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Diıe rage nach dem Handeln ottes in der
Geschichte in der Kirchengeschichtsschreibung
des deutschen Pıetismus
T’he Actıvıty of Hıstory the Church
Hıstory Wrıtıng of German Pıetism

’activıte historıque de Dıeu dans Ia redactıon de
I’hıstoire de ’Eglıse eın du pıetisme
allemand
Klaus etzel Beindersheim Deutschland

confessional DVDLEeW of history ‚JJohann
Henrich Reıtz hıs Hıstoriıie der

(1erman language Protestant church Wiedergebornen resolved hıstory LNLO

hıstory wrılıng underwent profound collection of biographies Heinrıch
change durıng Fthe seventeenth and Horche iınstıituted fashıon for dıivıdıng
eighteenth centurıes hereas al the hıstory accordıng theologıcal
begınnıng An WWasSs confessional ıf IDASs schema
finally secularızed hıs development Phılıpp .Jakob Spener an August

ermann Francke 2ave Ne ımpulseoriginated DLEW of church history
DLELLSLILC church hıstory workıng OUutaccordıng whıich secular history IDASs

Dart of the hıstory of the unıversal Crıtlerıa 5y whiıich (i0d ACtLULLY hıstory
church T'he result however WWa hınd might be hnown It INLOY hbe SPper wherever
of church hıistory wrılng that LfS the Gospel proclaımed and where
execultlıon and style followed the methods people COMe faıth Jesus Christ An
of secular hıstory An present where the proclamatıon of

At the begınnıng of the period the the Gospel promoted DYy DATLOLUS
CIrCUMSLANCES Followıing them damchurch hıstorıans portrayed the a  L Rechenberg produced ınfluentialof (10d sSımply hıs a  LU and
church hıstory textbooR hısthrough the Irue church As for where the
Summarıum Hıstorlae EcclesiasticaeIrue church could he found Fhis I0DaSs

determined Dy ıfs confessıon Aft the end whıch he dıivides church history LNLO

of the DFrOCeSSs Protestant church history profane an theologıcal DA Whıle the
wrılıng longer spoke of (i0d a  L dıscourse ıtself does nNOL speak of the

hıstory al all a  Z of (iod ınterpretatıve PDAaASsSsage
In the mıiddle of Fhıs DVFOCESS CUme the al the end of each SecLiıon sShOows how (i0d

has worked the hıstory of the churchuUupSsSurgsge of (jerman Pıetism an ıth ıf
.JJTohann ılhelm Zierold hısthe early decades the blossomiıng of

the theologıcal Wwork of pretıstıic scholars Einleitung A Gründlichen Kırchen=
Many Of. them devoted themselves Hıstoriıie portrayed church hıstory
church hıstory est hnown t+hem spırıtual dıalogue JJohann .Jakob
WasSs Gottfried Arnold ıpho hıis Rambach Collegi1ium Hıstorijae
Unparteuschen Kirchen un Ecclesiasticae Veterıis Testamentı
Ketzerhistorie only eUvUer SPes Fthea deepened and refined the CrLıterıa of
of (10d from the of ULEeW of the Spener and Francke for FeCOE£NIZINS the

a  Z of (1od hıstoryKetzer persecuted Dy the offıcıal church
Ekven ıf pıetistıc church hıstory faıledIn Fhıs WUWY, Arnold returned the
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ın the final analysıs, halt the theological church hıstory. It made ITLUANM Ysecularızatıon PDFOCESS, ıf remaıns ıs empts furn Fhıs programm ınto
ecredıit that ıf showed clearly that the workRs of church hıstory. Many of these
demonstration ofod actıvıty LS should still he of ınterest Lın modern
ındıspensable characteristic of discussıion.

RESUME consıste diviser l’histoire fonctıon
un schema theologique.

manıere de redıger "hiıstoiıre de Phılıpp Jakob Spener el August
Eglise dans le protestantısme de langue ermann Francke ONnt donne nouvel

allemande changement elan l’histoire de [’Eglise chez les
profond des XVIT el XVIIT pıetıstes: ıls On elabore des erıteres
sıecles. Au Adebut de periode, Ia DOUFr reconnaitre [’activite dıivıine dans
redactıon confessionnelle, MALS elle L’hıstorre. On Dpeul la cConstater [a OU

finalement ete secularısee. Ve [’Evangıle est preche el OU les gens
changement PDOUTF orıgıne uUune viennent la foL esus-Chrıst. Dıeu
conceptıon de [’histoire de [’Eglise selon est [ oweuvre Ia Ol Ia proclamatıon de
Laquelle l’histoire profane etaıt un partıe ’ Evangıle est facılıte DUar diverses
de [’hıistoire de [’Eglise unıverselle. CLrconstances. Dans leur sıllage, dam
est resulte un sorte de redactıion de Rechenberg produit manuel
‘hıstorre de Eglise QUL, dans 50N d’histoire de [’Eglise ınfluent,

contenu ef SOonN style, S11UVaLLt les methodes Summarıum Hıstorilae Ecclesiasticae. Il
de "histoire profane. repartılt SO sujet Wn partıeAu debut de notre periode, les profane el un partıe theologique. Bıen
historıens de l’Eglise peıgnaıeNnt "actıvıite qu ıl narle PDPAaS de [’activite dıivine,dıivine sımplement SO  - actıvıte DASSage 0Ol "auteur ınterpreteans Eglise verıtable el DUar elle Pour [ AUSTOLFE; la fın de chaque sectıon,
determiner 0Ol Eglise verıtable nOouvValt Mmontre cComment Diıieu (@uUVre dans

LrOoUuvVver, consıderait Confessıon ‘hıstoire de i’Eglıse.
de fOL Ia fın de perıiode, Ia Johann ılhelm Ziuerold, dans So  s
redaction de [’histoire de i’Eglıse ans le Kınleitung TE Gründlichen Kirchen=protestantısme referait plus HıstoriI1e, presente "histoire de Eglisel’activite divıne dans ‘hıstorre. dıalogue spırıtuel. Johann

Au mılıeun du PDPFOCeSSUS quL apporte Jakob Eambach, dans SO  _- Colleg1um
Hıstorlae Ecclesiasticae Veterischangement, le pıetısme allemand s’est

developpe. Dans SPeS5s5 premıeres decennies Testamenti, approfondit elt affıne les
les specıalıstes pnıetıstes onl prodult Un erıteres de Spener et Francke DOUrtheologique abondante. Pluszeurs reconnailitre [’activite divıine dans
d’entre CIl  2 SONLT cConsacres l”’histoire [’hıstorre.
de i’Eglise. Le plus de Ces Meme S1. derniere analyse, [’histoire
specıalıstes fut Grottfried Arnold, QUL, de [’Eiglise elaboree PDar les pıetıstes na
ans SO  > Unparteiuschen Kirchen-und PUasSs empecher le PFOCEeSSUS de
Ketzerhistorie, vOoLt d’activite divine secularısatıon dans domaine, A reste
GUE du pOoLN de UOUE des ‘Ketzer‘ port SOn eredıt la claıre demonstration

QGUE la reconnaıissance de l’activite divinepersecutes Dar Eglıse officıelle. Arnold
est aınsı retourne la conception est UrN caracterıstique ındıspensableconfessionnelle de l’histoire. Johann d’une hıstoire theologique de Eglise. Le
Henrıich Reıtz, dans SO  s Hıstorie der pıetısme prodult de nombreux TAUAUX
Wıedergebornen («Hıstoire des SCNS nes hıstoire de i’Eglıse quı visaıent
de NOUVeauU»), ramene [’hıstoire UnNne elftre tel ProOgramme.,collection de biographies. Heıinrıich Nombre d’entre @1L  &2 CONSEervenTt eNCOre
Horche fut l’orıgine de la mode QuUL iınteret PDOUF Ia recherche moderne.
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Dem Handeln Gottes ın der Kirchengeschichtsschreibung des deutschen Piıetismus

Die Umwandlung der deutschen ersten Phase wirksam SECWESCH 1,
protestantischen wurden 1U für dıe inzwıschen selbstän-
Kirchengeschichtsschreibung 1m dige säkulare Geschichtsschreibung
und Jahrhundert bestimmend. I)he protestantiısche KI1r-

chengeschichtsschreibung wıdmete sıch
Dıie deutsche protestantische Kıirchen- weıterhın theologıischen Fragestellungen,
geschichtsschreibung hat 1m Verlauf des derjen1ıgen ach der wahren Kırche

un! Jahrhunderts‘ eıne grundle- och wurde dıe Antwort der konfess10-
gende Veränderung erfahren. Im Verlauf nellen Kirchengeschichtsschreibung be1-

behalten, d1ie2auf protestantıscherdieses Umwandlungsprozesses esind viıier
Seite-—die wahre Kirche bıs ZU VerfallPhasen unterscheiden.

(E) Dıe erste Phase wırd durch die der Kıirche 600 und ann wıeder se1t
ursprüngliche Kirchengeschichtsschrei- der Reformatıon ın der sichtbaren KIr-
bung der protestantischen Orthodoxie che—nach der Reformatıon natürlich 1U

ın der Iutherischen resSp reformılertendargestellt. Ihr wesentliches ennze!l-
Kirche-— erkannte. Für dıie Zwischenzeıtchen ist die Stellung der profanen

Geschichte. Dıe profane Geschichte ist. findet sich die wahre Kiıirche repräsentiert
eın e1] der Kirchengeschichte un dieser durch dıe Kette der ‘Zeugen der Wahr-
untergeordnet. Dıies wırd deutlich dem heit deren wichtigste kepräsentanten

die Waldenser, Wyclıf und Hus S1nNd.anfänglıch ın der protestantischen Kır-
chengeschichtsschreibung verwendeten Für dıe Gliederung der Kırchenge-
‘Vier-Weltreiche-Schema’ 7U Gliederung schichte setzte sıch ach dem uster der
der och gemeınsam die ‘Kırchenge- Magdeburger Zenturien? immer mehr dıe
schıchte des Alten Testaments’ und dıe Einteilung ın Jahrhunderte, das sSos

Säkularschema durchKirchengeschichte umfassenden Darstel-
(3) Kın wesentliches Kennzeıichen derlung. Das ‘Vier-Weltreiche-Schema’ OTd-

eife 1ın Anlehnung Daniel die theologıschen Kirchengeschichtsschrei-
(+eschichte der großen Weltreiche mıt bung ıst. die ede VO Handeln Gottes 1n
Rom und dem Heılıgen Römischen Reich der Geschichte. Anfänglich War dıe ede

VO Handeln (Giottes In der Geschichteeutscher Natıon qls dessen Nachfolger
als dem abschließendem vıerten Welt- selbstverständlicher Bestandteil der DrO-
reich eıner theologıschen Schau der testantıschen Kirchengeschichtsschrei-
Geschichte unter bung. Allerdings erscheınt das 1ın ıh

(2) Im Verlauf des Jahrhunderts angewandte Interpretationsschema anse-
sichts der Bedeutung der Fragestellungerfuhr die protestantische Kirchenge-

schichtsschreibung ihre erste wesentliche aqals 08 ott handelt auf der elte der
Veränderung dadurch, ass die prote- evangelıschen Kırche, und die Tendenz
stantısche säkulare Geschichtsschrei- geht dahın, die Lebensäußerungen der
bung qls selbständıger Bereich neben dıe evangelischen Kirche mıt dem Handeln

Erat Gottes identıifızıeren.Kirchengeschichtsschreibung
Wurde bisher die profane Geschichte 1m Dıie Behandlung der rage nach dem
Zusammenhang der Kirchengeschichte Handeln Gottes In der Kirchengeschichte
behandelt, konnte 1U vorkommen, wurde SAr Krıterium für das Verständ-
ass eın und derselbe (Gelehrte e1ıNe Dar- N1ıs der drıtten Phase des Umwandlungs-

TrO2ZESSC5S, den dıe protestantischestellung der Kirchengeschichte un:! e1ıNe
Darstellung der Profangeschichte VOel- Kirchengeschichtsschreibung 1M Verlauf
fasste * des un .JJahrhunderts durchge-

Dıe profane Geschichtsschreibung macht hat In der zweıten Phase War die
wurde 1mM Verlauf dieser zweıten Phase Kirchengeschichtsschreibung 1M Gegen-

Salz AT profanen Geschichtsschreibungunabhängıg VO  z} der Kirchengeschichts- durch die ede VO Handeln Gottesschreibung.“ Die Grundsätze der humanı-
stischen Geschichtsforschung, die schon gekennzeichnet. Kirchengeschichts-
In der Kirchengeschichtsschreibung der schreibung sprach VO  — ott aqls dem In der
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Geschichte andelnden Profane dar Die hinsıichtlich ihrer theologıschenGeschichtsschreibung dagegen Wa Kennzeichen selbstständige Kirchenge-dadurch charakterisiert, ass S1e U den schichtsschreibung ist aufgegeben WOT-
Menschen aqls andelnden sah

In der dritten Phase wurde 1U diese
den Kırchengeschichtsschreibung ist
einem e1l der profanen Geschichts-

Unterscheidung ıIn der Kırchenge- schreibung geworden. “ WAar behandelt
schichtsschreibung selbst wıiırksam. Die dıe Kırchengeschichtsschreibung uch
Kırchengeschichtswerke erfuhren elıNe weıterhın die Geschichte der Kırche,
Aufteilung ın eıinen darstellenden Teıl, ber S1e tut 1es alleın mıt dem methodi-
der sıch methodisch der profanen schen Instrumentarıum der profanenGeschichtsschreibung orıentiert, Iso Geschichtsschreibung. Bedeutendster
nıcht VO Handeln Gottes 1n der Vertreter ist Johann Lorenz VO Mos-
Geschichte redet, und ıIn eınen interpre- heim, der ın seınen Instıtutionen als
tierenden Teıl, dessen wichtigstes inhalt- erster das Programm eıner ‘säkularen)’
liıches Merkmal—von der Darstellung der Kırchengeschichtsschreibung konse-
Kırchengeschichte getrennt—der Anf- quen durchführt.**
WEeIlSsS des Handelns Gottes In der Kırchen-
geschichte ist Am konsequentesten hat Der Aufbruch der Pıetistischen
dam KRechenberg, der Schwiegersohn Kırchengeschichtsschreibung In
Speners, diese Aufteilung In darstellen- Deutschland un  > die Wende3
den un:! deutenden e11 ıIn seiInem Sum- Jahrhundert
marıum Hıstorıae Eicclesiastıicae, das
1697 erstmals erschien, durchgeführt.“® ıtten hınein In den Ablauf des ok1izzler-Da kKechenbergs Summarıum ZU melst- ten Umwandlungsprozesses der deut:-gebrauchten akademischen Kirchenge- schen protestantischen Kırchenge-schichtslehrbuch selner Zeıt wurde ‘ — es schichtsschreibung ereıgnete sıch ndeerlebte bıs 1789 zwolf Auflagen”—dürfte des un Anfang des Jahrhundertsdie Kırchengeschicht eıner SahNzen der Aufbruch der pletistischen Kıirchen-T’heologengeneration ın Deutschland geschichtsschreibung. Wiıe sahen die Ant-
geprägt haben worten der pletistıischen Gelehrten aufDie In der zweıten Phase zwıschen Kır- die In der kirchengeschichtlichen Arbeıtchengeschichtsschreibung und profaner anstehenden Fragen qus? Folgte die pleti-Geschichtsschreibung sıch auftuende
Aufspaltung hat TI ıIn die Kırchenge-

estische Kırchengeschichtsschreibung
dem beschriebenen Prozess, gestaltete S1Eeschichtsschreibung selbst Kınzug gehal- e1ıne Phase dieses Prozesses mıt der

ten Der Ablauf der Kırchengeschichte stand S1Ee Sar außerhalb dieses Prozesses?wıird hne Berücksichtigung der rage Zunächst ist festzustellen, ass die ple-ach dem Handeln Gottes dargestellt. Die
theologischen KErwägungen SR Aufweis

tistische Kırchengeschichtsschreibungkeine einheıtliche Gestalt SCWAaNN. Indes Handelns Gottes ın der Kırchenge- ihrer Vıelfalt fügte S1Ee sıch nıcht hneschıichte werden In separaten, VO der weıteres eiın In den Gang der protestantı-Darstellung getrennten Abschnitten schen Theologiegeschichte. Der paetist1-vorgetragen.
In der Auswahl des Stoffes Setz sıch,

schen Kırchengeschichtsschreibung ist
VO  a Chrıistian Korthaolt /ABE ersten Mal

1m (janzen Z WarLr nıcht gelungen, dauer-
haft prägend au die akademischeprogrammatısch begründet,* mehr und Kırchengeschichtsschreibung ıInmehr der Verzicht auf dıe ‘Kırchenge- Deutschland wırken. Gleichwohl Velr'-schichte des Alten Testaments’ ZUSUN-

sten der Beschränkung auf die
dienen manche der VON der paetisti-
schen KırchengeschichtsschreibungKirchengeschichte se1t der Zeıt des ausgehenden Impulse, uch heute Beach-Neuen Testaments durch Lung finden.

(4) Die vierte Phase stellt 1U das Im Folgenden sollen nach ein1ıgen kur-Kndergebnis des skizzierten Prozesses Zgrundsätzlichen Überlegungen einıge
E uroJTh



Handeiln Gottes in der Kirchengeschichtsschreibung des deutschen Pietismus ®

beispielhafte Ansätze der piletistischen teiuische Kırchen- und Ketzerhistorıie,
Kirchengeschichtsschreibung JuMTrz dar- deren erste Ausgabe 1MmM Jahr 1699
gestellt werden. erschien.“ Arnold oreift e1ın auptpro-

blem der protestantischen Kirchenge-Dıie Kirchengeschichtsschreibung des
Pıetismus fügt sıch e1nNn ıIn den Aufbruch schichtsschreibung auf, die rage ach
des Pıetismus ZU Erneuerung der heo- der wahren Kirche 1M Zeıiıtraum zwıschen
logıe Dıie piletistische Kirchengeschichts- dem Verfall der Kıirche das ‚.JJahr 600
schreibung suchte nıcht Nnu den un! der Reformatıon Arnold radıkalıi-

s1ert dıe Anschauung VO  - der Kette dertheologıschen Charakter der protestantı-
schen Kirchengeschichtsschreibung fest- ‘Zeugen der Wahrheit’ dahingehend, ass
zuhalten der wiederzugewınnen, nıcht 1U 1mM genannten Zeıtraum, SO1-

sondern S1Ee arbeıtete daran, ihn Sanz 1915  s ern allen Zeıten der Kıiırchenge-
gestalten. schichte die VO  b der Amtskirche nıcht

Schon 1MmM Zeıitalter der Orthodoxie War Anerkannten und VO  - ihr Ausgestoße-
Ja der theologische Charakter der KI1r- NEN, eben die etzer9 dıe die wahre
chengeschichtsschreibung keineswegs Kırche repräsentierten.“ So kenntnis-
unangefochten SECWESECH, War doch schon reich Aaus den Quellen gearbeitet und
das erste protestantische Lehrbuch der bestechend geradlınıg Arnolds Darstel-

Jung der Kirchengeschichte ist,Kirchengeschichte, Melanchthons Chro-
erscheıint S1e letztlich doch 1Ur aqals EINE——nıcon Carıon1s, geprägt VO bestimmen-

den Eıinfluss des Humanismus. “ 1el- konsequent durchgeführte—Umkehrung
leicht 1egt ın dieser VO  } egınn wirk- des Deutungsprinz1ıps der Kirchenge-

humanıstischen Prägung der |9)00 schichtsschreibung der protestantischen
Orthodoxıie, nach dem die wahre Ttestantıschen Kirchengeschichtsschrei-

bung eıne Ursache dafür,; ass die eben ın der Amtskıirche repräsentiert ıst,
Behandlung der Komplexe Gliederung, Für Arnold se1lnerseıts steht die instıtu-
rage nach der wahren Kirche und Aııf- tionelle Kıirche nıemals ın Verbindung
WEeI1sS des Handelns Gottes In der Kıirchen- mıt der wahren Kırche

Dıe Kirchengeschicht Gottfrıedgeschichtsschreibung der protestantı-
schen Orthodozxie allzu schematisch Arnolds hat nıcht erneuernd gewirkt,
erfolgte. sondern letztlich der rationalistischen

Dıie plıetistische Kirchengeschichts- Schau der Kirchengeschichte vorgearbei-
schreibung versuchte, sowohl die Defizıte tet, lieferte S1e dieser doch viıele Argu-

mente dıe Kırche, uch dieder orthodoxen Kirchengeschichtsschrei-
bung beheben, als uch dem ZU Zeıt evangelische Kirche.
des frühen Pıetismus ın vollem Gang
befindliıchen Umgestaltungsprozess der Johann Henrich Reitz Biographien
Kirchengeschichtsschreibung ın iıch- an Stelle der Geschichte der Kirche
Lung auf ıhre reın profane Gestalt elıne
bewusst theologische Kirchengeschichts- Iıe rage ach der Gestalt der wahren
schreibung entgegenzustellen. Kırche wurde In der Kirchengeschichts-

schreibung des radıkalen Pıetismus och
auf eıne andere Weılse aufgegriffen un
beantwortet. Dıe Darstellung der KI1r-Gottfried Arnold: Unparteische

Kırchen- und Ketzerhistorie—die chengeschichte wurde aufgelöst ıIn die
radikale Posıtion Darstellung VO  — Biographien wiedergebo-

OChriısten. Gottfried Arnold hat
neben der Unparteischen Kırchen- undGrundlegend für die Theologıe des Piıetis-
Ketzerhistorıie uch eın Kirchenge-INUus ist die rage nach der wahren KIır-

che Diese rage War bestimmend für das schichtswerk dieser Art verfasst,”® War

bedeutendste Kirchengeschichtswerk, ber nıcht der Pıoniler dieser Art VO  - KIr-
das der deutsche Pıetismus hervorge- chengeschichtsdarstellung, hatte doch
bracht hat, Gottfried Arnolds npar- schon einıge TEe vorher .JJohann Hen-
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riıch Reıtz seıne Hıstorıe der Wıedergebo- schreibung eınen Neuansatz. Ausgehend
dıie Offentlichkeit gebracht.‘‘ VO einem Element der Föderaltheolo-

Bemerkenswert seiInem Umgang mıt S16;  18 nämlıich der allegorischen Deutung
der Sıieben Sendschreiben der Offenba-der Kırchengeschichte ıst dıe völlıge

Hıntanstellung des außerlichen (‚esche- runs auf s1eben Kpochen der Kırchenge-ens un! der organısl]erten Gestalt der schichte, wurde die Gliederung der
Kırche zugunsten der Darstellung des Kırchengeschichte ıIn s1ehen Kpochen
geistlıchen Werdegangs eıinzelner Gläubi- ZU Hauptkennzeichen e1INes Seiten-
SCr Wiıchtig erscheınen für Reıtz 1Ur zweıges der pletistischen Kirchenge-noch die Bekehrung e]ınes Menschen schichtsschreibung. war zeıgte uch
SOWI1E Se1IN Leben un:! sSe1INe ewährung In dieser Seitenzweig der pletistischen Kiır-
der Nachfolge Chriasti.. Der Topos des chengeschichtsschreibung keine wesent-
Zeugen der Wahrheıit’ findet 1er e1INe liıche Weıterwirkung. Bemerkenswert
Verallgemeinerung, ber dergestalt, ass bleibt diesem Ansatz ber der Versuch,
1Ur och die Zeugenschaft selbst, nıcht der inzwıschen weıt verbreıteten schema-
mehr ber die Wırkung auf ıhr Umfeld tischen Gliederung nach Jahrhunderten,interessant ist. dem Säkularschema, wıederum e1Nn theo-

Wiıe bel Arnolds Unparteiuscher Kır- logisches Gliederungsschema, das durch
chen- und Ketzerhistorie werden uch ıIn Auslegung eınes bıblischen Textes
Reıtzens Hıstorıe der Wıedergeborenen wurde, entgegenzustellen.dıe TeNzen bısheriger Kıiırchenge- Als erster hat Heıinrich Horche die
schichtsschreibung espren Dies gilt In föderaltheologische Gliederung der
beıden Werken uch für die konfessionel- Geschichte In s1eben Kpochen ın die deut-
len Grenzen; können 1er durchaus sche Kırchengeschichtsschreibung eıinge-uch die Bıographien katholischer hrı1- führt,“ hne selbst e1INe Darstellung der
sten behandelt werden. WAar bedeutet dıe Kıirchengeschichte verfassen. Für die
Darstellung VO  - Kırchengeschichte durch frühen Werken dieses VO  — der YFöderal-
Bıographien eiınerseıts eıne Bereiche- theologıe beeinflussten deitenzweiges der
rung, da S1e das persönliche Moment der pletıstıschen Kirchengeschichtsschrei-Nachfolge Christı herausarbeitet, ande- bung ist dıie Übereinstimmung der Epo-rerseıts wırd INa  — 1ne unzusammenhän- chen mıt der Charakteristik der s1eben
gende Aneınanderreihung VO Biogra- Sendschreiben der OÖffenbarung enn-
phien, die zudem noch den Fokus auf cdıe zeichnend “ Das letzte Werk 1ın dieser
Bekehrung richtet, 1Ur mehr sehr einge- Reihe zeıgt allerdings, ass die Auslegungschränkt qle Kiırchengeschichtsschrei- der Sıeben Sendschreiben auf die KI1r-
bung bezeichnen können. chengeschichtsdarstellung Schwierigkei-WAar hat mıt den Werken VO  F Arnold ten bereitete. Friedrich Adolph Lampesun Reıtz der Pıetismus 1M Bliıck auf die SYNODSIS Hıstorıiae Sacrae el Eiceclesiasti-
Frage ach der wahren Kıirche bemer- CAae ist. ZWar och nach dem Sıieben-Peri-
kenswerte Kıirchengeschichtswerke her- oden-Schema gegliedert. Die Darstellungvorgebracht. Gleichwohl erscheinen die der Kıirchengeschichte steht In diesem
beıden Ansätze für dıie Kırchenge- Werk ber In keinem Bezug mehr A
schichtsschreibung schließhich nıcht als Auslegung der Sıeben Sendschreiben der
weıterführend. Offenbarung.“
Heinrich orche und der VO der Spener und Francke: Der Aufweis
Föderaltheologie angestoßene des Handelns Gottes als
Seitenzweig der plıetistischen Wesentliches Kennzeichen des
Kirchengeschichtsschreibung Kirchengeschichtlichen Denkens

des Hauptzweiges des Pietismus
uch hinsıichtlich der Gliederung der KIır-
chengeschichtsdarstellung finden WIT ın Eınen wesentlichen Beıtrag ZU. Weıterfüh-der plıetistischen Kırchengeschichts- rung der theologıschen Kirchengeschichts-
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schreibung hat der Pıetismus hinsiıchtlich Speners Darstellung hat noch nıcht das
des Aufweıses des Handelns (jottes Lın der (janze der Kirchengeschichte 1mM Blick,
Kirchengeschichte geleistet. Die ırchenge- S1e ist sowohl zeitlich, auf die neueste
schichtsschreibung des deutschen Prote- Zeıt, als uch inhaltlıch, auf dıie paetist1-
stantısmus kannte nde des sche Bewegung, beschränkt. Gleichwohl
Jahrhunderts och die ede VO Handeln weıst S1e NEeEUE Wege, indem S1e die Anmnt:
Gottes; S1Ee War allerdings DaNz überwle- WOrt auf die Frage ach dem Handeln
gend auf dıie Kirchenorganısatıon bezogen. (Gottes Aaus der Knge der konfessionellen
Der Pıetismus hat demgegenüber die Kirchengeschichtsschreibung befreıt,
grundsätzliche Frage ach dem Handeln hne gleichzeıtig der Engführung
Gottes In der Kirchengeschichte als e1ın der alleinıgen biographischen Orjentie-
wichtiges Thema aufgenommen, cıe Bemuüi- rung verfallen. Kırche wırd be1 Spener
hungen ihre Beantwortung intensıvıert nıcht Zzuerst. als Institution verstanden,
un konkretisıj:ert. sondern als geistliche (;emeılnschaft der

Als erster ist hiler der Vater des Pıetis- Z lebendigen Glauben Erweckten
mÜüs’, Philıpp .Jakob Spener,“ NEeNNenNn Entsprechend sınd eEUe Schwerpunkte
1ewohl eın Kirchenhistoriker, hat des Aufwelses des Handelns (Gottes die
Spener ıne kurze Darstellung der Verkündigung des Evangelıums, die Aus-
Geschichte der ersten ‚Jahre der paet1- breitung der Erweckung und die DTaxXis
stischen bewegung verfasst.*® Bemer- pıetatıs 1n Bibelstunden und diakon1i-
kenswert diesem kleinen Werk ist. die schem ngagement, während cdıe Kıirche
Darstellung des Handelns Gottes In der aqals Instiıtution ıIn den Hintergrund r1ı
pletistischen bewegung Aus der Darstel- allerdings hält Spener der Sichtbarkeit

der christlichen Gemeinschaft fest,lung wırd das VO  a Spener angewandte
Krıterium für das Erkennen des Han- An die Stelle der Kıirche trat annn be]1l
delns Gottes ıIn der Kirchengeschichte August ermann Francke“* das Freıe
erkennbar. Das Handeln Gottes ıIn der Werk, für das die Halleschen Anstalten
Kirchengeschichte ist deutlich dort den Prototyp darstellten. Obwohl uch
erkennen, das Evangelıum verkündigt Francke keine Darstellung der Kırchen-
wırd un Menschen ZU Glauben geschichte 1M eigentlichen Sınne verfasst.
‚Jesus Christus kommen. Spener wendet hat, sSind SEINE Segensvolle Fußstapfen“
dieses Krıterium nıcht 19808 auf dıe doch als e1INeEe Betrachtung VO  - kırchenge-
Lebensgeschichte einzelner Christen d schichtlichen Geschehnissen anzusehen,

ıIn der Francke das Handeln (Gottes In dersondern uch auf dıie Geschichte der Jun-
SCH pietistischen bewegung als (GJanzer. Entstehung, dem Wachstum und der
Das Handeln Gottes ist ın besonderer Erhaltung un ersorgung des Halle-
Welise dort erkennen, die Verkündıi- schen Werkes herausstellt.
Sung des Evangelıums gefördert wiırd, Für den Pıetismus rückte neben die

Geschichte der Instiıtution Kırche dieBıbelkreise entsprechend den Vorschlä-
sen Speners ın den Pıa Desiderıa entste- (Geschichte der gelistlichen ewegung In
hen un! viele Christen ZU lebendigen das Bliıckfeld kirchengeschichtlichen
Glauben erweckt werden. Spener öst sıch Verständnisses.
mıt seınem Aufweis des Handelns (rottes
VON der Bindung dıe Institution KI1r-
che, ohne ber das Handeln Gottes alleın Adam Rechenbersg: Irennung VO
In den Biographien frommer Christen Darstellung und Deutung der
suchen. ach Spener ist die pletistische Kirchengeschichte
Bewegung eın VO  - ott gewirkter geistl1-
cher Aufbruch. Spener bezijeht In se1ine Pıetistische (Gelehrte gıngen ber uch ın
Darstellung uch den amp des Satans der eigentlıchen Kirchengeschichts-

die pietistische Erweckung e1n, der schreibung NeUueEe Wege eım Aufwels des
1n vielfältiger Weıse den geistliıchen Handelns Gottes 1n der Geschichte. NLer-
Aufbruch hındern versucht. essanterweıse ist mıt dem oben
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erwähnten dam Rechenberg gerade e1in Eiunleitung zU Gründlichen Kırchen=
pletistischer Gelehrter, der A Protago- Hıstorıie die gesamte Kirchengeschichte,
nısten der Trennung VO  — Kıirchenge- und ZWar untier Eınschluss der
schichtsdarstellung und -deutung wurde. Geschichte des alttestamentlichen Got-
In seinem Summarıum Hıstorıae Eiccle- tesvolkes, unter geistesgeschichtlichemsıastıcae wählte den Weg, dıe Aspekt.“ Im Mıttelpunkt der DarstellungDarstellung un die ınterpretierende Zierolds stehen nıcht die kırchenge-Betrachtung der Kırchengeschichte schichtlichen Geschehnisse, sondern der
trennen Während Rechenberg In der geistliche Kampf, In dem das alttesta-
Darstellung der Kırchengeschichte der mentliche Gottesvolk bzw die wahre Kır-
einzelnen Jahrhunderte Iso nıcht VO ch STLEe In diesem Kampf stehen sıch
Handeln Gottes spricht, fügt für jedes ach Zierold die T’heologıe des Teuzes
Jahrhundert der Darstellung ber Jeweıils Christı und die Philosophie des ıstote-
eın eigenes kurzes Kapıtel A  9 1ın dem les unversöhnlıch gegenüber. Entspre-die Kıirchengeschichte des betreffenden chend der Grundüberzeugung des
Jahrhunderts unter der Frage ach dem Pıetismus S1e Zierold die Frontlinie die-
Handeln Gottes betrachtet. kKechenberg SCS geistlichen Kampfes mıtten ıIn der
teılt. also die Behandlung der Kıirchenge- Kırche-—  auch der evangelıschen Kıirche
schichte ıIn eınen ‘profanen’ und einen ach Zierold ist die Philosophie des Arı-
'theologıschen’ e1l ährend 1mM Kon- stoteles mıt ihrem Vertrauen auf dıe
text der Darstellung der Geschehnisse Kräfte des menschlichen erstandes
keinen Raum für den Aufweis des Han- wırksam nıcht 1Ur In phılosophischendelns Gottes sıeht, 111 Kechenberg doch Systemen, sondern uch In den Relig10-keinesfalls auf dıe Beantwortung der
FHrage ach dem Handeln Gottes Iın der

NenNn un:! ebenso In der VO  - der Theologiedes Kreuzes abgefallenen Kırche ach
Geschichte verzıchten. Allerdings ZeT - Zaerold ebt alleın die wahre Kırche Aaus
reıßt die Betrachtung der Kıirchen- der Kraft des TeUzes Christ.. S1e steht ın
geschichte ıIn ZzwWel 'Teıle Dıie Darstellung der Auseinandersetzung des geistlichendes Geschehens könnte uch für sıch Kampfes mıt den Philosophien ebenso
alleın stehen un! würde annn e1IN wesent-

111e  - Kıirche
W1IeEe mıt den Relig1ionen und der abgefalle-lıches Kennzeichen paletistischer Kırchen-

geschichtsschreibung, dıe ede VO Zaierolds auf die ge1ıstesgeschichtlicheHandeln Gottes ın der Geschichte, Velr- Auseinandersetzung zugespitzte Darstel-
m1ıssen lassen. Dies WarLr offensıichtlich lung der Kıirchengeschichte richtet iıhr
nıcht KRechenbergs Absıcht, beschritt Augenmerk ebenso aufdie Frage nach der
vielmehr eıinen Weg, eben dem
Aufweis des Handelns Gottes uch 1mM

wahren rche, W1e uch nach der bıbli-
schen Theologıie un ach dem Handeln

Rahmen der akademischen Kıirchenge- Gottes In der Geschichte. Das Krıterlium,schichtsschreibung eınen Platz bewah- die wahre Kirche VO  } der falschen
re  — unterscheıden und das Handeln (30ft-

tes In der Geschichte erkennen, ist. für
Johann ılhelm Zierold Zierold VOr allem soterl1ologisch un In
Kırchengeschichte als diesem Zusammenhang VOrT allem VO  a} der
geistesgeschichtliche theologia FFUCLS her bestimmt. ort
Auseinandersetzung diese gelehrt und gepredigt wIird, darf die

wahre Kırche erkannt und VO Handeln
In dem Anlıegen, dem Aufweis des Han- Gottes gesprochen werden.
delns Gottes ın der Kirchengeschichte Zaierold weıst mıt selner zugespitzten
eınen Platz uch ıIn der akademischen Darstellung daraufhın, ass die Krıterien
Kırchengeschichtsschreibung eINZUrFrÄuU- für das Unterscheiden VO  m wahrer und
INEN, INg eın anderer Schüler Speners, falscher Kirche W1e uch für das Erken-
Johann ılhelm Zierold, wıederum eıinen Ne des Handelns Gottes Iın der
eıgenen Weg Zierold betrachtet ın selıner Geschichte Nu auf dem Weg der
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Auslegung der Heılıgen Schrift theologısche Kirchengeschichtsschrei-
werden können. bung nıcht möglıch. uch dıe Auslegung

bıblıscher Prophetie un Verheißung hın-
Johann akob Rambach: siıchtlich der rage, ob S1e 1mM Verlauf der
Schriftgemäße Kriterien für den Kirchengeschichte schon ın Erfüllung
Aufwe1lis des Handelns Gottes ın der sınd der noch nıcht, rückt
Kirchengeschichte somıiıt dıie theologıische Kıirchenge-

schichtsschreibung In den Rahmen der
Johann .JJakob Rambach, Schüler Auslegung der Heiligen Schriauft.
Franckes. fasste ın seinem Collegium
Hıstorıae Ecclesiasticae Veterıs Testa- Zum Ertrag der Piıetistischen

Kirchengeschichtsschreibungment.1 die Überlegungen der pletistischen
Kirchengeschichtsschreibung ber das
Erkennen der wahren Kıirche und des I)ıe VO  - olfhart Pannenberg mıt seinem
Handelns Gottes ın der Kırchenge- Programm ‘Offenbarung qals Geschichte’
schichte interessanterwelse 1M Kontext angestoßene Diskussion hat erneut das
alttestamentlicher Theologıie theologische Interesse der rage ach
men  27 Rambach hat ın der Tradıtion der dem Handeln (Gottes ıIn der Geschichte
protestantischen Orthodoxıie die bıblısche geze1ıgt Im Mittelpunkt des Programms
Geschichte des Volkes Israel qgls e1l der Pannenbergs steht die These, ass (Gottes
Kirchengeschichte verstanden. Macht ber seıne Schöpfung darın ın

Kirchengeschichte theologisch Erscheinung rete, xr jede Begebenheiıit,
verstehen und darzustellen, bedeutet für jedes Kre1ign1s, zugleich eıne 'JT’at Gottes
Rambach, fragen, ınwıefern diıe ist? 29 Zugespitzt auf die Geschichte he1ißt
beschri:ebenen (Geschehnisse ıIn Bezug das Wenn die bıblıischen Aussagen ber
TE Christusgeschehen und ZU Kvan- das Geschichtshandeln Gottes ernst
gelıum stehen. SC  I1 werden, annn g1bt eın

Rambach entfaltet folgende (ırundfra- Kre1ign1s ıIn dem ott nıcht handelte’ *9
Pannenbergs 'T’hese hat ZU DiskussionSCn und -krıiterien der theologischen

Kirchengeschichtsschreibung. angeregt, vielfach uch Wiıderspruch her-
Rıchtet der Dıienst der Kırche das ausgefordert“” und ist uch über den deut-

Evangelıum AaUSs der nıicht? Kommen schen qurachraum hınaus wırksam
Menschen ZU Glauben Jesus gewesen.“
Christus? achsen die christliıchen ıe Diskussion Pannenbergs Pro-
Gemeinden, Werke und dıe Erwe- STAın zeıgte die Implikationen für dıe
ckungsbewegungen? verschiedenen theologıschen Disziıplinen

Im Blıck auf dıe Geschichte außerhalb W1e bıblısche Theologie,“* die systematı-
der Kırche lautet die rage Fördern der sche Theologıie un besonders dıe Trını-
hındern die betreffenden Geschehnisse tätslehre, Ekklesiologie und Eschatologie
die Verkündigung des Evangelıums un:! natürlich die historische Theologıe.
und das achsen der christlichen ber uch ber die TENzen der heo-
(;emeinden? log1ie hiıinaus hat die Pannenbergdiskus-

Viele dieser Krıterien können In der S1107 die Auseinandersetzung mıt der
Darstellung der Geschichte des alttesta- rage nach dem Handeln Gottes ıIn der
mentlichen Bundesvolkes T1 angedeutet (Geschichte angeregt Im Gespräch mıt
seın und nıcht ausgeführt werden. der profanen Geschichtsschreibung
Dennoch, der uch gerade der spricht sıch Wolfgang Ullman eınerseıts
Kınbeziehung biıblisch-theologischer eiNe ‘tendenz1]ıöse Rücktheologisie-

MÜberlegungen erscheıint der Ansatz rung der Kirchengeschichte ber ande-
Rambachs als eıne Vorarbeit für die rerseıts uch die Fınengung der
Durchführung theologischer Kırchenge- Kirchengeschichte auf die Christentums-
schichtsschreibung. hne die Anwen- geschichte Au  N Ullmann billıgt der KIr-
dung biblisch-theologischer Kriterijen ist chengeschichtsschreibung eınen höheren
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Anspruch Z als 1U dıe Geschichte der verschiedener ott In den Geschichtspro-Institution Kırche schreiben.“*
Ullmann kommt dem bemerkens-

7zel3 handelnd eingreıft und sıch den Men-
schen als selbst offenbart’,*“ S1e

werten Schluss: ‘Nur, WenNnN WIT die KIır- Georg Essen die Notwendigkeıit, ass °die
chengeschichte ale Miıssionsgeschichte Geschichtstheologie eınen interdiszıpli-auffassen un darstellen, können WIT naren Diskurs mıt der Hıstorik’ führe.“*
allen Tendenzen eıner Auflösung der KI1r- Allerdings habe ‘die interdisziplinäre

Auswelisbarkeit des christlichenchengeschichte In Christentumsge-
2}schichte erfolgreich wıderstehen Geschichtsverständnisses 1mM Geltungsbe-Demgegenüber wendet sıch Friedrich reich der hıstorischen Vernunft’ erfol-

ılhelm Kantzenbach den Aufweis gen,  26 eın Grundsatz, ach dem
des Handelns Gottes In der Geschichte allerdings “ausschließlich den Aufwels
und s1ieht die Antwort auf die Frage nach der Denkbarkeit Gottes WI1e diıe theo-
dem Handeln Gottes 1MmM Individuum: retische Möglichkeit selnes fre]len
‘Aber WIT benötigen nıcht den Nachweis geschichtlichen Selbsterwelises geheneiner ZU Reich Gottes führenden Straße könne.“*
durch das Dickicht historischer Kre1g- Im Gegensatz diesen mehr orund-n1ısSsSe. Die Spuren der Geschichte sSınd sätzlıchen Überlegungen, die zudem noch
nıcht wıssenschaftlich abzusıchern. S1e die Möglichkeiten der ede VO Handeln

Gottes 1ın der Geschichte entscheıdendsınd 1Ur der Krfahrung un! dem (Jew1s-
s{ zugänglich’.” einschränken, bemüuht sıch evangelıkaleven Grosse sıeht eıne möglıche Ant- Theologıie die Konkretion der Aussage
WOTrT eingegrenzt auf dıiıe Mentalıtäts- und VO Handeln Gottes ıIn der Geschichte,Frömmigkeitsgeschichte, dıe herkom- Setz sıch ber uch zunehmend mıt den
mend VO der Glaubensgewissheit des vorgetragenen Konzepten auseiınander.
einzelnen Aussagen ber das Handeln Seıt Anfang der achtziger .JJahre wırd In
Gottes machen könne.*‘ der deutschsprachigen evangelıkalenIm Gespräch mıt der Phiılosophie Theologı1e der Frage ach dem Handeln
bekräftigt Pannenberg selınen Ansatz. Gottes ıIn der Geschichte verstärkt Auf-
ährend der profane Hıstorıker eın merksamkeit gew1ıdmet. So behandeln
Reden VO  > ott und (Gottes Handeln In Karl-Heınz Michel*® und Heıiınzpeterder Geschichte 1U  — och qle subjektive Hempelmann“‘ dıe Frage nach dem Han-
Deutung zulassen® wird, wırd die heo- deln Gottes ın der Geschichte and
logie mıt Blıck auf den biblischen Schöp- zweler zentraler Themenbereiche der
fungsglauben festhalten, °‘dass dıe Kreig- christlichen Theologie, nämlich der Fragen]ıSSse der Geschichte letztlich als eın Han- ach der Schriftauslegung bzw der Fragedeln Gottes INn un durch das geschichtli- ach der Hıstorizıtät der Auferstehungche Geschehen aufzufassen sınd, uch da, esu Christi.. Für Helge tadelmann stellt

die Kreignisse durch menschliches die FHrage nach dem Handeln Gottes In
Handeln zustande kommen).“” Außerhalb der Geschichte 1mM Zusammenhang SE1INESs
des Bereichs Jüdıscher UÜberlieferung theologischen Entwurfes ebenfalls e1n
könne die Wirklichkeit Gottes ber DUr wichtiges Thema dar. Das Thema
auf dem Boden philosophischer, SgeNauUer Glaube un! Geschichte wurde 1M .JJahr
esagt metaphysischer Argumentation 1985 VO Arbeitskreis für Kvangelikalemıt Anspruch auf allgemeine Verbind- Theologıie ZU Gegenstand ihrer vierten
iıchkeit’ behauptet werden. .“ Es genuge, Theologischen Studienkonferenz
"wenn die Philosophie ratiıonale Krıterıen gemacht.“” Das Hauptreferat VO  e} arl-
für eın auf anderer Grundlage beruhen-
des Reden VO  e ott entwıckeln’ könne.“* ach dem Wiırken Gottes

Heınz Michel geht direkt auf dıe Frage
ın der

Vor dem Hıntergrund der Feststellung, Geschichte eın Karl-Heinz Michel weıst
ass 1mM Horizont des neuzeıtlichen ın diesem Zusammenhang darauf hın,Geschichtsverständnisses bestritten ass für das Erkennen des ırkens (50t:
werde, ‘dass e1Nn VO  > Welt un Mensch Les 1n der Geschichte die biblische
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Prophetie eiıine Schlüsselstellung e1IN- der Kirchengeschichte SOWI1E ach der
nımmt: ‘Geschichtszusammenhang und Auswahl des Stoffes, hne ass diese Ant-
prophetisches Wort machen worten sämtlich überzeugen können.
das Ere1ign1s klar und eindeutig9 5 So gelang der pletistischen Kirchen-

I)ıe Konkretion der ede VO Handeln geschichtsschreibung nicht, eınen über-
(jottes ordert Lutz VO  - Padberg VO  a der zeugenden Entwurf für die Gliederung
evangelikalen Kirchengeschichtsschrei- der Kirchengeschichtsdarstellung
bung hinsichtlich der Arbeıt uch der erarbeıten.
mittelalterlichen Kirche.®‘ Allerdings hat die pletistısche Kırchen-

Lothar (3assmanns Darstellung escha- geschichtsschreibung der kırchenge-
tologıscher Deutungsmodelle un iıhre schichtlichen Arbeıt eınen wichtigen
biblisch-theologische Wertung berühren Dienst S1e hat hinsıichtlich der
dıe rage nach dem Handeln (Gottes ın Antwort auf die rage ach der wahren
der Kirchengeschichte.”“ Kırche das CNSC Schema gespren nach

dem 1Ur dıe Geschichte der InstitutionIn der Auseinandersetzung mıt Rickert
un Troeltsch sieht Karsten Lehmkühler Kırche betrachtet wurde. Vielmehr
dıe historische Weltsicht, dıe die E: mussen In diese Betrachtung uch dıe
schichtlichen “Mittel” Z Erlangung des geistlıchen Aufbrüche und Erwe-
Heıles verneınen muß’, auf dem Weg des ckungsbewegungen, die Arbeıt der Freıen
Spiritualismus.” Werke W1e uch evangelıstische und m1S-

Vor dem Hintergrund der aktuellen s1ionNnarısche Vorstöße und nıcht zuletzt
Diskussion ıst fragen, welchen bleiben- dıe Verflechtung des (anzen der Kirchen-
den Beıtrag die pletistische Kırchenge- geschichte mıt der Biographie des einzel-
schichtsschreibung für die protestantı- 1Ne  = Christen einbezogen werden.
cche Theologıe geleistet hat, Im Zentrum der Antwort auf die Frage

(Gerade hinsichtlich des Zusammen- ach dem Handeln Gottes 1n der
hangs VO  - Schriftauslegung un Aufweis Geschichte stehen In der pletistischen
des Handelns (jottes In der (eschichte Kirchengeschichtsschreibung die Ver-
sollte kirchengeschichtliche Forschung kündigung des Evangeliıums, das ge1istlı-

che Wachstum der christlichen (GGemeindeden beıtrag der pletistischen Kırchenge-
schichtsschreibung beachten. und Faktoren, die die Verkündigung des

Die Kirchengeschichtsschreibung des Evangelıums und das Wachstum der
Pıetismus hat ZWarl das Vordringen der christlichen (jemeılinde ördern. Idıe theo-
ratiıonalıstischen Kirchengeschichts- logısche Kirchengeschichtsschreibung
schreibung ın der eutschen akademı- des Pıetismus hat somıiıt versucht, eıinen
schen Theologie nıcht verhindern Kriıterienkatalog für den Aufweis des
können. ber S1e hat siıch uch nıcht mıt Handelns Gottes 1ın der (eschichte
der Enttheologistierung der kırchenge- erarbeıten. Ihr bleibendes Verdienst ıst
schichtlichen Arbeıt abfiınden wollen. Dıie damıt, darauf hingewlesen haben, ass
pletistische Kirchengeschichtsschrei- theologıische Kirchengeschichtsschrei-
bung ist eıgene Wege egangsenN, hne den bung nıcht hne den Versuch elıNer Ant-
Anspruch aufzugeben, ass theologıische WOort auf die rage nach dem Handeln
Kirchengeschichtsschreibung auch aka- (GGottes 1ın der Geschichte auskommen
demische Kirchengeschichtsschreibung annn

SsSe1n hat IDies glt jedenfalls für die
ersten ahrzehnte der pletistischen otes
Bewegung

Dıie pletistische Kirchengeschichts-
schreibung gab eEUe wortien auf dıe Zur Vorgeschichte vglerKlemt, Dıiıe

äkularısıerung der unıversalhıistorischenLeıtifragen der Kirchengeschichtsschrei- Auffassung. Zum Wandel des Geschichts-
bung ach der wahren rche, ach dem denkens L und Jahrhundert
Handeln (Gottes ın der Kirchengeschichte (Göttingen Musterschmi1 vgl
un ach der aNSECINESSCHEIL Gliederung ckehar Öve, ‘Kırchengeschichts-
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schreibung', 1'RE 18, J30—J0U, arın Gottfried NO Unpartheyische Kır-
Frühe Neuzeıt kenaı1ssance, Reformation chen= und Ketzer=Hıstorie, Teıl un
un Gegenreformation’, 54.0-545 (Frankfurt M., Nıgg, Kirchenge-So eLiwa schon Heıinrich Alting D schichtsschreibung, 16—-97
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