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MOTIVGESCHITLICHE UNTERSUCHUNG
DES MITTELALTERLICHEN ARMENISCHEN

KREUZSTEINS

EINLEITUNG

Der armenische Kreuzstein ist eine einseitig reliefierte Platte,
die in der Regel auf einem Sockel steht. Der Sockel dient zu-
gleich als Fundament und ist mit dem Aufbau durch eine steinerne
Zapfenkonstruktion verbunden. Die Platte kann auf der Riickseite
mit Inschriften versehen sein; das beherrschende Motiv jedoch
ist die Kreuzdarstellung auf ihrer Vorderseite. Dieses Motiv be-
grinnet die allgemeine Bezeichnung des Steines als Kreuzstein.

Man findet Kreuzsteine in Klosterhofen, vor Kirchen, in Kir-
chenanbauten, aber auch auf Friedhofen und vereinzelt in der
freien Landschaft Armeniens (Abb. 2). Nur wenige Kirchen wer-
den heute noch zu Kultzwecken benutzt. In der Osttirkei, dem
ehemaligen Westarmenien, sind sie als Folge der Armeniervertrei-
bung zu Anfang dieses Jahrhunderts zum grossten Teil zerstort.
In Sowjet-Armenien haben die politischen Verhaltnisse dazu ge-
fihhtt, dass die meisten armenischen Sakralgebaude in Museen
verwandelt wurden. Aus diesen Grinden sind in allen Teilen Ar-
meniens Kreuzsteine nur selten in situ vorhanden. Wo sie jedoch
an ihrem urspringlichen Aufstellungsort angetroffen werden,
sind sie stets so ausgerichtet, dass der Betrachter der Kreuzdar-
stellung nach Osten blickt.

Kreuzsteine hatten verschiedene Funktionen. Sie waren so-
wohl Grabdenkmaler als auch Steine, die zu Lebzeiten gestiftet
wurden, um das Heil der Seele zu sichern. Weitere Grinde firr
ihre Errichtung waren Vollendungen von Kirchen und Brunnen-
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bauwerken, aber auch bedeutende geschichtliche Ereignisse. Den
Steinen wurde unheilabwehrende Kraft zugesprochen. Somit wa-
ren sie auch magisches Mittel zur Sicherung des irdischen Lebens
und wurden angebetet, um Trockenheiten, Hagel und Erdbeben
abzuwenden'.

Der armenische Kreuzstein setzt eine Tradition fort, die bis
in die Zeit der Menhiren zuriickverfolgt werden kann. Aus dieser
Zeit sind unter der Bezeichnung "Visap" Steine in Fischform
bekannt, die dem Wasser-Gott gewidmet waren. Aus urartaischer
Zeit sind Stelen ibbrrkommen, die als Archetyp der Kreuzstein-
form angesehen werden konnen. Es sind reliefierte Stelen mit
Keilinschriften, die auf Sockeln stehen. Pfeilermonumente, die
oben mit einem Kreuz abschliessen, sind aus frihchristlicher Zeit
erhalten. Literarisch aus dem 4. Jahrhundert ibberliefert sind
Holzkreuze, die als Zeichen des Christentums errichtet waren?.

Man kann die Steine mit Kreuzdarstellungen in Armenien in
zwei Gruppen unterteilen:

1. Steine mit Kreuzigungsdarstellungen (arm.: Amenap'rkiz')
(Abb. 1).

2. Steine, die das Kreuz als Lebensbaum darstellen (arm.: Хаб՝-
k'ar [Khatchkar]) (Abb. 17, 19).

Daneben findet man einfache Kreuze als eingeritzte Zeichen
an den Aussenwanden von Kirchen, Brunnen und Klostergebauden.

Nur die Steine der zweiten Gruppe, die sogenannten "Khatch-
kars" (хаб՝= Kreuz; k'ar = Stein), gelten als Kreuzsteine im
engeren Sinne. Sie sind das Thema dieser Arbeit.

DER BAUM DES LEBENS

Der Lebensbaum

Die Vorstellung vom Lebensbaum ist im Mythos des kosmi-
schen Baumes verankert, der als Bindeglied zwischen dem Him
melszentrum und seinem irdischen Gegenstuck, dem "Nabel der
Erde", in zahlreichen Religionen und Kulturen erwahnt wirds.

1. AZARIAN L., Armenian Khatchkars, o. Օ. 1973, s. 28 ff.
2. AZARIAN L., op. cit.,s. 27.
3. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Hrsg. к. Galling, В. Аи-

flage, Tubbngen 1957 ff. (Stichwort: Lebensbaum).
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Neben diesem Mythos tritt uns der Gedanke an eine solche Ver-
bindung bei vielen Volkern auch in anderer Gestalt entgegen, so
zum Beispiel als Himmelsnagel bei den Lappen, dessen Entfer-
nung den Sturz des Firmaments auf die Erde zur Folge hatte+.
Auch die Vorstellungen von Weltsaule, Weltturm und Himmels-
berg gehoren hierzus.

Diesem Kreis entstammt auch die Idee des Lebensbaumes,
indem dem kosmischen Baum lebensspendende Kraft zugeschrie-ben wird. So lautet die Sage der Jakuten: <Als der erste Mensch
nach seinem Eintritt in die Welt wissen wollte, weshalb er exi-
stiert, ging er zu jenem Riesenbaume, dessen Wipfel durch den
"dreischichtigen Himmel" ragt und an dessen Zweigen entlangein gelber Saft fliesst, welcher dem davon Geniessenden die See-
ligkeit verschafft. Da bemerkte er, wie sich in dem Stamme des
Wunderbaumes plotzlich eine Oeffnung zeigte, in der ein weib-
liches Wesen bis zum Gurtel sichtbar wurde und ihm offenbarte,dass er in die Welt gekommen sei, um Stammvater des Menschen-
geschlechtes zu werden>>..

Nach Ort und Zeit tritt der Lebensbaum in verschiedenen
Modifikationen auf. In der Religion des Zarathustra, welche in
Armenien durch die zeitweilige sassanidische Oberherrschaft als
bekannt vorausgesetzt werden kann, heisst der Lebensbaum "Der
weisse Hom", aus dem alle Gewasser der Erde kommen?. Der Hom
beseitigt nicht nur den Tod und verleiht den Seelen Unsterblich-
keit, sondern verschafft auch die Fahigkeit, Diebe und Morder
zu erkennen, bevor sie Schaden verursachen. Hier wird dem Le-
bensbaum zusatzlich apotropaische Kraft verliehen. Gleichwohl
bleibt bei allen Abwandlungen in der Vorstellung vom Lebens-
baum der Grundgedanke: "Spender des ewigen Lebens" stets er-
halten.

Fur die christliche Lebensbaumvorstellung sind sowohl das
Alte als auch das Neue Testament die wichtigsten Quellen. Hier-
bei sind die Textstellen, in denen vom Baum des Lebens direkt

die Rede ist: Gen. 2:9; 3:22, 24 - Spr. 3:18; 11:30; 13:12; 15:4 und
Apk. 2:7; 22:2, 14, 198.

Genesis 2:9 beschreibt den Standort des Lebensbaumes. Er
befindet sich zusammen mit dem Baum der Erkenntnis in der
Mitte des irdischen Paradieses, dem Garten Eden. Diesem Gar-
ten entspringen auch die vier Paradiesflisse: Euphrat, Tigris,
Pischon und Gihon (Gen. 2:11-14).

Wenn auch der Gedanke des Lebensbrunnens in der Paradies-
erzahlung nicht vorkommt, so wird doch die Nahe des Lebens-
baumes zu der Quelle der Paradiesflisse spater diese Vorstellung
begrindet haben?.

In Gen. 3:22-24 ist abermals vom Baum des Lebens die Rede.
Nachdem Adam und Eva, von der Schlange verfuirrt, vom Baum
der Erkenntnis gegessen hatten, wurden sie aus dem Paradies
vertrieben. Sein Eingang wurde von nun an durch die Cherubim
bewacht, um sie zu hindern, auch vom Baum des Lebens zu essen
und dadurch Unsterblichkeit zu erlangen. So wird der Lebens-
baum zum Symbol des Paradieses und des ewigen Lebens10

Die Apokalypse 22:2, 14, 19 spricht vom Baum des Lebens in
Verbindung mit der Beschreibung des Himmlischen Jerusalem.
Er dient hier zur "Heilung der Volker". Seine Frichte sind je
doch nur denen zugedacht, die "iberwinden" (Apk. 2:7). Diese
eschatologische Beschreibung zeigt den Baum des Lebens als Sym-
bol der Endzeit. Das Weltgericht wird entscheiden, wer von die
sem Baum essen darf, um des ewigen Lebens im himmlischen
Paradies teilhaftig zul werden.

Der Baum des Lebens ist also Bestandteil sowohl des irdischen
als auch des himmlischen Paradieses. In beiden Fallen verbinden
sich die Vorstellungen von vollendetem Glick und ungestortem
Frieden. Beide Paradiese sind nicht Gottergarten, sondern fir
die Menschheit geschaffen, wobei das Irdische der Ort der Le-
benden, das Himmlische hingegen die Statte der Seligen ist. Daher
tragt der paradiesische Lebensbaum des Alten Testaments seine
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Baum des Lebens, Helsinki 1922-1923, -(= An-
scientiarum Fennicae, Ser. в. Tom. XVI), s. 9.

cit., s. 3 ff.
cit., Helsinki 1922-1923, s. 57.
Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser, Al.
in <<Ex Oriente Lиx>>, Band I, Heft 2-3, Leipzig

8.

9.
10.

BERGEMA н., De Boom des Levens in Schrift en Historie, Hilversum
1938, s. 120.
BERGEMA Н., ор. cit., s. 176 ff.
Auch in Salomos Spriichen ist die Rede vom Baume des Lebens, doch
wird er hier als Sinnbild der Weisheit und des Lebensglucks im
allgemeinen verstanden (BERGEMA н., op. cit., s. 255). Er ist in
diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.
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Frichte fir die Lebenden, wahrend der apokalyptische Lebens-baum den Seligen zugedacht ist.
Neben den oben angefuhrten Zitaten enthalt die Bibel auchzahlreiche indirekte Hinweise, die fir die Gestalt und die Inter-

pretation des Lebensbaumes von Bedeutung sind'l. Wenn auchdie Darstellung des Baumes als Kreuz in erster Linie auf den
Schriften der Kirchenvater und der apokryphen Literatur fusst,
so beziehen sich doch viele Beigaben in ihrer ausseren Form aufjene indirekten Hinweise des Alten und Neuen Testaments. Be-stimmee Baume oder Blatter werden bei den Darstellungen der

Lebensbaumkreuze mit Vorliebe verwendet. So ist in Armeniendie Palmette eine wichtige Beigabe des Kreuzes, und es ist an-
zunehmen, dass zum Beispiel die Erwahnung der Palme in derVision Ezechiels'2 eine der Stellen ist, die fir eine solche Ausbil-
dung Bedeutung haben. Auch zum Charakter des Baumes konnendiese Stellen Hinweise geben. Ez. 31 und Dan. 4:7-9 betonen diekosmische Struktur des Baumes'3. Bei Ezechiel beherbergt undernahrt er die Vogel des Himmels und der. Welt. Daniel beschreibtihn als in der Mitte der Erde stehend und alle Kreatur ernahrend.

Analogien zwischen den Darstellungen im Alten und im
Neuen Testament und ausserchristlichen Vorstellungen fallen auf.Mit dem Lebensbaum sind vor allem die Gedanken des ewigenLebens und des Himmelsbaumes verbunden. Gleichzeitig ist eraber auch Symbol der standigen Erneuerung und der universalenFruchtbarkeit'.

Das Kreuzzeichen

Das Kreuz ist Bedeutungstrager in vielen Kulturen. Seine
Bedeutung beruht vor allem im ausserchristlichen Bereich auf
seinem Bezug zu den vier Himmelsrichtungen. In ihnen kommtdie raumliche Ordnung des Kosmos zum Ausdruck's Bertlingverweist in seinem Aufsatz16 auf den Zusammenhang zwischen

11. Siehe BERGEMA н., op. cit., s. 427 ff.
12. Ezechiel 41:17 ff.
13. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, cit., (Stichwort: Lebens-

baum).
14. Ibid.
15. Worterbuch der Symbolik, Hrsg. Lurker, Stuttgart 1979 (Stichwort:

Weltbild).
16. BERTLING с. T., Vierzahl, Kreuz und Mandala in Asien, in <<Bijdra-

gen tot de Taal-Land en Volkenkunde>>, 110, Den Haag 1954, S. 93-115.
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Kosmos und Kreuzform im asiatischen Raum: Das griechische
Kreuz bildet eine Figur aus zwei Achsen, die senkrecht aufeinan-
derstehen und sich im Mittelpunkt schneiden. So ergeben sich
vier gleiche Seiten, die sich auf die vier Himmelsrichtungen be-
ziehen. Der Kreuzungspunkt weist auf den Zenith. Ausser der
kosmologischen Interpretation der Kreuzform wird dem Kreuz-
zeichen auch apotropaische Kraft zugeschrieben. In Aegypten war
in vorchristlicher Zeit das Henkelkreuz dem Konig vorbehalten,
den es als Lebenszeichen begleitete. Auf koptischen Stelen findet
man dieses Kreuz wieder.

Die Begriffe "Kosmos ", "Lebenszeichen " und "Schutzzeichen"
werden auch im Christentum im Zusammenhang mit dem Kreuz
beibehalten. Es wird hier in den wichtigen literarischen Quellen
als eschatologisches Siegel, Symbol des Erlosungsereignisses und
der zu erwartenden Parusie beschrieben 17. Hierbei beruht die
Vorstellung vom eschatologischen Siegel auf Ezechiel 9:4 ff. Die
schiitzende Kraft des Kreuzzeichens ist der Grund fir seine hau-
fige Verwendung an Tiren und Fenstern. In Armenien wurden
sogar die Fenster selbst vereinzelt in der Form eines Kreuzes
gearbeitet.

Das Kreuz als Zeichen der Erlosung und der Wiederkunft
erwuchs aus dem liturgischen Brauch der Gebetsostung 18. Im
Osten wurde der II. Adventus erwartet, und das Kreuz sollte ihn
begleiten. Als Zeichen der Wiederkunft und des Menschensohnes
wird es im Neuen Testament bei Matthaus 24:30 beschrieben'.
Zumindest als Zeichen der Parusie war es im frihen Christentum
allgemein bekannt20. Hieraus entwickelte sich der Brauch, auf
der Ostwand der Hauser, in denen sich die friichristlichen Ge
meinden versammelten, ein Kreuz anzubringen. Von dort wird
es spater auf die Apsis der christlichen Basilika ibbertragen.

Enderwartung und Gebetsostung verleihen dem Kreuzzeichen
die besondere Stellung in der christlichen Kunst, die mit dem
Ende des 4. Jahrhunderts noch zunimmt?1. Dieses Jahrhundert ist
das Zeitalter der Kreuzerscheinungen. Konstantin schaut in einer
Vision vor der Schlacht an der Milvischen Bricke das heilbrin-

17. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, cit., (Stichwort: Kreuz).
18. Ibid.
19. GRILLMEYER А., Der Logos am Kreuz, Munchen 1956, s. 74.
20. Ibid., s. 69.
21. Ibid., s. 72.

7. ԲԱԶՄԱՎԷՊ 1984
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gende Zeichen. Auch durch die vermeintliche Auffindung des Кreu-zesholzes durch Kaiserin Helena nimm die Kreuzverehrung zu.Das Kreuz wird zum Symbol des Christentums schlechthin.
Kosmologische Interpretationen durch fruhchristliche Autorenund ihre Beschreibung des Kreuzes als Baum des Lebens kenn-zeichnen seine Bedeutung. So beschreibt Origines das Kreuz mitden Worten: <<... denn es hatte das Kreuz "Hohe" und "Tiefe,".Und ilber die ganze Erde breitete es sich aus, indem er ihre"Breite" und "Lange" einholte>>22. Hinzu kommt, dass vor allemin der apokryphen Literatur die Stelle der Kreuzigung als "Nabelder Erde" bezeichnet wird, an der auch der Leichnam Adams

begraben ist23.

Das Kreuz als Baum des Lebens
In der griechischen Urfassung des Neuen Testaments wird firdie Begriffe "Kreuz" und "Baum des Lebens" die gleiche Bezeich-

nung verwendet?4. Der Zugang zum Baum des Lebens im irdi-schen Paradies war den Menschen durch den Sindenfall Adamsverschlossen worden. Das Kreuz, das durch den Tod Christi zumZeichen der Todesibbrrwindung und des ewigen Lebens gewordenwar, offnete den Weg zu den Frichten des himmlischen Baumesdes Lebens. Diese Vorstellung wird zur Verbindung von Kreuzund Baum des Lebens beigetragen haben. In der patristischenLiteratur ist das Kreuz oft als Baum des Lebens beschrieben?s.Das alteste Zeugnis fir die Gleichsetzung wird in einem Traktatdes heidnischen Philosophen Kelsos ibber die gnostischeniberliefert?6. Ophiten
Besonderen Auftrieb erhielt die Lebensbaumsymbolik nachder vermeintlichen Auffindung des Kreuzesholzes in konstanti-nischer Zeit, wodurch <<der Inbegriff der Erlosung aus dem Be-reich des Geistigen in ldas Konkrete ubertragen>>? wurde. Pilger- .

22. Zitiert nach FUEGLISTER R. L., Das lebende Kreuz, Einsiedelns. 192. 1964,
23. Siehe MUELLER w., Die heilige Stadt, Stuttgart 1961, s. 179 ff.24. BERGEMA н., ор. cit., s. 503.25. Siehe FLEMMING J., Der Lebensbaum in der altchristlichen, byzan-tinischen und byzantinisch beeinflussten Kunst, Band I, II, Jena 1963,(Masch. Schrift) s. 28 ff.
26. DOELGER F. J., Beitrage zur Geschichte des Kreuzzeichens. IX, in<<aarruch fir Antike und Christentum>>. Jahrgang 10, Bonn 1967, s. 16.27. BAUERREISS R., Das Lebenszeichen. Minchen 1961, (= Veroffentlich-

ungen der Bayrischen Benediktiner Akademie, Bd. I), s. 8.
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fahrten zu den heiligen Statten fanden nun in grosser Menge statt.
Hier befanden sich die Reliquie des Kreuzes und ein Votivkreuz,
das Konstantin auf der Stelle der Kreuzauffindung hatte aufrich-
ten lassen. Die Beschreibungen des Kreuzes als Baum des Lebens
in der fruhchristlichen Literatur und der Standort des Kreuzes
auf dem Mittelpunkt der Erde verfuirree zu einer Gleichsetzung
des Kreuzes mit dem Lebensbaum in der Mitte des Paradieses.

Fur die Gleichsetzung von Kreuz und Baum des Lebens ist
1. Kor. 15:21, 22 von Bedeutung: <Denn da der Tod durch einen
Menschen (gekommen ist), so auch durch einen Menschen die
Auferstehung der Toten. Wie namlich in Adam alle sterben, so
werden in Christus alle lebendig gemacht werden>>. Zwar wer-
den hier weder das Kreuz noch der Baum des Lebens namentlich
erwahnt, doch liegt eine solche Ausdeutung bei der Gegenibber-
stellung von Christus und Adam nahe?8. Adam hatte den Weg zum
irdischen Baum des Lebens durch die Uebertretung des Verbotes
versperrt; Christus machte durch seinen Kreuzestod den himmli-
schen Baum erreichbar. Weitere Analogien zwischen Adam und
Christus verstarken die Zusammengehorigkeit: Christus ist wie
Adam ohne Vater gezeugt; wie aus Adams Rippe die Menschheit
hervorging, so wurde aus Christi Seitenwunde die Kirche gebo-
ren; Adam wurde am sechsten Tag geschaffen, wahrend Christus
am sechsten Tage starb29.

Orientalische Legenden beschreiben die Verbindung des er-
sten und zweiten Adam so, dass der primus Adam unterhalb der
Kreuzigungsstelle bergraben liegt und auf die Erlosung wartet,
die ihm durch den ersten Blutstropfen des gekreuzigten Christus
zuteil wird. Wie der Leichnam Adam zum "Nabel der Erde"
gelangt und dort die "Versohnung" stattfindet, wird in den ar-
menischen Adamschriften geschildert3o Adam, aus dem Paradies
vertrieben, lebte 830 Jahre in Trauer auf der Erde. Als nach sei-
nem und Evas Tod 3000 Jahre und 12 Tage vergangen waren, kam
die Sundflut, und Noe nahm die beiden Korper auf die Arche.
Nach dem Ende der Sinnflut vertraute er die beiden Leichname

28. DOELGER F. J., art. cit.,s .18.
29. BANDMANN G., Zur Deutung des Mainzer Kopfes mit der Binde,

in <<Zeitschrift fir Kunstwissenschaft>>, Band x, Jahrg. 1956, Berlin,s. 161.
30. PREUSCHEN Е., Die apokryphen gnostischen Adamschriften, aus dem

Armenischen ubersetzt und untersucht, Giessen 1900, (Sonderdruck
aus der Festschrift fir Bernhard Stade), s. 41-46.
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seinem Sohn Sem an. Dieser begrub Eva in einer Grotte zu Beth-
lehem, wo spater Christus von der Jungfrau Maria geboren wer-den sollte. <<Und den Adam legte er nieder auf Golgatha, wo Chris-tus von den Juden gekreuzigt wurde liber dem Haupte des Adam.Und er machte die Versohnung auf dem Nabel der Erde>>31 Gol-
gatha wird als Mittelpunkt der Welt beschrieben, der den Leich-
nam Adams und das Kreuz Christi tragt. Der erste Tropfen desBlutes Christi fallt auf den Urmenschen und -die Heilsgeschichte
beginnt in der kosmischen Mitte32.

Auf den Bezug Adams zum Kosmos verweist auch das syrische Schatzhohlenbuch, auf das weiter unten eingegangen wird.
Die Adamschriften waren von grosser Bedeutung fir die arme-
nischen Kinstler. Besonders auf den Kreuzsteinen findet man
neben der Kreuzesdarstellung Motive, die auf jene Schriften ver-
weisen und das Kreuz als kosmischen Lebensbaum interpretieren.Auf diese Motive soll im nachsten Abschnitt naher eingegangen
werden. Der Baum des Lebens ist in der Bibel vor allem Symboldes Paradieses und der Endzeit. In der patristischen Literatur
wird er ebenso wie das Kreuz zum Heils- und Siegeszeichen?.
Kreuz und Baum sind austauschbar geworden.

Zur Darstellung der Lebensbaumkreuze
In frihchristlicher Zeit entwickeln sich zwei Arten von Le

bensbaumdarstellungen: auf der einen Seite der botanisch be-
stimmbare Baum, auf der anderen Seite die Kreuzesform. Bei den
botanisch bestimmbaren Lebensbaumen werden einige Baume
bzw. Pflanzen bevorzugt verwendet, so zum Beispiel die Wein-
ranke und die Palme (Abb. 10). Auf einem Sarkophag im Маи-
soleum der Galla Placidia ist eine Palme abgebildet. Sie wirdals Lebensbaum gekennzeichnet durch die beiden Lammer, die
sich ihren Frichten nahern. Die ersten Lebensbaumdarstellungenin Form botanisch bestimmbarer Baume sind um 330 ո. Chr. nach-
weisbar34

Fur den Lebensbaum in Kreuzgestalt vermutet Flemming
erste Beispiele um 360 n. Chr. Diese Annahme lasst sich durch
eine in das Jahr 361 datierte Reliefplatte aus Alc'k', Armenien,

31. PREUSCHEN Е., op. cit.,s. 46.
32. MUELLER w., Die heilige Stadt, Stuttgart 1961, s. 181
33. FLEMMING J., op. cit.,s. 29.
34. FLEMMING J., op cit., s. 545.

belegen (Abb. 14). Bei dieser Platte handelt es sich um die fri--
heste nachweisbare Darstellung dieser Art. Auf ihr ist das in
einem Kreis eingeschriebene Kreuz als Lebensbaum charakteri-
siert durch zwei Vogel, die an Fricctten oder Blattern picken. Die
Frichte bzw. Blatter entspringen dem Kreuz. Unterhalb des Quer-
balkens sind zwei Rosetten dargestellt, die dem Kreuz als Him-
melsblumen hinzugefugt sind und seine kosmische Bedeutung
betonen.

Die Lebensbaumdarstellungen als Kreuz konnen in zwei Ка-
tegorien unterteilt werden: Kreuzdarstellungen als Baum und das
Kreuz mit vegetabilen Beigaben's.

Kreuzdarstellungen der ersten Gruppen kommen in Arme-
nien nicht vor, doch soll zur Erlauterung des Begriffes das Palm-
schuppenkreuz auf den Oelampullen von Monza dienen (Abb. 11).

Bei der zweiten Gruppe begleiten Teile von Baumen oder
Pflanzen das Kreuz, zum Beispiel Blatter und Frichte, selten
Bliten. Fricctte sind Trager der lebensspendenden Kraft und
werden als solche schon in der Genesis beschrieben. Die Friichte
werden stilisiert als einfache runde, ovale oder spitzovale Gebilde
an den Enden der Kreuzesbalken. Reil versteht die runden For-

men als Granatapfel und als "nourriture celeste ո36. Nach Flem-
ming haben auch die spitzovalen diese Bedeutung. Sie symboli-
sieren Friichte; ihr Umriss dirfte durch die Form der Feige, der
Mandel loder des Pinienzapfens bestimmt sein37.

In Armenien sind auf zahlreichen Kreuzsteinen die Balken-
enden der Kreuze mit solchen spitzovalen oder runden Formen
geschmickt (Abb. 5, 6). Neben den stilisierten Frichten an den
Enden der Kreuzesbalken konnen auch solche auftreten, die mit
einiger Sicherheit botanisch bestimmbar sind. So erscheinen zum
Beispiel auf einem Kreuzstein im Hof der Gayiane-Kirche zu Ej-
miacin Weintrauben neben den hoch-stilisierten Frichten an den
Enden der Kreuzesbalken (Abb. 8, 21). Ein weiteres Beispiel,
wenn auch weniger eindeutig bestimmbar, bildet der Kreuzstein
von Mec-Masra. Die jedoch auffallendste Beigabe zum Kreuz
in Armenien ist die Palmette (Abb. 3), wie sie beispielhaft auf
mehreren Steinen der Klosterkirche von Halbat dargestellt ist
(Abb. 4).
35. Das Kreuz kann auch ohne vegetabile Beigaben als Lebensbaum da

durch bezeichnet sein, dass Tiere, in der Regel Vogel, am Kreuz picken.

36. Reil zitiert nach FLEMMING J., op. cit. s. 167.
37. Ibid., s. 167 f.
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Alle diese vegetabilen Beigaben kennzeichnen das Kreuz alsLebensbaum. Solche Kreuze werden auch Blitenkreuze genannt38.
Flemming hat die Kreuze mit vegetabilen Beigaben in vier

Gruppen gegliedert und die Sinndeutungen der pflanzlichen Zи-gaben untersucht:
1. Das Kreuz in der Wellenranke.
2. Kreuze mit Blattern ohne Ranken, die wie ein Kelch das ganzeKreuz oder nur seinen Fuss umgeben.
3. Kreuze mit einem mehrteiligen kandelaberartigen Pflanzenun-terbau.
4. Kreuze, die von zwei selbstandigen Ranken- oder Kandela-

berpflanzen flankiert werden3..

Das Kreuz in der Wellenranke deutet sie als den ibbernatir-lichen kosmischen Lebensbaum, dessen Aeste als Ranken die ge-samte Welt umfassen. Als Beispiel hierfir verweist sie auf das
Apsismosaik in s. Clemente zu Rom (Abb. 12).

Das Kreuz im Blattkelch ahnelt in seiner Struktur dem Kreuzin der Rankenpflanze. Die Vorstellung vom ewigen Leben ist auchhier vorhanden, doch verneint Flemming den kosmischen Cha-rakter des Kreuzes.
IDas Kreuz auf dem Pflanzenkandelaber findet man haufigin der armenischen Buchmalerei. Seine Bedeutung ist nach Flem

ming identisch mit dem Kreuz im Blattkelch.
Das Kreuz zwischen selbstandigen Ranken- oder Kandela-

berpflanzen ist <<sowohl der Baum in der Mitte der anderen Baume
des Paradieses als auch der kosmische Baum, der alle Einzel-
pflanzen wie Triebe in sich fasst>>0

Auf armenischen Kreuzsteinen wird das Kreuz haufig durch
einen Blattkelch eingefasst (Abb. 21, 23). Der Blattkelch wirdin der Regel durch eine umgekehrte Palmette gebildet. Flemming
bericksichtigt die armenischen Kreuzsteine in ihrer Arbeit zwar

I

nicht, jedoch sind viele ihrer Ueberlegungen auf diese Kreuz-
steine ibbrrtragbar. Sie nimmt an, dass das Kreuz im Blattkelch
eine Nachfolge der antiken Tradition von Bildnissen im Blatter-
kelch ist41. Der Blatterkelch in der Bildniskunst war Jenseit-,
Segens und Gluckssymbol. Er zierte vor allem die Bilder der
Gotter, verehrter Verstorbener und vergotteter Herrscher. Dieses
Motiv wurde durch die christliche Kunst adoptiert und fir die
Kreuzdarstellung, die als Christussymbol galt, verwendet. Somit
ist es naheliegend, die Palmette auf armenischen Kreuzsteinen als
Jenseitssymbol und Zeichen des ewigen Lebens zu interpretieren.
Die Palmette ist Abbreviatur des Lebensbaumes. Weitere Beiga-
ben wie Zikkurat, Kreisgebilde und Adamsschadel, die den kos-
mischen Charakter betonen, werden weiter unten behandelt.

Neben dem Kreuz im Blattkelch treten auf armenischen
Kreuzsteinen auch Darstellungen auf, die das Kreuz in der Wel-
lenranke zeigen (Abb. 19). Auf dem Stein von Kotayk' wird das
Kreuz von Bandgeschlingen umrankt. Sie verweisen nach Flem-
ming auf den Lebensbaum, dessen Ranken die gesamte Welt um-
klammern.

Die haufige Verwendung des Lebensbaumes auf Grabdenkma-
lern war wahrscheinlich zunachst theologisch begrinnet*2. Als
Symbol der Todesilberwindung und des ewigen Lebens war er
fur diese Verwendung pradestiniert. Auch wurde der Baum des
Lebens oft ubbrr Turen an sakralen Bauwerken angebracht*3.
Neben der Feststellung jedoch, an welchem Ort die Darstellung
erscheint, ist es auch wichtig, die mitabgebildeten Motive in die
Betrachtung einzubeziehen, um Kreuzes- oder Baumdarstellungen
als Abbild des Lebensbaumes interpretieren zu konnen.

38.

39.

40.

Vergl. BAUERREISS R., Arbor vitae, Der Lebensbaum und seine
Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendlandes,
Minchen 1938, (= Abhandlungen der Bayrischen Benediktiner Akade-
mie, Bd. III), s. 12-16.
FLEMMING J., Kreuz und Pflanzenornament, in <<Byzantinoslavica>>,ххх (1969), Prag, s. 89 ff.
Ibid., S. 107.

41.
42.
43.

Ibid., s. 96.
FLEMMING J., Der Lebensbaum, cit., s. 547.
Ibid., s. 547.
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ZUR HERLEITUNG UND INTERPRETATION
DER MOTIVE DER MITTELALTERLICHEN

ARMENISCHEN KREUZSTEINE

Stufengebilde und Adamschadel
Die Zikkurat war in der Vorstellung der alten Kulturvolker

Mesopotamiens die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Derkinstliche Stufenberg symbolisierte das Band zwischen beidenSpharen und bildete einen Teil der "Symbolik des Zentrums".+Auf seinem Gipfel stand ein Tempel, der den Ueberirdischen, denGottern, gehorte; am Fusse des Berges wohnten die Irdischen,die Menschen.
Im Christentum ist der Ort Jerusalem die Himmel und Erdeverbindende Leiter. Hier befindet sich der Hugel Golgatha, derals "Nabel der Erde" Neugeburt und neues Bewusstsein sichert*sIm Ritual des Christentums ist jedoch jede Kirche ein Ort, wowahrend der Messe Himmel und Erde miteinander verbundensind, weil die Himmlischen mit den Irdischen gemeinsam an ihrteilnehmen.
Auf den armenischen Kreuzsteinen stellt das Stufengebildedie Abbreviatur des Golgatha-Hugels dar46 (Abb. 16, 23). In Ar-menien begegnet man der Form des dreifach abgestuften Bergesals Motiv der bildenden Kunst schon in den Palasten der urarta-ischen Zeit47. Das Zikkuratmotiv auf den Kreuzsteinen verweistauf die Himmel und Erde verbindende Symbolik und gleichzeitigauf das Ereignis auf dem Golgatha-Hugel und die damit verbun-dene Heilsbedeutung firr die Welt. Das Motiv unterstreicht im

Zusammenhang mit anderen symbolischen Formen die kosmische
Qualitat des Lebensbaumes.

In der armenischen apokryphen Literatur wird die Kreuzi-
gungsstelle als "Nabel der Erde" beschrieben, wo Adam begraben
44. ELIADE М., Schamanismus und archaische Ekstasetechnik, Frankf./M, 1975, s. 25.
45. ELIADE м., Die Religionen und das Heilige, Darmstadt 1976, s. 265 ff.46. ELBERN V. н., Elemente der Zierkunst in der armenischen Baukunst,in <<The Second International Symposium on Armenian Art>>, Collec-tion of Reports, vol. III, Yerevan 1981, s. 364.
47. HANCAR F., Das urartaische Lebensbaumotiv, in <<ranica antiqua>>,vI (1966), Leiden, s. 96 und Fig. 1.

und erlost ist. Vereinzelt wird auf den Kreuzsteinen unterhalb
der Zikkurat der Schadel Adams dargestellt. Aber auch ohne die-
sen ausdrucklichen Verweis wird man die Zikkurat als Hinweis
auf den "Nabel der Erde" und die Neugeburt Adams verstanden
haben. Das Zikkuratmotiv und den damit verbundenen Erlosungs-
gedanken findet man auch in den armenischen Handschriften und
in der Architektur wieder48.

Die Verbindung des Zikkuratmotivs mit Adam unterstreicht
die weltumfassende Heilsbedeutung des Erlosungstodes. In Adams
Namen verbinden sich die vier Himmelsrichtungen, weil die
griechischen Anfangsbuchstaben fir Norden, Osten, Westen und
Suden den Namen Adam bilden. Doch nicht nur die raumliche
Ordnung des Kosmos kommt in Adam zum Ausdruck, auch die
stoffliche Ordnung wird durch ihn symbolisiert: er ist aus den
vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft geformt, wie es
im syrischen Schatzhohlenbuch beschrieben ist, das in Armenien
als bekannt vorausgesetzt werden kann49.

Die Zikkurat ist auch von Bedeutung fir die Interpretation
der beiden kleineren Kreuze (Abb. 26), die auf verschiedenen
Kreuzsteinen das Lebensbaumkreuz flankieren und oft von zwei
Handen gehalten werden. Diese begleitenden Kreuze stellen nicht
das historische Ereignis dar, sondern verweisen auf die Erlosung
und Auferstehung Adams als Stellvertreter der gesamten Mensch-
heit. In Byzanz wurde diese Idee bereits im 9. Jahrhundert in
einer Darstellung verbildlicht. Es handelt sich hierbei um ein Еl-
fenbeinkastchen (Abb. 28), das den sich am Kreuz emporziehen-
den Adam zeigtso Der Moment der Erlosung und Auferstehung
des primus Adam wird in diesem Bild festgehalten.

Byzantinische Kunstprodukte dirften auch in Armenien be-
kannt gewesen sein, da ibber viele Jahrhunderte hinweg enge kul-
turelle, wirtschaftliche und politische Beziehungen bestanden ha-
ben. Wenn auch die Beschlisse des Konzils zu Chalcedon (451)
besonders wegen der unterschiedlichen christologischen Positio-
nen etwa 100 Jahre spater zur Abspaltung der Armenisch-Apos-
tolischen Kirche fiihrten, so werden diese jedoch kaum Einfluss

48. ELBERN V. н., art. cit., s. 1 ff.
49. BANDMANN G., Zur Deutung des Mainzer Kopfes mit der Binde,

cit., s. 162 ff.
50. Vergl. SCHILLER G., Ikonographie der christlichen Kunst, Band 2,

Gitersloh 1968, s. 109.
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auf die Adam-Christus-Typologie gehabt haben, da Adam sowohlin Armenien als auch in Byzanz als erster erloster Mensch ver-standen wurde.

Der Gedanke der Erlosung Adams durch das Kreuz wird be-sonders augenfallig auf einem Kreuzstein des 17. Jahrhundertsin Dschulfa dargestellt (Abb. 15). Adam, symbolisiert durch den
Adamsschadel, ergreift mit jeder Hand ein Kreuz. Zweifellos stehtdiese relativ spate Arbeit in der Tradition jener mittelalterlichen
Darstellungen, die jeweils paarweise zwei von Handen umfassteKreuze zeigen.

Nach dem bisher Gesagten kann die Frage, ob es sich bei den
beiden kleineren, begleitenden Kreuzen auf armenischen Kreuz-
steinen etwa um die Darstellung der Schacherkreuze handelt,
verneint werden. Das Bild Adams, der sich an den Schacherkreu-
zen emporzieht, scheint wenig sinnvoll. Es ist bei diesen Dreier-
gruppen also nicht das historische Ereignis gemeint, sondern diekleineren Kreuze stehen in ihrer Funktion als-Heilszeichen.

Auf einem Kreuzstein in Elegnajor (Abb. 30) sind zulsatzlich zu den beiden Kreuzen, die unterhalb des Querbalkens
von zwei Handen gehalten werden, zwei weitere Kreuze ober-
halb dieses Balkens dargestellt. Man ist versucht, in diesem Fall,den Querbalken als Trennung zwischen irdischer und himmli-
scher Sphare zu deuten'1. Demnach konnte es sich bei den oberen
Kreuzen um Zeichen handeln, die den ins himmlische Paradies
versetzten auferstandenen Adam symbolisieren. Auch hier also
erscheint eine Deutung als Schacherkreuze wenig sinnvoll, denn
nur einer der Schacher erreicht das Himmelreich3".

Gleichwohl gibt es Darstellungen, die sich auf das historische
Golgatha-Geschehen beziehen. Man findet sie auf Oelampullen,

51. Bauerreiss verweist darauf, dass das Motiv der Rosette sowohl ober-halb als auch unterhalb des Querbalkens auftreten kann; eine im o-beren Bereich dargestellte Rosette sieht er als Zeichen des Himm-lischen, besonders des Mondes wie auch der Sonne (Sonnenrad); un-terhalb des Querbalkens deutet er die Rosette als Hinweis auf dasirdische Paradies (Cherubsrad). (BAUERREISS R., op. cit., s. 38).Auch in Armenien wird diese Einteilung verwendet; so auf dem
Amenap'rkic'-Stein von Halbat, wo unterhalb des Balkens vier
Gestalten das irdische Geschehen begleiten. Oberhalb des Balkensist die himmlische Sphare mit Engeln dargestellt.52. Siehe Lukas 23:39-43.

die in Palastina gefertigt und den Pilgern an den heiligen Statten
verkauft wurden. Auf der schon oben erwahnten Oelampulle von
Monza (Abb. 11) ist das Palmschuppenkreuz zwischen den beiden
Kreuzen mit den Schachern dargestellt. Oberhalb des mittleren
Kreuzes ist das Christusantlitz abgebildet; dieses mittlere Kreuz
wird auf den Umschriften der Ampulle als Baum des Lebens be-
zeichnet. Wenn auch auf armenischen Kreuzsteinen wie auf ра-
lastinensischen Oelampullen das mittlere Kreuz als Baum des
Lebens gekennzeichnet ist, so handelt es sich bei den begleiten-
den, kleineren Kreuzen doch um zwei verschiedene Inhalte.

In diesem Zusammenhang ist ein merowingischer Gurtelbe-
schlag im Musee des Beaux Arts in Lyon auffallend (Abb. 25) 33.
Auf diesem Beschlag sind im unteren Teil drei Kopfe neben jeweils
zwei erhobenen Armen und Handen dargestellt, wobei der mitt-
lere Kopf die beiden seitlichen an Grosse erheblich uberragt.
Oberhalb dieses Kopfes ist ein Tier abgebildet. Elbern <ist ver-
sucht>>, den grossen Orans in der Mitte als Christus, das Tier als
Agnus Dei zu deuten'4. Gegen diese Vorstellung lassen sich je-
doch Ueberlegungen anfiirren, die auf eine andere Deutung wei-
sen. Fir alle Darstellungen des Lamm Gottes sind zur Interpre-
tation die biblischen Quellen Joh. 1:29, <<Siehe, das Lamm Gottes,
das die Sinde der Welt wegnimmt>>, und die Apokalypse wesens-
bestimmend5. Das Lamm ist Hinweis auf das Blut Christi und
verweist auf seine Kreuzigung und die Erlosung der Menschheit
durch Christi Tod. Auf den Beschlag aus Lyon angewandt bedeu-
tet dieser Gedanke, dass unter dem Lamm Gottes Adam in Er-
wartung der Auferstehung dargestellt ist. Das Lamm symbolisiert
die Erlosung, die Orantenhaltung verweist auf die Auferstehung.
Die verhaltnismassig grosse Gestalt Adams kann durch seine be-
sondere Stellung in der Heilsgeschichte begrindet werden. Die
kleineren Figuren wirden somit 'als Abbreviatur der ubrigen
Menschen und ihrer Auferstehung dienen.

Auch im koptischen Aegypten waren Darstellungen von
Oranten bekannt, bei denen die Gestalten von jeweils zwei Kreu-

53. Sowohl in Kleinasien als auch in Lyon hat Irenaus missioniert, der
in seinen Schriften Adam und Christus gegeniiberstellt (Siehe BER-
GEMA н., op. cit.,s. 505).

54. ELBERN v. н., Das erste Jahrtausend, Band I, Disseldorf 1962, s. 461.
55. Lexikon der christlichen Ikonographie, Hrsg. Е. Kirschbaum, Band 3,

Freiburg 1971 (Stichwort: Lamm).
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zen begleitet wurden (Abb. 27). So ist auf einer Grabstele imMusee Copte in Kairo eine Orantin mit zwei Kreuzen oberhalbihrer Hande dargestellt.

Geometrische Figuren
Auf armenischen Kreuzsteinen sind oft Kreisgebilde und aufdie Vierzahl bezogene geometrische Figuren dargestellt (Abb. 17,21). Sie sind haufig aus Flechtwerk gebildet oder mit Flechtband-

muster gefillt. Die Zahl Vier und die darauf aufbauenden geo-metrischen Figuren erfuhren im Christentum sowohl kosmologi-sche als auch heilswirkende Interpretation. Die in ihr enthaltenen
Hinweise auf die vier Elemente, die vier Evangelisten, die vier
Paradiesflusse und die vier Himmelsrichtungen machten sie zur
Weltzahl. In Armenien war die Zahl Vier mit einer Reihe vonInhalten verbunden, die zum Teil aus dem vorchristlichen Arme-
nien ibberliefert sind. Andererseits wurden auch neue, christliche
Interpretationen vorgenommen.

Im vorchristlichen Armenien und im zoroastrischen Persien
war es besonders der Hinweis auf die vier Elemente, welcher der
Vierzahl grosse Bedeutung innerhalb des religiosen Weltbildes
verlieh.

Im christlichen Armenien behalt die Vorstellung von den vier
Elementen ihre Bedeutung firr das geltende. Weltbild und wirkt
auch auf weitere Gebiete der Wissenschaft%. Armenische litera-
rische Ueberlieferungen bezeugen die Bedeutung der Zahl Vier
und der aus ihr abgeleiteten geometrischen Figuren. Von Vardan
Aygekc"i ist ibberliefert: <Das Viereck bedeutet die Welt, es nimm
auf die vier Himmelscrichtungen Bezug>>7 Nerses Snorhali ver-
kindet: <Alle Quadrate sind anbetungswirdig>>: . Damit wird dem
Quadrat auch heilswirkende Kraft zugesprochen. Solche Aeusse-
rungen armenischer Theologen lassen durchschimmern, warum
aus der Vierzahl abgeleitete geometrische Figuren so haufig dar-
gestellt sind. Nicht nur auf den Kreuzsteinen, auch in der Bau-

56. So griindete der im Mittelalter lebende Arzt Amir Tovlat' seine
Heilkunde auf die vier Elemente. Diese teilte er in zwei Gruppen:
leichte Elemente: Feuer und Wind; schwere Elemente: Erde und Was-
ser. (HAGHNAZARIAN А., Das armenische Thaddauskloster in der
Provinz Westaserbaidjan in Iran, Diss., Aachen 1973, s. 172).

57. Zitiert nach HAGHNAZARIAN А., op. cit., s. 172.
58. Zitiert nach HAGHNAZARIAN А., op. cit., s. 172.
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ornamentik armenischer Kirchen werden derartige Motive oft
verwendet.

Auf einem Kreuzstein in Gelard (Abb. 31) wird der Sockel
des Lebensbaumkreuzes und der beiden begleitenden Kreuzzei-
chen durch einen Rhombus dargestellt. Diese Figur ist an der
unteren Seite durch zwei Dreiecke zum Finfeck erganzt, so dass
die Form eines stilisierten Hugels entsteht. Finfeckigen Gebil-
den, bei denen der Rhombus haufig nur virtuell vorhanden ist,
begegnet man an diesen Stellen der Kreuzsteine oft. Als Beispiel
ein weiterer Kreuzstein aus Gelard (Abb. 24), bei dem der im
Finfeck virtuell vorhandene Rhombus als Weltdiagramms" die
Zikkurat ersetzt. Bei diesem Beispiel stehen die begleitenden,
kleineren Kreuze auf Sockeln, die von Rhomben mit eingeschrie-
benen griechischen Kreuzen gebildet sind.

Neben Quadrat und Rhombus werden auch Kreisgebilde an
Stelle der Zikkurat oder in Verbindung mit ihr dargestellt. Der
Kreis, der auf das Weltganze verweist, wird uberall dort ver-
wendet, wo in den Mythen das Bild der Weltachse (Weltenberg,
Weltenbaum) oder des Erdnabels gebraucht wird, weil hier der
Gedanke an die Kreis- oder Kugelgestalt des Kosmos zugrunde
liegt (Abb. 33) 60. Auf dem Kreuzstein in Kez'aris werden die
vier Himmelsrichtungen und somit das Weltganze betont durch
das griechische Kreuz, das dem Kreisgebilde eingefugt ist. Im Mit-

telalter war der viergeteilte Kreis auch eine Abbreviatur der hei-

ligen Stadt Jerusalem, die als Mittelpunkt der viergeteilten Welt

galt6.. Daneben wird in allen Kulturen auch die Sonne als Kreis
dargestellt.. Dieser Kreis wird haufig als Wirbel abgebildet, der
das Erscheinen im Osten und das Untergehen im Westen symboli-

siert und Zeichen der standigen Erneuerung ist. Eng verwandt
mit dem Wirbel ist das Rad. Es diente zur Darstellung der Winde,

der Fortuna, des Mondes und. der Sonne. Auch die Welt wurde

als Rad gedacht. Auf dem Kreuzstein in Azizbekov (Abb. 7) ist
unterhalb des Kreuzes eine relativ grosse Wirbelrosette abgebil-
det, die als Hinweis auf das Weltrad zu verstehen ist. Das Welt-

59. Lexikon der christlichen Ikonographie, cit., (Stichwort: Weltall, Welt-
bild). 197960. Worterbuch der Symbolik, Hrsg. м. Lurker, Stuttgart (Stich-
wort: Weltbild).

61. MUELLER W., op. cit., s. 54.
62. SCHRAMM P. Е., Sphaire-Globus-Reichsapfe Stuttgart 1958, s. 39
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rad komm auch im armenischen Volksglauben vor63. In Verbin-dung mit dem Kreuz verweist es auf die Bedeutung des Heilsge-schehnisses fir die gesamte Welt.

Das Flechtwerk

Armenische Kreuzsteine sind haufig mit Flechtwerkmotiven
verziert. Einfaches Flechtwerk, komplizierte Knoten und Band-
geschlinge ibberziehen flligranhaft den Kreuzstein (Abb. 29). Vorallem das Knotenmotiv hat in der bildenden Kunst neben seiner
schmuckenden Funktion auch eine magische Interpretation erfah
ren. Aus der Antike sind Knoten bekannt, die eindeutig apotro-paische Funktion hatten. Sie sind aus dem Totenkult uberliefert,
wo sie als Schutzzeichen fir den Grabbesucher dienten.4.

Auch im Christentum werden Knotenmotive im sakralen Bereich verwendet. Dort findet man sie haufig in der Portalzone,eine Stelle, die vermuten lasst, dass dem Motiv auch eine unheil-
abwehrende Funktion zugedacht ist6s_ Einige Knotenformen ha-
ben jedoch eindeutig besondere Bedeutung. So wird zum Beispielder Dreischlingenknoten als Dreifaltigkeitssymbol interpretiert6.In Armenien wird in der sakralen Baukunst das Knotenmotiv
zwar auch verwendet, doch ibbrrwiegen bei weitem Flechtwerk-
muster. Die Tamboure der alteren Thaddauskirche des gleichna-
migen Klosters, der Kirchen von Eivard, Ejmiacin und Ge-lard sind mit Flechtbandern umzogen. Der Tambour ist oft die
einzige Lichtquelle und signifikantes Merkmal des armenischen
Kirchengebaudes. Die Verwendung des Flechtwerks an dieser
Stelle zeugt von der Bedeutung dieses Motivs.

Aus dem liturgischen Brauchtum der armenischen Kirche ist
die Bedeutung der Flechte ibberliefert. Das Taufritual sieht vor,dass der Priester eine Flechte (Narot) windet, die aus roten und
weissen Bandern besteht. Diese symbolisieren <<das lebensspen-
dende Blut und Wasser . . . >die aus der Seite Christi kamen, als
der Speer sie durchbohrte>>... Sowohl der Flechte als auch dem
63. EISLER R., Orphisch-dionysische Mysteriengedanken, Hildesheim 1966,s. 91, Anm. 2.

64. ZISCHKA Ս., Zur sakralen und profanen Anwendung des Knoten-
motivs als magisches Mittel, Symbol oder Dekor, Minchen 1977, s. 17.65. ZISCHKA Ս., op. cit., s. 3.

66. ZISCHKA Ս., op. cit.,s. 5.
67. BARONIAN z., Die Liturgie der Armenisch-Apostolischen Kirche,in: HEYER м., Die Kirche Armeniens, Stuttgart 1978, s. 105.

Kreuz werden in Armenien lebensspendende Kraft zugeschrieben.
Beide verweisen auf die Erlosung durch Christi Tod.

Auf armenischen Kreuzsteinen wechseln einfaches und kom-
pliziertes Flechtwerk. Die Verwendung der Flechtwerkmuster
beschrankt sich nicht auf bestimmte Teile des Kreuzsteins. So
trifft man Bandgeschlinge-Flechtwerk sowohl als Beigabe des
Kreuzes als auch bei der Darstellung der Zikkurat an (Abb. 19,
21). Mehrriemiges Flechtwerk kann als Umrahmung des Steines
verwendet sein. Stellenweise bildet es auch die Kreuze selbst
(Abb. 4). Knotenmotive treten oft in der Umrahmung des Kreuz-
steines auf, sind aber nicht darauf beschrankt. Man findet sie auch
in den Kreisgebilden. In einigen Fallen werden auch ornamentale
Kreuzunterbauten daraus gebildet (Abb. 20).

Die Frage, ob Knoten- und Flechtwerkmuster auf den Kreuz-
steinen Bedeutungstrager sind, bleibt zwar ungeklart, doch kann
man davon ausgehen, dass sie durch ihre Verbindung mit dem
Kreuz mehr als nur ornamentale Funktion haben. Eine apotro-
paische Bedeutung kann vielleicht fir die Knotendarstellungen
in der Bordire angenommen werden. Die Kreuzsteine waren hau-
fig Grabsteine, und Knotenmotive haben hier moglicherweise wie
in der Antike unheilabwehrende Funktion, die sich jedoch im
christlichen Armenien auf den Toten selbst bezog.

Die Palmette
Die Palmette wird in der Ornamentik sowohl des Abendlan-

des als auch des vorderen Orients haufig dargestellt. Die Frage
der Herkunft des Motivs ist ungeklart. Lurker verweist auf den
Orient als Heimatsort der Palmette, die erst mit den Etruskern
in Italien heimisch wurde68. Erdmann glaubt, dass die Palmette
aus dem Westen kommt, aber ihrerseits einst von der griechischen
Kunst aus dem vorderasiatischen Raum ibbrrnommen wurde69

Die Halbpalmette ist in der armenischen Ornamentik ein oft
dargestelltes Pflanzenmotiv. Schon bevor die Armenier das Ge-
biet zwischen dem Sevansee, dem Urmiasee und dem Vansee be-
siedelten, war die Palmette in diesem geographischen Raum hei-
misch. Sie wurde bei den Urartaern als Lebensbaumabbreviatur

68. LURKER M., Der Baum in Glauben, Kunst unter besonderer Berick-
sichtigung der Werke des Hieronymus Bosch, Baden-Baden 1976, S. 47.

69. ERDMANN к., Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden, Berlin 1943,
s. 75.
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verwendet70 Das urartaische Motiv hatte zugleich apotropaischeFunktion'' Als die Armenier im 6. Jahrhundert v. Chr. in dasGebiet der Urartaer vordrangen, wurden sie hier mit der Pal-mette und ihrer Lebensbaumsymbolik bekannt.
Das Kreuz als Baum des Lebens wird haufig im Blattkelch

dargestellt?. Der Blattkelch wird auf den Kreuzsteinen vorwie-
gend durch eine gesprengte Palmette gebildet. Das Kreuz auf
dem fruhen Kreuzstein von MMc-Masra (881) (Abb. 3) wird
von zwei Halbpalmetten unterhalb des Querbalkens begleitet. Beidiesen Halbpalmetten scheint jedoch die dekorative Funktion in
den Vordergrund gestellt. Sie bestehen aus jeweils einer Halfteder siebenteiligen Palmette mit eingerolltem unteren Blatt, sindnicht mit dem Kreuz verbunden und bilden keinen Blattkelch.
Diese Form der Halbpalmette ist verwandt mit Palmettenmotiven
aus der sassanidischen Kunst. In der sassanidischen Ornamentik
nehmen pflanzliche Motive einen wesentlich grosseren Raum einals die geometrischen. Von den Pflanzenmotiven wird die Pal- ևmette am haufigsten dargestellt (Abb. 35, 36) 73_ Sie ist finf-,
sieben-, selten mehrteilig mit eingerollten unteren Blattern. Die Abb. I Abb. 2
gesprengte Palmette kann als Basis einer Vollpalmette dienen.In Armenien dient sie jedoch als Basis des Kreuzes. Dort entwik-kelt sich die Gestalt der Palmette im Laufe der Zeit von einer
wirklichkeitsnahen zur hoch-stilisierten Form. Stilisierte umge-kehrte Palmetten sind schon mi- 11. Jahrhundert dargestellt, wie
ein Kreuzstein der Kat'olike-Kirche belegt (Abb. 18).

Ein uraltes Motiv des Orients ist das Bild des Lebensbaumes,
an dessen Wurzeln Wasser entspring. Die umgekehrte Palmette
dient zur Darstellung der Wurzeln. Durch islamische Stoffe ge-
langte dieses Motiv nach Byzanz. So finden wir auf einer Bris-
tungsplatte des 10./11. Jahrhunderts (Abb. 22) zwei Lowen zuden Seiten eines Lebensbaumes dargestellt, an dessen Wurzelnin Form einer umgekehrten Palmette Wasser fliesst74 Das Wasser

70.

71.
72.

73.
74.

HANCAR F., Das urartaische Lebensbaummotiv, in <<Iranica antiqua>>cit., s. 96.
HANCAR F., art. cit., s. 92 ff.
Auf die Tradition der Bildnisse im Blattkelch wurde bereits im erstenAbschnitt eingegangen.

ERDMANN к., ор. cit.,s. 73.
VOLBACH w. F., Byzanz und der christliche Osten, (= Propylaen
Kunstgeschichte. Bd. :)), Berlin 1968, s. 236.
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symbolisiert die Ursubstanz, der alles entspringt und in die alles
zurickkehrt7.. Als kosmogonisches Symbol wird das Wasser zum
magischen Ritual bevorzugt benutzt. Das Wasser heilt, verjingt
und spendet ewiges Dasein, weil es Kraft, Leben und Ewigkeit
ausdrickt. Es reinigt und erneuert. Im Christentum ist die Taufe
Mittel der Reinigung und Wiederbelebung. Durch die Taufe wird
der Prozess des Sterbens und der Wiedergeburt symbolisch dar-
gestellt76.

Auf den Gedanken des den Wurzeln des Lebensbaumes ent-
springenden Wassers ist auf vielen armenischen Kreuzsteinen Be-
zug genommen. Als Vermittler dieses Gedankens dient hier die
umgekehrte Palmette. Diese Verbindung betont den lebensspen-
denden Charakter des Kreuzes. Sie ist moglicherweise auch Hin-
weis auf die Taufe Adams, weil zwei zentrale Heilsgedanken der
Taufe angesprochen werden: die Auferstehung als Wiedergeburt
und das Ablegen des Alten Adam7. Verschiedentlich sind unter-
halb des Blattkelches zwei verknotete Riemen- oder Flechtbander
dargestellt (Abb. 21). Hierbei ist jeweils ein Ende mit dem Blatt-
kelch verbunden, das andere endet in der Form einer stilisierten
Vollpalmette.

Tierdarstellungen

Tierdarstellungen kommen in der Reliefplastik armenischer
Sakralbauwerke haufig vor. Sie sind neben Kreuzdarstellungen
und Flechtbandmotiven ein beliebtes Thema in der Architektur
und der Miniaturmalerei. Auffallend selten jedoch werden Tiere
auf Kreuzsteinen dargestellt. In der Fulle des gesichteten Mate-
rials sind nur zwei Beispiele hierfir begegnet.

Das erste Beispiel bildet ein Kreuzstein vor einer Grabka-
pelle des St. Dawit'-Klosters in Westarmenien (Abb. 34), der heu-
tigen Tirkei. Im unteren Teil dieses Steines stehen sich unter
einem hoch-stilisierten Baum aus Flechtwerk zwei Pfauen ge-

75. ELIADE M., Die Religionen und das Heilige, cit., s. 217.
76. Verbunden mit dem Gedanken des Lebenswassers sind die vier Para

diesflisse. Basierend auf Apk. 22:1 werden sie in friihchristlicher Zeit
mit dem Strom des Lebenswassers gleichgesetzt. Sie sind beliebtes
Thema der allegorischen Exegese und verweisen ibber die Vierzahl
auf die vier Himmelsrichtungen, in die die Evangelien ibbrr die ganze
Erde verbreitet werden sollten.

77. Lexikon der christlichen Ikonographie, Hrse. Е. Kirschbaum, Band 4,
Freiburg 1972, (Stichwort: Taufe).

8. ԲԱԶՄԱՎԷՊ 1984
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genuber. Oberhalb dieses Baumes erhebt sich auf einem Sockel
das ebenfalls aus Flechtwerk gebildete armenische Kreuz. Die
gesamte Darstellung ist von einem Rahmen aus Bandgeschlinge
umgeben. Die Darstellung zweier Pfauen symbolisiert die Սո-
verweslichkeit und Unsterblichkeit78 , und verweist auf den Le
bensbaum. Der Pfau ist Symbol der Vermittlung des ewigen Lebens und gehort zur Paradiesdarstellung. Der Zusammenhangzwischen unterem und oberen Teil dieses Kreuzsteines macht die
Deutung moglich, dass im unteren Bereich auf den Lebensbaumdes Alten Testaments verwiesen ist, wahrend im oberen Bereichdas Lebensbaumkreuz Hinweis auf das Neue Testament ist.

Das zweite Beispiel ist ein Kreuzstein im Hof der Gayiane-Kirche von Ejmiacin (Abb. 8). Hier bilden zwei Tauben den
oberen Abschluss des Steines. In der Mythologie des christlichen
Armeniens ist die Taube Dreifaltigkeitssymbol und wird als Ue-
berbringer der Frohen Botschaft im Zusammenhang mit Noah
verehrt7.. Als Symbol der Seligkeit bzw. des himmlischen Frie-dens ist sie beliebtes Attribut der Lebensbaumkreuze des ausser-
armenischen Bereichs. Auf dem Gebiet der Sepulkralkunst liegt
es nahe, die Taube als Sinnbild der Seele zu deuten... Оb jedoch
letzteres auch fir das angefuirrte Beispiel gilt, bleibt offen. Die
Verwendung des Steines als Grabstein ist zweifelhaft, auch sinddie Tauben nicht direkt mit dem Kreuz verbunden. Sie sind Teilder Bordirr und moglicherweise nur Schmuckmotiv.

Das Kreuz
Die Form des Kreuzes auf armenischen Kreuzsteinen ist vomlateinischen Kreuz abgeleitet. Das Kreuz ist vielfach an den Bal-

kenenden mit runden oder ovalen Schmuckformen verziert. Aufdie Bedeutung dieser Motive als Himmelsfruchte wurde bereits
hingewiesen. Sie charakterisieren das Kreuz als Baum des Lebens
(Abb. 19, 20). Haufig wird nur dieses Lebensbaumkreuz darge-stellt, es kann ,jedoch auch von zwei kleineren Kreuzen be-
gleitet sein (Abb. 31). Auf die Bedeutung dieser begleitendenKreuze als Heilszeichen wurde ebenfalls hingewiesen. Selten sind
78. FLEMMING մ., Kreuz und Pflanzenornament, in <<Byzantinoslavica>,,cit., s. 94.
79. HAGHNAZARIAN А., Das armenische Thaddauskloster in der Pro-vinz Westaserbaidian in Iran, cit., s. 177.
80. SUEHLING F., Die Taube als religioses Symbol im christlichen Al-

tertum, Freiburg i. Br. 1930, s. 198 ff.

Kreuzsteine, auf denen mehr als drei Kreuze vorkommen; aus-
genommen sind umrahmende Bordiren von Kreuzsteinen (Abb.
13), .iie oft mit Kreuzdarstellungen geschmuckt sind, wobei hier
moglicherweise eine apotropaische Funktion zugrunde liegt.

Das Kreuz ist in Armenien vor allem Zeichen des Triumphs
und nicht Sinnbild der Leiden Christi. Es versinnbildlicht den
Sieg ilber den Tod, eine wesentliche Voraussetzung fir seine Be-
deutung als Darstellung des Lebensbaumes.

Elbern81 weist im Zusammenhang mit der ikonographischen
Untersuchung der Stele von Moselkern auf das Motiv des soge
nannten "Nilschlissels", einem <<kreuzartigen Schlissel, in des-
sen ringformigem Kopf sich in christlicher Zeit haufig Kreuz oder
Christusmonogram, seltener einer menschliche Maske findet, die
die Stelle des Kreuzes vertritt und als Antlitz Christi aufzufassen
ist>>.82. Auf einem Kreuzstein in Hovhannavank՝ (Abb. 37) wird
im oberen Teil des vertikalen Kreuzbalkens ein Menschenantlitz
dargestellt, das annahernd rund abschliesst. Der untere Schaft
des Kreuzes und der Querbalken sind ohne figurliche Darstellung.
Im Schnittpunkt der Balken ist ein kleineres Kreuz eingelassen.
Diese Kreuzform stimmt mit der Ausfuhrung Bohmers ibberein.
Sowohl in der Beschreibung Bohmers als auch auf dem Kreuz-
stein von Hovhannavank՝ wird im ringformigen Kopf des Kreuzes
die Maske Christi dargestellt; weitere figurliche Korperteile sind
am Kreuz nicht dargestellt.

Die Form des Henkelkreuzes, der Nilschlussel, war in Аедур-
ten hieroglyphisches Zeichen fir das Leben. Gotter und Konige
tragen es auf vorchristlichen Darstellungen als Attribut des ho-
heren Lebens. Im koptischen Aegypten wird das Motiv ibernom-
men und behalt seine Bedeutung als Lebenszeichen. Im Christen-
tum jedoch ist das Henkelkreuz nicht auf die Herrscher be-
schrankt, sondern kann Attribut eines jeden Christen sein.

Ausgehend von der lebensspendenden Kraft des agyptischen
Henkelkreuzes ist die Verwendung dieses Motivs auf einer ar-
menischen Lebensbaum-Kreuzdarstellu durchaus einsichtig. Es
ist moglich, dass dem Auftraggeber oder dem ausfuirrenden Kinst-
ler des Kreuzsteines von Hovhannavank die Bedeutung des Hen-
kelkreuzes auf koptischen Stelen bekannt war.

81. ELBERN v. н., Die Stele von Moselkern und .die Ikonographie des
friihen Mittelalters, in <<Bonner Jahrbuch>> 155/156, 1955/56, s. 193 ք.

82. Zitiert nach ELBERN V. н., Die Stele von Moselkern, cit.,s. 194.
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SCHLUSSBEMERKUNG ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Der christlichen armenischen Kunst waren menschenbildliche
Darstellungen von Anfang an fremd. Sie konzentrierte sich dar-
auf, unter Vermeidung des Menschenbildnisses bestimmte Inhal-te dem Betrachter in verschlisselter Form zu vermitteln. Kreuz
und Kreuzeskult standen hierbei im Mittelpunkt.

Trager solcher Chiffren sind и.а. die Kreuzsteine, die mit Hilfe
literarischer Quellen, vergleichender Beispiele der ausserarmeni-
schen Kunst und unter Beriicksichtigung der ibberigen armeni-
schen Kunstgattungen erlautert und teilweise entschlisselt wer-
den konnen.

Sowohl die armenische apokryphe Literatur als auch die
Adamschriften aus Syrien (Schatzhohlenbuch) nehmen eine kos-
mologische Einbindung des Golgatha-Geschehnisses vor und ver-
stehen Adam als ersten erlosten Menschen. Auf ihn und den kos-
mischen Charakter des Kreuzes beziehen sich die armenischen
Kreuzsteine.

Verschiedene Motive wie Zikkurat und geometrische Figuren
betonen vor allem den kosmischen Aspekt des Kreuzes. Dieser
wird auch durch die Kreuzform allein angesprochen, weil sie eine
kosmisch verstandene Figur, ein Weltbild, darstellt. Andere Mo-
tive wie Palmette und wiederum die Zikkurat verweisen auf die
lebensspendende Qualitat des Kreuzes, die ihm durch die histo-
rische Kreuzigung zuteil wurde.

Das Kreuz auf den armenischen Kreuzsteinen hat nicht nur
lebensspendenden Charakter. Es verweist auch auf die Bedeutung
der Kreuzigung fir die gesamte Welt und auf die Himmel und
Erde verbindende Leiter, weil erst der Kreuzestod Christi das
Aufsteigen ins himmlische Paradies ermoglichte. Somit wird hier
das Kreuz zum Abbild des kosmischen Lebensbaumes.

ՄՈԹԻՒԱՅԻՆ-ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՕՏՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ԽԱՉՔԱՐԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՔԱԹԱՐԻՆԱ ՖԱՆ ԼՈՒ

Հոլանտուհի հեղինակը իր այս յօդուածով կու մանրազնին հետազօ=
տութիւն մը առաջարկած նիւթի մասին: Սկսելով նախնական ժողովուրդներու յու
ղարկաւորական սովորութիւններէն եւ դիցաբանական պատկերացումներէն, ու կե
դրոնանաչով մանաւանդ կեանքի ծառի պատկերացումին շուրջ, հեղինակուհին կը
վերլուծէ այս պատկերացումին առկայութիւնը եւ փոխանցումը սեմական-հրէական
աշխարհէն նախնական քրիստոնէական, յատկապէս պաղեստինեան-ասորական քրիս
տոնէութեան միջավայրին, եւ անկից հայկականին, մանաւանդ պարականոն դրակա--

նութեան միջոցով:
Խաչքարերու կեդրոնական դիրքը հայ արուեստի յեղաշրջումին մէջ՝ հեղի-

նակոսհին կը կապէ այս վերջինիս խուսափումին մարդկային կերպարներու ներ-
կայացումէն:

Խաչքարի ընդհանուր երեւոյթին եւ անոր աղբիւրագրական պրպտումին առ.
ընթեր, հեղինակուհին կը վերլուծէ նաեւ խաչքարերու վրայ երեւան եկող ջար-
դային մոթիւներու նշանակութիւնները եւ աղբիւրագրական առընչութիւնները:

Խաչքարը, հայ կերպագրութեան մէջ, միայն կենսատու ըլլալու հանգամանքը
չունի. այլ միանգամայն կը ցուցաբերէ խաչելութեան նշանակութիւնը հանուր աչ
խարհի համար՝ իբրեւ այն սանդուղը՝ որ կը միացնէ երկինքն ու երկիրը: Այս-
պէս խաչքարը կը դառնայ տիպարը կնանքի տիեզերական ծառին:

KATHARINA VAN LOO
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