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„Zum reichen J ngling*' Mk 10,13-27.
Von J.Wei in Heidelberg. '

Der Markustext dieser Perikope hat bekanntlich eine Anzahl ber-
schie ender Z ge, die bei Matth us und Lukas fehlen, z. B.

v. 17 και έκττορευομένου αυτού eic όδόν προοδραμών etc και
Tovirnerrjcac αυτόν.

ν. 21 έμβλέψαα αύτφ ήγάττηοεν αυτόν.
ν. 22 ό δε cruyvacac επί τψ λόγψ.
ν. 23 περιβλεψάμενοε.
Es sind-dies lauter lebhafte dramatische Z ge, bei denen sich wie

in den nahen analogen Stellen 10,14.16 immer erneut die Frage erhebt:
wie sind sie zu beurteilen? Warum haben Lukas und Matth us diese
Dinge nicht? Haben sie sie weggelassen, etwa um die Affekte zu mil-
dern? Dies h tte ja allenfalls einen Sinn, z. B. wenn der Zorn Jesu
10, 14 bei Matth us und Lukas wegbleibt; aber warum streicht man
auch die Liebe Jesu, warum den rger des Reichen, warum sein leb-
haftes Herbeilaufen, warum das περιβλεψάμενοο? Der Papiermangel, an
dem Matth us und Lukas so heftig leiden sollen, wird einem angesichts
ihrer sonstigen starken Erweiterungen mehr und mehr zweifelhaft. Und
wenn wirklich ein Abk rzungsfanatismus vorgelegen hat — wie kommt
es, da beide imirier gerade an denselben Stellen darin zusammentreffen,
wie kommt es, da ihm gerade die kolorierten dramatischen Z ge des
Markus zum Opfer fallen? Auf diese Fragen wird keine Antwort ge-
geben werden k nnen.

Es bleibt nur 'die L sung der. Urmarkushypothese. Wenn Matth us
und Lukas den Markus benutzt haben, so haben sie doch einen Text
des Markus gehabt, der um die genannten Z ge rmer war als unser
Markus. Mit ndern Worten: "diese Z ge sind Wucherungen, Zus tze,
Ausschm ckungen des alten Markustextes.

Man wendet ein, da man sich von einem Redaktor keine Vorstel-
lung machen k nne, der sich auf die Zuf gung solcher Kleinigkeiten
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beschr nkt habe. Nat rlich wird man nicht in allen F llen Gr nde an-
geben k nnen, warum der Bearbeiter den alten Text in einer volleren
Form umschrieben hat. Aber hier ist das Motiv doch sehr deutlich : der
Bearbeiter hat die Darstellung kolorieren wollen — hnlich wie der Ver-
fasser des Hebr-Ev, wenn er sagt: „der Reiche kratzte sich den Kopf*.
Wie durch das ganze Markus -Evangelium die Handlung durch den
Bearbeiter belebt worden ist (vgl. mein ltestes Ev. S. 17ff.; l Uff.), indem
Jesus oft ein Haus betritt und wieder verl t, wie berall die magische
Anziehungskraft Jesu geschildert wird, so wird auch hier die Szene des
Zusammentreffens durch diese Z ge belebt (vgl. 5, 6). Vor allem will
der Bearbeiter einerseits die gewaltige H he der Anforderung Jesu
f hlen lassen (v. 22), andererseits aber auch zeigen, da es Jesu selber
schwer wird, so hohe Forderungen zu stellen (v. 21). Beide Z ge treten
nun hervor in einem gr eren berschie enden St ck, das wir genauer
betrachten wollen. Nachdem Jesus gesagt hat:

Mt v. 23 Mk v. 23 Lk v. 24
αμήν λέγω ύμΐν πώς δυςκόλως πώς δυςκόλως
δτι πλούςιος δυςκόλως οί τα χρήματα έχοντες οί τα χρήματα έχοντες
είςελεύςεται " eic την ac . τ. θεού .eic την ac . τ . θεού
είς την ac . τ . ουρανών. είςελεύςονται. εκπορεύονται.

f hrt Mk. allein fort:
v. 24 οι δε μαθηται έθαμβουντο έπι τοις λόγοις αύτοΟ.

ό δε ΊηςοΟς πάλιν αποκριθείς λέγει αύτοΐς*
Τέκνα πώς δύαωλόν έςτιν eic την ac. τ. θ. είςελθεΐν
[τους πεποιθότας έπι (TOIC) χρήμααν].

Dieser Vers geh rt also ebenfalls zu den Singularit ten des Markus.
Wieder begegnet hier eine starke Gem tsbewegung, diesmal der J nger,
und zwar ist es dasselbe Wort έθαμβουντο, das auch 10, 32 και ην
προάγιυν αυτούς ό Ίηοΰς και έθαμβουντο, οί δε άκολουθοΰντες έφοβουντο
wiederum in einem nur bei Markus stehenden, wieder h chst kolorierten
Satze vorkommt. Und zwar ist hier mit eigenartig dramatischem Akzent
geschildert, wie Jesus auf dem Leidenswege den J ngern „vorangeht",
w hrend sie (in ihrer menschlichen Leidensscheu 8, 33 f.) von l hmendem
Staunen und Furcht befallen werden. Dasselbe θαμβεΐςθαι steht hier
nun von dem Entsetzen der J nger ob der gewaltigen asketischen An-
klage gegen den Reichtum. Es ist also dieselbe Betonung des geringen
Verst ndnisses und der Menschlichkeit der J nger gegen ber den letzten
und h chsten Anforderungen Jesu, die durchs ganze Evangelium so stark
betont ist, sehr oft in solchen St cken, die Markus allein hat (wie
4, 13; 6, 1 7 f. u. sonst). Das έθαμβουντο entspricht also dem ςτυγνάςας
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eirl τ. λόγψ ν. 23 und hat seine Fortsetzung in dem nepicct c (έ£€πλή€-
COVTO) v. 26, das wieder bei Matth us1 und Lukas fehlt.

Hier k nnte man nun sagen: es ist ganz konsequent, da Matth us
und Lukas das nepiccujc weglassen, da sie ja den Anla zu dieser
Steigerung, n mlich den ganzen v, 24, weggelassen haben. Und zu dieser
Auslassung h tte man ja wieder ein treffliches Motiv; denn v. 24 scheint
ja "eine einfache Wiederholung von v. 23; Matth us und Lukas h tten
nur den Gang der Handlung vereinfacht und wieder einmal gegen
ihre Quelle Markus das.Bessere hergestellt. Dem gegen ber mu ich
behaupten, da Markus v. 24 und das περιοαΰο^βίηβη Zuwachs zum
lteren Text darstellen, den Matth us und Lukas noch nicht gekannt

haben,2 Was aber kann den Bearbeiter veranla t haben, die Dublette
in v. 24 einzuschieben, an der Exegeten und Abschreiber so vielfachen
Ansto genommen haben? Sieht man genauer zu, so liegt keine Du-
blette vor, sondern was vom Reichen gesagt wird, sagt Jesus in v. 24
im allgemeinen — wenigstens nach dem kurzen Text von B κ Δ k
cop: ITUJC δύαωλόν £criv eic την ctc. τ. GeoG eiceXGeiv.· Aber das ist
ja nun gerade das Pathos des Markustextes: Wie Jesus den Reichen,
an den er so hohe Forderungen stellen mu , lieb gewinnt, so zeigt er
sich hier selber tief ersch ttert von der Schwierigkeit, ins Reich Gottes
einzugehen. Dieser Affekt Jesu (vgl. 3, 5 ουνλυπούμενοο επί τη πω-
p jcei [νεκρωθεί] της xapbiac αυτών — nur bei Markus — wird akzentuiert
durch das τέκνα (oder τεκνία Clem it vg A N L 299. 300 als), das in
dieser Weise als Anrede an die J nger nur noch Joh 13,33 vorkommt
(vgl. l Joh). Diese Verallgemeinerung des δύαωλον geht nun ber den
Rahmen der Erz hlung hinaus; die allgemeine Empfindung K JC δύαωλον
entspringt schon der Reflexion eines Lesers, der in der Perikope eine
Mahnung f r jeden Christen sah, sich seiner Besitzt mer zu ent-
u ern. Sie spiegelt eine weitergehende asketische Stimmung wieder,

und der Verfasser dieses Verses zeigt sich ersch ttert von der Schwere
der Anforderung, die hier gestellt wird. Da der Vers nicht dem ur-
spr nglichen Tenor der Geschichte angeh rt, wird vollends klar aus dem
folgenden Verse, denn durch den Vergleich mit dem Nadel hr wird ja
wieder nur veranschaulicht, wie schwer es f r einen Reichen ist, ins

i Bei Mt steht έΗεπλήςςοντο αρόδρα; Dabceff2 g2 syrcu (nicht syr8'«) f gen hinzu
και έφοβήθηςαν — ganz im Stil jener Markuszus tze:

'· 2 Trotz des παλιν λ^γω ύμΐν Mt v. 24, .das kein Nachklang von παλιν *. λέγει
Mk v. 24 zu sein braucht; denn Matth us konnte selber merken, da der Vergleich
mit dem Nadel hr eine Art Wiederholung des allgemeinen Wortes δτι πλούαοο
v. 23 sei. ber das πάλιν des Markus siehe weiteres unten.

Zeitschr. f. d. neulest Wiss. XI. Jahrg. 1910. 6
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Reich Gottes zu kommen. Erst in v. 26 ziehen die J nger eine augemeine
Konsequenz. Diesen Widerspruch zwischen v. 24 und 25 hat beson-
ders1 Wellhausen (Ev.- Mk2) stark empfunden; er will ihn beseitigen,
indem er in v. 25 die Worte πλούαον etc την βααλείαν τ. θ. €ί€€λθ€ΐν
streicht: „Kinder, wie schwer ist, es in das Reich Gottes hineinzukom-
men, leichter kommt.ein Kamel durch ein Nadel hr!" Aber dieselbe
Interpolation m te dann auch bei Matth us und Lukas beseitigt werden;
oder die Interpolation bei Markus m te so alt sein, da Matth us
und Lukas sie schon vorgefunden haben. Die Streichung ist zu ge-
waltsam, als da wir sie billigen k nnten. . Nat rlicher ist unsre An-
nahme, wonach Matth us und Lukas den urspr nglichen Gang der
Erz hlung erhalten haben, w hrend Markus v. 24 eine dar ber ge-
sponnene Reflexion darstellen.

In anderer Weise hat die berlieferung die scheinbare Dublette
zu .beseitigen gesucht. .Cod D hilft durch Umstellung; er setzt v. 25
als die legitime Fortsetzung von v. 23 vor v. 24, der dann zu einer
allgemeinen Schlu be.trachtung .wird, die an v. 26 anschlie t. Ebenso
dabrT2..;Es.l t sich nicht leugnen, da diese Anordnung nat rlicher ist
als die gew hnliche unseres Markustextes. Um so unwahrscheinlicher
ist es aber, da aus diesem Text der unsrige geworden w re. Er ist
.eben nicht einheitlich, daher auch nicht nat rlich angeordnet.

• Nun gibt es aber noch eine andre Lesart von v. 24, die ebenfalls
als ein Versuch, die Dublette, zu beseitigen, beurteilt werden mu . Wenn
n mlich A C D N Χ ΓΤΓ unc 9al pler b f g 121 q vg syr51? (syr<?.u fehlt) pesch
philox copedd go arm dem als Subjekt zu eic€X6civ TOUC πεποιθόταο im
TOIC χρήμααν hinzuf gen, so ist dies nicht eine einfache Wiederholung
von v. 23; darum lassen auch Ag2das πάλιν weg! Vielmehr kommt
ein neuer Gedanke hinzu: das Vertrauen auf die G ter ist f r das
Heil gef hrlich. Diesen Text, der weit verbreitet ist (wir finden ihn
bei Clem, im Westen und in Syrien) h lt Merx (II, 2, 122—126) f r
eine „antiasketische Bestimmung aus der' ltesten Zeit der Schriftdeutung
im apostolischen Zeitalter selbst im Sinne von PS 49,7; Prov 11,28;
l Tim 6, 17; Jak l, 1. 10, w hrend Lukas die asketische Richtung,
welche Jak 2,5; 5,1 zuerst anklingt, in der Deutung vertritt. Das
Grundwort war πλούαος aber wie die Diskussionen ber den Zorn
auf den Text in Mt 5, 22 (εική!) gewirkt haben, so haben die ber
die-sittliche Beurteilung des Reichtums hier formierend gewirkt. Die
Deutung der JeSuVorte setzt schon im apostolischen Zeitalter selbst
ein. und die Markusdeutung mit οι πεποιθότες ist nach Mt 13,22 im
Sinne Je£u prinzipiell richtig, die des Lukas aber falsch, und diese Deu-
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tung ist in Ν 'ΒΔΚ allein aufgenommen!" An dieser Auffassung von
Merx halte ich f r richtig, da die Lesart τ. πεποιθότοκ επί τ. χρ.
eine antiasketische Milderung bedeutet. Wie sehr dies einer gewissen
Tendenz entspricht, ergibt sich daraus, da syr8'11 auch in v. 23 statt
l τα χρήματα έχοντες (=Lk; Mt: πλούοοο) auch liest: „die auf ihre

Besitzt mer vertrauen"; hier ist die mildernde Tendenz auch auf das
ers~te Wort ausgedehnt. Aber gerade daraus schlie e ich, da dieser
Text trotz seiner weiten Verbreitung nicht urspr nglich ist, sondern
eben eine Auslegung (πέποιθα nie sonst bei Markus). Freilich, mu
sie sehr alt sein, da schon Clem sie bezeugt, und es ist merkw rdig,
da gerade B N Δ von diesem in Alexandria bezeugten Zusatz frei-
geblieben sind. Es kann wohl sein, da die Rezension, von der B N Δ
zeugen, die Lesart mit Bewu tsein verworfen hat als eine προοθήκη, die
der asketischen Stimmung entgegenwirkte. In dem τους πεποιθότας
wirkt also eine entgegengesetzte Tendenz, wie in der Gesamt-Redaktion
des Markustextes; denn diese will gerade die St rke der Forderung durch
ihre Wirkung auf die H rer veranschaulichen, die Lesart von syr5'11 will
aber erkl ren, wie Jesus dazu kam: sie interpretiert das harte Wort
religi s. Auch aus diesem Grunde mu die Lesart verworfen werden.—
Auch Merx hegt Zweifel, ob v. 24 wirklich von Markus herr hrt:
„Oder aber ist die Doppelung, durch πάλιν ν. 24 markiert, berhaupt
nicht von Markus, sondern urspr nglich alternativer Text am Rande,
der durch die Redaktion eingearbeitet worden ist?" Nicht alternativ ist
v. 24, sondern eine weitergehende Reflexion ber den Worten v. 23:
auch Jesus empfindet, wie schwer es ist, ins Reich Gottes zu kommen!

An diesem Beispiel habe ich zu zeigen gesucht, da doch viel-
leicht die von mir vertretene Urmarkus-Hypothese1 nicht so sehr die
Ignorierung verdient, die man ihr zuteil werden l t. Andererseits
kann man an diesem St ck lernen, wie sehr heute die eigentlich synop-
tische .Kritik mit der Textkritik sich verbinden mu , und wieviel
komplizierter die Fragen sind, als sie gew hnlich dargestellt und be-
handelt werden.

1 .VgL mein Buch .»Das lteste Evangelium"· und meinen Bericht ber Urmarkus-
Hypothesen, Theol. Rundschau 1908, S. 122 ff.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/9/15 7:33 AM


