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Die Tatsache, dass die Religion im geistigen Leben  Byzanz 
die VorrangsteIIung hat, erkHirt, warum die byzantinische Philosophie 

 der Theologie nicht zu trennen ist und dem theologischen Denken 
zumeist gute Dienste leistet. Das bedeutet keineswegs, dass die 
Selbstandigkeit und Unabhangigkeit der  Philosophie 

 der Theologie  wird. Die philosophische Spekulation 
hebt sich  der theologischen Betrachtung unverl{ennbar ab. Wir 
konnten genauer sagen, dass Theologie und Philosophie  Byzanz jedes 
eventueIIe antithetische Verhaltnis ihrer Anschauungen  einer hQ-
heren Synthese aufheben. Diese Synthese lasst sich auf folgende Formel 
bringen: V e r s c h i e d e  h e  t, aber  c h t G e s c h  e d e n-
h e i t  Theologie und Philosophie. 

Der Glaube, die christliche Weltanschauung und die - sub spe-
cie aeternitatis - Lebenstheorie machen die Philosophie nicht 

 Die christliche Erlosung - der Lehre der Kirchenvater nach-
bedeutet, dass die ganze menschliche Natur mit ihren Anlagen  Chri-
stus aufgenommen und  ihm bereits .potentiell geheiligt ist. 1m Rah-
men der orthodoxen byzantinischen Spiritualitat herrscht die  dem 
hl. Paulus und Irenaios formulierte Idee der Rekapitulation (Anake-
phalaiosis,  aller Realitaten zu Christus. Diese Reka-
pitulation bedeutet die Verschlingung und Vermahlung aller Wesen- \ 
heiten und Wirklichkeiten - sowohl der gottlichen, himmlischen und 
unsichtbaren als auch der irdischen, menschlichen und sichtbaren; die 
seinshafte Verschmelzung des Himmels mit der Er(le; die Ineinsbil-
dung al1er Menschen  dem einen Haupt Christus; die  

des AIIs und aIIer menschlichen Dimensionen und angeborenen Pradis-
positionen zu Gott. 

* Vortrag gehalten  der 96. VortraGsfolge  de)' Funkuniversi-
ta t FtIAS (Ber]  ). 



Grundprinzipien christlicher Philosophie in Byzanz 713 

So verstehen wir, \\'arum die philosophische Anlage, die auch 
jedem Menschen angeboren ist, in der Ganzheit jeder  Per-
sonlichkeit bejaht und geheiligt  Diese Anlage, wie Plato und 
stoteles  bezeichnen,  sich  einem  
Erlebnis. Dieses  ist. ein  ein Staunen, ein Sich-Wun-
dern, ein philosophisches  das  zum 

  Auf das  folgt das  das Forschen und 
 das  jedem Menschen ein geistiges   

Die echte Theologie, die  den Funken  philosophischen 
Spekulation   stets  Entwicklung  Philosophie 
bei. Die  philosophischen Systel11e haben jeweils  und 
Anstoss aus  Theologie bekol11l11en.  konnten auch  

dass die  Philosophie bis  die  hinein kaul11  

 del11  f1uss  Bibel und    als dem  

antiken  Philosophie steht. 
Das philosophische   standig  c1e1' Theolo-

gie  weil die echte Philosophie  sich selbst hinans auf ein 
 Ideal hinweist, das die   letzten Sehnsucht be-

deutet, die keine Philosophie zu stillen  Die Religion al1ein, als 
wesensnotwendige   Philosophie,  jene Sehnsucht 
nach dem Unendlichen   So  sich das tiefe 

 c1es Dichters Geibel: «Das ist das Ende  Philosophie,  wissen, 
dass  gl\luben  

 auf dem  Boden   unc1  

Gegenseitigkeit  theologischen und philosophischen Spekulation ist 
 Byzanz  Banl11   Philosopllie gewachsen. Sie ist 

nicht ohne einen tiefgehenden Einfluss des  Glaubens  

  kann die Rede  Philosophie sein, in-
 es  ist, dass die logische  allein aus Satzen 

und   die    zuganglich 
sind; ein Ausgehen  Glanbenssatzen als solchen  nicl1t  

Philosophie. Dabei ist  nicht ausgeschlossen, dass   
Glaube psychologisch l11annigfache  und  bietet, 
del11   Beispiel neue   neue philosophische 

 nahelegt und die   

heiten  die   und  
dung  Ohne Zweifel hat  christliche Glaube die byzantini-
sche und   die  Philosophie beeinflusst. 

Wenn VOII  Philosophie die Rede ist,  l11an nicht; 
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\vie sonst, an die systematische Arbeit der Philosophen denken, die nur 
Philosophen sind. Diese Philosophie ist vielmehr unter Umstanden 
spontan und oft genial in den Schriften  Theologen unf Kirchenvatern 
eingebettet, die bei der theologischen Durchdringung des Glaubens-
gutes Probleme anschneiden, die sachlich in die Philosophie gehoren 
und dann  mit phi1osophischen Methoden und Begriffen ange-
fasst werden  

Die Kirchenvater ver\verfen einmal die (c\Veisheit» dieser We1t, 
dann  lassen sie  einige philosophische Probleme das 
pbilosophische Denken der Nichtchristen ge1ten und berufen sich  ihre 
eigene Sache sogar auf das Zeugnis der ausserchrist1ichen Philosophie. 
Oft zitieren sie zum Beleg ihrer christlichen These auch griechische 
Phi1osophen. 

Bahnbrechend  die christliche Phiiosophie \var der pl1iloso-
phische Eklektizismus und im besonderen das Beispiel der hellenistisch-

 Phi1osophie. Philon  Alexandrien, obwohl ein gesetzes-
treuer Jude, machte es sich, offenbar aus innerem  zur Auf-
gabe, die griechische Philosophie mit  alttestamentlichen Religi-
bsitat  verbinden. Einige Kirchenvater wiederholen mit Klemens  

. Alexandrien, dass die heidnische Philosophie ein Geschenk des gottlichen 
Logos und der "orsehnng \va1', durch  die Heiden auf eine ahnliche 
Weise  die Aufnahme des Christentums vorbereitet und erzogen wer-
clen sollten - wie die Juden durch das Alte Testament. So konnen wir 

  verstehen, warUlfi die drei grossen Kappadozier (Gregor  Na-
zianz, Basilius der Grosse, Gregor  Nyssa) und andere kirchliche 
Schriftsteller (J ohannes Chrysostomus, Makarios der Agypter, 
phanius  Salamis, Theodoret  Cyrus, J ohannes  Damaskus, 
Photios der Grosse u.a.) praktisch das ganze Werkzeug der griechischen 
Phi1osophie in ihrer christlichen  handhaben. Der 
Geist des Griechentums war die Atmosphiire, die das Christentum hier 
umgab. Es bediente sich nicht  der griechischen Sprache, sondern 
auch der Kategorien, der Denkformen und Gedankenmittel der grie-
chischen Philosophie. Erst recht war dies notwendig, wenn es galt, den 
Polytheismus  bekiimpfen und Angriffe  seiten des Heidentums 
oder der schon  auftretenden gnostischen und anderen Sekten und 
Ha1'esien  Der falschen «Gnosis» galt es die «wahre» 
entgegenzusetzen. AIs Vorbild und Vorlaufer auf diesem Gebiet galt 
immer der Beitrag  Origenes. Obwohl manche  seiner Lehre 

 kirchlichen Bewnsstsein  wurden, blieb das  
c1e1' "erbindung  Theologie und Philosophie  c1a an herrschend. 
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So hatten die Byzantine1'  de1' ch1'istlichen Religion ans  ausser-
ch1'istlichen Philosophie vielfache  geschlagen, Die Dogmen 
selbst wa1'en  g1'iechischen We1'tbeg1'iffen  Die Logos-Spe-

 "vu1'de  du1'ch die Leh1'e  Philon ange1'egt. A1'istoteli-
sche Beg1'iffe, wie Wesenheit, Substanz, Natu1', spielen  den t1'inita1'i-
schen und ch1'istologischen St1'eitigkeiten schon  eine Ro11e. So 
entsteht die Aufgabe, die Einheit  mit de1' D1'eiheit c1e1' g6ttli-
chen Pe1'sonen ve1'einba1'  machen. Das Denken de1'  stammte 
sodanri  de1' monotheistischen Tendenz, dem VOl'sehungsg'lauben 
lllld de1' ethischen Leh1'e gewisse1' Vert1'ete1' des Stoizismus.  beson-
de1'en  wi1' den Einfluss des Platonismusses nnte1'st1'eicllen. Die 
1'eine Ethik de1' Platonike1', ih1'e Vo1'liebe  das Ube1'sinnliche, ih1'e 
metaphysische Un1'uhe liessen das  de1' Wahlve1'\vandschaft an-
klingen. Die «Enneaden» des Neuplatonike1's Plotin beeinflussten nicht 

 die schon e1'wahnten d1'ei g1'ossen Kappadozie1', sonde1'n auch ande1'e 
l{i1'chliche Sch1'iftstelle1'   Alexand1'ien, Psendo- Dion)'sius 
A1'eopagita u.a.). 

T1'otz alle1' \veitgehenden Hilfestellung, die das g1'iechische Den-
ken de1' ch1'istlichen Philosophie leistet, und t1'otz de1' Symbiose  

G1'iechentum unc1 Ch1'istentum geht de1' ch1'istliche Gedanke mit Si-
che1'heit seinen Weg. Bei de1' ch1'istlichen Philosophie  Byzanz han-
(lelt es sich nicht um eine «HeJJenisie1'ung» des Ch1'istentums, sonc1e1'n um 
eine Ve1'ch1'istlichung de1' g1'iechischen Gedanl{8nwelt. So kann man 
auf die ganze ideengeschichtliche Ve1'bindung de1' byzantinischen chI'ist-
lichen Philosophie  dem g1'iechischen Geist das v\To1't ausdehnen, 
das Thomas  Aquin  die Beziehung Augustins  den platoni-
schen Denkmotiven ausgespI'ochen hat: «Angustinus ist   plato-
nischen Leh1'en; was e1' findet,  e1', wenn e1' sieht, dass es mit 
c1em Glauben zusammenstimmt; stimmt es nicht dazu, dann ve1'besse1't 

 es». 
Die  de1' Byzantine1' zum g1'iechischen philosophi-

schen Denken ist nicht knechtisch, sonde1'n kritisch,  1'ichtend, 
\vahlend, eklektisch llnc1 schOpfe1'isch gestalten(1. Die byzantinische Phi-
losophie ist a1so nicht eine g1'iechische Philosophie mit ch1'istlichen 01'-
namenten, sonde1'n ein aus de1' Wu1'zel und dem Wesen des ch1'istlichen 
G1'unde1'lebnisses - du1'ch selbstc1enke1'ische Bet1'achtung unc1 E1'fo1'-
schung de1' philosophischen P1'obleme - entsp1'ungenes Gedankensy-
stem, das ve1'schiedena1'tige Gedanken und Elemente zudem Ol'gani-
schen Ganzen c1e1' ch1'istlichenWeltanschanung und Lebenstlleo1'ie selb-
standig ve1'einigt und tiefg1'eifend  und umbildet. Die e1'-
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treter del' christlichen Philosophie in Byzanz sind also Christen, die, 
soweit moglich, eine Konyergenz und g'egenseitige Anniiherung zwi-
schenihrer Philosophie und ihrem Glauben (und somit ihrer Theolo-
gie) anstreben, ohne dabei die wesentliche Unterschiedenheit und 
kommensurabilitiit der beiden Bereiche  ignorieren. Dieses  

bedeutet weder eine  yornherein gegebene, unbedrohte Spannung's-
losigkeit zwischen Philosophie und Glaube, noch erlaubt es die Flucht 
in eine «doppelte Wahrheit». 

Damit ist im Prinzip auch die  viel erorterte Frage beant-
wortet, ob es eine «christliche Philosophie» gibt.  strengem Sinne kann 
es eine christliche Pllilosophie so wenig geben, wie es eine christliche 
Mathematik oder Naturwissenschaft geben kann. Trotzdem, - weil 
alle Vertreter der Philosophie eine Weltanschauung haben, die in der 
Idee eines Weltgrundes gipfelt, der zugJeich als Wertgrund und 
V,Tertprinzip gefasst werden muss-, ist es yerstiindlich, warum das ge-
nuine Philosophieren als ein besonderes philosophisches Gebiet die 
'iVeltanscho.uungslehre konstituiett, die sto.rk christlich o.usgepriigt 
sein ko.nn. Ihre Gotteslehre, ihre Lehre  der menschlichen Existenz 
sowie ihre Lehre vom Sinn der Geschichte konnte christlich bestimmt 
sein. Mo.n konnte o.lso hier  einer «christlichen Theologie», einer 
«christlichen AnthrOl)ologie» und einer <ccllristlichen Geschichtsphiloso-
phie»' sprechen. Ebenso ko.nn mo.n  einer «christlichen Lebensphilo-
sophie» reden, weil zur Welto.nscho.uung o.uch eine Sinndeutung des 
menschlichen Lebens gellOrt. Do.s Beiwort «christlich» ist demno.ch  

dort o.m Plo.tze,  es sich um Gebiete ho.ndeJt, die in Welto.nscho.uungs-
fro.gen hineinspielen nnd die desho.lb eine Beho.ndlung vom Sto.ndpunkt 
der christlichen Welto.nscho.uung o.us zulo.ssen. So ho.ben wir - no.ch 
der formo.len Erwiihnung' der ideengeschichtlichen Grundprinzipien der 
christlichen Philosophie in Byzo.nz - soeben ihre inho.ltlichen Schwer-
punkte erwiillllt, die ihr Spezifikum und ihr  bilden und 
die wir skizzenho.ft  werden: 

Wo.s die G  t t e s e r k e  t  i s betrifft,   die 
Byzo.ntiner die o.ristotelische Erkenntnistheorie, die  ein sensuelles 
Wo.hrnehmen und ein intellektuelles Denken o.ls Quellen der Erkenntnis 
o.nerkennt. No.ch der byzo.ntinischen Erkenntnislehre gibt es - neben 
sensus und ro.tio - eine dritte Erkenntnisquelle: do.s irro.tiono.le Erleb-
nis, do.s eine  Gewissheit gibt. Die religios-mystische 
tuition wird hier einerseits zum ro.tiono.l-diskursiven und o.ndererseits 
znm sinnlichen Erkennen  Beziehung gesetzt und do.durch  ihrer 
Eingeno.rt klo.r hero.usgeo.rbe,itet. Die Gotte5erkenntnls wei5t 50 elnen 
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intuitiven Faktor auf. Von der volitiven Daseinsintuition unterscheidet 
sich die emotionale Wertintuition, die Werterfahrung, die eine Erkenn-
tnis sui generis ist.  diesem Rahmen konnen wir die religiose Erfahr-
ung verstehen. Da Gott nicht nur als ens realissimum, sondern zug-
leich als summum bonum erlebt wird, ist die religiose Erfahrung nicht 
bloss Realitatserfahrung, sondern auch 'Verterfahrung. 

Die Idee der religiosen Erfahrnng herrscht  der christlichen Phi- . 
losophie  Byzanz, die einen nnmittelbaren Kontakt der Seele mit 
GottJ eine mystische Gottesschau lehrt. Fast alle Byzantiner betonen, 
dass wir in unmittelbarer, - also nicht durch Denken, Schliessen, Be-
weisen -, vermittelter 'Veise eines ins Unerfahrbare hineinreichenden 
Inhalts innewerden. So ist eine dnrchans eigenartige, intnitiye Gewiss-
heit dort, wo der Mensch nnmittelbar dessen gewiss ist, sich in Einheit 
mit dem Unendlichen, mit dem Absolnten, mit dem tiefsten Grnnd 
alles Seins, mit dem Ewig Einen    gleichem Sinne spre-
chen Max Scheler und Rndolf Otto in nnserem J ahrhnndert  der 
Selbstevidenz des religiosen Bewusstseins und  dem Erkenntnisor-
gan  das Heilige oder Numinose. 

Die unmittelbare intuitive Gotteserkenntnis gipfelt in der b 
 a  t i  s c h e   s t i k,  der die Oberzeugung  der Mog-

lichkeit eines unmittelbaren  und Schmeckens Gottes hei-
misch ist. Trotzdem ist nnd bleibt unsere Gotteserkenntnis  

 diesem Zusammenhang  wir besonders den Palamismus er-
wahnen. Greg'orios Palamas beantwortete die Frage, wie der absolut 
transzendente Gott immanent erfahren vverden kOnne. Nach seiner Leh-
re ist das Wesen Gottes unerkennbar; erfahrbar sind nur seine nnge-
schaffenen Energien. 

Die Tatsache, dass das Wesen Gottes immer unnahbar bleibt, 
erklart, warum das Symbol die wichtigste Sprache ist, die  die Reli-
gion passt. Von hier aus fallt anch ein Licht auf die sogenannte «nega-
tive Theologie», wie sie Pseudo-Dionysios Areopagita im Geiste des 
Neuplatonismus  hat. Er lehrt, dass man  Gott in Nega-
tionen reden kOnne. Alle Verneinungen sind wahr, alle Behauptnngen 
falsch. Gott ist der schlechthin «Namenlose». Sein Wesen lasst keine posi-
tiven Pradikate zu. Er muss geradezn als das «Nichts)) bezeichnet werden. 

Neben der negativen gibt es  Byzenz auch eine reiche  s i-
t  e  h e  1  g j e. Die unmittelbare nnd intuitive Gotteserkenntnis 
wird  einer speku1ativen Religionsphilosophie  nnd ge-
fordert, die das Sein der Welt anf eine transzendente Ursache znruck-

 Aber die metaphysischen Pradikate  das Wesen der 
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Gottheit nicht. Die Idee des Gi::ittlichen enthalt neben dem Rationalen 
immer das Ineffabile, insofern es begrifflicher Erfassung vi::illig unzu-
ganglich ist. Die christJiche Philosophie ftihrt so zur Theologie des 
«ganz Anderen» nnd bekampft immer die gnostischen Systeme, deren 
Wesen darin besteht, dass die Religion  als eine niedrige Stufe der 
metaphysischen Erkenntnis angesehen wird.  ach der Lehre der gros-
sen Kirchenvater sind der Gott der Religion und das Absolute der Meta-
physik z\var realiter identisch, intentionaliter aber verschieden. Inten-
tionsgegenstand der Religion ist der «Heilsgott», d.ll. der persi::inliche 
Gott, der sich dem Menschen offenbart und dad'urch sein Heil bewirkt. 
Intentionsgegenstand der Metaphysik ist cler «Wissensgott,), d.h. der 
als letztes Erklarungsprinzip ftir Dasein und Sosein der 'iVelt fnngie-
rende Weltgrund. 

Die naturliche Offenbarung Gottes in seinem Werk, wie es der 
AposteJ im Auge llat, bernht auf dem symboliscJlen AusdrucksverhaIt-
nis Gottes in Natur und Seele, im (Spiegeln» seiner in der Natur,  

einem Hinweisen, Hindeuten der Dinge selbst und ihres Sinnes auf Gott 
als den Grundsinn der Welt - lauter Dinge, die  der religii::ise Akt 
in del' frommen Naturbetrachtung und Seelenbetrachtung erfassen kann. 

Die Benutzung des kosmolog'ischen und des teleologischen Got-
tesbe\veises hat sehr zur Entwicklung der byzantinischen  a t u r-

 h i  s  h i e beigetragen, nacll der die Originalschrift Gottes  

die Berge und Wiilder, in das Meer und in den Sternenhimmel geschrie-
ben ist. Ganz besonders ist das Erhabene und das Grenzenlose in der 

 atur geeignet, die religii::isen Saiten unserer Seele in Schwingung  
versetzen. Der Abglanz des Ewig'en ruht  der sichtbaren Schi::ipfung. 
Professor Ernst Benz hat charakteristisch geschrieben, dass  

innerhalb des westlichen CJlristentums die christlicJle Natnrphilosophie 
aufs ganze gesehen weithin  ist, hat die Ostkirche ihr 
christliches Verhaltnis der Schi::ipfung  immer neuen Entwtirfen einer 
christlichen Kosmologie nnd Naturphilosophie  Das christ-
liche Verstandnis des Kosmos kommt  allem darin zum Ausdruck, 
dass das Heilsgeschehen nicht  als ein ftir den Menschen bestimmtes 
und sich vollziehendes Er'eignis gedacht wird, sondern als ein kosmisches 
Ereignis,  das die Entwicklung des gesamten Universums einbezogen 
ist. Kosmolog'ie, Anthropologie und Heilsgeschichte stehen  einem 
unaufli::islichen Zusammenhang». 

 diesem Zusammenllang  vvir betonen, dass der Begriff 
der S c h i::i  f u  g ein Spezifikum der christlichen Philosophie ist. 
Gott ist der Schi::ipfer, der die Welt durch das Gebot seines Willens aus 
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dem Nichts hervorruft. Deshalb gibt es eine  Kluft 
zwischen Gott und Kreatur. Dieser Gegensatz in seiner schlechthinni-
gen Absolutheit fehlt der antiken Welt ebenso wie der Schopfergedanke. 

 sie ist Gott ein Baumeister. Immer llOCll steht ihm die Materie ge-
 die er gestaltet. 

Typisch ist auch der Gedanke deI' S i m u  t a  s c h  f u  g, 
den konnen "'ir mit dem biblischen Bericht  das Sechstage,verlc 
verbinden. So hat Gott die vVelt auf einmal in der ganzen   

 geplant. Werden und Entwicklung ist so niCllt ein 
eigentliches Neuwerden, sondern nur allmahliche nnd fortschreitende 
Realisierung je schon vorhandener 1deen und potentieller Formen. Die-
ser Gedanke findet sich bezeichnenderweise bei Klemens,  

Basilius, Gregor  Nyssa, wie im Westen bei Augustinus, bei Denlcern 
also, die eine platonische Tendenz aufweisen. 

Besonders wichtig ist auch die c h  i s t  i c h e  t h  0-

  g i e  Byzanz. Del' Mensch ist ein konigliches Geschopf. 1m 
Stufenbau des Seins, das sich   N:yssa geschichtet denkt, 
steht er  der Reihe der toten Korper, der PfJanzen und der Tiel'e 
obenan uDd ist der hOchste Wel't auf dieser Welt. Nl1r noch die 
Engel  ihn. Der Mensch ist geschaffen nach dem BiJde 
Gottes; denn infolge seiner Teilhabe am Logos ist er mit dem Geiste 
Gottes verwandt.  dem Menschen als der :Mitte treffen alle Seins-
grade zusammen. Als Mikl'okosmos (Weltall im Kleinen) spiegelt er den 
Makrokosmos (Welltall im  wider. Hie!' durchdringen sich  

allem die l)eiden Gl'Ulldbereiche des Geistigen und des Korperlichen, die 
 ihm zu «einer» Natur oder «einem» Wesen zusammentreten. Die 

menschliche Seele ist mehr als nur aristotelische Form oder Entelechie. 
Sie ist etwas selbstandig  sich Bestehendes, aber mit dem Korper 
verbunden. 

Der Mensch besitzt F  e i h e i t und S e  b s t b e s t  m -
m u  g. Die Freiheit kann auch zum Bosen missbraucht werden.  

dieser,  de!' Kontingenz des Geschopflichen liegenden Wandelbar-
keit haben wir den Grund des  s e   uns. 

Charakteristisch ist auch der christliche Gedanke der Aufer-
stehung und der U  s t e  b  c h k e  t, worin sich wieder die christ-
liche Einstellung sehr bestimmt  der alten Philosophie zur 
Geltung brachte. 

Erwahnenswert ist aucll der Gedanke der    s u  g des Men-
schen   und Tod durch das im Sakrament  und VOll-
zogene Einswerden mit dem Gottmenschen. 
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Die christliche Gotteslehre, Weltanschauung, Anthropologie und 
Heilslehre sind eingebettet  der seelischen Totalitat der PersOnlichkeit. 
Deshalb sind sie  anderen Geistesfunktionen abhangig', Die Kirchen-
vater  Byzanz haben aufgrund tiefer Lebenserfahrung diesen Zu-
sammenhang' klar gesehen und deshalb immer wieder die ernste Mah-
nung an die Menschen gerichtet, zunachst ihr L e b e n  u a n d e r  
um dadurch den Zugang  hoheren Dingen  finden, sich selbst zu 
bessern, um dadurch das Bessere  erkennen. «Wer die Wahrheit  
der kommt ans Licht» (J oh, 3,21). Der Mensch gewinnt sich selbst erst 

 der Entscheidung, mit der er  der Rangordnung der Werte 
und damit auch der  5tellung nimmt. 5ein subjektives Verhalten 
muss mit der objektiven Ordnung der Werte  50 er-
scheint das sittliche Verhalten als das wertgemasse Verhalten. Und die-
ses besteht im Vorziehen des hoheren Wertes, das zugleich ein Nach-
setzen des niederen bedeutet. 50 kann man erklaren, warum die grie-
chisch-orthodoxe Kirche die vertikale Dimension mit der horizontalen 
verbindet, die vita contemplativa mit der vita activa. Die echte by-
zantinische Lebensphilosophie  nicht  einem schicksalhaften und 
erdfremden Quietismus, zu einer einseitigen kultischen Haltung und 
weltfremden Passivitat. 5ie bejaht und fordert die positive Einstellung 

 der  atur, der okologischen Umgebung, der materiellen 
technischen Kultur sowie allen kulturellen Werten. Die byzantinische 
Kirche realisiert die sozialen und politischen Werte, fordert die Idee 
des Kulturstaates und bringt den Individualismus  dem sozialen 
Geist  Einklang.  einer solchen sozialen Atmosphare wachst auch 
der Geist der echten Caritas und Diakonie, die nicht in eine entkraftete 

 entartet. Die bahnbrechende 50zialarbeit  Byzanz 
beweist, dass die christliche Lebensphilosophie  Orientierung, Pro-
filierung, Qualifizierung und Motivierung der Tatigkeit des 50zialstaates 
beitragen Kann. 

Die positive 5tellungnahme der byzantinischen Philosophie ge-
 den a s t h e t i s c h e n W e r t e n und allen Formen der 

 u n S t (Dichtung , Musik, Malerei usw.) ist heute in der ganzen Welt 
bekannt. Der schon zitierte Professor Ernst Benz hat betont, dass «zu 
der Grosse der (byzantinischen) Orthodoxie anch die Tatsache gehort, 
dass sie allein den Gedanken der 5chonheit Gottes bewahrt hat und 
nicht aufhort, sie   Gebeten und Hymnen zu preisen>" Man 
konnte  dass diese Hymnen eine wahre Asthetik oder' 
Philosophie des 5chonen enthalten, insofern sie die asthetische Kate-
gorie des Erhabenen nach vorn bringen,  die  Arten 
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des  reden und auf die Quelle alles  d.h. die Ur-
 hinweisen. Hier  wir Platon's Eros, dessen Aufstieg 

er im «SymposiOfi) ergreifend entfaltet. 
Abschliessend  wir die c h r i s t 1i c h e G e s c h i c h t s-

 h i  s  h i e erwahnen, nach der die Erlbsung des Menschen 
durch die freie Tat Gottes  der Geschichte stattfindet. Diese Tat ist 
ein geschichtlicher Vorgang. Deshalb  wir das Heilswerk und den 
Menschen in ihren geschichtlichen Dimensionen sehen, die mit dem letz-
ten und transzendenten Prinzip alles Seins in Verbindung stehen. 
Von· der christlichen Geschichtsmetaphysik her ergibt sich die Sinnbe-
deutung der Geschichte, die sich als Manifestation Gottes in Raum und 
Zeit  Wenn Gottes innerstes Wesen die dienende, schenkende, 
sich verschwendende Liebe ist, dann ist all sein Wirken eine Betatigung 
dieser Liebe und damit eine Offenbarung seiner Liebesherrlichkeit. 
Hinter dem Weltprozess steht ein heiliger Liebeswille, dessen hbchste 
Auswirkung die Schaffung eines Geistesreiches ist,  dem Gottes Liebe 
zur vollen Herrschaft gelangt. Das letzte und hbchste Ziel der Mensch-
heitsgeschichte ist das «Reich Gottes», das die Verwirklichung der escha-
tologischen Hoffnung bedeutet, dass Gott eine ganz neue Realitat er-
schaffen \verde. So bffnen sich neue, herrliche, erstaunliche Perspekti-
ven, die die. Vertreter der christlichen Philosophie veranlassen, das 
«Jenseits»  der Ideenwelt des genuinen Platonismus im greifbar 
realistischen Sinn der Bibel  fassen. «Wir erwarten einen neuen Him-
mel und eine neue Erde, wo die Gerechtigkeit heimisch ist» (2 Petr. 
3,13). 
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