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I. 
Schon der Wortlaut des Titels unserer heutigen Vorlesung flihrt 

uns mitten. in das Thema hinein. Wenn wir das Wort «Kirche» mit dem 
Zauherstabder Philologie beruhren, so stellt sieh heraus, dass es sich 
hier urn ein altes Fremdwort handelt, das aus dem Griechisehen in die 
deutsehe Sprache eingedrungen ist. Wie aber gerat ausgereehnet ein 
grieehisehes Wort in die deutsehe Sprache als Bezeiehnung fur eine 
Sache, in der sieh im Bereich der romanischen Spraehen das lateinische 
«ecclesia» durehgesetzt hat, da!> sdnerseits die latinisierte Form des 
griechischen {(ekklesia» ist? Die Antwort auf diese Frage fUhrt uns 
darauf, dass die germanischen Stamme nieht von der lateinischen Kirche, 
sondern zuerst von der griechischen Kirche missioniert worden sind. 
Die. von Rom aus gelenkte Missionierung der deutschen Stamme durch 
Bonifatius im 8. Jahrhundert ist erst die zweite Phase einer Christiani-
sierung, die noeh auf die Reste einer alteren, von der griechisehen Kirche 
ausgehenden Christianisierung aus dem vierten Jahrhundert zuruck-
greifen konnte. Zeugnis fUr diese iilteste, von del' grieehischen Kirche 

Sprache. Wir konnen noch heute sprachgeschichtIieh zwei Sehichten 
christlieher. Lehnworter unterseheiden, eine altere Schicht, die aus der 
griechischen Kirche in der Zeit der Gotenmission iibernommen \yurde 
und die die erste Lautverschiebung noch mitgemacht hat, und cine 
zweite Sehieht der von Rom ausgehenden Mission des Bonifatius, die 
die erste Lautverschiebung nieht mehr mitgemacht hat. Solche alteren 
christlichen Lehnworwr aus dem Griechischen sind : {(Pfaffe», von dem 
grieehischen Wort «papa,), das Wort «Bischof,) griechisch {(episkopos». 
Das Wort «Bischof» muss wegen seines auslautenden {(i» schon vor dem 
8. Jahrhundert im althochdeutschen Sprachgebiet eingebiirgert gewesen 
sein, Ebensogeht die althochdeutsche Bezeichnung fUr Christus, «Krist», 
auf diese alteste Schicht christlicher Lehnworter zurUck. Nach den 

____ musste ein urn 500 gesprochenes 



332 Ernst Benz 

«Christus» bis zum 8. Jahrhundert zu «Krist» werden. Auch unser Wort 
«Teufel» kann nicht erst im 8. oder 9. J ahrhundert aus einem lateinischen 
«diabolus» entstanden sein, sondern geht auf die griechische Form 
«diabolos» zuruck. Ebenso geht das Wort «Samstag» auf das gotische 
«sambatoll» zuruck, das ala Lehnwort die Wiedergabe des griechischen 
«sambatoll» ist. Wie daa Wort «Teufe};) ist auch unser Wort «Engel» ein 
Lehnwort aus dieser iiltesten Schicht. Zu dieser alten Gruppe gehort 
auch das Wort fur «Kirchel). Das griechische «kyriakoll» wird gotisch zu 
«kuriko» und im althochdeutschen nach derersten Lautverschiebung zu 
«chiricha» und nach der zweiten Lautverschiebung zu «Kirchen. 

Diese Schicht griechischer Fremdworter iat in die deutsche Sprache 
eingedrungen durch die gotische Bibelubersetzung des griechischen 
Bischofs Wulfila. Wulfila war kein reinbliitiger Germane. Seine Grossel-
tern stammten aus Kappadozien. Er war zwar vaterlicherseits germani-
scher Abstammung, mutterlicherseits jedoch kleinasiatischer Grieche. 
Von Kindheit an war er zweisprachig, wurde Kleriker und hat als 
Lektor den Auf trag erhalten, die Bibel aus dem Griechischen ins Gotische 
zu ubersetzen. Von dem Patriarchen von Konstantinopel wurde er zum 
«Bischof der Gotell» geweiht. Er hat auch durch seine Bibel-Ubersetzung 
das Gotische zum eraten Mal in den Rang einer Literatursprache erhoben. 
Durch diese Ubersetzung ist Wulfila zum grassten deutschen Sprach· 
schopfer geworden. Auf ihn gehen nicltt nur die genannten christ lichen 
griechischen Fremdworter zuruck, sondern er hat auch eine Reihe 
fundamental deutscher Begriffe als Ubersetzungen griechischer Begriffe 
neu geschaffen. Dies gilt z.B. fur das Wort «GotV), das im Gotischen nur 
als Neutrum existierte und das Wulfila ala Maskulinum verwandt hat. 
Fur das griechische Wort «hamartiw> hat er den Begriff der «Schuld» 
neu gepragt, und fur ({aphesis ton hamartioll» das Wort <<Ablass». Ais 
Ubersetzung von «pistis» hat er daa \Vort «Glaube» neu geschaffen. 

,eines V unendlich . 
geistiger Formung der gotischen Sprache im 
Missionierung durch das kleinasiatische und byzantinische Christentum 
griechischer Pragung geniigen. Das Ausmass dieses Einflusses der griechi-
schen Kirche auf die germanischen, vor aHem auf die gotischen Stamme 
wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass der Herrschaftsbereich 

gebiet hinauf uber Ober- und Mittelitalien, Siiddeutschland, Gallien,  
S und Nordafrika reicht und sich im Gesamtbereich der ost-
gotischen Stiimme,  
auswirkt.  
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Was fUr den Bereich del' Sprache und d.h. derkirchlichen Lehre, 
del' Predigt, del' Liturgie und des Gebetes • im westgotischen Aria-
nismus gilt, das gilt in einem noch starkerem Masse in der christlichen 
Kunst und zwar sowol1l in dar Architektur, wie in der Plastik, wie in 
der vVandmalerei, der Mosaikkunst, der Elfenbeinabmusterei, wie auch 
im Bereich der lit.urgischen Musik. Die gesamte kirchliche Kunst ist in 
den Ostgoten- und Westgotenreichen, wie vor aHem der Blick auf Ra-
venna und das Reich Theoderichs zeigt, aufs starkste von dem griechisch 
-- byzantinischen Vorbild gepragt. Die erste grosse germanische Kultur 

. auf europiiischem Boden im italischen Reich Theoderichs ist durch den 
Geist der griechischen Kirche geformt. 

Es tut hier nichts zur Sache, dass diese geistige Formung del' 
Germanen von einer theologischen Richtung der griechischen Kirche 
ausging, die arianisch galt und als hiiretisch verfemt wurde. Zur Zeit 
del' Gotenmission handelte Wulfila als Bischof des okumenischen 
Patriarchen, und erst im Veri auf del' kirchenpolitischen Entwicklung 
seiner Zeit ist die von ihm vertretene theologische Richtung von seinen 
theologischen Gegnern . als Arianismus abgestempelt worden. Diese 
Priigung durch die Formen del' griechischen Kirche hat das gesamte 
sogenannte (,arianischC!) Christentum der gotischen Stiimme bestimmt. 

Die byzantinischen Formen des Kirchbaus, die byzantinischen 
Ornamente, die Symbolik der griechischen Kirche und del' Stil der 
griechischen Ikonographie sind auch noch aus den Resten den Kirchbau-
ten del' westgot.ischen Konige auf spanischem Boden abzulesen; und 
bis zum heutigen Tag wird an einem Altar der Kathedrale von Sevilla 
die Liturgic in del' mozarabischen Liturgie gelesen, die auf die gotische 

gepragt jst. 
Spater ist dicses arianische Kirchentum, das immerein Stammes-

kirchentum geblieben ist, durch die Mission der romischen Kirche be-
seitigt und vernichtet worden. Die letzten Spuren sind im Zusammenhang 
mit del' Uniformierung der karolingischen Reichskirche nach dem 
r6mischen Modell beseitigt worden. Lediglich das {(Kyrie eleisom in 
der mittelalterlichen Sprachform ({Kyrieleis» - ist auch noch in der 
lateinischen Liturgie als ein archaisches Rudiment der alten griechischen 
Liturgie erhalten geblieben. 

Trotzdem hat sich das Erbe dieser iiltesten griechischen Mission auf 
deutschemBoden unterirdisch weiter gehalten.Man konnte dies an vielen 
Symptomen nachweisen. Hier sei nul' eines erwiihnt : Es war ein Grund-
prlllzip der Mission del' griechischen Kirche, den von ihr missionierten 
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V51kern das Evangelium, die Predigt und die Liturgie in ihrer Sprache 
zu bringen. Die orthodoxe Kirche hat nicht das Prinzip der Unifor-
mierung der Kirche durch eine einheitliche. Kultsprache vertreten, 
sondern hat im Anschluss an das pfingstliche Sprachwunder Wert 
darauf gelegt, dass das Evangelium in einer Vielheit der Zungen V€f-

breitet wurde. Sie ist bei der Missionierung der Slawen ebenso vorge-
gangen wie bei der Missionierung der Germanen. WasWulfila als 
schopfer filr die Germanen bedeutete, das bedeuteten die beiden BrUder 
Cyrill und Method, die Schopfer der slawischen Liturgie, der slawischen 
Schrift und der slawischen kirchlichen Literatur, fur die Welt der West-
und Ostslawen. Allerdings ist der Versuch der Einfuhrung einer slawischen 
Liturgie im Bereich der Westslawen im mahrischen Reich misslungen; 
sie wurde im Zuge der organisatorischen und liturgischen Romanisierung 
der Kirche in Bohmen und Miihren ebenso beseitigt wie die Reste des 
gotischen arianischen Landeskirchentums durch die romische Kirche auf 
deutschem, gallischem, spanischem und nordafrikanischem Boden. Aber 
das Kirchenvolk hat in der Zeit der Uberfremdung durch die lateinische 
Kirchensprache nie vergessen, dass ihm einmal die Predigt und die 
Liturgie in seiner Muttersprache dargereicht wurde .. Es ist hoehst be-
zeichnend, dass der Widerstand gegen die Romanisierung gerade zuerst 
im 15. Jahrhundert auf. bohmisch-miihrischem Boden, und im 16. J ahr-
hundert auf deutschem Boden erfolgte, auf den Gebieten also, in denen 
die Mission der griechischen Kirche schon in fruheren J ahrhunder-
ten volkssprachliches Kirchentumgeschaffen hatte. 

II. 
Es ist dem Griechentum zu verdanken, dass das Christentum llicht 

als eine judische Sekte, sondern als eine Universalreligion im Abendland 
sich verbreitet hat. Berf:its Paulus hat das Christen tum seiner Bindung 

sprach, dass Gott sein Gesetz allen Menschen ins Herz gelegt hat,ande-
rerseits verkundete. dass die an das judische Yolk gerichteten Heils-
verheissungen auf die Griechen ubergegangen sind, die im Glauben diese 
Verheissungen empfangell' Aber erst die griechischen Theologen haben 
den Universalism us des. Christentums theologil'ch begriindet. Dies ist . . .
ubernommen haben, die Wahrheit der christlichen Glaubenslehre gegen 

. . . des Christen turns mit den 
Mitteln der Philosophie zu verteidigen. Sie haben nicht nur die 
Glaubenslehre als die «wahre Philosophie.) dargestellt, sondern haben 
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auch einen inneren Zusammenhang zwischen der Universalgeschichte 
der Menschheit und der Heilsgeschichte erhellt. Ihnen erschien es als 
unzuHinglieh, die ehristliche Kirehe lediglich als Erfullung der altte-" 
stamentlichen Verheissungen darzustellen, fur sie war die Vorgeschichte 
des Christentums nicht nur der Bereich der judischen Religionsgesehi-
ehte, sondern das Feld der allgemeinen Religionsgeschichte. 

Der Grundbegriff dieses universalen Verstandnisses war fur die 
Apologeten der Begriff des Logos. War im Johannes-Evangelium der 
Logos noeh verstanden als derhimmlische Mensch, als das himmlisehe 
Aonenwesen, als der gottliche Urmensch, so verstanden die Apologeten 
mehr und mehr diese Gestalt als den Logos im Sinn der gottliehen Ver-
nunft. Dieser gottliehe ·Logos, die gottliehe Weltvernurift, iiusserte sieh 
nicht nurin den Propheten und in der inneren Linie der alttestament-
lichen Heilsgeschiehte, sondern inder gesamten Menschheitsgeschichte. 
Uberall, in allen Volkern, hat sich der gottliche Logos bekundet, uberall 
in der Philo sophie der Agypter, der Perser, del' rnder und vor allem 
der Griechen sich Funken des" gottliehen Logos, und Gestalten 
wie Plato und Sokrates werden als Kunder des Logos verstanden, deren 
Wahrheitserkenntnisse schon ganz in die Niihe des prophetischen Logos 
hinfiihren. Bezeichnenderweise war es ein zum ehristlichen Glauben 

. bekehrter Berufsphilosoph, Justin der Philosoph, der diese universa-
listische Logoslehre entwarf und einen solchen universalistischen Aspekt 
der Heilsgeschichte entwiekelte. Selbst die christliche Deutung antiker 
Gotter- und Heroenmythen findet sich bei den Apologeten von dem 
Grundgedanken aus, dass selbst in der vorchl'istlichen heidnischen 
Religion sichsehattenhaft einige Spuren der in Christus in ihrer Fulle 
"hervortretenden und erscheinenden Wahrheit aufieuchten. In den 
Leitern der alexandrinischen Katechetenschule, der ersten 
Lehrstiitte, an der es zur Ausbildung einer wissenschaftlich-syste-
matischen Theologie kam, ist diese Anschauung von dem Universalismus 
des Christentums voll entwickelt worden. . 

Mit dieser Anschauung yom Logos Spermatikos ist die theologische 
Begrundung fUr eine Entwicklung von allergrosster Bedeutung fur die 
Zukunft des europaischen Geistes erschaffen worden : auf fast allen 
Gebieten hat der Sieg des Christentums zu einem Bruch der Kontinuitiit 
der vorchistlichen Kultur gefuhrt, und zwar nicht nul' auf dem Gebiet 
der Religion, sondern auch auf dem Gebiet del' Sozialethik, der Indivi-
"dualethik, der gesellschaftlichen Sitten,der Kunst, der Ehe,des geschlecht-
lichen 1.,ebens. Auf dem Gebiet der Philosophie dagegen wurde die innere 
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Kontinuitat gewahrt und damit nicht nur die Grundlage fur cine wis-
senschaftliche Theologie, sondern auch fur eine christliche Wissenschaft, 
fur einen wissenschaftlichen christliehen Universalismus gesehaffen. 

Es ist interessant festzustellen, wie sieh schon fruh eine Art von 
griechischem Sendungsbewusstsein entwickelt, das deutlich mit de.Ill 
messianischen Sendungsbewusstsoin des judischen Volkes rivalisiert. 
1m Johannes - Evangelium, dessen scharfe Stellungnahme gegen die 
J uden sich an vielen Stellen aussert, findetsieh die ho.ehst auffallige 
Szene, die im 12. Kapitel beschrieben wird : Unter den Pilgern, die zum 
Passahfest naeh Jerusalem kommen, sind auch einige Griechen., die 
wenden sieh an Philippus mit den Worten : Herr, wir wonten Jesum 
gerne sehen. Dieser Wunsch wird Jesus von Philippus und Andreas mit-
geteilt. J csus aber antwortet ihnen mit den Worten : «Die Zeit ist gekom-
men, dass des Mensehen Sohn verklaret werde)}. Der Wunsch der Grieehen, 
Jesus zu sehen, hat also eine endzeitliche heilsgeschiehtliche Bedeutung ': 
in der Person dieser Griechen wendet sich die Welt, wendet .sieh die 
griechische Welt Christus zu, wird die Hinwendung zu Christus universal. 
Erst mit dieser tatsachlich erreichten wirklichen Universalitat der 
Hinwendung zu Jesus ist der Augenbliek seiner Verklarung gekommen, 
die vom Himmel her durch DonnergetOse bestatigt wird. Jesus betot : 
(Nater, verklare deinen Namen», und cine Stimme yom Himmel ant-
wortet : «leh habe ihn verklart und will ihn abermals verkliiren». Die 
Grieehen reprasentieren hier, wie im ubrigen auch in den paulinischen 
Briefen, die nicht-jiidisehe Mensehheit. 

Dem entspricht im Grunde der kulturgeschiehtliche Befund der 
Epoche : die griechische Sprache ist die Sprache der 6kumene, deren 
Giiltigkeitsbereieh im Osten noeh weit tiber die polit.isehen Grenzen des 
romischen Reiehes hinausreicht. Und dieses Griechisch war nicht nur 
die Handelssprache und lingua franca dieser Periode, sondern auch die 
Sprache der Wissenschaft, der und der dieser 

so S1l3 ernatlOn 
Bis in das dritte Jahrhundert hinein war Grieehiseh die Sprachc nicht 
nur der romisehen Gemeinde, sondern aueh die Spraehe der siidgallischen 
Gemeinden von Lyon. Die Insehriften der Katakomben dieser Gemeinden 
sind grieehisch, ebenso wir die theologischen Werke ihrer grossen Rischofe 

Hippolytus von Rom. 1m Grunde hat sich die Romanisierung der ro-
misehen und gallisehen Kirche erst naeh der Verlagerung des Reiehl;Hnit-
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• III. 

Die tiefgreifende Beeinflussung des europaischen Christentums 
durch die griechische Kirche ist eine Tatsache, die ausstrhalb jeder 
Diskussion steht. Wir k5nnen uns dies am eindrucksvollsten an der 
Formel Adolf von Harnacks verdeutlichen, d('r das christliche Dogma 
als solches als Produkt der Hellenisierung des Christentums bezEichne-
hat. In der Tat ist die Zusammenfassung der christlichen Glaubenswahr-
hfJiten zu einem System christlicher Lehre ein Ergebnis des griechi-
schen Gpistes und einer Denkarbeit der griechischen Kirch, und die 
Harnack'sche These ist in ihrm positiven wie negativen Folgerungen 
noch heute zutreffend. Die Tatsache, dass die christliche Botschaft die 
griechjsche Sprache als Werkzeug ihrer Weltmission benutzt hat, hat es 
sozusagen von seIber mit sich gebracht, dass diese Botschaft ihre lehr-
hafte Formulierung und Auslegung in den Begriffen des griechischen 
Denkens und der griechischen Philosophie fand. 

Dieser Vorgang der Hellenisierung hat yom erst en Augenblick an 
eingesetzt, in dem das Evangelium in griechischer Sprache verktindigt 
wurde. Er hsst sich bereits deutlich in den griechischen Schriften des 
Apostels Paulus feststellen,der eine Reihe von Begriffen benutzt, die 
bereits in der Philosophie der Stoa einen bestimmten Bedeutungsgehalt 
angenommen hatten ,und setzt sich im Gesamtbereich der griechisch-
sprechenden christlichen Theologie immor starker durch, bis am Ende 
des dritten Jahrhunderts Origenes in seiner Schrift: «Peri Archoll», tiber 
die Grundprinzipien des christlichen Glaubens, die erste Summe der 
christlichen Theologie vorlegt, die ihre starke Beeinflussung durch die 
Begriffssprache der neuplatonischen und stoischen Philosophie in keiner 

gar 
auch inhaltlich eine Beeinflussung des EvangeIiums durch die griechische 
Philosophie eingetreten ist. 

Harnack hat versucht, diese inhaltliche Veranderung des Evange-
liums, die durch seine Hellenisierung eintrat, als Abfall zu deuten. Er 
erblickt in der Tatsache, dass aus dem Christentum dank seiner Helle-
nisierung eine Lehre geworden ·ist, den Stindenfall des Christentums 
seIber. Wir beurteilen heute dies en Prozess anders. An und fUr sich lebt 
in jeder echten Glaubenserfahrung der Impuls, sich begriffiich zu klaren 
and intellektuell zu lautern. Die augustinische Forme!, «Credo, ut intel-
ligam», enthiilt gleichzeitig einen Aufschluss tiber die Psychologie des 
Glaubens selbst, del' von sich aus dazu driingt, sich auf die Ebene 

'}
des Begriffs und der Intuition zu erheben. Dieser Impuls steht am Anfang 

eEOAOrrA, T6!loC; N TeuXoC; r'. 22 
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jeder theologischen Lehrbildung. Die Formel des Anselm von Canterbury, 
«Fides quaerens intel1ectum), steht bezeichnenderweise am Anfang der 
Systembildung der lateinischen Scholastik. Die griechische Sprache, die 
bereits durch die gewaltige Denkarbeit der griechischen Philosophie 
gepragt und zu einem Instrument intelIektueller Bewaltigung der Wirk-
lichkEit geschlifIen worden war, als sie die lingua franca des romischen 
Reiches und des vorderen Orient wurde, hat auch {fir die Vorkampfer 
des christlichcn Glaubens einen besonders clringlichen Anstoss gegeben, 
den Inhalt des christlichen Glaubens in die Sphiire des Begriffs zu er-
heben. 

Entscheidend ist nun dabei, dass sich die christliche Theologif 
nicht einer einzigen Linie der griechischen Philosophie verschrieben 
hat, sondern dass sie die gesamte Tradition der griechischen Philosophie 
in ihrer Mannigfaltigkeit der Denkformen in sich aufgenommen und 
verarbeitet hat und zwar sowohl den Platonismus in seiner alteren und 
neueren Form wie auch die Stoa und den Aristotelismus. So hat die 
christliche Theologie das philosophisr,he Gesamterbe des griechischen 
Denkens in seiner PluraliUit und Universalitat angetreten und damit 
dem christlichen Abendland gerettet. Die grosste Bedeutung fiel aller-
dings von Anfang an Platon zu. Er galt schon den altkirchlichen Apolo-
geten als der eigentliche Paidagogos eis Christon,der Lehrer auf Christus 
hin. Es war vor allem der Neuplatonismus TIlit seiner Substanzmeta-
physik, seiner Logos - Idee, seiner Emanationslehre, der sowohl die 
dogmatische Lehrbildung wie auch die lfiystische Theologie der christ-
lichen Kirche inspiriert hat. Der r,indrucksvollste Beweis hierHir ist 
die Tatsache, dass das christliche Glaubensbekenntnis; das heute noch 
von allen Konfessionen anerkannt ist und als eucharistisches Symbol 
verwandt wird, das Nicaenum, in der begriffiichen Darlegung der Gottheit 
Christi und des Verhaltnisses der gottlichen Personen Begriffe verwendet, 

stanzmetaphysik entstammen, wie vor allem den Begriff der ousia, des 
Wesens, und den BegrifI der Homoousia, der Wesensgleichheit. Der 
Platonismus mit seiner idealistischen Grundkonzeption und seiner 
Urbild-Abbild-Idee hat nicht nur die Christologie und die christliche 
Anthropologie geformt, sondern hat auch ganz entscheidend die christ-

direktes Abbild des himmlischen Archetypos : die Ikone ist auf diese 

Eikon-Charakter bestimmt den Traditionalismus der byzantinischen 
Kunst; die Ikone darf nicht werden, da sie das himmlische 
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Urbild selbst wiedergibt. Ebenso beherrscht der platonische Bildgedanke 
die griechische Auffassung von der Kirche : die irdische Kirche ist das 
Abhild der archetypischen himmlischen Kirche in allen ihren Lehensspha-
ren, und das gilt selhst fur die Verfassung der Kirche. Die Hierarchie 
der irdischen Kirche mit dem monarchischen Bischof an der Spitze ist 
das Abbild der archetypischen himmlischen Hierarchie, und die Litw gie 
der irdischen Kirche ist. die mystagogische Abbildung der Liturgic, die 
die Engel und Heiligen der himmlischen Kirche darbringen. 

Der Platonismus ist in immer neuen Schtiben in die griechische 
Theologie eingedrungen und hat ein vollig christliche Gewand erhalten. 
Am deutlichst.en tritt dies wohl im Schrifttum des sogenannten Dio-
nysios Areopagita in Erscheinung, das die Grundlage der mystischen 
Theologie der griechischen Kirche bildet und das seit seiner Uhersetzung 
ins Lateinische durch Scotus Eriugena auch die Entwicklung der my-
stischen Theologie des europaischen Westens bestimmt hat. Dieses um-
fangreiche Schrifttum kntipft unmittelbar an die Werke der neupla-
tonischen Religionsphilosophie, vor allem des Proklos an; es ist am 
Ende des 5. Jahrhunderts auf syrischem Boden entstanden und geschicht-
lich gesehen christianisiertel' Neuplatonismus. Dieses Schrifttum hat 
aber dadurch ein gewaltiges apostolisches Ansehen in der griechischen 
Kirche erhalten, da es als ein Werk jenes Dionysios vom Areopag galt, 
der nach dem Bericht del' Apostelgeschichte ein Schtiler des Apostels 
Paulus in ALhen und Haupt der dortigen Christengemeinde war. Auf 
diese Weise hat sich also ein verchristli<lhter Neuplatonismus im Gesamt-
bereich del' griechischen Kirche als cine Lehre ausgebreitet, die in den 
Augen del' Leser und Horer auf den Apostel Paulus selbst zurtickging 
und dadurch . 

Einen ftihrenden Einfluss gewann der Platonismus in del' christ-
lichen Theologie auch dadurch, dass die erste chri8tliche Theologen-
schule, die Katechetenschule von Alexandrien, vor allem an die pta-
tonische Philosophie ankntipfte und auch die Methode der al1egorisch-
theologischen Mythen-Exegese, die die alte alexandrinische Schule unter 
dem Einfluss der platonischen Philosophie entwickelt hatte, auf die 
Exegese dos Alten und Neuen Testamentes iibertrug. Schon bei Clemens 
von Alexandrien, noeh deutlicher bei Origenes Jiisst sieh dicses Vor-
llerrschen der platonisehen Philosophic in dem Gesamtaufriss der systc-
matisehen Theologie deutlich naehweisen. Kein \Vunder, wenn dann die 
entscheidenden dogmatisehen Auseinandersetzungen tiber die Christo-
logie und tiber das Verhiiltnis der Lrinitarischen Personen zUBinander 
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sieh der Termini der Vorstellungswelt der neuplatonisehen Philosophie 
und der Begriffe ihrer Substanz-metaphysik bedienten. 

Hat die platonisehe Philosophie ihren Ruekhalt in der alexandri-
nisehen Theologensehule und dogmatiseh ihren starksten Ausdruek in 
dem Entwurf der alexandrinisehen Theologie gefunden, so hat der Rea-
lismus der aristotelisehen Philosophiedie denkerisehe Leistung der an-
deren grossen Theologensehule bestimmt, die fUr die Interpretation des 
ehristliehen Glaubens massgeblieh wurde : die Sehule von Antioehien. 
Es kann hier nieht im einzelnen dargelegt werden, wie sieh Aristotelismus 
und Platonismus auf die Ausbildung der versehiedenen Typen der 
grieehisehen philosophie ausgewirkt haben ; vor aHem kann hier nieht 
auf den Anteil der versehiedenim grieehischen Formen philosophisehen 
Denkens an der Entwieklung der verschiedenen Typen der Christologie, 
der Trinitatslehre, wie' aueh vor aHem der verschiedenen Typen der 
Auslegung der Heiligen Sehrift eingegangen werden. J edenfalls cines ist 
sieher : die Entwiek1ung der Theologie zur Wissensehaft und zwar 
sowohl auf· dem Gebiet der Systematik wie der Exegese isL ein Werk 
des grieehischen Geistes. 

Eine grosse geistige Bedeutung flir Europa falIt der grieehisehen 
Kirehe nieht nur dadureh zu, dass sie das Erbe der grieehischen Philo-
sophie in ihrer Pluralitat in sieh verarheitet und in ihre eigene Theologie 
aufgenommen hat, sondern aueh dadureh, dass sie immer wieder direkt 
das Erbe der grieehischen Philosophie und Wissenschaft dem Westen 
vermittelt hat. AIle grossen Plato- und Aristoteles-Renaissancen auf 
europaisehem Boden gehen unmittelbar auf die griechische Kirche 
zuruek. 50 hangt die Aristoteles-Renaissance des Hoehmittelalters mit 
den Besuehen lateiniseher Kardinale in Byzanz zusammen, die von dort 
die Handsehriften des Aristoteles mitbrachten. Noeh erstaunlicher ist 
die Tatsache, dass aueh diejenigen aristotelischen 5chriften, die auf dem 

. kamen und do . 
aus dem Arabischen ins Lateinisehe ubersetzt wurden, zum gross en Teil 
dureh die Vermittlung der griechisehen Kirehe und zwar vor aHem der 
nestorianischen und monophysitischen Kirchen Kleinasiens in die Hande 
der Araber kamen, zum Teil auf dem Umweg tiber syrische Uberset-
zungen, so dass die grieehische Theologie aueh bei diesem seltsamen 

Aber aueh die Plato-Renaissance des 15. J ahrhunderts hangt damit  
die nach der Eroberung Kon-

stantinopels im Jahre 1453 in den Westen Hohen,  
mithraehten und dem Westen so ein hishel' verschUttetes Erbe grieehi- 
sehen Geistes neu vermittelten.  
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IV. 

In. den ersten beiden J ahrhunderten erscheint die Kirche in West-
europa fast als ein AusIaufer der griechischenKirche. 'Vie schon erwahnt, 
ist die Kirchensprache auch in Rom und in Stidgallien das Grieehisehe, 
und Kultus und Liturgie sind aufs sLiirkste von der grieehisehen Kirehe 
besLimmt. Selbst das Taufsymbol der romisehen Kirehe liegt in seiner 
altesten Fassung in grieehiseher Sprac,he vor. Aber vom 4. Jahrhundert 
an hat sieh im Zusammenhang mit der Verselbstandigung der romisehen 
Kirehe cine immer starkere Spannung zwischen der grieehisehen und der 
romisehen Kirche ergeben, eine Spannung, deren tragisehe Folgen die 
griechisehe Kirche an den Rand des Abgrunds geftihrt haben. Es ist 
erforderlieh, die Ursachen dieser Spannung kurz darzustellen. Ihre 
EnLwicklung hangt eng mit der Wandlung der politischen Situation im 
romisehen Reich zusammen. Rom war MiLtelpunkt des ramisehen 
Kaiserreiehes in der Zeit seines grandiosen Aufstiogs. Rom war aueh 
gleichzeitig Mittelpunkt der harLen Verfolgungen del' ehristliehen Kirehe 
von seiten des romisehen Imperium, das del' ehristliehen Kirehe nie 
verzieh, dass es sieh seinem System einer grundsatzlieh toleranten Reli-
gionspolitik nieht einftigen und nicht als eine Religion neben den andern 
bestehen woIHe. 1m ehristlichen Gesehiehtsbild erseheint Rom als die 
Stadt, da die apokalyptisehe Hure auf den sieben Htigeln thront, als 
das Babel und die Statte des Greuels der Verwtistung. 

Diese Situation anderte sieh vollstandig in dem Augenbliek, als 
Konstantin die traditionelle Religionspolitik des ramisehen Reiehes 
grundsaLzlieh anderte und die bisher vom· ramisehen Staat verfolgte 
ehristliche Kirche zur Reiehskirehe erhob in der Absieht, die eine 
zur en es Imperium Romanum zu 
machen. Die Verlagerung des politisehen Sehwergewiehts vom WesLen 
naeh dem Osten hatte es an sieh schon mit sieh gebraeht, dass die Kaiser 
mehr und mehr im Ostteil des Reiehes residierten. KonstanLin nahm 
nunmehr die Gelegenheit wahl', dem christlichen Imperium einen neuen 
ehrisLliehen Mittelpunkt in Byzanz zu sehaffen. Der My thus von Byzanz 
kommt am deutliehsten in seinem Ehrentitel, «(das zweite Rom)}, zum 
Ausdruek. 

Das neue Rom am Bosporus fUhrt die Tradition des alien Rom 
als Mittelpunkt des Reiches weiter, und Konstantin hat den grassten 
Wert auf die Aufreehterhaltung der KonLinuiLiit im Aufbau des Re-
gierungs- und VerwalLungsapparatcs in del' neuen Hauptstadt gelegt. 
Ebenso deutHeh isLdie DisLanzierung des Neuen Rom vom AHen Rom. 
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Das alte Rom ist das Rom, das sich mit dem Blut der Martyrer befleckt 
hat, das heidnische Rom der Christus-Feinde. Byzanz dagegen, das 
neue Rom, ist die Hauptatadt des christlichen Imperium, dort solIte 
die Hagia Sophia, die herrlichste Kirche des Reiches, entstehen. So 
enthielt die'Griindung von Byzanz ebenso wie sein Mythos eine deutliche 
Absage an Rom. Ala das alte Rom aelbst im Jahre 410 cine Beute der 
westgotischen Stiimme wurde, erblickte man im christlichen Osten in 
diesem Untergangder alten Hauptstadt die Rache Gottes an der christus-
feindlichen Stadt. 

In Byzanz fiel dem Patriarchen von Konstantinopel von seIber die 
Funktion des obersten Bischofs der byzantinischen Reichskirche zu, eine 
Funktion, die in seinem Titel als «Okumenischer Patriarch» deutlich 
genug zumAusdruck kam. Dort konnte sich allerdings der Anspruch des 
Okumenischen Patriarchen niemals so weit erheben, dass der Bischof 
auch \veltHche Herrschaftsrechte flir sich beanspruchte. Die Gegenwart 
des Kaisers, der sehr energisch seine politischen Aufsichtsrechte tiber 
die Kirche austibte, wies den Okumenischen Patriarchen von selbst in 
den Bereich seiner geistlichen Ftihrungsrechte innerhalb der Kirche 
zuruck. Da diese Rechte ihrerseits von den Inhabern der alteren' Pa-
triarchate Rom, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem eiferstichtig 
tiberwacht wurden, ist der kirchliche Rechtsanspruch des Okumenischen 
Patriarchen innerhalb der gesamten Kirche nie tiber den Anspruchdes 
Ehrenvorsitzes in der Versammlung der orthodoxen Patriarchen und 
BischOfe hinaus entwickelt worden. Immerhin haben die Patriarchen von 
Konstantinopel in steigendem Masse auf ihre Sonderstellung als Oku-
menische Patriarchen gepocht und versucht, sie wenigstens im kirch-
lichen Bereich durchzusetzen, soweit es die politische Situation gestattete. 

Ganz anders verlief die Entwicklung im Westen. Nach dem Abzug 
des Kaisers und der massgeblichen Regierungs-und Verwaltungsbehorden 

und einzige Autoritiit zurlick. Fiir die weitere Entwicklung Roms und 
des ganzen Westens blieb es von entscheidender Bedeutung, dass die 
hOchste histanz in Rom im Augenblick des Einbruchs der germanischen 
Stamme in den westlichen Toil des romischen Reiches durch die Autoritlit 
des Bischofs von Rom reprJsentiert war. In den 200 Jahren, in denendie . . 
Reiches grtindeten und Italien, den nordlichen Teil des Balkan, Gallien, 

gewalLlges mor-aIlscliesAnsehenWesLen zuge\vachseii:Das romiscli1f 
Papsttum ist gross geworden in dem politischen Vakuum, das dUfch den 
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Abzug des romischen Kaisers nach Byzanz und nach dem Zusammen-
bruch der romischen Verwaltung in der Westhiilfte des ri:imischen 
Reiches nach dem Einbruch der gotischen Stiimme entstanden war. 

In diesem polit.ischen Vakuum, in. der die politische Macht des 
Kaisers im fernen Ost.en dem \Vesten keine Hilfe mehr leisten kOllnte, 
bildete die romische Kirche im Westen die einzige noch funktionierende 
Instit.ution, die aus derZeit Konst.antins tibrig geblieben war. In jhren 
Sprengeln lebtedie Eint.eilung des alten romischen Reiches weiter. Ein 
grosser Teil der romischen Aristokratie., die bisher die hoheren Ver-
waltungsamter bekleidet hatte,rlickt.e in die Bischofsamter ein und 
brachte als Mitgift die Regierungs- und Verwaltungskunst des ri:imischen 
Reiches der Kirche mit. Tatsiichlich fiel der Kirche von Rom und ihrem 
Bischof in dieser Zeit des po litis chen Vakuums· eine sehr viel gross ere 
Bedeut.ung als geistige und sittliche Ordnungsmacht zu, als sie jemals 
in frtiheren Zeiten besass. Die gelegentlich in Rom auftauchenden ger-
manischen Konige und Stammesftlrsten, die immer wieder abgesetzt 
odeI' ermordet worden und sich alle. untereinander bekampften, stallten 
keinerlei Gegengewicht gegen die Autoritat des .romischen Bischofs dar. 
Soistes zur Eritfaltung der Macht des ri:imischen Papsttums gekommen, 
die ihren deutlichsten Ausdruck in einer Rechtsfiilschung des 8. J ahr-
hunderts findet, die unter dem N amen dflr Konstantinischen Schenkung 
bekannt ist. 

Del' Grundgedanke diesel' piipstlichen Rechtsorkunde ist, dass del' 
Kaiser Konstantin von dem Papst Silvester auf wunderbare vVeise vom 
Aussatz geheilt wurde und aus Dankbarkt)it hierftir dem Papst cine 
Schenkung aufsetzte. Del' Umfang dieser Schenkung ist aussergewohn-
lich. Einmal erklart der Kaiser, er wolle seine Residenz nach Konstan-

--.----

von Rom, der Herr des Reiches in derselben Stadt residieren konne. 
Del' dankbare Kaiser tiberlasst dem Bischof von Rom weiter seinen 
PaJast, den Lateran, mit dem Recht, die piipstliche Kurie nach dem 
Modell des kaiserlichen Hofes zu gliedern. Er tiberlasst ihm siiIhtliche 
kaiserliche Insignien und gleichzeitig die politische Oberherrschaft tiber 
den Westen. Das bedeutet : nach diesel' Rechtifiktion weicht 
del' KaIser aus Rom und geht nach Byzanz; er tiberlasst dem PapsL 
als dem neuen geistlichen und weltlichen Souveriin den Westen. In diesem 
Dokument ist bereits die Idee des Kirchenstaates begrundet und del' 
Gedanke v;on der politis chen Souveriinitiit des Papstes ausgesprochen' 

Eine solche Ideologie zu entwickeln war in del' Tat nul' moglich 
in einem. Rom, in dem der Bischof von Rom €linen Kaiser nicht mehr 
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neben sich hatte. Praktisch durchgesetzt haben die romischen Papste 
diese kuhne Ideologie, die den Jahrhunderten weit vorausgriff, in einem 
zahen, durch drei Jahrhunderte hindurch geffihrten Kampf, auf der 
einen Seite durch heimliche oder offene Rebellion gegen Byzanz, dessen 
politische Machtlosigkeit benutztwurde, um sich mehr und mehr jeglicher 
personalpolitischel', verwaltungsmassiger und steuerlicher Abhangigkeit 
von· der fernen Reichshauptstadt zu entziehen, und auf der and ern 
Seite durch eine nicht minder verwegene Koalitionspolitik mit den 
neuen Herren der germanischen Konigtumer, die sich im "Testen erhoben. 

Die Entscheidung fiel dadurch, dass es dem Papsttum gelang, die 
katholischen Franken gegen die arianischen J..angobarden und die ubrigen 
arianischen germanischen Stamme und Konigreiche auszuspielen und 
die Revolution der frankischen Hausmeier, der Karolinger, gegen das 
angestafllmte, aber politisch entmachtigte frankische Konigtum der 
Merowinger zu legalisieren. Damit war de facto ein grosser Teil der 
Anspruche des romischen Papsttums von del' starksten jungen Bar-
barenmaeht des 'Nestens anerkannt, und unter dem Schutzder Karo- . 
linger hat sich dann einerseits die Errichtung und Ausbreitung der 
romisch-katholischen karolingischen Reichskirche auf westeuropaischem 
Boden, andererseits die letzte LoslOsung Roms von der legalen Herrschaft 
des romischen Kaisers in Byzanz und die Anerkennung des grossten 
Teils der italienischen Halbinsel als des der SouveraniWt des romischen 
Papstes unterstehenden Kirchenstaates vollzogen. Erst jetzt hort auch 
die ·Reihe der Griechen auf dem Papstthron auf. Am Anfang der Ent-
wicklung des abendlandischen Christentums steht der Abfall Roms von 
Byzanz und die Koalition mit den jungen politischen Kriiften des ger-
manisch-romanischen Mittel- und Westeuropas. Praktischhat damit die 
romische Kirche im Westen das Erbe des Imperium Romanum ange-
treten, halb legal, halb revolutionar. 

Auseinandersetzung zwischen Rom und Byzanz durch die Jahrhunderte 
zu verfolgen. Verhangnisvoll war an dieser Entwicklung, dass sie zur 
politischen Machtfrage wurde und dass der Konflikt mit militarischen 
Wafl'en ausgefochten wurde, und zwar eindeutig durch die Initiative 
des Westens. Die Kreuzztige haben sich mehr und mehr nicht nur gegen 

fahrern eroberten kleinasiatioohen Kreuzfahrerstaaten und auf den 
des. sich eine romische 

Hierarchie, die die einheimische griechische zu verdrangen suchte. 
Schliesslich riehtete sich der vierte Kreuzzug gegen Byzanz selbstund 
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fiihrte imJahr 1204 zur Eroberung von Byzanz und zur Errichtung eines 
lateinischen Kaisertums und einer lateinischen Hierarchie in Byzanz. 
Zwar ist die lateinische Herrschaft 1261 wiederzusammengebrochen, 
aber Byzanz hat sich von diesem Schlag nie mehr erholt. In der Zeit 
des lateinischen Kaisertums, in dem der vertriebene griechische Kaiser 
und der griechisehe Patriarch in Nieaea residierten, ist die ganze mili-
tarisehe, wirtsehaftliehe und Verwaltungsorganisation des byzantiniseh en 
Reiehes so zusammengebroehen, dass sieh das Reich davon nie mehr 
erholt hat, naehdem der Kaiser aus dem Exil wieder in die Haupt.stadt 
zuriickkehren konnte. Die Maeht von Byzanz wurde vom Westen aus 
gebroehen, liingst bevor es 145.3 dem tiirkischen Sultan zum Opfer fiel, 
und diese Tatsache hat der griechischen Kirehe das Misstrauen gegen 
Rom bis zum heutigen Tag wachgehalten. Und die Erinnerung daran 
ist wieder wachgerufan worden, als unmittelbar nach der Besetzung 
Grieehfmlands durch Mussolini im letzten Weltkrieg von Rom aus ein 
romisch-katholisches Erzbistum in Athen errichtet wurde, obwohl die 
kleine Gemeinde romiseher Katholiken in Athen bis dahin mit einem 
Gemeindepfarrer ausgekommen war, und dieses Erzbistum ist auch nach 
demAbzug der Italiener und der Deutschen 1945 aus Griechenland 
geblieben, obwohl die grieehisehe Regierung die offizielle Anerkennung 
dieser Neugriindung der Besatzungszeit 

Eine neue Phase intensiver Besehaftigung mit der grieehischen 
Kirehe auf europiiischem Boden wurde durch die Reformation Luthers 
eroffnet.Luther hat sich in seiner Opposition gegen viele Lehren und 
Gebriiuehe der romisch-katholisehen Kirche seiner Zeit durch die Beru-
fung auf die grieehisch-orthodoxe Kirehe Iegitimierte. 1m Kampf der 
Reformation die mit.telalterliche romische Kirche haben sieh die 
Reformatoren naehdriicklieh auf die griechische Kirche zur Rechtferti-
gung ihres Anspruches berufen, dass die romische Kirche von den Lehren 
und Gebriiuehen der alten Kirche abgefallen sei. So ist der Hohepunkt 
der Leipziger Disputat.ion der Kampf zwischen Eck und Luther tiber 
die Beurteilung der griechischen Kirche. Luther beruft sieh sowohl fUr 
seine Auffassung von Messe und Herrenmahl wie auch in seiner Be-
kiimpfung des Primatsanspruches des romischen Papstes auf die grieehi-
sehe Kirehe. Eck vertritt demgegentiber den Standpunkt., dass die 
Grieehen, {(da sie von der romischen Kirehe abgefallen sind, aueh den 
ehristliehen Glauben verloren habem>. Eek iiussert hier ein sehr extremes 
Urteil,C naehdem die Griechen nieht nur Sehismatiker, sondern aueh 
Hiiretiker sind. Luther dagegen tritt im weiteren Verlauf der Diskussion 
ala ein eifriger Apologet der Reehtglaubigkeit der grieehischen Kirehe 



346 Ernst Benz 

auf und heruft sieh dabei nieht nul' auf die alte byzantinisehe Kirehe, 
sondern aueh auf die gegenwartige unter del' Turkenherrsehaft existie-
rende KirchI:',. 

Diese erstmalige offentliche Berufung auf die griechische Kirche 
dureh Luther ist yon den ubrigen Reformatoren eifrig aufgenommen 
und ·weiter entwiekelt worden. Besonders Philipp Melanehthon hatte 
schon auf Grund seiner humanistischen Erziehung zu den Vatern del' 
griechischen Kirche ein besonders nahes Verhaltnis. Sie erschienen ihm 
als die massgeblichen Interpreten des Neuen Testaments scbon deswegen, 
weil sie dem neutestamentliehen Griechisch spraehlich am nuchsten 
waren und seinen ursprlinglichen Sinn Doeh .unmittelbar verstanden. 
Deswegen waren seine Schriften besonders stark mit Zitaten aus den 
griechischen Vatern durchsetzt. Diesel' Standpunkt erhielt seine be-
sondere Bedeutung dadurch, dass auf Melanchthon die Reaktion del' 
verschiedenen lutheri,schen Bekenntnisschriften zuruckgeht. So ist VOl' 
aHem die Apologie des Augsburgischeu Bekenntnisses mit Zitaten. aus 
den grieehischen Vatern belegt. Melanchtbon war auch del' erste Refor-
maLor, del' personlich mit del' griechischen Kirche seiner Zeit in Vel'-
bindung getreten ist. 1559 erhielt er den Besueh eines griechischen Dia-
konen mit Namen Demetrios, del' vom Okumenischen Patriarx;hen in 
Konstantinopel den Auftrag erhalten hatte, sich an Ort und Stelle 
uber das Wesen del' deutschen Reformation zu orientieren. Demetrios 
wurde von Melanchthon in sein eigenes Haus freundlich aufgenommen ; 
es wurde ihm Gelegenheit gegeben, sich mit den Lehren, den gottes-. 
dienstlichen Formen des Protestantismus und seiner Kirchenordnung 
vertraut zu machen, wahrend Demetrios Melanchthon. und den ihm 
befreundeten Hauptern del' Reformation von dem Leben und del' Lehre 
del' griechischen Kirche unter dem tiil'kischen J och erzahlte. 

Eine vertiefte Kenntnis del' griechischen Kirche wurde dann den 
Schuler Melanchthons David Chytraeus, 

vermittelt, del' vom Kaiser ILnach 
urn dort die Reformation einzufuhren. Chytraeus machte verschiedene 
Reisen durch Osterreich und Ungarn bis an die tfirkische Grenze und 
kam dabei mit griechischen Theologen in Verbindung, die ihm aus-
fuhrlich uber die Verhaltnisse in Griechenland und im tfirkischen Reich 

in Griechenland, Kleinasien ... J), 1569, lenkte Chytraeus zum ersten 
Mal die Aufmerksamkeit einer breiteren Offentlicbkeit des reformato-
rischen Kirchen 

Schon Melanchthon versuchte, durch Demetrios eine unmittelbare 
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Verbindung des Zentrums der deutschen Reformation mit dem oleu-
menischen Patriarchat herbeizufiihren, doch ohne Ergebnis, da Deme-
Lrios auf seiner Ruckreise Konstantinopel nicht mehr erreichte. Eine 
unmittelbare Verbindung wurde erst hergestellt durch die beiden wurt-
tembergischen evangelischen Gesandtschaftsprediger in Konstantinopel, 
Stephan Gerlach und Salomon Schweigger, die einen ausfuhrlichen theo-
logischen Briefwechsel zwischen den Tubinger Theologen und dem Pa-
triarchen Jeremias II. von Konstantinopel eroffneten. In diesem Brief-
wechsel sind die einer okumenischen Begegnung der deutschen 
Reformation mit der griechischen Kirche zu erblicken. Die Veroffent-
lichung des Briefwechsels hat in ganz Europa, vor allem unter den 
romischen Katholiken, grosstes Aufsehen und eine Menge von Gegen-
schriften romisch-katholischer Theologen hervorgerufen, die ihrerseits 
dazu beitrugen, dass· die griechische Kirche noch starker als bisher in 
den Interessenkreis der theologischen Auseinandersetzung zwischen Re-
formation und romischer Kirche riickte. Die Vertiefung des okumenischen 
Gedankens im Zeitalter des Pietismus hat dann zu erneuten Begegnungen 
des Protestantismus mit der griechischen Kirche gefuhrt. August Her-
mann Francke, 1701, hat an del' theologischen Fakultat in Halle ein 
Collegium Oriental gegrundet, in dem auch griechisch-orthodoxe und 
russisch-orthodoxe Theologen Aufnahme fanden. Auf seine Veranlassung 
sind auch zahlreiche Schriften pietistischer Mystik, vor allem Johann 
Arndts «Die vier Bucher vom wahren Christentum)> ins Griechische 
ubersetzt worden. Eine Reihe von okumenisch gesonnenen Weltreisen-
den, vor allem der Sprachforscher Ludolf, haben Reisen in den Orient 
unternommen und Jebendige Berichte von dem Leben der zeitgenossischen 
griechischen Kirche auf griechischem und kleinasiatischem Boden, in 

em 
Piet,ismus ist auch die Zeit, in del' im Zeichen des beginnenden Histo-
rismus eine Anzahl bedeutsamer Werke zur Geschichte del' griechischen 
Kirche in deutscher Sprache erschienen sind, deren bedeutendstes das 
Werk von Johann Michftel Heineccius «Eigentliche Hnd Wahrhaftige 
Abbildung del' alten und neuen griechischen Kirchel}, 1711, darstel1t. 

Durch die Reisen Peters des Grossen in Europa ist dann die Be-
gegnung und Auseinandersetzung mit del' griechischen Kirche erneut 
aktiviert worden und zwar dadurch, dass die Theologen del' Sorbonne 
in Paris 1717 Peter dem Grossen wahrend seines Aufenthaltes in Paris 
einen Entwurf der Union zwischen der griechischen Kirche und der ka-
tholischen Kirche vorlegten. Die Theologen del' Sorbonne stellten eine 
solche, Union nicht nul' als eine dogmatisch sehr leicht vollziehbare 
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Moglichkeit dar, sondern schilderten auch die kirchenpolitischen Vor" 
teile einer sol chen Union fur den Kaiser und das russische Reich im 
schonsten Licht. Dieser Unionsvorschlag der Sorbonne rief die pro-
testantische Theologie erneut auf den Plan. Der beruhmte Jenenser 
Theologe Buddeus hat den Unionsvorschlag der Sorbonner Theologen 
genau untersucht und seine scharfsinnige Stellungnahme in dem Werk 
«Romana Ecclesia cum ruthenica irreconciliabilis» (Ober die Unmoglich-
keit einer Wiederversohnung der russischen Kirche mit der romischen), 
Jena 1719, yeroffentlicht. So hat der Blick auf die griechische Kirche 
die gesamte europaische Diskussion zwischen der romisch-katholischen 
Kirche und den Kirchen del' Reformation standig verfolgt, so dass man 
sagen kann, dass es kein J ahrhundert der europaischen Kirchen- .und 
Geistesgeschichte gegeben hat, in der nicht die griechische Kirche 
massgeblich einen lebendigen geistigen Beitrag ziI dem theologischen, 
kirchlichen und liturgischen Leben Europas geliefert hiitte. 

Dieser Beitrag der griechischen Kirche betrifft auch noch €in anderes 
Gebiet ihres Frommigkeitslebens, namlich den umfassenden Bereich der 
griechisch-orthodoxen Mystik und Liturgie. Wieder ist es hier der 
Pietismus, der in einer bahnbrechenden Weise auf grund der allgemeinen 
Hochschiitzung der personlichen religiosen Erfahrung einer Wiederent-
deckung auch der ostlich-orthodoxen Mystik verfilliasste. Gerade der 
fiihrende Geist des radikalen Pietismus, Gottfried Arnold, hat durch 
seine Obersetzung und Ausgabe der mystischen Schriften Makarius des 
.Agypters das Zeichen zu einer intensiven Beschaftigung mit der ostlichen 
Mystik gegeben. In einem besonderen Masse ist auch Zinzendorf zum 
Anreger einer Beschaftigung mit der griechi.schen Kirche geworden. Er 
hat nicht nur darauf gedrangt, dass die bischOfliche Verfassung und del' 
Gedanke der apostolischen Sukzession in der Kirchenverfassung der. 
Brudergemeine beachtet wurde, sondern hat auch ausdrlicklich die 

des Bischofsamtes 
dergemeine en von 
erbeten und erhalten. Auch ist bemerkenswert, dass Zinzendorf fiir die 
Liturgie der Brlidergemeinezahlreiche Gebete und Hymnen der Liturgic 
del' griechisch-orthodoxen Kirche ins Deutsche ubersetzt und innerhalb 
der Gottesdienste der Briidergemeine benutzt hat. Schon in der Zeit 
des Pietismlls hat die liturglliche-.Erpeuerungliligw6!ITl!1RJ>ich vQ!l__ der_.._ 
Liturgie der griechischen Kirche inspirieren lassen. 

1m 19. und 20. J ahrhundert hat die griechische Kirche in einer 
else 

Wiederentdeckung der griechischen Kirche in Westeuropa steht in einem 
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unmittelbaren Zusammenhang mit den grossen Wand]ungen del' euro-
paisehen Politik im Zeitalter del' napoleonisehen Kriege und del' an-
sehliessenden Epoche der Restauration. Den Hauptanstoss zu einer' 
erneuten Beachtung der grieehischen Kirehe gaben die grieehischen 
Freiheitskampfe gegen die tiirkisehe Oberhoheit. Die Fuhrer in diesem 
Befreiungskampf Grieehenlands, das seit del' Mitte des 15. J ahrhunderts 
ein.en Bestandteil des osmanischen Reiches bildet,e, waren zum grassten 
Teil BisehOfe, die das grieehische Yolk im Gegensatz zu den islamischen 
tiirkischen Regierungsbeamten als seine eigentliehe Obrigkeit aner-
kannte. Det politisehe Freiheitskampf del' Grieehen selbst wurde im 
Zeichen cines Glaubenskampfes, als Kampf des Kreuzes gegen den 
Halbmond gefuhrt. Diesel' griechisehe Freiheitskampf rief in ganz 
Europa einen Sturm del' Anteilnahme und Begeisterung hervor. Aus 
vielen europuischen Landern stromten begeistert.e Freiwillige zusammen, 
unter Ihnen auch Dichter wie Lord Byron und Freiligrath. Die orthodoxe 
Kirehe ersehien in einem romantiseh verklarten Licht als die Martyrer-
Kirehe eines von den muselmanischen Turken unterdruckten Christen-
volkes, und plOtzlich erinnerte man sich, dass kein Geringerer als del' 
Apostel Paulus selbst die erste Gemeinde del' griechischen Kirehe ge-
grundet hatte. Das Pathos des um die politische Freiheit wurde 
durch das Pathos des Kampfes urn die Freiheit des ehristliehen Glaubens 
noch gesteigert. Das Bild von langbartigen BisehOfen, die in voHem 
Ornat mit erhobenem Kreuz die FreiheitskEimpfer in die Schlaeht fUhrten, 
erregte ebenso die Herzen wie die Phantasie del' europaischen OfIentlich-
keit. Zum ersten Mal erschienen aueh DarsteHungen del' orthodoxen 
Kirche aus deutseher Feder. 

Die deutsehe Offentliehkeit wurde um so mehr 
•. .... ____ __'_ 

en Ereignissen in Grieehenland beschaftigt, als ein deutscher 
FUrst, ein katholiseher Wittelsbacher,als erster Konig auf den Thron 
des befreiten Griechenland gerufen wurde. Die kathoIisehen Kreise 
Sliddeutschlands unddes Rheinlandes setzten es zunaehst als selbst-
verstlindlich voraus, dass Otto J. von Grieehenland sein Yolk del' ro' 
mischen Kirehe zufHhrte, abel' siehe da, das Umgekehrte trat ein : Otto 
legte VOl' seiner Kranung seinen romisehenGlauben ab und trat zur 
griechischcorthodoxen Ki['ehe uber, und die neugesehafIene' griechische 
KirchiC erhielt eine Synodalverfassung, in del' dem orthodoxen Konig 
eine massgebliche Rolle innerhalb der Leitung dtlr griechisch-orthodoxen 
Kirche zufieJ. 

All dies erregte die Aufmerksamkeit in Deutschland aufs hOchste 
und schur ein neues vitales Interesse fill' die grieehisch-orthodoxe Kire-he. 
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Die Begeisterung fUr diese Kirche war in den dreissiger Jahren schon 
vorbereitet durch die napoleonischen Kriege und die Politik der Heiligen 
Allianz, die Alexander 1. nach dem Sieg tiber Napoleon 1815 in Paris 
proklamierte. Der Kampf gegen Napoleon wurde von allen Beteiligten 
als heiliger Krieg der verbtindeten Machte des christlichen Europa gegen 
die Machte der Revolution und des Atheismus geftihrt. Napoleon erscbien 
nicht nur im Aspekt des russischen Widerstandes, sondern auch im 
Aspekt der deutschen Erweckungsbewegung als der Antichrist schlecht-
bin. 1815 vereinigten sich die drei cbristlicben Miicbte, del' orthodoxe 
Kaiser von Russland, del' katboliscbe Kaiser von Osterreich und dee 
protestantische Konig von Preussen zum {{Heiligen Bund}), in dem sir 
sieb verpflicbteten, die politische Neuordnung Europas auf einer ge-
meinsamen cbristlichen Grundlage zu erriehten. Bereits in den napo-
leoniseben Kriegen und in der Zeit del' Heiligen Allianz trat die ortho-
doxe Kirehe in Gestalt del' russisch-ortbodoxen Kirebe jn das Bewusst-
sein del' Offentlichkeit. Die Siege, die die preussiseben, osterreicbischen 
und russiscben Truppen tiber Napoleon errangen, wurden mit gemein-
samen Gottesdiensten alIer drei Konfessionen gefeiert. Zeugnis dieser 
Begegnung ist z. B. die orthodoxe Kirche, die in dem art del' Vol-
kerscblacht von Leipzig errichtet wurde. . 

Allerdings schlug die Poliiik der Heiligen Allianz scbon auf dem 
Wiener Kongress urn in eine Politik del' Restauration, die alIe geistigen, 
poJitiscben und sozialen Erneuerungsbestrebungen in Europa zu er-
sticken versucbte, und geradeim Zeicben del' Restauration gewann die 
neueste Entwicklung Griecbenlands und der griecbischen Kircbe eine 
neue Bedeutung und regte die Gemtiter in Europa noeh einmal aufs 
stiirkste auf. 

Die griechische Revolution war ganz und gar nicbt im Sinne Met-
ternicbs, denn bier spielte sicb ein politiscber Vorgang ab, del' das Grund-

grtindlicbste storte. Bislang batten die europaiscben Monarcben die 
Revolution in Frankreicb und ibre krisenbaften Anfange in Spanien 
und Italien mit gutem cbristliebem Gewissen bekampft, weil die Ftibrer 
del' Revolution ein offen anticbristliebes und antikirchliches Programm 
vertraten. . . Hier abel', auf griecbiscbem Boden, spielte sicb eine Revo-

den Griecben im Namen des cbristIicben Glaubens gefUbrt wurde, und 
.. Revolution 

ungeheuer popular. Die allgemeine Volksstimmung drangte den 
zum Krieg gegen die Ttirkei und zur bewaffneten Untersttitzung del' 
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Glaubensgenossen in Griechenland, die sich gegen ihre Obrigkeit erhoben 
hatten. Es schien als die heiligste Sen dung des orthodoxen Russland, 
das Schandzeichen des Halbmonds von der Kuppel der Hagia Sophia 
zu beseitigen und ihr das orthodoxe Kreuz wiederaufzusetzen. 

Es war eine der schwierigsten Aufgaben und einer der grossten 
Triumphe Metternichs, dem russischen Kaiser den Krieg gegen die 
Ttirkei, zu dem ihn die Stimmung des russischen Volkes und sein eigenes 
Herz drangten, aus den Handen zu winden und ihm klar zu machen, 
dass die christlichen Monarchen als Vorkampfer des Prinzips der Le-
gitimitat unmoglich eine Revolution untersttitzen dtirften, die sieh 
gegen eine legitime Obrigkeit, namlich den Sultan, richtete, und dass 
die Tatsache, dass die Griechen ihre Revolution mit christlichen Glaubens-
motiven rechtfertigten, nicht dartiber hinwegtauschen dtirfte, dass eine 
Revolution eben eine Revolution und damit unchristlich sei und auf 
derselben Stufe wie die der Carbonari stehe. Dieso Argumentation 
Metternichs hat erneut zu einer lebhaften Beschaftigung mit der griechi-
schen Frage geftihrt, um so mehr als diese durch die hervorragende 
Politik eines Kappodistrias in einer eindrucksvollen Weise bei den 
europaischen politischen Kongressen verteten wurde. 

In der neueren und neusten Zeit hat die griechisch-orthodoxe 
Kirche ihren grossten Einfluss auf Europa auf dem Weg tiber die oku-
menische Bewegung ausgetibt. Die ersten Versuche eines okumenischen 
Gespraches mit der ostlich-orthodoxen Kirche gehen schon auf die Zeit 
del' Heiligen Allianz zurUck. Dama]s hat Franz von Baader, del' sich 
sehr um eine Verstandigung zwischen dem deutschen Katholizismus und 
Protestantismus einerseits und der ostlich-orthodoxen Kirche anderer-
seits hemUhte die entscheidende Formel : Audiatur et tertia pars: Baader hat zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass die in del' 
Reformation des 16. J ahrhunderts sich vollziehende Kirchenspaltung 
nicht del' Anfang der Kirchentrennung war, wie dies normalerweise in 
Europa verstanden wird, sondern dass dieso Spaltung nul' die notwendige 
Folge del' ersten Trennung zwischen del' abendlandischen und del' mor-
genlandischen Kirche ist, in del' sich del' altkirchliche Katholizismns 
selbst zerspalten hat. Die Katholizitat der Kirche ist nicht erst in der 
Reformation verloren gegangen, sondern bereits im Schisma des Pho-
tius im 9. J ahrhnndert. Die Reformation 1st nul' die Gegenbewegung 
gegen die spezifisch abendlandische Form des Christentums, die sich in 
der Zeit nach dem Schisma der morgenlandischen und abendlandischen 
Kirche im Westen herausgebildet hat. Eine Vereinigung der griechischen 
und der romischen Kirche ist nach Franz von Baader gar nicht moglich, 
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solange nieht die romische und die griechische Kirche gleichermassen 
anerkennen, dass die urspriingliche Katholizitat der Kirche durch jenes 
erste Schisma selbst vedetzt wurde und jede der beiden Kirchen darauf-
hin von der andern <illur die Subordination fordert, anstatt sich zur 
Koordinatiom> zu bequemen. Ebenso sind auch die Unionsgesprache 
und -versuche zwischen romischen Katholiken und Protestanten alIein 
aussichtslos, denn auch del' romische Katholizisrnus stellt bereits eine 
zerbrochene KatholiziHit dar, und Katholiken und Protestanten zusam-
men ergeben niemals die katholisehe Kirehe : es muss die grieehisehe 
Kirehe als membrum tertium notwendigerweise dazugenommen werden. 
Wie einst die Spaltung zur Dreiheit geflihrt hat, so kann sieh die Union 
nur in der Drei-Einheit vollenden. Von hier aus wird die standige Mahnung 
Baaders im Hinbliek auf dip Ostkirche verstandlieh : Audiatur et tertia 
pars. 

Allerdings haben sieh diese Gedanken nicht sofort ausgewirkL, 1m 
Gegenteil, das Verhaltnis des Protestantismus zur orthodoxen Kirehe 
wurde aufs starkste dureh die Tatsaehe getrlibt, dass die russiseh-ortho-
doxe Kirche in den baltisehen Landern im Zusammenhang mit ihren 
Russifizierungstendenzen einen heftigen Kulturkampf gegen das baltisehe 
Luthertum inszenierte. Die ausserst negativen Urteile der baltischen 
lutherischen Theologen und Pfarrer liber die Rliekstandigkeit und 
Sterilitat der Orthodoxie haben VOl' aHem liber Adolf von Harnack und 
andere berlihmte baltische Professoren das Gesamturteil del' deutsehen 
evangelischen OfIentlichkeit libel' die Orthodoxie negativ beeinfl usst. 

Eine VeraI1diwung trat erst dadurch ein, dass nach derrussischen 
Revolution zahlreiche orthodoxe Geistliche, Priester und Laien aus 
Russland nach Mitte]europa flohen, dort eigene theologisehe Schulen 
grlindeten und der Westen auf diese Weise Gelegenheit erhielt, die 
orthodoxe Frommigkeit, Liturgie und Theologie aus unmittelbarer 

Die von der russischen Revolution so hart betroffene orthodoxe 
Kirehe trat dann nach dem Krieg als erste mit dem entseheidenden 
Aufruf zur Bildung eines Kirchenbundes hervor. 1m Jahre 1920 erliess 
der Patriarchatsverweser Dorotheos auf der Synode von Konstantinopel 
einen Aufruf <<an aIle Kirchen Christi). Diesel' Aufruf sehIug als Analogie 

seren gegenseitigen Verstehens und geistlichen Zusammenwirkens gegen 
den us VOl' er sich in einer so 
radikalen Politik del' Vernichtung del' Kriche entlud. Der Exarch des 
Patriarchats von KonstantinopeI, 1922-1951, Metropolit Germanos von 
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Thyateira, spielte als Fuhrer der orthodoxen Delegationen auf den 
okumenischen Konferenzen, die spater in Tatigkeit traten, eine grosse 
Rolle, und wurde 1948 in das Prasidium des okumenischen Rates ge-
wahlt. Von der erst en okumenischen Weltkirehenkonferenz an, die 1925 
in Stockholm von dem sehwedischen Erzbisebof Soderblom einberufen 
wurde, waren orthodoxe KirehenfUhrer und Theologen Rolle an der 
okumenischen Bewegung massgeblich beteiligt. Erst durch die oku-
menische Bewegung 1St der Zustand erreicht worden, dass die griechisch-
orthodoxe Kirche von allen europaischen Kirchen wieder als eine Ge-
meinsehaft und als geistige Gri)sse betrachtet wird, die nicht nur ihrer-
seits an dem Leben der ubrigen christliehen Kirchen Anteil nimmt, 
sondarn deren Mitarbeit an den okumenischen Versammlungen und 
Kommissionen von grosser Bedeutung hir die ubrigen Kirchen 1st. 
Vertritt doch die griechische Kirehe eine Form der Verfassung und der 
Lehre, fUr deren Richtigkeit sie die gewichtigsten Autoritiiten der alten 
Kirche anfuhren kann. 

Das Selbstverstandnis der grieehisehen Kirche hat sich allerdings 
in einer verschiedenen Form geaussert., die zum Teil gewisse Krisen in 
der Zusammenarbeit mit den nicht-orthodoxen Kirchen im Well;kirchen-
rat herbeigefuhrt hat.. So hat der offizielle ebenerwahnte Met.ropolit 
Germanos namens der ort.hodoxen Delegation 1927 in Lausanne erkla '-t, 
dass fur aIle orthodoxen Kirchen als Voraussetzung fiir eine Wiedor-
vereinigung der Kirche die Einheit im Glauben gilt und dass fUr die 
orthodoxe Kirche nur die noch nieht durch die sieben okumenisehen 
Synoden entschiedenen Themen diskussionsfahig sind. Eine Arbeits-
gemeinschaft. auf sittliehem und sozialem Gebiet auf der Grundlage der 
christlichen Liebe sei aber schon etzt und erwunscht.. Die 
orthodoxe Kirche Griechenlands ist nur z6gernd 1950 dem Okumenischen 
'Rat beigetreten, hat aber im J ahr 1957 besehlossen, in Zukunft nur 
noeh nieht-ordinierte Laientheologen zu den okumenisehen Konferenzen 
zu entsenden, eine Haltung, gegen die jedoeh viele Theologen Einspruch 
erhoben haben.Zahlreiehe andere orthodoxe Kirchen sind indes Mitglieder 
des Okumenisehen Rates, und ihre kirehlichen und theologischen Fuhrer 
leisteneinen bedeutsamen Beitrag in der theologischen Studienarbeit. 
Die griechisehe Theologie selbst nimmt einen sehr regen aktiven Anteil 
an der Diskussion der entscheidendenneutestamentliehen,systematisehen 
und kirchengeschiehtliehen Fragen, so dass man sagen kann, dass zum 
mindesten im Bereich der europaischen Theologie die griechisehe Kirche 
heute lebendiger und gegenwiirtiger ist, als dies jemals in friiheren 
Epochen der Fall war. 

9EOAOrIA. TO!lo<; A'. TEUX0<; r' 23 
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Dies gilt vor aHem auf zwei Gebieten. Nachdem imProtestantismus 
im Zeichen einer einseitigen Betonung der Predigt die Jiturgische Seite 
des Gottesdienstes und das sakramentale Leben der Kirche weitgehend 
in Verfall geraten war, hat sich gerade die moderne liturgische Bewegung 
und die Neubesinnung auf die Stellung der Sakramente und auf den 
Zusammenhang von Wortgottesdienst und Sakramentsgottesdienst aufs 
stiirkste dem Studium der griechisch-orthodoxen Liturgie zugewandt. 
Die Liturgie der griechisch-orthodoxen Kirche, die die abschliessende 
liturgische Form des altkirchlichen Gottesdienstes darstellt, spielt in 
der modernen liturgischen Bewegung des europaischen Protestantismus 
eine wichtige Rolle als Ausgangspunkt und Orientierungspunkt litur-
gischer Neubesinnung. Dasselbe gilt auch fUr die rOmisch-kat.holische 
Kirche. Gerade im Zusammenhang mit der neuen liturgischen Bewegung 
im Bereich der romisch-katholischen Kirche hat ein intensives Studium 
der Liturgie der griechisch-orthodoxen Kirche eingesetzt, und es ist 
sehr bezeichnend, dass es gerade Forscher des Benediktiner- und Au-
gustiner-Ordens sind, die sich in Deutschland besonders dem St.udium 
der ost.lich-ort.hodoxen Liturgie gewidmet haben. 

Ebenso entwickelt ist. heute das St.udium der Mystik der griechischen 
Kirche. Auch im Bereich der romisch-kat.holischen Kirche hat. sich die 
Erkenntnis durchgeset.zt., dass die mod erne, stark vom romischen 
Kirchenrecht. und von der arist.ot.eliscI1en Philosophie her bestimmte 
neut.homistische Theologie nicht die gesamt.e FUlle christlicher Katho-
lizitat. nmfasst, sondern dass das mystische Element innerhalb der 
kirchlichen Frommigkeit nicht unterdrUckt werden darf, sondern seinen 
berechtigten Ort im kirchlichen Leben find en muss. Gerade von dieser 
Erkenntnis aus hat. in den beiden letzten J ahrzehnten eine erstaunlich 
umfangreiche Erforschung del' Mystik der griechisch-ort.hodoxen Kirche 
eingesetzt, deren FrUchte in Form hervorragender Ubersetzungen der 

orthodoxen Kirche vom 4. bis zum 12. Jahrhundert vorgelegt wurden. 
Es vollzieht. sich heute ein ahnlicher Prozess del' Wiederentdeckung der 
ostlich-orthodoxen Mystik, wie er sich bereits schon einmal im Zeitalter 
des Barock in der Epoche der pietist.ischen Mystiker vollzogen hat, nur 
in einem ungleich umfassenderen Ausmass und auf einer wissenschaft-

Der Apostel Paulus, der Apostel del' Griechen,sagt im ersten Brief 
" ... sei den J uden ein Jude 

und «denen ohne Gesetz», d.h. den Griechen ein Grieche geworden, urn 
die Griechen zu gewinnen. In der Tat ist das Evangelium dadurch, dass 

• 
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es sich zuerst in dem griechischen Sprachleib inkarnierte, griechisch 
geworden. Wir haben kein lateinisch geschriebenes Evangelium; die 
westliche Kirche lebt von oiner iibersetzung des Evangeliums aus dem 
Griechischen. 

Aber das ist nur eine Ansicht dieses geschlichtlichen Vorgangs, 
den wir als einen heilsgeschichtlichen anerkennen mUssen. Der andere 
Aspekt aber ist der : Der griechische Geist selbst hat dadurch, dass er 
zum Leib und zum Medium des Evangeliums und zum Instrument der 
Verkiindigung der griechischen Kirche wurde, eine innere Verwandlung 
und eine Erhebungzu einer vonen Universalitat erfahren. Die' griechische 
Philosophie hat Rom und den Westen erreicht, dasgriechische Evan-
gelium hat durch das Medium der griechischen Kirche und der von ihr 
aus nach Osten und Westen getragenen Mission die Welt erreicht. So 
ist das Licht des griechischen Geistes in das universale Licht der christ-
lichen Offenbarung eingegangen und in ihm aufgehoben und ist durch 
diese Aufhebung fahig geworden, allen alles zu werden. 


