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Platons Weltseele und das Kreuz Christi.
Von W. Bousset in G ttingen.

I.
Justin behauptet in seiner Apologie (1,60) και το εν τψ παρά

ΤΤλάτωνι Τιμαίψ φυαολογούμενον περί του υιού του θεού, οτε λέγει*
έχίαςεν αυτόν εν τψ παντί, παρά Μιυυοέωο λαβών ομοίως είπεν. Der
Satz Justins bezieht sich auf die bekannten Ausf hrungen in Platos
Timaios c. VIII p. 36 BC. Plato spricht hier von der Bildung der
AVeltseele durch den Demiurgen: ταύτη ν οΰν την Sucraciv παςαν δι-
πλήν κατά μήκοο cxicac μέοην πρόα μέςην έκατέραν άλλήλακ οίον γΐ
προςβαλών κατέκαμψεν. Es handelt sich bei dieser Chi-Figur, wie aus
dem Nachfolgenden deutlich wird, um die zwei gro en Himmelskreise,
den quator und., die Ekliptik, die, in den quinoktialpunkten sich
schneidend, in der Tat das gro e Chi am Himmel bilden: και τον μεν
ΙΗω τον δε εντός έποιεΐτο των κύκλων, την μεν ουν έΉω φοράν
έπεφήμισεν είναι της ταύτοΟ φύςεως την δε έντόο της θάτέρου. την
μεν δη ταύτου κατά πλευράν επί δεξιά περιήγαγε, την δε θάτέρου κατά
διάμετρον έπ* άριατερά. Den . u eren Kreis lie er ungespalten, den
inneren spaltete er sechsfach in sieben ungleiche Kreise. — Deutlich
beschreibt Plato hier, wie durch die beiden Kreise die Laufbahn der
Fixsterne und die der Planeten bestimmt wird.

Nun behauptet Justin tats chlich, da Plato hier eine Naturlehre
(φυαολογούμενον) ber den Sohn Gottes vorgetragen habe. Er hat
also die Weltseele, von der Plato bereits sagt: δια πάντα δη ταύτα
εύδαίμονα θεον αυτόν έγεννήοατο — mit dem Sohn Gottes und das
Chi der Weltseele bei Plato mit dem Kreuz Christi identifiziert.

Hat hier nur der Parallelismus des Kreuzes mit dem Chi diesen
seltsamen Vergleich bewirkt, oder griff dieser noch weiter? Justin gibt
uns kein Material zur Beantwortung dieser Frage. Aber in der Epi-
deixis (1,34)* des Iren us· finden wir eine h chst merkw rdige Stelle,
in welcher der Sohn Gottes tats chlich als die Weltseele erscheint.

1 Ich zitiere nach der neuen bersetzung von S.Weber, Bibliothek der Kirchenv.
Irenaeus Bd. 2, Kempten, 1912.

Zeitschr. f. d. neutest. Wiss. XIV. Jahrg. 1913. 18

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/1/15 3:32 PM



274 w· Hotisset , Platons Wellscele und das Kreuz Christi.

„Er (der durch den Kreuzesgehorsam den alten Ungehorsam am Holz
tilgte) ist selbst das Wort des allm chtigen Gottes, welches in un-
mittelbarer Gegenwart uns alle zumal durchdringt, und deshalb um-
fa t er alle Welt, ihre Breite und L nge, ihre H he und Tiefe,1 denn
durch das Wort Gottes werden alle Dinge der Ordnung gem geleitet,
und Gottes Sohn ist in ihnen gekreuzigt, indem er in der Form
des Kreuzes allem aufgepr gt ist." Man versteht diese Ausf hrungen
gar nicht, wenn man sich nicht sagt, da hier der Sohn Gottes, der
weltsch pferische Logos, mit der platonischen Weltseele identifizier*
wird, die in der Gestalt des Chi, des Kreuzes, die ganze Welt in ihrer
Breite und L nge, H he und Tiefe durchdringt. Nun versteht man
auch die Fortsetzung bei Iren us: „War es doch recht und angemessen,
da er mit seinem eigenen Sichtbarwerden an allem Sichtbaren seine
Kreuzesgemeinschaft mit allem auspr ge, denn seine „Wirkung"2 sollte
es an den sichtbaren Dingen und in sichtbarer Gestalt zeigen, da er
derjenige ist, welcher die H hen, d. h. den Himmel, erhellt und hinab-
reicht in die Tiefen, an die Grundfesten der Erde, der die Fl chen
ausbreitet von Morgen bis Abend und von Norden und S den die
Weiten leitet und alles Zerstreute von berall her zusammenruft zur
Erkenntnis des Vaters."3 — Der Parallelismus ist ganz deutlich: der
irdische Jesus am Kreuz ist die leibhaftige sichtbare Erscheinung des
gro en Gottessohnes, der in Kreuzes (Qhi)-Gestalt alle Dinge nach H he
und Tiefe, Breite und L nge durchdringt.

K rzer hat Iren us denselben Gedanken V18,3 zum Ausdruck
gebracht: Mundi enim factor vere Verbum dei est .. .* et secundum in-
visibilitatem continet quae facta sunt omnia et in universa conditione

ι Eine auff llige Parallele in der Spekulation der Valentinianer bei Hippolyt
Refut. VI 34 (284,67): νοήςαι, τι το βάθος, 8περ έ*ςτίν 6 πατήρ των δλων, και τί
το πλάτος, δπερ έ*ςτίν 6 craupoc, ό "Opoc τοο πληρώματος, ή τί το μήκος τουτέςτι
το πλήρωμα των αιώνων.

2 Ich vermute, da hier etwa im Griechischen ενάργεια, verlesen in έ'νε'ργεια,
gestanden hat. Die ενάργεια ist die lebendige Gegenwart des auf Erden erschienenen
Gottes. In dem Paian der Athener auf Demetrios (Athenaios VI, 253) begr en sie die
εναργής επιφάνεια.

3 Dazu Iren us V 17,4: επιδεικνύων το μήκος και 8ψος και βάθος καί πλάτος
iv έαυτώ και ως £φη τις των προβεβηκότων δια της θείας έκτάςεως των χειρών
τους δύο λαούς εις έ*να θεόν ςυνάγων. Vgl. die charakteristische Parallele Sibylle
VIII, 302: ε"κπετάςει χείρας καί κόςμον Απαντά μετρήςει. — Geffcken in seiner Aus-
gabe der Oracula, der diese Parallelen beobachtet hat, verweist noch auf Hippolyt, de
antichr. 61 (Achelis S. 42,14) und Lactanz, Div. instit. IV 26,36. (s. u.)

4 Was 'dazwischen steht: „hie autem est dominus noster, qui in novissimis
temporibus homo factus est in hoc mundo existens* ist in Parenthese zu setzen.
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infixus, quoniam Verbum dei gubernans et disponens omnia. et propter
hoc in sua [in]visibiliter venit et caro factum est, et pependit super
lignum, ut universa in semetipsum recapituletur.

Dieser Parallelismus zwischen dem Sohn Gottes, dem welt-
sch pferischen Logos und der Weltseele des Plato, bei der der Angel-
punkt die Identit t des platonischen Chi mit dem Kreuz Christi ist,
hat nun weiter sehr eigent mliche Parallelen, bei denen das spezifisch
Christliche wiederum stark zur cktritt.

II.
Wir denken hier sofort an die mannigfachen Kreuzesspekulationen,

die uns in den apokryphen Apostelakten begegnen. Am markantesten
sind diese Ausf hrungen in den Actus Petri Verc. 37 f. (= Martyrium
Petri 8 f.). Bei seinem Hinaufgang zum Kreuze beginnt Petrus von
dem verborgenen Geheimnis des Kreuzes zu reden. Es handelt sich
nicht um dieses sichtbare Kreuz: crctupoc μη τοϋτο ύμΐν ICTUJ το
φαινόμενον. Von allem Sichtbaren und dem, was der Erscheinungswelt
angeh rt, sollen sie ihre Sinne verschlie en, um das ganze Geheimnis
ihres Heils zu erkennen. Also ganz wie bei Iren us ist von einem
doppelten Kreuz clie Rede; von diesem irdischen Kreuz wird ein andres
geheimnisvolles unterschieden, das nicht dieser Erscheinungswelt an-
geh rt. Und dann fordert Petrus, da er kopf ber ans Kreuz geh ngt
werde, und verk ndet das Geheimnis dieses Symbols (c. 9): Γινιίκκετε
τή€ άπάςη€ qpuceiuc το μυοτήριον και την των πάντων αρχήν, ήτια
γέγονεν. ό γαρ πρώτος άνθρωποο, ου γένοο εν εΐδει έχω εγώ,1 κατά
κεφαλήν ένεχθεκ ε*δει£εν γένεαν την ουκ ούοαν πάλαι, νεκρά γαρ ην
αυτή μη κίνηαν Ιχουοα. καταουρείο ουν εκείνος ό και την αρχήν την
εαυτού εϊσ γην ρίψαο, το πάν τοΟτο τήο διακοεμήοεωο ουνεοτήοατο.
Man wird auch diese Stelle nur verstehen k nnen, wenn man annimmt,
da hier ein kosmogonischer Mythus vorliegt, dessen Bestandteile wir
zergliedern und auf ihre Herkunft untersuchen m ssen. Denn das will
jener dunkle Satz sagen: Petrus symbolisiert, indem er am Kreuze h ngt,
den doch auch sicher am Kreuze h ngend gedachten Urmenschen, der,
indem er sich kopf ber in die Welt hinablie , die Sch pfung, die vorher
nicht vorhanden war, die tot war und keine Bewegung hatte, ins Dasein
rief. Wir erinnern uns nun zun chst wieder der Chi-gestaltigen plato-

* Einfacher der Lateiner (Act. Vercellenses): cuius ego effigiem sumpsi. Das
bezieht sich auf die Kreuzigung mit dem Kopf nach unten. — Der Schreiber des
Martyrium denkt vielleicht bei dem πρώτοο v8pumoc bereits an Adam, daher die
Betonung des γένοο.

18*
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nischen Weltseele, erinnern uns weiter daran, da nach Plato eben
durch die rotierende Bewegung dieser Weltseele der ganze Kosmos
und alle Vernunft und alles Leben sich gestaltet: ή δε εκ μέςου προς
τον Ιοχατον ούρανόν πάντη διαπλακείοα κύκλψ τε αυτόν &ωθεν περι-
καλύψαςα, αυτή εν αυτή στρεφόμενη, θείαν αρχήν ήρΗατο άπαύςτου και
εμφρονοο βίου προς τον Ηυμπαντα χρόνον. καΐ το μεν δη οώμα όρατόν
ούρανοΟ γέγονεν . . . (36 Ε). Allerdings sind hier neue Wandlungen
und Motive hinzugetreten, Einerseits ist hier zun chst gar nicht von
Christus die Rede, sondern von dem Trpurroc "Ανθρωπος, und gan?
neu ist der Zug, da der Urmensch κατά κεφαλήν ένεχθεις ΙδειΗεν
γένεαν, da er καταςυρείο . . . το πάν τοΟτο της διακοαμήοεωο ουνεατή-
caTo. Wir sto en hier auf einen selbst ndigen zweiten Mythos, den
wir genau kennen, wenn wir auch seinen Ursprung und seine ur-
spr ngliche Bedeutung noch nicht vollst ndig aufgehellt haben, ich
meine den Mythos von dem in die Materie versinkenden Urmenschen,
der durch dieses sein Versinken Anfang und Urheber aller Sch pfung
und Bewegung wird.

So liegt der Mythos in dem hermetischen Traktat Poimandres und
in der Naassenerpredigt ganz klar vor,1 auf dem Fundament dieses
Mythos ruht das Dogma des Manich ismus von der Verschlingung
des Urmenschen durch die M chte der Finsternis. — Nunmehr sehen
wir deutlicher: in den sonderbaren S tzen des Martyrium Petri sind
zwei Gestalten miteinander kombiniert, die Chi (Kreuz)-gestaltige Welt-
seele des Platon und der in die Materie versinkende und durch seinen
Fall die Sch pfung herbeif hrende Anthropos. Daraus ist dann die
groteske Phantasie von dem Urmenschen entstanden, der, auf dem
Kreuze h ngend, in die Materie kopf ber hinabrollt und dieser Leben
und Bewegung bringt.2

Von hier aus werden sich auch die weiteren Ausf hrungen des
Martyriums erkl ren lassen. Dieses f hrt nach dem oben zitierten Satz
fort: (το πάν τούτο τήο διακοςμήςεωο ςυνεςτήοατο) είδος άποκρεμα-
οθεια τήο κλήοευκ, εν fj τα δε£ιά αριστερά ΙδειΞεν και τα αριστερά

1 Es ist das Verdienst Reitzensteins, Poimandres 242 ff., den Text des Martyrium
Petri bereits in diesen Zusammenhang eingestellt zu haben.

2 Dunkel bleibt dabei noch der Satz: 6 και την αρχήν την έαυτοΟ ek γη ν
βίψαο. Der Lateiner (Act. Verc.) hat: et totum genus suum projiciens. Hat der
Lateiner richtig erkl rt und ist αρχή αύτοΟ (etwa der durch ihn bestimmte Anfang)
= genus zu nehmen, dann w rde etwa der Poimandrestraktat die Erkl rung geben:
Die Menschen sind das Geschlecht des in die Materie versunkenen Urmenschen. Der
Schreiber des Martyrium (Actus) Pctri wird bereits an den S ndenfall Adams ge-
dacht haben.
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οε£ιά και πάντα ένήλλαξεν ifjc φύςεωο αυτών ςημεΐα. Der Satz scheint
auf den ersten Blick v llig r tselhaft; die harte Wendung eiboc
άποκρεμαοθεκ (statt εν εΐδει) mag noch hingehen. Aber v llig un-
verst ndlich ist <THC> κλήςεως.1 Ich schlage auf Grund der. fest-
gestellten Zusammenh nge vor, τήο κινήσεως zu lesen, so r ckt auch
das Folgende in unmittelbarer Verbindung zusammen: „nach Art der
Bewegung aufgeh ngt, durch welche er das rechts als links und das
links als rechts erscheinen lie ." Es w re dann wieder an die Chi-
f rmige Gestalt der Weltseele zu de'nken, durch welche alle Bewegung
des Kosmos bestimmt ist, und die Vertauschung von rechts und links
w re dann auf irgendwelche astronomische Beobachtungen2 zu deuten,
etwa auf die verschiedene Lagerung der beiden Chi-f rmig verbundenen
Himmelskreise, bei denen die Ekliptik bald ber, bald unter dem qua-
tor erscheint. Freilich hat der Verfasser des Martyriums diesen Zug
des her bergenommenen komplizierten Mythos nun gar nicht mehr
verstanden, denn er f hrt fort: και πάντα ένήλλαΗεν τήο (puceuuc αυτών
σημεία (das kann noch astronomisch verstanden werden), tue καλά τα
μη καλά νοήςαι και αγαθά τα OVTUIC κακά.3 Er hat eben das ganze
in einer im einzelnen ihm wohl selbst nicht mehr deutlichen Weise
auf den Fall Adams bezogen und so erkl rt sich diese angef gte
moralisierende Bemerkung. Und es wird daraus um so deutlicher,
wie er in seinen Ausf hrungen einen von ihm vollst ndig unverstan-
denen Mythos ziemlich unver ndert einfach tradiert.

Dieser Mythos tritt brigens in dem Schlu satz der zusammen-
h ngenden Ausf hrungen des Petrus (mit dem dieser zur Par nese

berleitet) noch einmal besonders deutlich heraus: και το σχήμα εν φ
οράτε άποκρεμάμενόν με, εκείνου διατύπωοίς £cnv του πρώτωσ εϊο

1 Der lateinische Text des Linus-Martyriums (Lipsius Bonnet 17, 7) best tigt das
Wort: suspensum in cruce per speciem huius honorandae vocation is videlicet crucis.
Der lateinische Text der Act. Vercell. ist vollends unverst ndlich. — Erg tzlich ist die
Deutung des Verfassers des Linustextes c. 16 (Bonnet 16,10 ff.): cuius lapsus signi-
ficatur specie generations humanae, sic enim nascimur ut proni videamur in terrain
effundi, et quod ad dexteram est hoc ad sinistram sit. Nicht viel besser sind die
Ausk nfte der neueren Erkl rer, die alle, soweit ich sehe, von dem Gedanken an den
Fall Adams, an den freilich der Verfasser des Martyriums auch hier und da denkt,
nicht loskommen k nnen. Was hat aber der Fall Adams mit der Weltsch pfung zu tun?

2 Man beachte, da Plato (siehe die oben zitierte Stelle) auf die rRechts* und
sLinkse-Drehung der beiden Kreise zu sprechen kommt. (36 C.)

3 Im Anschlu daran folgt das apokryphe Herren wort: εάν μη ποιήοητε τα
δεΕιο d>c τα άρκτερά καΐ τα άριοτερά tbc τα δε£ιά και τα άνω ibc τα κάτω και τα
οπίου be τα Ιμπροοθεν, ου μη έπιγνώτε την βαολείαν. Sollte das Wort urspr ng-
lich ebenfalls auf astronomische Phantasien zur ckf hren?
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γένεαν χαιρήοαντος Άνθρωπου. Auf dem Kreuze (dem Chi) h ngend,
schreitet der Anthropos zur Sch pfung vor.

Eine Frage dr ngt sich hier auf. Ist diese Kombination von Chi-
gestaltiger Weltseele und Urmensch, die hier vorliegt, erst unter christ-
lichen Einfl ssen erfolgt oder ist sie lter als die christliche Kreuzes-
spckulation? Sicher ist, wie von verschiedenen Seiten nachgewiesen
wurde, der Mythos vom Urmenschen vorchristlich. Und so mag diese
Kombination der platonischen Weltseele und des Urmenschen schon
vorchristlich sein. Merkw rdig ist es jedenfalls, wie diese Identifikation
von Weltseele und Urmensch in den Berichten der Kirchenv ter ber
Manis Lehre wieder auftaucht. Nach Titus v. Bostra I 36 S. 23 be-
zeichnete Mani die aus Gott emanierte Kraft des Urmenschen als ψυχή
απάντων. Epiphanius, Haer. LXVI 24 und Alexander v. Lykopolis (c. 3)
nennen den Urmenschen einfach ψυχή.1 Freilich fehlen hier die Speku-
lationen ber die Chi-Gestalt des Urmenschen. Aber m glich bleibt es,
da bereits in vorchristlicher Spekulation das Chi το οημεΐον του πρώ-
του ανθρώπου wurde, so da dann bei der Her bernahme des Mythus
aus diesem Chi einfach der oraupoc werden konnte.

Wir reihen hier zun chst die Untersuchung der brigen in Betracht
kommenden St cke der apokryphen Apostelgeschichte an, deren ori-
ginalstes im Martyrium Petri wir nunmehr verstanden haben. Erw hnt
mag zun chst noch der Versuch in demselben Kapitel werden, die Logos-
theologie mit dieser Phantasie von dem am Kreuz h ngenden kosmo-
gonischen Urmenschen zusammenzubringen. So kommt es zu dem
charakteristischen Vergleich: croupoc, cric έςτιν τεταμένοο2 XOTOC. Der
Satz ist nach dem Ausgef hrten ohne weiteres verst ndlich.

Besonders charakteristisch3 sind dann die Ausf hrungen der 'Jo-
hannesakten. Johannes hat sich w hrend der Hinrichtung Jesu auf
den lberg gefl chtet, da erscheint ihm lichtstrahlend der Herr in einer
H hle stehend! Nur f r das niedere Volk wird er dort unten in Jeru-
salem gekreuzigt, das wahre Kreuzesgeheimnis schaut Johannes jetzt

1 Fl gel Mani S. 201; Baur, Manich ismus 51 f. — Epiphanius c. 25 erscheint
genauer die von den D monen festgehaltene πανοπλία des Urmenschen (d. h. die f nf
Elemente) als ψυχή. — Es ist f r unsere Frage gleichg ltig, ob Mani selbst oder die
Vertreter des nach Westen dringenden Manich ismus diese Kombination vollzogen haben.

2 Der Text wurde bald nicht mehr verstanden, wie die Varianten τεταγμένος,
γεγραμμένοο bezeugen. Aber Act. Vercell. richtig: extensum verbum.

3 Aber der Mythus vom Urmenschen ist hier fast verschwunden. — Es ist daher
nicht daran zu denken, da die Petrusakten an diesem Punkt aus den Johannesakten
gesch pft haben7~ '
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(c. 98): craupov <purroc πεπηγμένον και περί τον ςταυρόν δχλον πολύν
μίαν μορφήν μη έχοντα, και εν αύτφ ην μορφή μία και Ιδέα όμοία.
Auf dem Kreuz aber schaut er den Herrn, όχημα μη έχοντα αλλά τίνα
φωνή ν μόνον, φωνήν δε ... ήδ€ΐαν και χρηςτήν και άληθώο θεοί).
Da haben wir also dasselbe Bild wie im Martyrium Petri: der erste
Mensch (hier der Kupioc) auf dem Kreuz. Das Kreuz ist ein .Licht-
kreuz, es ist ja urspr nglich das gro e Chi, das die Gestirnbahnen be-
stimmt. Es ist πεπηγμένοο, gefestigt, es gibt ja der ganzen Welt Halt
und Zusammenhang. Der Herr, der auf «ihm ruht, hat kein όχημα,
sondern nur φωνή. Dabei ist wohl daran gedacht, da der durch das
Kreuz Symbolisierte zugleich der Logos ist. Nachdem der Verfasser
dann die verschiedenen Namen dieses Kreuzes aufgez hlt hat, f hrt er
fort (c.98):1 So hei t es (1. καλείται) f r uns Menschen. Was es aber
in Wahrheit ist, in Beziehung auf sich selbst betrachtet, und wie es bei
uns genannt wird: Die Begrenzung aller Dinge und die sichere Er-
hebung des aus Unstetem Gefestigten2 und der Weisheit Harmonie,
Weisheit aber in der Harmonie. Es gibt aber rechte und linke3 St tten,
Kr fte, M chte, Gewalten und D monen, Energien, Drohungen, Zorn-
ausbr che, Teufel, Satanas und die untere Wurzel, aus der die Natur
des ̂ Entstehenden ^hervorging (99). ofrroc ούν craupoc ό διαπηΗάμενοο
τα πάντα λόγω και biopicac τα από γενέοεωο και κατωτέρω, είτα και
ειο πάντα πηγάςαο (dann auch in das All sich ergie end, aufquellend).4

Die kosmogonische Bedeutung des Kreuzes ist wiederum voll-
kommen deutlich. Die Weltseele gilt auch bei Plato (a. a. 0.) als die
alles Begrenzende: ή δε εκ μέ€ου πρόο τον Ιοχατον ούρανόν πάντη
διαπλακεΐοα κύκλω τε αυτόν ΐΗωθεν περικαλυψαοα (c. 9); sie ist es,
welche durch ihr bestimmtes mathematisches Verh ltnis das Unstete
der Materie festigt (μετά τούτο πάν το αυματοειδέο έντόο αύτήο έτεκταί-

1 Ich schlie e mich in Obersetzung und Textherstellung an Zahn und Schimmel-
pfeng in Henneckcs neutestamentlichen Apokryphen an.

2 Der Text ist v llig verdorben. Lies etwa: ί>ιορκμΟ€ ποίντων Icriv και τοΟ
πεπηγμε'νου & άνεδράςτιυν αναγωγή βεβαία.

3 Also auch hier wie im Martyrium Petri die Betonung des „Links* und „Rechts*.
4 Hier sieht man deutlich, wie sich mit den platonischen Spekulationen pan-

theistisch-stoische von dem alles durchdringenden, alle Wesenheiten in sich tragenden
Logos verbinden. — Weitere Parallelen zu diesen pantheistischen Vorstellungen Reitzen-
stein, Poimandres 243; Martyrium Petri (I 98, 4 f.). Noch charakteristischer der
Linustext (I 19,3): tu mihi omnia es, et omnia mihi in te sunt; tu mini totum es,
et totum quod est tu mihi es, tu es enim mihi omnia. in te vivimus, movemur et
sumus (!). Im griechischen Text ist der Lobpreis gerichtet an: Λόγε Z(uf\c Σύλον νΟν
υπ* εμού είρημένον. Im lateinischen Text ist das verwischt.
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vero). So wird denn das Kreuz in den Johanncsakten Weisheit1 in
der Harmonie genannt. In dem ό διαπη£άμ6νοο τα πάντα λόγψ liegt
wieder die Kombination zwischen dem platonischen Gedanken der
Weltseele und dem Logos der Stoa vor. Wenn hier vom Satanas
und der unteren Wurzel, aus der die Natur des Entstehenden hervor-
ging, und von der Abgrenzung der Dinge άπο γένεοεωο und der unteren
Welt2 die Rede ist, so werden wir an die platonischen Spekulationen
von der b sen Weltseele erinnert, die gerade in sp terer Zeit, wie
z.B. Plutarch3 beweist, eine gro e Rolle in der Phantasie spielten. Wir
h tten hier dann in der Nebeneinanderstellung des Satans und der
niederen Wurzel ein interessantes Durcheinander von platonischem und
j disch-orientalischem Dualismus.

Dieser Gedanke wird zum Schlu noch weiter ausgesponnen.
Gleich am Anfang (s. o.) hatte es n mlich gehei en, da Johannes um
das Kreuz einen Haufen von ungleichem Ansehen geschaut hatte,
w hrend auf dem Kreuz alles einerlei Gestalt und Ansehen habe. Das
wird c. 100 gedeutet: ό δε περί τον craupov ου (so zu lesen) μονοειδήο
x\oc ή κατωτική qpucic υπάρχει. Es ist auch hier die ungestaltete

wirre Masse der niederen Materie gemeint. Dagegen hat der Haufe
auf dem Kreuz einerlei Gestalt und Ansehen. Sollte der, welcher diese
Phantasien vortr gt, so von ferne die Glocken haben l uten h ren von
dem ταύτόν und dem θάτερον der platonischen Philosophie?!4

Eine dritte Parallele zu dieser Kreuzesmystik bietet das Martyrium
Andreae c. 14 (Lipsius-Bonnet 54,23ff.): γνωρίΖω cou το μυοτήριον, δι δ
και πέπηγαο (? = gef gt bist?). πέπηΗαι γαρ εν τω κόομιμ, ίνα τα αοτατα
crripiSflc· και το μεν cou eic oupavouc άνατείνεται, ίνα τον άνθρωπο ν
[λόγον]5 αημαίνηο. το δε cou ήπλυυτο δε£ια και apicrep$, 'ίνα την φοβεράν
και αντικείμενη ν δύναμιν τροπώα] και τον κόομον ουναγάγΓ) eic έ'ν.6

1 Vielleicht spielt hier der j dische Weisheitsgedanke hinein.
2 Der Text ist nicht ganz klar. Es scheint, als wenn die Genesis einerseits,

die niedere Materie andrerseits abgegrenzt wird.
3 Zeller, Philosophie der Griechen 4 III 2 S. 186 ff.
4 Die dann folgenden Phantasien, da auf dem Kreuz noch nicht alle gleiche

Gestalt gewonnen haben, weil sie noch nicht ganz als Glieder mit dem Herrn zu-
sammengefa t sind, sind von spezifisch christlichem Charakter.

s Vorgeschlagen wird τον &νω (das der Abschreiber dann als abgek rztes δν-
θρω-rroc aufgefa t h tte) zu lesen, ich m chte das charakteristische δνθρωπον (vgl.
M rt. Petri) stehen lassen und λόγον als Glosse betrachten. — Was soll berdies τον

viu λόγον bedeuten? Gibt es etwa einen κάτω λόγοο?
6 s.o. S. 274 Irenaeus (Epideixis): „Und alles Zerstreute von berall her zu-

sammenruft* '(ih d. Parallelen ebenda.)
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Hier ist alles nach dem Vorhergegangenen v llig klar. 'Besonders
gut tritt liier die Nat ranschauung· heraus: das gro e Himmelskreuz,
das sich bald nach rechts, bald nach links gelagert am Himmel zeigt.
Es ist, als k mpfte es nach beiden Seiten gegen die feindliche Macht
und wollte alles, was ihm geh rt, in seine Ordnung und Harmonie
sammeln.1 Daher hei t es ώ οταυρέ μηχάνημα €ωτηρίαο του ύψίοτου!

Nun ist es endlich auch klar, wie Andreas die Schergen zu seiner
Kreuzigung auffordern kann: προοδεομεΐτε τον αμνό ν τψ πάθει, τον
ανθρωπον τψ Δημιουργφ (das Kreuz ist -der Demiurg!), την ψυχήν
τφ αυτήρι.2

III.
F hren uns diese Kreuzesspekulationen wohl schon im wesent-

lichen in die Kreise der Gnosis hinein, so erhalten wir von hier aus
auch das endg ltige Verst ndnis einer spezifisch valentinianischen
Figur, n mlich des Horos der Valentinianer. Als die Sophia dereinst
in ihrem Liebesdrang zum Bythos sich g nzlich aufzul sen und zu
zerflie en drohte, wurde sie, so hei t es in dem blichen System der
Valentinianer, durch den Horos davor bewahrt. Die T tigkeit, die der
Horos an dem gefallenen Aeon vornimmt, wird als eine zusammen-
fassende, festigende, reinigende, wiederherstellende bezeichnet.3 Er
f hrt eine Menge von Namen: Συλλυτρωτήο, Καριτιοτής (der durch die
Ber hrung mit der Kapmc die Befreiung des Sklaven vollzieht), Opo-
θέτηο (Begrenzer), Μεταγωγεύς (s. u.) (Iren. I 2,4). Ja, der Horos hei t
auch Σταυρός. Es offenbaren sich in ihm zwei Energien, die έδραοτική
und die μερική, ganz so wie der stoische Logos als das zusammen-
fassende Band aller Dinge und als der Λόγος τομεύς gedacht wird.
Diese beiden Eigenschaften werden mit jenen Hauptnamen identifiziert:
και καθο μεν έδράΖει και οτηρίίει Σταυρον είναι, καθό δε μερίίει και
διορίΕει "Ορον. (Ι 3,5).4 In einem parallelen Mythos5 wird dann weiter
berichtet, wie der Christos sich der Tochter der Sophia, der aus dem

1 Wenn es im folgenden hei t πεπηκται eic την γη ν, so ist die Bezugnahme
auf das irdische Kreuz deutlich.

2 Hier haben sich die Zusammenh nge auch in der k nstlerischen Darstellung
und Symbolik gehalten! Das Andreaskreuz ist das liegende Chi χ .

3 Irenaeus I 2,2: (την Σοφίον) επεςχήοθαι και έςτερίχθαι. Ι 2,4: κεκαθοίρ-
θαι, . . . έοτηρίχθαι άποκαταοταθήναι.

4 Vgl. Exe. ex Theodoto42: 6 crcwpoc τοΟ εν πληρώματι "Ορου αιμεΐόν £crr
χωρίΣει γαρ τούο airicrouc των πιοτών be εκείνος τον κόςμον του πληρώματος.

5 Die Gestaltung der δνω Μήτηρ (Sophia) durch den Horos und die der au er-
halb der Pleroma befindlichen Achamoth durch den Christos sind Dubletten, hervor-
gerufen durch die Verdoppelung der Μήτηρ im valentinianischen System.
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Pleroma gefallenen Achamoth, in hnlicher Weise annimmt. Und hier
finden wir den bemerkenswerten Satz: οίκτείραντά re αυτήν τον Xpicrov
και δια τοΟ ΣταυροΟ £π€κταθέντα τη Ιδία δυνάμει μορφακαι μόρ-
φιυαν την κατ' oudav. Der auf dem Kreuz ausgestreckte Christos ist
hier also ganz deutlich eine weltsch pferische Dynamis. Mit seinem
Eingreifen beginnt im valentinianischen System die Kosmogonie.1 — Auf
diese Erl sung der Achamoth" wird I 7,2 noch einmal zur ckgewiesen:
του VUJ XpicroG εκείνου του έπεκταθέντοο τψ Σταυρψ καΐ μορφώοαν-
Tac την Άχαμώθ.2 Ausdr cklich wird andrerseits behauptet, da der
irdische Jesus am Kreuz ein Symbol jenes oberen Christus sei: Rursus
autem passionem Domini typum esse . . . extensionis (έπεκτοκεωο)
Christi superioris, qua extensus Horo formavit eorum Matrem (IV 35,3).

Ich meine, mit alledem sollte die Herkunft dieser Phantasie klar
sein. Wir befinden uns genau in dem Umkreis der Spekulationen der
apokryphen Apostelakten. Der Horos-Stauros entstammt letztlich der
platonischen Spekulation ber die Chi-f rmige, weltgestaltende Welt-
seele, zu der sich stoische Motive hinzugesellt haben.3 Fast genau so
wie in der valentinianischen Spekulation wurde in den Johannesakten
der Stauros als διοριομόο πάντων bezeichnet, als του πεπηγμένου έ£
άνεδράστυυν άγαγιυγή (vgl. den Metagogeus der Valentinianer). Genau
so wie hier hei t es dort oben: ό Σταυροο ό διαπη£άμενο<: τα πάντα
και iopicac τα από γενέαεως και κατωτέρω. Es handelt sich beide
Male um die weltsch pferische, begrenzende, festigende und scheidende
Macht; nur da der Terminus Horos dort fehlt. Nun wird es auch
klar, wie der auf dem Stauros ausgestreckte Christos die Achamoth
sch pferisch gestalten kann. Und hier wie dort erscheint der am Kreuz
h ngende irdische Jesus als das Abbild jener gro en weltsch pferischen
Dynamis in Kreuzesgestalt!4

1 Wenn dann weiter erz hlt wird, da die so gestaltete Achamoth dem ihr ent-
schwundenen Christos in die Welt des Pleroma nachgeeilt, aber vom Horos an dem Ein-
tritt gehindert sei, so erscheint hier der Horos als die δύναμιο μβρική, der Christos-Stau-
ros als die δ-ύναμκ έδραατικη. Die eine Figur des Horos-Stauros (s. o.) ist verdoppelt.

2 Vgl. noch III 18, 3 is qui ab illis affingitur sursum Xpieroc superextensus Horo,
id es fini, et formavit eorum Matrem. Vgl. oben noch die Stelle Hippolyt VI 34.

3 Die Markosier (117,1) deuten den Horos selbst auf den Saturnus, der den
h chsten Himmelskreis einnehme und diesen in 30 Jahren durchlaufe, wie Horos die
30 onen umfasse. Hier ist etwas Richtiges, die Deutung auf den u ersten welt-
umfassenden Himmelskreis, bewahrt geblieben.

4 Ob eine direkte Ber hrung wenigstens der Johannesakten mit valentinianischen
Spekulationen anzunehmen ist ? Die Erw hnung der Ogdoas und Hebdomas in dem
Hymnus c. 9{f"gewinnt nun doch eine st rkere Bedeutung. — In diesem Zusammen-
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IV.
Diese ganze Spekulation kann "dann aus dem Kosmologischen ins

Eschatologische und Soteriologische transponiert werden. Wie die Um-
drehung der Chi-f rmigen Weltseele (des πρώτοο "Avepumoc, der sich
kopf ber in die Materie hineinsenkt) die nicht vorhandene Sch pfung
ins Dasein rief, so f hrt — und das scheint freilich schon spezifisch
christliche Spekulation zu sein — Christus auf seinem gro en Himmels-
kreuz die erretteten Seelen in die H he. Ich erinnere an die bereits
oben zitierte Iren us-Stelle: „Der die Fl chen ausbreitet von Morgen
bis Abend und von Norden und S den die Weiten leitet und alles
Zerstreute von berall her zusammenfa t zur Erkenntnis des Vaters."
(Epideixis I 34.) Deutlicher noch ist hier Lactanz Div. inst. IV 26,3ο:1

extendit ergo in passione manus suas orbemque dimensus est, ut jam
tune ostenderet ab ortu sous usque ad occasum magnum populum . ..
congregatum sub alas suas esse venturum.2 — Aber am deutlichsten
sprechen die Exzerpta ex Theodoto 42: bi και τα €πέρματα ό 'Inco c
δια του αιμείου (des Kreuzes) επί των ώμων acracac είοάγει eic το
πλήρωμα* ώμοι γαρ του ατέρματοο o'lr^coOc λέγεται, κεφαλή οέ ό Xpicroc.
Auf seinem Kreuze tr gt der Christus die Seelen der Erw hlten in die
H he. Oder vielmehr das Kreuz selbst ist der wunderbare Mechanis-
mus, der diese gen Himmel f hrt: ώ οταυρε μηχάνημα cujTripiac του
ύψίοτου (s. o.). Und nun verstehen wir die mystische Stelle bei Ignatius
Eph 9,1: αναφερόμενοι εκ: τα υψη δια τήο μηχανής Ι. Χρ., c έοτιν
craupoc, ςχοινίψ χρώμενοο τω πνεύματι τψ άγ'ιψ.

Ins rein Eschatologische ist dann die Spekulation gewandt, wenn
wir in fr hester Zeit der Phantasie begegnen, da am Ende der Dinge

hang mag auch noch auf das sonderbare St ck c. 15 ff. der Pistis Sophia verwiesen
werden: »Und die Heimarmene und die Sphaera, ber welche sie herrschen, habe
ich gewendet und bewirkt, da sie sechs Monate nach links gewendet verbringen
und ihre Einfl sse vollenden, und da sie sechs Monate nach rechts blicken und ihre
Einfl sse vollenden.' Vorher hatten sie n mlich nur nach links geblickt (c. 15). Dem
entspricht c. 21: Nur wenn-die Sphaera „nach links" gewendet ist, trifft die Weis-
sagung zu. — Die Macht der Gestirne erscheint also in dieser sonderbaren Phantasie
auf die H lfte des Jahres eingeschr nkt. Sollte derselben die Beobachtung der ver-
schiedenen Stellung der Ekliptik zum quator zugrunde liegen? — Ich erw hne das
hier wegen des Anklanges an die Spekulationen ber Brechts* und „links* in den
apokryphen Acta.

1 Sibyll. VIII 302 (s. ο.): έκπετα€6ΐ xeTpac και κΟ€μον ά'παντα μετρή€€ΐ.
2 Hippolyt de antichr. c. 61: έκτείνοκ rac άγίοκ xeipac επί τψ εύλψ iVirXiuce

biio πτέρυγας beEiav καΐ €ύώνυμον (!) προ«αλούμ€νοο rcaVrac TOUC etc αοτόν
mcreiiovrac.
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dies wunderbare Kreuz am Himmel erscheinen soll. Das lteste Zeugnis,
das wir daf r besitzen, liefert uns die Didache 16,6: καΐ τότ€ φανήαται
τα οιμ€ΐα τήο άληθείοκ* πρώτον ςημίΐον έκπετάοαυο εν ούρανφ. Das
Zeichen der έκττέταα^ der Ausbreitung ist jetzt ganz deutlich und be-
darf keiner weiteren Erkl rung. Es ist das rettende, himmlische Licht-
kreuz, mit dessen Erscheinen das Drama des Endes beginnt.2 Indem
man dieses himmlische Lichtkreuz mit dem irdischen Kreuz Jesu iden-
tifizierte, entstand die wunderliche Legende von der Himmelfahrt des
Kreuzes Jesu.3

Vermutungsweise m chte ich endlich in diesem Zusammenhang
noch einige schwierige Stellen der Oden Salomos einstellen. In der
42. Ode lesen wir: „Ich breitete meine H nde aus und weihte mich
dem Herrn, denn das Ausbreiten der H nde ist das Zeichen der Weihe
und das Ausstrecken des ausgestreckten Holzes, an dem der Aufge-
richtete am Wege hing"4 . . . Das klingt seltsam mythologisch. Viel-
leicht ist auch hier nicht nur an das wirkliche Kreuz Christi zu denken,
sondern an jenes wunderbare himmlische α]μ€ΐον rfjc dioreTaceujc. Ich
m chte wenigstens die Frage aufwerfen, ob nicht „der Weg", an dem
der Aufgerichtete hing (vorausgesetzt da der Text nicht ganz ver-
derbt ist und die bersetzung das Richtige trifft), jener Weg der Mitte5

ist, dem wir in der mit den Oden doch irgendwie verbundenen Pistis
Sophia begegnen; d. h. das Grenzgebiet der oberen und der niederen
Welt. Dann w rden wir auch hier jenes himmlische, die obere und untere
Welt trennende Lichtkreuz wiederfinden, an dem der Gekreuzigte h ngt.

Noch einige weitere Fragen m gen zum Schlu erhoben werden.
Sind die Spekulationen ber das himmlische Kreuz als heiliges Zeichen
lter als das Christentum? Da der Urmenschenmythos sich unab-

h ngig vom Christentum mit dem platonischen Mythos von der Welt-
seele verbunden hat, meinten wir vermuten zu d rfen. Aber hat das
Chi-Zeichen bei dieser Kombination eine Rolle gespielt? Wo wir dem

1 Man k nnte fast versucht sein, nach den obigen Parallelen έπέκταας zu lesen.
Aber die Konjektur scheint berfl ssig zu sein.

2 ber die weitere berlieferung dieser eschatologischen Phantasie siehe meinen
„ Antichrist* S. 154 ff. 3 Sibyll. VI 26—28, Petrusevangelium V. 39—42.

4 Der Text ist leider verdorben. Ich gebe die Worte nach der bersetzung von
Gunkel-Gre m nn in dieser Zeitschrift XI, 1910, S. 302 f. — Vgl. die parallelen Wen-
dungen PS. 27 : Ich breitete meine H nde aus und heiligte sie meinem Herrn, weil
das Ausstrecken meiner H nde sein Zeichen ist, und mein Ausstrecken das auf-
gerichtete Holz. Vgl. 21,1; 35,8.

5 Vgl. meine Hauptprobleme d. Gnosis 346, Der Begriff der Mitte ist den Oden
bekannf2'2,"2; 30,6.
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Namen des crcoipoc begegnen, liegen wohl berall christliche Einfl sse
vor. Aber ist nicht vielleicht το οημεΐον τή€ έκιτετάοειυς lter, und
schon in einer j dischen Apokalypse denkbar? K nnte το ςημεΐον του
υιού του ανθρώπου, d. h. das Zeichen des „Menschen" lter sein als
die christlich bestimmte Eschatologie und sich doch auf das X-Zeichen
beziehen?

Das sind allerdings Fragen, zu deren Beantwortung uns wohl
vorl ufig das Material fehlt.

Es m ge ihnen eine weitere angeschlossen werden, die vielleicht eher
zu beantworten ist. Des ftern ist uns in Verbindung mit dem Welten-
kreuz die Formel βάθος πλάτοσ μήκος υψος begegnet (s. o.)· Stammen
diese Wendungen letztlich s mtlich aus der bekannten Stelle des Epheser-
briefs? Reitzenstein hat in seinem Poimandres darauf hingewiesen, da
die Formel auch in der Zaubersprache1 begegnet, wo wir neutestament-
liche Einfl sse kaum werden annehmen d rfen. Er m chte sie aus
dem Lichtzauber erkl ren, in dem sie sich vorfinden: Die Gottheit soll
sich in dem Licht nach allen Dimensionen, d.h. k rperlich, manifestieren.
Sollte diese Formel vielleicht nicht aus den niederen Regionen des
Zauberglaubens, sondern aus der h heren religi sen Spekulation ab-
zuleiten sein? W re vielleicht urspr nglich dabei an die alleine Gott-
heit gedacht, welche diese ganze k rperliche Welt nach H he und Tiefe,
L nge und Breite umfa t, durchdringt und beherrscht? Im Lichtzauber
w re diese Vorstellung dann auf. die sich im Licht materialisierende Gott-
heit bezogen und verengt. Der Verfasser des Epheserbriefes aber h tte
die Vorstellung auf Christus und seine die Gemeinschaft der Christen
nach allen Dimensionen durchdringende Gegenwart bezogen. Und wie
w re dann ber Formeln zu denken wie l, 23: ήτιο ecn το ςώμα
αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πααν πληρουμένου und ber das
άνακεφαλαιώοοκθαι τα πάντα εν τω Χριοτω (1,10)? Ich verweise noch
einmal auf den Satz des Iren us: „Der die Fl chen ausbreitet von
Morgen bis Abend und von Norden und S den die Weiten leitet und
alles Zerstreute von berall her zusammenruft, zur Erkenntnis des
Vaters."

1 Poimandres, S. 251.
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