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8 Evangclos D, Thcodorou 

 grosser Freude haben wir das schone, aufschlussreiche und 
anregende Referat des  Vizeprasident unserer Akademie 
Herrn Prof. Dr.  k  1a u s L  b k  w  c  gehOrt. Gestatten Sie mir 
aus dem Gesagten und aus den - wegen der  - ausgelassenen 
Elementen, die die  der philosophischen Grundlage des 
Themas «Geist in Europa » betreffen, die folgenden Punkte ganz 
telegraphisch und epigrammatisch  unterstreichen: 

1. Wir konnen nicht dieses Thema untersuchen und erlautern 
ohne das Verstandnis der Bedeutung, des Sinnes des Wortes «Geist». 
Der Begriff «Geist» hat  Dimensionen, Schichten und Stufen. 
Nach den Aspekten der philosophischen Hermeneutik (F r  e d r  c h 
Daniel Ernst Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer u.a.), ist jede hermeneu-
tische Interpretation bedingt durch den geistigen «Horizont» der Tra-
dition, durch die Zugehorigkeit zur historischen und kulturellen Um-
welt der  Infolgedessen muss das Verstandnis des gei-
stigen Prozesses  Europa die traditionellen geistigen Fundamente 
Europas  

2. Das hermeneutische Verstandnis des  Wortes 
«Geist» muss sowohl die Dimension der Verbindung des geistigen 
Lebens mit der gottlichen Transzendenz als auch die Richtung seiner 
Zusammenhange mit der geschichtlichen Immanenz  Rechnung 
stellen und  Diese beiden  Elemente haben 
Beziehung mit den Problemen des Woher und Wohin, d.i. einerseits 
des Ursprungs und andererseits des Endschicksals des Geistes, des 
Endzieles sowohl der Bestimmung des personalen Einzelgeistes zum 
ewigen Leben nach dem Tod und nach der -  den Glaubigen -
erwarteten Auferweckung der Toten, als auch der  und 

 geistigen Tatigkeit  der Geschichte und  der Kultur. 

3. Die geistigen Werte sind nicht nur  dem Geist, sondern 
auch  den Geist. Sie sind auf die emotionale Seite des Geistes, d.h. 
auf sein  bezogen. Sie sind auch auf den Willen 
hingeordnet. Der Geist  allem Wollen ist wertgebunden. Auf die 
Werte ist die Wesensdynamik des Willens als einer Wertwahl ab-
gestimmt. 

" 



Geist  Europa -     9 

         
     '   ,

   Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz.   
      -    -

         
         
       

1.         
          

         
         

(F r  e d r i c h D a n  e  r n s t S c h  e  e r m a c h e r, W  h e  m D  1-
they, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer  

        
           

       
          

     

2.        
           

          
       
 =  +         

            
          

         
           

        

         
    

  -------
         

         
           

         
        

    



10 Evangelos D.  

Die Richtung unseres Wollens ist festgelegt durch die Ge-
samtkonstellation subjektiver geistigen Motorik und objektiver, erlebter 

 Die Freiheit des Geistes ist die im Wettstreit der Wert-
erlebnisse bestehende Macht des geistigen Ich  die Rich-
tungnahme der Willensentschliessungen seIbst. Der Geist hat  seiner 
Macht, welchen Wertmotiven er den Vorzug   welchen 
Wert er innerlich Stellung nehmen wolle. 

Die  dieser Stellung, die  dem benutzten normativen 
Wahlkriterium unseres freien Willens abhangig ist,  das Sosein 
und die Beschaffenheit der Kultur. Der Kulturprozess ist ein wesent-
Iich geistiger Prozess. Sein tiefstes Wesen heisst  
Die Mittel- oder   im besonderen die wirtschaft-

 oder okonomischen Werte, konstituieren die  den 
Unterbau der hoheren geistigen Kultur. 

Nach der KulturphiIosophie sind wir verpflichtet  der de-
skriptiven, beschreibenden und analysierenden Betrachtung des 
schen geistigen Wertlebens erganzend die richtunggebende normative 

  Das massgebende Wertkriterium ist letzt-
Iich aus der weIt - und  Perspektive bestimmt, die 
uns orientiert und  aus dem Ganzen der geistigen  
die -  jedem einzelnen Falle - konkreten Zwecke der geistigen 
tigkeit abzufassen und sie erstrebenswert  machen. 

4.  die «Akademie der Wissenschaften und der  ist 
sehr wichtig die  Betrachtung der Seinsweisen und der 
Hauptformen des Geistes.  den «subjektiven» oder «persona/en» 
Geist spricht  Georg WiIheIm Friedrich Hegel  seinen 
Werken «Enzyk/opadie der phi/osophischen Wissenschaften» und 
«Phanomen% gie des Geistes». Nach seiner lehre kommt der «sub-
jektive» Geist zur Sprache  der «Anthrop%gie» (Beziehungen des 
Geistes   Rasse, Nation, lebensart, Temperament, Ge-
schIecht u.a.),  der «Phanomen% gie»  Bewusstsein, 
Wahrnehmung, Verstand, Vernunft) und  der «Psych% gie» (Intelli-
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12 Evangelos D. Theodorou 

genz, Wille, Sittlichkeit); der «objektive» Geist steht hinter Recht, 
 und Sittlichkeit; der «absolute» Geist ist gegeben  Kunst, 

Religion und Philosophie. 
Andere Philosophen, wie   W  h e  m D  t h e   ax 

Scheler, Eduard Spranger, Nicolai Hartmann, sprechen 
auch  korrigierend und erganzend iiber den «objektivier-
ten» Geist,  iiber die Objektivationen,  
des «subjektiven» und des «objektiven» Geistes, iiber die Gesamtheit 
des «objektiven» Geistes, iiber die Gesamtheit der kulturellen 
Schopfungen und Kulturgiiter (Schriften, Kunstwerke, Wissenschaft, 
Recht, Staat, Formen des religiosen und moralischen Lebens u.a.), die 
Gegenstand der Geisteswissenschaften sind. 

5. Die Phanomenologie der Seinsweisen und der Seinsstufen des 
Geistes konnte uns iiber die rechte Richtung unserer Zwecke  der 
«Europaischen Akademie» orientieren und unsere konkrete Aktivitat 
umreissen und profilieren. Jedes ihrer Mitglieder, das - gemass seiner 
Spezialitat - Beriihrungspunkte mehr mit einem bestimmten Teil der 
erwahnten Seinsweisen des Geistes hat , ware  der Lage, im Rahmen 
spharischer Programme jeder der  und der Yollversamm-
lungen der Akademie, seine Gesamtansicht aller Seinsstufen des Gei-
stes  haben und jedesmal mehr auszudehnen; seine Universalitat  
vergrossern und so seine wissenschaftliche oder  Speziali-
sierung,  und Leistungsfahigkeit  der Betrachtung der 
Ganzheit des dynamischen und vielschichtigen geistigen Lebens ein-
zuordnen. Mit einer Reflexbewegung und mit einer allumfassenden 
Intention  wir den alle Fachgebiete durchdringenden und iiber-
schreitenden spekulativen Blick nicht so sehr auf die Partialsach-
bereiche der Wissenschaft oder der Kunst, namlich auf einen mehr 
oder weniger begrenzten Ausschnitt aus der Gesamtheit des Seienden 
und des geistigen Lebens, lenken, sondern vielmehr unsere Mitarbeit 
nach der Gesamtheit des Netzwerks der interaktiven Yoraussetzungen, 
Prinzipien und Zusammenhange der geistigen Formen steuern. 

6. Das richtige Yerstandnis  das Wechselspiel der Seinsweisen 
des Geistes und die passende Bestimmung ihrer Wechselwirkung ist 
der  zur Deutung und Ergriindung aller Einzelheiten des 
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14 EvangeIos D. Theodorou 

europaischen Prozesses und zur rechten Beurteilung und Bewertung 
des geistigen Lebens  Europa. 

 die Planung und die Gestaltung der Zukunft Europas beno-
tigen wir den breiten Blickwinkel, die globale Perspektive, die Einord-
nung der einzelnen Falle  ein organisches Ganze. Alles  wir 
unter dem Massstab des Ganzen beurteilen, annehmen oder ablehnen. 
So wird jeder Teil des geistigen Lebens seine Bedeutsamkeit im Ver-
haltnis zum Ganzen haben. Der gesunde objektive Geist, der nur  
einem  mit dem objektivierten Geist verstanden werden 
kann und der  einer Gemeinschaft (Gruppe, Volk, Volkergruppe) 
getragen wird, muss als die zusammenfassende lntegralkraft wirken, 
damit der subjektive personale Geist des   der Ganzheit 
der geistigen Ku1tur, die es vorfindet und sich aneignet, hineinwachsen 
kann,  durch Erziehung und Bildung. Jeder personale 
zelgeist, der zum Selbstbesitz durch Selbstbewusstsein, Wertbewusstsein 
und freie Selbstbestimmung und schopferische Gestaltungskraft veran-
langt ist, tragt seinerseits  einem geistigen Zirkel mehr oder weniger 
bei zur Erschaffung der Form und des  des -  der herrschen-
den Welt-und Lebensanschauung - objektiven und des  der Kultur 
objektivierten Geistes. 

Der objektive oder der objektivierte Geist ist vom subjektiven 
Geist abhangig, hat aber seine eigenen Gesetze. Als Wirklichkeit  
der Zeit und  einem geographisch zusammenhangenden Gebiet hat 
er eine Geschichte, die nicht die Geschichte des Einzelgeistes, son-
dern der geistigen Gemeinschaft als solcher ist. Die Einzelgeister kon-
nen sowohl zur Vermehrung oder zur Veranderung des objektiven 
und objektivierten Geistes beitragen, als auch  ihm erhalten. Das 
bedeutet, dass die  einerseits Schopfer und andererseits -
manchmal mehr - Schopfung ihrer Kultur sind. Wenn die Trager der 
Kulturwerte und des geistigen Lebens ihre ontische Gebundenheit an 
die Totalitat des Ganzen der angeborenen geistigen Veranlagungen 
der menschlichen Existenz  sehr vergessen, wirkt .sich dann diese 
Einseitigkeit  Fehlformen des Kulturlebens aus, wie das  einigen 
Dimensionen der europaischen lntergrationsprozesse - hoffentlich nur 
momentan - sichtbar wird. 1m Vorgang der Vereinigung Europas 

 wir einen hierarchisch geordneten Wertmotivkomplex for-
mulieren,  und  das europaische Wachstum verwenden. 
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16 Evangelos D. Theodorou 

Dieser Motivkomplex mag dann, wie  e  a  d e r W  11 w 011 betont 
hat, um so eindrucksmachtiger wirken, je mehr er erstens ganzheitlich 
ist (so dass die Einzelmotive nicht isoliert nebeneinander stehen, son-
dern stets ein Ganzes durch die einzelnen hindurchwirkt), je mehr 
zweitens der Motivkomplex auf das Ganze menschlichen Seins ab-
gestimmt ist.  diesem Zusammenhang ist charakteristisch die zutref-
fende Parole des verehrten Vizeprasidents der «Europaischen Akade-
mie der Wissenschaften und der  Herrn Dr. Ricardo D  e  -

 c h  e  t  e r: «Global denken, lokal wirken». 

7. Aber wie werden wir dieses Wunschbild, dieses erstrebenswerte 
Ideal verwirkJichen? Wie werden wir die europaische Vision realisie-
ren? Wie wird der  ein «homo universalis» sein? Welche ist 
die geistige zielstrebige  die die  schaffen wird? 

 Prozess der Entwicklung des europaischen Lebens gelten nicht 
nur die mathematisierbare  und die kausalen 
Mechanismen der elektronischen Vernetzung, die sich auf die finan-
ziel1en Probleme und Zwecke beziehen und  grosser Ausdehnung 
Voraussetzungen der Entwicklung einiger Gebiete des sozialen und 
kulturel1en Lebens sind, sondern auch vielmehr die indeterminable dy-
namische Erweiterung der Spielraume des Sol1ens, das  der rechten 
Rangordnung der Werte verwurzelt und fundiert sein muss. 

Der gesunde Geistesleben hat als Voraussetzungg die Befreiung 
erstens  dem Wertdaltonismus und der WertfarbbJindheitoder  
der Wertkurzsichtigkeit (der Wertmyopie) und zweitens  der s.g. 
«Ohnmacht des Geistes»,  die  ax S c h e  e r und  k  a  

 art ma n  sprechen. 
Der Wertdaltonismus, die Wertfarbblindheit und die Wertmyopie 

sind auf die Tatsache  dass das geistige Werterleben 
nicht blosses Spiegeln wirklicher Wertrangordnung ist. Die reine 
Wertschau ist   ein Erlebnisganzes eingeschmiegt,  dem her sie 
hinwieder selbst Formung und Farbung erlangt. 1m konkreten prak-
tischen Werterleben, -wie es gesagt wurde-, gleicht das geistige 
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18 EvangeIos D. Theodorou 

Wertsensorium oder Werterkenntnisorgarn nicht dem tadellos glatten 
Wandspiegel, der alles genau wiedergibt, sondern eher dem See-
spiegel, der nicht immer ganz sauber, ruhig und ebenmassig  Er ist 
oft schmutzig und etwas vom Wind und  Tiefenstromungen ge-
krauselt.  diesen Pallen stellt er haufig die Bilder des Sternenhimmels 
und der Uferlandschaft mehr oder weniger verborgen dar. Er zerrt 
bald sie ins allzu Grosse aus, er wandelt bald sie ins   
oder er macht sie ganz unsichtbar . Viele «sehen und doch nicht 
sehen..., sie horen und doch nicht horen und nichts verstehen» (Mt 13, 
13; Mk 4, 12; Lk 8, 10; Jes. 6,1-4 und 9f). 

Die «Ohnmacht des Geistes» hat als ihren Grund nicht nur die 
geistige Sklaverei (( Wer die  tut, ist Sklave der   Joh 8, 
34), sond ern auch die oft vorkommende Tatsache, dass was  dem 
Geist reali siert werden kann und muss, nichtgeistige Paktoren oft 
entscheiden: die Grundtriebe des Menschen (Selbsterhaltungs-, 
Macht - und Geschlechtstrieb); politi sche,  geopolitische 
Umstande und Spannungen;  Tendenzen der 
losen Ausbeutung; Bevolkerungswiderstreite; Rassenfeindseligkeiten 
u.s.w.). Viele  konnten mit dem hl.  s t e  a u  wieder-
holen: «In meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes, ich sehe 
aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz 
meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangenhalt...» (Rom 7, 
22-23). 

8.  dem Standpunkt der Theologie und der Religionsphiloso-
phie aus konnten wir  dass wir ganz frei  dem Wertdal-
tonismus und  der «Ohnmacht des Geistes» werden nur durch den 
Dynamismus des lebendigen und tatigen Glaubens, der «ohne Werke 
tot ist» (Jak 2, 26). Dieser Dynamismus, der die Potentialitat hat  
jedem Chaos die Ordnung  bringen, konnte zustande kommen und 
jedesmal verstarkt und vergrossert werden durch das - mit seiner 
christlichen Vergangenheit verbundene - Selbstverstandnis und Selbst-
bewusstsein Europas und durch das  der immanenten 
und horizontalen ·  und Zeitlichkeit unserer  
und Bestrebungen mit der Hilfe der vertikalen Jenseitsorientierung 
und der Divinisierung des Le.bens, die  der lebendigen Gemeinschaft 
mit der gottlichen Transzendenz verwirklicht wird. Gott als un-
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20  D. Theodorou 

endlicher personaler Geist (vgl. Joh 4, 24:    Gott ist 
Geist) ist nach dem Ausdruck  Nikolaus  Kues der «Wert der 
Werte», «va10r ba10rum». Er ist der Lichtquell, dem - wie die heiligen 
Gregot  Nyssa und Augustinus betonen - alle Werte gewisser-
massen als Einstrahlungen  den menschlichen Geist entstrOmen. 
Geist «1m» und  dem Mensch muss so die dynamische Entele-
chie sein, die die Kultur Europas beseelt und die qualitativ hDheren 
geistigen  ter  Der hl.  s t e 1  a u 1u s sagt: «Die 
Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit,  Treue, Sanftmut und Se1bstbeherrschung» (Ga1 5, 22). 
Gibt es etwas besseres  Europa? 

 diesem Zusammenhang mogen wir auch erganzend dazu 
bemerken dass, unabhangig  dem strittigen Problem des  
die westkirchliche liturgische Lehre  den  Geist zur ostkirchli-
chen Pneumatologie naherkommt und die Anrufung des  Geistes, 
die s.g. Epiklese  Der Schweizer Jesuit R  b e r t 
Hotz betont: «Es mag sein, dass die Haresie der Pneumatomachen 
(Makedoniarer), we1che im 4. Jahrhundert mit  Leugnung der 
Gottheit des  Geistes die I(jrche des Ostens beschaftigte, diese 
dazu anregte, das Wirken des  Geistes besonders herauszuheben. 
Die westliche J(jrche dagegen, we1che sich nie einer s01chen Heraus-
forderung ausgesetzt sah, hat bis in die  Zeit hinein die Heilig 
- Geist - The010gie eher a1s ein Stiefkind behande1t und  die 
Christo10gie um so mehr entfa1tet. Und die wirkte sich eben nicht 
bloss in einer - vie1e Jahrhunderte dauernden -  
Wertschatzung der Epik1ese aus, es beeinflusste auch das hierarchi-
sche Amtsverstandnis und Jiicht zu1etzt die westliche Sakramen-
tenthe010gie   Diese  rechtfertigen, dass wir die 
Tatsache   dass sich seit dem Zweiten Vatikanum 
die Waagschale der neuen romisch-katholischen liturgischen Reformen 
zugunsten der Epiklese geneigt hat. 

Es ist    sagen, dass beide  den hegelianischen 
Begriff des «abs01uten» oder «gdttJichen» Geistes, aus dem der «sub-
jektive», der «objektive» und der «objektivierte» Geist abhangig sind, 
nicht pantheistisch, sondern theistisch im Rahmen der christlichen 
Trinitatslehre verstehen. 
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22 EvangeIos D. Theodorou 

* * * 
Aus den Gesagten  die philosophische Grundlage des The-

mas «Geist in · Europa» und aus den kurzen theologischen Bemer-
kungen, die oben gemacht worden, ist es klar, dass - wie ich im Ple-
num unserer Herbstakademie  Frankfurt am Main  1995) be-
tont habe - wir immer die geistigen Wurzeln Europas  

 und  Rechnung stellen, namlich sowohl die griechisch -
christliche oder griechisch - ostkirchliche  als auch die , 

 grosser Ausdehnung unter ihrem Einfluss ausgebi1dete, romisch -
 westkirchliche Tradition. Das gemeinsame griechisch -

misch - christliche Erbe muss das Fundament der hierarchischen Rang-
ordnung der europaischen geistigen Grundwerte sein. 
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