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 Frage der  der Allgemeinen Kirchengeschichte ist 
 vieldiskutier·te und steht im Zusammenhang mit der Frage nach 

dem Kontinuum  der Geschichte der Kirche. Dieses sehr schwieriges 
Problem sollte man einmal  denn es ist sehr wichtig und 

 sich auf die Grundlage der Geschichte des Christentums. Trotz-
dem lasse ich  zur Zeit beiSeite, obwohl ich  Versuch schon seit 
geraumer Zeit zum  angefertigt ha:be.  Untersuchung der 
nen Fragen braucht aber noch  Zeitspanne, die ich noch nicht habe. 

Seit dem zweiten Viertel des 19. J ahrhunderts wurde die Eintei-
lung der Geschichte der Kirche  drei Abschnitte mit den Bezeichnun-
gen: AHertum, Mittelalter und   E-twas  wurde 
aber erkannt, dass man  die ganze Zeit  dem 15/16. J ahrhun-
dert bis  19. J ahrhunder·t einheitlich behandeln kann und dass es 
angemessener ist, die Zeit  ca. 1700 an bis heute als  e u e s t e  

bezeichnen. Damit wurde sozusagen eine Vierteilung der Kirchengeschi-
chte eingefiibrt Die-Dr€itQilung stamm't, 

 christlicher Sekten'  Joachitell u.a.) und 
 V:QlJ.. der .Renaissance  hier die -

heit als Leben, Tod und   denn die Wiederge-
burt der Antike  die  der  Wie Heussi  sei-
nen profangeschichtlichen  (Kompendium 11, 1960, S. 5) 
richtigbemerkt,  der Spathumanismus des ausgehenden 17. 

 unaens    vb1Tlger Abschwachung ihrer Dialektik   
scholastisches Schema» (Christ. Cellarius). Sieht man dieses .. 
ganau an, sobemerkt man, dass hier  die entgegengesetzte 
Entwicklung des menschlichen Lebens dargestellt wird. Der junge 
Mensch kommt  das  Alter und wird dann  Darum .wird 
dieses Schema nach  

* Den Professoren Rev. Geor5' Florovsky und Rev. Michael Scllmaus gewidmet. 
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Der Name Mittelalter ist in unserem heutigen Sinn, soviel sich bis 
jetzt ersehen la.sst,  dem Hallenser Professor  Eloquenz und Hi-
storie, Christoph Cellarlus (t 1707), der eine «historia tripartita» 
(1685-1695) schrleb und  der historia medii aevl (Jena 1688) die 
Geschichte  Konstantin bis zur Eroberung  und 
bis zum Ende des 15. Jahrhunderts behandelte  Handbuch 
S. 9), in die Weltgeschichte  worden.  die Bedeutung 
des Begriffs Mittelalter ist sehr charakteristisch, dass der Dresdner 
Kirchenhistoriker Valentin Ernst Loescher seinem Werk den Titel 
gibt: «Die Historie der mittleren Zeit als ein Licht aus der Finsternis 

- vorgestellt» (Leipzig 1725). Es ist nicht angebracht, die Einzelheiten 
dieser Bezeichnung  sondern es  nur das Er-
gebnis der Untersuchungen  diese Frage  Die neueren 
reichen Verhandlungen  Name und Begriff «Mittelalter» haben 
ergeben, dass die Bezeichnug  weltgeschichtlichem wie kirchenge-
schichtlichem Standpunkt unvollkommen ist; doch hat noch kein V01'-

schlag, sie zu ersetzen, allgemeine Anerkennung gefunden, Die Beo-
bachtung -der  den Bearbeitern des  Bandes der  
Kirchengeschichte benutzten Abgrenzung ergibt, «dass der Name Mit-
telalterhier  die Zeit vom Anfang des 8. J ahrhunderts bis zum 
fang des 16. J ahrhunderts gebraucht wird, obwohl   ihr Wesen 
nichts oder doch nur so viel aussagt, dass wir es mit einem Vbergangs-
zeit zu tun haben. Es wa.re zwecklos, den Begriff zu beka.mpfen oder 
beseitigen -zu wollen». 

Dass wir ihn aber beka.mpfen und beseitigen  -das sagt 
schon derselbe Verfasser durch die Feststellung der Tatsache, dass 
«die Griechische Kirche kein eigentliches Mittelalter hat», sofern man 
darunter eine Durchgangsperiode zu selbststa.ndiger Erfassung des 
Christentums versteht. Sie hat ein Mittelalter nlcht erlebt, und zwar 
in kelneln Sinne des  Und das ist  grundlegender Bedeutung 

, ' " ,. riode 
entsprechenden  

Hier handelt es sich um die Bezeichnung der  Periode der 
chengeschichte. Die 1. Periode habe ich schonln lneiner Kirchengeschi-

()i  K-athOOzismusJ}-oharaI-='--==== 
  

 1ilaS&lsc1i:en Fo.Fm.en -.d.es :kirchlichen Lebens geschaffen haben. Eine 
 

-j -Z.eit.ah.grenznJ:!, -IJDd fu:undtati3.ach.en bilden die ·ersten ---...---.......,;" 
die 'behandelt werden  um die richtige Bezeichriung der  
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Periode der Allgemeinen Kirchengeschichte  ergeben. Die Grund- 
tatsachen der Kirchengeschichte sind fo1gende:  

a. Dass das Ende der christo1ogischen Kampfe und die Festste1- 
1ung des Dogmas tiber Christus einen entscheidenden Absch1uss der  
Entwick1ung im  Qkumenischen Konzi1 gefunden hat ist ohne Zweife1  
(680).  

b. Es ist aber auch ohne Zweife1, dass das Quinisextum (691)  
einen Absch1uss des kanonischen Rechtes der a1ten Kirche darstellt.  
Es ist eine grund1egende Tatsache ftir die Entwick1ung des Kirchen- 
rechts der Katho1ischen Kirche auch nach ihrer Spaltung durch den  
Romischen Katholizismus und das Papsttum.  

c. Auch die Formen der Liturgie der Kirche, abgesehen  ihren 
Abweichungen in Ost und "Vest, sind zum Absch1uss gekommen. Alle 
diese Grundtatsachen ftihren uns in die Zeit,  der der Is1am die christ-
1iche We1t des Mitte]meers umk1ammert und die Moglichkeit einer Aus-
breitung nach dem Fernen Osten abso1ut aussch1iesst. Die Ttir nach dem 
Fernen Osten und nach Afrika wird im siebenten Jahrhundert gesch1os-
sen. 

d. Auch ku1turgeschichtlic1l sind diese Tatsachen  grosster  
Bedeutung, nicht nur fiir die Form der Kirche im westl. Mitte1a1ter  
sondern auch ftir das Leben der neuen VOlker.  

Bei der Behand1ung des Materia1s dieser grossen Periode der Kir-
chengeschichte werden fo1gende po1itisch - ku1turellen Erei isse an e-
u rt und als  entsclleldender Bedeutung ftir die Entwic1{lung des 

Christentums angesehen: (Bei Krtiger, Gerhard Fic1{er u. Heinrich Her-
 1929). 

«Erster Zeitraum: 

Die Kirche unter der  der welt1ichen Gewa1ten om 
 -----

1. Die Ausdehnung-iles Machtb_ereichs_ der--I'omise-hen-Kil'che-im-- -
Abend1ande und die wachsende Entfremdung zwischen der abend1an-
dischen und der morgen1andischen Kirche. om Anfang des 8. bis zum 
Ende des 9. J 

2. Die Kirche unter der Vorherrschaft Deutsch1ands. Die end-
gti1tige Trennung  morgen1andischem und abend1andischem Christ-
tent1.nn  E:n.de des 9. Ja.hrh. bis zurn Tode Heinrich  1056). 
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standlichen Hineinwachsen  das Erbe der Antike  diese Volker auch 
die  der alten Welt herrschende Religion. (Antike und Christentum). Insofern ist 
es  das   grosser Bedeutung, dass das Christentum schon seit dem Ende 
des 4. Jh. im Osten wie im Westen die im Imperium Romanum bevorrechtigte 

'nae nrue.ug eYLes 1 III m SJS· 

sere Frage  entscheidender Bedeutung ist. Auch die neuen Volker, 
die das  sowohl im Westenals auch im Osten annehmen, 
iindern diese G';,undformen des Christentums nicht. Erst nach der Re-
naissance und der Reformation kommen die Krafte der neuen VOlker 
im Westen zum Durchbruch. Damit wird das christliche Antlitz der 
Welt grundsatzlich verandert. 

Wenn wil'. die Einheitselemente dieser Zeit - trotz der Mannigfal-
tigkeit der  )gensatze,  denen  der Anmerkung die Rede ist -
sowohl im Westen als auch im Osten aufzeigen, so sind es ohne Zwei-
fel zwei Ideen, die die Kirchen, Staaten und VOlker beherrschten: D i e 

 h e  k r a t i e u n d d i e  i n g e b u n g a n d i e t   i-
s c h e R e  i g i  s  t a t d e r g e s  a  t e n e n  i r c h e 2. 

2. Vg'J. Koukoules Ph.:     (Das Leben und die 
Kultur der Byzantiner) Bande 5. H.-G. Beck: Kirche und theologische Literatur 
im byzantinischen Reich. 1959. 

 Doppeltes muss man sich zur Beantwortung' dieser Fragen vor Augen hal-
ten: zunachst die grundlegende Tatsache, dass das  durch den Eintritt neuer 
VQlker  die Weltgesch. charakterisiert ist. Es handelt sich um das Auftreten der 
germanischen Volkerschaften auf den bisherigen Schauplatzen des Geschehens und 
um die dadurch hervorgerufene Entstehung der  Volker-
welt. Aber das  ist nicht nur als eine rein abendlandische Erscheinung anzusehen. 
Es hat  diesem Sinne seine Parallele  dem Einbruch: der slawischen 
ften  die ostrOm. byzantinische Welt. Wie sich im Westen das Geschehen  der 
griech-rOm. Mittelmeenvelt verlagert  den aufsteigenden germanisch-romanischen 
Staaten, so allmahlich im Osten  der ostromisch-byzantinischen Welt auf die sla-
wisch-russische. Es lasst sich deshalb die Frage nach dem Beginn des  keines-
wegs einheitlich beantworten; es hendelt sich bei dem Erscheinen sowohl der ger-
manischen als auch der slawischen Volkerschaften an den bisheriben Schaupliit-

 der Gesch. und bei dem  des Geschehens  ihnen keineswegs um ei-
 einmaligen Vorgang" der sich etwa, durch die sog. Volkerwanderung prazisieren 

liesse, sondern um einen lange anhaltenden Prozess. 
Sodann ist  bemerken, dass auf diese jungen Volker im Westen wie im Os-. . .. 

·-'  ..... 
·welt sich  der  des christJ. Qlaubens an  sla\vis.ehen Volker d·a-
gegen an Byzanz anschiiessen. Auch diese  des  Erbes . 
der Relig. ist nicht mit einem Mal vollendet, sondern erfolgt  einem lange wahren-

  Proi dem MSe, 'n --dem die     - rtd-......--......--.---
\vahrhaft ungebildeten   ihrer Q-eistigkeit erwachsen und  der Verarbei. 
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Die ausseren Formen des kirchlichen Lebens werden als Bestandteile 
des Wesens des Chris·tentums angesehen. Die Zeit der 
krise leitet diese Epoche ein, in der die Idee der Theokratie sowohl den 
Kaiser als auch die Kirche und die Vorkampfer der griechischen Ortho-
doxie beherrscht. 

Auch die Slawen im Osten hatten diese }<'ormen und Ideen aufge-
hommen und als Bestandteil ihres kulturellen Lebens be·trachtet. 

 den Westen ist die Beobachtung  Meinhold sehr richtig; 
Er sagt, dass wenn immer der Eintritt neuer VOlker in die Geschichte 
einen Bruch mit den bisherigen kuHurbestimmenden Machten herauf-

 konne, s  s e i d i e s j e d e  f a 11 s im Mittelalter, - etwa 
im Unterschiede zur Ausbreitung des Islams - nicht geschehen, weil 
der Vbergang der christlichen Religion und ihre  durch diese 
Volker d e  g e s c h i c h ·t 1i c h   r u c h v e r h i  d e r th a t. 

tung der Probleme der alten Welt zu sich selbst kommen, geschieht bei .ihnen auch 
die innere Aneignung des Christentums und die Reproduktion christI. Glaubens-
lehren mit neuen Fragestellungen. Es bleiben die Formeln und Eegriffe, aber sie 
werden mit neuem In]1alt geftil!t. 

Man darf des]1alb das  inhaltlichdahin kennzeichnen, dass es jene Epoche 
 der europ. Gesch.. darstellt,  der die Aneignung des Christentums durch neue 

auf den Schauplatzen der antiken Gesch. aufgetretene Volker geschieht. So gese-
hen ist das  keineswegs nur auf die germanisch-romanische Welt zu beschranken, 
sondern auch auf die slawisc]1e We!t auszudehnen. Handelt es sich also bei der 
Gesch. der Alten Kirche um die Darstellung und Entfaltung christl. Glaubens und 
Lebens innerhalb der hellenistisch-rOm. Kulturwe!t, so hat die Darstellung der 
Gesch. des Christentums im  die bes. Aufgabe, den LJbergang, das Werden, die 

   desseIDen III er germalllsc -romalllsc  un III er 
slawischeri  SO ist das'MA  der Tat  universale Erschei-

..  ..  
lichen Ansatze bzw. EegTenzungen der Epoche htiben und drtiben nicht immer 
zus. fallen.-

80 ist das  also weder  Zeit des LJberganges noch gar des Verfalls bzw.  
der Herausbildung der kirch. Einheit. Es hat vielmehr  eigenen Inhalt,   

eigenen Reichtum und bleibenden Wert inner]1alb der Ausbreitung des Christentums.  
-----Nichts vermag so deutlich wie die Gesch. des  die Gesch.- theorien  SPEN- 

GLER, JASPERS und TOYNEEE,die doch trotz iJ1rer Unterscl1iede 'im   
ml er   einer organisc]1en Gescl1. Entwick]ung ausgesprochen konstru-
ktiven Charakter tragen, zu widerlegen wie die Gesch. des  Diese zeigt namlich 
dass Ku!turbereic]1e, die durch das Leben ganz verschiedener Volkerschaften und 

_____-'d--..i"'e__i....,h....,n=en..JWtSPL fljrbY!Hlen ..  XY.tir..den, ...doch ..z.u 
einer Ein]1eit verbunden sind. Es ist die Gesch. des Christentums, die tiber alle son-
stigen kulturellen Differenzierungen ]1inweg diese Eereiche zu einer geschichlt. 
heit zusammen schliesst und somit recht eigentlich erst ein.e universale g·eschichtI. 
Schau ermoglicht.,} 



* Die Bezeichnung: fQrma.listiscne  besagt da.s selbe. 
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* * * 

Der christliche Glaube und die (wenn auch  verschiedenen ausseren 
Formen auftretende)  Kirche sind  die die in sich kultu-
rell und politisch getrennten Bereiche der antiken, germanisch-romani-
schen und slawischen VOlkerwelt  u r  i n h e i t  e r b u n d e n 
h a b e n. Man kann dabei weder  einer «Germanisierung» noch 
«Romanisierung» oder «Slawisierung» des Christentums sprechen, die 
etwa der «Hellenisierung», wie man sie   die Alte Kirche fe-
ststellen  sollen meinte, entsprache. 

Wenn wir weiter auf die  Entwicklung, nicht  der Reli-
gion des Christentums, sondern auch der Kirche blicken,  wir 
die oben gegebene allgemeine Charakteristik vervollstandigen. Die Spal-
tung der Kirche ist das erste und tragische Ereignis der Weltgeschichte 
des Christenums seit der Erscheinung Jesu und der  seiner 

 und das ist das dritte Charakteristicum dieser Zeit. Dadurch 
wird das Christentum - das Problem der  der  Ka-
tholischen und Apostolischen  d. h. der Una Sancta wird hier 
nicht behandelt - in zwei Kirchen geformt. Es gilt  das Wesen die-

 gespaltenen Kirche  bestimmen, und die Entwicklung der Kirche 
im Osten und  Western  charakterisieren. Es ware nicht falsch die 
gesamte Charakteristik der  Periode vorwegzunehmen. 

 Periode der Allgemeinen Kirchengeschichte. Das 
Zeitalter der Theokratie. Der typische Religiosita.t * und 
der Trennung der Kirche. 

Untertitel: Die Byzantinisch - Katholische Orthodoxie, die For-
mung des Romischen Katholizismus und des papstlichen Absolutismus 
und dessen Konflikte (Schisma des Westens). 

a. 
ihrem Wesen nach katholisch - im alten Sinne des Wortes-war und blei-
ben wollte, ist klar, und geht aus den Quellen hervor (bei Karmiris: 
Symbolen und Sumb. Texte  u.  Bei den Konfliktenzwischen 

etiu8) (Enz,ykli a  ca 86 e  
el'U arlUS  ZWlSC   I1d Anthenotiit01 (' -

   scheint dieses CharaHeristicum vorzuherr::' 
schen. Dleirche will sowohl-im Dogma,  sieben  Kon-
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zilien, a1s auch in der Verfassung (Synode a1s entscheidender Faktor im 
Leben der Kirche und der okumene a1s hOchste Instanz und unfeh1bar) 
und in ihrer Kultur a1tkatholisch, d.h.  b1eiben. Wei1 die Kir-
che des Westens die Bezeichnung «katholisch» beibehie1t, darum hat 
d.h.k. das adjectivum orthodox  Das soll bedeuten, dass sie 
e c h t katholisch blieb und b1eiben wollte. Auch die echten okumeni-
schen Tendenzen der a1ten Kirche wollte sie  Das beweist die Me-
thode, die sie bei der Ausbreitung des Christentums bei den Slawen 
anwandte. Sie hatte die Theorie der drei hei1igen Sprachen (hebraisch) 
griechisch und 1ateinisch) verworfen und die Grund1age der Slawischen 
Sprache und  geschaffen, sodass die neuen Vo1ker in ihren 
eigenen Sprachen beten konnten. Der Geist  Pendekot (Pfingsten 
in Aposte1geschichte cap. 2) ist durch die Kirche   die 
Mutterkirche der Heidenmission, nach Konstantinope1  

Okumenischer Geist und Verantwortung  die Beibeha1tung der Or-
thodoxie und der Einheit der Katholischen Kirche sind so eng /ver-
bunden, dass sie im Leben der Kirche untrennbar blieben und b1eiben. 

Die  Kirche  Byzanz hatte die Neuen Kirchen zu 
geistiger Se1bstandigkeit  und das war die Voraussetzung  

die Schaffung der Autonomie oder Autokepha1ie der Kirchen, gemass 
Kanon 38 vonQuinisextum. Doch auf Befeh1  des Romanus 
Lekapenus» ist das Bu1garische Patriarchat anerkannt worden (Erz-
bistum seit 971 in Ostbnlgarien, a1s Patriarchat im Achris nach 1002? 
sodann Erzbistum  Achrida seit 1018-1767). Das Erzbistum  

  1187-1393. Erzbistum  Pec. 1219-1767 und die Kirche  

Russ1and autokepha1 und Patriarchat seit 1589, (anerkannt 1593) 
b1ieb die Grund1age  die Verwa1tung der Kirche. 

Der echte, a1so alte, okumenische Geist b1ieb nicht  in byzanti-
nischer, sondern auch in nachbyzantinischer Zeit 1ebendig. 

Die Katholisch-Orthodoxe Kirche des Ostens blieb a1so eine rein 
geistige Macht, die trotz der Verbindung mit dem Staate in 
seluiIirer  undunaEb.angig  ihrWesen i1-s---

_____  Institution veranderte. 

b. D e r W e s t e n. Die seit dem Ende des 2. J ahrhunderts durch 
die Latinisierung des Westens begonnene Umwand1ung des Katho1izi-

-----:smus-setztesich-in- dieser-Zeit fort-;- I)er-l'omische  

schon im 1. Clemensbrief (Harnack), doch mit der Demut der kirch1i-
chen  der nachapostolischen Zeit  in griechischem K1eid und 
griechischer Form.. Aber in dem Passa.hstreit (192) scheint der romisch 



c lsma  elne  ge es angen rozesses,  e1ne mwan ung e 
Katholischen Kirche des Westens herbeigeftihrt hatte. Schon im Van-
daleneinfall  die afrikanische  einen Schlag,  wel-
chem sie sich nie ganz erholen konnte. Heiler bemerkt richtig tiber diese 
ci-rclw.  Nac1ldI'ud .'  . dMaml1eft  

Gerasimos Konidaris28 

denkende Afrikaner Victor - die Latinisierung der westlichen Kirche 
ist aus Afrika hervorgegangen - eine bedeutende Wirkung auf das Den-
ken und Handeln der Kirche Roms auszutiben.· Der romische Geist 

 Lietzmann in: Geschichte der Alten Kirche  158) scheint damals 
den kirchlich romischen Geist geschaffen zu haben. Die Tendenz zur 

 und die Tendenz, den Sitten der lokalen Kirche die Sitten 
anderer aufzuzwingen, und zwar im  amen der Einigung der Kirche 
als «Dogma,), ist das Charakteristische. Die Freiheit der Kirchen hat-
ten damals der kleinasiatische Kirchenftihrer  Ephesus Polycrates 
und im Westen Irenaus  Lyon erkampft. Der kirchliche romische 
Geist ist mit dem Primat Petri verbunden. Stephanus  ist der  

Bischof  Rom (257), der am Anfang der Bischofsliste der Welt-
hauptstadt den Namen Petri hinzugeftigt hat. Der Begriff «Kathedra 
Petri,) ist also im 3. Jahrhundert geschaffen. Zwei Generationen nach 
Victor folgte der Primat des Bischofs  Rom. Die Politisierung des 
Kirchenbegriffs, nach Harnack angefangen seit dem 3. Jahrhundert-
ist in der  Gregors  des Grossen - durch die Grtindung der pap-
stlichen Diplomatie und spater der Kurie--gestarkt. Die Falschungen 
des 8. Jahrhunderts und die Wahl der Papste durch die Kardinale 
seit 1059 (Alexander 11.) hatten das Papsttum  Casaropapismus 
befreit. Der Papocasarismus ist die Folge. Die Umwandlung des 
Katholizismus des Westens zum romischen durch den romischen 
Geist und die Entwicklung des Papstums zur WeHmacht hatten die 
Kirche des Westens zum Nachfolger in des Imperium Romanum 
gemacht. 

Diese Umformung der Katholischen Kirche des Westens und vor 
allen Dingen des Primats und der politischen Absolutismus der Papste 
ftihrten sie, so konnte man sagen, unvermeidlich zu kirchlich-politischen 
Zusammenstossen, zweimal mit dem Osten und z\veimal mit dem We-
sten. Wir sehen also das Schisma unter einem anderen Aspekt. Das 

es romlSC  tn es, 1ese  seinen nves   erelC 
 ahn}ichen.  

•. alten  es Ostens,). Diese -grosseKirche erlag 
   -·es-Hl·eigfiisl-----""'! 

  unermesslicher Bedeutung. Damit 
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wurde die Kirche  Rom die Hauptkirche des Westens. 1m 
 Mittelalter herrschte dort die Auffassung der Kirche als 

Landes - oder Volkskirche vor, wahrend im gleichen Zeitraum die 
nunmehr aussere Reception des kirchlichen Dogmas stattfand 
(Meinhold  c. Sp. 961), aber die  Kirche blieb die 
Romische. «Infolge der unloslichen Verbindung  Staat und Kirche 
im Westgotenreich in Spanicn brach mit seinem Sturz (711) auch das 
nationale Kirchenwesen zusammen und vyurde  del' universalen 
romischen Einheitskirche nach und nach aufgesogen. Dem Untergang 
der  a·tionalkirche folgte, wenn auch erst 350 Jahre spater, die Ver-
drangung der lleimischen Liturgie durch die romische)} (Heiler S. 57). 

Auch die Kirche griechischen Ursprungs  Gallien wurde durch die 
 des papstlichen Vikariats «tatsachlich der papstlichen Juris-

diktion unterworfen und dem Einfluss der Mailandischen Metropole 
mehr und mehr entzogen>) (ebenda S. 83). «Drohte die gallische Kirche 
durch die   papstlichen Vikariats zu einer blossen Pro-

 des romischen Patriarchates zu werden,  brachte die Eroberung 
Galliens durch die   neuem eine Lockerung des Verhaltnisses 
zu Rom. Die frankiscllen Konige traten  enger Verbindung mit dem 
gallischen Bischof, ihr Hof wurde zum Mittelpunkt der Kirchenverwal-
tung. Wie die Franken die Lateinische Sprache der einheimischen Be-
vOlkerung   aucll das alte Episkopal-und Synodalsystem 
der Gallischen Kirche, das lediglich unter die landesherrliche Souve-
ranitat gestellt wurde)}. Die Beziehungen der frankischen Kirche zur 
romischen erfuhren  vollige Wandlung unter den Karolinern. Ob-
wohl der Herrscher «defensor)} und (Staatsl{.i-l'''--------; 
chentum .in hOchster ollendung), gilt doch: «in innerkirchlicller Hin-
sicht verlor die  Kirche nicht nur ihre   
keit, sondern auch ihre ererbte Eigenart und wurq.e  der romischen 
Kirclle aufgesogen)}. (S. 85) «D i e r e f  r m i e r t e  i r c h e  a r 1 s 
d e s G r  s s e n... w u r d e r  m i s c h d u r c h u n d d u r c h,) 
(nicht ohne Widerstand gegen das paps"tliche Vikariat  Gallien und 

 WJe  Rei1er rIC tIg dar-
stellt, ist folgendes: «D e r r a s c h e F  r t s c h r i t t d e r k i r c h-

 e n  e n t r a 1i s i e r u n g, der besonders durch die im 
Kampf gegen Hinkmar ents·tandenen Falschungen der isidorischen De-
kretalien (S. 243 ff) gefordert wurde, b e d e u t e t e den Untergang_ 
des· autonomen Kirchenwesens im Abendlande)}. (S. 86 
vgl. 299). 

Das war eine der entscheidenden Voraussetzungen  die Ro:... 
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hat, charakterisiert. Die Menschwerdung und, sie bestatigend, die Auf-
erstehung  die sieghafte Durchbruch des ewigen Lebens durch Tod 
und Leiblichkeit hindurch. «Die klassische Liturgie der griechischen und 
slawischen Kirchen ist der Ausdruck des Glaubens der Theokratie und 
Christokratie, die das Leben beherrschten und die tausend Jahre 
dauernden Verteidigungskampfe des Byzantinischen Reiches inspi-

 Der Glaube ",'ar Leben und geistige und ethische Macht der 
Ka·tholischen Kirche  Byzanz. Sie war die Grundlage  Volk, 
Reich und Religion. Darum war es den Byzantinern moglich, tausend 
J ahre  kampfen im Osten, im  und im Norden. Ihr Gewissen 
als l\1itglieder der Katholischen Kirche und kampfende Christen (gegen 
die Unglaubigen des Ostens) wurde durch den Glauben gestarkt. Die 
Orthodoxie ihrer Kirche war beleuchtet dUI'ch die Kampfe gegen 
den Westen. 

*** 
«Der andere Typus ist der okzidentalische, der mit der durch das 

Auftreten der Germanen bedingten Metamorphose auch der christli-
chen Religion  der im Individualismus des 12. J ahrhunderts 
durch  und Mystik hindurch zum Bewusstsein seiner selbst 
kommt, der  der Hochscholastik durch die  des Aristo-
teles vor allem aber auch durch diejenige des Plato sozusagen die ent-
scheidende und seine Eigenart im Kontrast heranbildende 'zweite 
Hellenisierung' (Notiz: das ist mir fraglich) erlebt hat, und der seine we-
sentlichen Momente in einer intensiven dialektischen Entwicklung 
seiner Idee durch Renaissance, Reformation, Gegenreformation, Auf-

 und Idealismus hindurch entfaltet hat»  Seeberg S. 22, vgI. 
auch Meinhold, Mittelalter, Sp. 96-2). 

Die politisierte und durch den romischen Geist umgewandelte 
.   Indi idua-

lismus verdrang-c. Der Kampf gegen den Individualismus  Renais-
sance und Reformation wird  der Gegenreformation  Das 
bereitet .eine analoge Charakterisierung der  Periode der Kirchen-

'eS 
 .. 

  :zugiinglich,  


