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1 . E i n I 0 i ten des. 
Wie allen bokannt, sind gerade auf Grund der BibelausJegung gro3ile 

Irrung€ll innerhalb d3r Christenheit entstanden. Dadureh gewinnt 
aueh das Thema du {(Ekklesiologie als Grundlago der noutestamentli-
chon Auslegung» heut.e allgemein sehr an Wort. Das lasst sieh sehr leieht 
erklaron, wenn ieh voraussehieeke, dass im allgemein ein Heiliger 
schon an sieh dureh scim PersonJiehkeit als der beste Interpret der 
Bibel gilt, und dass man sein Leben selbst. als den Kommontar XCl,];,' 

zur Bibel betraehtet. 
leh werde mieh bemtihen, dioses Thema frei von konfessioneUen 

Gosiehtspunkten zu behandeln, damit man, soweit moglich, eine klare 
VorsteUung von der Einstellung der Orthodoxen Kirehe zur Frage 
der Bibelauslegung gewinnen kann. 

Bei meinen Betraehtungen werde ieh mich nur auf das Neue Te-
stamont besehranken. Doeh beziehen sieh meine Ausftihrungon aueh 
auf das Alte Testament. Ieh gedenke, den Fragenkomplex dieses Themas 
in drei Teilen zu behandeln; im ersten mochto ieh die streng kirehli-
ehe Stellung des Neuen Tostament.s und dabai ganz besonders die dos 

".,,,,n·T.'''' werde ieh tiber 
die Grundlage der Griechisch-Orthodoxon Ekklesiologie vom 
punkt der Bibelauslegung aus gesehen spreehen, und zuletzt moglieh 
versuehen, die ekklesiologisehe Auslegung des Neues Testaments nach 
der Auffassung der Orthodoxen Theologie zu umreissen. 

Das Neue Testament und insbesondere das Evangolienbueh nimmt 
als die erste autoritare Niedersehrift der Christusoffenberung im tag-
lichon Leben der Orthodoxon Kireho cinon hervorragonden Platz ein. 
Die grosse Ehrfurcht, mit der von diesem Bueh Gebraueh gemaeht wird, 
ist dor beste Beweis fUr soino zentralo Stellung, die es innerhalb dos reli-
giosen Kultes oinnimmt. Sein Gerbraueh besehrlinkt sieh namlieh nieht 

* Vortrag gehalten am 21i. Juni 1960 an die Universitat Miinchen, im Rahmen 
der Griechischen - Woche. 
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nur auf das Verlesen der Perikopen, sondern viel mehr auf das Buch 
als solches, das bei allen kirchlichenCeremonien ein unentbehrlicher 
Hauptgegenstand ist. So nimmt es z. B. in der heiligen Liturgie wie 
auch bei allen anderen kultischen Handlungen die Mitte dl'!s Altartisches 
ein, und wird, was meines Erachtens sehr bezeichnend ist, den Glaubi-
gen zur Proskynese vorgelegt. Schon allein diese Tatsache zeigt hin-
reichend, dass jede Auslegung des Neuen Testaments nur im Rahmen 
der Kirche und nur unter kompromisslo"er BerUcksichtigung ihrer As-
pekte und disziplinaren Bestimmungen erfolgen kaunl. 

Die neutestamentliche Hermeneutik, welche in dieser streng kirch-
lichen Perspektive gesehen betrieben wird, nennen wir die Ekklesio-
logische - Schriftauslegung. Die okklesiologische Pragung der Exegese 
liegt abel' auch in der Einst.ellung des Orthodoxen zum kirchlichen Le-
ben bergrUndet; denn in der Orthodoxie schlechthin gilt das Evange-
lienbuch als ein Sinnbild fUr die realen Gegenwartigheit Christi in der 
Kirche. So sind auch die vorgelosenen Perikopen derart zusammen-
gestellt, dass sie stets mit den kultischen Feierlichkeiten in-
haltlich korrespondieren. Die Perikopen wonen namlich den Glau-
bigen nicht bloss belehren, sondorn es wird den Toilnehmern an der Li-
turgie durch dieselben die Parusie Christi bewusst gemacht und somit 
auch ihre Gemeinschaft mit der heilbringenden Person des Heilandes. 

So konnen wir also sagen, dass gerade der liturgische Gebrauch 
des Evangelient.3xtos die innigo Gemeinschaft der Gla.ubigen mit dem 
A6yoc, '<ou ®c:ou, mit dem Stifter also und dem Haupt del' Kirche 
zum Ausdruek bringt, und gorade diese Gemeinsehaft bedeutet fUr den 
Menschen dIm Genuss del' GIUekseligkeit, die dem Erfahren und Erle-
ben der Christusoffenbarung, entspringt. Doeh das Erlangen dieser 
G1uekseligkeit, was sieh im Rahmen der Liturgic abspielt, hat die ver-
pfliehtende und sehopferische Entwieklung del' Glaubigen zur Voraus-
setzung (V . 2. Tim. So 

vornohmen Zweek; denn in ihrer strongen 
Bezogenheit auf die vorgelesonen Perikopen bedient sie den Glaubigen 
nieht nur zur Aufnahme des EvangiJIieninhaltes, sondern obendrein aueh 
zur Anwendung dDsselh.m! Gorade darin liegt ja, meiner Ansicht 

der Christ kraft 
seines religiosen Gewissons mitten in das biblische Gesehehen miteinordnen 
kann. Dies ist der Grund, weswegen wir die Liturgie als beste 

vgI den Aufsatz :«Ist voraussetzungslose Exegase mogIich ?)), in R. 
Bultmanns «GIauben und Verstehen», Bd. 3, Tiibingen 1960, S.142-150. 
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M6glichkeit zum fundamentalen Erleben der Christusoffenbarung 
betraohten dUrfen, und diose Liturgie wird fUr uns stets die grossartigste 
Bibolinterpretation bleiben, di·} somit auoh von keinem mensohliohen 
Auslegor Ubertroffcn, gesohweigo denn' durch eine solohcn ersetzt 
werden kann. 

Ein grundlegender Faktor zur Erreiehung der GIUekseligkeit in der 
Gemeinsehaft mit Christus hat natUrlieh auoh die wissensohaftliohe Deu-
tung der Bibel zu soin. Doeh gerade deswegen darf niemals die Deu-
tung des Neuen Testaments den streng kirehliehen Boden verlaesen und 
vielleieht auf irgendwolehen andere Bahnen fUhren2• Um eben diese 
Gefahr dor Ablenkung zu bannen, mUssen wir fUr unsere Forsohung 
stets einefeste hermeneutisehe Grundlage haben, und diese Grundlage 
ist naeh orthodoxer Auffassung die Ekklesiologie. Nattirtlieh darf es 
sieh dabei nieht nur um eine teohnisehe Methode handeln, sondern um 
den wesensbestimmonden Ausgangspunkt. M!Jiner Ansieht naeh waren 
es die grossen Kappadozier, die als erste die Ekklesiologie zur Grundlagc 
der neutestamentliehen Interpretation systemat.isoh gemaeht hatten, 
wenn sic die damals noeh nebenoinander laufenden hermoneutiseh'3n 
Methoden beaehtlieh miteinander vereint haben. 

2.  Die G run d z U god erG ric e his:.; b-O r tho d 0 x e n 
E k k los i 0 log i e v 0 m S tan d pun k t d e r Bib e 1-
a u s 1e gun g a u s g e s e h 0 n. 

Ieh moehte vorsuehen, an dioser Stelle nur zwei Hauptpunkhl zu 
Rkizzieren: erstons, die Grundvoraussetzung;cn dtr Bibc1auslegung als 
eine Funktion der Kircho, und zweitens, das wahre Vorhaltnis der Bi-

zu 
Wie gesagt, wird die Auslegnng des Neuon Tostaments von der Stel-

lung des Evangelil'ms im Loben d<)r Kirehe her bestimmt. Dieso 

2. VgI. Anastasius Sinaita, 'OS'I)YoC; ''I', Migne P.G. 89,121. (dlpox<x6'I)!J.t'lou 't'ou 
XptO''t'oli 'rou 0sou bet 6povou U<j;7jAOU, XlXl !1t1jp!J.<!:vou, 'Iii &ytq: xlX6oAtX'ii XlXl 

OC7rOO''t'OAtx'ij 'EXXAI')O'tq; XlXl 7rIXPSO''t'61't'6)'1 IXO't'<ji 't'WV OC'l<U't'c('t'6)'1 7rIXO'oo'I ocyys-
IlU'Ic(!J.S6)'1, crU!J.7rIXPO'l't'<U'I 't'IE: 't'oo'I it; lXioo'Ioc; &Y(6)'1 xlXl IIpoqJI')'t'oov, xlXl 

EOlXyyeAtO''t"oov, XlXt ' A7rOcr't'OA<uV, W='t"oc xeipac; 't'occ; lepocc; XlXt 6eLIXC; IIIXAIXLac; xlXl KlXw'ijc; 
Sehouc; t7rLqJe:po!J.e'l<Uv... '1:1)'1 &yLlXv 'EXXAI')crLIX'I, oox oc P t cr " 0 " e: ALX 00 c;, &AAIi 

() e 0 A0 yL X ,Ii 7repl yevouc;, 1jl\)O'S6)C; txllt3&cr)(eL... '1110,) XlXl 6eLIXt 
q>W\ilX(, 't"0Cc; 't'WV 7rPIXY!J.&'t'W'I imc(pt;etC;, 't'oov "e; t!J.\j!UX<Uv, 't'oo'l 't'S OC\j!UXW)... qJuO'eLC; 
7rpOO'I')yope:ucre: ee 0 A0 Y t X 00';;' ocM' 00 llt&qJoplX 7rpocr6)7r/X & P L cr 't" 0 't' eAt X 00 <; xa(, 
o!J. I') P x 00 C;». Hier sind die Ausdrucke «& p L 0' 't' 0 't' SAt X & C;)) rationalistisch, 
und «0!J. I') P t X 00 C;» mythologisch zu verstehen. 
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Einstellung ist keine zufallige, noch 1st sie eine inhaltlose Tatsachej sie 
ist von Wesen der Kirche her gestaltet und gerechtfertigt, denn die Kir-
che selbst nndet ihren adaquaten Ausdruck in der Gestalt des Nouen 
Testaments. Beide zusammm hilden eine Wirkliehkeit, welehe von 
immanenten und transzendenten Faktoren und Dimensionen gehalten 
wird. Das Neue Testament ist der handfeste und greifbare Beweis ffir 
diesen spezifisehen Charakter der Kirehe3 und ist obendrein eine SchOp-
fung der Kirche selbst. 

Der Orthodoxen Ekklesiologie gamass, die als coUeetio fidelium zu-
gleieh aueh eine patristische Ekklesiologie ist, ist die Kirehe als wahrer 
Leib Christi und Tempel des Hoiligon Geistes das heilsgoschiehtliche 
Ereignis XIX:,' Nur dureh diese Kirche und in diesor Kirche 
kann sich der Prozess der Heiligung der Welt vollziehen. In diesem 
Prozess verbleibt· das Neue Testament nieht lediglieh als die inspirierte 
und autoritlireErzlihlung des Hoilsgesehehens, sondern ist die ewig 
in der Welt wirkende Potentia Dei'. 

Innerhalb der Kirche steUt das Neue Testament als 1:0 Euocy-
yeALOv, die Frohbotsehaft) fUr aIle Glaubigen, den einzigen Loit-
faden im heilswirkenden Lehender Kirche dar. Deswegen ist nach or-
thodoxer Auffassung jede pedantische Bibelforschung eine verwerf-
Hehe Prophanierung, wenn sie nieht der Erleuehtung von Geist 
und Gewissen dient, sondern sieh nur sekundaren Interpretationspro-
blemen widmet (vgl. 2. Kor. 4, 2-6). So sind auch die Anordnungen der 
Synode von Jerusalem (1672) fiber den Privatgebrauch der Heiligen 
Sehrift nur ekklediologisch zu verstehen5 • 

Die Teilnahme dos Glaubigen am kirchliehen Loben boginnt mit 
dem Glauben an Christus, mit dem Erleben der christliehen Offenbarung. 
Wir fassen diesan Akt des Glaubens in seinem tiefsten Sinne als einen 

Sciences Pilosophiques et Theologiquesn, tom. XLIV Nr. 1, Janyrier 1960, p. 83: 
((Le Fond de la position catholique, qui tient a la fois comme egalement necessaires, 
la duaRte et l' unite de I' Ecriture et de 1a Tradition (de l' Eglise), c' est la dualite 
et l' unite du texte et de son sens. Nous croyons que cette dualite et cette unite tien-

de l' oeuvre qui ils ont rec;m, du Pflre, mission d' accomplir». 
4. Siehe 1. Kor. 1,18, vgl. Isidor yom Pelusium, Epist. I, 268, Migne P.O. 

78,341 C: uA&r<ii <Ii tAtX't"t'ci>fL<X'tt 't<ii &x6fL1tCp xtXL oc'(PtXfLWi'tCJ> 'tWII £epwII '1:'OU Ku-
fLtX6'1)'twv, 'tou EOctyyeA(ou 1) 8t' txe£voov Xpct-djcra:cra:, 8t' 0011 

5. Siehe bei Ioh. Karmiri8, 
KtX6oALXijt;; 'EXxA'I)oia:<;, 1. Aufi.,Athen 1960, S. 768-769, ct'-W Frage und Antwort. 

http:um:p~x.et
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inneren Prozess auf, als oinen Pl'ozess, dessen intergrale Bestandteile 
das Erkonnon und das Enstseheiden sind6• Gerade dieses Entseheiden 
als Ausdruek dol' Urtoilsflihigkeit des Mensehen, seiner Flihigkeit, tiber 
sieh selbst zu verftigen, bedeutet ftir don Glaubenden das Erlangon von 
Hingabe,Vertrauen und yon innerer Sicherheit; alles sind seelische Funk-
tionen, dio hinwiederum nach etwas Konkreterem und Wirklicherem 
streben, als es die begriffliehen Abstraktionen tiber Gott und tiber die 
Offenbarung sind. Vater Georg Florovsky drtickt dies folgendermassen 
aus: «das wahre Thema des ehrisUiehen Glaubens ist Christus in seiner 
Kirche, nicht Himmel und Erde, nieht Volk odeI' Gesellschaft7»). Das 
heisst also, dass del' Glaubige auf Grund seinos Glaubens del' Kirehe an-
gehi::irt, und dass diesel' Glaubo nur dann richtig und vollsLandig sein 
kann, wonn or sieh innerhalb del' Kirchc vollzieht s. Damit bestimmen 
wir die Kirche ala die hochste Autoritlit in Fragen, welche dio Christus-
offenbarung angohen, abel' vorallem, als den unverlasslichen Garan-
ten d3S christlichon Glaubens. 

Del' Glaube umfasst die Grnndaxiomen dol' Kirehe9• Diese Grund-

6. Vgl. BasHius der Grosse, 'O!Lr.Aioc 't'O\l 115 'YocA!L6\1, Migne P.G. 30, 10q: 
't'W\l1te:PL Ele:ou Myw\I, XOCL m:pt 

cruyxOC't'&6e:crL\I e:AxoucrOC' oux &;'AA' 
't'OU Siehe auch Georges Florovsky, Offen-

barung und Deutung, im Sammelband «Die Autoritat der Bibel Heute», Ziirich-
Frankfurt a. M. (0. J.) S. 193. Vgl. R. Bultmann a.a.O.S.H7. 

7. S. Georges Florovsky a.a.O.S. 20q. 
8. Vgl. Maximus Konfessor, MUO''t'ocywytoc e:', Migne P.G. 91,681 C: 

't'ocu't'oc 't'o(WIJ etO'w, itq:>OC!Le:IJ, xoc't'cl VOU\I fIh croq:>(OCIJ, ex ae 
ex ae: • at y\l6>O'e:w<; &AYj<1't'O\I YVW<1L\I' 

aL' &A'lj6e:LOCV 
't'OV A6yov lPp6VYjcrLV, ex ae 1tPW;W, ex ae 't''ij<; &pe:'t"ljv, 
el<. ae: ltLO''t''II, l<.oce' etc; 't'o &yoc6ov WC; 't'€AOC; !LOCXGtPLOV 't'WV AOYLXWV e:ve:pye:,wv 

aL' rov 't'iJ>v 6dwv e1tLO''t''lj!LYj, l<.OC't'cl <10VOaOV 't"ijc; &AAYjAOC 't'OO't'wv tv6>cre:wc;, 
O'uA'AtYI1:'t'OCL' 1tpo<; 't'ocu't'OC 1tGtv't'1X crOCq:>wl; ciP!L6l;;e:'t'OCL, xoc'l'a 6e:wp!ocv e:1.xocl;;o(JkvYj 't"!i 4uX1] 

&ytoc 't'ou Elrou ,El<.l<.AYj<1(OC· 't'cl !Lev XIX'l'OC VOUv 1tGtV't'1X l<.IXL el<. 't'OU vou XIX't'OC ltp601l0v e:iVOCL 
Il,oc 't'ou[e:plX't'dou O'1)!J.oc!vouO'oc· 'l'OC Ile XM& Myov l<.OCL ex 't'OU Myou XOC't';X. 

e:IvOCL aYjAw6ev't'lX, IlLOC 'l'OU vocou crocq;>Yjv£l;;oucroc' l<.oct 1t&V'l'OC cruv&youO'oc 'l'0 't'eAOO!J.E:VOV 
't'OU 6e:!ou !LUO''t''ljPLOV' I)m:p 't'WV l<.1X't'& 'EXl<.AYjcr!OCV e1t''t'eAou!Ltvwv 6 
aUVYj6e:L<; e!Lq:>p6vwc; xoct <11Xq:>iJ>e; !J.U1j6'ijVIXL, 'ExKAYj<1!ocv Eleou, l<.lXt 6e:!oclJ €OCU'l'OU 
l<.oc'l'e:cr't'1jmll.'t'o· aL' l<.oct 'El<.KAYj<1toc 0'0q;>iJ><; tv ocu't'ij) 't'iJ>v Odwv 

l<.1X't'OC oUO'oc 1tOCp&lle:LY!J.OC, 6aYjY!lXv 'l'01) 1tOCpe:Il661j». 
9. Vgl. BasHius d. Grosse, IIepl 'AyLou 66, Migne P.G. 32,188 A-C: 

«TiJ>v ev 't'1] 'El<.XAYjO'£q; aOY!L&'l'WV xoct xYjpuyfL&'l'WV 'l'<X !Lev ex eYYPGtq;>ou 
'l'cl i;l<. 't"ij.:; 'l'iJ>v 'AltOCf't'6AWV ltlXpocll6ae:w.:; aLocIloOsv'l'Ct 7)!LLV ev !LuO''l'Yjp!<p 

Cl.m:p &!J.q>6-.e:poc to'x\Jv itXe:L Kocl 't'OU'l'OL':; ouade; 

http:1tOCp&lle:LY!J.OC
http:a.a.O.S.H7
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axiome mit ihrer Zusammenfassung im Symbolum sind dio Vorausset-
zung fUr das reehte Bid<1lverstandnis, wie auch fUr die richtige Ausle-
gung derselben. Das Symbolum bildet also den ersten konkreten, unan-
fechtbaren Ausgangspunkt jeglicher Bibelinterpretation; sein eigener 
ekklesiologische Charakter wird ganz besonders durch dio standige Wie-
derholung des Wortes mCJ't'euw, {<ich glaube)lO. Mit anderen Wor-
ten, die verschiedenen historischen Ereignisse, die im Symbolum auf-
gezahlt werden, gelangen erst dann zur Geltung, wenn der Christ vor-
beha1tlos an dieselben glaubt. Die starke Hervorhebung des ekklesio-
logischen Charakters des Symbolum bringt die absolute Notwendig-
keit der eigenon Mitwirkung deo Menschen zu seiner Errettung zum Aus-
druck, wobei das Heil von der Kirche nicht nur angedeutet und ver-
kUndet, sondern auch verwirklicht wird. Die Hauptfaktoren dieser Mit-
wirkung innerhalb der Kirche sind Glaube und Taufell• Ich glaube 
also, dass wir nicht fehl gohen, wenn wir sagen, dass die Bidelauslegung 
vor allem anderen dem Menschen zu seinem Heil zu verhelfen hat (vgl. 
1. Petro 1,9). Die innere Begegnung der Glaubigen mit der Heilsoffen-
barung Christi kann nur im Raume der Kirche geschehen; gerade diese 
Begegnung heisst im wahren Sinne Kirche Christi12• Die Glaubensa-
xiome sind die grossen Helfer der Glaubigen; denn sie dienen ihm als Tor 
zu uberirdischer Geistestatigkeit. Gerade darum betrachten wir dL") 
Dogmen der Kirche als das Mittel zur Befrciung des menschlichen Goi-

<iv'r<xvepei:, ooxouv 5<1'rt':; ye X<X'rOC [J.tXpov youv Oe<1[J.wv €xx'bl<1t<X<1'rLxwv 1te1teip<X'r<Xt. Et yocp 
tl:1texetp1)=t[J.ev 'rOC llyp<xcp<x 'rwv eOwv w.:; 11.1) /txoV'r<X 't'-i)v aUv<X[J.W1t<XP<Xt're:'rcrO<Xt, 
MOot[J.€\I &'1 d.:; <XU'rOC 'roc x<xipt<X 'rO Eo<xyy€'Awv, [J.ii'AAov ae €t.:; i:\vo[J.<X <Jit'Aov 1tept-
r<1'rWv-re.:; 'rO x7Jpuy[J.<X». Vgl. Bultmann, a.a.O.S. 146 f. 

10. V gl. M. Schmaus, Dogmatik I 83: «Sofern sich das von Worte GoUes geprag-
te kirchliche Glaubensbewusstsein in jedem Glied der Kirche aussert, ist jedes Glied 
der Kirche in einem gewissen Sinne Zeuge fur das Wort Gottes»; siehe ebendort 

11. Vgl. BasHius d. Grosse, IIelll 'Ayiou IIveu[J.<X'ro,:; tW, Migne P.G. 32,117 B: «IIi-
<1'rL':; ae x<xt aUG 'rP<')1tOt ril.:; <1W'r1)pi<x':;, <1u[J.<puei:.:; <i)J..1fAot.:; ><:<xl aat<xLpS'rOL. IIi<1n.:; [J.Sv 
yap 're'AeLoih<XL aLa Be O€iJ.I::Atoih<XL Btoc 'Iii.:; 'ltL<1't'€W':;, xod Bt<i 'rwv 
<XU'rwv 6voWhwv ¢x<X'r€P<X 'ltA'1POI)-r<XL' W.; yap m<1'rdlO!LeV et.; II<x'r€p<x x<xt 1[0'1 x<xt "AYLov 

IIveu[J.<X'ro,;. K<xl 'ltpo&yet [J.ev O!Lo'Aoy!<x 'ltpo,; 't'-i)v <1W'r1)p(<xv etaocyou<1<X' s'It<xxo'AouOet ae 
"':0 'ijiJ.Wv 't'-i)v <1uyxoc..ocO€<1tV». 

12. Vgl. Dositheos Patriarch von Jerusalem, 'O[J.o).oyi<x IIla-rew.; (1672), "Opo.:; 
t<X', bei J. Karmiris, a. a. O. S. 755; vgl. ebendort S. 5:i9 u. 634. So ist die 

verstanden (s. P. Bratsiotis, Ein Orthodoxer Beitrag, im Sammelband 
AutoriUit der Bibel Heute», Zurich-Frankfurt a. M, (0. J) S. 22. 

http:tl:1texetp1)=t%5BJ.ev
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stes von allen weltlichen Bindungen, und als Orientierung und Len-
kung des theologischen Denkens. 

Obwohl die Glaubigen der Kirche angeh6ren, ben6tigen sic stets 
ihren Beistand, weil sie in der Welt des Verfalls leben13• Diesel' Bei-
stand wird Ihnen durch Belehrung und st1:indige Vertiefung in die G.e-
heimnisse dol' ChristusoffenbarungzuteilH . Denn keiner bewahrt hessel' 
die Flille der g6ttichcm Gnade als die Kirche, und nur durch ihre be-
vollmachtigten Trager vermag sie diose Gnade wiederum den Glaubi-
gan zu vermittoln15. Yom Standpunkt de!' Bibelauslogung ausgesehen, 
k6nnen wi!' also sagen, dass das sakramentale Wirken del' Kirche auch 
das Erfahren diJl' Bibcl mit in sieh einheschIiesst. 

Dnd nun noch einige Worte liher das wahre Verhaltnis zwischen 
Bibel und Kirche. 

Wie wir schon gesohon hahon, ist die Kirche sowohl im historischen, 
wie auch im ontologischon Sinne die einzige wahre Zeugin del' Chri-
stusoffonbarung16, und ferner sahen wir, dass das Christuageschehen 
als eine historisoho Tatsache nul' dynamisch aufgefasst werden kann17• 

Ein horvorrag,mdes Merkmal der Kirche ist ihr Gottmenachlieher 
Charakter. Dieses Charakteristikum ware also, moiner Ansicht nach, 

13. Vgl. Basilius del' Grosse, IIepL 'Ay(oIJ II\leu.fLef/l:O<; X1)', Migne P.G. 32, 197C: 
«BO'.1t'rt46ILeOO'. XIX! miAL\I ILIXx6ILeOIX' OCPX1)yo\l 4wijC; E:1tLXOI;AOUILSOIX XO'.L we; 0WJ30UAOIJ XIX'rIX-
<pPOVOU!J.E:\!ll, Nach Chrysost.omus: «"E3St IL1)31: lkl:cr(hL <X1t0 'rWV YPIX!J.ILtX'rwv 

&X},' o{hw 1tIXpexe:crOIXt xIXOO'.p6v, w<; 'rou IIveuILO'.'roe; xtXptv &\I'rL y!-
vecrOIXt 1)ILe'repO'.L<; XO'.L xO'.OtX1tSP 'rO'.i:i't'O'. 3t&: ILtAIXvOC;, oihw 'rae; xIXp3!0'.c; 'rtl:.; 'ijILe-

3t&: II\leUILO'.'t'oc;E:yye;yptX<pOIXL. 31: 'rO'.u't'1)v 3te:xpoucroc!J.eOIX XOCPtll, 'Pepe; X&II 
'rOil 3e;u'repov 7tAOUII...Ou3e: yap 'rt YPIX7t'rov Q 0e:6<;, 
&M' dv'rL YElO'.!J.IL,hwv 'rOU IIve;u!LO'.'t'O<; E1t1)yye:!AO'.'rO x<xptv' exetllo<; y&:p o!J.ii.c; 

rcocv't'O'.. KIXt tVO'. !J.OC01lC:, iln 'rOU'rO 1tOA0 aILe:tVoli :;jv, <'l.xoucrov 3t&: 't'OU 
'rou, 'r.£ tp'I)OW' XO'.t 
XIXt e7tt xIXp3£o:<; yp&.tj;WIXU'rOU<;, XO'.L 1tOCII'rS<; 3t3IXX'l'OL 0e:ou. KO'.t 0 IIO'.uAo<; 31: 'rIXUTI)II, 

e:LA1)'PtIlO'.t \l6lLov OUX Ell ALO£VO'.te;, aM' ev XIXP-
3!IXC; 31: 'rOU Xp6110u 7tpol:611'r0e; ot !J.I:II 30YILt:k't'wli £1Ie:xe;lI, 01 3e: 

XIXt 'rp67tWII, €atf1)cre; 1!OCALII 'r1je; OC7tO 'rWII YPIXILIL<X'rwv 'Ew61)crov 00\1 'ijA[XOV 
ecr'rL xlXx611''r00<; oqJe;!AoII'rIXC; 41j1l XIXOO'.pWC;, we; !J.1)3e 3etcrOIXt YPO'.!J.fLOC'rW\I, &AA' &v'rt 

7tO'.ptXe:LII 'reXe; xIXp3LIXC; 'ril> &7tWAtO'IXILSV exe:!II'iJv, XIXt 
xO'.'recr't'1)fLe;lI etc; 'COU'rWII XPeLIXV, fL1)3tl: 'ril> 3e:IJ'repC» 7t<XAtli xe:XpijcrOIXL tpIXPfL<XXC» ete; 3eoll»). 
Siehe sein Kommentar in Mathaus - Evangelium, Migne P.G, 57,n. 

14. Vgl. Eusebius, Et<; 'rOil 'rOU M. KWllcr'CO'.II'rLVOU 32, Migne P.G. 20,943.A, 
und Isidor vom Pelusium, Epist. III 299, Migne P.G. 78,725 C-D. 

15. Vgl. Irenaus, Hares. IV 26,5, Migne P.G.7, 1055 u. Maximus Konffessor, 
Mucr'rO'.YWyLO'. z', Migne P.G. 91,681 C. . 

16. Vgl. P. Bratsiotis, 23. 
17. VgL R. Bultmann, a,a.O.S. 148.149. 
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aus der Begegnug des Monschen mit der Christusoffcnbarung zu vor-
stohon. Aber der Begriff Offenbarung bedeutet ja viel mehr als das ein-
fache Offonbaren, er bedeutet namlich die Adaptation des Geoffenbar-
ten durch den Glaubigon. Dem kommt hinsichtlich dor Mission der 
Kircho eine aUilerordentlicho Bedeutung zu. Dnd damit ist jene Mission 
gemeint, welche die hOchste zcitlich unbegrenzte Aufgabe der 
Kirche ist, und in derselben spielt die kirchliche Tradition eine 
entscheidende Rolle. Dor autoritare und· einzige Interpret der Uber-
lieferung ist die Kirche, denn ihr allein wurdo die Gottesoffenbarung 
als historische Tatsacho, und als Ordnung des Heiles anvertraut und zur 
AufbewahrungUberliefert18• 1m gewissen Sinne stellt auch das Neue 
Testament eine schriftlich inspirierte Uborlioferung dar19 , denn das 
Neue Testament esrcheint uns als wesontliche Niederschrift des Chri-
stusheilsgoschehens, als der erste. hervorragende Beitrag zur Gestal-
tung dor Tradition2o• Dem Traditionbegriff gehOrt auch das Bewusst-
sein der Kirche an, dass sie als himmlische Braut die echto Uberliefe-
rung willig aufgenommen und weitertradicrt hat21• Ein hervorragender 
Ausdruck dieses Bewusstseins ist der einheitliche Geist, welcher in don 
verschiedonen Schriften des Neuen Testaments uns bogegnet. Wir dUr-
fen ab9r nicht vergossen, dass zum Bogriff der Tradition alles gehort, 
:was im Laufe der J ahrhundorte im Lebon der Kirche entstanden ist 
und, weil rein und don kirchlichon Gebotcn entsprechend, von ihr auf-
.genommen wurde. 

Infolgcdesson konnen wir mit gutem Gewissen den Satz aufstol-
len, dassdie Uborlieferung das Ergebnis dor kirchlichon Auswirkung 

18. 8iehe Gal. 1,7-9. Vgl. Isidor von Pelusium, Epist. III 165, Migne P. G. 
·78,857 D: «'0 8!.&.rcupoc;; 't'OU ).6you IIcx,uAo,;..• 00 IL6vov )(cx,O' tcx,u"rou )(cx,l "rwv iJJIAWV 
drcoO'''r6AWV q>epst. TIjv 1jI'ijq>ov, el "roAIL1jO'e:t(X,V )(cx,WO"r0ILLcx,V "rLvcx, Til> x'!}pOytJ.!X,"rL trcLVO'ijO'cx,L, 
&.MO: )(cx,l xcx,"r' dyyeAwv... lI. 

19. Vgl. Joh. 20,30-31. 

G. 7 f.) was im Evangelium geschrieben steht, war bevor in den Herzen der 
apostolischen Kirche ohne Tiente geschrieben. Wie Congar betont (s.a.a.0.8.82), be-
steht, nach der Kirchenvatern, eine organische Einheit zwischen 8chrift und Tradi-
·tionj «I' une etait impensenble sans l' autre...Le ConcHe de Trente a fait des Saintes 
l<lr. . 

deux fonctions, deux moyens, des transmission d' un unique heritage apostoliquell. 
21. Vgl. Basilius der Grosse, IIe:pl 'AYLOU IIve:oILcx,'t'Oc;; 66, Migne P.G. 32,188A 

xcx,l C: «...Oux tx "r'ijc;; &'8l)tJ.OO'LEo-rou "r(X,o"rl}c;; xocl &.rcopp1j"rou 8L8ocO'XocAtOCc;;, llv tv &'rcoAu-
rcPOGYILov1j"rCJl xocl &.rce:pte:py&.O'''rCJl C!'LYii ol rcocdpe:.; l)ILWV ElpoAcxl;ocv, XocAW'; tXe:LVO l5e:l5LOOC'Vu.evo 
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der Vergangenheit in der Gegenwart darstell t und dass die christliche  
. Uberlieferung auch in der Zukunft lebendig bleiben wird22• Das  
Neue Testament aber ist der grossartigc Trager das Ethos der Kirche;  
deswegen wird es immer das Buch, das Werkzeug, ihrer Mission bleiben.  

Die Kirche selbst ist als Vorgangenheit, Gegenwart und Zukunft 
die Geschichte des HeBs in der Welt, und die Sttitzpfeiler der Heils-
geschichte selbst sind fUr die Orthodoxe Kirche gleicherweise Schrift 
und Uberlieferung. Die Einheit der Kirche hat die Einheit der Bibel 
durch die Zeit bewahrt, und die Richtigkeit der kirchlichen Auslegung 

.. hangt mit del' UnlOsbarkeit der Kirche zusammen. 

3.  Die e k k 1 e s i 0 log i s c h e A u s log u n g des .Ne u e n 
Testaments im Lichte der Orthodoxen 
The 0 log i e. 

Das Neue Testament als das heiligste Buch der Welt verlangt dn 
rein geistiges Durchdringen und Verstandnis. Aber wie gesagt, kann 
dies Verstandnis nur durch die Exegese dor Kirche erfolgen, da die Kir-
che allein die allerheiligste gottmenschliche Tatsache in der Welt. ist23 • 

Pater Florovsky formuliert sehr bezeichnend folgendermassen: (lWir 
mUssen vorauspostuIieren, dass das Neue Testament ein sehr schwieri-
ges Buch ist, wahrhaftig ein Buch mit sieben Siegeln. Wir durron nicht 
erwarten, dass es im Verlauf der Zeit leichter wird, weil dengoUlichen 
Geheimnissen gegenUbor immer nur dcr einfache Mensch steht, und da-
durch das Ganze cino zu menschliche Gestalt annimmb)24. 

Wirklich, die Hermeneutik ist eine sehr schwere Aufgabe. Denn fUr 
uns bedeutot zwar Hermeneutik das Christus-Verstandnis von heute, 

auswirkenden Christusoffenbarung ablegen. 
Die Aufgabe dor neutestamentlichen Exegese besteht darin, den 

vcrborgenen Sinn des biblischen Textes zu finden, d.h. das Wort Got-
tes, welches unter dichten Schleirn verborgen liegt, den Glaubigon le-
ben dig zu machcn. 

Jede biblische Darstellung des gottlichen Wortes enthalt abel' a 
priori ein gutes Stuck menschlicher Deutung in sieh, so dass wir gut 

22. Vgl. G. Floroysky a.a.O.S. 200 u. 205. K. R. Bultmann a.a.O.S.150 
23. Vgl. B. Vellas, Die Heilige Schrift in der Griechisch-Orthodoxen Kirche, 

im Sammelband «die Orthodoxe Kirche in Griechischer Sichtn, 1. 'reil., Stuttgart 
1959, S. 135f. 

24. Siehe Georges Floroysky a.a.O.S.194. 
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sagen konnen, dass die Schrift etwasmehr ist als nur das Wort Gottes, 
sie ist namlich die Antwort des unvolkommenen Menschenauf diesos 
gottliehe Wort hin. Diose Antwortumschliesst aIle herrlichen erbau-
lichen Beispiele und kostbaren Symbole, . mit deren Hilfe die aposto-
lische Zeit den tiefsten Sinn des gottJichen Wortos orfahren hat. So muss 
die Exegose diese Symbole und Beispiele richtig auswerten und inter-
pretieren, um die fiberzeitlichen Wahrheiten d0r Offonbarung den Glau-
bigen zu veransehauliehen. Denn gel'ade diese Beispielo und Symbole 
fliossen aus dem tiefen Quell innigon und klaren Glaubens aus, einem 
Glauben den keine menschliehe Ratio zu ersetzen vcrnag. Diesen Glau-
ben bestimmen wir als ein Verstehen des Neuen Tcstanlents im Sinne 
Christi, rnit dem volle;; Xpur't'oti (s. Rom. 11, 34; 12,2 u. 1. Kor. 
2,16). Del' votie;; XPLO''t'Oti bedeutet ffir den Interpret die Befreiung 
seines Denkens von allen irdischen Fesscln und die Berkrafti-
gang seines schwachen Geistes dem AtSyoe;; gogenfiber. Es ist daher 
garnicht so abwogig, wenn wir sehr stark daran zwcifeln, dass ein Bi-
belintorpret sein Werk vollbring•.m konnte, ohne selbst etwas 
von votic;; Christi erfahren zu haben. Demzufolge stellen wir fest, dass 
die wahre Bibelexegese nur dann erfolgen kann, wenn sieh del' Ausleger 
selbst innerhalb der Kirche befindet. Mit dem Glauben an die Kirche 
lebt und arheitet jeder Ausleger auf die Bfihne Christi, und, wie Hel1ri 
de Lubac sagt, dieser Glaube ist «la Iumiere qui fait voir Ia loi de l' es-
prit dans la loi do la lettro; eUe estcomme une lampe aUurnee dans la 
nuit, perpnt Ie nuee de tous les sacraments bibliquesqui l' entour(mb}25. 
leh hebe diesen Glauben besonders stark hervor, denn es scheint mir 
absolut riehtig, dass es letzton Endcs bei jedel' Bibelauslegung nur um 
die Interesson und fundamentalon Fragen der Kirchc geht. 

Dadurch erIahrt also die Kirche cino spezifische Behandlung, die 
je naeh der ekklesiologisehen Farbung der Auslegung ffir sie vorteil-
haft oder schadlieh sein kann. leh bin dor festen Uberzeugung, dass der 

dass or soine Aufgabe als eine Funktion der Kirehe zu Betreibon hat. 
In diesem Sinne gelten in del' Orthodoxen Kirehe ane Kirchenvatel' als 
die hOehsten Autoritaten der neutestarnentliehen Exegese. Darfiber 

Es ist ein fataler Irrtum, wenn man die Heilige Sehift unter ratio-
nalistischen, anthropologischen, oder soziologischen Aspekten inter-
pretioron will. 

25. Siehe Henri de Lubac, Exegese Medievale, Aubier 1959, tom. II 
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Wenn wir heute die Bibel interpretieren, so durren wir von diesen 
lnterpretationen nicht erwarten, dass sie irgendjemals eine gewisse 
Volkommenheit erlangen wurden. Andererseits kennen wir bereits aus 
der nachaposLolischen Zeit Bibelauslegungen, die den unsrigen zumin-
dest ebenburdig sind. Es erhebt sich nun also die Frage, welchen Wert 
und welchen Zweck solI unser eigenes Bemuhen urn den heiligen Text 
uberhaupt haben. lch glaube, wir durfen diese Frage folgendermassen 
beantworLen: Wie schon gesagt, besitzt die Bibelinterpretation ausge-
sprochen einen Heilscharakter und ein Spezifikum dieses Charakters 
ist das rein personliche Erfahren und Erleben der Schrift von seiten 
jedes einzelnen - naturlich unter der Obhut der eklclesiologischen Auto-
ritiit. Die Gestalt dieser Autoritat, wellche als H uterin des richtigen 
Schriftverstandnisses funfgiert, wirt besonders aus den an die GHiubi-
gen gerichteten Ermahnungen und Paranesen die gerade 
ein Merkmal der Kommcntare und exegetischen Homilien sind. Das 
geht sogar so weit, dass manchmal Kommentare den Charakter einer 
Didache annehmen. 

Durch die ekklesiolgische Auslegung lernt der Glaubige auf Grund 
der leicht verstandlichen Stellen der Bibel richtig zu leben und iirgert sich 
dann nicht mehr uber verschicdene Unverstandlichkeiten, die ihm im 
Text begegnen mOgen26. Es ist namlich ein grosser Fehler, wenn wir bei 
unserer Aufgabe schwer erfassbare Stellen zerteilen und von verschie-
denen Standpunkten aus interpretieren. DiEse Stellen mussen,nach-
dem sie den leichtvertsandlichen Teilen der Schrift angeordnet und 
angepasst worden sind, unter dem Aspekt des einheitlichen Geistes des 
Neuen Testaments verstanden werden. Zur Beseitigung solcher 
rigkeiten steUt auch die Erfahrung der Kirche eine Grosse Hilf dar; 

(1 t 
stand, welche bei ,den Auseinandersetzungen verschiedenartiger Men-
schen mit den schwierigen Schriftstellen auftraten. 

So wird die ekklesiologische Methode die einzige feste und sichere 
'Grundlage fur die Bidelexegcse bleiben. Die Ekklesiologie bedeutet 
fur den glaubenden Menschen die wahrhaft grossartige Funktion der 
Kirche, welche ihn zu dem tiefen Geheimnissen des Neuen Testaments 

,fuhrt, nnd ihn zur Aufnahme und zum Erleben dieser Geheimnisse ver· 
hilft. Fur Theologen wird die kirchliche Auslegung, jedoch nachdem 
wir'die grosse Verwirrung der fern von der Ekklesiologie geschehenen 

,Interpretationsversuche erlebt haben, geradezu zu einer Forderung 

2'6. Vgl. BasHius d. Grosse, XIX't" 236, Migne P.G. 32,124c1. 

6EOAOrIA T6!loC; M'. TeuxoC; 34 
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. unserer Zeit .. Denn nur diese Art der Interpretation kann uns vor alten 
wie modernen Vergewaltigungen des A6yot; 'rOU eeou und vor 
extremen Thesen verschiedener Theologen bewahren. Bei solchenEx-
tremen denke ich besonders an die religionsgeschichtlichen und my-
stizistisch-anthropo]ogischen Tendenzen der Rationalisten und and die 
mancl:;lmal recht stark zugespitzten eschatologischen Bestrebungen 
vieler moderner Ausleger innerhalb aller Konfessionen. Meines Er-
achtens nach, ist as richtiger, die Eschatologie ekklesiologisch zu ver-
stehen, als die Ekklesiologie und damit das Neue Testament eschato-
logisch zu interpretieren. Dies letzt betrachte ich als eine der Grundle-
geridsten ThesenfUr die neutestamentliche Exegese1l7• 

Zum Schluss mochte ich noch einigea Uber den ekklesiologischen 
Charakter der patristischen Auslegung sagen. Eine systematische Dar-
atellung diesea Themas ware j a eigentlich schon wieder ein Thema fUr 
.sich. So werde ich mich hier nur auf Andeutungen beschranken, die 
weit mehr nur, als eine Anregung verstanden werden sollen. 

Allen Kirchenvatern gemMa soll fUr aIle Exegeten die erste Voraus-
setzung ihrer Tatigkeit der Glaube an die Kirche aein28• Nur mit dem 
Blickdes Glaubens darf er zu den hohen Sinn derWorte emporschauen, 
ohne die Aussagen Gottes zu schmalern29• Und durch diesen Blick 
werden aIle Forderungen und Gebote Gottea die er an die Menschen rich-
tet, leicht verstandlich30• Es hat schon eine tiefe Bedeutung, wenn 

27. Vgl. Chrysostomus, '0l'-tA(a 'ltPO TIje; e;oplw; a', Migne P.G. «'EKxA"I)-
eta, oupavou, lcrx,upO't'epa... 'It 0 6 e t \I 0 'r pay ap 'E K x A "I) e (a 'r ip <"> e ip 
'r 0 U 0 U p a \I 0 U' OUpavou crwfLa OUK 'ExxA't)cr£ae; Ile cr&pKa IlLa -rl)\I 
'EKKA"I)crta\l I;; OUprx\l6e;, OU IlLa 'rov OUpOCVO\l 'EKKA't)crirx... ». 

28. Vgl. Athanasius, E1<; 'rooe; &y!oue; IIrx-repW; Krxt IIpocp7]'rW; xrxl -rl)\I mxvcre1t'rOv 
'EKKA1jcrtrxV, Migne P.G. 28,1061 D: «'H ltOll1jyoucrrx 'ltlcr'rt<; e1<; 61l0\l TIje; 6eoyvrocr£w;, 
xrxt Mpe'rov xrxl &Krx'r&A1j1t'rOV 'ltOAL're!rxv... )) Vgl. ebendort, Migne P .G. 28, 1065 
D und 1072 A-D. 
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trotz des Glaubens manches in der Schrift unfassbar bleibt, denn dies 
Verborgene bezeugt die geistige Unvollkommenheit des Menschen. Die 
Glaubigen sollen das Verstandliche im Leben anwenden31 und das Un-
verstandliche als hOchstes Glaubensgeheimnis still verehren. Es ziemt 
sich, tiber diese Geheimnisse ehrfurchtsvoll Schweigen zu bewahren, 
denn kein Mensch vermag dartiber etwas rictiges zu hagen oder es zu 
beantworten. Gerade die Unbergreiflichkeit maneher Schriftstellen 
steUt eine Art dieses Schweigens dar32. Nach Photius bleibt die Bibel 
dem Menschen, wegen dem Tierischen im Menschen (aLeX "Co 
unverstandlich, denn dies Tierische haftet ja auch seiner Gesinnung 
an3a • Das ist aber gut so, denn dadurch werden die gattlichen 
Geheimnisse vor Entweihung bewahrt34• Der Mensch ist jedoch im Stan-
de, immer hahere Stufen des Geistes zu erreichen, und somit vermag 

1)/L1:v el;e6e:'I'0 0 ' A7t'OO''I'OAO<;; IIodJAo<;; e:!m»'I' II &; 'I 'I' IX 11. 0 & If I; e: 0' 'I' v, &; AA' 0 0 7t' &; v-
'I' IX 0 t )( 0 /! 0 /L e: 1:. M 't) 3 e: 1.; /! e 'I' 0 eIX U'I' 0 U 't) 'I' e: t 'I' W, & A A a 'I' 0 
'I' 0 U e'I' ep 0 U IX 0' 'I' 0';: ".0 0' 'I' e: 7t' IX V'I' tAO Y<p e7t' &'I IX Y)( e:.; 'Ii il 'I' ijl 
0e:ijl U7t'O'I'&O'O'e:cr6IXL xlX'I'a 'l"i)v eV'I'OA1)V IXO'!'OU, 1) ocMoL<;; 3LoX 'l"i)v tV'l'OA1)V IXO'!'OU)). 

31. Vgl. BasHius der Grosse, "OpOt XIX'I" em'l'o/L1)v 236, Migne P.G.31, 12M. 
32. Vgl. Basilius der Grosse, IIe:p! 'Aytou IIve:u!LIX'I'o,; x't)', Migne 32, 189:«KIX'I'a 'I'OV 

IXO'!'OV 31) 'I'P07t'OV )(IXL ot 'I'a 7t'e:pt '1'&.; 'EXxA't)O'tlX<;; el; &px'iJ.; atIX6e:0'/L06=1jO'IXV'I'e:.; ,A7tOO''I'OAOt 
)(IX! IIIX'I'epe:.; ev 'I'ijl )(e:xpu/L/Lev<p xIX1 'hp6e:y/j'l'<p '1'0 O'e:/LVOV '1'01:.; /LuO''I''t)ptot.; erpuAIXO'O'OV. OU'I'o,; 
o).6yo.; 't"Yj.; 'I'iJJv &yp&cpwv 7ttXpIX3oO'e:w.;, 00'; /L1) )(1X'I'IXILSA't)6e:'i:0'1XV 'I'iJJv /!oyfL&'I'wv 'l"i)v yviJJO'tV 
e:OXIX'I'lXrppOV't)'I'OV '1'01:.; 7tOA01:.; ye:ve0'6lXt 3LoX "AMo yap 1!6Y/LIX, XIX! liAAO 
To /Lev yap O'twmi0'6lXt, 'I'a 3t )('t)PUY/LIX'I'1X d/!o.; XIX! &O'&rpe:LIX, 
1i xexp't)'l'lXL 1) aucr6s6.>p't)'I'ov 'I'OOV 'I'OV VOUV 7tPO; '1'0 'I'OOV 
MUYXIXVOV'l'WV AUO't'l'e:AE:';lJ. VgL Joh. Chrysostomus, Aoyo<;; e:l.; '1'0 ye:ve6ALOV 'I'OU ZW'I''ijpo.; 
1)/LOOV 'I't)O'ou XPtO"l'OU, Migne P.G. 56,388. «To ouv xlX'I'a cpuO'w '1'0 umtp rpOO'LV 

OoX rpe:ux'I'eov, ocM' 00'; OC7tOPP't)'I'ov,xIXL O'tW7t'n 'I't/L81.O'OOt· &1;WV». Isidor vom 
P.G. 

AOYLO'/L01 xIX1 O'UMOYLO'/LOt xd m6IXvo'l"'1'1'e:.; P't)/L,x'l'WV eX7to/!oov o!Xecr6wO'IXVll. Und J oh. 
Damaskenus, "E)(30O't.; 'Op60a6l;ou IILO''I'e:w.; A', Migne P.G.94, 792A. «'.0.; ouv 7t,xV'l'IX 
e!1!w.; (0 6eo.;) XIX! '1'0 O'u/Lrpepov ex&O''I'<p 7tpo/Lu60o/Le:vo.;, 07tE:p O'uverpe:pe:v 1)/L1:v yviJJvlXt &:7te:-
X.XAUq;e:V· om:p ail: oox i:i1uv,x/Le:61X cpepe;tv &:m:cH617t"t)O'e:. TIXU'!'IX O"I'epl;w/Le:v, XIX! tv 1X0'l'01:.; 
iLe:L\lW/Le:v, /L1) /Le:'I'IXLPOvre:<; OPtlX 1X!6.>VtlX, /L't)i1t 'l"i)v Oe:!IXV 7tlXp,xaoO'W)). 

33. Siehe 'A/LrptAOXtIX 153, Migne P.G. 101,816. 
34. VgL Theodoret, 'Ep/L't)\Ie:11X e:!<; 'I'a.; 14 'E7ttO"l'OM.; 'I'OU IIlXuAou, Migne P.G. 

82,37 A. «Oo/!tv 'I'O£\I\J\I &7te:LXO';, ot6v x6.>VW7t'1X<; XIX! O'uv 'I'1X1:<;; ILSAL'I"I'IXt<;; 
'rou,; &7tOO"l'o}.t)(ou,; Ae:t/LiJJVIX<;. Kupto.; ylip XIX! 'I'1X7te:tV01: 
)(IXt ocvuq;o1:, d7t'O y1j<; rce.\I't)'I'IX, xIX1 &7t'0 X07tpLIX<;; eye:£pe:L 7t''I'WXOV, 'I'OU xIX6lO'IXL 1X0'l'OV 
/LS'I'&' i1uvlXO"I'iJJv AIXOU, XlXt 6povou 301;'t)';. KlXt K·'lpLO'; XIX! d7toO''I'pe.rpet rppo-
VL/LOU'; e:l<; 'I'tX (mLO'w, XlXt 'l"i)v 1X0'l'OO\l /LWPIXLVe:L. OU X&'PLV, 'I"ij.; &:X'I'1:\/o,; 'I'OU 
voe:pou rpW'I'o,; OCV'I'tPOA1jO'IX'; 'I'UXe:1:v, 'I"ij<;; e.PIL''1Ve:LIX<; XIX'I'1X6IXpp1jO'W, XlXt 'I'&.'; &.rpopfJ-oX.; 11;)( 'I'@V 
/LO(xlXp£W\I cruAMl;w IIIX'I'epwv». 
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er auch in die Tiefe der gottlichen Geheimnisse einzudringen35• Die 
Kirchenvater lehren, dass der mannigfaltige Sinn der Heiligen Schrift 
vom jeweiligen Grade dor GeisteshOhe der Gliiubigen abhangend 
auffassbar sei, und dies ontsprache dem gottmenschlichen Charakter 
der Bibe133• Der gottmenschliche Charakter vermag sich jedoch allen 
Stufen menschlicher Geistigkeit anzupassen. So ist jeder imstande don 
Buchstaben, den einfachen Toxt der Bibel, zu verstehen; doch der tiber 
dem Buchstaben schwebende Geist Gottos bleibt nur denjenigen vor-
bohalton, die im Schosse dor Kircho das wahre Einftihlungsverm:ogon 
ftir diesen Goist besitzen. Diese Auserwahlten gewinnen hei dor Bibel-
auslegung cine pneumatische Schau, und somit einen unaussprechli-
chen Genuss. Nach Theodoret kann dies nur mittols dor Einwir-
kung der Gnade Gottes geschehen37• Nach dem Zeugnisse BasHius des 
Grossen verlauft dieser Prozess jeweils der menschlichen Natur ent-

35. Vgl. Maximus Konfessor, MuO"t'ocywy£oc Migne P.G. 91,688 A. «Kocl TCpO<; 
't'o IIveujJiX 't'6 d AYLOV 't"ij<; 'Aylox.;; rpocIPlj.;;, 't'6 ypa./1/1OC, crwIPP6-
VW<;; tXvocIPeptcrf)w' tv <T> .ro 1tAlJPW/1OC 't'rov &yocOrov, wxL ot O1Jcrocupol 'tij.;; yvchcrew<; xocl 
't"ij<; croIP!tX<; tX1t6XPI.HPOL, @V et 't'L<; i:'1't'0.;; &;10<; yevecrf)tXl IPtXvlJO"S't'tXl, 't'0'l 0eo\l oco't'ov eupiJcret 
't'OCL';; 't"ij.;; 't"ij<; 11:\1 1t\Ie:6/1OC't'L Xa.PL't'O';;, tXVOXXSXoxAU/1/1tVCP TCpO-
crchTCcp -riJv 't'ou 0e:ou 't"Ii 1tepLtXLpecreL 't'ou xoc't'&: ypa./1!1<X xoxA6/1jJiX't'o<;•.• l>. 

<Ngl. auch Isidor von Pelusium, Epist. I 369, Migne P.G. 78,392 B. ((At te:pocl 
TC't'Ux't'CI.l 't'rov jJiXp't'UpOU/1t\lWV 6dwv rptXIProv, 't'lj<; TCPO';; -rOv 0e:6v etO"IV x)..£WI()(e;';;. 
II&'v't'tX 't'otwv 't'a: i:v 't"Ii 0e:ou TCpocrIPe:p6/1ev<X, 00<; xpucrtov, =pw-
/1tvtX 't'i;) 6e:tcp 't'lj<; &A'Yj6ettX<;; II\leo/1tX't'I...» Siehe ebendort ITI 388, Migne P. G. 78, 1029 
Bff. «ot 6erOL xtXl OOp&.VLOI XP'Yj0"/101 't'Ot.;; /1ev 't'rov XoxAWV &ve:p&.O"'t'OL<; yP&.l1I1tX't'tX /16'10'1 e:lvcxL 
80XOUO"L, wi:.;; 8k umpxocr/1!OL';; xcxl IPLA06e&./100"L, Ae:L/1roVe.;; eto"L\I e:&xvOe:i'<;, ClO"1tep oopcx-
vtou vtx't'tXpo.;; &x'Yjpa.'t'OL<; d!v6e:O"Lv... Etcrw ya:p't'ou yp&'/1/1cx't'o<; TCOGPCXTCt/1TCOV't'e:.;; 
't'ov 'IOU\I, 't'ocroo't'ou 1tt/11tACX\l't'OCL OOCO/1cx't'o,;;, xtXl 't'ocroco't"Yj';; 1tA'YjPOUV't'CXL Xa.PL't'O<;, ClO"'t'e: /1'Yj8k\l 

XWp'ijO"CXL 't'wv hnye:(wv TCpCXy!J.&.'t'wv 86vcxcrf)OCL, /1'Yj8& lJ.v TC&.\I't'CI. TCpO<; cxo-rou.;; cruppt71 't'eX 
AiJO'Yj<; @'1 1tp6't'epov i:xvLX'YjO"a.O"'Yj';;)), 

36. Vgl. Maximus Konfessor, MUO"'t'cxywytoc O"'t", Migne P.G. 91,681i A-B. «"OA'Yj<; 

\lOUV 't'wv ye:yPCXlI-lI-t\lW'l, xcxl -';0'1 0"X0TC6v, TCPO';; (5'1 b 'Iou.;; &TCO't't't'OXX't'tXL tjJUXlJV, •• 't'0 (ll:v IPCXL-
V6/1e:\lO\l yP&'lI-lI-oc, TCtXpe:PX6{Levov lxoucrtX, 't'0 8S. xpu1t't'61'-E:"0V 't'i;) yp&'/1/1CX't'L 1t\Ie:u!'-CX, 1I-'Yj8t-
TCO't'e: 't'0l) eL\lCXL TCtXu611-e:\lov, &A'YjO'ij 't'ov A6yov 't'lj.;; 6erop!cx<; Kocl Clam:p oiS't'o.;; b 
xox6' d!v6pWTCO';;, xpcx't'wv 't"ij.;; ell-TCCXOou.;; 't'e: xcxl bplI-'ij<; !'-CXPCXt\lE:'t'tXL 

/1ve:L". (50"0'1 <xl O"XLiXl 't'lj.;; TCpOO"XOCLPOU A<X't'pdlX<;; 1tcxpoc't'pexoucrL, 't'OOOl)'t'OV 't"ij<; TC(-

G't'Ew,;;, Tj 't'1i: x<xl bAOAiXII-Trlj.;; x<xl &O"Xto.;; I1:TCeLaepxe:'t'lXt' x<x6' 1,\1 xcxl 8L' 1,'1 TCpO'YjyOU-
II-e\lw,;; x<xlltcr't't xcxL yeypCX1t"CCXL, xcxl Mye:'t'CXL, 't'i;) vi;) 8ta: X&'PL't'O';; 1t\IE:UIJ.OC't'LXro<; 
pa:'t"t'O/1tv'Yj». 
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spreehend38 , Voraussetzung ist jedoeh, dass sieh der Exeget urn die 
Einheitliehkeit der Sehriften und urn den Frieden der Kirehe bemuht39• 

Die Ausleger selbst erseheinen uns, naeh Basilius, wie die Propheten 
als Varmittler des gottliehen Geistes indieser Welt;40 denn sie konnen 
fur sieh selbst die Glaubensgeheimnisse erleben, und daruber hinaus 
vermogen sie es, aueh anderen diese Geheimnisse mitzuteilen41, 

Doeh dies alles bleibt notgedrungen dem Interpret versehlossen, 
der nieht naeh den moralisehen und geistigen Geboten der Kirehe 10bt. 
So sagt Ireniius: {(Der Exeget, welcher der Kirehe nieht folgt, kann den 
Geist Gottes nicht empfangem42, Er solI nieht nur mit den Mitteln der 
Wissensehaft zur Bewaltigung seiner Aufgabe gewappnet sein, son-
darn or hat sieh selbst von innigster Frommigkeit beseelt zu fiihlen43• 

So verlangt z, B. Isidor von Pelusium zur Vorberoitung ausser dem muhe-
vollem Studium aueh noeh mehrere vorangehende und dann absehlies-
sende Gebete; denn dies fordert die Wurde und der Ernst der Arbeit 

38. Siehe 'Ep(J.'I)vdav elt; 'rOY 'HcrataY, Migne P.G. 30, 124 A. «"O'raY 
ljiux'li 1t&.a-n &pe:TIl.; eau-r1)Y E:1tt8oucra, 'rip cr<po8pip mpl €le:OY Gl!A'rPcp 8rl]ye:xwt; 

(J.v1j(J.UlY €leou E:v'rU1t'UlOe:rcraY au-r'/i xat 'rOu-;cP 'rip 'rp61t'<(l oloyd !:\yotXOY ocihii 'rOY 
€le:OY e:!yat xa'roccrxeu&.a-n' ex rijt; 1t'po.; 'rOY €le:ov cr<po8po'r&.'t"I)t; E;IIOC't'eY!cre:Ul<;, xat 'rou 
<p!A'rPOU Oe:o<P0POU(J.€II'I), 'rou xa'r&' 1t'pQ(p'I)-re!av xap!cr(J.OC'rOt; y!ve:'rat, 8t86v'ro,; Odav 
Mva(J.tv 'rou €le:ou, XOCL roOt; b<peaA(J.out; TIl.; ljiux'ijt; 8talloty€v'rOt; e:!.; xoc'rav6'1]crtll, (111 
Oe:a(J.&''rUlII». VgI. Isidor yom Pelusium, Epist. I 27 P.G. 78,200B. 

39. Siehe Irenaus, Hares. III 11,8, Migne P.G. 7,885f., Basilius der Grosse, 
"OpOt xa'r' 225, Migne P.G. 31, 1232 C. 

40. Siehe BasiIius der Grosse, 'Ep(J.'I)IIe:!a dt; 'rOil ITpo<p'ij't"l)1I 'Hcratall, Migne. 
P.G, 30,121 C. «ITwt; 1t'poe:tp'ij're:UOII at xaOocpal xoct 8tocuyttre; ljiuxoc!; o!ovd x&''ro1t''rpa yw6-
!Le:lla TIle; Odae; t\le:pydae;, -r1)\1 xoct &cruYXU'rolJ leat oo8e\l €1t'tOOAOU(J.S\I'I)\I, 
E:x 'rWIJ 1taOwlJ TIle; crapx6t;, €m8dxvu\l'ro. IIoccn [1.ev ya.p 1t&'pe:cr-rt 'ro "Ayw\I II\leu(J.a' liMa. 

XU(J.bJO\l &1t0 'rW\I TIlt; &(J.OCp'r(at; <11t£AUlV ouxem •.• » 
41. Siehe Basilius der Grosse a.a.O., Migne P.G. 30,121 a. «Ou y&.p 146\1011 7) 

'rWV rt'OCewlI &lIayxa(a et.; 'r01J eU1t'pe:mcr(J.o\l TIlt; i'11t03ox'ijt; 'rOU IIve:u(J.a'rot;, w&: 
XOCI 'ro (J.tb;po'l rijc; mpl -d)1I 1t'tcr-rtll 8tocOScre:UlC;, xoct 'rO O"U(J.tpepov oco'rOu 're: 'rOU u1t08e:X0(J.slJou 
-r1)'1 X&.ptlJ, xat 'rW'I xa'ra XOCtpO'l &XOU611'r6}\1, i) xoct ucr-repOY E;X 'r(O\l 1tp0<P1J-
'rW\I W<pe:Ae:(oc.;.•M80'roct, y&.p tp'l)crt'l, ex&.cr-rcp 7) tpOC'lSPUlcrtC; 'rOU 1t'POt; 'rO cru(J.tpepo\l· 
xat mlAt'l xa'ra -r1)\1 &vaA0Y!av rij<; 1t!cr-re:UlC;)). 

42, Siehe Hares III 24, 1-
43. VgI. Isidor yom Pelusium, Epist, III 292, Migne 78,965 D. «To'l Aa(J.1t'p&c; 

&m(J.e:llo'l \'l1tOOScre:Ul'O .xat 'rO'l '10U'I 'rW'I [epW\I rpatpw'I ep(J.'I)ve:u<1IXt 1t'e:tpQ(J.E:VO'l, -r1)'1 
/l.e'l YAw'r'rav xat 'rpav1jv, al: yvQ/l.'I)'1 n xoct e:oay'ii, &.xOAOUee:r'l 're: 

xoct 7)ye:rcreat, fJ.'lJal: 1t'pO'; 'r0 otxsro'l 'rO'l exe:tvUl'l \lOU'l 
Tor.; yiXp 1t'apOC1t'OLe:rll xoct 1t'ape:p(J.'t('1e;ue;w .OA(J.Wcrt, x("aullot; p.>tytcr'rolO st.. aU-r1)'1 

http:Mva(J.tv


528 Markos Siotis 

einer Auslegung44. Gerade diese Frommigkeitseinstellung ist zum Grund-
axiom fur die orthodoxe Bibelauslegung erhoben worden45• 

N ach diesen Ausfuhrungen mochten wir abschliessend noch sagen, 
dass das Neue Testament nach dem Zeugnis der Kirchenvater der Welt 
nicht zur Kunde, sondern zum Heil gegecen wurde;46 somit tragt nun 
die patristische Auslegungin ihren Wesen dasselbe Hauptmerkmal 
wie die ekklesiologische, und deswegen bleibt die patristische Herme-
neutik fur die Griechisch-Orthodoxe Theologie eine grosse Aufgabe, 
ein verpflichtendes Erbe von hochster Bedeutung47• 

VgI. Isidor vom Pelusium, Epist. II 106, Migne 78,548 C. 't'a (J.6AL<;, 
("0 [3b,mon, XIX! (J.Ed: (J.up£wv tap6>'t'wv XIX! &1'6>VWV Il-rjp6>(J.E:VIX, !i; sm8po(J.'ij£; 6upiXv 
aM' tx 1t6vwv xed 1tpooe:uxwv 1tpoot(J.tlXOi(J.E:vo<;, t1tt 't"Ijv &l)pry;V 't'WV VO'1)(J.!X't'WV -iii.; tepa.<; 
X6>pe:L rpIXql'iJ<;, 't'WV 't"Ijv l)(J.e:'t'epIXv e:t<; 1tAe:tOVIX bi;.)'t"Y}'t'IX axo'J6>v't'WV». 

45. Siehe Chl'ysostomos Papadopoulos, "E't'otXe:t6>8'1)<; 'Je:pa 'Ep(J.'1)VE:U't'LX1j, 

46. Siehe Isidor vom PeJusium, Epist. II 83, Migne P.G. 78, 516 D: «... 't'1)V 
&n1'vwow 't'WV PPIXql(;)V, eql6aLovl)1'ou -iii<; oW't"Y}p(oo;, 't'PZqlOUOIXV e:080x((J.01<; 
't'o qltA6XIXAO'J xiXl &\lap(;)ae:<; "wv (J.e:,a O'Ttou8'ij.; VgI. Makarius von Agypten, 
'O(J.LA£iX 39, Migne P.G. 34,761. «"Ov't'w<; xIXl 6e:tiXC; rpiXqliC;, &01te:p €1tto"oM.; 

& 
0e:6\1, xocl ma't'e:uolXv..e:.; IXh1jowot xlXl M(3wot 8wpeocv oop&.vtoV ex -iii.; OTCocr.;,zal;:w,; -iii.; 
6.;;6't"Y}'t'0£; iXU't'OU' ybyPIX=lXt 1'&p, tVIX ye:v6>(J..;;{)IX 6doo; xOlvwvo1 qloa.;;wc;. 'Eav 8t (J.1) TCpOO-
eA61l, Krxl IXkijon XlXl M(371 & &V6pWTCO£;, oMev 6>qle:A1j1l-rj ,xViX1'VOU'; "a.; rplXql!X';, (J.CXAAOV 
8t XlXl 6OI:v&,,,ou €onv, (ht '7tlXprX (3IXotMwC; OUpiXV(OU OUK l;;w'ijc; 8wps:&.v, 

lt7, B. Vellas a.a.0.S.137f. 


