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Zeittafel

Die Zeittafel orientiert sich am Inhalt des Werkes. Sie reiht
den größten Teil der in ihm genannten Personen und
Ereignisse in Gestalt ihrer Daten aneinander. Dabei sind für
die wichtigsten Personen der Kirchengeschichte die
Lebensdaten genannt und bei kirchlichen und weltlichen
Amtsträgern die Regierungszeiten, sonst das Datum eines
Hauptereignisses der Lebensgeschichte oder das
Sterbedatum.

ca.
6 v. Chr.–
30 n. Chr.

Jesus von Nazareth

33/34 Bekehrung des Paulus
64 Christenverfolgung in Rom unter Kaiser Nero (54–68)
ca. 64/65 Petrus und Paulus in Rom †
kurz vor 70Markusevangelium
70 Zerstörung Jerusalems
ca. 80–90 Matthäusevangelium
vor 96 Lukasevangelium
ca. 96 I. Clemensbrief
um 100 Johannesevangelium, Johannesbriefe
nach 100 Pastoralbriefe des Neuen Testaments
nach 110 Briefe des Ignatius von Antiochien
112/113 Briefwechsel zwischen Plinius d. J. und Kaiser Trajan

(98–117) über die Christen
144 Bruch der römischen Gemeinde mit Marcion († 160)
ca. 135–
160

Gnostische Schule des Valentinus in Rom

nach 150 Christliche Apologeten (u.a. Justin, † ca. 165)
nach 150 Montanus in Phrygien (Montanisten)
ca. 180 Bischofslisten des Hegesipp († ca. 180)
ca. 180 Celsus, Aleth s logos



189/190 Osterfeststreit unter Bischof Victor von Rom (ca. 189–
198)

zweite
Hälfte

 

des 2. Jh. Ausbildung des Kanons des Neuen Testaments
spätes 2.
Jh.

Sog. Apostolisches Glaubensbekenntnis

ca. 202 Irenäus von Lyon †
vor 215 Clemens von Alexandrien †
ca. 220 Tertullian †
ca. 236 Hippolyt von Rom †
ca. 185–ca.
253

Origenes

248/249–
258

Cyprian Bischof von Karthago

249–251 Christenverfolgung unter Kaiser Decius
253–260 Christenverfolgung unter Kaiser Valerian
277 Mani †, Begründer des Manichäismus
ca. 300 Mönchtum des Antonius († 356)
301 Taufe des armenischen Königs Tirdat III. durch Gregor

den Erleuchter
303–305 Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian (284–305)
304/305 Porphyrius †, Verfasser der Katá Christianōn lógoi
306–337 Kaiser Konstantin d. Gr.
311 Toleranzedikt des Galerius
312 Sieg Kaiser Konstantins an der Milvischen Brücke
313 Mailänder Protokoll (sog. „Toleranzedikt“) zwischen

Konstantin und Licinius
314 Synode von Arles (Donatistischer Streit)
ca. 323 Gründung des Klosters Tabennisi durch Pachomius (†

347)
324 Sieg Konstantins über Licinius
325 1. Konzil von Nicäa
328–373 Athanasius Bischof von Alexandrien
335 Arius †
ca. 339 Euseb von Caesarea †
342 oder
343

Synode von Sardika

342 (?) Taufe des Wulfila († 383)
361–363 Heidnische Reaktion unter Kaiser Julian
330–379 Basilius d. Gr. Bischof von Caesarea in Kappadozien
380 Religionsedikt des Kaisers Theodosius I. (379–395)

Cunctos populos



381 1. Konzil von Konstantinopel
373–397 Ambrosius Bischof von Mailand
nach 385 Jovinianus
344–407 Johannes Chrysostomus
354–430 Augustin (396–430 Bischof von Hippo Rhegius)
410 Eroberung Roms durch die Westgoten
411 Synode von Karthago (Donatistischer Streit)
nach 418 Pelagius †
347–420 Hieronymus
431 Konzil von Ephesus
444 Kyrill, Patriarch von Alexandrien †
440–461 Papst Leo I., der Große
451 Konzil von Chalcedon
459 Simeon Stylites †
471–526 Theoderich, König der Ostgoten
476 Ende des Römischen Reiches im Westen
498/499 (?) Taufe des Frankenkönigs Chlodwig (481/482–511)
527–565 Kaiser Justinian I.
529 Schließung der Akademie in Athen
529 2. Synode von Orange
ca. 550 Benedikt von Nursia †
553 2. Konzil von Konstantinopel
587 Übertritt des Westgotenkönigs Rekkared (586–601)

zum katholischen Christentum
590–604 Papst Gregor I., der Große
ab 596 Missionierung der Angelsachsen von Rom aus
599/601–
636

Isidor Bischof von Sevilla

632 Mohammed †, Begründer des Islam
680/681 3. Konzil von Konstantinopel
691/692 Trullanische Synode
716 Beginn der Mission des Winfried–Bonifatius († 754) auf

dem Kontinent
735 Beda Venerabilis †
726–843 Ikonoklasmus und Bilderstreit
749 Johannes von Damaskus †
751 Königssalbung Pippins
754 Vertrag von Quierzy zwischen Papst Stephan II. und

König Pippin
768–814 Karl d. Gr.
787 2. Konzil von Nicäa
ca. 791 Libri Carolini
800 Kaiserkrönung Karls des Großen



843 Teilungsvertrag von Verdun
858–867 Papst Nikolaus I.
nach 863 Mission durch Kyrill († 869) und Methodius († 885) in

Mähren
858–867
und 878–
886

Patriarch Photios I.

869/70 4. Konzil von Konstantinopel
ca. 870 Johannes Scotus Eriugena †
909/910 Gründung des Klosters Cluny
936–973 Kaiser Otto I., d. Gr.
989 Taufe des Großfürsten Wladimir I. in Kiew,

Christianisierung Russlands
1022 1. Ketzerverbrennung (in Orbians)
1046 Synode von Sutri
1049–1054 Papst Leo IX.
1054 Beginn des Schismas zwischen der lateinischen und

der griechischen Kirche
1056–1106 Kaiser Heinrich IV.
1059 Römische Ostersynode: Papstwahldekret
1066 Eroberung Englands durch die Normannen
1073–1085 Papst Gregor VII.
1075 Dictatus Papae
1077 Heinrich IV. in Canossa
1084 Gründung des Kartäuserordens
1088–1099 Papst Urban II.
1096–1099 Erster Kreuzzug
1098 Gründung des Klosters Cîteaux (Zisterzienserorden)
1109 Anselm von Canterbury †
1119–1124 Papst Calixt II.
1121 Gründung von Prémontré (Prämonstratenserorden)
1122 Wormser Konkordat
1123 1. Laterankonzil
1139 2. Laterankonzil
ca. 1140 Gratian, Concordantia discordantium canonum

(Decretum Gratiani)
1144 Weihe der Klosterkirche von St.-Denis, der ersten

gotischen Kathedrale
1147–1149 Zweiter Kreuzzug
ca. 1150 Petrus Lombardus († 1160), Libri quattuor

Sententiarum
1153 Bernhard von Clairvaux †
1155 Arnold von Brescia †



1152–1190 Kaiser Friedrich I. Barbarossa
1154–1189 König Heinrich II. von England
1173/1176 Bekehrung des Valdes (Waldenser)
1179 3. Laterankonzil
1189–1192 Dritter Kreuzzug
1198–1216 Papst Innozenz III.
1180–1223 König Philipp II. August von Frankreich
ca. 1200 Gründung der Universitäten Paris und Bologna
ca. 1202 Joachim von Fiore †
1202–1204 Vierter Kreuzzug
1215 4. Laterankonzil
ca. 1170–
1221

Dominikus

1181/1182–
1226

Franziskus von Assisi

1209–1229 Kreuzzug gegen die Katharer („Albigenserkrieg“)
1212/1215–
1250

Kaiser Friedrich II.

1227–1241 Papst Gregor IX.
1229 Gründung der Universität Toulouse
1243–1254 Papst Innozenz IV.
1245 1. Konzil von Lyon
1243–1254 Papst Innozenz IV.
1265–1273 Thomas von Aquin († 1274), Summa Theologiae
1274 Bonaventura †
1274 2. Konzil von Lyon
1280 Albertus Magnus †
1294 Siger von Brabant †
1294–1303 Papst Bonifaz VIII.
1302 Bulle Unam sanctam
1308 Johannes Duns Scotus †
1309–1376 Päpste in Avignon
1324 Marsilius von Padua († 1342/1343), Defensor Pacis
ca. 1328 Meister Eckhart †
1349 Wilhelm von Ockham †
1361 Johann Tauler †
1378–1417 Großes Abendländisches Schisma
1384 John Wiclif †
1409 Konzil von Pisa
1410–1437 Kaiser Sigismund
1414–1418 Konzil von Konstanz
1415 Verbrennung Jan Hus’ auf dem Konzil
1417–1431 Papst Martin V.



1431–1442 Konzil von Basel–Ferrara–Florenz
1431–1449 Papst Eugen IV.
1453 Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, Ende

des Byzantinischen Reiches
1458–1464 Papst Pius II.
1464 Nikolaus von Kues †
1471 Thomas von Kempen †
1492 Ankunft Christoph Kolumbus’ in Amerika
1492 Abschluss der spanischen Reconquista
1498 Girolamo Savonarola †
1466/1469–
1536

Erasmus von Rotterdam

1483–1546 Martin Luther
1484–1531 Ulrich Zwingli
1480 oder
1486–1541 Andreas Karlstadt
1497–1560 Philipp Melanchthon
1509–1564 Johannes Calvin
1513–1521 Papst Leo X.
1517 Luthers 95 Thesen gegen den Ablass
1520/1521 Bannung Luthers
1509–1547 König Heinrich VIII. von England
1519–1556 Kaiser Karl V.
1521 Reichstag zu Worms
1522–1523 Papst Hadrian VI.
1523–1534 Papst Clemens VII.
1524–1526 Deutscher Bauernkrieg
1525 Thomas Müntzer †
1525 Erste „Wiedertaufe“ in Zollikon bei Zürich
1527 Hans Denck †
1529 2. Reichstag zu Speyer: Protestation
1530 Reichstag zu Augsburg, Confessio Augustana
1534 Suprematsakte in England
1534/1535 Täuferreich zu Münster
1534–1549 Papst Paul III.
1536 Wittenberger Konkordie
1540 Päpstliche Bestätigung des Jesuitenordens
1542 Sebastian Franck †
1542 Gründung der Römischen Inquisition
1543 Nikolaus Kopernikus †
1545–1563 Konzil von Trient
1548 Augsburger Interim
1555 Augsburger Religionsfriede



1556 Ignatius von Loyola †
1558–1603 Königin Elisabeth I. von England
1563 Sebastian Castellio †
1565–1572 Papst Pius V.
1566 Bartolomé de Las Casas †
1567 Päpstliche Verurteilung des Michael Bajus (1513–1589)
1572 Bartholomäusnacht
1572–1585 Papst Gregor XIII.
1577 Formula Concordiae
1585–1590 Papst Sixtus V.
1589 Proklamation des Moskauer Patriarchats
1596 Jean Bodin †
1596 Union von Brest-Litowsk
1598 Edikt von Nantes
1600 Luis de Molina †
1604 Fausto Sozzini †
1608/1609 Gründung der Evangelischen „Union“ und der

Katholischen „Liga“
1618/1619 Synode von Dordrecht
1621 Johann Arndt †
1624 Jakob Böhme †
1618–1648 Dreißigjähriger Krieg
1642–1660 „Große Revolution“ in England unter Oliver Cromwell

(† 1658)
1640 Cornelius Jansen († 1638), Augustinus
1645 Hugo Grotius †
1648 Westfälischer Friede
1650 René Descartes †
1651 Thomas Hobbes († 1679), Leviathan
1653 Bulle Papst Alexanders VII. Cum occasione gegen den

Jansenismus
1643/1661–
1715

König Ludwig XIV. von Frankreich

1654 Bekehrung Blaise Pascals († 1662)
1675 Philipp Jakob Spener († 1705), Pia desideria
1676 Paul Gerhardt †
1682 Gallikanische Artikel
1685 Aufhebung des Edikts von Nantes
1688 „Glorious Revolution“ Wilhelms III. in England
1691 George Fox †
1695 Gründung des Waisenhauses in Halle/S. durch August

Hermann Francke († 1727)
1699/1700 Gottfried Arnold († 1714), Unparteiische Kirchen- und



Ketzer-Historie
1682/1689–
1725

Zar Peter d. Gr.

1704 Jacques-Benigne Bossuet †
1704 John Locke †
1713 Bulle Unigenitus (gegen Quesnel und den Jansenismus)
1716 Gottfried Wilhelm Leibniz †
1717 Jeanne Marie de Guyon †
1718 William Penn †
1727 Gründung der Brüdergemeine in Herrnhut durch

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf († 1760)
1738 Bekehrung John Wesleys († 1791), Entstehung des

Methodismus
1740–1758 Papst Benedikt XIV.
1740–1780 Kaiserin Maria Theresia
1740–1786 König Friedrich II. von Preußen
1750 Johann Sebastian Bach †
1756 François-Marie Arouet, gen. Voltaire († 1778), Essai sur

les mœurs
1762 Jean-Jacques Rousseau († 1778), Du contrat social
1763 Febronius des Trierer Weihbischofs Johann Nikolaus

von Hontheim († 1790)
1773 Auflösung des Jesuitenordens
1774–1778 „Fragmentenstreit“, Gotthold Ephraim Lessing († 1781)
1776 David Hume †
1781 Immanuel Kant († 1804), Kritik der reinen Vernunft
1762–1796 Zarin Katharina II., die Große
1765/1780–
1790

Kaiser Joseph II.

1784–1791 Johann Gottfried Herder († 1803), Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit

1786 Emser Punktation
1788 Johann Georg Hamann †
1789 Französische Revolution
1790 Adam Smith †
1790 Johann Salomo Semler †
1791 Wolfgang Amadeus Mozart †
1751–1832 Johann Michael Sailer
1775–1831 Georg Hermes
1800–1823 Papst Pius VII.
1801/1802 Französisches Konkordat und Organische Artikel
1802 François-René Vicomte de Chateaubriand († 1848), Le

génie du christianisme



1803 Reichsdeputationshauptschluss
1768–1834 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
1770–1831 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1814/1815 Wiener Kongress, Wiederherstellung des

Kirchenstaates
1817 Gründung der „Preußischen Union“
1817–1827 Konkordat bzw. vertragliche Festlegungen mit Bayern,

Preußen, Hannover und den südwestdeutschen Staaten
1825 Claude-Henri de Saint-Simon †
1830 Gründung der Mormonen durch Joseph Smith († 1844)
1832 Johann Adam Möhler († 1838), Symbolik
1835 David Friedrich Strauß († 1874), Das Leben Jesu
1841 Ludwig Feuerbach († 1872), Das Wesen des

Christentums
1845 Übertritt John Henry Newmans († 1890) von der

anglikanischen zur katholischen Kirche
1846–1878 Papst Pius IX.
1847 Thomas Chalmers †
1848 Gründung der Inneren Mission durch Johann Hinrich

Wichern († 1881)
1848 Karl Marx († 1883), Kommunistisches Manifest
1854 Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens
1855 Sören Kierkegaard †
1857 Auguste Comte †
1859 Charles Darwin († 1882), On the Origins of Species
1860 Ferdinand Christian Baur †
1863 Ernest Renan († 1892), La vie de Jésus
1864 Enzyklika Quanta cura und Syllabus errorum
1867 Richard Rothe †
1869–1870 Erstes Vatikanisches Konzil
1870 Verlust des Kirchenstaates
1871 Abspaltung der Altkatholischen Kirche
1871–1887 Kulturkampf in Deutschland
1873 John Stuart Mill †
1876 Gründung der Christian Science durch Mary Baker

Eddy († 1910)
1878–1903 Papst Leo XIII.
1886–1890 Adolf Harnack († 1930), Lehrbuch der

Dogmengeschichte
1889 Albrecht Ritschl †
1890 Ignaz von Döllinger †
1891 Enzyklika Rerum novarum
1900 Friedrich Nietzsche †



1903–1914 Papst Pius X.
1905 Trennung von Staat und Kirche in Frankreich
1906 Entstehung der Pfingstbewegung
1907 Enzyklika Pascendi dominici gregis, gegen den

Modernismus
1910 Weltmissionskonferenz in Edinburgh
1910 Antimodernisteneid
1911 Wilhelm Dilthey †
1912 Ernst Troeltsch († 1923), Die Soziallehren der

christlichen Kirchen und Gruppen
1914–1922 Papst Benedikt XV.
1914–1918 Erster Weltkrieg
1917 Friedensinitiative Papst Benedikts XV.
1917 Einführung des Codex iuris canonici
1917 Russische Oktoberrevolution
1866–1926 Karl Holl
1866–1931 Nathan Söderblom
1884–1976 Rudolf Bultmann
1886–1969 Karl Barth
1922–1939 Papst Pius XI.
1924–1932 Konkordate mit Bayern, Preußen und Baden
1933 Reichskonkordat
1925 Gründung der Kommission „Life and Work“
1926 Otto Dibelius († 1967), Das Jahrhundert der Kirche
1927 Gründung der Kommission „Faith and Order“
1929 Lateranverträge zwischen dem Hl. Stuhl und Italien
1933–1945 Drittes Reich in Deutschland, evangelischer und

katholischer Kirchenkampf
1934 Barmer Theologische Erklärung
1937 Enzyklika Mit brennender Sorge
1939–1945 Zweiter Weltkrieg
1939–1958 Papst Pius XII.
1945 Dietrich Bonhoeffer †
1945 Sog. „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland
1948 Grundordnung der Evangelischen Kirche in

Deutschland
1948 Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen in

Amsterdam
1950 Dogma von der Leiblichen Aufnahme Mariens in den

Himmel
1958–1963 Papst Johannes XXIII.
1962–1965 Zweites Vatikanisches Konzil



1963–1978 Papst Paul VI.
1968 Enzyklika Humanae vitae
1968 Romano Guardini †
1969 Gründung des Bundes der Evangelischen Kirchen in

der DDR
1971/1973 Leuenberger Konkordie
1971–1975 Gemeinsame Synode der westdeutschen Bistümer

(Würzburger Synode)
1973–1975 Pastoralsynode der Bistümer und Jurisdiktionsbezirke

der DDR
1978–2005 Papst Johannes Paul II.
1984 Karl Rahner †
1991 Rechtliche Wiederherstellung der Evangelischen

Kirche in Deutschland
1991 Zerfall der Sowjetunion
1995 Yves Congar †
1999 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
2005 Wahl Joseph Ratzingers zum Papst: Benedikt XVI.
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VORWORT DER HERAUSGEBER

Der nunmehr als letzter erscheinende zweite Band der
Ökumenischen Kirchengeschichte umspannt das 12. bis
18.  Jahrhundert. Diese gegenüber der älteren Ausgabe
(Bd.  2, zuletzt 5. Auflage 1993) veränderte Einteilung
umfasst jene Epochen, die gemeinhin mit Begriffen wie
Spätmittelalter, Reformation, konfessionelles Zeitalter oder
frühe Neuzeit bezeichnet werden und die man von der
Neuzeit bzw. der Moderne unterschieden weiß. Die
Epochentitulaturen und -abgrenzungen innerhalb dieses
guten halben Jahrtausends sind bis heute besonders
umstritten und nach wie vor auch von konfessionellen
Optionen mitbestimmt. Dies betrifft traditionellerweise vor
allem die Einordnung der Reformation. Ihre epochale
Bedeutung für den Zusammenhang der Kirchengeschichte
kann – ungeachtet mancher neueren allgemeinhistorischen
Periodisierungen – nicht ernsthaft bestritten werden.
Unsere Bandeinteilung versteht sich insofern nicht als ein
eigenes Epochenkonzept, wohl aber als ein durchaus
pragmatischer Versuch, auch Momente der längeren Dauer
in der Geschichte der lateineuropäischen Christenheit
angemessen zur Darstellung zu bringen. Die Plausibilität
dieses Verfahrens muss die Darstellung selbst erweisen.
Um epochenkonzeptionelle Diskussionen zu führen,
erscheint uns ein Lehrbuch nicht als geeigneter Ort.

Wie die anderen Bände enthält auch dieser zweite Band
einige ältere Texte, die für die Neuausgabe durchgesehen
und bibliografisch aktualisiert wurden (Abs. VI, 4–6; VIII);
die übrigen Abschnitte wurden neu verfasst. Herr Kollege



Die
Herausge
ber

Reinhardt konnte seinen Abschnitt aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr selber durchsehen und ist während
der Drucklegung verstorben. Die Durchsicht hat Herr Wolf
übernommen.

Wir freuen uns, die Ökumenische Kirchengeschichte nun
vollständig in neu bearbeiteter Form vorgelegt zu haben,
danken allen Mitautoren auf das Herzlichste und hoffen,
dass das Werk abermals seinen Dienst als Lese- und
Studienbuch leisten wird.

Bonn, Göttingen, Münster



ABSCHNITT IV: DAS HOHE
MITTELALTER

Von Ludger Körntgen und Martin Ohst



 

EINLEITUNG: WANDEL UND
KONTINUITÄT, EINHEIT UND
VIELFALT.



Die Kirche im 12. und 13.  Jahrhundert
Von Ludger Körntgen

Das 12. Jahrhundert wird häufig als Zeit des Aufbruchs und
Wandels in nahezu allen Lebensbereichen beschrieben. Im
Blick auf den Neuansatz der Bildungs- und
Wissenschaftsgeschichte hat Charles H. Haskins von der
„Renaissance des 12.  Jahrhunderts“ gesprochen; weit
darüber hinausgreifend will Hagen Keller die Wende zur
Rationalität als entscheidendes Merkmal europäischer
Kultur in dieser Epoche verorten. An diesem geistes- und
kulturgeschichtlichen Wandel waren Kirche und religiöses
Leben ebenso wesentlich beteiligt wie an der zuletzt
ausführlich diskutierten „Expansion“ Europas durch die
Kreuzzüge, die Reconquista und die Christianisierung des
skandinavischen Nordens sowie des slawischen und
baltischen Ostens. Um den kirchlichen Reformbegriff in
seinen verschiedenen Ausprägungen und Wirkungen zu
erfassen, hat Giles Constable die Formel von der
„Reformation des 12.  Jahrhunderts“ geprägt.
Demgegenüber weist der Begriff der „Papstrevolution“, von
Eugen Rosenstock-Huessy schon 1931 zur Debatte gestellt
und seitdem wiederholt aufgegriffen, in die Mitte des
11.  Jahrhunderts. Die aktuelle Diskussion löst sich aber
immer deutlicher von dieser Suche nach dem zentralen,
epochenbegründenden Motiv und versucht stattdessen, die
Vielfalt des Wandels in allen Lebensbereichen zu erfassen.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die einzelnen Phänomene in
wechselnden Zeithorizonten beschrieben werden müssen.
Dementsprechend sind jeweils verschiedene Epochenjahre
anzugeben, etwa 1050 oder 1100 auf der einen, 1200, 1250
oder erst 1300 auf der anderen Seite.

Diese Relativierung der Epochengrenzen ist gerade für
die kirchengeschichtlichen Entwicklungen sinnvoll: Denn



die verschiedenen Reformimpulse des 11.  Jahrhunderts
wirkten im 12.  Jahrhundert weiter, wurden noch
intensiviert, ausdifferenziert oder durch neue Anstöße
abgelöst. Das Papsttum gewann durch die anhaltenden
Reformbemühungen der religiösen Gemeinschaften und die
Intensivierung der Laienfrömmigkeit weiter an Autorität.
Organisatorischer Ausbau und institutionelle Ausbildung
von Kirche und neuen Orden profitierten von der
zunehmenden pragmatischen Rationalität. In den
scholastischen Wissenschaften und im Kirchenrecht legte
die methodische Rationalität den Grund für die
ekklesiologische und kanonistische Legitimierung des
zentralen päpstlichen Leitungsanspruchs im
13. Jahrhundert.

Die institutionell gefestigten Strukturen, die auch schon
früh Kritik auf sich zogen, konnten aber nur noch einen Teil
der weiterwirkenden religiösen Aufbruchsimpulse
auffangen und regulieren. Radikalisierte Kirchenkritik und
vor allem der unbedingte Anspruch der Armutsbewegung
gerieten in Konflikt mit der universalkirchlichen Autorität,
die jetzt entschlossen und im Ganzen zu wenig
differenzierend die Grenze zwischen Rechtgläubigkeit und
Häresie definierte und zu deren Bekämpfung die weltliche
Gewalt zu Hilfe rief. Die theologische und
frömmigkeitspraktische Herausforderung der häretischen
und häresienahen Bewegungen wurde zugleich durch die
neuen Bettelorden aufgegriffen; die kirchliche Integration
der Armutsbewegung konnte allerdings von den
Franziskanern nur unter härtesten inneren
Auseinandersetzungen geleistet werden.

Die häretischen Bewegungen und der Beginn einer
koordinierten Ketzerbekämpfung bilden nur den
spektakulärsten Beleg für die Ambivalenz der kirchlichen
Entwicklung. Zugleich mit dem einheitsstiftenden
Leitungsanspruch des Papsttums bildete sich eine neue
Vielfalt und Verschiedenheit der Reformansätze und der



religiösen Lebensformen aus. Die Einheit des
benediktinischen Mönchtums und der kanonischen
Lebensform wurde durch die Vielfalt der neuen
Ordensgemeinschaften abgelöst. Die scholastische
Methode entwickelte sich in der Kontroverse der Schulen
und unter dem immer wieder aktualisierten
Häresieverdacht kirchlicher Autoritäten. Zugleich
artikulierte sich im Kontext der traditionellen monastischen
Theologie ein neues, persönlicheres Gottesverhältnis mit
langfristigen Konsequenzen für die Frömmigkeitspraxis.
Zur Vielfalt des religiösen Lebens trugen schließlich das
gesteigerte Interesse und die intensivere Beteiligung der
Laien bei. Die Kreuzzugsbewegung und das europäische
Rittertum lassen sich nur auf diesem Hintergrund
verstehen. Mit dem verstärkten Landesausbau und der
Entwicklung der Städte wurde das Netz der Pfarreien
immer engmaschiger; noch intensiver als die reformierten
Kanoniker im 12. wandten sich die Mendikanten im
13.  Jahrhundert der Seelsorge zu. Im Kontext dieser
vielfältigen Entwicklungen die Einheit der zentralen
kirchlichen Lebensvollzüge zu gewährleisten, war ein
wesentliches Anliegen des Vierten Laterankonzils. Über
dessen Erfolg entschied die Rezeption und Umsetzung in
den sich weiterhin vielfältig und differenziert
präsentierenden Ordensgemeinschaften, Diözesen und
Pfarreien der expandierenden Kirche.


