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3.4.5 Gliederung, Aufbau, Form 
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1. Hauptteil: Jesu Wirken lnnerhalb und auSerhalb Galilaas

Die Evangeliumsverkiindigung in Galilaa
Prolog 
Jesu erstes Wirken
Streitgesprache 
Heilungen, Berufung der Jiinger, Jesu Verwandte
Gleichnisse 
Wundergeschichten
AbschluB der Verkiindigung ·in Galilaa
Das Wirken Jesu unter Heiden 
Rein und Unrein 
Heilungen an Heiden
Die Speisung der 4000 als AbschluB der Wanderung durch Heidengebiet
Die Riickkehr nach Galilaa 

HauptteiI: �esu Weg zur Passf6n .2 ן

Petrusbekenntnis, 1. Leidensankiindigung, Leidensnachfolge
Verklarung, Wunder, 2. Leidensankiindigung, Belehrungen 
Weg nach Jerusalem, Belehrungen, 3. Leidensankiindigung, Wunder

Haupttell: J�r.us in Jerosalem .3 ן

Einzug in Jerusalem, Tempelreinigung
Streit- und Lehrgesprache 
Rede von den letzten Dingen
Die Passion Jesu 
Das leere Grab 
Unechter MarkusschluB: Erscheinungen des Auferstandenen,
Aussendung der Ji.inger 

Der Aufbau des Markusevangeliums ist unmittelbarer Ausdruck des theologi
schen Gestaltungswillens des Evangelisten. Markus wei.B sich auch bei der Kom
position des Evangeliums seiner zentralen theologischen Botschaft verpflichtet:
Der auferstandene Jesus Christus ist kein anderer als der irdische, gekreuzigte Je
sus von Nazareth. Fur Markus sind der Weg und die Botschaft des Irdischen
transparent fur den Gekreuzigten und Auferstandenen. Dies zeigt sich literarisch
auf mehreren Ebenen. Das kompositionelle und theologische Grundgerust des
g�sarnten Evangeliums bilden Mk 1,9-11; 9, 7; 15, 39  (vgl. 3.1.3 und 3.4.9), wo-
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bei der zentrale Gottessohntitel gleicherma.Ben Jesu gottliches Wesen und sein
Leidens- und Todesgeschick benennt. Der Leser des Evangeliums wei.B somit
von Anfang an, da.B der Weg von der Taufe zum Kreuz fuhrt und nur von Kreuz
und Auferstehung her ein sachgema.Bes Verstehen der Person Jesus Christus
moglich ist. Auch das Erzahlgefalle des Evangeliums steht im Dienst dieser theo
logiscl1en Aussage, denn schon die Wirksamkeit Jesu in Galilaa zielt auf Jerusa
lem. Sowohl Mk 2, 6. 7 als auch �k 2, 18-22 verweisen auf das bevorstehende
Leiden Jesu. Bereits in Mk 3, 6 fallt der Todesbeschlu.B uber J�sus, und seine
Gegner aus Jerusalem streiten schon in Mk 3, 22; 7, 1 mit ihm. Auch in seinem
Tod ist Johannes d. T. (Mk 6, 14-29) der Vorlaufer Jesu. Die drei Leidensweissa
gungen (Mk 8, 31; 9, 31; 10, 32-34) richten den Weg Jesu ebenso auf das Kreuz
aus wie die nochmaligen Todesbeschliisse in Mk 11, 18; 12, 12 vor dem Beginn
der eigentlichen Passionsgeschichte.

Der theologischen Grundausrichtung und dem Erzahlgefalle entspricht
sch,lie.Blich eine Dreiteilung des Markusevangeliums199

• Jesu Wirken innerhalb
und au.Berhalb Galilaas schildert der erste Hauptabschnitt des Evangeliums
(Mk 1, 1-8,26). Der universalen Ausrichtung der markinischen Theologie ent
spricht das Wirken Jesu unter Heiden in Mk 7,24-8,9200, fur das Mk 7, 1-23 die
theologische Grundlegung liefen. Endet der 1. Hauptteil mit der Riickkehr Jesu
nach Galilaa, so bildet der Weg Jesu nach Jerusalem zur Passion Mk 8, 27-10, 52
den 2. Hauptteil. Das redaktionelle ev ifך o8q5 in Mk 8,27 und 10, 52 zeigt deut
lich an, da.B der Evangelist selbst diesen Abschnitt als eigenstandigen Teil seines
Evangeliums versteht. Nicht zufallig erscheint das Weg-Motiv bereits zweimal
im Prolog des Evangeliums (Mk 1, 2.3)201; Jesu Weg nach Jerusalem ins Leiden
ist zugleich fur die Jiinger und die Leser des Evangeliums der Weg der Nachfolge,
der zum Heil fuhrt. Inhaltlich hebt sich Mk 8, 27-10, 52 durch eine Konzentrati
on zentraler christologischer Aussagen ab (vgl. bes. Petrusbekenntnis, Worte
uber die Leidensnachfolge, Verklarungsgeschichte, drei Leidensweissagungen).
Der Einzug Jesu in Jerusalem (Mk 11, 1 ff) eroffnet den 3. Hauptteil, der im uber
liefenen Markusevangelium rnit 16, 1-8 endet. Die Erscheinungsankundigungen
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in Mk 14,28 und 16, 7 lenken den Blick auf Galilaa zuriick und verdeutlichen 
zugleich, daB ftir Markus Galilaa und Jerusalem auch theologische Qualitat ha
ben. Galilaa ist der Ort der eschatologischen Offenbarung Gottes, Jerusalem da
gegen der Ort der aוrdauemden Feindschaft gegen Jesus. Mit dieser Umkehrung 
ji.idischer Heilsvorstellungen betont Markus auch den Obergang des Heils von 
den Juden an die Heiden (vgl. Mk 12, 1-12). 
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