
4f»llUA UND AI' AIIH 

Zur Terminologie der Freundsehaft bei Basilius und Gregor von Nazianz 

VON 

KURT TREU 

(Berlin) 

Im gesamten griechisch-romischen Altertum erfreut sich die Freundschaft 
der hi:ichsten Wertschătzung, und zwar in einem Ma13e, das in der Neuzeit kaum 
wieder erreicht, geschweige denn iibertroffen worden ist. Die Freundschaft ist ebenso 
fiir das Leben des Einzelnen wie fiir das Verhalten ganzer Gruppen von Bedeu
tung, denken wir nur an das System der Proxenie, der Gastfreundschaft, oder an 
die ri:imische politische amicitia. Bei allen Variationen im einzelnen stimmen hier 
die verschiedenen philosophischen Richtungen mit den allgemeinen Anschauungen, 
dcr i:iffentlichen Meinung und den praktischen Verhaltenswcisen iiberein 1. 

Eine Verlagerung der Werte tritt mit dem Christentum cin. An die Stclle der 
individuellen Freundschaft tritt als Ideal die allgemeine Năchsten- und Bruder
liebe. Der Begriff der ocycht-ri, der geradezu zum Inbegriff christlichcr Fri:immig
keit wird, crsetzt die qit/.lcx. In der Terminologie spiegelt sich diese W an dl ung 
deutlich. <l>l/.oc; tritt im Neuen Testament 2 hinter oc8e:t.cp6c;, 6 7tl.-ricrlov u.ă. zuriick, 
cpt/.[cx gar erscheint nur ein einziges Mal, Jakobusbrief 4,4, und bezeichnenderweise 
in negativer Bedeutung cpt!.lcx -r ou x6crµou, Liebe zur Welt, die identisch ist mit 
Feindschaft gegen Gott. Der Begriff ocycht1J und das zugehi:irige ocycx7tiiv und 
ocycxmrr6c; erhalten ihrcn eigentlichen Inhalt erst im jiidisch-christlichen Bereich; 

1 Zur antiken Freundschaft vgl. u.a.: L Dugas, L'amitie antique, d'apres les mreurs popu
laires l't Ies theories des philosophes, Paris, 1894; J. P. A. Ernstmann, Oh<e:Î:O~, 'ETOiî:po~, 'Em
T-fi8e:rn~, ll>lJ.o~, Diss. Utrecht, 1932; A. HeuB, Amicitia. Untersuchungen ·iiber die rechtlichen 
Grundlagen der romischen Avjienpolitik, Diss. Leipzig, 1933 - Klio Beiheft 31, N. F. Heft 18; 
Erika Klein, geb. Maunz, Studien zum Problem der „romischen" und „griechischen" Freundschaft, 
Diss. Freiburg i. Br., -1957 (rnaschinenschriftl. vervielfăltigt). · 

2 Vgl. F. Hauck, Die Freundschaft bei den Griechen und im Neuen Te.ţtament, Festgabe 
Th. Z,ahn, Leipzig, 1928, 212-228; M. Paeslack, Zur Bedeutungsgeschichte der Worter philein 
(lieben), philia (Freundschaft) und philos (Freund) in der Septuaginla undim Neuen Testament, 
Theologia Viatorurn, 5, Berlin, 1954, 51-142. · 
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422 KURT TREU 2 

Vorher ist &yoc7tiiv ein blasses und wenig charakteristisches Verbum von schwan
kender Bedeutung, das Vorkommen von &yoc7t1J gar ist unsicher und auf jeden 
Fall sporadisch i. 

Die ălteste christliche Literatur, die auf das Neue Testament folgt, steht 
zunăchst ganz im Banne der biblischen Tradition. Die eschatologische Grundhal
tung, die das Ende der Welt fiir die nahe Zukunft erwartet, lă.Bt wenig Raum fiir 
innerweltliche, rein menschliche Werte, wie die Freundschaft es ist. Allmăhlich 
aber offnet sich das Christentum den Einfliissen der zeitgenossischen Umwelt, 
und es beginnt das Bemiihen um eine Stynthese verschiedener Traditionen, wie 
es uns in der Gestalt des Klemens von Alexandrien vor Augen tritt, Je mehr sich 
die Kirche fiir die Dauer in der Welt einrichtet, desto stărker kommen în ihr 
„weltliche" Elemente zur Geltung. Im 4. Jahrhundert, nachdem das Christentum 
offizielle Anerkennung erlangt hat, ist ein gewisser Hohepunkt und Abschlu.13 
erreicht. Mehr oder weniger unumwunden wird der antiken Tradition in Gestalt ihrer 
Bildungsgiiter, ihrer Literatur und Rhetorik das Existenzrecht zuerkannt. Die 
Fiihrer der Kirche, die man zum gro.Ben Teil mit Recht als „Kirchenfiirsten" bezeich
nen kann, stammen aus alten, reichen und angesehenen Familien, geniel3en die 
volle traditionell-griechische Schul- und Hochschulbildung und iiben nicht selten 
zeitweilig einen weltlichen Beruf wie den des Anwalts oder des Lehrers der Bered
samkeit aus. Als Mitglieder der fiihrenden Schichten wachsen sie hinein în die 
bestehenden gesellschaftlichen Bindungen und Verbindungen, zu denen nun auch 
die verschiedenen Arten der Freundschaft gehtiren. Als Bischofen und Kirchen
fiihrern erwachsen ihnen aus dem Amt neue Beziehungen, die Rechte und Pflich
ten mit sich bringen. Nicht selten iiberschneiden sich beide Bereiche. 

Unsere Kenntnisse von den Verhăltnissen erhalten wir am unmittelbarsten 
aus den Briefen der betreffenden Personlichkeiten, die uns auf Grund der Bedeu
tung des Autors und ihres stilistischen und sachlichen Interesses fiir die Nachwelt 
crhalten geblieben sind 2• Da gibt es z.B. die groBe Gruppe der Empfehlungsbriefe. 
Es gilt als Pflicht eines angesehenen Mannes, seinen weniger bedeutenden Ver
wandten, Freunden, Klienten im Leben weiterzuhelfen, indem man sie an einflu.13-
reiche hohergestellte Personen empfiehlt. Man erbittet und erweist damit gleich
zeitig einen Freundesdienst, und es ist verstăndlich, da.13 solche Briefe viele 
Freundschaftsbeteuerungen und -anrufungen enthalten, mag auch der zugrundelie
gende Sachverhalt manchmal mehr von Niitzlichkeitserwăgungen zeugen. 

Eine andere Gruppe bildet etwa die Korrespondenz der Bischtife mit Amts
kollegen aus der Nachbarschaft oder auch aus weiter entfernten Gebieten. In einer 
Zeit kirchlicher Richtungsk~mpfe und Parteibildungen war es von grol3er prakti
scher Bedeutung, sich der Ubereinstimmung mit moglichst vielen Bischofen oder 
ganzen Kirchenprovinzen zu versichern, beson.ders ~_.B.mit neugewăhlten Wiirden
trăgern, und dabei spielte neben der dogmatischen Ubereinstimmung auch die per
sonliche Sympathie eine Rolle. 

Als reprăsentative Vertreter der Kirche des 4. Jahrhunderts, deren umfang
reiche Korrespondenz uns ein detailliertes Bild gewinnen lăBt, lenken Basilius 

1 V gl. G. Quell u. E. Stauffer, iXyctn;&w, iXy&mJ, iXyixmrr6c;, Theologisches Wiirterbuch zum 
Neuen Testament, herausgeg. v. G. Kittel, I, Stuttgart, 1933, 20-65; A. Nygren, Eros und 
.,4gape, 2. Aufl., Berlin, 1955. . . 

• Vgl. D. Gorce, Les voyages, l'hospitalite et le port des lettres dans le monde chretien des 
IV• et Ve siecles, Paris, 1925. 
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3 <l>IAIA UND ArAilH 423 

voii Caesarea und Gregor von Nazianz die Aufmerksamkeit auf sich. 1 Beide sind 
nach Herkunft, Bildungsgang und theologischen Anschauungen eng miteinander 
verkniipft, obendrein durch eine fast lebenslange personliche Freundschaft verbun
den 2. Andererseits sind sie nach Charakter und Temperament so verschieden wie 
nur moglich: Basilius ernst, niichtern, sachlich, streng, Gregor gefiihlvoll, poetisch 
iiberschwanglich, Stimmungen und Eindriicken hingegeben. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Unterschied Bedcutung, der sich in der 
Terminologie der Freundschaft, in der Verwendung der Begriffe cpL/..(ix und ciycX.7t7J 
im Sprachgebrauch der beiden Autoren abzeichnet. 

Vielleicht beginnt man am besten mit dem Ăul3erlichen, mit einer statistischen 
Beobachtung. Von den 359 Briefen des Basilius 3 enthalten etwa 140 direkte oder 
implizierte Ăul3erungen liber Freundschaft, also 39%, von den 244 Briefen des 
Gregor etwa 100, also 41 %· Die Zahlen hăngen natiirlich stark vom subjektiven 
Urteil des Betrachters ab, und ich gebe sie darum absichtlich abgerundet. Jeden
falls zeigen sie, dal3 die Freundschaft bei beiden Autoren einen bedeutenden Raum 
einnimmt 4, und zwar einen annahernd gleich gro13en, wenn man die Belege erst 
einmal nur nach der Menge und nicht nach der Intensitat beurteilt. Gegentiber 
dieser annahernden Gleichheit fallt nun um so starker die Ungleichheit der Ter
minologie ins Auge: Basilius hat în 29 Briefen das Wort cpL/..(oc, in 40 aber ciycX.n'fJ, 
wobei nur diejenigen Stellen gezăhlt sind, die ein personliches Gefiihl und eine 
Beziehung zu Menschen als lndividuen oder tiberschaubaren Gruppen ausdriicken, 
nicht aber der ganze theologische Bereich wie &y&7t7J &e:ou u. a. Gregor dagegen hat 
nicht weniger als 53 Briefe mit cpL/..(ix„ aber nur 8 mit ciy&7t7J. 6• Schon diese 
Zahlen deuten an, dal3 bei Basilius beide Begriffe ihren eigenen Bereich haben, 
wobei der der &ycX.7t7J mehr hervortritt, wahrend bei Gregor ganz eindeutig cpL/..(ix 
dominiert. 

Wenden wir uns nun einigen einzelnen Belegstellen zu, um den allgemeinen 
Eindruck, den uns die Zahlen vermittelt haben, zu tiberpriifen und zu diff erenzieren, 
und untersuchen wir zunachst den Gebrauch von cpL/..(oc und ciy&7t7J bei Basilius. 

Ein Komplex fiir sich ist Basilius' Briefwechsel mit Libanius. 8 Der beriihmte 
Sophist und sein ehemaliger Schiller, der jetzige Bischof, verkehren miteinander 
in meist kurzen Billets, în denen sie sich gegenseitig Komplimente machen und 
jeder die·guten Dienste des anderen în Anspruch nimmt. Man versichert einander 
wiederholt und nachrdrticklich liber die Unterschiede der Religion hinweg seiner 
Freundschaft, der cp~/..(ix. Dal3 im Verkehr zwischen Christen und Nichtchristen 
die speziell christliche ciy&7t7J nicht am Platze ist, kann man verstehen. Zugleich 
wird klar, dal3 cpr.A(ix in diesem Fall trotzdem moglich ist. Der Begriff ist also einer
seits schwăcher, andererseits umfassender. Diese Folgerung konnen wir mit 

1 Die Briefe Gregors von Nyssa, des dritten groBen Kappadokiers, sind an Zahl viei 
geringer und fiir unser Thema unergiebig. 

1 Vgl. dazn L. Vischer, Das Problem der Freundschaft bei den Kirche.nvatern, Theolo· 
gische Zeitschrift, 9, Base!, 1953, 173-200. 

1 Ich zitiere nach Nummern und Kolumnen' der Patrologia Graeca von Migne, Bd. 32 
( Ba.silius) und 37 ( Gregor). 

• Zur Sache vgl. M. M. Branişte, Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii Părinţi Capadocieni, 
Studii teologice, 9, Bucureşti, 1957, 453-478. 

5 Ich oeschranke mich auf die Substantive, denn das Verbum ci.yix7riiV gehiirt ebenso zu 
<pL:>.(a: wie zu ci.yoc7r7j, wahrend <pLAdv in unserem Zusammenhang praktisch ausscheidet. 

• Ep. 335-359. Einige Briefe sind allerdings unecht. 
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424 KUHT TREU 4 

Stellen untermaucrn, an dcncn Basilius den Untcrschied zwischen cptJ.(cx und 
cxycx7t"Y) ausdriicklich hervorhebt. 

Im 133. Brief wendet sich Basilius an den neugewăhlten Bischof Petrus von 
Alexandrien, den Nachfolger des Athanasius, um mit ihm Verbindung aufzuneh
men. Der Brief beginnt mit der Antithese: Die leibliche ( crwµcxnx~) cptAlcx wird 
durch persiinliche Bekanntschaft begriindet, durch langen Umgang (cruvfi6ztcx) 
befestigt. Die wahrc &y&7t1J ist cine Gabe des Geistes, die auch weit Entfernte · 
verbindet und die &ycx7t1J-rol einander bekanntmacht, nicht durch ihre physischen, 
sondern durch ihre seelischen Vorztige. 1 . Ganz ăhnlich beginnt der 154. Bricf, 
mit dem Basilius das Ankntipfungsschreiben des Bischofs Ascholius von Thessalo
nike beantwortet: Die weltlichc ( -rou x6crµou) cptAlcx bedarf des persiinlichen 
Zusammenseins, aus dem sich die Vertrautheit ( cruv-l,6ztcx) entwickelt. Die geistliche 
&y&7t1J bedarf nicht des Leibes als V crmittler der cptJ.(cx, sondern der Gemein
schaft des Glaubens. 2 Wir sehen also: cp!.A(cx ist, soweit sie weltlich ist, dcr 
&y&7t1J entgegengesetzt, soweit sie aber im Glauben gegrtindet ist, in der &y&7t1J 
mit cingeschlossen. 

So ist es verstăndlich, daB Basilius Aussagen liber &y&mi macht, die sonst 
von cptJ.lcx gelten. Hatte er den persiinlichen Kontakt in den zitierten Briefen als 
ftir die &y&7t1J entbehrlich hingestellt, so ist das doch mehr ein durch die Umstăndc 
bedingter Sonderfall. Ein Beispiel ftir den normalen Zustand bietet Basilius im 
Brief an Bischof Thcodot von Beroea, wo er persiinliches Zusammentreffcn wtinscht, 
damit die &y&7t1J wachse 3 • Nur als Ersatz kann hăufiger Briefwechsel dienen, der 
die &y&7t1J verstărken soll, wie er an Ambrosius von Mailand schreibt 4• Ganz analog 
heiBt es von der cptAlcx in Freundschaftsangeboten an weltiche Persiinlichkeiten, 
sie kiinne auch aus der Entfernung angekntipft und durch Briefe unterhaltcn werden 6 

doch sei das eigentliche Ziel dic persiinliche Bekanntschaft 6 • Ebenso wie bei der 
cX.y&7t1J kommt auch bei der cptJ.(cx der geistigen Verbindung (Myoc;) groBe Bedeutung 
zu, doch haben in ihr auch schon die nattirlichen Elemente cruvî,6ztcx und €60~ 
begrtindende Kraft 7• Die Vcrwandtschaft und zugleich die Rangordnung der Be
griffe kommt klar darin zum Ausdruck, daB Basilius sich wicderholt auf das christ
liche &y&1t1J- Gebot als direkte Begriindung der cptJ.[cx bcruft 8 • Bei passender Gele
genheit ftihrt er beides zusammen als Basis der cptJ.(cx an, das giittliche Gebot und 
die menschlichen Bindungen, und zwar in diescr Reihenfolge 9 • Die Vcrwandtschaft 
zwischen beiden Begriffen zeigt sich auch darin, daB &y&7t1J ebenso wie cptJ.[cx durch 
WillensentschluB begriindet und angekntipft wird 10 und konkrete Rechte und 
Pflichten mit sich bringt 11 Das iibernattirliche Element, das &y&7t1J von cptJ.[cx unter
scheidet, bewirkt andererseits, daB &y&7t1J auch gegen mensch1iche Erfahrung schnell 

i Ep. 133, 569B. 
s Ep. 154, 609 C. 
a Ep. 185, 661 C. 
4 Ep. 197, 712A. Vgl. Ep. 172, 645C; Ep. 258, 1, 948C. 
I Ep. 63, 420AB. 
a Ep. 64, 420C-421A. 
7 Ep. 272, 1, 1005D. 
8 Ep. 272, 3, 1008C. Vgl. Ep. 9, 1, 263C; Ep. 56, 405A; Ep. 65, 421H; Ep. 194, 708A. 
9 Ep. 204, 1, 745A, ib. 2, 745BC. 

io Ep. 132, 569A; Ep. 153, 609B; Ep. 197, 1, 712A. 
11 Ep. 208, 768A; Ep. 206. 757C; Ep. 242, 2, 900C; Ep. 118, 538 A. 
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5 <I>IAIA UND ArAill1 425 

entstehen kann 1, als eine Gottcsgabe, 2 durch Einwirkung des Heiligen Geistes· 
<l>LA.loc als der menschliche Begriff nimmt natiirlich einen breiten Raum ein in den 
Empfehlungsbriefen und Bittschreiben an Staatsbeamte 3• Bei geringerer Vertrau
lichkeit oder zu hohem Rang des Empfăngers wird cher an scine (j)LAoc'110pw7tloc appel
liert 4• Wenn Basilius sich aber auf die cX.ycht'Y) des Adressaten zu ihm beruft, damit 
dieser seine (j)LAloc zu einem Dritten einsetze 6, so ist cX.yoc7t'YJ deutlich der stărkere 
Begriff und weist auf glaubensmii.13ige Verbundenheit. 

Hatten wir bisher Fălle betrachtet, wo (j)LA[oc parallel oder nur relativ nach
geordnet zu cX.yoc7t'YJ verwendet war, so miissen jetzt die Beispicle kritischer Bewer
tung erwăhnt werden. Oben sahen wir, da.13 Basilius unter Ber~fung auf &.yoc7t1J 
Beziehungen mit kirchlichen Personlichkeiten ankniipft, die auf Ubereinstimmung 
im Glauben beruhen. Der offene Brief Ep. 223 an Eu~~athius von Sebaste zeigt uns, 
wie solche Beziehungen zerbrechen, wenn diese Ubercinstimmung nicht mehr 
besteht. Basilius akzeptiert den Bruch als unumgăngliche Tatsache, er warnt nur 
vor iibereiltem, unbedachtem Abbruch der Freundschaft (§6). In diesem Zusam
menhang gebraucht er dreimal (j)L'Aloc, nicht aber &.yoc7t1J. Offenbar will er aus
drticken, da.13 ein Verhăltnis, das zerbrechen kann, allenfalls (j)LAloc 6 und keineswegs 
&.yoc7t1J gewesen sein konne, die ja „nie aufhi:irt" (1. Korintherbrief 13,8). Geradc 
liber Eustathius, ftir dessen (j)LA[oc er so viele Griinde zu haben glaubte, war seine 
Enttăuschung so stark, da.13 ihm sogar Zweifel kamen, ob der Mensch tiberhaupt zu 
wahrer cX.yoc7t1J făhig sei, -doch bezeichnet er das ausdriicklich als voriibergehende 
Stimmung 7, und auch sonst wăre nicht dic &.yoc7t1J sclbst, sondern nur die menschliche 
Befăhigung zu ihr in Frage gestellt. Auch dic ălteste und beste (j)LA.[oc aber kann 
Basilius nicht hindcrn, die Bcziehungen abzubrechen wenn dcr Freund Hăretiker 
wird 8• 

Merkwiirdig ist der Gebrauch von (j)LA.[oc in eincm Brief an Papst Damasus, 
in dem Basilius dessen Vermittlung erbittet, damit die (j)LAloc zwischen den Kirchen 
wiederhergestellt werde 9 • Nach seinem sonstigen Sprachgebrauch sollte man &.yoc7t1J 
erwarten. Bezeichnet (j)LA.[oc vielleicht den geringeren Grad von Eintracht, einen 
mehr ăul3erliche.~ modus uiuendi im Unterschied zu der kaum crreichbaren volligcn 
dogmatischcn Ubcreinstimmung? 

Abschlie.13end seien die Fălie erwăhnt, wo (j)LA.[oc cine offcn negative Bewertung 
erfăhrt, weil sie mit hoheren christlichcn Pflichten kollidiert. Basilius verurteilt es, 
da.13 kirchliche Ămter mit Rticksicht auf (j)LA.loc an Unwtirdige vergeben werden. 10 

Speziell fiir den Asketen, dcr ja der vollkommene Christ sein soli, wird die Bindung 
an Freunde als weltliche Fessel abgelehnt.11 

Wir sahen, da.13 fiir Basilius (j)LA.[oc cin immanenter, „menschlicher" Begriff 
ist, der in verschiedener Hinsicht Einschrănkungen erfăhrt und vom Religiosen 

i Ep. 220, 813C. 
2 Ep. 274, 1009B. 
3 Ep. 83, 461B; Ep. 84, 461D; Ep. 86, 465C; Ep. 109, 517C; Ep. 313, 1061AB. 
' So z.B. in den Briefen an den Prafekten Modestos. 
6 Ep. 72, 440AB. 
e Vgl. auch Ep. 122. 544A. 
1 Ep. 244, 4, 916D-917A. 
e Ep. 128, 556D. 
u Ep. 70, 433D. 

10 Ep. 54, 400C; ebenso Ep. 290, 1029A. 
11 Ep. 291, 1032B. 
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her teils positiv, teils neutral, manchmal aber auch negativ eingeschatzt wird. 
'Ay1htl) berlihrt sich in Vielem mit dem positiven Teii der ~n:t..[oc. Sie unterscheidet 
sich durch ihren transzendenten, libernatlirlichen Charakter, der alle negativen 
Miiglichkeiten, wie etwa die Vergănglichkeit, ausschlieBt. 

Wenden wir uns nun Gregor, zu, so kiinnen wir uns klirzer fassen. Bei ihm ist 
der Sprachgebrauch, wie wir schon andeuteten, wesentli.ch weniger differenziert, 
das Bild daher leichter nachzuzeichnen. Gregor kennt die Bedenken und Unterschei
dungen des Basilius nicht und gebraucht <pL:l..[oc ohne dessen Einschrănkungen und 
Vorbehalte. Daher kann <pL:l..[oc ohne weiteres auch den Platz ausfiillen, den bei 
Basilius &yocTIYJ einnimmt. Gregors kirchliche Korrespondenz z. B. steht nach Umfang 
und Gewicht hinter der des Basilius zurlick, aber in vergleichbaren Făllen, wie in 
einem Brief an Nektarius von Konstantinopel, benutzt er <pL:l..[oc, wo Basilius sicher 
ocyocTIYJ genommen hătte 1. Im Bemlihen, zwei entzweite Kleriker zu versiihnen, spricht 
er von <pL:l..[oc, auch hier wlirde Basilius eher ocyoc7t1J gebrauchen 2• Die Empfch
lungsbriefe, die bei ihm stark hervortreten, verwenden natlirlich erst recht qn:t..(oc, 
auch bei hochgestelltem Empfănger 3• 

Die sachlichen Einschrănkungen hat Gregor ăhnlich wie Basilius. Feste <pLA[oc, 
kann nur zwischen Christen bestehen 4, im Konfliktfall hat die religiiise Pflicht den 
Vorrang vor <pL:l..(oc 5, die verschiedenen Grade menschlicher und religiiis fundierter 
Freundschaft werden unterschieden 8• Aber all das berlihrt die Terminologie nicht, 
auf die es uns ankommt, liberali herrscht <pLAloc vor. 

Demgegenliber sind die Stellen mit ocyoc7t1J so wenig zahlreich, daB wir sie der 
Reihe nach vorfiihren kiinnen. Wir haben zunăchst eine etwas klihl wirkende Ver
sicherung der pflichtgemăBen Hochschătzung der ocyoc7t1J zu Basilius 7; die Verbin
dung ocyoc7tlJ <pLA[oc wohl als bloBe Variation des Ausdrucks 8 ; einen ironischen 
Ausruf liber die ocyoc7tlJ der Bischofe 9; ocyoc7t1J parallel mit 7t66o<; in einem warmell' 
Brief an Gregor von N yssa 10 ; parallel mit <pL/..[oc und o txdw(jL<; in religiiisem Zusam
menhang 11 ; Freude liber ein Geschenk als Zeichen der ocyoc7tlJ 12 ; endlich ocyoc7t1J in 
zwei Verbindungen, in denen sonst <pLA[OC liblich ist: durch ocyoc7tl) ist alles gemeinsam, 
parallel zur herkiimmlichen Versicherung, dal3 Freunden alles gemeinsam gehi:irt, 13 ; 

ocJto:l..ocue:L'\I ocyocTIYJ~ wie sonst ocTio:t..ocue:L'\I <pLf..loc~ 14• 'Ayoc7t1J steht also teils ohne klaren 
Unterschied zu <pL:l..[oc, teils mit etwas stărker religiiisem Klang, aber ohne groile 
Wărme. Bemerken wir noch, daB auch die bei Basilius so hăufige Hoflichkeitsformel 
der Anrede 'ii uµe:-repoc ocyoc7t1J bei Gregor ganz zurlicktritt, so rundet sich das Bild: 
Gregor vermeidet zwar den Begriff &yoc7t1J nicht gerade, aber er hat doch zu ihm 
bei weitem kein so lebendiges, intensives Verhăltnis wie zu <pLAloc. (Nur beilăufig 

1 Ep. 88, 1610. 
2 En. 218, 3560. 
8 lf>tAocv6p(l)7tloc ist selten, Ep. 146, 249A. 
' Ep. 100, 173B. 
6 Ep. 145, 2480. 
e Ep. 230, 373A; vgl. Ep. 204, 337A. 
7 Ep. 16, 52A. . 
8 Ep. 28, 61D. 
9 Ep. 43, 89A. 

10 Ep. 74, 1370. 
11 Ep. 100, 173AB. 
18 Ep. 121, 216B. 
13 Ep. 168, 2270; vgl. Ep. 15, 480, Ep. 31, 68B u.a. 
14 Ep. 227, 3690: vgl. Ep. 210, 348A. 
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7 <l>IAIA UND Ar AiiH 427 

sei erwăhnt, da13 sich dieses aus den Briefen gewonnene Urteil durch Belege aus 
den Gedichten und Reden weiter erharten lie13e, doch wiirde das hier zu weit 
fiihren.) 

Fassen wir zusammen. Wahrend Basilius fiir „Freundschaft" zwischen qnAloc 
und &ycbt1J klar unterscheidet und rpLA(oc mit verschiedenen Vorbehalten, nur &ycbt"1) 
eindeutig positiv verwendet, benutzt Gregor von Nazianz fast ausschlie13lich q>LAloc 
fiir den gleichen inhaltlichen Gesamtbereich. Es ist wohl nicht zu kiihn, darin einen 
Ausdruck der tieferen Verschiedenheit der beiden Freunde zu sehen, der oben ange
deutetcn Verschiedenheit des Charakters ~ie dcr Verschiedenheit der Neigungen. 
Basilius ist starker durch die kirchliche Uberlieferung gebunden, aus der &yiX7t1J 
kommt, Gregor bleibt unbefangener der antik-griechischen Tradition verpflichtet, 
in der rpLAloc lebt. 
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