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Die Kirchengeschichte wird in vier Perioden eingeteilt:

f . Di.,e Alte .Kirch,gnqeschichle Prfingsten bls 8OO (farf der Glnosse)

Folgende Ereigrnisse fal1en in diese Zeit i
1, Entstehr.l"ng der Kirche oder Gemeinde (= Ekklesia - Herausge-

rufene )

2. Christenverfolgnrngen unter den Kaisern: Nero, Trajan, Marc
Aurel, Septimus Severus, Decius, Diokletian

3. Staatliche Aner.kennung des Christentums (Sf: unter Konstantin
deni G?ossen)

Der geistige Kampf zrvischen Christentum und Heidentum,
Gnostizismu.s od.er trrosis (= Erkenntnis)
Lehrsfireitigkeiten ( erius und Athanasius )

Das friihe Mdnchtum ( Antonius, Benedikt von

Entstehung und Entvicklung des Papsttums

Nursia, urdr )
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( tuther )
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In diese Zeit falleni
].. Karl der G?osse

2. Aufstieg und Zer.faLl des Papsttums

3. Kreuzztige ( roOe - 1291 )
4. Geistige Bewegrrngen des Mittelalters ( Scnofastik und Mystik

5. Mittelaltey'liches Mdnchtum ( Franz von Assisi, pominikus )

6. Vorreformation ( WarOus, Wycliffe, Husi Savonarola )
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IV. Neuegte Kilc-he4geschlc

In diese Zett .fa11en:

1. pietismus ( spener, Francke, Zinzendo"Elffia,vyr/.Lo *f#f
2. Aufkliirr.rng ( finaaf , Voltaire, Rousseau, t,eiUnitz u.a. )

3. Erweckungsbewegungen ( r'inney, Moody, Spr:rgeon, Booth,
Miiller )
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A].s die germani.schen V61ker aus dem lrTorden r-iber ciie ltittelmeer_llinder fluteten, -fanden sie nicht mehr eine eeneinae Jesu christi vor,wie diese in der apostolischen zel-t und. noch im 2o galrrhunoert ringsum das Mittelmeer das Evangelium verbreitete. Aus o"""viJi;;i i;il"-diger christozentrischer ze1len mit Aeltesten und Dialconen r.md 6rt-licher Autonomie \I/ar die neiehskirche gevorden. Die Kirche hatte- 
-

ihre organisation und Struktur dem rdmischen politisch..militiirischen
System angepasst.

Aus der freien neutestamentlichen Bruderschaft a11er Gliiubigenwar eine religi6s*politische Hierarshie geworden" Bischdfe von pTo-
vinzen und HauptstEidten regierten; Patriarchen leiteten Konzilien undteilten sich in das oberaufsichtsrecht tiber die gesamte Kirche. D€y1Bischofen von Rom, immer noch Hauptstadt des Reilhes, $/ar es gelan-g€or den 'rapostolischen stuhlr in Rom a1s die hdchste Gewal.Ltiberdie Kirche zu proklamieren. seit dem rdmischen Bischo.f L%€ ffd; cror""r,g*-12O umrde der rbmische Bischo-f vorzugsx/eise rapsi ffi(14t. papa, vater, e:Ln Titel, den in rilterer zeit arre, eisehir-e"ftihrteif

In dem stiirmischen Zerfall des westr6mischen Reiches mit der
Entstehung neuer germanischer Reiche entwickelte sich. das papsttum zt)
dem scheinbar einzigen unerschiitterlichen Felsen in dem We1llnschlagder Vdlkerwanderungo Das Papsttum ilberwachte dj-ese Zelt des Umbruchs
und Aufbaus im llebergang von der entike zum Mittelalteri es blieb deriiusserliche Halt der Christenheit in a1len Unruhen und. Umwiil-zungen
und rettete die sichtbare, organisierte Reichskirche durch diese Zeit
der Erschiittemngen hindurch. Bedeutenden persdnlichlceiten auf dern
PaPstthron gelang es allinEih1ich, die germanische Volkerwelt in den
Bereichen von Religion, Bildung und Kultur zu rzEihmenr * ja, die Ger-
manen ihrerseits zu bedeutenden Trltgern der Kultur zu erziehen. An-
derseits drangen zahlreiche germanische, heidnische Ein-fliisse unt€rv. chrj-stlicher Tarqung j.n die Kirche ein (sagen, Feste, Sitten und
Briiuche ) .

0-60t1 u, das Jahr 6o0 trat Gyegor r,, (oer Grosse) in Rom hervor. Er$/arzuerstMonch,dannPapst.Bei-affiir,t',iedieef.
starkende Papstkirche frrlehren einzu-ftihren beginnt, die bis heuteals Fluch iiber der romisch-katholischen Kirche lasten, Unter Gregor f.tnrde das Abendmahl zur immer neuen Opferung Christi: es kam die
Lehre vom Fegef,buer au-fg er -0iihrte die Seel-errme'sse ein -fiir die im
Fegefeuer Biissenden. Unter ihm umrden die von dem Kontinent her j.n
England eingedrungenen Angelsachsen missioniert.

i'a
3. Kaiser Karl der Gyosse (l&b-t;4)

Von den germanischen Volkern, die srch auf dem Boden d"es alten
rcimischen Reiches niedergelassen hattenr Srriindete nur ein einziges
staatliche Einrichtungen, die auf die Dauer Bestand hatten. Dos warendi? r'rgken, ein kriegerisches Voll<, das um 5oo dib rdmische provinz
Gallien eroberte und dort sein Franken*-Reich (das heutige f'Frankreich")
ffiindete.

2" Sem.

2, Der Au-tstieg des papsttums
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Die Franken zerfielen in zahlreiche Stiimme, die j-hre eigenen
Konige hatten. tm 7. Jahrhundert trat die Familie d** S*plilgglbesondershervor,at1Sderbegabte,tatkr;iftigeStaatsmffi,or.
gingen. Abgefallene Prorrinzen des Franlcenreiches lrurden von ihnen
zur,lickgewonnen' rm Jahre 732 besiegte .LArl_I,{er!g}-l. (*der Hammerr),
einerderkra-ttvo11enHerrscherausdiffi7ine:l.nergewattigen
Schlacht bei Poitiers in l,tittelfranlcreich die bis zu diesem punkt
vorgedrungenen Mosfems r-md jagte sie in den niichsten Jahren iiber die
PlrcenElen nach Spanien zuriick.

Einer seiner Nlachkommen var ein Hemscher
gabung und Tiichtigkeit, dessen Leben r-rnd Werl<
tur auf Jahrhunderte ihr Geprlige gegeben hat,

von i'.berragender Be-
der europliischen Kul-
nlimlich Karl der Grosse.

Um die Wende vom B" zum 9. Jahrhundert festigte er das Fran-
kenreich so nachhaltig, dass die Zeitgenossen darin ein Wiederauf-
leben des miichtigen Rbmerreiches sahen. Der frlinlcische Kdnig wurde
zum rOmischen Kaiser erhoben; durch dessen Bund mit der r6mischen
Kirche schien die Einheit der abendldndischen Welt wiederhergestellt.

I'Iach langen Kiimpfen gelang es Karl dem Grossenr im ganzen heu-
tigen West- und Mitteleuropa Germanen r.md Rbmer friedlich unter
seinem Zepter zu vereinigen. D€r miichti-ge Frankenkdnig a1s Herr des
Abendlandes fiihlte slch Erbe und hTachfolger der alten fmperatoren!
Im Jahre 8oO zog er nach Rom. Am Weihnachtsfest setzte ihm der Papst
in der Peterskirche eine goldene Krone aufs Haupt und brachte ihm
knieflillig die Huldigung dar, rriihrend die Kirche von den Zurufen der
Menge wiederhallte: ?rHei1 und Sieg dem von Gott geJcrdnten grossen
Kaiserrfer Rdmer Carolus Augustus!?t Damit war der For.rn nach das west-
romische Kaisertum viederhergestellt* Doch das Reich rvar nur dem
Namen nach rdmisch; der Sache nach blieb es friinkischo d.h, germa-
ni sch.

Der Prophet Daniel (Oan.2r4l*43) liisst uns sehen, dass nach demalten rdmischen Kaj-serreich kein einheitliches, dauerha-ftes Reich inder t/ertgeschichte mehr vorkommen rvird. Schon nach dein Tode Karl-sgrng es mit der Macht der rcaqolinger rasch bergab. ou" i"i"ki;;h;
Reich zersplittertei aus dem"urestfrdnkischen tiir rrurde Frankreichi
aus Ostfranl<en wurde Deutschland, so genannt, weil d.ort deutsch -diutisc, d.h. volkstiirnrich, nicht romanisch gesprocherr. rrrurde,

4. Das rfRdmische Reich deutscher Nation*

unsere Au.fmerksamlceit wendet sich nun dern ostlichen, deutschenTeil des alten friinkischen Reiches zlt t In der Zeit des Niedergangs
der Karolinger wandte sich das Volk r,lbera11 wieder den einhe:.ilirlhen
Stammesherzogien zu, in denen es seine gegebenen Fiihrer sah. Mehrere
Herzogtiimer entstanden damals aIs selbstiindige Gewalten in ostfranken,
entsprechend den alten deutschen St;immen.

fm Jahre 936 wurde Ottp=vo4L_.!.achsen", der hervomagendste unter
diesen Herzogen, bei etnffinungsmahl in Aachen zum
deutschen Konig proklamiert, Die anderen deutschen Herzoge akzeptier-
ten die Stellung von Vasallen und Dienern d.es Konigsi die drei. erz-
bischdfe von Mainz, Koln und Trier stritten sich um die Ehre, den
KOni g zu salben und zu lcronen. Durch Heirat mit einer verwitweten
K6nigin Adelheid von Italien gewann Otto die Herrscha-ft iiber den
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grrdssten Teil von ltalien, das dadurch mit Deutschland. zu einem Reiche
verbunden wurde (O:f;.

Sej"t Karl dem Grossen hatte Europa keinen gewalti-geren Herrscher
gesehen al-s Otto, denttsiichsischen L6rr/enrr. fm Jahre 9tr2 zog er:'jber
die Alpen und liess sich vom Papst j-n Rom zum Kaiser krcnen, Seitdemblieb diese Inliirde dein deutschen Konigo der dadurch gleighsan surn
Oberhaupt des ganzen Abendlandes erhoben wurde; gegu,iindet urar das
mittelalterliche trRornische Reich der.rtscher irtationero

Otto trat als Schutzhetr Roms und der Kirche a.r-0* Plipste, die
ihm nicht gehorchtenr setzte er db, und die Rdmer rnussten sch$/6ren,
l<einen Papst zu wathlen, ohne vorher seine Zustimmung e:i-nzuholen. .

Einer der spltteren Ottonen, Heinrich III. (1o39-1056), musste in
diesem Sinne eingreifen, als Rom der Sitz grossen Aergernisses ge-
vorden 'wo.Ir Vornehine Parteifiihrer hatten iiber den apostolischen
Stuhl verfiigt und durch Bestechung oder Gewalt unwtj"rdige Menschen
darauf gesetzt. Heinrich IIf. besetzte erstmals und spater mehrmals
den apostolischen Stuhl mit deutscheir Bischdfen.

FLlr a1le Zeiten schien jetzt das Papsttum vom Kaisertum der
Deutschen abhlingig; dieses gewann damit seinen hochsten Glanz. Wie
niemals vorher und nachher standen damals Papst und Kaiser, die
beiden ersten Machthaber des Abendlandes, in gnrtem Einvernehmen. Un-
ter Krumrnstab und Zepter dehnte sich das r6mische Relch deutscher
Nation von der Nordsee tiber die Alpen bis in den Si,iden ftaliens. Im
\,tresten umfasste es mit Burgund und Lothringen veite Gebiete des
heutigen Frankreich, Der ltcottes-Staato' (Augnrstin) urd der Welt-
Staat \I/aren eins. . o

Ganz vergessen hatte die Kirche die Worte des Herrn: "Die Kdnige
der Volker herrschen, und ihre Machtigen heisst man gnaidige Herreni
Ihr aber nicht alsoln

5, Der Kampf zwischen Kaiser und Papst ff_.-.lo d.tk^^fi

ztsv Zeit des deutschen Kai sers-{einr{ch rv, stand ein Mann an
der Spitze der Kirche, Gregor VrI.', m5*1o85 die h6chste
tirchriche wtirde innehaffiiF&-tiefgrreifende Massnal::nen und Re-
"Sormen brachte er die Kirche in seine Gewalt, wie noch lcein Papst
vor ihm. Aber nicht nur innerhalb der Kirche wo11te e? absolut
herrschen; sein Geist strebte nach Grosserem. ltlach seiner Idee soIlte
das Oberhaupt der Kirche den weltlichen Herrschern nieht nur eben-
bU_rtigrsondern iibergeordnet sej-n als dle hcchste Gervalt auf Erden.
Der klihne einstige Mdnch trliumte von der Au.frichtr"ing einer Papst-
lichen Weltherrschaft. Von neuem so11te Rom den Erdkreis leiten -

&regor VII, forderte die Kompetenzo Kaiser ab-
zusetzen und der hochste Richter.'in der Christenheit ztl, sein.

Es musste zum Machtkampf kommen! Anlass dazu bot die sogenannte
Laieninvestitur, ge:"n?iss der die deutschen Konige (a1so Laien) nischo-fe
ffinkenernannten.ffiegor.forderte,dassdiesa11ein
Sache der Kirche sein diirfe.

Klug verstand es der Papst, in innerdeutsche Angelegenheiten
einzugz.ei-fen und gegen den trotzigen deutschen Kdnig Jcraft der
Schltisselgevalt Petri den Bannfluch der Kirche zu schleudern. Damit
rvar Heinrich IV. nach den Anschauungen jener Zeit aus der kirch-
lichen Gemeinschaft ausgestosseni ein allgemeiner Ab-Fall von ihm
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griff um sich. Heinrich sah keinen anderen Ausweg, a1s so schnell
r,vie mdglich nach Italien z1) gehenr un1 vom Papst die Lossprechung
vom Bann zu erwirl<err,

Er eilte heinlicle und auf Umwegen iiber die schneebedeckten Alpen
nach Italien" Unventreilt zog er zu der Burg Kanoss-a, &t?1 Nordabhang
desApennJ-n,wohins1chGregorbegebenhatteffiMe1nung,
Heinrich werde ihn angrei-fen. Heinricl: musste vor dern Bu"rgtor blei-
ben und bat dreinal, bar-fuss bei \,./interkiilte in Biissergewande ste-
hen, vergeblich um Ej-n1ass. Schliesslich musste Gregor doch den
Bann von ihm nehmev"r und genoss mit ihm das Abendmahl* Fleinrich war
damit wieder in die christliche und nenschti ehe- Gemej-nschaf t au.f ge-
nommen, freilich um den Preis einer unerhorten Demtitigung. Zu Kanossa
var das so stolze deutsche Kaisertum dem Papsttum zu Ftissen gelegen.

Der Kampf zwischen Kaiser und Papst war i-ndes noch nicht zu Ende.
Erst Anfangs des 12, Jahrhunderts sahen beide Teile * Kaiser ur d Papst
* ein, dass keiner den andern vollig niederwerfen kbnner Das Wormser

ronkordat (rtze) war der Wa-ffenstillstand zwischen Kaiser una FEEff
@aufdiedoppe1teInvestitur(einsetZung)aerBisch6fe:
bei der kirchlichen Einsetzung erhielten sie Ring und Stab, bei der
kbniglichen Einsetzung das Zepter.

In diesem Ringen hatte sich das Papsttum religios und ;lolitisch
zur ftihrenden abendliindischen Weltmacht des Mittelalters entwickelt 'papst fnnozenz f ff . .(.11.99-fef6) fflhrte das Werk Gregors VII. weiter.
* fon e Kreuzziige halfen dem Papst dazu,

seine Macht zu -festig€nr Europa wurde eine Art piipstliches Weltreich.
Bei seiner Erhebu.ng zr.m Papst proklamierte Innozenz: ttseht hier den
vom Herrn iiber seine trnechte gesetzten Knecht, der rrreniger a1s Gott
ist, aber mehr a1s Mensci'r;, der a1le richtet, aber von niemandem ge-
richtet wird!n Tnnuzenz beugte die Konige von Frankreich und England
drpch Bannfluch-Drohrr-ng r-mter seinen Willeni die Fr"lrsten von Portugal
und Spanien untenyar.ten sich seinem Sclr-iedsspruchi in i{orwegen und
Ungarn rie-f man die Entscheidung des Papstes in Thronstrei-tigkeiten
ani Bulgarien anerkannte seine Hoheit, und durch den 4* Kreuzzug 9€-
langte iucli das byzantinische Reich (Konstantinopel) ej-ne Zeitlang
unter die Herrscha-ft der rdmischen l{i-rche.

Gleichzeitig verweltlichte die Kirche bis zu,m Aeurssersteni in
Siid-frankreich und Italien meldeten sich erste Regungen der Vorrefor-
mation. Innozenz predigte das Kreu.z gegen die rrKetzerrt rmd liess die

tl
n

Inquisition als gei-stliches Gericht mit a1Ier Schiir-fe ihres Amtes

Hochmut kommt vor dem p'a1l! Unter einem lrlach-folger v.n Innozenz
* C]emens V. - wurcle das Papsttum von der franz6sischen Krone ab-
hiingig. Der papst rvurde gez\rungen, nach Avigrnon (Siid.frankreich) za
gehen und blieb dort von t3O9-7377 (aie sogenannte *babylonische
Gefangenschaftr der Kirche) .

6 o Die Kreuzztige

parallel mit dein grossen Kalnp-f zirrischen Papsttum und Kaisertum
ham eine miichtige Belregiung Richtung Orient in Gang, die die Gemiiter
cLer ganzen Chriitenheit erfUffte r;nd. das Hochmj-ttelalter mit romanti-
schem Schimmer umgibto Fast zwei Jahrhunderte lang hielten die Kreuz-
zijge Abend- rmd ltorgenland in Atem. Sie brachten der mittelalterlichen

*t, ffi"i*o"*
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Welt eine wesentliche Horizonterureiterung und versetzten durch ihrfiisslingen der piipstlichen Autoriteit einen ersten Stoss, dem in der
vorre-tormation und Re-formation bald weitere forgen sollten.

Seit den Zeiten i(aiser Konstanti-irs (urn 3OO), der rn _Terusalemdie Grabeskirche ge-sti-ftet hatte, besuchten zahlreich.e christliche
Pilgerziige das heilige Land. Diese t/allfahrer hatten nnter der Feind-seligkeit der islamischen Herren Palilstinas oft schiyer zlt leiden.

Papst llrban II ' berie.f 1095 eine Synode nach Cterm.ont in Frank-reich, dem Lande, in dem damals Kirche und. nittertr.im am meisten ga1-
ten" Hier klagte er i,lnter freiem Hiinmel vor einer zahllosen Menlein ergrei.fenden Worten iiber die $chmach, die der Christenheit aamit
al'lgetan werde, dass das Grab des Erlosers in der Hand dez'Ungl2iubigen
sei; denen, die zum heiligen Krieg geg'en die Tiirlcen in patasiind aus-
ziehen viirden, verhiess er vergebung der siinden und errrigen Lohn IGleich erscholl es wie aus einem Mr,mde; otGott will €s, Gott wili es!m
bat Stunde war ein Heer von Tausenden beisanrmen. Ein rotes Kreuz, auf
die rechte Schulter geheftet, sollte da-s Abzeichen "0iir die Gottes-
streiter sein, weshalb man die Kreuzfahrer und ihre Unternehmungen
Kreuzztige hiess.

pie Fiirsten mit ihren Heeren setzten sich in Beweguhg, und ge-
rvaltige Kriegermassen stromten au.f verschiedenen \rlegen z-u Wasser und
zu Lande zunaichst vor Konstantinopel zusammen. Im Vordergrund stand
d.er t othringer Gott-fried rgglggi*]gg, der wohl ti-ber lOotOOO gerustete
Ritter anftihrte:*-*-

Antiochien 'ururde belagert und genommen, Ein Rest des Heeres be- - ---.ntrat endlich Paliistina urid erbtickte Jerusalem 1099, drei Jahre nacfrl096ll
dem Au-tbruch aus der Heimat, Auf den Knien, unter Triinen und Lobge-
sEingen begriissten sie die heilige Stadto Etrrras mehr als ein Monat
spiiter erstiirmten d-i-e Kreuzfahrer von ihren Belagerungstiirmen aus
die Mauern. Die ganze Bevr:lkerung rvurde grausam niedergemacht; die
rndrderischen Eroberer eilten dann zu den heiligen Statten und var.fen
sich schluchzend zu hej-ssem Dankgebet au-f die Knieo Das grosse Z:-eJ-

\ilarerreicht;dieFtj,hrerbesch1osSen}einchrist1ic}re@
,Terusalem zu errichten, Sie boten die tcron .
5ffiarbschon1iitfo1gendenJahreundhinter1iessdasReichsei-
nem tatkrli-ttigen Bruder Bal-duin, der den Titel eines K,:nigs von
Jerusalem annahm.

Ein zweiter,{re}1,.2**g_Gl3Z:1fl. so11te vorposten der Kreuz-fahreXtrq+-q9
im Orient enden Moslems entreissen. Ein
zr:reites riesiges Heer aus dem Abendlanri wdlzte sich der Donau entlang
ostviirts, aber der Zug nahm ein Ende mit Schrecken" Schon in Klein-
asien zerfiel der ungeordnete Hau.Fe.

uin drittet (fellz@ lcam in Gang, a1s der edle irll-|eCIll
Sarazene S iblischen Landes bemiichtigte,
Oie miichtigsten Herrscher des Abendlandes stellten sich unter die
Kreuzesfahnen (ffrii:'-pp Augrust von Frar.Ikreich; Richard L,otrenherz von
England; Friedrich Barbarossa von Deutschland) . Diesmal dezimierten
Krankheiten das Ritterh.eer; auch lconnten sich die drei Konige nicht
einigen. Zuletzt schlossen der kluge Saladin und Richard Ldwenherz
einen Vertrag, wonach die Kiistenstiidte den Christen blleben und die
pilger ungestort nacir Jerusalem wall-fahrten durfteno '-* Das End,e
kant uit den traurtsu 5*pdgrkleuzzjj-g.en nach 12OO. Unter der Fiihrung
eines.franz6sischengiffinsichimJahreL2t2trotz4LfrL
aller Gegenwehr der Eltern und der Geistlichkeit Tausende von Kindern
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auf die Reise. rn i'{arseille umrden sie von gewissenlosen Hlindlern
an Moslems verlcauft; rvenige nur sahen ihre Heimat wieci.er. Ein and.erer
Zug (ZOoo deutsche Kii:der) bewegte sich von Deutschland. aus iiber die
Alpen und erschien in tilorditalien. Erst in Unteritatien sorgten Geist-liche dafiir, dass n"icht arrch diese Schar sich den l.iellen des Meeres
anvertraute, sondern in die Heima.t zurilc]rkeh.rt€,ou

Zwischen 1230 r.rnd. 1270 folgten ein 5., 6. und 7* Kreuzzug, ai.ffi
auch Tunesien und Aegypten -ttir die Christenheit zuriickgerrrinnen soIlte-n,
Vergeblich. Nach heldeniniitiger Vertej-dig'dng fiel rm Ja-hre 1=4.9_] Akko (bei
Haifa), die letzte Festr-ing <ler Kreuz-fahrer, worau.f diese pdTffiina
endgtiltig rliumen mussten.

Einige Rittergrr.ippen (Sohanniter, Templer) siedelten sich auf
Nlittelmeerinseln urie Zlpern, Rhodos und Malta ani hier nahmen sie
den itlamen |tMalteserer (Uatteser-Kreuz) an. Die Deutschritter fanden
eine neue Heimat im Csten Deutschlandsr $ro sie Gebiete Preussens
und Polens kolonisierten*

Der ei-gentliche Zwecl< der Krevzzrtge war nicht erceicht; das
Abendland hatte scheinbar umsonst Millionen von Menschen au-Fgeopfert.
Anderseits kielten die Kreuzziige das Vordringen der Tiirken nach Europa
um drei Jahrhunderte au-fo Der Handel nahm durch sie einen m?ichtigen
Au-fschumng; ein lebhafter Verkehr cntspann sich zwischen Morgen- und
Abendland, der bald bis in den fernen Osten reichte, I.Taaentlich die
italienischen Seestlidte Pisa, Genua und Venedig bli.ihten auf . Das
Pap*sttum, das eben ganz Er.rropa fiir diese Feldztige mit irdischen Wa-f-
-fen unter sich vereinigt sah, musste nach dem Scheitern der Kreuzziige
merken, dass es den altevr Zauber iiber die Gemiiter verloren hatte, Irr
dem Augenblicl<, wo es glaubte, die lrtre1t unbestritten beherrschen zu
kdnnen, begannen di-e Vijlker sich seiner Bevormundung zu entziehen.

7, Ku1tur des Hochmittelalt€pso Die Scholastik

fn der nnittelalterlichen lr/elt irar das ganze gei-stige Leben von
kirchlichen Ideen beherrscht. Im Gegensatz zv dem heutigen Vielerlei
der Meinungen und religi6sen Richtungien hemschte in Mittelaltef bis
etwa 12OO eine einheitliche Geisteslcultur. Vom Papsttum aus erstreckte
sich dieser Einfluss im hierarchischen System bis auf den letzten
Priester, von diesein auf die Laienwelt"

Die Kloster \r/aren tiberall Stiitten der Bildung. Daneben gab es
sogenannte Dom- und Sti-ftschulen, an denen die zu einer grosseren
trirche gehdrigen Dom* oder Chorhemei: lehrten. Au.f hoheren Schulen
1as man mit Vorliebe die antiken Schriftstell-er und die Kirchenvdter.
Alle Wissenscha-0ten r.md Kiinste hatten der Kirche zu dienen; die philo-
sophie war die trMagd der Theologierr (anci11a theologiae). Das Latein
war die Schul- und Gelehrtensprache Europas besonders auf der Univer-
sit2itseb€h€. Studenten des Mittelalters konnten ohne Sprachschwierig-
keit inlbondon oder in Prag, in tlittenberg oder in Florenz ihre Vor-
lesungen belegen" Die beriihmteste Universitatt Europas war in Parj-s.

Auf dem Gebiet der Kirchenbaulcunst sind gewaltige Zeugen mit-
telalterlichen Geistes der lrtachvrelt erhalten geblieben. Der romani-
.s-cf€ Baustil des frlihen Mittelalters pragt massiv gebaute Kiiffi,-
ffi-Fe_stungenanmuten,voneinemummauertenrried'hofumgeben,
der wie das Gotteshaus selbst den Monchen und ihren Schiitzlingen
manchmal auch zur ZuPlucht und Verteidignrng diente, Hervorragende
Bauten dieser Stilart, die im 11" und 12. Jahrhundert ihre Bliitezeit
erreichte, sind rlsdr dre Dome von Speyer und Worms"
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fn Flankreich kam um 12OO a1s neuer Stil die Goti.k auf, der fastia gahz Europa riber den romanischen den sieg Aavo . rm Gegensatz
zu dem massiven Bau der romanischen l{irchen strebt hier alles zur
Hohe: die Ttirme, die Hallen mit schmalen Siiulen und Krer.lzgewolben,
Fenster und Portale, die in spitzem !/inkeI auslaufenu Der Bau der
grossen gotischen Kath.edralen ist schon bewundernsu'ert als rein
technische Leistung der Architelcteni durch die Mitarbeit der Bild-
hauer und }taler umrden diese Dome und Kathedralen zu Wunderwerken
der mittelalterlichen Kunst. Dj-e gotische Bauweise findet ihre
reichsten Vertreter in Frankreich (u*ao Kathedralen von Rej-ms und
Chartres; trTotr€',r-Dame in Paris). fn Deutschland tritt der Dom zu
Koln hervori andere gotische Dome entstand€rr urdo in l,iailand., in
Strasbourg und in \.Jieno Das Berner lvliinster in der Schi'reiz entstand
in der Ze:.t des spiitgotischen Stils.

Geistesgeschichtlich ist das Mittelatter gepriigt von der
Scholastik (von latein: schola - Schule), so genannt rveil sie schul-
miissig, mit Fragen und Antworten, mit Urteilen und Schli.issen syste-
matisch vorging. Die Scholastik, eine Art Verbindung von Theologie
und Philosophie, erlebte um l25O eine hohe Bliite und brachte ein
System hervor, das noch heute in der r6misch-katholischen Kirche die
theologische Denkweise bestimmt. Die Srrossen ScholastiLcer suchten
vor a11em das Problem von Irfissen und Glauben in ihrer !treise zu 16sen.

Unter Berufung auf den alten grriechischen Philosophen Aristote-
les (384-322 vor Chr.) lehrte der Engliinder Anselm von Canterbury
(gest.}1o9),derG1aubea]-1einfiihrezururte1-
ligam: ich glaube, damit ich verstehe). Anselms Stiirke war eine Rej-he
von scholastischen ItGottesbevei-sen!t" *. Ein Pariser Lehrer AbEilard
(gest. 1142) rZiumte ein ltenschenalter spater dem verstande-ffiste
Ste11e ein (credo, quod intelligo; ich glaubg, weil ich verstehe).
Seine Auffassung fand begeisterte Aufnahme bei der str"r-dentischen
Sugendi allerdings rrrurde seine Lehre auf einer Kirchenversammlung
als geflihrlich verd-ammt r:nd sein Leben war fortan eine Kette von
Lelden und Verfolgru.ngeno - Dte spateren Scholastil<er suchten eine
friedliche Scheidung von Wissen und Glauben. So lehrte der grclsste
Scholastiker lhgmas Iol Aqui3i (Jiach r35Q) in Italien und baute in
umfangrreichen hler.lcen ein galzes System mittelalterlicher Weisheit
auf.
Thomas von Aquino ist nach Augnlstin der bedeutendste Theologe der
romi sch-l<atholi schen Kirche ;

B. Das mittelalterliche Monchtum

fm ganzen Mittelalter war es neben der offiziellen Kirche immer
vieder {ais.l\{Oncht}ry, das in zahlreichen VerbEinden an der geistigen
Durchdringung der ehristenheit arbeitete. Im 1o. Jahrhundert \r/ar von
dem burgundischen Kloster Qluny eine erneuernde Bervegi.i.ng ausgegang€h,
die bald in ganz Europa unEffi hinauf zum Papst e'ine ,,ui-rksame Re-
.form bedeutete (rfuniazenser Reform) " Mit Ernst besann sich die
abendliindische Geistli.ch-keit der alten Benediktinerregel, die Ent-
.sa5ung, Gehgrsa4.undrQesirpzlosjglcei! von den Ordensler-rten verlangte.
{-alel- tim tr Lrel"r<r 4/A 0Lfn<*e"4"2-. t?t<-t.tz-'f*,.

Bis z:um 11. und le. Jahrhundert begann der Eifer l-n der Hand-
habung der kldsterlichen Zucht wieder zu erlahmen. So entstanden
neue Orden, die zur alten Strenge der Benediktinerregel zurtickrie-fen.
Bekannt wurden die KardlEiuser (rtoster Chartreuse bei- G?enoble in
Stidfrankreich),d.ieffier(r1osteraufdemBergeKarme1in
Israel) und besonderTd erz.Lellser, deren Mutterl<loster in
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gegriindet umrde. Durch einenum 11OO
Bernhard von Clairvaux (gest. 1153),

ihrer Ange-
verdunkelte
Klostern ge-Zeitlang aIle iiSrlgenl Hunderte von

Am bekanntesten u.nter den Ordensgrfindern wurde zt;r" Zeit von
Papst rnnozenz rrL der Italiener Ftanz von Assisi (rraa-fza6). A1s
Sohn eines reichen Kau.fmanns in der mittelitalienischen Stadt Assisi
inrrde er von dem Drang ergri-t-fen, au-f al1en Besitz zv. vetzichten undin volliger Armut si-ch dem Dienste Gottes an den leidenden Mitge-
schbPfen zu widmen. Der von tie-fer Liebe zu dem Herrn und zu den
Menschen erfr.illte Zeuge Jesu ge$rann durch seine vollige Hingabe bei
kindlicher Einfalt bald zahl:'eiche Mitarbeiter. So entstand, ohne
dass er es beabsichtigt h;itte, ein neuer orden: derjenige der
Franziskaner oder (zu Deutsch) Barfiisser" ilIoch zu j,abzeiten des
etinders verbreitete sich der Orden in a1len Llindern der romischen
Christenheit. Auch Frauen schlossen sich unter dem Einfluss von
Ftanz a1s Klari-ssinnen zu Gemeinschaften zusammeno .. Der Orden wurdea2I5aura&ffinj<onzi1aner]<annt.EinFreundvonFranz,den
dieser nicht durchschaute, spielte dort die Herrscha-et iiber den Orden
ganz in die ltEinde der Kirche.

Neben dem liebensuiiirdigeh, gemiitvollen italienischen Ordenssti-f-
ter steht in der Kirchengeschichte der strenge spanische Asket
oominikus von cal,equ.g.ga (1t7o-122t\. Als ei-0riger Bussprediger sam-kmelte dieser Ji.inger um sich, die er zu iihnlich strenger Lebenshaltung
verpflichtete. Sie wurden Dominikaner oder Prediger genannt, dd sie i

sichmitbesondererHingabederPredigtwidmeten.DieFranziskaner
und die Dominijcaner, zu denen sich spater noch die Augn-rstiner (aer
orden, dem Luther angehorte) und die Kapl.rfiner geseffiden als
sogenannte Bette.lordsf durch Seelsorge und Predigt beim ein.fachen
Volk rasch eine grosse Verbreitungir Sie bewiesenn dass Armut und
Demut im Sinne des Evangeliums auch innerhalb der Kirche wieder
Geltung gewonnen hatten.

Massen von Menschen" die in Norditalien und Siidfrankreich der
verxreltlichten Kirche den Riicken lcehren voIlten, rvurden zuri.ickgewon-
h€11. Anderseits gelang es dem Papsttum, die Orden a1s seine Werkzeuge
in den erif f zu bekommen,,und in seinem machtpolitischen fnteresse
einzuset zert t

Besonders die Domivrilcaner bedeuteten -Ftir den Papst eine Armee,
durch die er seine Herrschaf t ausiiben lconnte. llachhaltig kontrol-
lierte das Papsttum durch die Monchsorden die Kanzeln der Kirchen
und die Katheder der Universitliten, die Beichtstiihle der Herrscher
und die Gelehrtenstuben mittelalterlicher \dissenscha.ft.

9. Die Mystiker

Mehr noch als die Monche haben die Mystiker vor al1em des spA-
teren l4ittelalters evangelische Wahrheiten entdeckt, die ftir Vor-
re.formation und Re.formation bedeutsam rrerden sollteno Das Wort Mystil<
lcorrnnt von griech. ililo = sich verschlj-essen. Die Mystik des Mittelal-
ters bedeutet eine Gegenbewegung des Gefiihls gegen das Verstandes-
wesen der Scholastik"

Mysti-sche Stromuz:gen finden rvir auch in anderen Religionen
(Uysterien-Religioneir des Altertui:rs, Buddhismus, f slam) , Z1t a1len
Zeiten beobachten wi-r in der Christenheit nach einer Ueberbetonung
des Verstandes ein Einstromen des Ge-tiihls (vgI. im 20. Jahrhundert
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die modernistische Verstandestheologie einerseits und dle charismatisch*
enthusiastischen Bewegnr.ngen ander=elt= ; .

Vater der abendlaindischen Mystikrr ist der schon erwEhnte
Eg,T4il4ld_von C-lairvaux ( rOgr-rr 53 ) .

Bernhard var eine hervorragende Pers6nlichkeit; a1s geistes-
miichtiger Prediger und Seelsorger wirkte er au-f das Volk r.ind auf
die Grossen seiner Zeit* Selbst Papst und Kaiser anerlcannten seine
geistliche Autoritat. Bekannt wurden seine tlorte: 'tGott vird in dem
Masse erkannt, a1s er geliebt wird; durch Beten wird Gott leichter
und fiirdiger gesucht und ge.funden, a1s durch Disputiererr*?r Bernhard
von Clairvaux ist der urspri.ingliche Ver-fasser (im lateinischen ?ext)
von !t0 Haupt volI Blut und Wund€htt, das J.SoBach zum Leitrnotiv in
der Matthltus-Passion verwendete. Bernhard sah .Jesus besonders aIs
den hohen Briiutigam der Kirche sowie auch der einzelnen See1e"

Schdpfer einer eigenartigen trdeutschen Frdmmigkeittt $,rar Meister
Ec$i1q{t, (re6o-t327), ein Dominikaner und Theologiepro.fessor iri--
K61n. Zwei Jahre nach seinem Tod wurde seine Lehre als micetzerischtt
gebrandmarkt; seine Schriften wurden durch die Kirche (rranziskaner)
verdammt C

Sein geistlicher Nach-Folger wurde der Dominikaner JglA+-nes
Tetilgg (gest. 1351 in Strassburg). Er war der meistgefeieiEe-TFedi-
geC sbiner Zeit. Sein Hauptthema \var: Wie vereinige ich das tiefste
in mir mit dem Tiefsten ausser mir? (eott). Er predigte Demutr
Nlichstenliebe, Sanftmut, vor aIlen Dingen: rrin sein eigenes Nichts
sinken?f n

Zettgenosse Taulers war der Dominikanermdnch Heinrich Seuse
1odersuso),geborenum1295zuKonstdYlZtSeinepoffi
macEEe fffi-zum SZtnger der mrttelalterlichen l4ystik * r'nit Tendenz zu
Entaltung in sentimentales l,,Iesen und Schwdrmerei, Trotz Verdachti-
grmg, Amtsentsetzung und Exil blieb Suso ein treuer Sohn cler Kirche.

Das bekannteste Erbauungsbuch der splitmittelalterlichen Mystik
ist erDie irrach.tolge Christirt rron Thomas a_5S[8.i3 geworden (r<-7r).
Diesek1eine,we1Iberi1hmtgeirordeffit,wied.asganze.
Leben, Denken und Tun in Eer Liebe Gottes wurzeln und in der selbst-
verleugrnenden l\TacMolge Christi sich beweisen sol1.

1O. Die Vorreformation

Um 12OO - paraI1el mit der Hbhe des mittelalterl-ichen Papsttums
nnter Inno zenz rTI. - regte sich in Siidfrankreich eine 5re-ist1.i.c.he
Alsgtzbewegung vorL der romischen Kirclie * Eine lreitverbreitete Gruppe,
die nach der Stadt Albi den Namen &fb.i'gErsc€r' bekam, woI1te von den
plipsten und Bischdfen nichts mehr ilIffiTffi-'bek.imp-tte die Kirche ,

a1s das alte Babel. Zugleich verwar.f sie Aspekte biblischer Lehre
(2.8" die Au-0erstehung des l,eibes), iibte aber sonst durch ihrreines,
sittliches Leben einen girossen Ei-nf1uss aus und gewann viele aus
der Kirche. fnnozenz liess 12OB odas Kreuz gegen sie predigenot, d.h.
er verhiess denen, die gegen sie zu Felde zogen, die gleichen Gnaden
und Belohnr.rngen wie den Kreuz-fahrern nach dem Heiligen Lande. In den
2O Jahre dauernden $Ebige.nser"krte(yen (in B6ziers a11ein 2OtOOO Er-
schlagene) erstickt6'Aie Klrche die Bewegung dieser Ketzer (von
griech* katharos = rein)o Bei deren Beendig'Lrng unrde _das- k-i*r-c.jr1"iche
Mzur Au-0spi.irung der Ketzer geschaf@

10_

Yzu den unerbittlichen Triigern der Inquisition,
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die besonders in Spanien (dort unter Moslems, Juden und Clrristen)
rurd in Frankreich wiitete. V/e&^rqlr+ Uql&,^SU

\^Ienigef ehB:eXyVls die Albigenser $/ar die von ei.nem Lyoner
Kaufmann, PeteY'trl'aT'dfrS, gesti-ftete Gemeinschaf t der wal-denser, die
diewieder[@-evange1ischerEin.FachheitundEailiffiirsuchten.
Als wandernde Kau.f leute kamen die Waldenser flberall hin, verbreiteten
Bibelteile und gewannen durch ihre selbstlose, schlichte Art viele
Anhiinger" Auch die Waldenser litten Ver-fo1gu,ng3 viele von ihnen
fltiehteten sich in die fronzosischen und italienischen Alpentailer
u:ed Fliehef dort ihrem. biblisch seprlisten Glauben treuu
/rach €c,^fc L:' P*vt* cL** ^; I.l*t-on "., 1,"r,i-"i.'?.-'"t/ir beobachten hier den Beginn der religiosen Konfli-kte, die bis
ins l-7. und 18. Jahrhundert hinein Strome von Blut und Trlinen iiber
Europa bringen sollten. Die Hauptschuld da-filr liegt au-f der Kirche
Roms, die durch die Inquisition die Aufspti.rung und Aburteilung dep
ItKetzerrt systematisch betrieb, Dieses geistliche Gericht, meist von
Dominikanern geleitet, konnte auf den geringsten Verdacht * selbst
auf die Anzeige- von 'Verbrechern und Kindern'hin - jeden verhaften
lassen und ihm durch Folter Gestiindnisse €pp?€ssenr Das Vermdgen
der so Verurteilten umrde eingezogen; sie selbst, wenn sie leug::eten,
unbussfertig oder riickfrillig waren, rmrden verbrannt.

Da die Kirche selbst lgkein Blut vergiessen wo11te?r, iiberlieferte
s1e di-e verurteilten Ketzer der weltlichen Obrigkeit zur Hinrichtung.
Diese hatte das Urteil sofort zu vollstreclcevr, ohne in die Prozessakten
Einsicht zu nehmen; zdgerte sie damitr so verfiel sie de:ir. Kirchenbartrlr

Es ist eines der l^/under des Eingrei-0en Gottes in der Weltge-
schichte, dass unter solchen Umstiinden Vorreformation und Reformation
tiberhaupt in Gang kommen konnten. Drei Personlichkeiten freten im
Splitmittelalter hervor, dle a1s zeugen der Wahrheit ihr l,eben ein-
setzten und - zum Teil *- al-s Martyrer verlorenl John Wycliffe in
Eng1and., Johannes Hus in Bohmen und Giraolamo Savonarola in ftalien,

tA atW WL n-tna* ^t^)u.41,^ labrd*^ Xrr^a""ot!-Cuf.raa/(t)q4A4 bLd^. (r?a H C/V- ^ ' <*
. 4A" $:_(x1-,1*n I *rd;ca=- .

irrf q . a,,'^xohl

von jeher stark war, trat um 13BO t+yc1iffe, ein Professor der be-
\-/ riihmten Universitlit Oxfor.dtr auf und griff in Wort und Schri-ft die

Schiiden des Papsttums und des Klerus aufs schlir-flste 6J1* Er iibersetzte
die Bibel ins Englische und verwar-f die Beichte, die eilder* und
Heiligenverehrung, das Monehtum und andere,kirchliche Einrichtungen
aIs unchristlich. Wie die Reformatoren 15O Jahre spater, ging er auf
den klaren biblischen Glauben der Urgemeinde zunick und verurteilte
das gurze Systern der mittelalterlichen Ki-rche,

Politische Gegmer in England brachten es fertig, ihn von seinem
posten a1s Professor abzu-setzen, Ihn selbst vermochte man nicht zt;.
beugen; bis 217 seinem Tode (1384) virkte er von einer einfachen
pfarrei aus'Jurch seine Schriften weiter?

tslutige Verfolgungen suchten seine Anhlinger heim u-nd liessen
diese refornatorische Beuregrng in England nicht die Oberhand gewin-
nel1, doch die Lehre \,'Iyclif-tes gelangte nach Europa und fand in Prag
fruchtbaren Boden. Dort lehrte an der Universit6t
Johannes uus (rs6g-r+r2J
+rr#

Durch prager Studenten, die in Oxford studiert hatten. lcamen

Wycli-ffes Sctriften nach Bohmen. Hus, der Pro-fessor und Slmodal-

W4rt tr"ii'.aig.", wurde davon ergriffen u1d predigte I'Busse * Vergebung der

.tohn glrcriffe (r3aq-rsa+) il,*ffU"Ar;,f.r* w.+ q.r----^, 4 r*c)rF*. r

rn England, vo a.* wia6J=t#f H6f*t #Er#W^;k"I#ffi^fAe

4R;,'fu Stinden * Besserung des Lebensn. A1s OPPosition gegen ihn rrrach wurde'
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l+d)'tro'klrichtete er sich in einem Appe11 an den papst und berief sich auf
5.1. .TXw gi" Heitige Schri-ft als die einzige Richtschnur. Das predigen wur
0u t"2*'ihm verbotdn, ein erzbischcjflicher Bann sollte ihn diimp-geno Umso
e*t* konsequente? wandte sich Hus gegen die romische Lehre, vor allem

die Heilige Schri-ft aIs die einzige Richtschnur. Das predigen wurde

' gegen den Ablass ( Zuspruch von Siind.envergebung gegen Bezahlung) .
Schliesslich verhEingte der Papst seinen Bann-fluch iiber Hus u-nd die
ganze Stadt prag.

-VL$ar^rlq. v U,-)r/ Or^"ar"^#rrl''^ .

L4L4 trat ein kirchliches KonziT in rKonstanz zusarnmen" ds lag
nahe, Hus vor diese versammlung zu ru-fen, die die hdchste Autorit;itin der Kirche in Anspruch nahm und sich iiber die piipste ste11te, Der
deutsche Kaiser Sigismund berie-t ihn dorthin und sicherte ihm freies
Geleit -fiir die l{in- und Rttelckehr. Bald nach seiner Ankun-0t in Konstanz
wurde Hus auf Betreiben der Gegrner gefangen gesetzti dr:rch einen Be-
schluss des Konzils vurde das Wort des Kaisers fiir ungliltig erkliirt.
Nach langer Kerkerhaft wurde Hus im Jurri 14.15 vor das Konzil gefiihrt
und zum V/idemuf seiner Schriften aufgefordert. Er weigerte sich,
',rurde aIs Ketzer verurteil-t irnd erlitt den ?od als Miirtlmer au.F dern

.{ Scheiterhau-ten (6. Juli 1415),
'\-/ \,rlycliffe und Hus erstrebten durch ihr mutiges Bekenntnis zur

Heiligen Schrift die neinigung innerhqlb der Kirche; sie rrrurden zu
Vorreformatoren. Der unvermeidlich werdende Bruch mit der Kirche und
besonders der Durchbruch zur Lehre der Rechtfertlgung durch den Glau-
ben so11te erst ein Jahrhundert spiiter durch ein anderes uerkzeug
Gottes, Martin Luther, er.tolgen.

Girolamo Savonarola ( 1452*1498'
' ?tDie Sehrift fiihrt zu ChrLstus hin, nicht zu den Heilig€hr nicht'
zu der Jungfrau Marido!? Erstaunliche Worte ftir die Stadt Florenz im
15, Jahrhundert! Italien stand damals auf der H6he der Renaissance
( * rtliedergeburt' der antilcen Kunst und Kultur). Hervorragend in
Kunst (Oante, Raffael, l{ichelangelo), in \rJissenschaft und l{andel- war
Florenz zugleich Zentrum hoelesten Ruhms und r.urermesslichen Reichtums,
aber auch tie-fen sittlichen Verfa11s und zpischer Gottlosigkeit.

fn diese genussiichtige, diesseitsgerichtete }'Ie1t schleilderte
\--r' der glutiiugige oominikaneumonch seinen Bussruf . Es gelang ihm nach

durchgmeifenden Wirkungen seiner miichtigen Predigten, das geistige
Oberhaupt der Republik zu werden. Savonarola fiihrte in Florenz eine {
Art religlose Demokratie ein, in der sich Volk und Behorden unmittel-
bar unter Gottes Leitung stellen so11ten. Selbst blieb er der arme
Monch, der sich weigerte, weltliche Macht auszuiiben.

Savonarolas Einfluss var nicht von Dauer. Hj.nter seinen miichtigen
Feinden standvor al1em der damalige Papst Alexander VI*, der von dem
florentinischen Bussprediger manches Gerichtswort hatte einstecken
miissen. Der Fanatismus der Stadtbevdlkerung vandte sich gegen den
einst a:ngebeteten Erweckungsprediger. Savonarola unrrde ge-Fangen ge-
setzt r.rnd wiederholt ge.fc-Itert. ttDu, Herr Jesus, bist mei-n Pfarrer,
mein Bischof , mein Papst'r: mit diesem Zeugrni-s ging der geschundene'
einsame Zeuge der Wahrheit in den qualvollen Tod. Mit zrrrei Freunden
wurde Savonarola am 23* Mai 1498 auf dem Marktplatz von Florenz ver-
brannt. Ueber Italien senkte sich das Dunlcel der geistlichen Oiktatur
Roms

Zwanzig .liahre spliter sollte sich in deutschen Landen die vision
der Vorreformatoren erfiillen - nEimlich die Reformati.on* Das Blut der
l4lirtlmer war die Saat i das 16 n Jahrhundert urird a1s Ernte einen der
gewaltigsten purchbriiche Gottes in der Geschichte der Menschheit
bri-ngen.


