die Philosophic stiess. 
sich dann an den Satz, ob er nun verstanden wurde: in dera 
Grade, oder: in der Weise vollkommen wie Gott. Aber zu 
wenig wiirde darin liegen, wenn man τέλειοι bios n e g a t i v  
fasste: tadel - fehllos (— άμεμπτοι Gen. 17, 1 — iv μηδενΐ 
λειπόμενοι Jak. 1, 4). Vielmehr bedeutet es nur Vo l l k o m-  
m e n h c i t  in de r  L i e b e  (Luk. 6 ,3 6  οίκτίρμονες): habt, 
iibt die Liebe g a n z ,  u n b e s c h r a n k t .  1 Job. 4, 18 τελεία 
αγάπη konnte als Ilinweisung auf diese Stelle gelten. Das
οίσπερ (L a c h ni a η n cog) bezeichnet demnach nicht bios Aehn- ' 
lichkeit, sondern wirlcliche Gleichheit. rO ουράνιος (so  die

4

neuere Kritik; sonst der rec. ο iv τοΐς ονρανοίς) findet sich 
nur bei Matthaus von Gott: 6 , 14. 26. 32. 15, 13. Τέλειός 
ion  — dieses Pradikat Gottes hier allein (das A. T. hat D^DH 
bios von seinen W e  gen :  5 Mos. 32,4. 2 Sam. 22,26. 31); 
es bedeutet auch nicht V o l l k o m m e n h e i t  uberhaupt (=s 
Heiligkeit 1 Job. 1 ,7 . 1 Petr. 1, 15), sondern das u n b e 
s c h r a n k t ,  g a n z  Handeln, eben im Wohlthun.

Endlicli nun 6 , 1 — 7, 12 gegen die judisch pharisaische 
I I a n d l u n g s L e b e n s w e i s e .  S c h e i n  und H e u c h e l e i  
(V. 1 — 18), H a b s u c h t  (19 — 34), U e b e r m u t h  (7, 1 — 
1 2 ) werden hervorgehoben; diess sind ja sich vcrwandte Zu- 
sliinde: Viet sein, Viel haben, Viel vermogen wollen. Es 
ist die Gesinnung, welchcr die cvangclisch apostolischen Haupt- 
tugenden, lie s  chei  den l ici t  und L i e b e ,  cnlgegenstehen.

V. 1. Προΰέγετε ποιεϊν — merkct darauf, bcaciilel es zu 
tliun. Λΐ'καιοοννην liest man scit G r i e s h n c h  stalt rec. έλεη- 
μοοννην, wiewohl auch dieses έλεημ. noch Vieles ausserlich 
fiir sich hat ( M a t t h a i ,  Sc l . o l z )  ; indess ist δικαιοΰ, schou 
das Schwierigere. Wenn dieses δικαιοδ. gelesen \vird, so 
kann es dasselbe bedeulen mil έλεημοοννην (Tob. 2, 14. 12, 9.
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14, 11 — 2 Kor. 9, 9 ); doch ist es wolil angemessener, das 
W ort auchhier zu nehmen wie 5, 20 (δικ. ποιεϊν Joh. 3, 7 f.) 
HI T  u g e n d , sodass V, 1  der a 11 g e m e i n e Gedanke fiir 
V. 2 — 18 sei. "Εμπροΰ&εν των άν&ρώπων wird nur erklart 
durch das folgende προς τό &εαθ·ήναι αντοΐς. ,,Iieinen Lohn‘ 4 
(5 ,46) d. i. kein V e r d i e n s t .  Eben daruni, weil sic Ver- 
dienst bei M e n s c h e n  haben wollen, hat die Ilandlungsweise 
kein Verdienst bei G o t t ,  ist werlhlos.

Das S c h e i n e n  (δοκεΐν αριΰτον) wird von drei Seiten 
dargestellt: in W o h l t h u n ,  Be t e n ,  F a s t e n .  Dieses wa- 
ren, wie in der Kirche, die drei vornehmslen g u t e n  W e r k e ,  
mn Gott zu gefallen und vor den Menschen zu gelten. Tob. 
12, 8.

V. 2 — 4 : Prunk niit W o  hi th un. Ποιεϊν ελεημοσύνην 
AG. 9, 36 u. o .; auch διδόναί ελεημ. Luk. 1 2 , 33: dort 
B a r r a h e r z i g k e i t ,  hier H a n d  1 ung  d e r  B a r  m h e r z i g- 
k e i t. Σαλπίζειν (schon dera $μπροσ&εν ΰου nach) nicht, 
selbst es thun (buccinarc) , sondern posaunen l a s s e n ;  abcr 
dieses wohl 'nicht im eigentlichen Verstande ( P a u l u s  u. And.: 
mit Posaunenscliall zusanmienrufen), sondern enlweder: niit 
Gerausch thun, oder: in der Absicht. dass es bekannt wrerde. 
Vgl. iv ταϊς ΰνναγωγαϊς u. s. w. Οί νποκριταί ist nicht a!s 
allgemeincs W ort aufzufasscn, sondern als N a m e  gewisser 
Menschen; es ist der slehende der Pharisaer, auch Kap. 23. 
Die alte Bedcutung S c h a u s p i e l e r  ( W c t s t e i n  >rergleicht 
&εάοϋ·αι, ilicatruw) liegt nicht im Sprachgebrauche unseres 
Schriftslellers. Ποιονβιν ist nicht auf das ΰαλπίζειν zu be- 
ziehen, sondern auf ελεημοΰννην. ,,Ιη den Svnagogen und auf 
den Strassen dieses ist also gleichbedeutend mit dem βαλπίζειν. 
,,W ie diese gerauschvoll, olfentlich Wohlthat iiben.“  *Ρνμαι 
(entgegen πλατεϊαι) sind die engen Strassen, wo der Ein- 
zelne noch mehr gesehen wurde. "Οπως (dem πρός in V. 1 
entsprechend) do|. — die Absicht des Oeffentlichthuns ist,
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Ruhin zu haben. ’Λτκχουδι (Luk. 6 , 2 1 . Phil. 4, 18) == 
sic haben ihren Lohn b e r c i t s  empfangen; stalt (V. 1 ): sie 
sollen k e i n e n  Lohn empfangen. Eigentlich liegt eine Ironie 
in jener Rede, da diese Menschengnnst ja im Sinne des Evan- 
gclium kein L o h n  sein kann. Also: das was sie su e  h e n  
haben sie ja.

V. 3. ,,W enn — darf die Linke nicht wissen, was 
dicRechte tbut.“  Wahrscheinlich spruchwortlich (T ho l u c k :  
bei den Arabern). Gewohnlich nur (urn erzwungene Deutun- 
gen zu iibergehen: die Linke als verborgen oder fiir unrein 
gehalten): das N a c h s t e soil es nicht erfabren — wie dieses 
ja die eine Hand fiir die andere 1st. Go th e  deutet es (Papstl. 
Tepp. Werke 29, 2G) von der Gewohnheit aus der Rechten 
in die Linke zu ziihlen: ungezahlt, unberechnet. "Οπως in 
V. 4 bezeichnet wieder den Endzweck: ,,dahin sehend, dass 
deine Wohllliat im Verborgenen geschehc.“  „Dann (καί) 
wird Gott, der im Verborgenen sieht, es dir oifen vergel- 
ten.“ ’Λποδιδόναι— nicht gerade w i e d e r e r s t a t t e n ,  son- 
dern das A n g e m c s s e n e  g'feben. Βλέπων Iv τω κρύπτω 
aber ist gollliches Attribut, vielleicht aus Ps. 139, 1 2 . Das 
αυτός vor άποδοίαει ist von F r i t z s c h e  verworfen und von 
L a c h m a n n  gcslrichen. :Εν τω φανερω ist des Gegensatzes 
wegen zu Iv τω κρ. bcigesetzt, aber nur mit der Redeutung 
h e r r l i c h ,  nicht (vgl. φανερονβ&αι 2  Ror. 5 , 10) =  Iv rrj 
άναΰτάοει αποδ. Luk. 14, 14. Doch ist dieses Iv τω φανερω 
bier wie V. 0 u. 18 oft weggclassen worden, von La c h 
mann an alien drei Stellen, von G r i e s b a c h  in V. 4 u. 18, 
von S c h o t t  bios in V. 18, wo es auch am Meislen ver- 
dachlig ist. Gleichvvohl ist es dcr gnomiseben Sprache ganz 
angemessen, und konntc leicht wegblciben, wenn man es un- 
passend fand, wo Allcs g e g e n  das Glanzendc gesagt ist. 
Vom nachslen Sinne weg, welcher ja auch nocli dcin inter- 
essirten Gntesthun angemessen sein konnle, im e i ge n l l i -

1X5
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cl i en G e d a n k e n  aufgcfasst, will die Stelle sagen: was 
nur mit Riicksicht au f G o t l  gethan wird, hat allein Werth.

V. 5 — 15 : Scheincn im G el) e t. Προΰεύχτ} — έ'σρ rec., 
wofiir L a c l i m a n n  προοενχηΰ&ε— εΰεα&ε. Es konnle der 
Plural wohl besondcre Bedeutung haben, sofern Chrisius 
d i e s e  Ermahnung vielleiclit an a 11 e Jlinger gcrichtet habe. 
Die zum Wohlthuu war nur Einigen angcmessen, das Fa
sten aber konnle Chrisius gar nieht fiir allgemeine Pflicht ach- 
ten. — ,,Lieben es zu beten, stehend in den Svnagogen und 
an den Strassenecken.“  'Εβτώτες hat keine besondere Be
deutung, es ist nur ein gewohnliches Beiwort beim Beten 
(1 Sam. I, 26. 1 lion. 8, 22 . Jer. 15, 1; vgl. Mark. 11, 25. 
Luk. 18, 11 — wahrscbeinlich auch έδτώτες Apok. 7, 9). Da- 
her ΰτάβεις, stalioiies, in der kirchliohen Spraehe, schon bei 
Tertulliamis (docb auch in anderen Bedeutungen, z. B. Sol- 
datenwache). Das Niederfallen (in der Iiirche γοννκλίνοντες 
und νποπίπτοντες die Biisseuden an den Sonntagen) gait fiir 
A n b e t u n g .  ,,Um gesehen — sie haben“  u. s. w . , wie 
V. 2.

V. 6 enthalt die versinnlichende, popuUire Ausfiihrung 
des unbedingten Gegenlheils: das Gebet soli nicht nur den 
Schein meiden, sondern Stille s u e h e n .  Die ersten zwei' 
Satze, ,,in das Innerste -— schliesse die Thiira , sind nach 
LXX Jes. 2 6 ,2 0 ; doch da bier von F l u c h t  in das Sicher- 
sle, Geheimste die Rede ist, so ist wohl nur die F o r m  
daher genommen. Ταμιεϊον Luk. 12, 3. ,,Zu deinem Va- 
te r, welcher im Verborgeneu s i e h l “  u. s. w. Das τω iv 
tco κρνπτώ bedeulet, dass sie a ls  zu einem Solchen beten 
sollen — also seine Vergcllung der slillen That fiir statlhaft 
haltcn. rO βλέπων: welciier w i r k l i c h  auf solche Handlun- 
gen Riicksicht nimmt. Indcssen ist τω vor iv τω κρ. zwei- 
felhaft; dann wiirde εν τω ν.ρ. nur bedeuten: im S l i l l e n .  
Doch konnte τω iv τω κρ. neben 6 βλέπων iv τω κρ. miissig
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scbeinen: auch L a c h m a n n  bat τω nocb beibebalten. Also:• ' / \

W er ini Gebet nur G o l t e s  gedeukt, wird g o t t l i c h e n  
S c g e n  empfangen.

Mit dein heuchleriscben Scbeinen im Gebet war diejenige 
Entstellung desselben uatiirlich verbunden, welche V. 7— 15 
beliandeit wird : l e e r e  W e i t s c h  we i  f igk ei t. W ie jenes 
Scliciuen gescbab, uni M en sc h en  zu tausehcn, so halte 
diese Weilschweifigkeit ihren Grund ih deni W abne, dass 
die Gottlieit mit Ueberredung g e t a u s c h t  werden koune. 
Dort wil'd bei Menschen, bier bei Golt Elw'as g e s u c h t .

Βαττολογεΐν nur bei spateren Grieehen — balbntire, βατ- 
τυρίζειν, s l am me i n  — und wahrscheinlich ein Naturwort 
(weder niclilgriechisch nocb von einem nomen proprium), 
bier: l e e r e  L a u t e ,  vornehinlich w i e d e r b o l e n d e ,  vor- 
bringen. Im Folgenden wechselt es mit πολυλογία. Vgl. Sir. 
7, 14: δευτερονν λόγον iv προΰενχτ}. J. 1). Mi c h a e l i s  de 
baltologia. Gotting. 1753. 4, in Synt. Commcntt. 2, 57 ss. 
, ,Wie die Heiden.“ Der leere Wortscbwall war im keidni- 
scben Gebete allerdings etwas Gewohnliehes, Cbarakteristi- 
scbes (1 Kim. 18, 26. AG. 19, 34); man wollle die Gott- 
lieit dadurch iiberreden, zwingen (fatigare deos — T a c i t .  
hist. 1,29). Vgl. P l a t .  Alcib. 2. Dicser Grund des Viel- 
redens wird von Jesus ausdriicklich beigesetzt: δοκονΰΐ γάρ 
οτι u. s. w. 1Εν Tjj πολνλ. — du r c h  dieselbe. ‘‘Ομοιοΰαϋ-αι 
ZZ gleicli b a n d e l n ,  s i ch  b c t r a g e n .  ,,Denn Golt weiss, 
wessen — ebe ibr“  u. s. w. Es bedarf also der Ausfiihrung 
eurer Wiinsche nicbt. Es wird v o r a u s g e s e t z t ,  dass das 
Golt bes t  i m men wollen posit!v unwiirdig, unfromm sei. 
Jes. 05, 24 wird dieses: Gott wird tbun ebe ibr betel, als 
besondere Verbeissung fur die Gollgelieblen aufgcslcllt.

V. 9. Οντως bedeutet naliirlich nicbt, wie es gewobn- 
licb von der Kirche (bcreits im 2. Jabrb. biess die Formel 
sclilecbtliin t] προΰενχη — ευχή νενομιΰμένηι C h r y s o s t o m .
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hom. 2. in 2 Cor., und, wiees scheint, λόγος*. J u s t i n .  Mar t .  
apol. 1 , 66 — oder o r a t i o  — r j u o t i d i a n a  o r a t i o ’ 

• A u g u s t i n ,  enchir. 71. hom. 119 — und sie wurde taglich 
dreimal gebetet: Constilvtt. apost. 7 , 24  vgl. T e r t u I l i a n .
de jejun. 10,· vom 3. bis 5. Jahrh. wurde sie als ευχή πι
οτών, oratio fidelium — C h r y s o s t o m ,  hom. 10 in Col. 
A u g u s t i n .  1. c. vgl. hom. 42 u. And. —■ zu den Myste- 
rien gerechnet und zwar wegen des V a t e r  namens Goltes: 
C y p r i a n ,  de orat. dom. 266, G r e g o r .  Ny s s .  hom. 2 in 
orat. dom. 727. — J. G. W a l c h  de usu orationis dominie, 
apad velt. Christianos. Jen. 1729. 4, in Mis cell. sacr. Amstel. 
1744. 4. p. 58 ss.), aber auch von den Bogomilen u. And., 
verstanden wurde, s. v. a. ,,in dieser F o r m e l “  (wir fin- 
den daher auch keinen Gebrauch dieses folgenden Gebetes bei 
den Aposteln, wie es mit der Taufformel Matth. 28, 19 der 
Fall war: freies Beten — οΰη δΰναμις — noch zur Zeit des 
J u s  t in  us M a r t y r  1. c. 67 u. o .) , sondern: ,,in solchcm 
S i n n e “ , namlich k u r z ,  v e r t r a u e n s v o l l ,  weniger auf 
sein Bedurfniss als auf die gottliche Sache gerichtet, d i e s e r  
s i c h  u n t e r o r d n e n d ;  denn auf dieses Drei fiihrt der Zu- 
sammenhang hin.

Nun das Gebet bis V. 13. Dasselbe giebt. auch Lukas 
11, 2 — 4: aber 1. als e r b e t e n  von den Jiingern in einer 
s p a t e r e n  Zeit; 2. wahrscheinlich urspriinglich noch mehr, 
als wir im gewohnlichen Texte linden, k u r z e r als bei Mat
thaus. Doch der Sinn ist ganz derselbe. Man hat nicht an- 
zunehmen ( O r i g e n e s ,  T h o l u c k ) ,  dass Chrislus selbst das 
Gebet in z w i e f a c h e r  Form gogeben babe, oder dass cine 
zwiefache T r a d i t i o n  davon vorhanden gewesen; Pa u lus  
vergleicht die zwei Recensionen des Dekalogus: 2 Mos. 20,
2 — 17 und 5 Mos. 5, 6 — 21. Zur Geschichte der Ausle- 
gung bemerken wir: T e r t u  I l i an  us de oratione, C y p r i a -  
nus  de oratione dominica, O r i g e n e s  περί προοενχής,
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C y r i l  I us von Jerusalem catechess. mystagogicc. 5 .,  G r e 
g o r i u s  von Nvssa εις την προσευχήν (5 Homilieen); vgl. Sui -  
c e r  observati. saerr. (Tig. 1C<>5) 162 ss. Dazu H m. W i t -  
si us e.rercilf. saerr. in symbol, apost. et oration, tlomin. ed. 
3. Amstel. 1697, J. A. N o s s e l t  observait. ad oration, do- 
min. Hal. 1801. 4 (Exerciit. saerr. 2 ss.), A. R. G e b s e r  
tie orat. tlomin. Comm. 1. Regiom. 1830. Dieses Gebet ist 
viellach praktisch behandelt worden: so in neuerer Zeit von 
F. A r n d t  das V o t e r  nnser;  10 Predd. Berlin (1837) 
1841, K. Z i t n m e r m a u n  das Gebet ties Flerrn; 11 Predd. 
Neust. a. d.O. 1837, HI. H a r m s  das Vatenmser; 11 Predd; 
Kiel 1838, Ph. M a r h e i n e k e  das Gebet ties Herrn; 13 
Predd. Berlin 1840.

Ganz verwerflieh ist die Meinung ( Mo H e r ,  A u g u s t i  
DenUauvdigUh. tins tier chrisll. Archiiologie 4, 132 u. And.), 
die auch von den Juden vielfaeh wicderholt wurde, dass das 
Gebet zu sain men g e s e t z t  sei aus den Anfangsvvorten oder 
Bezeidmungen gewisser judischer gangbarer Gebete, sodass 
Christus diese Gebete alien anderen habe vorzieben wollen,' 
iiberhaupt, dass dieses Gebet ganz j ii d i s c h e n Ursprungs 
sei. Es hat zwar Alles , docli weniger jiidische, als altisrae- 
litische F o r m  (wie Vieles davon im grossen Synagogengcbete, 
K a d d i s c h ,  gesprochen wird), aber im hOhercn Sinne aufge- 
fasst, und die Zusammensetzung hat durchaus eigenthiimliehe 
Absicht und Bedeulung. Die l l a u p t i d e e  des Ganzen ist: 
das eigenllichc Bediirfniss, folglich der eigentliche Wunsch, 
des Menschen miisse sich nur auf das Iliiliere, Geistige, auf 
das Gedeihen der golllichen Sache richlen: auf das eigene fn- 
teresse habe der Mensch bios insofern zu sehen, als es Basis, 
Bedingung des Hdheren ist.

Πάτερ — ονρανοϊς hat auch hicr gewiss jenen universali- 
stischen Gedanken (s. z. 5, 16). Es ist Got t , weleher fur 
alle Menschen da ist. Die jiidischen Gebete gehen gewohn-

Fxtg. Schrr. i, 1. 9
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lich aus von der A n  r e d e  des Israeli tischen Nationalgottes 
und gelten filr forderlich und lieilsam nur dann, wenn sie an 
der heiligea State geschelien. Ίΐμών isl von L u t h e r  im 
Genitiv ubersetzt (,,Vater unser“ ) ,  weil seit dem 9. Jahrh. 
(von wo die erste deutsche Ueberselzuug bekannt is t; freilich 
auch: Name dein, Reich dein, Wille dein) dieses liturgisch 
feststand. Dariiber erhob sich dann die kleine Coulroverse zwi- 
schen der lutherischen und reformirten Kirche. R i e n e c k e r  
fiber die Abweichungen im Gebcte des Herrn nuch dem luther. 
u. heidelb. Katechisrnus, in V l l m a n n ’s u. U m b r e i t ’s theol. 
Studien u. Kritik. 1837. 2, 328 if.

'Λγιαΰϋ-ητω το ’όνομα — ελ&ίτω — γενη&ητω: Alles Be» 
zeichnungen von Einem Gedanken, welcher ebendarum als 
Hauptgedanke genommen werden muss, dem des g o t t l i -  
c h e n  R e i c h s , in immer bestimmterem Ausdrucke. Rei 
L u k a s  fehlt nach dem glaubwiirdigsten Texte die letzte der 
drei Bitten. Bei T c r t u l l i a n u s  (afrikanische Kirche) stehen 
die zweite und dritte Bitte umgekehrt und γενη&ήτω steht vor 
dem ίλ&ετω. Diess dient zum Beweise dafvir, dass auch e r  
die beiden Bitten fiir Eines hielt, ihnen eine und dieselbe Be- 
deutung unterlegte. N i t z s c h iiber die Umstellimg der % 
ii. 3. Bitte bei Tertidlian, in XJllm. u. Umbr.  theol. Stu
dien u. Kritik. 1830. 4, 846 if.

'Λγιάζεβ&αι “  in der T  h a t anerkannt, verherrlicht wer
den. So oft im A. T. : άγιαΰ&ηβομαι εν ’ΐΰραήλ 3 Mos. 10, 
3. 22, 32. vgl. 1 Petr. 3, 15. Ganz gleichbedeutend ( Ch r y 
s os t om. )  ist δο’ξάζεβ&αι Apok. 15, 4. ’'Ονομα θ-εον ist Gott, 
wie er von Menschen gedacht, verelirt wil’d : hominum Dens 
( P a u l u s :  nur mit dem Namen der I f e i l i g k e i t  sei Gott zu 
nennen). So άγιον όνομα Luk. 1, 49. Die Imperativen in 
den drei Siitzen haben zugleich die Bedeutung des Wunsches 
und des Vorsatzes. V. 10. ’Ελ&έτω ή βααιλεία cov — eben 
fiir die Verherrlichung Gottes. "Εςχεβ&αι, mehr als Ιγγίζειν
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(3, 2. 4, 17), von der wirklichen Entwickelung der gottliehen 
Sacbe unter den Menschen. Die Unklarheit, in welcher 
die alte Kircbe lebte in Bezug auf die eigcntliche Idee 
des gottliehen Reiches, liess sie fehlgreifen in der Deutung 
dieser Formel 5 sie bezog es gewohnlich auf das Kommen des 
W e l t e n d e s  (auch C h r y s o s t o m . )  — mit diesem des ei- 
gentlichen, sinnlichen Gottesreiches. Γενη&ητω a. s. w. 
,,Moge dein Wille so auf Erden geschehen, wie er iin Him- 
mel geschieht.“  Diess die eigentliche Umschreibung des Be- 
grifles vom Hi mme l r e i c l i .  So werden auch anderwarts, 
Luk. 15, 7. 10 von Jesu Engel und Menschen im geistigen 
iDteresse zusammengestellt. Paulus (Eph. 1, 10. 3,15) fiibrt 
dieses aus von der Vereinigung der Engel und Menschen im 
gottliehen Reiche. Hi mme l  also ~  die himmlischen Geister, 
das Geisterreich; vgl. 24, 36. Mark. 12, 25. Θέλημα ist die 
Anforderung Gottes an die Menschen i i b e r h a u p t ,  nicht ge- 
rade nur die s i t t l i c h e ;  falsch versteht Be z a  die Beschlusse 
Gottes iiber die Menschen, G r o t i u s  und W e t s t e i n :  am 
I l i mmel  ΠΓ in der Ordnung der Nalur.

V. 1 1  giebt die einzige Bitle fur ausserliches Bediirfniss 
und Wohl. Nach dcr richtigen Erkliirung des Ιπιονοιος. liegt 
in der Bitte nur das, dass die S o r g e  fur das ausserliehe Be- 
diirfuiss nicht triibend, storend einwirken diirfe auf das innere 
Leben. ’Επιονΰιος, schon von O r i g e n e s  als ein dera Mat- 
thiius und Lukas hier cigenthiimliehes (aber eben gemcinsa- 
mes) W ort bezeiclinet, findet sich weder bei den Alien nocli 
in der gemeinen Sprache: εοιν.ε πεπλαα&αι νπο των εναγγελί- 
ϋτών. Es war wohl in eincm Theile der damaligen Sprache 
im Gebrauche. Die gesammte alte Kircbe leitete es von od- 
cia ab : entweder nr gcreichend, nothwendig zu unserem W e- 
sen und Bestehen (S y r. necessitatis, C h r y s o s t o m  us u. 
d. folgg. Griechen — K u h n o e l ,  M e y e r ,  de W e l l e ,  
T l i 0 luck),  odcr H  hinzukommend zu uuserem Wesen, su-
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persubsiantialis (Jol). 6 , 32 — O r i g e n e s  und die Latei- 
ner von T e r t u  I l i a n  us an,  aucli 0  Is haus e n ) .  Dec Ge- 
brauch des Valcrunscr bei'm Abendmahi ist sioher d a h e r  ab- 
zuleiten, wenigslens wurde, wie es scheint, schon zur Zeit 
des J u s t i n u s  M a r t y r  (apol. 1 , 60), gewiss aber voii 
I r e n a u s  an (ado. hacr. 4 , 18)_ die Bitle inmier auf das 
Abendmahi gedeutet; so bei C y r i l I u s  von Jerusalem und 
A u g u s t i n u s ,  dann fortwlihrend und in alien alten Lilur- 
gieen. Di e s e  Auilassung ist nach deni Si one hart und unge- 
wolmlich: wenn das . W ort von ουσία stammte, so niiissle 
wenigslens die e r s t e  Erkliirung gelten (zum Wesen gchorig) ; 
aber auch dann wiirde ουσία ungewohnlich stehen. Aber die 
B i l d u n g  des Worts ist gcgen diese Ableilung von ου’σία 
iiberhaupt, insofern das W ort επουσιώδης ini Gebrauch ist. 
Vielmehr ist die neuere Erkliirung seit E r a s m u s  und Gr o-  
t i u s  die allein richtige; επιούσιος niimlich ist von η ίπιοΰδα, 
,,der folgende T a g “  oder auch ,,die folgende Z e i t “  iiber- 
haupt (AG. 7, 26. 21, 18. 23, 1 1 ) ,  bergeleitet. Achnlieh 
ist περιούσιος gebildct. Nach Chrysoslomus hat das Evange- 
lium der H e b r a e r  ΠΠΟ ( mo r g e n )  gehabt. Im αήμερον 
(Luk. το καθ’ ημέραν) — επιονβιον liegt der BegrifF des 
S o r g e n l‘r ei e n : ,,heule, wessen wir morgen bediirfen.“  
,,Heut.e“  namlich inmier heule, alltiiglich, d i mme r .  Die 
Vulg. hat quolidiamis, eigentlich wolil nach εφήμερος τροφή 
Jak. 2, 15. Die Kirche pressle das ΰήμερον und nahra da- 
raus den allliiglichen Gebrauch des Gebets. ’Άρτος ist nicht 
nur bios N a h r u n g ,  sondern iiberhaupt B e d a r f  des  L e -  
bens  (dιατροφαί 1 Tim. 6 , 8). Natiirlieh ist die B i t t e  um 
Sorgenfreiheit nicht im Widerspruche mit der V o r s c h r i f t  
V. 34 , nicht zu sorgen; denn dort ist von der nnfrommen 
Sorge die Rede.

V. 1 2  und 13 sind dem S i n n e  nach ebeusowohl Vor- 
slilze als Bitten. ,,Leben ohue Schuldbewusslsein, w e n n
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wir es verdienen — keine schwcre Gefahr zu sjindigenu , 
wobei <ler Mensch selbst das Meiste zu limn hat, dass die 
Versuchung iiiciit iibermacblig Averde. Es sind'also zwei 
Bitten fur s i ch,  aber von ganz inncrlichcm, silllichem Sinne.

’Οφειλήματα ZZ2 παραπτώματα V. 14; jenes sind unge-” 
bus s  te oder n u v e r g e b c n  e , nodi laslende Siinden. Die- 
srr altisraelitische Sprachgebraudi (Sdiuldcn fiir Siinden; vgl. 
zu 5, 26) findet sich oft in den Evangelic»: 18, 32. Luk. 
13, 2 .4 . Aber die Siindenvergebmig isl bier niclit blosVer- 
scbonung von iinsscren Slrafcn, sondcrn das Sicber- und 
Klarwcrden des Vcrbnllnisses zu Golt, als die Bedingung 
des inneren Lebens. Das ως καί ημείς u. s. w. darf nicbl 
pbarisuisch genoinincn werdcn ( E r i t z s c b e :  dif/ni enim su- 
mvs) — zweidculig Lukas: καί γαρ αυτοί αφίεμεν — viel- 
uiebr: in  dem Ma s s e  wi e  w i r  u. s. \v. Dieser Sinn 
wird auch V. 14 f. ausgedriickl: man sei niclit wiirdig und 
laliig Siindenvcrgebung zu enipfangcn, Avenn man niclit selbst 
vergebe. Audi οφείλεται bedeulet B e l c i d i g e r ,  V e r l e -  
I z c nde  iibeibaupt, solcbe dencn man zu Aorgebcn bat. Vgl. 
παραπτώματα V. 14 Γ. Die Liebe, und bier, dem entsprc-j 
cbend was von Gott crbelen Avird, die v e r g e ! ) c n d e  Liebe,j 
wird als die bocbslc und eiilschicdensle Acusserung des Gu-( 
ten crwabnt. Also ist der Sinn zu erweilern: in dem Masse' 
wie wir es verdienen. Viel Acbnliclikcil mit dieser Stelle 
bat Sir. 28, 2 : ”Αφες αδίκημα τω πληοίον βον, καί τότε δεή- 
&έντος Οον αί αμαρτίαι ΰου λυ&ηΟονται.

V. 13. Πειραΰμός bat bier niclit die Aveite Bedcutung, 
in welcber Alles damit bezeiebnet wird , was zur Siindc ver- 
leilen k a n n ,  sondern es bedeulet bier die Avirklicit  ver- 
leitenden Lmsliindc des Lebens. Vgl. Jak. 1 , 13. W ie bier 
ειβφίρειν εις πειραΰμόν unten 26, 41 είοίρχεΰΟ·αι εις πειρ. Ιιιι 
εΐβφίρειν liegt iibrigeus niclit bios cine n e g a t i v e  Bedcutung 
(Te r t  u11 ia n u s : pntiurix induct·% da ja vom Lcbcusgescbicke
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geredet w ird, welches in Gottes Hand ist. A u g u s t i n u s ,  
L u t h e r ,  G r o t i u s :  hineinfuhren, um darin u n t e r g e h e n  
zu lassen, und πειραβμός nur von U n f a l l e n  des Lebens. 
— W eil aber die zur Siinde verleitende Macht der Umstande 
immer nur durch des Menschen eigene Schuld Statt hat (vgl. 
1 Kor. 10, 13 u. Jak. 1 , 13 f.) , so wird beigesetzt: αλλά 
ρϋβαι — πονηρού, und diese Bitte gehort ganz zur vorher- 
gehenden. ,,Befreie uns von der Macht des Bosen.“  Zum 
Sinne ist es gleich, ob wir του πονηρού vom Neulrum her- 
leiten (vgl. 2 Tim. 4 ,1 8 : ρυεα&αι από ’έργου πονηρού, 2Thess. 
3, 3 : φυλάΰβειν a. r. π ον., Job. 17, 15: τηρεΐν εκ τ. π.) oder 
von ο πονηρός; doch wie 5, 37 ist diese Rucksicht auf das 
Salansbild unwahrscheinlich in der einfach klaren Rede. Die 
reformirte Rirche nach Z w i n g l i  und Ca l v i n  (auch Ku h n -  
o e l ,  F r i t z s c h e  u. And.) deutete es gewohnlich vom Sa
t a n ;  L u t h e r :  U e b e l ,  aber dieses in der Bedeutung vom 
B o s e n , wie er denn wiederum 27, 23: τί γάρ κακόν εποίη- 
βεν; iiberselzt: ,,was hat er denn l ibel s  gethan?“  Vom 
a u s s e r l i c h e n  Uebel k a n n  die Stelle auch gar nicht ver- 
standen werden; im Allgemeinen eine Befreiung von diesern 
kann nicht gebelen werden, besonders auch neben dem μή 
εΐΰενεγκης u. s. w. Im ρύεΰ&αι liegt iibrigens nicht (de 
W e t t e ) ,  dass wir damit b e f a n g e n  wiiren; das W ort kann 
iiberhaupt bedeuten: f r e i  e r h a l t e n ,  v e r s e h o n e n .

W ie der lelzte Satz im Verhallniss zum vorhergehenden 
genomnien wurde, fand man in dem Gebete entweder s e c h s  
Bitten (C h r y s o s  t om us , r e f o r m i r t e  Kirche) oder s i e -  
ben ( A u g u s t i n u s ,  l u t h  e r i s c h  e Kirche).

A lso: Wunsch und Gebet soli sich nur auf das Erschei- 
nen des gotllichcn Reiches riehten; fiir sich, den Einzelnen, 
soil der Mensch nur wunschen, dass das hohere Leben in 
ilnn nicht durch die Sorge gedriickt werde, und dass er un- 
gelriibte Frcudigkeit zu Gott und ungeslorle Sicherheil im



Guten gewinnen und belialten moge — bei welch em Beiden 
der Mensch selbst das Meiste zu than hat.

Die D o x o l o g i e :  ,,dein ist (wie 5, 10: dir gehort)'
das Reich, die Macht, die ewige Verherrlichung,“  hat einen 
schr passenden Sinn ; sie enthalt nicht bios glanzende Anhau- 
fung, wie cs sonst in ihnen der Fall ist: vgl. 1 Chron. 29, 
11 und Apok. 5, 13. ,,Dein Reich sol i  kommen, k a n n  
und wi r d  kommen.“  Also nach dem Wunsche V. 10 die 
I l o f f nung ,  dass es kommen werde. Aber dlese Doxologie 
ist wohl entschieden unacht; nur Wenige haben sie verthei- 
digt: M a 11 h a i , A u g u s t i  Denkwurdiglck. aus der christl. 
Archaoloyie 5, 118 IT. Vgl. G r i e s b a c h  comment, crit. 68 
ss. und R o d i g e r  append. 3. zu seiner Synopse ed. 2. 229 
ss. A eu sser  l ic i t  ist entschieden, dass, wenn auch wenig 
an der Zahl, doch gerade die w i c h t i g s t e n Ilandschriften 
beider Birchen diese Doxologie nicht haben oder in der ver- 
schiedensten Form und durch Randbemerkungen als unacht be- 
zeichnet. Auch die auslegenden Vatcr v o r  Chrysostomus 
kennen sie nicht (Te r lu  1 1 ia n us nennt die Worte ρϋΰαι — , 
πονηρού ausdriicklich die clausula dcs Gcbets): G r e g o r  von  
N y s s a  fiigt eine eigenthiimliche bei. Fcrner findet sie sich 
nicht in den alten Ueberselzungcn: in der s y r i s c h e n  ist 
sie inlcrpolirt. Nach der Vulgate und Erasmus liess auch 
L u t h e r  sie weg (in seinen Katechismcn). Bei Lukas hat 
sie nie gestandcu. In n e r  l ic i t  spricht gegen dicselbe die 
zu weite Entfernung dcs 12. Vs vom 14. und ihr zu glan- 
zender Cliarakler nach cinetn so eiufachen Gcbete. Sie ist 
daher, wie bei C h r y s o s t o m  us zuerst, wahrscheinlich aus 
dem l i t u r g i s c h c n  Gebrauche von Constantinopel liereinge- 
bracht worden : dieses ist ja vom ’;1(ΐήν entschieden; viellcichl 
wurde sie, wie jelzt bei den Griechen (vgl. Confess, orlhod. 
2 , 28), vom Prieslcr ausgesprochcn.

V. 14 f. verstarkt den Inhalt von V. 1 2 , um recht be-
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merklich zu machen, (lass der Mcnsch sich den golllichen Seg- 
nungen w i i r d i g  machen miisse. ,,Niclils und das Edelste 
uicht wird eiich von Gott zu Theil, wenn ihr niclit das Ent- 
sprechcnde tliun wcrdet.“  Unlen wieder 18, 35 und die Pa- 
rabel vorher, vgl. Mark. 1 1 , 25 f. Der Bekraftigung wcgen 
wird der Gedanke sowolil in posiliver als in negaliver Form 
ausgesprochen. Bei’m αφήΰει V. 14 ist τ« ηαραπτ. νμών weg- 
gelassen, was V. 15 beigesetzt ist.

V. 16 — 18: F a s t e n .  Es wird davon gesprocben ganz 
wie V. 5 f. vom Gebete, welcbem es auch im Judenllunn vol- 
lig gleichsland als gutcs W erk. Als s o l c h e s  konnte es um 
so mehr gelten, da es eigentlich iiher das G e s e t z  hinaus- 
ging; denn Moses batte n«r von Einem Fasten gesprocben, 
dem am Versobnungsfesle einmal jahrlicb : 3 Mos. 16, 29 IF. 
u. 23, 27 vgl. AG. 27, 9. Ausserordentliebc Fasten fanden 
Statt bei Trauern des Volks und oft bei Einzelnen. Sclion 
die Prophelen eifern gegen den Walin und Scbein bei’m Fa
sten, Welches als gottesdienstliehes Werk betrachtet wurde: 
Jes. 1, 13. 58,4 IF. vgl. Luk. 18,12. — Hicr wird d e r W a h n  
mit dem Fasten von Jcsu noch niebt beslrilten ; aber 9, 14 
IF. ist zu sehen, dass dieser Gebraueh niclit Statt batte unter 
seinen Jiingern.

Σχν&ρωποί ist Priidikat zum vorigen γίνεοθ-ε: , , d i i s t e r n  
Ansehcns,“  hicr entweder um lcidend, angegrilFen, oder um 
biissend zu sebeincn. Anders Luk. 24, 17. Das Folgende 
crweilert das Gesagte. \4φανίζειν, speciem demere (anders V. 
19), erscbreckend machen durcli Gebcbrde oder Unsauberkeil: 
wie durcli Asclie — Jes. 61, 3 vgl. 2 Sam. 1 , 2. Ezech. 
27, 30. Bei Griechen άφανίξειν immer: u n k e n n b a r  ma
chen. Man bat iibrigens im άφανίζοναι — φανώΰΐ kein W ort- 
spiel anzunehmeu. ,,Damit sie von den Menschen mit ilirem 
Fasten gcsehen werden.“  'Αμήν λέγω, wie V. 2. — V. 17 
wie V. 6 ist mit sentcntioser Uebertreibung gesprochen. ,,A1-
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les eher, als Scbein damit zu lreiben.“  Salben imd W a- 
sclien war das Gegcntheil vom Fasten ; cs trat ein, wenn 
dieses aufbortc: 2 Sam. 12,20. 14,2.  Audi V. 18 wie 
Vr. 6 . Μη (pcivrjg wie φανώΰι in V. 10: , ,damit du nicht 
erscheinst“ u. s. w. Slatt des zweimaligcn κρύπτω hat 
L a c h m a u n  χρυφαίω: in dieser Bedeutung ungewbhnlich, 
niebr s i ch  . ve r be r geud .  Das iv τω φανερω nach άποδώαει 
ΰοι ist bier am Meisten verdachlig.

V. 19 -  - 34 sind, naclidem vorber von Scbein und Heu- 
cbelei gehandelt w ar, gegen H a b s u e h t  und Geiz.  Es trc- 
ten z we i  Gedauken bervor: 1. Es gebe hohere GegcnsUinde 
des Slrebens und Wiinschens, als die ausserliehen , irdiseben: 
V. 19— 24. 2. Die angstliclie Sorge fiir das ausserlie.be Le- 
ben sei thoricht und unwurdig: V. 25 — 32. Deide Gedan- 
ken fiibrt V. 33 f. in zwei Sentenzen aus. Bei Luk. 12, 22 
— 34 lindet sich Beides an die Jiinger gericbtet, um sie auf- 
zofordern Alles aufzugcben. P a u l u s ,  K i i b n o e l ,  de W e l l e  
linden keiuen festen Zusammenhang in der Slelle, bios Sen- 
lenzen, Mescbalim, an einander gereibt.

V. 19. ,,Sammlet — Motto und Zerstorung zernagen, 
und wo Diebe durcbbrecbcn und stelden.u Die Gegensiitze 
sind auch bier wieder ganz gleichgcbildcl in der sentenliosen 
Art des Alterlliums. ’Επί της γης gelidrt wie iv ουρανοί zuin 
Substantiv: dortbin gehorige, dort befindliehe. Σής zerstoren- 
des Insekt, gewobnlicli tinea, Mo t i e ;  vgl. ΰητόβρωτα Jak. 
5, 2 f. Βρώΰις gewobnlicli aerugo, H o s t ;  abcr walirschcin- 
lieher wird Elwas gemeirit, was Getreidc, Friieble zersliirl: 
l i o r n w u n n  elwa (LXX Mai. 3, 1 1 ). Einigc (auch F r i t z -  
s c b e) fassen cs ΖΓ corrosio, sodass es zum Begrifle von οής 
liinzugebdrle. Friieble und Gewande rnaclien gewiilmlieb den 
Scbatz des Morgenliinders aus. Λιορνΰΰειν und κλέπτην wird 
m folgeuden Verse gelreunt; daher bedcutel es wolil: ge- 
v a Its am und g e b c i m eulwenden. Aber es soil init beidcn
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Satzen; Motte — Diebe, wohl ausgedriickt werden, dass 
s o l e  he  Schatze auch von den Kleins ten und Verachtlich- 
sten verdorben und entrissen werden konnen. H i mme l  ist 
auch hier gewiss (vgl. V. 33) das Himmelreich, irdisebes und 
himmlisches. S c h a t z  im Himmel (19, 21); Lohn, Aus- 
zeichnung daselbst; vgl. 5, 12.

V. 21 : Nicht nur v e r s a u m t  jenes irdisebe Streben das 
Hohere, sondern es v c r n i c h t c t  dieses auch, indem es sich 
des g e s a m m t e n  Menschen bemachligt. Man kann den Satz 
 ̂entweder allgemein nehmen oder in diesem Zusammeahange : 

i όπου, namlich έπι της γης oder ίν τω ον ράνω — ίκζϊ ϋβται, dar- 
auf richtet sich. Fur das doppelte νμών liest L a c h m a n n  

1 gov. Καρδία bezeichnet das ganze geistige Leben.
V. 22. f. fuhrt den 19 f. aus - und V. 24 den 21. Der 

Zusammenhang ist immer verschieden gefasst oder unentschie- 
den gelassen worden. Also V f . ; Es g i e b t hohere, 
geistige Gliter. Zu bemerken ist, wie diese g e i s t i g e n  Ou
ter als gleichbedeulend mit denen im Hi mme l  und mil dem 
D i e n s t e  G o t t e s  dargestellt werden. Das geistige L i c h t  
begreift iibrigens wohl nicht nur G eis tesk la rh e it, sondern 
auch Klarheit, Reinheit des Ge mu t h s .  Luk. 11, 34 — 36 
dieselben Sentenzen, auch auf die geistigen Eigenschaften sei
ner n a h e r e n  «Linger angewendet. Die Vergleichung von 
A u g e  und G e i s t  ist alt und natiirlich. Ephes. 1 ,.18 : ο
φθαλμοί καρδίας. V îelleicht aber wird hier absichtlich vom Auge 
als Trager des Lichtes λύχνος (das geringere), vom Geiste 
φως selbst gebraucht. Also: das iiussere Licht verleiht. dem 
gesammten ausserlichen Leben, das innere dem innerlichen 
seine Sicherheit. 'siπλους hier und bei Luk. entweder: im 
n a t i i r l i c h e n ,  g e s u n d e n  Z u s t a n d e  (integer), oder: 
n i c h t  t a u s  c h e n d  (simplex). Φωτεινόν ί'οται — durch das 
Auge erhellt, gelcitet. Πονηρός, wie απλούς, entweder: un- 
t i i ch t i g ,  k r a n k ,  oder: t a u s c h e n d .  Die Bcdeutung nei -
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di sch ( L u t h e r :  Sehalk), wle im πονηρόν ομμα, passt nicht 
her. Σκοτεινόνy ganz dem φωτεινόν entsprechend: u n e r -  
l e u c h t e t ,  u n g e l e i t e t .  Die Anwendung auf das i n n e r e  
Leben geschieht nur von der e i n e n  Seite: εΐ ovv το φως 
u. s. w. Σκότος v e r d u n k e l t  -1— Πόβον το ΰκότος; z z  das 
ganze hohere Dasein des Menschen ist oline Sicherheit. A lso: 
die gcistigen Giiter sind die hocbslen, um welche derMensch 
hesorgt sein muss.

V. 24 enlhalt, wie oben gesagt, den Gedanken des 
2 1 . Vs von der n e g a l i v e n  Seite. Z w e i e r l e i  Richtungen 
kann der Mensch nicht zugleich haben. Luk. 16, 13 in ganz 
begrenztem Sinne, von deni Schatzesuchen in engsler Be- 
deutung. im δυΰϊ — δονλευειν hat entweder das δνσί den 
Ton (so die A lten): z we i  in W esen, Wollen sich Entge- 
gengesclzte, oder das δονλευειν (de W e t t e ) :  g a n z  hinge- 
geben sein. Und naturlich ist hei’m δονλευειν zu denken: 
zu g l e i c h e r  Z e i t ,  oder auch: in E i n e m  Ac t .  In der 
Ausfiihrung wird gewohnlich im εις und ετερος der Untcrschied 
der Siitze gefunden: entweder den Einen hassen oder den 
Einen lieben — ; aber es wiirde doch eine sehr miissige Tau- 
lologie in der Stelle liegen. Vielmehr sind die Siitze wohl 
durch die V e r b a  unterschieden: αγαπάν, άντέχεβ&αι— κατα- 
φρονεΐν, μισεΐν ( G r o t i u s ,  Ki i hnoe l ) :  lieben, zu ihm 
halten — hassen, verachten. ’Λντεχεο&αι 1  Thess. 5, 13 in 
starkerer Bedeutung. ,,lhr konnt nicht, z u g l e i c h  oder m it 
E i n e  in, Golt dienen und dem Mamon.“ Μαμωνά (richli- 
ger als Μαμμωνα im text, rec.) nur noch Luk. 16, 9. Ohne 
Zweifel stammt es von der Wurzel jON (auch ΓΙ^ΟΝ Jes. 
33, 6 . Ps. 37, 3: worauf man sich sliitzt, Wohlsland; d. 
alex. Uebcrs. &ηβανροΙ, πλούτος) und \var entweder zuerst 
eine allplibniziscbe Goltheit, der Πλούτος, oder cine gang- 
bare Personification, die in alle Formcn der semitisclicn Spra- 
che, auch in das Punische nach Augustus, uud in das Judisch-
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G r 5 e c In* s c h e iibergegangen war 5 daber es L a c li m a η n als - 
Nomen proprium sohreibl. Hier bezeicbnel es iiberhaupt die 
weltlichen Dinge als einzigen Gegenstand der Liebe. So wird 
anch Roin. 16, 18 und Phil. 3, 18 das Irdisclie der Goltbeit 
enlgegcngesetzl.

V. 25 — 32: Tborbeit und Unwiirdigkeit der wclllichen 
Sorge. Die S o r g e ,  gegen welche bier gesprocben wird 
(vgl. Lnk. 8 , 14. 2 1 , 34, dazu Phil. 4, 6 . 1 Petr. 5, 7), ist 
(s. z. \  . 11) nicht V o r s i c h t ,  B c d e n k e n ,  Be mi i b u n g  
J’iir die Zukunft, sondern eine a n g s t l i o h e  Bemiibung uni 
das Leben und sein Bediirfniss darum, weil man sich zu viel, 
Gott zu wenig verlraiit. Die Reden der alien Well gegen 
die Sorge gchoren nicht her : sie sind llieils in der Denkart 
des L e i c h t s i n n s ,  tlicils der Vorstellung vom unabwend- 
baren Ge s c b i c k e gemass gesprocben. — Die Rede bewegt 
sich bis V. 32 in folgenden Gedanken: Selbst das zeitlieb 
Wicbtigere liegt iiber der Sorge binaus (25) 5 Gott vcrleibt 
aucb oline Sorge (26) 5 sie ist unzureichcnd auch im Einzcl- 
uen (27), diirflig (28 — 30), heidnisch (31 f.).

V. 25. τοντο verbindet nur allgemein mil dem Vo- 
rigen: darum weil ibr das irdische Gut nicht lieben soil!., ist 
also ebensowenig S o r g e  dafiir als St. re  ben darnach slat l- 
liaft. TPj 'ψνχτ) “  zu Gunsten dersclben: νπεφ της ψυγής. 
rH  ψυχή — sinulicbes Bediirfniss, oder das gauze sinnliche 
D a s e i n  (10, 30. 16, 25); bier dieses, doch, da von ΰώμα 
unterschicden , die* i η n e r l i c h e  Sinnlichkeit. Die Worte i} 
(sonst κα'ι) τί πίητε sind kritisch zwcifclbaft und vielleicbl aus 
V. 31 bereingekommen. Φαγεϊν kann auch weitere Bedeu- 
tung baben dergestalt, dass es das gesaimnte sinnliche Be
diirfniss umfasst. ΟνχΙ ή ψυχή u. s. av. : Was jenem Be- 
diirfnisse zum Grundc liegt, cuer gesammles D a s e i n ,  habt 
ibr ja nicht durcb euch. Der eigentliebe Scbluss Avird Aveg- 
gelassen. Habt ibr also das Wicbtigere nicht durcb c u r e
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Sorge, so iiberlasst auch das Geringere deni fiir euch S o r- 
genden.  Πλεΐον (5, 20 vgl. 12, 41 f.) =  m e h r  w e r t h ;  
wich t i g e r  — Grand und Bedingung alles Anderen.

V. 26: Gott segnet o hne  unsere Sorge. Die Natur- 
bilder sind weder in sich noeh in dcr Anwcndung fest- 
zuhallen. Doch sind sie auch in dem subjectiven Sinne, 
in wclcheni Chrislus diese bier gebraucht, ganz wahr und' 
passend. ,,Der Menseh soli auf hohere Mitwirkung ver- 
trauen, wie selbst die Tbiere ein solches Bediirfniss haben, 
ein gewisses Vertraucn auf hoheren Schulz und Segen.“  V o 
gel des Him in el s :  niclit ohne Bedeulung ist diese alte 
gangbare Formel; sie bezeichnet das Hcimalhs - und Miihelose 
(Ps. 104, 27 f. 147, 9). Fiir έμβλέπειν hat Luk. κατανοεΐν, 

"θτι — πώς (V. 28), niclit “  φιωηφιαηι (Ki i hnocl ) :  bc- 
achlet sie dafiir, dass — . ,,Niclit siien, arndten, samnieln.“  
Der Bedeulung des μέριμναν gemass, und wie die Rede so 
ausfiihrlich ist, kann nicht j e d e  Sorgsamkeit gemeint sein 
(denu es ist ja viclmehr cine Ausnahme, wo dieses nicht Statt 
lindel), sondern die a n g s t l i c h e ,  v c r l r a u e n s l o s e .  rO 
nurt'iQ 6 ουράνιος auch hier nicht bios in der Bcdeutung der 
Gi i te,  sondern des A 11 gem ci n e n , allgemein Sorgenden. 
Ουχ νμεΐς μάλλον διαφέρετε αυτών; Das διαφερειν stclit wie 
gewohiilieh in der Bedeulung des V o r z u g e s  (10, 31. 12, 11); 
μάλλον ~  um V i e l e s  (Rom. 7, 36. 2 Bor. 7, 3 ) , niclit 
( F r i t z s c h e )  =  points. Der Scliluss ist wolil nicht: ,,niebr 
fiir euch  wird Gott sorgen als fiir jen e ,“ sondern subjec- 
tiv, wie in der ganzen Slelle: ,,ihr sollt cdler vertraucn als 
jene:“  Golte niimlich.

V. 27 : Die Sorge ist u n z u r c i c h c n d  auch ini Einzel- 
nen. Μεριμνών — durch seine Sorge. Ίίλικία kann be- 
deuteu L e b e n s a l t c r  (Luk. 2, 52. Job. 9 ,2 1 . 23. Ilebr. 
11, 11) und L e i b c s l a n g c ,  slalura (Luk. 19, 3). Die alte 
Auslcgung war durebaus fiir das Zweile, aber auch Neucre
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( F r i t z s c h e ) ,  schon des πηχυν ενα wegen. Dennoch scheint 
diese Erkliirung unpassend und die von E r a s m u s  zuerst ge- 
gebene, die von Lebensalter, — dauer, vorzuziehen. Detin 
es wiii'de sonst nicht wie von etwas besonders W i i n s c h e n s -  
w e r t h e n  gesprochen vvorden sein. Aber der Ansdruck E l l e  
von einem kurzen Abschnitte Leben ist ja ganz dem gewohn- 
lichen Sprachgebraucbe angemessen und vom Bilde der Lauf- 
bahn (Hiob 9, 25. 2 Tim. 4, 7) hergenommen; vgl. S p a n n e  
Ps. 39, 6 . A lso: auch nicht das kleinste Mass Lebensdauer 
vermag die Sorge zuzusetzen.

V. 28 — 30 enthalt dasselbe von einer anderen Seite. 
W as sie im Einzelnen vermag, ist d i i r f t i g  (V. 27 : nicht 
Alles vermag sie). L i l i e ,  κρίνον, wildwachsend in Syrien, 
ist entwedcr die gewohnliche weisse Lilie, oder die Kaiser- 
krone, auch bei den Griechen βασιλικόν κρίνον genannt. Die
ses wiirde zu der Vergleichung mit Salomo’s Konigspracht 
am besten passen: wiewohl diese uberhaupt spruclnvortlich 
w ar, wie seine Weisheit. Τί — w a r u m ,  also: aus wel- 
cher Vorstellung, in welcher Denkart. Καταμαν&άνειν =  
ίμβλεπειν V. 26. ,,Betrachtet — πώς αυξάνει — in welcher 
Pracht sie aufwachsen/ 4 ,,Arbeiten, spinnen“  — wie V. 26 
siien und arndten — thun fiir die Bercitung ihrer Kl e i d u n g .  
Λέγω δε υμΐν u. s. w. ist Ausfuhrung des πώς αυξάνει. , ,Den
noch war Salomo in seiner Herrlichkeil nicht bekleidet wie eine 
von ihnen.“  Also: nur dcr gottliche Segen verleiht Fiille, 
die menschliche Sorge nur karge Erfolge.

V. 30. Χόρτος αγρού ist der aligemeine Ansdruck fiir 
die Krautcr im Unlcrschiede von Baumen, aus Gen. 1, 12, 
hier zugleich mit der Bedculung des Unkullivirlen, Geringen. 
,,Heute da sind (breve lilium H o r a t .  Od. 1, 36) und morgen 
in den Ofen gcwoplen werden.“  Krauter in Bundeln: 13, 
30. Κλίβανος ist der Ofen im Felde, zum Brodbacken. 
,,So bekleidet, wie vielmehr nicht euch?“  Zunachsl zwar
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hat man zu verstehen: wird er bekleiden; aber dem S i n n e  
nach ist es: fur cuch sorgen. Uud in dem Gegensatze zu: 
,,heute sind, morgen uicht“  — mag wohl nicbt bios die Vorstel- 
lung von grosserer Bedeutung iibcrhaupt, sondern auch von 
bleibender Dauer, also geistiger W iirde, liegen. Όλιγόπιοτοι^ 
oftcrs nur bei Matthaus, dann Luk. 12 ,28  (spalercs W ort 
wie όλιγόψνχος 1 Thess. 5, 14), ist die eigenlliche Bezeicb- 
nung der S o r g e n  den :  die Gott zu wenig vertrauen, weil 
s i ch zu viel.

V. 31 f. enthalt das Letzte gegen die Sorge: sie ist 
bc i dn i s cb .  Hierin liegt im israelilisch -judiscben Sinne das 
nur auf das I r d i s c h e ,  W e l t l i c h e  Gestellte. Aber es wird 
bier hinein gcsetzt, dassjene 1 . unbediugt n u r  Solches, Aeus- 
serliches begehrt, und 2. das Bediirfniss nicbt von Gott er- 
wartet. V. 31 wiedcrbolt den In bait vom Hauptgedanken 
V. 23. Λίγου rig — in solcher Weise. In V. 32 hat Bei- 
des, πάντα ταϋτα und ίπιζητεϊ, Bedeutung: dergleichen Alles 
— iingstlich, durch sich, suchen (12, 39. Rom. 11, 7). 
Oldε γάρ — χρηζετε: weiss, dass ibr bediirft— τούτων απάν
των: nicbt gcrade ,,'dessen Allen, was ibr w u n s c h t , ‘c son
dern , , Al l e s  S o l c h e n . “  Denn absicbtlich steht wohl nicbt 
Ιπιζψεϊτε ταϋτα, sondern χρίζετε. Wenigstens ist nicht no
ting, da ταϋτα άπαντα ja nur , ,Alles Solehes“  bedeutet, mit 
E r a s m u s ,  F r i l z s c h e  u. Aud. statt on zu lesen ο, τι: 
,,wessen biervon ibr bediirft.“

V. 33 f. Sentenliosc Wiederholung der beiden Haupt
gedanken von V. 19 an. ,,Es giebt cinen ho h e r e n  Gegen- 
stand des Strebens, Begchrens; die ausserlicbe Sorge z e r -  
s t b r t  das Leben.“

V. 33. Das g o t t l i c h e  R e i c h  ist der IubegrilF der. 
hoberen, geistigen Giiter. Die Aulforderung bier ist ganz 
dieselbe mit Job. 6 , 27. Ζητείτε gebl-zugleicb auf βαβιλεΐαν 
t. 9. und δικαιοϋύνην; es bat daber eine subjective Bedeu-
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tang·, nieht: sucht cs zu s c l i a f f e n ,  sondern: sucht es fur 
e u e h ;  also: hineinzugelangen. Es ist dasselbe mit είβελΰετε 
7, 13. Αικαιοαυνη ,αντον sc. &εον, die δικ. wie 5, 20: Tu- 
gend, welche bci, vor Gott gilt. Es ist die Bedingung des 
Hohercn, der Wiirdigkeit zum goltlichen Reiche. Πρώτον ist 
oft weggelassen worden; Lnkas hat es nieht. Dem Sinne 
naeh liegt in der Auflordcrung aueh m e h r  als bios: z u e r s t  
nach jenem. Denn προβτε^ήαεται bedeutet: gegeben zu dem, 
was ihr sucht. Ταΰτα πάντα wie V. 32 nieht Einzelnes, son
dern : allcs Solclics, Aeusserliehes. JOalier an dem Spruche 
Nichts za mildern, zu denten ist. ,,Fiir das wird Gott sor- 
gen.“  Dureh den Gedanken wird die menschliche Arbeit, 
Bemiihung nieht aufgehoben; es ist ja nur gegen die S o r g e  
die Rede. Zu dieser Sidle gehort ein Iraditionellcr Spruch 
Jesu , wohl nur eine Ausfiihrung von jener Rede; er iindet 
sich bei C l e m e n s  Alex, und O r i g e n e s  (vgl. F a b r i c i u s  
Cod. opocr. 1, 329): Αιτείτε τά μεγάλα, καί τα μικρά νμϊν 
προΰτε&ήβεται· κα'ι αιτείτε τά επουράνια, και τα επίγεια προΰτε- 
&ήΰεται νμϊν.

V. 34. Die Sorge zerstort und triibt das Leben: Wahr- 
scheinlich war die Sentenz, deren sich Chrislus bier bedient, 
schon im spriichwortlichen Gebrauche; es soil mil ihr nur das 
Thorichte nnd Verwerlliche der Sorge u b e r h a u p t  ausge- 
sprochen vverden. ΕΙς την αυριον — fur ihn, fur sein Be- 
diirfniss. Die Sorge fur morgen ist. (s. z. V. 1 1 ) die eigent- 
liche, bleibende, lastende Sorge. 7 / γάρ — ίαυτής: ,,der 
folgende Tag wird fiir seine Angelcgenbeiten sorgen.“  Ganz 
spriichworllich: er wird zeigen, wie uns zu fordern, zu hel- 
fen sei (w ie: Tag wird zeigen 1  Kor. 3, 13). Μεριμνάν τι 
(1  Kor. 7, 32— 34. Phil. 2, 20) =  urn Etwas sich bemuhen; 
hier, in der spriichwortlichen Form, hat μεριμνάν nieht die 
schlimme Bedeutung wie vorher. Fiir τά εαυτής “  was ilun 
angeht) iiest L a c  l iman n bios ε αυτής. ’Αρκετόν — αυτής ist

\



Ε ν. Ma t t h .  VI. 34. VII. 1 . 145

ebenso spruchworllieh und popular. Ty ήμερη: e i n e m j e -  
den  T a g e ,  αρκετόν (10, 25): so i l  g e n u g  s e i n ,  κακία 
αν της (alexandriniseher Spracligebrauch vou Unfallen, Schlim- 
men: Prcd. 7, 14. 12, 1 — ημέραι της κακίας — Weisll. 
7 ,3 0 ) : das Soli l imine wa s  E r  hat .  — Die Formeln 
dieses Verses, welche, wie schon erwahnl wurde, popular 
spriiclnvdrllidi sind, lassen verscliiedcne, gemeinere und ho- 
here, Auffassung zu. Indem, wie gesagt, Chrislus damit 
nur das Thorichle und Zerstorende der Sorge aussprcchen 
will, will er den S i nn  wolil so aufgefasst lutben: ,,die la -  
s t e n d e  S o r g e  ist v e r d c r b l i c h  — das G a u z e  des Le- 
bens ist Gott zu uberlassen — der S o r g e n d e  hat fur das 
Ileute schon genug zu sorgen.“  Der g e m e i n e r e  Sinn wurde 
solche Formeln fur ein leichlsinniges Hinleben filr die Gegen- 
wart dcuten. In diesem findet sich Aehnliches aucli hiiufig 
sonst. Μ o s c li u s Idyll. 4, ()5 : Ουχ αλις οίς Ιχόμεο&α το 
δεντατον αίεν Ιπ ήμαρ γιγνομενοις; S e n e c a  cp. 24: Quid
enhn nccesse est, mala — satis cilo patienda — praesumere 
ac praesens lempvs metu faturi perdere? Die vielen Varianten 
in diesem V erse beweisen, dass man seinen Sinn aufTallend 
und misdeutbar land. Die Satze η γόρ αυρών u. s. w. und 
αρκετόν urs. w. sind oft weggelassen worden. F r i t z s c h e  
und W a h l  verandern die lnlerpunction, indem sie den cr- 
slen der beiden letzlen Satze mit μεριμνηΰει schliesscn und 
das η κακία αυτής als Erklarung von τα εαυτης nehmen: aber 
dcr Sinn bleibt gleich schwierig und die W orte werden 
barter.

Kap. 7. V. 1 — 12 ist gegen das Drilte, was Jesus im 
jiidischcn L e b e n  verwerllich findet: den U c b e r m u t h .  Ilier 
sind naturlich die Juden κατ Ιξοχήν gemeint: die L e h r e r ,  
O b e r e n  des Vo l k s  — die g e i s l l i c h  S t o l z e n .  Daher 
sich V. 6 — 12 ganz leieht an das Vorige anscliliesst, indem 
es den r e c h t e n  S t o l z  darstellt, welehen sic als L e h r e r

E teg. Sclirr. I, 1· 10
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haben Sollen. Luk. 6 , 37 — 42 hat dasselbe mehr im allge- 
meinen Sinne.

V. 1 . Κρίνειν in solchen neutest. Stcllen nicbt s. v. a. 
u r t h e i l e n  iibcrhaupt, oder κατακρίνειν, sondern: r i c h t e r -  
l i ch urtheilen, in den gewi i  bn l i chen  Lcbensverhiiltnissen 
■— was immer aus U e b e r m u t h  gescbiebt — und urtheilen 
insbesondere fiber r e l i g i o s e  oder s i t t l i c b e  Zuslande. 
Vgl. Joh. 7, 24. 8 , 15. Rom. 2, 1. 14, 10. Gal. 6 , 1. 
Jak. 4, 11 f. "Iva μη κριΰ-ήτε wird ausgefiihrt in V. 2 : Bei- 
des ist nicht auf M e n s c h e n  zu beziehen — dann gcwohn- 
liche Klugheitsregel ( Ki i bnoe l )  — sondern auf Go t t .  Es 
braucht nicbt als B e s  tim  m u n g s g r u  nd angesehen zu wer- 
den (,,um sein selbst willen solle man es nicht thun“ ), viel- 
mehr als E r i n n e r u n g  an die eigene Schwache, also daran, 
dass man Ursache zur Bescbeidcnheit babe. ,,Es mochte 
sonst im goltlichen Urtheile mit eucb selbst schlecht stehen.“

V. 2. Κρι&ηβεβ&ε — μετρη&ήβεται: also von Go t t .
Die gleiche Vergeltung, wie die gleiche Belohnung: 6 , 14 f. 
W ie dort wird die Lieblosigkeit fiir Unwfirdigkeit iiberhaupt 
gesetzt und nicht gerade nur den L i e b l o s e n  gollliche Uu- 
gunst zugesprochen, wiewohl jene Wiirdigkeit oder UnAviirdig- 
keit sich am meisten in der Liebe und Lieblosigkeit offenbart. 
Έν ώ — i n, m it welcher Art, rjuali. Κρίμα— das Ur  t he  i- 
l en.  ’Εν ώ μετρώ μετρεϊτε gehl mehr auf Bel) and l u n g  
Anderer: ,,wie ihr ihnen zutheilt.“  Έν ώ — k a r g  oder
r e i c h l i e b ,  und, mit wrelchcrArt des I nha l t s .  Die ganze 
Formel ist spriichwortlich (aucb bei den Arabern: T h o -
l uc k) ;  daher Mark. 4 ,2 4  in durchaus anderem Sinne ge- 
braucht. Fiir μετρη&ηβεται wurde sonst wic bei Lukas άντι- 
μετρη&ήβεται gelesen.

V. 3 — 5 ist in Beziehung auf mbgliche Einrede ge- 
Sprochen, dass es ja bei ihnen, den so Urtheilcnden, nicht 
so zu slehen brauche. ,,Jedcs harte Urlheil iiber Andere
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iinde nur Statt be i eigener Mangelhaftigkeit und gerade 
du r ch  sie.“

V. 3. Das S p l i t t e r s e h e n  ira Auge des Andcren ist 
auch bei den Arabern ( Ge s e n i u s  in R o s e n m iille r s  Re- 
pertor. 1 , 126) Spriichwort. Aber das Uebel, welches der 
Richter bei sich s c l b s t  nicht siebt, wird in sein A u g e  
geselzt, und dieses Bild wiirde leer sein (de W e t t e :  das 
G e i s t i g e  oder E m p f i n d l i c h s t e  werde dadurch ausge- 
driickt; diese Begrifie liegen bios in dem Bilde des Splitters 
im fremden A u g e ) ,  wenn nicbt der Sinn sein sollle, dass 
d i e s e s  Uebe l  eben den Richter am S e h e n  hindere (T heo - 
p h v l a c t u s ,  T h ο 1 u c k ) : namlich weil er entweder Alles nur 
bos siebt, oder weil er das Gute nicht erkennen kann, da 
er selbst Sunder. Κόρφος — festuca, S p l i t t e r  oder F a -  
ser .  Τί βλέπεις: ,,wie kannst du sehen“  n : seben w o l i e n  
oder e r k e n n e n ?  δοκός — lignum, Ba us l uc k .  Κατανοεΐν 
■— e r k e n n e n ,  oder: daYauf  m e r k e n ;  dann also als eine 
Sache der Freiheit, der Schuld. — H o r a t i u s  Sat. 1. 3, 
25 s . : Cum lua per videos oculis mala lippus inunciis, cur in 
(imicorum viliis tarn cernis aculum ?

V. 4 f. wird bildlieb das ,μή κρίνειν ausgefiihrt. Bei sol- 
cher BescbaiTenbeit sei es tboriebt, an Anderer B e s s e r u n g  
arbeiten zu wolien. Πώς (22, 11. Rom. 6 , 2 ): ,,Mit wel- 
ehem Rechte wirst du sagen?“  Καί Ιδού — abgebrochen, 
hebraisirend: ,,und ja doch“ — . Ilier also erst das N icbtdur- 
fen  (auch Luk . : wie d a r f s t  du sagen) bei gleicher Schuld, 
V. 5 das JNicblkdnnen, weil man da nocli nicbt den Blick 
dafur bat. 'Τποκρπό, wenn nicht das allgemeine W ort (6 ,2 . 
5. 16), mil welehem diese Menschcnart bier bezcichnet w ird: 
H e uc b 1 e r, insofern eine v ο 1 1 i g e Tauschung uber sich sclbst 
bei diesen Mcnscben ja uninoglicb sei. διαβλέψεις (das W ort 
bier und bei Luk. ailein) Ικβαλεϊν ·— hell genug seben uni 
herauszuziehen.

10 *
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V. 6 — 11. Der Zusammenhang nut dem Vorigen vvurde 
oben schon angedeiitct. Enlwedcr iindct man bier einen 
frcien, neuen Sitlcnspruch, odcr man mcint, die Slelle sei 
unriehlig hereingcbracht vom Evaugelislen (Ki ihnoel )  oiler 
zufallig in seincm Texte (aus 1 0 . 1 1  elwa), oder (was nur 
fur V. () passen wiirde) man vetbWdcl: bisweilen stelie ilmen 
doch ein Urtlieil iiber Andere zu ( 0 1 s h a u s e n). Viclmchr 
handelt die Slelle entschiedeu vom r e e b l e n  S l o l z e  des 
Lehrcrs, nachdem der falsehe besproeben; denn, wie sclion 
gesagt, aucli das Y;orige balte es vorzngsweise mit den Leh-  
r e r n  zu thun. Also V. 6 : er soil den hoheren Werth sei
ner S a c h e  fiihlen, sodass er sie nur Fiihigen und Wiirdigcn 
miltheilt; V. 7 — 11  : ebendarum, weil es eine bohe Sadie 
sei, soli er in ihr immer f o r i s e  li rei  t en wollen , und die
ses sei ihm moglich bei f r o m m e n  Sinne. Dieses also ei- 
genllich eine zwiefacbe Beschrankung des Slolzes.

Die Vergleicliungen V. 6 konnen hart sdieinen, allein 
sie waren ohne Zweifel spriichworllich. Fiir το άγιον las 

'die griechisclie Kirche (auch C h r y s o s t o m  us) oft τα αγία; 
dodi dieses kam wohl aus dem liturgischcn Sprachgebrauche 
her, wo es das Abendmahl bedentete (άγια άγίοις bei’m Abend- 
malil). I in Spriichworle bedeulete το άγιον wohl das Opfer- 
fleisch ; so 3 Mos. 2.2 , 6 . 1 0 . 1 1 . ,,Gebt niclit Heiligcs den 
Hunden, und werft nieht eure Perlen den Saueu vor.“  
Βάλλίΐν εμπροΰ&ίν, naml. fiir ihren Gebrauch. Hunde und 
Sehweine, als unreiue und unverschamle Thicre iin Aller- 
thume gewobnlich neben einander: Jes. 6G, 3. Phil. 3 , 2 .  
2 Pelr. 2 ,2 2 . Es sind aber niclit v c r s c h i e d e n e  Men- 
s c h e n a r t e n  bier damil bezeichnet — die a l t e n  Ausleger, 
T h o l u c k :  Feindselige, Unwiirdige. H c i l i g e s  und P e r 
l en  sind Bild fiir das Evangelium, die Sache i h r e r  Ver- 
kiindigung. Zum Sinne vgl. 10, 14 und AG. 13, 40. Perlen 
(Rcinhcit, Koslbarkeil) auch 1 3 ,4 5 . M i c h a e l i s ,  B e r -



Εν. Matth. VII. 6—8. 149

t h o l d t ,  Ki i l moel  u. And. woliten in dieser Stelle einen 
Lebersetzungsfehler linden: statt Kodaselta (Oh r r i n g )  sci 
Kodscha ( He i l i gke i t )  gelesen worden. Es sind hier keiue 
chrislliclien Myslerien gemeint, sondern eine Beriicksichligung 
der menschlichen Eigenscllftten und Ztislandc i m L e li r e n ; 
dcnn die folgenden Bilder zeigen, dass eine Beriihrung mit 
solchen Mcnschcu vorausgesetzt wird. ,,Jedem nur das, des- 
sen er wiirdig, fahig ist. Sonst (diess der Sinn des Folgen
den) kein Vortbeil fiir die Sacbe — sie wird mit Holm zu- 
riickgewicscn — fiir euch aber Gefahren, Anfeindung: indem 
sie nielit das bei euch linden, was sie suchen, verlangen.‘c 
,,Perleu zertretcn — gegen euch gewendet euch zu Boden 
wcrfen.“  'Ρήαβειν Mark. 9, 18. Luk. 9, 42. T h e o p h y 
la c t u s ,  K u h n o e l  u. And. nehmen Chiasmus an, sodass 
das zweite Bild ζβτραφ. ρι}|.) auf die Hunde, das erste (καταπ. 
αν τους) auf die Saue sich beziehe.

V. 7 — 11 wird die Bitte uni .gdtllichc Geisteskraft eni- 
pfohlen, urn als Lehrer zu wirken. Luk. 11, 9—13 ist ganz 
parallel. Aber durchaus gleichen Sinnes sind Joh. 14, 13. 15, 
7. 16, 23 f. Hier haben wir eine.Probe, wie sich die cinfu- 
ehcn Lehrspriiche der Drei in der johanneischen Sprache dar- 
stellen.

V. 7. G e b e t s e r h o r u n g  hezieht sich in den aposlo- 
liscben Schriften mcist nur auf die Erhorung des Gebetes iu 
geistigen Bingen (Lukas ausdriicklich πνεύμα άγιον). Αόϋις 
αγα&ι'ι Jak. 1, 17. Αιτείτε, 'ζητείτε, κρούετε cuthalten eine 
Gradation; sie beziehen sich auf die Gabe, hleibcnde Scgnung 
nnd Aufnahme bei sich (Gcmeinschaft). G e o f f  n e t  w c r d e n  
bildlich ausgefiihrl Luk. 13, 25.

V. 8 . Die Bedeutung liegl nichl ini πας, sondern ini 
6 αϊτών. ,,Auf G e b e t  — bei f rom men Vcrlangen empfun- 
gen Alle.“  Die Abwcehsclung mit Prasens und Fulurum ge-
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schieht wohl ohne besondere Bedeutung, aber auch ( F r i t z -  
s c h e )  ohne besondere Nachlassigkeit.

V. 9 — 11: Populare Ausfiihrung des Grundcs vom Ge- 
sagten. ,,Die Gewissheit des Empfanges liege in der V a t e r -  
s c h a f t  Gottes d. i. niclit bios in s e i n e r  Gt i l c ,  sondern 
in i h r e r  i n n i g e n  V e r b i n d u n g  mit G o t t .

,,S latt des Brodes einen Stein, statt des Fiscbes eine 
Schlange,“  also den Scbein annehmend zu gewahren, es 
doch nicht thate — tauschte. So konnen es nur diejenigen 
thun, welche die Verpflichtung zu gewahren a n e r k e n n e n ,  
aber sie zu unigehen suchen. Es liegt hierin fiir den S i n n  
des Bildes, dass Gottes Wille die Menschen zu segnen, oder 
sein wesentliches Verhallniss zu ibnen, entschieden und klar 
sei. S t e i n ,  S c h l a n g e :  Unniitzes, Gefahrlicbes. ’Επιδιδόναι 
ohne besondere Bedeutung, poirigere, in die Hand geben (Job. 
13, 26). V. 1 1 : ,,Wieviel mehr also Goltu — . Πονηρός 
nicht bios g e m e i n  ( P a u l u s :  launenbaft), ka r g ,  aber auch 
niclit bos.  Es sind gewobnlicbe W esen; die M e n s c h e n  
heissen so im Unterschiede von Got t .  Οϊδατε διδόναι: ,,zu 
geben w i s s l “  ZZ es geiliessenllich, gern thut (2 Petr. 2, 9 : 
οϊδε (iviedca). Λύματα ist oft weggelassen worden — es ist 
frcilich nicht allgemein und findet sicb niclit im Gegensalze 
— doch sieht es vielleicht hier absicbllich dem aya&a gegen- 
iiber, um das mehr A e u s s e r l i c h e  menscbliober Gaben zu 
bezeichnen. Tit. 3, 4: χρηΰτότης και φιλανθρωπία &εοΰ.

V. 12. Dieser Satz kann nicht zum Nacbstvorbergeben- 
den V. 6— 1 1  gehoren, sondern zu V. 1—5, und er beweist, 
dass V. 6 — 1 1  Einschnllung sei, aber zu demselben Sinnc 
gehore wie V. 1 — 5. Nicht ist anzunehmen (Ki ihnoel ) ,  
dass er urspriinglich nicht hergebort babe. Das G e g e n s c i -  
t i g e  der Liebe wird zum Schlusse, aber im allgemcincn 
Sinne, wiederholt: nicht bios von Nachsicht, sondern iiber- 
haupt voa Liebe ausgesprochcn. Aber der Spruch verbielet
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sogar ausdriicklich , ihn fur die Summe der Mo r a l  des E v a ^  
gel iurn zu lialten. Vielmehr G e s e t z  und P r o p h e t e n  
sage nur dieses. Vgl. Rom, 13, 8 . Wie 5, 42 wird dies© 
g e s e t z l i c h e  Riiekweisung gemaeht. Im Mosaismus istalleiv 
dings diese Gegcnseitigkeil der Verpllichtung zur Liebe Grund- 
gedanke. Dock auch so ist der Gedanke im Munde Jesu 
uiclit der: darum so zu handeln, u m von ibnen so behandelt 
zu werdeu — oder: deswegen w e i l  wir nur so behandelt 
werden mochlen (Beides egoisliscli) — sondern: sich in die 
Lage des Anderen vcrsetzen , urn pflichtmassig gegeji ibn 
handeln ( K a n t ,  Pa  ulus).  Der Salz ist im spaleren Juden- 
tbum, eben als Compendium des Gesetzes, oft zu linden.
Sir. 34, 15: Νοεί τά του πλησίον ίκ σεαντον. Tob. 4, 15;

"Ο μισείς, μηδενι ποίησης. Aclmlioh H i l l e l  nach der Trar 
dition (Cod. Talm. S c h a b b a t h  31); uberhaupt gait in der 
Volksmoral: Quod libi non vis fieri, alteri ne feceris ·— frei- 
lich im egpistischen Siune, den sie abcr durch die bios ne
g a t i v e  Form zu mildern sucbten. ,, Alles wovon ilir wiinscht 
(&ελετε) — thut ilir ibnen.4‘ Nach πάντα ούν hat die lateini- 
sche Kirehe ( Au g u s t i n ,  de civil. Dei 14,8) oft bona gc·. 
lesen. Ουτω feblte baufig und F r i t z  sc he verwirft e s : ent-
weder briclit die Rede ab und ουτω bedeutct s. v. a. ταΰτα,
oder es steigert den Sinn: g a n z  so.  Οντυς γάρ ίστιν: talis 
est zz des  S i n n e s ,  In ha l t s .  Fiir οντος habcn M a t t h  a} 
und F r i t z  sc lie ούτως vorgezogcn, welches ausserlich und 
auch wohl innerlich gcringer bcglaubigt ist, Jn der Forjnel 
22, 40: ,,daran hangen44 ■— liegl wenigcr.

mi

V. 13 — 2 7 :  Der E p i l o g  der gesprochenen Rede. —1 
V. 13 f . : Allgemcine Auflorderung' sich fiir das Gelangew
zum golllichen Reiche zu bemiihen. V. 1 5 — 20:  Warming 
vor den falschen Lehreru im Volkc. V. 2 1 — 23: Warnung 
vor denen. welche derejnst in seinejn JNameu unlcr ibuwi +
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auftreten wiirden. Es ist von Beidcn als· von solchen die 
Rede, welche sich nnd ihnen den W eg zum Gulen Icieliter 
machen wiirden als er. Endlich V. 24 — 27: dicse seine 
Lehren sollen sich bewahren durch Tiichtigkeit der Gesinnung, 
welche sie schaffen.

V. 13. Είοέλ&ετε (Lnk. 13, 24: αγωνίζεσ&ε είΰελ&εϊν'): 
gleichviel, ob wir dazu verstehen είς ζωήν 18, 8 oder εις τ. 
βασιλείαν τ. &εοϋ 5, 20. 19, 3. 23, 14. Αιά ατενής πύλης: 
dem Folgenden nach wohl weniger mit Anslrengung und Auf- 
opferung, a ls , durch die Pforte, welche schwer zu linden ist
— zu f i n d c n ,  namlich fur den Gedanken und fiir den W il- 
len — und von Wenigen nur gefunden wird. Jene Bedeu- 
tung liegt sonst gewohnlich in diesem so gangbaren Bilcle der 
beiden W ege, von Tugend und Easier. H e s i o d  us εργ. 
285 ss. C e b e s  πίνα'ξ 12. S i r a c b  21, 10: ,,der Weg des 
Bosen glatt.“  Hier im Evangelium wiirden zu der Bedeti- 
tung des Bildes die D r a n g s a l e  von der Seile dcr W e l t  
noch hinzukommen : 5, 1 2  f. 19, 27 IT. AG. 14, 2 2 . Uebri- 
gens ist bier niehl Tugend, sondern das Gottesreich, etwas 
Mehr als Jenes, das Ziel. Eine drille Bedeutung des Bil
des ist von den It i r  c h en vii l e r  n und T h o l u c k  angenom- 
m en: e n g ,  vom Geselz eingescblossen ( P a u l u s  : scbmal der 
W eg der Pflichtmassigkeit). ,,W eit ist die Pforle und breit 
die Strasse, welche zum Verderben fiihrt,“  die Slfasse, 
nicht z u r  Pforte, sondern zu welchcr die Pforte fiihrt. ’Απώ
λεια ist gewohnlicher Gegensatz von ζωή oder σωτηρία; wie 
hereits crwabnt, Leben, Ileil, Gottesreich wechseln mil ein- 
ander ab in der Sprache der Evangelien. K a l  πολλοί —  Aveil 
leicht zu linden. A t αυτής gebt V. 15 gemiiss auf Beides, 
πνλη  und οδός. V. 14: Ti bedeutsain ausrufend, nicht =  cur 
( F r i t z s c h e ) .  Von E r a s m u s  wurde on eingcfiihrt, τί aber 
wird scit G r i e s b a c h  gelesen. ,,W ie eng docb.“  Τε&λψ- 
μενη — gepresst eng. Και ολίγοι kann noch zum Ausrufe
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genommen werden: ,,und Wenige doch.“  ΕνρΙσκοντες ist be- 
deuteuder als εισερχόμενοι vorher: , , linden sie mir.fc‘

Abcr die falschen Lclirer V. 15 — 20, dann V. 2 1 — 23: 
dorl die jiidischen, hier die welche ihm angchoren wollen: 
sagen das Gegentheil. So der Zusammcnhang. J c n e  schmei- 
clieln den nienschlichen Neigiingen, d i e s e wollen dass es 
init dern Bekeontnisse incines Namens genug sei.

V. 15. Ψενδοπροφήται sind, ohue die Bedeulung von 
Weissagenden (AG. 13,0), f a l s e  lie V o l k s l e h r e r  und 
F U h r e r :  24,11. 24. 2 Pelr. 2 ,1 . 1 Joh. 4, 1. Aber immer 
stehl das W ort niebt wie cine Bezeichnung fur gewolmliehe 
Verhaltnisse. Demnacli sind bier wolil nicht Pharisaer und 
Mensclien dieser Art gemcint, sondern solcbe, welche als 
fiir messianische Zeiten gesendet hervortreten. Sie werden 
hier selir angemessen neben der Auflorderung Jesu, in sc i 
ne m Sinne das gottliche Reich zu suehen, erwiihnt. Aber 
diese Zeit, nlichst v o r  und nach  Jesus, war reich an solchen 
Mamiern. Hierher gehbren Judas Galiliius AG. 5, 37 und 
Andere bei Josephus de bell. jud. 2. 13, 4 s. u. o. Das Merk- 
mal, an dem Jesus diese falschen Lehrer erkennen lassen will, 
sind ihre Fr i i ch t e .  Gewohnlich wird dieses nur von Hirer 
cigenen L e b e n s g e s i n n u n g  verslanden — allerdings ist 
diese und insbesondcrc die w c l t l i c h e  oder g o t t l i c h e  Gc- 
s i n n u n g  als Kcnnzeiclien falscher und wahrer Lehrer auf- 
gofiihrl: 1 Iior. 9, 27. 2 Tim. 3, 9 u. o. — aber es ist hier 
wolil mehr die W i r k s a m k c i t  jener Lehrer, frcilich die 
auf das L e b e n ,  zu vcrslehcn. Wie sie die Mensclien im 
Lcbcii zum Gollliehcn bin oder von ihm abfuhren, da ran ist 
zu erkennen, oh sie wahre oder falsche Lehrer sind. Aelin- 
lich aucli H i e r o n y m u s  und Ca l v i n .  Πρόσεχετε από — 
sicli hiilend achten : cavete voids a. ”Ερχονται — zu konimcn 
p fie gen.  'Ενδύματα πρυβάζων ist aus dem Gegcnsntze von 
Ινκοι zu crklaren: das iiusserliche Bctragen wie das cines
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S c h u l d l o s e n  (dieses 1st bier gemeint» nicht bios das 
S a n f t e ) ;  also: Kleid, Hiille, wie wenn sie schuldlos, πρό
βατα waren. Nicht: Gewand aus Schaffellen als Ilirlentracht 
( W e t s t e i n )  oder Tracht der Propheten (Hebr. 11, 37 — 
K u h η o e 1). "Εσω&εν (inlrorswn —· II o r a t i u s epistt. 1 .16, 
45 : Inirorsus turpem, speciosum pelle decora) bier nicht: 
ira H e r z e n ,  sondern: unter der I l i i l l e.  "Αρπαγές steben- 
des W ort der Wolfe. Aber das Bild soil nicht gerade r ohe ,  
z e r s t o r e n d e  S e l b s t s u c h t  bedeulen (von falscben Leh- 
rern Rom. 16, 18. 1 Tim. 6 , 5 if. u. o .), vielmehr das 
S c h a d e n d e ,  Z e r s t o r e n d e ,  indem sie verderbliche Leh- 
ren haben. Auch Joh. 10, 12 and AG. 2 0 , 29 fiudet sich 
dieses Bild der Wolfe fur Irrlehrcr.

Also V. 16 καρποί das Kennzeicben der rechten und fal
scben L ehrer: wie gesagt, von Einwirkung auf das Lcben 
zu verstehen. Καρπών αυτών: ,,Fruchte von ihnen“ ; F r i t z -  
s c h e :  <ib ipsis fructilms. ’Επιγινωβκεΰ&αι 1 Kor. 13, 12. 
2 Kor. 1, 12 u. o. : nach Wesen und Werth wiirdigen, er- 
kennen. Derselbe Satz ist V. 20 wicderholt.

Die Vergleichung, auf welche der Ausdruck , , F r i i c h t e u 
fiihrt, gicbt, ausser dcm Hauptsatze: vom Scblecbten kann 
nichts Gules kommen (V. 16) — die beiden: das Gute mu s s  
gule Friichte bringen (V. 17 f.), und: das Fntiichlige fallt
dera Verderben zu (V. 19). Diese bildlicbcn Reden sind 
uberall gangbar (Sir. 27, 6 : Baume an den Friichten zu er- 
kennen). Unten 1 2 , 33 vgl. Luk. 6 , 43 im weiteren Sinne: 
die Art zu s p r e c h e n  nainjich vcrrath den Menscheu: d a- 
j a u s  Jak. 3, 12.

,,Liest man etwa (μη τι βνλλεγονβιν) von Dornen Trau- 
ben, von Disteln (τρίβολοι)  Feigen?“ Es ist keine besondere 
Beziehung darin zu sucben: Dorngevvachse mil Beeren, Di- 
slelblumen feigenartig: sondern Dornen und Disleln waren 
von jeber stebende Bilder des Unerfreulicben, Auszurottenden,
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Feigen und Trauben die edelsten Friicbte. V. 17: Οΰτω — 
auf gleiche Weise. Es gehort nur zum δενδρον, welches als 
neues Bild eingefiilirl wird. ,,Das Gute mus s  Gutes brin- 
gen, das Gegeutheil ist unmoglieh.“  V. 18 liegt im ον δ υ ν α 
το ί die Bedeutung. Σαπρδν  “  nutzlos. Die Feuerveruich- 
tung V. 19 (3. 10 — 12) steht der Aufnahme zum gottlichen 
Reich enlgegen. Also: solche von Gott niemals gebraucht, 
vielmehr ausgescbieden aus seiner Gemeine. Ganz dieselben 
Worte wie die eiues Spruchworls braucht Johaunes der Tau- 
fcr 3, 10.

V. 21—23, vgl. Luk. 6, 46. Auch unler den S e i n e n  
unlautere Lehrer, solche, welche selbst und in ihrer Lehre 
mit dem Bekenntnisse seines Namens zufrieden sein werden. 
M u n d d i e n s t ,  ohne die wurdige Lebensgesinnung.

V. 21. Ού πας kann die Bedeutung haben von πας ον 
( F r i t z s c h e :  die Negation zum Verbum gehorig) und bat sie 
auch bier wohl, denn das κύριε λεγειν und μοι steht denllich 
dem &ελημα ποιεΐν und του πατρός, folglich schmeichelnde 
Rede — d. i. Scheindienst — der treuen Pflichleriullung mit 
Riicksicht auf Gott entgegen. Κύριος ist gewiss bier wie ge- 
wohnlich in den Evangelien (Joh. 4, 19. 12, 2. 20, 15) der 
Name der Meister bei den Judcn. Natiirlich steht diese Stclle 
nicht im Widerspruche mit Joh. 13, 13. 1 Kor. 12, 3. Phil. 
2, 11, wo das H e r r - S a g e n  die volikommene llingabe an 
Chrislus ist. ΕΙαελεύοεται u. s. w. kann dem Folgenden nacb, 
wo Lehrer aufgefuhrt werden, nicht von j e d e r  Theilnahme 
am Gottesreiche verstanden werden, sondern von der als 
M i t a r b e i t e r .  G o t t e s  W i l l e n  t h u u  (12, 50. Luk. 8 , 
21): der alte Ausdruck fiir Gottes wurdige, Gott gefallige 
Gesinnung, liier enlsprcchend dem ,,gule Friichle bringcn.“  
In dieser Stclle zuerst die Form e l : Gott V a t c r  C h r i s t i  
(vgl. 3, 17: Christus der S o h n ) ;  aber dieses ist weder im 
kirchlichen, melaphysischen Sinne aufzufassen, noch bios in
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tier Messiasbcdeutung: viclmclir ist es der, dcssen Sadie auch 
die von Clirislus ist, sodass es diesem auch nur um d c s 
s e n  Willen zn than ist.

V. 22 f. Nicht g l i i n z e n d e  Erfolge maclien den Nacli- 
folger Christi aus,  sondern s i l t l i c h e .  — Gewiss sind die 
hier Bezeiehnelen dieselben mit V. 2 i ,  und es liegt dcninaeh 
der Sinn hierin, dass solelie nur gliinzende, aber zweideuligc, 
Erfolge bei jenem Scheindienst nibglich oder auch gewolm- 
lich seien. Eben nur ein i i u s s c r l i c h c s ,  s c h e i n b a r e s ,  
un wall r e s  Vcrhaltniss findet Stall zwischen Clirislus und 
Solchen. Dazu wird aber hier gercchnet W u n d e r t h i i n ,  
W e i s s  a ge n  (dcnn dieses hier ist προφητείαν, nicht: 1 e li
re  n : K u h n o e l )  und D a m o n c n a u s t r e i b e n  — also als 
an sicli zweideutige Erl'olge: nur Schein oder Misbrauch 
der christlichen, gcisligen Krafte. Anderwiirts (Luk. 9, 49 f. 
AG. 19, 13 IT.) ist das Diimonenvcrtrciben ein Zeichen gei- 
stigen Zusammcnhangcs mil. Clirislus — namlich wenn es von 
Glaubcnsfrohcn geschiehl.

’Εκείνη η ημέρα ist eine messianische Formel: d ie
g r o s s e  Z e i l ,  Z e i t c p o c h e :  24, 36. Luk. 10 , 1 2 . 2 Tim. 
1 , 12.18 — anderwiirts η ημέρα η μεγάλη oder εβχάτη (bei Jo
hannes) gehcissen, unten 10, 15 und 11, 24 ημέρα τής κρί- 
οεως. In den Reden Jesu habcn wir sie weder in ihrer mes- 
sianisch sinnlichen Bedeulung zu nelimen, noch auf ein jcn- 
seiliges Gericht zu beziehen. W ie das messianische Gericht 
bei Jesus das Bild ist fur die Entscheidung seiner Sadie im 
G r o s s e n  und fiir die Aufnahme und Ausscheidung der E i n -  
z e l n e n ,  so der Tag, also die Epoche jenes Gerichts, eben 
d e r B e g i n n  von jenem Allem. Folglich: ,,Wcnn davon die 
Rede sein wird, wer der Mciue sei.“  Τώ ΰω όνόματι, ab- 
wechsclnd mit tv und in i τώ όνόματι, enlweder: d c i n e u  
N a m e n  n e n n c n d ,  oder nur: an d c i n e r  S t c l l c .  ΛΙ- 
lcrdings gcschahcn in der alien Kirchc die VV u n d e r ,  nam-
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iich die an Damonisehen, durcli Aussprechung vom Namen 
Jcsu. Aber wenigslens wild bier nicht der Eigenname Jesu, 
sondcru der Messiasnan.e  gemeint. Αννάμης — A e u s -  
se run  g e n  g o t t l i c h e r  K r a f t :  1 1 , 20 f. 23. 1 Kor. 12, 
1 0 . 28. Heir. 2 , 4 .(δνναμις 2  These. 2, 9). V. 23: Όμο- 
λογεϊν τινι zz  of fen s a g e n .  Ουδέποτε εγνων ·— ,,nie babe 
ich each kennen gclernt oder gekannt“  d. i. Gemeinschaft nrit 
eucb gebabt. Luk. πό&εν έατε; ,,Weichet von mir, ibr die 
ibrUebelthaler seid“  — darum we i l  ibr dieses seid. W orte 
aus Ps. 6 , 8 , aber dort in andercm Sinne, dem namlich: 
Lasst mich, Bosartige. — Luk. 13, 25—27 ist ahnlich dem 
bier von V. 21  an Gesprochencn; doch berufen sich diese 
Meuschen dort nicbl auf ihre Tbateu in seinem Namen, son- 
dern auf ibre Lebensgemeiuschnft: ίφάγομεν Ινώπιον ΰον καI 
Ιπίομεν u. s. W.

V. 24 — 27. Dcrselbc Sckluss Luk. 6 , 47 — 49. Seine 
Lchren schaflen F c s l i g k e i t ,  S i c b c r b c i l  dcr G e s i n -  
nung.  — Von der G 1 f iekse 1 i g k e i t  als Folge seiner Leh- 
ren kaun die Sidle nicht verslandcn werden; denu es ist ja 
in ibr von Unfallcn des Lebens die Rede. Aber jener gei- 
s t i g e  Segen seiner Lebren (soldier ebeu, welehc dcr mensch- 
licben Pilicbt im Tiefslen angchen) wird ohne Zweifel bier 
nicbl bios als V e r b e i s s u n g  fiir die Menscben ausgespro- 
cbeu, sondern als Bew a h r u it g jener Lebren; denn es slebt 
wie An e i n p f e h l u n g  des Gcsprocbenen da.

Τούς λόγους τούτους — dieses τοι'τους ist oft weggclasscn
worden, aucli bei L a c b m a n n  zweifelhaft. Aber man liess 
es vielleicht weg, weil es zu besebranken sebien; doch das 
W ort bedeulet: d c r g l e i c h c n .  rO λόγος bezeiebnet bei 
Matthaus inelir das Gauze seiner Lebre, die vom gottliehen 
Reiclie: 13, 19. 15, 1 2 . ΙΙοιεΐν λόγους — sein Leben dar- 
nacb bilden. Das ποιεϊν nach άκυύειν ist altc Funnel: 5 Mos. 
5, 1 . Ezech. 33, 31. Jak. 1 , 23. ’Ακούει — και _ αχούΰας.
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fΟμοιώσω (nicht: an jenem Tage: T h o l u c k ) :  will es h i e r  
thun oder kann es. So τίνι όμοιώβω 1 1 , 16. Mark. 4, 30. 
Luk. 13, 18. L a c h m a n n  όμοιω&ήβεται, wie V. 26. ’Επί 
την πέτραν — .in einen Fclsen den Grand gelegt. Οίκοδο- 
μεΐν wecliselt V. 25 mit ΰεμελιουν ab. Die hohercn Gedan- 
ken sind gemeint, der Gedanke Gottes, weleber das Leben 
halte. Das F a l l e n  des Hauses bedeutet nicht das U n t r e u -  
werden, wie 13, 21 , sondern das U n s i c h e r - M u t h l o s -  
W'erden, das Schwanken im Geist and Gemiith. Die Einzel- 
heiten des Bildes sind nicht zu verfolgen. ,,Nun Cel der Re- 
gen (χατέβη — hebraisirend), die Gewiisser traten heran, die 
Sturme brausten und schlugen an das Haus.“  Dasselbc, nur 
mit dem stlirkeren προοκόπτειν V. 27. Auch V. 26 enlspricht 
ganz dem 24. Μωρός und φρόνιμος (25, 2) gewohnlicher Ge- 
gensatz. ,,Auf den Saud“ — entweder ohne Grund (Luk. 6 , 
49 χωρίς θεμελίου) oder in einen unsichern, lockern Boden. 
Zulelzt η πτώβις μεγάλη — magna ruina — bedeutet das Un- 
rellbare einer solchen Gesinnung.

V. 28 f. Einfacher Bericht iiber den Eindruck der Rede. 
Dieselbe Formel: και έγένετο δτε έτέλεβεν u. s. w. 19, 1 u. 
26, 1. Auch hier haben Viele έτέλεβεν. ’Εξεπλήββοντο — 22, 
33. Mark. 1 , 22. Luk. 4, 32; mehr als ΰ-ανμάξειν. Zum 
Sinne vgl. Job. 6 , 68 . 7, 40. 46. 71 διδαχή bedeutet sowohl
L e h r e  als A r t  derselben; doch, wie ja die Bergrede selbst 
zeigt, nicht im dogmalischen Sinne. ,,Denn er war Lehrer 
wie einer der Gewall hat , und nicht wie die Scbriflgelehr- 
ten.“  'Ως έζονβίαν ϊχων lasst verschiedene Erklarung zu, 
je nachdem es 1 . als a l l g e m e i n e s  Priidikat Jesu verstan- 
den oder 2. nur auf seine Eigenscbaft als S p r e e  h e r  bezo- 
gen Avird. Daher 1. entAveder aufgefasst: als Machtiger, Er 
habener, oder: als Freier — naml. von menschlicber Auclo- 
ritat (C h r y s o s t o m u s ) , selbststandigen Geistes (Paulus ) .  
2. Die Meislen verstehen e s : mit seiner Rede GeAvalt abend,
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Macht darin habend auf die Gemiither. Allein das W ort hat 
wohl ganz allgemeine Bedeutnng: F a h i g k e i t  zu reden
(nicht bios: von Gott empfangene — de W e t t e ) ;  cr hatte 
gesprochen als einer der des Wortes machtig war. Kal ov% 
olg οt γραμματείς (dabei auch oft αυτών und και of Φαρί- 
ααΐοι — Beijdes hat L a c h m a n n  aufgenommen— aber diePha- 
risiier sind gewohnlich nicht Volkslehrer (namlich entweder. 
nberhaupt: ohne Iie rz , Geist, oder: insofern diese bios als 
Ausleger einzelner Stellen oder Aufloser einzelner Fragen 
sprachen.

Es folgen nun Iiap. 8 und 9 an einander gereihte Er- 
zahlungen von W u n d e r c r f o l g e n ,  die in den drei Evan- 
gelien im Ganzen parallel sind. Dennoch, will der Evange
list wohl sagen, ist das Volk nur s o l c h e n  nachgegangen: 
jener tiefe, g e i s t i g e  Eindruck war bald verwischt worden. 
Zuniichst werden 8 , 1 — 17 drei Wunderthaten sinnvoll zu- 
sammengestelll, als an einem Juden, einem Ileiden und fiir 
eine vertraule Familic geiibt. — Die T r a d i t i o n  griff wohl 
solche vornehnilich auf, an welche sich irgend eine hohere 
Bedeutung ankniipfte; aber es war ihr vielleicht mehr darum 
zu lliun, die Vorstellung hervorzuheben, wie sich ura die 
Person Christi iiberall S e g e n  verbreitet habe. Matthaus 
besonders berufl sich liier wieder auf die erfiilltc Weissagung. 
Auch in der E r z ' a h l u n g  treten diejenigen Wunder am Mei- 
sten hervor, in wclchen sich eine besondcre geistige Ueber-· 
ruacht Christi iiber menschliche, lcidcude Personen dargelegt 
habe.

V. 1 — 4 (vgl. Mark. I , 40 ff. und Luk. 5 ,  12 ff.: v o r  
der Bergpredigt): das Wunder am A u s s a t z i g c n .  Die λΙ- 
πρα war eine phonicisch-syrische Krankheit auch nach Ilippo- 
krates; ihr Begrilf ist arztlich unhestimmt: daher werden vicle 
Arten derselben aufgefiihrt. Weitlaufig werden die verschie- 
denen Grade des Aussatzes 3 Mos. 13 f. beschrieben, wo auch
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die ilm betreffenden Gesetze fur die Priesler stehen, dcnen ja 
in alter Sitte die arztlichcn Besorgungen zukainen. Vgl. Nor -  
b e r g  (h lepra Arabvm. Lund. 1796 in (ipmee. 3, 421 ss. 
A u t e n r i c t h  obsereata in Itisloriam leprae. Tubing. 1805. 
W i n e r  bibl. Reahcorterb. 1,  131 IT. — W ir diirfcn bier 
weder die Wunderansicht ei n z u s c h rii nke n  sucher, als sei 
es nur rin unvollkoiiimener Anssalz gewesen, nocli die Wun- 
derheilung zu cincr n a l u r l i e h e n  machen wollen ( r e i n -  
s p r e e  hen — κα&αρίζειν: so 3 Mos. 13, 13; aber vgl. 
απήλ&ε Lei Luk. 5, 13), wobci nocli die Vorstellung mensch- 
licher Kunst und Tausehung storend hinzukomint. Die Er- 
zahlung hat olme Zweilel als Wunderer zahl ung gegeben 
werden sollen.

V. 1. Αντω  zweimal aucli 5. 23. 28. 21, 23 (La cli
ma nn καταβάντος αυτόν) in naehlassigcr Spraehe. V. 2 . 
*Ελ&ων rec., προαελϋ-ων die neuere Kritik; man veranderte die
ses wohl darum, weil die Annaherung der Aussatzigen unge- 
wobnlich war (Luk. 17, 12 πορρω&εν von Aussatzigen). Προΰ- 
κννεϊν nicht in religioser Beziebung, sondern in:r: bittend. 
’Εάν  #ίλι?£, δνναΰαι ist niebt bios freundliche Form el (Pau- 
l u s ) ,  sondern vom goltlichen Verinogen hergenoimr.en (Ps. 
115, 3. 135, 6 . Weisll. 12, 18: πάρεστί Cot ro SvvuO&at 
όταν &ελΐ]ς). V. 3. A n r i i h r e n  (Ικτείνας r. %(ϊρα ist hebrai- 
sirende Lmschreibung) — V. 15. 9, 29 — bezeichnet nie- 
nials in den Wundergeschichlen dcr Evangelien eine ausserli- 
che liandlung oder Untcrsuchung (Pa ul us ) :  schon im A. T. 
ist es ein gbltlicher Act ; es ist das auf der physischen Seile, 
was Handauflcgen auf der geistigen ist. Κα&αρίζεΰ&αι, wie 
sebon erwahnt, und εν&εως sind ganz eigentlich zu nehmen, 
wenngleicb dieses bisweilen weitere Bedeutung bat (niebt so- 
wobl ba l d ,  als u n g e h e m m t ,  Pa  u l us :  in gu t e i n  F o r t -  
gange ) .  Das Verbot in V. 4 bezieht sicb olfeubar auf ein 
j e t z t  Geheillscin,
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Dieses Verbot, von deni Erfolge zu s p r e c h e n ,  kehrt 
oft wieder; so 9, 30. 16, 20. 17, 9 (besonders bei Markus) 
vgl. 1 2 , 16. Die Meinungen uber dessen Zweck sind immer 
verscliieden gewesen. Am wenigsten konnte es ein diateti- 
scher sein, eine Warnung vor Zerstreuung ( P a u l u s ,  sogar 
0  Is hausen) .  Mark. 5, 19 wird gerade das Gegentheil ge- 
boten im h e i d n i s c h e n  Lande. Das Volk sollte niclit er- 
regt werden (V. 18. Joh. 6 , 15) dureh die Sage entweder 
vom Wunderthater oder vom segnenden Volksfreunde. H i e r  
scheint der Evangelist die Worte mil der Erklarung Jesu in 
der Bergrede in besonderen Zusammenhang gesetzt zu ha- 
ben: — keine Umgehung des G e s e t z e s .  Τω ίερεϊ (3 Mos. 
13, 2 IF. 14, 2 IT.) wohl nicht zu Jerusalem; es sind fiir diese 
Gesetzesfiille wahrscheinlicb in den Provinzen Priester bestellt 
gewesen. Λώρον — kleines Dankopfer: 3 Mos. 14, 2 — 4. 
Είς μαρτύρων αύτοϊς steht hier bei alien drei Evangelisten 
und geliiirl zu προσίνεγκε. Andere beziehen es zu προσέτάξε,* 
F r i t z s c h e  zu λεγεt. Die Formel findet sich oft und in ver- 
schiedener Bedeutung: 10, 18. 24, 14. Jak. 5, 3. Am ge- 
wbhnliehsten bedeutet s ie : g e g e n  s i e  (Mark. 6 , 11 vgl. 
επ’ αυτούς Luk. 9, 5) 5 so aueh hier (PP. μαρτ. ~  ελεγχος). 
, ,Gegen sie“  niimlich wenn sie ihn als Gesetzesfeind achte- 
tcn. Aber gewiss sind αυτοί die Priester.

V. 5 — 13: bei Luk. 7 , 1 — 10 unmiltelbar n a c h  der 
Bergrede. Die Erzahlung Joh. 4 , 46 if. vom β α σ ι λ ι κ ό ς  
in  K a p e r n a u m  ist gewiss dieselbe mit der hier: freie Aus- 
fiihrung derselben Sache. Aber die Allen ( Ch r y s  os t o 
rn us) ne li^n  bei den drei .Evangelisten verschiedene Ge- 
schichten an.

V. 5. Der εκατόνταρχος (abwechselnd V. 13 mit εκα- 
τοντάρχης — spiilere Form — Markus κεντνρίων') war nach 
V. 10 — 1 2 , und bestimmter bei Lukas, kein Jude, sondern 
l l e i d e  oder P r o s e l y t :  ob er nun Syrer oder Rdmcr ge-

Exeg. Sclirr. i, 1. J J
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w esen, und bei Herodes Anlipas (Mark. 6 , 24) oder bei fi
ner romischcn Cohorle in der Provinz (wiewohl diese in Ca- 
sarea und Jerusalem standen)· gedient babe; am wabrschein- 
licbsten bleibt das Erstere. Nach dcm Beriehte des Lukas 
kommt er nicht selbst zu Jesus. — V. 6 . Παΐς wird wegen 
des Parallelismus mit Lukas gewohnlich IT. S c l a v e  (vgl. 
Malth. 14, 2 . Luk. 12 , 45. 15, 26) gcnommen. Johannes 
nennt den Itranken ausdruckiich Sohn .  Und diese Bedeu- 
tung diirfte vielleicht auch bei unserem Evangelisten Stalt fin- 
den. Warum sonst bier das ungewbbnlicherc παΐς (vgl. V .9 : 
δούλος)? Βάλλεο&αι Mark. 7, 30 und Apok. 2, 22 mit dem 
Beisatz bi\ κλίνης oder κλίνην, doch kann es auch fur sich 
stehcn. Ueber παραλυτικός und δεινώς βασανιζόμενος s. z. 
4, 24.

V. 7 ist wie gewohnlich (anders F r i t z  sc he) als Satz, 
nicht als Frage aufzufassen. — V. 8 . 'Ικανός — αηος 3, 11  : 
nicht dieses im Verhaltnisse zu Jesus als Juden (AG. 10, 28), 
sondern als einem Manne von grosserer Macht und Beslim- 
mung; dazu kam auch Aberglaube (Luk. 5, 8). ,,Sprich nur, 
und mein Sohn wird geheilt.“  Der text. rec. hat λόγον, der 
neuere λόγω. Jenes λόγον stiinde keineswegs pleonastisch, 
auch nicht 12, 32 und 26, 44 ; es sollle den Sinn der Stelle 
versUirken. Jedoch kam es bier nicht darauf an, dass Christus 
nur w e n i g (λόγον) zu sagen brauche, sondern dass er, 
auch a b w e s e n d ,  nur zu befehleu brauche: είπε λόγω steht 
dem είπε ελ&ων (V. 7 : ελ&ών &εραπεόΰω αυτόν) entgegen; 
vgi. y .  i 6 .

Λ

In V. 9 liegt die Bedeutung nicht bios darin, dass auch 
E r sprechen, befehlen konne — dazu viel zu ausfiihrlich — 
sondern : er babe seine D i e n e r , wie Christus seine G e i- 
s t e r  haben niiisse. Der Vers giebt also die Erklarung des 
λόγω είπεϊν. Abcr diese Vorstellung ist ganz im Sinnc des 
Heidenlhums — : dienende Geistcr wie Gottersohne (27, 54).



Unangemessen, doch auf der rechten Spur zum Sinne der 
Stelle, baben C b r y s o s t o m u s ,  Ki i h n o e i ,  F r i t z s c b o  
u. And. K r a n k h c i t s e n g e l  verstanden; es soil ja bier 
Etwas g e s e n d e t ,  niclit z u r i i c k g e r u f c n  werden. P a u -  
lus  : Einen deiner Sob iile r. "Λν&ρωπος υπό έξοναίαν (L acli
ma η η fiigt bei ταΰΰόμενος) ist oft schwierig gefunden wor- 
den, da ja bier von einem hoberen R a n g e  des Mannes die 
Rede ist; daber bisweilen (S y r.)  weggelassen oder mit καί- 
περ aufgelost ( O l s h a u s e n ) .  Aber die Worte sollen wobl 
eben die ibm gewordene hohere Gewralt bedeuten: ,,er ge- 
bore in eine gewisse Rangordnung hincin“ , oder: ,,es sei 
ibm eine gewisse Verwaltung einer boheren Stelle ubertragen“  
— ,,ich babe meine Stelle auch.“  ,,Und wie ich“  u. s. w,

V. 10. Ουδέ ίν τω ’ΐΰραήλ — nicht einmal da. Aehn- 
licli vom Glauben bei Heiden 15, 28. S inn: In Israel sei 
enlw'eder diese beslimmte Art des Glaubens, an den Volks- 
re tte r, oder iiberbaupt mebr Glaube — Vertrauen auf Gott, 
an Unsicblbares — zu erwarten. Das ουδέ ist oft geandert 
worden, wie bei L a c h m a n n ,  welchcr παρ’ ούδενί best, 
weil man namlich roeinle, es babe Jesus ja bei den Judcn 
nocb gar k e i n e n  Glauben gefunden gebabt.

Die Rede in V. 11 f. scheint bei Matthaus die Hauptsa- 
che in der Erzablung zu sein, neben dem das Judenlhum be- 
gunstigendcn V. 4. Lukas giebt die Worte abgerissen von 
dieser Stelle 13, 28. Die Rede spricht einen sicberen und 
umfassenden Glauben aus an die allgemeine Bestimmung des 
Evangclium — und doch ist sie so einfacb und wenigstens 
ganz ausscr der p a u l i n i s c b e n  Art zu sprechen — dass 
wir sie schon darum fair u r s p r i i n g l i c b  ballen miissen. Das- 
selbe wird von der Verdrangung der Israeliten und ihrer Un- 
terordnung unter die Heiden 21, 43 ausgesprochen. Vgl. Job. 
4, 23 f. Die Vorstellung der Prophelen (Jes. 56, 6 f.) gebt 
immer nur bis zur Theilnabme der lieiden an der giilllichen

i r
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Sacbe. — ,,Viele werden kommen von Morgen und Abend 
und sicli legen zum Mable mit den Patriarchen“  -— e i n g e -  
b e n i n  das  g o t l l i c h e  R e i c h ,  ebcn indem sie g l a u b i g  
sein werden. Das Bild vom M a b l e ,  wahrscheinlich allge- 
wohnlicb fiir die messianisclien Dinge, bedeutet entwede^ 
Mahl der Einweibung oder Far die bleibenden Freuden in je- 
nem Reiche. Es findet sidi am haufigsten in den Parabeln 
angewendet— gelegenllich 26, 29 ; in der Volkssprache Luk. 
14, 15 vgl. Apok. 19, 9. Das Bild von A b r a h  am’s S c h o s s  
(Luk. 16, 22 f.) gehbrt ebendahin. Es war das Bild insbe- 
sondere sehr geeignet,· i n ni ge Verbundenlieit in der holieren 
Ordnung der Dinge auszudriicken. O s t und W e s t  (άνατο- 
λαί καί δυβμοί) , der κόΰμος naeb alien Seilen bin; aber es 
sollte darin zugleich der Begritf des Z e r s t r e u t e n  ausgespro- 
cben werden, weleber auf das II e i d e n t b urn angewendet 
wurde : so οί άτι ανατολών ήλιον και οί από δνΰμών (= : Hei- 
den) Jes. 45, 6. 59, 19. Μετά ■— mit gleicben Ehreu und 
Rechten. — V. 12. Οί νίοι της βαΰιλείας ,,die, denen die 
Tbeilnabme am Reiche gebort“  — ausgeFiibrt AG. 3, 25 — 
(13, 38 naeh innerer Wiirdigkeit) , ,werden ausgestossen in 
das Dunkel draussen, und dort Avird Wcinen sein und Zahn- 
knirschen.^ Wahrscheinlich war auch diess eine der mes- 
sianischen Formeln; die starkere (nicht bios Ausschliessung, 
sondern Pein) ist die von Feuerstrafe. Das ΰκότος ίξωτεςον 
(bei Matth. 22, 13. 25, 50) nicht gerade K e r k c r ,  sondern 
der Raum ausserhalb des Festesglanzes. ’Εκεί εβται u. s. w. 
bei Matthaus oft,  bei Lukas nur 13, 28. 'Έοται scil. αντοΐς, 
oder: es wird dort herrschen. Βρνγμός όδόντων nicht “
Z a h n k l a p p e r n ,  sondern ~  Z a h n k n i r s c h e n ,  vor Wuth, 
Neid besonders. Βρνχειν οδόντας, frenderc, AG. 7, 54. Von 
der Wuth . des Linven Spriichw. 19, 12. Sir. 51, 3. Die 
Wahrnehmung von der Gliickseligko.it der Anderen steigcrt 
sdie Wuth. ?

164 Εν. Matth. VIII. 11. 12.
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V. 13. ,,Geglaubt“ , dass es v o n  m ir geschehen 
konne; vgl. V. 10. Es ist der Wunderglaube, dem die 
evangeiiscben Erzahlnngeu, in physisdier, in moralischer: und 
in der hoberen Beziehung, als Verdienst bei Gott, die Wun^. 
dererfolge beimessen. ’E v  zfj ωρα εκείνη ( L a c b m a n n  άπο, 
της ώρας εκείνης) ist gangbare Forme! bei Matthaus : 10, .19. 
18, 1. 26, 55. Es findeu sicli mancberlei Zusiitze bier, dass 
er ihn so g e f u n d e n ,  nach Luk. 7, 10.

V. 14—17: in gleichem Zusammenhange Mark. 1, 29— 
34; Lukas bat auch dieses v o r  der Bergrede 4, 38 — 41.

V. 14. Das II a us des P e t r u s  war wobl in Raper- 
naum; er selbst stammte von Bethsaida (Joh, 1, 14). Auf 
die Ehe des Petrus wild auch 1 Kor. 9, 5 hingedeutet. Statt 
η ψ α τ ο  (V. 15) steht bei Luk. ί π ε τ ίμ η ΰ ε  τ ω  τν υ ρ ε τω . Λ ι α κ ο -  

ν ε ϊν  wie Joh. 12, 2 (oben 4,11). Nach diesem W orte wird 
gewohnlich α ύ τ ο ΐ ς  gelescn, welches G r i e s b a c h ,  P a u l u s  
und F r i t z s c h e  billigen. Die neuere Kritik zieht α ν τ ω  vor. 
Gewiss haben jenes Markus und Lukas. — V. 16. ’ Ο ψ ία ς  

γ ε ν ο μ ε ν η ς  ist aus Lukas zu erkliiren: Beweis fiir iibereinslim- 
mende Tradition. Es war S a b b a t ;  jetzt nach seiner Been- 
digung ist diese Besorgung an Kranken gestattet. ,,Damoni- 
sche“  —  Kranke werden erst im Nacbsatze erwabnt. Λ ό γ ω  

wie V. 8 : ohne aussere oder gewobnliche Mitlel. Das π ν ε ύ 

μ α τ α  steht schlechtbin fiir ά κ ά & α ρ τ α  π ν ε ύ μ α τ α  (10, 1. 12, 43). 
Bei den Kranken aber steht λ ό γ ω  nichl dabei ( P a u l u s  legt 
Bedeutung darauf), weil der Evangelist Mehr darin fand, dass 
die D a m o n e n  auf sein W ort gewicben seien. Uebrigcns 
s. z. 4, 24.

V. 17. Wieder Erfiillung einer Weissagung. ,,E r 
nabm unsere Schwiichen binwcg und trug unsere Krankhei- 
ten“ : Jes. 53, 4 — nicht nach der alexandriniscben Ueber- 
setzung, sondern mehr nach dem Originale. Dessen Sinn ist 
richtiger 1 Petr. 2, 24 wiedergegcbeu: ,,nahm auf sich.44
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Indessen ( 0 1 s h a u s e η : nur iibertreibend) kann auch der 
Evangelist an ein L e i d e n  Chrisli bei diesen Heilungen 
gedacht haben. Λαμβάνειν — tollere (15, 26), βαστάξειν — 
auferre (Job. 20, 15). ’Λα&ενειαι und νόσοι sind vielleicht 
im weileren Sinne verstanden von alien Uebeln, insbesondere 
den Folgen der Siinde.

Die folgenden Erzablungen V. 18 — 34 sind bei Mark. 
4, 35 IF. und Luk. 8, 22 IF. aus weit spateren Zeiten. Die 
Ausspriiche V. 19 — 22 , welche Markus nicht anfuhrt, hat 
Lukas 9, 57 ff. unmiltelbar vor der letzten Reise nach Jeru
salem. Εΐϋβ R e i s e  Jesu lag in der Tradition vor; und was 
bei einer Reise geschehen und gesagt, dieses wird verschieden 
zusammengestellt.

V. 18. ’ΐδών 5, 1. E r beFahl die Ueberfahrt, uni den 
οχλοις zu entgeben. ’Λπελ&εϊν bei Matthaus wohl: Fiir lan- 
gere Z eit, oder es wurde wenigstens so , oder auch als Ab- 
sicht nach Jerusalem durch Periia zu gehen, gedeutet. — 
V. 19. ΕΪς Z Z  τις. Γραμματενς bios hier bei unserem Evan- 
gelisfen. Er redete entwcder ausForschend oder nach gemein- 
messianischer Vorslellung. ’Λκολον&εΐν (4, 19) I Z  Fiir immer 
folgen.

Der Sinn dcr Antwort V. 20 ist im Gegensatze zu den 
Volkserwarlungen vom Messias. Aber nicht das Diirftige, 
sondern das U n r u h i g e  ist gemeint; jedoch dieses auch 
nicht so streng, eigentlich: Jesus hatle ja eine bleibende 
State in Kapernaum (4, 13. 9, 1. 13, 54). Bios das soil ge
meint sein: Rastloses W i r k e n ,  nicht ruhiges Geniessen, 
Macht und Freuden, sei sein Reruf. Dasselbe 20, 20 — 23 
noch bedeulender. ,,Das Wild und die Vogel haben ihre 
S tate , Lager (φωλεός) und Wohnungen (χαταΰχηνονν von 
Vogeln 13, 32): ich in meinem berufe babe keine bleibende 
State.“  Ovx $χει, eben als ο νιος τον άνθρωπον; also: seine
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Bestimmung isl es nicbt. Που κλίνη — ein Recht dazu hatte, 
oder pflegte. Hier zuerst ο νιος του άνθρωπον, ein Name, 
der ausser in alien Evangelien bios noeb AG. 7, 56 steht, 
sonst nirgends, denn weder gehort bierber Hebr. 2 , 6 if. 
noch Apok. 1, 13 und 14, 14 (uur auf den Grund des Na- 
mens hindeutend). W e ss . Sc hoi ten  de appellatlone του 
νίον του άνθρωπον, qua Jesus se Messiam professus est. 
Ultraj. 1809. Ch. F. B o h me  Versuch das Geheimniss des 
Menschemohnes zu enihullen. Neust. a. d. 0 . 1839. Ge- 
wiss ist dieser Name von Jesus (die Uebereinstimmung der 
Evangelien zeigt, dass die Tradition ihn Jesu selbst oft ge- 
braucben liess) aus dem m e s s i a n i s c h e n Sprachgebrauche 
wiederholt worden. Er wechselt 26, 63 f. mit Χριβτός und 
νιος τον θεόν ab ; aucb Job. 12, 34 (von Juden gebraucht). 
End selbst aus manchen Stellen, in welchen der Name in

Ή

den Evangelien erseheint, geht bervor, dass er aus Dan. 7, 
13 f. (vgl. 10, 16) bergenommen ist. Dahin auch deutet 
wobl der Arlikel ό bei υιός; und Job. 5, 27 , wo dieser fehlt, 
ist aucb nicbt der Messias zn versleben: ahnlich νίοϊ των αν
θρώπων Mark. 3, 28 u. o. Die Deutungen der alien Kirche, 
welcbe entweder die w a h r e  M e n s c h h e i t  Jesu oder das 
m e n s c h l i c h e  I d e a l  im Namen ausgesprochen fanden, wa- 
ren unhistoriscb, dogmatiscb. Ebensowenig ist er von Jesu 
bios διικηκώς ( P a u l u s ,  F r i t z s c h e )  gcbraucbt =  hie etjo. 
Aber es ist 1. moglich, dass Jesus diesen Namen mit Vor- 
liebe gebraucht habe, auch vor dem des Goltessobns: M es- 
e i as  m e n s c h l i c b e r  A r t  und f i i r M c n s c b e n .  2. 1m- 
mer wird der Name da gebraucht, wo Jesus von seiner Be- 
s t i m m u n g  spricht.

V. 21. "Ετιρος των μαθητών — wobl nicbt, als sci 
auch der γραμματινς (V. 19) ein μαθητής gewesen; nicbt: 
,,ein anderer von seinen Jiingern“ , sondern : ,,cin Andercr, 
namlicb Einer seiner Jlinger. “  Als solchen nenul die Tra-
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dition ( C l e me n s  A l e x .  Strom. 3 .4 ,2 5 )  den P h i l i p p  us. 
Dieses Beispiel soil darstellen, wie Jesus auch von den S e i -  
ne n  Opfer gefordert. Bei Lukas fordert Jesus ihn auf; hier 
schlechthin: sins. Der Sinn der Rede scheint nicht bios zu 
sein: hinzugehen zum  Bestalten (άηελ&εϊv und ϋ-άψαι wie 
Ein Akt), sondern (ακολον&εΐν bezeichnet ja eine bleibende 
•Verbindung): hingeben zum ,Vater b is  zu seinem Tode.
Y. 22: ,,Lass die Todten ihre Todten begraben.“  W ort- 
spiel fiir sententiose Rede — vielleicht sogar das Ganze schon 
im gangbaren Gebrauche. D ie  T o d t e n ,  das Subject, sind 
entweder iiberhaupt geistig Unfabige, Unwiirdige, oder fur 
ihn,  fur seine Sacbe sogut wie nicht Vorhaudene. Diess 
ist allgemeiner Sprachgebrauch, der sich schon bei P y t h a 
g o r a s  findel; vgl. Eph. 2 ,  1. 5. Apok. 3 , 1. I b r e  
T o d t e n ,  das Object, wird bei den Alten gewohnlich auch 
im uncigenllichen Sinne genommcn: wie sie Unwiirdige. Aber 
es ist gewiss e i g e n t l i c h  aufzufassen. Selbst nach der ge· 
wohnlichen Erkliirung: ,,hingehen um zu bestatlen“ , hat die 
Rede als p r i i f e n d e  undin s p r i i c h w o r t l i c h e r  Form ge- 
sprochene nichts Auffallendes — ungeachtet der religiosen Be- 
deutung, welche fiir den Juden das Bestatten des Vaters 
hatte (1 Ron. 13, 29. Tob. 2, 3. 12, 12), und ungeacbtet 
der Schnelligkeit, mit welcher es vollzogen wurde (Ps. 146,
4. AG. 5, G. 10. 9, 37). Jcnes ist nichts Mehr, als: ,,Va- 
ter und Mutter verlassen“ : 10, 37. 19, 29. Aelmliches Elia 
zu Elisa: 1 Ron. 19, 20 f. Andere Deutungen, wie die 
welche Uebersetzungsfehler annebmen, verdienen keine Er- 
Wiihnung.

V. 2 3 — 27 u. 28 — 34: Reise nach dem ostlicheu Ufcr, 
dann weiter an diesem hinab. Die beiden Erziihlungen, bei 
alien drei Evangelisten verbunden, sind wobl gewiss in der 
evangelischen Tradition mit feinem Sinne vereinigt worden: 
Unruhe des M e e r e s  und wilde Storung im m e n s c h l i c h e n
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Gem ut he  — Anerkenntniss bei seincn J i i n g e r n  und bei 
F r e m d e n .

V. 23. Oi μα&ψαί ist jetzt noch allgemeines W ort 
(erst Kap. 10 von den Zwolf verstanden), aber iraraer von 
den όχλοις unterschieden. V. 24. Σεισμός (24, 7 : Erdbe- 
ben) im Grund Erregung des Wassers, nicht gerade ( Pau l us )  
Erschulterung des Meeresgrundes durch Erdstosse. Markus 
und Lukas eigentlicher λαΐλαψ, Seeslurm. Es ist oft bemerkt 
wordeu, dass die Stiirme im See von Tiberias, einem Land- 
see , von Bergen und Sclilucliten uingeben ( S c h u b e r t  Reise 
in das Morgenland 3, 237 IT.), schnell entstehen und schnell 
vergeben. Dadurch wird wenigstens erklart, wie die kurze 
Ueberfahrt habe unternommen werden konnen: wohl kurz vor- 
her ehe der Sturm kam — auch wird das plotzliche Aufho- 
ren des Sturmes weniger magisch, unnatiirlich. Man kann 
es dann immer so ausserordenllich nehmen, als man w ill: die 
Eire he selbst legte in die R u h e ,  S i c h e r h e i l  Christi die 
vornehmsle Bedeulung. Daher die vielen und sinnreichen Al- 
legorieeu der Erzalilung: ,,die Kirche mitten in der wogen-. 
den Welt — Cliristus anscheinend schlafend — erwachend be- 
ruliigt er sogleich.44 Viele, auch S c h l c i e r m a c h e r  (Predd. 
iiOer Markus): ,,Beruhigung des inneren Lebens durch den 
Geist Christi.“

Die Worte auch sind in dieser Erzalilung gewahlter. 
,,Bedeckt von den Wellen: Er aber (αυτός entgegen den μα~ 

αϊς) schlief.“  Weniger ist dieses beigesetzt, um zu cr- 
kliiren, wie dcr Sturm habe entstehen konnen, als eben uin 
seiner Ruhe und Sicherheit willen, gegenuber der einporlen 
Natur. Σώσον, das gewbhnliche (altgriechische) W o rt: Gebet 
an die Goiter. Das dabei slehende ημάς ist oft ausgelassen 
worden ( F r i l z s c h e , L a c h m a n n ) ;  dann ist das einfaclie 
σώσον noch antiker, gewdhnlicher. V. 26 : ,,Warum so
furchtsam“  — zunachst zwar nicht als a l l g e i u e i n e s  Vcr-
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hot gesagt, die Krafte und Erfolge in der Sinncnwelt zu 
fiirehlen, sondern in Bezichung auf seine P e r s o n  und seine 
Sa c h e .  Ilierauf (also in hoherer Bedeulung) bezieht sich ja 
auch das δλιγόπιβτοι ·, vgl. 6, 30. ’Εγερ&είς ,,aufstehend be- 
drohte er die Stiirme und das Meer.“  Dieses επιημΰν bat 
der Erziihlung eigentlich den magischen Charakter gegeben, 
welchen sie in sich niclit bat. Es ist nicht gerade: in W o r -  
t e n  s c h e l t e n  — wievvohl auch nicht bios compescere (B r e t 
ech n e i de r )  — aber auch nicht: ( u n mu t h i g )  r e d e n  fiber 
den Sturm ( P a u l u s ) :  vielmehr ist es alttestam. und heilige 
Formel von Gott, welcher die cmpiirle Natur beruhigt (Ps. 
18, 15. 104, 7.- 106, 9 vgl. Luk. 4, 39: Ιπιτιμαν τω πνρε- 
τω): kurz,  es driickt nichts Anderes aus, als dass mit seinem 
Erscbeinen, Auftreten, sich die Stiirme gelegt. ,,Und Avie 
er dastand, so legte sich der Sturm.“  Γαλήνη, achtgriechi- 
sche Bezeichnung, hier allein, aber bei alien drei Evangeli- 
slen. V. 27. Οί αν&ρωποι — Mark, und Luk. :  die J fin
g e r ;  dicse mit ,  wenngleich nach V. 25 sie schon erwarlen: 
aber auch die Menschen im Schifie, He i de n  vielleicht, welche 
geneigt warcn gottlicbe Oifenbarung, Theophanieen, anzuneb- 
men. ΊΊοταπός — ob rjuantus (Mark. 13, 1) oder qualis — 
o n : , , d e n n “  u. s. av. oder , , dass  i hm auch Stiirme und 
Meer gehorchen.“  Diess in der gesammten religiosen Sprache 
des Alterlhums Attribute der Gollheit.: Ps. 65, 8. 107, 25.

V. 28— 34. Statt der zavci D a m o n i s c h e n  (s. z. 
4 ,2 4 )  haben Markus und Lukas nur E i n e n ,  Avelche Diffe- 
renz wohl ohne besondcre Bedeutung ist: es konnen mehre 
Ereignisse der Art zusammengeflossen sein, oder es liegt viel- 
leicht ein Mis\’ersUindniss vor, indem der Plural δαίμονες, 
von denen sie sich besessen Aviihnten, von Menschen verstan- 
den Avurde. Eine ganz ahnliche Vcrschiedenheit hat Matth. 
20 , 30 mit Mark. JO, 46 und Luk. 18, 35: er erziihlt 
A*on zwei Blinden, diese erwahnen nur Einen. — Die Er-
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zahlung hier, viel besprochen und bespoltet, gehort zu den 
merkwiirdigsten dieser Art. Theils lasst sich das Psychische, 
immerhin auch Uebernatiirliche, in ihr am besten v e r f o l -  
gen,  theils haben die Evangelisten selbst dazu veranlasst, 
indem sie die Erzahlung offenbar in dem Sinne hier einfloch- 
t en, dass auch die F r e in d e n das Gotlliche in Jesu wahrge- 
nommen (diese Damonischen stehen den Jiingern entgegen), so- 
dass also ihnen zu Folge das Wunder an den Damonischen 
doch hierdurch, durch W a h r n e h m u n g  und A n e r k e n n t -  
n i s s ,  erfolgl sein muss.

In V. 28 ist bei alien drei Evangelisten die Lesart strei- 
tig; es fragt sicli namlich, ob Γεργεαηνώ ν oder Γερααηνώ ν  

oder Γαδαρηνών zu lesen sei: bei Matthaus ist das erste, bei 
Markus und Lukas das Ietzte vornehmlich in den Handschrif- 
ten bezeugt. Es bleibt zweifelhaft, ob bei alien Evangelisten 
urspriinglich ein und dasselbe W ort gestanden babe; gcwohn- 
lich wird diess angenommen: abcr dann hat Γεργεαηνών die 
Wcnigsten, Γαδαρηνώ ν Wenige (in geographischer Hinsicht 
begiinsligt: S c h o l z ,  F r i t z s c h e ) ,  Γεραΰηνώ ν die Meisten 
( G r i e s b a c h ,  L a c h m a n n )  fiir sich. Diese Frage ist nur 
in k r i t i s c h e r  Beziehung bedeutend: sofern die Schreibart 
Γ εργεαηνώ ν, von O r i g e n e s  hereingebracht, welcher den Text 
eigenmachtig anderle, im gebrauchtesten Evangelium, dem 
des Matthaus, die hcrrschende gcwordcn ist (ahulich Job. I , 
28); denn die 0  e r 11 i c h k e i t dcr Gcschichte erfahrt keine 
wesenlliche Veranderung — : es war eine Gegend s i i dos t -  
licli am S e e  von T i b e r i a s ,  und diese Gegend ( J ose ph .  
Anihjq. 17. 11 ,4) voll von I l e i  den.  Man braucht nicht 
gerade anzunehmen, dass die Gesellschaft dahin v e r s c h  la- 
gen  gewesen sei (Sel l lei  e r m a c  h er) ; dcr Weg nach Je
rusalem auf der Ostseile des Sees fiihrt durch diese Gcgen- 
den. Hier eine der Spuren in den drei Evangclien von einer 
Heise Jesu nach Jerusalem, wie sie Johannes uns vorfuhrt.
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Die Tradition hielt diese Reisen nicht lest, nur das, was in 
Galilaa geschehen war. G a d a r a  war die Hauptstadt in Pe- 
ra a , entfernter vom S ee, doch die Gegend hiess nach Jose
phus Γ α δ α ρ ΐτ ις : und so konnten jene Landesbewohner wohl 
ΓαδαρηνοΙ genannt werdcn. G e r a s  a lag noch weiter ent- 
fernt vora See und war Grenzsladt von Periia nacli Arabien : 
J o s e p h ,  de bell. jiul. 3. 3, 3. Ruinen der Stadt und die Ge
gend D s c h e r a s c h  linden sich noch jetzt. Beide Sladte ge- 
horten zur D e k a p o l i s :  4 ,2 5 . G e r g e s a  ist sonst nicht 
bekannt. O r i g e n e s  (tom. 8 in Joan.) sagt, zu seiner Zeit 
wiirden die Triimmern des Orts als State dieses Wunders 
gezeigt. Aber vielleicht war dieses Γ εργεβηνοί, und die ort- 
liche Tradition, nur der alte Name dieses L a n d s t r i c h e s ;  
denn denNamenGi r gasch i  (Γ ερ γεσ α ΐο ι— LXX Gen. 10,16. 
5 Mos. 7, 1. Jos. 24, 11) fiihrten die altkanaanilischen Be- 
wohner dieses Landes. — Also gewiss is t, dass die Gegend, 
von welcher gesprochen wird, unten, siidostlicli am See lag. 
—  Die δαιμονιζόμενοι sind bier R a s e n d e ,  gewiss (nach V. 
29. 32) J u d e n , wclche in dieser Gegend unter II e i d e n 
wohnlen. Dieses ist wescnllich fiir die Auffassung des Fol- 
genden. Μ νη μ εία  sind G r a b h o h l e n  vor der Stadt; d a h i n  
zogen sich diese Menschen, im Wahne Diimonen zu haben, 
weil dergleichen Staten jiidisch unrein gallen, auch als Sitze 
von Diimonen. Χ α λεπ οί — wild und gefahrlich; der BegrifF 
von δαιμονιζόμενοι wird hierdurch mehr bestimmt: Rasende. 
,,So dass Niemand vermochte oder wagte (ίδχυειν) des Weges 
zu gehen.“

V. 29. Και ιδον fiihrt unverhoffte Ereignisse ein. TL 
ημϊν και ΰοί ist alte Formel, bezeichnend dass Finer uns be- 
schwrerlich sei mit seiner Person, Rede, Ilandlungsweise — 
,,gehe doch“  — Job. 2, 4 u. d. Parall. bei Mark. u. Luk. 
Der text. rec. licst wie in den Parall. ’Ιηΰοϋ nach και 6οί; 
die neuere Rritik hat das W ort hier gestrichen. Τίεΰεοΰ ist
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entweder roessianisches Priidikat (3, 17. 4, 3) oder bedeutet 
E r l i a b e n e r ,  Ma c h  t i g e r .  ,,Du bist gekommen, uns vor 
dcr Zeit zu peinigen.“  Diese Damonischen s ind es namlich 
durcli den W alm, von Damonen besessen zu sein; ihre ganze 
Personlichkeit ist ihncn im besilzenden Damon unlergegangen: 
sie reden nur in der Person des Damon. Die Heilung konnle 
nur gesebeben, wenn sie sich iiberzeugten, dass der Damon 
von ihnen gewicben sei. Die Kunde von Jesus als Damonen- 
bezwinger mag eben jetzt erst an sie gekommen sein. ΊΏ,&ες 
— sie w'ahnen, er sei ihretwegen hier: dieses die Art der 
Verriickten. Προ καιρόν gehort zu βαΰανίβαι. Deutlicher 
sind liier Markus und Lukas. Die Qual der Unlerwelt ist zu 
verstehen, in welche sie gebannt gerathen miissten (2 Petr. 
2, 4. Jud. 6). Dazu sei noch nicht ihre Zeit gekommen, 
entweder iiberhaupt oder weil das messianische Gericbt noch 
nicbt gekommen sei.

V. 30. Μακράν — Mark. u. Luk. ίκεΐ; dahcr die Yulg. 
non longe. Doch auch nach der crsten Lesart war es in der- 
selbcn- Gegend, nur von ihren Personen cntfernt. V. 31. 
0/ δαίμονες nicht ΓΖ δαιμονιζόμενοι. , sondern die Menschen 
sprachen im Namen der Damonen, und die Erzahlung selbst 
erwahnt diese stalt jener. ,,V7ertreibst diiuns,  so sende uns 
in diese Hecrde.“  Der text. rec. hat έπίτρεψον ημΐν wie 
Lukas, die neueren Kriliker ziehen mit Ausnahme von S c h o l z  
und S c h u l z  απόοτειλον ημάς (Markus) vor. Der Sinn ist* 
zuletzt derselbe: ,,so gestalte, dass wir hingehen in diese 
lleerde.“  Die jiidischen 31enschen sahen diese Thiere ftir 
unrein an; dalier die Ditle der Damonen in s ic  ubergehcn 
zu diirfen, urn noch auf der Erde verweilen zu konncn, wenn 
sie nicht melir in den Menschen bleiben diirflen. Das Wii- 
then und Stiirzen der Thiere gab den Menschen das Gefiihl 
der Befreiung von den Damonen, welche sicli so unter die-



sen erwiesen haben und vielleieht auch mit ihnen vernichtet 
worden seien.

V. 32. ,,E r antwortete: geht hin.u Die Erzahlung 
spricht, wie aus Zartheit, nicht aus, dass Jesus sie d o r t h i n  
gesendet babe. ’Ε'ξελ&όντες — άπήλ& ον wohl nicht: die Da- 
monen, von den M e n s c h e n  ausgehend, gingen bin —' son- 
dern: die Menschen oder (was abwechselnd gebraueht wird) 
die Diimonen, von i h n e n  (Jesu und den Seinen) weggehend, 
liefen zu u. s. w. Fiir εις την αγέλην τω ν χοίρων licst die 
neuere Kritik εις τους χοίρονς. Κ ρημνός  s. ν. a. p ra e ru p tu m , 
p r a e c ip i t iu m : Abhang, an dem sie weideten. — Wenn es 
noch in Frage kommen sollte, wie dieser Nachtheil'habe den 
Eigenthiimern zugefiigt werden kounen unter Begiinstigung 
Jesu , und will man nicht annehmen, dass die evangelische 
Tradition im jiidischen Sinne dieses wenig babe beriicksichti- 
gen kbnnen: so mag man mit S c h l e i e r m a c h e r  die S o r g -  
l o s i g k e i t  der Eigentbumer beschuldigen oder die V e r z a g t -  
h e i t  der Hirten (V. 33).

Ausdrueklich erzahlen von der nun erfolgten H e ί 1 u n g 
Markus und Lukas; in unserer Erzahlung Degt sie in dem, 
was vom Ausbruche der Diimonen gesagt ist.

V. 33. Π ά ντα  — das Geschick der Heerde. Τά τω ν  

δαιμονιζόμενω ν — Reden, Thaten, Heilung. V. 34. ,,ΙΙηη 
entgegen, bittend, dass er sicli von ihren Grenzen (ihrem 
Stadtgebiel) entfernen mochte.u Diess war h e i d n i s c h e  
A r t: — Furcht vor dem ubermachtigen Fremdlinge und za- 
gleich Angst fiir iliren matcriellcn Besitz.

Sclion dieN alte Kirche ( C h r y s o s t o m u s  κατ’ αναγω γήν) 

wendete diese Erzahlung gern auf i n n e r l i c h e  Zustande an 
( S c h l e i e r m a c h e r  P r e d ig tc n  1814. 3. Samml. N. 3): ,,die 
Siinde sich des Menschen bemachtigend — diese zugleich Ret- 
tung· suchend und sic fdrchtend.“

174 Εν. Matth ,  VIII. 32— 34.
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Die Erzahlungen in Kap. 9 beginnen mil der Rtickkehr 
Jesu in seine Vatersladt. Ίδια πόλις (d. i. Kapernaum: s. z. 
4, 13) “  πόλις τινός; so auch in der klassischen Gracitat. 
Matthaus liisst in den Erzahlungen dieses Kapitels den I i ampf  
mi t  dem J u d e n t h u m  beginnen.

Die Wunder-Erzahlung V. 2 — 8 haben Mark. 2, 2 — 
12 und Luk. 5, 17— 26 (nach Matth. 8, 14 — 17) friiher. 
Vgl. L a n g  in Flatt’s Magazin 11, 41 ff.

V. 2. Π αραλυτικός vgl. 8, 6. ,,Ihren Glauben“  ; den des 
Kranken eingeschlossen. ,,Deine Siinden sind 'dir vergeben.44 
Die Form άφεωνται fur άφεϊνται (Perf. Pass.) auch 1 Job. 
2, 12. In dieser Rede lag wohl (auch dem Evangelislen) noch 
nicht der Act der Heilung, sondern Jesus soil (eben wie 8, 4) 
dargestellt werden als vor den Juden den Wunderact vermei- 
dend. Es soli nur Z u s i c h e r u n g  der gbtllichen Hiilfe sein 
— S i i n d e n v e r g e b u n g :  wiederkehrende goltliche Huld —; 
ohne dass gerade entweder iiberhaupt die menschlichen Uebel 
batten als Siindenstrafe dargestellt werden sollen (hiegegen 
Luk. 13, 2 ff. u. Job. 9, 2 f.) oder das Uebel eben d i e s e s  
Menschen.

V. 3. Die γραμματείς sind hier lauernde, beobachtende: 
solclie, welche Jesum von nun fortwahrend umgeben bei den 
Dreien. 1Ε ν εαντοΐς (auch εν&νμηΰεις, Ιν&νμεϊΰ&ε V. 4) hier in 
G e d a n k e n ;  anders 21 ,38 . Β λαΰφημεΐν in derjudischen Be- 
deutung: G o t t  laslern. Vgl. 26, 65 u. Job. 10, 36. Siinden- 
vergebung wurde als gottlicher Act bclrachlet: Ps. 103, 3. 
2 Sam. 12, 13. — V. 4. Ίδώ ν im rec., είδώς L a c h m a n n ;  
doch dieses ausserlich nicht so entschieden und nicht passen- 
der als jenes, wiewohl είδώ ς τας ίν& υμηΰεις 12, 25. Ίδώ ν  

bezeichnet das innerlichc Schauen. Π ονηρά s . v. a. bi i sa r -  
t i g  (nicht unwiirdig fiir ihn): Liisterung Schuld gebend, da 
er ein frommes W ort gesprochen hattc, Iliilfe Goltcs verkiin- 
digend.
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Der Sinn nun von V. 5 f. ists Siindenvergebung v e r 
ic i indi  gen sei ja nur etwas Menschliches, aber cr wolle ih- 
nen zeigen, dass er wirklich auch Hoheres vermoge (also eine 
Blaspheinie iiberhaupt bei ihm nicht Statt babe): Siindenver- 
gebung e r t h e i l e n  d. i. he i l en .  Es stehen sich in beiden 
Versen 1. entgegen ε ί π ε ΐ ν  1Λφέωνταί — und α φι έ ν α ι  αμαρ
τίας. Und 2. αφιέναι αμαρτίας ist gleiclibedeutend mit είπεΐν 
*Έγειρε. Das ενχοπώτερον (19, 24) steht hier in Beziehung 
auf βλαβφημεΐν; also: leichter zu thun. ,,Ist das nicht ganz 
menschlich — etwas Anderes ist sagen“  u. s. \v. Der text, 
rec. liest Got — έγειραι, die neuere Kritik gov —  ’έγειρε. Zwei 
andere Erkliirungen dieses Salzes sind gangbarer: 1. die von 
F r i t z s c b e  und de W e t t e r  es ist glcichgiiltig, Eines und 
das Andere zu sagen; 2. die des C h r y s o s t o m  us und der 
Meisten, umgekehrt als die unserige: es ist leichter, sagen: 
stclie auf u. s. w . , a ls: deine Siinden sind vergeben. Dann 
wiirde Chrislus aber ja gerade das Blaspheinische seiner Rede 
anerkennen. ,,Aber damit ihr einseht, dass ich meiner Be- 
stimnnmg gemass (ο νιος r. άν&ρ. s. z. 8, 20) Macht habe 
selbst. Siinden zu v e r g e b e n “ u. s. w . , nicht bios: zu ver -  
k i i nd i gc n .  Gleichgiiltig ist es, ob ini της γης (18, 18) zu 
έξονΰίαν έχει oder zu αφιέναι bezogen w ird; es bedeutet nicht 
gerade: du r cha ' u s ,  i i b e r a l l ,  sondern: an M e n s c h e n .  
Die Worte τότε λέγει τω παραλυτιχώ bilden eine Parenthese: 
,,hier nun wendete er sich zum Kranken.“  Andere nehinen 
sie als Nachsalz zum ΐνα είδητε und auf den νιος τ. άν&ρ. be
zogen ; aber dann ware τάδε passender als τότε; ,,Erhebe 
dich, nimm dein Lager und gehe in dein Haus.“  Dieses 
κλίνην αϊρειν, das ausser den Parallelen auch Joh. 5, 8 vor- 
kommt, ist nicht Folge grosserer Kraft, welche ihm vcrliehen 
worden sei, sondern cs bedeutet nur vollstandige Heilung, bei 
welcher er die bisherige State verlassen habe. Κλίνη braucht 
nur die L a g e r d e c k e  zu bedeuten.
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Yr. 8. ,,Wunderten sich und priesen Gott, welcher verr· 
lieheu ha t t e  (so δόντα in oblicjuer Rede) den Menschen sol- 
che Macht.“  Weder steht τοΐς αν&ρωποις fur τω άν&ρωπω 
d. h. Jesu, nocli ist der S i n n  auf Menschen iiberhaupt zu 
bezichen, denen Gott solche Wirkungcn verleihen konne  
oder verliehen b a be  ( G r o t i u s ,  Pa  u l us  u. And.): viel- 
melir ist εξονβίαν wie V. 6 aufzufassen und αν&ρωποις ~  
fiir s i e ,  zu i h r e m W o h l .  ,,Der den Menschen solche 
Krafte, Werke (namlich in der Person Jesu) hatte zukominen 
lasscn.“

Die folgende Erzahlung von der B e r u f u n g  des  M a t 
t h a u s  und die Rede bis V. 17 findet sich bei Mark. 2, 14 — 
22 und Luk. 5, 27 — 38 in gleichem Zusammeuhange mit dem 
Vorigen. Diese Beiden nennen den Berufencn L e v i ;  doch 
gewiss ist nicbt eine verscbiedene Tradition anzunehmen, da 
hier ohne Zweifel eine Apostelberufnng hat erzahlt werden 
sullen, aber im Aposlelverzeichniss auch Mark. 3, 18 und 
Luk. 6, 15 M a t t h a u s ,  nicht Levi aufgefuhrt wird. Das 
Lnwahrscheinlichste ist, dass Matthaus und Levi (|Γ0, ΓΠ*7) 
dieselbe Worlbcdcutung gehabt haben, das Wahrscheinlichste, 
dass Ματ&κ ΐος, die griecliischere Namcnsform, B ei n a me  ge- 
wesen sei; dieses kann vielleicht selbsl im λεγόμενον angcdeu- 
tet liegen. Die Form des Wortes muss iibrigens wohl von 
abgeleitet werden, welches aus ΓΪΉΟ (d. i. Ga b e  G o l t e s ,  
Θεόδωρος) abgekiirzt ist, wie ΌΠΟ aus ίΤ3ΠΟ, nicht aber— · ·» r · · ·■ /

— diess die allgemeine unrichlige Annahme — von (TDD*
τ · —'

welches — Ματ&ίας (AG. 1, 23. 20) ist, wie ΓΡΠΠΟ —
i t  ; ~  -

Ματτα&ίας. L ac  lima nn schreibt Μαΰ&αϊος als das Lrsprung- 
liclie.

V. 9. Κα&ήμενον Mark, am Sec.  ΤεΚωνεΐον, xελωνιον 
— Z o l l t i s c h  oder Z o l l g e b a u d e .  y/κολον&ει, μοι vgl. 
4, 20. 8, 22; wie dort, bestaud auch bier wohl schon eine

Excg. Scbrr. I, 1. 1 9

it



langere Verbindung, vornehmlich wenn Matthaus Alpliai Sobn 
war. 'Αναΰτάς (4, 22): s o f o r t  u .s .w . — V. 10. Οικία nacli 
Mark. u. Luk. das iiaus des Matthaus. Τελώναι xal αμαρτω

λοί ist spriichworlliche Form, hicr ohne besondere Bedeutung. 
Die αμαρτω λοί sind Freilebetide. Hier wcrden V. 11 zuerst 
P h a r i s i i e r  in Galilaa erwahnt. Suppliren wir die I)rei aus 
Johannes, so ist Jesus unterdessen zu Jerusalem gewesen und 
pharisaische Kundschafter sind ihm g e f o l g l .  ’ΐδ ό ντες  gegen- 
wiirtig odcr (de W e t t e )  erfahrend.

V. 12 f. L i e b e  und B e r u f  fiilire ihn dazu, sieh sol
dier Mensclien anzunebmen. Im Gebrauche der Worte K r a n k e 
und G e s u n d e  liegt nicht gerade Jronie: es sind sich so Fiili- 
lende oder Geltende. Die sich k r a n k  Ilaltenden sind die 
Kap. 5 , wo sie selig gepriesen werden; vgl. 11, 25 ff. Zu- 
gleich aber liegt iu der Antwort auf die Frage iiber das fa&i- 
ειν μετά — : sein Umgchen sei s i t t l i c h e  E i n w i r k u n g .
, ,Nicht die Gesuuden (ίΰχύοντες) bediirfen des Arztes, sondern 
die Kranken.u V. 13 entlialt zugleich Erklarung iiber sich 
und Tadel gegen sie , bei denen sich Niclits von dieser Liebe 
l)nde. Πορευ&έντες μάθετε — jenes nicht: ,,hinweg mit euch“  
( F r i t z s c h e ) ,  sondern ( I p S  N!£): agiie (Luk. 10, 37). 
Τί έοτιν (Luk. 8 , 9 :  Parabel — AG. 10, 17: Vision): ,,was 
es zu bedeulen habe,“  namlich dass L i e b e  iiber Opfer ge- 
setzt. Dos. 6, 0. Der Alexandriner liest η dvoiav, Mat
thaus ganz nacli dem Originale (N 'h l) , welches auch den 
Sinn hat: mel i r  als Opfer. Dieselbe Sidle (freien proplie- 
tischen Geisles) wird wi'eder 12, 7 gebraucht — wie eine 
Hauptstelle Christi. Einige ( Gr a t z )  bezogen die W orte auf 
die Zollncr: diese hielten melir zu Liebe, als zu Opfer. Bei- 
des konnle gewiss nicht von ihnen so unbedingt gesagt wer
den. Vom Allgemeinen geht er nun auf seine Person, sei- 
nen B e r u f  iiber. Γάρ bezieht sich auf ’έλεος. ,,Ja auch ich 
bin nicht gckommen Gerechte zu berufen, sondern Siinder. “
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Ο ν% ηΧ&ον 5, 17. Κ α λεΐν  s. ν. a. zum Gottesreiche berufen, 
in den Parabeln stehend: 22, 3 ff. Doch naeh αμαρτωλούς fiigt 
der text. rec. εις μετάνοιαν bei, welches die neueren Krili- 
ker wegliessen init Ausnahme von S c h o l z  und F r i t z  sc he. 
Bei Lukas ist es ausser Zweifel. Und in der u r s p r u n g -  
l i c he n  Rede Jesu hat es gewiss gestanden; denn dass nur 
Sunder von ihm b e r u f e n  werden soilten d. i. zu seiner 
Sache heriibergefiihrt, konnte er nicht sagen: wohl aber, dass 
zur B e s s e r u n g  Gerechte nicht gel'iihrt zu werden brauchten.

V. 14 ff. hangt natiirlich mit dem Vorigen zusammen: 
wieder Kampf mit den Gesetzesstrengen. Hier olfenste Er- 
klarung gegen sie. Die μα&ηται ’Ιω άννου  stehen in den Evan- 
gelien und noch AG. 19, 1 IF. als eine unentschiedene Partei 
von Messias - Erwarlenden und Askelen da, die Jiinger Jesu 
aber als solche, denen der Messias zu frolier Gemeinschaft 
gekommen. Bei Markus sprechen hier Johannesj linger und 
PJiarisaer, bei Lukas sprechen die Pharisacr.

,,Warum fasten w ir  und nicht“  u. s. w. Der erste
P

Satz slcht (popular oder hebraisirend) nur fur den zweiten 
da, stalt: ,,wahrend w ir  — ihr nichl?“  Die Antworlen Jesu 
V. 15 und 16 f. beziehcn sich auf die zweifache Bedeulung 
des Fastens ira Judcnlhum: Bu s s i i b u n g  oder uberhaupt
A u s d r u c k  d e r  T r a u e r  — und T h c i l  d e r  G o t t e s v c r -  
e h r u n g .  Vgl. zu 6, 16. Also: Fiir die Seinen sei jetzt 
eine Zeit frolier Gemeinsamkeit vorhandep — seine Sache 
vertrage sich nicht mit den bishcrigen religiosen Formen, sie 
fordere Ncues, weil sie eine neue und geislige Sache sei. 
Im Erslen (V. 15) liegt wohl nicht (K ii h n*o c 1), dass die 
Johannesj linger wegen der Gefangenschaft ihres Mcislers ge.- 
fastet flatten. Die Antwort Jesu vviirde dan» verletzend fiir 
sie gewesen sein; und jene Gefangenschaft ging ja Jesum so- 
gut an wie diese Jiinger. Jesus will bios erkliiren, dass fiir

12 ‘
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i l ln und die S e i n e »  keine Zeit der Trailer sei. — Λνναΰ&αι 
=  d i i r f en  oder niogen.  Πεν&εϊν Mark. u. Lnk. νψτεΰ- 
ειν. Jenes also : Zcichen der Trailer Iiabcn. Tiol τον νυμ- 
■φώνος =  zum thalamus gehorige (die lateinisclie Kirche scltrieb 
oft, ganz nnpassend νυμφίου) s. v. a. φίλοι τού νυμφίου bei 
Job. 3, 29 oder πιιραννμφιοι ini klassischen Slil. Das Bild 
des Brautigams — und dieses ZnsammenlrelFen ist merkwiir- 
dig — wurde von Johannes dem Taufer a. 0 . selbst ge- 
braucht. Ist e s , was kaum zu bezweifeln, aulhentiseh, so 
kann man wobl ( Pau l a s )  annelimen, dass Jesus die Jiinger 
des Tiiufers daran babe erinnern wollcn. Es war von Alters- 
her gegebenes Bild fiir den Mitlelpuiikt einer freudigen Z e it: 
obendrein aber war es viellcicht langst gewohnlich, die Ein- 
weihung der messianiseben Zeit mit einem II o c b z e i  tillable, 
γάμος, zu vergleichen. Vgl. 22, 2 if. und Apok. 21, 2 fT. 
Paulas ft'ibrt das Bild, ini Geiste des A. T . , weiter aus: die 
Ekklesia ist ihm die B r a u t  Chrisli. — Das Folgende gehort 
niebt eigentlich zur Antwort, sondern wird als einc unwill- 
kuhrliche Aeusserung triiber Ahndungen beigesetzt. ’Ελενβον- 
rca ήμέραι ist feierliche Formel, die sicb oft bei den Prophe- 
ten fmdet. ’JnaQdy — gewallsam binweggenommen. Νηβτεΰ- 
βονβιν — konnen oder werden sie fasten.

V. 16 f. ist eine wioblige Stelle und schon von M a r -  
cion so genommen. Sie ist bedeutend gegen die alte, unbe- 
dingle Annabine von A c co in m o d a t io ne » Jesu in Lebre 
und Handlungswcise. Sinn: We d e r L e b e n  (16) noch G e i s t  
(17) seiner Sadie passe zu dem bisberigen, j ii d i s c h religiosen 
Wesen. C h r y s o s t o m  us uud Ki i hnoe l  kebren den Sinn 
geradezu uni: es diirfe den Jiingem jetzt nodi niclits Sehwie- 
riges aufgelcgt werden (das Judcnthuin wiirde dann gerade 
als das Bessere dargestcllt). F r i t z  sc be und M e y e r :  nichts 
uberbaupt sei zu thun was gegen Ordnung. Es findet sicb 
bei den Evangelisten grosse Verschicdenlieit in dieser Rede

180 Εν. Matth. IX. 15. 16.
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gerade in den Hauptformcln: wahrscheinlich erschien sie in 
der Tradition dunkcl. Nach Matthaus: ,,Niemand selzt ein 
Stuck neuen Tuclies auf ein altes Gewand.“  ’Ε π ί β λ η μ α —  a s -  

s u n ie i i t u m ,  bci alien Dreicn hier alleiti. 'Ρ ά κ ο ς  —  p a r s  a b s c is 

s a , abgerissencs Stuck. " Α γ ν ά φ ο ν  —  nocli nicht gewasehen, 
ungebraueht, neu. ,,Denn sein ausbessernder Fleck reisst 
Etvvas von dem Gewaud, mid der Hiss wird arger.“  Π λ ή 

ρ ω μ α  gewohnlieh in aktiver Bedeutung im 'N. T . : hier das 
A u s f u l l e n d e  z z  ί π ί β λ η μ α ,  gebraucht uni dem ΰ χ ία μ α  ent- 
gegenzuslehen. S i n n :  gerade das zur Ausfiillung Bestimmte 
vergrossert- den Riss. Das W ort ist a!s Nominativ zu neh- 
men. Α υ τ ο ύ  soil, τ ο υ  ε π ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ; denn wolil zu ungelugig, 
wcnn auf ρ ά κ ο ς  ά γ ν α φ ο ν  bezogen. Α ί ρ ε ι  scil. τ ι .  In zwei 
andereu Erkliirungen wird π λ ή ρ ω μ α  als Accusativ genommen. 
Die eine derselben, die der Vulgata und lateinischen Kirche, 
hat Lukas fiir sicli: ,,er nimnit seinen Fleck von dem Ge- 
wandc,“  namlich e i n e m neuen  — aber davon hat Mat
thaus Niehts. Die andere ist die der alien griechischen Kirche : - 
,,er ninunt dem Gewande seinen Ila lt,“  α ύ τ ο ϋ  zu ι μ α τ ί ο υ  be
zogen und π λ ή ρ ω μ α  s. v. a. Haltbarkeit, Fesligkeit — was 
es nicht bedeuten kann. Also: das neue L e b e n  vertragt 
sicli nicht mil dem bisherigen; verbunden mit diesem zerslort 
es nur, ohne Nulzcn zu schalien ( r e i s s t  von dem ab,  was  
do r t  noch bes t and) .  V. 17. Odds β ά λ λ ο ν ο ιν  wie 7, 16 
μήτι ανλλέγονΰιν. ,,Man fulit ja nicht.“  ,,Neuen Wein in
alle Schlauche.“  ,,Sonst rcissen die Schlauche, der Wein 
iliesst aus, und die Schlauche gehen verlorcn„“  ' Ρ ή γ ν υ ν τ α ι  

οί ασκοί — davon die b e i d e n  Folgen dann. ,,Sondern den 
neuen Wein in neue Schlauche, und beide wcrdcn erhallen.44 
’Α μ φ ό τ έ ρ α  hat der text. re c ., die neue Kritik ά μ φ ό τ ε ρ ο ι :  

Wein und Schlauche. Also: der neue G e i s t  muss seine 
angemessenen Formen erhaltcn; sonst geht er verloren, und 
das Alte, welches noch Gutes haben konnte, geht auch ver-
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lore». — Das J u d e n t h u m  ist hier eben so klar, wie bei 
Paulus 2 Kor. 3 uml Hebr. 8, 13 , als v e r a l t e t  dargestellt.

Die beiden in einander verwebten Erziihlungen V. 18 — 
26 sind es so aucli Mark. 5, 22 ff. iind Luk. 8, 41 IT., im 
Allgemeinen aus derselben Zeit. Es ist klar, dass diese Ver- 
bindung in der T r a d i t i o n  ihren bestimmten Sinn haben 
sollte: — wieder ein Beweis, wie wenig es derselben auf 
das W u n d e r  ankam; mebr sab sie auf die B e d e u t u n g  
dieser Ereignisse. ,,Zugleich werde wohlgethan einem αρχών 
des Yolks und einem heidnischen W eib.“

V. 18. Vor ελ&ών best die neuere Kritik εϊς (8, 19). 
D e W e t t e  siebt als urspriingliehe Lesart είαελ&ών an, Lac l i 
ma nn giebt εις προΰελ&ων. Das είσελ&ων ist wolil V. 19 
gemasser: ,,zu ihn im Hause.“  Προβχννεϊν wie 8, 2. ΛΑρχών 
ist ein W ort vielfacher Bedeutung im jiidiseben Leben. P. 
W e s  sel i  n g de archontibus Judaeorum. Traj. 1738. Hier 
babeu Markus und Lukas άρχιοννάγωγος (AG. 13, 15), R o s c h  
H a k e n e s e t h ,  einen der drci ersten Vorsleber der Synago- 
gen. Andmvarts sind άρχοντες auch Beisitzer des Synedrium 
(Job. 3, 1 u. Luk.) und die Richter in den Sladten (κρίΰεις 
5, 22 — Luk. 12, 58). Der Mann biess J a i r  nach Markus 
u. Lukas. Statt άρτι ετελεύτηΰεν hat jener ίΰχάτως ’εχει und 
dieser wahrscheinlich in derselben Bedeutung άπε&νηβκε (άπο- 
&νήΰκ. Gen. 48, 21. 50, 24): ,,sie war eben im Sterben.“  
Es bleibt zweidcutig, ob Matthaus dasselbe babe ausdriicken 
(dann entweder im Aoristus oder im τελευτάν [Hebr. 11, 22] 
die Bedeutung: a m T o d e s e i n )  oder ob er babe sagen wol- 
len: , , s i e  i s t  g e s l o r b e n “  — was ja nur V e r m u t b u n g  
des Mannes sein konnte. So G r o t i u s  und W e t s  t e i n :  
sie wird nun  geslorben sein. C h r y s o s t o m  us und And. 
nehmen an , der Mann babe im Schmerze v e r  g r o s s  er t .  
Im Ganzen treflen indessen die Erzablungen doch zusammen: 
denn bei 31arkus und Lukas kommt ein Bote nooh mil der
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Todeskunde, Daher glaubt 01s h a u s e n ,  die Erzahlung sei 
abgekiirzt bei Matthaus. Doch es niusste dieses vielmehr 
wohl in der Tradition gesehehen sein. Das ξήβεται (Joh. 4, 
50) kann ebensowohl von Auileben aus dem Tode als von 
Genesung aus Krankheit gebraucht worden sein. H a n d a u f -  
l e g e n  (s. z. απτεβ&αι 8, 3) geschah gewohnlich bios wenn 
Geist vcrliehen werden sollte, nur bei Lukas (4, 40. 13, 13)

t

fur Heilungen; hier zuin Wiederverleihen des Lebensgeistes.
V. 20 — 22 wird die andcre Wunderlhat eingeschaltet. 

Λΐμορροονΰα — am Blulilusse (sanguinis profluvium, haemor- 
rfiagia) leidend. Diese Krankheit wurde unter die vcrunrei- 
nigenden gerechnet (3 Mos. 15, 19 IF.). Ilier kain aber zu 
der Sehiichlernheit des Weibes auch wohl personliche Demuth. 
Die allkirchliche Tradition, nnd nach der Erzahlung ist es 
nicht unwahrscheiulich, gab dieses VVeib fiir eine I l e i d i n  
aus, von Casarea Philippi (Paneas: 16, 13) gebiirtig. Sie 
babe fiir dieses Ereigniss ein eherues Denkmal gesetzt, auf 
welchem eine wunderhcilende Pilanze waehse. Das crsle 
Standbild Jesu. Ygl. Eus e b .  hist. eccl. 7, 18 und dazu 
So z o me n .  hist. eccl. 5, 21. Nach P h i l o s t o r g i u s  (hist, 
eccl. 7, 3) wurde dieses Denkmal unter Julian zerstort. P au - 
lu s  gebraucht diese Erzahlung zur natiirlichen Erklarung des 
Ercignisses. Die Sage ist zweideulig: das Denkmal war Avahr- 
scheinlich fiir etwas Anderes gesetzt. Ygl. H e i n i c h e n  im 
10. Exc. zu Eus.

,,Trat zu ilirn hinzu und beriihrle den Saum seines Ge- 
wandes.“  Κ(>άΰπίδον (κριμάω — πεό'ίον) der unlersle Theil 
des Kleides, nicht gerade die jiidisch nalionale Quastenvcrzie- 
rung 4 Mos. 15, 38 f. und 5 Mos. 22, 12. ,,So denkend.“  
Gerade so wieder und κραοπέόου απτεο&αι 14, 36. Nic wird 
dieses gutgeheisscn in den urchrisllichen Erzahlungen, sondcrn 
nur aus der V olksmeinung refcrirt: AG. 5, 15. 19, 11. Bei 
Mark. u. Luk. geschieht das Wundcr vom Anriihrcn, bei ‘

Εν. Maul). IX. 19—21.
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Matth. erst (lurch das W ort. ,,Dein Glaube,“  Wunderglaube; 
vgl. V. 28. Ueber από τής ώρας Ικείνης^Β. ζ. 8, 13. Nicht 
a l l m a h l i g e  Heilung ist gemeint, sondern dass die Krank- 
heitszufalle nicht wiedergekehrt seien.

V. 23. Ανληταί — cantabat moeslis tibia funeribus 
(Ovid.  Fastt. 6, 660) bei Romern und Juden. Vgl. J o s e p h .  
de bell. jud. 3. 9, 5. ,,Flolenspieler und das larmende VoIk.“  
Dieses ohne Zweilel die Wehklagendeu (schon Jer. 9, 17 u. 
o.) — im Orient und bei den Romern. V. 24. Κοράβιον ist 
spateres W ort fur κορίβκη und κορίδιον von κόρη. Es bleibt 
eine Unbestimmtheit in der Erzahlung, welehe in der Sache 
selbst nicht viel bedeutet; denn auf der einen Seite konnle 
ja auch das natiirliche Wiederaufleben auf wunderbare Art 
g e w u s s t  worden sein, auf der anderen ist ja die Grenze 
zwischcn Leben und Tod unbestinunt, also der Begriff von 
Todlencrweckung sclnvierig und dunkel. Aber die W orte 
Jesu kdnnen sowohl buchstablich streng genommen werden, 
als wie in der Absicht zu verbergen gesprochen. ’Λπε&ανε: 
fi ir  iminer  g e s t o r b e n ,  κα&ευδει: n u r  \vie s c h l a f e n d .  
V. 25. Είβελϋ·ών — Mark. u. L u k . : die Aellern und seine 
Jiinger mit ilini. ’Ηγέρ&η (V. 19): e r h o b  s ich vom L a 
g e r  (nicht ΙγείρεβΟ-αι εκ νεκρών). Φήμη Λνΐβ 4, 24 ακοή. 
Daneben las man αυτή oder αυτοϋ wie a. a. 0 .

V. 27 — 34. Zwei Wundererzahlungen von den weni- 
gen, welehe Matthaus allein hat. Auch bier ist die Absicht 
sichlbar: Urtheil des Vo l k s  und der O b e r e n .  Dort Bc- 
reitwilligkeit und Begeislerung, bier Misdeutung selbst zum 
Gegenlheile (damonischc Hiilfe).

V. 27. Παράγειν s. v. a. we i t e r  oder w e g g e h e n .  
,,David’s Solm“ als Messiasname 12, 23. 22, 41. AVahr- 
scheinlich stand urspriinglich νίός ( L a c h m a n n )  oder ο νίός, 
nicht νιέ. 5Έλεηβον ημάς ist heilige Formel, auf Gott bezo- 
gen Ps. 6, 2· 123, 3. — V, 28. ’Ek&ovn εις τήν οικίαν —
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vorher nicht; also wohl aus dem Grunde, welcher V. 30 
angegeben. Του το ποιήβαι, namlich ελεεΐν, oder τοντο ist aus 
dem Ganzcn zu verstehen. — Y. 29. "Ιίψατο 8, 3. Ueber 
κατά τ. πίβτιν s. Z. V. 22. — V. 30. ’Λνοίγεβ&αι οφθαλ
μούς ist der allgemeine Ausdruck der Hebraer fiir Ileilung der 
Blinden, obne dass eine gewisse Art der Blindheit damit 
hatte bezeichnet werden sollen. Vgl. 2 Kon. 6, 17. 20. 
Jes. 35, 5. Joh. 9, 10 (Γ. Die natiirliche Erklarung hatte 
sonst die Formel wohl dafiir gebraucben konnen, dass die 
sogenannle agvplische Ophlhalmie gemeint sei, bei welcher 
sich die Augenlieder starr schliessen. ’Εμβςιμάαθαι ist das 
starkere W ort fiir επιτιμάν. Ueber die Sache s. z. 8, 4. 
Aber gewiss soli das Yerbreiten V. 31 nicht diesen Menschen 
zur Schande gesagt sein: der Eindruck auf sie war zu mach- 
tig. ’Εζελθόντες 8, 32. Λιαφημίζειν 28, 15.

V. 32. ,,W'ahrend sie gingen — einen Slummen, wel- 
cber damonisch war.“  Dieses δαιμονιζόμενου giebt nicht bios 
einen Nebenumstand an , sondern bier wird (nacli V. 33: 
εκβληΟ·. — ελάληβεν) die Stummheil dem D a m o n  zugcschrie- 
ben. Aber dieses ist ein ungewohnlicher damoniscber Zu- 
stand. Es iiegt sebr nahe ( Hen  neb e rg ) es so zu erklaren, 
dass die Stummheit von einem Wabne hergcriihrt babe, vom 
Damon gescblagen zu sein. Darauf wollen wir nicht natur- 
licbe Erkliirungsweise griinden, dcnn obne ubermaehtige Ein- 
wirkung wurde ja der diimoniscbe Wabn nicht gewichen sein. 
,,Als der Damon verlrieben, rcdele der Stumme“ , hatte das 
Yermogen zu sprecben. Ot ’όχλοι — of Φαριΰαΐοι allgemci- 
ner Gecensatz aucli bei Johannes. Ουδέποτε u. s. w. alle 
Formel: Kiclit. 19, 30 vgl. Joh. 9, 32. Οντως fur τοντο 
(Mark. 2, 12) namlich der Wundererfolg. Dagegen F r i t z -  
s che  mit Beziehung auf Jesum: s o , in  so v o r t r e f f -  
l i chem L i c h l e .  Y. 34 ist in der lateinischen Birdie oft 
weggelassen worden, wahrschcinlich weil er 12, 24 wicder
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vorkommt und an unserer Slelle Cfiristus niebts erwiedert. 
Aber er gebort ganz in den Zusammenbang vom 9. Rapitel, 
mid 10, 25 wird beslimmte Riicksicbt auf den pbarisaischen 
Einvvurf genommen. ,,E r verlreibt die Diimonen durcii ilir 
Oberbaupt“ , S a l a n ,  niimlich indem er mit diesem im Bunde 
ist. Der Bund mit Satan war iibrigens im Judenlhum etwas 
Mehr als im neuern Leben: Abfall von Golt, Abgofterei. 
D i e s e  also schrieben die Pharisiier durch ihre Rede Jesu 
z u , uni ibn dadurch zuglcicb als Volksverfiihrer hinzustellen. 
Vielleicbt sebrieben sie ibm einen Bund mit Salan darum aucb 
zu, weil er Satan und Damonen nicbt beschwor. Die Mog- 
lichkeit sataniseber VVunder  — eine neue Meinung im ji> 
dischen Volke — lag schon 5 Mos. 13, 1 — 3 angedeutet.

W ie 4, 23 IT. wird eine a ll gem e i ne  Betracblung bei- 
gefiigt, obue p r b p h e t i s c h c  Riickweisung, weil der Evan
gelist zum Folgenden eill, da ibm (ganz in seinem Charak- 
ter) die g e i s t i g e  Einwirkung Cbristi die Hauptsaehe ist. 
Auf diese komrnt er also wieder Kap. 10, nachdem er die- 
selbe Rap. 8 verlassen batte.

Mil V. 35 vgl. AG. 10, 38, wo im ευεργετεΐν Beides 
liegt, das Lebren und das ileilen. Dieses Dreifache, διδά- 
Ο'Λίΐν, χηρν6ΰιιν, Φεραπενειν, wie 4, 23. Nacb μαλαχίαν las 
man sonst von dorlher noch εν τω λαω. V. 36. ’ΐδώνι ,,so  
o f t  er sie sab.“  ’Εΰπλαγγνίΰ^η und ω<>εΙ πρόβατα μη έ'χοντα 
ποιμένα aucb Mark. 6, 34. Σπλαγχνίξεσ&αι ist ein ganz he- 
braiscbes W ort (σπλάγχνα d. He r z ) :  vom 31i t l e i d  ge- 
r i i h r t  w e r d e n .  Σκνλλεβ&αΐ (Mark. 5, 35. Luk. 7, 6. 8, 
49): b e s c b w e r t  w e r d e n .  Die friibcre Lesart war ίχλε- 
λυμένοι (15, 32. Gal. 6, 9. Hebr. 12. 3): e r m a t t e t ;  aber 
das βχΰλλεβ&αι ist passender, wenn von Me ns chen l ha t  die 
Rede ist. Es sind bier die Menscbensatzungen gemeint, ge- 
gen Avelcbc 11, 28 und 23, 4 gesprochen wird. Das ωοει 
πρόβατα n. s. w. geborl wohl nur zum ερριμμένοι: he rum-

\
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g e wo r f e n ,  z e r s t r e u t .  E i s n e r  u. And. fassen es: 
w e g g e w o r f e n ,  v e r a c h t e t ,  B r e t s c h n e i d e r  u. And.: 
h i n g e w o r f e n  von den W o l f e n  (wozu dieses?). H i r t e n -  
l ose  H e e r d e  ist ein Bild des A. T. (4‘Mos. 27, 15 ff. 
Jes. 53, 6. Jer. 50, 6. 1 Ron. 22, 17) und bezeichnet das 
Yolk ohne Fiibrer, g e i s t i g e  Fiihrer namlich. Vgl. 1 0 ,.6 . 
1 Petr. 2, 25 u. Job. 10, 1 if. Gewiss ist es hier nicht iin 
jtolilischen Sinne gebraucht, sondern lediglich die Unfiihigkeit 
und Verdorbenheit der jiidischen geistlichen Oberen undLeh-  
rer ,soll gemeint sein.

V. 37 f. Dasselbe W ort giebt Luk. 10, 2 bei der Aus- 
sendung der 70 Jfinger. Θεριβμός — Arbeit oder Erfolg der 
Aerndle: Job. 4, 35 — 37. ,,Hier ist Viel zu thun oder zu 
bereiten.“  Ot εργάται — recbte oder berufene. H e r r  d e r  
A e r n d t e  ist der, fur welchcn zu arbeiten ist (so in den 
Parabelu), G o t t ,  nicht Chrislus. ’Εκβάλη z z  e i l i g  s e n d e  
(Mark. 1, 43. Jak. 2, 25). Nicht die folgende Aussendung von 
ihm ist gemeint, sondern die g o t t l i c h c  Weihe der Tiichtigen.

Iin 10. Hap. wird nun zusammen W a h l  und A p s s e n -  
d ung der z w o l f  J t i n g e r  erzahlt. Beides ist gelrennt bei 
Mark. 3, 13. 6, 7 if. und Luk. 6, 13. 9, 1 ff. Die Wahl 
ist in eine friiherc Zeil gesetzt, bei Lukas v o r  die Berg- 
rede. Dieser berichtet nocli 10, 1 IF. eine Aussendung von 
70 Jungern. Doeh aucli Matthaus unterschcidet V. 1 und 
5 W”alil und Sendung. — Von den R e d e n ,  wclche hier bei 
dem crsten Evangelisten stehcn, hat Markus und Lukas Nichts 
bei der W ahl, Weniges bei der Aussendung, das namlich 
was Matthaus V. 9 —14 erwahnt. Lukas giebt Vieles von dc- 
nen hier bei der Aussendung der Siebenzig, ausserdem zer
streut: 12, 2 if. 51 1Γ. 14,27. 17, 33. — Die Wahl von 
Z w o l f c n  hattc zunachst gewiss die alte Volkseintheilung 
in zwolf Stamme im Sinne, auf welche auch sonst bei den 
Aposteln bisweilen hingedeutet wird. wie 19, 28. Luk. 22,



188 Εν. Mattli. X. 1.

30. Apok. 21, 12. 14. Entwedcr lag darin nur cm volks- 
massigcr Gcbrauch der Zwolfzahl, oder es sollte damit die 
Bestimmung dieser Jiinger fur das gcsammte Volk bedeulet 
wcrden, oder auch die messianische Wiederherslellung des 
a l i e n  Volksgliickes. — Den Namen , , A p o s t e l “  n e n n e n  
liier bios Matthaus und Markus, Lukas sagt, Jesus babe ilm 
sclbst den Jiingern gegeben, Johannes gebraucht ilm nirgends. 
Gewiss ist derselbe weder aus einem besonderen heidnisclien 
oder jiidischen Synagogen-Gebrauche entstanden, noch so wie 
die Propheten άγγελοι heissen (Hagg. 1, 13. Mai. 2, 7 ), son- 
dern er gehort demselben Sprachgebrauehe an , wie svayyi- 
λιον und χηρνΰΰειν (Mark. 3, 14 άποΰτέλλεβ&αι mit κηρνβαειν 
verbunden): A b g e s a n d t e  fiir das  W e r k  J e s u .  Pau-  
l u s  scheinl cine grossere Bedeutung in den Namen ,,Αρο- 
stel“  eingefiihrt zu liaben, sodass sie der Person Jesu na
iler slanden als die anderen Abgesandten, den Namen vcr- 
tauschend mit δούλος, κήρνξ (1 Tim. 2, 7. 2 Tim. 1, 11) und 
πρεΰβενοντες (2 Kor. 5, 20).

V. 1. ’Ε'ξονοίαν — ϋ ·ερα πεύειν: — dieselbe Darstellung 
wie 4, 23 ff. von Jesus selbst. Daher ist der allgemeine Sinn 
ΛνοΙιΙ: bestimmte sie ihm glcich zu wirken. Wenigstens ist 
bei’m εξονβίαν ’εδωχεν nicht an einc χειρο&εδία oder irgend ei- 
uen besonderen fcierlichen Act zu denkcn. Der zweite Iu- 
linitiv δ ερ α π ενειν  kann nicht vom ωΰτε abhangen (denn Diimo- 
nenvertreiben und Krankheitenhcilen wird immer von einan- 
der getrennt in den Evangelien), sondern vom έξονΰίαν. ,,Macht 
fiber Damonen und zu hei!cn.“  ’Ε ζονδία  π ν ε ν μ ά τ ω ν ~  Macht 
i i b e r ,  g e g e n  sie; dasselbc Mark. 6 , 7. Viele krilische 
Aucloriliiten geben κατά vor π νευ μ ά τ ω ν ; wir bediirfen es 
nicht. ’Λκά&αρτα πνεύματα , s. v. a. δαιμόνια, findct sich bios in 
den drei erslen Evangelien und in specieller Bedeutung Apok. 
16, 13. 18, 2. Unten 12, 43 ff. wechselt es ab mit πονηρά  

πνεύμ α τα , *Α κάθαρτον — nicht aus besonderen jiidischen
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Meinungen (weil jene an unreinen Orlen u. dgl.), sondern 
dem άγιον, &hov entgegengesetzt (Zach. 13,2  und zwar al- 
lein). Ueber ·&εραπεΰειν νόΰον und μαλαχίαν s. z. 9 , 35 
(4, 23).

V. 2—4. Die Namen der Zwiilf finden sich ausser bei 
den Dreien aucli AG. I, J3. Die Ordnung ist ziemlich die- 
selbe in den Apost e lpaaren; denn so werden sie immer 
aufgeluhrt, nicbt bios wegen der Br uder paar e  (4, 18. 21), 
sondern auch weil sie nach Mark. 6, 7 zu Z w e i  ausgesendet 
wurden. Ueberall aber stelit P e t r u s  zuerst, J u d a s  Is cha
r i o t  zuletzt. Π ρώ τος ist zwar nicbt Bezeichnung des Ran
ges, doch auch niclil bios: zuerst genanut (Rom. 1, 17. 2, 
9); aber Petrus tral im Apostelkreise immer als Sprecher 
voran. — J a k o b u s ,  der Solin des Zebediius, war der er- 
sle a pos t  oil  sc he Martyrer (AG. 12, 2). — V. 3. P h i 
l i p p a s  (ein griechischer und romischer Name, der damais 
bei den Juden nicbt nngewohnlich war) stammte von Belh- 
saida. Vgl. Job. 1,44. G, 12. AG. 7, 2G. — B a r t b o l o m a u s  
s. v. a. Bar Tholmi n , Tbolmai im A. T. (2 Sam. 3 , 3. 
13, 37), nicbt (auch Ki ibnoel )  ~  Ptolemaus. Gcwohnlich 
wird er fiir Einen mil Nathanael gchalten Joh. 1, 46 u. 21, 2 ; 
dort ist dieser auch mit Pbiiippus zusammen genanut, und 
Bartbolomaus scheint doch nur Beiname zu sein. — T h o 
mas s. v. a. DNH, aram. ΝΟΝΓ) —δίδυμος Joh. 11, 16. 20. — 
'Ο τελοίνης, bei Matthaus allein. S. z. 9, 9 . — J a k o b u s ,  des 
Alpbaus Sohn, wild 6 μιχρός genannt Mark. 15, 40, wahr- 
sclieinlich im Unterscbiedc von Jakobus, dem Sohne des Ze- 
bediius. Alpbaus ist wohl derselbe mil "Kleopas odor Klopas 
— 27, 56. Mark. 15, 40. Joh. 19, 25 — (verscbiedene For
mer! vom Worle Chalpa) und die Muller des Jakobus daber 
die Schwester der Maria, der Mutter Jesu. — Bei den Brii- 
dern Jakobus und Judas (Lebbaus: s. unt.) schcint es daber 
enlscbieden zu sein, dass sie Br i i de r  Jcsu  im Sinne von
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A n v e r w a n d t e n  genannt werden: Gal. 1, 19 und vielleicht 
aueh Malt-h. 13, 55. Mark. 6, 3. Aber ausserdem gab es 
gewiss noch Briider Jesu in anderem Sinne: Mark. 3, 21. 
Job. 7, 5. Zwcifelbaft ist es, ob Jakobus A l p h a i  derselbe 
mit Jakobus dem G e r e c h t e n  gewesen, weleher auch Bru- 
der Jesu hcissl (und die meislen Neueren halten ihn fiir einen 
J e i b l i c h e n  Brudcr Jesu): J o s e p h u s  nnlirjq. j u d .  20,  8 
u. H e g e s i p p u s  bei .Euscb. hist. eccl. 2, 23.— Λ εβ β α ϊο ς  

6 επικλήσεις Θαδδαϊος slebt im gewohnliehen Texte bei Mat
thaus. Und dieser allein bat Lebb i i us .  Am wahrschein- 
Iicbslen wird der Name von der galiliiischen Sladt Lcbba (Jeb- 
ba auch bei Plinius hist. vat. 5. 19, 17) abgeleilet, welche 
am Meere bei"m Berge Carmel lag. Andere, auch W i n e r  
bibl. Real-Worterb. 1, 745 f . , lassen es von 3 S ,  He r z ,  
abstammen. W enn beidc Namen, Lebbaus und Thaddiius, 
zusammengelesen werden, ist zweifelsohne als richliger (auch 
F r i t z s c h e  so) herzustellen: Θαδδαϊος 6 επικλήσεις Α εβ -

βαΐος. Denn war gcwohnlieher Judenname, Lebbaus in 
jedem Falle Beiname. Uebrigens wird auch einfach και Θαδ- 
δαΐος gelesen (Mark. 3, 18 — La cbm an n) oder auch bios 
και Λ εβ β α ϊο ς  (0  Is ha us e n ) .  Bei Lukas im Ev. 6, 16 u. 
AG. 1, 13 slebt an der Stclle dieses Marines: J u d a s  Jakobi 
(d. i. Bruder desselben; vgl. Mattli. 13, 55), und auch Job. 
14, 22 : die Tradition wisse von einem zweilen Apostel Ju
das ausser Ischariot. Hier ist es nun wahrscheinlich, dass 
Judas und Thaddiius (von Γ Π \ ΓΠΪΠ) nur verschiedene For- 
men eines und desselben Namens waren, vielleicht provin- 
zielle. Sclion der alien liirche erschien dieser Apostel als 
τριώ νυμος. Eine Verschiedcnheit. der Tradition in den Apo- 
stelnamen ware ganz unwahrscheinlich. — V. 4. Σ ι μ ώ ν  

6 Κ α να νίτη ς  kann nach 13, 55 auch Solin des Alphaus gevve- 
sen sein und Bruder (Blulsverwandter) Jesu. Statt Κ ανανίτης  

hat Lukas ζηλω τή ς , wolil wcil er zu den Zeloten gehorte:
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nnd gewiss soli Κανανίτης dasselbe bedculen , da es abzulei- 
len isl von Kanean. Kaneani, hebr. N3p. Er hatte demnach 
zu den a l t i s r a e l i t i s c h  Gesinnleu gehort, einer Partei, wel- 
che mit W ort und That die heiligen Rechte vornehnilich ge- 
gen die Romer vertheidigte — nach dein Beispiele des Pinehas
4 Mos. 25, 8 IT.: dorther auch der Name ,,Zeloten.“  Vgl. 
Ps. 69, 10 (Job. 2, 17), 1 Makk. 2, 50: ξηλώσατε τω νόμω
— und J o s e p h u s  tie bell. jud. 4, 6, 3. 7, 8, 1 u. o. W are 
dieser Apostel von Kana (Job. 2; 1) gewesen, so wiirdc er 
Καναϊος heissen, und solite ausgedriickt werden · ,,vom Lande 
l\anaan“ (aber dieses war ja ein veralteter Name, damals von 
ganz anderer Redeutung), so miisste Χαναναΐος ("j|3 — 15,
22) stehen. Die V u I g a t a und L a c h m a n n lesen Καναναΐος, 
welches zu ungewbhnlich filr den obigen Namen ,,Eiferer“  ist.
— ’Ιούδας 6 ’Jdxaguότης ( L a c h m a n n  o ’ΐβχαριωΟ·) war Si
mon’s Sohn (Job. 6, 71). Das Priidikat ο και παραδονς αυ
τόν ist stehend: s. z. Leidensgescbicbte. Lukas allein 6, 16 
bat προδότης, ’ΐβχαριώτης bat man am leichleslen und gcwiihn- 
licbsten erklart: Ma n n  von li e r i o l h  (HVnp tL"N) im 
Stamme Juda (Jos. 15, 25). Dabcr auch Job. 6, 71 u. 12, 4 
die Lesart από Καρνωτον. E r war also, und diess ist wichtig 
fiir die gescbicbtlicbe AulTassung jenes Ereignisscs, der einzige 
Nicbtgalilaer unter den Aposleln. Andere NamenserklSirungcn 
sind unpassend, unnatiirlicb. So die von *^p)p (Liige) oder 
NliTpN (Erdrosselung). Eber konnle man prklaren; vom
5 t a m in e I s s a s c b a r.

Nun V. 5 if. die S en  dung .  Die A n w e i s u n g (παραγ
γελία) geht durch das gauze Kapitcl. Rein Dogmensyslem wollle 
Lbrislus den Seinen geben; bios V. 7 die Lcbranweisung — 
R e i c h  G o 11 e s.

V. 5 f. W o  bin zu geben? Nicht zu Ileiden und Sa- 
maritern. Auch 15 ,24  wird dieses (nur fiir J u d e n  gesandl) 
mil dcnselben Worten wie bier V. 6 von Jesu e i g e n e r
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Wirksamkeit erzahlt. Die Stellen siad uiclit im Widerspruche 
mit 28, 19. Joh. 4, 40 uud Matlh. 8, 11. 21, 43. Dort ist 
vom Plane der S.aehe und ihrer E n t w i c k e l u n g  die Rede, 
hier von Jesu und der Jiinger u n m i t t e l b a r e r  Wirksam- 
keit. Aber auf der einen Seite '’hiitlen die J u d e n  sonst an 
seiner Messianitat zweifeln konnen (8, 12 viol r. βασιλείας), 
auf der anderen gab es in der Denkart der Heiden (namlich 
der rohen A rt, wie diese syriscben) und Samariter wenig 
Anhallspunkte fiir die Leliren Jesu und der Apostel, insbe- 
sondere fiir die Apostel bei ihrer noch jiidischen Ausbildung.
— 'Οδός ε θ ν ώ ν , wie οδός θαλάσσης 4, 15 — Weg b e i 
oder z u den Heiden, namlich denen in Phonizien oder der 
Dekapolis. Π όλις  nicht H a u p t s t a d t ,  sondern (weil ohne 
Artikel) i r g e n d  e i n e  Stadt. Der W eg Jesu nach Jerusa
lem selbst fiihrte gcwohnlich durch Peraa, ausgenommen Luk. 
9, 51 f. u. Joh. 4, 5 If. Π ρόβατα τά απολωλότα οϊχον 'Ισραήλ

— aus Jer. 50, 6 : πρ. άπ. ο λαός μου — wieder 15, 24 
vgl. 9, 3G. Es sind v e r l o r e n  g e g a n g e n e  o d e r g e h e n d e  
gemeint. Οίκος ’Ισρ. aber (altheilige Ehrenformel) bedeutel 
zunachst F a m i l i e  d e r  P a t r i a r c h e n :  abwechselnd mit 
οΐχος ’ΐα χ ω β  Luk. 1, 33. AG. 2, 36.

V. 7. Verkiindigung wie 4, 17. 24 u. 9, 35. Hier ge- 
wiss auch mit Ilinweisung auf die Person Jesu, mit welcher 
das Goltcsreich gekommen sei.

V. 8. Hoherbegabte AVohllhaligkeit wie V. 1. Nach 
ασΟ-ενονντας θεραπεύετε steht im gewohnlichen Texle νεχρονς  

ίγείρετε♦ Diese Worle sind von zweifelhafter Aeehtheit. Sic 
fehlen bei C h r v s o s t o m u s  und den folgenden Griechen 
und in vielen Handschriften. Auch ihre Stellung ist verschie- 
den. Indessen G r i e s b a c h  und L a c h m a n n  haben sie und 
zwar vor λεπρούς χα&αρίξετε. Die Worte konnten ebenso- 
wohl als vom wichligsten apostolischen Atlribut handelnd her- 
eingebracht werden, als weggelassen, weil sie Mark. 16, 17
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fchlen, weil die Beispiele von Todtenerweckungen AG. 9, 
30 und 20, 9 zweifelhaft sind, endlich weil man das Todten- 
erwecken als etwas Jesum Auszeichnendes (11, 5) betrachtcn 
konnle. Sind sie urspriinglich, so konnen sie, vornehmlich 
an's Eude gestellt ( F r i t z s c l i e ) ,  selbst im moralisehen Sinne 
genommcn werdcn: ,,wirkct in hoherer W eise,“  ,,schaflet 
neues Leben.“  Λωρεάν— als  f r e i e s  G c s c h e n k ;  wohl 
iiiebt gerade im Gegensatze von L o h n  (an solchen kann bei 
diescn kaum gedacht werdcn), sonderu bier vielleicht nur 
g e m .  Und so aucli wabrscbeinlicb δωρεάν zz απλώς Jak. 1, 5 
g e r n ,  r e i c b l i ch .  *Ελάβετε die G a b e ,  δότε die W o h l -  
tbat .  Im· eigentlicben Sinne δωρεάν ευαγγελίζεσ&αι 2 Kor. 
11, 7.

V. 9 — 15. A r t  zu w i r k e n ,  im weitern, freiern 
Sinne fiir j e d e  W i r k s a n i k e i t  unter Menscben passend: 
sie sollen sicb den Menscben ualien auf d i e s e l b e n  v e r- 
t r a u e n d ,  vorsichtig dabei die W i i r d i g e n  a u s w a h l e n d ,  
durcb Un e mpfa n gl i  ch k ei t nicht e r r e g t  werdend, ibre 
Erfolge Go t t  i i be r l a s s e nd .

V. 9 f. Mit Z u t r a u c n  sollen sie unter die Menscben 
gehcn. W e t s t e i n  und And. bezieben die W orte auf E i l e  
der Abreise. Lukas 22, 35 lasst Jesum sicb auf solche Re
den bezieben, als im Anfange zu ihneu gcsprocben. Κτάβ&αι 
nicht “  pvssiderc (Vulg.), sondern rz  s i cb  v e r s e h a f f e n .  
Elg τάς 'ζώνας υμών, wie V. 10 εις οδόν zu κτ'ήβηαΌ'ε. 
,,Gold, Sillier, Erz“  d. i. geringes Metall. , ,Heine Tasche 
zur Reise“  — Lcbensmittcl. ,,Nicbt doppeltes Gewand, keine 
Fussbekleidung, keinen Slab.“  Jvo,  naml. als Vorrath. 
rΤποδηματα — der Plural bat die J3cdculung: nicht Vorrath 
von solchen. Andcre: nicht mit Scbuben, bios mit Sandalen 
bekleidet: und wirklich bat Markus 6 , 9 νποδεδεμ. βανδάλια 
und folglicb die Worte Jesu so wohl verstanden. Docb υπο
δήματα ist das allgemciue W ort und jene Vorstcllung passt

Exeg. Schrr. 1 , 1 .  1 0
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nicht in den Zusammcnhang von V e r t r a n c n .  Μηδϊ ράβδον 
hal der text, ree., aueh G r i e s b a c h  und L a c h m a n n .  Viele 
Ilandscliriftcn bielen μηδε ράβδους (aneh S c h o l z ) ;  so auch 
Lukas. Der Plural konnte dem Vorigen, χιτώνας und υπο
δήματα, angcmessener scbeinen. Aber bei dem Stabe fand 
nicht dasselbe Statl wie bei der Bekleidung. Vielmehr ist 
wohl der Sinn: ohne iingstliche Vorbereitung zur W ehr. Und 
dazu ist ράβδον  passender. Wieder hat Markus etwas An- 
deres: si μη ράβδον. "Αξιος u. s. w. ist aus dem Sinne von 
3 Mos. 19, 13 und 5 Mos. 24 , 14 wahrscheinlich spriich- 
worllich; 1 Tim. 5 , 18 mit μιβ&ον. Ausfiihrlicher 1 Kor. 
9 , 1 (F. Ebcnso auffordernd als verheissend: der Tiichtige, 
Wiirdige zu sein , um Angemessenes zu erfabren.

V. 11. W i i r d i g e  sollen sie suchen. ”s.Ιξιος nicht bios 
( E r a s m u s ,  K i i h n o e l ) :  G a s l f r e u n d s c h a f t  i i bend,
sondern : w u r d i g dass ihr mit ihm Gemeinschaft liabt (22, 8). 
Μείνατε bei ihm, εξεΚ&ητε aus der Sladt. Den Sinn giebt 
C h r y s o s t o m  us richtig: nur auf diese Wiirdigkeit seht, 
nicht auf Aeusserliches, auf Behagen. Luk. 10, 7 : ia&. x. 
πίν. τα παρ αυτών.

V. 12— 15. Mi l de  sollen sie zeigen, wenn sie zu-
riickgewiesen wiirdcn, indem man die Erfolge G o 11 iiber-
lassf. Gewiss hat diese Rede das Stiirmische der jiidischen
Proselvlenmacherei im Sinne.*

’;1βπάζε6ϋ·αι s. v. a. ειρήνην λεγειν. Das Helfen, From- 
men und Nichtfrommen, des Segenswunsches soli nicht so- 
wohl auf die P e r s o n e n  gehen, denen es angewiinscht, als 
auf die g i i n s t i g e n  E r f o l g e .  Euer guter Wille wird den 
Menschen Nutzen bringen oder nicht. "Ερχεα·9·αι ειρήνην steht 
dem λεγεΰ&αι cntgegen. Bei’ni ί'ρχεΰ&αι hat ειρήνη eigenllich 
eine andere Bedeutung, der a n g e w i i n s c h t e  Segen (Joh. 20, 
19. AG. 15, 33) ; bei’m λεγεβ&αι und Ιπιΰτρεφεβ&αι ist ειρήνη 
der Segens w u n s c h. ’Επιατρέφειν von W orten: u η n ii t z,
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f r u c h t l o s  s c i n  (Jes. 45 , 23. 55, 1 1 . Ps. 33 , 11). — 
V. 14. Mt] δέχεοθ-αι μηδε άκουειν λόγους — μή αξιον είναι. 
Auf ος wird etwas hart ίκείνης οικίας ί} πόλεως bezogen; 
das εκείνης hat die Bedeutung von τούτον. S l a u b  ab- 
s c h ii 11 e I n urspriinglich wohl eine wirklichc, symbolische 
Handlung, dann spriichwfirtlieh: sich lossagen, sodass man 
Alles zuriickgiebt, was man von Einem empfangen, oder Al- 
les von sieli thut, worin man Gemeinschaft mit ihm gehabt. 
Zu viel wohl legt man (W e ts le i η , K ii h η o e 1) in die W orte 
bei der Auffassung: sehet euch als verunreiuigt durch sie an.

V. 15. „Sodom — erlraglicher gehen alsu u. s. w. 
Vollige Ausschliessung von Sache und Segen Gottes, indem 
ihr verletzt worden seid. Dasselbe 11, 24 wiedcr. ’Εν ήμερα 
κρίοεως 7 , 2 2 . Das Bild jener Stadte hat keinen weitern 
Vergleichungspunkt, als entsctiiedenes, vollstiindiges gottliches 
Gericht iiber solche. Jes. 1, 10. 2 Petr. 2 ,  6 . Jud. 7.

V. 10 — 42 handelt von den B e d r a n g n i s s e n ,  denen 
sie enfgegengingen : V. 16 — 18 w a r n e n d ,  V. 19 — 33 
e r m u n t e r n d  mit einer Reihe von Griinden, zuletzt V. 34 
— 42 dasselbe fur das ganze Bestehen seiner Sache anki in-  
d i gend.  Aehnliches unten Kap. 24 , Mark. 13, Luk. 2 1 . 
Ki i hnoe l  meinl, die Rede hier sei sp'ater gesprochen und
vom Evangelistcn in diese friihere Zeit heraufgenommen.
Wenigstcns that Jesus nach dcssen Berichte vom Anfang an
einen solchcn freien Blick fiber Welt und Zeiten.

V. 16. ,,W ic Schafe miltcn unlcr Wolfe. “  Jcnes ist 
hier nicht sowolil Bild dcs Wehrlosen als des Verfolgten.
Γίνεο&ε u. s. w. ohne Zweifel schon damals jfidisches Sprfich- 
wrort. Als solches ist es hier gegeben : so , dass man viel- 
sinnige Worte nach Absicht und Zusammenhang auffassen und 
das Bildliche nicht zu fesl hallcn muss. Das Bild der Schlange 
schon Gen. 3, 1 (auch φρόνιμος) ,  das derTaube Ilos. 7, 11. 
Der Spruch ist wohl nicht in Einen Begriif zusammenzuzie-

13 *
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hen (de W e t t e ) :  klug, aher oline unlautere Mittcl; viel- 
mehr liegt Zwcierlci in ilini: wohlmeinend, abcr vorsiclitig 
iiberall. Φρόνιμοι (7 , 24): vorsichtig, iiberlegt. Ακέραιος, 
niclit von κεράς oder κεραΐ'ζειν sondern von κεράνννμι, ist 
απλούς, sclilicht, oline falsch und bose Absicht. Dasselbe 
W ort stelit Phil. 2 , 15. Ganz ahnlich (wohl nach demsel- 
ben Spriichwort) Rom. 16, 19: ΰοφοι εις τό άγαμόν, ακέραιοι 
δέ εις τό κακόν. Doch dort, mebr in Bezug auf die Sac he, 
hier mchr auf die P e r s o n e n .  DieRomcr nennen es — aber 
in Einem Begriife — prudens sinrplicitas; vgl. M a r t i a l .  
Ephjr. 10, 47.

V. 17 wird jenes φρόνιμοι erklart. Προΰεχειν 7 , 15. 
O t  αν&ρωποι sind nicht g e w i s s e  Mensclien, sondern die 
Mensclicn, dcr κόομος, ini Gegensatze der messianisclien Sadie. 
Ob das Folgende Weissagung oder Mogliclikeiten darslellen 
solle, ist unbeslimmt. Συνέδρια, auch parallel Mark. 13, 9 , 
slelit niclit fur viagishutfits iiberhaupt, die κρίοεις mit einge- 
schlossen 5 , 22 (so κριτήρια Job. 2 , 6) ;  denn das W ort 
hatle zu leste Bedeulung. Es bedeulet bier oline Zweifel 
Sitzungen oder O e r t e r  des Synedrium. G e i s e l n  war Sy- 
nagogenslrafe; vgl. 23, 34. Luk. 21, 12. AG. 22, 19. 26, 
10. 2 Kor. 11, 24. Σνναγωγαί ist gewiss in dcr eigcnlliclicn 
Bedeutung zu nelimcn , niclit ( G r o t i u s )  von den Gerichts- 
versammlungen iiberliaupt zu verstehen.

V. 18. *Ηγεμόνες και βαοιλεΐς (neben Synedrium und
Synagoge) bedeulet f r en i de  Obrigkeiten, heidnische Maclit; 
auch beisamnien 1 Petr. 2 , 14. Mit ηγεμόνες kbnnen die 
romisclien (Slalthalter), mit βαΰιλεΐς die eiuiieimisclien (lle- 
rodianer) gemeint sein. Leber εις μαρτνριον vgl. zu 8 , 4. 
In demselben Sinne 24 , 14 (μαρτ. nicht in der spateren Be
deutung Miirtyrer, die aus unserer Slelle floss): dass ihr midi 
bekennen sollt vor iliuen, den Obrigkeiten und den Volkern, 
welche jene beherrseben.



Nun folgt bis V. 33 cine Reihe von E r m u n t e r u n g s -  
gr i i nden.

V. 19 f . : g e i s t i g e r  Be i s t a n d s c i  ihnen gewiss. Luk. 
12, 1 1  f. hat densclben Ausspruch an die Jiinger. Jener Bei- 
stand ist die Erregung des Gemiilhs iiber die gcwohnliche 
mensciiliclie Kraft hinaus; er ist zwar nieht in das Naturliche 
hineiuzudeuten, abcr die Erregung von Innen heraus und durch 
die Sadie wird niclit ausgescblossen. Wenn Matthaus die 
Iiedc hierber ricblig gesetzl hat, so ware die Verkundigung 
Jesu vom Paraklet schou vom Anfang geschehen. Παραδιδώ- 
Qiv s. V. 17 wie αγειν V. 18. Πώς η τί (auch Luk.) be- 
zieht sieli nieht auf Form und Materie, sondern auf den Mulh 
zu sprechcn und das was gesprochen werden soli. Dasselbe 
Luk. 21, 15 πνεύμα v.al βοφία. Λο&ΐ]βεται wie 7 , 6 : von 
Gott. Vgl. 2 Mos. 4 , 12 u. 5 Mos. 18, 18. Es wird 
V. 20 erkliirt. Es ist s. v. a. e i n g e b e n .  Jes. 5 0 , 4. 
Den Satz δο&ήΰεται bis λαλ-ηΰετε, welcher oft weggelassen 
worden ist, hat die neuere Kritik heibehalten. Οί λαλονντες 
sc. lv Ιχείντι τfj ώρα. To λαλούν εν υμϊν ist W'olil Pradikat 
wie οί λαλονντες. ,,ist der Sprechende in euch.tc Oder lv 
νμϊνι durch eucli (2 Sain. 23, 2). Ov nieht in comparativer, 
sondern absoluler Bedeulung: n i e h t  ihr Menschen, sondern 
Gott. Wiewohl sich in solehen Stellcn das Gotlliche und 
Mensciiliclie nieht ausschliesst.

Zu V. 2 1 — 23 vgl. Mark. 13, 12  f. u. Luk. 2 1 , 10. 
Zweifacher Trost ist in cinandcr verwcbl: A l l g e m e i n h e i t  
des Ungliicks — worin die Anzeige liegt, dass es zu E n d e  
gehc.

,,Είη Brudcr den Andcren — der Vatcr sein Kind : Kin
der gegen die Aeltern aufslehen und sie ti>dten.“  Ganz so 
Mich. 7 ,  0. Dalier xMal. 4 , 0 die allgcmeine Versohnung 
durcli Elia in den F a  mi l i en bcginnend dargeslellt wird. 
Θανατονν aueli in mittelbarer Bedeulung: Tod geben (26, 59).

Εν. Matth. X. 19—21. 197
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’Ε π α νίΰτα β δ α ι wie Zeuge (12, 41), oder a g g r e d i ,  feindselig 
angreifen. V. 22: Λιό το όνομά μον ”  ενεχεν ίμ ο ν  V. 18. 
5 , 11: weil ihr mir angehort. rO ίε νπομείνας  beginnt deu 
zweiten Gedanken, der V. 23 furtgcsetzt wird. Derselbe 

. Salz kebrt 2 4 , 13 wieder. rΤ πομενειν nicbt bios dulden, 
sondern ausdauern. ΕΙς τέλος gewiss nicbt bios: bis zum 
Aeussersten (Pa ulus)  oder —  εως ΰα νά του  Ά pok. 2 , 10 
vgl. Joh. 13, 1 (Κϋ lino e l) , sondern entwcder: bis zur Ent- 
scheidung, oder: zum Ende des Ungliicks — 24, 6 . Σω& η- 

ΰεται nicbt bios: g e r e t t e t  w e r  d e n, sondern: g l u c k l i c b .  
,,W en Kraft und Math aufrecbt erlialt, der tritt in die gliick- 
liche Zeit ein.“

V. 23. „VerfoIgt — flieht.“  Vgl. 23 , 34. Das a us- 
s e r l i c h e  Sich-erbalten (νπομενειν das innerliche) wird bezeich- 
net. Nach άλλην (Andd. ετέραν) ist oft noch ein paralleler 
Salz gelesen worden: xccv h ι ταντης dtoixeoGiv νμάς, φεύγετε 
εις rr)v άλλην, der von G r i e s b a c h  anerkannt, aber von 
S c h o l z ,  L a c h m a n n ,  F r i t z s c h e ,  d e W e t t e  mit Recbt 
verworfen worden ist. ,,Nicbt durch die Sliidte Israel’s hin- 
diirchkommen, bis dass des Mensehensobn erscheinen wird.u 
Τελεΐν πόλεις ~  διερχομίνονς τελεϊν. "Εως αν ’ελ-d-y “  προ τοϋ 
ΙλθεΓν. — Hier zuerst ist das Ko mme n  C h r i s t i  erwiilint. 
Kap. 24 ausfiibrlicher. Diese Reden wiederholen die jiidi- 
schen Bilder von dcm Erscheinen des Messias, sie anwendend 
auf ein W i e d e r  kommen. Sie konnen 1 . nicht im eigent- 
^ichen Siiine genommen werden, auch nicht als Accommodation, 
denn sie wiirden eine zu rohsinnlicbe Vorslellung aussprecben; 
2. aber auch nicht bios auf die Zerslbrung Jerusalem’s bezo- 
gen wrcrden, denn dazu Avaren die Bilder zu bedeutend. 3. Sie 
sind bcstimmt alle Allcgarieen. Luk. 17, 24 — blitzartig: 
plotzlich und entscheidend; uberall Spuren des geisligen Sin- 
nes. Auch Johannes so. Sie bedeulen die E n t s c h e i d u n g  
und den Si  eg der Sac he Christi.

«
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V. 24 f. Neuer Ermunterungsgrund: sie leiden w ie  e r .
Ovx εβτι — ist Spriiclnvort. Daher Jesu in verschiedenea 

Bedeutangen beigelegt. Luk. 6 , 40 wird es von der geisti- 
gen Abliiingigkeit der Jiinger vom Meister gesagt. Joh. 13, 
16: bescbeiden wie er. Hier wie Joh. 15, 20: dasselbe 
Geschick fur sie bestinimt und wiinschenswerlh.- ,,Kein Die- 
ner hoher“  u. s. w. V. 25: ’Αρκετόν (6 , 34): ist genug, 
oder: moge genug sein. Γένψαι ως: sein Geschick theile. 
Και ο δούλος naml. γενέΰ&ω, fiir τω δονλω ΐνα γενηται. ,,Haus- 
herrn — Menschen im Hause“ . Diese Bezeichnungen Jesu und 
der Seinen (οιχι,αχοί nur noch V. 36) kommen bios in den 
Parabeln vor. Luk. 13, 25. ’ΕπιχαλεΙν vielleicht nicbt eigent- 
licb: ihn s o b e n e n t i e n ,  sondern: von S a t a n  nennen, ihn 
als den Verbiindeten Salans darstellen, auf 9, 34 deutend, wo 
eine Verbindung mit Satan ja nur Beschuldigung w ar.. Da
her ist aucb deni Siiinc nach ίπεχάλεβαν (seit G r i e s b a c h )  
besser als εκάλεΰαν; und sehr passcnd ware τώ οίκοδεβπότ  ̂ .— 
τοίς οίχιαχοΐς. Τινί τι Ιπικαλεϊν konnte sogar nur bedeuten: 
davon Beschuldigung nehraen. Βεελζεβονλ (so schreibt slets 
die gricchische Kirche, die lateinische und der Syrer nach 
dem A. T. Βεελξεβοΰβ) — αρχών των δαιμόνιων a. Ο. Die 
Grundlage dieses Salansnamens (Einige hallen ihn fiir einen 
ganz neuen selbstslandigen Namen) ist gewiss 2 Κδη. 1 , 2 . 
3. 16 die philistaische Gotlheil, welche schadende Insckten 
senden (Andere, wie G e s e n i u s  im Lex. u. d. W . , dem 
απόμνιος gemass, vertreibcn) kdnne und daher angebctet wur- 
de. Ob das Βεελζ. nun zum Satansnamen wurde, bios weil 
ein scbadcndes VVcsen (ein hoses Princip) damit bezeichnet 
wurde, oder mil Anklang an ein anderes W ort Ln-
reinheit): wissen wir niclil, und cs komml nichls darauf an. 
Aber es schcint einer der verachtlichen Satansnamen gcwescn 
zu sein. Gnten wieder 12, .24. Mark. 3, 22. Luk. 11, 15. 
Nicht wird er bei spalcreu Juden gefunden.
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V. 26 f. Neuer Grund: M u t h ,  F u r c h t l o s i g k e i t  
werdc gcfordert fur ihren Beruf unler den Menschen zu wir- 
ken. Die gauze Stelle V. 20 — 33 findet sich in anderein 
Zusammenhange bei Luk. 1 2 , 2 — 9.

V. 26 isl sehr verschieden bezogen — sprtichworlliche 
Formel ohne Zweifel. Aber bier nicht als Trost (so gewohu- 
licli: ihre Unschuld — die Saehe am Tag), sondern als Ge- 
b o t (so aueh de W e t t e ) .  ,,Fiirchtet sie nicht.“  Αυτούς 
niiinl. V. 17 τους ανθρώπους. ,,Nichls verborgen — oifen, 
geheini — bekannt.“  Αποχαλνφ&ηΰετοα — γνωΰ&ηΰεται also: 
nicht — sol i .  Den Worlen κεκαλυμμενον und κρυπτόν ge- 
miiss die V e r b a .  Die ersten Worte haben mehr allgemeine 
Bcdeutung, die letzten stehen mchr in Beziehung auf die Apo- 
stel ( dur ch  sie).

Die Bedeutung von V. 26 wird durch V. 27 ganz klar, 
wo die A u f f o r d e r u n g  beslimmt hervortritt. ’E v  τ η  ΰ κ ο -  

τ ί α  —  ftg το ο ν ς  ist nicht feslzuhalten: nicht als ob i nsge-  
h c i m  geredet. Dann wiirde ja doch nicht das offene Predi
gen daneben stehen. Σ κ ο τ ί α  —  φ ώ ς  so Zeph. 3 ,  5. Das 
fig ώ τ α  λ α λ ε ΐν  anders AG. 11, 22 (2 Mos. 11, 2) : l a u t .  
Ebensowenig aber ist es ( P a u l u s )  Iiindeutung auf nach t -  
l i c h e  G e s p r i i c h e  und das E i n  flu's t e r n  (tlinh) in der 
Synagoge. Es sind Gespriiche im cngern Kreise. ’Ε π ί  δ ω μ ά 

τ ω ν  nicht von (wiewohl so oft Volksreden gehalten warden, 
vgl. J o s e p h ,  d e  b e l l .  j u d .  2. 2 1 , 5) ,  sondern a u f  den Dli- 
chern — einc Formel fiir Oeirentlichkeit (2 Sam. 16, 22); 
sie steht dem τ α μ ι ε ΐ ο ν  6 , 6 entgegen.

V. 28. Hauptgrund fur ilirc Ermunlerung: die U n-
inacht .  alles menschlichen Hasses. Aehnlich Jes. 51, 12: 
nicht fiirchten die schnell vergchenden Menschen. Doch hicr: 
Gotl entgegen, und Gegensalz von Leib und Geist. Weish. 
16, 13— 15 ist mit nnsercr Stelle am Verwandlestcn: "Αν
θρωπος — ιξελθόν πνεύμα — την 6ην χείρα u. s. w. ’Απο-
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χτεννόντων (La ch man η) oder άποχτενόντων ( G r i c s b a c h )  
statt άποχτεινόντων. ,,Leib todten, aber die Scele niclit tod- 
ten kdnnen — aber fiirchtet den, welcher Leib und Seele ver- 
derben kann in der Gehenna. “  Diess ist schwierig gefundcn 
worden nach der gewohnlichen Erklarung von Gehenna von 
Strafen des k i i n f t i gen  Lebens. So konnte es scheinen, als 
ware eine Verniohtung der Seele als moglicli dargestellt und 
als liele auch der Leib der Gehenna zu. Man miisste die 
Worte iiberhaupl ini freieren Sinne auffassen oder £v τrj γεεννrj 
bios auf ψυχήν bezielien und απολεβαι in dem Sinne von un- 
g l u c k l i c h  mac hen aufTassen. Aber (s. z. 5 , 29) Ge
h e n n a  bedeutet gewiss nicht die z u k u n f t i g e n , die Hol- 
l e n - S t r a f e n ,  sondern die Ausschliessung aus der Gemein- 
schaft, dem Reiche Gotles, enlg. ουρανοί. L e i b  und S e e l e  
bedeutet den ganzcn Menschen, oder beslimmter: cuch iius- 
serlich und innerlich ungliicklich macben kann, indem er euch 
ausscheidet aus dem Himmelreiche. Das zweite φοβεΐβ&αι ist 
=  vereri.

X. 29 — 31 (vgl. 6 , 25 if.) wird a l l g c m e i n e s  G o tt-  
v e r l r a u e n  empfohlen. ,,Selbst das Geringste geschieht 
niclit ohne Golt (V. 29). Alles ist dem Wissen und der 
Macht Gotles unterworfcn (V. 30). Sie sollen sicb in ihrer 
menscblichen Wiirde und Bedeutung fiihlen (V. 31). Uebri- 
gens liegt ausdriicklich in dem Bilde (πεΰεΐται — ήρι&μημέναι 
είΰί)y dass hierauf kein Anspruch auf stetes W o h l e r g e h e n  
gegriindet sein solle; nur der Gedanke des gegenwiirligen und 
macbtigcn Gotles soli belcbt M'erden. Ferncr ist die Darstel- 
lung niclit gerade h y p e r b o l i s c h ;  dcnn der BegrilF der goll- 
lichen Vorsebung gestallet keine Ausnahme.

Vr. 29. ’/Ιαβάριον (assarius) bezeichnct die geringste Miinze, 
so wie ΰτρου&ίΐί und τρίχες die gcringsteu Geschopfe. Alles 
bat spriichworllichc Form. Πεαεϊται — kann fallen. Zu 
ίίνευ τοϋ ηατρός ist oft unrichtig της βουλής gelcscn worden.
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”Ανεν &εοΰ ist auch klassische Forme], Jes. 36, 10: ohne 
W issen, Wollen Gotles. ’Eni την γην — oft auch ini της 
γης (vom Vogel auch πίητειν ini τής γης LXX Amos 3 , 5) 
— bei πίπτειν gewohnlichcr Ausdruck vom Tode der Thiere. 
Auch εις την ηαγίδα wird bei den Griechcu ( C h r y s o s t o -  
mus)  gelesen. G r i e s b a c h  und Paul  us meinen nach die- 
ser Verschiedenheit, urspriinglich habe nur πεΰεΐται gestanden, 
dieses fur sich gewdhnlieh vom Slerben, Vergehen gesagt:
1 Kor. 10, 8 . Apok. 17, 10.

V. 30: Alles gekannt — besorgt. Aehnliche Spriich- 
worter sind 1  Sam, 14, 45. 2 Sam. 14, 1 1 . 1  Kon. 1 , 52. 
AG. 27 , 34.

V. 31. Μή ovv φοβηΰήτε ist allgemeine Wiederholung. 
Αιαψερετε 6 , 26. Πολλών ist immer vorzugsweise gelesen. 
Geringer beglaubigt ist ηολλώ. „Gcwiss werdet ihr euch weit 
bedeutender fiihlen als diese geringeu Gcschbpfe.“  — In un- 
scheinbarer Form ist also ein Gedanke von grosser, sittlicher 
Bedeutung ausgesprochen.

V. 32 f. Letzter Ermunterungsgrund. In ihrer Treuo 
zu ihm bestehe ihre grosste Wiirde. ,,Anerkenntniss von ih- 

- nen vor Gott, als denen, die zu ihm gehorlen.“
'Ομολογεΐν εν τινι (Luk. 12, 8) ist eine ungewolinlichc, 

syrische Construction. Wenn es nicht bedeuten soil ihn  be- 
k e n n e n ,  kann es sein: in  s e i n e r  A n g e l e g e n h e i t ,
S a c h e  B e k e n n t n i s s  t hun .  'Ομολογεΐν: often, frei, also 
furchtlos bekennen (7, 23). ’Αςνεϊΰϋ-αι (άηαρνεΐα&αι 26, 34)
2 Tim. 2 , 13. "Εμηροΰ&εν των άν&ρώηων uberhaupt oder 
den Menschen (wie V. 17). Es ist iibrigens wohl nicht 
gerade ein himmlischer Akt gemcint, sondern die Gemeinschaft 
mil ihm in der Gemeinschaft Gottcs bekennen — d. i. wenn 
von dem die Rede was Gotles Sache fdrdert.

V. 34 — 39: B e d r a n g n i s s e  seien bei seiner Sache 
durch ihr ganzes Beslehen bin; sie seien unzerlreunlich von
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derselben. Dasselbe sagt Christus bei anderer Gelegenheit 
Luk. 12, 49 — 53 vgl. 14, 26 f.

V. 34. Μή νομίΰητε on ήλ&ον 5 , 17 $ auch hier wohl 
einer falscben Meinung enlgegengesctzt. Mit dera messiaui- 
schen Glauben war eine solcbe Erwartung ja nolhwendig ver- 
bunden. Βάλλε tv mil E i n e m m a l e  oder u b e r m a c h t i g  her- 
einbringen. ,,Nieht Frieden, sondern das Schvvert“  Kampf 
(Luk. διαμεριΰμός). Es ist nieht von Christi E n d z w e c k e  
die Rede, sondern von den nolhwcndigcn Bedingungen dcn- 
selben zu erreichen. Und man kann die W orte immerhin 
als K l a g e  'vcrstehen. Vgl. Luk. 2 , 33. — Zu V. 35 f. 
vgl. V. 21. Wortlich dasselbe Mich. 7 , 6 f. ,,Den Mann 
von seinem Vater zu trennen (διχάξειν τινά κατά τίνος: tren- 
nen, dass er Feind wird), die Tocbler von der M utter, die 
Verlobte von der Scbwiegcrin.“  V. 36 steht οίκιακοί wie 
V. 25.

V. 37 konnte auch ganz im allgemeinen Sinne gelten — 
nur eben freier aufzufassen: die Sache fiber Alles zu acbten. 
Der Ausdruck ist starker als das Valer und Mutter v e r l a s -  
sen 8 , 22 . Acbnliches wird von den Priestern gefordert 
5 Mos. 33, 9 f . : Vater und Muller nicht kennen. Aber in 
unsercr Slclle ist ja fiberdiess nur von den Anverwandten die 
Rede, sofern sie von der gottlichcn Sacbe a b g e f a l l e n  oder 
a b w e n d e t e n .  ,,Mebr als mieh liebt.“  Luk. ,,nicbt hasst.u  
"Λζιος wie V. 13. Luk. δνναται μα&ητής μον είναι. Ebenso 
Solin und Tocbler.

V. 38 f. Die Liebe zum Lcben soil nicbt grosser sein 
als die zu ihm, sie sei fiberbaupt verderblich. Mit V. 38 ist 
gleich 16, 24 — 26 , wozu Mark. 8 , 34 f. Luk. 14, 2Γ» f. 
Job. 12, 25 parallel sind.

,,Sein lireuz nicbt aufniinmt und inir nachlolgt.u Das 
W ort K r c u z  bedcutet nicbt L e i d e n  fiberbaupt, sondern 
Kreuztragen beziebt sich auf das eigene Geschick Jcsu. Ααμ-
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βάνειν, αΐρειν: furcam fa re  (Job. 19, 17) — der gewohnliche 
Zwang <lcr Verurlheillen. Ilicr steht .es aber wohl nail der 
Bedeutung des F r e i w i l l i g e n .  Auch das σταυροΰο&αι der 
paulinischen Sprache (Bom. 6 , 6 . Gal. 2 , 20. 5 , 24) hat 
nicht iiberhaupt die Bedeutung von S te r  b e n ,  sondern in i t  
C h r i s t  us s t e r b e n ,  und zwar bei Paulas dieses in beson- 
derem Sinne. In unserer Stelle braucht man nicht eine W e i s -  
s a g u n g  zu linden, sondern nur das Bild s c l i m a c h v o l l e n  
Todcs. N a c h f o l g c n  steht hier bedeutender als 9 , 9 u. a. 
Also: , ,nicht gem sich mit mir zur Richlsllitte fiihren liisst.“  
— V. 39 isl gegen die unbedingte Liebe zum Leben iiber- 
haupt. Die Formeln sind sentenlids. Ενρίακειν ψυχήν: Le
ben gewinnen, namlich wenn man es iingstlich sucht. So 
sagen die Alexandriner εύρημα ψυχής Jer. 38 , 2. 39, 18. 
Demgemjiss απολεβαι ψυχήν: Leben opi’ern. Gleichen Sinnes 
ist φιλεϊν und μιβεΐν und zum Erslen &{knv αώ'ζειν, dieses 
Kap. 16. a. 0 . u. den Parallelstellen, Luk. 17, 33. Joh. 12, 
25. In den Nachsatzen hat ψυχή eine andere hohere Bedcu- 
tung , wal l  r e s  Leben, ob nun das i n n e r l i c h e  oder das 
h i m m l i s c h e .  Die Stellen der Klassiker, auch von Pau-  
l us  als gleichen Sinnes genommen, wie fugit mortem quisqnis 
contemserit ( C u r t i n s  tie ref), gesl. Alex. 31. 4,  14), ge- 
hbren nicht hierher; diese driicken bios aus: die Feigen trim 
der Tod am ersten.

V. 40 — 42 kommtChrislus von den Bedrangnissen zulelzt 
a u f F r e u n d e ,  welelie sie doch auch linden wiirden. Also: 
die Welt werde doch nicht ganz unempfindlich gegen sie sein.

,,W er euch bei sich auihimmt, nimmt mich auf; wer 
mich — den welchcr mich gesendct.“  Der Satz steht auch 
Joh. 13, 20. Das Gauze in einer anderen Beziehung Mark. 
9, 37. Die freundliche Aufnahme also ein Gotlesdienst. Die 
Formcl: so gut Avie J e s u m  aufnchmen, wechselt im folgen- 
den Verse ab mit μιΰ&ον αυτοΰ λήψεται. — V. 41 ist als
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allgcmeiner Satz zu nelimen: l i bera l  1 bedeulct ,,den Gesand- 
ten auinehmen“ soviel als den Sendenden. Προφηται — δί
καιοί: Lehrer— Fromme. Εις ’όνομα προφήτου — nicht dcr- 
selbe προφήτης ist gemeiut: darum weil er Prophet ist, heisst 
( P a u l u s ,  K i i h n o e l ,  de W e l l e ) ,  sondern: iin Namen 
eines, namlich anerkannteu, Prophetcn. Μιΰθός προφήτου Π  
Lohn, wie er sich fur einen Propheten gelnihrt, namlich fur 
einen aufgcnommenen (nicht: fiir einen aufnehmenden). — 
V. 42 erweitert das Gesagte: dassclbe linde Stall bei der Auf- 
nahme seiner cntferntesten Schuler. Vgl. Mark. 9 , 41. Oi 
μικροί wie 25, 45 Ιλάχιΰτοι steht: Schwacbe, Anfiinger. 
Der Ausdruck ist aus der jiidischen Schule genommen, wo 
die □''JlOp im Gegensatze zum (Grossen, Meistcr) stan- 
den. Τούτων: soldier, oder: wie sie ihn umgeben. ,,Klei- 
nen, ausserlichcn Diensl.“  Εις όνομα μα&ητού ist wie V. 41 
zu nelimen; also: mit Riieksicht darauf, dass er von einem 
Jlinger gesendet worden ist. Μαθητής ist mehr als μικρός· 
Also: wenn er aiicli nicht einmal auf midi Riieksicht nahine. 
Fiir die Vulg. αυτόν lesen P an  I us und L a c l n n a n n  rich- 
tiger αυτού wie V. 41; also μα&ητον. , ,Nicht um den Lohn 
konnnen, welcher fiir einen aufgenommenen Jiinger gehort.“  

Kap. 1 1 , 2 — 24 parallel mit Luk. 7 , 18 — 35. V. 1 
bildet den gewiihnlichen Uebcrgang von Rcden zur Erzahlung 
bei Matthaus ; vgl. 7, 28. Αιατάββειν ~  παραγγέλλειν 10, 5. 
*Εκύθεν unbestimmt von wo. Αιδάακειν και κηρνϋοειν 9, 35. 
Αυτών nicht der μαθητών, sondern wie 9 , 35 der Galiliier.

V. 2. Von der Gefangenschaft des J o h a n n e s  war 
sdion 4 , 12  gesprochcn. Hire Griinde wcrden 14, 3 — 5 
nachgebradit. Walirscheinlidi, dass diese Scene in Periia 
anzunehmcn ist, wo der Taufcr gelangen war, also auf einer 
bier nicht bescliriebenen Reise Jesu nacli Jerusalem. — "Εργα 
τού Χριΰτού — liier zuersl der Name ο Χριβτός und sclilcclit- 
hin von Jesu$ aber bier war ja auch e i g e n t l i e h  von seiner
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Messianitat und den Beweisen die Rede. F r i t z s c h e :  mes- 
sianische Thaten; dann miissle αύτου dabeistehen. "Εργα sind 
bei den drei Evangelisten W erke besonderer, gotllicher Art, 
wie ί’ργα im A. T. von Gott schlechlbin (Ps. 107, 24. Hebr. 
3 , 9 ) , allerdings vorzugsweise W a n d e r .  4vo  hat auch 
Lukas; allein beglaubigter isl ( L a c h m a n n ,  F r i t z s c h e )  
διά. Πεμπειν διά ist ganz hebraisirend (1 Ron. 2, 25). Είπε 
bei πέμψας wie άποβτειλας ανεϊλε 2 , 16. fO ίρχόμενος mes- 
sianischer Name aus Ps. 118, 26 vgl. 21, 9 u. Joh. 6 , 14. 
Προΰδοκώμεν ist fragender Indicativ oder Conjunctiv.

Diese Sendung des Tiiufers hat an sich nichts Auffallen- 
des. Sie braucht niclit einmal z w e i f e 1 n d genommen zu wer- 
den, sondern nur a u f f o r d e r n d ,  Elwas in messianischem 
Since zu thun. Diess die Auffassung der Meislen. Die Kir- 
chenvaler meinen, er babe seiner Jiinger wegen gefragt. 
Aber die folgenden Reden Jesu zeigen, dass der Tiiufer ihm 
in gewohnlieher messianischer Vorstellung befangen schien. 
Diese Sendung hat auch keine Schwierigkeil im Vergleich zu 
den Zeugnissen des Taufers von Jesu : 3 , 16 und mehr noch 
Joh. 1, 29 u. fgg.; auf der jiidischen Grundlage konnte auch 
die hohere Ueberzeugung schwanken.

V. 4 — 6 : Bejahung der Frage, aber auch zugleich Be- 
stimmung des Sinnes, in welchem er Messias sein wolle.

’.Ακούετε namlich im Rufe (9, 26); es ist also nicht von 
der L e h r e  Jesu zu verstehen. Die folgenden Salze sind 
nach Jes. 29 , 18 f. 35 , 5 f. 61, I f . ;  die lelzte Stelle ist 
auch Luk. 4 , 18 angewendet. Jene Stellen gelten als mes- 
sianisch, daher der Sinn der Antwort: in ihm werde ja Al- 
les erfiillt. Also wird in den Wundern hier die Beweiskraft 
nach der Erfiillung von Weissagungen gefunden, wie oben 
8 , 14. ,,BIinde schen, Lahme gehen, Aussatzige geheilt, 
Taube horen, Todte stehen auf.“  Νεκροί ίγείροντca ist oft 
versetzt worden, wie 9, 23; aber hier ist cs gewiss urspriing-
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lich. Πτωχοί ευαγγελίζονται hat offenbar die Ilauptbedeutung; 
es ist V. 6 daran angekniipft. Auch dieses naeh der prophe- 
tisdien Stelle Jes. 29, wo άγαλλιάοονται πτωχοί διά κύριον. 
Christus stellt dieses ,,fiir die Frommen gekommen zu sein“  
als s e i ne  messianische Beslimmung dar. Πτωχοί wie 5 , 3  
nicht ausserlieh Diirftige, sondern Fromme. Εναγγελίζεοθ-αΐ 
nicht iiberhaupt: Unterricht empfangen, sondern: die Kunde 
vom Messias erhallen. Also: Ftir demiithig Fromme bin ich 
als Messias erschienen.

V. 0. Gliicklich ist, wer kein Aergerniss an mir nimml,“  
an der Anspruchslosigkeit meiner Erscheinung also, sondern 
sich an jene Werke halt. Dieses ΰχανδαλίζεβθαι iv  αυτω 
steht auch, jedoch in Bezug auf seine Leiden, 13 , 21. 26, 
32. Der T a u f e r  ist iibrigens uiit diesem Sich - argernden 
gewiss nicht gemeint.

Die folgende Bede, zum Vo Ike gesproehen bis V. 19, 
soil theils das Belragen des Taufers, seine Zweifel, erklaren, 
llieils ihn vor dem Volke besUiligcn in seiner prophetischen 
Wiirde. Sinn: , ,Johannes sei der grossle Prophet, als sol
dier aber immer noch unlahig das gottlichc Reich in seiner 
geisligen und silllichen Bedeutung zu begreifen.u — ’Ίΐρζατο 
wie V. 20 5 es ist gleicli dem άνοίζας τό οτόμα vor liingcren
Reden.

Zuerst enthalt V. 7 f. den Vorwurf des Leichtsinns, mit 
welchem die Juden den Taufer aufgesucht und doch jetzt (denn 
dieses muss geschehen scin) herabwiirdigend iiber ihn urtheil- 
ten. Derselbe Vorwurf schliessl V. 16— 19 mehr von der 
Seite, dass sie auf Johannes nicht gehort batten. Ebcnso 
Job. 5, 33 — : iiberhaupt auf Niemand merken. Dann spricht 
V. 9 f. und wieder V. 13 — 15 von den Vorziigen des Tau
fers, dazwischen V. 1 1  f. von seiner geistigen Befangenheit. 
Dieses wird also unter die Belohungen nur eingeschobeii.

V. 7 f. ist in rednerischem Pathos gesproehen, und doch
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ganz urspriinglich — ein Beispiel von der Lehrart Jcsu, wie 
ofter in den Evangelien, vornebmlieh bei Lukas. Die erste 
Frage muss dem Folgenden gemass ersl mil &εάβαΰ&αι ge- 
schlossen werden (im Folg. mit ιδεΐν), nielit sclion mil εις την 
ί'ρημον ( F r i t z s c l i e ) .  ,,W as wolltel ihr seben? Wcder 
die Natur der W usle, noch einen Menscben, gewohnliche 
Glanzerscheinung, sondern einen Propheten. Diesen also er- 
kannlel ihr in Johannes und nun wieder nicht.“  — ,,Robr 
vom Winde bewegl“ versleben die Meislen wie C h r y s o s t o -  
mus  vom scbwaiikenden Menscben (Ezecb. 29 , 6 . 1 Kon. 
14, 15. Epbes. 4, 14): allcin es ist mil G r o t i u s ,  F r i t z -  
s c h e  und de W e l l e  ganz eigenllich aufzufasscn: doch nicbt 
die Wiiste habt ihr seben wollen, sondern El was in ihr. Das 
Ufer des Jordan ist schilfrcieh (1 Makk. 9 , 45). "Ανθρω
πον —  ήμφιεβμενον: Mann in lileiderpraebt. Μαλακός >vie 
m ollis: f e i n ,  i ippig.  Βαβιλεων bat der textus receptus, 
M a t t h a i  und S c h o l z  βαΰιλείων. Aber τ« βαβίλειa bedeu- 
tel dasselbe mit οίκοι βαΰιλέωv (Luk. 7 , 25).

V. 9. Προφήτην — nielit wahr einen Solchen. Καί 
περιΰβότερον προφήτου naml. εϊδετε, nicbt εξήλ&ετε Ιδεΐν.

V. 10 ist die Slelle Mai. 3 , 1 wie in der Parallcle bei 
Lukas und wie auch Mark. 1 , 2 auf Johannes angewendet. 
Gewohnlicher oder vom Taufer selbst (obeu 3 , 3) wurde die 
Jes. 40, 3 gebraucht. Allerdings wird dort von einem V or- 
1 a u f e r der m e s s i a n i s c h e n Zeit und zwar von E l i a s  als 
solchem geredel. Die Form der Slelle wcicht von dem Ori
ginal und der alcxandrinischcn Uebcrsetzung ab — im προβοί- 
που Gov (dort μου) und im οδόν Gov (dort bios odov). Dort 
ist Golt selbst der Erscheinende (wie Jes. a. 0 . ) ,  bier ist 
es der M e s s i a s  und er wird a n g e r e d e t .  — Das προ 
προΰωπον Gov ist ”  εμπροο&εν Gov im zweiten Satze: ehe 
du erscheinen sollsl.

Y. 11. ’Εγήγερται 24, 11. Joh. 7, 52 — άνεΰτη. Γεν-
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νητοί γυναικών 1st althebriiischc Formel: Hiob 14, 1. 15, 14 
(Sir. 10, 18 γεννήματα γυναικών) ; bier ist tier Gegensatz βα- 
ΰιλεία τών ουρανών. O l s h a u s e n :  es liege darin Got t ge -  
borner. Wenigslens stebt es vom hoheren Menscbenleben, 
— vereine. Μείζων nicbt bios grosseier P r o p h e t  (so Lu
kas , doch nur im text, rec .), vielmebr uberhaupt bedeutcn- 
der: bei Gott oder in seiner Wirksamkeit. Μικρότερος muss 
nolhwendig auf εν βασιλεία τών ουρανών bczogen werden, wie 
μείζων zu iv γεννητοϊς γυναικών gehort. ,,W er im Himmel- 
reiehe noch so wenig bedeutet.** Dcr Comparaliv ist nicbt 
in seiner eigenllichen Bcdeulung zu nebmen —· geringer als 
wer — sondern: dcr ganz Geringe. Aber μείζων αυτοΰ ist 
mit Bedcutung gesagt: ist mehr als der, wclcher iiber Alles 
im g e wo  bn l i c h e n  Leben ist. Die alte Kirche ( C h r y s o -  
s l o m u s ,  J u v e n c u s ,  auch F r i t z s c h e )  setzt ein Komma 
nacb μικρότερος und verbiudet also iv xy βασιλεία τών ουρανών 
mit μείζων. Ganz unpassend wird dann jenes auf J e s u m  
bezogen: ,,ich , geringer als Johannes** (dieses konnte er 
auch unter den γεννητοϊς γυναικών nicht sein wollen), und iv 
xy βασιλεία τών ουρανών ~  condenda cicitaie Dei genommen. 
Wenigslens miisste man die W orte, so construirt, fassen: 
der Geringcre, anschcinend, bedeulet mehr um des Himmel- 
reicbs widen, durcb die Gemeinschaft mit ibm.

V. 12 hat auch Luk. 16, 16 — aber in etwas anderer 
Worlslellung und Auffassung. Vgl. S e l i n e c k e n b u r g e r  
Jieilrr. xur Jiinl. in's N. T. 48 if. und Al ex .  S c b w c i z e r  
in VlIm . u. Uni Or. Theol. Sludien n. Krilihen 1836. 1, 90 IT.: 
,,()b — V. 12 ein Lob oder ein Tadcl enlbaltcn sei?“  y/πο 
δε τών u. s. w .: ,,Von der Zeit Jobannis des Taufers (ημε-
ραι: Epocbe, Wirksamkeit) bis jelzl ή βασιλεία τών ουρανών 
β ιά ζετ  ai.u Von drei Worterklarungen bleibt derselbe Sinn : 
1. d r a n g l  sicli  b e r z u ,  h e r e i n  ( g r i e e b .  V a t e r ,  LXX
2 Mos. 19, 24 βιάζεο&αι εΐαελ&εϊν): also mehr als ίγγίζειν bis- 

£xeg. Schrr. 1,1. 14
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h er5 2. (passiv) w i r d  mi t  D r a n g ,  A n s t r e n g u n g  b c- 
h a lid el  t “  gepredigt ( F r i t z s c h e ) ;  3. w i r d ' m i t  Ge-  
wa 11 e r s t r e b t  (2 Makk. 14, 41 &νραν βιάζεΰ&αι). Die 
V u l g a t e ,  L u t h e r  u. And. iibersetzen es : vthi palitnr — vom 
Satan oder (S  c h n e c k e n b u r g e r) von den jiidischen Oberen 
oder (S ch w ei ze r )  von den Sturmischen, Zelolen. Nach die- 
scr Uebersetzung crliiilt dcr Satz elwas nicht in den Zusammen- 
bang Gelioriges. Βιαβταί ist in keiner anderen Bedeutung als 
βιάζεα^αι zu nehinen, sodass bios ein Worlspiel in der Stelle 
liige; also, nach der sicher richtigen Erklarung des βιάζε- 
σ&αι, ist es nicht U e b e j t h a t e r ,  elwa Zollner und Siinder. 
Auch im άρπάζουΰιν darf nur dersclbe Begriff wic im βιάζεται 
liegcn ; also ist es nicht z e r s t o r e n  ( S c h w e i z e r ;  M e y e r :  
entreissen es - den Menschen). W ie im ersten Satze, so 
wvirde auch in dicsem dcr T  a d e 1 etwas ganz Unpassendes 
sein. Aber ganz angemessen war e s , nachdem gesagt: jetzt 
sei der Geringste liber Johannes — hinzuzufiigen: dazu ge- 
hore jelzt nicht viel niehr, der Geist des goltlichen Reichs 
berrsche schon l i beral  1. Indem sie den Taufer ehren sol- 
len , miisslen sie theils ihr Gliick empfinden , liber ihn hinaus- 
gekomrnen zu sein, theils dem Johannes nicht die Schuld ge- 
ben dass er zuriickgeblieben. Also: Stiirmische, solche wel- 
che es sich verschalfcn wollen, Fleiss und Eifer ( C h r y s o 
s t om us u. AG. 17,11 παΰα προ&νμία) daran wenden, reissen 
es an sich (άρπάζειν [Phil. 2 , 6] ist das verstarkte χληρονο- 
μεϊν). So fasst die Stelle unter Anderen auch de W e t t e .  
Aclmlich kann das πας εις αντην βιάζεται bei Lukas genom- 
men werden: d r i n g t  g c w a l t s a m  ein.

V. 13 Γ. giebt die Ursaehe a n , warum Johannes nicht 
mehr der llochste sei: er sei der lelzte P r o p h e t ,  nach ilmi 
die mess  ian iscli e Zeit.

"Εως ’Ιωάννου wahrscheiulich nicht bios: bis auf seine
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Propheten. *

V. 14. El δέλετε δεξαΰ&αι ist auf keinen bestimmten 
Gegensland zu bezieben, etwa τούς προφήτας, sondern es ist 
cine Lehrformel — vielleicht bei dunkleren, wie gewaglen, 
Gedankcn. 3Je si midis. ,,Der Elia der da komtnen soll.“
Mai. 3 , 23 IT. vgl. Sir. 48, 10. Luk. 1 , 17. Audi Ma- 
leachi verstand es wolil nur von einem Manne in dessen 
G e i s l , aber die Juden verstanden es e i g e n 1 1 i c h : 16, 13.
17, 10 IF. 27 , 46 f. Joh. 1 , 21. Von Christus und den 
Seinen wurde es auf den Taufer gedeutet.

V. 13. rO ί'χων — άχονετω 13, 9. 43 n. oft in der 
Apokalypse =  ax. αννιετω 15, 16. Aber άχούειν hat in der 
Fornacl die Bedcutung von βυνιεναι — Mark. 4 , 33. ,,W er 
verstehen kann,  der verstehe. Gewolmlich wird* es bei bild- 
liehen Reden gebraucht, also als Steigerung des tl &έλετε 
δεξαο&αι, der Beschreibung des Johannes als Elia entgegen- 
gesetzt.

V. 16 — 19 tadelt Jesus den Leichtsinn unter den Juden 
(von einer anderen Seite als V. 7 f .) , das Nichthoren auf 
ihre grossen Erscheinungen, hier zugleich, von Johannes er- 
weiternd, auch auf das jiidische Betragen gegcn ih n  s e l b s t  
bczogen.

Es iindet sicli grosse Versehiedenheit in V. 16, wcil er 
dunkel gefunden wurde. Γενεάν ταύτψ 12, 39. 41: diese 
Menschen odcr auch das Leben in d i e s e r Z c i t .  Τίνι ομοιω
θώ s. z. 7,  24. Παιδαρίοις ist text. re c ., noch Joh. 6 , 9 ; 
die neuere Krilik liest riclilig παιδίοις. Jenes wurde bei den 
Alexandrinern inehr von S k l a v e n  gebraucht. ’Εν άγοραΐς 
χα&ημενοις: auf den Slrasscn sich a u f h a l t e n d  niinilich spie- 
leud. ’Ayogai oft =  πλατεϊαι. So παίξεiv iv πΧαχείαις spriich- 
wdrllich von Kindern Zach. 8 , 5. Aber nicht die J u d e n  
werden, wie man gewolmlich annimmt, mil diesen spielenden

14 *
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Kindern verglichen — an sich passt der Vergleich — ohnc 
Ernst, nur nacli Laune urlheilcnd — doch die Rede V. 17 
pass! nicht dafiir; sondern J e s u s  und J o h a n n e s  der Tau
ter (K ϋ h η o e I , F r i l z s c h e) : ilire Saelie werde wie eine 
unernslliche, kindische, welche sich nur fur ernstlich ausgebe, 
bchandclt von den Judcn. Das όμοια Ιβτι ist wie oft in den 
Parabeln (s. z. Rap. 13) uneigentlich ggbraucht: es geht bei 
ihnen zu, man lebt bei ihnen. Τοΐς εταίροις αυτών hat der 
text, rec., Luk. «λλτ}λοι§. Aber bald wird εταίροις ohne αυτών 
(L a c Inn an n) gelesen , bald (viele Codd.) ετέροις. Wenn 
εταίροις gelesen wird, so nuissen G e s p i e l e n  verslanden 
werden. Das Bild erhalt dann einen neuen Zug: sie selbst 
unler einander maclien nicht Ernst aus dem was sie treiben. 
Liest man ετέροις, so sind die Voriibergehenden zu verslehen.

,,W ir haben euch gespielt, aber ihr habt nicht getanzt.“  
Λυλεϊν hier anders als 9, 23 — von muntercn Tonen. ,,Rlage 
vor euch gesungen — kein Zeichen von Trailer gegeben.“  
Slalt χόπτεο&αι hat Lukas χλαίειν. Also: Was der Taufer 
ernst, was Jesus freundlich den Juden dargeboten batten, das 
babe sie nicht beriihrl.

V. 18 f. ist wie Verbesscrung des Vorigen : nur hohnend, 
ladelnd hiillen sie die beiden beachlet.

Ήλθε wie gewohnlich: trat auf. N i c h t  e s s e n ,  t r i l l -  
ke n  (3, 4. 9, 14) ~  νηβτεΰειν odcr karges Mahl in der Wii- 
ste. Λέγουβι mild statt Aa'ym. Λαιμόνιον εχειν hier voni 
Triibsinn. Vgl. 1 Sam. 16, 23; ahnlich Joh. 8 , 48 u. 10, 20. 
— ,,Ich meiner Bestimmung nacli, der υιός του ανθρώπου, 
trcte auf in gewohnlich - menschlicher Silte (ίβ&ίειν xal πίειν), 
und man sag t: er ist ein Schwelger (φάγος Luk. 7 , 34) und 
Trunkenhold, Freund der Zollner und siindhaften Menschen“  
(9, 9 f.). Das Letzte war wohl nur gewdhnliche Judenrede; 
iiberhaupl aber soil mit dicsen Reden nur der W e i t m c n s c h  
bezeichnet werden.

»
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Και έδικαιώ&η η ΰοφία από των τέκνων αυτής 1st als spriich- 
wortliche Formcl zu nchmeii; denn es ist vieldentig und die 
vergangcne Zeit, έδικαιώδη, ist hier eigentlich nieht passend. 
Der Sinn ist zwcifelsolme dcr: das Walire, Rcchte wird bios 
von den Fiihigen erkannt, gulgeheissen. Also : den Juden 
felile der Sinn, Erscheinungen wie diese zu beurlheilen. Diess 
ganz johanneiscli: 1 0 , 20. u. a. Αικαιοϋΰϋ-αι ~  vhulicari, 
Reclit belialten (12, 37). L u t h e r :  getadelt werden, wel
ches unpasscnd ist neben τέκνα ΰοφίας; es miissle denn Ironie 
scin. Ήβοφία ist Wcisheit, die im M e n s c h e n  hervortritf, 
das Edle oder Goltcswtirdige. Aber gewiss heisst nicht Chri- 
slus selbst η ΰοφία, wie es Viele ( N o s s e l t  Eocercitt. ad 
sacrr. scriplt. interpret. 139), O l s h a u s e n ,  M e y e r ,  ge- 
nommen haben nach Luk. 11, 49. 'Από — von Seiten ihrer 
Kinder, dem Sinnc nach s. v. a. υπό, παρά. Vgl. 16, 21 
(πα&εΐν από) Mark. 8 , 31. AG. 1 0 , 2 1 . Vielleicht absieht- 
lich dieses: von i l inen her  — durch ihr gauzes Belragcn, 
oder, wcil die Weisheit eiuer c i g e n l l i c h e n  Ilce-htferligung 
durch Menschen gar nicht bediirfe. R re  tsc  h n ci d e r i s t  
frei von der Schuld ihrer Kinder. K i n d c v d e r W  ei s h e i t, 
νΐοϊ ΰοφίυς (Sir. 4, 11; viol φωτός Luk. 16, 8 . Joh. 12, 36) : 
solche welchc ihr angchoren, Sinn fur sie haben. Stall τέκνων 
lesen Einigc, aucli H i e r oo y m u s , έργων, wahrscheinlich 
nach 7, 16. Um so bedeutender wiirc dieses den Juden ent- 
gegengcsetzl, als diese sicli gerade dieses besondere Ycrhalt- 
niss zur Weisheit beilegten.

An diese Rede kniipft Mallhaus zwei Spriiche: zuvor- 
derst V. 20 — 24: K l a g e  i iber  den U n g l a u b c n  im
Vo Ike;  dann V. 25 — 30: F r e u d e  und Da n k  i i be r  
den G l a u b e n  d e r  Se i ne n .  l)a.s lclzt Vorhergegangcne 
bezog sicli ja aucli auf Reidcs. — Beide Stellen, doch die 
zweite nur bis V. 27, hat auch Lukas nach dcr Erzahlung 
von den 70 Jungern Kap. 10; die erstc bci der A u s s c n d u n g
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10, 13 — 15 und die zweite bei dcr R i i c k k e h r  derselben 
21 f. Freie Anordnung in der Tradition.

V. 20. Τότε, wie oft bei Matthaus, weniger Zeitparlikel, 
a ls : hiermit babe es im Zusammcnhange gestaudcn. ,,Uie ver- 
hasslcsten Menschen dcr alten Zeit batten geringere Schuld 
als die um ihn her.“  ’Ονειδίζειν nur: lieftig tadcln (Mark. 
16 , 14). A t πλεϊβται δυνάμεις — bei den Drei ist immer 
Ga l i l a a  die eigentliche Wirkungsstate Chrisli. Αυνάμεις wie 
gewohnlich Aeusscrungen gottlicher Macbl, vornebndieh Wun- 
der, doch, wie έργα, diese nieht allein. Μετανοεϊν wie 3 , 1 
u. 4 ,  17: sich zuj· neuen Sacbe bereilen.

V. 21. Χοραζίν ist verschieden geschrieben, anch χωρά 
Ζίν — wahrscbeinlicb C h o r a s c h i m  2 Clir. 27 , 4 : Wald, 
Hain. Nirgends sonst ausser unserer Stelie und in der Pa- 
rallele bei Lukas findet sich dieser Name, auch nicbt bei Jo 
s e p h u s .  Nach E u s e b i u s  und H i e r o n y m u s  war es ein 
kleiner Ort zwischen Hapernaum und Betlisaida, vielleiohl war 
cs auch ( P a u l u s )  rnchr Name der G e g e n d ;  diese ist, wie 
obcn zu 4 ,  13 schon crwahnt wurde, reich und anmuthig. 
Βη&βαϊδάν bat der text. rec. Viele (auch L a c h m n n n )  
schreiben Βη&βαϊδά. Jenes ist wahrscheinlich die provinzielle 
Form und nur von Matthaus und Markus gebrauoht. Lukas 
und Johannes haben best i min ter und richliger Βη&ΰαϊδά: 

(hebr. DTSC) =  Fischfang, Fischerort (Job. 1 , 45). 
Πάλαι άν — gleich im Anfang. !Ev βάχχω xal βποδω: schmerz- 
lich bussend und klagend. ,,Im harenen Gewand — in Asche 
sitzend (Lukas fiigt bei κα&ήμενοι) odcr sich damit beslreuend.“  
Jes. 58 , 5. 1 Kon. 2 1 , 27. Ps. 118, 7 f. Jon. 3 , 6 — 8 .

V. 2 2 , wiederholt V. 24, schon 10, 15. Es ist vcr- 
starkter Ausdruck fiir schwrere , griissere Schuld dcr Juden 
vor Gotl. Πλην wie 18, 7 vor errcgten Ausspriiclicn : A b e r 
n u n  a u c h ,  enmvero. — V. 23 wie oben. Aber weder 
ist dieSchilderung der P r a c h t  von Kapcrnauin zu b u c h s l a b -

'  4
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Iich zu nehmen, noch die Verkiindigung a l s P r o p h e z e i u n g :  
wenn es sich gleich so bewahrt hat; vielnielir i s t U e b e r -  
mut h  und g c i s t i g e  V e r l a s s e n h e i t  gemeint. Die grie- 
chischen Vater und aucb P a u l u s  uud de W e t l e  beziehen 
die Worte auf den Vorzug Hapernaum's Jesu Stadt zu sein und 
auf den Verlust dieses Vorzuges. Bei'm ersten Salz ist die 
Lesart sehr verscliieden. Walirsebeinlicli anderte man den 
Text gern, weil man ihn zu booh fand fur liapernaum. Be- 
sonders oft stellle man ihn in Frage um : μη εως (too) ουρα
νού υψωδήοη; Vulgate: numquid ad caelum exaflaberis? So 
auch L a c h m a n n .  Dann aber ware es zu verslehen: du 
wirst es wobl nicht kounen. ,,Bis zum Himmel gebaut — 
tief hinabgestossen in das Schaltenreich.“  Ilimmel und Schat- 
lenreich der ausserste Gegensatz. Die Formel καταβιβάζεσ&αι 
είς"Αιδον sclion Jes. 14, 12. 57, 9. Ez. 31, 16. "Εμειναν 
(μενειν Job. 21 , 2 2 ) : es stundc noch, ware bnssfertig
( “  μετενόηααν vorher). — V. 24. Γη : Einwohnersehaft.

V. 2 5 — 30 enlhalt die zweite angereihle Rede. Das 
πτωχοί ευαγγελίζονται V. 5 wird ausgcfiihrt. Aelmlich die Sc- 
ligpreisungen 5 , 3 — 9. Vgl. 1 lior. 1 , 26. B c s c h e i d e n -  
F r o m m e  seien fiir seine Sadie geeignet, mit ihr von ihm 
begluckt.

jEv Ικείνω τω χαίρω ~  Τότε (V. 20): In solehem Zusam- 
menhange, Sinne. ’Λποκρίνεα&αι wird bcsonders oft von Mat
thaus in hcbraisirendcr Art (HDy) gebraucht, wo keine F r a g e  
vorbergeht. Diese ist dann nicht (Fr i  t z s c h e )  als iibergangen 
zu denken. Vgl. 1 2 , 38. 2 2 , 1 . 26, 63. 28 , 5. Jencs 
W ort stehl so immer nur vor bedeulenden Spruchen, \ror- 
nehmlich senlenlidscn : h o b a η. ’Εί,ομολογεϊβΰ-αί τινι hebrai- 
sirend (nn^n: oft in dcr alex. Version d. A. T .) ZZ. dank-  
s a g e n .  Rcim. 14. 11. 15, 9. , ,Vater, Herr des Himmcls
und der Erde“  Gen. 24, 37. Der V a t e r  name bedcutet deu 
Willen, der Name H e r r  (Jas Vcrmogcn, und zwar bier nicht



216 Εν. Matth. XL 25—27.

sowolil w o h l z u t h u n ,  als a u s wi i h l e n d  zu segnen: zu- 
sammen also den gottlichen W eltplan, an welchem Paulus die 
gollliche W e i s h e i t  zu bewundern pflegt. ’Αποχρνπτειν und 
άποκαΧΰπτειν stehen bier in mittclbarer Bedeutung: unbekannt 
sein lassen — bekannt werdcn lassen. Es war zwar das 
Evangelium an A l l e  gekommen, aber der n a c h s t e  Kreis 
waren immer diese. Jesus dankt Gott dafiir, weil e r  es in 
Gotles Auftrag verkiindigt hatte. E r dankt j e t z t ,  weil es 
sieh als heilsam bewahrt batte: denn in diesem nachslen Rreise, 
unter den Kindesseelcn, fanden sich die W urdigen, Emplang- 
lichen. Ganz entspricht Job. 9 , 39. Ταϋτα: seine ganzc 
Sache. Es ist nicbt im Sinne zu beschranken auf V. 27 IT. 
(K lib no el). Σοφοί und βυνετοί, wie 9 , 12  f. Ιβχΰοντες und 
δίκαιοι,: sich diinkende oder dafiir geltende ZZ οίδοκονντες είναι. 
1 Kor. 3 , 18. Νήπιοι wie παιδία 18, 3 ZZ πτωχοί rfj καρδία 
5 , 3 : Einfache vorG olt, bescbeiden Fromme; mehr als AG. 
4 , 13 αγράμματοι καί ίδιώται.

\

Die W orte V. 26 sind versichernd, dass dieses nicbt 
zufallig gescbehen sei. ,,Ja, so hast du es beschlossen.“  Ε υ 
δοκία: Bescbluss, Plan. Eph. 1 , 5. 11. Kol. 1 , 19.

V. 27 — 30 wird die G l i i c k s e l i g k e i  t dieser ausge- 
fiibrt; sie baben G o t t e s e r k e n n t n i s s  (V. 27) und i n n e r -  
l i c h e n  F r i e d e n  (V. 28 IF.). Gewobnlicb ist die Stelle als 
unzusammenhangend und aphorislisch aufgefasst worden.

V. 27. Παραδίδοΰβ-αι ist wcder von einer iibergebenen, 
a u s s e r l i c h e n  Macbt zu verstehen (dann wrare der Salz ganz 
isolirlen Sinnes) , noch ist es bios doceri (K ii h η o e 1)  wie 
ρήματα διδόναι Job. 17, 7, sondern wie 28, 18 u. Job. 3 , 35. 
17 , 2 f . : i i b e r g e b e n  namlich die neue Ordnung der Dinge, 
das geistige Reich; entwcdcr es zu stiflcn, zu haltcn, odcr 
GUickseligkeit iu ibm zu gewahren. ,,Daher nur durch mich 
Gotteserkennlniss.“  Der Salz ,,Nicmand erkcnnt den Solm 
als der Vater“  macht nur die Einleilung zum folgenden als
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dem Hauptsatze : W  i e w i r i η η i g m i t e i n a n d e r v e r b u n -  
den sind.  Die Siilze wurden in der alien Kirche (doch 
I r e n  a us adc. haer. 4 ,  14 schreibt diese Umkehrung den 
Ilaretikern zu) oft umgekehrt; dann liegt die Bedcutung in 
dem ersten und der zweite isl nur Nebensatz. Dasselbe Joh. 
14, 6 dureh ερχεβθ·αι πρός τον πατέρα und zwar mehr als 
Saehe des L e b e n s  denn des blosen Erkennens. ’Επιγινωΰκειν 
stehl allerdings starker als das einfache γινωβκειν. Bios dem 
Erkcnnen im S o h n e  wird absichtlich bcigesetzt: ω idv βού- 
ληται ο νιος άποκαλνψαί (de W e t t e  will dass man es auch 
bei'm ersten Satze hinzudenke). Denn die OiTenbarung hat 
im Evangelium und bei den Aposteln nur das G o t t l i c h e  zum 
Gegenslandc; auch sollle ja jcner Satz nur das innige Verhalt- 
niss zwischen Vater und Sohn ausdriicken. Βοΰλψαι bezeich- 
net nicht Willkiihr, sondern Gu l e .

V. 28— 30 hat Matthaus allein. Also die Gluckseligkeit 
bei ilim auch durch i n n e r l i e h e n  F r i e d e n .

Die κοπιώντες und πεφορτιβμένοι sind “  νηπιοι V. 25, 
nur mit Beziehung auf das Gemut h .  Verwandt πεν&οϋντες 
5, 4 und εσκυλμένοι «. ίρριμμένοι 9 , 36. Vgl. Joh. 6 , 35 u. 
7 , 37. Die Ma l i en sind die im Gemuth Unbefriedigten, die 
B e l a s t e t e n  die welchen unerquickliche Gebote aufgelegt wa- 
ren. Λεΰτε προς με ~  Sir. 24 , 19: Προείθ-ετε πρός με. Joh. 
a. Ο.: ’ε'ρχεο&αι πρός αυτόν. ’Λναπανειν (2 Kor. 7 , 13): zur 
Ruhe oder Erquickung bringen. — Ζυγός und φορτίον (V. 30), 
wie δεΰμός und Aehnlichcs, G e s e t z c  im gutenSinne: Jer. 5, 
5 f. Sir. 6 , 24. 51 , 26 (vom Gesetz der Wcisheit). Im 
N. T. wird cs sonst vom las ten  d e n ,  wiUkiihriichen oder 
doch nicht nolhwendigen Gesetz gcsagl: 23 , 4. AG. 15 , 4. 
Apok. 2 ,  24. Diese Bedcutung kann auch bier insofern Stall 
linden, als Chrislus von dem spricht was an die Stelle jencr 
Laslen bei ihm treten solle. ,,W as ich cucli auflege.“

Im άναπανΰω F. 28 lag Beidcs zuglcich, das Negative
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und Positive; V. 29 f. wird Beides getrennt: nicht beschwer- 
licit, freundlieli — ganz befriedigend. Μά&ετε απ' εμον ~  
γίνεαθε εμον μα&ηταί — aber nicht ini Sinne zu beschranken: 
nehmt Milde von mir an, oder: lernl dass ioh sei. Πράος — 
ταπεινός (tjj καρδία gehort nur zu ταπεινός) : mild — beschci- 
den, d. h. bier, freundlieli. W e i l  ich dieses bin (der Satz 
nur des Folgenden wegen gesetzl), werdet ihr finden u . s . w.  
Ευρηαετε ανάπανβιν τ. ψνχαΐς νμοόν wie Jer. 6 , 16 (ευρ. 
άγιαβμόν τ. ·ψ. ν.). Χρηΰτός — ελαφρόν: mild — leicht. Ganz 
so 1 Job. 5 , 3 :  at ίντολαΐ αυτοΰ βαρεϊαι ουκ εΐΰίν — nielli 
unnatiirliche Anstrengungen fordernd, vielmebr ganz der Na- 
tur gemiiss.

Kap. 12. V. 1 — 16 ist von Matthaus in spatere Zeit ge- 
setzt als von Markus 2 , 23 — 3, 6 ond von Lukas 6 , 1 — 1 1  $ 
beide haben diese Erzahlungen v o r  der AposteUvahl. Das 
ganze 1 2 . Kap. sleht in beslimmtem Zusammenbange mit dem 
Scblusse von Kap. 11. , ,Jesus frei vom jiidischen Vorurtheil
— wohllhueud uberall — daber gehassl und verlaumdet von 
den Juden.“

V. 1. Πορεύεαΰαι bios s. v. a. περιπατεΐν. Also liegt 
hierin nicht gerade ctwas Ungesetzliches. Der Sabbatsweg 
durfte hoebstens 2000 Ellen betragen — Luk. 24 , 13. AG. 
1, 12. Σποίριμα: bebaute Aecker; nur noch in den Paralle
led  Σάββααι fiir ΰαββάτοις, beides wohl vom Singular
Der Plural findel sich auch bei J o s e p h u s .  ,,Hungerten — be- 
gannen Aebren zu rupfen und zu essen.“  Jenes auf fremden 
Aeckern war im Allgemeinen erlaubt 5 Mos. 23, 25.

V. 2 . Ουκ ϊ'ξεοτι·. gesetzlich verbolen. Die mosaischen 
Sabbalsverordnungen (2 Mos. 2 0 ,8 —11. 23, 1 2 . 31,13—17.
3 Mos. 23, 3. 5 Mos. 5 , 12  f.), welche iibcrhaupl W e r k ,  
A r b e i t  (H2 N Sp) verboten, wurden bekannllicb von den 
judiscbcu Meistcrn fiir ausserlichen Dienst immer mehr ver-



Εν. Matth. XII. 3. 4. 219

sell a r ft und e r w e i t e r t .  Hier wird S p e i s e n v e r s c h a f -  
fen,  — b e r e i  t en als ungesetzlich angesehen.

Die Antworten Jesu sind bei den drei Evangelisten ver- 
schicden, die bald inehr bald weniger gcben. Matthaus giebt 
sie am weillauligslen, Lukas am kiirzesten. Vielleicht flossen 
in der Tradition versehiedenc Reden Jesu zusammcrt fiber den- 
selbeu ffir Religion und Sittliehkeit des Volkes so wiehtigen 
Gegenstand; zu solehcn Aussprfichen konnten Jesum die Um- 
stande vvohl oft veranlassen. Bei Matthaus sind drei: — 
Yr. 3 — 6 : die S c h r i f t  selbst maehe Ausnahmen bei der Sab- 
batsstrenge; V. 7 : das Aeusserliche dcs Gesetzes stehe sci=· 
nem s i t t l i c h e n  Iuhalte nach; V. 8 : e r  babe durch seinen 
Beruf Maclil fiber die geselzliehcn Einrichtungen. — Ange- 
messen wird vom Allgemeinsten zum Personliehsten fortge- 
sehritten. Das Ersle und Lelztc haben alle drei Evangelisten; 
ausserdem nnr Markus nocli denGedanken: das Gesetz sei da 
den Menscben zu f o r d e r n ,  nicht ihm wehe zu than.

V. 4 nach 1 Sam. 21 , 1— G. Das Reispiel sollte nicht 
bios Gesetz - (besondcrs Tempelgcsetz-) Ueberschreitung iiber- 
lianpt einfuhrcn, sondern Bruch des S a b b a t  s:  indem an 
diesem sich David Nahrnng verschaiTte. Dcnn die Brode wur- 
den erst am Sabbat zur P r i  esterspeise und als solche soli 
sie ja David bier erhaltcn haben. S o T e r t u l l i a n  c. Marc. 
4,  12 und P a n  Ins. Die neuere Kritik gehraucht diesen Fall 
zum Beweise, dass zu David’s Zcit nocli nicht die voile Gcsctz- 
gebung, niimlich das Rilualgesetz des Pentateuch beslandcn 
babe. Uebrigens liegl hier keine besondere Bedeulung in der 
Person David's entweder als cines besondcrs Gevveihlcn oder 
eines Ahn des Messias. ,,Lesct ihr nicht — wie u. s. w. — 
welche ihm und den Seinen zu cssen nicht freistand, sondern 
nur den Pricslern ?“  Nach ίπείναβε fiigl der text. rcc. αΰτ.!ς 
bei, welches die neuere Kritik mit Ausnahmc F r i t z s c h e ’s 
auslassl; es sollte wohl zu έτιοίηαε gehoren, nicht zu ίπείναβε:
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e r that es und mit ihm seine Gefahrten. E l μη hier s. v. a. 
αλλα. ’y/ρτοι προ&έοεως neben προΰφορας die gcwohnliche alexan- 
drinische Ueberselzung des rp iy JD  (andcrwarts OOS): vor 
Gott hingelegt — 2 Mos. 25 , 23 — 28 u. 3 M os.24, 5 -  9. 
Zwolf warcn es als Darbringung der zwolf Stiimme, darge- 
bracht von Sabbat zu Sabbat vor dem inneren Vorhang iin 
Ileiligthum.

V. 5 f. Fortwahrend Verletzung dcs Sabbals innerhalb 
des T em  p e l s ,  indem die Priesler dort ilir Werk treiben. 
Also vorher: P e r s o n e n ,  hier: O e r t e r  machen Ausnahme.

fEv τω νόμω nielit bios, dass das Gesetz v e r s t a t t e ,  
sondern nach 4 Mos. 28 , 9 and. sollen am Sabbat sogar be- 
stimmte Opfer (cben als Sabbatsopfer) b e r e i t e t  und dar -  
g e b r a c h t  werden. Im Folgenden bat iv τω ίερω die Haupt- 
bedeulung; denn darauf bczieht sich V. 0. ,,Tm Tempel gilt 
das Sabbalsgeselz fortwiihrend nicht.“  To ιερόν ist ohne 
Zweifel T e m p e l ,  nicht ( Pa u l us )  ιερόν πραγμα. 3'Αναίτιοι 
wiedcr V. 7 : ohneGesetzverlctzung. Aehnlich Job. 7, 22—24 : 
B e s c h n e i d u n g  am Sabbat verslallet. — Die Schreibart 
V. G ist in bedeutender AVeise zweifelhaft. Der text. rec. 
und viele Handschriftcn geben μείξων. ,,Hier ist Einer, mehr, 
holier als der Tempel.“  Aber die wiehligern Zeugcn sind 
fiir μειξον. ,,Mehr als der Tempel.“  Ebenso πλεΐον V. 41 f. 
Dieses ist von der neueren Kritik durehaus vorgezogen.

■ Doch das μείξων ist atich i η n e r 1 i c h weniger angemessen; 
cs wurde denselben Gcdanken geben mit V. 8 und ein ande- 
rer stande in V. 7 dazwischcn, oder man miisste einen er- 
zwungenen und gekiinslelten Sinn annehmen: meine Gegen- 
wart bedeutet mehr als ein umgebender Tempel. Das μειξον 
aber liisst wolil verschiedene Erkliirung z u , doch immer wiir- 
digen Siunes: und an der richtigen ist kaum zu zweifeln. 
Die Worte sind nicht auf die freie Nalur zu bezichen, als 
(iotlcs Tempel, sondern (so auch gewohnlich) auf das was

220
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Jesus und die Jiinger tliaten, auf die Beschlifligung mit giitt- 
lichen Dingen. ,,W as hier gctrieben wird, bedeulet mebr 
als Tempel und Tempeldienst.“  In keinem Falle ist der Sinn 
mit P a u l u s  und Kuhnoel  auf die Sorge fur das Bediirfniss 
des Lebens zu beschranken.

V. 7 wieder wie 9 , 13 aus Hos. 6 , 6 . El εγνωκειts 
τί Icnv — Sinn; Wu'sstet ihr das Wesenllicbe vom Unwe- 
senllichen, Aeusserlieben zu unterscheiden. Nacli dem Ge- 
brauche, welcher oben von der prophcliscben Stelle, gemacht 
wurde, legen diejenigen zu wenig hinein, welche sie nur ge- 
gen den lieblosen Tadel der Juden gegen die Jiinger gebraucht 
glaubeu; auch wurde ’ελεος docb nicht das rechte Gegentheil 
von der jiidischen Rede bezeichnen. Γινωΰκειν: xntelligere. 
AG. 8 , 30. Τούς αναίτιους: diejenigen welche nicht dem 
Gesetze, namlich im W e s e n t l i c h e n ,  enfgegenhandeln.

V. 8 . Γάρ in forlschreilender Bedeutung oder sich auf 
den zu Grunde liegenden allgenieinen Gedanken beziehend: 
,,Diese sind nicht zu tadeln.“  ,,Es ist ja des Menschensohn 
Herr des Sabbats.“  Gewiss ist νιος τον άν&ρώπον auch hier 
wie homer derMessias, nicht ( G r o t i u s ,  P a u l  us ,  Kiihn- 
oel$ vgl. Mark. 2 , 27: Menschenleben gcht iiber die posi
tive Geselzgebung) M e n s c h  iiberhaupt. Schon die Form 
d νίός (mit dem Artikel) ist dagegen ; ferner ware κύριος zu 
viel; auch handelle es sich ja nicht urn eine b e d c u t e n d e  
menschliche Angelegenheit, darum, dass der Me n s c h  mehr 
gelten miisse als der Sabbat.

Z w c i t e  Sab  h a t s e r z a  111 ung ,  wie gesagl, noch pa
rallel bei Markus und Lukas. Vgl. Sell  ill l l i ess  in Jicnhes  
Museum fur Heligiomwiss. 3 , 1 .  D a n z  (le curat tone Chri
st i sabbutica, in Me use hen’s Nov. Test, ex Taint, expf. 
593 ss.

V. 9. Μεταβάς —■ vielleichl geschicht auch nacli Matthaus, 
und Lukas sagt es ausdrucklich, die iicilung an cincm andcren
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Sabbat. Die bier erw'ahnte S y n a g o g e  war nacli P a u l  us’ 
Zusammenslellung mit Job. 6 , 1 zu Tiberias. rIIv ist oft aus- 
gelassen oder cs steht εκεί dabei. Vc - r d o r r t e  Hand,  ξηρά 
(Mark, ίξηραμμένη), ein althebriiischer (1 Kon. 13, 4 . Zacli. 
11, 17; ξηροί Job. 5, 3 ), aber auch allgriechiseher arzllicher 
Ausdruck. V e r l r o c k n e t ,  starr, leb - kral'llos, aus wel- 
chen Ursachen aueb. Die Bedeutung e n t z i i n d e t  (Pa ulus)  
findet in ξηρός nur Stall, wenn es von Augen gcbraucbt wird. 
Es ist bei Matthaus unbeslimmt geblieben, ob diese Frage im 
Zusammenhange stand mit friiberen Sabbalsverletzungen oder 
nur iiberbaupt als streilige Frage aufgeworfen wurde, welcbe 
es bei den spateren Juden wenigslens war. Im Allgcmeinen 
gait: vitae pericufuin pellit sabbalutn. 'lva κατηγορήΰωοιν αυ
τόν nicht bios: um i r g e n d  E t w a s  gegen ibn zu linden, son- 
dern: um ihn enlweder als Gesetzesleind oder als Menschen- 
feind zu erkennen.

V. 11 f. Entscbieden bejahende Antwort — aber auf 
ihre eigene Handlungsweise bindeutend; namlich aus E i gen
ii u tz  brecbe ein Jeder von ihnen das Sabbatsgesetz. Niebt 
bios darin liegt der Sinn der Antwort, dass der Mensch mehr 
w e r t b  sci als das Tbier, sondern dass das Thier Einein a n- 
g e h o r e ,  dcm Menschen aber um se i n  s e l b s t  w i l l e n  zu 
belfen sei. — Lukas hat diese Rede niebt b i e r ,  sondern in 
einer ahnliehen Erzahlung 14, 5. — Dasi'v bei πρόβατου hat 
bier vielleichl keine besondere Bedeutung. — Βόδννος 15, 14: 
Grube oder Cisterne. Κρατεΐν καϊ ίγείρειν sind abs.iebtlich ver- 
bundcn. Im κρατεΐν namlich liegt die Bedeutung von Anslren- 
gung; εγείρειν uneigenllieb : vollig berauszieben. ,,Also ist es 
erlaubl“ u. s. w. Καλώς ποιεΐν (5 , 44 f.) ~  άγα&οποιεΐν. 
Aber vielleicbt mit der Bedeutung dcs e d l e n  S i n n e s .

Nun V. 13 die h a n d e l n d e  Antwort. Das χήρα εκτεί- 
νειν soil die schon e r f o l g l e  I l e i l u n g  anzeigen. Es slebt 
der Imperativ wie 9 , 7 ύπαγε und anderwarts βλέπε. Ilei'aus-



Εν. Matth. ΧΗ. 14—17. 223

slrecken konnte ja nur,  wcr Leben und Kraft zuriickerhalten 
halte. Das Folgende, καί άποχατεΰτά&η u. s. w ., ist nicht 
tautologisch, sondern das άποχατ. ist: w a r  h e r g e s t e l l t ;  
es giebt den Grund des ίχτείνειν an ( P a u l a s ,  F r i t z s c h e ) .  
'ΑποχαΘίΰταβ&αι so Mark. 8 , 25 nebcn αναβλεπειν.

V. 14: Έξελ&όντες ob nach xat αυτόν oder ( L a c h m a n n )  
zu Anfang (ίξελ&. δε οί Φαρ.): sie gingen von ihm w eg— wi- 
derlegt, besehamt. ,,W ie sie ihn verdiirben,“  nicht: d a s s —. 
'Απολεοαι ist das allgemeine Wort. Zu Grande ricbten : ebenso 
gut durch Andere als durch sie selbst. Bcslimmter dieses Rath- 
sclilagen 26, 4.

Gewiss wollte die evangeliscbe Tradition einen iibernatiir- 
lichcn Act Cbristi darstellen. Bloses Wobltbun lag nicht im 
Sinne diescr Erzahlung von Cbrislus. Ob die Juden nun die 
Ileilung nur fur eine naturliche geballen oder auch die mit 
hoberer Kraft gescbebene fiir eine Sabbatsverletzung geachtet 
baben, wollen wir nicht besliminen. Auch das καλοο? ποιεΐν 
V. 12  ist unbeslimmt: Cliristus konnte nach dem Evangelisten 
auch bier das Wunderbare verbergen wollen.

V. 15. Γνονς (vgl. V. 25) in den Evangelien immer 
vom boheren Wissen und Erkennen Jesu gebraucbt. ’Λνεχω- 
ρηαεν nacb Mark. 3 , 7 : an den See bin, wahrscheinlich auf 
das andere oslliche lifer. Αντονς πάντας wold nicht: von 
ilincn alien Einige, wie 14, 14 τους άρρώΰτονς αυτών, son- 
dern diese οχλοι werden alle als biilfsbedurftig dargestellt. 
Ebenso 19, 2 αντονς; zweideulig Luk. 5, 17. — 5'Επιτψαν 
V. 16 ΓΖ ίμβριμαΰ&αι 9 , 30. Φανερόν ποίηδωΰιν (Mark. 3, 
12) ihn als Messias oder sein Iliersein.

V. 17 IT. wieder wie 4 , 14 u. 8 , 17 cine propbctiscbe 
Stelle bei eiuein Ruhepunkte dcr Erzahlung: Jes. 42, 1 — 4, 
frei, nielit nach der alex. Uebcrs. und am Schlussc auch vom 
Original abwcichcnd. Das Stillc in der Handlungswcise Chri- 
sti sei ein Bcweis seiner B e s c b e i d e n h c i t  und L i c b e .
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Die mcssianische Deutung der Rede von Jes. 40 an war nicht 
durchgangig. Mehr fassen sie die spaleren Jndcn, im Sinne 
des Originals, vom judischen Volk als Ideal auf: so aucli 
die Sepluaginla, wclche ’Ιΰραήλ und ’Ιακώβ dabei selzen. Aber 
der Evangelist sprieht durch dieses Cilat zugleich den bedeu- 
tenden Gedanken aus, dass alles Thun und Wirken Jesu sein 
g c i s t i g e s  W erk zum Endzwecke geliabt babe.

V. 18. Παϊς bier ei»tschieden ~  D i e n e r .  Αίρετίζειν 
fur αίρεϊο&αι ist ein W ort spatcren Gebrauchs. Ενδοκεϊν (bier 
mit είς — 2 Petr. 1, 17; oben 3, 17 mil εν) nicht j^os l ie- 
be n ,  gutbeissen, sondern B e s t i  mint ing g c b c n .  l)iese 
Bestimmung sammt der Ausriistung fiir dieselbe ist in den fol- 
genden zwei Salzcn ausgedriickt: ,,Meinen Geist auf ihn legen, 
und er wird Reclit fur die Volker verkiindigen.“  Κρίβις.ζζ. 
το δίκαιον (diess ist ganz die hebraische Worlbedeulung) und 
zwar von einer gewissen g u t e n  Sacbe, der Sache Goltes, 
gesagt. Es kehrt V. 20 wieder. ίναγγελεΐ — das Original: 
schaflcn und zwar eigenlliehe G e r e c h t i g k e i t .  "Ε&νη hier 
wie V. 21 nicht bios H e i d e n ,  sondern a 11 e W e l t .

Nun: be sc he i den  V. 19,  l i e b e n d  V. 20.
, ,Nicht streiten, Getos niachen.“  Κρανγάζεινι larmen, 

hier uni sicll geltend zu macben. 'Εν ταϊς πλατείαις την φω
ν ή ν — seine Slimnie auf den Strassen erbeben (Pa t i l us :  die 
Stimme aus deni Ilause wird niemand auf der Strasse horen), 
entweder aueh: nicht streiten (die Strassen sind ja im Orient 
der Plalz der Gerichte), oder uberhaupt: nicht olfenllich, laut 
sein. ,,Das (nur) geknickte Rohr wird er nicht zerbrechcn 
( κατεάβΰειν ~  καταγννναι), den (nocli) dampfenden (Alex. 
χαπνιζόμενον) Docht (λινόν ~  ελλνχνιον) wird er nicht aus- 
ldschen.“  Gewiss ist der Sinn: den Gebeugten wird er nicht 
Vorwtirfe, Riige, sondern Hiilfe geben. Aehnliche Bczeich- 
nungen vom Siindengefiihl Jes. 61, 1  u. Ps. 51, 8 . G r o l i u s  
und P a u l  us fanden in den Participicn Bezeiclinung von etwas

Εν. Matth. XII. 18. 19.
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Εν. Matth. XII. 20 — 22.

Gu t e m:  Empfanglichkeit fur das Gute — gegen die hebrai- 
sehe Bildersprache. ,,Bis dass er das Gute vollstandig bewirkt, 
ausgefiihrt habe.“  Das εως bezeichuet den Endzweck von 
Alien» bei ihm. ’Εκβόλλειν verstiirkter fur ίξάγειν (Job. 10, 4). 
Κρίοις wie V. 18 die gute, Gottes Sache. Νϊκος ist ein 
zweifelliafles W ort; es ist enlweder spjilere Form fur νίκη 
(1 Kor. 15, 54 f. 57) oder das griechisch gemachte Π3£3. 
Oft wechselt bei den Alexandrinern είς νϊκος mit εις τέλος: 
Hiob 36, 7. Amos 8 , 7. Also, mit gleiehem Sinne: zum 
Siege gebracht, , oder vollig ausgefiihrt. Das Original hat 
ΠΟΝS , die alex. Uebers. είς αλήθειαν — gleichbedeutend: 
v o l l k o mme n .

V. 21  wird nur der letzte Satz des Originals noch ge- 
geben. Fiir iv τω liest die neuere Kritik τω. Der Evange
list giebt όνομα mit den Alexandrinern fiir r n i r \ ;  vielleicht 
ist dort (Paul us )  όνόματι aus νόμω entstanden. ,,HolTen 
auf ihn“  — sein Beruf und seine Wirksamkeit wird anerkannl.

Im Folgenden bis V. 45: Diim onen  h e i l u n g  und be- 
deutende I l ede  Jesu in Beziehung auf den jiidischen Unglau- 
ben. Im Allgemeinen cntspriehl Mark. 3, 20—30 u. Luk. 11, 
14 — 26; aber dieser verlegt das Sliick in bedeulend spatere 
Zeit. Matthaus giebt es am Ausfiibrlichsten.

V. 22. δαιμονιζόμενος, τνφλός και κωφός s. ζ. 9 ,  32. 
De W  ett.e nimmt naeh S t r a u s s  Eine Begebenheit dort 
und bier an ; doeh dalu'r liegt wenigslens kein Beweis vor. 
Aber wie dort wird das zwiefache Uebel hier ebon vom Dii- 
mon hergeleitet; zwcifclhaft bleibt es nur,  ob von ihm als 
wirklicbes Leibesiibel bewirkt oder durch gcistige Einwirkung, 
sodass Triibsinn oder Trolz das Eigenlliche dabei gcwesen. 
Lukas bat bios κωφός. Θεραπεύειν stelit bier ungewohnlich 
von Heilung des Damoniscbcn, — V. 23. 'Εζίϋταβ&αι bei 
Mallh. bier allein; oft bei Mark. u. Luk. D av id 's  So bn

Exeg. Schrr. 1 , 1 .  j[5
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9 , 27. Jesus wurde fiir den Messias gehaltcn enlweder als 
Wunderthiiler oder als Herr der Diimonen.

Die Rede V. 24 oben 9 , 34 vgl. 10, 25. ’Ενϋ-νμήβίΐς 
in V. 25 wie 9, 4 stille Gedanken, bier heiinlich besprocbene.

Zuerst nun bis V. 27 ist die Rede an b e q u e m e n d ,  
aber so , dass Jesus zeigt sie seien zwiefaeh mit sich im W i- 
derspruch: indein sie, Diimonen durch S a t a n  vertrieben
wahnend, diesen sein eigenes Reich zerstoren lassen, dann 
indent sie an Damonciiheilung unter sich glauben. Dieses, das 
Darlhun des Widerspruchs, die eine Art der Accommodation 
Jesu; die andere ist die, die falsche Lehre sogleich auf etwas 
Hoheres i.'berzutragen.

*Ερημοϋται- “  ου βτα&ηοετca. ,,W ird zerstiirt, zerfallt, 
wenn es gegen sich selbst gcllieilt ist. “  Μερίζεο&αι κατά τίνος 
ist pregnant gesagt: getheilt, sodass die Theile gege n  sich 
wirken. ,,So aucli jede Stadt, Haus.“  V. 26 hat εΐ die 
hypothetische Bedenlung: wenn es wahr ist, dass Sa t a n  den 
S a t a n  — nicht: Ein Satan den anderen (P a u 1 u s, d e W  e t- 
t e 5 jener aber es als Appellativum ansehend: die Rabbinen 
sagten wirklich Q'lOtU), derm die altjiidische Diimonologie 
kcnnt nur Einen Satan. Mark, hat dasselbe, Luk. εαυτόν. 
Also: Satan sich selbst als Satan. !£ςρ’ εαυτόν £μερίβ&η giebt 
die Folge aus dem Vorigen. Demnach nicht bios: im Austrei- 
ben wirkt er gegen sich — sondern : er miisste dann mit sich 
selbst zerfallen sein. ,,Und wie kann dann“  eben nach V. 25.

V. 27. Οί υιοί υμών — wohl nicht judische Manner 
uberhaupt, sondern Sohne der P h a r i s a e r  d. i. J l i nge r  
derselben, E x o r c i s t e n  AG. 19,  13 f. J o s e p h ,  dc bell, 
jvd . 8 . 2 , 5  and. (im Bcsitze Salomonischcr Geheimnisse). 
Damit erkliirt Jesus keinesweges seine Danionenbannungen fiir 
gleichartig mit denen der Pharisaer: er wiirde d i ese  dann 
nach V. 28 fiir g o t t l i c h  erkliirt haben : sondern er erinnert 
jene nur an ihr Urlheil iiber einander. τίνι: du r c h  w es-



Εν. Matth. XII. 28— 30. 227

sen K r a f t  — wohl nicht bios im negativen Sinn aufzufas- 
sen: warum denkt ihr nicht auch bei ihnen an satanische Hulfe ? 
Vielmehr: diese doch scbreibt ihr g o t t l i c h e n  Kraften zu. 
Jia τούτο: weil ihr bei ihnen daran glaubt.

V. 28 — 30. ,,Die Vertreibung der Damonen durch Gol- 
tes Kraft bewcist, dass S a t a n  keine Macht mehr habe, also 
das goltliche Reich gekommen sei.“  Dieses b r a n c h t  nicht 
bios Anbequemung zu sein; es kann darin der Sinn liegen, 
dass ein hoherer Geist uber alle Leiden von Geist und Gemiith 
Herr gcworden sei und hierin sich eine neue Zeit ankundige. 
Slatt der Vulg. ίγώ  iv π νεύ μ α η  9εού  liest die neuere Kritik 
iv π νεύμ α η  9εού  εγώ, denn die Wprte εν π ν . 9 . haben den Ton. 
Π νεΰμα 9εού  ( P a u l u s :  gute Gesinnung) ZZ δάκτυλος 9 ε ο ν  

bei Lukas. A n h a u c h  G o t t e s  “  Gottes Kraft, den Men- 
sehen beisteheud. ΗΑρα εφ 9α σεν zz  δηλον o n  εφ & .: so musst 
ihr einsehen, so ist klar. ”Ε φ 9ασ εν Ιψ υμάς (1 Thess. 2, 16 
η όργη): entschieden, viillig gekommen sei zu euch.

Dafiir der Beweis V. 29. Denn Satan muss besiegt sein. 
Es wird also v o r a u s g e s e t z t ,  dass dieses die Bcdingung 
sei, unler welcher das goltliche Reich eintreten konne. ?,Mag 
auch demand in das Haus eines Machligen oder Gewaltigen 
gehen und rauhcn seinen Ilausrath oder Walfenriislung (bei- 
des kann σκεύη bedeuten), wenn er nicht jencn vorher ge- 
bundcn hat? Dann erst k a n n  er“  διαρπασει. Σκεύη τον 
ισχυρού (nach jener verschiedenen Bcdeutung von σκεύη) ent- 
weder die Damonischcn oder ihre Uebel. Uebrigens ist der 
Vers eine spriichwdrtliche Formel, wahrscheinlich nach Jes. 
49 , 24 f. (dem Gewaltigen wird die Ruslung ahgenommen, 
wenn er besiegt worden).

V. 30 kann nicht mil dem Folgendcn vcrbunden werdcn; 
denn diese unglauhigen Judcn wareu ja nicht bios gleichgiiltig, 
sondern feindselig gegen ihn. Vielmehr gchdrt er zum Vori- 
gen und fiihrt im S p r i i c h w o r t  cincn andcren Gedauken

15 ‘
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ein : dass er nicht mit Satan verbnnden sci, erhelle sclion ans 
dem verschiedenen Sinn, Absicht, mil welcher beide handel- 
ten. ,,W er nicht mit mir ist (also m it i r g e n d  Ei nem) ,  
dor ist gegen midi:  wcr nicht mit mir sammelt, zerslreut.“  
W er nicht zu meinem Vorlheile handelt, hat die Absiclit mir 
zum Nachllieile zu leben. Der erste Satz bezieht sich mehr auf 
die Ge s i n n i i n g ,  der zweile mehr auf das W i r k e n .  Mark. 
9 , 40 u. Luk. 9 , 50 aucli spriichwortlich: W er nicht gegen 
eucli ist, ist fiir euoli. Aber daselbst ist von solchen die Rede, 
welche die Sadie der Jiinger nodi nicht kenntcn, aber in Ge- 
s i n n u n g ,  Gemiilh, oder den P e r s o n e n ,  den Jiingern, 
nicht abgeneigt waren.

Die folgenden Reden bis V. 37 geben nun das Positive, 
Eigentliche; bislicr waren sie mehr anbequemend. Der Grund, 
warum die Juden sein hoheres W irken nicht anerkennten, 
liege in ihrer U n f a h i g k e i t  fiir das Hohere, Gottliche: 
V. 31 f., und der Grund, warum sie nur llnwiirdiges, Feind- 
seliges zu s p r e c h e n  vermochten, in ihrer unwiirdigen, 
feindseligcn N atur: V. 33 if.

V. 31 f. die beruhmte Stelle von der unerlassbaren S iin- 
de w i d e r  den l i e i l i gen  G e i s t  oder vielmehr von dcr L a- 
s t e r u n g  desselben. Rei Mark. 3 , 28— 30 linden sich die 
W orte in demselben Zusammenhange wie bci Matthaus; bei 
Luk. 12, 10 stehen sie anderswo, kiirzer, wahrscheinlich in 
ganz anderem Sinne. Vgl. G r a s h o f  in Ul lm.  u. Umbr. 
Theol. S(ud. u. Krit. 1833. 4 ,  935 ff. G u r l i t t  ebendas. 
1834. 3, 599 If. T h o l u c k  ebend. 1836. 2, 401 ff. (Verm. 
Schriflt. 2 ,  48 If.). Ph. Sc l i a f  die Siindc wider den heil. 
Geist. Ilalle 1841. — Geist, heiliger Geist, Gotteskraft, 
wirksam, sichtbar in ihin, ist nicht. bios die Kraft in Wundern 
(V. 28), sondern iiberhaupt die in seiner Person, das Gott- 
liche in ihm. Man kann die Idee dieser Stelle imtnerliin 
weitcr auffassen, auch ausser der Person Jesu: das G 6 11-
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lie  he, H o h e r e  u b e r a l l  wie es sich im Menscben erweist: 
wer dieses nicht anerkeaiit, ilim widersteht u. s. w . , so- 
dass damit Eph. 4 , 30 (ahnlich aueh 1 Job. δ , 16) gleich- 
bedeutend ist. Vgl. de ~SV c i t e  die Siinde wider den heil. 
Geist. Berl. 1819. Ob die P h a r i s a e r  jene Lasterung ge- 
tban, ist uberllussig zu fragen. Der Sacbe nach gewiss; 
ausdriicklich sagt es Mark. 3 , 30.

dta τούτο nicht gerade: aus dicsem Grunde, sondern: 
in dieser Beziebung. ,,Jede Siinde und Laslerung wird (kan 115 
d. Fulurum wie 25. 29) erlassen werden den Menschen.“  
Βλαβφημίαι Schmahung mit W ort, laslernd, begangen. Es 
hat bier den weitern BegriiT, nicht bios G ot t e  s lasterung,· 
sondern λόγον είπεϊν κατά τίνος. ,,Aber die Lasterung der 
gbttliehen Kraft kann nicht vergeben werden“  — das Nicht- 
erkennen oder Verkennen des Giittlichen wo es wirkt. Ovx 
άφεθήσεται, entweder weil es auf die innerlichste Lnwiirdig- 
keit, Lnfahigkeit zuriickweist, oder weil sich der Mensch 
dadurch das Miltel der Ueberzeugung, folglich auch der Siin- 
denvergebung, abschneidet, weil er dann unverbesserlieh ist. 
Aehnlich Hebr. 10, 29 πνεύμα ίνυβρίζειν, vgl. 6, 4 if. (αδύ
νατον). Also Vergebungslosigkeit ist ganz eigenllich zu nch- 
men, nicht: d i f f i c i l i u s  omnibus hoe peccutum condona
tion m ( G r o t i u s ,  F r i t z s c h e ) ,  aucli nicht: Christus habe 
animo commoto gesproehen. Aber darum ist unsere Slclle 
nicht klassisch fiir die pcccala irremissibilia.

V. 32 wird das Allgemeine (V. 31) auf seine Person 
angewendet. Gegen diese als mcnschlichc Person mogen sie 
sprechen, das Aeusserliche bios erwiigend, wenn ihnen das 
Inncrlichc nicht erschicncn; uur nicht das h o h e r e  P r i n c i p  
in i li m mogen sie lastern, denn dieses ist άγιον πνεύμα, enlg. 
deni υιός τού άνθρωπον. Die Schwierigkeit in dieser Stelle 
kommt daher, dass man άγ. πνεύμα vom Geisle an s i ch,  
nicht dem in der P e r s o n  C h r i s l i  verstand. Dersclbe Ge-



danke Job. 5, 41 f. fO νιος r. άν&ρώπον wie inrnier: J e s u s  
als Messias; G r o l i u s  und F r i l z s c h c  verstehen i r g e n d  
e i n e n  M e n s c h e n .  Λόγον t Ιπεϊν κατά ZZ βλαβφημεϊν. 

"Λγιον πνενμα ~  &εον (V. 28 und so iiberall). Das ovx 
άφεΰηΰεταε wird gesleigert: weder in dieser noeh in jener 
W elt. *Ev τουτω  hat der text, rec., den S c h o l z  in iv  τω 
vvv  andert, wie Tit. 2 ,  12. D i e s e  und j e n e  W elt oder 
W ellzeit ist bier wohl nieht bios die v o r m e s s i a n i s c b e  
und m e ssi  an i sc h e : die W orle stehen mit zu vieler Be- 
deulung: sondern L e b e n  und Tod.  Aber man darf sie niclit 
zu dogmatisch streng fassen, als wcnn Chrislus gewisse Siin- 
den schleehthin fiir unerlasslich gehalten babe, sondern ent- 
weder nur mit Beziehung auf die jiidisehe Vorslellung, dass 
der Tod versolme (Jes. 22, 14: ovx άφε&ήβεται νμίν  —  &os 
αν άπο&άνψε), oder die Sunde Avird nacbwirken zur Strafe 
(2 Makk. 6 , 26 : οντε ξών οντε άπο&ανων wird er der Strafe 
entgehen), oder — was das wabrscheinlichste (vgl. V. 36) 
ist — die Formel bedeutet: weder bei Menschen noch bei 
Gott wird er Vergebung erhalten.

V. 33 — 37 hat Matthaus allein. Etwas davon bat Luk. 
6 , -43 — 4 5 , diese Rede mit der oben 7 , 16 verbindend. 
Das Hervorheben der Schuld , welche auch nur in liisternden, 
bosartigen R e d e n liege, mag veranlasst gewesen sein durch 
die Entschuldigung, die gedenkbare oder wirklieh gemachte, 
dass dieses ja nur W o r t e  seien. Im J u d e n t h u m  war der- 
gleichen sehr natiirlich, da dieses ja wesentlich auf Hand-  
l ung ,  W e  r k  geriehtel war. ,,Uuwiirdig, bosartig sp r i c h t 
nur Aver dieses wirklieh in seinem Inneren ist.“  — Yiele, 
auch K i i h n o e t ,  F r i t z s e h e ,  de W e l t e  (aber dagegen 
ist der Zusammenhang bis Y. 37), haben es auf C h r i s t  us 
bezogen; E r  kbnne nicht zugleieh g u t  und doch im Dienste 
Sa t an ' s  sein; ποιήΰατε haben sie in der Bed. ponite, jtulicale 
genommen.

230 Εν. Malth. XII. 32. 33.
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Nach unserer Erkliirung , auf die J  u d e n bezogen, sind 
die Imperativen V. 33 nicht eigenllich zu nehmcn, sondern 
in senlentioser Sprache gebraucht, die Satze gleich machend 
und znglcich betonend, fiir ποιοϋντες — ποιήβετε: wenn iiir 
each gute Gesinnung versehaffen wcrdet, werden auch die 
Fruchte gut sein, und umgekehrt. Der Ba um ist fur das 
Inneriiche des Menschcn, seine Gesinnung, gesagt 5 die F r u c h t 
bedeutet die Aeusserung iiberhaupt. ,,Denn immer rich tel, sich 
die Frucht nach dem Baum.“

V. 34 gelit auf das Speciclle fiber; also die R e d e  auch 
driicke aus, bezeiclme das Innere, die G e s i n n u n g .  Γεν
νήματα εχι&νών 3,  7. ,,W ie konnt ihr Gutes sprechen , da 
ihr bos seid?“  Zunachsl ist wieder bier davon die Rede, 
dass sie nicht gut se in  konnlen, da sie bos r e d e t e n .  Von 
diesem Gedankcn gelit Cliristus sogleich auf einen anderen, 
verwandteu liber. ’Ex yd(> του περιΰβευματος u. s. w. 17s- 
ρίβαενμα 2 Kor. 8 , 14: was iiberdiissig vorhamlen. ,,W as 
innerlieh uberfliissig da ist, iiberslromt, spricht der iVlund aus,“  
also das Herrschendc, die Gesinnung, nicht bios uberwalli- 
gende Gefuhle.

V. 35 giebt entwedcr ganz dasselbe mit V. 34 oder ist 
zugleich auf G e d a n k e n  bezogen (neben der Ge s i n n i i n g ) .  
W  ie es innerlieh da ist, so spricht man es aus. ,,A iis dem 
gnten Schatze giebt der Gute nur Gules.“  Nach του αγαθ·ου 
&ηοαυρού hat der text. rec. τής χαρδίας, was von der neiteren 
Iiritik nach den wichligsten Zeugen verworfen worden ist.

V. 30 f . : Auch vor Go I t  wird die Rede zugercchnet, 
ob sie wiirdig und giilig oder das Gegenthcil. 'Ρήμα αργόν 
— πονηρόν im Vorigen. Die negative Bczeichnung, inutile, 
iners, ist bedeutend gesetzl stall des positiven Begrifls. ”;1χρη- 
Οτον Sir 16, 1 ; aypol x, αχαρποι 2 Petr. 1, 8 . Also nicht 
gerade nur z w e c k - b e d e u t u n g s l o s c  Rede — wicwohl 
dieses hicr auch ganz passend ware, da ja von solchcn Acus-
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serungen gesprochen wird, aus denen dcr G c i s t  des Lehens 
erkannt werde — sondern v e r d o r b e n e ,  sc I ) I echt e .  Die 
Steigerung des Verses bcslebt darin, dass auch v o r G o t t  
die Wiirdigkeit der R e d e  Bedeulung babe. ’Ε ν ήμερα χρί- 
οεως 1 1 , 2 2 : vor gotlliehem Gerichte. —  Der erste Salz 
von V. 37 findet sich fast so Ps. 51, 4 (vgl. Rom. 3, 4 ): 
όπως αν διχαιω&ής iv  τοΐς λόγοις Gov, ■ und er k a n n  Citat 
sein; dann aber geΛviss ein sehr freies: ,,es treiTe auch so 
ein“ : denn dorl ist es von Gott gesagt (mil seiner Rede be- 
halte er immer Recht). Aber er kann auch bios als Beru- 
fung auf cin S p r f i e h w o r t  hier am Schlusse stehen. ,,Der 
Mensch wird ja beurlheilt aus seinen Reden.“  Das διχαιοϋ- 
β9αι ist hier dem καταδιχάζεΰ&αι entgegengeselzt und bezeich- 
net folglicli bios: R e c h t  behalten im gulen Sinne.

Die folgende Erzahlung V. 38 — 45 slcht in der Iiaupt- 
sache Mark. 8 , 11 — 13 und Luk. 11, 29 IT. Bei dem Drit- 
ten sleht sie vor dem fiber die Lasterung des heil. Geistes 
Gesagten. Das Wesentliche der Rede Jesu bei Matthaus kehrt 
wieder 16, 1 — 4,  aber in anderem Sinn als hier.

V. 38. V/jτοχρίνεΰϋαι entweder wie 11, 25 oder so,
- dass sie mit Beziehung auf das eben Gesprochene geredet bat

ten. Nach V .43 warcn es, aber nicht im Innersten, F r e u n d -  
l i ch  -Gesinnte. Also: sie wollten sich gern fiberzeugen; des- 
wegen wfinschen sie cin Machtzeichen.  Vielleicht hat ihnen 
die g e i s t i g e  Uebermacht, wodurch die Wundcrthaten Christi 
vornehmlich geltcn wollten, nicht geniigt. Aber sie verste- 
hen unter diesem Zeichen eine grosse m e s s i a n i s c h e  Er- 
scheinung, Darstellung. Kap. 16 ,  1 if. ix του ονρανον und 
hier auch Mark. u. L u k .; vgl. 24, 30. Λιδάβχαλε — bei Jo
hannes ’Γαββί —  wie κύριε der allgemeine Ehrennamc geislig 
bedeutender Maimer. ,,W ir wfinschen von dir cin Zeichen 
zu schen.“  Σημεΐον, hier zuerst, ist nach hebraischem und 
allgemein griechischem ( βήμα I l o m c r )  Spracbgcbrauch eiue
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a u s s e r o r d e n t l i c h e  , A u f m e r k s a m k e i t  e r r c g e n d e  
Erscheinung, niclit gerade (doch in manchen Stellen wohl) 
mil der Bedeutung: e r w e i s e n d e , b e w e i s e n d e , am we- 
nigsten abcr ist es cin Zeichen von Christi innerlicher, gott* 
licber Eigenscliaft, in Geist und Gemiitb (Paul us ) .

V. 39. Μοιχαλίς, auch Kap. 16 u. Jak. 4, 4 , ist niclit 
uberhaupt nur beschimpfendes W ort, sondern bedeutct nach 
althebraischem Bilde: von Gott abgewcndct, ilim untreu. Es 
sind eben die, welehe das πνεύμα &εοϋ nicht zu erkennen 
vermochten. So im A. T . : Jes. 57, 3. Ps. 73 , 27 (Bruch 
des Verhiiltnisses zwischen Goll und Volk). Es sind folglich 
Ungliiubige, Unempfindliche fiir das Gotlliclie: dieselben, wel- 
che im Vorigen L a s t e r e r  des  l i e i l i gen  G e i s t e s  heissen. 
,,Aber es wird ilincn kein anderes Zeichen gegeben werden 
als das Zeichen des Propheten Jona.“

Und dieses wird nun V. 40 ausgefiihrt. D i e s e  Aus- 
fiihrung aber hat Matthaus allein und zwar in d i e s e r  Stelle, 
nicht Hap. 16. Markus erwahnt Jona gar nicht, sondern 
sagt nur: sie sollen kein Zeichen erhallen. Doch eine Er- 
wahnung des Propheten J o n a  hatte die Tradition bier sicher 
von Jesu; dafiir biirgen die drei anderen Stellen. Es versleht 
sich, dass hicraus kein Beweis zu nehmen ist fur den histo- 
rischen Inhalt jener Sage der Schrift von Jona. — Aber 
dieser 40. Vers mit seiner Anwcndung von Jona’s Geschichte 
auf Jesus hat ctwas Auffallendes. Die Vcrkundigung von Be- 
grabniss und Auferslehung wiirde zu spccicll, buchslablich, 
eigentlich: und sie hiingt weder mit der Anwcndung jener 
Geschichte im Folgenden zusammen, noch mit der Veranlas- 
sung, ein Zeichen fiir diese G egen w ii r ti ge n zu sein. 
Vgl. B a u m g a r t c n  in Hu de l b  a cits  Zellschr. f. d. Luther. 
Tlieoloyie 1841. 2 , 1 if. F r i e d  r ich sen UeberbUcfc d. 
vierhn'urdiyst. Aitsuhlen v. Jive he Jonas. Allona (1817) 1841. 
Die Bede Jesu vom Zeichen J o n a  hat gewiss nur bcdculen
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sollen: eine doppelle Be sc ba nn i ng  fur die unglaubigen Ju- 
den — kein Erzwingen der Ueberzeugung durch Wuudcr. 
E r (seine Sacbe) werde w e g g e h e n  von den J u d e n  und 
a u f g e n o m m e n  bei den H e i d e n :  Bcides war ja bei Jona 
gescbehcn. Der 40. Vers ist keine Interpolation, denn er ist 
immer gelesen worden. Die dunkele Rede Jesu erhielt nach 
dem Erlblge auch diese Deutung auf die Auferstehung, und 
sie wurdc in der Tradition m i t der anderen, richtigen aufge- 
liommen. Johannes bcmerkt solche hinzugekommene Deutuu- 
gen 2, 21 and. Also: ,,W ie J o n a  im Leib des Seethicrs war 
(κήτος LXX Jon. 2, 1 ) drei Tage und drei Niichte hindurch.“  
Καρδία τ. γης dcr κοιλία τ. κήτους entgegen. Καρδία, n b :
Mille, oft im A. T. Vom Innern der Erde ist es nicbt ge- 
wobnlich ; bier ist es wabrseheinlicb veranlasst durch καρδία 
&αλ<χ0αης Jon. 2 , 4. Dr e i  T a g e  und d r e i  N a c h t e  ist 
aUsprueliworllichcr Ausdruck, 1 Sam. 30, 12 f. Hos. 6 , 2 
(am drilten T age), welcher ungcnau auf die Auferstehung 
Jesu angewendet wird, denn diese gcschah nur nach e i ne m 
Tage und z w e i  Niichten. Uebrigens konnte Jesus in seiner 
Anwendung vom Zeichen Jona auch dieses Bild, aber eben 
nur in einer ganz weiten Bcdeutung, mitgebraucht haben, 
welches man dann auf seine Auferstehung anwendete.

V. 41 f. Der E r f o l g  vom Zeichen Jona, das er geben 
wolle: das Judentbum werde verdrangt, lies eh am t durch 
das Heidenthuni. Vgl. 1 1 , 21  ff.

ίΑναΰτήβονται und εγερ&ήβεται V. 42 sind nicht von der 
A u f e r s  te li u ng zu erklaren ( F r i t z s c h e ) ,  sondern s. v. a. 
a u f t r e l e n  als Zeugen oder Schiedsricbter, μετά: g e g e n  
(Ps. 55, 19 and.). ,,Sie verurtheilen (Rom. 2 , 27), denn 
sie haben sich bekehrt zu Joiia’s Predigt“  (also das κήρυγμα 
war hicr die H a n p t s a c h e ) ,  εις το κήρυγμα, sobald diese 
erfolgt war. Hinzuziiverslelien is t: d i e se  aber haben sich 
n i c h t  b e k e h r t .  ,,Hier aber ist mehr als Joua.“  Πλεϊον
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wie μεΐξον 12, 6 . Hierdurch ist die Schuld Dieser grosser 
als die Jener. Naturlieh wird nieht die P e r s o n  Jona’s ge- 
meint, sondern seine V e r k i i n d i g u n g .  — Das zweitc Beir 
spiel aus der hcidnischcu W elt, V. 4 2 , steht dafiir da, dass 
die hohere W e i s b e i t  den Heiden melir einleuchte als bier 
den Juden. Also αοφία neben κήρυγμα. ,,Die Konigin von 
Mittag wird am Geriebtslage sich mit dieser Menschcnart er- 
beben und sic verurlheilen; denn sie kam vom Ende der Erde 
Salomo’s Weisbeit zu veruehmen: und hier ist mehr als Sa- 
lomo.“  Wieder ist niebt die Person auf beiden Seilen ge- 
ineinl, sondern: gotlliehe, niclit menschliche Weisbeit. iVo- 
τος: Suden, plaga australis, S c h e b a ,  Saba 1 Ron. 10, 1. 
2 Cliron. 9 , 1 ( Al e x . ,  V u lg .). Der Name steht oft noch 
im A. T. von Arabien, und wahrscheinlich ist hier Sabaa 
(bei Griechen u. Romern) im gliicklichen Arabien gemeint. 
J o s e p h u s  antir/Cj/. ju d . 8 , 2 allein deulet es auf Aclhiopicn. 
Περατα της γης, niebt bios Palaslina’s , sondern es ist alt- 
spriicbworlliche Formel vom Enll’crnlesten, die insbesondere 
so vom heidnisehcn Lande gebrauebt wurde. Ps. 2 , 8 . Gl, 2.

Die Worte V. 43 — 45 sind oline Zweifel (vgl. V. 45) 
auf dieselben Menschen gesprochen wie das Vorige. Sie bat
ten also cinen A n s c h e i n von Glauben , welcber aber niebt 
in die Ticfe giug und an dessen Stellc, wenn er — und diess 
gcschah leiebt — verginge, das cnlsehicdensle Gegentbeil tre- 
ten konnte, musstc; denn nunmebr kommt dcr V o r s a t z  hin- 
zu , anders zu sein, um sicb vor sich und den Menschen mit 
dem Abfall zu reehtfertigen. — Pa ulus  beziehl die Stelle 
auf damonische Zustiinde: R i i c k f a l l e  bei den Damonischen. 
Aloglieb dass Lukas die W orte so genommeu 11, 2 4 — 26 
(die Rede steht v o r  deni Vorigen). Hier ist schon der Sohluss 
dagegen : αν τη η γενεά πονηρά. In gleicbcm Sinnc (der Ruck- 
fall im Guten — geistig oder im Willen — maclit seblimincr als 
der vorige Zustand war) 2  Petr. 2 , 20 — 22 u. Ilcbr. 6, 4—8 .
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Unsere Stelle ist auch darum merkwiirdig, wcil bier, in die- 
sem durchgefiihrten Damonenbildc, die Anbequcmung in der 
Damonenlehre ganz einleuchlend war.

’Λχά&αρτον πνεύμα (s. z. 1 0 , 1 ) also bier Ge i s t  des  
U n g l a u b e n s .  ’Εξελ&η (εξερχεβ&αι ZZ έκβΰλλεο&αι) : ausge- 
trieben wird. ,,Durchzieht er wiiste Gegendcn Rube suchcnd 
und findet keinc.“  Dieses passt nur fiir das Bild und fiihrt 
cs ganz aus. Der Sinn ist: das nicht griindlich geheilte Ge- 
miilh verlangt nach dem alien Zustande zuriick. "Λννδροι τό
ποι (αν. yfj LXX Jes. 4 1 , 19) ~  έρημοι. Die Wiiste gait 
als Sitz der Damonen; s. oben z. liap. 4. LXX Jes. 13, 21. 
34, 14. Tob. 8 , 3. Bar. 4, 35. Apok. 18, 2. ,,Ναη spricht 
e r: ich will in mein Hans zuriickkebren, von wo ich aus- 
gegangen bin: und wenn er kommt, findet er es in Frieden, 
gereinigt und geschmiickt.“  Σχολάξειν: otiosum (nicht vacuum) 
esse. 1 Kor. 7 , 5. ,,In Frieden“  oder auch: oflen. Σα- 
ρονΰ&αι (βάρος, — ον — scopae — βαίρειν): gefegt werden. 
A lso: das Dlimonische wird nicht nur ohne Widerstand, son- 
dern gern, mit Freuden aufgenommen. — V. 45. ,,Nun 
gebt er und nimmt mit sich sieben andere Geisler, noch schlim- 
mer als er; sie kommen und machen dort Wobnung.“  Sie
ben Geistcr: sprucbworlliche Formel vom schwer damonischen 
Zustande, Luk. 8 , 2 (sieben gute Geisler Apok. 1 , 5 and.). 
Κατοιχεΐν wird gcbraucht vom festen, bleibenden Aufenlbalt. 
Τά εβχατα τον άν&ρωπον: der letzte oder der spiitere Zustand. 
Die Formel ist auch spriichwbrllich als Wahrnehmung oder 
als Grundsalz. 2 Petr. 2 , 20. Οντως εβται u. s. w .: so 
wird es ihnen ergehen. — Erst die Damonen allein, wrie 
einschleichend, jelzt oflenllich und mit Gefolge. Das Bose, 
hier also der Gott abgeneigte Unglaube, Avird iibermachtig 
im Menschen.

Die folgende Erziihlung V. 46 — 50 giebt Markus (3, 
31 — 35) auch nacb der Bede von der Siinde wider den Geist.

\
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Lukas (8, 19 ff.) stellt sie anders. Entweder wollte die Tra
dition einen Contrast hineinlegen, wie Christus gegen die 
Ungliiubigen und wie zu den Seine» gesproehen habe, oder 
auch diese, die Seinen (Job. 7 , 5), sollen zum Theil als 
Unglaubige dargestelll werden. Ja aus Mark 3 , 31 f. ,  wo 
die oi πας αντοΰ V. 21 gemeint sind, scbliesst P au  1 us, dass 
jene von den Feinden zu Nachstellungen gebrauclit worden.

,,Mutter und Briider standen d r a u s s e n . “  ’Έξω nach 
13, 1 gewiss: ausser dem. Ha use.  So auch Markus. Bei 
Lukas k o n n t e  es scheinen, dass diese Scene im Freien ge- 
wesen; danu εξω — ausser dem K r e i s e. Λαλήβαί ΰοι 
viillig unbestimmt; aber die Evangciisten denken wohl an An- 
spruche, welche sie batten geltend machen wollen (20, 18 ff.). 
B r i i d e r  J e s u  sind b i e r  nahere Vervvandte als die Sobne 
des Alphaus; sie sind zu genau mit seiner Mutter verbun- 
den. Siehe zu 10, 3. Der Name bat, wie gesagt, nicht 
eine und dieselbe Bedeulung in der evangelischen Geschichte. 
,,W er ist meine (e i g e n tl i ch e) Mutter und wer sind meine 
Briider?“ Davon sogleicb V. 49 f. die Ausfiibrung. D i e s e  
seien es, und w a r u m ?  Der Sinn ist aber nicht bios: sie 
sind mir so wertb wie Mutter und Briider, sondern: sie 
sind meine Verwandten und Lebensgenossen. W i l l e n  Got -  
t e s  t hun  ist nicht ledigiich (7, 21) Umscbreibung des silllich 
Guten, sondern der Theiluahme am goltlicben Gedanken, Plane, 
und an seiner Ausfuhrung. Vgl. 10, 37.

Kap. 13 wieder eiu bedeulendes Lebrstiick bis V. 52. 
Nur Eine dieser Parabcln ist dem Matthaus eigen V. 24—30. 
Die meisten bat auch Markus 4 , 1 — 34, Lukas an versehie- 
denen Slcllen diese: 8 , 4 ff. 13, 18 ff. Matthaus ordnet 
so, dass vier an das Volk, drei (V. 44 ff.) an die «Linger 
gesproehen werden. Dieses ist nicht unbedculcnd: gewiss sol
len d i e s e  als Spriiche engeren Krcises eingcliilirt werden. — 
Παραβολ ή  wird in dem Sprachgcbrauche der drei Evange-
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listen (einzelne Stellen abgercchnet wie 15,15 : bildlicher Spruch 
•— so Lukas oft — Luk. 4 ,  23: Spriichwort, 14, 7 :  ein- 
zelnes Beispiel) mehr in hebraiseh - jiidischcr als in klassisch- 
griechiseher Art gebraucht. Es ist der M as d i a l  nach dcr 
A rt, wie die judischen Schulen ihn gebrauchten, aber eigen- 
thiimlich in Ilunst und Beziehung von Christus ausgefiihrt. 
,,Darstellung geisliger, sitlliclier Gcdanken, Hcrgange in der 
Form von Ercignissen ini gewohnlichen mcnsclilichen Leben,“  
um anzuregen und um das Grosse und Unifassende dem mensch- 
licben Leben nalier zu bringen. Die Parabeln Jesu haben 
alle die Sliftung und Entwickelung des gottlichen Reiches zum 
Gegenstande. Dieses erst klcin, dann sich ausbrcilend, zu- 
letzt gross. S t o r r  de parabolis Christi. Tub. 1771). 4, in 
s. Opuscc. acad. 1 , 89 ss. Aug .  Fr .  U n g e r  de parabo- 
larum Jesu natura, interpretatione, usu. Lips. 1828. R. E v- 
l e r t  Homilien iiber die Parabeln Jesu. Halle (1806) 1819. 
F  r. Gus t .  L i s c o die Parabeln Jesu, ex eg. - hom'd, bearbei· 
tet. Berlin 1832.

V. 1. Οικία schlechthin und der S e e  dabei — in Ka- 
p e r na un i .  ’Εχά&ητο wie 5,  1: zur Lehre. V. 2 : ,,das 
ganze Volk am Ufer hin“  ini τον αίγιαλόν. V. 3. Πολλά — 
beziehl sich eben auf das Folgende.

V. 4 — 9 ersle Parabel, deren Deutung V. 18 — 23 folgt. 
ΛΥίβ iiberall in diesen Parabeln , so wird aucli hier das W e- 
sen der Bclehrungen Jesu in das rein Menschliche gesetzt. 
Um sie aufzunehmen, dazu wird weder grosse Geistesriistung 
verlangt noch passiver Glaube, sondern r e i n e r ,  g u t e r  
W  i 11 e. Die II i n d e r n i s s e des Aufnehmcns sind nach der 
Parabel: R ohe i t  des Gemulhs (gar iiichl beaehlen), Le i ch t -  
s i n n  (Mangel an Tiefe des Sinncs und Gemiiths), V e r d o r -  
b e n h e i l  (schon enlwickelles Boses). Die Gegensatze dazu 
sind: Empfanglichkeil, Ernst, Lautcrkcit. Vgl. H e r d e r ’s 
Homilie itber das Gleichniss v. mancherlei Samenlande,
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in s. TVkn s. Rel. u. Theol. VIJI. Der Erzahlungston ist 
einfacli. Dazu auch die Wiederholutigen ia den Worten 
ό απείρων — τοΰ απείρειν — εν τω απείρειν.

. Der S a e n d e  ist enlweder Er oder uberhaupt wer dieses 
'W erk treibt. Παρά την οδόν nicht: an die S t r a s s e  bin, 
sondern: neben den Weg bin, welchen der Saende ging; 
anf das nicht _ zur Saat bereitelc Land. 7ίλ&ε — καί: sofort 

^dieses geschehen. — V. 5. Τά πετρώδη, bier u. Markus: 
felsiger, nicht tiefer Boden. Πολλή γή s. v: a. βα&εϊα. ,,Hier 
ging es schnell auf.“  Εν&έως in dieser uneigentlicben Be- 
deulung Joh. 13, 32 u. 3 Job. 14. Λιά τό — weil es keine 
Tiefe von Erde hatte. Βά&ος γης nur starker fur βαδεία γη, 
— V. 6 . 'Ηλιον άνατείλαντος ist natiirlicb nicht vom T a g e s -  
anbruche zu verslehen (dagegen ist auch εχανματ.) , sondern 
vom hoheren Sleigen der Sonne ini Jahre. So άνατελλειν τ. 
ήλιον Jak. 1, 11. Κανματίξεο&αι: gedriickt werden von der 

• Hitze (Apok. 16, 8 f.). ,,Verdorrele, weil es keine W u r -  
ze l  hatte.“  Dem Sinne nacli dasselbe mit διά τό μη εχειν 
βά&ος γης. Aber dieselbe Ursache macht, dass es schnell 

, aufgehe und dass es schnell verdorre. — V. 7. ’Επί τάς 
[ άχάν&ας, bei alien Dreien (vgl. άνέβηοαν im f. Y . ) : dahiu 

wo Saat, Iieim des Unkrautes war. 1Axav&ai (27, 29) ist ein 
W ort weitercr Bedeulung. Jer. 4 , 3 : μη απείρειν Ιπ άκάν- 
&αις. ’Λνίβηααν — unbestimml ob m il dem Gesaeten (Luk. 
ανμφνεα&αι) oder dass es dieses gar nicht babe keimen, a u f- 
w a c h s e n  lassen. ,,Erslickte cs.u — V. 8 . Καλή γη (κα

ί λόν δίνδρον 12, 33): geeignetes, bereiletes Land. ,,Frucht:
! hundert-, secbzig-, dreissigfallig.“  Diess wahrscheinlich 

gangbare Abslufuiig der Fruchlbarkeit des Bodens. Ob- 
gleicli nicht Alles gepresst. werden darf, so ist doch (nach 
Scho l z )  selbst der hundertfachc Ertrag im Volke des vur- 
maligen Galiliia nicht unerhort. — V. 9. 'Ο ϊ%ων u. s. w.. 
vgl. 1 1 , 15; Erwagt, was ich meiue.
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Die Fragc der Jiinger V. 10 geht auf das V o l k : Warum 
wird diesem in Parabeln gesproclien? Und so die Antwort 
V. I I  — 15 5 wenngleich die D e u t u n g  der Parabel V. 18 fT. 
an die J i i n g e r  gcrichtet ist. Bei Markus und Lukas fragen 
die Jiinger fu r  si eh s e l b s t .  Sinn der Antwort bier bis 
V. 15: ,,Es miisse dem Volke so gesproclien werden, weil 
die offene Wabrlieil von ihnen gemisdeulet werden kiinne; 
aber dureh ihre Schuld sei es so.“  Enlweder ist dieses von 
der Misdeutung im Allgemeinen gesagt, olme besondere Bc- 
ziehung auf die gesprocbene Parabel und iiberhaupt auf seine 
Parabeln, oder cine Misdeutung von d i e sen  war.nach zwei 
Seiten nioglich: dass sie enlweder das Hiinmel- ~  Messias- 
Reich, in i h r c r  Art verstanden, so f o r t  hallen beginnen 
wollen, oder dass sie Jcsura in dieser geistigen Art zu wirken 
gar nicbt fiir den Messias geachtet batten. — Die Rede 
ist nalurlicberweise a l l g e m e i n  gesproclien; einzelne Tiich- 
tige, Fiihige sind durch sie nicbt ausgescblossen worden.

"On — diese Antwort auf διάη wiederbolt sich V. 13. 
Es liegt bier die Bedeutung im zweiten S atz , im εκείνοις ον 
δεδοται. Aber das zwiefache on fiihrt zwei Gedanken ein, 
von denen der zweite den ersten genauer bestimmt: 1 . jene 
fassen es nicbt, 2. diess geschieht durch ibre Schuld. Markus 
4 , 12 und Lukas 8 , 10 geben dieses Zw^eite allein als Ant
wort, und zwTar als A b s i c b l  Christi nicbt sebend zu machen. 
Der Sinn wird dadurch nicbt anders ; dort (b. Mark. u. Luk.): 
er spreche zu ibnen so , um sie die Schuld biissen zu lassen 
von ihrer geistigen Verwahrlosung. — Λέδοται 10, 19. 19, 
'll. 20, 23. V on G o t t  — nicbt unmittelbar, sondern, wie 
11, 25 die άποκάλνψις, sie haben es empfangen w’ie sie sind, 
geworden sind. Μυστήρια bier allein, aber bei alien drei 
Evangelislen. Ganz wie bei Paulus beziebt es sich auf die 
Auslubrung des Ratbscblusses Gottes in seinem Iteiche. Der 
Plural bezeichnct die einzelneu Tbeile, Momente dcsselben.
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1£.%εινοΐξ ου δεδοται kangt wohl nicht von on ab, sondern stelit 
krafliger als neuer Satz. Das, was den Aposleln das Er- 
freuliclisle war, stelit zuersl; die eigeutliclie Antwort auf das 
δια τί wird sogar iibergangen: — daruin, wcil jene cs nielli 
rein aufzufassen vermogen, iiideui sie die Idee des giitllichcit 
Reiches, τα μνΰτήρια, nicht kcnuen.

V. 12 eulhalt ein Spriichwort, welches 25 , 29 wieder- 
kehrt. Dort wie bier ist das ϊχειν und ον» ί'χειυ eine Sache 
dcs eignen Vcrdienstcs und der eignen Schuld. Dort ist es 
vou Tiichligkeit iiberhaupt gesagt, welche man erworben hat: 
bier vou g e i s t i g e r  Fahigkeit insbesondere. Audi g e g e -  
ben und g e n o m m e n  w e r d e n  ist nicht objektiv zu fassen 
(mehr so 25, 29, wo es bedeutet: zu grosserem Wirkungs- 
kreise gelangen), sondern psychologisch: geislig Fiiliige er- 
halten iiberall StolT und Anlass zuin Fortschreiten, Unfahige 
kommen sogar in dem zuriick was in ibren Seelen liegt. 
Allcs also kommt zum Gedeihen auf den G e i s t  an. "-Εχει 
uieht gerade aliqnid d. i. reichlidi besitzen, sonderu iiber- 
haupt besitzen. Λο&ηοεται και περιααεν&ηοεται: ihrn mehr und 
mehr gegeben. Περιβοενεβδαι 2 Iior. 9 , 8 . 1 Thess. 3, 12. 
,,Von dem wird genoinmen, auch was er hat.“  Lukas: 
ο δοκεϊ εχειν — um den formalen (aber ganz sententiosen) 
Widcrspruch im οΰτις ουκ εχει und ο εχει hinwcgzunehmen. 
Aber Cbrislus meint nicht bios eincn Sc he in des Bes i -  
t z e n s ,  sondern ein w i r k l i c b e s ,  aber nur a u s s e r l i c h c s  
geisliges Besitzen.

V. 13 — 15 also vervollslandigl oder verbessert das Vo- 
rige: cs i s t  i h r c  e i g c n c  Sc h u l d .  Denmark (andcrs 
de W c i t e )  ist gewiss διά τοντο mil on zu verbiudcn. ^Dur
um spreche icb in Glcicbnissen zu ihucn, wcil sie dock 
schauend niclits sekeu und horend nickls vernekuien und be- 
greifen.“  Das zweite βλίπειν und άκούειν bedeutet also das 
w i r k l i c h e ,  e i g e n t l i c h e  Wabrnekmen, Erkenueu. Oud£

E*eg. Sclirr. 1 , 1 .  Ί ( ί
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ewiovGi gehorl zu Beidem, zu βλίπονΰι und αχούονσί. Dieselbe 
Formel ,,sehend nicht selieii“  Jer. 6 , 21 u. Ez. 12, 2. Abcr 
der Hauplbegrilf der Slelle, dass es durch ilire eigenc Schuld 
so komme, war durch die Jesaianische gegeben, welche die- 
ser Slelle zum Grande lag uud an die jeder Jude b.ei den Wor- 
tcn sogleich crinnert wurde. Zum V e r s  Ian d n i s s  des Vo- 
rigen wird dalier bier die prophetische Slelle beigeselzl. ’slva- 
πληρονται bier ailein, nur mit der Bedcutung: vo l l komni e n  
erfiillt werden. Die Slelle isl Jcs. 6 , 9 f. und zwar ganz 
nach den Alexandrine™; sie wurde wabrschcinlich luiufig gc- 
braucbt. Dort ist nicbt von unverstandencn L c b r e n ,  son- 
dern von A n d r o h u n g c n  die Rede, und die V e r s t o c k η ng 
geschicbt dort cben durch das Drolien. Ausserdem wird die 
Slelle citirt Job. 12, 38 — 41 u. AG. 28 , 25 — 27. Έπ 
αύτοϊς bat der text. rec., die neuere Krilik ziebt αύτοΐς vo r: 
fiir sie , in Beziehung auf sie. ’Axoy und βλεττυντες wahr- 
scbeinlicb nusserlich. Βλεπειν und ίδε iv steben wic v id ere und 
ccrnet'e ncben einander. — V. 15. ,,Denn so haben sie sich 
gemacht.“  Παχύς und ηαχννονς slelit auch bei den Gricchen, 
wie crassus, pinguis, f i i hl los ,  ,,Der Sinn dieses Volkes 
ist fiihllos, sie horon sclnver — (nodi bestimmler trilt aber 
die e i g e n e  Schu l d  im folgenden Salze hervor) sie mo gen 
nicht sehcn.“  Καμμνειν (καταμνειν): comiivere, d. Augen 
verschliessen. Μήποτέ u. s. w . : in der Absiehl dass u. s. w. 
Zu diesem von ihnen G e w o l l t e n  wird sarkastiscb auch das 
μή imeτρέφειν und μή Ιάΰθαι αυτούς hinzugeselzt. Sie mo- 
gen nicht umkehren, sie mo gen  nicht gerettet >verdeu. 
Doch Ιαΰώμαι, welches der text. rec. giebt, ist von der neue- 
ren Kritik ( La c h ma n n )  in ίάΰομαι veriindert worden. Im 
Original ist die Stellung des Wortes zweideulig. Die Hei- 
l u n g  ist dort die ausserliche, die Volkserretlnng, bier (im 
Evang.) die innerliche, sillliche.

V. 16 f. ist ermahnend beigesetzt zu deni was V. 1 1  von
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den Aposteln gesagt worden war. ,,Euch ist wenigslens rei- 
che G e l e g e n h e i t  gegeben worden zur Aneignung des Got- 
tesreichs/* Βλεπειν und axovnv stehen, wie dcr folgeude Versf 
zeigt, nur vom a u s s e r I i c h e n Sehen, Wabrnehmen. 
,,Wobl cuch , dass ilir in dieser Zeit sleht.“  ,,Y’ide Pro- 
phelcn nnd Fromme (προφ. u. δίκ neben einander aiieh 10 , 41) 
baben gewiinscbt dicse Zeit. zu sehen, nnd habcn sie nicbt 
gcsehen.“  Dieseibc Rede bat Luk. 10, 23 f. in einem an- 
deren Zusanunenbange. Bei Markus fehlt sie. Vgl. liber das 
Verlangcn der Vater nacb dieser Zeit Job. 8 , 56. 1 Petr. 
1 , 10 f. Hebr. 11, 13.

Nun V. 18 — 23 die Deutung an die Jiinger. Denn 
υμείς gebt doch wold auf d i e s e  nocb. ’Ακούσατε'. vernelnnt 
ibre Deu t ung .  Dieser Begrifl* liegt cnlwcder itn άαονίtv, 
inteUiyere, oder ini τήν παραβολήν, was sie eigonllieh sei .  
’Εοτί im Folgenden ist nun immer: b e d e u t e l ;  es ist gci -  
s l i g  das, was m a t e r i e l l  das ist. — W ir baben bier ein 
aulbenliscbes Beispiel fur die rechte Auslegung dcr Parabeln; 
es zeigt, wie man die allgemeincn, leitenden V7orstellungen zu 
verfolgen hat, nicbt die cinzdnen Bilder. In der F o r m der 
Auslegung sind ubrigens mebrfaobe Unregelmassigkeiten, wie 
schon bei 1 1 , 16 bemcrkl wurde; es fliesst immer in einan
der: wa s ,  wo r a n ,  w o r i n  gescbeben werde. Ilier bis 
V. 23 worden Lehrc und Menscben mit einander vermiscbt, 
im Folgenden von V. 24 an Himmclreieh und was darin ist 
uud gcscbiebt. — Der allgemeinste Gedanke wird vorausge- 
setzl: S a a t  oder L e h r c .  L'nbeslimmt wird gelassen , wer 
der ΰπίίρων sei.

V. 19. Παντός — gebort zu καρδία. ,,Aus eines Jc- 
dcn Cemutb u. s. w .“  fO Aoyoj τής βασιλείας ~  ευαγγελίου 
t. βυσ. 4, 23. Σννιεναι bier u. V. 23 nicbt bios: verslchcn, 
sondern auch: sich aneignen. rO πονηρός Mark. u. Luk. σα
τανάς. Aber Satan pcrsonilicirl nicbt nur V. 21 Noth und

16  ‘
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Verfolgung, sondern alle silllieh gefahrlichen Einwirkungen 
dcs Lebens. ,,Raubt das in sein Gemiith Ausgesaete.“  Οντός 
ίβτιν — : ein soldier isl der Gesaete — , wie gesagt: fiir 
einen solchen passt., bei ihm findet Statt. Παρά την οδόν 
ΰπαρείς wird also erklart durcli μη ΰννιών: Saat welche gar 
nicht in den Bodcn hineingelangt, καταφάγεβϋ·αι durcb άρπά- 
ζεσ&αι: wegraflen.

V. 20 f. Die Aussaat anf Sleiniges trilft ein, findet sicli 
an dem. 'Ο ΰπαρε'ις οντός ion. y/κουων xal εύ&ύς — so· 
g l e i c h  wie- er es hort. Die Willigen aber Leichtsinnigen 
werden bezeiebnet. Je leichtsinniger desto williger. Ovx 
ϊχει ρίζαν —  das Bild ist in die Deutung heriibergonommen: 
aber es war ja gewolinlich in jedem Sprachgebrauche, wie 
ριζω&ηναι von Festigkeit Eph. 3 , 18 u. Kol. 2 , 7. Πρόβ- 
καιρός, temporarhis (2 Kor. 4 , 18 vgl. Ilebr. 11, 25), hier 
von M e n s c f i c n  (auch bei Markus): der Zeit unterworfen, 
entweder nur: kurze Zeit dauernd, oder: nach Umstandcn 
verandert. ,,N oth und Verfolgung dcs Wortes wegen. “  
rO λόγος — 6 λ. τ. βαβιλείας V. 19. Σχανδαλίζεβ&αι (24, 18 
u. 26, 31): sich zur Unlrcue verleilen lessen (anstossen zum 
Fallen; anderwarts: anstossen zum Tadcl 1 1 , 6). ,,Giebt 
das auf was ihm die Noth b r i n g t . “

V. 22. rO tor λόγον άχονων nicht auch (de W e t t e  ge- 
gen G r o t i u s )  μετά χαράς λαμβάνων, sondern nur a n s s e r -  
l i cb,  oline Tlieiinahme, ninrnit er das W ort auf. ,,Die Sorge 
dieser W elt und die Tauschung des Reiclithums erstickt das 
W ort und es bleibt ohne Frucht..“  Die im Mensehen sehon 
berrschend, machlig gewordenen Neigungen iassen die Ein- 
wirkung ohne Erfolg, den in sie gelegten Heim ohne Leben, 
Entwickelung. Μέριμνα wie 6 , 25 ft.: Sorge ohne From- 
migkeit. Του αιώνος τούτου (anders 12, 22) hier das ausser- 
liehe Leben. So Luk. 21 , 34 μέριμναι βιωτικαί. Das απάτη 
του πλούτου ist nicht s, v. a. απατών πλούτος, sondern ganz
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eigentlich T ii use h unge n  des  Re i c l i t l i u ms ,  der silllieh 
nachtheilige Einlluss desselben; denu απάτη ist nicht die Un- 
sicherheit (πλούτον άδηλότης 1 Tim. 6 , 17), sondern entwe- 
der Bethorung oder Vcrfiihrung (απάτη αμαρτίας Hebr. 3, 13; 
imdv μίαι απάτης Epll. 4 , 22). Σνμπνίγιιν ΖΖ άποπνίγειν
V. 7. Auch Markus und Lukas wcchscln zwischen beiden. 
"Ακαρποςι olme Gedeihen.

V. 23. ,,Nicht nur horend, sondern — ,,oder:“  wie lio- 
rend so bei sich aufnelimend.“  Die F r u c l i t  (anders V. 22) 
bezeiclmet die siltliche Tiichtigkeit oder auch die Erfolge fiir 
die gute (evangelische) Sadie. Diese Fruoht zwar bei deu 
Eiuzelnen verschieden nacli der Fahigkeit und den Verhiill- 
nissen, doch gleicb g u t und in a nni c  b f ac l u

V. 24 — 30. Eine andere P a r a  bei .  Hire Deutung, 
deni Matthaus cigcnlhiimlich, folgt V . 30 — 43. Von den 
Erfolgen seines Werks in den Einzelncn geht diese Parabel 
auf die im Gr os s  en iiber. ,,Vom An fang werden sich vide 
Lnlautere, Unwiirdige (vgl. βιασταί 1 1 , 12) 'mil seiner Sadie 
vereinigen; diese werden erst allmalig ausgesdiieden werden 
kcinnen.“  Zuniichst hat zwar die Parabel iliren Sir.u in deu 
Zeileu und Vcrhallnissen bei Regriindung der neuen Sache, 
und das Bose sind in ihr Me use hen,  P e r s o n e n .  Doch 
lasst sie eine Anwrendung zu auf die Nothwcndigkeit der Dul -  
d u n g im Leben oder audi auf das Bcstehende des Bosen 
neben dein Guten in der Well. Vgl. T o l l n e r  Verm. Aufss. 
1. 1,  154 if. : die hehre von der 0casern Welt die J.elirc 
Cltristi u. s. w.

V. 24. Παρί&ηχεν wiedcr V. 31 (2 Tim. 2 , 2), nicht: 
v o r l c g e n  (wie zur Priifung), sondern v o r l r a g c n .  'ίΐμοιή- 
9η (18 , 23. 2 2 , 2 . 25 , 1 ) zz όμοια Ιΰτι V. 31: gleicher 
Ar t , Gestalt. Leber die Unrcgelmassigkeit η βασιλεία των 
ουρανών ανϋρώπω sielie oben bei V. 18. — ,,Es geschieht 
bei der Sliflung des l l i r a n i e l r c i c h s .  wie wenn“  u. s. w .



246 Εν. Matth. XIII. 25 — 30.

Καλόν ΰπίρμα: reiner Fruchlsame. Das iv τώ κα&ενδειν τους 
άν&ρωπους V. 25 soil niclit die Nachljissigkeit oder Tiiuschung 
der Mensehcn auf diesem Acker bezeichnen (nieht δούλος, 
sondern άν&ρωπος) , vielmelir ist es bios Umschrcibung der 
N a c h t ;  diese aber geliort mil zum Bible des S a t a n .  Eben- 
so jene Formel Hiob 33 , 15. Ζιζάνια (griech. αίρα, arab. 
Zivan, syr. Sevanbi, lalm. Sonin) ist ein W ort morgenlan- 
discben Ursprungs, ob es nun bier cin gifliges Gewachs 
(folium, L o l e b )  oder nur ein uberhaupt nac.btlieiliges (tri- 
ticum adulterhwm, A f t e r w a i z e n )  bedeulen solle. Jedcn- 
falls ist es ein im Allgemcinen, ebe es Fruclit entwickelt, 
der achlen Saat sehr ahniichcs Gewachs. Diess ist fiir den 
Sinn niclit nnbedenlend; es driickt aus, dass im Einzelnen 
oder im Ganzon das Lautere and Unlaulere anfangs scliwer z« 
upterscheiden sei. ,,Streute solcbes aus.“  Kul άπήλ·9ε — 
dieses soli avoIi! das Unbemerkte bedeulen.

V. 26. ,,Als die Saat (χόρτο*; 6 , 30) aufgegangen Avar 
und Fruclit schaffte.44 Καρπός sind nicht bios Aeliren, son
dern Korner in ibnen. >Εφάντ]'. wurde sichlbar, kcnntlich. — 
V. 27. Προβιλ9·όντις: ζιι ibm tretend; also geflissentlich, eif- 
rig. Ουχί — niclit zweifelnd, sondern: da hast ja doch. 
”E%h naml. ο αχρόρ. S i n n :  Innerhalb der Anstalt des guten 
Geisles kann sicli das Bose niclit entwickeln; es Avird hin- 
eingebracht. — V. 28. ’Εχ&ρύς άνθρωπος ist niclit gerade 
Fcind von cinem, sondern ein Fremder, Einer ganz anderer 
A rt. ,,Sollen wi r—  N ein , dainit ihr nicht, indem ihr das 
Unkrant lesef, ztigicich das Gelraide ausrottet. 14 Kcnntlich 
Avar es nun (V. 26), doch in den Wurzeln verschlungen mit 
dem Gnten. — V. 30. ,,Lasst sie beide ziisammenAvachsen 
(ΰννανζάνίΰ&αι ist rec .; S c h u l z  ούν ανξάνιο&αι: die Bedcu- 
tung des βνν lage dann im άμφότερα) bis zurAcrndte. D a n a  
(iv καιρω: Avenn es dazu kommt) sage ich den Schniltern: 
Sammelt — , bindet es zu Biischcln —· vcrbrennen — sain-
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melt in meinc Scheuer“  (3, 12  ουνάγ. εις τ. άπο&.), A e r n d t e  
ist in den Parabeln Jesu die Zeit der Entwiekelung und En'U 
scheidnng seiner Sache. Wenn diese also bestimmter in 
die Welt hereinlreten werdc, miisse es sich zeigen, wer 
wiirdig und iantcr sei. Und wer es nicht sci, der werde 
aus jencr Sacbe verdrangt werden.

Die bciden folgenden P a r a b e l n  V. 3 i — 33 (Luk. 13, 
18 — 21) bezeichnen die a u s s e r l i c h e  Entwiekelung, Zu* 
kunft seiner Sache, des gottlichen Reiches. ,,Gering, un- 
scheinbar, sei sie fiir die ga n ze W e l t  bestimmt.4* Die erste 
Parabcl geht mehr auf das U m f a s s e n d e ,  die zweite mehr 
auf das D u r c h d r i n g c n d e  dcr chrisllichen Sache.

V. 31. S e n f s l a n d e ,  auch 17, 20 ein Dild fiir das 
Gedeihen, Wachsen des Grossen aus Kleinem. Die Senf- 
staude wiichst in Syrien oft zum klcinen Baum (δινδρολάχα- 
vov). Bei den Rabbinen ist sie mehr nur ein Bild des Hleinen 
iiberhaupt. Achnlieh wird die Cedersprosse zum Baum Ez« 
17, 23. Kleines und Grosses bezeichnet in den Parabeln die 
g e i s t i g e  K r a f t  und ihren E r f o l g .  Ilicr findet sich 
nicht die Unregelmassigkeit wie V. 24. rΟμοια ian ii. s. w.
ist ganz eigenllieh zu fassen: das Himmclreich ist gleich ei- 
nem S e n f k o r n e ,  welches Einer n. s. w. — V. 32. ,,Das 
kleinste Saatkorn aber, wenn es aufgewaehscn ist, ist grosser 
als alles Kraut.“  Λάχανα (auch in d. Parall. b. Mark.) =  
olera, essbare Hrauter. ,,Baum, in dessen Zweige die Vo
gel nislen.“  Diess gangbare Bcschreibung des umfangreichcn 
Rauincs, vgl. Dan. 4 , 8 .

V. 33. Ζύμη ist Bild dcs geislig Durchvvii kenden. Ilicr 
allein, aber bei den Dreien, ist die ζύμη (S a uer lei g) Bild 
von etwas Reinem, Guinn. Sonst wird es von dom verderb- 
lich Durchwirkenden gcbraucht: 1(), 8 vgl. 11 f. 1 Kor. 5, G. 
Gal. 5, 0. In der Ausluhrung des Bildes darf nicht das Ein- 
zelne zu sehr feslgehalten werden. ,,Ein Weib nahin und
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barg (Ιτέχρυψιν, And. (χρνψεν, mc n g t e ,  Ez. 4, 12) in drei 
Sal a (ein griisseres Mass, nach J o s e p h u s  aviiqr/. jttd. 9, 2 
TZ l}£ rbiniscken Modius ; es ist ein jiidisch - griechisches W ort, 
ΠΝΟ, auch J o s e p h ,  σάτον nach der syrischen Form ΝΠΝΟ) 
Mehl, sodass das Ganze gesauert wurde. ' 4 Also: das Him- 
melreich ein Geist, wclcher weithin und verandernd die W elt 
durchdringt. Die Dreizahl findet sich nur zunillig in einer 
Erzahlung Gen. 18, 6 .

V. 34 f. hat auch Markus 4, 33 f., jedoch ohne das Citat. 
Es entspricht dem V. 11 IF. Gesagten.

Αντοΐς, den οχλοις iiberhaupf, gewiss nioht bios d i e s e n  
odcr j e t z t .  De W e t t e  nimml ohne Grund an, diese Be- 
hauptung sci aus einer Sanimlnng wiederholl, in welcher nur 
Parabeln geslanden batten. Y olksreden anderer Art ge- 
ben ja wirklich die drei Evangclien nicht. Vgl. V. 11. — 
Wieder wird V. 35 ein prophetisches W ort beigefugt, wie 
gewohnlieh am Schlnsse von Abschnitten. Yor τον προφήτου 
stand im kirchlichen Alterlhnin oft 'Homov. P o r p h y r i u s  
bei H i e r o n y m u s  sprach schon dariiber. Es war aus Y. 14 
falsehlich in unsere Stclle hereingekommen, denn der Ps. 78, 
dessen 2. Vers hier angefiihrt ist, wurde im Judenthume stels 
dem Assaph beigelegt. H i e r o n y m u s  und P a u l  us  meinen, 
nrsprunglich babe hier ’Αοάφον oder *Αβάφ gestanden ; S l o r r  
(tie sensn hist, in Opuscc. uead. 1,  83) dagegen glaubt, die 
Stelle sei aus einem verloren gegangenen Buche des Jesaia, 
vornchmlich da der Sinn hier ein ganz anderer sei als dort 
im Psalm. Aber προφήται heissen im weitern Sinne alle hei- 
ligen Schriftsleller, hier vielleieht fast wie rates von Dichlern. 
So heisst wirklich Assaph 2 Chron. 29 , 30. Das Original: 
die Begebenheiten des Volks will ieh in kunstreicher, dich- 
terischer Rede (vgl. 49, 4) darstellcn. Hier: in Gleichnissen 
darstellen den vom Anbeginn verborgenen Gedanken, Plan 
Goltcs. Ganz so redet der Apostcl Paulus voui μυΰτήριον
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Rom. 16, 25 and. Nur der erste Salz 1st naeh der alexandr. 
Ucbersetzung. Κεχρυμμένα απ’ άρχής: die gottlichen Gedan- 
ken bisher nnbekannt. ’Ερενγεο&αι: ausslromen, in Fiille 
aussprecben (Ps. 19, 3 and.). Nach dem, was bereits oft 
gesagt, liegt die Sohwierigkeit in diesen wesentlichen Abwei-. 
chungen der Citale vom Urtext. Jene heiligen Sehriften war
den ja aber bios als heilige Sprucbsammlungen angcsehen und 
gebraucbt.

V. 36. 'Λφείς mehr wohl: sicli von ilinen entfernend.
Φραζην: cnarrarc 15, 15. LXX Hiob 6 , 24. 18 , 1. 
Παραβολή των ζιζανίων wie V. 18 παρ. τον απείροντος. Diese 
Anslegung, wclche aucli bios Matthaus (bis V. 43) hat, geht 
mehr in’s Einzelne als die vorige. fO χόΰμος ist die Men* 
schenwelt. K i n d e r  des  Re i c l i s ,  anders als 8 , 12, sind 
diejenigen welcbe ihrer Gesinnung nach hincingehoren.  
K i n d e r  des  R o s e n ,  gewiss vom ο πονηρός, Satan (Job. 
8 , 44. 1 Joh. 3, 10), sind diejenigen wclche mil ungoltlichen 
Sinne zur Sadie koinmen. Docli hier mil bcsondercr Bcdeu- 
tung. S a t a n  ist der Siiendc, also die viol τον πονηρον die 
von ihm ausgestreule Saat.

Das Folgende gclit bis V. 43 in m e s s i a n i s c h e  For- 
melu liber. Diese konnten aus dem jiidischen Leben voraus- 
gesetzt werden. Das sie nicht e i g e n t l i c h  zu nehmen seien, 
deulct V. 43 ausdriicklidi an durch die wiederholte Form e l: 
ο ϊχων u. s. w. S. z. 1 1 , 15. Sie sind auch zu gehauft 
und zu sinnlich, um eigentlich gcfasst werden zu kiinnen. 
Aber die walire Deulung konnte aus dem Sinn der iibrigen 
Reden leiclit abgenommcn werden. Die S t el l u n g ,  in wel- 
clier diese Bilder hier crscheinen, ist liber ihren Sinn auch 
andcrwaris sehr belehrend.

V. 39. ,,Dic Aerndlc ist der Zcilen Fnde, die Aernd- 
lenden, Schnitlcr, sind die Kngel.i( Σνντίληα τον αΐώνος 
24 , 3. 28 , 20. ilebr. 9 , 26 ; τα τέλη των αιωνων 1 Kor.



250 Εν. Malth. XIII. 40 — 43.

10, 11, Es ist die Bezeichuung der Zeitepoclie, in welcher 
die alte Zeit, οντος αιών, zu Ende geht und die messianische 
Zeit, μέλλων αιών, beginnt. Bei Christas ist es eben die Ent- 
scheidung, das liervortreten seiner Sachc, der liebergang in 
die nene Zeit. E n g e l  sind bier nicht iiberhaupt nur das Bild 
des got I lichen W allens, Wirkens — in unserer abstrakten 
Sprache g o t t l i c h e  Kr i i l t c  — sondern sie werden noch in 
besonderer Beziehung erwiihnt, als Begleitcr des Messias bei 
seiner Erscheinung; vgl. V. 49 u. 24, 31. Also: die Aernd- 
tenden sind die Kraft Gottes, welche in dieser Epoche mach- 
lig sein wird.

S i n n  der folgendcn Bilder bis V. 43: Sammeln and Ver- 
brennen des Unachten, Hcrrlichkeit des Aechten. Dann 
werden die A e c h t e n  und U n a c h t e n  e r k a n n t  werden, 
wenn Alles zur Entscheidung driingt; jene werden zur Herr- 
lichkeil des gottliclien Reichs a u f g e u o m m e n ,  diese aus-  
g e s c h i e d e n  Averden.

V. 40. Κατακαίεται hat dcr text. rec ., die neuere Kri- 
tik zieht καίεται vor. Doch dieses ist viellcicht nur Vcrbes- 
serung, gerade weil, Avie Ki i hnoe l  sagt, kein V e r b r e n -  
n e n  gedenkbar schien fiir das bier Bedeutete, die zerstoren- 
den Menscben. — V. 41. Τα ΰκάνδαλα von Menschen anch 
16, 23 gesagt. Ποιοϋντες ανομίαν: selbst das Bose thuend. 
Es ist enlwedcr mebr als σκάνδαλα, da Aergcrniss ja auch 
von dem ausgeben kann der es nicht wi l l ,  oder weniger: 
nur selbst thuend, nicht verfiihrend. — V. 42. Das Werfcn 
in das F e u e r  (s. z. 5, 22) bezeichnet bier nicht bios Strafe, 
sondern Ausscheidung. Job. 15, 6 ΰννάγ. —  εις uvq βάλλ. 
ebenso, im Bilde der Reben. Κάμινος τ. πυράς: brennender 
Ofen, noch Apok; 1 , 15 u. 9 , 2. ’Εχεϊ εοται s. z. 8 , 12. 
Dort werden sie reuig, ncidisch (βρνγμος οδόντων) liber ihr 
linheil, iiber das Heil der Fromnien sein konnen. — V. 43 
naeh Dan. 12, 3 vgl. Weish. 3 , 7  u. Apok. 2 , 28. Das
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Lichlstrahlen ist dem Feuerbrennen entgegengesetzt. ,,Leuch- 
ten in ihres Y7aters Reich (dieses ist namlich dann gestifte.t) 
wie die Sonne. “

V. 44 — 5Θ. Drei P a r a  be In an die Jiinger. Matthaus 
hat sie ailein. In ihncn werden drei Rrgeln gegeben: die 
Jiinger sollen 1. alien Besilz a u f g e b e n  fiir das gbllliche 
Reich, 2. Alles g e r i n g  a c h t e n  gegen dieses, 3. unbekiim- 
mert dariiber sein dass sie vom Anfange herein viele unwi i r -  
dige  Genossen haben wiirden. Die βασιλεία των ουρανών ist 
in der ersten und zweiten Parabel ein G u t ,  niimlich Etwas 
fur die Jiinger, ein Beruf fiir sie, in der dritten ist sie die 
G e m e ί n s c h a f I. Die dritte Parabel ist ahnlich der V. 24 If., 
nur vorgetragen in Bezug auf die Jiinger, wie sie diese Ver- 
mischung anzusehcn batten.

V. 44. ,,Einem in einem Acker verborgenen Schatze, 
wclchen Finer, der ihn fand, wicder verbarg.“  "Εκρυψε ist 
so zu nehmcn, dcnn es ist auf Ein Subjekt mil υπάγει und 
dem Folgcnden zu bczielien. F r i t z s c h e  bezieht es auf ei- 
nen Anderen, als Erkliirung des κεκρνμμενω: verborgcn, indem 
ihn Finer verborgen hatte, der ihn gefunden. Das κεκρυμμ. 
deutet ohne Zweifel auf die κεκρυμμενα, μυστήρια, bin V. 35 5 
das W i e d e r v e r b e r g e n sleht ganz naliirlich, da es ja nicht 
s e i n  Acker war und er den Sehatz doch besilzen wolltc. Auf 
das Verhiillcn vor Anderen (V. 1 1  1Γ.) will dieses κρνπτειν 
wohl nicht anspielen. ilier wird die geislige Pilicht sogar mit 
etwas verglichen, was im biirgcrlichen und sitllichen Lcbcn 
nicht als reclil gellcn konnle. rΤπάγει άπό της χαράς αύτοϋ — 
auch wenn αυτόν gelesen wird , ist es auf den Mann zu be- 
ziehen , nicht ( B e z a ,  F r i t z  sc he )  auf &ησαυρ οΰ. Abcr
υπάγει soli das u n v e r z ii gl i c h e Hingehcn bcdculen , darum 
stelil es mil άπό τ. χαράς zusammen : frcndenvoll geht er so- 
f o r t  — ; άπό χαράς wie άπό φόβυν 14, 2(). Das A l i es
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v e r k a u f e n  spielt naliirlich auf das πάντα πωλεΐν an, welches 
Jesus seinen Jungern zur Pflicht machle; vgl. 19, 21.

V. 45 f. Wieder die Uuregelmassigkeit: ,,das Himmel- 
reich gleicli einem Manne,“  fiir: es erinnert an eineu solchen 
— es geht bei ihm zu wie wenn Einer —. P e r l e  war 
sclion 7 ,  6 Bild des geistig Werthvollen im Evangclium. 
Spriichw. 8, 10 f. Fiir o$ ευρών im text. rec. liest die neuere 
Krilik ευρών δε. ,,Eine kostbare gefunden — ging er UD<1 
verkaufte Alles was er besass und erhandelte sie.“  Der Sinn 
wie gesagt: Alles gcring aebten gegen das evangeliscbe Gut.

V. 47 ff. Bild des Fischfanges fiir das yersammeln der 
Mcnschen zuin Reicbc Golles. Vgl. 4, 19. , ,Einem Netze,
das ausgeworfen — von alien Gattungen umschliesst.“  Σα- 
πρά kann sich auch auf Fiscbe bezieben, und Alles fiihrt dar- 
auf. P a  u l us  und Ki i h n o c l  deuten es auf andere Binge, 
die in’s Netz gekommen. Die Dcutung ist bcigesetzt nacb 
V. 41 f. ,,W enn sicb die Sacbe entsebieden haben wrird, 
werden die Guten und Schlccbten schon geschieden werden.“

V. 51. Λέγει αντοϊς ο ’Ιηβονς liisst die neuere Kritik weg; 
dock es ist notbwendig, weil eine neue Rede beginnt. Συν- 
ήχατε — : daraus ist nicht zu nehmen, dass diese Parabeln 
nur zur Prufung oder Uebung der Jiinger. vorgetragen wor- 
den seien. — V. 52. Λιά τοΰτο: weil ihr dieses verstanden 
habt. Nicht (d e W  c 11 e ) : weil icb in Parabeln spreche j 
denn der Sinn des Folgenden geht nicht auf i h n , sondern 
auf seine Jiinger. Es ist wieder eine P a r a b e l .  „W cnn 
sie solche E i n s i c h t  batten, so wiirden sie aucb selbst in 
jeder Art ,  Form zu l e h r e n  verstehen.“  Πας γραμματενς 
ist dern Beisatze (ftad·, rtj βαβ. τ. ουρ.) nach nicht allgemein 
zu nehmen, sondern von seinen Jungern, w'elche sicb fiir das 
goltlicbe Reich, fiir d e s s e n  V c r k i i n d i g u n g ,  bilden soil- 
ten. Γραμματεΰς, , Schriftkundiger, Lehrer. Von den
Jungern wieder 23, 34 gebrauebt. Μαθητευτείς 28, 19.
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AG. 14, 21. Act. μα&ητεΰειν τινι 27, 57. Der unbestimmte 
Dativ xfj βαοιλεία τ. ουρανών — um ihra anzugehoren — be- 
deulet bier: Lehrer desselben zu sein. Der textus receptus 
hat είς την βas. x. ουρ., L a e h m a ιι η εν τfj βαδ. τ. ουρ. 
,,Gleicht eineni Hausherrn (10, 25), welcher aus seinein 
Schatze Neucs und Altes (naml. a u f  g l e i c h e  W e i s e )  aus- 
giebt.“  ’Εχβάλλειν 12, 35. Καινά — παλαιό, niclit βρωματα 
oder δκευη, sondern Munze. ,, A lies oboe Unterschied, jede 
Lehrfonn also, wenn sie zum Zwecke fuhre, sei anwendbar.tc , 
Das N e u e  und A l t e  bedculet E i g e n t h i i m l i c h e s  und Ju-  
d i s c he s .  Aber das Judische wird bier wohl nicht in die 
P a r a b e l f o r m  gesetzt, sondern in solche Reden wie V. 3 9 ff., 
vgl. V. 43; also hier deutet Jesus auf die Anbequcuiung in 
den m e s s i a n i s c h e n  B i l d e r n  bin.

Die Erzahlung V. 53 — 58 scheint dasselbe Ereigniss dar- 
zustellen, von welchem Mark. 6 , 1 if. und Luk. 4 , 16 IF. 
sprechcn. Aber der Zeit nach stimmt nur Markus iiberein. 
Lukas hat sie bei dcm Verlassen Nazaret’s als AVohnorls, 
von welchem 4 , 13 die Rede war. Vgl. Job. 4 , 44.

V. 53. ’Εγίνετο — iril. λόγους wie 7 , 28. Μεταιρεΐν 
19, 1. ’Exil&tv, aus Kapernaum. — V. 54. Πατρίς slclit 
auch bei den andercn drci Evangclislen von JVazaret. 1Ex- 
ηληττεδ&αι 7 , 28. δυνάμεις, gewiss auch hier W u n d e r -  
t h a t e n .  Von dort g e s c h e h e n e n  ist nicht die Rede. Also 
sprechcn die Nazarener wohl nur von Horensagen. Aber sie 
seheu solche δυνάμεις als etwas a n , was menschlichcrweisc, 
jedoch nur von Menschen gewissen Charakters, geistigen Ran
ges geschehcn kdnne (12, 27). — V. 55. rO του τεχτονος 
υιός (Luk. 3 , 23 ώς Ινομίζετο), Mark, d τ έκτων, Sohn und 
Lehrling; dieses wohl gewohnlich beisammen ( P a u l  us) .  
,,Heisst nicht seine Mutter Maria und seine Briider Jakobus, 
Joses, Simon und Judas?“  Entweder werdcn diese Personen 
als Leule geringero Ranges aufgefiilui, bei denen so Etwas
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nicht gefunden wcrden konne, oder die Nazarener wollen bios 
ihre Bekanntschaft mit seincn Verhaltnissen zeigen, dass ihnen 
also Nichts hoherer Art hiitte enfgehen konnen. Fiir uns 
beweisen diese Reden nur,  dass Jesus zu Nazarct in keiner 
Verbindung mit j i i d i s e h c n  Schulen gestanden habe. Der 
zweite Name ’Ιωοης wird sehr verscliicden gelesen, weil er 
selten war. Einige Haudschriften haben Ίωαήφ (auch La ch
in an n), andere ’Ιωάννης. Jencr Name ist wahrscheinlich gleich 
Joscliia, Josias; vgl. Luk. 3 , 29 u. AG. 4 , 36. Diess sind 
bier wolil dieselben Gesehwislcr (vom engeren Familienbamle) 
wie 12, 47; dagegen die Gcsrhwisler V. 56 (π ασαι)  es 
wohl im weiteren Sinne sind (Anverwandte). — ’Εΰχανδαλί- 
ζοντο wie 11, 6. Die Erseheinung Jesu war ihnen veriichllich.

Die Rede Jesu V. 57, auch Job. a. 0 . ,  ist spriichwort- 
licli. Hier ist sie noch bedculender ausgedriickt: ,,Nirgcnds 
sonst ist er ohne Ehre als“  u. s. w. P r o p h e t  bezeiehnel hier 
einen Mann hbheren Geistes iiberhaupt. Im Spriiohwort hat 
der Satz vielleiclit etwas Anderes bedeutet. Hier: in seiner 
Nahe und in den gemeinen Lebensverhaltnissen beachtet man 
nur sein A e u s s e r l i  d ie s .

V. 58. δυνάμεις gewiss wie Y. 54. Ovx ίποίηαε, Mark. 
ovx ηδΰνατο ποίήβαι. Hier wie dort ist es zweifelhaft, ob 
der Sinn: er u n t e r n a h m  keine, weil die Menschen ent- 
weder nicht wiirdig oder nicht empfanglich waren — oder: 
man s u c h t e  keine bei ihm — oder: sie g e l an gen nicht 
bei ihm. Denn die Wunder setzen G l a u b e n  vorans. In 
jedem Falle sind solclie Stellen entscheidend fiir die Aufrieh- 
tigkeit und Lauterkeit der evangelischen Berichle.

Rap. 14, 1 f. wird erst V. 13 fortgesetzl; eingeschallet 
ist V. 3 — 12 der T od des T :» ufers .  Auch Markus 6, 14 IT. 
vcrbindct die beiden Erziihlungen, doeh fiilirt er das liicr 
V. 1 f. Bcrichtetc Avciler aus und giebt nicht das hier V. 13 
Beigcftigte. Lukas 9 , 7 — 9 hat bios das was hier V. 1 (Ϊ
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stelit. Die Gefangenschaft dcs Taufers wurde schon oben 
4 , 12 erwahnt.

V. 1. 'Ακοή ’ΐηβον wie 4, 24. Nicbts Unwahrsebcin- 
liches ubrigens ist in dieser s pa t en  Kundc des A n t i p u s  von 
Jesus, wenn er auch nieht ( Gr o t i u s )  eben in Rom gewesen 
w are; deun* seine eigenlliehe Reise nacli Rom lallt in fruhere 
Zeit, v o r  seine Verbindung mil Herodias ( Joseph ,  antiqq, 
jtuL 18, 6). Man muss auch die ακοή wo hi von einem gros- 
seren und dauernden Rufe verstehen. —. V. 2. ΠαΙδες ist die 
gewohnliohe Bezeicbnung von Konigsdienern. 1 Sam. 16, 17. 
1 Makk. 1, 8. ,,Johannes ist auferstanden von den Toden und 
daruin wirken Wunderkraflc in ibm.“ δυνάμεις bier Wun- 

j derkrafte (Scbolz  nach Eph. 1, 21 G e i s t e r :  so wobl nicht 
I im gemeinen Spracbgebrauehe). Johannes der Taufer hatle
! keine Wunder getban nach Job. 10, 41. Aber der Sinn liegt
Ϊ.

auch bier*nicbt im Namcn des Johannes, sondern im Wieder- 
kehren von den Todten; d a r a u f  bezieht sicli δια τον το. Es

i r ’

ist der alle VTolkswabn, dass abgesebiedene Geister (denn von 
solchen ist die Rede, niebt von w a n d e r n d e n :  die Lehre 
von der Seelenwanderung liisst sicli nicbl nachwcisen als Volks- 
lebre in der Zeit Jcsu) liobere Rrafte besassen und auf Erdcri 
also Wunder thun konnten. Lukas a. 0 . legt diese Rede 
nicht dem Herodcs, sonders seinen Umgcbungcn bei. Un- 
wabrscheinlicbes liegt Nicbts darin , dass Hcrodes so gespro- 
chen, wenn er auch Sadduciier gewesen, wofiir Matlb. 16, 6 
und Mark. 8 , 15 nicht enlschicden zeugen. Denn Unglaube 
und Gespensterfurcbt waren ja gewobnlich beisammen. Andere 
baben die Rede lur spoltisch gcballen.

! V. 3. Κ^ατήΰας ·— εδηοε — ϊ&ετο und alles Folgende
1 bis V. 12 ist der Bedeulung des Plusquamperfectum zu 

nelimen : es w ar dieses gesehehen. ,,Der Herodias, des W ei- 
bes seines Bruders P h i l i p p u s “ , nicht des Tetrarcbcn (2, 22. 
Luk. 3 , 1)^ sondern eincs verslossenen und enlcrbteu Sob-
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nes Ilerodes des Grossen. Bei J o s e p h u s  (antU/q. jtul. 17. 
1, 2 u. de bell, jtul, 1. 30, 7) heisst dieser Philippas durchaus 
nur Herodes. H e r o d i a s  war die Eukelin Ilerodes des Gros
sen durch Aristobulus. Ibrctwegcn versliess Anlipas seine 
Geinahlin, eine Tochter des Araberfiirsten Aretas (Jo s . unit, 

jtu l. 18. 5 , 1). Ova ’έξεδη — das gewohnliche W ort fiir 
geselziich Verbolenes (1 2 , 2). Die Ehe mit des Bruders 
Frau w ar, selbst weun sie Wittwe war, verbolen (3 Mos. 
18, 16. 20, 21); ausgenoinmcn war die sogenannte Levirats- 
ehe, wahrscheinlieh cin uralter Volksgebraucli (5 Mos. 25, 5). 
Slier kam die Verletzung des Bruders hinzu. — Es wird 
ein Gespraeh mit deni Tauler vorausgesetzt, wie Luk. 23, 8, 
aus Neugierde. Hier zeigt sieh des Ta tilers prophetische 
Oflenheit, almlich der dcs Elia gegen Abab i Kon. 18, 17 f. 
Nach J o s e p h u s  l. c. 18. 5 ,  2 nahm Autipas ilm gefangen 
aus Eifersucht wegen seiner Gunst und seines Einllusses ini 
Volke. — V. 5. ΘεΧων ZZ καίπερ &. wie Horn. 9 , 22. 
,,Sie hielten. ihn (ini Volke) als einen Propbelen.41 ”Εχειν 
τινά Phil. 2, 29. Dieselbe Forniel von Johannes 21, 26 und 
von Jesus 21 , 40. Ueber die Sache vgl. oben 11, 9 f. 
Hiermit stiinmt unleugbar iiberein J o s e p h u s :  das Ungliick 
des Herodes im Hriege mit Aretas sei seinem Frevel gegen 
Johanues zugcschrieben worden.

V. 6. Γενεδια (ήμερα γενίΰεως Gen. 40, 20) gewiss Gc- 
b u r t s f e i e r ,  wenngleich bei den Griechen ysvi&Xia (auch 
2 Makk. 6 , 7) geheissen. Bei ihnen, schon bei H e r o d o t  
hist. 4 ,  26 , bedeutet τά γενεδια T o d t e n f e i e r ,  die Feier 
der γενεδις, Endlichkeit, Verganglichkeit. J o s e p h u s  und 
Phi l o  haben γενεδίος ήμερα, εορτή. Das γενεδιος so ge- 
braucht ist klassiseh, nur nicht, wie gesagt, rc< γενεδια. An- 
dere (wahrscheinlieh auch L u t h e r :  Jahrestag) iibersetzen 
natales imperii, Jahrestag des Regierungsanlrilts (Judcn: G e- 
n u s i a ) .  Jene Bedeulung liegt naher. Stall αγόμενων ist

256 Εν. Matth. XIV. 4 —6.
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beglaubigter γινομένων. L a c lim a η η : γενεοίοις δε γενομενοις
ganz uuverbunden. DicTochtcr der Herodias und des Philippas,
spiiter Gattin des Tetrarehen Pliilippus, hiess Salome. Vgl.
J o s e p h .  1. c. 18. 5 , 4 .  — Die ganze Schilderung ist dar-
auf angelegt, das Unwiirdige dcr ganzen Sadie und das dar-
zustellen, dass der Taufer das Opfer fiir s o l d i e  Zuslande
jjeworden sei. Aehnlich war das Verhaltniss der bvzantini- 
“  «1

sclien Kaiser zu den kirdilichen Mannern. W ir erinnern an 
das Gcschick des Chrysostomus. — ’£v rcJ μέβω, Mark. 14, 
CO εις τδ μέβονι oifenllich. W ie aucli ορχεΐο&αι genommen 
werde ( P a u l u s :  panlomimische Tiinze): es war — selbst die 
Theilnahmc an Gelagen — gegen die allgemeine S itle, auch 
die romische. Es,gehorte nur fur Sclavinnen.

V. 7. 'Ομολογεϊν (7, 23): zusichern. — V. 8. Προ- 
βιβάζεσ&αι — bei Mark.: sie ging zur Mutter. Hier: es sei 
Alles dafiir angelegt gewescn. Die F o r m  der Bilte, ihr 
Elwas zu g e b e n ,  war durch die Art des Versprechens V. 7 
bestimmt. — V. 9. ’Ελυπή&η (nicht streitend mit V. 5), mag 
man es von Sclimerz oder Furcht ( Ki i hnoe l :  Zorn) erkla- 
ren. / 1iu τ. ορκονς x. τ. ανναναχειμένονς — das Zweite be-
slimml das Erste genauer: des E i d e s wegen , wcil er ihn 
vor A n d e r e n  geschworen hallc. — V. 10. Πεμψας α%εχ. 
wie 2 , 17.

Es liegt in der Erzaldung der Evangelislcn nicht, dass 
dieses Ereigniss mit dcm Taufer an d c m s e l b e n  Orte ge- 
schehen sei, an welchen V. I f. gchorte, namlich in Tiberias, 
der Kesidenz dcs Antipas. Aber gewiss hangt V. 3 — 12 
eng zusamincn, und die Todtung des Johannes gcschah nicht 
( F r i t z s d i e ,  M e y e r )  in ciner spalercn Zeil als das Ver- 
sprcchen gegeben. Demnach ist kein Widcrslreit zwischen 
dem e v a n g e l i s c h e n  Berichte und J o s e p h u s  l. c. 18. 
5 , 2 ,  welcher erzahlt Johannes der Taufer sei auf der Fcsle 
Macharus in Peraa am todlen Mcere bis an seinen Tod ge-

Exeg. Sciirr. 1 , 1 .
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fangen gehalten worden. Auf dieser Feste also land jenes 
Fest and die Ilinrichtung Slatt.

V. 11. Die Ansfiihrlichkeit dcr Erzahlung ΛνίΙΙ auf das 
Widernatiirliche der Sache hindeulen. Ίΐνεγχε — derjenigen, 
fiir welche sie eigentlich gcbelcn halte. — V. 12. Προΰελ- 
δόντες — (13, 27) fragend oder bittend. So auch bier: 
bei Iicrodes oder seinen Diencrn. Αϊςειν ZZ tollere, cotnpo- 
tiere. Gewobnlich best man οώμα; L a c h i n a n n  πτώμα wie 
Markus. ’Απήγγειλαν — uiibeslimml wa n n ?  und ob d i e s e  
Johannesjlinger dann in die Genossenschaft Jcsu gelreten? 
Gewiss aber beziehl sich ελ&όντες απήγγ. auf die Jiinger und 
ist nielit impersonal gesagt.

V. 13. 'Αχονβας kann sieli nicht, wenigslens nicht al-
l e i n ,  auf den Tod des Taufcrs beziehen; V. 1 f. istdagegen. 
Es bezieht sich also auf alles das Erziihllc zusammen; folg- 
lich: dieses Alles vernchmeml. ,,Ging von da zu SchiiF an 
einen einsamen Ort.“  ’Εχεί&εν: vom dicsseiligen Lifer. Kax 
Ιδίαν, wie V. 23 , selbsl ohnc die Jiinger. Lukas nennt die 
Slelle B e t h  sa i d  a. Soil Lukas iibereinstimmen mil den bei- 
den Anderen, welche einen je n  s c i t i g e n  Ort annchmen, so 
muss das oslliche Belhsaida gcmeint sein, Julias genaunt, 
in Gaulonitis im Gebiete des (milden) Tetrarchen Philippus. 
Πεζή, weil sie zu zahlreich waren, uni Fahrzeuge zu erhalten.

Die folgenden zwei Erzahlungen V. 14 — 33 linden sich 
zusammengeslellt auch von Markus 6 , 33 — 53 und Johannes 
G, 1 — 21 (dieser giebt die cine, die von der Speisung, der 
darangekniipften Rede wegen). Lukas hat merkwiirdigerweise 
nur die eine: 9 , 11 — 17. Die beiden Erzahlungen, die 
S p e i s u n g  und das W a n d e  1 n auf  dem S e e ,  sind we- 
nigstens bei Matthaus und Markus gewiss als AVunderge- 
schichten gegeben worden. Von der zweilen, Avelche wrie 
gesagt Lukas iibergeht, ist cs bei Johannes zweifelhaft, ' ob 
sie eiu Wunder habe darstellen sollen. Seitdem die Wunder-
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sachc melir in Frage gekommen is t, habcn dicse zwci Erzah- 
lungen inimer am uieistcn Widerspruch erfaliren und allerdings 
felill ihnen dcr gcistige Charakler, wie er sonst in diesen 
Wundergeschichtcn vorherrseht; sie habcn sogar etwas Magi- 
sches. Wie obcn angedcutel: dcr Wunderglanbc begriindct 
gegenwarlig die christlichc Ueberzeugung nicht, und: die 
Glaubwurdigkcit der Evangclien bezieht sich nicht auf den 
buchsUiblichen Hcrgang diescr Erzahlungen und gestattet sa- 
genhafte Beimischung. Wcnn wir also dicse Erzahlungen als 
N e b c n s a c h c  im Evangelium ansehen konnen, so mussen 
folgende Grundsatzc wohl iiber dieselben gelten: 1. Es ist
bei ihrer Auffassung Alles zu vermeiden, was wie Absicht- 
lichkeit, Vcranslaltung odcr Tauschung auf der Seite Jesu 
erscheinen komile. Auch die Erklarung des erslercn Wun- 
ders von Pa u l us ,  weiche viclen Eingang gefunden hat (sein 
Bcispiel habe zur allseitigen Milllieilung auffordern sollen — 
wie am Laubhiiltenfesle Xeh. 8 , 10) ,  muss in solchem Sinne 
gefasst werdcn. 2. Der geislige Millelpunkt, ja der Grund 
dieser Erzahlungen ist iiberhanpt die Begeisterung dcr Jiinger 
fiir die Person Jesu, insbesondere aber das Gcriihl, immer 
geborgen bei ihm, nie von ihm verlasscn zu sein. Wi i s t e  
und 3 l e c r  warm ja die stchenden Bilder von Verlassenheit. 
3. Alle Erzahlungen und Bilder (so von Speisung: 1 lion. 
17, 10 IT. 2 Kon. 4 , 42 ΙΓ. Ps. 78, 20 ; von Wandcln auf 
dem Meere: Hiob 9 , 8) konnten diese Sagen nicht vollig 
schaifen, bilden; wohl aber konnten sie gewissen Ereignissen, 
ohne Riicksicht auf den reileclirenden Vcrstand, cinen hoheren 
(Jiarakter vcrscliaifen: und sie dienteu dazu, auch in der 
liirclie die Sage ideal, nicht wie magischc Erzahlung, auf- 
zufassen. 4. Der Charakler des Ganzcn hat vicl llnbestimmt- 
heit; das eigentlich Wunderbare ist mehr angedcutel als aus- 
gesprocheu. Dalier auch 15, 33 und 16, 7 , der Tradition

17 *
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zufolge, Volk und Jiinger iiber das crste Ereigniss zweifel- 
lial't geblieben seiu sollcn.

V. 14. ’Εξιλΰών wobl nicbt aus deni Schifle, sondern 
aus seiner Einsamkeit. Έαπλαγχνία&η 9 , 36. Der textus 
receptus giebt in αυτούς, die neuere Hritik rieblig in αύτοϊς. 
Έ&εράπευβε 12 , 15 die allgemeine Bezeichnung seiner wohl- 
thaligen, allerdings yorzugsweise ausscrlichen, Wirksamkeit.

V. 15. ’Οψίας γενομένης, wiedcrholl V. 23 , aber von
ciner spateren Zeit. Das erslere also, wie bei Lukas: als 
der Tag sick neigle. Es ist entweder gesagt mil Riicksicht 
auf die jiidisohe Unlerseheidung von zwei Abenden, A r b a j i m  
(2 Mos. 16, 12. 20 and. 5 Mos. 10, 6) ,  und dann ist viel- 
leicht bier eine F e s t z e i l  gemeint (zvviseben den beiden Aben
den wurde das Paschalamm gesehlachtet und das tagliche Abend- 
opfer gebracht), oder es ist volksmassiger Ausdruck; viel- 
leiclit auch γενομένης in versebiedener Bedeulung: als es Abend 
w a r d  (als er g e k o mme n )  — und: als es Abend ge wor -  
den  wa r .  Έρημος, nocb V. 19: Weideplatze. Ή. ωρα ist 
wohl nicbt bios Zeit des Mahles ( F r i t z s c h e :  zu lehren), 
sondern die rechte Z eit, der Tag. ’Λπολύειν (V. 23) anders 
als άφιέναι 13, 36. ,,Ιη die Ortscbaften, uni Speisc zu 
kaufen.“

V. 16. Ου χρείαν εχονΰιν ist, deni υμείς zufolge, ganz 
gewobnlicb, menseblieb gemeint. — V. 17. Bei Johannes ist 
die Rede der Jiinger an Einzelue verlbeilt, an Pbilippus und 
Andreas. Die Zabl, fiinf Brode und zwei Fische, ist alien 
vier Berichten gcmeinsani. — V. 18 f . : „Liess das Volk 
sich auf den Rasen legen, nahm Brode und Fische, und zum 
Ilimnicl aufblickend (bei den Dreien ; Job. 17, 1 έπαίρειν vgl. 
Luk. 18, 13) dankte er.“  Εύλογεϊν wic εύχαριβτεϊν 15, 36, 
und beide Worle in den Abendmabl-Erzablungen (26, 26), 
nicbt von wunderwirkender Segnung, sondern von gewohn- 
lichcr Danksagung bei'in Mahle zu verstehen. Vgl. 1 Kor.
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10, 30. 1 Tiin. 4 , 3. ,,Gab es seinen Jiingern, die Jiinger 
dem Volke.“  Jene hier wohl nicht aucli esscnd, sondern 
nur miltheilend. —  V. 20. ’’Εφαγον: sie assen alle davon. 
An sich ist £'<payov unbestimmt; es wird nicht ausdriicklieh ge- 
sagt: von jenem Mitgelheilten nur. Aber εφαγον ist genau rnit 
εχορτάβΟηΰαν zu verbinden : sie assen alle davon zur Salligung. 
P a ulus  trennt nnrichlig Bcides. To περιββεϋον των κλαβμά- 
των — nicht: das in nirocken Ucbriggebliebcne, sondern : das 
von dem Gebrochenen (vgl. κλαν V. 19) Uebriggebliebene. 
Z w o l f  vo i l e  K o r b e  — aucli dicse Zabl bei Allen. Fur 
die natiirlicbe urnl fur die Wunderdeutung bleibt es gleicligul- 
lig, welches Mass hiermit bezeichnet werde. Κόφινος ist 
das gewbhnliche Wort fiir ein Geilechle uni aufzubewaliren, 
aucli bei Roniern. Die Juden ftilirten solche und in ilinen ihre 
Speise mit sich, wenn sie heidnische (unheilige) Gegenden 
durchzogcn. J u v e n a l  sat. 3, 14: Judaeis cptorwn cophimts 
foermnu/ue svpcllex. Vgl. 6, 542. — V. 21: ,,ungefiihr — 
ausgenommen.“  Die Ausnahme von Weibern und Kindcrn 
war gewcihnlich in der jiidischen Volkszalilung.

V. 22. Εν&έως — Joh .: damit sie ihn nicht zum Konig 
machlen. 'Λνάγκΰζειν Mark, in d. Par. u. Luk. 14, 23.
Προάγειν 26 , 32. 28, 7. ,,Zusanimen voranzugehen an das 
jenseilige Ufer, bis dass er die Volksnienge entlassen liatte44 
d. h. unterdessen wollle er es ihun. Er hatte die Absicht 
ihncn zu Land nachznfolgen (V. 13). Das πέραν ist bier 
vom diesseitigen, westlichen, Ufer zu verslehen. — V. 23. 
,,Nachdem das Volk enllassen war, ging er alleiti anf einen 
Berg zu belen.“ Κατ Ιδίαν zu ανεβη vgl. V. 13. Nicht 
ohne Absicht wolil setzen die Evangclislen holiere Erscheinun- 
gen im Leben Jcsu oft nacli Einsainkeit im Gebct. ’Οψία 
(s. z. V. 15): viilliges Diinkel. ’Εκεί:  anf dem Bcrge, oder: 
in der Gegend. — V. 24. ,,Das Fahrzcug war sclion mitten 
im See, herunigeworfcn von den W ellcn, denn dcr Wind
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ging Him entgegen.“  Das Erste 1st in zwei Satze za fassen: 
ήν gehort nicht zu βαβανιζόμενον ( Gr i e s b a c h ) .  Μίβον τής 
&αλάββης (Pa u l u s :  wedios inter flvctus — niiisste sein μίβον 
των κυμάτων) wohl nicht gcrade: in der Mitte des S e e ’s, 
sondern: in der Mille des See we ge s .  Denn die Absiehl 
der Jiinger war ja nur,  am U f e r  bin die kurze Fahrt nacb 
Kapernaum zu machen. Dass sie aber nicht v e r s e h l a g e n  
worden seicn bis in die Mitte des See’s nacb dem Evangeli- 
sten, zeigl das ήδη. In dem , , s ohon“  liegt, dass dieses 
auf dem Wege zum Z i e l e  Slalt fund. Johannes giebt die 
Entfernung der Jiinger auf 25 — 30 Stadien (I  Meile) an. 
J o s e p h u s  de bell. jud. 3. 10, 7 :  der See sei 40 Stadien 
breit und 100 lang. άνεμος ενάντιος AG. 27 , 4.

V. 25: ,,Um die vierte Naehtwache44 — also lange nach 
der Zeit V. 2 3 — : g e g e n  Mo r g e n .  Φυλακή, Mischmcret, 
2 Mos. 14, 24. Ps. 104, 23. Friiher batten die Juden drei 
Nachlwachen; von Griecheu und Rdmern nahmen sie die 
vierte an. Mark. 13 , 35. ,,Ging er zu ihnen,“ περίπατων 
έπΐ τής ΰαλάββης. Dieses wechselt ab mil ml την -&άλαΰΰαν 
V. 26. L a  china η n liesl umgekchrl: θάλασσαν (V. 25) — 
ΰαλάββης (V. 26). Oft findet· sieh auch zweimal ·&αλάββης. 
Die Formeln bedeuten in jedem Falle dasselbe nacb der ge-. 
Avohnlichen Erkliinuig; a u f  (ml τής) — i iber  - bin (ml την). 
Sie nun sind der Millelpunkt der Schwierigkeit unserer Stelle. 
Zu ubergehen ist B ο 11 e n’s Erkliirung: b i n d u r c i i k o mme n ,  
wie immer nur,  d u r c h  das  Meer .  Nachdem die Stelle 
von Alters her (in der Kirche) genoinmen worden war vom 
Wandeln a u f  dem S e e ,  erklarte P a  u 1 u s sie zuerst vom 
Wandeln am S e e  bin.  Diese Erklarung bat grossen Beifall 
gefunden. Vgl. P a  u l us  Memorab. 1794 . 6, 70 If. N. tbeol. 
Journ. 5, 167 If. Ders. im Cowmen . ,  Leben Jesu und cxeg. 
Handb. z. St. — S t o l z  Uebers. u. Erliluter. d. N. T. 1, 
166 fif. und S c h l e i e r i u a c h e r  in einer Predigt v. J . 1833
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(nicht aber in <1. Predd. iiber Markus) trugen sle anch vor 
dem Volke vor. Gegen Paulus trat auf S c h u l l h e s s  in 
F la It's Magaz. fiir chr. Dogm. u. Mor. 8 , 3 if. u. Andd. 
Fiir diese Ueberselzung ist die Formel ini της ΰαλάΰβης al- 
lerdings auch passend. So ini της υδοΰ: am W ege, 2 1 ,1 9 ; 
ini τής γης Job. 6 , 21; ini &ιάάβΰης abwechselnd mit είς τον 
αιγιαλόν das. 21, 1. Das ini την λαβοαν abcr konnle be- 
dculen: nach  dem Se e  bin.  So AG. 17, 14. Vgl. 1 3 ,2  
Inl τον aiyudov. Freilich hat M a t t h a u s  sonst immer παρά 
τήν θάλασσαν: 4 , 18. 13 , 1. 20, 30 odcr, wie gesagt, ini 
τον αιγιαλόν a. 0 . Doch das Meistc g e g e n  die Ueberselzung: 
am S ee  h in  — liegt ini Ganzen der Erzablung. 1 . Die 
Erzablung halle keine recbte Bedeulung, wenn nicht ctwas 
W u n d e r b a r e s  lialfe dargeslellt werden sollen. 2 . Die ganze 
Anlage deutet auf etwas Ungewbbnlicbes hin, z. B. das oft 
wiederholle εύϋεως, V. 28 πρός σε ini τα νδατα (dieses ist 
nicht zu ϊλδεϊν zu ziehen), selbst das wiederholle ini &a- 
λάΰΰης wiirde mussig sein nach jener Auffassung. Weniger 
in Anschlag zu bringen ist die Ucbereinstimmung der allkirch- 
lichen Zeit in dieser Erklarung. Diese wird verspollet von 
L u c i a n  philosopk. 13; vgl. J u l i a n  b. ( 'g r i l l  6 , 213. 
Sc ho I z, der die Oerllichkeit sah, bemerkt, cin Wandcln am 
See konne nicht angcuommcn werden wegen der Steilhcit nnd 
Unebcnheit des Ufers.

Die folgende Erzablung slellt wie die 8 , 23 IT. mit vic- 
lem Sinne den Gegcnsatz des Schreekens, der Furcht, der 
Erregung bei den Jiingern — und die Ruhe und das Berubi- 
gende in der Person Jesu dar. Dieses war j a , wie gesagt, 
das Grundgefiihl in diesen Erzahlungcn : Allenlhalben und Alle 
geborgen bei ihm. Jener Gegcnsatz legl auch fiir uns viel 
Interesse in die Erzablung.

V. 26. Ταράββιο&αι anders als ixnkήοαεα&αι 13, 53. 
S e h r e c k e n  kam von der Erschcinung uberhaupt, o.der wneil
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eine solche in diesen Umslanden Unlieil zu verkiindigcri schien. 
Φάντασμα liat auch Markus bier. Es stelit wie Luk. 21, 37 
πνεύμα. Aehnlich PI in i us epistt. 7 , 27. — V. 27 fort- 
schreitend beruhigend: ,,Seid getrost, fiirchtet euch nieht, 
ich bin es.“

V. 28— 31. Matthaus allein hat diesc Erziihlung von
P e t r u s .  Der Charakter dieses Marines ist in der evangelischen 
Geschichte untcr alien Verhaltnissen gleichmlissig dargestellt wor- 
den. Petrus wird geschildert als leicht erregt, und gewdhn- 
lich dann ausserlich, stark ja schroiF hervortretend, in der 
Liebe zur Person Jesu bis zur Leidenschaft lcbendig — aber, 
wcil von  A u s s e n  bestimmt und vorzugsweise a u s s e r l i c h  
lebend, schnell auch verzagend und verzweifelnd. Ganz ahn- 
lich ist die Erziihlung Joh. 21, 7. Dasselbe Ereigniss konnte 
sich wohl biters wiederholen. Es liegt' iibrigens hier in ihm 
nicht ein zweiles W under: es konnte dieses so Statt habcn, 
auch wenn Jesus nur a m See gewandcit hatle; doch Petrus 
glaubt ein Wandeln a u f  dem See. — Κίλενσον ίλΟεΐν: im 
Ileissen lag zuglcich, dass es ihm i nogl i ch wcrdcn solle.
5Επϊ τα νδατα gehbrt, wie oben gesagt, zum πρός as. Zwei- 
fclhaft ist, ob ini τα νδ. dasselbe bedeulen solle mil ίπ ΐ ·9·α- 
λάααης; w'enigstens ist der Ausdruck minder bedeutend, stark. 
Βλεπων άνεμον ίαχνρόν uneigentlich : er sah den Sturm d. i. 
den crregten See. Καταποντίζεβ&αι (anders 18, 6) :  s i nke n .  
Der Ausruf: κύριε βώΰον, auch 8 , 25. ’Ολιγόπιστε 6 , 30. 
8 , 26. Es ist nicht gcrade wie das folgende εις τί ίδίαταΰας 
darauf zu beziehen, dass Petrus verzweifelt zu  ihm  zu 
k o m m e n ,  sondern darauf, dass ihm im Schrecken das Ver- 
langen verging, mil welchem er zu Jesus hinzugehen unler- 
nommen hatle: es ist der, dessen G e s i n n u n g  zu ihm
nicht fest stand. Εις τ ί ,  n o b :  wie ist es mbglich dass — 
εδίστααας (alich unlen 28 , 17) — du zwcifelst, ob du kom-



men solllest (gewohnlich : ob es dir gelingen werde. Paulus: 
ob icb es sei).

V. 32. Dor Sturm schwieg, als er einstieg. Hier be- 
ruhigt schon seine Gegenwart, Kap. 8 sein Sprechen den 
Sturm. Umgekehrt Jon. 1 , 11 f . : da der Frevler aus dem 
Schiffe war. Κοπάζειν hier.auch bei Markus und 4 , 39. — 
V. 33. Der Erfolg wie 8 , 27. Ot εν τώ πλοίω, wohl niclit 
die Jiinger m it (άν&ρωποι a. 0 . ) ,  sondern bios die Frcmden 
im Schiffe. Τίος &εοϋ hier vielleicht wie 27, 54 in heidni- 
scher Bedeutung. Fiir die J l i n g e r  ware der Erzahlung zu- 
folge vielmchr das περιπατεϊν επί Φαλάΰΰης Gegenstand der 
Verwunderung gewesen, niclit das Aufhoren des Sturmes.

V. 34. ,,In die Landsebaft Gennesarct.“  Die Schreib- 
art des Namens ist sehr verschieden. Gennesar — Gennesa- 
ret — Gennesarelh. Wahrschcinlieh, auch bei Josephus und 
spaleren Juden ist es nicht ganz gewiss, hiess der See Gen-  
n e s a r e t ,  die Landsebaft Ge n n e s a r .  Der Volksgebrauch 
hat, wohl oft Bcides vermengt. Es ist der obere Thcil des 
diesseiligen, westlichen, Ufers zwischen Kapernaum und Tibe
rias. Oh der Name mit dem alien Stadtnamen K i n n e r e t  
(4 Mos. 34, 1 1 . Jos. 13, 27. 19, 35) zusammengehangeu 
babe, ist zweifclhaft. Der See heisst dort Meer von Kinneret. 
Der Name Gennesar hat cnlweder T h a i  oder G a r t e n  des 
Fiirsten bedeutet oder der Gewachse Ο » ) :  gewiss bezog 
er sicli auf die Anmuth und Ftille der Gegend. — V. 36. 
"Jva μόνον u. s. vv. als Volksglaube schon 9 , 20 f.

Mit Kap.  15 beginnen die cnlschicdencrn Verfolgungen 
der Judenschafl. Die Erzahlung der drei Evangclislen ist ge
wiss durcli die johanneische zu ergiinzen, nach wclcher Jesus 
nun schon mehrmals in Jerusalem gewesen und mil den jiidi- 
schen Ohcren zusamniengetroifcn war.

V. 1 — 2 0 : I t cde  g e g e n  die P h a r i s a c r .  Mark. 7, 
1 — 32 steht in dcmsclbcn Zusammcnhangc.
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V. 1. Τότε unbeslimmte Bezeichnung und zuglcich wolil 
sich auf die Ocrlliclikcit beziehcnd. Oi από 'Ιεροσολύμων, 
abgesendet uni seinelwillen von dort. Oi hat oft gefehlt,
aucli L a c  lima nil lasst es ans. Dann sind diese Menschen 
bios uni dieser Fragc willen abgesendet worden. V. 2. Λιάτι 
— die Fragc wie 9 , 14 (dort b. Mark. Johannesjiinger) ge- 
stellt. Bei oi μα&ψαί eov u. s. w. ist nicht ausgesprochen, 
ob sie dieses nur seincn J ϋ n g e r  n beilegen wollen oder auf 
vcrdeckle Weise ihni.  ΠαράδοΟις των πρεσβυτερών (DOpT) ί 
Anordnungcn von den Vatern, Allen der Sehulen. Hicr und 
bei Markus in d. Parall. Im ganzen Neuen Testam., vgl. 
Ga!. 1 , 14 (πατρικα'ι παραδόσεις) u. Kol. 2 ,  8 (παραδ. t. 
άν&ρώπων), und aucli bei Josephus bedeutct das W ort παρα
δόσεις niclit wie in der Kirche (so K ii h η o e I) in ϋ n d 1 i c h 
f o r t g e p f l a n z t e  Spriiche, Lehren , sondern U e b e r g c b c -  
ne s  d. i. G e l e h r t e s  — s. v. a. διδαχή 1G, 1 2 . Daher 
ja aucli apostolische παραδόσεις, ’y/ρτον ίαχΗειν: Mahlzeit hal- 
ten. Νίπτονται τας χεΐρας — Mark. 7, 3 f. giebt dieses aus- 
fuhrlicher: auch die Gefasse wurden gereinigt vor dem Ge- 
brauche. Nach 3 Mos. 15, 1 1  war das Handwaschen bios 
bei Vcrunreinigungen verordnet. Die Anordnung der Meister 
machte es zu einer religioscn Pflicht und von allgemeiner Be- 
deutung.

Zwei Gedanken setzt Jesus ihnen enlgegen.
V. 3 — G: Menschengebol e  sind nicht hoher zu ach- 

ten als G o 11 e s gcbole — dieses Avar ihre Ar t : 23 , 24. 
Die Antwort ist als Gegcnfrage gesprochen. Aber V. 4 f. 
soli nur ein Be is pi el geben; dieses ist nicht als die ein-  
z i g e  Ueberlretung aufgefiihrt.

Καί gehort zum παραβαίνετε. ,,Auch ih r  seid Ueber- 
treter und zwar des Hoheren.“  ’Ενετείλατο λίγων ist text, 
r e c .; beglaubigler ist είπεν ( La c h ma n n )  oder είπε λίγων. 
Stcllen von Aelternliebe kommen oft ini Geselz vor: 2  Mos.
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20, 1 2 . 5 Mos. 5, 16; 2 Mos. 21, 16. 3 Mos. 20, 9. 5 Mos. 
27 , 16. Καταλογήν nicht nur sell in a h e n ,  sondern auch 
hand el iid gering aehlen. ,,Euer Gebol aber ist.44 Sinn 
des Folgenden (V. 5): ein Geliibde z « G ο 11 enlbiude von 
alien Pfliehlen, auch von denen gegen die Aeltern. Diess ganz 
iin Geiste der jiidischen (vgl. Talm. Tr. Nedarim) wie auch 
spiiter kirchlichen Casuislik. Sovvohl das Willkurliche, SelbsU 
auferleglc, als Alles, was in Bcziehung auf die G o l l h e i i  
stand, lialte in der falschen Moral unbcdingles Vorreclit. Bei 
δώρον isl ie n , nicht εΰτω zu suppliren. Λώρον wie 3 Mos. 
1 , 2 and. D a r b r i n g u n g  f ur  Got t .  ,,W er zu Valer 
und Muller sagl ( s agen  k a n n ) :  das was du von mir zu 
dcinem Nutzcn emplangcn konntest oder solllest, ist cine 
Gabe,“ fur eine solche bestimmt oder gelobt. Καί ist Nach- 
satzparlikel; und so fassen es die Meislcn. Andere nehmen 
cine Aposiopcsis an, indent sic αναίτιος Ιο τι oder etwas Aehn* 
liches suppliren. ,,Der braucht nicht“ oder auch ,,der s o l i  
nicht chrcn Valer und Muller.44 Ον μη τιμήΰη oder τιμηβεε 
(La dim  a η η). Τιμάν hat liier oflenbar die Bedculung: in  
d e r T h a t  e h r e u ,  tliiilig chren, f o r d e r n .  Sir. 3, 3 ’εργφ 
τιμάν neben λόγω. V. 6 : ,,So habt ihr Golles Gebot nur 
Schullehren wegen abgeschafl'l.44 Pflegt es zu than, oder: 
habt es zu eurem Gruudsatze gemaeht. ’Λκυρονν Gal. 3, 17.

V. 7 — 9 : Die Froinmigkeil des Pharisaismus beslehe 
nur in a u s s e r l i c h e n  Ge br i i uc hc n .  Diese Aeusserlich- 
keil in Fronnnigkeil und Tugend und das Willkurliche, von 
welchem vorlier gesproelien, waren wescnllich mil einander 
verbunden. limner ist es so gewesen.

'Τποζριταί ist dem gemasse Anrcdc ; vgl. 7, 5. Προφη- 
τενειν nicht gcradc: w e i s s a g e n ,  wie auch προφητεία 13, 14, 
sondern: in hohercr Art ,  aus gbtllicher Ansprache reden. 
Jes. 29, 13 in der gewohnlichen Lcsart der Sepluaginla. 
Aber die neucre Kritik liisst liier Ιγγίζει μυι zu Anlang, und
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nach ο λαός οντος die W orte τώ βτόματι αυτών καί weg. 
Wabrschcinlich is! dcr kiirzere Text der urspriingliche. , ,Die
ses Volk elirt inich mit seinen Lippen, aber scin Sinn ist 

. fern von mir. In leerer Weise (μάτην) ebren sie micb, Leh- 
ren und Gebole von Menscben lehrend.14 Μάτην ist von den 
Alexandrinern dem Originate beigeselzl, wahrscbeinlicb nach 
einer anderen Lesart. Olme Sinn, Bedeulung, Itecht. Ji- 
δαΰχαλίας gehort mit zn άν&ρώπωνy wie Kol. 2 , 2 2 , wcnn- 
gleich διδαχή und διδαοχαλία aucb Kir sieli (jcnes Hebr. 6 , 2) 
von bios m e n s c h 1 i c h e n Lehren im Gebrauch is t, entge- 
gen dem νόμος.

V. 10— 11 zum Volke kurz und sententios wie 13, 1 1  
gesagt, dann V. 15— 20 gegen die Jiinger ausgefiihrf. ,,Das 
Aeusserliche ist unbedeutend.“  Von der negativen Scite dar- 
gcstellt: es b e f l e c k t  nicht — niimlich wenn das Innerliche 
dabei in guter Verfassung ist. Tit. 1 , 15.

’Λχονετε xal βννίετε ~  ό εχων u. s. w. 11, 15. 13, 43. 
,,Nicht das Aeussere entweiht, sondern das Innere.“  Das 
Aeusserliche wird nur von Einer Art aufgefiihrt, derjenigen, 
welclie im Judcnthum am meisten zur Erwagung kam: In 
S p e i s e n  kann keine Entweihung des Menschen liegen; und 
dieser Bcgriff ist natiirlich in der Beschriinkung aufzufassen 
von Speisen, welche das J u d e n t h u m fiir unrein hiell. In 
d en  Mu n d  G e b r a c h t e s ,  είΰερχ. εις τό ΰτόμα, AG. 11, 8 
vgl. 10, 14. Κοινονν in judisch-griechischer Bedeutung,
1 Makk. 1, 47. 62. Κοινόν “  άχά&αρτον (AG. a. 0 . Bom. 
14 , 14) : vorzugsweise vom ausserlich Unreiitcn. ’Εχπορ. ix 
τοΰ βτόματος eigenllich nur von der Re d e  (4, 4); hier aber 
bedeutet es I n n e r l i c h e s  uberhaupt: der Ausdruck ist, >vie 
diess in der sentenlibsen Sprache geschiehl, dem vorherge- 
henden gemass gewahlt, als Gcgensalz zum ίίοερχ. εις τό 
ο τάμα.

V. 12. Τον λόγον, den lctzleu Spruch, V. 10 f . , der
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obcndrein vor dem V ο 1 k c gesprochen worden war. Von 
diesem Spruch 1st auch im Folgenden, V. 15 — 20, allein die 
Kede. Σχανδαλίζίΰ&αι ahnlich wie 13, 57. Doch hier ist 
es niclil: verachllich finden, sondern : siindhaft. Die andere 
Bedeulung hat Slatt 13, 21. — Die Anlworlen V. 13 f. 
haben den Sinn: die Wahrheit niiissc sieli geltend machen, 
unbekiiinmert um die unachten Lelirer. Diess eine zweite 
Jfauptstelle gegen A c c o mmo d  a t i o  n, neben 9, 16 f. ,,Jede 
Anpflanzung, welche niebt mein himmliseher Valer gemacht 
hat , wird ausgeroltet werden.“  Φυτεία bier wohl Denkart 
(so I gna t ,  ad Pliilad. 3:  Irrlehren, ου φυτεία πατρός). "ifv 
ούκ εφύτ. ο πατ. μ. δ ούρ.: niebt goltesarlig, golteswurdig, 
u n g o t t l i c h  in einem weiteren Sinne. ’Εκριζω&ήβεται: s o i l  
es werden, uberhaupt oder durcli uns. Vielc ( F r i t z s c h e ,  
de W e t t e )  fassen den Salz : diese Menschenart, die Pha- 
risiier, werde bald zu Grunde geben vor dem Volke, ihre 
Rolle ausgespielt haben. Zu hart ausgedriickt. — V. 14. 

”;ίφετε αυτούς (anders 3 , 15): beachtet sie niebt. ,,Sie sind 
blindc Fiibrer von Blindcn : und wenn ein Blinder den ande- 
ren fiihrt, so fallen Bcide in die Grube“  (βό&υνος 1 2 , 11). 
Sie haben kein Re e l i t  zu lebren und konnen nur Erfolge 
zuin U n g l u e k c  der Menscben haben. Dasselbe Spruch- 
wort, anders gcstellt, auch Luk. 6 , 39. Vgl. Jes. 56, 10 
und Ho rat .  epislt. 1. 17, 4:  ut si coccus iter monsirare 
relit — beide nur von Einer Seite, dem Blindsein, niebt von 
der anderen, dass sie auch Bl i ndc  leilen wolllen, worin 
noch Mangel an Selbslcrkenntniss und Ucbcrmuth inne liegl.

V. 15. Παραβολή “  bildlichc Rede, die in V. 11 gc- 
sproehene , bei weleher Jesus seibst gesagl balte: ακούετε καί 
Ουνίετε. Φράζετν 13 , 36.

V. 16. ’Ακμήν als Adverbium (S ρ i t ζ e) gebraueht: d u r c h- 
a us ,  odcr: cben noch.  Diese zweite und gewohnliehe Be- 
deutung hat es bier, dem ούπω im Folgenden cnlsprcchend.
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Zu αΰννετοι vgl. ο υ ν ι ΐ ν α ι  V. 10. — V. 17. Νοειν (16, 13): 
Gesagtes begrcifen.

Die Rede bis V. 20 bezeichnct sowohl S i n n  als G r u n d  
des Spruches V. 11. Es sei vom Inncrlichen, Geistigen, iin 
Gegensatze zum nur Aeusserlichen die Rede; aber jencs al- 
lein, die Ge s i n n t i n g ,  eh re und schiinde, wcil es allein 
W e r t h  ba t  und b l e i b e n d  ist .

Εις z. κοιλίαν χωρεΐ κ. εις αφεδρώνα Ικβάλλεζαι: in alcum 
descendit el in latrinam ejicitur. Es soil hicrmit zugleich das 
Niedrige und das stets Weehselnde, Ausserwesenllicbc aus- 
gedriiekt werden. — V. 18. ’Ex της καρδίας ί'ξερχεται — 
dieses zur Erkiiirung der Formel Ικπορ. lx z. 6τόμ. ,,Untcr 
dem — ist zu verslelicn — “ . Καρδία bezcichnet das gesainmte 
Innerliche. ,,Solches (εκείνα — auf das Zweite, das Erkla- 
rende — zu beziehen) verunreinigt den Menschcn.“ V. 19 f. 
wird dec letzte Gedanke anschaulich gemacht, indenr das 
Scblimmste aufgefiibrt w ird, was sieli in einem. menschlicben 
Geniiith enlwickeln kann. Daher V. 20 , auf den gcsunden 
Sinn sieh berufend: solchcs doch gewiss enlwciht, und sicher 
nicbt das Essen mil ungewaschenen Hiindcn. Die Gegensatze 
des εζερχόμενα und είΰερχύμενα sind nicht vollstandig ausge- 
fiihrt worden. Das B l e i b e n d e  des Geistigen (entgegen dem 
Wecbselnden des Materiellcn) ist V. 18 nicbt ausdriicklieh 
envabnt worden. Uebrigcns ist diese Slelle mit Reebt aucb 
oft gegen die Meinung gebraucht worden, wclcbe den Ur- 
sprung des Bosen nicbt in das menschlichc Inn  e re  setzte, 
sondern ausser ibm ( Sa t a n )  oder in cine natiirlichc Notb- 
wendigkeit ( Er bs i i nde ) .  — ΛιαλογιβμοΙ πονηροί (bier aucb 
bei Mark.) ist allgemeiner Ausdruck fur alies Folgende (Jak. 
2 ,  4. Ps. 56, 5 did. είς κακόν, and.): was Boses gesonnen, 
gewollt w ird, prava consifia. Das Bose wird ziemlicb, aus- 
genommen die Stellung der φόνοι vor μοιχεΐαι, nach dem Dc- 
kalogus angeordnet. Μοιχεΐαι und πορνεΐαι steben neben ein-
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auder (zura Dekalog hinzuselzcnd) wie ψενδομαρτυρίαι und βλασ- 
φημίαι — das zweile bezeichnet iiielir G e s i n n u n g ,  das erste 
Ha it dlu ηg. Dem falschen Zeugnissc lag immer ein Nicht- 
aciiten Goltes, bei welcliem man Zeugniss ablegte, zum Grun- 
de, und jenes beruhtc in der Gesiunung der Gottcsenlfremdung, 
βλαΰφημία. — V. 20 gclit auf die gegenwartige Frage zu- 
riick (V. 2 ) , abcr, wie gesagt, mit der besonderen Bedeu- 
lung, dass dock gewiss S o l c h e s ,  Kleines, nicbl enlwciheu 
konne.

V. 21  IF. bis Kap. 18 gcht Markus Kap. 7 — 9 forlwah- 
rend parallel. Lukas bat die naehstfolgenden Erziihlungen 
niclit. Die nachsle bier bis V. 28 soli oline Zweifel den 
Contrast darslellen zwiscben den judiscben Verfolgnngen und 
Heuimungen und dem Vertrauen aus dem robslen lleideiitbum 
beraus.

’;Ιναχωρεΐν wieder wie. 14, 13. ’Ε'ξελ&ών nicbt wie £ξελ- 
dovoa im Folg., aus dem judiscben in’s beidnische Land: 
sonst wiirde das εξελ&οΰσα nicbt habcn gesagt werden konnen: 
sondern aus der galilaiscben Landscbaft, wro er war,  vielleieht 
aus Kapcrnaum. Τα μέρη — Mark, τα μετόρια, Grenzland. 
Eben des ί'ξελ&οϋΰα wegen muss auch τά μέρη dieses, G r e n z e ,  
bedeuten : wennglcicb εις τά μέρη sonst immer bei Matth. (2, 
22 . 16, 13) bedeutet: in das Land bi ne  in. Oder εις ist s. 
v. a. versus, daraul bin. T y r u s  und Si d  on:  Phonizien 
nacb den Leiden Hauptstadten. — V. 22. Xavavaia bier allein 
(Mark. Σνροφοινίαοα mil dem Bcinamen εΚληνίς: wobl n : Hci- 
din) allisraeliliscber Name fiir Phonicierin. Wie dcr Name 
I s r a e l  und almliebe wurde der alte beibcbalten aueli fiir die 
Bewobner der beidniseben Landscbaft: bier vielleieht, urn fiir 
das Folgendc die Vorslellung des Nichlisraelitiscbcn rege zu 
haiten. Κρανγά'ζειν (1 2 , 19) bier Aeusscrung stiinniseben, 
drangenden Bittens. ,,Erbanne dich, Sohn David’s4* u. s. w. 
Diesen Namen batlc das beidnische Wcib (V. 24) w'ahrschcin·
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lich von den Jiingern gebort. W ic sie denselben ar.cli verstan- 
den liaben inoge, sie legte in ilin wenigslens die Vorslcllung 
von grosser Maclit. Κ α κ ώ ς  δαίμονίζεο&αι soil vielleielit den 
heidnischen (grieehiscben) Sprachgcbrauch wiedcrgeben; denn 
in diesem hat δαιμονίζεΰ&αι ja eine Bedentung naeli zwei Seiten 
bin und fast inebr ga t e .  Abcr den Glauben an damonische 
Besitzungen ballen aucli die Hciden, ja die Judeu batten den
selben von dicsen angenommen.

Die folgende Erziiblung mag etwas Auffallendes habcn 
und wenigslens ist sie immer vielen Bedenken ausgesetzt ge- 
wesen. Man bat 1. nur einzelne, u n s anffallende Ausdrtiekc, 
wie V. 26 , im gangbaren, volksmassigen Sinnc aufznfassen, 
wo sie ebensowenig auffielen als das Z ο 11 n e r und S ii n d e r. 
2. Hicr sind die Ausdriicke dcswegen lebliafler, starker, weil 
es die Absicbt der Tradition war,  den heidniscben, glaubens- 
vollen, niebt zuriickzudrangcnden Sinn darzustellen, im Ge- 
gensatze zum Uebermuthe und Hohn des Judcntbums. 3. Der 
Grundsatz Jesu in Iiinsicbt auf die Prcdigt, vorzugsweise unter 
Juden, fand sicb sclion 10, 5 f. Ilicr kam Irinzn a. das 
Lauern der judiscben Feinde, b. dass die Glaubensbedingung 
nieht vorausgesetzt werden konnte bei Hciden, denen das Wun- 
der immer nur als magisches Werk gait.

V. 23. Ον λόγον 22, 46. 'yinoXvcov (14, 22 f.) wolil 
b el f end entlassen. ’Οπίβ&εν ημών, uns vcrfolgend. — 
V. 24. Πςόβ. «πολ. 10, 6 . — V. 25. Έλ&ονβα (14, 33): 
naber heranlretend. — V. 26 wird die vorigc Rede V. 24 
durch das Positive gesteigerl. Die Bezeicbnung κννες war 
volksmiissig, aber die gauze Rede ist spruchworllich. Pau-  
l us  vermutbet, dass das Weib selbst einen solchen Ausdruck 
gebraucbt babe. Κννάριον diminutive Formed, nicht mildcrnd 
( W e t s t e i n ) ,  mebr herabwiirdigend. Fur ου καλόν bat die 
neucre Krilik ( L a c h m a n n ,  F r i t z  sell e) ονκ εξεστι aufgc- 
nommen. Λαβεΐν ist niebt bios Ncbenwort (zur Uniscbreibung)
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~  η eh men und werfen, vielmehr n  wegnehmen. Eutweder
wird das Spriichwort, eben wie ein Spriichwort, u n g e n a u
angewendet (denn es wurdc ja deu Kindern Nichls entzogen,
Mean den Heidcn geliolfen wurdc) odcr es bezielit sich viel-
leicht darauf, dass Jesus das jiidische Land verlassen hattc:
seine Gegenwart jeneui enlzogen, um nun den Heiden zu hel-
fen. — V. 27 gicbl die Anlwort in eineni andcren Spriich-
wort. S i n n :  Aber es darf doch dem minder Begiinsligten
das zu Gute kommen was die Begiinsligten ve r s  cbma  hen,
Kal γάρ: Iudessen doch. Ψιχίον, noeh bei Mark, in d. Pa-
rall. u. bei Luk. 1 C, 21  (nicht klassisch) ~  frustidnm, von
dem Brosamen gesagt. Das κύριος briugt eine nocli demiilhi-
gere Vorslellung herein. — V. 28. Πίβτις 8 , 10: Vertrauen
auf seine P e r s o n  oder auf seine Me s s i a n i t a t .  ’Λπο τής
ώρας wie 9,  22  gewiss in deni Sinne bei'm Evangelisten,
dass die Heilung so f o r t  geschehen sei. Aber merkwiirdig,
dass die Formel nur in diesen zwei Stellen von Wundern an *
He i den  vorkonimt. Die minder beslimmle, gulbezeichnende 
Formel wird wohl gebraucht, weil keine Erkundigung'gesche- 
ben konnte iiber das Genauere von Zeit und UmsUindcn.

V. 29. Παρά την &άλαΰβαν — niiher herab zum See, 
also nach G a 1 i I a a zuriick. Da wir V. 39 ihn nach dem dies- 
seiligen Lfer schilfend finden, so liegt die Scene des Folgen- 
den gewiss ebenda wo die vorige Speisung geschehen, auf 
dem jenseiligen, o s t l i c h e n ,  Ufer des Sees. To ορος ist 
demnach derselbe wie 14, 23. ’Εχάϋ'ητο, wie dort und im- 
mer, z u r  Le l i r e .  — V. 30. Κνλλοί nicht wie 18, 8 itiu- 
t i l i , Versliimmclte, sondern Gekrtimmte, solche welche nicht 
alle Glicder gebrauchen konnlen. "Ερριψαν bezeichnct das 
Cnvermbgende dieser Menschen. Παρά τους πόδας, Hiilfe 
suchend; ebenso AG. 4 , 35. — V. 31. 'Εδόζαϋαν r. &εον 
Ίαρ. wie 9 , 8 . Go t t  I s r a e l ’s (Luk. 1 , 08) erinnernd an 
die alien Verheissungen und die alien Verhaltnisse.

Efteg. Sclirr. 1 , 1 .
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Wiedcrum hier nun V. 32 ff. die Erzahlung von einer 
w u n d e r b a r e n  S p e i s u n g  wie 14,  14 if., nur kiirzer 
doch weit bestimmler erzahlt, zugleioh, wie gesagt, auf der- 
selben Slelle Statt lindend. Auch Markus hat bcide Speisun- 
gen, diese hier 8 , 1 ff. Unten 16, 9 f. wird auf beide 
zusammen hingewiesen. Lukas und Johannes habcn diese 
zweite nieht. Will man die be i de  n Erzahlungen nur fur 
v e r a n d e r t e  Darstellung Eines Ercignisses nehmen, so muss 
man freilich die Rede Jesu 16, 9 f. fiir niebt urspriinglich 
ansehen. Aber die Tradition hat die Ereignisse gewiss mit 
Absicbt verbunden. In unserer Slelle ist es der Grundge- 
danke, vgl. V. 32: bei g e i s t i g e m  Verlangen und Nehmen 
werde immer auch fiir das A e u s s e r l i c h e  gesorgt. Die Pau-  
1 u s’sehe Auffassung des Ereignisses ubrigens findet, eben nach 

•V. 32, minder Statt. Man konnte, zwcifelte man an der 
Wiederholung dieses Ereignisses, vermutben, diese Erzah
lung sei nm grosserer Bestatigung willen hinzugekommen.

V. 32. Ilier βπλαγχνίξεσ&αι, anders als 14, 14: Mitlcid 
mil ihrem ausserlichen Zustande haben. ,,Denti es sind schon 
drei Tage, dass sie bei mir sind, und sie haben ( n u n me h r )  
Nichts zu cssen.“  Statt ημέρας τρεις bat die neuere Iiritik 
ημεραι τρεις wie Luk. 9, 8 . F r i t z  sc lie setzt vor προβμεν. 
nach Cod. D  noch καί, was nicht noting. Προβμενονβί μοι 
καί ονκ — nicht: solange als sie bei mir sind, sind sie ohne 
Spcise, sondern : jetzt nur —. Προβμέν. μοι “  h a l t e n  
zu mi r .  Dieses der Grund jenes βπλαγχνίξεβϋ-αι. Νηβτις 
ist althom. W ort; hier steht es auch in d.,Par. b. Mark. 
,,Damit sie nicht verschmachten unterwegs.“  — V. 33. ’Ερη
μιά 14, 15. Die M e n s c h e n z a h l ,  die V o r r a t h e  und 
die U e b e r b l e i b s e l  sind bei Matthaus und Markus ganz 
gleich: hier sind weniger Menschen, grosserer Vorralh, we- 
niger Ueberbleibsel, als Kap. 14. Aber darauf ist gewiss 
kein Gewicht zu legen. Die Darstellung des Einzelnen ist



Εν. Matth. XV. 36 — XVI. 1. 275

ubrigens ganz wie dort Kap. 14; besonders εδωκε τοΐζ μα&η- 
ταίς, εφαγον καί ίχορτάδ&ηβαν, ήραν το περιβΰενον των κλαβ- 
μάτων. — V. 37. Σπνρίδες (AG. 9, 25) sind geflochtene 
Korbe, gewohnlieh grosser als κόφινοι. In 16, 9 f. sind beide 
verbunden. Die Worte waren also wohl sleliend in der Tra*· 
dition.

V. 39. Μαγδαλά (im gewohnlichen Text) — dieser Name 
kommt in den Evangelien hier allein vor; ofter bekanntlich. 
Μαγδαληνή. Auch J o s e p h u s  erwahnt es nicht, wenn es 
niclit Μαγεδω und Μαγεδδω bei ihm (antu/r/. ju d .  8 . 6, 1 u. 
9. 6 , 3) ist. Es ist verschieden gelesen worden : neben Μαγ- 
ίαλά fiudct sich Μαγδαλάν, Μαγαδάν (L a c I) m a η η), Μαγεδάν 
( Hi c r on  y ni u s). Es niogen vcrschicdene provincielle For- 
men gewesen sein. Der nrsprungliche Name der Stadt ist 
ohne Zweifel Mi g d a l  ( Mi gde l a h )  gewesen, vielleicht 
S n  (Golleslhurm) im Slamme Naphthali (Jos.-19, 38).
Noch jetzt bcfindet sicli dort ein Dorf M a d s c h e l  oder 
Ma d s c h d e l  zwischen Kapernaum und Tiberias. Das Land, 
die Ge ge nd  der Stadt hiess vielleicht Μαγδαλάν. Auch un
sere Erziihlung fiihrt auf einen diesseitigen, w e s t l i c h e n  
Ort dieses Namens Inn.

l iap.  16 V. 1 erscheinen zuerst S a d d u c a e r  unter 
den lauernden Begleilern Jesu, verbunden mit den Pharisaern. 
Es sind entweder Haupter oder Abgesandte der Secle gewe
sen. Weder in dieser Verbindung derselben mit den Phari
saern noch in ihrem Betragen (Zeichenfordern) liegt etwas 
Auflallcndes. Es konnle ja d i e s e s  sogar nur Anbequemung 
an den Pliarisaismus sein. Und wodureh will man erwei- 
sen, dass die Sadducaer k e i n e  Zeichen gefordert haben?

V. 1 — 4 vgl. 1 2 , 39 ff. Zu unscrcr Erzahlung nur sind 
parallel Mark. 8 , 11 f. u. Luk. 11, 29 ff. Markus hat Nichts 
vom Zeichen J ο n a.

ΙΙειράξοντες nicht bios: wartend, ob er es zu thun v e r-
18 ‘
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m o g c ,  sondern: versuchend, ob er sicli fiir den Me s s i a s  
erklaren werde. ’Επιδηξαι — als Schauspiel zeigen. Wiirde 
bios dsil-ai gelesen, so konnte dieses ~  ποιήααι sein. Job. 2, 
18 u. 10, 32. Σημιϊον ix (Mark, από) τον οχ’ρανον s. Z. 
Kap. 12. ,,Hohes, gliinzcndes Zeicben.“  Vgl. Job. C, 30 f. 
(jiidische Forderung). Docb bier mit der besonderen Bedeu- 
tnng: den Messias erweisend, wie ΰημ. r. νιον r. άνθρωπον 
24, 20. Anders Jer. 10, 2 ΰημ. ονρανον d. i. am Hinunel 
=  Luftersclieinung.

Die Antwort Jesn V. 2 f. (dem Matthaus eigen; Luk. 
12, 54 — 57 ganz frei): es bedi i r f e  keines Zeicbens, dass 
der Messias erscbeinen werde; die gauze G e s t a l t  de r  
D i n g e  weise auf denselben, auf eine Kalastrophe, bin. V. 4 
(wie Kap. 1 2 ) :  ibnen gebore nur das Zeicben dcs J ona  — 
die Beschamung, dass E r , seine Sache’V 'von ibnen zu den 
Ileiden iibergehen werde. Der 2. u. 3. Vers wurden oft weg- 
gelassen zur Zeit des H i e r o n y m u s  und fehlen aucb in ei- 
nigen bedeutendcn kritisehen Zeugen oder werden als un- 
acht bezeicbnet. Allein sie passen zu gut bicrher; gewiss 
sind sie lediglich aus Ratblosigkeit uber ibren Sinn oder aus 
Misverstandniss weggeblieben. — ,,W enn es Abend ist, so 
sagt i hr : Es wird heileres W etter, denn der Himinel ist 
rolh.“  Ενδία Sir. 3, 15 : Jvppiter seremis. Es ist zu sup- 
pliren ανριον ϊαται. ,,Frub sagt ihr: Heute wird es stur- 
misch werden, denn der Himinel ist roth und diister.“  Xu- 
μών AG. 27, 20. Στνχνός, trisie coclum; ΰτνχνόχειν Mark. 
10, 22. Also ein zwiefaches πνρρά'ζην τ. ουρανόν. Demnaeb 
wolil der Sinn: ibr erkennt, dass dasselbe Zeicben, der rothe 
Himmel, Verscbiedenes bedeute zu verschiedenen Zeiten. 
W o h l e r w a g e n d ,  w o b l u n t e r s c h e i d e n d  also beobach- 
tet ihr den Himmel. rΤποχριταί braucht (wie 7, 5) nicht un- 
mittelbar in diesen Zusammenhang zu gchoren: es ist das 
allgemeine Pradikat dieser Menschenart. Oder es sind, d ie
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sicli  s e l b s t  t a u s c h e n .  Oder die Bedeutung des Namens 
ist, dass dieses gauze Zcichenbilten nur V o r w a n d  sei. Das 
Wort ist oft weggelassen worden, eben wohl seiner schein- 
baren Unangemessenheit wegen, aucli bei L a c h m a n n ,  aber 
καί an die Slelle gesetzt (olme Aucforitat). ,,Das Aussehen 
des Himmels vermbgt ihr zu unlerschciden, aber die Zeichen 
der Zeit vcrmogt ihr niclit (zu unterscheiden).“ Πρόοωπον 
τον ονρανον — d. Romer facies , rullus coeli. Im ΰημεΐα 
των καιρών ist der Genitiv wie im τον ονρανον gebraucht. 
Folglich sind καιροί (AG. 1, 7. 1 Thess. 5, 1) nicht roes si a- 
n i s c he  Zeiten ( B r e t s c h n e i d e r ) .  Lukas sagt bios τον 
καιρόν τούτον πώς ον δοκιμάζετε; Aus dieser Slelle des Lukas 
crlicllt, dass niclit von W u n d e r n  dieser Zeit die Rede sein 
konne (Ki ihnoel ,  F r i t z s c h e ) .  Σημ. τ. καιρ. sind Zeichen, 
welcbe in den Zektfn d. i. im Zeillaule liegcn, folglich An- 
dculungen grosser Ereignisse — in den Umslanden oder in der 
Slimmung der Menschen. Es ist die allgemeine Erwartung 
und Sehnsucht nach einer neuen Zeit gemeint. Σημεϊον ist 
auch in dieser Slelle sicher nicht bios ein E r k e n n t n i s s -  
zeichen, Me r k ma l ,  sondern cine a u s s e r o r d c n t l i c h e  
E r s c h e i n u n g ;  jedoch das W ort hier allerdings mit der Be- 
deulung, au f E l was h i n d e u t e n d .  — V. 4 wie Rap. 12. 
Καταλιπών αν τους άπήλ&ε — wahrscheinlich ist wieder ein 
άναχωρεϊν gemeint, wie 15, 2 1 .

V. 5 — 12, aucli Mark. 8 , 14 — 21 in gleichcm Zusam- 
menhange.

’ΕλΟύντες εις — angekommen, und ίπελάΌνντο — hat -  
ten vergessen. 11 i n u b e r s c h i f f e n d  konnte ίρχόμενοι be- 
deuten, nicht ίλ&όντες. Audi wiirde dann die w i r k l i c h e  
A nk u nf l  angegeben worden sein.

V. 6 . Diese Worlc sollen oline Zweifel veranlasst wor
den sein durch die Bille der Pharisaer und Sadduciier V. 1. 
Ζνμη s. z. 13, 33. Uier wie 1 Kor. 5, 6 u. Gal. 5? 9 :
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verderblicher Einiliiss, G e i s t  ihrer Art oder Hirer Lebren; 
der Geist des U n g l a u b e n s  oder der B e f a n g e n h e i t  im 
Aeus se r l i e l i e i ) ,  insbesondere Messianischen.— V. 7. /h t\. 
iv εαυτοΐς entweder: bedacblen es bei sich, oder: bespracben 
es (Luk. 20, 14) nnter sicli. ηΟτι άρτους ουκ ελάβ. — dar- 
auf beziebt sich die Rede Jesu. Die Jiinger miissen nur auf 
das ζύμη  gemerkt baben, nicht auf den Beisalz. ,,Yor freni -  
de r  Speise sollten sie sicli hiiten.44 Sie bezogen also Jesu 
Rede auf die gewohnliche Vorsorge der Juden, sich im heid- 
nischen Lande mit' Speise zu Aersehen, denn sie kamen 
(s. z. 8 , 28) in ein Land gemisehter Bevolkerung.

V. 8 — 11. Von gewohnlicher Speise konne ja die Rede 
nicht sein, da bei ihm fiir diese auch auf ausserordentliche 
Weise gesorgt werde. — Die Rede selzt also das geschicht- 
lich Wirkliche, wenngleich noch nicht das schlcchthin VV un- 
d e r b a r e  (vgl. 6 , 25 if. 10, 29 if.) jener Speisungen vor- 
aus; Z u n a c h s t  hatte man ein W ort des Sinnes erwartet: 
bei ihm sei keine Vorsicbt gewohnlich in Beziebung auf die 
Reinheit der Speisen. Dieses wird wohl vorausgesetzt nacb 
Kap. 15, wo ausfiihrlich davon die Rede war.

Ουπω νοεϊτε — dieses wie V. 11 und Gvviivai V. 12, 
vgl. 15, 17: verstehen was bildlicb gesagt. Abcr demotwa) 
zufolge beziebt sich die Frage wohl nicht bios auf d i ese  
Rede, sondern auf die bildlicbe Rede Jesu ii b e r h a u p t. 
,,Seid ibr immer nocli so unvermogend Solcbes zu verstehen?44 
Ουδέ μνημονεύετε und das Folgende bis V. 10 giebt das an, 
was ihnen zu anderen Vorstellungen j e t z t  hatte verhelfen 
konnen. ,,Die fiinf Brode der Fiinftausend44 — fiir sie bereilet, 
oder: von denen sie gegessen. K a l πόθους u. s. av. : ,,und 
dass ibr nicht nur gesatligt worden seid, sondern selbst liebcr- 
fluss gehabt habl?44 ,,Die sieben Brode fiir die Vierlausend 
zai πόΰας“ u. s. w. Und, Avie gesagt, selbst der vcrschie- 
dene Ausdruck in κόφινοι und ΰπυρίδες 1st bcibehalten. —
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V. 11. Ον περί άρτων (rec. άρτου) εϊπον —  προσέχετε (rec. 
προαέχειν) u. s. w. : ,,nieht niit Hinsicht auf ( g e wb h n l i c h e )  
Brode“ u. s. w. Wird der Infiniliv gelesen, so hangt er 
νυη εϊπον ab: ,,nicht — euch gesagt habe, dass ihr euch 
hiilen sollt.“

V. 12. Der Gegensalz hatte scin konnen: ζύμης του 
άρτου— ζ ύ μ η ς  της διδαχής. Hier wird ζύμης weggelassen, 
sodass διδαχή den Ge i s t  bedeutet und Pharisaer und Saddu- 
eaer den αρτοις enlgegenstehen. ,,Nicht vom Sauerleige der 
Brode, sondern vom Geiste der Ph.“

Die t'olgende Erzahlung V. 1 3 — 20 haben beide Evan- 
gelislen noch, Mark. 8, 27 IT. u. Luk. 9, 18 iF., an denselben 
Stellen. Das A e uss e r I i ch e der Erzahlung ist verschieden. 
Matthaus und Markus verlegen das Stuck auf den Weg nacb 
Casarea Philippi, also ganz entfcrnl von Juden und von Men- 
schendrang: eine zweile Enlfernung, auf der entgegengesetz- 
ten Seite, vom See in ein fremdes Land. Die Frage ist 
wohl nicht fiir sicli zu nehmen, sondern als cin Bruchsliiek 
von vertrauter Uesprecbung mil seineri Jungcrn. Lukas, wie 
oft, berichtet, in einer Gebe t s ze i t  habe Jesus diese Frage 
gelhau — namlich iiber die Menscheuurlheile in Betrelf seiner, 
wiihrend er sich mit seiner Bcslimmung beschaftigt habe.

V. 13. Εις τα μέρη wie 15, 21 aueh hier vie.lleicbt nur 
b is da h i n ,  an die Stadt. bin. C a e s a r e a  P h i l i p p i  (bei 
9, 22 erwahnl) , neben Caesarea Palaeslinae, die alle Stadt 
P a n e a s ,  jetzt Bailies (Πάνιον oder Πανεΐον hiess cine Grotte 
dieser Gegend), lag an den Quellen dcs Jordan , weit niird- 
lich herauf vom galilaisehen See, in der Provinz Gauionilis. 
Den Namen erhielt sie zu Ehren des Augustus durch den 
Tetrarchen Philippus. Spiiter wurde sie von Agrippa II. Ne- 
r o n i a s  genannl. Τον υιόν τον όν&ρώπυυ Beisalz zu έμέ z z  
mich, der irh dcs Mcnsclicnsohn bin. Nicht: inich als den 
Mensclicnsohn; denn wcr ihn so nannte, der hatte kcinc wei-

t
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tere Meinnng iibcr ihn. Wahrscheinlich fand man in der alien 
Kircbe oft den Stafz iiberladen: daber liess man με hiiulig 
weg (auch L a e h m a n n, F  r i t z s c b e). Einige (B e z a) zer- 
legen den Satz in zwei Fra gen: ,,mieh? Etwa fii r den Mes- 
sias?“  Zu iibergchen sind die, wclche auch bier ο νιος r. 
άν&ρ. nur in der Bedeutung nebmen: mich der icb bier bei 
euch bin. — Jesus fragl also, ob die Anerkennlniss seiner 
Messianilat bindurchgedrungen sei durch die Menscben. Es 
war dieses niebl der Fall nach den Antworten der Jungcr. 
Die Menscben sind daher das Vo l k  im Ganzen; Einzelne 
sind ausgenommen 8, 29 (14, 33). — ,,Johannes den Taufer“  
(14, 2). Solehe welehe nicbls von dem friiberen N e b e n -  
einanderslehen Jesu und des Taufers wusstcn. ,,EIia, Jere- 
mia, oder einen sonst (Luk. in d. Par. : προφήτης τις των 
αρχαίων) von den Propheten.“  E l i a  11, 14. J e r e  mi a viel- 
leicbt auch Joh. 1, 21 unler προφήτης zu verslehen: der Kla- 
gende urn Volk und Stadl sollle auch das neue Heil begriissen; 
aber er sollte auch die Bundeslade verborgen haben, deren 
Wiederauffinden in der messianischen Zeit erwarlet wurde (2 
Makk. 2, 1 — 12 vgl. 15, 13— 16. Apok. 2, 17). Ungi in-  
s t i g e  Nacbrichlen haben die Jiinger nicht vcrnommen.

V. 15. ,,Ibr aber — V. 16. P e t r u s  trill in den 
Evangelien immer als Sprecher auf fur die Uebrigcn ( Cbr y-  
s o s t o m u s  netint ihn daher τό στόμα των αποστόλων), wic es 
ihn auch bei’m Handeln stets bervordriingt (15, 15. 17, 24. 
18, l) . Σν εϊ — also nicht bios ημείς σε λεγομεν. , ,Der Chri
stos, der Sohn des lebendigen Gottes.“ rO νιος τον &εον ist 
zwar das messianische Priidikat (26, 63), doch da es ebcn 
als Priidikat, nicht als Na me  gcbraucbt wird, wohl mit hohe- 
rer Bedeutung. Und bier viellcichl dem οΓ υιός τ. άν&ρ. V. 
13 als Bedeutenderes enlgegengesetzt. L c b c n d i g e r  Gol t  
— nur als hochstcr, feierlichsler Goltesname gcbraucbt. Aehn-



lich Nathanael bei Joh. 1, 50. ,,Du hist im erhabensten Sinne 
der Messias.“

V. 17 — 19 hat Matthaus allein; auch 14, 28 f. stand be- 
sonders von Petrus. Doch ist dieses bei keiuem Evangelisten 
(auch niclit bei Markus) charakleristisch. Die Traditionen sind 
allem Besonderen von Petrus nachgegangen. Nur ist merk- 
wiirdig, dass Markus mehr Nachlheiliges oder Zweideutiges 
iiber ihn hat. Die a l t p a p i s t i s c h e  Auslegung und Anwen- 
dung der Stellc geht uns nicht mehr an , da der Vorrang des 
Petrus ja in gar keinem historischen Zusammenhange mit dern 
romisehen Bislhum steht. Auch ist 1. nicht schlechlhin von 
eineni V o r r a n g  des Petrus bier die Rede (solchen gab es 
ja gar nicht bei den Aposteln: 18, 1. 20, 26), sondern mehr 
von einer VerpUichtung, einem B e r u f e ,  und 2. unter der 
Voraussetzung, dass  er dieser Ueberzeugung treu bleibe; 
sowie er sogleich V. 23 schwer getadelt wird. 3. Es wird in 
der Hauptsache wieder 18, 18 u. Joh. 20, 21 a l i en  Aposteln 
dieselbe Maehtbcfugniss zugctheilt.

V. 17. Μακάριος si (13, 16): gliieklich zu preisen, weil 
— . Enlweder: weil du diese holie Ueberzeugung hast, oder: 
weil dir eine hohere Oifenbarung zu Theil geworden ist. Βάρ 
Ιωνά Joh. 1, 43. 21, 15; bier ist auch ’ΐωαννα oder 'ΐωάννον 
gelesen worden. Auf die Worlbedeulung der Namen Simon 
— Jona ( I Iδ r e r  — U n l e r d r u c k u n g )  ist gewiss bier keine 
Anspielung ( Pau l us ) .  Sie werden aufgefuhrt, um seine 
menschliche Personlichkeit hervorzuhehen: Mensch, nicht
menschlicher Weise redest du. Σαρξ xal αίμα ist spa lore For- 
mel des jiidischcn Gebrauchs (nicht im A. T .) : Gal. 1, 16. 
Eph. 6, 1 2 . ,,Scin, des P e t r u s ,  eigenes Gemiilh.“  F l c i s c h  
und Bl ut  ist bier gewiss nicht bios Bczeichnung menschlicher 
Schwiiche, aus welcher solchc Ueberzeugung nicht hcrvorgc- 
hen kbnne, sondern der sinnlicheu, iiusserlichen llichtung, 
in welcher sie ihn nicht als Mcssias crkcnucn wiirdcu (11, 6).

Εν. Matth. XVI. 17. 281
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’Αποχαλνπτειν 11, 25. Jener Formel σαρξ κ. αίμα wird hier 
nicht πνεύμα άγιον, sondern G o t t  cntgegengeselzt. Die Be- 
griife sind dieselben! G o t t  g c o f f e n b a r e t  (Joh. 6 , 44) in 
dem Sinne, dass es in ungewohnlicher, hbberer Weise er- 
kannl werde. — V. 18. Κάγω (10, 32) — ich erwiedernd 
das was du von mir gesagt — ,,dass du ein Soleber seiest und 
Solches leisten werdest.“  Σ υ εΐ entspridit dem σι) εΐ V. 16. 
’Επ'ι r a v r r j  u. s. w. entspridit dem d νιος τ. &εον, dcr hoheren 
Bestimmung. Aber dieses ον εϊ bei Namendeulungen ist sonst 
gewohnlidi; vgl. Gen. 49, 8 . Es licgt gerade nicht in den 
W orten, dass Simon j e t z t  eben den Namcii Petrus erhalten 
babe; im Gegentheile wird er wobl als sclion beslcbend vor- 
ausgesetzt. Siehe 10, 2. Demnadi herrsclit keine DifTerenz 
mit Joh. 1, 42. Ιίετρος — and) in dcr materiellen Bedeutung 
ist die Masculinform gewohnlidi. Και επ'ι ταυτη — d a r u m 
denn, weil du so wacker, treu bisl, sollst du einen solclien 
Beruf haben. Πέτρα gelit ohne Zweifel auf die P e r s o n  des 
Petrus. Andere Erklartingen cntslauden aus befangener Scheu 
vor einem Primat des Petrus iiberhaupt oder seiner angeblichen 
Nachfolge; so 1 . auf diesem B e k e n n t n i s s c  ( C h r y s o 
s t om us /tom. 35,  Hi l a r  i t ts,  Λ1el an ch l h ο n Anh. zu d. 
Schmalk. Artt. 344; aueh liberate Kirchenlustoriker, vgl. Pa u- 
lus '  Relation aus du P i n ) ;  2. auf mi r ,  Christus (sclbst 
H i e r o n y m u s  sehwankt — vgl. 21, 42. 1 Kor. 10, 4 and.); 
3. auf a 11 e A p os te l ( A u g u s t i n u s  u. And.). Οί-κοδο- 
μ·γ]βω τι)ν έχχληΰίαν — Ban auf Felsen 7, 24. So die aposloli- 
sche Grundlage derKirchc Eph.2, 20. Apok.21,14. Die Stclle 
bedeutet nicht, dass auf Petrus allein die Kirchc ganz beru- 
hen sollc, sondern dass er eine vorziigliohe Stiitze derselben 
werden sollc, dass er sie vornehmlich begriinden werde, wie 
er (als ersler Prcdiger) es wirklidi gethan bei Juden AG. 2 , 
14 und bei Heiden 10, 7 if. ’Εκκληβία hier zuerst; wieder bei 
Matth. 18, 17. Die israelilisch-jtidischen Bcdcutungcn des
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Worts geboren nichl fur den urchrisllichen Gebraucb, bios =  
V e r s a m m l u n g ,  sondern vom Anfang an lag in dem Worte 
der BegriiT des B e r u f e n s e i n s  und zwar aus a H er We l t ,  
also ein das Evangelium cbaraklerisirender Begriff. Die ίκκλη- 
ΰία ist die Genieine, aus welclier das Himmelreich bervorge- 
ben solle. Πύλαι "Αώου allgenieines Bild des Alterlluuns, wie 
die Unterwelt als ein fester Bail, Gefiingniss vorgestellt wurde. 
Aber immer werden diese Plorten der Unterwelt erwahnt, 
wenn von eincm E i n g e b e n  in dieselbe die Rede ist: es sind 
die sich olTnenden Pforten der Unterwelt. Jes. 38, 10. Ps. 9, 
10. 107, 18. Weish. 16, 13. Also entweder: fiir diese Kir- 
che wird sich das Schattenreich nioht of f nen =  wird kein 
Untergang sein; oder (denn auch dieses steht mit dem Scliat- 
tenreich im Zusammenhange): fiir S a t a n  wird sich das Thor· 
nicht dlfnen, uni gegen diese Gemeine zu kampfen. Ου κατ- 
ΐΰχύβουοιν αυτής: nicht obsicgen iiber sie (Luk. 23, 23). Die
ses die gewohnliche Bedeutung des W orts. P a u l  us fasst 
es: ubertrcifen an Starke; Me y e r :  widerslehen der ankam- 
pfenden Gemeine. Αυτής natiirlich της εκκλησίας. W e t s t e i n  
bezieht es auf πέτραν, vgl. Rom. 8 , 35 — 39. Dieses πυλαι 
u. s. w. wird allerdings dem Petrus als Verdienst angerech- 
net. ,,SoIclie Kriifle balten mcine Gemeine.“  — V. 19 
wird wie gesagt dem Petrus zuerthcilt, was anderwiirts alien 
Aposteln (18, 18). Also: du auch.  Neben dem Berufe 
solle er auch ein g r o s s e s  Rec l i t  erbalten. Αώβω, das 
Euturum, deulct wolil darauf bin, dass Chrislus bis jelzt diese 
Scbliissel nocl i  s e l b s t  babe. Sc bI ϋ s se  1 des  II im m e 1- 
r ei c l i s  (Jes. 22, 21 f. Apok. 3, 7 ): Reclil einzulassen oder 
nicht. Kal 6 lav — vcrschiedcncs Bild, aber von ganz glci- 
chem Sinne; daher leiebt mil cinander verbunden. Uebrigens 
lagen auch diese Bilder den Juden niilier; denn b i nde n  
und l o s c n  wurde auch von Z u - und A uf sc  l i l ies s u n g  
gebraucht (Gen. 42, 27. Jer. 33, I). Aber nacb jiidiscbcm



284 Εν. Mat lb. XVI. 19. 20.

Sprachgebrauch ist b i n d e n  und I b s e n  im uneigentliohen 
8 inne (vgl.Avc<r&a( Jcs.40, 2) S i i n d e n s t r a f c n  niclit erlassen
— erlassen. Daher auch von K r a n k b c i l e n  binden und loscn 
Luk. 13, 16 — senden, hcilcn — naeh der gangbarcn 
Bcziehung derselben anf Sun den.  Vielc ( E u t h y mi u s ,  
Gr o  t i us)  wolllen auch hier an eine solche speeielle Wun- 
dermacht der Aposlel dcnken. Aber gewiss lindet vielmebr 
jener allgemeine BegrilF Stall. Und so Job. 20 , 23 χρατεΐν
— αφιέναι αμαρτίας. Im gbltlichen Keiehe, vorerst in der 
Ιχχληβία, ist die Slate der S i i n d e n v e r g e b n n g .  Also die 
Bilder zusammen : du sollsl zuin gbltlichen Reiebe und zu seiner 
Sundenvergebung zulassen und von ihnen aussehliessen. Un- 
ter den iibrigen Erklarungen des Bindens und Losens passt 
d ie  noch am meisten: v e r o r d n e n  — v e r b i e t e n  (4 Mos. 
30 , 3 f. Dan. 6 , 8  — rabbin. Gebraucb), welche Pa ulus,  
Ki i hnoe l  und F r i t z s c h e  gegeben liaben. Zu gesuebt ist 
die von M e y e r  und B r c l s c  bn e i d e r  aufgestellte: b i n d e n  
an das Himinelreicb (colliyere in cl vital cm Dei) — l osen  
da von (separare ab ilia). — ,,W as du auf Erden thuu wirst 
in dieser Art, wird so im Himmel gelten.“  "Εβται: esse cen- 
sebilnr, vgl. 10, 40. *Ev r. ουρανοϊς: im gotllieben Rathe. Aber 
es gehort zum εβται, niclit zum Aελυμένον und δεδεμενον. 
Folglich niclit: es wird h i m m 1 i s c b gebunden, gelbst schei- 
nen. Denn auch jenes Binden und Losen des Petrus war 
kein iiusserliebes, gemein mensebliobes. — V. 20. Τότε ist 
hier wohl ganz eigcnllieb Zcitparlikel. J c t z l  n u n ,  entwe- 
der da sieli die Meinung der Jiinger von seiner Messianital 
so beslimmt ausgesproeben lialte, odcr weil illn das Volk mit 
dem Messias zusammenzuslellen pflegle. Fiir διεβτείλατο lesen 
Einigc ( L a e h ma n n )  επετίμηβεν wie 20 , 31. Markus hat 
rs bier. Doch bei Matthaus slelit Ιπετ. melir von dem, was 
in’s Volk liincin verbielend gesehehen — oben 9, 30. ,,Dass 
cr der Cbristus sci“  17, 9 vgl. Job. 6 , 15 (wohl vou glei-



Εν. 31 a lt

a  , 1

f to & T /O v
!* Λ  I r '1 O o ' H

-Λ i<0
^& S
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lirilik hat aber Ίηΰους we ̂ g jass?^, obsebon es ausseKlieh 
nocb bedentende Zeugen fur sich hat.' "W ird^es gclesen... so 
ist es nicht mil zum Pradikat zu ziehen, sondern noch 
αυτός. , ,Er ,  Jesus, der Chiislus se i,“  wie P a  ulus  es 
nimnit.

Alle drei Evangelisten kniipfen an diese Scene der E r-> 
k l i i r ung  fiber seine Messianitat die V e r k f i n d i g u n g  V.  21 
— 23. In di eseni  S i n n e  sei er Messias.

Ausdriicklich sagt Matthaus V. 21 από τότε, b e s t i m m t e  
Vorhersagungen dieser Art aus frfihercr Zeit ausschliessend. 
Vgl. 17, 22 f. 2 0 , 18 f. Λεικνΰειν wie AG. 10, 28 
und Apok. 1, 1 nicht bios significarc, vielmehr d e u t l i c h  
und a n s c h a u l i c h  lehren. Λεϊ steht gewohnlich von dem 
was nach golllichem Ralhschlusse geschehen wcrde (17, 10.
24 , 6). ’Λπελ&εϊν εις Ίερονβ. — dieses wohl nicht als b e- 
s o n d e r e r  Gegenstand der golllichen Bestimmung aufgeffihrt; 
auch war ja diese Rcise nach Jerusalem ein gewohnliches 
Ereigniss, die gewohnliche jfidischc Feslreise. Also: hinge- 
gangen u. s. w. Πολλά πα&εϊν από: von ihnen her, dui’ch 
Hire Veranlassung. Das πα&εΐν — bald wie hier vom Tode 
unterschieden, bald Eines mit dem Getodlctwcrden — ist ein 
stehender Ausdruck in der urchrisllichcn und dann in der 
kirchlichen Spraclie. Aeusserliches und Innerlichcs ist wohl 
dabei zugleich gedacht; vgl. Luk. 24, 46. Hebr. 2, 10. 5, 8 . 
Γίαΰηματα bei Paulus oil; vgl. 1 Petr. 1 , 1 1  — Gcgensalz 
δόξαι. Die liirche pdcgte die W u n d e r  Jesu und sein L e i 
den enlgegenzusetzen. ΙΙρεαβντεροι, αρχιερείς, γραμματείς 
(26, 3) die auslulirlichste Bczcichnung dcs Synedrium. Leber 
diese verschiedcnen Bczeichnungen s. z. 2, 4. ,,Auferstchcn 
am dritlen Tagc.“  Diese Vcrkiindigung kehrl nun ofters, 
bald mit der des Todes wie hier, bald ohne diese (17 , 9.
26 , 32), wieder, und es werden auch Solche eingcftihrl,
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welche dieselbe als geschehen bezeugen: 27, 63. 28, 6 . Luk. 
2 4 , 6 . Die Evangelien (Mark. 9 , 10. Luk. 18, 34. Joh. 
2 , 22 and.) beriehten, dass diese Aeusscrungcn Jesu erst 
nacli dem E r f o l g e  verstanden worden seien — wie bier 
auch Petrus sich nur an die Vorstellung von seinem T o d e  
heftet — wahrscheinlich vom baldigen Siege seiner Sache 
verstanden, wofur ja das Bild der Auferstebung liingst ge- 
wobnlich war bei den Juden.

V. 22. Lukas hat diese Rede Petri und die an ihn nicht. 
Προβλαβόμένος (auch Mark, in d. Par. 8 , 3 2 ) — : fasste ihn 
an (Andd.: nahm ihn besonders) und machte ihm Vorwiirfe. 
Dieses L e i d e n  schien sich dem Pelrus nicht zu vcreinigen 
mit Jesu messianischer Bestiminung. Ιλεώς ΰοι niinil. &εός 
ϊΰτω. LXX 2  Sam. 20, 20. 1 Chron. 1 1 , 19. 1 Makk. 2 , 
21; auch in der klassischen Sprache, doch Gottes Name da- 
bei. — V. 23. ''Τπαγε oit. ft. carava ist gewiss Anrede des 
Petrus. S a t a n  entweder in alter Wortbedeutung (2 Sam. 
19, 22 επίβουλος, 1 Ron. 1 1 , 14 ΰατάν), oder Werkzeug, 
wie Incarnation des Satan. Aber ohne Zweifel war es gang- 
bare Formel. Σκάνδαλον nicht V e r f u h r e r ,  durch den man 
fallen konne oder soil ( Ku h n o e l ) ,  sondern ve r b  a s s t  in 
seinen Reden. ,,Du denkst nicht auf Gottliches, sondern auf 
Menschliches.“  Φρονεΐν nicht: Etwas denken, vielmehr:
w o r a u f  d. =  gesiunt sein. Rom. 8 , 6 . Τα του &εοϋ — 
των άν&ρώπων Π  was Gott will (vielleicht auch φρονουμένα 
zu suppliren) — was Menschen wollen. Und dieses zwar 
nicht uberhaupt, sondern Golt will, dass ich diesem Ende 
entgegengehe — Menschen pflegen ihren Vortheil der golt- 
lichen Sache vorzuziehen.

Auch die folgende Rede V. 24'— 28 findet sich bei den 
Uebrigen im Allgemeinen und in diesem Zusammenhange. 
,,Auch die S e i n e n  sollen gleiches Geschick haben; so noth- 
wendig sei dieses fiir solchen Beruf.“  Vgl. 10, 38 f.



’Οπίΰω μου ελ&εΐν ΖΓ άξιος μου a. Ο. Es ist melir ills 
άχολου&είν, inuerlicher. ,,Mein wahrer Jiinger scin.“ *Λ%αρ- 
νεΐσ&αι εαυτόν nur in diescn drei Stellen : aufgeben seine Per- 
soniichkeit. Weniger (so der kirehlich myslische Begriff) ist 
das Aufgeben seiner Denkart, seines Wollcns, als seines In - 
t e r e s s e ,  selbst seines L e b e n s  gemeint. A tρειν ΰταυρόν 
χάϊ αχολου&εΐν a. Ο. ,,sich zum Tode wie der Seine binge- 
ben.“  ''Ακολου9. also das iiusserliclie Naehgehen. — V. 25 
wie 10, 39: ,,das hohere, wahre Leben verliert, wer (zu 
angstlich oder zu unbedingt) sein Leben bewahren mochte; 
aber der gewinnt jenes, weleher Leben verliert um meinct- 
Λνί11εη.“  "Ενεχεν ίμοϋ giebt den BegrilF des -friksiv ini vori- 
gen Satze: g e r n ,  aus L i e b e .  — V. 26. S e e l e  bedeu- 
tel eben dieses edlere, walire Leben. , ,— an diesem Sclia- 
den litte, oder womit wollte er das verlorene wiedergewin- 
nen?u "Ολος ο χόομος: alle Giiter dcs Lebens. Αντάλλαγμα: 
gleicher, vollgiilliger Preis. Sir. 6 , 15. 26, 14. Zum Grun- 
de liegt bier Ps. 49, 7 f. (ου δωΰει άν&ρωπος τιμήν λυτρώ- 
αεως της ψυχής);  aber daselbst vom i r d i s e b e n  Leben: das 
verlorene niclit wiederzubringen.

V. 27 f. Wann jener Erfolg zu erwarlen sei ? das wahre 
Leben (V. 25 f.), das ihm Gleich-sein (V. 2 4 ), und also 
das Gegentheil fur die Entgegengesetzten. Oft schon war von 
diesen Bildcrn seiner Iliiekkehr die Rede. Wcnn auch nicht 
bisweilen ausdriicklieh auf ibre b i o s  bildliche Bedcutiing hin- 
gedeutet wiirde, so mussle es doeli als unmoglieb ersebeinen, 
sie e i g e n t l i e b  zu nelimen 5 Cbristus halte dann niebt nur 
einige jiidiscb sinnliche Bilder fiir wabr gebalten, sondern den 
ganzen jiidisdien Me s s i a s  begi’iif. Aber cr gebraucht sie 
niebt nur in Accommodation, sondern als Al l c g o r i e .  Also 
(s. z. 13, 41) bedeuten sie die Entscbcidung seiner Sache, 
bei weleher sich zugleich die Wiirdigkeit der Einzelnen aus- 
weisen wird.

Εν. Mattli. XVI. 2 4 - 2 7 .  287
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'Εν τη δόξη του πατρδς αυτόν —  mit ihr umgeben. ,,Mit 
Gefolg seiner Engel.“  Himmelsglanz und Engel immer bei- 
sammen in der hoberen Sprache des Judenlbums 25, 31. (Lnk. 
2. 2 Thess. 1 , 7). ,,l)ann aber wird er jedein vergelten 
nach seinem Thnn.“  ’yJnoSovvca κατά τά έργα (bier allein
πράΐ-ιν) Rom. 2 , 6 . 2 Kor. 5 , 10. 'Εχάβτω von den Seinen. 
V e r g e l t e n :  Stelle anweisen nacli Wiirdigkeit. — V. 28 
ist aufmunternd beigesetzt odcr nor versidiernd. ,,Es werde 
bald — gewiss so kommen.44 ,,Einige der bier Stehenden44 
eben dcr Jiinger des engern Kreises. Γενεβ&αι θανάτου bat 
keine besondere Bedculung. Job. 8 , 52. Hebr. 2$ 9. Es 
ist s. v. a. ίδεΐν &άν. Hebr. 11 , 5. 'Εν τη βαβιλεία αυτόν — 
Mark, in d. Par. 9, 1: ΐδωβι την βαβ. τ. &εον. W ie bier aucb 
Luk. 23, 42 ερχεβδαι εν τη βαβ.: kommen das R e i c h  s t i f 
l e n d 9 oder: kommen i m neu ge s l i  f t e t e n  R e i c h e ,  oder 
βαβιλεία das Ilerrschen.

Die folgende Erzahlung Kap.  17, 1 — 9 ist bei Markus 
Iiap. 9 und Lukas Kap. 9 ganz wie bier mit dem Vorigen 
verknupft. Dem Sinne nacb vgl. Johannes 1 2 , 27 f . , wel- 
cher, und aucb mit Anwendung des altnationalen Bildes von 
Himmelsstimme, die Scene in den Tern pel von J e r u s a 
l em versetzt. Wie aueh der U r s p r u n g  der Erzahlung ge- 
nommen werde, es sind immer die Ideen derselben d i e s e :  
dass der T o d  Jesu seine V e r k l a r u n g  gewesen sei, und 
er selbst irdisch melir und mehr sich vor seinen Jtingern ver- 
klart babe, je niiber er jenem Tode gekommen sei, sodass 
die grosslen Erscbeinungen dcs Volks, Moses und Elias, 
als ihm vollig untergeordnete Geslalten erscbicnen seien. Mit 
dem Zcichen vom Himmcl 16, 1 soli diese Erzahlung wahr- 
scheinlicb nichl zusammenbangen (H i e r o n y m u s ,  Mi chae -  
l i s) ,  sodass Jesus den Seinen ein solches allerdings habe ge- 
ben wollen. Wohl aber enlspricht sie in der Form der 
T a u f g e s c h i c h t e  3,  16 f . ; sie steht an der Spitze eincr
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neucn Reilie von Erziihlungeu, von letzlcn R c d c n  und L e i
de n ,  gerade wie bei Johannes init Kap. 13 cin soldier neuer 
Absclinilt beginnt. Aber wir niiissen die Erziihliing aueli 
wolil auf gleidie Weise wie jene auffassen. AIs rsine, wirk- 
liclie Geschichte kann sie keine theologisehe Denkart nielir 
nelnnen wollen. Der Himmelsglanz, die Himmelssliniine, die 
Ersclieinnng von Abgeschiedenen und diese e r k a n n t  als Mo
ses und Elia — Ailes dieses hat den bestiimntcn Charakler 
des Ungeschichtlichen. Aber die sogenannten in a t c r i e l l e n  
Erklarungsversuche ( P a u l u s ) ,  Versuehe das Ereigniss als 
ein, wenn aueli ungewdlmliches, dock nalurliehes aufzufassen, 
lassen sicli nicht durehfiihren, oline den Seliein von Gelieim- 
niss odcr Tiiuschung auf die eine Seite zu legen und auf die 
andere, die der Augenzeugen, grosse Befangcnheit. T r a u  m, 
V i s i o n  der Jiinger ( T e r t u l l i a n  c. Marc. 4 ,  22 amentia, 
ecslasis — H e r d e r  t\ Erlos. d. Meusch. 231 fT., G a b l e r  
id. Schrr. 1,  53 ΙΓ., R ub no el) anztmehmcn, verwickelt in 
grosse Sdiwierigkeiten. llallen sie cs gemeinsam so im Gei- 
ste gcsehen, so wiirde dieses fast etwas Wundcrbares gewe- 
sen sein : von Eineiu wurde es nicht in die Tradition gekom- 
men sein; uberhaupt aber auch dieses wolil nicht, ware es 
nichls als das gewesen. Die Erzahlung des Lukas 9 , 32 
sagl das Gegenlhcil, nittnlicit dass die Jiinger e r s t  voll Schla- 
fcs gewesen, wolil wcil die Erhabcnheil der Erscheinung ihre 
Sinne gefesscll habe (Mark, εχφοβοι), alter e r w a c h t  gese- 
hen batten. Als M y t h u s' endlich , sodass die Erziihlung 
durchaus keine hislorischc Grundlage hiille, wiirde dieselbe 
zu kunslreich erfundcn und angelegt scheincu. Vielmchr, wie 
in der Taufgeschiehte, isl liier als Grundlage cine, aber 
gewiss melir i n n e r l i c h e ,  Erscheinung an der Person Cliri- 
sli anzunehmen, welche jene, Leberzcugung, jene Einsieht in 
seine Verklarung hervorgerufcn habe. Wie in der Taufge-
scliichle, niiissen wir uns eulhalten, Vcrinulhiuigen liber die 

Eieg. Sclirr. i , i. 19
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Art dieser Ersclieinung zu machen. Aber die Darslcllung 
bildete sich in der heiligen Sprache des Volks, uneigenllich 
ans, und die T r a d i t i o n  bebiclt diese Darslcllung ebenso bei, 
wie in der Taufgesehiebte und, wenn man dieser nicht cine 
bohere Bedeutung, Abkunft von Jesus sclbst, beilegen will, in 
der Geschichte von der V e r s u c h u n g  Jesu. Ucbrigens lia- 
bcn wir in den drei Evangelien ja bier entscbieden nicht 
einen Bericht von Augeuzeugen, sondern der evangeliscben 
Tradition. — In der Erzablung deutet auch in der Darslel- 
lung Alles auf Uneigenlliches, Geisliges bin.

V. 1. Nac l i  s e c h s  T a g e n ,  naeli jenen Reden 6 , 13 ff. 
Lukas ausdriicklicb : μετά τους λόγους τοΰτους; docb ωβε'ι a c h t  
Tage. P e t r u s ,  J a k o b u s  und s. Bruder J o h a n n e s  — 
ausser dieser Slelle (bier bei alien Drei) nodi 26, 37 und 
Markus 5 , 37 als die Betrautesten gcnannt. Auch in der 
kirchlichen Tradition, E u s e b i u s  hist. ecct. 2,  1 , waren 
sie es : dock bleibt zwcifclhaft, ob in ibr nicht Jakobus Alpliiii 
Sohn oder der Gerecble gemeint sei. 5Αναψέρειν auch b. Mark , 
Luk. 24 , 51 , gewdhnlich in ubersinnlicber Bedeutung: bier 
also auf einen anderen, geistigen Sinn hindeulend. 'Όρος 
υψηλόν — diese Bezeicbnung auch in der Versucliungsgeschicbte 
4, 8 . Markus bat sie ebenfalls bier; Lukas das sonst in den 
Evangelien gewohnlidie το όρος. fΤψηλόν soil wolil nicht das 
κατ’ ιδίαν steigern, sondern die Vorslellung lieben. Die Iiir- 
che suchle naliirlicli nach einer bestimmten Oertlicbkeit fur 
diese Scene. Die Sage (E v . d. He b r . ,  H i e r o n y m u s )  
nahm den T a b o r  bei Nazaret an, der iibrigens immer auch 
sonst eine ausgezeicbnele Oertlicbkeit gewesen war. H e l e n a  
erbaulc dort eine Kirche. Vgl. S c h u b e r t  licisc in das 
Morgenland 3 , 179 f. Nacli Lukas ist auch die Scene in 
Galilaa. Aber bei Matthaus und noch deullicber bei Markus 
(9 , 30 εξελ&όντες) falll dieser Abschnilt vielmebr noch in das 
Ausland. Dalier wird mi t Mi c h a e l i s  und P a u l u s  eber an
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einen Tlieil des I l c r mo n  zn dcnkcn sein. Es ist aber 
siclicrlicli niclit gemeinl, dass dor Endzweck dieses Hinauf- 
fuhrens auf jenen Berg eben diese Ve r k  Mining gewesen 
sci, sondern, wie immer, das G e b e t. II i e r soil sieh ih- 
nen Christas verkliirl haben. Wahrschcinlich ist die Nacl i t -  
z e i t  die der Verklarung. Nach Lukas gcht Jesus vom Beige
ry εξής.

V. 2. Μετεμορφώ&η: tramfif/itrafus est (so d. Kirche). 
In eigentlicher Bedeutung (vom zukiinl'tigen Leben) steht es 
auch 2 Hor. 3 , 18; in siltlicher Horn. 12, 2. — Die Dar -  
s l el l ung itn Folgenden hat enlschiedene Aehnlichkeit mit 
der Erzahhing von Mosis Verkliirung, nachdcm er bei Golt 
auf dem Berge gewesen; vgl. 2 Mos. 34, 29 — 35 u. 2 Kor. 
3 , 7. ,,Seiu Anllilz strahllc wie die Sonne, und sein Ge- 
wand wurde gliinzend wie Licht.“  Diess stehcnde Bilder 
zwar, aber nur von Krscheinung h i mi n l i s c he r  W esen: 
Dan. 12, 3. Apok. 1, 13— 16. 10, 1. Und so ist der Ge- 
brauch diescr Bilder wcnigstens ein sieherer Beweis fur die 
ideale Gestalt, in weleher den Aposteln die Person Jesu er- 
schien. Ώς τό φως, bei’m Gewande, bat man oft venindert. 
Aber es steht ganz angemessen, neben der Sonne das Son- 
nen I i c h t. Bisweilen ist αελήνης daneben gelesen worden 
oder χιών statt φως nach Apok. a. 0 .

V. 3. ’Ώφ&ηΰαν — auch ein W ort fiir iibersinnliche Er- 
scheinung, plolzliclic und in ungewohnlicher Art. So in der Auf- 
er.stehungsgesehichle. Das αυτοί? und αυτόν ist ein Zcichcn der 
Unbcsliinmtheit des hoheren, ungeschichtlichen Stiles. Σνλλα- 
λοΰντες — Luk. (9, 31): von s. Tode. Mo s e s  und E l i a :  
hier nicht als V or I a u fe r d es M e s s i a s, wolur Mos e s  auch 
gewolmlioh niclit gait, sondern limits als Hiiu p i e r ,  Anfiihrer 
in der Volksgeschiehle (mosaische — prophetische Zeit) llieils 
als himnilische ( i e n i e n ,  weil heide zu Gotl aufgenoininen wor
den waren. Von Elia nahm man dieses aus seiner Geschichle,

19 *
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von. Moses scliloss man es aus 5 Mos. 34 , 6 f. (Colt hahe 
fur seine Beslaltung gesorgt) vgl. Jud. 9 n. Jos. 4 , 8. 
Wahrscheinlich sind dieses aucli die zwei Zerigen Apok. 11, 3. 
Oft kam H e n o c h  hinzu. Diese I)rei waren daher auch die 
gewohnliehen Gcgensliinde und angehlichen Verl’asser der Apo- 
krvphen im spateren Jndentbum und alteslcn Chrislenthum. — 
Also in diehtcrisch - hciligcr Sprache isl der Gcdanke darge- 
slelll: in ihrer miiehtig erreglen Ucberzengung sei Christus 
holier gewesen als alle lieroen des israelilischen Volks.

V. 4. Die Erziihlnng gehl kurz im Einzclnen vorfiber, 
eben wie es mil der Erseheinung auch geschehen sein soli. 
Ίίμας wird gewdhnlich auf Alle bezogen und χαλάν ~  an ge
ne Inn, e r f r e u l i c h ,  gefassl. Vielmehr (P a u 1 u s) geht τιμάς 
auf die A p o s l e l ,  und Pelrus wird ganz in seiner wi l l  i- 
g e n ,  nach Aussen hin d i e n s l b e r c i l c n  Nalur dargeslclll: 
es gilt ihm als hohe Elire, in diescr Versammlung die gc- 
r i n g s t e n  D i e n s t e  zu leisten. ,,Es triffl sich gut (χαλάν), 
dass w ir  hier sind : wir wollen ench dienslbar sein.“  Fur 
ποιήΰωμεν giebt L a c l i ma n n  ποιήβω, was noch passender 
fur den Eifer des Petrus ist. Im Wortc οχηνη lag nach jiidi- 
schem Sprachgebrauche schon cine hbherc Bedeutnng, die von 
der Laubhiilte, damt vom heiligen Gezelle, Hchr. 9 , 2 IT., 
und tiotleswohnungen iiberhaupt, Apok. 13, 0. 21, 3.

V. 5. W ie in der Taufgcschiehte — und wie gesagt, 
wir nehmen an , dass die Tradition es selbst gar nichl anders 
als uneigeiitlich verslanden babe — ist hier der Sinn: die 
Be geislerung sei in den Aposleln zu cinem bestimmlen Ccdan- 
ken , zur sicheren Ueberzeugung von Jesu geworden. — Die 
Wolke soil kein bedeutendes Bild fiir sich sein, vielmehr 
wil’d sie nur urn der Stimme willen crwiihnt — nioht bios vom 
Himmel, sondern W olke, lichte Wolke war von Allersher 
das Symbol giitllicher Gegenwarl gewesen. Vgl. 2 Mos. 40, 
34. ”Ετι λαλοΰντο^ giebt wieder das εν&εως der golllichen,
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liimmlischen Erseheinung. ,,Bcschalletc sie cine liebte W olke.“  
Αυτούς die Jiinger, niclit Moses und Elia. ’Επίσκιαζαν vgl. 
Luk. 1, 35 (LXX Ps. 91, 4. 139, 8 — von der milzic- 
hcndcn und rulicnden Wolke in der Wiisle). Φωτεινή ( Gr i es -  
bacii  φωτό$) “  λευκή Apok. 14, 14. ,,Eine Slimme u. s. \v .: 
— den ich crwalilt babe; den sollt ihr horen.“ Αυτόν ακούετε 
5 Mos. 18, 15. Joh. 1, 17. Ueber das Uebrige s. z. 3, 17.

V. 6 f. Alles dieses Einzelnc: betaubt niederfallen bei
Himinclserscheinungen angeriihrl und gesliirkt werden —
1st gewohnlicb in Visionen und dem altcn heiligen Stile eigen; 
vgl. Dan. 8, 18. 10, 8 — 10. Ezeeli. 2, 1 — (Luk. 2, 9 f.) 
AG. 9 , 4 IT. Apok. 1, 17. 22, 7. 1st aber die Form alt, 
so ist dieses, wie gesagt, iminer bedeulend und die llaupt- 
saelie, dass cs ihr nicnschlieber Mcisler war, weleliem man 
Solches beilegte. — Φυβεΐβ&ια: voll Furelit, dock bier mehr: 
b e t a u b t  sein. ’Εγε^&ψε voin Fallc — uocb niclit: lasst
uns geben.

V. 8. ,,I)ie Augen erliebend saben sie ilm ajlein.46 
Niclit als wenn das Vorhcrerzahlle eine Sinnenlauscbung ge- 
wesen , sondern dass Sell nel l  voriibergcbende , wie das 
Schnellverschwindendc (V. 5), maclit iuiuier eineii Tlieil sol
dier Schilderungen aus (AG. 9 , 10).

V. 9. "Ο̂ υμ,α — bier allein und in der AG. ol'lers — 
ausser 7 , 31 iminer von eineni i n n e r l i e b  G c s c b e n e n  
(ΠΝ-ΙΟ, p in ). Slots ist es cin Wort von biilierer Bedcu- 
tnng. Aber es liegt in ihm eben seiner Vielsinnigkeit wegen· 
weder der Begrid’ von wirkliclier, objekliver Erscbeinung, 
nocli der von bloser Vision. Die gauze Scene. Bei Mark. 
a εϊδον, bei Luk. kein Verbol (αυτοί ίσίγηβαν). Ζιι Ινετεί- 
λατο u. s. w. vgl. 10, 20. Aber der Sinn des Verbotes ist 
bier wo'il cin andercr wie dort; derm bier gelil cs wabrsebein- 
licb niclit atif das Volk,  sondern auf die J i i nger .  ,,Bis cr 
von deu Todleu auiersleben wurdcu — bat in jedem Fallc
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den Sinn: bis sidi dcr Geist den Jiingcrn inilgellieilt liaben 
wiirde. Also: diese nodi siimlidie Begeisterung miissc in 
eine holiere iibergehen — v o r l i e r  sollen sie nichl von iliren 
Erscheinungen sprechen. Sie wurden sie dann, spiilcrhin iiitin- 
lid ), gar nicht in dieser Art nielir erziihlen wollcn. Dieses 
wolil der Sinn der Rede.

V. 10. Gewiss hiingl diese Frage mil der vorigen Er- 
zahlung ziisanimen ; docli sie zeigt, dass Glia in dieser nidit 
a l s V o r l a u f e r  des  M e s s i a s  aufgcfiilirl werde: denn sonst 
wurden die Jiinger nidit jetzt fragen, ob er wirklidi kommen 
werde. Aber sie ist wohl weder 1. ein Z we i f e l  am Volks- 
glaubcn fiber Elias Ersdieinen vor dem Messias, noeh 2. iiber- 
haupt nur cine gel e g e n  t l i c h e Frage. Vidmelir meinen 
sie , da der Messias ja wirklidi gekommen sei (wie es ilinen 
klar geworden w ar), ob nun Elia nodi w i r k 1 i c h kommen 
solle? — Ti ovv λεγονΰι liier: in weldiem Sinne. Πρώτον: 
bevor der Messias kommt.

Sinn der Antwort V. I l f . :  E r kommt nur in geisliger, 
sittlidier Absidit — und er is t  s c h o n  erscliicnen.

"Ερχεται (wie im 6 ερχόμενης) ~  ερχεβΰαι δει. Και οπο
ίιαταΰτήαει πάντα u. s. w. naeli Mai. 3 , 23 f. (AG. 3 , 21 
— Luk. 1, 17 nadi demselben prophet. Orig.). Im Original 
bezieht es sidi mehr auf das Verfeindete, liier mehr auf das 
sitllioh Verfallene. V. 12: Eben weil er fiir cinen s i l t l i -  
c h e n  Erfolg kommen sollte, ist er den Judcn unverselicns, 
bereits gekommen, und hat er keine Anerkcnntniss unler ili- 
nen gefunden. ’Ίίδη ήλθε 11, 18 f. Ovx επεγνωβαν: nidit 
erkannt oder anerkannt. "Οβα η&ελησαν ist, wie Luk. 23, 25 
&ελημα αυτών, von ihrem Geliist gesagt, im Sinne von Un- 
gereeliligkeit oder Frevel. !Εν αντώ hebraisirend Luk. 23, 31. 
,,So audi wil'd zu leiden liaben von ilinen des Menschen- 
sohn.“  Dcr johanncisclie stels wicderkchrende Gedanke: das

\
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Unvermogen des jiidiscben VTolks fur das Gottlicbe inacbe sie 
zu Verfolgern dcr Prophelen.

V. 14— 21 fortw'abrend parallel mit den beiden Amleren. 
Bei Lukas liaben es die Pharisaer angelegt, dass der Mann 
in Jesu Abwesenbeit kam, zur Beschamung der Jiingcr.

V. 14. Προς τον οχλον — vielleicht anf eine spatere 
Zeit und andere Oertlichkeit zu beziehen als das Vorige von 
V. 1 an, sodass daber κατ’ ιδίαν nicbt d i e s e m ’όχλος entge- 
genstand. Fur γονυπετών αυτω bat die neuerc Krilik yov. 
αυτόν, wie Mark. 1 , 40 u. 10, 17, in der Bedeutung: 
k n i c e n d  b i t t e n .  — V. 15. Σεληνιάζεβϋ-αι, vgl. 4 , 24, 
bezeichnet hier einen Epileptischen. Κακοΐς πάβχει, dem γάρ 
im Folgenden gemass, nieht vom Uebel iiberbaupt, sondern 
von den gefahrvollen Zustanden zu verstclien, welche im Fol
genden angegeben werden. Diese Symptome, aucli bei der 
Heilung hervorbrecliend, werden bei Markus und Lukas noch 
lebendiger und anschaulieher beschrieben. Π ίπτει: wird ge- 
worfen in den Kriimpfen. — Die folgende Erzahlung zeigt 
beslimmt, dass diese Ileilungen von Jesu auf eine geislige 
Lcberniaelit zuriickgefiihrt werden, wenngleich (10, 1) in ei- 
nem boberen Sinnc, also als p s y c b i s c b c  angeseben Averden. 
Dcr G l a u b e  (der des Wunderlbjilers 14, 31 — anders 
13 , 58 and., wo die Bedingung bei’in Wuiidere r fa b ren - 
den)  ist der, jedocb nicht auf sieh, sondern auf die verbun- 
denc Gollbeit conccntrirtc Geist. ,, Sie konnlen ilin nicbt 
beilcn.“

V. 17. Die Rede Jesu ist gewiss an die J l i nger  ge- 
ricbtet (άποχριδείς: in Bezichung auf die Worte des Mamies 
spracli er) , nicbt an die Judcn ( G r o l i u s )  oder an den Va- 
ter des Krankeu (Pa ulus)  odcr an Alle zuglcicb (Rub no cl). 
Λιεοτραμμένη γενεά ist alter Tadel gegen dieses Volk, 5 Mos. 
3 2 ,5 . 20. Ph. 2 , 15: unrccblen Sinnes, unfromηι. ’Έαομαι 
— ανϊξομαι: w e r d e  ich sein — sol i  ich ertragen? Also:

Εν. Matlh. XVII. 14 — 17. 293
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es sei fur sie die Zeit da, dass sie sich geistig erhiiben. 
’Ανίχτΰΰαι bier u. in d. Par. (I Kor. '4 , 12. 2 Kor. 11, 1): 
in der Schwache ertragcn. — V. 18. Αυτώ  isl vom Sen- 
μόνιον ini Folgenden unlcrsehieden .· dieses war ja nodi 
gar niclit. erwahnt worden. Aber Menscb und Diimon wer- 
den aucb bier mit einandcr vertausebt. S. z. 8 , 28 if. — 
V. 19. Αιάτι — : sie fanden also in der Rede Jesu V. 17 
den Grund ibres linvermbgens nicbl d e n l l i c b  ausgesproeben: 
wabrsebcinlich nieint der Evangelist, dass sie ym a απ. και 
διίατ. fiir ein Schcllworl von a l l g e m e i n e r  Redentung ge- 
ballen batten. — V. 20. ’Απιστίαν ist rec. ; dal'iir liaben 
wenige aber bedenlende Zeugen ολιγοπιστίαν, welches La cli
m an n aufgcnominen. Doch angemessener ist, dass das W ort 
V. 17 wiederholt worden sei. Audi bat ολιγοπιβτία bei'm 
Matthaus sonst.vielmebr die Redentung: Glanbensmangel nach  
A u s s e  n hin, nicbl in Hinsicbt auf die eigene, geistige Macbt. 
Deninach : Eben, wie icb gesagt, cures Ilnglaubens ivegen.

S i n n  des Folgenden, V. 20 f . : der Glaube vermag 
viel, aber man muss sich fiir iltn in Frommigkeit und Zu- 
sammennelimen seiner siltliclien Kraft starken.

, ,Glaube nnr wie ein Senfkorn — liebc dicb iron da —
t

Nicbts wird eucb unmoglieb sein.“  Lciclit gemisdeutetc Stelle: 
sie bat ganz g e i s l i g e n  Sinn; Alles in ihr ist spriicbwort- 
licb. Das Senfkorn 13, 31. Berge vcrselzen: das Unmog- 
licbste leislen ( Be r g e  das slehende israel. Bild fiir das Feste, 
Ewige) Jes. 54, 10. Zach. 4 , 7. Hiob 9 , 5. 28, 9. Aber 
,,durcb G l a u b c n  Berge versctzen“ Avar vielleicht aueh schon 
Spriicbwort. Vgl. 1 Kor. 13, 2. Christus macbt noch Ge- 
braucb davon 21 , 21. Im Bilde des Senfkorns liegt zwar 
nach 13 a. 0 . die Vorstellung nicbl bios voin Iileinen, son- 
dern vom Kleincn das etwas Grosses werdeu k o n n e ,  so lie , 
doch ist wohl niclit das i n n e r l i c b e  Wacbscn des Glaubens 
gcineint, sondern sein g r o s s e r ,  a u s s e r l i c b e r  Erfolg, λόπ
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dem ja cben die Rede ist. — V 21. Wenigstcns angewcn- 
det kanii die Stellc werden gegen diejenige Ansicht, welclie 
einen solcben Glauben als el was Uebernaltirliches, golllich 
Gcwiihrtes, nabm. Τούτο το γένος nielli iiberbaupt ( Fr i t z -  
s c he ,  Andd.) die Damonen, sondern d i e s e  Art, die bose- 
slen, gefiilirliclislen. Ilierbei also sci der entschiedenste, 
reinste Glaube erforderlich. Trj προσευχή κ. νηστεία des Ver- 
treibenden. F a s t e n  n. B e l e n  nebencinander (AG. 14, 23. 
1 Kor. 7, 5) von religiosen und sitllicben Uebungen. So 
kann es iiberbaupt Rcreilnng, Slarkung des Gemiilhs bedeu- 
ten. Folglicli bier (gewiss niclit buchsliiblieb zu versteben — 
de W c l t c ) :  so dass die Glaubenskraft durch Frommigkeit 
nnd Ernst geslarkt wird. Audi wenn die W ortc auf die Da
rn ο n i s e b e n bezogen wiirden, diirflen sie bier nicht im ei- 
gentlichcn Sinne genommen werden (Pa u l u s ,  sie fast ganz 
diiilelisdi nehmend), sondern: nur mit grosser Vorbercitung 
des Krankcn — da sie denn auch fur die psycbisdie Art die- 
scr Heilungen zeugen wiirden.

V. 22. ’;1ναθτρεφομενων — deutct an , dass Jesus wic- 
dcr nadi Gal i l i i a  gekommen sci. ,,Wabrcnd sie sicli auf- 
bielten in Galiliia.“  Είπεν αντοϊς wolil niebt: sagle er
e i nma l ,  sondern dieses nun forlwabrend; es war der Jnhalt 
seiner Redcn. — Die Rede wie 16, 21. "Aν&ρωποι sind 
wolil die He i de n .  Als Bezeicbnung der jiidisclien Obrigkeit 
wiirde es zu unbcstiinmt sein. Παραδιδόναι bezieht sich also 
auf die uberanlworlendcn J ude n .  Anders das W ort 20, 18. 
Και ίλνπή&ησαν σφοδρά bat oft gcfcblt, doeb ist es bcstatigt 
durcb die ncuerc Krilik. Wabrsdicinlidi bicll man es nicht 
passend neben dcr Verkiindigung der Aufcrslehung. Aber 
gerade so 16, 22.

V. 24 — 27 bci Mattbiius allein. Nacb der gewobnlicben 
Mcinung eine W  u n d c rerzablung. Aber der Evangelist wiir- 
de es gewiss sclbst gcfiibll liaben, dass dieses Wunder im
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Widerspruchc stiimle mil dem Gedanken 4 , 4  — ein Wun- 
der sein wiirde ftir das gcwohnliche Lebensbediirlniss: das 
Kieinliche, Magischc zu iibergehcn. Demnach gewiss nicht 
auch vom Evangelislen als Wunder erziihlt; und diescr Tlieil 
des Evangeliuni hat cs ja nicht niehr mil Wundern zu tliun.

V. 24. Of τα δίδραχμα λαμβάνοντες, die Doppeldrachme. 
Es isl die Halfle eines Slater (V. 27) oder jiidischen Sche- 
kel (άργνριον) als Landesmiinzc gemeint. J o s e p h u s  aniif/q. 
jud. 3. 8, 2:  ο οίκλος Άττιχάς δραχμάς δέχεται τέΰβαρας. Bei 
den Alexandrinern hcisst der" Schekel sclbst δίδραχμον. So 
in der Grundstelle fiir diese Abgabe, 2 Mos. 30, 13 — 15: 
jeder Israelit soil zalilen το ημιου τον διδράχμου. Vgl. iiber 
den Brauch 2 Kon. 12, 4 u. 2 Chron. 24, 6. Auch die Juden 
im Auslande batten diese Abgabe zu zalilen nach J o s e p h .  
1. c. 18. 9, 1. Sie war Tempelabgabe und machtc den gross- 
ten Theil des Tempelschatzes (27, 6) aus. Die Kircbenvaler 
(ganz ol.ne Kenntniss der jtidiscbcn Gebrauche) gaben diesen 
δίδραχμα vielfach andere Bedeutung. C h r y s o s l o m u s  in 
Bczug auf 4 Mos. 3, 47 erklarte sie als Abgabe fiir Aldosung 
der Erstgeburt an die Leviten. Spiiter erklarte man sie auch 
als Abgabe an die Roiner oder an Ilerodcs. Ganz gegen 
V. 25 f. — Ον τελεί nicht als Frage, sondern als Vorwurf. 
Vielleicht war eben die Ze i t  dieser Abgabe da. Nur die 
Priester ware., davon ausgenommen. Und das wusslen jene 
wohl, dass Jesus d i e s e s  nicht war.

V. 25 f. ist aus der Bestimmung jcner Abgabe fiir den 
Tempel zu crklaren. Diejenigen, welche das Ha n s  eines Herrn 
ausmachen, haben keine Abgabe zu zahlcn an den Herrn. 
Also auch diejenigen nicht T e  m p e 1 abgabe, welche das Haus 
G o t t e s  ausmachen. Gewiss nicht im burgerlicben Sinnc, in 
der Absicht gesprochen, das Gesetzliche .als unbedeutend fiir 
s ie  darzustellen, sondern mil Beziehung auf den Endzweck 
dcr Abgabe. Sic, die geistig Hoheren, Gotl geistig Nabcrcn,
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batten andere Pflicbten gegen ibu, als die, fiir den ausserli- 
Tempel zu sorgen. Uebrigens lieisst Christas bier die Seinen 
zugleieh mit s i ch Goltes Hinder. Rom. 8, 29. Hebr. 2, 12. 
Πρυεφ&ααεν ~  kam ilim zuvor, obne dass Petrus zu erzali- 
len gebabt liiitte was V. 24. ,,Die Kbnige der Erde von 
Wein nehmen sie τέλη η χήνΰον — ? Τε'λος Rom. 13, 6. 
Κήνσος 12, 17. Jenes die ausserordentliehen (indirekten), 
dieses die gcwobnlicben (direkten) Abgaben. ’Λλλότριοι: nichl 
zur Konigsfamilie Geborige. — V. 26. "Λραγε u. s. w. ent- 
weder anf die Anwendung bezogen, oder im allgemeinen Sinne 
zu nehmen : So sind die S o h n e frei, die von denen, wel- 
clie die Abgaben fordern, — f ii r welche es gesebieht. — 
λ \ 27. "iva μη βχανδαλίβωμεν (Rom. 14, 21): ihnen nieht 
verdiicbtig oder verhasst werden. ,,Gehe an das Mecr, wirf 
die Arigcl aus, und ziehe den crslen aufsteigenden Fisch ber- 
auf. Octrnest du seinen Mund,  so wirst du einen Stater (at- 
tiscb was der Schekcl der Juden) finden: diesen nimni und 
bezablc ilin fiir mich und dicb“ (zwei Didracbmen). Die 
AYorte sind niclit anders zu erkliiren. S l o l z  und Andere 
mit Pa u l us :  du wirst sovicl als Verkanfspreis gewinnen. 
Εύρίΰχειν wird dann Zl lucrari (Rom. 4 , 1. liebr. 9 , 12) 
gefasst und άνοίξας ro οτόμα als blose (iiberfliissige) Umsebrei- 
bung des Abreissens vom Haken verstanden oder (selbst Ei cb-  
bor n  Einl. in’s N. T. 1, 486) als eine falsebe Uebersctzung 
des Hcbriiiscben oder Aramaisohen. Fiir die eigentlicbe Er- 
kliirung ist S t o r r  in F la lC s Magai. f. Dor/m. (1797) 2, 56 ΙΓ. 
Vielmehr (abnlich wolil Has e  Leb. Jem 155 f. mit Ammo n  
bibl. Theol. 2,  376) ist es als spriichwortlichc Rede zu neb- 
men , und ein Ileweis fiir das Rildlicbe der Stclle liegt schon 
darin, dass kein E r l o l g  erzablt wird von diescr vermeint- 
liclien Auflorderung Jesu. Also: gieb es, wcil es uns doch 
niclit feblen kann. ,,W ir wiirden ja den Staler da finden, 
wo ihn Niemand sucble, ehc wir Mangel litten, Du wiirdcst
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wolil im Munde des erslcn bcslen Fisehes und Mehr finden 
als dii bedarfst.“  Eine ahiitiche biidliehe Rede Prod. 11, 1: 
W irf dein Brod liber’s Meer, da wirst cs nacb longer Zeit 
wiederfindcn. — Ware es e i g e n t l i c h  gemeint vom Evan- 
gelisten, so miissle man die Misdeutung einer bildlichcn Itcde 
Jesu annehmen.

Kap.  18,  1 — 20. R e d e  Jesu, wieder eigenlhiimlieh 
zusammengeslellt bei Matthaus. Lukas Kap. 9 hat sie nur 
bis V. 5 ; Mark. Kap. 9 hat dieselbe, dann nnter einer an- 
deren Veranlassung noch Einiges von V. 6 — 10. Doch alles 
Uebrige der Rede findet sich sonst zerstreut bei Lukas. Mat
thaus stellt Alles zusammen, was die Tradition von Rcden 
iiber die μικροί (D\3IDp) halte.

Zuerst V. 1 — 5 empfiehU Jesus damit die B e s c h c i -  
d e n h e i t :  dieses aber noch in der besonderen Beziehung, 
dass ihre Sache i η n e r 1 i c h , geistig sci, also kein Gcgen- 
stand der Ehrsueht, des Prunkens.

’Ev hsivrj τι) ωρα (ωρα also wolil nieht bios uberhaupt 
καιρός 11, 25) verbindet genau mil dem Vorigen: daher (so 
schon C h r y s o s t o m u s )  diese Frage der Jiinger gewiss im 
Zusamnicnhange niit. der Rede an Petrus stand 1(5, 17 IT., 
vom Vorrange des Petrus, wie man es dculete. Daher liier 
V. 15 if. und des Petrus Frage V. 21 ganz zusammenhangend 
seheint; die Jiinger ha lien sich gegen Petrus e r z u r n t  und 
ihn v e r l e t z t .  Nach Luk. 9 , 4G waren es slille Gedanken 
der Jiinger gewesen. Τις μείζων εν u. s. w. “  μεγιβτος (dem 
Sinne nach). Mark, τις μείζων, Luk. τ. μ. αυτών vgl. 22, 24. 
Es ist dieselbe Frage wie die welchc 20, 20 If. in der Rilte 
der Zebedaiden liegt: W er ist bcslimml, die grosste Bedcutuug 
zu haben im gdltlichcn Reiche. ’Εβτί, i st ,  in dcr Bestimnmng, 
wie έρχεται 17, 11. — V. 2. Das K in d e r bcispicl anders 
angewendet Mark. 10, 14 1Γ. u. Luk. 18, 10 if. (Unsclmld u. 
Zulrauen). , ,— wcrdcl wie die Kinder, wcrdcl ihr nichl in
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das Himmclreich gelangen.“  Στραφήτε και γενηβ&ε ZZ πάλιν 
γένηΰ&ε. Μ ή ειοερχ. εις τ. βαβιλ. verstiirkt: iiicht einmal dazu 
gelangen, geselrweige mil Vorrang. Dieses der Sinn von 
V. 3 : V o r r a n g  erhalt man nur durch die i n n i g s t e  Be- 
sciicidenhcit. Das μεί'ζω είναι ist dem ταπεινονν εαυτόν sinn- 
voll an die Seile geselzt. Aelinlich Phil. 2, 3. Ταπεινονν I. 
sleigert hier den BcgrifF des γίνεα&αι ως παιδίον: i n n i g s t  
so werden. Ταπεινός Jak. 4 , 6 .  1 Petr, δ , 5. Ταπεινονν 
εαυτόν: sich so anstellcn, hescheideu betragen (23 , 12). — 
V. 5 Sinn: Angenehm sei ihm, also sittiieh wiirdig, wer 
auch nur solehe Sinnesart l i ebt .  4εχεα0·αι: als Freund hal- 
ten. Vgl. 10, 40 f. 'Επί τω όνόματι μον weniger als 10 a. Ο. 
D ort: weil icb ihn gesendet babe; hier nur : weil er mich 
nennt oder von mir Iieisst z z  weil er mir angehort. Παιδίον 
tv τοιοντον: einen solchen Kindgesinnten. Auf eigenlliche 
Ki n d e r  (dieses Kind sei cine Waise gewesen) beziehen es 
P a n i n s ,  de W e t t e  u; Andd. Dann iniisste dieses W ort 
anders geiueint als liier wiedergegeben worden sein, denn hier 
wiirdc jener Gedauke den Zusaimnenliang zerstoren.

Von V. 6 — 14 (dann ein andcrer Gegensland) geht die 
Bede, wie Matthaus sie zusammenstelll (bei Markus u. Lukas 
sind die Beden g e t r e n n t ) ,  auf die μικροί in einem anderen 
Sinne iiber: es sind die Kindcsarligen ini Sinnc dcs Un v e r -  
mo g e n s ,  der Bef an  gc nh ei t,  diejenigen, deren Bchand- 
lung besondere Zarlheit crfordcrle. W ie μικροί 10, 42 und 
νηπιοι I I ,  25. Dock hier sind es nielli die J i i n g e r  iiber- 
liaupt: im Gcgcnllieile werden den Jiingcrn V o r s c h r i f t e n  
gegeben in Bezug auf diese Gc r i n g c n .  Vgl. N o s s e l t  
Dissert, in h. I. O/niscc. 1 , 1 ss. — Also V. 6 — 0:  man 
darf Solchen kein Aergerniss geben; V. 10: sie niclit ver- 
achlen; V. 11 — 14 giebt den Gruud des Vorigcn : die Sache 
des Hciles geht auf So l obe vornchmlich aus, nanilich weil mit 
ihreni Zuslande auch griisseres Ilcilsbcdiirfniss verbunden sei.
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V. 6 f. vgl. Luk. 17, l f. Σχανδαλίξειν hier (Panins 
οΠ so : iiberhaupt dieselben Grnndsiilze wie bier oft bei ilnn, 
besonders Ron». 14): Geistcs- and Ueberzeugungssehwachc 
durch eine unbedaehtc llaudlungsweisc irren, zur L’nlrcue an 
ilirem Glauben briugen, also vcrderben. Durch den Beisatz 
των πιβτενόντων εις εμέ soli der Begrilf dieser μικροί von dem 
der K i n d e r  gelrennl werden. Dcnnoch wurde die Stelle 
klassisch fiir den Glauben der Kinder. Συμφέρει u. s. w. 
Volksbild, aber nicht fiir Slrafe, sondern fiir H in w eg ra tl
in ung.  Apok. 18,21 sleht es fiir V e r ni e b I u ng. Μύλος, 
mola fiir lapis molaris (Markus λίθος μνλιχός)·, - μ. όχινός ist 
ein Stein einer grdsseren, dureb Zugthiere (nicht durch die 
Hand) getriebenen Mulile. Κρεμααθτ} (Luk. bat d. Priisens): 
ilini angeI t i i ngt  w o r d e n  w a r e  (επί ist rc c ., auclt wird 
είς gelesen, L a c h m a n n  περί) vo r  einer solchcn Handlung; 
also: er nicht geboren wiire (26, 24). So fasst Pa ul us  
die Stelle riclitig. ,,Und er in die Tiefe des Meeres (πέλαγος 
Φαλάΰΰης) versenkt worden wiire.“  Καταπονχίζεΰθαι 14, 30. 
— V. 7. Von allgemeiner Dedeulung: ανάγκη γάρ — Kin- 
schrankung des Vorigen. Mu s s ,  naclt dem Plan dcr Welt, 
oder, wie der Sinn und die Oiidung der Menschen verschie- 
den, und daneben Linlanterkeit. W ie 1 Kor. 11, 10 δει 
αίρέϋεις είναι. ΙΙλην ~  verwntaiuen. Οναί — es giebt also 
eine Menschen s c li u 1 d ungcachlet dieser N o t h w e n d i g k e i t.

V. 8 f. Vgl. oben 5, 29. Spriichworlliche Formeln, die 
verschieden angewendet werden, wie 10, 24 f. Warum 
de W e t t e :  unpassende Reminiscenz? Dort bedcntelen diese 
Glieder das I n n e r  l ie he,  auch wenn es noch so werth, ei
gen schiene. liter werden in diesen Bildern die L i c b s t e n  
unter den Menschen gemeint, von denen man siclt trennen 
solle, wenn sie Aergerniss gaben. Die Rede riehtet siclt bier 
an diese G e r i n g e n  selbst. — Ανχά ist rec ., die neuere 
Krilik zieht αυτόν vor wie V. 9. Das Andere meist wie dort.
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Πνρ ΓΓ γίεννα πνρός V. 9. Aber hier zuerst αιώνιοv πνρ 
(wie αιώνιος κόλαϋις) 25, 41. 40. Αιώνιον ist ail sich von 
unbcslimniter Bedeulung; eigentlich nur: menschlich nicht zu 
liberselien, zu endigen , oder auch das Ungewohnliche, nicht 
Menschliche. Aber αΙών. π νρ  ist ein Spriichwort, vom Ge- 
scliick Sodom’s bergenommen, welches man dnrch ein ewig 
forlbrennendes Feuer zerstort glaubte. Jud. 7. Weish. 10, 7» 
Das F e u e r  ist, wie oben, in diesen Reden immer nicht das 
Rild von Strafe, sondern von Ausscheidung aus dem gotllichen 
Reiche. Καλόν η hebriiischer Comparaliv. Fiir ,,zwei Han- 
de, zwei Fusse“ stand oben ολον το βώμα.

V. 10. Auch hier also sind die Geringen nicht Ki n d e r ,  
wiewohl u r s p r i i ng l i ch  eine Rede Jesu der Art sich wohl 
auf sol e  he bezogen haben mag, da Schulzgeister Kindern 
vornehmlich zugeschrieben wurden auch im Judcnlhume. Von 
dem zweimaligcn iv ονρανοΐς (wohl durch die Wiederholung 
steigernd) gehort das erste zu β/.έπονβι, das andere zu πατρός 
μον. En g e l  beschiilzende — vielleichl wohl geislig, silllich 
beschiitzendc — sodass zugleich gewarnt wird ein Engelwerk 
leichtsinnig zu zerstoren. Aber da sie als b i e i b e n d e  Be- 
gleiter besehricben werden, sind wohl nicht abgcsendete, son
dern Sclmlzengel gemeint. Jene Fs. 34, 8 u. 91 , 11. Das 
Antlilz Gottes sehen, urspriinglich von unmitlelbaren Dienern 
der Kiinige, 2 Hon. 25 , 19 u. Jer. 52, 25. Von Engeln 
Tob. 12, 15 (εΐβπορενονται ένώπιον τής δόξης &εοΰ) u. Luk. 1, 
19 (παρεοτηχώς ενώπιον &εον). Bci den Juden der spaleren 
Zeit heissen diese , ,Engel des Anllitzcs,44 O n S q . —*-
Engel des hochslen Ranges sorgen fiir sie ΊΖ dcr Iiimmel selbst 
ehrt sie. Pau l  us ralionalisircnd : wer ihr Schutzgeist wird, 
gelangt nalier zur Gollheit.

V. 11 — 14: Diese Fiirsorge fiir die Geringen auch im 
Heilswerke Christi olfenbar.

Dcr 11. Vers ist in sebr wichtigen Zeugen weggelassen
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mid seit G r i e s b a c h  von den Meistcn bezweifelt, unter An- 
deren S c h o l z  ausgcnommen. La c l i ma n n  li'issl ihn weg. 
Man glauble ilin aus Luk. 19, 10 hercingckommen , wo sich 
ubrigens, was bier bei wenigen Zengen slelit, noch ζητήοαι 
καί vor βώΰαι (indet. Abcr der Vers leitet das Folgende ganz 
angemessen ein und giebl ihin seineBestimmung auf die c h r i s t -  
l i cl i e Sacbe. Vielleidit (d e  W e l l e )  fiel er weg, weil 
man die Verbindung des V e r l o r e n e n  mit den K i n d e r n  
oder G e r i n g e n  unpassend fand. Wenngleieh fcrner in der 
folgenden Parabel V. 12 f. Go It das Subjekl ist, so wird 
es doch V. 14 dentlieh ansgesproeben, dass Beide, Gotl uud 
Chrislus, Eines sein solleii, in der Rede: Cbristus lu'hrt eben 
den Willen des Valers aus. To απολωλός 10, 6. 15, 24: 
das Verlorene, Aurgegebene. Diesclbcn wie die αμαρτωλοί 
und πτωχοί sind gcmcinl: die Froinmcn, Zarl\iililenden, Bc- 
scheidenen — diejenigen welehe sich hiilfsbcdiirflig acbteu. 
Also niclit objcktiv, die grossten Si i nder .

Diese Parabel V. 12 f. aucli Luk. 15, 4 — 6 (in Bezug 
auf Zollner und Sunder). Τί νμϊν δοκεΐ; — fordert auf zum 
Urlheil, zur Anwendung. ,,Hundert Schale bat und Eiues 
-veriiTt sich, wird er niclit die neunundneunzig vcrlasscn, auf 
die Berge gchen — suchcn?“ ’Επι τά ϋρΐ] gebort wobl nicht 
zu άφιίς (V u I g a l a , L u t h e r ,  F r i t z s c h e ; La c l i ma n n  
liest %a\ πορΐν&είς), sondern zn πορεν&είς. Der Gang auf 
die Berge soil das ξψεΐν beben : mit Anslrengnng sucben. — 
V. 13. Γένηται εύρεΐν hebraisirend, vgl. Luk. 3 , 21: begiebt 
es sich dass u. s. w. ’Επ’ αντω — ίπΐ τοΐς: dass er jenes 
wicdererhalten babe — dass er diese besitze.

V. 11. Οντως: in gleichem Vcrlangcn zu retten. Θέλη
μα εμπροο&εν — 11 , 20 ευδοκία έ'πμ. &εοΰ — ist bios hebrai- 
sirende Construction (— &εοΰ), vgl. 2 Mos. 28, 38 δεκτόν έναντι 
κυρίου. Ονκ έβτι — ϊ'να— : will,, dass ein soldier sich sehwach 
•Fiiblender zum Heile gclange. Der negative Ausdruck stebt
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fur den positiven (z. Heilc gel.); bei Johannes wcrdcn ge- 
wohnlich beide verbunden.

V. 15 — 20 (kurz, aber im Zusammenhange mit dcm 
Vorigen von V. 6 an, ist Luk. 17, 3 — 5) sleht in kcinem Zu- 
sammenliange mit deni Bisherigen, sondcrn nach V. 21 in 
Beziehung auf eine Erzurnung zwischen Petrus und den iibri- 
gen Jiingern, also docli im Zusammenhange mit dem A u
la sse  jener Reden. Petrus liatle sich beleidigt gefiihlt durch 
Vorwiirfe der iibrigen Aposlel: vielleioht war sogar die Mog- 
lichkeit ausgesprochen worden, dass man eincn Beleidiger aus 
der Gemeinschaft der Jiinger ausschliesse. Sinn: Man miisse 
sieli einander vergeben, oder zwischen einander die Gcmeinc 
entscbciden lassen; erst datiu, wcnii der Widcrsprueh nieht 
sie, die Eiuzclucn, sondern die Gemcine treflc, miissc man 
ausschliessen wollen — was dann aber gelten solle. Die Slclle 
wurde vicl in kirchliche Verhaltnisse und Slrcitigkcilcn hinein- 
gezogen; - man vertheidigle aus ihr die Maclit der Gcmeine 
iiber ilire Glieder und die Maclit der Kirche iiber den Papst. 
Vgl. G r a l z  Exc. z. St. Aber vornelimlich dieser zweile 
Begrilf der liirche ist gar nielil der der evangelischcn Schrif- 
t(*n; bier ist die έκχληοία noch keine Aucloritat den Einzelnen 
gegeniiber, sondern die Gemeinschaft der Ercuude, Jiinger 
uin Jesum her.

V. 15. yΙμαρτάνειν £ig — verlelzen. ’Ελεγχειν — uber- 
ftihren und ladeln. Μεταξύ — μόι/ου der ίχ-Λληβία entgegen: 
unter euch Beiden allein. Also nielil g e g e n  ilm gerichtet. 
Es ist ein altisraelilischer Spruch : 3 Mos. 19, 17 vgl. Spriiclav. 
24 , 25. Ilier stand dieses so natiirliche, briiderliche Ver- 
hiiltniss dcm polilischen, staalsmassigen entgegen, welches 
sich bei den Jiingern regen konnte. ,,ΙΙοιΊ er auf dicli ( Re ue  
e mp f i u d e u d ;  Luk. 17, 3 idv μετανοηα^), so hast du dei- 
nen Bruder gewonnen.“  Κερδαίνειν enlweder “  wi e d e r g e -  
w i n nen (denuo fccisti luum) oder ~  ϋοίζειν 1 Petr. 3 , 1

E*eg. Sclirr. L i .  2 0
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vgl. 1 Kor. 9 ,  19. — V. 16. ,,IIort cr nicht, so nimm 
mil dir ( g c s c l l e  d i r  bei  wie ini riehterlichcn Act) Eincn 
odcr Zwci, damit vor zwei odcr drei Zeugen Alles geluhrt 
werde.“  Damil dicse Vorsehrifl bier eintrclfc — 5 Mos. 19, 
15. ’Επί ονόματος, , na c h  i h r e r  Au s s a g c .  Wic-
wolil b i e r  eigcntlicb nicht Zengen, sondern R i c h t e r  ge- 
mcint sind. "Ρήμα bier F a l l ,  causa. "Ιβταβ&αι enlwedcr 
S t a t t  b a b e n  oder b e s t a t i g t  we r d e n .  Die mosaische 
Verordtning hade cinen so naliirlichen Grund: Niehts zn iiber- 
cilcn, sondern es auf die Meinung und Milwirkuug Mehrer 
ankommcn zu lassen — dass sie zum Volksspriichwort wurde: 
1 Tim. 5 , 19 ausdriieklich angewendet; bingedeutet darauf 
ist anch Job. 8, 17. 2 Kor. 13, 1. Hcbr. 10, 28. — V. 17. 
Παραμονήν mehr als μη cchovhv; es hat die Redeulung von 
Ungehorsam. ’Εκχληβία ist also das Ganze der Genosscn, die 
Genossenschaft um Jesnm her, viclleichl der W ortbedentung 
nach eine Zusammcnkunft derselben (weniger also als 16, 18). 
Wahrscheinlich ist der Gebrauch dcs Worts in di eserSt el l e  
mil Beziehung auf j ud i  sell e Spriiche geschehen, in denen 
έχκληοία die S y n a g o g e  hedeulete. Aber in keinem Falle 
ist hier an diese zu deuken (M ey er). Dasselbc 2 Kor. 2 , 6 
Ιπιτιμία υπό πλιιόνων. ,,IIort er auf diese nicht, so tniissc 
er dir als Heide und Zollncr gcllen.“  Ttλώνης 5, 46. ’Εθνι
κός 6, 7. Dieses gewiss jiidisehe Formel: betrachle ihn nicht 
mehr ais deinen Genossen. Also da nn  erst. Dasselbe be- 
sagt μη ΰνναναμίγννΰ&αι 1 Kor. 5 , 11. 2T hc.s. 2, 14. Jud. 
22. — V. 18: Auch Gott sehe solclie Fnwiirdige als Aus- 
geschlossene an. Die Formeln schon 16, 19 zu Petrus ge- 
sprochen. Vielleichl jetzt mit Absicht zu a l i en Jiingerii. 
Diese waren vermuthlich iiber Anspriiche erregt, welche Pe
trus gemacht halte oder machen koiinle. Bi nde n  und lo- 
s e n  wie dort: S ii nden ve r ge b  u ng nicht geben— geben;
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aber denllich in deniseiben S ί η n c wie dort: in der Ge-
nicine niciit duldcn — aufnehmen.

V. 19 f. Cnler sich sollen sic einig sein — wenn das 
Cnwiirdige ausgeschiedcn scin wcrde — d a η n nur ware 
ibnen dcr geislige Segen von Goll und ihm gcwiss. Gewolm- 
licii wird Y\ 20 dafiir gebrauchl, dassjede, aucb die k l e i ns l e  
Gemeine das Rechl und den Segen einer gotllichen Gemeinc 
babe. Aber nicht vom Aeusserliclien einer Gemeine ist die 
Rede, sondern vom Innern, der Gesinnung, l  ebereinstim- 
mung. Die Gebelserhorung V. 19 bedeulet dasselbe mil der 
geisligen Gegenwart Christi V. 20; ja diese ist die Steige-' 
rung von jener. Cnbedingte Gebelserhorung wie 7, 7 IT. 
(vgl. Job. 15, 7. 16, 23) hezieht sich immer im Evangelium 
und bei den Aposleln auf i n n e r l i c h e  Giiter; auch die Ge
genwart Christi bedeutet dalier den geisligen Segen, welcher 
in seiner Sache, Gemeine liege.

V. 19. Πάλιν hier nicht bios etwas Neues einfiihrend, 
sondern das Gegentheil des Vorigen: das Leben i n n e r h a l b  
der Gemeine. Nacli πάλιν fiigt die neuere Kritik αμήν hinzu, 
das sich auf V. IS bezieht. L a c h ma n n  liest nach einigen 
Zeugen nur αμήν ohnc πάλιν. Λΰο und V. 20 δυο ή τρεις 
— worin kcine Hindeulung auf einen judischcn Synagogen- 
braucli anzunehmen ist, welcher nicht Mchr gefordert habe 
zu einer vollstandigcn Versammlung. Die voUstiindigc wurde 
meist wenigstens aus Zehen bestehend gedaclit. Auch sonst 
lindet in jenen Worlen keine besondere Reziehung Stall, 
wie ( Paul us )  etwa auf die paarweisc Aussendung der Apo- 
stel. Es ist gangbarc Formel: eine e i n i g e , wenn auch 
nur kleine, Gemeine. Ί'.π'ι τής γης ( P a u l u s :  irgendwo) wie 
V. 18 Gegensalz gegcn den Ilimmel. Περί παντός πράγματος 
gehort zum Nachsatze. Es ist ja nicht bios die Ceberein- 
slimmung fiber einen G e g e n s t a n d  gemeint, sondern die 
vollkommene L’ebereinslimmung m il ei nan de r :  auch wiirde

20 *
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es dann wahrscheinlich περί παν πράγμα lieissen. Aber die 
Construction περί παντός — ον — γενήΰεται stelit fur παν 
πραγμα περί ον — γινήβεται. Γενηΰ. wie ί'ΰται 19, 27. — 
Ebenso wie V. 20 die Gebelserhbrung durcli die eigene gei- 
stige Gcgcnwart Cbrisli gestcigert wird, werden es aucli die 
Geistesgaben durcli dieselbe Job. 14, 19. 28. Εις ro εμόν 
ονομα: mich nennend, bekenuend; deni Sinne nacli “  iv i t i  
όνόματί μον Job. 16, 23. ’Εν μεΰφ αυτών (Ps. 82, 1) das- 

- selbe mit μεθ’ υμών 28, 20. Das μετά τίνος sleht ofter in 
ansserer Bedeutung, hiilfeleistend (AG. 18, 10). Aus dem 
Evangelium bat der Koran Sura 58: ,,W enn Drei bcisam- 
men, ist Golt der Vierle.“  Dieses aber nur von der All- 
gegenwarl Goltes gesagt; das Spielende, ,,E r der Vierte,“  
findet sich in unserer Stelle nicbt.

V. 2 1 — 25. Bei Lukas nur dcr allgemeine Satz von 
siebenfacber Verzeibung 17, 4. In Beziebung auf Petrus war 
nach Matthaus auch das Vorige, V. 15 — 20, gesprochen. 
Aber es war nur von einer eimnaligen Verge bung die Rede ge- 
wesen , und die Pilicht ausgesprochen diese zu vergeben. Da- 
lier die Frage: ob dasselbe geitcu solle bei wiedcrboltcr Ver- 
letzung des Anderen? Es meinle Petrus eigentlicb wolil: die 
fcsle, beharrliche F e i n d s e l i g k e i t .  Cbristus daher: die 
V e r g e b u n g  solle bei uns immer bereit sein; aucli bei Gott 
sei es die Siindenvergebung. Und diese sei uns in deinsel- 
ben Masse gew'iss, wie wir fremde Scbuld vergeben. Vgl. 
6, 14 f. Dieser Gedanke kann mehr objektiv oder mebr sub- 
jektiv aufgefasst werden: von beiden Seiten bat ihn zweifels- 
ohne Cbristus fassen w'ollen. L i e b e ,  als Niehlachtung der 
fremden Beleidigung, niacbe die Wiirdigkeit dcs Menschen 
aus (1 Job. 4, 20) — und, nur in der Seele des Gi i t i gen  
konne das freie, olfene Gefubl zu Golt Stall haben.

V. 21. 'Αμαρτήβει — άφήΰω — soli icb wenn er es tliut. 
Ob s i c b e n ma l ?  Die Siebcnzabl wird als das llochsle ge-
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braucht. Also: muss dieses Vergeben nicht ein Ende haben? 
Dagegen die ungeheurc Zahl, welche Jesus entgegeusetzt, 
das Unbedingte, Unbeschriinkte bedcutcn soli. Siebenzigmal 
sicben. 'Επτά fiir επτάκις.

V. 23. Jia τούτο — in Beziehung hierauf, oder: wcil 
es fcststebt, dass man Vergehungen vergeben solle. Wieder 
das ungenaue ωμοιώ&η rj βαΰιλεία άν&ρωπω fiir: cs gebt zu 
im Ilimmelreich wie u. s. w. Das Himmelreich sleht liier in 
einem ungewohnlichen, weiteren Siune: die sillliche. Welt· 
ordnung ist gemeint, nicht die Stiflung Christi. Wenn nicht 
etwa jene Pflicht zunachst fiir die A p o s t e l ,  also fiir die 
Grundlage des gotllichen Reichs, dargeslellt werden soli. — 
Die P a r a b e l ,  welche Matthaus allcin hat und zwar sehr 
durchgefuhrt, will nicht bios jene Pflicht ausfiihren, weil die 
Siindenvergebung immer im Vcrliallnisse zur mensclilichcn Ver- 
gebung und Vcrsohnlichkcit stclie, sondcrn aucli nachweisen, 
dass diejenigen immer die grosslen Siinder seien, in dencu 
die wenigste Liebe und Vcrgebung. Dasselbe Sir. 28, 3. 
4. — Συνάραι λόγον (25, 19): rulioncs colliy ere, sicli mit 
ilmcn berechnen — wie sic verwaltct. Λονλοι sind im orien- 
talischen Spracbgebrauch Angcslcllte des Koiiigs; es sind ent- 
weder Vcrwaller des .kitnigiichen Gules oder Pachter seiner
Bcsilzungen gemeint. In dem Bible, wie die Parabeln es 
vielfach ausfiihren, soli immer die Veranlwortlichkeit des 
Mensclien in und mil scincm ganzen Lcben dargeslellt wer
den, vielleicht auch, dass eie dasselbe ja nur fiir Gottes Sache 
zu I'iiliren hiillen. Die Scl i uld alter ist in dcr Parabel nicht 
sowohl unerf i i  111e Pflicht, als V e r g e h u n g  (oben οφείλεται 
und παραπτώματα abwechsclnd).

V. 24. !'Λρ'ξάμενος — sogleich im Anfange. Der Ge- 
danke is t: So finde sicli aucli bci den Mensclien immer Scliuld, 
wie man nur sie zu wiirdigen anfange. Die Zalil von zehen-  
lau send Talcnlcn ist ungeheucr, aber die Parabel gclil auf
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den S i n n :  es soil damit das Unermessliclie von Verschul- 
dung Soldier, L i e b l o s e r ,  ausgedriickt werdcn. Folglich 
darf man jene Zahl niclit ansdeulen, beschr'iinken wollen, so 
z. B. dass roan syrisehe Talcnte bezeichnel glaubt, deren 
Eines ^ des altischen (6000 Dradimcn) belrog. Das altte- 
stament. τάΚαντον (-Q?) 2 Mos. 38, 25 f.) belrug gerade noch
cinmal soviel als cin attisches (3000 Sehekel). Estb. 3, 9 
lindet sich auch jene Summe in spruehwbrtlicher Hvperbcl. 
— V. 25. ’Λποδοΰναι: Schuld bezahlen. ,,Vcrkaulen ilin, 
Weib, Kinder, Habe.“  Jenes Verkaufen von Personcn, also 
zu Sdaven machen, war altorientaliscb und im inosaischen 
Gesetz beslatigt: 2 Mos. 22, 3. 3 Mos. 25, 39 £F. 2 Kon. 
4, 1. In den zwolf Tafeln hiess es corpus secure. Vom Ver- 
kauf der Habe des Sdiuldners sprcehen Mieb. 2, 9 a. Spriichw. 
22 , 27. Hat dieses einen besondern Sinn, so geht derselbc 
auf die Entfernung von Go I t  (Sclavenstand) und den Verlust 
der p e r s o n l i c b e n  Wiirde. — V. 26. ,,Niederfallend — 
babe Geduld.u Es liegl liierin der Sinn: dass der Mensch 
jederzeit hoffe durdi sein folgendes Leben alle seine Schuld 
gutmacben zu konnen. Die Verweigcrung des Koiiigs V. 27 
bedeutel: dass vor Golt dieses nicht gelte, sondern freie 
Vergebung. Die altcn Prolestanten halten dieses bemerken 
sollen; sie iiessen die Slelle unbenutzt. ’Λπέλυΰεν: spracb ihn 
frei von dem was beschlossen V. 25. δάνειον ~z rd οφίΐλό- 
μενον V. 30; eigenllich nur E r b o r g t e s .

V. 28. ΐξίλθω ν — sogleicb darauf. Σννδονλος — ganz 
seines Gleiehen. Hunderl Denare (δψάριον, denarius) ~  
Dracbmen. Eine solehe maebt den vierlen Theil vom Scbe- 
kel aus. Siebe z. 17, 24. Jene Summe also war unendlich 
kleiner als ein Talent, deren eine Myriade er scbuldcte. Es 
ist dem Sinne nach Beleidigung ohne tiefe btise Gesinnung. 
In so unendlich geringem Verhallnisse sliinden alle Vergehun- 
gen der Menschen zu einander zu denen gegen Golt. Kqk-
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τήΰας επνιγε wohl nur πνιγών Ικράτησεζ fasstc ilm hart an. 
Viele nelimen πνίγαν als biirgerlichen Ausdruck: obtorto collo 
rapere. "Ο τι reo., ncuerc Krilik εί' τι. Diese zweite Lesart 
isl viel bedeulender: dcr Mensch weiss selbst nicht genau, 
oder er verlangt unbedingt Alles was dieser ilini schuldig sei. 
— V. 29. Dieselben Worte, welehe jener gcgen den Herrn 
gebraucht V'. 26, werden dem JVlitdiener beigelegt. Diess 
geschieht, um die Schuld jenes zu stcigern: dcnn sie batten 
ihn an die Elite erinnern sollen, welehe er darauf erfahren. 
Nach αυτόν fiigt der gewdhnliebe Text bei εις τους πόδας 
civ τον, was von der neuern Kritik mcisl weggclassen wird; 
dock fu r die Worte sind S c h u l z ,  S c h o l z ,  F r i t z s c h c .  
Sie empfchlcn sicb auch innerlicb. Werden sie gelesen, so 
wird die Demuthigung noch lebendiger dargestellt. Εις πόδας 
wie Job. It, 32. — V. 30. Ovx τ/θελε: es widcrstand sei
ner Dcnkart. 1Απελλών oline besondere Bedeutung,, wie Ιλ- 
ΰόντες V. 31 aucb; es soil nur die Darstellung lebendiger 
werden. "Εως ου — 5, 26.

V. 31. Viellciclit gehort dieses von den Mildienern Be- 
ricbtele nur zum Bilde; aber es kann aucb die Anklagc sol
dier LIngiiligen bei Gott bedeulen. Λνπεϊβ&αι (s. z. 14, 9) 
bezieht sicb auf Schmerz oder Zorn. Λιαΰαφεΐν stebt an 
dieser Stellc allein.

V. 32. Λονλε hier oline Bedeutung, sowie 25, 23 IT. 
und V. 34 nicht dasselbe Vcrfahren wie Yr. 25 angcdrohl wor- 
den war. Di e s e s  j e l z t  wurde dem angepasst, welches 
V. 30 gegen den JVlitdiener geiibt worden war. Er wird ge- 
peinigl, bis er Bath scliafCI. Vielleicbt soil dieses die i nner -  
l ie be Pein der Liebloscn bedeulen. Βαβανιβταί nicht bios 
Gefangnisswarter, sondern F ο I te r e r , f/uaestionarii, oder 
auch nur Zuchtiueister. "Εως ου — die Formel aus V. 30. 
Οντω ποιηθεί in V. 35: seliwer und ganz entsprcchend ver- 
geltend. Das από των καρδιών hat gleiclien Sinn mit ίξ όλης
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κ α ρ δ ί α ς  oiler ε ν  ολ$ κ α ρ δ ί α  (22, 37) : aus dcrTiefc derSeele — 
mil. ganzcr Seele. Τ α  π α ρ α π τ ώ μ α τ α  α υ τ ώ ν  nacli υ μ ώ ν  stelit 
wie 0, 14. Es ist oft Aveggelasscn worden und von der neuc- 
ren lirilik verworlen. ’s / φ ι ε ν α ι  hal selion fi'ir sieli die Bedcu- 
tung V e r g c h u n g e n  v e r g c b c n ,  Luk. 17, 3 f.

Es folgen nun-bei den drci Evangelisten (liier 19, 1 IT. 
Mark. 10, 1 IT. Luk. 9, 51 IT.) die Berichte liber die l e t z t e  
Ke i s c  J c s u  n a c h  J e r u s a l e m .  Die nach Johannes friilic- 
ren f i inf:  zwci oder drei Paschareisen (je nacbdem ε ο ρ τ ή

τ ώ ν ’ΐ ο ν δ α ί ω ν  Job. 5, 1 vom Pascha oder Purimlesle verstan- 
den wird) 2, 13 u. 0, 4 — Laubliiiltenfest 7, 2 — Enka- 
nicn 10, 22 — sind aus der allgemeinen Tradition (drei Evv.) 
hiiiAveggeblieben. Nur Lukas bat, abcr unsicbcre, Kuiide 
davon, indem e r , was auf mehre Reisen kommen sollte, in 
E ine, von ihm vcrlangcrte, selzt Rap. 9 — 19.

V. 1. Κ α ι  ί γ ε ν .  ο τ ε  ί τ ε λ .  λ ό γ .  τ ο ύ τ ο υ ς , Formcl wie 11, 
1 u. 13, 53, luhrt von Ileden auf Erzaltlungen iiber. Μ ε τ ή ρ ε  

13, 53. Τ α  ό ρ ι α  das umgrenzende Land, niclit die innere 
Greuze (de W c t t c :  Matthaus babe Judaa nodi fiber den 
Jordan hinausgedacht). Γ Ι ε ρ α ν  zu ό ρ ι α  (nielli fiir ε ι ς  τ ο  π έ ρ α ν ) :  

das Grcnzland von Judaa jcnscils des Jordan. Dcnn es gab 
j a  aucb d i e s s c i t i g e  Grenzlander, a v j c  Samaria, und der 
Evangelist will duller mit diescm Beisatz anzcigen, dass 
Jesus niclit durcli Samaria gegangcn. Uebrigens ist gewiss 
Eine Ileisc gemeint im μ ε τ ή ρ ε  und ήλθε ( Pau l us  inlerpun- 
girl dazwiscben, wcil Job. 10, 40 Jcsum erst anwcsend in 
Jerusalem darslellt, dann nach Pcriia zicbend). Die Erzali- 
lung ist ja bier eben ganz allgemeiu. —s- V. 2. 7Ι χ ο λ ο ύ & η β α ν  

aus Galiliia. Λ υ τ ο ύ ς  wie 12, 15. Diese also warcn a v o I i I  

nielli Feslbesuchcr, somlern IliiHsbediirflige.
V. 3 — 9 bios bci Markus parallel. Jesus giebt bier 

dasjenige als Enlschcidung ciner Fragc, aaus 5, 31 f. als 
cigcuc Lcbtc. Die V c r s u c h u n g  (V. 3) Avar Avoid kcine
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politisclie (wcgen Herodes Anti pas 14, 1 IF. war es gcfalir- 
licli gegen die Willkiir in der Trennung der Ehe zu spre- 
clien), sondcrn cine sehulmassige. Entweder also gait es 
iiberbaupt als gcTahrliclt ciner der Schulen zu widersprechcn, 
odcr es wurde vielleiclit die slrengere Mcinung von der Ehe- 
scbeidnng als ein Widersprucli gcgen das G e s e t z  (vgl. V. 7) 
angeschen. Die Antwort Jesu geht fiber die beiden Schul- 
meinnngcn hinaus uud gerade anscheinend gegen das Gesetz 
selbst: sie spricht gegen die Sitte des Verstossens vom Weib 
iiberbaupt.

V. 3. El ’φ βτι wie 12, 10. So wahrseheinlieb wurde 
die Sebulfrage ausgesprochen. "Αν9ρωπος hier s. v. a. Mann. 
Αιτία entweder S c h u 1 d (27, 37) oder U r s a c h c (dicss die 
Meinung der Scbule Hillers).

V. 4 — 6. W ie ini Gedanken, so geht Christus auch 
in der Form iiber das mosaische Gesetz hinaus — in die Ur- 
geschieble. Paulus pflcgt, wenn er jenes tbut,, auf die Pa- 
triarcbengcscbichte zuriiekzukebren. Christus geht demnach 
auf das nocb Alterthiiinlichere oder auch Geistigere zuriick. 
,,Die Ehe ist in jener als eine blcibende Vereinigung des 
Lebens dargeslellt worden, und mit gleichen Wiirden, glei- 
cheu Kechtcn I’iir Beide.“  Das Zweite (gl. Wiirden, gl. 
Rechic: gegen die Willkiir, welche dem jiidiseben Ma mi e  
gegeben wurde) liegt im Ersten: ,,Lasel ibr niebt, dass der, 
welchcr vom Anlang schuf, sie als Mann und Weib schuf?“  
rO ποιήβας ist dcr Schopfer; diesen Bcgrilf crlialt das Parlicip 
durch den Beisalz an αρχής. "Λρΰεν — αυτούς sind ganz 
AVorle der Gen. 1, 27; dalier ist auch αυτούς wiedcrholl, wel
ches bier keine Beziehung hat. Die I'rcie Behandlung der 
Urgeschiehle Gen. 1 — 3 , bci den J u d e n  iiberbaupt, geslat- 
letC4is, dass bier nur j c n c  Slclle bcriieksicbtigL wird, da 
2, 20 If. ganz fiir das Gegenlbeil gebraucht werden konnlc 
(,,das Weib vom Mamie genonimcu“ ). Und wirklich istdiesc
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Stelle fiir die Unterordnnng dcs Weibes gebraucht von Pau- 
lus 1 Ivor. 11, 8 und 1 Tim. 2, 13. In unserer Sidle ist 
also der Sinn: z u g l e i c h  nnd auf  gl ci cl i e W e i s e  sind 
sie geselialTen. Gewolmlich I'asst man die Worle in V. 4 
nnr als Einlcitung zum Folgenden, von der blcibcnden Ver- 
bindnng Beider; aber dann warden sie schr miissig slelien. 
P a u l  us und Ri i h n o c l  dculen die Wortc auf Monogamie: 
nnr Ein Paar sei gescbaflcn worden. Aber dieses , , nn r “  
wird niclit im Texle gelesen, und diese Rede gegen Mono- 
gamic vviirde bier gar nichl im Zusammenbange stehen.

V. 5 f. Die Elie ist dann in jener Gesebicble als i n- 
n i ge und b 1 e i b e n d e V e rb i n d u n g dargestellt worden. 
Κάϊ είπε isl znm ο ποιηβας zu bezichen (absolut φηβί, λίγη 
1 Iior. 6, 16. Epli. 4, 8. Hebr. 1, 7), wenngleich dort der 
M en soli spriebl. Aber die jiidiseltc Spracbe verlanscbl sebr 
gewolmlich Gotl und Scbrill mil einander. Die Formel xai 
είπε isl, wie ja aueli die Ge d a n k c n  versebieden sind bier 
und im Vorigen, auf einc andere, spatere Zeit zu bezieben. 
,,Und in Beziehung auf diese bat er gesprocben.“  Gen. 2, 
24 nacb d. alex. Uebers. vgl. Joh. 5, 28. ftΕνεκεν τούτον ist 
auch, oline Beziehung b i e r ,  aus der Scbriflstelle wiederholt 
worden. Denn dort bedeulet e s : weil eine natiirlicbe Ver- 
bindung zwischen Beidcn bestcht. , ,Valor und Mutter ver- 
lassen und trcubalten zu“ u. s. w. Fur προβχολλη&ήσεται. 
lies! die ncuere Kritik χολλ-η&ήβεταε. Hier (anders im Origi
nal) haben die Futura imperative Bedeutung. ,,Und Beide 
sollen sieb zu Einem Leben verbinden.“  Μία ΰάρξ ist die
ses: Leben, Dasein. Also v o l l k o mme n e  Ge mc i n s a m-  
kei t .  — V. 6. "ζΐβτε — ist niclit (miissige) Wic-
derbolung des Vorhergcgangenen, sondern von den gegen-  
w a r t i g e n  Menscben gesagt. ,,Also s i n d “  namlich Alle 
welchc diese Verbiudung eingeben, „ouxm ,tk wie vorher, 
,,zu einem gctreunlen, yielmebr zu einem gemeinsamen Le-
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ben bcstimmt.“  "O ovv — χωριξετω. Dieses die Antworl 
auf die Frage V. 3. ,,Daber darf keine willkiirliche Schei- 
dung Stall finden.“  Der Ma n n  darf niclit trennen was Golt 
verbunden hat. Die gewbhnliche, kirchliehe Misdeulung die- 
ser Worte berulit auf dr e i  unrichtigen Annahmen: 1. "0  ist 
auf Menschen bezogen worden; aber es geht auf eine Sache, 
die Einrichlung des ehelichen Lebens. 2. Der Satz ist auf 
alle Gegenwartigen bezogen worden, welche die Ehe eingin- 
gen; aber er spriciit bios von jener ursprunglichen Einrieh- 
tung. 3. "Ανθρωπος ist Me n s e h  verstanden worden; aber 
es ist s. v. a. Ma n n ,  wie V. 3 u. 5. Folglieh ist χωρίξειν 
in Bcziehung auf das V e r h a l t n i s s  dasselbc, was άπολύειν 
in Bcziehung auf das Weib. ,,Diese Verbindung ist goltlich 
gesliftet, und die Willkur dcs Mannes soil sie nieht auflosen 
durfen.“

V. 7 f. In Bezichung auf die mosaische Gesetzgebung: 
sie sei Anbequemung zur Roheil des israelitischen Volks; dar- 
um widerspreche sie der Ergeschichte. Bei Paulus wird das 
Gesetz in seiner nur teinporaren Gellung, weniger als Accom- 
modation, denn als Zwang- und BesserungsmiUel, dargestellt. 
Rom. 5 , 20. Doch Christus spriciit eigenllich auch nur von 
diesem Einem Arlikel des Gesclzes. Ti wie 17, 10. jE v c -  
xtikuxo δονναι καί —· wenn diess niclit in ungenauer Sprache 
aufgefasst wird, sodass der zweile Inlinitiv die Bcdingung des 
ersten bezeichnet (wi l l  e r  e n l l a s s c n  so), so werden diese 
Juden als Eutslcller des Geselzcs eingefiihrt. , ,Befalil zu 
geben und zu enllasscn,“ wie wenn er hierin liailc einen 
Beleg zur unbedingien Willkiir dcs Mamies geben wollen. 
Ueber das Gesetz 5 Mos. 24, 1 s. oben z. 5 , 31. ’Αποβτά- 
ΰιον bier in eigentlicher Bedeutung, repudinm sclbsl. — V .8. 
ΙΙρός τ. βχληρ.: mil Riicksiclil auf diese. Σχληροκαρδία hat 
auch Markus hier, dann If), 14 .von den Aposleln. Pau-  
lffs u. Andd. erklarcn es Ilai  t c ,  gegen das Wcih. Vicl-
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melir ist es immer als allgemcines Pradikat der Isracliten und 
Judcn gcbrauclit: R o h e i t ,  Trotz gegen die Gotllieit, eben 
als die Roheit, wclcbe sicb schwer iiberwinden liissl: 5 Mos. 
10, 16. Ezech. 3 , 7. Kurz ausgedriickt ist der Sinn: weil 
das Volksleben nicht silllich wiirdig gelialten werden konnlc, 
snchte Moses dicse Willkiir der Manner wenigstens zu einer 
gcwissen Ordnung und Form zu bringen. ’Επίτρεπαν stelit 
dem ivTslkiod'ca V. 7 enlgegen. ’Α π ’ αρχής (Mark. «V a. 
της κτίσεως) wie V. 4 von der urspriinglichen Einricbtung 
des Lcbens durch Gott. ,,Bestand es niclit so , “  oder ,,ge- 
schah es nichl“  d. i. durfte es nicht geschehen.

Mit V. 9 wird auf den mosaischen Standpunkt zuriickge- 
fiibrt. Und nun die volistandige Anlwort auf die Frage V. 3. 
,,W enn ibr nach dem Geselze gehen wollt, so geht wenig
stens s t r o n g  darnacb — nach dem B u c h s t a b e n  des Ge- 
selzes.“  Nicht aus Lcichlsinn, Roheit, Ilarte diirfe wenig
stens jenem Gesetze gemiiss die Entlassung gcschelien, son- 
dern nur aus dem von Moses geforderten Grunde. — Bei 
der fortwahrenden kirclilichen Meinungsverschiedenlieit liber 
das Recht der Ehescheidung (wie gesagf, diese Frage gehorle 
gar nicht hierher: bier ist nur von der willkiirlichen Enllas- 
sung der Gatlin die Rede) wurde d i e se  Stcllc vornehmlich 
gebraucht. Daher die grosse Verschiedenheit der Schrcibart. 
Doch die vornehmslen Lesarlen haben alle Einen Sinn. Der 
textus rec. hat εί μη επ ί πορν. Abcr das d  hat die bedeutend- 
sten Zeugen gegen sich. Audi παρεκτος λόγον πορνείας wird 
( L a c h m a n n )  gelesen wie oben 5 , 32. Das Beglaubigtste 
ist μη επ ί πορνεία . Abcr μή und εί μη gebcn ganz denselben 
Sinn; εί μη hebt nur elwas — ,,wenn es nicht geschieht.14 
Und παρεκτος λ. π. ist naturlich auch dasselbe. Die r omi -  
s c h e  Ivirchc nach ihrcm Dogma von nnbedingler Unauflos- 
lichkcit dcr Ehc crklarte ganz gegen den Sprachgebraucl» von 
d  μηχ selbsl wegen derUulrcue — was hcisscu nuisstc: καν
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Ιπι πορνεία. Hu g  (de conjugii cltrist. vinculo indissoluhili. 
Freib. 1816) erklarte die Worte d  μη ίπ ι  πορν. fur unaclit, 
wegen der grossen Verschiedenhcit der Lesart und wcil die 
Ausnabme aucli fehle Mark. 10, 11 f. Luk. 16, 18. 1 Kor. 
7, 10 f. Allein so sliinde sie dock oben Kap. 5. Sol'ern abcr 
Christus bier nur mit Beziehung auf das Geselz sprichl: we- 
nigstens miisse diesem nacli geschelien — batten die P ro -  
t e s t a n t e n  Reclit, indem sie annabmen, der Sinn dieser Rede 
Jesu lasse auch noch andere rechlmassige Griinde fur eine 
solelie Trennung zu. — Μ ο ιχ α τα ι: — darin liegt also dass 
er nicht nur unrccbt, sondern 1 a s t e r  ha f t  haudelt. Der 
Grund des μοιχαται. ist naliirlieh, weil die Ehe noch gesetz- 
lich bestehe; ’Α π ο λ ε λ ν μ ε ν ψ : so Enllassene, μη ini πορνεία. 

Μ οιχαται — sodass sich also von jenem das Rose noch wei- 
ter verbreitet. Der Satz : και ο απολ. — μοιχαται ist oft 
weggelassen worden; indessen wie 5, 32 steigert er den Ge- 
dankcn und giebt einen zweiten Widerspruch gegen den Bnch- 
staben des Gesetzes, wo (5 Mos. 24 , 2 f.) diese Wicdcr- 
vcrehelichung erlaubt war.

V. 10. Die.Rede ist sicher nicht so roh gcnieint ge- 
wesen als sic lautct. Nicht die Willkiir des Marines loben 
sich die Jiinger, sondern sie meinen, es hatlcn dock diese 
Verhallnisse grosse Veranlwortung in sich. 7/ αίτια: g e se lz -  
1 i c h e s Ve r b  a l t  ni ss .  Ου ανμφερει also wohl mehr im sitt- 
lichen Sinne zu nehmen: is t  be d e n k l i c h .

V. 11 f. — bedeutend in der Geschichte der Sitlenlehre. 
Gewiss aber soli die Rede nicht die Ansicht der Jiinger be- 
s t a l i g e n ,  viclinchr silllich verbessern. Sinn: Nicht aus 
sittlicher Aengsllichkeit, darum weil man sich selbst nicht 
Irani oder weil man keinc Aufopferung mag, soil man das 
Familienleben meiden wollen, sondern nur , wenn man sich 
fur eine holiere Idee unbedingt beslimmt hat.

^  , ,Nicht Alle fasseu dieses W ort, sondern denen es ge-
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geben worden“  von Golt (1 3 , 1 1 ), d. i. geistig, silllich 
Tiichtige. Χωρεϊν V. 12 u. 2 Kor. 7, 2. W enn, vvie niclit 
zu zwcifclu, τον λόγον τούτον auf die Rede der Jiinger geht: 
ον βυμφίρει γαμηβαι, so muss χωρεϊν den Sinn hnben : fassen 
wie es gesagt werden m iisse . Also: spreelien es iin rech- 
ten, hoheren Sinne ans. Andere versteben das χωρεϊν: silllich 
vermogen (1 Kor. 7, 7). Aber dann lage in den Worten eine 
B i l l i g u n g  der Jiingerrede. — V. 12. Gewolinlicb wird 
ευνούχοι und εύνουχίξεΰ&αι in den ersten beiden Siitzen ini 
eigenllicben Sinne genommen, mil· iin letzlen Salz uncigent- 
lich. Aber dann haben jene beiden ersten einen auffallenden, 
ungeistigen Sinn, und es enlstcht eine Ungleiclihcit zwischen 
ilmen und deni letzlen, welehe sich inuner fiihlbar gemaclit 
bat. Vielmehr sind alle drei Salze uneigenllicb zu nelinien. 
Es ist eine sententiose Rede, welcher vielleiclit auch Einiges im 
Volksgebrauch znm Grunde gelegen hat. Ευνούχοι “  ’άγαμοι: 
Elie — Familienlose. Jes. 56 , 3 f. Weish. 3, 14. S i n n :  
Es giebt ein Leben a u s s e r  der Familie durch das Aeusserliche 
des Lebens — eines durch die mcnsehlichc Verkclirtbeit (wozu 
-eben die gehorte, welcbe sicli V. 11 ausgesproeben hatte) — 
aber aucli eines, welches fur die hohere Restimnuing des Le
bens Statt findet. Gbrislus will sagen, dass nur , wer dieses 
lelzte meine, das Reclit habe zu spreelien: ΰυμφερει το μη 
γαμησαι. Diese letzle Ehelosigkeit (fur eine bobere Idee) ist 
dicselbe, von der 1 Kor. 7, 26 — 34 die Rede; in Beztig dar- 
auf stebt oben 8 , 22 und 10, 37. Λιά την βαΰιλείαν των 
ουρανών: uni der Ver ki i n  d i g u n g  d e s s e l b e n  willen ; um 
fur diese ganz zu leben. Demnach nicht: fiir eine holicre 
Reinlieit, Weihe des Lebens. Das Vorangehende ist durch- 
aus unei^entli<‘li gesproehen, >vic das Subjekt ευνούχοι ja un- 
eigcntlicb gebraucht wurdc. ’Ex κοιλίας μητρός (Job. 9 , 1) 
also von dem was sich im iiiisscrlicben Leben nolhwendig 
maeht. fTno των άνθ-ρώπων von dem was durch menschlfrhe
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Willkiir gescliieht. f0  δυνάμενος χωρεϊν χωρείτω ist nicht 
nielir auf die Rede dcs Jlingers zu bezichen V. 11, sondern 
auf diese bi l dl i cl i e.  Es isl s. v. a. ο ϊχων — 13, 9 f.

Sinnvoli wird neben diese bai t sebeinende Rede in Bezug 
auf das Faniilie.ileben die Erziihlung V. 13— 15 gesleilt von 
dem rreundlicl.cn, liebevollen Sinne Jesu gegen Ki nde r .  Mar
kus hat dieselbe nach derRede, welche bier X. 9 stel.t, 10, 
13 1Γ., und Lukas zu anderer Zeil 18, 15 IF. Die Erzahlung 
ist sebon durcl. ibre bedculsan.c Iiiirze ausgezcicl.net.

V. 13. Χ εϊρας im&rj αυτοϊς x a l  προοεΰζηται — Beides 
ist zusammen zu nebmcii, folglieb zum zweiten zu suppliren in 
αυτοϊς. Beides bedeutet dasselbe: segnen durch Gebet. Des- 
wegen wird V. 15 bios jenes erwahnt. Segncndes Handauf- 
legen gesebab bald zur lleilung bald zum Glucke des Lebens 
(AG. 6 , 6 .  8,  17. 1 Tim. 5 , 22. 2 Tim. 1, 6). Aber sol- 
ches Segnen, vornel.mlich aucb das der Kinder, erbat man von 
31annern, die durch Alter oder durch Wcisheit ebrwurdig 
ware..; vgl. Gen. 48 , 14. 4 Mos. 22, 6. Luk. 2 , 28. Und 
man l.offte Erfolg davon. 1Επετίμηβαν α υ το ϊς , naml. τοΐς n a i-  

δίο ις , oder den Menscben — als Zudringlicl.cn oder Unwurdi- 
ges Fordernden. V. 14: ,,Lasst sie herzu und μή κωλυετεί ί  

(dieses ein besonderer Tadel dessen was die Junger getban). 
Των τοιοΰτων nicht der K i n d e r selbst (de W  e t tc) , sondern 
der Kind e sgcmi i t he r .  llier in Bczichung auf l; n sell ul d 
und V e r t r a u e n .  Anders 18, 3. ,,1 si das Hin.mclreicb“  5, 3. 
Das W ort ist wohl nicht bios zur Eiupfehluog dieser Kinder 
oder zur Ermahnung der Jiinger (diese seien Muster filr sie) 
gcsprocl.en worden , sondern es will sagen : was man bei il.m 
sucl.en und was er segnend vcrleil.en konne. ,,Sie sollen n.icl. 
um das llimmelreicl. bitten, und id. gewahre iluien dieses.“

X. 16 —30:  Ileden, welche scl.r genau zusammcnl.ii..- 
gen. Sie steben aucb bei Markus und Lukas in diesem Zu- 
^^icnhange.
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Εις nacli Luk. αρχών, wohl wie oben 9 , 18 Sviiagogcn-* V U
vorsteher, nacli V. 20 cin Jiingling. V. 16 f. lindct sioh bei 
Matthaus grosse Vcrscliiodcnbcit der Lesart. llei den beiden 
Andercn ist d i c Lcsarl enlsehicden, welche bei Matlhaus re- 
cepla i s t : V. 16 διδάοκαλε άγα9έ und V. 17 τί με λέγεις aya- 
<&όν', Aber vielc und innerlidi bedculeude Zeugen baben V. 16 
άγα&έ nicllt und V. 17 τ ί με έρωτας περί του άγα& οΰ; Das 
Zweile bat noeh niebr Zeugen fur sicli als das E rsle : dock 
biingen bcide Lesarten wobi zusammen. Fur dieselben sind 
G r i c s b a c h  und L a c l i m a n n ,  lur die alle, die recepla, 
S c h o l z ,  Ki i hnoe l  und F r i t z s c h e .  Aber jene neuauf- 
genoinmene hat etwas Malles. Und warum balle d i e s e s  
Evangclium eine so vcrschiedene Anlwort geben sollen von 
der der beiden anderen ? Die recepta wurde von den Ari- 
anern gebraudit und deshalb in der kalholisdien Kirelie 
gern verandert. Der Text konntc am erkliirliehsten ini Mat
thaus wie oben V. 9 geiindert werden, we.il dicser am mei- 
sten gelesen wurde. W ir hallen jene also fur das Urspriing- 
liehe auch bei Matlhaus. ,,Guler Meisler, was muss icli Ga
tes than — Wie kannst du mioh gut heissen?“  u. s. w. Die 
Zuriickwcisung Jesu ging weit mehr auf deu Fragenden als 
auf Jesum, wicwohl sich dicser mit einsehliesst in die allgc- 
meine Menschliehkeit, da er als menschlielicr Meisler zu spre- 
ehen hatte. Dalier anlworlet das τί με λεγεις u. s. w. mehr 
auf das τί άγα&δν ποιηθώ . , ,Gut,  dem Galen ganz angclio- 
rend, ist Gott alleiu: dem Mensohen ist nur gegeben, das 
Gesetz zu erfiillen.“  G u t und g e s e t z l i c h  sind bier be- 
deulend enlgegengesetzt. Aber man sieht aus V. 20, dass 
der Mann selbst unler άγαμόν Etwas flber das Geselz hinaus 
verstanden babe. Έ χ ε ιν  α ιώ νιον ζωήν unterscheidel sieh nicllt 
νοιη ειβελ9εϊν  εις ζωήν. Vgl. είβερχ. εις βαβιλείαν 7, 14. 21. 
Ohne Zweifel nahni Christus die αιώ νιος ζωή anders als der 
judische Mann. Εϊς 6 ΰεός — das εις war in der israeli^ ^ I
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heiligen Spraciic das ausgezeichnelsle W ort fur die Gollheit 
in alien Beziehungen. T a g  iv roX ag — sclileclitliin, die Ge- 
bol e  Gottes. V. 18. Π ο ια ς ;  — das Judenlhuin machle einen 
Unlerscliied zwischen grossen und kleinen Geboten; odcr es 
komile auch die Frage seiu, ob die silllichen oder die liilual- 
Gesclze. Die Antwort Jesu verbindel mil den vornehnilich- 
slen Geboten des Dekalogus (2 Mos. 20. 5 Mos. 5) das Ge_- 
bot: αγαπήσεις u. s. w., 3Mos. 19,18, in vvelehem C h r is  tu s  
wenigslens (vielleiebt auch die Wcisen im Judenlhuin) das 
Grundgebot des Gesetzes fand (22 , 39). O r i g e n e s  alleiu 
hiell dicsen Beisatz ohne Grund fur uniicht. Wie aber nach 
den einzelncn Gebolen (sie werden ohne Ordnung aufgefiihrl) 
hinzuzudenken is l: und die iibrigen — so ist bei der lelzten 
Formel hinzuzudenken das Anderc: Golt zu lieben (5 Mos. 
0 , 5).

V. 20. Die Wortc Ικ της νεότητάς μου sind oft weg- 
gelasscn worden, auch von L a c h ma n n .  Glcichwohl sind 
sie wohl ( Pa u l  us) mil Absicht gesetzt, die Eitelkeit des 
Mamies darzuslellen, und deswegen ist wahrscheinlich auch o 
νεανίσκος beigesclzt. Τί h i υστερώ, um vollkominen zu seiu.

V. 21. Beriihmle Worle, aus denen der askelisch mbnehi- 
sclic Geisl der Kirchc den hbheren Begriil’ der cliristiichen 
V ο 11 k o in in e n h c i l entnahin. Gevviss will Chrislus Etwas 
bezeichnen iiber das Gesclz hinaus und das τελειος bedeulet 
dasselbe mil deni αγαθόν ποιεΐν V . 10 (niclil mil άγα&ός V. 17, 
denn dieses war nach Chrislus nur Gol t ) .  Aber in jedem 
Fall unlerschcidel sich der Sinn Jesu vom kirchlicheu darin, 
dass Chrislus niclil e i n z c l n c  II a n d I u n gc n bcsondcrer, 
iibergeselzlicber Art verlangl, sondern einen hbheren G e i s t  
des Cebens. Also zwischen deni bios Gesetzlichcn und dem 
gblllich Gulen wird ein Drilles j^ e lz l :  G es i n nu n gs gii l e. 
Der Sinn kann nun enlweder seiu: z e i g e  dass du einen 

JP^eren Geist ha£l, indein du grosse Aufopferung ubsl, oder
E*cg. ScJur. 1 , 1 .  21
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indem du ein ganz neues Leben beginnst. Oder (dass die 
Bedeulung im Letzlen liigc, αχοί.ον&εΐ μοή:  Alles aulgebend 
komme zu mir,  um Vollkoninienlieit zu lernen. Θέλεις—  

that, enlweder: wenn du dir es vorgenommen bast zu sein, 
oder είναι  s. v. a. gelten als soldier. Θησαυρόν iv ουρανοί 
(6 , 20): hobere Giiler statt der aufgeoplerten. In gleicber 
Weise wurde 16, 25 ein Leben versprocben statt des dabin- 
gegebenen. Aehnlich thalen die ersten Christen; vgl. AG. 2, 
45. — V. 22. Αυπουμενος:  sicb untabig I'iiblend.

'  V. 23 f, Αυσχόλως subj. scbwierig. Πλούσιος.hnl dahcr 
ganz seine eigenllicbe Bedeutuug mid bezeicbnet nicht den wel- 
cher sich ganz hingiebt an die Giiter, ibnen ganz verlraut. 
C l e m e n s  A l e x ,  scbrieb : τις ό πλούσιος σωζόμενος; Markus: 
ot πεποιπο&ες έπ'ι τοϊς χρημασιν. Der Sinn des 24. Verses ist 
vielleicbt nicbt nur,  das Vorige zu sleigern, sondern aucb, 
es zu begrunden. Im Bible des Kameels liegt die yorslellung 
von Miihe, Biirde. ,,Die Last des Irdiscben passt nicbt zum 
geistigen, freien Leben im Himmelreiebc.'1 Slalt κάμήλος 
lesen nur Wenige κάμιλος, rutlens, Schiffslau ( Tbeopbyl . ,  
E u t h y m . :  vvie dieses nur in Fasern aufgelost in das Nadel- 
obr passe). Das W o r t  κάμιλος scbon ist den Pbilologen 
(ausfuhrlicher spricbt davon P a s s o w)  verdaeblig, als lediglieh 
aus unserer Stelle im Millelaller erfunden. Aber das Spriich- 
wort vom Hamecl oder Elephanten und der Oellnung der Na- 
del findet sicb aucli bei spiileren Juden und im Koran (Sura 7 : 
nicbt eingeben in’s Paradies bis ein Earn. u. s. w.) (iir das 
llngcdenkbare. Eine iibnliche spriiclnvorllicbe Ilvperbel findet 
sich 23 , 24. Statt ειβελ&εϊν bat die neuerc Kritik διελ&εϊν. 
Τρύπημα ραφίδος (v. ράπτειν) ~  die Oellnung in dcr Nadel, 
oder die durch die Nadel geschehcnde (dieses deni Wortc 

;τρνπ. angemessener: Gcbobrles).
y . 25. Τις αρα — W er denn also? Wobl nicbt gesagt 

in Beziehung auf die Iieichen u b e r h a u p t ,  sondern auf dfS-
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sen  Iloiehcn, der doch anschcinoud von so g u t c r  Ge s i n -  
n η n g war. Σώζεΰ&αι hier deutlich =  είοερχεο&αι εις ζωήν 
mid εις βαΰιλείαν των ουρανών im Vorigon.

V. 26. ’Εμβλεψας bedcutend oder prufend. ,,Vor Men- 
sehcn ist dieses unmoglich, alier bei Golt ist Alles moglich.“  
Der zweite Satz ist ein alter heiligcr Sprucb, vgl. Gen. 18, 
14 und Hiob 42, 2; venbundcn ist er mit dein: wenn es 
vor Menselien unmoglich — Zach. 8 , 6 . So ist auch hier 
der ersle Satz nur in sententioser Form geschrieben und hy- 
polhetisch zu nehmen: we n n  es auch unmoglieh ware. Aber 
παρά &εώ δυνατά πάντα braucht niclit zu bedeuten : Golt v e γ- 

ι» a g Alles — und dieses wurde niclit gcrade nur vom iiber- 
n a t i i r l i c h e n  VVirken Golles zu verslehen sein — sondcrn 
viehnehr: er e r k e n n l  es fur nioglicli. Dieses giebt dann 
den einlciichlcuden Gedanken : Menselien uiiheilcn nacli. dem 
Aeusscrlichen, darnach wie der Mensch erscheint, Golt nacli 
dem was im Menselien liegt, vielleicht iiberhaupt, in der 
mcnsclilichen Anlage, Vervollkommbarkcit.

V. 27. Die liede der Jiinger und die Zuriickweisung 
Jesu im Folg. Iiiillc die liiiche vor der buclislablichen Aut- 
lassung der Worte V;. 21 verwaliren sollen. Denn die Jtin- 
gcr fassten dieselben auch buchsliihlich auf und kniipri.cn an 
dieses Alles-verlassen u. s. w. Anspriiche und lloflnung. Da- 
von versland Jesus Lc b e n  und ll i m m e I r c i ch .  — ’Λφιέ- 
vai wie 4, 20. 22. Dem Sinne nacli also ist es dasselbe mit 
dem , ,Alles verkaufen.“  Ti άρα εαται ήμιν; — wie gewohn- 
lieli zu nehmen; Was werden wir dal’iir emprangen? Niclit 
(Ο I s li a u s c n ): Was wirsl du uns liierauf sagen ?

Die Anlwort Jesu auf J>etri Frage, V. 28 Γ., konnte, 
wenn auch Alles der Ait (s. z. 16, 27) eigenllieh genouimen 
werden diirile, sclion ilirem nialeriellen Inlialte nacli niclit so, 
eigenllicli, verstanden werden. Denn diescr ist von einer 
zu grellen, stelicndcn Farbc; V. 20 gelit er sogar in das

21 ‘
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Ungcdcnkbare fiber. V. 30 alter lenkt soglcich auf das Ei- 
genlliche bin, wcnigslcns so, dass das Uncigentliehe dadureh 
aufgehobcn wird. — Chrislus gebraucht, wie gcwohnlich, 
die jiidisch messianische Form ais Allegorie, und man bat 
weder nolhig (d e W e t t e )  anzunehmen, dass man einzelne 
Ausdriicke in der Tradition erweitert babe, nocb ( L i e b e  in 
W iner's exerj. StuthL 1827. 1, 59 IT.), dass V. 28 IT. Iro- 
nie sei. W ir diirfen 1 . f o r l g e s e l z t e  Ironie und 2. bei 
p r  o ph e l i s  e hen Aeusserungen und gellenden Volkserwar- 
tungen wobl iiberhaupt nieht annebmen bei Jesu. Also: W irk- 
licb b a t t e n  die Seinen zu erwarlen, was sieboll’len: Macbt 
und Herrlicbkeit und Giiter des messianiseben Ilcichs. I u 
g e w i s s e m  S i n n e  namlich. Aber V. 30 warnend und zu- 
gleich auf den wabren Sinn, den geislig sillliclien, im Vori- 
gen hindeutend: nieht js ie , die niie l i s t en Jiinger, wiiren 
es gerade notbwendig, denen dieses Heil zugedaebt ware. 
Nadidem sicb die sinnlidien Wiinsebe der Aposlel fur Macbt 
und Elire 20, 20 If. wicderbolt ausgesproeben batten, giebt 
ibnen Jesus dann V. 22 f. und in den folgendcn Rcdcn (24, 9) 
nur nocb Verkiindigungen von Ungltick und Verfolgung, damit 
ibre Vorstellungen eine griindliche Wendurig erbicltcn.

V. 28 bat Markus iiberhaupt nieht, Luk. 22, 28 — 30 
mil cinem anderen, sinniich messianiseben Beisatze. Geislige 
Macbt und Herrlicbkeit ist b i e r  gemeint. Εν τ-rj παλιγγενεσία 
gchort natiirlieb zum Nacbsatze, χα&ίσεσ&ε u. s. w. E r a s 
mus  und Pa  u l us  ziehen es zum άχολον9ι]σαντες oder zum 
υμείς. Die παλιγγενεσία wird nur nocb Til. 3 , 5 erwahnt. 
Das W ort gchort zur messianiseben Sprachc, wic άποχατάστα- 
Οις AG. 3 , 21 und die Funnel χαινα τά πάντα Apok. 21, 5 ; 
vgl Jes. 05 , i 7 IF. Der Bcgrilf bangt zusammen mit dem 
von συντέλεια τόν αιώνος (s. z. 13, 39) und dem von εν τι) 
βασιλεία ερχόμ. 1 0 , 28. Es ist die grosse messianische Er- 
neuerungsepoche gemeint. Ilier also bei Jesus: d ie u e u e
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Z e i t ,  W e i t .  Die Bcdeulungen von geradczu nur Mcn-  
s c h e n b e s s e r u n g  odor T o d . t e n e r w e c k u n g  (T lieo- 
p h y 1., E u t h y m . ,  F r i t z s c h e )  oder d. n e u e n  Le b e n ,  
d. Wiederhcrstellung J e s u  in seiner Auferstehung ( E r n e s t i  
Cfav. Cic.) — sind alle eben niclit der messianischen Sprache 
dcr Zeit angemessen. ,,Wann des Menscbensohn silzen wird 
— werdet auch ihr (xai υμείς) silzen“  u. s. w. Θρόνος δόξης 
stelit den menschliehen Iiegenlenstiihlcn cnlgegen. Αυτόν zu 
δό'ξης: Tliron, welchen er verhcrrlieht einnehmen wird. Die 
z wo i f  T h r o n e  oder Silze sind sowohl dcr Aposlelzahl als 
der der israelitischen Stiimme angemessen. Doch jene war ja 
von dieser hergenommen. Das Uneigenllichc der Rede liegt 
enlschieden sowohl in der Ei wahnung der zwoif Slanunc, wel- 
che ja nur nodi ein nalionales 13 i 1 d vvaren (die zwoif Sliml
ine bedeulen hier die Menschheil), und darin dass die zwblf 
Jiinger a l l e  anfgeliihrt werden , da doch wenigsteus hei 
Johannes (6 , 70 1Γ.) Jesus liingsl schon Mistrauen in Judas 
geselzt liahen soil. Κρίνειν, allhebraisch : b eh e r r s  d ie  n. 
Diese Ilerrschafl mit Chrislus war aus eincm niessianischen 
Bilde in Dan. 7 ,  27 hergenommen und wurde bald als Herr- 
scliaft iiher die Volker (Sir. 4 , 15. Weish. 3 , 8 — 1 Kor. 
6 , 2 . Apok. 2 ,  0) bald aber auch als Theilnahme an dcr 
llcrrlichkeil des Mcssias dargeslelll (Horn. 5 , 17. 2 Tim. 2 , 
10. Apok. 20 , 4 — hier auch auf ϋ-ρόνοις, aber nicht bios 
die Aposlel). Also: ne ben ,  mi t  mir solll ihr Wurde, gei- 
stige Maclil in dcr Menschheil liahen.

V. 29. Fiir πας οοτις hat der text. rec. πας υς. Bei 
Matthaus isl dieses πας όβτις gewohnlich ; vgl. 7, 24 ii. 10, 
32. Die Rede schcint iiber die Aposlel binauszugehen. 01- 
χίας — αγρούς Umschreibung des πάντα V. 27. "Ενεχεν του 
ονόματος μου 7, 22. 10, 22 (Mark. εν. ίμον χ. εν. του ευαγ
γελίου) — als dcr Mcinige. ,,W ird es hunderllallig wieder- 
crliallen und das ewige Leben gcwinncn.“  Dass das tlundcrl-
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fallige und iihcrhaupt die gauze Sidle nicht eigentlieh genom- 
mon werden diirf'e, liegt scliou in der jNntur dor aufgcfiihr- 
ten Gcgenstiinde, welche sie verlassen iiiitU’ii. J u l i a n  ver- 
spottete die Sidle. Deswegen, wegen platter, buchsUib- 
liclier AuiTassung, wurde das η γυναίκα oft ausgclasscn. 
Audi L a c h m a n n  hat es gesirichen. Vielmehr wird der ei- 
geutlidie Gcdankc durch και ξωην αιώνιον κληρονομηβη ans- 
gesprodien. ,,Ucherrei«hen Ersatz soil er haben, indem er 
zum geisligen Heile gelangt.“  Dieses ist der ϋησανρός iv 
ονρανώ.

V. 30. ,,Vicle aber der Erslen werden die Letztcn sein, 
und (πολλοί zu suppliren) vide Lctzten die Erslen.“  Im 
ersten Satze ist πρώτοι Subjekl, im zweiten εΰχατοι. Unige-
kchrt conslruirt F r i t z s c b e .  Der Streit ist bios ein spradi- 
Iidier. Es mag cine spriichworllidie Formel zum Grunde 
liegen. Der Sinn des Verses erhellt aus der Parabcl 20, 
1 — 16,  an deren Sdilusse derselbe Aussprudi wiederholt 
>vird. ,,Nieht das Aeusserliehe (Zcit der Berufung, Stcllung, 
Verhallniss zu mir) entscheidet fur die Bedeulung im golt- 
lichcn Reidie — und: die wall  re n Vorziige, die dcr Ge- 
s i n n u n g ,  konnen sieh bei ganz Auderen fiuden.“  Luk. 13, 
30 dassdbe in Bezug auf die II e i d e n — welche hier wc- 
nigslcns nicht a l ie  in gemeint stud. Vielleieht ist 20, C f. an 
diese zu denken. — Also der 30. Vers, wie gesagt, er- 
nialint die Apostel zugleidi zur Be so. h e i d e n h e i  t und weist 
auf die rechtcn Vorziige bin, die i n n e r l i e h e n .

Die Pa ra b el Kap. 20 hat Matthaus allein. Vgl. .W i 1 ke 
iiber die Arbeit er im Weinberge in W in e r 's  Zeitschr. fa r  
wissensch. Theol. 1, 82 if.

V. 1. VVieder die Ungenauigkeit der Vergleichung (18, 
23 zuletzt). ,,Es geht im Himmclreiehe zu , wie wenn ein 
Hausherr“  u. s. w. Im Ilimmclrciche: in dcr Bestimmung 
fiir dassclbe und in dcr .Wurdigung der Dicnslc. Dcr lluus·
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herr (9, 38 Herr der Aerndle) ist wie gewohnlich G o 1 1 ; 
die Arbeiler sind Alle, welche an der Verkiindigung seiner 
Sadie, des Evangelium, Theil nelnnen (ΰννεργοϊ ϋ-εοϋ \ Kor. 
3, 9 ) , niclit nur die Lehrcr, die Belrautcn, sondcrn a l l e  
B e k c n n e r ;  der Verwalter V. 8 ist ( O l s h a u s e n )  viel- 
leieht C h r i s t  us.  — Das Bild vom W e i n b e r g  war schon 
im A. T. gewohnlich fiir das israelitische Volk, als den Ge- 
gensland besonderer gottlieher Sorgfalt und der prophetischeu 
Arbeit. Jes. 5, 1 — 7. Θεόν γεώργιον 2 Kor. 3, 9.

ηΛμα πρωΐ bezeichnet die άρχη τον ευαγγελίου Mark. I, 1. 
— V. 2. Σνμφωνεΐν 18, 19. Iiier wie LXX 2 Kon. 12, 
8 ΰνντίΰεβ&αι. 'Ey. 27, 7. Luk. 16, 9. Wcnn (nach Tob. 
5, 14 und spaleren Judcn) cine Drachme, ein Denar, der ge- 
wohnliche Tageslohn war bei den Juden ,'so  soil daunt hier 
angedeulet wcrden, dass dieses gewohnliche Arbeiler waren, 
denen kein b e s o n d e r e r  Lohn zugesagt wurde. Wieder 
D e mu l h i g u n g  fiir diese Jiinger. Aber auch dass die Ar
beiler dann Alle das sel l )e,  das gemcine Tagelohn einpfan- 
gen, gchiirt dahin, dass sie Alle kein besonderes Verdienst 
haben.

V. 3. Urn die dritle Slunde: spiiter am Morgen. ,,Sah 
er Andere miissig auf dcr Slrasse slehcn.“  Έΰτώτες εν τ y 
αγορα hat fiir sich schon (hier «ρ/οιίρ danehen) die Bcdeu- 
tung der Miissigkeit. Vgl. LXX Ps. 69, 12: κα&ημενοι iv  
nvky. AG. 17, 5 άγορά'ζειν. Es wird (Pa ul us nach Kypke )  
h i e r  bios das iv  αγορα beigesetzl, weil sich um diese Slunde 
gewohnlich die offenllichcn Pliilze fiiljlen (πλη&οϋσα αγορά). 
Im Sinne der Parallel sind die Mi i s s i g e n  diejenigen , wcl- 
chc, nicht unliichlig fiir die gollliehc Sache, ihr nocli fern 
stehen durch die (Jmsliindc. V. 4. „Gchl auch ihr: icli will 
ouch geben was rechl isl.“  Λίκαιον sowoltl r ec l i t  als bil- 
l i g (Phil. 1, 7. Kol. 4, 1 . 2 Pclr. 1, 13). Das W ort ist 
zweifelsohnc absichllich gehrauchl, als eiiis, durch welches
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Jlauplbedeutung darin, dass bei den Spaleren kein Ausbc- 
dingen (ονμφωνεΐν V. 2) des Lolmes erwabnl wird , sondorn 
freies 'Verleihen, und dass diese damit zufrieden sind — sicli 
an die Arbeit stellen. Also liiervon der Sinn : die naebsten 
Jiinger sind nm der Giiter willen gekonimen , wclcbe sie sieh 
versproeben baben. Die Spaleren konimen auf das W ort 
Cbristi. D i e s e s  ist die G c s i n n u n g ,  uin derenwillen die 
Lclzlen oft die Erstcn scin kbnnen. — V. 5. Um die seeb- 
ste und ncunle Slunde: Millags und Nacbmittngs. — V. 6 . 
Uni die eilftc (ώραν lassl die ncuere Hritik w eg): eine Stunde 
vor Tagcssobluss (Job. 1 1 , 9). Die ledio rec. άρ^ου^ nacb 
εΰτώτας ist zweilelbaft; vor deni αργοί in der Rede bat es 
ctwas" Miissiges, Mattes; und bei V. 3 , wo αργούς stand, 
findet sieh in der Rede das αργοί niebt. — V. 7. "Οτι ονδεϊς 
ημάς ίμιΰ&ώΰατο soil die Schuldlosigkcit der zulctzt Kommen- 
den (wobl, wie gesagt, der l l e i de n )  ausdriicken. Die Worle 
καί ο ίάν rj δίκαιον λήψεβ&ε in diescm Verse sind kritiscb 
zweilelbaft und von L a china nil ausgelasscn. Und diess 
aucli innerlieb mil Reclit. Es liegt, wie sebon P a u l  us bc- 
merkt bat, cine G r a d a t i o n  in der Darstellung. Je spiiler 
sie kommen, desto weniger fordern sie Lobn. Diesen Letz- 
ten wird der Lobn niebt einnial a l l g e me i n  zugesagt.

V. 8 . ’Οψίας γενομ. — Rechnungszeit (3 Mos. 19, 13) 
und Zeit der Rube. Es ist deni Sinne nacb die ήμερα χρί- 
αεως oder (13, 40 IT.) A e r n d t e :  die Enlscbeidungszeit fur 
die golllicbe Sadie, in welebcr sicli zugleicb das Verdiensl 
der Milarbeiter oll’enbart. ’Επίτροπος “  Aufseber liber Ar- 
bciter oder Diener. Οικονόμος bei Luk. 12, 42 u. 10, 1 bc  ̂
deulel etwas nichr, einen der selbststandigcr bandelt. ,,Gieb 
ibnen den Lobn, von den Lclzten beginnend bis zu den Er- 
stcn.“  Diess ungenaue Art. zu sebreiben, fiir αρ'ξάμένος — 
Ιρχόμενος εως u. s. w. (Luk. 23, 5. AG. 1, 22). F r i t z -
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sc he bezieht daber unnolbig εως zu άποδος. Aher es muss 
in diesem «ρ|. εως — sclion der Befehl liegen, sie A lie gl e i el i  
zu slellen. Denn die Arbeiler nnirren ja gogen den H e r r n .  
*Ανά δηνάριον Luk. 9 , 3. 10, 1. Jo!). 2, 0. Apok. 21, 21: 
Jeder einen Denar. — V. 10: Audi die Erslen, ohgleicli 
sie mc i n l c n  u. s. w. Dieses enlschieden gegen die An- 
spruche der Apostel. Eine fremde Beziehung wird von Hi e 
r o n y m u s  und P a u l u s  liereingelegt: die Spatereu batten
mehr gearbeitet als die Friiheren. Der S i n n ,  wie gesagl, 
ist vielmehr: Alles messianisebe Heil ist freie Gunst, und die 
Lobnsucbt mislallt' dem welcber jenes erlbeilt. — V. 11. 
Γογγνζην das gewohnlidie W ort fiir lante Aeusserung der 
Lnzufriedenbeil. — V. 1 2 . ,,Nur Eine Stunde zugebracht.“  
Dieses ποιεΐν (AG. 15, 33. 18, 23) ist mil Bedeulung gc- 
setzt, a!s sci es kaum Ar b e i t  zu nennen, was diese gelban. 
,,LTnd bast sie uns glcicbgestelll“  — als Arbeiter oder ini 
Lobne. ,,LTns die wir gelragen baben die Last und die Ge- 
falir des Tags.“  Κηύαων (Luk. 12, 52. Jak. 1, 11): Son- 
ncnglulb oder gliibendcr Wind. Sie baben die Millagszeit in 
der Arbeit vollbracht.

V. 13. rEv\ αυτών dculet wabrschcinlicb auf P e t r u s  
(19, 27). ,,Iiein Unredit — mit mir ubereingckommen um 
Einen Denar?“ V. 14. ,,Nimm das Deine und gehe.“  Der 
Lobnsiicblige beni ni mt  sicli selbst den Ansprueb auf freie 
Gunst. Θέλω bier mil Bedeulung gesagt, eben von freicr 
Gunst. Diese wird durcb die folgendc Frage V. 15: Ύ/ ovx 
—  ίμοϊς·, nodi mebr bervorgeboben. Gcwbhnlieh so wird bei 
den Israelite)! und iin jiidischcn Lebrstilc die Willkiir Gollcs 
bervorgeboben, Iloni. 9 — 11, and) wo Gr i i nde  seiner Iland- 
lungen erwahnt werden: wie bier V. 13 auf die Lobnsucbt 
bingedcutel wird, welche Golt ntisfalle. 1Εν τοϊς ίμ,οΐς (πράγ- 
μαβί oder χρημαβι): in incincn Saclicn, oder: mil meineni 
Gut. "// ο ο ψ ^ α Χ μ ’ό ς  — bczciclmcl nodi Etwas, was dem
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Herrn misfalle. Die Iilage liber Ungereehtigkcit, wele.be mis 
geseheben, habe immer N e i d ,  als etwas sittlicli Hassliehes, 
in sich. Die Lohnsucbt v e r s c b l e c b  t e r c  den IVJeiische». 
Stall η lesen Vide ( Gr o t  ins)  a’, als Fragpartikel. Πονη
ρός όφ&αλμός nicht wie 6 , 23, sondern wie in der klassi- 
schen Sprachc (doth aucb 5 Mos. 15, 9 nnd Sprue,hw. 22 , 9 . 
23, 6) :  sc bee Is e h e nd , eigenllich: mit s e b a d e n d e m
Blicke. Dem stebl das αγα&ός entgegen, bier: wo h 11 b u e n d. 
— V. 16. Οντως beigeselzt zu 19, 30 und πολλοί wegge- 
lasscn. ,,Anf s o l c b e  Weise werden sein die Letzten (vou 
d i e s e n  w i r d  h i e r  a u s g e g a n g e n )  die Ersten und um- 
gekebrl.“  Οντως bezieht sich wohl niebt bios auf den Er- 
folg, sondern es 1st s. v. a. a us s o l c h e n  Gr  l i nden;  niim- 
lich indem sie Lohn fordernd ihre Anspruche verlieren, wclche 
iibrigens ganz einlaeh sind. Πολλοί — allgemeiner, spriich- 
wortlicher Salz: ,,denn nur die G e s i n n u n g  enlscheidet iiber 
die geisligen Gesebicke der Mcnseben.“  Der Salz bat oft 
geleblt, wahrscheinlioh weil man ihn niebt passend zur Pa- 
rabel fand. Unten kebrt er wieder 22, 14. ’Εκλικτοί: bc- 
wabrl gefunden und darum belobnt. Vgl. 24, 24. 31. Bei 
Paulus ist κλητός s. v. a. Ικλεκτός — Rom. 8 , 33. Iiol. 3,
12. Tit. 1, 1.

Hier nun,  V. 17, wird zuerst erzahlt, dass Jesus nach 
J e r u s a l e m  g e g a n g e n  sei. Kap. 16 ,21  war es ange-  
k i i nd i g t  worden. ’Λναβαίνειν ist gewohnlichcr Ausdruck fiir 
die Reise nach Jerusalem (Ps. 122, 3 f . ; nach Einigen waren 
die Liedcr n ib y  p n , Ps. 120— 134, solche Liedcr die von 
den dortbin Wallfalirtenden gesungen wurden). Das ΛΥοιΊ 
wird. weniger gebrauebt wegen der L a g e  der Stadt oder des 
Tempels, als (adsccmhrc Jiomnw) wegen des R a n g e s  der 
Stadt. Die R eise bier ging von Peraa aus; vgl. 19, 1. in 
Jerusalem erwartetc der jiidische Glaube die E r s c b e i u u n g  
des M c s s i a s :  fiir Jesus solllc diese also nur in Leiden und
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Tod Stall liabcn. Παρελαβε και είπε — aticli hier dieses viel- 
leiclit imr der allgemeine lnhalt seiner Rode, wie 17, 22, 
ΙΙαρηδίδυβ&αι in dieser Sidle anders als 17, 22 und liicr so- 
gleicli V. 19. W  ic 10, 4 stclil os voin Vcrriillier. Die ε&νη 
V. 19 (AG. 4, 27) sirnl lieidnisdie Mensclien. ’Εμπαίξαι, μα- 
ΰτιγώααι, ΰταυρονν — die gewohulichen Tlieile der Greuzes?· 
strafe: zusnmmengeslellt zur Bolcbuhg des Gedankens. Nach 
Johannes 11, 47 — 53 ware hier der Todesbesdiluss sclion 
erfolgl.

Die Erzahlung V. 20 — 28 findet sicli bios nodi bei Marki 
10, 35 — 45. Die Bitle der Salome (naeli Mark, bitten die 
beiden Briider selbst; aber aueh bei Matth. gelicn wenigslens 
die Re d e n  Jesu an die J i i t iger )  soil wolil nielit im Zusam- 
menliange stehen mit den vorigen Erzahlungen (der Rede ail 
Petrus 10, 17 ΙΓ. oder ningekehrt der lelztcn, anscheinend 
verheissenden, 19, 28 f.), sondern mit dieser Roisc: Jerusa
lem, wie sdion erwahnt wnrde, gait fiir den Ort der mes- 
sianisclien Ersebeinnng. Die Muller der Kinder Zcbcdiii wird 
bei Matthaus nic genannt (27, 56. 28, 1), aber nach Mar
kus (15, 40. 16, 1) biess sic Salome. Είπε wie 4, 3 : ordne 
an. ,,Diesc sitzen, Einer zur Reclilen , Einer zur Linken 
in deinem Reielie“  (ίν τrj βαοιλεία), wenn du es cinridilest, 
oder fur immer. Also: lass sie die Niichsten bei dir sein.

V. 22 f . : Irdisclie Gcnossenscbaft mit ilun sei Tlieilnalime 
an seiuen Leiden. Docli das Sitzen neben ilim iin w a h r e n  
Sinne babe nur Gott zu vcrleilien, namlich die g e i s t i g e  
Tlieilnalime an seiner Ilerrlichkeit. J e n c s  ist gegen den 
sinnlicben, rolienGeisl, d i e s e s  gegen die Iloifalirl der Jiin- 
ger gesjiroclien. Nur Go t t  babe die Tlieilnalime an seiner 
Ilerrlichkeit zu vcrleilien, namlich sofern er Gabc und WUr- 
digkeit unler den Mcnscben verllicilt. Vgl. 13, 11 u. 19, I I .

Ova οΐ'δατε τt αίτεϊο&ε — wenn ibr die niicbste Tlicil- 
ualime an n i e i nem Gescliickc vcrlangt. 4νναβ&αι h ier: sicli
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zulrauen odor si 11 l icit vermogen. Ποτή^ιον — βάπηβμά 
sind zwei alle Bilder, in gleiehem Sinne angewendet. lloch- 
slens bedcutct das crsle Leiden, das zweile Unlergang. Docli 
es fragt sich, ob der zweile Satz και τό βάπησμα — βαπτισ- 
ϋ-ήναι achl ist; ilim enlsprjidie dann V. 23 καί το βάπτιβμα, 
ο εγώ βαπτ., βαπτιβ&ησεσΰ-ε. Bei Markus sind die Siilze un- 
bestritlen. Hier hat sie G r i e s b a c h  bezweilelt, L a c h in a n a 
weggelassen, Scl i ol z  beibeliallen. Man halt sie vielleielit 
fiir iiberladen; und es ist oft sclion gesagt, dass bei Matthaus 
vornehmlich Texlandcrungen geschehen seien , weil sein Evan- 
geliura das gebrautditeste war. Das Bild des K el d ie s  wird 
in der alltcstam. Sprache fiir G e s o h i c k  iiberhaupt gesagt, 
Ps. t 6, 3. 23, 5 and., dann besonders vom schlimmen, Ps. 
11, 6 . 75, 8 and.; im Evangelium wird es immer nur von 
diesem gebraucht, und zwar nur vom Geschick Jesu : 20, 
39 If. vgl. Job. 18, 11. Βάπτιΰμα, das Bild vom Vcrsinken 
in die Tiefe, slcht fiir Lebensnoth — Ps. 69, 2 . Jes. 43, 2. 
Luk. 12 , 50. — V. 23. ,,So lliut e s ,“  bleibt also dabei. 
To δε κα&ίααι namlich das im eigenllichen, wahren Sinne (19, 
28). Ονκ ίμ όν— : kommt mir nicht zu zu verleihen. 7/roi- 
μασται: bcstimmt (nicht gerade: bereilet) von Golt. Vgl. 
25, 34. 1 Iior. 2, 9. Ilebr. 11, 10 (Tob. 0, 17). Jesus 
meinl die Begablen und Wiirdigen.

Ilier wird nun dieselbe Erziirnung der Uebrigen gegcn 
die Kinder Zebedai erzahlt, wie 18, 1 gegen Petrus angc- 
deutet worden war. Die Rede bis V. 28 ist fiir Al l e .  Ei- 
ncr soli iiber den Andcrn Vorziige haben wollen nur in 
D i c n s l wi 11 i gk ci t , I l i n g e b u n g .  Weil sie Al l e  nodi 
in gleicher Weise belangen waren, wiewohl sie jene Briidcr 
tadelten, trifft die Ermahnung Al l e ;  alter es lag aucli cine 
Unfreundlichkeil in der Rede gegen die Briidcr. Die YVortc 
Jesu geben zugleicli cine Andculung darauf, we l c l i c r  A r t  
seine Gemeinc sei: keinc fiir Anspriiclie, nur fiir Arbeit und
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Dicnst. A u s s e r  dicscm Zusammenhange (in ihm hat auch 
Mark. 10 die Rede) stehl V. 25— 28 bei Luk. 22, 24 ff.

V. 25. ,,Ilir wiisst, dass die Fiirsten der Volker sie 
beherrschen, uud die Grosscn iiber sie Macht haben.“  Das 
zweite αυτών wird gcwohnlieh auch auf ί9νών bezogen. Dana 
enlsliinde Taulologie. Riebtiger beziebl Gr o t i u s  es auf άρ
χοντες. ,,Wieder iiber diese gebieten Grossere.“  Eine Ab- 
slufung Λ'οη Gcbieten und Gehorclien besteht im ausserlichen, 
biirgerliclien Lcben. Κατακυριευειν und κατεξουβιάζειν (Beides 
ebenfalls bei Markus) haben die Bedeutung von Feindseligkeit 
oder doch verlelzendem Uebermulh (1 Petr. 5, 3). So steht 
auch schon darum die Stelle nicht der nolhwendigen Abhan- 
gigkeit auch iiu g e i s l i ge n  Leben enlgegen — wiewohl diese 
inuner nicht ein Ge h o r c l i e n  im biirgerliclien Siune heissen 
kanu. — V. 26. Der lextus rec. hat εβται, dann zweimal 
έστω. Die Lesart schwankt; slalt εβται findet sich auch (L a ch
in an n) εβτιν, stalt εβτω (bei demsclhcn) εβται. , ,Nicht herr- 
sclie Einer iiber den Andern.“  Μέγας steht dem πρώτος, 
διάκονος dem δούλος enlgegen. Je grosser also Finer scin 
will, deslo melir demiilhige er sicli. Λοϋλος— διάκονος vgl. 
τυπεινονν εαυτόν 1 8 , 4 .  Nicht D i c n s t ,  sondern Ge s i n -  
nung  zu d i e n e n ,  ist gcmeiut. 'Τμών nicht “  πάντων, 
sondern: Einer des Andern. — V. 28. Er selbst ordne 
bingebend sich den Seinen unler, bis zur S c l b s t a u f o p f e -  
rung.  Vgl. 1 Job. 3, 16. Λιακονη9ήναι nicht bios in pass. 
Bedeulung, sondern mil der: sicli dienen zu la s  sen  — d. h. 
mil Anspriiehcn da zu sein. , ,Sondern dienslbar'zu sein und 
selbst sein Leben zu lassen als Liisegcld 1‘iir Viele.“  Der 
Evangelist, wie er Jesuin seinen Tod cntschiedcn crkliiren 
liissl (V. 17 If.), hat dieses ψυχήν δούναι gewiss nicht bios 
als Sleigerung bingeslelll: s e l b s t  we nn  er scin Leben 
lassen iniissle — sondern als eigenllicbe Vcrkiindigung. Ψυχήν 
διδόναι lindel sicli noth bei Murk, in d. Par. Luk. 22, 19
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ΰώμα διδ. Sclion ίιη A. Τ . : 2 Mos. 21, 23. Jes. 53, 10. 
Παραδιδόναι τ. ψ. AG. 15, 26. Bei Johannes τιθεναι ψ. 10, 
15 (F. and. A lies iiberall ganglia re Formeln (citam dare). 
Also ist liicr das διδόναι niclit bios dcs λντρον wegen ge- 
branebt worden. Die Forinel ψ. δ. bal die Bcdculuug 

' voni f r c i w i l l i g e n  Tode: bier bios von deni, welchein
Cr biilte entgeheu konnen. Λντρον im mosaischen Gcsetze: 
Erlosungspreis fiir Yerurtheille; vgl. 2 Mos. 21, 30. 3 Mos. 
19, 20. 4 M os. 35, 31. Die Bcdeulung von e i gene i n  Nach- 
tbeil, Verlust liegt naliirlich auch im W orte ; aber vornehm- 
licli bat es diese beiden: Erretlung und YViedergcwinncn. 
Diese drei Bedeutungen linden gleichfalls bei G b r i s l u s  S latl: 
(sich) aufopfcrnd, (die Mensebcn) errettend, (Golle) wieder- 
gevvinnend. Dagegen liegt d e r Begtilf der Formel fern: J e- 
ma n d e m einen Preis bezablend. Λντίλντρον 1 Tim. 2 , 6 
tmd' kvTQovodai 1 Petr. 1 , 19 aneb von» Tode Jesu. 'Λγοράζε- 
c&cn und εξαγοράξεο&αι bei Pauhis (Gal. 3, 13. 4, 5) und in 
d. Apokalypse. — Versohnungsopfer ist λντρον sclion der 
Spraehe nacb nicht. Das Verbnm kann dieses sein, nic aber 
das Substantiv (2 Mos. 30, 12 — Abldsung, da man
Gott gebiirle — αντάλλαγμα LXX Jes. 43, 3). Aber aueh 
der Znsammenhang lubrt bier wedcr auf die V'orslellung von 
O p f c r  noch von V e r s o b n n n g  der S i i n d e n ,  sondern auf 
cinen T o d ,  als Beweis von F r e u h  d I icb k ci t und Hinge-  
bung.  'Αντί kann sich auf Slellvertretung bezieben, doch 
ist es nicht noting, und Slellvertretung kann aneb sein: Lei
den Ira gen, damit es Andcren wobl ergebe. Es wecbseln ab 
περί 26, 28 und υπέρ Job. I I ,  52 u. 15, 13. Πολλοί steht 
nicht den πάντες entgegen, sondern detn Einen Darbringen- 
den; und so Jcs. 53, auch Bom. 5 u. Ilebr. 2.

Die Erzahlung V. 29 — 34 (oben 9, 27 ΙΓ. bei Matthaus 
allein — zwei Klinde) slehl auch bei Mark. 10, 46— 52 und 
bei Luk. 18, 35 — 43 in gleichem Zusammenbaiige. Docb

Εν. Matth. XX. 28. 29.
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Bride sprecben nur von Eincm Blinden. Der W eg vom Jor
dan nacl. Jerusalem ist bei Allen die Scene. Mallh. 11. Mark, 
κηο Ι ε ρ ι χ ώ ,  Luk. ε ι ς  Ϊ. Diese Wundergeschichte in einem 
Absebnille, weleber sonst so wenig Wunderbares entball, soil 
wolil nur (vgl. V. 29 u. 31) hcrvorliebcn die grosse Volks- 
begliickung und das Inlcresse des Volks fur Cbrislus. Ini Un- 
lerscbiede von der Erziiblung Iiap 9 soli diese wahrschein- 
licli die grossle Enlschiedenheit Je.su darslcllen; daher hier 
kein Yerbot desselben binsichllieb des Verbr.eitens. Der Hul- 
feruf V. 30 f. derselbe, wie oben Iiap. 9 a. 0 . Durcl. die 
Worle V. 32: Τ ί  ΰ ε λ ε τ ε  π ο ι ή β ω  ι φ ϊ ν ; will Jesus diese Men- 
sclien veranlassen ibren Glauben aiiszusprecben. — V. 33* 
’Α ν ο ί γ ε ο ΰ α ι  ό φ & .  (11, 5) ist der allgemeine Ausdruck fur Hei- 
luiig von Blinden. — V7. 34. Αυτών oi οφθαλμοί ist zwei- 
felliaft; La cbm a nn liisst cs aus. Das άναβλέπειν passt auch 
mehr fiir die Menscben als lur die Augcn.

Die Erzahhmg Iiap.  2 1 , 1 — 1 1 , vom E i n z u g e  J e s u  
in J e r u s a l e m ,  — bei Mark. 1 1 , 1 if., Luk. 19, 29 IF., 
Job. 12, 1 Π. — war von J u l i a n  us an forlwahrend Gegen- 
stand von Zweifein und ungiinstigen Urlbeilen. Diejcnige 
Ansicbt, welehe den Plan Jesu lur einen polilisclien liielt, 
bediente sicli der Erzliblung am Liebsten, als gebe sie die 
besle Andeutung von einem Versuebe sicli des Volks zu be- 
madiligen fiir Messiasanspriiebe. Abgeseben von dem was in 
der Pcrsonliebkeit Jesu biegegen liegt, so ist die Erzahlung 
selbst dagegen, indcin sie von gar keinem E r f o l g e ,  ja von 
keincr B e w e g u n g  im Volke und unler den Riimern gespro- 
clien bat, welcbe das Ercigniss bervorgebraebt babe. V. 11 der 
Buf ο π ρ ο φ ή τ η ς ,  abwecbselnd mit ν ι ο ς  Α α β ί δ .  Es mag sein, 
dass die evangeliscbe Tradition in dcr Sadie zwar keinen po- 
litiscben Versucb Jesu, aber cine entsebiedene E r k l a r u n g  
seiner Messianiliit gel'unden babe, wie sich in dieser Tradi
tion je weiter je mebr A lies in Jesu olfener und entsehiede-
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nor darstelll; mid als sich jene Tradilion bildetc, Italic die 
pol i  t i scl i e  Messiasidee ja schon aufgehort. Aber vvie das 
Ercigniss geschehen, ist es gewiss clwas selir Einfaehes gc- 
wesen. Zum Pasehafeste, a!s deni jiidischcn Ilaopllcsle, zo- 
gen die Juden in grossen llaufen nach Jerusalem (Luk. 2 , 44). 
Die einzelnen Ilaufen mogen sich um A u s g e z e i c  li ne tc gc- 
sammell haben. Freudenrufe und Huldigungen soldier Man
ner werden liidit aufgciallen sein, da jenes Fest ein freies 
Volksfest Avar. Vgl. R e i n h a r d  Tiber d. Plan Jesu (5. Aufl.) 
116 1Γ. Endiicli ist fur die A u s b i l d u n g  dieser Erzalilung 
zu bemerken, dass Hire Form zum Tiieil ans den propheti- 
sclien Stellen Zaeh. 9, 9 hergenommen worden sein mogc, 
besonders Avie Matthaus die Erzalilung giebt. Dieses nebmen 
Avir lieber an, als dass sidi Jesus selbst im Handeln an jene 
prophetisehe Darslellung a n b e q u c m t babe. Jene Sidle batte 
immer fiir messianisch gegollen , aber gerade im fricdlidislen 
Sinne. — In der Z e i t a n g a b e  ist eine DifTerenz zwisclieu 
den drei ersten Evangelisten und Johannes. Bei den Dreien 
findet das Ercigniss Slatt v o r  einem beriihmt geAvordenen 
Malile in Bclhanien, bci dem Vierlen nach demselben. Ueber- 
diess setzt Johannes dieses Ercigniss mit der Aulerwcokung 
des Lazarus in Vcrbindung. Es ist aa ohl Ein Malil: aber 
seine Stellung Avurde verschieden, Avie man die Bedeutung 
desselben verschieden auiTasstc. In der Tradition der Drei 
liegt diesc mclir in der Ilindeutung aiil' den T o d  Jesu, bei 
Johannes me.hr in der Ve r b  e r r l  icli un g Jesu.

V. 1. Βιι&φαγή (Q 'JS , Winterlcigen, llohesl. 2, 13), ein 
Thai und Dorf am Oelberge, ualter zur Stadt als Be t ha -  
n i e n  (daher aucli bci Mark. u. Luk. εις ΒηΟ-φαγίί και Βη9α- 
νίαν nichl so zu nebmen ist, als sei der Zug von dort nach 
bier gegangen) , bei J o s e p h u s  niclit erwiilint, aber aucli in 
der orlliclicn Tradilion vollig verscliAvunden. Bethpliage, nichl 
Belhanien, ist daher V. 2 gemeint unter der κώμη.
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V. 2. Fiir απέναντι liest L a c  hman η κ α τένα ντι.— die
ses wold bei niiheren Gegenslanden. Εν& έω ς bat in der Spra- 
che der Evangelien immer (s. z. 14, 27) eine Wunderbedeu- 
tung. Ilier liegt das Wunderbare fiir den Evangelisten in 
der Erfiillung des prophetischen Worts V. 4 f. Das Ereigniss, 
wie es bei den Dreien erzahlt w ird, hat viel Aehnlichcs mit 
der Anordnung Jesu bei’m letzlen Paschamahle (Mark. 14. 
Luk. 22). — Johannes fasst dieses als zufallig auf — ε υ ρ ώ ν  

ονάριον. ,,Eine Eselin angebunden und ein FuIIen neben ih r : 
bindet es ab und bringt es mir.“  Ob dieses auch ( J u s t i n u s  
Mar t .  a p o l. 1 , 32) auf Gen. 49, 11 anspiele (δεόμενω ν — 
πώ λον της ονου α υτόν), wissen wir nicht. Zunachst und haupt- 
saclilich liegt Zach. a. 0 . zum Grunde. Dorther hat Mat
thaus (er allein; und von hier an , besonders in der Lei- 
densgeschichle, pflegt er so prophetische Stellen in die Erzah- 
lung zu verweben) auch die z w e i  Thiere. Zwar hat dort 
das Original auch nur Eines, aber mit drei Worten bezeich- 
net: die alexandriuische Uebersetzung, welcher iibrigens Mat
thaus V. 5 nicht genau folgt, fand zwei darin: ύ π ο ξνγ ιο ν  και 

πώλος νέος. Allerdings mag diese Ungeschichtlichkeit der Er- 
zahlung mit als ein Belcg dafiir gelten, dass der e r z a h l e n -  
de Theii dieses Evangclium nicht von einem Augenzcugen 
hcrriihre. — V. 3. Ε ίπ ε ϊν  hier: hindernd einreden. Ό  κ ύ

ριος ist hier s. v. a. διδάσκαλος. Es ist nicht gerade nothig 
(abgesehen von der Wunderansicht), dass die Jungerschaft 
bckannt gewesen sei mit diesem Mannc: am Paschafeste lei- 
stete man sich allenlhalben kleine Diensle. 1Α ποστελεϊ rec., 
neuere lirit. ausscr L a c h m a n n  αποστέλλει. Jcnes ist ge- 
wiss richtiger, denn es muss auf den Herrn des Thicrcs ge- 
ben und noch zur Rede Jesu gehoren. Α ποστέλλει musstc auf 
Jesum sich beziehen, wie άπέστειλε V. 1 .

V. 4 f. Τούτο ολον wie 1, 22. 26, 56. Docli hat hier 
ολον oft gefehlt; auch bei L a c h m a n n  findct cs sich nicht.

Exeg. Sell it . 1 , 1· 9 9
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Es wird liier dieser Ilergang mit den Tliieren bezeiclmct, wel- 
che sich gefimdcn, um von Jesu gebrauelit zu wcrdcn. Ε ί
πατε xrj &ύγατρι Σιών ist nicht. aus Zach. a. 0 . ,  sondern aus 
Jes. 62 , 11. Im Zacharias wird Jerusalem angeredet: Irene 
dich — rufe froh aus. Job.: μή φυβοϋ. T o c h t e r  Z i on’s 
(Zachar. noch danebcn: Tochlcr Jerusalem’s ) : die Bevolke- 
rung von Jerusalem. Aehnlich Tocbter .v. A eg., v. Tvrus : 
Jer. 4 6 , 24. Ps. 45 , 13. ,,Dein Konig kommt dir, mild 
nnd silzend auf. der Eselin und dem Fiillen, dem Kinde des 
Lastlhiers.“  Im Original gebt der Sinn mehr auf F r i e d e n ,  
bier mehr auf Mi l de ,  B e s c h e i d e n h e i t .  Das R oss war 
Bild von Slolz und lirieg (Jer. 17, 25. Hos. 14, 4 ); Einzug 
auf Es e l  Bild des Friedens (Gen. 49 , 11). ,

Die Darstellung des Folgcnden ist also nach dieser prophe- 
tischen Stelle gemaebt worden. Es ist uns gleicbgiiltig, wie 
der Evangelist es vorgeslellt babe, das Beide gebraueht worden. 
Jedoch wahrscheinlieber so, dnss die Mutter dem Fiillen gefolgt 
sci (denn dieses hat nach den drei Andercn Jesus bestiegen), 
als (d e W  e 11 e , F r i t z s c h e )  dass Beide abweehselnd ge- 
braucht worden. Auf den Gebraucb des F ii I l eus  (πώλο?, 
όνάριον) legen wenigslens Markus und Lukas Bcdeulung: denn 
nach 5 Mos. 2 1 , 3 u. 1 Sam. 6 , 7 worden Fiillen nur von 
geweibten Personen und in gewissen Aden gebraueht. — V. 7.
3Επάνω αυτών zweimal: das erslemal wird auch ( La c k  m a n n) 
επ’ αυτών gelesen. Gewiss gebt nur das ersle auf die Thiere, 
das zweite auf ίμάτια. So erklliren es mit Rechl die Meisten. 
De W e t t e  und naliirlieb S t r a u s s  bezichen Beides auf die 
Thiere. ,,Breiteten ihre Gewiinder aus liber die Thiere und 
liessen Jesum auf die Gewiinder setzen.“  Es lag ja in diesem 
Scbmuck der Thiere eine besondere Feicrlichkeit.

V. 8 . V  πλεϊΰτος ’όχλος: die Meisten aus der Menge, wel- 
che ihm gefolgt Avar. Bei Johannes auch Entgegenkommende 
aus der Stadt. ,,Breileten ihre Gewiinder aus auf dem Wege
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(die J ϋ n ge r ίίb e r  d i e T h i e r e ) ; Andere schlngen Zweige 
ab von den Baumcn und streutcn sic unter ilin auf dem W ege.“  
Ein solches Gewandausbreiten stalt der Teppicbe bci der Sal- 
bung Jelm 2 Kon. 9 , 13 ( Joseph.  9. 6 , 3). Z w e i g e — 
naoli Job. Palmzwcige nehmend — auch 1 Makk. 13, 51. 
2 Makk. 10, 6 (βαΐα XauSavfiv). Mehr abendlandisch is! d. 
φύλλοβολία (Laub und Biumen streuen) — Alex. Einzug J  o- 
seph.  1 1 . 8 , 5.

V. 9. Ot οχλοι ohne Zweifel dieselben mit πλίΐατος οχλος 
V. 8 und ot όχλοι V. 11. Der Hanptgedanke dieser Erzah- 
lung ist ja Vol k s z u n e i g u n g .  ,,Vorangehend und nach- 
folgend riefen : Heil ihm, dem David’s Sohnc!“  'Sleuvva,
das griecliisch gcformle N3“ yXUiri: g*eb ihm Heil! Mit dem 
Zusatze τω νίω Λαβίδ hat es nur Matthaus, bier und V. 16. 
Das Ganze bis όνόματι κυρίου ist aus Ps. 118, 25 (dort d. 
alex. Uebers. οώΰον, nieht das Urwort). Dieser Psalm ge- 
horte zu dem grossen Fesfgesange am Pascha (dem g r o s s e n  
Hal  lei) 113— 118: und vielleieht hiell schon das J u d e n -  
thuin den hier Gepriesencn fur den Me s s i a s ;  denn cine 
alle Tradition im Judenthum erwarlet den Messias am Pascha. 
— Zur Psalmcnslelle ist beigefiigt: ωΰαννά iv τ. υψίΰτοις. 
Die Formel ίν ύψ. ist hier wohl nicht (wic Luk. 2 , 14 — 
F r i t z s  d ie )  auf das L ob  sin  gen zu beziehen, sondern auf 
Go I t:  du im Himmel, verleihc ihm Heil. Andere Zurufe 
an den neuen liiinig: 1 Sam. 10, 24. 1 Kon. 1 , 34. 39.

V. 10. IJaOa rj πόλις wie 2 , 3 nicht historisch streng 
zu nehmen. Denn,  wie gesagt, cs zeigt sich durchaus keine 
weiterc Nachwirkung dieser Auflrilte. Und da die Stadt noch 
fragt, wer dieser se i, nacl i  dem Zurufe V. 9 ,  so konnen 
ihr diese nicht so bedeutend geschienen hahen. Ot οχλοι, V. 11, 
w'ie schon bemerkt, sind die vorigen. Sic wollten also sclbst 
ihn nur als g e i s l i g e n  Messias haben; denn ο προφήτης

22 *



war kein M cssiasnam e. „Es ist dcr (bekannte) Prophcl“  
u. s. w.

Hicr folgt nun V. 12 f. (und bei alien drei Evangclislen) 
die Erziihlung von dcr T e m p e l s i i u b e r u n g .  Mark, aus- 
driicklidi: am f o l g e n d e n  T a g e  — und Matthaus ist nieht 
geradezu dagegen. Diese Erziihlung findet sich bei Joh. 2 , 
13 IF. am A n f a n g e  des Werks JesuJf,vor dem synoptischen 
Evangelienanfang. Ob nun dieses als DifTcrenz genommen 
werde, sodass die evangelische Tradition Alles, was sie von 
dem Wirken Jesu in J e r u s a l e m  aufgcnommen butte, in 
di e sc  Anwesenheit gesetzt hiilte, dieEine welchc sie darstellle 
;— oder die Saclie Ayirklich ofters so geschchcn sc i, vielleicht 
in versehiedener Absiehl, verschiedenem Sinne. Bei Johan
nes ist sie wirklich ein nur r e l i g i o s e r  Act, bei den drei 
ersten Evangelisten ein m e s s i a n i s c h e r  — keine Besitz- 
nahme des Tempcls (davon nicht die geringste Spur), sondern 
jene messianische Tempelreinigung Mai. 3, 1 —3. Ur spr i i ng-  
l i c  h mag diese Handlung Jesu nur ein altisraelitiscber Act des 
Eifers fur das Ileiligthum gewesen sein.

To ιερόν τον &εον — wenn dieses τον &εον adit ist 
(L a e h m a n n  liisst es w'eg; dann sleht το ιερόν in de r Be -  
deulung, in welcher es weniger ist als d ναός) — wie d ναός 
τον ϋ-εον 26 , 61, der alte fromrne A usd ruck. Hier soil er 
die folgende Erziihlung, von der Erziirnung Jesu uber die 
Entweihung, einleitcn. *Εκβά\λειν kann einc milde Bcdeutung 
haben (9 , 25 ); doch kann dieses Hinausgchenheissen hier 
aueli in entschiedener, sUirmischer Weise gescliehen sein. 
Weni gstens Joliannes stellt es nodi lebendiger dar als bier im 
Folgenden. Es sollle dann wohl eine Darstcllung der altpro- 
plietischen Art zu eifern sein. ,,Im Tempel,“  eben dem ιερόν, 
eigentlich den freien Riiumen unten am Tempelberge, mit 
Halien umgeben, dein sogenannten Vorhof der lieiden. Der 
Markt war zwar allein fur den T e m p e 1 gebrauch bestimmt

340 Εν. Matth. XXI .  12.
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(Mtinze auszuwechseln fiir die Tempelsteucr and Opfertliiere 
zu kaufen — bei Job. selbst g r o s s e r c :  Scliaf und Kind, 
wabrscbeinlich wenn Einer den Priestern cin Opfer iibergeben 
wollle, fiir sich darzubringen): aber wenn dieses Wesen 
aueh nicht zum Vorlbeiie der Priester geschah ( J o s e p h ,  de 
bell. jad. 5. 9, 4:  ,,der Tempel ist eine Herberge, ίκδοχεΐον, 
aller priesterliehen Siinden“ ) ,  so waren doch aucli diese Vor- 
hofe fiir die Andacht bestimmt: in den llallen wurde gelehrt. 
Ijcbcrdiess lag diesem Misbrauch immer die Absicht zum 
Grunde, im Volke Wucher z« Irciben gegen das Gesetz : 
2 Mos. 22, 25. 3 Mos. 25, 26 f. 5 Mos. 29, 19. — „W arf 
die Tisclie der Wechsler um und die Sitze der Taubenver·*· 
kaufer.“  Τράπεζα vom Wecbslerlische. Der Gebrauch war 
alt; vgl. Luk. 19, 23. Τραπεζΐται 25, 27. Κόλλνβος (Ρ|^Π)
war wie άρραβων (lurch die phonicische Handelssprache in die 
damalige Weltsprache iibergegangen und bedeutete Aufgeld 
bei’m Wechseln. Hier bei Markus und Johannes* Daneben 
hat dieser hier κερματιβτης und κέρμα. K o l i y b i s t c n  waren 
also solche, welehe mit Gewinn die fremde Miinze gegen 
Tempeliniinze (Schekel) einwechselten. Περίΰτεραί bei Reini- 
gungsopfern gewohnlich: 3 Mos. 1. 5. 12. 14. 15. — V. 13* 
, , — soli Bethaus heissen: ihr aber habt es zu einer· Rauber- 
hohle gemacht.“  Zwei Slellen sind verbunden; denn gewiss 
sind beide Citate (nach P a u l  u s isl das Zweilc I'rcicr Beisatz).- 
Die llauptformcln sind nach der alexandr. Uel>erselzung. Jes. 
56, 7 : ο οϊκός μον οίκος προΰενχής κλη&ηΰετca. Jcr. 7, 11 : 
μη ΰπΐ]λαιον λ-ηΰτών 6 οϊκός μον; Bei’m crslen Citate stehl dorl 
dabei πάαι τοΐς ΪΟνεαι — alle Welt werde dorl. anbeten. Das 
zweilc bedeutet dorl: unheilig, rail Frcvellhaten bedeckt, 
kiinien sie hinzu. Aber cs erhaltcn die beiden Slellen eigent- 
licit ersl rechte Bedeutung in dieser Anwendung: die ersle, 
weil die Scene im Vorhof der He i d e n  war; die zweite, 
wcil die Entweihung dcs Tempels aus E i g e n n u t z  geschah.
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V. 14 f. Gcgcnsalz von dem Vo l k c  (bis lief union) 
und don g c i s t l i c b e n  Obe r n .  — A n n e  und I i r a n k c  
waren am Tcmpelberge gcwohulich gelagerl. Audi bier isl 
es zweifelliaft, ob dieses gerade an die sent Tage geseheben 
sci. V. 15. Θανμάοια bier allein im N. T. Ociters lindet 
es sicli im A. T. bci den Alexaudrincrn,· ganz dem hebniischen 
ΓΥΪν Ημ  und n Sb entsprecliend. In Hinsicbt auf d i e s c  wild 
keine Rede der Pharisaer eingefiihrt. Aber der Sinn des 
Evangclium isl: d a r a u f  liiitlcn sie Nichls zu sagen gehabt .  
Τους παϊδας — Volkszurufe wolil, von dicscn wiederbolt: 
nichl als s ο 1 c h e gemeinl. Am Paschofcste war walirseliein- 
lieh auch in den Vorhofen das Leben freier, reger.

V. 1 ϋ. ’Ακούεις τί — wie in der Leidensgescliicbtc oft, 
wird es auch bier von den Pharisaern vorausgcsctzt, dass 
Jesus nielit Messias sein konne .  Daber Aulforderung, das 
Yolk zuriickzubringen ( P a u l u s :  Yeranlassung, sicli zu er- 
kliiren). Ναίι wolil bore ieh es. Ουδέποτε ανεγνωτε 12, 4. 
19, 3. Und nun Ps. 8, 3 naeh d. alex. Uebers. Was dorl 
von G o 11 gesagt: seine Anerkenntniss drangt sicli Allen, den 
g e i s l i g  Diirftigslen, a u f ,  und a us ilinen hervor — das 
wendel Cbristus a u f  sicl i  an: weil seine Sadie die gotlliclie. 
E r will aber eben zweierlei mil dieser.Antwort sagen: 1 . Den 
kindlicb Einlaclien, Unbefangenen, driingl sicti diese Ucbcr- 
zeugung am meisten auf ( 1 1 , 25. 19, 13). Und 2. Die Uebcr- 
zeugung voin Gdllliciien lasst sicli nichl zuriickdrangcn (Luk. 
19 , 39 f.). — Νήπιοι — δηλάζοντες dichteriscbe tlyperbel 
fiir das Unlahigsle. Bei’in 9ηλάζοντες, lactantes, bedarf es 
also nicht der materiellen Bemerkung, dass dieser Zustand 
bei den liebraeru ofl lange gedauerl. Ygl. Gen. 21 , 8 und 
1  Sam. 1 , 22 — 24.

V. 17. Dieses Uebernacbtcn in B c l h a n i e n  ( =  O r t  
i ni T  h a 1 c oder d e r  A r m u I li) liber den Oelberg hinaus 
gesebab nacb Luk. 21 , 37 allliiglich.
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V. 18 — 22: V e r f l u c i i u n g  des  F c i g e n b a u m s :  
nur noch Mark. 11, 12— 14 u. 20 — 24. Dcnn bei.Markus 
erfolgt das Verdorren uicht s o g l e i c h ,  sondern wird erst am 
folgendcn Tage bemerkt.

V. 18. ’Επανάγαν hier allein: zNiriickkelircn. — V. 19. 
Mia wie tig 19, 16. ’Επϊ νής όόον s. x. 14, 25. So sind 
die Slrassen in Syrien oft besetzt. ’llkd-ev in αυτήν: trat 
binzu ( F r i t z s c h e :  conscendit). ,,Nur Blatter, Laub.“  
Wiewold auch nach Markus je tzt, zur Pasehazeit, noch uicht 
Zeit zu r e i f e n  Feigen war, so mussten dock sclion die neueii 
Friichte sichtbar seiu; auch Spiillinge sind dann an diesen 
Biiumen noch zu fiuden. Der Bauin war also dem Absterben 
nalie, und dieses, das Vcrliercn des wenigen ubrigen Laubes, 
geschah dann in solchem Klima. auch schnell. ,,Nimmer soil 
werden von dir ciue Frucht.“  Die Worle sind nichl anders 
zu erkliiren (uicht: ,,es wird nicht‘( u. s. w .). , , S o f o r t  
(παραχρήμα) verdorrte der Baum.“  Und die folgende Rede 
der J linger V. 20 zeigt, dass clwas Wundcrbares angenom- 
men worden sei ini Verdorren auf das W ort Jesu, als wic 
auf seine Vcrfluchung dcs Baums. — Aber auch bei’in eigenl- 
lichslen Wunderglaubcn wiirde man in diesem Ercigniss doch 
kein Wunderwerk annehmen diirfen 5 es ware zu ausserlieh, 
zu magisch, und wie um den todten Baum dafiir zu strafen, 
dass cr nieht ein kleincs Lebcnshcdiirfniss bcfriedigl habc. Hier 
nehmen wir vielmehr unbedingt einc Umb i I d u n g  der S a c h e  
in der Tradition an und vielleichl sclbst der folgendcn R c d c n  
Jesu. Die ubrigen Evangclicn fiihrcn uns, Markus bei dieser 
iieschichte und Lukas andcrwiirls, auf das e i g c n l l i c h c  E r
cigniss. 1 . ist mil Markus anzunehmen, dass der Baum , im 
Absterben begrilfen, uicht in diesem Momeut abgcslorbcn sei. 
2. ist anzunehmen, dass Jesus auf diesen Baum hesnndcrs auf- 
merksam gemacht babe, indem e r , >vie Luk. 13, 6 — 9 ge- 
schichl, an ihn eine Darstellung des Cicschicks dcs j i i di sc  hen
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Vo l k s  knupfte, wie cs jetzt eben auch im Absterben begriffen 
war. Aber zu weit gelit man und ohne dazu bereclitigt zu 
sein — die Erzahlung steht zn materiell da — mit H e r d e r  
(Evlault. z. N .T . 120) und S t r a u s s  anzunehmen, dass sic 
e n t s t a n d e n  sei aus einer P a r a b e l .  3. Die Rcden Jesu 
V. 21 f. sollen gewiss nicbt bios g r  os sere* Wander verheis- 
sen, als dieses sei (eigentlieh giebt es ja in W undern, im 
Uebernatiirliehen, kein Grosseres und Kleineres), sondern 
w u n d e r b a r e s  W i r k e n  im Gegensatze zum bios n a t ii r- 
l i c h e n  Thun .

V. 21. Πίβτιν εχειν xa\ μη διακρινεΐΰ&αι (Rom. 4 , 20. 
14 , 23. Jak. 1 , 6) ,  ungelhcilten oder bleibenden Glauben. 
Λιακρ. in sich selbst oder nach und nach. To της ΰυκής wie 
8 , 33 τα των δαιμονιζόμενων. Die spriiehworlliehe Formel: 
z u m B e r g e  — h e b e d i c h ,  17, 20; dort Nicbts vom Meer. 
Ebenso wie bier isolirt: Luk. 17, 6 . Das natiirliche Thun . 
wird iibrigens bier nicht auch vom G l a u b e n  hergeleitet, son
dern der Sinn ist, dass sie aus Glauben ganz Anderes und Der- 
gleichen gar nicht thun wiirden. ,,Ihr werdet dann ganz An
deres thun konnen.“  Es sind aber g e i s t i g e  Dinge, Erfolge, 
gemeint, wclche weit fiber alles Aeusserliehe, Materielle, hin- 
ausgeheu wiirden. — V. 22. ,,Und Alles, warum ihr im 
Gebct bitten werdet, werdet ihr glaubcnd empfangen.“  Aus- 
ser den Erfolgen auch die K r a f t  Solehes zu wirken. Denn 
die Gebetserhorung geht in den Evangelien und bei den Apo- 
steln immer auf g e i s t i g e  Krafte, welche man empfangen 
solle. Vgl. 7 , 7 ff. u. 18 , 19.

V. 23 — 27 wird das Zusammenlreffcn mit den jiidischcn 
Obern im Tern pel zu Jerusalem erzahlt. Neben Markus 
ist Lukas fortwahrend parallel 20 , 1 ff. Diese Einzelfragen 
iibcrgeht Johannes in seincm Rericht.

Die Bcschrcibung des Synedrium (bier Mitglieder, Ab- 
gesendete dcssclben) durch oi αρχιερείς και oi πρεοβντεροι τον
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λ«οΰ wird V. 45 noch durch of Φαριβαΐοι vervollstandigt.
• Siehe *zu 16, 2 1 . Die γραμματείς kommen Kap. 23 noch 

hinzu. Das Synedrium, als mit 31 os i s  Recliten begabt, hatte 
die Befugniss nacli 5 31os. 13, 1 IT. u. 18, 18 IF. (auch der 
Talmud spricht davon) nach dem Berufe der P r o p h e t e n  zu 
fragen. Λιδάοκοντι fehlt nur in unbedeutenden Zeugen; auch 
Lukas hat es. F r i t z s c h e  verwirft es mit Unrecht. 31au 
incinte ταντα nicht auf die L e h r e  nur beziehcn zu konnen. 
Auch geht dieses ταντα nicht auf s i e bios, sondcrn auf das ge* 
sammle B e Ira  g e n Jesu imTcmpel — mit grosserer Auctorilat, 
und er vom Volke gesucht und gepricsen. Aber διδάβκονη soil 
nur die Umstande bezeiehnen, unter denen die Frage gesche- 
ben sei. 1Εν ποια Ιξονβία — τίς coi εδωχε: Ob er sie sich 
angemasst babe, oder ein Anderer sie ibm gegeben. Also 
(sie setzen das Unberecbtigte voraus): ob er tausche oder ge- 
tauscbt wordeu sei. Unter dem τίς denken sie wohl an eincn 
der jiidischen Grossen selbst. Ebenso AG. 4 , 7  ίν ποιοι 
εξονβία και iv ποίω δνόματι.

Die Antwort Jesu V. 24 f. sollte nicht bios durch eine 
von ilinen nicht zu beantwortende Gegenfrage b e s c h a m e n ,  
zum S c b w e i g e n  b r i n g e n ,  sondern ilinen sagen, dass 
jcdc Erklarung iiber seincn Beruf bei ibnen unniitz sei, da sie 
ja doch immer, auch gegcn ihre Ueberzeugung, widerspre·1· 
chen, laugnen wiirden. Vgl. 11, 18 f. Aber sie fassen die 
Frage von Hirer a u s s e r l i c b e n  Bedeutung und linden sie 
von dicser ge f a h r l i c h .  — Λόγον ενα (22, 15): Einc
Frage. Είπε tv: beantworten. Βάπτιΰμα ist der ganze Be? 
r u f  des Tiiufers , AG. 19, 4. ’Εξ ovquvov — £ξ άν&ρωπων 
wie AG. 5 , 38 f. Ικ ϋεοϋ —■ Ιξ άν&ρ. Aber ί'ξ άν&ρώπων 
bedeutet nicht nur : von andcren 31enschen, sondcrn: von 
Menscben iiberbaupt, mcnscliliclier Art — den Taufcr mit ein- 
gescblossen. Ebenso 19, 12.

Λιελογίζοντο πιιρ εαυτοϊς (16 , 7 iv I.) wohl: bei sich,
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in tiedanken. Das eigcutliclic Ralhschlagcti wiirde slorcnd in 
die Scene einlrclcn. Viclmelir wird es mil viclcr Walirlieil 
so dargestelll, als waren sie Alle auf dassclhe bei sicli ver- 
tallen. , ,Sagen w ir: vom Hiimnel, so wird er sagen — sa- 
gen w ir: von Mensdicn, φοβ. r. ’όχλον.'1. Dieses φοβούμενα 
t. όχλον isl kein rechler Nachsatz. Es brauclit keine Aposiopesis 
mil F r i t z  sc he angenonunen zu werden, sondern entweder 
steht φοβούμενα fiir φοβεΐο&αι δει, oder abgebrochen : so slcht 
es sclilecht mit uns, denn wir fiirchlen das Yolk. "On ως 
προφήτην u. s. w. 14, 5 ; und ganz dieses φοβεΐαθαι· τ. όχλους, 
έπειδη ως u. s. w. V. 46. — V. 27. Ουκ οΐδαμεν — eine 
zu unerwartete Antwort dieser Meisler des Volks. Sie woll- 
ten ohne Zweifel mit ibr die eigene Erklarung Jesu erkunden. 
Aber mit dcr Aiitwort ον λέγω υμϊν — deutet Jesus an, dass 
sie wohl w i i s s t e n ,  aber nicht sagen wollteu. ,,Auch ich 
sage nicht.“  Kal αυτός, auch ablehnend— : s ie  aus Scheu, 
e r ,  weil er nichts Unniitzes thun mag.

V. 28 — 32, bei Malthaus allein. Der Ungl aube  der jii- 
dischen Obern, bei allem W  i s s e n urn das , was geglaubt 
werden musse, und allem S c h e i n e n  vor Gott. — Der 
M a n n  und V a t e r  in der Parabel ist Go t t  selbst. Wiedcr 
das Bild des Weinbergs, 20 , I f f . ,  fiir die gottlichc Sadie. 
Die S o h n e  sind die beiden Elcmenle des Judenthums: die 
g e i s t l i c h e n  O b e r n ,  welehe sich fiir das achte Judenthum 
aehteten, und das V o l k ,  insgesammt von jeuen verachtet, 
vornehmlich aber in einzelnen Theilen. Anders, von Juden 
und Heiden, wohl Luk. 15. Der Widerspruch des Volks 
gegen den Vater, Gott, in wclehem es in der Parabel darge
stelll wird, bedeutet entweder nur, dass es so v o r g e s l c i l t  
wurde von den Obern, oder dass es das Volk in dcr F o r m  

‘der offentliehen Religion nicht so genau nahm.
Im gewohnliehen T exte: ,,trat zu dem Einen und spracli: 

gehe, arbeite heute u. s. w. Dieser: ich will nicht $ dann
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aber reute cs ilin uud cr ging.“  — V. 30. ,,Dann zum An- 
dern.“  Λεντερω re c ., auch L ac  Inn aim , S c h u l z ,  F r i t z -  
s c li c 5 (« r i e s b a e h mid S c h ο 1 z ετερψ. ’Εγώ, κύριε — 
ganz in der Sprachc dcr Ergebenhcit, Bercitsehaft. — V. 31. 
,,W cr nun von Bcidcn“ u. s. w. Die Frage konnte miissig 
sclicinen, doch sie ist aufzulosen in : ην 6 ποιήσας. Die stren- 
gen Juden nannlen sich sclileclilliin T h a t e r  des gottlichcn 
Willcns. , , W e r  von Beiden war dem V7aler eigentlich er- 
geben?“  Und naliirlich darauf: ο πρώτος. Aber cs war in 
dor Slelle V. 20 — 31 sclion zur Zcit des l i i c r o n v m u s  
eine merkwiirdige Verschiedenheit der Lesart. Nicht nur slel- 
len vicle, auch bedeutende, handschriftliche Zeugen die Er- 
zahlung um: V. 29 εγώ, κύριε· και ονκ άπήλ&εν — V. 30 
ον &ελω · ύστερον δε μεταμ. άπήλ&εν u. s. w., und lesen stalt 
ό πρώτος V. 31 ο έσχατος oder ο ύστατος oder ο ύστερος, son- 
dern einige, auch bedeutende, lassen jcne Anordnung stchcn 
und geben doch V. 31 6 ύστερος oder ο ’έσχατος. Diesen fol- 
gen P a u l u s  und L a c h m a n n .  Aber es ist dann nicht denk- 
bar, dass die Juden so gegen Vernunft und Wahrhcit ges|>ro- 
chen haben wiirden, dass sie den fiir den Ilechten crkliirt liiit- 
ten, welcher nicht gegangen ware — sondern έσχατος oder 
ύστερος muss ten bcdculen: welcher zuletzt g i ng .  Viellcicbt 
ist dann ύστερον zu lesen wie V. 32. indcssen hat das έσχα
τος oder ύστερος V. 31 gewiss urspriinglich nur in jener an- 
deren Anordnung der Slelle gestanden? in welcher d e p Gu t e  
zuletzt crwiihnt wurde,

’s/μην u. s. w. bis V. 44: die Anwcndung der Parabel 
erst von der Seite dcr iiiisscrlich Verwerllichcn, wclchc glau- 
big gew'esen, dann in einer neuen Parabel von ihrer, der 
lluglaubigen, Seite.

Τελώναι 10, 17. Πόρναι (wie πορνεία von llnhciligkeil) 
von L n h e i l i g e n ;  aber, wie vorher: da fu r  g e a c h l c t ,  
oder a u s s e r l i e b ,  als Ungesetzlichc, von soldier Art.
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,,Gchcn cucli voran in das IIimmclrcich.“  Ohnc class in die- 
scin προάγειν liegen sollle, dass s ie  doch spiitcr hcrcingehcn 
wiirden. G o t t e s r e i c h  nicht von Gliickseligkeit, sondern 
von der Gemeinschaft, der Sache Cliristi gesagt. — V. 32 
giebt den Grund davon: Glauben des V o l k s  an den T  a li
f er .  So die Antwort auf die Frage V. 24. Ίίν όδώ δίκαιο- 
ΰννηςι auf dem Wege gottlicher Bcstinimung. Λικαιοο. 3, 15. 
Oder: auf reebtem W ege, d. i. als reebter Lehrer odcr Leh- 
rer der Wahrheit. Auch odds διχαιοβΰνης 2 Petr. 2 , 2 1 . 
,,Ibr nicht — aber die Schlechten, Gnheiligen.“  'Τμεϊς δΐ 
ίδόντες ον — dieses war in der Parabel nicht ausgefiilirt wor- 
den, es lag  aber im ovx άπήλ&ε V. 30. Beharrlich im Gn- 
glauben, wie jene Andern es nicht in ihrer Siinde gewesen 
waren. Ίδόντες: jenen Glauben sehend. Diesen Glauben der 
Volksmasse, der τελώναι και πόρναι, Ijisst Jesus bios an dem 
T  a l i fer  Statt liaben. . I h m  selbst war diese nicht so nalie 
gekommen.

Aber V. 33 — 44 stellt nun den Unglauben der Juden 
an s i c b  und s e i n e  n E r f o l g e n  dar, in einer neuen Pa
rabel. Sie findet sich bei alien drei Evangelisten (Mark. 12, 
1 — 12. Luk. 20, 9 — 19), aber sehr verschieden ausgefiihrt, 
meist charakteristisch.

V. 33. Οικοδεβπότης und αμπέλων wie 20, 1. ,,Pflanzte, 
zog cinen Zaun oder cine Mauer (φραγμός) daruni, grub ciuc 
Iiclter.“  Ληνός bier laevs turcularis, Trog unter der Belter. 
Markus hat genauer νπολήνιον. ,,Baute cine Warte dariu.“  
Die einzelnen Bilder sind nicht (so die griech. Vatcr) festzu- 
haltcn. Jes. 5, 1 f. linden sich dieselben und noch mehr. 
Nur die Sorgfalt, die Bemiihung nin dieses Volk soil mil 
ihnen dargestcllt werden. ’ΕκδίδοοΘ-αι: locate, collocate,
v e r d i n g e n  — altgricchischer Gebrauch, hier bei alien Drcien. 
Γεωργοί (verschieden von εργάται Kap. 20) sind Pacbter oder 
Venvaltcr. Die F r i i c h t e  ini Folgcnden sind enlwcder ein
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Tlicil des Ertrags oder die siiinmllichen, ihm von den Veiv 
wallern abzuliel'ernden, Fruchte. Jene γεωργοί sind die άρχον
τες , die geisllichcn Volksobern — beauflragt, in der gottli- 
clien Anstalt zu arbeilen, Gott Friichtc zu schaflen. ’νίποδη- 
μεϊν — das Bild der Abreise anders in der Parabel 25, 14, 
wo es von Chrislus steht, wie er von den Seinen scheide; 
Ilier ist es niclit mussig (omatm causa: K u h n o e l ) ,  son- 
dern bedeulet das cinslweilige Aufhoren dcr unmitlclbaren 
golllicheu Offenbarungen, nachdem das Volk seine Verfassung 
erhallen. Golt uberliess das Volk nun diesen Obern.

V. 34. Z e i t  der  F r u c h t e  — in diesein Bilde wer- 
den einzelne Zeiten dargestelll, in denen Gott zu dein Volke 
gesendet babe und nach den Friichten gefragt, welche es ge- 
tragen — : g e i s t i g e  E p o c h e n  im israelilisch-jiidischen
Volke. D i e n e r  sind prophelische Manner. — V. 35. Be- 
handlung der Diener Goltes. Vgl. 23, 37 u. Hebr. 11, 36 f; 
Λαβδντες: ergriflen sie — dem δεχόμενοι enlgegengesetzt. 
,,Schlugen, tiidtelen, steinigten ihn.“  Λιδοβολεϊν bezeich- 
net mehr als 'άποκτείνεtv, denn es steht vom langsamen, grau- 
samen Tod.

V. 36. ,,Andcre, Mehre.“  Hier sind wohl die neustcn 
Zeiten vor Chrislus gemeint. Zwar wissen wir nicht von 
roehren P e r s o n e n ,  welche zu den Juden gesendet. Sie 
sind daher wohl nur eine Personification fur grosserc An- 
sprache, Erregung, Verlangen, das in der Zeit gelcgen, fiir 
Gott Etwas zu sein. Zu ihnen gehort Johannes der Taufer 
ohne Zweifel.

V. 37. , ,Seinen Sohn.“  Hier erscheint Jesus in den 
Parabeln zuerst so (vgl. 22, 2) — als Miteigenlhumer, Stell- 
vertreter. ’Εντρέπεα&αι auch bei alien Dreien (Hebr. 12, 9) 
— te rm , scheu an sich halten. — V. 38. ’Εν εαυτοΐς ~  
unter sich. ,,Lasst uns ihn todten und sein Erbe bchalten.“  
Κληρονομιά αντον: seiue geistige Macht im Volke. S i n n :
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Diesc Macht werdc ilincn unbcslriltcn sein, wenn Jesus und 
seine geistige Bewcgung hinweggenommen sein werde. — V. 
39. ,,Hcrauswerfend aus dem VVeinberge tfidtelen sie ibn.“  
’Εξέβαλον v o r  απέκτnvav bei Mal l bans und Lukas. In der 
lateiuischen Kirchc ist έξέβαλον bisweilen ή a c b geselzl wor- 
den, wie es bei Markus stelif. Das W ort ist gewiss nielit 
ohne Sinn fiir die Sache gebraucht: im Bi l de  scbcint es 
imissig zu sein. Aber es bedculet wabrscbeinlich nicht den 
Kreuzestod a u s s e r b a 1 b d er S t a d t (P a u 1 u s : denn der 
Weinberg ist das Vo l k ,  nielit Jerusalem), sondern die Dcbcr- 
gabe an die He i d c n  vor dem Tode. Vgl. 20, 19.

V. 40. Horn m en -— das allprophetische Bild von Got- 
tes eigencm liommen, im Sfrafgericble. — V. 41. ,,l)ie 
Scblimmen sclilimm verderben (κακόνς κακώς klassiscbe Formel), 
den Weinberg an Andere geben, welche die Friiehte zur 
reebten Zeit. bezablen.“  Freiwillig also, ohne dass an sie 
gesendet zu werden brauebte. Es ist das Bild eines in sieh 
selbst begriindeten, frommen Volkslebens. — Bei Markus 
und Lukas wird diese Verkiindigung des Gesehieks der Ver- 
waller niebt den J u d e n  beigelcgt, sondern J e s u  selbst. 
Die J«den sagen darauf: μή γίνοιτο. Bei jenen also ve r s t e -  
hen  die Juden den Sinn der Parabel, wenn sie denselben 
auch wohl nielit gerade mil der Person J e s u  in Verbindnng 
setzen. Bei Matthaus verstehen sie den Sinn der Parabel 
entweder g a r  n i c h t  (so David 2 Sam. 12, 5 f.), oder sie 
bezichcn die Parabel auf elwas A n d e r e s  (vielleieht die ^ω^- 
yoi auf fremde Herrscher), oder aucli sie nehmen uur den 
S c h e i n  an nicht zu verstehen.

V. 42 — 44. Drangende Rede. , , J e t z l u n d  in i hm ist 
die Ze i t  fiir die Juden gekommen. Sie verlieren das golt- 
liche Reich — sie geben zu Grundc.“ Es ist der Sinn vom 
Schlusse der ParabeL (V. 41) nur an s ie  ausgesprochen.

Wfeder das ουδέποτε άνίγνωτε wie V. 10. , ,Stein —
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Baulcute verwarfen — zum Eckstein — Durch den Herrn isl 
dicscr (Eckstein) geworden, und uns dunkt er wunderbar.44 
Ps. 118, 22 f. ganz nach den Alex. Αντη — ΰανμαβτη (im 
Original stelit das Neulrum) wird auf κεφάλι) γωνίας bezogen. 
Audi 1 Pelr. 2, 7 ist die Slelle cilirt und AG. 4, 11 u. Eph. 
2, 20 wird daranf angespielt. Schon aus dieser bestiindigen 
Anwendung der Stclle erhellt, dass C h r i s t u s  unter diescm 
Stein genieint sei; aber auch sonst war eine andere Bezie- 
liung kaum denkbar. F r i t z  sc be bezicht den Stein auf die 
He i den .  Im Original ist es der Diehter selbst: elwa David, 
von Saul verworfen. Κεφαλή γωνίας — Eph. a. Ο. ακρογω
νιαίος. E c k -  und Gr a n d  stein — aucli im N. T. scheinbar 
abwechselnde Bilder. Christus der Grund 1 Kor. 3, I t .  Aber 
Gr und  bedeutet in der neuleslam. Sprache niemals das Vor- 
nehmste, Wichtigste, sondern das,  woniit der An f a n g  ge- 
macht wird. Das Zusammcnhallcnde, Wichtigste ist der E ck 
s t e i n.  ’£<m ϋανμαοτή wohl nicht im guten Sinne: m an 
wrird dicsen Stein b e w u n d e r n ,  sondern noch zum Verwcr- 
fcn zu ziehen: man wundcrt sich dariiber, dass er dieses
g e w o r d e n .  — V. 43. ,,Genommen von euch das Reich
Goltes, und gegeben einem Volke, welches seine (des Reichs) 
Friichte bringt.“  Vorher (V. 34 if.): Friichte Gotles — hier; 
Friichte des Reichs. In dcmselben Sinne: in ihm geforderte 
Friichte. ’Ε&νός ist ohne Zwcifel vom Hcidcnlhume gesagt
— nach 5 Mos. 32, 21; vgl. AG. 13, 46 u. Rom. 10, 19.
Bios die Juden in der διαβπορά sind cs nicht (Joh. 7, 35) $ 
dieses ware ein zu beschriinkter Begriir. Aber die Verach- 
teten im Volke (V. 31 f.) sind dabei nicht ausgeschlossen: 
sie gehorlen ja bei den Juden zu den Heiden. — V. 44 ist 
oft weggelassen worden. L a c h m a n n  bezeichnet ihn als 
zweifelhaft. V7iclleicht fand man Anstoss, weil ein andercs 
Bild vom S t e i n  in ihm ist. Markus hat den Vers nicht, 
aber Lukas: doch diese Redcn diifcrircn sehr bei den Drcieif.

«e
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V. 43 hat ausser Matthaus Iieiner. Aehnlich Petrus im 1. 
Br. 2, 8 nacli der Stelle vom Eckstein. Dem Sinne nach ist 
der Vers aus Jes. 8, 14 f. (Gott sollen sie sich nicht werden 
lassen zuui Stein des Anstosses und zum Felsstiick). ,,W er 
auf ihn failt (an ihn sich s t o s s e n d  — also ausser dem Biide: 
wer zum Unglaubigen an ihm wird — Rom. 9, 32), der wird 
zerschmellcrt werden (ΰνν&λάΰ&αι); auf wen der Stein failt, 
den wird er zermalmen.“  Wcm er die Strafe fiir seine 
Sunde gieht.

■ V. 45. ''Αχούβαντες — vorher nicht (V. 41). Also: nach- 
dem sie a 11 e Reden gehorl hatten — die V. 28 If. u. 33. if. 
*Εγνωΰαν: begriflen sie. Zu V. 46 vgl. V. 26 vom Taufer. 
Ζητεΐν bios: wiinschcn. Κρατεϊν: oifentlich gefangen nehmen.

Kap.  22 folgt V. 1 — 14 eine neue P a r a b e l ;  vgl. 
Luk. 14, 16— 24. Sie stellt zwar auch den Unglauben an 
seine Sache dar, aber 1. mehr in Beziebung auf das Vo l k  
als auf die Obern, 2. mehr als V e r n a c h 1 a s s i g u n g denn 
als Unglaube, Widerspruch — und zwar als Vernachlassi- 
gung aus weltlichem Leben, weltlichein Sinne. Vgl. 13, 22. 
Die Parabel hatle ihren nachslen Sinn in Zeit und Verhalt- 
nissen: aber dassclbe wiederholt sich ja bei alien geistigen 
Angelegenheiten, wenn sie der W elt naher gebracht werden.

Der Anfang Ώμοιά&η — άνϊρωπω wie 18, 23. Γάμοι 
kann Festmal uberhaupt bedeuten, daini ( P a u l u s ,  Ki ihnoel )  
Huldigungs- oder Thronbesleigungsfest (Luk. 12, 36. 14, 8). 
Doch in den Parabeln hat das W ort wohl seine gewohnliche 
Bedeulung, von dem Biide des B r a u t i g a m s  fiir den Mes- 
sias. Vgl. 9, 15. Wie bei den Propheten G o t t  sich zur 
Ehe verbindet mit dem Volke, so in der spiiteren messiani- 
schen Sprache der Me s s i a s .  So das Hochzeitsmahl Christi, 
Apok. 19, 7 — 9. Paulus fiihrt das Bild geistig aus Eph. 5, 
23 IF. Hier also ist gemeint die g r o s s e  Z e i t  d e r  S tif-
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t u n g  de r  c h r i s  t l i c he n  Sache .  De r . So h n  erscheint 
jetzt bfler in den Parabeln. Vgl. 21, 37.

V. 3 f. Λονλους — άλλους ίουλους, wie bei 21, 3β, ohne 
dass man zu fragen hatte, welche P e r s o n e n  diese gewe- 
sen. Es sind gemeint die wiedcrholten AuiTorderungen an die 
Juden zur christlichen Sacbe. Κεκλημένοι: fruber schon Ge- 
ladehe — : die Juden  mit ihren Anspriichen an die gottliche 
Anstalt. Πάλιν zu άλλους oder zu απέατειλε. Jetzt ist Alles 
scbon bereit; es wird damit die Zeit der eigenllichen Stiftung 
bezeiebnet, wo Alles fiir die Theilnahme bereit. Ίΐτοίμααα 
— Andd. ητοίμαοτat, deni Folgenden gemass; aber im Fol- 
genden werden Dinge aufgefuhrt, welcbe nicht fiir den Herrn, 
sondern fiir die Diener gehorten. — Die Aus full r u n g  hier- 
von soli den Geladenen die Fiille des Festes vorbalten. Σι~ 
τιΰτά (αΐτος, σΐτα, αιτίξω), sagin αία, sind andere kleine.Thiere.

V .,5. 'Λμεληοαντες dieses, die Fesllicbkcit niclit erwa- 
gend oder auf die Ladung nicht achtend. ,, Acker-Handelsge- 
scbiift.“  7/ εμπορία (rec. είς την, neuere Krit. Ιπϊ την): 
mercalura, in die Fremde liinaus thatig (entg. αγρός). Viel- 
leiclit soli dieses W ort auf die a u s s e r l i c b e  Messiasemar- 
tung bindeuten, welcbe die Juden von Christus zuriickbielt.

V. 6 f. nicht bei Lukas, aber Aebnliches 19, 12 f. 27. 
Und bier hat Matthaus sicher zwei Parabelbildcr mit einander 
verniiscbt: in dem einen sind die Geladenen Einheimische, 
gewbhnliche Menschen, im andern Fremde, aucliKonige. Die- 
sen ist das Belragen V. 6 und die Strafe V. 7 angemessen. 
Aber es sind unler d i e s e n  V. 6 die Vo r s t e l l e r  des Volks 
gemeint; vgl. 21, 35. , ,Seine Ilecre, vcrnichlele die Mor-
der, ziindele ihre Stadt an.“  Verdcrben iiber das Judenlhum 
und Jerusalem. Es findct sicli grosse Verschiedenheit. der 
.Scbreibart V. 7 , die aber iiiclils zur Bedeulung auslriigt. 
Wabrscbeinlicli wurde V. 6 f. oft wcggclasscn. Besondcrs 
oft wurde Ικιϊνος bei βαοιλεΰς gelcscn, das aucli ursprunglich

Exeg. Schrr. I , 1. O·)



zu sein scheint, da ebenfalls jene als Konige beschriebeu 
werden.

V. 8 — 10. Ausgesehlossen sollcn die Geladenen sein, 
welche verschmaht liallen, und Veracbtete mid Arme an ilire 
Stelle gcladen werden. Aehnlieh warden unler ε9νος, untcr 
dem Hcidenthum, 21, 43 aticli die ini Volke Veraebteten gc- 
meint.

Ovk — άξιοι: unwiirdig, eben als Verschmahende. Das- 
selbe von den Juden AG. 13, 40. — V.· 9. Λιεξοδοι των 
οδών, ob bitia, compita, oder f r e i e  P l a t z e ,  Auslaufe 
der W ege, Scheiden der W ege: in jedem Falle sind sie 
als Staten von Bettlern und Miissiggiingern erwiihnt. Viel- 
leicht ist dabei an odds ε9νών gedacht 10, 5. ,,Ladct ein, 
wen ihr immer findet.“  — V. 10. Πονηρούς τε και άγα9ονς 
im Bi l d e :  oline zu unlersuchen, was sie bier Irieben; fiir 
den S i n n  aber: was Elwas bedeuten konntc, ausserlioh, sitt- 
lich, und was Nichls. Γάμος (—ot 25, 10): Ratim der 
Feier. Auch Panins, Rom. 11, stellt die Aufnahme der Hei- 
den in das gotlliche Reich vom Anfang herein als ein unge- 
messenes Zustromen dar , in deni sich erst alliniilig das Gute 
und Wiirdige absondern und feststellen werde. Es ist hierbei 
die Aussichl sehr weit uber die damalige Gegenwart hinaus, 
uber die Gesehiehte der Welt bin, genommen worden.

Der lelzte Theil der Parabel, V. 11 — 14,  nicht mit 
bci Lukas. Vielleicbt hat auch dieser Theil ursprunglich ei- 
ner anderen Rede Jesu angehort. Aber Matthaus wollte in 
den drei Elementen, welche er vcrband, a lie  Menschenar- 
ten , welche zuin giittlichen Reiche trelen wiirden, und das 
Yerfahren mit ihnen darstellen. Der S i n n  derselbe wie 13, 
24 if. und 47 IT.: Fiir die, cinstweilen insgesainmt, ungcwahlt 
Zugelasseneu werde cine Zeit der Sondcrung, Ausschcidung 
kommen.

V. 11. "Ενδυμα γάμον kann entweder von einem Gewand

354 Εν. Matth. XXII. 8 — 11.
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verslanden werden, welches die Geladenen sich selbst zu ver- 
schaffen hatlen (toga triclinaris) , oder, wie nach morgenlan- 
discher Sitle, vom Gewand, welches jedem Geladenen verehrt 
wurde. Vgl. ίμ,άηα λευκά Apok. 3, 18 — 2 Kon. 10, 22 
(uicht so an den Slellen, wo nur von Kleidcrn als Ehrenge- 
schenken die Rede ist). Das Zwreite legt noch einen bedeu- 
tendeu Zug mehr in die Scene. Es ist ein Nichtgelade- 
n e r, welcher sich herzugedrangt hat. Noch mehr deutet 
Olshausen aus: es wiirden solche bezeichnet, welche ihre 
eigene Gerechtigkeit der von Gott geschenkten vorzogen. Doch 
ist das Erste wegen des Schlusssatzes V. 14 sicher das Rich- 
tige: Alle diese sind geladen.  — V. 12. Φιμ,οϋα&αι: vol- 
lig, und aus Mangel an Entscheidungsgriinden, verstummen. 
— Das Urlheil des Iionigs V. 13 geht auch fiber den nach- 
sten Sinn der Parabel binaus; es sleigert im Rilde, urn in 
dem, was die Parabel bedeulen sollte, die Entschiedenheit 
und Slrenge auszusprechen. Πόδας και χεΐρας — schwerste 
Fesseln. ίρατε αυτόν ist kritisch zweifelhaft; Lachmann 
liisst die Worte weg. Ueberhaupt ist hier grosse Verschie- 
denheit der Schreibart. ’Εκβάλετε είς τό σκότος τό έξωτερον 
8 , 1 2 : aus dem Fest saale  hcraus. Ucber ίκεΐ u. s. w. 
siehe zu 8 , 12. Heine sonstige Strafe wird erwahnt, nur 
eben Vers tossung,  Ausscheidung.  Das Bild der γίεν- 
να scheint mehr nur auf die Juden augewendet zu werden. 
Uebrigens gehort das Ικεϊ ϊ σ τ α ι  u. s. w. wohl nicht mehr 
der Rede des Konigs, sondern schon Jesu an. Geschlosscn 
wird mil πολλοί u. s. w. Ilierfiber s. z. 20, 16. Also auch: 
bei den Nachberufenen werde strenge Auswahl nach Wtir- 
digkeit Stalt haben.

V. 15—22: Mark. 12, 13— 17 u. Luk. 20,20 — 26. 
Die Absicht der Frage ging auf eine pol i t i schc Verdachti- 
gung. Die Pharisaer haben also den Plan vcrandert. An
ders 21, 46. Seine Gefangennebmung soil durch die Romer

23 ‘



gesehehen, diesen demnach unmillelbar die Sache zugescho- 
ben werden.

V. 15. Παγίδευαν hier allein bei Matthaus. Das Wort 
lindet sich bios bei spatern Schriflstellern. Λόγος 21, 24. 
Capliose interrogate. Doch bier von geTiihr li chen Fra- 
gen, niclit bios verlegen machenden gesagt. — Y. 16. I h r e 
Ji inger,  wie eingeubt auf solclie Fragen. Die Hero din
ner werden ausser dieser Stelle auch Mark. 3, 6 und 12, 13 
erwahnt. Wahrscbeinlich ist es, dass bei dems. 8 , 15 auch 
ζύμη 'ΐίρωδου (wo Matth. ζ. r. Σαδδονκαίων hat) dafiir gesagt 
werde. Die alte Kirche hielt sie fiir eine re l ig iose  Sekte, 
welche den Herodes fiir den Messias gehalten habe. Aber 
unter den Herodianern oder den Herodes-Anhiingern hat es 
tvohl wenig Messiasglauben . gegeben. Vielmehr war es 
gewiss eine poli ti sc he Partei, welche die hcidnische,  
romischc, Oberherrschaft guthiess, von welcher doch auch die 
Familie des Herodes ihre Macht erhalten hatte — wenngleich 
idumaisch, also der Rel igion nach israelilisch. Und wohl 
bestand jene Partei nicht bios (Fri tzsche)  aus Ilofleulen 
und Dienern des Herodes (dieser war eben am Fest in Je
rusalem: Luk. 23, 7). Oi τα 7/ρώ5ον φρονονντες bei Jose
phus 14. 15, 10 sind gewiss dieselben. Die Pharisaer aber 
(sich an 5 Mos. 17, 15 haltend) zeichneten sich aus durch 
Hass gegen die Rdmer und gegen die Herodianer; so be- 
schreibt sie Joseph.  18. 1, 6 u. 3, 4 und de bell. fuel. 2. 
8 , 1. Hier also treten die feindliehen Parteien auf im Ilunde 
gegen Jesus. —  Λεγοντες (Lachmann A f'yo vra?) hebraisi- 
rend wie πεμψας είπε 11, 3. Die Rede ist kiinsllich gestellt. 
Der zweite Satz giebt zweimal den Grund des ersten an. 
,,Wahrhaft, weil du dich an Gotles Wort hallst — unbe- 
kiimmert, weil du nicht nach Menschengunst oder —hass 
fragst.“ ’ΛληΘ·ής Joh. 3, 33. rΟδός &εον: Gotteslehre, oder 
Weg, Leben, welches die Menschen nach Gottes Vorschrift

356 Εν. Matth. XXII. 15. 16.
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gchen sollen. Ονδενός ist wohl Neutrum; sonst kame etwas 
Taulologisches herein. Πςόβωπον: Aeusserliehkeit des Men- 
schen, liier Glanz, Machl. Βλεπειν εις nq. (auch b. Mark.) ZZ 
λαμβάνειν nq. (Luk. bier, vgl. Gal. 2, 6) und nqοΰωποληπτεΐν 
Jak. 2 , 9. Es si rid unter den Menscheu die Romer und ihre 
Freunde gemeint. — V. 17 •ward die Frage wieder mit εξεατι 
eingefiibrt; vgl. 12, 2 u. 19, 3. Κήναος 17, 25. Die poli- 
tisirh gefahrliche Frage wird als Scbul frage aufgestellt, 
wie dieses in der Iiirche aucb oft geschehen (wie bei’,m Ver- 
h'altniss zwiscbcn Kircbe und Staat). Unter den Judeu fand 
dieses wohl gewohnlich Statt.

V. 18. Πόντια bezieht sich auf die Frage jener und auf 
die ehrendc, zntrauliche Anrede. Auf jene (d. Frage) geht 
π ε λ ά ζ ε τ ε ,  auf diese (d. Anrede) v n o n q i τ α ί .  Π ε ^ ά ζ ε ι ν  Z Z  ver-  
suclien (niebt: priifen), zum Fehlen, in Gefahr bringen. 
Uebrigens mogen die Versucher nicht nach beiden Seiten 
gedaebt baben: dass Jesus entweder die Romer oder das 
V o lk  (dessen Gunst er besass: 21, 46) verletzen musse; 
vielmebr erwarlelen sie wohl die Erkliirung Jesu gegen die 
Romer. — V. 19. ,,Zeigt mir die Miinze des Census44 — 
einen Denar.  * Dieser wurde bei’jn Census gebraucht, wie 
der Sehekel fiir den Tempel (21, 12). — V. 20. ,,BiId und 
Auf(Um)schrift.“ — V. 21. ’Αποδιδόναι (Rom. 13, 7 ):  
deb’durn reddere. Ta K a ' iG u q o g  —  τον &εον nicht ZZ was ihnen 
angebort ,  sondern ”  fiir sie gehort, ibnen gegeben wer- 
den soil. Keines von beiden, rd v o v  d-εοϋ und τά K a i e a q o s ,  

ist auf den vorliegenden Gegenstand, die Miinze, zu beschran- 
ken. Τά του &tov bedeulete dann die Tempelsteuer (17, 24 
— Pa ulus) oder gar die Tcmpelmiinze (Michaelis).  Viel- 
mehr: Was man Golt schuldig ist — was dem Casar (die
ses ausgeliibrt Ilom. 13, 7). — Die Hinweisung auf die 
Μ ii n z e mil diesem Gepriige kann nicht olme Redeutung sein. 
Das Vorze i gen derselbcn freilicb soli nur den Spruch le-
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hendiger machen. Im Gebrauche der Censusmimze oder iiber- 
baupt im Gebrauche der romischen Miinze lag niimlich die 
Anerkenntni s s  der romischen Ohrigkeit. Also (dieses zum 
Sinne des Ausspruchs): 1 . erklart sich Christus nicht iiber 
die Rec ht mas s i gke i t  der romischen Macht iu Judaa, son- 
dern er weist die Juden darauf hin, dass diese fur sie be- 
s t ehe ,  anerkannt werde. 2. Das beigesetzte -9-εω τά τον 
&εον soil zunachst aussprechen, dass Beides neben einan- 
der sei, Pilicht gegen die fremde Herrschaft und Pllichl ge- 
gen Gott (Judas Gal i laus Joseph. 18, 1. de bell. jnd. 
2, 8 . AG. 5, 37; nach d. zav. St . : den Romerii nicht zu ge- 
horchen μετά τον &εΰν). 3. Das Andere Avird durch diesen 
Beisatz e ingeschrankt ,  gemass dem AG. 5,29.  In wel- 
cher Weise diese Einschrankung Statt haben solle, dieses Avar 
Lei einem kurzen Siltenspruclie nicht auszusprechen: auch 
konnte dieses den versuchenden Fragern uberlassen bleiben. — 
Iu der alien Kirche (TertuIl ian c. Marc. 4, 38 und Gre
gor v. Nazianz — vgl. Neander  Antignostikus 357) 
war eine eigenthiimliche Erklarung von V. 20 f. iiblich, welche 
nur zu kunstlich ist: Widmet Gott das,  Avas sein Bild und 
seine Schrift triigt, “  den Geist. — V. 22. ’Ε&ανμαΰαν: 
er sagte Wahres, ohne Gelegenheit zur Anklage zu geben.

Y. 23 — 33: Versuchung der Sadducaer,  ohne politi- 
sche Gefahr. Demgemass folgt dann auch V. 34 eine nur 
schulmass ige  Versuchung der Pharisaer.  Die Frage 
der Sadducaer ist dogmatisch, die der Pharisaer moralise!].

Fiir λεγοντες hat der tcxlus rec. ol λεγοντες. Die neuere 
Kritik liisst of Aveg. Aber auch ohne dieses of muss die Be- 
deutung sein: , ,Sadducaer, Avelche sagen“ — nicht als wenn 
Matthaus nur Einigen von ihnen diese Meiuung beigelegt 
hatte. ’Ανάβταβις ist im weiteren Sinne zu A'erstehen — auch 
AG. 23, 8 . Josephus de bell. jud. 2. 8 , 14 ψυχής διαμο
νήν και τάς xatf "Αιδού τιμωρίας και τιμάς. Urspriinglich wa-
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ren die Sadducaer strenge Mosaislcn, alle religios sittlichen 
Beisatze zum Gesetz verwerfend. Vielleicht Avar die Frage 
und der Fall, welchen sie vorlegen, elwas Gewbhnliches unter 
den Sadducaern, gegen die Annalmie einer Fortdauer, wie 
sie gedacbt wurde: persotilich und unter denselben Vcrhalt- 
nissen, wie sic uuf Erden bestanden batten. Aber der Sinn 
war eigentlich der, das inosaische Geselz als im Wider-  
spruche mit jenem Glauben darzusteilen.

V. 24. ,,Moses hat gesprochen:“ 5 Mos. 25, 5 — 10 
dem allgemeinen Sinne uach. ,,Stirbt Einer kinderlos, so 
soli sein Bruder sein Weib nehmen.“ ’Επιγαμβρενειν LXX 
Gen. 38, 8 : als Schwager, levir, γαμβρός, sie nehmen. Es 
wird die Pflicblebe, Leviratsebe gemeint. Σπέρμα άνιβτόναι 
(Orig. u. alex. Uebers. όνομα αν.): Nachkommcnschaft seines 
Namens sehaflen. — V. 25. Der Fall ist obne Zweifel er- 
daclit. Dabin deutet die Zabl sieben schon. ,,Der Erste 
slarb — kinderlos — liess sein Weib seinem Bruder. “ !'Αφιε-
ναι bei Erbscbaften gewohnlich: geselzlich lassen. — V. 26. 
,,Sofort“ εως των επτά ,,bis dass sie Alle gestorben waren.“ 
— V. 27. ,,Zuletzt das Weib.“ — V. 28. ’Εν τη άναβτά- 
βει: das Wort bier wohl nicht vom Act, sondcrn vom Zu- 
slande : iin zukunft igen Leben.  Τίνος ϊοται — πάντες 
εΐχον. Jenes  ist starker, bedeutet etwas Bleibenderes. "Ε
χε tv  wie Job. 4, 17 f.

In der An two rt Jesu wird zuerst der rohe Begr i f f  
des zukunftigen Lebens bestritten, in welehem die Frage 
beruhte (V. 29 f.), dann aber (V. 31 f.) die Abs icht ,  mit 
welcber diese vorgelegt worden war: die Unslerblichkcit als 
elwas Un-ja Gegen-Mosaiscbes darzusteilen. — Zusam- 
mengenommen giebt die Antwort ein einfacbes, edles Bekennt- 
niss der wahrcn Idee.

IIXuvaG&ai nicht bios i rren,  denn dieses wird im μή 
είδότες u. s. w. ausgedruckt, welches den Grund des nka-
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vae&e enthalt — sondern (wie 1 Kor. 15, 33 u. Gal. 6 , 7): 
l e i c h t s i nn i g ,  frevelnd spree  hen,  sich betragen. 
,,Weil ihr die Schrift nieht versteht und Gottes Macht nicht 
kennt.“ ΕΙδεναι hat diese zvviefaehe Bedeutung. Tag γραφάς 
nicht auf einzelne Sehriftstellen zu beziehen, sondern auf 
den Sinn der Schrift d. i. der gotllichen Oflenbarung. Denn 
von dera rein Geisligen des zukunftigen Lebens (aber hierauf 
geht doeh dieser Theil der Antwort) wiirde im A. T. anch 
seinem Sinne nach keine Belehrung nachzuweisen sein; wohl 
aber lag jenes in der goltlichen OiFenbarung uberhaupt d. i. 
in der Idee der Gottheit wie sie sich den Menschen mittheilt. 
Λυναμις -θεού: was Gott zu wirken vermoge ,  oder auch; 
wie er zu wirken pf lege ,  das Irdischc verklarend. Ebenso 
1 Eor. 15, 34 aγνωβία fi-tov bei den Laugnern der Aufersle- 
liung. Im τ. γραφάς —  δύν. &εοΰ liegt eigentlich die Unterschei- 
dung von positiver und naturlicher Erkenntniss. — V. 30. 
*Εν τrj άναβτάοει (das Wort ist aus der Frage V. 28 wieder- 
holt): im Zustande der Unsterbliehkeit. , ,Jenseits  Avird 
man weder in Ehe treten (γαμεΐν) noeh gegeben werden (!κ- 
γαμίξεβ&αι, nupium (lari), sondern die Menschen werden sein 
wie Gottes Engel im Himmel.“ Allcs im Prasens: nothwen- 
dig wird es so sein. Weun του &εον acht ist, so nuiss Iv 
ουρανω zum ειβι gezogen wrerdcn (i m h i m m 1 i s c h e n, ii b e r- 
s innl ichen Zustande).  Aber jene Worte sind zweifel- 
haft (Lachmann hat sie gestrichen): dann bedeutet εν ουρα
νοί , zu άγγελοι gehorig, Himmelsengel .  Paulus fiihrt die- 
sen ubersinnlichen Zustand weiter aus 1 Kor. 15, 42 IF., und 
fast scheint es, als babe er die Rede Jesu im Sinne gehabt. 
Alles dieses fiihrt wreit ab von der jiidischcn Auferstelumgs- 
lehre. — V. 31. Περί της άναστάΰεως, dass sie uberhaupt 
Stalt finde. Ουκ ανεγνωτε wTie sonst ουδέποτε 2 1 , 16. 42. 
,,Was cuch von Gott gesagt worden ist.“ Das ύμΐν ist hier 
mil Bedeutung gesagt: Jesus spricht zu Solehen, welehe n u r
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das Gesetz horen wollten. ,,Icb bin der Gott der Alt- 
vater“ 2 Mos. 3, 6 . 15. ,,Gott (ohne Part i ke l  wird 
der Satz eingefiihrl, wie ein Grundsatz) ist kein.Gott der 
Todten, sondern der Lebenden.“ Gcwohnlich werden die 
Worle als eiue Erklarung jenes Namens genommen. In 
dieseni liege, dass sie fortwahrend bei ihra seien d. h. (wie 
man nun jenen Namen verstand) enlweder: sie von ihm ge- 
liebt, oder: er von ihnen verehrt. Anders Susskind Bei- 
t r a g  i. Erkli ir .  d. S lcUe ΆJaith. 22, 23 if. in U l l m a n n ’s 

u. U m b r .  Theol. S t u d d . u. K r i t .  1830. 3, 664 ff. Der Name 
bedeute, dass Gott ihnen Verhei ssungen gethan babe, 
welche er denn den noch Lehenden zu gewiihren habe. Dock 
diese Erklarungen des Namens wiirden alle gegen den ursprung- 
licben Sinn desselben sein, den: welcher Gott der Altvater 
war,  solange sie lebten. Aber es ist das Argument Jesu 
niclit als Erklarung, sondern als Fol gerung aufzufassen. 
Gerade so Hebr. 11 , 16 (— vielleicht eine Hindeutung auf 

- diese Rede Jesu —) :  &εός αυτών * ητοίμαβε γά(> αυτοΐς πόλιν. 
,,Er ist ihnen giinstig gewesen, daher konnen sie nicht fiir 
immer gestorben sein.“ Gott will Lebende, niebt Todte. 
Das Argument ist wahrseheinlich Jesu eigenthiimlicb gewesen. 
Bei ganz spaten Juden (Manasse ben Israel  d e  resitr- 
rec t iove)  erst findet sich elwas Aehnliches; ohne Zweifel war 
dieses zu ihnen erst von den Christen heriiber gekommen. 
4 Makk. (IT  Josephus d e  M accabacis) 16, 25: ξώϋΐ τώ 
&εώ ώοπεμ ’Λβραάμ και οί πατριά(>χαι — ist ein freier Ge- 
danke, kein Argument. — Wenn das Argument elwas kiinst- 
licli ersebeint, so muss man erwiigen, dass cs absiebtlieb aus 
dem Pentateuch genommen wird, weil er die saddueaische 
Hauptsehrift war und sie in ihm das Gcgentheil V. 24 if. lin
den wollten. Anderc Stellen des A. T. batten den Gcdankcn 
wobl klarer gegeben. Es ist zu bemerken , dass Chrislus aus 
jener Stelle niclit nur Unsterbliehkcit, sondern sugar ibren



recliten, hoheren BegriiT, S e i n b e i G o t t ,  zu nehmen ge- 
wusst hat.

V. 33. ’Ε'ξεπλήσσοντο ίπ ϊ τ. διδαχή \yie 6 , 28 f. Λι- 
δαχή: Lehrart — iiber die Form der heiligen Sehrift hiuaus 
zum Geiste derselben.

V. 34 — 40. Markus 12, 28 — 34 giebt diese Erzahlung 
ausiuhrlicher, kurz Luk. 10, 25 (Γ. und daran kniipfend die 
Parabel vom Samariter. Bei Matthaus fragt ein Pharisaer, 
der zugleich ein Sehriflkundiger Avar — bei Markus ein γραμ- 
ματενς —  bei Lukas ein νομικός. An dieser Namensverschie- 
denheit liegt Nichts: aber die Erzahlung des Markus scheint 
wirklich einen andern Gang zu nehmen als die der Andern. 
Der Mann ist dort aufr i cht i g ,  hier ist er lauernd, ver- 
suchend. Sind vielleicht verschiedcne Begebenheiten gemeinl? 
Aber Markus stellt die seine an dicselbe Stelle mit Matthaus 
und Lukas. Νομικός, ausser bei Matthaus hier noch Tit. 3, 
13 angewendet, koinmt nur bei Lukas ofters vor. Es ist 
wohl nicht geradczu s. v. a. Υραμματενς, sondcrn Bezeich- 
nung des Gesc  hafts,  nicht des Standee (— νομοδιδάσκα
λος Luk. 5 , 17. AG. 5 , 38). ’Εξ αυτών — der Pharisaer. 
Pa ulus allein versteht darunter die Sadducaer.

V. 34. ,,Zum Schweigeu gebrachl.“ Φιμοϋν wic V. 12. 
’E m  τό αυτό nicht mit e inander,  sondern hier um Jesum 
her. Sie wollten ihr geistiges Uebergewieht iiber die Sad
ducaer zeigen. — V. 35. Πειράξων (s. z. V. 18) — bios 
schulmassige Versuchung, oder auch Priifung. Paulusnimmt  
nach der Erzahlung des Markus πειράζων in guter Bedcu- 
tung, welche ungevvohnlich ist (l Kon. 10, 1). — V. 36.
,,Welches Gebot ist gross im Geselze?“ — gehort zu den 
grosscn (nicht μεγάλη “  μεγίστη). Wahrscheinlich mil Be- 
zicluing auf die Frage, ob Moral- oder Caremonialgesetze die 
hdchsleu ? Vgl, ποιας έντολάς 19, 18. 
i»- 'Jesus selzt antwortcnd voraus, dass nur von Si t ten-

362 Εν. Matth. XXII. 33 — 36.
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geboten die Rede sei, Dabei aber slellt er als hochste Ge- 
bole keine einzelnen, sondern diejenigen auf, welche den 
Grund, das Princip aller jener enthiellen, in der Liebe 
zu Gott mid den Menschen. Also : die tugcndhaften Hand- 
lungen sind einander gleieh : iiber alien slelit die gute Ge- 
sinnung.  — V. 37 u. 39: 5 Mos. 6 , 5. 3 Mos. 19, 18. 
Vgl. oben 19, 19. Auch nach II ill el war dieses die Sum- 
me des Geselzes. ,,Von ganzem Herzen, ganzer Seele, gan- 
zem Sinne.“ Die alex. Uebers. hat mehr nach dem Ilebr. 
Ικ, und Stellung nnd'Worte so: διανοίας, ψυχής, δυνάμεως. 
Denken,  Wol l en ,  Leben — hier und im Original die 
Hauplbegriffe. Sodass keine andere Liebe daneben Statt ha- 
ben kann, wie ja Gott Eiuer ist. Auch Stoiker: oky ψυχή, 
—  διανοία. — V. 38. Πρώτη και μεγάλη oder (beglaubigter, 
Lac h man η) ή μεγάλη και πρώτη. Das μεγάλη wird aus der 
Frage wiederholt. Πρώτη und δεύτερα bedeutet: Erstes und 
Zweites im Hauptgebote, in der μεγάλη. — V. 39. Όμοια 
Z  ομοίως μεγάλη. Sonst, wen η πρώτη so viel bedeulen sollte 
als μεγάλη, ltige eine Nachlassigkeit in der Rede: das Erste 
Gebot dieses — ihm gleieh ein anderes. οεαυτόν; wie
du dich sclbst liebst, oder: lieben sollst. Die Kirche findet 
in der Zusammenstellung hier den Gedanken: Gott mehr als
dich selbst. Ό  πληβίον z  6 αδελφός, Mann des Volks, in 
der Sprachc des N. T. iiberhaupt Mensch.  — V. 40. Κρ§- 
μανται ίν ταΰταις classischer wie hcbriiischer (Gen. 4 4 , 36: 
Seele hangt an Seele — Judith 8 , 24) Gebrauch : hangen  
ab, s indbegri indet .  ’Λνακεφαλαιοΰται ό νόμος Rom. 13, 9, 
auch von der Liebe.  Νόμος και προφήται 5,  17 — sitt- 
lichcr Inhalt des A. T.

Die Erzahlung V. 41 IF. bei den Dreien in glcicher Folge. 
Die Tradition lasst nun auf die (drei) Versuchungsfragcn (die 
polemische, dogmaliscbc, moralische) Jesum sclbst eine Frage
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thun, dann Kap. 23 eine Rede sprechen gegen diese geislli- 
ehen Volksobern.

V. 41. Συνηγμενων vgl. V. 34 ΰυνήχ&ηΰαν. Allen 
zur Beschamung. — V. 42. 'Περί του Χρίΰτοϋ — als allge- 
meiner Name zu nebmen: vom erwarteten Messias. ’E c u  “  
είναι δεϊ, wie 17, 10 f. ’έρχεα&αι δει — ’έρχεται. — V. 43. 
Πώς καλεϊ: wie kann er u. s. w. ’Εν πνευματι (uberhaupt 
Geistesmann, oder im Zustande der Begeislerang) Luk. 2, 27 
Λ1. 1 Petr. 1 , 21. Dasselbe προφήτης υπάρχων AG. 2 , 30. 
Also: unit sicherem Bewusslsein. — V. 44. Ps. 110, 1 n. 
d. alex. Uebers. Vorausgesetzt wird, dass der Psalm von 
David ver f ass t  sei und vom Messias handle. Thorieht ist’s, 
soldien Reden Jesn kr i t i sche  Uutersuehungen zum Grunde 
zu legen. Es kam hier allein anf den G e d a n ke n an. , ,— zu 
meinem Herrn : Setze dich — unterdessen will ioh deine Feinde 
zum Schemel deiner Fiisse machen.“ ”Εως αν — nicht streng 
zu nebmen: bis dass ich. Siebc zu 1, 25. Es fubrt nur 
ein Moment, eine Epoche, nicht das Ende des Vorigen ein. —■ 
V. 45. ,,Wie kann er zugleich Herr und Sohn scin?“ Die 
Frage ist gewiss wreder bios rabbinisch-dialektisch, verwrir- 
r e n d (M ever) ,  noch will sie die Messias - Idee iiberhaupt 
zerstoren, als inuerlich widersprechend, noch will sie gar das 
Niehtmessianische des Psalmes erweisen (Paulus);  sondern, 
was Jesus bei’m Johannes in freier Rede vielfach erortert, 
wird hier in der judisohen Weise als Schriftbeweis gege- 
ben : der Messias sei keine ausserlich gellende, politische Per
son , vielmehr eine ideale, dem Geisterreiche angehorende. 
Wahrscheinlich fasst auch de We t t e  die Stelle so auf. Herr 
— nicht gcrade uberhaupt ii bermen s c hli ch es Wesen, 
sondern liber die Verhaltnisse David’s , des polilischen Ilerr- 
schers, hinausreichendes.

V. 46. ,,Niemand antwortete — w'agte“ —. Und es 
folgcn nun auch keine solche versuchende Fragen mehr.
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Kap. 23. Fortlaufende Rede gegen die V o l k s -  
obern — hier nielit das Synedrium, sondern die geistig Be- 
berrschenden, die Pharisaer und γραμματείς. Diese Rede steht 
so im Gaozen nur bei Matthaus. Einzelue Spruche habea 
Mark. 1 2 , 38—40 und Luk. 20, 45 — 47 in diesem Zu- 
sammenhange. Anderwarts  zerstreut findet sich Mehres 
davon bei Lukas: 11, 39 — 52 u. 13, 34 f. Wir haben 
also bier bei Matthaus Zusammenslellungen von Reden wie 
Kap. 5. 10. 13. Einen oflenen Bruch mit seinen Feinden 
nahui aber die Tradition an.

V. 2. Κα&έδρα (anders 21, 12): Rede-Lehrsluhl (Sir. 
1 2 , 12). ,,Mosis Sitz. “ Wenn nicht ίκά&ιβαν bedeuten 
soli: haben sich — gesetzt ,  sodass das Ganze die W iir- 
de der Manner im Volke darstellte, so ist nur die Lehrer-  
eigenschaft  gemeint, welche ja ihr Beruf war, wie Moses 
der ersle Lehrer des Volks gewesen war. Vielleicht soil 
auch nur gesagl sein, dass sic aus den mosaischen Schr i f 
le n und Gesetz  lelirten. AG. 15, 21. 2 Iior. 3, 15. — 
V. 3. Πάντα οΰα ist aus den friiheren Reden Jesu zu be- 
schranken. Denn oft halte Jesus ja auch gegen ihre Deulun- 
gen und Lehrcn gesprocben. So 5 , 17 IT. und selbst hier: 
V. 4. 16 — 18. 23. Michael  is findet hier sehr unpassend 
Irouie. Also: ,,was sie lchren“ aus jenen Schriften, dem 
Gesetze. Τηρεΐν nach εί'πωσι lasst die neuere Kritik weg. 
,,Ilaltet und fiilirt es aus.“ Λεγουβι γάρ naml. τηρεΐν νμας, 
oder: sie sprechen davon. — V. 4. Ob γάρ oder δε (Lach-  
maun): der Zusammeubang von V. 4 und 3 liegt hier im 
zweiten Satze: τ« δε δακτΰλφ u. s. w. Der erste Satz sagt 
nielit dasselbe mit εϊπωοι und λεγονΰι V. 3 — denn Christus 
hat wo hi nicht das Gesetz  selbst unertragliehe Biirde ge- 
nannt — sondern dass sie die Schwere des Gesetzcs sogar 
vermehrten.  ,,Bindcn zusammen schwere und unertragliehe 
Biirden und legen sie auf die Schullern der Menscben.“ Vgl.
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11, 29. AG. 15, 10. 28. Apok. 2 , 14. Vor dem zweiten 
Satze Iesen Viele (Lachmann) αυτοί δ ε  — den Sinn stci- 
gcrnd. ,,Aber sie selbst mogen dicselbcn nicht mit einem 
Finger bewegen.“ ά α χ τ ΰ λ ω \  enlfernt, von Weitem; im Clas- 
sischen α χ ρ ω  δ α χ τ ν λ ω  oder α χ ρ α  χ ε ιρ ί .  Κ ι ν ε Ι ν : nicht einmal 
fortbewegen, geschweige auf sicli nehnien.

V. 5. Was sie wirkl ich than— : Aeusser l i ches ,  
nur fur den Schein.  Vgl. 6 , 1 IT. To θεαθήναι dort aucb. 
,,Machen breit ihre Gcdenkriemen und vergrossern den Saum 
ihrer Gewander.“ Φυλαχτάρια bier altein, wie der ganze 
SaJz. Aber das Wort ist selbst in die spiitere j i idische 
Sprache ubergegangen: das eigentliche ist Gebet-
rieinen,  wie noch im Judenlhum; es sind Pergamenlstreifen 
mit Gesetzesslcllen beschrieben (5 Mos.6 , 4 — 9. 11,13—21), 
an Slim, Hand, Arm, Brust getragen (Joseph. antiqq. jud.
4. 8 , 13 : im της κεφαλής xal τον βραχίονας) zur bucbstab- 
liclien Befolgung des Geboles: in der Hand — bei ,  vor 
s ich haben die Geselzesvvorte. Φνλαχτήριον ist aber nicht 
nur das was gehalten werden soil, der Gegenstand des Hal- 
tens, sondern vielleicht mil der Bedeulung gebraucht von Ta
l i sman;  denn da fur hielt sie das Judenlhum. Κράΰπεδα 
9, 20 (4 Mos. 15, 38—41 vgl. 5 31os. 2 2 , 12) der Saum 
des israelitischen Kleides mit den dunkelfarbigen Quasten, Ab- 
zeichen der Israelitcn. Also Ansehen des achten Israeliten.

V. 6 f. Ilochmuth.  Auch die Bergrede stellte zu- 
sammen Heuchelei und Hochmuth. Wer Viel bedeuten will, 
ergreift nalurlich auch nur den Schein des Verdienstes. Die 
πρωτοχλιΰία Luk. 14, 9 — πρωτοκαθεδρία Luk. 11, 43 (in 
langerer Rede): der oberste Platz bei’m Mahle — in der Syn- 
agoge. — V. 7. ,,Begrussungen auf der Strasse und von 
den Mcnschen genannt zu werden Mei s ter . “ ’'Ρ α β β ί ρ α β β ί  

(doppelt) Mark. 14, 45 (χνριε χνριε 7, 22). Ό Ί,



grosser Meisler, soli eben damals, seit Hillel, gewohnlich 
geworden sein.

VT. 8 — 12. Eingeschaltet zur Warnung fiir die Seinen. 
Die Gefahr hochmiithig zu werden in der Art jiidischer Schu- 
len lag diesen selir nahe, da sie sich ja selbst als Lehrer 
anselien konnlen (γραμματείς 13, 53, unten V. 34). Aber 
sic solicit sich auch in keincr geistigen Abhangigkeit sonst 
unler einander fiihlen — eingedenk ihrer Aller geisligen Ab
hangigkeit von Christus, und dass ihre Sache nur auf Gott 
beruhe.

Μη χλη&ήτε: lasst each nicht nennen. Wie20,  28 δια- 
χονεϊσ&αι. ,,Einer ist euer Meister, ihr Alle aber seid Brii- 
der.“ Der gewohnliche Text: εις γάρ εστιν νμών 6 χα&ηγητής 
6 Χριστός, ist in der neueren Kritik mehrfaeh verandcrt wor- 
den. rO Χριστός lassen Griesbach und Each niaim weg, 
uud statt d χα&ηγητής geben Fr i t z s che  und Lachmann  
d διδάσκαλος. Ό Χριστός brauclit nicht dabei zu stehen; aber 
es findet sich auch V. 10. Doch das d καθηγητής des ge- 
wohnlichen Textes ist wahrscheinlich dorlher gekommen: 
denn zweimal ware wohl nicht dasselbe gesagt worden. Da- 
gegen unlerscheidet sich διδ. und xa&. gewiss. Λιδάσχαλος 
ist die gewohnliche Uebersetzung vom ραββί (Joh. 1 , 39. 
3, 2. 20, 16). Briider — zur Bezeiclmung der Gleichheit, 
bier geisliger, oder auch in Anspriichen, Bang. — V. 9. 
,,Keinen sollt ihr auf Erden eurcn Valer nennen.“ Niimlich 
keincn unler sich. Gewiss ist an Fremde dabei nicht ge- 
dachl, und sich mcint Christus dabei auch sichcrlich nicht 
mil. Auch Vater (N3 N) war ein Ehrenname, in den Schu- 
len, prophetiscben und jiidischen (2  Kon. 2 , 12. 6 , 2 1 ). 
Aehnlich heisst eine rabbinische Schrift Pirke Aboth.  So 
So line rr Ji inger 12, 27. , ,Finer euer Vatcr“ u. s. w\
Diess ein prophelisches Wort: Mai. 2, 10. Hicr also: durch 
Gott allein bestcht eure Sache. — V. 10. Κα9ηγψης,
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auch Ehrenname im Judenthum; er bezeiehnet einen Anfiih- 
rer,  Stifter oder Leiter einer Schulc. Zu Tiberias hiessen 
die Meister so Jahrhundcrle liindurch. Die Rouier uiid die 
Kirche nannten sie die jiidischen Patriarchen.  — Aehn- 
lich ηγούμενοι Hebr. 13,7. 17. 24. — Die kleinen, iibcrspann- 
ten, separatistischen Parleien misbrauebten diese Reden dafiir, 
alle Auszeichnungen der Lelirer, als Anmassungen, liinvveg- 
zunehinen. Aber davon wird hier nicht gesprochen (auch ab- 
gesehen, dass die Rede zunaehst nur den Aposteln gilt), 
dass kein geistiger Unterschied zvvischen den Seinen sein solle, 
sondern dass diese nicht iiusseren Anspriichen unterliegen sol- 
len — dass die Sehule nicht iiber die Wahrheit gehen diirfe — 
dass sie Alle nur im Zusammenhange mit ihm (Job. 15, 1—7) 
geislig machlig sein wiirden. — V. 11 wie 20, 26. 'Ο μεί- 
ξων νμών — : wer es sein will (P a u 1 u s : ich, der Grossere, 
Job. 13, 16), der sei es durch Hingebung. Phil. 2 , 3. — 
V. 12 ist ein allgemeiner Sittenspruch beigesetzt: iiberhaupt 
hilft Demuth zur Grosse, Uebermuth macht zn Nicbte. Der 
Spruch ist vieldeutig und soil es auch bier wohl bleiben. Die 
Nemesis der Allen war dasselbe. Luk. 14, 11. 18, 14. 
Aehnliches findet sich Jes. 10, 33. Ezech. 21, 26. Spriichw. 
•15, 33. 16, 18. 29, 23. Nach solchen Slellen Luk. 1, 53.

Das Folgende nun lugt zum Vorwurfe des Hochmuths 
und der Heuchelei den der Schlecbt igkei t  und Bosar-  
t i gke i t  unter dem frommen, guten Scheine. Die Form 
des Tadels ist ein vielfaches Wel l e  (11, 21), dem μακάριοι 
oben Rap. 5 entgegengesetzt. Origenes  nannle es die τa- 
λανιΰμοί. Der allgemeine Name υποκριταί wird bei Allen bei
gesetzt; vgl. 7, 5. — Im sonst gewohulichen Texte (Eras
mus nach der Vulgata)  stand als 13. Vers voran das Wche 
iiber das Verschl i essen des I l immelreichs.  · Auch Lu- 
ther iibersetzt so. Seit Griesbach wird bei alien Neue- 
ren, welche V. 13 lesen, nach Vorgang der griechischen
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Kirdie, das Wehe fiber das Bedrarfgen der Wi t t  wen,  
als 13. Vers, vorangeslellt. Audi inneriich ist dieses besser: 
der jelzige 14. und 15. Vers hangcn genau zusanmien. Dock 
dieser jetzt 13. Vers ist tiberhaupt krilisch zweifclhaft. Er 
fehlt in bedeutenden handschriftlichen Zeugen oder wird ver- 
schieden gelesen. Audi Origenes  las ihn nicht. Lach-  
mann zuerst bat ihn weggelassen. Aber man konnte ihn 
wolil fur unpassend halten, weil das Folgende fast durchaus 
von Lehr er misbrauchen handelt. Nur das kann gegen ihn 
sprechen, dass, wenn er ausfallt, gerade ein siebenfaches 
Wehe ausgesprochen wird. Der Vers findet sieh Mark. 12, 
40 und Luk. 20, 47. — ,,Verschlingt die Hauser der Witt- 
wen.“ Οικίαν: Ilab und Gut. Κατεσ&ίειν: berauben inn Ge- 
nuss, Ueppigkeit willen. Der Frevel an Wittwen gilt dem 
gesunden Sinne des Alterthums und insbesondere auch dem alt— 
israelilischen als die aussersle Art von Gewaltlhat (Jes. 10,1 f.); 
dazu wird durcli den folgenden Satz και προφάβει u. s. w. 
angedeutet, dass Solche durch Heuchelei die Gunst dieser 
Frauen erwiirben (2 Tim. 3, 6). Josephus  antiqq. ju d .  17. 
2,  4 u. de bell. ju d . 1 . 5,  2. Kal —  προσευχόμενοι (bei 
Mark. u. Luk. dasseibe, aber auch κατεσ&ίειν dort als Parti- 
cip): obgleieh ihr — oder: freilich dabei u. s. w. Προφάβει, 
entg. άληδεία Phil. 1 , 18, Schein Ireibend (nicht bios 
Vorwaud).  4ιά  τούτο, eben des Schemes wegen — noch 
schlinimeres Gcschick.

V. 14. ,,Schliesst das Ilimmelreich vor den Mcnsclien 
zu: ihr selbst nicht hinein — und lasst die Eingehcnden nicht 
hi»ein.“ Misbraucli  des ge i s t l i ehen  Ans e hens ,  um 
irre zu leiten. 'Τμεϊς ουκ — also nicht bios Misgunst gegen 
das Volk, sondern Hass gegen die Sadie. Verschl i essen,  
anders als 16, 19: am Ein t r i l l  verhindern,  nicht bios: 
nicht zulassen.  Himmclrcich nicht bios Gottes, son-

E*eg. Sclirr. 1 , 1. ΟΛ



dern, wie gewohnlich, Chrisli Sadie. 01 εΐΰερχάμενοι, die 
es wollcn.

V. 15. Dagegen Ei fer fiir ihre d. i. die falschc 
Sac he, fur die lecre Form mil dem unlaulcru Geiste. ,,Ihr 
umzielit Land und Meer (ϋ-άλαΰβα — ξηρά gewohnlich) — 
zum Ueherlritt zu bringen; und wenn es geschieht — zwie- 
fach mehr als ihr selbst es seid, zum Kinde des Verderbens.“ 
Zwiefach mehr d. i. l iberliaupt mehr als ihr — cntweder, 
indem sich das Bose immer s t e i g e r t ,  wenn es sich aus- 
brei tet ,  oder, weil bei diesen Proselyten der nicht ausge- 
roltete friihere Zusland hinzukommt zu dem Schlimmern, wel
ches sie von ihren Lehrern annchmen.. Λιπλότερον ist als 
Adjeclivun» oder als Adverbium zu fassen. Λιπλότερον υμών 
flir διπλοΰν υπέρ υμάς. Τίδς γεέννης: Kind des Todes,  
nachgebildet 2 Sam. 12, 5. Kind der Strafe  5 Mos. 
25, 2 . Ilier (so auch die alex. Ucbers. a. 0 .) s. v. a. άξιος 
iiberhaupt. Ιεεννα  hicr im allgemeinen Begriff: Verderben,  
Verni chtung.  — Prose l y t en  gewiss in dieser Slelle 
im gewohnlichen Sinne gesagt: solche vom He identhum.  
Im allisraelitischcu Geislc lag das PiOselylenmaclicn nicht, 
weil -%r die mosaische Religion nur diesem Volke bestimmt 
glaubte und die Yerbreitung derselben als Gottes Sadie nahm. 
Damals aber, gerade, weil der alte Glaubc vergangen war 
und sich nur noch eine parlikularistrsche Eitelkeit in die Re
ligion lcgle, war das Proselytenmachen ganz gewohnlich. 
Joseph.  20. 2 , 3. I loratius sal. 1 . 4, 141 ss. : velnti 
te Judaci cngeimis in hanc concedere tnrbam. Vgl. Danz de 
cura Judacorum in conquirendis proselytis (Jen. 1699 u. 1710. 
4), in M e u s e  k e n s  N . T. e.v Talni. illuslv. 649 ss. Liib- 
kert  die Proselyten der Judcn, in V l l m .  u. V m b r .  Theol. 
Stud. u. K rit. 1835. 3, 681 ff.

V. 16 — 22 . Unter der heuchlerischen Schlcchligkeit 
werden wieder die Ausdeulungcu der Eidschwi ire aufge-

i
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fiihrt. Heuehelei und Schlechtigkeit zeigt sich auch nirgends 
so bestimmt wie hierin. Schon 5 , 33 — 37 war davon die 
Rede: oline Zweifel kam Jesus oft darauf zu reden. Dieje- 
nige Ausflucht, welche dort envahnt wurde, findet sich hier 
bios V. 21 f . : nur der Sehwur bei Go It ausdriicklich binde; 
daher der Name Goltes im Schworen unigangen wurde. V. 16 
— 20 dagegeu handelt gegen eine andere Ausflucht: der Sehwur 
bei hei l igen Dingen binde nur, wenn diese ausdriicklich 
genannt wiirden; sprache man allgem einer,  so werde mit 
dem Heiligen immer auch Unheiliges gedacht und der Eid 
bedeule dann Nichts.

'Οδηγοί τυφλοί 15, 44. Lehrer sein wollend, und sinn- 
los, thoricht. ,,Sprechende: wer bei’m Tempel schwort, gilt 
es nicht; wer aber bei’m Golde des Tempels, der ist schul- 
dig.“ Gold des Tempels  wohl nicht (dafiir ist auch χρυ
σός nicht passend) Tempelschatz (ein solcher Sehwur wird 
auch nicht erwahnt), sondern eutweder die Goldgefasse  
im H ei li glh um (2 Mos. 25 u. 4 Mos. 5) oder die goIdene 
Bekleidung im Al lerhc i l igsten.  Bcides stand mit den 
heiligsten Dingen in unmillelbarer Beriihrung. Aber der Name 
des Tempels  umfasst auch Minderheiliges. Ούδεν ien“naml. 
das Schworen. *Οφείλει (so das Wort hier allein): temlur, 
er ist zu leisten verpflichlet. In die Widerlegung V. 17 IF. 
wird V. 18 eine z wr e i t e solche Ausflucht, ganz in derselben 
Form, eingeflochten. , ,Bei’m Altar — bei der Gabe auf ihm.u 
Λώρον hier in der weitern Bedeutung, vom blutigen und un- 
bluligen Opfer. To ίπάνω αντοΰ ZZ τό προϋφερόμενον. Das 
Opler sei heilig, nicht aber der Altar. — Aber die Wider- 
lcgung V. 17 und 19, dann V. 20 gcschicht mit wahrhafter 
Dialeklik. Diese war hier gerade an ihrer Stclle, da die 
Juden einen unheiligen Seharfsinn in diese Gegenslande zu 
legen pllegten. Sinn: ,,Das Ganze sei viclmchr das Be- 
deutendcre, das, durch welches auch das E i n z e 1 n e seine

24 ’
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Heiligkeit habe, und es scliliesse das Einzelne in sich.“ Das 
Ganze 1st nicht der Malerie nach, sondcrn in der Idee auf- 
zufasscn : · und es ist ideal und real holier als das Einzelne. 
.Μωροί καί τυφλοί — dieses (V. 19 wieder) auf die Verglei- 
chung V. 16 hinweisend. Μείξων: bcdeutender, liciliger. 
,,Der Tempel, welcher das Gold heiligt,“ zur heiligen Sadie 
macht, indcm es eben Gold in i h m ist. Und so V. 19: der 
Altar heiligt die Gabe, indem sie auf ihm dargebracht wird. 
Von der Ileiligkeit dcs Altars (άγιον άγιον) , durch welchen 
Alles bei ihm geheiligt werde, spricht 2 Mos. 29, 37. — V< 
20: der weitere BegrifF schlicsst das Einzelne in sieli ein. 
,,Wer bei’m Altar schwort, schwort ja bei ihm und bei 
Allem was auf ihm liegt.“ Die Anwendung hiervon auf das 
andere Beispiel V. 16 liisst der Evangelist wcg: ,,Wer bei’m 
Tempel schwort, schwort auch bei dem Golde in ihm.“

V. 21 f. spricht gegen eine andere Ausflucht, welche 
Jesus schon 5, 33 beslritten halle. Auch ein Schwur gilt, 
der nicht ausdri ickl ich bei’m Namen Gottes geschieht. 
Doch hier wird dieses niehr von der subjekl iven Seite 
dargestellt: ,,man denke sogar bei einem solchcn Sdnvoren 
ininier zugleich oder eigenllich an Gott.“ Gewiss: sonst 
wiirdc ja der Schwur nichts bedeuten, wenn der Gegensland 
nicht in irgend einem Verhaltniss zu Gott stande. — 
, ,Schwort (zugleich)  bei ihm und bei dem welcher ihn 
bewohnt.“ Κατοικοννη rec., neuere Krit. χατοικηβανη— 
Gottes Priidikat, vgl. 1 Kon. 8 , 13 and. ,,Wer bei’m Him- 
mel, zugleich bei’m Throne und bei dem wclcher darauf sitzt.“ 
Θρόνος &εοΰ nach Jes. 66 , 1.

V. 23 f. geht auf das Si l t l i che  iiher. Genau in Klci- 
ni gkei ten,  achlen sie das Grosse im Gesetze nicht. 
Vgl. 15, 9. Bei den Unlautern, geistlich Stolzeu das Natiir- 
liche: — jenes ist leicht, aber fallt gerade in die Augen.
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,,Gebl den Zelienten von Allem.“ ’Λποδεκατοϋν hier und 
in der Parallele bei Lukas (11, 42) uud bei demselben 18, 
12 =  Zelienten geben.  Dagegen Hebr. 7, 5 =  exigere 
ilecimus. Ίΐδνοαμ,ον, άνηθον, κύμινον —  Miinze (mentha), 
Dill (Anis, anethum), Kummel (cumimtm) — kleine Aerndte. 
Aber nach dem Gegcnsatze βαρύτερα τοΰ νόμου, welcher auf 
das Zehentengeben iiberhaupl gelit, ist der Sinu des αποδε- 
κατοΰτε: ilir verzehentet Alles bis zum Kleinslen. Der Ze- 
lienle war den Prieslern von alien Gewachsen: 3 Mos. 27, 
30. 4 Mos. 18, 21. 5 Mos. 14, 22 . Der Talmud (Tr. Maas· 
roth) spriclit genauer davon. ’Αποδεκατούτε καί αψήκατε ZZ 
άποδοΰντες αφήκατε. Denn jenes  soil nicht getadelt werden. 
Βαρύτερα zugleieh Wiehtiges und Schwieriges. Κρίοις, ¥λεος, 
πίοτις — die beiden ersteren (Gerecht igkei t  und Lie be) 
Hnden sich ofters beisammen im A. T .: Midi. 6 , 8 . Zach. 7, 
9. Πίοτις neben κρίμα Jer. 5, 1. Doch hier ist es wohl 
nicht Treue und Glaube gegen Menschen, sondern From-  
ra i g k e i t. — Christus geht hier in der Bezeichnung des 
Wesentlichsten iin Thun iiber die mosaisclien Grundideen, 
22, 37 f . , hinaus zu den allgemeinsten, prophel iscl ien.  
— Ποιείν uud μη αφιέναι sind oifenbar dem Grade naeh nn- 
terschiedeu; angelegenllich thun — nicht vernachlassig'en; je
nes als iuuerl i che ,  sitllicbe, dieses als ge s e t z l i che  
Pflicht. — V. 24 wird der Gedanke ,,das Kleine gethan, 
das Grosse gelassen“ in einem anderen Bilde dargestellt, 
welches sich niehr auf das innere Leben bezieht. Das Vo- 
rige ging auf das Handeln. ΑινΜζην: percolate, hier allein 
(Amos 0, 6 διϋλισμενος οϊνος): durchsclilagend -reinigen. Κώ
νωψ: culex, Gewiirm oder Miicke. Nach 3 Mos. 11, 41 
βόελυγμα το ερπετόν. Wir liaben hier gewcihnliche spriichwort- 
liche Gegensatze: Miicke und Elephant (b. d. Griechen) oder 
Kameel (b. d. Oricntalen). Vgl. 19, 24. Doch hier kam da- 
zu, dass auch das Kameel unrein war ira Gcsclzc. Καταηί-
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νην. deglutire, ungepriift. Also: iingstlich im Unbedeuten- 
den, entschieden fur die wesenlliche Verunreinigung.

Wie V. 23 f. fiber das Kleine spricht, wahrend man 
das Grosse versaumt, so V. 25 f. dariiber, dass sie, im 
Aeusser l i chen slreng, das Innerl i che vcrsaumen. Es 
sind meist dieselben Gegenstiinde, bei deneif dieses und jenes 
gilt. Vgl. 15, 10 — 20. Mark. 7, 4 (Luk. 11, 39 — 41).

,,Reinigt das Aeussere von Kelch und Schussel (παροψίς 
vom Gefass  nicht bei den Klassikern): inwendig aber seid 
ihr voll von Raub und Ungerechligkeit.“ Γεμειν h nicht 
durch, sondern von — hebraisirend. Wcnn nicht die Ge- 
fasse Bi lder sind fur das Leben, so ist das Vollscin der- 
selben von Unrecbt — davon zu verstehen, dass der Wohl- 
stand, dessen diese Menschen iippig genossen, mit Unrecht 
crworbcn sei. ’Λχραοίας hat d. gew. Text; die neuere Kri- 
tik hat meist (Lachmann behalt αραβίας bei — 1 Kor. 7 , 
5) αδικίας, was auch innerlieh passender ist. — V. 26. 
,,Reinige erst dieses, damit auch das Aeussere rein sei, oder: 
werde.“ Das ausserlich Reine gilt nur etwas bei innerer 
Reinheit. Oder wenn die Gefasse bildlich genommen wer- 
den, ist der Sinn: das innerlieh Reine schafft von selbst auch 
die ausserliche Reinheit.

V. 27 f. Das ganze Leben dieser Menschen sei Heu- 
chelei. Luk. 11, 44 hat dasselbe Bild. Παρομοίαζεiv, nicht 
klassisches Wort, hier allein so. ,,Ueberliinchlen Griibern 
(κονιαΰ&αι) — ausserlich schiin, inwendig voll von Todten- 
beinen und aller Unreinheit.“ . 4 Mos. 10, 16 (unrein was 
vom und am Leichnam ist). Das Uebcrtiinchtc muss sicli auf 
einen Schmuck beziehen, welcher die Griifle ausserlich u n- 
kenntl ich maclien sollte. Geivohnlich nimmt man es um- 
gekehrt; aber dann fiele etwas Bedeutendes im Sinne des 
Bildes weg: die Gefahr der Verunreinigung. Luk. a. 0. hat 
άδηλα μνημεία und nimmt es von Griibern, nicht (wie Matth.)

v
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von Gruflhohlen. J3<*i Paulus AG. 23, 3 findet sich der Aus- 
druck iiberliinclite Wana von der aufgeschnnickten Lecrheit 
gebrauebt. — V. 28. ,,Seheint ausserlieh geredit — inner- 
licli voll von Hcudielei mid LTnrediIlichkeit.“ fΤπόκρισις be- 
dcutet bier nielit bios Heudieln (dieses lag ja im φαίνεσϋαι), 
sondern tiefes, versteckles Bose. Μεστοί Rom. 1, 29.

V. 29 — 36 das lelzle Wehe iibcr die Verfolgungs-  
suclit gegen alles Edle, Gollbegeisterte. Vgl. oben die Pa- 
rabel 21, 35 IT. Doeh bier nodi: aucb diese Vcrfolgungs- 
suehl werdc heuebleriseh von ihnen verdeckt, selbst mit Her- 
abwiirdigung ilirer Vater,  auf weldie sie so slolz waren.

V. 29. ,,Erbaul den Prophetcn Graber und schmiikt die 
Denkmale der RedifschaiTenen.44 Ιΐροφήται neben δίκαιοι auch 
10, 41. Glanzende Denkmale, angeblich der Propheten, fin- 
den sieli nodi jetzt in der Tradition bei Jerusalem. — V. 30. 
, ,Waren wir dagcwesen — liallen nichl Theil genommen.“ 
Λίμα: 3Iord oder Blulsdiuld. — V. 31. ,,Also bezeugt ibr 
es eucb, dass ilir Soline seid von deuen, weldie die Pro- 
plieten getodlet habcn.“ I'nd V. 32: ,,Νιιη, so erfiillt das 
31ass eurer Vater!“ Beide V erse sind von sarkaslisciieni In- 
balt. Ilir iiemit jcnc Proplietcnniordcr wie mil Slolz enre 
Vater; — so fiihrl es denn vollends ganz ans, was jene 
gel ban liabeu. Μαρτυρείτε εαυτοΐς also nielit: zeuget gegen  
endi (wiewolil μαρτύρων τινι so Mark. 6 , 11 u. Job. 5, 3), 
sondern: each zu Eliren. Πληρώσατε ist d. TeAt. ree.; in 
cinigen Handsebririen findet. sieli, dodi wcniger beglaubigt, 
ίπληρώσατε, aneli πληρώσετε. Πληρώσατε ist nielli permissive··, 
sondern sarkastisclier Imperaliv (Apok. 22, 11). Das 31ass 
der V7ater, weldics diese zu l'iillun begonnen liabcn: 
— die a lie Formel, nielit anl einen ge wi s s e n ,  mogliebcn 
L'mCang des Biiseii liindetilend, iibcr wcleben liinaus es kei- 
nes gebe, sondern auC ein Acusscrstes davon, auf welches die 
Strale  lolgen uiiisse. Vgl. Gen. 15, 16 u. 1 Tlicss. 2, 16.
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Dieses Erfiillen, namlich im Morde von ihm und von 
seinen Jungern, fiihrt das Letzte bis zum Sehluss des Kap. 
wie in grosser Erregung des Gemuths aus.

V. 33. "Οψεις, γεννήματα εχιδνών — das Zweite 3, 7 
u. 12, 34: Schlangenbrut. Dieses bier nach V. 30— 32 
Kinder der Bosen. Πώς φνγητε 3, 7. Κςίΰις γεέννης wieder 
Verurtheilung, ganz ausgeschieden zu werden aus der Ge- 
meinschaft Gottes.

Erst V. 34 — 36 Verfolgung der Seinen, dann V. 37 
— 39 sein Untergang durch sie. Und V. 36. 38 Verkiindi- 
gung der Vergeltung dafur.

V. 34. Λια τούτο, wohl noch sarkaslisch (so mit Eu- 
thymius  die Meisten), gehort zu αποστέλλω. ,,So sollt ihr 
denn Gelegenbeit haben, Mehr von dieser Art zu thun.“ 
,,Propheten, Weise, Schriftgelehrte“ ■— sogut wie solche. 
Es sind wahrscbeinlich die drei Perioden der jiidischen Volks- 
lehrer gemeint in den drei Worten. Nach Luk. 11, 49: 
,,die Weisheit Gottes sagt“ — kann V. 34 f. ein traditionelies 
prophetiscbes Wort gewcsen sein,· w elches Christus anwendet. 
Aber es darf darum nicht mit Paul  us hier bei Matthaus nach 
διά τούτο Kolon gesetzt und das Folgende als Citat genommen 
werden. Vielmehr ist zu αποστέλλω gew'iss Christus  das 
Subjekt. — Die folgende Schilderung der yerfolgung fiber 
die Seinen ist ganz all gem ein. ’£ |  αυτών: aus ihnen her- 
aus. K r e u z i g e n —-gei se ln:  hier ein aoderes Geiseln als 
20, 19. Verfol gen von Stadt zu Stadt 10, 17. 23.

V. 35. "Οπως: ,,fiir denErfolg dass — euch zugerechnet 
werde alles unschuldige Blut, welches auf Erden vergossen 
wird.“ "Ek&y Ιψ υμάς αίμα — Schuld zugerechnet. Vgl. 
27, 25. So Ιπάγειν αίμα AG. 5, 28. Λίκαιον αίμα wie 27, 4 
άΟ·ώον έκχννόμενον. Das ίκχνν. steht hier vom Vergangenen, 
wie dasselbe Particip vom Zukiinftigen Luk. 22, 20. ’Επί τής 
?ής braucht nicht bios Palaslina zu bedeuten; vielmehr setzt
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auch Christus die Geschicke der Juden in den Mittelpunkt der 
Menscbbeit. Der Gedanke ist alt und natiirlich, von Solchen, 
welche verniehtende Strafen erfabren fiir das was sie wie 
ibre n i ch tges traft en Vater gethan, zu sagen : sie tragen 
die Schuld ibrer Vater. Jes. 65, 7 u. Jer. 16, 11 — 14. Ganz 
fiir dicse Darslellnng der jiidischen Tbaten und Geschicke ί 
1 Thess. 2, 15 f. — ,,Vom Blute des unschuldigen Abel bis 
zu dem des Zacbaria, Sobns vom Barachia, welchen ihr ge- 
todtet habt zwischen Tempel und Altar. “ Θνβιαΰτηριον ist 
der Brandopferaltar im Vorbof der Priesler zunachst am Hei- 
liglhum; ναός der eigenlliche Tempelbau, wie gewohnlicb. 
Das μίταξν — &νΰιαβτηρίου beschreibt daher den Raum um 
den Altar her, da wo die Priesler zu tliun batten. Joel 2, 
17. — Aber iiber diesen Zacbaria,  S. Bar,, ist Verschie- 
denes angenommen worden. Vgl. Ammon llluslr. loci diffic. 
Matth. 23, 35, in JSov. opnscc. thcol. (Gotting. 1803) 99 
ss. The i l e  iib. Zach. Bar. S., in Winer’s u. Eng el h. 
Neuem krit. Journ. 1824. 2. 4, 401 IF. Es giebt iiber ihn drei 
Meinungen: I. Die alleste, die des Ori genes  und fast 
durchaus der griechischen Kirche,  ist die, dass der 
Vater Johannes des Taufers  gemeint sei. Dass sein 
Vater Barachia geheissen, wurde vorausgeselzt. Dass er im 
Tempel gelodlel worden, sagte die Tradition (Protev. Jac. 23 
s. — : aber auf des Herodcs Befelil sei er getodtet worden), 
wenn diese nicht aus solchen Worlcn Jesu erst entstanden ist. 
Vgl. Fabricius  z. Cod. apocr. 1,120.  Gegen die Tra
dition ist dcr alhenicnsische Theolog Pharmakides (1838). — 
II. Eine andere Meinung ist die, dass es Zacbaria Baruch’s 
So bn (der Name dcrselbe mit Barachia) sei. Von diesem 
spricht Josephus de bell. jud. 4. 5, 4. Er wurde lange 
(iiber 30 Jalire) nach dieser Zeit von den Zeloten ermordet 
Iv μίοω τω It ρω. Wollle man auch eine so buchslahliche Pro- 
phezeiung Stall linden lassen, so wiirde docli sell on das ίφο·
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νεάσατε enlgcgenstchen. — III. Eine drille Meinung ist die, 
dass der Zacharia gemeint sei, von welcliem 2 Cliron. 24, 
20 — 22 berichtet, dass er unter Joas auch im Tempel als 
Wahrheilsprediger ermordet worden sei. Diese Anna lime ist 
die angemessenste, und man muss dabei erwagen (so giebt 
die Stelle zuglcich ein Zeugniss fur das iiberchristliche Alter 
des altleslam. Eanon in seiner jetzigen Gestalt), dass Ge
nesis (Abel) und 2 Chronik das erste und letzle Geschichts-  
buch und Buch des Al ten Testaments  iiberhaupt sind. 
Also: Alles unscbuldige Blut, das dureh eure Geschichte bin 
vergossen worden. Auch spalere Juden (vgl. Wets te in)  
spielen auf diescn Mord, als auf den zulelzt im A. T. er- 
zUblten, oft an. Freilieh heisst jener Zacharia, a. 0 . ,  niclit 
Sohn des Barachia, sondern des Jojada.  Aber wollen wir 
nicht 1 . annehmen (S cho lias t b. Matlhai, Grotius,  Phar- 
m a k.) , jener Jojada sei z w e i n a m i g , διώνυμος, gewesen, 
so kann entweder 2. die Form υίοΰ Βαραχίου durch einen 
Gedi ichlni ss fehler des Schriftstellers (Componenten des 
Matthausevangelium — Thei l e ,  auch Fr i t zschc)  entstan- 
den, oder 3. unachtseiu,  sodass entweder hier, wie 
bei Lukas, nur Ζαχαρίου gestanden halle, oder Βαραχίου 
fiir ’ΐωδαέ (so d. Ev. d. Naz. nach Hieronvm. u. einige 
MSS.) gesetzt worden ware. (Dem griechischen Uehersetzer 
[?] des Matthausevangelium rechnen den Fehlcr zu Ammon,  
Ei chhorn End. in's N. T. 1, 511 u. Andd.) Der Name 
Barachia konnte in diesen beiden Fallen entweder aus der 
Geschichte im Josephus in die Stelle kommen (und vielleicht 
in dcr frommen Ahsicht, eine buchslabliche Weissagung hcr- 
einzubringen), oder aus anderen Slellen des A. T. (Jcs. 8 , 2 . 
Zach. 1, 1 vgl. Esr. 5, 6) ,  wo Zacharia BaracIlia’s Sohn 
erwalmt wird.

V. 36. Ταϋτα πάντα, nicht eigenllich dieses Alles (denu 
cs ging INichls der Art voran), sondern ηκειν hat die Bedcu-
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lung des ΙλΦίΓν V. 35. ,,Diese ganze Blulschuld wird fiber 
euch kommen.“ Γενεάν ταντην 11, 16.

V. 37 — 39. Dasselbe Freveln und Gesehick in Bezie- 
hung auf das jiidische Betragen gegen ihn selbst.  Fast 
ganz dieselbe Rede hat Lukas 13, 34 f. Aber in diese Zeit, 
in welche das gehort, was hier bei Matthaus gesprochen wird, 
fallt eine ahnliche Stelle bei Luk. 19, 41— 44. Durch die 
Evangelien hin geht der Gedanke, die Katastropbe von Judaa 
und Jerusalem werde durch den Unglauben an das Evan-  
gelium herbeigeffihrt. Vgl. 1 Thess. a. 0. und die Apoka- 
lypse, welche cs geflissentlich ausfiihrt. Aber wenn dieses 
gleich als pos i t ive Strafe dargeslellt wird, liegt doch auch 
ein lieferer, menschlicher Gedanke zum Grunde: — namlich 
einersei ts ,  dass eine edlere Gesinnung sich durch das Yolk 
vcrbreitet haben wiirde, welche dasselbe besserer Zeiten wur- 
dig gemacht und es erhoben hatte fiber die verderbliche Des
potic seiner Obern und Wortfuhrer, andererse i t s ,  dass 
dann die messianisch sinnliche Aufregung aufgehort haben 
wfirde.

,,Todtest die Prophelen — sleinigst u. s. w. (αντην ist 
ganz hehraisirend; es braucht nichl αυτήν ZZ βεαυτην mit 
Fri l zsche gelesen zu werden) vgl. d. Parabel 21, 35 . Πο- 
ΰάκις ή&έΚηοα — diese Stelle deulet bestimmt auf den Iuhalt 
des johannei  schen Evangelium hin, von eincr mehrma-  
l igen Anwesenheit Jesu in Jerusalem.  , ,Die Kinder zu 
versammeln , vvie der Vogel seine Brut sammclt untcr seine 
Flfigel.“ Das alle Bild ffir Sorge und Schulz: 5 Mos. 32, 
'll. Jes. 31, 5. Hier wohl in der Bcziehung gcbraucht, dass 
er das Volk babe von den IJngewillern rotten wollen — so 
wie sich dann die Brut unter die Flfigel fiuchtet. Ονκ. ή&ε· 
ληΰατε (vgl. η'&ίλ ov 22, 3) bier: icii wolllc — ilir wolltet nicht. 
— V. 38. 1'Αφίεται propheliscbcs Priisens. "Ερημος υϊκος wohl 
absichtlich zwcideulig wie in Weissagungcn gewohnlich. 0Ϊ-



380 Εν. M atth. XXIII. 39. XXIV. 1.

xog: Tempel oder Familiensitz (Ilauptstadt) oder das Volk 
selbst. Vgl. Los ner  de domo Judaeorum orba (1769), in 
Veit husen’s Connnentt. theol. 2, 49 ss. Wenn das Volk 
verstanden wird, dann bedeutet ’έρημος verwai s t  d. i. der 
Kinder beraubt. Vielleicht nach Ps. 69, 25 vgl. AG. 1, 20: 
γενη&ητω η ’έπανλις αυτών ηρημωμενη.

V. 39. Als Abschied von den Juden im offentl i -  
chen Leben gegeben (vgl. 24, t), gerade wie Job. 12, 36. 
,,Denn (daher dasUngl uck fur s i e g e w i s s )  ihr werdet 
micli von nun an wahrlich nicht wieder sehen, bis ihr sagen 
werdet: Gepriesen sei der, welcher im Namen des Herrn 
kommt.“ Also: bis ihr inich als Messias anerkeunen wer- 
det. Vgl. 21 , 9. Gewiss ist dcmnacli vom ge i s t i gen Wi e-  
derkommen die Rede, aber nicht dem, von welchem Kap. 
24 f. handelt, sondern ganz wie bei Johannes 14, 19 ff. Also: 
ihnen verstandlich, nahe, befreundet sein. Denn von einem 
ausserlichen Wiederkommen, wenn sie ihn anerkennen wiir- 
den , konnte unter diesen Verhiiltnissen nicht die Rede sein, 
auch nicht so dass (Paulus) nur versuchend,  auffordernd 
gcsprochen worden ware: ,,macht dass ich es konne“ — und 
das Wiederkommen musste willkiirlich beschrank t werden auf 
das Wiederkehren in den Tempel.  Aber auf der einen Seile 
zu materiell, auf der anderen zu kunstlich werden die Worte 
von Grot ius  und We t s t e i n  aufgefasst, welche sie deu- 
ten: nur strafend werde ich zu euch kommen (vgl. 2ρχε- 
6&ai Joh. 19, 37. Apok. 1, 7), wenn ihr den Festhymnus 
am Pascha singen werdet (Ps. 118), da ja die Belagerung 
von Jerusalem durch Titus am Paschafeste begonnen habe: 
Joseph,  de bell. jud. 6 . 9, 3.

Aber von diesem Kommen Jesu handeln nun die 
letzlcn Kapitel vor der Leidensgeschichte, in Reden an die 
Jiinger, Kap. 24 u. 25. Zuniicbst vom Kommen fur die Ju-



den 24, 1 — 41. An derselben Stelle haben diese Reden 
Mark. 13 u. Luk. 21, 5 IF. -

Von Reden dieser Art war schon oben ofters gesprochen. 
Sie konnen auf kciue Weise eigen tli ch gemeint  sein, als 
von j e t z t  bevorstehendem Kominen Jesu ; dann wiirde die 
ganze ideale Personlichkeit Christ! vergeben : es wiirde dann 
immer besscr sein mit Strauss  anzunehmen, Jesus babe 
gar nicht von sich sprechen wollen. Aber wo hatte Jesus 
nicht sich selbst fur den Messias erklart? Doch auch als 
Accommodat ion hat Christus gewiss nicht so gesprochen; 
die Jiinger wiirden zu fest in ihren messianischen Wahn hin- 
eingestossen worden sein. Uebcrfliissig ist die Frage, ob der 
Evangelist es eigenllich genommen, wenn auch Christus es 
nicht so gesprochen. — Die gewohnliehen Meinungen iiber 
diese Reden theilen sich zwischen dreien: dass sie enlwe- 
der 1. nur von der Zerstorung Jerusalem’s sprachen, 
oder 2. von einem dereinst igen Wiederkehren zu 
Gericht und Wel t ende ,  oder 3. von Beidem zuglei ch  
(diess die gangbare kirchliche Meinung), sodass mit V. 29 
das Zweile begonne. Dieses ist auch wirklich so: aber so- 
wohl das Erste als das Zweite ist in freier, geistiger Weise 
aufzufasscn. — Es ist die Hauplsache bei der Auflassung die
ser ganzen Stelle, dass Jesus keine neuen Bilder oder 
Belehrungen gegcben hat, sondern nur die vornehmlich- 
sten von den gangbaren messianischen Bildern zusammenge- 
stellt, angewendet auf s ich und in seinem Sinne aufgefasst. 
Gerade so die Apokalypse,  welche nur dichtcrische Aus- 
fuhrung dieser Reden Jesu ist. Also: Er werdc kommen, 
vorbereitet durch die Gerichle iiber Judiia und Jerusalem,  
als den Erweis von seiner Sadie, und durch den Fall von 
deren ersten und grossten Feindcn (aber auch liier ist die 
Rede nicht hislorisch aufzufassen — wie seit Grot ius der 
Erfolg aus Josephus von Wort zu Wort in dieser Rede
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gefunden wurde, was sich wcder durchfiihren liisst noch dem 
prophetischen Geiste angemesscn ist, wiewolil diese Sieher- 
heit der Verkiindigung immer bedeutcud ist; zugleich aber 
zeugt der a l l gemeine  Charakler dieser Verkiindigungen fiir 
das Alter dieser Niederschrcibungen), dann cigenllich kom- 
nien in dem grossen Erf o l ge  seiner Sac be,  in der 
geistigen Wellkatastrophe duroh das Evangelitnn. —■ Diese 
Al l e g o r i e  ist nun so angelcgt: V. 1 — 5 das Vorwort ,  
V. 6 — 14 die Zeichen? nun jenes Zwiefache: V. 15—28 
die Vorbere i tung,  das Strafgericbt fiber Judaa, dann V. 
29 — 31 das Kommen in dem Siege seiner Sache; V. 32
— 41 die Zei t  dieses Kommens. Daran kniipfen sich V. 42 
ff. u. Kap. 25 Ermabnungen an die Jfinger. — Schott  
Commentar. in eos J. C. sermones, qui de reditu ejus — 
agunt. Jen. 1820.

V. 1. ’Εζελ&ων — fiir immer. Vgl. 23, 39. 01 μα&ηταί
— Mark. u. Luk. τινες. Οίχοδομαί ~  struciurae, Prachtbau. 
Vgl. Joseph,  antiqq. jud. 15 a. E. ’Επιδεϊξαι: mit Stolz 
darauf aufmerksam machen. Die Scene ist am Oelberge, auf 
dem Wege nach Bethanien; vgl. 21, 17. Vielleieht bing die
ses επιδειξαι mit jenen Ankiindigungen zusammen 23, 38.

V. 2 . Fiir. ον βλέπετε best die neuere Kritik βλέπετε. 
Doch La cbm an n und Scholz  behalten ου bei. Passen- 
der wird dieses ού ausgelassen; auch Markus bat es nicht. 
Vgl. βλέπεις; b. Luk. 7, 44. Mit der Negation ist die Frage 
immer eine AuiTorderung an den Nichtsebenden, Nicbtauf- 
merksamen (Kiihnoel).  ,,Iiein Stein wird bier auf dem 
anderen bleiben, der nicht zerstort wiirde.“ Καταλΰεαθ·αι: 
aus seinem Bau, aus seiner Verbindung herausgerissen wer- 
den (2 'Sam. 17, 13 μηδέ λί&ον κατ<χλείπεΰ9αϊ). Joseph,  de 
bell. jud. 7. 1, 1.

V. 3. Die Jfinger setzen voraus, dass eine solche Zer- 
slorung dcs Heiligthums mit der messianiscbcn Riickkebr zu-
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sainmenhangcn musse. Volksglaube nacli Dan. 9, 26 f. ge- 
roass der gewohnlicben Erkliirung des ΓΤΦΟ vom Messias; 
man glaubte Scbandung des Heiligthums und Zerstorung mit 
seiner Erseheinnng verbunden. — , ,Wann dieses?“ Ταυτα, 
die Zerstorung. ,,Und welches das Vorzei chen (ΰημεΐον 
V. 30) davou?“ Aber sie legen sogleich das in die Frage 
mit hinein, tlieils, was sie mit jenen Ereignissen verbunden 
meinlen, eben die Messiaserscheinung — theiis, was sie fur 
das Wesenlliche jener Zerstorung hieltcn, die ΰυντελεια του 
αΐώνος, das Ende der ganzen bisherigen Weltperiode. Siehe' 
zu 13, 39 u. 49. Παρονΰία ist in der Rirche stehend ge- 
wordener Ausdruck, bei Mattb. nur bier, V. 27. 37 u. 395 
bei den iibrigen Evangelisten nichl — 1 Johl 2 , 28. Bei’m 
Apostel Paulus im 1. u. 2. Thessalonicberbriefe und in den 
katholischen Briefen wird der Ausdruck ofter gebraucbt. Es 
lag wohl schon im Worte der Begriif von etwas Ungewohn- 
licbem, Plotzlicbem und Macbtigem.

Auf die Frage nach der Ze i t  antwortet Jesus nicbt so
gleich, sondern erst V. 32 If., aber ablenkend: vgl. AG. 1, 7. 
Vielmehr spricht er zuerst, V. 4 f . , warnend,  wegen ib- 
rer sinnlich pcrsonlichen Erwartung. Gewiss liegt in der 
Stelle ausdriicklich: sichtbar, pcrsonlich werde er nicbtkom-  
men. Dasselbe V. 23 — 27.

Πλανάν der eigentlicbe Ausdruck fiir Volkstauscben, wie 
πλάνη und πλάνος. ,,Denn Viele werden kornmen in meinem 
Namen, sagend: ich bin der Cbristus, und werden Viele ver- 
fiihren.“ Der Walmglaube an seine personliebe Iliickkebr 
wird von der Seile dargestcllt, dass er zu groben Tiiuscbun- 
gen fiihren miisse, also nicbt bios in sicli tbdriebt, verwerf- 
lich, sondern auch lebenverwirrend sei. — *Επι Τω όνομαn 
bier wohl nicbt: in meinem Auflrage, diesen vorgebend, son
dern: meinen Namen lubrend. Demnach 6 Χρίΰτός bier und 
V. 23 nicbt bios der Messias, sondern Er in seiner messia-
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nisclien Eigenschaft. Von solclien Erschcinungen liabcn wir 
zwar keine gescliichlliche Kunde. Indessen wer hatte sie ge- 
ben sollen? Josephus redet nur von vielen πλάνοι, απατεώ
νες. Doch fiihren die Sagen von Simon,  Menander,  Do- 
s i l heus  — in und nach der aposlolischen Zeit alierdings auf 
Solche, welche sich fiir Incarnationen des Messias ausgegeben.

Die Zei chen seines Kommens sind V. 6 — 8 Volkcr- 
bewegung und Erschiitterungen, V. 9 — 13 Hass gegen das 
Evangelium, als die Sache Goltcs. Dagegen V. 14 die Er- 
scheinung der geisligen Macht desselben; dann trill die Vor- 
berei tung ein auf sein Iiommen, die Katastrophe von Judaa.

Μελλήαετε — das Fulurum des μέλλω (hier allein) soil ent- 
weder eine e n t f e r nt e r e  Zukunfl oder elvvas Al lmal iges  
bedeuten. Πόλεμοι und ακοαί. πολέμων (ακοή 4, 24. 14, 1): 
Iirieg, naher und enlfernler. Es braucht auch dieses nicht 
zu streng genommen zu werden, wiewohl es eine Zeit fort- 
wahrender Kriege, in Syrien und Kleinasien, war. Es ist 
wohl nur Krieg i m L a n d e gemeint. Uebrigens hofften die- 
sen die Juden zu einer a 11 gem ein jiidischen Insurrection 
auch im Auslande zu machen ; vgl. Joseph,  de bell. ju d . 1 . 
1 , 2. 'Ορατέ wie βλέπετε V. 4. ,,Wahrt euch, enlsetzt 
euch nicht.“ Μ η &ροεΐαΘ·αΐ auch 2 Thess. 2 , 2 — wohl 
aus einem solchen Wort Jesu. Zwei  Griinde werden dafiir 
angegeben, dass sie sich nicht entsetzen sollen: es muss so 
kommen — aber es giebt noch Me hr zu beslehen. Λεϊ hat 
auch hier die Bedeutung von Goltcs Rath (nicht: nach der 
Art des Volks). Πάντα ist kritisch zweifclhaft; Lach man n 
lasst es weg. To τέλος nicht ώδίνων V. 8 oder ΰημείων, son- 
dern “  ΰνντέλεια τον αιώνος, das Ende der Dinge, die Ka- 
taslrophe. — V. 7. Dieses sind gewohnliche Bilrier von Noth 
und Erschiitterungen, welche wir iiberall nicht streng zu neh- 
men haben. Jes. 19, 2. Joel 3. 2 Cbron. 15, 6 . Es konunt 
hier dazu, dass es mess iani sche gangbare waren. ,,Volk
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wird sich gegen Volk erheben, Reich gegen Reich: und es 
wird geben Hunger und Seuche und Erdbeben hin und wie- 
der.“ Κατά τόπους zweifelhaft ob zu αειΰαοί nur oder zu 
alien. Aber es bedeulet: s t e l l enwei s  (wie κατ’ οίκους 
AG. 20, 20), oder (Paulus): bald da bald dort.  
Iiuhnoel  und de We l t e  erkliircn es: a l l e r Or t e n ,  wie 
καθ’ ημέραν, κατ’ hog Luk. 2 , 41. Λιμοί και λοιμοί (doch 
κ. λοιμ. ist zweifelhaft$ Lacbmann hat es gestrichen): Hun
ger und Pest ,  die gewohnlichen Begleiter der Kriege. Jo
seph. de bell. jud. 4. 6 , 1. Hungersnolh war friiher in 
Paliislina, AG. 11, 28. Doch, wie gesagt, Solches ist nicht 
historisch aufzufassen. — V. 8 . , ,Ailes dieses der Anfang 
der Noth.“ Die Noth macht das Allgemciue dieser Ze i chen  
aus. ,,Dcr An fang“, weil nun erst diejenige beginnen wird, 
welche euch unmitteibar beriihrt. Ώδινες oft im A. T. (Jes. 
37, 3. G6 , 7), ebenfalls 1 Thess. 5, 3 (Job. 16, 21 per- 
sonlich angewendet). Audi die spateren Juden haben dieses 
Bild von der Noth vor der Erscheinung des Messias (n ^ aru -  
Es ist inuner cin Bild nur fur sole he Noth, aus welcher 
sich Gules, Gliick entwickelt.

V. 9. Vgl. 1 0 , 18 — 22 u. 24, 34. ,,Euch zu Be- 
driingniss iiberanlworten“ namlich den πάβιν ’έ&νεσι, welche 
sogleich genannt werden. Auch dieses πάντα τά ε&νη beweist 
den uneigenllichcn prophetischen Charakter, in wclchcm dieses 
Alice gesprochen wird. —  V. 10. Σκανδαλί'ζεβ&αι wie 13, 
21: in Schwadic verfallcn, zur Unlreue gcbracht werden. — 
V. 11. Ψευδοπροφήται 7, 15. Ilier sind es solchc, welche 
jene Schwache henutzen werden. Die im Folgenden Genann- 
ten : die Liebe Vielcr wird erhallcn, weil sich die Schlech- 
tigkeit, Ruchlosigkeit mehren wird — sind ohne Zweil'el die 
Besseren in der Gemeine. Allgemeincs JVIistraucn — : dieses 
der Nachtheil, welchen das Bose fur die Gesinnung der Bes
seren hat. — V. 13: ganz dassclbe 10, 22. ,,Wcr sich

Exeg. Schrr. ϊ , 1. 2 5
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gelreu, gut erhalt (dieses isl νπομένειν) bis zum Erode (iiber 
diese Kataslropbe hinaus) , der wird das Heil erlangen,“ in 
die neue Zeit eingehen.

V. 14. Κηρυχ&ήβεται: mit Erfolg verkiindigt werden. 
’Ev όλη τrj οίχονμένϊ], 26, 13 ολω τώ χόΰμω. Die οικουμένη 
(nielil bios in der rbmischen Bedeulung, Luk. 2 , 1) isl die 
Welt im gulen Sinne, wie πάντα τά ε&νη V. 10 die leind- 
selige. So dieses πάντα τά ε&νη vielleichl aucb bier im Fol- 
genden , und ως μαρτύρων in dcr scblimmen Bedentung zu 
nchmen; vgl. 10, 18. Demnacb (Eu llivmi us, Kiihnoel): 
so dass sie nicht enlschuidigt sein kbnuen. — Diese gei- 
st igen Anzeigen also zulelzt. Κα'ι τότε ηξει το τέΚος. Τέλος 
wie vorber =  βνντέλεια τον αιώνος in der Jiingerfrage. Der 
grosse Slral'- Vernicblungsakt.

Hier nun wird also bis V. 28 der Untergang des Ju- 
denlhums in propbeliscber Darstellung gezeiebnet.

V. 15. Die Formel rd βδέλνγμα της ίρημώΰεως (auch 
Mark, in d. Par.) ist aus Dan. 9 , 27 vgl. 1 1 , 31. 1 2 , 11 
( l Makk. 1 , 54). Sie wurde stebend. Vgl. Joseph, anlif/q. 
10. 11, 7: Daniel — άνέγραψεν ότι νπ αυτών ερημω&ηοεται. 
Es ist bier wohl nicht bios (im Daniel davon) die Entweihung, 
Vcrwiistung des Temp els gemeint und άγιος τόπος nicht 
bios d i e s e r — denn es soil ja bier erst der A n fa n g der 
Verwiistungen geschildcrl werden — sondern die von Stadt  
und Land. Aucb Luk. 21, 20 in der parall. Stellc hat 
μωβις πόλεως. Βδέλνγμα ist nur das Pradikat von ερήμωσις, 
entweder iiberhaupt das E n t s e t z 1 i c b e dieser Verwiistung 
bezeiebnend, oder dass sie durcli Ileiden erfolgen solle 
(Kubno el βδ. selbst die Riimer).  "Αγιος τόπος also die 
Stadt oder aucb das Land ; vgl. αγία πόλις 4, 5. *Εβτώς nicht
sowobl zu ί'δητε als zu ρη&έν zu beziehen, also mehr in sub- 
jektiver Bedentung: wie Daniel es verkiindigt hat, als s t e 
bend,  aufgerichtet u. s. w. 'Εοτως ist die lectio rec.; die
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ncuerc Kritik hat' die seltnere Form εΰτός aufgenommen. rO 
άναγινώβκων νοείτο ist nicht Nachsatz zum όταν (dieser liegt 
zu deullich ini τότε V. 16), vielmehr Parenthese, aher nicht 
des Evangelisten (αναγινώβκειν auf diete Stelle des Evange- 
liuni), sondern Jesu (das Verbum sich auf Daniel beziehend). 
Aebnliche Parenthese 11, 14 εί &ελέτε δέ'ξασ&αι. Aber Auf- 
forderungen wie diese gehoren zum prophetischen S til: Dan. 
9, 25. 12, 10. ,,Merke es wer es liest“  namlich was jener 
Grauel bedeute : dass es zur Zerstorung kommen werde..

V. 16— 18. Dann e i i i ge  F l u c h t .
Οί Iv τrj ’Ιονδαία: auf dem flachen Lande. So ’ιονδαία 

γη Joh. 3 , 22 oder χώρα Mark. 1, 5 , der ορεινή Luk. 1, 
39 entgegengesetzt. Wahrscheinlich nach solchen Tradilionen 
geschah die Flucht der Christen nach P e l l a ,  weit im Gebirge 
von Peraa ( E u s e b i u s  hist. eccl. 3 , 5 :  κατά τινα χρηβμον 
δο&έντα δά άποκαλνψεως).

V. 17 f. Das U n v e r z i i g l i c h e ,  wie im 16. Verse das 
A l l g e m e i n e  dieser Flucht.

’Em του δώματος 10, 27. ,,Nicht hinabsteigen, um seine
II a be zu ho!en.“  Ti rec ., neuere Krit. τα. Was das Mate- 
riale der Stelle anlangt, so sollcn sie von dem Dache auf die 
Slrasse herabsteigen (Luk. 5 , 19) oder auf den verbundenen 
Daehern bis zur Mauer der Stadt fortgchen. Der text. rec. 
licst τα [μάτια, die neuere Kritik bedeutender το ίμάτιον. To 
ίμάτ. bczcichnet das wesenllichste llediirfniss (5, 40). Nicht 
einmal das Nothdiirftigste sollen sie holen.

V. 19 f. ,,Wehe denen, welche nicht fliehen konnen, 
Schwangern, Siiugenden — im W inter, am Sabbat.“

Σαββάτω, rec. iv ΰαββ. Es ist ohne Bedeutung, dass 
hier der Sabbat .noch als etwas fiir die Seinen Bestehendes 
erwahut wird. Nach 2 Mos. 16, 29 war das Bciscn (Her -  
a u s g c h c n )  verboleu am Sabbat. Die judischc Deulung er-

25 ‘
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kliirte dieses zu 2000 Elleu (heilige Zalil sonst in dor Gcsctz- 
gebung — 4 Mos. 35, 5 u. Jos. 3 , 4). Vgl. AG. 1 , 12.

V. 21 f. Das Elend der Zeit wird in alien Bildern ein- 
gcfiihrt. Alles cben nur allgemein, in p r o p h e l i s c l i e n  Bi l -  
de r n .  Die e i g e n l l i c b e  Zerstorung wird gerade niclil be- 
sclirieben. ►

,,Nolh so gross wie sie noch nie in der Well war noch 
sein wrird.“  Dan. 12, 1 vgl. Joel 2 , 2. — V. 22 fiigt ein 
trostliches W ort hinzu: ,,W iirde dicse Zeit niebt abgekiirzt, 
so w'iirde Niemand gereltel.“  Κ ο λ ο β ο ν α & α ι  v. κ ο λ ο β ό ς ,  m u -  

t i l u s .  Λ ι α  δ ε  τ ο ύ ς  ε κ λ ε κ τ ο ύ ς  20, 10: d. W’iirdig Befundencn. 
Es ist ein alter Gedanke, Gen. 18, 23 1 Γ ., dass uni der Front
men wrillen Ungliick voriibergebend sei odcr abgekiirzt werde. 
Hier in zwiefacher besonderer lleziebung: ibre Sadie sei der 
E n d z w e c k  diescr Fiigungeu, -und: sie wiirden die Iiraft 
haben, von diesem Elend unberiihrt zu bleiben. Σωξεσ&αι 
bat bier wieder die allgemcine Bcdeutung, niebt wie V. 13.

Mit V. 23 wird mm das eigenlliche I i omi nen C h r i s t i  
e i n g e l e i l e t ,  mit einem negativen Gedankcn. Es werde 
nicht, in a u s s e r  1 i c h e r , p e r s o n  l i e he r  Erscbeinung er- 
folgen und niebt in einem p l b t z l i c h c n  W u n d e r a k t .  Die 
Warming stand schon im Allgemeinen V. 4 f. Sie v'ird b i e r  
wiederboll, wo sie eigentlieh hingehortc, weil hier die Er- 
scheinung Cbrisli niiber gebraebt wird.

’/ δ ο ν  ώ δ ε  —  Ch r i s  l us wie V. 5,  die sich fifr ihn aus- 
geben wiirden. ,,Hier oder dort, glaubt es nicht.“  — V. 24. 
Ψ ε ν δ ό χ ρ ι ΰ τ ο ι  bier u. Mark, in d. Par. allcin. ( Joseph,  <le 

b e l l .  j m l .  5 , 4 misverstandene Weissagungcn, welebe auf 
Vespasian gingen.) Ψ ε ν δ ο π ς ο φ ή τ α ι , V. 11 znlelzt erwiihnt, 
sind bier Mensehen im Dienst des falschen Mcssias. ,,Werden 
thiiit grosse Zeichen und Wunder.“  Λ ι δ ό ν α ι  5 Mos. 13, 2. 
Dasselbc Wundertbun 2 Tbess. 2 , 9. Dort ausdriicklieb als 
satanisebe Wirksamkeil. Diesc Wunderwirksamkeit der Un-
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lautern ist wohl niclit (die alte Iiircbe schwankte dariiber) als 
cin wirkliches Tbuu gedacht, sondern als Tauschung, Blend- 
werk. Οί εκλεκτοί V. 22. — V. 25. Ιδού wie βλέπετε V. 4. 
,,Ich babe eueh slarken wollen.“  — V. 26. ',,Wird man 
— er 1st in dcr Wuste — drinnen im Hans, glaubt es nicht.“  
Ταμιεϊον 6 , 6. Beides die stiirkslen GegensiUze, wie ’ε’ξω&εν 
und iv τοϊς ταμείοις 5 Mos. 32, 25. Bci der W i i s t e  wird 
obne Zweifel zugleich auf die Meinung hingedeulet, dass der 
Messias, wie alle glanzenden uud wicbligen Erscheinungen, in 
der Wusle auftrelen werde. Daber die Auflaufe daselbst, 
AG. 21, 38. J o s e p h ,  mxtiqq. 20 , 6 u. de bell. jud. 2, 
13— 15. — V. 27. ,,W ie der Biilz vom Morgen ausgeht 
und bis Abend leuchlct, so wird aiicb die Erscheinung von) 
Meuschensobn sein.“  Altes, natiirliches Bild. Zaeli. 9 , 14 
von einer gdltlicben Erscheinung: wie ein Blitzstralil. Luk. 
10, 18 Salanserscheinung, dock als vom Hiimnel bcrabfallend. 
Hier dem p e r s ο η 1 i c b e n Erscbeinen entgegengeslellt. Dreier- 
lei liegt darin: p l o t z l i e h  — s c h n e l l  u b e r a l l  — ni c l i t  
a u f  E r d e n. Weder (Pa u I u s) das s c h n e l l  (in gegenwart.

. Erschein.) v o r i i b e r g e h e n ,  noch das A l l e n  s i c h t b a r ,  
ist erst aufzusuclicn , nachzuweisen. — V. 28. Ob yaq ge- 
lesen ( La c b ma n n  liisst es weg) wird oder niclit: es wird 
ein neuer Gedanke binzugeselzt: Die Vo r z e i c l i e n  seiner
Erscheinung, folglich seine Erscheinung selbst werde durch 
den Zusammenliang im Welllaufe, in der Volksgeschiehle, 
bedingt sein, in ihtn liegen. Has Bisberige muss ja zu Grunde 
gehen, wenn es unliicbtig geworden ist. — Die Formel ist 
spriichworllich. Aelinliches uberall. S e n e c a  cpisi. 46; si 
vidlur es, cadaver cxspccla. Iliob 39 ,, 30 slehl der Satz im 
cigentlicben Sinnc (d. llaubvogel — wo Todte, ist er so- 
gleicb). Adlerbild: Jer. 49, 22 u. Ezecli. 17, 3. Es ist 
daber niclit nolliig anzuuehmen, dass Jesus auf den r e m i 
se hen Adler babe biudeulen wollen ; indessen (aucb de W e t-
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te) ist es nicht unwahrscheinlich, da auch die Apokalypse 
8, 13 u. 12, 14 das Adlerbild entschieden da h i n  gebraueht. 
Es ist iibrigens niclit einmal der eigentliclie A d l e r  bier ge- 
meint, sondern der gypacctus, G e i e r a d l e r  (Aasgeier), wel- 
clier nach Leichnamen gelit. Dieser wurde bei den Hebraern 
und Arabern (vgl. G c s c n i u s  u. d. W .) mit unter -jqjj ver-
standen. Andere Beziehungen der Stelle sind unpassend. So 
die, nach welcher ο πτώμα Jesus und αετοί die falschenPro- 
pheten sind ( Fr i t z s c he ) .

Nun V. 29 — 31 wird sein K o m m e n ,  in der Ent -  
s c h e i d u n g ,  dem S i e g e  s e i n e r  S a c h e ,  d a r g e s t e l l t .

Εν&εως kann ganz eigentlich genommen werden: denn 
jene Entscheidung kniipfte sich ja on m il te l  b a r  an die Ka- 
tastrophe an von Jerusalem und dem Judenlhum. Ganz g e i- 
s t i g  angesehen, konnte sich das Evangelium ja nur entwi- 
ckeln, wenn die g a n z e  judische Form zerslort \var. Doch 
hat εν&ίως in der Sprache der Evangelien oft auch nur die 
Bedeulung vom Uebernaliirlichen, Wunderbaren. Diejenigen, 
welche eine Riickkehr Christi zum Weltgerichte in der Stelle 
verstanden und Jesum auch iiber die Z e i t  b u c h s t a b l i c h  
w a h r  sprechen lassen wollten, verstanden (aber auch Pau- 
1 us) εν&έως bier in der Bed. p l o t z l i c h  (ΠΚ’Π3, εν&έως
u. παραχρήμα 4 Mos. 12, 4. Iliob 5 , 3). Aber dieses kann 
ευ&έως nur bedeuten, wenn eine gewisse Zeitbestimmung 
daneben sleht; doch das μετά u. s. w. ist zu allgemein, un- 
bestimmt. S c h o t t  nahm eine falsche Ucberselzung des 
ΠΝΠ3 an.

f

Nun die prophetischen Bilder von der grossen Epoche 
(bei den Juden m e s s i a n i s c h e  Bilder) ancinandergereiht, 
und auf sich bezogen in seinem Sinne. Aber sogar bei der 
gewohnlichen kirchlichen Auffassung (unklaren Vorslellung) 
vom Weltende kann nicht Alles eigentlich genommen werden.
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,,Sogleich — Nolh----Sonne sich verdunkeln, der Mond
seincn Schein nielit mehr gebcn, die Sterne werden voin Him- 
mel fallen, die llinunelsheere wanken.“  Audi die allgeineine 
Sprache (melir nodi die niessianische) hat diese Bilder von 
grosscn Ycrandcrungcn, Krisen, Entwiekelungen der morali- 
sclien W ell; audi die klassischc hat sic. Die W o r t e  (άΰτί7 
ρες, οχοτίζεο&αι, πίιττεΰϋαι) sind nielit u n e i g e n t l i c l l  zu 
zu nelunen: der Ge d a n k e  ist es. Grosse Weltereignisse: 
Jes. 13, 10. 34, 4. 60, 19 f. Jer. 15, 9. Ezech. 32, 7 f. 
Midi. 3 , 6. Joel 2 , 10. 3, 3 f. vgl. Apok. 6 , 13 — 17. 
Hicr sind die Bilder nodi bcslinmilcr als bei den Prophelcn. 
Es soli also das Wankcn und Zusainmenstiirzen des Bestehen- 
den, vor deni sich entwiekelnden und siegenden christliehen 
Geiste, dargcstellt werden. Das F a l l e n  der Sterne vom Him- 
mel ist altdiehterisdies Bild der Vcrdunkelung des Sternen- 
hiinnids. δυνάμεις των ουρανών Ps. 33, 6 u. Dan. 4 , 32. 
Dieses sind die Masse der Gcslirne, αβτέρες die ausgezeich- 
neteu. — V. 30. Das Zeichen des Mensehensohns (nielit er 
sclhst, sondern wie 16, 1 ΰημ. απJ τον ουρανού): das nadi- 
ste Anzeidien, dass der Messias erscheinen werdc. F r i l z -  
s c he :  das er lliun wird. ’Εν τώ ονρανω gchort wolil zu 
φανήαεται, nielit zu υιού τον ανΟ-ρ. ( Sc h o t t ) .  Aber die 
Frage ist unniilz: we l ch  e r  A r t  dieses Zeichen sein solle. 
1m Judentilnin sclhst gab es wolil keine besliminlcn Meinun- 
gen dariiber. Die alte Kirelic (C h r ys os l om us , H i e r o 
nymus)  land gewolmlich das K reuzeszeichen darin (Ev, 
jSicod. 24, d och zweifelhaft: posnisli tilulum (/lorlac luae 
in cadis). Aber in keinem Falle sind ( S c h o t t  u. Andd.) 
die vorlier besehriebenen Erseheinungen gemeint. ,,Πιηι cnl- 
gegen selien die Menschen, angslvoll oder lreudig.“  Beides, 
κόψονται und όψοντat, wird aus Zaeli. 12, 10 f. beigesetzl; 
vgl. Apok. 1 , 7. Dorl ist das Zweite anders ausgeluhrt, 
uud Beides beziehl sich dort auf die Gui l esverae l i t e r  iin
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Volke, wclche sicli so vor dem erscheinenden Golt entsetzen 
wiirdcn. Hier gehl das Erste wohl auf die S c h l i mme n ,  
das Zwcile auf die S e i n e n .  Κοπτεβ&αι ίπ αυτόν, reuisr 
oder angstvoll. Ή γη aueh hier nicht bios Paliistina (s. z. 
2 3 , 35). ,,Sehen des Mensehensohn kommend auf des Him- 
mels W olken, mit grosser Maclit und Herrlichkeit.“  Nach 
Dan. 7 ,  13. Vgi. Mallh. 25, 31. 20 , 64, dazu Mark. 14, 
62. Als grosse, himmlische Erscheinung. Im S i η n e der 
Stelle: geistig machtige Oifenbarung Cbristi. — V. 31 wie 
13, 40 u. 49. , ,Die Gemeine wird durch gotlliche Sorge
und Macht ansgeschieden und vereint.“  Μετά βάλπιγγος φω
νής μεγάλης (μεγ. ζιι φωνής): mit lauthallendem Posaunen- 
schall. ,,Bewahrlen sammeln aus den vier Weltgegenden, 
von Einer Hi'mmelsgrenze ztir anderen.“  Auch bier ist nicht 
die W ortbedeutung zu iindern: das G a n z e  ist Bild, Alle- 
gorie. P o s a u n e n s c h a l l  (1 Kor. 15, 52. 1 Thess. 4, 16) 
Ankundiguug grosser gottlicher Akle. Es war der feierlicbe 
Hall im Cultus (3 Mos. 25 , 9. 4 Mos. 10, 1 — 10), dann 
im Kriege: so also die Einleilung zu Gottes Gegenwart oder 
Zugen. ’Επισυνάγειν (ganz dasselbe Mark. 13,27) auch 2 Thess. 
2, 1. Τεΰβαρες άνεμοι Ezech. 37, 9. Apok. 7, 1 (Zach. 2, 6 : 
ix των τεοοάρων άνεμων ΰνλλεξω νμίις). ’’Λκροι ουρανοί: Him-
melsrand, 5 Mos. 4 , 32 u. 13, 7.

Aber merkwiirdig bricht hier das messianisehe Bild ab — : 
nicht Auferstehung, nicht Weltgericht werdcn bcigefiigt. Der 
Zweck des Kommens Jesu ist nur die V e r e i n  i gung  s e i n e r  
G e m e i n e  — das Iiommen Jesu also ist der S i e g der Sache 
hiefiir.

Nun V. 32— 41 von der Z e i t ,  in de r  d i e s e s  ge- 
s e h e h e n  we r d e .  Es wird davon mehr abweicbend gespro- 
clien, namlich was das vorwilzigc Fragen und Vermuthen an- 
langt. V. 32 f . : Es giebt einen iunercn Zusammcuhang der 
Diuge, aus denen man grosse Ereignisse almden kann. V. 34 f . :
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Es ist gcnug fur euch, dass dieses Alles g e w i s s  erfolgen wird. 
V. 36: Die eigenllichen Zeitniomeute liegen im Rathe Goltes. 
V. 37— 41: Grosse Ereignisse treten plotzlich ein. — Das 
Erste und Dritle bezieht sich mehr auf das eigentliehe Kom- 
men Jesu, in der Entwiekelung, dem Siege seiner Sache; 
das Zweile und Vierte mehr auf jene Vorbereitung in der 
jiidischen Katastrophe.

’Από τής ΰνχής gehort zuni παραβολήν, nicht zum μά&ετε. 
,,Begreift, versteht, das Gleichniss vom Feigenbaum.“  Hier 
ein anderes als oben 21, 18 if. in der Anschauung vorgefiihrt 
war. Das Ausschlagen des Baums deutet auf Sommer. Urn 
dieses nicht mussig zu linden, muss man das &ε ρ ος  bemer- 
ken. Die Fruhlingszeichcn deuten auf den S o m m e r  hin ; so 
die Regungen unter den Menschen auf d i e E r f o l g e ,  R e s u l 
ts te . „W enn die Zweige (ο κλάδος coll, fur of κλάδοι) schon 
weich, frisch werden und die Blatter hervortreten (εκφντ) rec., 
auf κλάδος bezogen; neuere Krit. Ικφ υή : hervorgebracht wor- 
den sind. Dieselbe Verschiedenheit Mark. 13, 28 ), dann er- 
kennt ihr, dass der Sommer nahe sei.“  Aber V. 33 ist y»- 
νωοκετε Imperativ. Πάντα ταντα wohl nicht wie V. 6 : die 
Auzeigen der kommenden Zerstorung, sondern es ist das Ge- 
schick ubcr Judaa V. 14 — 28. ίΕγγύς εΰτιν Ιπ\ &ΰραις —  
sie werden sprechend eingcfiihrt: Er (o X q.) ist ganz nahe. 
Andere ( Sc ho t t )  denkcn auch hier &ερος —  &εριΰμός hinzu 
— im geisligen Sinne Λνίβ 13, 40 If. ’Επί &νραις wie προ 
ΰνρων von demselben Jak. 5 , 9.

V. 34. 7/ γε%>εα αντη wie 16, 28 (23, 36): die jetzt 
lebenden Menschen. Ουρανός και γή 5, 18 cilit/s inlcreant —  
ohnc bestiminte Verkundigung dieses Weltuntcrgangs. x Oi 
λόγοι μου: nicht iiberhaupt seine Belehrungen ( Pau l  us), aber 
auch nicht bios diese Verkiindigungeu. Es ist die Darsteliung 
von dem, wie seine Sache zu Goltes Rath stehe. ΓΙαρέρχε- 
c&ai wie 5 , 18 vom Gcsclz und den Propheten (inaniu, esse).
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V. 36. Die Entwickelung der gbltliehen Sache stebt der 
golllichen Vorsehung zu. Diese Gegenstande sind aueli Gott 
allein b e k a n n t .  Clirislus kennt nur den Plan Gottes fiir 
die M e ns ch e n. D i e s e s  ist die Idee soldier Stellen. Ί ΐμ έ-  

ρα καί ώρα — AG. 1, 7 χρόνοι καί καιροί mehr “  Zeit und 
Umstande. ’Ε κείνη  das gewohnliche W ort, der Gegenwart 
enlgegengesetzt. ,,Niemand, auch die Engel nidil, vielmehr 
Gott allein.“  E^fti/gehorl zu ουδείς, und die Worte ουδέ — 
ουρανοον sind Zwischensatz. Bei Mark. 13, 32 steht ausdriiek- 
lich dabei ουδέ ό ν ίό ς . Audi bier haben es nicht nur nach A m- 
b r o s i u s  und H i e r o n y m u s  viele Laleiner gehabt, sondern, 
wie O r i g e n e s  und C h r v s o s t o m us u. Andd., auch die 
vornehmsten Grieelien. L a c b m a n n  hat es recipirt. Es 
k a η n aus Markus hereingekommen, aber ebensogut auch dog- 
nialischer Bcdenklicbkeiten wegen weggelassen worden sein. 
Oben sebon wurde bemerkt, dass dergleichen Veriindcrungen 
vornehmlich im M a t t h a u s  geschelien seien. Der Gedanke 
liegt im ουίεΐρ εί μη — sebon bestimmt inne.

V. 37 — 41 wird das P l o t z l i c h e  grosser Ereignisse 
dargeslellt, warnend vor der Sorglosigkeit, init weleher man 
ihneu enlgegengelit. Da ja nur die B e w a h r t e n  in solchen 
Ereignissen bestehen konnlen. — A i  ήμεραιι Lebensweise 
jener Zeiten. Namlich sorglos fort, als ware es eine unbe- 
deulcnde Zeit. Ο ντω ς ίβ τ ϊν  η παρουσία — ungenau fiir: in 
solclie Zeiten fiillt u. s. w. Die Formel wird V. 39 wieder- 
holt. Acbnlidie Darslellungen wie V. 38 stehen auch Jer. 
29, 5 — 7 in gulem Sinne, von einem Leben, welches Go t t  
sorglos gemacht hat. Auch b i e r  soil kein lasterhaftes, sclnvel- 
gerisdies Leben bezeichuet werden, sondern ein g e wd h n -  
1 i e h e s , gleichgiiltiges. ΊΓμέραι Ν ώ ε : Zeit vor der Flnth 
(1 Pelr. 3, 20). Γαμεΐν — εκγαμίξειν: zur Ehe nehmen, — gc- 
ben (22, 30). ΕίβηΚ&ε εις τον κ ιβ ω τό ν : das Slrafgericht an- 
gedeulet wurde. Im Folgenden ist enfgegengcsetzt εως ήλ&εν
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ο χαταχλνΰμόξ. V. 39. Ονχ Ι'γνωϋαν: bemerkten oder erwo- 
gen niclit. Ίίςεν: hinwegraiFle. — V. 40 f . : Auch das ge- 
wohnliche Lebensgeschaft. wird forlbestelien; und doch wer- 
deu die Mensclien mitten heraus hinweggenommen werden. 
Die Bcispiele sind vom ma n n l i c h e n  und wei bl i che . n  ge- 
wohnlichcn Gesehaft hergenommen. ,,Zwei — zugleich auf 
dem Acker— der Eine ergrilTen, der Andere freigelassen.“  
,,Malilen in der Muhle.“  Μνλωνι hat d. textus rec .; be- 
glaubigter ist μνλω. Μύλος 18, 6; dann “  /χυλών. Dieses 
Mahlen ist das Gesehaft von Frauen (Sclavinnen) in den Hand- 
miihlen. Vgl. 2 Mos. 11, 5 u. Jes. 47, 2. Παραλαμβάνεται 
und άφίεται sind das prophetische Prasens. Παραλαμβάνεοθ'αι 
— άφίεα&αι: ergriiTen —  frcigelassen werden. S c h o t t ,  
Br e t s c l i  n e i d c r  u. Andd. (uingekehrl gedeutet): aufgenom- 
inen werden in das giillliche Reich oder zu den Bewahrten — 
sich uberlassen werden. Jenes ist wohl richtiger. E r g r i f -  
1‘en : vom Geschick, von der Noth.

Nun V. 42 b. z. Schluss spricht er zu den Seinen in 
Beziehung auf bcides Voriges — doch mehr auf sein Konl
ine n. Wa c l i e n  ist hier der Hauptbegriff und auch im Fol- 
genden, Rap. 25. So das Waclien in derselben Beziehung, 
in der auf die grossen Erseheinungen der Zeit, die da kom- 
men sollte: 1 Thess. 5, 6. 1 Petr. 5, 8. Apok. 3, 2 f. Es 
begreift immer Zweierlei in sich: 1. Aufmerksamkeit, Beob- 
achtung, 2. Regsamkeit, Vorhereitung. Also: dcr Sache 
Chrisli in Hirer Entwiekelung alle Aufmerksamkeit widmen, 
sich derselben und Hires Diensles wurdig hall.cn , s o dass sie 
jederzeit Hire angemessene Slelle im gotllichen Reiclie einneh- 
men konnen. Aelinliches wird in Beziehung auf ungewolinliche 
Lebensereignisse, die da k o mme n  k onn t e n ,  gesagt iiber- 
all. i ’a i i a l i us  bei Cell, i ns 13, 10: sic vivatuus, sic lo- 
f/uanmr, paroles nos ul inveniul fa turn.

,,Ihr wisst niclit, urn welchc Slunde eucr Herr kom-
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men wcrde.“  H e r r  liier niclit als gewohnlicher Ehrenname, 
sondern schon ini Zusammenliange init den Iblgenden Para- 
beln. — V. 43. Γινώακετε wie V. 32 — das wisst ihr, nam- 
lieh aus dem gewbhnlichen Leben. So ist es dein lioheren 
οΐδατε V. 42 enigegengesetzt. ,,W enn der Hausherr wtisste, 
in welcher Nachtwache der Dieb koimnen wiirde, er wadien 
und sein Haus niclit durchbredien lassen wiirde. “  Das Bild: 
wie der Dieb, so der grosse Tag — also: den Nichtwachen- 
den zum Nachlheile — wurde stehend in der urchristliehen 
Sprache; vgl. 1 Thess. 5, 2 (ακριβώς οΐδατε — wohl aus 
dieser Rede Jesu) 2 Petr. 3, 10, Apok. 3, 3. — V. 44. 
Και υμείς dein Hausherrn entgegengeselzt (V. 43). Audi ihr, 
welche ihr Diener seid. Also: jener selbst ist wachsam. 
Ίΐι ώρα ον δοκεΐτε niclit: euch unversehens, sondern: schnel- 
ler als ihr meint. Demnach: schnell wird die Sache sich 
entscheiden, und eure Wiirdigkeit ftir dieselbe zugleich.

V. 45 IT. Dieses, wie es V. 42 schon gesagt Avar, aus- 
gefuhrt. Nach Luk. 12, 41 fragt Petrus: ob dieses fiir sie 
gesprochen werde? Und es folgt dann V. 42— 46 was bier.
— Die Apostel, als Vertheiler der g e i s t i g e n  Giiter, sind 
unier dem Diener gemeiut, welcher im Haussland herrschen 
soli.

Τις αρα εΰτίν nicht: W er nnter euch ist? sondern: W ie 
muss d e r  beschaflen sein? Niimlich wie es V. 46 heisst: 
ποιων ούτως. S c h o t t  und Andd. nehmen es ZZ εΐ τις und 
V. 46 als Nachsatz. Πιΰτός in den Parabelu, 25, 21. 23, 
und φρόνιμος 7, 24. ,,Geselzt fiber die Dienerschaft (θερα
πεία, auch bei Lukas in d. Pa ra il., fiir ΰεράποντες — LXX 
Gen. 45, 16; so δονλεία, servitimn, βνγγενεια Luk. 1 , 60), 
ihr zu seiner Zeit Speise zu geben?u Namlich indem der 
Herr hinweggegangen ist, V. 46 u. 48. S p e i s e g e b e u  das 
Amt. des οίκόνομος; 1 Kor. 4, 1 hcissen die Apostel οίκόνομοi.
— V. 46. 'Ελ&ών. wiederkehrend. Οντω ποιονντα niimlich
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διδόναι und εν τώ χαίρω. — V. 47. ,,Ueber alien scinen Be- 
sitz selzen.“  Es ist dasselbe in der Anwendung mit dem 
b c r r s c h e n  l e s sen  19, 28 n. 25, 21 If.: ihn vollkommen 
gelten lassen in der neuen Sadie.

V. 48. ’Εκείνος bei κακός δούλος ist auifallend. F r i t z -  
s c h e lasst es mit weuigen Ilandschrr. weg. Aber es be- 
zielit sich nur auf den Nebensalz in V. 45: ον κατεβτη-
οεν u. s. w. Gleichen Amts war er. Χρονίζειν von demsel- 
ben Hebr. 10, 37. — Ilier zuerst, dann 25, 5 u. 19, wird 
von einein Z o g e r n  in der Riickkebr Jesu gesprochen. Diese 
Stellen widersprechen wenigstens der Annalime in der Rede 
Jesu von seiner Ruckkehr: als babe er selbsl gchoilt, so f o r t  
wicderzukehren mil messiauiscbem Glanze. Die Stellen deu- 
ten obne Zweifel darauf bin, dass dieses Iiommen nichts sinn- 
lieb Wabrnebmbares seiti werde; es werde vielmebr so scbei- 
nen konnen, als gcscbehe Niclils dazu — weil namlich sich 
AUes i n n e r l i e b ,  ge i s t i g  vollziehen werde.

V. 49. "Λρχεβ&αι: conari, msiilucrc. F r i  t z s c h e  legt 
mchr Bcdeutung hinein: sogleieb ini Anfange seines scblech- 
len Verbaltens werde er iiberrascht werden. ,,Mishandeln 
— scbweigen.“ Also Versaumniss seines Berufs in Iloeh- 
muth und Leiebtsinn. — V. 50. ,,Dann wird der Herr 
kommen, zu uuerwarleter, unbekannter Z e it,“  fiir ihn also 
vollig iiberrascbend. — V. 51. Die Strafe des Dieners ist 
wieder wie 22, 13 mit Uebcrlreibung dargestellt, um anzu- 
deulen, dass der Sinn nicbt auf g e w o b η 1 i c b e , menscblicbe 
Verballuisse gelie. Λιχοτομεϊν aucb Luk. bier; gleicbviel, 
wie es genommen wird. T o d e s s t r a f e  bezeicbnet es wohl 
nicht, aber aucb nicbt bios ( Gr o t i u s  u. Andd.) e n t f e r n e n ,  
a b s e t z e n .  Enlweder ist einc baric, ja grausamc Strafe ge- 
meint (C b r y s o s  I o m us) , oder aucb nur Zucbligung (ier- 
tfum dissecare, schidere — Ku b n o e l ) .  Μέρος ΰήΰΐι μετά 
.— in diescm Anklang an Ps. 50, 18 (μερίδα μετά μοιχών '9·η~
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βεις αντώ) zeigt sich das Uncigenlliche der Beschrcibung 
(Apok. 21, 8 : το μεφος αυτών εν τrj λίμνη): cr wird ihni zu- 
theilen was den Ileuclilern gcbiihrl. 'Τποχξμταί mag auf die 
gewohnlich so bczeichnetcn P ha ri sl ier  gelieo. ’Εχει u. s. w. 
gewohnliche Schreckensformel, zulelzt 22, 13.

Wie das Korn men C h r i s t !  auch in den Evangelien 
ein so umfassender Begriil' ist, so konnen Slellen dieser Art, 
von der Pflicht s i ch h c r e i t  zu ha l i e n ,  auch vvohl mit 
der gewohnlichen praklischen Theologie auf die V o r b e r e i -  
t u n g  z um T o d e  der Einzelnen angewendet werden. Die
ser heisst ja wirklich selbst ausdriicklich ein Iiommen Christi 
Joh. 14, 3.

Kap.  25 enthalt d r e i  zusammenhangende Reden. Die 
ersten bciden, V. 1 — 30, fuhren noch die letzten Gedanken 
aus von 24, 42 if. — ermunternd an die Seinen, sich i nne r -  
l i ch und w i r k e n d  (denn so untcrscheiden sich die beiden 
Parabeln, wie auch 5, 13 — 10 Beides beisamrnen steht: ihr 
sich Bilden und il)r Wirken) tiichlig zu erhalten, in der Aus- 
sicht auf die bevorsteiiende eine, grosse Zeit (V. 1 — 13 u. 
14 — 30). Die drilte Rede handeit dagegen von dem, was 
die W e l t  den Seinen zu leisten babe — sodass er es von 
ih r  fordern und ihr vergelten werde.

Die erste und drilte Rede ist dem Matthaus eigen.
Die erste Rede ist lcichl verslandlich und die einzelnen 

Bildcr dersclben sind nicht zu fest zu halten. Doch ist Chr i -  
s t u s  der Brautigam ,· vgl. 9, 15 u. 2 2 ,2 . Sein I i ommen,  
wie in Kap. 24, ist das geistige, Entscheidung und Sieg, 
Feststellung seines W erks. Die Begleiterinnen der Braut, 
die J u n g f r a u e n ,  sind das Bild derer, welche seine Sadie 
(die Braut) fiir seine Ankunft berciten sollen. Das b r e n -  
n e n d e  L i c h t  (vgl. 6, 22 f.) ist der bereite, rege Geist. 
— Aber das E i u h o l e n  des  Bra  ut i  gams  durch die Bc- 
gleiterinnen der Braut ist nicht in der gewohnlichen Siltc des
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Orients, auch ties Judenthums; die Brant wie ilire Begleite- 
rinnen wird in das Haas des Brautigams, freilich aber von 
ihm selbst, abgeholt: das Bild ist also sehr fein gewendet. 
So ist auch das Mahl im Hause der B r a u l  gegen den orien- 
lalischen Stil. Aber das Hellbrennen der L e u c h t e n  (dieses 
hier λαμπάδες — b. Griechen immer Fa ok el) war nicht nur 
dcm Anstande geraass, sonderu gait selbst als ein gules An- 
zeichen fiir das Fest.

V. 1. Ώ,μοιω&ήσεται δεχα π. — wicder unregclmassig: 
es geht dabei zu wie u. s. w. Die Zahl zehen  ist nur als 
beilige, fesle gebraucbt. Oder es sind wirklich so viele Be- 
gleilerinnen gevvdbnlicb gewesen, wie sonst im jiidischen Le- 
bcn Vieles in dieser Zalil angelegt war. Jedenfalls bedeutet 
die Zahl niehls a u s s e r  dem Bi l de .  Naeli νυμφίον lasen 
Viele in der laleinisehen und syriscben Kirche besonders xal 
τής νύμφης. G r o t i u s  ist dafiir, weil es der Sitte gemass 
sei. Aber theils ware dieses dock gegen die Sitte, weil die 
Begleiterinnen immer bei der Braut sind (schon Ps. 45, 15), 
theils tritt ja auch im Folgenden iiberall nur der Brauligam 
hervor.

V. 2. ,,Fiinf vorsicbtig, fiinf lcichtsinnig.“  Die Gleich- 
zahl mag bcdeuten, dass die Gefahr des Leichtsinns Allen 
nabe liege, folglich so Viele wohl'diesem zufallen, als vor
sicbtig sind. Φρόνιμος — μωρός passt sowohl fiir das Bild 
als fiir das Eigenlliche. Μωρόν: das Unangemessene, im 
Einzelnen des Lebens und in der gesammten Fiihrung des 
Lebens. — V. 3. Μοιραί ist nicht als Subjekt zu nchmen, 
sondern gehorl zum Pradikat. ,,Dicse in ihrer.Thorheit — “ . 
"Σλάβον aus V. 4 durch iv τοΐς άγγείοις zu suppiiren. Dieses 
O el m it s i ch n c h me n ,  wenngleich die Lampe brcnnt, 
bezeichnet das tiefere, vollere geistige Leben, im Gegensalze 
zu bios augenblicklicher Erregung.

V. 5. Νυοτάζειν, χα&εύδειν — s c h l a f c n  (Aormitare),



400 Εν. Μ a tth. XXV. 6 — 13.

e i n s c h l a f e n .  Diess mit gcflissentlicher Umstandlichkeit ge- 
sagt: die Verzogerung der pcrsbnliehen Riickkchr, welche
erwartet Avurde, fiihrte dazu, dass auch die Bcsseren die 
HoiTnung aufgaben. — V. 6. Μεβης ννκτός, am uncrwartct- 
sten. Κραυγή: Ruf vom Wege ber. Das Folgende bis V. 12 
fiibrt die Erzahlung in sprecbenden Lebensbildern aus. ΚοΟμεϊν 
auch in der klassischen Spracbe, parare.

V. 8 iF. ,,Gcbt uns — geht vielmehr u. s. w . d a n n  
das Kaufengehen und das Zu-spiit-kommen — ist wenigstens 
im a l i g e m e i n e n  S i n n e  nicbt ohne Bedeutung. Es soil 
ausgedriickt werden die Unmbglichkeit, dem unlerbrochenen, 
nicbt rege erbaltenen Geistesleben mit Einemmale aufzubelfeii, 
und der Verlust an Lebenszeit, wenn es n a c h g e h o l t  wer- 
den solle. — V. 9. Μήποτε ist als Frage zn nehmen: Mochte 
es nicbt unzulanglich sein fiir uns und eucb? — V. 10. Die 
giinslige Zeit, einzutretcn in den geistigen Zusammenhang, 
geht voriiber bci dicsem Nacbbolcii, Einbringen. Γάμοι: Fest- 
mabl .  ’Εχλείβθ-η η &ύρα — jene also Avurden zum zudriin- 
genden, abgchaltenen Vo 1 li e gerechnet.

V. 11 f. Κύριε κύριε und ούκ οιδα 7, 23 (dort h'yvcov). 
— V. 13. Schlusssatz Avie 24, 42. Ί Iμέρα και ώρα 24, 36. 
Bei dieser Formel, welche fiir das Ereigniss der Riickkebr 
Jesu slehend w ar, bedarf es nicht dcs Beisatzes iv y o vtog 
του άν&ρώπου έρχεται, welcher seit G r i e s b a c h  weggelas- 
sen wird.

Die folgende Parabel V. 14 — 30 ist auf das a u s s e r e  
W i r k e n  bezogen, AArie die Aorige auf das Innere, denGe i s t  
ging. Sie sleht in der Hauptsache, und mit einigen Bildern 
vermeilrt, auch Luk. 19, 11— 27. Dort ist der H e r r  Erbe 
eines Reicbs, das er in Besilz nehmen will, aber desscn 
Burger ibn nicbt aufnebmcn wollen. Auf die Ka mpf e  zu 
bezieben, welche das Evangelium in der W ell haben, gleich-
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sanii C h r i s l u s  beslehen werde, unterdessen dass Jcdcr mil 
dem Seinen in s e i ne  in Kreise zu wirken habe.

Die Parabcl wird hicr nicht eingeleitet durch ωμοιω&η 
odor όμοιω&ήΰεται. Enlwedcr isl δμοιω&. aus V. 1 zu wie- 
derliolen, oder die Parallel hiingt vom γρηγορεϊτε V. 13 ab. 
W  ie Mark. 13, 34 f . , wo frcilich aber die kurzc Verglei- 
chung auf das Wachen der Dicner geht. Fiir unsere Para- 
bel passt das W a c h e n  nicht. — Der s c h e i d e n d e  Herr 
ist hicr Christus; anders 21, 33. "ίδιοι ίουλοι bedeutet be- 
sondcre Verpflichtung dieser Diener. , ,S e i n e  G fi ler  iiber- 
g a b “ — die Verwallung der christlichen Gemeine. Vgl. 24, 
47. Die e i n z e l n e n  Sum men,  wclche nun iibcrgeben wer- 
den, bczeiehnen die einzelnen Belahignngen mid Auftrage in 
der christlichen Sache zu arbeilen. T a l e n t e  also dieses, 
nicht die G e i s t e s g a b e n  ini I mi c m ,  wie die Kirche und 
selbst das gemeine Leben das Wort aus dieser Parabel ge- 
braucht. Auch der Aposlel Paulus spricht von den Geistes
gaben nur in Beziehung auf W i r k s a m k e i t  in der Ge- 
meine : Rom. 12, 3 ίΓ. 1 Eor. 12, 7. Eph. 4, 8. Der Sinn 
des Folgendcn ist also: Gabo, Auftrag wird nacli der W iir-  
d i gke i t  ertheilt, und die Wirksamkeit e r w e i t e r t  sich mit 
dem Gebrauche — narnlich im golllichen Reiclie, im Geistigen.

V. 15. ,,Fiinf Talente (18, 24) — zwei — eines.“  Λυ- 
ναμις: Tiichligkeit das Geschaft zu fiihren. Ευθέως: ohne 
Ariordmingcn zu machen iiber den Gebrauch. ’;Ιποδημεϊν wie 
24, 45 das Scheiden Christi von der Erdc. — V. 16. Πο
ρευτείς hebraisch-jiidisch : ihlilig, riihrig. ’Εργά'ζεαϋ'αi wie 
πραγματεΰεο&αι b. Luk. par. Gewiun suchcn mit Arbeit. 
Ποιείν auch wie faeere ~  κερδαίνειν. E a c h  maun Jiest hicr 
έκερδηΰεν. LXX Spriichw. 21, 6 ίνεργεΐν.

Wie der Mensch also s i ch  s e l b s t  seine Wirksamkeit 
erweitert, so geschieht es durch Gott in immer erweiterter 
Masse. — Das Enlsprcchende: ,,der fiinf halte erwarb fiinf,

Excg. Sclirr. I , 1. 2 6



/

402 Εν. Μ a tth. XXV. 17— 24.

der zwei — z\vei“  soil bios ausdriicken, dass Wirksamkeit 
und Kraft sich genau cntsprceben.

V. 18. Der Unliichlige bemi i h t  sich nicbt einmal um 
einen Erfolg. Aber viellcicht ist das ausdriickliclie ώρνξεν Iv 
τή yrj nicbt obnc Bcdenlung: die materielle Thatigkeit scbcut 
er nicbt, uur die lebendigere Remiihiing. *'£Iqv£s “  macble 
eine Grube. ’Λργΰριον του κυρίου bedeutend: fiir welches er 
verantworllich war. — V. 19. Μετά χρόνον πολΰν vgl. bei 
24, 48. Λόγον ΰυναίρειν 18, 23.

Wieder findet sich nun im Folgenden die Gleichmassig- 
keit, wie sie gcwbhnlich ist in der parabolischen und senlen- 
tiosen Spracbe.

,,Funf gegeben, fiinf habe ich erworbcn.“  — V. 21. Fiir 
ευ liest F r i t z s c h e  bier und V. 23 das griechiscbere εύγε, 
was auch Lukas in der Parall. hat. ,,Redlicher und getrcuer 
Diener.“  ’Επ ολίγα — : in Beziebung auf Wenigcs warst da 
getreu. ’Επί πολλών, Guter oder Gcsehaftc (επϊ πάΰι κα&ιΰτά- 
vca 24, 47). Das εϊσελθε — Gov bezeichnet elwas n e b e n  die- 
sem iiber Viel setzen, die Bedingung davon : Genossenschaft, 
Gemeinsamkeit mit dem Ilerrn. Χαρά entweder F r e u d e n -  
ma b l  (so LXX Eslb. 9, 18 — oder (besser, da ja
von einern b l e i b e n d e n  Zustande die Rede sein muss) 
G l u c k ,  H e r r l i c h k e i t  (Ilcbr. 12, 2). Ausser deni Bilde 
ist es jene Genossenschaft Cbrisli — ΰυμβαβιλεύειν Rom. 5, 
17. 2 Tim. 2, 11; in eigentiichen Worlen Job. 17, 22. 24.

V. 22 f. wie V. 20 f. — Die entschuldigende Rede V. 
24 f. soil bedeuten, dass sich die Tragheit im Geistig - Siltli- 
cben immer damit entscbuldige, dass Goll, die Ptlicht, zu vi e l  
fordere. Ja sie sehe immer die Sadie des Gutcn als eine 
fremde, die Auflorderungen dazu als die Sprache eines frem- 
den, p e r s o n l i c h e n  Interesse an. Die A n t w o r t :  je bo- 
her die Anforderung gefunden werde, desto ernster solle das 
Slreben sein.
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Σκληρός, wie difficilis: scliwer zu behandeln, dem also 
scliwer zu gcniigen. ,,Acrndtend wo du nicht gesaet hast, 
sammelnd von da wo du nicht ausgegeben hast.'4 Λιαΰχορπίζειν 
in guter Bedeutung wie ΰχορπίζειν 2 Kor. 9, 9. De W e t t e  
nimmt es z r ΰπείρειν. Vielmehr ist es auf a n d e r e  Ausgaben 
zu beziehen. — Φοβη&είς: angsllich, dass ich namlich nieht 
genug gelhan zu hnben schiene — dass ich dir nicht gcniigen 
wiirde. — V. 26. ’Οκνηρός — seyvh  (der ΰπονδη enlgegcn 
Rom. 12, 11). ,,Du wusstest, oder: Wusstest du" u. s. w.?
— Frage oder ironische Wiederholung. — V. 26. Βάλεϊν 
τοΐς (Mark. 12, 41 u. Luk. 19, 21): ilmen auszahlen (Luk. 
διδόνφ> ίπι τράπεζαν). Κομίζειν: reportare (Hebr. 11, 19).
— Die Erziihlung will vvohl nicht sagen, dass auch jene An- 
deren den Gewinn durch die W e c h s l e r  gemacht flatten. W e - 
n i g s t e n s  (diess ist wohl der Sinn) haltest du S o r g e  tra- 
geu sollcn, wolllest du nicht selbst und unmillelbar dabci a r- 
bc i t en .  Also: in jedem Falle s t r e b e n .

■ V. 28 — 30. Ur t h e i l  des Ilerrn : dcr Beruf wird dem 
Diener genonimen, er selbst ausgeschiedcn als unwiirdig.

,,Nehmt ihm das Talent und gebt es dem welcher zehen 
zu verwalten hat." Sinn: Dem Tiichtigen sei kein Beruf zu 
hoch und zu schwer. — V. 29 ist als Zwischenrede Jesu 
aufzufassen. Dasselbe 13, 12 vom i n n e r l i e h e n  Wachsen 
bei den gcistig Regcn; bier vom Berufe, welcher sich bei 
Goll fiir den Wurdigen immer sleigcrc, erweilere. Τω έχοντί
— tm μη εχονη mil senlctilioser Iiiirze; man supplire entwe- 
der: habend u n d w o h 1 g cb r a u eh end,  oder: habendwci l  
e r  es wi i rdi g wa r  — und so im Gegcnlheil. Ό  μη ’έχων 
nebcn ο εχει bedculet den we n ig  Besitzendcn. Wahrschcin- 
licli des anscheinenden Widerspruchs wcgen ist stall ο ’έχει 
oil (auch von dem S y r c r  u. der Vu l g a t a )  gclesen wor- 
dcn ο όυκεΐ ϊ/ειν*

V. 30. Forlgcsclzle Rede des Ilerrn. 1Αχρείος ZZ όκνη-
26 *
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V. 26. Es folgen die gangbaren Formcln. Σκότος ent- 
gcgcngcselzt dcr χαρ ά  V. 21 u. 23. ’Ε κ ε ί  u. s . w . zuletzt 
2 4 , 51. — Ilei den iiltesten Viitrrn nnd in dor alien Kirclie 
findet sich oft gebraucht, als Iraditionclles W orl Ghrisli, das 
vielleicbt nur ans dieser Parabel cntstandcn ist: γ ί νεο&ε τρα·  
π ε ξ ϊ τ α ι  δοχιμοί .  Vgl. II e i n i c h e  η Exc. 9 zn Enscb.

Die beriibmle Slelle nun V. 31 — 46 hat Matthaus allcin. 
Es ist die Stcllc vom jt in g s  te n  G e r i c b t ,  wic sie ge- 
wohnlich gedeutet wird — als Vollendung derllede von seiner 
Riickkchr Hap. 24 verstanden, wiewohl von dieser selir weit 
getrennt durch Allcs von V. 31 dort an.

Nach dor gangbaren Erklarnng wurde docb auch in dcr 
Kirclie immer Einiges auffallcnd gefunden : 1. dass allc Wiir- 
digkeit auf das W o b l l b u n  besehriinkt >vird (daher die ka- 
tholische Kirclie die Rede lur ilire Lebre von den guten Wer- 
ken gebranclit); 2. die uneigentlicbe Bczeichnung der zu lVicli- 
tenden: al l c V o l k c r ;  3. der dunklc Ausdruck: g c r i n g s t c  
B r i i d e r ,  da diese docb mit zu den gericblelen Viilkern ge- 
horen miissten. Audi erstreckt sich die ganze Darstellung 
nur auf die Le ben den — es geht dem Gericlitc keine Auf- 
erstehung voran.

Aber auch die Rcden von Cliristi Riickkchr gingen ja 
auf i r d i s c h e  Ereignisse, und der ganze Charakter der Slelle 
und vielcs Einzelnc zeigt, dass sie nicht e i g e n t l i c h  gc> 
nommen werden diirfc. 1. Allcs besleht ans g a n g b a r e n  
Bildern, welche ini Judcnthum vielfach im Gebrauche gewc- 
sen sind. 2. Einzclnes, z. B. V. 40 d βααιλενς von Jesus, 
erinnert an die Parabelsprache; vgl. zu V. 14. Daher fasst 
P a  u l us  die Slelle als Lchrcrzahlung iiber das was Menschen- 
werth giebt. Aber es ist A lies zu prachlig und der Gednnkc 
zu allgemein. Die reclite Auffassung hat Kci l  de argtunento 
loci Mailh. 25, 31 ss. (1809), erweilert in s. Ojmscc. acad.

m

ctl. G o l d  h o r n  (Lips. 1821) 136 s s ., dculsch in den von
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! *

i ft μ u. Tzsc ft t ruer  herausg. Anahkt. f. d. SfiitJ. <f- e.rey, 
n. syst. Tk. (1813) 1. 3 , 177 IF. Aehnlich Ol s l i a us e n .  
Dagogen ist H till no el sanimt den mcislen Neueren.

Es ist das angewendete allegorisirte messianiselie Bild von 
dein Gc r i e l i t e  des Me s s i a s  iiber die Ue i dc n  in Bezie- 
hung auf ilir Verhallen gogen die Jnden (Joel 4 j 2 f. Dan; 
7 , 10. 22. 20.— Judith 10, 17. Sir. 32, 19. Anspielungen 
darauF: Job. 3 , 17. 5 , 27 IT. 1 Kor. 0 , 2). In diesem 
Bildc stellt also Chrislns liier dar, nachdem er von den Lei- 
stungen der Seinen in der Welt gesproehen hat: was die 
W e l t  den Seinen schuldig sei, und wie es ihr vergollen wer- 
den solle. Dieses aber znr AiiFmunterung, Trostung eben 
der Seinen; denn die Welt horle ihn ja nicht. ,,W ie grosse 
Pllichtcn, so sollen sie auoh grosse R e el i te haben: ihm  
vollig gleiehgeslellt werden — und schon das Wohlwollen ge- 
gen Hire Person sei gleich wie ein Verdienst uin die Sadie; 
vgl. 10, 40 — 42 u. Mark. 9, 41. Πάντα έθνη ist die Frcnide 
Menschenwelt uberhaupt, gewiss die Juden mit cingcschlossen; 
und es wird hierbei zugleieh die Aussicht gegeben, dass von 
ilinen die Wiirdigen Alle in sein Reich auFgcnonimen werden 
sollen.

V. 31. *Ev zy do'|y αυτοΰ — unhestimnit in wesson ilerr- 
lichkeit, 24, 30; iv zy So ŷ του παζρός 10, 27. Vor ayyi* 
lot hat der gew. Text άγιοι, wie Mark. 8 , 38, nicht hei- 
l i ge ,  sondern Go l t  g e w e i h t e .  Καθίβει επί ‘θρόνου —* 
sicli als R i c h t e r  setzen. Anders dieses Sitzen in dcrsclbcn 
Pormel 19, 28. ,,W enn also dieses, woran ihr glaubt, in 
me i nem Sinnc Slatt haben wird.“ Selhst von einem jen- 
seiligen Acte wie hiilte Christus so ini e i g e n t l i c h e n  Wort» 
verslandc sprechen koimen ?

V. 32. Σνναχθηοεται anders als ίπιΰυνάγεοθαι 24, 31. 
navtu xu έθνη der vom messianischen Gericht gcwohnlieho 
A usd ruck. Die kirchfichc Erkliirung schwanklc nur zwischcn

1
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a l i e n  Mc ns c l i e n  oder Mos den C h r i s t e n .  — Dcr rich- 
terliche Act wird vvie mit gottlichem Aflwissen vollzogen. 
Anders Apok. 20, 11 f. Die Wiirdigen werden von den Cn- 
wiirdigen sogleich geschicdcn. Dahei komml das alle Volks- 
bild zur Anwendung von deni· Schcidcn in der Heerde. Anch 
Ez. 34 , 17 hat es. ’’Εριφοι niclit bios hoedi (τράγοι), son- 
dern Ziegen, vornamlich jungc, beidcrlei Geschlechts. 'Ώσπερ 
u. s. w. — so genau wic dieser. Niclit sowohl das Gule und 
Bose, als das R e i n e und U n r e i n e wird in dera Bilde aus- 
gcdruckt.

V. 33 geht die Darslellung ganz in das gcbrauchte Bild 
iiber: τά μέν πρόβατα — τα δε ερίφια. Auch ein Beweis fiir 
das Bildliche dcs Ganzen. Im Folgenden, V. 37, οί δίκαιοι. 
Die Anderen erhallen keinen cigeiilhiimlichen Namen, etwa 
αδι/.οι. Das R e c h t e  und L i n k e  bcdcutct Vorzug und Nacli- 
theil sowohl im Rang als ini Geschick. So auch in den alien 
My then von den Geschicken nach demTode: die rechte Seite 
die der Seligen und unigekehrt. Vision des Armeniers b. 
P l a t o  dc rep. 10. Vi r g i  \ Aen. 6, 541: D cx lera — ; larva 
ad  iartara m ittit. — V. 34. rO βασιλεύς deullich auf das 
Uneigentliche des Ganzen hindeulend : doch mit llinsichl auf 
die βασιλεία im Folgenden, an welcher die Wiirdigen Theil 
nehmen sollen. Ευλογημένοι του πατρός μου: von ihm Ge- 
segnete oder zum Segen Beslimmtc. ,,Nehmt in Besitz das 
eucli von Anfang der W elt bereitele Reich.“  Se i n  Reich, 
an dem sie Theil nehmen sollen. Βασιλείαν κληρονομεΐν 5, 5. 
, , B e s l i m m t  (dieses ist έτοιμάξεσ&αι 20, 23 — Paulus auch 
προετοιμάξ. Rom. 9 , 23 and.) von  An b e g i n n / *  Audi bei 
Paulus diente dicse Formel dazu, die Seligkeit oder Wiirde 
zu steigern: von Exvigkcit bestimmt. Eph. 1 , 4 f. 1 Petr. 
1 , 20.

V. 35 f. Denn ihr habt euch mir freundlich, hiilfreich 
erwiesen. Συνάγειν neben ξένος ~  gastlich auliiehmcn. V7gl.
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LXX Rieht. 19, 15. 2 Sam. 11, 27. Sivog wolil mit der
Bcdeulung exul. S. 3 Joh. 5 vgl. 7 und φιλοξενία Rom. 12, 
13 u. Hebr. 13, 3. ’Επιβκέπτεοΰαΐ “  freundlirh bcsorgen, 
warten. Sir. 7 , 35 επιοχ. αρρωΰτον. Vgl. Jak. 1, 27. ”Ερ- 
χεο&αι πρός τινα — zu Gefangenen. Aber V. 39 und 43 
wcchselt es ab mil im οκέπτεο&αι — also aucli: k o mme n ,  
uin z u b 1 eib e n , zu vvartci i .

V. 37 — 39. D iese Redcn deuten auf Entfernung von 
seiner Person bin — weungleicb κύριε wie anerkcnncnd. Es 
sind cben Menschen aus aller W elt, aller Art. Die Wieder- 
bolung, welebe dnrcli die gauze Erzahlung hindurchgebt, soil 
uur dicselbe lebcndiger macben.

V. 40. ’Εφ ’ όοον ~  bis wie weit. Rom. I I ,  13. Των 
αδελφών των Ιλαχίοτων wie 5 , 19 των ίντολών τ. ίλ.: den 
Geringslen von meinen Biiidern. V. 45 stebt ελάχιδτοι ohne 
αδελφοί. Darum aber niebt ελάχιβτοι sovicl als αδελφοί (— μικροί 
18, 6). ,,Es gilt wie mir gesebcben“  — 10, 40 If. Mark. 
9 , 41; vgl. Spriicbw. 19, 27 δανείζει ϋεω.

V. 41. Gegensatz zu V. 34, <:·βίηΓ bcisst es vom.Feuer 
niclit: bereilet i l inen,  sondcrn: dem S a t a n ,  und niclit άπδ 
καταβολής κόΰμον. Die urebristliebe Spracbe ist immer mehr 
auf das Heil als auf das llnsclige geriebtet. Ueber das ew ig .e  
Fcuer s. z. 18, 8 : das der Gehenna 5, 22. Wie das Gauze 
niclit auf elwas Jenseiliges gebt, so auch bier (wie aa. 0 0 .)  
das ewige Feuer niebt. Es ist nur von v o l l i g c r  Aus-  
s c h e i d u n g  — wie im Gcgenlbeil von der A ulna l ime in 
s e i ne  S a d i e  — die Rede. Dem ewigen Feuer stebt die 
βαΰιλεία cnlgegen. Πορενεο&ε aii ίμον wie αποχωρείτε 7, 13. 
Τω διαβόλω και τοΐς αγγελοις Jud. 0. 2 Petr. 2 , 4 dem Dii- 
monenstaat, den von Golles Gemeinscbaft Abgescblossenen.

V. 44 wie V. 3 7 — 39. Λιακονεϊν sleht bier als allgc- 
mcincs W ort fiir alle jenc einzelnen Ausdriicke von Sorgfalt 
und Liebe. Vgl. 20 , 28 u. Pbileni. 13.
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V. 45 wie V. 40.
t

V. 46. Die Formeln sind nach Dan. 12, 2. Scligkeit 
— Unseligkeit. S i n n :  Das Reich desGul.cn wird dann I'iir 
immcr gcsdiicden scin vom Bosen. Dieses also die HolTming {■ 
der Seinen' ncben ihren Pflichten. W ie man sie attfnehincn, 
hallen werde in der W ell, darnach werde dcren Wiiriligkeit 
fiir die Sadie enlscliicden, aber diese danu fur iinmcr fcst- 
geslellt.

V e r b e s s e r u n g e n .
tS. 10. Z. 27 tilgc man den Punkt nach K r it ik .
—  -----28 statt c v a n g e lic h c  lose man e v a n g v lis c h e .
— 18 — 28 st. m e h r i 1. m e h re .
— 75 — li) vor 5 , 18 l. G a t.
— 99 — 20 st. — „ d a n ii t  ( la s s '1 I. dem  S in n e  n a c h :  d a m  i t  d a s s .
-— 119 — 21 st. an  g a v e : s c h r e i b e n  I. e n g a re  : c t  tv a s Gc s c Jt r i e- 

b e n e s  ( v o n  c n g a r id e n  —  s c r i b e  r e ;  v g l .  G e s e n i u s  
u. η*Ί·ΙΝ im T h e s .)

— 128 — 2 si. o r a t io · I. o r a lio :
— 130 -  8 st. R ic n e c k e r  I. R ie n a c k e r .
— 144 I. Z. seize man statt «let· Parcnthese ein Koinma.
— 159 Z, 7 st. l  o lk s leh rcr  (n a m lic h  I. f o lk s lc h re r )  n a m l ch.
— 245 — 8 st. so n d ern  — ,,oder;“ w ie  1. sondern  —44 o d e r :  „ w ie
— 288 — 3 st. 25, 31 ( L n h .  2  I. (25, 31. Lufc. 2.
— 361 — 12 st. L e h e n d e n  1. L cbendeiu


