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DIE REHABILITATION DER GRIECHISCHEN STUDIEN 

  JAHRHUNDERT UND MICHAEL PSELLOS 

Trotz seiner Kritik und Ablehnung der griechischen Religion 
hatte Pse110s ihr  eine eigenartige Stellung, die  uns aus-
serst interessant erscheint. Als  Christ ist Psellos der 
sicht, dass jede Religion ihre eigenartigen Spermata der Wahrheit ent-
halt. Man sol1 sich  die Lage versetzen, diese Keime der Wahrheit einer 
jeden Religion mit denen seiner eigenen zu vergleichen, um sie verstehen 
zu kOnnen. Vergleichen und Verstehen einer Religion heisst aber, diese 
Religion  stndieren nnd sich mit ihr  beschaftigen. Dann, also nach-
dem man eine Religion studiert hat, kann man im rein objektiven 
Sinne ein richtiges und der Wahrheit besser entsprechendes Urteil tref-
fen1 • Weil sich das Christentum als Religion auf hellenistischem Boden 
ansbreitete nnd sich der griechischen Philosophie nnd Theologie vor 
allem Platons und Aristoteles' bediente, suchte Psellos in seinem Ver-
gleichen der christlichen mit der griechischen Religion nach jenen zivi-
lisatorischen Manifestationen, nach jenen Wahrheits - Spermata und Ide-
en, die das Christentum vorzeichneten. Er forschte nach jenen Ideen der 
griechischen Philosophie und Theologie, in· denen die Spermata der 
christlichen Lehre enthalten sind. Diese Haltung und Stellungnahme gab 
ihm ein Mittel, sich frei  der griechischen Antike  bewegen. Sein 
Denken, seine Zugangswege und seine Methode sind im Ganzen davon 
gepragt. Seine Auffassung zeigt sich in seinem Versuch, die zwei Be-
standteile der griechischen Religion, Philosophie und Theologie  den 
Augen der Byzantiner  rehabilitieren. Er suchte auch vor allen Din-
gen sogar in der dunklen Wissenschaft Elemente, die ihm erlauben 
den, eine Synthese zwischen allen Denksystemen auzustreben, da, nach 
seiner Ansicht, jedes auf seine Weise eine Bewegung des Geistes zur Per-
fektion hin darstellt. Die der christlichen Wahrheit entsprechenden, an-
gemessenen Elemente wollte Pse110s in seinen griechischen Studien her-
ausstellen.  seinem Rehabilitationsversuch  er sich, die by-
zantinische Jugend  erziehen, indem er Liebe und Eifer  Griechen-
land .und die griechischen Studien allgemein wecken wollte, obwohl er 

1, Kurtz-Drexl, MPSM,  S. ('(,9. 
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det

sich  voraus bewusst war, dass er auf Schwierigkeiten  Seiten der 
zeitgenossischen reJigiosen Vberzeugungen stossen  Seine Erge-
benheit an die he11enische Erziehung war so gross, dass er  lehren wagte, 
man sol1e die griechische Philosophie und Theologie studieren und ihre 
angemessenen Elemente und Ideen aufnehmen. Man so11e aber ablehnen, 
was man innerhalb der griechischen Studien als nicht angemessen fin-

1 •  seiner humanistischen Einste11ung basiert Pse110s ganz bestimmt 
auf den kirchlichen Viitern, vor a11em aber auf Basileios dem Grossen, 
und zwar auf dessen Abhancllung «An die jungen Miinner  den 
lichen Gebrauch der he11enischen Literatur)). Pse11os' Ste11ung daztl prii-
sentiert sich  seiner Liebe zur Rhetorik und Philosophie,  Geist und 
in der Methode seines Unterrichtsprogramms an der Universitat  Kon-
stantinope],  seinem  fUr P]aton, in seinen philosophischen Strei-
tigkeiten  Platon und in seinem Versuch, den christlichen Glauben 
mit der platonischen Philosophie  versohnen: 

1. Es ist eine religionsgeschichtliche Tatsache, dass Entartun-
gen urspriingJicher Religiositiit zwangsliiufig Proteste und Reformatio-
nen im Gefolge haben2 Als Ursache der Pse110sschen Renaissance im • 

Jahrhundert scheint der Verfa11 der Wissenschaften der hervorstehen-
de Faktor  sein. Psellos' Erneuerung der he11enischen Studien und des 
Platonismus haben ihre Allsgangspunkte in der einseitigen und oberflach-
lichen Beschaftigung mit Aristoteles und den wissenschaftlichen Ver-
irrungen im Byzanz seiner Zeit, die kaum als  und Erforschung 
der Wahrheit gelten kOnnten3• Pse110s betrachtet, dass auf dem Gebiet 

1. S a t h a s,  I"V, S. L. 
2. :Mensching, G., Die Religion, Taschenbuchausgabe, S. 297, 298. 
3. ((Nur \\renig'e  heisst es  seiner Chronographie (S a t h a s,  I"V, 

30,31; vgl. D r a s e lc e. J., Aus dem Byzanz des  Jahrhunderts,  Neue Jahr-
  die klassische   und deutsche Literatur v. J.  b e r g, 

Bd. 14, 1911 S. 5(2), «brachte die damalige  hervor tInd z,",'ar nur solche, die  
deo "Vorhallell der 'Veisheit des Aristoteles standen und Platons Satze nur ausserlich 
nachsprachen, ohne Ahnung  ihrem tiefen Gedankengehalte sowie  dem, 
,vas beide Manner  der Kunst der dialelctischen Gedankenent,vicklung und des 
wissenschaftlichen Be\\'eises geleistet haben.  Ermanglung einer scharfen Unter-
scheidung war daheI' das  sie abgegebene Urteil ein falsches. 80 wurden die durch 
Untersuchung  losenden Aufgaben  unseren Gelehrten zwar g'estellt, die mei-
sten Schwierigkeiten aber blieben ungelOst. Man frag·te ja ung'efahr gleichzeitig nach 
Unvermischtheit tIlld Empfangnis, nach Jung'frauschaft und Gebaren und durch-
forschte das  So sah man z,vaI' den   koniglichem 
Gewande  das ganze aber er\vies sich nur als Maske und Heuchelei, aber 
nicht als  und Erforschung der Wahrheit". 
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der Wissenschaft der hohe und alleinige Zweck der Forschung, die 
fung und Erforschung der Wahrheit     
abhanden gekommen war. Voll Trauer sieht sich Psellos genotigt, die 
Halbbildung oder vielmehr Unbildung seiner Zeitgenossen zu beklagen, 
wenn   seiner Lobschrift auf Johannes Italos den Philosophen das 
schmerzliche GesHindnis macht, dass die Hellenen barbarisch reden, die 
Barbaren aber hellenisch1 • 

Neben der allgemeinen Unwissenheit, die im Byzanz des  
Jahrhunderts herrschte, vergisst Psellos nicht, einige Schimmer  

Erziehung und Bildung zu erwahnen. Obwohl Kaiser Basileios Bul-
garoktonos (976-1025) die Gelehrten seiner Zeit scharf ablehnte, wundert 
sich Psellos  die entstandene Bewegung der Rhetoren und Philo-

1.  der Absicht, die Weisheit der   loben, beklagt er es (Johan-
nes Italos),  es ja  ist, dass,wahrend die echten Abkommlinge an dem 
Erbe der Wissenschaft teilhaben so11ten, jetzt die Barbaren und die Fremden den 
ihnen nicht zukommenden Reichtum der Weisheit tiberkommen haben. Fast ganz 
He11as und das stammverwandte  ist ganzlich aus dem vaterlichen Besitze; 

 Assyrern, Medern und Agyptern ward das Erbe geleitet, und die bisherige Ord-
nung hat sich  dem Grade  ihr Gegenteil verwandelt, dass die He11enen barbarisch 
reden, die Barbaren aber hellenisch.  Hellene, der, wenn es der Zufa11 so wo11· 
te, nachSusa oder Ekbatana, den alten Herrschersitzen des Dareios, kommt und 
mit Babyloniern zusammentrifft, wird  Leuten verstanden werden, die, soviel 
er bisher gehort, niemals he11enisch sprachen, und wird  jeden der MAnner seine 
Verwunderung haben und da zum ersten Ma1e vie11eicht zu der Erkenntnis kommen, 
dass Weisheit das Weltalllenkt. Kame aber  prahlerischer Barbar  uns und lies-
se sich mit den  He11as und auf dem gesamten uns  Festlande 
\vohnenden Leuten   Gesprach  so  der einraumen  er habe es 

 der Mehrzahl nicht mit Mauleseln, sondern geradezu mit Eseln  tun. Denn die 
meisten verstehen auch nicht einmal zur Halfte etwas  der Natur oder dem  
sie Hinausliegenden, die  vermeinen das Weltall  kennen, wissen aber nichts 

 dem Wege, der  dieser Erkenntnis  Ja die  machen sich zu wissen-
schaftlicher Betatigung anheischig und sind  ihrer Mehrzahl gern  die 
tenden Lehrer aber, die mit ernstem Antlitz und langem Barte, blass und finster, 
mit herabgezogenen Augenbrauen dasitzen, graben den Aristoteles  der  
her auf,  den entlegensten Winkeln des Hades, indem sie sich einbilden, alles das 
klar zuerkennen, was jener  nebelhaftem Dunkel verbarg und dessen verwirren-
de   ihrer Aufhellung  Erlauterung  Andere gehen 

 die zahlreichen Dunke1heiten mit kUl'zen Worten hinweg.  kindisch ha1t 
uns darum der Fremde und schwelgt,  unserem Mangel, freilich nur so , - und hier 
zeigt es sich,  peinlich dem  dies ganze Bekenntnis ist, und  wider-
willig er mit den vorhandeilen Zustanden sich abzufinden sucht - dass er durch alles 
dies nicht mehr a1s weise, sondern nur etwas weniger als  geworden ist» 

 u r tz- D re    S. 51; D r as e ke, aaO., S. 562ff). 
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sophen, die kaum  war1 • tlber den Stand der Wissenschaften 
 der Regierungszeit  Romanos Argyropou1os bemerkt Psel1os, 

dass Romanos Argyropoulos (1028-1034) sich  die Schimmer der 
Weisheit, die im Stadium der Verborgenheit  aufzudecken; er 
sammelte al1e Philosophen und Rhetoren und aJle Eiferer und Verehrer 
der Wissenschaften2 Es ist durchaus anerkannt worden, dass das• 

 Jahrhundert die bedeutendste Epoche der byzantinischen Erzie-
hung war. Ihre Anfange  aber  der  Zeit gesucht wer-
den. Die Renaissance der griechischen Studien im Byzanz des  Jahr-
hunderts hat schon  der Zeit des Patriarchen Photios angefangen3• 

Es gab im  Jahrhundert  Verehrer der hel1enischen Kul-
tur und Platons. Arethas, Bischof  Kaisareia, «unternimmt im 
IX. Jahrhundert einen erfolgreichen Schritt  der Richtung, die 
lich vor dem Platonismus verschlossene  der Orthodoxie zu offnen, 
indem er, die durch die okumenischen Synoden errichteten Schranken 
der Bibelerklarung durchbrechend, auf Origenes und Klemens, sogar 
auf Philon   Psel10s wol1te der philosophische Interpret 
der Bewunderung sein, die dem grossen Athener und den Griechen ent-
gegengebracht wurde. Wenn Psellos seine unwissenden Zeitgenossen 
als Verachter der Wissenschaft schildert, aJs Leute aJso, die sich weder 
um die zeitgenossische Wissenschaft  noch die geringste 

1. Satllas,   S. 18. 
2. Satllas,   S. 30. 
3. G  a k  u m a k  s          

  Zeitschrift   8.9. 1909, S. 159-181. 
4. D a r k 6,  Wirkungen des Platonismus im griechischen Mittelalter, 

Byzant. Zeitschrift, 30,1930, S. 13·17. "Aus der dunklen Periode des VII-IX. Jahr-
llunderts, als fast alle Literatur und Bildung erloschen war, ragt die einsame Ge-
stalt des Johannes Damaskenos  der,  der Form entschieden zum Klassi-
zismus hinneigend, schon auf die n1ichstfolgende Periode hinweist, welche im  
Jahrhundert beginnt. Dies ist das Zeitalter des Photios, Arethas und Psellos, das 
Wiederaufleben der Antike  Form und Inhalt, als die altgriechischen Klassiker 
wiederum mit Ehrfurcht erw1ihnt und mit Eifer nachgeahmt  (D a r k   
ebd. S. 16). 

Nach  R u b  «darf man auch nicht vergessen, dass um diese   Vor- 
ahnung des humanistisch g'epr1igten Personlichkeitsbildes der Renaissance durch  

.die  Welt geht», und  die geistige Atmosphare eines  Humanismus, eines 
 Me"nschenbildes auf klassischer Grundlage, aber mit individuellen Wertungen, 

 uns erst das Werk des Staatsmannes  Psellos.  ihm erscheint der kri-
tische Vorgang endlicll  neuer und abgesehen vom humanistischen Sprachgut 
gener Pragung.•.» (Rubin,  Zur Kaiserkritik Ostroms,  Studi Byzantini e Neoel-
linici,  7, 1953, S. 460 und (62). 



190 Dionysios G. Dakouras 

Kenntnis  dem hatten, was grosse Geister vordem gedacht und er-
forscht hatten, gilt sein Vorwurf besonders  die erste Halfte des  

J ahrhunderts, also  die Zeit bis zur Mitte der Regierungszeit  
Konstantinos Monomachos (1042-1055)1,  die, abgesehen  den 
nennenswerten Ausnahmen eines Mauropus, Leichudes und Xiphilinos, 
der Verfall der Wissenschaften, die Bildung'smangel, die allgemeine Un-
wissenheit geltend gemacht worden sind. Eine Renaissance der Wissen-
schaften war notwendig. Psellos ist del' wesentliche Faktor dieser Re-
naissance im Byzanz des  Jahrhunderts. AIs Konstantinos 
machos im Jahre 1042 Kaiser geworden war, richtete Psellos an ihn einen 
LobbriefZ, in dem er ihn zur Pflege der Wissenschaften anregte. Seinen 

 verdanken die Byzantiner die Erneuerung der Akademie 
der Wissenschaften in Konstantinopel. Kaiser Konstantinos Monoma-
chos vereinigte die bei den Gebi1deten vorhandene doppelte geistige 
Strbmung einer Erneuerung der juristischen Schule und einer Ansta1t, 
in der die phi10sophischen Wissenschaften gepflegt werden sollten. Xi-
philinos wurde Leiter und eigent1icher  der juristischen Ab-
teilung der Hochschule, und Psellos erhie1t den Lehrstuh1  Philoso-
phie3• 

2. Die Renaissance der griechischen Studien, die Erneuerung der 
Wissenschaften und des Platonismus werden durch die gesamte philo-
sophische Anschauung des Psellos sowie durch seinen Geist und die 
Methode seines Unterrichts an der Universitat  Konstantinopel 
gepragt. Wir finden charakteristische Hinweise auf die Idee, die Psel-
10s  der Philosophie hatte. Ehe er sich mit dem Studium der Philo-
sophie befasste, liebte er die Rhetorik. Diese Liebe wirkte sein ganzes 
Leben 1ang. 1m Gegensatz   anderen vernachlassigt er nicht die 
Wissenschaft, wenn er ein philosophisches Thema behandelt. «Ich ver-

1. Giakoumakis, aaO., S. 161. 
2. S a t h a s,   S. 117-142. 
3. ,,80 war es fast ausschliesslich», nach D r a s e k e (aaO., 8. 566), «das Ver-

dienst der genannten Manner (Mauropus, Psellos und Xiphilinos) und ihrer rastlo-
sen, das gesamte Gebiet der Geisteswissenschaften umspannenden Tatigkeit an der 
Akademie, dass jener  Psellos bek1agte unwiirdige Zustand sich griindlich ander-
te und die Wissenschaften  der Reichshauptstadt einen Aufschwung nahmen, wie 

 zuvor kaum dagewesen. Psellos insbesondere ist es, dessen edle Begeisterung eine 
Erneuerung des Platonismus herbeifiihrte, der  Anbeginn, alle Jahrhunderte der 
Christenheit hindurch, bis zum letzten wissenschaftlich bedeutenden griechischen 
Theologen, Markos Eugenikos  Ephesos, mit der griechischen Kirche und ihren 
Lehren auf das engste verbunden gewesen ist». 
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suche», so sagt erI, «die Phi10sophie mit der Rherotik  vereinbaren mit 
Hilfe beider». A1s Liebhaber der Wahrheit und der Phi10sophie2 defi-
niert er die Phi)osophie a)s die   deren Aufgabe 
es ist, den Menschen Gott ahn1ich zu machen. Die anderen Wissenschaf-
ten neigen  Natur aus  speku1ativen Prob)emen3 • Pse11os4 fordert 
die Harmonie der Form und des Inha1ts. Obwoh1 er behauptet, er verach-
te die Rhetorik 6 und er ruhe sich nicht im Schatten des Buchstaben, 
sondern  im Licht der Wahrheit 6 aus,  die Rhetorik auf ihn eine 
Faszination aus. An einen Vater schreibt er: «Es ist gut, deinen Sohn  
die Mitte  zwei Brunnen  ste11en, zwischen dem der Phi1osophie 
und dem der Rhetorik, und ihn aus beiden trinken  1assen, aus jedem 
nach einer  Wei1 Pse110s fest davon  ist, dass ein phi10-
sophisches Auge nicht auf Form und OberfIache, sondern auf Tiefe und 
Inha1t ausgerichtet sein so118, zieht er es vor, wenn er wirk1ich Phi10-
sophie treiben wi11, se1bst bei einer Lobrede die niedrigeren Anweisungen 
der Rhetorik  vermeiden und  die gott1icheren der Phi1osophie 
anzuwenden9 Pse11os, der Phi)osoph istIo,   a11es Phi)oso-• 

phie  treiben, er ste11te fest, dass ihn sein <michtphi1osophischer Cha-
rakter»  obwoh) er auch bemerkt, das sei «phi)osophisch»l1. 
Seine See)e war  gesta1tet, dass sie eine «phi10sophische Sorge» hatte, 
sich mit den Ideen, Musen und Chariten zu beschaftigen12• Aufgabe der 
pneumatischen und ersten Phi10sophie ist die  des Nous 

 Gott13 , den Menschen  he1fen, a1s ein Ikaros zum Himme) empor-
zusteigen14• Der  a11er Menschen ist derjenige, we)c)ler 

   und aus den ersten und ver-
borgenen Que])en der  Phi)osophie schOpfU6 • Die Phi10sophie 

1. S a t h a s,   S. 476. 
2. S a t h a s,   S. 351, 509. 
3.  u  t D r e   MPSM.  S. 431. 
4. S a t h a s,   S. 476. 
5. S a t h as,   S. 351. 
6. Migne, PG., 122, S. 1165  f. 
7. S a th as,   S. 476. 
8. S a t h as,   S. 464. 
9.  u  t D r e  MPSM,  S. 13. 

10. Sathas,   S. 296. 
11. Sathas,   S. 409. 
12. S a t h a s,   S. 411. 
13. S a t h a s,   S. 103. 
14. S a t h a s,   S. 471. 
15. S a t h a s.   S. 485. 
16. S a t h a s.   S. 495. 
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kann die Kunst aller  die Wissenschaft a11er Wissenschaften und 
die Harmonie des Ganzen sein und sich  Rhetorik und Jurisprudenz 
vollig unterscheiden\ aber Philosophie und Rhetorik gentigen trotz-
dem nicht, elnen vollstiindigen Menschen  formen, wenn die  

nlcht hinzukommt. Wir haben hier elnen charakteristischen Gedan-
kengang  Psellos, dass weder die Philosophie noch die Rhetorik  

slch schltissig sind, durch slch selbst elnen Sinn  haben. Sie slnd ftir 
Psellos nicht Selbstzweck, sondern die Mittel, deren er slch bedient, um 
die byzantinische Jugend  erziehen, deren Liebe ftir Hellas er gewon-
nen hat.  einem anderen Standpunkt aus ist der Wert der Philosophie 
und Rhetorik vollig relativ - wenn nicht gleich  Rhetoriker und Phi-
10sophen, Cha1diier und Agypter sind neben der Hei1igen Srihrift so 
wie Bronze neben Gold.  seiner Reorganisation der Wissenschaften 
im Rahmen der Universitiit beschriinkt sich Psellos nicht nur auf die 
Philosophie, sondern 1ehrt auch andere Themen, wie Rhetorik, Gram-
matik, Geometrie, Physik und Musik. Dabei nahm er Platon und Ari-
stoteles  Hilfe. Um sein philosophisches und rhetorisches Selbst  

gesta1ten, studierte er ausser den Dichtern auch und vor allem Thuky-
dides, Platon, P1utarch, Lysias, Demosthenes, Isokrates und die grie-
chischen Grammatiker. Die Art und Weise, wle Psellos die  

sieht, bringt ihn niiher  Platon und hilft ihm, Platon besser und voll-
kommener verstehen  kOnnen. 

Seinen Ideen treu, hat Psellos an der Unlversitiit eln vollstandiges 
Studienprogramm aufgestellt, das spiiter  Abendland tibernommen 
wurde: Grammatik, Rhetorik und Dialektik, das sogenannte Trlvlum. 
Hatten die Studenten diesen Trlvlumkurs durchgemacht, dann kamen 
sle  einen hoheren Kurs,  den des Quadrivium, wo man Arithmetik, 
Geometrle, Musik und Astronomle lehrte, a1so jene Wissenschaften, die 

 6. Buch der Politeia Platons (521C, 531C) aufgeziihlt sind2• Von dort 
aus gingen die Schtiler nicht zur Dia1ektik tiber, wle Platon es ge-
wollt hatte3 , sondern zur Philosophie, die als die Erganzung a1ler Wissen-
schaften betrachtet wurde und mit der Logik des Aristoteles anfing. Das 
Studium der Philosophie bedeutete jedoch nicht einen weiteren oder 

 Gradj sie war lediglich der Hohepunkt des Quadriviums.  der 
Trauerrede ftir seinen Freund Niketas, der den Lehrstuhl ftir Grammatik 

1. Sathas,   S. 148,149. 
2. Vgl.  e r v  s, Chr.,  philosophe neoplatonicien du Xle  

chel Psellos, Paris, 1920, S. 90 f. 
3. Politeia 532 f. 
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und Rhetorlk innehatte,  Psel10s die Vertei1ung der Facher. 
«Niketas», sagt erl, «ist mit einem Manne verg1eichbar, der nur Schatten-
bilder skizziert, wahrend ich aus diesen Bi1dern die perfektesten aussor-
tiere. Niketas, der die See1en (bzw. die  in dem Zustand bekam, 
in dem sie nlchts a1s ein unbeschriebenes B1att Papier waren, beschrieb 
sie mit den ersten Linien der Erziehung. A1s ich meinerseits sie in die 
Hand bekam, gab ich mit meinen Farben ihnen die perfekte und end-

 Form». Es ist aber gut, hier anzumerken, dass der Grammatik-
kurs die ganze Phi1osophie umfasste. Das Studium der Dia1ektik 1iess 
die prinzipiellen Gesetze der griechischen Sprache deutlich erscheinen. 
Das Gesetz der Ana1ogie, das man  allen Dingen zur Erk1arung der 
Deklinationen anwandte, half dabei, die Spracllen rationa1 zu verstehen2 • 

 sein Studienprog'ramm  sich Psellos besonders auf P1aton: 
«Denjenigen, we1che Phi1osophie 1ernen wollten, er1aubte P1aton nicht, 
sofort zur Theo1ogie  sondern brachte ihnen zunachst 
Ethik, Physio1ogie, Mathematik, Dia1ektik und dann Theo1ogie bei»3. Die 
Divination, die Astro1ogie und besondere Erscheinungsformen sind  

seinem Unterricht nicht ausgesch1ossen. Er  sich iln Gegenteil 
zu zeigen, lndem er sle lm Ganzen dar1eg't, wie diese festgestellten Tat-
sachen auf ihre Welse nlcht etwas Ausserg'ewohn1iches slnd, es sei denn 
ihrer Erscheinung nach. 1m Grunde genommen slnd sie auch durch wis-
senschaft1iche Gesetze regiert. Das Zie1 des Phi1osophiekurses war  

eln Mitte1 der Logik und der aristote1ischen Physik zu geben, die Grund-
1egung  die phi1osophische  die auch zur Behand-
Iung  spekulativen Prob1emen dienen solIte. Die Phi1osophie sollte 1e-
dig1ich ein vorbereitendes Stadium  die l\tletaphysik sein.  diese 
Ietztere wurde fast alles MateriaI nicht durch Aristote1es, sondern durch 
P1aton,  und Pro}{los gegeben. Die phiIosophischen Lehren 
der Metaphysik wurden sch1iess1ich auf die Theologie . angewandt, 
auf die tterste Phi1osophie», und in ihrem Sinne solIten die Studenten 
die theo1ogischen Texte interpretieren. Die DefinitJon, die PselIos  
selnem Unterricht gibt, heisst: ttDie Lektlon, der Unterricht, ist die 
Vollendung der See1e, ihre  und ihr Hinaufsteigen oder 
ihre  zum hochsten Gutn4 Man fangt a1so  unten mit den • 

1. Sathas,  v., S. 93, 
2. Vgl.  a t a!c i s,  La  Byzantine,  HisL. de !a philosoph. 

par   r e h i e r, fasc. suppl. 11. Paris, 1949,  164. 
3. Kurtz-Drex!, MPSM,   71, 19 f. 
4. Boissonade, OD, S. 135-139. 
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kleinen und geringeren an, und dann steigt man nach oben zur Per-
fektion. Das Ziel sol1 das hochste Gut sein1 • 

3.  seinem Programm  die griechische Tradition 
die Hauptrolle. Die Geschichte der Philosophie beschrankte sich nicht 
nur auf das griechische Denken, sondern erstreckte sich auch auf das 
orientalische bzw. cha1daische, agyptische und palastinensische Denken, 
und enthielt auch die hermetische Denkweise. Andererseits beschrankte 
sich die Analyse der Tradition, der Volkstradition und der zitierten an-
tiken Legenden darauf, dass aus ihnen sublime 1deen destilliert wurden, 
die Psellos auf das Christentum bezog. Dieses Studienprogramm zeigte 
die grosse, die zentl'ale Rolle, die die hellenistische Tradition hatte2: 

«lch nahere mich auch der heidnischen Weisheit, nicht nur der theoreti-
schen, sondern auch der geschichtlichen und poetischellJ)3. 

Psellos  sich mit gl'Ossem Stolz, er habe die griechischen 
Lehren studiert4 und sei vielen   PhiJosophen begeg-
nets,  ihm kulminierte die Leidenschaft  die griechische Tradition 
und die Liebe  Platon, Plotin, POl'phyrios und Proklos6 • 

1. Vgl.  a t a k  s, aaO. S. 167; ders.;     
  1952, S. 166-180. 

2.  a t a Ic  s, aaO., S. 168; ders. Themata, aaO., S. 170. 
3. «Denn ich unterhalte mich mit Leuten, die mich danach fl'agen, iibel' Poesie, 

sowie iiber Homer und Menander,  Orpheus und Musaios, iiber die Si-
byllen, Sappho, Theano und .Agyptia. Die meisten fragen mich nach del' Bedeutung 
vieler Namen ... Einige aber verlang'en  Erklarung, welche diejenigen sind, die 

 vel'fasst haben, und \velche auserlesene Worte angewandt haben, was bei 
Homer Tanzen, was bei ihm das Heldenleben ist ... was Nektar und Ambrosia, ..• was 
Alexis, Menandros, Krobalos und Klesaphos» (Sathas,  v., S, 59, 60). 

4. S a t h a s,   S. 133. 
5.  u r t D r e   MPSM,  S. 433. 
6. «Ich war)" sagt er (S a t h a s,   S. 119,120,121), «damals 25 Jahre 

alt und befasste mich mit ernsten Studien; denn auf dieses beides war mein Trach-
ten gerichtet: durch rhetorische vVerke meine Sprechweise zu einer guten Spra. 
che zu formen und durch Philosophie meinen Geist zu verfeinern; schon nach kurzer 
Zeit, als ich genug die rhetorischen Werke ergriindet hatte, um fahig zu sein, den 
Hauptpunkt des Gegenstandes zu erkennen, und dort die ersten und  
Punkte einzuordnen, und nicht fiirchtend den Unterricht (Theorie) und auch nicht 
die Wissenschaft insgesamt wie   sondern einiges an Einzelheiten mehr 
hinzuzutragen, wandte ich mich del' Philosophie zu - Meister genug  der Kunst 
des Denkens, sei es im Ableiten der Griinde auf ihre direkten Wirkungen hin, sei 
es im Zuriickgehen  verschiedenen Wirkungen zu den Griinden; ich beschaftigte 
mich auch mit Fragen der Physik, und mittels der Zwischenwissenschaft (Mathema-
tik) gelangte ich zu den Anfangsgriinden der Philosophie. Und wenn man kaum meint, 
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'iVeil Psel10s  den bedeutendsten Philosophen gehort hatte, 
dass es noch eine Weisheit jenseits des Begriff1ichen gibt, ging er auch 
an dieser nicht vorbei, sondern nahm, da er einige mystische Schriften 
vorfand, auch diese in sich auf, soweit es verstandlich war und seiner 
Natur zusagte. Al1erdings muss man anmerken, dass Psel10s sich bemuh-
te, diese hel1enische Tradition sowohl in ihrer Perfektion als auch in 
ihrer Imperfektion, in ihrer Unvol1kommenheit  zeigen. Die Bewegung 
der Gedanken bei Psel10s ist offensicht1ich durch die Idee gesteuert, dass 
das Denken der griechischen Zivilisation trotz seiner Perfektheit nichts 
a1s ein vorbereitendes Stadium bedeutet. Basi1eios und Gregorios be-
trachteten die griechische Philosophie nicht a1s Fundament der christ-
1ichen Theologie, sondern nur als Mittel zur Vorbereitung der christli· 
chen Ausbildung.  den alten Kirchenvatern, die sich die griechische 
Denkweise angeeignet haben, um griechische Philosophen recht 
studieren zu  sieht Psel10s die Bahnbrecher· des Christen-
tums. Dies ist ein neuer Gesichtspunkt, der den Philosophen Psel10s 

 verleugnet. Indem er die Griechen wie unbewusste Christen dar-
stel1L, rehabilitiert er sie in den Augen der Byzantiner1 • «Wir richten», 
betont Psel1os2 ausdrucklich, «unsere Begier auf die ganze Stimme der 

dass ich mehr nacll Art des gemeinen und rohen f-Iaufens als eines \vissenschaft-
lich  dariiber spreche, und mir die Rede weiter zu  erlaubt, mochte 
ich noch etwas  das  den meisten mit Beifall und Wohlwollen aufge-
nommen wird. lch  diejenigen, welche mein "\Verk (Cllronog'faphie)  mir zu 
bezeugen, dass ich die Philosophie, die bei den Berufsphilosophen im Sterben lag", 
nach meiner eigenen   zum Leben erwecl{t habe, ohne  
Lehrer gefunden und ohne  Hellas oder  einem barbarischen Land irgendwelche 
Elemente der Weisheit ang'etroffen zu haben, wenng'leich ich sehr g'esucht habe. Aber 
da ich gar viel iiber die   Hellas hOrte, suchte ich sie  einigen simplen 
Ausdriicken und Satzen zu erfassen, und das waren gleichsam Saulen und Grenz-
sLeine, und wenn ich mit dieser Kleinigkeitsl{ramerei fertig war, sucllte ich etwas 
\veiter zu finden; und als ich  auf einig'e Erklarer der "\iVissenschaft stiess, liess 
icll mich  ihnen iiber den Weg der Erkenntnis belehren, einer wies mich zum an· 
deren, der schlechtere zum besseren, und der wieder zu einem anderen, und dieser 
dann zu Aristoteles und PJaton, Dann als  Periode vollziehend ging icll zu Plo-
tin, Porphyrios und  und  legte ich bei dem ganz wunderbaren 
Proklos als dem grossten Hafen an und schOpfte  da jede vVissenschaft und je-
den Scharfsinn der Gedanken. Da ich im  war, nachher zu der ersten 
sophie zu steigen und  die reine Wissenschaft eingeweiht  \verden, sorgte ich mich 
im Voraus die Theorie der lntelligiblen innerhalb der sogenannten  .. » 

1. Vgl.  a t a k  s, aaO., S. 168; ders. Themata, aaO" S. 170. 
2. S a t h a s,   S. 333. 
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Griechen». Viele Briefe  Psellos verraten eine besondere Neigung  
die  der klassischen Bildung, das alte Hellast • 

Zwei charal{teristische Gedankengange zeigen auf indirekte Wei-
se, \vas  Psellos Perfektheit bzw. Impel'fektheit der griechischen Zi-
vilisation bedeutet. Mit zwei Gleichnissen, mit dem des ausserlich 
Abscheulichen bzw. innerlich Schonen und dem des Werkes einer Biene, 
verdeutlicht Psellos die Bedeutung und den Sinn, den die griechischen 
Studien  die allgemeine El'ziehung des Menschen haben. Wenn die 
gTiechischen Studien den Byzantinern der ausseren Form nach abscheu-
lich und nutzlos erschienen, bedeutet  kaum, dass sie auch dem Inhalt 
nach den g'leichen 'iVert besitzen. Und um ein Beispiel zu nennen, er-
wahnt Psellos die grossen Personlichkeiten des alten Hellas Perikles, 
Aristoteles, Platon und Alexander: «Gott hat dem grossen Demagogos 
der Athener, dem weisen und mit grossen  Anlagen ausge-
statteten Perikles einen liinglich zugehenden Kopf, aber auch einen 

1, ,,80 \venig' Psellos verkennt», bemerkt  R h  d  u s (Beitrage zur Lebens-
geschichte des Psellos, Plauener Programm, Plauen, Wieprecht 1892, 8. 23), «dass die 
alte Herrlichl{eit  Trtimmer gesunl{en jst, dass oft  noch der Name  ver-
schwundener Prach t redet, so wenig kann er  freundliches Wohlwollen,  lebhaf-
tes Mitgeftihl ftir das Land verleugnen, dem er mHtelbar seine Bildung verdankt, 
das er immer \Yieder  Gegenootz stellt zum Barbarenlande,  die Heimat des 
vVohllautes und der Anmut  der 8tatte deI' Rohheit und Geschmacklosig-
keit. 80 schreibt Psellos an  unzufriedenen Freund  Hellas (8 a t h a s,  

 S. 261): 'Du bist auf dem Holz,vege, liebster Bl'Uder; denn wenn die  ersel1ll-
ten und  besung'enen Landschaften des bertihmten Hellas, aus dem jene Mara-
thonkampfer, aus dem   Philipp und Alexander stammen, Dir nicht als 
Aufenthaltsort und NaI1I'platz gentigen, welche andeJ'en Teile der bekannten Erde 
mochten Djch zufriedenstellen? 1st denn das, was so   Attika erzahlen und 
was die alten Weisen  Piraus schrieben,  Ltige und Hirngespinst und um-
sonst laut geworden? 8ieh' doch zu, \vie Du  Anderung' herbeiftihrst, wenn Du 
nicht etwa das reiche Antiochia oder das goldene Alexandria oder das gesegnete 
Arabien meinst; denn ich ftirchte, dass auch dieses Dein grosssprecherisches Wesen, 
wie die ge,valtigen Donnerschlage, schliesslich gerauschlos auf deJ' Erde verhallt. 
Willst Du meinem Rate folgen, dann gedenke des alten SprichwOJ'tes, und ist Dir 
Sparta  teil geworden, halt' es warm; denn jetzt geht alles drunter und dJ'tibeJ', 
und das Erwtinschte findet sich nirgends; denn Jacht und Kauffahrteinschiff, 
Triere und Korsarenschoner, alles geht zur Tiefe, und nichts steht auf sicherem 
le... 1ch habe Dir deutlich erklart, was ich ftir zutraglich    andeJ'en 
Freund schrieb Psellos (8 a t h a s,   S. 258): «\VundeJ'e dich nicht, wenn ich 
der Freund der Athener und Peloponnesier bin. 1ch habe Ursachen,  jeden ins-
besondere  lieben; aber ich liebe sie auch als  wegen Perikles, Kimon, we-
g'en der Philosophen  Rhetoren  ehedem. Man muss die Kinder ihrer  
",'eg'en lieben, auch  sie nicl1t alle Ztige aufweisen», 
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schicklichen Verstand gegeben. Aristote1es 1aJIte ein wenig, P1aton war 
 und der Makedonier A1exander hinkte. 'Velche ausserlich sehr 

schon sind, leiden an inneren Zwistigkeiten; we1che aber keine schone 
ausserliche Gesta1t .haben, sind innerIich \vunderbar»l. Anf diese Weise 
kann man die griechischen Studien dem inneren Inhalt nach bewerten. 
PseIlos ist fest davon  dass die christ1iche Jugend das Werlc 
einer Biene nachahmen soJIte. Man kann aus den griechischen Studien, 
wie    verschiedenen  das wichtigste und das nutz-
vo11e herausschOpfen2 Wir sehen, auf welche Weise PseJIos die Re-• 

habiIitation der griechischen Studien versucht.  einer so1chen 
eigenartigen und dem Denlcen des PseJIos entsprechenden 'Veise 
hatte Pse110s die sichere Basis  eine wirlcIiche Renaissance 
der griechischen Studien bei den Byzantinern seiner Zeit er-
b1ickt. Von  an beginnen die Byzantiner mehr und mehr an-
zuerkennen, dass sie dem glorreichen heJIenischen Geschlecht zug'eho-
ren. Der Begriff «HeJIene), «HeJIenikos») beginnt langsam seinen be1eidj-
genden Inha1t, a1so  Identifizierung init «Gotzendiener» und «Heide), 
zu ver1ieren3• PseIlos, a1s die wahrhaftige und v-'irkIiche Verkorperung 
des HeIIenismus, war der 1etzte Schatzmeister der heIIenischen Studien 
gewesen. Unter seiner monchischen Kutte schlagt  ganz und gar 
heIIenisches Herz. Wenn einma1 seine Kommentare  Menander und 

 den anderen Komikern, sowie seine Homerstudien und seine Arbei-
ten  die anderen Dichter und Prosaiker entdeckt werden, \vird Psel-
10s mehr denn je Ansprnch anf die Ehrfurcht der HeIIenisten haben4 • 

Wie weit PseIIos auf Ideen nnd Denken der Byzantiner, die trotz 
ihrer griechischen Sprache und Denkweise Romer genannt werden wol1-
ten, eingev-rirkt hat, ergibt SiC1l, nach Sathas5, aus einem hervorragenden 
Doknment jener Zeit, namlich aus dem Brief der Kaiserin Eudokia an 
ihren Gatten-Kaiser Romanos Diogenes. Es handelt sich um einen Brief, 

1. Migne, PG., 136, 1320. 
2. «Die Biene», sagt Pse]]os (Migne, PG., 122, 1172,  «vvelche die 

Element.e des Honigs pfluckt, fliegt an Rose, Yeilchen, Lilie, H)Iazinthe und Nar-
zisse vorbei, und begibt sich zum Tllymian weiter, del' eine scharfe und geruchlose 
Pflanze ist; al)el' von dieser Pflanze schopft die Biene ihren Honig». 

3.  a t a   s, Themata, aaO., S. 170. Pse]]os war aber, nach S a t  a s 
    «PJlilhellene, nicllt nur im heutig'en Sinn des 'iVortes, sondern 

auch im altesten, vielmehr ,var er ganz l1hd gar He]]ene, nach der verderbten 
byzantinischen 1nterpretation des \iVortes». 

4. S a t h a s,   Pro1ogos,  
5. S a t h a s, ebd. 
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der in Wirklichkeit  Pse110s verfasst sein so111 •  ihm ktindigt -die 
Kaiserin ihrem Gatten, dem Sieger tiber die Ttirken, an, dass auch sie, 
ebenso  wie er, einen Triumph in Byzanz davongetragen habe. 
Dieser Triumph besteht in der He11enisierung des Staates, der nur durch 
die hel1enische Erzlehung gerettet werden kOnnte. Die wegen der plato-
nlschen Streitigkeiten geschlossene Akademie wird wleder eroffnet, die 
verschiedenen he11enischen  werden mit Eifer gesammelt 
und in der kaiser1ichen Bib1iothek aufbewahrt. Das  He11as bringt 
dem Sieger-Kaiser das Werk  Psellos tiber die Helden des alten Hel-
las aJs einen seinem Sieg gegen die Bal'baren entsprechenden Ehren-
preis entgegen2 Wir geben .in der Anmerkung diesen Brief in der Vber-• 

setzung wieder3 (wird fortgesetzt)• 

1. S a t h a s, ebd. 
2. KAber das Hellas  Psellos und  Eudokia", nach 8 a t h a s  V., 

 (<war ein ephemeres, voriibergehendes Hellas. Die  kehrte  

den romischen 8itten zuriick.Zwei Jahrhunderte nach Psellos hat ein anderer 8taats-
I{anzler und platonischer Philosoph, Theodoros Metochites, gesagt, die Byzantiner 
seien Teilhaber und Nachfolger des Geschlechts und der 8prache der Hellenen ge-
wesen, und nur aus dem Munde des letzten byzantinischen Kaisers wird der Name 
"Hellenen" gehort (Abkommlinge deI' Hellenen lllld Romer, Phrantzes, 8. 2/5, ed. 

 aber mit seiner hellenisch-romischen Bedeutung verbunden, denn  derWirk-
Jichkeit war das zugrundegegangene Reich ein  Reich, wie es 
Psellos getraumt hat". 

3. «Indem ich mir dies alles unaufhorJich ins Gedachtnis  glaubte 
ich wieder entfachen   den Funl{en der Tugend durch die Erneuerung' der 
8eminare und durch den Widerruf des Befehls, durch den die griechischen 8tudien 
verboten wnrden, ja durch die beschleunigte Anregung der Menschen zum 8tudium. 
Und um nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst zum Versager  werden, habe 
ich selbst auch mit einem Forschungseifer, der Deiner  entspricht, 
mit der Du die Feinde  die Flucht gejag·t hast, diese Tochter (gemeint ist die Arbeit, 
die Schrift) aus meiner Brust geboren, und sie mit verschiedenen Geschichten und 
Genealogien  Gottern, Nymphen, Heroen und Heroinen geziert. 8ie enthaJt auch 
viele Weise, die  verschiedenen Zeiten gelebt haben, sowie zahlreiche Mythen, Alle-
gorien und ErkJarungen,  einer Art und Weise, die den Alten zug'anglich war. Diese 
Interpretationen werden fiir die PhiJologen  grosser Bedeutung sein. Diese 
Arbeit enthaJt auch andere Dinge, die notwendig' und bedeutungsvoll  die mei-
sten sowie  die bedeutendsten der Menschen sind. Diese Tochter, bzw. 8chrift, 
wurde mit versclliedenen Beitragen unserer kostbaren Bibliothek eingewindelt. 

 \vurden ihr noch Beitrage  anderen  verschiedener Lander mit 
gTosser  und grossem Aufwand. Das kaiserliche Einverstandnis voraus-
setzend, habe ich sie verfasst, nm die Menschen zusammenzllbringen nnd sie nicht 

 der 8orgen1osigkei t verfallen zu  Wenn Deine Konigschaft es   
halt, wird diese Arbeit heransg'egeben und mit den anderen  gestellt" (8 a-
thas,  V.,  


