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 NIKOLAOU 

Das Fest der Drei Hierarchen "vird  der orthodoxen Kirche be-
sonders feierlich begangen. Denn es gilt dem Andenk.en der drei grossen 

 nnd okumenischen Lehrer: Basilios des Grossen, Grego-
rios des Theologen und J ohannes Chrysostomos. Ihr Leben und Wirken 
im 4. Jhdt. fiillt mit der  der   alten Kirche 
zusammen; ja, es ist nicht  wenn gesa,gt wird, dass eben 
dieses ihr vielseitiges und tiefgreifendes Wirken als Kirchenleiter, Leh-
rer und Den]{er  nicht   Fak·tor  die damalige 
aber a,uch nachfolgende  und  Entwick-
lung - insbesondere des Ostens - darstellt. Die grundlegende Beden-
tung ihres Werkes zeichnet sich deutlich dadurch aus, dass die nach-
]commenden Theologen und Denker  Byzanz - und  anch hente 

 der orthodoxen Theologie - sich auf das Schrifttnm der Drei Hier-
archen a]s  weitgehend anerkannte Autoritiit berufen. 

Es ist da,her durchaus  dass sich der Historia 
tionis zufolge im 11. Jhdt. «unter den ge]ehrten und frommen Miinnern 

 Konstantinope]  Streit»  entfachte, wer wohl nnter den 
Drei Hierarchen grosser und bedeutsamer sei. Es habe sogar Gruppie-
rungen gegeben, die ihren Vorzug diesem oder jenem schenkten. Der 
Streit wurde auf Vorschlag des Dichters und Gelehrten J ohannes Man-
ropas, Bischof  Euchaita, dadurch beseitigt, dass die Kirche  
alle drei  den 30. Januar  gemeinsames Fest   

* Der vorliegende Text wurde am 2.2.1978  Bonn-Beuel anlMslich des 
Festes der Drei Hierarchen auf EinJadung der Griechisch-Orthodoxen Metropolie 
und der Erziehungsabteilung der griecJ1ischen Botschaft vorgetragen. 

1. gl.   hrsg.  '      
 Athen 1974, S. 250 r. und PG, 29 CCCXC r. Hiernach ist das Fest unter 
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Die  des Festes filllt   Zeit,  der die antike 
griechische Paideia  der  errichteten Universitat  Konstanti-

 und  dem Wirken  bedeutenden Gelehrten, u.a. Michael 
Psellos und Johannes Italos,  gepflegt wurde; es ist die Zeit 
des byzantinischen «Humanismus». Die  des Festes der 
Drei Hierarchen kann aus diesem Rahmen nicht herausgelost werden. 

 spricht eindeutig die Sinngebung des Festes. Namlich lange  
dem akademischen Jahr 1843/44, als das Fest der Drei Hierarchen vom 
Senat der Universitat Athen  zum Feiertag d  griechisch-
christlichen Paideia erklart wurde, hatte es im Bewusstsein der grie-

•chisch-orthodoxen Christen diese Bedeutung erlangt2 Die Rechtfer-
tigung  diese Sinngebung wurzelt im Schrifttum der Drei Hierarchen 
selbst, welches die  allem durch Klemens  Alexandrien und 
genes begonnene Harmonisierung der christlichen Offenbarung mit dem 
griechischen Denken  und vervollstandigt. Das griechisch-
christliche Erziehungsideal ist daher  geistesgeschichtliche GrOsse. 
Diese  Grosse ist allerdings  den letzten Jahren 
.  der politischen Szene Griechenlands aus  Zweck-
massigkeit zur Propaganda-Floskel geworden und deshalb  Misskre-
dit geraten. Nur durch  kritische Ausarbeitung der Texte 
konnen wir ihren wahren Sinn wiedergewinnen. 

Die Feierreden zum Fest der Drei Hierarchen geIten traditions-
gemass der Thematik ihrer Bedeutung als Erzieher und Schutzpatro-

 der griechisch-christlichen Paideia. Diesem Brauch folgend, ergreife 
ich mit Freuden die Gelegenheit, welche mir die VeranstaIter der heu-
tigen Feier durch ihren ehrenvollen Auftrag bieten, und werde  
den speziellen Gegenstand sprechen: «Die Kunst und ihr erzieherischer 
Wert bei den Drei Hierarchen».  ich mich aber den Aussagen der 
drei Kirchenvater  das genannte Thema zuwende, haIte ich es  

Alexios  Komnenos (1081-1118) eingefuhrt worden.  dem  der 
orthodox-kathoIischen Kirche des Morgenlandes,  TheiI, Deutsch und ..." 

  Maltzew, BerJin 1900, S. 859, steht  das Datum 1084. ManchmaI wird 
auch «Mitte des 11. Jhdts». genannt, s.     
Athen 21959, S. 463;  «sehr charakteristisch fur die griechische Kirche» halt 
Stephanidis mit Recht die Tatsache, dass sie  der aIIgemein bekannten Gruppe 
der drei Kappadokier Gregor  N:yssa faIIen Iiess und Johannes Chrysostomos 
aIs den dritten grossen Kirchenlehrer  

2. Vgl. D. S.           
  Athen 1948. 
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erforderlich, die Stellung der Alten Kirche zur' Kunst bis zum=4. Jhdt. 
kurz  skizzieren. 

Dass die Alte Kirche nach den literarischen Quellen bis ins 4. 
Jhdt. hinein durchweg  ablehnende Stellung zur bildenden Kunst 

 allem mit religiosen Motiven einnimmt, ist seit  J ahrzehn-
ten   und gut  TOpOS3. Hieran vermogen weder 
die kulturoffene Haltung eines Klemens  Alexandrien, der  

neutrale Bilder  Siegelringe vorschHigt4, noch die Tatsache, dass es 
 ha.retischen und somit  Kreisen, die nicht  der kirchlichen Gemein-

schaft lebten, Bilder, selbst solche  Christus, gegeben hat5, Entschei-
dendes  andern. Die christlichen Schriftsteller dieser Zeit treten fast 
uneingeschriinkt  die uralte bilderscheue Tradition des Judentums 6 

 obwohl sie  der hellenistischen Synagoge inzwischen erheblich 
 hatte7 • Das Arsenal ihrer theologischen Argumente  

allerding nicht   der  Polemik, sondern auch  der 
Kritik griechischer Religionsphilosophie8 her. 

3.  Koch, Die christliche Bilderfrage nach den literarischen Que]]en, 
Gottingen 1917. W. Elligel', Die Ste]]ung der alten Christen zu den Bildern  

den ersten  Jahrhunderten (nach den Angaben der zeitgenossischen kirchlichen 
Schriftsteller), Leipzig 1930.  v.  Die Bilderfrage als theolo-
gisches Problem der alten Kirche,  Ders: Tradition und Leben, Krafte der 
Kirchengeschichte  u. Vortrage),  1960, S. 216-252. 

 Klemens  Paedagogus, 3,11: Stahlin,  270, 7-11:     
  1)     1)      

             
           

 ... J>. 

5. Vg'J.   das Christusbild der Karpol{ratianer (Il'eniios), Adv. haer., 
1,25,6: PG, 7, 685B),.das Johannesbild des  (Johannesakten, 26-29; 
Neutest. Apokryphen, hrsg.   Hennecke u. W. Schneemelcha, Bd. 2,  
31966, S.  und das Simonsbild der Simonianer (Il'eniios, Adv. haer., 1, 

 PG, 7,  vgl. auch Eusebios, Ad Constantiam: PG, 20,  D). 
6. VgJ.   f. 23; Lv. 26,1; Dt.  5.8f. 27,15. 
7. Vgl.  L.  Billerbeclr, Kommentar zum Neuen Testa.ment aus 

Talmud und Midrasch,  1,  1928, S.  W. G.  Die al-
teste religiose Kunst der Juden,  Judaica 2, 1%6, 1-56. Er,vahnenswert sind hier 
die figurenreichen Szenen aus dem Alten Testament an den Wanden der Dura-Eu-
ropos Synagoge, die seit ihrer Entdeckung (1932) Anlass zu heftigen Diskussionen 
geben;  hierzu, insbesondere  den Stand der Diskussionen, s.   

(Hrsg.), The Dura-Europos Synagogue; a re-evaluation (1932-1972), Missoula, Ame-
l'ican Academy of Religion, Society of Biblica] Li terature 1973. 

8. Zusammengefasst und mit einigen Stellenangaben siehe diese Argumente 
bei J. Kollcx;itz, Bild  (christlich),  Reallexikon  Antike und Christentum, 
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Mit dieser Stellung der altchrlstlichen Literatur zur bildenden 
Kunst stimmt .iedoch dle chrlstliche Praxls nicht iiberein. Die archiio-
logischen Funde el'harten die These, dass die bildende Kunst  das 
Leben del' alten Kirche bereits vor dem 4. Jhdt. eingedrungen war. Hat-
te die christliche Archaologie friiher die ersten christlichen Kunster-
zeugnisse fiir  alt wie das Christentum selbst erkla.rt, S9 haben 
mehrere neue Beobachtungen seit dem Ende der zwanziger J ahre zur 
Gewissheit gefiihrt, dass die christliche Kunst lm strengen Sinne des 
Ausdruckes, d.h. die Kunst, «die ihre Existenz und ihren Inhalt 
fisch. christlichen Gedankenga.ngen verdankt», erst nach 200  Chr. 
entstanden ist9 • 

Die zwischen den kunstfeindlichen Ausserungen del' christlichen 
Schriftsteller der Friihzeit und der heranwachsenden christlichen Kunst 
bestehende Diskrepanz ist  Indiz dafiir, dass die Kunst erst  
fache, theologisch nlcht gebi1dete christliche Kreise Eingang gefun-
den hat. Hierbei stand sie zweifellos unter dem Einfluss der hellenisti-
schen Umwelt. Wie weit dieser Einfluss reichte, entnehmen wir der 
wertvollen Reihe der «Studien zur Entstehungsgeschichte der christ-
lichen Kunst»10  Theodor Klauser, die im «Jahrbuch fiir Antike und 

Bd. 2, Sp. 319f. Charakteristisch  dass die  Schriftsteller auch die 
Kritik der griechischen Religionsphi!osophie venvenden, ist die  K!emens  
A!exandrien allein iiberlieferte Anschaunung  Zenon (Stromata  11: Stahlin, 

 377, 1 ff.), dass   seinem Staat nichts  Tempe!n und Gotterbildern wis-
sen wollte; dazu sowie zur gesamten religionsphilosophischen Kritik im A!tertum 
vgl. auch den immer noch wertvollen Aufsatz  Joh. Geffcken, Der Bi!derstreit 
des heidnischen Altertums,  Archiv  Religionswissenschaft 19, 1916/1919, 
289f. 

9. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte der christ!ichen Kunst  
 Jahrbuch  Antike und Christentum, 1, 1958, 20-21; K!auser verweist 

hierbei auch auf die Arbeiten   Schneider,  Styger, F. Wirth, G. Roden-
waldt und anderen.  seinem Aufsatz: Die Ausserungen der alten Kirche zur Kunst. 
Revision der Zeugnisse, Fo!gerung'en  die archao!og'ische Forschung,  Ders., 
Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und christlichen 
Archao!ogie, hrsg.   Dassmann (JbAC, Erganzungsband 3), Miinster 1974, S. 
334, datiert K!auser «den allgemeinen Stellungswechse! der Kirche  der Bilderfra-
ge zwischen 350 und 400». Erst  dieser Zeit wird niimlich die Kunst auch  den 

 Schriftstellern und Kirchenviitern, mit den drei Kappadokiern und 
Johannes Chrysostomos an der Spitze, bejaht und  

10. JbAC 1, 1958,20-51; 2, 1959, 115-145; 3, 1960, 112-133; 4,1961, 128-145; 
5,1962,113-124; 6, 1963,71-'100; 7,1964, 67-76; 8/9, 1965/66,126-170; 10, 1967, 
82-120. Besonders aufschlussreich sind die jewei!s am Ende eines jeden Bandes  
gTosser Zah! beigegebenen Tafe!n, auf die sich die "Studien» beziehen. 
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Ch1'istentum» e1'schienen ist. Klause1' wies da1'in  nach, 
dass die Figu1'en des Schaft1'age1's und de1' O1'ans, die  de1'  
A1'chaologie als BiJde1' des Guten Hi1'ten Jesus und  betenden F1'au, 
de1' ch1'ist1ichen anima beata  paradiso, ausgegeben wu1'den, auf aus-
se1'ch1'istliche Vo1'bilde1'  sindll De1' Schaft1'age1' • 

 = Widde1't1'age1') ga1t be1'eits  der f1'tihg1'iechischen Zeit a1S Bild-
symbol des menschenf1'eundlichen Gottes He1'mes und stellte  da 
aus  de1' hellenistischen  die pe1'sonifizie1'te Tugend de1' 

 (Menschenf1'eundlichkeit, Menschenliebe) da1'. Auch die O1'ans 
symbolisie1'te  de1' hellenistischen Zeit  Tugend, und z,va1' die 

 ode1' pietas (F1'bmmigkeit). Beide Da1'stellungen "vu1'den be-
sonde1's im sepulkra1en Be1'eich ve1'wendet; sie stellen den Beigesetzten 
als menschenf1'eundlich hin und beg1'tindeten somit den Ansp1'uch auf 

  Existenz im J enseits. Die  beide1' Motive 
ist den einfachen Ch1'isten, die sich  figU1'1ich deko1'ie1'ten Sa1'ko-
phag wunschten, siche1'lich nicht schwe1'gefa11en, zumal die Menschen-
liebe und die F1'bmmigkeit auch ch1'istliche Haupttugenden sind12• 

T1'otz de1' kunstf1'eundlichen Entwicl{lung  ch1'ist1ichen Laien-
schichten, ode1' gerade deshalb, sah sich die Synode  Elvi1'a be1'eits 
Anfang des 4. Jh-dt. (304?) gez"vungen, den bekannten 34. Kanon zu 
e1'lassen: «pictu1'as  ecclesia esse  dede1'e, ne quod colitu1' et ado1'a-
tu1'  pa1'ietibus depingatu1'JJ (Bilde1'  de1' Ki1'che dU1'fen nicht sein, 
was man anbetet und ve1'eh1't, gehb1't nicht an die Wand gema1t) 13. 

Damit wi1'd abe1' auch die ausschliesslich ablehnende Haltung  theo-
logisch gebildeten, bischbflichen K1'eisen diese1' Zeit abe1'mals deutlich 
demonst1'ie1't. Nu1'  diesem Hinte1'g1'und aus lasst sich die bahnb1'e-
chende Einstellung de1' D1'ei Hie1'a1'chen zu1' Kunst noch im selben 
Jah1'hunde1't angemessen beu1'teilen. 

Zeitlich, abe1' auch vom Thema he1', ist an e1'ste1' Stelle Basilios 
de1' G1'osse (t 379)  Seine Auffassung  de1' Kunst entwik-
kelt e1' im Zusammenhang mit de1'gbttlichen Schbpfung. Wenn de1' 
Nicht-Ktinstle1' die angefe1'tigten Teile eine1' Statue  den A1'm oder 

11. Anhand dieser Feststellung zeigte Klauser die nichtchristliche Herkunft 
von mehreren bel{annten Denkmalern, \ovie  den Sarkophagen  La Gayo1e 
(JbAC 3, 1960, 112-114, 118-127), Via Sa1aria (JbAC 3, 1960, 114-115. 118-127) 
und Sp1it (JbAC 5, 1962, 113-124). 

12. VgJ. Mk 12, 29-31 par. 
13. Fr.  (Hrsg .), Die Kanones der wichtigsten a1tkirch1ichen Conzi-

1ien, (Nachdruck) Frankfurt 1961,  19,12-13. 
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das Auge,  sich g,etrennt schauen   er  nicht schon 
 finden. Der  kennt dagegen das Formprinzip der 
 Teile  Werkes und ist  da aus  der Lage,  zu beur-

teilen und zu ordnen.  dieser seiner Fahigkeit ahmt er das Prinzip 
gottlicher Schopfung nach, obwohl die Werke des SchOpfers und sein 
Urteil  sich nicht wie bei den Menschen  Asthetischen her 

  verstehen.  den Demiurgen - und  Analogie 
auch  den  - besteht die Schonheit des Werkes darin, dass 

 erstens nach dem tieferen Sinn, dem inneren Bauprinzip der Kunst 
     wurde, und zweitens sich  den Zweck, 

 den  angefertigt wurde,  erweist14• Dem Schopfer ist dies 
bestens gelungen, und er gilt daher als  ...  Die 
Welt, sein harmonisches Kunstwerk, liegt  zur Schau vor und lasst 
die Weisheit des SchOpfers erkennen16 Auf den «grossen • 

sind auch alle menschlichen  sei es die arztliche Kunst oder 
der Ackerbau,   sind dem Menschen zur 
zung der Natur geschenkt worden1 ? 

14. Der oben frei wiedergegebene Text aus der Hom. 3  Hexaemeron, 10: 
PG, 29,76 C-77A, lautet:           

         Yj      
               

             
          

        latq.       
              

               
               

      Vgl. auch  Beckermann, Der Kunst·Be· 
griff vom Hellenismus bis zur   Historisches  der Philo-
sophie, Bd. 4, Darmstadt 1976, Sp. 1376. 

15. Hom. 4  Hexaemeron, 1: PG, 29, 78  

16. Hom.   Hexaemeron, 7: PG, 29, 17       
             

 20           
Die Welt als «Kunstwerk»)   ist  im klassischen griechi. 
schen Schrifttum nachweisbarer Gedanke: der platonische Demiurg schafft  
maios die Sinnesdinge wie   indem er namlich auf die Ideenwelt schaut. 
Deshalb ist diese Welt das Abbild der Ideenwelt    Tim. 92 C 5-9. 
Auch die Bezeichnung der Natur als  bei den Stoikern ist im Sinne eines 
Kunstwerkes zu verstehen: GalenQs, Methodi med.  2: S V F,  135,34. 

17. Regulae fusius tractatae, 55: PG, 31, 1044    Hom.   Hexaemeron 
1: PG, 29, 80  spricht Basilios                 
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Die Analogie, die zwischen  und Kunst besteht, ist 
jedoch beschrankt. Was  die Theorie der Kunst  gilt, 
ist nicht ohne weiteres auf die    der 
dung dieser These zeigt der Hierarch gute Kenntnisse der aristoteli-
schen Anschauungen18• 

Die Herstellung des Kunstwerkes erfordert den   015= 
causa efficiens), die Materie  015 = causa materialis), das Instrument 

 015 = causa instrumentalis), das Exempel   = causa exemplaris) 
und den Zweck   = causa finalis). Die causa exemplaris ist nach die-
ser Stelle zweifach denkbar: entweder handelt  sich um  gedachtes 
Bild im Geiste des  das er ins Kunstwerk umsetzt, ode.r sie 
ist  wirkIiches Vorbild, auf das der  blickt und durch 
treue Wiedergabe dessen Abbild herstellt1p• 

Das Moment der Nachahmung besitzt  zentrale Bedeutung 
im Kunstverstandnis  Basilios. Selbst der Begriff  den er  
einem vom Platonismus gepragten weiten Sinne verwendet, schliesst 
die Ahnlichkeit  des Abbildes zum Urbild  Der Begriff 
kann nicht einmal  da$ Motiv der   - gemeint ist die 
Bezeichnung Christi als BiId Gottes - angewendet werden, wenn die 
Eikon nicht  allem deutlich und  das Vorbild seiner 
Natur nach abgebildet zeigt20 •  hoherem Mass gi1t dies im Bereich 

Damit  auch angedeutet, dass die Ktinste dem Menschen als Grundfertigkeiten 
gegeben wurden; indem der Mensch  Verstand ausgestattet wurde, ist  
stande, diese Grundfertigkeiten  entfalten. 

18. De spiritu sancto, 3: PG, 32,76 ABC. 
19.         .0      

           
   1j8})         

 PG, 32, 76, BC. Hat der platonische Demiurg sich der Ideenwelt als 
causa exemplaris bedient,  schaffte Gott nach Basilios die Welt aus dem Nichts 
nach  die  sich erdacht hat     und ist daher 

       2  Hexaemeron 2-3; PG, 29, 316-
33  Ftir diese erdachten Vorbilder verwendete Ps. Dionysios (De divinis nom. 
5: PG, 3, 816  ff.) den Begriff   den auch Jo-

 (Jon Damaskos (De imag., 1,10; Kotter  84.  19: Kotter,  
aufg'enommen hat; vgl.  Menges, Die  des hl. Johannes  Damas-
kus,  1937, S. 52. Th. Nikolaou, Die Ikonenverehrung als  ost-

 Theologie und Frommigkeit nach Johannes  Damaskos,  Ostkirch. 
 Studien 25, 1976, 149. 
20.  37,8: PG 32, 340  Die Bezeichnung Christi aJs Bildes Gottes, die 

auf Paulus  (2 Kor. 4,4.  1,15), wird eingehend behandelt; De spiri-
tu sancto 9; PG, 32, 109  18: PG, 32,  C. Adv. Eunomium,  16-17; PG,29, 



896 Th. Nikolaou 

der Kunst. Die Bezeichnung des Kunstwerkes als mimetisch  

 unterstreicht genau das, was es  sein hat:  moglichst 
treue 'iViedergabe des Vorbildes. Der herkommliche stoische Topos 
«ars imitatur naturam»22 erhebt auch hier seinen  

Es versteht sich  selbst, dass der Gesichtspunkt der Nachah-
mung  diesem Zusammenhang nicht die  im allgemeinen Sinne, 
sondern speziell die bildende Kunst anbelangt. Und innerhalb dieser 
wiederum schenkt Basilios seine Aufmerksamkeit nicht 80 sehr der Pla-
stik, als vielmehr der Malerei. Sein positives Urteil  die Malerei 
kommt dputlich  dem Vergleich23 zum Ausdruck, den  zwischen 

604 cf.  38, 8: PG, 32, 340BC.  Adv. Eunomium,  PG, 29, 724  
hier wird das nachahmende Produktionsverfahren des Kiinstlers besonders deut-
lich beschrieben. 

21. Das doppelte Motiv  und   das  (De spi-
ritu sancto, 18: PG, 32, 149C. Hom. 24. Contra Sabellianos... , 4: PG, 31, 607  

Adv. Eunomicum, 1,18: PG, 29, 552 BC.  16-17; PG, 29, 604 f) und auch ande-
 KirchenviHern (vgl. Greg. Nyss., De hom.  5: PG, 44, 137   

 De imag.,  18 u. 23: Kotter,  126 f.  129 f. Theodoros Stud.,  ad 
Platonem: PG, 99, 501   ist, geht auf Philon  Alexandrien zuriick: 
vgl. Fr. W. Eltester, Eikon im  Testament,  1958, S. 59 u. 102 ff. 

Nach der Auffassung   ist das Moment der Nachahmung fiir das 
Bild  Deshalb ist das Kunstwerk des Malers etwas «Bewunderns-
wertes», wenn  die Schonheit des Menschen «nachgeahmt» hat: Ad adolescentes, 
4: PG., 31, 573 C. Es ist dagegen  Zeichen schlechter Malerei, wenn die Nachah-
mung  wiinschen iibrig lasst und das Bild  durch Vergrosserung eines Merk-
males, etwa  krummen Nase oder  Narbe, das Vorbild erkennen lasst: 
De invidia 5: PG, 31, 381  Vgl. auch  38,8: PG 32, 340  dieser Brief stammt 
allerdings nicht  Basilios, sondern  Gregor  Nyssa, wie   
Studien  den Briefen des hl.  Lund 1944, S. 71-81, gezeigt hatte und R. 
Hubner, Gregor  Nyssa als Verfasser der sog.  38 des   Epektasis. 
Melanges patristiques offerts au Cardinal Jean Danielou,  par J.  
et Ch.  Paris 1972, S. 463-490, endgiiltig nachgewiesen hat. 

22. Cicero, De legibus, 1, 8,25-26; SVF,  334,16  hier handelt es sich um 
 Fragment  Chrysipp. Vgl. auch   Ars imitatur naturam. Plato-

nischer Naturbegriff und  Philosophie der Kunst,  Parusia. Fest-
gabe f. J. HirschbergeI', hrsg.    Frankfurt 1965, S. 265-306; bes. S. 267 
mit Anm. 5, wo Belege zur Herkunft des Satzes angefiihrt werden. 

23. Hom. 19,  sanctos quadraginta martyres, 2: PG, 31, 508 C-509  Dass 
das Wort  an dieser Stelle nicht die Evangelisten meint, wie wahrend 
des Bilderstreites und heute noch manche Interpreten meinen (vgl.   

Adv. Const. Cabalinum, 3: PG, 95, 316   Der aberglaubische Miss-
brauch der Bilder  Byzanz,   Studien 9, 1960, 177), geht aus dem 
gesamten Passus  hervor. Dieser Passus gehort zur Einleitung der Predigt, 
und der Vergleich zwischen dem  und dem  ist  diesem all-
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dem  (Maler) und dem  (Wortschreiber, Erzah-
lungs- und Geschichtsschreiber) zieht. Beide ha1ten das Geschehen 
fest. Der Geschichtsschreiber durch das Wort, die Schrift    

 der Maler auf  Bildtafe1n   «Denn das, 
was das "Vort der Geschichtserzah1ung durch das Horen  

stellt die Malerei durch Nachahmung schweigend vor»   
OLa  

 einer anderen Stelle und zwar am Schluss seiner Rede  

den Martyrer Barla,am24 taucht dieser Verg1eich nochma1s auf. Nach-
dem der gewandte und gewaltige Rhetor die Heldentaten des Marty-
rers durch  Worte geschi1dert hat, fordert er die Ma1er auf, mit 
ihren Farben  treffenderes Bild das Martyrers  entwerfen. «Ste-
het  auf, grossartige Maler der Athletentatenl Vergrossert durch 
eure  das Bild des Fe1dherrn, welches  mir  

wurde... lch ziehe mich  durch euer Bi1d, auf dem die 
ausgezeichneten Taten des  dargestellt wurden. lch freue 
mich,  solche  ieder1a.ge heute durch eure Starke davongetragen 

 haben... Zeichnet auch den Kampfrichter Christus auf die Tafel.» 
Was ergibt sich aus diesen Abschnitten? Die Vberlegenheit 

des Bildes ist sichel'lich  dem 1etzten Passus eine rhetorische Vber-
 Aber dies andert nichts an der wiederholt ausgesprochenen 

Ansicht, dass nach Basi1ios das Bild  Art Sprache ist26• Die christ-

gemeinen Rahmen zu verstehen. Bezeichnend ist dafiir der Beginn des Vergleichs; 
                
... ». 
24. Hom. 17,  Barlaam mart., 3: PG, 31, 489  ( ...     

         
    ...        

           
...          Vgl.  

2,3: PG, 32, 228 BC. Zu der SteIJe aus der Homilie  Barlaam vg'l. auch H.-G. 
Beck,  der  der Ikolle, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
phil. - hist. Klasse, Sitzungsberichte 1975/7,  1975, S. 22, wo aber der 
Satz   «Ich will den Athleten s e h e n, der auf eurem Bild 
gemalt ist»  weitgehend freie Konstruktion des Verfassers ist. 

25. Diese rhetorische iJbertreibung entspricht jedoch der  ari-
stoteliscllen Ansicht  der  des Sehens den anderen Sinnen 
ber; vgl. 1,   The Greek Christian Platonist Tradition ... , in: 

   (ed.) The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval 
Philosophy, Cambridge 1970, S. 514, mit Anm. 9. 

26. Diese Ansicht teilen auch andere christliche Denker; vgl. einige Belege 
bei   Dobschutz, Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legend, Leip-

    4. 57 
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liche HistorienmaJ  die  diese Zeit a,l'cha.ologisch belegbar ist, 
findet hier ihre  Anerkennung. Selbst dem Bild Christi gegentiber 
hat Basi1ios keine Bedenken. Er bejaht somit die  seiner Zeitge-
nossen und dieser sein Beitrag kann nicht leicht tiberschi:i.tzt werden. 
Die christologischen Bedenken des Kirchenhistorikers Eusebios und 
des Epiphanios27 im selben Jhdt. werden  Basilios gar nicht  Be-
tracht gezogen. 

Dartiber hinaus lassen die oben genannten Stellen mit Sicher-
heit nichts entnehmen.  lkonenverehrung begegnet nns hier keine 
Spnr; bestenfalls kann man darans  mittelbaren Hinweis   

Dnldung der wahrscheinlich anfgekommenen Bi1derverehrnng schlies-
sen. Dies scheint mir im Rahmen der Martyrerverehrnng28 dieser Zeit 
moglich. 

Genau so wenig wie die  Texte kann als Beweis 
 christlichen Bilderverehrnng sein bekannter Satz verstanden wer-

den:  -njc;;       (Die Ehre, die 
dem Bilde gespendet wird, geht anf das Urbild tiber)29. Dieser Satz ist 

zig 1899, S. 110-111. Zur Problematik aus moderner Sicht s. Chr.   
 .       in:  Year book  the 

Research Center for Greek Philosophy at the Academy  Athens 1, 1971, 94-105. 
27. Charakteristisch fiir Eusebios ist sein Brief an Konstantia, die Schwe-

ster Konstantins des Grossen: PG, 20, 1545-1549.  bezug auf Epiphanios setzen 
sich eindeutig die Forschungsergebnisse    (Die Schriften des Epiphanios 
gegen die Bilderverehrung,  Gesammelte Aufs1itze zur Kirchengeschichte,  
Der Osten, Tiibingen 1938, S. 351-378) durch, wonach die Echtheit seiner Schrif-
ten gegen die Bilderverehrung nicht angezweifelt werden kann. Die Einwande  
Georg Ostrogorsky (Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites, Bres-
lau 1929 - Nachdruck: Amsterdam 1964) gegen die Ergebnisse   Holl b1ieben 
ohne Erfolg. Vgl. F. Dolger,  EttaI 1961, S. 273-292. Fr.  
sen, Die Bilderfrage als theologisches Problem der alten Kirche,  Tradition und 
Leben. Krafte der Kirchengeschichte, Tiibingen 1960, S. 226, mit Anm. 17. H.-G. 
Beck,  der Fragwiirdigkeit der Ikone, S. 23. Th.  Die Ausserungen der 
alten Kirche zur Kunst... ,  Ders., Gesammelte Arbeiten... S. 334-335. Th. Niko-

 Die ... in: OstkirchIiche Studien 25, 1976, 145. 
28. Vgl.  243,2: PG, 32, 905C.  2,3: PG, 32, 228  -  Die Marty-

rerverehrung ist bereits wahrend der VerfoIgungen stark aufgekommen. Vgl. das 
gesammelte Material bei  Lucius, Die Anfange des Heiligenkults  der christIi-
chen Kirche, hrsg.  C. Anrich, Frankfurt 1966 (NachdrucI{ der Ausgabe Tiibingen 
1904), S. 68 ff. Nicht nur die Martyrer im strengen Sinne, die namlich den Tod 
erlitten hatten, sondern auch die aBekenner» erfuhren in der  Kirche Ver-
ehrung; vgl.  KGtting, Die StelIung desKonfessors in der  Kirche, in: ·JbAC 
19,1976. 10  hier findet man 'auch neuere·   

29. De spiritu sancto, 18: PG, 32, 149 ·C. VgI;. h1erzu dle  Behahd-
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wahrend des Bilderstreites  den Ikonenfreunden oft zitiert word,en 
und kann  d,er orthodoxen Theologie der Ikone als die theologisch 
verantwortbare Richtschnur der Ikonenverehrung betrachtet werden. 
Die Feststellung, dass dieser Satz sich nicht auf  christliche 
Bilderverehrung bezieht, ergibt sich aus dem genauen Studium des 
Kontextes.  einem anderen Zusammenhang habe ich deutlich die 
doppelte Bedeutung des Satzes herausgescha.lt:  seiner ersten Bedeu-
tung betrifft der Satz das artifizielle Bild, und zwar das des Kaisers, und, 
besagt, dass die Ehre, die dem Bild des Konigs gezollt wird, auf die 
dargestellte Person desselben tibergeht. Der Satz fungiert aber als 
spiel zur Veranschaulichung des Verhaltnisses Christi als Bildes Got-
tes zum Vater und weist somit  zweite tibertragene Bedeutung auf: 
Die Ehre, die dem Sohn geschenkt wird, geht auf den Vater tiber. 
Manche Forscher, wir   Hugo Koch und Walter Elliger3u , geben 
den Sinn des Satzes nicht richtig wieder, wenn sie nur die tibertragene 
Bedeutung des Satzes unterstreichen und mit Nachdruck sogar behaup-

 dass der Satz «sich gar nicht auf  ktinstlerisches Bild... bezieht». 

lung: Th. Nikolaou, Die Ikonenvel'ehrung... ,  Ostkil'chliche Studien 25, 1976. 
161-163. Dass Basilios sich hiel' «gegen jeden Missbrauch der Bilder» richtet. wie D. 
Sarramis (Del" abergHi.ubische Missbrauch....  Ostkil'chliche Studien 9. 1960, 
177) meint, entspricht nicht den geschichtlichen Gegebenheiten seinel'   der 
selbst die Bilderverehl'ung, geschweige denn ihr Missbrauch, nicht  nachweis-
bar ist. Vor allem aber spricht gegen  solche Deutung der  dies ist, 
was beachtet werden muss - ihr Kontext: Hiel'bei geht es nicht um christliche 
Bilderverehrung. Von Bilderverehrung ist dagegen die Rede  der unechten  
360: PG. 32, 1100  Vgl.  zusammenfassende Bemerkungen  unechte 
Briefe des Basilios          

   Bd. 51, Athen 1975. S.  Aus Versehen 
schliesst  (S.   360 aus der Gruppe des Briefwechsels   
mit Libanios aus und spricht von den Briefen Nr. 335-359. Dass aber  360 auch 
nach Bonis nicht echt ist, lesen wir auf S. 162. Auf S. 161 meint auch  dass 
der oben behandelte Satz De spiritu sancto, 18:    ....» die christliche 
Bilderverehrung betrifft. 

30. Vgl.  Koch, Die christliche Bilderfrage... , S. 70. W. Elliger, Die Stellung 
der alten Christen zu den Bildern... , S. 60.  G. Ladner, The concept of the imag'e 

 the Greek fathers and the Byzantine iconoclastic controversy,  Dumbarton 
Oaks Papers 7, 1953, 3, erwahnt nur die Funktion des Satzes «to iJlustrate the uni-
fying image relation of the Son to the Father  the Divine  8ehr auf-
schlussreich sind  diesem Aufsatz (8. 5 ff.) die   den platoni-
schen Hintergrund  solchen Eikon-Formulierungen. Zur selben Problematik 

 auch  Willms, Eikon.  begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Platonis-
mus.  Teil: Philon von Alexandrien.  1935.  Aubin. L' «image» dans  
oeuvre de   Recherches de science religieuse 61, 1953, 348·379. 
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Indem aber hier die Frage erortert wird, ob die  
der Malerei  Basilios auch als Pli:idoyer der Bilderverehrung auf-
zufassen ist, ist jedem ersichtlich, dass dies zugleich die Frage  
Welchen Zweck  die Kunst im Denl'en des Hierarchen? Wel-
chen Wert besitzt  

Die Frage nach der Zweckursache des Kunstwerkes lasst sich 
eindeutig  der Richtung der Erziehung des Christen beantworten. Der 
Hierarch spricht zwar auch vom asthetischen Wert der Kunst, der 
Freude des Auges am Schonen der Kunst   wie wir 
gesehen habenj aber dies bleibt  Randbemerkung31 • Seiner Ansicht 
nach wird die Kunst nicht um der Kunst willen gepflegt. Ihre causa 
finalis, das  8 der Kunst besteht, allgemein beantwortet, darin, dass 
sie vom Menschen gebraucht wird, d.h. sich  den Menschen  
erweist        

Die Zweckursache der Kunst ka,nn nur dann als  betrach-
tet werden, wenn sie, so wie jedes menscWiche Werk, aber auch jedes 
Element dieser Welt, zum   welches der gesamten SchOpfung 
und insbesondere der menscWichen Seele gesetzt wurde. Dieses  
«das hochste des      ist a,uch 

 Basilios, wie  andere griechische Kirchenvater, die Vergottung 
des Menschen        33. 1m Lichte 
einer solchen hochsten Zielsetzung ist a,uch die Kunst zu verstehen 
und zu bewerten. Sein Axiom, dieser Zielsetzung entsprechend, la,utet: 

31. Vgl. oben S.  Anm.  Auch die Bezeichnung des Kunstwerkes als 
 wenn der Mensch, den der Kiinstler dargestellt hat, wahrhaft treu wie-

dergegeben wurde,  als asthetisches Werturteil verstanden werden: Ad ado-
lescentes, 4: PG, 31, 573 C. Trotzdem ist fiir Basilios die ethische Forderung 

 atcX      als die Asthetik zu werten: Ad 
adolescentes, 8: PG, 31, 585 D. 

32. De spiritu sancto, 3: PG, 32, 76 C. 
Wenn hier der Gebrauch als Kriterium des Kunstwerkes hingestellt wird, 

so haben wir es deutlich mit einem ethischen, aber nicht asthetischen, Kriterium 
zu tun. Die stoische Ansicht der  und die doppelte Moglichkeit ihres Ge-
brauchs spIegelt sich  im ethischen Denken nicht nur  Basilios, sondern auch 

 Klemens von Alexandrien, Johannes Chrysostomos u. a. wider; Th.  
Der Neid bei J ohannes Chrysostomos unter  der griechischen 

  1969, S. 81 f. Vgl. auch die  Belege bei J. Stelzenberger, Die 
Beziehung'en der   zur Ethik der Stoa,  1933, S. 
307-354. 

33. De spiritu sanctu, 9: PG, 32, 109 C. Vgl. auch Greg.  Or. 29. Theolo-
gica, 3, 19: PG, 36, 100  
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     (man hat der Seele das Beste zu ver-
schaffen)M. Die Seele des Christen hat demnach aus der Kunst sich den 
besten Nutzen herauszuholen. Und dieser Nutzen ist der Beitrag der 
Kunst zur Erziehung der Seele: Die Kunst erweist dieselbe Funktion 
wie die Schrift und die Verkiindigung.  (Erinnern)35 heisst 
das Schlagwort  diesem Zusammenhang. Die Kunst und speziell die 
Malerei erinnern an die Taten der  und frommen Miinner und 
bewegen den Zuschauer    zur Nachahmung; denn der 
richtige Lobpreis der Martyrer, sagt der Kirchenvater an derselben 
Stelle, ist das Nachvollziehen ihrer tugendhaften,geistigen Lebens-
fiihrung. 

Den religios-erzieherischen Wert der Kunst sieht unser Autor 
sogar im Produktionsverfahren des kiinstlerischen Handwerks. «Wie 
die Kiinstler, wenn  aus Bildern Bilder abzeichnen, oft auf das Vor-
bild schauen und bemiiht sind, die Merkmale  der Vorlage auf ihr 
eigenes Kunstwerk  so muss auch jener verfahren, der 
auf  Bereichen der Tugenden vollkommen zu werden versucht; 

 hat auf die Lebensgeschichten der  wie auf bewegliche und 
lebendige Bilder  blicken und die Giite jener durch Nachahmung 
sich anzueignen»3e. Dem erhabenen  der Erziehung dient auch die 
Handlungsweise der grossen klassischep. Bildhauer  und 
lyklet. Indem   nicht den Besitz, sondern den richtigen Gebrauch 
des Reichtums als das christliche Ideal hinzustellen, weist  auf das 
Beispiel dieser bekannten Kiinstler hin, die das Gold und das Elfen-
bein nicht hoher als ihre Kunst zu scha.tzen wussten; denn sie haben 

3li. Ad adolescentes, 7: PG, 31, 581  
35. Hom. 19.  santos  martyres, 2: PG, 31, 508 CD·509  Das 

Bild als  betrachtet auch  von  De imag.,  17: Kotter, 
93.  31: Kotter,    Auch das 7. Okumenische  nimmt den 
Gedanl{en der sich didaktisch auswirkenden Erinnerung  auf und macht 
ihn somit zum unerHisslichen Lehrpunkt der Ikonentheologie;  den Text bei 
J. Geischer (Hrsg.), Der byzantinische Bilderstreit (Texte zur Kirchen- und Theo-
logiegeschichte, 9), Giitersloh 1968, S. 57. Zum didaktischen Aspekt des Bildes 
vgl. auch G.  Bild und Wort. Die katechetische Funktion des Bildes  der 
griechischen Theologie des sechsten bis  Jahrhunderts, Wiirzburg 1969. 

36.  2,3: PG, 32, 229     IYrctv    
            

           
           

      .        
 Zum VerstAndnis des Ausdrucks     

vgl. PG, 32    S. auch  S. 9, mit Anm.  
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das Gold  ihrer Kunst Investiert, und durch diesen Gebrauch erlangte 
das Gold  edleren und hoheren Wert37 • 

Auch Gregor  Nazlanz (t 390), der bekanntIich mit BasiIios 
eng befreundet war und sowohl auf der Rhetorenschule zu Kaisareia 

 Kappadokien als auch auf der heidnischen Hochschule  Athen die 
gleiche  genossen hat, zeigt sich der Kunst  offen und 
positiv. Selne beIspielhafte Aufgeschlossenheit Jasst sich am besten  
seinen Worten erkennen:  meinetwegen  Welt oder 
Welten,  Materie, Seele,  hOhere oder niedere Wesen, 
Auferstehung, Gericht, Vergeltung, Christi Leiden. Denn dle rIchtIgen 
Gedanken  sind nicht ohne Nutzen und das VerfeWen ohne Ge-
fahr»38. Die Teilhabe an der grIechischen Paideia ist  ihn  Selbst-
verstandlichkeit39 Seine Schriften mit ihrer standigen Bezugnahme auf • 

die klasslschen Autoren sind Beweis  Auch die namhaften 
ler des klassischen GrIechentums Phidias, Zeuxls, Polygnot, Parra-
sios und Aglaophon werden mit Bewunderung erwahnt: «sie verstanden 
ausserordentlich schone Kunstwerke zu malen und  schaffen»40. 

Seln Kunstverstandnis leitet dieser Kappadokier ebenfalls  
der Schopfung her, wenn er schreibt     

 (denn die Kunst ist  zweiter SchOpfer)41. Und an einer an-

::17. Ad adolescentes, 8: PG, 31, 585 C. Vgl. auch oben Anm. 32. 
31!. Or. 27,10: PG, 36,25          

            

           
    

39. Vgl. Gregorios  Vita Gregorii: PG, 35,  ''10 als eins der 
zwei  seiner Dichtung die Widerlegung der julianischen Gesetze angegeben 
wird, die den Christen die griechische Erziehung verboten    

    -Ober klassische  sowie die «heid-
nischen Elemente im Leben der Christen im  Jhdt." Ygl. die   

G. Dabancis, Die «Laien  Kirche und Offentlichkeit. Nach griechischen Zeugnis-
sen des  Jhdts besonders des Johannes Chrysostomos,  1977 (Diss.), S. 
126 ff. Zur Aufnahme und Einarbeitung antiken Gedankenguts  das christliche 
Denken sind die Arbeiten vor allem  "Verner Jager wegweisend: u. a. vgl. W. 
Jiiger, Early Christianity and Greek Paideia, London 1962. 

 Dr. 28. Theologica 2, 25: PG, 36, 61       
           

  Zum Verstandnis der Frage tragen die einleitenden Worte des 
Abschnitts    ...» bei. Die Antwort darauf ist, dass auch ihre 
ste  Gott kommen. 

41. Poepata de seipso, 11, 756: PG, 37, 1081  Vgl. auch Or. 8.  laude ... 
Gorgoniae 10; PG, 35, 800 C, won<J,ch Q   als  er 
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deren Stelle seiner Gedichte, die nicht bloss   Denken, sondern 
fiir die gesamte antike Geistesgeschichte hOchst interessant erscheint, 
definiert er die Kunst als «System  Erfahrungen,  bleibende Ge-
wohnheit, die ich Wissenschaft nenne;  Zweck, der nicht  andere 
existiert, sondern andere seinetwegen»42. Die Auffassung: die Kunst 
existiert fur die Kunst ist klar  1st dies die Unbefangen-
heit des griechisch geschulten Denkers oder die Freiheit des Dichters? 
Gewiss geJten auch fiir ihn hohere   Existenz; denn 
nicht im geringeren Mass als andere Theologen vor und nach ihm preist 
auch er  christliche  die eschatologisch orientiert 
ist43. Deshalb verwendet er die aristotelische Formel    

  wenn  sich um die  und Erziehung 
der menschlichen Seele handelt44 • Dies  ist  den Christen die 
«Kunst und die  der  Wo dieses hOchste 

 ausser Acht gerat,  kann auch die Kunst kein Selbstzweck sein, 
wie sich dies am  seiner heftigen Polemik gegen den Gotzen-
dienst feststellen    

Gewichtig  unser Thema ist jedoch die konl<;rete Frage nach 
der Stellung, die Gregor spezifisch  Kunstwerken 

scheint und die Kunsterzeugnisse des Menschen  den Geschopfen Gottes 
 an  nicht konkurrieren kOnnen. 

42. Poemata moraJia, 34,   PG, 37, 955   
       

 /)'      
         

Diese Worte sind so eindeutig, dass sie die verbl'eitete Ansicht,  der anti· 
ken Asthetik gebe es nicht die  der Kunst als Selbstzweck (vgl.   
J(risteller, The modern System of the Arts, Renaissance   Papers  
manism and Arts, New York-Evanston-London 1965, S. 166 f.) im  Sinne 
widerlegen. Auch Chrysipp (SVF, 11, 334, 22f) scheint den asthetischen Wert des 

 an sich gescMtzt  haben. Vgl. Char. Floratos,    

 Athen 1973, S. 10. 
43. Vgl. Or. 4. Contra  1, 97: PG, 35, 632      

      

44, Or. 2. Apologetica, 16: PG, 35,425  Vgl. Or. 8.  laudem.•. Gorgoniae, 
6: PG, 35, 796  Or. 29. Theologica 3, 19, PG, 36, 100   das   
des Menschen angesprochen  

45. Vgi. Or. 4. Contra Julianum 1,96: PG, 35, 629 BC.  28. Theologica 2, 
14f.: PG, 36, 44C f. Poemata moralia, 10: PG, 37, 736 ff. 34: PG, 37, 954  Poemata 
quae spectant ad alios, 7: PG, 37, 1555 ff. Vgl. auch einige abwertende Bemerkungen 

 die Malerei  demselben Grund, d,h.  die Kunst der Maler hierbei nicht 
 Gott  und auf ihn hin erzieht: Or 8.  laudem... Gorgoniae 10: 35, 800 G: 
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ber einnimmt. Das  recht sparliche Material wird  der 
Forschung nicht einstimmig bewertet.  der Grabrede   

Vater46 lobt  die  ihm erbaute Kirche, die «der SchOnheit nach 
fast a11e)   dieser Kirche, und zwar  den Saulenhallen, 
befanden sich      (Plastiken, die 
naturtreu waren). Unter Hinweis auf den Ausdruck des Redners <ma-
turtren» hielt   Hugo Koch'7   unwahrscheinlich, dass 
«diese  Statuen gewesen  Walter E11iger'8 meinte sogar, 
dass  direktes Zeugnis  christliche Bilder aus  Schriften» 
nicht  gewinnen ist und verstand unter  «ornamentale Blu-
men und Rankenskulptur, Tierkopfe und Ahnliches». Johannes  
deutete  dagegen «ahnlich» den Figuren des Guten Hirten oder des 
Orpheus, die aus Konstantinischer Zeit erhalten sind. Einwandfrei 

 sich m.    sagen: Der Ausdruck    
 (naturtreu) steuert nichts zur inhaltlichen Deutung bei; eher ist 

 als Lob der betreffenden Kunsterzeugnisse gemass der damals 
herrschendell Kunstauffassung  verstehen. Gewisse Klarheit  den 
Begriff  kann man dem Kontext anderer Ste11en des Autors 
abgewinnen, wo das Wort vorkommt:  handelt sich eher um Statuen60. 

Der Versuch,  Ahnlichkeit der Plastiken zu diesen oder jenen 
konkreten Darstellungen bestimmen  wol1en, ist aussichtslos und 
jede  Aussage blosse Vermutung. Aber unabha.ngig  
der Ungewissheit, welcher Art die genannten Plastiken waren, ist  
doch   grosser Bedeutung, dass wir  hier mit christlichen 
Schopfungen, zumal  der Kirche angebracht,  tun haben. Sie 
werden  hinaus offen envahnt und positiv beurteilt. Die Rele-
vanz dieses Sachverhalts  die unbedenkliche Einste11ung des 
Hierarchen zur Kunst kann man mit dem Sprichwort wiedergeben, das 

 zitiert:   ...   (vom Schatten kann man 
auf die Statne schliessen)61. 

46. Or. 18. Funebris in patrem, 39: PG, 35, 1037 ABC. 
47.  Koch, Die christliche Bilderfrage .... , S. 70. 
48. W. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den BiIdern .... , S. 62. 
49. J. Kollwitz, BiId  (christlich), in: Reallexikon  Antike und Chri-

stentum, Bd. 2, Sp. 323.  "Figuren" hatte auch Ph.  Des hl. Bischofs Gre-
gor  Nazianz Reden (Bibliothek d. Kirchenvii.ter, 59),  1928, S. 387, 

 

50.  bedeuten mit Sicherheit Statuen    Or. 28. Theologica 
2, 14: PG, 36,  C und 15: PG, 36, 45  

51. Or. 8.  laudem... Gorgoniae, 9: PG, 35, 800  
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Sind die P1astiken der oben  Stelle mit Sicherheit 
Erzeugnisse christlicher Kunst,  muss dagegen offen b1eiben, ob die 

 (Statuen), die Gregor  seinem  an den Prafekten 
Olympios erwahnt, christliche Kunsterzeugnisse waren und  der 
Kirche standen. Die betreffende Stelle des Briefes, durch den der 
schof die Zerstorung seiner Vaterstadt wegen eines Aufstandes abzuwen-
den sucht, 1autet: «Ehre doch  weisses Haar; uns ware es furcht-
bar, wenn wir nicht einma1  Stadt hatten, wo wir jetzt  grosse 
Stadt haben, und wenn sie nach deiner Herrschaft zur Unterkunfts-
statte  wilde   (sc. gleiches ge1te auch)  die Kirche, 
die wir Gott errichtet haben und die wir  schQn herzurichten be-

 haben. Und nicht einmal dies ware furchtbar, wenn die Statuen 
 werden, obwoh] es andererseits doch furchtbar ware; 

nicht dass du denkst, dass es  um diese geht, wo wir grossere Sorgen 
haben...». Nicht zu  ist hier der Ausdruck     
(obwoh1 es andererseits doch furchtbar ware). Die eventuelle Zer-
storung der Statuen, ob mit christlichem Inha1t oder nicht, scheint ihm 

 bedenkliche Tat, die sich zumindest seinem Kunstverstandnis 
widersetzt. 

Das unvoreingenommene Kunstverstandnis  Gregor geht 
auch a,us einem anderen  hervor,  dem  Bilder und Kupfer-
p1astiken erwahnt, die  den Prafekten Nemesios angefertigt worden 
wa,ren. Gewichtig ist, dass auch  an dieser Stelle den Verg1eich zieht 
zwischen diesen Bildern und dem, we1ches  mit  Worten  ent-
werfen gedenkt. 

Besonderes Interesse schenkt Gregor der  Der «beste 
Maler» ist seiner Meinung nach nicht derjenige, der b10ss die Fa,rben 

52.  141: PG, 37, 241 BC:         
              
                 
             

           ...». Bereits  Koch, 
Die altchristliche Bilderfrage... , S. 71, bemerkte hierzu. dass die Statuen «mit dem 
Gotteshausnicht  l0kaIe Verbindung gebracht» sind und «auch die zur Zierde 
der Stadt dienenden Statuen gemeint sein>J kOnnen. Zu einem  Ergebnis 
kommt auch W. Elliger. Die Stellung der alten Christen zu den Bildern.... S.  
J. Kollwitz, Bild      Antike und Christentum, Bd 
2, Sp. 323. hiilt es zwar  ungewiss, ob die Statuen  der Kirche standen>J, iius-
sert sich jedoch nicht zur Frage, ob sie christlich waren: im gewissen Sinne scheint 
er dies sogar zu bejahen. 

53. Poemata. quae spectant ad alios. 7, 13 f.: PG. 37. 1552  



906 Th. Nikolaou 

gut zu misohen versteht und damit  sohOnes Landsohaftsbild her-
stellt, sondern «derjenige, der auf die Tafel genaue Gestalten zeiohnet, 
die wie lebendig  

Damit bekundet er nioht einfaoh  Vorzug  das Por-
trait und die gesohiohtliohen Darstellungen dem Landschaftsbild ge-

 Es ist der didaktisohe Aspekt der Malerei, der hier deutlioh 
hervorgehoben wird. Der erzieherisohe Wert der christlichen Malerei 
besteht  der Darstellung  Vorbildern: «Der Maler», schreibt er 
wortlich an einer anderen Stelle, «lehrt mehr durch klare Abbildungen» 

 Es sind dooh Abbildungen  Mannern, welohe  der 
christlichen Gemeinschaft Anerkennung und Verehrung geniessen und 
somit als Vorbilder fungieren. Solohe Manner sind «lebendige Zeugen, 
atme.nde Saulen, sohweigende Predigten»    

   

Diese padagogisohe Funktion der Heiligen nennt Gregor  
Nazianz     Ausdruck, der auoh  J0-

hannes    seiner 1. Rede  die   zitiert wird, 

 Poemata de seipso, 171 ff: PG, 37, 1262  
       

    
        

     
Vg!. auch Or. 7.  laudem... Gorgoniae, 10: PG, 35, 801     
die gute Mischung der Farben als die Besonderheit der Malerei, vg!. Or.Z.3.  lau-
dem  26: PG, 36, 532 C. Poemata de seipso, 12, 560-561: PG, 37, 1206  

55. Poemata moralia,  33, 16: PG, 37, 929   
       

56. Or.   laudem  5: PG, 36, 500 C. 
57. Or   laudem S. Cypriani, 2: PG, 35,1172  Vg!. auch Poemata mo-

 2: PG, 37, 59Hff. S. dazu W. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den 
... , S. 69: Gregor  Nazianz mag mit Basilios und Gregor  Nyssa «ihnen 

(sc. den Darstellungen)   erzieherische Aufgabe zugewiesen haben 
mit dem  den  Glauben zu stArken und die Frommigkeit neu zu 
bcleben: was die GIAubigen im  sahen, sollte  zur Nacheiferung anspornen 
und ihnen Vorbild   Gregor fJon  De  Theodoro ... , PG.  737 
D-7Z.0  ist der didaktische Aspekt des Bildes grundlegend. Dies ist der Sinn 
seiner Worte vom  als      und der 
zeichnung der Malerei als   

58. De imag. 1,22: Kotter,  111.  auch Th.  Die Ikonenver-
ehrung....   Studien 25,1976,153.   die didaktische 
Funktion der orthodoxen Ikonographie schreibt      

 Thessaloniki 1972, S.12Hf., \vo er die verschiedenen ikonographischen 
Themen und ihren Platz im Gotteshaus  



907 Die Kunst und ihr erzieherischer Wert 

und sovieJ wie stiindiger Erinnerungsanstoss, wortlich, «Erinnerungs-
 bedeutet. Wie bei J ohannes so sind diese Worte bereits bei 

Gregor mit dem erzieherischen Zweck der Malerei  Verbindung zu 
setzen. Denn kurz zuvor ist davon die Rede, dass die Maler durch ihre 

 entfernt voneinander lebende Menschen zusammenzubringen 
vermogen. 

1st Gregor  Nazianz wegen seiner dogmatischen Predigten, 
 allem seiner  theologischen Reden gegen Eunomianer und Ma-

kedonianer, der Ehrentitel «des Theologen» vorbehaJten, so ist der 
dritte im Kreis der Drei Hierarchen, Johannes Chrysostomos (t 407), 

 seine auf die Praxis abzielenden Predigten bekannt. Der grosse 
Rhetor isL vorwiegend  Praktiker, und als soIcher entwickeJt  keine 
Theoriene9 Es  somit nicht, wenn  auch keine besonderen • 

kunsttheoretischen Gedanken entfa]tet. 
Die Entstehung der  betrachtet  als  der Folgen des 

paradiesischen Abfalls 60• Sie verfolgen den praktischen Zweck, dem 
Menschen das Notwendige im Leben herbeizuschaffen 6t, und weisen 

 weitgehende Abhangigkeit voneinander 62 auf. Es gehort zu den 
Charakteristika der Kiinste, dass sie  und mit diesem Leben verge-
hen 63. Ihre  ist deshalb im Spannungsfeld der Chrysosto-
mischen Bejahung und Verneinung der Welt und des hiesigen Lebens 
Zu sehen. Es ist nicht damit getan, das Leben, wie im Platonismus und 
im Gnostizismus, negativ hinzustellen, einfach Zu  64. Es geht 
vielmehr um die Erkenntnis, dass wir  diesem Leben das «Unterpfand») 
des  erhalten 6e • Alles Irdische ist demnach  bezug zum Jen-
seitigen zu setzen, und d.h. alles Irdjsche geziemend   zu 
gebrauchen 6 6. Denselben Gedanken unterstreicht J ohannes, wenn  

59. Vgl. Th.  DeI' Neid bei Johannes  unter Beriick-
sichtigung der griechischen Philosophie,  1969, S. 26. 

60. De virginitate, 14: PG, 48, 544 f. 15: PG, 48, 545. Es ist bemeI'kenswert, 
dass auch er Handwerker  nennt:  1 Cor., 43,4: PG, 61, 373 

61.  Matth., 49,4: PG, 58, 504. 
62.  2 Cor., 17,2-3: PG, 61, 520-521. Vgl. auch  1 Cor., 10,4: PG, 61, 87 

und 34,5: PG, 61, 292. 
63.  Matth., 52,4: PG, 58, 523:     

64.  Rom., 14,6: PG, 60, 531. Ad popuJos Antiochenos, 5,2: PG, 49, 79. 
Vgl. auch Th.             

 Thessaloniki 1971, S. 246 ff. 
65.  Eph., 2,2: PG, 62, 19. 
66. De sanctis martyr., 4: PG, 50, 653 . S. auch oben Anm. 32. 
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sagt: «SO  wir ein Gerat und  lebendiges Wesen oder  
Pflanze s c h   nicht wegen der Gestaltung  und auch 
nicht wegen der Farbe, sondern auf Grund des Dienstes   

 den sie erweisen67• Auch die  sind daher gut, insofern 
  etwas  66. 

Dass  solche GrundeinstelIung nicht  Raum   
allzu positive Bewertung der bildenden Kunst  ist jedem 
ersichtlich. Es ist andererseits  die Ansicht mancher For-
scher69  nach der Chrysostomos die bildende Kunst 
schlechthin a b  e h  t, weiI sie  seiner Zeit als Erscheinung einer 

 und verschwenderischen  verstanden wurde. 
1m Gegenteil ist es richtig, dass er  der biJdenden Kunst im 

gewissen Sinne unbefangen spricht. So hat er keine Bedenken, Kunst-
werke 70 oder das Produktionsverfahren des Malers 71 mit  Details 
zu beschreiben, wenn es ihm darum geht, das zu veranschaulichen, 
was er seinen Horern beibringen wiJI. Noch deutlicher tritt seine  
Einstellung der Kunst  zutage, wenn er selbst die christliche 
Gemeinde mit einem Bauwerk vergleicht 72. Die Kirche als Bauwerk 

67.  1  4,3: PG, 62, 525. Vgl. hierzu auch   Wesen und 
Gehalt der orth. Ikonographie,      

 17, 1972, 8. 
68.  Matth., 52,3: PG, 58, 522. 
69. Vgl. D. S. Balanos,         

      7, 1930, 134. G. Sotirwu,   
          Athen 1929,  

19. Th. Zissis,   ... , S. 155. 
Es ware m.  nicht ganz verfehlt, die  der  durch Chry-

sostomos im Sinne der stoischen Adiaphora zu betrachten. Es ist ja bekannt, dass 
Chrysostomos den Reichtum, die Armut etc.   die fur sich weder gut 
noch schlecht sind: Ego Dominus Deus... (Is., 45, 7: PG, 56, 149; vgl. dazu Th. 
kolaou, Der Neid bei Johannes Chrysostomus unter Beriicksichtigung der griechi. 
schen Philosophie,  1969, S. 82.  bewertet   verschiedene Gaben 

 Christen an die  - und zwar Kunsterzeugnisse wie goldene Becher, 
Altardecken, etc. Er verbietet zwar seinen  nicht,  solchen Dingen 
miteinander zu wetteiCern, spornt sie jedoch an, hierbei die Werke  
Liebe nicht  vernachlassigen; sie sind wichtiger:  Matth., 50,3-4: PG. 58, 508· 
509. Vgl. auch oben Anm. 32. 

70. Vgl.  inscriptionem Altaris.... , 3: PG, 51, 71. 
71. Vgl.  dictum   vos ignorare... , 4: PG, 51, 247.  illud, salu-

tata Priscillam... (Rom. 16,3), 4: PG, 51,193.  Matt., 78,4: PG, 58, 716.  1 Cor., 
43,4: PG, 61, 372. 

72.  Eph., 10,2: PG, 61,77-78. 
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setit sich aus den Seelen der Glaubigen zusammen. Diese sind  
verschieden und vielgestaltig wie die Teile des Bauwerkes:manche dem 
Gold ahnlich, das die Decke  andere den Statuen 

 andere den Saulen und andere anderen Teilen. Bemerkenswert ist 
an dieser Stelle, dass die Statuen mehrmals und offensichtlich positiv 
erwahnt werden. Ob er hierbei Statuen  Gotteshausern vor Augen 
hatte, ist jedoch fraglich73 • 

 Schopfungen christlicher Provenienz spricht der Heilige mit 
Sicherheit  seiner Rede  Meletios  Antiochien 74. Die Christen 
dieser Stadt hingen  sehr an ihrem Bischof, dass  nicht nur seines 
Namens stets gedachten und ihn  ihren Seelen eingeschlossen hatten, 
sondern viele auch sein Bild  gezeichnet hattenj sie erfuhren 
dadurch einen doppelten Trost  seinen Tod: durch das standige 
Horen seines Namens und durch das Sehen seiner korperlichen Ge-
stalt. Dass solche BiJder auch  der Kirche angebracht waren, ist 
durch das Wort   anzunehmen, bleibt jedoch 
gewiss. Ganz gewiss aber wird hier der damalige Brauch bestii.tigt, dass 
man an die Wande seines Hauses Bilder malte. Diesen Brauch nimmt 
Chrysostomos  seiner Rede  die   zum Anlass, seine 
Horer aufzufordern, die Folter, der die Martyrer unterzogen wurden, 
«auf die Wii.nde» ihres Verstandes zu zeichnen. 

Was der Prediger mit solchen Aufforderungen bezweckte, ist 
deutlich genug. Die Erziehung der menschlichen Seele, ihre Vorbereitung 

 das Leben  Christus, machte er zu seiner Lebensaufgabe. Er wurde 
nicht  dieses eine Ziel immer wieder  und hervorzu-
heben. Die Kunst war sicherlich diesem Ziel untergeordnet. J a, er ver-
stand  im gewissen Sinne auch als Erziehungsmittel, welches nicht nur 
im Bereich der Erziehung der erwachsenen GIii.ubigen, sondern auch 

73. Wahrend  Koch, Die altchristliche Bilderfrage... , S, 67, anhand dieser 
Stelle (Anm. 72) davon  dass Chrysostomos  der Kirche sogar  
\veiss», lehnt W. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den Bildern... , S.  

dies ab. 
74. De s.  Antiocheno, 1: PG, 50, 516:       

           youv   
              

               
             

              

  

75. De sanctis martyr., 3: PG, 50, 712. 
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der Kinder anwendbar ist. Dies zeigt sich, wenn   seinem Traktat 
 Hoffart und Kindererziehung» 76 , ahnlich wie Basi1ios der Grosse, 

das schwere Unterfangen der Kindererziehung mit dem Produktions-
verfahrell der  vergleicht: «SO wie wir die Maler ihre Bilder 
und Statuen mit grosser Sorgfalt ausarbeiten sehen, so moge sich 
jeder  uns, Vater und  um diese wunderbaren Statuen 
mern. Die Maler stellen ihre Tafel auf die Staffelei und malen Tag  
Tag darauf nach allen Regeln der Kunst. Gleich verfahren die Bild-
hauer, indem sie das  wegnehmen und das Fehlende hin-

 Das gilt auch  euchj als ob ihr Statuen ausarbeitet, so 
wendet eure ganze  darauf, eure wunderbaren Statuen  Gott 

 formen. Entfernt das  und  das Fe.hlende hinzu. 
Achtet Tag  Tag darauf, welche positiven Anlagen sie haben, um sie 

 fordern, welche negativen, um sie  entfernen...». 

 S. E1iot schreibt im Kapitel «Die Einheit der europaischen 
Kultur» seines Buches «Beitrage zum Begriff der Kultur»77: «Unserem 
christ1ichen Erbe verdanken wir mehr als  religiosen Glauben.  
ihm liegt die Entwicklung unserer  beschlossen».  der Sicht 
eines Dichters  diese Aussage nicht. Dass al>er  ihrem 
richtigen Verstandnis  mehr als Poesie gehOrt, hoffe ich mit mei-

   wenig erhellt  haben. Die kulturelle Offenheit 
des Christentums musste im wahren Sinne des Wortes erkampft wer-
den, obwoW sie  Selbstverstandlichkeit  sein hatte. Und wenn 
heute hiiufig davon die Rede ist, dass die europaische Kultur  
Einheit bildet, die  der griechischen Antike bis heute reicht, so ist 
man sich nicht immer dessen bewusst, welche Wege diese Kultur ge-
gangen ist. Vor allem ignoriert man hierbei die bahnbrechende Lei-

76.  Exarchos (Hrsg.), Joh. Chrysostomos,  Hoflart und 
ziehung,  1952, S. 47. Vgl. auch Joh. Chrysostomos,  Hoffart und 
dererziehung... , besorgt und ins Deutsche   J.  Paderborn 1968, S. 
13. Haben die Argumente  S.  Des hl. Johannes Chrysostomus 

  Hoffart und Kindererziehung, Freiburg 1907, bes. S. 19-21, die Echtheit 
der Schrift  tgehend geklart, so ist die  derer durch D.   

          
     96). Athen 1940, S. 4-19,  vielem schwach. 

Vgl. auch  Exarchos (Hrsg.), Joh, Chrysostomos,  Hoffart... ,  9-32. 
77.  S.  Beitrage zum Begriff der KuJtur,   G. Hensel, Berlin-

Frankfurt/M. 1949 S. 164. Zum vielfaItigen Beitrag und Einfluss griechischer 
 vgl.   (ed.), The root  Europe. Studies  the dilfusion  Greek 

culture, London 1952. 
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stung eines Klemens  Alexandrien oder eines Augustin oder gerade 
der Drei Hierarchen. Der Weg     Phidias und Pra-
xiteles geradewegs zu Michael Angelo oder Tizian. Aber ist das Werk 
der letzteren ohne die kulturoffene Haltung mancher Gelehrten der 
christlichen  ohne weiteres denkbar? Gleich, wie man  
solche Frage beantworten wird, die Entwicklung  4. Jhdt. n. Chr. 
zeigt uns, dass hier  Mei1enstein gelegt wur·de. Nur durch solche 
Mei1ensteine,  ich, war es moglich, dass  weniger a1s zwei 
J ahrhunderten danach die Architekten Anthemios und Isidoros ihren 
altgriechischen Kol1egen Iktinos und Kal1ikrates nacheifern und den 
Parthenon durch die Kirche der Hagia Sophia ablosen konnten. 


