
THEOLOGIE UND LITURGIE* 

 

Prof. DJ'. EVANGELOS  Athen 

Ich danke  Herzen SeineI' Eminenz, dem hochwurdigsten 
Metropoliten Damaskinos  der Schweiz, fur die Einladung  dieser 
Begegnung, die mir und meiner Gattin, ebenfaJls Theologin, die Gele-
genheit gibt und die grosse Freude bereitet, das O1'tllOdoxe Zenirum 
des Okumenischen PatrIarchats kennenzulernen und mit Brtidern und 
Schwestern aus aller Welt  Kontakt  kommen. 

Mein Thema, das die phiinomenologische Betrachtung der wecll-
selseitigen Bezlehungen zwlschen der Theologie und der Liturgie be-
trifft, ist sehr ausgedehnt und  Deshalb werde lch mlch in mei-
nem Referat darauf beschriinken, die Tradition der griechisch-ortho-
doxen Ki1'che, die Eigena1't des theologischen 1nhaJts und de1' theolo-
gischen Dimension ihrer Liturgie  skizzieren. 

1m besondern werde ich in  Punkten auf das theo-
logische Gedankengut hinweisen, das die Liturgie in sich birgt und  

·den heutigen okumenischen theologischen Dialog wichtig ist. 

1) Die Theologie ist nicht eine auf  be1'uhende Er-
kenntnls eines Gottes des Wissens oder des metal)hysisch Absoluten, 
sondern sie ist die kil'chliche Glaubenswissenschaft, das reflektierende 
Erhellen und Entfalten der lm Glauben und seinem ihm immanenten 
Aussagewissen erfassten, angenommenen und zuI'  Ver-
kundigung aufgegebenen Offenbarung des Heilsgottes. «Formalobjekt» 
de1' Theologie ist Gott  seine1' gnadenhaften Mittei1ung in der Hei1s-
geschichte und lm Erlebnls der fundamentalen Offenbarungsgeheimnis-
se, der Mysterien der Trinltiit, der 1nkarnation, der rechtfertigenden 

 Gnade, der Kirche US\v. Die konkrete Inhaltlichkeit 
des Theologiebegriffes ist nur in der Heils- und Offenbarungsgeschichte 
selbst  finden, die nicht deduziert oder induziert, sondern erfahren 
wi1'd. Ganz  wi1'd sie abe1' erst in der Diffe1'enzie1'ung ih1'er 

* RefeJ'at, gehalten im Juni 1982  Theologischen Seminar  Studien nach 
dem Examen,  seitens des Ol'thodoxen Zentrums des bkumenischen 
Palriarchats  Chambesy (Genf). 
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selbst, d.h. in ihrem transzendentalen Grund und dessen geschichtli-
cher Erscheinung in der menschlichen Dimension der gott-menschli-
chen Kirche. So ist die Kirchlichkeit nicht etwa eine Art ideologischer 
Aufbau tiber die eigentliche theologische Existenz, sondern Struktur-
element des echten theologischen Bewusstseins.  

2. Die Liturgie, die ein Verhii.ltnis zu dieser Theologie hat, ist 
nicht als die zeremonielle oder rubrizistische Aussenseite des Gottesdien-
stes zu verstehen, sondern als der weit tiber die Rubriken hinausgehende 
und in den allgemeinen Rahmen der Heilsokonomie hineirigestellte In-
})egriff jener wirkkraftigen,  Christus eingesetzten oder  der 
Kirche geschaffenen, sinnenfalligen Zeichen der Heiligung und des Got-
tesdienstes der Kirche. Es handelt sich um Zeichen heiliger, unsicht-
barer, geistiger Wirklichkeiten und Ereignisse, durch die sowohl Gott 
(der Vater) durch Christus (den Sohn) im Heiligen Geiste die Kirche 
heiligt und das Werk unserer Erlosung  als auch die Kirche 
im Heiligen Geiste durch Christus, ihr Haupt, Gott (dem Vater) ihre 
doxolog'ische und preisende Verehrung mit Lobgebet und Danksagung 
darbringt. 2 

Diese liturgischen Zeichen, in denen sich die grossen Etappen des 
Erlosungswerkes Christi widerspiegeln und das Christusmysterium 'hic 
et nunc' verwirklicht und erlebt \vird, bezeichnen die Heiligung, die 

1.  D  e m, T1uJologie als kiI'chlic1uJ Tif1issenschalt,  1951.-J.  e u-
m e  Theologie als  Frankfurt a.  1953.-  C  g a  La 

 et   Paris 1962,-Vgl. J.   e t  T1uJoIogie,  Lexikon  Theologie 
und Kirche (LThK) Bd. 10, Freiburg 1965,61-71. - R. L a t  u r e 11 e, Theologie, 
science du salut, Bruges-Paris 1968. - J.   t  a   Perspektif.Jen der 
gie. Gesamme1te AtIfsiHze,  1968. -   e u e  e  t  r s g.), 
Die Funktion der TheoIogie  Kirc1uJ und Gesellscha/t,   R a h  e  

  Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon  die Praxis (SM), 
Bd. 1" Freiburg-Basel-Wien 1969, 860-874. 

2. Siehe C. V a g a g g   Il senso teologico della liturgia, Roma 21959; 
franz.: Initiation  a la 1iturgie, adapte de l'ita1ien par Dom Ph. Roui1-
lard, Bruges-Paris 1959; deutsch: Theologie der Liturgie, bearbeitet   Betz, 

 1959; engI.: The theologicaI dimensions of the 1iturgy, Col-
Iegevi11e, Minnesota 1959) (vVeiter benutzen wir den deutschen Text.) -  V c r-
h e u    dw Liturgie. Zur Theologie des GOltesdwnstes. Wien - Freiburg'-

 1964. -  F  s c h e r, Liturgie,  LTllK Bd. 6 (1961) 1085f. -  - G. 
 a r t  m  r t, L'Eglise en  Paris 1961; deutsch: Handbuch der Liturgie-

wissenschaft,  atIs dem Fl'anzosischen   Pl'agel', 2 Bde, Fl'eiburg 
1963 und 1965. '-- J.  J u  g m a   DeI' Gottesdienst der Kirc1uJ, Innsbruck-Wien 

 31962. - Ders., Liturgie(n),  SM, Bd. 3 (1969) 255-278. 
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Gott der Kirche schenkt, und die Verehrung, den Kult, den die Kirche 
Gott zuteil werden liisst. So wird in jeder kultischen Handlung eine Heils-
tatsache Gegenwart, an der die Kultgemeinde teilhat und sich das 
Heil erwirbt, indem sie diesen Gottesdienst mit Lobgebet, Danksagung' 
und  vol1zieht. 3 Die Liturgie ist Dienst am Menschen, aber 
ebenso Gottesdienst;4 sie ist der privilegierte Ort der Begegnung zwi-
schen Gott und dem Menschen; sie ist ein Dialog zwischen der Heilstat 
Gottes und der  del' Kirche im Gottesdienst darauf gegebenen be-
wussten, freiwil1igen Antwort;fi sie ist - nach dem schonen Ausdruck 
Seiner Eminenz, des Metropo1iten Damaskinos  der Schweiz - ein 
Liebestausch, der sich  unten nach oben und  oben nach unten 
vol1zieht;  sie ist ein hei1iges Spiel  Gottes Liebe und mensch1icher 
Gegenliebe; sie ist der Doppelaspekt einer absteigenden und einer auf-
steigenden Linie,7 die die Tatsache veranschau1icht, dass Gott zum 
Menschen herabsteigt und der Mensch zu Gott emporsteigt. 

Beide Aspekte sind  der Liturgie unzertrennlich miteinander 
verwoben und werden gemeinsam  jedem Augenblick und  jedem 
Tei1gebiet verwirklicht, d.h. Gott steigt  jedem Augenblick herab 
und die Kirche geht stii.ndig auf ihn zu. 

J ede liturgische Handlung wirkt - nach den bekannten abend-
Hindischen Ausdriicken - sowoh1 «ex opere operato», d.h. aus der li-

 Handlung an sich als Heilsvermittlung, als auch «ex opere 
operantis Ecclesiae», d.h aus der kultischen Handlung als einer 
Handlung der Kirche. Beide Aspekte werden  jedem liturgischen 
Zeichen gleichzeitig ausgedriickt, bald mehr der eine, bald mehr der 
andere. Bei den einen liturgischen Zeichen  bei den Sakramenten) 
steht die  eilsvermittlung iln Vordergrund und wird darum direkt 
bezeichnet, wii.hrend die gottesdienstliche Handlung im Hintergrund 
steht und nur indirekt angedeutet wird. Bei den anderen liturgischen 
Zeichen  bei vielen Hymnen des Tagzeitengebets) verhii.lt es sich 
gerade umgekehrt. 8 

Aus orthodoxer Perspektivc \verden diese lateinischen Ausdrii-

3.  C a s e],  chI'istliche J(ultmysteI'ium, RegensblIrg 41960, 79. 
4. A.-G.,  a r t  m  r t,  deI'  Bd. 1, 234. 
5. Ibidem 201ff. 
6. D.  a  a n d r e  u, Uebe/'legungen  Uppsala 1968. Zur  

deI' J(irche,  Stimmen der Ol,thodoxie.  Grundfragen des  'Vatikanums, hrsg. 
 D.  a  a n d  e  u, 'VYien-l"l'eibul'g'-BaseI 1969, 389. 

7.   e r h e u  a. a.  13. 
8. C.  a g a g g  n   deI'  32; 58. 
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cke vollauf unzutreffend, wenn der Ausdruck «ex opere opel'ato» auf 
bloss sieben «Mysteria» (Sakramente) beschrankt wird, indem den tibri-
gen liturgischen Handlungen  eine Wirksamkeit «ex opere operan-
tis Ecclesiae» zuerkannt _vird.  der byzantinischen Tradition weisen 
samtliche liturgische Handlungen eine epikletische, deprekative und 
doxologische  auf, so dass nicht einsichtig ist, weshalb die einen 

 ihnen «ex opere operato», die anderen aber «ex opere operantis» 
wirken sollten. 9 

3. Der erwahnte Sinn der Begriffe «Theologie» und «Liturgie» 
gestattet uns jetzt, sie  verbinden und den theologischen Hinter-
grund der Liturgie  verstehen und hervorzuheben. 

Die Liturgie bringt einerseits die bereits bestehende bibJische 
oder patristische Theologie zum Ausdruck, andererseits eilt sie der Dog-
menbildung voraus und hat wiederholt machtig  deren Entfaltung 
beigetragen. Die liturgische Spiritualitat macht  die theolog'ischen 
Begriffe empfanglich und bildet den HauptanJass zur Dogmenentwick-
lung10 im Rahmen einer liturgischen Theologie, die durch die Gebete, 
die Kanondichtung des Orthros (Matutin) nnd die ganze Hymnogra-
phie zur Belehrung der Glaubigen und  Abvvehr hiiretischer Auf-
fassungen beitrag't. 

Wahrend der trinitarischen  spielte die Berufung 
auf die Liturgie eine grosse Rolle.ll Auch bei den christologischen 
troversen12 waren liturgische Begrtindungen  Bedeutung sowie spa-

9. R.  t  SakraInente im J'Vechselspiel  Ost   

 1979, 243. 
10. "Eine g'enauere Kenntnis der Dogmenent\vicklung lasst uns heute diese 

\vichtige Beziehung' zwischen Liturgie und Glauben klarer erfassen. Die Litul'g'ie 
bildet einen' Hauptanlass zur Dogmenent\vicl(lung)): C. V a g a g g   a. a.  310. 

11. "Origenes    den  das eucharistische Hoch-
gebet an.  der Auseinandersetzung zwischen Arianern und Antiarianern muss-
ten die  liturgischen Texte fort\vahrend als Argument dienen ... Aucll 

 der  Kontroverse berief man sich auf die Liturgie ...», ibidem 349. 
12. Siehe   h e  d       Bd. 1, Athen 1975, 

328-331. - J.  J u  g m a n  Die Stellung ChI'isti im  Gebet,  

21962, 174. - D e  s., Die LituI'gie der    Gregor den Grossen, 
Freiburg   1967, 177ff. - H.-J. S c h u  7" Die byzantinische LituI·gie. Vom 
Werden ihI'eJ' Symbolgestalt, Freiburg'  Br, 1964, 28f. - "Besonders  wurde 

 der Auseinandel'setzung mit dem Pelagianismus nnd Semipelagianismus mit 
 Argumenten operiel't»: C. V a g a g g   a, a.  350, wo man einige 

Beispiele  
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ter im  und  der Auseinandersetzung der Griechen mit 
den Lateinern.14 

Die Liturgie ist nichts anderes als der gelebte und irgendwie 
- mehr indirekt als direkt - auch der gelehrte Glaube. Deshalb ist 
das  den Jiturgischen Handlungen und Texten enthaltene theologi-
sche Gedankengut eine lebendige Quel1e der Dogmatik und der ganzen 
Theologie. 

Weiter unten werden wir noch andere Gebiete und Disziplinen 
der liturgischen Theologie erwahnen, die gleichzeitig Grundsteine und 
Bestandteile der orthodoxen liturgischen Spiritualitat sind. 

4.  die Verbindung der Liturgie mit der biblischen Theol0-
gie gibt Oscar Cullmann  seinen Werken15 gute Beweise. Gott steigt 

 uns herab nicht  im sakramentalen Heilsmysterium seines er-
losenden Tnns, sondern auch im Offenbarungsmysterinm seines 
senden Wortes, der Heiligen Schrift, die Hauptbestandteil der litnrgi-
schen Lesungen nnd Formuliernngen, der Gebete nnd Hymnen ist.1B 

Die zwei Teile, aus denen die eucharistische Liturgie  gewis-
sem Sinne besteht - namlich Wortgottesdienst nnd Encharistiefeier-, 
sind so eng miteinander verbunden, dass sie einen einzigen Knltakt 
ausmachen.17 

5. Die Untersuchung des Ursprungs aller Aspekte des liturgischen 
Bereichs, der verschiedenen litnrgiscllen Typen nnd Familien der 
Vergangenheit und der Gegenwart setzt das tiefere Erfassen der histo-
rischen Theologie, der Kirchengeschichte, der Qogmengeschichte, der 
Patristik, der christJichen Archi:i.ologie, der christlichen Kunstgeschichte 
n.a.m. vorans. 

13.   h e  d  r  u, a. a.  331f. - Vgl.  S t u d e r, Die theoZogische 
AI'beitsweise des  von  Ettal 1956, 55ff.; 62; 70. 

14. Vgl. J. J u g       Bd. 1, 
Paris 1926, 268ff., 311ff. -  C  r d        Rom 
2'1950, 168. 

15. Siehe   C u 11 m a n  Le culte  l'Eglise pJ'imitive, Neuchatel-
Paris 1944: engl.: Early Christian \Vorship, London 1953.-D e rs., UJ'christentum 
und Gottesdienst,  41962. - D e r s.,   et le culte de  E'glise primitive, 
NeucMtel 1963. - Vgl. a u c h J. D a n  e  u, Bible et liturgie.  theologie bi-
blique des  des letes d'apI'es les peres de l'Eglise, Paris 21958. 

16.   h e  d  r  u,      
      Athen 1968,  V e r h e   a.a.O. 

207ff. 
17.  des 1I. Vatikanum, Art. 56. 
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Wenn man die Predigten der Kirchenvater liest, hat man den 
Eindruck, dass es sich dabei um liturgische Gebetstexte handeJt. Die 
Kirchenvater wurden aber nicht nur  der Liturgie beeinflusst, son· 
dern sie beeinf]ussten selbst auch die LitUl'gie.18 Der Beitrag der Vater 
,war besonders wichtig zur Regelung und Neuordnung der eucharisti-
schen Liturgie, zur Gestaltung des liturgischen Hymnengesangs  Ab-
grenzung gegen die Haretiker. Viele Beispiele beweisen die grosse Ab-
hangigkeit der liturgischen Kirchenhymnen  der patristischen Theo-
logie und  den Predigten der Kirchenvater. Wir wollen einige Bei-
spiele erwahnen: Die vergleichende philologische Arbeit hat bewiesen, 
dass der 1nhalt und die aussere Formulierung der Hymnen  Romanos 
dem Sanger  auf Athanasius  Alexandrien, J ohannes Chry-
sostomus, Basilius  Seleukia, Cyrill  Alexandrien, Gregor  

Nyssa, Asterins  Amassia, Gregor  Neokaisareia (dem Wunder-
tater), Cyrill  Jerusalem u.a.  Basilius der Grosse be-
einflusste ebenfalls die litnrgischen Hymnen. Charakteristisch ist das 

 diomelon» (kurzes Kirchenlied mit eigener Melodie), das  der gros-
sen Fastenzeit den Sinn des echten Fastens erklart. Dieses  diomelon 
wurde wortwortlich der zweiten Homilie  Basilius dem Grossen  
das Fasten entnommen: «Lasset uns ein annehmbares Fasten halten, 
das dem Herrn \vohJgefallig ist. Das wahre Fasten ist die Flucht vor 
der  ist der Zunge Beherrschung, die Enthaltung vom Zorn, die 
Abwehr  Begierden,    achrede,   und Meineid. 
Die Enthaltung  diesem ist wahrhaftes, wohlgefalliges Fasten».20 

Es ist fei'ner bekannt, dass ein Hymnus des Kanons  Kosmas 
zur Geburt des Heilands fast wortlich der Rede des h1. Gregor des Theo-
logen «Znr heiligen Theophanie»     entnommen 
wurde. Ebenso wurden verschiedene Osterhymnen  einer Osterrede 
desselben Kirchenvaters beeinflusst, so   der Hymnus: «Der Aufer-
stehung Tag. Gliinzend lasst uns werden am Volksfest. Und lasst uns 
einander umarmen. Lasset zu denen,  uns sprechen, die uns has-
sen: Ob der Auferstehung' wollen wir uns alles verzeihen, und so lasst 

18.   h e  d  r   DeI'   und deI' griechisch-ortltodoxe 
Gottesdienst, Sonderdrnck alI5 "Studia  VIIr", hr5g. bei F. L. C r  5 5, 

 und Untersuchungen zur Gescltichte del'   Bd. 93, Ber]jn 
1966, 29'1-298. - D e r 5.,   Bd. 1, 189ff. 

19. Vgl.   m a d a k  5,       
  Bd. 10, Athen 1966, 914-921. 

20. PG 31, 196.-   h e  d          
 Athen 1958, 66 Anm. 2. 

21. PG 36, 312. 
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uns rufen: Christus erstand  den Toten, nachdem er dHrch den 
Tod vernichtet clen Tod, den  den  Ruhenden das Leben ge-
schenkt.»22 

 charakteristisches  ist auch der von Theophanes dem 
Graptos gedichtete Hymnus des Karsamstags, der den Sinn des Sabbats 
betrifft. Dieser Hymnus wiederho]t fast  ganzen Abschnitt der 
ersten Rede Gregors von Nyssa «Zum heiligen Pascha)    

 Diese  stehen  Einklang mit der Bestatigung, die 
 der hl. Dorotheus im 7. Jh. gibt: «Dass man Abschnitte aus den 

Schriften der heiligen Vater singt, ist   Werk... Sie beleuchten 
unsere Seelen. Von ihren Worten kbnnen wir den Sinn des Feiertages 
kennenlernen».23 

Es ist auch bekannt, dass die theologische Lehre der Kirchenva-
ter die Haupttypen der Ikonen und ihre dogmatische Rechtfertigung 
beeinflusst. Charaktel'istisch sind  die Reden  die heiligen Ikonen, 
mit denen J ohannes von Damaskus die Grundlage  alle spateren 
Erbrterungen  die Bilder- und Reliquienverehrung geschaffen hat. 25 

6. Die Verbindung yon Theologie und Liturgie geschieht offen-
sichtlich auch im Rahmen der systematischen Theologie. 

Was die Gotteslehre betrifft, erleben wir Gott  der LituI'gie sowohl 
a]s das «mysterium tremendum» als auch als «mysterillm fascinosHm).26 
Gott wird stets als der Dreieinige er]ebt. Die liturgischen Handlun-
gen haben immer eine trinitarische Struktur. «Alles Gute kommt vom 
Vater durch seinen menschgewordenen Sohn J  Christus  Gegen-
\vart des Heiligen Geistes, und somit muss alles im Heiligen Geist durch 
den Sohn zum Vater  Darin liegt die trinitarische Dia-
lektik der Heilsbkonomie. «Die ganze Struktur der Liturgie beruht auf 
der trinitarischen Ordnung und bleibt ohne  unverstandlich.)2S Die 
liturgischen Texte beweisen, dass sowohl die Behauptung des protestan-
tischen Kirchenl1istorikers Karl  nach der «clie morgenlandische 
Theologie den Tritheismus  der Trinitatslehre nicht ganz  

22. PG 36, 624ff. 
23. PG 46, 601. -   h e  d   u, ibidem. 
24. PG 88, 1829. 
25. PG 94, 1232ff. -   t a n e   Freiburg 1958, 489. 
26. VgI. R.  t t   Heilige, 251936. 
27. C. Vagaggini. a.a.O. 139. 
28. Tbjdem. 
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hat»,29 als auch die Meinung, dass die liturgische Trinitatsauffassung 
 emanatistisch-gnostischen Charakter hat,30 unrichtig sind. 

Die Dreifaltigkeit, wle sie in der Liturgie erfahren und erlebt 
\vlrd, ist der eine Gott. Es ist der Einheit des gottlichen Wesens «gege-
ben, dreipersonlich  sein, und der Dreipersonlichkeit ist es wesenhaft 
eigen, eines Wesens  seln. Einheit und Dreifaltigkeit slnd die lebens-
volle Wirklichkeit Gottes; sie stehen nicht in Spannung zuelnander... 
Darum kommt die Dreipersonlichkeit nlcht zur Einheit hinzu, sondern 
Gott ist so wesenhaft der dreipersonliche, wie er der  ist.))31 

Die Ausg'estaltung' der morgenlandiscl1en Anaphora ist vor alJem 
gekennzeichnet durch den trinitarischen Ausbau der Einleitung zum 
Drei-mal-heilig'.32 Die trinltarlscl1en Doxolog'ien slnd dann besonders 
zahlreich  der Ostkirche. 1m Unterschied  der l'omischen Liturgie 
schliessen die ostlichen Liturgien die Orationen fast stets mit elner trl-
nitarischen Doxologie ab.33  slnd auch die trinitarischen Hymnen 
der ostlichen Liturgie, die mit anschaulichen  das Trinitats-
mysterium lobpreisen. 

Der bekannte Franzlskaner-Priester Kilian Kirchhoff, der sich 
neben der Seelsorge der Ubersetzung ostkirchlicher liturgischer Hymnen 
widmete, hat mlt den Dreifaltigkeitskanones des Metrophanes von 
Smyrna aus dem 9. Jh. \veiten Kreisen des Abendlandes die ostliche 
Trinitatswelt erschlossen.34  Beispiel: «Als doppelter Trieb sprosst 
aus dem Vater wie aus einer Wurzel auf der Sohn und der gute Geist, 
die gottentstammten Zweige und gleich anfanglosen  gleicher 
Wesenheit. Sie sind drei Lichter der einen Gottheit» (2. Kanon, 1. Ode).35 
Dieses Beispiel zeigt, dass die kultische Trinltatslehre keinen schola-
.stiscllen Cllarakter hat; sie hat vielmehr apophatiscllen Charakter. Es 
handelt slch hier nicht nm kataphatische theologische Spekulation, 

29.   1  Enthusiasmus  Bussgewalt im griechischen Monchtum, Leip-
lig 1898, 104ff. 

30. Vgl.  U.   a 1t h a s a r,  Stimmen der Zeit, 1939, 38. 
31. J.  c  a k, Theologische Denkstile im MOI'genland und Abendland,  

Handbuch der Ostkirchenkunde, hrsg.     k a, J.  c  a k,  
  e r t   1971, 303. 

32. H.-J. S c h u 1  a.a.O. 34. 
33. C. Va g a g g   a.a.O. 153-156.  
3t,. J.  c  a k, a.a.O. 305.  
35. Hymnen der Ostkirche: Dreifaltigkeits-,  Totenhymnen. 

Obertragung aus dem griechischen Originaltext des Oktoechos und im Jahre 1940 
      r c h h  f f,   Auflage tiberarbeitet  

herausgegeben   C h. S c h  11 m e  e r, .Mtinster 1960, 27-74. 
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sondern um symbolische Bilder nach Art der Natur oder Biologie (Lich. 
ter-Wurzel-Zweige-  wie sie auch  den Kirchenvatern be-
nutzt worden sind. Diese Bilder weisen bloss auf die unbegreifliche 
transzendente Realitat der heiligen Dreifaltigkeit hin und heben den 
heilsgeschichtlichen Aspekt der Trinitatsauffassung besonders hervor. 

7. Christus ist besonders  den liturgischen Handlungen gegen-
wartig. Alle Formen der orthodoxen Liturgie bilden Zweige eines und 
desselben Baumes, der durch dieselbe pneumatische «Entelechie» und 
denselben Lebenssaft belebt wird. Auch wenn der Gottesdienst  seinen 
Formen eine Entwicklung durch die J ahrhunderte hindurch erfahren hat, 
so bleibt sein Geist dennoch unveranderlich. Die Verschiedenheit des im 
Gottesdienst durch die J ahrhunderte hindurch Geschaffenen, Gelesenen, 
Mitgeteilten, Gesungenen, Vollzogenen, Gehorten und Gesehenen ist 
mit der Verschiedenheit der Tone und Instrumente vergleichbar, die 
eine Symphonie reicher und anziehender machen.38 Der gemeinsame 
Grundton dieser Verschiedenheit ist die Erfahrung, die  den apo-
stolischen Zeiten bis heute gemacht wird, und  die der protestanti-
sche Professor Friedrich Heiler das folgende schreibt:  den neueren 
Formen der orthodoxen Liturgie ist «dasselbe Mysterium umschlossen, 
das ehedem  viel schlichteren und einfacheren Formen geborgen 
war. Wie die Christen des 4. Jahrhunderts, wie die Christender Mar-
tyrer- und der apostolischen Zeit, so erfahren auch heute die G]au-
bigen der orthodoxen Kjrche des Ostens, dass  der... Liturgie der ge-
kreuzigte und auferstandene Christus gegenwartig wjrd und mit ihm 
die Herr]ichkeit und Seligkeit des Himme]s auf die Erde herabsteigt.»37 

Die einen ostlichen Liturgien stellen das Hei1swerk Christi aus-
 (Liturgie  Hippolyt, sog. Klementinische Liturgie, J a-

kobus- und agyptische  asiliusliturgie) , die andern zusammenfassend 
(Aposte]- und Chrysostomusliturgie) dar.38 

Die liturgische Christologie ist indessen unzertrennlich mit der 
Soteriologie verbunden. Das wird besonders daraus deutlich, dasswir 
durch die Liturgie die sog. «liturgische» oder «verdichtete Zeit» (<<temps 
cultique», «temps concentre)))  klassischer Weise erleben. Nach diesem 
Begriff hort die Zeit im Kultus auf,  der Form der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft  bestehen, und verwandelt sich  ein mysti-
sches Erlebnis, wobei Ewiges, Vergangenes,  und selbst die 

36.   h e  d  r  u.   .... 59. 
37. F. Heiler, Urki,.che und Ostkirche,  1937, 334. 
38. J.  e t  Eucharistie,  SM. Bd. 2 (1967) 1214-1233. 
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«Eschata))  mystischer Weise als tiberzeitliche Gegenwart erscheinen 
 erlebt werden.39 Um mit Goethe  reden:. 

, «Hier ist Vergangenheit bestandig, 
Das ktinftige voraus lebendig, 
Der Augenblick ist Ewigkeit.))4  

Diese Tatsache erkla.rt, warum in den Texten der orthodoxen 
 unabha.ngig das Wort «heute»  und Situationsaus-

 in der Zeitform des Pra.sens auftreten. So horen wir  tiber 
das Gegenwa.rtigwerden des Wunders  Bethlehem: «Heute wird 
Chr,istus in Bethlehem geboren aus der Jungfrau, heute nimmt der An-
fangiose seinen Anfang und das Wort wird Fleisch.» Am Fest der  
'phanie des Herrn singt die Kirche: (...heute begra.bt der Herr in den 
Fluten die Stinde der Menschen; ... heute kommt der Herr, die Natur 
der, Gewa.sser zu heiligen... )) Am Grossen und Heiligen Freitag singen 
,wir': «Heute ha.ngt am Holze, der die Erde tiber den Wassern aufgeha.ngt 
bat...» Am Ostersonntag sagen \vir: «Das heilige Pascha ist uns heute 
.gezeigt... Das Pascha , das uns offnet zum Paradiese die Pforten...» Am 
Fest der Himmelfahrt, Christi: (Heute schauen im Himmel die himmli-

 Ma.chte unsere Natur und staunen ob der neuartigen Auffahrt... )) 
Am  pfingsten: «(Die Kraft, die heute uns heimsucht, ist der 
gute Geist.... ))41 

Diese Aussagen zeigen, dass die Heilstaten J esu als Taten der 
ewigen Person des Logos ein Perennnita.tsmoment enthalten und der 
vergehe'nden irdischen Zeit immer simultan sind. 42 

Die, Gottesdienste an Feiertagen vermitteln den Kontakt mit 
der Qlli'ntessenz der orthodoxen Christologie, die nach der Tradition 
der griechischen Kirchenva.ter untrennbar mit der Soteriologie ver-
bu'nden ist. Die kirchlichen Feste sind in sich die im Gebet  
angeeignete, aufgenommene und konvertierte Christologie und die in der 
Glaubenseinheit der Brtider und der ganzen Kirche besta.rkte Christo-

 
Die ,soteriologische Christologie der orthodoxen liturg'ischen 

,39. Vgl. F.:.  h e  d or  u, Le ChI'ist dans  cycle des !eles de l'Eglise 
doxe,  Le Christ  laliturgie. Conferences Saint-Serg'e XXVIIe Semaine d' etu-
des liturg'iques, Paris (24-28  i 980), hrsg.    r  a c c annd   j. 
;; t  a, Rom 1981, 245ff. 

40. C. V a g a g g  n  a.a.O. 62. 
41. Vgl.   h e  d  ro   

42. J.  e t  a,a.O. 1230. 
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Texte betonen und heben in besonderem Masse das Moment der Inkar-
nation, die selbst Erlosungscharakter hat, hervor sowie die Tatsache, 
dass Christus der Gott-Mensch ist,  dem die hypostatische  der 
beiden Naturen sich voJlzogen hat. Ohne dass diese Christologie zu einer 
pedantischen Analyse  bekampft sie den Doketismus und alle chri-
stologischen Haresien.  der Verwendung  einfachen,  

und konkreten   sie die christologischen Dogmen 
der Okumenischen Konzile, besonders des Konzils  Chalzedon. Das 
erklart, warum die Christologie des «Heortologion» (Festtagszyklus) 
einesteils «zenotisch» und andernteils «doxologisch» ist. 43 

 den Herrenfesten des liturgischen Kirchenjahres erleben 
die orthodoxen Glaubigen die Hauptetappen des Erlosungslebens und 
-werkes Christi. Diese Herrenfeste sind also nicht nur Erinnerungen 
an das Heilsgeschehen, sondern sie sind dieses selbst; sie sind nicht nur 
Gedenkfeiern, sondern geheimnisvolJe Handlungen, Christophanien. 
Es ist  der Tat Chl'istus selber, welcher am Palmsonntag  J erusalem 
einzieht,  der Karwoche leidet, stirbt und begraben wird und am 
Ostertage aufersteht. 

So geht es nicht um die Erinnerung an etwas einmal Geschehenes, 
sondern um den Vol1zug, um das Ereignis der EI'losung selbst. Die Glau-
bigen nehmen teil an der Tatsache und erleben sie genau so real wie die 
ersten Zeugen. 

Das liturgische «Gedachtnis» (die  ist nicht blosse 
Erwahnung, sondern wahre Begehung der gottlichen Taten. «Anamne-
sis meint dabei nicht nur die subjektive Vergegenwartigung im erinner-
ten Bewusstsein der Feiernden, sonderndie objektive Vergegen\varti-
gung, das In-sein des Erinnerten im kultischen Werk und Wort.»44 

8.  den orthodoxen Gottesdienst ist das Osterfest das Kirchen-
fest schlechthin; es ist das Fest der Feste, der Hohe- und Mittelpunkt 
und der leuchtende Gipfel des ganzen Kirchenjahres, das grosse Freu-
denfest, dessen Jubelklange durch die ganze Osterzeit fortklingen und 

 Pfingsten hinaus durch das ganze liturgische J ahr. Die ostliche 
Kirche feiert Ostern als das grosse J ubelfest, als wahres Volksfest. Die 
Freudenlieder der Ostern feiernden Kirche vermischen sich mit den 
gewaltigen Harmonien des Kosmos; die ganze  bildet  
Riesenchor und verherrlicht die Auferstehung. Die ganze WeJt wird mit 

43.   h e  d  r   a.a.O. 251.  
44..J.  e t  a.a.O., 1229.  
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dem Hymnus zur Freude aufgerufen: «Der Himmel moge sich freuen, 
die ganze Erde juble, die ganze Welt,die sichtbare und unsichtbare 
moge feiern; denn Christus ist erwacht. Ewige Freudel»46 

Dieser Glaube an das hochste und tiefste christliche Heilsgeheim-
nis, der den Herzschlag des orthodoxen Christentums bildet, ist so 
lebendig, stark und leuchtend, dass er nicht Gegenstand der theologi-
schen Spekulation geworden ist. Die orthodoxen dogmatischen Trak-
tate haben vor diesem Mysterium der Mysterien in anbetendem 
Schweigen ihr Haupt verhullt, die Theologie ist hier der lebendigen 
Frommigkeit gewichen. 

Fur die orthodoxe Theologie ist die Identitat des Auferstandenen 
mit dem historischen Jesus  Nazareth unbestreitbar. Und dieses 
«J a» zUrn Ereignis der Auferstehung J esu ist niemals eine neutrale, 
personlich uninteressierte Tatsachenfeststellung, sondern das Zeugnis der 
vom Auferstandenen personlich Betroffenen. Gerade dieses Zeugnis ist 
das lebendige Prinzip des griechisch-orthodoxen Gottesdienstes. 

Das Ostergeheimnis steht im Gesamten des Kirchenjahres der Ost-
kirche als Brennpunkt des Glaubens und als Quelle und Unterpfand 
der  Mittelpunkt ihres Erlebens und Gottes-
dienstes., Deshalb gilt die orthodoxe Kirche mit Hecht als die Auf-
erstebungskirche. 

Charakteristisch ist die orthodoxe Auffassung vom Sonntag 
  der dem Herrn und seiner Auferstehung gewidmet ist. 

J,eder Sonntag ist  Auferstehungstag, ein Abbild des Osterfestes. 46 

9. Die liturgischeChristologie ist mit der Eschatologie verbun-
den. Die Liturgie als Vorwegnahme himmlischer Wirklichkeit, als Vor-
geschmackvon der'kommenden HerrJichkeit47 ist intentional auf die 

  in der Parusie48 ausgerichtet.  ihr wird eine 
neueWeltperspektive, ein neues Gesamtbild der Welt,  neuer Gottes-
Raum und eine neue Gottes-Zeit manifestiert. Die Ausrichtung auf den 
kommenden Herrn ,der GJorie, auf die Welt der Verklarung und auf clie 

'45. Vgl.   h e  d   u,       
 Zeitschrift  Athen 1964, 335ff, 

46.S1eheE.  h e  d'o r  u, L'esprit du dimanche dans toute  celebI'ation 
 c!dte  Lex Ol'andi 39: Le Dimanche, PaI'is 1965, 125-138. 

47. R.  t  a.a.O. 189. - Vg1. G. F 1  r  v s k    deI' 
tristik,  Studia patristica, Bd. 2, Bel'!in 1957, 235ff. -   h e  d   u, '11-

  ... ,  
48. J.  c  a l{, a.a.O. 286. 
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'Auferstehung des ganzen Kosmos durchklingt das gesamte ostliche 
liturgische Beten. Die Gegenwartigkeit und Zeitenthobenheit der escha-
tologischen Fakten kulminieren in der Wiederkunft des Herrn. Hier 

 wir auf ein Grundmotiv der Ostkirche: Der Herr lcommt. Seine 
An"vesenheit durch die Zeiten hindurch ist dem inneren MenscheIi 
bar deutlich. So verstehen wir den urchristlichen Abendmahlsruf «Ma-
ranatha» (1 Kor. 16,22; Did. 10,6), der einen doppelten Sinn hat: «Unser 
Herr kommt», d.h. «ist nahe» und «komm, unser Herr», wie auch das 
letzte Gebet des Neuen Testaments (Off. 22,20) lautet. 49 

10. Den Kern der Liturgie bilden die sakramentalen Handlungen, 
und ihr Hohepunkt ist die Feier der Eucharistie. Sie ist das hOchste 
der Sakramente, die auf das eucharistische Opfer hingeordnet sind und 
die entweder auf dieses Opfer vorbereiten oder sich davon herleiten. 
Die Eucharistie ist wirkliche Epiphanie des menschgewordenen, hin-
geopferten, auferstandenen und verkliirten Wortes Gottes. 50 Sie .ist 
sakramentale Inkarnation  Tod und Auferstehung Christi,51 die sa-
kramentale Vergegenwartigung des Ostermysteriums, der Erlosung 
durch Christus,52 der Inbegriff der ganzen Liturgie. 53 Die  Sakra-
mente bilden gewissermassen den Unterbau der Feier der  

Die Eucharistie ist in  Weise die Verwirklichung 
des neuen Aons in Raum. und Zeit, im alten  die Gegenwart und 

 des kommenden Aons. 55 Charakteristisch sagt Johannes 
Chrysostomus:  W under! Der geheimnisvolle Tisch ist bereit, das Lamm 
Gottes wird  dich geopfert, das geistige Feuer bricht aus dem Altar 
hervor, die Cherubim sind zugegen, die Seraphim eilen herbei, die mit 
sechs  versehenen Geister  das Antlitz, alJe geistigen 
Miichte bitten mit dem Priester  dich, das geistige Feuer steigt herab, 
das Blut im Kelch fliesst  deiner Reinigung aus der unbefleckten 
Seite. Glaubst du dennoch nnter Menschen  sein und auf Erden zu 
weilen? Oder wirst du nicht vielmehr in den Himmel  

 F.  e  1e r. EI'scheinungsfoI'men und vVesen  Religion, Stuttgart 1961, 
263. 

50. C.  a g a g g   a.a.O. 117·128.· 
51. H.-J. S c h u   a;a.O. 35. 
52.   e r h e u  a.a.O. 16. 
53. C.  a g a g g   a.a.O. 115.  

 J.  J u  g m a   LituI'gie(n), in:SM, Bd. 3 (1969) 258.  
55.  S c 11 m e m a   Indl'oduction  Liturgical Theology, London 1966,  
56. Johannes Chrysostomus ver\vendet oft das Bild des geistigen Tisches .. Ygl. 
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Alles das erkHi.rt, warum die orthodoxe liturgische Schriftlesung 
kein Selbstzweck und kein Biblizismus ist. 

Die h1. Schrift wird zutiefst als Mysterium Gottes geschaut. 
Deshalb steht die Schrift  den ostlichen Menschen innerhaJb der 
grossen kultischen Ordnung.  der Liturgie ist auch das biblische Wort 
Ereignis, aJlerdings  mystischem Sinn. Das Evangelium ist nicht ein 
Buch  das menschliche Leben des ErJosers, sondern dieses Leben 
selbst; das Evangelium ist der Herr selbst inmitten seiner GHiubigen; 
die Ereignisse  sich  neuem  der Kirche. 5 7 

Johannes Chrysostomus betont die Verbindung der liturgischen 
Zeit und der liturgischen SchriftJesung, wenn er  einer Predigt sagt: 
«Propheten rufen allenthalben, Apostel  die feste Botschaft, 
Christus  der Mitte steht und der Vater nimmt das Geschehen an, der 

 Geist  die Versammelten mit seiner Freude.»S8 
Die Eucharistie ist nicht ein IImysterion» unter anderen, sondern 

das «mysterion der mysteria)). Diese grundJegende Definition basiert auf 
der Quelle der orthodoxen Ekklesiologie. Die  
die Kirche, manifestiert sie und  adaquat ihr Wesen aus. DeshaJb 
bezeichnet im Orient das Wort (ILiturgia» immer kurz und  den 
eucharistischen Gottesdienst. 59 

Nikolas Kabasilas sagte, dass die  «mysteria» (Sakramente) 
nicht vollkommen seien und nicht ihre ganze Wirkung hervorbringen 
konnten, wenn sie nicht in die Teilnahme am gottlichen Festmahle ein-

  J edes Mysterium existiert, indem es auf die Eucharistie 
hingeordnet ist, und wird durch ihre Macht, die diejenige der Kirche 
ist, \virksam; in der Eucharistie namlich vollendet und manifestiert sich 
die Kirche. Die Kirche ist da,  die Eucharistie gefeiert  1m 
blick auf die Eucharistie haben alle «Mysteria) bis zu einem gewissen 
Grad einen instrumentaJen Charakter. 

Mit den Unionsbestrebungen des 13. Jhs ist die lateinische 
nahme  sieben Sakramenten auch in dieSchultheologie der Ost-
kirche eingedrungen, obgleich keine dogmatische Entscheidung dar-

R.  a 5  5 k i, Das J'Vo/'t Gottes  Liturgie   der Gemeinden des 
 Chrysostomus,  1974, 162ff. 

57, VgJ.   h e  d  r  u, a.a.O. 86.- YgJ. F,  e i  e  Urki/'che u/Hl 
Ostkirche, 335. 

58, PG 51, 145. - R.  a S  n 5 k i, a.a.O, 751'.  
59,   h e  d  r  u,   Bd, 1, 47f.  
60.  i k  a 5  a b a 5 i  a 5,  pie  Jesus Ch/'ist,  21960, 

106.-    t  a,a,O, 195. 
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 vorliegt. Die Siebenzahl der Sakramente wurdeweniger wegen des 
.Einflusses der lateinischen Theologie akzeptiert als vielmehr wegen de.r 
besonderen Faszination, die man im lateinischen Mitte]alter·  .. dem 
byzantinischen Kulturkreis  die symbolischen Zahlen empfand: 
die Zahl Sieben erinnerte  allem an die sieben Gaben des Geistes· in 
J esaias 11 ,2-4, obwohl sie gerade der orthodoxen Tradition fremd war. 6l 

11. Sehr aktuell istdie liturgische Ekklesiologie. Die Liturgie 
konstituiert die Kirche als Kirche, und sie bringt das· zum Ausdruck, 
was die Kirche ihrem Wesen nach ist. Die Liturgie ist Selbstbffenb/l-
rung und Epiphanie der Kirche.  Nach  Evdokimov ist jede liturgi-
sche Handlung stets ein Ereignis  der Kirche, durch die Kircheund 
'{ur die Kirche. 63 1m Jahre 1979 habe ich im Institut der Orthodoxen 
Theologie in Paris  das Thema «Die Phanomenologie der Beziehungen 

 Kirche und Liturgie» gesprochen und dabei folgendes gesagt:· Die 
Liturgie ist keinesfalls nur eine zierende Girlande des kirchlichen Lebens; 
sie ist Quelle und Zie] der ganzen kirchlichen Aktivitiit. Die Kirbhe 1st 
das eigentliche und unmittelbare Zie] der Liturgie und der Eucharistie 
ganz besonders. Sie ist ebensosehr die Wirkursache, der formale und 
endgiiltige Grund der Liturgie. Aristoteles'  dass «das Ganze dell 
Teilen vorangeht», gilt auch  den kleinsten Teil der Liturgie. Die 
Kirche ist die Entelechie, die jeden Teilaspekt des liturgischen Lebep.s 
animiert; sie ist Anfang und Ende, Alpha nnd  Urgrund und 
Endziel der Liturgie. 64 

Die liturgische Versammlung geht auf das griechische W  
  das etymologisch gesehen vom Verb  

abgeleitet ist, was soviel heisst wie:  aussen rufen, zusammenrufen, 
versamme]n usw. Die Liturgie ist demnach die Verwirklichung  

61. FtiJ' die Zal11 der Sakramente siehe   r e m b e  a s,   
   Bd. 3, Athen 1961, 60f. -   h e  d  r   

a.a.O, 48-52. -   b r i  s k    in:   
  Bd. 1, Athen 1962, 238. - S.  u  g' a k    

PaI'is 1935, 156f.   f an a s s i e f f, SacI'aments et  in: La Pensee 
orLhodoxe 8 (1951) 17. - R, Hotz, a.a.O. 266ff. 

62.   e r h e u  a.a.O. 122-127, 
63,   v d   m  v ,  de l'Eglise,  La Pensee ortllO-

doxe 13 (1968) 53. - Vgl. d e r s., L' Orthodoxie, Neucl1aLel-Paris  
64.   11 e  d  r  u,  phinomenologie des  entre l'Eglise et  

lituI'gie,  L' Eglise    Conferen.ces Saint-Serg'e, XXVle Sem9.ine 
d'etudes liturgiques, Paris (26-29 jnin 1979), hrsg.    r i a c c a: t!O,d  

 i   i a, Rom 1980, 292. 



184 Evangelos Theodol'Ou 

Kirche. Der Kultus setzt als erstes das Bemuhen um die gemeinschaft-
liche Einheit voraus. Man muss die Menschen, die im Alltag durch 
verschiedene 1nteressen, Leidenschaften, Rassen, Berufe, Geschmack 
usw. getrennt sind, versammeln, sie  aussen herbeirufen und im 
Haus des Vaters vereinen. 

J ede Liturgie ist Gemeinschaftswerk, eine geheiligte Handlung 
an der Gemeinschaft.  unerbittlicher Weise bekampft die Liturgie 
den Egoismus des Menschen und lasst ihn die Wirklichkeit der Xirche 
und seine Bestimmung fur ein Leben  der Gemeinschaft entdecken. 05 

Diese Wahrheit ist mit dem Wort  (Liturgie) aus-
 \vas Leistung, Werk des Volkes  bedeutet. 

Nicht lediglich der Klerus, sondern die Kirche als  christianus» 
ist Subjekt der Liturgie. Die Gesamtheit der Glaubigen als priesterli-
ches Gottesvolk istzur Teilnahme daran berufen. Der lateinische 
Westen widersetzte slch jahrhundertelang der Verwendung des Wortes 
«Liturgia». Er verwendete dieWorter «ministerium»,  «ritus», 
«OPUS»," «servitus», «cultus», «solemnitas» usw. Der heute imWesten ver-
wendete Ausdruck «Liturgie» hat sich erst vor verhaltnismassig kurzer 
Zeit  der romisch-katholischen Kirche  Vor dem 20. Jh. 
findet man ihn kaum  offiziellen Kirchenakten. 66 Daraus entnehmen 
wir, dass die   «Liturgie» im Westen erst durch dasZweite 
Vatikanische  offiziell und feierlich geschehen ist. Wir treffen den 
Ausdruck (cLiturgie» nicht nur im Titel, sondern auch an vielen Textstel-
len der «Constitutio de Sacra Liturgia» an. 

FoJgendermassen ausserte sich Metropolit Damaskinos  der 
Schweiz: «Liturgie ist zutiefst ekklesial und damit auf das Gemeinschaft-
liche hin angelegt... Die Liturgie wandelt den 1ndividualismus ins 
wahrhaft Personliche; eine vollendete Erganzung und Durchdringung 
des Personlichen und Gemeinschaftlichen vollzieht sich  ihr... Sie 
ist das im Wir verschmolzene 1ch... Sie ist... gemeinschaftlicher Voll-
zug, wobei die Vielen aber als Personen und nicht als Masse einbezogen 
werden.»67 Ausserdem «(weisen) die Pluralformen  der Liturgie (...) 
auf die Universalitat und Einheit der Kirche (hin). J ede Liturgie wird 
vollzogen  Gemeinschaft mit der katholischen Kirche und  deren 

65. Ibidem 276f. 
66.   h e  d  r  u, a.a.O. 41ff. -  L e n g e  ng,   Hand-

buch theologische1' Begriffe, h1'Sg.   Fries, Bd. 2, Miinchen 1963, 76. - VgI. 
 G.  a l' t j"m 01' t,  der  Bd. 1, 4. 

67. D.  a  a n d (e  u, a.a.O. 437. 
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Namen. Man konnte sagen, dass an jeder Liturgie die gesamte Kirche 
teiJnimmt: Auf eine unsichtbare und doch rea]e Weise ist die Gemein-
schaft der HeiJigen aJler Zeiten anwesend mit den unzahligen seligen 
l\1achten, den Engeln und Erzengeln, den Cherubim und Seraphim. Die 
heilige Eucharistie ist das Sakrament der Kirche.»66 

Diese Tatsache erklart, warum an verschiedenen Stellen der hl. 
Schrift - besonders  den Briefen des Apostels Paulus - dasWort 
«Ekklesia» nicht die Gesamtheit der  die damals bekannte Welt 
hin verstreuten Christen bedeutet, sondern die Ortsgemeinden, wenn sie 
zum Horen des Wortes Gottes,  Lobpreis und Brotbrechen zusammen-
kamen. Die  Verwendung des- Wortes «Ekklesia» im  

OTestament bezieht sich auf die ortliche, aktuell versammelte Gemeinde. 6.
«SO ist die Ekklesia nicht das an mehreren Orten lokalisierte; sondern 
stets das ganze, mystisch in Christus geeinte Gottesvolk. Die  des 
Leibes Christi ist in der Eucharistie gegeben. Das bedeutet, dass jede 
vollstandige, d.h. vom Bischof prasidierte eucharistische Versammlung 
die  der Kirche Gottes  Christus besitzt als einer ortlichen Mani-
festation dieser  der «katho]ischen» Kirche. Unter diesem Ge-
sichtspunkt kann man nicht  Teilen der Kirche sprechen, denn 
diese ist unteilbar und weder als Summe noch als Teil  fasSen».70 

12. Die eucharistische Ekklesiologie   Afanassieff 71 darf 
nicht verabsolutiert werden. Die Kirche ist ein Mysterium. Und dieses 
Mysterium ist das Objekt der Ekklesiologie. Selbstverstandlich ist die 
Kirche wesentlich eucharistisch. Aber wir  die  theologi-
schen Aspekte innerhalb der orthodoxen Theologie und Liturgie mit-

 und eine vermittelnde und ausgleichende SteJlung ein-
nehmen. Die liturgische Ekklesiologie schliesst in sich auch eine trini-
tarische Sicht der Kirche, wobei es neben dem christologischen auch den 
pneumatologischen Aspekt der Kirche gibt. 72 So  wir besonders 

68. Ibidem 438. 
69.  Ve r h e u  a.a.O. 125f. 
70. D.  a  a n d r e  u, a.a.O. 436f. - VgJ.   d  k  m   Gl'und-

zuge der orthodoxen Lehl'e,  R. Stupperich, Die Russische Orthodoxe Kirche  
Lehre und Leben, 1966, 78. 

71. Fi.ir Afanassieff ist im Gegensatz  S.  nicht die Kirche das 
  welchem alle i.ibrigen Mysteria enthalten sind, sondern die Eucha-

stie»: R.  t  a.a.O. 47: 205-210. 
72. Fi.ir die «pnenmatologiscl1e Christologie» als Voraussetzung der Ekl{lesiol0. 

gie, siehe   s s  t  s , Die Theologie  Ostkil'che im  Dialog, 
Stuttgart 1968, 64ff. 
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die Pneumatologie und die epikletische Struktur des orthodoxen Gottes-
dienstes betonen. Immer gelten die Worte des hI. Ireniius: «Da, wo die 
Kirche ist, da ist auch Gottes Geist; und da, wo Gottes Geist ist, da ist 
die Kirche und aIJe Gnade.»78 

Die Anrufung des  Geistes, die sog. Epiklese, ist das Gebet, 
das der Priester  Gemeinschaft mit dem Volke Gottes im Zentrum 
jeder sakramentalen Handlung ausspricht, um vom Vater die Sendung 
seines Geistes auf die Materie des Sakramentes und auf alle  

 erbitten, um sie - diese durch jenes -  den Geist-Leib des Aufer-
standenen  integrieren: keineswegs entmaterialisiert, sondern vollauf 
beJebt und belebend, vergottIicht und vergottJichend»74. Das Wort 
klese ist  zum «terminus technicus» des Herabrufens des  Geistes 
geworden. 76 

Die Epiklese ist  Wesensbestandteil jeder «heiligen Handlung». 76 

Pneumatologie und Christologie stehen   sich gegenseitig unterord-
nenden Wechselbeziehung. Die Sakramente und kirchlichen Handlun-
gen haben keinen christomonistischen oder filioquistischen Charakter. 77 
Sie habe,n ihre Epiklere und vollziehen sich durch die Herabkunft des 

 GeisteS. 78  Evdokimov schrieb dazu: «Das HeiJsmysterium ist 
christologisch, aber nicht panchristisch.» 79 

 diesem Zusammenhang betont der Schweizer J esuit Robert 
Hotz: «Es mag sein, dass die Hiiresie der Pneumatomachen (Makedo-
nianer), welche im 4. J ahrhHndert mit ihrer Leugnung der Gottheit 
des HJ. Geistes die Kirche des Ostens beschiiftigte, diese dazu anregte,' 
das Wirken des  Geistes besonders herauEzuheben. Die westliche 
Kirche dagegen, welche sich   soJchen Herausforderung aus-

?3. Smyrn. VII!, 2. 
?4..  C  e m e n t, L'Eglise espace de l'EspI'it,  Contacts 'l9 (19??), 9?, 35. 
?5. J.  c i a k, a.a.O. 295. 
?6. R.  t  a.a.o. 24.1ff. 
??, Vgl. ibidem 298f. 
?8.   d  k  m   L'EspI'it     Pal'is '1969, 98. 
?9.   d  k  m     - Del' hl. Basilius sagt  chal'ak-

teI'istischer vVeise: «Del' Ankunft Chl'jsti geht del'  Geist VOl'aus. Bei der 
Menschwerdung ist er da. Die Wundel'taten Christi, seine Gnaden und Kranken-
heilung'en geschehen duI'ch den Heiligen Geist. Die bosen Geister \verden durch 
den Geist Gottes ausgetl'iehen. Wenn del' Teufel angekettet wird, ist der Heilige 
Geist zugegen. Die Ver'gebung der  geschieht  die Gnade des 

·gen Geistes. Die Vel'einigung mit Gott wil'd durch den Heiligen Geist bewil'kt. Die 
Aufel'stehung  den Toten geschieh t dUl'ch die KI'aft des  Geistes»:  a-
s   u s,      4.9; PG 32,15? 
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gesetzt sah, hat bis  die  Zeit hinein die  
gie eher a1s ein Stiefkind behandelt und  die Christo1ogie um so 
mehr entfa1tet. Und dies wirkte sich eben nicht b10ss  einer - vie1e 
Jahrhunderte dauernden -  Wertschiitzung der Epi1{lese 
aus, es beeinflusste auch das hierarchische Amtsverstandnis und  
zu1etzt die westliche Sakramententheo1ogie D 

Diese Worte  Robert Hotz rechtfertigen, dass wil' die  

sache   dass sich seit dem Zweiten Vatikanum die 
Waagscha1e der neuen 1iturgischen Reformen im Abend1and zugun-
sten der Epik1ese geneig,t hat. «Abgesehen davon, dass die Sakramente 
wieder deut1icher auf die Eucharistie a1s Zentl'Um  wurden, 
und ungeachtet dessen, dass man  den neuen Messkanones 11, 11  und 

 wie auch in den  Ritua1ien der Firmung und der Kran-
kensa1bung die epik1etische Struktur dUl'chaus zur Ge1tung brachte, 
erhii1t auch die entsprechende sakramenta1e Forme1 ein neues Gesicht.»81 

13. Was das Gebiet der theo1ogischen Ethik betrifft, so ist der 
Sinn des liturgisc1len Lebens nicht b10ss «Er1osung», sondern weit mehr 
noch «Wiedergeburt», «Neuschopfung», Aufstieg zur Verk1arung, neue 
Perspektiven des menschlichen Lebens und der We1tgeschichte. Die 
Jiturgische SpirituaIitat verbindet die vertika1e Dimension mit der ho-
rizontalen, die «vita contemplativa» mit der, «vita activa». Die niihere 
Kenntnis des Wesens der orthodoxen Liturgie zeigt, da$s die Behaup-
tung  Adolf Harnack ganz falsch ist.  bezeichnete die orthodoxe 
Kirche als erstarrte Mumie, a1s b10sse quietistische  
deren ganze Tiitigkeit sich  magischen Zeremonien und in dem ritua-
Jistischen Vollzug des Gottesdienstes und der Sakramente erschOpft, 
und die eine Passivitiit oder Negativitat  der \iVe1t und der 
Ku1tur zeigt. 

Die unbefangene Forschung der 1etzten J ahl'hunderte hat be-
wiesen, dass der tiefste Kern der ort1lodoxen Kirche nicht schicksa1-
hafter und erdfremder Quietismus, nicht einseitige kultische Haltung und 
we1tfremde Passivitat ist. Innerha1b der «communio sanctorum», aus der 
die Gefahr der Verflachung und Verwelt1ichung verbannt wird, er1eben 
wir Gott nicht  a1s «ens a se», a1s «ens rea1issimum» oder «perfectis-
simum», a1s die hochste onto1ogische Wil'k1ichkeit, sondern auch a1s 
die hochste Wertwirk1ichkeit, a1s «summum bonum», als «va1or va1orum» 

80. R.  t  a.a.O. 265. 
81.  b i d e m 300. 
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(vgl. Nikolaus Cusanus), als die stromende und strah]ende  und 
Gnade. 

Das  warum der orthodoxe Gottesdienst die positive Stel-
lnng  der Natur, der okologischen Umwelt,S2 der materiellen 
und technischen Kultnr und allen kultnrellen Werten bejaht und for-
dert.83 Der protestantische Professor  Benz schrieb  «Wiihrend 
innerhalb des westlichen Christentums die christliche  aturphilosophie 
aufs Ganze gesehen weithin  ist, hat die Ostkirche ihr 
christliches Verstiindnis der SchOpfnng  immer neuen   
christlichen Kosmologie und Naturphilosophie ... Das Heils-
geschehen wird nicht  a]s   den Menschen bestimmtes nnd 

 der menschlichen Geschichte nndder menschlichen Gemein-
schaft sich vollziehendes Ereignis gedacht, sondern als  kosmisches 
Ereignis,  das die Entwicklung des gesamten Universums einbezogen 
ist. Anthropologie, Kosmologie und Heilslehre stehen  einem nnauf-
loslichen Zusammenhang.»S4 

In. der orthodoxen Kirche gibt es mannigfaltige Gebete und Got-
tesdienste  die biologischen nnd materiellen Werte,  das okono-
miscb,e und wirtschaftliche Leben,  die geistbejahte Korperlichkeit, 

 die verschiedenen Krankheiten,  die, die  Schiff und auf Rei-
sen sind,  Einweihungen,  die Saat,  Grundsteinlegungen,  

Schiffsbauten, bei Natnrkatastrophen, bei Hungersnot und  bei 
Erdbeben, bei Epidemien,  alle irdischen Gaben,  die neuen Ofen, 
die Tenne, den Brunnen, die Herde, den Weinberg, den Wein, die Wein-
lese.  

Der Standpunkt der dualistischen und platonischen Philosophie 
 materiellen Welt ist der orthodoxen Liturgie dnrchaus fremd. Die 

orthodoxe Kirche erwartet  «neue Erde» und   Himmel». 
Die aus dem Heilswerk Christi fliessende Erlosung wird nicht  als 

 Tatsache betrachtet, die sich auf den Menschen bezieht, sondern 
.auf den ganzen Kosmos. 

Die orthodoxe Kirche nimmt anch  positive Stellung gegen-
 den theoretischen Werten  indem sie nicht  die griechische 

82.   h e  d  r  u,     Athen 1983. 
83.  Tlleodorou,    ... ,93-120.-Ders.,  

  Athen 1980. 
84.   e   Geist und Leben der  Hamburg 1957, 172.- Vgl.  

  s e  i e  Die  des MoI'genlandes.  und  

 1926, 10. 
85.   h e  d   u,     
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Bildung an und fur sich anerkennt, sondern auch das hDhere geistige 
 und die «bessere Weisheit» und «Philosophie» sucht.86 
Ebenso anerkennt die orthodoxe Liturgie auch die iisthetischen 

Werte. Die griechischen Hymnendichter und die byzantinische Kunst 
bringen nicht  das Schone in Verbindung mit den ubrigen, hDheren, 
d.h. den geistigen Werten, sondern sie ruhmen es fortwiihrend in einer 
orthodoxen Asthetik,8? was  Benz veranlasst hat,  schreiben: ((Zur 
Grosse der Orthodoxie gehort, dass allein sie die Idee der Schonheit 
Gottes bewahrt hat und keineswegs aufhort, diese in ihren Gebeten und 
Hymnen zu preisen.»88 

Anderseits ist die Zuneigung der griechischen Kirche zu den sitt-
lichen Werten daraus ersichtlich, dass sie immer ein Betragen verlangt, 
das der objektiven hierarchischen Rangordnung der Werte entspricht 
und «das schlechtere dem besseren», «das Fleisch dem Geist»  unter" 
\verfen89 sucht. 

Die orthodoxe Kirche realisiert in bester Weise die sozialen 
Werte, indem sie den Individualismus mit dem sozialen Geist in Ein-
klang bringt und einen Kultus hat, welcher nicht von den einzelnen 
Gliiubigen, sondern vom ganzen Leib der Kirche, dem mystischen Leib 
Christi, gewiihrleistet wird. Die Monche selbst sind gJeichzeitig welt-
verneinend und weltbejahend, gemeinschaftsverneinend und gemein-
schaftsbej ahend, asozial und sozial. 9  

14.  der Jiturgischen Atmosphiire wiichst auch der Geist der 
echten Caritas oder Diakonie, die nicht in eine humanitiire und ent-
kriiftete soziale Arbeit entartet. Nur die liturgische Spiritualitiit kann zur 
Orientierung, Profilierung, Qualifizierung und Motivierung der Caritas 
und des diakonischen Werkes beitragen. Die Caritas oder Diakonie 
nimmt einen ganz selbstverstiindlichen Platz im Spektrum der kirchli-
chen Tiitigkeit ein, in der ein Motivkomplex um so eindrucksvoller 
wirken kann, je mehr er erstens «ganzheitlich» ist (so dass die Einzel-
motive nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern stets als ein Ganzes 

86. Vgl. ibidem 13f. 
87.   h e  d  r  u,    ... , '109-1'l4.-Vgl. d e rs.,  

    Athen 1972. - D e  s.,     Athen 
1972. - D e  s.,    Athen 1976. 

88.   e n  a.a.O. 172. 
89.            

(Hymnus des sog. TI·iodion). 
90.  Theodo.rolI,   ... , 103ff. 
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durch die einze1nen hindurchwirken), je mehr er zweitens aufdas 
Ganze des mensch]ichen Seins abgestimmt ist, und drittens eine Syn-
these bi1det, die nicht zufallig, sondern an der Welt orientiert geschaf-
fen wird. 

Die Liturgie, in der die Caritas jDiakonie eine organische Ver-
wurze1ung, Begri1ndung und Integration findet, kann wichtige Hin-
weise bieten, we1che Beweggrunde, Zie1e, Strukturen und Formen die 
kirchliche caritative Tatigkeit besitzen kann und muss. 

Die Caritas gi1t a1s ein Merkma1, das der hei1sgeschichtlichen 
Vollendung wesentlich eigen ist. Sie erscheint a1s ein entscheidend Neues, 
und zwar a]s  Kennzeichen des HeiJswerkes Christi. 1m Gar-
ten der  Tatigkeit stammen die Samenkorner allerB1umen 

 Himmel, und sie konnen nur dann gedeihen, wenn sie - inner-
ha1b der liturgischen Atmosphiire -  Himme1 genahrt werden. 91 

Diese  oder diakonische Dimension der orthodoxen 
Liturgie erk1art erstens, warum diese Liturgie prinzipiell mit dem per-
manenten Diakonenamt  ist, und zweitens, warum - in einer 
antifeministischen Zeit, in der Kirchenkonzile im Westen diskutierten, 
ob die Frau eine See1e habe und ob sie ein  Mensch sei - die grie-
chische Kirche den Ritus der Ordination der Diakonissen bahnbrechend 
entwicke1t und formu1iert hat, sie mit der Diakonssto1a bek1eidet und 
ihren Eintritt in die Reihen der hoheren K1eriker festge1egt hat. Wah-
rend die Handauflegung bei der Weihe des niederen K1erus (des San-
gers, Lesers,Subdiakons) ausserha1b des A1tarraumes und nicht im 
Rahmen der eucharistischen Liturgie  wurde, hat die Ordi-
nation der Diakonissen abso1ute morphologische G1eichheit mit der 
Ordination des hoheren K1erus, denn die Ordination der Diakonissen 
fand im A1tarraum  dem hei1igen Altar und wahrend der euchari-
stischen Liturgie statt. Der «Codex Iustinianus» ordnet die Diakonissen 
in den K1erus ein und erwahnt sie in der Gesetzgebung «De episcopis et 
c1ericis». Die 6. Justinianische  tragt den Tite1: «Wie man BischOfe, 
Presbyter und Diakone, mann1iche und weibliche, zu ordinieren hat». 
Die 3. J ustinianische   «t)ber die Festsetzung der Zahl der Kle-
riker...» 1egt fest, dass in der Kirche der h1. Sophia  Konstantinope1 
60 Priester, 100 Diakone und 40 Diakonissen zu dienen haben. 92 

91.   h e  d  r  u, Gottesdienst und Menschendienst,  Diakonia, Bei-
heft 3, Stuttgart, September 1979 (Vortrage und Aufsatze zum 25jahrigen Beste-
hen des DiakoniewissenschaftIichen Instituts der Theologischen Fakultat der 
versitat Heidelberg), 18-23. 

92. Siehe   h e  d  r  u,      
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Wir stehen am Ende unseres Durchgangs durch die orthodoxe 
liturgische Theo1ogie, die  skizzenhaft dargestellt werden konnte, 
und vie1es hat ungesagt b1eiben  Diese Darstellung wollte auf-
zeigen, dass der okumenische Dia1og, dendie orthodoxe Kirche mit den 
anderen Kirchen  die 1iturgische Theo1ogie  
muss. Ferner  wir nicht yergesseil, dass die bekannten Kontro-
yersfragen auf liturgischem Gebiet ihr Gewicht ver1ieren - sowoh1 
vom Standpunkt des Prinzips der Einheit  der Vie1gesta1tigkeit aus, 
a1s auch vom Standpunkt aus, dass man aus Yie1en KontroversHillen 

 eine theo1ogische Ost-West-Synthese Anregung und vielfachen 
zen ziehen kann. 

Bei der letzten katholischen Liturgiereform ging es ja weithin 
um die Rea1isierung eines Leitgedankens des grossen Benediktiners 
Dom Lambert Beauduin, des «Patriarchen» der abend1andischen Litur-
gie- und Okumenismus-Bewegung. Dieses Leitmotiv stand als Titel 

 dem allerersten Aufsatz der Zeitschrift «Irenikon»: «L' Occident  
l'eco1e de l'Orient». Die Ehr1ichkeit des okumenischen Dia10gs wurde 
umgekehrt ver1angen, dass die Orthodoxen dieses Prinzip  Dom 
Beauduin in manchen Fallen auch  sich umkehren sollten: «L' Orient 

 l' eco1e de l' Occident».  ernster pastora1er Verantwortung  

dem Menschen dieser We1t und dem ungeheuren kulturellen Umbruch, 
in den er sich gestellt sieht, vor aJlem aber  der Verantwortung gegen-

 dem jungen Menschen, der nach uns kommt und dem die Kirche 
noch geist1iche Heimat sein muss, mussten die Orthodoxen die Formen 
ihres Gottesdienstes  dem Sinne  und entscheiden, was 
\-vert ist,  das dritte J ahrtausend mithineingenommen zu werden. 

Dazu wird der Beitrag aHer Bereiche der Theo1ogie  grosster 
vVichtigkeit sein. Die Katechetik, Homi1etik, pastora1e Paranetik und 
die Missions1ehre  sich um die liturgische Bi1dung des Vo1kes 

 Es hande1t sich Ulll die Bildung durch die Liturgie und  die 
Liturgie. D3 Weiterhin ist die historische Erforschung der Liturgie un-

    Athen 19(,9. D e r s.,   ij   

 Dissertation, Athen 1954. - D e r s., Das Dialtonissenamt  deI' grie-
chisch-Ol'thodoxen KirclLe, in: Studien des  Rates des Kirchen Nr. (,: 
Die Diakonisse, Genf 1966. - D e  s., Das Amt der Dialtoninnen  deI' kiI'chli-
ehen TI'adition (Uebersetzung aus deIn Griechischen \lon Th. NiltoZaou),  Una 
Sancta 1978,162-172.-  G. 1\1 a r t i m  r t, Les diaconesses, Edizioni Liturgiche, 
Rom 1982.-  Behr-Sigel, La  de  femme dans l'Eglise, in: Ireni-
kon (1983) (,6-53; 194-214. 

93.   h e  d  r  u,      Athen 1958.-
D e rs.,   1j   Athen '1978,111-128. 
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entbehrlich, wobei der Aufbau einer theologischen Liturgiewissenschaft 
nicht umgangen werden kann. Q 

( Ihre Aufgabe ware dabei, den rubrizi-
stischen Standpunkt und das vorwiegend historisch-genetische Interes-
se   Die Liturgik sollte ein Knotenpunkt sein, bei dem die 
verschiedenen Faden samtlicher theologischer Bereiche zusammenlaufen. 
Sie wiederum sollten ausnahmslos die doxologische und liturgische Di-
mension jeder ihrer Situationen mit «intuitiver, affektiver» Spontanitat 

 Die Theologen  sich in jeder Frage an der Kirche 
orientieren, um festzustellen, ,,,ie die betreffende Wahrheit in der Litur-
gie gelebt wird; sie allein kann die unentbehrlichen Wirklichkeiten und 
Tiefen eroffnen, die zur Wahrheit gehOren. 96 Auf diese Weise wird die 
Theologie die patristische Tradition erneuern und mit der Doxologie 
verbunden bleiben. 

94. C. V a g a g g i  i, a.a.O. 11. 
95. Ibidem 10; 356; 325. 


