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Synoptische Studien.
Von E. Wendling in Zabern.

^
IV. Verschiedene Nachfolger. — Schlu .1

Nach der Erz hlung vom Hauptmann von Kapernaum (Mt8,5—13)
ist das n chste nicht aus Mk gesch pfte St ck die kleine Doppelszene
8,19—22 (vgl. die Tabelle oben S. 46, unter c). Wie f r den Ge-
l hmten von Kapernaum (Mk 2, l—12) der gel hmte Sohn des Haupt-
manns eintritt (vgl. o. IX 96ff.), so wird der willige Nachfolger Levi
(Mk2,14) vorl ufig durch zwei andere Nachfolger (Mt 8,19f. 21f.)
ersetzt und das Original Mk 2,14 erst sp ter, im Zusammenhang mit
2,1—12, nachgeholt (Mt9, l—13): der dritte2 Fall dieses eigenartigen
Kompositionsverfahrens (vgl. oben S. 48).

Wir d rfen also annehmen, da Mk 2,14 ακολουθεί μοι in Mt 8, 22
ακολουθεί μοι nachklingt. Die Bitte Mt8,21 έττίτρεψόν μοι ... άττελθεΐν
και θάψαι τον πατέρα μου erscheint als Gegenbild zu der mit Mk 2,14
parallelen Stelle Mkl,20 αφέντες τον πατέρα αυτών ... άπήλθον όπίςω
αυτού, zu welcher die Antwort Jesu Mt 8, 22 αφες τους νεκρούς θάψαι
τους εαυτών νεκρούς einen noch sch rferen Kontrast bildet, als wenn
er einfach gesagt h tte: αφες τον πατέρα ςου. Zweifellos also wirken
die Berufungsgeschichten Mkl, 19f. und 2,14 in Mt8,21f. nach.

Vielleicht hat aber die Leviszene und ihre n chste Umgebung auch
in Mt8,19 f. ihre Spur hinterlassen. Wenn ein Schriftgelehrter Mt8,19
zu Jesus sagt: άκολουθήςιυ ςοι, so erinnert das an Mk 2,15f. και
ήκολούθουν αύτψ και γραμματείς των Φαριςαίων, wo freilich „Nach-
folgen" · nicht mit J ngerschaft gleichbedeutend sein soll. Es scheint

1 Vgl. o. 1907, S. 256 ff. 1908, S. 96 ff. 1909, S. 46 ff.
2 Oder der vierte, wenn man die bekannte Ersetzung der Predigt von Kapernaum

(Mk l, 21 f.) durch die Bergpredigt (vgl.* Mk l, 22 und Mt-7, 28 f.) hinzurechnet. Freilich
findet in diesem Fall eine Nachholung des Urspr nglichen nicht statt. Von den vier
Ersatzst cken, die Mt auf diese Weise in den Mk-Bericht einschiebt, folgen drei fast
unmittelbar aufeinander: 5,1—7,29 Bergpredigt, 8,5—13 παραλυτικΟ€ παίο, 8, 19—22
Nachfolger. Das ist sehr beachtenswert.
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220 E. Wendung , Synoptische Studien. IV.

fast, als ob Mt, indem er ακολουθών in diesem pr gnanten Sinne fa te,
gegen die Steile M k 2,15 f. habe protestieren wollen; denn er bergeht
bei der Nachholung (Mt9, l Of.) die Jesu nachfolgenden Schriftgelehrten,
und in Mt8,20 wird der Schriftgelehrte als Nachfolger geradezu ab-
gelehnt. l

Unmittelbar vor der Doppelszene 8, 19—22 hat Mt, wie oben
(S. 47) bemerkt, einen zweiten Mk-Faden in die Hand genommen; 8,18
entspricht Mk4,35; 8,23—34 geht mit Mk 4,36—5,20 parallel. Da
sich nun gerade in dem Augenblick, wo Jesus die berfahrt antreten
will, ein Nachfolger anbietet und abgelehnt wird, hat Mt ebenfalls dieser
Mk-Partie abgelauscht; er ist n mlich von der einen Abfahrtsszene
(Mk4,35) zur n chsten (Mk5,18f.) hin bergeglitten und hat somit den
Schlu des von ihm hier eingeschalteten Mk-Abschnitts (4,35—5,20)
vorweggenommen.

Mk 5,18f. και έμβαίνοντος αίιτοΟ €lc το
πλοΐον παρεκαλει αυτόν ό δαιμονιο-
Oeictva μ€τ' αύτοΟ η. και ουκ άφήκ€ν
αυτόν, άλλα λέγ€ΐ αύτψ· ΰπαγ€ etc
τον οίκον cou ...

(Mt8,23 καΐ έμβοίντι αοτφ elc το πλοΐον..)
Μ t 8,19 f. etc γραμματ€ύ€ €ΐπ€ν αύτφ-

bibcicKCi\€, ακολουθηθώ coi οπού εάν
άπίρχη. και λέγ« αύτψ 6 'In.co0c·
(folgt die indirekte Ablehnung).

Nun ist auch ohne weiteres klar, weshalb Mt8,34 (d. h. 12 Verse
nach der kleinen Einschaltung!) die Schlu szene der Gerasenergeschichte
Mk5,18—20 bergeht: er hat sie schon vorher, wenn auch in sehr
freier Anlehnung, verwertet.

. Beil ufig bemerkt, tr gt die Wendung Mt8,19 και προοελθών eic
γραμματεία είπεν αύτψ marcinisches Gepr ge, vgl. Mkl2,28 και πρ<κελ-
θών εις των γραμματέων ... έπηρώτηςεν αυτόν.2

ι Mt best tigt somit indirekt den Text von N, wonach Mk 2, 15f. die Schrift-
'gelehrten Subjekt zu ήκολούθουν sind (vgl. Wendung, Entstehung des Markusevan-
geliums S. 7 f.). — In Mt8, 19 streicht Harnack, Spr che und Reden Jesu S. 13 den
Schriftgelehrten als nachtr gliche Zutat des Mt zum Texte von Q; er geh rt aber
offenbar zu der urspr nglichen Konzeption (vgl. B. Wei , Die Quellen des Lukasevan-
geliums S. 99). Mt will zu dem behaglichen Leben dieser Herren, wie es Mk 12, 38 f. =
Mt23, 6 geschildert wird, ein schroffes Gegenbild geben. Die Anrede οιδοίοκαλβ, die
ebenfalls bei Lk fehlt, ist trotzdem urspr nglich; sie deutet aber nicht an, da der
Schriftgelehrte „fortan bei Jesus in die Schule gehen will* (B.Wei ), entspricht viel-
mehr dem Stil der Interpellationen Mk 12,14 (Mt22, 16), 12,19 (Mt22,24), Mt22,36
(vgl. Mk 12,32).

2 ber die Beziehung von Mt8, 19 zu Mk 12, 14ff. vgl. die vorige Anmerkung.
F r Mt ist wieder charakteristisch, da er Mk 12, 28 ganz frei wiedergibt (22, 34 f.), die
freundliche Haltung des Schriftgelehrten (Mk 12, 28 ibibv δτι καλώς άπ€κρίθη, ferner
32—34) tilgt und ihn nach dem Vorbild von Mk 12,13 ff. zu einem rccipdZujv macht.
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E. \Vendling, Synoptische Studien. IV. 221

Nachdem wir einmal den Beziehungen zwischen den beiden Nach-
folgerszenen und Mk4,35—5,20 auf die Spur gekommen sind, d rfen
wir weitere Ankl nge an diesen Abschnitt nicht berh ren. Fast un-
mittelbar geht diesem das Gleichnis vom Senfkorn (Mk4,30—32) vor-
aus; jedenfalls ist es so nahe, da das Auge des kompilierenden Mt,
der die Szene Mk4,35—41 aufgeschlagen vor sich liegen hatte, leicht
dorthin abirren konnte. Nun vergleiche man:
Mk 4,32 lucre δύνοκθαι... τα πετεινά

τοΟ ουρανού κατ<κκηνοΟν.
Mk 4, 38 κοί ην αυτός εν τη πρύμνη έπι

το προοκεφάλαιον καθεύϋων.

Mt8,20 τα πετεινά του ουρανού κατα-
acnvibceic (£χουαν),

6 δε υΙός τοΟ ανθρώπου ουκ £χει που
την κεφαλήν κλίνη.

Mu ten wir schon die klassische Antwort „La die Toten ihre
Toten begraben!" zum Teil auf Mk-Reminiszenzen zur ckf hren, so
scheint nun ein hnliches Schicksal das noch ber hmtere Wort vom
Menschensohn zu treffen. Oder fft uns hier ein beispielloser Zufall?
Ich kann es nicht glauben. Man bedenke die feststehenden Gleichungen:
Mt 8,18 = Mk4, 35; Mt 8, 23—27 ^= Mk4, 36—41; Mt 8, 28—34 =
Mk5, l—20; ferner die Ber hrungen zwischen Mt8,19f. 23 und Mk5,
18—20. Kann unter diesen Umst nden die bereinstimmung von
Mt8,20 und Mk4,32 zuf llig sein? Noch st rker ist das lokale Indi-
zium f r die Ber hrung von Mt8,20 mit Mk4,38, da letztere Stelle
zu der Episode Mk4,35—41 geh rt, die Mt zweifellos vor Augen hatte.
Aber hier wird man vielleicht auf den ersten Blick eine bereinstim-
mung berhaupt nicht anerkennen wollen.

In der Tat handelt es sich nicht um u erliche Entlehnung, son-
dern um eine durchaus selbst ndige Reproduktion, die auf dem sch pfe-
rischen Prinzip des Gegensatzes beruht, welches auch in Mt 8,22 wirk-
sam war (oben S. 219). Bei Mk hat Jesus seinen Kopf auf ein Kissen
gelegt und schl ft — das einzige Mal, da der Evangelist ihn in diesem
Zustand der Ruhe zeigt. Daraus mag bei Mt die pathetische Kontrast-
vorstellung entstanden sein: Jesus hat keinen Platz, wo er sein Haupt
betten, wo er in Ruhe schlummern kann, er ist heimatlos. Dieser Ge-
danke scheint mir schon in der Mk-Erz hlung vorbereitet zu sein. Ge-
wi hat Jesus hier einen Ruheplatz f r die Nacht gefunden, aber wo?
in einem Boot, das erbarmungslos von Wind und Wellen geschaukelt
wird; bald genug wird er im Schlaf gest rt, und wir h ren nicht, da
er nochmals einschl ft; unmittelbar nach de'r berfahrt verrichtet er im
Lande der Gerasener eine Wundertat, gleich darauf fahrt er zur ck und
wird wieder von H lfesuchenden in Anspruch genommen (Mk5,21—43):
so konnte bei dem Leser der Eindruck entstehen, als ob es f r ihn

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/12/15 11:51 PM



222 E. W end ling, Synoptische Studien, IV.

keine Ruhe noch Rast g be. Nebenbei wirkt vielleicht unbewu ter Weise
die Schilderung des unsteten Lebens mit, das der Besessene von Gerasa
f hrt: „er wohnte in den Gr bern ... und war immerzu, bei Tag und
bei Nacht, in den Gr bern und auf den Bergen" (Mk5,3. 5). Ja, man
k nnte sich sogar versucht f hlen, in der Wendung £χουαν ... κατα-
CKnvujceic (Mt8,20) einen Nachklang von την κατοίκηον εΐχεν (Mk5,3)
zu vermuten; doch dies bleibe dahingestellt.

Dagegen ist zu beachten, da Mt nach 8,14—16 (=Mkl,29—34)
die Nachtruhe Jesu im Hause des Petrus ausgeschaltet,hat Dies h ngt
freilich damit zusammen, da er die beiden hnlichen Situationen
Mkl,32ff. und 4,35f. (Volksmenge όψίοκ γενομενηο) verkoppelt hat,
um die st rmische berfahrt anschlie en zu k nnen.1 Aber auch bei
der Wiedergabe von Mk2, 1; 3,20; 7, 17. 24; 9,28. 33; 10,10 ber-
geht Mt das Haus; er bernimmt es nur, wo er nicht anders kann,

. so bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus (Mk l, 29) und der
Auferweckung der Tochter des Jairus (5,38), bei dem Gastmahl mit
den Z llnern (2,15) und demjenigen im Hause des Simon von Bethania
(14,3); die ausf hrliche Beschreibung des Hauses, wo das letzte Mahl
stattfindet (Mk 14,13—15) k rzt er in h chst auff lliger Weise;2 das

bernachten in Bethania bezeichnet er ausdr cklich als ein „Kampieren"
(Mt21,17 ηύλκθη); die He ung des Auss tzigen (Mkl,40ff.) verlegt
er ins Freie, ebenso die des Gel hmten (2, Iff.) und das Gespr ch mit
der Syroph nizierin (7, 24ff.). Dieses eigent mliche Verfahren h ngt
mit der von Nicolardot3 trefflich nachgewiesenen idealisierenden Tendenz
des Mt zusammen. Die Idealisierung betrifft .eben auch den Schau-
platz der evangelischen Geschichte. Jesus wird der Enge seiner ge-
schichtlichen Umgebung m glichst entr ckt und in das Freilicht einer
idealen Landschaft hineingestellt. Nicht in der Synagoge von Kaper-

.naum (Mkl,21ff.) tritt er mit seiner Verk ndigung zuerst an die
ffentlichkeit, sondern auf luftiger Bergesh he (Mt5,lff.).4 In den

Wohnungen der Menschen hat der „Menschensohn" keine bleibende
St tte; wem 'es um ein behagliches Leben zu tun ist, wie es die
Schriftgelehrten f hren, der kann nicht sein Nachfolger sein.

1 Vgl. Nicolardot, Les precedes de redaction des trois premiers evangelistes
(Paris 1908) S. 56,2.

2 Die Stellen, wo bei Mt der Aufenthalt Jesu in einem Hause unabh ngig von
Mk berichtet wird (9,28; 13, 1. 36) -r hren, wie an anderer Stelle zu zeigen sein wird,
von Deuteromatth us her. 3 A. a. 0. S. 51 ff.

4 Vgl. ber die ideale Perspektive der Bergpredigt und der Versuchung oben
IX 107 f. m. Anmerkung.
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Bemerkenswert ist, da das Kopfkissen, welches den Ausgangs-
punkt f r die Inventio des Spruches 8,20 bildet, 8,24 von Mt ber-
gangen wird; ebenso hat er, wie schon bemerkt, die vorweg benutzte
Szene Mk5,18—20 ausgelassen; desgleichen die oben angef hrte Stelle
Mk5,3a. 5.1

In der zweiten Nachfolgerszene erinnert Mt8,21 έτπτρ€ψόν μοι ...
άπ€λθ€ΐν u erlich an Mk5,12f. πέμψον ήμαο ... 'ίνα ... ει^λθωμεν. και
έπέτρεψεν αύτοΐο. Auch hier hat Mt nachher (8,31) die Originalstelle
stark variiert. In Mt 8,23 και έμβάντι αύτώ etc το ττλοΐον ήκολούθηοαν
αύτψ οί μαθηται αυτού scheint au er Mk 5,18 (s. o. S. 220) noch Mk 6, l
(die n chste Ortsver nderung!) καΐ άκολουθοΰαν αύτψ οι μαθηται αυτού
nachzuwirken; auch dieser Satz wird sp ter (Mt 13, 54) bergangen.

So sind also die beiden Nachfolgerszenen einerseits mit Mk2,14ff.,
anderseits mit Mk4,35—5,20 verwachsen. Nachdem Mt diese letztere
Gruppe erledigt hat, geht er mit 9, la = Mk 5,21a dazu ber, Mk 2,1—17,
d. h. die durch seine beiden Einschaltungen 8,5—13 (Hauptmann v. Kap.)
und 8,19—22 (zwei Nachfolger) vorl ufig zur ckgestellten, Erz hlungen,
nachzuholen.

Wie bei den Erz hlungen von der Versuchung, vom Hauptmann,
von der Sendung des Johannes, so kommen wir auch bei den Nach-
folgerszenen zu dem Ergebnis: sie sind an der Stelle gewachsen, wo
sie bei Mt stehen. Die lokale Abh ngigkeit von Mk ist diesmal so
stark, da an die Herkunft aus der Spruchquelle, gar nicht zu denken ist.

Lukas (9,57 ff.) hat die Nachfolgerszenen in einen ganz anderen
Zusammenhang gebracht. Er kn pfte nicht, wie Mt, an den Nach-
folger Levi an, sondern an den Mk9,38ff. erw hnten Nichtnachfolger
(Lk9,49 ουκ ακολουθεί μ€θ' ημών). Das Zwischenst ck Lk 9,51—56
dient dazu, ein festes Ziel f r die Nachfolge aufzustellen: Jerusalem,
wo die (Passion und) άνάλημψιο stattfinden soll. Damit wird Mk 10,32
vorweggenommen, wo Jesus seinen J ngern nach Jerusalem voran-

1 Derjenige Teil von Mt 8,20, der sich nicht aus Mk herleiten l t (ai Xiimeiccc
(ptuXeouc {χουαν), sowie der zugrunde liegende Kontrast entstammen lterer ber-
lieferung. Nach Plutarch hat Tiberius Gracchus das Los seiner entrechteten Mitb rger
in folgenden Worten beklagt: τα μεν θηρία τα την Ίταλίαν νεμόμενα και φωλεό ν
ίχει καΐ κοιταΐόν έοτιν αυτών έκ&τψ και KOTdbucic, τοκ: b' υπέρ της * IroXioc μαχο-
μένοιο καΐ άποθνηα<ουαν άε"ροο κοί φιυτόο, αλλού b* oubev c μετεοτιν, αλλ' αοικοι
(vgl. oben S. 222) και avibpuTOi μετά τέκνων πλανώνται και γυναικών (Tib. Gracch. 9).
Auf welchem Wege.dieser Ausspruch, der wohl urspr nglich knapper und konkreter
gefa t war (vielleicht sind die ^F chse* erst in der rhetorischen Ausgestaltung zu
θηρία verallgemeinert worden) zu Mt gelangt ist, wird sich kaum entr tseln lassen.
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224 E. Wendung, Synoptische Studien. IV.

schreitet ( l bk άκολουθουντες έφοβοΟντο) und wo er selbst ihnen Passion
und Auferstehung ank ndigt (Mk 10,33 f.).

Das Intermezzo der ungastlichen Aufnahme in der Samariterstadt
ist offenbar von Lk frei erfunden als Grundlage f r Jesu Ausspruch,
der „Menschensohn" finde keinen Ruheplatz.1 Das Auftreten der Zebe-
daiden (Lk9,54f.) h ngt einerseits mit der soeben festgestellten Vor-
wegnahme von Mk 10,32—34 zusammen, worauf ja unmittelbar die
Zebedaidenepisode Mk 10,35—45 folgt, anderseits damit, da Lk kurz
vorher nach M k 9,38 ff. von der Intoleranz des Johannes gegen den
fremden Wundert ter berichtet hat.2 Lk hat also die Verwandtschaft
der beiden Szenen Mk9,38ff.; 10,35ff. empfunden und, nachdem er
die erste von ihnen wiedergegeben hatte, die zweite in starker Umge-
staltung und K rzung vorweggenommen. Den „Donners hnen" (Mk 3,17)
glaubte er den Wunsch nach einem Strafgericht alttestamentlichen Stiles
(2K nl,10ff.) in den Mund legen zu d rfen.

Die Exposition zur Szene der verschiedenen Nachfolger Lk9,57
και έκπορευομένιυν αυτών εν τη όδφ beruht auf Mk 10,17 και έκπορευο-
μένου αυτού elc όδόν, wo ebenfalls von einem erz hlt wird, der nicht
zur Nachfolge gelangt (MklO,21 ακολουθεί μοι), und MklO,32 ncctv
be. εν τη όδώ. Der abgelehnte Nachfolger ist bei Lk kein Schriftge-
lehrter wie bei Mt (wo, wie wir sahen, hierin Mk 2,15f. nachwirkt).
Damit entf llt der wirkungsvolle Kontrast zwischen dem heimatlosen
„Menschensohn" und den ppigen Schriftgelehrten. Im brigen hat
Lk die erste Szene unver ndert beibehalten.

Die zweite hat er merkw rdigerweise ihrem Urbild Mk 2,14 hn-
licher gemacht, indem er Jesus mit ακολουθεί μοι die Initiative ergreifen
l t.3 Ebenso hat er die hnlichkeit zwischen Mk5,18f. und Mt8,23
durch einen Zusatz gesteigert:
Mk5,19 υπάγε elc τον οίκον cou ... και

απάγγειλαν αότοΐς 8ca ό KUpioc coi
Lk9,60 cu δε άπελθών διοίγγελλε την

βααλείαν τοΟ θεοΟ.
πεποιηκεν ...

Dabei ist der Kontrast zu beachten: der Nachfolger soll (nach Lk) ge-
rade nicht in sein Haus zur ckkehren. Da bei Lk9,57ff. die lokalen

* So auch Nicolardot S. 188f., der au erdem auf die parallele Stellung der Nazareth-
episode bei Lk (4,16 ff.) hinweist.

2 Vgl. Nicolardot a. a. O.
• · 3 Der Lukastext ist nach Harnack, Spr che S. 13 (gegen Wellhausen), schwerlich

urspr nglich. »Wie der Text bei Mt lautet, forderte er einen denkenden Schriftsteller
geradezu auf, die Perikope mit der Anrede Jesu ακολουθεί μοι zu beginnen.* Vgl.
auch oben zu Mk 10, 21.
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Beziehungen zu Mk2,14 und 5,19 fehlen, die wir bei Mt festgestellt
haben, so scheint er unbewu t auf die Vorbilder des Mt zur ckgegriffen
zu haben. hnlich hat er beim Hauptmann von Kapernaum die schon
bei Mt vorhandene hnlichkeit mit Mk5, 21—43 gesteigert (vgl. IX, 103).

Die dritte Szene (Lk9,61f.) ist zum Teil ein Abklatsch der beiden,
die Lk mit Mt gemeinsam hat; vgl.
Mt8, 19 ακολουθηθώ coi 21 κύριε, €*πί-

τρ€ψόν μοι πρώτον άπελθεΐν . . .
Lk9,61 ακολουθηθώ coif κύριε· πρώτον

be έπίτρεψόν μοι άποτοίΕοχθαι.. .

Ferner" treffen wir auch hier auf Mk-Reminiszenzen. Der schon er-
w hnte Kontrast zu Mk5,19 υπάγε eic τον οίκον cou πρόα τούο couc
και άπάγγειλον αύτοΐς wird hier noch deutlicher durch die Ablehnung
der Bitte έπίτρεψόν μοι άττοτάΗοκθαι TOIC eic τον οίκον μου. Diese Bitte
und ihre Ablehnung erinnert ferner an Mk 13,15f.: wer auf dem Dache
ist, soll nicht erst in sein Haus hineingehen; wer auf dem Acker ist
(vgl. Lk9,62: wer die Hand am Pflug hat), soll nicht umkehren eic
τα 6mc(u (dieselben Worte Lk 9,62). Ob in dem Wort vom Pflug ein
alter Spruch steckt, mu dahingestellt bleiben. Im ganzen ist jeden-
falls die dritte Szene sekund r gegen ber den beiden ndern.

Lukas hat die beiden Szenen an einer sp teren Stelle in den Mk-
Bericht eingeschoben als Mt. Damit ist jedoch keineswegs gegeben,
da er die Anordnung des letzteren nicht gekannt hat. Mt hatte den
Platz in der Tat nicht besonders g nstig gew hlt. Denn auf die Fahrt
nach dem Gadarenerland folgt ja alsbald die R ckfahrt; die Frage der
Nachfolge war also hier, vom Erz hlungsstandpunkt betrachtet, von
untergeordneter Bedeutung. Mt st rte sich daran nicht, weil er die
Nachfolge von vornherein sj'mbolisch fa te; ihm gen gte zur Ankn pfung
die Situation, von der er ja ausging (Mk5,18; oben S. 220), da Jesus
im Augenblick, wo er ins Boot steigt, einen, der sich ihm anschlie en
will, ablehnt. Lk wollte die t}rpischen Nachfolgerszenen in den Mk-
Plan einordnen; also mu ten sie ihren Platz in der Todesreise nach
Jerusalem erhalten, nach der ausdr cklichen Ank ndigung der Passion
(Mk8,31; Lk9,22) und nach dem Wort: „Wer mir nachfolgen will,
verleugne sich..." (Mk8,34; Lk9, 23). Einen speziellen Ankn pfungs-
punkt'bot ihm, wie schon bemerkt wurde, der „nicht nachfolgende"
Wundert ter. Immerhin besteht zwischen der Anordnung des Mt und
der des Lk eine gewisse Parallele. Bei Mt wird die Nachfolge er rtert
vor der Fahrt zu den Gadarenern, bei Lk vor der Reise nach Saniarien.
In beiden F llen .handelt es sich um einen Vorsto in nichtj disches Ge-
biet, der zun chst erfolglos ist (Mt 8,34 napeKOXecav TTUUC μεταβί) άπο
των ορίων αυτών Lk9,53 ουκ έδέζαντο αυτόν). Demnach scheint es,
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226 E. Wendung, Synoptische Studien. IV.

da Lk zwar absichtlich von der Anordnung des Mt stark abgewichen,
unwillk rlich aber doch unter ihrem Einflu geblieben ist.

F r das Verhalten des Lk kommt brigens noch ein anderer Ge-
sichtspunkt in Betracht. Er brauchte Stoff f r seine Neusch pfung, die
Reise durch Samarien. Eine erz hlende Quelle hatte er daf r offenbar
nicht. Also mu te ihm alles willkommen sein, was geeignet war, die
L cke auszuf llen. Nun ist man freilich gerade bei dieser Partie ge-
neigt, m glichst viel aus der Spruchquelle abzuleiten. F r die Nach-
folgerszenen ist aber diese Herkunft ausgeschlossen durch das oben
gewonnene Ergebnis, da Mt, angeregt durch den unter seinen H nden
befindlichen Teil des Mk-Berichts, die beiden Szenen selbst ndig ge-
schaffen hat.

Wenn Lk beim Beginn seiner gro en Einschaltung (9,51 — 18,14)
seinen Mt von Anfang durchging, um bergangenes nachzuholen, so

.war das erste derartige St ck (von einzelnen Teilen der Bergpredigt
abgesehen) Mt 8,19—22. Hieran schl ssen sich bis Mt 9,26 Erz h-
lungen, die aus Mk stammten und die Lk selbst schon nach diesem
wiedergegeben hatte. Sodann folgte von Mt9,35 ab1 die ausf hrlichere
Fassung der Apostelaussendung, welche Lk9, Iff. zun chst nach dem
k rzeren Bericht des Mk (6,7 ff.) gebracht hatte. Nun l t er auf die
Nachfolgerszenen (Lk 9,57—62) die Aussendung der „Siebzig" folgen
(10,1—12), und zwar in ziemlich genauer Parallele mit Mt9,37—10,16.
Man nimmt hier allgemein Ben tzung von Q an, und Harnack
(Spr che S. 122 f.) glaubt, da in der bereinstimmung der Folge

Lk9,57—60 Mt8,19—22
10,2 9,37 f. usw.

die urspr ngliche Anordnung der Spruchquelle erhalten sei. Wenn nun
aber Lk9,57ff. direkt aus Mt8,19ff. gesch pft ist, so wird man der

'Frage n her treten m ssen, ob nicht auch Lk 10, Iff. einfach auf
Mt9,37ff. beruht. Ich verfolge diese Frage hier nicht; sie kann nur
im Zusammenhang mit einer. Untersuchung des gesamten Logienstoffs
bei Mt und Lk behandelt werden. Darauf aber sei noch kurz hinge-
wiesen, da Lk die J ngerspr che (sei es nun in Q oder in Mt) schon
vor sich liegen hatte, als er das bergangsst ck von der „Samariter-
herberge" 9, 51—56 entwarf; in Lk 9, 53 ουκ έοέΗαντο αυτόν klingt
Mt 10,14 c Sv μη δέ£ηται υμάς und in Lk 9, 52 ε^ήλθον eic κώμη ν
Σαμαρειτών Mt 10,5 eic πόλιν Σαμαρειτών μη είοέλθητε deutlich genug
durch. Ja, man wird sagen d rfen, da letztere Stelle der Ausgangs-

i Das Deuteromatth usst ck 9, 27—34 bleibt au er Betracht.
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punkt f r die ganze Erfindung der Reise durch Samarien ist. Wider-
spricht Lk hier mit Absicht dem Mt, so haben wir ganz hnliche F lle
schon fr her gefunden, vgl. 1X108, X56f.

Es ist oben (vgl. die Tabelle S. 46) gezeigt worden, wie Mt von
8,18 ab zwei Mk-F den abwechselnd weiterspinnt. Betrachten wir
nun kurz, wie diese in dem Abschnitt Mtll,20—13,58 wieder zu-
sammenlaufen. Auch hier werden sich Anhaltspunkte f r die Ab-
h ngigkeit des Lk von Mt ergeben.

Wir haben gesehen, wie die Johannesepisode Mtll,2—19 unter
dem Einflu von Mk6,14ff. entstanden ist (oben S. 48ff.). Auch das
n chste St ck, der Weheruf ber die galil ischen St dte, scheint noch
unter der Nachwirkung des gleichen Mk-St ckes und seiner Umgebung
zu stehen:
Mk 6,2 και ουναμειο τοιαΟται δια των

χειρών αύτοΟ γίνονται;
12 ... έκήρυΗαν Ινα μετανοώαν.
14 . . . δια τοΟτο ένεργοϋαν αί δυνάμεκ:

εν αοτφ.

Mt Π, 20 . . . rac πόλεκ iv aic έγένοντο
αϊ πλεκτοί δυνάμειο αύτοΟ δτι ου
μετενόηςαν.

21 . . . εί iv Τύρψ και Σιδώνι έγενήθηςαν
αί δυνάμειο αϊ γενόμεναι εν ύμΐν . . .

Es ist hierbei zu beachten, da Mk6,2. 14 sich auf die Wundertaten
in Kapernaum (5,21—43) bezieht und auch Mtll, 23 gerade von solchen
spricht. Die Ankl nge reichen nicht aus, um den Mt als Urheber der
Spr che 21—24 zu bezeichnen. Sie werden' wohl aus Q stammen.
Aber ihre Einf gung an dieser Stelle, sowie die Fassung der Einleitung
(20) scheint durch die Mk-Stellen veranla t zu sein.1

Der Jubelruf Mtll,25—27 hing vielleicht in Q mit dem vorigen
St ck zusammen; vgl.

Mtll , 21—23 = LklO,13—15
25—27 = 21. 22.

Doch ist immer die M glichkeit festzuhalten, da Lk einfach Mt folgt.
Der Heilandsruf zeigt wieder Ankl nge an das 6. Kapitel des Mk; vgl.

Mk 6, 31 δεύτε ύμεΐο αυτοί. . . καΐ άνα-
παύοαςθε ολίγον..

Mt 11, 28 δεΟτε irpoc με πάντες . . . κάγώ
άναπαύοω υμάς (29 και εύρήοετε άνοί-
παυαν).2

ι Nicolardot S. 85 bemerkt richtig, da Mt die Verse 11, 20—24 hier eingef gt
habe, um auf die 11,2 erw hnten Wundertaten zur ckzuweisen. Aber gerade in 11, 2
schwebt schon Mk 6,14 vor (oben S. 49).

2 Vgl. Harnack, Spr che S. 213, der mit Recht hervorhebt, da au erdem die Situa-
tion an Mk6,34 (Schafe ohne Hirten) erinnert, und vor allem Nicolardot S. 16 ff. Ich
glaubte fr her, die hnlichkeit so erkl ren zu m ssen, da Mk 6,31 den Spruch Mt 11,28f.
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Mt II, 27 πάντα μοι παρεδόθη ύπο του πατρόο μου dient zur Vorbe-
reitung der beiden Sabbatgeschichten 12, l ff. (insbesondere der Stelle
Kupioc γαρ £criv του ςαββάτου ό uioc του ανθρώπου),1 mit denen der
9,17 verlassene Mk-Faden (a) wieder aufgenommen wird: Mt 12, l—16
= Mc2, 23—3,12 (mit kleinen Zus tzen Mtl2,5—7. 11. 12a).

Die Szene Mk3,7—12, die schon in Mt4,25 gestreift wurde, wird
jetzt stark verk rzt wiedergegeben.

Da Mk3,13—19 schon in MtlO, 2—4 vorweggenommen ist, r ckt
Mk3,7—12 und 3,20ff. f r Mt zusammen. Sobald man die plumpe
Interpolation des Deuteromatth us 12, 17—21 ausscheidet, zeigt sich,
wie Mt bestrebt war, zwischen dem Andrang der Besessenen Mk 3,11
und dem Wort Mk3,22 ;,er treibt die D monen durch ihren Obersten
aus" eine Verbindung herzustellen. Er erreichte dies durch die kurz
gefa te Erz hlung einer D monenaustreibung (12,22ff.), in der die
Szene Mk3,10fT. noch deutlich nachklingt:
Mk3,10 πολλοικ γαρ ^Gepdncucev O cre...

Π δτι cu ei 6 uloc τοΟ 9eoO.

Mt 12,15 και £6epcmeucev a roOc ποίντοκ.
22 και έθεράπεικεν αυτόν d&cre ...
23 μήτι oOroc £cnv 6 utoc Δαυείδ;

Durch diese Verkn pfung von Mk3, lOff. und 22ff. war die Exposition
Mk3,20f. berfl ssig geworden; sie verschwand aber nicht spurlos:
Mk 3, 21 κσ\ OKOucavTec l παρ αύτοΟ ...

Ιλβγον... (er ist von Sinnen).
Mt 12,24 οί δε Φ. aKOUcavrec απόν (er

treibt die D monen durch B. aus).

Das Urteil der Verwandten war dem Mt zu schroff; er ersetzte es durch
eine erstaunt-bewunderungsvolle Frage des Volkes (23, s. o.), an die
er das Verdammungsurteil der Pharis er ankn pfte. Es folgen also
bei Mt, wie bei Mk 3,21. 22, zwei Urteile ber Jesus aufeinander.
Doch sind sie nicht gleichartig, wie bei Mk, sondern sie stehen in
wirkungsvollem Gegensatz. brigens klingt das dem Mt peinliche

•έΗέαη des Mk in Mtl2,23 έΕίοταντο πάντ€θ οι Οχλοι nach,2 allerdings
mit ver ndertem Subjekt und in modifizierter Bedeutung.3

aus Q gekannt h tte (Entstehung des Mk-Evang. 64), hatte aber damals die brigen
Beziehungen von Mt 11 zu Mk 6 noch nicht durchschaut. Nach allem ist es das
Wahrscheinlichste, da Mt den Spruch 11, 28 f. selbst geschaffen hat.

ι Wenn das «sanfte Joch* (11,30) die Lehre Jesu im Gegensatz zu den schweren
Lasten der j dischen Satzungen bedeutet (Harnack a. a. 0.), so liegt der Anla zur
Erfindung der Stelle 28—30, unmittelbar vor den Sabbatgeschichten, klar zutage. Vgl.
auch 11, 28 irpauc ειμί. . . und 12,7 IXeoc θέλω ...

2 Vgl. Holtzmann z. St. (έΕίοτοκθαι kommt bei Mt nur hier vor) und Nicolardots
(S. 51 ff.) Ausf hrungen ber „idealisation negative* bei Mt.

3 Man vergleiche, wie Mtll , 18 den Vorwurf δτι έΗέοτη von Jesus auf Johannes
bertragen hat (oben S. 52).
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Wir d rfen also annehmen, da die Szene 12,22—24, die man
gerne aus Q ableitet, von Mt selbst, im unwillk rlichen Anschlu an
seine Mk-Vorlage, entworfen ist. Die Elemente der D monenaustreibung
(δαιμονιίόμενοο τυφλός και κωφόο) stammen aus Mk9,17 ff. (Austrei-
bung eines πνεύμα αλαλον) und aus den Zwillingsgeschichten Mk 7,32ff.;
8,22ff. (Heilung eines Stummen und eines Blinden).1

Von 12,24 bis 13,52 folgt Mt dem Mk (3,22—4,34), indem er
ihn stark aus Q und aus eigener Erfindung erweitert. Aus Mk 3, 23
bis 29 hat er eine ganze Rede gegen die Pharis er (12,25—45) ge-
macht und als Abschlu derselben die Familienszene Mk 3,31—35
verwendet. So hat er seine neue Komposition vorn und hinten an die
Mk-Darstellung befestigt. Mit dem Schlu des Gleichniskapitels (Mk4,34)
hat er die Stelle erreicht, wo er (8,18) den zweiten Mk-Faden (b) an-
kn pfte, und hat jetzt nur noch die fr her bergangene Szene von
Nazareth (Mko, l—6) nachzuholen (Mt 13, 53—58), die nun eine
passende Illustration zu den vergeblichen Bem hungen des S manns
im Gleichnis (13,3ff.) bietet. Damit sind die beiden F den zusammen-
gef hrt, und von 14, l ab macht Mt keinen Versuch mehr, die Reihen-
folge der Mk-St cke abzu ndern.

Wenn Mt 12,22—24, wie oben wahrscheinlich geworden ist, von
Mt selbst entworfen ist und nicht aus Q stammt, so folgt hieraus, da
Lkll, 14f. diese Einleitung zur Beelzebulepisode dem Mt nachgemacht
hat. Dies wird dadurch best tigt, da Lk auf den Spruch vom R ck-
fall (11,24—26 = Mt 12,43—45) das kleine Intermezzo Seligpreisung
der Mutter Jesu (ll, 27f.) folgen l t, welches mit der Szene Mtl2,46
bis 50 (= Mk 3,31—35) verwandt ist. Da Lk die letztere schon 8,19—21
wiedergegeben hat, kann er zur Anbringung der Variante nur durch
die Reihenfolge des Mt veranla t worden sein. Auch formell ist die
Ankn pfung Lkll,27 έγένετο δε εν τω λέγειν αυτόν ταύτα ganz hn-
lich wie Mtl2,46 Ιτι αύτοΟ λαλουντοα TOIC δχλοιο (vgl. IX106 ber
die Umrahmung der gro en Rede).

So hat Lk die beiden St cke, durch die Mt seine Pharis errede
12,24—45 mit der Mk-Vorlage verklammerte, bernommen, obwohl er
selbst in jener Partie von Mk unabh ngig ist.

i Diese beiden Geschichten hat Mt auch 15,31 .verschmolzen: t cre τον όχλο ν
θαυμάςαι βλέποντας κωφούς λάλουντας ... και τυφλούς βλέποντας, was im.Wort-
laut stark an Mtl2,22f. erinnert. Die Bezeichnung Jesu als „Sohn Davids* gelegent-
lich einer Wunderheilung stammt aus Mk 10,48 f.
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