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ABTELLUNG

TEXNTE UND UBR  EN

Griechische un: hebräische Bibelzitate
In der Pentateucherklärung sSo  VAS  däss VO  S Merw.

Veröffentlicht VON

Dr Anton Baumstark.

A UT dıe Bedeutung des nestor1anıschen Exegeten 1S6°dä8 VONn Merw,
qals dessen Blütezeıt dıe Miıtte des ‚Jahrh.’s betrachten ıst, hat
erstmals Diettrıich 1n e1nNner Arbeıt aufmerksam gemacCht, dıe sıch
1NSs besondere mıiıt Proben der vVvOoOnxn ihm den zwölf zleinen Propheten
un dem Psalter gew1ıdmeten Krklärung beschäftigte !. In e1ner Be-
sprechung diıeser Arbeıt 2 habe iıch U, eıner erschöpfenden Lösung
das VO  S Diettrich 1n dankenswerter W eıse herausgestellte Problem
näher brıngen gesucht, daß dıe von 1S6°dä8 für das q ls solche
des „Griechen“ schlechthin überlieferten Liesarten teıls eınen hexapla-
rıschen, teıjls eınen Iuk:aneischen harakter aufweısen. In verschıedenen
älteren Kommentaren hätten ıhm, glaubte ıch annehmen dürfen,
grÄäCO-Syrısche Bıbelzıtate dıeser doppelten Herkunft vorgelegen, dıe
GT rrıg als Anführungen e1NeEs un desselhben ' Textes betrachtete, un
s ware näherhın derjenıge syrısche ext des e auf welchen dıe
Iukianeischen Elemente SEINES vermeılntlichen „Griechen“ zurückgehen,
eıne Übersetzung „AUuS dem Griechischen“ SCWESCH, als deren Urheber
der vo Scher hbekannt gegebenen arabıschen „Chronık VO  s Seert“

1IS0Odadhs Stellung IN der Auslegungsgeschichte des Alten Testaments AN seinen
Kommentaren Hosea, Jo€l, Jona, Sacharıa GL 7A und eEINLGEN angehängten Sal-
WWEN veranschaulıcht (Beihefte ZUVF Zertschrıuft FÜr alttestamentliche Wissenschaft VYx
CGießen 1903

In der ersten Serıie dieser Zeitschrıift II 451—458 Darnach ucN dıe Be-

merkung uüber dıe Bibel„übersetzung”" Mär()) Äßäs ın meınem erkchen uüuber Die
chrıstlıichen Lateraturen des Orients, Leıipzıg OE E 56

Patrologıa Orizentalıis N} Fasc. 158 bl AB Za Mg
b A Die Stelle cheınt 1 Gegensatze Pa “AßBdisö (Assemanı 111

7952 un "Amr (ed, G1smondi1) 41 ıne Ausdehnung der Arbeit Mär(j) AßBäs
uch auf das auszuschließen un 1E selbst für das NULr auf einzelne
Bucher beschränken W em ıst gylauben?

ORIENS UÜHRISTIANUS. Neue Serie



Baumstark

e]ıne weıtere Quelle den Katholıkos Mär()) ÄRßBA ( 502) he-
zeug \V d.h1 en d me1ınes Studi:enaufenthaltes In Jerusalem habe ıch
auch cıe AUS en Bücherbeständen des früheren nestorJ1anıschen, EeZW.,
„Chaldäischen“ Klosters der Heılıgen Stadt ıIn dıe dortige griechische
Patriarchatsbibliothek übergegangene Hs VvONn 1S6’däDds kKkommentar
ZUIH ZU (+egenstande e1INESs Studiums gemacht, dessen (3ründ-
hchkeıt meınem großen BPedauern unter der Kürze der M1T Z

Verfügung stehenden Zeeıit leiden mu ßte Von demjenigen Materı1al,
das ıch mIır AUuUSs derselben kopıjerte, erlauhe ıch mMI1r 1m Folgenden dıe
] ıste „griechischer“ un „hebräischer“ Bıbelzıtate der Pentateuch-
erklärung 7ı veröffentlichen. 1a vorerst weder für das Corpus SCYLD-
Orum OChristiaanorum Orzentalium, och für dıe Patrologıa Orzentalıs
e]ıne (+esamtausgabe des 186dä6-Kommentars Z In ahbsehhbare
Aussıcht gestellt wurde, glaubte ich dıese, auch och hbe-
scheıdene, Veröffentlichung ıL  S weniger ınterlassen Z sollen, weıl
gerade eınzelne Anführungen „griechischer“ bezw. „hebräischer“ enta-
teuchtexte durch IS  O  AR mM1r eue Perspektiven 7ı eröffnen scheinen.

dıe iıch auf (+rund des Diettrich’schen Buches noch nıcht D denken
vermochte.

{a es MI1r aut den W ortlaut der Yatate selbst ankommt, he-

ber diese vel Koikylides Katdakoryos ZUVOTTLALOG TV &y T  z} BLBALOUN AT T0OD
LEPOU %OLVOD ( 1 0.©00 ÜTONELLEVOV TUPLAXUVY YELDOYPDACWY. Berlin 18598

I4r (unter 10)

Q AAA aar
ST .=.Ä. ‚. Au arardı

arlans O T”)
alı495 Aam m.h.m( tä‘l I * Q 6Y-)

—/ \a N AD1AQ x dun za
F Aa E FEL Aa

S0733 C323a O CV229 t—\1 t16\ . TiLALTI NS (1 g CY3 T
du Aı A LD

Pesıtta Nac der Ausgabe Lee London ‘)3) Syro-
Hexaplarıs (nach Lagarde, Biıblıothecae SYFLACAE QJUÜHE ad yhlologıam SACTYUM

yertınenl. Göttingen 592)
7 nach Bar Eßräja. Vel Darnach die Krgänzung in



Griechische und hebrälische Bıbelzıtate

schränke iıch miıch der Kürze halhber 1111 allgemeınen darauf lediglich
dıesen D geben un 111 Form Sigle kurz die VO <°  >M däs g_
machte Anvahbe hbeı dıe Provenjenz der einzelnen Liesarten IA

t1ıeren Nur W O Zatieruneg e1INeE nıcht. SAaNZ PFaZIsC oder D

rıchtıigen Beurteilung des Yatats eE11NE JENAUE Kenntnis der Art un
W eıse nOt1IE SEC11 scheınt, welcher er dasselhe einführt nehme
ıch vOn eE1NeEM S sSummarıschen Verfahren A bstand 1L vielmehr dıe
SAaNZe as Bıhbelzitat tragende Stelle des Kommentars mıtzuteıiılen So-
weıt. sıch be1 den Zitaten Wıedergabe grlechıschen "”extes
1andelt. der sıch mı1t Sıcherheıit ermiıtteln Läßt wird AIl Stelle nNner

Beılateinıschen UÜbersetzung dıeser dem Syrischen gegenübergestellt
kleinen och näher berührenden Gruppe vVvONn Anführungen

be1 denen sıch der 'Text als E1 AuUuS ursprünglıch gr1echıschen un AUS
\ VAlementen der es1tt3a gemischter erw eıst werden demgemäß erstere

griechisch etztere lateiınısch wıedergegeben Die Fußnoten dA1enen
uıunter dem syrıschen 'Texte Ner Feststellung des Verhältnisses
dem dıe Yatate I& däds ZULE Syro Hexaplarıs un SOWEIlT. JeHE Gruppe

Betracht kommt, ZU1 Pesittä stehen Unter der grlechisch-latei-
nıschen Übersetzung sınd S1e dazu bestimmt nachzuweısen W16 we1fT.

den Zataten schon anderweıtie bekanntes odeı (ut vorlheot
EZW C1inN Urteil über deren Urtext Lı ermöglichen Kın Streben nach
Kürze hat mıch auch hıer geleıtet, un ıch habe deshalh 1Ur ZUE Be-
leuchtung o  <  <  >N wirklich Notwendiges un dieses Notwendige
möglıchst knapper Form aufgenommen.

TAaeCUSs Aquıila Symmachus. Theo-
dotion Hebraeus

(Gen S \} XECAAÄALO
A  o  va {%% AODNATOS AL ARATAOGXEU  GTOC KEVWLO

LAr >w»  o  m> QUOESY AA QDÖEYA0 0V AAL LAXOLTOV  s  o

S!  ö8 ÜsOc OL XAÄGOV hıec ero 11l OT1Q1INE TMA-
) ment1] NO  — dıcıtur Q Ua VIS IT

Oxford 1567
L

Fıeld Origems Hexanlorum QUUE sunersunt
Lukıianeischer Lext nach Lavarde Librorum Veter1ıs Testament: NL-

COYTUM Göttingen s 3 MDE  d Anderweıtig bezeugter ext
der hexaplarischen i e kKolumne M Masoretischer '"Vext
UB G 3 G L: und. (nach: .9



Baumstark

. Fa TOQ Ö AL A Yalap ° Q
s TIG (L Za AODT

.,ma‘i...u:: Qe S * AAr V

3A3 32710 >> ( Q27739 t<m\e< r<’ .5 24 1°)
a > ° Q Nanı x \:Ä t:7:ö\
(=731 3 CM 3345 r<.l9. d — >g

__ azıal X3n Q11250 X
b &N C NI DA (1bıd.)

(1bıd.)
N AD aaAa “\ D r

‚! acdk
manah XN 29 T-) 11

9!
31 K}Asqgq dÄassı Aa t33 e< acn XS

Gcn LO ° Q 3 m 5 OE E I 15

‚M Zla m\ ° Q X
t<&1(\3v= ; S c

mchdhur; DI X‘ 3In0a » ;&(.\ Za IA r) 15
l

NS V z135 * CX T 20

.m...$.s\‚öuv((\ .l.n:2 Cn X X 3AL5 A<a T
e acn Da Ä>.1 NO ca Mar ‚ cn

Hea( L45700253 * CVD. * Q& ASaa
< 199

Il und (nach 19) 1i XX 15 ber dıe Bezeugungdes der armenıschen Übersetzung zugrundelıegenden, 11 mehreren griechıischenHandschriften und sehr stark 1n patrıstıschen Ziiıtaten auftretenden Kom-
paratıvs statt des vulgären OOOYVLL.WTATOG vgl Brook-Mc-Lean, T’he (Hd
estamen IN VECE Cambridge 906 Dem Syrischen xzönnen
beıde Steigerungsgrade, scheınt ıhm aber für und der nämlıche 7i
grunde lıegen. 16 = 15 17 LXX) 16 —z
und Nac r7) 1: X  > 17 a ETEKAÄLUN).



Griechische Uun: hebräische Bıiıbelzitate.

(2, 4) AQUTAL AL YSvegELG 00NAVoÖ XAL YNS QUTT)
BLdAOG YSVEGEWC 000AV00 XAL YNS
(2; 7) y de äl SVEWÜNGEV SELC TO TOOSWTOV AQUTOD. AX6 SLC
TOULE [LUXTT) OC AUTOD.
(2,8) %AL 3 ÖTELGEV XUPLOG ÜeOC TANAÖELGOV SV 'Eösep
%ATa Aavatohde XAL S  Yeto SEL TOV AvÜ DWTOV, ÖV ST ÄAG8. pro  ©
SV 'Eösen dieıt TOUONV AL VOoG (?) atqgue In quıidem
est EE AONNS
(2; 11) Aavoößw Aumen Phıson vocat.
(2; 11) Pro ecrystallıs dieıt margarıtas.
(2, 14) Ttyots:
(2: 17) ÜayaAt ArTodaveiade. UVNTOG SOM.

11 (2,21) SXGTAOLV. XdD0V.
(2, 21) AveT An pwWOE.

19 (3; 1) NV ODOVLLWTEDOS (?) COA VTWV TW ÜNpLOy TW SEL
TNGS YNS (DV ST0LNOE. NV TAVOUPYOTEDOS-
(3 17) ETLKATADATOG SV TOLtE £0YOLG GO0QU ” SV ÄUTALE DAYN
GUTtTNV. WETA WÖYVOU. SV XAKOTAUELA.

13 (3 20) Secundum Syrum ef, „ e vocavıt dam
20 UuXOTIS Su2€ Heva.“ L,

(4, 1) EXTNGALNV AvÜ oWTOV OLA TOU 800
(4, 4) XO SVETÜDLOSV \S- )A ß€ )\. XAL ETELGUN (?) ©.

quleviıt Deus ah 1ra, qQU@& Contra dam Incensus erat, et
ETELGUN (?) et suscepı1t. N  W  TENO ut sacrıhfc10 1VO,

<  < 12 —ohne 0D0AVOD XL Yn  N Ebenso AZ) 13 LXX)
YWür bezeugt Philoponos ın Hexa6m, 250 &y WLWÜKTNDOLYV. 13

LXX) ach Hıeronymus Yaradısum forentem. Ziu vgl Cod
Reg 1888 und dıe Niıkephoros-Katene: LLEY OQUVYV 20006 0ÜTtTwWC DE  SYEL {1S5[PAM-LLEVOV HLL USW. ’Eöse  E eE LOYNS ÖE @NI (Nık DATL ILN xeic ar Sy TW “Eßpaıx®.Vgl aber DT1RD. Vgl 13f. nmk (Severlanus der 1ıke-
phoros-Katene: Deısd)v QV  A xöv ÄEyOvuoL Aavodßıy). G= Z2= LXX,
l nach der sonstıigen Überlieferung. Vgl 11 (G=LXX)
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Nar sa * Q &.:>Ö\ ( 9 (B 49

s (FA 33 * ©D .LD&\

A0 r“ 3 C

<lr in 46e| Dl
91ala 3A e‘as  Lo X (4 47 V

Han 61937 *, ©9 t;>.m'l A ELLOD

r('l.-Ä„.n: ‚3570 <l (1bıd.)
23(Ä AL X&'aAQ .. \©9 ‚ <(\ da 4n E}2| 216 _}XS < an qham &ucdhdrzm

‚A ” Q (1bıd.) 25
.35 3 * ©D

A cn 7umi.=r<.k . IFAFLÜOG ,\‚\söu<:t (7J v(äu-(o_ AaA (1bıd.)
15AA

FEA a cn ° Q AAA 3 CN 1D (1bıd.)
LE (< Arıl ÜZED \‘<.\ aln Al p (ıbıd.) Q

dl Xä.1 n s <a 0< Auır *- As 67

.tm\:.__:nn ta1.:.ä.
T) 31 20N 7O0 ‚© a\

(?) < \\n 'a K
«n TSEAS3I r cn2.9 LEIID —— AD

3A5 r<.\ 3 ° ©O
° Q (B

19 21 22 verteiılt
hbeıden Ausdrücke 7zwıschen und Z natürlıch das Kıchtige ist,
23 Darnach dıe Krgänzun 1n Beı dort (L
4=SH 25:—= SH HSN C L330C AA
C\.\Ä.SLI-O N  en Das letzte Wort 1ın der Hs
unsıcher.

bloßes QÖOÄETYNG näher, W 45 q,|S Korruptel f fassen ware. 33

BA V



Griechische und hebräische Bibelzitéte.
(4, 15) SETTATAÄAOLWC EKÖLKNUNGETAL. S 30610 EXÖLKNGLY
ÖWEL, ÖL s 3604606 é:iötx‘i‚c;&t generatıo septima
POCNAaNl uet
(4, 20) OÖTOC NATLOEN,
(6, 2) 0L DLOL TW ÖLVAGTELOÖVTWV.

1 (6,3) OQU N XOATALLELVMN TO TVEÖLG LOD e QLC ävßpu'mmq
TOUTOLEG S  n TOV ALÖVOA. SV TOoLC Av DWTOLG TOUTOLG TOLG STUL-
AULICTOUGL. TOLTOLCG TOLS 3LALOLS.

29 (6, 4) ÖUVATOL XAL BiaLoL.
(7; 11) XATANPAKTAL. %AL v UupLÖEC TOU 0UPAVOD.
CC 18) XAL ET EQEDETO mßwtög STAvVw TOU DOATOC.

25 (8, '"Apapdr.
(14, 2) Bapkaı. br‘m) (  Z  == 7
(14, 13) XL TANAYEVOLEVOS TWVY AVvaowÜe TV Cr ATCHY-
ysLAev "Aßpapı TW TEDATN. TEDALTN.
(14, 13) TOU Ayuwp  L TOU Apoppatov.
(14, 13) pro QUEICU Mamre 1C1 „hasta“,
(18; 21) KatABAs OVOLAL SL XATtTa TV XOAUYNV TNV £OYO-
LEVTV T OOC LE TOLOUGL et perficlant.

20 (21, 14) XAaL TO ALÖLOV. AA TOL TALÖLOU.
(24, 63) + AAar SENAUEV Ica  a aöohsoy Hoa (?).

3 (25, 27) Jaxwß AVÜ DWTOG ATAAGTtOE 01LX@Y OLXLAV.
ATODE. ALWLOC.

(26, 12) SXATOGTEUOQUGAV.

(9 oriechıisch nıcht erhalten). 20 »}
Da 7D BLVATOL. 3iaL0L!). »4 (2 hne TOUL 00P0.yoD).
25 26 Ks handelt sıch den D7D 720 a! des masoretischen
Textes, Bapkaı steht, ın einzelnen griechischen Hss 1mM ext, Vgl
27 31 (LXX TW KENATN). TW 1't£p('/.t‘['n. 31 Spielt
beı der sıngulären Angabe ıne Verwechselung von ÖDDG und Ö0DU mıt?
Für letzteres steht das syrısche Wort Zie ın vVOon Rıchter 112

(... „et perficı1ant “) 37 TAN  bd nach einıgen HSS
andere: ©O TALÖLOV ohne XOL, was = L). 3° = L och läge dem Syrischen
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r<&\t\::\\.>.: (1bıd.) 35
E ILDLDLDS LALÖI A CD t.1m-( CUu &n ° Q r 36

ISR 3 A cn 8 >  S
T“)° ©D c<L.n€\ß „ 321 am * C

DA
a QQ N} ° A (1bıd.)V\.\L\Ö\.\ <l aq DA

eZaqm) v(:aÄ1
DA 3 CM ar HC 93 CYI (“ _9 317 ° Q (1bıd.)

se.> \s
Hu A&n ( NT /l ° Qs3 (F. 84 v°)

.<<ö\2fiÄ‚.1 ‘1 An ‚ av233
V 41‚DA D * © < \ a\ wra

— asX * Q „ a\ ° Q (1bıd.)
1 LE |nan=]| D AD (1bıd.)

A nla 3G X 3AHL pLas \ ga ° C N }
(1bıd.) ALa CY233 (3 C\lm<äm <duläs TQQA.. O

(ıbıd.)
_ as 3al ° Q S6

}1.D.fl< acdcadhze p Y
Larnnn QPA_ e amMN I50 * Q (1bıd.)

(3 — ne Anmerk. l  9!  ber AXO und miıt ıngular: ( L15..27)
a fa mÄ mıt der Anmerkung : IS t-'l..7."( s An
cu.\..1 1<.\.:.n€\.50 < 30.59 < 31 AA A F A 119300 NHuarRfi1A
AAaa bezw.: \ 3D © mıt beigeschrıebenem: IEPITPAXH-
AON 38 — SH. !! SE ( r < 3.5. z <Ar \)

a\ıa CT C IENDON zmıt der ınmk
210 4 'L AD zl WOZU LYPEQ>XY beıgeschrıeben.

(wo aber _ 2n.5) 42 Das zweıte: 9 AD&
der Handschrift ıst natürlıch streichen. al mıt nmk

ealıg ©5. HAL S WOZU CKYOUZ beigeschrıeben. 44 x
NLG Y IAr w rachae



Griechische und hebräische Bıbelzıtate.

(26, 21) Eydpla.
(36, 24) QUTOC SGTLV 'Qyay, ÖC SUupE TNYAS SV SONLO. QUTOC
S6TLV 'Avd, ÖC £00E TOV Jayweiv SVYy TN 3-  SCS  A
(38, 18) TOV ÖPMLLOXOV. ©, torquem. TOV GTOETTOV.

TOV ETLTOdYNAOV.
(38, 23) EYSTW QÖTa” ahX UNTOTE XATAYEAAGÜOLEV.
UNTOTE YsvÖpLEUa SC SE0uÖSvwaLV (?).
(38, 20) ÖSÖLXALWTAL Oduap N s  m( QU SA OQOUX ZöwWXa
QÜTtTNV ZuUAOL \3- IS-  w 00
(40, 16) TOLA XAVa YoVÖpLTOV ALOELV d >  ( TNS XEOAANG 0U

TEL XOQUVOL Yüpews
(43, 11) ÜOLLALO XAL GTAXTNV. STOPAXA.

49 (43, 23) LAÄEWwWE ÖMLLYV. ELONVN DELYV.
(44, 2) GKUQO0S. OLAANV- Ahlı „Calıcem“,

15 (45, 23) ALD0UGAS frumentum e A0T0US (?) et, ınum.
4.5 (45, 923 eZzwW. 18) XAL ÖSa NMLLÖVOUC et DaysGÜe TOY LUEAOV

TNG 1Ns
(45, 22) gTtolde.
(47, 24) CXaAL ÖWGETE) TO TEWTTOV WLEDOS TU Danan.
(49, 6) partıceps Hat honor MEeuUuUs

(49, 6) MC SV TN ETLÜULLA AUTa éveupoxön*q av TALDOV.

Vgl 592 (2 L WOSESECNH ın griechischer Über-
lıeferung TOLE D  NS &y ©  z} EON LO doch ist; vereıinzelt uch griechısch:EUpPE NYNVY SV :  —} E0NW  w a,Is Haupttext überlıefert). 37 Vgl 55 (LXX
OU.,

TOV UXTOALOV G0O0U XL TOYV ÖPLLLOKOY. TNVY GD  LO GOUD XL TOV GTDETTOV“ AAhhoz Zium Sinne Vo  bTOV ETLTPAYNMOV). Aaä Payne-Smith A 55 (für diıe Varıante werden bezeugt). auch
LXX) 60 (LXX ÜOLLALO). 42 61

be1 62 Be1 der drıtten Varıante muß dahingestellt bleıben,ob iıhr eiIn: %XOYVYOU  2 oder e1iN: TOTNPLOV zugrunde hegt AlDOLTASd.0TOVG. I“  ME  | A — L — L 48 "I:? O NPs.-Jonathan : 8}  T  (D  T TAS N>
45 Handschrıift <a A Z Darnach bezw.
nach dem Griechischen ıe Pluralpunkte.
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Y
mö‘ü:\‚:ü\.n:@ V”)

30<r<L\ x ızla E3 t"‘

(‘(11'<-\ 3 5 sNATLAMA aCYICOUITA ıMALZDEM p (F T 53
vm ° Q2

ZNALCT GT QAen\ Ar 93 ‚mQ —_ x }acn (1bıd.)

AIDIO AISLIT (v”) acn MAI“ V (ibıd.)
X27 IN X 3C

‚mAA \ am rSL ara 'J\n R R2 IL

M &\12\»1 n A h

—n (.J'I.JL * Q
< Naa * A

< sa I© ° As .(<-=Oiä- S eé:lA:.:1 ° Q 100 v”)
al Ba d

15n \ AAaa (-h\53!'( Zrl r ı 30 (1bıd.)
Ca DE A3aas al mı90

° Q 104 v°) 61Azzacher \l\&'\271.» x C 30A7 105 7°)
23 mäu._f;: AT z3AL arn

‚3 NAL2ZTIAD ° A 105 r°)
A()VL 3 MO ‚ama ° Q 108 r”)

‚3311 6&a Asr b 1175

R NISILA NN AN AacNn.
SE IOS:

(woO ber XT} z 305.
(wo aber cn.L1 f >n und alı3 HAN_ du5)

TNOTOPELTOLLAL GO  C % LL VATANAUEW A
V\».AJV<C\.
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9 (WC 3AaGTÖS, w  — WLOU, ävé{3*qq.
51 (49, 10) o  $ TWV NO AQU0TOD.

(49, 17) Secundum autem, quod insıdıantur el Phı-
ıstael PEI Delilam
(49, 23) QUEM exacerbaverunt ef i1udıceaverunt et, dıo
habuerunt domını sagıttfarum. XDOLOL TOSELLATWV.
(49, 24) Ita etiam in signıLcat, nımırum restitisse ilıs
brachia e1uUS.

(49, 24:) nomıne Adonal, qu1 pavıt ef, guber-
navıt et visıonem mıh] ostendit, 1908881 apıs sub capıte I1NEeO

posıtus esSseEL, et ut petram fiırmum INe re prom1Ss-
s10N1bus SU1S,
(50, 5) In sepulcro, quod mıh1 foss]
(Exod. 1} 21) ETOLNOAV SAUTALE 01X0U£

15 (6, 15) filıus Dowvioonc.
(8E XUVOLULAV dıceıt PFO colluvıe. GAVLOC die1t
PFO formıca.
(9; 31) 31 NON Iınum dieunt maturulsse, sed byssum
maturulsse, ut dıieıt

A() 61 (15; x ÖL TVELLATOS TOU U0L0D QOQU ÖLSOTT) TO Z  0ÖWP, P  ETAYN
f —  w  JD TELY OC e DOATA, ETAYT TA XULATA =\) EG TNG VaAldTTNG.
„ 11) S AÜYLOLS eE1IUS.

(F7 19 bezw. 15) XAL SYSEVOVTO AL ysL0EC MwuoT) EOTNALYLEVAL
JAet Xal ST WVÖLAOE r  F vVOLG AUTOD Küptoc XATOADUYT, 0U

(33, 14) Ante te ıncedam et requıiem tıbı praestabo.

SXBAUGTOU USW. Dagegen vel 1 Apparat VoNn Holmes „velut SOI
men “ rab x 1 53 M. 05537 292 TDae (Onkelos

8A2D 2ya 33 mD 107551 DDa aan {17 ( 54

T  ST ya 55 NN ] “ J DW 9 N Map3
s - Jonathan 5 AD Ma SE%  b TNG Dowvicone X:  A Vgl

JO) TO E  —w ALVOV STENLATLLOV. b XL Ta KÜLOATA, 62 S
A YLOLS. 64 77 a 1320  , Ag M  3 NnKkelOos 77 mS] n;  5=- T3D
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3A3 aschi FEA OD Arf3 128 v°) 65

V\1= (<951 CN A 50 < Yul30
aa v\m\vd

v<.x\.-.:t.\.. ‚o p ‚ ANDALSI ° Q (1bıd.)
> NN 4T < A\ya353 D 131 v°)

rdÄo C\.\JJÖ'\ b (1bıd.)
HIN da Aa 9 CN (F 139 r°)

s ß 142 r”)
L 3A9 Q3s5 © Aa 148 r”) 41

® Qa “  CM ,1A Q 151 10)
1<&\€\.L”'l _ ALOQ E %LD p (1bıd.)

e VYLENS. A n.Sche ° Q ‚S09 C573 152 7°)
‚MM\<3.>J . © E . am \a cn.\ — OFNDA
- MassQa A 5Sch .c<mÄ1<3

s ‚medm _ amla
65 &o E R Y., DAu 35 . 3.20. 10 h Z

hat, Haan < l> OR AAar
3 NI OILAS- nlg 35A. (nach Masıus):

CI IILAEL a<=a>m.:&u<.
einanderfließenden Liesarten (vlol ın der ersten, A yyehor ın der zweıten und
auch umgekehrt!) gleichmäßıg 1  >< zugeschrıeben scheınen und ın der
7zweıten LD  o alg Varıante neben ZUTOUE steht.

Ich betrachte nıcht qals Au{fgabe dıeser anspruchslosen ext-
publıkation, ın eingehender Untersuchung allen Fragen nachzugehen,
dıe 1mM einzelInen sich dıe „Zzr1eCh1schen“ un „hebräıischen“ entAa-
teuchzıtate 186° däSs anknüpfen heßen. Inshbesondere beabsıchtige ich

dieser Stelle nıcht, das 1n den 6, 34 26, öl; un meıner
1sSte gebotene mehr oder wenıiger eue Materjal hexaplarıscher varıae
lecthones auf seınen W ert oder Unwert prüfen, e1Ne Prüfung, die
selbständıg für jede der betreffenden Stellen durchzuführen ware In
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(Lev 2 11 EZW. 10 h Z 9) Ut et1am septuagınta ıta,
serıpserunt : „ ETWVÖLAGEV VLLOS TNG Iopanhitıöos, TO OVOLA
et benedizxıt.“ Parıter et1am Iud „maledic“ septuagınta
(verterunt): „Benedie Deo LO et morere ,“
(25, 10) AOETEWS. HX6 IwßnAatos.
(Num. EL, 7) Pro splendore crystallı (splendorem) INar-

garıtae dieit.
(11; 25) vaticeınatı SUNT et, on desierunt.

69 (24, Pro 1lo „CU1us oculus apertus est)“ cAeit
10 „Cul secreta aperta SUunNt.“

eu }, 1) a occıdentem.
4I (26, 13) removı SanctLum.

(32,23) “ Ta SEAN 0U S0VTEAÄSCW ELC AOTOUC.
(3 (32, 24) aculeum acerbum ei, dentes anımalıum.

(32; 43) Füwpdvünte 0UNAaVvOL ALO ATW Xal N O0O-
XUVNOd TW Q0T ® TAVTEC d e  v £0QU, A ayyshoı £0U., F  U.-
ODAVÜNTE SUVT WETA TOU Aa  U %AL EVLOYVOdTWOAY QUTOUC
TAVTEC ayyshoı £0QU.,

65 ETWYVOLAGEV vLOG TNG YUVALXOC TNG ‘ lopanıitı6o4 TO 0VOLLO. Ca
XOTNDASATO. 66 2441 X  >< "Alloc Iwß  HA EOTLV).
150°  Fr NX Onkelos: 1D3 821 VN2aITD. Ps.-Jonathan: 1'RDS -  S 12370 Aul-
gata yrophetaverunt LEC ultra CESSAVETUNLT, 69 ATOKXEKAÄULLILEVOL ol
ÖOTAALOL Y0TOD. D3} 3233 Ps.-Jonathan: 1 DIaNS ; SYD zr  S399 “n aal 8722 argum erusalmı : %2 1237 NAN1I2 a  —:  grAa TDOG ÖLTLLAG, W as N  u der angeblıchen H-Lesart entspricht.
71 4M (W7pM AMWA): 72 713 (TE 207)

Vgl ö23, WO dıe beıden 1n der griechischen Überlieferung durch-

möglıchster Kkürze möchte ich 1Ur darlegen, Was M1r über die Her-
kunft der verschıedenen Yautate Z möglıch cheınt. Ich bediene
mıch dahe1 der 1n Übersetzung un Fußnoten bısher gebrauchten
Sıglen, denen iıch (+S e]ıne weıtere ZULX Bezeichnung des vorliegen-
den syrıschen Lextes der (x-Zautate IM Gegensatze Zı hınzufüge,
das 1er den hınter Gs stehenden wirklichen grıechischen ext be-
zeichnen mMag

FKassen WITr zunächst dıe (+-Zıtate 1Ns Auge, ist dıe erste Frage,
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welche sıch aufdrängt, WaSsS ın denselhen alg hexaplarısches und WAS

a ls Iukianeisches ((ut anzusprechen Se1. Ich glaube Nunh, daß
vVvOn tolgendem Kanon werde ausgehen dürfen bezw. mussen CS habe
eın Zutat dann qlg hexaplarısches gelten, wEeNnnNn en mıt völllg
oder och ım wesentlichen ıdentisch ist oder 2), WO S iehlt, Har aUS-

drücklich dıe Kolumnen AX® angeführt werden, hbezw. mıiıt AD
führungen AaAuUusSs diesen Kolumnen e1N (+-Zıtat sıch verbindet, ohne daß
S  50 e1INe Zurückführung auf dıe hexaplarısche 1, X X Kolumne AauUus

irgend welchem (irunde sıch Schwierigkeiten ergäben, un dann,
WwWENnN eın isoliert stehendes (-Zıtat mıiıt nıcht übereinstimmt. Ks
ist der größte Wl des gesamten Materıals, WAaS he1 Zugrundelegung
desselhben sich qlg hexanlarısch erweıst. Die erste Bedingung wırd durch
dıe NN 2 18:—25, 36—43, 45 E: DE 6J, 63 un (4, dıe zweıte durch
e N: . 10 E ”  6 un dıe drıtte durch dıe NN 4  9 LL IS B: 21
31 nd 33 erfülhlt Die Erfüllung der vıerten ist. be]1 en beiden NN
nd y zweıtellos. A ber auch N 65 müßte hıerher SCZOSEN werden,
falls nıcht annehmen soll, da ß e1IN dem TNS YOVALXOS VOoO eNnt-
sprechendes Au ausgefallen sel. e]ıne Annahme, SCSCH dıe s allen-
fallq ins (G(Gewicht fallen könnte, da ß gerade d1eses OT 4, 11 der Stelle
jedem Syrer 4AUS geläufig WAr. Wenn ich abgesehen VOI A1esem
letzten hıer überall sıcher hexaplarısches (+ut erblicke, WAagC
iıch indessen keineswegs mıiıt gleicher Bestimmtheıt auch durchweg S
qals dıiejen1ıge Quelle ZU betrachten, 4US welcher der nestor1anısche
Kırchenfürst, @E1 uch indırekt, seıne (+elehrsamkeıt geschönft
hat, nd dementsprechend alles, WAS hıer ın en uLSs er haltenen Veıilen
VO S e  „ als eCue ragmente jenes standard works syrisch-jJako-
bhıtıscher Übersetzungstätigkeit auf bıblıschem (5ebiete ın Anspruch Zı

nehmen. Z7war ın der Mehrzahl der Fälle, 1n denen S Z Ver-
oleiche ıL 7ı gebote ste. nämlhich hbe1 den N Z 18—92292, 24 1.;
3  ’ 42, 45, 57 und 5 ist dıe Übereinstimmung der hexaplarıschen
Yatate 1ÖSs  A  ©  C  I1Sö°d mıt dem Werke des Paulos VO "ellä e]ıne vollstän-
dıge: se1INeEe @E1 Es mıttelhare oder unmıttelbare Abhängıg-
keıt VvONn dıesem STE hıer also außer rage Beı N ist ledig-
ıch der 'Vext VON S unvollständıe erhalten, während umgekehrt
hbeı N . eıne scheinhare Diskrepanz 1 auf eıner Ungenauigkeıt der
/atierung he1 S(  mr  2  Ö beruht, vermöge deren 1US den Zzwel iL,esarten
VO nd e1INeE Z7wel EeZW. drel or umfassende Liesart. geworden
1st. dıe beıiden Quellen geMEINSAM se1n soll uch der orthogranphische
Unterschied, der be]l 406 zwıschen dem (+-Text des N estor1i1aners
nd S besteht, un dıe leichten Verschıedenheıiten des grammatısch-
sprachlichen Ausdruckes, cdie sıch he]1 den N 30 L 31 und 63 HE:
obachten lassen, genügen nıcht, e]ıne Abhängigkeıt o  <&  S  <©  >M vOxNn

eıner anderen etzten Quelle q s em Werke des Paulos VvVOmn 'el!ä
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er häı ten Um eher könnte eEs sıch da iberall gleichfalls
JENAUE Anführung VONN handeln, weıl tatsächlich IS —  <& as
jJakobitische Bıbelwerk nıcht. unmiıttelbar kannte, sondern das,
hbe1ı ım auf 4sselhe zurückgeht, durch zweıte oder drıtte Hand E1 -

halten hat
Kınen schlagenden Beleg hıerfür yıldet unter unseren Pentateuch-

zıtaten N 43 Denn hätte der N estorjaner S selhst, eingesehen
würde Y unmöglich dıe dort ext. stehende Liesart STA S1C N!

(+ewohnheıt gemäßl alg schlechthın Zi bezeıchnen und AIl dıe Spıtze
stellen vielmehr qls eE1ıINe elhst. gegenüber inferiore Varıante

namenlose Andeı 1 6C REl etzter Stelle 1aben eıntführ E1JEWI1ISSEN
können Schweı 61° 1st. schon AUS indırekteır nd damıt uUuNngENAaUEl ber-
lıeferung D erklären W4S AI Abweıichungen SH gegenüber sıcCh auftf

vAder Seıte s ( däss be1 37 feststellen 1äßt und vollends spotte eEsS

derartıgyen KErklärung, WENN dıeser he1 23 dem LU OULOC.VOD
VvOn nd beı 36 U, dem Sah2Zeh Yırtat emente aufweıst dıe

fremd SN ESEN 7ı scheinen Man mülßte hıer. uln SECE1IH A
hängıgkeıt VO dıeser Quelle Z retten schon Lückenhafte bDer-
heferung des krıtischen Apparates VONn S 5r der SONS vorzüglichen
noch dem Jahrh entstammenden Hs vıt Mus Ad 1/ 449 411-

nehmen Eıne olche Annahme 1at a heı he]1 deı großben Sorgfalt miıt
welcher Kxemplare des selhst erst 616/17 entstandenen Werkes

Denhergestellt ZAU werden pflegten, wahrlich WEN1g Verlockendes
schlechthin urkundlichen Beweıs dafür, daß S  <T  R  w.d hexaplarısches
(sut auch auf e1INeM anderen V qls durch S zugeflossen 1st. E1'-

bringt die N 4.1 Denn 1e1 spiegelt <sich 111 SC1NEM Gegensatze Dr

eC1MN Schwanken 111 der UÜberlieferung des Urtexts der hexaplarıschen
Cyolumne : 67'MI &C 67MIAMATA I)ıe W urzel
JENES Gegensatzes hegt hınter der Übersetzertätigkeıt des Paulos
'Vellä zurück. 1eser kann mıthın nıcht mehr länger alg der ba
V ermittleı der Hexapla A 11 die syrısche velten Unabhänegıie

ı1ıhm nd dann wohl auch schon VOI ıhm dürfte ırgend @111 alt-
nestorj1anıscher Kxeget vOon dem SO 210 R (+en 43 11 abhänet einzelne
hexaplarısche Varıanten nmıiıttelbar auf (Grund des gr1echıschen 'TVextes
miıtgeteilt en Man könnte Mär(]) AßBä denken unter dessen
schrıftstellerischen Arbeıten e1NMN (+enesiskommentar mehrfach un Yut
bezeugt 1st. ])Das Krgebnis 1st. IL nd für sıch für e (+eschichte der
bıblischen Studıen ostaramäıschen Sprachgebiete bedeutsam TENU

Praktisch bedeutet eESs daß auch abgesehen VvONn en Stellen Al welchen
POSITELV eE1INe mehr odeı wenNn1ı<el starke Diskrepanz zwıschen dem hexa-
plarıschen ute 111 (+S nd S zutage I schon da WO auch
e1INe Vergleichung (zutes mi1t unmöeglich ist he1 den

D7 11 13  — K 26 ff 31 und d3, vorsiıchtshalber miıt der
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Möglichkeıt vo  w unabhängıgen, vielmehr durch den irag-
hıchen altnestori1anıschen Kxegeten vermittelten Zusammenhangs 1S6’‘däSs
m1T der grıechıschen Hexanla gerechnet werden mu ( Als geradezu
gesichert mMu dıeser Zusammenhang och be1 gelten wWenn
Nan 1er Iukianeischen Ursprung der beıden Yatate für auUuS-

geschlossen halten sollte Denn daß der rage stehende (Gebrauch
für „verfiuchen“ nıcht heimısch 1st, 1äßt sıch Hıoh

konstatieren
Dem allem gegenüber mu VOoO  S vornhereın {ten bar Iukıas

neıscher rsprung unNnserTrer YZatate da ANSCHOMMEN werden
e1m Bestehen Kontrastes zwıschen X und (+sS sich

als eE1INe unzweiıfelhafte Wıedergabe VOoO  S EIWEe sollte Was jedoch
WELNN iıch nıcht ITT'C, keiner Stelle der al 1sT für welche vOxn

<O  >N dä® zıt1ert wırd IDN annn hıngegen WweN1gsStLENS Ursprung
überall Betracht. JEZOSECN, eEeZW s mu ß dıe Möglichkeıt des-
selhben Auge behalten werden, W ohne daß dıe Identität VvOoOxh< (+8
und sıch nachweısen heße, W16e6 he]1 den 5: I, 12, 16, S SAr
47 , 49, 53 un {  9 unter gleichzeıtiger Übereinstimmung VO  u un
LX oder ohne, daß das Verhältnis vOoOn 1i überhaupt
oreif bar würde und zusammenfallen KEıne kleine Gruppe VOoONn

Yataten erheıscht hıer annn allerdings C716 vesonderte Betrachtung
Ks sınd 1es dıe und 69 Charakteristisch für dıe-
selhben 1st es daß (+S durchweg sıch nıcht. alg wıirkliche Wıedergabe

griechischen Biıbeltextes sondern qls KRetouchierung VOoOxn auf
(3rund solchen erweeıst. dieser selhst a her der Iukianeische
wenıgstens SECWESCH SECE1IN annn Da hıer Splhitter VOoO  b

gut a ls VvOoOxn verschiedenen Textgestalt der syrıschen Bıbel OT“

lıegen, cheınt unverkennbar, un habe ıch m1t der V ermutung, daß
he] 1S6°dä8 auch cdıe Bıbel.übersetzung“ Mär(]) Aßäs nachwirke,
das Richtige getroffen, wırd 109  S aum mhın können, ciese mıt
der fraglıchen Textgestalt identifizıeren. Dieselhe annn für
das nıicht owohl eE1INeEe vollständiıge Übertragung des Iukı1aneischen
Septuagıntatextes, qls vielmehr e1INe dessen Hand durchgeführte
Revıisıon vONn Innerlich wahrscheinlich 1ST 1es ich durch-
AuSs und be1 nNner derartıgen Unselbständigkeıit der geme1InNsSyrıSsChenN
Kırchenbhibel gegenüber würde sıch auch besonders gut erklären
Warum das Werk des nestorjJ1anıschen Katholikos leicht un
beinahe spurlos unterging

LIst somiıt 16 dä8Ss och erhehbhlich höherem Grade qls bereıts
Diettrich 1eSs erkannte CIn sechr komplızıertes Wwas, dem dank
der kompilatorischen Arbeıtsweise des Kxegeten Elemente der aller-
verschıedensten Art GT scheinhbaren FEıinheıt zusammengeflossen
sınd sSte. auch Se1n uLS VOL recht wıderspruchsvollen
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Befund V öllig auszuscheiden ist ]1er zunächst WO offen-
bar vielmehr e1ıNne griechısche Liesart 1st. dıe fälschlich q IS solche des
hebräischen Originaltextes gebucht wırd Zugrunde legen dürfte dem
dıie Auflösung Sigle b dıe tatsächlich Wiıedergabe
griechischen O ı qls Abkürzung von ( 335 gefaßt wurde VDer-
selbe SJachrverhalt Ikönnte he1 der handgreıflıch auf 1ßver-
ständnıs beruhenden Anführung VO und er müßte wohl
auch beı aANgENOMMEN werden falls dort wirklıch eE1Ne€ Ver-

ährend ann aberwechselung vVo  \ ÖPUS und OOPU mitspıelen sollte
beı den 48 {A und (3 füglıch eE1INeE mehr oder WEN18CT
direkte Wiedergabe voxh erblickt werden könnte gehört be1 den

und 15 das H-Yatat vielmehr dem hexaplarıschen ute
136“dä6s, wohbel es ersteren alle geradezu wiıderspricht, soferne
hıer das Aquivalent von SE 6% keineswegs End-
ıch eisen dıe meısten unserer H-Zauatate C1N€E sehr bemerkenswerte
Berührung m1 Targumischem auft. Be1 verterı auch dıe
Vo  } Onkelos, Ps- ) ONAatNAaN un der Vulgata q IS C111 charakterıstisches
Stück geme1ın]üdıscher UÜberlieferung ETW1E6ESCHE Auffassung voxh 150} qls
Imperfekt Qal VOo  S 410 DBe1 53 cheınt s sich besonders ahe
Onkelos tellen un e1IN (Heiches glt von falls nıcht auch
hıer dıe Zuweisung der 1 ,esart auf Ner Auflösung voOxn

(L, STA beruhen un der Tat der SC1 s

hexaplarısche, SC1 es lukianeische Septuagıntatext zıtiert SEe1N sollte
Sehr sıgnıfıkant ist. dagegen he]1 die wesenhafte U beremstimmung
miıt Ps-Jonathan und Targum Jerusalmı, un! dem ersteren nähert
sıch W ortlaute auch be1 den 48 und 56 doch och mehr
als AÄus der jüdıschen Kxegese erklärt sich weıterhın dıe den

und 67 doppelt bezeugte Gleichsetzung voxh mö55 mıt „Perle“1,
das unmiıttelbar un autf denselben Vers gehende

Yatat sıch unmöglıch trennen 15.6t berührt <sich ZW arlr unmıttel-
bar miıt keinem der TEl erhaltenen PentateuchtarJuMmM6, aber die auf
(+en 28, 11—15 ( Vısıon VOoO der Himmelsleiter) zurückgreifende sechr
freije Paraphrase des Schriftwortes, dıe jüdischen Ursprung ohne
weıteres durch den (+ebrauch von Adonaı verraten würde, ıst, durch-
AauSs (+eıst vOoxn ihrem (+eiste Jämtlich deuten dieselben dagegen, WE

auch ohne den Namen Delilas NneENNEN (+en 4.9 17 auf Samson
und dıe Phıiılıster W enn er dıese Deutung UNSGCFEGF Zatate
wıiederkehrt wıird Ial auch 1er e1iNe SONsStT hınter stehende
Quelle als dıejenıge der seltsamerweıse ıunter der Flagge gehenden

1ese€e Gleichsetzung cheınt dort geradezu festzustehen Vgl Bochart
Hıerozo1con Pars j 3l ıb Cap und de Orzentalıa

ORITENS ()HRISTIANUS Neue Serıe “
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Anführung betrachten und eLiwa anzunehmen haben daß ]1er e111-
mal eE1INe alsche Auflösung der Sigle AUS „Hebräer“- e1N

„Septuagınta“-Zıtat habe werden lassen
Dürfte 1A4l allen dıesen FKällen Was J doch wohl nächsten

legt E1INeE un dıeselhe Quelle denken, durch deren V ermittelung
annn füglıch auch dıe beıden mıit. zusammenftallenden Yatate der

/1 und (3 siıch erklären heßen mMu als solche anscheinend
E1n mi1t keinem der dreı erhaltenen identisches ahber mi1t ıhnen allen
verwandtes Pentateuchtargum vOoOn gelegentlich schon STAT para-
phrastischem Charakter unterstellt werden Man könnte siıch VvVel'-
sucht ühlen hıer nıchts Geringeres a |s Nachhall des ältesten
ebensogut schon VOoOT Onkelos qals VOT Pes -Jonathan legenden palästı-
nensıschen Targums vermuten das Bacher postulıert un q IS dessen
authentische Bruchstücke T7° vielmehr erusalmı angesprochen hat
und die rage Ner Nachprüfung empfehlen oh sıch als
weıteren Nachhall desselben dıe hexaplarıschen Anführungen
K ßpatos lassen Daß INa  S och dıe en VO /R EB

Jahrh nestorianıschen T’heologenkreisen beispıelsweise durch
V ermittelung VO Judentum ZU Christentum übertretender Prose-
lyten Fühlung mı1ıt Jüdıscher Bıbelwissenschafft suchte wırd durch

merkwürdigen TYT1e des Katholikos I1iımotheos den Me-
tropolıten Serg10s vOn ‘Kılam hiınreichend er W1 Daß Na  — eın
(+leiches TrTeIseEN früherer eıt och weıt eher an
haben werde hegt auf der Hand und da könnten enn füglıch
syrıschen Kxegeten och der vornestorlanıschen oder der ältesten
nestorj]1anıschen Epoche Angaben auf Grund Buches och C«
MAacC worden SCc11H dessen Kntstehung och hınter der endgültigen
Kixierung VvONn M zurückliegen muß da pAa och
dıe auch durch bezeugte Auffassung des mW vOoOxn (+en 49 qls
DW vertrıt A ber freılich 1st, es schließlich keineswegs diırekt nOTt-
wendig anzunehmen daß dıe iraglıchen Angaben überhaupt auf Grund
ırgend bestimmten Buches gemacht wurden ID könnte, WAaSs
dıe Betracht kommenden Pentateuchzitate IS däds uUuNSs astbar
werden lassen sehr wohl auch der Niederschlag qls (+anzes
nNn1ıC schrıftlich 1erten Jüdıschen Schultradition SE1IN Auch

Gleichviel ob 11a  — den der den anderen Sachverhalt glaube annehmen
INUSSECH, könnte sıch 1nNne Ildentifizieruneg der Hauptquelle VO  e 1s6 däös H-Zıtaten

m1 dem „Hebräer” der armenıschen A@rem Scholien nahelegen, dessen Frag-
mente bıs Gen. d Q  () einschließlich nach der Venediger Ausgabe VO 1836
Lagarde &. &, 43—63 behandelt hat, da auch diıeser (+en. 2} mo miıt
dinzunhen („Perle“) wiedergibt. och kann 119  - wiıirklichen Sıcherheit
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dıiesem Falle dürften dieselben jedoch, gleich den anscheimnend von

unabhängıgen hexaplarıschen und den VO  S mI1r für dıe „Über-
setzunNg” des Mär(]) >  ßä 1n Anspruch ENOMMENEN Yaıtaten eINes AUS

Elementen voOn und gemischten syrıschen 'Textes berechtigt se1N,
e1Nn hervorragendes Interesse Zi beanspruchen, dıe vorläufige Bekannt-
gabe der (7- und H-Zıutate des Nestorjaners Z Pentateuch mithin
3, 18 nıcht gänzlıch ungerechtfertigt erweısen.

auf Grund dieser einen vorläufig kontrollierbaren Übereinstimmung allerdings Nn1ıC
gelangen.



Due antiıche preghiere ne| Rıtuale abissıno de1
Defont.

ubblicate dal

Professore Igynazıo (+u1d1

oto quanto Jlarga pCer ol studı hıturgıcı offra 1a letteratura
COpta Quanto ANCOTA potrebbe farsı 1ın questo 9 col pub-
blıcare erıticamente test1 col dichiararne 1a stor1a, nella. loro PTıMU-
tıyra forma. ne1l SUCCESSIVI inerement.. Un aluto pCT tale stud10 &1
ha nella letteratura. et10p1ca, mage10r€ forse dı quello che potrebbe
credersı. ()mettendo dı parlare aggıunte al Lıbrı lıturgıcı
1n A bıssınıa, che PUrE NOn AaNCaNO d’importanza pCr 1a stor12 dı
questo TAamMmO ('‘hıesa Alessandrına, anche quella par che

Kecco OTa le due preghiere; la prıma legges] (rıpetuta CON

qualche varlante) alle ed. al 67/a, 9339
del dı Iubinga

HT T Hin A AMLANdE A(FU:
LA (D aD 777 AI Na ] x A P}
(Tub 6739 a  D DAA - ZAN Ad, 1 MD OC
a°n  0-C: >N  IS : D

O7 EAchd D-N Ya A 6779 Ahrl-
TNA n° an P DV AA NOA T «  - AI°
gı pf AT ND: Ae-N HAN27.2-7 P An — NHA

A 127 TIG D 79 (10D- “ 2A41
DHA7NA d @D7 (p S7e IT’ub 93 h a  Q e..nCP o

3'Hl": 027 00 AhH? AT° ANOD-)

1 L’uno l’altro, de1 concett. espressı ın queste preghiere incontrası 5SPCSSO nel
del Rıiıtuale



1Gu1dı, Due antıche preghıere nel Rıtuale abıssıno de1 Defonti

semplıce traduzıone dal copto-arabo ha valore, rappresentando SPESSO
de1 test1 perdutı nel COPTtO almeno 19107  S cConosc1ıut].

(jome esemp10 recherö due preghiere tolte dal Mashafa genzat
Rıtuale de1 Defontı a bıssın0, lıbro corrıspondente q ] IX M NTE NI2HBI

A della Chjesa Copta D questo ultımo, per quanto S
NO ANCOTEa SLATLO tudıato Vordinamento prımıtivo, 319 elle partı
tolte da Salmı C, pSr solıto, dal Lestamento, 319 ne preghiere
Gc D questo Rıtuale copto-arabo esiste Vedizıone ukı (Eıtuale
CoM. el arab. Roma quella recentissıma del Labıb (MIXOM
NT NI HBI, A Cairo)!; quanto al Rıtuale et10P1C0, ESSo

STATtLO recentement stampato 1n Roma (LTıpografia De ILmig1,
SCOPO commercıale 1n edizione 1050201 erıtica. preghıere

menzıJıonate qualche m1glior ez10ne ha 11 codıce della. Bıbhoteca Hani-
versıtarıa dı Tubınga A 14) che ho pOotuto consultare qu1 1ın
Roma. Perocche Ia Direzione dı quella Bibhoteca ha gentilmente CON-

(e dı C10 rendo vıve grazle) che detto codıice LOSSE, pEer M10 UuSO,
inv1ato a ]la, Biıblioteca della, Accademıa de1 Lince].

11 tıtolo por 1a data del 1621 de1ı Martirı, 11l 3hbro StLAatO pubblıcato
qualche 3908010 dopo

“Itemque OTamus omnıpotentem Deum Patrem Dommimn
nostrı et Servatorıs nostr1 Jesu Christi prO fratrıbus nostrI1s,
Qqu1 obdormijerunt (Tuüb. 3C  Q et m1graverunt hoc mundo

ın locoNuxo), ut requlescere faclas anımam SeTVI tu1
‘J herbıido, aquas’ quiet1s, ın SINU Abraham, Isaac et

Jacob, 1n paradıso voluptatis, C Sanectis tu1s omnıbus.
Corpus eTrTO suscıta dıe, Q Ua constitunst], secundum sanctam
promıssiıonem LuUamM, QUAE mendax NN reperıtur; assıgna e1
regNuh caeleste dum largırıs transıtum anımarum
u  9 lıberum, sıne ıimpedıimento vel dolore (D öl, 'Tub 93 b
add 3, iıllıs eTO qul memor1am tenent, depelle trist]1-
ti1am corde et lacrımas ,D oculıs )”.

{ Colla sostituzıone dı „aqQuas” TALELOLG per iniuenza dı Ps 22(23), 2



(Gundı

L/’altra preghiera (p 59; Tub 22a, A, 114a) 1C@e COs]:
nof aa AHN-+A: AT AMLANdC A U: \ AA

I1LA7 (D MD @774 AF AT°ARN HGT .

Hnm en AT  n M{nFN A K-NAc MOU-NN? @.D-]
q° : . AMNLA N“ 9° AO
Z.00 — nm en MNa 2.”10) A6C
»N NCN 010597 HAAN AAN mMN 7 (

(D-N]“ « D' N& MD- N“ aDn QhP'M RA AÄh H”
Can AA gD ANQ AD QAT DA
L: APA  AD : Q° : 4L  Ü: AC: A : D
MEa DZ, AA 07A07 A°1.A AD AAN — MNa - Heh &D

”M.Artı Arrl AM.ArT) 2= BD s

NI°hN ANN AZAT° DAn A DD (D A4rl: AN TD A R @-
A Y“ @D 7 O67 00- AAA A”NC-EN
CDC ANch} < AAN etc

Per comodıtä dı confronto trascrıvo qu1 da Sacramentario cı
Serapıone (Funk, Didase. 11 192) dall’ Kucolog1o0 le due
antıche preghiere Corrıspondenti queste del Mashafa KENZAT:

Ös0uela Q0OU TEOL TNS XOLLUNGEWS AL AVaATAUGEWC TOU 60  U_
AÄ0D QOUD TODÖE N TNS Ö0UANG Q0QU TNOÖE* TNV DuyXNV, TO TVELLO.
AUTOD 1VOTAUGOV SV TOTOLC YAONS SV TAMELOLS AvVaTAÜSEWwWE WETA
Aßoaäyp CLl Iocaax% XL ’Iaxdoß %AL TAVTWV T —_>  v Q0QU, TO
7w  EG GWUA AVASTtNGOV SV N WOOLOAS a1  w  V “ATA Ta abevösic 01010

ETOYYEAMLAG, LVO Xal ea AT ASLAV QUTO XAÄNDOVOLLLAC AT06GC SV
TaLCc AYLALS QOU VOLLALG TV IO  w SE£960v ADTOD ELONVLCHV AAl
E0A0YNLEVNV £LVaL TOLNGOV* TAC ÄüOTac TW ÖLAWEDOVTWV TVELLATL
TADALÄNGTEWE LAGAaL X V

0e TW TVELLATWV %AL T AONS GA.NKOG, TOVY O0avatov a_

TATNSAG, TOV Z£O  r w ÖL& BoA0v KATAOYNGAG, AAaı CwNV TW XOGL  w QOU

ÖWONSALEVOS QUTOS Köpte AVATALGOV TNV DuyNv TOU XEXOLUNLEVOL
600 AOD 01018 ToD6s) SV S-  o OWTELVO®, SV S-  o YAoepw, SV S-  oavabiEews, ev0a ATSöpa 0Ö0VN, NOTEN XaAL GTEVAYLOS * ATUCV ALAP-
NO TO AD AUTOD TxpAyOEV SYy öY  W, <pY  ®  a79 ÖLAVOLCL, W



Due antıche preghıere nel Rıtuale abhıssıno de1 Defontı

“Item OTremmMus Deum omnıpotentem Patrem Domin1ı nostr1ı
e Servatoris nostr1 esu Christi, Deum spırıtuum et, OmnI1s
Carnıs, qul mortem pediıbus calcavıstı et dıabolo maledıixısti
et vitam aeternam nobıs ediıst] (£ omınum omınorum
et Deum benefic1 *, qul mortem CESSa4re fecıstı et elus pote-
statem calcavıstı et viıtam humano gener1 largıtus es) fac
requlescere anımam famulı tu1Due antiche preghiere nel Rituale abissino dei Defonti.  23  “Item oremus Deum omnipotentem Patrem Domini nostri  et Servatoris nostri Jesu Christi, Deum spirituum et omnis  carnis, qui mortem pedibus calcavisti et diabolo maledixisti  et vitam aeternam nobis dedisti (f. 64: Dominum dominorum  &n  et Deum beneficli‘, qui mortem cessare fecisti et eius pote-  statem calcavisti et vitam humano generi largitus es): fac  requiescere animam famuli tui ... in loco a quo labor et  tristitia absunt (f. 64: in loco luminoso, in loco laeto, a quo  tristitia, gemitus, et ploratus absunt).  Quod si peccaverit,  10  Domine, sive cogitatione, sive verbo, sive opere, ignosce illi,  quia bonus es tu et hominum amator.  Sankorison (sv7yy®-  pnoov) Domine; nemo est enim, qui vivat sine peccato, tu  solus es, cui non sit peccatum; iustitia est testimonium tuum  in aeternum et vera est lex tua“, quia tu vivus es et requie-  15  scere facis, quı obdormierunt, servos tuos; Christe Deus noster,  tibi offerimus laudem, Patri etc.”  ayabös xai Oıkdvüpwros Üeds aury®pncov: EtL 0Ox Eatıy ÄvdpwrTos  öc ChHostat xal 00y dpapıhoeL” OD YAp Övos ExTOS dmApTtiAS ÖTAdp-  yets* N SlkaLoGÖyN G0L SLlkALOGüVN Eis TÖV Al®va Xal 6 ÄGros G0v  ahmdeıa. "Otı 6d el H dvdataoıc, N CwN «al N dvdrauoLc ToD  XEKXOLUNLEVOU Soülou aou, Xpıate 6 Ozöc HıLGy, xal Gol TthV Ö6Eay  ÜVATSWTOLEV KTÄ.  Non intendo dire che Vuna o Valtra di queste preghiere sia  immediatamente passata al Rituale dei Defonti copto.  Una pre-  ghiera con concetti simili sı recita, come €& noto, nella liturgia giaco-  bita egiziana (Brightman Liturgies I, p. 170; cf. anco Äg. Zeitschr.  XL, p. 12) e forma in gran parte la preghiera dei Morti nell’ Euco-  logio copto-arabo (Cairo 1902 pag. 49). E da notare tuttavia che  questa preghiera @& spesso diversa dalle due sopra riportate e le parti  che mancano in queste, (p. es. le. parole tolte. da I Cor., 2, 9) occor-  rono in altrı luoghi del Mashafa genzat. Altra cosa notevole si @ che  1 Of, Ludolf Comm. ad Hist. Äeth. p- 323 (Const. Ap. XXI). Of. 6 0656 toO  owlewy.  2 La nota variante vöjLog invece di \6yog & seguita appunto nell’ antico salterio  saidico, Budge, The earliest known coptic Psalter p. 133 (Ps. 118,142). :In loco QUO OT et
trıstitia absunt (£ ın loco lumınoso, ın loco laeto, QUO
trıstıtla, gemi1tus, et ploratus absunt). uod S1 peccaverıt,
Domine, S1Vve cogıtatıone, S1Ve verbo, S1VE 9 19NOSCE ıU,
qu1a bonus tu et homınum amator. Sankorison (S0uYY®-
0N csov) Domme; NEeIMO est en1ım, Qquı vıvat sıne peCcCcato, Du
solus CS, Cul NO  m a1t peccatum; iustit1la est testıiımonıum tuum
iın Q4etfernum et era est, lex ma“ qula tu VivUus et requle-

faCls, Qul obdormierunt, SETVOS LUOS; Christe Deus noster,
tıbı offerımus laudem, Patrı etc  97

ayabös XAL OLAdVÜOwWTOS 08 ouyxu'>p*q G0V ” OTL QUX SOTLYV avOnwTOC
ÖC CNTETAL XAL 00Y ALAOTN SEL GSUu Yap LOVOG An  o  AW  N AUGOTLAS ÜTd0-
x 5 ÖLKALOGUVT, 01010 ÖLKALOGUVT SC TOV AMALWVOA %AL Ä  ÖYyos QOQU

ahndsıa. “ Orı SGU S AvVÄGTtAGLG, CN %AL AVATALGLE TOUL
XEXOLUNLEVOU O00AQU Q0QU, AÄ0LOTE Oz6c  2 N.0V, %AL G0L TNV Ö  Q  Say
AVATSUTOLLEV ATÄ.

Non intendo ıre che U’una V’altra dı queste preghiere 3192
immedıiatamente passata q ] Rıtuale de1 Defont:i COPtO Una DE
yhıera CON concett1 sım1lı S] recıta, COME NOTO, nella hıturgıa 714C0-
bıta eg1714N2 Brıightman Liturgies 1: L(0: cf. ANCO Ag Zeırtschr.

12) forma 1n STahl par la preghiera de]1 Morti ne Kuco-
1010 copto-arabo (Ca1ro 19092 pa  S° 49) da notare tuttavıa che
questa preghıera SPESSO diıversa dalle due SODTa rıportate le partı
che AaNCAaNO0 1n queste, ( le parole da 1 CGor.. 2; 9) 1' -
FONO 1n altrı luoghı del Mashafa gENZAT. Altra C0Sa notevole S1 che

Öf,; Ludolf OMM. ad Hıst. Äeth. 303 (Const. Arn XXI). O1 Vs06 TOU
cwleLy.

La nota varıante VOLLOG invece dı A\OYOG segulta appunto ne antıco salterıo0
Sa1ldıco, udge, "T’he earlıest known Coptıc Psalter F3 (Ps 118,.142).



Guidi

le due preghıere NOn 81 legg0n0, mal NOn r1cCordo, nel Rıtuale de1
Defontı edıto Tukı dal Labıb; C10 conferma quel che ho
SOPTA, che C10@ rıtualı et10p1C1, uantungue traduzıone de]1 copt1,
POSSONO CO test]1 pIü completi, perdutiı L1LON cConosc1ıut] nell’o-
rıgınale copto-arabo. Del TEesSTO 19168)  s quesSto l solo eSseEMP1O; cf. unk
Didascal. 11 EC  ©O pET NO  e} parlare dı dı altro JENETE,

Mı S13 quındı PETMESSO dı esprimere 1a SPETAaNZ che qualche
K10VINE orj1entalısta cultore deglı studı lıturgıcı volga specıale atten-
zıone q Mashafa SENZAT. ome ımperfettamente 8192 cConosc1ıuta la
COMPOS1IZLONE dı questo 1bro 31 vede anche dal catalogı Mage1071
collezi0n1 dı 1155 et10p1C1, ebhene dorvut]ı profondı conoscıtor1 della,
letteratura et10p1ca, qualı 11 Ziotenberg, 1} Wright a1l-
INAaLln, Nel catalogo dı Zotenberg, 11 pIU T1CCO0 dındıcazıonı relatıve
alla stOr12 letterarıa, (p 86), NEPPUr S1 4CCENNA a.d orıgınale COPTO-
arabo, della, COompos1zı10ne uffie10 pEer pretı sl da una not1ızıa
1011 ordınata 81 cıta {ra le preghıere ANNA PEn che
\VA BATOCL Kppure oı ufficı PCI le varıe classı dı Defont: hanno

ordıne regolare: recıtazıone dı salmı, ez10n1 dalle ettere Paolıne,
Cattoliche, daglı Aı dal V angelo, aCCOoMPagnNate da antıfone

preghiıere, &v Lalmolis XAL A YY VOOEOL XAL TPOSEUY ALS COME d1ıcono le
ÖLATtAEELC TEL WÜGTLXNG ÄQTDELAS deglı A postolı (Pıtra, Jur. cel. GAraec.
Hıst etc. /0) SONO che tale ordıne apparıra p1IU perfetto,
quando Rıtuali 81aN0 rıcondottı alla loro forma prımiıtıva; alcunı
codıeı del Mashafa SENZALT, COME 11 D’A bbadie 50; agg1uNg0N0
perıcop1 etc. che ANCaNO0 In altrı Anche le aggıunte recent]1
qualı ho OCCAato ella Miscellanea (erianı 636 dovrebbero esseT e
megl10 stud1iate Per esempI10, 11 O] (questa parola rısponde
esattamente alla Yassliso S1T13C3) che S1 legge alla, pa 51 edız.

ql 81a del cod dı Tubinga, puO confrontarsı colle A 7 che
ACCOMPASNAaN 1} ıtuale COPTO ne edizıone del Ca1ro; anche 11 lungo

dı Atnätewos Atanasıo p S, 1b) ha ul  S qualche ALa

logı1a col AesdteE, TEÄEDTALOVY ÜSTAOWOV XTAÄ Kucolog10 (Koma
18713 271) Pazıenti rıcerche nella. letteratura copto-araba COCC,
pOotranno f{orse addıtare ol orıgınalı dı queste COMPOS1Z10N1,

auı trascerıtto Jhas! AulLasl; questo f2  e sul ONO (Nyos)’ef. allon ın ROC 1904, pp 2  9 2 1.LLe.s\ TAadotto dal Copti le
strofette quartıne che COMPONZYONO 1l aal SONO 1n generale rımate, piu INe:  s
regolarmente, sogl10n0 eSSeTE acrostiche, seguendo LV’ordine alfabeto D

questo 110  - fa eccezlione 1a “Psallie” iın ukı T’heotokıa 283 rı1stampata ın
ROC 1904 29, Oove >0 principio della 6379 strofetta legge U A:_.qu NTAT’MUA,
perche 11 U eTO CSPTESSO, 1T0O COs]l, 1O  S foneticamente deve SCI1.versi olla
cıira versettı SUNO, nel tONO TOC, pOo’ piu lunghı che 18103  w} nel tono
AAÄAAdU; le quartıne dı questo ONO SOoONOoO per g10TrN1 dı domenica, lunedi martedi
quelle del priımo Der rımanenti g10rni della settimana.



Due antıche preghiıere nel Rıtuale abıssıno de1 Defonti. D

Per Lo stud10 del Mashafa genzat Sara dı molto alıto 11 codice
dı Tubinga. ID eSSo diede dapprima ‚73EE  S deserizi0ne Ewald M} 39) 1a quale naturalmente S] rısentiva dello LO deglı studı
et10p1cı quel MpO; l’opera creduta: “reıin äthıopischen UTr:
sSprunges”, Dıllmann ha pETCOTSO, pEer 11 Lezxıcon Qquesto 1185 ed ha
r1cCoNOsCIUtO (Lex. D che fu ser1tto SO l Fasıladas, C106

11 11 1667 Ma la S11  < data 31 puUO precısare anche
megl10, perche a! 99 A, nella. preghıera per metropolıtı, 1 legge
Na Ö 77 AA 170 pn A
N: etfcC. ()rbene "abuna Mık  4a4 e  AA 1n A bıssınıa ne|l 1648
O11 SUCCES: Cristodulo 19 ne! trascorrendo, dı olıto, mMO
LeEMDO fra 1a morte dı abuna la venuta del S1LO SUCCESSOTE, S1 PUOcredere che V’abuna Mıkiä 6l fosse MOTrLO qualche empo avantı 11 1663

ASSCENATE PEerc1ö, 1ın cıfra tonda, COME efa del cCOd1Ce, ol1 annnı
—166041 Dıllmann dice: “recensionem xhıbet multis foedissimae
superst1t10n1s addıtamentis depravatam.”; IM dır VCI O, altrı COdICI1,
INnNe l D’A bhadie quello dı Keren, CONLENZ ONO preghiere magıche1ın Mag g10r Copla. Kelı che l cCodıce dı JT’ubınga agg1unge, 1n fıne,
degl]ı  ol SQUAarC1 CON OM1 Magıcl dı Oristo 6CO.; oltre la preghıera
COn detti N 0MmM1, inserıta ANCO 1ın altrı codie1. Ma questı1 SQquarcı SONLLO
estrattı dal Ot0O lıbro “Arde’et” edıto recentemente dal Pr ift=

nel AO0S K 55,. COTrT1SpON.d ONO precısamente
21—10, 63 22, 4—24, 30 dı questa edizı0one. Sı tratta quıindı dı un
aggıunta inale, che 1NON PuO dirsı f{accıa. propriamente parte del Rıtuale
de]l NDefontı, quantungue U’uso dı recıtare nella sepoltura, “Arde’et”
819 attestato anche nel codıce. Paleograficamente 1} codiıce offre

esEMP10 della serıttura venuta 1ın USo nel AT secolo, quandole forme fine ed allungate ettere 1 fanno pIU pıene, pEI pOo1
Pas a,] CONSUETO Carattere ın UuSo dalla fine del XN II® secolo.

In questo codıce 19083  e S1 ıta punto, ın prınc1ip10, 1L Fetha Nagast, dal qual
1D10, mMO posterilore, nulla poteva DaAassSare 2 Rıtuale de1 Defontı Solo ın codıcı
recentı SONO aggıunte, ın pPrinc1p10, alcune brevı prescr1z1onı dal Nagast,



Der Jobprolox des Juhanos VO Halıkarnassos
In eıner armenıschen Bearbeitung.

Herausgegeben VOL

Petrus Ferhat
Priester der Mechitharistenkongregat1ion.

Eın kommentar des Jul1ianos vONn Halıkarnassos Z Buche 46B
wırd ın den griechischen kKatenen zZU diesem Buche häufig AUSSE-
schrieben. W ıe Usener1 dargetan hat, ist, derselbe ıdentisch mıt
dem Jobkommentar, der a ls Werk des Orıgenes zunächst 1n der late1-
nıschen Übersetzung des J oachım Periıon1ius durch (+1ılbert (xene-
brard2 ZU. Druck befördert wurde. Handschriftlich ist, das gyrıechısche
Original dieses Kommentars mındestens 1ın dem Kodex Parıs. Gr. 454,
AUS welchem dıe Übersetzung des Perionıius geflossen Se1IN dürfte.; und
1ın e1ınem zweıten KExemplar, Phill 1406 Berlın, erhalten Eınen
drıtten vollständıgen grıechischen ext des fraglıchen W erkes cheınt

Maı gekannt Zu haben, der eıne Herausgabhe desselben In den nıcht
mehr Ausführung gelangten weıteren Bänden der Nova Patltrum
Bıblıotheca 1n Aussıcht ST Auszüge U der Parıser Handschriuft
hat Usener 1mMm Rhemischen Museum FÜr Phailologıe. Neue olge
(1900) 391— 340 veröffenthecht. Ebenderselbe hat* eINe sorgfältige
1ste aller Anführungen des J ulhanos 1n der voOn Junius edierten JOD=
katene des Nıketas VO  S Herakleıa. der VO.  S (amıtolus veröffentlichten
Jobkatene und be] Maı SPiCULEQqLUM Romanum (Kom

O06 911 geboten. Da 1U  S aber auf der anderen Seıte dıe Identität
des Julhanos miıt. dem V erfasser des fälschliıch unter dem N amen des
ÜOrıgenes überheferten Kommentars durch Preuschen5 bestritten
wurde, ist s SEWL VO Jnteresse, auch das Zieugn1s der armenıschen
Überlieferung 1n dıeser Krage Dı hören.

Julianos VOoO  S Halıkarnassos und se1ne Te sind nämlich nıcht
ohne den bedeutsamsten Kınfluß auf dıe armenısche Kirche des ‚J ahr-

1 Be1 Lıiıetzmann Vatenen. Miıtterlungen über ahre (Zeschichte und hand-
schriftliche UÜberlieferung. reiıburg 1897 8 —34

In dessen Origenes-Ausgabe. Parıs 1574 (und später mehrfach wlederholt!)
V1 (Rom 467 nmk. I bezw. 544

4 A 33{.

T’heologische Literaturzestung X VLl (1893) 364, 425
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hunderts geblieben. Die rmenıer sınd vielmehr, w1e schon 'Ter Minas-
siantz 1 nachgewlesen hat,; unter dem Katholikos Nerses (548/9—
556/7) geradezu 1n dıe Irrlehre der Julhanısten vertallen Schon AUuS
dı1ıesem Umstand ann 112  b folgern, daß auch die Schrıiıften des Juhanos
1Ns Armeniısche übersetzt worden se1N dürften. I der 'T’at, soll ach
dem Berichte des Photijos8? e1INn JEW1ISSET Derg10s bereıts 1m Jahrhundert
selhst sıch mıiıt der Übertragung jener Schriften beschäftigt en
OT oder e1INn anderer auch den Jobkommentar des Julhanos übersetzt.
hat, ann ıch auf Grund der M1r zugänglıchen Quellen nıcht. ent-
scheıiden. Ks begegnet a hber schr oft ın den armenıschen Bıbelhand-
schrıften eın bestimmtes Kragment AUuSs jenem Kommentar. Eın olches
notjert Zarphanalıan 1ın se1ınem Katalog der alten armenıschen ber-
setzungen des hıs 13 Jahrhunderts3? eiınem Julıanz ePLSCOMT Halı-
CAYNASSENSIS Prologus ad obn bezw. PrOLogus ad 1brum ob2
Der etztere Prolog findet sıch auch auf der Staatsbiblioethek München
1ın eiınem Sammelhuche AUS dem F4E(5: cod UNMEN., Blatt 53a  542 4
Dazu kommen nach dem Katalog Dashians5® Zzwel weıtere Kxemplare
1n der Bıbhothek der Mechitharisten U Wıen Dieselhben befinden sıch
1n den Bıbelhandschriften Nr AUuS dem 5— 1  9 RBlatt
294°,2—294%,1, und Nr FT des oder Jahrhunderts, Blatt
34.1P.29—34.9a 1 ach dıiesen beıden Handschriften veröffentliche iıch
1 folgenden den armenıschen ext ne e1Ner lateınıschen ber-
SELZUNG. Die letztere wıird alierdings wen1ger befrıiedigen
vermögen, weı! der Armenier selhst SeE1INE griechische Vorlage mehr-
fach nıcht rıchtig verstanden haben scheint. jedenfalls aber von
e1ner durchsichtigen un gewandten W ıedergabe derselben soweıt eNt-
fernt 18t, daß SEINE Arbeit he1 aller ihrer kürzenden Freiheit ohne dıe
Heranziehung des griechischen Originaltextes aum verständlich ware

Eıne solche Heranziehung hat die üte des hochw Herrn Abbe
Deconinck ermöglıicht, der auftf dıe Bıtte des Herausgebers dieser

Zeitschrift S hebenswürdig War, ıe Übersetzung des armenıschen Pro-
logs mıt der Parıser Handschrift des oriechischen Kommentars VeTl'-
gleichen und AUuS der letzteren den grı1echıschen Prologtext für mıch

Die armenısche Kiırche IN ahren Beziehungen ZU den syrıschen Kırchen ıs
UM Knde des Jahrhunderts. ach den armenıschen und syrıschen Quellien he-
arbeitet. Leipzig 1904, insbesondere 29— 59

2 T1e den Katholikos Zacharıas be1ı DwTtLoyD TOULU AYLWTATOL dOYLETLOKOTOUKwvotayvtıyvouTtOhewc o  o Haradoroukov-Kepapaws,. St. Petersburg 18592
18  O9

Venedig 1889 (Armenisch). ÖIr
Vgl Kalemkiar Catalog der armenıschen Handschriften ıN der Hof-und Staatsbibliothek ünchen. Wiıen VII un 28

> Catalog der armenıschen HandschrifWiıen, Wien 1895 255 UnNn! 316
ten ıN der Mechithar?stenbibliothek
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abzuschreıben. ach se1NeTr Ahbhschrift werden 1ın Fußnoten unter der
lateiınıschen Übersetzung dıe dem Armenıischen zugrunde hlegenden Par-
tıen des Griechischen miıtgeteilt, wohen stillschweigend LUr dıe höchst
fehlerhafte Orthographie des Parıser i\odex korrigjert wurde. Der
armenısche Vext wırd abgesehen vONn Zwel Stellen ach geboten un
1n Fußnoten durch dıe Varıanten von begleıtet. W eggelassen ist.
eın ın beiıden Handschriften stehender Schlußabschnitt (Incıpıt:
„ ur ?_l" wp€7:\ 2) "Terra autem Anusıtas“. Kozplicıt: Luhwbk
„„SOCLUM PUqNAE*‘), der weder mıiıt dem griechıschen Prolog, och ach
der Feststellung Deconıncks etwa mıiıt den Anfangspartıen des durch
denselben eingeleıteten Kommentars das mındeste tun hat

Die Identität, sSCerTE Julranus CHISCONUS Alexandrınus mıiıt Julhanos
vOn Halıkarnassos sSte qußer Ziweifel, da der Münchener Kodex das
KFragment ausdrücklich dıesem beilegt Die Benennung des Julhanos
qa ls EPISCOPUS Alerandrınus ist. daraus Zı erklären, daß C schon 1m

a  ww  nl.,_[lu:‘blruu ll'l.ll u4nu{null r]_!:.gu w'lurpu:(g:.n£‚%
uuul E Or fıp.p ga  S] pug Slg bnnn U epuundk;?. gl nn E

p hupwjbn JUEounudE,-, glınılı Hı UL 1 S ulg : h u44 l}uu1m.ul&
i_&‘lma.‘bq_u ‘lln5w‚ Lmln‘u‘bu J> ahugennuk hns£ Eı 2_I1 l‘iL J zwpungenglı €n.z_w4£- :
IZB J> zbueennuk Eybb, Ua dufuk Ullulfllllül : (“ Yı

71|U(9 Fı yunldEug u ‘mLu£‘u znd ugnl 2_WILIU.BIIYIIILP'[ILYIYI y nme 2_m71w-
gncguwul£n 1J‘IIIL£HLNL[1%Zs JIUUIIIIILI.IIJ'U[II.ILUII'IL.E'[!LI

( ] /inls, p Sulpusm ulıhlı n E d dE-® U reluk-u n AAEENEED qa ppu, gı
f Jhaudd” Funlisluhh, IUU[FYI‚ afe Eı 1 Z Gqbb: aL JWJ7! n uu y frl

ug un dg q_n[16'u u1umnlb'wg :

omıiıttit, [1 [‚]&Au‘luuél' o  30pu  .  \ EFE SELg bnnpg En
JR u undE l pug br JV er SE ‚Jlp uun f | 1 L >

1\L nl l LJ' nq_n:[ n|.1111_ä71 0 Suslyu
ILU, [E {} n ub-u uurl 1 MD Eı Ya  ea
S B: Swypl b'[}£'...&ß‘fiä?:....
yeyevwnHodal, EvteEüdeyv TELÜELV AUTtTOV TPOCNKEL, OTL AL TO tns T’evicews

AQUTOG LOTOPNTEV 00Y WG TAPWY, HYiXC, Ta TAVTa EYSEVETO' 1'pth)ufwv YAp
&T  WwWY 1rpä.€eu.c JUVETAEEY
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518 von se1ınem Bischofssitz vertrieben, eiıther 1n Alexandrıa lebte
Zaumal der Vergleich des armenıschen mıiıt dem grıiechıschen 'Texte Löst
vollends das Problem der Autorschafft uUuNnSeres Bruchstückes, Würde
11a ZW al mıiıt dessen Anfangsworten diejenıgen des Pseudo-Ürigenes
vergleichen: ZNLALVEL BLßAOoc TOUL WAXANLOU A} TNV ELC Tovdatovs o
200 XNVÖELOVLAV, müßten eınem der wesentlichen Identität der
beiden Texte cdie ernstesten Y weıftfel aufstelgen. W enn INa  S dıieselben
hber mıteinander vergleichen fortfährt. erweıst. sıch der armenısche
1ın SAaNZ unzweıdeutiger W eıse, WEn uch nıcht qals eINe getreue ber-
SELZUNG, doch als e1INEe stark gekürzte freıe Bearbeıtung des griechl-
schen. Seine Vorlage hat tatsächlıch der Prolog des angeblıchen
Orıgenes- Kommentars Job gebildet Daß ber dessen wıirklicher
Verfasser Juhanos VOxh Halıkarnassos WaLr , wırd nunmehr neben den
Zataten der gr]ıechıschen Katenen auch durch ıe a_rmenische ber-
leferung verbürgt.

Julianı eplscopl lexandrını
Sıgynificat scr1ptura beatum ‚Job quıntum b Abraham

Sıcut enım Israel 3D Abraham, ıta et1am Ksau 3D Isaac (or
tus erat). Deus autem generation1ıbus allas
Aegypto VvOoCat, alıas Arabıa praedicat. Quiı1 de Aegypto
exıerunt, oyse narrantur. Quı1 safanae restitit et (sata-
nam) vıcıt,. (elus) virtutem Moyses descr1psıt, QUO 3C cultum
Del populum hortaretur.*

Sunt qu1 contra asserant Moysen UuncC lıbrum NO  w SCYT1P-
S1SSE, Ccu dicant NO  s eadem etfate Moysen fulsse et J ob_um.
Neque (vero) consıderant (ne) enesıs (quidem) 1bro, Q UD
(Moyses) scr1psıt, 1PSIUS temporum, sed trıum mılıum NNO-

TU res gyEesSLaSs narrarı.

ZNnwalyver BißAos TOU LAXANLOU I LoTOpEL ÖE OTL ”Ol TELTTOG
S  1CO “ Aßoadp OUTOS, TEL OD TNV 1PAONV MTOLELTAL. Ka {4p “ Iopah &x TOUL
"Aßpoo&ı ACLL CI Hoa Ö1LOLWE, AWOOTEPOL ÖE TOU "loadx. ‘0 QUTtTOC 0V 06 ÖLc
Mwuvoc£we TOLG ILEV S TNG ALYOTTOL A VEÖELKVUE, TOV S S% TYG Apaßlas A VEXN-
o Kai TYV LLEV Alyortou YEVOLLEYNV ZE060Y ÖN YNTO, TOUV DE TOV XATO TOU
ÖLA.BOA0U ayOyO XL TAC XOAT %U TOL vViXac29  Der Jobprolog des Julianos von Halikarnassos.  SS  J. 518 von seinem Bischofssitze vertrieben, seither in Alexandria lebte.  Zumal der Vergleich des armenischen mit dem griechischen Texte löst  vollends das Problem der Autorschaft unseres Bruchstückes,  Würde  man zwar nur mit dessen Anfangsworten diejenigen des Pseudo-Origenes  vergleichen: Znpaiver 5 Pißkos tod paxaplov ’Ihß thv eis Iovdatovs tob  deod xNvdepoviay, So müßten einem an der wesentlichen Ldentität der  beiden Texte die ernstesten Zweifel aufsteigen. Wenn man dieselben  aber miteinander zu vergleichen fortfährt, so erweist sich der armenische  in ganz unzweideutiger Weise, wenn auch nicht als eine getreue Über-  setzung, so doch als eine stark gekürzte freie Bearbeitung des griechi-  schen.  Seine Vorlage hat tatsächlich der Prolog des angeblichen  Origenes- Kommentars zu Job gebildet.  Daß aber dessen wirklicher  Verfasser Julianos von Halikarnassos war, wird nunmehr neben den  Zitaten der griechischen Katenen auch durch die grmem'sche Über-  lieferung verbürgt.  Juliani episcopi Alexandrini.  Significat scriptura beatum Job quintum ab Abraham.  Sicut enim Israel ab Abraham, ita etiam Esau ab Isaac (or-  tus erat). Deus autem ex generationibus eorum alias ex  &n  Aegypto vocat, alias ex Arabia praedicat. Qui de Aegypto  exierunt, a Moyse narrantur.  Qui satanae restitit et (sata-  nam) vicit,' (eius) virtutem Moyses descripsit, quo ad cultum  Dei populum hortaretur.?  Sunt qui contra asserant Moysen hfinc librum non scrip-  1  ©  sisse, cum dicant non eadem aetate Moysen fuisse et Jobum.  Neque (vero) considerant (ne) Genesis (quidem) libro, quem  (Moyses) scripsit, ipsius temporum, sed trium milium anno-  rum res gestas narrarl.°  1 Znpalveı 4 BPißkoc tob paxaplov I&ß . .  .. lotopetl ÖE ÖtL Xal TELTTOG  dxd ’Aßpadı 00T0c, TEpl 05 TNV YpAyNV ToLETAL.  Kai 7üp ’Isponı &x to0  ”Aßpo&u xol 6 Hoa öpolwe, dupörtepoL d& tob Icadx. O wdrde 05y Aede Sı«  Mwuvciwg t0de pEv &x Thc Alyürtouv dyvedelxyue, TOy Öb &x TNG Apaßlas dvexH-  putte. Kal thv pev &E Alyürrtou yevopevnv EEodoy Sı ynTtO, TOU ÖE TOv xaTA ToD  Sıaßöhou dy@ya Xal TAc Kat adTOD VEXAG ....  ? Mwvohc ÖE Ayaypdopeı Thy  TOOTOL ApethV dywy TOy Aadv elc Peoskßeıay,  3 El d& Tıg dAvrıkeywyv pn Teld-  0170 Mwuckws eivaı thvV ypayhv Sı TO N xatdı TV abtov ypovoy MwuckaMwuohc de AyAyPAEL TNV
TONTOU AOETNV Ü YY TOYV COV e1c ÜEOGEBELAY, c AyYTLÄEYWV LN mTELd-
1TO Mwug&we eLvaL TNV YPAON V S11 TO 4N AT TOV @U TOV XpOvOoY Muvocia
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Der Jobprolog des ‚Julianos VON Halıkarnassos. 31

Fılun Abrahae Isaac, acob, Lev1, Caath, Moyses, et ıterum :
Isaac, Ksau, Raguel, Ziare, ‚Job Kandem ıgıtur getatem elIs
genealogıa assıgynat.

que 1ure Moyses virtutem Job1 descer1biıt, ut PEX hunec
1TrUumMm sapıentissımum populum SUUuMmm moneat, qu1 MITAaDU1DUS

Deo benefiens acceptis humılı heret anımo.“ Quod autem
OT1Z0 e11s a‚ od10s0 Ksau ducta est, hac ostendıiıtur, QUAahl
non(?) benevolus Deus dıgnus sıt, Qu1 dilectis 118 Jacob
laudetur: QUuU@a augetur pudor S] enım ‚JJoh a‚ Ksau ortus)

10 suam Gir Deo famıhllarıtatem servavıt sem1ıNe Abrahae, quanto
magı1s Hı acob, quıbus benedietio (Dei) requlescıt ?
Sed etiam propter ımprobıtatem Ksau u generatıo e1IUs

Beatusalıenatur pravıtas parentum obstat virtut].°
ıgıtur Job, quı virtute Sua d Deum accessıt, 1n vatıcını's

15 Ezechjelis simplicıter uUunNna CU. Noe et Danıel commemoratur:
51 enım steterınt mM a1t OMI1INUS Deus, 18(8)  — eEOSs CXal-

dıam“, ut alıorum famılıarıtatem quıdem alıenant,
quı1 aC0O (orti) mali fuerunt(?)“
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LEY @p SGTtTLV EXTO- o  83 Aß9°“"l"'; de REUTTOG" LOV Aßoadır, "loadx,
loaxwß, el, Ka  ®  V, MwuvoNns’ AL Aßpoadı, "loa0x, ‘Hoa5, Payounh, "10p88,
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Das Alter der FPeregrinatio Aethernae.
Von

Dr Anton Baumstark.

Die ursprünglic alg Peregrinatio Sılınae bezeıchnete, NUN-

mehr ach dem organge Dom Ferotins riıchtiger als Pere-
grinakıo Aetherı1ae bezeichnende chrift e]ner abendländischen
Palästinapilgerin, deren unschätzbares Bruchstück VOTLT wen1iger
qals eiınem Vierteljahrhunder Fr (+amurrinı AUS eINer Bruder-
schaftsbibhothek ÄArezzo AMNS 1C D6ZODECN hat, galt bıs-
ange 1emlıich allyemeın als eın Krzeugnis des ausgehende

ahrhunderts Inshbesondere ist 1E q IS e1N olches Uurc
die ihr ın besonders em T interessierte ıturgle-
geschichtliche Forschung bıs era auf meın 1mM vorıgen ‚Jahre
erschıenenes Buch ber FWFestbrevijer und Kirchenjahr der

Ver-syrıschen Jakobiten unbedenklich verwertet. worden.
einzelte Stimmen, dıie für e1INE erheblich spatere Datierung
laut gyeworden waren,' hatten keine Beachtung gefunden.
rst Meıster hat 1n se1INeETr VOoTrT ZzWwel Jahren der Pere-
grinatıo gewıdmeten Habılitationsschrift* eıNngeheNder den
Beweıs dafür anzutreten versucht, dalß 1eselbe nıcht VOL
dem Jahrhundert, naherhıin daß S1e zwıschen den Jahren
533 und 54() entstanden Sel, un se1INE Darlegungen en
denn uch einen entschlıedenen INATUC zunaächst nıcht VT -

Duval, Journal Asıatıque, N 113 S  er1ı1e. ome 15 (1891)
244 Chabot, De SaacCı Nınıvitae ına 1} ouvaın 1892

Thesıs 1x, (1 BT u, Recuedl 'archeologie Ortentale, VI
(1905), 128 f.

De ılınerarıo Aetheriae abbatıssae nomını e Sılınae ddıcto
Rheinisches Museum für Phiulologie. Neue olge. LXLV (1909) 3373992



Baumstark, Das er der Peregrinatıo Aetheruae.

fehlt.' Als erster habe, weıt ich sehe, ıch In e]ner kurzen
Besprechung ıIn der Easseqgna Gregoruiana 111 (1909). Sp 535
bıs 54() der 'These In ablehnendem Sinne vorläufig
Stellung S  ME Kıne ausftführliche Wiıderlegung derselben,
dıe ıch Isdann Festbrevier JIIL nmk ın Aussıcht geste
habe, herauszubringen, wurde ich bısher Uure anderweıtige
drıngende Arbeıten verhindert. Unterdessen haben eine solche,
ZW @1 Jüngere Forscher. Deconınck In der Revue Wlique
Internutuonale. Nouv. SErıe. VIL (1910), 4392424125 un

Weigand ın der Byzantınıschen Zeıtschrı (1911);
1 —26° unabhängig voneınander, ber mıt gleiıchem G(xlück

unternommen. Sıe sınd mM1r mıiıt nıcht wenıgem zuvorgekommen,
Was ich Meıster Iın dıe W agschale egen vorhatte,
und haben 1ın dıe Diskussion eıne keıhe. w1e MIr scheınt, ın
em T3a bedeutsamer Momente eingeführt, auf dıe iıch
selhst nıcht autmerksam geworden W3a  - Gleichwohl hoffe ich
auch jetzt och einN1ges ordernde ZUTL XC S können.
Ich ınterlasse el natürlich nıcht, 1n moöglıchster Kürze
uch den Ausführungen meıner beıden V orgänger ellung
Zl nehmen.

Als außerste, uch VO  u} eıster zugestandene TeNzen für
dıe KEntstehung der Peregrinatio sind zunachst einerseılts aut
(GGrund ön (Geyer, Thnera Hierosolymitana saeculı
IV VTF 67, S das Jahr 3653 q,Is dasjenıge der
Abtretung VO  — ısıbıs dıe Perser, andererseıts das Jahr
540 als dasjenıge der Zerstorung Antiochelas urc dieselben
]edem Ziweıfel entrückt. Kıne Datıerung des Stuckes
innerhalh diıeser TeENzen hat unter den 1er Gesichtspunkten
der 1n demselben siıch spiegelnden gemeinkirchlichen V erhalt-

So wurden die Argumente Meiısters iın der T’heologıschen Revue
(1909), 400 geradezu als „durchschlagend“ bezeichnet. ehr der wenıger
uUurc iıhn überzeugt zeıgen sıch ferner De Bruyne, Revue Benedaiactine XN
(1909), 453, Garclıa, NALEeCcta Bollandıana E (1910), E und

Dagegen vgl dıieMaas, Byzantınısche Zeuvtschrt N (1910), S 291
schneidend charfe Ablehnung se1ıner ese be1 Batıffol, Histoire du Bre-
VviarLrveE Romanin. Troisıieme edıitıon refondue. Parıs 1911 73 nmk

ID ist MIr ıne angenehme Pflicht hıer auch öffentlıch für die Inebens-
würdigkeit danken, mıt welcher VO Verfasser mM1r die Benützung der
W eigandschen Untersuchung bereıts ın den Aushängebogen ermöglıcht wurde.,

ÖRIENS UCHRISTIANUS., Neue®& Ser.e



Baumstark

N1SSE, se1Ner Angaben bezw sSeINES Schweigens über bestimmte
Heılıgtümer un aulıche Anlagen, des AaUuS ıhm sıch rgeben-
den Biıldes spezle der kirchlichen und namentlıch der hıtur-
gischen Zustände ‚JJerusalems nd etwaıger ezugnahmen der
Verfasserin auf einzelne geschichtliche Tatsachen erfolgen.
Nur e1nNn olcher zeitlicher Ansatz der Peregrinatio, der unter
keinem diıeser Gesichtspunkte anlıt wirkliche Schwierigkeiten
stOßt, wırd als der endgültige betfrachtet werden konnen.

Aus dem (+esamtbıld kırchlicher Lebensentwicklung, das
ın uUunNnseTenNn Keiseaufzeichnungen se]nen Spiegel ndet, hat
elster das eınzIge Moment der ın iıhnen vorausgesetzten
Kntwicklungsstufe des Monchtumses herausgegriffen, dıe eıne
ungleıich Jüngere SE1N soll, q ls S1Ee sich für das ausgehende

Jahrhundert erwarten lasse., IDN ist. e1n wesentliches Ver-
dienst eigands, dıe rage auf eine etfwas breıtere Plattform
geste und (S 197 EeZW. Q 1.) darauf hingewlesen haben,
da das, bezüglıch des Katechumenatfis un der Predigt VO  w

Aether1a für das Jerusalem ihrer Lage Bezeugte un da‚ß
nıcht mınder dıe VO  a} ıhr 23 (Geyer, S 69, —29
be1 Krwähnung ıhrer „„AMUWCISSUMNAF, der „ALACONISSA nOoMANE
Marthana‘, ftenhar och vorausgesetzte vollste Liebenskraft
des weiblichen Diakonats sıch weıt eher den Verhältnissen
1MmM etzten Vıertel des 4., als denjenıgen 1mM zweıten Viertel
des Jahrhunderts einordnet. Ich füge dem eiInNe weıtere
1ın gyleicher ichtung hegende Beobachtung Die Ver-
{asserın der Peregrinatio redet des ofteren un ziemlich AaAuUuS-
HNT VO  H lıturgischen KEntlassungsakten, verbunden mit
eiıner r den Bischof erteılten Segnung. Immer treten
sıch hıerbel lediglic „Cathecumını“ und „Jıdeles“ a,ls dıie gyroßen
Hauptklassen der mıit verschlıedenen Rechten Gottesdienste
Beteuigten egenüuber Nıemals wırd miıt einem einzıgen
W orte ın diıesem Zusammenhang der Knergumenen der der
er gedacht. Daß ber diese 1 lıturgischen en eıne
derjenıgen der Katechumenen analoge Behandlung erfuhren,

Die Stellen sınd 6, 25 I 39 2, 353 S 2, 35 S 2 37 S S,39 D, 43 (Geyer, 7E DO L, 22—27, S4 24, S 5
Q, < B 91 90 S£., Q° Zı 9  9 24 £fi.,; 45 12 L5 1 20)



Das Alter der Peregrinatio Aether1ae. 3rl

wıird für Antiochela EZW, dessen Sphäre Uurec Chrysostomos
und dıe Apostolischen Konstitutionen un mındestens
W as dıe Büßer anlangt, für das vordere Kleiınasıen uUurc
dıe anones VO Laodikeia un für den Pontos ure Bası-

Daß andererseıts dıe mıthın 1n das 9T34h1"'le108 bezeugt.‘
hundert hinaufreichende Übung gerade aut syrıschem en
hıs Z Ende des I wenngleich nıcht mehr unverändert ın
Geltung, doch och immer ekannt War, erfahren WIT AUS

dem lıturgiegeschichtliıchen Brieie Ja qußs VON Kdessa ( 708)
eınen Presbyter Thomas.% Mag 10808  s uch ıe ın htur-

gischen Dıngen eınem gyewlssen Konservativyıismus weıftel-
108 neigende Kırche VO  > Jerusalem mI1T e]ıner Gleichstellung
VO  > Katechumenen, Knergumenen un Büßern 1 Rahmen
der gottesdienstlichen Entlassungszeremonıien eLwas gezoger
haben, dalß 991e diesem Punkte noch A  NX  15 der allge-
meınen Entwicklung des Orients gegenuüuber sollte rückständıg
DKCWESCNH se1n, ist doch kaum enkbar

demgegenüber dıe VO  — der Peregrinativo 1 allgemeınen
und spezlie für den Sinal bezeugte utLe des Asketentums

Vgl 4141 6'_'1 35 S Z 38 ed. Funk, T 4758 bıs
489 Z 4, 544 {f. Z 4  9 546. 15f.) und 1im übrıgen die Belege be1
Briıghtman, Tuturgies Kastern und estern. Oxford 1596 SR
unter 7—9, 52() unter un 524 unter AT In den
kommen noch die QWTLLOLLEVOL hınzu. In Kanon ehlen dıe KEnergumenen
noch, und auch für den Pontos ıst, Te Kntlassung unter und egen
nıcht sıcher bezeugt

2 Be1 Brıghtman, A, ıe 400402 Vgl besonders 490
DE Da sıch hıer un dıe ın Jerusalem bodenständıge Jakobus-

lıturgıe handelt, kann INa  > jedenfalls nıcht, einwenden, der reichere dre1-
geteilte Entlassungsakt ge1 ıIn Jerusalem überhaupt nıe Z Kınführung
gekommen. uch ist ohl undenkbar, daß erst nach 940 sollte e1IN-
geführt worden se1n, WEeLN 7100 bereıts wıeder außer ung WAarLrT,

Man kann uch nıcht einwenden, dıe Peregrmatıo ede al den ın
Betracht kommenden Stellen 1Ur VO  S nıchteucharıstischen (30ottesdiensten
und gebe bekanntlıch VO  w der hıerosolymıtanıschen KEucharıstjefeler keine
Beschreibung, gerade auf dıe Kucharıistiefeier bezögen sıch aber dıe Zeug-
nısse NLEL 6—9, des Chrysostomos, Basıleios und des Kanons 19 VoL

Laodıkeia Denn eiınma|l berechtigt nıchts der Annahme, daß die Dıinge
beım eucharıstischen (+ottesdienste anders gehalten worden selen als be1
anderen Anlässen. Sodann ist, 111 35 S 2 un 38 der dreifache
Kntlassungsakt miıt und Segen ausdrücklich auch für Vesper und
atutin bezeugt, für dıe uUrc. dıie Peregrinatio ebenso bestimmt auUS-

geschlossen wırd.
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richtiger gyesagt a ls des Mönchtums! anlangt ist
1eselbe weıt davon entfernt {Uur dıe etzten Dezennıien des

Jahrhunderts unerhort sSeıin WIe Meıster S1e finden
mochte Die hıer VO  — ıhm empIundenen Schwierigkeiten hängen
etzten Grundes mı1t Mißverständnisse n das
ıhm a ls dem VAOT em der Sprache der Aetherı1a INnTer-
ess]erten Phiılologen wenıgsten hätte unterlaufen dürfen

Fassung des der Peregrinatio SLETS 1Ur dıe des
einzelnen Klausners bezeichnenden Wortes ‚Nonastertum“
Sınne VO  w „Kloster“ Ohne vielleicht diesen Fundamental-
punkt mi1t der gebührenden unerbıttlichen Strenge unter-
streichen en denn uch Deconincek (S un W eigand
(S 4 ff.) wesentlichen bereıts durchaus genügen
Betracht kommenden Bemerkungen zurückgewl1esen Ja, der
letztere hat sehr geschickt Y der Abwehr ZU NgTI
übergehend (S der iıhr VO  a den Aputaktiten
och gesplelten un ıhrem vollıgen Schweigen ber
Stylıten dem Verhältnis der Pen eMTYINALLO ZUr Entwicklung
des frühchristlichen Asketentums gleich Z W @1 Krscheinungen
nachgewiesen, die ahrhundert ebenso unbegreiflıc
9 q IS dıe VO  - Deconınck betonte Tatsache., daß der Ver-
fasserın eben och keın wıirkliches „Kloster“ bekannt
1st unbefangen dıe Ausführungen beıder auf sıch wırken
aßt der WIrd insbesondere dıe Verhältnisse des palästınen-
sischen Asketentums., W16e S11 unNns be1 Aetheria entgegentreten,
NUur ec1iliher dem Lebenswerke der hil Sabas (T D32) und
' LTheodosı10s des „Koinobiarchen“ (3 529) noch voranlıegenden
eıt einzuordnen

Lediglich betreffs des Sina]l mochte ich INr Z W E1 an-
zende Bemerkungen gestatten Wenn eister (S 348) sich
besonders der orößeren Zahl der „presbhyterı“ un „monachıt“
stOBt dıe ach (Geyer, 21f.) be1 der Kırche
auf der ohe des Sinal der Pılgerin entgegenkamen, hat
übersehen, daß der Aufstieg derselben aut Sonntag fiel,'

Vgl (Geyer, 39 4, S 1.) ‚„ Nos Er gO abbato SEr
grESST SUMUS moNntem‘“‘, Dezw.: ‚eb ınde mMmaturıus dıe dominica COE-
DUMUS ascendere MmONnTtes SINGULOS““
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dem sich ach dem VON ıhm selhst angerufenen Zeug-
n]ısSSse des Neilos! dıe Bewohner weıt auselinanderliegender
Kremitagen be1 der 1m Zentrum ihres Bereiches gelegenen
Kırche versammelten: TALG w  EO XUPLAXALG S1C SXXÄNGLAV LL —  -
TWwWOGL SUVAYOLEVOL C ahhNAoLG ÖL 360460g GUVEGOLLEVOL. uch
1er besteht Iso dıe 1MmM allgemeınen VO  } Deconinck un
W eiıgand konstatierte Übereinstimmung zwıschen ether1a
un Neılos, der sich 390 ın dıe Einsamkeıt des Sınal
Zzurückzog, bezüglıch der Gestaltung des dort blühenden A

ketischen Lebens Wenn ber Meıster (S 34:7) dıe VONn Sul-
plclus Severus dem Postum1ilanus“* 1ın den Mund gelegte Mär
VO  e elinNer absoluten Unzugänglichkeıt des himmelnahen Sinal-
gıpfels un dem ange vergebens gesuchten Anachoreten, der
ge1t. eınem halben Jahrhundert, mıt seınem lang herabwallen-
den Haare dıe des splıtternackten Körpers deckend,
iIrgendwo den Abhängen desselben hause, dem schlıchten
Berichte der Aetherı1a gegenuber verwertet, tut Deconinck
eiınem olchen Verfahren melInes Erachtens och 1e1 Ehre
ALl, (S 438, ım vermutet, dalß Postumılanus
vıelleicht „N 0 UE le Serbal qur est effet DEAUCOUP
MOUINS accessible TUE le Sinar.“ uch darautf wırd INa nıcht
erst mıt W eigand (S Nachdruck egen brauchen, dalß
der angeblıche Postumlanus „nırgends Sagt“, der fragliche
„Kinsıedler 821 der eINZIYE gewesen‘“, der sıch Zı se1ner eıt

Sıinal aufgehalten habe IS ist, vielmehr VOFTF allem daran
erınnern, da ß dessen DSaNZEr Re1isebericht ach dem Urteile

eınes scharfsıchtigen Krritikers wWw1e Lucıus*# eine hıterarısche
Hıktiıon des Sulpiclus SeIn dürfte, die TU allzusehr nach elıner
chrıistliıchen Umsetzung des W understiles spätantıker Re1ise-
LTOMAaNe duftet 6N  w 1eTr en Gegensatz ZU Peregrinatio
gefunden werden wıll un einen Gegensatz ın der SanzZch
Intonatıon dessen, W 4S die beıden Quellen über den Sınal

Narratıones de raede monachorum
Sp 620) N mMmoOnNtTe Sina (Mıgne,

2 Dralog. } 14 (Mıgne, X  9 Sp
Ih):e Anfänge des Heılgenkults zın der CNTISTLLC: aırche. erausgeg.

Vvon Anriıch. übıngen 1904 S, 346.
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sSax  9 kann ın der 'Tat ohl nıcht verkannt werden annn
ist lediglic. eın Gegensatz zwıschen der phantastiıschen
TANAUNES eINEes möglıchst schauererregenden Idealbıildes un:!
eliner auf Augenscheıin beruhenden Schilderung der ırklıch-
keıt. nıcht e1nNn olcher zwıschen 7We1 Berichten verschledener
eıt.

Zusammenfassend darf Iso mıt Entschiedenheıit gesagt
werden, daß ın dem Allgemeinbilde kırchlichen un besonders,

einmal der USATUC schon gebraucht werden soll,
monchıschen Lebens, das die Peregrinatio vermittelt, keın
einz]1ger Zug wıirkliıch ZU e]lnNner Datierung derselben erst 1Ns

ahrhundert not1g%, daß agegen e1InNe el von

ügen jenes Bıldes eıNe solche Datierung geradezu ausschließt
und ufs beste ZU der herkommlıchen 1n das ausgehende

Jahrhundert stimmt.
Ziu bestimmteren q IS diesen allerdings doch och recht

(=]  N Krgebnıissen gelangen, wird INa be]1 einem Krzeug-
N1s frühchristlicher W allfahrtsliteratur VOL allem en dürfen,
WEeNnN INa  - Aasselbe den Tatsachen der namentlich
sakralen Baugeschichte des bereısten (+ebhletes m16t Von
dieser Seıte her hat enn uch schon (+amurrinı eINE 71em-
ıch SCHAaUG Datierung der Peregrinatio geglau N
können, indem CT, ausgehen VO  s den betreffenden, S 21
(Geyer, 61, 248 2811.) gemachten Angaben der Pilgerin,
annahm, da ß diese Iın Kdessa Z W aAr bereıts die nach iıhm 1m
re Sd erhbaute Kırche des Apostel '"T’homas gesehen, dıe
Kuhestatte se1ner (+ebeine ber och außerhalb jener Kırche
verehrt habe, ın welche d1eselben ach em unanfechtbaren
Zeugn1s der KEdessenischen Chronik! A& N  N] August 394 über-
tragen wurden. eıster hat u  a cht alleın (S 5345) 7zweıfel-
los zutreffend nachgewlesen, daß sıch be1 der angeblichen
rbauung der Thomaskirche 1M ‚JJahre S5L e1n TB
verständnıs der L  9 1ın der Kırchengeschichte des
Sokrates handelt, ach welcher jenes Heılıgtum In dem irag-
lichen Jahre bereıts dem (xottesdienste ubergeben SECWESCH

Hd Gu1idı (Corpus Script. Chr. ÖOr SCcrLNLOres ÖYL Series 1ILT.
Tom D, D (Übersetzung, Ö, 15d.)
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Er ylaubt vielmehr S uch AUS dem Bereıiche
des Jahres 394 endgültig herauszukommen J S (S 34511
&57 £)) dem Was etNer14 über Kırche un Grab des
postels Kdessa sa un: Was S1e sıch 19 SG (Geyer,

VO  H dem dortigen Bischof ber dıe
W asserversorgung der Stadt erzählen .0 wertvolle Stutzen
für SC1INEN Ansatz ıhrer Pılgerfahrten das zweıte Viertel

Ks soll hıer namlıchdes Jahrhunderts finden dürfen
einerselts aut W asserbauten, dıe Justinianus, laut dem Zeug-
NS des Prokop10s de ae  U 11 ach TEe 5925
ber Kdessa hereingebrochenen Hochwasserkatastrophe AUS-

führen 1eß andererseıts auft Neubau der Thomaskırche
zurückgeblickt werden, den ach der namlıchen Quelle
erste hätte, nachdem HTE JENE Katastrophe das eılıgtum

Trummer gelegt worden WAaTIe

Deconinck hat das VO W eıgand nıcht erunrte rgumen
A4aUS S— 16 hinreichend zurückgewl1esen, indem (S AB —rr
hechtvoil dartut da ß der m1t Aetherıi2 edende Bischof be1
SECINEN 1er referierten Ausführungen unmöglıc schon die
Justinianıischen W asserbauten Auge gehabt en kannn
Dem [(0)81 eister ber d1e homaskırche Gesagten hat
eINe entsprechend oründliche Wiıderlegung nıcht gewıdmet

ıgne Sp 504 Ich glaube übrıgens, daß eıster
Unrecht dıe Glaubwürdigkeit der etzten Grunde auch be1 Agaplıos

Ma  u VOo  b Hierapolıs (ed. Vasılief, 139 Patrologra Orsentalis, V.  9
955) und Michael yrer (ed Chabot, 1511 UÜbersetzung L,

zugrundelıegenden Angabe des doch nıcht gerade vıel späteren Sokrates
darum bestreıitet weı Rufinus sSe1iNner Wortsetzung der KEusebianıschen
Kırchengeschichte IL (Mıgne MX} Sp das ‚,‚Martyrıum“
des Apostels '”’homas entsprechendem Ziusammenhang nıcht erwähnt da
Sokrates doch nıcht notwendıg AUS dieser Quelle geschöpift
en braucht Daß dıe Apostelrelıquıien erst. 394 die schon ET VOT'-
handene Kırche übertragen worden I, 1e€. sıch AUS den stürmıschen
Zeitverhältnıissen ohl erklären Ks könnten aber uch die weder be1
A gapı1os, noch be1ı Michael Wıderhall findenden Worte GUVESLi
&y SUVdEELG ATLTEAÄODYTAL ö1 TNV TOUD 9 durch welche a lleın
das Owid TOUL AT OSTOAOQU WLAOTLDNLOV ÄOILTDOV LL WEOLOOAVEG als e1in ogrößerer
Sakralbau gekennzeıichnet wırd hbe1 Sokrates 1Ne spätere Interpolatıon SCIH,

daß sıch nach dem ursprünglıchen V ’exte das noch außerhalb
olchen gelegene Apostelgrab handelte, WOZU dann des ulhnus Angabe ber
1116 Bekämpfung katholischer Kultzusammenkünfte CM CAMPO** sehr gut
Passch würde
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un W eigand hat sıch hlıer erartıg ufs Kıs locken
lassen, daß (S 3) „dıe egründung Gamurrinis {r“ das
‚Jahr 3094 q IS FEYMINUS nte QUEM Fuü®  Os als „wıiderlegt“
anerkennt. Ich mu ß dem nachdrücklich wıdersprechen und
annn er eıner etwas eingehenderen Besprechung dieses
Punktes nıcht voruberkommen.

IMS handelt sich dıe Interpretation des Satzes „Uo
DETVENISSCEMUS, statım NErTEXIMUS ad ecclesiıam et ad MAY-

Lyrıum sanctı T’homae“, mıt dem Aether]1a iıhren Bericht uüuber
Kdessa einleıtet, E7ZW. des Ishbald Von ihr ber dıe fraglıche
„ecclesian“ gefällten Urteiles: „Hcclesia AUtEM, ıbı QUAE est,
ınNgeENS el va nulchra et 0Va disposttone, ul ere 19NA est
PSSE dAOomus Dei.“ W as zunachst das Grammatische anlangt,

bezieht Meıster den (+enetiv: „Sanctı "T’homae“ T’OULZ der
Wiederholung Von ® ad“ ebensowohl auf „eEcclesiam“ als auf
„mMmartyrıum“, en Iso VO  ] vornhereın dıe T’homaskirche,
un: zelgt, daß der USACTUC „NOUA disposıtlone“ nıchts
„ANderes bedeutet, a ls Ich bekenne el„ NCU erbaut“
N}  9 daß ich iıhm In beiden Stücken heute olaube zustimmen

mussen, nachdem ich firüher! genelgt War, mındestens be-
W eıterhıntreffs des zweıten Punktes, anders 7ı urtellen.

identiNzıert 1LE  ; ber dıe T’homaskıirche mıt der bıschöf-
liıchen Hauptkirche Kdessas, der „zroßen Kirche“, deren Bau.,
laut der Kdessenischen Chronik und ZzWwe]l anderen syrıschen
Quellen, VO  an Bischof (önäa 1 ‚Jahre 313 begonnen, VO  - dessen
unmıttelbarem Nachfolger VOL 324/25 1 wesentlıchen
Ende geführt und 1mM ‚Jahre SE der 3928 Urc eıINne Kr-
weıterung des Ostteiles VO  — einem drıtten Bıschofd, A1llallaha,
vervollständigt wurde.,* Da u nıemand daran denken könne,
mıt der Peregrinatio Sar ın dıe ahe dieser Te hınaufzu-
rücken, SOl das „NOVUA disposıtvone“ erst 111 den Justinmanischen
Neubau w1e INan schon AUS der Ausdrucksweise des Pro-

Abendländische Palästinanılger des erstien Jahrtausends und ahre Beraichte
öln 64 glaube iıch dem „NOVUS“ noch die Nebenbedeutung : „ NCU-artıg“ beimessen dürtfen.

Die näheren Nachweise hıerzu 1n meınem Aufsatz über Vorjustimanischekırchliche Bauten IN Kidessa iın der ersten Serıe dieser Ziertschrı
164—183, besonders 6S{r uft IV (1904?
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kop10s schließen mußte! un: wWwW1e die syrische W eltchron1
Michaels ausdrücklich bezeugt,“ eben dieser „großen
Kirche“ bezogen werden koönnen. Dıiese N Argumentatıon

ber ıIn sıch ZUSaMMEN, sobald IN an sıch davon über-
zeugt, da d1e „große Kırche“ VON der omaskırche VeEeI'-

schleden War, und daß S1@e War, ist keineswegs, wıe eıster
(S 343, nmk darstellt, e1INe Annahme meılıner-
seıts, he] der iıch miıich der Nachlässigkeıit schuldıg gemacht
hätte, eıne entgegenstehende Meınung VON Hallıer über-
sehen. Die Verschiedenheit der beıden (x0otteshäuser mußte
vielmehr schon AUuS der Redeweınse der KEdessenıischen Chronık
erschlossen werden.? (+2@eradezu ausdrücklich bezeugt. wırd 991e
vollends ure dıe VO Rahmanı bekannt gemachte aNONYMILE
syrısche W eltchronık, deren unschätzbares Kapıitel „Uber dıie
Tempel, dıe Kırchen un K loster, welche ın Kdessa erbaut
wurden,“ zunachst VO  — dem „berühmten Tempel des postels
'T ’homas 1mM Siudwesten der Stadt“ redet un erst, nachdem

etfwas W1e eınNe kurzeste Beschreibung dıeses Heilıgtums
gegeben hat, ıe Baugeschichte der „großen Kırche“ ok1ız-
7z1eren begınnt, deren Lage als allbekannt vorausgesetzt wird.*
Nun reden VON eınem Neubaue uch der T’homaskiıirche dıe
recht reichliıch ießenden Quellen ZUL sakralen Baugeschichte
des frühchrıistlichen Kdessa nıemals. Aether1a annn ISO Qle-
se NUr mehr der wen1iger kurz ach ıhrer UC-

sprünglıchen Krbauung besucht haben, und wenNnn leıder für

Die TV X pLITLAVOV SuKAÄNGLO. schlechthın annn Ja füglıch Ur dıe
bıschöfliche Hauptkirche genannt werden.

X 29 (ed Chabot, 3170 Übersetzung IL 246) Als -
mıttelbarer Bauherr ırd 1er SENAUCL der Bischof Amazon10s genannt.

Während diıese nämlıch VO  - der Kathedrale Eidessas immer als
XNIS („Kirche‘) redet, gebraucht S1€e VO.  S dem Thomasheiligtum Ave e

den Ausdruck NL („Tempel*‘‘), der be1 dem alsbald nennenden Ano-
Hy IMS a ls Synonym VOL LLOANTUPLOV gebraucht erscheınt.

Außer meılınen diesbezüglıchen Angaben In dem genannten Aufsatz
ber cdıie sakrale Baugeschichte des frühchrıstliıchen KEidessa vergleiche
nunmehr dıe französısche Übersetzung der Stelle urc Nau Revue
l’Orzent OChretien. SEre, IL (1908), 441 ft. Rahmanı, Chronıcon
cıwvle et ecclesiastıcum USW. Sarfah 1904
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diıese eiNn estımmtes Datum nıiıcht überlıefert ıst, euchte
doch e1ın, dalß ın eıne dem Orte, der sıch rühmte, sSeINE
sterblıchen Reste besıtzen, ren des postels 'Thomas
erbaute ebenso oroße. als prächtige Kırche jene Reste nıcht
allzulange ach der V ollendung derselben werden übertragen
worden SEeIN. Mıt anderen W orten: der Besuch Aetherlas 1n
KEdessa mu ß 1n jedem In dıe ahe des ‚Jahres 304 DC-
fallen SE1IN. Nur dıe rage bleibt och entscheıden, ob
WIr ıh kurz VOoT der bald ach em DD August dieses
Jahres anzusetzen aben, ob die Apostelreliquien
se1ner eıt och außerhalb oder schon innerhalh der „NCU-
erbauten“ Kirche verehrt wurden, „ecclesia“ un „martyrıum“
iın dem Satze „ Ub CU NETVENISSEMUS usw “* Z7We1 voneın-
ander raumlıch getrennte inge der achlich eINes un das-
se  e, cdie „Grabkirche“ des postels, bezeichnen. Dalß e]ınNe
Auffassung der Stelle 1 letzteren Sınne möglıch ist, hat
eister (S 344) unwiderleglich bewiesen: daß 31 e notwendig
sel, WITd sıch AUuS dem W ortlaute heraus alleın n]ıemals @-
welsen lassen. ID wırd 1er mıthın das letzte Wort davon
a&  angen, ob A UuS anderen runden e1in Ansatz der Peregrinatio
och VOTr, der erst ach 304 sıch empfehlen der al als
notwendig erwelisen wWIrd.

Kıne zweıteSovıJel üuber Kdessa und Se1N T’homasgrab!
VO  — Aetherıia nordostlich VO eigentliıchen Palästina besuchte
Stätte hat Meıster (S 349) erstmals miıt der Datierungsfrage
ın Zusammenhang gebracht. Kıs ist; Carneae 1mM Haurän mI1%
se1nem Ta des Dulders Hıob ber das sıch dıe Peregrinatio

51i (Geyer, 99, 1660 verbreıtet. Daraus,
daß diıeses Grab weder Chrysostomos iın iN\NUmMMEer selnNner
wäahrend der Quadragesıma des Jahres 357 gehaltenen Reden
de sStaturs, noch Hıeronymus 1ın seinem 390 entstandenen
1027 de SIfaı et NOMIMMNODUS locorum hebraıcorum erwähnt, statt
desselben, der erstere vielmehr den „Misthaufen“ 10 als
Zael elnes „VOoNn den en der Krde ach rabjen“ sich be-

wegenden  O A A W allfahrtsverkehres, der letztere se1n Haus als den

IC AL“ w1ıe Meıster falsch zıtiert!
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OILZ A7AB)  a Carnaiım bezeichne, soll sich eın weıterer Beweıls
dafür ergeben, daß dıe W anderfahrten un W allfahrten der
A bendländerın 1ın einNe erhebliıch spatere Zeıt als das KEnde
des Jahrhunderts gefallen Se1N mußten. Haus un „Mist-
haufen“ des alttestamentlıchen Dulders, dıe 1n  - fruüuher VOI' -

ehrt hätte, waren, konnte ıIn der 'V’at scheinen, qe1t der
wunderbaren OÖffenbarung se1INeT angeblıchen Grabstätte, ber
velche Aether1a &, wıeder ach den Angaben des Orts-
bischofs berıichtet, In Vergessenheıit gefallen. Das rgumen
ist, auf den ersten 16 eindrucksvoll, dalß ich miıch g -
wundert habe, VOonNn Deconinck überhaupt nıcht gewürdigt,
VOLN W eigand (S 24) doch eLwas sehr auf dıe eichte Schulter
28 sehen. Be1 naherem Zusehen prailt freiliıch
uch 1er wıeder der el auf den Schützen zurück. Was
zunachst den „Misthaufen“ der Chrysostomoshomuıilıe betrıfit,

handelt sıch bezüglıch desselben nıcht, w1e W eigand
meınt, U1 e1Nn bloßes „Sehen mıt den Augen des aubens“,
sondern eın tatsachliches ehen, WEeNnNn uch nıcht des
einstigen Kehrıichthaufens, den sıch ach rund Zzwel Jahr-
tausenden och erhalten Tı denken gew1ıb dem under-
süchtigsten nle eingefallen 1st, wohl ber seiner angeblichen
Stelle, und diese hat gyerade Aetheria In Carneae Nn  ‚UL
gesehen un verehrt, WwW1e dıe Pılgerscharen 357 Aten.
Ziwar 1ın der Handschrift V  e Are7z7z0o hest INa  _ hıervon nıichts,
weıl in ihr VOT eın verloren ist, ber
ın eıner kleinen Ser1ie VO  H Kxzerpten AUuSsS der Peregrinatio,
dıe Dom de Bruyne 1ın eiInem AUS Toledo stammenden exX
der 4adTrıder Nationalbibliothek aufgefunden un iın der
Revue Benedichne XI 48 1— 484 veroffentlicht
hat, sınd glückliıcherweise dıe betreffenden Worte der ilgerım
erhalten: „ In [0C0 {lo 1r 100 edebat IN Sr qULÜUNAO, MOdo lOCcus
MUNdUS est DEr gırum cancellıs Fferreıs clusum, el andela »ıtrea
MAGNUA 07 Iucet de SET' O ad serum.“ e ber Chrysostomos
qls Re1iseziel der W allfahrer nıcht uch as Grab 10
wäahnt, ist beachten, da nach dem Zusammenhang
se1ner Worte ıhm es auftf dıe Antithese zwıschen dem tıef-
sten enN! und der gerade 1n diıesem sich offenbarenden sıtt-
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lıchen TÜ des Dulders ankommt:! Als Symbol der ersteren
konnte 1U ber HUT der Platz, aut welchem einst der se1ıner
er un SEeINES Besıitzes beraubte, ın fürchterlichem jech-
tum sıch verzehrende Kranke saß, ın rage kommen, nıcht
das Grab, ın das der ın es ruüuhere UuC wıeder eingesetzte
hne VON Kındeskindern „ DIS InNns vıerte Geschlec  9 „S&
on Se1INESs Lehens agen und ıhrem Guten, gebettet wurde.
Daß UT seinem rhetorischen Bedürfnıisse 1eNl1c seın
konnte, ist, der Tünd, Warulhln der Redner lediglich des „Mist-
haufens“ 10 gedenkt. Hieronymus VOllends redet mıt
keinem W orte, W 4S Maeıiıster ıhn Lın 1äßt. atatt MO rabe,
VOonNn dem a,1S och erhalten denkenden ohnhause 10
als dem Hauptheiuligtum VO  S Carnaim, sondern beschränkt
siıch auf dıe vorsichtig gehaltene Angabe, „ man ” SaQC, dalß
dort „das Haus 10 gewesen“, da dort Dı Hause

se1l „Carnaım Astaroth VDICUS est grandıs IN
angulo Batanenae el anpellatur (arnea WWans fiuenta JTordamnaıs,
traduntgue FWISSE 204 domun. IOb 66 Z Nur dalß überhaupt das
mıt dem D3 AA VO  w (zen 14, 5 ıdentihizierte Städtchen
der Ausıtis eın ec habe, sıch w1e Aether1ı1a “

(Geyer, 96, Sag q IS dıe „CLWWUAS C6 fühlen,
steht hıer 1n e nıcht auf welche einzelne Momente „mMan”
sıch dort stutzte, dieses ecCc erhärten. Dalß den
letzteren dıe Stelle des Misthaufens gehorte, hne daß
Hıeronymus derselben ausdrücklich gedächte, wırd ure
Chrysostomos gesichert. Man sıeht nıcht ab,

Nachdem ın Honm. (Mıgne, AHLX, Sp 62), dem
n]ıedergeschlagenen Mut machen, auf das Beıspıel des standhaften
Dulders 10b hingew1esen hatte, kommt 6r auf das Motiv, das eines tiefen
Eiındrucks nıcht verfehlt hatte, 1m Kıngang selner nächsten Predigt (a A

Sp 674.) zurück: 1y TPLOV TALLOWV AL TNS Baßu)«nv(ac_‚ XOILLYVOU z  >  ÖMNYNSL
QU LETOLWG Ar  3 20LXE TANEKAÄKETEV DLGV TNV &‘yd‘rt‘qv YÜEc ETL  E Ö  M“ XL TO T O.PC.-
ÖELY LO TO ATa TOV 1&ß XL XOTOLO. TOAVTOG ÜD0VOU 3ATLAÄLKOU GEWLVOTEPA,
und ın der näheren Ausführung des etzten edankens (Hıobs Leiden err-
lıcher als önıgsgröße!) beiläufig dıe emerkung: Ar TOULTO 0A0l
VDV LO.KDOV TLYO ”L ÖLA TTOVTLOV ATOÖNLLAV STEAAOVTAL LTTO T@WYV TEDATWY TNG
NS elc TNV 'Apaßtav TDENOVTEG, r  1Va TNV XOTpLV SKELYNV o  Sa  o AL EATALEVOL
XATAQUÄNTWOL TN V X TNV Ta SX ILOTO, TOU JTEQAVLTOU ÖECALLEYNV £XELVOD X“a
T NPLSLOD TAVYTOC TLLLWTENOV LL

ıgne, XAL, Sp 931
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mıt dem ın der Peregrinatio behandelten Grabe anders sSe1ın
sollte

Bemerkenswert ist allerdings dıe starke KReserve, mıt der
Hieronymus sıch ausdruückt. 40 dıe Lokalısıerung 10 1ın
Carneae WI1IT  IC das 1C  ig'e€ treffe, steht ıhm ffenbar och
keineswegs unbedingt fest, Damit vergleiche HMan, daß uch
be1 Aetherlia e unverkennbar der Ausgleich ZzWeıler VeTrT-
schledener Tradıtionen üuber dıe Heimat Hıobs uUurece Annahme
einNnes Namenwechsels uhlbar wıird „Carneas autem dıcıtur
UNC CNLAS 100, QUUE nile dıcta est Dennaba“ USW. Man VeTr-

gleiche ferner, daß ach (Geyer, D dıie
Kırche üuber dem Hıobgrabe iıhrer eıit och unvollendet
WAar EKs sSınd dıe näamlıchen Verhältnisse, dıe 1er W1e dort
durchblicken Der 10 VO  — UCarneae ist och Jung be1
der ortskundigen Pılgerin, W1e beı dem ın der Zurück-
gezogenheıt VO  w ethlehem schreibenden Kıirchenvater. W ıe
das üuber Kdessa, weıst uch das über Carneae ın der Pere-
grinatıo Berichtete 1eselbe nıcht In das O., sondern ın das
ausgehende Jahrhundert

Eın entsprechendes ist das Krgebnis, WECNN INan, Was eıster
un vollständıg unterlassen hat, den KReisebericht der ethe-

TE mıt en näachstverwandten Texten frühchrnistlicher Interatur
vergleichend, uch anderwaärts ıhren Spuren OLST, testzu-
steilen, Was S1Ee schon, W as S1e och nıcht und Was S1e anders
gesehen hat, 218 andere. Deconinck hat unter diesem (+e-
sıchtspunkte (S 441{. ihre Angaben ber das Ustjordanland
un dıe Sinalihalbinsel VOFrScCchOMM und ANSs 1C gestellt,
W1€e sehr sıch dieseiben SO Weıt. 1es beurteilt werden kann,
urchweg 1mM Sinne oroößerer Einfachheit un Altertümlich-
keıt VO  en den Parallelnotizen In dem zwıschen 460 un!:
54 entstandenen Pılgerbuch des SOS, T’heodosius und In der
Keisebeschreibung des Pılgers VON Piacenza unterscheıden,
der bald ach dem Tode Justinians se1InNe OÖrijentfahrt gemacht

haben scheıint.! eıgand halt sıch spezle dıe V©  am}
der Piılgerin für Jerusalem un dessen Umgebung bezeugten
Palästinapilger, 11 bezw. 61.

ber diıesen Altersansatz der beıden Dokumente vgl Abendländische
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(Qotteshäuser. Er weıst (S DAr Vgl 20) darauf hın, daß
wesentlich dıieselben sınd, welche ach dem VO re

404 datierten Zeugn1s des Hıeronymus dessen Freundıin aula
besuchte,' azu dıe ungleich oyroößere Yahl VONN Heılıg-
tumern ın Gegensatz stellen, dıe q ls VO  a} W allfahrern
„selbst be1 einem Nüchtigen Aufenthalt“ ın der eilıgen
besucht, füur dıe eıt och VOT dem 'T’ode Petros des berers
(} 485) uUurc dessen syrısche Biographie “ bezeugt wırd Kr
betont (S 20£) egenuber der diesbezügliıchen Bemerkung,
mıt welcher eıster (S 95 nmk ber diese Schwier1g-
eıt weggleitet, mıt eC daß gemä der Bedeutung der-
selben schon dıe Nichterwähnung der 1m ‚Jahre 460 einge-
weıhten Stephanosbasılıka der Kaılserın Kudok1a ebensogut
als diejen1ıge der 1mM ‚Jahre 543 konsekrtierten Justinianıschen
Marntijenkirche N ayıa Mapia Nsa auf dem alttestamentlichen
Tempelareal das betreffende Kirchweıhe)jahr q,Is Ftermınus nte
N für den Aufenthalt der Aetherı1a erweısen mußte Ja,

ylaubt S 20, nmk 1} da ß S1e och nıcht einmal dıe
spatere Rundkirche der Hımmelfahrt auf dem Ölberggipfel
gesehen habe, weıl 1E 1M Gegensatz der tiefer gelegenen
„ecclesia“, „GUAC est IN Eleona. ad est IN mMmonte Olwveta, 1ubr est
spelunca alla, IN TU ocebat omMıNUS“ (30 Geyer, 835,

15£) tändıg NUur VO  w dem „ VOCUS® „IN Imbonon“ redet,
von dem AUS der Herr Iın den Hımmel aufgefahren S@1.

1 Daß TE1LLC dıe beıden Pılgerinnen „genau“” dıe nämlıche „Zahl“
Voxn Kırchen esucht hätten, ist, etwas vıel gesagt, da weder der RBrief
der aula und Eustochıi1um arcella VO Tre 3006, noch das Encomıum

Paulae des Hiıeronymus VO Tre 404 (Vgl Tobler, Itınera et descr1p-
t10Nes terrae sanctae LNgua latına SAEC. VE ”LArala. enf 1577 z
bıs 4 7) dıe beıden VON Aetheria 36 1E (Geyer, 56, 19—82,

bererwähnten Heılıgtümer der Todesangst und des Verrates erührt
bedeutsam treten dıese auch beı iıhr 1mM Kultus Jerusalems nıcht, hervor, daß
1nNna  — berechtigt seın könnte, AUuUs iıhrer ıchterwähnung 1ın wel ebenso SUuMmM-

marıschen, als stark rhetorısch gefärbten Skızzen e]ınes palästinensischen
Pılgerweges des ausgehenden Jahrhunderts irgendwelche sıchere Schlüsse

ziehen.
Raabe, Petrus der Iberer uUuSW. Leipzıg 895 QQ (Übersetzung

94) Eıne systematische Verwertung der betreffenden Angaben findet
Nan auch schon ın meınem Aufsatz ber TIe Heılhıgtümer des byzantınıschen
Jerusalem nach eINeEr iübersehenen Urkunde ın der ersten erıe dieser Zeit-
schrıift (1905), A D
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Ich fürchte 1U  - allerdings daß zunachst m1t der letzteren
Annahme Z WEIT 1st So auffällig JENEL koönstante
Sprachgebrauch der ılgerın erscheinen kann, weıst doch
WaSsS S1e VO  a lıturgischen Fejlern An dem fraglıchen „ LOCUS“
berichtet fast m1 Notwendigkeit auf gedeckten Sakral-
bau hın Insbesondere e1IN ungefähr VO  — Miıtternacht bıs ZzU
ersten Hahnenschre] dauernder Liese-, Gesangs- und (+ebets-
gottesdienst, WI1Iie 8 4 (Geyer, S6, EL auf dem
Olberggipfel für dıe Nacht VO Gründonnerstag ZU Kar-
freitag hne jede Rücksicht auf dıe Wiıtterung bezeugt wiırd,
1st unter freiem Hımmel ohl kaum denkhbar (Aanz allge-
INeinNn koöonnte sodann SC jede Premierung des AaUuSs der
Nichterwähnune estimmter hıerosolymıtanıscher Kırchen sıch
ergebenden argumentum sılentio nıcht hne guten (Grund
darauf hingewlesen werden, daß uns leider dıe eigentliche
Jerusalembeschreibung der Aetherıa nıcht erhalten 1ST, WITL
ı1elmehr be] ihr AUur dıejenıgen Gotteshäuser der Heılıgen

erwähnt nden, die als Stationskirchen der VO  } i1hr
geschilderten gyottesdienstlichen egehungen E1iNeEe splelten
Daß ber dıe Stephanosbasilika der uch HUufX dıe Justinıa-
nısche AYLO Mapia Nesa der Tat bestimmten eıt
Stationskirche N egehungen habe SCe1INn mMussen dart
vorerst gewlssermaßen 7L0T% nıcht. ANSZENOMMEN werden,
obgle1ic sıch gerade VO  u} der ersteren späaterhın herausstellen
wırd daß S1e wıirklıch bald nıcht unmittelbar, ach

Gleichwohl aßt sıch uch ]1erihrer Vollendung wurde
siıcherer en schon ]etzt unter dıe FKFuüße bekommen

en  e] WIC gesagt methodisch nıcht zulässıg ist VO  —
vornhereıin unbedingt eiINne Krwähnung der Eudokı1anıschen
Stephanosbasilika gerade en UuUunNns noch vorliegenden Par-
t1en der Peregrinatio verlangen, der Aufenthalt iıhrer
Verfasserin dıe eıt. ach 460 hele egen dıe ınge
wesentlich anders be1 dem kürzesten Stück der autf dıe ach-
elt gekommenen abendländıschen Palästinapilgerliteratur,
dem sogenannten Brevmiarıus de Hıerosolyma In dieser eıgent-
lichen Jerusalembeschreibung, dıe übrıgen sichtlich die
QT0  e Vollständigkeit Aufzählung der hierosolymıtanıschen
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Heiligtümer anstrebt, konnte der rachtbau der Kaiserin-
Wıtwe Ehren des Krzmartyrers nıcht fehlen, WI1T ın
ıhr eın Dokument für dıie Verhältnıisse nach jenem Te VOTLT

unNns hatten. Er ber tatsachlıc Ks dartft er nıcht,
wW1€e 1m Anschluß dıe Ausgabe VO  D Geyer 1m allge-
meınen un enn uch och ure W eigand geschieht,
der Bremarıus ıIn der e1 abendländische Palästinabeschreı-
bungen aUus frühchristlicher eıt zwıischen dem sogenannten
T'heodosius un dem Pılger VO  —$ Pıacenza eingestellt, sondern

muß der eıt och VOorT 460 zugewlesen werden. ß
ber andererseıts der Peregrinatio gegenüber schon der jJüngere
Text ist, aBt sıch uch auf TUnR: dessen, W as WIT VO  S jener
besıtzen, ıer Punkten mıiıt, Sicherheıit feststellen

Au den nıcht wenıgen O1 Bremarıus erstmals bezeugten
eiıliıgtümern des frühchristlich-byzantinıschen Jerusalem TC-
hort zunaächst dıe <A_Y  ıc Z.0©010, welche dıe Stelle des Pılatus-
hauses einnehmen sollte Das (+emach der Geißelung hat
al schon se1Ner Zeıt, den Riıichterstu des romıschen
Landpüegers nd dıe Steinplatte, auf welcher der Herr eım
Verhore gestanden hätte, ach dem Zeugn1s des Pıilgers VO  en

Pıacenza hıer 1mMm Jahrhundert geze1gt, ın das Meıster dıe
Aetherı1a herabdrücken W1 Nun wurde be1 der VO  — ıhr

S 2—36 S 5 (Geyer, 56, 4—51, 28) sehr e1IN-
gehend beschriebenen Nachtfejer VO Gründonnerstag Z

Karfreıtag, AUS welcher dıe AXOohonULa @V Ayiwv 1la des
spateren griechischen Rıtus hervorgegangen ıst, ZUFLC eıt der
Aetherıa das Gedächtnis die Todesangst Jesu 1mM Ölgarten
Uun! seine Gefangennahme je Urc eınen mıt V erlesung
der betreffenden Kvangelienperikope verbundenen Stations-
gottesdienst 1n e]ıner dıe Stelle des bıblischen organgs e
zeichnenden Kırche egangen,“ der gyesamte evangelische Be-

Vgl Geyer, 1953, D—S8, 179 Yı B ber dıe AAyla Zoeoia
n ]S die eigentliche Passıonskırche Jerusalems und ıhre  P vermutlıche kunst-
geschichtliche Bedeutung habe iıch Urziıc auch 1ın der YZanlın. Zeıutschrft,

(1911), 195{. ein1ges beiläufig emerkt
Die betreffende Stelle ist; soeben 46, nmk notiert. In der „CC-

elesıa elegans“ „eodem LOCO, ubr oravıl Dominus, sıcut serıntum est zın AN-

el20“ USW. „legıtur LYSE [0CusS de euaANgelı0, un dıirıt discıpules SULS ! igılate
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richt ber dıe Geschehnisse 1mM Prätorium des Pılatus dagegen
VÜOrFE em dıe Kreuzigungsstäatte markıerenden Votivkreuze
innerhalb der konstantınıschen Bauten eılıgen Ta
verlesen.! Dalß diese Verlesung aber, sobald der AAyıa
Z0C1L0 uch für S1e eıne eıgene, WEeNnNn ich S soll, DG
borene Stationskırche vorhanden WarL,, vielmehr ın dıese VeT-

Jlegt werden mußte, W ar unvermeıdlıch, und iın der Wa eT-

scheıint 1E ın 1esel1De verlegt zunachst einmal ın dem dıe
Verhältnisse fruhestens rund des Jahrhunderts wıeder-
spiegelnden [T uTELXOV TNGS Avastdaczsw< für die Kar- und Oster-
woche.‘ Von dieser eınen ÜHrc den Breviarıus schon VOr

460 bezeugten Kırche Jerusalems kann Iso wıirklıch gyesagt
werden, dalß 1 e ın dem erhaltenen e1le der Peregrinatio
erwähnt se1n müßbte, WenNnn che V erfasserın S1e bereıts gekannt
häatte Zu den VO  a dieser äuhgsten erwähnten ((Üottes-
hausern der Heılıgen un ihrer ınmiıttelbaren ms
gebung 7.9, sodann dıe schon berührte konstantinische Ol-
bergkirche Al dem Orte. OChristus „VOr seInemM Leıden“
ın e1ıner dıe Apostel „gelehrt“, näaherhın besonders dıe
oroße Parusierede 24,41 S1Ee gerichtet hätte 1eselDe
ist der ılgerın ımmer dıe Kırche „N Kileona“ schlechthin.?
Der Bremarıus kennt dagegen der fraglıchen Stelle z W el
ası  en (Geyer, 199. 18{.) ıbr sunl U0S basılıcas,

NEeE ıntretıs ın tentatıonem“, ın dem VO Ölberge her weıter stadtwärts TDC-
egenen Heilıgtum „n (F+essamanı“ „Legitur Ile [OCUS de euangelıo, ubr COM.-

prehenSsus est Dominus“.
Vgl 306 S 4 (Geyer, S T, 12—16 „Ante UCrucem autem al ubr

ventum fuerı1l, am Iuxz QuUaSt clara INCLYLL ESSE. Ihm denuo egıtur alle [OCuS
de euangel10, ubı adducıtur Domınus ad Pılatum, el 0OMNUG QU SCrLNYTA
sunt Pılatum ad Domimum dALLLSSE aut ad udeos otlum legıitur.“

Hd Papadopulos-Kerameus (Avakesxta 1epocolkupeitLXYS ZTayUhO-
WLOS. Petersburg 130, DE E  v  Yde EpYOLEUC sr  n TO Auıdo-
STDOWTOV, 16 TNV AL Z0YLaV USW. Dıiıe hıer esende KEvangelıienperikope
ist, ach 133 D Isdann 1 53—195, ö2, nthält also wenıgstens
auch den Bericht über die orgänge VOor Pılatus nach eınem KEvangelıisten.
Speziell auf dıese geht sodann das Anfang des Stationsgottesdienstes In
der agıa Sophıa singende ”Aytimwvov ıy Ine. 16 d 00LG1LC. TWY ’l0v0
ÖaLwvV Tt@ Ihıhla.to NTNSAVYTO (S 130, 7—2

Die Stellen verzeichnet 1m Register beı eyer, 347 (rechte
Spalte) unter® ‚ecclesıa QUAE est ın KEileona“ USW.

ÖRI1LENS ÜHRISTLA NUS Neue ®erıe
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12b7 docebat Christus dıscınulos SuU0S.“ Ks ist ohl einleuchtend,
daß die VOo eun ale wıederkehrende Ausdrucksweise der
Aetherı1a be1l eıner olchen Zı weılizahl VO  S Kırchen undenkbar
wäre, diese Iso uch ]er eınen Zustand 1mM Auge hat, der
hınter der Entstehungszeıt der Jerusalembeschreili-
bung zurückliegt. nsere A bendländerın berichtet ferner 37

(Geyer, S8, VO  a einem Besuche, den INa VOL

Sdonnenaufgang des Karfreıitags ın der „Sion“kırche machen
pHege, dort Al der Geibelungssäule beten,“ weıß el
ber och nıchts VO  — der wıederum erstmals durch den Bre-
WAVIUS behaupteten Latsache, daß die fragliıche äule, „Wıe
1ın Wachs“ abgedrückt, dıe Spuren der ÄArme un an des
gottmenschlichen Uulders aufweılse,” eın Zug. den nach dem
Zusammenhang der Stelle dıe wortreiche Berichterstatterin
unmoglıch wurde en unterschlagen können, 1E ıh
hereıts gekannt hätte Endlıch wırd 111a  s selbst, darauf hın-
weısen dürfen, dalß Aetherıa anläßlich der be1 der ın der
edicula des Heılıgen Grabes sıch abspiıelenden gottesdienst-
lıchen orgänge immer un immer wıeder der 1ese1l1De a,h-

Vgl meınen Artikel über Ihe konstantınısche „Eileona“-Kırche IN Jeru-
salem, Kölnısche Volkszeitung, 51 ahrgang, Nr S68 (vom 16 Oktober

‚, Statım UNUSQULSQUE ANLMOSL vadent IN SyYon ad columnam ıllam,
ad GUA fagellatus est Dominus.“

Geyer, 194; 1929 „Deinde vadıs ad sSancte ON basılıcam
IHLAGILOHTE NUMAS, 1ubr est Ia COLUMNA, ubr CAUCSUS est domınus Jesus. Anparet
LOR, quomodo WLANÜ amplexavıt, QUAS IN CEra designasset.“ Weıgand, der 20
bereits auf dıesen un hingewlesen hat, vergleicht iın höchst instruktiver
Weıse mıt, der Angabe der Peregrinatio überhaupt alle Voxn der Geißelungs-
säule handelnden Stellen der Pılgerlıteratur VvVo Pılger VOon Bordeaux bıs
7U Fılger VOINl Pıacenza. el scheınt gew1ß mıt Unrecht auch
schon he1 Paula Aetheria ıne Weıterbildung der Tradıtion kon-
statıeren wollen, aofern die erstere die Säule als „Infecta CYUÜUÜOVYE Domaniı“
kenne. och wıll dieser Ausdruck gewl nıcht VO.  \ sOonNnst nıe bezeugten
noch sichtbaren Blutspuren, sondern 1U VO.  S der geschichtlichen "Fatsache
verstanden werden, daß OChrıisti JIut die: Säule eınst, besprıtzte. bersehen
hat, ferner, Ww1e sehr entschieden sıch gerade hler eiınma|l der Breviarıus
dem SOS.- Theodos1ius gegenüber als der altere ext erweıst. Denn während

1n sehr un bestimmter W eıse VO  - Abdrücken der Hände und wohl
auch der Arme redet, sınd nach 'Theodosıus (Geyer, 141,
cht LUr „Orachıa eLUS, yvel dALgalı“, sondern S “FACcLes 0OMNAS, MENLUS,
NnNASUuS el oculı“ des Herrn „SICUL 2n -era(( 1m Steine abgebildet Gewiß eınerklecklicher Fortschritt ın der Legendenbildung!
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schließenden „Cancellhı“ gedenkt, dagegen be]1 den cht mınder
zahlreichen Funktionen AA „DOST nd „ANte Cyrucem““ uch
nıcht eın einz1gesmal dıe ın reichstem (+01ld. und Sılberglanz
erstrahlenden „cancellae“ berührt, dıe ach dem Zeugn1s des
Breviarıus® das kreuzgeschmückte W eihtum des olgotha-
elsens umgaben Mindestens 1M Zusammenhalt mıt den Tel
anderen Beobachtungen, dıe ber das Altersverhältnıs der
beiden Urkunden anzustellen9 WwIrd INa  - uch dıesem
Punkte sehr entschıeden den Eindruc gewınnen, dalß die
elbst och VOTL 460 entstandenen Aufzeichnungen des IJn
bekannten der Peregrinatio der Aetherıa gegenüber dıe Zall=
stande elıner späteren eıt kenntlich werden lassen.

Wenn WIT uns in Kdessa un Carneae ohl bıs In das
Jahrhunder hinaufgewı1esen sahen, mıthın die

Peregrinatio, als Pilgerschrift 1 Rahmen anderer Pilger-
schrıiften gyewertet, uch auf em en ‚Jerusalems mınde-
StEeNs erhebhlich ber das ‚JJahr 460 Zzurück, un 1Ur die ollste
Bestätigung rfährt dieses rgebnıs, Nn WITr G1E ın ıhrer
Bedeutung a,Is lıturgiegeschichtliches Dokument 1Nns Auge
fassen.

eister haft (S 350— 355 EZW. 361) geglaubt, VON dieser
Seite her 7We]1 Argumente fur seINE Datierung erst 1nNns Jahr-
hundert gewinnen konnen. Aether1a sollte nämlich
demJjenıgen der Darstellung Christ1 1m Tempel ein dıe Marıen-
verehrung des Jahrhunderts voraussetzendes Fest, das ın
Jerusalem erstmals unter Kalser Markıanos 0—4 D
fejert worden ware, und I1 @e sollte VOT em eıne dort vollends
erst ach 533 eingeführte Praxıs bezüglıch der Dauer des
(Quadragesimalfastens bezeugen. Das erstere Argument
angend, verweıse ich auf meıne unter dem Titel Rom oder
Jerusalem, Fıne Revisıon der rage ach der LEerKUN des
Lachtmeßfrstes 1 T heologıe und 7laube, (1909); S9

Die Stellen 1m egıster beı Geyer, 338 (rechte Spalte) ıunter:
„cCancellı ıntro spelunca Anastasıs“.

Die Stellen ehbenda 343 rechte Spalte) unter: ” Crucem“ „Ante
Urucem“ und ‚F OS% Urucem“,

Geyer, 154, i „Auro et aréento multum ornatae ‘ cancellae“;
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gepflogenen eingehenden Untersuchungen, dıe Meister noch
unbekannt Mit ec betonen Deconinck (S 440)
und W eigand (S 22) gyleichmäßıge, dalß dıie „quadragesımae de
emiphanıa“, W1€e dıe ılgerın (Geyer, 19) das
ıhrer eıt noch auf den YHebruar gefallene est nennt,
be]l ıhr nıcht 1m mındesten als etwas w1e ein Muttergottesfest
erscheıinen. Der letztere hatt, uch darauf hingewlesen, dalß
asselbe 1 Abendland STLETS einen Zwittercharakter
7zwıschen Herren- un Marıenftest enNnalten hat Man muß
ber och elınen chrıtt weıtergehen nd VOTLT em berück-
sichtigen, daß 1mM Orıent, auf den 1er doch alleın
kommt, Izeıt S QaAaNZ wesentlich eiIN Herrenfest geblieben
ıst, soweıt ber uch hıer eine gyEWISSE Neigung verrat,
ZU Heılıgenfest werden, 1e1 eher dem ore1ısen Simeon,
als der Muttergottes gyeweıht erscheımnt..! Die Worte des
yrıllos ONn Skythopolıs In der 10graphie des heiligen 'T’heo-
dos108 ber (ed. Usener, 106, 14) QÜTT) w  CO TOTE LOÄKA=-
DLC Uxe)ia TAGAV eöc:eßsia; o  e  O EE00XNG00M XAtTEOELEEV A TOWTOLS
WETO XNDLOV YıveoVaı TV ÜTATAVTN OLV TOUL SWTNDOS YLGV UE0D,
braucht INa  } TI hne V oreingenommenheit lesen, sich
1mM Gegensatz ZUuU Meıster (S 561, nmk davon über-
ZEUDECN, daß Usener S1Ee richtig verstand, WEeNnN S1e nıcht
auf die Kınführung des Darstellungsfestes selbst, sondern auft
diejenıge des Rıtus e]lner demselben abzuhaltenden Kerzen-
prozession In den uSs VO  > Jerusalem ezog Nıcht e1iNn

Westtag, TU eın estiımmter Festhbrauch kann J2& seınen
Ursprung einer ein prıvaten Inıtıative verdanken, welche

sıch be1 j]enen W orten bezüglich der Hıkelia un!' anderer
handelt Daß das est der ÜTATAVTNGLG selbst ın der 'Tat 7ı

‚JJerusalem alter WAar g,|s der Festbrauch der Kerzenprozess10n,
beweıst zudem gerade die Peregrinatio unwıderleglich, da 331e
wohl das Fest, ber och nıcht den Festbrauch kennt. Die

So 1mM koptischen und 1m syrisch-jakobitischen Rıtus Vgl ın dem
angeführten Aufsatze 94 bezw. Kestbreimer und Kırchenjahr der syrıschen
Jakobiten, 152 Kcho syrıschen Eınfusses ırd auch SE1IN, WEeNN 1m
220er Pontıficalis (L, 376 ed. Duchesne) eiınma|l der Yebruar als „dies
sancdtı SYMEONLS“ eingeführt erscheınt.
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Stelle des Kyrıillos VOoN Skythopolis erg1bt miıthın, richtig e11N-

geschätzt geradezu wıchtigen LeETMINUS nle U für
den Aufenthalt der Aetherı1a Jerusalem erselbDe muß
spatestens och VOL dıe eıt des Markıanos gefallen se1In

unter dem Hıkelia = \ NOWTOLS 6116 Verwendung besonderer
Kerzen be1 der egehung des Darstellungsfestes aufbrachte

Auf e noch efwas früheren LermMInNUuSs nte
dıe VON Meıster S 305) mıt besonderer Ausführ-

IC  el behandelte Kntwicklungsgeschichte der quadragesı1-
malen Fastendiszıplın Jerusalems auf Grund deren den
außersten LEr MINUS nOosi UCM des Jahres 533 ylaubte S  a
Zı können Deconınck (S ;) un V e1ıgan (S 17)
en uch hıer Argumentatıion bereıts uUurc hochst
beachtenswerte Krwägungen entkraäftet Gleichwohl gylaube
ich be]l der entscheıdenden Bedeutung, welche der egen-
stand SE1INeT ANZCN Beweısführung einnımmt uch INEe1NEeET-

se1ts etwas eingehender dartun sollen, welchem Luchte
11r erselbe erscheıint mehr a,ls iıch wen1gstens den
Standpunkt e1gands nıcht vollständıg teılen VEIIMMAS

Es sınd TEl verschlıedene Kntwicklungsstufen, auf welchen
uns dıe hıerosolymıtanısche Quadragesimalpraxıis der eıt
VO bıs ZU Jahrhundert entgegentrıtt In SE1INEeT ach
derjenıgen des Sokrates un VOT dem Kaıser Theo-
dos10s M zwıschen den ‚JJahren 439 un 451, abgefaßten
Kirchengeschichte sagt zunaächst Sozomenos VIIL, 19. Palästina
gyebe Übereinstimmung mıt Agypten un dem Ahbendlande
dem Quadragesimalfasten eE1INeE zeıtliıche Ausdehnung VO  —

sechs W ochen m1 Einschlulß der karwoche AAaL UMNVY 0O LAU-

NS 66 XAÄOULEVNV TEGOTAOGKOOT 1V Y Vn  ü mÄNVOoC GL LEV
£iC SE s 3604a NMEOWV AoyıCovtaL IhAuporot AAar GL 005 QOUGLYV,
ALBON AaAa AA ALYOTe OUV LOLG [laiaıotıvore Das Fragment

VO  > Meıster utf das Jahr 535 datıerten Osterfestbriefes
des hierosolymıtaniıschen Patriıarchen Petros 24—552)“ SETZ

ıgne, Sp 1a
Mitgeteilt ZUTC Bekämpfung der achtwöchentlichen Fasten-

a bestimmten Stellensammlung hınter der Schriıft des Johannes VO.  5

Damaskus e 2ELUNGLS (Mıgne, CV,; Sp /7)
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eıne siebenwöchentliche Dauer desselben a ls qelhbstverständlich
VOTaUs. Nn otelas S ETLUVNOÜESEVTEC EUXALNOTNTA VAKEWO, TOOC DWAC
SITOLLEV Ay, M  J £0U0 YApLTL TNS VEVOLLLOLEVNS ATApEWLEUC V“
STtELAC T@WV STa s 360LA6wV o  $ NS e 30L TOU DeBnovaptou UNVOC
TNV TOUD GWTNPLOU TAUOoUE %AL TNS ÄpLGTO0 AvVastadcEwE ST LtEÄOHVTEC
TAYNYOPLVY UY S  n  W BöCHT TOUL ÄSYOLEVOU Maptiov LNVOS. Im

Jahrhundert ndlıch erhicht Johannes VO  } Damaskus;‘ q ls
dıe ogen e1INes Streıtes dıe Legalıtat einer s1eben- oder
achtwöchentlichen Dauer des Osterfastens ach seinem be-
zeichnenden Ausdruck „himmelhoch“ oıingen, dıie schon
dıie en des ZUN2 {ur das palästinensische Moöonchtum
Le den Archimandrıiten Dorotheos* ezeugte endgültige
Praxıs och des eutigen oriechischen KRıtus a,lS eınen A0  SA
aypdCOU TADAÖ0TEWS überkommenen XOLVOC 0006 %AL VOLLOC, QV  Ü
XAL Y Tn a1  —.  $ Ä0LOTOU QU S00 NLGV '’Avactaceı ETLTEÄONLEVOV
0LÖCLLEV. Da 1U diese letzte Praxıs 1m anzen zwıschen dem
Ostersonntag und dem Beginne elNner vorösterlichen Fasten-
zeıt eınen Zei1traum VON acht W ochen bedingt, iıdentihzıert
Meıster miıt ihr dıe VO  — der Peregrinatio D (Geyer,; 79,

1—6) ezeugte einer achtwöchentlichen Dauer der (Quadra-
gyesima und muß annn folgerichtig allerdings den Aufenthalt
der ether1a 1n ‚Jerusalem ach 533 ansetzen. Der scheinhar
stringenten og1 e1INes olchen Beweisganges gegenüber ist,
Nnun weder mıiıt, eıner einfachen Verdächtigung des Sozomenos-
ZEUCNISSES, cie das Schulbeispiel eINeEs CIYCULUS ”ıtı0osus!
sıch wesentlich al das Zeugn1s der für das Jahrhundert
in NSPruG yenoMMeENEN Peregrinatio qaelhst stutzen muüßte,
och mıt der VO  u W eigand 1ın Vorschlag gebrachten Annahme
auszukommen, dıe achtwochentliche Dauer des Quadragesimal-
astens Se1 VO  —s Hause AUS eine VON derjen1gen des übrıgen
Palästina un VoOollends des KaNZCN hierosolymitanıschen Patrı-
archats, auf welche sıch der Osterfestbrief des Petros VO

Jahre 533 bezıehe, abweıichende Sonderübung der „Anastasıs“
des stadthierosolymıtanıschen Rıtus ZEWESCN. Denn 9,D-

gesehen davon, daß eine derartıge Diskrepanz zwıischen dem
Ae S, ZELUNNS, CAD 5 1. (a Sp MEZ
Doctrina ıgne, LXXXVLULL Sp
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Brauche elıner kırchlichen Metropole un demjeniıgen ıhres
Jurisdiktionsbezirkes ın der gesamten (zeschichte frühchrıist-
lichen Lebens vereınzelt dastüunde, gylaubhaft se1n,
wırd dıe sebenwochentliche Dauer der (Quadragesima mıt
Einschluß der Karwoche als das ıIn der hbischoflichen Liturgie
VO  H Jerusalem 0O1071e Herrschende Aurch e1ne be1 en DIS-
herigen V erhandlungen über den Gegenstand nıcht beachtete
ue allerersten Ranges das Isbald naher besprechende
altarmenısche Lektionar schon für das spatere J ahr-
hundert gesichert.

Bın Fundamentalırrtum, In dem sıch W eigand mM1 eıster
egegnet, ist, dagegen, daß dıe VON der Peregrinatio be-
zeugte Praxıs WITKIC. mıt der VO  b Dorotheos un ‚JJohannes
VOIN Damaskus vertretenen, des spateren byzantınısch-.ortho-
doxen“ Rıtus ıdentisch 9@2]1. Der letztere hat, I1a  -

sıch ure eıinen 16 ın eiNe beliebige griechische ToıwötL0y-
Ausgabe überzeugen kann, allzeıt eıne HA siebenwöchentliche,
der 6! hat vielmehr, SCHaUCck yEsaQT, S eıne VOL der
Karwoche unterschledene 1Ur sechswochentliche Teccapakooch
bewahrt, der der 5360146 TUOLYY, e]ıne V orfasten-
woche vorangeht.‘ 1e diese erst, einem och milderen,
sıch aut dıe Enthaltung VON KHleise  OS beschränkenden
Speisenabbruch verpflichtet, hebt S1@e sıch uch lıturgısch
scharf VO  w der eigentlichen Quadragesima ab, q IS deren An-
angs- und ndtermın dıe lıturgıschen Gesänge dieser beiden
Tage unzweıdeutig als moöglıch den Montag der s1ehbenten
EZW. den Freitag der vorletzten OC VOLT Ostern De-
zeichnen.“* An der kombinmerten Rezitatiıon VOoNn 'TPerz un
Dext, der S0OS. T oıdextm, un der Rezitation es Merya 'AmrG-
ÖELTVOV, der WYeıler der Präsanktihkatenlhiturgie der Mitt-
woche un Freitage, den Lesungen AUuSs dem Propheten Isalas

eıster hätte sıch u  ber diese Dinge sehr Out auch AUSs der ehbenso
knappen, als zutreffenden Darstellung VO.  S Achelıis der Realencyklopädıe
für protestantısche T’heologie und Kırche V, TG £. unterrichten können.

Vgl ersteren Lage Stellen WwWI1ie:! I6 YNTTELAG T A  o AT AT
XOTAVDELV XTNOWLEUC TNG DuyNs Inv NAVOETNTOV EYKOOTELONV SyapswpEda
OALÖPDGS ”I8e XALDOG, NWLEDC. GWTNDLOG TNG VNOTELAG 2160006 Asüte
ACOL, SNWEDOV OT0ÖESWLEUC TWYV mcrretän) TO YApPLOPO > & "kodase VDV r-:icfix-
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ıIn der Totdexn, AUuS enesıs un Proverbien ıIn der V esper‘“
un der Durc  rıngung wenıgstens des monastıschen Offe1iums
mıt reichlıchem patrıstiıschem Liesestoiff (Ephraem der Syrer,
1storı1a Lausiaca, Katechesen des heodoros Studıites, K)\€XJ.GE
des Johannes ımakos un Hexaemeron des Basıle10s) sınd
ıhr neben un viıelen untergeordneten Kigentümlich-
keıten desselben samtlıche charakteristischen Hauptzüge des
quadragesımalen Ferialgottesdienstes noch Trem Als eine
Komposıition der Tel lıturgisch un durch ıe Strenge des
geforderten Wastens vonelınander geschiedenen selbständıgen
rößen der TOOVNOTLLOG © 360LdC, Tec0a4paKootY un „Lieidens-
woche“ erschemmnt enn dıe 1M KaNzZech achtwochentliche Fasten-
ze1t, der hıerosolymiıtanıschen Kırche uch schon be1 Johannes
VO  a Damaskus. (+anz anders ın der Peregrinatbio! Hier ist.
dıe TecoapakostY nıcht e1n Teıl der „ COYTAE“ genannten acht-
wochentlichen V orbereitungszeit, sondern S1e ist mıt derselben
a ls (+anzem ıdentisch. Kıne durchaus einheıtliche, nıcht die
yeringste aht der ITrennungslinie autiweıisende Krscheinung,
bedingt dıese, deren Dauer durch das Prinzıp bestıimmt 1st,
die VOoO Zahl VOL vlerzig wıirklichen FWFasttagen gewıinnen,
VO  e} ihrem ersten age an sofort dıe VOo Strenge der Fasten-
verpflichtung, und nıcht mınder beginnen dıe der eıt elgen-
tumlichen Sonderzüge ıhres Gottesdienst 'Terz neben der
sonstigen Sext; un Non und besonders tejerliche Gestaltung
der Mittwochs- un Freitagsnon In der „Dion“kirche mıt aAnNı-
schheßender Prozession ZAUT Anastasıs —— S0 In der ersten
der acht Wochen? Bezeichnet ber dıe achtwochentliche

CAL TWYV L.YOYOY XOLDOC, T O TNGC VNOTELAG STAÖLOV '’Einkodev VNOTELG,LNTNP NS Gu)<pp()döm.; und dem anderen solche WwIe: NV LuywoshtTAÄNDWIAYVTEC Tecc4upakocthy, XAL TNV AL EB60wd6c TOL TAYove ALTOÜLLENVALTLÖELY oder: IN v L WoEhT TÄNDWIAYTEG Teccapakosthy 30NTWLEY, Auf
ıne der beıden etzten Stellen haben auch schon Achelis A A und ıch
selbst Hestbrevier USW. 207 hıngewlesen.

Aus Kzechiel den dreı ersten Werktagen der Karwoche.
2 Aus Exodos und 10 h den genannten dreı agenVgl D 4 £. (Geyer, 78, 2840 43, d—-11) Dazu dıe

Sanz bestimmt autende Kınleitung (S 78, 11£) „Singulı autem dies
Sıngularum ebdomadarum (nämliıch der ‚OCLO sentımanae ante nascha“aguniur SIC
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hıerosoly mitanısche Quadragesima der Peregrinatio nıcht den
SC der ber dıe sechswochentliche des 0Z0MEeNOSsS un
dıe sıiebenwochentliche des Osterfestbriefes VO  — 533 EeZW. des
altarmenıschen Lektionars ZUT endgültigen (xestalt des griechl-
schen Kirchenjahres führenden Kntwıcklung, kann 1ın ıhr
NUr umgekehrt etwas eTDLIC werden, Was och VOT der T/  eıt
des Sozomenos und ıhren Verhältnissen 1eg

In der Tat ist Aetherı1a ennn uch nıcht dıie einzıge
Zeugin einer gerade altesten achtwochentlichen Dauer des
Osterfastens 1mM Orilent. Hür Cypern erg1bt sıch eINe solche,
worauf Deconincek un W eigand übereinstimmend hingewlesen
aben, AUS dem Zeugn1s des Kpıphanıios (}’ und wIe
der erstere zelgt, mu dıe gleiche Dauer ın Antiochela dıe
Quadragesima des Jahres 387 gehabt haben, während deren
Chrysostomos se1ne en de statuıs ad vopulum Antıiıochenum
1e eN  a} sodann und meılınes Krachtens 1eg keın
hinreichender TUuN VOr, 1es bezweıfeln SeINE Kıchtig-
eit damıt hat, daß Anastasıos Sınailtes be1 Bekämpfung der
achtwochentlichen Fastenpraxı1s diese als eıne Kıgentümlıich-
keıt, der rlaner bezeichnet, erweıst uch 1e8 das hohe

Severus VO  S Antıochelia ndlıch, dener jener Praxıs.
InNna  > ın den Fastenstreitigkeiten der Folgezeit gleichfalls,
asselDe ZU dıskrediıtieren, als eınen Hauptvertreter des acht-
wochentlichen Fastens hinzustellen hebte,* ist nıcht sowohl
der Vater e1INes neuauf kommenden, als vielmehr der letzte
uns persönlich orelf bar werdende Vertreter e]lnNes absterben-
den Brauches. Denn elinerseıts ist uch SeINE achtwochent-
1C Quadragesima, deren Dauer 1ın e]ıner mıiıt den ent-
Sprechenden Außerungen der Aetherıia beinahe wortlich sıch

De fıde 7D (Mıgne, X3 Sp 528) und dıe lichtvolle EKr-
klärung VOo  S Achelis e 1415

(uaestio (Mıgne, LAXXIX, Sp 662) ID ıst, Wiıll-
kür 1ı1er mıt der ohne Textesänderung „DSeverlaner“ verstehen, 1ne noch
dazu sıiınnlose Wıllkür, weıl nach AÄusweis des syrısch-jakobitischen Kırchen-
jahres cdıe „Ddeverlaner“ 1m Gegensatze Zzu Severus selbst Sar keıne acht
ochen fasteten.

So der Urheber der oben S
(Mıgne, XLV, Sp € 15

Q, nmk. berührten Stellensammlgng
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berührenden W eıse begründet,’ eıne streng einheitliche von
der byzantinischen Ab{folge VO  n} V orfastenwoche, Te000404X00TN
un Karwoche wesenhaft verschıedene röße; andererseıts
hat s1e, w1e das 1Ur siehbenwochentliche „große Hasten“ der
syrischen Jakobiıten lehrt,* In den se1INer Christologıe
ängenden monophysıtischen Kreısen, durch deren Vermitte-
lung ach eister dıe Fastenprax1s eınes Krzketzers der
orthodoxen T'C ‚Jerusalems un weıterhın der gesamten
morgenländischen Orthodoxie aufgedrängt worden se1In soll,
tatsachlıch keınen Anklang mehr gefunden.

Der Sprache der T’atsachen gegenüber muüßte selbhst der
Eınwand belanglos bleıben, q ls E1 dıe sıch ergebende KnNt-
wicklung der palästinensischen (Quadragesıma doch innerlich
wen1ig wahrscheinlich Kın olcher Einwand ware ber nıcht
einmal SaCN1IC berechtigt. Die Krsetzung e1INeTr altesten acht-
wöchentlichen, zunachst UTrC eine nurmehr sechswochent-
lıche Fastenperi0de konnte 1n dem benachbarten Palästina
sehr ohl VON Ägypten her Hr den 1n Alexandreılas
angeregt werden, {11r das jener kürzeste Umfang der oster-
lıchen V orbereitungszeıt HTe Athanasıos bezeugt wırd un
dessen Osterfesthriefen die seinem apas Uurc das Konzıil
VO  a} Nıka1la übertragene Aufgabe  e der Feststellung des Oster-
termıns eıne gesamtkirchliche Bedeutung sicherte. Für dıie

e1InNes sqehbenwochentlichenWiedereinführung wenıgstens
WHastens ist annn zweıtellos das Beispiel der KReichshauptstadt
Konstantıinopel maßgeblich geworden. Stellt doch schon
SoOozomenos der VO  S ıhm bezeugten jJüngeren palästı-
nensischen dıe Praxıs der sehen Hastenwochen O em I8
eıne konstantinopolitanısche gegenüber: OL IO  w STA (WC S K v-
STAYVTLYVOLTEOÄSL %AL TOLE 6 SUvEOL WEY DL DoivixwV. Die alteste
un 1m an bodenständige Observanz konnte, Ja mußte
fast als dıe strengere 1m Gegensatz diıesen Verbeugungen

Be1 beıden handelt sich darum, durch dıe Multiplikatıon die
Ziahl VO.  — vierzıg wIıirklıchen Wasttagen gyewInNNeEN.

Vgl das Nähere Festbreiner USW. 2052920 ach der jakobıtischen
Terminologie, die scharf zwıschen Quadragesıma und Karwoche scheıidet, ist,

streng g  IM 1Ur vox eiınem sechswöchentlichen „großen Fasten“
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der offizıellen Landeskirche VOT dem agyptischen en und
dem byzantiınıschen Norden siıch ın den Kreısen, dıie MOg-
1CNsSter Strenge des chrıistlichen Lebens un A der Hest-
haltung heimıscher Vaätersıtte besonders interessjert WAarecNh,

1ın denjenıgen des epichorischen palästinensischen OnNch-
tums uch dauernd nhänger erhalten Kınen Ausgleıich
zwıschen ihr und der VO  a Hause AUS konstantinopolitanıschen
stellt, die VON Palästina AUS Urc dıe gyesamte orthodoxe

des Ostens verbreıtete Vorfastenwoche dar. Als deren
Einführung 1mM un Jahrhundert auf Schwierigkeiten
stieß, en ıhre Gegner VON eınem Schachzuge eDTAaUC
gemacht, der sıch dem Allgemembild frühchristlichen W esens
sachr WO einfügt, A1e das faktısch 1Ur Ite a ls e1INn
Häretisches brandmarkten, weıl uchn alte Häretiker VeI'-

traten. Das einem hoheren kırchlichen Altertum Kıgentüum-
liche endete damıt, auf der einen Seite eıner Zensurierung
alg Ketzerart verfallen, auf der anderen ın e]lner empe-
rierten Gestalt doch wıeder bleibender Bedeutfung 1 oTOL-
kirchlichen Leben aufzuerstehen. Das Schlußergebn1s ndet,

VO  —_ Vıelem TILET eiN1YES anzuführen, iın der (Geschichte
der ın Mönchtum und Zohbat fortlebenden enkratitıschen
Stromungen, der nıchteucharıstischen Oblationen, der Apostel-
TOMAaNe un anderen Apokryphengutes der der VO  a Origenes
uber Stephanos bar Su8ö‘a11e ZU. Pseudo-Areiopagıten VeOeIl'-

Kur dıe Pere-laufenden Kntwıcklung schlagende Parallelen
grınatıo ber bleibt unter dem Gesichtspunkte der In iıhr OC-
schilderten Fastenpraxı1s spatestens dıe erste Hälfte des Jahr-
hunderts als KEntstehungszeit {ffen

Darstellungsfest un Dauer der Quadragesıma sind ber
uch auf dem (xeblete des kırchlichen Liebens und der Intur-
16 Jerusalems keineswegs die einzıgen für dıe Datierung der

1ederumPeregrinatio 1ın etraClC kommenden omente
en übereinstımmend Deconinck (S 440) und W eigand
(S 20) bereıts auf dıe 1 Grunde alleın schon den An-
agtZ Meısters durchschlagende Tatsache aufmerksam gemacht,
daß dıe ilgerin dıe ıhm UTrC das ONZ VO  H Chalkedon
verhehene Patrıarchenwürde des 1SCHNOIS von Jerusalem noch
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nıcht kennt.! Eıne el weıterer hlıiturgiegeschichtlicher Be-
obachtungen hat /eigan (S 1, 181., 22%) angestellt, un
WEeNN hıer TEULNC. keineswegs a  es einwandfreı SEe1IN dürfte,“

Sınd doch wenıgstens 7We]1 derselben VO  - hervorragender
Durchschlagskraft. Daß ın der Peregrinatio Ostern noch als
einzıger Jährlicher auftermmn der Kırche VO  H Jerusalem E1'-

scheınt, weıst wıeder uüuber 0O0ZO0OMEeNOS hınauf, der ILL, se1lner
Kirchengeschichte a 1S olchen uch schon dıe Kirchweihefeler
der konstantınıschen Bauten AIl eilıgen Ta bezeugt.
al dıe VO  - der Pılgerim (Geyer, 03 8—15) DG
schilderte un ın Bethlehem begangene FHFeıer des lLages  fea]
„quadragesumarum DOSL vascha“ noch nıcht den Charakter der
Himmelfahrtsfeier tragt, eıne solche iıhrer T/  eıt vielmehr
ach (Geyer, J4, 7—24) erst. Nachmittag
des FPfingstsonntags auf dem Ölbergeipfel egangen wurde,
weıst mındestens allgemeın Iın e1Nn sechr hohes Altertum hın-
auf. Ich trage dem letzteren Punkte och zwelıerle1 nach
einmal dalß uch ın der bıldenden Kunst dıe alte Verbindung
VON Fingst- und Himmelfahrtsfeier auft einer der Monzeser
Amp  en nachwirkt, auf der unterhalb des VoHxh Kngeln nach
ben getragenen Christus-Pantokrator dıe au des eilıgen
Geistes auf die Gruppe der Marıa versammelten Apostel

Instruktiv ist dıesbezüglıch besonders der Gegensatz ZU Sprach-
gebrauc. der Sabasbıographie des yrıllos VO Skythopolıs, auf den W eıgand
A, nmk hinweıst.

So ıst dıe 15 ausgeführte Anschauung, dıe Feıer der Lazarus-
erweckung sel ın der sich 1m SOS, 'heodosıus spıegelnden Zieit, zwıschen
460 und 43, auf den Palmsonntag verlegt >  M, schlechterdings unhalt-
bar Denn jene Feıer ist, 1mMm griechıschen w1€e wesentliıch 1m syrısch-
jakobıtıschen Rıtus, ın er etzten Grundes autf Jerusalem zurück-
gehenden ILiturgıe STEeTtSs Ddamstag haften geblieben. Vgl Prınz Max
VO Sachsen, Praelectiones de Lburgues orientalıbus. reiburg Y 19058

103, und meın Festbreiner USW. 08241 Inbesondere ın Jerusalem
gelbst wırd gerade für dıe eruhrte eıt dıe Samstagsfeier uUurCcC. das Al
armenısche Lektionar sıcher bezeugt. An der VO  ; W eigand angeführten
Stelle (Geyer, 147, 1 31E.) mu ß sıch Q,1S0 eıinen der keiınes-
{24 wenıgen Irrtümer des S02. 'T’heodosıus handeln

ıgne, Sp b  3 %AL WLÜNTELG S y AT (der STN-
L0CS SOPTN der konstantinischen Kirchweihe) reheticda.

Garruccı, 'VTaf. 434, 3 ach photographischer Aufnahme VOo  5 Rossı
abgebildet heı Mıllet, Histoire V’art yzantın Michel, Hıstoıre de

Parıs 273, Abb 146
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herabsteigt, un daß S1E, unverstanden. uch eın Detail 1ın der
Hımmelfahrtesminlatur des Rabbüläkodex bedingt en dürfte,'
sodann daß dıe FKeıer der „quadragesımae DOSt pascha“ nach
UusweIs des altarmenıschen Lektionars un des syriısch-jako-
bıtıschen EZW. des koptischen Kıtus, merkwürdig das
scheiınen Mag, naherhın dem Gedächtnis der Unschuldigen
Kinder gegolten en wird.* Denn da, Bıschof un Pres-
byter der „quinta Fferı1a quadragesiımarum“ der (+eburts-
kırche „dıicentes apte 1C72 et l0c0“ predigten (vgl Geyer, 93,

}21£) muß der Inhalt der FHFeijier irgendwie mıt der (+@eburts-
geschichte 1 Zusammenhang gyestanden en NU  w
das altarmenısche Lektionar, das gleich der Peregrinatio e1Nn
selbständiges ımmelfahrtsfest noch nıcht kennt, Maı
mıt Statio ın Bethlehem eın est der Unschuldigen Kınder
aufweıst und in den beıden genannten Rıten der Maı
als Gedächtnistag der Flucht nach Ägypten erscheınt, ıst
meılınes Krachtens dıe Annahme unabweıisbar, dalß sıch 1er

dıe Fıxierung der „quadragesımae“-Weier der Peregrinatio
auf eınen estımmten Monatstag handelt

Eıine gewıchtige nstanz eine Datierung der Aetherı1a
erst 1Ins Jahrhundert bezeiıchnet ferner uch dıe Tatsache,
da ıhrer T/}  eıt außerhalb der Quadragesima ach
(Geyer, (1 29—7(2, 5) unter Ausschluß der 'Terz
erst Sext un Non eınen Bestandteil des äaglıchen (J0ottes-
diıenstes Heıligen Ta ıldeten. 1C 1Ur Basıleijos
un Chrysostomus bezeugen namlıch bereıts alle jene TEe1
Tageshoren für den gemeınsamen (xottesdienst zunachst eiInNes
auberpalästinensischen Monchtumes.? Hıeronymus erzahlt vIıel-
mehr, dalß auf dem en Palästinas schon 1mMm ausgehende

Man kann die her unter OChrıistus sıchtbar werdende Gotteshand
nıcht VO  - der gleichen seltsamen Platze erscheinenden der genannten
Ampulle und die S  N} Darstellung des Cherubwagens nıcht VOL der 'Tat-
sache trennen, daß die wohl urchrıstliche Füngstlektion Ezech 9 11—10, 292
auf syrıschem Boden noch ın dem Liektionar des jakobıtischen Patriarchen
Athanasios (vgl Festbreiner USW,., auftrıtt.

Die Beilege. KFestbrevzer uUSW., 279
Vgl Basıleios VEd. FUSIUS VACı 37 (Miıgne, XX Sp 013
bezw. Chrysostomos hom DE N 1'ım. (ebenda HAL Sp. „ 1735

bıs 7)
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Jahrhundert dıe Kommunitat der aıa sich täglıch uch
ZU der 'Terz versammelte,‘ un ach dem nıcht
weniger ortskundıgen (Cass]1ıanus wurden Terz, Sext un Non

se1INeTr eıt ıIn en Asketenkolonien Palästinas nıcht mınder
qls ın denjenıgen Mesopotamıens und „des gesamten Orjents“
dasI Jahr 1INAUTC ıIn eıInem Umfang VO  n} Je Tel Psalmen
gebetet. uma be1 der hohen Bedeutung, welche den Aı
ketenkreıisen 1mM Rahmen desselben zukommt, haätte emgegen-
uüber der VO  a} Aether1a beobachtete < ultus Aı eılıgenT
e]nNe staändıge 'Terz unmöglıch können verm1ssen Jassen, WenNnn

e1nNn Kultus des Ja  hunderts DZECWESEN WAare. Um be-
stimmter darf Nan 1es aussprechen, weil schon dıe Aposto-
ıschen Konstitutionen eine Übertragung er TE Tageshoren
‚US dem monchıschen Lagzeıtengebet ın den bıschoflichen
Gemeindegottesdienst bekunden.

1C ist 1er der Ort. naher auf das Verhältnis der
Peregrinatio dem schon zweımal berührten altarmenıschen
Lektionar einzugehen, auf dessen Bedeutung qls denkbar
authentischste Quelle ZUTL Kenntnıs der stadthıerosolymıta-
nıschen Liturgı1e des spateren Jahrhunderts ich uch ander-
warts meNnriaCcC hingewı1esen habe.‘ Das den unmıttelbarsten
Paralleltext der dem Gottesdienste ‚Jerusalems gewıdmeten
Partiıe der Peregrinatio darstellende Dokument wurde UrCcC
Conybeare ın seınem Rıtuale Armenorum, 507—5927 mıt
gediegener Kınleitung ach Z7We] Handschriften bekannt D

Vgl das Encomuium Paulae CUP und eptst. ad Laetam (Mıgne,
AXII, Sp X06 686
Instit. HL Mıgne, I XL Sp 116).

111 34 bezw. (ed. Funk, Koyas Amıteheite
OpUnOV AL TPLTN) &3  53 ”L S LL EVOATT &© Al IL ÖLVATOV &y EXKÄNGLA
TPOLEVAL ÖöLC TOULS ANLOTOLE Sy S-  z—> GUVdEELG, ETLOKOTE, ıne Stelle, die beı
Batıffol, Hıstorvre du Bremare Romain. Auf/., übersehen ist

”_ Eassegna Gregoriana VE Sp D: KFestbreinmer USW.,. DASSUM (vgl Re-
gıster, 304 „Liektionar, Altarmenısches“); Wiıssenschaftliche Beılage
ZUV Germanı4a, Jahrgang 1910 3093: 1ın dem uisatze über Die Formu-
lare der römaıschen Weihnachtsmessen und dre ıburgie des Frühchristlichen Orients,
Cäciıltenvereinsorgan (1910); 159—164; Ie Chrıstlichen IAnteraturen
des Orzents Leipzıg .1911 I, 76

eINg he admınıstration of he Sacraments and the Dremary rıtes of
AÄArmenıan Church USW. Oxford 1905
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macht, VO  e welchen dıe altere, AÄnc. 0N Armen. H) der
Bibliotheque Natıionale Parıs, dem Q nıcht Sar noch
dem Jahrhundert entstammen dürfte Der atholıkos
Jowhan VON SsunE bezeugt dıe Identität dieses
Perikopenbuches mıiıt demJjenıgen des fruhchristlichen ‚Jerusa-
lem, un och etwas früher hat emselben der Chorbischof
Grigor Sarunı 690 eınen Kommentar gew1ıdmet, den
gleich dem ]Jüngeren eINEes gewıssen Samuel Conybeare nach
der VOoOT dem TrTe 1113 entstandenen Handschrift Z der
Mechitharıistenbiblioth VO  7 San Lazzaro gleichfalls heran-

hat Das Zeugn1s Jowhans VON Odsun rtährt on

verschıedener Seite eıne ausgiebige Bestätigung, daß jeder
Ziweifel em tatsachlıch hıerosolymıtanıschen rsprung
dieses damıt altesten NS bekannten kırchlichen Lesebuches
als ausgeschlossen erscheınen muß So enthält AsSsselDne ”f or
the noLy quadragesıma“ als Liektionen ‚f them that AVY€E JOMI
{O be aptızed“ dıejenıgen Schrifttexte, welche sıch Kyrıllos
VO  - Jerusalem ın se]lnen Katechesen anschließt. In den WITrk-
ıch ursprünglıchen Schichten des armen1ıschen JLiıturgıedenk-
mals, dıe als solche 1 wesentlichen Hrc dıe Übereinstim-
INnUuNS der alten Handschrı mıt Grigor Sarunı erwılesen
werden, iindet sıch regelmäßig eıne Notierung der jewelligen
hierosolymıtanischen Stationskirche. In diesen Angaben, W1e
überhaupt In den verhältnismäßig recht umfangreichen Ru-
brıken un bezüglıch der gyesamten Gestaltung des Proprium
de Lempnore ist eıine wesenhafte Übereinstimmung miıt den eNnt-
sprechenden Angaben der Peregrinatio beobachten Das
och wenıg entwıckelte Proprıum SANCLOruUM weıst keıin e1IN-
Z1ges spezifisch armenısches Fest, dagegen Z guten Hälfte

FWeste palästinensischen Charakters auf.“ Endhch be

1 In der oratıo ynodalis, lat Übersetzung. San Lazzaro 1534 31
(= Conybeare e O., 181

Vgl qußer der Feier der Unschuldigen Kiınder 158 Maı den
25 Dezember alg est, Davıds und des Patrıarchen Jakob, die ILYNLLAL der
Bischöfe Kyrillos und Johannes VO  — Jerusalem bezw. 29 März, dıe
Depositionstage der Propheten Jerem1as Maı), Zacharıias (27 Jun1), EKElı-

(14 unı und Isalas (6 Julıi), den Maı aIs Gedächtnistag des unter
yrıllos VON Jerusalem Hımmel erschıenenen Kreuzes und dıe merk-
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steht namentlich bezüglıch se1ner nichtevangelischen Per1-
open für dıe Mittwoche und reıtage der (Quadragesıma, dıe
Karwoche bıs einschließlıch des Karfreıtags, die Osternacht
un die ersten TEL Tage der Osterwoche der innıgste
Zusammenhang zwıschen dem armenıschen Lektionar und
eınem anderen und VO  a S anZ anderer Seite her 1mMm etzten
Grunde auf den frühchristlichen Rıtus Jerusalems zurück-
gehenden okumen dem unmıttelbar ohl AUS e]ıner
agyptischen (+2melnde stammenden christlich-palästinensischen
Perikopenbuche AUuS dem en Testament und dem Prax-
apostolos, das Mrs TT Lewıs 1MmM re 1895 1n Kaıro
erworben un iın eft Na ihrer Studıa Sınartıca veroffent-
1C hat. }

Dıie Übersetzung des griechischen Originals 1Ins Armenıische
mMu noch ın dem klassıschen Zeitalter des ersten Aufblühens
national-armenıscher Liturgıe un Lnteratur. 1 Jahrhundert,
erfolgt SEe1N. Conybeare hat; den Gleichungen zwıschen Daten
de: beweglichen armenıschen ‚Jahres un olchen des Julıa-
nıschen Kalenders, dıe 1er zunachst maßgeblichen Beobach-
tungen gewıdmet. Von jenen Gleichungen weıst eıne Naw-
sarad August) auf dıe TrTe 352—350, eıne andere
(15 Nawsarad August) auf dıe ‚Jahre 464— 465 Nıchts
weist auf die eıt ach der dıe Miıtte des ‚Jahrhunderts
erfolgten un für alle Zukunft orundlegend gebliebenen Neu-
ordnung des armenischen Kalenderwesens. IS ferner
unter den erwähnten Stationskıirchen Jerusalems, welche das
armenısche Dokument namhafft macht, och dıe Justinianısche
Mariıienkirche un entsprechend In seinem Proprium sSsancltorum
das AUuS dem Annıversar der Konsekration jener Kırche her-
vorgegahgcht est der 2166010 TNC W e07T6X0L 21l November.
Insbesondere wırd das „Martyrıon“, ıe konstantinısche Ba-
S1. Heilıgen Grabe, och qls Stationskirche des Dar-

würdige WFeıer „of he Tabernacle whıch WAS ıNn Kirjath-jearım“, wohl
den Dedikationstag eıner Kırche ZUTC Krinnerung die Aufbewahrung der
Bundeslade jenem Orte, Julı

Den Zusammenhang miıt Jerusalem WUur  .  de hıer ohne es eıtere die
den Perıkopen des etzten Freıtags der Quadragesıma erhaltene Stations-

angabe S („ın S1ı0n“) verbürgen.
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stellungsfestes eingeführt, während als solche ach eister
(S 557) ge1t deren Bestehen nurmehr dıe Justinmanısche Nea
denkbar se1in soll, und eıne SONST 1Ur noch UTC yrıllos
VO  ma Skythopolıis erwähnte (Aottesmutterkirche drıtten
Meilensteine auf dem W ege VO  o Jerusalem nach Bethlehem
hat dıe Eihre der Statıo dem VO  F unseTeMmM palästinensisch-
armenıschen Lektionar Zzuerst bezeugten Marıenfest des

August: dem 1er och Yahz allgemeın eliner Heıer der
Gottesmutterwurde gewıdmeten künftigen KOoLuwNOLS- EZW.

Da andererseıts die Stephanos-Marıa Himmelfahrtstag.‘
asılıka unter den hierosolymıtanıschen Stationskirchen des
Lektionars bereıts einen Ehrenplatz einnımmt, wırd INa  a kaum
ehlgehen, WENN INa  — den Übergang desselben AUuSs dem Grie-
chıischen 1Nns Armenische etiwa ın das letzte Viertel des , Jahr-
hunderts ansetzt.

Vergleichen WI1IT diese Quelle u naher mıt der Pere-
grinatıo, erhalten WIT zunächst dıe urkundliche Bestätigung
der Annahme, daß letztere, ware S1e erst 1 Jahrhundert
entstanden, die hierosolymitanische 'AT  ıa 200  LO als eıne der
Stationskirchen des nachtlichen Prozessionsgottesdienstes der
spateren AXohoDÜLA TWV ‘Ayıwv 1 av unbedingt erwahnen
mußte Denn nachdem mMa  — be1 demselben zunachst VO  o}

ethsemane 1re ach der Kreuzıgungsstäatte KJEZODECN ist
un hıer 26, 5(—27, verlesen hat, 1a  — dem K Or.
t10Nar zufolge ach der Prätoriumskirche Zzurück, INa  S miıt

18, 28—19, dıe Verlesung des Passionsberichtes fortsetzt,
U  3 Tst nunmehr sich endgültig wıeder dıe erstere
begeben un:! mıt 29 DAÄZZZI dıese Verlesung eınem VOT'-

Jäufhgen Abschlulß bringen.“ Ks ist Iso tatsächlic bereıts

Conybeare, 515 (Fol selner alten Handschrift): „February
15 the quadragesıma of the bhırth of DU ord Jesus Christ. e assemble In
the ohrıne ( s Martyrıum) of CUYy.

d 526 Yol 144 r0): 9  UQUS IS the day of Marıam.
OLOKOS. AT he thırd maılestone of 18 saıd“ uSW. Vgl dazu

ollwec iın der 1m Pastoral- Blatt VONn St, Louıs Mo (Aprıl-Juni
erschıenenen Arbeıt ber Marıa Himmelfahrt, (des mMır VOTI-

lıiegenden Separatabdrucks), welcher Quelle iıch den Hinweıs auf yrıllos
von Skythopolıs verdanke.

Conybeare, 521 Hol 83 v0-—S5v0): „ In fhe SAMEeE hour of

ÖRIENS ÜHRISTIANUS, Neue Serie
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Verlaufe des J ährhunderts, allerspätestens ber VOT 543
dıe ‘Arla Zocta 1n die el der Stationskirchen des nacht-
lichen Prozessionsweges eingerückt, ın der WIT ihr vorerst
1Im T uTLXOV TNS Avastdoswc für das beginnende Jahrhundert
egegne 9 un ZWAar hatte INa  an der Schaffung der

Statio eın drıngendes Interesse, daß InNna  S VO  a} e1ıner
umfangreıichen VO Verhor VOL Kaıphas bıs ZULr Kreuztragung
reichenden Kvangelıenlesung, dıe ursprünglıch Morgen-
N VOL dem Golgothaprachtkreuze stattfand, selhst
den Preıis eines notwendig recht storenden Kückläufgwerdens
des Prozessionsweges, dıie siıch ML den Verhandlungen VOL

Pılatus beschäftigende Partie 1ın das junge, der Krinnerung
jene Verhandlungen gew1ıdmete Heılıgtum verlegte. Kıs

wird hıer, meıne Ich. recht mıt Händen oreıf bar, da die
Neuerung 1n der Stationsordnung eiNe SaNZ unmıttelbare olge
des Baues der CAY  La Zowia DCWESCH se1n mußS, und da diese
nach Maßgabe des Bremarıus er alter SCWESCH sSe1N
Mu als dıe 1mMm Jahre 460 konsekrtijerte Stephanosbasıilika,
ist, unschwer CTMESSCN, WI1Ie weıt, INa  un etwa mıiıt der Ent-
stehungszeıt der och dıie altere Stationsordnung bezeugenden
Peregrinatio mındestens wird hinaufzurücken en

Daß cdiese sodann, ware S1e erst zwıschen den Jahren 533
und 540 entstanden, iın ıhrem auf dıie Liıturgıe Jerusalems be-
züglıchen e1ile uch dıe Stephanosbasılika selbst wurde en
erwähnen mMUssen, wırd gleichfalls Ü das altarmenısche
Lektionar u außer rage gestellt Kur den zweıten Nag
der Kpıphanıe- und den drıtten der Osteroktav nennt das
letztere namlıch den Bau der KEudokıa als Stationskirche,'
während die Peregrinatio 25 11 EZW. 3 (Geyer,

76, 28 1, 91 17€) als solche für el Tage noch

nıght Chey SINGUNG Salm 1158, 1° and Chey recıte at UNTZ {hey before
olgotha, and he reads: Matt 20 57— 27, In the hour of the NLG
LhEY fO HAaLace of the Judge, and he reads ohn 18, 25_—_.19, } In the

hour of Mg Chey q0 SINGING DSaAlmS, before holy olgotha, and he
reads uke 29 24—31.«

Y 519 FKol T „And ON the second. day T’hey (15=
semble IN the shrıne of ephen“. bezw. 523 }Kol 116r°%): ”  r day
of week, they assemble ın he holy shrıne of the DYOLOMATLYF Stephen“.
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das konstantiınısche „Martyrıon“ kennen Ich Sasc
noch! Denn das ist Ja handgreıflıch, daß uch hlıer dıie och
beschränktere verschıedener Stationskirchen das ıhere,
dıe Kınfügung e]ıner Statıo ad sanctum Stephanum mıch
ach omıscher W eise auszudrücken e1INe gew1ß wıeder
Isbald ach 460 erfolgte Neuerung darstellt

och nıcht LUr bezüglich diıeser Z7We]1 Jüngeren Stations-
kırchen erweıst sıch das AuUuSs dem altarmenıschen Liektionar
für das Ende des Jahrhunderts gewinnende Biıld des
stadthıerosolymıtanıschen Kultus dem VO  S der abendländıschen
ılgerın gezeichneten gegenüber als dasjenıge der Verhält-
nısse elner MEeTrTKUiC spateren eıt. Allerdings ist nıcht
geradezu ımmer, 1ın Eıinzelheıiten eıne Diskrepanz zwıschen
den beiden Quellen sıch beobachten Jaßt, hne weıteres klar,
daß dieses un nıcht das umgekehrte Altersverhältnıs zwıschen
ihnen besteht, Die ziemlich erhebliche Zahl der 1er ın He
tracht kommenden a  €, auf dıe ausführlicher einzugehen 1m
augenblicklichen Zusammenhang weıt führen würde,‘ sichert
vielmehr zunachst NUr, daß zwıschen der Zeıt, deren Zustande
cdıe eine, un denjenıgen, deren Zustände die andere splegelt,
der KRıtus Jerusalems iın mehr der weniger beachtenswerten
Detajls doch einNne recCc eingreifende W eıiterbildung rfahren
hat, dıe beıden Zeitpunkte Iso nıcht Zzu nahe beieinander

Daß el ann ber das mıthıngelegen haben koönnen.
erheblıich hohere er ın der 'Vat autf der Seıte der Pere-
grinatıo ıst, annn iımmerhın ın wenıgstens s1ehben weıteren
Yäallen uch nıcht eınen Augenblick lang verkannt werden.

Daraut; daß das altarmenısche Lektionar bereıts cie für

So begınnen beıspiıelsweıse äufig ın der Peregrinatio für dıe neunte
Tagesstunde ezeugte Abendgottesdienste nach dem Lektionar erst, dıe
zehnte. Wür den Palmengang des Palmsonntags, den umfangreıichen end-
gottesdienst des Gründonnerstags Dezw. die Olbergprozession W eißen
Sonntag werden der e1. nach ın der ersteren dıe sıebente, achte un!
sechste, 1M letzteren dıe neunte, s1ebente und wieder dıe neunte Tagesstunde
als Zieit des Begınnes angesetzt. Die adoratıo CYUCLS des Karfreıtags
nach der Peregrinatio „VOSL Crucem“, ach dem Lektionar vielmehr „before
holy olgotha“ statt, und ersten Tage der achttägıgen Kirchweihfeıier
der konstantinıschen Bauten eılıgen Ta ist nach jener 1n der Bası-
ıka des Martyrıons, nach diesem ın der Rotunde der Anastasıs die Statıo.
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das ‚Jahr 5533 HrC den Osterfestbrief des Petros ezeugte
siebenwochentliche Dauer der Quadragesima voraussetze,
wurde schon hingewlesen. Innerhalh derselben sıeht 4sseibe
je TUr Mittwoch und Kreitag er ochen, VO  w einem Psalme
gefol  ot Perikopen AUS Kxodos un ‚J o6€]l EeZW. AUS Deutero-
nom10n, 10 h und Isalas ÖT, dıe be1 eınem Abendgottes-
diıenst 1ın der „Sion“kırche ZUT Verlesung kommen ollen
Dieser ist, TOLZ eINes Ansatzes erst auf dıe „zehnte“ ages-
stunde unverkennbar die mıt gleicher Statıio für jene beiıden
W ochentage Urc dıe Peregrinatio ezeugte feierliche Non.“
Daneben en sich ber für Montag, jenstag un ONNeEeTS-
Lag 1Ur der zweıten Fastenwoche. gleichfalls Uure eınen
salm abgeschlossen, Lesungen S dem ersten Samuelbuche,
den Proverbien und Jeremlas einem entsprechenden end-
gottesdienst ın der Anastasısrotunde,* und eıner olchen
Auszeichnung der sechsten che VOT Ostern entspricht In
der Schilderung der abendländischen Pılgerin schlechterdings
noch nıchts. 1eseliDe dürfte vielmehr miıt der VO  > Sozomenos
bezeugten Fastenpraxi1s zusammenhängen, ach welcher jene
O6 vorübergehend dıe erste der Quadragesima WAar. Am
Nachmittag des Gründonnerstags kennt; schon dıe Peregrmnatio
eınNe oppelte Eucharıistiefejer ın der konstantinischen Basılıka
des Martyrıons un „NOST erucem“, der Kreuzigungs-
staätte.*? Das Lektionar nthaält daneben eınen Vermerk VON

Lesungen och für eine drıtte, 1n der „DIoN “kirche abzu-
altende Abendmesse,* dıe nachmals Anastasıstypıkon der
Kar- und Osterwoche q,|s Bestandte1 der hıerosolymıtaniıschen

Conybeare, 515{. (= Fol 27r0—28v0, 37vO, 42 v0, 45r°%°— — 56 v0).
Die ständige Rubriık über eıt und Ort der Feıer lautet: ‚al £he Aour
Lhey assemble Zn holy Si0oN“,

Vgl dıe ausführlı Beschreibung D (Geyer, / 2—26)
Conybeare, 519 Fol S1v®, J4 v0, T mıiıt der Zieit- Uun!

Ortsangabe: O the tenth hour Lhey assemble IN Fhe voly Anastasıs“,
Ä UE (Geyer, O9 DAr bezw. 2918.) Hfit 1nSa dıe blatıo ad

Martyrıum“ und „F’acta Erg MLSSG artyru venıtur HOS Crucem, dicitur 1ı
UNUÜUS Y LANTUM, al oratıo el offeret EPLSCOPUS 204 oblationem et COMMUNT-
ecant OMNES*.

Conybeare, RE Kol 76v9): „And then the sacrıfıce 15 offered
IN LOoly shrıne and before the holy CT OSS. And IN the same  hour Ehey DYO-
reeed fO holy S10N. 'T ’he and anostle UAar€E the SAMeE“,
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Gründonnerstagsliturgie frühestens des Jahrhunderts wıeder-
kehrt.! Dıie fejerliche Ostervigıl hat 1ın der Schilderung der
Peregrinatio och durchaus dıe Spendung der auie ZU be-
herrschenden Miıttelpunkt, wäahrend In den betreffenden Rl
brıken des Lektionars ungleıc otarker der harakter eıner
Auferstehungsfeier ZUTLF Geltung kommt, insbesondere schon
sehr eunt1c In ıhren Anfängen uch dıie ünftige Zeremonle
des „heiligen Heuers“‘ sıch ankündet,“ dessen wunderbare Natur
erstmals u Jahr S70 der Frankenmönch ernhar ehaupten
wıird.? Für dıe gesamte Osteroktav bezeugt weıterhin der
abendländische Pılgerbericht e1Ne taglıch ach der Mittags-
mahlzeıt statthndende Prozession mıt doppelter Stat1io iın der
„EKleona“-Kirche un rte der Hımmelfahrt,‘ VO  } welcher
das Iypıkon Sal nıchts mehr weıbß. Das Lektionar kennt
diıese Prozession 1Ur och eınmal, Nachmittag des Oster-
sonntags,” bezeichnet ler Iso e]ıne Zwischenstufe der hıtur-
gischen KEntwicklung zwıschen den VO  — Aetherı1a beobachteten
ınd den erhältnissen Anfang des Jahrhunderts FKur
dıe Stationsgottesdienste der Nachmittag des FPüngst-
SONNTLAaYS sıch auf den Ölberg bewegenden Prozession bezeugt
dasselbe Jje nach der Kvangelienlesung hbereıts dıe reimalıge
yovuxAıola,” dıe iın der Pfingstliturgie des spateren griechischen
WI®e des syrısch-jakobitischen Rıtus ZULF spezifischen HWest-

KEid. apadopulos-Kerameus, 1095, 7an DE Ka 4 NLEV
16 TNVY "Aylav ” Avdortacıy, 2000C AUWILEY  >w  R  s& 16 TNV AL ZUDYV ÖL TNV Heiay
ÄELTOLPYLA.V. - w  CS SCWEV 16 TNV ..  S e  A LELG ÄELTOUPYOULLEV
eL2 TNV >  VW DV (während der TPWTOTATO.S die alte Golgothamesse feıert).

Conybeare, 5D  ND HKHol V 93  $ eventiıde the Sabbath day
they Izght torch ın he 2Oly Anastasıs. Fhırst he bishop repeats Ps Ja
And then he bishop 1ghts three candles, and, after hem fhe deacons, and the
whole CONgregatıon“.

Ithinerarıum, Can D4 (Tobler-Molinier, Itinera Hierosolymitana UuUSW.
2 enf S50 515) Vgl Abendländische Palästinanıilger, 69

Hıerüber ausführlıch 39 2 f. (Geyer, 9l 2—3 mıt der
nachdrücklich wıederholten Angabe: „NOC DEr OLOS OcCto dıes S

Conybeare, 523 WHol 114 r%): „On the Kırıakı of Alr
Chey qO at the nınth hour fO the holy OUN of Olives, and here SING
yYsalm ; and GqO down 2th YSsalms LO the holy Anastasıis“.

O., 525 HKol 130r%): „And here (d „ON he holy Mount
of Olives“ ın der KEleona-Kirche) after gosnel take nlace gonuklısıa,
VUCE. And ın all places ın the same MAaNNEY“ ,
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zeremon1e geworden ist,“ während dıe Peregrinatio In ihrer
recht wortreichen Schilderung uch dieses Ölbergganges
43 (Geyer, 94, 10—995, ıhrer noch nıcht
gedenkt. Wäihrend ndlıch dıe Abendländerın (Geyer,

101 1—9) be1 der miıt dem eptember beginnenden
achttägigen Yejer der EYXaLYLO der konstantinıschen Bauten

eıligen Grabe keinerle1 Unterschied ıIn der 1gnıtä der
einzelnen Oktavtage andeutet, ist, 1m Lektionar der Sep-
tember schon HLO dıe ihr och unbekannte Kxposition un
Verehrung der Kreuzesreliquie ausgezeichnet,“ dıe ıhm als
dem FHeste der O0 waLS TOUL TLWLOU GTAUPOU der orlechischen, der
exaltatıo sanclae CYUCIS der abendländıschen Kırche spatestens
se1t der eıt des Herakleıios eınen den vorangehenden aupt-
festtag der alten Kıirchweihefeler uberstrahlenden anz siıchern
sollte.®

Überall bezeichnet da das selbst, wW1e WIT sahen, eINe
palästınensische Vorlage etiwa A US dem etzten Vierte]l des

Jahrhunderts wıedergebende armenısche Perikopenbuch
einen aehr merklichen Fortschritt ber das VO  am Aetheri2 1m
Kulte Jerusalems (+esehene un (+ehorte hınaus 1n der Rich-
tung auf dıie endgültigen Formen ogriechischen und syrischen
Gottesdienstes Man darf, meıne ıch, getrost Sas  9 daß,
WEeNnNn INal für elıne Altersbestimmung der Peregrmatıo uch
DUr auf eınen Vergleich mıt diesem einzigartıgen arallel-
okumen ıhrer Kapp. 2L A angewlesen ware, dıe etzten
Jahrzehnte des Jahrhunderts q ls Kntstehungszeıt der late1-
nıschen Pılgerschrift dıie weıtaus 9TO. ahrscheinlichkeit für
sıch hatten. In jedem rfaäahrt ber uch VO  ; dieser
Sseıte das autf (Grund der Kntwıicklung des Quadragesimal-
astens EW ONNENE rgebnıs dıe vollste Bestätigung: daß VO

Standpunkte der Liturgiegeschichte AUS e1]nNe Herabdrückung
der Peregrinatio über die Mitte des Jahrhunderts schlechter-
1ngs unmöglıch ist.

1 Vgl Prınz Max VO Sachsen, Praelectuones, 120, bezw. meın
Festbremer USW., 255 .

Conybeare, 526 Fol 147 v °0): „L’he SAaAME (Janon (wıe Tage
ZUVOr) yerformed and DFECLOUS 25 shown O all yeopnle

Über diese Kntwicklung vgl HFestbreuzer uU5SW.;3 258 ff.
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Vergleichen WIT schhließlich mıt einem derartıgen Krgebnis
noch, W as be1 Aetheria estimmte Kreignisse der Ver-
häaltnısse der allgemeinen (Geschichte erinnert, Gamur-
ını der Z (Geyer, 67, 231.) mıt ezug auf
Nıisıbis un Ur referlerten Bemerkung des 1SCNOIS VOonNn arrhaı:
„Sed MOdoO ıbr Romanorum NON esSt, OLUM enım
Persae fenent* eınen Beweıis aiur en geglaubt, daß die
1Im ‚Jahre 363 erfolgte Abtretung VO  — Nısıbıs das Sassa-
nıdenreıich hınter der Kntstehungsze1 der Peregrinatio nıcht
allzuweit zurückgelegen habe Mit der Von Meiıster (S
versuchten Entkräftung dieses rguments gylaubt siıch Weıgand
(S unter dem Vorbehalte einverstanden erklären Z sollen,
daß „einer Datierung 390* Urec dıe Aufgabe dieser
eınen Posıtion ırgendeıine Schwierigkeit nıcht erwachse. Deco-
nınck (S L versucht dagegen uch aUITeC erhalten,
un SEINE dıiesbezüglıchen Bemerkungen verdienen mındestens
a‚ lle Beachtung. ‚Jedenfalls haltlos ist aber, WAas eıster
entsprechenden posıtıven Stützen seINESs Ansatzes 1Ns ‚Jahr-
hundert vermeınt beıbringen können. W enn S 350)
den VON der ilgerin 23 (Geyer, (0, 19%) C
brauchten USAdTUuC VO „JAM0SISSUMUM martyrıum sSanctae
HKufirmiae“ In halkedon als erst 1mM 1INDLIC autf das all-
gemeine Konzıil VO Te 451 verständlich behandelt. ist
nıcht 1Ur mıt W eigand (S 24) sehr entschıeden darauf hın-
ZUWEISEN, WIe „bekannt und beruhm ausweıslich der ıer
kKkunstwehbereijen 1m Besıtze desselben gew1ıdmeten Kkphrasıs
des Asterios VO  } maseia jenes Heıligtum schon dıe
en VO ZU Jahrhundert W ar Man wırd sıch vIıel-
mehr en Ernstes iragen dürfen, ob das „FAMOSISSIMUM“ 1M
un: der des Griechischen gewıiß nicht vollıg nkundıgen
Verfasserin nıcht geradezu eine Art VON W ortspiel mıt ezug
auf den Namen der Martyrın darstellt Wenn (S 349) dıie
„exemplarıa“ des apokryphen Briefwechsels zwıschen gar
und dem Heiland, deren Verbreıitung 1n ihrer Heıiımat ether1a

(Geyer, 64, 25) schon für dıe eıt VOTL ıhrem
Aufbruche bezeugt, auf dıie erst ach 398 entstandene ber-
setzung der KEuseblanıschen Kirchengeschichte Uurce Rufinus
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zurückgeführt werden, 1eg darın der logische Fehlgriff
e1ıner glatten yetıtı0 DPTWNCUPU, der gyegenüber 1Ur auf dıe
nachst In der koptischen Monumentenwelt sıch bekundende
'Tatsache hingewlesen sel, dalß der 'Lext jJenes Briefwechsels
weıt VO  an Kdessa entfernt, un WTr sagt unNs, ge1t w1e fruher
Zeit? geradezu als Amulett verwendet wurde.! Wenn
(S 350 ZUuU Belege afür, daß Aetherı12 ach dem
Erloöschen des westromıschen Kalsertums 1 Jahre 476 EZW.
ach dem 531 erfolgten Abschluß elines Vertrages 7zwıschen
Byzanz und den „kReichen“ VO  > Aksu und Negrän g'-
schrieben habe, eıne Stelle inı er de [0C1i8s sanctıs des Petrus
Diaconus (Geyer, 116, — herangezogen wiırd,
haft Weigand (S öf.) dem sehr zutreffend entgegengehalten:
auch dıe och keineswegs schlechthin bewılesene Kıchtigkeit
der Annahme zugegeben, daß derselben Petrus 1M a ll-
gemeınen VO  H einer verlorenen Partiıe der Peregrinatio ab-
hängıg sel, koönne doch diese Abhängigkeit 1U  - un nımmer-
mehr hne es eıtere für jedes se]lnNner W orte unterstellt
werden. Die Möglichkeit muß allerdings zugestanden werden,
daß schon dıe Verfasserin der alteren Schrift wortlich oder
doch dem Sınne ach en gyanzen Satz ber Klysma geschrıeben
hat „Nam el Ile IN rebus, lLogotetem appellant, ıd
esT, Qqur SINgulıs ANNIS legatus ad Indıam vadıt USSU. ımpeEraborıs
Eomanlı, ıbr ETQO sedes abet, et NADEeS LOSIUS 167 Tant.“ Alleın
selhst; WenNn das Möglıche atsache SEIN eZW. als solche
u7rC einen weıteren handschriftlichen Fund endgültıg
wıesen werden sollte, ware damıt dem erdrückenden (+ewiıcht
der se1ner Natierung sıch entgegenstellenden Schwierigkeiten
gegenuber f{ur eıster och keineswegs etfwas Entscheidendes

Denn zweıerle1 P  ware uch 1ın diesem nıcht
VEIZESSCNH: daß ausdrücklich dıe 17 rı Sendung

e]ınNes romiıischen Geschäftsträgers ach üudarabien un: bes-
sınıen anderweıtig für das Jahrhundert ebensowenig bezeugt

1 Vgl Leıipoldt, (zeschichte der kopntischen Literatur (Die Litteraturendes Orients IN Finzeldarstellungen. VIJI, (Aeschichte der chrıstlichen C-
raturen des Orizents. Leipzig 173, bezw. meın Werkchen berIie christlichen Liateraturen Ades Orzents. E 116
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ıst, als für das 4., und daß VON dem „zMYEVALOT Romanus“
schlechthin, wıe wieder ach 476, füglich uch der eaıt
yesprochen werden konnte, qls Theodosius Gr och einmal
faktisch un zuletzt S ormell dıe kaliserliche (z+ewalt ber
das (Üesamtreich ın selner and zusammentaßte. Da eın
Herabdrücken der Peregrinatio ber 476 uch abgesehen VO  —
homaskiırche nd I’homasgrab ın Kdessa mindestens uUurc
ihr Verhältnis ZU Bremarıus und Uurc dıe Liturgiegeschichte
unmoglıch gemacht wird, WUur  ..  de siıch AUS der Stelle be1 Petrus
Diaconus allenfalls 1Ur dem Januar 305 als odestag
des TLTheodosıius eın och dem Jahrhundert angehörender
sehr bestimmter termınus nNieE TUCHL fur ihre Abfassung EI'-

geben
So weıft, hınauf weıst enn uch alles, W as mehr der

weniger zuverlässigen Altersindizien auf TUN der ıIn der
Handschrift VON AÄArezzo wıirklich vorliegenden 'Teıle der
Schrift 1er och beruhren übrıg bleibt Deconinck hat
S der and der 4.10 verfaßten oltıtıa 19N1-
atum elner- und der rund auf das Jahr 383 zurück-
gehenden nOoMINA. oMNIUM DPYOVINCLATUM 1mM MAaNAC des
Polemius Sıilvius andererseıts 1ın der Peregrimnatio eın noch —
ınd ZWar anscheinend och er INs Jahrhundert
hinaufreichendes System der Provinzilaleinteilung der di0ecesıs
Orizentis nachgewlesen. W eigand macht (S 25) darauf auf-
merksam, daß sıch ın ihr VO  — dem zwischen (+@meinde un
Bischof der Heiligen bestehenden Verhältnis e1inNn Bıiıld
durchfühlen lasse, das notwendig eın anderes se1N müßte,
WEeNN dıe Pilgerin dort bereıts dıe VO Kntwicklung der ersten
orıgenıistischen irren mıterleht hätte, denen dıe An-
wesenheıt des Kpiphanios 1mM Jahre 394 den Anstoß gab.‘
Ich stelle diesen beıden eıne drıtte Beobachtung ZU  — Seıite
Aether1ia verrat (Geyer, dÖ, 231.) mıt den Worten:
9 SUM IN ela, d est Terosolumam“, daß ıhrer Zie1it

Darüber, daß vollends jedes cho der stürmiıschen ewegungen,
welche seıt der Mitte des Jahrhunderts die palästinensısche Kırche -
schütterten, in der Peregrinatio e. macht entsprechend Deconinck 440{f,
treffende Anmerkungen.
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als der OMMz1ıelle Name ‚Jerusalems och das Hadrıanısche
„Aelja“ empfunden wurde. DIies ist, ber e1Nn Sprachgebrauch,
für den dıe en VO ZU Jahrhundert Hıerony-
INUuS a ls der letzte sicher zeithch aßbare euge erscheımnt.!

Schließlie habe ich hler mıiıt einıgen W orten och auf eine
Kombinatıion einzugehen, uUurCcC. dıe 100088 Deconincek (S A
zuvorgekommen ist; un miıt der eıgand wenıgstens 1mMm
Rahmen eiınNes wenn uch noch kurzen Nachtrages
selinen verdienstvollen Untersuchungen sıch hätte auselnander-
sefzen mussen. Wenn eister (S dıe Tatsache, daß
dıe ischolile VO  b Batnaı, Kdessa und Karrha]l Uurc die Pıl-
gerın 1, und (Geyer, 61 2 692 4;
65, mit dem ehrenden TAad1KAa eINes: „Confessor“ AUuUS-

gezeichnet werden, AUS der (Geschichte der christologischen
Kämpfe des un Jahrhunderts glaubt erklären dürfen,

hatte zunachst den ewels a1iur erbringen müUüssen, daß
jenes Tadıka VON ihren Zieıtgenossen olchen annern der
Kırche beigelegt wurde, ıe se1t dem KErlaß des Zenonıischen
Henotikons 1mM Jahre 489 und spezle unter Kaılser AÄAnastasıus
1 den C a ls den V erfolger jener Tel 1SChHNOie
betrachtet, Urc ıhr Bekenntnis ZUT chalkedonensischen Or-
thodoxie der ostromıschen Staatsgewalt egenüber In eıne
mehr der wenıger peinlıche ‚age gebracht wurden. Ks Dn
nugt ber nıcht, da einen olchen Beweıs uch NUur N1ZU-

treten unterlassen hat, Salz allgemeın aut weıt ernstere Ver-
folgungen des spateren Jahrhunderts hınzuweısen, wobe]
VOoOnNn vornherein uch für dıe „Bekenner“-Biıschöfe VO  a Batnaı
UunN!: Karrhal entsprechend der Zugehörigkeit ihrer Sıtze ZU

romıschen Keichsgebiet nıcht sowohl dıie persische Christen-
verfolgung Dapurs 1L., als vielmehr, wıe für denjenigen VO  ;

So 1m 1ber de Sıtu et NOMINIOUS locorum hebraıcorum und ın Gnzölnen
Briıefen. uch auf der "T’abula Peutingeriana erscheınt allerdings der Name
noch, aber WITr wıssen nıcht, w1e we1 WITr Hau mıt der spätantıken Grund-

Beachtenswert ist, ferner derlage dieser Weltkarte hınaufzugehen en
Umstand, daß Aetherıia durch den Ausdruck „nOoPULuS chrıstlanus“ 43
(Geyer, 99i 17) ndirekt für ıhre  ® Zeieit eiINn noch bedeutendes heıd-
nısches Bevölkerungselement 1n der eılıgen bezeugen scheınt,
Was gewl den erhältnıssen des Justinianıschen Zeitalters schlec. paßt



Das Alter de1 Peregrinat1o Aetheriae 75

Kdessa dıe Verfolgung der Katholiken Uurc den Trlaner
Valens (364 378) denken sein dürfte VO  o deren Be-
deutung für das nordostliche Syrien VOT allem die syrıschen
en des Kusebhios VOoONn Samosata e1in anschauliches Bıld
geben Wenigstens ZW 61 der TEl Confessores der Aetheria
sınd fenbar geradezu namentlıch ekannte Persönlichkeıten,
über deren Leiden unter Valens dıe Kırchengeschichte des
Theodoretos (+2naueres berichtet ulog108 Von KEdessa
un Frotogenes VO  - Karrha] die als Presbyter der ersteren

O Verbannung ach der 'Thebais „Bekenner“ D
worden Von ıhnen hat ach syrıschen uellen Kulo-
105 den bıscehoflichen Stuhl sSe1iner Heiımatsstadt Jahre
379 bestiegen und bıs seinem Karfreitag den 23 prı

erfolgten 'Tode 11Ne ehabt.* Protogenes 1st auf den-
JENISEN VO  , arrhaılı erst ach dem zweıten allygemeinen Kon-
711 Konstantinopel Jahre 381 Trhoben worden, da
der el der Unterschriften der konstantinopolitanıschen
Konzilsbeschlüsse och der Name anderen nNAaDers

Stuhles erscheınt.* Die SOMI1T für den Abstecher der
Aether1ı1a ach Mesopotamien offenbleibende bereıts sehr kkurze
eıt DU sich 1U  - ber ach unten _ och etwas
schärfer begrenzen Da namlıch dıe ılgerıin, VON Kdessa
kommend, Karrhal den außersten ostlıchen un bıs
em S1e be]1 Abstecher vordrang, ach ıhrer
(Geyer, 65, Yı 5  31f.) gemachten Angabe . 21 der

Apriıl erreichte ist das Todesjahr des Kulog10s bereıts
auszuschlıeßen, un mMu die W anderung ach dem 111.e€S0O-

potamıschen Östen, mıt welcher S1e ıhren ach (Geyer,
Mıgne, TI XC 1A531160 Mıit Unterschlagung der ur

UNSs entscheıdenden Angabe etreffs ıhrer späteren Krhebung Z° bıschöflıchen
Wüiürde ıst dıe Nachricht des Theodoretos ber die beıden edessenıschen
Presbyter auch 11 die Weltchronik Michaöels des Syrers, V (ed, Chabot,
S 150 Übersetzung, E S übergegangen.

Edessenische Chronik (ed. Guidi, 14{£. UÜbersetzung, 0, 3 f.)
und Mıichaö&l VIIL, (ed Chabot, 156 Übersetzung 1, 309)

Kidessenische Chronik (ed Gu1idı Q, AA Übersetzung, O,
7i 11 E) Vgl dıe nmk. Chabots Michagel E 391

ıgyne, LVI,; Sp Ölt: Michagel V, (ed. Chabot, 159
Übersetzung L, 314)
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60, 7f.) TEe1 Vo Te umfassenden Aufenthalt In
Palästina abschloß. spätestens 1n das Frühjahr 356 gefallen
se1n. { Für jenen Aufenthalt selbhst kommen spatestens die
TE 383—35855 1n Betracht, un 28 eigentlich NUr diese
Jahre können für denselben In Betracht kommen, meıne
gelegentlich “ geäußerte V ermutung das ıchtıge trıfft, dafß
dıe hıerosolymiıtanısche „S]on“kirche eıne Art; VO  — Sleges-
denkmal der Makedonios gefaßten dogmatıschen Be-
schlüsse VO Konstantinopel n @1, In jedem
ber hat Aetheriz dıe KRelıquien des Apostels ' ’homas
Kdessa och außerhalb der ıhm gyewei  en <ırche VeIr-

ehrt und ın Jerusalem während se]nNner etzten Liebensjahre
keinen anderen als den eıligen yrıllos dıe bischoflichen
Funktionen vornehmen sehen.

W ährend ich Meister NUur ufs nachdrücklichste beipflichten
kann, sofern die Heıiımat der ılgerin nıcht 1n Spanien,
sondern 1er vielmehr selhet, alterer Auffassung zurück-
kehrend i suüdlichen Gallien sucht, vVErmMaS ich seınem
Versuche einer vollıg Datierung der Peregrinatio Ur

das, 1m übrıgen nıcht unterschätzende, Verdienst beızu-
MESSCH, e]lner erneuten Untersuchung der Altersfrage und
damıt elner allseitigen Begründung un DSENAUETEN Praäa-
zıslierung des tradıtionellen Ansatzes ın das ausgehende Jahr-
hundert angeregt en

Denn da dıe Pılgerin nach D4 (Geyer, 69 Z „reEIreSSL
DEr ater el MANSLONES, GUAS VENETAMUS de Antıochia*“) VO  e Karrhaı über

KEdessa zurückkehrte, hätte S1e 1m Jahre 387 hıer VO  > dem inzwıschen -
folgten 'Tode des „Confessor“-Bıschofs erfahren mussen.

2 In der ersten Serie dıeser Zieitschrift 1  S 146 iın dem Aufsatze
MOSALCO eglı apostolı Nei chıesa abb. dı Grottaferrata. ber TELl muß

dıe denn dort VO  ; mMIr gleichfalls 1InNns Auge gefaßte Möglıchkeıt zugegeben
werden, daß Nsere Kırche vielmehr schon VOT 347/48 errichtet, wurde.
Kın nach 381 ausgeführtes dogmatisches Siegesdenkmal könnte dann NUur

ıhr bıldlıcher Mosaikschmuck gEWESCH eın.
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Par le

F.-M bel Pr
Professeur de topogTraphıe l’Keole Biblique de St. Etienne Jerusalem.

On sa1t; QUE les CONVOIS officıels, les VOYyaY6s des hauts
fonctionnaijres ef, les SeErVICEsS pOStauUxX de l’Empire romaın
etajent facılıtes Dar lınstallation, le long des princıpales voles
publiques, une chalne inınterrompue de statıons ei, de relaıs.
Les statıons MANS1IONES trouvalJent elo1&gnNEESs U’une de
V’autre une ]Journee de VOyage ordinaırement. TLoutefons,
U’intervalle entre euxX MANSLIONES pouvaıt etre redut de
pIuSs albles proportions du faıt de 1a proximite de eux

Les MNANS1IONESgrandes vılles des accıdents de terraın.
etajent de preference installees ans les localıtes ımportantes:
1a le Q vaıt 1a facılıte de Au  bd necess;ites de 1a
route, les Ces munıcıpales permettaıent QUSS] entre-
tenır plus gran nombre de betes de traıt de charge
et, d’alımenter convenablement les grenlers du CUTYSUS HuOlıcus.
D’une statıon l’autre, cependant, Ia rToute S’effectuaıit PAas
d’un seul COUD. eut SO  D trop ONereux d’1ımposer Au  q 00m-

Servıce QaUSss]1 long et auss]ı dıspendieux. Pour me-
les FeSSOUTCES des vılles qu1 n’etajent pomlnt inepuisables

et POUF DAas mettre 30 trop forte epreuve le bon vouloır
des contriıbuahles 2utfant Que6 DOUL qccelerer la COUT'SC publıque

reservant le long de la route des mMontures fraiches
COUrrliers et Au  54 VOYVYaZCUFS, l’admıinıstration romaıne a vaıt
prıe les localıtes de molindre ımportance d’etablir des MUlaA-
t10nes relaıs so1t. ans l’agglomeration elle-meme, so1t SUT

pomt de leur terrıtoire quı recommandaıt; DPar pOSI1-
tıon, le volsinage une sSource‘! eifCc Bıen QUE necessitant

Lie mot. de Plıne Sur les statıons d’Egypte aqguationum yatione
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personnel MOINS nombreux ei, des ecurles MO1NSs gyarnıes QUE
la MANSLO, 1a, mutatıo exigealt pourtant 0C2a sufhsant POULF
le MANGCEPS quı la dirigealt, pPOUF les gardıens, les ecuyers, les
cochers, les chevaux et mulets de relaıs, S] V’on passaıt 1a
nınt Aans la MANS1O, G1 on changeaıt de cheval et de VOl1-
ture, 31 ’on prenaıt une nouvelle garde, 1a mutatıo,

contentaıt d’ordinaire de changer d’attelage.”
Le nombre des sımples relaıs, echelonnes SUr 1a, o1e de

orande ecommunıCcatıon entre euX MANSLONES, restaıt varıable.
Ainsı de Trıipolı Beyrout, comptaiıt tro1s mutatıones;
euxX de yr Ptolemaıis:; une seule de Scythopolıs aplouse.
Les distances marquees entre les mMubatıones, de meme  A qu6
leur eloıgnement Narl rapport Ia statıon volsıne demeurajent
sSOUmMISES Au  54 circonstances ocales Au sortir une viılle, le

pouvaıt renconfrer le premı1er relals CINd, S1X,
%A dix quinze es TOmMaAaIlNs et le second apres hult
quatorze autres milles Maıs ce inegalıte parait a VOLT O  D
plutöt une exception. La distance de douze milles etaıt ce
QUE de preference avaıt etablıe entre euxX mutatıones.
D’autre part, le Te QuUE V’on releve le plus souvent
marquant la distance entre unNne MNANS1O et premiere mutatıo
est le chıffre neuft. semble ıen QUGE, toutes les {O1S QUE
les circonstances ocales V’avajent permı1s, a vaıt adopte

reglementaire le trajet de euf milles POUTL les CONVO1S
de la INANSIO.: Un tel manıfeste 1O  > senlement pPar
les evaluatıons iInserees ans les itineralres, mMals QUSS1 DaL
les appellatıons de Nonum et de TO "Fyvatov appliquees
certaınes agglomerations dotees du premı1er relaıs du CUTSUS

HUOLCcUS, meme 1SSuUeSs de premı1er relals. Car QUTOUTr
des batıments de Ia mutatıo, il S  P  etaıt 1ı1en ıte eleve quelques
tavernes, quelqgues boutiques, et parfo1s fortın abritant
quelqgues probeCcLOreES charges de qsurveiller la poste.

Alnsı, OÖOUS relevons ans V Ithnerarıum Burdıigalense
S10NıDUS disposılıs Hiıs nalt. NL 23) reste vral POUL les sımples relaıs, SUur-
tout POUTL eux de Palestine.

CO£. (Jod. WEOAOS V et Humbert, CurSsus nuUublıcus dans le
Dietionnaire des Antıquites de Daremberg et Saglıo.
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sulyant ordre indique DAr le de 333 (Geyer, Ihb-
era Hıerosolymitana)

Civatas T’holosa mMmutatıo Nonum, mıl (p 4}
mutlatıo Nonum 2 (amıtas Altıno, mal (p
Civitas Vaımınatio mutatıo Nonum, mal (p 10)
( Cwvitas Sarepta) o mutatıo Nonum, mıl V )LILI (p 18)
mutatıo Nono B urbe Roma, mıl (p 30)
(ivitas Au mutatıo Nonum, mıl VLLACH) 32)."

Alexandrie avaıt QUS8S] mutatıo Nonum, sn "Kyvatov
‘kvatov quı lalsse SOUVeNIr repandu parmı les

‚Jean Moschus U’abhbe ‚Jeanhistoriens monastıques.
le Cilicien dont le monastere etaıt proximite du «Neuvieme»
d’Alexandrie. est qu1 ressort de CGEeSs euxX du
C Pré Spirıtuel». "Ovtece HELC S AlsEavöpela SV TW Evvdto
TapeBAhopev SLC TO LOVASTY DLOV TOUY aßBa Iwdvvov, TOU E uvoOyov.
(Cap Ce QUE {a precedente donnee localisatrıce
peut QVO1r d’obsecur est corriıge PaL CeC1: * Eheyev CC
Iwdvunc KÜALE, OTı Kalnıevwv LO £LC TO YVATOV ’AleEayv-
S  _  w  O TAapEBahev NL Atyüttıoc LOVAY OS XTÄ (CAP. UCLXX S

SI V’on COMDATrE ce EXpression VECC les distances 1N-
d1quees aılleurs DAr le mMeme auteur, constfatera QUE Dar
TO : Evvazoy, Moschus designe gTrToupement d’habıtations,
une ocalite tout MOINS une mutatıo et NO  n siımplement
une dıstance geographique. Dans dernıer Cas, 11 sert,
de la formule o  $ LLÄLOV TNS TÖAEwe. Nn y QUE 1a laure
du «Dix-huitieme» AQüpa. TOU ÖXTWXALÖEXATOD S y AleSavöpeia
(CX) qu1 semble elle auUsS] sıfuee ans le voısınage une
Mutatıo. La dıstance ımpliquee ans ce appellatıon favorıse
cette hypothese

Nous refrouvons « Neuvieme » ans les ‚nophtheqmata
Patrum (De Abbate LuCcr0) debut d’un recıt alnsı Libelle
I TapsßBah6v TÜCOTE TW AßßBa Aouxi® SLC TO “Evatov. Une
autre anecdote (De Abbate 0NGMNO contijent cet autre 1T’eN-

Le texte porte (hivitas aude mil VILL, mutatıo Nonum mal VII
Je n qu’1 faut intervertir les hıfres

D’apres l’edition de Mıgne,
Cotelier, Kicelesiee (AYEWCE Monumenta, tom. L, 520
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seignement: "Exdönrto QUV QÜUTOC, S TW S-  S  A NLEL AleEayv-
ÖDELAC, un  D varıante ajoute TW T OC ÖLOLAC. Le copte de
oega rejette Ia varıante, maıls eroıt oblıge de oyloser:
ENEGOYHO-ITE Z2MTITZENÄATON NDAKOTE, FEGQOYHAY MC MMI1A1LON,
((11 habıtalt ’Enaton de Rakotis (Alexandrıie), quı est
elo1gne de eutf ılles».! Clette oxl0se, OUTLEe sımplıste qwelle
paralsse, montre suffisamment qu ıl s’agıt pomunt 1C1 une
PUr® indıcatıon de dıstance.

Termıinons Par ce dernijere mention des Plerophorıes de
Jean, eveque de al0uma (XILL) / Le Pere Zenon, appele
des tro1s cellules, quı demeuraıt palx Enaton ( aknr)
d’Alexandrıe, prophetisa une manı]ere analogue».

Jerusalem, Alexandrıe, eut, elle auss], mutatıo
Ad Nonum: La carte-mosalque de Mädabiä porte SUr=”l le cote
occıdental du plan de Jerusalem euxX ıindıcations a1nsı CONCUES

et, ] Cette dernjere peut
ouere completer autrement. Tout le monde est, d’accord
s {11 le cho1x de ce ecture aguf Jacoby qu1 borne

Ia localisatıon de Ccesdeclarer QqUE TO '"Kuv est INCONNU.}
euxX pomts, Par Contre, sonleve plus de dıffculte Sur quelle
001e sifuer Ces euxX mıllialres et pOourquo1 les Q VO1T sıynales
de preference beaucoup V’autres? Te Germer-Durand?*
place le neuvieme mille Ia crol1see des voles romaınes guı

trouve entre Bıddou et, el-Koubeibeh ef ie quatrıeme ]a
bıfurecatiıon des routes de aplouse ei, de Diospolis Dal Beth-
LO Schulten® les colloque SI11” 1a o1e allant de eru-
salem i1copolıs Dar Bethoron. Ce Qqu1 parait ]Justiher Cces

localısatiıons est la mentıon QUE le mOsalste faıte de Beth-
TON la syıte immediate de IO "Fkyvvartov. faut aVOUET

cependant qu'ıl est Cıle d’admettre qu’'1 a1lt une

imutatıo neuv]jeme mille S11r 1a route de Bethoron quand
ecette localıte Nn  7  etaıt x  qu a douze miılles de ‚Jerusalem. Bethoron

D’apres les Liesestücke de la Kontısche GGrammaltık de Steindorff,
No A 7

Revue de l’Orien chreten, 1595, 245
Das geogranphısche Mosaıik VvON Madaba, 79
La carte MOSALQUE adaba (1897) 111
Die Mosaıkkarte UON Madaba,
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n’etait-elle Das fout indiquee COIMNINE mutatıo? D’ailleurs
reconnaıtra facılement qwen CcCe partıe de la carte, le 1110+-
Sglste te grandement incommode HalL SONMN plan de eru-
salem ei, perspective du Days MONIUEUX; de -& enche-
vetrement sıngulier dans les legendes.

avaıt PaLr contre C\3. euf miılles d’Aelhia une localıte
celebre nommee Karıathliarim laquelle Ll’Onomasticon CON-
SICTE Cce notabhle egende: Cariathiarım, GUE et Carıa  aal,
ciwwntas saltuum, UN}OAG de urbibus Tabaonıtarum, nertmens ad
irıbum Tudee, euntıbus ab end Zhospolim IN MLLUAYLO 0NO
DEe hac fut Ur1as n»ropheta, QUEM ınterfecıt Toachım IN Teru-
salem, sıcut Teremıas crıbat. Sed et IN Paralıyomenon 1070
Alıus 00a adpnellatur Carıathiarim.)

Ce bourg, appele ensulte Dar les Arabes Kirjath-el-Enahbh
est, auj]Jourd’hui Dar tout le monde le 1011 d’Abou
Ghosch Le village de Soba perche loın de S Sd-
est rappelle LOUu]jJOouUrs la filı1atıon de Karlathiliarim et, de
Sıtuee SUT Ia o1€e de Jerusalem Diospolis, ans une contree
fort agreable, fraiche et boisee, agrementee d’une SOUTCE 1N-
tarıssable, la localıte de Karıathlarım etaıt tout ındiquee
COMMe MUbatıo, dA’autant welle i trouvaıt exactement neuf
milles de Jerusalem. Mieux YUC tout autre pomt, elle repond,
Dar consequent, , l’ıd  ee  D qu' on faıt d’un "FvvaTtov d’un
Ad Nonum.

Kariathiarım est urtout celebre, le saıt, DAr le trans-
tert de arche de Jaweh, apres les Aeaux eprOUVES Dar les
Philistins. Entre Sılo et ‚Jerusalem C  ’  etait, l’une des statıons
qu ’ avalt faıte le ymbole du se]our de Dıieu parmı Ss()Il peuple.

POS, Jje verseraı dans le debat exXxtie de 'Lheodo
S1US quı le plus qu on pourrait le Crolre: De Hıeru-
salem IN SiloNG, ubr funrt TCH festamentı Domnı, mlra

De Sılona USQUE MMNMAMAU TUUE Nıcopolıs dacıtur,
mıaa De FEiimmau U IN Dirospolim mıla XIT.

De Lagarde, Onomastica SACY A, P 143
Geyer, Thnera Hıerosolymitana, F  S A ınsı heodosius compte3() miılles d’Aelia k 9 Diospolis; V Iknerarium Burdigalense CI comptaıt 3

(p 9)
ÖRIENS ÜHRISTIANUS. Neue Serie
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De meme qu'1 confond Bethsaılda et Bethel, '”’heodosıius
pr18 Karıathliarım DPOUL Sılo Lie SOUVeEeNIT de V’arche est, Ia

CAUSE de ce confusıon. KEvıdemment, unNne localıite sıfuee
eutf miılles de Jerusalem, s { 11° la route de Diospolis, quo1que
rappelant le se]0our de V’arche, ne peut etre Sıilo dıstante de
35 kilometres ord de Jerusalem, ma1ls trouve fort. ]ıen
etre ou xhosch

Ser’2 bon termmant de rapprocher des textes qu’on
vient de commenter les restes archeolog1ques trouves ans
le vıllage question. Kappelons d’abord les euX tronGcOnNs
de mılliaiıres dont ’un porte les debrıs une inscr1ption Ou

ht unNne partıe de 1a tıtulature de Marcec-Aurele et Verus!
Malheureusement, le chıffre des miılles disparu. }T ou
heu de CrOIre cependant QUC mılliaire ataıt, le neuvıcme
depuls ‚Jerusalem. Une installatıon miılıtalıre, probablement
de soldats charges de surveıller les CONVOIS, >V“  D sigynalee
Par euxX inscriptions.‘ Au sommet de Delir zhar, quı do-
mıne bou Ghosch 2} Vest, les rulnes une eglise byzantıne
ont et m1ses decouvert, l tro1s ans Ce sont les restes
du sanctualre de V’arche mentionne implicıtement Par 'Theo-
dosius.? De plus, les fondements de V’eglise medievale quı
S  A  eleve s {17} la SOUT’'CE appartıennent uüne construction romaıne,
probablement A la mutbatıo, relals de Karıathiarım qul
avaıt accapare Ia ®OUT’CEe. Le9ans Cces condıt1ons,

placeraıt Kolonieh OUu V’on oıt ENCOTE les LU d’un
STOüS fortin romaın DPSEU de dıstance de la SOUTCE du vıllage.
Jc1, c’etait plutöt poste de protection qu'un relaıls.

Revue 2Olique, 1909, 07
On trouvera dans CcesRevue 2Olique, 1902, 430, 1907 A

artıcles les etaıls archeologıques et des APETCUS histor1ques SUur esquels
LOUS n’avons PAas ınsıster 101, Ils sont düs 1a plume du Vıncent.

Une des meılleures SOUTCES de Pıerre Dıacre dıt plus claırement
(Geyer, Itın zer. 110 Miılıarıo NONO ab Hiıerusalem N [0CO, Qul
acıtur Cariathiarim, ubr fu1l archa domint, ecclesıa UC constructa est. 1l
seraıt enfin demander S1 la denominatıon de “Kyvarto sulyvant 1a PFO-
nonclatıon populaıre, n’auraıt poın faıt naltre ce Na (d’apres V’or-
thographe de Theodosıus et de Pıerre Diacre) et contrıbue rattacher le
SOUVvenır de Jeremıe DD bou (Shosch



Der algerische Danielkamm.
Von

Professor Josef Strzygowskı].
Prof. Dr Georg Schweinfurt hatte dıe Güte, mM1r dıe

Photographie eınes fragmentierten KHenbeinkammes senden,
der des WHortin he1 B  Oone ın Alg1ıer gefunden un
VO  b der Besıtzerin, Mme. (GAabrielle Dufour, ın dem kleinen
Museum nıedergelegt wurde, das 331e AUS den Kleinfunden der
alten Stadt 1lpporegius gebildet hat, uch der Kamm
stammt AUSs diıesen Rumen. Die Abb un geben ıh ın
Öriginalgröße wıeder.

Erhalten ist dıe eıne Hälfte Oder me Auft der eınen
Seıte ıst, zweıfellos Daniel ıIn der Löwengrube mıt dem heran-
Aıiegenden Habakuk gegeben Krgänzt INa siıch rechts
VO  S ıhm och eıinen Löwen alleın, dann bıldet, Danıel
nıcht dıe Mıtte, sondern stande mehr rechts; das entspricht
dem Durchschnittsformat der Kämme besser, als wWenn iıch
IMIr rechts och eine zweıte ı1egende 1gUr, etwa einen
Ngel, en un Danmel ın das Mittellot der Yläche stelle.
Der Kamm wuürde annn vielleicht lang.

Ich beginne dıe Betrachtung mıt, jener Seıte, deren Dar-
stellung nıcht auf den ersten Blick klar ist, Wır sehen Abb
TEl anner nebeneimander gereiht Am Rande rechts eıner,
der in der Linken Schild un Speer hält, auf ersterem eiıNe acht-
teıulıge Rosette. Kurze Armeltunika und Schuhe, Aazu kurz-
geschnittenes Haar kennzeichnen dıe Gestalt, dıe wı1e ıhre
Vordermänner dıe rechte Hand offen nach lınks 1ın erheht
Die nachste Gestalt tragt eıne lange Chlamys mıt em Kin-
Satz, ın dem uch wıeder 'Teile elner achtlappigen Rosette
sıchtbar werden. Das Haar ist, auch kurz, aber mehr gelost,
un scheıints VO  - einem Diadem (?) abgeschlossen. Die



Strzygowskı

linke an ist; unter dem amys vorgestreckt. Q1@e eine
uge trägt? Der vorderste Mann, W1e A1e eıden andern,
unbärtıg, ber mı1t lang  a ın den Nacken herabfallendem Locken-
haar ist mıt 'Tuniıka und Pallıum bekleıidet. uch er halt e
Iuınke unter dem ante erhoben, streckt en rechten Arm
VOT und blickt nach Iiınks. W orauf rıchtet siıch dıe
Aufmerksamkeıt der TEel (zxestalten ? In em leider WES-
gebrochenen Teıle, der Antwort auf diese rage brächte, wırd
wohl nıcht mehr alg eıne Fıgyur dargeste SEIN.
1e Han In der 111 meısten VOTN stehenden (+estalt
das Kostüum und das lange Lockenhaar drängen Christus,

könnte ach 5 B= 4A3 der Hekantontarch dar-
geste se1ln, auf dessen Bıtten der Knabe ım fernen Hause
geheilt wurde. DER Malerbuch (ed chäfer 183) schreıibt
en Palast VOTL nd einen Jungen Mann, der Bette auf-
steht; Dann eınen Mann, neben dem Hauptmann, der ach
dem Palast weıst. Im Katholikon VO  — Lavra "and In Xeno-
phontos notjerte ich tatsachlıc Bilder dieser Art ort ist der
Jüngling rechts 1 Bette sehen mıt eınem Dıener, der ihm
Luft zutaächelt Christus mıt den Soldaten ınks Auf dem
Kamme ware dıe Szene umgekehrt angeordnet. Die Deutung
bleibt ]edenfalls unsıcher. (3+anz abgesehen davon, daß zwıschen
dem Kamme und den Beispielen VO os dıe ausend
TE hegen, ist uch fraglich, ob Iınks das ager mıt
dem Kranken Platz hätte Man vergleiche dafür das Krag-
ment, eINes Kammes 1M AÄuseum Kaılro (Nr 7116 meınes
Kataloges).‘

AÄAnt der andern Seıite des ammes ist, Danıiel 1n der
Löwengrube gyegeben. Man koönnte annehmen, dalß uch
dıe TEL KFıguren der Rückseıte auf dıesen Propheten Bezug
haben; ber das ist nıcht nötıg. Der besterhaltene KElfenbeıin-
kamm, AUS Antınoe stammend, auch 1 Museum ZuUu Kalro.“
ze1gt auf der einen Seıte ebenfalls W underszenen Christi, auft
der andern einen Keıterheiligen, als Orans, VQl Kngeln iın

Koptische Kunst, Tat: Al
Ebenda, Catalogue Nr vr
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Der algerische Danıelkamm 85

Jorona getragen Ferner 1st auıf der Seıte
olzkammes AUS Achmım 6116 Heılıge betend zwıschen
Lowen dargeste Susanna der T’hekla, uf der andern Seite
wW16e auf dem algerischen Kamme Danmıel

AAan nımmt diese Damelszene gut ZUMM Ausgangspunkt
fün dıe rage de1ı Datierung und Lokalısierung uUuNnSerTes Kam:-
16585 Auf dem Achmim-Exemplar steht Danıel persischen
Kostum da Dieser weıtverbreıteten orlentalıschen Art steht

Eınergegenüber dıe hellen1ıstische ıe Danıel nackt g1bt
besonderen Gruppe muß der Danıel angehoren, W16 ET ant

Kr 1st, auch da nacktdem algerischen Kamme erscheınt
rag ber dıe Hüften eEINE Art F5  urt VON dem e1nNn Streifen
dıe am verdecken herabgeht Das ist der bekannte
ypus des Schurzes, WI1Ie ıhn Christus Kreuz anf der Sa;-
bınatur und auf der 167 Elfenbeintäfelchen des
British Museums rag Ich bın gene1g%t für das Prototyp
der Liondoner Täfelchen kleinasıatıschen, fur dıe Sabıina-
ur eher syrıschen rsprung anzunehmen, un gylaube daß
auch unser Kamm MS e1INeMmM dieser beıden Kunstkreıise
stammen durfte

Auffallend 1st das abakukmotiv behandelt; ist Kın-
mal ist Damel nıcht lediglich W1e S oft, q ls Orant dar-
geste sondern nımmt. durch 1C nd Handbewegung auf
en Bringer Bezug Dann fallt das Motiıv des Fliegens auf
Ware dıe Gestalt geflügelt entspräche S1e ıhrer KFunktion
besser Dıiese waverechte Anordnung mıt dem ach ben
gespreızten Beın und dem aufgerichteten Kopf 1st stereotfyp
für dıe nge aut den Oberteilen der fünfteiligen Diptychen
uch dıe Darstellung mi1t entbloßter Schulter und dıe
nackten OÖhberschenkel fAatternden (Gewandenden och

Worrer Frühch? astliche Altertüme) "Kaf 4} Römaische Quartalschrıift
X41 35 ulff Altchrıstlıiche und mattelalterlıiche Bıldwerke, - 94 Nr 288

Waıegand, Das altchrıstliche auptporLal, Vaf.
Dalton, Catalogue of early chrıstian antıquibies, Nr. 291 pl VIib
Übrigens ıst. für dıe beschriebene Art (Gürtel Z vergleichen

Koptısche UNSL, 1275 WO AIl Z WE Holztafeln 111 äahnlıcher (Gürtel über
der Kleidung vorkommt.
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eher für eınen Kngel q IS für Habakuk Und doch kannn
]1er 1Ur diesen redacht werden, d1ıe Zieit, ın der 1a  >

nge ungeflügelt darstellte, hbe1 Entstehung dieses Kam-
Mes Jaängst voruber. Prof. Schweinfurth hatte den indruck,
das Stuück stamme vielleicht AUuS dem LV./V. Jahrhundert nd
konnte eıner vornehmen Dame angehort aben, die en Kamm
eim Untergang VO Hıpporegius Uurec dıe andalen 430 {I)1, Chr
gerade in (Üebrauch hatte Ich mochte ıh zwıschen das
hıs NI Jahrhundert setzen; e1n ungefügelter nge ware Iso
en seltener usnahmefall, wWw1e etiwa auf der Münchner und
der Triyulzıtafe mıt dem Grabe Chrıist1.' Die gewOhnlıche
Art des tragend Mıegenden Kngels g1bt Abh 9 eın Kamm
1 Museo (ivico ın Brescla, der siıch W1e das Oberstück eINEs
Diptychons ausnımmt. DiIie Corona ist leer

Habaku Lragt eine langlıche Schüssel mıt durchbohrten AnNn-
satzen, w1e ın spätantıken Funden Darauf ieg allerhand HS
bares., Ausgezeichnet ın Gestalt und Haltung ist; der Lowe
Ich kann iıh vergleichen mıt den hbe]1 er raschen AT-
beıt Te  1C bewegten Lowen zuseıten eıner Vase auf der
V orderseıte der Maxımlans-Kathedra,‘ die ich dem antıoche-
nıschen X reIsSe ZzuWwelse. Dieser käme uch für uUunNnsSern Kamm
1n Betracht, selhst; dann, WEeNnN sıch e]ne nordafrıkanısche
Schule unter plastıschen Arbeıten der altehristlichen eıt;
nachweısen heße Sıe hat gew1bß ebenso atark antıochenischen
Einfuß erfahren WwW1e€e avenna.

Besondere Beachtung verdıent: auf dem algerischen Kamme
och dıe Bıldung des Hıintergrundes anut der Danmnielseite.
Hınter dem Lowen sjeht 1inNnan ZWEe1 Bogenlınien aufsteigen
und Habakuk erscheımt,; WwW1e and und Kopf des Danıiel
VOT einem durch horizontale Einschnitte gerauhten Grunde,

den die olatte Fläche unten aul HKıs könnte
Aur dıe den freıen Raum darüber gekenn-

zeichnet SeIN.
Danielszenen sınd in der altchristlichen Kunst als g -

GAarruccı, Storıia 449, un! 459  9
Venturı, Storia Arte ıtalıana L,
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läufgster UsSdrucCc der Krlösungshofinung überaus aufe
Ich mochte HLT auf die eigenartıgste Darstellung ın dem AUS

Ägypten stammenden Damelstoff 1m Berliner Kunstgewerbe-
Museum hinweıisen. ! Die Gruppe verdıiente eıne 111 0O0N0O0-

graphische Bearbeitung, W1e dıe Kämme, ber dıe ehbenso-
wen1g eınNne zusammenftfassende Arbeıt vorhegt.

{ Orzent oder Eom, 91  —R ort uch anderes ater132a.



Menas und Horus-Harpokrates
17 Lichte der Ausgrabungen 112 de1 Menasstadt

Jll

Monsıgnore Ia 3  arl Marıa Kaufmann

sch dem Oorhılde Clermont Ganneau S, der in SCcINeTr
Studie üuber en heiligen Georg und Horus'! dıe Umwandlung
agyptischer (+ötter christliche Heılıge darzulegen versuchte,
hatte der Bonner Agyptologe 1fr Wı de ‚BER N unter-
NOMMEN, 111 e1NeIn au em sechzehnten internatıonalen Orien-
talıstenkongreß Leyden Jahre 18583 gehaltenen Vor-
rage erstmalıg dıe 'T ’hese aufzustellen Menas Horus-Har-
pokrates

Die Biılder der „Menasvasen“ deren Studium ihn spez1e
(auch g IS ammiler beschäftigte, Waren ıhm nıchts Geringeres
a‚ Is e1INe CNTISLINCHeEe Umprägung des Jugendlıchen Horusbildes
Prof Wıedemann erhhlickte darın „ CIn NeEUES Zeichen des
groben Kınflusses, den der altägyptische V olksglaube uf cd1e
KEntwıicklung der christlichen Legende und deren Darstellung
hbesessen hat zugleich ber uch 6IM Zeichen dafür, daß dıe
agyptische Gotterwelt miıft, dem Auftreten des Christentumes
nıcht, WI1e 11a meıst behauptet e1in Jahes Ende fand sondern
da S16 ebenso WIe dıe übrıgen 1oher entwıckelten heıd-
nıschen Kelig10nen, allmählich Christentum ufging, LZ1LUT

daß siıch dıe alten Goötter jetzt mıt der einfacher Heı-
iger begnügen mußten. c

{ Clermont- Ganneau, Horus et (eOVgES d anres ÜUN has:rehef
edat du Louvre., Revue archeologique, Parıs S77

Alfred Wıedemann, Ih):e Darstellungen auf Aden Frulogıen des zeilıgenMenas. Artes du SLITIECME Congres ınternatıonal des Orıentalistes, Lieiıde 1885,
15722164

163
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Wıedemann INg } einem, dem Jamals vorhandenen
spärlıchen Vergleichsmaterial gegenüber immerhın entschuld-
baren, (Grundıiırrtum A  N ur hielt zunaächst 1e Gattung der
en Menas der Kulogienbilder fAankıerenden Ihere für nıcht,
mıt Sicherheıit teststellbar, indem bald Kamele, bald horner-
lose (+azellen Z sehen se]en. Ferner ahm 61° A der Heılıge

dıe nıcht naher bestimmenden 11ere A Schwanze
und gerade diese Darstellungen se]en dıe altesten. Wären dıe
Pramıssen richtig, dann läge allerdings der (+edanke eıInen
Vergleıich naıt Harpokrates aber, Q ANZ abgesehen ON em
ın Ägypten heimiıischen Maotiv antıthetischer Gruppen, uch
mi1t anderen mythologıschen Reliefs der Lıbya, der AÄAT-
temı1s nıcht, allzu ferne. Horus-Harpokrates wırd Ja mıt
orhebe VO  w der agyptischen Kunst neben allerleı (z+etier
dargestellt, das 11 den Armen würgt, und über symmetrısch
angeordneten Krokodilen

DIie grobe Masse der Menasampullen, dıe uNnsSseTrTe Aus-
grabungen 1 Heılıgtum der W üste ın weıt über hundert;
V arıanten zutage forderten, a0t Nu nıcht den geringsten
W e1ie übrig, ze1gt evıdent un der literarıschen Menas-
tradıtıon entsprechend Kamele als cie symbolischen Begleıt-
tiere des eılıgen. Die Kamele sınd oft ın naturalistischer
FPraägung dargestellt, dıie namentlich iın der Behandlung des
auerns un In der Pose des Halses gyußte Auffassung verraft,
und zuweılen VO  - SeTren bedumıischen Arbeıtern DGahZ SPON-
tan gewürdıgt wurde. Daneben trınit TE1IILNC uch ypen,
dıe eıne teıls verwaschene, teıls rudımentare Zeichnung
aufweısen, daß INan kaum mehr dıe Andeutung versteht.

Unsere Abbildungen zeiıgen dıe klassıschen Menastypen
der mpullen des vierten (Fig. und sechsten (Fig. Jahr-
hunderts SOWI1e e1iINn Beıspıel jener rudımentären Darstellungen
(Fıg., 3), dıie teıls gleichzeıtig vorkamen, te1ls auf das Konto
der Spätzelt entfallen

Kür diese Bılder, uüuber deren Kntwicklung eıne Mono-
gyraphıe der Menasexpedition orjıentiert,' das bekannte

1 Kaufmann, Ikonographie der Menas-Ampmpullen mat besonderer
Berücksichtigung der F'unde IN der enasstadt, bst nem einführenden Kapıtel
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Marmorrehef ber der Menasgruft Prototyp, WO der Heilige
als jugendlicher Orans zwıschen den ıhm zugewandten kauern-
den Kamelen auftrıitt. HKur den Lopfer mochte zuwelıen,
namentlıich be1ı der kleinsten Ampullengattung, eın Kunststück
SCWESCH seIN, dıe dreifigurıge Gruppe hne Zzu Ziu-
sammendrängen plazıeren, un kann ohl gegenüber
dem eınen der andern Kulogienrelief der 1INATUC entstehen,
über die neuentdeckten nubıschen und äthronıschen Menasterxte (Veröffentlichungen
der Frankfurter Menasexpedition Hünfter Leıl) Oalro 1910
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Menas dA1e Schwanzenden der se1itlich hochgeschobenen
Kamele ın en ausgebreıteten Händen Zı betonen ist, aber,
da ß gerade cıese mıßverständlichen Bılder, dıe Wıedemann
für dıe altesten hält, der Spätzelt angehoren.

Dıie i1konographische Ahnlichkeit, SO Weıt VO  m] eıner olchen
überhaupt gesprochen werden kann, zwıischen dem Menasbilde
un dem Harpokratesbilde der ausgehenden Antıke, reduzılert
sich ber keinesweg's bloß auıf dıe Darstellung der jeweıils
tierflankıerten der ber symmetrısch gelagerten 'Tieren stehen-
den Personlichkeıt. Ich habe ıIn meıner Ampullenstudie och
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andere Berührungspunkte, dıe für  - Parallele Menas Horus-
Harpokrates 11 Betracht, käamen, angedeutet und mochte das
]er naheı ausführe

Harpokrates als jugendlicheı Horus, der Heros SpatagYyp-
tıscher Theosophıe welcheı nehben Isıs und em 111 der ole-
mäerepoche nach Zyptien importiıerten Serapıs Kraft SCHUS
hbesaß sıch 62 elhst; 1111 romıschen Pantheon
sıchern, E1 scheınt den ersten Jahrhunderten der chı istliıchen
Zieit, SOWEIlT e7 qls selbständıge G(Gottheit auftrıitt, 111

charakterıistischen I’ypen, namlıch als JUNgeEL Soldat: nd a ls
andıgel teindlicher Tere

Die 1111 Fıg vorgeführte WEN1IS bekannte Terra-
kotte der Samm-
lung  {a]
Petrie ze1g%t ıhn
a ls jJugendlichen
Krıegsmann 1

Schurzpanzer Kr
halt 1n der Iuınken
en Rundsch1i
und 11 der ech
ten e1inNnen Speeı
In diıesem Sol-

Fig datenaufzug 79
ZU NNypen

de1 Antike, dıe für Ee1INeEeN el der Soldatenheiligenbilder, 1117
den stehenden Kriege1 der koptischen Kunst VOTD1L  iıch
wurden Kıne Stirnlocke, weilche An der rechten Schläfe
her hbfallt kennzeichnet ihn qa ls (+ö6tterkınd Unbestimmt ist
der Gegenstand ber (SVAN autf welchem GT steht, Dagegen
sıeht Innn der ınken Bruchstelle der Terrakotte eutl1ic
Schwanzende und den vorderen e1l des rechten Hınterbeines

Keptils, wohl des Krokodiles
Das berüuhmteste Beıispiel des zweıten Harpokratestypus,

und des 111 meısten verbreıteten, 1st dıe prächtige VO  — (+0-
lenıscheff publızıerte sogenannte Metternichstele och 162

1e7 naheı die V erwandten cd1eser Cimelie Zı betrachten,
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dıe ın der Menasstadt, selhst; gefunden wurden. Dıie eine
cdi1eser Mımnmaturstelen kroönt Aie Fratzenmaske des Bes, jJenes
AUSs dem an Punt eingeführten V olksgottes, der uch he]
der (+eburt e1INe KRolle spzelte. Darunter erhblickt Nan en
stehenden, nackten Götterknaben Harpokrates nıt langer
Stirnlocke. AT bändıgt ın den wen1g se1ıtwarts gehobenen
Händen Jje 7We] rles1ge Schlangen nd außerdem Iınks eınen

HKr steht unmıttelbarSkorpion, rechts Skorpion und Loöwe.
auf ZzwWw el kreuzweise grupplerten Krokodilen

W ährend diese Stele ın facherem Rehef ausgeführt ist,
zeigt das 1ın Kıg 5 vorgeführte zweıte Xemplar eıne mehr
rundplastische Darstellung:. 7Zu Häupten des (Gottes breıitet,
a,{S Akroterion oxleiıchsam, Se1IN symbolisches L1er, der heilıge
a  €, dıe Flügel AaUS, Die nackte Göttergestalt bezwıngt in
ıhren ausgebreıteten Händen Schlange nd Löwe eınerseıts,
und Skorpion und (+azelle andrerseıts. Sie steht über Zzwel
platt anelinander gelagerten Krokodilen

Die Symbolik 7e1lder Harpokratestypen erg1ıbt sich
zahlreichen, Hymnen und Beschwörungsformeln enthaltenden
Stelentexten USW.,. E° ist der Bezwinger insterer, dämonischer
Mächte, ]J& der Natur selbest. Kr bringt das Unmögliche
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fertig un a,St dıe Krokodile (z auf der Metternichstele)
ıhre Öpfe nach rückwärts drehen. HKs lıegt ]1er Iso eine
Symbolik VOF; WwW1e WIT iıhr Ins Christliche übersetzt auf D
wıssen orlentalischen, späterhın uch abendländıschen Bildern
des Herrn egegnen und q ls deren klassısche Vertretung ich
hıer LUr das VO  - Neroutsos-Bey veroffentlichte Fresko der
alexandrınıschen atakombe VO  b Karmüz erwähne. Dort eTr-
scheıint Christus, uch inschriftlich bezeugt d  m () AGTELÖC XAL
BagLALOXOV XL KATATATN ELG As6vta XaAL ÖDAKOVTA, 1mM Sinne
des neunzıgsten Psalmes

ach em bisherigen Denkmälermaterial kame für eıne
Parallele Menas-Harpokrates Iso höchstens 1ın Betracht, daß
Menas sowohl w1ıe der Horussprößling alg Jugendliche Sll-
gur dargestellt wurden, da beıde dıe AÄArme ausbreıten, dalß
beıde q IS Krieger vorkommen. Dabeı ıst. hervorzuheben: dıie
mehr knabenhafte Jugend des Harpokrates, den andere enk-
mälergruppen ]Ja geradezu alg 1n vorfuhren (ein nahelhegen-
des eispiel: das Isısrelief der Aachener Münsterkanzel); dıe
seitliche Armhebung ZULE Bezwingung der L1iere, während
Menas dıe ÄArme orantenmäßig er emporhebt; ferner dıe
absolute Nacktheıt des Harpokrates der Rehefstelen., Wo
Harpokrates qls Soldat erscheint, geschieht ın affen,
Menas ıst uf den alteren Biıldern un bıs ZU sechsten Jahr-
hundert ohne Ausnahme waffenlos, selhst; da, als Reiter-
eiliger vorgeführt wırd (Hıg. 6

Die Ausgrabungen iın der Menasstadt haben 1U  —

Elemente beigebracht, dıe für die Wortführung jener Parallele
801 rage kommen koönnten.

Zunächst SEe1 auf den un Zzwel]ler Harpokratesstelen hın-
gewlesen, dıe 1 Bereiche der heıligen Stadt herauskamen.
Da uch andere heidnısche Denkmäler, Reste eiInNes ag yp-
tıschen kKelıefs, karabäen der Jüngsten Dynastien nd der-
gleichen auftraten, einıges ın unmıttelbarer Umgebung
der Menasgruft, ist; der (+edanke e1INn alteres, vorchrıst-
lıches Heıilıgtum gleicher Stelle nıcht DanZz ausgeschlossen.
Zudem drängt, DahZ abgesehen VO konservatıven Charakter
der lıbyschen Bevölkerung, es dem Schluß, dals dıie ÖOrtlich-
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keıt der Menasstadt, dıe wäahrend der DSalNzZzch altchristlichen
Periode der wiıichtigste Ktappenpunkt für den Reıiseverkehr
zwıschen Alexandrıen EeZW. em mareotischen aien Loxo-
netfae nd den Natronklöstern WaL, schon ın PaSaher Zeıit,

auch ILLE 1n Korm eıner orößberen Quellenstation, als
Knotenpunkt fur den Karawanenweg sowohl nach dem Amo-
n]ıum, q ls Dahz besonders uch für das Natrontal ın Betracht
kam Im Natrontal ber blühte ın vorchrıstlicher eıt dıe
heılige Horusstadt Schorp. All 1es hele fUr die Menas-
Harpokratesthese reın außerlichZ1nNs Gewicht rst
recht, INan damıt elne weıtere, EeEUe Kategorie VO  s
Funden 1n Zusammenhang bringen dürfte, welche das Bıld
eines VON Krokodilen umgebenen annes aufweisen.

Kıne Serie on Terrakottalämpchen AUS der Menas-
Süa (Fig. ‘ 9) zeigt namlıch ın der hellgelben, für Karm
Abu Mina charakteristischen Ware eine LO gepragte ockige
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Gestalt, welche en einen Arm AL} (1€e Hürfte lehnt. 111 andern
einen Kreuzspeer hält, ZU hbeıden Seıiten HNankılert. ONM der
roh gezeichneten Kıgur eiInNes Krokodiles Kıne V arlante uhrt
en Krokodiltoter mıt Strahlenkrone VOTL', WwW1e€e mı1t, der
speerbewaffneten Inınken uber ıe rechte Schulter hın ZULILL

todlıchen ausholt, umgeben Ol 1er Krokodilen.!
Kommen Anklänge alte Formen des agyptischen rokodil-
kultes hler In Betracht, der Ja ın ptolemälscher un oriechisch-
romıscher eıt eıNe Nachblüte eriebDbte Die Bedeutung dıeses

1 Beispiele dıe Nummern 119 und 120 der altchristliıchen Lampen der
ammlung der otädtischen (+alerie Frankfurt Aa M
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Kultes erm16ßt 11A0l der oroßen Verbreitung der Theriried-
hoöfe nd Tiertempel EZW -Kapellen ın Ägypten. Bekannt
sSınd ıe Krokodilbegräbnisse üustenrande eım Tempel
VO  H Ombos (Köm mbo), der krokodilköpfige o  e der
griechische Suchos, Kapelle und Bılder besıtzt, dıe (Grüfte auftf
der ochfläche der arabıschen Berge be1 Ma abde, einem
orie unvweıt SIUt, dıe uımnen des alten Krokodilopolis bel
(+ebelen 1 Luxorbezirk, VOT 1iem ber als Hauptkultstätte
für den Norden dıe Stadt Krokodilopolıs - Arsınoe ın der
Fayümoase. Der Tempel, ıIn dessen eılıgem See 1er das
dem Sobek gyeWweıhte TOKO0Od1 verehrt wurde, geht In dıe
nfänge des Mıttleren Reıiches ZUrüuück un wurde ın ptole-
mäılnscher eıt vollıg 111e  vur hergerichtet. 1C allzuweıt davon,

DA uüber dem Karün-(Moeris-)See liegen dıie Trüummer
des beruhmtesten Krokodilheiliegtums der Spätzeit, des dem
großen Suchos unter dem Namen Soknopalos un der schon-
thronenden {Isıs dedızıerten Tempels Aus ıhm tammt, jene
ogriechische vu  ele mıt1mM kKaılrıner Museum zugängliche
dem AUS dem heilıgen Tank erautfkriechenden Krokadıl-
gOoLT.

So klar 1U dıe Verwandtschaft dıeses (GAottes mıt Horus-
Harpokrates HrC Isıs bezeugt ıst, wen1g nalog1e be-
oteht zwıschen den Lampenbildern der VON Krokodilen D@e=-
gleiteten Personlichkeit mıt. em Kreuzstab nd den Bıldern
des Suchos und Soknopalos. Dagegen heße sich wohl das
christliche Sujet dem heidnıschen der Harpokratesstelen EN-
überstellen, klärte nıcht e]ıne erst kürzliıch VO  a Prof. Chalne
bekanntgemachte athıopısche Menaswunderliste! ber dıe HE:
sondere Bedeutung der Szene auf. Das neunte under dıeser
Inste rzahlt namlıch M.()  — eiInem oldaten, der 1m nahen ON

Krokodilen wımmelnden Mareotissee VO  b einem diıeser Kep-
tıle verschlungen, uUurc Menas ber wıeder 1ns Leben gerufen
wurde. Dıie erwähnten Lampenreliefs ıllustrieren diese Be:
gebenheıt. Sie üuhren den mıt dem Kreuzspeer bewaffneten

1 Chaine ın meiıner ben zıtierten Tkonographie der Menas-Amypullen,
A8

ÖRIENS ÜHRISTIANUS. Neue Serie
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Menas als Krokodiltöter VOoOr und andern Ser1ie
(Fig — dıe Krweckung qelhst den eılıgen m1 der
Kreuzeslanze neben dem (+eretteten Zı dem das W ort

lebe 14ZAC pricht
Wır en Iso allerdings das echt pPagance, spätägyptische

Motiv des Krokodiltoters ber 1 9a12 anderem ikono-
oraphıscher Konzeption WIC dıe der Harpokratesstelen ort
dıe mehr ıdealısıerte arstellung m1 durchaus prophylak-
tischem amulettartiıgem Charakter, ler en hıstorıischen Vor-
9ahs, dıe Ilustration EeE1INeT Ehren ıhres V ollzıehers SC

Dazu kommt die zeıtliche Jahr-brachten Begebenheıt
hunderte ullende Distanz zwıschen dem heidnıschen nd em
ch1 iısthehen Dieser Abstand wırd TE1INC WENN nıcht
überbrückt doch immerhın vermındert da WIL e1in Bindeglied
haben, das gerade den Laieblingsgott der agyptischen Spätzelt
111 der des Krokodiltoters vorführt näamlıch NS zleine
Steinrelhief Louvre, welches Clermont-Ganneau en Anla{S

Se1INer erwähnten Untersuchung über Horus
und St Georg bot ID macht Horus berıtten und a.0St
ih m1t der Lanze e1nNn TOK0Od1 UTrC  ohren Dieses Kro-
kodil ist eiINeE Qe11 der zwanzıgsten Dynastıe AUS dem AAy
tischen Pantheon verstoßene (Sottheit Setech der Set dıe
ann unter dem Namen I’'yphon a,ls ott des Unreimnen galt
un der eıt. des Louvrereliefs och symbolısche Be-
deutung hatte Das Relief des krokodiltotenden Horus drückt

dıe Szene der Harpokratesstelen dıe Bewältigung
dämonıischer Maächte und Kraft AUS Ks steht jedoch diesem
heidnıschen Denkmal ferner IS andren wichtigen (rattung
VO  - Bıldern christlicher Provenıjenz namlıich den koptischen
arstellungen des drachentotenden Reıiterheiligen q IS welcher
e eıligen eorg, Theodor, Salomon, Michael, (Aabriel und
111 der koptischen Kpoche uch spezifische Landes-
heilige, darunter Menas, hnourıerÖN

Den außerhalb der Menasserı1e seltenen Fall chrıst-
lıchen Krokodiltöters, zuma| nıcht des Reiterheiuigen erblicken
WITL 111 Seidentextur der ammlung Horrer, auf
chmalen cClavus, der der Nekropole ÖOn Achmim (Pano-
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polıs) gefunden wurde.‘! Hıer stOßt der Heılıge, vielleicht
der Herr selbst, dem Zı seınen FKFußen umgekehrt sich wınden-
den TOK0O0d1 en Schaft des quergehaltenen Kreuzspeeres
ın den Rachen. Man eTDLIC ber em Bılde ın eInNnem
weıteren das OIn Halken gehetzte Niederwild, e1IN Motiv,
das auch ar Lampen der Menasstadt vorkommt und ZW ar

ın denselben Töpfereıen un ZULT selben Zeıt, W1e dıe erwähnte
Menasserlie. och e1INe andere Gruppe altchristlicher e1N-
denkmäler agyptischer Provenılenz bringt dıe Gestalt des
Krokodiles Yıwel davon, das Fıg abgebildete ämpchen
nd der Fıg vorgeführte 'Te1l eıner bronzenen Patera,
stammen Dal AUS (Schwert?) iın der
dem nachsten Be- herabgesenkten
reich des großen Rechten neben
Suchos, AUS Kro- eınem großen Kro-
kodilopolıs AÄArsı- kod1l Die, W1e

i f ON Y scheınt, nackteno@e 1M Fayüm.
Im 'Veller des Frauengestalt häaltU das Radkreuz SCLämpchens steht

elıne weıbliche (Ge- | >  S VCcH den Kopf des
stalt mıt hochge- Tieres. In letz-
hobenem Radkreuz terem ware nach
11n der Linken, em ersten Her-
einem unbestimm- Fıg 13 ausgeber, dem Ber-
baren Gegenstand Iıner Agyptologen
Krman, der große Suchos selhst wiedergegeben,“ Iso viel-
leicht eınNne symbolische Darstellung VO  — dem Diege des
Christentume der Unterwerfung des heidnıschen (+6tzen
unter das Kreuz., 6 2aIUur gerade eıne weibliche nackte
Kıgur gyewählt wurde, heße sıch ZUTLC Genüge AUS der Vor-
hebe der koptischen Kunst für en weıblıchen Akt 11a

vergleiche en ınten abgebildeten Pateragriff erklären,
ScCh11e ber nıcht en (+edanken e]ıne Märtyrerimm Au  N

Forrer, Die Frühchristlichen Altertümer AUS dem Gräberfelde VON

Achmim- Panopolis. Straßburg &O ale
Krman, Zeıutschrıift FÜr AÄgyntische Sprache und Altertumskunde.

Jie1pzig 1890 63
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Speziell auf dıe Krrettung AUS Krokodilesrachen könnten
doch auch, ber elnNe reın symbolıische Bedeutung der Szene
hınaus, jene rundplastischen kRehefs N}  S der A des a,H-
gebildeten Pfannengriffes hınweisen. Das ach dem Kaıirıiner
Museumskatalog‘ vorgeführte Stück, welchem das Brıtish
Museum e1N roheres nubısches Pendant besıtzt, zeıgt eiINe
nackte weıbliche Fıgur (Andeutung der Scham), welche mıt
gekreuzten Beinen 1m offenen Krokodilesrachen steht; und
mıt beıden Armen den auf iıhren Kopf gyestützten S1egES-
kranz mıt dem Kreuz emporhält. uch dıe kleine, VO  a

Strzygowski, Koptische Kunst, 278, No 910?.
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Gayet, art copte, 104 publızıerte Ampulle AUS Alexan-
driıen (Fıs. 15) iıllustriert Ahnliches, ındem d1e e1InNe, 1esmal
bekleıdete, (zestalt eınen ovalen Kranz muıt Kreuz Häupten
halten aBt und den Seiten Junge Krokodile plaziert. Ks

gehen a Jle diese er auf eınen rundtyp zurück, en WIT
1m Zusammenhang mıt einer, SEe1 u  — symbolischen der
hıstorıschen Deutung erst dann Ilar bestimmen werden können,

eınmal reicheres Denkmälermaterial vorliegt
Hur d1e I ’hese Menas Horus-Harpokrates ber erg1ıbt

sıch AUS der Be- oraphiısch, ın Be-
tracht. Die ILam-trachtung des heıld-

insbe-nıschen und christ- penbilder,
lıchen Materı1als, sondere cıe In der
insbesondere auf Menasstadt aufge-
Grund des :AyUs- ındene under-

der1e mıt dem KrTOoO-ograbungsbefundes
. der Menasstadt kodil, illustrieren

E 7  i e1INn historısches Hr-folgendes:
D,  b  A  iDie Kulog1ien- g  = E1ICNIS, namlıch dıe

hılder der Menas- FE jedererweckungN  Iampullen, VO  — de- ' eINESs 1 Mareoti1s-
nen Wıedemann be1 SEEC VO TOko-
Aufstellung jener dıl gyetoteten Sol-
'T’hese ausgIng, daten MC Me-
kommen Nas S1e kommennıcht. Fıg 15
uch nıcht 1kono- weder inhaltliqh
och ikonographisch ın etraCcC

Idie seltenen agyptischen Paralleldarstellungen, welche das
Krokodıl 1 Zusammenhang christlicher Szenen ze1ıgen, 1Ins-
besondere dıie Lampe USs Krokodilopolis-Arsinoe, illustrıieren
entweder eiINe äanNnnlıche Krrettung AUS Krokodilesrachen der
eıne reın symbolısche Idee un stehen möglicherweıse ın Be-
ziehung ZU des oroßen Suchos, nıcht ber Z arpo-
kratesserie.

Die Tatsache, daß der Kern der Menasstadt auf alterer
PaSaher Grundlage beruht, rechtfertigt 1MmM Vereın miıt dem
HFund VON Harpokratesstelen 1m Bereıiche des Ausgrabungs-



1092 Kaufmann, Menas und Horus-Harpokrates.

gebietes und mıt der ahe des Horusheiligtums (Schorp) 1m
Natrontal nıcht ohne weıteres dıe Annahme eınes Harpo-
kratesheıligtums Karm bu Mina

Ks kann Iso aut TUN: der enkmäler Menas nıcht als
christlicher des heidnıschen (zxottes Harpokrates 1ın An-
spruch> werden.



DRLIL'TE ABTEILUNG

MI  ELLUNGEN

Die liturgischen andschriften des jakobitischen Markusklosters
in Jerusalem.

Al arabısch. estr Besteller Dat.(bezw,. Blätter).
auı Ehbhd. Einband esc (Geschichte ({ (raecorum. S(s Hand-
schrift(en). Jer. Jerusalem. kar. Karsüni. ML Markuskloster MO:
modern. SC Nachschriuft. Po Pergament.,. FD Papıer. Raufschr.
Rückenaufschrift. Schm CNMUC. Schr. = Schriaift,. Schrbr. = Schreıber pn
Spalte(n). S V syrıisch. Überschr(n) Überschrift(en). Zi(n) Ze1ile(n). Zstd
Zustand.

Kbr aumstark, HKestbrevzer und Kırchenjahr der syrıschen ‚Jakobiten.
aderborn 1910 OC.1 vıIensS Ohrıstianus. Jahrgänge 01—19 Ren. = H-
naudot Liturgiarum orzentalıum collectio. Frankfurter Neudruck VO 1847
R5 Römische Quartalschrift für chrıstliche Altertumskunde und FÜr Kırchen.-
geschichte,

Die Maßangaben sınd ın 111 gemacht Ne uber Dat., Schrbr., estr uınd escCc
gemachten Angaben beruhen, SOWeift; nichts Anderes angegeben 1st, auf der etreNnen-
den SC Kıne einzıge unter Dat. gemachte Angabe bezeıichnet; dıe Zeit der oll-
endung, eine Doppelangabe dıe Dauer der Herstellung der jeweiligen HS: 1ıne be1-
gefügte Ortsangabe 7  den Ort iıhrer Herstellung.

Ich begınne hıer, un s1e entsprechender Stelle 1m nächsten
dıeser Zeitschrift Z nde /ı führen, dıe Veröffentlichung eıner

summarıschen Beschreibung fürs erste der hlıturgıschen Hss. des SyTISCHh-
jakobitischen Markusklosters ın Jerusalem, dıe mM1r 1ın den Aonaten
‚JJanuar hıs Julı durch dıe Hand gingen KEıne analoge Be-
schreibung se1ıner hiıterarıschen Hss Soll, gleichfalls 1n zweı Abteiulungen,
der Jahrgang 1919 bringen, Eıne eingehendere Behandlung dieser
Hss.bestände, wıe iıch S1e ursprünglich geplant a&  E, würde MT 1Ur
In dem Falle möglıch SCWESCH se1N, daß MI1r nochmals vergönnt
SCWESEN wäre, ach Jerusalem Zı kommen. Indem ic mich, nach-
dem cdAieser Falll nıcht eingetreten ist, bezüglıch der einzelnen Hss
eıner möglıchst gleichmäßıigen Kürze befleißige, behalte ich mMI1r VOr,
VO meınen für dıe Mehrzahl derselhben erheblich ausführlicheren
Notizen gelegentlich anderweıtig (+ebrauch Zı machen. Kınıge 61 -

gänzende Feststellungen, welche Herr Pfarrer Dr raf 1ın
Jerusalem für miıch och ZAU machen die ute @&  e, sınd 1m (Gegen-
Satz meınen eigenen mıt (B.) bezeichneten Notizen über dıe be-
treffenden Hss durch eın (G&:) kenntlich gemacht
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ıhblısches salter, Lektionar, Kvangeliar).

Der syrısch-jakobitische Rıtus besitzt drei sıch AUuSs bhıblıschem
Vexte autfbauende hturgısche Bücher: das durch eınen mehr oder
wen1ıger umfangreichen Anhang VO  m allem der bhıhblischen den un
ein1ger wıichtigster (+ebetstexte ergänzte Psalterium, das dıe Per1-
kopen AUS em der Apostelgeschichte nd den A postelbrıefen
bhıetende Liektionar un das lıturgısche Krvangeliar, welche etztere
beide den crculus annnı miıt em Sonntage der Kırchweihe (vgl F'br.

begınnen nd demselhben och eın1ıgeE wen1ige Periıkopen für
COMMUNLA folgen assen pflegen. Näheres hber dıese dreı uch-
Lypen Fr J0—39, 36 —43

Pp 118 Bir. 0,281 >< 0,190.
a COA

Eb  Q Geprelßtes er mıf auiIsSCNr.
O  O sdla'..ß ;.m(ho Sertä CCn des Jhs, Spn 24—43 Zn

es«cCc ach O Notiız uf dem rückwärtigen Bındebl em MkI gyeschenkt 1545
(Gr 33/34

Psalter, SYT. und kar ıIn Parallelspn. Vgl FEbr 33
nmk

i  ext Bl ISR mıt stichometrischer Angabe
Schluß Der Anhang (110% 118r) beschränkt sıch auf
V aterunser, das Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum und
den apokryphen Jugendpsalm Davids.

Pp 125 Bir 0,248 ><0,162. Zstd Bl 1——14, 120125 mod. Krgänzung,
ebenso die meısten (angeklebten) unteren Kcken. Eb  Q Mod. rotes Leder mift
R aufschr wıe Schr. Sertäa, Spn ZUu 26 Zın dıe alte, ZU 4 Zn dıe mod Schr
SC BI 120r% Dat Har 188 (GE: = Maı die moOod. KErgänzung: 18892
11, Chr. Schrbr. Onch und Priester Behnäam bar Sem ön em castrum E  I0 49;
der KErgänzung: Maträn Gregorios —93 D U1 Jer

Psalter, SYyT und kar 1ın Farallelspn. Vgl Er A,
ext DV —1167° Der Anhang (116r°—120r°)faßt mıft Ausnahme des ersten Stückes NUr SYr den APO-

kryphen Jugendpsalm, dıe K'br 314 naher charak-
terisıerte spezıfisch aramaısche Odenreıhe bıs einschließlich
der ogroben Doxologie, ber hne das zweıte Moseslied Deut.
32; 1—34), das lıturgısche Dreimalheilig („Heiliger (xott“

W.) V aterunser und Sym bolum Nicaeno-Constantinopoli-
tanum, einen Mimra „Aphrems“ (d In dessen Metrum!)
„Uuber dıe Demut, Krmahnung und uC den elıster un
Schüler nd dıe Liehe ZU. (geistlichen) Wissenschaft“. (Inc.kaho. .
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Pp 160 Blr 0,205 >< 0,139. Zstd Bl 151— 160 mod. Krganzung,
Pappendeckel mıiıft Tuchüberzug. SCHr. erta des E der begınnenden Jhs,

mSpn U 75 Zn Doppelter roter Strichrand 11111 dıe Spn des Textes;
Bl 1 v I -förmiges elegantes Flechtband- und Schachhbrettmuster uber 1Ge und
Textanfang. SC Bl 1597° escCc Dem Mkl geschenkt 18563 Chr.  9
1 gyleichen wurde die ın 149 beginnende mod Krgänzung durch einen
Moönch (GEOrZ10S geschrieben.

Psalter, SYVE und kar In Parallelspn. Vgl Er
'Text 1y° 151v%° Der Anhang (151V°—1 59r°)

faßt wıeder mıt Ausnahme des ersten Stückes UT SYE 1) den
apokryphen Jugendpsalm, die Nummern und EG
der oriechıschen denreihe mıt Kınschaltung des spezıfisch
aramaıschen Isajasliedes (42, 1013 45, 8) hınter E aka-
rısmen und grolde Doxologie, das ymbolum N1ıcaeno-
Constantinopolitanum, eın Matutingebet füur die uadra-
gesima Inc I9 o,p.a&.u‚ä (anl).

P, 285 Blr 0,280 ><0,212. 5 er uber Holzdeckeln Schr
erta, Spn ZU 30 Zn Schm In den Überschrr. der einzelnen Perıkopen rote,
gye. ınd grune 1nte verwendet; zwıschen denselben schlıchte Flechtbandmuster;
Randornamente Schwarz der ın en enannten Farben vgl. KRQS D 1(86;
OC.41 BA SC BL 284 v°, 285 r9 Da  A Tammuüuz 1965 (Gr ulı

escCcC Der „Kırche der Gottesgebärerin“ ın Jer em MklL1 geschenkt
VO:  S einem Nasr Alläh ıbn Sulaımän anscheinend a1SDAalc nach der Herstellung.

Lektıionar, kar Vgl Er S 163
Hur jeden überhaupt berücksıichtigten Jag des Kırchen-

jJahres sınd regelmäßig fünf Periıkopen geboten AUS dem
Pentateuch, AuUuSs den Hagiographen der spateren (ze-
schichtsbüchern, AUuS den Propheten, 4) AUS der Apostel-
geschichte, AUS den Apostelbriefen. Gelegentlich sSIınd ber
uch 'Zwel oder TEL Liektionen einer der TEl lıchen ext-
schichten allein entnommen.

Po., 164 Bir 0,596 >< 0,301. Zl Anfang fehlt eın BL3 Bl 93, 110
und unteres Drittel VO.  S 21 späte Krgänzung auf PDS BL 100 MO!| Pp weiß gelassen,
Eb  -} Gepreßtes er Schr. Dıe alte schOones Kstrangela, Qie Krgaänzungen:
Serta, 7 Spn 30 Zn Schm Das Inhaltsverzeıchnis ın verschlungene farbıge
Bänder gefaßt; BIl. IT W8ST®. T 141 I-£ Öörmige Flechtbandmuster;
Bl 8 v° 14r° dOr®.: 161° ((( X 123 v°?; 146 v°, WYlecht-
bandrahmen f{r nıcht ZU Ausführung gelangte Bilder; zahlreiche Zaierleisten AuUuSs
Ylechtbändern und anderen geometrischen und Arabeskenornamenten ; dıe Zahlbuch-
staben, miıttels deren dıe Lagen VO I Irn A unteren an je der ersten und
der etzten gezah sınd, ın viereckigen der polygonalen Flechthbandornamenten
der ım Zentrum ONn Kreisscheiben mıt geometrıschen der Arabeskenmotiven; d1ie
Überschrr. der Perıkopen r0%, A en Festen golden mıt roter mrandung ; 1m
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übrıgen sSiınd e Farben au zıegelrot, gyelb, gyrün, violett und karmın verwandt.
Vgl. RKOAS 1483 O‘1 - 412{f.; e1ı1l Dre altchrist]. Bıldzyklen Aes
Lebens ‚Jesu (Studıen über hrıstl Denkmäler 10 Le1ipzig 19 10 124
Nschr Dat 15 Ah 19232925 Tesrin 1L 1524 (Gr — August—November

es«c ach 7w el SYL und einer kar Notiız Eıgentum eines etro-
polıten Phıloxenos ON Uypern; einer Thomaskırche ın Damaskus (von dem (Ge-
nannten ®) geschenkt Sn  „ (Gr 1231/32); VO Aleppo nach Damaskus, Cypern und
ZUuUruck gebracht.

Kvangelıar, SYL. Vgl Fbr
ext HT —1625° erselhe umtaßt 362 numerıerte,

meiıst der Heraclensis, Ur seltener der Pe&itt, entnommene
Perıkopen. Von olchen siınd regelmäßıg Tel (für Vesper,
atutın und Messe) für einen lıturgischen Tag angesetzt.
An hoöchsten Festen kommt elne vierte für das Nachtofficmum,
1ın der Karwoche kommen Perıkopen für dıie einzelnen elle
desselben und f11r dıie Lageshoren hınzu. Am an ist viel-
fach auf anderweıtige Verwendung der betreffenden Periıkope
(besonders Heiligenfesten) verwlesen. Das Perıkopensystem
weıst CHNDC Bezıiehungen Zı demjenigen der folgenden Hs w1e

demjenigen VO  - Parıs 51 (Anc. fonds Vgl Katalog
otenberg S auf, geht vıelfach ber uch urch-

S eigene Wege Voran geht (Bl 1r°—4v°) ein Anfang
unvollständiges, weıl erst, mıiıt der erıkope Nr begınnen-
des Inhaltsverzeıichnıs.

Po 204 Blr 0,261 ><0,205. Zstd Bl M 1 15—17, O21 34, S, 83%,,
unNn! 199 Krgänzung des Jhs uft FD wohbeı 15 21r9 un: weiß geblieben
siınd. Eb  Q Holzdeckel, der rückwärtige mıift, em Sılberbelag, der 1n getriebener
Arbeıt dıie Kreuzıgung mi1t den vier KEvangelısten ın den Kcken darstellt (vorläufig
abgebildet RQOS ®} Taf. I)ıe alte schones Kstrangela; dıe Krgaänzung:
Serta, Spn A Zn Schm Das Inhaltsverzeichnis ın farbigen Te1lisen und Poly-
NECN, RBl. 8& vO II-förmiges Flechtbandmuster uber dem 1Ge und 34r Flechthband-
kreuz miıt Brustbild des das Jesuskınd altenden greısen Sımeon ın der VO  -

der Hand des Krgänzers; Bl T xT 179 r9 seitengroße
er, das Abendmahl, chie Kreuz1igung, dıe Restatution Adams (Sog. Aydotagıg), dıe
Hımmelfahrt, dıe Herabkunfft des (ze1istes un dıe Verklärung, 137 v° eın halb-
seitengroßes Bıld, dıe Myrophoren ATl Ta darstellend; er der (+eburt der
Magıeranbetung, der Jordantaufe ınd des Entschlafens der (zottesmutter sınd verloren
S  C Vgl RQS 17r DE - 2941.; 413 ; eıl S

126€. SC Bl Dat z Känün 14 199833 (Gr. = Januar ‘“ 1m
Kloster der Gottesgebärerin genannt Be} L hi0äj6 1mMm Gebirge VO  S Kdessa; der Kr-ı
gaänzung: Nac kar Ot1Z Bl 199r°) 2056 (Gr. 1714/15). Schrbr. Mönch und
Priester Bakchos, eın „Orientale“, der als ast ın dem genannten OsSter verweıilte ;
der KErgänzung Mönch Ge0OT2108. S Cr Metropolit Johannes VO  — Amida. ch.
Eıgentum der Sergioskirche Kesapha 1n der ersten alfte des Jhs.; dem MkL1.
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geschenkt VO  w em Priestermoönche Jühannä ML SLAN 2051 (Gr 739/40 ZULXC

Zie1t; des atran Kyrıillos, genannt Girgis der Aleppiner, Un Jer., wOoruber kar
Notız BL

Evangelıar, SYr Vgl KE’br 39{f.
VLOxt 87° 903 D erselbe ist ausschheßlic der

Heraclensıs entnommen ; se1in Perıkopensystem wırd VO  ] mM1r
beı Publikation des hochbedeutsamen Bilderschms be-
schrıeben werden. Nächstverwandte Hss. sınd Sachau 5929

Berlın (Vgl Katalog sSach Kun odl auwk.
Oxford (Val. Katalog Payne-Smith Sp 138—152).

Voran geht (BI 1r°—7v°) das Inhaltsverzeichnıs.
Pp 73 Bir 0,425 >< 0,312. Eb  Q Leder uüber Holzdeckeln Schr Serta,

Spn zZu Zn ın Bl 1 v9 4r° hbunte Flechtbandumrahmung kreisrunder
un quadratıscher WKelder WLLE Aufnahme e1INes nıcht ZALLU Ausführung gelangten nhalts-
verzeıchn1ısses, 4 v° und 519 Je 1n ebensolches Flechtbandkreuz miıt der Beischrift

<.=:‚.Ä> S 5 v I ]-förmiges Flechtbandmuster uüber dem 1te A

Yarben nd rOC, gelb, violett, blau, schwaız und graugrun verwandt; rote Strich-
Dat 1872rahmungen umgeben dıe Spn des Textes SC Bl 2605 v 2661r 9

(Gr 1n Jer Schrbr Matran Gregor10s, genannt Johannän der Mardıner,
VO Jer escCc Vom SsSchrbr der „Kırche der Gottesgebärerin“ ın Jer em
MkL geschenkt VOEF seinem 18588 (Gr. er  O.  en Tode

Kvangelıar, SYTI. und kar ın Parallelspn. Vgl E'br s
ext, 3V — D65r erselbe ist; iın der SY_r Sp VOT-

wıegend der Heraclensıs entnommen, hne daß jedoch Peßittä-
Periıkopen gänzlıc ausgeschlossen waren.

FD 156 Blr 0,317><0,21 EKb Sılber, oberflächlıch vergoldet.
In getriebener AÄArbeıt stellt der vordere der beıden Deckel dıe Auferstehung nach
abendländischer Auffassung umgeben O1 den Brustbildern der 7zwolf Apostel, der

Dıehıntere dıe Kreuzıigung miıft sıtzenden Evangelıstenbildern 1n en Kcken dar
äalfte eines YCNAU entsprechenden Metallebds miı1t gleichfalls völlıg moOod. Ikonographie
weiıst; das KEvangehar Nr der jakobitischen Pfarrkırche 1n Damaskus auf. (Vgl

322) Schr Sertäa des der 15 Jhs, Spn 26 Zn Schm Das
Inhaltsverzeıchnıs ın (arbıgen Flechtbändern; BL 6r9 Flechtbandkreuz, v und 37v9
J7e e1nN I-förmiges YFlechtbandmuster ın r0C, gelb und YTUN; unter A1esem uster 37y
Mın1latur, den KEvangelısten Johannes darstellend ; 98 V° Brustbild Christ1 1ın eder-
zeichnung ; dıe Spn des Textfes mıiıt roten Doppelstrichen umrahmt. es«C ach
kaı Notizen BL 155 v° en Mk1 geschenkt 1845 D CAr.; bezw. HN©  - gebunden
2056 (Gr 1744/45).

vangelıar, kar Vgl F'’br 4.0, nmk
ext Bl ” W V oran geht (Bl 21r°—5v°) das

Inhaltsverzeichnıis.
BD 25956 Bir 0,325 >< 0,210 (&.) Eb  D Sılber, einerseıts dıe Kreuzıgung

mi1t Evangelıstenbildern 1n en Ecken, andererseıts die thronende Marıa regına miıt
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Kınd zwıschen den Symbolen der (+e1istestauhe und des Gotteslammes e1nel {17n
rahmung durch ZWO. Apostelbilder und den wıederum 111 die Kokzwıckel gyesetzten
KEvanvcvelistenbildern darstellend Vgl RQOS KAKHN 30— 50 WO 31 a {IS Fıg der
Kreuzigungsdeckel und als Fıg D das Miıittelstuck desselben abgebildet 1sSt;
®©ChHT Sertäa (B) SC füullt 15 Kolumnen ‚111 Schluß der Hs Dat Maı 1866
a Chr 1111 Mkı ZUuL Jer Schrbr _g .al ET o \J'“H> }->.

vangelıar, kar Vgl FEbr nmk

1} Meßbuücher (mı1t Einschluß VO Diakonika)
beı dıe jakobitische Meßhliturgie vgl Ren AD

15343 Brıghtman LIaturgıies Evastern and Western (OQxford 1896
1160 un Baumstark Die Messe ım Morgentand

hrem schlechthın unveränder-Kempten Miünchen 1906 S Al Za
lıchen 0Yd0 begegnet MMa weıl 1 W1€e eESs Nı 15 ] v

111 en hslıchenhe1ßt. VOoO Prijester auswendie ewußt werden soll
Miıssahen verhältnısmäßig selten Den iıhnen den Namen des „Ana-
phorenbuches“ (Dla NC verleihenden Hauptinhalt dıeser
bıldet vielmehr C1Ne mehr oder WEN1gET umfangreıiche Sammlung dem
Zelehranten frejer Auswahl gestellter 'Vexte der hıs AU e1INnem g -
w1S5sSenNn (irade em abendländischen CUNON MASSAEC entsprechenden Ana-
phora. Als Vorsatzstück bezw. qls Anhang finden sıch nament-
iıch Sammlungen VOL Kpıstel- un Kvangelıenperikopen ZUTIL ebrauche

FerjJaltagven oder WwWeNnn dem Zelehranten eC1Nn Liektionar un Krvan-
gelar nıcht ZUL Hand SeE1IN sollte VOL Prooijimıia und Seöre ZU tier-
Lorı1um (vgl Brıghtman S S 185—81 Lı 14) und VvOxn Huttäm@

uch Stücke der eEINeE Sonder-h VOoO (5ebeten ZU Schlußsegen
stellung einnehmenden Meßlıturgie des (+ründonnerstags un Kar-
sSamstags treten häufig auf 1 mınder miıscht sıch verschıeden-
Al lgel Miscellaneenstoff en kleinen Büchlein bel, welche dıe Dıakonika

den VO Dıakon be1 der heıligen FWFeıer Zı sprechenden (+ebets-
Lext. enthalten

Pp 197 20 BTı verschıedenen Alters 18 Ebd
uch uber Holzdeckeln Schı Sertä 111 B wo des 16 Jhs, m1t Ausnahme VO

Bl Qr 9 D 196 J6 Spn ZU 22—30 (1n bezw 20 (ın Zn m
'Teıls Ylechtband- e11s wesentliıch andere Ornamente zwıschen den einzelnen Ana-

SC zu A Rl 197 v © Dat Thomas-phoren VO  w Vgl KQOS 178
xloster 111 Jer 1129 (Gr 1417/1

Missale SYT Vgl Fbr 1“! 249 irrtumlıich 1427//28
als Kntstehungsjahr VO  — angegeben ist

Die Anaphorensammlung (Bl DA - 195%v umftfaßt
Jakobus Herrenbruder, dıe orößere naphora (Ren IL
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9 Kvangelıst ‚JJohannes (Ren. I1 63—169),
Kvangelıst Markus (Ren. IL 176—184), Klemens

(RKen 11 186—198), Ionatıos (Ren. 11 214—224),
Dionysio0s Are1lopagıtes (Ren 181 201—211), Athana-

S108 (ed Baumstark O6 1 1{1 S 90—128), Basıle10s
(Ren. 11 543—556), Gregor10s T’heologos (Bl N
N ed. Assemanı EX Taturgicus I17 185—211), 10)
Chrysostomos (Ren. IL 242—2652), 11) Coelestinus Rom
(ed right Journal of sacred Ihterature 1867, 33211.),
12) yrıllos \ Alexandreıa (Ren. I1 274—284), 13) Dios-
kuros (Ren. I1 285—%  7 14) Limotheos Alexandreıa
(Bl 99v°— 106v Inc. a lno zL°.MJ 6O4 Liso0

9AANO, Vgl Brıightman LXI Nr 64), 15) Severus
Antıochela (Ren. 8l 20—329), 16) Johannän M Basra
(Ren. 420—433), 17) Ja’qW —— Derury (Ren 11 420—433),
18) eınNne andere Anaphora desselben (Bl Vo—— 1536r Inc
J—-\-o }.AJÄ” Uro IL Asoy 10450 \\ .99 90a5 (4{), 19) Phıloxenos
VOo  = Hierapolıs (Ren. I1 309—319), 20) J  üß Edessa
(Ren. 11 370—379), 21) Patriıarch Petrus (Bl 146 P —1510
Inc Lahsoo <&.ÄÄÄ’ Isa. 1300 Is io-), 22) Kyrılakos

Antıochelila (ed Kalıser OC 1 74—1.97), 23 Julius
Rom (Ren. 11 226—232), 24) Sıxtus Rom (Ren. 11
134—142), 25) Matthäus „der Hırte“ (Ren. 11 34060 -—

352), 26) Kustathios (BI —168 Inc ].L.—A-’ 094 }
iIsaowu) I‚m( Ninaa luxson boSidy 909# Lala I> anax0), 2 eine
andere Anaphora desselben (Ren. I1 234—239), 28) Phı-
OXenNnOs 7E Hıerapolis (Ren. I1 300—306), 29) eıNeEe andere
Anaphora desselben (Bl L U Inc I2n
n aD 9 IsaNa 094 \s5 „Maz° +D° LASuw)), 30) Phı-
OXeNOSs Bagdad (Ren I8l S 399—407), 31) Thomas
Germanıkeia (Ken. 11 383—388), 32) Mär  Ua M Tayrıd
(Ren. I1 260—268), 33) M  OSsSe  AA bar Kewa (Ren. 1{1 390 —
397) Voran gehen (Bl 1r° —277°): a) dıe Perikopen der
Abendmesse des Karsamstags (vgl. F'br S 249), b) e1nNn Offer-
torıumsgebet des 0OYdO COMMUNAS, C) 7We1 Huttame. d) (von
spaterer Hand) das Karsamstag STAa desjenıgen des
Friedenskusses sprechende Gebet, €) eıne S0y102, wäahrend
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der Kommunlionspendung sıngen, eıne ammlung Ön

pısteln, Kvangelıen, Prooljım1a nd Seör@ für alle ochen-
tage VO  — Sonntag hıs Samstag, WEn Prooiımion nd Seörä für
Muttergottesfeste, FPerıkopen, Prooimion, Seödra un erstes
(+ebet der Anaphora für dıe A bendmesse des Gründonners-
tags. Den Schluß macht (Bl 196 v°—197r°) eIN Anhang VO  —

dreı weıteren Prooiımla nd eore
naphora des Patrıarchen Johannän bar Ma‘danı (Bl

198 v°—214 r°) Il ken 11 S 508—520) mıt je einem Pro-
O1m1onNn nd Seöra als Anhang (Bl 214r°—2177v°).

Pp 154 DIr:; im allgemeınen 0,234 >< 0,158. Zstd Bl 1531. sehr uüubel
zugerichtet; C  — — und spatere Krgänzung 1m ormat 0,194 0,138 Vorgeheftet
dr das noch O 0,240 große Fragment eines Pgblattes mt ], 1—11 uıund
Bruchstucken Ul 1 12—31 nach der Heraclensıs ın einem schönen Estrangelä des

oder Jhs d Sertä NVON unregelmäßiger YZinzah und Vel-

schıedener Hände abgesehen ONn en Krgänzungen WwWOo urchweg des Jhs
Dat. mıindestens 1ın (8 der Hs urc eine eute dick mı1t Tınte überstrichene
Notiz Bl 79 r fruhestens auf 17138 (G7 9 spätestens aunt (Gr

Missale SYT., EeZW. vielleicht Bruchstücke mehrerer Mis-
salıen

Kıne erste Anaphorensammlung (Bl 10 r°—113r°) UuNlll-

faßt Philoxenus Hierapolis Ö 1  . 19); Philoxenos
Bagdad ] 1  9 30), '’homas Germanıkela (10; 31),
Sıxtus LE Rom 1 24.), Philoxenos Hierapolis
10, 29), eınNe andere Anaphora desselben l 1 A:28),
J  üß NO SeTÜüry (Bl 531r°—67r°). Inc mLO Ioians }

H°’°Äo{ &?9), Kustathios (Ren. I1 234—2389),
Kyrıillos Alexandreıa 10, A.12), 10) J  üß DETrÜy

(Ken I1 356—366), I1} Kvangelıst Johannes 10, A.2)
Kıne Kıgentümlichkeit diıeser Sammlung besteht darın, dalß
den Nr D, O, 3i nd 13 ]e eiIN Prooımion und Seöra be]
un 1 samt einer Kpistel- un! eıner Evangelıenperikope,
beı mıt einıgen weıteren voranaphorischen ((ebeten, be1
gefolgt VO  — dem Gründonnerstag 3DA desjenıgen des
Friedenskusses /A sprechenden vorangeschickt WITd.
Von spaterer and siınd hınter Nr eiıne harmonıstische
Kvangelienperikope ber dıe wunderbare Brotvermehrung und
hınter Nr e1IN Seöra anhangsweıse eingefügt worden.
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Voran gehen a) (BI ir ın Spn) TEe1 lıturgıetheoretische
Stücke, das 7zweıte VO  — eiınem Patrıarchen Johannän, das
drıtte u  er täglıche Zelebration) V  a e1Inem Mär()) shagq,

(BI 1 v°—10r°) Je eıne Kpistel- und Kvangeliumsperikope
und füunt Paare VOoO  — Prooiım1a un Seöre Den Schluß machen
(Bl r_ vY°) Je eın Huttämä, Ferialevangelium un
Paar Prooımıon und Seödiräa samt dem STa des-
jenıgen des Hriedenskusses für Gründonnerstag.

Eıne zweıte Anaphorensammlung (Bl 1087° 154 V°)
umta[lßt Jakobus Herrenbruder, dıe größere naphora
/ 10, 1) Ionatıos ?  5  9 „ZWÖO Apostel“ (Ken. L1

70-—175), (loelestinus Rom 10; 11); Dionysios
Arelopagıtes /l 10, den etzten 'Text Tı Ende unvoll-
ständıg. uch hıer gehen den Nrr un Je eın Prooimion
un Sedra be1l samt einer Krpistel- und eıner vangeliums-
per1ıkope, be]l samt e]lner Kvangeliumsperikope und einem
Huttäma vorauf. Voran gehen (Bl 1 16 r°) einıge (Gebete
des 0Ydo COMMUNAIS.

Da der Seöratext 10r° uüuber eINe altere Schrift auf-
geklebt ıst, ware denkbar, daß 1072 107v° ursprung-
lıch dıe Fortsetzung VO  m 108 Tr° —154 v° dargeste hätten.

12 FD 79 Blr 0,260 < 0,179. bd Iuch uüuber Pappendeckel. Schr Sertä
die Z 13 Zn. Schm Bl 1 v° uüuber dem 1Le I-förmiges Flechtbandornament
ın Federzeichnung m1t roter und schwarzer Tıinte SC Bl 79y Dat 1891
(Gr Gesch Von einem KRabban Henoch und dessen erwandten,
Mönchen und Nonnen eines OSters des nl SC (3 dem Mkl YC-
schenkt, als dieselben 1m 1598 (Gr 1586/87) Jer a ls Pilger esuchten

Miıssale, SYL
Die Anaphorensammlung (Bl 14r°—76v°) umfaßt ‚Ja-

kobus, Herrenbruder, dıe orößere Anaphora (= 10, der-
SC  €, dıe kleinere en 11 55—160), „ZWOLT Apostel“
{l LE <vD  >M  <o bar Kewa 10, A, 33),; Sixtus
Rom N 1 24), Juhus M kRom I 1  9 A.23) Voran
gehen (Bl 1v°—183v°) Sammlungen a) 1er Kpistel-
perıkopen, TEl Kvangelienperikopen, G) 1er Paaren VONn

Prooimla nd Seöre Den Schluß macht (Bl (7r°—79r°) eiınNn
Huttämä „1mM Metrum des Aorem“,

13 Pp 59 Blr 0,257 0,160. KB  - er CNr S  tä dıe 11 Zn
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m In zıegelrot gelb rüsa, blau, karmınrtrot und I} Bl ovO 111 geometrisches
UOrnament, 319 111 Flechtbandkreuz, S A yr° 111 System OÖnl Flechtbändern a IS

dem ıtel.
JIräger des Inhaltsverzeıichnısses, Bl 4 v9 111 I1-förmiges Flechtbandornament uber

SC Bl 95819
Dr "Abdalläh bar Matlüb es KRKabban 111 U11,

Dat. Ananıaskloster ZUuU Der 79 Oaran 1 1ül 1903

(G7 eptembeı
es«c ach teıls aTrTab e11s SYy1 Notızen Bl 2581 —59 v° Ol Lbräahiım

Ala nach J eı gebrac und VOLl 1944 (Gr dem Mkı geschenkt
Missale mM1 Ausnahme CINZISCH Stückes des An-

hangs SYr
Diıe Anaphorensammlung (Bl 3A1r 29437 Zı der 3V

4 Y e1IN Inhaltsverzeichnıs geboten 1ST. umfaßt Jakobus
Herrenbruder, dıe kleinere Anaphora 192 2), Kvangelist
.JJohannes { Apostel Petrus, dıe kleinere Ana-
phora (Ren 11 55—160) Kvangelıst Markus

3) „ZWOL Apostel“ 4:) J  üß
13 10) Igonatıios 5 Märu Tayrıd

32), Phıloxenos Hierapolıs (10 28) 10)
yrıllos A lexandreıa 11 12) 11) Severus An-
tiocheıla 15) 12) Julius Rom 23)
13) J  uß Kdessa l 20) 14) Basılei1o0s Bagdad
„welcher 1St “ La zar bar Saßeda 10, 30), 15) Matthäus
„der Hirte, welcher ist Hermes, NT der 1ebz1g Jünger“
} 25), 16) ‚.JJohannän bar SASan (BI Inc.

Liso 3Laa....év |LuDs00 Is5awu Isas), 17) Kustathlios 27)
18) Sixtus Rom ]l 10, AÄ 24) 19) Dionysio0s bar Dalıpgı
(Ren IL 4485 454) 20) Johannän Harrän, Habbörä und
ısıbıs „welcher 185“ Ja quß AUS dem Ananılaskloster, VO

1533 (Gr 1851 28697 Inc Is; Ial
Isahao0 dg LusooAso0) 21) Lonatıos bar Wahiß 11%
Pı OO11IN107 un <D  WV.IU. als Kınleitung (Ren 11 5924 538) 22) ‚J o-
hannän bar Ma ‘ danı B.), 23) MawrejJaänäa Gregor10s
„Bruderssohn des Patrıarchen Michael“ (Ren 11 455 467)

Vor gehen (Bl 4 V zehn Paare VO  ; Kpısteln un
Kvangelıen, Prooiımla nd Se6re, abgeschlossen ur CIMn

Zzweıtes Doppelpaar VO  — Prooim1a un Seöre un das Grün-
Dendonnerstagsgebet STAa desjenıgen des Friedenskusses

Anhang (Bl 2431 —258Tr°) bılden a) G1n während der Messe
„nach dem Qüglyün der Verstorbenen“ sprechendes (ze-
bet für Kranke, Notleidende und Knergumenen b) fünf Hut-
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t  äme, der erste VO  } einem Hasan bar Zarrögä AUus oss
verfaßt, der zweıte 1mM zWoOolfsılbıgen, der drıtte 1m qs1ehen-
silbıyen Metrum, der vierte ebenso und miıt alphabetischer
Akrostichıs, der letzte kar., C) e1in uüber eınen VO  - den
Ungläubigen entweıhten ar

Von spaterer and steht Bl E D e1nNn naphoren-
iragment, eın ZU  — el Altargeräte

198 Bir. 0,284 >< 0,175. Zstd Hınter B1 sSınd wel Bir (mıt den
Periıkopentexten für Teıtag ausgefallen; ein1ıge andere Sınd A an m1t mod Pp
ausgebessert. Aın N fehlt mındestens e1n Bl Ebd erTt. Schr S des

oder beginnenden Jhs, die 15, Bl 193—198 ın Spn D Zn sSchm
Bl 1r° rotumrandete rechteckıge Felder als Träger des Inhaltsverzeichnisses ; 1v9
I ]-förmiges Flechtbandmuster uüuber em MAhtel

Missale, mıt Ausnahme des etzten Stückes, SYTL.
Die Anaphorensammlung (Bl 21v°—192 v°), der ErS

e1INn Inhaltsverzeichnis geboten ist, umfaßt Jakobus, Herren-
bruder, dıe kleinere naphora ı2,2} „ZWO Aposte

E 4 7 Kvangelıst .JJohannes 1 2 9 Diony-
S1088 bar Dalıpı 158; 19): Sixtus kKom 10, 24),

Matthäus „der Hıirte“ 10, 25), Apostel Petrus,
dıe kleinere naphora 13;3) Johannän Harräan
(usw. dıe Angaben W1e ın Nr 185 r°) 1 20),

Ja qup Bürde‘änä (Ren. I1 352—341), 10) Ja quß
Seruy F1 10), 11) yrlakos U S Antiocheia 1 22),
12) Kustathıios 10, 27), 13) Mar  11  Y Tayrıd 10,

32), 14) <D  >N  <o bar Kecä } 33), 15) Philoxenos
Hierapolis 10, 28), 16) Severus V, Antıiochela E
15), 17) Kvangelıst Markus 10, 3 Voran gehen

(Bl 1 v°—21r°): a) Kpıstel- un Kvangelıenperiıkopen, Proo1i1-
M12, un Seire für alle Lage der Woche VON Montag bıs
Sonntag (nur die Kreiıtagsperiıkopen fehlen), Kpıstel un
Kvangelium, Prooimion un Seöirä für Karsamstag und „dıe
Herrenfeste“, C) STAa desjenıgen des Friedenskusses
IUr Gründonnerstag un Karsamstag. Den nhang (Bl
bıs 198 v°) bılden ıer Huttäme, dıe beiden ersten 1 zwolf-
sılbıgen, der drıtte 1mM siebensilbigen Metrum, der vierte kar
HB KEnde unvollständıg.

15 Pp 96 Bir. 0,210 Eb  Q uch uüber Pappendeckel. Schr. Sertä,

ORIEN® CHRISTIANUS. Neue Serie
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a1ıe urchschnittlich Zn SC Bl. 88r©9 Dat. Jer D7 (Gr
Schrbr. Der damalıge Metropolıt Dionys1ios, alıas Jaqüß, der Dijarbekrer.

Miıssale, teils SYL.,, teıls kar
I)e naphorensammlung (Bl 32v°—88r°) umtalßt a

kobus, Herrenbruder, die kleinere naphora ] 2), Kvan-
gelist Johannes 1 2), Apostel Petrus, die kleinere
naphora 1 2), Kvangelist as (Ken 11 170—175),

Matthäus „der Hırte“ 10, 25), Johannaäan Har-
Tan 1  4 20) Der ext der TEI ersten Nummern ist SYL..
derjenıge der folgenden te]lweıse kar Voran gehen (Bl
1r°—321°): a) e1Nn Paar VO Proo]:mion un Seirä SYL., der
0YdoO COMMUNIS MISSAE, ext SYT.,, dıe KRubriken Kär., C) eıne
Sammlung VO  — Kpistel- und Kvangelienperikopen, Prooijmı1a
und eorTe Karı, das Gründonnerstagsgebet statt desjenıgen
des Friedenskusses SYT Den Anhang (Bl 89r°—-96 v°) bhılden
a) (+ebete ZU  — Segnung eINEes entweıhten Altars, /eihung
VO  am} Altargeräten, und dıe Muttergottes Kar., e1ıNe VOeI'-
einzelte Kvangelienperikope SYTL.

Pn 90 Bir. 0,215 0,162 Eb  D& uch uber Pappendeckel. Schr. Sertä
dıe Zn Nschr. 88v 9 Dat. Jer D 10 (Gr

M q‚ ] Cy teıls SYyYT teıls kar
DIie Anaphorensammlung (Bl 44 1°—84 v°) umfaßt Ja

kobus, Herrenbruder, die kleinme Anaphora 1 2), Apostel
Petrus (Bl 56y° Z G4”ar® Inc. un i O isa da 4, Dio-
NyS10S bar Salıßı 13 199 Johannän Harrän 7  9

Apostel Petrus (Bi VEw Inc. HALDO o
M Die 'Texte sSınd SYT,, 1Ur der letztere ist tejlweıse
kar Voran gehen (Bl W Z v°) a) eıne pPraeparatıo ad
MISSaM (bio.o P-D3 Imsa/) SYT,, b) e1nNn (+ehbhet; ZU Segnung
des Brotes SYT., C) eINeE Sammlung VO  z Prooimia und eöÖöTe
ZUT Ehre der Muttergottes, allgemeiınen Inhaltes, der Buße
und AA DE (+edächtnis der Verstorbenen, SYLI.,, d) eEINeEe solche
A(3  — Kpistel- und Kvangelhenperikopen, Prooim1a und eOTEe
fr dıie Ferlaltage der oche kar. abgesehen VON den SYT.
Kvangelıenperikopen. Den Anhang (Bl 84 v°—8817°) bılden
a) eiIn ZUT Muttergottes kar., elıne vereinzelte Kvan-
gelienper1kope SYT.
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Pp 1 Bir. 0,105 >< 0,073. Zstd Lucken nach BlL. N! t9 SONSt vjiel-
acC kleinere Defekte Eb eder, alb ZeYrstOrt. CNrT. Sehr flüchtiges Sertä
efwa des K Jhs, die Sa durchschnittlich x Zn

Kleınes ehet- und esangbuch, Diakonika
enthaltend, SYTL.,, Rubriken gelegentlich kar

Der Inhalt zerfallt In 7We1 e11e a) Meßgebete des
Diakons und der Gemeıinde, Iückenhaft un Ende unvoll-
ständıg (BI 1 r°—15 v°), metrıische Atucke verschledener
(+attung (Bl 1611r9); darunter weıteren Diakonika
(+ebete ach dem Evangelıum (BI 351r°—36v°), Proklamatıon
VOT dem Kvangelıum (Bl 70v°—71r°) nd verschlıedene HWHor-
mulare des VOT der Kommunıon rezıtierenden lıtanelartıgen
(+ebetes ( QAHFÜNQ, vgl Brightman Q&} (Bl 85v°—91r°).
Im übrıgen werden dıe einzelnen T axte cdıeses zweıten Teiles
a ls I an, k so, N a.0.00, U.\\o.m un lLusans bezeichnet.
Als Verfasser nennt e1INe G-esamtüberschrift 14a vS Aorem,
tT3.'(q_üp Serüry un Bar KBräa)ja. ‚Je eıne ıchtung erscheımint
weıterhın (Bl 43 v°—46r°) Ol einem Daryıd, dem „F’hönikier“,
(Bl 61r°—667°) VO  — Bar Quıal (vgl Wright short hstory
of SYVLAC lhterature un (Bl 81 v°—85r°) dem Patrı-
archen Nuüh (vgl Hr Coln ©8 — uC hıer
scheınt es ZU (+8esange he1 der eucharistischen Fejer be-
stimmt Lı QE1IN. So wırd ausdrücklich e1n Stück (Bl TE

738) für dıe Zeit, „während der V ater dıe priesterlichen
(+e@wänder auszıeht“, eın anderes (BI OLE für diejenıge
bestimmt, „während Priester und Diakone kommunızJıeren“.

16r° hıetet NU das Bruchstück eıner Dichtung mıt alpha-
betischer Akrostichits.

(Schluß folet.)
Dr DBAUMSTARK.
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B) FO  UNGEN UND UN

Bericht über die Tätigkeit der orjientalischen wissenschaft-
lichen Station der Görresgesellschaft in Jerusalem. Die Tätıg-
keıt der Nneu gegründeten wıssenschaftlichen Statıon der Görresgesell-
schaft, 1n Jerusalem ZUr Erforschung des alten wıe des chrıistlichen
Orjentes begann 1m Frühjahr 1909 Den beıden ersten Mitglıedern
der Statıon, Dr arge AauUus Breslau un Dr Lübeck, berlehrer ın
Fulda, wurde zunächst die Aufgabe gestellt, siıch 1Im allgemeınen ber
dıe wıssenschaftlichen Verhältnıisse un Aufgaben auf dem (+ebıjete der
Archäologıe un der (+eschichte Palästinas un der umlıegenden Län-
der orıentieren, un sollte Dr Karge dıe alte, Dr Lübeck
dıe altchrıistliche Epoche 1ın erster ILınıe berücksichtigen. Außerdem
ollten bereıts spezıelle Arbeıitsgebiete ın Angriff un das
Materı1al für Spezlalforschungen gesammelt werden. ber die Krgeb-
NısSSe der Tätigkeit spezıell auf dem (+ebijete der chrıistlichen orjenta-
ıschen Forschung qoll 1er 1ın Kürze regelmäßıie berichtet werden.

Dr Lübeck wıdmete seıne Forschungen, neben der allgemeinen
Orjentierung über dıe gr]ıechıschen Handschriften. VOr allem dem
lıturgiegeschichtlichen Gebiete, 2ı dem Ziwecke, dıe griechische Laturgıie,
besonders dıe Entwicklung der Chrysostomoslıturglie, eingehend unter-
suchen. Ziaum besseren Verständnısse der altchrıistlichen Liuturgijen des
(OQrijentes mußten neben der archıivalıschen Forschung eingehende eoh-
achtungen un Studien des heutigen orjentalisch- kirchlichen Liebens
einhergehen. Dıese sınd ın kurzer Ziusammenfassung nıedergelegt 1n
eiınem Bändchen der Sammlung Kösel, unter dem 2 tal DIDie Kırchen
des Orıentes, das soehen die Presse verlassen hat Was dıe Hand-
schrıften angeht, nthält dıe grıechıisch - orthodoxe Patriarchal-
bhıbhliothek eınen oroßen Reichtum alten hıturgıschen Manuskripten.
och sind dıe wertvollsten Stücke bereıts VO  am} Papadopoulos-Kera-
MEeuUS ediert worden, und anderes hat 67° ZULL Kdıtıion vorbehalten. Das
VON iıhm In den Aydhsıuta JeposohupıtLXHC 2TayvohoyLas 41, 1055 her-
ausgegebene Tourıx6v TNG SYy  m lepocohupotc EXKKÄNGLAG wurde für weıtere
Studien neu kollatiomert. Ferner wurden eINICE wıchtige hag10gra-
phische Manuskripte 7T Krgänzung {rüherer Arbeıten VO Dr Lübeck
kompıert. Diıe für dıe Bearbeiıtung des Materjals notwendigen Vor-
arbeıten konnten 1n J erusalem selhst, des Mangels e1iner gE-
nügenden Handhıihbhothek wen1g gefördert werden. och zonnte er

ach se1ner Rückkehr In dıe Heımat eıne dıeser Vorarbeıten, nämlıch
Ie Anfänge der byzantınıschen Laturgie, In Angriff nehmen und hofft,
ın kurzer eıt das Manuskrıpt tertig Zı tellen Dieselhe wırd 1ın den
Studıen ZUT (zeschichte und Kultur des Altertums, dıe vONn der Sektion
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für Altertumskunde der G örresgesellschaft herausgegeben werden, VOTI'-

aussıchtlich och 1m Laufe dıieses Jahres erscheıinen. Desgleichen
konnte e]nNe Studıe bher dıe Liturgie der Griechen ın Angriff
werden. Was das archäologische (+ebiet betrıfft, siınd eıgene Aus-
grabungen einstweılen nıcht 1n den Arbeıtsplan der Statıon aufge-
NOMMEN; azu mülßten reichere Miıttel escha werden können. Dr
Lübeck suchte auftf mehreren Forschungsreisen spezıell dıe vorhandenen
altchrıistlichen Klosterrumen kennen Zı lernen, alg vorbereıtendes

DieStudium 7ı eıner (+eschichte des palästinensischen Mönchtums
Vorarbeıten für e]Ne solche werden VOo ıhm fortgesetzt.

An Stelle voxn Dr Lübeck, der 17 Sommer 1910 selne Liehrtätig-
keıt 1n Fulda wıeder aufnahm, reıiste Dr Graf. Pfarrer 1ın Übergesserts-
hausen, nach dem Orient. Die hauptsächlichste Aufgabe diıeses Miıt-
gliedes der wıssenschaftlichen Statıon WarLr CS, den Bestand chrıistlich-
arabıschen Handschrıften In den ‚Jerusalemer Bıbhliotheken möglichst
vollständig aufzunehmen, un auf (4rund d1eses Inventars sowohl für
ejgene Arbeıten das Materjal dort sammeln als auch spätere AT
beıten dadurch vorzubereıten. Dabeı sollte er sıch nıcht auf ‚J erusalem
beschränken, sondern auch dıe Bıbliotheken anderer orjıentalıscher
Städte ach Möglichkeit heranzıehen. So benutzte Dr yaf den AT
enthalt 1n Kaıro, hıer 1n der koptischen Patriarchatsbibhliothek
mschau halten und, S weıt es cie Kürze der eıt erlaubte.
Notizen un Kxcerpte machen, welche i1hm für dıe W eıterführung
se1ıner christlich-arabischen Luteraturgeschichte VOoO  a W ert sınd. W egen
A bwesenheıt des Patrıarchen konnte Sr erst z1emlıich Spät die Erlaubnis
ZU KEiıntritt 1n dıe Bibhothek erhalten och konnte OF feststellen,
dalß och e]ne aqaußerordentliche Fülle christlich-arabischer handschrıft-
hlicher Lnuteratur ungehoben un bısher unbekannt In dieser Bibhothek
ruht. Ks ware drıngend notwendig, eıinen SENAUCH Katalog der be-
treffenden Bestände 7ı bearbeıten un Lı publızıeren. Außer e1Ner
Menge patrıstıscher und hag1ıographischer Lanteratur sın.d besonders
emerkenswert ıe sechr zahlreichen Urıginalwerke chrıistlicher T’heo-
logıe, der groben Jakobitischen un koptischen Autoren In Jerusalem
wandte Dr yraf se1ne Tätigkeıt zunächst der reichhaltigen Hand-
schrıftenbıibhothek des or]lechischen Patriarchates ber deren
arabısche (auch türkısche un persische) Handschrıften hat Kılsorac
Kotxuhtöns 1 Jahre 1901 einen Katalog veröffentlicht. Alleın schon
die Durchsicht der ersten, für se1Ne hbesonderen Studien Z benützenden
Handschriften 1eß Dr raf erkennen, daß dıe Beschreibung der Manu-
skrıpte 1n jenem Katalog vielfach ‚ unvollständig un Z 'T'e1l 1rre-
ührend ist. Daher unternahm CT e1NEe sorgfältige Nachprüfung aller
arabıschen Handschrıiıften christlichen Inhaltes un stellte eıne ammM-
lung VOn Krgänzungen unNn: Berıichtigungen 1092 1m Katalog des
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KotxuAtöns beschriebenen Manuskripten jertig. Ferner fand Dr Graf,
daß etwa arabısche Handschrıiften der Bıbliothek überhaupt nıcht
ın dıesen Katalog aufgenommen worden WAare6N; S2 ahm E1 die EYST-
malıge Katalogisıerung cQıeser Manuskripte iın Angriff un konnte diese
Arbeıt schon ZU gu eıl vollenden An er kommt dieser
samte Bestand Handschrıiften, e fast. ausschheßlich Übersetzungs-
hıteratur darsteilen, den Kodizes anderer Sammlungen, wıe Dr der
koptischen Patriarchatsbibliothek ın Kaıro, nıcht oleich. och 1efert
ET miıt seıinen AuSs den Klöstern Jerusalems, des Heiuligen Kreuzes.

Saba, Mar IMIER un AuUuS vielen Kirchen Palästinas und
des Ostjordanlandes stammenden Stücken einesteıls ergıebiges Materjal
ZUrxr: (+eschichte lıturgischer Texte, WwI1e T andernteıls das ziemlich e1IN-
seıtige theologısche Bildungsbedürfnis namentlich des Kegularklerus
beleuchtet, In ersterer Beziehung erwecken eIn1ıge Kuchologien mel-
kıtischer Herkunft 1ın e1s syrıscher, tejls arabıscher Sprache hbeson-
deres Interesse.,

KEıne bısher nıcht bekannt gewordene Sammlung arabıscher Mannu-
skrıpte hat FWYederlın., Super10r der eıßen Väter hbe1 Sst, Anna.,
angelegt. Die Kodizes tammen sämtlıch Aaus Priyathbesitz meiıst me!-
kıtıischer Kamılıen 1m Lıbanon un In Nord-Syrıen, Z den wert-
ollsten Stücken der Sammlung gehören: eın Manuskript des dem
Patrıarchen Athanasıus VON Alexandrıen zugeschrıebenen „Buches des
Beweıses“, das och TEl weıtere Abhandlungen enthält. über dıe Dr
raf 1n eınem der folgenden dıeser Zeitschrift e1nNne Studıe un
Auszüge Zi veröffentlichen gedenkt; ferner eıne Predigtsammlung eINeEes
„Patrıarchen Athanasıus VO  S Jerusalem“. eıne Anzahl handschriftlicher
Werke der im 18 Jahrhundert 1n Haleb blühenden L’heologenschule.
das Urıginalprotokoll (schon publizıert) der melkıtischen Synode V OIM
‚Jahre 1790 sechr bedeutsame Aktenstücke dıe bewegte Kırchen-
geschichte Syriens 1im 185 a  x ım aNZ 7( Stücke auf 238 Quart-hlättern (darunter e]ıne eigenhändig geschrıebene SammlungHırtenbriefen des dem (+allıkanısmus zune1genden Maträn (+ermanos
dam VON Haleb, dessen Briefwechsel mit dem Patrıarchen A gapıos,Abschriften Akten ber dıe Differenzen zwıschen dıesem, dem
maronıtischen Patriıarchen Jüssuf at-Lajjän, dem Maträn Ignatios VON
Beirut un den lateimischen Miss:onären), dann dıe umfangreichentheologischen W erke des Maträn (+ermanos A dam Vo Haleb. FKın
ausführlicher., U Nummern ımfassender Katalog der Sammlung Vvon
xt Anna (die efts fortgesetzt Wird) konnte VONN Dr raf b1b Anfang‚Januar vollendet werden. Im Kloster der J akobiten ZU hl Markıu  N  &
untersuchte Dr raf außer andern umfangreichen Handschriften eınen
großen Kodexr (745 Folioblätter). zweıspaltıg in Karsüni geschrıeben,der LO  N Heuigenleben enthält, die 1m Jahre 1733 AUS eiınem syrıschen
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KExemplare VO Te 1178 übersetzt worden sind; er suchte, sSOWweıt
s die Bibliotheksverhältnıisse 1n Jerusalem ermöglıchten. die ander-
weltige Bezeugung der Texte festzustellen: mehrere VO den ı1ten
scheınen unbekannt Zı SEe1N. In der dem Kl Antonmuus gewelıhten
Kırche der Kopten e1ım Heil Tab konnte Dr yraf bısher AUr vıer
teıls arabısch., teıls koptisch geschrıebene Kodizes einsehen und he-
schreıiben. dıe och jetz ZU kirchlichen (+>ebrauche dienen. ber das
Vorhandenseın anderer Handschrıftften In diıesem Kloster konnte er hıs
jJetz nıchts ıIn Erfahrung bringen.

en der Inventarisierungsar beıt betriebh Dr raf das Studium
der orjentalıschen ıten. dıe hterar-historische Untersuchung des oben
genannten pseudo-athanasıäa.nschen erkes, dıe Vorarbeıten für OE

schiedene Textpubhkationen SOWI1@e e]ne MaterJ1alıensammlung einem
Liexikon der hıturgischen Terminı In syrıischer, arabıscher und koptischer
Sprache.

Die Tbeıten Dr arge, der ge1t Frühjahr 1909 1n ‚J erusalem
weilt. bewegten sich auf dem (+ebiete des vorchristlichen, alten ()rientes.
Sıe sind teıls archäologıscher, teıls topographischer Natur Forschungen
über dıe Grabanlagen des Ostjordanlandes, Grabungen ft{er des
Sees Genezareth, auf em Besıtz der Statıon Tabgha des deutschen
ereıns VOIN Heıl Land. orößere Forschungsreıisen ın Galläa. Phönıizıen
und dem südlıchen 1Lıbanon, ferner ın ‚Judäa nd 1 Ostjordanlande USW.,.

Be1 den Forschungen 1n der Umgebung VOoO Tabgha wurden auch
Rumen A UuS byzantınıscher eıt festgestellt. Werner fand Dr Karge
die Rumen des altchrıistliıchen osters un der ırche der Sstätte
der ersten wunderbaren Brotvermehrung, Badeanlagen AUuUS römıscher
Zeeıt, un Rumen anderer (+ebäude. Kın vorläuhnger Bericht über dıe
Funde wırd demnächst veröffenthlicht werden; d1e ausführliche Bearbeı-
LunNg des Materıals: zunächst der (3räber des Ostjordanlandes, annn
erst, ach der Rückkehr Dr Karges ach Furopa erfolgen.

Für die eitende Kommuisıon:
rof. KIRSCH.

1a hasılıque helenı1enne de 19  E  1  eon retrouves 4AVYVOC 1a orotte
ON Notre Seigneur instruisaıt. sxexs discıiples z on des Ohrviers,
Pour le present nımerOo de ’Oriens chrıstıanus. Ia redactıon desıre

notıce xULI les ouılles CONSAaCTEES pal les Peares Blancs 2 la recherche
de 1’fi]léona, et quı ont. aboutı heureusement decourvrır 1a basılıque
helenıenne du on des Ohvıers, A VCO S grotte in qQU0 solebat Domr-

docere discınuloS, celehrees dans 1a Peregrinatrvo ad. Loca sanctia
dA’Etherie (ou Sılvıe d’Aquitame), dans VItmerarıiıum Burdiıgalense, et
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Nousans plusieurs 0  €s d’KEusehe de Cesaree, s16eCJle.
repondons volontiers A, demande Qqu1 du reste OUS honore. Oar
S1 I veneratıon dırecte de Lnueu-Salnt enhin retrouve, peut re]0ou1r
la pIete des pelerıns de Jerusalem, OUS pENSONS, qu’en dehors de 1a
Palestine, la CONNAlSSsaANCE de l’emplacement PrECIS de ”’KEleona et de
SOM hıstoire, offriıra quelques rayOLs de umilere ,  S plusieurs de GEUH*xX quı
sinteressent AUX OrT1gZ1NE€ES chretiennes, 9 l’exegese du OUuveau Testament
et l’antique lıturgıe Jerosolymitaine.

Pulsque devons OUuUS borner 1C1 raconter 1105 fou1lles, 11
seraıt avantageux ecteur de jeter d’abord regard Sur une Carte
recente du Mont des Olıyiers V1igouroux, Dictvuonnarre de la 4  e€,
art. Olıviers, col. 1781 n0 et ans les (4+uides de Palestine Qul1, A
cote de l’Ascension. mentjonnent les heux de pelerinage NnOomMmMESs le
Paternoster et le Credo, sıtues precısement Sur_r le erraın des fouılles.

En theorı1e, OuU devaıt-on chercher la basılıque de ’ Elecona AVOCC
w grotte ans laquelle Notre-Seigneur ayvaıt. Coutume d’instruire sSecs

apötres? Nos recherches hıstor1ques 1! OUuUSs manıfestajent 1a posıtion
de 1a basılıque de saınte Helene, et le terraın preCcIS des fouılles CS
entreprendre. (etart Sr le Mont des Olıyiers, LOUT. pres, mals
contrebhas de la MOSqueEe de l’Ascens1i0n, AUX sanctuaıres Jumeaux Au
Credo et du Pater 0U la tradıtıon Jerosolymitaine mentj]onne
certaıns ense1ıgnements du diıvın Maitre et. de Ses Apötres. 'Toutefois
OUuUS a V1ONS le tort Ce epOoque, de Concentrer oute notre attention
Su!: la Crypte Qu (Iyedo quelque so1t 1a veneratıon dont Ventourät
peut-etre es le NI® xs1eC1e. Lies ouılles devajent reveler une
autre excavatıon Vendroit Ou L’on ayaıt dejä rencontre unNe absıde
157/0, 2 Vextremite orjentale du terraın presume: c’est 161 QuUE OUuUSs
AVO eu 1a, ]o1le, debut de V’annee, de retirouver les reliques de la
verıtahle grotte de 1’Eléona, Sur laquelle saınte Häelene edıfıa WE S1-
lıque du Mont, des Ohrvrers 3907 Notre iıllusion partıelle eut SOM
utılıte provısoıre: elle valut de IMMENCE lıbrement les sondages
pres du Uredo dans N v1gne, proprıiete des Peres Blancs; de retrouver
ensuıte les fondations de 1a basılıque et. de les Su1vre ans erraın

dont. OUS etions seulement les gardıens; d’executer enhin c
SUr des f9ui]les decısıyres AUuX abords des constructions modernes.

f La Urypte du Credo, artıcle Paru dans defunt periodique: La Terre
Sarnte, Revue de F’Orient (Ohretien 1897 195 — Z00; La CUrypte du Credo, Comment
ON v»ıent de retrouver le grand sanctuaıre chretien du Mont des Olivaers AU LV s26cle
Par le Leon Cre des Peres Blancs (Brochure contenant Ia mMmemMe etude et de la
meme annee 1’Eleona el /es autres sanctuaıres de Jerusalem, YECONNUS n /
Rome dans [a MOSALQUE du V” s2ı6cle de Sarınt- Pudentienne, Dar le Leon Or
des Peres Blancs, pu dans La Terre Saınte 3 Revue illustree de l’Orient Chretien,
1901 49—76,
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On mıt l’euvre le 19 mal 1910 OuS la dırection des P  eres
RBlancs de leurs domestiques pıochaıt le Sol, et une em1-douzaine
de petiıts porteurs de oufhins enlevaıJjent. les deblaıs: 1a tres modeste
equıpe fut, doubhlee quelque{o1s.

Lie premi1er sondage nıt, 1en AaUguTreEr de l’entreprise. euxXx
metres de profondeur et tout cContre le ILUT merıidional du Credo,
rencontftra 19881 pavemen mO0salque 4aSS67 helle qu ’ une trouvaiılle
ulterieure permet de faıre remonter Jusqu au V Ie sı6cle, S1 elle date
pPas du LV: Sur fond blanc S: dessinent. des cadres, de trente
centıimetres de cOöte, d1sposes diagonale, formes de petiıtes plıerres
trlangulaıres de couleur alternatıyement et. nolre, et OTNEes
leur centre un bouquet trıcolore. Le deblaiement de I chambre hıt.
apparaıtre, vers L’Est, le seu1l une porte et meme unle marche GOU-
verte de MO0Salques. (Yoest le plus bhas degre d’un couloLr pente
115 doute escaher demol: dont la partıe haute., dirıgee VeTrS le
Nord, fut retrouvee Contre le fAanc orıental de la chapelle du Credo,
quatre semaılnes plus tard.

Le travaıl poursulvıt sept c hurt metres A Sud de la MOSalque,
e1. on degagea quelques maısonnettes etroıtes dont les ASSISES inferieures
Sont. GCHGcOT6 place, ma1s dont 1a destinatıiıon est, Treve  1  ee Par 4AUCUN
detaıl caracterıistique. Ca et. a apparaıssent des traces d’incendie, des
dAebhrıs de marbres et, de verrer1es, beaucoup de i{ragment de tuıles et
urtout beaucoup de GES ESSONS de poterı1e A Vexterieur ondule qu’on
attrıbue s l’eEpoque romaıne., On recueıllit enhiin une petite lampe
byzantıne Ornee B  une CYTO1X.

Ie lundı 3() Mal, tOouJOours ans le terraın des Peres Blancs, les
Ouvrlers ComMmmencen une nouvelle fouule, une vingtaıne de metres
plus ‚a'w] V’orjent. 13 trouve plusiears Q8818E8 de grandes pıerres,
calcaıre NnommM e arı ans la contree Lies hlocs Sont grossierement
equarrıs et pOoses horızontalement SaMNS mortier, 0102001 remplissage
destine combhler la, dechrvite du terraın. une profondeur varlant.
entre 250 et, metres, degage SUCCess1yvement la partıe inferieure
de troıs chambres contıgües, toutes les tro1s pavees MOSalques blanches.
La prem1ere de GEeSs chambres forme rectangie dont les cCOotes INESU-
rent 3,00 et 1,80 H; L r02S. eft, Dal endroits, quatre 4SSISES Sont. CON-
Servees ın srlu.

lus 9, l’Est, A& delä une malsonnette QuUE la Princesse de la,
Tour d’Auvergne nıt bätiır aın V’abrıiter 19801 remarquable dallage
MO0Salqgues de SE1IZE metres Carres, trouve 9, cCOte une eNOorme plerre
de taılle, un large pults place A Vextremite Sud - Ouest une cıterne
antıque. (n deblaye puLts Jusqu ä une profondeur de CINd metres
Saxs rencontrer le fond. Vers le haut de 1a cıterne, degage 1a ase
de tro1s SE DrISES; iıls sSont paralleles et ecartes seulement une
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so1lxantaıne de centimetres. Une sımple rangee de grandes dalles
posant SUr euxX arlEAUX VO1SINS, suffisaıt ONC pPOUFr COUYVTIT 81 faıble
intervalle. Avec procede, multiphaıt les AT GCEauUuxXx proportion
de 1a longueur COUVIIT, mA1s evıtaıt les difficultes de 1a construct.on
d’ıme voute. L/’architecte Guilllemot qu1ı reconstruit le sanctuaıre
moderne du redo, affiırmaıt qu®6 1a partıe super1eure de Ce crypte
avaıt VD  CD primıtıvement construıte de 1a meme manlere. es 1a methode
employee Syrıe ans les constructions Cıyıles et, relig1euses du premiı1er
Au septieme xjecle. «[Jes SEr1EeS d’arcs paralieles, supportant les dalles
du plafond, servirent. > COUYVTITF la plupart des salles.» (M de Vogüeg
SYTıE centrale, 6 V’exception de Ia voute qu1 sembbhle Q VOLT UD  Q
defoncee brutalement. la cıterne presente ENCcOTE ans etat de
conservatıon parfaıte, tout le long des ParOo1s QuUE OUS AVOR: degagees.
Son enduitt consıste mortjer de brıques pılees, FOuUSC, pOoL,. epals

orte est la tentatıonet resistant le meılleur cıiment. rOomaın.
de poursuıvre ııl debla:ement Qquı rameneraıt probablement A, 1a umlere
des restes d’antıquite ınteressants: e  ß Au dessus de CO  -

struct.on souterrame. <’elevaıt probablement ıL orand edifice selon
l’usage Palestinien. Maıs 1a cıterne depasse les ımıtes de notre vigne,
x Nord, et etend SOUS le terraın, dit du Credo, propriete de IB
France, dont SOTMMIMNES seulement les gardıens. nftın couche de
ecombhres €  a en!ever atteindra un hauteur de hurt metres A& 1nımum :
11 faut diffärer travaıl.

Parmı les dehblaıs tıres des fou1lles pendant la derniere quıinzaıne,
( beaucoup de TU de marbre travaule, pPiusieurs
colonnettes cannelees calcaıre COTLILULUL ans le paYyS, des plaques
polies et, plus MO1NS EpPalssEs de porphyre eft, de vert antıque,
des cuhbes de MOSalques en verıre ore colorıe servant dV’ordinaire
la decoration des murajılles dans les palaıs les eglises byzantınes, TI

gTan fHeuron eft, un crolssant. marbre ]Jaune eft, 1’0Se polıs ef decoupes
ON voıt dans les riıches pavements nOommes OPDUS alexzandrımum,

ST fragments une colonnette porphyre9 pohe, briıllante, dont
1a 4sSE quatre-vingt-quatre mıllımetres de d1ametre, entin enxX
LrONCONS de colonnes dont L’une atteınt jJusqu ä cinquante-C1INq centi1-
metres de dıiametre.. (Jes restes precieux et ne quantıite d’autres
deährıs revelajent. SInNON V’emplacement, dn MO1NS {a proxımıte d’un
ädıfice important. SOM PLUEUX meme Kıt pourtant N/avıons pa
ANCOTE trouve 1n seul IUr monumental. appartenant f 111e basılıque.

I;e (a Federhn erut, QuG euxX tro1s petıtes tranchees, faıtes
aNs le prolongement des hıgnes ord et, Nud de 13 crypte du Credo,
donneraljent une reponse decısıyve. Arvant de COM MENCET les fon1lles
proprement dıtes dans le terraın appartenant A, 1a Krance, convenaıt
de S’assurer qu on n’allaıt pas , une deception. Naguere, lorsque la



1923Fors(?htlngen  A und Fu„ndei.
Princesse de la Tour d’Auvergne eut. aCQUIS et restaure les euxX
sanctuaıres dont. parlons, elle laıssa A,  e decourvert pavement de
MOSalqgues COULeEUrS. A pıed du vaste escalhıer quw elle avaıt Edihe POUL
monter du terraın du (redo } cehlu1 du ater mO0salque sıtuee

A O1 28 metres \ de V’autel de 1a chapelle du Credo trouve
separe Par intervalle dV’envıron euxX metres, d’un sol rocheux quı
emerge vers le Nord, et, renferme de vastes excavatıons pratıiquees pOUr
des sepultures chretiennes antıques. Entre eau dallage, place pTrO-
bablement * Tinterjeur d’un edifice, et. les chambres sepulcrales GCeT-

taınement CTEUSEES dehors, 11 avaıt place POUT une muraılle. (Yest
C UE le C'huzeviılle nıt OUVTIIT Ne tranchee le 10 ]Juin 1910 Un
seul ouvrıer et, quelques nfants arabes etajent emploves. Des les
premiers de pıoche, s’apercut QuUE le rocher avaıt ete entaıille
tres regulierement. quelques decımetres de profondeur, (1l rencontra
de la maconnerI1e, des hlocs de o1lex SerrTes les N contre les autres,
COTLIHE les caılloux ans certaıns betons des econstructions modernes.
Lie sondage fut elargı et, !’on reconnut de solıdes fondatıons mesurant

metre quarante-deux centimetres de largeur: une pareılle A4ase POU-
vaıt supporter üNn€e de GESs muraı1lles monumentales, cherchees vaınement
durant piusieurs semaAalıNes ans 1a vigne des Peres Blanecs. IL/’autor1-
satıon 1LE fOo1s demandee M Guayraud, (lonsul general de France,
les OUvVYTIeErS contıinuerent doucement leur travaıl, droit l’Quest, dans
1a, dırection de 19 fenetre qu1 6claıre P’autel moderne du Credo. Vers
1a fin de 1a tranchee, leur PlC rencontra enhin OuUu unNe A881SE de
pıerres de a  e, heureusement 41sSsEE place; hauteur de Ce aSSISE:
cinquante et centıimetres.

Partout alieurs, du reste tOuUSs les Edihees Tru1nes des
eNVIrONS de Jerusalem, les pıerres appareiulles ont. disparu, emportees
dıfferentes EPOquUES dans !es cimetieres vVOISINS DOUL les constructions
de 1a cıte. S  r< n’arrete rıen 1  ©  b recherches. Par bonheur
effet Varchitecte du monument. primitif, voulant obtenır I solidıte et

craıgnant les depenses, prıt 1a precautıon de CrEeEuUSer de larges
fOsses dans le rocher Lrop friahle CI beaucoup d’endroıits. atın d’y loger
uNe€e couche d’enormes hlocs de S] 1ex Qqu1 donneraıjent. 11Ne ase CONSI-
stante toutes SEes muraılles. (J)r GE tranchees ans le TOC sont CON-

Er tveeKs telles quw eiies furent l’origine. l es quartiers de allex wxont
N  N restes > place, edalgnes Dar Jes chercheunrs de pıerres de taılle

qu  7  ıls Onft. lLourds, difhicıles 21 EquarrTır. inutılısables DOUTL IB hätısse
Par aılleurs. dans lesAr ıls prennen mal la mortier ordınaıre.

stanuratıons hätıyes 6EconN0mM1quES des QKxeCcles sulvants, Te1L-

CONTtrerons jJamaıs le procede remarquable, maıls COUTEUX au premier
archıtecte Lies tranchees dans le 1’0C et, le etion eN sılex dessinant
EHGOTE le trace des muraılles dans toutes les directions. OUS revele-
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ront une manılere sure et inesperee le plan terre du mOonument
prımitif.

En degageant l’exterieur, les Hancs orjental et occıdental de la
chapelle du Credo, vıt. apparaıtre les larges fondatıons 2CCOutumees
quı depassent, une anlere notable, la mMaconner1e de la reconstruction
contemporalne. Sı ONC reconnaıt QuUE GESs v1euxX INUTrs paralleles
remontent GeuUuxXx de la basılıque LV® sıecle. la PICUVC
qu® le dıt, souterraın exıistaıt temps-1ä et sauraıt etre une

du moyen-äge.
Dans 1 tranchee ouverte 21 ’orj1ent de 1a Crypte du Credo,

’entree d’un couloir souterraın Lres pente Qul, DAlr dessous
le I1LUL de clöture, descend vers le Sud notre vıgne, POUF aboutiır C
la marche et. la chambre OrnNnees de MOSalques, trOUveEeEesS le premier
]Jour des fouılles. I es OUvYrlerSs SOnNt alors conduts (\7) un vingtaıne de
metres plus %, )Est: dans la persuasıon QuUE la muraiılle merıidionale de
la basılıque devaıt exıster Sur_r une lıgne parallele . 1 muraille septen-
trıonale exploree tout d’abord, et distante de elle-c1 dV’envıron dix-neuf
metres. L/’endroit cho1sı POUFT le sondage, avolsınaıt 1a grande
MOoSsalque CONsServee Dar la Princesse de 1a "OUrTr d’Auvergne: quarante
centıimetres de profondeur retrouva le prolongement de
UuUuVTe d’art, En creusant davantage, vıt paraıtre Vouverture 0T1-
zontale d’un CAaVYe4au sepulcral taılle dans le rOC, ans Iinterieur duquel

apercu VvVers le Sud alıznement regulıer de 20 s1lex., (Yetajent
les fondements desires! (Jonserves intacts ans la tranchee primitive
gul traverse vIieuxX tombeau chretien, ıls revelent une manılere
precıse la lıgne de la muraiılle merıdionale de la basılıque, ,  . pres de
vingt metres de ce du ord. En dehors du ombeau eut. bhıentöt.
rejomt la grande tranchee pratiquee dans le rOC, et garnıe LOUJOUTS
de GESs s1ılex qu1 devajent LOUS oulder ENCOTE, eNYVIrON trente-C1Nq metres
droit D ”’Est, Maıs le ravaıl A, peine TEeCOMMENCE ans ce dırection,

apercoıt SUur gauche 176 nouvelle COUPUFE large d’un metre ef,
em1 ans la roche T1able: hloc de o1lex mesurant metre QUA-
rante centimetres de longueur r6DOSC fond de 1a fosse
indıcateur et, temoın. Voilk ONC ıLn embranchement aw] angle droit

m1eux une nouvelle tranchee qu1 perpendiculairement , celle que6
OUuUS SU1V1ONS, rejoındre les fondements de 1a muraılle septentrionale.
Parallele la chapelle du YE dont elle est. eloı1gnee de vingt-cC1nq
metres, tranchee transversale, longue elle meme de vingt metres,
donne &, erraın QqueE 11LOS fouılles ont Contourne, dehors et. L - Wet
de 1a. chapelle du Credo, une superficıe de CING CENTS metres Carres

Le plan des anNncıeNNeEs basılıques COomporte euxX grands rectangles.
alsant sıunte un V’autre. JI ,es fouılles ont-elles contourne ’atrıum
ıen l’eglise proprement dıte? Rıen ]Jusqu’1c1 le revele une facon
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decisıyve. Toute{o1s, ’orJjent et dehors des angles Nord-Kst et Sud-
Kıst du compartıment FrECONNU, retrouve les fondations de euxX
chambres qu1 S! faısajent pendant et. occupaıent les angles Nord-Ouest
et Sud-Ouest du second compartıment ENCOTE explorer. I e Jolı CAarTe
de MO0Saldgues pres duquel les foun1lles ont. 1 heureusement debhute dans
le terraın du Yedo, appartıent pavement de U’une de GEes chambres,
maAals appartıent-ul 2 Ll’eglıse , V’atrıum ?

quelques Pas de Vextremite Sud de 1a tranchee transversale, 1a
reprıse du travaıl amene Ia decouverte d’un appartement antıque du
plus haut ınteret, quo1que sıtue dehors de la basılıque proprement
dıte Au bord mer1ıdional de 1a foullle, arge et profonde de euxX
metres cet endroıt, le debla:ement ournıit de nombreux cubes
plerres de couleur, et, meme des plaques de mMO0sSalques Ou L’on ON-

aıt des irınts et des feuıllages. Bıentöt, perpendiculaırement 21 1a
lıgne des fondatıons princıpales, apparaıt ILUr dont enduit ENCOTE

intact est, Oorne de dessıns couleurs. Au dessus une large an
E  9 volent des henes ]Jaunes et, brunes qu1 hngurent le bhas d’un
encadrement. als metre eNvIrON du sol, le INuUur decore MAaNnque
tout-a-COuUp, rase qu ’ul est, Juste dessous du nıyreau de 1a grande
mOosalque volsıne, A, I hauteur presumee du dallage de 1a basılıque
elle-meme: detaıl 21 retenır, COA ıl permet de reconnaiıtre le mınımum
de äge qu’ on doit assıgner Au  bd Iresques et leur upport

Lie dehlaj:ement de 1a hambre dure plusıeurs ]ours, O42r le faıt
AVEC precautıon, et, vers les ecombres enlever atteıgnent 1a
hauteur de tro1s Q, quatre metres gul est. IaborJieux p notre
modeste equıpe. (In recueılle euxX pleıns oufhins de de
mMO0Salques, et plus has ENCOTCE, des centaınes de agments de
fresques: 1a terre legerement humıde quı auraıt du les alterer, leur
CONSEerve u fraicheur etonnante. Au Nord-KEst OUS retrouvons 1a
paro1 orjentale de chambre quatre metres so1xante centimetres
de 1a paro1 trouvee la premıere A L’Ouest, Le Ruffier des Aymes
recueılle couffin entiıer de GEes debrıs de fresques et ohbserve qu  ıls
Ont v“  D detaches d’un I1LUur renverse Uinterieur de l’appartement,
OC2AT leur face COoOuverte de peinture Lrouve presSsquC touJours tournee

hbas Voıcı les S1X couleurs employ6es ans 1a decoratıion: Bleu, vert,
jJaune, oTrange, r  9 brun foncCE. Sur tro1ıs cOötes, I partıe inferieure
de la chambre garde S0 I1 1 et SCS Iresques: le iILUur septentrional
MAaNQuUE, demoh jadıs so1t, pO 1a tranchee de fondatıons, so1t.
qu’ıl etaıt constitué DPar une portıion de la orande muraılle de la Q81-
lıque dont PTFESqUE LOUTES les grandes pıerres appareıllees ont dısparu.
D’apres ’examen mınutL1eux auquel lıyrerent plus tard le Vın-
cent, et Guerritz, peıntre hollandaıs, les iresques CONsServees
SUuLl” les paro1s sauraıjent etre posterJeures Ve x16cCle., L’ornemen-
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tatıon consıste une SEr1e de formes de dessins gEOMELITIQUES
iımıtant des applıques de marbre, QCCOStTES de Ngures fort. sımples: une

lune, deux COTNES de couleur jaune es une des manıeres
ployees Pompei, A, cit certaın visıteur. Laissons AL X artıstes et
CONNAISSEUTS tOout le lo18ır d’asseoıir Jugement mot1ive.

Pour OUS autres profanes, quı attıre surtout Vattention apres
le debla:ement, c’est. ul superbe dallage mOosalque et, ıL1 pa petit
bhassın rectangulaıre quı1 au hbsıste ean mılıeu de 1a chambre. Du
COte Nord, le fond de 1a mO0Salque est. d’un hlanec creme et, semE de
petıtes CYrO1X NO1Tes lıgnes tres ESPACEES, Je cCOte Sud ressemble A,

rıche tapıs. { es CYO1X NOo1res ornent le centre de grandes rondelles
anches Q UL, quand es semblent S Ssu  YTpOSET, montrent des segments
NO1TS, et. QuanG es s’ecartent, des interstices d’un rOuge POUTPTE., La
MOsalque est dans etat de conservatıon parfaıte et, quand V’arrose

PEU, d’un 6clat surprenant. 1L/’eau rulsselle alOors ver: le bas du
IUr ()uest de 1a chambre Ou w’ouvrre uyau d’ecoulement. Aınsı 1a
dechvite est Das concentree le mılıeu p V’ımpluvıum
7  une antıque maılson romaıne.

Que dire du hassın etablı au centre d uß 81 hel appartement ” 1!
EQt, PauVvVTre, 81 on regarde le mortier ordınaıre ef. V’appareıil des pıerres
dont l est constrult. 1! est ırregulier et petit; vol1cı centımetres 19,
longueur des paro1s interieures: ()uest J Sud f Exst 102:
Nord 1{1 est | profond: dıx-hurt centıimetres , dessous du
nıyeau de 1a MOSalque, ei, quınze dessus; total. trente-tro1s centıimetres.
Anı fond du bassın, dans le CO1N Sud - Quest., une cavıte et, TOU

permet l e rapıde 6coulement de Veau V oilä qssurement Daln: mAa1s
aın dont ’examen captıve Vattention des amateurs de V’antiquite.

()utre V’exigulte de SEes dimens10ns, xxa posıtıon &* centre une vaste
hambre Ornee de Iresques et de MO0Salques chretiennes, et, Qqu1 Q&urtout
est. contıgüe IB muraılle une basılıque, suggere aussıtöt 19 pensee
d’un 9a1ln l Von auraıt confere le Ssacrement regenerateur Dar infusıon
et NO  \ Par immersıon totale Beaucoup de visıteurs instrunts disent
spontanement: C  est baptıstere.

Pour l’Kglıse de ‚Jerusalem et SUuT“ la ontagne des Olıyvıers,
baptıstere de CHrEe seraıt MO1INS anormal qu’on (Jar 19
Atdayn des Apötres Que6 les crıt1ques &accordent dater de 1a fin du
premıer s16Cle du debut du second.,. et, dont V’origine syrıenne
palestinıenne sxem hle faıre de doute p (CabProl, Dact
d’arch. chret., artıcle, Banteme, (: 269 281 283) admet ouvertemen 19
legıtıimıte du bapteme admınıstre une trıple affusıon ’eau S1171° 1a
tete du catechumene. «Pour le bapteme, baptısez ans Veau COU-

rante Sl N y Pas egu V1VE, qu’on baptıse ans une aqutre CauU, et,
defaut ?eau fro1de, ans de Veau chaude. S1 tu n ’as  7 assez| N1 de
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l’une nı de V’autre, Vverse troıs fOo1s de Veau SuUuTr 1a tete, 10 du P  ere
et, du 1ls et dır Saınt- Esprit.» Maıs laissons AUX majıltres competents
tout le loıisır d’exposer les ralsons qu1 leur font. reconnaitre 1C1
verıtable baptıstere: apres leur verdıet, ON OUS accordera plus de eredit
POUTr examıner, pomt de VYUuEC de l’histoire, certaınes CONSEQUENCES
archeolog1ıques QueE 1OUS eNntrevoyons.

(lontinuons le recıt du travazıl. Dans le but de verıfher ecertaınes
conjectures archıtecturales. suggerees } les oulles precedentes,
suspend les recherches l’orjent, et. L’on pratiıque sondage quel-
QquUES pas Nord-KEst du baptıstere. Presque ] eur de so! presente

ILUr epals, grossıerement hbätı et. oblıque Dar rapport 21 tOutEes les
construct.ions dejä exXplorees. cote de cet OUVTage recent, eux
metres eNvıronN de profondeur, apparaıssent des plerres plates, de STan-
eur varıee, qu1 OuUISE de cercueınl recCcouvrent et, entourent des restes
d’ossements humaıns. Sur une de GESs dalles ,  D peıne nıyelees, le
Vıncent, Q, qu1 rıen n’echappe, aperco1 le premiıer une inscr1ption
gravee la pomınte et, consıstant trOo18 lıgnes de majuscules SYECQUES.
Les ettres QuU1, COTMMNMME l’omıcron, SONfT. d’ordinaire ovales arrondıes,
ont 1C1 1a forme rectangulaıre.

PIQOYMON AZUNTOC
JL/’epigraphie de om du molNnNe (lesaıire ındıqueraıt, (

0 une epoque basse, le Ve le V Ie s1eCle. consıderer
place ans ”’edifice et, S pauvrete extreme, l faudraıt peut-etre 1a
descendre Jusqu’au VIlIe sıecle, apres Ihncendie de 1a basılıque de V’Eleona
Dar les Perses 614

Quelques ]JOurs apres cCe trouvaılle, NOUS cherchions L’Ouest de
1a proprıete du Credo, une trace quelconque des muraijlles les plus OCC1-
dentales de 1a basılıque 9anNns le but de resoudre la questi1on alors 1nN=
certaıne de SOM orJentatıon. Or, eau mılıeu du chemın publıc NOUS
trouvıons d’abord des fondatıons paralleles 1a crypte du (yedo et
une longueur de S11 metres AVCC 1a largeur aCCoutumee; pu1s PEX-
tremıte Nord de debrıs de INUr, une seconde dalle funeraıre, eNCOTeE

placee horızontalement Sur tombeau chretjen. {Dıimensions de
pıerre ombale hauteur 0,65 M, largeur 0,/2 epalsseur 0,20 1/’epi-
taphe consıste euxX lıgnes de Caracteres ST ECS Qu1 forment qu'un
seu| mo  +

WPOY
(Je NO proöpre d’Isıdore OUuUSs cıt rıen. Lies ettres sont Sravees

profondement;: leurs dımens10ns, varıees. Hauteur et largeur de 1a
premı@ere lettre: douze et, hult centimetres: hauteur et. Jargeur de la
derniere, vingt-et-un et euf centıimetres. L/’ensılon, le SLIMA, ’ömega,
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Vomıcron SONT. formes de lıenes drojtes dans I premıere 6pıtaphe
et, appartıennent SAaNS doute 1a meme epoque tardıve.
I tombeau le plus consıderable QuE OUuUS rencontre,

trouve Q,  * une quarantaıne de metres du precedent, SOUS les fondatıons
septentrionales de V’eglise et, prolonge SOUS terre VeTrSs le Sud, ]Jusque
pres de Vendroit oOu gısaıt Vl’epitaphe du mo1ne Cesamre. Sept marches
tres hautes, taıllees ans le rocher dehors de la basılıque, descendent
SOUS les fondatıons SOUTtENUES 161 pPar pılıer maconnerI1e. Un second
escaher conduit euxX chambres funeraıres PrFESQUE entierement COM-

blees Par 1a desagregatıon du plafond, et, S1V1EeS ENCOTE, semble-t-1l,
une qutre oalle plus basse et, plus Clo1gnee vers le Sud. Seraıut-ce le
Caveau QuE saınte elanıe nıt. fabrıquer ans ’ Apostoltum POUFTr enterrer

mere Albına et SOMn DE  Marı le senateur rOmMaAaın Pınianus? Lie debla:ement
OUSs reserve peut-etre des cChoses interessantes, ma1ls 1l faut reprendre
le ravaıl princıpal et, trouver avant LOUT le plan complet de 1a
basılıque.

Le 18 jJuillet, apres Qa VO1LT SU1V1 fidelement la tranchee garnıe de
sılex , ’ Kst, du baptıstere, atteıgnıt enx nouvelles MO0Salqgues sıfuGes

Sud de 1a galerıe oecıdentale du Pater. L’une, OU blanche, CON-
SErvee tro1ıs metres de profondeur et dehors de 1a grande muraılle,
Nn’2 pPas ete degagee ans oOute largeur. 1L/’autre, nıyreau plus
Gleve d’un metre et Iınterieur de V’edifice, constıtue rıche tapıs,
long de quatre metres so1xante-d1ix centimetres, reste du dallage prımıtıf
de la basılıque. Sa bordure hgure Venrounulement de euxX cables multı-
cColores: unNne couleur tres prononcee SUCCEde parfo1s Jaune, et
le rouge6 est. NuAaNCE par LOn PrEesque POUTPIE., Maıs le dessin central
OUuSs interesse ENCOTE plus QuUE la bordure es 1a reproduction
agrandıe de 1a MOSalque TOUVYEE premier ]Jour des foulles dans 1a
vigne des P  eres Blancs, \“ CINquante-CING metres de C Lies Cadres
ONtT quarante cent]imetres heu de trente, et une quatrıeme couleur
s’ajoute ans le bouquet central. (lelle-c1 est plus SO1ZNEE; MAals
’une et V’autre sont de meme style serajent-elles de IB meme epoque ”

Cinq metres del5 de MOSalque, eutf metres trente-
CING centıimetres V’orjent de V’extremite Sud-Ouest du Joitre du Pater,
les OuUvrTIers rencontrent enhfin une tranchee perpendiculaıre Cce
qu’ıls Ont. SU1VI; elle-c1 emonte ord Iinterieur du Fater
Plusieurs plerres parfaıtement aıllees et, de orand appareıl SONT. ENCOTE
(M } sıtuı A, cet embranchement. Maıs pres de 9 une ST OÖSSC pıerre AP-
pareıllee, ]Jomte AUuX fondatıons antıques, faıt retour d’angle
’ Eist, Per 15 OuUSs COMPFECHNONS Que VUS trouverons 1a muraıiılle
orJjentale de 1a basılıque QuUE ans le Jardın du Pater.

Lie 21 jJuullet une tranchee ans jardın, tout pres de
la p01 par Ou V’on entre d’ordinaijre ans le qugdruple portique. Au
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d’un repere Quss1ı exaCct QUG possıble, dirıge le travaıl
le retour d’angle constate dehors du cloitre. Parmı les deblais,

recueılle iragment de tablette 1en polıe marbre blanc, teinte
de bleu, d’un emplo1 COTANINUN MD des (roijsades. La plaque
Cpaısse de vingt-C1Inq mıllımetres et haute de douze centimetres CON-

SCTVE debrıs de tro1ıs lıenes V’eeriture. ()nze majuscules Jatınes,
hautes de vingt-neuf miıllımetres ENVIrON, ma1ls PrESqQUE toutes mutılees,
SV reconnaıssent qalsement appartenant 21 troıs mots latıns:

J es trente-deuxADVEN  VOLV
faijence Cma1llee quı ornent le quadruple portique gul OUS entoure,

ei qu1 offrent 105 regards V’Oraıson Dominicale rente-deux langues
dıfferentes, OUS suggerent qussıtot Uıdee que6 OUS 4 VONS entre les maıns
le debris une 1NsSCr1pt10N de la meme prıere latın

ADBDVEN12 regNum LuumM,
nat Ntas tua2 siıcut
1n et, 1ın terra

Dans but A’ntilite d’ornementatıion, le STAaVCur CTEUSA euxX
points, les foyers 7  une ellıpse, Pinterieur de V’orvale des

majuscules Ce detail aldera peut - etre les 6Epigraphistes
determıner 1a date approxımatıve de cet, humble, ma1s interessant
debrıs.

Cependant, les OUYrTIEerSs creusent. ans le jardın du Pater et de-
Couvrent. les montants pıerre une por donnant CCESs ans
COorrıdor remplı de decombres. On trouve QUSS1 Iiragment d’archi-
volte et eNxX LrLONCONS de colonnes. On deblaye ensulte une petıte
CO oOu Von descend Dar tro1s degres; puls, pPar des marches em1-
Cırculalıres, penetre entre les montants de 1a porte, ans le COTrrT1dor
souterraın Qquı diırıge VvVer_s le Sud Maıs 1C1 rıen sembhle antıque,
Car Ia des pıerres et. dıvers ındıces revelent 0OUVrage du CR-
AgSC ( JIn diraıt petit ermıtage iınstalle dans un ruıne. nın SILI

1a gauche, apparaıssent les fondatıons OCSs de o1lex et 1a dermere
tranchee QuU®6 OUuUS cherchıons elle est ou entjere pratiquee
ans le rocher et, largeur depasse euxX metres: voilX une 4se capablie
de porter la muraılle orjentale de 1a basılıque.

En poursulyvant les fomllies le cenotaphe de 1a. Princesse de
la 'Tour d’Auvergne, decouvre ILUr demi-circulaıire dont l’epals-

depasse guere trente centıimetres MAals Qu1 &’adosse partout
rocher. (Yest un absıde, large seulement de tro1ıs metres et dont les
quatre QIS1SE8 inferieures descendent 1eNn all-dessous des fondatıons
monumentales, 81 elles appartenaljent A une®© chapelle souterraıne.,
'Toutes les pıerres appareıllees de ce ahbsıdiole sont percees d’un
de plusieurs IrOus Carres, KEt du fond de CEes TOUS, retire des COr

OÖRIENS CHRISTIANUS., Neue Serie e°
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pPONS de CULVYrEe, du plätre et, des hervılles en marbre blanc appareıl
manıftestement. destine 09 xer so1t, le marbre des INSCr1pt10ns, so1t. plutöt
le SEUC peınt dont recueılle mıheu des decombres des centaınes
de fragments, tandıs qu®6 d’autres adherent ENCOTE Al  A muraılles. Entre
toutes les couleurs, hbleu d’azur intense du bleu de cobalt, OUS

dıt peıntre attıre surtout les regards: 11 D pPas de SECeIN-

blable dans les Iresques du baptıstere. En arrıere de V’absıdiole qu]1
Est. exactement ans V’axe de 1a basılıque, OUS vOyYONXS trace nı
une por princıpale, Nl une absıde pOUTr V’eglıse superieure, ma1ls
seulement 1a tranchee, large de euxX metres d1ıx centimetres qu1 doit
pourtan constituer 1a, lımıte orjentale de "’edıifice Car denudant
le terraın, ENCOTEC une dizaıne de metres plus S Pa EXCESs de
precautıions, OUS TrOUVONS le rocher hauteur naturelle SaXUS 1a
moindre entaille construction qu1 decele le travaıl de ’homme.
D’autre part, 1a. grande tranchee derrijere V’absidiole est. sıtunee , 1a
distance de sOolxante-dıx metres des fondatıons paralleles naguere CON-

statees ans le chemın public 2] l’Ouest du (redo Soij1xante dix metres
de long et vıngt de large voılä des dimens10ns respectables.

Notre ahsıdıole auraıt dıfterer de ’ahsıde qu’ on TeNCONTTA
18570 cereusant les fondatıons du cloitre du “ter et dont OUS 6CY1-
VIONS 1897 qu’elle marquait, a1nNsı QuUE 1a, crypte du Credo, les ımıtes
extremes dedans desquelles 11 allaıt chercher 1a basılıque primitive.
Maıs OUS V’avouons franchise: attendant les fouules, seules
decısıyes ans l’espece, OUuUS OUS fgur10ns ouvent ’ahsıde de 1’Eleona

superposee 1a crypte du Yedo. 'Toutefoıis diverses TAalsSONsS
d’archıtecture Qqu6 OUS signalaıt le Vıncent, OUS inchnaıjent pu
, pCu ,  > chercher contraire le chevet de l’Eleona V’Orient Le
MAaNnq.uE de LOUT. vestige d’architecture ans 1a grande tranchee orjıentale,
Juste arrıere de V’absıdiole, oOu !’on auraıt esperer uNe trace de
”’ahsıde de l’eglise superı1eure, prolonge naturellement notre iIndecıs1ı0n.,
eureusement. 1a decouverte une grotte antıque avant. de l’abs1-
diole, vient NOUS ontrer SaLs doute possıble, le centre rehg1eux de
Vl’eglıse, et, Vorjentation verıtable recont une confirmatıion Gclatante quand
OUS LrOUVONS, centre du terraın du Credo, unNne Lres vaste cıterne
Qu1 OUS revele süurement 1a place de "atrıum.

Racontons CEes euxX trouvaılles decıisıyes et OUuUS AaUTONS finı Lie
tunnel QuUE OUS Qa VIONS rencontre SOUS le jardın du Pater-noster (&
quelques metres de 1a porte Da l on entre d’ordinaire ans les pOT-
t1QqueS) prolongeaıt droit Sud entire deux mauvaıse ON-
ner1e, et aboutıssant Co1n Nord de V’absıdiole, passaıt dessous
du rocher naturel ormant un voute. Or A, Sure Qu’on Ia
degageaıt des de&combres, Cce partıe rocheuse attıraıt davantage Vatı
entjon. JLies pıerres appareıllees du COln ord de V’absıdiole, SONT, posees
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COM POUTr buter roche et 19 soutenır. Lie dessus de rocher
domıne notablement u1ne mOosalqgue blanche QuUE OUS ıdentifions VEeC le
pave de 1a nef septentrıonale de V’eglise superieure.

JLe 19 decembre 1I1©0, herche Q ’assırer partant de Pahs
sidıole 81 le rocher quest10n contınue Voccident. En degageant
Ia paro1 Nord de 1a Cr ypte, voıt QuUE les pıerres taıllees sont. percees
de LrOUS, ans V’absıde L11 metre quatre-vingts centimetres,

retour de INUu!r VeTS le Nord 4NNONCE second pPassasgc parallele
tunnel. Icı trouve ENCOTE euxX de CHIVrE Oxyde, des

fragments de plaques marbre blanc enduit Couvert de peintures
parmı lesquelles voıt du bleu celeste, du vert et. beaucoup de rOugE.
On AasSse meme unNne monnaı1€e de (lonstance IL, fils de Constantın.

metre douze centimetres plus l’Ouest, ILUr COTAMENCE Qul,
19. fin du precedent, forme un porte et, sert de montant

DO soutenıir une rocheuse yulse de ınteau. Entre les deux,
degage pEU pu pahıer, PU1S ou I partıe infer1eure d’un

escalier. Quatre marches de vingt-deux vingt-C1INq centımetres de
hauteur SonNt CONSErVEES, 9a1N81 que le bas une CINquıLeEmMEe. Avec une

S1X1eEmMe, atteindrait le nıyreau du dallage mMO0salque blanche de 1a
neftf septentrionale de V’eglıse superleure. Bref, dıraıt escaher
lateral qu1, COTMLMMNeE de 105 ]JOurs © Bethleem., facılıterait 1a circulatıon
entre 1a crypte et, 1a basılıque.

En prolongeant le debla:ement l’Quest, s’apercomnt QuE la
partıe Nord-Ouest de 1a Crypte est, constituee Par unNe voute rocheuse
qu1 descend Ia retombee 2  une verx ordınaıre, et finıt. COM-

pletement Q, metre quatre-vingts centıimetres ,  5 ’Ouest de Lescalhier.
Plus de doute possıble. Nous SOMMES ans Iinterjeur 2  une Caverne

dont le plafond est, majeure partıe effondre KEit LOUS les QuUE
degages SUur le ane septentrional de 1a, Crypte ]Jusqu a une

profondeur d’envıron trOo1s metres eT, em1 dessous du O] actuel,
furent etablıs ]Jadıs QuUE ans le but de soutenır les debrıs du plafond
rocheux de grotte Qqu’on avaıt ONC grand SOUCI de preserver
une ruıne totale Cependant, L’Ouest de 1a fouule, les OUVIIErS ONt
tteint les fondatıons recentes de 19 oyalerıe occıdentale du Pater et,
vont fatalement s’arröter, quand tout-a-COup, metre tro1s Quarts

dessus du ql de 1a, Crypte OUS FEMAarquUONS une entaille verticale
ans le rocher. De haut bas sunt ce COU nlevant
vV:e6 precautıon quelques plerres et meme le montant d’un hancel dont
OUS Q V10ONS deja retrouve 1a tete parmı les ecombres qu1 obstruajent
VPescaher vO1IsSıN. La COUPUFE verticale, de 1a hauteur d’un homme,
semble vraıment le cOte d’un COrrıdor taılle ans le rocher, e1, OUS

revele 1Ne tro1s1ıeme entree ans Ja -crypte, probablement meme 1a prIN-
cıpale: Car, autant. qu’on le peut conjecturer, S()  S centre doit eoincıder
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pu pres AVCO V’axe de 1a basılıque. Impossible POUFT le moment de
veriıher I’hypothese. Ne seraıt-ıl Pas tres imprudent et. dangereux de
fouıller davantage ans Co1n Sud-OQuest du jardın du ater, quatre
metres dessous des colonnades deja plusieurs fOo1s ebranlees et endom-
magees par des tremblements de terre? N 6anmo1ns, notre ]o1e€ est
v1ve, Car OUS AVOLN: certaınement retrouve 19 mo1t1e de 1a fameuse
gTOLLE quı servaıt de crypte A, la basılıque de salınte Helene.

IL/’orj:entation eataıt desormaıs certaıne. JLe Federlhin eut alors
Ihdee de faıre une cContre-epreuve. La mo1t1e orjıentale du terraın
explore contenant V’eglıse proprement dıte, I9 mo1t1€e occıdentale doit
receler ’atrıum. Or ’atrıum comportaıt dV’ordinaire pults, une cıterne
dont Veau servaıt AUX ahlutions des fideles Sur le terraın du C(redo
et partır des quatre CO1NS de ’atrıum presume trace ONC euxX
diagonales forme de CYO1X de Saınt- Andre, et 21 Uıntersection des
lıenes une large excavatıon. S’il D Y pomt de cıterne,
le 1’OC vıte atteınt. constate qu’ıl est, tout pres de 1  A, metre

metre et em1 de profondeur. Maıiıs ans forage central, 11
faut descendre d’abord troıs metres et, em1 travers des decombres
SALUS ınteret; DUIS quatre-vıngt-C1Ngq centimetres Lravers des restes
d’iincendie, erre NOIrCIEe et plerres Calcınees; CHNGcOTE metre et, em1
21  8 Lravers des iragments d’archıtecture, dalles pıerres appareıllees;
entin quarante-Cinqg centimetres TAavers des LESSONS de Oute sorte,
empäteEs ans une blanche et dure, Ou on urtout les
poterı1es exterleur ondule qu’on 1C1 romaınes, et de nOombreuses
petites fioles egalement terre cuıte qu1 ont perdu qu’une de leurs

e est Qu’a S11 metres et em1 de profondeur qu’on atteınt
cıment horızontal, dur. epals, et COmMPOSE de Chaux, de oa hle et. de

poterı1es broyeges. Manıftestement OUSs SOMMIMMNES alors fond de 1a cıterne
dont sSOoupcoNNalt V’exıistence. On herche aqussıitöt les autres dımen-
S10NS: (Quest Lrouve ONZe6 metres so1xante-quınze centimetres;
du ord Sud, hult metres quarante-C1Ing centimetres. Le COM DAL-
tıment occıdental, dedans duquel INESUTeEe unNne telle excavatıon

sauraıt etre QuUE ’atrıum de 1a basılıque, et une telle cıterne qu]
meme calculant pO S profondeur YuUG6 les CING metres so1xante-
diıx centimetres quı SONT. dessous de 19 surface du rOCG, peut eIMNMmMa-

gasıner CING cent. so1xante-C1Ng metres cubes eau M1INımMum, possede
une rTeserve suffsante DOUL les hbesomns de V’eglise et, de SESs dependances,

Lies vastes tranchees ans le TrO oOu reposaıent les muraiilles de
’atrıum formaıjent deja encadrement immense QaUTtOUTr de 1a cıterne
centrale. ntire les deux, OUuUS Constatons Vexıstence d’un second
rectangle, ntaılle QuUuSssS1 profondement ans le rOGC, maıls depourvu de
etT0onNn sılex: seraıt-ce une 4se preparee POUFr A  TEeTr 1a solidıte des
colonnades de V’atrıum ?
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L/’atrıum unNne fo1s FrECONNU, Vattention reportaıt plus vıvre ers

1a grotte effondree, decouverte A& COln Sud-Ouest du jardın du Pater,
et. qu1 constitue evidemment le pomt capıtal de Vl’eglise. auraıit-ıl!

de 1a degager dayvantage MAaNnquer 1a prudence, et ralson
suffisante d’enlever ENCOTE quelques ecombres LOUT contre les fondatıons
modernes du portique merıdional? Une nouvelle trouvaılle
tOout doucement la realisatıon de notre Lres vıf desır. OUSs le CO1N
Nord-Ouest du gyrand escaher moderne qu1 monte du erraın du ('redo
(\9) S celu1 du ater, avaıt retire d’un trou CONIQquE pratique ans le
rocher, superbe chapıteau byzantın 11 forme de corbeille du haut
de laquelle s’echappent des feuılles d’acanthe SL, A, quelques Pas
ST, parvenaıt decourvrir un TACe de colonne A, place prım1-
tıve, aUur10NSs une donnee pOUr reconnaıtre Ventrecolonnement et
V’alıgnement des colonnes entre les efs de 1a. basılıque. Un sondage
pratique Vendroit Juge propıce, c’est-Aa-dıre, devant I porte du musee
du ater, Jalısse apercevomr 2AUCUNE trace de colonne, MmMAals faıt
paraltre bloc appareılle de fort helles dimens10ns: metre hult
centıimetres du ord Sud;: metre quatre centıimetres de V’Est
l’Quest; so1xante-deux centimetres de hauteur. Lie plus interessant C  est
QUG 1a face merıdionale de pıerre remarquable coincıde AVEC le
prolongement de 1a COUPDUFE verticale ans le rocher,

bord de ’entree princıpale ans 1a grOLLE dıx metres pLus 9 1’Est,
la ST OSSC plıerre appareulee OUS LIrOUvoNs bıentöt S correspondante

9 euxX metres quarante centimetres le Sud Entre les euxX OCS,
voulX de I maconner1€e obstruant V’escahlier le COrT1dor Qqul1, une

pente de dıx ONZE centimetres par metre, OUS condumraıt <ol de
1a STYOLLE, 31 OUS POUVIONS OUS ol1sser SOUS le pavıllon et 1a galerıe
occıdentale du Pater Maıs ımpossıble de pratiquer souterraın long
de metres les construct.ons modernes, serieusement endom-
Magees Dal les tremblements de erre Toute{o1s, 1a deviatıon de
’entree de 1a grotte Nord, Par rapport l’axe so1ıt de la basılıque
prımiıtıve, so1t du cloitre moderne, OUS V’espoir de retrouver
del5 de Vobstacle, ei, ans le COln Sud-Ouest du Jardın, le bord mEer1-
dional de ’entree de ce gTOLTLE.

I9 ]Janvıer TOLE: descend de ans le COln Sud-Ouest
du jJardın et V’on faıt tomber les decombres qu1 emplissent Vangle forme
par le portique de l’Ouest et du Miıdı Bıentot apparaı Sud, uUNe
seconde COUPUFE verticale ans le rocher, I, metre so1xante-dix
centimetres de parallele et OUS AVOLNS a1nsı 1a Jargeur exaCcte de
’entree prıncıpale de la grotte anNns la diırection de ‚J erusalem. Mıeux
CNCOTE, \ rocher dont. OUS VeENONS de COoNstater I COUPUTC, remonte
beaucoup plus haut, S! courbe ’amorce une voute et v’arrondıt
Juste V’angle Sud - Ouest du jardın du Pater Dans ce CONCavıte,
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OUS retirouvoNs des agments d’enduit. peınts vert;: et
Surtout bleu Lie rocher ul-meme est perce de Lrous nombreux,
COM les de soutenement Observes precedemment. Ca et,
vojent des LeNONs CulLYre auxquels adherent ENCOTEe du plätre et des
MOTCC4UX de marbre, destines eviıdemment. 9 xer so1t. les tabhlettes de
marhbre dont recueılle GENCOTE sept hurt debrıs, soılt urtout Venduit
Orne de peiıntures qul seul comprend 1en ans les courbures de Ia
voute rocheuse. Ins bas g1salent &ı mılıeu des decombres, plusieurs
trONCONS de colonnes dont V’une quarante-deux centıimetres Q la
base, des plaques de porphyre NO1TC1ES Har le feu, du OI1S Car bon1ıse ef
des cendres. 'Trois ASSISE8 de OT OSSCS plerres gyrOoss1erement equarrıes
semblent ıre Qqu’äa uNe ePpOque 1INCONNUE, 1a grotte fut ımiıtee intention-
nellement l’Quest, ef mMmuree peut-etre dans le but d’empecher 1a chüte
complete de 1a roche Qqu1 surplombe. nın sondage horızontal fort
cdiscret dans les fondations recentes du portique merıdional du Pater,
permet d’apercevoir INUur aNCcIeN perce de LrOUS, garnı une feu1l-
lure, et ONC sem bla hle pıher sıtue Juste face le Nord
6 28t ONC. unNne pOr symetrique quı annonceraıt escaher remontan
d  nNs la nef merıdional de IB basılıque, et assurerat COTMILE de Vautre
CÖte, uUuNlle Circulation facıle POUFTF 1a veneratıon de 1a gTOLTLE. Quo1 qu'’ıl

so1t de derniere hypothese JUE SAaUT1IONS verıher e
moment SAaMHsS COMpPromettre 1a solıdıte du portıque merıdional Au

Pater, vo1lä unNne quatrıeme entree dans Ccrypte mysterleuse dont
la dimension certaıne de V’Est 05 l’Ouest atteınt S1LX metres et dem1

peıne.
Kn attendant les recherches complementaires QUE permettra le

retour de 1a SalsOn, termınons les foun1lles le 10 ]Janvıer 1911
Pour le mMmoment. SOn talent. admırable et SsSon acr1ıbie 81 hautement
louee Nal LOUS les Palestinologues AL exceptlon, le HuguesVıncent, . doit, pubher ans 1a Revue Bıblique, qayrı! 1911 19881
artıcle magıstral, des plans dess1ins, photograyures, qu1 utılisent LOUS
les detaıls d’architecture eft. les debris ınteressants. lamenes 4,11 ]Jour palIa pıoche de 1OS Ouvrlers.

LEON UÜRE
des Peres Blances.

Zum illustrierten syrischen KEvangeliar des jakobitischenMarkusklosters INn Jerusalem. In den Monatsheften Für Kunst-
wıissenschaft S ”26() Anm habe iıch „mM1t KRücksicht auf dıe SOU-
verane Nichtbeachtung meıner unter schweren Opfern erworbenen
Prioritätsrechte auf dıe Publikation der VONn MIr 1n Jerusalem auf-
- CHLOMMENCH Dinge, mıt welcher Lübeck 1n der Wissenschaftlichen
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Beılage ZU‚r Germanıda, Jahreg 1910 (Nr 4.9 VO Dezember) 381
bıs 385 über „ Wiıssenschaftliche Aufgaben ın ‚J erusalem auf altchrıst-
lıchem (+ebiete“ berichtet. hat, geglaubt „mi1t allem Nachdruck‘“ AUS-

sprechen sollen. „daß iıch VO der Noblesse der Mıiıtforscher aufs
bestimmteste erwarte, INa werde nıicht das ın ungünstıgen äußeren
Arbeıitsbedingungen begründete langsame Fortschreıten me1ıner Ver-
öffentlıchungen mıßbrauchen, mır“ miıt Publıkationen des vVvOoONn M1r
entdeckten und vorläufig signalısıerten MaterıJals „ZUVOTZukommen‘
In der Ziwischenzeıt zwıschen der Niıiederschrift dieser W orte un
iıhrem Erscheinen 1 Drucke hat dıe fraglıche optimistische Krwartung
ıhre denkbar schwerste KEnttäuschung erfahren. Von dem Minjaturen-
schmuck der oben 106f. als Nr katalogısıerten syrıschen Hs des
jakobıtischen Markusklosters In Jerusalem, dessen Publıkatıion ın einem
großen, denselben 1n das Zentrum des Problems „ByZzanz oder Syrıen 7“
stellenden Werke iıch seıt fünf Jahren ın gründlıchster Arbeıt VO1'-

bereıte, hat e1Nn Schiler WFickers 1n Straßburg, Herr Dr oh. Reıl,
evangelıscher Pastor Zı (Orostau be1 Schirgiswalde (Königreich Sachsen),
e ıhm bedeutungsvollsten scheinenden Stücke 1n der Zeitschrıft
des deutschen Palästiınavereins DE 13826 unter dem Titel
Der Bıldschmuck des Kvangehars VON 207 ım Syrıschen Kloster
Jerusalem mıiıt vollen Seıten e1INEs Nüchtig hıngeschrıebenen Textes
ın größtentenus recht schlechten Aufnahmen auf den Markt geworfen.
Kr hat 1es getan, obgleıch iıch mehr a ls zehnmal 1n der ersten
Serı1e cdieser Zeeıtschrift, der Römaischen Quartalschrift für Ahrastl. er-
tumskunde U fÜür Kiırchengeschichte, der Byzantınıschen Zerbschrıft,
Kölniıschen Volkszeitung, Wissenschaftlıchen Beılage ZUT (zZ7ermanıa
und den Historisch-noltischen Blättern, A q,180 ın aı en für dıe
christlich-orj:entalısche Kunstforschung i1NSETET Tage maßgebenden
Fachzeıitschriften deutscher Ziunge un In den wohl hesten uch
von dem gebildeten evangelischen Publıkum beachteten führenden
Organen der katholischen Publizistik Deutschlands auf meıiıne hevor-
stehende Veröffentlıichung 1mmer wıeder hingewliesen un gelegentlıch
SOSgar über den Stand meıner Arbeıt derselben S SCHAaUG AR-
gaben gemacht Kr hat getan, obwohl 1ıhm mındestens e1n
eıl dıeser meıner Verlautbarungen nachweiıslıch bekannt WAarL,
da dieselben 1ın se1ınem Buche über Die altehristlıchen Bıldzyklen
des Lebens Jesu mehrfach zıtiert, ohne allerdings hbe1 se1Ner jetzıgen
Publiıkation diese Zatatıon 71 wıederholen (D Dıeses ach dem Urteil
der 1n Sachen der christlich-orjentalıschen Kunstgeschichte unstreıtig
kompetentesten Stelle „unerhörte Verfahren mu ß naturgemäß buch-
händlerisch die Veröffentlichung me1INeEs miıt Aufwand vieler eıt
ınd Mühe vorbereıteten W erkes aufs äußerste erschweren, WO nıcht
gänzlıch unmöglıch machen. Sollte dıe letztere KErventualıtät eintreten,
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würde mM1r nıcht der schwerste ideelle, sondern uch e1INn aum
abzuschätzender materıeller Schaden erwachsen, da dıe Entdeckung
uNnseTeES illustrierten syrıschen KEvangelienbuches die eigentliche Haupt-
frucht meıner Studienreıise 1m Or:ent darstellt, für welche Ich: VONn

nıemanden unterstütZzt, den est e1NeESs kleinen Kapıtalvermögens buch-
stäblıch hıs auf den etzten Pfennig geopfert habe, da. ich ferner se1t-
her f{Ür dıe V orbereitung meıner Publikatıon VOoO eınem höchst he-
scheidenen Einkommen sehr beträchtliche weıtere finanzıelle Aufwen-
dungen gemacht und ndlıch j]ene Vorbereitung selhst 1n rastloser
und auf me1ne (+esundheıt keinerle1 Rücksicht nehmender rbeıt nOt-
gedrungen meıst. unter Verzicht selbhst auftf dıe notwendigste Nachtruhe
neben anderweıtiger aufreibender Tätigkeit her gefördert habe Herr
Pastor Dr eıl hat den ıhm voOxh mMır ınter eingehendster Darlegung
diıeser Verhältnıisse und mıt eınem Appell se]ınen (C'harakter als
(+eistlicher e1INESs chrıistlichen Bekenntnisses nahegelegten (+cedanken
e]ıner Krsetzung wenıgstens diıeses materijellen Schadens lımıne a:h.
gEW1€ESEN, Die eINZISE Genugtuung, welche GT mM1r bıeten versprochen
hat, besteht darın. dalß 67 se1n orgehen 1n e]ıner öffentlichen Kr-
klärung rechtiertigen und dadurch Zı entschuldigen versuchen wıird,
An der Art, ın welcher 1eS geschehen ur  e; schon 1 VOT4US eine
Krıitik üben, C iıch mMIr selhbstverständlıich. W ohl ahber möchte
ıch schon jetz alle beı der Kunstforschung auf chrıistlich-orjenta-
lischem (+ebijete interessjierte Kreıse dıe eindringlıchste Bıtte rıchten,
das endliche Zustandekommen meıner großen Publıkation dadurch
allenfalls och Z ermöglıchen, daß s1ıe, VO der Veröffentlichung
KReıls keinerlei Notız nehmend, dıeselbe tatsächlıch eıner
nıcht erfolgten machen. Ich fühle mıch Z dieser Bıtte mehr
berechtigt, q ls meın Werk die völıge Haltlosigkeit se1ner dıe
syrıschen Minijaturenblätter geknüpften Ausführungen dartun würde,
seiInNe Arbeıtsmethode abher sıch 1n jedem als e1INe solche erweısen
wIird, deren Oberflächlichkeit dıe (irenze des Unglaubliıchen treıft In
letzterer Hezıiehung geNÜüge C vorläufig darauf hınzuweısen, daß CT,
der sich der Autopsie, mındestens der zweıten rühmt, eEs fertig bringt,
dıe beıden Hss Nr un Nr. me1nes obıgen Katalogs mıteinander

verwechseln und schon 1m 'Tıtel SEINES Aufsatzes mıiıt einem „ UoN
1991“ selbhst. die Kntstehungszeıt der Biılderhs unrıchtig anzugeben.

Dr BPAUMSTARK.
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BESPRECHUN  EN
J.-B Chabot, Guidi, yvernat, Carra de YVYaux Corpus

Secriptorum Christuaanorum Oriıcntalrum. nArISTS ! C(arolus PFousszelgue
brOlzonola. Lapsıae tto Harrassowıtz

Scrıintores SYT Serzes secunda. 'Tomus (TE H, Labourt, Donysvus bar
Salıbi, HxnosttL0 (ıturgiae. (95-+106

Serzes ertına. OMUS E (uildi, E.-W. Brooks, Jn
Chabot, Ohroniıca MINOVA. Pars DrLOT. Pars secunda. (238—+180 S

SCYr ınbOreEs Arabıcı. Series tertıa. "Tomus P, IAC Cheikho J0g Petrus
ıbn Rahib, Ohronıcon Orzentale. 1903 (1 S

Scrzıntores etNh10DLCL. Serıes DPYIMA. OMUS DA E; Littmann, Philo-
sonh Abessint. 1904 (65+66

Serzes altera. Tomus I. (zuidi, Annales J0-
hannıs n JyAsu E Bakaffa, 903r (346 —549 S

OMUS VIL K, (Conti Rossini,
Veıtlae sanctorum aNnbıquLOrUM. T cta Jared et Pantalewon, 1904 (60—+—56 S:}

Tomus 3 @TE K, Conti Rossini,
Vıtae sanctorıum indz'genammz. cta Marqorewos. 1904 (51 + 64

Tomus | Turaiev, Vitae
sanctorum ındıgenarum. Acrta HFere- Mıkael et Zar’a-Abreham. 1905
(39 A  N S.)
Von den beıden großartıgen Publikationsunternehmungen, durch

welche hald ach der Jahrhundertwende UuNSeTe kKenntnis der chrıst-
ıchen Lauteraturen des Orijents auf eıine völlig eEue€e DBasıs geste Lı
werden begann, der Patrologıa Orizentalıs un dem Corpus SCr LOr UMmM
Christianorum Ortentalium, hat bıslange UUr die letztere dem Appelle
stattgegeben, den der Unterzeichnete In der ersten Serı1e dieser eıt-
schrıft 1E 515 dıe Lieeitungen der Zzwel Unternehmen
richten sıch erlaubte, indem uUuNXns zunächst. dıe ın den SS
erschıenenen ersten Faszıkel der Sammlung ZULE Anzeıge ZUg1INgEN.
Es ist. eINe der vielen höchst unliıebsamen Folgeerscheinungen, welche
qhe seıit 1904 siıch immer kritischer gestaltenden Verhältnisse des Oriens
Christianus zeıtigten, dıe fraglıche Anzeıge erst nunmehr erfolgt,
un ich mu ß für diıese Verspätung sowohl uNnseTe Lieser, als uch dıe
hochverehrten Herausgeber des Corpus nachdrücklhichst Vergebung
hıtten. Um nachdrücklicher deshalb, weıl die eıther miıt großer
Kührigkeit schon ungleich weıter ausgebaute Publikation sıch mıiıt jenen
Krstlingen alsbald ın der denkbar vorteilhaftesten Weise eingeführt hatte!

Die Ausgaben der kleinen syrıschen (+eschichtswerke vVvOoONn (zu1dı und
Brooks-Chabot, bzw der Weltchronik des Butrus ıbn ar-Räh1ib vOoOxn
Cheıikho haben uUunNs ZWaL, abgesehen davon, daß dıe erstere erstmals
den vollständigen ext eıner bıs ZU 846 gehenden jJakobitischen
Chronıik bıetet, Neues nıcht bekannt gemacht, ber In eınem.
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bestand zweıfellos eEiIN dringendes Bedürfnıs arnach das teılweıse SO

hochwichtige einschlägige Materı1al das bısher WL hıer un dort ZeT-

streut zugänglıch WAar 111 Ee1NeTr einheıtlichen Kdıtion bequem Zı Hand
e haben Im anderen II wenı1gstens der arabıische Urtext erstmals
den lateinıschen Ubeır setzungen des Abraham Echellensıs und Asse-
Inall ZULX e1te welche der Herausgeber auch der S  5 zugrunde
gelegt hat Und 1sSt Butrus Al Rähı1b aucCch zweıftellos Sınne
dıe entschıieden bescheidenste Erscheinung unter den christlichen (+e-
schichtsschır eibern arabıscher Sprache M doch auch SCc1IN Werk
einmal Öriginal bekannt gemacht werden Unbedingt wünschen

annn freilich SECWESCH, da ( neben dem 1U1 rund e1iInNn halbes Jahr-
hundert ach Abfassung desselben geschrıebenen vatikanıschen Kodex
auch dıe JUNgETE Hs des Brıiıtish Museum m1T ıhren Ziusätzen un Kr-
ganzuhngenN E1INeEe Heranzıehung erfahren Aut die „Locorum
dıstantıa', durch welche (Übers. VLI) das Unterlassen cQheser
ihm selhst. SOSar Interesse der Textkritik wünschenswert erschıie-

sollte IAl sıch e1t-Heranzıehung entschuldıgen möchte
alter der W eıiß auf Schwarz-Photographie Rahmen Ntier-
nehmung voO1n de1ı Bedeutune des Corpus wıirkliıch nıcht berufen

ber den a, D oluten Wert der Unwert der W eltchronik des Butrus, die elatıv
für dıe fruheı der spater einmal AA unternehmende ıterte Neuschöpfung de1ı
cdıe orjıentalısche Chronographie anvgehenden Partıeen VO eliz undlegendem
EXTUS ‚Julius Afrıcanus ıhre unleugbare Bedeutung jedenfalls hat kann Augen-
blıck 1112 abschließendes Urteı1l noch N1C. gyefällt werden Man wırd spezıell SC1INeEN

briß der koptischen Patrıarchengeschichte YENAUCT m1t dem er des Severus VO  -}

Asmiünaın SaMt Fortsetzungen, dessen Herausgabe unterdessen 1111 Corpus selbst
(Serint vab Serızes PEF "Tom IX) UuTre: Seybold deı Patrologıa Orzentalıs
(1 un VI) HT Kvetts AngrT1ff >  A  MEN wurde un der noch alteren
Behandlung des Gegenstandes vergleichen en deren 1t10N gyleichfalls dSey-

vorbereıtet 1 übrıgen sınd &. Arabischem neben dıe Arbeit uNnseTeEes aAYYpP-
ıschen Jakobiıten, aboresehen VON den Geschichtswerken des Kutychıos und q ] Makins,
eute VOL a llem dasjenıge des Mahbu (Agapıos) VO  S Hıerapolıs und dıe ANONYME
„Chronık VO  o Seert” halten durch deren wen1gstens begonnene Veröffentlıchung
dıe Patrologıa Orzentalıs sıch ihrer hervorragendsten erdienste erworben hat
uch auıf dıe abschließende Veröffentlıchungsarbeit dem Geschichtswerke des
P bar Sınaja ıST hıer VerWwWelsen Eıne künftige Untersuchung uber e Chrono-
gyTraphıe des nichtgriechischen chrıstlıchen OrJents wırd brırens nıcht sowohl nach
prachen a ls vıelmehr nach Bekenntn1issen vorzugehen und VOL em 7, Z61YCNH
aben, AuUuUS welchen Quellen un welcher Form diıe hıstorıische Tradıtion sıch
innerhal der einzelnen Konfessionen des Ostens gebildet hat und ob un W 16 sıch
dıese verschıedenen Tradıtionsformen gegenseitig beeinflußt en

Labourts Ausgabe der Meßerklärung des Ja  SN  q  ß gENANNT Dıonysıios,
haı Salıßi hat den seither durch weıtere Bände des Cornpus UunNSs VO1

allem q ls Kxeget ahe gebrachten ohl innerlıch bedeutendsten Schrift-
telleı und (+elehrten der syrıschen Renaissance des 192 un 13 Jahrhs
zunächst voxn der NSeıte SC1NELr Beschäftigung mıt der Liturgıe her
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kennen gelehrt Sie hat zugleich der liturgiegeschichtlichen Forschung
e1ne Quelle von höchstem Werte erschlossen, Franz hat ın seınem
naturgemäß wesentlich auf das Ahbendland gehenden oroßen Werk über
2C Messe ım deutschen Mittelalter C161 orientalischen Meßerklärung
nur wenige, die wıichtigsten griechischen okumente 1n Betracht ziehende
Seıten wıdmen können. uch 1er wird. eiınmal das gesamte e1'-

haltene Materı1al zugänglıch emacht se1n wird, eıne größere Spezlal-
ar beıt weıterzuführen haben Be1 Durchführung derselben dürfte sıch
ein nıcht gerınges Verdienst der Schrift Bar Salißis sehr entschıieden
herausstellen., ohne daß ich die bahnbrechende Stellung Ja’qüßs VOo  —

Kıdessa dıe hıturgischen Studien der Syrer un dıe Bedeutung der
Meßerklärung des VLOS@ bar <&  <D  d und de1r eXNOSLLLO officıorum des
Nestorjaners (+E07Z10S VOoO Arbela verkennen möchte, cdie beıde hoffent-
ıch bald gleichfalls 1 Drucke vorlıegen werden.

Die OL Bar Salißi AaJs Metropolı VO  - Amida, a 1sS0O 7zwıschen den 1166 und
IA} geschrıebene, einem Metropolhlten Igynatıos VO:  -} Jerusalem gygewıdmete und VO  —

diesem behufs der Auseinandersetzung miıt den Lateinern erbetene MeDßerklärung ist
etzten (Grundes 1U} Bestandte1i eiINes wo infolge des 'Todes des Verfassers unvollendet
yebliebenen umfassenden lıturg1ew1issenschaftlichen Werkes, 1n dessen Rahmen inr
1ne entsprechende Arbeit uber cdıie Taufliturgie vorangıng. Vgl &“  e Dı
(Übers. .  x 12—19 Altere Behandlungen des Gegenstandes siınd natürlıch ZUL-

yrunde gele  f}  gt  ? und mehrfach finden sıch aNZe Nester gyelehrter Zitate Muß somiı1t
künftiger Forschung, namentlich e1iNemM Vergleiche m1 der Liturgieerklärung des
MÖösS  e bar K6e0a uüberlassen werden, festzustellen, wıe weıt 1m einzelnen Kıgengut
Bar SalıBis vorhegt, 1ä.ßt sıch OC 1m allgemeınen ıne bestimmte un! sehr
gygesunde 1genar 1ın der Gesamthaltung der WLl auch noch kompilatorischen
Arbeıt N1C verkennen. Eine merkwürdigerweıl1se ihres Kopfstückes entbehrende
einheıtliche mystisch-rememorative Dentung anuf den Gesamtverlauf der Heilsökonomie
VO' der W eltschöpfung hıs ZUV Auferstehung der Zeıten ist LUr bezüglich
der eigentlichen naphora durchgeführt. Mystische Kınzeldeutung sıch auch
SONst vielfältig, doch ist; mi1t solcher iımmerhın Mal gehalten un Wr llem jede XC-
kunstelte Spielereı vermı.jeden. eın BHestes gibt der Veıfasser ber unstreitig 17 der

mMOchte Sagen,. phılolog1schen Worterklärung des hlıturgıschen Texte  M  & Dıe
hıerher gehörıgen Abschnitte uüber das n1caeno-konstantinopolitanische Symbol,
den Einsetzungsbericht un das Vaterunser sınd Perlen nuchtern umsichtiger Be-
muhung LLL die Ermittelung des Lıteralsınns. Sogar ZU einem textkriıtischen Ver-
suche wvachst sıch unter dem Drucke dogmatischer edenken 50 07— 57
(Übers. z 21—7  ° 19) diese Philologenarbeit AaUS, und ist anzuerkennen,
daß dıe vorgeschlagene Textesemendation insoferne 1ne gylückliche 1St, .18 s1e, YTanl-
matısch leicht, die iraglıchen Bedenken tadellos ausraäaumt. Falsch ıst sıe allerdings
gygleichwohl. Denn das beanstandete S larw, („qut PASSLıONUM nartıceps‘)
erweıst sıch be1ı einem Vergleiche miıt dem grlechischen Texte der Jakobusliturgie
(Brightman, Laturgies Kastern and Western 51 11) als ıne sklavısche Wieder-
yabe VO. SULTAUNG ın der Be deutung3 „der Mıtleiden Fühlende*“. Eine Kenntnis
der / orlage des syrıschen extes VO der Überflüssigkeit jeder Konjektural-
kritik überzeugen mussen. Mıt der phıilologıschen emuühung Textsinn und ext-
_  gestalt geht eın unverkennbares hıstorisches Interesse der Liıturgıie gegenüber Hand
ın Hand. Was ın dieser KRıchtung Zie (S Z d—11; al 15—23 29 ; 40 04.— 41



140 33_(fi}fifachung6n.  AAA  LE
Übers. 11—16; 47 20—49 60 23—36 uüuber Verhältnisse einer

fruheren eıt bezüglich der LEYAÄN £100006, des Entlassungsaktes ıund der Rezitation
der NOMINA ‚„Liber vılae‘‘) mitgeteilt wiırd, zeugt VO  ; ausgezeichneter Erudition
un ist liturgıegeschichtlich VO OCANsStEN Interesse. Dalß daneben uch e1IN-
zeinen Ziugen tarker historischer Naıvıtät N1C. fehlt, wırd n1ıemanden erstaunen,

WEn (S 32 Zı 22—27; Übers. 55 6—10) der jakobıtische Offertoriums-Sedrä
schon für dıe Liturgıe der apostolıschen Zeıt vorausgesetzt un dıe Rezıtation des
Symbols ın der Messe auf 1ıne Anordnung des ersten allyzemeınen Konzıls Nikaia
zurückgeführt wIird. Die ın se1lner sonstigen Schriftstellereı markant hervortretende
antıhaereslanısche Richtung Bar Salißis komm ın gelegentlicher Polemik egen
Nestorlaner, halkedonensier un! namentlich Armenıer auch hıer S  — Geltung.
Nıicht mınder zieht sıch ndlıch eın amp: C allerhand dıe strenge Reinheıit des
altangestammten KRıtus bedrohenden Ahbusus der lıturgıschen Praxıs w1ıe e1nNn TOter
en durch das Ganze, un gyerade Q1e hıerher ehörıgen Bemerkungen müßten für
denjenıgen besonders bedeutungsvoll werden, welcher sıch etwa einmaj|1 darangeben
sollte, e (Geschichte der jakobıtıschen MeßDliturgie ın äahnlıcher Weise darzustellen,
wıe de Meester ın den XPYZOSTOMIK£ (Rom 24.5—357 miıt der ext-
gyeschichte der byzantınıschen Chrysostomos-Liturgie hat.

Eıne hesondere KRührıigkeıt hat, wıe es nıcht anders Z erwarten WAar,
unter der Lieitung e1INEs Meisters wıe (3u1d1 der äthıopısche Ziwelg
des Cornpus- Unternehmens von allem Anfang bekundet, Den merk-

.würdigen ahessinıschen Phılosophen Zar a-ı)]A Y (geb 1599° 9
dessen rationalıstısches Denken hbeı aller Abwendung VvONn kırchentum
un kirchlichem 0gma e1]NE reine un Warme FK'lamme echter elh-
g10sıtät belebt, un seINeN ıhm N1IC. ebenbürtigen, aher doch och
immer sehr beachtenswerten Schiler W alda-Hejwat uns bekannt g -
mMAaC Zı haben, ıst 1er e1IN aum hoch anzuschlagendes V-er-
dienst. Lıttmanns. Ks handelt sich hıer e1INEe geradezu ıIn der SC
samten chrıistliıch-orientalischen (xeisteswelt eINZIE dastehende KErschei1-
Nuhng vOoOn stiller., würdıiger DO (+u1d1 selhst ahm mıt energischer
Hand dıe systematısche Erschließung der für dıe polhitische, kirchliche
und Kulturgeschichte A hbessinıens oleıch wıchtigen Köönigsannalen ın
Angrıf. Von den zuerst IA Veröffentlichung gelangten Stücken der
se1ner einheimıschen Heiligenwelt gewıdmeten hagıographischen ites
ratur ühren dıe Vıten des Sängers ‚Järed un des hl Pantalewön ın
die sagenverklärte Urzeıt des äthıopischen Chrıistentums, während diıe-
jenıgen des Fere-Mikä’&l un Zar a-Ahbrehäm Zwel (+ottesmänner des
15 Jahrhs Lı elden en Kın ungewöhnlich gT0 angelegtes Werk

dıe Akten des Marqörewös (F dıe einleitend bhıs auf cdıe
älteste Ddagengeschichte des äthıopıschen V olkstums zurückegrıiffen. Ks
annn daher aum ebhafrt bedauert werden, daß anscheinend
das einz1ge vollständige Kxemplar derselben der Vernichtung anheım-
nel. Um höheren W ert. gewınnt aber naturgemäßl, Was (lontı
OsSs1nı UuUNXSs VvoRn ihnen auszugsweıse ger  e hat

Ich abe 162— 173 der ersten Serie diıeser Zeıitschrift das Materıial heran-
ZeZOgEN, welches dıe Marqörewös-Akten ZULX Geschichte des athıopıschen Bıbelkanons
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bieten. uch SONSEt begegnen ın diesen wenigen Proben hagiographischen Schrıifttums
mannı1ıgfache uber den Kreıs des Hag1iographischen hiınaus interessante KElemente., Ver-
schiıiedener ırchen un Klöster Abhbessiniens und iıhrer Gründung wiıird gedacht. Auf
Studien, Bücherbesıtz un Liekture se1INer NMönchskreise fallen beachtenswerte Streif-
hLchter Angaben uber Vısıonen, welche die elden U:  ‚Ter Erzählungen schauten,
dürften schwerlich etwas anderes Q, 18 YeW1sse ikonographische ypen der äthiopischen
uns wıderspiegeln. Ochst merkwürdig ıst, C WEeNnn 1n der Biographie Zara- Abre-
hAams (S 35 23 Übers. 31 20) der Sterbetag des erechten Se1Nn „Pascha“ heißt.
Vor em ist ndlıch uch hler dıie Liturgilegeschichte, fr dıe einıger nN1ıC.
unterschätzender KErtrag abfällt. So wırd Urc. dıe ıta des Fer6-Mikä &] S
Übers. 3) e1N pra.  ıscher eDTAauUC. des (Gebetes Vl 36 in der äthiopiıschen
Liturgıe bezeugt Kın Stück er eucharıstischer Liturgie wıird unter Berufung aut
die „Diıdaskalıa der A postel“ einer eigentümlıchen Trishagionseinleitung 1ın der
Jaäred-Legende (S Aı Übers 19) mıtgeteilt. Eın Formular des litaneimäßigen q ll-
gemeıiınen Kırchengebetes (Eipnvixd, "kxtevnc, Meyahn ZUVATTN, gyriechisch DC-
sprochen!) WITr 1ın der Pantalewön-Legende Kap 41 Übers. 44) nach, und
selbst 1ıne weıtere or1entaAahlısche Parallele u11 „ Supplıces‘ der TOMI1IS ch-abendländischen
Messe bhiıetet sıch, 30881 hıer Kap (S Übers. 50) VOIINMN „Altar des Herrn 1
Hımmel"“ dıe ede ıst, auf den „wW1e Wohlgeruc das pfer emporsteige.

Die Konstitulerung des 'Textes un dıe Übersetzung siınd iın dıesen
ersten eiten des Corpus durchweg befrıiedigend JSEWESCH. Eın sehr
glücklicher T1{f Wr C  9 daß für dıe entschıeden eher dem modernen
qJls dem antıken KEmpfinden nahestehenden abessinıschen Königsannalen
STa des Lateinischen ausnahmsweıse das Französische qls Sprache der
Übersetzung gewählt wurde. Dankenswert ist auch, daß der ber-
SetZUNG der Meßerklärung Bar Salıßis, e1INn Wiıederabdruck der Renau-
dotschen Übersetzung der jakobitischen Normallıturgıe vorausgeschickt
wurde.

Ich schlıeße diese Anzeıge miıt der Krneuerung der Kıngangs be-
ührten Bıtte VOoO 1903 es möchten Corpus un Patrologıa unNnserer
Zeitschrift e1Ne ständıge möglıchst eingehende Berichterstattung über
ihre Fortschritte ermöglıchen. IDR würde dafür gesorgt werden, daß
1MmM Gegensatze der gegenwärtigen recht summarıschen Besprechung
eıne solche Berıichterstattung für jede Interatur sıch 1n dıe Hand e1INEs
bestimmten Fachmannes VO  - zweiıfelloser Kompetenz gelegt sähe.
Andererseıts dürfte der Orıens O(Ohrıistzanus auftf e1N derartiges Entgegen-
kommen eher hoffen berechtigt se1n, al8 elbst,
vermelden, daß den Zwel großen Unternehmen eınNe weıtere Art VOoO  —

Konkurrenz erwachse, 1n Zukunft prinzıpıell auf e1INeE Veröffentlichung
umfangreicher TTexte verzichtend, w1e 1E namentlich seı1ıt 1906 auf

se1nen Seıten ediert, wurden, neben e1ıner intensıvreren Beschäftigung
mıiıt archäologischen und kunstgeschichtlichen Problemen un! der MOÖg-
lichst umfassenden Krfüllung der einem periodıschen Urgane sıch be-
sonders aufdrängenden Aufgabe wissenschaftlicher Berichterstattung
sıch vielmehr auf dıe Publiıkation und KErläuterung irgend e1n be-
sonderes Interesse bhıetender kürzerer Texte, SOW1e darauf he-
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schränken wırd, ” bisher Ur 1mM Orıgmnal veröffentlichtes Material durch
Übersetzung erst allgemeın zugänglich Zı machen.

AJr BAUMSTARK.

Agop Manandian, (Nonnos.) Ie Scholıen Jünf en des
Gregor VON Nazıanz. Marburg 1903 (S1 S

Finek, Kaltalog der armenıschen Handschrıften des Herrn
gar JoAnnıssiany ZU Tiflıs Leipzıg-Marburg 1903 (X XALT. 26(0) 5.)

Finck— L GJandschezian, Systematisch-alphabetischer aupt-
Hand-katalog der Könagl. Unversitätsbibliothek Y Übingen.

schraıften. () Orizentalische. XLLE Verzeichnıs der armenıschen Hand-
schrıften. Tübıngen 1907 (276 S Mıt. dem zugehörıgen As (43 S

Die dem bte Nonnos zugeschrıebenen, ın den Anfang des
J hs versetzten Scholien vier en des hl Gregor VvVOxNn AaZ1anz

sind uUuNSs 1n eıner armenıschen ers1on überkommen, dıe sıch, a h-
weıiıchend voxn der Vıertellung des grıech. Originals, ın fünf Reden
glıedert: ber dıe Kpiıphanıe des Herrn, ber Basıhus
Caesarea, An den Könıg Juhan (2 Strafreden), Auf den
Bischof un Märtyrer CyprJanus. Dieser hıer ZU ersten Male dierte
altarmeniısche Nonnos-"Text ıst, vollständige überhefert: 1n Zzwel Vene-
z1aner Mechitharısten-Codices, deren ältester AUS dem STaAMMT,

ın einem handschriıiftlichen Sammelwerk der Etschmıiadzıner Bıblıo-
thek AUuUS dem Jahre 1223, bezeichnet 9 IS Ms No 9095 (Hauptkatalog
No ın eınem weıteren Etschmıiadzıner Sammelkodex No FL70
(Hauptkatalog No VvONh Manandıan, dem Hersteller der
vorhegenden Ausgabe, entdeckt, und den korrektesten Text darstellend.
Außerdem ist, vorhanden och eıne verkürzte, VO  S eınem Schreıiber
Hovsep zusammengestellte Kxcerpten-Fassung derselben Scholien Cod
Eitschm 1808 YCSP. 1765 AUSs 1n dreißig Kapıteln, un
e1ıNe ähnliche, aut Kxzerplerung beruhende Kompiuatıon der Scholıen,
d1e, W1e Dashiıan Zuerst eingesehen hat, 1mM armenıschen „Lber
(ausarum“ (ef. ash (Jat. der AYNWM. dschr. Mech.- Bibl. Wıen
18395; OB 229) vorhegt. W arum der gelehrte, auftf den verschıie-
densten (+ebieten armeniıscher Philologie vorteıjlhaft ausgezeichnete
Herausgeber, für ıe vorliegende Ausgabe, welcher CT, übrıgens miıt
eC den ausführhichen ext der Zzwel Etschmıiadzıner Hss. zugrunde
legt, miıt. möglıchster Berücksichtigung der Auszüge des Hovsep und
des ‚Zıber Causarum“, nıcht auch; wenn auch ergäanzungs- nd
aushılfsweise. dıe Venezianer-Codd. verwertet. hat, ist. nıcht Zı ersehen.
Gleichwohl darf dıe vOn ıhm gegebene, VvVo  ' kriıtischem Apparate DE
gleıtete Text-Fassung qls wesentlich gelungene gelten. Manches blıehe
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Ja och 1n philologischer Hınsıcht D ergänzen un A erörtern;
A auch, S J2 Herausgeber ıIn seınem Vorwort selhbst, hervorhebt,

dıe Feststellung des armenıschen Verfassers un der eıt der ber-
SeEtZUNg. Hıerüber he1ßt es 1n eıner Nachschrift 7i dem erwähnten
Hovsep-KExzerpt: «Von diıesen mythologischen (+eschichten der alten
«Heıden, welche verfaßt. hat Darvıd Anyalth, der Philosoph, habe ich
«J oseph dıe brauchbarsten ausgewählt» etCl. ebenso ın e1INer Nach-
chriıft (/od. Kitschm No 1770 «DIieses <1st as> uch der Mytho-
«10gi8 der ausländıschen Phılosophen, verfaßt von Daryıd Anyalth, dem
«Philosophen». Derselben verschwommenen, halb-mythiıschen (zestalt
des Philosophen Darıd sınd aber, w1€e Manandıan rıchtıg bemerkt,
auch SONS mehrere Schriften zugeschrieben, dıe ıhm nıcht zugehören,

daß diıese Hrage e1INer eingehenden krıtischen Untersuchung bedürfte
nter der kleinen Schar wıssenschaftlıcher Pıonıjere autf dem

schwierigen, immer och ungenügend erforschten armeno-kaukasıschen
(+ebiete ragt q s der (Größten eıner Franz Nik Fınck hervor. In
seınemM allzu kurzen Lieben vıelfach verkannt und ungenügen gEeWUÜr-
dıgt, hat CT, der unıvrersalıistische Sprachforscher un Sprachphiuosoph,
nıcht mındesten auf diesem se1ınem Lieblingsgebiet tıeigreıfend und
orıgınell gewirkt Sein 1er vorlıiegender Katalog der Bıbhothek e1INEes
armenıschen agnaten, den Finck autf se1ner kaukasıschen Forschungs-
re1sSE näher kennen gelernt a  ©, zeichnet sıch AUS durch phılologische
Akrıbie, un reıht siıch diesbezüglıch dem klassıschen Katalogwerke

Dashlans würdiıg A& mıt dem ES auch 1ın praktischer Ausstattung
und äußberer nlage wetteifert. Wıe hbe] Dashıan, zerfällt auch
hıer das Werk 1ın eınen armenıschen el (S und 1ın eınen
deutschen (S 205—218), daß, wıe hbe1 ]enem, auch hıer
ıe armenısche Partıe den eigentlıchen Hauptbestandteil et, be-
echnet für den (+ebrauch der armenıschen (+elehrten und der AÄArmeno-
logen, während der beigegebene deutsche ext mıt dem eingehenden
Kegisterverzeichnı1s für solche, dıe des Armenischen unkundıg sınd,
nügend orjentiert.

Der Tübınger Unwversität gebührt dıe Khre, wıe wohl keiner
andern zweıten autf deutschem Boden, eıne Pflegestätte armenıscher
Sprache un armenıscher Philologıe SJECWESCH Sse1N, WO schon qe1t.
der Mıtte des vorıgen Jahrhunderts dieses anderwärts mıt kurzsich-
tıger (FJerımgschätzung behandelte oder yvernachlässıgte W ıssensfach e1Nn
stehender Liehrgegenstan WL N amen w1e e  e, Hımpel und be-
sonders aul Vetter haben sıch e1Nn dauerndes Andenken be1l allen
Armenısten gesichert. Auch durch e1INe verhältnısmäßıig reichhaltıge
un mannıgfaltıge Sammlung armenı:scher Hss zeichnet SsiCh Tübıngens
Uniyversıtäts-Bibliothek AUS; SE besteht 1n der Hauptsache Aaus dem
ond der ehemalıgen Priıyat-Hsssammlung des Armenılers Enhadscheanz
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iın Tıflıs, dıe durch Vermittelung Fr Fincks Aprıl 1904
käuflich ıIn den Besıtz der Tübınger ıbl überg1ing. IDıiese über
hundert Codex-Nummern umfassende, sıch ber dıe verschıedensten
W ıssensdiszıplinen, VOL allem über das theologisch-kırchliche Gebiet,
erstreckende armenısche Handschriftensammlung, ist, 3  S 1n dem Ran ck.
G7 andsch ez1ı1an’schen Katalog gebucht ach den einzelnen Diszıplınen,
also daß der Reıihenfolge ach aufgeführt werden: Kvangelıen
(Ma XII 1—6), Kxegese (Ma AT /—16), Liturgik (Ma XLLE
— Erbauungsliteratur (Ma XIILSS- XII ö1), Dogmatık
un Polemik (Ma XITI BOL XI 59), Dichtung (meıst geistliche,
ymnen . dgl.) (Ma AJ (+eschichte (Ma XII

Philosophıe, Philologie, Naturwissenschaft, Medizın (Ma X TEL
Sammelhandschriıften (Ma XT 92—1065). Die diplomatısche Be-

schreibung der Einzelhandschritten ist musterhaft durchgeführt. Be-
sondere Sorgfalt ıst. auf dıe Charakterisierung der Eıinzelschriften durch
systematische Gliederung und Inhaltsangabe der Eıinzelabschnitte Ver-

wendet. Die {ür die Abfassungsgeschichte bedeutenden. auch philologisch-
lınguistisch wichtigen Nachschrıiften, Redaktoren- und Copıisten-Memori1al-
notızen, armenısch SS Jisatakaran’s, werden häufhg 1 Urtext zıt1ert.
Als sehr wertvolles, die Benutzung erleichterndes KErgänzungsstück
trıtt e1Nn Namen- und ach-Kegister hınzu, das he]1 den wıichtigeren
Rubriken (als 7i Dichtungen, G(ebete, Hymnen) och ZU UÜberflusse  Dn
e1IN Verzeichnıis der Anfänge der Eıinzelstücke In alphabetischer Folge
ın Urtext, g1bt

Besondere Erwähnung verdient der dem Katalog beigegebene
„Atlas“, enthaltend Armenaısche Palaeographie, worın Fınck den
dankenswerten ersuch macht, auft (Srund un 1mMm. Anschluß ent-
sprechende Schriftproben der Hss. ıe VOoOn Dashıan aum INauUguU-
rıerte Hılfswissenschaft der armenıschen Palaeographıe weıter ZU-
hbauen uUunNn: Zı ıllustrıeren; Kleimarmenısche Minıaturenmalere:. Die
Mınzaturen des Tübınger FEvangehars Ma AALIT 1445 bzw.
893 N. Chr. VO  s o0se Strzygowskı (Tüb. e1INe feINSINNIgE
Studıe, dıe uNns mıiıt der Mıinilaturenschule des Klosters Drasark im
kılıkıschen Kleinarmenien bekannt macht, das 99  an einem der wıich-
tıgsten Knotenpunkte der mittelalterlichen Welt“ gelegen A Kunst-
zentrale, qls Klorenz VOoO  - Klein-Armenien, griechisch-syrische miıt pET-
sischen Motiven eıner Kunstform verein1gt, umbiıldet, un
ach Byzanz und der elavıschen W elt hın vermittelt, den (Ornament-
st1l dıeser Kulturkreise für alle Zeiten bestimmend

Dr KARS'T.
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ar Wul{ff, Altechristliche unNd mıttelalterliche byzantınısche und
ıtalıenısche Bıldwerke. V Altchristliche Bıldwerke (Könmnyglıche
Museen ZU Berlin. Beschretbung der Bıldwerke der christlıchen Emmochen.
Zweıte Auflage. Dritter Band.) Berlin 1909 (Druck und Verlag VO  S

Georg Reimer). (T, 40 VL 336 ext mıt zahlreichen Abb
75 Tafeln.

arl Maria Kaufmann, IDe Menasstadt und das Natıonalheudligtum
der altchristlichen Agypter ın der westalerandrınıschen “iste AuS-
grabungen der Frankfurter FEizpedıtion Karm Abu Mına
Krster and. Maıt 615 Abbıldungen auf Tafeln IN Hehogravüre und
59 Tafeln ın Lachtdrueck sSowıe zahlreichen Textbildern und. Plänen.
Lieipzig 1910 (Verlag VO  u Karl Hiersemann). Fol X 149
LText 109 T’afeln

Max an Berchem 0Se Strzygowski, M Materiaurx
DOUT l’epigraphie et ’histoire musulmanes du ıyar-Bekr. Beuıträge ZUT

Kunstgeschichte des Mıttelalters VOoN Nordmesonotamıen, ellas und dem
Abendlande. Mıit eiınem eıtrage: „I’he churches and monasterıes of the
Tur Abdın“ UvUoN (+ertrude ell 1910 Heıdelberg (Carl W ınter's
Universitätsbuchhandlung). Parıs (Ernest Lieroux). Gr 40 390)
mıt Tafeln aın Tachtdruck und 550 Textabbiıldungen.

(Aabriel Millet, Monuments byzantıns de Mastra. Materiaurx DOUT
l’etude de ’architecture el de In neinture (7rece AUT XIVe el AV®
sıecles, Avwvec le NCOUNT. de Henrı Eustache, Sophıe Miıllet, Jules
Rousın et Pıerre Koumpos. Parıs 1910 (Ernest Lieroux Editeur).
Album de 152 Planches iın Fol mıt 39 ext,

ermann jersch, Pharos. Antıke, Islam und Occıdent. Fın Be1-
rag ZUNYT Archatekturgeschichte. 1909 Lieipziıg und Berlin (Druck un
Verlag VO  a} Teubner). Gr 40 VILL 260) nıt Lafeln,

Beilagen und 455 Abbıldungen ım ext
Hu  —_  0 Kehrer, IDıe heilıgen er Könge IN TAateratur und Kunét.

Krster and TInterarıscher 1l Zweıter and Kunstgeschichtlicher
V (mıt einer farbıgen Tafel und. 548 Abbıldungen). Lieipzıg 1909
(Verlag VON Seemann). Liex S0 AYVYE 114 un XNTE 3907

Von den Abteillungen des Kajser-Friedrich-Museums ist die
altchristliche, mıiıt. deren Beständen VW ul{ff 1mM Auftrage der (+eneral-
verwaltung der Kgl MVMuseen 1ın Berlin bekannt Mac. dıe Jüngste
ber obgleich mıt e1ınem systematıschen Sammeln für S1E erst. un

1895 begonnen wurde, nımmt 1E heute bereıts unter den unNns Kunst
und Kunsthandwerk des chrıistlichen Orijents nahebringenden Denkmäler-
sammlungen eınNe der hervorragendsten Stellen e1Nn. 1C wenıger q s
695 Nummern siınd CS, welche der QSs sofort Zı9 ıIn jeder

OÖRIENS ÜHRISTIANUS, eue Seriıe
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Beziehung mustergültıge Katalog, ach Materı1al bezw. Technık iın
dıe eun Hauptgruppen: Steinplastik, IR Holzplastık, LEr Beın-
schnıtzerel, Lederarbeıten., Metallplastık, (A0oldschmiede-
arheıt und Steinschnitt, V (as, 1 Keramık und Malereı
geglıiedert, eıner wıissenschaftlichen Verwertung uch ferne VO Auf-
bewahrungsorte erschlıeßt In erster Iunıe hat der Boden Ägyptens‚
auf dem StrzygowskI], 1ın zweıter Lınıe as byzantınısch-kleinasıatısche
G(Üebiet, WÖO Wiegand dıe auptmasse der Krwerbungen vVver-

miıttelte, das Monumentenmaterıal geliefert. Nur ın hbeschränkterem
Umfange en auch Ankäufe ın talıen dazu gedient, einen AUuS altem
Museumsbesıtz übernommenen Grundstock erweıtern. Das Jahrh

dıe untere Zeıtgrenze, hıs der wen1gstens außerhalb Ägyptens
gemachte KErwerbungen iın e Abteulung Aufnahme fanden. IDR ıst,
demgemäß namentlıch das erden un W esen der altbyzantınıschen
und dasjenıge der koptischen Kunstrichtung, Was 1er ın höchst 1N-
struktiver W eıse sıch verfolgen 1äßt, So wırd beıspielshalber dıe Hint-
wicklung des archıtektonıschen Znuergliedes jener beiden Stile durch Je
e1INE stattlıche Reihe VOoO  S Stücken (NN 159191 EZW. 195—241)
lehrreich a,1S möglıch beleuchtet 7Zu e1ner Gruppe von Proben kop-
ıscher KRundskulptur und Reliefplastik (NN 2—7 bıldet zunächst
1 Rahmen der Steimndenkmäler VOT all1em e1INe kleıne, aher quserlesene
Sammlung hıs nde des Jahrhs. herabreichender koptischer YTab-
stelen e1nNe dankenswerte Krgänzung. Von weıteren geschlossenen
Denkmälergruppen möchte iıch etwa. dıejenıgen der Kämme (NN 286
hıs 304), der Haarnadeln (NN. S05 455—501), metallener Beleuch-
LUNgSgeEerÄteE verschıedener Art (NN (60—814:Z un relhef-
geschmückter Bronzerauchfässer mıt N'’Tlicher Szenenfolge (NN 967
bıs 971) qals solche hervorheben. ıe beı e1Ner drıngend wünschens-
werten monogrophischen Vornahme der betreffenden Monumenten-
klasse e]NeE besonders sorgfältige Berücksichtigung finden hätten
W ertvolle Aufschlüsse würden beispıelsweıse be]1 den zuerst genannten
Gruppen für die Stellung älterer christlich-orj:entalıscher „Kunst“
gegenständlıch Pasahecnh Motiyen holen se1IN. FKür dıe Spezlalbe-
handlung e1INEsSs ın dieser Kunstwelt bedeutsam hervortretenden
dekorativren Motivs w1ıe desjen1ıgen der W einranke findet sich auch
außerhalb eines TEISES diesen UOrnamenttyp vertretender Beinschnit-
zere]ıen (NN 616—688) verschıiedenen Stellen e1INn hervorragend
reiches und SULES Materı1al. Kıne AUuS Jerusalem stammende Bleiam-
pulle für Olreliquien TON dıe sich aufs nächste mit
den kosthbareren Monzeser Ö1ampullen berührt, hat, uch
vorerst och völlıg alleın tehend, deshalh einen außergewöhnlıchen
W ert, weıl S1@e verheißen scheıint, welche Bereicherung dıe kunst-
geschichtlıch unschätzbare Gruppe der Monzeser Ampullen be1
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besserer Durchfurchung desselhben vielleicht och eiınmal AUuS dem
Untergrund der heiuligen Atadt heraus erfahren dürfte. FEınen nıcht.
mınder interessanten Typ anscheinend kleinasıntischer Tonampullen,
dessen Vertreter (NN 1n Berlın, w1ıe überhaupt, hınter
den unvergleichlich häufigeren Menasampullen (NN 1360—1402) VOI'=»=

läufig numerısch stark zurücktreten. glaube ıch vermutungsweiıse miıt
dem ephesinıschen ‚Johanneskult zusammen brıngen dürfen, ohne

dıesem rte den näheren Nachweiıs für die Berechtigung dıeser
Vermutung antreten können. Dreı weıtere entsprechende Stücke (NN
1401£.) sSind hbeachtenswert q,1s Belege für denKult des heilıgen Athenogenes,
der ach USWEIS der heiden ersten, 7a denen sıch och e1Nn Bruch-
stück iın den Frankfurter städt, Sammlungen vesellt, ın der Menas-
STA e1n Fılialheilgtum gehabt und dort, W1e s vOoOn ihrem ägyptischen
Heılıgtum e1m. heutigen Dechäle AuUuS der Kultus der Paulusschiülerin
'T’hekla hat (Vgl Nr 9 miıt dem Menaskulte sıch gekreuzt haben
mu ß

Das christlich Ikonographische trıitt abgesehen VO  en den reliefgeschmückten
KRauchfässern, die 1ın dıeser Kıchtung 21s klassısche Zeugen palästinensischer ıld-
komposiıtionen VO  : hervorragender edeutung sınd, gegenuber dem eın Ornamentalen
un! der Verwendung Pagancn es 1n der Berlıiner Denkmäiälermasse ziemlıch
zurück. Von biıblischen Szenen begegnen besonders häufig diejenigen Danıiels iın der

Löwengrube Uun! der Jordantaufe, dıe erstere VO  - einem einzigen Falle Ab-
gygesehen mi1t dem orjentalıschen OL1LV des vollbekleideten Propheten, ber 1Ur einmal
(N. o  8) ın Verbindung mM1t Habakuk. Von den Darstellungen des letzteren ist ıne

827) UuTrC dıe ezugnahme auf die Lichterscheinungen apokrypher Taufberichte
(vgl I F} 458—467; IV 194—2183) interessant, die S1e 1n (xestalt eines 2Cht-
strahligen Sterns uber dem VO Adamnanus de l0c. Sancdt. bezeugten Kreuzdenk-
mal der tradıtionellen Taufstelle aufweıst. Zıwel weıtere vereınzelte Xemplare (NN
1147; bringen dagegen gleich der Rauchfässergruppe den Vulgärtypus syrısch-
palästiınensischer uns mıiıt assıstıierendem nge Strzygowskı haft (Ikonographie
der Taufe Ohraıstı 16) diesen zweıfellos richtig VO  w} dem der sakramentalen auf-
handlung assıstıierenden Dıakon abgeleitet. Ich mOchte entsprechend diıe beıden
Kngel, welche auf eiNer koptischen KRelıefplatte (N. 72) den ar dem aultıer reıten-
den Herrn geleıten, m1 den Dıakonen 1ın Zusammenhang bringen, dıe naturgemäß be1ı
der Palmsonntagsprozession des frühchristlichen Jerusalem dem nach Peregr. Aetherıiae
31 N LYDO, GUÖ LuNC Dominus deductus est,“ den Ölberg hıinabgeführten
„CDLSCOPUS“ ZULC Seıte Sıcher gyeht auf die Dıakone, dıe nach erselben Quelle
37 be1i der adoratıo CYUÜUCLS des Karfreitags die Kreuzesreliquie N gıro“ be-
wachten, der Bildtyp der Kreuzeswacht der nge zurück, den wWwITr 254) gyleich
den beıiden anderen spezifisch palästinensischen Iypen des Golgothakreuzes und
eıiıner abgekürzten Hımmelfahrtsdarstellung (NN 203  9 701) ın einer Übertragung uf
das koptische (+ebiet verfolgen Gelegenheit en. Eın Exemplar des eın elle-
nıstıischen Kompositionstyps der Magıeranbetung ist bemerkenswert en
der Kınführung einer unhelleniıstis  en bärtigen Darstellung er rel Magıer. Das
weiıst doch wohl ırgendwıe auf cdıe eımat uch des bärtigen Christusbildes
etzten Grundes auf Mesopotamıen zuruüuck. Kıne Tonampulle AUuS Smyrna 1352)
endlich ıefert eınen weıteren eleg für dıe VO  S INır 188f. behauptete
orıentalische Herkunft des chlusselemblems er IN anzen wıird 11A4 CN
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dürfen, daß uch hıer wıeder die führende sehr gut tastbar werde, weilche

Syrien-Palästina ın der ikonographischen Entwicklung spielt.
Der durch solche Stichproben allerdings 1Ur 1mM höchsten (rade

unvallkommen gekennzeıchneten Bedeutung des katalogısıerten Monu-
mentenbestandes entspricht, w1e schon angedeutet, der ert der schen
Katalogıisatıonsar beit sel hst vollauf. Eıne ebenso eingehende als hcht-
volle Beschreibung der eınzelnen Objekte findet durch e1INE sorgfältige
Notierung der Lanteratur un einschlägiger monumentaler Parallelen ıhre
erwünschte Krgänzung. Die Datierungen halten eEıne cschr bılligende
vorsichtige W eıte des Spielraumes e1Nn Diıie Deutung ikonographisch
nıcht ohne weıteres klarer Stücke erfolgt miıt Umsıcht un besonnener
Zurückhaltung. Die prachtvollen Blätter des 'T’afelbandes bringen dıe
kleineren, gute Textillustrationen dıie größeren Stücke der Sammlung in
e1ner biıldlıchen Wıedergabe, dıe kaum ]e eLwAas f wünschen übrıg
äßt. en cdieser geradezu erschöpfenden Abbildung sınd endlich,
Was dem JanzZch Werke Se1N eigentümlıches Gepräge verleıiht, kurze
der Beschreibung jeder Denkmälergruppe vorausgeschickte kunsthıisto-
rısche Überblicke, bestimmt., „dıe Grupplerung des Materıjals mıt den
Nnen Forschungsergebnissen ın Bezıehung setzen‘‘. (Vgl. ode
1 Vorwort.) Man annn VO Standpunkte e1ner ach sten orj1entjierten
Betrachtungsweise der Probleme chrıistlicher Kunstgeschichte inshbeson-
ere dıe 1er vONn CHOMMEN Stellung aum ehhaft be-
grüßen.

in der KFrage Orijent oder Rom? zeıgt ıhn sofort. die eErste dıeser
Vorbemerkungen S rıchtigen Platze, wWENN 61 unter
Nung ihrer 4: 2 vOoOmn KRıegl und Wıttig vertretenen allzufrühen
Datierung „d1e altchristlichen Sarkophage ahbendländıschen ıuınd-
OTrts‘ „iıhren rsprung‘“ keinesfalls SE der römıschen Kunstübung‘“‘
haben, sondern „teıls eingeführt“, teıls „wohl Ort und Stelle von

zugewanderten griechischen Bildhauern gearbeıtet“ Se1IN 1äßt, wohel ET17

näherhın ]1er VOTL allem dreı verschıedene, aber gleichmäßıg wurzelhaft
morgenländısche Stilrıchtungen unterscheıidet eine „alexandrınısche“, “dıe
bukolische Szenen miıt. der (zestalt des gu ırten un der ()rans
oder Lehrszenen bevorzugt‘“, dıe vielleicht „kleinasıatıische“ „der AÄAr-
kadensarkophage“ und dıejenıge der „gTroßfigurıgen Prunksärge“, „welche
9,1S typıschen Vorwurf dıe Übergabe des (zesetzes oder die Parusıe
aufweıisen un wahrscheıimnlich qufs eNgsteE miıt der Kunst Antıochjas
zusammenhängen.“ In seınen Grundanschauungen bezüglıch der kop-
ıschen Kunst StE sodann sehr entschıeden auf gleiıchem O  en

Nıcht einen bloßen Verfall der hellenistischenmiıt. Strzygowskı.
Kunst Alexandreıas hıs ZU. Rückfall 1Ns Primitive handelt sıch
für ıh he]l derselben, sondern wesenhafft, ıe „Umsetzung der UpP-
pıgen alexandrınıschen Formenwelt 1ın e1INE andere Naturanschauung,



Besprechungen 149

der das afrıkanısche Rassenıideal das Gepräge g1bt“ S 24) Berührt
sıch spezıell dıe koptische Kleinplastık „„C1IHErSELtS och mı1t der Spät-
hellenıistischen Genreskulptur S Ze1geN“ ı1ıhm „doch die Typen“ derselben
och „stärkere Eınflüsse der natıonalägyptischen Kunstauffassung“‘
S 47), und berechtigten Nachdruck legt er (S 135) beispielsweise
auf „das Uberwuchern des‘“ 99  IN Agypten schon Z el des
Reiches nachweısbaren Kreispunktornamentes‘“ den „JUngeren Kir-
ZEUgNISSCH der koptischen Beinschnitzereı“ Besondere Beachtung verxr-

1en SeE1IN 1NweIS (S 131) darauf W1IeC „auffallend M1t_gEWISSEN eli-
köpfen südarabıscher Grabsteie‘“‘ bhıs Eınzelheıiten hıneın „der sıch

mehrere Spielarten verzweıigende Haupttypus“ der koptischen
(+räbern zahlreich gefundenen „beingeschniıtzten nackten weıblichen
Kıguren“ übereinstimmt deren NEUETEeT Deutuneg qlg „Art VOxL

Fruchtbarkeitsamuletten Z Erzielune vOoOn Kıindersegen“ E1 siıch
neE1S Vollstes Verständnıs bekundet ndlıch für dıe kunstge-
geschichtliche Großmachtstellung Syrıens mI1T Einschluß VOL allem
VO  s Palästina .9  nter syrıschem Kınffluls“ „erfährt“ ihm (S 53)
e]nNerselIts „d1ıe dekoratıve Architektur“ 1 Byzanz“ ıhre „reiche ort-
bıldung“ wobeı E1 spezıell aut C1INEe Nachwirkung „Syrıscher Holz-
schnıtzereı‘“‘ abhebht Andererseıts nımmt i1ıhm (S 65) schon „dıe kop-
tısche dekoratıve Architektur“, „AUS den antıken YZaerformen‘“ hervor-
FEBANSCNC WI1Ie „byzantınısche“ auch „Syrısche Kınflüsse auft‘“ Voll-
ends q,1s der schlechthın „bestimmende Hınfu * erscheınt (S (9) „der
syrısche“ für die „koptische Kleinplastik“ Holz Namentlich hat
auf dem (+ebiete der chrıistlıchen Ikonographie fÜr das Koptische „VOÖI-
wıegend dıe syrısche Kunst ıe I’ypen geliefert“ (S 24) Im A bend-
land werden S 79) „„1e 'Türen VO  S Sabına“ un:' „VOoxn Ambrog10“
W1IC sten dıejenıgen „der Basılıka des Katharınenklosters auf dem
Sınal1“ „den seltenen Origmmnalen syrıscher Holzschnıtzereı“* gerechnet
aß (S 144) Zusammenhalt allem mi1t der „Fassade VOoO  5

Msechatta*“ für das Motiv „ornamentaler W einrankendekoration‘“‘ samt.

demjen1ıgen „der Dattelpalme“ als „Ursprungsland Syrıen (bezw esS0O-
potamıen)*“ Anspruch -  &S  MN wıird ist selbstverständlich alä-
ST1INAa wıird qls olches nıcht NUur, WasSs gleichfalls nıcht anders Zı el warten
1sT, (S 202) he]1 dem „1konographischen estande“ des Reliefschmuckes
der mehrfach berührten W eihrauchfässer un (S (9) be1 den ud:-
YP des (xolgothakreuzes der Engelwache und der symbolısch a,b-
gekürzten Himmelfahrtsdarstelung, sondern (S 195) auch be1 der qls
Pılgerandenken gedeuteten „Klasse“ der „Schlıchteren aufklappbaren
Reliquiarkreuze“ unterstellt, „deren Vorder- un Rückseite mi1t STA -
vierten hgürlichen Darstellungen geschmückt SC11H pfiegen“ (vgl
918 939) W as cdıe letzteren anlangt dürfte ich hıinzufügen
möchte die Häufigkeıit VOoOLxL Darstellungen gerade der heilıgen
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Stephanus un Ge0org10s dıe Bedeutung wıedersplegeln, welche Lydda-
Diospolıs un dıe Stephanusbasıliıka der Eudokia VOT dem Nordtore
‚Jerusalems für den palästinensıschen Pılgerverkehr hatten

Fur die Sarkophage des Sıdamara-Typus, dessen einzıgen sicher christliıchen

V ertreter cdie Berliner ammlung ALl dem ekannten ragmen miıt dem hbartlos jJugend-
lıchen Christus zwıschen wel posteln 26) besıitzt, MOchte (S 15) ‚als Ur-
sprungsgebiet“ „Nıcht mi1t Strzygowski“ „Antiochlia un das südlıche, sondern nach
der elatıv häufigsten Provenıenz der Denkmäler (und dem Marmor ?)** „das nOrd-
westliche Kleinasıen (Kyzıkos oder dıie Prokonnesos?)"” betrachten. Ich gylaube, daß
139 den für beide Anschauungen sprechenden Gründen allenfalls Aurch dıe Annahme
gerecht werden könne: 6S handle sıch be1 der Gruppe dıe 1 unmıttelbaren 4813A-
ıschen Hınterlande VO  S Byzanz erfolgende UÜbung eiINeTr ursprünglıch iım antıoche-
nıschen Südosten heimiıischen Kunstrichtung. Das mM1r für diese Vermutung maßygeb-
lıche Verhältnıs VO  w Antıochela un Konstantinopel haft jJüngst E chwartz Über
dıe nseEUdoanostol. Kirchenordnungen. Straßburg 1910 S O6{ gestreift. M  a  £  An darf 6&

geradezu dahın formulieren, daß das ‚1' Rom  66 doch A ehesten eine Tochterstadt
der syrıschen Metropole YEWESCH ıst. Der Sachverhalt, der V1Cch auf dem kirchlichen
ebıjete Ya uch ın der Berufung hervorragender Antiochener auftf den bıschöf-
en Stuhl der jungen Kapitale bekundet, 1äßt sıch hıer besonders deutlich ll dem
Beispıiele der Liturzie erhärten, Überhaupt moöOchte iıch beı1ı dieser Gelegenheit wıeder
einmal nachdrucklich daraut hınweısen, wıe sehr dQie mıtvertretenen uecren

kunstwıssenschaftlichen Anschauungen durch hliteraturgeschichtliche und lıturgie-
geschichtliche Paralleltatsache: gyestutz werden. Ich erinnere Al eine Reihe U1

Erscheimungen der koptischen Interatur, ın denen 1ın Zurückgreifen des Koptentums
auf die natıonalägyptischen Traditionen vorhellenistischer Zieit packendem Ausdruck
kommt (Zauberliteratur; Arzneibücher; Kambysesroman:;: Märchenlhieder), Al den
doppelten Kınschlag byzantınıscher un syrıscher Elemente ın koptischer Liturgıje
und . Verhältnısse der chrıistlich-arabıschen Lıteratur und iıhrer Überlieferung, he
vielfach recht eigentlich ıne Kroberung des chrıistlichen Ägyptens durch das chrıst-
lıche Syrıen bedeuten. Was vollends Aie hıteratur- und lıturgiegeschichtliche Stellung
Palästinas anlangt, darf 1C.. vielleicht auf meıne dıesbezüglich 1n einem Kssay uber
Dare geschichtl!. Bedeutung. des chrıstl. Palästina dem Zeırtalter Ader Kreuzzüge ın
der Wissenschaftl. Beıulage UT TeErmanıa, Jahrgang 1910 38{f.) 293—297; 303
bıs 307 gyemachten emerkungen orıentıerenden harakters hınwelsen. Eın YCcDCN
eseiben ehbenda (N. 49) 385 VON Lubeck gerichteter Abschwächungsversuch
kann vorläufig ıls eine jedes Schattens BHeweıls entbehrende Behauptung gyetrost
ignorert werden.

Nehben ihrem durch Strzygowskı zusammengebrachten (zrund-
stock weısen die umfangreıichen Bestände des Kaıser-Friedrich-Museums
eın gut eıl auch AaAus den Grabungen 17 M Kaufmanns Karm
Abu Mına stammender Fundstücke auf. Diese Grabungen un die
Aufdeckung der Rumen des mareotischen Menasheiligtums mıt se1ner
glänzenden frühchristlichen W allfahrtsstadt. Z welcher dieselhben O
führt haben, bezeichnen das eigentliche Ereigni1s erfreulichster un
ermutıgendster Art, welches die etzten Jahre der christlichen Archäo-
logıe auf morgenländıschem Boden gebracht haben Nıcht mınder be-
deutungsvoll als die erzıelten Funde selhst. 1$t die Tatsache, daß
hıer einmal gelungen ist, für eın großzügıgstes Unternehmen ZUTLC Kr-
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forschung der christlich-orientalischen Denkmälerwelt dıe notwendigen
Allen öttentlichensehr beträchtlichen (+eldmittel Müssıg machen.,.

un prıyaten Stellen namentlıch der Frankfurt e M., dıe 1ın
dieser Kıchtung sıch das Verdienst eiINes vorbildlichen Beıspıels weıt-
blickender und zeıtgemäß angewandter Freigebigkeıit erworben haben,
ulß die W ıissenschaft ebenso nachdrücklich w1e der Ausdauer und
Energıe Kıs selher den oll bewundernden Dankes zumal nunmehr ÖNT-
rıchten, nachdem voxn der endgültıgen Publıkatıon der Ausgrabungs-
ergebnisse der erste and In wahrhaft fürstliıch luxur.ıöser Ausstattung
vorhegt. Dabel ist, och Zı berücksichtigen, daß dieser nurmehr erst,
eıne Art vOn allgemeıner Kınleitung In die unvergleichliche frühchrist-
liche ITrüummerwelt der Menasstadt darstellt, Denn der begleitende
ext der geradezu wunderbaren Tafelserıe beschränkt sıch darauf,
ach zweı Kapıteln ber „Die Entdeckung der heıligen Stadt 1 Aare6O-

ıschen N omos‘“ (S 1—14) un über „Liuterarısche Quellen der Menas-
forschung“ bezw. dıe „(reschichte des natıonalen Heıiligtums“ —5
zunächst VvOxNx den „Sakralbauten der Heiligen Stadt“ dıe „Basılıken“
derselben ıe durch e1ıNeE Doppelbasılıka miıt Baptısterıum gebildete
Bautengruppe der Menasgruft selbhst. 59—103) und das heilige
Bad miıt dessen RBasılıka (S 103—122) och ohne eın Kıngehen autf
das Eınzelne und Eıinzelnste behandeln

Ks ist 1 (+egensatz ZU wıiedererstarkenden echten Orjentalismus
koptischer Kunst die eıner och wesenhafrt späthellenıistischen AT
chiıtektur, die mıiıt dem üppıgen Reichtum ıhrer verschıedenartıigen
Zuerghiedsformen sıch auftf der Mehrzahl der 'T'afeln teıls ın mehr oder
wen1ger weıten Ansıchtsausschnitten AUS dem KRumengebiete (Tar.
hıs 62), teıls 1n Detaiulaufnahmen VO  S Beispielen jener Znergliedformen
(La 63—72) dem rasch geradezu bezauberten RBRlicke erschließt. Nur
In den mannıgfachen sonst1igen Tonwarenfunden, VOoO denen Proben q 18-
ann (TFar solchen der fast zahllosen Z Tage geförderten
lLampen (DAr (9i): FWFormen (Taf, 82), Krüge un kKannen allem
7ı Schöpfen des wunderkräftigen W assers (Lat 55—88). Ampullen
(Taf 89—100) und (+efäßverschlüsse (Taf. überleıten, lebt. he-
reıts koptische Art Allerdings ist 6S eln selhst eben orıentalıscher.
%. Reichtum un Großartigkeit der Bauformen, wıe Manniıgfaltig-
keıt des archıtektonischen Skulpturelementes ıe frühchrıistliche Kunst
des Abendlandes, zumal Koms, weıt hınter sıch lassender Hellenismus,
der Hellenismus morgenländıscher Großstadtarchitektur, dessen authen-
tısche Öffenbarungen hıer massen hafft. un ımposant, wıe bısher och
nıemals, Lı e1ınem Studium einladen, das ndlıch eınmal mıt. ZWINgeEN-
der Notwendigkeit selhst den etzten Vertreter romzentrıischer Kon-
struktion der frühchrıistlichen Kunstgeschichte Zı Krkenntnis der
führenden Stellung vielmehr des ()stens bekehren sollte Auch



159 Besprechungen.

zeıgt sıch enn nunmehr bezüglich der hıermiıt berührten entscheıidenden
Prinzipienirage nıcht. mınder als auf der Seıte der Liehren.
Seıin 1n e1nem Handbuch der chrıstlıchen Archüäologze (Paderborn
zuerst etwas behutsam angetretener A bmarsch von Rom ach dem
Orjent ist. vollendet. Das fühlt aufs bestimmteste. auch Wn @7

auf e]ınNe eingehende kunstgeschichtliche KEınordnung se1ıner epoche-
machenden Funde glaubte verzichten Zı sollen., das erste or
e1INer möglıchst streng objektiven Beschreibung derselhben Zı lassen.

uch auf die ohe kulturgeschichtlıche Bedeutung, welche der Wiederaufdek-
kung des „frühchristlichen Lourdes“ naturgemäß zukommt, wıird VO  en wenigstens
andeutungsweıse aufmerksam gygemacht, wohelı er (S 106) auf ıne el anderer
Wallfahrtsplätze hinweist, denen w1e ın der Menasstadt heilkräftiges W asser die
Hauptrolle spaıelte. Was WI1T nach dQieser Kıchtung 1m Anschluß Al sSeINeEe Funde und
deren Publikation ZU wunschen aben, wurde M1 in der Wissenschaftl. Beilage
Ur (+ermanıa ahre. 1910 21) 157—161 1n einem Aufsatz uber Frühchrast-
liche (inadenorte dargelegt; ware ıne das gesamte lıterarısche un 106

tale Quellenmaterı1al aufarbeıtende Schilderung des eigenartiıgen un einzigartıgen
Liebens, das AL cdiesen Stätten eıner vielfach auf der Grenzscheıide zwıschen dem
heidnıschen en und dem chrıistlıchen Neuen hegenden V olksfrömmigkeıt pulsierte.
el  er ist uns wenıgstens lıterarısch durch dıe ın der Patrologıa Orzentalıs

79— 80 erfolgte Veröffentlichung der arabıschen mıracula sSEeINESs Titulars
eın weıterer jener Gnadenorte naher gerückt worden, der, gyleichfalls Ägypten DC-
hörend, ın manchen Bezıehungen eine besonders lehrreiche arallele Zı den Menassank-
tuarıen der Mareotiswüste darstellt das eılıgtum des Märtyrers Ptolema1os Isnin
nördlich VO  S Behnesa-Oxyrynchos. Auch hıer wurden neben der Inkubation, die ın
der Menasstadt ebenfalls kaum gefehlt en wırd, rehg1öse adekuren gepfüegt
(Miırac. 1f uch hıer hat der eılıge 98  S dıe Zeıt. der mohammedanıschen
Eroberung die Gestalt des koptischen Reiterheiligen ANYZCENOMMEN (Mırac.,

785), A, {S welcher Menas 111 che „Kunst” der christlichen ubıer uübergegangen ist.

Zium ersten Bande der schen Menaspublıkation selhst habe ıch
mıch eLwas eingehender hereıts 1n der Röm Quartalschrıft A  A
S S Z geäuber un hoffe, auf denselben ın Roma ’ Orrente noch
einmal zurückzukommen. An der ersteren Stelle habe ıch bezüglıch
der Baugeschichte des Hauptsanktuarıums auf Grund zeıtgenössıscher
Angaben über einen unter den koptischen Patrıarchen Michael
Z den Besıtz desselben zwıschen vopten und Melkıten
geführten Prozess, welche dıe Patrıarchengeschichte des Severus VOoO

A sSmünaın erhalten hat. Anschauungen vertreten; ıe vOoONxn den durch
I7 entwıckelten nıcht ınerhebhlich abweıchen. W ıe mMIr dieser brijef-
lıch miıtteut, glaubt Or; 11 der Fortsetzung SE1INES Werkes auftf (Grund
der Funde selhst cdıe Kıchtigkeıt se1nNer Ansätze (Gruftbasılıka unter
T'heodos1ı10s &, geweıiht zwıschen 385 und 390 e1ner
konstantınıschen oktogonalen MeEMONLA; Krweıterungsbasılıka unter Ar-
kadıos (395—408); Hauptbaptısterium miıt der letzteren etwa gleich-
zeıtıg) gegenüber den VvONn mır vorgeschlagenen (Hauptbaptısterium
schon nehben der äaltesten MeEMOY1A: Gruftbasılika unter Arkadıos, SC-
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weiht, 1ın den ersten .Jahren des Jahrhs.; Krweiterungsbasılika unter
T’heodosı10s 11 och 419 begonnen und erst, zwıschen 4A57 un 481
vollendet) absolut beweısen Lı können. Ich brauche aum hesonders
versichern., daß iıch meın Urteil der Sprache e1INESs klaren ONUMEN-

talen Befundes natürlıch bereitwillıgst unterordne, un mıch aufrıchtig
fireuen werde, falls Kıs Publhliıkation auch dıesem Punkte sıch
fort q Is ahbschließende Arbeıt erweıst. Überhaupt wıird INAan deren
endgültige W ürdigung auf dıe eıt. verschıeben MUSSEN, 1n der 1 €
vollständıg vorhegen wird. Namentlıch der och ausstehenden Ver-
öffentlıchung der gefundenen Inschrıften, wıichtiger Ostraka un bau-
geschichtlich wertvoller Stempel dürfte Na  S miıt gespanntestem Interesse
entgegenzusehen en So vıel a‚ her darf unstreıtiıg schon heute mıiıt
Bestimmtheıt ausgesprochen werden, daß, w1e dıe Entdeckung der
Menassta selhst für ıe chrıistliche Archäologıe se1t. den bahn-
brechenden Arbeıten de Rossıs an den römıschen Katakomben
wohl as bedeutsamste Kreign1s darstellt, auch dıe K.sche Publı-
xatıon des Entdeckten unter ıhren standard works hart neben des
Meıisters unsterblicher Roma Sotterranea iıhren verdienten Ehrenplatz
behaupten wırd

W enn de Rossı allzeıt der unvergleichliche Altmeıster der g -
amten alten christlichen Monumentenkunde bleiben wiırd, ıhr Be-
gründer a ls e1NeTr W ı1ssenscha 1mMm modernen Sınne des W ortes, S

werden künftige (+enerationen 1n Strzygowskı als eınen Meıster
VO nıcht. mınder bahnbrechender Bedeutung den Mannn verehren, der
ıhr un aller mıt chrıstliıchen Objekten sıch beschäftigenden kunst-
wıissenschaftliıchen Korschung das gewaltige Neuland des Orjents e1'-

schlossen hat Vom gräcısıerten kKüstensaume Agyptens 1Ns Herz des
mesopotamıschen Binnenlandes wenden WIT uNs, indem WITL von Kıs Menas-
werk seinem Anteıl dem ın (+emeılnschaft mıt Vn Berchem
geschaffenen Amıdawerke übergehen: VOoxn e1ınem Hellenısmus, der w1ıe
dıe Sakralbauten der W allfahrtsstadt ı1n der Mareotis auch die vom

hıs erstandenen groben Basılıken Alexandreıas beherrscht
en muß, ın das Stammland des stärksten un lJebenskräftigsten
Orientalısmus, der sich: 1 Rahmen der spätantıken Kulturwelt geltend
gemacht Hat; ach dem Mutterboden aller derjenıgen W erte, welche
wıe der (+ewölbebau und der Spitzbogen, Kuppel un Turm, dıe
wuchernde Fülle des Ornaments un die wesenhaft ornamentale Ver-
wendung des Bıldlıchen, eınNe entscheıdende Bereicherung un tıefe
Umgestaltung der 1konographıschen Typenwelt Palästinas für dıe
mıttelalterhliche KEntwicklung der christlichen Kunst VOL allem auch
des A bendlandes dıe maßgeblıchen geworden SINd. IDR Wareh zunächst
e Voxn dem französıschen (+eneral de Beylıe ıIn Amıda-Dijarbekr
machten Aufnahmen, 1n deren V erarbeıtung Val und Str sıch 1n
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der W eıise teılten, daß ersterem die Publikatıon und historische
Kommentierung der arabıschen Inschriften 1n Verbindung mıiıt. e1InNer
summarıschen Beschreibung der mit ihnen geschmückten Gebäude.
letzterem die eindringendere kunstwissenschaftliche Behandlung derArchi-
tekturdenkmäler und ihres skulpıerten Dekors zufel ährend der
Arbeıt kamen dann och anderweıtige Aufnahmen fast, durchweg
kirchlicher Bauten N ordmesopotamıens, namentlich dıe VOoO Miıss
ell beigesteuerten und (S 924.— 262) mıiıt englischem ext erläuterten
eıner Reıhe offen bar och frühchristlicher Kırchen des 'T ür Ahbdin
hInzu, S (3 1, Str. sıch 1n dıe Lage esetzt sah. neben den Kapıteln
üüber cdie Mauern (S 077Dn 'Vore (S 286—297/) un ıe große Moschee
VvVoxn Dijarbekr 98—334) VoOT allem (S 134—-276) e1ıNe grundlegende
Leıistung Kenntniıs des alten nordmesopotamıschen Kiıirchenbaues
Lı bhıeten In Amıda selhest sind dıe vonxn ihm auf eine frühchrıst-
lıche Anlage zurückgeführte merkwürdige W estfassade 1 Hofraume
der groben Moschee, dıe uletzt ım 1689 ausgebesserte melkıtische
Kosmaskırche, dıe heute AT älfte ın eın W affendepot ungewandelte
Doppelkirche des nestori1anıschen Klosters und der chatten e1INES

gewaltigen sakralen Rundbaues, AUuS dessen einstiger Choranlage dıe

jetzıge jakobitische Marienkirche hervorgegangen Dı se1n scheıint, 1m
'Tür A  1n dıe Heilgtümer des Kugen10s- un des Gabrielsklosters, dıe
Jakobskıirche ın Salah, dıe Kırchen der heilıgen ‘A zzazäll, Kyrı1akos,
Säbhä un des Phiıloxenos ın Kefr Zeh, Arnas, un Midjat,
SOW1e VOTrT allem diejenıgen der allerseligsten Jungfrau iın Khakh, WAsS

sich 1er miıt. dem hbekannten Oktogon vonxn Wiransehr-"Tella, der Serg10s-
hasılıka un vielleicht och e1ner Zentralkırche In Resapha un 7wel
Bauten 1ın der Umgebung Vo  S Kdessa Zı e1Ner Gruppe hochbedeut-
Sa Erscheinungen zusammenschlıeßt, mıt der dıie (}+eschichte des
älteren christlichen Sakralbaues künftıig ın entscheidender W eıse wıird
Zı rechnen haben Nnter den recht verschiedenartigen einzelnen Bau-
formen, dıe Inl innerhal dieser Gruppe vertreten findet, verdıent
VOI' allem der Typ der tonnengewölbten zıu weilen quergestellten in

schiffigen Saalkırche Beachtung. Entwicklungsgeschichtliche Yusammen-
hänge konnte Str ach dem frühchristlichen Kirchenbau der Ag Vp-
tiıschen Klosterwelt, ach Daphnı un Hosıos Lukas miıt ıhren

ursprünglıchen persischen Trompenkuppeln, ach westgotischen Kırchen-
anlagen Spanıens und ach den Aäulenfassaden der Kırchen voxn Pısa,
Iucca un Pısto1a hın aufzeıgen oder doch wahrscheinlich machen.
Die größte Aufmerksamkeıt auch vom Standpunkte der christliıchen .
Kunstgeschichte verdienen ndheh se1NEe 335— 364) der (+eschichte
des islamıschen (Ornamentes gewıdmeten Untersuchungen, weıl S16, sıch 7ı

dem IM Schlußkapitel des gaNnzen Werkes (S 365—3(6) behandelten
Problem: „He as und Mesopotamıen“ verdichtend, 1n den Nachweıs
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aquslaufen, daß R1n Strom auf Mesopotamıen zurückgehender OTNAamenN-

taler Impulse, irgendwıe Konstantinopel herumgeleıtet, Str
denkt spezıell bulgarısche Vermittelung befruchtend dıe chrıst-
hlıche Kunst des miıttelalterlichen Griechenlands getrofien habe

Ich bespreche das auch 1LLLUSETACGLV orohartig ausgestattete „Amida“-Werk ın den
Monatsheften FÜr Kunstwissenschaft eingehender un habe 1 aufenden Jahrgang
der Wissenschaftl,. Beilage (+ermanıda 22), 169—1 73 speziell seine edeutung
1 organischen Zusammenhang der yesamten wissenschaftlıchen Lebensarbeıiıt Str.s
kenntlich machen gesucht. Hier möchte 1C mıch darauf beschränken, den ach-
wEe1Ss dafür anzutreten, daß sıch, W 45 uch Str wenigstens füwahrscheinlich Z.Uu

halten scheıint, be1 dem VOLr der heutigen jakobitischen Marienkirche ın Dıijarbekr
nachgewlesenen Zentralbau diejenige Gottesmutterkirche handelt, velche se1t
der des 11 anNnrıs ın den syrıschen Quellen als dıe jakobitische Kathedrale
der erscheıint. In der letzteren en UL, die Patriarchen Johannän ges

Dezw. z ges un der ekannte Schriftsteller Dionys1o0s der Ja quß Har

Salißi (gest. ıhre letzte Ruhestätte gyefunden. Vgl dıe VO mM1r redigıerte Yıll-

sammenstellung hlıterarıscher Nachrichten uüuber dıe Kırchen Amidas 163—167
Damıt stelle 111  - weı der 195 nach Pognon veröffentliıchten Inschriften
AUS dem Steinmater1a. der jetzıgen Marıenkirche Z  eN,; Von enselben nennt

No. —l L ulo \r a> 5r INsi9g, „das rTah der hIl Bar A ßdün nd der
w el anderen Hl.“ Hıer scheint wenıgstens ıne a UuSs der jakobitischen Kırchen-

gyeschichte des früheren 8 Jahrhs sehr wohl bekannte Persönlichkeit genannt D

werden: der Patrıarch Johannän 141 bar ‘Aßdün, der 17 1030, 1031 oder 1033
als byzantinischer Gefangener seine Tayge 117 xl hbeschloß. Vgl die Weltchronik
Michaäels Gr IT (ed. CO 60 Übers. 11L 145) Kr War der Oheim
VO. väterhlicher Seite des Patrıarchen Johannän Vgl ebenda (S 573
Übers. LIL 161 Sollte a 1IS undenkbar erscheıinen, daß seıne ster  ıchen este
nachmals nach m: überführt un neben denjenıgen des Neffen beigesetzt worden
waren ® Wır hätten dann wohl dıe beiden Patrıarchen Johannän un UunNns

uıunter den beiden ungenannten weiıiteren H: vorzustellen. der ber könnte
allenfalls auch der ater des ersteren und Bruder Johannäns VIill gleich dem roß-
vater A ßdün geheißen en un unter BDar Aßdün ın der Inschrıitft der Marıen-
kırche Johannan selbst verstehen SeE1N. Bleibt hıer allerdings noch manches
unklar, S! Tre: vollends No eiıne durchaus unzweıdeutige Sprache Pognon hat
hier unstreitig falsch gelesen und uübersetzt. Ich lese meinerseıits, ındem ıch jeweıls
die zwıischen wel Armen des gyriechischen TeUzZeEes einander gyegenüberstehenden
Oorte verbıiınde: u—=A._; w s A Lag IN11n8 „Grab des heilıgen
Ja quß bar Salißi“. Nur das W Oort rechts VO: dem oberen Kreuzarme bleıibt rätsel-
haftt. Pognon, der mi1t einem SC verslıeht, hat entweder nıcht richtig Nt-
zıffern vermocht, oder lıegt.eın Lapıcıdenfehler VO  < Ich gylaube, da r 99 AHerr:
dasteht oder och beabsıchtigt War,. In jedem ist, das aber die authentische
Grabinschrift Bar Salißis un amı die Identität desjenigen Sakralbaues, AUS dessen
uınen die aktuelle jakobitische ırche hervorg1ing, miıt der en (sottesmutter-
kathedrale gesichert. Dazu tımmt, dann auch noch folgendes. In der Mıtte des

ehemalıgen Zentralbaues hätte nach 195, w1e der jakobitische Bischof VO.  S Dıjar-
De Miıss ell versicherte, „the tomb of the patrıarch Yuhanna ıb Shurban,
who dıiıed oı 1000 Cars ago sıch befunden. ınen Patriarchen jenes amens
enn! NU. d1ie jakobitische Kirchengeschichte nıicht, ber offenbar 1e9 uch
LUr ıne eichte Ungenauigkeit ın der Namensangabe der en bloßer Gehörfehler
der gee  en englischen Dame VOrLr und r Johannän mıt dem Beinamen Bar
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>N  <  >N denken. Die mehr als e1n starkes Jahrhundert och gegriffene
runde Zeitangabe verschlägt fUr denjenıgen, welcher den Tiefstand geschichtlichen
Wissens be1ı den heutigen schismatıschen Syrern kennt, vollends ar nıchts.

Den orundlegenden Arbeıten Kıs un Str.s ZUL Kenntniıs he-
stımmter Sphären der orjentalisch-frühchristlichen trıtt Miıllets
wunderbarer Tafelmappe zunächst das überwältigende Abbildungs-
mater1a|l e1Nner solchen ZUL Kenntnis der spätbyzantınıschen kunst
die Seıite Man hat über dıese Kunst un namentlich ihre Schöpfungen
auf dem (+ebijete der Malereı bıslange wesentlich auf Grund der enk-
mäler des OS oder Sal HUr des Malerbuches Zı reden gepflegt.
Die peloponnesısche Despotenresidenz auf den Oorhohen des Taygetos
hıetet VO iıhrem Können ältere un künstlerisch ungleıich höher
stehende Zieugn1sse, als es die Klöster des „heiligen Berges“ ın der
großen Masse ıhrer Monumente, speziell ı hrer W andgemälde, fun. Aus
der eıt ausgehenden bıs SC dıe Miıtte des 15 Jahrhs tammen
1n ihr neben der Demetrioskathedrale, den Heıiligtümern der Krvan-
gelistrı1a und des hl Nıkolaos un mehr qls ZWanzıg Kapellen cie fünf
großen Klosterkiırchen der hll Theodore, des Brontoch1i0ns, der Hagıa
Sophıa, Per1ıbleptos un Pantanassa. Besonders dıe beiden letzteren
un dıe Kathedrale 1j1efern dıe reiche Freskenfülle, deren Wiedergabe
cıe T aff. BA AB gew1ıdmet SIn.d, während durch Grundrıisse, Aufrisse
un Ansıchten ıe T all. V miıt dem (+esamtbilde der miıttelalter-
Stadt. un M} mit ihrer Architektur bekannt machen, 492——_ 63 da-

den Mosaıkpavımenten ıhrer ırchen und deren gut als AaAuUuS-

schheßhich ornamentaler Skulptur zugute kommen. Was jene FKresken-
fülle betrıfft, hıldet S1Ee nıcht 34r für 1konographische WYorschung
eıne KFundgrube wertvollsten Materıales, sondern S1@e zeıgt uch

namenthich ın den Jüngeren (+emälden der Kathedrale und 1n den-
jenıgen der Perıbleptos miıt. ıhrem wunderbar gesteıgerten künstle-
rıschen Können nıchts (GFerıngeres als cdie Itahener wıe Duccıo un
(HMotto erınnernden Ansätze eiNes ogr1echıschen Rinascımento, dessen
Knospen sıch ZUT vollen Blüte 7i entfalten 1Ur durch den unaufhalt-
S4aMenN Zusammenbruch des Romäerreiches verhindert wurden. Ich
habe vorläufig In e1ınem Aufsatz über ıstra, ein Fompeyı der SYÜÄT-
byzantınıschen Kunst ın der Wissenschaftl. Beiuiage ZUT Germanıda,
Jahrgang:1910 (® 35) S 269—09073 dıe (+edanken angedeutet, velche
sıch INır angesichts der Publıkation diıeser Dinge aufdrängen. In
cQieser Zeitschrift wıird eingehender auf Mıiıstra zurückzukommen Se1N,

der , zur Krgänzung un Albums bestimmte Textband M.s
vorhegen wIird. Möchte 1€es TEC bald der Fall se1ın!

In gründlichen ı1konographıischen Untersuchungen wırd sıch insbesondere
miıt der großen Tage befassen haben, ın welchem Maße und vermöge welcher

Vermittelung ın dem die zeıtlıch unmıttelbar vorangehenden Schichten yZzan-
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tinischer uns ikonographisch Neuen, das ıstra mit seıinen Schätéen, das VOT em
uch die Kahrj e-Gami bietet, frühchristlich-syrische TITradıtionen ZU urch-

TUC kommen., In einem Aufsatze Byzance et NON ’ Orient 171 der Revue archeolo-
qıquUeE ahrgang 1908 179— 189 haft cr siıch TEeC entschıeden die VO  S SEr. be-
züglıch des mıit den Mistra-Fresken vıelfach nächstverwandten illustrierten serbischen
salters entwickelten Anschauungen gewandt. Ich gylaube bestimmt hoffen dürfen,
daß jene ikonographischen Untersuchungen unNnsSs ermöglichen werden, die Ge-
danken der beiden hochverdienten Gelehrten autf einer gewıssen Miıttellinie sıch
näher kommen sehen. Jedenfalls 3e1 hıermiıt der aufrıchtige Wunsch ausgesprochen,
daß VO 1stra AUuS Zzu einer derartiıgen Klärung des wichtigen un keinesfalls
einfachen TO  ems der syrısch-spätbyzantınıschen Zusammenhänge kommen möÖchte,
die LWwa völlig leugnen wollen mM1r nach w1ıe VOT undenkbar erscheıint.

Nur tej]lweıse mıt Problemen christlicher Kunstgeschichte be-
schäftigt sıch das unter Beıizıehung e1Ner fast überwältigenden Sto{ff-

gearbeitete Werk Thıerschs, ber dessen den chrıistlichen
un den islamıschen SJakralturmbau den antıken Lieuchtturmbau
un spezıell dessen großartıgste Schöpfung, den Pharos YOLN Ale-
xandreıa, anknüpfenden Hauptteil ich unter dem 'Ihtel Leuchtturm,
Kırchturm und Mınaret ın der Wıssenschaftl. Beiulage RT Germanıa,
Jahrgang 1909 öl) 201 —4065 referjert habe Nachdem ın den
viıer ersten Kapıteln desselben e1ınem peınlıch sorgfältigen Verhöre der
antıken un nachantıken Quellen ZULT Kenntnis der gewaltigen aqlexan-
drınıschen Neewarte (S TD EZW. 9 vermiıttelt durch einen
ıhrer Örtlichkeit, dem heutigen Kastell aml-Bey, gewıdmeten Abschnitt
(S 716-— e1n uer Versuch der Rekonstruktion des Pharos (S
bhıs 96) sıch angeschlossen hat, der sich ohl endgültıg als der rıchtige
erweısen dürfte, wıird seınen mıttelalterlichen Nachwırkungen (S U7 bıs
201) miıt. e1INer Umsıcht nachgegangen, dıe höchsten Falles der
eıne orwurf sıch YTheben heße, me1nes Erachtens aber miıt eC
nıcht erheben Läßt, daß 1E In der Anknüpfung späterer Krscheinungen
u den W underbau des hellenıstischen Archıitekten Sostratos zuweıt

gehen drohe Eın sechstes Schlußkapıtel bringt ndlıch eıinen
doppelten Anhang über dıe Rumen des antıken LT’aposırıs
(S 02—211) un dıe (Aeschichte der Moschee (S 12—245), dem,
q ls beredtes Zieugn1s fÜr das nımmermüde W eiıterschürfen des Ver-
fassers (S 246—252) e1Ne nıcht geringfügıge FKolge vOoONn Nachträgen
sıch anreıht.

Vom Standpunkte dieser Zeitschrift AUuS mu ß 10808  S wenıgstens das
1m OCAsSten (jrade ınteresslıeren, WaSsS sıch eınerseıts bezüglıch der -
bıldlıchen Bedeutung fIrühchristlich-syrischer Kıirchturmbauten und
der ZULL Stylıtenklause umgewandelten monumentalen Eıinzelsäule der
Spätantıke TÜr ıe Entwickelung des In Syrıen bodenständıgen vler-
eckıgen un des VON Persj]en ostwärts verbreiteten zylındrısch-konischen
Minarettypus, andererseıts ZUE KErkenntnis e1Ner grundlegenden Stellung
Dyrıens ın der (+eschichte des christlichen Sakralturmbaues gelhst E1
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g1bt. In der letzteren Richtung scheıint mMır allerdings, wıe ich q a: 0).
409 angedeutet habe, 'T'h nıcht entschlossen das FKazıt 20

dem reichen VO  S ıhm berücksichtigten Tatsachenmaterıial Di ziehen.
Man wırd es ındessen eınem V ertreter der klassıschen Archäologıie,
der VOo  S Hause AUuUS 1ıst, N1IC A schr verübeln dürfen, ıhm
eıne intımere Fühlung mıt den (+esamtpulsatıonen frühchristlichen
Liebens, auftf deren richtige Beobachtung un Eınschätzung 1er
endlich vıel ankommt, vorerst och nıcht ın völlıg hinreichendem

Z (+ebote stand
Meiıines Tachtens geht 1 etzten Grunde zunächst der prısmatische Kırchturm

auf das Vorbild eıner die Fassade mıiıt zınnengekrönten prıismatıschen Turmen MNan-
kierenden spezıfisch syrıschen Lokalform des spätantıken Tempels zurück. im Ziu-
sammenhalt mıt den allgemeınen kirchlich-kulturgeschichtlichen Verhältnıssen VeT:

mMag ıch 1mM egensatz Z A  9 der hıer einseitig auf einheımiısche Vorbilder des
antıken Profanbaues rekurriert, seıne Verbreitung 1 Abendland, zumal ın Spanıen
mi1t sSe1nNer wesenhaft syro-griechischen Liturgıe ıund ın dem Rom un tahen des
Exarchenzeıtalters schlechterdings nıcht ‚:nhne eınen Zusammenhang mut, Syrıen ZAU

verstehen, dessen Kirchenruinen VO bıs 6 Jahrh. uns einmal1 zweiıfellos dıe
21testen Beispiele chrıistliıcher Sakralturmanlagen bhbıeten. uch cdie VO: merk-

würdigerweıse anscheinend übersehene Turmdarstellung auf der Olzture VO:  S

Sabına ın Rom darf ın dıesem Zusammenhang keinesfalls übergangen werden. Und
1n sodann dıe spezıelle Form des undturms ın avenna miıt Syrıen handgreif-
lıch nıchts ZU un hat, gleichviel ob dieselbe 11U11 altbyzantinische Fortinka-
tiıonsbauten der dıe Art nordıscher „Barbaren“ anzuknüpfen vorzıeht, cheınt
MIr unabhängig VO11 ıhr dıe Atsache eines besonders frühen Auftretens der Ver-
bindung VO.  D 'Turm un ırche gerade ın der notorısch syrıschsten Stadt des estens
wiederum uüberaus bezeichnend Se1IN. In jedem kann ıne eindringlıche
Beschäftigung miı1ıt dem Turmproblem unter dem Gesichtspunkte christlich-orien-
talıscher Forschung N1C. rıngen ILU,  I] empfifohlen werden. Das ohe erdienst
eıner bahnbrechenden Stellungnahme diesem Problem wıird dabeı 4n S5ETS YC-
W3 hleıben.

Ungleıich entschıedener qls StEe ehrer 1ın den
schwebenden großen Kragen kunstwıssenschaftliıcher Forschung auf
demjenıgen Standpunkte, {Üür welchen siıch einzusetzen diese Zeitschrift
SLETS als eıne ıhrer vornehmsten Aufgaben betrachten wITd. W as ın
seınem großzügıgen Werke prinzıplellen Bemerkungen Dı dem
Probleme der entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung des ()stens für
die christliche Kunst fallt, verdient durchweg uneingeschränkt unseTe

Zaustimmung, dıe Herausarbeıtung jener Bedeutung 1n dem spezıellen
Eınzelfalle der Ikonographie des Magıermotivs ıst eıne mustergültiıg
klare und nachdrücklıche, daß 1092  - „dıe heılıgen TE1 Könıige“ q s
eınen der wertvollsten eıträge wırd bezeichnen dürfen, welche uns
die etzten ‚Jahre auftf dem (+ebiete 1konographıscher Forschung un
iıhrer hteratur- und liturgiegeschichtlichen Grundlegung Z111 rage
OrjJent oder Okzident? geschenkt haben. Kın zusammenfassendes Ur-
teıl wırd f9rner Sahz allgemeın dıe Arbeıt Kıs qls dıe weıtaus gründ-
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ıchste, ımfassendsten ıhr 'T’hema bewältigende Leistung anerkennen
mUussen, dıe auf dem fraglıchen (+ebijete überhaupt och gezeitigt
wurde. Nımmt 19088  - och hınzu, eınNe wıe beträchtlich Summe e1IN-
zeliner Monumente dıe reiche Ilustration des spezıell kunstgeschicht-
liıchen zweıten Bandes erstmals 1n guter Abbildung zugänglıch macht,

wıird INan nıcht umhın können ufs lebhafteste wünschen, dıese
ach breıtester Lterarıscher Fundamentierung VvOn den ältesten Dar-
stellungen des Gegenstandes 1mM Dunkel der römıschen Katakomben
hıs auf Albrecht Dürer herabführende i1konographıische Behandlung
der Magıeranbetung möchte als (+anzes 1n möglıchst viıelen eNTt-
sprechenden hbeıten über andere Hauptvorwürfe christlicher ıld-
kunst nachgeahmt werden. Andererseıuts dürfen a her freilich auch cdıe
höchsten Verdienste derselben Schwächen nıcht blınd machen,

Ins-welche S1e 1m einzelnen 1n nıcht gerıngem (}rade aufweıst.
besondere wırd Mal aum. aufrıchtig bedauern vermÖögen,
daß, Was INa  - W eltanschauungsfragen Zı NENNEN gewohnt ıst, 1n e1ner
dıe Objektivität der kunstgeschichtlichen Forschungsarbeıt unliıebsam
beeinträchtigenden W eıse SeINeEe CcChatten aut ıe Darstellung wiırit, WO

es dıe Anfänge der ı1konographischen Entwicklung siıch handelt

Das Magıermotiv 1st, kulturgeschichtlich betrachtet, für letzten Grundes der
Ausdruck des edankens VO 1ege des Christentums uüber cdıe Antıke, näherhin
uber den Mithraskult. Daß „d1ie krıtische Auffassung verbietet”, 1n dem Kr-
Z  en ‚E1n historısches Faktum sehen“” (4 I ist die für seıne gygesamte Be-

handlung des Stoffes maßgebliche rationalhistische V oraussetzung, die ihrerseıits w1e-
der UTC das Axiom der Unmöglichkeit des Wunders bedingt wırd. Diesen Stand-
pun einzunehmen dart und kann Anl und für sıch 1 Namen der Kunstgeschichte
ebensowen1ıg verwehrt werden, a ls der Unterzeichnete sıch 1 Namen derselben cdıie
Einnahme eiNes entgegengesetzten bıblısch-gläubigen Standpunktes verwehren ließe
Was VO uNSs beıden gleichmäßig vefordert werden muß, 1S% aber 1es* daß 1111

„ Weltanschauung“ N1C DNLONT UNSer Urteil uüber bestimmte Kunstdenkmäler
hındend estlege. Dieser elementaren Forderung eiNer wanhnrha „VOTaussetzunNngS-
losen” WYorschung hat aber ın der Besprechung der den selhbstverständlichen Aus-
gangspunkt SE1INEeTr 1konographischen Untersuchung bıldenden Katakombenfiresken
der Magıerszene nıcht genugt, W ennn er (11 als Altestes derselben das „dem
Begınn des drıtten Jahrhunderts”“ zugew1ıesene Zwei-Magier - Adorationsbild VO  w}

Piıetro Marcellino ıe Spıtze stellt. Er hat jener Forderung VOL .11iem nıcht
genuügt, 1ın 12) unter ausdruckhcher Berufung auf 99  dıe kriıtische Wor-
schung“ un ıhr „1mM allgemeinen” uüber 2, seınen Ursprung und seın er gefälltes
Urteil das Magıierfresko der Capella ın Priscilla dem Anfang des Jahrhs
zuspricht, a lle für e Altersbestimmun desselben etrac. kommenden emente
monumentalen Befundes, wıe Stil un lkonographie der besser erhaltenen un zweiıfel-
los gleichaltrıgen MalereıJ:en der Yypta, die topographische Gesamtlage derselben,
dıe Paläographie iıhrer un der ıhr unmittelhbar benachbarten Inschriıiften usSW., mit
SOuveraäaner uhe ignorierend. Wenn vollends 1n diesem Zusammenhange sıch
dem Manne gegenuber, dessen aufopferungsvoller Lebensarber: terne Jahrhunderte
nach dem unabwendbaren Verblassen der rıgınale ıhre authentische Kenntnis der
römiıschen Katakombengemälde verdanken werden, hıs 7 der ehrenrührıgen Insinua-
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tıon versteigt: „Wilpertl hat ohl gewußt, weshalb Gr 1ın dem großen Tafelwerk das

überhaupt einmal ın der » Fract1io Panıs« veröfentlichte Fresko N1C. mehr

wıedergegeben hat”, ermag 1C.N das a {Is ıne Ungehörigkeit bezeıchnen,
VOn der iıch bestimmt hoffe, daß der mM1r AUS eiınem denkhbar angenehmsten persön-
lıchen Verkehr a {Is höchst edeldenkender ensch vertraute Verfasser 331e früher oder

später herzhch bereut.

(ücklicherweıse ist se1INe me1INeEs Erachtens verfehlte Behandlung
gerade der ältesten Denkmäler praktıisch für dıe weıtere (+edanken-
olge KS, w1e 17 allgemeınen, besonders soweıt derselben dıe
christlich-orjentalısche Forschung interessjert ıst, nıcht VO  S maßgeb-
ıcher Bedeutung. In ıhrer (+esamtheıt schlıeßen sıch dıe Darstellungen
der Magı1erszene durch dıe Katakombenmalereı (1% 1—17) miıt der
Mehrzahl derjenıgen durch dıe altchristliche Sepulkral-Plastiık (114 18
hıs 25) als Zeugen e1INESs altertümlıchen reın hellenistischen Bildtyps
SamM M CN, dem gegenüber e1n durch dıe Betonung des Sternmotivs
charakterisıerter erster spezılisch syrisch-hellenistischer Typ miıt ers
wandernden Magıern (11 26—44) zunächst 1 Kxüuüdlıchen (+allıen
oreif bar werden soll Kıne zweıte ın Syrıen heimiıische Spezlalabwan-
delung der hellenıistischen Fassung des ' *hemas (11 S s wırd
VOr allem durch ıe Monzeser Ampullen q ls e1ınNe Schöpfung des früh-
christlichen Palästina kenntlıch gemacht Auf das mesopotamısche
östlıche Hıinterland SyriIens dürfte etzten (+*+rundes eınNe eue or]en-
talısche Fassung zurückgehen, cdıe mıiıt dem bezeichnenden Detail e1INeEs
dıe Magıer führenden Kngels ın ıhrer durch d1e Tradıtionen der
Klosterkunst ermöglıchten Nachwirkung (LL 58— 80 bhıs qauf dıe
Mosaıken von Daphnı, Nıccolo und (}ovannı Pısano und erken
der deutschen (+otik W1e dem Skulpturenschmuck der Vorhalle des
Münsters Freıiburg 1 verfolgt wird. Zaum Abschluß gelangt end-
hch dıe Entwicklung des Magıerbildes durch dıie kunst des christlichen
Ostens 1m Rahmen des och einmal auf syrıschem W urzelboden GT -

wachsenen byzantınıschen „Kollektiv-Lypus“ des zusammenfassenden
Weihnachtsbildes (4 1 S ö51—102), während be1 der abendländıschen
Weıterbildung des Gegenstandes namentlich der Eınfluß des geistlichen
Schauspiels e]Ne bedeutsame Rolle gespielt haft,

Ich kann abgesehen davon, daß MI1r e1Nn Beweiıis fr qAıe spezlell syrische Her-
kunft der 1 allygemeiınen gewiß AUS dem sten stammenden südgallıschen Dar-

stellungsweıse nıcht. eTHTAC scheınt, den hıer skiızzıerten Anschauungen Kıs wesent-
ıch durchaus beipflichten, wurde ‚.hber 117 einzelnen noch manche weıtere edenken
geltend machen en Der ZUTr erfügung stehende Raum gyestattet M1T leiıder
nıcht, eselhben sämtlıch uch anzudeuten. Lediglich autf ein1ıge wenıge Punkte
Se1 hıer beispielsweise der Finger gelegt. So hat der Liturgıe un Liturglie-
geschichte, ıhren enkmälern und roblemen gegenuber TOGZ es uüuhmenswerten

Fleißes, den auch dıie hierhergehörıgen Abschnitte sSe1iNes Werkes ekunden, (1 An

_17 46—52 einer selbständıgen wirkliıchen Beherrschung nıcht gebracht. Ins-
besondere wıird das Papyrusfragment einer Epiphanieliturgıe AuUS TS1IN0€ (Vgl
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I8 entschieden noch einmal einNer gygründlıchen liturgiegeschichtlichen Spezlal-
untersuchung unterwerfen Se1N, bevor sSe1Ne atıerung rund auf das 300 a Is
ıne endguültige betrachtet werden kann. Sehr entschıeden muß ıch mıch ferner
(gegen 05 nmk. Z der Überzeugung bekennen, daß Erbes ULS bezüglıch
der Urgeschichte des Weihnachtsfestes d0OC 1n der Erkenntnis der hıstorıischen
ahrheı merklich uüber Usener hinausgebracht hat, womiı1t dann dıie I auf
den Anschauungen des letzteren aufgebaute Scheidung Zzweler römiıscher Sarkophag-
YP VOTL un nach 354 (IL 21—26 hinfällig wIrd. hat nach meiınem Empün-
den da dıe wıirkliıch springenden Punkte der Erbes’schen Beweisführung fUr eın
Hıiınaufreichen der ömiıschen Feıjer des 05 Dezember mındestens bıs Z 336

ga nıcht erfaßt. In durchaus unzulässıger W eise operıert ferner CLE miıt
liıterarıschen Zeugnissen uüuber Mosaikschmuck der heiligen Stätten Palästinas, dıe
teılweıse TST das Zeıtalter der Kreuzzuge angehen, a ls ob ın denselben Zeugn1sse

che ursprünglıche Ausschmückung der konstantinıschen Sakralbauten Bethlehems
un Jerusalems vorlägen. Nıcht mınder unvorsichtig ist. C er (1I 46) dıe

längst als eın 11 Jahrh. entstandenes KExzerpt AaUS as Iber de I0C28 sanctıs
erwıesene angebliche enıstola ad KFaustum des Bischofs Eucherius VO  } Lyon als eın
chtes okumen der Ze1t 99 verwertet, während er das 11L VO  5 Heisenberg
eingehend interpretierte Zeugn1s des Konstantiınos Rhodios uber dıie, WeNnn iıch N1ıC.
ırre, ufs engste mi1t seiınem „ersten syrisch-hellenıstischen Typus”“ zusammenhängende
Magierdarstellung des Kulalios ın der Apostelkırche Dı Konstantinopel uübersehen
haft. W as den Literarıschen Quellen gegenuber dıe Monumente anlangt, vermi1ısse
ıch bei Behandlung der enes1ıs des „Syrisch-byzantinıschen Kollektivtypus“ (IL 8 ]
bıs 85) dıe Erwähnung eines ikonographisch hochaltertümlichen Holzreliefs 1n der
Basılika bu Sargeh ZU Alt-Kaiıro, das zwıschen den Rabbüla-Kodex un dıie Mon-
zZzeser Ampulle Garrucce1ı 433,86 tellen wäare. Schwerlich als ıne Abkürzung jenes
ypus ın seiliNer maßgeblichen Gestalt ist ferner dıe W eihnachtsdarstellung R6N Lur-
Sfurze des Oortales der Rosarıo-Kırche Terhzzı (S 87 Abb /6, DezZw. 89) miı1t
iıhren berıttenen Magıern fassen. Kıs durifite hıer vielmehr ıne der byzantinischen
ormalform des W eiıihnachtsbildes voranliegende syrısche Frühgestalt desselben nach-
wiırken, w1e denn überhaup e1n merkwürdiger Zusammenhang zwıschen dem Relie{i-
schmuck des iraglıchen Portals un syrıscher K sıch konstatieren 1äßt,
Bd reden cdie bendmahlsdarstellung des Tympanonfeldes MI1r gelegentlich besonderen
Anlaß geben wIird. (Heichftalls sehr Z Unrecht en auch (11 Y 6 die Dar-

stellungen drejer armenıscher Kvangelıienbücher 1n Jerusalem, deren Aufnahmen iıch
Aur  — Verfügung stellte, QSE9; einer wirkliıchen Würdigung ıne bloß außerliche
Einreihung just be1ı den Denkmäalern des byzantinıschen Kollektivtyps der Weıihnacht
erfahren. Mıt denselben hängt tatsäc.  10 dıe ersie  S (vom 1415; Abb 90)
SaMMTNLEN, während dıe zweıte (vom 1564; Abb 91) das alte angeblich „Syrisch“-
hellenıistische Motiıv der wandernden Magıer und dıe drıtte (vom 1649; Abb 92)
eın schon völlig unter abendländischem Einfluß sStehendes Adorationsbild bringt.
Kıne 1 1299 ın ardın geschrıebene und mı1t Federzeichnungen geschmückte
christlich-arabische Hs der Laurenzlana ın Wlorenz eNtNA. sodann nıcht NUur LAat-
säachlıch ın ıhrem A dorationsbild fol. 4. v O die (1L 94 Anmk. mi1t einem zZzu

vorsichtigen ‚sollen” erwähnten unbequemen vier Magıer, sondern fol 5r uch ıne
scChon VO  S HRedınMANOKPHSEHYECKATO EBAHTEJIULH uUSW. Petersburg 18594

(Abb ekann! gemachte nOCcANSs ınteressante Darstellung der m1t eiNer Wındel
des Christkindes ın dıe eımat zurückkehrenden ı1esmal: zwei!) agıer, die eıne
rwähnung unbedingt finden mussen. uch bringt dıe VO  w hıer zıtierte
stelle ‚US St. E Assemanıs Katalog  5 der orientahlıschen Hss der „Medicea aurent.iana
et, Palatina” Da dem spezıellen Gegenstande yaxl nıchts; CL ist; vielmehr VO1 einer
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ıhm von MT gygemachten mindlıchen Mitteilung abhängig, hat sıch aDer offenbar der
wıirklichen Quelle SeINES Wiıssens N1C. mehr entsinnen vermocht. Eın hnlıcher

[anSuUSs Mmemorıae der doch ıne uber jedes erlaubte Mals hinaus mibverständliche
Ausdrucksweise hegt VOT, W Ee111 (1L 99) a 1s cQie „eEINZIYE eın syrısche Kom-

position” der Magıeranbetung „AUS dem früheren Mittelalter“, dıe „trOtZ eıfrıgen
Auchens“ „vorzuführen” vermöge, dıe iıhrer Kntstehung nach a b d 1 dı ch C , 1N-

haltlıch, w1ıe selbst gestehen muß, den en hellenistıschen Yypus hıetende

Zeichnung eines lateinıschen Evangelıenbuches ın W olfenbutt (Abb 98 auf 100)
bezeichnet wIrd. och tärker r vollends, schließlich (S 90) a {Is „KHVan-
gelıar 1n der Basılıka Justinians uf dem Sinaı” DezZwW. „Kvangelıar Gregors VO  z

azıanz die bekannte ilustrierte Hs Sinazt. 339 der Homihen Gregors un (S 92)
als „Cod. SYT. un ın e11LemM Atemzug gleichfalls a ISs „Evangılar” und rıchtıg 218
Hs „Gregors VO.  S azianz“ der ebenso bekannte gyriechische Kodex No 550 der

Bibliotheque Natıonale ın Parıs sıch muß einführen jassen., Diese Soweıt die
erhaltenen Monumente 1n rage kommen, anuf dem Raume VO  S noch nıcht vollen

ZWanzlıg Seiten gemachten Stichproben genügen wohl vollauf, erweisen, wıe
sehr die Detailarbeit Kıs peinlıcher Exaktheit wünschen übrıg 1äßt UunNn! dem-

gemäß VO  - all 49 seıne urchweg mi1t oroßer Selbstsicherheit vorgetragenen
Ergebniısse e1ıner kritıschen Nachprüfung eduriene

Endliıch scheıint mMIr dıe gesamte Arbeıiutsweıse Kıs, soweıt wen1ıgstens
dıe Ikonographie christliich-orientalischer Denkmäler ın Betracht. kommt,

eınem schweren methodischen Fehler kranken., Irgendeıin be-
stimmtes Darstellungsmotiv ist für ıh: prinzıpiell VONxh derjen1ıgen eıt
auch erst geschaffen, für welche erstmals 1mMm vorlıegenden Monu-
mentenmaterıal tatsächlich belegen vErmMaS. Kın derartıger amn
punkt dürfte 1U  — offenbar DUr annn eingenommen werden, wenn WIT
In der Lage wäaren miıt annähernder V ollständigkeıt dıe i1kono-
graphische Entwicklung wıirklıch übersehen können. Dıes ist, jedoch
be1 der Lückenhaftigkeıt des zufällig Erhaltenen zumal für cdie älteren

Ins-Schichten der christlichen Kunst des Ostens keineswegs der all
hesondere SInN.d, womıiıt WITL ]1er rechnen aben, fast, durchweg DUr

erke verschiedenartıiger Kleinkunst, während dıe groben Schöpfungen
äalterer bhildlıcher Monumentalkunst uUuNns uıunmiıttelbar unwıederbringlich
verloren SINd. Naturgemäß en aher ıe letzteren für das weıte
(+ebıet mehr oder wen1ıger kunsthandwerklicher Betätigung vorbild-

Mehr und mehr wırd dıe ikonographische Horschunglıch gewirkt.
bezüglıch des christlichen (OQrijents qls ıhre Hauptaufgabe erfassen
mMUSsSSeEN, SAaNZ bestimmte Werke namentliıch der usıyen Großkunst des
ersten Jahrtausends als Grundlage der verschıedenen 1ın der Kleın-
kunst sich offenhbarenden Darstellungstypen einzelner 'T ’hemen nachzu-
weısen, w1e längst die klassısche Archäologıe hLiterarısch bekannte
Meisterwerke AUS der klassıschen eıt hellenıischer Plastık UL 1n den
Marmorrepliken der römıschen Ka1ıserzeıt greif bar werden 1äßt,
Heısenbergs Arbeit ber Grabeskirche und Awvostelkırche, diıe
leıder N1IC mehr benützen vermochte, bedeutet 1n ıhrem zweıten
Bande ach dieser Kıchtung hın eınen W urf, dessen pfadweisende
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Bedeutung VvOn der Frage völlig unabhängıg 1st W1e weıt Man auch
Y weiftfellos 1STıhren KEınzelergebnıssen glaubt beıpflichten können.

a hber uch von vornhereın denkbar daß 1konographische Detaius,
dıe der (}roßkunst weıt früheren eıt wurzeln, unNnSs erst
Jahrhunderte später durch Produkte der Kleinkunst bekannt werden.
Man wıird 93180 m1T der Statulerung mıch auszudrücken

Ler mınus ante NON für EeE1iNeEe bestimmte KErscheinung LUr auf
Grund des vorläufigen Fehlens Ner sKsicheren früheren Bezeugung für

Um mI1t einzelnen Be1-S16 aum vorsichtig Se1IN können
spıel Dı schhlıeßen etwa dıe VOoOx< (A1 45) für dıe eıt VOoO  am} 498 bıs
514 oder selbhst, 687-—701 behauptete Undenkarkeit der Proskynese
der Magıer und damıt SE11 Urteil über das angeblich das oder

Jahrh herabzudrückende KEmailkreuz der Kapelle Sancta Sanctorum
dürften sıch dem VvOoONL Heısenberg I4 S 931 {f. Z egen-
stande Ausgeführten gegenüber aum aufrecht erhalten Ia&sen Kıs 1sT
für mıch den chronologıschen Ansätzen Kıs für das Aufkommen g_
15ser Motive gegenüber 61  S Beispıiel von vıelen.

Dr DBAUMSTARK

TTERATURBERL
x freundhicher Unterstüutzung der Herren Dr. Dölger Kom, echı1-

tharıstenpater Ferhat Wien, Professor Gu1dı KRom, Kaplan Kaıser
Heidelberg un Professor Sauer reıiburg /B

Bearbeitet VOoO Herausgeber
Anthropos NAalectia Bollandıana IBL Academıe des

Inscr1ptions et Belles Liettres Comptes rendus An Anahıt PAW Ab-

handlungen der Kol Preußischen Akademıe der Wissenschaften er A Pf
Archiıv für Papyrusforschung Ar Ararat Allgemeıne Rundschau
Rııy Archiv für Religionswissenschaft SPh Archıv für slavısche 110-

og1e — Bessarıone Baz Bazmaweb BbZ Bıblısche Zeitschrıift
ASD Bollettino dı Archeologıa StOT12 Dalmata Bollettino
Socıjeta geografica 4a11än2a Byzantinısche Zeitschrıift CQOR ' '’he Chur ch

GSCOquarterly TEevVv1ICW, = VUorpüs Scr1ptorum Christianorum Orientalıum
Cvo — Caecilienvereinsorgan, 1D). — Dadjar. DLz eutsche Literaturzeıtung.

eutscher erkur. DRG.Deutsche undschau f{Ur Geographie,
OS d’Orient IDir Etudes publiees Dal les Ja Compagnı1e de ‚JJ esus.

(+lotta SAI (1Oornale s0ocı1eta Asıatica a1hana 'The (+2e0-

graphical Journal Hermes andes AMmsSsOorya Harm ÄpLLOVLO.
Hochland Das Heilige and Historische Zeitschrift

Internatıionale kırchlıche Y.e1t-1eF Indogermanische FWForschungen 1K2
chrıft I1sl Der si1am LIWSWERKI Internatıionale Wochenschrift für W ıssen-
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schaft, Kunst un Technik JAOS Journal of the Amerıcan orıental SOC1EtY.
J'USt. Journal of theolog1ıca. Studies. Khristianskoe Tchtenıie KVz
Kölnische Volkszeitung. LE Interarısche Kundschau. NM. al-Machrik.

Medjmoua-1-Ahbar. Mhkw Monatshefte für Kunstwissenschaft.
MN:!  © on  ey Numısmatıc (hireular. MPbl Muünsterer Pastoralbla:;
E“ D  (DV Orientalische: Archır. MsO Oesterreichische onats-
chrıft für den OrJent Pastor Bonus. PEI Palestine KExploration und
Quarter1y statement. Petermanns Mitteilungen., SBA.= Proccelings of the
Soclety of 1C2 TCNAaEGOLOZY., RB Revue Bıblıque Internationale RBe Re-
VUue Benedicetine. R.Eıjl. KHevue des Etudes JuLves. RH KRevue A’hıistoire eccle-
s1astıque. Rh  = Rheinıisches Museum. Roma L’Oriente RO  ©
Revue de 1’Orijent Chretjen. RP  —> KHevue de philolog1e dA’hıistoire E de Litterature
ancıennes, RQs Römische Quartalschrıif' ur christliche Altertumskunde un: für
Kirchengeschichte. StO Rıvısta deglı Studı OrJentalı KLIQOKR kKevue de
ologıe et, des questi0ons religieuses, SbVZ Sonntagsbeilage der Vossıschen
Zeitung, T Theologıe un Glaube Theologisch praktısche NMonats-
chrıft POs Theologısc. praktische Quartalschrift. 7708 Theologische
Quartalschrift. Theologische Rundschau. TStK.= Theologische Studıen un:
Krıtiıken Tu  C N F.= Texte un!' Untersuchungen Neue Folge) W ostan.
WB  Q Wissenschaftliche Beilage ZULXF (+e2rmanıla. Zeitschrift fr dıe alt-
testaumentliche Wissenschaft. DA Zeitschrift für christliıche uns ZDUPVN.
Zeitschrift des eutschen Palästiınavereıins. ZDMG. Zeitschrift der eutschen
Morgenländischen Gesellschaft. AKıT. Zeitschrift für kathohsche Theologıe.
ANtEW. Zeitschrift für die neutestamentliıche Wissenschaftt. ZUe Zeıitschrift für
osteuropälsche eschichte ZVS{(. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.

Römische Zahlen bezeichnen d1ie an  e VOTLT enselben sStehende arabısche cdie
SerJjen VO  w Zeıtschriften. Be1 Buchern wırd das Erscheinungsjahr 1Ur vermerkt,
wenn VO  S dem laufenden verschıeden ist. Der erich SELZ prinziplell mi1t em

J anuar 194141 e1n. W eıter zurückgegriffen wurde 1U he1 den hbeıden Ze1it-
schrıften und R  9 dA1e ıhr Erscheinen 117 Spätherbst 1910 begonnen hatten, un:
soOweıt der Zusammenhang erforderte.

Der Oriens OChrıstzanus STE 11 einem Tauschverhältnis miıt folgenden eıit-
schriften: B  9 M., MhKw., O R RHLE.,., ROC,, R5StO., ZDMG. Zusendung
VO11 Separatabzugen ın N1Ser Interessengebiet einschlagender Veröffentlichungen 118

anderen, namentlıic. AaAuUuS wenıger verbreıteten un us olchen Zeitschriften, e 11

ausnahmsweıse jenes (Üebhlet berühren, wurde 1ine möglıchst erschöpfende Bericht-
erstattung ın em Ta Oordern un wırd deshalb dıe Adresse des eraus-
gebers Achern (Grhgt Baden) 1 Dienste der Sache Yrıngen! Tbeten Auf olchen
wolle der Tıtel der betreffenden Zeitschrift, SOW1e dıe Band-. Jahres- und Seıtenzahl
jeweıils guütıgst vermerkt Se1IN.

Sprachwissenschaft. Semitische Sprachen: ber Vocalıc T, A
M, IN Sematıc hat Blake JJ AOS NN 172999 höchst anregende
un manche eue Perspektiven eröffnende Bemerkungen veröfftfenthecht.

Graechisch: Zur OYNLAX VON UOXOUCL und Verw. wurden durch
Hesselıng 147164 sorgfältige Untersuchungen angestellt,
dıe 1n umfassendem cdıe Sprachform der ogriechıschen Bıbel, das
ıttel- und Neugriechische berücksıichtigen. ONn 1n eINnem Papyrus
des J hs taucht erstmals dıie VO  S Psaltes Ngr N  XC UDEG od. E  Q  0a2

111 S hbehandelte Korm auf. Hatzıdakıs’ Neugriechische MiaiSs-
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zellen ebenda 70—85 beziehen sıch auf KovtoptOs-X0pVLAY TOG, "Aroyrı,
den 1n Thessalonıke für dıe Juden gebrauchten Namen Ilıkarta,
den (+enuswechsel von orten w1e ÜTNEÜALEVOA, CmWyYtAVA, TAOTAÄC, aul
Y ALLOG blaß, yakun, yakußos, yakoßäıxos U, . W-.) TWD  A Jetz un!
die W ortgruppe 3ahhm, Balvw, BıßalCw Die neugrıiechische Sprachfrage
betreffen dıe "Ühry aı AsteLG mEPL TOU YAwSTLKXOU ÄEYOLEVOU ENTNLOATOS VO  H

Blabes Harm. 87  E un Drerups Urjentierung ber Das
End des Sprachenkampfes ın ({riechenland 4A93 1z 1911 903— 910
Armeniısch: ber an 14 J fgnı Sg bnnn Gı Il_lll[lb'[1flL7’ (Dire
armenısche Sprache ıM und Jahrhundert) handelt G azrık
271 Fünf bra ung brın ÜE 5 nuf (Neuentdeckte örter ber
Sebeos) werden durch Adjarıan Ar A  A 230 f Z uybnk bb lllflluulfl.b'lllL

(Q-ncnpfrnkbh (Armeniısche Lehnwörter ıM Türkıschen) durch
Kraelıtz-Greifenhorst XN 9572968 (deutsch un armenisch.!)
besprochen. V dl IfIULIUILI.UEUI[I IUI'LE (Der DIDratekt von Akn) erfährt durch
+ abrıelian ebenda 103— 109 e1InNe Darstellung. m J1 annn (Dre
armenıschen Schriften) hılden den Gegenstand e1ner hıer 03} 9429 VOeTI'-

öffentLlchten allgemeınen Skızze, während spezıell e1Nn bestimmter (+e-
brauch des v} In den hbeıden Aufsätzen von Sargısıan Qı husıf
pur up ulrg €‘lnu[uouu:4ufl: Wn [;[J'mL (Schrıft oder Amulett ın archäo-
Logıscher Hinsıcht) Baz KL DE D 262 und VO  S Hatzounı L5

es VANgeE-li:.[imlup:u‘ll[:‘b FA  Ya UHUILE llb7lul?l?[l In I?l‘lw(j DIe Schrauft
Iums der Mlike bleibt als Monogramm) ebenda 198137 diskutiert
wird. Slavısche Sprachen: Im SPh FA hat 399— 454 Breznık
Ihe Betonungstypen des slavıschen Verbums vorgeführt un ST SI6

Osten-Sacken Ihe sogenannNnte Dehnung ıN Wurzelsılbe der
slavıschen Iteratıiva behandelt, Hrancevs Beiıträge ZUT hıstorıschen
serbokroatıschen Dialektologıe haben 1n ıhrer RSN stehenden Jüngsten
Hortsetzung dıe Konjugatıon, Akzent und Quantität ZU (regenstand,
Krcek erörtert dıe Eedunhzierung der Praepostition ım Ugro-
rulhenıschen, Rengjev 620 f. miıt einem Yausatz VO  b J(ag1C) die
Eeduplhizierung der Praeposıbvon S ımM slarmıschen Donautale un 6929
dıe Anwendung des Instrumentals der Adjektwa, Pronomıiına nd Nume-
ralıa FÜr Dat nd Loc. SI ıN SYYrMIEN, während Skok 363— 383
Mundartlıches AaAUS Zumberalk: (Sıchelburg) der (Jrenze VO Kraın
un Kroatien beibrıngt. Uber lkiyrchenslavısches (altrussısches) SersSa
„ HOFnNIS® handelt Leskjen I8AI157 her Urstavısch JASCHr5
„HEidechse“ ILljıwskı) SPhe337—343 Christianıs Lexz-
kalısche Lesekörner SPh E627 gehen autf ONEXTE  S»  SC und
\ PHHHT'h, eıne der Ktiymologıen V, Osten-Sackens 1e K AA139
SN auf südslavısches *braknatı, Y'bkatı, *bhrrecat]. Der etztere hat,
ferner V ST XL N 15359 VATI den Artıkeln gads, GNAÖ ' C, gndö, handa
ın Bernekers „ SLAU Etymolog Wörterbuch“ Nachträge geliefert. Nova-
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korvıc Yerapaı— Yanraph—tlayxApns‘ tlayyoa—mestre SPh AI 383
— 3858 endlich führt VOIL lexikographischen (+ebiete autf das antı-
quarısche der Bekleidungsgeschichte hınüber. Albanesısch: ZUTT esych-
glosse Bpa und an ula hat Kretschmer 111 eınıge Zeeilen
geschrıeben.

Orts- ıund Völkerkunde, Kulturgeschichte, Folklore
Reisebeschreibungen, Geographische Schilderungen: nNnter dem Obertitel Ite
Kulturstätten hat Linde eın reich illustriertes Bändchen Bılder AUÜ

eqypten, Palaestına und Griechenland. (Lieipzıg, Berlin RBielefeld.
106 S Berch-e  (N S escheinen lassen, Fıne Orzentreise ( Wıen.

tıngen beschrıeben Vom Balkan ZUWM Labanon geleıtend, behandelt
e1INn Ungenannter 1911 17 AL zunächst Sophıa un dıe
griechischen Kolonien Schwarzen Meere urch den Norden Meso-
yotlamıens, näherhın vOoOxn Mardin ach Nısıbıs ührte 1M 1908 den
V erfasser e1Ne VvONn Bause PM .V.1A 119—122; 179222175 geschilderte
W anderfahrt. Re:sebilder AUS Mesonotamıen und Kurdıstan hat
f Handel-Mazzett1ı DR  Q XC XE 319351 auf (Grund Se1INEer
Teilnahme der Expedıition des naturwıssenschafiftlıchen Orjentvereıns
ın j1en gezeichnet. Molesworth Sykes hat XNM TI En e
149 —165 Sızth Journey In Pers1ia un Grothe 1n Buchform se1ınNe
Wanderungen IN Y SIEN. (Berlın. 366 5.) geschildert. Holtzmanns
Syrısche Städtebhalder haben 1n iıhren ersten Nummern, DR  Q XT
1LE 908 1245153 303359 Beırut, Aleppo und Damaskus ZU egen-
stand. Harfouche beschreibht M XIV 190— 9205 eıne mA)\9\ A
SÖl 9} (Excursion ans les dıistricts lıbanaıs de Kharroub et
de ouf), während vOoOxn Leachman XN I 265972 Journey
In North-Eiastern Aralıa und durch Lega SG 1 XE AAA AT-5
sehr eingehend and un Leute In Dancalıa In Abıssınıa KC-
oschildert werden. Von otı Aegynten , Reısebilder hat Oppeln-
ronıkowskı seine-Autorzsıierte Übersetzung (Berlın. 309 S 1n Anı
lage können erscheınen lassen. Physıkalısche Geographie, FKlora un Fauna,
Wiırtschaftsleben: Be]l Bause Ihe Erythraeıs DR  Q RX ELA AA O
werden Rahmen und Rıchtlinien e]ner Landeskunde des (+ebjetes Z

hbeiden Seıten des oten Meeres vorgezeichnet. Naturwissenschaftliche
und meteorologısche Hrgebnisse enthält der 4334 and VO  S Futterers
Erfahrungen, Forschungen und Sammlungen wüährend der voN Amlt-

Dn Holderer unternommenen Reise durch Asıen. (Berlıin. 597 S
I»e Pflanzen Palästınas en 1nsmore und Dalman DPV.

147 1n der W eıse bearbeıten begonnen, daß
ersterer auf (Jrund eıgener Sammlungen und der Klora Pohts und
Bo1nssıers dıeselben verzeıichnet, letzterer die arabıschen Namen beıfügt.
Zur Natur und Wırtschaft VYoN Vorderasıen betitelt Grothe e1Ne amm-
lung, deren erstes Stück (Frankfurt z 1392 S er |X]rSsIEN wıdmet,
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wobeı Als Anhang Zimlısatorische und humanıtäre Arbeıt der einzelnen
Natıonen ın Vorderasıen besprochen wIrd. ber A.G)  D
020 (La (ulture des "Tabacs Turcs Aans le Tıban) verbreıtet sıch
Gemayel M AILIV ABZCBE LE 276-—980 349— 358 Historische
Geographie: Montzka führt se1INe AAXEIV 9—14, 301—303 begonnene
Arbeıt IT nn Gnlppbpp J'lu71013' E hl yaylı Bı €er]t‘t(l,lr(qlr
utwuu/fuq.lzp‘blrpm. (Die Landschaften Großarmenıens her griechischen Schrıft-
stellern) A  — Aa E nde Palästina un!: dıe heilıgen Ntätten: Auch
für Grundfragen der Topographıe des christlichen Palästina mıiıt seinen
traditionellen Heiligtümern siınd N estles gediegene Untersuchungen
über Judaeca her Josephus DENV. XEBvoxL nıcht unter-
schätzendem W ert. nter den alten, chrıistlichen Quellenschriften Z

Palästinakunde sehen sıch dıe Keıiseerınnerungen der ursprünglıch Sılvıa
genannten Pılgerin 1ın den Vordergrund des allgemeınen Interesses
gestellt. Auf Weigands iıhren Ansatz 1Ns ausgehende verte1d1-
gende KErörterungen Zur Datierung der Peregrmatio Aetherıae
12906 WAarLr oben 3976 ausgiebigst BHezug nehmen. Egerud soll
ach ılmart R.BeA68 —75 der wirklıche, VOL allem durch
den RBrief des Abtes Valerıus bezeugte Name der V erfasserın Sse1IN.
Die Gräber der Ön1ıge Davıd und Salomon ach Zeugnıssen arabıscher
Schrıftsteller behandelte Fr Dunkel 1911 D3 C he tombs of
the kings at Jerusalem waren ach Mınor SBA 3& QEE) LO
ebensowen1g dıe letzte Ruhestätte der K önıgın Helena VOoOn Adıabene
als dıejen1ıge der alten jüdıschen Önıge AausSs Darıds Haus, sondern
eıne ursprüngliıch hasmonäiısche, annn 1n herodianıschen Besıtz über-
ZESADNSCENC Anlage SCWESCNH., Nach Bethlehem 1äßt (+erhard
005009 den Lieser mıit sıch Fiıne Pilgerfahrt machen, auf welcher In
dıe iromme Stimmung e1INeEs begeisterungsfähigen erzens 1n leider
charakterıistischer W eıse die verständnıs- un hehloseste Griechenfeind-
ichkeıt miıt. len ihren polemıschen (+Üemeinplätzen sıch miıischt
Drunkel handelt A V 1990198 über L‚v°) 5)LM 9 Ölcq..ß>\)\
(L’Edhemyeh 0U la (zrotte de Jereme el Ia Senulture de Gordon)
1n e1Inem natürlich der (+ordon’schen Kalvarıa-Theorie ungünstıgem
Sinne. Be1 Doumet ‚J«.QLA.L‚«) AA
Agl (Le sanctuaıre de Etienne A Jerusalem) ebenda PE
wird die (+eschichte dieses Heıligtums vonxn der Aufündung der ehi-
quıen. des Protomartyrs und dem Baue der KEudokJjanıiıschen Basılıka
bhıs aut dıe Gegenwart herab verfolgt. Eingehender hat sıch KEckardt

AAA NV 3948 miıt, dem Das Praetorium des Pılatus be-
treffenden Kreıs voOxnxh Problemen befaßt, Das wirkliche Pılatuspräto-
r1um ist ıhm mıt der Herodesburg identisch, AuS welcher dıe heutige
Zitadelle hervorging. Die früher VOo  5 ihm vertretene Identiknkation
der Praetoriumskirche 1A‚r  LO 20La mit dem Baue, voxn dem e1n HKuß-
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bodenmosaık he] Erstellung b  der neuen” unı];ert-armenıischen ırche
Tage vrat, o1bt er auf, den Platz des frühchristlich-byzantinischen
Heuıgtums mit Dalman mehr 1n der Gegend der Mehkeme suchen.
Die letzte Verschiebung der Tradıtion ach dem heutigen Kcce Homo-
ogen soll ın e1ner Verwechselung miıt dem Hadrıanıschen Praetorium
ıhren Grund aben, das tatsächliıch hıer gelegen F DAYS de
Job behandelt ID)horme 2 4141 10922107 selbstverständlich N1IC
ohne auch auftf dıe betreffende byzantınısche Hauran-Tradıition un
ihre Kntstehung einzugehen. Der zweıte 'Teıl des hıstorıischen Quellen-
werkes VOo  D Popor 5E queston des lheut saınts de Jerusalem ans Ia
correspondance dıylomatıque TUSSEC du XFX x26ecle. (Petersburg. 769 S
ist, den BED gewıdmet. Hıstorische Topographie außerhalh
Palästinas: //’Eeglıse Saınte Eupheme el Eufinianes (1 Chalcedome, Zwel
durch das viıerte allgemeine Konzıl EZW. dıe JLiebensgeschichte des
‚JJohannes Chrysostomos bekannte Sakralbauten halkedons und ihre
Lage, e1Nn erstmals 11 Julı 1900 1ın eıner französıschen
Zieıtung Konstantinopels erschienener Aufsatz des verstorbenen Par-
go1lre ZU Gegenstand, der XI 1071 wıeder abgedruckt
wıird. Bagdad el Topogranphie MOYEN Äge behandelt Massıgnon
AIBL 1911 18292 qauf (Grund Zweler uer Quellen Kthnographie:
DIDe Bevölkerungselemente Persiens hat Grothe 182239 VOI'=
zuführen begonnen, woher zunächst allem dıe syrıschen Christen
(Nestorjaner: unıerte „Chaldäer“: Protestanten) ZUL Sprache kommen.
”T’he Bedouin of the sınanrtıc yen'NSULa fängt Jennings-Bramley
PE  — 1911 3449 auftf (Jrund eıner VvOn uez ZU (+0olfe VON Akaba
unternommenen Studienreise schıldern Nachrichten über Blut-
yache nd Gastfreundschaft her en Malzoren Oberalbaniens nebst einıgen
Bemerkungen ber die Sıcherheit des Reisens In den nordalbanıschen
Bergen hıetet, 1ebert DR  Q MK 1631724 Iıe Krage Sınd
dre Rumänen en Balkanvolk? beantwortet FKıscher 7075

der Hand sprachlicher un ethnographisch-kulturgeschichtlicher Hl
sachen In posıtıyrem Sınne. AT 1]‘n[_rpl„.[ruufll.tl‘ Fı l‘\ nı _gm[[l‘l:uunu"
(De Armenıer IN Moldau und Bukowina) wurden durch Babaıan
(Tıflıs (N  N S ZU111 (+egenstand e1ner „hıistorisch - ethnologischen
Untersuchung“ gemacht. Die 1n eiInNemM bulgarıschen Texte des 13 oder

J hs vorkommende Bezeichnung Sakulatın deutet Sobolevski)
ASPhe6926f. autf eiınen ın den lateinisch-ungarischen (C‘hron:ken
unter dem Namen der Sıculı erscheinenden magyarıschen stamm
Kulturgeschichte: CUrıiminali, QiUdiCL trıbunalı eblL0MLCL lehrt de Castro
SG L AA näher kennen. Yolklore: Fınige Yıeres
supersitieuses des Grecs de Chıimaru hat Arnaud XIV 146257151
bekannt gemacht

11L Geschichte. Quellenkunde: Das russtische Archivwesen hat
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Karge (0776 2925 24() 3921 359 Se1Nner Entwicklung VO  a SEC1INEeN

Anfängen 10 bıs A den näher behandelten archıvalischen
Hauptsammlungen der (Üegenwart verfolgt Archivio da Propaganda
un (+eschichte behandelt Schmourlo 106024716 Diıie VO  S
Petrıides XIV I5 O8 mı1% guter Kınleitung publızıerte Chryso-
haulle de l’ımperatrice "T’heodora (1255) nthält das VO der Kalserin-
Wiıtwe bei der Wiederaufhebung der auf dem Konzil VO  s Lyon D C-
schlossenen Union abe  ote (+Haubensbekenntnis Die damals erlassene
Senlence synodıque contre le clerge UNLONISTE haft derselhe AuSs der aml-
lichen Hs der Bibliotheque Natıonale ebenda 133 136 veröffenthlicht
Die biısherige Kenntnis der kroatischen Ortsstatute des Mittelalters
hat, J<aTr1E> ergänzt iındem SPh A61526920 Dre Vor-
rede Statut UON "Tirsat (Tersatto) bekannt machte Profangeschichte
es und /Veues UUS der byzantınısch-iqgyntischen Verwaltungsmisere 5DOT-
nehmlıch ıM Zeıtalter Justinians wıll (+elzer ALS Lucht, tellen
e71 A Pf 346 S auf (Grund der VONn Maspero edierten Kaıirenser
Papyrı das städtische un staatlıche Steuerwesen des byzantınıschen
Agyptens beleuchtet Als Abırrungen und Ablenkungen der Kreuzzüge
behandelt Sternfeld Hr ( VA 95 394. diıe ägyptischen Unterneh-
MuNgeEN der späteren Kreuzfahrerzeit Ziur früheren armenıschen (+e-
schichte hegen dıe :bwluoulu4m7l €Emtulounm_ß'lu_‘l:_‘_)_ a ] &lu:yh‘u‘l:
ıf pun (Archaeologische Untersuchung ber en Ursprung der armenıschen
Natıon) Ungenannten MA XN Nr 4841 4843 4847 4849
4851 4855 AÄAuchers ‘luuu[ip Eı UIJIUUIHLU?III STnu0 lı u1wunfir:.-
[J‘lflub (Lektionen ber dıie Altere (z+eschichte Armenıens nd der Armenıer)
Baz DQQ __106 un der Aufsatz VO  S (x+azrık ber ;u: JnL[J'[1L7:£ Ud s

q_wpm.‘b un Lll_g_1l (Die Armenıer Jahrhundert) 96 1f. VOrL.
ber —u ylrnn ünl Inug prı [FE ul SE © (Da? Armenıer
der Byzantınıschen Iiteratur) handelt Sahakıan Baz A12
Kıne gedrängte (zeschichte der Bulgaren (Berlın 9 S verdanken
Ruland den hıs ZU 1371 führenden and (zZeschichte der
Serben (Gotha 4.4. S Jıreclcek den hıs auf das 1772 herabhı eichen-
den and (zZeschichte des osmanıschen Reıiches (Gotha 519 S

Der 2te „Großfürst“ un en ALbesten russıschen Chroniken wıird
VO  S (x+0etz TEZ (regenstand ANer gründliıchen Unter-
suchung gemacht Lokalveschichte: "()'\lll7!0[}lll?[lflL [J‘[:L7:_g l]r unl on g

1x[|/illlllU OLE ubf \R£ ot]lu.glflrufl: (Noten (zZeschichte
VON Konstantinopel, Yem1a Tehelebis) wurden durch &A

K162169 290— 9296 veröffentlicht, ber U 5duhnp, |* gu y lı
ul wlingn ( ST Jakob, das Natıonalkrankenhaus) der Tmenı1er
Konstantinopel verbreıtet sıch Srapıan ebenda 1992122 94.9._951:
Durch e1Ne Skizzierung der Schicksale der Stadt VO bıs 108 ühe
19 Jahrh ınteressıert 25—35 dıe Kortsetzung der 557— 565
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begonnenen Arbeit von Phokylides °H mxoÄLC "lorumn o  > TOTOYPAHLANV
XL LOTOPLXYNV E yoWLyV. Kirchengeschichte: Von Zwel Seıten sind ıe Ver-
hältnısse 1m Schoße der ältesten Christengemeinde 1n Korinth e1Ner

Nachprüfung ınterworfen worden. IDe sogenannte Chrıstus-
yarteı ıIn Korıinth ware ach Perdelwitz StK. 1911 180—9204 1ın der
M'at vielmehr eıne ach dem en ÜDYLOLVAyYOYOS Crıispus voxn Apg

sıch nennende und dıe ahbsolute Unabhängigkeıt jener (+emeinde
VO jeder aäußeren Ingerenz verfechtende Independistenparteı SEWESCH,
Was die Textesänderungen Kpiotos S59 XOSLOG ın Kor 33 und
K piom00 STa ÄpLOTOD ebenda ZUI V oraussetzung ach
ohr Christusparter und Schwarmgeıster ıN Korinth LQs
165— 9205 dagegen hätten WITLr eSs he]1 den fraglıchen korinthischen
(Üegnern des V ölkerapostels miıt (+esınnuNgSgeENOSSEN etLwa der gala-
ıschen Judaiısten. jedenfalls ahber miıt. keinen gynostisch-Libertinıstıschen
Schwarmgeıstern Zı Lun Ine Kırche VON Konstantınopel eINE aApoO
stolısche Gründung? irägt Lübeck WB  Q 1911 161—165, natürhich

der Hand e1ner vernichtenden Kritik der Andreas-'"Tradıition des
Ps.-Dorotheos 1n negatıyem Sınne Lı antworten. Der äußere DE de.
OChristentums ber das Heidentum nd seın anNnNeErer Zerfall sınd für
Soltau ın der SbVZ 1911 No Y unlösbar mıteinander verbunden.
Dıe (}eschichte des Christentums unter den vorislamıschen Arabern
Dyrıens ertfährt hbe1 (B eikhno Asulml! —y LQ,.?‘)\3 M‘
(Chrıstvanısme et TIntterature aAvani ” Islamısme N X4 V 146149 0Bı
230 ihre Beleuchtung. Die Religtonspolitik des arLsers Justınman hat
Diekamp 1n e1nNer W BG 1911 129 SA gedruckten Rektoratsrede DC-
würdigt. Die Entwicklung der Annerzıon Äde U IUlyrıcum natrıarcat
oECUMENIQUE verfolgt Vaılhe X4 V 920 36 1n sorgfältiger Dar-
stellung, während GTr ebenda 80 —89 1522161 1n nıcht mınder sründ-
licher W eıse dıe Formatıon de ’ Eglise Bulgare 1mMm Zusammenhang miıt
den maßgeblichen allgemeınen geschichtlichen Verhältnissen behandelt,
Von eıner Arbeıt Palmierıs über 12 divergenze dommabtıche, discıple-
arı lıturgıiche Lra le due chrese dı Orizente dı Occıdente ist,
111 161 —178 der zweıte ıe Enoca dı Miıchele Cerularıo behandelnde
'Teıl erschıenen. rapportı della (hıesa Salonıtana CON Ia Chiesa dr

ber IhıeRoma hat Lenzı ASD BG 143 CR besprochen.
dalmatınıschen Glagolten ım XAVAINE: Jahrhundert hat esetar SPh
OC 468— 4.74- Materıal AuUuS den en e]ner Diözesan-
synode VOo  \ Spalato VO OI März 1688 beigebracht. Die NS

538— 5346 begonnene Veröffentlichung der ach se1Ner Anschauung
sıch ergebenden Atddyuata n TNS BuCayvtıyNs EXUÄNTLAGTLANG LOTOPLAS
setzt Kallıstos ebenda 17 fort. Von (+azrık werden 76

P phumab5 nı [d-fichn ;lu JUIUL"IUle 1  J ll.lll[l[7[ll".‘ll (Das Ohraıisten-
Lum ın Ärmenıen vm S Jahrh.) un unter dem Obertitel
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[i4[7ILL“5LIU fil[lln[l[l"ull.l?[lan'[lL‘llß ( Martyrologium der armenıschen Kırche)
ebenda 56 _ u uul "‘"’LÜ'7“"517 bı pp Funfilunh n (Der Wahan
Ü, Goghthn und seıne Zeıt) behandelt Der Reihe ach 1n dıe 15342
1634, H161 un M fällt dıe Liebenszeıt der dreı ATINE-
nıschen Prälaten '3mL€m‘l.fb£“u E fulhmuymnu June U wrn fruwn.p 4 (|l mj ung
(Biıschof Johannes der Taube, Patrıarch (D Konstantinopel), _()\lu_g ‘“['l""
lnqlm4nuznu ı wLbgh "l““"‘['l' w/.P. 4 (lln[_u:„ (Biıschof Zacharıa Vanetzı,
Patriarch W Konstantınopel) un | 1 U SE ('\ I.I.qulul[rliuül
[Fu{llu&nu1nu El nt SE} (Sargıs Sahethd1ı G7asparıan , Biıschof VON

Bethlehem), denen Kalemkıar X 1—295, 65—79 un 067081
Je eınen Aufsatz gewıdmet hat, Konzilıengeschichte : ber KIEBCKIN
COBOP'b 1629 FOAA (Die Kıewer Synode DVDOM hat Inkoviıtsch

1911 (4—92 gehandelt. Geschichte des Mönchtums: Le NA-
chıisme orzentale hat ın e1INeTr allgemeinen Orjentierung Caloıre
XAV AA unter dem dreifachen Gesichtspunkte der grundsätzlıchen
Unterschiede, welche Cdie Entwicklung des morgenländischen und des
abendländıschen Mönchtums aufweıist, der Profeßstufen des ersteren
und der Möglıchkeit einer Dıspens VONn den monastıschen (zelübden
1Ns Auge gefaßt. La doctrime de ’ AINAGORTA d’anres Saınt Maxıme
wıird ebenda 3602221 durch Montmasson dargestellt. Miıt den Decrets
des Chamnıtres geENETAUX des Basılens (houerites de 1750 1790 mMAacC
2Ce XLV 99— 10 bekannt, Le deuxıeme centenaıre de la Fon
datıon du Monastere de StTt Sauveur g1bt eiınem (lonstantın
36—44 V eranlassung, auf Entstehungsgeschichte, anfängliche Schwler1g-
keıten und Fortschrıitte der VO  — 1er AusSSCSaNgENCH Basıllaner-
kongregatıon eınen Rückhlick Z werften. Das Katharınen - K loster
auf dem Sınar hat Prınz Sohann GÜeorg, erzog Zı Sachsen
LWSWKTL.V 161166 Ie autokephale Kırche des Berges SInaı, alg
welche jenes Kloster un seine Dependancen sıch kiırchenrechtlich präsen-
tıeren, NICc ohne eınNıgeE Flüchtigkeıitsfehler Lübeck WB  Q 1911
KT In einer weıtere Kreise orıentierenden Korm behandelt Der
letzte FEinsiedler Palästinas, dessen abenteuerreiches Leben eıdet
1910 15369 un Igı D&  E 65279 bespricht, ist der als (ÜesinnuNgS-
SCNHNOSSC Boulangers bekannte (Oiffizıer Vıallet Gegenwart: Die N-
wärtigen Verhältnisse des Könlgreichs Griechenland un der kulturelle
er SeINES Volkstums werden 1 Gregensatz ZU Türkentum be1ı
DrTerup Philhellenismus und Turkomanıe Hl 114 668— 6 74- 1n höchst
wohlwollendem Sınne- gewürdigt Der VON e1INnem Bıschof und Zwel
Priestern heraufbeschworene kanoniıische Prozeß den rumänıschen
Primas bıldet dıe Grundlage der von Jean-Marijıe X IEV 51: —54
besprochenen Urise relıqreuse FEoumanıe, während Bartas ebenda
LIGZE199 eın sıch seıt einıgen Monaten anbahnendes Kapprochement
entre le Patrıarcat oeECUMENLQUE et ” Earca bulgare erortert Vom
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protestantıschen Standpunkte A uUuS hat sich ZUY neuesten (zeschichte der
orthodoxzen Kirche IM Morgenlande Crıegern TStK 1911 308319
unter wesentlicher Beschränkung auıf palästinensische 1ınge geäußert.
ber dıe orJıentalıschen Rıten hetreffende Vorgänge 1m kırchliıchen un
gottesdıenstlichen en KRoms, ıe Jüngsten KEreignisse un Strömungen
1m Schoße der „orthodoxen“ Patriarchate VO Konstantınopel, NL1O-
che1a nd Jerusalem, der russıschen, rumäniıschen, armeniıschen, kopti-
schen un der Kırchen des Könıgreichs (iriechenland und der Insel
Cypern, her das relig1öse Unterrichtswesen auf Kreta __und Verhält-
NısSSse christlich-orjientalischer Bevölkerungselemente der Osterreichisch-
Ungarıschen Monarchie unterrichtet dıe laufende Cyronaca ın

59—64, 122—128, 185— 192, 259— 264, 315— 328, 381— 396 ausglebig
un: wesentlich miıt. e1ınemM lobenswerten und nıcht vergeblichen Streben
ach ruhiger Sachlichkeit Den L ,eser YAUErS V’orzent chretien FÜn
rend berührt Bartas Ne das Projekt einNer griechısch-
armenıschen Unı0n, dıe griechische Sprachenfrage In ıhrer Bezıehung

Bıbelübersetzung, das Verhältnis der „Orthodoxen“ Kuzo- alachen
un Albanesen des türkıschen (+ebietes ZU Patriıarchat VO Konstan-
tınopel un das Problem des bulgarıschen Exarchats. Das Un1lons-
problem: Die ehbenso gew1ß vOoOx bestem GHauben un einer hochherzigsten
begeıisterung für eiNe große un schöne aC eingegebenen, q s atsäch-
ıch be1 e1ıner nıcht VvOxh vornhereın sehr wohlwollenden Interpretation
nıcht 1Ur VO  S demjenıgen des katholischen Dogmas, sondern auch V OIM

geschichtlichen Standpunkte AauUSs anfechtbaren NSCES S5Ur Ia question
de ’unıon des eglıses, dıe Prınz Max: Herzog Sachsen,
132909 veröffentlichte, sınd dıe Jahreswende ZU Ausgangspunkte
VOoO KErörterungen geworden, die Fn der Tagespresse verschıedenster
Kıchtung vielfach ın e]Ner alles eher qls einwandfreıen W eıse geführt
wurden. ID ist 1n diesem Lanuteraturbericht nıcht der geeıgnete Ort,

auch 6HERE ın Auswahl ın der einem großen „Falle“ f
gebauschten Angelegenheıt 1ier laut gewordene Stimmen A regıstrıeren.
RO 83—99 hat siıch dıe Redaktion selhst unter gleichem Titel SC
die Ausführung des erlauchten V erfassers gewandt. An eınem Schreıben
des Papstes die Apostolischen Delegaten 1 Orient un e1nem be-
merkenswerten Hırtenbriefe des grıechıschen Metropoliten VOoO  a Beıirut
en dıeselben Dokumente VOoOn autorıtativer kırchlicher veranlaßt,
VO  s welchen das erstere 190134 un XLV 1—9,
EeZW orıechısch Harm. MX ]"_! nachgelesen werden annn un

41414 1921——135 unter dem Titel Encıchea dr ıo Panpa
Ia nostra redazıone in nıcht unınteressiertem 'Tone gewürdıgt wurde,
während das letztere he]1 Vaılhe Pour ’unızon des eglıses XLV
48—51, 1n eıner {ranzösıschen Übersetzung des arabıschen Orıginals
mıtgeteut, eine höchst freundlıche Kınführung und eine KErläuterung
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durch eıNe beachtenswürdige Fußnote erfährt un nıcht mınder ent-
gegenkommend VO  b GCattan Lies eglıses d’ Orıent 4PE
begrüßt wıird. Von weıteren, wenı1gstens tejlweıse miıt denjenıgen des
Prinzen ıIn eınem Zusammenhange stehenden Außerungen ZUE Unions-
irage se1]eNn etiwa Seppelt Ihe orıentalısche Kırchenspaltung L
154—142, Smilıkowskis Quelques VEMATNQUES SUY Ia question de ”union
des eglıses 155—141, Salachas Asv AÄVTLXELTAL Or Kadolhıxıg-
o  F TDOS TV EiAnyvıxnv L  ÖEay ehbenda, 160—164, Baumgarten Der
Briuef des Papstes 4n dıe orıentalıschen Biıschöfe VLE 22, Wynen
Rom und. der Orıent un Nochmals Eom nd der Orızent ebenda.
4B, EeEZW. DÖE: die Bemerkungen Per l’avvenıre chıiese
dıissıdentı 265— 980 5—17, der sıgnıerte Artıkel ‘“H
SVWOLC TV EXXÄNGLOV XAL y Tovpxia WETATOÄLTSUGLG ebenda 34.2 —— 345
un der unterzeichnete LIL’unıone le OChrese Orıentalı
18—295, SOW1E ıe ALLONHYME Artıkelserie 'Er TMWV GxebewV TOU Loiyxıros
MaE&ıpıALavoD TNG ZaEwyiac TEDL AA  SEYWIEW TV EXKÄNTLOV Harm. 3  A
d—12, 12909 33—38 49-— 59 a notiert. ber dıe sıch rasch
P eıner hochbedeutsamen Krscheimung 1m Rahmen der Bestrebungen
ach eıner V erständigung zwıschen dem graeCco-slavıschen un dem
katholischen Christentum des A bendlandes ausgestaltenden Congressi
de Velehrad l’onera UNLONE chıese hat ndhich (Iremon1ı

3947 233— 94.9 ausführlich un gut berichtet. Die 1UNONS-
bestrebungen IM Altkatholızısmus behandelt teınwachs N  < 199
186 Iın einem zunächst bhıs ZUL zweıten Unmonskonferenz 1mM 1875
führenden geschichtlichen Rückhbliek.

Dogma, Legende, Kultus und Disziplin. Verhältnis L

Nıichtchristlichem: In e1nNemM Aufsatz A Dunın Borkowskıs Ie en
Christen und ıhre yeliqgröse Mıtwelt Geschichtliches und Methodologisches
Zl KNAKXV 213—959 sind für unNns namentlıch e Ausführungen
über orjıentalısche un chrıistliche Mystik VO  b BHedeutung. Spezıell
Der Mıthraskult. Seine Anfänge, Eintwicklungsgeschichte und. Denk-
miüler werden durch Kluge 1n e1Inem für e]NE erste Kınführung recht
zweckdienlichen elementaren UÜberblick (Leipzıg. 31 S behandelt
Nachdem Dölger In dem Hehgqgronsgeschichtlche und enigranhische
Un tersuchungen bringenden ersten an e1INESs großen Werkes 1X6
Das Fischsymbol In Frühchristlicher eıt (KRom 1910 473 S
dıe das Problem e1INEs Ziusammenhanges zwıschen dem 1ydos-Symbol
un Heıdnischem sich knüpfenden Fragen e1ner großzügıgen krıtischen
Durcharbeitung unterzogen a  ©, hber deren KErgebnisse Baumstark
Das altchristliche Fischsymbol ımM Laichte der Eielıgionsgeschichte und
Emwgraphik WB  Q 1911 97 1£. 10521068 orıentiert, sucht cheftelowıtz,
indem Qr ARw A K3 Das Fısch - Symbol IM Judentum nd
Christentum behandelt, vielmehr jüdıschen Ursprung jenes Sym bols Z
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erweılsen. ber Die Bezeichnung FÜr Ohrısten und G(Gnostiker ım "T’al-
mud und 21dra verbreıten sich Marmorsteins Relıqgionsgeschichtliche
Untersuchungen. Heft (Skotschau. S Un fragment Arameen du
toldot Yeschou. der bekannten mittelalterlich-jüdıschen Parodıie der EVAal-

gelischen Geschichte, hat AuUuS der (+en1za 1n Kaılro ar R 1 X-
126—130 bekannt gegeben, gefolgt VOoO  S eINemM Stückchen, ach welchem
das ‚J esum bedeuten würde, vıelleicht der Reminıiszenz e1INEs chrıst-
Lich Miıdras. Neues relig1onsgeschichtliches Materıal voxnl em
er en endlich La decouverte vyecente des CUT lıures des Yezıdes,
VO  S der Anastase Marıe berichtet un dıe Publı-
katıon voxn le Coq Chuastnanıft, eın Sündenbekenntnıs der manıchdär-
schen Audıtores. Gefunden IN VT An (Berlin. 43 Z denA
erschlossen. ILiehre und Liehrentwiıcklung; Haeresıen: Auf die Vorstel-
lungen des Ignatıos, Justinus und Irenaeus über den Aufenthaltsort
der Seelen der (+erechten hıs ZU W eltgerichte bezieht. sich dıe All-
dıtion Ia ote sunplementaıre SUTr le Paradıs du Hades vox< W ab-
34 RTQR 135—138. Jugıe Le yrobtevangıle de Jacques et
l’ımmaculee concentıon 16 sucht auf ıe moderne Formu-
herung der katholischen ehre w1ıe auch 1immer hıinweıisende Elemente
1ın dem ältesten vollständıg erhaltenen Stück der apokryphen Kryvan-
gelıenlıteratur aufzuzeıgen. N RO  © 365 391 begonnene
Arbeıt Saınt Cyrılle et Nestor1us. Contrıibution n ’hastoire des orıqines
des schıismes monopnhysıte et nestorıen kommt ebenda N4i ZU

Abschluß un gelangt sehr günstigen esultaten wıe für den ()hg-
rakter und den guten Glauben, selbhst für dıe materijelle Orthodoxie
des 1n Kphesos ((ÜEÄchteten, während Jugıe Nestorıius JUge d’apres
le „Livre d’ Heraclıde‘“ X43 V 652275 den (+edanken e1Ne solche
unbedingt glaubt ahblehnen mMUSSeN. Die vädagogischen (7rundsätze
des Al Johannes Chrysostomos untersucht Hülster 141 3D
Den cdıe Prolegomena umfifassenden ersten and eıner monumentalen,
durch Gründlichkeıit und Objektivität sıch auszeichnenden T’heologia
dogmatıca orthodoxa (Kceclesiae Graeco-Russıcae) ad, Ilumen catholıcae
doctrinae eramınala et discussa (Florenz. XXVILÜ, 816 S haben WITr VOoO  S

Palmierı erhalten ber CHOPbI PAaCKOJB BTOPOHM
BEBEKA (Die (ontroversen ıM Raskol während des z7weıten zertels des

JNs.) handelt Sm1rnow 1911 50—73, während Plotnıkoyv
eın PyKOBOACTBO OBAIHNYEHLIM PACKOMIA CTAPOO5BPA/Z  CTBA ( Hand-
buch ZUYT Wiıderlegung des yussıschen altgläubıgen Raskols) (Peters-
burg. 1L, 298 5.) geschaffen hat Ie marıawıtısche Kırche ım YTe
1910 schildert. e1In Ungenannter VeMe 41—45, 49—52, 59— 63 VO

parteunschen Standpunkte der ]Jungen polnıschen Sekte selbest AUuS,.
JInturgıe: Bıshops Laturgical comments and memoranda SE AAA
384 —413 beschäftigen sıch miıt. dem groben Intercessionsgebet un den
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Diptycha erster Luınje der byzantınıschen Meßliturgie ONnNSECratıon
el eEmuclese d’apres Chosrowv le Grand hat Salarvılle XIV TO0 16
untersucht wohbhel 6] dem KErgebnis 7ı gelangen glaubt den Armenier
als Zeugen der abendländischen Auffassung von der Konsekration
durch dıe Kınsetzungsworte ansprechen dürfen (Zeschich tlıches ZUNT
Spendung der Kommunion neugetaufte Kinder stellt Francken
MPhbl 1911 19 H La Taturgiıe des Presanctifies, dıe g-
schichtlichen Vorbedingungen für ihre Eintwicklung, iıhre Feıer
griechıschen Rıtus und dıe Zieugn1sse für iıhr Alter behandelt e1N

O7 L307 Auf C1Ne Reıjhe Orijent vorköommender bedauer-
licher Verletzungen der wünschenswerten strengen Reinheit 7 Rıtus
machen die Anpuntı lturgıcı ebenda. 26— 39 aufmerksam
An den Kult kretischen Martyrers Phanurıios e1INe Ehren
Johannes des Täufers gelesene Messe dıe Heuung VvoOxhn (+elbsucht un
Augenübel den „DÖösen Rlick“ knüpfen sıch dıe VOoO  S Arnaud

MENV: 715—80 besprochene Quelgues SuUneErsSiilLONS liturgiques chez
les Greecs In SC1INEN ‘Ayıolkoyıxa ONMSELWLATXA 11922179 'E
Belanıdiotes unter Heranzıehung der Luturgie für dıe 'T'’hese Q1nNn
daß Hıeronymus von der griechısch - .„orthodoxen“ Kırche q ls Heılıger
anerkannt werde Yılo [talıa näherhın Ausübung
CIN1SEN Pfarrejen der 1Özese Taranto bıldet den (+egenstand

1560 entstandenen Dokuments mı1t. dem 33— 36 bekannt
gemacht wıird. Heortologie: Kellners gute Heortologıe oder dıe GE-
schıchtliche Eintwicklung des KırchenzJahrs und der Heılıgenfeste VOoN der
Altesten eıt bıs ZUYT Gegenwart konnte bereits Auflage (Frei-
burg 318 S siıch eue Freunde suchen Neben
sS1ie ist das uch VOoO  S Müller Das Kırchenjahr Fıne Eirklärung
der heılıgen Zeıten, este und Feaerlichkeiten der katholıschen Kırche
(Kreiburg 6929 5.) getreten Von Lıetzmann besorgt CT'-
schlıen eE1INe ZweEeITE Auflage VO  S Usener Das Weihnachtsfest Kanıtel

ET (Bonn 390 S ach dem Handexemplar des Veerfassers
un vermehrt dessen RhM erschıienenen Aufsatz ber Sol
Invıctus“ un Beıtrag des Herausgehers über das Datum der
W eihnachtsfestpredigt des Chrysostomos W ıe Karwoche nd Oster-
NAC. Kırchengesangbuch des Severus VvonNn Antıochıa sıch gestalten
hat Baumstark (Jvo XL 6Ö unter vergleichendem Hınbhiek

AÄAus dem Schoßeauf dıe römısch abendländische Luturgie geschildert
der Klosterfamilie VoO  - (‚rottafierrata stammen dıie nıcht sıgnıerten Ar-
tıkel dıe mı1t reichlichen Zataten AUuS dem Schatze griechischer Kırchen-
POCSIE 215 239 La PYEPDATAZ1LON alla QUATESIMA nella Chıesa
Greca, 281— 9296 3 G(GZranıde Quaresima nella Ohriesa Greca un 346 —
361 E Santa grande Settiımana nella Chresa Greca beschreiben, EZW
derjenige welcher ehbenda 362—367 I7 004006 del Sabato Santo,
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Eigentümlichkeıten und se1INEeN festlichen Charakter behandelt. Unsere
Kenntnis der griechischen Gründonnerstagsliturgie ördert Petrıdes,
iındem er V 89—— 99 LO ceremonıe du Iavement des nieds y
Jerusalem miıt ıhrem emınent. dramatıschen ('harakter durch ber-
setzung des heute gültıgen Rıtuals hbekannt macht. un auf das Be-
stehen analogen Brauches auft Patmos hınweıst. Kırchenverfassung:
Schmitt hbeantwortet 358— 363 Adıe rage: War dıe erste
christlıche (GZemeinde CINE yneumatısch -charısmatısche Demokratıe oder
Monarchie? 1m Sınne des katholischen Nogmas. Um den Nachweıs
der ursprünglıchen Anerkennung des päpstlichen Priımats durch dıe
Kırche des ()stens bemühen sıch der aNONYME Aufsatz L’Eglise ortho-
doxze et ’ Orthodoxie: T yYrımaute et ’infallıbıilte du Fape 83 —

14822159 un dıejenıgen vVoO  S ‚.JJoannes de (‘asamıchela DEe D-
MNALU OMAaNde sedıs NEC de yerpeturtate e1usdem prımMaktus IN Ro-
MANIS Pontıficıbus ebenda 399— 341 un Jugıie La YrTıMAUTE Yromaıne
AU (oncıle d’ Ephöse XAIV 1362146 Von Schäfer TIhıe weıblıiche
Drakonze IN ıhrem Umfang dargestellt. Die (zeschıichte der
WweıOlıchen Diriakonıe ıist, eine Auflage (Potsdam. VLLL, 3092 S CT'-

schıenen. Weıtere eWweLseE FÜr dıe Erxristenz werblicher Klerıker ın der
alten Kırche hat Ludwiıg TPMs DE E AL Z beıgebracht. KEıne
Darstellung der Organısation de ’ Eglise GrECQUC orthodoxze de Constan-
tinople hat Montmasson XN 110156 I O01 S1566 geboten Eıne

XIr 351——355 begonnene Publikatıon der Statuts de Vexarchat
bulgare 1n französıscher Übersetzung wurde XAIV: 9094 17027176 fort-
geführt. Sonstige Disziplinarfragen: Das Verhältnıs von Taufe und AS-
kese ın der en ostsyrıschen Kırche erörtert Koch ZNtEW. C
37— 69 ın ehenso eingehender qals VorT e1ıner Überschätzung der enkra-
tıtıschen Neıigungen jener Kırche sich hütender W eıse: Le divyorce
d’apres ’ Kglise catholıque el ’ Eglise orthodoxe behandelt Catoıre
K A 1612170 ZUTrT rage ber dıe gegensertıgen Rechtsverhältnisse
zwischen Lateinern und Ruthenen der Gegenwart sınd die Ausführungen
VO  S oth LE E A S6 AD einzusehen.

Die Literaturen Handschrıiftenkunde: Eınen Catalogue SO

mMmaıre des MANUSCTULES coptes de la Bıoluotheque Natıonale, den Delaporte
ROC S5—96 1332456 3992— 396 mıt e1ıner KRegıstrıerung der
bhıblischen Hss einschließlich der verschıedenen Arten voOxn Liektionaren
begonnen hatte. hat GT X V S5— 99 miıt. der dankenswert ausführlichen

Die Notices des NUÜU-Beschreibung ein1ger Missalıen weıtergeführt.
ser1ts arabes chretiens entTres Ia Bıblıotheque Natıonale eCHPUWLS la DuOlı-
catıon du catalogue, dıe er ebenda KL N. 174 27617. S07 M bot, C171 -

gÄänZz Trıyeau nunmehr AXAVL BSE LE durch e1INe alphabetische
des AuUteurs el des UNONYMES, Kıne Katalogıisıerung schwer
zugänglıcher armenısch 67 Hss erhalten WIr he1 M dı A, 11 y en
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?["lL [J'l":li Fı J[I&lllllllu&ll.l[llll‘lhg Q[in.tug[nu(g Ü [(]\ HILJW J ILI.UZIIL (9
Fı ElbGgbgbwgb uEnl lI?IILLhW5 y Elbnbgenib S u:‘l;u14[i[nn Üln Fı
wb& wlg II‘IJIUYIIULI'I["Ug (Beschreiwbung und. Nachschrıften der Hss. des
OSters des ‚nostels T’homas und der Kırchen des Oberen Agoulıs
und der Kırche des Dorfes Tanakert und eEINLGEY Prwatmänner) Ar
XC  P i E218992 314— 318 ZUr byzantınıschen Schnellschreibe-
Ikunst bringt Dräseke 1401246 Ausführungen, dıe In e1INer
Verherrlichung der Verdienste des Arethas VOoO  S Kaı1sareıa, aX1IMOS
Planudes und Bessarıon für die Krhaltung der alten Laiteraturschätze
gıpfeln, Was die vermeıntliche Beschäftigung des Arethas mıt Arıstoteles-
brıefen anlangt, a,ber sıch leicht als verfehlt erweısen lassen. Bibeltexte:
ber Das Substantıv 54 ın der Septuagınta un dıe ıhm ' hıer 1n seınen
verschıedenen Bedeutungen zuteınl gewordene W ıedergabe hat öhler
AtW.K154.1. Beobachtungen angestellt. Die rage he GQreek
VErSION of Isaıah S 1t the work of sıngle translator? beantwortet;
Buchanan Gray JPStE X 268— 9293 dahın, daß dıe Übersetzung
der Kapp. 40 —66 VOo  5 eıner anderen Hand herrühren dürfte, qls dıe-
jenıge der Kapp 1—39, dıe iıhrerseıts einNne einheıtliche Arbeıt dar-
zustellen scheıine. Ziur Prüfung des krıtischen W ertes der letzteren
hat ebenderselhe unter dem Ihtel Urıtical Dscussıons. Isarıah 26 ;
—ö5 ET AtW MNIO schätzbares Materı1jal vorgelegt.
Un NOUVECHUÜ Jragment de la versıon grECQUC du Vıeuz "Testament DÜr
Aquila glaubte W essely 1n den Melanges offerts &w Yenile Chatelaın

DAT es eleves et es5 AMmMıS. avrıl 1910 (Parıs 094.—_ 999
dem ext Zzweı]er AUS dem oder stammenden und AUuS dem

Faj)üm 1n dıie Sammlung des Krzherzogs Raıiıner gelangten Blätter miıt
U 15— 14 30—33; U 11— 14 bekannt geben Die Ziuweisung des-
selben vielmehr Symmachos begründet Mercatı Framment: dı
Aquıla dı SiımmMaAaco? LLL 266— 90279 offen bar zutrefend, und
auch Capelle F’ragments du pYsautıer d’Aguila? R.Be VLE
—68 zeıgt sıch durchaus der letzteren Anschauung geneigt Das dritte
Buch HKsdras und seın Verhältnıs den Büchern Esra-Nehemıa hat
Bayer (Freiburg 1/5 N 1692 Biblısche Studıen XE
untersucht, wobel GT e1Nner Ablehnung der ese gelangen urien
glaubt, daß 1n Kısra 111} eın Bruchstück des ursprünglıchen 1 XT extes
des Chronikwerkes vorlıege. Howarth Some unconNventonal EWS
the text of the SBAK2633 9361 kommt zunächst
auf jene von ıhm eingehend begründete 'T’hese einleıtend nochmals
Zzurück, sıch dann e1ıner Prüfung der Verhältnisse e1m gr]echıschen
Hıohb zuzuwenden, der eC 1LLXX Z Vosxt ungleich kürzer W ar qls
der masoretische un durch Urıigenes AUuS 'T’heodotion ergänzt wurde.
Ihıe Septuagintavorlage VvoN H1 sucht Köhler AtW. KK X}
155 ermiıtteln Ie Ekdkdesiastıkuszıtate be2 Klemens VvOoON Alexan:-

OÖRTITENS ÜHRISTIANUS., Neue Serıe 1
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drıen hat Eberharter TQS gesammelt und m1t. LX
und Vulgata verglichen Den Urtext des N’I's anlangend ist neben
dem Aufsatze vox< Durand 2 Terte du Nouveau "Testament Kit DE
289 319 anut das wertvolle Werk VO  \ uütton Än as of texrtual
erıbıcısm eıng attemp LO sShow the mutual authorıtıes Ffor the text
of the New Testament LO about 1000 (Cambrıidge 144 S

vVvel e1sen Nur CIN1SC persönliche estle gerichteten Be-
merkungen ber he Elzevır New Testaments of 1624 nd 165383 bıetet,
dagegen Hoskier J’'USt AA} 454 ff Im einzelnen hat sıch zunächst
Zu Joh Drachmann NtW 6E 84 1 geäußert indem A
die ursprünglıche Liesart e1IN ä TU NATDOS TOU Kaityv &67TE
sucht Als Verısımilıa CWCH PEYLCODEN de mulıere adultera erscheınen

Ka1l sten 113 6210 dıe Annahmen daß die Periıkope
aramäıschen Ur-Matthäus gestanden habe, den wesentlich dem

Hebräerevangelium gleichzusetzen gene1gT 18%, auf (+rund moralischer
Bedenklichkeiten VO griechischen 'Texte des ersten Kryvangelıums AUuS-

geschlossen un dafür dem vierten schon voxn dessen V erfasser selhst;
C1ILVEI leibt worden SE1 Fine ınteressanite Lesart des Diratessarons weıst
Vogels Bb7Z, 54 f 42 Sınalsyrer, dem griechıischen ext
des cCodex Cantabrıgensıs un zahlreichen Italahss ach sıde-
Lght the methods of Tatıan WAaTre ach Connolly J TSt X41 268
E auf (Jrund der VvOoOxn Bedjan 701 794 SC1NeTr großen Ausgabe
edierten Dichtung J8 qüßs Serüy ber dıe Heilung des (Achtbrüchigen

ZUF (z7eschichte des "Textes der kta 1sT Belser LQs
fÜür Lukanıschen Ursprung der Liesarten des Kodexr (6

eıngeitreten La finale MAarcCıONıteE de Ia Zettre AUTX TOMALNS yetrouvee
1st. für De Bruyne R.,Be X NVAIH 133—149 C116 lateinıschen Hss

Florenz Madrıd und München VOx< iıhm nachgewıiesene Schlußformel
hınter 03 des Briıefes. Über Mınuskelgruppen Petr2 und As
handelt, de ZYıwaan NtW. el 106089 Le YLuSs UNCIEN manusecrıt
brblıque date wırd VvOoxn Se1NEeEM Entdecker Tısserant 111 8S5— 95

der Z dem 459/60 stammenden Palimpsesths rıt. Mus Add
495 beschriehben welche den PeSittätext der Propheten nthält

ZUT Herkunft des Laterinısch-gotischen Ewbelfragments, das die Jüngste
überraschende abe des ägyptischen Bodens darstellt hat ühl NtW
XX 85 {. dıe Vermutung begründet: dasselhe stamme AUS dem Van-
dalenreiche un SC1 anläßlich des 468 autf dasselbe von AUuSsS der
Thebais rekrutierten Kixpeditionskorps gemachten oströmıschen AÄn-
ST1IS das Nılland gekommen. Als Wiedergabe sechr alten
grıechıischen 'Textes betrachtet eSs Hoskier he Anltınoe Gothic-Latin
Jragment JS X11 456 f eiINe Mıszelle, der Burkitt ebenda
457 it och eE1INe Addıtıonal ole hinzugefügt hat Apokryphen Die
von Rendel Harriıs he des and Fsalms of Salomon (Cambridge



Literaturbericht. 179

edierten syriıschen Salomon-UOden, dıe sıch 1 V orjahre rasch
e1ınNe ıhrer einzıgartıgen Bedeutung 1mMm Kreıse ältesten christlichen
Schrifttums entsprechende Interatur gewıdmet sahen, stehen begreıf-
licherweıse och immer 1mMm Vordergrunde des Interesses. en e1ıner
allgemeınen Örıentierung ber Die den Salomons von Schmiıdt

417—422, den besonders durch umsıchtige Besonnenheıt
sıch empfehlenden Darlegungen voxn ('lemen ber DIDe neuentdeckten
den Salomos X EV 1—19, den gleichbetitelten englıschen Arbeıten
T’he des of Solomon von Bernard und Headlam J’LSt SE 1231
eZw CQOR D A 272—297, eiınem Erklärungsbeitrag VvVo  5 Duensing
ZUr vErunNdzwanzZıgsten der Oden Salomons NtW. X31 S6 un!:
dem ()de anknüpfenden Artikel voxn Brander FKın eCuCcrTr Zeuge
für dıe Stelle vomMmM Felsenbau der Kırche Matth 16, WB  Q 1911
KL verdient VOT allem dıe ausgezeichnete Doppelarbeıt Les des
de Salomon voxh Labourt und Batıffol Hervorhebung. Diıe vOoxn

kritischen Anmerkungen begleıtete Traduction, des ersteren, deren Pub-
lıkatıon VIL 483— 500 begonnen a  E, wurde zunächst 1141 —901

nde geführt Die siıch als Introduction et commentaıre bezeichnen-
den Untersuchungen des letzteren ebenda Oar 161=:— 194 behandeln
dıe Überlieferung des Textes, setzen sıch mıt den ber Charakter und
Herkunft der (xesänge bıslange laut gewordenen Hauptanschauungen
auseinander und entwickeln zuletzt eingehend dıe Christologıe und
Soter1l0log1e derselben. Im allgemeınen zeıgt siıch dıie dem Funde
zugewandte weıtere Forschungsarbeıt der voxnx Harnack Fn Jüdısch-
chrıstliches Psalmbuch AuUS CM ersten Jahrhundert (Berlin 1910 H

MN N 4.) aufgestellten ese, daß ın den den e1n chrıst-
lıch interpolıertes jüdisches Lnuederbuch vorhege, das dem edanken-
kreise des vierten Evangeliums nahestehende Strömungen schon Inner-
halb der jJüdıschen (+eisteswelt bezeuge, entschıeden eher ungünstig a ls
günstıg. Als Ursprache der den wırd ziemlıch allgemeın das (Ariechische
ANSCHOMMEN, Grımme nımmt hıer eıne isolierte Stellung e1in, wenn
CT, 144 R Ihe Ode Salomos behandelnd, durch Rücküber-
SELZUNgG e1INe ursprünglıche hebräische Sprachform glaubt erweısen
können, deren metrıischen Bau . auch der judenchrıstlıche Interpolator
gewahrt a&  E, der och VvVoOr dem unN!' 1n ‚Jerusalem selbst uch
ıhm eınNe och reın jJüdiısche (Arundschriıft überarbeiıtet haben
cheınt, Kıne nıcht mınder eigentümlıche Sondermeinung vertriıtt ezüg-
lıch der Herkunft der den Conybeare ın dem durch seınen 'Tıtel
jene Meinung hiınreichend bezeichnenden Aufsätzchen The des of
Solomon Montanast. AL 7075 Von einer Sammlung der
Evangiles anocryphes en iıchel un Peeters die erste N ummer
(Parıs. X 255 erscheinen lassen, dıe miıt Erklärungen dıe
Übersetzung des Protoevangelıums Jakobı, der Kindheitsevangelıen des
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(Ps.-) Matthaeus und (Ps.-) ”homas und der (+eschichte des Yımmermanns
Joseph ach deren koptischer un arabıscher Rezensjion bringt. I»
Abdıas deglı attı anostolıcr anocr ıfl un attrıbul2 handelt (}+1am belli

141 1240227560 Les Artes anocrynhes de Haerre hatte Flamıon
RH  > RE WE 675—6 99 sehr eingehend 7ı behandeln begonnen,
e]nNe Arbeıt, dıe er nunmehr 11 209— 930 fortsetzt, ındem e (+@e-

Von e1nerschichte der Akten und ıhres Stoffes 1mMm (OQrijent verfolegt.
se1t, einıgen Jahrgängen In der RO6 erfolgenden Erschlıeßung der
JTntterature ethiomenne Pseudo-(ementıine durch Grebaut begınnt dıe
jJüngste Lueferung XN} 79—84- ach der Hs d’A bbadıe No. (8 e1INe
erstmalıge Traductzon du Qalementos, des AUuS e1ınem ach Dıllmann
ägyptisch-arabıschen Orıginal AUS der eıt. 150760 geflossenen
eigentlichen Hauptwerkes jener gesamten Lanteratur. Eınen rüher
(ROC 198—214) 1ın cdıeser Publikationsserie bekannt gemachten
'Text hat J ames J’'USt XE 36—54 362—383 als NeuwW terxt of the
anpocalypse of Peter erwlıesen, wobeır er nächst einem kleinen Papyrus-
fragment der Petrus-Apokalypse 1ın der Bodleiana weıterhın auch die
Zitate Aaus derselhben hbe1 Klemens V Alexandreıa und Methodios un
iıhr Verhältnis ZU uch der W eısheıt un Au Henochhbuche be-
handelt, miıt eıner ILuste möglıcher Remminiszenzen S1E auch 1mM
„Hırten“ des Hermas schlıeßen Theologie: ber en amen des
ApıLAS handelt Hatch XI aut (Arund kleinasıantischer 13
schrıften, ohne daß jedoch e]ıner der iın etiracl kommenden Iräger
des Namens sıch mit dem altchristlichen Schriftsteller iıdentifizıeren
heße Die Frage ]\[1177:L—nu11 4 7)J9L ! juunfhlpk L [J'mpq.ll?al‘l:an&
(Des Irenaeus ‚<Amnostolischer> Airweıs“ AuUS dem Lateinischen übersetzt?)
beantwortet Akınıan A  S 305— 310 negatıv, _i_ndem er SCcLC
AÄAucher für eınNe ogrıechische Vorlage der armenıschen Übersetzung e1IN-
trıtt. Auf den hterarıschen (C'harakter der Stromata des <lemens
V, Alexandreıa fällt 16 beı Mutschmann Inhaltsangabe nNd Kapmnıtel-
überschrıft ım antıken Buch XLA 93— 10 The early greck
commentators ON the gospel accordıng LO St Matthew unterwirfit Turner

X41 ELE einem orJ1entierenden Überbhblick. Miıt Bezug aut
eıinen In eıner Athos-Hs un ın Parıs Gr I18, mıt der V er-
fasserangabe: o  S DWYNS "Avastasiov ULNTDOTOÄLTOU Nıxalac 1m (oishin. 275
überheferten ext glaubt Marıes die Krage AUrYTLONS-NOUS /o eN-
taıre SUTr les DSUUWMES de Ihodore de Tarse? RPh KK O6 T76 miıt
eiınem entschıedenen Ja beantworten dürfen, WOSECSCH Serruys
A0 ebenda ITA LU Vorsıicht ma Den Kpıphanı10s-
text TEDL WETOWV XAL GTAULOYV, aut (Grund dessen er X:E NI 18—39
über Kyprısche und yalästınensısch-arabische F'lächenmaße ZUT eıt der
römıschen Herrschaft handelt, ist, Vıedebannt für das Bruchstück
e1INes umfangreicheren Reallexiıkons ZULX Bıbellektüre halten geneigt,
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Alcune rıflessıonı INTOrTNO alle sımılıtudını dı Senutı hat Melon1ı SA I
233— 9264 angestellt Den Kommentar des Syrers Dronysıus

Bar Salıbı apocalypsım, actus el emstulas catholıcas hat Sedlacek
(Lieipzıg--Parıs. 120 159 — GCSCO Scrıptores Syrı Ser1es FF P’Oom. CI)
miıt lateiınıscher Übersetzung ediert. Eıne alte arabısche UÜbersetzung
der he] Mıgne XX stehenden Predigt macht Cheikho
RN
homılıe SUVr Ia Puryficatıon attrıbuee Cyrılle de Jerusalem) bekannt
während ılmart R.Be AA 143 153 Les Aatınes des
sSentences d’ Evagre les VIETGQES behandelnd ach Nner Hs VOoONn

Sılos den lateinıschen ext der VvOx Sokrates und Hıeronymus bezeugten,
auch syrıschen UÜbersetzung erhaltenen, griechischen Or1-
o1nal dageven bıslange nıcht nachgewıesenen Schrift hıetet, Kınıge
Corrigenda Safariks Pamätky hlaholskeho HOSEMUCLVL, slavıschen
theologzischen Bruchstücken AUuS Laıbach hat Pıntar ASPh E E
6925 f zusammengestellt YETBIPE HPONOBB5E/IM L EOPCIA KOHHNCCKATO zer
Predigtien des Georg Konissky) weıißrussıischen Eirzbischofs des
ausgehenden 18 Jahrhs Maslovr (Kiev XN edıert Mıt

albanesıschen Katechiıismus desselben Jahrhs macht Marchıanö
Michele Crıislıano0 banese LLL 188— 917 uNXs bekannt
Hag1ıographie Der Nachahmungsgedanke m Polykarpmartyrıum bıldet
den Gegenstand Nte1 suchung von Baden 11414 115 1990 Diıe
Tbeıt, VOxh <e> V<orst> he1 Sarınt Phocas © 59
— hıetet, ach Ner ausführlichen KEınleitung über dıe angeblich
dreı Heılıgen des Namens antıochenıschen Martyrer,
(+ärtner und Bischof AauSs Sinope grıechıischen Texten den
Bioc Barberinı-Hs und das VXAptTOoQLAAE ndreas
AuSs Ner Münchener annn och P<eeters> 290— 9295 die
lateinısche Übersetzung HGr armenıschen ıta beigesteuert hat Yesta
hıetet J IA 136 139 E1INE Reıhe phılologischer ole erıtıche alla
1la dı TInuca Stalıta, vOn Vogt AA V1 -

öffentlichten grıechıschen ext Phokylıdes bringt 81— 99
die 61426924 begonnene Publıkatıion Lletpos 18np ETLOKOTOS LO  -
QDOLTT|S Matovwas (T’aEnNs) ZU Abschluß, dıe durch inhaltlıche Nach-
erzählung EeZW., durch wörtliche Übersetzung e1inzelner Stellen SC11N61)

Leserkreis mıiıt der bekannten syrıschen Bıographie des Petros bekannt
macht P<eeteım veröffentlichte MN 206— 306 m1t Be-
ehrter Kınleitung arabıschen ext m1T lateiınıscher Ubersetzung
Une INVENTLLON des Valere, Vincent el Eulalıe dans Ia Pelononese
und heferte z206 Pour Ühıistoire du SYNAXUÜNTE ATMENIEN C116 orund-
legende Untersuchung. Sl Fı V Ephhouf bu1t:u lllllnlll'7l
punnn pu  \a (Das Leben de hl Aberkıos, Bischofs voON Hıerapolis) wurde
durch Akınıjan XX  — J0-— zweıten kurzen ALIILG-
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nıschen Rezension ediert, dıe Kenntnıis der Überlieferungsgeschischte
des Agathangelosbuches durch Thiriakhıan wa  P '(]\lwlrb“w.l_)_fflu'btl VuzulHurl-
glg br ug 3[7n.|u?[7[1 opfuunlın Thirzakhians Agathangeloshandschrıft)
ebenda 26—31 gefördert. Von e1INer Hıstoıre du Pere Klie de Kharpout
eınNes nordmesopotamiıschen Bekenners des beginnenden JAS;,; deren
französısche Übersetzung RO  e 4.25— 439 vOoTANSESANSECNH WAar, hat
Basmad)jıan XL 55—6/ nunmehr auch das armenısche ÖOrıginal 1
Druck erscheinen lassen. Eıne anokryphe Lebensbeschreidbung des heıl
Megalomartyr Demetrius veröffentlicht 6 nk SPhEG 388Q__
399 serbhıisch AUuUS eıner Hs der Patriarchatsbibliothek ın Karlowiıtz, nıcht
ohne für die der Sprache Unkundigen e]ıne Inhaltsangabe hinzuzufügen.
Geschıchtschreibung: Von u sche Hıiıstorre ecclesiastıque. Tnvres W VT
hıetet, e]ıne Ausgabe VO  S Grapın (Parıs. 561 S "Texte GVEC el
traductıon Francarse. Parmentier verdanken WIT T’heodoret Kırchen-
geschichtfe. Herausgegeben ım Auftrage der Kırchenväter-Commissıon
der Önıgl. Preußischen Akademıe der Wiıssenschaften (Berlin. C  9
479 Ie griech. hraıstl. Schrıftsteller ersten ver Jahrhunderte.
XIX) Von (Chabots Edıtion der Chromque de Miıchel le Syrıen ist
der den Schluß des Werkes und cdıe Anhänge bringende drıtte Faszıkel
des "Tome JFT S 281 —538 ext C Parıs e7T'-

schıenen, daß nunmehr DUr och dıe 1n Aussicht gestellten gelehrten
Prolegomena des Herausgebers aqausstehen. VAY) Nıketas Akominatos hat
Dräseke BZ, 1701105 wahrscheinlich gemacht, daß derselhe sıch
VIL aut das astrologıische Lieehrgedicht des Kamateros V, 759 be-
zıiehe. Fıic Ta TOU Leo Sternbach Analecta Awvarıca. Üracoviae 1900
bringt do pulo o-Ker ebenda 129 textkritische Materjahlien
AausSs eıner ‚J erusalemer Hs e1INES dort edierten Stückes F6 tıtre
d’„Apellön“ Aans Jean de Nıkıou deutet Maspero Ph AXANV 15
qls eın durch arabısche Transskrıption verdorbenes trıbunus. Diıe äthıo-
pıschen Annales VEGUM Jyasü et Jyo’as legen 1n der vorzüglichen Aus-
gabe VO (+u1dı (Leipzıg-Parıs. 257 CSCO Scrıptores aethilop1c1,.
Ser1es Tom. Y} VvOoTerst, och ohne Übersetzung VOT! UmMm document
aArmenıen de la genealogıe de Basıle Ier’ dessen griechısches Orıginal
VO byzantınıschen Hofe lancıert worden waäare, der makedonischen
Dynastıe die Aureole der Legitimıtät Zı verleihen, ware ach Sah aghıan

165167 dıe 1mMm Buche des (+eschichtswerkes des Lazar
a Harp mıtgeteilte Viısıon des 899 Die Namensfrage Z
]\;n[1177:u1311 Id-E- Junphb? ( Moses U Khoren oder Khormm?) ist. 10 War-
dapet Ar X V 2939936 (+unsten der letzteren Korm Zı beant-
worten genengt, eg en Swunewud dn _( )\[fl/ n} Qpuurlz f fllu:mlfi1!‚ß'li‘bl"l:
(Zn neugefundenes Fragment AUS dem Geschichtswerke des Zenob U, G'lak)
ist ye4 1718221821 VO  S Sahakıan edjiert. J b
u1wunlr‘n l(7'[l ellı (Zghise: Armenaısche Geschichte) wurde VvOoOxh Aghanlanz
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(Tıfıs 7 () S neuarmenıschen UÜbersetzung vorgelegt
‚p.wlh UITIIUIII‚[IIILFIIL‘IIYIE[I (]) LU nu[: bı (])u:[m[[i(an (Einige Ver-

besserungen den (zZeschichtswerken des FKFaustus und <Lazar> Farp)
werden VvOn Adjarıan Ar AL 995 —999 geboten während dıe
l\mn.u:_g7:‘luu4w‘b hunng nı d clgn (Textkritische Bemerkungen) Vari-
danıans X X-  — AT Z 07 103 PTE 977 304 sich auf

weıteren Kreıs altarmenıscher Autoren un U bersetzer erstrecken,
der Kürze halber a ber 1er angereiht SE1IN Phiılosophıe un!
Rhetorik Ziu Avı Prolegomena (Comment in Arıstot G(Graeca

hat Praechter X1LiV}E 316f textkritischen Be1l-
rag geliefert. Nter dem Tıtel
3 (L’äme el Vespriub: traıte de nhılosophie platonicıenne) VOE1'-

öffentlichte C1in Ungenannter AAV: LL von der ber-
heferung teıls dem Hunaın ıbn SHhadgd, teıls dem Qustä ıbn 10a ZU-

geschrıebenen arabıschen Traktat, der, auf Platons Phaıdon und I1 1ma10s
Arıstoteles, T’heophrastos und (+alenos beruhend, e1Nn lehrreiches
Specımen für dıe geistigen Interessen der christlichen Ubersetzerkreise
darstellt, durch welche dıe Kulturwelt des Islam miıt dem. (+eisteserbe
der hellenıschen Antıke bekannt gemacht wurde Durch A akomakes
wırd dagegen NS 5929 537 TOZZT6 BuCavtim AQUTOXDATO-
OLKT AXAÖNLLA WS XEVTOOV TW  < OLÄOSOOLKOV ST0DÖ@V KT TOV

gewürdiıgt Fsellos ede ber den yhetorıschen Oharakter des Grego-
TYLOS VoN AZ1aNnz wıird VOoO  S Mayer Br TI krıtischer
Neuausgabe vorgelegt begleıtet VO  S Ner eingehenden überlheferungs-
geschichtlichen Kınleitung un umfangreichen Kommentar der
dıie rhetorischen enntnısse des Verfassers Z beleuchten bestimmt 1st
Ebenda IO06-798 handelt Treu ber Demetr1ı10s Chrysoloras und SCLNE

hundert Briıefe, die als e1IN rhetorisches Spiel auf (Jrund GE iingıerten
V oraussetzung un deren Abhängigkeitsbeziehungen hsliıch
mM1 iıhnen überheferten ZUYXPLOLG TOAÄOALOV XL VEOU

TQU YuYy KUTOKXDATONOS er wWIeESCH werden Prosaısche Kleinlıteratur Papa-
dopulos Kkerameus I1worxohoyos Lletpouröhews Br 13711
bıetet ext der bekannten Satıre autf das byzantınısche
Hofwesen ZUV (zeschichte des russıischen Zuckungsbuches, Orakel-
buches das oder 15 AUS dem (Ariechischen IMN Südslavısche
übersetzt und wahrscheinlich bald darauf auch den Russen übermittelt
wurde, macht Jaworski) SPEPh A A465 468 m1T Material

südrussıschen 'Texte bekannt der neben dreı der Mehrzahl
unvollständıge nordrussısche Kxemplare 1 Poä&sıe Fine unbemerkte
altechrıstliche Akrostichıis hat Weyh 139 der ' haleia des
AÄAre1l1o0s nachgewıesen Un antıchıssımo „Kontakıon“ ınedıto auf dıe
zweıte Konsekration der Justinianıischen Hagıa Sophıa 569 wurde
vOoOxn (FÜ assısı> 165187 ALS Licht SCZOSCH un mı1t eC11-
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gehendster Gründlichkeit besprochen. KEıne 566— 580 begonnene
ausführhliche “Epunyvsta TOU AÄXALGTOU ÜWVOU hat 'T ’hemeles 36—59
weıtergeführt. Del Papadopulos-Kerameus Mıyanı YOXWWOATLAOG or
LEDOLOVAY OS 19122136 kommen TEL kürzere Po&sien dıeses
nıcht näher bekannten Autors und ]e e]NeEe solche e1INES Priesters un
späteren KErzbischofs VOoO  H Methymna, Johannes, VO 15927 un e1INeEs
Unbekannten Zı erstmaliger V eröffentlichung. &wn uhpay (Fn Tnebes-
gedıcht) wurde AUS der armenıschen Hs 1999 VOn Etschmıiadzın durch
Thoulkourantzı An X14 4.6 herausgegeben. Kroatısche Reimversuche
AUS dem Jahre 1586 hat J <asie> SPh 256 6258, En YOA-
tısches 2ed A Lürkıscher Transkription AGuUusSs em z  de des AF Jahr-
hunderts W Krael;itz ebenda 613 publizıert.

YI Die enkmäler Ausgrabungen un Aufnahmen: Unter dem
Obertitel Dre: Jahre ın der hbyschen Wüste hat über die Feisen, KEnt-
deckungen und Ausgrabungen der Frankfurter Menasexpedition auf-
mannsche Eixnedition) der Vetter und treue (+efährte des Kxpeditions-
elters Falls 1n eiınem sıch X& weıtere Kreıise wendenden fAott
geschrıebenen Buche (Freiburg I: 344 S eınen überaus
tesselnden Bericht erstattet Die oben 134 In Aussıcht gestellteArbeıit VON Vıincent ist unter dem Ihtel L’ Eglise d’Eleona inzwıschen

1411 217— 9265 erschıenen. Eın JENAUET lan des gesamten
Ausgrabungsgebietes, Aufrisse und ausgezeichnete Aufnahmen VOxh
Mosaiken un ornamentalen Skulpturstücken vervollständigen dıe meiıster-
hafte Vorführung des VOL der Konstantinischen Ülbergkirche wıeder
Aufgefundenen. Eıne unterıirdıische altchristliche Kremitage un christ-
40 Zieichen ıIn einer Zasterne sınd das eINZIgE sıcher Christliche Was
be1 den VO  am} hbel ebenda 119-—195 besprochenen Petates decouvertes
(IUÜU, quartker du cenacle Jerusalem zutage traft, Um der dıie alte
Johanneskirche sıch knüpfenden Fragen wıllen sınd die VO  a Hanauer
ISscovery of VOM YTeEMAINS EAr the gren MOSQUE al Damasecus
PE  H 1911 4951 gemachten Feststellungen bemerkenswert. hber dıe
durch englische Ausgrabungen bloßgelegten Rumen des altchristlichen
Klosters Ana Jeremia beı Sakkara ın Ägynten berichtet Kırsch KRQsX 49 summarısch ach Quibell Kaxcavatıons al Saqgara, 1907
— 1908, 111 (Kairo — Leipzig uch dıe Reste einer byzantın!-schen Kırche stehen be] Mackenzie "T’he ancıent sıte of Anmm Shems,„Eh Memorandum of the DPTOSNYECIS of excavatıon PE  H 1911 692709
In Frage. Die kontıschen Klöster ım Natrontale ist, se1t. dem V orjahree1INeEe amerıkanische Kxpedition aufzunehmen beschäftigt, deren Arbeit.
eine M sıgnıerte Notiz über dieselhen 160 anschlıeßt. Kunst-

schichte Seıt unNs Diıehl se1n ausgezeichnetes Manuel ar Byzantın(Parıs 1910 837 5.) und Kleinschmidt e1In erstes 1ın Sachen des
Orjents prinzıplell auf dem Boden Strzygowskischer Liehren stehendes
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Lehrbuch der chrıstlichen Kunstgeschichte (Paderborn 1910 640
geschenkt hat, sind weıteren zusammenfassenden Arbeıten e1Nn
Grundrıß der Kunstgeschichte VO  S Bergner (Leipzıg NVEEL 333 S
und E1INE CTOPIA XPHCTIAHCKATO HC  CTBA (Geschichte der chrıstlıiıchen
Kunst) von 1r0N0V (Kazan. 215 S verzeichnen. Die ehenso
pretentiösen qls konfessionell gehässıgen Ausführungen Sybels ber
Das OÜhrıiıstentum der Katakomben nd der Basılıken Hr CNX4 i e
berühren das Problem der Bedeutung des (Ostens innerhalbh der ältesten
christlichen Kunstentwicklung nıcht spezıell, Dagegen ist, sıch 101e
Nanl ıIn seınen als (+anzes sehr besonnenen und ruhigen NDarlegungen
über Die Entstehung der chrıstlichen Kunst LWSWKT 48692502
desselben wenıgstens bewußt un hütet sich VOT e]1ner einseıt1gen ber-
schätzung der für ıh allerdings 1m Vordergrund stehenden römıschen
Monumente. Über Josef Strzygowska und dıe christlıiche Kunst des
nördlıchen Mesopnpotamıens verbreıtet sıch Baumstark W BG 19411

169—1783, ındem anläßlıch des oben 1531fi besprochenen „Amıda“-
Werkes dıe gesamte FKorschungsarbeıt des Meısters ga1t, 1900 überblickt
und ıhre Krgebnisse VOL eınen allgemeınen kırchlich-kulturgeschicht-
lichen Hıntergrund stellt, W egen der Behandlung Ravennas und
Venedigs un se1INer Umgebung mu ( ]1er R1ıccıs vorzügliche (zeschichte
der Kunst IN Nordıitalıen. Deutsche Übersetzung VOoN Pollak (Stutt-
gart 4928 S angezeigt werden, neben der etwa och auf 1g1 [l
mMmausoleo dr (zalla ACcCıdıd ın RBavenna (Bergamo. 109 S verwıesen
@1, Architektur: Die Bauten Adrıanopels hat (xurlıtt 14
1259 eingehend beschrıieben un gewürdıet. Dabeı War, vox der
Masse des ursprünglıch Islamıschen abgesehen, auf „altbulgarısche“
Baureste des F} hıs 13 Jhs innerhalh der modernen Metropolıtan-
kırche un dıe Oschee der Vorstadt Kumkalf, hinzuweisen, eınen
etwa 198881 1400 Zi se1ner jetzıgen Bestimmung eingerıichteten, ohl irüh-
christlichen Bau VO Lypus des (+alla Placıdia- Mausoleums, dem 1m

e]ınNe Vorhalle hıinzugefügt SCWESCH wäre, dıe dann gleich der
Kuppel eınen etzten Umbau 1m erfuhr. nter dem Thtel
Kara- Amıd bhıetet Strzygowskı ebenda an der Hand vonxn AF
nahmen vVvONn Mıss ell Krgänzungen ZUI0 „Amıda“- W erke. Ebender-
selhe handelt Isl 92297 über Felsendom und Aksamoschee ın eru-
salem, wobel er eıinerseıIts die Annahme e1INEs byzantınıschen (‘harakters
des ersteren wıderlegt, andererseıts den /iusammenhang der letzteren
mit der Justinianıschen Kırche AAyı Mapıa N£a verteidigt, auf dıe
er auch W erkstücke 1m Bereiche der Grabeskıirche, namentlıch ın
der Helenakapelle, zurückführen möchte Durch Herz 0S ohann (+e0T
Lı Sachsen wırd 1LWSW KT 67132676 Eın Besuch ın der Abraham:-
Moschee In Hebron geschildert, he1 dem sıch 1ıhm als Kern des fast nıe
voLxL einem Nıchtmohammedaner betretenen Heuligtums eine byzan-
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tinısche Kirche, wıe ET glaubt schätzen dürfen, des oder Jhs
erw1es,. Das G(Grabdenkmal des T’heodorıch Aavenna und seine Stel-
lung ın der Architekturgeschichte untersucht Schulz (W ürzburg.

Kın Schriftchen über X PAM'B (.OSIM KOHCTAHTHHONOJUIBS
(Die Kırche Sophıa In Konstantınopel) hat Markow (Moskau.
89, S:) veröttentlicht an LU / LÜZ"‘(I'7‘LTE (Die
Perioden der armenıschen Architektur) werden An AD 1292 durch
T’horamanıan gewürdıgt. alereı un Plastık: Les MOSALQUES de arnt-
Demetrius de Salonıque bespricht Diehl {BL 1911 25—32, indem
ST für eınNe Datierung derselben ach den ersten Jahrzehnten des

} hs eintrıitt. Die VOoO  S erzog Johann eorg Sachsen ZU  _
373— 378 berührten Kunstschütze IM Sınarkloster sind dıe este

e1INEs ohl 2US dem stammenden A psismosaıks der Dornbusch-
kapelle, Ikonen ın Stiftmosaik des Demetrios und der (+ottesmutter
AuSs dem 11 EeZW. 13 und e Holztüren der Basılıka, deren
Biılderfelde er frühestens 7100 entstanden und möglicherweiıse e1nNer
och Jüngeren 'Türe LUr nachträglich eingefügt glaubt. Eın Ikon IM
Sınarkloster, das der nämliche erlauchte Autor ebenda DA LEL be-
kannt macht, e1INn Werk der Tafelmalereı irühestens des Y J D8:: stellt
1n den Mittelpunkt der (wixpa) deNnNsıs-Komposıtion STA des OChristus-
Pantokrator e]Ne Darstellung der allerheiligsten Dreifaltigkeıit. Eın
Athosbıld ın der (zeristlichen Schatzkammer der Wıener Hofburg mıiıt der
(xottesmutter, verschıedenen Heıligen- und ein1gen Festbildern, das er

1971 vorführt, wurde für Kaınser Lieopold 1 etzten Viertel
des 17 J hs gemalt und könnte als Ausgangspunkt für cdıe Datierung
anderer Tafelgemälde der Athoskunst gute Dienste eisten. TT
Elhbgbgulun V E (Die Kırchenmalereı der Armenser) wıird vOoOxn

Tch<obanıan> An XI 67 Z Gegenstande eiNner kürzeren Notiz
gemacht, während hbe]1 A& 1} > 9dfund D Illl-ulll&b'[lll.lq.[lflL„
(Hhibn UÜEuE nl 4le'HLIL 4nutl Juu[n‘u7nu&

>

(Dre Bıldermalerer der KEtsch-
muıadzıner ırche ZUr eıt des Katholıkos Simeon) ebenda G e1ıne
Gruppe VOoO  S Denkmälern derselben beschrieben wıird und durch Akı-
12n XX05ı 931 zn  ww  mifl ur (d-uilıegFıi « 3m@u:[3'w‘bblu71‚g
bı bpELdH |u2 ll]llllnlle'[lL‘lkg Der Maler Hownathan, seine Söhne und ohre
Werke) eine W ürdıgung erfahren. Eın ZUr Datierung der Mınzaturen
des cod. Par. Nr. 159 des Hauptvertreters der S0S arıstokratischen
{Ilustration des gyriechischen salters, VO  — Berliner veröffentlichtes
Schriftchen ( Weıda 1, 5() S wıird besprochen werden. Reiıls
Artikel Der Bilderschmuck des Evangelhars UOoON 19291 IM Syrıschen
Kloster Jerusalem se1 hıer TOLZ des oben 1347. hbetonten überaus
unfaıren Charakters dıeser Raubbaupublikation wenı1gstens regıstrıert.
Fane Gruppe oallustrierter armenıscher Evangelzenbücher des X VIL und

Jahrhunderts in Jerusalem ırd vVo aumstark MhıKw
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249— 260 beschrieben und aZu verwendet, dıe Bedeutsamkeit auch
recht Junger erke der armenıschen uchmalereı beleuchten, Die
Möglıchkeıit e1INEes ungemeın merkwürdigen ostwestlichen Kunstzusam-
menhangs deutet Münsterberg Q A  , WEeLN er Leonardo
da Yıncı und dıe chıinesıische Landschaftsmalere: mıteinander 1ın Be-
ziehung SETZ Kunstgewerbe: Eın ın Köln gefundener eucharıstischer
Löffel der „Sammlung Schnütgen‘‘ dürfte ach Wiıtte RQs X  A
PUL das och vorkonstantıiınısche Erzeugn1s e1ner unmıttelbar e1IN-
heimıschen, aber unter or1entalıschem Eıinfluß stehenden Kunstübung
se1N. Inschriftliches ZU Zzwer hekannten byzantınıschen Emanls, eınem
Drachentöter 'T ’heodoros der Kremitage Petersburg un dem Eivan-
henbucheinband des Domschatzes von San Marco 1n Venedig, erortert.
Pantchenko 200 Zwer Werke spätbyzantınıscher old-
schmıedekunst ın Kırchenform, deren eINES merkwürdige Eıinflüsse der
Kunst Zı verraten scheınt, w1ıe S1€e 1ın Spanıen un Portugal 1500
ausgeübt wurde, haben Herzog Johann Georg Sachsen
Z  A SE ıhren Sospitator gefunden Ikonographie: Früh-
christlich - palästınısche Bıldkomposıtionen ın abendländıischer Spıegelung
glaubt Baumstar BV TEL den andeutungsweısen 3G
beschreibungen des Prudentijanıschen Diıttochaeons und den Mosaık-
darstellungen AUuS dem en esu 1n Apollinare ın avenna S18N3-
Llisıeren können, während er sıch KVz Kl No 394. ber Die
Myrophoren ın der Kunst des christlichen Orıents ver breıtet, wobel el
dem Einfluß nachgeht, welchen dıe Berichte der einzelnen Krvangelisten
auf dıe verschıedenen einschlägıgen Biıldtypen derselben ausgeübt haben
ZUr Zkonographie des Spyrıdoan hat Herzog Johann Georg
Sachsen ebenda 199 eınen wertvollen Nachtrag gelefert,
indem eınen Zusammenhang der typıschen Kunstdarstellung mıt. den
Modalıtäten der den Reliquien des Heiligen auf Korfu erwıesenen
kultischen Verehrung glaubhaft mMAaC. In der Praetextat- Katakembe,
ennn nıcht Taufe Christı, nıcht Dornenkrönung, WAasSs dann? irägt de
W aal KRQs XN 1—18, ach hypothetischen V ersuchen, das be-
treffende Fresko (Wiılpert T aft. 18) als Martyrıumsszene, auf Jonas, AUuS
den Salomonoden, als Ilustration VOoO  S Hermas Sımıalıtudo TU
oder AUuSs dem Mıithraskult 7ı deuten, schheßlich Lacht vOoOm sStenN Zı
rhoffen. Die 1n Syrıen bodenständige K omposition der Schlüsselüber-
gabe Petrus notjere ich e1nem VOoO  a} Cohn-Wıener DIe ıtalıenı-
schen Elemente ın der romanıschen Kırchenarchatektur Eitsaß-Lothringens
MhKw. TIG 99 berührten Portal (der Pfarrkırche 1n Andlau
‘Pat. 35 Abb ö Tellweise „byzantiniısche“ Ikonographie weısen och
dıe Tafelbilder e1INes Apsisschmuckes des Nıcolas Florentino ın ala-
MANCA VO 1445 auf, den Schmarsow ebenda 143161 beschrieben
hat Kpigraphik: ber Üientnprov un verwandte orte auf chrıst-
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lichen Grabinschriften aäußerte sıch ENs 144 204— 9208 Lee
Pıtcairn veröffentlicht PE  — 1OLA: 56 f£. TEl Greek AnNSCTLNLLONS Jrom
the Decanolıs, chrıistliche Epitaphe, von denen e1INeEs auf 369 datiert
ıst, während dıe beıden anderen weıtere Beispiele des (+ebrauches der
wurzelhaft paganech Formel: 0U  s  UG Ü davatoc hefern., doch weıst eınNe
Nachtragsbemerkung voxn Brünnow ebenda 114 darauf hın, daß dıe-
selhben nıcht sämtlich wirklıche nedıta darstellen. nNnter den voxnxn

bel L11 11521419 edierten un kommentierten Inseriptions
de Syrıe sınd siıcher chrıistlich dıe Grabinschrift e1INESs Presbyters Mun-
dus AuUuS Aleppo und dıe VO 486 datıerte e1INES ‚Jaletos AUuS (+aza.
Das Paar VvOxL ebendemselben z e 286— 9293 gebrachter Inservptuons
de Jericho et de Scythoplıs hbılden das Epiıtaph e1INESs 1: Dezember
56  S> verstorbenen H1ıgumenos Kyrıakos, Stifters e1INES Georgheiligtums
1n Jericho und Wohltäters der Justinjanıschen E ı1n Jerusalem, un
IS Fragment eıner Inschrift über dıe unter Kaıser Anastasıos (491—
518) durch eınen Klavıus AÄArsen1ius ausgeführte Restauration der
INAauUeEeTIN VO  S Skythopolıs. DBeı D<elehaye> T/’aqueduc de Socrate
( ZeEnonols K S10 —0 wıird dıe gleich allen genannten
griechische Inschrift e]ıner VOoO  a einem Bischof Firmmianus 1m 488
erhauten W asserleitung hbekannt gemacht und eingehend hıstorısch
erläutert. Um des berührten epigraphischen Materıjales wıllen E1 hıer
ndlıch auf Ka l emkıar 4 (|‘ n/un) ME Joqunı an 1{71 ?IT lrbznfiu'l:uimm_‘bß Eı

hufdagbhl _'|AUJ[ian (Der Friedhof der Armenıer 2ın Pera
nd FEmnitaphien der katholıischen Armenzer) OE 79 —90 E
149 verwıesen. Numiıismatık: Von Münzen, welche dıe Kırma Spink

ONS 0ONdORB ZU Verkaufe stellt, ist, eıne VO  S Arkadıus hıs auf
dıe eıt des Kalisertums vOoxn Nıkala führende stattlıche Reıihe vOoOxn

Byzantıne (/oins MN  © ea 12589 f£. 12650{f. 199792219775
12843 — 12848, eıne hbescheidenere Sammlung vOon Comms of the AUN
myıre of the ast ebenda kurz hbeschrıeben Kınıge VO

Museum VOoO  S otre Dame de Krance 1n J erusalem erworbene SCEAuX
byzantıns publızıert Germer Durand XN 1761

YVIL (xeschichte der orientalıschen studien Wılbrand
Ambrosıus und Plato KRQs 5E *49  *49 weıst nach, daß der aDeNd-
ländısche Kırchenvater 1Ur e1]NeE indıirekte Bekanntschaft mıiıt dem OT1E-
chıschen Phiılosophen verrate. M anıtıus’ (Zeschichte der lateimnıschen
TInteratur des Mıttelalters. eal Von Justiman bhes zZur des zehnten
Jahrhunderts (München. ALV, 166 S;) ist. fÜür uUuNXSs WESCH der auf dıe
(+eschichte der griechıischen Studıen 1n d1esem Zeiıtraume bezüglıchen Par-
tıen der Darstellung wıichtig Das zwıschen Maxımus Confessor und
Johannes Scotus Erıgena obwaltende Verhältnıs hat Dräseke TStK
197411 049909 beleuchtet. indem wib ach eıner UOrjentierung über den
Stand der einschlägıgen Forschung dıe Anführungen des Liateiners
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AUuUS den „Ambıigua“ des (+rıechen vornımmt. Eine Untersuchung der
Behandlung vOoOxL (Question: relıqrose greco-slave neglı serıttor. del Rınas-
cımento begınnt Zabughıin Ta Z 243949 miıt der Schrift
des Alberto Pıghe „Adrversus (3raecorum ETTOTES et pertinacıam“. Die Ab-
sendung des (Vodex Supraslıensıs AUS Laxubach nach Wıen ımM Jahre 1550
behandelt Pıntar SPh MN 6292 — 6925 qls „eEINE kleine KEpısode
AuS der außeren (+eschichte der slavıschen Philologie“, Die Fortschritte
der armenıschen Philologıe heleuchtet d] arlıan aun LU 7 Lb£HLIUE!IU7IIILP'L'IU7I
lgl ugl Llrn (Die armenısche Sprachwissenschaft e1inst und Jetzt)

SEL ree eariy exylorers IN the dead SCH valley, Costigan,
Mılyneaux und Iıynch, deren Studıien der Reıihe ach ın dıe Jahre 1855
1847 und 18548 fallen, tejert Masterman PE  — 1911 PL, Auf dıe

1850 1859 beziehen sıch GAleanıngs Tom the
mınute-books of the Jerusalem ÜEVATY socıety ebenda. 9833 8353—90,
während D<cunkels> 1911 S f über gegenwärtıge Wissen-
schaftlıche Bestrebungen ıN Palästına referjert. Als Un Frecurseur
dieses Urgans der Basılanerabtel (Jrotta errata behandelt

207— 914 de Surrel de aın Julıen den Olıyetaner Emmanuel
ndre und dessen 1n den D erschljenene „KRevue des
D  Eglises d’Orijent“ ber Das lıterarısche Leben der etzten Jahre ın
GAriechenland, das naturgemäß ın nıcht geringem Maße auch spezıell
der Förderung christlich-orjientalischer Studien verschı]edener Kıchtung
zugute kam, hat Palmıer1 CN IF 64— 66 I1r einen
dankenswerten Bericht erstattet, den sein1ıgen über NEeEuUeEeTE Arbeıten ZUT

LIiteraturgeschichte , Kırchengeschichte UN Inturgie des chrıstlıchen
Orıents, den 9r ebenda XX 5921 — 5928 573 578 begonnen a  e,
Baumstark X ANII 205 230 nde geführt. Eın VO  S YFerhat

D 59 — 64 FOTZZFOR 18722199 315—.390 bearbeıtete nL(qlu4  ug  P
bL["lllllu&lll‘ll S ur yuslgunlı €[Nllllllll['lll4nLl}lflu’bg BT1 (Katalog der die
ÄArmenıer betreffenden euronärsschen Publıkatıonen der 1596 — 1I10)
ist, dıe Hortsetzung eıner von Kalemkıar begonnenen Bıbliographie, deren
Weıterführung se1t 1897 geruht hatte FEın großartıges, ausführlich
vielmehr ıe 1ın armenıscher Sprache Vo  b 1519 bhıs 1905 ersch]ıenenen

derselhbenVeröffentlichungen verzeichnendes Seitenstück
Ghazıkıans _°|uy4uz&w‘b (ll"[' l.l‘llllllb‘lllllq.tlan[1}l7L‘ll Eı _°.w‘blnu?1':mwluu‘b
c LL f Ikrwlı,pfı (Nouvelle bwlıographiıe encyclonedıque de Ia Nne armenzenne),
VO  S welcher dıe zweıte Lnueferung (San Lazzaro. Z VOI'-

liegt FEınem iıhrer verdientesten Mıtarbeıiter Le Sophrone Rabois-
Bousquet (Pseudonym: Petrides 1 ° Aprıl hat dıe Redaktıon
der AL V 1992133 eınen verdienten Nachruf gewıdmet. uch
WIT bedauern das Hıinscheiden des ebenso ausgezeichneten, alg beschei-
denen (+elehrten und Priesters herzhichst.
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ERSTE ABTELILLUNG

TEXNTE UND UÜUBERSETZUNGEN

Zwel syrısche W eıihnachtslieder.
Veröffentlicht VOINl

Dr Anton Baumstark.

on viermal, ın e1NemM Kssay ber Syrısche und hellenıstıische
Dichtung ın der (z7ottesmıinne 111 (1905) S 570—593, 1n dem Aufsatze
SöghJätha. Ansiätze eInNes rehqgrösen TAMAS beı den chrıstlıichen SYrerN,
WB  S 1908 (Nr 18 VOMN Aprıl) 137/—1460, 1n eıner Plaudereı
über Weihnachten IN syrıscher Kırchendichtung 1n der W eihnachts-
beilage der KVz un ın meınem W erkchen über Ihe
chrıstlichen Interaturen des Orients. Lieipzıg 1911 S 100, habe ich
auf eıne Gruppe vOL MMIr 1n einer Hs der griechischen Patrıarchats-
bhıbliothek 1ın Jerusalem aufgefundener Söyida- Lexte hıngewı1esen, ZU

deren merkwürdigsten Perlen Zwel die (+0ottesmutter redend einführende
Dıese beıden Stücke scheinen mMI1r eaCN-W eihnachtslieder gehören

tenswert P Al se1IN, eınNe Sonderedition rechtfertigen, dıe
ich 1er ach der fraglıchen Hs Nr 31 des Kataloges VONn Kolky-
lıdes 1ete

Diıie VANAST In1eder stehen dort 1ın e1ner ach dem Verlaufe des
nestor:1anıschen Kırchenjahres geordneten Sammlung VOoOn S67]a0A, und
ZW Al wırd das Arste als für das W eihnachtsfest des 0, Dezembers el hst
bestimmt eingeführt. Als ür den zweıten Sonntag der (Jehburt‘“ be-
stımmt, folegt unmiıttelbar das schöne I 1ned VO greısen Sımeon, das
hereıts Kırschner1i herausgegeben haft, wobel ıhm neben dreı Ber-
hiner Hss e ıhm mI1r ZUT Verfügung gestellte A bschrift des 'Textes
derjenıgen ıIn Jerusalem Zi (+ebote stand Yst nunmehr schlhıeßt sıch
auf den AL Freıtag ach W eıhnachten begangenen Gedächtnistag der
allerseligsten Jungfrau das zweıte der augenblicklich hbekannt
machenden In2eder 'Trotz einer olchen lıturgischen Verwendung

verschıedenen Tagen gehören dıese ber offensichtlich aufs eNgsteE
ZUSamme HKs sınd weıhnachtliche Marıendichtungen VOL balladen-
artıgem Charakter, vOon denen dAie e1Ne ın ıe Stimmung einführt.
1n welcher der Besuch der Magıer Marıa ıe andere 31 @E

VIil 284001 der ersten Ser1ı1e d1eser Zeitschrift.
Be1 Qieser Auffassung gyehe ıch O1 der Annahme AUS, dalß dıe beiden etzten
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In mOoNnologıschem Ziwiegespräch miıt ıhrem göttlıchen Kınde VOTI'-

führt.
Fassen WITL zunächst dıe äußere Kunstform der hbeıiden Stücke 1Ns

Auge, S ist ıhnen das sıebensilbige, ach dem Aorem benannte
Metrum gCMEINSAM. (  Je sechs Verse dıeses Metrums bılden he]1 der
ersten, schon ]e vier he] der zweıten N ummer e]ne Strophe Eıne
Kınleitungs- un Zwel Schlußstrophen 1 he] jener, EeZW., umgekehrt
7we1 Einleitungsstrophen un e1Ne Schlußstrophe ? he] dıeser weılsen
keiınen ahweichenden metrıischen Bau auf. Das hbe] der hıterarıschen
Grattung der DSöyida häufig angewandte Kunstmittel der Akrostichis
e dagegen ist beıdemal dasjenıge des Kehrverses angewandt, der
beım ersten Inede gleichmäßig allen Strophen SS e1Im zweıten den

Endlıch VOET'-Kınleitungsstrophen un der Schiußstrophe fremd ist,
wenden heıde (+edichte den Kindreım, jedoch wıederum In verschıedener
W eıse. Beım ersten s1n.d, abgesehen VOn dem unveränderlichen kehr-
vVEIrS, Je ıe füntf Verse e]ıner Strophe durch eınen un denselben Reiım
verbunden, wohel mıiıt Ausnahme der vorletzten. welche DUr dıe voka-
hsch anlautende Reimmsılbe wıederholt, EZW. der drıtten und vıerten,
In denen eın und dasselbe Wort < <) wıederkehrt, Je schon
der dem Reimvokal A voraufgehende Konsonant (<, 4, %) ZU Be-
STAN: des Reımes gehört. Be1 dem zweıten Stücke reimen zunächst.
die vierten Verse der den Kehrvers nıcht hıetenden Strophen un die

Strophen des ersten „nedes N1ıC mehr 2{18 OT der Muttergottes fassen selen,
sundern 18 e1nNn erzauhlender Kpuog des Diıchters. Die Grunde hiıerfür alsbald 194
Anmk. Wären vielmehr uch jene beıden Strophen a {ls ede Mariıas verstehen,

würde 1n dem vorliegenden 'Text WO. der LOorso einer längeren ın den Mund der
G(Gottesmutter gelegten Krzählung erhbhckt werden MUSsSsen, da wo der ı1CcCNter eines
balladenartigen sStückes, n1ıcC ber ıne edend eingeführte Person abrupt ah-
brechen dürifte, wıe das 1ed m1t se1ner kaum mehr a IS andeutungsweisen chiıl-
derung der Magieranbetung 6016

Schlußstrophen ın technıschem Sinne wuürden sich wenıgstens die Zzwelı
etzten trophen VO Nummer unverkennbar einführen, Venn ın ihnen, w1e eben
ausgeführt, eın eTrTZAahlender KEpilog des Dichters gesehen werden darf. Dalß ber dem

1St, daraut weıst eine Mehrzahl VO  w Tatsachen hın So scheıint Strophe
Strophe anzuknüpfen, a {s Schlußstrophe der ede Marıas deren Kinleitungsstrophe
gegenuberzutreten. Es fehlt ferner jede erste Person, während eıne solche allermin-
destens einmal ın jeder der sicheren Marıenstrophen auftrıitt. W urden ndlıch 1NSeTe

rophen als ede der Muttergottes gyefaßt, könnte, da 1 ersten Vers der Strophe
bereıts des Herodes Krwähnung geschıeht, solche ede füglıch TST uf oder nach
der Flucht nach Agypten gehalten Se1n. Dem wıderspricht ber dıe Angabe VO  5

Strophe 1 daß der Dichter dıe W orte Marıas iMn Bethlehem erlausche.
Die Schlußstrophe nthält hıer Nn1C gleich den we1ı Kınleitungsstrophen

eine. Krzählung des Dichters, ohl ber stimmt 1E miıt denselben Urc das E  Yehlen
des Kehrverses un: des Reimwortes uübereın und hebht sıiıch UTC. dQiese Eigen-
tuüumlichkeı:ten wenıgstens formal scharf NU,  5 VO  ‘ den übrigen.der Muttergottes 1n
den Mund gelegten Strophen 2D
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TE ersten der arsten ıhn hıetenden miıt demselhben anuf en TEl
ersten V ersen der beıden Kınleitungsstrophen ist ]e e1N Reimwort
(Suam, eEeZW. d am) demjenıgen der Schlußstrophe LA Ae Reimsılbe
—>  C geEMEINSAM, während dıe Verse KL aller weıteren Strophen e1INn e1IN-
Z1gES durchgehendes Reıimwort aufweısen.

Ausgehend VOmn dıeser prinzıplellen Verwendung des Endreimes ın
irgend e1Ner }orm, möchte INa zweıfelsohne dıe Z7zwel W eihnachts-
hleder der Spätzeit syrıschen Schrifttums ZuWweısen, 1n welcher dıe Ara

hısche Poöäsıe eınen starken vorbıldlichen Kınfluß auft das Schaffen
syrıscher Dichter ausübte, Allein eıine Reıihe anderweıtiger eohbach-
tungen scheıint vielmehr auf eın sehr 1ohes Altertum hınzuweılsen.
er esamtton der beıden Texte ist der]en1ge e1ner echtesten Volkstüm-
lıchkeıit. V olkslıeder herzinnıgster und herzgewiınnendster Art. chlicht
und NalY, W1€e 112 1E FE Anfang, nıcht AI Un einer viıele
Jahrhunderte umfassenden Literarıschen Entwicklung erwartet, schlagen
A& hr Es fehlt inshbesondere eInNe für dıe spätsyrısche Poäsıe
nıcht mınder als der Endreim bezeichnende KEigentümliıchkeit Al dem
gelehrten Prunken mıiıt gr]lechıschen Fremdwörtern gänzlich, während
dıe Syntax der beıden Texte Erscheinungen aufweıst, dıe qals archa-

Wiıe iıchische mındestens 1ın Anspruch werden können. .
In dem angeführten Aufsatz der WB  Q gezeigt 7ı haben glaube, stellt
ferner der ın un I 1n1edern herrschende Monolog einer redend EIN-
geführten Person dem lyrısch-dramatischen Dialog der klassıschen
„ W echsellieder“ ohl des A JTahrhunderts gegeNÜüber eINE noch
altertümlichere Entwicklungsstufe der S6y1da dar Entsprechend ıst.
obgleich uUuNnsSeTE neder iın e1ner Sammlung I1 Texten der nestor1a-
nıschen Luturgıie auftreten, ıhre Chrıistoiog1e alles eher q s e]NeE nestor1-
anısche. Man darf vielmehr wohl ‘9 daß E1n Anhänger der ge1t
dem nde des Jahrhunderts auft der theologischen Hochschule VOL

Nıisıbis gelehrten antıephesinıschen „UOrthodoxıe“ Marıa VOoO  - ıhrem Kınde
schlechterdings nıcht S hätte reden lassen können, wıe eEs hıer der
Dichter tut womıiıt 11A1l ann naturgemäß sich darauf angewıesen

Ich verweıse uf Fälle eiınes Ausdruckes des (+xenetıivverhältnisses mıiıt des
Status COoNsStructus wıe Str V, e 2, 4, V, Str K uf d1ie Verbin-
dung des Status 2DsOolutus miıt der Kardinalzahl ın Str. V, y auf den regelmäßhi-
gen eDTrauCc des substantivıschen direkten UObjekts ohne und das vollständiıge
Fehlen on Genetivumschreibungen mıit Ai5

IDhiese Beobachtung wäre allerdings hınfälhe falls unter em „Tempel“, den
sıch nach Str Y der chöpfer er Dinge 1mMm el der Jungfrau erschuf, der
Mensch Jesus 1m Gegensatze der gyöttlıchen erson des 0208 verstanden werden
müßte Wır hätten dann vielmehr hıer geradezu mit einem termınus technicus
nestorlanıscher Christologie tun ber der Ausdruck al Z W Ar freilich ın d1iesem
Sinne, ETr kann jedoch uch VO  e dem e1 des Gottmenschen verstanden werden,
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sehen würde, ın dem Inederpaare e1IN VO  > der nestorj1anıschen Liıturgie
lediglich übernommenes Erbstück vorephesıinıscher eıt. FA erhblıcken.
KEıne letzte sehr für eın hohes Alter der beıden W eihnachtslieder
sprechende nstanz erg1ıbt ndlıch nächst e1nNer aum Dı verkennenden
Abhängigkeıt VOxn e1INer Ihasstelle 3801 Vergleich namentlich des zweıten
mıt Zwel griechischen Texten, deren ınnıgen Zusammenhang vor kurzer
Yeıt. Maas nachgewıesen hat

In eınem meiısterhaften, auch für JEW1ISSE Berichtigungen des
Eınzelnen un für größere Klarstellung der ın Krage estehenden Za1s
sammenhänge auch 1 großen un SanZEN och Raum lassenden A
S9107 über Das Kontakıon (Mıt einem kurs über Romanos nd Buası-
le208 DONR Seleuke1a) hat dieser BV XN 285— 306 viıel jedenfalls
unwıdersprechlich dargetan, dalß die Kontakıendichtung eINeESs 0OMANOS
1n ıhrem dialogısch-dramatischen KElement. NIC sowohl unmıttelbar
die syrısche Söyida, a IS vielmehr an KErscheinungen der griechıschen
Kanzelhberedsamkeiıt anknüpft, dıe „selbst mehr oder mınder direkt VvoOon

Inshbesondereden syrıschen Vorbildern des Kontakıons abhängen“.
sınd VOn iıhm dıe Predigten des 4.5() verstorbenen Basıleios VoONn
Seleukeıja als e]ıNe wıchtige Quelle des rund e1N Jahrhundert Jüngeren
0OMAanNO0Ss erwıesen worden. Von en Fällen eıner direkten Entlehnung
des ıchters VOoO  am} dem Prediger, ıe GT aufzuzeigen vermochte, betrifft
e]ıner ıe (xottesmutterpredigt Nr 39 des Basıle1i10s
und das Kontakıon des Romanos auf die Yrarayın. N as U  s hıer
der letztere unter auffälliester Anlehnung den W ortlaut der-
selhen AuUuS der prosaıschen Westrede des ersteren übernommen hat, ist

das vVvOon den beıden syrıschen ILnuedern behandelte Motiıv e1NESs
Monologes der Muttergottes VOoOr dem neugeborenen Jesuskınde, näher-
hın das dem zweıten zugrundelıegende e1ner vOoOxn ihr 4sSselhe gerıich-

Anrede Und mehr! W enn Basıle108 miıt den orten [lotiav
gr —>  ( 30L TOALÖLOV SUP(D TO0SNYOPLAV ÜOWLOTTOUGAY; un Romanos mıiıt dem
und dıese einfachere und zweılilellos nächstliegende Auffassung empfiehlt sıch ın der 117
übrıgen 117C und urc unnestorlanıschen tmosphäre der beiden ILieder unbedingt.

1 4929 {f. “Extop, %TAD SV LO £ccL TATNP C TOTVLO LNTND »  C®  o XAGLYVN-
G; SU >  £OS LOL Üahep0s TA0CKOLTNG. Die beıden Verse der SEr. des ersten
Inedes scheinen I1Tr namentlich gen der Bezeichnung Christi auch als „Bruder“
se1iner jungfräulichen Mutter hne einen Zusammenhang miıt diesen Worten der ho-
merischen Andromache nıc denkbar. Eın olcher ist aber füglıch 1Ur ın der 7 |1AS-
sıschen Periode altsyrıscher Inıteratur ylaubhaft, als das aramäısche und das Späat-
antık-griechische yrıen noch eıne wesenhnafite Kultureinheit eten. Denn da cdie
q IS er des heophilos VO  } Kdessa (t 785) ezeugte syrısche Übersetzung der:„zwel
Bucher des Diıchters 0OMEeTOs über die Kroberung der Llion“ wirklıch e1ne
solche der 1A8 un UÜdyssee WAar, ist 1 OCAsten Ta fraglich. Vgl Die christ-
lichen Laiteraturen des Orzents 92 Jedenfalls wurde ber d1iese frühverschollene
Leistung des ahrhunderts kaum einen syrischen Poeten des bıs 14 noch be-
einflußt haben
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Verse: Ilotiov SUPW w  v  2 WOD SatL 30L TD0INYOPLAY: Mariä das ema ıhrer
ede angeben Jäßt,; paßt dıese dort 1n Strophe dem Sınne ach ıden-
tısch wıederkehrende T’hemaangabe vollständıg als möglıch auch auf
dıe Marıenrede unserTeS syrıschen (+edichtes W enn Basıleio0s fortfährt
TNV AVÜNWTOU; AAa ÜELXNV EOYES TNV cüuA An Ly. TNV YE0D; a AVÜNWTLXNV
ehaßes TNV SANKWOLY ;58EX 0OMANOSs 1es weıter ausführt: S  n 1D (WS BAETt®
Y OWTOV Y  LTCOD ÜTAPYELG —w  v AVÜOWTOV UuSW., bezw.: XÄV E0V -

\So0m ava 0D@OsC XT NAVTOA WOL OWLOLOYV, ist das nıcht mınder
der Inhalt der beıden folgenden Strophen und W enn

Marıa hbe]1 Basıleio0s irägt WS UDLOVYV TEDLTTLEOLAL; ist. dem spezıell der
Und ebensodrıtte Vers VO  S Strophe dıe Seıte stellen.

1M drıtten «V ers vOoOn Strophe 11 dıe he1 Basılei10s ın den W orten
YAkaAKTOTPOWNGW A O0E0A0yYNSW: eZW. S TLÖMEA Yaho. 7 TDOGEVEYKW VULLALO ;
he1 0OMANOs In e]ıner unveränderten Wiederholung der ersteren he-
gegnende Bezugnahme auf das Darreichen der mütterhichen Brust
wıeder. Man hat durchaus den KEındruck, daß,. WEn eS nıcht geradezu
das vorliegende syrısche W eihnachtshed V unmiıttelbar oder
miıttelhar den kıliıkischen Bıschof des Jahrhunderts inspiırıerte,
s() doch dasselhbe samft seinem Schwestertext entschıeden derjen1gen
Sphäre chrıistlich-ostaramäischer Poesıe angehört, AUuS welcher iıhm ın
jedem Falle etzten (Grundes SE1INE Inspiration kam

Die Zwel syrıschen W eihnachtslieder der Hs ‚Jerusalem Griech
Patrıarchat Nr 31 gewınnNenN den (harakter un dıe Bedeutung
eINESs höchst merkwürdigen lıteraturgeschichtlichen Problems, für das
ich AT eıne zweıfache Lösung vorzuschlagen VErmMag, Entweder
müßten WITr annehmen: der Heım E1 ın dıe syrıische Poesıe unter dem
Kınfluß der arabıschen nıcht erstmals eingeführt, sondern 117“ 1n uralte
Rechte wıeder eingesetzt worden. soferne 1 (z7egensatz 7ı der auf iıhn
verzichtenden Kunstdichtung der klassıschen Luteraturperiode eE1INeEe
mehr volkstümliche dichterische Produktion derselben VON ıhm hereits
Gebrauch gemacht hätte, un ZUTF Kmpfehlung eıner zunächst. zweıfel-
los S befremdlichen Annahme xönnte autf dıe VTatsache verwıesen
werden, da den VOLN Maas e S, 299 herangezogenen SOSar
ıe alphabetische Akrostichıs aufweisenden W echselreden zwıschen
Marıa un (+abrıel eEZWwW zwıschen Marıa und Joseph 1n der großen
Muttergottesrede des Proklos VOR Konstantınopel dıe ohl merkwür-
dıgsten Denkmäler e]ıner Beeinflussung der griechischen Predigt durch

()ber aber sd]e syrische S6y1da gleichfalis gereımte Zeilen hıeten
mülßten rund 1m 19 hıs J ahrhundert unter Anwendung des
Kunstmittels der Keimung alte Söyivatexte e1Ne Neubearbeitung E71'-
fahren haben, dıe geschıckt un pıetätvoll e}  n durchgeführt worden
wäare, alle dıe oben berührten Ziüge hoher Altertümlichkeit
wahren, un hlerzu würde CS e1ıne lehrreiche och Jjüngere Parallele
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darstellen, daß ge1t dem U Jahrhundert solche Texte SOga e]ınNe Über-
setzung Ins FWellihi erfuhren. bezüglıch deren auf Sachaus Mıtteilungen
her dıe Poecsıe ıIN der Volkssprache der Nestorianer f verweısen ist.

Sollte che e]Ne oder sollte dıie andere L, ösung des Problems sıch
q IS dıie richtige erweısen, s würden uNSecre beiden W eihnachtslieder
q IS ATSTLE Zieugnisse e1ner 1m eınen w1ıie 1 anderen Falle gleıch über-
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raschenden Sachlage ungefähr dıe nämliche Beachtung verdienen. Um
freiılıch e1Nn endgültıges Urteil Z ermöglıchen, würden ohl entsprechende
Stücke ın och erhehlich größerer Zahl hbekannt werden MUSS Ich
annn dıese einleıtenden Bemerkungen 1UL miıt dem Ausdruck des leh-
haften Wunsches schlıeßen, da ß das ın der Pat und recht bald SC
chehen möchte

JU (carmen) In eEsSTtTO natıvıtatıs 3C tOoNUm > In Tebus“

In 1C0 Bethlehem 9 Quı1 In (toto) rbe acfus ast
celeber, e  3K Audıvıi admırationıs PEIrSONA excelsae
Matrıis domını eCcuUumMENE x Glorıa el, CuN nNnon est, QuL 31-
miılıs sıt!

59 „Altıssımus mıisıt evangelıstam, a  x Nuntium, PFaslOhNcN], -  <

Kit ıta 1C ıngua (sua @ST ocutus: e  < ‚x te exorıtur
hıberator. z  >< Glorıia e1 mMnı aetate, (+lor1a e1 < y Cul NO  a}

est, Qqu1 sımılıs a1t>
„Cum nı In mundo INEUIN sıt, e Meus ost, domınus
nıum. wie  SK Pater eft, 1US et frater 1pse mıh1 est S  » Kt despon-
satı (marıti) loco iıdem mıh1 est, ><  e Quamvıs 1112 1Ir6 Yır
COI UNE m1ıh1 sı1t, (+Horia e1 <Ccul NON est, qu1 sim1lis s1t!>
„Qu1s dieeret domınum INeUIN parere? e  >< omınum
1umdque domını mel educo. ze QALQuem prophetae NO  a ıde-
runt, v1ıdeo. d  < Iuem &4 desıderaverunt, amplector,

v Glo<r1ia> e1 <g Cul NO  m} esST, Qqu1mplector et deosculor.
simılıs sıt Is
„Kılıus mı1ıh1 est, et multae admıration1s, ar  > Admira-
t1onıs multae (multi) stuporı1s. ><  e Stupendum ST

Ccu qu1 omn12 creavıt, e In templum Creav]ısseE et m1ıhı
factum ESSeC 1uUm wr  >< Kıllus mıh1 est domınus. X  zie Glo<ria>
e1 < Cul NO  S est, qu1 simılıs sıt!>
„ V enıite comıtes MEeC4ae Castae, Die  >< UCastae et solıtarıae, Soli-
tarıae et protectae, e  > Protectae eT, lıberatae, >  e Vıdete Arl’-

05 CAanu1lll palam zie G’10<Pi&> e1 <s CIM 1N1ON est, Qquı siımı1ılıs a1t!>
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„Gabrıel evangelısta factus est -  > Kt 1S mı1ıhı ita ocutus
est .

alr ”y-‚Mater reg1s coelestis’ Kt dıe natıyvıtatıs hu1us
Kvangelizavıt mundo redemptionem. Glo<ria> el <9 Cu
1Nnon est, qu1 Sim1lıs al !>“
Tum eTO audıebat Herodes wie  A agos venısse Perside,
nte QUOS stella, volaret IDr { Jaudaret, Kit
O14 e1Is OMn1s generI1s INUNer’a, wr  >< G10<ria> el < Cul NO  > est,
gul sımılıs 'sit!>
Intrabant magı ın speluncam A<  wie HKt viderunt prolem m1ra-

10 11em ”’xe.
v Hf portaverunt AUCUIN er Lus KEt myrrham,

eT2A trıa, Kt obtulerunt OCOTL’AIN G tremore.
Glor<ia> e1 <g Cul NO  a} est, Quı] simılıs siıf!>

AD (carmen) commemoratıonıs beatiıissımae domınae
Manrnrıae.

rope Bethlehem transıbam wi«  < Kit domınae Mariae
audıebam als  x Kit duleedinem e1uUs admırabar e  > Hr stetl
admiratiıone et tupore
Amabiıliter loquebatur IDr suavıter canebat. ..  S JIucunde
susurrabat, wie  < Cum ıta dieeret.

Z2U Diecehbhat Christo „Nomiine m1, da mıh] apertum,
Ut tıbı CAarmen gylor10sum Doce I quod eQu-
dem nescC1o0.
„ Ka m1, Quomodo appellem te? «  s Magister m1, quomOodo
nomınem te? e  >< Domine m1, quomodo tıbı? Doce

25 IH' quod equıdem nesCIo0.
„ 51 dominum appello te, e  < Ut homınem v1ideo te, e  d Am-
plector et desoculor te Doce mM quod equıdem nesCIO.
„  t G1 homınem nom1noO LE, e  D< Coetus supern1 adorant Ins
Et ‚DSanctus, SaNCTUS clamant tıbı Doce <g quod

30 equıdem nNeESCLOs.
9  t 31 Z appello te, e  >< eque urbs Al X ulla)
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est t1bi, e  K eque gladıus es ul LLa ulla) sunt
tıbı ><  we Doce Ine <9 quod equıdem NeSCIOs.
9  $ 81 SETVUNMmM nom1noO te, e  >< eges CUL COron1ıs adorant
te Kt ZECNU Hectunt t1bı e Doce <9 quod
equıdem nesSC1IO>.
„.Kit 1 diyıtem appello te, d  K Vıectus (un1us) 1e1 NO  — est,
tıbı e  < Neque u4€e tunıcae SUNT tıbı e  >< Doce < quod
equıdem nNesSC1IOs.
99  % g1 PauUpereh) nom1ıno LE, Aurum Ophir venıt t1bı xie  >

IDr sicut pulvıs et, CINIS gestimatur te x Doce <9 quod
equı1dem nNesSCIOs.

11 G1 appello te, wie  S< (Neo)natum v1iden te ACLO
(te) educo te zle  3 Doce <)9 quod eqguıdem nesCc10s,

„.Wt 1 PUCTUHM nOom1ınO te, zle  S avld. pater LUUS, canıt de
19 LE d  C nte solem eEsSsSe tuum. Doce <s quod

equıdem nNesSC1LOs.
„Appelletur tuum Kmmanuel, zle  n Princeps et 1001

gıster ın Israel, { audıvı GFabrıel, (um Heret
de LE evangelista.“



Denkmäler altarmenıscher Meßliturgie
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Eıne dem h 1 Grego1 VvON Nazıanz zugeschrıebene Liıturgıe
Seıt das epochemachende Werk vVvONn Caterglan-Dashıan über

Die Laturgıen heı en Armenıern der Offtenthchkeit. übergeben wurde,
ıst, der ]er gebotene Stoff VO der lıturgıegeschichtlichen Forschung
nıcht weıter geNÜtZ worden Er mußte e1IN bleiben solange dıe
hetreffenden Texte Übersetzung e1Ne€e allgemeın zugänglıche
Sprache entbehrten IDN 1at aher bısher ür VoO  } der dem H{ JJohannes
Chrysostomos zugeschrıebenen ach Caterglan sechsten Liuturgie

Aucher2 anläßhch des 1500jährıgen ubıläums des Heılıgen e1INe

ıtahenısche Übersetzung besorgt on rüher der Kngländeı
daher den unsch ochen 4s SAaNZC E1

englıscheır Sprache der europäıischen (+elehrtenwelt zugänglich gemacht
IA sahen Um der Liturgjieforschung bescheidenen Dienst. Zı

Cr WEISCH, unternehmen CS, Rahmen des geschätzten „Orıens
Christianus“ weN1gstenNs e och unübersetzten Texte älterer 41r INEN-

scher Meßliturgıie welche dasselbe enthält Übersetzung vorzuleven
Wır begınnen m1t. der dort 944954 gedruckten ILauturgie des

ıe handschriftliche Grundlaee 1hreı AÄAus-hl Grego1 voxn aZ1Aanz
gabe durch Catergi1an hıldet dıe CINZ1gE lyoner Hs Nı 15 VO der
E1INe® Kopıe 1850) durch Dulaurıer besorgt wurde dıe heute q [s
Sunplement Arm der Bıbhliotheque natıonale Parıs Qll-
bewahrt Die hıer aut B! 17 —02 überheferte Liturgie dıe
drıtte be1 Catergian w1e auch erste Zzweıte vıerte und
iunfte ach Se1INneTr Ansıcht wırklıch den hl (Jregor vOon PVARRIV/ Z
V erfasser und WwWaTre voxnxn ıhm T abgefaßt worden, WeIC

1 Cater YZ1840, Die Liıturgıen her den Armenıern. Fünfzehn Terxte und Inter-
suchungen herausgegeben DON Dashıan. Wıen 1897

In DETSLONE AT WLLE Aella Laturgra da (720vannı (rısostomo PY 20
>5TOMIK A Studz vıcerche INTLOYTNO (7+20Vannı ( 7S0STOMO CUT A Ael comıtato

Rom 1908 359 —404DET al X VD centen.aı Aella SUAM morte
Rıtuale Armenorum (Oxford 1905
Näheres uber die Hss beı atergıan 81—34
Vgl 219 330 338{ uS W
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eıt der Hagelschlag stattfand, auf den Catergian In den Memorıen
Rücksicht glaubt. Ins Armenısche übersetzt. worden waren
diese un dıe vıer übrıgen Lauturgjen ach ıhm etwa U1  N 480 durch
‚JJowhan Mandakunı, dessen Schriıften dıe nämlıchen sprachliıchen Kıgen-
tümlıchkeıiten aufiweısen w1e dıe Übersetzung der fünf Luturgijen 1,
Diıiese dürften a,180 den Armenıern als eın einheıtlicher Komplex, e1INn
(Vodex LLbUrqLCUS oder e1INe Z0VayOYN ÄELTOUPYLOV EeZW., als eiNn Miıssale

Gregoru T’heolog?, w1e Catergjan sıch ausdrückt. bekannt geworden
Se1IN Kıne andere HKrage ist. CS, oh NEUETE Forschungen die Autor-
schaft. Gregors für dıese Luturgıen verbürgen werden. Zl vergleichen
sSind mıt denselben die grıechische un dıe koptische Textgestalt * eıner
ägyptischen, SOWI1E eıne VvOoOn den J akobiten gebrauchte syrısche M ATHT-
g1€ unter dem Namen des hl. Gregor VvONn PVARRIV/ och hat Zi

nächst uns drıtte armenısche Luturgıe weder mıiıt jener, och miıt
dıeser eELwAas tun. Als 190881 S! berechtigter wıird ıe folgende ber-
setzung derselben erscheinen. Lieı1der annn dıese freılich ach der
Natur des 1n e]ıner eINZIgEN Hs aum immer korrekt überheferten
'Vextes vielfach DUr den W ert, eines Versuches beanspruchen. Kınıge
Stellen, denen sıch dem V erständnis hbesonders starke Schwier1ig-
keıten entgegenstellten, wurden durch (@) bezeichnet.

Sacerdos: Deus inıtıı EXPEIS, pater Sancte, creator entium
Qquı H4 natura nOostra terrena simılıtudinem angelorum coele-
stium impressıstı aAaUUuQ et Spirıtu SaNnCcTO In exaltatıonem SanNCcC-
t1ssımae LIrinıtatis ad dandam VImM sacrıf1c10 AHC d1v1ıno, ut
a1t, sacramentum pPEeETEHNE corporıs SangulnNısquE Unigenitı tu1
fu sanctihca NOS et benedıic dignosque hoc myster10 formı-
dabıli redde ad accıpıendum nobıs C eitusione aMOTIS
cCausam * ratıonabılem, partem praestantem donorum LUOrUM,
qua potionem entium tftuorum (?)) g_ustare CUpImMUus. Dona nobıs

(namhch  E E das „myster1um“) 1ın rem1ss1ıonem et In venı1am pecca-
Vgl o 336— 5338

» Vgl 2191., 330
enaudot, Liturgiarum Orzentalzum collectıo. (Frankfurter Neudruck

VO 8—11 Assemanı Vodex IUr gieus HKieelesiae UNWETSAF VII
85 7—133

Gedruckt ın der Ausgabe des G' \ OAOT'ION NT& TEGEKKAHCGIA

NAAGZANADINH. Kaılro 1898 zZzweıter Stelle,
Latemisch beı Renaudot A 25—37

Lateinisch beiı Assemanı Q,, 185—211

_Wiedergabe eines AUTLOAV, das der armenısche Übersetzer, w1e Catergıian
bemerkt, Alr ÄCTPELAY ın qe1Ner oriechıschen Vorlage an der ZA nden gylaubte,
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LOrUMmM alta O0Ce pEr ogratiam et 4MM 0OTEeEIM homınes
Domin nostri et salvatorıs esu Christi, QUOCUM eti1am tıbı
Patrı e Spirıtun EuO SAaNCTIO convenıt glor1a, potestas honorque
In saecula.

e)Ihaconus: Salutate inv1cem Osculo sanctitatıs et VOS, qul
on est1is CapaCcss ad partıcıpandum hoc divinum myster1um,
exıte foras et orate.

Stemus O tımore, C tremorTe Stemus, ene SteMUS et
SUTSUH asplcıte G attentione!

(’horus te, Deus.,
Diaconus: Christus ur sacrıfec1um offertur, u De.*
Sacerdos: Gratia, et dıyına sanctiıfncans potentia Patrıs

et 1111 et pirıtus sanct1 sint Cu omnıbus vobis.
Chorus Amen, et Cu: spirıtu 1410

&JDiaconus alta 0Ce,: Portas! portas! Omn1ı C: sapıentla et,
Sursum elevate mentes vestras C timore Del.attentione 13

(horus Habemus ad te, Domine omn1ıpotens.
Diraconus: 1 oratias Domino agıte LOTtO corde.
(’horus: Dignum et 1ustum est,
Sacerdos 0oYalt secrelt0:! Vere dignum est, Cu tımore, (3L 20

ide, LOTtO corde et (1 glorıficatıone adorare, Deus lucide‘*,
HO  - facte, trına ıIn q<emet 1psa subsıstens virtus. Iux 1NAaCCEes-
sıbılıs, creator Iluciıs et omnıum creaturarum, visıbılıum et, 1N-
visıbılıum, caelestium et terrestrium omnıumque anımalıum

Caquatilıum. Benedicunt te mM1 firequentlae angelorum, mflitiae
Catergıan weıst ZUT KErklärung der schwer verständlichen Stelle Hın

auf Gregors Hom X 1LV » (Mıgne Sp 625) }  NS YAp p  >  P
LOÄLG 0N AL Ü yshoL TUYOLEV, 0L TPWTOL %OL vo  n  o  A ALL  M %o opOl r  S”  z AND
p  “x  S TOTTAL AL LANTUPES" ELTEP LL TOLTOLG TO OLV EOLXTOY TNG DWLYNGEW  S,
C  Huet  z  > OE AOYOV £LTOLTOLLEV, (D V EYOLEV TO VANÄLOTON AL TILLOTATOV, w

AOyOV DILYODYVTEG An E0epYEILA. TNG AOYLXNG OUTEWS,
NOS, guı non“ uUuSW. ist, nach Catergıan als eın späterer AUS der

gewöhnlıchen armenıschen Meßliturgie eingedrungener ZYusatz auszuschalten.
uch die Rubrıik: ‚, DIaconus alta VOCEeE Portas !“ hält Catergian für

eınen dem 'Text ursprünglıch fremden Einschub eınes edaktors
acn Caterglan vermutlich Wıedergabe VOoO  S OTENKOGILLOG, das Gregor

Von der Trinität gebraucht.
ach Catergıan ware für dıe griechische orlage eın TPLGON %L

SAUTNV DOESTÜÖGA. LÖLOTNC unterstellen, wobel AUS Gregors Hom
XX X V1 16 (Mıgne z A Sp 236) vergleicht: LO UL &v TPLOLV
LLOTNOL VOEPALS, TEASELAG ya SA0T0.C DOESTWIALS.
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caelestes, cantıco spirıtuali, cherubım e seraphım SeNIS ıs
praeditı, Qu1 timore gylor1ae divimıtatıs tu4e perterritı QquUassıs
Hs te undıque velant et ter sanctum SCH1DEL proclamant, ter
sanctia OCe concınunt, clamant, vocıterantur et dıieunt, alta
QCeE trıumphales benedietiones concınentes, clamantes VOCI1-
ferantesque et dieentes:

Populus cantat Sanctus, SaNCtUS, SaNCLUS OMINUS eXerC1-
Luum. Caelum plenum est a terra glorı1a tua Benedietio
ın altıssımıs! Benedietus

Sacerdos Secreto Creator ın princ1p10 benediectissımus et ın
sanctıs habıtans, quı delictorum nostrorum 11011 oblıvıo-
Nı peccata nOostra dedıst] et benigne mi1iseritus digno0s nNnOSs

fecıstl, qu1 Ccu iIncorporalıbus parı olor1a praedıtı
diyinıtate tua, SteMUS ei, ın odorem suavıtatıs tuae@e sacrınlec1ıum

15 hoc offeramus, QUO creatrıx divinıtas tua ( ereaturis CON-

ciılletur pPSL oblatıonem Unigenıitı tul, Dominı nostrı et, p
vatorıs Jesu Christi, QUEH decet olor1a, potestas honorque
H© et SCMPEC ın saecula.

'Te adorant creaturae caelestes et naturae terre-
20 StrES, omiıne amator homınum Spirıtus sancte, quı1buscum 1OSs

QUOQUE inclinantes Cervices nOostras petimus D tu0
argo, ut mıttas Innovatorem Spirıtum tuum sanctum et VEeTUMmm.

2 sanctinhcandum NOSs e purıfcandum ,D omnıbus vituns 21
nobıs trıbuendum., ut integre et impavıde et indemnate AaCCe-

25 damus a viyılcans et incorruptıbile COTPUS et sanguınem Al
De1i et Domuin1ı nostrı ‚Jesn OChristi

Alıa oratıo: 'T'e adoramus e imploramus te, Deus ıneffabl-
hter mlisericors: mıiıtte de educantıbus descensıibus tu1  < (?) CR

gratia caelest] innovantem et, amatorem homınum Spirıtum
sanctum tuum NOSs et hoc sacrıhec1um QuUO
UuUnNncCcC proposıto faclas N hunc COrPDUS pretiosum <et vinum
hoc sanguınem pretiosum> Domıiın1 nostrı et salvatoriıs esu
Chriast].

Vgl die gewöhnlıche armenische Lıturgie be1 Brıghtman Laturgies
KHKastern anıd. estern. Oxford S96 436 16

2 Die beıden Gebete „Te adorant“ UuUSW. und „.xve adoramus “ SW :
hıelt Catergian für Stücke, die ZU. (+ebetskreıise der Kpiklese gehörten und
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Sacerdos ımclınatur Quiı inclinatus SINU paterno, ‚Jesus
Christus, Iux glori1ae et character on bstantıiae Patrıs, venıstı
ad consumandum omn1a, QUAaC scr1pta SUnt, ollens punıtionem
primı patrıs. Imtiu CXPEIS essent1iä et tempore CAarens filıus,
gen1tus SanCLa et De genitrıce Virgiıne Marıa. V erbum

DeusDe]l impersp1cuum, factus habıtavıstı ın nobıs.
V  9 homo factus sub eg1bus factus et sub temporıbus
statutis, Gu tu eg1s lator temporumdue creator. Unus

sanctıs et formıdabilıbus, baptızatus divıina naturäa®.
Splendunsti ıllumınans totum orbem terrarum e obscura 1C0010-
latrıa et passus OMn1a, QqUaE a homınum viıtam pertinent,
eXcepto peccato. Consumato autem tempore passıonum CTUCIS
venıst] ad horam econsumatam dieens: „Glorificetur 1US ho-
mıinıs“. Accepıstı PahcIn ın San ctas, divınas, immaculatas

LUas, benedixıistl. sanctificavıstı, oratlas eg1st1, fregıst, 15

dedistı discıpulıs A te electis et commensalıbus dicens:
alta OC6 „ACC1pıte; manducate CX hoc Hoc est

COTPUS MEUN, quod propter VOS ei, multos distribuitur 1ın

deshalb hıer Al unrıchtıger Stelle stünden. In seilner Ausgabe des 'Vextes
hat das erstere hınter ıe ın der Hs unmıttelbar den Memorıen all-

gehende Rubrık 5 LO adorat‘“ usSW., das letztere Vvor dieselbe gestellt. Der
Herausgeber dieser Zeıitschrift hält ıne erartıge Umstellung für außerst

gEeWAaLT, nachdem das VO  m de Puniıet FEucharıistic Üongress Keyort. London
1909; 367— 401 bezw. DBe N 85251 bekannt gemachte a lt-

ägyptische ILaturgiefragment eın urkundliches Beispiel für dıe Kınfügung der
KEpıklese zwıischen Trishagıon und Einsetzungsbericht gebrac hat ach
seıner Meınung könnten dıe beıden (zebete q ls Parallelformulare dem iın
der Hs vorangehenden: „Creator ın princ1ıpl0 “ betrachten se1n, dıe
eın Einsetzungsbericht sıch eLiwa in der W eıse des un yrudae des römıschen
eßkanons würde angeschlossen en

Angesıchts der Tatsache, dalß bekanntlıch ıne Eigentümlichkeit
der ägyptischen (griechıschen und koptischen Gregoriosliturgie ıst, „ Jle
(zebete Chrıstus; nıcht Gott Vater rıchten, und daß dıe gyleiche
Eigentümlichkeit wenıgstens in ıhrer Anamnese auch dıe syrische Gregor10s-
hıturgıe aufweıst, erscheınt das Wiederkehren derselben ın dem folgenden
Zientralgebet des armenıschen Formulars dem Herausgeber dieser Zeitsch_rift
a{g sehr bedeutsam.

2 Catergıan glaubt diesen USCATUC. ge den Verdacht eıner erst.
antınestorlanıschen Tendenz verteıdigen xönnen anut (3rund der Worte ın

Gregors erstem T1E Kledonıios (Mıgne Sp 150)
—>>  s vv  S AAS  > EPYOV TETEÄELWLEVOV LETO O BATTtLOLO N LETO, TNV E% VEXPOV
ANOGSTAGLYV vioeclac m  nE  10  oda.ı ASYOL, KUÜATEN 00 KEihnvec TANEYYPUMNTOUG G0.-  n  s
40ODILV, AyAÜEM.O. STW
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Te  em et VeNLAaHlL peccatorum“ Submıissa O0CeE

Similiter et, calıcem accepistı San CLas, dıyınas, immaculatas
NU! Luas, benedixıstı, sanctincavıstı, dedıstı discıpulıs te
electis ei, commensalıbus dıcens: alta 0Ce Accıpıte
bıbıte Iste est Salg U1Ls INEUS OVI1 testament], Q UL
propter VOS et multos eftftundıtur TE  S101NeIm et VeEN1AI

peccatorum“ < Submıssa 0OCe Kit divrına SPECLC 7 QUa
plenıtudo diıyınıtatıs corporalıter inhabıtat blatus

CTYTUCEMMN qu 11l alıqua parte mundı rehetus putarıs,
1() plenıtudo OMNIUDN, u paulısper defieıs (2) sed COrPUS

integrum et deificatum ETIMaNCNSs pOSILUS sepulcro,
Christus VvIrtus De]l et sapıentla Non vidıst.1 Corruptionem,
sed unNn1versum translucıde F}  a deficıs aD essentla tua
exXIistente QUL inter mMOTrtUuOS hliber s1ine adıutore infternum de-

15 STrUXISEL, confregıst. potentLiam mOTt1S, mortulis resurrecturus
Deus revelatus S V1VOTUMmM et mMOortuorum

Kit NOSs CrZO, Domine, oblatıones has LE nobıs donatas
offerımus hoc altare Deum SUSCIPLCHS, emMmoOorTes
PassiONUH sanctarum, Q UAs propfter 1910} OCTruGeEI sSubıstl,
sepulturae fu2e trıduanae resurrectl1on1ıs tu2e MOTTtUNS, as-

CENS1IONIS Luae coelos, SCSS1IONIS tuae d dexteram Patrıs
u17 Alta 0Ce Iremendum et gylor10sum et secundum
adventum tuumM conhitemur et benedicimus.

Populus In omnıbus 8

25 Sacerdos O benediciımus et glorıfLcamus et (r fide
adoramus, Q UL secundum Lres hypostases eNs PSI CX1-

StEeNS C QUL& distrıbueris indıvısıbıiliter et UN1MIS PEr 1VvVI1l-

Nac. Cateroijan Wiedergabe VO.  - WODOT), wobel aboelehnt werde daß
der Lieib OChrıst1i q [s derjenıge bloßen Menschen, als eln noch nıcht
gottgewordener Lie1ib gekreuz1ıgt worden se1l

Der ext Sır sehr verderbt überhefert. Caterg1ıan hat ıh: der
oben wledergegebenen W eıse hergestellt nach den W orten Gregors Hom.
XLV 13 (Mıgne &. O: Sp 640) LE AL A DTOV LEOSLOV, QUTWC
ELnW, G0V pg  mu) 9 G ÜusLlaLc SYKATALLEILLAT OL, KL

ILLXOOUD LEDOLG UNG OLXOULLEVNG, u  O  D ADOG OALYOV, AAAO AVTOC TOU KOGLLOD KL

ÖLALwWYLLOY XAUApTLOV.
OChrı1-ach Textverbesserung Caterglans f  u  ..  T 61in sinnloses:

Seum virtutem De1n et sapıenti1am “ der Hs
Catergıan vergleicht AUS (gregors Hom NX 11 (Mıgne

Sp 345) die Worte LEV LÖLOTNTAG NRNOOTAO  s  S  LG

()RIENS ()HRISTIANUS Neue Serje
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S10NeEMM unıtatem tuam mıxti1onem facıentes u 1Vl
S1O0NEMNN tuam al1Lenatıonem putantes sed trınae ıneffabilı
un1ıtatl, sanctae Urmtatı offerımus benedıietionem et gylor1am,
Patrı et, Kıllo et Spirıtun e1. Cum semplıterna gylorificatıone

;offerımus hoc sacrınecıum e conhitemur hoc deiicatum COrPUuS
e SaNQDULNEHN tuum ESSC lı De:, propter dıyınum et ınfiınıtum
verbum LuumM dicens STu est COrPDUS NMNEUN, quod propter
VOS et multos adistrıbultur LTEINISSIONEN] ET ven1am Ca-
torum “ Signalt PDANEH et VENUM dıicens Imploramus te Nomine,
ut hat hoc emor14 LUa et en OVa nostra. Kit fac
X HR© preti0sum COFrPUS Ohristi G1 et VINuUuH hoc E

pret10sum H1 OChrist1i Cul 'T'er adorat el osculatur
altare et dıcıt ANC oratıonem

Per 4eC 0na reg1bus et princıpıbus nNnOSTtTIS fortıtudınem
15ef, omnıbus terra Marı uc 1ter facıentibus <portum>

Per haec m1ıtLga ventorum ACTIMON1LAS, violentiam
STaNdINıS e IT1&ZOTIS Ha ferentis e1, concede terrae
Strae intergr1tatem et plantarum

Per haec hat CcINOTM12a dıvınıtate Lu2 formıdabıli
SancCcLOorum patrum, patrıarcharum apostolorum, prophetarum 20

praedicatorum, evanglızatorum, confessorum martyrum 111111-

Q VIFrOLrUDH) et mulerum lalcı Ordınıs ua iide SUu-

matorum | Alta 0Ce In PIIM1S San ctlssımam, immaculatam,
gylor10sıssımam domınam nostram De1 genıtrıcem et SCHMIDCL

15 Caterg1an zıeht AuS der angeführten Homiuulıe die Worte (Mı ONGC
e e Sp 345) OLALNESELT CL {@PD HOLALDETWS AL OO V E WLNON S YVWG und
AUS Hom X X41 (Mıgne Sp 28) die Worte EAAdwULY V
OLZ.LOOULLEVT] K GV TOLLEVT|VY OL  STW ul Vereleich heran

99  t fac panem ” USW das dem V orangehenden auch ogrammatısch
nıcht palt nach Catermıian höchstwahrschenmlıice 1112 späterer VO  m sehr
ungeschıckter and AUSsgESANSENEL Ziusatz

d Catergıan glaubt dieses Stück welches das Wetter und dıe Pflanzen
betrıfft, insbesondere unter Berücksichtigung sSe1inNner Stellung Anfang der
Memorıen qls unter dem Kındruck bestimmten Naturereign1sses SO
schrıeben betrachten dürfen, welchem den AuSsS Gregors Hom XVI
bekannten Hagelschlag erblıckt, uUurc den dessen Heımat etwa 373
verwüstet wurde Naraus, daß der USATUuC „Irıgorıs Prulmmanhnı ferentıs“

den (ebeten 7U el eliNes Kreuzes (Kıtuale. Venedig 18531 625
Vgl Conybeare Rıtuale Armenorum 30) wıederkehrt, möchte er auf dıe
Identität des Übersetzers unNnseTer Inturgıe mıt dem Urheber des armenıschen
Vextes n (xebete schlıeßen.
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virginem Marıam, Diaconus dıcıt hıc (memoriam) anostolo-
UuUmM SaNCtOS vıgıles coelestes, sanctum prophetam Johannem,
PFAaG6CUFrsorem et baptıstam, SaNCTtOS laudabılissımos apostolos,
sSanctos confessores, QUOTUM 1e memor.ıam perhicımus. E
omnıum sanctorum tuorum memor1am facıentes, QUOFuhl PI’C-
cıbus vıisıta NOS, Deus, eT, emento omnıum NOStrOorum, Qquı1
(511: SC resurrectionıs vıtae getfernae dormlerunt. Amen.|

Pro diyına beneficent1ia tua memento, Domuine, SANCLAE catho-
hıcae, apostolicae eccles1ae, Q Uahnı redemıiıstı pret10so COFrPOLEC

10 et sanguıne tuo et lucens ilustravıst.ı GFEFÜGe tua invictı1ssıma:
0Na e1 tuam IiNncCOonNcussam.

Pro dıyına beneficentia tua memento, Domin e, praefect] et,
inspectorI1s anımarum nostrarum, patrıarchae nostrI1, et concede
e1 ın fide et catholica doctrina populos In LE ecredentes
PASCCETEC ET tempora praesentlia vitae 1pS1US“,

Pro divıina benehcent1ia LUa memento, Domme, omnıum
ep1scoporum catholicorum, qu1 verbum VEeTa®e praedicationıs
recte dıistrıbuunt, et da e1ISs tLemMpus pacıs In senectkute 0Na

Pro dıyına beneficentia tfua memento, Domine, et mel
20 peccatıs onustı dıe brevı (et) terrıbılı et, propter sanctum hoc

sacrıllLc1um, quod 511 hide divyımıtate ua tremenda
offero, largıre mı1ıhı benefieentiam Luam, amator hominum,
Domine

<auxıllarıus>
25 auxılıo 3 destitutis, SPCS sperantıbus, requ1ES perturbatis, INSpEC-

W ıe schon Catergian bemerkte, entstammt das Stück: „ In  Ü prımıs “
USW. wörtlich der Uhrysostomosliturgie ın derjenıgen armenıschen Übersetzungderselben, welche dıe Hss Lyon und München bıeten. Vgl Aucher
ı1n den AÄPYZOZLTOMIK S 390f., bezw. den ogriechischen '"Text beı Bright-
MNa 33l1,

Das „patrıarchae nostrı“ möchte Caterglan nıcht nach dem SO»
wöhnlıchen Sınne des W ortes: „patrıarcha“, sondern entsprechend einem
Sprachgebrauche Gregors verstanden WI1sSen, WwW1e ın Hom JAl}
(Mıgne A Sp 485) TPETBUTENWY ETLOXOT.WV, OLXELOTENOV —w  EG _-

TPLADY @V ELTELV, GOLyYAS ÖNLOGLO.S und Hom &7 (Mıgne A Sp945): AL LETO T0()T(DV >>  P VEOYV Aßoa&ı LL TATPLANYNV E  €  NMETEPOYV, TOV EwLOV
AEy@ TOATEPC vorliegt. Das (Gebet sollte dann ursprünglıch VO  n Gregor für
seınen ungefähr hundertjährigen Vater verrichtet SCWESCH Se1IN.

Eın der Hs ist ausgefallen. Die dadurch entstandene Lücke
1m Texte wıird VOo  S Catergian auf etiwa 273 Worte berechnet.



219 Fgrhat
LOT OomMN1Uum, Qqul SCIS indigentiam et necessitudınem SINZU-
lorum. Kespice a OS PTO Lua suavıtate, ostende facıem
tuam pPro tua miser1cordl1a, seda sch1isma b eccles1a tua, -
stingue confusionem gentium, QqUaE bellum cupiunt, prohıibe
lasphem1am haereticorum, Ssusc1pe NOSs Iın FESNUNl LUUM, fac
NOS 10S Iuncıs e dıer et da nobıs COT concordıiae ad olorıf-
candam tam qg uam unO OTe malestatem sanctitatıs tuae‘,

alta 0Ce qul1a tıbı convenıt at, Unigenito fil10 LUO
simul (1 imAcante et lıhberante Spirıtu LUO o'lorıa, potestas
hönorque H1110 et SCHMPEK et, ın sgecula.

Kit; s1t mı1ıser1cordıia magnı De1 et salvatorıs nostrı ‚Jesu
Christi CUI omnıbus vobıs.

IDhaconus yroclamat: Cum omn1ıbus sanctıs, QUAE (procla-
matıo) est IN (lıturgıa) sanchı Athanasıi?.

Domine Deus noster quı paravıstı nobıs eNsam SpIr1-
tualem bonıtatıs et, donavıstı nobıs ceıbum vıyılıcantem, 1-
mortale ET incorruptıbıle, PSIEHNNGC ef,; 4eternum COrPUsS et
sanguınem Unigenıitı GuL, tolle nobıs omn1potentı tua OMm1-
natıone SuSp1CL10NES peccatı et, stimulum conscıentlae nobıs

20depelle et OCe nNnOos CONZTEYATOS 1n loco glorıficatıon1s et
sacerdos brachus Su1S ertens1ıs: 11a DG aperıre OTa nOStra,
CAaneTre et dicere:

Incıprunt: Pater noster, qu1 coelı1s, sanctihncetur
tuum, advenıat u Luum U ad finem.

Sacerdos: Gratijas aQ1mMus tıbı, Domime, pater Domiıinı nostr1
esu Chrıstı1, Q ul 19N08 110S$ ecıstı hıs coelestibus donı1s, Par-

K  ticıpatıone  RSN COTPOTIS et San ZUINIS Unigeniti u Deprecamur
Der Herausgeber dieser Zieeıtschrı weıst darauf hın, daß diese

Schlußpartie des Memoriengebetes sıch einahe wörtlich mıt Wendungen A UuUS

entsprechenden 'Teılen desjenıgen der Basıileioslıturgie e Vgl beı
Brıghtman 335 Yı 17—29; 336 OEl Z 2 GUu YAp e{
XOPLE, BonN eıa TWV ABonUNTOV, &TL TWYV ÜTNAÄTLOLEVOY, TWVYV yeıpalo-
LLEYOV GWTNP 0 2150C SNGTOV %AL TO AUTNLO. A0TOD, OLXOV AL T‘I]V
YDELAN NÜTOD. ‘Eirtisxedhar NLAC &v TN YONSTOTNTL TJQU, Kopte, mı-
OAYNÜL NN TOLG xhOoLSLOLG S0U OLXTLINLOTS TODGOV TQ SYLOPLOTC TV

EXAAÄNTLOV, gßEs0V ©C OPUAYLOTA TWV SUvVOY, TO.C TWV .LOETEWV ATOVOGTAGELG
TO.YEWS MTÄKUDTOV TAVTOAG N0  z mxpPÖGdEZAL 216 TV BasıhelaV G  c vLOLE
OWTOS ”L vr  '  m> NLEPOS AvaÖdeltas HAL EG  -o NL &y a  u(ı) STÖLATL LL
LL XApÖln doEdleıy USW.

Vgl Brigh'oman 444 Yı 26 445
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te, Domine, Ne hant nobıs 4aeC Iın econdemnatıonem propter
peccata nOStra, saed ın rem1ssıonem dehıetorum, ın purıtatem
cogıtatiıonum, ın complementum omnıum OPSIUHL viırtutum, ut

purıficatıs PEr hanc particıpatiıonem anıma et, spırıtu e COT'-

porıbus nostrI1s, templa habıtatıon1s sanctissımae Trinitatis
(nOos ?) reddant a.d conhitendam (?) PLO nobıs m1ser1cordıam,

trıbunalı terrıbılı. d accıpıendam partem sortemque
haereditatıs Cu omnıbus sanctis ın Chrıisto JEesu, Dominoe
NOSTtrO. 00 ece olorıa potestas honorque sgeculal.

10 Sacerdos alta 0Ce dıcıt oratiıonem : uıa tuum est FOON
et potestas et olorıa In saecula. Pax CUu omnıbus£.

[Te adorant OMNEeES ereaturae ete. ]°
'Lıbı oratıas aQ1mus, Domimine benefice, et, deprecamur (te)

ut Oomnı tempore OE confidentia cordıs 1Q9N08S hac Uu-

nıone 1NOSs faclas u 0 termınum vıtae nOostrae 1I1N1a-

t1ıonemque nostram s1gNneEs confessione christianıtatıs dato nobıs
une, ut servatıs m hac ıta praeceptıs tuıs 1n adventu LUO
secundo ın olor1a Patrıs eT, CIr omn1ıbus angelıs rapıamur ın
nubıbus obvyıam t1ıbı ın era et SIMUS haeredes locı consti1-

() tutıone mundı sanctıs tu1s praeparatı et OU iıllis SCMPECL
oratıas agentes oxlorıficemus Patrem et Kılılum e1, Spirıtum
sanctum HNUuNC et SCMPET eTt Iın saecula. Alta 0Ce Per gr -

Das „Gratias agımus“ USW. bezeichnet Catergıan als I-UIL{UL[J:g
J/Fm €u:q_npq.au&u:'b (oratıo yostcommunı0NtS). Der Herausgeber dıeser Zeitschrift
möchte hm vielmehr ıne &.  Pa  D r  S” XÄALTEWZ, also e1n Parallelformular

Kr VeTI'-dem Gebet“ „Domine NDeus noster, quı paravist1ı“ uUuSW. erblıcken.
weıst 7U Vergleich mıt den Schlußgedanken auf Parallelen iın der s  >  d
x  S XÄLTEWE der Basıileiosliturg1ie wıe (Brightman 339 7—12) elc
ATOKOYLAN SUTPO2GEKTOY TNV n  m(() TON O0BEPOL 3NLATOG TOU AÄpLoTOü GOD, OTWG
0L “AL NMELG LETO. TTOANTWY TWY Z  S& TW AT RT G OL EUANETTNTAVTWYV
yevOLEUC LETOYOL TWV LW VLOV S0 Y OÜ GV un ZU. Vergleich mıt den Eın-
gangsworten auf diejenıgen des TOOOLLLLOV TNG XÄÜTEWE der spezifisch ägypt1-
schen Basileiosliturgıe manı CX turgıeus HKcelesiae UNIVETSAEC. VIL
S %OL al E0YAPLETNOWLEUC TW TAVTOXOATOPL Ü E, TW TATPL TOUL

ZUpLOL %AL TWTNPOG Nv Inco® ÄpLoTOD, OTL ®  °  Z  p  HON ,
Es sınd Aies dıe auch 1ın der gewöhnlichen armenıschen ıturgıe das

Vaterunser abschließenden W orte mıt dem unmiıttelbar auf dieselben folgen-
den Friedensgruß. Vel Brıghtman 446 1R Das vorangehende

steht a 1s0 keinesfalls seıner riıchtigen Stelle
Hıer wıederholt die Hs nochmals das oben 207 18276 stehende

Catergıan meınt, daß vielleicht auch hıer seın richtiger atz seın
könnte.
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t1am e celement]1am et AI OTEeIM Crga hommes Domını nostr1ı
et aalvatorıs ‚Jesn Chrıstı, QUOCUM benedietus Pater mn1-
potens sımul CUu sanctissımo et benefico eT, viryılıcante Spırıtu
510 E1 semper‘*.

Draconus: Attendamus! Sacerdos: In sanctıtatem SanCc-

torum.
Poputlus Unus SaNCtus, Domimus, ‚Jesus Christus

Ameno’lorıa De1 Patrıs.
Kadem consıderatıio (?) abetur INn frachone DAaAMNS et IN

cComMmMuUuN1O0NE ALQuUE, (m laturgia) sanctı Athanası et 0Vr atıo0 da-
M1SSLONLS! uı benedicıis illo<% el dımıttuntur IN DACGE IN do-

Das (+ebet » 13D1 oratıas agımus“ USW. bezeichnet; Caterglıan als
wn uLF.p kl gbgeng (oratıo ın med120 eCCLeSLAC), Der Herausgeber
diıeser Ziertschrift möchte auch ın ım weıt eher noch ıne weıtere Varıante
der S0X TNG OLG EwWE erkennen. Denn WEe11n allerdings cie ÖTL dLLBwyOG
-  D der Chrysostomoslıturgie /AH eıner Stelle des armenıschen 'TVextes diese
Parallele enthalte Brıghtman 343 1 4 d LETEYELV TNG
TOLAUTNG WUGTIXNG 30  s TOATECNG XATOELWTOY LEYDLG EG YATNG NL  WV A YATVONG,
hıete sich 1ne solche nıcht mınder schlagend ın der s“  ] TNG “hATEWE der
Basıleioslıturgie Al en Worten (ebenda 339 2—9d) AA CS  o NILLV
LEYDL TNG E6YATNS NLOV AYVATVONS p  m  n  p S  LToGE/ECHaL TNY >  u TWDV AYLOAG-
LO.TOV GOU, Daß jedenfalls der Schreıber der Iyoner Hs das Stück als eın
Vorbereitungsgebet auf die Kommun10on, nıcht qls Schlußgebet der Messe
betrachtet habe, ergebe sich daraus, daß erst. nach demselben dıe Z  —
Kommunıon überleitenden WFormeln ‚„ Draconus: Attendamus“ UuUSW. (Vgl
Brıghtman S 447 Yı einfügt und ausdrücklich vielmehr da Schluß-
gebet der gewöhnlıchen armenıschen Inturgie vorsjıeht.

Vel Brıghtman 455 TELa



7 W EITE ABTELLUNG:

AUFSATZE

Der mutmaßliche Verfasser der koptischen L’heotokien
und es äthıopischen W eddäse Märjäm.

Von

Dr Sebastıan Euringer
Kgl (: Hochschulprofessor Kol Lyzeum 1n Dillıngen Donanu.

Die abessinische 1rche besıtzt drel, vielleicht darf Na  -

2 1]1er Marilenoffizien:
den W eddiäise Mär])  am (@B-Al : NCLI”) Marıen-

lob Seine s1eben Gesänge vertejlen sich auıf dıe einzeinen
Wochentage, wobel bald die Sonntagslektion, hald dıe Mon-
tagslektion qls dıe erste gezählt wIrd. In den Handschriften
steht gyewOhnlich miıt dem Psalter un den
Cantıca der beiıden Testamente, WOZU uch das ohnelle OC
hort, un ZW ar chAhiusse usgaben: Weddäse MäryJäm,
eIN äthropıscher Lobgesang An Marıa, nach mehreren Hand-
schrıften herausgegeben Na üuübersetzt ON arl Hrıes, Upsala
1892 FWerner, TE der athiopische Texft, UusSammme m1t
Nr e VO  S 1enazıo {17 achert: „B-Af : CT “ DAl
D  0Ma 1900 TD Poligl. de Propaganda
HFıde PSS-: DIie koptische Rezension dieses Z1UMS, dıe
sogenannten Theotokıen, haft Msgr Kaphael 'Tukı 1764
oma, Propaganda,) optisc T arabısch ediert.*

Diesem folet  + oder geht ın den Handschrıiften
meıst der L orobe DA G C A AD AP-GE, -Lobgesang
un Loblied TrTen der Mutter des Adonaj; gewOhnlıch 11UT

eddäase wagenä) genannt,. erselbDe WIrd 1Ur Sonntag
rezitiert.  E  a Äu N 9,De dıe soeben genannte VO  > uidj.

Sıehe meınen Artıkel Ie Sonntags-Theotokıe, en Marıenhymnus der
kontıschen Kırche, übersetzt und erngeleitet 1n der Passauer Monatsschrıft 909
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Um dem AuUuSs dem uUusiande (Agypten) stammenden
W eddäse Märjäm (WM.) etLwas Einheimisches dıe Seite
tellen können, beauftragte Önig 7ara Ja‘gOb den Ar-
menı1er Georg10s mıt der Abfassung elnNes officeıum
Marıanum. Im Jahre 1440 W al die Marienorgel:
"7UA (Argänöna Dengel) ın klassıscher Sprache voll-
endet, Sie besteht AUS sieben“* sehr umfangreichen Gesängen,
dıe anllt dıie einzelnen W ochentage sıch verteıilen. Bıiıs jetzt
ist, och keıne Ausgabe erschıenen. Ich arbeıte gerade all
e]lner olchen nebhst deutscher Übersetzung und hoffe S1Ee 1919
vorlegen können.

Hierher kann INan uch dıe Ta ämra Mär]a (EM.)
(FE : NCLI”) a1e  n „ W under Marıens“ rechnen, OD=
WO S1e keın Offizıum 1m eigentlichen Sinne des Wortes
sınd Die sınd namlıch 1Ur e1Ne Sammlung VO  a undern,
die Marıa zugunsten ihrer Verehrer be]l den verschıedensten
Anlässen gewirkt en Soll, azu bestimmt, W1e 1m T
Lady Meurx NO, (B) ın der Vorrede auseinandergesetzt wiırd,
ach Nn  ‚U vorgeschrıebenem Rıtus jedem Sonntag un
den 3960 Marienfesten, dıe einzeln aufgeführt werden, in der
Kırche vorgelesen werden. Ursprünglich arabısch verfast,
wurde das Buch 1M s1ehbenten TE des Königs Zara Ja qöb,
Iso 1440/1 1nNs Athiopische übersetzt. Die Zahl der under-
legenden ScChwan ın den Handschriften Sanz bedeutend
Ausgabe Lady Meux Manuscr1unts Nos DB The Miracles
of the lessed Virgin Mary nd he LInfe Hannä (Oamt
Anne)“ and „IRe magıcal Prayers of '"Aheta Mikael“ he

ethwpzc  FE EeXTS edıted wıth nglısh iranslatıions etc D W allis

1 W örtlich dıe Orgel der hl. Jungfrau. Das Werk führt auch den
1Te. Argänöna weddäs@ die rge des Lobgesanges.Nıcht bloß Ö, W1€e Lıttmann, (zeschichte der ath Literatur 1907

DA angı
So 1m (7od. ge übersetzt aber S OU) all he Festwwals 0

0U Lady Mary UTE Chırty-two 2n number, also 392 Briefe Zayra Jäq öbs
. die abessinıschen Mönche In Jerusalem (Ludolf, Commentarius ad SUA'  S
hıstorıam AelNLOPLCAM, Francofurti e 169% s heißt es: „Begehetferner alle 32 FWFeste un Herrin Marıa, welche 1mM ucC ıhrer Wunder
verzeichnet sınd. Siıehe meıne Übersetzung dieses Briefes ın der 1SSECN.-
schaftlıichen Beuılage ZUVT (T+ermania 1910 Nr.
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Budge London 1900 Pracht- un Luxusausgabe Nur (od
Lady Meurx und D bezeichnet qlg un enthalten dıe
„ W under arlens. 6b

Von diesen re1l bzw Marıenoffizien interessjiert unNns

1er D das erste der W eddäse Märjäm, und hinsıcht-
ıch SEC1INES TNEeDeEeTrs ar Frıes hat A E dıe
Autorenfragye bereıts behandelt und 1e sıch em Schlusse
berechtigt, „daß wahrscheımlich W eddaäse dem nhalte
nach von Kphraım der sCc1iNner Zieiıtgenossen, der Form
ach VO  e} Sabhas! der E1INEM SeE1INeT Zeitgenossen stammt“
(S Frıes 1e ß sıch VON der abessinıschen Überlieferung
leıten, W1e selhst gesteht; hat ber deren Spur nıcht DaNZ
verfolgt. Dies ol U  - Aufgabe 1er

rag Fries Hat enn vielleicht die abessinısche
Tradıtion nicht . Unrecht WEeNN S 1 den dem Kphraım

W16 der V erfasser( 379) der dem syrıschen Töpfer
den legendenartigen Kınleitungen der (od 0Or 650 654 53  IF

Brat Mus (Wrights aAba Nr d 116) genannt
WITrd zuschreıbht C Ks 1ST. nıcht klar, o bh Hrıes a bess1-
nısche Iradıtionen Auge hat VO  > denen dıe 616e den
Kphrem, dıe andere „den syrıschen Töpfer“ q,Is Verfasser des

bezeichnet der o b E1 NUur VO  — der letzteren weıß und
auf CISCENC YHaust den syrıschen L’öpfer mı1t, em Marıendichter
Kphrem iıdentihizıert Da für die Tradıtion ON der

sondern NUur fürAutorschaft Kphrems keine Belege 10
dıe des Töpfers, gylaube ıch daß dıe ZWeITte Alternatıve
das ichtige trıfft, Mır ist DE dıe Tradıtion Jopfer“
bekannt

Fries muß 1U ach der Durchforschung der Hymnen
Kphrems gyestehen „Nirgends habe ich unter den vıelen Lob-
\  cn Marıa en können, den INa  w als

Imzweıfelhaftes Original des W eddäse angeben könnte
(+anzen erinnert. ]edoch der Stil un dıe Biıilder des Kphraım
&. dıe des W eddäse mehr q IS dıe ırgend 6C1INES anderen Ver-
fassers A Hrıes befindet siıch auft alscher Fährte Der S

Syrischer ONC 531
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rıische Topfer 18 weder Ephrem selbst, noch eın Zeıitgenosse
desselben, wıird sich ber wı]ıe alle Syrer den Hymnen
Kphrems gebilde und begeıstert en

Die VOoNn Hries erwaähnte Legende VO syrıschen Töpfer
S Marıensänger un Dichter des steht 1ın dem uC (die
ıunder Marıens), ON dem ich ben suh gesprochen habe

Cod. Lady Meurt Nr (A) S1e, dagegen hıetet 331e Nr
(D) Uun! Z7W al fol 69 b—71 b). In der Ausgabe VO  >} udge
ist, Kapıtel "T’he Veırgın Mary and the notber. Da dıe
Ausgabe VO  S udge wenıgen zugänglıch SeIN un SCH der
chwere des Bandes DUr selten dıe Räume der Bibhotheken
verlassen wiırd, wırd gyut se1n, das Kapıtel hler in einer
vollständıgen Übersetzung miıtzuteılen, zumalJl jene des Heraus-
gebers e1in aal tellen verbesserungsbedürftig ist,

2 W under üuÜnNnserer Herrıin un zweıtach! Jungfräulichen
Marıa, der Gottesgebärerin. Ihr un ihr degen aollen
se1INn mıiıt ihrem nechte Haiıla- MärjJäm ın alle Kwigkeıit.
Amen.

„HMoret, meılne Väter und meıne Brüder, damıt WIT euch
diıeses orobe under erzählen, das geschah UrC UuNsSeTe hl
Herrın, dıe zweıfache ungfrau Marıa, die Gottesgebärerin,
das INr die hl Väter erzählt en Meın Zeugn1s ist Gott,
daß ich nıchts hinzufüge und nıchts wegnehme

„SIe sagten NS Ks wohnte 1m an Syrıen e1n ann,
eiINn Yopfer, gottesfürchtig, un hebte NSETE hl Herrin, cdıe
zweıflache Jungfrau Marıa, dıie Gottesgebärerin un priıes S1e
VO  w der ]leie SEeINES erzens. Und erschıen UuNnseTe hl
Herrin, dıe zweıfache ungfrau Marıa, dıe Gottesgebärerin
diesem LOopfer einem Montag ZUT eıt des frühen Mor-
SCNS ın orober Furchtbarkeıt, indem S1e In IC gekleide

Y weıfach jungfräulıch e1ıb un eelje jungfräulich. Vgl
Strophe 35 Zieile des Malke’a Märjäm (Bıldnıs Marıä) das 1m (od. Ladı
Meux (A) die „ Wunder“ abschließt Uun! auch ın der Ohrestomathia netN
Dıillmanns 136 nach w el anderen englıschen Codd abgedruckt ist.
ort steht o Jungfrau Marıa, jungfräulich außen und innen“. ber die
Bedeutnug dieses Ehrentitels vgl meıncn Aufsatz En ınteressantes amnıte|
AUS der Marıologıe der abessinıschen Kirche in dem wıssenschaftlıchen 'VTeıle
des Berichtes über den internatıonalen Marıianıschen Kongreß (Salz-
burg 1)



219Der mutmaßlıche  en Verfasser der koptischen heotokıen

W ar un!' Kngel S1e begleiteten. Und S1@e sprach Zı ıhm
‚Friıede se1l dır, meın (Üeliebter und (+ehebter «<meınes Sohnes>
Jetzt komme iıch dir, damıt du mıch och mehr besingest,
unNn! damıt M1r e1n immerwährendes (Zedächtnıs ge1°. Kr
sprach ihr ‚Ö meıne Herrin, ich bın elend und verachtet,
w1e kann ich dich besingen ? ber miıch mı1t deiner
hl Hand, Schatzkammer des degens.“ Und S1e sagte
ihm ‚Der egen melnes Sohnes un der egen sSeINES Vaters
un der egen des hl (z+e1istes E1 mıt dır Amen:‘. Und
nachdem S1e ıhm gesagt hatte, W Al) voll üuber ıhm dıe
(Gnade des h]} (xeistes; offnete seınen und un sagte:
‚Der Herr vollte den ıIM Herzen trauernden und betrübten
am befreien und ıhn seınem früheren Aufenthalte 2UYÜCK-
Führen.‘ Und rezıtierte den Montagslobgesang Mariens
hıs ZUD) Schlusse, ındem der Hl (G(Geist Ürc sEeINEN und
sprach. Und als ıhren Lobgesang hbeendet hatte, segnete
ın unsere hl Herriın USW., orüßte ıh uß xa ihm den
HFriedenswunsch und stieo mıt orobßer Herrlichkeit Z Hımmel
hinauf.

„Am jenstag Ikam S1e wıeder iıhm un sagte
ıhm ‚Hrıede SEe1 CI meın (Geliehter! Besinge miıich heute,
WwI1e dır der hl (Geist eing1bt.‘ Und sagte 1hr:
‚Segne mıch Und S1Ee segnete ıhn un offnete seıinen
und und sagte ‚Ih:e Krone Stolzes nd der YSPYUNG

TLÖSUNG und dıe Grundlage UNSETET Reinheıt ast IN
UNSCYTYETY hI Herrin, der zweifachen UNngfrau Marıa, der (zottes-
gebärerın‘ hıs ZU Schlusse.! Und 1E freute sıch, segnete
ıh un aD ıhm den Friedensgruß un stieg mıt oroßer
Herrlic  eıt 1ın den Hımmel hınauf.

„Am WOC kam uNnseTrTe hl Herriın USW, wıeder
ıhm un sagte ıhm ‚Frıede Sse1 dır, Mann (xottes!‘ un
S1e segnete ıhn un sprach ıhm ‚,Besinge mich, w1e du

ge FhOou CYOWN, IN whıich We exXULL, Fhou WOMLON , oho hath the
YrEEMMNENCE, 0Ur salvatıon, he foundatıon, whıch We UT 1S 0U holy adıy
HKs steht 20< M} uUuXls KReıinheıt, nıcht ber Zh 32 WwWIr bauen, DC-
schrieben. Werner steht; D£07 7 1m ST CONSTr., den auch der Parallelısmus
verlangt.
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gewohnt bıst‘ un offnete seınen und un sprach: Alle
Heere der Hımmel N elg bhıst du, 21yne1ter Hımmel über
der Hrde, I{NSECYE hil Herrın, zweıfache UnNgfrau Marıa,
(rottesgebärerın, z1yerter Hımme bıs Z CANIUSsSe

„Und ebenso kam AI1Ee Donnerstag ıhm und
besang S1e, indem sagte: ‚Dem Baum, en Moses In der
Niüste IN Feuersglu sah nd dessen Ziwe1ge nıcht verbrannten,
gleicht UNSECTE Hf Herrin, dıe zweifache Jungfrau Marta, dıe
(rottesgebärerın‘ bıs AU cChiusse

„Am Freıitag erschlen ıhm wıederum uNnsere Herrin
USW. un 1E 9{3 aut eınem gylänzenden TON un sprach
ıhm ‚Friıede Se1 dır, meın Geliehter! Besinge miıch miıt
deiınmer sußen Sangesweise.‘ Und sprach ıhr Gebene-
deıt bhast du unter en Weibern nd gebenedeıt 1st dıe Frucht
deines Lieubes, UNGfrTAU, (rottesgebärerın‘ hıs ZU CNIuUuSsSe
Und 1E segnete ıh und eriullte ıhn aıt Kreude und stieg
ın den Hımmel hinauf mıiıt oroßer Herrlichkeit.

„KHbenso kam UuUNSere hl errin USW. ersten Sabbat
un sprach ıhm ‚Freude SEe1 dır, meın Geliebter, un:!
Friede Und ındem sıch erhob, betete S1@e i A1e
sprach IA ‚Besinge mıch heute, w1e dır der hl (ze18t
eing1bt.‘ Und sprach: ‚Segne miıch!:‘ Und 91 @e segnete ın
nd offnete seınen un un Sprach:! ‚Eein und glänzend
nd zerlıg IN em ast dıe, welche aıhren Herrn mat ahrer Hand
UM]a hat, 1nund dıe Schönfung freut sıch mıb ıhır, ındem
S2€ rufen und Sagen: Freue 1Ch, Gnadenvolle ; freue iCh, denn
du hast (+nade gefunden; freue dıch, zott ast MN dır.‘ Und
nachdem er ıhren obpreıs vollendet hatte, orüßte S1IE ıhn nd
stieg In den Hımmel hinauf miıt oroßer errlichkeı

„Als Samstag en gyeworden WAar, da trank
W eın un chlief e1Nn. Al u Mitternacht geworden
War, da erschıen ıhm UNSSTC hl Herrin USW., un sagte ıhm
‚Warum besingst du mıch nıcht diesem Tage, der orößer
ist, q IS a lle Tage un dessen Lobgesang oroößer Se1IN sOo11 q ls
alle Lobgesänge 7 Er sagte ıhr ‚O meıne Herrin, dieser
Lag ist der Sabbat der uhe und 111a  — Lut ıhm keın
er DieE sagte ıhm: e  e auf un urchte dich nıcht
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un stelle dich deiınen rbeıtsplatz und, W as dır der
(+eist eing1bt, das spreche! Als sich rhoben hatte, wurde

VO  u ihr gesegne un kußte das Kreuz ın ıhrer and
un tellte siıch seınen Arbeıitsplatz, dıe Töpfe
machen pdlegte und offnete seılnen und und sprach: ‚Du
wuırst dıe eneObte genannt, gebenedeıte unler en Weiwbern, du
hıst das zayeırte (7emach‘, das das Allerheıhgste TENANNT wiırd,
ın welchem dıe Tafeln des Bundes SInd.' Und begann in
den TEl Tonarten“* sıngen, bıs agte Und als Sag
gyeworden WarL,, segnete 31e iıh un sprach iıhm ‚Freude
Se1 dır, meın (+eliehbter! Wıe du mıch erfreut un: besungen
hast auıf Krden, werde ich dich erfreuen 1M Reiche der
Hımmel Wıe du MIr das (Zedächtnıs meılnes Lobgesanges
auf Krden gyemacht hast, werde uch ich dır a‚ Is Lohn für
deiıne unendliche Kreude 1n Reıiche der Himmel geben.‘
<Und gyescha W1e I1e ıhm versprochen hatte

„Und NUunNn, meıne geliebten Brüder, sehet die TO der
1e (Gottes un: der 1e uNnseTer hl Herrin USW. den
Menschenkindern COCH e1Nes kleinen Lobgesanges und

einNes geringen gyuten /erkes steigt UNSeTeE Herrın VO

Hiımmel herab dem, der S1e hebte un ihr Gedächtnis be-
IN Ihr un! ihr Segen un: dıe Barmherzigkeıt iıhres
geliebten ohnes qe1en mıt ıhrem Knecht alla Märjam 1n
alle wigkeıt. Amen.

„ Dir gebührt Lobgesang un Preis
UT den Mund der ngeun der Menschen, dıie 500era wohnen;

Jungfrau Marıa, Marıa, duftender Wohlgeruch,
Wie eın gehebter Löpfer bringe iıch Huldigung dar
Dem (xedächtnis deiınes Namens. der wohlriechender ist q ls Duf

aD (* darf hlıer nıcht mıt „Mond“ übersetzt werden, wı1ıe ge
tut 0U art the second MO00N), sondern bedeutet: (Gemach, Kaum ;: gemeınt

ist der hintere KRaum, dıe zweıte Abteılung der Stiftshütte, chie Bundes-
ade stand, 1m Unterschiede VO.  5 dem V orderraum, dem Heılıgen.

diese dreı lıturgischen Tonarten, die Järed 1mMm erfunden
haben soll, heißen:

A ge eZ LONUS sımplex, den Ferien,
O’HA “ezel tonus dem1ssus, Fasttagen, Vigılıen, Totenfeıern,
Aıc: @. "arärä) LONUS elevatus, den Festtagen.
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Dıiese Legende weıß Iso VO  am} eiInem TOöpfer Syriens

erzählen, der Marıenlieder dichtete. Zaum ne IUr ET7'-

schıen iıhm die hl Jungirau eINe O© lang täglıch und
den sechs W ochentagen frühen Morgen,

etzten Tage, dem Sonntag, hber schon Mıitternacht. Sie
forderte ıh jedesma au S1e 1mM ILniede preısen, un
gehorchte, nachdem ıhren egen erhalten hatte Von en
Inedern gx1bt der TYTzanlier NUur den Anfang un Setzt be]l
seınen Lesern VOFaUs, daß 1E den est bereıts kennen. Taf-
achlıch stıiımmen 1U  ; diese nıtıen ]eweils mıiıt dem Anfange
des entsprechenden ageshymnus des ubereın. unter-
geordnete V arıanten abgerechnet. Ks ıst Iso keın Ziweilnfel,
dalß der Tzahler den Ursprung des W  s ın Syrien sucht
und als den Dichter jenen Iirommen Töpfer ansıeht.

Da 1ın dieser Legende der Dichter Sonntag pausieren
111 uıund erst anuf besondere Mahnung hın, annn ber mıt
voller Begeıisterung, seınen Lobgesang anstımmt, dürfen
WI1Tr hlıerın vielleicht eıine Polemik C e1nNe estimmte ıch-
LUNg vermuten, welche den Sonntag dem Herrn alleın ET-
vieren wollte Möglicherweise ıst der Sonntagshymnus erst
spater angefüg worden. Darauf koönnte uch dıe in vielen
Handschriften eingehaltene OÖrdnung Montagshymnus

Sonntagshymnus hinweıisen. Dann ware dıe umgekehrte
Anordnung, die ebentalls aulg ıst, als kKReaktion betrachten
und er als sekundaär anzusprechen.

(3+anz eutlich, eXPrESSIS verbıs nennt der sogenannte Liber
Axumae, der In den Handschriften meıst alg Appendix
dem 79 Nagast (Herrlichkeit der Könige) erscheınt, als
Verfasser des den syrischen Loöpfer. Contı Kossini
hat 1mMm GSCO, Scriptores Aethiomict, Serıes altera VLEL,
dieses S wıichtige Büchlein edıert und ubersetzt.. Die UuUNnSs
interessıierende Stelle steht SOWwohl 1M textus q IS iın der vers10

un lautet In deutscher Übersetzung i
„Ferner die Krzählung VO  ; der Zusammenkunft der rel

gerechten Diener Gottes, W1e uUunNnsSere Herrin Marıa, dıe (xottes-
gebärerın, mıft ıhnen sıch unterredete un S1@e zusammenführte

einen Platz, Nainmnens Mä) Kerwäh, namlıch den bba
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Her]jag0s, Bischof VON Behnesä, und den Töpfer VON Syrien
(SOr]8@) un den Järed, Priester Von Aksum Denn 991e sprach

Löpfer: „G1b meınen Lobgesang (Weddäse) dem Priester
are  d!« Und ZU bba Her]Jaqoös sprach G1E ! „G1b meıne
naphora (Qeddäse) dem Priester Aare  E ON  d!« Und S1e bestiegen
e1INeE Lichtwolke un brachen VO  a iıhrem an auf un kamen
1ın dıie Gegend VON sum, dıe Mä) Kerwäh heı und trafen
mıt dem Priester ‚Järed ZUSAaMIMMEL. un yaben ıhm ıhre Büuücher
und S1e verblieben ‚ dort| Trel Lage un TEL Nächte, indem
S1e sıch besprachen, un kehrten 1ın Hrieden 1ın ihr Land
a& zurück.“

Vergleichen WITr 1U mıt dieser Übersetzung jene des
Kossınl, bemerken WITF, daß den beıden Stelien,

WO „Löpfer“ übersetzen ist, eınen Kıgennamen Labhawı
(das erstemal z mıt dem eigenmächtıgen Zusatz abbä,
VON dem der athıopische Terxft nıchts welß,) bietet: „SU COMN-

ment N- Marıe parla A abba Heryaqos, eveque de
behnesa, abba (!) Lab'hawı (!) le Syrien“ USW. nd weıter
unten: „eile dıt Labhawı (8) ‚Donne 9 Yared, le pretre, INnonNn

Office‘!« ber Labhawı ist keın Kıgennamen, SON-

ern el Töpfer (potier). Das „BüCch VO  - Aksum“ be-
zeichnet den WM als Buch des Töpfers VO  a} Syrien und
dıe naphora Marıae als Buch des Uyrlacus, 1SCNOIS VO  —

ehnesä ın Ägypten, sieht Iso el als dıe respektiven
Autoren

DıIe Anaphora Marıae tragt uch ın dem romıschen Ab-
TUC VO Te 176 dıe Überschrift: O,

aYI” HRZA An ÖN HUNC 7
„Messe UNSEeT’eEeLl Herrıin Marıa, welche verfaßte bba Her-

129 08, Metropolıit der ehnesa.“ uch der vatıkanısche
eX dieses Meßformulars, ach welchem ÜL 1mM J.A.‘llf'
Lrage der iıtahenıschen Keglerung 158589 alg Gastgeschenk fur
den (+esandten enelkKs H.. Ras Makonen, die naphora Marıae
abdrucken heß, hat ach der arnach angefertigten hollän-

"Testamentum Missale C  S henedıctone INCENSL eic.
Ouae 0OMNLA Fr Petrus £hyops AuULuULO DL0ruUmM sedente AULO BFE "ont Max,
et Claudio allıus reqgm Immperatore MIM Vauıt. Anno alutıs 1548
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ıschen Übersetzung des Hendrik de Vıis 1eselbe Autoren-
angabe 1mM 1Ce „Kucharıstisches (Ane'b : P+C07
unserer errın Marıa, Jungfrau, Mutter Gottes, das1-

tellte bba Her1agos VO  S der Behenessa,.“ (sO de Viıs).
In einer Anmerkung azu SCHTE1 der holländische (+elehrte
„Abba Her]Jaqgoös Cyriacus W ar Bischof VO  b Behenessa
nd soll ach der Encyclopedie hag10graphique VON Migne
11111 das JJahrhundert gelebt en und im Sıuden Ol

Ägypten un iın Athiopien Miıssıionar TJECWESECN se1n.“ ehnesa
ist; das Uxyrrhynchos der Griechen, des Pemdie Pemge) der
Kopten. Beruhmt wurde HC den VO  — UtLAarCc erzählten
rıeg mıt den Kynopolıten, weıl diese den ]enem eiligen
1806 Uxyrrhynchos (eine Art Mormyrus) hatten.
Im und J ahrhundert wurde e]lner formlıchen
Mönchsstadt, dıe 10Zzese soll 1mM ahrhundert
onche nd onnen gezählt en er wurde dort
uch eine 1620 hliterarısche Tätigkeıt entfaltet, Was uch die

Ausgrabungen bezeugen. Ks hegt Bahr Jüsuf,
15 Kılometer westlich on Au ırge, cırka Kılometer
iudlıich VonNn Kaılro.

Von Järed, dem Priester VO  b sum, der relıg10sen aupt-
stadt Abessıinlens, ist bekannt, daß als der TUuNder der
abessinıschen Kırchenmusık, VOT em der dreı schon ET'-

wähnten Kırchentone oult, ach se1ner Vıta 1 Synaxar 711

(+enbot al blühte unter der eg1erung des ON1gs
162! Maskal L, der cırka 5925 den 'T ’hron bestieg ‚Järed
wurde Iso ZUTC eıt der sogenannten Neun eılıgen, welchen
Abessinen eigentlich dıe Bekehrung ZU OChristentum VeI’'-

dankt, gelebt en
Bleibt noch der „L’öpfer erortern. Schlagen WIT dıe

syrısche Literaturgeschichte nach, en WITr tatsäachliıch
einen dıchtenden Töpfer, der eıne große Beruhmtheıt erlangte
un nach demSeıne estimmte Liedergattung den termınus
„T’önferheder“ rhıielt Wright schreıbt der Encyclopedia
Brztanmca  D DE AA a YNÜUAC Laiterature 1887-9) 532 rechts

(edase (!)
GUNG 1909 < Marjäm. Overdru unt Avetsche Warande En Belfort Jaar-



29  £)Der mutmaßlıche Verfasser der koptischen Theotokien.

short hıstory of SYV1AC hıterature, 18594 p  /  81) he
ınterest which ACO of Serügh took IN C branch Oß lterature
WUS Fhe NECUAUNS of YNGNG ıntO notıce hymn-wrıter of humble
Yank, the Adeacon Simeon KURKAY}A, noter OYy Yade, hıis NAME
Aenotes T’his MAN wued IN fhe vıllage of (7eshiır, NOT Jar from
Fhie CONvENT of Mar Bassus nd 1le he worked al his ee
composed /YymnS wihıich he wrolte 0WN ON tablet SCYOLlL,
4S mıght be CoNVvENTENT. Jacob eAr. of hım Jrom the mONKkS,
naıd hım vISl, admıred hıs hymns, AaAn F00K WWAY SOME of
them unl hım, at the SAME ıme urgINg the author 0 contınue
his labours. speCIMEN of eSse Ü  kAyäth  A has heen nreserved
INn £he shape Of: INE hymns ÖN the nNAabWwıly of OUT ord Brıt
Mus Add 14520, MS of the SEh Gln CERTUNY.“ Ahnlich
Juval, Da latterature SYrLaqueE 354 Vgl uch

Baumstark, Ine chrıstlichen Interaturen des Orients. 1911
101

Kıs wırd er kaum einem ngeifel unterliegen, dalß die
abessinısche Überlieferung dıesen Sem ön VON <r  >N  <D
der e1m Bassuskloster In Syrıen, der Dijakon, Töpfer
un Dichter 1ın einer Person War, 1mM Auge hat Da e1in
Zeitgenosse des Ja‘quß VO  a} Seruüry War, der 5021 starb,
en WITr in dem Anfang des Jahrhunderts ZUZuUWeIsSenN.

Seine Lieder anden weıte Verbreitung un wurden nach-
gyeahmt, dalß e1INEe Bezeichnung „Töpferhlieder“
NSa (Quq6Jothö) In der ymnologıie auf kam Vgl azı

Baumstark, Festbrevzer und Kırchen)ahr der syrıschen
Jakobiten 1910 „Als 1hr (der sogenannten Qale-Lieder)
klassıscher eister erscheınt ın der Überlieferung der be-
scheıdene Diakon einer Oorfkırche 1mMm mesopotamıschen ecCcken
GeSir, Sem‘ön, genannt Quqaja „der Toöpier“, weıl
qls olcher sıch den Liebensunterhalt verdıjente. W ährend
se1ner handwerklichen Beruftfsarbeit oblag, hat horen
WIT seinNe späterhin als (Quqgajada („Föpferlieder“, Singular
Quqi0a”) ekannten W eisen gedichtet. Keıin Geringerer q IS

1 NDa YTöpferlieder.
E  AD 0..0 Adsagn,
Nan en, pl 99  IN isene.
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‚Ja quß von Seruüry 1ST, annn auf den relig10sen V olkspoeten
vestoßen, hat ıh: persönlich aufgesucht un weıtere Kreıise
m1% den ersten Proben SEC1INeTr Inederkunst vertraut gemacht
Das Interesse, welches der me1st gefelerte Stern der ]Jako-
bıtıschen unstdichtung den anspruchslosen Schöpfungen des
syrıschen Hans Sachs entgegengebracht hatte, mu ß ıhnen q |s-
bald OCHSLeEemM Grade ZUT KEmpfehlung gereicht en
ANıcht 1Ur wurden S16 selhst, den ehernen Bestand des est-
brevıers aufgenommen, sondern S1Ee hleferten VOT em das
prosodisch-musikalische Urbild für zahlreiche weıtere ıch-
tungen gleicher Art och haäuhger q,ls S1e selbst SINd den
Handschriften dıe Verwelse aut ıhre Melodien Dagegen War
die Person des Dichters hinter en Krzeugnıissen SC1INeTr volks-
tümlıchen W eE1ISE schon ZUTLT I  eıt Ja qußs VO  a} Kidessa sechr

en Hıntergrund getreten, dalß dessen eINZISArtıgE Sach-
kenntnıs Fragen der alteren syrıschen Literaturgeschichte
notwendig War, ıh: gegenüberN Anschauungen über
den Ursprung der Töpferlieder“ dıe richtige historische
un wıeder ZUT Geltung brıngen assen 6C IS 1st, er
dıe ahrscheinlichker gegeben, daß der un dıe kop-
tischen Theotokien iıhrer ursprünglichen Korm VOoONn dıesem
monophysıtischen Diakon, Sem „dem Löpfer“, erfaßt siınd
nd daß er dıe abessinısche Lradıtion dıesem Punkte
recht haft Möglıch Ware ber uch daß 1Ur dıe Korm den
sSimonschen Töpferliedern entlehnn 1sSt und daß AUuSsS dem Ler-

technıcus „L’öpferlied“ dıe Legende entstand. Diese
Alternative kann HUE Urc Vergleich mıt den eun Hymnen
des em  CA Brıtischen Museum entschleden werden, WEeNnN
Stil Biılder charakterıistischer 6e1ISe übereinstimmen
Ks Ware er wünschen, dalß diese Lueder, derentwegen
einst ‚Jaquß VO  e Serury ach esir reıiste, baldmöglichst der
Offentlichkeit zugänglıch gemacht wurden.

(hırka 640— 708



Kın bhısher unbekanntes Werk des Patriıarchen
Kutychios VOIl Alexandrien.!

Von

Dr eorg Gr 91

Bel der dSammlung des Materals für meıne Skuzze ber
Ihe Philosophie und (xotteslehre des Jahjä ıONn 'Adı nd späterer
Autoren (Münster konnte ich uch e]ıne Handschrift
benutzen, welche der ammlung VO  F arabıschen Hss
1 melchiıtischen Semıminar der W eißen Väter ın Jerusalem
gehort, wobel mıch besonders der erste 'Te1l ber die TE
VON ott 1mMm allgemeinen und VOoONn der Trinmtät interessjerte.
Andere dringliche TDeEe1IteN hiınderten mıch damals den
übriıgen Inhalt des sehr umfangreichen Werkes miıich mehr

vertjefen, bDer wäahrend meılınes Aufenthaltes ın Jerusalem
hatte ich Muße, miıich eingehend mıt dem II6 un seinem
ratselhaften Verfasser beschäftigen. WFerner konnte ich
auf der orlentalischen Bıbhothek der Jesuiten ın Beirut e]ıne
zweıte Hs ZUTC Kollation beizıehen. Die Resultate dieser
Untersuchungen se]en 1mM folgenden dargeboten.“

Hervorgegangen AUuUuSs einem Oktober F1 iın der Sektion für
A ltertumskunde beı der (reneralversammlung der (xörresgesellschaft iın Hıldes-
eım gehaltenen Vortrag

Die Jerusalemer HS: geschr. dıe Wende des A 18 Jahrh.,
eiınmal 1 Besıtz eines usu SJim än Ajüb AUS 'Am  1Q al-biqä”, wırd 1n dem
VOL M1r edierenden Katalog der oben genannten Hss.-Sammlung näher
beschrıeben werden; ZU  j Beiruter Hs., geschr. 1651 Ohr Damaskus,
vgl al-Masrıq VIL (1904) 48585 — 490 e1tl1ic und rtlıch 1eg dıe
Heımat der beıden Hss. nıcht weıt VO  s einander. Auch iıhrer textlichen
Beschaffenheıt nach besteht ıne fast, ollkommene UÜbereinstimmung ;
en sıch DUr wenıge Varıanten, meıst LUr orthographıscher Natur,
daß eine unmıttelbare Abhängigkeit oder doch eınen nahen VOI .

wandtschaftlıchen Zusammenhang gedacht werden muß, 1n der Weıse
nämlıch, daß entweder die ıne dıe direkte Kopıe der andern ist, oder @1:
eıne gemeinsame Vorlage en
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T’ttx‚l und nhalt Diıe Jerusalemer Hs chıckt dem
DahzZzen er e1iNe Art Inhaltsverzeichnis VOTaUS, wobel das
Werk den Haupttitel „Buch des Athanasıos des Großen,
des Patrıarchen der Alexandrıen, das vertaßt hat
un welches 1L detaıllierte, klarverständliche Abschnitte
taßt Darauf folgen dıie abgekürzten 1Le der 1er hıer
maqälät genannten 'Teıle Im Texte führen diese 167° Ahb-
schnıtte beıden Hss folgende UÜberschriften Das uC
des Beweınses VO der Begründung der anrheı des (+laubens
AUS dem, W as ehrwürdıiger Vater unter en Heıiligen,
der orobe Vater Athanasl1os, der Apostolische, der Patrıarch
VO  s Alexandrıen, erfalßt hat, un welches nthält, dalß die
Schöpfung ott hat, der keın anderer ott 1st als
TEel Personen, un ber dje Menschwerdung des W ortes
und die erhabenen, den Gläubigen gewährten Gnadenge-
chenke (L „Abhandlung. welche vertaßt hat der ehrwürdiıge
Vater Athanasıos SW uber die Analogien un Zeugnisse
V{3  s der Menschwerdung des Sohnes (xottes des ebendig-
machers Abhandlung, welche erfaßt hat ehr-
würdiger Vater unter den Heilıgen, nba Athanasıos uSW,.,
VO  S der Wiıderlegung der en AUS den Büchern der Pro-
pheten und VON iıhrer Überführung der Lüge un ihrer Be-
sch 66 „Abhandlung ber ıe Zeugnisse afür, daß
Christus der Sohn (z+ottes 185 AUSsS den Buchern er
nellıgen Propheten un den Schriften des Alten Testamentes
und (Zeugni1sse) für dıe Wahrheit «C1Ner Ankunft AUuSs dem,
W as erfaßt Athanasıo<s“« UuUSW.

Samtliche V1eTrT e1le der Abhandlungen sınd nıcht O1
den Überschriften un emselhben Verfasser ZUSC-

schrıeben ich NN 1n vorerst och FPseudo-Athanasios, —
sondern sS1e INUusSSenN uch tatsachlich Autor zuerkannt
werden Rückverweiıise anllt früher esagtes bzw anıt VOLaUuUS-

SCQZANDECENEC Abhandlungen en sıch vielen Stellen, außer-
dem sowohl stilistische W1ie uch namentlich gedanklıche
Wiederholungen dogmatıschen un exegetıschen Atuseımn-
andersetzungen den verschıiedenen Teılen

Was den Inhalt UuUuNnserTes Pseudo-Athanasıanischen Werkes
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anlangt, habe ich Philosophie und (zotteslehre 58 —692
dıe darın nıedergelegten Liehren über Gottes Krkennbarkeit.
Kxıstenz, Wesen. Unbegrenztheit, Unkörperlichkeit, Eıinheit
un Irmität. wıgkeı der goöttlichen Tätıgkeiten bereıts
skizziert. ach Hervorhebung der 1n der Schöpfung sıch
offenharenden Allmacht (z0ottes und der In der ührung des
Menschengeschlechtes un des auserwaäahlten Volkes 1m HE:
sonderen sich zeigenden Gerechtigkeit (xottes geht sodann
der V erfasser ber ZUF Demonstrierung, W1e sıch (xottes
Barmherzigkeıit und W eısheit und auch Mac ın der Kr
losung geäußert. So komm der Verfasser se]lnen chrısto-
logischen Darlegungen, ON denen spater noch ausführlicher

sprechen ist, Nach der Wiıderlegung des VO  - der VOT'-

geblichen Unvereinbarkeit der Menschwerdung HB des
Lieldens Christi mıt der W eisheit (+0ottes hergenommenen KEın-
wandes nımmt der Verfasser (relegenheit, untfer ausgedehnten
Wiıederholungen wıeder Ol der weısheıitsvollen Schöpfung
der Welt und des Menschen in ihrer abgezweckten Reihen-
olge, von der weisheıtsvollen Leitung des Menschengeschlechtes,
der wunderbaren ührung des Volkes (xottes und der (z+esetz-
gebung sprechen, wobel immer wıeder uch dıe uße-
ruhgen der übrıgen V ollkommenheiten (xottes betfont werden.
Sodann wırd dıie Inkarnatıon und Ohristi ırdıscher W ande
unter dem Gesichtspunkt e]lnes Kampfes mıt dem Satan un
einer Verdemütigung nd Besiegung desselben urc Christ1
Demut un (+eduld betfrachtet. Christi Selbsterniedrigung
hat uch dıe eılıgen Martyrer ZUTV Nachahmung begeistert.
Ziu den wunderbaren ügungen (Aottes gehört jerner dıe Be-
rufung und Aussendung der Apostel, ıhre Ausstattung mıt
dem eilıgen Geiste, un dıe Kınsetzung des (z+esetzes
unter Abrogatıon des alten Dieses. das alte Gesetz, wurde
eingeleıtet N1Ie den urchzug durchs ote Meer, dıe Ver
pflichtung jenem un seine Segnungen werden uwbernommen
Urc das Bad der Aauie Nach eıner längeren SC  WEeI1-
{ung geht der V erfasser uüber ZUr Aufzäahlung un usführ-
lıchen dogmatıschen Krklärung der schon früher gelegentlich
erwähnten „Heilmittel un Heıilsalben. welche unNns OChristus
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HTr seıne Gesandten, dıe Apostel, geschenkt hat, wodurch
Seelen VOT jeder Krankheit un unde, dıe uns trıfft,

geheilt werden“, das sSınd. Die Taufe, dıe Eucharistie (alb
qurbän), das Kreuz, dıe Auferstehung, dıe Sonntagsfeler un
dıe Gebetsrichtung ach Osten Daran schließt, sich en Ab-
schnıtt über dıe Heiligtümer auf KErden, insofern S1@e „Spuren
OChrist1i“ sınd, „dıe uUunNns a ls Krbe un Unterpfand für das
Himmelreich hiınterlassen hat“ Im NSCHNIN die Nennung
der iırchen der Apostelfürsten weıst der V erfasser kurz 1ın
auf che geschichtlichen Zeugnisse üuber dıe 'Taten un W under
der Apostel, dıie In den „Geschichten der A poste n]ıeder-
gelegt sınd, unter denen vih jedenfalls die apokryphen Apostel-
akten versteht, sodann auf das Martyrıum der Apostel und
deren achahmung seltens der Martyrer, Was ıhm annn wıeder
Gelegenheıit g1bt einem Kxkurs uber dıe Ausbreitung des
hristentums autf Grund VoNn alttestamentlichen Vorbildern,
Christi Verheißung, seınen (Jnadenmitteln nd seınen HKr-
lösungstaten, W1€e Kreuzestod, Auferstehung, Hımmelfahrt un!
(reistessendung, Kınsetzung des Priestertums in TEL mal
TEl Kangordnungen analog den eun üngelchören (nämlich

Patrıarchen. Metropoliten un 1schöfe, Chorbischöfe,
Periodeuten nd FPriester, Diakonen, Hypodiakonen nd
Anagnosten). Dann oreıft der Verfasser zurück AUT WKort-
setzung ın der Aufzählung der Heiligtümer (kerämät) der
Krde, dıe erge ®1na]l un ore dıe Gräber der Pro-
pheten, das aup des eiıligen ‚Johannes des T’äaufers 1ın Homs
un „das oroßte W under, das Christus ın seınen Spuren uns

vererhbht hat, } der Schleier ın der Kırche VO  } Kdessa iın
Mesopotamıen, iın welchen Herr Christus se1n Antlıtz
abgedrückt hat“ nd „das Siegel er Geschenke un dıie
Krone der en ist das heılige O] des Myron“, asselbe
wIrd 1n breıiten dogmatischen Ausführungen mıt der ucha-
ristie In Parallele gesetzt. Miıt einer oyleichfalls längeren Ab-
andlung über das Fasten und 1 NSCHIN daran ber die
apostolischen 'Lradıtionen überhaupt SCcCHN11e der erste 'Teıl
des Pseudo-Athanasianischen Werkes, „das Buch des Be
weises“.
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Das zweıte Buch umfaßt Z7Wel Abschnitte Der erste
führt 21 mess]anısche ypen auf unter Beigabe VON oft
sehr ausführlichen UunNn!: des Interesses hochst werten Kxegesen,
der zweıte, WwW1e dıe Kınleitung SaQT, „Zeugnisse für Christus
AUS der 'T’hora un den übrıgen ıuchern der Propheten ach
W eıise der Dialektik“ Ks sind kommentierte, die Trinität
un dıe Gottheit Christ1 bezeugende Bıbelstellen, annn W eıs-

und Vorbilder {Ur die auie un das eEUuUe (x0ottes-
reıich.

Das dritte Buch eKunde seINe 'T’endenz Uure dıe Kın-
eıtung „Dıe en SageEN: Derjenige Christus, der gekommen
ıst, ist nıcht 6, und der wahre Christus ist och nıcht

wırd erst kommen.gekommen, unNn: eT Der)en1ge, welcher
gekommen ıst, ist 1Ur e1Nn (Üxottloser un nıcht WAanNnrha
Wır ber elehren S16 Christus, Gott, ist derjenige,
welcher in W ahrheıt ist un WIT werden 1es8 beweısen
AUuS den uüchern der gerechten Propheten“. Ks folgen annn
uüber Prophetenstellen für dıe Kigenschaft OChristi] als Herr
und Gerechter, Sohn (Fottes, für dıe under und dıe Leidens-
geschichte Christı1, mıiıt, zurzen Bemerkungen ber iıhren SsSınn
un iıhre Krfüllung.

Das vierte uch ber reiht lediglich alttestament-
16 ellen aneınander, welche uf TYTISLUS ezug en
sollen, hne Kınleitung un ohne Kommentar. Das
Werk schließt auch ohne eınen Kpilog

11 Der Verfasser : Bevor WITr der wichtigsten hıterarı-
schen Krage ach dem V erfasser DZW. der Abfassungszeıt
naher treten, m1ussen WIr noch untersuchen, ob das ulLls be-
schäftigende Werk überhaupt arabısches Orıiginal oder ber-
setzung ist, Krsteres ist, bsolut Zı bejahen Das QOaANZC
erk weıst, sovıel ich sehen konnte, nıcht eıner einzıgen
Stelle Spuren einer eLwa AUS dem Griechischen der Syrischen
geflossenen Übersetzung auf, ingegen aechr zahlreiche Belege
f{ur eine dem Verfasser ejıgene (.ewan  eıt ın der formellen
Handhabung spezlell dem Arabischen eigentümlıcher Kon-
struktionen. Zur Ävıdenz ber offenbart das erk SEeINE
arabısche Originalıtät In der etymologıschen rklärung des
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Wortes s die Jünger des Herrn „d1e Keınen, dıe
Besıtzer eE1nNnes weißen üderzens nd tymolo-
yısch symbolıischen Deutung des iNamens An  q _  N fl Sonntag,
VOTL em aber Aufzählung VOoONn ypen der (jottes-
MULTLET mosalischen Gesetz, enthalten Buche Da
he1ßt e ach Nennung mehrerer marılanıscher ypen Hs
o1bt noch andern schr wunderbaren ypus &5) fü1
dıe Jungfrau Marıa, d daß (xo0tt den) Moses befahl he
sondere wunderbare Dınge machen un ZW arlr qlle weıiblich
namlıch 617 gyoldenes W eihrauchfafß (z$  n  D  X e1INeN goldenen
eucNter (S)L».«o), Krug AL9) miıt Manna, den bluhenden
Stah (5b<as) Aarons, die beiıden Tafeln worauf ott
mıt SEe1NeEeM Kınger schrıeb, die Bundeslade u3-‘b),
un den Tisch (Z05L5), worauft das Opferbrot egte, alle
WE1DIIC Was ist wunderbarer a‚ ls dieses Gleichnis füur dıe
ungfrau Marıa hınsıchtlich der Weiblichkeit?“ ID jeg klar
daß e1Ne solche Zusammenstellung 1U der arabıschen
Sprache moöglıch 1sSt Hur den Charakter 6EinNeSs arabıschen
Urıiginalwerkes ZCUSCH endlhlich uch die echt arabıschen CO
graphischen Namen x  für das Rote Meer, an  a ).S'\.)
{17r das Tote Meer, yo2) q 1 45r für die ‚JJordanebene beı Jericho,
E  3 al-Hula {r das (Gehiet des oberen Jordan,  E  Y°VM {17r
Bethanıen und N (am See Tiberias), zs\}»J\ flr Kdom der
Arabıa Petraea.

Andrerseits steht wenn uch nıcht derı Sprache ach
ıimmerhın Art griechischer Proven]jenz be1 uUunserm Autor
fest Vor em Springt die Augen dıe NtinNaANmMeEe der alt-
testamentlichen Zatate AUS dem 1 X X - Taxt Nur CIN1YE besonders

(+en 9 lautetauffallende genannt „Nımm deiınen
Sohn den du hebst un ziehe das Land der

ohe XX e UMV {9V O OnAanv G(Gen 13 hat MI1T,
1 X  > den Ziusatz urchte diıch nıcht!* Der Name VO  a

Bersabee wIird er entsprechend dem Griechischen üuber-
qetzt, mıiıt „Brunnen des Kıdschwurs“ W  (UU.:L\ f‘") Num D{
„ Warum hast du UuUNs Z Agypten herausgeführt, damıt du uns

„daß WITtotest der Waüster«“ So mıt T A ebr
sterben“ In {Isalas 19 übersetzt Ps Ath AL e1C FEAAdBa
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mıiıt Beıbehaltung des Fremdwortes und pleonastisch Na
Anibiaull 99 ( Xa U „und 7i dem an al-Läda YOH3 den Pro-
vinzen Griechenlands C Miıt dem 1iX X ext gehen auc die
längeren /Zntate Bar d r  I> Prov Sap » LE 13
ıl Aus dem Griechischen unverandert übernommen ist
ferner dıe Schreibung vıieler Kıgennamen, W1IEe AD 99 (SO uch
für den Sohn des Patriarchen Jakob), L;\A9)J, y , Al (neben
S og qu\) und des Lerminus Cn (am Anfang mit a lıf DC:
schrieben 180 apßayoV). Beı der Zatation ON (+2n T 13 ist
das 1n der Septuaginta qlg Fıgenname behandelte Zadex
gyleichfalls stehen geblieben: „Der ı1dder hing mt seINnen
ilornern in dem Husche Sä äqu (3GLO .f9/é; S S-  5 Zadex,
hebr Hierher Zı ahlen waren uch dıe lıturgischen
Tatel eaa (dvayvworHc), S Lagn (OT06L4KWV) c;tl>3';3;3
(mepL0GEuTAS). Wir mussen AUS diesem (xebrauch des rıeCh-
schen Schrifttextes nd der oriechischen lıturgischen Termıino-
ogıe schließen, dalß der Verfasser POLZ se1nNer arabıschen
Muttersprache dem griechischen Rıtus angehörte. Damıiıt
stimmt uch ubereıin Se1n eutlic ausgesprochenes und VOOIl’-

teidıgtes Bekenntnis des Dyophysitismus.
uch bezüglich der Abfassungszeit zonnen WIT noch

bestimmte Daten gewınnen, bevor WITr dıe Personlichkeit des
Verfassers feststellen Schon Philosophie und (z0tteslehre 57
habe ich eınen Fermınus Aante bestimmt, ındem der 1mMm
Jahre 1281 schreibende opte Abu QAkir ibn ar-Rähıib Tel
Stellen AUS dem Pseudo-Athanasianischen „Buch des Beweijses“
anführt, q IS dessen V erfasser ET einen Franken der Romäer
(Griechen) vermutet. Diese Zeitgrenze mMu hber och weıter
hinaufgerückt werden angesichts der erufung anf das ‚S

der Abgarlegende bekannte Christusbild In Kdessa Denn
dieses wurde 1M re Ud4 unter Kalser 0oOMANnOos nach
Konstantinopel übertragen. Diese Transferierung ist eın
historıisches YHaktum und mußte Ishbald 1mM SaNzZch Orient
ohl ekannt seIn, hätte a  er auch NSsSerm Autor nıcht ent-
gehen können, Se1N erk erst nach derselben D
schri:eben hätte Hingegen wiırd d1ıe Angabe, daß as aup
des heiligen Johannes in Homs verehrt werde. durch jene
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Legende nıcht alteriert, ach welcher asselbe nach Comona
Iın rmenı1en gekommen un VOIN dort 1mMm Te SR () nach Kon-
stantinopel iüberbracht worden sel; enn das (sSO 1e1 ich weiß)
einzıge Quellenzeugn1s dieser Legende‘ tragt mehr die Spuren
absıchtlicher aC. als objektiver Geschichtlichkeit sıch.

Mit der ersteren, AaAUuSs dem V orhandensein des Christus-
hıldes 1n Kdessa abgeleiteten Zeitbestimmung ist auch die
Beobachtung konform, daß sehr aulg, namentlıch ın dem-
jenıgen Teil, der VO  n} den Sanktuarıen Palästinas handelt,
ber uch anderen Stellen, der Name e12 (3 1) fUr eru-
sa lem gebraucht 18 Denn dieser Name War nach dem AaAUuS-

drücklichen Zeugn1s des KEutychios iın seınen nnalen * und

zufolge dem tatsäachliıchen (+ebrauch he1 arabıschen Geographen
un Historiographen‘“ 1mM Jahrhundert noch landläufig,
während er VO I Jahrhundert wıieder außer (+e-
brauch kam

Von en bekannten, VOTI' dem Tre 44 schreıibenden
Autoren christlicher Interatur ın arabıscher Sprache kämen
1n Betracht T’heodor Ahbhu Qurra, eventuell uch h/\ ıbn
Honeın, un dann der obengenannte Eutychıos der mıiıt seıinem
arabıschen Namen Sa 1d ibn Batrıg, der Maı 940 als

Vonmelchıtischer Patrıarch ın Alexandrıen gestorben 1S%.
letzterem ist, ZWar bisher NUur e1in nnalenwerk E seınem
ZahZch Umfange hbekannt un ediert,* se1INeE „Perlenschnur“

1 Acta S Junu } J2
Ausgabe VOI Seih unten) 102 A N yAle

ig s | am U/°»Mh) A AL al A al
AAA Asls}i KD A

Ja qubı (891/2), Iitab al-buldän, übers. V Giidemeıster
ZDPV 1 V. (1551) XS Al-Mugqgaddası) übers. VO  s e-
meıster eb  S SR (1884) 158 uch auf arabischen Münzen, vgl
0INS of he Jews by Fred Madden, London 1903, D7

Kdrisi (1154) übs W (G{1ildemeıster ehbd NVIH (1885) 123 U:

üt (1225), ed. W üstenfeld COgraph. Wörterbuch 141 61 ühren
den Namen Aelıa LUr och ın historıscher Reminıiszenz

Yuerst hrsg. samt lateinıscher Übers. VO1 Eduard Pococke, Oxford
1655, neuerdings unter Beizıehung mehrerer Hss 1m GSCO Ser. LI9, OM

erxt Berytiı 1906 VON Seihö Die UÜbersetzun steht noch AUS,
jene des ersten Herausgebers ıst; aiogedruckt beı ıgne (3X { Sp
89=. 1932
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betitelte Weltchronıik Yıwel theolog1ische Dissertationen konnte
ich auf TUN VO  H Handschriftenbeschreibungen ın meılner
Skizze ber Ihe christlich-arabische Interatur hıs ZUM 11 Jahr-
hundert notleren, namlıich eine solche DESCH dıe
Nestorjaner un eıne andere dıe Jakobiten ach
persönlıcher Inaugenscheinnahme der Beiruter Hss. kann ich
jedoch konstatıeren, daß dıese beıden Schriften nıchts anderes
als on ırgend eınem Sammler der opısten gemachte AUSE
zuge AUS den Annalen des’ Eutychios sınd, namlıch Auszüge
AUuS jenen theologischen Abschnıiıtten, ZW. diese selbst, welche
Kutych1os gelegentlich der Besprechung der nestorlanıschen
nd monophysıtıschen Wirren ın SE1N Geschichtswer eIN&eE-
fAochten hat nd gerade dıese dogmatischen Kxkurse egen
mMır nahe, be1 der rage nach dem Veerfasser DHSBI'BS 1ın
Untersuchung stehenden erkes Kutychios denken

Diese ese ich ıll 1E eErst noch eıne Hypothese
ennen Pseudo-Athanasıos Kutychios, ist das Krgebnis
e1InNer hlıterarıschen Prüfung un: Vergleichung der
hbezeichneten ZU osroßen 'Teil wortlich iübereinstimmenden
Abschnitte der beıden erke, welche H, dıe Annahme
Zzweler verschledener voneınander abhängiger Autoren AUS-

geschlossen SEe1IN lassen.
Was zunaächst dıe Christolog1e 1m „Buch des Beweljses“

anlangt, fugt 1E sich streng ogisch In den Rahmen der
dort dargebotenen Theologıe un dıe LrOTLZ vieler 1eder-
olungen sehr durchsichtige Dispo_s_ition eın Nachdem Nam-
ıch der Verfasser dıe sichtbaren Außerungen der goöttlichen
V ollkommenheiten ıIn der Schöpfung un Keglerung der Welt
aufgezählt hat, leıtet E1° ach dem spezliellen iınweis auf das
die Menschheit getroffene Verderbnis KeInNeN soterlolog1ischen
usführungen folgenderweıse UDer: „Und ware nıchts
übrıg geblieben, g ls daß die Schöpfung beı er TO
der Barmherzigkeit un Gerechtigkeı und 2C un W eıs-
heıt des Schöpfers untergegangen ware, un Gott ware (auch)
dessen nıcht unfählg ZJEWESCHNH, nd SeINE Leitung (Vorsehung)
hatte trotzdem nıcht aufgehört, das Außerste der Barmherzig-
keit un C un Gerechtigkeit den Geschöpfen gegenüber
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erreichen Und da War dıe größte Leitung un

hochste Barmherzigkeit und vollkommenste Gerechtigkeit und
erhabenste W eısheit, daß ott Se1N erschaffendes Wort sandte,
urc welches G7 alles erschaffen hatte, welches V  - seınem
W esen ist, HSW Dann folgen Ausführungen uüber das hypo-
statısche Verhältnis des Sohnes Trinmtäat ın se1ner gott-
ıchen Natur und namentlıch 1n se1iner Menschwerdung.
Kınen weıten Raum nehmen die beigezogenen Analogien AUS
der Schöpfung eIn, namlich: menschlicher Intellekt, das DC:
dachte Wort und as auf dem FPapıer nıedergeschriebene Wort }

eelje und Leıib, das Eıisen 1 FKFeuer, nd sodann dıe 1m
gls ypen geoffenbarten Analogien: der brennende Dornbusch
und dıe gylühende auf den Lippen des Fropheten Isa1as.
Daran Schl11e sıch dıe Darlegung der Union Christi ın ortho-
dox-dyophysitischem Sinne A nıt Berufung auf das Zeugn1s
der Hımmelsstimme auf OT un des Petrus Matth 16  4
die Laufformel un den Anfang des Johannes-Kvangeliums

Zur Verständlich-ıimmer mıt exegetischen Krläuterungen.,
machung der hypostatischen Vereinigung des 0g08 a1t der
menschlichen Natur werden alg Gleichnisse beigezogen dıie
Krschaffung des Lichtes ersten age UunNn: sSeiNe Verbindung
mıt dem Sonnenkörper vierten Tage, der VONN der Sonne
beschienene und VO  —> der Axt getroffene Baum, das 1mM
Keuer geschlagene Eısen. Im besonderen werden verteidigt
dıe Unveränderlichkeit der göttlıchen Natur be1 der NKar-
natıon un! der Übernahme der menschlichen Tätigkeiten
und Akziıdentien und wırd das Menschliche 1M Leben nd
Sterben Christ; en Offenbarungen selner Gottheit gegenüber
gestellt. Parenthesen Ww1e „ Wir en schon früher g —
{unden“ un „Wıe WITr Anfang diıeses Buches dargetan
haben“, verweısen uch außerlich auf den N1ıe V61"101‘6118h ZiT-
sammenhang des (x+anzen. uch Sprac  ch un:! stilıstisch
tragen diese bschnitte das unverkennbare Gepräge der KEın-
heitlchkeit mıt dem SahZch Werke sıch und verraten
überhaupt ın keiner Beziehung eıne Kntlehnung. Sie sınd
rıgınal.

Betrachten WIT Ul dıe entsprechenden Abschnitte: In
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den Annalen des Kutychıios ın ihrem Zusammenhange mıT
dem übrıgen ext und ın iıhrer Stellung IUr sich! ehr-
mals hat Kutychlios theologische Krörterungen In SIN (+e-
schichtswerk mıit eingeflochten. Außerlich charakterisieren
1E sıch insgesamt UTrC e1Ne stereotfype Kınleitungs- und
Schlußformel. Krstere autet: <r  8  D ıb Batrig, der Arzt,
sagt“; ach en Hss. Am Ende des Kxkurses wırd ZUT

Kortsetzung des hıistorischen Berichtes übergeleitet mıt „Laßt
unls Hu zurückkehren Zı UuUuLNSeT'IN Zwecke (2 T’hema), un

den hıstorischen Kreignissen, worın WIT uns befinden“
So iügt be1 Krwähnung einer VOI dem melchıtischen
Patriarchen ımotheos e}  H Alexandrıen eingeführten FWHasten-
ordnung eınen längeren Kxkur uber dıie be1 den Melchiten
geubte Wastendisziplin e1N. ,  1 ferner gelegentlich des Auftretens
des Nestorios eine (In der Ausgabe 2 Seiten
fassende) Polemik diesen Häresilarchen?, daran unmıiıttel-
bar anschließend (auf L4 Seiten) einen längeren Träktat"
welcher, der Kınleitung zufolge, Z W al sowohl S en
Nestorlianısmus WI1Ie den Monophysitismus geschrıeben 1SE, aber
ohne polemiıische KForm lediglich die katholische Te dar-
stellt, und dann späater noch, gelegentlich der hıstorischen
Behandlung des Monophysitismus e1INe (nur Seiten
fassende) Polemik dıie Jakobiten*? Dieser eben Al
vorletzter Stelle genannte ITraktat haft 1U eınen ogroßen Feil
wortlich gemeın mıt dem christologischen Abschnitt 1mM „Buche
des Beweılses . Er beginnt mıt den Worten: „Die Führer
(Imäme) des Irrtums, namlıch Nestor10s, Kutychlos (StC): Dios-
koros, DeEveros, Jakoh al-Barada 1 und ihre Anhänger nd die
anderen (regner S1e alle sınd 1ın ıhrem Irrtum, ın welchen
S1Ee verstrickt sınd, geschlagen N lıhrer Unkenntnis der
Unmnmon sSeres Herrn Christus mıt selnNner Menschheit, un e1Nn
jeder ON ihnen ist anıt irgendeine Art der „ Vermischung‘“
verfallen un 19 Sıch daran fest Ich habe mıch entschlossen,

Xusg. Seihö 146—14 9.
eb  Q 19592161
eb  Q 161176
eb  D 196
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dıe (verschiedenen) Arten der Verbindung klar egen und
diıese verdeutlichen, damıt du diıch üuber die Haltlosiykeit
ıhrer Behauptung unterrichtest‘. Dann fahrt Kutych1ios
mıttelbar mıt en W orten des a al-burhän fort „ Hs G-
hort ZUTL oyroßten eıstung und vollkommensten Gerechtigkeit
un OChsSten Barmherzigkeit Gottes, daß se1n schaffendes

O7TT sandte UusSW.“ Die Parenthese „W1e WIT Anfange
dieses Buches dargelegt aben, dalß näamlıch‘“‘ ist 1n en
Annalen Uure das Flickwort „und WI1SSE, C6 ersetzt, da-

ist der auf eINeEe weıt vorausgehende Stelle 1MmM 1A0 al-
burhän zurückverweısende Satz „ Wır en gefunden, dalß der
vernünftige, sprachbegabte (+e18t des Menschen immateriıeller
(feimer) ist a ls die übrıgen immaterijellen Geschöpfe“ stehen
e  e  en Der letzte gemeinsame Satz lautet: „Das Herab-
ste1gen des schöpferischen Wortes (+0ttes un se1InNe FKleıisch-
werdung ın der Natur der Menschheit geschah nıcht nach

elise e]InNes Übergangs un! elner Veränderung und Umwand-
lung der eınen der beıden Naturen AUS iıhrem Wesen:;: ON

der goöttlichen Natur W al° ausgeschlossen dıe Umwandlung AUuS

dem (+0ttsein un Schöpfersein, un:! on der menschliıchen
dıe Umwandlung AUS dem Menschsein un! KErschaffensein.“
Das „Buch des Beweılses‘“ 1er mıt Heranziehung VO  S

Analogien sogleıich fort „Sondern oleich der Verbindung der
Seele miıt dem el einem Menschen, VOoNn welchem das
e]ıne sıch mı1t dem andern vermischt, hne dalß sich dıe eele
verandert och der Lieib USW,., un gyleichwıe das Feuer sıch
mıt dem Eisen verbindet USWes ebenso gyeschah dıe Verbıin-
dung Chrıstı, welcher das Wort 1st, miıt der Menschheıt, ıindem
das eine der beıden geist1ig, ıimmaterıell, un: das andere körperlich
un:! materıjell War, W1e dıe Seele un:! der Lieı1b, nd WwW1e das Feuer
und das Kısen, nd w1e dıe Sonne und die Strahlen. Anuft
diıese Art der Verbindung bewerkstelligte das schöpferıische
W.ort (Üottes seINe Verbindung mıiıt der menschliıchen Natur,
nd ist Iso eın OChristus 66 Dagegen fügt dıe Chronık
des utych1los hler (d nach dem hbeıden erken och SC
meınsamen, hben angeführten Satze) ın der Krinnerung das

nfang aufgestellte Thema eıne angere Krorterung hber
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die Te1l überhaupt moöglıchen Arten VON V erbindung und
Vermischung e1n, VO  S welchen dıe dritte a ls dıe für dıe Union
Christi zutreffende bezeichnet wird. DIie ETSTE Art ist die
V ereinigung Z7Wwel]ler materieller esen eiınem drıtten unter
ufhebung und Verlust der jedem der beiden VONN Hanus AUS

eigentlichen Natur, W asser un W eın, on1& un Kssıg,
Krz un Ble1 U, do]l em der Autor hıerbel vorgreıfend
schon dıe drıtter Stelle nennende Art VvVon Union,
namlıch die Verbindung einer veistigen, immaterıellen Natur
mıiıt elner körperlichen, materıellen, der behandelten ersten
In Gegensatz stellt, uübernımmt eınen füunizeiligen Satz AUuSsSs

dem IItab al-burhün, namlıch das VO Eıisen 1mM Heuer her-
VChOMMEN Gleichnis W ährend ber letztere chriıft
diıeser Stelle dıe Aufzählung der Analogıen mıt dem Satze
abschließt „ebenso gyeschah dıe Verbindung Christ1 WI1e
namlıch dıe eele un der Lieıib, un WwW1e das HYeuer un das
Kısen, nd W1e dıie Sonne und dıe Strahlen“, führt der Annalen-
schreıber dıe letzt angedeutete Analog1e weıter mıt den Worten:
„Uund W1e die Sonne, die sıch mıt dem W asser un: dem Tiehm
un jeglicher Flüssigkeıt und jedem (r+estank vermischt, hne
eInNne Veränderung ıIn i1ıhrem IC un ıhrer Reihaıt
fahren UuSW."* Später wıird noch dıe zweıte Art VO  u Ver-
mischung erklärt, dıe TreIN außerliche Zusammenfügung
VO  am} Zzwel materıellen Stoffen, wobel el unverandert bleıben,
w1e O] und W asser iın elner Lampe, Leinwand un el

eiınem el eherner ump ınd gyoldener Kopf einer
Statue del., und annn uch dıe drıtte, für dıe Unmon
Christi zutreffende. Mıt en W orten: „auf diıese Art der
Verbindung bewerkstellıgte das schöpferische Wort Gottes
sSeINE Verbindung mıt der menschlichen Natur*‘ wiırd der
OTrtlau des Fäb al-burhä wıieder aufgenommen, die 1ın
demselben eingeschlossene el bıblischer Analogien ber
ausgelassen. Dıie Krörterung UuDer die beiden Naturen ın der
gemeınsamen goöttlıchen Hypostase schließt das „Buch des
Beweiıises‘‘ mıt den Satzen: „Die Naturen werden nıcht g -
boren; wenn das eıb einNe Natur gebären würde, mußte
S1E alle Menschen gyebären; S1e ‚ebiert Aur dıe Personen:
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ber das Weıb gebiert nıcht Z7We1 Personen be] eiıiner Nieder-
kunf{t“, WOTanNn sich ann unmıttelbar dıe biblischen Stellen
uüber dıe hypostatische Unıiıon anschließen. Der Annalen-
schreıber abDer knüpft AaAl den etzten Satz („das Weib gebiert
nıcht 7Z7We1 Personen be]l elner Nıederkunf cc) dıe erklärende
Bemerkung a4ll. CS SEe1 denn., daß eıne jede Person e1nNe (7e-
burt füur sıch getrenn hat W1e e Zwillinge“, nd führt annn
dıe Krorterung über Natur, Person und Hypostase och eiINEe
Seite lang  *} weıter fort, übernımmt ann ber wıeder mıt uUunN-

fangreichen und Hü wenıge Varıanten autiweısenden Stücken
den ext des Iaıtab al-burhän. e Gegenüberstellung der
menschlichen nd goöttliıchen Tätigkeiten 1mM irdıschen en
‚Jesu ist ıIn den Annalen kurzer gehalten. Letztere bringen
Z chluß uch noch, es zusammenfassend. e1INe Art
(xlaubensbekenntnis uber Christus nd ugen einıge KEinwände
mı1t Krwıderungen bel ucNn as „Buch des Bewejses‘ führt
solche Kınwände autf mıt derselben Kınleitungsformel: „Wenn
eliner SaQt: W1e80 el 1mMm Kvangelium D“n ber dieselben
Sind gegenständlıch verschleden.

Das Fazıt der rüfung nd Vergleichung der christolo-
Ks be-gischen Ahbschnitte 1n e]ıden erken ist folgendes.

steht eıne bhängigkeıt des eiınen andern, SCHAaUCT S
Sagt eine teılweıse Kntlehnung. Hıerhbel kommt dem täb
al-burhän dıe Priorität ‚Jedoch haben WI1r In den Annalen
keine plumpe Übertragung {remden (z+utes se1tens eiınes Pla-
o1ators, sondern eıne geschickte und logısche Kınflechtung und
Verwertung er iruüuher geschrıebenen theologischen SCHTIK

dalß der späater entstandene dogmatısche Kxkurs 1mMm Ge-
schichtswerk In qgeiner innerlich einheıtliıchen Aufmachung eıne
YEWISSE Orijginalität nıcht verleugnet. Charakteristisch In
diesem Abschnitt der Annalen 1ist das Bestreb en, die alsche
Anschauung der Häretiker ber die Art der Union und dıie
orthodoxe TEe mehr rationell darzutun, während das „Buch
des Bewelses“ die bıblischen Zeugn1isse e1z1e. nd die
erklarte nd verteidigte ehre, wıe überhaupt seınen SahzZch
Inhalt, mehr unter den Gesichtspunkt der Offenbarungsprag-
matık stel1t. Dıiese Verschiedenheit der 'Lendenz edingte die



Eın bısher unbekanntes Werk des Patrıarchen Kutyrch10s. 94.1

uswahl der Argumente nd den verschiedenen Umfang
des Stoffes Miıt anderen /orten Der Annalenschreiber
benutzte Yı unter eiINenNn SC WISSCH Gesichtspunkt
stellten dogmatischen Kxkurs geschickt ein von ıhm schon
früher verfaßtes theologisch gehaltenes Werk ahn-
liıch sıch SIN spaterer Konf{fessionsgenosse Paulus
Rähib Bischof VO  a Sıdon, sSe1iNnenN phılosophisch theo-
logıschen Schriften nd viele andere gelbst ausschrieben
Miıt Nachdruck mochte ich betonen da 3 Kutychios
SeINeM G(Geschichtswerk dıe besprochenen theolog1ischen Ab-
schnıtte ausdrüucklich alg ıgengut ausg1bt un kenn-
zeichnet m1 der stereotLypen Hormel Sa 1d ıbn Batrıg, der
Arzt Sag t‘, das KFolgende Se1inem Ursprungswert den

historischen Hauptteil benutzten Temden Geschichtsquellen
unterscheidend ‚egenuüber stellen Damıit sıgnıert ber
uch JENE mi1t aufgenommenen ausgedehnten Stellen,
welche ursprünglıch em Täb al-burhä angehören als sCInNn

1gentum
Ich mochte uch och aut kleinere Parallelen hınweıisen,

weilche I1NneiNne Hypothese on der Identität des Autors beıder
er ZU wenıgsten tutzen yeeJ1gnet Sınd aut die
in beıden sıch wıederholende Phrase „ Wır wollen 1Un wıeder
zurückkehren ZUTY Krwähnung dessen, Was WIT früher Yesag%t
haben“, auf dıe UÜbereinstimmung der theologischen Lermı1ino-
og1e uch 111 den nıcht dem Täb alburhän entnommenen
Teilen der Annalen m1t dıesem. Lie ).-ß 9 {üur Natur, U
für W esen, al35 fur Hypostase. FYFerner findet sich das den
Annalen weıt ausgeführte, bher ı8al dem parallelen Abschnitt
des „Buches des Beweises“ ausgelassene Analogon VON der
Sonne, welche Schmutziges auf Erden bescheint Pseudo-
Athanasıanıschen Werke Z W e1 verschledenen Büchern und
i anderem Zusammenhanve wıeder Desoleichen rechne ich
hlerher dıe den beiıden erken ‚ 6INEINSAME Benutzung der
unter dem Namen „Schatzhöhle“ bekannten apokryphen
Patriarchengeschichte Kutychios hat namlıch An
nalen be1 der Darstellung der alttestamentlichen Geschichte
fast ausschließlich dıe „Schatzhöhle“ ur Z WaLl dıe arabısche

ÖRIENS CHRISTIANUS Neue Seriıje
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Rezens1ion‘ q IS ue beigezogen, oroßenteıls S0Oea wortlich.
ber auch das vierteiullge Pseudo-Athanasıanısche Werk offen-
bart oroße Vertrautheıt mıiıt em ın der „Schatzhoöhle“ n]ıeder-
gvelegten Legendenstoff nd verwertet ıhn seınen theolo-
gyıischen Deduktionen. Kıs sınd besonders olgende Momente:
att 1e1 en dam nach der Vertreibung AUS dem Paradıese
VOTL demselben (vis-A-VIS On ihm) wohnen, nd dam un
dıe Krzvater bıs Noe verrichteten iıhr ın der Kıchtung
auf das Paradıes Die übrıgen Kınder nd achkommen

außer Noe un se1NeT Famıiılıe en mıt den 'Tochtern
Kaıns. Gott ahm den Henoch 1nNs Paradıes. Ahbraham opferte
seınen Nn Isaak 1mM Lande der Hohe, olgatha, Al

derselben Stelle, WO Christus gekreuzıgt wurde, un ist 1es
dıe Mitte der W elt

Wiıchtig füur uUunNnsSeT'e rage ist; dıe SE des
Kutych1ios ıIn seınen Annalen AL Ende des untersuchten theo-
logischen Kxkurses. 1eselbe lautet*: „Krwıesen ist, also dıe
nhaltbarkeıt dessen, Was dıe Nestorlaner nd akobiten
olauben, nd WEeNnN nıcht uUunSeT Buch ZUL Überdruß 1ın dıe
Länge SCc2Z026N nd V.O  s dem on Ns beabsichtigten Zwecke a,b-
weıchen wurde, wurde ich noch mehr als dieses Gesagte erklären
nd beweısen. Wer ber dieses in einem erweiterten Abriß z01
kennen lernen WILL, der mOoge meın Buch lesen, welches „Buch
der Disputation zwıschen dem Gegner nd dem Christen“ g-
nannt ıst, denn ich habe ın jenem e dıe Te des
Christentums, der Melchiten wahr gyemacht un dıe

DalsWiıderlegung derjen1ıgen, welche ihnen wıdersprechen.“
mıt dem zıt1erten Buche eınNe ONn den separat überheferten
Abhandlungen ın en vatıkanıschen un Beıiruter Hss
nannt sel, 1st ausgeschlossen, enn Sie enthalten nıcht mehr
als dıe Annalen selbst, da, S1@E HA Auszüge AUuS diesen SINd,
nd enthalten 1E jJenes Kıgenzıtat mıt. Die KFrage ist DU  —

dıe Verweist Kutychıios 1er vielleicht auf ın Unter-

Hsg VO  - Carl Bezold, „ Dr Schatzhöhle‘‘ nach dem SYT, exXte NEDOS:
einer arabıschen Versiuon. Leıpzig 15558 Von dems. „„Die Schatzhöhle‘‘, AUS
dem SYT , erXLe v ersetzt. Lieipzıg 18853

2 Ausg. : Seıhö 1416



92943Kın SO  bısher unbekanntes Werk des Patriıarchen Eutyßhios.  E
uchung stehendes erk der auf e1N anderes, davon VeT'-
schiedenes? Der ersteren Annahme scheılnt der 1vLe des
zıtıerten W erkes hinderlich se1InN. Kutychlos nennt
„Buch der Disputation (a zwıschen dem Gegner un
dem Christen.“ Das Pseudo-Athanasianische Werk aber, der
vielmehr der erste se1ner 1er eile, der eben uch dıe mıt
en Annalen gyemelInsamen Stücke enthält, nıcht blofß ın
der ]etzıgen Überschrift den schon oft genannten Titel Fab al-
burhän „Buch des Beweises“, unter welchem 100e uch
‚6281 Petrus ar-Rähib 1M Jahrh angeführt wırd, sondern
e1IN KRückverweiıs 1 Text des Anfangs des zweıten 'Teıjles
sichert vielmehr diesen 1Ce Es ble:ht jedoch dıe
Möglichkeit offen, für das SalZC vierteilige Werk eınen
sprünglıch gyemeınsamen “ 1tel NS anzunehmen, der annn
mı1t samt dem Autornamen verloren SC9aNgCch ware un jenes
mıiıt dem ON Kutychios selbst zıt1erten erke iıdentihzieren.
reılich, wollte INan den Ausdruck N PLFESSCH, koönnte
I1a 1Ur eıinen polemischen Dialog denken, (9[3 welchem
beım Pseudo-Athanasianischen erk keıne ede SE1IN kann.
Faßt INan aber C Iın weıterem Sinne ONn polemischer
Diskussion, Auseinandersetzung mıt dem (+Eeg2ner, trıitft diese
Bezeichnung autf 11SEeT' Opus Denn trotz des allgeme1ın en
harakters e]ner posıtıven Darstellung der CNTYISTLICheEe Lehren
un ihrer Begründung tragt unverkennbar An sehr v]ıelen
Stellen uch en Charakter dırekter Apologetik nd Polemik,

Zie Wenn schon Anfang saot „ Wır wollen nıcht

KEs ware denkbar daß iın eıner defekten Hs VO  b dem etwa: „Buchder Dıiskussion (0105) zwıschen dem Gegner und dem Christen VON JAz  SA ıb
Batr1q, Patrıarch VO  b Alexandrien“ lautenden 1te 1Ur mehr die etzten
W orte „Patrıarch VO  S Alexandrien“ lesbar SCWESCH wäaren, und eın Kopıstangesichts dieses restlıchen Attributes den gefelıertesten Alexandriner
gedacht und den Namen des eılıgen Athanasıos vorgesetzt hätte. Daß
das VO  S Kutychios selbst, zitierte A} C s nıcht, sehr verbreıtet gJEWESCHsSeın muß, geht AUS der auffallenden Erscheinung hervor, daß der opteSeverus ibn al-Mogaffa’, Bıschof VO  ; ASsmunaıin, eın Jüngerer Zieitgenossedes Kutychios, ın selıner Gegenschrift „ Widerlegung des Ag ‘id ıbn Ba rlq &“der „Geschichte der onzılıen “ (hrsg. VO  w} Chebli, tom
fasec. ıch nıcht jenes. IA} CS sondern DUr dıe iın
den Annalen eingestreuten Kxkurse Weridefi trotzdem 1ın ıhnen zıtiert
fand, daß also dasselbe DAr nıcht gekannt hat,
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schweıigen nd nıcht ruhlg hingehen assen qAhe Unwissenheıt
derjenıgen, welche ott leugnen nd wollen die Behaup-
Lune derselben zunıchte machen mıt der Kraft (Gottes“
der W 1111 Bınwäande wıderlegt und Schwierigkeiten ®  1ost
ın dem stereotypen formellen Schema „Wenn der Gegner SaQ%T,
WE manche behaupten, iragen uSW., erwıdern WwIr“ &.

Der erste Hauptteil ist, 1 Anfang YCDCH die Atheısten, Poly-
theısten und mıt besonders polemıischem Kinschlag SESCH dıe
Manıchäer, dann DSCcDCH Nestorlianer nd Monophysıten, as
drıtte nd viıerte Buch direkt Oß  äß dıe Juden gerichtet, Iso
auter „Gegner des Christentums, h (insonderheit) der
Melchiıten“

Zium Schlusse SEe1 noch bemerkt, dalß der V erfasser des
Itaäb al-burhän, ach elner Annahme q 1s0 Kutychios, noch
e1n weıteres erk AUuS se1INer er aufführt und sıch daraut
beruft, näamlıch „eIn Buch über ıe KErschaffung der Kngel nd

dıe ıhrer Scharen.  62

TE W ollen WIr nunmehr zurückkehren AB B Vollendung dessen,
W as WITr früher gesagt aben, ın dem Verlangen, die Lieute des (ilaubens P

überzeugen, und in der Hoffnung, den Lieuten des Wiıderspruchs begreıflich
machen“.

Auszüge Aus dem lestab al-burhan (Text und Übersetzung), enthaltend
dıe Abschnitte ber Christologıe, Taufe, Eucharistie, Myron, FWFasten, Sonntag,
(Febetsrichtung und dıe eılıgtümer (Kırchen und FProphetengräber)
ın un: außerhalb Palästinas werden separat erscheinen. ber den letzteren
'Teil wurde schon 1n dem eingangs genannten Vortrag referJert.
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Die - griechische Kirche ıIn Hama.
Von

Johann Georg, Herzog Sachsen, Königliche Hoheıt

In der alten Stadt Hama, dıe ın der überwıegenden An-
zahl VO  — Mohammedanern bewohnt ıst, befindet sıch eıne
oriechısch-orthodoxe (+emeinde VON etwa 200 YFamilien. Sie
muß siıch Uurc ange eıt 1er erhalten haben. da ıhre Kirche
bestimmt In das Mittelalter zurückgehen dürfte Diese E 1’-

hebt sich neben einem Friedhofe und gewährt on außen
einen ziemlıch malerıschen Anblick Ks e sıch Sar keın
Ornament Außern. Nur wenige Fenster durchbrechen
dıe andflächen Z wei Kuppeln machen sıch eutic be-
merkbar Das ach ist Nach, dıe psIs rund. Der 1urm,
der sıch der Seite erhebt, ist bedeutend ]Jünger nd hat



246 Tohana E E  Georg, Herzog Dı Sachsen

keiıne besondere archıtektonıische Schönheıt Man kann die
N Anlage besonders xut VO  o} eınem Aachen 4aC uber-
sehen. (Siehe Abbildung 1.)

Das Innere zeichnet sıch UTC schlichte Verhältnısse AUS,

IDie Kapıtäle en sehr feıne Ornamente un stammen vIiel-
leicht AUS dem Jahrhundert I3 1E nıcht noch alter
SINd. Überraschend 1st, daß sich da TEL Kuppeln darstelien.
Iso ıst, dıe e]ıne ach außen verbaut. ‚Jede erhebht sıch über
eınem der TEL Schiffe Ks ist keın Narthex vorhanden.
Die Ikonostase ist, ”  ahNz auffallen breıt, Sie hat och keste
des musıyıschen chmuckes, der wohl AUuS dem spaten Mittel-
alter stammt. Im übrıgen welsen dıe Schnitzerejen auf as

DerJahrhundert Die Ikonen daran sınd och Jünger.
en ist DahZ ınfach (Sıehe Abbildung 2

Von den Ikonen ist, dıe große Anzahl  7 w1e das meıst 1n
den orj:entalıischen. ırchen der Fall 1SE, nıcht VO  am oroößberem
künstlerischen erte. ut, ist das Brustbild e]Nes eılıgen,
das iıch AUS der T/  eıt 1600 annehmen mochte. Dasselbe
ist der FHall miıt einem, das TEl Heilıge, en eiınen mıt dem

Diıie Darstellung VOL JJohannesKopf in der Hand, ze1gt.
Klımax, der dıe bekannte Vısıon mıt der Lei1ter hat, ist och
UL, WEe1N üuch ELWa 100 Te Jünger Das heste Ikon fand
ich mm einem unkelen Wınkel ID stellt eınNne Madonna dat. War

ber zunachst schmutzıg, daß sıch NUr wen1g erkennen
heß ach Keinigung tellte sıch eiNn yuLeSs Bıld heraus, das iıch
nach der Art der eCcNAN1ıK versucht bın, dem JJahrhundert
7zuzuschreıiben. Die Madonna halt das ınd 1ın en AÄArmen
und zeıg%t den ublıchen ypus derartıger Biılder W enn
auch, w1e gyesagt, nıcht ur erhalten ıst, ist, doch als
eINsS der wenıgen mıttelalterlichen Ikonen des Orijents be-
achtenswert.

Hınter der Ikonostase steht, auf dem ar eın Tébernakel,
w1e NNa  > S1e 1er und da, ın den oriechischen iırchen VOoON

Palästina und Syrien AF rel Seiten desselben sınd
Malereıen angebracht Den Schnitzerejen ach scheıint der
Tabernakel AUS der eıt 1600 stammMen.

Endlich behinden sıch ın der Kırche eıne el Arbeiten
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Sılber dıe mehrere hundert TE derselben Waren,
annn VOTr ‚JJahren vergraben und VErSANDENECN Te
wiıedergefunden worden SINd Sie dürften kaum alter als

Jahrhundert Sein Hs SInd TrTel Kelche un eE1IN Chrysam-
gefa Der eiNne eic (siehe Abbildung 1ST, m1 Z W E1

TeUzen geschmückt uberdem sieht INa daran Heılıge,
dıe unter ögen stehen, ber hne bestimmte Symbole Die
beıden anderen SInd Z1UT m1t Inschrıften geschmückt und

Heılıge unter Arkaden sınd 11Ne€e spezıfisch-syrısche Darstellune Sie
finden sıch Etschmıiadzın Kvangelıar und Rabbüli-Kodex 111

e1INeTr syrıschen Bıbelhs des Jahrhunderts (Syr 541) der Bıbliotheque
deren Mınıaturen Omont Monuments hot AL bekanntNatiıonale Parıs,

gemacht hat, und dem jakobıtıschen ıssale odl. auwk VOo

Jahre 19238 Oxford.
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welısen keine Ornamente ant. Ktwas alter könnte das Chrysam-
gefäß SeIN. Hıer ist besonders bemerkenswert, da OChristus
jugendlich hne art dargeste ist, 1an ın dieser spaten
eıt nıcht der oenNn 1Ur sehr selten HNAdET.; Ferner sSınd daran

a  ?

Fıg

och 1er Heılıge als Oranten. W eıtere Kunstschätze konnte
MAT leıder der effe des ischofs, der mıch ührte, nıcht
zeigen, da CT, WwW1e O1 1M Orient vorkommt, en Schlüssel

D  SA hatte

Wıe mir ID Baumstark mıtteut, findet sıch der bartlose pus noch
ın erken des ar und E ahrhunderts auft den Türen, die Diakonıkon
und Prothesıs 1 Kreuzkloster beı Jerusalem abschließen.



Kın apokryphes Herrenleben In 111L’S(')})(')tfllhifid’) en
Federzeichnungen VOIn J ahl'e 1299

Von

Dr Anton Baumstark.

In melıner 1M vorıgen dıeser Zeitschrift S 1: 16
erschlıenenen Besprechung VO  — H Kehrers DIDie heilıgen vrTer
Könıge IN IAateratur und unst hatte ich > 1614 Gelegenheit,
auf dıe erstmals durch a 11 HA einer russischen Publıka-
tiıon behandelte bılderfolge Bezug ZU nehmen, welche ın der,
soweıt ich sehe, einzıgen bekannten Handschrift desselben
den 'Text einNes apokryphen Herrenlebens iın arabıscher Sprache
erläutert: dıe Federzeichnungen des ardın 1M ‚Jahre 1299

Chr entstandenen Kodex Med Pal AANATT (heute: Nr 387)
der Bıbliıoteca Laurenzlana Zı Florenz?. Da iıch ın künftigen
Arbeıten mMehriaAC beiläufig aut das bel er Bescheidenhe1i
unter dem technıschen und asthetischen Gesichtspunkte i1kono-
oraphısch nıcht unbedeutsame Denkmal mesopotamiıscher
Buchillustration des ausgehenden Jahrhunderts werde
zurückgreifen MUÜssenN, die durch allerdings hochst ungenu-
gende Wiedergabe nıcht wenıger Nachzeichnungen hbelehte
Beschreibung Redins ber dıe verdiente Beachtung nıcht DE
funden hat und überhaupt IILE den des Russischen undiıgen
Mitforschern zugänglich ist, ich für geraten, 1er das
rgebn1s der Aufzeichnungen veröffentlichen, dıe iıch mM1r
1m Herbste 1904 be]1 eInem eingehenden Studium der and-

ME ALLORKPUMOMYECKATO APABCRATL’O EBAHLE.LLH
1TBA XAPMCGCTA IABPEHHNIAHCKON BUB.IIOTEEKNMA DIO
PE AUIM (Die Mın aturen PINES apokryphen arabıschen Evangetiums der
Kındheit OChristi auf der Laurentianischen Bıbliothek F'lorenz), Peters-
burg S94

Vgl St. Assemanı Biıblıothecae Mediceae Laurentianae o Palatinae
eodıieum manuscrıptorum orrıentalıum CAabalogus. Florenz 1742 TAE
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schrift gemacht habe Leider bın ıch dabe]l außerstand,
meıne Ausführungen mıt kKeproduktionen photographischer
utnahmen wenigstens der eınen oder anderen Darstellung

begleıten, weıl ich selhst seinerzeıt die KErlaubnis A An-
jertigung olcher Aufnahmen nicht rechtzeıtig ZUu erlangen
vermochte, VO  S FKFlorentiner Photographen ber für dıe Arbeit
allzuhohe Preise gefordert werden. Indessen genugt vielleicht
der olgende neuerliche Iınwels auf uUuNnsere Bılderserie nd
iıhre Bedeutung, un gelegentlich eınen 11t genügenden Kmp-
fehlungen ausgestatteten (xelehrten einer Aufnahme der-
selhben etiwa für dıe VO  > Millet, begründete hochver-
dienstliche (Dollechon chrehenne et byzantıne des Hautes Ehides

Zl veranlassen un wenıgstens mıttelbar der Forschung
dıe merkwürdigen Federzeichnungen uch 1m CI'-

schließen. HKr hatte damıt seinen Dienst getan.
Idie Papıerhandschrift umfaßt numerıjerte O13 Der

ext beginnt fol VO 11n SCHN11e mıt der Subscr1iptio tol
e HKol ist, stark beschädigt und jetzt Desserer KEr-

Fol Iınaltung aut modernes Papıer aufgeklebt.
ursprünglicher G(estalt und ist; Uure e1Nn erheblich Jüngeres
Papierbla ersetzt, auf dem die betreffende 'Textstelle
gyanzt ist. und fehlen oleichfalls und sınd durch
weılß gebliebene Jüngere Papıerblätter erganzt. DIiese rgän-
ZUNS der Handschrift und dıe Hınzufügung JS elnNnes Bınde-
hlattes hınten un OTA gyeschah noch 1m Orient, da dieselbe
ın einen orlentalıschen Originaleinban gebunden ist, ber
den oberen Schnitt weggeschrıeben, hest dıe, WwW1e sıch
alshbald zeıgen wırd, nıcht vollıg zutreffende Bezeichnung:
L)\)\MAJ Jasb JS („KEvangelium der 1n  el uUuNnserTes Herrn}.
uch dıe Subser1iptio nennt entsprechend den Text

E DA  AAn 5 L_,A9‘ >> ola („Buch der 1N:  el
unseres Herrn der Krscheinung Herrn ‘ Jesus
Christus 66 Sie nthaält weıterhın e Angaben, daß dıe oll.
endung der Handschrift Zı Mardın AaA b 2y
l 4«»v»\#-’9 („Samstag, Februar des ‚JJahres
1600 Alexanders des Griechen“) erfolgte und der Schreıiber

gyewl uch der Urheber der Zeichnungen e1INn shaq 1b
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Ablı ]-Warag, Sohn e]lnes Priesters nd Arztes War. Fol 4 v0
est 1Na.  — VO  — spaterer and och den arabıschen 'Text des
liturgischen Trishagıions mıt dem monophysıtıischen Zusatz:

STAUAWÜELS USW., Dıie Handschrift ist, Iso Jakobitischer
Provenlenz.

Der Text, den ich etfwa der Patrologıa Orientalis behufs
Herausgabe angelegentlichst empfehlen mochte, steht dem-
jJenıgen des edierten evangelhum ınfantıae arabıcum) nahe, ist ber
es eher alsı mıt demselben iıdentisch. Abweıichend VO  w ıhm
begınnt mıt der e1ssagunNg oroasters on dem kom-
menden e1lan und einer efwas austführlicheren Krzäah-
lung VO  > der Reise Marıas und Josephs ach Bethlehem, ann
folgen der Schluß ÖN Kap Z ıe Kapp. und 4, un
nd nach em Bericht ber die Darstellung 1111 Lempel dıe
app - des ediıerten 'TLextes ın elner vielfach 1m e1IN-
zelInen starke Varıanten aufweiısenden Gestalt, Daran chheßt
sıch ber eINe Ende der Lieıdens- und ın der uterste-
hungsgeschichte AUS dem Stoffkreise des Nikodemusevangeliums
un verwandter Apokryphen erweıterte, 1 übrıgen ]Jedoch
oehr knappe Sikizze der neutestamentlichen Heilsgeschichte
VO  s der Jordantaufe bhıs ZUL (reistesausgleßung Pfingst-
feste W ır en ‚Iso 1ın Wır  eıt mıt eiInem voll-
staändıgen apokryphen Herrenleben tun, das lediglich dıie
ındheitsgeschichte mıt besonderer Breite rzahlt

Diesem Befund des 'Textes entspricht dıe Auswahl der
bildliıchen Narstellungen. Nachdem dıe ersten acht, abgesehen
VON der e]ınNer apokryphen Ausschmückung der Magıererzäh-
lung gewıdmeten Nr d die kanonısche Kıindheitsgeschichte
iıllustriert aben, folgen den Nrn SO Ilustrationen der
Kapp O des evangelıum ınfantkıae arabıcum. Nr ze1gt
dıe VO 'Text selfsamerweıse VOT der Jordantaufe erzählte
Auferweckung des Jünglings VON Naım. Die Nrn. 412214
SInd dem Anfang der offentlichen Tätigkeit des Herrn. dıe
Nrn 45 —54 der Leıiıdens- und Verherrlichungsgeschichte NO
wıdmet, wobhbel ZWel1 ummern die ın den Kreıs des 1KO:

Herausgegeben vVvVon Sıke, Utrecht 1697 Be1 Coder WDO-ryYDhus Nouwı Testament: H321
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demusevangelıums gehörende Legende VOIN efangen-
setzung Josephs VO  - Arımathäa dıe Inspiration geliefert hat
urchweg handelt es sıch einfache —— höchstens
schliıchten Strichrand das Gefüge des Textes unterhbrechende
Zeichnungen mi1t Schreihbtinte Nur ZUu Anfang ist. teilweıse

Kolorjerung offenbar nachträglich versucht worden Ich
gebe moöglıchst kurze Beschreibung des jeweıls Dar-
gestellten, Iınks und rechts VO Beschauer AUuS gyedacht
weıt sich nıcht 198881 KOörperteıle handelt und {uge Klam-
INer die arabıschen Beischriften be] dıe ubersetzen
da notwendig E1 schıen, WO S16 mehr q ls Kıgennamen, das
ständıge N („der Herr“) der b\)\AM ( „unser Herr“) für
Christus, bezw. 5\)\AM!J‘ („dıe Herrin“) für dıe Muttergottes
der das arabısche Aquivalent f{Uur das H3 e1nen Angaben
unmıiıttelbar vorangehende deutsche Wort enthalten.

HKol 1v Dıie Macı]e1ı V C© Herodes 1n S1UZ
Herodes (w”» €5) m1T langem Spitzbart el an AaAUS-

gestreckt Von rechts schreıten ZW O1 Magiıer heran, der erste
hartlos und en Zeigehnger der kRechten nachdenklich dıe
Gegend des Mundes legend während dıe Lıiınke egen-
stand halt der zweıte bartıg und anscheimend wıeder el
an ausstreckend Die Darstellung 1st beschädıgt

Wol . Die kReıse ach ethlehem Marıa
und Joseph sitzen auf eiINem Ksel S1e dıe

üge m1T beıden weıt ausgestreckten Händen haltend, er 1
der Linken dıe Zügel, der kechten EeiINe (+erte der
Stah Antreıben des ' 11ieres.

HKol A Dıe Geburt ((>XJ1) XE in
Oben kom-Fıg Zıwel Bıldstreifen stehen übereinander

Inen »11 rechts ZW E1 Kngel (a$.>XJ hbezw MLQ. SERZN
„dıe hımmlıschen Heerscharen“ ), der Mitte hegt das
Wickelkind anscheimend auf Art VO  an TOZ, dahıinter
Ochs und Ksel zwıschen denen sıch Lachtstraße auf das
ınd herabsenkt ndlıch folgen Vvon In ach rechts C
wandt Marıa (2$J—A—WJ‘) e1 an ach dem Kınde AUS-

streckend ınd hınter iıhr Joseph (Awg3) der, dıe Lainke auft
das rechte Knie gestutz un m1t ihr selbst das Kınn Stut-
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zend, e Rechte lässıg 1M Schoße, nachdenklich nach ben
blickt Unten retfen ÖN rechts Te1L Hirten (zs[:'—‚l\)‚ der
miıttlere mıt der Rechten nach oben deutend un qA1e ILinke
ausstreckend, cdıe 7Z7We1 anderen miıt ausgestreckten 7e1iden
Händen <Uf e]ınen bäartıgen Mann ZU, der VO Iinks nach rechts
blickend G1 e empfängt, während 6} den ausgestreckten
Händen d1e rechte er hält. a ls oh etwas &A den Fingern
erzanle

Hol MR Magıeranbetung. Das Kınd X miıt
CNs un se nd der Lichtstraße ist w1e vorhıin gegeben;

da 1er deutlich ın dem roge 1e9 Von rechts
kommt 1U e1N Kngel Innks sıtzt Marıa ahnlıch W1e
ZUVOT und etwas weıter hben Joseph, 1er dıe erhobene Linke

dıe Schläfe, dıe Rechte uf dıe Knee legend. Darunter
lıegen viıer Magıer (n ‘) je 7We]1 v  en jeder Seite her, In
voller Proskynese en

HKol 5 D Die Magier ın der Heımalt erzäahlend.
ge 1ın Fıg Von rechts kommen dıie 7WEe]
Magiıer V  b Nr ( Der vordere haält mıt etwas
gebeugtem opfe ın beıden Jänden eınen langen bandartıgen
Gegenstan erhoben, der se1nNne Krklärung ın den W orten des
Textes . y A N E BUE o („und S1Ee
zeıgten ıhnen dıie ındel, welche ihnen Marıa geschenkt
hatte“). Der hintere hat dıe Linke Hach ausgestreckt nd
ze1gt mıt der Hechten SeE1IN (G(resicht nen gegenuber
hocken, [0]8! lınks ach rechts ickend. mıt überschlagenen
eınen TEl Zuhörer, VO  na denen der erste el Haände UNS-
streckt, während dıie anderen ]1es 1Ur mı1t der Rechten tun,
dıe Iınke dagegen Hach KöOörper herabfallen lassen.

Kol r®. Darstellung 1M Tempel (Al b\)\AMJ d3:>.)
„Der Eintritt Herrn 1ın den Tempel“).

Ziu außerst rechts steht unter eInem-nach Inks sıch oöffnenden
Baldachın e1IN Altartısch mıt ec nd Altarkreuz, davor
sıch ach 1n zurückwendend Marıa at dem ınde, das
mıt der Linken ach ben zeigt, anıt dem Iınken Ärme
Hınter ıhr schreıten VO  - In ach rechts Simeon, der dıe
ÄArme ausbreıtet, das iınd mpfangen, nd gleichzeıtig
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ach ben blıc SOWI1E Joseph mıt 7We]l Turteltauben, der
Iinks das Bild abschließt ber beiıden schweben ın a11-
gestalt Z7Wel nge In der Iuft

Kol VO Herodes en Ort der (Geburt des Mes-
S1148 erfragend. Der gekrönte Herodes (fi’3 }""") OC
mı1t überschlagenen Beıinen VOoNn rechts ach 1ın gewandt
ber e]ıner rhöhung ON Z7Wel1 Stufen (U.f Polstern, hınter
denen eıne Rücklehne siıchtbar wIıird. AUT iıh schreıten VO  —

rechts her Z7We] (z+estalten (a „d1ie Juden“) Jle TEL
strecken e1: an AUS, wobhber ann Herodes un der hın-
tere ‚Jude och mıt der Inınken Urc Ausstrecken VO  S Daumen
und Zeigehnger eine Art ON Redegestus machen. Die Be-
deutung des (+anzen wırd durch dıe zugehorıge Textstelle C:
sichert.

Vol F Flucht ach Ägypten. Von rechts
ach hnks reitet Marıa (5v\./.4«.!\) mıt dem Kınde 1M
Iınken Arme, mıt der Rechten ach hben zeiıgend auf eınem
Ksel, hınter ıhr Joseph der dıe an hochst
natürlich auf der Brust gyekreuz haäalt und ach weıter rechts

einem VO  am} rechts sch 1ın gewandten KEngel
zurückblickt, welcher se]lnerseıts mıt der Rechten den ıunter
Nr beschriebenen Kedegestus macht un dıe SE  e Aach
ausstreckt.

Kol W Das Zusammenbrechen des ägyptischen
Goöotzenbiıildes Ze kKedin Kı (+anz rechts
gewahrt INa  _ das gesturzte (+6tzenb1i w1ıe einen
nackten Mann, der auf den Füßen tehend sıch uCcC hıs

mıt deu Händen den Boden berührt Ks olg ach 1n
gewandt der Priester, dıe Iınke VOT der Brust, mit der
Rechten den Kedegestus machend. Ihm gegenüber steht in
leicht vorgebeugter Haltung Joseph und 711 außerst
inks, W1e ach rechts gewandt, Marıa (8\)\MMJ \), das 1ınd
am N14U beıden Händen haltend. autıf dem sel

HWKol 8 w Heıilung des Sohnes des Prıesters.
XE ebenda Hıg Rechts stehen Marıa das
1ınd DAn auf dem Iınken AÄArme un se1nNe Schulter mıt
der rechten and berührend, und, gleich iıhr ach In g-
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wandt Joseph (u&wg3) dıe Linke VOT der Brust dıe Rechte
mM1% ohl KErstaunen ZzuU us  Tü®c bringen wollenden
(Üestus dıe W ange rhoben 171 SICGZT. ach rechts
der „Knabe“ C< f>-> s „der Na ach Aus-
fahren der euie  9 schon vollıg q ls Erwachsener gebilde
un on den indeln umwunden, die mıt der Iınken ber
Se1INnenm Haupte Lüftet Teufe erblickt 111a  > ber iıhm ır (+e-
atalt l1er inelinander verschlungener V ogelleiber un hıinter
ıhm Gestalt Hundekopfes.

11 Fol Q v° 1i)ı@e on den Räubern verlassenen
Gefangenen Rechts 1st Marıa m1t dem Kınde

N  u W1e vorhın gegeben ID olg Joseph der dıe
1n uch 1j1er VOT der Brust halt mMI1 der KRechten ber
den Kedegestus macht nen gegenüber stehen VO  u 1n
ach rechts ZW 61 Männer mı1 gyefesselten Händen, dıe (+e-
fangenen(\)

HKol 4 Dıie VO Teufel Schlangengestalt
besessene Frau (A).Ä.X-„J | 8;o\f‘) gZe ıIn Fıg

S]e 11 Ön der chlange umwunden da ach deren
Leıib ıhre rechte and ohnmächtiger Qual oreıft

FKol 11 eılung dıeser HKrau XE ebenda
Fig Rechts steht Marıa dıe 1n VK der
Brust dıe Rechte flach ausgestreckt Ihr gegenuber S1UZ VO  —

lınks ach rechts dıe Geheilte( LQ79) AS z$)„o\Ä e Frau,
nachdem S1e dıe Schlange verlassen hat“), mMI1T beıden Häanden
das Jesuskınd ar umklammernd.

Kol r Heılung des aussätzıgen Mädchens
(sLozJ! ge ebenda Hıg AÄAus Andeutung VO

en ragt 1Ur der Umrissen kenntlich werdende Ober-
körper des offenbar Bade aufrecht sıtzenden adchens
heraus

Hol Szene nach Heilung (Der
gyebende ext nthaält das Gespräch des geheıulten adchens
m1% der Königın.) Rechts steht Marıa 1$\.)\N«„J‘}‚ MI1T, beıden
Händen das ınd AB siıch hın haltend Yiu ıhr sıieht sich der
ach links schreıtende Joseph u der cdı1e Inınke
VorT den Lie1bh gelegt hat und m1 der Rechten VOr der Brust
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einen Kedegestus macht. Von rechts ach 1ın gewandt
O1& sodann das geheilte Mädchen Ks ist vollıg erwachsen
gyegeben halt oleichfalls e 1n VOT den Leih nd macht
mıiıt der echnhten en Kedegestus (w „das
Mädchen ZiU seınen Genossen“‘). Ihm gegenüber steht, eine
bartlose mannlhlıche Gestalt, dıe Linke 1n den YWalten des
Palliums verborgen, dıe KRechte VOT dıe Brust gelegt (\_AÄ LAO

29 Hausgenosse“ 0LXOVÖLLOG?). R

FKol w eilung des aussätzıgen Knaben.
ge ın Fig S, Das Bad r angedeutet WI1Ie
e1ınNe (7locke, AUuS der hben der Oberkörper des Ol links nach
rechts gewandten und anscheinend mıt einem Lieendenschurz
hbekleideten Knaben hervorragt. Von rechts ach links
bliekend steht V OT: dıesem seine Mutter un: faßt SEINE beiıden
Hände miıt en ıhrıgen.

147 Das Gastmahl nach Heilung des Im-
pOotenNien. An einem Sigma 1eg außerst ınks eiIn
bärtiger Mann, Av den sıch Te] unbärtige (+estalten
Sschhıelben Kın Lamm und un runde Scheiben je mıiıt eınem
Punkt Iın der Mıtte, .d ohl eher Brote a IS 'Teller lıegen
auf dem Tische

HKol 15 M Der ın eınen Ksel verzauberte Bruder
Ze ı1n Fıg Vor einem nıcht recht Ver-
standlıchen trapezfiOrmigen Gegenstand steht außerst rechts
der miıt e]ıner Satteldecke edeckte 4sSe Von 1ın nach
rechts gewandt folgen, mıt überschlagenen Beınen dasıtzend,
dıe TEl Schwestern, dıe samtlıch dıe rechte and ausstrecken,

mıt dem Zeigefinger Z deuten, und hınter ıhnen eınNe
bartlose männliche Gestalt, dıe miıt der kKechten VO  e ben 1T
das aup der etzten herabweist.

Kol ; Die Entzauberung des Bruders K)as
VO  — dıe Gruppe hinks abge Fıg KRechts
stehen ach 1ın gewandt dıe TEL Schwestern, alle dıe 1ın
and ausstreckend, wobhe]l dıe mıttlere mıt dem Zeigefinger
deutet un dıe vorderste gleichzeıtig mıt der Rechten den
Kedegestus macht Links steht ach In gewandt, ber sıch
ach rechts umsehend der wıeder ZU Menschen gewordene
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Ksel Die herabhängenden AÄArme verraten, daß 371e och
eben Vorderfüße ‚9 zumal uch der Rücken noch atark
gebeugt ist Auf dıesem a1tzt das Jesuskıind, das hınter iıhm
stehend Marıa (ZS\)„\»WJ‘) miıt der Rechten leicht StUTtZT, uch
C5S, nıcht mınder als se1INe Mutter VO  un rechts ach IT D
wandt.

WHol V Die Ochzel des ntzauberten und
des V Aussatze gereinıgten Maädchens Rechts
s1eht INa  s dıe Braut miıt der Brautkrone auf dem Haupte,
dıe mıt der Lıiınken den Kedegestus macht Ihr gegenüber
steht VO  am Iınks ach rechts der Bräutigam, 91 e mıt der ech-
ten rechten Arme assend. Hınter demselben hocken miıt
überschlagenen Beınen, VON lınks ach rechts gesehen, Z7UNerst,
eıne dıe (Htarre spıelende Frau, annn e1Nn dıe ote spiıelender
Mann

21 Kol I.O Die heılıge YFKamiılıe und dıe beıden
Räauber e 1ın Kıg 11 Rechts reıtet
ach 1ın Marıa (8.)—;.44.».J ‘) mı1t em Kınde in autf dem
Ksel Hınterher schreıtet Joseph (k.»°—.ud3) )‚ el an leicht
ausstreckend. Lainks schreıten oyleichfalls nach links dıe 7Z7Wel1
KRKauber Dumachus hat das Schwert ber dem opfe
gezückt, 'Lıtus sucht ın begütiıgen, indem 7 mıt der Imn-
ken den ınken Ellenbogen des (+en0ssen faßt un mıt der
echten den Kedegestus macht, während gleichzeıtig sich
nach der eilıgen Famılıe umsıeht.

Hol 13 ; A Der nge erscheınt Joseph 1 Agyp-
ten Iınks ist Joseph (g‚5.„u j.g'), ach Iınks schreıtend un
sıch ach rechts umsehend, N In derselben Haltung W1e
ın Nr gegeben Von rechts her nahert asich ıhm der Kngel
(3Mo), der die 1N. leicht ausstreckt un mıt der kRechten
den hkedegestus macht

Kol V Heılung eines zweıten aussätzıgen
Knaben ge 3Bl 11 Fıg (+anz Iınks be-
erTSC eıne weıt ach rechts überhängende Pfianze das eine
Bildende Unter ıhrem Laubdach ist das W asser angedeutet,
AUuSsS dem der berkörper des VO  — hlınks ach rechts gewandten
Knaben herausragt. Vor diıesem os1tzt. auı eınem Faldıstorium
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Ee1N artıger Mann., der m1 beıden Händen dıejenıgen des
Knaben gefaßt halt anscheinend un ıh: AuUuSs dem Bade heraus-
zuzıiehen

Hol 19r Dıe Mutter des kranken Knaben, der
E1  H anderer 5a20 bereıts starb sucht b el
Marıa 3al 310 Z MI1T übereinandergeschlagenen Beinen
Marıa auf den TmMen das in (b0w.w) das heftig
dıe 1n and ach rechts ausstreckt Von rechts kommt
dıe Krau, nı% dem linken Arm ıhr Kınd tragend und m1 der
Rechten auf Marıa un ‚Jesus deutend

Fol JT Kleopas Ofen ge iM 1l
Kıg Der en welchem das Heuer nıcht angedeutet
1sSt. stellt eE1Ne Halbkugel dar Auf dem Grunde desselben
1eg Kleopas VOLL iNnks ach rechts halb aufgerichtet indem
er beılde ÄArme hiılfesuchen ausstreckt Gleichfalls VON Iınks
ach rechts eug sıch Hrau uüber den OÖfen, dessen obere
OÖffnung ihre rechte and berührt

Hol 2077 Kleopas Brunnen gye ebenda
Fıg In Doppellinıen 1sSt dıe rüstung des runden
Brunnens angedeutet Uure dıe na  — hindurchsieht a ls o b S16

AauUus (GGlas Ware Auf dem (+runde des Brunnens IsSt
Darın S10Z wıeder un noch eLWAS mehr aufgerichtet
als vorhın Kleopas, dıe Arme 111 Orantenhaltung ausgebreıtet
Von rechts nach links eug siıch diesmal dıe HFrau ach ihm
Z indem ıhre Ü: dıie Brunnenbrüstung beruührt während
cdıe Rechte hınter dem Kuüucken verschwındet

Hol DL Der TLTod der Peinıgerın des Kleopas
ge Kıg 15 Der Brunnen 1T W1e vorhın
gegeben ber ıhm chwehbht eiINe olle ber die das Seil
des Schöpfeimers D In dieses verstrickt 1S% dıe Hrau M1

aufgelostem Haare opfüber den Tunnen gefallen Be1l-
schriıft: (der Gramnit dıie oranıtene Brüstung :P}
des Brunnens).

Hol S .VO Heilung des kranken Knaben 11

des Jesuskındes e ebenda Kıg Rechts
steht; e1iNe Frau, dıe Mutter, mI1T der Linken auf das Kınd
m1 der echten ach ben eutend lıinks reich-



Kın  Da apokryphes Herrenleben mesopotamıschen FWFederzeichnungen. »59

gyeschmückte Schaukelwiege, ın der VOL rechts ach links
ausgestreckt das kranke ınd iegt, CNg mıt Decken 11111-

wıickelt
FKol A a Die Fürstin miıt iıhren eschenken

e ebenda Fıg Kın Weıb iın reicher <leidung
knıet VO  } rechts ach In gyewandt, deutet miıt dem Ze1ige-
nger der rechten and auf eLWwas 1mMm nıcht Dar
gestelltes und halt ın der ILınken einen merkwürdıgen egen-
stand, e]nNe runde Scheibe mıt e1Inem Punkte ın der Mitte
über eiInem langen 1e

HKol 23 W Das OMI Teufel 1n Drachengestalt
AF ch kechts sıtzt, umwunden VO  - eiıner

über ıhre Schulter hinweg ach rechts züngelnden Schlange,
dıe eıdende, hne daß angedeutet ware, worauf S1e a1tzt
Ihre Rechte ist erhoben, ıhre 1n wag2Trec ausgestreckt.
Ihr gegenüber 1eQ 1iın eıne erghöhe, auf deren Spitze,
VO  m In ach rechts gewandt, eıne bartlose (+estalt mı1t
natürlich verschrägten Armen o1tzt und miı1t der ecCchten nach
rechts deutet. Auf diese schreıten den Berg hınan 7wWe]l
oyleichfalls artlose Gestalten, dıe vordere ohl männlıch, dıe
hintere, ach den langen aaren ZU schlıeßen, ohl WEe10D11C

31 FKol s Heılung diıeses Mädchens ge
IB ız 1 1n a1ltzt dasselbe wıederum ohne

Um istAndeutung des Gegenstandes, auUt dem a1tzt
Nu dıe ındel des Jesuskindes gewunden. el an
SINd ausgestreckt. Rechts baumt sich DEDCH dıe eireite dıe
ihrer furc  aren aCc eraubte chlange auf.

Hol 95 r° Der Jesusknabe und as Iskarıot.
ge 15 Fıg Zu au ßberst 11 schreitet
‚Jesus (LS\)\{:AA’), indem sich ach rechts umsıeht, ach In

Seine Rechte macht den KRedegestus. Hınter ihm ist
udas, gyleichfalls ach äa gewandt, soehben Begrıfie, m1t
WFäusten ihn schlagen. ach rechts entweıcht der
'Teufel als e1NeE hoch aufspringende phantastısche Hundegestalt,
deren chwanz Uurc einen langen, wıeder ın einen unde-
kopf mıt weıt aufgesperrtem kKRachen auslaufenden als SC
bıldet wird, wäahrend e1INn gyleiches (xebilde uch AUS se1InNeEmM
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opfe herauswächst. Diesen hat mıt gleichfalls weıitgeöffnetem
Hauptrachen das Ungeheuer Judas zurückgewendet.

Kol 26 r0 J esus macht dıe Au Lehm gekne-
en Tıere lebendig. ge ebenda Kıg Rechts
a1tzt ‚Jesus (Gww) ach Iınks gewandt auf eınem Feldstuhle
und macht mıt der KRechten den kKedegestus. Vor ıhm stehen,
VO  - 1ın nach rechts gerichtet, hintereinander 81n Esel, ein
Schaf und eine Ziege, ber denen och TE1L oge gegeben Sind.

Fol r Jesus 1n der W erkstatte des WHäarbers
em Rechts ist dıe gemauerte Kärbertonne
An S1e trıtt ON Iınks ‚Jesus D7 heran. Kr halt ın ]eder
and e1n Tuch Yıwel weıtere 'Tücher schweben a,ls ON ıhm
geworfen schon ın der Luft, Hınter ihm OL& In gleicher
iıchtung der FKFärber &LMQJ\)‚ dıie 1n leicht ausstreckend
nd nit dem Zeigehnger der Rechten auf Jesus deutend

Kol . ß J esus und Joseph Throne f{Uur
den oON1g VO Jerusalem“ arbeıtend. g Redin

Yıg Z In der Bildmitte gewahrt INan den reich
Kıne VO  - diesen haltgyepolsterten '’hron auf vlier Stutzen.

NVO  — rechts her ‚Jesus (U‘)".‘.“)) eıne andere VO  am} links her JO
seph S

Fol W Jesus verwandelt seıne Spilelkame-
raden 1n OC  eın ge ebenda Hıg 1 ‚Jesus
\ steht Ol links ach rechts gewandt. Vor iıhm stehen
rechts iın umyekehrter ıchtung jJer Zuiegenböcke. (4anz
links sieht INa hınter ıhm eine stehende bartlose (xestalt
oyleichfalls VON rechts nach 1n gewandt, die mı1t der Kechten
das KEnde ıhres Pallıums halt un nıt der Liınken ach ben
deutet

Hol 20 \ Er verwandelt S1e wıeder ın Knaben
ge &, 15 Kıg Von rechts ach hinks
schreıten hıntereinander TEL Knaben, die Lıinke ausgestreckt,
dıe kKechte CN Hımmel ephoben. Vor ihnen steht Iiınks ın
oroößerer Gestalt ‚Jesus (Biww), der die rechte and W1e AA

einem Wiıllkommgruße ausstreckt.
Hol W Jesus q ls önıg der Knaben. e

ebenda Fıg 2 Rechts s1tzt ‚Jesus ach lınks blık-
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kend auf YT’hrone m1T Doppelkissen und runder ück-
ne Dieeın aup SCAMUC Krone 4AUS Zweigen
Rechte 1st VOT der Brust Hach rhoben daß INa  S dıe
andfläche hineinsıeht Die In macht Rede- der
Zeigegestus Von links nach rechts kommen auf ıhn TEl
Knahben Z dıe alle TrTel e1 an ausstrecken

FKol 31 X Jesus rweckt den V O© O
sturzten Knaben ye Fıg Rechts
sieht INa  H den vOot, ZECWESCNECN Knaben, den VON links ach
rechts ıhm entgegenkommend ‚Jesus m1 der Rechten be1
SCc1INeTr Iinken and faßt während mıT, dem Zeigehnger
der Liınken (+estus des Deutens macht Hınter ıhm
schreıten ZW61 kleiner gegebene Knaben dıe hbeıde mı1t der

YRechten aut iıh deuten, gleichfalls Von Hinks ach rechts
außerst In SIGZT anf Feldstuhle der W all, dıe Linke
auf das Knıe gyestutzt und mMI1 der Rechten Kedegestus
machend

Hol 5l  “  3T uferweckung des Jünglings VO

N AL Zu außerst rechts schreiten ach Iınks Träger
m1t der TEe auf der umgekehrter ichtung der „Sohn
der Wıtwe“ (Ah — o>1) 1eg Von hinks trıtt auıt S1e ‚Jesus

herzu ber den Iınken Arm das Pallıum geschlagen
un m1 der hocherhobenen Rechten den KRedegestus machend
Hınter ıhm schreıtet uch S16 VO  — Iınks ach rechts dıe
Wıtwe m1% Zeichen der Trauer aufgelöstem lan-
S Haar

4A1 HKol 34 V T*auyntfe Jesu 3 Jordan Vor eE1INeEeT

Zı außerst rechts dıe Bildfäche begrenzenden Pflanze VO  >

mehr q IS Mannshohe steht ach Iinks vyewandt und ach oben
blıckend Johannes (L».>/.‚>)‚ che ILiıinke auscvestreckt dıe Rechte
auf das aup des Herrn veleot Diıeser steht leicht
ach rechts 711 Johannes blickend dem autwallenden ‚Jordan-

Über ıhmW asSSCh', das ıh bıs dıe Schultern umg1bt.
schwehbht dıe au des Heıuligen (zeistes (f.)».v..!\ CD))) VO  — deren
Brust ec1i1ne6 Taichtstraße auf sCe1MN aup sich ergiebt. Auf dem
Klußutfer Iinks stehen, nach rechts gewandt, Z7,W 61 nNnge J
m1 ausgestreckter ecnNnten
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Hol 35 VO Hochzeit Kana DIie Darstellung
besteht W1e Nr ‚US Z7We1 übereinandergesetzten Bildstreiıfen
Oben hocken rechts ZW el Grestalten, die beıde d1e 1n AUS-

strecken un 1ın der Rechten e1INn Irınkglas halten Vor ihnen
steht; en face, doch leicht nach rechts ıcken Chrıistus, ın
der ILıiınken anscheinend uch eın Trinkglas haltend, dıe
KHechte WwW1e In Nr VOT der Brust erhoben, hınter ıhm VON

1n ach rechts gewandt Marıa, el Hände iın aUS-
streckend. Unten s1eht 1900828  - In 7WE]1 Reiıhen übereinander
TEL EeZW. Z7,W e1 Krüge, zwıschen dem ersten un zweıten der
ıunteren Reihe eınen undefinıerbaren Gegenstand und links
einen ach 1ın blickenden Diener, der eiInem Zlie  Tunnen
W asser ZU schöpfen beschäftigt ist.

WYol : Die Versuchung. ge Redin
Hıg Von rechts kommt der Teufel (QLL„_\_.J:.J\)‚ eıne Miß
gestalt, deren Schlangenleib, N{  - Z7We]1 Pferdefüßen getragen,
ach OLA ın e1nNe Menschenbrust uübergeht, wäahrend eın TE1-
gyliedriger Schwanz Steiß ansıtzt und eINe weıtere schlangen-
fOrmige Bestie, in einen Hundekopf mıt weıt geOfnetem
Rachen auslaufend, AUS em bärtıgen, mıt langen Ohren und
ornern ausgestatteten Menschenkopf hervorwächst. Vor
iıhm stelit‚ VO  e Iinks ach rechts gyewandt, Christus
dıe Luinke unnatüurlich über dıe Brust gelegt, dıe KRechte mit
Kedegestus weıt ausgestreckt.

HKol W Der Versucher entweıcht. Ze
ebenda Hıg Von rechts nach Iinks steht Christus In
wesentlich derselben Haltung W1e soeben. Der Teufel, ın
gyleicher Bıldung W1e ZUWUVOT gegeben, entweiıicht face dem
Beschauer mıt ausgebreıteten Händen, wobel dıe VO  } seinem
opfe ausgehende Bestie, ach hinten herabfallend, mıt dem
weıt aufgesperrten Hunderachen ach Christus ausgreiıft.

Hol P Kreuzigung. Nur mıt einem VO  : den
Huften bhıs die Knmniee reichenden und In der Mıtte des
oberen kKandes geknoteten Schurz bekleidet, äng Christus

miıttleren der TEl Kreuze. Die ın kleinerer (ze-
stalt kleimneren TeuUuzen egebenen Schächer tragen hıs
en Knıieen reichende Leıbröcke, deren Armel bıs den
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Kllenbogen gyehen. Derjenige des Schächers Iinks VO Be-
schauer ist, auf der Brust gyeoffnet. äge Sind hbe]1 keinem
der TEel Gekreuzigten angedeutet.

HKol v Grablegung. ge ın S Fıg
Z außerst rechts ragt eın mehr alsı mannshohes Prunk-

kreuz 114 Hs folgen schulterhohe üppıge PfAanzen Mıt dem
Rücken dieselben steht Joseph von Arımathäia («J'° R 3)
Al yJ\), etiwas vorgebeugt und e1 an wenıg VOT dem
el ausgestreckt, unter einem überhängenden Felsendach
In der A()  - dıesem Dache bedeckten behindet siıch eın
roggora „das Grab“), dessen Sseıite scheinbar der
TahZ iın Tücher eingehüllte Leichnam Christi 169

HWHol r0 Die Grabeswache und Joseph VO

Arımathäia 1M Gefängn1s. ye ebenda Fıg
Vor ıhr a1tzt ach rechtsRechts ist, eine verriegelte Tuüre

ıcken der Halse gefesselte Joseph VO  bn Arımathäa
(AhoyJ]! S1C!) 1M Gefängn1s ( Links davon ist,
das rah ( 1) des Herrn iın Horm eiINes Sarkophages ITE
gyewOolbtem Deckel gegeben, dem TEL stufien hinaufführen
Überragt wıird dieser Sarkophag NC  a} den (z+estalten zweıer
stehender Soldaten, die el unnatürlich dıe Arme ber der
Brust verschrägen und ın der Rechten e1iNn gezücktes Schwert
halten Mıit der Innken haäalt der bärtige hinks eınen runden
chıld, während dıe Linke des bartlosen rechts mÜüb1Le USSC-  W
streckt ist,

Hol w Auferstehung. 1n steht OChristus
halb 1M TO auf eıner rhöhung, ohl dem geÖfneten Sar-
kophag Vor ihm verneigen sich VO  S rechts her Z7Wel nge
tief, w1e der orjentalısche Priester Stelle der abend-

Das (+anze istländischen Knıebeugung ın der Liturgie tut
Ilustration der Textworte: P .  EIN  z Czn 3
AS N ( ” und als ‚Jesus AUuUS dem T3 auferstand, adorierten
ıhn die nge insgesamt“).

HKol 41 r®. Der Auferstandene und dıe beıden
Marıen. ge 1ın 19 Fıg Rechts steht efwas
erhoht T1ISTUS iın Mıtte e1INes üppıgen Pflanzenwuchses.
dıe Lıinke VOT den J e1b gelegt, die Rechte nach ben und
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se1In Gesicht erhoben. Von 1n ach rechts schreiten auf
ıh die Muttergottes mıt leicht ausgestreckter Rech:-
ten und hınter derselben Marıa Magdalena (QÄ‘ \ S1C!) Zı

Hol P TYTISTUS erscheınt Joseph VO Anı
mathäna 1 Gefängnis Rechts blıckt der 1er artlose
Auferstandene nach IM hın Das Einde se1INEs Pal-
lums ist ber dıie VOTLT die Brust gehaltene Linke gyeworfen,
während dıe Rechte efwas nach unten ausgestreckt ist. Vor
ihm jegt, dıe Iınke w1e heischend Z ıhm erhoben, J6
seph en ber ıhm gewahrt INa  — e1n echt-
aCck mıt mehreren Schlingen Von der Art der Halsfessel, che

in Nr 4A7 rag Ortsangabe Uurce die Beischriuft:
e na d y CD (SIC hne AA2‘ „das Gefängnis, 1n dem Joseph
war“).

51 WHol LO Dıe rscheinung auf dem (+alıilän-
erge Rechts steht Christus rmn auıt einem den ‚Jün-
SCIN bıs dıie Nnıe reichenden Felsenhügel, dıe 1N. S
daß wıeder der Pallıumszipfel ber den Arm a& VOT che
Brust gelegt, dıe KRechte w1e 1ın Nr OT derselben rhoben
Auf ihn kommen V.O  — Iınks ach rechts die Jünger (dze II
1ın ZWE]1 Keıihen, Orn fünf, hinten sechs, gyeordnet, daß qAhe
Opfe der hinteren Reihe über denjenigen der vorderen auf-
>  C Diıe mıthın allein ın V ollgestalt siıchthbaren Apostel
der Vorderreihe en alle dıe Rechte ausgestreckt, wobhbel
der vorderste mıiıt dem Zeigehinger deutet.

INl 49 pS Betastung ure 1°'hOoMmMas OChristus
1St uch ]er außerst rechts gegeben Obgleich ach
unten unter dem Pallıum die I1unıka ZU Vorschein kommt,
sınd se1nNe rechte Brust und Se1N rechter Arm vollıg
bekleidet Miıt der Rechten dem VADT: ıhm stehenden
T ’homas Los5) dıie and die Seitenwunde. Hınter ]enem
sind STa zehn fäalschlich wıederum eilf Jünger (dwo M]
W1e vorhın angeordnet.

Kol . Himmelfahrt. In einer sehr Spltz
laufenden andorla, dıe rechts und ın ]e eın nge
ZU halten scheımt, thront Christus, mıt der Linken eın D
schlossenes Buch und dıe Rechte W1e in Nr haltend
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Darunter sınd 1LE Tel Apostel gegeben, VO  a denen der
außerste rechts el an nach hben erhebt, der mıttlere
ın voller Proskynese hıingestreckt ist un der außerste j äg
mıt der Rechten auftwärts deutet. Beischritt Q—9L#o L)\)\A.AA.)  —-
Z („unser Herr 1n den Hımmel aufsteligend‘‘).

WHol , A Geistesausgießung. ‚Je aine el
VO  - sechs posteln kommt VON 1ın un VO  W rechts her
ber dem ZYwischenraume zwıschen en beıden auf einander

schreitenden Reihen chweht dıe au des eılıgen
Geistes, VON deren Schnabel Strahle auf dıe Häupter der
Apostel herabschließen Beischrift O»>O—‚°J © 22 JS buihil!
Aa Y A („Pfingsten. Das Herabsteigen des Heılıgen (+eistes
auf A1e Jünger“).

Ks ist nıcht leicht, die Bedeutung dieser olge
spruchsloser FWederzeichnungen ın Kürze uch HUT annähernd

charakterısıeren. Als Illustration der viel1aCc mehr g,ls
seitsamen W undergeschichten, mıt denen morgenländische
Phantasıe dıe VonN den kanonıschen Kvangelien bezüglıch der
Jugendjahre des Krlosers gelassene Hc ausgefüllt hat,
nımmt mehr qls dıe Hälfte 36 Darstellungen eınen beinahe
sıngulären Aatz 1mMm (3e8samtrahmen christhch-orjentalischen
Buchschmuckes e1nNn Parallelen dürften, soweıt iıch vorerst,
sehe, NUur UuS dem Kreise abessinıscher „Kunst“ beizubringen
SEe1IN. Hs wüuürde se1inerzeıt festzustellen seIN, obh sıch ırgend-
welche Bezıiehungen zwıschen der mesopotamischen und der
abessinıschen Art, jene W undergeschichten 1 VeTr-

gegenwärtigen, teststellen Iassen der Nni1Cht, OD 1Iso der Nach-
hall eiINeESs alteren, etiwa AIl ıe (Grenze des fruüuhchristhchen
Zeitalters hınaufreichenden Bilderschmucks eines apokryphen
Kındheitsevangeliums, w1ıe auch immer gebrochen, ın den
Nrn. 7 und - unse mesopotamıschen Bılderfolge des
ausgehenden Jahrhunderts Or der diese, mındestens
soweıt, als eine reine Originalschöpfung der mıttelalterlichen
„Kunst“ Mesopotamiens Zl gelten hat Hur den Augenblick
wAare verirüht, dieser Hrage naher treten wollen Nur
zwelerle1 kann hne weıteres miıt Entschiedenheit ausgesprochen
werden. rst shaqg 1b Abı1-1I-Farag selbst, der 1mMm YWebruar
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19299 die vorliegende Handschrı vollendete, hat gyew1b uch
dıe auf dıe apokryphe Kindheitsgeschichte bezüglıchen D)ar-
stellungen nıcht Ne  C erfunden, sondern hat 1E ach eiıner
Vorlage kopiert Andererseıts oteckt 1n der UunNns ure ih
erhaltenen Serıe on Bıldern jedenfalls e1nNn sehr gyutes "Cejl
mıttelalterlicher, mıiıt naıyem KRealısmus die Krscheinungen
mesopotamıschen Liebens 1m Zeitalter der arabisch-türkıischen
Herrschaft anknüpfender aCc

Kur letzteres sind neben dem Altarkreuz VonNn Nr VOL

em dıe Verhältnisse der "T’racht beweiskräftig, dıe sich ın
unserTren Federzeichnungen beobachten lassen. Ich bın der
Kurze nalber beı der andeutungsweisen Beschreibung der e1IN-
zelnen Darstellungen auf diese ınge nıcht eingegangen, rage
1Un aber hıer das Notwendigste 7ıusammenfassend ach. So
tragen dıe mus]ızierende Frau 1ın Nr un die Mutter ıIn
Nr ollkommen türkısche Frauenkleidung, dıe unter Rocken
miıt eıner Andeutung reichen Perlenbesatzes weıte umphosen
sichtbar werden .0 Solche sind ferner unter der Tunika
be1 dem vorderen der Z7Wel VO  b den Räubern Zurückgelassenen
iın Nr {  9 be1 der (zestalt hınter en Schwestern In Nr 15,
dem Bräutigam ın Nr un be1 Joseph ın Nr be-
ODachten Kıne dıe Prachtstücke orjentalischer W ebekunst
erınnernde reichgemusterte Tunıka tragen Herodes 1n Nr f
dıe Hrau 1n NrT 29 der vordere Trager Iın Nr 40, der eıne
nge 1ın Nr un Joseph VoNn Arımathäaa iın Nr Kınen
entsprechenden Mantel tragt die Mutter ıIn Nr Kıne
Musterung spezlie mıt V ogelbiıldern weist die Tunıka des
hınteren en 1ın Nr U, Eınen dıe Mönchskleidung
erınnernden Mantel mıt Kapuze s1eht 1080728  _ über der Tunıka
VO  S dem vordersten der TEl Yuhorer der agıer In Nr
un dem vorderen Juden In Nr getragen. Besonders aufig
trıtt VOoON KElementen orjientalıischer Tracht des Mittelalters der
'"'urban auf. Ks tragen ıh: immer dıie agıer, dıe 7W @] hın-
teren ıhrer Zuhörer in Nr . der hıntere Jude iın Nr 7: TEL
der Thsche Sıtzenden Iın Nr 1  9 der Bräutigam un der
maäannlıche Musikant ın Nr der sıtzende Mannn in Nr 23
ınd der Walı In Nr 39, wobel ın den Nrn. und och e1in
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ach hınten unter dem Turban herabfallendes langes Tuch
mıit HKranzen gegeben ist, Mit jener Tracht dürfte C$ ndlıch
1uch zusammenhängen, statt des VO  . Männern regel-
mäßig un ın den Nrn 40—45, 48 f und 51f#£. uch Von

Christus getragenen Vollbartes der G(Geheilte In Nr den
bloßen Schnurrbart un der vordere der von den Räubern
Zurückgelassenen In Nr 11 Schnurrbart un Knebelbart tragt.

ber es - ıst doch 1Ur e1IN mehr der weniger otarker Kın-
schlag, W as 1es es edeute Der eigentliche Zettel der
ın un Zeichnungen herrschenden TIracht kommt, immer
och vVvon den Überlieferungen der christlichen Antıiıke her
DiIie a,lte Verbindung (9381 'LTunıka un Pallıum ist nıcht UT

dıe ständige Kleidung der eilıgen maäannlichen Personen, dıe
VOoNn Christus von Nr 32 ab. XO  u} Simeon ın Nr 6, ‚JJohannes
dem YTaufer iın Nr 4.1 un Joseph VOoONn rımathäns ın Nr 46,
SOWI1e ON verschwındenden Ausnahmen abgesehen ON ahr-
vater Joseph, den Kngeln un den posteln getragen wıird
S1e Ixehrt auch SOoNst aufig wleder, beı Herodes In
Nr 1, dem Götzenpriester iın Nr 9 dem OLXOVÖLLOG (?) In Nr 15.
einem der I'hsche Sıtzenden ın Nr E der Gestalt hinter
den chwestern ıIn NT 18; dem sıtzenden Manne in Nr Z3,
der auf der Anhohe sıtzenden Gestalt 1ın Nr 30, dem Härber
Salem ıIn Nr un der (zestalt hınter ‚Jesus In Nr 16
ınder beruhen auf antıker Tradıtion die 20 spitzzulaufende
phrygische Mütze, welche e Hıirten 1n Nr D und die mi1t
einer einzıgen Ausnahme gegurtete bıs den Anıeen reichende
Kxomı1s, dıe oleich ihnen qAhe Räuber in Nr Z as ın Nr ö2
dıe Knaben ın Nr Dl der VO Tode erweckte na ın
Nr ö9 der Diener In Nr und die Soldaten ın Nr
tragen. uch der in übrıgen a ls Männerkleidung gegebene
hıs den Knocheln reichende e1DTr0C mıt der hne
Schmuckstücke den Armeln un der Halsöffnung a
sich ohl mındestens ebensogut VO  am dieser Seıite her als Von

derjenıgen mittelalterlich-orientalischen Kostüms begreifen.
Kın eiches gilt VoNn der HFrauenkleidung. Kınen CcCNieler
und Mantel An einem Stück darstellenden Überwurf tragen
hıer ber der langen Frauentunika dıie Muttergottes ın den
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Nrn. S 9 ,, 21 nd 49, das VO Aussatz geheilte Mäd-
chen In Nr B  i die Autter In Nr und die Schwestern In
Nr Statt des fraglıchen Überwurfes erkennt 11a2a eine
Paenula mıt getrenntem Kopftuche beı der Muttergottes ıIn
den Nrn Z D, Ö, 13 und A un he] der hılfesuchenden
HKrau ın Nr 2 dıe Paenula un eıne Art VON Spitzenhäub-

Unklar ist,chen beı der FPeinigerin des Kleopas In Nr 2
be] Marıa ın den Nrın 13 und L ob es sich den e1IN-

heitlichen” Überwurf der Paenula nd Kopftuch handelt
Tunıka und Pallıum nach Männerart scheıint dıe ıtwe ın
Nr Zı Lragen. W enn 1mMm übriıgen weıbliche Gestalten iın
der bloßen Luniıka gegeben werden, dürfte das Yehlen
elıner Bedeckung des Kopfes meıst als Zeichen der Trauer
vyedacht se1N. ‚Jedenfails trıdit 1es annn Z WeNnNn W1e be]
den Schwestern ın Nr 18; der FHFürstin iın Nr und der OM

Teufel Gequälten iın Nr 30{. zugleich, W1Iie beı der SCNAaNN-
ten Wıtwe der HWall ist, das Haar aufgelöst In ungeordneten
Strähnen aunf dıe Schultern

Indessen 1st keineswegs das (+ehilet der Tracht allein.
dıe Federzeichnungen VOIN TE 1299 e1IN hochst merk-

Nehbeneinanderstehen mıttelalterlich-orientalischerwürdiges
un Iirühchristlich-spätantıker KElemente aufweısen. Ich habe
bereıts auf den AÄAnachronismus hingewıesen, vermoge dessen
ın Nr e1n Altarkreuz den ar des JTempels 1n Jerusalem
schmückt. Dazu halte 1Nan dıe bezeichnend orjentalısche
W eıse, iın der sıtzende (zestalten vielfach miıt überschlagenen
eınen hocken. der dıe mıt der Brautkrone des oriechischen
und syrıschen Irauungsrituals geschmückte Braut un das
Musıkantenpaar ın Nr Z0. und iNna  — wird sich uch abgesehen
VON den Fragen der Tracht vo ıIn dıe Sphäre des den
Zeichner shaq ibn A bi-l-Farag selhbest; unmıiıttelbar umgeben-
den mesopotamıschen Lebens hineinversetzt fühlen Stellt
INan demgegenüber ber etLwas W1e das ın Nr gyegebene
an 19ma, hat 11a  - 81 1er mıt einer reıin und SallZ
antıken Mahlszene LUun, die u In der vorliegenden Kom:-
posıtıon unmıttelbar AUSsS eiInem iıllustrierten uec des bıs

Jahrhunderts kopılert se1in koönnte.
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Besonders entschıleden verraten zweıfellos die nıcht auf

die apokryphen Kindheitswunder gehenden Darstellungen einen
1konographischen Charakter, der viele Jahrhunderte uüber dıe
Kntstehungszeıt der Mardiner Handschrift hinaufweist. UuCN
unter iıhnen ist, ZW ar einzelnes unverkennbar ZUr Illustrierung
des In iıhr überheferten Textes selhst Neu erfunden. Be]l der
Sahz einzıgartigen Auferstehungsdarstellung Nr ist dieser

Auf der anderen SeiteSachverhalt mıt Händen oreifen.
bıldet Nr e1inNn sehr merkwürdiges Beıspiel unverständıger
Typenmischung. Denn dıe Jüngergruppe, die 1er unter dem
Y Kngeln 1n der andorla getragenen thronenden OChrıistus
e1INes echten frühchristlich-byzantinischen Himmelfahrtsbildes
gegeben 1st, entstammt vielmehr einem entsprechenden Ver
klärungsbild.' ber 1mMm allgemeinen wırd 1er doch recht oft
eine 1n eın verhältnismäßig sehr es ertum zurückreı-
chende letzte Grundlage des (+2@2botenen mıiıt oroßer arneı
erkennbar. Ich NneNNe als üuge überraschender ertum-
lichkeit die prinzıpıelle Ziwel-, nıcht TEe17A der Magıer, dıe
iın Nr lediglich AUS asthetischen KRücksichten symmetriısch
verdoppelt SEIN dürite, dıe Stärke, mıt welcher iın Nr A der
VO  w Jakoby  2 ausgegrabene apokryphe Taufbericht mıt seıinem
Aufwallen des ASSET'S und selner Lichterscheinung die Kom:-
posıtion beeinflußt, d1ıe das alte Colobium des gekreuzıgten
Christus erınnernden Leibrocke der Schächer ın Nr 4B, dıe
Hure und Urec irühehristliche Komposıiıtion der Grabeswache
in Nrı un die beherrschende Stellung, welche der Bericht
des Matthäusevangeliums für die Osterszenen einnımmt. Kın
ıIn dA1esem Zusammenhangz namhaft Z machendes Motiv
moglıcht eine bestimmte DNatierung. Hs ist das Prunk-
kreuz, II Angesıicht dessen Nr sıch dıie Grablegung YO11-
ziehen aBt Man erkennt ın demselben auıf en ersten 1C
das kostbare V otivkreuz, das VOT dem Persersturme des ‚Jahres

Vel über dıe betreffende Bıldkomposition nunmehr Heisenberg
Grabeskirche und. Awostelkirche. Zaer Basılıken Konstantins. Leıipzıg 1908
I 181186

FEn asher unbeachteter anpokrypher Bericht über Aie Taufe Jesu. Straß-
burg
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614 1mM hallenumzogenen Prachthofe der Konstantinischen
Bauten eiılıgen Grabe, se1t der KRestaurlierung jener Bauten
HtT6 Modestos ın dessen Golgothakirche dıe tradıt1o0-
ne Kreuzigungsstäatte bezeichnete. Spätestens VOT dem
volligen Untergang uch der Schöpfungen des Modestos 1mM
Jahre 1010, wahrscheinlich aber, da das Prunkkreuz noch
unter {re1iem Hımmel gedacht SeINn scheınt, SOQar VÜOLT 614
haben WIT dıe Entstehung des In eınem Kxemplar VO re
19299 Z UNLS redenden 1konographischen T’yps anzusetzen.

Und nıcht 1Ur durch ıhr Zurückgehen aut verhältnısmäßig
sehr a lte letzte V orlagen mussen die der kanonıischen eılıgen
(Geschichte gew1ıdmeten Illustrationen der arabıschen and
chrıft ‚uUS Mardiın interess]ieren. Ich meıne, dalß ın jenen
etzten orlagen mıt Sicherheit frühchristliche der doch A

der (zrenze des Frühchristlichen stehende Bıldtypen spezle
Schonmesopotamischer raägung erkannt werden können.

dıie Provenijenz der vorliegenden Handschrift weıst in diese
ıchtung. Bestimmte Kınzelheıiten zunachst posıtıver Natur
kommen AINzZU. AUt den em Anscheimne ach spezıfisch
mesopotamiıschen Charakter des Kreuzigungsbildes habe ich
bereıts iın anderem Zusammenhang hingewilesen. ‘ Dem SYT1-
schen Osten eigentumlıch ist ferner, dıe „andere Marıa“ VOIN

w1e dıe Beischriften VO  S Nr tun, iın der
Muttergottes erkennen. Diıie betreffende Minilatur der SYyT1-
schen Handschrı Nr 31 der Bıbliotheque Nationale Parıs
ist ]1er ZU Vergleiche heranzuziehen. Mit derjenigen, welche
das Hımmelfahrtshild des AUS dem sassanıdıschen Kunstkreise
stammenden Permer Sılbertellers®* aufweist. ist ndlıch die An
ordnung der Apostel in dem Pfingstbilde Nr identisch.

Dieses FPfingstbild führt aber och einer hıer be-
rührenden wichtigen Krscheinung negatıver Art hınüber.
W ıe In 1nm, ıst och In einer Mehrzahl VOLN Narstellungen,
füur deren Gegenstände sıch kanonısche Kompositionen frühe

In dem Aufsatz Der Urucifixus mıt dem königlichen Iradem auf einem
modernen mesonotamıschen Silberdeckel RQs XIV 30— 50

Abgebildet be1 e1ıl Die rühchrıstlichen Darstellungen der KYeEUZLIUNG
WVSTEL Lie1pzig 1904, 'Vaf. 1
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SCcHhUS gebildet aben, 1n unserer arabıschen Handschrift etwas
wesentlich On jenen meıner Überzeugung ach Urc den
spätantiıken Hellenismus Palästinas gyeschafnenen un AUuSsS ıhm
In dıe byzantınısche Kunst übergegangenen Kompositionen
Verschiedenes gegeben Ich Ne, auf die eliner eIN-
gehenderen Krorterung bedürftigen Darstellungen der (Geburt
un Magıeranbetung nıcht naher einzugehen, dıe Szenen
der Hypapante, der KErscheimung utf dem Galıläaberge und
der Betastung urc 'Lhomas ın den Nrn ECZW AAr er
sıeht da dıe starken Abweichungen OLl byzantiınischen Nor-
malschema, das 398467 eıne der Monzeser mpullen wen1g-
stens füur dıe Betastungsszene alg e1n auf em palästinensischen
en erwachsenes erwıesen wıird Nachdem ber einmal der
Zusammenhang der betfreffenden Schicht UuUNSeEeTeEeLr Bilderfolge
mıt sehr alter christlicher Kunst des Ostens erhärtet ıst, Vel' -

Iag ich 1n den hıer tortlebenden folgerichtig NUur 1m Gegen-
S9qt5Ze jenen palästinensisch-byzantinischen naherhın INeESÖO.-

potamısche Bildtypen erblicken, un setzZe somıt vorerst
den hochsten Wert der Federzeichnungen shaq ıbn Bı
Farags dareın, dalß 1E u1ls eınen C der I'ypenwelt
frühechristlich - mesopotamıscher Kunst vermiıtteln dürften
Ikonographische Detailarbeit wıird Umfang un I'reue dieses
Nachhalls naher bestimmen en



Die Kirchenbauten ‚Jerusalems 1m viıerten ‚Jahrhundert
in bhıldlcher Darstellung.

Von

Professor Dr Augustıin tegenSek.
Die Verläugnung Petr1 auf dem Kndstücke des arko-

phages Nr 1724 des Lateranmuseums ist abweıichend VO D
wohnlichen ypus SaNZ symmetrisch und breit behandelt
Die 1ttellnıe nımmt eine aule mıt dem Hahn ber dem
Kapıtell eın”,  1 beıden Seiten stehen OChristus und Petrus.
Hätte der Künstler 1LUFr die Kiäche füllen wollen, S konnte

Z7WEe1 Szenen nebeneiınanderstellen w1e 111 rechten Kndstück,
aber scheınt ach elıner monumentalen V orlage SC

arbeıtet 711 aben, ach eınem Apsısmosaık.
Kıgentümlıic berüuhren UunNns ferner diesem Sarkophage

dıie Archıtekturen des Hıntergrundes. Zunmaäachst scheıint CS,
obwohl 81e 1er SCaNZz ausnahmsweise auftreten, daß 1E LUr

dekoratıv sind. Wır en namlıch auf jedem Endstück hben
Je rel Bauten, In der rechten unteren Keke uch einen Bau,
nd die WHormen derselben scheinen AUr der küunstlerischen
Abwechslung halber untereinander verschıeden se1n und
allgemeıne Musterbeispiele altchristlicher Archıitektur bıe-
ten So wurden S1e bısher uch aufgefaßt. Sınd ber
wirklich belıebige Muster? Oder Sınd SI E vielleicht nach be-
kannten Bauten abgezeichnet ?

Be1l en acht dargestellten Bauten 1eQ dıe Hassade Da
rallel mıt der Bildfläche, das Schiff ist ber ZU.  — Seite DO-
schoben. eigentlich ber SINnd die viereckıgen Bauten übereck
geste und dann pL& gedrückt. Be1 jeder Baugruppe EeTr-

geben siıch interessante Details. Be1l der Iinken sınd dıe obe
en TEl Bauten a1t eliner zınnenhewehrten Manuer verbunden,

Meıstens findet sıch der Hahn Füßen Petri
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rS  A  e  e  N  5  ®  A  D'  x  ß  %  ]  ©  E  \\  ii  ‘ä  C  S  |  n  S  3  \  A  Ö  \  E  {  }  E  &.  K  \  ä  ;  X  VEn  S  SSS aaaa  PE  OE aaa  E  E  O eb  n  E  1  Rom.  Sarkophag Lat. n. 174, linke Schmalseite.  D  A  O  V  6L  ‘*@\j  E  SEn  P  Aun  /;/  v  n i  ®  T  _  P  Ga  D 2  ET  f’£;  |  E  6I {Fe  E  n  La  A  i  Wif«fi  e  \  A  Z  1  7  (1  E}  ?ä  Z  x  z  £ \  1  ä»  S  E  f  e  W  p  B  N  En  E  Pla  F  (  A  za  S}  A  rg  P  m:'u‘  _  Z  S  A  C  gZ:;  >  2  E  F  A  u#  p  S  Z  S  OE  eal C  n  Rom.  Sar  phag Lat. n. 174, rechte Schmalseite.  ORIENS CHRISTIANUS. Neue Serie I, Tafel II.  Aus Sybel, Christliche Antike, Bd, ITI;

Z

S  A r  SN

Rom. ar jhag Tgr 11, 174, echte Schmalseite

(ORIENS UÜHRISTIANUS. Neue Serlıie Tafel IT Aus Sybel OChristliche Antike,



WE e  E  nX  S  S N
OR A  i  N
A DE i N  s  A  Ae

SS

AA
*  E

W ;üe  S  A
UE - r

g{

< nZ G
Kiat %7i An RE

A  A K S  <  ©  D  ee  p S  S
5 T S
K 7  7Va G  Sn YI  S  S  S S  A krE  Sn Z  Z S A  A

P 5  5 S  o  S
Cka  CR E  f S

G
S

&T  35 E S  Zn  S  S In
x  NC  S

r e  >E  S e  E
B  Z s  S

r A HELE

fa
In

e
D Y  Ü  .  M  z  C ;

S
O  D Y  N

8  4 En 8  Da  nBr  K  D  Wr O  ©  © Yr  r  S  4&  s  D E  S  „  4T
Dn  e Zr

ara  “
4\ NS  N ‚  3&  3&SA

A
ADaY A e  SE  E AA  A  S Az  z \Ag  z !$ LE Gr  W

S  S zS
ö C

A  A Dn  W  R
FE E

Ar n  7 S f
z  .

S S En i SA iB  b

\ ME  S  e
Nl

dn  S
Sın

({}
.

C M &s

E

AI

d s
U Z

W2 X  K  SvADL  E  I Cn
I A A  S  R OM

S

1

ra K
W

pa

®  ® SE
AL

DA

er
LE

e A  A E  %:

K

Q 7

f

Dr#
I

zl
ON

b a
MN

A

i}
arr

nm

<

<GE Nıg
e PS  Na B e  X E .



Die Kirchenbauten Jerusalems 1mM vierten Jahrhundert. 2738

doch S daß dıe Hassaden 1n der Mauerflucht legen, ]@, POll-
weıse uch die Seitenwände. Der Künstler 111 d1e N
Außenansıcht jedes einzelnen Baues ze1gen, er uch die
Stadtmauer unterbrechen muß in se1ıner primıtıven Kunst-
prache wıll 9 daß ı;edenfalls dıe Zzweı rechten Bauten
hınter der Stadtmauer hegen, un ZW alr sehen WIT zunachst
einen runden Zentralbau miıt dem Christusmonogramm auf der
Kuppel, annn e1nNe zweigeschossige Kırche, jedenfalls e1Ne
Basılıka, miıt höhergestelltem anschließenden Kundbau, un
ZU Schluß e1Nn zweigeschoss1iges Haus hne eıne Apsıs. Vor
der Stadtmauer auf felsızem Abhang steht, einN weıterer Bau
da 1e kommt C daß der Künstler, der SONST immer 7wWe1
bıs TEl Ansıchtsfächen selner
Architekturen g1bt, sich hıer
mıt dem reınen Aufriß der WHas-
sade begnügt? Ist denn keın
Schiff vorhanden? Die Ausrede
VE Platzmangels können WIT

“ ! — —T a 5 ,nıcht gelten lassen, enn der
Künstler Ikonnte diesen Bau,
(ähnlich wWw1e auf em rechten FWFıo
Endstück) ach geringer Ver-
schiebung der Kıgur Christ1 7zwıischen diesem un der aule
anbrıngen, Oder ist diese Hassade 1Ur der miıt Pilastern
un (Hebel geschmückte Kıngang eıner Felsengrotte ?
Wır können u  e diese 1er Bauten 1mM Grundriß skizzıeren ,
wobel ber bemerken ist, daß dıie Orientierung der Bauten
daraus nıcht gefolgert werden darf. enn beı der Gewohnheıt,
jede Hassade parallel mıt der Bıldfläche fuhren, ist, die
Krstreckung des Schiffes aowohl ach W esten W1e Osten, ach
en w1e Norden moöglıch HKur dıe Identihfzierung der
Architekturen kommt demnach HLE dıe Gesamtgrupplerung
‚90 Betracht. Vgl Kı

Wır en oleich aniangs aufmerksam gemacht auf dıe

Das rottenporta. ist. 1mMm Verhältnıs den oberen ortalen vıe
größer, weıl eben näher iıst Im Grundriß ' wurde deswegen dıe perspek-
tiyısche Verkürzung berücksıichtigt.

ÖRIENS ÜHRISTIANUS. Neue Serıe 18
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monumental komponierte Szene der V erleugnung des I Pe-
LruS, dıe vıelleicht in eıner Kırche, vielleicht e der
Stätte, ıe V oraussage der Verleugnung geschehen ist.
auf dem S10N, angebracht WAar. In diesem Zusammenhang ist
es8 uch wahrscheinlich, da WIT 1m Hıntergrunde dı1e Bauten
des christlichen 107 VOL uns en Hınter der Stadtmauer
hegen da VO Osten gesehen 1n einer el VO  F Siiden ach
Norden (von IN ach rechts) e1n unbekannter KRundbau‘*,
ann dıe postelkırche mı1ıt dem Coenaculum und das
aıphashaus, ıM Ostabhang des 102 aber, VOTT: der Stadt-
u  9 dıe Grotte der Reue Petrı1ı

I)ie Sionskirche wırd schon erwähnt VON Kyrıillos VO  }

Jerusalem“, ebenso VO  H der Aetherı1a, welche dıe Sıonskirche,
ın der Christus den posteln erschlıenen IS6} VO  - der HI.-
(ze18  1rcne unterscheidet?. Der Armenier Moses agankat-
vatsı x1bt uns VO  - den beiıden Bauten eıne Beschreibung, die
ehenso W1e seINe sonstigen topographischen Angaben dem Ziul-
stand des Jahrhunderts eNtSPrecChenNn SO Danach befand
sıch Z kRechten der Urc Säaulen In mehrere Schiffe
geteilten, 100 Kllen langen und en breıiten Kırche e1INn
Saal mıt eıner hoölzernen Kuppel, In der das letzte end-
ahl mıt dem Krloöser dargeste W alr Dıie jJungsten AUs-
orabungen aut dem Sionsberge en eine beiläufig ebenso

%'I‘O e (zirka m), Osten gerichtete Basjlika
Vıelleicht eın I'urm miıt dem adttor, durch welches Petrus VO

nge hindurchgeführt wurde. 99  ropne HWECTO 21C (be1 der Sıonskirche) est
DOiA, de QU 0 angelus Petrum eduxıt“. So der Anonymus des Petrus
d1ac0onNus. eyer, TIhnera hrerosolymıtana saeeculı IV ZVITEE ındobonae
S98 (Corpus serıptorum ecclesıiastıcorum Latınorum, Vol. A XKVALLL) 105

Üldapev TO Il vedpc TO A LOV YTEAOyY Avytadde &y lepovcahn m, S
TT na  w  A& TW Y Y TOCTOhwWY EXKÄNGLA. ıgne, RE Sp. 924

Geyer, A A 7 { ö 1, T, 92, J3, 99, 46
eyer, A, e ‚1NSE est [OCuSs ın Sıon alıa modo ecclesia

es e W enn nach Kyrıillos das Coenaculum 1M oberen Stockwerk lag, War
nach der Aetheri2a nıcht 1n der Hauptkırche von S10N, sondern WwW1e WILr
sonst. W1ssen, ın einem Anbau. Für das 13 Jahrhundert ist; ıne selb-

ständıge Kırche des hl (Geistes bezeugt. Vgl Michelant, Itineraires (
Jerusalem redıges en 7raNncaLS, (+eneve 1552, a Q

„L’0 the rıght of the hurch (of Holy STON) the hamber of the myster1es,
and wooden CUDOLAa IN whıich 18 ımaged the sacred SUPPCT of he Saviour“,
Palestine Kxploration Fund, 1596, 3521 °7
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kenntlich werden Jassen, wobel der heutige Abendmahlssaal
AL rechten Seıte derselben, un ZW aAr ıhr 4n Zi

Der ratselhafte uppelbau hınter dem ahnlıiegen kommt.!
In unserenm Sarkophag entpuppt sich somi1t a ls das Coena-
culum, zugleich qals der Ort, Chriıistus dem hl Petrus seınen
Kall vorausgesagt hat, yrıllos VO  H Jerusalem erwäahnt uch
das Haus des Kalphas, das se1lner eıit wust un ode da-
gestanden ist?2 Leere ofe un Hallen, e1n od dastehender
Baukomplex, schheßen ber eıne Kapelle ZUE KErinnerung

Sodıe Hrec Christı Lieiden geheiligte Stätte nıcht AUS,

bhıetet dıe Identifizierung der oberen TEl Bauten keıine he-
sonderen Schwierigkeiten *. Fragliıcher ist schon der Ort der
Reue des hl Petrus. Kr wIırd erst 1 Jahrhundert XC-
nannt, ber INa  > muß sıch VOTL ugen halten, daß dıe Kr-
wähnungen In den Pilgerberichten meıst zufällig geschehen
HR sıch auf dıe bedeutendsten Monumente beschränken, All-

dererseıts wıssen WIT, da ZUF Zie1it der etherı1a dıe meısten
Q un nautestamentlichen Szenen lokalisıer waren Wır
können emnach annehmen, daß uch der Ort der Reue PetrI1,
der be1 den Kvangelısten gyewlissermaben vorausgesetzt ist },

Die Kırche derschon ıhrer eıt irgendwo Hxıert Wa  —

Metadvoiıa TOU —  v 1 1e7000 wırd hterarısch Z7UNerst In dem 10
ATLX.OV TNG SV ‘ lepocoAupoLs EXKAÄNGLAC frühestens für den Begınn
des Jahrhunderts bezeug%”. IDie Grotte, dıe 108028  — autf

Düsterwald, Der Jerusalemmnilger, Cöln, 1910 184
„’EheyEeı OLXLA Kaudoa, S  EG TNG YuÜ SONLLOG BELXVYDOLGA. TOUVU ApL-

ÜEvtOo SEL TOTE TNV vapııy.“  >>  S 10Ne,; A ız Sp x 17
Eıne krıtische (+eschichte der Heılıgtümer des Sıonsberges ware sehr

erwünscht. Be1 Arculphus (GFeyer, 244) sınd alle Krinnerungen
1n den en elınes Saales verteilt, beım Russen Danmael (1m Jahre
wurden dıe gleıiıchen Szenen 1n Zzwel Seitenschiffen, dann ın einer hınter dem
Chor gelegenen Kapelle und autf eıner Kmpore lokalısıert, heutzutage,
den Pılgern 1Ur das coenaculum offensteht, wırd wıederum dieses alleın als
der Schauplatz der überlieferten Ereign1isse angesehen.

Matth Z 75 ”Etehdov SC S ÄODIE TLXNWC, ebenso Luk. 2  9 62 Nach-
dem der hl. Petrus hınaus 4UuS dem Hause Wäar, hat bıtter geweınt, jeden-

eınem ruhıgen, ungestörten Ort
Ausgabe VO  w} Papadopulos-Kerameus 1ın den )AÄyvalhesxrta Jepoco-

ÄULLTLXNG GTAYLONMOYLAG, 1L, St. Petersburg 18594 und gekürzte Ausgabe mıt

russıscher Übersetzung und K ommentar VON Dmitrıev iın Kasan S94
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tufen hinabstieg und miıt der dıe Kirche INn Verbindung
stand, wırd SOexa: erst VO  - Saewulf 1 Jahre 110292 un VO
bte Daniel erwähnt, selbstverständlich War S1Ee ber VOTL der
Kıirche da und der nla deren rbauung. Daß 1ın ‚Jeru-
salem einzelne kırchliche Traditionen der verschıedenen
W echselfälle, dıie dıe und deren Heiligtümer getroffen
aben, ihren Atz ofters verändert, geben WIT SEINE Z und

wıird 1e8 vVO  } Jag Lag Immer klarer, aber eine {reıe
Kründung VO  m} biblischen Krinnerungsstätten hne Grundlage
elner Lradıtion scheint uns ausgeschlossen. Außerhalb der
Stadtmauer, den Sıloateich lag Iso der ÖOrt der
Reue Petrıi}! un 1n dieser Gegend ist; uch auft uNnseTem

wıiedergegeben. So en WIT auf dieser alie VOT uns
dıe Heıiligtümer des Sionsberges, W1e S1Ee die Pılger der zweıten
Häalfte des Ja  hunderts eLwa VON der ohe NOTd1iCc VO
Siloateich AUuSsS gesehen haben In der ahe dıe Grotte
felsiıgen üugel, darüuber dıe Stadtmauer und dahınter dıe
herrlichen Bauten

Wıe steht es mıt den Architekturen IN rechten End-
stücke? Hier en WITr ben elne Gruppe VOoNn CN& aneın-
ander gerückten Bauten, dıie demnach ahe belelinander stehen
mMUussen, In der Mıiıtte ist, eın kleiner Kuppelbau hne Fenster,
links eınNe Basılika miıt einNneTr pSIS, rechts eiNn oroßer und-

( BorOocıIyxeHie CTPACTHOM HNACXAalHONM CB. lepycanuM% Ä—Xber das Alter des Textes und die darın vorausgesetzte Topographie eru-
salems andeilte 1n ausgezeichneter Weıse Baumstark KT 8

„ EEwdey EC  —u TNG TOÄEwWeE >>  p  € mxAÄnNSlOoV TOULD TELYOUG SGTtLy EXKÄNGLA,S  M  Ha CcE  X4  WY ll&Tp0c SXÄMDOE TLXDWS *, _ Erıwwoayliov LOVAY OD TOLD ‘ Ayıorokitov,Amynoıs . TEL TNG Zupiac LL a  NS >  S TOÄEWE XAL TWwWYy N LOTN S>  $TOTWNY, ıgne, UXX, Sp 264
Nachdem 1m Übigen INsere ursprünglıche Deutung des linken Sar-

kophagendes auf unsch der Redaktion als topographisch-künst-erısch berechtigter abgedruckt worden ist, be1 welcher der Biıldeindruck
des Hıntergrundes eın einheıtliches Gesichtsfeld umfaßt, möchten WI1ITr NUu
hıer NNSNEIC Jetzige, hıstorıisch mehr befriedigende Krklärung geben, dıe
das Bıld als wıllkürliche Zusammenstellung wıchtiger Kırchen ansıeht. Die
Voraussage der Verleugnung Petr1 hat, als Krgänzung das Lokal, ın dem
dıes geschehen 1st, dıe Abendmahlsrotunde mıt der Sionskirche, die
hınter der Stadtmauer lıegen. Diese Manuer ist. auch bıs dıe wel WEel-
teren Bauten hınzugeführt, doch jedenfalls 1Ur AUS Mangel Liokalkenntnis
VO  - seıten des Künstlers, der als Vorlage 1UuTr Skizzen von einzelnen Bauten,
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bau mıt elner Kuppel un gegiebeltem Vorbau Die Haupt-
korper der beıden Bauten wurden VO Bıldhauer
Raummangels I1 der Mitte al die entgegengesetzten Seiten
auseinandergeschoben un eıne vertikale se 90° SOn
brochen Zur Basılıka elıne Ireppe un WHenster

Kıne e1IN-schmücken ach orjlentalıscher else ihre Apsıs.
sachere Kırche ist unter den TEl oberen Bauten dargestellt.
Aus dem Grundriß des dargestellten aukomplexes OL&
nıchts ın ezug autf dıe Orlentierung der einzelnen e1ılig-
tumer und uch nıcht ın ezug auf die Entfernung des
unteren Baues VO  ‚ der oberen
Gruppe Vgl Fıg

Dargestellt ist dıie <r
tinısche Na Ieoovoainp auf Y
aGem Golgothahügel; In das
Martyrıum, annn dıe Kapelle
(rucem Uun! dıe Anastasıs. Um
diese UuNsSsSeTeE Annahme be-
weısen, mussen WIT zunaächst dıe

Ta  R

ellung der Tel Bauten eIN- Fıg
ander, dıe vielfach umstrıtten ıst,
ann ber uch das Aussehen elnNes jeden derselben spezıell
besprechen.

Die Grupplerung der Bauten rhellt AUS Kusebius De fa

Constantinı, ILL, Kap 3A29 Kr geht be1 der Beschreibung
ber keine zusammenhängende Stadta.r_1_sicht hatte !)enn diese wel Bauten

lıegen außerhalb der auf dem Ölberge, un sınd das Ilmbomon, die
runde Himmelfahrtskirche, die konstantinısche El qa k he, die O1
bergbasilıka miıt der Grotte, ın der der Herr dıie Apostel unterrichten

pflegte. Die auf dem Sarkophag dargestellte (zrotte ist die se1t dem
Jahrhundert sogenannte Grotte der Todesangst Ohriıstı (anbtrum

dıe be1ı den altchristlichen Schriftstellern VeOeLr'-agonıae) Kuße des Ölberges, 142 170 un “”41 unschiedene Bedeutung hatte (GEYEL: 23, 109,
T’rusens Aufsatz (zeschichte DON (+ethsemane ın der Zeiutschrift des Deutschen
Palästina-Vereins, 1910; 57—9 Solche Zusammenstellungen VvVOo  D charak-
teristischen Monumenten Städtebildern ohne Rücksicht auf dıe gegenseitige
Lage der einzelnen Bauten kommt öfters ın der Kunst VOrL, B 1m
Stadtbilde Roms VOo  s Cimabue ın Assısi (Strzygowskı, (Cimabue und Rom,
Wiıen 18858 MWafel 1V), 1ın der Darstellung Jerusalems uUurc Memliıng ın
se1inem Marıenleben und ın der S8102 Christı (nachgewı1esen von unLSs En
einem demnächst erscheinenden Aufsatze).
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von W esten ach Osten VO  H Das Haupt, das außerste Knde,
(xeahn) des YanzZech aukomplexes ist der Bau (ov’.xoöop.‘t'1) des
Grabdenkmales (UVNLA), der dıe hl (irotte (dvtpov) ın sıch
faßdt un geschmückt ist; mıt Säulen Deren Distanz VO  am dem
A VTOOV ıst nıcht angegeben, olglıc uch der Durchmesser der
OLXOGOLLT) nıcht bekannt. Ooch muß S1e e1INe bedeutende AÄAus-
dehnung gehabt haben, da 331e 1mM Verhältnis ıhrem, ın
seiner Breıte uns bekannten Atrıum stehen mußte.! Vom
LVL gehen WIT der Heıihe ach (EENC) weıter (Sıeßaıyve) ZU

zweıten, ıinneren der W estatrıum nd dann Y asılıka
(ExxAnNgL0), VON der Hauptschiff (veWwe, OLXOC, Jasiheı0V), dıe Neben-
schiffe (o70ai) un dıie psıs (YeLoalpLOV) beschrieben werden.
Die Fassade ist, 1mM Osten, die TEl OTe sınd, iıhr CN-
ber (dvtıxpü) Ende des Hauptschiffes (& AXD00 TOU
Bagılelov), 711sammentfassend (zö XEOAAALOV) den SAaNZChH Bau,

außereeie psSISs Vor der Kırche ıist, annn der erste,
der stliche Hof H QOAN TOOTN) un davor hegen die 00-
TOAÄCLA.

Die gleiche Anordnung der TEl Bauten rhellt AUuSsS den
Schilderungen der ether1a Die Anastasıs hegt 1mM außersten
W esten der VOoNn Konstantın eingeebneten und ZUM1 Ta ın
den Abhang hineingeschnittenen aulache und unmıttelbar
hınter ıhr ist, eine Terrainstufe VO  H L VO  s

den Mönchen. dem Bischof und Klerus, teılweıse uch VO  -

eihigen der Laien, he1ißt, daß 931e ın der TU ilır herunter-
steigen (descendere), selhbstverständlich VO  w ıhren W ohnungen,
dıe 1m W esten und Norden der Anastasıs damals W1Ie heut-
zutage werden gelegen haben?. Zur eit der Aetherı1a War dıe

Seiıne Längsachse ıst. gegeben durch das ÜNTOON, se1ıne südseıt1ige Be-
durch das gegenwärtige Südportal der Grabeskirche, VO  e dem

wenıgstens das erste Geschoß antık 15  — Strzygowskı, Orient oder Kom,
Leipzıig 1901 D

Heısenberg, Grabeskirche und Anostelkırche Lie1pzig, 1908, ()
meınt, daß mıt diıesem usdruck, der nach ıhm gewöhnlıch für das Be-
treten der Anastasıs gebraucht werde, die Anastasıs als rypta charakterı-
Q1ert. sel, und aucht 31€e Raum der heutigen Helenakapelle. och
das Wort descendere, das w1e gesagt Qahnz anders verstehen ist, kommt

dreiımal VOor, gegenüber von Stellen, andere W örter für das Be-
treten der Anastasıs gebraucht werden (SO wre (&S), venıre 3), neErvenNıTTTE 1,



Die Kiıirchenbauten Jerusalems 1mM vierten Jahrhundert. 2779

Anastasıs gleichsam die Kloster- un dıe Hauskirche für dıe
Moönche und den Klerus, das Martyrıum W ar Her dıe Pifarr-
kırche fUr dıe Laılen. Die erstere ist, Sag un: a das

Jahr INAUTC VO  H frommen TLeuten voll, dıe letztere
kommt ur Sonntagen un oyroßen Fejertagen ZUT Ver-
wendung Die Prozessionen ÖOn auswAarts zehren meılstens
ZUT Anastasıs zurück un: ZWar, hne das Martyrıum be-
rühren, TI Pfingstsonntag nachmittags wird letzteres
UPC das Ostportal betreten, daß WITLr mıiıt ec anneh-
iInen können, daß ın jener eıt den gewöhnlıchen Zugang
das Südportal des ınneren Atrıums bıldete, VON INan annn
alle TrTel Heıiligtümer (vor em dıe Anastasıs) ach ehlıebDben
besuchen konnte.

Die Grupplerung der TEL Bauten 1ın der W estostlinıe E1

uch AUuSsS dem sogenannten Breviarıus, der VON Osten
ach W esten dıe Basıilıka, das (innere) Atrıum mıt dem (+0l1-
gothafels un dıe runde Auferstehungskirche beschreıbt Dıe
gyleiche Anordnung haben WIT auch 1n uUuNnseTeImmnN Relief.

So bleibt uns IUr och der Nachweıs., daß die Darstel-
ungen desselben uch 1mM Detail den historischen Bauten eNt-
sprechen.

Die Anastasıskirche W ar Zeiten der Aether1a für den
tägliıchen Gottesdienst bestimmt, 1so ziemlıich oTO doch
1Ur dıie ecclesıa MNANOT SCS das Martyrıum, das ausdrücklich
ecclesıa MALOY heißt ach der gewOhnlıchen Anschauung ist.
S1e uch arl dem Pudentianamosalk 9,1S der Rundbau 1ın
VO Prachtkreuze wlıedergegeben, und en WI1T keiınen
Grund, ihrer Kxıstenz ın Relheft zweıteln.

ıntrare 3), ngredı 2), accedere H, pröcedere (1) un für das Herausgehen
Zre I} nıe aber ascendere). UÜberhaupt Thellt AUS allen Prozessionsbeschrei-
ungen, daß zunächst dıe dreı Bauten auf gleiıchem Nıveau agen

Aus der adoratıo YUCLS Karfreıtag, die vıer relatıve Stunden
dauerte, kann INnl auf eıne Anzahl VO  ; 1600 bıs höchstens 2000 1rchen-
besuchern schlıeßen, die heutige Anastasıs haft aber DU  — eınen Fassungsraum für
etwa 1300 Personen, und 20801 Nal fordert, daß diese auf den Altar VOT der
spelunca sehen und bequem stehen, ıst, die Zıahl VO  > 500 aum iüber-
schreıten. Höchstens viele werden WITr auch beım täglıchen (Gottesdienste
finden Hs Trhellt aber uch daraus, daß alle jene Rekonstruktionen falsch
sınd, dıe ıne kleinere Anastasıs, als dıe gegenwärtige, annehmen.
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egen des Martyrıums ist HÜF Z bemerken, dalß die
Hxıstenz elıner Apsıs AUS Eusehius rheilt, ebenso AUuS dem
Bericht der Aetheria („relro IN apsıde DOSt altarıum DONUUF
cathedra eHISCONO“ , Geyer, 98) un ZWar 1egQ dıese psIs
ach dem BrevJarıus 1m W esten ( „Magna ab occıdente est
Sa“ 153) Wegen der Kapelle Ad Orucem ist; dıie al
gemeıne, zuerst VonNn A]nalov begründete Ansıcht, da der
Golgothafels e1ine unter freiem Himmel stehende un: on
einem dekorativen Denkmalkreuze gyeschmückte Felsspitze
KECWESCN und 1mM Pudentianamosaik treg abgebildet Se1 ach
unNnserer Ansıcht War her hber d1iesem Fels samt dem Pracht-
kreuze eın geschlossener Bau errichtet, rund oder viereckig‘,
jedenfalls ber mıiıt elıner Kuppel gekront

Das Mosaık pricht nıcht dagegen, enn der unstler
wollte als Hintergrund für den verherrlichten Christus das
TOOTALOV 1ın Kreuzesgestalt samt dem Denkmal der Auferste-
hung (Anastasis) un der Himmelfahrt (Imbomon} en un
konnte deswegen e1Nn Schutzdach ber dem Denkmalkreuz
nıcht darstellen

Ja, dıe lıterarıschen Zeugn1isse ordern S einen selbh-
ständıgen Bau ber em (rolgothafels.

Aetheria spricht VO elnNner ecclesıa UruCıs anläaßlıch
der Osterfeier („OYNAtus ecclesıae vel Anastasıs aul (YuUuCiS
aut IN Bethleem“, Geyer );, dıe e1Nn T el der konstanti-
nıschen Bauten (fabrica) ist. („Nam quud dıcam de OYNATU
fabrıcae LNYSIUS U (onstantınus hornauiıt Lam eccle-
S1am W0orem GUAM Anastasım n el1 ad Crucem u“el cetera loca
Sanclia IN Jerusolima“). Als Kırche wırd der [0CUS ad Crucem
uch chluß des Aetherlaberichtes, be] Besprechung der
Kırchweihe angeführt: („H7s EVGO tıebus enNCENLATUM ınse OYV-
NAtuUS omnNıUMmM ecclesiarum esT, u et DET nascha el eM-
nhanıa, et ıta DE SINQULOS 1eS diuersis l0Ccis sSancktıs (das siınd
dıie früher erwähnten ecclesz'ae) procedıtur 14l PEr Hascha (am

W enn dem Bıldhauer 1Ur ıne Umrißskizze vorlag, zonnte leichtden viereckigen Bau als rund wıedergeben. So kommt be1 neuzeıtlıchenAnsıchten VO  e} Burgen öfters VOr, daß VON Kupferstechern runde 'Türme VvIier-
eckıg und umgekehrt abgebildet wurden.
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damstag ist, der Gottesdienst nie CUrucem) el epphanıa (am
Oktavtag) e (Geyer 101)

Der Yejertagsschmuck des Ortes Crucem mıiıt ela
und cortinae, dıe INa  - in den Interkolumnien V  } Säaulengängen,
AIl den Wänden und VOF den 'Luren (vgl Bild!)
bringen pflegte, verlangt wenıgstens eıne Säulenstellung

das Denkmalkreuz YOunr autem OYTNAlUS sr A dre eccle-
S1a€ uel Anastasıs ul ONUCLS Aul IN Bethleem, superfiuum fu1l
scr1br. Ub2 eXIra et GEMMAS aul SIV1CO nıchal alıuıd
urdes: et S22 1uela u1des, auroclaua oloserıca SUNLT, 612 cortinas
u1rdes, sinmılater auroclauae oloserıcae sSsunt* Geyer,
A AC S1C ET JO DET OCtoO 1es5 haec 0OMNUS aetıtıa et IS OYNALUS cele-
bratur In OoMNLOUS l0C1s SANCÜS, JU0S SUPETLUS nom m avı“
Vgl uch Yl EeZW. 101)

Die ecclesıa OYUCLS ist e1Nn ompakter Bau, enn beım
täglıchen Abendgottesdienst werden dıe Lıichter VT iıhr ü}
hınter 1hr angezundet, während bel eıner offenen Säulenstellung
dıe Anbringung on 1CANTtTern den Tkaden genugt hätte,

ach OTN un rückwaärts 1C verbreıten und azu
schoner SC6 W EGSCN ware.

Die Ausstellung der Kreuzesreliquie Karfreıtag VOT'-

miıttag geschah jedenfalls uıunter einem ache., da Aetherıa
erst ın ezug auıt die nachmıttaägıge WHeıjer 1M Atrıum dıe
Nichtberücksichtigung der Wıtterungsverhältnisse hervorhe

Die ecclesıa OrYuUuCis tellen WI1T uUunNns hnlıch VOT w1e die
Das enkmalkreuz steht be]ecclesia (Tolgothana Arkulphs.

der W esttüre. der {Te1@E Raum mıt dem ar ist SC  Q Osten
Um elinen Vergleich gebrauchen, diıente das Atrıum als
Kirchenschiff, der Golgothafels entsprach der geheiligten

1 Hıerbei S2e1 erwähnt, daß dıe Annahme e1ınes spezıellen Atrıums VOorT
der Kreuzkapelle (Mommert) unmöglıc ist Es ist doch „OMNLS nopulus“
anwesend, a lso ””000 Personen, welche sıch besonders Iın der südlıchen
Hälfte des Atrıums, 1mM Porticus und beım Südportal drängen, U.  D e Vor-
lesung besser hören, daß das Südportal nıcht geöffnet werden konnte.
(Subjekt ist, [9CuS ıste, also das Atrıum, der Ausgang ach außen, nıcht Q 180

Ziugang VO  > der Kreuzkirche, w1e Heısenberg wıll, da dıeser Ziugang
für die Lieute iırrelevant WAar, ebenso auch für den Klerus, da dıesem das
Osttor und der Weg 1Ns Martyrıum freıstand.) Das anzZe W eestatrıum
konnte höchstens 3100 Personen fassen.
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Stätte der Krypta nıt. dem Altar, der rückwärtige ‘TFeıl wurde
als Presbyterium benutzt. Dieser Vergleich verstehen,
W aru_m manche eremonıen ante, andere nosSi (rucem statt-
fanden

, Zıwel 'Türen (0StLA) uhrten iın diese Kırche, jedenfalls
1MmM Osten und W esten, w1e der (FÜottesdienst verlangte.
An Türen in den angeblıchen, en Golgothafels schon ZUr

eıt der Aether]a umgebenden cancellı ist nıcht denken,
denn ostrum el be] ihr immer Kırchentur nd Kapellentür,
und das Passıeren der cancell;ı druckt 31 e durch ıngredı (zwei-
mal), ıntrare und PTLVE (2) ohne osthum AUS, chlıeß-
ıch erwähnt G1E überhaupt keine cancellı bei der ecclesıa ad
(Crucem.

uch der sogenannte Brevlarıus, auıt den INan sich
1eDbsten für die lıebgewordene orstellung e1INes unter fre1em
Hımmel stehenden Kreuzes beruft, SaQt nıchts anderes als die
Aether1ia AUS D — —__

Da el „ 4S A atrıum grande, 1ubr CYUCÄXUS est
Dominus. In CWCuitu IN ınNSO moOonNnte Sunt cancellae argenteae,
el IN SO mMmOnNnTe gENUS S1CLS admoratur. osta argenten,
ubı ul 0Mnı eXPOSUA, de el gemmıs OYTNATa LOLA,
caelum desuper HALENLE?., Aus der verderbten Stelle wıird
nıcht Klar: obh dıe sılbernen Tuüre e]ine Kapeile schmücken (ha-
bet! nıcht AaDEN  ? w1e WIT meınen, der ber dıe cancellı.
Sıcher ist, bher nıcht dıe Rede VO enkmalkreuze der
Spitze des Golgothafelsens, sondern VO der Kreuzesreliquie
( CHÜX Domint“), dıe ın einem vergoldeten und edelstein-
geschmückten Kästchen den Pılgern unter frejem Hımmel
(„caelum desuper yatente“ ) VOT der T üre ( „0St2a argentea, UOLE .}
ausgestellt wurde ”  U eXxPOSUA“ ). Damit ist, Velr'-

gyleichen der Bericht des sogenannten Antoninus über dıe
V orzeigung der Kreuzesreliquie 1mMm Atrıum (Geyer, 172)

In einem alteren eX (9 Jahrhundert) lautet ber dıe
verderbte Brevjarıusstelle folgendermaßen: OE ıbr est ESCHA

(exedra?®)‘ ubr fun HETSUSCHALUS, DET Fl Christi

och BECCHd ecclesra. wıe beı der Aetfieria (eccles1a Cructs)!
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declarata, el NSa CYUÜX est est de UT O et OYNATa el celum
desupner el deforas habet cancellamı “ Ks ist, Iso dıe
ede VO  am| einem geschlossenen Bau mıt eıner mosalkgeschmück-
ten Kuppel darüber‘,. Und somıiıt ist unNnsere Identifizierung
mı1t dem römıschen Relie gerechtfertigt“.

Lassen siıch demnach dıe oberen Tel Bauten gylücklich
ıdentifizıeren, ıst, mıiıt der Kırche 1n unten wenıiger
vertrauenswürd1ıg este Wır vermuten, daß dıe Kırche

ethesdateıiche sel, che Schluß des Jahrhunderts®
schon genannt wiırd, elner Zeıt, das Praetorium des
Pılatus och ode dastand, wenıgstens keine eıgentlıche Kırche
esa Da dıe Kırche stlıch VO  m den Golgothaheiligtümern
1eg un 2() tiefer q IS dıese, entspricht dıe Darstellung
des gesamten baulichen Hıntergrundes rechten KEnde des
Sarkophages ebenso der Ansıcht Vvon Osten her Ww1e dıe der

Baugruppe  E e des Iınken Endstuckes

uch die Stelle beım Theodosıius, daß der Calvarıae locus „SUO UNO
fecto eSE“. ıst nıcht, VO  D einem Uy borium über dem Golgothafels verstehen.
Davon redet T*heodos1ıus überhaupt nıchts. HKr erwähnt den Altar Fuße
des FWFelsens un setzt OTraus, daß eın ar nıcht unter fre1iem Hımmel
stehen wiırd, das „SUO UND ecto“ etrifft, aber den obenerwähnten Weg VvVOon
der Anastasıs ZUT Calvaria und der ist. bedeckt, Urc. Portiken füh-
rend. Das gyleıche sagt uch der Antoninus-Reisebericht ın bezug auf d1ıec
Strecke zwıschen (Folgotha und dem Martyrıum „basılica Constantinz cohae-
Yyente CWCca nNONUMeENTUM el olgotha“, Geyer, 172) Kıs braucht ]a DUl
der Quüdlıche Porticus des Atrıums gemeınt se1N, dem das olgotha-
heilıgtum Jag

Geyer, S 51 —5 eıtere Notizen über dıe Kapelle oder wenıgstens
das Fugurium ad OCrucem osıehe Heisenberg, A 1072.104 und 109
Betrachten wır, Ww1e schon angedeutet, den Hof 7zwıschen dem Martyrıum un
der Anastasıs q Ig ıne (nıcht ummauerte), nach W esten orjıentijerte Basılika,

ist der (J0lgothafels mıt selner Kapelle der ochaltar mıt dem Cyborium,
der Hof 1 W esten des Presbyterium, iın dem der Bıschof Osten D
wendet steht, WEeLN zelebriıert, der rößere el des OIes 1m (sten stellt
aber das Kiırchenschiff dar. Be1 dieser Annahme lassen siıch alle Feıerlıch-
keıten, dıe Ad, Post und Ante Orucem stattüinden, leicht versteben.

Ziuerst nennt S1e Petrus VO  S Sebaste U 381 Meiıstermann, Nou-
VEHU UL de Terre Satnte, Parıs 907 154) und dann dıe 1ographıe
Petrus des berers 454 KRaabe, Petrus der Iberer, Leıipzig, 1899, 04
(„Und von dort INg 1na ın die Kırche, welche dıe des Pılatus heı
von da 1n die Jenes Paralytıschen und nach dıeser nach Gethsemane“).

4A  4A uch lag das Praetorium mehr südöstlıch VON der Golgothabau-
STUPPC, die Bethesdakirch: aber nordöstlich, demnach rechts beım Blıcke
VOo  w Osten



284 Stegensek

ber den Zusammenhang der guralen Darstellungen mıt
den Hintergrundsbauten a0t sıch miıt Ausnahme der Ver-
leugnung Petr1i nıchts Sicheres ID ist, nıchts O>
fährlicher, als Iypen, dıe aut en Sarkophagen vorkommen,
einma| indıyıduell Z deuten. Iazu mußte als V orarbeıt e1INe
G(Geschichte der Sarkophagskulptur und eıNe Gruppierung der
Sarkophage ach ihrem provinziellen Vorkommen vorausgehen.
Deswegen WO das olgende als versuchsweise Ndel-
tungen aufgefaßt werden.

Der Petruszyklus SEeLzZ AL linken Knde mıiıt, der Verläug-
NuhS e1IN, foleot  *]} der Vorderseite 1mMm 7zweıten Inken A -
teı1l Petri Beifreiung urc den Kngel AUS dem efängn1s*,
annn in der Mıitte rechts ıe KEntgegennahme des gottlıchen
Gesetzes, ZU Schluß rechten ck dıe Führung des
neutestamentlıchen Israel Ur Petrus unter dem Mosıs.
Die 1er Szenen sınd ıIn hıstorıscher Keihenfolge gegeben

Mıt. iıhnen verknüpit esıch der Zyklus AUSsS dem en des
Herrn. Als erstes Bıld I:ronnen WIT dıe V oraussage der Ver-
läugnung Petr1i ansehen, {olgt ıIn den Z7We1 rechten Kom-
partımenten der Vorderwand Se1INE Verurteilung 11r Pılatus,
1m außersten ınken Interkolumnium seın 'Tod gegeben
1mM OTD1Ilde Isaaks in der Mıtte se1]nNne Verherrlichung,
rechten Endstüc wahrscheimlıe dıe Heıilung der Hämorrhoissa.

Ohb nıcht dıe Szene der Gesetzesübergabe miıt Jerusalem,
spezie mıt der Sionskirche zusammenhängt? Miıt Rucksicht
uf dıe prophetischen Stellen „ DE S10n exıbat en el verbum
Domanı de Jerusalem“ *, könnte e]nNne derartıge Darstellung DaNz
leicht dıe Sıonskirche geschmückt haben W eniger wahr-
scheinliıch ist die bezıiehung auf den 107 ın dem el'-

wunder. Doch dıe blutÄüssıge Krau scheıint frühzeltig miıt
‚JJerusalem 1ın Bezıehung gebrac worden SEe1N. So nennt das
apokryphe Kvangelilum des i1kodemus schon dıe Mitte
des Jahrhunderts unter jenen Personen, dıe Richterstuhl
des Pılatus {ur Christus eın Wort einlegen und sıch demnach

AUC: Antıke 1E 145
Kommt uch auft dem Sarkophag VOoOnL Fermo VOT. Vgl V  e Ohrist-

JS 2 E  ch 4,
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damals 1ın Jerusalem aufhalten, uch die Hämorrhoissa. e1]
der Blıinde und die anderen dort erwähnten ın ‚Jerusalem
geheıilt worden sınd, scheıint der Autor des Kvangeliums 1e8
vVvon der blutÄüssigen Frau uch vorausgesetzt en Späater
wurde dıe Stelle der Heilung gezeigt un Z W Ar ın der
ahe des Bethesdateijches HKs erwähnt S1e Saewulf 1M ‚Jahre
1102 un der russısche Aht Danıel 1 ‚Jahre 1109 Sollte

sıch 1er tatsachlıc die Szene der Hämorrho1issa han-
deln, W3are uch erklärlıch, Christus bartız El'-

scheıint, wäahrend SONST SLETS LE bartlos dargeste ist
Der Künstler hätte dıe füur Paneas geschaffene historische
Darstellung Ure ırgendwelche Vermittlung als V orlage be
nutzt. och sınd 1eS.. lauter V ermutungen, dıe den Weg
weısen sollen SCHAaUCICNHN ı1konographischen Untersuchungen.
Unabhängig davon steht ber unser ben geführter Beweıs.
daß WIT 1ın den beiıden ndstücken des interessanten arko-
phages Bılder VOoONn den altchristlichen Kırchenbauten 1n eru-
salem besıtzen, eine Feststellung, dıe {17r dıe hıerosolymita-
nısche Topographie VO  a oroßter Bedeutung Sse1InN dürfte

Nehben dem inhaltlıchen Problem, das der Sarkophag bıetet,
drängt sıch ber uch dıe rage nach se1ner Datierung Quf.
Stilistisch ist auf das nachste verwandt mıt der Ca des
Junius Bassus, dıie VON Kıegl, ıttigo, W e1iß-Liebersdo und
Sybel och In dıe vorkonstantıiınısche eıt, verlegt wırd,
da ach Sybels Meinung uch NSeTr Sarkophag noch ın che
eit VOT dem kuüurmstlerischen erialle der stadtromiıschen
Skulptur, W1e S1e sıch Irıumphbogen des a1lsers Kon-
stantın manıtestiert (3483) fallen wurde. Da ber AUS uUunNnseTenN

Darlegungen O12T, daß mındestens erst. ach dem ‚JJahre
336, der Konsekration der Golgothabauten, vielleicht aber
erst 1n der zweıten Halfte des ‚JJahrhunderts gemacht wurde,

ist dıie erste Konsequenz, da ß uch der Junius-Bassus-Sar-
kophag Dahz gut 1n ‚Jahre 359 wWw1e datiert ist, entstanden
sSe1nN kann, dıe zweıte aber, daß dıe stilgeschichtliche Ent
wıcklung der stadtrömischen Skulptur och TANZ unklar ist,
außer wWwenn WI1IT N eınen Import uUuNnserTrTer un:! verwandter
Sarkophage denken
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MITTEILUN  EN

Die liturgischen Handschriften des Jakobitischen Markusklosters
in Jerusalem.

Schluß)

11L Rıtualıen (mit Eınschlu des Pontıfıcale und
Processionale).

Idıe M asse desjen1ıgen, WAaSs auf dem grıechıschen en miıt den
Formularen der eucharıstischen Liturgie 1m Küyoloyıov O Meya VeTl'-

ein1gt ıst, erscheıint ım jakobitischen Rıtus abgesehen von Elementen
des kırchlichen Tagzeıtengebetes meıst auf eine Mehrzahl verschliedener

FEıne umfassendeRıtualbücher von wechselndem Umfange verteıilt.
kodifikation dieses gesamten lıturgıschen Stoffes hat allerdings 11
19 Jahrh der Patrıarch Michaäel (1166—1199) unternommen. IDER
praktısche Bedürfnis 1eß aber 1n der Folgezeit se1IN zugleich em
Poantificale un Rıtuale des Ahbendlandes entsprechendes Werk 1ın der
W eıse wıeder zerfallen, daß dıe Formulare der nıcht dem Bischof VOT'-
behaltenen kırchlichen Funktionen eE1INeE VO  e derjenıgen des Pontihiicale
unabhängige Überlieferung erfuhren. Neben Rıtualien besonders fÜ7
Taufe, Trauung und Begräbnıs ist. Aus dıesem szesse VOTL allem e1IN
ın abendländıscher Lerminologıe etwa g IS Prozessionale bezeichnendes
„Buch der Festbräuche der Herrenfeste‘“ hervorgegangen. Vgl Fr
S 163

Pp 174 numerTtierte und -beschriebene je hınten un weiße
Bir. Formatft Eb  D ote Leinwand. Schr Sertä dıe 17 Zn SC Bl
173v°9 Dat. MkL. Jer,., Junı 1894 (n Chr.) Schrbr. Dia};on QAim än ıb
Jüsuf aus dem Orie Jaa es Metropolit Gregorios u2?3>\.; / x

E3 f 1 ale (Buch er eılıgen prıesterlichen Cheiro-
tonıen“ ), mıt AÄAusnahme elnNnes eiNzZIgeN Stückes SYL.

Enthalt eine VO Bıschof dıe W eihekandidaten
riıchtende Änsprache über Pflichten un V erantwortung

des übernehmenden Ordo, verfaßt VO  — einem Metropoliten
J.  uß V, Malicergat a) SYr un Kar., 2) Weıhe der Dia-
kone, Weihe der Priester, el des Katechumenoles,

Weıhe VO  — Altären, Altartischplatten und Kirchen, ach
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der atutin vorzunehmen, el der Sanger der Psalten,
Weihe der Anagnosten, e1 der Subdiakone, Kın-

kleidung der Mönche, 10) TLonsur der angehenden Nonnen,
E Reconcilhation der Z Heıdentum, slam, Judentum, der
Z irgend einNner Haeresıe abgefallenen uıund DE (Jakobitischen)
Kırche zurückkehrenden Apostaten, 12) allgemeıine (+ebete
ZUEL Lossprechung VO  H schweren ıunden AT den vorderen
weıßben attern ist e1in Verzeichnıis se1t 1894 1M VOT-

KENOMMENEC Ordinatiıonen angelegt.
Pp 62 (= A) 4[ BIir verschıiedenen Alters, denen hınten un

VOTIL je einıge weiße Bir. beigebunden sınd, 0,198 >< 0,145. Eb  Q Tuch uber Pappen-
deckel Schr Sert  a  A 1n wohl ‚her noch des als des Jhs, e (ın
eZW. 16 der (ın Zn Schm Bl 63 r e1N Flechtbandkreuz miıt Umschrift:

ADa SC Z 62 r9, Dat. Freitag S Tesrin ı81 AL

(G  . November

al und Trauungsrituale, vorwiegend SYTL., einzelnes
kar. un! Ar

Taufrituale, enthaltend olgende Formulare: dıe
Taufliturgie des Severus Antiıochela EeZW. chie VO  S diesem
überarbeıtete angebliche Taufhiturgıie des Klemens, AUusS dem
Griechischen ubersetzt JIre J  uß Kidessa, 2) eine kür-
ZeTC Taufliturgie des Severus, 1 elInNer Lebensgefahr
des Täuflings gebrauchen, e1inNn WHormular fUur dıe T aufte
eiNes einzıgen we1lblıchen Täuflings, uDrıken und chrıft-
lesungen Karı, es übrıge SyL

Trauungsrituale enthaltend folgende Kormulare: An-
reden un Gebete an EZW. ber die Brautleute hne ber-
schrıft, Rıtual der Kınsegnung VO  o Bräutigam un Braut,
genannt s (ef. AXOÄODULOG TOU STEOAVWLATOC), 3 Rıtual
der Kınsegnung einer zweıten Ehe (\:oö”( \ s mS QZZ\:)
In No ext Kar., uDrıken A, No un ubrıken,
Schriftlesungen un Anreden dıe Brautleute Kär:;, dıe (+e-
bete SYS;

Z wel der beıden rückwärtig eigebundenen Bir. s1ınd Her
schrıieben un ZW arl stehen 1er Lr° ZWE1 Gebete, annn folgen
bıs x° Kınträge ber vOTgCNOMMEN Irauungen.

Eb  Q er mıt Goldpressung un derPp 8& Bir 0,215 ><0,152

K aufschr. sD Schr. Sertäa, che Zın e Bl 81v° 8210 Dat
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1815 (n Chr.) Schrbr. Mönch GeOorg108 QaALasO Nag INDig P 3,  EE  33 dem ıne VON

Metropoliten Eustathıios VO  D Jer. ın Hama gefundene / orlage diıente

Totenlıturgıie {Uur Laıiı1en Ska Locy IsSho) ach dem
KRıtus ONM Melhıitene und Nachbarschaft, SYT:

ext MR RE TE erselbe umfa[lßt das Begräbni1s-
riıtual für Männer, 2) das Begräbnisritual $r Kınder, das
Begräbnisritual fur Frauen, eınen Mimräa 1M sıebensiılbıgen
Metrum {Uur den drıtten, eınen olchen 1mM zwolfsılbıigen
Metrum IUr den sıebten, eınen olchen 1 sıebensilbıgen
Metrum für den vierzıgsten Nag nach dem Begräbnıs

DE Pp 162 Bir. 0,250><0,140. Eb er uber Holzdeckeln Schr S  ta
des 18,. der Jhs, dıe 15 Zn

Totenlıturgıie fr La1en (Lasof unl AA )b—@ G;Äß),
H axt teıls SYL.,, teıls Käar., d1ıe ubDbrıken kar

Knthalt das Begräbnisrıtual {Uur Männer, das Be-
oräbnisritual für Frauen, das Begräbnisrıtual {Ur Kınder.

(+ebete für den drıtten, (xebete {ür den neunten, (+e-
bete für den vierzigsten Sag nach dem egräbnıs, e]ınNe
ITrostrede dıe über den TLToten gelesen wırd Kar sind außer
den uDrıken dıe Schriftlesungen und dıe einıgen der SYI
G(Gebetstexte beigegebenen Übersetzungen.

» Pp 102 Blr 200 >< 0,162. Eb  Q uch uüuber Pappendeckel. Schr. Der
VO den unlerten „Chaldäern” gygebrauchten sıch näherndes Sertäa, dıe 15 Zn
SC  a e wıird ‚.ber inhaltlıch TSEetizt durch einNne Kandbemerkung BL 98 v
Dat (Gr. 1815/16). Schrbr Priestermönch Klıas, Ssohn eINeEes 13 040 us dem
Dorfe m  „n 1MmM Tür Aßdin.

Totenlıturgie fr den Klerus d 30755 220 a5) ach
dem Rıtus des Tur ‘A Bdiın, SYL., einzelnes kar

ext AL OOr erselihe umfaßt das egTräbn1s-
rıtual für Prıiester, das Begräbnisritual für Dıakone, das
Rıtual eliner 7zweıten Uun: das xıtual einer drıtten
Jag nach dem Begräbnis Grabe abzuhaltenden FYeıler.
Kar. sınd einzelne Kubriken, dıe dem SYI, ext einer EVAall-

gelischen erı1kope ın Nr beıgegebene Übersetzung un! der
exft samtlıcher Schriftlesungen In den Nrn un

3 FD 174 Blr 0,128 ><0,078. Eb  Q er mi1t Metallbeschlägen und einem
etallkreuz autf dem vorderen Deckel. Schr Serta ohl des Jhs, dıe urch-
schniıttlich Zin.
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leiıines KRıtuale, entsprechend etwa dem ogriechischen
“ AYLAOLATADLOV, teıls SYL., teıls kar.

ext, Qa1A9 erselhbe umfaßt: e1n Inhaltsver-
zeichnıs kar., Kvangelienperikopen kar un (+ebete teıls
SYL.,, teıls kar. ]e Zzum (+ehbrauch ber Kranke. be1 eihungen
und egnungen verschiedener Art

Pp 166 Blr 0,247 ><0,1.76 ohne dıe Binaeblir. Eb  Q uch uber Pappen-
deckel Schr erta, die Lı regelmäßig D 7n SC Bl 165v° —166 r*. Da
OsSter der vierzig artyrer 1n ardın, Llüuül September) 1885 n Chr.) Schrbr

Elıas, Scohn eines Gabriel, u SN 09. esCc Vom Schrbr 1MmM 1890 (n Chr.) em
MkL1 geschenkt.

Pr 310 q, ] („Buück der Festhbräuche der Herrenfeste
Christ1 Gottes“), teıls Kar.. teıls SYL Vgl Ebr 164

ext 1  NS Derselbe umfalßt den Rıtus
„der Geburt des Erlösers“ e]ıner mıt der Vesper des
W eihnachtsfestes verbundenen Fejerlichkeıt, den Rıtus der
W asserweıhe ın der Kpıphanienacht nach der %”  N edak-
t1on“ Ja qußs VO  — KEdessa, den Rıtus der Kerzenweıhe

Februar, den Rıtus „der Verzeihung‘“ Montag
Anfang der (Quadragesima (Vgl F'r 206), en Rıtus
elner Kreuzesprozession Mittfastenmittwoch., den Rıtus
der „ Weıhe der Zweige“ ach der Matutın des Palmsonntags,

den Rıtus der „Ankunft Hafen‘ ın der Nac ZU

Montag der Karwoche (Veol. FEr den Rıtus
der Fußwaschung ach der Non. bezw. ach der Myronweıhe
des Gründonnerstags, den Rıtus der Prozessjon un Ado
ratıon des TeUZEeS Karfreıitag, 10) den Rıtus der daran
unmıttelbar siıch anschließenden Grablegung, 11) den Kıtus
„der Verzeihung‘“ ach der Non des Karsamstags (Vegl. Ebr

241), 12) en Rıtus e]ner Prozession Ostersonntag,
13) den Rıtus der „Kniebeugung“ ın Verbindung miıt der
Terz des Pfingstsonntags. Voraufgeht Ir e1Nn Inhaltsver-
zeichnıs. Dieses., einzelne Yatel un ubrıken, samtlıche Schrift-
lesungen un dıie meısten Gebetstexte SINa Käar; das übrige,

namentlıch a lle Gesangstexte, ist SYI
Breviefh andschriften.

Eın dem ahbendländıschen BrevıJer entsprechendes einheıitliches uch
für das kırchliche Tagzeitengebet hesıitzt, der jakobitische Rıtus ehenso-

OÖRIENS ÜHRISTIANUS. Neue Serje 19
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WEN18S, qls hbetreffenden Buchtypen sich ohne welteres etwa mi1t
denjenıgen des griechıschen vergleichen lassen VAN uınterscheiden sınd
zunächst Ferialbı EYvV1€6€1 und Festbrevjer FKn ersteres exıistıert. eC1inN Q111-

heitlicher Buchtyp, das „Buch des Schatzhauses‘“ ((&Ä.av isis)), das
hınter den für dıe einzelnen W ochentage festgelegten nıcht bhıblischen
'Textstücke des (ihcıum dıyınum me1ıst Anhang verschiedenartıgel
uch 111 FestbrevJer Verwendung kommender (Üesangstücke ONt-
hält Kın entsprechendes einheıitliches FestbhbrevıJer kommt hslıch TE

Im übrıgenvereinzelt {ür bestimmte Hochfeste des Kirchenjahres
hat sich a {s Kindergebnı1s ziemlhich vielverschlungenen buchge-
schichtlichen Entwicklung eC1NE Yıweizahl einschlägıger Buchtypen her-
ausgebildet Der dıe nichtbiblischen (+esangstücke des FestbrevıJ]ers
enthaltenden „Pengitta“ (NAL9) steht gegenüber dıe Sammlung der

demselben D rezıtıierenden (Xebetstexte (m°-“; kar LL leav) Vgl
Ebr 281 TU91 und über den Textbestand der einzelnen 'Teıle
des kırchlichen Tagzeıtengebetes 106 158 eEZW Ausfüh-
lungen heı Das „SYVISCH antiochenısche* Ferualbrevier Katholık 19092
I1 S 201497 538——550 1903 43

K Bı D3 13 >0 ZAstd Am nde unvollständıg Ebd er
uüber Holzdeckeln SchrT Se WwOo noch des 15 Jhs, dıe regelmäßhig 20 Zn
G(Ges c h. KEıne kar. Liesernotiz Bl 360 v 1st datıert VO 2004 (&

Ferjalbrevier 1O1% Anhängen, SYI Vgl ebr
nmk

ext des eıgentlichen Ferjalbreviers 1V Z Der-
SE umfaßt Gesangstexte zunachst, für dıie V esper, annn für
die Matutin der W ochentage VO Montag bHıs Samstag Die
außerordentlic reichen Anhänge bhıeten dıe Ferlaltagen
ach der V esper rezıitierenden Strophen ZUT Ehre des TeUzZeEes
(Asaxumn IA4.Ä.39 UL BL 89Ir° 54r°) die Sonntag

gebrauchenden Strophen ZU Preise der Auferstehung
für V esper und Matutin (L+9720 kanS099 59 84r
—— 94r } Sammlungen ach den acht Kırchentönen gyeordnet
a) der „allgemeınen Maureße“ (L..\a.\bmao Vgl ebr 146

Y4r°E Vn); VO  w Tayseowtäa-„/Lexten un bergangs-
heder (b'‚'.:..>:n° Noasl Vg] ebr 150 195v°Z SAr)
dıe gleich den VOT1LISECEN ihre Stelle KEnde des taäglıchen
achtoffiziums aben, C) ON Vioilien Qale (L'im Vgl
ebr auf die Muttergottes, dıe Heılıgen, eiINenN be-
hebigen Jagesheiligen, ailgemeınen Inhalts, der ue autf das
Kreurz HNn dıe Auferstehung (Bl 184r —252 r°) VO  -
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„apokryphen“ (P) Qale auf dıe Muttergottes, die
eiligen un die V erstorbenen (Bl 252r°—265v°), 6) VO  e

Gesängen ZU Inzens (la>;.» ano0o H AS ı906 Ia o\VUV) (Bl
——265v°), on <urzen Versıkeln genannt LL ın Auswahl
(Bl 265 v°—267r°)  % eine Auswahl kleinerer Gesangstücke
verschledener Bestimmung (aD IO is e.;a>.mo;.9c ( 400)
«.m.\.\ Nal 2671r°—269r°), amm -
lungen nach dem Kirchenjahre geordnet a,) VON XAÜLGLATO
(Vgl. ebr 75) anf Herren- und Heiligenfeste ola lo
la D3 Ve.2090 ( is9, 2969DF°} VO  - Manıda-Texten
(Vgl. ebr S 47 f.) auf Herren- und Heiliıyenfeste un: dıe
dem Herrenfestkreis eingegliederten Sonntage (la }  9
L as;iarw3 Iaa I0 in 7D 9090 (Bl 293 v°—301v°)), Ma
nıva-Texte des Severus VO Antıochela auf dıe Verstorbenen
un dıie Buße (Bl 301 v°—305r°), Hymnen (l\«.no( L4.4n0)
LA5'‚'.>°) Aurems ın 3 scalae angeordnet (Bl 305 r°

AA—321r°), üuda-Llexte (ZI.\...\...>:.I.\» Läss Vgl br 64{.)
Ja qußs SerUy, Acrems und Baälaıs ohl lediglich 1ın
deren Metra (Bi 321r°—345r°), eıne uswahl VO  S (+ebets-
texten fr das <ITC  1C Tagzeıtengebet (Bl 345r°—348r°),
10) elne praenaratıo0 aAd MSSCAM (Issas —I
—359 v°). 11) eıne aie TE Berechnung der eweglichen
Feste (Bl V___v 12) eınen Rıtus der perfeckho(?)
ach „orıentalıschem“ Brauche hudoa.n9 B
365 v°—3657°), 13) (+ehete ZAUT DdegnNUNS verschledener Gegen-
stande (Bl 3651r°—366r°), 14) ZWe] Formulare diakonaler
Laitanel (Bl 866F°) un 15) Formulare fur eınıge Prozes-
s1onen (Bl 366 . ME V der ext abbricht) amlıch
a,) für diıejenıge der Kreuzadoratıon Karfreıtag, für
dıejenige ach der Matutin des UOstersonntags und G) für eıne
belıebige unter Gesängen auf dıie Muttergottes, das Kreuz,
dıe eiıligen und für dıe Verstorbenen abzuhaltende Pro-
ZeSS1ION.

6. Pp 193 Bir. 0,239 ><0,184. Eb  Q eT. Schr. ertä, die 17 Zn
m. Bl 1 v J ]-förmiges rohes Ornament ın Rot un elb uber dem 1te SC
Bl. 177 v Dat Samstag éebai;‚ 1965 (Gr. Februar den en Tag der
Quadragesima. esCcC auft Notiz BL 1r° 1m 1985 (Gr. und später
nochmals verkau Eıne Eigentumsnoti1z des Mkl Bl 199 unten ist undatıert.
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Ferjalbrevier mıt Anhängen, SYL
ext des eigentlichen Ferlalbrevijers 1V 287r Der-

SE umftfalßt Gesangstexte der el ach fUur V esper, Nacht-
{Azıum un Matutıin der Wochentage VO  — Montag bıs Samstag.
Die Anhänge beschränken sıch auf die „ Vigilien-Qale“
(Bl 61 1207° Vgl 25, C); dıe „allgemeınen Maureß®e
(Bl 1: O VO Vgl D, T} Taysecta-Lexte ach den
acht Kırchentonen (Bl 1311507° Vgl 2D, 3. b), „all-
gememe“ Ba  10a-Texte ((Z\Äo.\ U.ö.>:) Aorems un Ja qußs

Serüy wohl lediglich Iın deren Metra (Bl 1507° 154 W,
dıes (Bl 1547° 158371° Vgl 25, d), Ma  N  AI  Ja

EeZW. xaliowata-Lexte («.ml.éham..l.l.o; INa auf Herren- un
Heıiligenfeste und dıe dem Herrenfestkreis eingegliederten
Sonntage (Bl T9— 1642 Vgl 23; 5. a und b) und dıe

scalae Acrem’scher Hymnen 29 /) Hınter der Nschr
folgen noch: e1in Heiligenkalender begiınnend mıt dem
1G Oktober (Bl 1787°—185r°), b) dıe 'T’afel VLTE Berechnung
der beweglichen FWeste (Bl PE TT Vgl 25, 11), C) Dia-
konıka mıt kar Rubriken (Bl 187/1°—1927v°) und iromme
Sprüche (Bl 03r° v}

Pp 25 Bir 0,2531 ><0,181 Oohne je wWwe1l weıl) gyelassene und hınten
EKb  Z Pappendecke mıiıt Tuchüberzug. Schr Chaldaisierendes Sertä (Vgl Nr 23
die r Zn NSCHr. BL 05v9 Dat Mkl 1n Jer 1852 Ta Chr unter Metropolit
Kustath1ios ıbn ‘Abd en-N:  T AUS Kdessa. Schrbr aag mıiıt dem Beinamen
\.>Dbg 118 (derjenige VO  > Nr

YFerialbrevijer hne Anhänge, SY_r
Text 1V 2905r Derselhbe hıetet dıe Gesangstexte

der Tageshoren (Terz, Miıttag un Non) für dıie W ochentage
von Montag hıs Samstag WIe der Titel besagt „der s1ehen
Wochen“ (;s.<>:: /=x>) vielleicht der Quadragesima mıt
Einschluß der Karwoche (?)

FD 8 I Blr 0,332><0,225., Eb  Q Pappendeckel mıt farbigem Pp uber-
ZUGCN. Schr. Chaldaisı:erendes Sertäa (Vgl Nr. 22), die D Zn Nschr Bl
BUE Dat 1556 Ta Chr.

Ferıalbrevier mıt Anhängen, SYT.
ext des eigentlichen Ferlalbreviers Ü Der-

Se umfaßt neben den Gesangstexten hler ausnahmsweise
auch dıe Psalmen für das kirchliche Tagzeitengebet
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( Vesper, Nachtoffizium, atutin un Tageshoren) der Wochen-
tage VO  H Montag bıs Samstag. DiIie Anhänge estehen U

AUS den beiden Sammlungen der „allgemeınen“ Maureße
(Bl (077  I,() Vgl 24, 3. &) un! der Taysegta-Lexte
(Bl 167980r Vgl 24, b
Jes 18 der 19 Jhs

9 Pp 114 Bir 0,204 >< 0,140. Eb  Q er. Schr. Chaldaisı:erendes S  ta

Anhänge des Ferjalbreviers, SYL
Ks lıiegen VOLT die „ Vigilien-Qale“ (BI DA ZENG

Vgl k 3. @), dıe S (Bl 61v°22 657° Vgl Is 3..d).
die Taysextä-Lexte (Bl G3 w  VO Vgl 25 3..D)); dıe

scalae Aurem’scher Hymnen (Bl San Z 1017 r°} Ala agnl nach
den acht Kırch entönen geordne (Bl r°—102r°®), die
„allgemeınen Maureßé W V Vgl 20 30 D) und

Ba uda-Texte (Bl MLE Vgl 24, EZW.,. 2D, 4
FD 100 Bir 0,464 ><0,510. Eb Blaue Leinwand m1t 10tem Leder-

rücken; auf letzterem Goldpressung. Schr. Chaldaisıierendes erta (Vgl Nr 21),;
offenbar TST des 19 Jhs, Spn. f 31 Zn

esamtbrevıer f{Uur dıe Fastensonntage, den Oster-
SoNNLag und das Kreuzfiest, SYLr Vgl F'’br

'Text y 2970r Berücksichtigt sınd für alle Lage
V esper, Nachtoffizium, atutın und 'Lerz

Pp 1453 Bir 0,352><0,244, abgesehen VO  — einem OLINn und sechs hınten
weiß gebliebenen, Ebd Halbleder. SCHhHr. Leicht chaldaısıerendes Serta (Vgl NTr 22)
ALS den etzten Jahrzehnten des 19 Jhs, Spn A Zn

esamtbrevıer für diıe KHastensonntage, den Oster-
SoNnNtag und das”Kreuzfest, teıls SYT,, teıls kar Vgl
Fbr e

LText 12 1A32 Ks ist; SaCNLIC erselne Wıe ın
Nr Nur sınd lediglich dıe Gresangstücke SYTL.,, dıe ebet-
stücke dagegen kar. geboten

Pp 110 Br 0,242 ><0,176 ohne die Bındblr Eb  D er mı1t .Old-
PreSsSUN«,. Schr Leıicht chaldaısıerendes Sertäa, dıe 13 Zn SS kar. Bl
109 L10 TDr Jer 11ul Sep hemper) 1877 08 OChr SS ChrDr Archıdiakon
Aaron.

esamtbrevıer füur Weıhnac  en und Chrıst1 Hım-
melfahrt, teıls SYL., teıls kar Vgl FDr

ext HZ v2 Der Aufbau des (+esamtoffzıiums
ist derselbe wıe 1n den beıden Vora‚ngehenden Hss Die
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(xebetstücke sind ZU orößten eıle kar., die Gesangstücke
alle kar geboten. Als Anhang folgen 90v°— 109

Kpistel- nd Kvangeliuumsperikopen der Messe für W eıh-
dasnachten anschließende Muttergottesfest und Christi

Hımmelfahrt kar., eın ZU  — Muttergottes kar (Inc
HAD DA A °$,.>.( © <.L.A.OÄÄ\ als und e1N

ZUTF W ıederweıihe e1INes ÖNn eıInem Heiden der Häre-
tıker entweıhten Altars Sy T: (Inc. ka r!Q#ÄD rÄo 9 094 Ljs)

33 Pp Yıwel an Format und Ausstattung der Hs entsprechen wesent-
ıch denen der folgenden, mıiıft; der S1e O1 gyleicher Provenıenz ist. Diıie bezüglich
derselben gemachten Notizen sSiınd mMI1r leıder gleich denjenigen uber das Format der
Nrn un: anden gekommen nd konnten nıcht, wıe iıch gehofft a  @, VOTLT
Abschluß der Drucklegung des vorlıiegenden Verzeichnisses Tsetzt. werden.

Gesangstücke des YWFestbrevıers für dıe eıt VO

Kırchweiıhesonntag bıs U Anfang der Quadragesıma.
Vgl FK'br 815 die Hs irrtumlıch u  S eın Jahrhundert

spat datıert ist,
I)ie beıden Bände enthalten den Gesangstext der beıden

Halbchore ber den Inhalt hoffe ich nachträglich s  C
Angaben machen ZU können. Derselbe entspricht 1mM AUT-
aue des agesoffiziums Nr 4, 1MmM Kırchenkalender Nr 381{1.

PD. Ziwel Bände Ol je 220 Bir. 0,434 >< 0,290. Eb  Q Gepreßtes er
miıt auischHrTtr CN Or Nıa Schr Sertä, Spn 33 Zn 1N. Bl
182 vo ın beıden Bänden VOT dem Osteroffizium e1n Ylechtbandmuster ın Schwarz
uınd Kot. SCHT.: Bl B—319r® IL 138 B 018 w9 Dat.
Kloster des TeUzZeEes und der Eınsiedler Mär(]) Ahä 1mMm (+ebiet des ecastrum w l
2 Aß 1360 (Gr August Schrbr. Priestermönch éem‘ön, Sohn e1INes Dıa-
kons Man sür. es Dıakon Abraham und seıne Reisebegleiter, die 1n Jer. YC-
W 65611 und diese Pengqittäa Ersatz für eiNe durch Feuer vernıchtete ur
das Mk anfertigen Ließen.

Gesangstücke des Festbreviers für Quadragesima
und UOsteroktav, SYT, Vg] FDr 52, uch diese Hs
irrtümlıch e1INn Jahrhundert spat datıert ist,

ext 1yn A-—918r° In beıden Bänden, welche den
Gesangstext der beıden Halbchöre enthalten. Kr umfaßt dıe
Offizien für sechs Fastensonntage und ebensovı1ele YWasten-
wochen, Palmsonntag, dıe Karwoche, acht „Sonntage der Anuft-
erstehung‘“, eZW. vielmehr den Ustersonntag und dıe Lage
der Osteroktav (Ü°.p! IN albıs) mıt Einschluß des Weißen
Sonntags un das Fest des Bischofs Gabriel VON Qartamin,
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das ach einer Randbemerkung 23 K  anun
Dezember) un W eißen Sonntag gefeier wırd Der

erste Fastensamstag ist den HIL Aurem un Theodoros, der
fünfte den VIıerzig Martyrern un der Mittfastenmittwoch
dem Gedäachtnıs der ehernen chlange gew1ldmet. Das einzelne
Tagesoffizium besteht a den Ferialtagen der (Quadragesima
un ın der Karwoche AUuUS Vesper, achtoffizıium, Matutıin,
Terz, Mıittag un Non, SONSTt 1Ur AUS V esper, Nachtoiffizıium,
atutın un Terz. Am Gründonnerstag un Karfreitag en
sıch außerdem dıe Gesänge ZUT Myronweıhe und Fußwaschung
EZW ZUL Adoratıon des TEUZES.

3>« Z wel Bände VO  — je 59 Blr 0,425 ><.0,280. Eb  D er Schr

Sertä, Spn. AA 25 Zin. SC V 52r (1ın beıden Bänden gleichlautend).
Dat and Ar (Gr. August and 185 AÄF Känun I1l 207 (Gr
J anuar Schrbr. Priester 'Abdalläh, Sohn e1iNes Priesters Liw Au

Aleppo, ON eines OSTeTSs Maoses des Athiopiers 1ın der Um;  I>}  gebung VvVOon Damaskus,
ıunter Aufsicht eines Priıesters Michael, Sohnes e1INes Dıakons Ni mat a derma-

lıgen Patriarchalvıkars ın Aleppo es .  >  hd en-Nur al-AmıdI, Offiziant der

Muttergotteskirche ın Dijärbekr.
Gesangstücke des Festbrevıiers fr dıe Osterwoche,

dıe Herren{ieste des Sommers und dıe Heiligenfeste,
SYL Vgl F'br

Die beıden an enthalten den Gesangstext der beıden
Halbchore Voransteht 1n beıden av  D ın rote
Kreise gefaßt das Inhaltsverzeichnıs. 37r VO rın ın
Band eın Heiligenkalendarıum, während 1ın Band 1{1 weıß

geblieben ist Ks iolgen Ar° — 53r°® (pagınıert qls 1—99)
dıe Offizıen des UsterTsonntags un der Osteroktav bhıs e1N-
schließlich des Weißen Sonntags. Nachdem 530 — 557 weıbß

geblieben sınd, schließen siıch BL B6r —9515 (mit NEUETL

Paginıerung VO 9 dıe festtäglıchen Offizıen

Mitgeteilt sind solche {r 1) eorg, Kvangelıst Johannes,
Addarı, das Muttergottesfest „VOoxh den Ahren“ (Vel

F'br OChrist] Himmelfahrt, Pfingstsonntag,
Mär()) Aaron, den „Goldenen Freitag“ (Vgl. EDr

Euthalıos, 10) e1n hochsommerliches utter-

gottestest ( 40 AN L 9 HAaALLD OD Nan 11) dıie Apostel
Petrus un Paulus, 12) 1le zwolf A postel, 13) Kosmas und

Damı1anos, 14) Apostel T’homas, 15) Apostel Andreas und
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Martyrer Kyrıakos, Juhtta un A ßhaıl, 16) FProphet 1Aas
18) das Verklärungsfest17) dıe Makkahbäischen Brüder,

19) Arz7za7z 20) Entschlafen de Muttergottes, 21) Sımeon
Stylıtes 22) Marıae Geburt 23) Julhanos Saßä, 24) Kreuz-
auffindung, 25) Einsiedler und Martyrer Moses, Sohn des Kön1g8
der Ath1opıer, 26) Dometios, 27) AL d O40 „welcher 1s1,“
Mär()) A ßaı Tigriskloster, 28) Serg10s un Bakchos
29) Mär()) ASs]a „der W eıise“ und {Isalas Aleppo, dıe Kre-
mıiıten, 30) rzenge (+abriel un Michael 31) aqu „den
Zerschnittenen“, 32) Ja’quß SETÜY, 33) Barbara und J1
lıana, 34) 1kolaos. 35) Behnäm, Sar und ihre (ÜEeNOSSsenN

Martyrıum, 36) (+abriel (Jartamin, 37) Anton1os Eın-
sıedler, 38) Nährvater Joseph 39 Commune der „Liehrer
un Asketen“, 40) Commune der Martyrer 41) Commune
er eilıgen beıiderle1 Geschlec Das agesoffizıum
faßt jeweıls Vesper, Nachtoffizium, Matutin un erz

erS Pp Z wel an ON 138 EeZW 154 Bir Format?
Schr Sertä, Spn 31 Zn cCchm Bl 3T LL 4 1°) 111 schwarzer Feder-
zeichnung mi1t unbedeutender roter Füllung einzelneı Stellen 1985881 den 116e 111e

Flechtbandumrahmung, utf derselben 6111 stilisıerter Kantharus zwıschen VO
geln und den oberen Kcken des Rahmens JE @11 we1lıterer oge Nschı Bl

137 v9 4 Bl V° {ar m1d Band 21 Nisän and 1L o är
2066 (Gr Aprıl bezw Maı 17 Schrbr Metropolit Thomas 10 Se1ißä
u>ä&.é.ß>\ es Priester bd en-Nur der d1e Hs für das MkI1i J er fer-

ließ

Gesangstücke des Festhbreviıjers für dQ1@e Sonntage
ach Ostern (Oktoöchos), ST Vgl F’br S4

ext 37 — 1536r°, 1% 4r SV Die beıden
an enthalten wıeder den Gesangstext der beiıden alb-
chore ID en sich Offizıen für reimal acht Sonntage

der Auferstehung dıe uch ftortlaufend alg Nrır 10
gezählt werden und acht Sonntage ach dem Kreuzfest mı1
„allgemeınem“ Charakter des Offiziumse (9I.\.n 1-—-‘°-\ ISaaD w
IaN;) ber dıe rage kommenden Sonntagsreihen, vgl
FEr 265DL Das 1 agesoffizıum umtalßt Jeweıls Vesper,
achtoffizıum Matutin un 'Terz

54 67 Blı 0321><0 230 EKbd Gepreßtes el SsSchır sertäa Spn
O: Yın SC Bl 65v9 A— 66r Da* Kloster Mär(j) bel und Mär(])
Abraham beım OrTIie ‚J Schrbı Kın se1inNneN CIYyENEN Namen verschweigender
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Mönch, Sohn eines I  C und E1INeT Sammüni © M’ es Eın

Ungenannter für das MkI In Jer

Gesangstücke des Festbrevıiıers fr dıe Osteroktav,
SYT. Vgl Ebr

exft B a A 2657° erselbDe ımfaßt dıe Offizıen
der Osteroktav VO Montag hıs ZU Weıißen Sonntag e1N-
schließlich Das Tagesoffizium umfaßt Jeweıils V esper, acht-
offizı1um, Matutın un 'Terz.

PD 164 Blr 402 >< 0,2805. Eb  Q er CNr Sertäa, Sp ZU 26 Zn
der Gesamttitel un diıe 1te der Offizıen für höhere Yeste 1ın imıtiertem Estrangela.
Schm BL 1v° und D 19 je e1in yroßbes Flechtbandkreuz 1n Flechthbandrahmen mı1t

frommen prüchen, VO  $ denen BL 1 v ein: Ü O49 Q w und

O r9 e1n LO n N Aso <.:.=‚>.>=ls. ın roten

Monumentalbuchstaben zwıschen dA1e Kreuzarme selbst geschrieben ist. Bl owv9 {[-
förmige Flechtbandumrahmufig des Tıtels, 1n der sich das Dat. der Hs ( ( Nın
\X30.29) entzıffern 1äßt Die Zahlbuchstaben, m1t denen hald 711 Anfang, ald

Ende, bald beıide Male dıie Blattlagen numerilert sınd, 1n Flechtbandmuster; Flecht-
andmuster en sıch ferner Bl Qr A, 5419 D, 8Q v und 117 v VOL den (}
izıen auf den zweıten Kırchweıhesonntag, Weıhnac  en und Epıphanıe und nach

denjenigen auf dıe Sonntage nach Epiphanıe hbezw. VoTrT dem Offizıum aut das uUutter-

gyottesfest des 1:5 Januar SOW1@e Schlusse Bl 164 v° Be1 dıiıesem ganzen Schm
kommt 1UL Schwarz, Kot und (+elb TZALE Verwendung elb sınd uch dıie Estrangelä-
1ce. Dat ohl 1802 (Gr esc aut Notız auf einem hınter Bl
158 eingeklebten Ppbi mıiıt anderen Hss 11 DA (Gr.  - 111e  — gebunden.

Gebetstücke des HFesthrevıers füur dıe Zeit AF

Kırchweihesonntag bıs ZUI1 Anfang der Yuadrage-
sSıma, SYL Vgl Ebr 69; WO ich ber das er der Hs
1n olge e1NEs Übersehens des Dat ur S falsch Qr
teılt en dürfte

Paxt V_  o  1 V erselbe enthält Offizıen für
den ersten un den 7zweıten Sonntag der Kıirchweihe

K EZW. > lI0u9), den Sonntag der Verkündigung
A& Zacharlas, 4) den Sonntag der Verkündigung dıe
Gottesgebärerin, den Sonntag des Ganges Marıas 7ı Kılı-
sabeth, Barbara un Juüliana:. den Sonntag der Üeburt
des Täufers, den Sonntag des T'raumes Josephs, den
Sonntag VOTL W eihnachten, 10) W eıhnachten, 11) das Multter-
gyottesfest AAl age ach W eihnachten, 12) den (+edächtnis-
Lag des Kındermordes, 13) den Sonntag ach W eıhnachten,
14) Basıleilos un Gregor10s Nazlanz, 15) Kpıphanıe,
16) das West; des 'Täufers Lage ach Epiphanıe, 17) Ste
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phanus, 18)—21) 1er Sonntage ach Kpıphanie, 22) das
Muttergottesfest Januar, 23) das Darstellungsfest
Zi Februar, 24) Mär()) Bar Saumä, 25) Severus Antıochela,
26)—28) Montag, Dienstag und Mittwoch der Nınıve- Woche,
29) den Sonntag der (verstorbenen) Priester und 30) den
Sonntag er Verstorbenen. Das Tagesoffizium um12 jeweıils
V esper, Nachtoiffizium, Matutın und Terz

Pp 30  en Bir 0,322><0,238. Eb  D er m1 reicher (roldpressung.
Schr S  ta Spn. ZU DD Zn Nschr, Bl 309 r9 Dat M}  i  z ın JeT.; 18593 15 Chr
Schrbr. Subdiakon 9{40, Schn einNes Joseph AUS (}‚.9.a es atran Gregor10s,
genannt Gıiwarg1s.

(+ebetstücke des Festbrevıiers für dıe e1ıt VO

Kırchweiıhesonntag bıs Yı Anfang der Quadrage-
sS1ıma, SYL

ext DE Z S01 erselbe nthält Nn dıe nam-
ıchen Offizıen W1e dıe vorıge HS.. AUS der ohl kopiert
ist, 305( VO steht och e1Nn vereıinzelter Gebetstext, ohl
e1n Seöira

Pp 255 Bir 0,359><0,248., Ehb  Q Gepreßtes er CNT Sertä, Spn
AA Zn SC BL 253 dazu noch eine Oi1Zz On der and des atran Ihbrä-

hım BL 253v9 Dat 30 Tesrin 11 ovember) 17856 11. Chr. Schrbr
Dıakon Thomas:; der laut BL folgenden y äaänun I Januar) STAr

Gebetstücke des Festbrervıiers für Quadragesima
und arwoche. Vgl F'br.

ext D A LO erselbDbe nthält Offizien für
sechs Fastensonntage nd ebensovı]ele Wastenwochen, Palm-
sonntag un die Karwoche. Der erste Fastensamstag ist den
hIL C  rem und 1 heodoros. der fuüunfte den Vierzig Martyrern,
der Mittfastenmittwoch Önıg gar un dem (+edächtnis
der ehernen Schlange, der Ddamstag VOT Palmsonntag dem
Gedächtnis der Auferweckung. es Lazarus gew1ıdmet. Das
Tagesoffizium umfalßt den Ferlaltagen der Quadragesima
L1LLUFr V esper, Nachtoffizium und Matutin, außerdem den
Sonntagen und den ZWE] samstäglıchen Heiligenfesten Terz
und ıIn der Karwoche VO  a Montag Al komplet ($Lam), Lerz,
Mittag und Non FWFerner en sıch (+ehetstexte Palm.
sonntag nach der Matutin für die W eıhe der Zweige,
Gründonnerstag und Karsamstag ach der Non für dıe HFuß-
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waschung EZW. en ((0ttesdienst „der Verzeihung“ (Vgl.
24, 11) Die vorliegende Übersetzung des SYI. Originaltextes
ist aut SC das Werk des Maträn brahım VON Jer.,
veranlaßt Uurc den Mangel des Syrischen hinreichend Izun-«
1ger Priester 1 k ]

FD 3692 Blr 0,440 ><0,312, Eb  Q Leder Schr. ertä, Spn / SG 25 7in
SC 18 350v°—361 r9 1a 11ul ( September) 1988 Gr.; DezZw. 1760
1Il, Chr., bezw. 7268 der Welt, bezw. WG der Hegra. esC achn SYI Notız Bl
66r mi1t andern Hss 116 gebunden 1mMm (Gr. 1815/16).

(Gebetstücke des Festbrevıers für dıe Osterwoche,
dıe Herrenfeste des Sommers und dıe Heıilıgenfeste,
kar Vgl FEbr

V orangeht E I.O ın rote Kreise gefaßt das In-
haltsverzeichniıs. Ks folgen D 6  DV  o dıe Offizıen des
Ostersonntags: und der Osteroktav bhıs Samstag einschließlich,
Nachdem und 67 wenıgstens ursprünglıch el
weißgeblieben sınd, schließen sıch 68 v°——360r? (mit euer

Paginierung VO  — die festtäglichen (Müzıen An.

Mitgeteilt sınd solche für eOTZ, Kvangelıst Johannes
un Apostel Jakobus. al; das Muttergottesfest
„VON den Ahren © KEuthalıos, Mär()) Aaron, den
„Goldenen Freitag“, e1inNn hochsommerlıiches Muttergottes-
fest, dıe Apostel Petrus und Paulus, 10) 1le 7zwoltf Apostel,
I Kosmas un Damı1anos, 12) Apostel Thomas, 13) Ky-
rakos und Julıtta, 14) FProphet 1as, 15) dıe Makkabäischen
Brüder, 16) das V erklärungsfest, 17)) ‘A zzazäıl, 18) Kint-
SchHNliaien der Mutterzottes, 19) Sımeon Stylıtes, 20) Marıae
Geburt, 21) Julianos Daßa, 22) Kreuzauffiindung, 23) Moses
den A bessıinler, 24) Dometios, 25) Mär()) ABa den Martyrer,
26) Serg108 un Bakchos, 27) Mär()) As]a un Isalas VO  H—

Aleppo, 28) 1le eiligen beiderle1 Geschlechts, 29) Erzengel
Michaegl, 30) Ja’quß SETÜY, 31) Apostel Andreas, 32) Bar-
ara und Juliana, 33) 1kolaos, 34) Verkündıigung der
Empfängnis Marıae Anna un Joachım, 930) Behnäm.
Sara, ıhre (+enossen 1mM Martyrıum un Mär(j) Mattaı
ıhren Liehrer, 36) (Aabrıel (artamin, 37) Antonılos Eın-
sıedler, 38) N5Sährvater Joseph, 39) Commune der Martyrer,
40) Commune „der V äter, Uberhäupter, Mönche und Kın
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ı1edler. Das agesoffizıum umfalßt jeweils , V esper, Nacht-
offizıum, Matutin und Terz

49 P 197 Blr 0,492 > 0,320. Eb  =? Gepreßtes Leder Schr Kıtwas chal-
daısıerendes Sertä T Spn. Z 30 Zn . Bl V° 11 den Tıitel s
förmıges Flechtbandmuster ın Federzeichnung. SC Bl 195v°%—196 ar

där 2066 (Gr März Ö  D) Schrbr Dıakon Davıd, e1INes Priesters
Ja qUp. es Priester “Abd en-N ür al-Amıd1, Offiziant der Muttergotteskırche 11
Amid-Dijärbekr, der d1e Hs miıt eiıner Mehrzahl anderer 1n as MkI Z ‚Jer stiftete

G(Gebetstücke des Festhrevıers fr dıe Osteroktav
nd dıe Sonntage ach Ostern, kar. Vgl Ebr.

'Text 29 1 95v° De  E:  ”  selbe enthält (Offzıen für die
Osteroktav Ön Montag bıs einschließlhlich Samstag, sechs
Sonntage ach Ostern, den Pfingstsonntag, den achten
Sonntag ach Ostern, acht „mittlere“ Sonntage „der Anuft-
erstehung‘“, 6) acht „andere und letzte“ Sonntage „der Auf-
erstehung“ un acht Sonntage, deren Offizıum sıch auf
„die Heilsökonomie der Erlösung‘“, zugleic ber „allgemein“
auf „dıe Gottesgehärerin, die Heiligen un ıe V erstorbenen“
hbezieht Ala <’ OSa INu9D049 Ü.o..l;.=,:o \n
SO +aho AN LS>S). Das Tagesoffizium umfaßt jeweils
Vespe;‘‚ Nachtoifzıium, atutın und 'Terz,

Homilıar und SyNaxarı
Yıwel weıtere lıturgısche Bücher haben mındestens ın früherer eıt

dem kırchlichen Tagzeıtengebet der Jakobiten oder anderen 'Veilen
iıhrer Liturgie Homihar un Synaxar gedient, ber dıe verschıe-
denen Iypen des ersteren vgl Er 53—62, über das Jetztere, dessen
({rundform VOoO der koptischen Schwesternkirche übernommen wurde,
vgl ebenda S 161 ıe 'Texte des Homilars wurden gelegentlich
hald miıt den Gresangstücken, bald miıt den (+ehbetstücken des est-
brevı]ers bezw. dem bhıblıschen EsSESTLO der Tageshturgıie Zı e]ner
Bucheimheıt verbunden. Vgl ehenda 61£,; 871 och sind Hss.
dıeser Art gleich den reinen Homilhliaren heute für den praktıschen
(+ebrauch antıquwert. Das Synaxar scheıint ur mehr qls außerhtur-
gische Erbauungslektüre dıenen.

43 E 190 Bir. 0,947 >< 0,5391. Zstd Erhalten ist, ur mehr eLwa e1N tarkes
Vıertel der ursprünglichen Hs Das KErhaltene behindet sıch 1n denkbar orößter Un-:-
ordnung. Zusammen yehören nach der richtigen Reihenfolge e Bir 153—160, 10 1—.-

166,187 1—4, — 13, und r  3 16—092, 175180 167—174, 95—144, 185f. 188—190,
145—148, 149—152, 181—184, 93 und Die Wiıederherstellung der ursprünglıchen
OÖrdnung des Textes ermöglichen e den einzelnen Mimre Al an beigefügte
Numerliernng un!' bıs Bl 153 ausschlielßlich dıe ahlung der attlagen, Von hier
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ist, dagegen uch cdiese VO  - jüngerer' Hand hinzugefügt und falsch. ınter Bl 15

e1in Ppbl 11N Kormat 0,236 < O, 1785 mi1t Krgänzung einer extlucke eingeklebt. Bl 98

größtenteils weggerıssen. Bl 190 v®® eute auf den rückwärtigen Einbanddeckel fest-
geklebt. Eb  S Geprelstes er Schr istrangelä won noch yeWiß de: 12 Jhs,

Spn 63 ıN: Dat Eınen termınus nOost TUEM bıldet das 69v9 A: a {s

Entstehungsjahr eines Mimrä (NFE. 195) genannte 1455 (Gr esc
ber dieselbe berichtet dA1e Notiız eines Ungenannten AUuS der Umgebung des Patrı-
archen Ignatios Johannän bar kan pn A4aCch dieser eın Partriarch Behnäm
dıe damals SCHNhON schwer beschädigte und ın Unordnung gekommene Hs auf eıner
Vısıtationsreise ın der Umgebung O Melıtene gyefunden und nach dem Patrıarchal-
kloster Der Za arän gebracht,. Anläßlich einNes Turkensturmes wurde S1e miıt anderen
Hss nach ardın gyeflüchtet und bhlıeb hler N6 Zeit 1ın der Kırche der Vierzig
artyrer, uer Beschädigung ausgesetzt, hegen, Kın Bischof erwarb S1ıe später 198891

Preis VO.  v 25 (+0lddenaren un TYTAacCchte 831e nach DEr Za warän, 11111 S1e dem Patrıar-
chen zeıgen. Hıer erkannte S1e der Ungenannte als Kıgentum des Patrıarchal-
OSTtEeTs un unterzog S1e 11 1795 (Gr 1483 eiINeTr Ausbesserung, wobel er

noch festzustellen vermochte, dalß S1e ursprünglıch uf mındestens 60 Blattlagen
mehr als 350 Mimre enthalten 19 Kıne O1 erstien ontag der Quadragesiıma
1794 (Gr. 8  83 atıerte Randnotiz Bl 69 nennt A, IS iıhren TYTheber den Mönch

Serg10s 1 Man wırd ın dA1esem den Ungenannten der ausführlicheren Notiz
BL 94 r° erkennen en Da die etztere naturgemäß ehemals ALl Schluß der
Hs stand, ist diese 1 d1ie ygegenwärtige Unordnung erst nach dem nde des BD Jhs

gekommen,
Homilıar. enthaltend Mimre hauptsächlich Ja qug3s V,

DEeruY. Vgl 85 {f. Ebr 54 un dıe Au  C
gyaben einzelner Stuücke be]l BHedjan cta Martyrum ef Sanc-
OrumMm. 1890— 94 Act.), Martyru qu et ONA, TUUE
SUPEYSUNL, OMNUA. 1902 AY. Jacobaı SArUGENSIS Homıilıae.
Seıt 1905 Hom.)

In ıhrer ursprünglichen Anordnung zerhel dıe Hs ach
e1nNer Schlußnotiz des ersten und Kıngangsnotiz des zweıten
Bl 99v° ın zZwel Teile e]ınNe ach dem erlauie des Kıirchen-
Jahres bıs ZU Kreuzfeste geordnefte Sammlung VE  —$ Mimre
uber ıe Heilsökonomıie OChristi un eINe ach estimmten
Heiligenklassen WwW1e denjenigen der Apostel, Martyrer, Pro-
pheten und „ Väter“ aufgebaute och eLwas umfangreıichere
dammlung [(03481 Mimre auf Heilige mıt Einschluß eıner ın
sıch wıeder wesentlich chronologisc geordneten olge VOL

Dichtungen über A'Lliche L.hemen Den Stücken des ersten
Veales 1st, soweıt 1ese1bDe nıcht AUS iıhrem 1ıte selhst < Iar
wiırd, ıhre lıturgische Bestimmung beigeschrıeben. Samthche
Stiicke sınd ferner 1im Explicit nut eıner Angabe ıhrer Vers-
zahl versehen. ber den heutigen Bestand 210 ach der
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tatsäachliıchen Reihenfolge der erhaltenen B£uchstücke dıe fol-
gende Inhaltsangabe Aufschluß, be1 welcher eiN Verfasser
1Ur da angegeben Wırd, q,IS solcher nıcht ausdruüucklich
Ja qu3 bezeugt ist, und die Unvollständigkeıit e]lnes
'Textes AIl Anfang, se1ıne Unvollständigkeıt Ende be-
zeiıchnet.

1222 l Schluß von Nr. 155%* (VeL
mıittelbare Fortsetzung VON 187 v° (Bl 1r ALZO B),

Nr 155 ber das Wort des Herrn „Das Hımmelreich
oleicht einem Senfkörnlein“, {Ur dıe aC des Dienstags iın
der Osterwoche (Bl 1 v° DB  ä Hom.

Nr 156 ber die zweıte Krscheinung des Autferstandenen
VOT seınen Jüngern, für 1eselDe aCcC (Inc. 4r°
>3 O o . 327 2325 Da<)

ber den Glauben, /für dieIL Bl H13 ] Nr 158
Nacht des Mıiıttwochs ın der Osterwoche> (Bl 5r A 6X
Der ext begınnt mıt en W orten: A s m< idhr<),

Nr 159 ber den (Hauben Mimra VILI un uüuber das
Kısen 1mM Feuer, für den Mıttwoch der Osterwoche (Bl 6v° B
— Sr° Inc. ‚T1 O u\ ..u.m<_ nhamDT f<1::),

Nr 160 ber den Glauben Mimra X für dıe Nacht des
Donnerstags In der Osterwoche (Bl S r° A 97° Ine. _ Alzı
za 353 N23.0 C < 1a0), Nr 161 egen dıie en
Mimra N für denselben Donnerstag (Bl O r° A - 10r Ine.
RI mas), Nr 162 ber dıe Stäiäbe Jakobs
(vgl. (+2en 38—42) alg ypus des Kreuzes, TÜr dıe iNAaC
des Freitags der Osterwoche (Bl 1Or®° BA I.0 Inc a  \ln

all\>a=l\ <ZAyalaı S59 ), Nr 163 ber dıe 1e
(xottes den Menschen un dıe 1e der kKechtschaffenen,
für denselben Freitag (Bl rDE Hom. I1 769 .

Nr 164 egen das Verlassen der Kırche VOTL dem KEinde
der Messe, für dıe 2C des damstags der Osterwoche
(Bl 13r° Da Hom. 111 646 {f.

11L 1Af Nr 165 ber den Kmpfang der ucha-
rıstıe, <für denselben damstag> Bl 14r° BA Der 'Text
begınnt mıiıt den W orten: DA r&a cn YL33D3 Aacnz
PADOTAL <amnı7), Nr 166 ber den W eißen Sonntag
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Hom 11un den Apostel Thomas (Bl 15r A

U Nr 167 ber ıe Hımmelfahrt
OCOhristi (Bl 16 r° a]____.. B Mart SOS. Der fehlende
Anfang ist anf dem vorgeklebten FPpbI ergänzt), Nr 168
ber dıie Sprachentrennung und dıe Herabkunft des HI!
(z+e18stes auf die Apostel (Bl }# OB__19r° B= Honm. 8 70 #:),

Nr 169 ber den Lempelgang des Petrus und Johannes
und dıe Heılung des elähmten., für den „Goldenen Freitag“
(Bl 19r Blr Inc \ X23 —
M cx=.z.én) Nr 170 ber dıe Verklärung Christi (Bl
D “23vV Hom 11 D Nr O ber das
Entschlafen der (+0ottesmutter (Bl J3  A A 294r Maryt

709ff Vgl —9 Nr 179 Johannes
Bıschof VO  - Birtäa ber das Entschlafen der G(rottesmutter
(Bl DAr (”6rA 100—125), Nr 43
ber das Ausbreiten SC1Ner Hände Uure Moses (vgl Kxo
dus FF un das Zeichen des TEUZESsS (Bl 267° AD Ar
Inc. Au d .  -  T3° _ na33 t<&.u:\), Nr WLA
ber dıe Kreuzauffindung und dıie Ka1iserın Helena (Bl DL D
Z Inc.ZZn AA a C\3T r(:u& 3 9) Ni 175
Ishaq „der Lehrer“: ber das Kreuz (BI 8 v° A-—99 v°
Inc Xhra—m ıd b R < i7),; 10) Nr 176 ber dıe Armut
der Apostel un das Petruswort 27 W ır haben es verlassen
un: sınd dır nachgefolgt“ (Bl v 3lr Hom 41

11) Nr A ber dıie Apostel allygemeınen
(Bl 31r° A E3 n Inc NLA L DIT < < i u
m\ alsın), 12) Nr EZ8 ber AÄAnnanlas un Saphira (BI
390r BL33v° Inc 2 —9 C 3179 r<.\‚mi Za
a dl=), 13) Nr 179 ber dıe Apostel, dıie 1e6 en AÄArmen
nd den Sturz der Gotzenbilder (Bl 3V BD— 36v° (} — Hom. 11L
S 7(958.); 14) Nr 18  Q ber das Wırken der Apostel Petrus,
Johannes un Paulus Antıiocheia (BI 36 v° (3 VO
Inc Zla AAa f<&\Ä;: aV Sanı Vgl Baum-
stark Ie Petrus- und Paulusacten d latterar Uberheferung d
syrıschen Kırche Leıipzig 1902 97 ach der Hs Va
SYI J HO9 r 526 v 15) Nr 181 heı das
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iırken Petr1 Rom (Bl 3LT(A Inc. a I

< Ihas 16) Nr 182 ber den
Kvangelisten ‚JJohannes (Bl 4.2 Hom 8

Nr 183 ber den Apostel Andreas un SCe1IN

ırken an „der Hunde“ (Bl 43r 44 v Inc
\ a\ E 1:::) 18) Nr 1854 ber dıie W eigerung des
postels 1 homas. ach Indıen ziehen (Bl 44

Hom 111 “  9 19) Nr 1853 Über den Apostel Thomas,
VO Herrn e1INeN Kaufmann verkauft wırd (Bl

Ar A49 r° Inc. AA °.:\Ö'\.3«JCL7.! n VIJ QQ Ar

due), 20) Nr 15856 ber den VO ostel dem On1g VON

Indien gebauten Palast (Bl 49 r° (DAr Hom 9
21 Nr 18 ber dıe Bekehrung aulı (Bl 5r Aa H4 r°

Hom. 11 9 22) Nr 188 ber den Apostel Paulus
(Bl H4 r° (+ — 56r° A Hom. I1 7  6, 23) Nr 159 ber
den Briefwechsel zwıschen A 3gar un dem Herrn (‚BI 56 r°
Z 59 v Inc HIS < 3 ern S Az), 24) Nr 190
ber das ırken des postels al Kdessa (Bl H9 v°
SG Inc maara uCTJC\.\J—L\1& en 35),
25) Nr 191 Eın Anonymus (ber Aussatz und Taufe Kon-
stantıns (Bl 61 63 v Inc (<“—_93 3A AA XI> ı CAX.a
C232 1ru)), 26) Nı 1992 Kın Anonymus ber den „hel-
igen Apostel un Bıschof Mär()) Ziaye Nikolaus) VO  a}

Myrrha (Bl 64 65 v Inc NS IHh r  R r 53
o 1—=)‚ 27 Nr 193 ber „den hi Mär()]) al und

Jünger und dıe Heiligen, dıe durch den gläubıgen On1ıg
1heodos1i0s YWener erprobt wurden“ (Bl 65 v 67VvV
Inc a NADF3 c<\:\.>3 Ta L3F N 35) 28) Nr 194
Kın Anonymus (nach spaterer Randnotiz dıesem Mimra
selbst Habbiß Kdessa, nach derjenıgen des Serg10s AUR

folgenden Patriıarch <Johannän X Bar Susan ber ‚Ja qup
SETuy (Bl 67vV 69v eli00s De 1la et SCYWPVS

Jacobı Batnarum Sarugı Mesopotamıa LOöwen
1567 85) 29) Nr 195 Eın Anonymus (1a ‚L3
ach der KRandnotiz des Serg10s Bar Sabbh er J  uß

Serüy, abgefaßt 1455 (G7 (Bl 69v
S, Inc C LD t.n’ä\& ar< 30) Nr
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196 Eın Anonymus (nach Randnotiz VO  a} der gyleichen and
W16 diejen1ıge Nr 194 Metropolit Limotheos Gargar):
ber dıe agyptischen „Väter“ Makarıos, Maxımos, Dometios
un Johannes „der Kleine“ (Bl 1n A _ 6° Inc
haax IN (ELLIADT W AIO < t>0), 31) Nr 197 Acrem:
ber en hl Dimet (Bl 716 V° (7{8 r° Inc < I>

32) Nr 19  00 ber denselben hl Dimet (Bl TE
Z OS Inc. CY275 CU39 Ä 53L —D ma\),
33) Nr 199 ber Simeon Stylıtes (Bl 9v° A 84r
Arı 650 4£.), 37) Nr 200 (GHeichfalls üuber Simeon Sty-
hıtes (Bl RAr SV Inc SO ma i:n..Ä.::ca
IS AL <la g) 35) Nr 201 ber belıebigen eiligen
(<=a19 nd be] den Kxeauılen VO  - Bischofen
un Gedächtnistage des Mär()) Sagtal“ (BI 85 v°
Z 8 Vr 23a2 A rQ21.D za a - <Ao) 36) Nr
200 ber dıe Makkabälschen Brüder, iıhre Mutter nd iıhren
Liehrer (Bl S6 v° A8Y r° Inc nl 3 E NO q<1‚A\

cni=.1), 37) Nr 2053 Kın ANONYMUS: er d1e Sıeben
Schläfer ON Kphesus (BI 89 v° AYO v° Ine Zn

t&1-°\x 38) Nr 204 Aphrem ber dıe
Martyrer Serg10s und Bakchos (Bl YO0v 2007 Inc

Arr a F7IJ }, 39) Nr 205 ber dieselben hll
Derg108 und Bakchos (Bl 9lr AL Act NI S

93{ Inhaltsverzeichnis un (G(Geschichte der Hs
VI 95 144 Bruchstück AUuS den etzten 'Tellen

VO  - Nr 3092 (Vgl XI (Bl ür AD er ext,
beoıinnt mi1t den Worten <a NS Asgch TWe3O FD TA\ cn.::1)

Nr 303 er Moses nd Christus <Mimra IS (Bl
Z20 017 B),' Nr 304 ber Moses nd Christus Mımra 11
nd über dıe Zzehn agyptischen Plagen (Bl 10lr BA TO7r
Inc An \< „ 3ls \‚m1ä .. CUV23 Nr 205
ber Moses nd Christus Mimra 111 un uber den urchzug
durchs KRote Meer (Bl 107/T7 A - 1097 Inc N a

ber Moses undAla IILT) Nr 306

nde VO  w Nr 302 ıund Anfang VONN NT 303 befanden sıch aıuf dem vernıch
feten Teıile VO  - Bl 98

OÖRIENS ÜHRISTIANUS Neue xerıje
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Christus 1mMTt2a und über das Bitterwasser
Z A Inc Ö'\‘la&\.&: —-&\&DJ -.|1&\.\&\ ’ zra ): Nr
307 ber Moses un: Christus Mimräa uüber das
W asserwunder (Bl 1lr ( 137 Inc —53 CY) a Z =ach
mala a l>\ < \n ) Nr 308 er Moses un
TISLTUS Mimra V1 und ber das Herabsteigen (z0ottes auf
den Sinal (Bl 113v 1157 Hom 3 ff.) Nr
309 beı Moses und Christus Mimrä VII un über das
Moseswort (Exod_us 13) „Offenbare HLE deiınen Weg, auf
daß ich dich kenne“ (Bl Q! V( ATZ Hom. 38f.),

Nr 310 <Über Moses un Christus> (2)° M  1mMra 111 <und>
über die Mosaischen Speisegesetze (Bl 117 x°AL
Inc c<:.1r<.\ v OENA IL dul>3 e EONAUT q<:n<), 10) Nr
311 er Moses un Christus (?)> Mimra Cund> ber
dıe Lotung des Zamrı un der os Urc Phıneaz (vg]
Exodus 6—15) (Bl 119r 19070 Inc
7 ?ä\t.\;) 110 Nr 319 ber ‚Josue a IS Lypus
OChrist1 (Bl 120v Inc Cc(Y12475 325 C

IAD<T), Nr 313 er die Lochter Jephtahs (Bl
A 197 Inc AI

2CNA DÄX)‚ 13) Nr 314 er dıe Kroberung der Bundeslade
Hr dıie Philister (Bl 197 -VO A 23y Inc C FAIN. ar?
mLl SN v .:>m) 14) Nr 315 ber dıe Berührung
der Bundeslade UuTrC den Priester Uzza (1} Samuel 6 ff.)

IncV\>)a Ir a —. Cn OA32(Bl 1317° B 139°C
15) Nr 316 er Davıd nd (GA0oliath (Bl

B= Hom I1 288.); 16) Nr 317 ber 11 Samuel
(Bl — 138 r° Inc. AI 3 V

< imd>) 17) Nr 318 ber den FPropheten Kılias un
dıe drejeinhalbjährıge Dürre (Bl 1381 144 v Inc
r 50 Yı 3a Sln anNw)

VIL 145148 Nr 399 ber dıe Hımmelfahrt
des IMIEN (BI A ZroG‚= Hom Nr
323 ber den Fropheten Klisaeus Mimr3 un über die

Die Bezeichnung alg Mimre „ÜUber Moses und Christus"“ be1 den Num-
111e 310f., doch läuft dıe entsprechende Sonderzählung weıter.
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pferung des Sohnes des Kön1igs VO  wn oab (Bl 145 v
ZZNÜNN Hom Nr 394 ber den Pro-
pheten Klisäaus Mimräa I1 und über den Edomiter Na’man
(Bl VAHrT AL FAÄRT Hom Nr 395 ber
den Propheten Kılısäus Mimra 111 und über dıe Hungersnot

Samarla (Bl 145r B Hom
I11 149 1592 Nr S27 ber dıe OÖffenbarung

des Propheten Kzechıiel und d1e Auferstehung der Loten
(Bl 149r A 21517 Inc I5 —_ 1T X du
(<Ö\Ä.\DU) Nr 3928 ber dıe Visıon des Propheten {Isalas
un den ON1g Ozz1as (Bl 1541 152v Inxc (“ VM
C243  —& ea AD ‘ A3s.2 l<331 r<:7:o11)

153— 160 Nr Ö '/ ber dıe Auferstehung des
Jünglings VO Naım (Bl 153r A P5dAr Hom {I11

Nr ber dıe ıunder des Herrn a ls INnn-
biılder der <ge1istigen> Heilune der Welt fÜr dıe 2C des
Montags der unften YHastenwoche 154r 155 v
Hom Nr ber die Tel V Herrn E7’-

weckten Loten, für dıie ac des Dienstags der uniten
Fastenwoche (Bl 155 v B 1567 Hom 188 9
4) Nr 100 ber dıe Vermehrung der tfunf Brote für ıe
aC des Mittwochs der unften Fastenwoche (Bl 156 v
—259 Hom 111 S 4251.) Nr IO4 ber das Wan-
deln des Herrn auf en ellen, TÜr dıe Nacht des ONNers-
Lags der unften astenwoche. (Bl 159y° B160 v° Inc

Öan < 3 53 : W5L)
161—166 Nr 109 er dıe V  s Petrus

pfangene Offenbarung <für dıe 2C des Montags VOT Palm-
sonntag> (Bl Ä-—1692r° Der ext begınnt mi1t den
W orten NF ([a 45 Cal ‚33 A“ Nr
1410 ber das Herrenwort Petrus : „ Weiche zurück VO

ILL, Satan“ für cıe a des Dienstaos VOT Palmsonntag
(Bl 162r B-— 1637 Hom -  9 3) Nr 111 ber
dıe Synagoge un dıe Kirche, fur dıe Nacht des Mittwochs
VOT Palmsonntag (Bl 163 v (C(—165r Inc AÄ3s
HAD E LT hLAD), Nr 119 er dıe Hurereı
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der Synagoge 7 (Bl 165r B—166v Inc
4 TD

XI 16721 78 Nr 299 <Mimräa 1X> ber Joseph *
(Bl 1677 A-—168r Der 'Text begınnt m1% den W orten
a t.a\.nblä1 za e‘m.! e&), Nr 300
Mimra über Joseph un uber das Hinaufsteigen SEC1INES

Vaters un SeE1iINeTrT Brüder ach egypten (Bl 165r B—169v° B
Inc a\ —x CvVJ X i .=o&;) Nr 301
A wvrem ber 10 h (Bl 169v 1748 Inc 530
m<dhaas ı), Nr 302 er 10h (Bl 1A1 (+—174 v  i
Inc al X —mas3

X11 1751850 Nr 206 ber den eorg
(Bl 1/5r7r AA 1756r Der ext begıinnt mMI1t den Worten
a dalapr! \r .ALSO) Nr 20 er
dıe hll Laurent10s. 2T1PPaS und ihre 12 000 (+enossen (Bl

B17 B Inc. H ı— XaA\ Sal m\\ o3 L aHT al )
Nr 908 ber dıe edessenıschen Blutzeugen Gürja und

amona (Bl B 17957° B = AT 4) Nr 09
ber den edessenıschen Blutzeugen Sarbıl (Bl (9v°B8v0

Inc 3 CN CPE=3Cu sn (3 CN2QO FA COI X I=AS 3z); 5 Nr
210 er den edessenıischen Blutzeugen Habbiß (Bl 180v°A
Z Act

113 1851— 184 Bruchstück 1ra uüuber Danıel
und dıe TEL Jünglinge Feuerofen Hom 1{1 94{ft
Der ext, begınnt ber schon etfwas firuüheren Stelle
q IS ]1er m1 den W orten N JCDC\J‘\.J\ A.Ä

un schließt AiT, 197 Vers 6f.)
XIV 1851 Nr 319 ber den FPropheten 1A4Ss

(Bl 185r A —1867 Der ext begınnt mI1 den Worten
$ Ü Ar 3 CYVYJ < Aa), Nr 39() ber den Pro-

pheten 148 Z den einberg N2D0tLAs (Bl 156r
—— V Inc ( LIL1L93 < 234059 r<=_s1 zı»

187 Nr 153 ber dıe Auferstehung des
Herrn (Bl 18/r Der Text begınnt mM1 den Worten

e €'” «(:.fl:.)‚ Nr 154 ber dıe Aufer-
stehung des Herrn, für ıe aC des Montags der Oster-
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woche (Bl 187r A Inc e& aleoa Ar MNsaI3 <Lı\9
a a\),; Nr 155 ber dıe Auferstehung des Herrn un
dıe Grabeswächter (Bl AL Inc a N \I\A'Üh.flnılug r<m)

XN 1884{ Fortsetzung VoNn Nr 3920 (Vgl X4ANV 2))
unmıttelbar 156 v anschließend

‘_'PP 244 Bir 5< 0.185 Am Un fehlen e11 bıs ‚W 61 Bir
ca Holzdeckel mM1 Tuchüberzug Schr Sertä wa des Jhs d1e 20 Zn
escCc Nnter Bemerkungen verschiedener Mönche Bl 38 v r d1ie
Priester Thomas 198881 das der Leser ur sıch ınd SCe1iNenN Bruder bereıts OIn

T (Gr datiert

Homiliartexte und andere lıturgische Stücke utf
dıe Haupttage des Kirchenjahres SYT Vgl E'’br

'Text 2202140 er Knde des etzten
sprünglıch der Hs enthalten DSEWESCNECN Offiziıums HIC

ach dem TatalV orausgeht Ir eiINn Inhaltsverzeichnis.
Sr o ls090 115990 l..3:go{go ( .09 A0} Lasas
Lusino a s} IÄAÄ2° Q’O—sä° (...no).\.n» Na 9)
bhıetet dıe Hs dıe (+ebetstücke des FWestbrevıers, bıblıschen
Lesungen un Mımre, welche ZUr eıt ihrer Kntstehung ach
dem Rıtus der Jakobitischen (+2meinde AHCE  > Jer Av den Haupt-
tagen des Kirchenjahres den heiligen Stätten
Bethlehem, Jordan, Übergemache“ (d vielleicht
Mk1 selhst das nach der jakobitischen Sondertradıition dıe
Stelle des N’Tlichen Obergemaches der Thomasszene und
Geistesausgleßung einnehmen soll,) un eiligen Grabe
ZUT Verwendung kamen Berücksichtigt sınd 1) fUr Weıh-
nachten (Bl 1V — 38r°) Vespe Nachtoffizium, Matutin un
Messe, für Kpıphanlıae (Bl 39r —683r°) das (xleiche {Ur

Diese 111 mehrfacher Hınsıcht; 6C1INZ10 dastehende Hs dıe ıhrer ULrSPLruNg-
lıchen Gestalt mındestens rund 38815 Vıertelmillıon Verse enthalten en dürfte,
uch eute noch sehr viele unedierte und N1C WEN1IYCE SONSTE überhaupt N1C über-
lieferte Stucke VO:  - OcCAhstem erte und VO  S den schon edierten, W16 iıch den
Beispiele VO  w} Nr , nachweısen xonnte hOöchst eigenartıgen und 1el
cheınt besonders x  n ext bıetet genugt a lleın dıe vollkommene Haltlosıg-
keıt des VON Lübeck W BG 1910 381 uüuber dıe Bedeutune der Hss -Bestäiände des
Mklis gefällten ungunstıgen Urteils darzutun Ich habe VO  w} bısher ungedrucktem
ater1a. AUS derselben dıe Nummern 1804., 153, 192, 207 un! BTA photographiısch
aufgenommen un!: erwarte, daß 11a  >} Prioritätsreche auf die Publıkatıion dieser
Stüucke AUS ihr respektieren werde.
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den Palmsonntag (Bl 63r°—80r°) 'Terz und Messe, für
den Montag ın der Karwoche (Bl SOr —97 r°} Vesper, acht-
{Hcı1um und Matutin, dieser nd die iolgenden Taye der
Karwoche hıs Gründonnerstag einschlıießlich (BI r°—121r°)
mıt je einem Mimräa, {Uur Gründonnerstag außerdem (Bl
121r°—1835r°) Non nd KRıtus der Fubßwaschung, für Kar-
freitag (Bl 135v°—164v°) Vesper, Non und Rıtus der TEeUzZES-
adoratıon, 8) für Karsamstag (Bl 164r°—1883 v°) V esper,
Nachtoffzium, Matutin und der ach der Non abzuhaltende
(z+0ttesdijenst „der Verzeihung‘“, für Ostersonntag (Bl
183 v°—232v°) Vesper, Nachtofüzium, atutın un e1in
diese sich anschließender (x0ttesdienst der „Irohen Botschaft“
(disam)), „WIıe ıhn yrıllos nd dıe Übrigen verlangen“,
10) {Ur das FWFest des Entschlafens der Muttergottes (Bl DE&
—244 v°) V esper, Nachtoffizium, Matutin und Messe. An
Mimre finden sıich Ön shaq „dem Lehrer“ TrTel für Weıh
nachten (Bl 20v°‘— 26r  °  9 Inc. 07—!.°.3...£ an Q CN I6 v°
Z Inc. 45r 3.9,29 3017°—— 34v° Inc o;3.o.=\o
l.eero?) und anhangsweise einer auf die Muttergottes (Bl
34y  r0 Inc. N L . 430), Z7WeE1 {Üür Kpiphanie (Bl
BAr - B3r Inc. (L zasaaao o KQAB. . 59r°— 63r° Inc
Ä.p‚.° e>L3 läa-Ä3), SOWI1E elner für Gründonnerstag (Bl 132w°

Inc. N a4A2QJ a U.JUZ o.Ä.n.)‚ on je e]lner für
Palmsonntag (Bl 66r°— 80r° )nera SYNLACa der Edıtio Ro-

H1 S un {Ur Montag bıs Donnerstag der Kar-
woche (BI 97 r°— 102 v°, 102v°—112r°, 12r°—118r°, 1187°

Lamy Yhraemı yYymnı et SETMONES 3431.,
359,, 390., füur Karfreitag (Bl 13871567° Inc

wWoanns‘| A 04), ZzWel fur Ostern über dıe Auferstehung
(Bl 017° 2087 Inc. LuianD9 d o} Bl 208 v°— 216r°
Inc. &un ol aMa  Q a»o.m) un e1InNn o’leichfalls Ostern
verlesender ber dıe Jungfräuliche Mutterschaft Marıae (Bl
'V_ 239 v° NC  d on} Ial ..na;)‚ VON J  uüß Seruüry
]e eıner für Karfreitag (Bl P 1760° Inc
| D und das Fest des Entschlafens der Mutter-
gyottes, Ende unvollständig (Bl w 9212 v° Nr 112
der vorıgen Hs.)
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ED A Bir 170 Ebd Pappendeckel m1t Tuchüberzug Schr
SsSertä eLwa, der en 17 Z d1ıe Z11 Zn

Synaxar, kar Vgl F'br 1611
'Text 1v Z TGY erselbe stellt auch wıeder
spezifisch syrisch-Jakobitisches Mater1a|l hbereicherten AÄus-

ZUS AUS dem arabischen SynaxXxar der koptischen Kırche dar
dessen Kdıtiıon Basset der Patrologıa Orientalıs nd Korget

Corpus Scm'ptorum OChristanorum Orzentalium begonnen
hat, nachdem W üstenfeld eiNe teılweıse Übersetzung
1efert hatte FKFolgendes sind dıe Urc Artıkel verschledenen
Umfanges berücksichtigten Gedäc htnıistage

Tsrın Oktober 1v -—10r°) Jahresanfang
nba PaulusDerg10s un Bakchos Prophet Samuel

Kıne Sonnenfinsternıs 958 MATLYYUM, Patrıarch
uf V, Antiochela., Kvangelıst aus Patrıarch De-
metri0s AT Alexandreıia 11 Apostel Fhılıppus, Abu Hennis
WWNODOT JLazarus, der VO Herrn Auferweckte KEvan-
velıst as a} Allgemeıines Konzıil

Tısrın 11 November 10Or —23 v°) Longinus
Mär()) Georg10s Alexandreıa DIie Jer apokalyptischen

Liebewesen Allgemeines Konzil Anna Mutter der
allerselıgsten ungfrau Erzenge]l Michael "Timotheos
Bischof der ntınoe Apostel Philıppus, VO  w}

den Z wolfen DIie apokalyptischen esten 1 Kın-
1668 Marıae den Tempel 292 Gregor10s PVARYV/ 23 Petrus

Kdessa 95 Petzus Martyr Alexandrıa Klemens Rom
J  uß der Zerschnıttene“ nba OT J  üß

1sıbıs Apostel Andreas
Käanun Dezember D4r —42r°) Patrmarch

ObererAbraham Alexandreıa Matthäus „der Arme“
des Klosters Gebirge VO  u Ksfü Barbara nba

Römische SDynode% 9 agyptischer Kıinsiedler
Novatus ersten Te des Decıus nba al}
Priesterweihe des Anachoreten Misael er (Qalamun
LO Martyreı Behnäm Christodulos 11 Patriarch Gregor10s,
der unblutige Martyrer as Stylıtes AUuS Persıen
14 Apostel ]ıtus 14 Apostel Barnabas Erzengel (+2hbriel
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19 'Timotheos der Anachoret. JIonatios Antıochela
Dı Abu Hennıs. Jakobus Herrenbruder. Heimgang
Johannes des Kvangelısten.
stantınıschen Zeitalter.

31 Maytyrer Kusigni0s 1mM kon-

Känun 11 Januar. 42 r°—62r°): Beschneidung
Jesu. Gregor10s „der Krleuchter“ AÄArmenilens. Gregorl1os Vater
des Hi Basıleios. Basıleios Gr. aps Sylvester Rom

Patrıarch ndronikos A Alexandreıa Ben]amın, agYP-
tischer Archimandrıit nba Abraham. 'Taufe Jesu 1
.Jordan. ‚JJohannes der Laufer Martyrer heodoros. Pro-
omartyr Stephanus. Ja qup Nisıbıs, der „Liehrer Aourems“,

Muttergottesfest „VOoNn den Saaten“ (Vgl. E'br S
Hılarıa ochter Kalser Zienons. Gregorios Bruder des

Basıle1ios. Antonıuus der Kınsıedler 18 Apostel ımotheos.
Marıla, TLochter vornehmer christlicher Eiltern IB Alexandreia
Petrus >l A Martyrıum VON 49 Mönchen, einem

kalserlichen (+e8andten un dessen Sohn unter Theodos1i0s I8l
Patrıarch Anastasıos Konstantinopel. I1 Allgemeines
Konzil 28 Monch nba Ja quß Apostel Aggal, eliner
VO  kn den Ziweiundsiebzig.Qohäat Februar. v°—67v°): 2. .Darstellung Jesu
1mM Tempel. Bar Saumä, syrischer OoONC nba Paulus der
Syrer, Märtyrer In Alexandreına. Jakobus Alpheia Patrı-
rch (x+abriel]l Alexandreıa FProphet Hosea, AA Kustas
thıos Antiochela. Aufändung des Hauptes ‚Johannes
des Täufers.

där März. 681 — 787° Apostel Matthıas.
Wiedergewinnung des eiıligen TEeUZESs unter Herakleios

8. Offenbarung der Jungfräulichkeit des Patrıarchen Deme-
trıos N Alexandreına Vıerzig Martyrer ebaste. Patrı-
rch N o Alexandreına. Krster 'Lod des Lazarus.

Patrıarch Makarıos W Alexandreia. Makarıos Gr
Konstantıin Gr Marıae Verkündigung. Erz

enge Gabriel. Sılvyanus.
N  1sSan Aprıl {(9r°—8717°): Marıa Aegyptiaca.

Joachim, Vater der allerseligsten Jungfrau. ONC Zı0-
S1mo0s. 12 Martyrıum Jakobus des Herrenbruders. ara
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un ihre Sohne, Martyrer Antıiochelila 79 Großmartyr“
Georg10s Kvangelıst Markus 26 Geburt der allerseligsten
Jungfrau

är Maı v°— 111 v°) Makarıos, Fresbyter
Alexandreıa und Zeitgenosse Makarıos Gr nba Danıel

L;M 09 Helena, Mutter Konstantins Gr Dreı
Jünglinge Feuerofen Bischof nba aslassas} J6=
hannes Chrysostomos Kreuzerscheinung Jerusalem AUT eıt
des hi Kyrillos AÄArsen1os Pachomios Apostel Sımon
eli0OtLes 11 „Gedächtnis“ des Kvangelisten Johannes 13 nba
Abraham Apostel al, VO  H den Zwelundsiebzig.

nbaäa shag, Presbyter UUa Muttergottesfest „Von
den Ahren“ (Vael. Ebr nbä Jl Der hl,

Flucht ach Aegypten Prophet Habakuk
Einkehr „des Herrn“ Kloster der mgebung

NS  - Behnesa 91l Sımon Kleophae Bischof ‚Jerusalem
20 Patrıarch Johannes A lexandreına Zweıter 'Tod des Ti9-

Simeon Antiocheia Priesterweihe des 1Le0N=-
L108 Dl Aufüändung des Leibes ‚JJohannes des Täufers

azıran ‚Jun1 119r —123r°) Gedächtnis“ des
Propheten Samuel (+edächnıs“ des Krzengels Michael
upheml1a Bichof Johannes Jerusalem Kınweihung
der Kırche des Menas der Marjut un Aufäindung

KEınsıedler Abu efr der Anachoret:se1iN61 Kelıquien
nbäa oy].l 21 Annanlas Bischof Damaskus Geburt

‚Johannes des LT aufers OB Gedächtnisfeier e1INesSs encharıstischen
Wunders yrillos Alexandreıia aps Coelestinns
Rom 9 Martyrıum der Apostelfürsten Petrus un Paulus

Lammuz Jul BI 123 v°—1838r°) nba Snudeh
Ahbhu agyptischer Einsıedler Apostel '"T’homas
Martyrer JJohannes un Simeon AUuSs LO Acorem

der Syrer Martyrıum des Jakobus, ersten Bischofs
Jerusalem 15 yrlakos un Julıtta Dometios Hiımmel

des 14a8 Simeon der Rekluse Onıg Kzechlas
VOoNn Juda

Abf( August 138 TDr Makkahbhäische Brüder
Ü Verklärung Christi. Kın under Üre das ZAUL: Zieit
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des Theophilos ın Alexandreına viele en bekehrt wurden.
Marına. Martyrıum des Ja’quß AUS der Gegend VO  .

;‘\3'\\' Siehben Schläfer {phesos. } Entschlafen der
allerseligsten ungfrau. Martyrıum VOIN 000 Monophy-
sitfen 1n Alexandreıa unter alser Markılanos. Bischof
'T ’homas VG (Ü+ermanıkela. Besarıon GE agyptischer Eın-
ı1edler D nba AUS egypten nba Ja‘quß, Bischof
N Kaiıro. Mär()) Bar Saumäa. 9 Knthauptung JJohannes des
Täaufers. Apostel Bartholomäus. 31 Großes en 1ın
Kaiıro 1mM 8IS8 INATTYTUM.

Hlul September. 154r°—176r°): Patriarch Ma-
Dioskuroskarıos Alexandrelna. Frophet Isalas.

.Alexandreına. Zacharıas Sohn des Barachıias, Vater des
Täufers. Moses. West Marıae (xeburt LIL Allgemeines
Konzıil Kphesos Kın uıunder des hl Basıle1i0s. d Gr
1 Stylıte Agathon. u  ung des Lie1bes des Ste-
pNUuSsSs Kırchweihe der konstantinıschen Bauten auf
Golgotha. Kreuzaufündung. Theognosta. „Gedächtnis“
des Gregor10s des „Krleuchters“ V, Armenıinen. '.’heo-

Kyprianos W Antıochela, m alas un! SEe1INEpısta.
Schwester ao.3, Kınder On1ıg Sapurs. artyrer Julianos on

AgfTas, Verfasser der Lebensbeschreibungen der Martyrer.
26 ıpsıme, (+alana un ıhre (Aefährtinnen im Martyrıum.

Ankunft des Severus Antıiochela ın egypten Eın
eıliger Bischof „ Rom Patrıarch Simeon Alexandreıa

Dr BAUMSTARK.

B) FO  UNGEN UND FUNDE
Les tiravyauxX de 1’Ecole i1blique de Saint-Etienne durant l’an-

nee scolaire Voyages el exnloratıons. D’une LOUT-
nee de VYaC4NC Haute-Syrıe les Peres Dhorme et hel ONnT. ap-
porte quelques textes inedıts babylonıens et Ils visıterent Alep
et Neirab, petit vıllage fameux par la _ decouverte de deux steles aYrame-

Jıen CONNUES de GCEUX quı s’occupent des rel1g10ns semi1t1ıques.
(le village AstT. ınteressant, LOUS OEeUNxX de 1a reg10n de ’Oronte,
Par 1a forme Ovoilde des Coupoles des mMAa1lsoNs d’habıitation. seraıt.
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CUur1euxX d’etablır quelle relatıon GEeSs toıtures, qu1 doivent etre hätıes Sur
type traditionnel tres ancıen, ont AVEC les coupoles des Eglises du

Hauran dont echantıllon SUTrVECU ans 1a coupole de Saınt (+e-
d’EKsra. Antıoche, 0Ou ıls rendıirent passant pPar al’at

Sım An, les euxX VOYASCULS etudıerent les remparts de 1a vılle Qu],
malheureusement, sont exploites Carrıere de pıerres, Des SOU-
bassements de LOUTS Ssur le mMOnt Sılpıus et. certaıns Pans des Portes
de Fer SOnNnt construnts par des alıgnements de briıques intercales ENtre
les Q,SSISES de plerres, Ce systeme, Qqu1 retrouve monastere de
Daphne Attıque et, ans les partıes monomachılennes de la otonde
du Saınt Sepulcre, indıquerait QuUE Ces partıes des fortifications d’An-
tioche remontent l’occupation byzantıne Inauguree SOUS Nıcephore
Phocas.

En automne 1910 eut heu le VOyage bıblıque ans le sud-palesti-
ıen A VEC Hebron, Bersabee, Beıt-Djibrin, Graza, Ascalon D etapes
princıpales, Outre les pensi1onNnalıres de 1’f*]cole, Pere Benedietin
de Beuron eft. Pere Lazarıste de l’Hospice Saıint-Paul prırent part

la es une promenade scıentifique dirıgee
Da le Lagrange, f{evrıer FONM, QuE fut relevee 1a bhelle 1N-
scr1ption mMO0Salque de l’higoumene Uyriaque ‚J ericho. I e Soule-
vement des Arabes empecha d’effectuer le vVOyase projete dans 1a pen-
insule sinaitıque et, Petra.

NS1 les CIrCcONsStaNnces pretajent PAs de longues sortı1es, 11
Aıestaıt, toutefols du travaıl executer ans le VvO1SINAYE,

des EXCUrs10Ns mensuelles cheval, OUS mesurämes le passage SOUTeEer-
raın de la SOUTCE de (+abaon et OuS relevämes le plan de l’eglise et.
de la crypte de Neby Samonuil. Maıiıs ‚J erusalem urtout ournit une

besogne consıderabile. Le Vıncent a1lde des Davlgnac et (Jar-
r1ere releve, NON SAaNS peıne, LOUS les CaNauxX, grotLeS, CreuUsEs
dans le 1LOC qu®6 I miSs10nN anglaise Parker deblayes SOUS la ollıne
dite d’Ophel L’Eleona eian tıree claır et publıee, le Pere NVIn-
cent. et, eEuxX de SCS collegues SsSont. livres Qauss1ı une etude M1NU-
t1euse du Saınt-Sepulcre et de dıyers auUtres sanctuaılres dont. les releves
feront l’objet de publicatıons prochaınes. La presence de le INaL’-

Qu1s de x  ß CoOouvent de Saınt- Etienne beaucoup eNncourage
CGESs IrAavaux, Lie Savant Marquıs, 31 competent archıtecture relig1euse
orı1entale, CONSIENE les IM press10ns de SOI Se]0ur ‚J e&rusalem ans
le Correspondant du Ju1n OTE Ou COMPArE 19, vılle saınte qu’ıl]
vısıta. pOUr la premı1ere fOo1s 18554 A VEC ce qu’ıl vıit OLE et Ou
11 confirme 1en ectihe quelques-unes de SsSes OPIN1ONS S111' Varchi-
ecture du Saınt-Sepulere et. de ]a Basılıque de Bethleem

Publıications. Nous Nn’avons Pas eNumerer les artıcles de 1a
Rervrvue Biblıque dont CEeUX qu1 traıtent de Choses byzantınes ONt. ete
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ment.onn6s ans le Nnumero precedent de ’Orijens Christianus. En
dehors de la KRevue, 11l faut sıg naler d’ahbord 1a publıcatıon du Com-
mentaıre Sur Saınt Marc du Lagrange, qu1 ecommande Pa
V’eElegance et I fidelite de 1a traduction, Ia CONNAISSANCE de 1a XOLVT,
et, des quest10ons topographıques, autant QUE Dar l’ampleur de 1a pensee
theolog1ique. Lies Foulles de l’Ophel Pal le Vıncent viennent de
paraıtre © Liondres che7z Horace (Oox SONS le tıtre de Jerusalem
terre. Lies ‚J aussen et Sayvlgnac sont S11r le pomnt de publıer le
second tome de leur 188107 archeologique Arabıe qu1 renfermera
üunNne grande quantıte de textes epigraphiques. Poursuljyant SCS atudes
Sur les relig10ns orjentales iINnaugurees Par 'Textes relig1eux baby-
ONnıens et Ses (Jonferences S1111° 1a Relıg10n assyro-babylonienne, le

Dhorme contrıhue 1a collection A’histoire des rel1g10ns publıee
che7 Lietouzey, donnant 1a Relıgı0n des Semiuites. De meme SCS Pays
bıblıques et l’Assyrıe feront 1a matıiere une brochure prete VOIr le
OUr Ies suJjets des Conferences de Saınt-KEtienne, de z  9

Parucs recemment chez GGabalda, Farıs, SONT. les sulyants: Lagrange,
1a recherche des sıfes bıblıques; Dhorme, Lies Aryens avant

Cyrus: A bel, La prıse de ‚J eErusalem Par les Arabes (638):; (+6-
nıer, Bonaparte Syrıe; Urechet, Kugene-Melchior de V ogüeg et.
l’Orıent; ((ermer-Durand, La sculpture iranque Palestine; 7,
Biever, Au bord du Lac de Tiberiade

F.-M ÄBEL Pr

Nouvelles de l’El6ona. Pendant QuUE S’imprimalt pOUr V” Orıens
echrıistianus 9 119—-1534) le sımple recıt des fouılles Qu1 ont.
rendu U’histoire et , 1a pıeEte chretienne, 1a basılıque helenienne de
V’Eleona, et M1eE1UX CNCOTE, 1a grotte l N instrulsaıt SCS discıples

Mont des Olıviers, le Hugues Vıncent publhıaıt dans 1a
Revue bıblıque 219—265) artıcle magıstral, intıtule L’Eglise
de ’ Kl6ona, ıllustrations et dix planches OTrS XbO: ans lequel
les mMO1NAres detaıls d’archıtecture SONLT. yrelev6s, reprodults, discutes el
utıilises POUr la restitution de ’edikfice, ULE merveiılleuse sagacıte
et 1TAare bonheur. Nous SaUr10NSs Lrop remercıer le
Vıncent et plusieurs autres avants NDommn1caıns, du STACIEUX
de leur erudıt1on, de leur plume et. de leur r  9 qu1 ont, ASSUTE 1a
decourverte de 1’Eléona, une notoriete 6clatante ans le cercle des
Palestinologues.

Annoncee tout dV’abord pPar le Vıncent (Kevue bblıque,
1910:; 573), CONNUE probablement par uNe qutre vo1e et sıgnalee SAaNS

retard Allemagne (Kölnısche Volkszettung, n0 S68, 16 oct pPar
le Dr Baumstar gul affırmaıt aussıtot V’importance de premiıer
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ordre pomt de vue des Lnueux-Saints et de 1a, hlıturgıe chretjienne
prımıtıve, Cce decouverte D  D contrölee Sur place et, publıee
spontanement Par le Le60pold Dressaıre, des Augustins
de l’Assomption, (Jerusalem, dee. 1910 D 209 Juim 19141,;

452—454); Dal V’emnent. orjentaliste de V ogüeg ( Correspondant,
Juın 191 1054—1055); Par le president du (Comiite executıtf des

fomlles anglaises Palestine, le Golonel Sır Charles Watson, (Pa
etine FEixnloratıon Fund, Quarteriy Statement, FOLE: 126—128).
Voilä, ] NOtLre CONNAlsSSsaNCE du MO1NS, les premıers 6CT1yYalNs que6 NOUS
devons remercıer de leurs precIeuUxX eENCOUragemMENTS; vo1lä QUSS1 les
LTEevues ou le ecteur de ’ Oriens chrıstianus trouvera des rense1gnements
ındependants, plus mMO1NSs etendus, qu1 Iu1 permettront de contröler
le recıt de 1OS prem1eres fou1lles Mont des Olhirers.

De nouvelles trouvaılles archeolog1ques une importance secondaıre,
mals pourtan ASSCZ interessantes les CONSCQUENCES qu1 decoulen?,
ont D  CD faıtes ileona pendant 1a dernlere quınzaıne d’octohre
1911 Avant' les pluLes _ d’automne, 1L etaıt bon V’etablır hangar
protecteur dessus des restes de ce salle remarquable Dar Ses

Saldgues, SCS Iresques et sSon petit bassın central Qque6 les CONNAISSEUTS
tiıennent DOUF baptıstere tres ancCcIıen.

Or: du ILULr orıental de ce salle qu1 attıre V’attention, OUS
CONNAISSIONS UE 1a face interjeure de 1a partıe 1a plus basse, ENCOTE
COouverte de SEUC aNCIeN: LOUT. le reste ayan ete demol: et remplace
Par des decombres hauts de euxX metres ei, dem1 eNvYIrON. 1{1 allaıt
CONNaAaIltre la largeur de I1LUr afı d’etendre 7  une longueur suffisante
le hangar projete OQutre l’epaisseur cherchee 092 H, MOYyENNE,

petıt debla:ement ournıt aussıtöt plusıeurs renseignements utıles:
pauvrete des mater1aux de MUur, mortıjer de erre et sımples
moellons;
exIistence, A 1’Est de MUur, une seconde chambre antıque dont
le J! sureleve de 0,40 du dessus du nıyreau du Baptıstere
LIrouve CHNCOTEe Orne une MOsSalgque iıntacte, fond blanc.

C) exıstence S_ egau dallage d’un remblaji ancıen, haut d’un
metre
enhn superposition 21 hauteur une dernlere MO0salque,
NO1rcıEe Par le feu et desagregee maınt. ndroıt.

Ces donnees diverses suggerent plusıeurs FEMAarquUES! a) La IHNau-
valse maconnerı1e du INLUur mıtoyen alnsı degage, constıtue le pendant
exact du hourdis constate naguere COtE Quest du baptıstere: et, elie
Contraste 81 evidemment. AVOCC la force et, la rıchesse des blocages et,
des pıerres appareıllees de I basilique qu’elle auraıt etre attrıbuee
c 1a constructjion imper1ale de 397
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b) ILıa chambre trouvee A L’Est du baptıstere s’ajoute Aa 11LX an Dexes

dejä rencontrees le long de la muraiılle meridionale de la basılıque:
C’est, ONC “ Sud qu 'l faudra chercher les dependances de V’Eleona.
Tous les cubes du Pavage mO0salque SONT. ENCOTE place ans 1a
portion Que OUS A VONS deblayee. 'Tous les trente-CINg centimetres, le
fond blanc-ceröme de 1a. mMOsalque est. egaye Par 1908l bouquet A'une dou-
7a1ne de cubes couleur: autOour une pıerre blanche sont d1sposes

CTO1X quatre cubes rouges, e x-memes en veloppes de huılt Cubes
NO17TS, ornementatıon rappelle le bon goUt et probablement l’eEpoque
de la splendide MOSalque du baptıstere qu1 est contıgu

Un ]our sentit le besoin d’exhausser, d’un metre entier, le
sol de ’appartement et V’on enterra d’autant le eau dallage, quıtte ,

etablir NOUYVYEAaU D la hauteur eXIgEEe Parl des Circonstances HNOU-

velles. Or, remblaı d’un metre COMPOSC de terre , VEC de
debrıs de SEUC OTNe de peıntures, mAa1s renferme 4UCUNE plıerre de
taılle, moellon pesant dont la chute violente eut. endommage 1a
MO0Sa1lque ensevelıe les muraijilles laterales. (n ONC procede 1C1
de 1a manıere respectueuse dont avaıt com hle le baptıstere volsın
OU, lors de 1a decourverte, le as de 1a fresque pourtan 81 frele
montraiıt PAas la moı1ndre trace d’un choc brutal meme d’un COUP
de pioche. 1L/’exhaussement provıent ONC pomt de TUu1Nes ACCU-

mulees Par une destruction hostile, ma1ıs dans U’une et, V’autre chambre,
11 est. dl\ des MmMaılıns amı1es, des OUVTI1ers chretjens. En autre, 11
ete pratıque sımultanement Sur les eux chambres contigu6s: detaıl
concernant le plus haut dallage Va OUuUS le reveler.

derniere MO0Sa1ique retrouvee octobhre 19118 <’etendaıiıt
aU-dessus des euxX salles ensevelıes. Car une portion notable,

ENCOTE IN sıtu re6POSC S11“ ol la largeur du INUur mıtoyen dont le has
est CONSEIVE, ei, alors elle presente pomt ENCOTE le dessiın
une bordure quelconque, elle prolongeaıt ONC 1’Ouest dessus
du baptıstere, de manılere former le dallage contınu d’un seul
appartement etablı dessus de eux ag lles ınferleures, desaffectees el
demolies Au  v tro1s Quarts. En vol1Ccı V’ornementatıion. J es des pıerre
blanche Qquı formaıent le LOn general de 1a mMO0salque sont disposees
par STOUPES les 6c3aılles des pPO1SSONS., Huınt dem1-cercles CON-

centri1ques cubes blancs entourent, la 4ase de l’ecaulle, SE
C1eEUX bouquet: hult euf cubes NOrS, hgurant lnı ST6C majuscule (Y)
tiennent heu de feuulles, et au-dessus, douze treıze eubes rOuSeSs
tiıennent heu de Heurs. NDe la ase d’un bouquet bouquet VO1SIN,

INESUTE 0,29
L,/’elegante bordure ”a’ gyrands ramages"" artıstement dessinee Par

le Vincent (Eoglise de ’ Kleona; pL E  E lettre A les plaques
de dallage Ou sONnt. fHgures des frunts et, des feulllages (Oraens chrıstianus.
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OL 125) QuUE V’on LIrOouUva. pele-mele les decombres debla-
yant le baptıstere, OUS sem blent. Q VO1r ere sıtfnGes dans le prolongement
de 1a MO0Sa1lque decouverte octobre dernier. La diversite du dessın
importeraıt DU le sol du baptıstere n’est-1l pPas OTNEe de eux tapıs
de pıerres de couleur fort. diıfferents? En LOuUT. CAas 1a vaste salle, etahbhlıe
a1Nsı 1 nıyeau bıen super1eur AaAl  X eux chambres quelle YTECOUVTE,
vient de OUuUS apparaıtre ayan ote ruınee Par violent 1N-
cendie. Le dallage montre effet tout NO1rCc1 le feu, calcıne
Dar endroits et, quo1que reste ın SIbU, geEneralement desagrege: mals
pourtan MO1NSs maltraıte qu au dessus du baptıstere Ou l trouvaıt
defonce et alslLoque par 1a chute de lourds mater1aux. destruction
Par le fen rappelle naturellement IB date de 614, alors UJUE les
Perses incendierent la basılıque helenıenne qu1 fut, plus ]Jamaıs
relevee de Ses Tulnes,

Arvant les prem1@eres plu1es d’automne., NOUS tenıons Surtout A, etfa-
blır 198091 autre a,.Dr1 provısoıre dessus de 1a, roche Qqu1 forme la paro1
septentrionale de 1a sypelunca, ubr Dominus docebat dascıpulos, decouverte

la fin de TO10; ans le COo1n Sud-Ouest du preau du Paternoster.
N ous ‚estimons effet, QuE Cce roche esf, une relique et temoın

Pour I 1ı1en COUYVTITauthentique des or1g1nes du chrıistianısme.
SOM entier, 11 allaıt chercher l’epaisseur de paro1 rocheuse: bonne
0CCasıon d’enlever les decombres inexplores revers nord de la roche
ef. de VOIr celaırement SQ  S rapport archıtectural le qo] de 1a nef
septentrionale qu’elle domiıne.

La petite ou1lle NOUS reve  1  e dıyverses ChOses dont V’une fort 1N-
teressante. Le dehla1:ement. OTA du COln Nord-Quest, du preau du
FPater MI1IS plusieurs restes de 1a MOS&alque blanche qu1 parvaıt
1a nef septentrionale de l’Eglise. Ör; dallage S’Ee  A  Jave 0,75 I1l,

dessus du nıyreau des quatre marches, ENCOTE place dans Vescaher
guı assuraıt la communıcatıon entre 1a Crypte et la nef du ord. La
hauteur de chaque D  a mesurant 0,25 I, möyenne, Vescalier
ateral quı deseendait 1a grotte comptait a1Ns8ı sept marches, et
1688)  S Das SI OUS ’a v1ıons conclu A,  D LOrT. d’un premıer sondage
provisoire.,

Cependant, celu1 Qul, de 1a galerıe occıdentale du Pater regardaıt
le debla:iement s’operer has SOUS SCS YCUX, observaıt QUE LOUT le anc
Nord de 1a SrOTLE presentaiıt pEeu pSu une forme Curl1euse.
Qu’on S’ımagıne croıssant., long de S1X metres et. Ouvert. droite,

plutöt certaın majuscule (C) dont 1a, tete arrondie hgurerait
les tro1ıs quarts de V’absiıde actuellement visıhles et dont le pıed inacheve
marqueraıt bord de 1a orande COUPUFE ans le rocher qu1ı constıitue
Vouverture princıpale de 1a grOtLeE ‚J erusalem. L/’appareıl de U’ah-
sıde, represente Dar Vextremiıte superieure du cCro1ssant, na Qqu® 0,30
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d’Epaisseur; mMals la partıe centrale du croıssant. 19 parol rocheuse
de la grotte INESUTE Jusqu’ 1:10 de largeur.

(In taılla(Jonsıderons maıntenant 1a partıe CONVEXC du erol1ssant.
]adıs ([N7)@ dessein et 1en verticalement Vexterijeur de 1a grotte de SOTTE

QueE SOn aNnC rocheux dresse O veritable 1000008 dont le sommet
actuel domıne d’un metre quınze centıimetres ENVIrON, le dallage de 1a
basılıque elle-meme. Une Comparaıson AVECC les euxX autres TOTtLES
celehrees Par Kusebe, donnera peut-etre HN6 explicatıon agtısfaısante
de CcE dısposıtion or1gınale. Bethleem. quand Saınte Helene voulut
honorer 1a CaverxKne Ou naqult l’Enfant- Dıeu, Varchitecte contenta
d’eElever une 6olıse au-dessus du heu tradıtionnel quı1 sembhle etre reste
LOU] OUTI'S souterraın. JEerusalem. le ombeau du dıyın Crucihe de-
eura souterraın pendant tro1s s16CLes, Creuse qu ıl avaıt ete Dar
Joseph V’Arımathıe dans le anc d’un amelon rToCheux. Maıs quand
V’empereur ((onstantın eut resolu d’elever 1a magnıfgue rotonde de
V’Anastasıs, SOM archıtecte executa ravaıl prelimınaıre memorahle.
Reservant seules, uNe 6Epalsseur determıinee, les paro1s de 1a
chambre sepulcrale, 1L taılla ei, enleva IB du rocher envıronnant
de manıere QuE, 1S016 mıheu une large tranchee circulaıre, le
gl0r1euxX tombeau devınt abordabhle de ou part, et domıinät de ou

hauteur le dallage l prosternent ENCOTE les pelerıns.
Aa on des Ohlıyıers, la grotte des ense1gnements de J Esus, MO1NS

enfoncee ans le TOC QuUE le saınt. sepulere, ressemblaıt SaL5S doute
nombreuses Caverh6s, Ouvertes Sur 1a pen des collines calcaıres de

DaYys, et. dont, 1a couverture naturelle depasse guere {a surface
du e envıronnant. Aussı ans 1a 0Ou V’on voulaıt qu®e 1a

emergeät dessus du sol dans la basılıque projetee, ans 1a
meme INESUTE 11 allaıt abalsser le nıyreau naturel 15 l seralent 1N-
stallees les ne{fs. Voilä pPOoUrquol des ’entree ans 19 nef septentrionale
de l’El6ona ; OUS trouve le o naturel a halsse de plus d’un
metre, C’est-a-dire QuUE le rocher taılle profondeur, fut, enleve
Sur_r 1Ne longueur de vıngt-C1INg metres et davantage. COteE de
vaste tranchee, les Paro1s de 1a grotte qu1 fut scerupuleusement respectee,
emergent ENCOTE maıntenant d’un metre quınze centıimetres EeNVIrON.

elevatıon, qu’on ajoute V’Epaisseur de 1a roche aujourd’hu1
dısparue quı devaıt constituer le plafond prımıtıf. OTS rendra
tres Jıen cCompte QUuUE 1a spelunca dont. le Nnıyeau interieur descend 21
176 S contrebas du dallage de l’eglise, tut degagee qua partır
de 1a mo1t1€6 de hauteur. Aınsı Vetable de Bethleem demeura LOU-

]ours souterraıne; la grTOLLE de 1’Eléona, degagee seulement de 1a moOo1t1€
de hauteur. resta . moitie souterraıne; enhin, le saınt, sepulcere, 1sole
de ol part du rocher qu1 Venveloppait, fut, degage SILr u
hauteur. Nous VeELONS d’enumerer les tro1s rottes SACTEES selon 1a
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chronologıe verıitable de Vearection de leurs Edifices Constantinıens:

voıt rOgre6Essckr la hardıesse de Varchitecte imper1al qu1 reussıt
rendre de plus plus ahbordables et visıbles, les tro1s mOoNuments SOUu-

terraıns sanctıihes pPar 1a NalssanCce, le SC]0ur et, les ense1gnements, IB
sepulture et. 1a resurrect1ion, de Notre Seigneur ‚J Esus,

LLEON UÜRE
des Peres RBlancs

ur (Aeschichte der Philosophie in der nestorianischen kirche
Unter eıner Anzahl syrıscher Handschriften, dıe der Fırma tto
Harrassowiıtz ın Lie1pzıg VOL einıgen ochen AUuS dem OrJente
geschickt un MIr behufs FWFeststellung iıhres Verkaufswertes ZUTL Prüfung
vorgelegt worden SIN.d, befindet, sich eın wertvolles Unicum (178 Blätter
VOoO  > 2cm x 16 cm TO mıiıt 19 Zeılen auftf jeder Seite). Mag uch dıe
Handschrift erst 1M E: oder Jahrh geschrieben seın ıhre Datıierung
ist, verloren SC  NDSgC verdıent 31 @e doch qals Urkunde für dıe
(+eschichte der Philosophıe innerhal der nestorj1anıschen Kırche dıe
sorgfältigste Beachtung VOL Seıten der Theologıe. Sıe zeigt uNns, daß
dıe phılosophıschen Studien der Nestorjaner TOLZ des starken per1pa-
tetischen Kınschlags der W eısheıtslıteratur des ıhren bhıb-
ıschen Ausgangspunkt und In der REthık oder Lebensweisheıit des
Mönchtums ıhre praktische Abzweckung gehabt en IDR E1 mır
gESLALLET, den bhısher och unveröffentlichten Inhalt der Handschrift
kurz Zı akızzıieren:

Fol 1266 Kıne nestorjanısche Ethik, grundverschıeden vOxn der
des Bar ‘Eßräjäa, wenn auch mıt ähnlıchen KFragen sıch befassend. Da
dıe ersten Blätter un damıt auch der Titel des Werkes fehlen,
könnte HAL über den V erfasser zweiıfelhaft SEe1IN. Durch einen glücklichen
Zaufall ist, s mir gelungen, dıe „Auslegung des Vaterunsers“ A9,
mit eiınem Passus 1 KEdäß0nNäa Öswartüdve (Urm, ÄAssyrıan Miss1ı0n,
1898 Ha  S Aa If.) FE iıdentifizıeren. amı ist eın für allemal fest-
gestellt , daß WIT iın dem umfangreıichen W erke das „Buüuch der
Schönheıt der Sıtten“ des Jöhannän VvOL Mossul (+ I9  TI Ch.)
VvoOr UuNLS en

Fol BLTG INa pvxÄ-: 1550 440 —e „Werner eınNe Homuilie
über die (am Schlusse der Ethık) genannten egenden.“ Der Inhalt
ist merkKwürdıgerweıse eine Auslegung der Sakramente Ks folgen Fol
ME dreı Homilien über bhıblısche Bücher

Fol HE S A0 5 °3aÄ!l: »U7°M Latx9 a 1a40 6
„Kerner e]ne nützlıche Homiulıe, dıie AUuS den N orten Salomos, des
Sohnes Darvıds, ist‘ 1so eıne Homuilie über ıe Proverbien
Salomos.

AORIENS CHRISTIANUS. Neue Serie
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Fol 8107 ‚nn 5A0 m 71 A\adD 303 1540 440 6
25 OS 4502a QAXXS> „Herner dıe zweıte Homilıe, e1ıNE

Sammlung VOoO  S orten, 1n welchen das este AauUus der W eıisheıt des
weısen Sımon, der sıch selhst, BDar Sıra nannte, enthalten ist“.

HFol 1085—112 ATa ‘„= HA > I8 AD 2340 250 mo „KWerner
dıe drıtte Homuilie ber ausgewählte (03% AUuS Qoheleth“.

HFol DE, E 2:.:AS 15070900 13an oS ITA \2> e:oßa o
3—3;°3° 433995 IS oHd.So „Ferner schreıibe ich mıiıt Hılfe unseres

Herrn dıe Satzungen un KErmahnungen, dıe voxn em trefflichen
Priester un Zeitphilosophen hannän M ossul abgefaßt
worden sind“.

Da der Passus fol TEL miıt e1ınem W erke des Jöhannän
VOI Mossul begınnt un schlıeßt, halte ich eESs für möglıch, daß auch
ıe dazwıschen stehenden vier Homuıen, deren V erfasser nıcht
gegeben ist, (fol 67—112), Jöhannän vo  \ Mossul herrühren.

Fol 11 922126 A0 5 5A05 2550 40 D —ON

„Herner schreıbe ich durch den lebendigen ott cdıe nützlıche
Homiuiulie des Mar Jöhannän bar Penkä;) E,  66 Jöhannän bar Penkäje

e1n ann AaAUS Penk, e1nNem Tigris gelegenen Dorfe, nord-
150
ACwestlich VO  > (Gresıre) ist, 3801 Schriftsteller des Jahrhs Aßd

(CIr Assemanı, H4 189) schreıbt ıhm Werke ZU

] dıe Krzıehung der Kınder. das Summarıum der W eeltgeschichte,
wıder dıe Sekten, dıe Augen des Herrn, dıe Partıkeln (der

Grammatık?), die Vollendung, Quaestiones. Von dıesen s1eben
W erken ist, hıs jetz 7ur der zweıte 'Teıl des Summarıums der W elt-
geschichte durch Mıngana ( Sources SYTLAQUES, Vol 1 1—171,
Lieipzıg veröffenthlicht. Handschriftlich: ist, auch der erste 'Teıl
des Summarıums bekannt (durch meıne Vermittlung dıe Kaınser]l.
Bibhothek 1ın St. Petersburg gekommen). ! Der vorliegende, bısher
och völlig unbekannte Traktat begınnt miıt den W orten

450 O50 Aa O15 „Meın Herz hat MIr geraten, daß
iıch meıne eigenen Fehler VOL jedermann anklagen so1l*t Kr geißelt
1 Stile arsals das Denken un Handeln eINeEs weltsüchtigen Mönches
Höchst wıchtig für dıe Sıttengeschichte des Jahrhs

FKol 197173 s 2350 AD A IOa ‚m055 6

Die erste vollständıge Hs des Summarıums der Weltgeschichte, die nach
dem Abendlande kaın, wurde VOL dem Unterzeichneten bereiıts 1m 1898 erworben
und befindet sıch 1n Mmeınem Privatbesitz ach derselben habe iıch das erk untier
em Tıtel Eııne syrısche Weltgeschichte des szıehten Jahrh.s RQS (1901) 073

bıs 280 beschrı:eben egen eiNner Edıtion des Yanzeh der doch seiINes noch —-

ecdhierten ersten Teıiles SGEe 16 mıiıt der 1n Unterhandlung.
Der Herausgeber dieser Zeitschritft
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.Ä..1:»..:a u1$5 Aa D {AOPwD p°l&o.b 23éo$o un Ta Maa  \o.:=o 39 Aas z” Oaa
‚20a30 2.\5Ä„° {9035 „WHerner schreiben WIT durch die Kraft der
Dreieimnigkeıit, der Herrin der Selhigkeiten, ıe Homiulıie ber dıe Kir-
klärung der Begriffe aller Tten un Dinge samt ıhrer Auslegung

erfaßt VO Marund die Kınteilung der
Va G

(genannten) Dınge,
Miy L dem Worscher und klugen Lehrer.“ Miy&’€l, der
Forscher, ist. e1N Schüler des Hanänä Hs6a]aßäja (6 Jahrh:.) un Mit-
schüler des Barha6besabbä. Mlıt dem letzteren verheß er dıe Schule
vVvOoOn Nısıbıs unmiıttelbar ach der Disputatıon zwıschen Hanänä un
Gregor vOxh Nısıbıs. Von den Arbeıten, dıe 'ABdıSo ihm zuschreıbt.
sınd dıe Wuaestiones über dıe heıl Schrift (3 V olumına) verloren g -
Sangc er (cir Ktude supplementaıre 5Ur „es BCYLUALNS SYrıeNns

AI AIs ınoYıeNTAUX, RC  ® 1906, X 16f.) irann och Traktate M1Va
Syr Handschrıiften des Orijentes nachweısen. Eıner dieser Traktate
(„Die Ursache der Kommemoratıon der se] Marıa, der Mutter
Chrıst1“) ist aut meılıne V eraniassung VOTLT etLwa 7We] ahren VO  H der

Hıer kommt der zweıte dıeserKeol Bıbhothek 1n Berlin erworben.!
Traktate 1Ns Ahbendland Er begınnt mıt den W orten (2O M0
ıa Ta D > OLS Anl E da Aad32D95 2ß°:; ‘.a;}.a > 50 62 G ANSODia
„Neine W eısheıt, Herr, weıß S  9 da ß alle 1nge, denen VvoOxNx

Natur AUS schon e1N angenehmer (+eruch anhaftet, USW.* Der Inhalt
ist. phiılosophısch. Fol wirfit dıe Krage auf. „welches cdıe Defnnıition
der Phılosophıe ist un In welche 'Teile J1 @E zerlegt wıird.“ Die Defhnıition
der Philosophıe wird fol 129393 ach Sokrates, fol 129 h ach Arıstoteles,
fol 130a ach den Sokratıkern, fol 319 ach 4atO un seınen (+e-

Fol 13239 kommt dıe Kınteilung der Phılosophıe108SSE1MN gegeben.
(T’heorıe und PTraxds). Diıe Theorıe hat ach fol 13922 dreı eie
Gotteserkenntnias. Naturerkenntnis,. unsterkenntnıs. Diıe Praxıs hat
s ach fol 132 b mıiıt Staat, Familıe und Indiyıdum tun IDR folgen
fol 13901 dıe zehn Kategorıen un fol A0 andere
wıichtige phiılosophische un theologısche Begriffe, Schluß fol LA

459035 Nal aanso > A0 Ea 255 250 OD 13A3 „Ziu Ende
ist, das uch der Definıtionen, welches VON dem oroßen Lehrer der

AKırche, Mar M1Q 6l, dem Forscher, erfaßt, ist.‘“ 2

uch der ext dıeser Schrıift kam ZUueTrST 1n einer VO  S mM1r 1177 genannten
erworbenen Hs 1ns Abendland, dıe ıch der Bibhothek des eutschen ampo Aanto
ın Rom SCNenNn.  e Darnach sıch ıne Inhaltsangabe der dort allerdings 1U

einem nıcht mi1t Namen genannten „Bä0ögä der Schule O1 ıisiıbis" zugeschrıebenen
333 ın meınem Aufsatze uüber Dre nestorzanıschen Schraeften ‚„de PCAUSLS

festorum“‘. Der Herausgeber Qieser Zeıitschrift.
ber dıe Liıteraturgattiung olcher Definitionenbücher vgl ın Arıstoteles

ber den Syrern Va VIL. Jahrhundert. (Leipzıg 21 117. Dıe VOT-

liegende Schrift, deren 1m Obigen skizzıerter eil über Definıtion und Einteilung der
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Fol 1B HN A Qa —o h „Kerneı
schreıiben WILr mi1t. Hılfe uNnseres Herrn E1INeE Auslegung ogriechischer
W orte‘“‘ FEın V erfasser wırd nıcht enannt

Inc Dr IETTRICH

Noch einmal ZILM illustrierten syrischen Evangeliar des Markus-
klosters Jerusalem. In Nner Notiz d1eser Zeitschrift 0  en

n1at Herı IDı NtionN BPaumstark öffentlich e] mich Stellung
W eıt entifer nt. dıese Angelegenheıt me1ınerseıits ZU: Ln

1aß hlıterarıschen Fehde machen begnüge ich mıch m1T E1N-

malıger kurzeı KErwıderung Meıne Herrn Dr Baumstark zugesagte
bereıts 31 Maı bereıt. gestellte Krklärung findet, sıch 1111 nächsten

der Zeitschrift des Deutschen Palästinavereıns de1 (Arund ihrer
Verzögerung ist, dort angegeben.

In SEC11N6eT Notiz hat Herr Dr BPaumstark der Angelegenheıt E1INe

Nur lassen sich (+esamt-übertriebene Bedeutung ZUSCMESSCH
haltung un Eıinzelheıiten SEC11N.€61 YZeilen erklären Herr Dr Baumstark
benutzt V ersehen me1ınerseıts Aufsatze dıe für dıe &6 gut
W16 nıchts hbedeuten un ebenso erklärlich W16e entschuldbaı sınd
daraus den orwurf oberflächlicher Arbeıtsmethode SC miıich ahzu-
leiten dessen archäologische Arbeıten 61 selhst a ls „SUute“ anerkannt
hat und der iıch hıer 1Ur eC1INe hbescheidene Skızze unter schwıerigen
Arbeıtsbedingungen geben beabsıchtigte W as übrıgens den ersten
orwurf betrifft kann ıch mich der Verwechslung ZWEI1IET Hand-
schrıften nıcht fün schuldıg befinden, WENNL das VO  S Herrn Dr Baum-
estark Römische Quartalschrift 179+%$ und X AAA 99 f
okızzıerte Kvangelıar mı1ıt dem Orijens OChristianus 413 geschiılder-
ten iıdentisch 1st, WIC Hertı Dr Baumstark selhst, anmerkt Was aher
den zweıten orwurf unrıchtiger Natıerung der Handschrift anlangt

findet sıch das gleiche Kntstehungsjahr SLA gelegent-
lıch auch den Notizen des Herrn Dr Baumstark selhst (Oriens
Ohrıistianus 413) W enn weıterhın Herr Dr Baumstark
Ausführungen qls völlig wertlos hınstellt, darf Ial doch bıllıg

Philosophiıe etzten Grundes anuf dıe [ooheyopeva NS OLAOTOOLO.C der Schule des
Ammon10s Dbezw näherhın wohl auf dıejen1gen spezıe des Johannes Philıponos
zurückgeht eruhr sıch 111 d1iesem ufs engste M1 der dort —S UÜber-
SEeEtZUN 19—222) VO  w 1L1L1L USs der Berliner Hs Petermann edierten Partıe
des Definıitionenhbuches Bäzü6 S1e dürfte gygeradezu dıe 11€e der ‚:W e1 VO  e 1017

215—90219 a Is Mittelglıeder zwıschen Ph1ıloponos und Bäztüß Nnachgewliesenen Quellen
des letzteren EW ECSC SCe11 Näheres behalte ıch 11117 für den all VOÖrI, daß ıch -
mittelbare Kenntnis VO  - der ben beschriebenen Hs sollte nehmen können

Der Herausgeber dıeser Zeitschrift
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{ragen W arım nımmt er S16 wıichtig ? Taugen S16 nıchts WOZU

der 1,ärm Dann hat doch Herr Dr Baumstark erst. rTEeC ach WIEe

VOT dıe ahn für große Publikation fre] So aber wırd dıe
Angelegenheıt unnatürlicher W eıse aufgebauscht Wıe SONS

der OT1Z der Vorwurf unlauterer otıve hbe1 e1nNer Handlungs-
auch Ur anklıngen ürfen, nachdem Herr Dr Baumstark olchen

Vorwurf schrıftlich un mündlhlıch ILLEr gegenüber aut brieflichen
Ausführungen hın zurückgenommen hatte? Und Was soll iıch Sal

hber dıe Zumutung finanzıellen Entschädigung un hber
Hierüberdıe Art W1e A blehnuneg derselhben yrwähnt wırd?

mu ß das Urteil füglich dem Lieser überlassen werden 1C selhst,
herührte die Korderung materıeller KEntschädigung peınlıcher,
da qls S16 gestellt wurde DUr erst, die einleıtenden eıle der großben
Publikatıon schriftlich fixıert WwW4aren Ihrer Vollendung sehen WIL m1t
Interesse entgegen

(rostau Schirgiswalde August 1911
Pfarrer Dr ‚JoH REIT.

Indem ich dıe obıge Erklärung des Herrn Pastor Dr eıl
Z bdruck brıinge ann ich nıcht unterlassen, derselben INE1NET-

SE1ItS dıe folgenden Bemerkungen beizufügen m1T denen ich zugleich
Se1INEM A 258f gemachten Rechtfertigungsversuche

Stellung nehme un dıe Diskussion über dıe SaNzZe Angelegenheit hoffe
abschließen können

Herr Dr @11 uß öftentlich zugeben VOL SEe11Ne1 Publikation
ZN 138— 146 nıcht WEN1SCT als mındestens vier Ver-
lautbarungen VO e1ner e1ıte vcekannt en denen ich
se1T. mehr als halben Jahrzehnt miıt den erheblichsten finanzıellen
Opfern und Anspannung aller Kräfte vorbereıtete V eröffentlichung
des Miniaturenschmuckes der Hs No des jJakobıtischen Markus-
OsSters ‚J erusalem mehr oder WEN1SET estımMmM: ankündıgte W enn
er gleichwohl m1 se1Nner vOoONn eun Seıiten ext begleiteten Herausgeabe
VO  u Vv16T auftf s1eben der Betracht kommenden Mınılaturen q ls
Monumentalw erk geplanten Veröffentlichung zuvorgekommen 1ST
wıll er dies Z damıt entschuldıgen daß iıhm „Hınweise“ auf
dieselhe sämtlıch nıcht. mehr gegenwärtıg waren“ Dıieser höchst
seltsame all von Gedächtnisschwäche erscheınt. 1U  S a her zunächst

hbesonders eigentümlıchen JLuchte, Mal berücksıichtigt, da (
VO ıhm zugestandenermaßen ekannten Außerungen A

S 138 nmk 413 Just 1Ur dıejenıge zıtiert, welche
hesten vielleicht och 7 weifel e1NneI A bsıicht hätte

lassen können, qls der Entdecker derselben die Hand auf dıe Publıi-
katıon der ‚Jerusalemer Biılderhs legen Seıne Ausrede, als hahbe
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es sich heı dieser „einen“ eben dıe „wichtigste“ Stelle gehandelt,
verfängt nıcht. Denn gerade für dıe VOILL ı hm behandelte Frage des
altsyrıschen oder miıttelalterlich- byzantıniıschen (GArundcharakters der
Mınılaturen waren ıe dreı anderen Stellen RQs 1791 X XILI,
S 29 f. un BV VE S 645 SahzZ ungleich bedeutsamer
enn e1l sodann hervorhebt, daß ET „miıtten 1M mte tehend und
VOoO  - eıner größeren Bibliethek weıt entfernt‘“ gear beıtet habe, stelle
iıch demgegenüber fest, daß ıhm, alg er 1ın Jerusalem N die Aufnahme
der Mınıjaturen herangıng, dıe ANSEZOSENCN vier und och eIN1geE
Außerungen mehr VOI MIT über dıieselhe mındestens 1ın der jedem Des
hıldeten (}+aste geöffneten Bıbhothek der Ercole Bıblıque Inter-

Meıner Meıiınung nachnatıonale bequem zugänglich X waren
a her ohne weıteres jeder vernünftige Mensch sich Sag mMUÜssen,

dalß, wWwWeTr etwas wıe dıe 1n ede sStehende Hs entdeckt. hat. Aieselhe
allermindestens auch aufgenommen haben und ihre Publikation VOTI'-

bereıten könnte, und jeder anständıge Mensch, der sıch das DC=-
sagt a&  , hätte bevor CT e]1NeE Aufnahme und, auch 1Ur teıl-
weI1Se., Edıition unternahm, sich ın die doch nıcht Troben Kosten eıner
Auslandspostkarte stürzen mÜssen, sich 7ı vergewIl1ssern, oh er nıcht.
1n eın schon belegtes (+ebiıet übergreıfe. tat 1e8 nıcht. sondern
pırschte sıch mäuschenstille dıe 1hm ZUETST unzugängliche HS: VvOoOn
deren KExıistenz viß und alle W elt. STA durch meıne Mitteilungen
wußte, selhst unter Aufbietung konsularer V ermittelung heran. Als

später auf se1ıner Pfarreı, wIe er ZU verstehen o1bt, den Aufsatz
für dıe DPV Z Papıer brachte, nat eT es nıcht für notwendig SC
halten, ZUVOT Umschau ZU halten, obh se1ıther über den Gegenstand,
den GT 7ı behandeln siıch anschıickte, och eE1ıNe weitere„Literatur aNZ6-
wachsen sel, nd enn dıe -} N olke weıterer Außerungen VOLN
mMIr übersehen, dıe C7' nunmehr auft Grund meıner Nachweıise notjieren mu ß.
Ja, ©7° 1at nıcht eiınmal ıe ıhm bekannte ILnuteratur nochmals eINgE-
sehen, sondern, WIE il aqausdrückhch erklärt, sich A, frühere, für die
Yıwecke eıner Sanz anderen Veröffentlichung gemachte un ftenhar
sechr Hüchtıge Notizen über dıeselhe gehalten. IBDER ist, denn aber n
wıß eine Arbeitsweise, Fa ıe iıch nıcht ZUu Unrecht den Vorwurf
e]ıner fast unglaublichen Oberflächlichkeit erhohben habe, die setze
ıch nunmehr hınzu sEINE Monographie der Kreuzigung und JE1INE
Bıldzyklen 1n allen Kıhren. für dıe Ziukunft es verbietet, Herrn Dr
wıssenschaftlich EernNs 2i nehmen. Denn auf e äiußeren Schwier1g-
keıten, uıunter denen er Zı arbeıiten hat. darf CT sıch nıcht berufen.
W em SE1INE aäußeren Verhältnisse ESs nıicht gestatten, dıe allgemein
e1N wıissenschaftliches Arbeıiten gestellten Miındestforderungen ET-
füllen, mu ß eben auf e1Nn olches Arbeiten verzıchten. Ich selbst, der
iıch unter gewı1ß nıcht mınder schwıerigen äußeren Verhältnissen arbeıite,
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halte miıch Dı e1ner strengen Forderung für berechtigt. Auch den
Vorwurf eıner „Verwechselung zweler Handschrıiften“‘ halte ich uNngE6-
schwächt TECDEC ufrecht, da, dıe hbeiden 1n PBPetracht kommenden
odızes A19% scharf als 1Ur irgend möglıch auseinander-
gehalten &ind. ber die Schwierigkeiten der Datierung ach der
syrıschen Alexanderära un ıhrer Umrechnung 1ın Jahre ach Chr.
lasse iıch miıch mıiıt iıhm 1ın eıne weıtere KErörterung nıcht e1IN, weıl OT

offenhar voxh diesen Dıingen nıchts versteht und schon darum out B
tan hätte, dıe Hand VO  S syrıschen Hss wegzulassen. W enn endlich

1n seınem YZausatz ZUuU der 1ın der erlassenen. SOW1E ın der
oben abgedruckten Erklärung sich nıcht scheut, dıe zwıschen UXS z
ührte Privatkorrespondenz EeZW., eıinen 1ıhm 29 unı VvOxh mMır
gestatteten Einblick ın das bereıts vorliegende Reinmanuskrıpt melnes
geplanten Nerkes 1n einem MIr ungünstig Se1IN <ollenden Sınne AUSZU-

schlachten, stellt 168 HE eıne weıtere Tlloyalıtät dar, dıe jedenfalls
nıcht gee1gnet 1ıst, einNer mılderen Beurteilung sEe1INES früheren Ver-
haltens veranlassen. Die Behauptung übrıgens, daß VOIL1 meı1ner

groben Publıkation“ damals Aerst dıe einleıitenden W a11e®
-SCHTIILLLCH fixıert“ SECWESCH se1eN, ıst. enn hbe1l der ähe jenes
Datums doch wohl eher e]Ne bewußlte Unwahrheit qlg ıe Folge eıner
neuerhiıchen geradezu exorbıtanten (}edächtnisschwäche. Der Versuch
aber eıne moralısche Restitutionspflicht fÜr den MMır zugefügten mate-
jellen Schaden deshalb bestreıten, weıl ich In e1NemM aufreibenden
Kampfe das täglıche rot das W erk, auf dem aqlle meılne Zukunifts-
hoffnungen beruhten, hıs e1nemM geEWISSEN Tage nıcht weıter a ls hıs

eınem gEW1ISSEN Punkte Ördern konnte, hbezeichnet eiInen Standpunkt,
VOxh dem iıch aufs eue betonen muß, daß ich ihn he] eINeEmM Geıstlichen
e1INEs christlichen Bekenntnisses als doppelt beklagenswert empfinde,

sich für jJenes Werk 18808  S och e1n Veerleger findet, nachdem LUr

mehr dreı Minıiaturen der Hs nedita SINd, wıird siıch Ze1IgEN. W enn
iıch 1n dieser Bezıehung schwarz sehen sollte., wıird siıch NAtUur-

gemä nıemand mehr freuen g IS ich Herrn Dr. Rıs Vorgehen würde
aber auch dadurch eın der deutschen W issenschaft würdıigeres‘ ÄAus-
sehen bekommen. I1)Denn Lun konnte, meıne Publıkation
buchhändlerisch unmöglıch ZU machen, das hat hestenfalls
nıc Adolo MALO, sondern vermöge e1ıNer unerhörten Fahrlässıg-
keıt und Nachlässigkeıt g  an

Dr BAUMSTARK.
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BESPRECHUNGEN
Chabot, uildi, yvernat, Carra de Yaux Cornus

Scrıntorum OChristianorum Orzentalıum. Parısuns: (arolus Poussielgue
bıblıopola. Linsiae ; Otto Harrassowıtz.

Scrıptores SYL. Serzes tertaca. Tomus VEr VLE Eliae metronolıtae Nisibenz
ID chronologieum. Pars DIOF. Kdıdit, ınternretatus est E, W. Brooks.
(232 i

Pars DOosterı0Yr. FEidıudıt, enterpretatus est J.=B. Chabot, 1910 (162 167

Das 1n der eINZIgEN, leiıder nıcht vollständigen Hs rat. Mus
Add. ZI79 syrısch nd arabıisch erhaltene. 1mMm 1330 e
abgefaßte chronographische Werk des IMIER von Nısıbiıs ıst 1n se1ıInem
ersten 'Teile e1INe der zahlreichen Nachbildungen der KEusebjanischen
Chronık, welche die nıchtgriechischen chrıistlichen Luteraturen des
Orijents gezeltigt haben, zerfallend 1n eıne Anfang un nde
unvollständig vorliegende un ıuch 1mMm Inneren Lücken aufweisende
Sammlung von ILusten ZULT" A'Tlichen, Profan- un Kırchengeschichte
und 1n den In se1ıner erhaltenen (+estalt mıiıt dem 337 Gr (= 25/26)einsetzenden chronographischen Kanon, dem ıe grundsätzlich für jeden
Kıntrag gemachte Quellenangabe den ert e1ınes unschätzbaren KReper-
torıums VO  ; Fragmenten meıst untergegangener (Üeschichtswerke VOT'-
leiht. Den zweıten 'Teıl bıldet. e1]nNe Art Handbuch der chronologi-schen W ıssenschaft, gewıdmet den verschıedenen Jahrestypen un Aren
der Agypter, Perser, Araber un Syrer un unter anhangsweiser Be-
rücksichtigung auch des mohammedanisch-arabischen un des parsıschenFYestkalenders der jJüdıschen un chrıistlichen Festeberechnung, Nach-
dem schon 1884 Baethgen den nach Jahren der He  STa  8 zählenden
Schlußteil des Kanons un 1888 Lamy dıe erhaltenen vorıslamischen
Partıen desselhben qals Fundgrube VO  — Bruchstücken älterer hıistor10-
graphischer Lanteratur ausgebeuütet un 1m übrıgen e1Nn der Lısten-
sammlung angehörender Päpstekatalog, SOWwIje e1INE 1mM zweıten 'Te1ile
des Werkes dem Hıppolytos zugeschrıebene Usterberechnung Beach-
LUNgS gefunden hatte, das (+esamtwerk endlich soeben durch Qlaı

In französischer Übersetzung vorgelegt worden WAar, erhalten
WIT vOn demselben durch das GCSCc0O erstmals eıne von lateinischerÜbersetzung begleitete vollständige Ausgabe. Abgesehen VOoO  a dem
bedauerlichen Fehlen e1INeEs alphabetischen Registers mındestens der
zıtierten Autoren un Quellen mıiıt. Angabe aller Stellen, denen
e1INe Zatation erfolgt, schlechthin mustergültig, wırd dieselhbe dıe ma ß-
gebliche Grundlage für alle künftig Ehas VO  S Nısıbhis anknüpfendenoder auf e1IN Rechnen mit, ıhm angewıesenen. Untersuchungen bılden
haben An Stoff für derartige Untersuchungen wırd es be1 der Sanz
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hervorragenden Erudition des Autors och auf SETAUME eıt hinaus
nıcht fehlen Vor allem g1lt EsS VoRn der indiyvıduellen Kıgenart der
Aurch cdie YZatate des IMIER kenntlich werdenden literarıschen Erschei-
NungeN auf (}+rund e1NEe& sorgfältigen Studiums der einzelnen Frag:
mente sich Rechenschaft geben und eın etwalges Nachwirken e1N-
zelner dıeser Krscheinungen anderwärts festzustellen, wobel VOL allem
natürlıch, aber nıcht ausschlıeßlich, dıe auf uUuNSs gekommenen arabıschen
Denkmäler nestorjl1anıscher Hıstoriographie eıinerseıts un die große
W eltehronık des J akobiten Michaäl Gr andererseıts 1n Betracht
kämen. Auch das wırd 112 ermiıtteln versuchen MUSSEN, auf
welchen der zahlreichen VO  S ıhm namhafrt, gemachten Quellen das
W eerk des Nısıbeners unmıiıttelbar beruhen, durch welche Vermittelung

ı1ıhm dıe Kenntnis der übrıgen 1 einzelInen zugekommen Se1IN dürfte.
Chronographische Fundamentalauktorität ist {UT has neben Euseblilos un dem

für die spätere byzantıniısche Chronographie grundlegend gewordenen N1ano0s der
VOo  w} ıhm 99 Übers. 111) a‚g Zelitgenosse Justinlans ezeugte Alexandriner
Androni1kos, der ja uch SONStT auf dem syrischen Sprachgebiete reichliıche Spuren
hınterlassen hat Eıne mOoNOgTaphische Aufarbeitung es dessen, W 4S die yrer UuNXNs

VONn sSe1iNer untergegangenen Arbeit gyerette aben, w4re ıne der drıngendsten Kr-
ganzungen, deren Gelzers Serxtus Julzus Afrıcanus bedürtfte. Sı]ıe wüurde VO  - dem
gyerade hıer sıch bıetenden besonders reichen auszugehen en. Von einer
Reihe hne Verfassernamen angeführter extie verdienen namentlich 1nNne miıt dem
erhaltenen Chronicon Kdessenum N1C. identische Edessenische KÖönıgschronık un
eın Liber Pontıficalis VO  e Nısıbıs Beachtung, der uch dıe akrale Baugeschichte
der berücksichtigte. Man wird en letzteren Sıch eLiwa als eın Seitenstück
der Kırchengeschichte der Adıabene des Mesihäze Yä P denken haben Unter den VOe1'=-

schiedenen mıiıt Namen genannten syrıschen Historiıkern cheıint M1r der wohl geW1ß
unmiıttelbar benutzte 186 denah VO  H Basra auch anderwärts bedeutsam nachzuwirken.
Fraglich ist, INr übrıgens, ob miı1t Sıcherheit fUür alle TST unter islamiıscher Herr-
schaft entstandenen Werke christlicher Historiker, dıe Ehas zıtlert, noch ıe syrısche
prachform ANYECENOMMEN, die arabısche ausgeschlossen werden kann. W esentlich
weıter hılft Ellas uch bezuüglıch des Andreas, Bruders eines Magnes, un seiner
Bilderchronik, uf die ıch KOsS C (1907) 19705 hingewı1esen habe Gegen das
„Lrenaeus, Bruder des Ignatios‘ der Berliner Hs fol. 1201 fol. 59 r9 stellt er zunächst
einmal jene 1 Evangelienkommentar Isö däds VO  - erwWw überheferte Namensform
endgültig a {Is die richtige sıcher. Sodann mMac. Übers. S 73 K über
die YZe1it des Mannes dıe Angabe, daß se1ın Werk mehr a {ISs 300 Jahre nach ‚,‚der
Erscheinung“‘ Christi un ungefähr 200 TEe früher verfaßt habe, als AA  Sem ön Bar-
Qaja seıne syrısche Bearbeitung der Eusehljanischen Chronik veranstaltete, W as NaCc
IL11 99 Übers. 111) unter dem Sassanıden Kosrau 4} Parwezd (  0—6 geschah.
Wır kommen mıi1t der Bılderchronik des Andreas wa 1ın den Ausgang des

Jahrhs., ın dıe unmıttelbare Ze1 der illustrierten yTr1echıschen Welt-
chroni1k, deren Fragmente Bauer un Strzygowski bearbeıtet en

In Beurteijlung der 1ın jedem nıcht einfachen Verhältnısse
der Yextesüberlieferung, welche der eINZIYE Kodex vermöge der Mehr-
zahl se1ner Herstellung beteiuligter an aufweıst, stimmen dıe
beıiden Herausgeber N1C mıteinander übereın. W ährend Br den C
samten syrıschen un dıe seı1ıt. Baethgen mıt der Sigle bezeichneten
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un voOnxn Wright für dıe Hand des V erfassers selhst ın Anspruch g -

eıle des arahbıschen wenıgstens auf ınmittelbare Amanuenses
desselhben selbst zurückführt, hbetont e1INn zwıischen un dem S
rıschen Texte bestehendes Verhältuns, das ihn Lı der Annahme Zı

nötıgen scheınt, daß s sich ıer wıe dort dıe gelegentlıch fehler-
hafte Kopıe eıner Vorlage handle., Meinerseıts möchte iıch eıne 1{0
Suns aller Schwierigkeiten 1n der Annahme nden, daß das JaNzZe
Werk VOoO Verfasser arabısch konzı1ıpiert, direkt ach dessen Brouillon
durch eınen Amanuensıs der VO syrischen unabhängıge arabısche
VText der Hand kopıjert, durch eınen anderen MANuUENSIS der
syrısche ext geschaffen un ndhch noch durch Kückübersetzung
AUS d1iesem vOoOn den dre]1 änden (Baethgen), HZw.
(Br.) dıe unvollständıg gebliebene Kopı1e des arabıschen Originals C1'-

ganz worden @1, 18 dıesem Sınne hıtte iıch meıne Annahme e1Ner
Originalıtät des arabıschen Textes gegenüber dem syrıschen ın meınem
W erkchen ber Die christlichen Interaturen des Orıents ZU

verstehen.
VDr BAUMSTARKEK.

R le prince Max de SaxXe, R Graffin, Nau Patrologıa
Ortentalis VV Parıs: Fırmın. Didot el Ce, imprımeurs-Edıteurs.
Allemagne et Autrıche- Hongrie erder, (1 Freibourg-en-Brisgau.

Vae d’Alexandre !’ Acemete, Terte et traductıon latıne edites DUr E. de

StOO0D- (61 "Tome Fascıcule 645—706).
Idıe Lebensbeschreibung des Begründers des A koımetentums

der Gelehrtenwelt schon längst hekannt durch dıe lateinısche ber-
SetZUNG, dıe Joh. Bollandus in dem ersten Januarband se1ner cta
Sanctorum (Antwerpen 1643, 15 Jan.) davon gab Wır erhalten

auch den Urtext derselben und AaAUS derselben Handschriuft.
nach der Bollandus seE1INE Übersetzung anfertigte, dem codex Parısınus
S 1459 I)ieses Februarmenologium, ın dem Alexandros 20. Februar
ngurıert 657 „Au favrjer“ ist E1n Druckfehler) scheıint. 1n der *ar
dıe eINZIgE Handschrift fr se1N, die diesen ext enthält Die übrıgen
Kxemplare des en Februarmenolog1ums enthalten ıhn nıcht, un 1n
den alten Jahresmenologjen ist ebensowen1g vertreten. Den codex
Parisınus 1459 selhst. ist de 00P genelgt, eher 1n das 11 als (miıt

MON und den Bollandısten) 1n das Jahrhundert datıeren.
Ich habe dıe Handschrift mehrmals iın Parıs untersucht und halte dıe
Datierung derselben 1ın das F Jahrhundert für gesichert; alle palaeo-
graphıischen Kriterjen sprechen dafür, insbesondere die schon weıt-
gediehene Mischung VO  S Unzıial- un Kursiıyformen.

Die krıtische Textkonstitution bedeutete unter dıesen Umständen eine ziemlıch
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einfache Aufgabe. Der Herausgeber konnte sıch damıt begnügen die durch den
Itazısmus verursachten Venler der Orthographie ZU berichtigen, W orter und (meıstens)
e11e VOI11L W örtern, die Uurc Rısse 1 Pergament weggefallen sınd, erganzen,
und einıge Streichungen bzw. Konjekturen vorzuschlagen. Er sıch e1 der
Mithilfe O1 Gregoire und Serruys erfreuen. (Janz gylücklich ist cie est1-
tulerung Gid, I: WO Adßay n des folgenden AL BA VELV ausgefallen ist. IN
vorletzten Satze 401 ist wohl ÖMNYyNSALEUd einzufügen, da e1n verbum finıtum
sıcher fehlt und der Verfasser der 1ıta d1esen Ausdruck Öfters anwendet (vgl.
658, (3 660, 674, Ö 681, 1 694, 1 699, 18) un ıhn unmiıttelbar nachher YC-
braucht, 019 TOAVOTENOV ÖN yMoEcVa). Die beigegebene lateinısche Übersetzung
ist die des Bollandus Der Herausgeber hat S1e abher ı1evıdıert und ıhre zahlreichen
Lucken ausgefüllt dadurch, dalß dıe VO  - Bollandus übergangenen fast ausgelöschten
Stellen der Handschrift hinzufügte und die richtige Aufeinanderfolge eIN1ı1geEr  i Kohen
herstellte, deren alsche Lage Bollandus Annahme VO Lücken ın der Hand-
chrıft geführt

In der Kınleitung o1ibt der Herausgeber e1nNe Übersicht über en
Inhalt der Vıta, ohne sıch jedoch allzu tief auf dıe topographıschen
und chronologıischen Fragen einzulassen, die mıiıt dem 'Texte der ıta
zusammenhängen. Kr hat nıcht einma|l en Versuch gemacht, die
Chronologıe des Liebens des Alexandros festzustellen, un überläßt
Tiillemont dıe Verantwortung für dıie Festlegung SE1INES Todesjahres
1n ıe Nähe VOIL 430 Kür die etzten Kreign1sse SEINES ‚ehens ach
se1ıner Vertreibung AUS K onstantınopel, über welche dıe Vıta schweıigt,
Z0S9 de Stoop die bekannte ıta des heiligen Hypatıos Kallınikos
heran. EKs hbleiht abzuwarten, oh dıe och unedierte alte ıta des
heılıgen Markellos, SEINES zweıten Nachfolgers, weıteres Tucht darüber
verbreıtet; der metaphrastıschen Redaktion diıeser ıta nach Lı schlıeßen,
ıst, dıes wahrscheinlich.

W as dıe A bfassungszeıt der ıta betrıfft, th1t s der Heraus-
geber für wahrscheinlich, da ß 1E In die zweıte älfte des ‚Jahr-
hunderts fällt, 7zumal ıhr V erfasser sıch q,ls Augenzeuge o1bt (S (OT:
ATEP 2deacdpeda) nd den Bericht eıner Visıon, dıe Alexandros a  €
AuUuS dessen Munde erfahren haben wıll och etänden dıesen Selbst-
angaben manche Bedenken gegenüber: „ON attendrait plus de precısıon
d’un temoın oculaıre et ’hypothese une tradıtion rapprochee mals
indırecte peut paraıtre probabie“ S 653) Eın Bedenken des Heraus-
gebers teıle ich indessen nıcht. Die Kpısode über die voxn Alexandros
bewirkte Bekehrung des bekannten späteren Bischofes Rabbulas VOIL

KEdessa nımmt freıilich eıinen großen e1l der ıta ıIn Anspruch (S 664
bıs 674); 6S cheint MIr aher eın genügender (rund für die Hypo-
ese sprechen, daß 1E erst später 1ın ıe ursprünglıche ıta hın-
neingefügt wurde. EKs ist, inshbesondere N1C notwendig 1ın der AÄus-
SaSC des Alexandros: s  S ÖWLOLOTAUNG DV ..r  n AYÜNWTOS XAL SYy TOUTOLG
TOLC WATALOLG TOV YPOVOV WOU Öietalhsoa“ ( 664, das Bekenntnis
erblıcken, daß &1' früher Heıde WESCH sel, Was 1n Wiıderspruch stehe
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mıt dem Begınn der Liebensbeschreibung, welche offenbar dıe chrıst-
lıche (+eburt desselben andeuntet enn dıe zıt1eErten OT erklären
sıch TAaNZ gut AUuS den KErfahrungen, dıe Alexandros als ETANYLXOG g..
macht „ KAL EvV GALY  ® x XATALAVÜOVEL BLwtLIXA ÖTL SAUpa
XL mLaa S 661, 1£) Sıcher 1st jede Berührung der ıta MI1T dem
Metaphrasten, dıe der Herausgeber nıcht S& aqusschließt (S 652),
AUuS dem Spiel Zı Jassen; 4as beweısen schon dıe Uberheferungs-

hältnısse In dıesem Falle hätten WILE Steatt Hand-
schrift deren mehrere Dutzende!

Vorstehende Bemerkungen beweısen daß dıe ıta Alexandrı noch
näher untersucht Zı werden verdıient Dasselbe out Vo  m ihrem Heros
gelhest. der unzweifelhaft ınteressanten T’ypus des or]ıechisch-
syrischen önchtums und des rel1g1ösen Menschen des Jahrhunderts
darstellt

rof EHRHARD

James of Fidessa 'he hymns of EVvEruS of Antioch anıd others SY9 1LC DETSLO

edited anıd translated y E, W. Brooks (390 "T’ome Fascıcule un '"Tome
Vr HFascıcule

Tyaites A’ T8a% le docteur et de Hnana d’Adiabene SUY les MArTLYFS, le vendredı
d’or et /es r0qaAtlı0NSs SULULS Ae In confessıon de f07 vecıtler DAr les avant
’7 Arnatıon Termtes SYFTLÜAQUES HuOLLES el traduıts DAr ° Scher, Archeveque chal-
ÄAeen de Seert (91 "T’ome Vr HWascıcule

Reecueıul de moNnOgraphıes JLE Legendes SYTLIAQUES A’A an de Saroug, de
Marxime el de Domiece d’Abraham maıtre de AaArsSomda el dAe P’empereur Maurice
Terxte SYFLAQUE Edıte el tradust DA F, Nau. Les WL acles de Sarnt Ptolemiee "T'erte
arabe edaite el tradunt D eroy (S '"T’ome HFascıcule

ber das älteste geschlossener V ollständigkeit auf uUuNXS SC
kommene Kirchengesangbuch den sogenannten Uxtonyos dss Severus
vVo  S Antıochelia un dessen Ner VO 674/75 herrührenden krı-
ıschen Bearbeıtung Jqüßs vOn Kdessa erhaltene, ursprünglıch VO

Paulus geschaffene syrısche Übersetzung habe iıch mMme1ınem

Buche über Kestbrevier und Kırchenjahr der syrıschen Jakobiten 45
hıs 48 gehandelt Schneller, qals 111a  - e$S hoffen gewagt hat
uUuNXS 100088!| Brooks e1iINeE abgesehen vOxn der gelegentlichen Heran-
zıiehung auch CIN1SCI ZU lıturgıschen ebı auche bestimmter Kxem-
plare aut den beıden hliterarıschen Hss Brıatish Museum Add 154
(= un 516 beruhende Sanz vorzüglıche Ausgabe des
eINZIgAartıgen Liturg:edenkmals geschenkt dıie insbesondere die
S 48 VO  - 11111 dıe Kınrıchtung 1167 solchen KEdıtion gestellte An.
forderung peınlıchst SCHAUCH Kenntlichmachung aller "Teile der
krıtischen Arbeıt. Ja qüußs glänzend e1 füllt Ich annn aum ehbhaft
SCHUL bedauern daß iıch dıese Ausgabe {Üü1 uch nıcht mehr
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benützen vermochte. Denn 1n erster ILunıe ist. das Severjanische
Kırchengesangbuch natürlich e1INe Urkunde VO unschätzbarem W erte
bezüglich der Luturgie un des Kırchenjahres Antıocheljas un se1NEs
nordöstlichen Hınterlandes ın der ersten Hälfte des Jahrhs. Ich
werde demnächst ın e1Nnem Aufsatze iın der RQs VO  w dieser Seıte her
eıne Krgänzung der zweıten Abteilung der ersten und der zweıten
Hälfte meınes Buches bıeten, ındem ıch dıe AuUS dem "Uxtor,yos sıch
ergebenden lıturgiegeschichtlichen Erkenntnisse übersichtlich 11-
stelle Das Werk ist, aber weıterhın VONn eıner nıcht mınder emınenten
Bedeutung für die (+eschichte der griechıschen Kırchendichtung. Die
in demselben 1n syrıscher Ubersetzung erhaltenen Ü VTLOWVA vVvOn ännern
w1e Severus un Johannän bar Aotön)jäa stellen A1nNne VONn der Kon-
takıenpoesie ıhres Zieıtgenossen 0OMANO0OSs wesenhafft verschiedene hoch-
ıinteressante Schicht jener Dichtung dar W enn eiınerseıts diese meıst
ZU Vortrage 1ın Verbindung miıt eınem bestimmten Psalmverse be-
stimmten Kınzelstrophen den mächtigen Hymnen des „Meloden“ AUS
Beıirut gegenüber 1n gEW1SSEM Sınne unverkennbar das Eıinfachere und
Altertümlichere darstellen, weısen S1E andererseıts doch auch schon
wıeder über dıeselben hINAauUS weıt näher qls S1e dıe seit Andreas
VO  S Kreta, Johannes VO  s Damaskus, Kosmas und anderen feststehen-
den endgültigen Formen der byzantınıschen lıturgıschen Poes]je heran,
mıt deren STLYNDA 31e sıch hesten vergleichen lassen. In dieser
Rıchtung ist, eEs besonders bezeichnend, 1ın welcher ahl unNns VON jenen
Formen her geläufige stereotype Schlußwendungen schon ın den qalt-
antıochenıschen Monostrophen des rühen Jahrhs. auftraten. Ich

beıspiıelsweise kKlauseln miıt Dingen W1e Aota 90l, EZW, Küpte,
Ea 01017 oder AXATAÄNTTE QOEM QOL, o  . TN XATABAGEL S00 XUPLE OLÄCV-
ÜDWTE, WLOVE OLA VÜDWTE, Crnr WOVO  ®  “ OLÄCYÜNWTOG, W oder WLOVO  >  “ AYAÜOC
AL OLÄQVÜRNWTOG, EeZW., TOV WOVOV A0 Oy XAL OLAa vVODWTOY, ÄEYOVTEC.
“ Ahhnhovid, TO WEYO EÄE06, SÄENSOV NLA Nıcht zuletzt VOL einer SUES=
fältıgen Beobachtung der Wiıedergabe olcher und ähnlıcher W en-
dungen A4uSs wıird auch cıe schheßlich unabweıisbare Aufgabe In Angrıff
CHOMMEN werden MUÜSSEN, VOTI) welche NS der Übersetzungscharakter
des syrıschen kirchlichen ILnederbuches stellt Ich meıne den VO  n} mI1r

1Ns Auge gefaßten Versuch eıner Rekonstruktion der orıechl-
schen ÖOriginale. HKür eınen N1C 1Ur des Syrischen überhaupt kun-
digen, sondern spezıell miıt der syrısch-griechisten Übersetzungétechnik
ebenso iıntım q |S mıt Sprachgebrauch und Metriık der rhythmischen
griechıschen Kirchenpoesie vertrauten Byzantınısten würde e1N der-
artıger Versuch hınreichende Chancen e1INes befriedigenden Gelingens
bıeten, weıl Ja’quß sämtliche von seınem V orgänger „ U des Metrumse
wıllen“ hınzugefügten W orte kenntlich gemacht un be1 jedem VONN
demselben gebrauchten etLwAas {rejeren Ausdruck 1n eıner Anmerkung
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das streng wörtliche Äquivalent des gr]lechıischen notjert hat, W enn
somit eY dafür gesorgt hat, daß iUNUSs eıne denkhbar wortgetreueste
Wiıedergabe des Urtextes ZULr Verfügung steht, gestattet auf der
anderen e1ıte der Umfang der durch metrische Rücksichten bedingten
Zusätze des Paulus einen wertvollen Rückschluß auf die Sılbenzahl
der einzelnen Kola desselhen.

Immer vermöge der krıtischen Bemühungen Ja qüußs stellt. dıe edatıo
NTMCEPS des Severjanıschen Kırchengesangbuches endlich aber eıne
bedeutsame Krscheinung auch unter dem Gesichtspunkte der (+eschichte
des Bıbeltextes dar In se1InNe Anmerkungen hat der gelehrte Kdesse-
Ner nämlıch den vollständıgen ext aller 1n den en Liedstrophen
berührten Bıhelstellen aufgenommen. Der hıerbei angeführte W ort-
aut ist, 108088 aber schon 1mMm N einzelnen Stellen der Apg eın voxn

demjen1ıgen der Pesittä verschiedener. Im vollends ıst, eT teıls
der Pesittä, teıls den LA teıls e]ıner och erst Dı ermiıttelnden Re-
ZENS1ION, teıls endlich für Daniel dem 'Texte T’heodotions NT
NOMMMMEN uch dieser höchst auffallende Sachverhalt ann nıcht
gelegentlıch -} e1ıner sorgfältigen Untersuchung empfohlen werden.

Vollständig ist 198 übrıgens der Nıederschlag VO  S Ja qußs kritischer Arbeit
1UFLXE 1n der Hs erhalten enn aber Wright ın dieser geradezu das Autograph
Ja qüßs glaubte erblıcken 711 dürfen, hat sıch dıese Annahme dem Herausgeber
a Is unhaltbar erwlesen, d B, obwohl YSE dem entstammend, dem aller-
diıngs zeıitlich Ja qüß näaher stehenden auptkodex gegenuber mehrfach dıe bessere
Liesart bietet. Was den ursprünglıchen Übersetzer anlangt, dürfte erselbe NunNn-
mehr endgültig 1n einem VO  } MI1T o 45 bezw. 46 nmk. übersehenen
Jüngeren Bischof Paulus Vo  S Edessa ermittelt se1n, den Ja quß selbst ın seinem (Gje-
schichtswerke Scrıptores SY T Serıes FEL Tom. 324) a IS Zeıit-

des Perserkrieges unter Herakleios bezeugt en dor Masse der AaA US dem
Griechischen übersetzten Liedstrophen Paulus vereinzelt uch syrısche Orig1-
nale 1n se1in Werk aufgenommen. Gelegentlich bezeugt Ja qüß ausdrücklich das
Fehlen einer gyriechischen Vorlage ber auch die Weihnachtslieder Nrır —1 ın
denen selbst. jede Bezeichnung O1l Paulus dem Metrum uhebe gygemachter Ziusatze
vermi1ssen Jäßt, werden syrısche Oriıginale se1iN, A, 1S deren Urheber ıch Phiıloxenos VeI-

mute. Vgl 1n meiınem Aufsatze uüber IDie Formulare der römiıschen Weihnachts-
NESSEN und dre Laturgıe des frühchraestlichen Orzents. Cvo. XLV (1910) 161
nmk Von den ursprünglıch griechischen Liıedern des Severlanıschen "Uxtonyoc
siınd sodann einzelne uch 1n die armenısche Liturglie übergegangen., Nachgewilesen
habe iıch das vorläuhg für den auf Johannän bar Aotön)a zurückgeführten Melgesang
Nr 210 ın einem SSay Der „Cherubhymnus“ und SLEINE Parallelen (G{jm. VI 19
Er bıldet den gewÖhnlichen sonntäglıchen sybasathsouthiun-Text der armenıschen
Messe (Brightman Laturgies Kastern anıd. estern 4530 34.— 43 s
dürfte sıch der Muhe lohnen, systematisch darnach forschen, ob auch noch ın
anderen en ıne armeniısche Textüberlieferung neben die syrısche triıtt

Die Bısche Übersetzung dürfte hın un wıeder wohl noch etiwas
wörtlicher SEe1N. W enn beispielsweıse Lal yl 9 ständıg mıt „mercıful“
wıedergegeben ist, S! äßt dıes das zugrunde hegende OLAAVÜNWTOS nıcht
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ahnen. Die Sache ist, a ber etzten Grundes ohne Belang, weıl IN 4A11
siıcCh auf eın Urteil bezüglıch des W ortlautes der griechıschen Vorlage
doch ohnehın natürlıch Aur auf (grund des syrıschen Textes selhst, e1IN-
lassen darf.

Die dreı VOoOL Mer er veröffentlichten theologischen
Traktate gehören der Gruppe der altnestor]1anıschen Schriften „de
CAUSLS festorum‘“, über dıe ich S 3920 — 349 erstmals nd recht
eingehend or1entijert habe Kdıert WAar biıslange durch arr (Kom

Aur dıe „CAUSA“ des W eihnachtsfestes des, eEZW. vielmehr rıch-
1ger e1Nes 'T’homas VOoO  s Edessa. Denn da, ıch 393f.
übersah, nach dem zeıtgenössıschen Zieugn1s des Indienfahrers K osmas,
der als Liehrer, Reisebegleıter un wıissenschaftlicher Mıtarbeiter des
Mär(]) Aßa bekannte T ’homas vOoOxn Edessa VOoOT dem 1mMm GN  ıC  Q erfolgten
ode SEINES autf den hron des Katholikos erhobenen Schilers 1n Kon-
stantınopel starb, ist, A1e Identität des ach Mär(]J) >  Bä wırkenden
Verfassers uUuNserer Abhandlung mıiıt demselhben NIC HUT, Ww1ıe ich dort
ausführte, keineswegs gesichert, sondern 1 (xegenteı schlechterdings
ausgeschlossen. Diıe Abhandlungen, deren KEdıtıon nunmehr durch
Sch erfolgte, wurden von mM1r 3309{. EZW. 330f{. besprochen,
weshalb ich hıer auf iıhren Inhalt nıcht näher einzugehen brauche.
uch 391e tellen NS VOTLT eın dıe (+eschichte des Bıbeltextes betreffen-
des Problem, auft das der Herausgeber 10a unter /Ziusammen-
stellung des Materı1als dankenswert hıngewı1esen hat, sofern S1e einen
VO  a} demjen1gen der Peasittä verschıedenen Kvangelhientext zıt1eren
scheınen. Die Grundlage der Sch.schen Ausgabe hıldet dıe Hs Nr 89
der erzbıschöflichen Bıbhothek ıIn Seert, während e]nNe VONn arr he-
nNützte Hs Hyvernats un diıe von MIr selhst, durch Vermittelung Sam
(+1amıls erworbene auf einNne Vorlage 1 Besıtze des Klosters Rabban
Öörmıdz be1 Al1qös zurückgehen. Ich habe meıne Hs der Bıbhothek
des deutschen Campo Aanto ın Rom geschenkt und \bill daher 1
Augenblick leıder nıcht 1n der Lage, der Frage ach dem Verhältnis
der beiden Ziweige der handschrıiftlichen Überlieferung näher treten
können. Diıie VO  S Sch als Anhang 1n e1nem ext VO 1547/45

Chr publizıerte nrofessio fider der konsekrjerenden nestorj1anıschen
Biıschöfe hat, wıe @7 sich 1ın se1ınem einleitenden Avertissement
ausdrückt. das Verdienst „de NOUS farre connaıtre QU0L consıstart /a
professıion de Fo? QUE les a  Z  eveques nestorıens fFarsarent Avanl leur CONSE-
eratıon el quels etazent les droats des yatrıarches nestoriens.“ Sıe Ste
Zi den TE Traktaten „de CAUS1S Festorum“ miıthın 1n keinerleı innerem
Zusammenhang. Das fraglıche Avertissement hıetet In der Hauptsache
S 510 gediegene hlıteraturgeschıichtliche Ausführuugen über dıe bei-
den V erfasser jener Traktate, den Presbyter 48a MEDASSEQJANA der
Schule vox Seleukeia-Ktesiphon, der 1mMm 533 e1NemM Kelig10ns-
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gespräche 1n Konstantinopel teilnahm, und das durch SE1INE hetero-
doxen Anschauungen bekannte mehr als e1Nn starkes halbes ‚JJahr-
hundert Jüngere Haupt der Schule VOL Nısıbıs, Henänä von Hedäjaß.
Ich vermi1sse hıer ur jeden Hınweis auf meınen eiıgenen doch STUNd-
legenden Aufsatz. Überhaupt sehe ich durch dıe beıden orjentalıschen
Mitarbeıter der den hochwürdigsten Herrn Erzbischof Sch w1ıe
den maronıtischen Priester Dıb, ın en ıhren Publikationen meıne
Arbeıten miıt e1INer (+eflissentlichkeit 1gnorıert, dıe ihre lıterarısche
Tätigkeit stellenweıse den (‘harakter eINES meınem Schaden betrie-
benen Raubbaues annehmen 1d;ßt Ich ergreıfe dıe Gelegenheıt, IC
e1Nn olches Verfahren 1er einmal aufs nachdrücklichste öftfentlıch 7i

protestieren. Denn dıie Veröffentlichung VONn Arbeıten 1ın deutscher
Sprache g1bt OCN wahrlıch be1 der Stellung, welche cdıe deutsche
W issenschaft In der eiNNımMmMt, Dr e1INer lgnorierung derselben
eın Recht, Im vorliegenden ist, d1e ac stärker, weıl
UUr durch e1Ne vOn MIr 339 nmk miıtgeteilte Stelle AUuSs der
Vorrede der „CAUSA“ des (JÜedächtnistages der allerselıgsten
Jungfrau Aıe Identität des MEDASSEQAÄNA 1Saı miıt dem gleiıchnamıgen
V erfasser der „CAUSA“ des AI Kreıitag ın der Osteroktarv begangenen
Gedächtnistages aller artyrer wıirklich gewährleistet wIird.

Eıne Reijhe hagiographischer Vexte VO  e allerdiıngs nıcht gerade
besonders hervorragender Bedeutung enthält das eue Heft des VvOoONn

Nau redigıerten Recueıl de mon0ogranhies. In seınenNn früheren
eiften 0OmMe JI} Fascıcule EeZW. ’Tome KFascıcule der-
s<elhe ıe syrıschen Liebensbeschreibungen des Ahüssemmeh und des
Märüyd  9 VOoONn Tayrıd, gefolgt VO  S e1ner anthropologischen Abhandlung
des ersteren, un oriechischen Vexten, begleıtet VvOx< der Übersetzung
e1INeTr syrıschen Versıion, eınenNn O: TOU WAXOADLOU layovopıov un e1N-
geleıtet durch eıne Analyse der Hss Parıs SUNDL 450, Chartres
Nr eın dem Kvangelısten Markus zugeschrıebenes WANTÜPLOV
‚JJohannes des 'Täufers samt e1Ner Neuausgabe der äaltesten Rezension
der Entstehungslegende des Heıligtums des Krzengels Michael be1
Kolossa1 geboten Nunmehr erhalten WIT A, Syrischem: diıe auf
einen Schüler desselben mıiıt Namen Paulus zurückgeführte Biographiıe
e1INES offenbar stark legendarıschen Asketen Ahrün VO  o SETÜY, der

Maı 33 Chr 1 Alter VO 118 Jahren gestorben wäre, 2 die
syrische Redaktıon der Liegende der 1er Söhnen Ka1lser V alen-
tin]1ans gemachten hll aX1IMOS un Dometios., deren Kloster-
heiligtum Dör BParamüs (vgl. Falls Drei Jahre IN der Inbyschen
Wüste 0 das bedeutendste der och heute erhaltenen Klöster
der nıtrıschen W üiste ıst, den 1n eınNer Parıser Hs enthaltenen Aus-
ZUS AUuS der e1ınem Stephanos zugeschrıebenen (+eschichte e1INEes 1

406 verstorhbenen Abraham, angeblichen (ründers e1INEs OSTETrTSs
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11711 'T ür ABßdin un eE1NeE (+eschichte des Vvoxh den Syrern q ls Heıilı-
SC verehrten alsers Maurıkıos. Der VONn selhst herrührenden
Ausgabe un Übersetzung dıeser Stücke schlıeßt sıch VO  - Leroy
besorgt eE1Ne solche der arabıschen mıracula NES ägyptischen Mär-
CN T’eTrTSs Ptolemaios A, dessen allfahrtskır che sıch F IsSnin nördhlich VOL

UOxyrynchos-Behnessa erhoh ach dem durch dıe Kaufmannsche
Ausgrabung des Menassanktuarıums und beträchthcher Teıle der e1NsS

dasselhe erwachsenen W allfahrtsstadt dıe Aufmerksamkeıt nach-
drücklich auf dıe der frühchristlichen (5nadenorte Agyptens SO
lenkt. wurde sollte wohl namentlıch dıeser letztere schon oben - 159
von ILLE berührte ext eE1NeM gerechten Interesse begegnen DBe1
drıngend wünschenswerten Aufarbeıtung des derartıgen mMıracula-
Sammlungen vorlıiegenden kırchenkulturgeschichtlichen Materıjals ersten
Kanges dürfte nıcht übersehen werden

Als e1in kaum beoreifliches Versehen muß leıder gyebucht werden, daß
Heft sıch alg Nı I11 des Recueıl einführt wiährend doch 1ı1eselhbe Bezeichnung be-
reıits cdıe zweıte älfte VON "Tome Fascıcule ug Derartiges IN für dıe Yıl=
tatıon 111e gygeradezu heillose Verwirrung chaffen Überhaupt 1st nNn1C. praktısch
un Ssollte ur dıe Zukunft entschıeden unterlassen werden, 1ne Jängere e1 nıcht
naher zusammenhängender Texte 61116111 derartıgen sıch autf 106 Mehrzahl VON

FYaszıkeln der verteijlenden Reeueıl zusammenzufassen Wenn schon unan-

genehm NUu  5 1S%, daß dıe einzelInen Teıle größerer erke verschiedene Bände
der auseinandergerıssen werden wırd hıer doch ımmerhın durch dıe doppelte
Paginierung nach Seıten des Bandes und Seıten des erkes hiınreichend YC-
schafft Wenn 110112 ber be1 der Schaffung VO  H solchen Telilserıen innerhalb des
yroßen extie Orpus dıe oppelte Pagınıerung naturgemäß nach Sseıten des einzelnen
Bandes und der HLO mehrere Bände fortlaufenden Teijlserje erfoleot kommt jede
selbständige Seıtenzählung der einzelnen Texte 111 Wegfall W as Nn1ıC unzweckmäßiger
Se1N könnte EKs läge 1111 Interesse der ochverdienstlichen derartıge eın

küunstliche Herabminderungen ıhrer praktischen Brauchbarkeit vermeıden

Dr BAUMSTARK

L Leroy ef Grebaut, Severe ıbn nl-Mogaffa , Histoire des (oncıles (second
livre). FEidıtıon et traductıon du erxrte arabe. Ktude de /a ethionzenNNE
(176 — "T'ome Kascıcule 4)

Nachdem e hısher der Sparte der chrıisthech-arabischen
Lnuteratur hıstorische un hag10g1 aphısche 'TVexte bevorzugt nat TI
S16 u  b auch m1t Veröffentlichung theologıischer Werke hervor un
hat hıerbel, W AS Stoffwahl anlangt, sogleıich guten Yı gemacht.
Denn der veröffentlichte Autor ist, der bedeutendste, Ja CINZ19C Vor-
kämpfer der monophysıtischen Parte1 Agyptens Jahrhundert,
hochzgelehrt un der ILnteratur der V orzeıt wohlbewandert e11

ehenso gewandter W16C fruchthbarer Schriftsteller, der mi1t SE1NEN DUur

Z kleinsten 'Teıl erhaltenen W eerken mehr Beachtung vVver-
cdient a IS 61 C111 Zieitgenosse und entschıedener (xegner des durch

OÖRIENS CHRISTIANUS Neue Serie 9
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Annalen schon längst hbekannten melchıtischen Patriıarchen Kutych1ios
ist. Die aß  50 den letzteren gerıichtete Streitschrift, e1INe mehr auftf
historischem Wege versuchte un deshalh „Buch der Konzılıen“ g _
nannte A pologıe des Monophysıtismus, ist. hbereıts 1n "T’ome FL Fasc.
erschıenen: Refutatıon d’ Eutychrvus, DA SEevere, Eveque d’Aschmounain,
(Le lıvre des Concıles). "Terte arabe ıneEdat, HUONE el tradunt DAr

(C.h6e bı Die Hss.-Kataloge heßen nıcht recht erkennen, daß AUS

der WFeder desselhben utors auch och e1INeE andere, vOoOn dieser VOI -

schıedenen, a,her den nämlıchen Gegenstand zweıtenmal ehNnan-
delnde Schrift exıstiert. AÄus dem (Jod. Parıs. arab. TLL (geschrieben
zwıschen 15292 und 15  C ach einer Julı 1504 datıerten V orlage)
hat 1 e U1  b Lieroy 2R Licht JEZOSCN. In ungleich ausgedehn-
terem Maße a 1s 1n em ersten wırd In diesem „zweıten Buche der
Konzihlien“ mı1t seinen zehn Kapıteln dogmatıschen Ausführungen
Raum gegehben, Kapıtel verbreıtet sıch, indem eine Art Ahbrıß
der (+eschichte des (+aubens bıetet, über Abraham, dıe Israelıten, den
Ahfall der Juden un ihre Feindseligkeıt TEL dıe Propheten und
den Krlöser, dıie Ausbreıtung des Ohristentums und das Martyrıum,
Kapıtel 1L das ema fortführend, über dıe Machenschaften des Sa-
LAaNs, dıe V erursachung der Häresıen, ınsonderheıt her ATI1uS, Se1N
Auftreten Sß  ö0 den Bischof Petrus VOo Alexandrıen, dessen Marty-
r1um, dıe Ausbreitung se1INeTr Irrlehre, unter Zugabe e1ınNer Diskussion
über die arıanısche Häresıe., I)Des weıteren wırd gehandelt ber das
{romme Leben der hl elena, dıe Krscheinung des Kreuzes, KOnN-
estantıns Bekehrung, se1INeEe Eınberufung des Konzils Sß  50 ATIiıus, über
dıe Z ahl der ersch]ıenenen Bischöfe und die eıt des Konzils (Ka
pıtel 1141); Namen un Herkunft der Konzıilsväter (Kapıtel IV} DBe-
9INN un Verlauf der Verhandlungen, Aufstellung des Symbolums, Ver-
urtellung des ATIuUS, SE1INE heuchlerische Unterwerfung un seınen 'Tod
(Kapıtel V) Kapıtel VI hıetet SEINE ausführliche Wiıderlegung durch
den Autor, Kapıtel NI nenn dıe Quellen des nıcänıschen Symbolums,
nämlıich das und dıe allgemeıne Liehre der vornıcänıschen äter,
wonach ın Kapitel 14A1 der hıstorısche Baericht wıeder aufgenommen
wırd miıt Nennung und Darlegung der folgenden Häresıen. Größerer
Ausführlichkeit 1n der Darstellung erfreut siıch die Te des Kutyches,
ıhre Bekämpfung durch dıe Ka1lser und das Konzıl VOoOx< Chalkedon,
und dıe Ausbreıtung oder vielmehr nach der Auffassung des Autors

Reinerhaltung des Monophysıtismus beı den Agyptern (S B7T
„Kopten“ [!); Nubıern, A bessinıern, Armenıjern un Syrern, In Ka-
pıtel en WITr e]nNe ınteressante Gegenüberstellung der verschle-
denen Liesarten des nıcänıschen Glaubenssymbols hbe1 den chrıstlichen
Partej:en (unter denen auch dıe Maronıten [!] genannt werden). Den
weıtesten KRaum, mehr a ls dıe älfte des YaNZEN W erkes, nımmt das
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Kapıtel E1 welchem jeder Satz des (+Haubensbekenntnisses
611N€ eingehende Krklärung un Verteidigung Sınne des V erfassers

Die Polemik wendet siıch unter anderem AtO qls L
theısten, SC den Mu‘tazéliten I1bräahim an-N zäm, der die KÖörper-
lichkeıit des W ortes (+ottes vertritt SC die übrıgen Mu‘tazälat,
welche das (+otteswort für eE111 Akzıdenz erklären SC jJüdısche
Sekten AI eIısten IC den Nestorianısmus

Indem ich ILLE eE1INe sachliche W ertung des W erkes hıer versac”'
uß un Nur allgemeınen dıe V eröffentliıchung desselben a ls
Nneu erschlossenen Quelle der hıstorıischen Konfessionskunde begrüße
möchte ich jedoch autf dıe durch dasselhe CWONNENEN hlıterarhısto1r ischen
Erkenntnisse hınweısen Ziur Schriftstellereı des utors selhst, 1S% he-
sonders wichtig, daß SC1iHh „ZWEILTLES Buch“‘ der Konzıliengeschichte datiıert
1sSt es ist vollendet AI uüt 679 Mart Sept 9056 un daß
er erwähnt schon früher C1Nn6 Erklärune der nıcänıschen (+laubens-

NOovtformel geschrıeben Zı haben (beendigt Monat Hatür 667
951), dıe schon f SC1INeTr eıt verloren SC  DSC War, weshalb er S16

nıcht dem W ortlaut s doch dem Inhalt ach 110 Kapıtel
wıederholt (S 126) WFerner verweıst C] auf SE1711 Buch der Sıtzungen“
das 1St. Bericht ber Diskussion mi1t „C1IN CM der gewandte-
sten Dıialektiker“ des Islam (S 4-() vgl Nr Schriftstellerverzeichnıis
des bü Barakät) nd kündıgt 611 späater veröffentlichendes -
führliches Werk über dıe göttlıchen Attrıbute AI (S 9 vielleicht iıden-
tisch m1% dem unter Nr he]1 bü l-Barakät genNanntenN „Buch deı
(Heıichnisse und Allegorıen“ ?) Beıde Schriıften siınd nıcht mehr ET'-

halten Eıne von Severus mehrmals zıLierte Persönlichkeit 1ST der
nestorjJanısche Bıschof Elias “"A:B ıbn UÜbaıd VvOxh Damaskus
dessen Erklärune des N1caenums wiß sıch besonderen wendet (S 971

Q8f Vgl rafi eEsSC der christl.-arab 1Lut 381.) Im g —-
schichtlichen 'Teıl beruft sıch Severus auft rühere Historiographen
S 18) un: auf 9  die alten Bücher e1ner ägyptischen (+2@n0ssen“ (S 24),
jedenfalls koptische Quellen.

hne dem Verdienste des inzwıschen (8 Oktober verstorbenen Heraus-
gyebers und Se1 sauber elungenen Edıtıon Abbruch tun nOöchte yewunscht
werden, daß dıe Iransskrıption der allerdings 1111 Manuskrıpt vielfach verstummelten
arabıschen Kıgennamen 106 einheıtlıchere Durchführuneg erfahren Ohne
Konsequenz wechseln (zuweılen unrıchtır7 umschriıebene) arabısche, griechısche late1l-
nısche un französische Ormmen (vgl besonders 29 O5f 100—102) uch hätte,
U1 anderen editionstechnıschen Schönheıiıitsfehler vermeıden, dıe gyetireue
Wiıedergabe des handschriftlichen 'Textes N1C sklavısch ZUuU geschehen brauchen,
dalß auch dıe Setzung des Hemza mM1 SCe1NEIMNN Träger unterlassen wurde Formen
W16 ”9 (S 4.7  — Sta 992 der (S 55 S5La SE  ) M während

anderswo wıieder erscheint.
Die UÜbersetzung ist, aADZEN sehr getreu, wenırstens mehr a‚1s 'Tome

wennı uch manche gyrößere arabısche Periıoden bıs ZUT Unkenntlichkeit des Öriginals
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Dıie Überschrift des Kapıtels mußte 1naufgelöst sind (vgl. 309f. 1558l 43
französıscher Übersetzung richtig lauten Manilere de SOM etablissement (&’est-Aa-dire
de V’assemblee) et, l’arrangement de Ses formules. al V1 (S 39) heißt nıcht 1’Unite
(de Dieu), sondern: L’Union (de Jesu-Christ). Nal ?L»o:«‘.g „bo1s(?) de 1a
TO1X” r lesen: S „vénératidn“ etc Im Namenregıster
entspricht der Name Marmärnotf1 (S 133) N1C. der 1m ext gegebenen
FormUMarmarnghı (S 33)

Dem arabıschen Original hat Sylvaın Grebaut och e1INEe Studıie
ber eine äthıopısche ersion der „Geschichte der Konzılıen“ he1-
gegeben (S 152—176), worın ET nachweıst, daß etztere In iıhrer okla-
vischen Anlehnung das arabısche I1dıom auf e1InNer textlıch korrek-
teren un ursprüngliıcheren Fassung als das dierte arabısche Manuskrıpt
beruht, und 1mM Anschluß daran größere Auszüge daraus publızıert.

Dr (+EORG GRAF.

Hiıstory of‘ the natrıarchs of the coptıc church of Alexandrıa. ET AÄgatho CO
oıchael Arabıc Lext edıted, translated mamn annotated DY Krvetitts
bıs "T’ome Fascıcule 1)

Kıtab al- Unvan. Hıstoire untverselle eerıte DAr Agantus (Mahboub) de Men-
bud) Wditee el tiradute T rancars DÜr Ar Vasiliev, Professeur m F’Unmeersıte de
ornat (JIOppeBB). Premiere Partıe (I) (S 111—[1 OMC HFascıcule 4)
Seconde Partıe (I) (S 11]1—[1 "T’ome VE Fascıcule 4)

Hiıstorre Nestorıenne (Chronıque dAe Seert) Premaere Partıe (II) "Terxte arabe
HUOLTZE DUr Mar Addai er Tyraduzt DUr ’”’abbe P, Dib (S [1105|—[222]
"T’ome Fascıcule 2) Seconde Partıe (1) Ternte arabe DUOLLE et tradust DAr Mgr
al Scher, Archeveque chaldeen de S€ (S 11|—[1 OMEe VII. HFascıcule 2)

Ziu den hervorragendsten bısherıgen Verdiensten der gehört
neben Krvetts KEdıtion der Patrıarchengeschichte des Severus VO  s ARı
munaın, deren Jüngstes Heft dıe acht 1n die 661— 768 fallenden
Pontifikate der Patrıarchen Agathon ‚JJohannes ILL, Isaak, Sıimon E:
Alexander 1 < osmas 1 T’heodoros un Michael ZU (+egenstande
hat, unstreıtig dıe Inangrıfinahme un rüstıge Förderung eıner Heraus-
gabe VO  s ZWweIl weıteren höchst hbeachtenswerten Denkmälern chrıistlich-
arahıscher Hiıstoriographie, VOIL welchen das e1Ne bisher aum bekannt,
das andere völlig unbekannt War des ın erster Iuınıe kırchengeschicht-
lıchen Werkes e1INes ınbekannten Nestor1aners, dessen Reste, 1ın 7WweE1
sich ergänzenden Hss. In Mossul un Seert vorlıegend, mıiıt eıner die

4929484 1L, Chr betreffenden Lücke VO  S der Kegierungszeit der
römıschen Kaıser (}allus un V olusianus (251—253 bıs ZU. 650
führen, und der 1 Jahrh entstandenen Universalgeschichte des
melkıitischen Bischofs Agapıos oder Mahbüb ıbn Qustantin VOoO  u Manbı  g_  pA
Hiıerapolıs. Das nestor1anısche (+eschichtswerk hat der Herausgeber
Mer. Scher geradezu entdeckt. Im Q]’ 1902, wenıge onate
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SE11N1e6T7 Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl vOoOn eer 111 Kur-
dıistan l zunächst. den hıs das zweıte Jahrzehnt des D Jahrhs
f{führenden ext, de1 Mossuler Hs kopiert In der Bıbhothek SEe111eT7

bischöflichen Residenz hatte Gr alsdann das (+Hück dıe zweıte
mı1ıt der Reglerung des Katholikos Bäb61 einsetzende Hs entdecken
deren ext ETr zweıfellos zutreffen als KHortsetzung desjen1gen
der ersteren erkannte. Nachdem ersten Faszıkel (FO
hereıts dıe hıs auf den Katholikos Sähdöst (341 — reichende erste
älfte des Mossuler 'Teıls Zı Veröffentlichung gekommen V sehen

nunmehr dıe Eidıtion d1eses 'T eıls Zı Ende geführt und VO  b dem
zweıten dıe Abschnitte bıs ZU1 KegJerungszeıit des Sassanıden Hormi1zd

(57(9 590) publızıert Daß be1 schmalen hslichen (+rund-
lave VONn dem Versuche eigentlichen des Textes A bstand
e&  MMEN, dıeser vielmehr sSCc1INner überlieferten (+estalt unverändert
abgedruckt wurde, 1st. wesentlichen sicher E bıllıgen. och hätten
Sahz zweifellose Schreihbfehler immerhın nıcht 1ur allenfalls stillschwei-
gend der Übersetzung berichtigt, sondern unter Angabe des ber-
lıeferten Fußnote auch ext korriglert werden sollen,
daß INaAan Zie S 1571 k}”“")' (Serapıs) STA \fAA9‚AA-’ ( SOFKES“ selbst,

der UÜbersetzung!) oder x „Pulcherı1a) SLA D ybes (1n
der Übersetzung „Pulcherie“ mıiıt %© läse W, Auf A gapl10os-Mah-
büh hat zuerst Rosen dem per10dıschen
Organe des Miıinıstermmes der Volksaufklärung erschienenen russıschen
Aufsatze nachdrücklicher hingewl1esen 1Nwels welchen ach
iıhm der Jetzıge Herausgeber Vasılıev Bnz3zaHTIAÄCKIA BpeMeCHHNK'B

(1904) DA 587 un auf dem Internationalen Orijentalisten-
kongreß Z Algıer 1905 wıeder aufnahm eın Werk zerfällt

'Teile VvOoOn denen der eErste dıe (+eschichte der vorchrıistlichen
un das en des Krlösers ZUWU (+egenstande nat während der

SE1INeEeTr Kıngangspartie MmM1T. dem Schlusse sSCcC1NES V orgängers inhaltlıch
parallel aufende ZWEILE mit Julius (iaesar anhebt dıe (+eschichte
der nachchrıistlichen Jahrhunderte hıs auf dıe eıt. des Verfassers
heı a,h ZU erzählen hat, dıe KEdıition beıder Veıle begonnen un
vorläufig dıejen1ıge des ersten hıs auf dıe el der Midıianıterherrschaft
her Isragl diejenıge des zweıten hıs ZUL T’hronbesteigung Theodosius

Gr geführt Von Hss stand ihm für den letzteren 1Ur das CINZISC
VO St ssemanı bl 1C Laurentianae el Palatıinae odd
NSS CAbaAlLoqus 213 beschriehene Florentiner Kxemplar Laur
CAXXXTF (+ebote Für den ersteren hat 61 eE1NeEe ()xforder Hs
(Hunt 475) un dıe beıden Nrır 456 und 550 der Bibhothek des

Mıt der ()xfordeıkatharınenklosters auf dem Sına1l herangezogen
cheınt C1INE VOoO  am ıhm nıcht benützte gleichfalls 1Ur den ersten "Pail
des Werkes hıetende Hs Beıirut dıe MI 443 (1905) 1051 hbe-
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schriebene Nr der Bibhliothek der dortigen St, J osephs-Universität
zusammenzugehen. Noch näher untersuchen wäaren ein1ıge andere,
12 Syrien aufhbewahrte A gapıos-Hss.,, dıe n - S 105 EZW., (1902)

909 sıgnalısıert wurden, SOW1e e]ıne solche ın der griechischen Patrıi-
archatsbiıbliothek Jerusalem. IDR wäre naturgemäß besonders wichtig,
eınen weıteren Textzeugen für den ınhaltlıch ohl entschıeden wert-
volleren zweıten eıl gEWINNEN,

Dem Aufbau, dem harakter un der rage nach den Quellen der beidener
näaherzutreten, könnte schon heute a,ls 1ne Ckende Aufgabe erscheıinen. Maı wırd
indessen wohl besser daran vun, dıe Vollendung der Ausgaben abzuwarten und dann
ın einheitlicher Untersuchung nach dıeser Seıte -  n Arbeit ZU un Inhaltlch
zeichnet sıch das nestorianısche Geschichtswerk, das 114ln vorläufig WwWOo e1n-
achsten miıt dem VOo Herausgeber gewählten Untertitel als „Chronık VO  — Seert“
bezeichnet, VOT em durch die patrıstisch-lJiteraturgeschichtliche Interessjijertheit des
Verfassers AUS, deren Niederschlag Sch. gelegentlich miı1t gediegenen Fußnoten he-
gleıtet, weilche sorgfältig dıe entsprechenden lıteraturgeschichtlichen Nachrichten
anderer Quellen verwerten. 7 beachten sınd ferner beispielsweise sehr dıe ständıg
wıederkehrenden dıiszıecta membra eines 1öchst eigentümlıchen römisch-byzantini1-
schen Liıber Pontaficalıs, dem nıchts Geringeres zugrunde ZAL lıegen cheıint alg dıe
Vorstellung, daß mi1t der Kaısergewalt uch dıe bischöfhche Successi0n Altroms uf
Konstantiınopel übertragen worden Se1, Die hısher veroöffenthlıchten Partien des ersten
Teıles VO  - Mahbübs erk weısen umfangreiche gyeographische und astronomiısche
KExkurse, SOw1e solche uüber dıe Entstehung der SX und ıhr Verhältnis der ‚eNt-
stellten"‘ jüdıschen 'Thörä bezw. der Peasittä un 1m Zusammenhang amı über
Alexander Gr.; dıe Perserkönıige und dıe tolemäer un dıe Jahrwochen-Weissagung
Danıiels anuf. Gelegentliche Yıtate VO  } Manethon, Abydenos, lexandros Polyhistor,
Ptolemaı10os, Eratosthenes, eines \}
(S vielleicht des Schol. LO Rhod., Ü 920653 mi1t einem ersten uC
VO  S Alyurtiaxa zitierten Mosmes ('2 Vgl S  usemıhl (zesch griech, LAateratur
ıN Alexrxandrınerzeit 11 393), des samarıtanıschen Pentateuchs, ]Ja g der Misnä
ZeuUugen VO einer nıcht unbedeutenden, uch aus drıtter un viıerter Hand
geschöpften Krudıtion. Der zweıte Teıl dürfte wohl hbesonders durch seine Votizen
uber Altchristliches uUSs dem Gebiete der Ketzer- und Literaturgeschichte Interesse
erwecken. Ich Verweıse beıspielsweise uf Mhie Angaben über dıe Lehre des Om1-
schen Presbyters Florinus (S 60| den nach Erschliebung dieser Quelle noch
eınmal, wıe Kastner Irendus VON Lyon und der römaısche Presbyter Florınus

910 40——54, BLW und War Tertullian Priester? WB  Q 1911 173.
getan hat, mıiıt Tertullian ZU iıdentifzıeren gewiß n1ıemandem mehr beikommen wiıird

Kın lıteraturgeschichtliches Problem vOoOxn hervorragender Bedeutung
stellt dıe rage nach Alter un V erfasser des nestori1anıschen (+e-
schichtswerkes dar Sch glaubt ‚ 6| eınen sicheren Lermınus nOost

A4UuS der Anführung des 1m 898 verstorbenen Katholıkos <o  >
bar Nün gewınnen, dıe Möglichkeit a ber auch aıner Abfassung
Sal ersS 1mMm 13 Jahrh miıt Rücksicht auf eINEe Notiz 1nNs Auge fassen

mMÜSsSeEN, deren V erfasser sıch al< Zieıtgenossen des Khalıfen ath-
Lhählr ges bezeichnet. Indessen erkennt Tr selbhest &, daß
dıe letztere vielleicht N1IC VO Autor, sondern VONN eınem 160:0=
pısten herrühren könnte. Sıe mu ß aber tatsächlich vielmehr voxh
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eınem solchen herrühren, da das vorläufig ANONYME (Aeschichtswerk nıcht
L1LULL erst, wıe GT 108 rıchtie ausführt, 1ın den nestori1anıschen Patrı-
archengeschichten des ‘Amr un Sslißä, sondern ehbenso gewıß hereıts
1ın derjenıgen des 1 19 Jahrh schreibenden Mär(]) 1b Sulaımän als
Hauptquelle 1m Hıntergrunde StE Man vergleiche unter diesem
Gesichtspunkte 1Ur beisplelsweıse das he1 Mär()) über den Katholikos
Ma‘nä und SE1INE eıt Ausgeführte (ed ısmondı Übersetzung 281.)
miıt. den abschließenden Kapp. XT  L KDENE des Mossuler
'Teıiles der „Chronık VOoO  n Seert“ 1216 1—[224] Andererseıits schaffen
für dıe A bfassung der letzteren eınen doch och erheblich üüber den
'Tod des 156 bar Nün herabführenden termınus NOST GUEM vier Zutate
AUS Qustä ıbn 1Lüqä, der ALWAa, 91 (0) gestorben se1ın dürfte Vgl
meıne Lucubratıones yro-Graecae. Lieipzıg 1894 379 Die ‚„‚Chro-
nık VvOL Seert‘‘ m1 miıthın als E1n Erzeugn1s des oder K} Jahrhs.
gelten. AÄus der 1 der denkbaren V erfasser sSscChalten damıt dıe
voxn Sch [E ıIn Betracht SEZOSCHCN „„ECYIWANNS mestorıens de Ia
vremere mMo1tıe du AUIFE sr6cle* ohne weıteres Au  N

Dr DBAUMSTAREK.

Sylvain Grebaut, Les Fr 018 dernıers Yartes du Livre tes mysteres du cerzeil el
de /a Lerre (104 'T’ome HKascıcule

Von dem ge1t. der ersten älfte KT Jahrhunderts bekannten
und damals zuerst für die Schrift des Henoch gehaltenen „Buch der
(+eheimniısse des Hımmels un der KErde“, das In eıner eINZIgEN äthıo0-
pıschen Parıser Hs auf UL gekommen ist, 1903 der verdıente,
unNnserert: W issenschaft allzu früh entrıssene Perruchon unter Beıihülfe

(}+u1dis (FO 1 den ersten e1l samt französıscher Übersetzung
herausgegeben, und A Baumstark vermochte (O6 1 S den
Nachweıs führen, daß sich ın dAi1esem 'Teil „Zitate und Spuren der
Petrusapokalypse‘“ finden. Man durfte daher auf dıe übrıgen dreı
A bschnıtte des Buches gespann se1n un wird Grebaut aufrıchtigen
ank wıssen, daß eine sorgfältige Textausgabe. e1INeE wörtliche ber-
Lragung 1Ns Französische und e1NE ausführliche Besprechung des I:

vorlegt N: damıt dıe Handschrift erschöpft, ZUu deren (+eschichte
Nau seınen früheren Ausführungen (PO L, V ILLE.) In

dankenswerter W eıse weıtere Dokumente folgen 1äßt (1bıd. V1)
Gu1dıs, auch vOn Praetorıus (ZDMG. 262) geteute

Ansıcht, dalß das Werk einheimiısch abessinısch un späten Datums
sel, wırd durch dıe neuedierten Abschnıiıtte vollauf bestätigt. Dabeı

aber dem o  er den) Verfasser(n) gew1iß e]ıNe Menge kahbhbalısti-
scher, apokrypher, apokalyptischer, vermutlich auch zahlensymbolischer
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Schriften oder doch Bestandteıle VvOn solchen A4uUuSs der altchrıistlichen
und Jüdıschen Lateratur bekannt, dıe er neben den Krzeugnıissen se1ıner
eıgenen Phantasıe verwertete. W ır erhalten e1Nn buntes (+emisch
solcher Anschauungen nd (Üeheimlehren, deren Sıchtung und Quellen-
nachweiıse och manche Mühe und el In Anspruch nehmen werden.
Außerlich zerfällt. der hıer dıerte eı1l des V erkes ın TEl Ha
schnıtte VDer erste nthält e1INe Auslegung der Johannesapokalypse
durch „Abbä Z/,081mäÄäSs, 1, Bahaua Mıkä)?al“ Er verbreıtet sıch ber
Mose, der seınen Tod jeden Freıitag erwartete, un hber SE1INE Be-
Stattung durch Engel In unverkennbarem Zusammenhang miıt. dem
VONn Feitlovıtch herausgegebenen, ursprünglıch wohl jJüdıschen,
Traktat 01A0} Muse (Mota Muse /La mMmOrt de Moise/. exte ethropıen
YAaAduı hebreu el en FrANGMS. Parıs ferner hber die Namen
der mıiıt, den Kıirchen 1n Asıen verknüpiten Engel; hber das uch
mıiıt den Siegeln und das I1amm mıt den Örnern uınd Augen;
über dıe Posaunen und dıe Donner: azu aber auch ber dıe
„verborgenen Schriften“ des Alten un Neuen 'Testaments un über
dıe Abstammung der Propheten eitc Dabeı ist VO  - Bedeutung, daß
außer den Jubiläenbüchern, dem Kıda un anderen Quellen auch
ausdrücklich das Mashafa ()alementos als solche geNAaNNt wırd (P 151
ult.); da nämlıch grade ın der „Schatzhöhle“- Literatur dıe 1er
wıederkehrenden Namen der „Mütter“ oder. w1ıe A1E Dıllmann einmal
neNNT, „pOortentosa feminarum nOomına‘‘ e]ıne besondere Rolle spıelen
un zudem arabısche un äthıopıische V ersionen der „Schatzhöhle“
selhbst unter dem Namen des heilıgen ('lemens verbreıtet 9
dürfte hıerın e1iNn W egweıser eıner Quelle des Buches liegen ın
iıhrer ältesten (+estalt vielleicht Geschlechtsregister ne knappen
chronıstischen oder legendaren Aufzeichnungen. A bschnitt Zzwel
(S 155 ist, e1ıner Darlegung des Mysteriums der (z0ottheıt gewıdmet,
dıe eınen kurzen Paragraphen über dıe Irıntät nd eE1NEe eschatolo-
gische Auslegung des Hexaemerons umfaßt. uch für dıeses Stück
annn In eıner Folge VO TE Sätzen dıe diırekte Anlehnung e]nNe
Quelle gezeıgt werden: S 157 12  — decken sich fast wörtlich
mıiıt Kebra 1Agast 1a 20  E meıner Ausgabe des äthıopıschen Textes.,

Vıelleicht dıe merkwürdigste Partıe des Buches ist, der letzte ;A'b:-
CAHITE: der hber symbolische Berechnungen handelt ber den (reburtstag
Adams (7 M1äzjä); über ‚J esus und dam (u z beıder JLieidensweg Al
einem Freıtag:; vgl „Schatzhöhle*“, S 202: WL des SS Textes); ber
ıe zehn ochen des Henochbuches, ber dıe Geburtstage VON Henoch,
Noah, Abraham, Isaak, Jakoh und Joseph un die Bezıehung der
Erzväter (Ohrıisto BÜC: hber dıe Priesterkleidung AÄAarons un über
dıe Symbolık der ‚ZWÖL_ geschnıttenen Kdelsteine“, welch letztere ZU
Har mıt israelhıtıischen Stämmen 1n Verbindung gebracht werden und
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dıesem Zusammenhang an die Jüngst VOoO  er Fı ank nd Lıttmann
(ZA XE N S 319 IN 0Le über e Uriım un Tummım geäußerten
V ermutungen ETINNETN Daß auch astrolosische Vorstellungen 111

dıese Interatur eingedrungen sind Ze1g dıe Erwähnun (S 1735
1} f.) der 774 Namen des Mondes nd Planeten des Hımmels un

2 Namen der Sonne ıhres CISCHNCN Namens un des Namens ihres
Sohnes‘‘ OEH1] vielleicht letzte Ausläufer der „Chaldäischen W eıisheıt“
auf abessinıschem en Zı erblıcken sınd (Saturn als OAN“ der
Nonne

Die knappen vorstehenden Bemerkungen hätten ıhren Z weck E71'-

füllt wenn S1Ee ZCISCN vermöchten WIeC vielerle1 rückwärts aufende
Fäden VOoO  S de1 merkwürdigen Schriuft Dr ziehen sind Her (+rebaut
hat sıch durch ihre Herausgabe aufs die christlich orjentalısche
J1 ıteratur verdıient gemacht

Pı of BEZOLD

FE SYNÜKALFE Eithriopıen Les de Sane Hamle el ahase DuOLLEes el Wr a-
Moıs AeAuızts DUr E Gu1di WUEC le CONCOUTS de I, Desnoyers el Sınglas

Hamle (S bezw 205—456 Tome VFE Kascıcule
Lie SYNAKULFE Armenien de '"T'er [Is7 nel DUuOLIE el tradunt DU D Dr Bayan

Avec le CONCOUVTS de R le prınNCE Max de S1VXe. Moıs de Navasard Mo1ıs
Ae Hor? (387 "T’ome HFascıcule D, OME Fascıcule 9)

Vom äthıopıschen Senkesär, dem großen Martyrologıum der
A bessıinı1er, über dessen UÜberheferungsverhältnisse neuerdings 111

meıisterhaften Aufsatze JRAS 191174 OL58 gehandelt
hat hatte (+u1dı den ext des Monats San@ ve1l öffentlicht
Ll den dreı dort zugrunde gelegten Hss d’ Abbadie 66),
Parıs 207 Nat 1265) un Oxford 201 odl 293) 1T für dıe
vorliegende Ausgeabe des Monats Haml& Julı hıs 6 August)
eC11€e viıerte :  A MN d’ Abbadıe 165) hinzugekommen Von dıesen Hss
bhıetet 1Ur den ursprünglıchen 1111 15 Jahrh AUuS dem Arabıschen
übersetzten ext des W erkes während die übrıgen voOn 1111 16
eEZW Anfang des F7 Jahrhs erfolgten erweıternden Bearbeıtuneg
desselben Kunde geben, S! ZWal daß Z denen sıch och Orızent
670 des British Museum dıe JL übınger un dıe GGöttinger Hs stellen
und die von Sapeto V1a9920 cattolıca, Rom 1857 benützte
Hs stellen dürfte, dıe eigentlıche Vulgata dıeser 5 Rezension
vertreten während durch e1inNn N ochfreisein vOoOn Zusätzen
derselben 6116 Sonderstellung eINNıMMT. W ıe der ersten Lueferung
SsSCc1iNer mustergültigen Ausgahe hat auch Jetz wıeder der durch
diıese Sachlage krıtisch gebotenen W eıse zunächst. den ext voxn Z

grunde gelegt demselben aber 7 Lannn ıe KErweıterungen der
Rezension und SOW EIT dıeser Zeuge S16 hıetet unter Bevorzugung
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Vo eingefügt. Kıne abschließende Wertung der In vorliegenden
(Arundform des Synaxarıons der ahessinıschen ırche wird erst E1'-

folgen können, nıcht 1Ur Q1 E selbst un der In der koptischen
Kırche iü:berheferte ext des arabıschen Originalwerkes, dessen Heraus-
gabe Basset iın der un Forget 1MmM GSCO begonnen haben,
vollständıg vorlhegen, sondern auch die zweı VO mMIr KFestbremer
und Kirchenjahr SYT. Jakobıten S 161{€. hberührten syrisch-jJakobı-
ischen Rezensi:onen des arabıschen Textes, dıe ausführliche der Ber-
lıner Hs. Sachau G7 un dıe oben S O n beschriıebene kürzere des
Fxemplars 1 Jakobitischen Markuskloster E Jerusalem. 7i erschöpfen-
dem Vergleiche herangezogen Se1N werden. Die späteren Zusätze ent-
fallen wesentlıch auf dıe TEL Schichten: e1INESs jedem prosalıschen
Kıntrag des Synaxars entsprechenden poetischen Stückes (Salädm eZW.
en  €  n  ); oft recht umfangreicher prosaıischer Kınträge über lokal q,hes-
sinısche „HeUige*“ un gleichfalls prosaıscher un besonders AUS-

führlicher Auszüge AUuS der Interatur der apokryphen A postelakten,
wohel näherhın die zweıte und drıtte Schicht SInd, bezüglıch deren

sich 1ın ausgedehntem Maße VO  S dem Sonderstoffe der Vulgata-Hss.
freı erhalten hat, Der Monat Haml& weiıst. eın hesonders reiches
Mater1al innerhal der drıtten der genannten Schichten auf, wobel
sıch keineswegs durchweg e1INe olatte Abhängigkeıt VOoO  S dem durch
Budge edierten HawärgJät beohbachten Denn während das
T'homaswunder |196]1—[199] un dıe (+eschichte VOIL Wırken des
Thaddaeus und Petrus 1ın Syrien S |2001---[205| allerdings dieser
Quelle mit weitestgehender Treue nacherzählt sınd (Vgl Budge

296— 306 Übers. 57—369) un dıe Paulusgeschichten
hıs wen1gstens e1IN, auch och gedrängtes esume des
he1 Budge 446— 554 Übers. 539 — 658 stehenden darstellt,
{ındet. Iın den vorangehenden Petrusgeschichten 1217]1—[225] eine
merkwürdıge Kontaminatıon des der Reıjhe ach be1 Budge (—936,
387 39311., 406—415, 416 f1., 4925f,.; ST —LAT Übers. {(—3J1, 4721
47811., 492—502, 503f., 515., 392 4() ausführhicher behandelten Kr-
zählungsstoffes Sta  9 indessen e1Nn Bericht hber eiINn römisches N under
un e1Ne anschließende kleinasıntische Wiıirksamkeit der beiden Apostel-
üursten 1518]—|525| un e1Nn W under des Herrenbruder ‚Jakobus

[331] he]1 Budge überhaupt keine Entsprechung haben scheinen.
HKs dürften mıthın für den weıteren Ausbau der VOoOx< Jupsıus Srund-
gelegten Erforschung der Lnuteratur der Apostellegenden dıe OT1g1Nal-
äthıopıschen Krweıterungen des Senkesar wen1gstens eINeEe SEWISSE selh-
ständıge Bedeutung gewWINNEN,

OcNh qausdrucklich hervorheben wollen, dalß ın der Gestaltung des Textes,
des textkritischen Apparates un!' der Übersetzung gleichmäßig schlechthın uster-
gyültiges geleistet hat, könnte eiınem der allerersten ebenden eıster semitischer
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Philologıie gegenüber als ıne Anmaßung erscheıinen. Daß hıer un!: dort 81n kleines
Versehen selbst iıhm begegnen konnte, liegt 1n der Natur der Dinge. o ist beisplels-
welse kaum angänglig, In der merkwürdigen Legende des hl Papstes Coelestinus (42  D  4
his 432) 1209|—/[212| se1inen angeblichen kaıserliıchen Verfolger Lüljands hne
weiıteres mnık Julianus Apostata 1—3 yleichzusetzen. Eher dürfte ın dem Namen
des ausdrücklich 1{8 Nachfolger des Honorius Bezeichneten letzten Grundes derjenige
des abendländischen Kalsers Valentinianus LLL 25—455 stecken, be1 der Bildung
der Legende aber 1ne Verwechselung mit dem VON den Monophysıten bıtter gyehaßten
Beherrscher des Ostens, Theodosio0s 1L (408—450), mi1tgespielt en Und
erscheint 111L.  I durch e1n Mißverständnis JJohannes Petrus als derjenige Apostel,
welcher 1ın Rom den S1iımon agus überwunden 1ätte, Als eın typographisches Ver-
sehen ist, rüugen, dals mehrfach ın der Übersetzung die Klammer, velche den
Abschluß einer späateren Erweiterung des Scnkesar-Textes bezeichnen sollte, WEY-
geblieben ist.

P Von dem Hajsmavourkh genannten Synaxar der armenıschen
Kırche oten bıslange Tel sämtlich 1n Konstantınopel erschıenene
ältere Ausgaben einen gedruckten 'Text Zweler verschıedener Rezen-
SX10NEeN. Die VvoOx<h Gr1g0r vVvoOxnhn (‘hlath ges 1426) geschaffene Jüngste
Rezension enthalten dıe beıden Drucke VOIN 1706 nd 1730 Kıne
äaltere Kezens10n, dıe ıIn der Kınleitung desselben als das 17 13 Jahrh.
entstandene erk e1INeEs SONS völlig unbekannten 'Ter Israjel bezeichnet
wırd, hegt dem E1n starkes Jahrhundert Jüngeren Drucke VO

1834 zugrunde. Kıne erstmals vOoOnxn einNer Übersetzung begleıtete,
nıcht praktisch-kırchlichen, sondern wissenschaftlichen Z wecken
dıenen bestimmte Neuausgabe dieser letzteren Rezens1on, VON welcher
zunächst. der Text der beiden ersten onate des armenıschen ‚JJahres
(14 August—9 Oktober) vorliegt, hat Bayan unternommen, nach-
dem das Kıngreifen Sr K Öönı1gl. oheıt des Tın M hs
dıe ın die vortejlhafte Lage versetzt hat, 1 (regensatze ZU

GSCO auch armeniısche Publıkationen unternehmen. Kıs annn 1N-
dessen N1IC ebhaft gSENUS bedauert werden, daß der splendidesten
äaußeren Aufmachung die beıden 1n rage kommenden Faszıkel, deren
Korrektur der geNanNNtTeE hohe Herr selhst Zı lesen dıe Liebenswürdig-
keit &  E, den Forderungen nıcht. entsprechen, dıe 1M Namen WI1ISsSeN-
schaftlıcher Krıitik e1ne solche Arbeıt Zi stellen waren en
dem Konstantınopler Drucke hat 1Ur die eINZIgE 1 1376 DG
fertigte Hs No 180 der armenischen estande der Bıbliotheque Natıo-
ale Zı Parıs herangezogen, WasSs enn doch e1INe allzı schmale hslıche
Grundlage für dıe Kdition einNes 'Textes erg1ıbt, für den schon dıe
Analogıe der he1 entsprechenden Erscheinungen anderer Luteraturen

beobachtenden Verhältnisse dıe Vermutung sehr tiefgehender A D-
weichungen der einzelnen Hss voneınander nahelegen mußte In der
'V at repräsentieren enn schon dıe eıne Parıser Hs un der Kon-
stantınopler Druck Zwel weıt voneınander ablıegenden Unterformen
der ın dem letzteren mıt dem Namen Ter Israjel verknüpften HL09S-
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mavourkh-KRedaktion, und Es hedeutet aınen zweıten schweren Fehler
er Arbeıt Bıs, daß 6r diese beıden (+estalten des Textes 1n e1INer
W e1ıse ıneınander hineinschiebt, dıe mıt den Prinzıpıen e1ner gesunden
phiılologischen Editionstechnik schlechterdings nıcht In Kınklang A

bringen ist, Endlich beschränkt. Or sıch bezüglıch aller ın das (+ebiet,
der höheren Kritik nd der Literaturgeschichte einschlagenden Hragen,
velche das VONn ıhm dierte Denkmal hagıographischer Lauteratur nahe-
legt, (S 51—[8]) auf e1INe UÜbersetzung der V orbemerkungen des Kon-
stantınopler Druckes VO 1854 deren (zlaubwürdigkeit auch 1Ur
der oberflächlichsten Nachprüfung Zi unterziehen 1ıhm nıcht 1n den
Sınn kommt. Peeters ist, unter dıesen mständen nicht Zı weıt.
CgangeN, er ın dem oben 181 regıstrıerten Aufsatz Pour
U’histoire du synaxdaıre armenıen miıt der Methode Bıs aufs entschie-
denste abrechnet. Er hıetet zugleich In dıesem Aufsatze einNe Reıjhe
posıtıver Feststellungen, von denen alle künftig etLwa dem armenıschen
Synaxar sich zuwendende Forschung wırd auszugehen haben

hat nach den iraglıchen FWFeststellungen imMmmer 1177 Anschluß die Eıin-
leitung der Konstantinopler Druckausgabe auch Alter un Bedeutung der Hajs-
mavourkh-Redaktion des mögliıcherweise >  Yanz apokryphen er Israjel stark uüber-
schätzt, wWenn dieselbe 1m 13 Jahrh. unmıttelbar nach ()uellen des I} entstehen
1äßt. Vıelmehr scheıint ın der nach Ausweis der weiteren hslıchen Überlieferung
ursprünglıch m1t dem abendländıschen Neujahr des Januar begınnenden etzten
Grundes das Krgebniıs e1INeTr 1 kilikisch-kleinarmenischen Reiche vollzogenen „„Latı-
nısıerung"‘ eines Jteren anuf das 1265 datıerten SynaxXars e1INes 1TAK0Os „„des
Orientalen“‘ vorzuliıegen, das nach griechischen Vorbildern gyeschaffen War un dem-
gemäh mıft dem eptember begann. Jene Latınısıerung des Hajsmavourkh-Buches
wird unzweıdeutig durch. dıie 1m 1506 abgehaltene Synode [0)81 S18 I1nNs Auge  s gyefaßt
und hatte vıelleiıch: keinen anderen als den Katholikos GTig0r N ZU. Urheber
In der Etikette „„Ler Israjel” vermutet ediglie. eın seudonym, miıt dessen Hılfe
das 1M kleinarmenischen W esten bodenständige Werk für den großarmenischen Osten
reklamıilert werden sollte Ich mu meınerseılts aut das entschıedenste bedauern,
dalß se1ıne lehrreichen Untersuchungen M1r be1 Ausarbeıitung meılines erkchens über
IDie christlichen Literaturen des Orzents noch nıcht vorliegen konnten. cn wurde
SONST das dort IL 89 uber die abschließenden Kodi  atıonen der hagıographischen
Überlieferungen der Armenıier Gesagte Yalz wesentlich anders en formulıeren
mussen, obgleich ja vielleicht auch se1ine Aufstellungen noch dıe Feuerprobe etwalger
weıterer hslıche Entdeckungen werden estehen en

Kür dıe FKortsetzung der Arbeıt Bıs uß drıngend gewünscht
werden, daß mındestens och dıe e]Ne oder andere der weıteren VOn

nachgewıesenen Hss der „ LEr Israjel“-Kezension heranzıcht un
Doppelversionen Stea hintereinander vielmehr ın Parallelkolumnen
nebeneiınander bhıeten MÖge, Als Krgänzung derselben bringt eıne
möglıchst bald unternehmende krıitische Ausgabe der Rezensjion des
(Gr120r VO  S Chlath ın Anregung., Ich irage miıch. obh nıcht vielmehr
dıe Edıtion der mındestens ın einem Exemplar der Mechıitharısten-
bibliothek voxh San Lazzaro vorliegenden Rezension des „Orjentalen“
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Kırakos qls das drıngendere Bedürfnis empfunden werden sollte Wır
würden durch S16 vor allem e1N zuverlässıges Hılfsmittel erhalten
den Umfang des auch inhaltlıch Zeichen der Latinısıerung stehenden
(}+utes be1 er Israjel“ Dr bestimmen. der nıcht allzu SCF1NS angeschlagen
werden dürfte Überhaupt olt s dem armenıschen Synaxar CXH-
über VOI allem C1INE reinliche Scheidung e1Ner einzelnen ach ıhrer
Provenjenz cchr verschiedenen Schichten durchzuführen se]l hest,
bereıts gewı1ß nıcht unbeträchtlichen griechıschen un syrıschen
Kınschlae aufweısenden altarmenıschen Grundschicht Ner durch
den grıechıschen Einfluß des 19 Jahrhs un Ner durch den diesen
ahblösenden lateinıschen FKınfluß bedingten Schicht landfremder hag1o-
graphıscher Überlieferung, SOW1Ee Ner dıe Hierarchen und Neo-
Martyres des späteren Mıttelalters EeZW. der Neuzeıt umfassenden
wıederum bodenständıg armenıschen Schlußschicht Be1 Her WEN1S-
SteNSs vorläufigen OrıJentierung über diıese nıcht eben einfachen Ver-
hältnısse wırd mı1T der nötıgen Vorsicht gebraucht dıe Ausgabe Bas
als das erste UuLS überhaupt gebotene Hılfsmittel immerhın wohl SC1INE

gu Dienste tun können
Iı A BAUMSTARK

August Heisenberg Grabeskarche nd Anostelkırche Zwer Basılıken
Konstantıins Untersuchungen ZUNY Kumnst und Lateratur des ausgehenden
Altertums Lie1pzig 1908 (J Hınrıchs sche V erlagsbuchhandlung)
Yster 21l Dre Grabeskarche Nn Jerusalem VYot Lafeln und

Fıquren erxt 4}1 234 S Zweıter er Die Awostelkırche
Konstantinopel AT Tafeln nd © Fhıguren ıM erxt TI} 284

Edmund Weigand Dire G(Geburtskıirche voN Bethlehem, Unter-
SUCHUNG ZUV chrıstlıichen Antıke Mat Abbıldungen auf Tafeln
(Studıen ber christliche Denkmäaler herausgeq UON SOM Fıckelr
Heft FT} Lieipzıg 1911 (Dieterich sche Verlagsbuchhandlung T’heodor
W eıicher) s

de Grüneisen Sarnte Marıe Antıque LO Caractere el le style
des YemNUrES du VIe® MÜ s6ecle Rom 1011 (Max Rı etschneıijder
Edıteur) 179 mıiı1t CC 140 Abbildungen

Der heutige Nachfolger des Begründers der byzantınıschen
Phiılologie auf dessen Liehrstuhl der Universität München Herj:sen:.
berg hatte schon JE1T, N ovembheı 1898 das (+Hück Z W E1 ursprünglıch
zusammengehörıgen Hss der Ambros]jnana 2i Maıiıland höchst umfang-
reiche Bruchstücke C161 rhetorischen Kkphrasis der „Kıirche der
heuligen Apostel“ 111 Konstantinopel Z finden durch welche unNnseTrTe
kKenntnis d1eses nächst der Hagıa Sonhıa ohl bedeutendsten haupt-
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städtischen Denkmals der altbyzantınıschen Kunst auf eINE völlig eue

Grundlage gestellt wıird. Urheber dıeser Beschreibung ist, der 1163
oder 1164 geborene, als Erzbischof VONn Kphesos verstorhbene Nikolaos
Mesarıtes, der das Amt e1INESs Skeuophylax der kaiserhichen Palast-
kırchen bekleidete, als GT zwischen 1199 un 1203 dieselhe verfaßte.
Ks ist mıthın e1INn mehr alg 7wel und e1n halbes Jahrhundert Jün-
SETES, den Zustand unmıttelbar VOL den Verwüstungen der fränkischen
Kroberung gewährleistendes Zieugn1ıs. das hıer ergänzend neben den
seıt. 15896 bekannten RBrouillon der Verse GEItE, dıe zwıschen 930 und
9 Konstantınos Rhodios dem altehrwürdıgen Monument. geweıht

hat HUn nıcht 1Ur seINe Ausgabe und Kommentierung des
keineswegs durch se1INeE Lückenhaftigkeıt alleın em Verständnıs erheh.
hıche Schwierigkeiten bereıtenden Textes ZU e]ner kunstwissenschaft-
hıchen Monographie größten Stıiles ber dıe konstantinopolitanısche
Apostelkırche 1ın ıhrer älteren Konstantiıniıschen un ıhrer jJüngeren
Justinianıschen (Aestalt ausgebaut. Er hat vielmehr eıne entsprechende
Untersuchung uch den Konstantınıschen Bauten U, Heiligen (GGrabe
ın Jerusalem gew1ıdmet, deren unmiıttelbare und getreue Nachbildung
se1Ner Meınung nach die ursprünglıche Anlage des hauptstädtischen
A postelheligtums SECWESCNH ware Ich hbereıts 1MmM vorıgen
dıeser Zeitschrift 16921. Gelegenheit meıner Überzeugung vOoOx< schlecht-
hın pfadweisenden erten der VO  S eıInNer gewaltıgen Gelehrsamkeıt
Zieugn1s ablegenden Doppelarbeıt Ausdruck geben, mußte aber
ebenda auch schon andeuten, daß ich keineswegs mıiıt allen Eınzel-
ergebnıssen derselben übereiınzustimmen Mas.

In dem ersten dıe (+olgothabauten des ersten christlichen a1lsers
behandelnden AN! stand ırgendwelches e16 Quellenmaterıal nıcht
Z Verfügung. IDR galt 1mM wesentliıchen alt- un allbekannte
Zeugen wıe Kusebios, Kyrıllos, dıe abendländische Pilgerschriftenlitera-
LUr dıe Mosaıken VO  S Madeba un s Pudenzjana oder die Dar-
stellungen des Heıuigen Grabes auftf den Monzeser Ampullen eınem Ver-
Oore 7ı unterwer{fen., das UUr durch dıe aäußerste Akrıbie se1ner
Durchführung die Aussıcht hıeten konnte, ıhnen mehr oder (+enaueres
abzulauschen, als es dıe bısherıge Forschung vermocht. C
e1INer kurzen ıIn das Problem und dessen Schwierigkeıiten einführenden
Kınleitung (Abschnitt 1 1—4) un eıner vorzüglıchen UOrijentierung
über dıe esamte demselben bıslange zugewandte Forschungsarbeıt
(Abschnitt 1L, S 5—15) 1at 1n dem Hauptteue se1INer Arbeıt (Ab
schnıtte I1 XL 16—-150) jenes Verhör 1n dem gedachten Sınne
VOTgENOMMEN. Ausgehend VON der unbestreitbaren Möglichkeıit, daß
dıe ursprünglıche Konstantinısche Anlage durch dıe Restaurationsbauten
ach dem Persersturme 614 ungleich jefere Modifikationen
erfahren haben könnte, q Ig 10139  un bısher anzunehmen gene1gt War, hat
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sich dabeı In methodisch unbedingt biıllıgender W eıse auf die-
]enıgen Quellen beschränkt, deren KEntstehung jenem einschne1dendsten
Kre1ign1s 1ın der älteren (+eschichte des chrıistlichen ‚Jerusalem A 11-

lıegt. Nur auftf (3rund dA1eser versucht er 1ın Zwel weıteren Abschnitten
(AULULE, 151—174) unter Berücksichtigung der erhaltenen archıtek-
tonıschen Reste e1Nn völlig eEuUES Bıld VOoOx< dem ursprünglichen Yiustande
sowohl der Konstantinischen Bauten 1 allgemeınen, a IS spezıiell des
Heıligen Grabes un der tradıtionellen Kreuzigungsstätte 1mM Rahmen
jener Bauten entwerten. UTS nunmehr werden (Abschnitt

175—196) der Hand der späteren Quellen dıe Schicksale VEl -

folgt, welche dıe dem Perserbrande entgangenen Reste der alten Pracht
hıs Z iıhrer völlıgen Zerstörung 17 1010 gehabt hätten, während
1n Schlußabschnitt (AVL 197395 1mMm Kulte VO  S Astarte un
Adonıs den kunst- un relig10nsgeschichtlichen Anschluß für das
geblich VO1L kKonstantın eschaffene gewınnen sucht einen dıe

auf dreıverhältnısmäßieg kleine Anastasısrotunde umschlıeßenden ,
Seıiten vVvOn Säulenhallen begrenzten Hofraum mıt. eıner vorgelagerten
„ Wartehalle“ 1m sten und e1]NE ach W esten sich anschließende
dreischiffige Basıliıka ınnerhalh e1INes weıteren durch eınen Propyläen-
bau ach ()sten sıch öffnenden Peribolos. Kıs ist. 1e8 e]ne Rekon-
struktion der ersten chrıistlichen Sakralanlage auf Golgotha, he1 der Al  )=

—_  MEN werden muß, daß Modestos be1 selnen ach dem Brand VO
614 ausgeführten Restaurationsarbeıiten geradezu cdıe A1Ne einz1gartıge
Verehrung genıeßende Stelle des Christusgrabes verlegt und e]ıNe
eue Anastasısrotunde dort errichtet habe, ehedem die A ps1s der
Basılıka 1 Halbrund abgeschlossen Meınesteiıls vVETMAS iıch
e1INe solche KRekonstruktion, auch SANZ abgesehen VO  S der durch
Za nıcht gefühlten kirchlich -kulturgeschichtlichen Unmöglichkeit der
iraglıchen Annahme, nıcht qls gerechtfertigt anzuerkennen, mu ß vielmehr
auch he1 einer strengen Beschränkung auft dıe ber 614 zurückführen-
den Quellen fortfahren, MIT das ıld nıcht erst, der Modestjanıschen,
sondern schon der Konstantinıischen Bauten wesentlich vorzustellen,
W1e s S y bel, Ohristliche Antıke F S 2’79 mıiıt, meısterhafter
Kürze skizzıert. hat och 50 sich auch he] eıner runden AH-
lehnung SEINES immer wıeder hetonten Hauptergebn1sses nıcht VOI'-

kennen, daß Hs eindringende Arbeıtsweıise S e1ınNer SAaNZCH Reihe
schöner un wertvoller Resultate geführt hat, durch welche dıe Hor-
schung bezüglich der Konstantinsbauten autf (rolgotha e]Ne bleibende
Förderung ertfährt.

Nı1c befreunden VELINAS iıch mıch allerding's auch mıit Hs Anschauung, daß
dıe Kreuzigungsstätte gyleichfalls erst durch Modestos ıhren endgültigen atz VTl

legt worden sel, der ursprüngliche Golgothafels dagegen, ın der 336 konsektierten
Anlage überhaupt noch nıcht, vorhanden, derselben jedoch schon VOrT 350 eingefügt,
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sıch 111 der des Hofraumes der Stelle des späteren p oakoc erhoben
ebensowenıg 218 mi1t der hen O8 ()-— 0283 entwıckelten 'T ’hese Stegenseks von EiINELr

geschlossenen Kalvarıenkirche bereıts des Jahrhs kıne nähere Begründung Ne1lıNes

Standpunktes kann 1ı1ch ındessen begreiflicherweiıse 111 em ENTE. RKRahmen Be-
Ich hoffe 1ne€e solche emnächst anderer stellesprechung N1C unternehmen.

vorlegen dürfen, die TL} dıe unerläßliche Ausführlichkeit gyestattet. on hıer
mochte iıch NUur betonen, daß E verfehlt V wenNnn mıit strenger Kınhaltung
der chronologıschen Reihenfolge der Zeugen VO  \ der enn doch des Dunkeln un
Mehrdeutigen NU,;  5 hıetenden Baubeschreibung des KEuseblos ausgeht S69 M1 Ner

YaLNzZ voraussetzungslosen Interpretation der VOon en Quellen zweifellos dıe zlarste
Sprache redenden Angaben des S1074 Brevrıarıus Zı beginnen uC. cheınt 1LL1IL

N1C. unterschätzende Bedeutung der 141 1U sehr beiläufig VO  > ıhm be-
uührten Statıstık uber dıe eım Persersturme Krschlagenen mißkannt P en
JJedenfalls hat er unterlassen VON d1esem oOkumen neben der arabıschen uch dıe

georgische Rezensıon berücksichtigen, bezüglıch deren anf o1lkylıdes T 0.D0-
TOV lopödyn y ACDPAL Kalhaı@v0oGg AL l ’e00.01100, Jerusalem 1902, —; Z VeIl1l-

W e1se11 1st, un hat 116 YaAalZ erstklassıge Quelle, deren Benutzung neben der Pilger-
chrıft der ether1a unentbehrlich 18% . em VO  -} Conybeare bekannt gemachten
palästinensisch-armenischen ektıiıonar des Jahrhs M1 SCe1INEN Statiıonsangaben (vgl

62— 6 des vorıgen eftes diıeser Zeitschrift) völlıg ubersehen Endlıch hatte doch
VOL allem fur 106 recht eıgentliche Zerstörung der Konstantinıschen Bauten UTrTC
dıe Perser, che für 1Ne einoreifende Tätigkeit des OdestOs W 16 S16 aNNnımMmmM(t
dıe notwendige geschichltiche Voraussetzung bılden wurde 6111 weıt S1ıChererer Heweıs
EeTDraC. werden INUSSCH, a 1s ıhn AUS den 185 ziterten Worten des Mönches
Antiochos anscheinend entnehmen so1l Beiläufig mOchte ıch 199 bemerken,
da der konstantinopolıtanısche Presbyter Kustathıos naturliıch MmM1% dem Bau des
Martyrıons Jerusalem nıchts chaffen hat Prosper Adqultanus geht der
Anml  M angeführten Stelle auf dıe gyleiche Quelle w1e der 1111 ext zıtLerte Theophanes
zurück hat aDer jedenfalls selbst bereıts das derselben den Grund SE1NeTr rwähnung
ende Lob des Eustathı0s Theophanes MTOGSTOAÄLXOV DLOV ETOVYNONLEVO: yA0 Al s1c

Kın eb Zenobius“ 1S% dann vielleicht xAKDOV AT s EANAAKME) weggelassen
TSTE der handschrıftlichen UÜberlieferung SC1NET C1IYENEN OChronık VOL „ CUUÜ NAU-
SErıa ausgefallen Entsprechende Beispıele falschen Zusammenziehung ZzZW ELEr

oft nıcht einmal W16 hıer, gyleich datierter Notizen en sSıch namentlich
syrıscher Chronographie vielfach Kın sehr entschıedenes Verdienst H dem CN-
uüber diıeses un äahnliıche handgreifliche Versehen 1111 kleinen wW1e 108 der üchtig-
keitsfehler eE1INeEeTr ZYıtierung Petros des ilberers selbst SBa SCINEeET Bıog1 aphıe der 1584
qMhe grammatısch und lıturgısch gyleich unzulässıge Interpretatıon Stelle des
I|umttx0 V AÄAvVaAoctacewe (ed apadopulos Ker 11 völlıg Vel-

schwınden 1eg zunächst darın, daß nach SE1INEN lichtvollen Ausführungen CN-
teılıgem Sınne Versuche dıe Grabeskirche" des bıs Jahrhs a{g 1ne äumliche
ınheit fassen, mındestens mM1 dem Anspruche wıissenschaftlıch ernst gye
DI werden, sıch N1C mehr dürften Wagen lassen uch daß sıch beı dem artyrıon
11L  Z 1ne NUur dreischiffige Basılıka M1 Kmporen uüber den Seitenschiffen handelte,
sOllte nach dem VONN ıhm 33—38 (jesarten 16 wıeder Zweiıfel yEZODgEN werden
Ks sınd 1es ZzWE1 Punkte, bezucgXg lıch deren ıch ıhn INeE1NeETX lebhaftesten Befriedigung
1Ne Auffassung endgültie beorunden sehe, dıe für miıch persönlıich VO  - jeher fest-
stand Kın e1ıches gilt VO Se1iNerTr 107 ff durch 1N6e evıdent riıchtige Interpretatıon
des „„SUO UNOD tecto est“ des ß  N T'heodosius gyestutzte Annahme Ciboriums uber
dem Golgothafelsen N: SC1INEGCIN Prachtkreuze namentlıch w ennn 1ch sofort dA1e
} 1 188 f gyeäußerte Vermutung hiınzunehme daß AUuS der W ölbung des fraglıchen
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Ciboriums das Christusmedaillon der Kreuzigungsdarstellung einzelner Monzeser
Ampullen herabgesehen abe Denn diese W ölbung, welche 16 dachte,
IS ich B7 191 noch hne Kenntnis VO  z H.s Ausführungen schrıeb, daß ıch
gylaube den Punkt 1mMm Rahmen der Konstantinischen Bauten Heiligen Grabe be-
stiımmen können, der für das Durchdringen des ärtıgen Chrıistustyps entscheidend
geworden 361. Als weıtere einer außberordentlich gylücklichen Worterklärung,
durch welche eın überraschend befriedigendes SaCcChHhlıches Krgebnis Awird,
möchte ıch dıejenıge VO  3 „Transvolatıle‘ 119{f. und dıiejenige VO  w „ LAnıS molarıs“
EeZW. VO  - „„SUO Solas aur eos‘ 1081926 hervorheben Ausgezeichnet ıst die aAll

7WEe1 der hlıer ın Frage kommenden Lterarıschen Stellen un die Monzeser Am-
pullen anknüpfende KRekonstruktion der Grabesaediecula LiL—1I73, und mıiıt einleuch-
tendstem Rechte wırd LT3 das VO  - ermer- Durand E 208f. mißver-
standene Bruchstück e1Nes Sıegels gleichfalls auf jene bezogen. Den (+ewinn eEINeEeT
Örkenntftnıis allerersten Kanges für dıe Kunstgeschichte edeute dıe 217—220
gylänzend durchgeführte Ableitung des Ciboriums nach Sache und Namen ‚uSs der W elt
syrisch-hellenistischer Antıke Eın uster tief drıngender Spur- und Kombinations-
arbeıt stellen endlich 1n fast en 'Teilen gleichmäßig die Untersuchungen uber
yrıllos un namentlhlich SEINE atechesen 4.'7 —89 dar Eine reiche Ausbeute WEeTrt-
vollsten Nebengewinns fÄällt hıer für dıe Patrologıe, Liturgiegeschichte und Symbol-
forschung ab och ist auch noch einmal eın woh zweiıfelloses Versehen ın mınder
Wıchtigem korrigieren, soferne dıe Üylaı ÜTa NLEDAL TNS Ü yLOc Ilevtnxoothc 11N
Briefe des Kyrillos onstantıos 8 6 nıcht VO  — den agen Pfingst-
sonntag, sondern VO  w den agen zwıschen Ostern und „Pfingsten” 117 landläufigen
Sınne des Wortes Z verstehen SeE1IN dürften, womıiıt annn allerdings 1n Hauptstütz-
punkt Ur H.ıs Datıerung jenes Briefes 1ın Weogfall omMmMm

ur ıe der Konstantinopolitanıschen Apostelkirche gewıdmeten
Untersuchungen SECINES zweıten Bandes hat ach eınem einleıtenden
A bschnıitt ber den V erfasser den Charakter SEINES Werkes un dessen
Überlieferung (S 1—8) In dem unmiıttelbar folgenden (S UL 96)
der Ekphrasıs des Mesarıtes zunächst dıe hauptsächliche Grundlage ın
erstmalıger Ausgabe vorgelegt. Ebenso knappe a ls gediegene Fulß-
noten un e1INE Verdeutschung, &. der sıch wıeder einmal ıe alte
phılologische W ahrheıt bestätigt, daß e]Ne gyute Übersetzung der este

Yıwel weıtereKommentar sel, erleichtern das Verständnıs des 'Textes
A bschnitte S 97—139) gewınnNenN das archıitektonısche ıld
wohl der Konstantınischen, qls auch der ‚J ustinmanıschen Apostelkirche,
wohbel wıederum dıe sämtliıchen neben dem W erkchen des Mesarıtes
In Betracht kommenden Quellen die sorgfältigste Verwendung en
un namentlich UÜbersetzung un Kommentierung der Verse des Kon-
stantınos Rhodios och einmal eINE philologische Glanzleistung dar-
tellen Kıs erg1ıbt sıCh, daß das A postele10n des Jahrhs. eınNe Basılıka
mıt Kıngang 1 sten un Apsıs 1mM esten JEWESCH se1In dürite, der
innerhalh e1INes hallenumzogenen Vorhofes dıe Grabrotunde Konstantıns
mıt den zwölf ursprünglıch qls Kenotaphe der Apostel den se1n1gen
angeordneten Sarkophagen gegenüberlag. Dem 1 eigentlichen W ort-
SINNE „orıentierten“ Justinianischen Neubau 1n FKorm e1INEes griechıischen
TEUZES mıt fünf Kuppeln, r1INgs umlaufenden zweıgeschoss1gen Innen-
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hallen, e1nNem 11 dıe dreı Seıten des westlichen Kreuzarmes herumge-
ührten eingeschossıgen Narthex und unter dem Scheitel der die vier
anderen überragenden Mittelkuppel gelegenem Bema hblıeh jene rab-
rotunde alg e1Nn rückwärtiger Anbau des östlıchen Kreuzarmes VeT'-

bunden, während AUS dem nördlichen Kreuzarme eıne Verbindungstür
ach em dıe Kreuzform des Hauptheiligtums ın kleineren A bmessungen

ährendwıederholenden Mausoleum Justinjans sıch öffnete.
iıch soweıt den Darlegungen H.ıs LUr unbedingt beizupflichten vErMasS.
bedaure ıch, eE1iIN (eıiches wıederum nıcht ıIn allen seınen 'Teilen hbe1
dem tun 7ı können, Was er ın den TEl nächsten A bschnıtten —V

140—268) bezüglıch des Mosaikschmuckes des Justinianischen Baues
ausführt. für dessen Schöpfer der Name Kulalıo leıder nıcht miıt
voller paläographischer Sicherheıiıt feststeht (vgl Ziwar be-
zeichnet se1INeE räumlıche Vertellung des VvOxnh Mesarıtes 1n den erhaltenen
KResten se1ner Ekphrasıs beklagenswerter W eıise UUr : T el wıirklıch
beschrı:ehbenen Bildschmuckes miıt ıhren Ausfüllungen zlaffender Lücken
un ıhrer Verfolgung feinster Details 1 wesentlichen och e1ınNe Z O=
radezu divinatorısche Großtat uch der Datierung der Mosaıiken auf
dıe eıt Justinos’ 11 5 — wırd 0N  S mıiıt Rücksicht auf dıe
durchschlagenden kunstwissenschaftlıchen Frwägungen 169
Prinzıp, auch vıelleicht miıt e]nNer SEWISSEN Keserve, zuzustiımmen
aben, wıewohl der 168{£€. gemachte Versuch derselben auch 4S der
dogmengeschichtlıchen Zeitlage jener re heraus e1INE Stütze f

geben aum qals hesonders gelungen bezeichnet werden dürfte un jeden-
falls Quitts Verirrungen bezüglıch der Mosaıiken VvONxh< Vıtale 1n
avenn&a (vgl. 425—428) ın dıesem Zusammenhang och
entschiedener, q ls 168 nmk geschıeht, nätten abgeschüttelt
werden MUSSEeN. Ziu entschıiedenstem W ıderspruch ordern miıch das

mehr als einmal un ın wesentlichsten Bezıehungen cdıe VOILl

dıe Bıldbeschreibungen des Mesarıtes angeknüpften ikonographischen
Untersuchungen heraus, sehr auch ıimmer dıe Gründlichkeıt, dıe
Beherrschung des Monumentenbestandes un die Belesenheıt 1n der
kunstwissenschaftlichen ILuteratur, miıt der J1 e geführt werden, nament-
ıch be1 eınem Phılologen bewundernde Anerkennung verdienen.
W esenha ablehnend mu ( iıch miıch er auch den Folgerungen
gegenüber verhalten, dıe 1 Schlußabschnitt N: 269—273) he-
züglıch der kunstgeschichtlıchen Stellung vOoOxL Byzanz AUuS jenen Unter-
suchungen. JCZOSECN werden un die darauf hinauslaufen, wenıgstens
VOoO  S Nnfang des Jahrhs. dem Neurom Bosporus diejenıge a lles
überragende Bedeutung vindızıeren, dıe 1134  - hıs auf Strzygowskı
miıt Unrecht dem Altrom Tıber beigelegt habe Auch 1j1er annn ich
freılich meıne ahbweıiıchenden Anschauungen wen1gstens 1 einzelnen
dieser Stelle nıcht begründen, w1ıe meın unsch wäare, Ihre
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Begründung wırd me1ıne große Publikation über die Mınlaturen des
syrıschen Kvangeliars No 1m Jakobitischen Markuskloster bringen,

Reıls unqualifizıerbares V orgehen das KErscheinen derselben nıcht
buchhändlerisch unmöglich gemacht haben sollte

Mag zweiıfellos damıiıt se1ine KRıchtigkeit aben, daß 1171 großen und anzen
VO1 Mesarıtes noch e ursprünglichen Mosaiken des Jahrhs., nıcht Neuschöpfungen
AUS der eit des a1sers Basıile1l1os 67—886 gesehen wurden, ware doch die
Möglichkeit ]jüngeren Ursprungs wenigstens einzelner VOIl ıhm geschauter Komposı1-
t1ıonen 1n yrößerem Maßstabe, a {ISs 1es ONn gyeschıeht, 1Ns Auge A fassen. Wenn

selbhst 147 die unumstößliche Tatsache konstatıeren muß, daß AI des
12 Jahrhs das andeln Jesu auft dem See dargestellt War, H1a  - 11N die Auf-
erweckung des Jünglings vVvVo1mn Na1ım dargestellt sah, W E1 6r sıch 175 mi1t sehr
gu  mM Grunde nıcht abgene1igt zeigt, selbst ın dem Pantokratorbrustbild der ıttel-
kuppel 99  das Werk eiNer späteren Restauration“ Z erblicken, SO  en derartıge

Selbst mıt4'9, doch ZULTC alleräußersten Vorsicht 1mM angedeuteten Sınne mahnen.
der anderen Möglichkeıit, daß der Bilderschmuck nıcht TSE 1 12., sondern j24
schon 1m geradezu Lucken aufgewlesen en sollte, be1 der aum-
Lichen Aufteilung desselben I, E gerechnet werden mussen. So gylaube ıch beispiels-
weıse Star daß der westliche ewölbebogen des nördlıchen Kreuzarmes ursprünglıch
nıcht dıe Verkündigung alleın , sondern dıe beıden Szenen der Verkündigung un
Heimsuchung ın einer W eise gezeigt en dürfte, VO  } welcher der Parıs. ({r 510
der Gregorhomilıen fol (Omont KWacsıimale’s Taf XX) eine gyute orstellung
o1bt. Immerhın hat 11 wesentlichen jedenfalls recht, er der Ekphrasıs des
Mesarıtes mit Entschiedenheit nachruhm: 91 e j1ete, „Was dıe altchristliche Kunstge-
schıichte bısher VOT allem vermißte, e1IN ıld O1l der monumentalen Malereı der
Byzantıner 1 Zeıtalter Justinians” (S OL 174) Ks hlegt ferner ıne Tkennt-
N1ıs VO1 grundlegender Bedeutung darın, WEeNn „dıe uüte, welche der byzan-
tinıschen Malereı nach dem Bildersturme beschieden WAar, wesentlich 11 Zurückgehen
auf dıe orolßben und unerreichbaren Vorbilder des Jahrhunderts“ oder noch alterer

Kunstepochen bestehen 1ä6t (S VÜ) und e1n mächtiges cho yahz estimmter
Schöpfungen der monumentalen Malereı jener en Zeıt besonders ın erken späte-
TEr Buchmalereı findet W ıe 6L ausgehend VO  w} dıeser Erkenntnis AaUS dem
1ın 1er xemplaren des salters miı1t Randillustrationen gygebotenen Bilderschmuck
und AUS Parıs. Gr 5170 fol 426 den einheıtlichen OT des westlichen KrTreuz-
ALTINE mıiıt se1INer Darstellung des Taufbefehles und seinen zw eımal ZWO S7zenen der
ehrenden und taufenden Apostel, wıe Qr 176—180 11l der Hand e1INeT Reıihe VO  a}

Darstellungen der „göttliıchen Liturgie” durch dıe monNumentale und Buchmalereı des
11 —173 Jahrhs das Abendmahlsbild, 196— 208 uf TUN! des Parıs. ({r 51
fol 301 und eINeT Gruppe hbereıts O1 M1r 138— 144 CN& eNn-

geruckter enk  maler das Pfingstbild und AUS eiıner Mınlatur der ıllustrierten Marıen-
festpredigten des Jakobos VO  D Kokkinobaphos das Himmelfahrtsbild der Justin]janıi-
schen Apostelkirche wiedergewiıinnt, das sSınd Leistungen, cdie für alle Yeıten ıne VOT-+-=

hıldlıche Bedeutung bewahren werden, Hiıer ıst, 1n mustergültiger W ejse gezeigt, w1ıe
grundsätzlich die drıingende Aufgabe einer Zurückeroberung untergegangener Meister-
werke der hbıldlıchen Monumentalkunst des Ffrühechristlichen Ostens für die Kunstge-
schıchte 17 Angriff nehmen waäare. Ich mOchte dem etLwa noch beifügen, daß
vielleicht doch uch das erklärungsbild der Parıser Tegorhs. fol. (Omont
o a Taf. XX VIIL) näher mıiıt dem Mosaiıkschmuck der Apostelkırche ININEN-

ängt, a 1s zunächst scheinen könnte, freilich unmiıttelbar auf ıhn ebensowen1g, als
nach melıner Überzeugung das Pfingstbild der HS, zurückgebht,. Der allerdings
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überaus nahehegenden (GGefahr eEINEeTr Überschätzung gerade der uUuNLS zufällig uUrCc.
Mesarıtes nahegebrachten Mosaıken des Konstantinopolitanıschen Apostelheiuligtums
1!  s überhaup niıcht entgangen. on e Voraussetzung, daß d1eser Schmuck
eines Kircheninnern „vlıelleicht es übertraf, Byzanz hıs dahın Ahnliches YC-
sehen hatte” ( 167), entbehr S  NZ abgesehen VO  5 em „vielleicht”, mıi1t dem
selbhst S1€e einzuführen sıch veranlaßt sıeht, jeder stichhaltıgen Begründung, und
W E1l ıhr entsprechend auch UT 17 der schlechthin und zweıftfellos byzantinıschen
unst der Folgezeıt 1mMmMer wıeder fast uüuberall 3801 Nachwirken gygerade dOieser ınzel-
schöpfung des Jahrhs beobachtet werden Waull, S mu ßte schon cdies ın der Beur-
teilung der ikonographischen Gesamtentwiıcklung estimmter S08 ets uf ntschiedene
Irrwege tuhren, w1e G1E MI1r 1n Eınzelheiten dıe Kreuzigung, dıe Himmelfahrt
und das Pfingstbild einzuschlagen scheint. W enn vollends VO  - den Mosaıken der
Apostelkırche ar ZU eıner „Auflösung des Begriffes syrisch-palästinensisch” für
das kommen soll, soferne „UNSCIE Kronzeugen palästinensische unst,
dıie Monzeser Ampullen”, e derhın „als enkmäler der byzantınıschen eichskunst
gelten“ müßten, W1. ich einNeTr derartig maßlosen Überschätzung des byzantinıschen
Denk  mals vorläuhg AUFr eıne einziıge Tatsache entgegenhalten, Wır wıssen 115 der
syrısch er  altenen Memoinrenschrift des Zacharlas VO  » ıtylene uber das Jugendleben
des Severus VO  w} Nt0CN€E12 (ed. Kugener il 4.9), daß schon beträchtlich VOL

dem nde des Jahrhs n1ıcht wa HU: 1n Jerusalem mi1t, seınen &. relig1öser Be-
deutung es überragenden sakralen Prachtbauten der 1n Antiochela, der gylanzvollen
kulturellen Mutterstad Konstantinopels, sondern ın Beıirut, und wıederum nıcht eLwa

ın der Kathedrale, sondern 1n beliebigen Titelkırchen der phönızıschen Provinzlal-
unıyversıtätsstadt miıt der arstellung ams und Kyvas beginnendce Bilderzyklen 9ı

einer Verfolgung des gesamten geschichtlichen Verlaufes der gvöttlıchen Heilsökonomie
einluden. Die syrısch-hellenıstische Kulturwelt, 1n der dıe Lage der ınge ıne solche
Y  9 S gewiß nıcht, nÖötıg, ıhre chrıistlichen Bıldtypen erst AUS der byzantını-
schen Reichshauptstadt ZuUu bezıiehen. W enn daher sıch bedeutsame Bezıiehungen
zwıschen ikonographischen ypen der Monzeser Ampullen und denjenıgen der Apostel-
kırche feststellen lassen, dıe übrıgens bezüglıch des Weihnachtsbildes ezZzwW. der

Magıeranbetung O1l erheblich uüberschätzt werden, ist daraus ıne der seinigen
dıametral entgegengesetzte Schlußfolgerung Z ziehen. Man wırd folgerichtig Aıe
Heımat der Iypen 1Ur dort suchen können, dıe Entwicklung des Innenschmuckes
sakvraler Kaume UrC bıblısch - hıstorische Bildzyklen nachweislich mındestens
rund eın Jahrhundert der stadtkonstantinopoliıtanischen Entwicklung uf gyleiıchem
Gehijete vorangeılt w Ks bestätigt sıch, W as ıch schon seıt Jahren vertrete: daß
ungle1ic mehr als der orıentalısche sten ben der heallenıistische W esten Syrıens,
Aa insbesondere Palästina dıiejenıgen Bıldtypen der heilıgen Geschichte geschaffen
hat, welche Meıster wıe der chöpfer des Mosaıkzyklus der Apostelkırche dann auch
ın Konstantınopel bodenständıig werden heßen. Nıcht der BegrT1ff des Syrısch-Palä-
stinensischen, sondern derjen1ige des Altbyzantinischen ıst, sSOoOweıt das Ikonographische
ın Betracht ommt, STAr ın Jder Gefahr einer Auflösung. Wiıe ıch VO  — diesem Stand-
punkte AuUuS uüuber das Unterfangen urteılen muß, mi1t Vıtale ın avenna schließlich
uch dıe Maxımlanuskathedra Samc“ dem Kreıse ihr nahestehender sonstiger en-
beinskulpturen, den Rossanensıs nd dıie Wiıener enesıs a Is spezifisch „byzantinisch”
anzusprechen (S AA L brauche ıch wohl kaum och ausdrücklich Zl Sage

ist miıt vollem Bewußtsein q |8 Philologe die Behandlung
se1nNES hochbedeutsamen Doppelthemas herangetreten, ındem er glaubte
„Aauf nachsichtige Beurteilung rechnen“ dürfen, wenn E1° „d1e FKor-
schungen auf e1NemM anderen qals dem eigenen Arbeıitsgebiete fördern‘“‘
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suche (I1 VJI) Kır hat weıtaus Se1N RBastes unstreıtig In der echten
Philologenarbeıit eindringendster Interpretation der literarıschen Quel-
lentexte un da. geleistet, WO sıch, w1ıe be1l der Rekonstruktion der
Konstantinıschen Aedicula des Heılıgen Grabes oder bestimmter Eınzel-
teile des Mosaikenschmuckes der Apostelkırche wesentlich die Methoden
phiılologischer Akrıbie auf das kunstgeschichtliche (+ebiet übertragen
heßen. Kr cheınt mI1r gelegentliıch mehr oder wenıger SANZ VOTI'-

S  9 WO eSs sich e1Nn ınnerstes Sicheinfühlen 1n die wirkliche
Atmosphäre frühchristlicher KRelig1iosıtät des hıs ahrhs un die
AUuUS dıeser sıch ergebenden Möglichkeıiten un Unmöglichkeiten oder

eın Heıimischsein In der SaNZ spezıfischen alt des Monumentalen
gehandelt Für letzteres werde ich se1INeEeTr eıt e1INn besonders
lehrreiches Beispiel seINeTr Rekonstruktion der Martyrıonsbasıliıka
miıt iıhren technısch reın undenkbaren Dımensionen VONn OC6  Z 4-()
Breıte be1 19:50 Höhe und 098 IN., Länge des Schiftfes (1 160)
och näher 7ı beleuchten haben Auch ist, er nıcht frel VON einer
gEW1ISSEN 1 (+efühle wurzelnden V oreingenommenheıt für BYyzanz, iın
dem sıch ıhm och eiınmal der das Auge des Philologen bannende

Es wırd nıcht ausbleibenZauber des Hellenentums verkörpert.
können, daß VOL e1nNer weıteren Forschung Stück für Stück nicht
wen1ige SE1INeEeT Aufstellungen fallen hber dessen. e1ner olchen
dauernd standhält, wırd och immer reichlich SE1IN. für
die christlich-orjentalische Kunstforschung recht vıele hnlıch gediegene
philologische Hılfsarbeıit wünschen lassen. Auch der Ausführung,
welche dıe den beiden Bänden beigegebenen "afeln gefunden haben,
un ihren sorgfältigen alphabetischen Kegıstern 226—254, H

272—284) mu ß dankbarste Anerkennung gezolit werden.
hberührt 94 beiläufig auch dıe Krage des Konstantın!-

schen oder Justinianischen Ursprungs der (+eburtskirche ın Bethlehem
un zeıgt sıch dabeı entschıeden e1ner Datierung des gesamten uNS

heute gegenüberstehenden Baues erst ın das Jahrh genelgt In
jedem erscheınt ıhm eın Hınaufreichen bhıs 1Ns Jahrh für den
trıkogchen (horraum und den Narthex qals ausgeschlossen, Im (+egen-
Satz hıerzu hatte ich KRQs 1928{. un H! 4r 447 unter dem
unmiıttelbaren Eindruck me1Nes palästinensischen Studienaufenthaltes
miıt aller Entschiedenheıt meı1ıner Überzeugung Ausdruck verlıehen,
daß dıie Kırche q 1S (xanzes, w1ıe WIT S1E och heute sehen, eIN, J2 das
e1ıNZIge 1m sten 133 aufrecht erhaltene Architekturdenkmal der Kon-
stantınıschen Kpoche darstelle. Der Notwendigkeıt, auch hıer meılne
geradezu entgegengesetzte Anschauung Zı verteıdigen, über-
heht mıch dıe SAanz ausgezeichnete Arbeıt VvoOn E Weigand, welche
auftf breıtester Grundlage den Beweıs der Kıchtigkeıt der von M1ır
schon bısher keineswegs aqlleın (vgl. 85, Anmk vertretenen An-
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nahme Konstantınıschen harakters der STaNzZeh gegenwärtıg bestehenden
Geburtskirche erbringt. Ich muß 1Ur aufs lehhafteste wünschen,
dalß Se1IN Beweıs allerseıts überzeugend wirken möchte. Die Tatsache,
daß wen1gstens eıne der dreı Z hre des Krlösers auf kaiserlichen
Befehl 1ın Jerusalem un Umgebung VOTL 337 errichteten Monumental-
anlagen vox ıhrem ursprünglichen usıyen Innenschmuck un ihrem
ehemalıgen Atrıum abgesehen och heute Zı uns redet, ist eine der
wichtigsten der gesamten altchrıstlichen Kunstgeschichte. Zaum Krweise
derselben verhört auch zunächst 1—41) dıe ın Betracht kom-
menden lıterarıschen Quellen VvVo  5 Kusebios hıs auft das Hodoeporicon
des hl Wiıllıbald, nd ET tut 1es miıt einer peinlichen Sorgfalt, der
Nal unbedingt nachrühmen darf. daß 1E der VO 1n den ent-
sprechenden 'Teıilen SEINES größeren erkes aufgewandten nıchts
nachsteht, wenngleıich allerdings zugegeben werden muß, daß dıe VO  S

bewältigende Aufgabe siıch ungleıich wen1ger schwıer1g un
komplızıert gestaltete. Kıne nıcht mınder umsıchtıige und eindrıngende
archäologıische Untersuchung des heute och gegebenen Monuments,
se1Ner einzelnen Bauteile und Bauglieder S DD ergänzt und be-

W.;stätigt das Krgebnis jenes Quellenverhöres auf der SanzZch I1nnıe.
der ebensowen1g w1ıe heı se1ner Arbeıt hbereıts auf eıne persönliche
Vertrautheıt miıt den heulıgen Stätten Palästinas und ıhren Denkmälern
sıch tützen konnte, vermochte hıer wen1gstens och das englısche
Monumentalwerk VOL HaryYery, Lethaby, Dalton, Oruso un
Headlam T’he Church of the Natwıty at Bethlehem (Eidıted y Weır
Schultz), Liondon 1910 heranzuzıehen, das auch se1nerseıts für Kon-
stantınıschen Ursprung der ZaNZCNH baulıchen Anlage eingetreten WLr

Durch eınNe höchst lebensvolle Hınemstellung des vOn ıhm 1MmM GGFegen-
SatZz Zı Strzygowskıs Ableitung von der Palastarchitektur dıe
trıkogchen cellae cimaıter1ales angeschlossenen Bethlehemitischen Schöp-
fungsbaues 1n die (+esamtheıt der cdıe Urgeschichte des chrıistlichen
Sakralbaues betreffenden Probleme, durch anregende Bemerkungen
ınshbesondere den Problemen. des Querschiffs und der Basılıka (S 57
EZW., 6—7 heht er seine - Ausführungen e1INer allgemeıneren,
über iıhren unmıttelbaren Gegenstand och hıinausgreiıfenden Bedeutung
CMPOF.,

Aus dem ersten Teıle der W .schen chhrift ist, namentlhlich der Dl z erbrachte
Nachweis hervorzuheben, daß be1 der einen angeblichen Justinianıschen Hau der
Geburtskirche betreffenden blutrünstigen ne  ote 1n der arabıschen Chronık des
Eutychios ıb al-Batrı ıne Verwechslung derselben miı1t der >  V Mapta Ea ın
Jerusalem zugrunde hlegen durfte Denn damıt entfällt der letzte chatten hlıterarı-
scher Bezeugung ırgendeines Zusammenhangs des Bethlehemitischen Hauptheilig-
LUuMmMS miıt Justinianus. W enn dagegen überhaupt uch dıe auft Eusehblos fußenden
achrichten päterer uber se1inNe Konstantinıische ründung gebucht werden wollten,

dıe 1SGE Oolcher Notizen inshbesondere unter Heranzıehung der orıentalıschen
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chronographischen Interatur noch ungleich umfangreicher gyestaltet werden mussen.
Bedauerlich ist; ferner, daß O, 68 un! 7 mıit; Beharrlichkeit diıe anscheinend
unausrottbare Verquickung der nach em ausdrücklichen Zeugn1s der Biographie
Petros des herers (ed. ag S.30 E  S Übersetzung 35) erst nachkonstantinıschen
Hımmelfahrtsrotunde mıiıt der Konstantinischen Oelbergkirche uüber dem LUGTLXOV
AyTDOV wiederkehrt, deren bhbasılıkaler Grundriß durch die Wiıederaufdeckung iıhrer
este ußer rage gyeste. wiıird. Als 1ın mMmoOonNumentales Indıeium für eınNne Entstehung
uch der uerhaus- Dbezw. Chorpartiıe schon 1mM ware die atsache nıcht,zu
übersehen, daß uüber em Vierungsquadrat nıemals ıne uppel sıch rThoben haben
kann, ohne cdıie eıne derartige Anlage 11 Justinianischen Zeitalter kaum denkhbar wäare.,
Ablehnen Dı mMUusSsen glaube ıch schließlich den 37—40 gemachten Versuch, durch
Verteidigung ZzZweler VO1L IL 105 JS Interpolatıon ausgeschalteter Verse beı
Gregor VO.  - Nazıanz VKCDCH ıhn den STAUPOELÖNG TUTOC der Geburtskıirche, den Charak-
ter einer kreuzförmiıgen Basılıka, auch für die Urgestalt der Apostelkirche 1n Kon-
stantınopel f erhärten.

Daß Rom und Itahen der, w1e auch immer näherhın selhst.
Dı fassenden. maßgeblıchen Entwicklung der christlichen Kunst des
()stens eınen Beıtrag nıcht gelıefert en und nıcht 1efern ver-

mochten, ist, sowohl für q IS auch für e1INn Punkt, bezüglıch dessen
jede Diskussion qals überflüssig erscheımnt. Man möchte hoffen, daß
nachgerade überhaupt ın diıeser Bezıehung KEınhelligkeıit der berufenen
Stimmen erzJelt. ware Nur darüber sollte eınNe KErörterung och
möglıch Se1N, von welcher Stärke un welcher Art umgekehrt der VOM

(Osten auf dıe ältere chrıistliche Kunst Roms ausgeübte Einfiuß JCWESEN
se1IN dürfte. Kın Denkmal, das hıer naturgemä 1n allererster Iınıe
eine sorgfältigste Beachtung erheischt, ist, dıe se1t der Jahrhundertwende
1mMm Gefolge der Forumsausgrabungen wıeder ALS Lucht getretene Kırche

Marıa Antıqua miıt den unschätzbaren Resten ihres Freskenschmuckes.
de (+rüneljsen hat sıch das emınente V erdienst erworben, ıhre

Schätze der Forschung 1n eiınem durch ange un rastlose Arbeıt VOLI'-

hereıteten Monumentalwerk vorzulegen, für das er sıch ach einzelnen
Spezlalseiten hın dıe sachkundige Beihülfe vox ülsen, GHO0rg1s,

Federıcı und Darıd sıchern wußte Be1 den leider tast, 1Ur

für öftentliche Bibliotheken erschwıngenden Preise desselhben ist s

miıt lebhaftem Danke 7ı begrüßen, daß V erfasser un Verlag sıch
entschlossen aben, dıe 1M Mittelpunkt des (+anzen stehenden un:
eıne prinzipielle Bedeutung behauptenden Untersuchungen über (Oha-
rakter un Stil des (+emäldedekors der ehrwürdigen Forumskirche ın
e1ner leicht erhältlichen Separatausgabe auch weıteren TeIsEN be-
QUCHM zugänglich machen.

Ihr ejgenartıges Fundament wıird diesen Untersuchungen durch
den ın jedem alle OCAster Beachtung würdiıgen Kınleitungsabschnitt
über dıe allgemeınen Prinzıpıen der mıttelalterhlichen Kunst (S 1—40)
geschaffen. Die ursprünglıche Grundlage der christlichen Kunst ist,
für (3 ZW. eıne wesenhaft hellenıstische W ıe diıese Kunst annn aber
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ınter immer stärkerer Verdunkelung des hellenıistischen KErhbes eue

W ege eingeschlagen hat, auf denen „Nach fast tausendjähriger Ver-
gessenheıt“ dıe künstlerischen Tradıtionen des alten Orjents wıeder-
beleht wurden, das tellen SEeINE eindrucksvollen Darlegungen mıt eıner
beı Behandlung der einschlägigen Probleme In solchem (Grade och
selten erreichten uhe und Exaktheit 4118 Lucht. Unter Vergleichung
der altassyrıschen und altägyptischen Denkmälerwelt, hbeı der In der
'T’at geradezu verblüffende UÜbereinstimmungen sıch ergeben, werden der
Reihe ach dıe Betonung des Typıschen durch die chrıistlich -mittel-
alterliche Kunst, ihre Terraın- un Landschaftsdarstellung, ıhr Welt-
und Hımmelsbild WwW1e ihre Art, G(rebırge un N asser vorzuführen, ıhre
Klora und ihre archıtektonischen Hıntergründe, dıe iıhr eigentümlıche
dekoratıve und symbolische Verwendung der Farbe, ıhre Stellung ZUTF

Fauna un iıhre Neigung Schematısierung der menschlichen (+e-
stalt, ıe zoomorphen und anderweıtigen ornamentalen Motive iıhres
FKFormenschatzes un ihr Hang tunlichster Vereinfachung der Kom:-
posıtıon herangezogen, den neo-orjentalıschen Oharakter eıner
künstlerischen Kntwıicklung erhärten, der gegenüber Byzanz miıt
dem Kxarchat VOL ‚avyvenna zähesten den großen Überliefe-
rungen hellenistischer Spätantike festgehalten Im (regensatze
ZUL romälschen Keichshauptstadt un ıhrem unmıttelbaren Kulturkreis
ist. 1  m {ür das Koptentum In se1ner naturgemäßen un _1_mmittel-
hbaren Anlehnung dıe monumentalen Schöpfungen des alten Agyptens

ausgesprochensten und entscheıdendsten Vertretung der neuorıen-
talıschen Kıchtung berufen Unter se1INemM Fınflusse, der hıs
AT alternden der (l)aesaren auf dem W ege über Nordafrıka,
Spanıen nd Sızılıen vorgedrungen wäare, stände beı e1InemM raschen
un iImmer vollständigeren Kıngehen auft jene KRichtung Vor allem Kom,
das gleich dem, schon mınder stark, schlıeßlich ber Ddyrıen un
Kleinasıen auch VONNn ihr erreichten Byzanz dieselhe iın se1ner eigenen
W eıse modifiziert und den sıch der Kultur Nneu erschließenden V ölkern
des Nordens vermittelt Hıer se]en ndlıch die Angelsachsen
nehben den Kopten un den mıttelalterlichen kKünstlern Roms dıe
weıtestgehenden Vertreter des Neo-Orijentalismus geworden.

W as Hu 1 Rahmen dieses (Gesamtbildes miıttelalterhlicher Kunst-
entwıcklung dıe Eintwicklung spezıell der Malereı Roms anlangt, dıe
viß der Hand der Fresken Vo Marıa. Antıqua VOM Jahrh
über dıe eıt der Päpste Martın —6  9 ‚JJohannes V I4 —70  9
ZYacharıas S  9 aul —7 un adrıan Z
hıs einer UÜbergangszeıt dıe W ende VO ZU Jahrh., der
Epoche Nıkolaus’ oder einer och GCiLwas irüheren, VOLF 84.7 lıegenden
Zeıt, J2 bıs auf Schöpfungen erst, des 11.—13: Jahrhs. herah Ver-

folgen Gelegenheit hat, ist, 91 @e für auf der einmal gegebenen
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orj1entalıschen (Jrundlage e1INeE wesentlich selbständige, natıonal inner-
römiısche. Yıwar faßt 671 beiläufig 37 eınen „de LeEMDS temps“
durch einzelne Künstler oder Meisterwerke VOoO  - Byzanz auf Rom AaAuS-

geübten Kınfluß 1Ns Auge Daß das wunderhbare Kreuzigungsbild 1m
Iinken Seıtenraume des Bemas der römıschen Forumskirche auf eine
syrısche Komposıtion 1n der Art der Kreuzigungsminiatur des Rabhülä-
kodex zurückgeht, verkennt 1' keineswegs, Fa S 103 heißt Qs etwas
eigentümlıch geradezu VO  an dıesem auftf Yat. des (+esamtwerkes
ndlıch erstmals ach e1INer Photographie wıedergegebenen Blatte selbst,
dessen Zugehörigkeit ZU ursprünglıchen Miniaturenschmuck VO

586 ich miıt Befriedigung durch (3 unbedenklich vorausgesetzt sehe:
„La mınıature syrıenne sSeruvn de prototypneE In CYUCHLXLLON de
Ste.-Marıe-Antıque.“ ber e1iIn S 161 formuhertes Endurteil erkennt
doch 1n den vorgeführten Monumenten „ AU VJI/e s2ecle surtout
Ia Jloraıson nettement natıonale d’un art qun NOUS vyend
ıntelleqible ’orıgine et les PYINCLPES de l’art qgrottesque.“ Wäre dieses
Urteil zutreffend, S würden allerdings dıe behandelten enk-
mäler unmiıttelbar e1INn Interesse für die chrıstlich-orientalische KHorschung
aum bhıeten. Kın olches Interesse müßte aber auch 1ın diesem Walle
seinen dieselhen angeknüpften Darlegungen eıne Reihe weıter AL
holender 1konographischer Untersuchungen sıchern, wıe WI1r 1E S 43— 53
dem I’'ypus der zwıschen den Krzengeln thronenden adonna mıiıt
Kınd EeZW. 1T00-=7103 Z7wel verschıedenen I’ypen der Madonna miıt
KrTeuz, 784f. der Flucht ach Agypten, SS den Darstellungen
des Blutzeugen dem Kıchter, TUı 12 der Kreuzigung un

1.23-—-—156 der (FÜenesisillustration., namentlich dem Josephzyklus SO
wıdmet sehen, 16 uletzt genannte begründet eingehend be-
züglıch des Ashburnham - Pentateuchs dıe zwıschen Springer un
Strzygowskı vermıttelnde Auffassung, qls SE1 Gr „V’oeuvre d’un artıste
Vıuant ANS milıeu franc du s1ecle, MALS Famılıarıse des
mınıatures orıentales u avarıent de1Ö syncretisıe nIusIEUTS tendances el
yYlusıieurs styles MAaLS OÜ cependant V’element syrıen predominaıt“ (S ST
Vgl 128, WO gENAUECC Mesopotamien qls Heımat des orıentalıschen
Prototyps 1iNs Auge gefaßt wIrd.) Ich hehbe chese durchweg 1n hohem
(jrade lehrreichen Ausführungen hervor. obgleich ich iıhre Krgebnisse

bezüglıch der KTreuzigung keineswegs unbedingt Z teılen VETMAS,
Meıne andersartigen Anschauungen müßten auch 1er wıeder cdie
Publiıkation des illustrierten syrıschen Kyvangeliars ın ‚Jerusalem dar-
legen un rechtfertigen.

eWw1sse Vorbehalte iıch 1 einzelnen mıt KEntschiedenheit schon vegEeEN
den grundlegenden e1]1 der G.schen Darstellung machen. Wenn das
Hımmelfahrtsbild des Rabbüläiäkodex schlankweg als hellenistische einem Fresko AUS
DBawıt q ls orientalıscher K omposıtion gegenuübergestellt wırd, muß iıch dies ebenso
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entschıeden ablehnen, als wWeNnN asselbe gyleich dem Kreuzigungsbilde und den
(Osterszenen der Hs a ls byzantınische Übermalung einer kaum mehr kenntlichen

mesopotamisch-orientalıschen Grundlage behandelt. Die kontinulerliche Darstellung
ohne weıteres den Symptomen der Rückkehr D altorientalıschen Überlieferungen
7 stellen, wıe f geschieht, geh TOLZ den Außendekoratıonen ägyptischer
Tempel, dem Totenbuch un: den Parallelen buddhistischer Kunst nach dem, W as

Bırt, Die Buchrolle IN der Kunst. Leipz1ig 1907 269—314 uüber antıke Papyrus-
biılderbücher USW : ausgeführt hat, schlechterdings N1C. &. sodann die Be-

deutung des National- Agyptischen fÜr dıe Orientalisierung der christliıchen uns
nıcht etwas aunf Osten des Mesopotamischen überschätzt, will und kann ıch hier
nıcht näaher untersuchen. Die nachdrücklichsten edenken muß ıch aber dıe

Lieblingsvorstellung aussprechen, dalß jene Orjientalısıerung 1Ur möglıch
se1 infolge einer „Lradıtion artıstıque ınınterrompuE Qu! ONSETUNCG surtout gräce
LU Yrodurts ndustrıels et rustıques“ (S 5), daß überall 1 Gesamtbereiche der

0O nrabıque desehemalıgen antıken Kultur gleichmäßig, muüßte scheinen,
motıfs de l’antıque arl iındustrıel yerpeiua (L Wravers Ar hellenıque JUSQU AU
Moyen-Age et T’UE les artısans InNdıgeneS, narallelement MX nroductıons ındustrzelles
du style hellenıque raffıne econtınuerent CX  GGr leur art stmplıne et ( FoUr nır WUÜ:  S

marches NAtLONAUT et etrangers /es ob9Jets d’usage quotidien enrichıis COMUME Jadıs de
motıfs archaıquement tradıtzonels“ (S S86 Eıne derartige allzeıt ın gyleicher Stärke
vorhanden YCWESCHC orıentahlısche Unterströmung der hellenistischen Kunst müßte
denn dA0OC uch 1n den KErzeugnıssen des VOILI- un nichtchristlichen Kunsthandwerks
mıit genügender Deutlichkeit oreif bar werden. ıel nAaher hegt da entschıeden, ın
der Ruckkehr gerade des christlıchen Kunstschaffens altorientalıschen Traditionen
einNes der vıelen un auf den verschiedensten (Gehleten beobachtenden Symptome
eiINes wirklichen Wiıedererstarkens des Orıents, einer eigentlichen orientalıschen
Reaktıion den Hellenısmus erblıcken, mi1t welcher der S1ıeg des Christentums
nıcht 1UL zeithch zusammenfiel, sondern a,1s geschichtlich empirısche Erscheinung
ufs innıgste zusammenhängt. Ich verweıse auf die gedrängte Zusammenstellung der

hiıerhergehörıgen atsachen 1ın meiınem Werkchen über Ie christlichen Lateraturen
des Orzents 14  E Kın Hıiıneijnstellen der kunstgeschichtlichen achlage ın einen
weıteren dıe Parallelerscheinungen anderer Kulturgebiete berücksichtigenden Rahmen
scheint aber 48 stärke eben Yahz und yal nıcht Zı Se1N. Anderenfalls ware VOTL

allem seine Betonung eines ın gew1ıssem Sıinne „nettement“ natıonalen harakters der
Öömischen Malereı Oın hıs unmöglich YEWESCN. Wenn 118  5 bedenkt,
daß regelmäßhig dıejenigen Päpste, unter denen einen besonderen Hochstand jener
alereı konstatieren ın der Lage 1St, Orientalen N, ‚1111 111a die ute
orientalıschen Mönchtums sıch erıinnert, welche dıe ın rage kommende eıt. ın der

KEwıgen Sta sah, die sıch MI1r 1mMmMer mehr häufenden Belege e1inNer tiefgehenden
syro-griechischen Beeinflussung der römıschen Liturg1ie berücksichtigt, welche dıe

häufigen Pontihlkate VO  S Orjentalen 11 Gefolge hatten, annn mussen doch uch cie

kunstgeschichtlichen Dinge ın einem wesentlich anderen Lıichte erscheıinen. 10
Urr ıne allygemeıne, ıhm miıt der aNZeN christlichen W elt gemeinsame neo-orjenta-
lısche Grundlage se1lner Kunst 1ä6t das Rom des ruhen Mittelalters erkennen. Auch
immer LEUE Impulse hat diese Kunst VOoO sten her erhalten, und S1e bıetet dann
un uberall da ıhr Bestes, 111 und WwWOoO S1e besonders SEAr eıinen aul des ungleich
reicheren 1 sten pulsıerenden künstlerischen Lebens verspurt ınge wıe dıe YalıZ
heryorragenden Schöpfungen des kurzen Pontilikats Johannes’ NI 1n St. Marıa nt]ı-
ua und ın em Muttergottesoratorium des Papstes ın der a  en Peterskirche siınd
eC Denkmäler N1C.. einer be1ı er orientalischen. Bedingtheit römischen,
sondern der syro-byzantinischen Kunst ıiıhrer Zeıit auf römıschem OdeNe
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Die ausgezeichneten Abbiıldungen sämthlicher von dem osaık-
schmuck des Oratoriums Johannes’ NIE erhaltenen Reste (S
machen eınen besonders wertvollen Schmuck der (+.schen Separatpubli-
katıon AUS, Ww1e dıese überhaupt gleich dem (+esamtwerke durch eıne
ebenso reiche als vorzüglıche ıllustrative Ausstattung ausgezeichnet ist.
Nıcht kann aber beklagt werden, daß der Verlag entgegen
e1nNer ausdrücklichen 1n se1ıneEmM buchhändlerischen Prospekt gemachten
Ziusage e1Nn separates Portefeuille des Ylanches ıcOoNOgraANhNIQqueESs des
Hauptwerkes nıcht ın den andel gebracht hat, hne dıe Möglıch-
keıt, e1ın olches erwerben, sınd dıe Käufer des 1er angezeigten
Auszuges ın e1ıner sechr üblen Lage, da, derselhe dıe für dıe Ausführungen
der DE grundlegenden Abbiıldungen der hbetreffenden Malereien
AUuS St. Marıa Antıqua größtenteils nıcht nthält. Ich entnehme eıner
briıeflichen Mıtteillung des Verlags, daß siıch der Ausgabe des {Trag-
lichen 'Tafelalbums buchhändlerische Schwaierigkeiten entgegenstellten.
Ks müßte dringend gewünscht werden, daß diese nachträglich doch
och überwunden würden, da, anderenfalls die deparatedıtion des VOTI-

hegenden Zentralkapıtels für ernsthafiftere Studienzwecke geradezu
wertlos blıehe

Dr DBAUMSTARK.
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SerJjen VO  m} Zeitschrıften Be1ı Buchern wıird das Erscheinungsjahr 1U  P vermerkt,
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von dem laufenden verschieden ist Über den Januar 1911 zurückgegriffen
wurde NUur, sSoOweıt der Zusammenhang erforderte

Der StEe 1n einem Tauschverhältnis mıiıt iolgenden Zeitschriften: B  9 E
Ph. (mit Einschluß des an Mı; hKw., Ö R RHE,, ROC,, K5StO.,, ZDMG
Zusendung VO  } Separatabzügen ın UL Interessengebiet einschlagender eröffent-
lichungen AUS anderen, namentlich S weniger verbreıteten und AUS solchen Ze1t-
schriften, die 11UL ausnahmsweise jenes Gebiet berühren, wurde 1ne möglichst C 1'=

schöpfende Berıichterstattung ın em T9 fördern und wird deshalb e
Adresse des Herausgebers ın Achern (Grhgt. Baden) 1MmM Dıenste der Sache rıngen
Trbeten Auf solchen wolle der Tıitel der betreffenden Zeitschrift, SOWI1@E dıe Band-,
Jahres- und Seitenzahl jeweils gütigst vermerkt Se1N.

Sprachwissenschaft. Semitische Sprachen: Das vorzügliche
Dictvonarıum syrıaco-Latınum VONn Brun ist In Auflage (Beirut.
AL 76 S erschıenen. orıqgine delle consoNnNantı enfatıche nel
sem1t1ıco hat Trombettı (Bologna. S gehandelt, während >  >N  D

XN 1T Die Wurzel IN den semıtischen Sprachen mıt
höchster Sorgfalt durch alle Verzweıigungen ıhrer weıtschichtigen Eint-

Der Bau der semıtischen aANnLwortler wıird durchwıcklung verfolgt.
Reckendorf Li  MG i 550— 559 1n eingehender Ausemander-
SEtZUNS mıt ar untersucht. Ebenda 4929 hat Bauer eıne Ver-
mutung ZUV HEntstehung des arabıschen Eilatıvs geäußbert un 591
Rescher FEinıge Eitymologıen vorgelegt, vOoOxn denen cdie Zurückführung

Rhodo-von Az°[.‚:-. „Taube“ auf ASSYL., SUMMAIU hervorgehoben @1,
kanakıs hıetet Zur semıtischen Sprachwissenschaft X X
63—90 U, e Ausführungen über Liehnwörter 1M un AUuS dem th1ı-
opıschen, W örter ım Gegensinn, zweıiradıkalıge Substantiıva un en
ecCcNse vOoOn anlautendem un oder Hamza. Auch LÖöws Lerxı-

kalısche Miszellen ebenda 18715 berühren, wenngleıch S1e zunächst
VOoO Talmudischem ausgehen, 1 einzelnen reichlich Erscheinungen VvOLxL

OChrısten gesprochener sem1ıtischer Ldiome. Biblısche und frühchrıistliche
Gräcität: 4960 Grammaltıals des neutestamentlıchen Griechisch hegt in
drıtter Auflage (Göttingen. ZEIT, 348 S VF: Radermachers
Neutestamentlıche Grammatık : Das Griechisch des Neuen 'T estaments IM
Zusammenhang mnıt der Volkssprache dargestel (Tübıngen. } 9207 S
ist vollständig geworden. ach dem englischen Orıginale von Robert-
SÖ hat Stocks eıne Kurzgefaßte Grammaltık des neutestamentlıchen
Griechisch mat Berücksichtiqgung der Ergebnisse der vergleichenden Sprach-
wissenschaft und der xown-LForschung (Leipzıg. ANTL 319 S über-

Cremers Biblısch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlıchen
GAräcıtät hat Kögel 1n eıner 10 „völlig durchgearbeıiteten und vielfach
veränderten“ Auflage herauszugeben begonnen, deren erster Fascıkel
(Gotha. X  9 160 S VO A— ÄpetY führt. Von eINnemM Nov2 esta-
mentı Lexicon Graecum VOo  — Zorell (Parıs.—S lıegen dreı hıs ZU.

orte npPEOPUTEPOS führende VOL Recherches SÜu les Caracteres du
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gVEC Adans le Nouveau "Testamen d’anres /es ıNSCILPMONS de ıene
hat Rouffiac (Parıs. 110 S angestellt. Lie de XD dans Ia
Bıble behandelt Bruston RE  Q XX ANV. 1T 289 Wiıe Der (zebrauch
des Artıkels her den G(ottesnamen SICH 1 Neuen. 'Testament gestaltet,
verfolgt e1ınNe Exegetische Studıe vonxn Weiß 1911 319 —399 BO3
538 mıiıt mınut.öser Akrtıbıle. Studies ıN Paulıne vocabulary bhıetet Pope
Kit. AA 307 Eıne Note STr Philpp vOoOxn Saiınt-Paul
111 550— 553 sucht den InNnn der Stelle VOoO  am einem volkstümlichen
(+ebrauche VOoO AD WLOL, ANTAYLOS = „Grelegenheıt, orwand“ AUS Zı

erfassen. Dem Beegrıff un W ortgebrauch vOx< MYCTHPION und SAUCTA-
mentum ın en erstien Zwer Jahrhunderten der Kırche geht en

X11 188-— 997 ach. her IDe Gräzatät der anokryphen Amostel-
geschichten verbreıtet sich ostalskı (Breslau. 13 ®) einerse1Its Im
allgemeinen, andererseıts behandeln SE1INE Untersuchungen über Sprach-
ıches Aden anokrynhen Awnostelgeschichten 1n ihrem zweıten 'Teile
(Breslau. 16 5.) spezıell Ihe CUSUS oblıqui ın den T’homasakten Den
1nnn der Polatalce ım PFsenosirisbrief TODYN oder „Städterın“) Q7'-

örtert. Merk KK A.14 {f. aufs eEuEeE 1 Anschluß dıe
Urkunde Oxyrhynchos Papyrı N4 Nr 9053 Mittel- und Neugriechisch:
Denkmäler dery griechrıschen Volkssprache ÜT sprachwissenschaftliche
Ubungen und Vorlesungen hat Compernaß (Straßburg. S
zusammengestellt. Die VO  am der klassıschen eıt bhıs autf die Gegenwart
führenden Krörterungen E ZzeTrTrens ZUr Geschichte der griechıschen
Orthographie NJ 0206 begründen den ernstesten Zıweıifel,
oh eınNe Reform des Jahrhunderte en orthographıischen Systems
och möglıch SE1N dürfte In Ath hat 13L Dragumes
AÄpovıx0D TOUL Mwpzwc Egı gesammelt un erklärt, während 9929— 95
c  ıX Kuvöotowo und ‚ Avyvtnyarto durch Papageorgıu vDO ÖNWWÖELS Maxe-
ÖOVLXAL AsfeLC behandelt un vox< Kumes A demjenıgen e1INES
VoO  m iıhm bearbeıteten groben lexıkographischen Werkes über den eEUuU-

griechıschen Dialekt voOn Trapezunt der 11o6hoyos Ü VEKÖOTOU GSLYYPAONS
und 51 * probeweıse e1in “ ArtT0oracua des 'Textes dıeser Arbeıt ver-
öftenthlicht werden. Harm. 102105 werden Blabes’ '"Ühry aı
AsfeLc TEDL TOU ÄeEYOpLEVOU YAwooLKOU CNTNLATOG nde geführt.
Armenisch: Die Monographie, velche sıch durch (}+abrıelian ( Zw

(Der MDralekt von Akn) gewıdmet sıeht, wurde K
410419 585— 596 fortgesetzt. Ad) aTr1ıan m 470 apbpn (Die NE-
nıschen Schriften) D DE 1 265 erbringt den Nachweıs, daß
dıe VvOoOx Mesrop 1m DBesıtze e1INEes syrıschen Bischofs Danmnıel vorgefundene
Schrift keine armenısche, sondern das. Alphabet eıner untergegangenen
alten semitischen Natıon W. Slavısche Sprachen: Rudanovsky be-
handelt XB'3 K BOHNDOCAM'B A3bIKOBEAKHLA (Dae sem1-
tıschen Finflüsse auf dıe Biıldung der russıschen Sprache) (Petersburg,
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S IIıe deutsche Ausgabe e1INESs zuerst 1m V orjahre russıisch

als zweıte älfte des Bandes der JHNAKJONENMLA CHABAHCKON OHTONOTUH
(Enzyklopädie der elavıschen Philologie) erschıenenen Werkes ist Bro chs
Slavısche Phonetak (Heidelberg. 347 S Im SPh K X TE hat
i A Osten-Sacken ZUV slavıschen Iaquidametathese sıch ET

nehmen lassen, 318 Kostjal e1Ne kurze Miszelle über die Eeduplizıierung
der Pränosition SO IN slovenıschen Mundarten veröffentlicht, E  SE
Mladenov eıne Reıihe VOL sechs Kınzelbeiträgen ZuUur slavıschen W  yt-
Forschung beigesteuert, 057 FKFrancev miıt der Behandlung des
W ortschatzes se1InNe Beıträge AT hıistorıschen serbokroatıischen Dialekto-
Logıe nde geführt un 13441 Novakoviıe den geodesischen Aus-
druck PannEynIo ArPENNLS arnpent besprochen. Die Etymologıe
VvoOn Vıeuzx-slave PFCAYNIA erortert. de Krynskı 1oK AA A
La question du NECo-Slave, der Bourgeo1s LPC XN 11 198
seınNe Aufmerksamkeıt wıdmet, hbesteht 1n dem Problem der Schaffung
e1INESs allen Slaven zugänglichen sprachlichen V erständigungsmittels.
Kın reiches sprachwissenschaftliches Mater1al ist, ndlıch auch 1n den
tıefgehenden Untersuchungen Schachmators Zu den Ältesten slavısch-
keltischen Beziehungen ASPhM5122099 verarbeıtet. Albanesısch,
Georgisch, Nubisch: Kın zweıbändiees Vocabularıo otalıano-albanese voOx

Busett1 (Scutarı. 90. Y1Iid47 5.) wıird durch eınen Ahbrıß der alha-
nesischen (+rammatık eingeleıtet. Muateriauzx Seyruvur etude du
verbe georgıen hıetet L1ıanzen (Fiihs. 3 e S DIie sprach-
lıche Stellung des Nuba 1at Reılinıisch ( Wıen, VL, 117 5.= Schriften

Sprachenkommıssıon kad. Wissenschaften Wıen. FEF) 1ın
eıner vortreftlichen Arbeıt untersucht, dıe dem Nubıischen eıNe V er-
miıttlerrolle zwıschen den semıtisch-hamitischen un den übrıgen Sprachen
des Nılgebietes hbeimı1ßt.

Orts- nd Volkerkunde, Kulturgeschichte, ore Karten:

Eınen Bıbelatlas In S aupt- und 2 Nebenkarten (Lie1pzıg), der auf
lange eıt das maßgebliche wıissenschaftlıche Hılfsmittel dE1NeEeTr Art
darstellen wIird, hat P Guthe geschenkt. Kıne Neue Wandkarte DON

Palaestına ın Blättern (Berlın) wurde durch Kıepert, eine Wand-
karte des Osmanıschen Reıiches (Berlın) durch Dıest-Groll, eıne
Karte der Umgegend VDVON Konstantınopel durch V (+o0oltz-Pascha
(Berlin), e1NE Übersichtskarte der Lünder des vorderen Orzents (Iü

Von Kıeperts Aartebıngen) durch hm Au pL bearbeıtet
VvON Kleinasıen (Berlın) legen vier Blätter e1inNner Neuauflage Vor.
Über DIhie Arbeıten un arte des Ostjordanlandes berichtet 1m
Namen des Deutschen Palästinavereins Hölscher MDPV. 1911 692{1.

Reisebeschreibungen, Geographische Schilderungen: Nter dem Obertitel
My Balkan LOUT erstattet Lrevor (London. 200 S An Account of
SOME JOUNNEYINGS and adventures IN the Near Kkast Geographische
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(MNarakterbilder AUS der Krım zeichnet Fester DR  Q MX IT 467
bıs 479 Jonıen und das westlıche Lydıen behandelt das Hefi VOoO  —

Phılıppsons Reisen und Forschungen IM westlıchen Kleinasıen (Gotha.
100 Krgänzungsheft No 179 Z PM.) ın eınem ehbenso de-

tatlıerten q IS streng wıssenschaftlichen Reisebericht. EKbenso Warhl-

herz1ıg qlg fe1nsınNNıg geschrıeben ist, , 7 Hoffmeisters köstliches uch
Durch Armenien. Eıne Wanderung, und der ZUG Xenonphons hıs ZU
Schwarzen Meere, CINE nılıtär-geogranhische Studıe (Leipzıg. X
»59 S Anutour de la Mediterranee Orzentale führt Rıchard SG-LB

5959 SeE1INE ] ,eser 1n e1NnemM zusammenfassenden Überblick.
ber IDe österreichıischexnedıtıon nach Mesonotamıen 7179170 hat eits ch
11La PM Il 196130 kurz berichtet un sSeE1INE Reisebilder AUS

Mesonpotamıen und Kurdistan Handel-Mazzetti DR  Q NX
4() Da Z: weitergeführt. e ] 11 Anatolıa merıdionale €esopOola-
mıG (Kom. VL 4923 S stellt den Rendıeconto dı mM1SS10NeE dı
geografia commercıale dar, dıje 1MmM Auftrage der Socıjetä (+e0grafica Itahana
VONL Maı-Dezember 1906 durchgeführt wurde., Die Krgebnisse eıner Kor-
ylorakıon de Ia Aalee du Jourdaın legt A bel RB 111 408 — 436
für die Strecken vVvONn Zierda (Jabboq) hıs al-Wahil (Petra) un VOL
hıer bıs ZU W ädi al- Arab SOW1e für (+adara VOL., Im Fayüm bewegt
sich eıne kurze allgemeine Schilderung von Banse DR  G5 CI
565—569 Die Beschreibung e]Nner Reıse Nell’ ımYEro dı Menclılk hıetet.
C1polla (Mailand. LTE S.), während Gwynn MXM NS
11322120 spezıell Journey ıN Southern Abyssınıa schıldert und
Annaratone SGGL XE 691 — 739 and und Lieute In Abıssınıa
In mehr systematıscher Darstellung behandelt. Physıkalısche Geographie,
Klora un Fauna, Wiırtschaftsleben: IDe nraechıistorısche Geologıe IM Orient
behandelt Dollfus PM N4l 1r KEıne 1m August 1900 unter-
HNOINTMNECNE Studienfahrt 9ıldet den Gegenstand VOoO Rochets Aufsatz
Aa I  S  r (Kxcursion hydraulıqne AU Lban) XIYV
481 — 491 Meteorological Observations aken IN Jerusalem hat Datzı
PE  ES 1911 147—209, Dead Sea Observatıons Masterman ebenda 161
un eınNe ÄNMWLAN E0E0VA TV 3  >  V  o TNGS Nexpäc Vahauoonc e1INn
NS  S 143 4907439 veröffentlicht. Die Arbeit voxn ınsmore-Dal-
Ma über IDe Pflanzen Palästınas wurde DPV. ELV 185— 94.]1

Ende geführt und durch sorgfältige Regıster der lateinıschen un
arabıschen Namen ergänzt, Gemayels Studie über
29 (La (huılture des "Tabacs Turcs AaAns le Liban) XILV. 513
hıs 521, S572—877, fortgesetzt. ber Russısche Großschiffahrtswege
orjentiert HeNNIS DR  © EK E 455—439, während be1 Felcourt
1/ Abyssinie : aqgrıculiure, chemins de fer (Parıs. 100 S Wırt-
schaftsleben und Verkehr des Negusreiches Iın ede stehen Palä-
st1ina nd dıe heılıgen Stätten: eC. volkstümliche Vorträge N Sodens
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über Palaestıina und se1ine (zeschichte sınd in Auflage (Leipzıg
1 l S erschıenen. ZuUur hl. Grabeskirche wurde vOon Dunkel

154169 demjen1ıgen des Onches Alexandros Sala-
M1s (Migne HIX 2OXXAYVI 4037—4070) Fn Bericht AusSs em
sochsten Jahrhundert hber dıe Kreuzauffindung un den Konstantın1i-
schen Bau 1Ns Deutsche übersetzt. Von späteren Quellenschrıften
Palästinakunde nat Blochet RO  e XM 11792903 dıe Relatıon du
Voyage Orıient de Carlıer de DHıirron (1597) bekannt gemacht. (+u-
thes Beıträge ZUVT Ortskunde Palästınas MDPV. 1911 33 —44, 49—56,
652270 beziehen sıch auftf Aphek-Apheka, Aphaırema-A pherema un
Archelaıs. Speziell ZUVY Topographie Jerusalems bhıetet Dunkel
HL 16061413 Einleitende Bemerkungen Zr Lage Jerusalems.
Das Herrenwort „Lraecedam DOS ın (z7alılaeam' IN den Beraichten der
Palästınapılger verfolgend, sucht _TESser LQs 505— 594 dıe
Kxıstenz e1INESs „Galläg“‘ auft dem Ölberg durch sorgfältiges Zieugen-
verhör der allfahrer VOLr un ach dem YZeitalter der Kreuzzüge /A

erhärten. IDe deutsche Kirchweih— Wallfahrt ZU hl erge Sıion
uN Jerusalem 1m Aprıl 1910 hat Düsterwald ın e1ıner (+edächtnıisschrıift
Köln 536 S verewıgt. Hıstorische Fopographıe außerhalb
Palästinas: Aus dem (+eschichtswerke Ibn ‘Asäkırs wurde der Abschnitt
ber u Yl UL W) (Les eglıses chretiennes
de Damas lors de Ia ConNquete arabe) A LV 8S00—813 gedruckt.
ZUr Topographie Konstantıinopels ıM AT Jahrhundert hat (ÖJurlıtt

K Ta Beıträge hauptsächlıich auf (GGrund Zzweıler ın den 1606
un 1609 ersch]ıenener iıllustrierter W erke eINeEs ılhelm Diılıch VOT'-

zulegen begonnen. Von eıner (l|"l' ( y wgl un LU MITIZ_W?[IHL[J'IILYI
(Die Provinz or Bayazıt Topographie) betitelten Arbeıt hietet. Tıg
layan X11 33— 60 dıe zweıte Lueferung. Im NHm V} VOT'-

öffentLcht lLiampros 319f. ach eıner Mıtteullung VO  S Dukakes eine
kleine Sammlung VOoO  S Torwvuniar Kalap®v un 3471 e1ne kurze Notiz
über '1‘\ YWDLOV TNG Aiyıakesias Änwunporouhkov. Kthnographie : Fınen
ethnographischen (+esamtüberblick über dıe elavısche V ölkerwelt bhetet,
das VvOoOn eger AUuUS dem T’'schechıschen übersetzte uch jeder-
les A YACe slaye: statistıque, demographie, anth ropologte. FParıs).
Der erste ol e1ıner Arbeıt VO Ischırkoff hber DIDae Bevölkerung In
Bulgarıen ' und ohre Siedlungsverhältnısse PM 1E DE L1 O9 he-
handelt ach e]nNner allgemeınen Kınleitung Zahl, Diıchte, Zuwachs un
Bewegung der Gesamtbevölkerung, dıe eigentliıchen Bulgaren und dıe
iremdstämmıgen Bevölkerungselemente des Liandes ber Vvee ımML-
gration tO the Unıted states orıentiert a1n uch VOoOxL Fairchild ( Wa-
shıngton). (|l wpu4:uuurw‘l:[: Z ulrn , Dpmulg ul7l(qbluLß_‚ a Gnhuil bı

(Die Persarmenıer IM Altertum, IN der Gegenwart und In Zukunft)
behandelt Arakelınan (Wıen, VILTE. U7 S ıe Mamıkonıer sollen

Neue Serije 4UORIENS ÜCHRISTIANUS.
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ach h {} U7 ‚p.urlıft Lhuumnngni [Fl 1] ‘lll I&’4 n71/7 I.l;ll(q ll.lu
lJ'luélu‘llnL[}lflll?lä Jiuhlı (Bemerkungen ZUV Wanderung der Mamikonıer)

AA 514-— 598 VOLN Indo-Arıern abstammen, dıe ın (‘hına TC-
wohnt 1ätten Im übrıgen wıird die Volkskunde Armenıjens durch
Lalayan ı \lullllll'lL[lll.l&l.l.l‘ll. luqq.luq.[lflng'l]l.7l (Waspurakan: Eithnologıe)

X41 116—196, dıejen1ıge A bessinıens wırd durch Hayford h2-
010 unbound.: Studıes IN emancıpatıon (Leipzıg. AT 216 S
un durch e sorgfältige Beschreibung gefördert, velche 'he Hoffman
Philıp Abyssıman ethnologıeal collectıon durch Hough (23 TPar: 19 S
erfahren hat Kulturgeschichte : Eın hervorragend interessantes Ka-
pıtel AUS der (+eschichte ostwestlıcher Kulturzusammenhänge ist beı

hıelıng Der Hellenismus ın Kleimajfrıka: der griechische Kulturemfiuß
IN en römiıschen Frovınzen Nordwestaf rıkas e1PZIE. KL 216 S 1ın
musterhafter W eıse behandelt worden. ber Spätrömische Nd. byzan-
tınısche Zünfte handeln Stöckles Untersuchungen ZUM sogenannteEn
ETAOYLKOV BıßALov Leos des eisen (Lemzıe. X 180 S Aus em
Byzanz des Jahrhunderts greift Dräseke ND 5612576

der Neugründung der Akademıie, dem W ıedererwachen des QLO-
N1ISmMuUS und dem ampfe e Macht zwıschen Patrıarch un Kaılser
dreı kulturgeschichtlich bemerkenswerte orgänge heraus, S1E
wesentlich der Hand VvOn Peellos näher beleuchten Brepohls
Aufsatz über Die ZUgeUNer ımM byzantınıschen E: i  > K
sucht dıe aittliche V erkommenkeıt der /1geuner von der moralıschen
Fäulnıis der byzantınıschen Welt herzuleıten, ıe 6 sıch auf (Grund
des Kapıtels der Totengespräche des aZares enn doch ohl e1IN-
se1t1g un stark übertreıibend ausmalt. Ta oyokeia TNG VNOOU X LOD zeıgt
eınNe Mıtteilung VOI Amantes ChCh 143 —146 hbe1 einer Zunahme
der Schilerzahl 1000 innerhalbh einNes Jahrzehnts 1n einNner 16chst
erfreulichen Entwicklung begriffen, cdıe VO den kulturellen Verhält-
nıssen des levantınıschen Griechentums e1ne sehr vorteijlhafte V or-

AÄAus eıner Ser1e kurzer Nachrıichten überstellung gewınnen 156
Bıldungswesen IM Orient SiNnd ferner dıe Br DEeZW. GT
sıgnıerten Notizen über das Projekt eıner vOoOL der „Baptısten- Welt-
Unıijon“ gründenden amer1ıkanısch-protestantischen Universität für
dıe Balkanstaaten un: über Stiftungen reicher Armenıier für kulturelle
Z wecke hervorzuheben. Folklore: Von iıhm 1ın Jerusalem AauUuS dem
V olksmunde gesammelte Sprichwörter und Redensarten hat Baumann

1911 1—4, 17/—22, S miıtgeteılt und kurz erklärt.
111 Geschichte Quellenkunde : Eınen Vorberaicht ber dıe Mün-

chener byzantınıschen FPapyrı hat W enger (München. S 1' -
stattet, ber Neue Urkunden ZUM Justinıanıschen LFieskrintennrozeß,
dıe Maspero unter anderen Dokumenten AUS Aphrodıtopolıs bekannt
gemacht a&  E, verbreitet siıch miıt eingehender Krklärung Partsch
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NG- WG () 253 In Evdouncewv NTOL YDOYVLXOV SNMEL®
A SDAAOYN hat Lampros N Hm VE Dı 313 mehl1 qals
500 datierte hıstorısche Notızen griechischer Hss AuSsS der eıt VO

968 hıs Z 1545 chronologischer Abfolge zusammengestellt
und durch sorgfältige Regiıster bequem benützbar gemacht Von ent-
sprechenden ZNWELWOELG x Kwdıxauv KAL LO  wV 1at Amantes
C@hCh 19 131 solche Aus Hss aut (Oh1ı0s8 zusammenzutragen be-
SONNEN A nvuc0ßouAha NS SEA Moviıs macht ebenda GG Sgu-

S bekannt Be]l lLampı OS T.AOLOLO KT SDAAOYN SLYLÄALOV NH:  =}
VLE handelt eSs sıch L1 Entstehung und ursprünglıchen {)}m:
fang de1 Urkundensammlunege der Parıser Hss Supp! Sı (05 708
Die Hs Parıs (T 1295 hat dagegen den Stoff Lı den beıden ach
dem des Veı fassers E1 schıenenen Mıttelungen VONO Lrı de
her Documents S5Tr Ia rupture de ’umon de KFlorence RO LV 204
hıs ()7 bezw über Ayvwstor gEihLÖöes M CNV ÖLAGTAGLY S
SVWO  £  s  WS CS DAÄwpevVtLac Harm 1481{ gelıefert Die sämtlichen
VOoO  o Innocenz 141# bıs FPıus SEC1INEM SammelfHeıße erreichbar Mn
W Ol denen dıe maroniıtische F  AT chengemelnschaft hbetreffenden Urkunden
der römıschen Kurıe hat Nn alssı 111 eiINeEM Bullarıum Maronıtarum
complectens bullas, brevic, ePLSLOLAS, constkılutıones alaque documenta
Romanıs Pontificıbus ad Patrıarchas Antıochenos SYrOo Maronıtarum
NnISSA (Kom 576 S verein1gt DDem 439 ff besprochenen
ersten e1nNner 16 bıs 111585 19 Jahrh führenden Documents
ıneEdıats POUT SECYTUDLT ( ’ Hıstorre du OChrıistraniısme en Orient hat, Rab-
bath 80 ZzZweıtes (Parıs-Leipzig S 209—408) folgen lassen Die vOoOn

(Oattan 144 3909399 veröffentlichte Brewve nolızıa bzografica
DEY EYUÜLTE alla Stor1a rel1qr0sa Oriente hıetet den vVvon erläuternden
Noten begleıteten 'Text Archır VvOn S Marıa 0Omn1ca
erhaltenen V erzeichnisses der orjientalıschen Pı älaten un Prijester dıe

ET3174  CD Rom lebten. In größerer Yıahl sınd namentlich
Jüngere griechische Patriarchalurkunden bekannt gemacht worden.
ber en und von acht '’Erıotohar 2ıAßeotpLOU “ Aytıioyesias TOU Kvu-

mO06 ÄpUoaydoy 1epocohüpwy AULS den OS1730 berichtet.
( 33 Papadopulos 1351 Im Ph kommen 44 281— 303
durch Chabıaras mıT Eınleitung un erklärenden Anmerkungen 1nter-
essante Aestdava AÄpYELOWV NS AYLWTATNS ATOGTOALKNS MWKKAÄNGLAS A K8s
ZAVÖDEWV S TL TOU LlatoLapyou Kurptavod (1769—1 /83) und der Ser1e
VO Marg Konstantınıdes publizıerter | DAULLATA ä TOU ApYy£Lov
S EAANVLKNS KoıvotNTtOs LepysotnNc VILL 154 C111 Schreihben des
Kpolitanıischen Patrıarchen Samuel A, Bischof voxL Lietza 1763
AF 2926 235 ZW 61 Urkunden 11 rage der Wiıedertaufe der Lateiıner
AUS em 1755 Nal 351f dıe Krrichtungsurkunde heute ZA67T'-

törten Klosters Ilovayıas N Davenwuwsvns be1 Spınasa V 13 4.'(8— 489
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eın Krlaß des YValadhenfürsten Nikolaos Maurokordatos, 141 138— 148
das Schreiben eEINES Kpolitanıschen Patrıarchen (Aabrıel (1702—1707)

eınen Erzbischof (+ermanos und 4414 306—310 eın Brıef des
Methodios "AvVÜOaxLTNS un Briefe des Anastasıos (+0rd10s ZULF Ver-
öffentlichung. Yıwel Aaus den 3 1806 EZW., KL stammende ” Eyypava
LEA WOVNS Belhavıötlac werden ebenda N 11 145 4: durch Belanıdıotes,
QU OLXOULEVLXOU TATOLANYOU L’onNyoptoL TOUL GLYLÄAÄLOV. Amrıctohkaı XL
AhhO EYYPAO, uıunter denen e1N Dıplom für das Michaälkloster 1ın Syme
obenansteht, ILL1 35 —53 Q durch Chabıiaras herausgegeben,
Nter den V34 345 —350 voxn Pagones edierten ’Av£xdorta SNLELWLATA
Osomihov TATPLAPNYOU "AlsEayvöpestas über Vorgänge AuSs em ersten
Viertel des 19 Jahrhs wird 103  - namentlıch den Bericht über den
Bekennertod e1INESs „orthodoxen“ Knaben nıcht ohne tiefe Bewegung

lesen vermögen. J peis amı tOohaL AUuS der eıt der gr]1echıschen
Freiheitskriege hat ndlıch Abanıtakes Mus 54.1t un Zzwel
L ’papuwata T(DV '"ETLTpOTwV TNS n >  S- 2 VohNs TpOS TOUE ETLTPOTOUG TNS
SYy Arıßopve “EiAnvixhs "Exxhnotas Bolıdes 11021145 ANS

Lucht SEZOSCNH. egen der autf den Orıjent und Montenegro 0O
züglıchen Stücke, welche iın dıe Sammlung Aufnahme fanden, sind
auch dıe VOoO  s eYTE vereinıgten Documents du Sarnıt-S1ege. "Terxte et
traductıon fFrancaıse (Parıs. VIIE 298 S ]er erwähnen.
Profangeschichte : La Serıe der yrefettı dı ‚qubO führt In eınem zweıten
A bschnitt der gJahnzZch höchst wertvollen Arbeıt Cantarellıi MAL
XIV ST 3A8 Da DMDroclezıano alla morte dı "Te0odosıi0 (A 9284
hıs 595) fort In handlıcher W eıse hat (+ottwald Les Farts PINCL-
DAUX de l histoire byzantıne DAr ordre chronologıque (Konstantıinopel.

S zusammengestelt. Die Hortsetzung von Paces Arbeıt über
arbarı ed. Bizantını ıN Sicalıa AStS NN 293—394 be-

handelt, einen ersten der r  eıt der Vandalen un: oOten gEW1d-
meten A bschnıtt (33—80) anschheßend, die byzantınısche Herrschaft.
der 535—669 un dıe sezessI10NIStIschen Bewegungen der Folgezeıt.
La nISE de Jerusalem DAr les Arabes hat A bel CStE 1052122
besprochen, während dıe ın den ummern VO Aprıl der Zeıtungen
Konweptc un Tayvöpopos ersch]ıenenen beıden Kssays vox<n Kalli-
machos Ilacya 5y “ Alestavöpeta LD“ 641 eZW Llasoya SV A  LYURTO
TW 641 H SO0 TNS “ EAiANvLuNs ON0LPAS &y Baßulh@yt, Z7wel einzelne
Epısoden AUS der (+eschichte der mohammedanıschen Eroberung Agyp-
LeNs Z (Üegenstand haben un unter dem Obertitel AL TEÄEUTALAL
NWEDAL TNS “Ei\MNnvLxhS XUPLAPYLAG Sy ALUyüTrtO EPh NI n e
AA L A67 veröffentlichte umifangreiche Ausführungen desselben Ver-
f{assers ber Öpd000E0L “ElAnvec XL OL Movowuattal Körrtar %AT TNV
zLoßoANV TV ’Apaßwy eıne Übersicht ber das Zieugn1s der Quellen und
e]ıne kritische W ürdiıgung der modernen ILuteratur ZU Makukas-
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Problem bhıeten Lammens 21ät ıbn Abiıihr Vıce-ron de P’Irag, heute-
nant de Mo avıa StO 1A5 stellt den Anfang eıInNes STOB-
angelegten Beıtrags (+eschichte Östsyrıens iın der ersten eıt
der Ommajadenherrschaft dar Indem eYT sıch anschickt &y SUl
%J;’J ‘3 S yl (Les vrelatıons entre ’Orıent et ’ Occıdent) wäh-
rend der vier etzten Jahrhunderte e1INer zusammenfassenden VDar-
stellung unterzıehen, wiırft Rabbatbh M XN 548—— 559 zunächst.
eınen RBlıck auft cıe Entwicklung d1eser Beziehungen während des
Miıttelalters. Inostrancervs Note 5Ür les YraAnDOTTS de Rome el du
Calıfat Asıde commencement du Xme sıöcle 8S1—86
erweıst dıe Patrıcıa eodora a ls dıe Entsenderın einer VON al-Guzüli
(ed Kaiılro 1300 erwähnten (+esandtschaft den
Khalıfen al-Muktafi Billäh Die Chronologie de I’hıstoire du roYyAUME
de Jerusalem hat Hagenmeyer RO  — SE 8L für die KRegı1e-
rungszeıt Balduins verfolgen fortgefahren. ber das türkısche
Fürstengeschlecht der arsaı IN Mysıen, e1]nNe der türkıschen Dynastıen,
dıe ach dem Untergang des Seldschukenreıiches In den byzantınıschen
Grenzprovinzen selbständige Herrschaften gründeten, verbreıtet SsICH
Mordtmann 1911 Dn ber ] ewpYLOS Boo.vas O” 'Adnvatos,
eınen espoten des 15 Jhs,., handelt Lampros N Hm A 34.7 ach
e1ıner Mitteilung Voxn Miıller Autf das 1455 datıert GT ebenda 317
dıe 1mMm ampfe dıe Türken vollbrachte Heldentat e1ınNer durch
Papst Pıus erwähnten Avovuowocs GWTELNO. TNS Aesoßou. Plethons und
Bessarıons Denkschriften „ Uber dıe Angelegenheiıten ıM Peloponnes“ be-
leuchtet Dräseke NJb XM 102—119 aut dem Hintergrunde der
geschichtlichen Verhältnisse der eıt. Eınen Vortrag über Bonanarte

Syrıe hat dagegen (+6en1er CStE 145196 veröffenthcht. LIept NS
ETLÖPAGEWS TNS Hrxeipov Anı TW TOY @V TOUL vEwWTtENOU “EAANVLOLOD tellte
Lamprıdes 1 Be1iblatt AUTXT Zeıtung Ayov 1943 NO 351 Be-
trachtungen IM dıe fällt dıe Lebenszeıt des Ahbhü
Samrä (+hänem, den Cheikho XIV 779——-1(99 qls SA
(Un soldalt chretien) tejert. Der Aufstand VDOoN erak, der 1m vorıgen
W ınter das en der dortigen TYT1SteEN 1n (+efahr brachte, ist.

138— 149 Gegenstand e1INESs Berichtes vVvOoOx< Vorkade. ber Albanıen
nd dıe Türker orjentjert HpB (XLNV LL 384— 395 599596 E1n M
ın eınem Rückblick auftf den GFang der Dinge ge1t. der Entthronung Abdu-
1l-Hamıds Lokalgeschichte: ' Ohrya TLYOA TEDL TNG SUOTAGEWC NS SYOANG
ZEpPÖOY, ıhre Begründung 1 1729 und eınN1ge ihrer {rühesten Liehrer
führt Marg Konstantınıdes EPh 114 304 AU|  N Thorgomıans
‘()\m‘llol}wq_[lnl_l}ln_'b# {muur n lllflllnl„lL[&'b'llfl: ]‘l [nfl'u: OE E bl f  »  Lodlhın-
XL ul (Noten ZUT (zeschıichte Von Konstantmomnel, remı$a Tchelebıs) un
Sraplans Arbeıt ber 3“;4"F7 Vgqauwyhl ;1IL!U‘IIII‚ILIZII5E_ (St. Jakob,
das Nationalkrankenhaus) der Armenier in Konstantınopel erfuhren
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MX 578— 585 bzw. 495— 439 565578 685 —688 WHortsetzungen.
Kıirchengeschichte: Funks Lehrbuch der Kırchengeschichte ist ın Auf-
lage, voONn Bıhlmeyer bearbeıtet, (Paderborn. S63 S EYT'-
schıenen. Eınen kurzen geschichtlichen (+esamtabrıß stellt Gurney
"T’he Church of the first T’hree Centuries (London.) dar, während
Ehrhard In eıner Rektoratsrede (Straßburg. 59 S über Das
Christentum ım vyömaıschen Reıche bıs Konstantın, SEINE dußere Lage
und ınNNETE Eintwicklung unter lıchtvoller, dem den Stoff völlıe
beherrschenden Meıster möglıcher Hervorhebung der wesentlichen
Hauptmomente un Rıchthnien gehandelt hat Danehen sind qls
Kınzelbeiträge ZAUT: (+eschichte des christlichen ()stens 1mM apostolischen
Zeıitalter etiwa das Schriıftchen von Grosch Der ım Galaterbrıef Kap Z
4114 berichtete Vorgang IN Antıochıa FAiıne Eechtfertigung des Ver-
haltens des ‚nostels Paulus (Berlhin. 46 S und der die (+eschichte
desselben nach der legendarıschen Iradıtion skiızzıerende Aufsatz VO  —
Chr Papadopulos über AÄDLOTLAYVLXOV XNDUYLA SYy  D Kürp CnCh
S namhafft Zı machen. Kaum entschıeden kann WESE
eıner vıelfach zutage tretenden Unzuverlässigkeit oder Unvollständig-
keit der einzelnen Angaben, des vollständigen Mangels einer
wirklich hıstorısch vertjeften (7+esamtauffassung und WCSCH aıner nıcht
1Ur den „Schismatıkern“, sondern auch den Unmerten gegenüber ZUT
Schau getragenen hehbe- un verständnıisarmen Bıtterkeıit das Büchlein
Lübecks über DIDae chrıstlichen Kırchen des Orıents (Kempten-München.
AL 206 S abgelehnt werden. Von sonstigen (Üesamtdarstellungen
erheischen e]ıne ebensowen1g VONn tendenz1ıöser Verzeichnung {reı]e Hıstory
of the OYT1IAN natıon and the old evangelıcal-anostolic church of he Kast
from Yyemote antıquity O the yresent ıme VOn Malech (Liondon 12,
449 5.),; dıe 4AUS eıner Sammlung {rüher 1n RO  © erschienener Aufsätze
hervorgegangene Buchausgabe vVvOoOn IET Hıstowre yolıtıque
et relhqreuse de ’ Armenie deputs les orıqines des Armeniens JUSQU'ä /a
nort de leur dernıer YOL (1393) (Parıs. 879 5.), Ormanıans wıeder
stark anfechthares Buch L/ Eglise aArmenıenNe, SON hıstorre, doctrine
(Parıs. 199 S.); mıt dem sıch Tournehıize AAA A Na

(Une nouvelle hıstorre de ’ Eglise armenienne) M XALV 458 — 465
krıtisch auseınandersetzt, SOWI1eE ndhch eıIN Aufsatz Krwähnung, ıIn dem
Alexandrıdes (HCh e 1.7 LV TEOL TNS EXKÄNGLAGTLAUNG XATAOTAGEWC
TNS XLOD ö  n TV A YDALOTATWV YPLOTLAYVLXOV Y DOVOV WEYDL TNG LS SEXA-  £
TOVTAETNNLÖOG erörtert. Zahlreicher sınd dıe Fınzelarbeiten auf dem
(+ebiete vorah der griechıschen Kırchengeschichte nachkonstantinischer
eıt, Nau Nestorıius d’apres les DOUFCES orıentales (Parıs. S
hıetet eıne zusammenTtassende Darstellung der Kreign1sse, 1n deren
Mıittelpunkt der Kıphesos Verurteite SLAaNn AYLOS 0Ee05wpos
Köszcons SRLOKOTOC D AAPALTNG AL O GU"{‘{S\:'8ÖQ XUTOL Mıyanı werden
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VvOoOxh Phokylıdes NS 11L 226—9239 eingehend behandelt Seıne Aus-
führungen über Le divergenze dommatıche discmplhnarı lıturgıche ira
le due (/hrıese dı Oriente el dr Occıdente SEtZ Palmıerı 111
29 311 für die E/noca della DVESU dr Constantinonolh da yYarte der
Latınz (1204) fort. deren verhängn1svolle Bedeutung er rıchtıg hervor-
heht Kınen Beıtrag ZUT (+eschichte der Hesychıastenwırren hat
Papamıchail m1t dem Buche L ’onyopLOS rm Ioahawmäs, ApYL-
ETLOXOTTOS Oecsoakoviuns (Alexandrıa VvVOotT 238 5 gelıefert Kreign1isse
des 1439 behandelt Belanıdiotes AUTOXDATOLH Lwavns Ilahaıo-

XL Lartpıapyns Iwon© SV Medavn NS { 14 362-—3068 DiIie
VO  s .88 EPh 4111 54250 besprochenen Krtayvnoror lepapyaı sınd
Joseph Noxas, „Metropolit von Sebaste1a un Exarch von Ar-
men1ı1en“ gEes und der Krzbischof Pachom10os Markes voxh Kephal-
len1a. ges Ehbenda beleuchtet \Al VT 190 ZuwB0hn SsiG

iNnV NS Kxulhnotas AlhsEavöpsias KT TOV N Papa-
mıichaööls auf (+rund Jüngst veröffentlichter Urkunden das damalıge
Verhältnıs des alexandrınıschen Patrıarchats Z A bessinıen und Ruß-
land und dıe gleichzeltig se1ıten der Lateiner Alexandreına ent-
altete Tätigkeit während vOoOxn OChr Papadopulos sSe1Ner

Alhs50avöpıva SNLSELWLATA I1LL 2A1 D80) en und Wiırken des 2a00n
Karacouhns Llarac XL lartpıdpyNs AlsEavöpestas un SC1NES

Nachfolgers Kosmas geschildert, 111 e1INeM anderen N4 4.06 dıe
Äpoyoloyıa NS KATOLADKSLAG TOUL RATD AhesE£avöpesias Matdaiov Valtoo
erörtert wird q |s dessen KRegierungszeıt sıch dıe 1746 176  ChH ET'-

geben 490 07 116 durch den Metropoliten Sophı N105S5 <Kustra-
1ades> Leontopolıs ävV BeLevwyN VOOC LOU WEYAÄOLANTUNOGS
| £@wDYLOU EZW die esamte (+eschichte er M1T. ıhren nfängen dıe
ersten J ahrzehnte des 18 J hs hinaufreichenden „orthodoxen“ ST1ECHN-
schen (+emeıinde der österreichischen Kaiserstadt E1INEe monographische
Behandlung erfährt und 21 - 59 Synodınos CiHE 4.66 begonnene
entsprechende Arbeıt ber Kwyotayvtivoc Üixovowoc SE Üixovöwwy,
hervorragenden oriechıschen Theologen des helleniıschen Befreiungs-
zeıtalters, en un Wiırken Knde führt W as die Kırchen-
geschichte Palästinas un SE1INET Nachbargebiete anlangt wendet
sich, während C'heikho 1\/ IN 4.64-— 469 5022510 620— 6392 804
hıs 811 886— 8992 Ausführungen über L.%%\)‘5 év.)\/‚»a.‚d\
A Nal (Chrıstranısme et hterature aAavanl ’ Islam) fortsetzt, Themeles

4411 145— 9295 Ner ausführlichen 'Avaoxsın TETÄAYNLEVOV
VEWALOV T LOTODLG iM EXKÄNGLAGS len000AÄ0uLwY eE1Ne€e Unter-
schätzung der Hellenisıerung Palästinas un dıe Annahme daß das
orthodoxe“ Kırchentum ‚Jerusalems VOL der mohammedanıschen Kr-

Theohberung hıs 111585 16 C117 wesenhaft arahısches JEWESCH SE1

(7eorgian Church in Jerusatem, iıhren e1nst bedeutsamen Besıtzstand
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dessen Entwiıicklung un Verfall behandelt dagegen Dowling PEF
1911 181 187 7a (+eschıichte der Chrıstianısıerung der Alavenwelt
legen ZWE1 Arbeıten VOL Snopek Konstantınus und Cyrillus, dıe
Sliavenanostel Fın Wort ZUT Abwehr FÜr dıe Freunde der historischen
Wahrheaıtt (Kremsıer 471 > ıchtet siıch dıe Verwendung
der mährıschen Legenden be] Zieichnung des Bıldes der Heılıgen und
ıhreı (+eschichte nd eEiINe damıt zusammenhängende antırömiısche (+e-
staltung d1eses Bıldes Naegle untersucht, HJLJb DE 93909073
AL RO eingehend Ie Anfänge des OChristentums Böhmen mıt.

für dıe ach ıhm tendenz1ıöse Legende VO  am der 'Taufe Borzıwols
durch Methodıios ungünstıgen Krgebnıs Bıne der entscheidendsten
Epochen der russıschen Kırchengeschichte dıejenıge der Entstehung
des Raßkolnıitischen Schismas betreffen cdıe Ausführungen VUeber-
bergers über Patrıarch Nıkon und, Car AleksC7 Mıchaylovıc
Da 570 Das ıld der Vorbedingungen, dıe sıch dagegen Indıen
dem Kranz X aver be1 Sse1NeT Liandung (+0a für SEC1INE Miıssı0ns-
“heıt daroten, zeichnet Br I Asıe Portugaırse en 1542 ID ( VE
5 056153, und ndlıch hat Danner KKr AA 59/ kurzen
Bericht über dıe Wiıederherstellung der Hıerarchiua 0oYrdımarıa 2ın Bosnıen
und der Herzeqowıina erstattet ber Tl yersecukıon des unıates en

Podlesıe, 6111 schmerzliches Kapıtel der Nneueren unlerten Kıirchen-
geschichte Rußland veröffentlhlicht Ottonowna SOoUVE-

Les MAS: d’Antıoche etun Lemomn oculaıre (1572—1905)
de "Tarse et Ia des CAUPDUCINS yrıe et (Alıcıe beginnt e1nN

Ungenannter EtE XXNVIA behandeln Geschichte des Moönch-
tums Die Anfänge des Mönchtums Palästına bespricht Oderiıch
MbKRu e R] 305— 310 m1T besonderer Berücksichtigung des hl En-
thymı10s La vILIC MONASTLQUE CN Palestine el V sıecles hat ferner
T'ıxeront (Lyon S urz geschildert Ilept NS Meconviac
handelnd beschäftigt sıch Dukakes Ph AI 11A8253 spezıell mı1t.
der (+eschichte und den baulıchen Anlagen des Klosters TOLU BovlıxdA4vopb
oder Bovpxavou auf dem Ithome Yıwel andere peloponnesısche Klöster.,
deren Anfänge siıch nıcht ber das 17 hinauf verfolgen lassen
sind dıe Movn, MapsaxLıou KL MovY | ApöLXLOU, dıe derselhe ebenda 444
O63 bespricht ber ı 1uuuim_[lu:4|u'blr Ylnll_lll7llllLlll Jub.plrnn (Dre he-
rühmten K löster VoN Waspurakan) handelt Lalayan XC
197 019 Le deurıeme centenarıre de fondatıon du mOoNAastere des
yelhgrieux basılıens du St Sauveur hat a unter gleichem 'Tıtel

141141 192 319 391 und ROC XN} 20)4-— 913 ZU Ausgangs-
punkte (+esamtrückblicks auf dıe (+eschichte der Kongregation
gemacht, Während durch Cheikho XALV BDal658 spezıell

N a— rr :-wAS& (Le fondateur de ’ Ordre
basılıen de St Sauveur l’Eveque Euthyme ar gefejert wıird. Heıdets
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Skızze Der letzte Einsiedler Palästınas wırd 90137 fort-
esetzt. Bezügliıch des monastıschen Liebens 1mM der „orthodoxen“
Christenheıiıt der (xegenwart kommen Jug1ic ın seınen Statıstıques MO-

nastıques des eglıses orthodoxzes autocenhales A 235 un
Lübeck ın einem Aufsatz über Das Mönchtum der orthodoxzen griccht-
schen Kırche W BG 1911 269 Z wen1g günstigen Resultaten. Gegen-
wart: In handelt 207— 9218 eın Ungenannter über die ehbenso
unerfreulıche Jüngste Entwicklung der Verhältnisse zwıischen ALlO
chıesa nell) ımYEerO Ottomano, während eın 136146 ber die
jJüngsten stürmıschen orgänge Nella Chıesa Aryrmeno-cattolıca berıichtet,
dıe Publıkatıion der Lettera dı DCr Ia CONVOCAZLONE del Sinodo
Armeno VO Julı 1911 durch dıe Redaktıon 25722061 mıt einer
zeitgeschichtlichen Krläuterung begleitet wıird und dıe fortwährend sich
auft anerkennenswerter Höhe haltende Üronaca der Zeitschrift 118 bhıs
126 183—190 313390 3(/8-—380, von kürzeren Notizen abgesehen,
e1Nn gu (+esamtbild der neuesten kirchlichen und kirchenpolıtischen
Bewegungen und (+eschehnıisse 1m türkıschen KReıche, 1M KÖnlgreıich
Griechenland, 1n Rußland und 11 Schoße des armenıschen Volkstums
miıt Nachrichten über eınen Ziusammenstoß zwıschen W alı un oT1E-
chischem Metropolıten 1n Smyrna, dıe or1echısch-arabischen Wırren im
Patrıarchat Jerusalem, dıe Verhältnıisse der „Urthodoxen“ 1n Bosnıen
un der Herzegowina, SOW1e dıe Bezıiehungen zwıschen Anglıkanern
und „Orthodoxen“ verbindet. YADEers ” Orthodomxrae tführt. Bartas

E SE unter Berücksichtigung der Patrıarchate VOoO  S

Alexandreıa, Antıocheia und Jerusalem, der Kirchen VO  S Cypern und
des Königreichs Griechenland Diıie Corrıspondenza der A
503—507 25 Griechenland behandelt die dortige augenblickliche polı-
tische Siıtuation und 1 Zusammenhang damıt den gegenwärtıgen
Stand der Sprachenfrage. ’ExxANoLAOTLAC AÄnoyvıxa ‚Jerusalems VOoO

„orthodoxen“ Standpunkte AUS hest Mal 993— 304 460 bhıs
464 Das Unionsproblem: Ie orzıentalısche Kırchenspaltung ll Sepp elt

111 1342149 zutreffend nıcht sowohl AUS e1Inem Verschulden
miıttelbar den Kreign1issen 1054 beteiuligter Persönlichkeiten als
vielmehr AUuS einer en allmählich sıch immer mehr verschärfenden
Entfremdung zwıschen A bendland un! Morgenland erklärt sehen.
Kıne ({l anologıstı Adella dottrıina cattolıca COoNLtiro Grec nel SeColo XI
behandelnde ANONYIMMEC Artikelserie bespricht 4A11 284— 996 A4AUuS

der Reıihe derselben den 1m 1679 geborenen Franzıskaner (arlo
Francesco da, Breno un se1n „Manuale Missıionarıorum OrJentalhum“*‘.
ber ECATO Gregor10 Card Barbarıgo UNLONE (Chrese handelt
eiIN Ungenannter ebenda 281 In der Nr GT se1INeETr 'Alsfavöpıya
ONLELWLATA EPh A 7—1 10062995 verbindet ()3Hr Papado-
pulos miıt eıner Veröffentlichung mrıctohal TOU ’ApgEVLOU Onßatlios
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NEQL ÜÄTOTELNAG SYWOEW  e TW  < Ayylomv Ü LO LOTOV WLETO TW  < Upndodolwv
(1716—1725) E1INeE eingehende geschichtliche rörterung dieser merk-
würdıgen Bewegung. F vınce Potemkin SUT ’unıon des Kglises he-
tıtelt sıch eE1NeE intereEssante Notıiız VOoO Dr 13 141 Ebenda
1at, molıkowskı 274—_ 985 Zn Inpolıto Terleck:ı, merkwürdigen
Schwärmer, dessen SE1T. 1847 entfaltete Bemühungen Dienste der
Unionssache den Dn ‚J anuaı a IS russıscher Archımandrıit
()dessa V erstorbenen schließlich AUS der katholischen Kırche hınaus-
geführt en E1 plıetätvolles Denkmal gESELZT N! 399 336 dıe von

Nıcola olgol Roma mI1t dem Katholizıismus angeknüpften Bezıiehungen
behandelt Von Veröffentlichungen., welche sich L den 99  Fall“ ST
Königl. oheıt. des Prinzen MVMax VOoO  am Sachsen anschlıeßen, sınd e1INe

würdevoll un nıcht ohne W ohlwollen gehaltene Bemerkung voxn de
1a Brıere 11112 Rahmen Chroniwque du mO0OuUveEmMeENT reqreuxX KEit
OX XX FB132 dıe eingehende Entgegnung auft dıe Pensees durch
Urban Sur un ylan d’unıon des Eglıses ehbenda X XI
153 17 ZW 61 FKortsetzungen der Artıkelfolge Fr TW  <

OKEWEMWV TOU ITpiyxımoc MaEıuiALovoD NS ZatEwyLac TEDL H  s  m TW  < SX%-
KÄNGLOV Harm 97 ft 1G S und Papamıchaels 1i  Q TOAUKNOTOV
0U 00V TLOU Ilpiıyxımos TNG Zatwyiac Maın ALovoD XL GXEWELS S 1L TW

SYWIEW GKEUEwWY KPh V1 6() 96 erwähnen eE1INeE ber-
SetZUNg der NSCPS eE1NeE Beurtellung derselhen VO „orthodoxen“ Stand-

Von dreı z{9 bezw 1929 135punkte AUuS sıch anschließt
nd 3091 308 erschıenenen Aufsätzen miıt. 8 zeichnenden ;  T  O-
doxen“ beı ZTAGLWLOTNG S EAANVLUNG QUANG XL OpNSKEUTLAN
ÖLALNDEOLS un alachas über Opnoxsuua XO SÜVLOLOG EeZW
RO YKOOLLLOV S KxxAnotas TOQU AÄpLOTtTOD, hat der erste durch Belanı-
dıotes (Qüövıtıxat OBpSLG ant F 458— 461 689 693 und Krestules

OALOUNDA TW ÖDTLX@V TOÄELLUT, ebenda 705 730 eE1iINeEe mehr qls
In dıe Polemik hattemperamentvolle Kntgegnung herausgefor dert

alsdann wıeder 193 198 unter dem Ahtel „Uüvıtıxal OßpELs“
La edactıon und 269 273 Artıkel rTapaBisbELG SVOS

LEODWLWEVOD ESAANVOS XL OL SV FA  OL  E SUYEVSLG der unbekannte T selbhst,
eingegrıffen Miıt der WEN1$ ireundlıchen Aufnahme dıe leider
orthodoxen“ Rußland dıe Nachricht vOoOn der Schaffung katho-

iıschen russıschen Nationalkırche Rom gefunden hat, macht
ebenda 65— 71 e1Ne ANONYME Notiız über Gesuilı, al ‚„ Novoze Vrem9a‘,

Ia Russıa hbekannt. ber Un daisegno dı YVYLUNLONE (/hresa YUSSÜA.

CON Roma referjert Pierling arl O308 Den vonmn 7 hıs
2 Julı 1911 abgehaltenen 134 Unionskongreß VO  b Velehrad haben
dıie Impression: ul Congresso sulle ID dr Velehrad

199 206 un (remonı1ıs Relazıone del Congresso da Velechrad ebenda
249 256 ZU Gegenstand G1 C behandelt ACQR XX 17 2
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Reunıon from 4An anglıcan HOoM of DIEW, der natürlıch e1IN wesentlich
anderer ist, q ls der 1ın V elehrad maßgebhlich WESCNHE.,

0gma, Legende, Kultus und Disziplin. Verhältnis 711 Nıcht-
chrıistlichem: Von Cumont Ihe Mysterıen des Maıthras eın Beiutrag Z

Lielıqronsgeschichte der römıschen Kaiserzeıt ist, dıe Autorisıerte deutsche
Ausgabe VON (+ehrich 1n zweıter Auflage (Leipzıg. X S ET'-
schıenen. W ährend ch felo Wwıtz ARw KANXN. 301309 de1INe Unter-
suchungen über Das Fischsymbol ımM Judentum und OChrıistentum Z
nde führte, haben 1mMm Anschluß Dölgers Werk über den Gegen-
STAaN Lınneborn 1G 1E JLÜ über ' 1ydüs un Wıkenhauser

I1 LE über Das altehrıstlıiche Fıschsymbo ımM Lichte der
EKelıgronsgeschichte und Emgraphik berichtet. Von ()aetanıs Studı dı
storıa orzıentale behandelt e1Nn vorhliegender erster Band (Mailand.) Islam

Uhrıistianesimo, ’"arabıa yreISlAMICA, gl arabı antıchs, während J acoh
1Isl 239{1 das Fortleben VON antıken Mysterıen und Alt-Chrıstlichem
ım Islam verfolgt. eitere Fragments Arameens du Idot Yeschou
wurden R B CT DE durch Krauß bekannt gemacht un e1IN-
gehend besprochen. Liehre und Liehrentwicklung:; Haeresien: Ziur Sym bol-
forschung ist, neben der von Bannwert besorgten 14 Auflage VONn

I1 7 Enchiriıdion symbolorum , definıtonum el declarationum
de yebus fıder el MOTUM (Freiburg l. K  9 892 AT S cie
Behandlung der Frage Possedons-nous le exte orıqgmal de la ConNfessiON
orthodoxe de Herre Moghala durch Malvy RSSt 287-—294 Z er
zeichnen. Die T’heologie der Apologeten, dıe (+NOSIS un dıe chrıistlich-
alexandrınıschen Denker werden be1 Rousvelot-Haby La relgıon
chretienne. Le chrıstianısme et Z!  AmMe antıque I 11 ({921
hıs (44 besprochen. Ine yretendue cControverse SUVY le Christ-Ange be-
handelt OCavallera 56— 59 anıt (grund der Sophon1asapo-
kalypse un des Diognetbrıefes 1mM (refolge einer VvONn Harnack g -
gebenen Anregung, ber Dosiıtheus, the Samarıtan heresiarch, nd hıs
yelatıons LO JSewısh and Christian doctrines nd sects verbreıtet sıch
ohler AT 404— 435 Fıne Untersuchung über Orıigene el
(a doctrine des nEChEs ıwrvemisıbles hat Q AFTas RP  > X11 791786
begonnen, ZUr Christologze her Afrahates SYrus Hudal 111 4A74
bıs 487, ZUYr Chraistologze des Nestorıus ebenda 144 miıt Rücksicht auf
den „Handel des Herakleides“ Dunkel, Zur Beurteilung des Hesy-
cehrastenstreıites 1mMm G(Üegensatz (+elzer un Krumbacher NK  N
638— 659 Dräseke sıch geäußbert. he doctrine of the COMMUNILON of
saınts IN the ancıent church StUdY In the history of dogma hbetitelt
sıch e1INe autorisıerte englıische UÜbersetzung der betreffenden STUNd-
egenden Arbeıt VO  - Kırsch durch Mcec Kee (St Louls.
D7 S FEn ınteressantes Kapıtel AUS der Marıologıe der abessinıschen
Kırche erörtert Kurınger ın dem W issenschaftl. eıle des DBe-
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ıchtes über den internatıionalen Marıanıschen Kongreß (Salzburg).
Etudes S5T Ia theologıe orthodoxze nat de Meester (Maredsous.
Ka S erscheinen lassen und spezıell DIDre denugtuung JÜT dAre Sünde
nach der Auffassung der russıschen Orthodoxie Bukowskı (Paderborn.

NALLL: 019 S eingehend behandelt, während der letztere KT
NN 4892_— 513 nachdrücklich, aber ohne ungerechtfertigte Bıtter-
keıt Ie Mıßdeutungen und Eintstellungen der römisch-katholischen
(Zlaubensliehre In en yussısch-orthodoxen Handbüchern der Theologie
beleuchtet. Eın kurze OT1Z ber dre Marıawıten VO  S Barczewskı
KKr D: M 367 stellt das neueste S1e Betreftende ZUSa  ; Von
einem Schıisme chez les Marıavıtes o1bt de Koskowskı EtF X
599533 Nachricht Liegende: Anhrodıte nd dıe hl Pelaqıa identi1-
fizıeren, scheıint. DIEES NJb XXNAI A4.57 —468 nıcht angängıg,

GTr für eınNe Verknüpfung der Pelagıalegende mıt dem Profan-
ZUr (Zeschichte der Sıeben-1U voxn Apollonı10s AuUS Tyros eintritt.

schläferlegende hat Weyh 4X 289— 301 durch den 1nweıs
auftf dıe W eiıterbildungen he1 mongolıschen V ölkern eınen wertvollen
Beıtrag erbracht, ZUr heilıgen Paraskeve weıst Lüdtke SPhCL
316, ausgehend VO  S e]ıner syrıschen über dıe auf dem elavıschen
Sprachgebiete wohlbekannte Personifikation des sechsten W ochentages,
namentlıich auftf dıe armenıschen Martyrakten der angeblichen Heıligen
hın Ayui ihr gegenselt1ges Verhältnıs prüft Pfıster Die Üdormnooie«
NO Kösu TOU NUOOÖELTOV und dıe Legende DON Alexanders ZUG ach
dem Paradıes RhM ANVI AB8 271 mıt e1ner Beigabe ZUC XT
krıtik des interessanten durch Zl Laucht SCZOSCHCH Stückes
legendarıscher KErdbeschreibung. (ontes et legendes de ’ Armente, tradunrts
el recueıllıs hat acler mıt e1ıner Preface de Basset (Parıs.

198 S vorgelegt. Spezıell über dıe hl u u:7111_nLlum (Sandoucht)
un ihre Legende handelt Andrıkıan Baz DE 289 — 999 369
hıs 3/4 ILuturgie: Ihıe täglıchen (zebetsstunden IM Judentum nd
Christentum behandelt oltzman NtW. Z Da Im Licht-
voller W e1se. Von e1nNner Artikelserie über NeE (C’hıesa V
mMAtıyna VvOoOn dı Darıo hegen MT 1L 291— 309 Zzwel
Fortsetzungen VOT. Zu den verschiedenen Kommunzonriten äußert sıch

Dunkel 111 300— 310 Neues T: ALTesteNn (Zeschichte der
ägypbıschen und römischen Messe führt Heer rPb X1LT 291—9235
auftf Grund des von de Punıet R.Be A VE 2L edierten gr1ech1-
schen Fragments AaULS Dr Balaızah un der VONn Schwartz ber
dıe Pseudoaynostolischen Kırchenordnungen (Straßburg 1910 4-() S:}
als miıt der "ATootohLCN TANAÖOGLS des Hıppolytos iıdentisch erwıesenen
„Agyptischen Kırchenordnung“ A  N In seınen ‘Ayıoloyıxa ONLELWLATA
kommt Belanıdiotes 441 278 nochmals auf die Frage zurück,
ob Hıeronymus 1n der ogriechischen Luturgıe als Heıuıiger gelte
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DTONOS de Ia unller lturgıique chez /es (7recs berichtet Arnaud
AEN ()9 ber en hygıenısche Bedenken anknüpfenden Streıit,
der sıch den (+ebrauch dieses Kommuniongerätes 1n der Kirche
des Königreichs (Ariechenland rhoben hat Eıne FHFortsetzung 4A4 110-

Appuntı hturgıcı ist. Y400—97/ weıteren Unregelmäßig-
keıten 1n der 1mMm Orient Zı hbeobachtenden lıturgischen Praxıs des
orıechıschen Rıtus gewidmet. Ihıe Prozessıionen der Lateiner M7} Jeru-
salem ZUNVY eıt der Kreuzzüge schildert Schönfelder HJ b A
5482507 unter Miıttelung der Originalrubrıken ach em höchst wert-
vollen AUuS em Kreuzherrnstift 1ın Prag stammenden (lod 175
der Kel Universitätsbibliothek 1n Breslau. ber (aramans Werk
Identıita oder Consıderazıi0n2, eıne 1m 1753 enNnNtstandene Schutzschrift
für das 1mMm 1750 gedruckte „Ullyrısche“ Miıssale, handelt Schmurlo
ASPh AA0 Auf den altehrwürdıgen ıte Heorgıien
weıst miıt er Begeisterung T'heres1us SR DAn hın, 1N-
dem eT7 ıe e1ınNer Ausübung desselben durch katholische Georgıier sich: eNT=
gegenstellenden Schwaierigkeiten beklagt Heortologie: Vespero
T’ovvxAı0ie, dıe fÜür die Pfingstfeıer des orlechıschen Rıtus bezeichnende
Festzeremonıe un ıhre ((Üebetsformulare, begınnt 1n Ungenannter

81— 900 besprechen. aad bringt M A 428 — 439 499499
)\.‚\‚:JSJ\ (L’annee ethropzenne) ZUL Darstellung unter Anfügung

eINes Anhangs Anl )\\x;)„il\ ÜSLA (Appendice. Un (alendrier
Jacobite) von (Oheikho Kırchenverfassung:; kırchliches und profanes Recht:
{)ıe ANONYME französısche Übersetzung der Statuts de Pexarchat Dul-
( wurde KAEN GERZZLG nde geführt. :AN dem Beıspiele
der Organısatvon de Ia communaute grECQUE orthodoxe de Kadı-Keuz
macht Montmasson ehbenda 302—508 mit. dem eigenartıgen Bılde
Nneue kiırchlicher (+ememndeverfassung des „orthodoxen“ Griechentums
bekannt. ber Das armenısche Eherecht und dıe Grundlagen der Uyr-
menıschen Famılıenorganısalıon verbreıtet sich Kıldschılıan VRw
KD 5324317 miıt eingehendster Gründlichkeit. ber dıe Trauung
Griechisch-Katholischer Sterbebette handelt Krasa TPQs CM
817 VOIN kasuınstischen Standpunkte Al  N aad bringt N 658
hıs 664 76927478 864879 eingehend M)i> (Le qgouwvernement

Ethiopie) ZULE: Darstellung.
Die lLiteraturen. Handschriftenkunde: Von e1INemM durch Ben-

SEeT1C hbearbeıteten erschöpfenden Catalogus codıcum manuscr v»otorum
GFAECOYUW, qur IN monaster10 Sanrtae (atharınae ın moOontTe INa eT-

VANTUFT, ist, der erste mıiıt Vorrede un Anmerkungen 1ın russıscher
Sprache dıe (odıces mAanuUSsSCTLPTL notabılıores hblıiothecae monastern
Sıinartıcı EIWSQUE metochn C(ahırensıs ab archımandrıata FPorphyrıo
(Uspenskıa) desecrıptı ımfassende and (Petersburg. XX 663 S
erschıenen. Die griechischen Handschrıften der Unwersıitäts-Buiblıothek,
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IN Straßburg hat W el'z (Straßburg.) 7i beschreiben unternommen. Von
Lampros’ Katakoyos TV XWÖLKOMOV TV SV Alnvars BLBALOUNKOV T ÄNV
TNG "Edvixnc wıird N Hm V ON L dıe Beschreibung der Kodıxec
„  S LOTOPLANS XAL EUVOAOYLXNS STALPSLOAG mıiıt den dem 162218 Jahrh.
entstammenden Nrr. Q fortgeführt. Diıie Beschreibung ein1ger
weıterer Missalıen bringt RO  C XI 155—160, dıe neueste FKortsetzung
voOxNxn Delaportes Catalogue sommaıre des manuscr1ıts coptes de Ia Biıblıo-
theque Natıonale. Die armenıschen | Z Bı gr Swlnuy.ph Q!Tn.ulqpb‘zr f
(Handschriften UON Agoulhs und SCINET Umgebung) verzeichnet Mag-
soudıan Ar X EV 364—388, 460— 465 Eınen Beraicht her dıe Yhoto-
graphıischen Aufnahmen altgeorgischer Handschrıften, die ETl In kauka-
sischen Klöstern für dıe Berlhiner Akademıe machen konnte, 1at SbPA W
1911 368 ff. Kluge erstattet, während Wardrop J'ÜSt. XE 593 hıs
607 VO  S den Teorgran MANUSCYVPES aAb the Tberıan MONASTETY of mMmMOUNT
4thos das russische Verzeichnis Professor T’sagarelıs ın eıner englischen
Übersetzung allgemeıner zugänglich macht. KEıne un dieselhe AUS

Mesopotamıen ın ahendländıschen Privatbesıtz gekommene syrische
Hs steht he1 Nau Un manuscrı1t de Mgr Graffın Pancıen manuscecrıt
du alıla el mMNOa SYFLAQUE RO  E X V3 200—-204 un be1 Schult-
heß IDe Mardıner Handschrıft vVon alıla und Daıimna ıX
56  C ın ede Lıiteraturgeschichte : Iıe christlıchen TIateraturen des
Orzents hat Baumstark iın zweı BPändchen der SammMmlLung (Jöschen
(Leipzıg. 134, 116 S ZU. Gegenstande e1ıner zusammenfassenden

Fıne (zeschichte der altchristlıchen IateraturUrjentierung gemacht.
VO Jordan (Leipzıg, XN 591 S zeichnet siıch durch die he-
achtenswerte Eıgentümlichkeit AUS, daß 91 @E zusanımenhängend cdie TOnE-
wicklung der einzelnen Interaturformen verfolgt. Kın Quellenbuch
ZUTF Verwertung der altchristlichen Interaturschätze 1mMm Dienste der
Dogmatik stellt. de Journels treffiijiches Enchirıdion natrıstıcum [0CO-
YUM DALTUM, doctorum, serntorum ecclesıiastıcorum IN LSUM scholarum
(Parıs. X IN 8858 S dar hr Papadopulos beschäftigt
sıch ın der Reıihe se1ner "AlesEavöpıya SNLELWLATA Ph 414 64—69
auch mıiıt Problemen der frühchristlich-griechischen Lıuterärgeschichte,
ıindem er dıe be]1 Migne e zusammenstehenden Homilien
e1InNes KEusebıos “ Ahesfavöpstas eiınem Bischof des H. oder Jahrhs V1In-
dızıert, der ın der ägyptischen Metropole qls Koadjutor des Patriarchen
tätıg wäre, sıch mıt der Chronologie des Kusebios qls
Zieıtgenosse des Pier108 genannten Achillas beschäftigt un der Ver-
Mutung Brinkmanns beıtrıtt, daß der Alexandros V, Lykopolıs, dessen
Schrift dıe Manıchäer be1 Migne 409-— 448 ste.
nıcht OChrıst un Bıschof. sondern eın un 300 anzusetzender pla-
tonıscher Philosoph SEWESCH SE1. Ll Z wgl ( Ward der Armenster)
wırd Ter-Sahukıan Baz 1K 375— 380 qlg Förderer der
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byzantınıschen Lnuteratur des Jahrhunderts behandelt, Von eiınem
mn 144 f Jinnb ug pnı {d-Fuls m.pnuuq[r& (Grundriß der armenıschen LInteratur)
vOoOn Andrıkıan ist ebenda. D D 5300—306, SA FE 32D der erste dıe
och vorchrıstliche eıt behandelnde A bschnıitt erschıenen. Prohaska
verfolegt Das kroatısch-serbische Schrıfttum IN Bosnıen und der Herze-
gowind VON den Anfängen IM bis ZuUr natıonalen Wıedergeburt ım
XEX. Jahrhundert Zagreb NIIT 209 S ZUr Kraıtik der (7e-
schichte der älteren südslavıschen Literaturen hat Murko (Laıbach.
36 S das Wort ergrıfien, Angriıfie auı dıeses Se1IN Werk
Stellung Lı nehmen. Bıbeltexte: Der and VoOxn Hunts Ozu-
yhynchos-Papyrı (London. AL 314) enthält Bıblischem ın OT1€-
chischer Sprache ın Hssbruchstücken des SE Jahrhs. Kragmente
AuUuSs Kxodos, Tobıas, em Matthäusevangelium, dem Hebräerbrief nd
der Apokalypse. Als Coderx ZUQNLENSIS yescr1ıptus Veterıs Testamentı
hat T'1ısserant (Rom. LXXXVAIL 279 5.) den exlte GVEC des
manuscCrYıts Vatıcan ÖYNLAQUE 1592 et MuSs. vıl addıtıonnel 665 mıt
Kınleitung und Noten herausgegeben, während se1ıne Notes SUuTr Ia
recensı0N [ucıanıque ’ Ezechiel 384—9390, ausgehend VON
dem autf Ezechijel entfallenden Teıle des ın der genannten römıschen
Hs unter der syrıschen COChronık des S08 Ps.-Dionysios VOL Tellmahre
stehenden grıechischen Textes, den unc]ıalen Venetus, dıe Minuskelhss.
22, 36, 48, un 231 und den ext des 'T ’heodoretos ZU Vergleiche
heranzıehen. DIDie außermasoretıschen Übereinstimmungen zuıschen der
Septuagınta und der Peschattha IN der (7enesis untersucht annel
(GJeßen. S egen ıhrer Bezıehungen christlich-orjen-
talıschen Bıbeltexten sınd ferner 1er dıe auf Papyrusbruchstücken 1mM
Besıtze der G+öttinger Unıiyersitätsbibhothek erhaltenen Fragmente eInNer
griechıschen Übersetzung des samarıtanischen Pentateuchs Lı erwähnen
die (+lane un Rahlfs 1911 1679006 ediert un e1IN-
gehend behandelt haben und Zı denen noch Fın weıteres Tagmen
der griechıschen Übersetzung des samarıtanıschen Pentateuchs hiınzu-
kommt, das ebenda 263-——917%6 Rahlfs ın einem seinerzeıt schon von
Nicole publızıerten Splitter nachgewı1esen hat Unter em ()bertitel
'he yecords UNTOLLE: behandelt Buchanan 'he SO Y of the nost
cıent of the New "Testament (London. XLLE 106 S Kirsopp
ake hat sıch das Verdienst erworben, den Coder SInNA1lıcus Petro-
VONLANUS. he New Testament, the Enıstle of Barnabas and, he shepherd
of Hermas IN facsımıle from Yhotographs auıth descrınption and ıntro-
ductıon (London. 296 S.) vorgelegt en Eıne kursive Ervan-
gelinhs. ohl des 11 Jahrhs., he "Toronto Tospel, wurde durch ood-
speed A 26852924 einer Beschreibung unterzogen, der er

ebenda 444459 unter dem "htel T’he ent of the "Toronto 7osnels
eıne vollständige Kollatıon derselhben folgen 1eß Als Küayyshıov Ma
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DL TNS I lahatohoyıvas hat Metropolıt Sophron10s Leontopolıs
EPh VIiL 2713—304; 353—405 unter Bekanntgabe se1INESs
Synaxarıons un se1ner Textvarıanten gegenüber der NT-Ausgabe der
Meyahn Kxxhnota vOomnn‚ 1904 eınen VONh< iıhm A4US Privatbesıtz ET'-

worbenen Kodex der Evangelıen und der Apokalypse beschrieben, der
VvoOmn der Mutter Kaıser ‚Johannes’ N 4E e1nem Bischof VvoOn Mailand
geschenkt worden Di se1N cheıint Vorschläge Jür eINE krıitische Aus-
gabe des griechischen Neuen "Testaments (Leipzıg. L 59 S hat

Zorell hıetet BbZ 159163 SprachlicheGr (: gemacht.
Randnoten AL Urtext des N’Is, AUuSsS denen etwa dıe nıcht übel HO:
gründete V ermutung hervorgehoben werden Mas, daß 19 e d0XLa
Übersetzung e1INEs hehbräischen 1  S E1 arnacks schöne un tıef-
empfundener Arbeıt hber Das hohe 1ed des Amnostels Paulus VUOoON der
TInebe (£ Kor. 15) und sSe1ıne relıqgionsgeschichtliche Bedeutung SbPAW
1911 132—163 enthält auch eıne gründliche textkrıtische Betrachtung
des Stückes unter Heranzıehung aller UÜberlieferungsquellen. DIDie Alb«
syrıschen HKvangehen IN ahrem Verhältnıs Tatıans Diratessaron hat
Vogels (AULL: 158 Bıblische Studıien XVLI e1ıner eingehenden
Untersuchung unterzogen, deren KErgebnis neuerdıngs aufs entschıe-
denste dıe Anschauung rechtfertigt, daß In em letzteren ıe Jteste
Korm des KErvangelıenbuches der astaramäıischen Kırche erhlicken
SC1 Im einzelnen behandelt BbZ, 263 Al VL I T6Hh
328, 10 DA Ya und M 2— W Dreı yaraltele Varı-
aunten mM altsyrıschen Evangelhum, während Y ebenda 149 —158 ın
der griechıschen "Textüberheferung Alttestamentlıches ımM (oder Bezae
alg Niederschlag auf der A'Tlichen Pes  SI  +$ beruhender Tatianeischer
Korrekturen erweıst. Von erxX IDae ner kanonıschen Hvangehen
nach aıhrem Altesten bekannten exte Übersetzung und rläuterung
der syrıschen ımM Sınarkloster gefundenen Palımpsesthandschrıft ist, das
cdıe Eirläuterung des Evangelıum des Johanmnes. ıl Fiegıstern für das

Werk enthaltende Schlußstück (Berlın. VIiL 587 S.); VOo  5

Ruska besorgt, A NS Liucht getreten. uch Smith Lewıs hat sıch
neuerdings Hır K ANTT. hber he sınaitıc SYFLAC Gospel geäußert.
La versıon Yhılozenienne de /a sıeht, SICH RH  m 14 4432456
durch Lebon e1INE Untersuchung gewıdmet, dıe 1n iıhr eine sich auf
das ohne dıe kleinen Prıefe und dıe Apokalypse beschränkende
Arbeıt erblıcken geneigt ist, Sahıdische Bwoel-Fragmente AUS dem
Braıtish Museum ın London, deren Publikation SbAW W he-
gONNEN &a  E, Schl eıfer ehbenda 13 XI veröffentlıichen iort,
ındem 6T eıne 7zusammenfassende Vorlage des einschlägıgen, bısher viıel-
tach och uınediıjert JEWESCHCH Materjals ZU Abschluß bringt. Kıne
kritische Ausgabe des saidıschen KEvangelıentextes hıeten TEl an
der (Clarendon uıunter dem Ihtel he contıc versıoNn of the New



Literaturbericht,  385  Testament in the southern dialect otherwise called sahidie and thebaic,  with critical apparatus, literal english translation, register of fragments  and estimate of the version (Oxford. — XII, 648; 479; 399 S.). Durch  Murat wird { 3u.| JU'I7IHL[J“[FIIIYIYJ { }lnl Sunılını. €Fb [J'mpz‚fw7:nLß‘[)L7:: O_ wnuw z[:‘b‘l:  m [7wu uın b'[14nl.ä 31Lu:z}lrp 0[1{1‘Inu&m(g Sundb dnnnı lJb'mtli: JHLYIIU&W7I [llltü?[ll)‘ll  b [3'mq.:l‘tu‘bmJ&bu:‘b ‘l’b'lru/iulr Lm1/l:[m7:ul(q:.lu €u:'l:q_[r,n? 71b'[lul("flLl(7'blllllil bı  Surbo[d-nı (dEunlpp. (Die Offenbarung Johannis in einer alten armenischen  Übersetzung nach zwei Hss. zum ersten Male herausgegeben, mit dem  griechischen Texte verglichen und mit einer Einleitung und Anmerkungen  versehen), eine Arbeit, von der die Hefte 6.—12., die Einleitung ent-  haltend, (Jerusalem) erschienen sind. Die griechischen Bestandteile der  gotischen Bibel hat Graebler ZDPh. XLIITI 1—118 eingehend unter-  sucht, wobei sich die ganze Größe des auch flexivischen Einflusses des  Griechischen auf das Gotische herausstellte. Unter Heranziehung auch  des neuen ägyptischen Fundes hat ferner Kauffmann ebenda 119  bis 132 Zur Textgeschichte der gotischen Bibel sich gegen Jülicher‘ ge-  äußert.  The Old Georgian Version ol Acts behandelt Conybeare  ZNtW XIL 131—140, indem er ihre Bedeutung an Proben aus den  Kapp. 5—8 erläutert. JagiCc erweist ASPh. XXXIII 111—134 Tomko  Marnavic als Föälscher des angeblich im J. 1222 geschriebenen glago-  litischen Psalters, der auf eine Vorlage aus der Mitte des 7. Jahrhs.  hatte zurückgehen sollen. — Apokryphen: Le livre des Jubiles bespricht  Martin RB. 2. VIIL 323—394. 502—533 unter den Gesichtspunkten  des Zweckes und der Methode des: Verfassers, sowie der in dem  Buche zum Ausdruck kommenden Glaubensanschauungen. Sigwalts  Bemerkungen über Die Chronologie des 4. Buches Esdras BbZ. IX  146ff. führen auf das J. 100 n. Chr. als Entstehungszeit der in weiten  Kreisen des christlichen Orients so hoch gewerteten jüdischen Apo-  kalypse. Durch Newe Fragmente und Untersuchungen zu den Juden-  christlichen Evangelien wurde von Schmidtke Kin Beitrag zur Lite-  ratur und Geschichte der Judenchristen (Leipzig. — VIII, 302 S. =  TuU.NF, XXXVII 1) geliefert.  Von Harris’ epochemachender  Ausgabe T'he Odes and Psalms of Solomon, published from the Syriac  Version erschien eine Second edition revised and enlarged with facsm.  (Cambridge. — XXXVII, 156, 54 8.), die abgesehen von Einzelheiten  namentlich durch eine Bibliographie der über die „Oden“ angewachsenen  Literatur, ein kritisches Referat über die wichtigsten Erscheinungen der-  selben und die Kollation von „Psalm“ 16, 6—-13 nach einer Cambridger  Hs. bereichert ist.  Les Psaumes de Salomon hat Viteau in einer  Introdustion, texte grec, traduction et notes umfassenden Ausgabe (Paris,  — 427 8.) vorgelegt, zu der Martin eine Zusammenstellung der wich-  tigsten Varianten des syrischen Textes beisteuerte. Indem Diettrich  Die Oden Salomons unter Berücksichtigung der überlieferten Stichen-  ÖRIENS ÜHRISTIANUS.  Neue Serie 1.  2  J  rLıteraturbericht,. 385

Testament IN the southern dıalect otherwise called sahıdic and thebaıc,
witch erıtıcal ANPATALUS, ıteral englısh Lranslatıon, reqgıster of Jragments
and estımate of he vErSION (Oxford. AL 648; 479; 399 S Durch
Mur 21 wırd ur /m7:nL[}/7le -\'}ml€tu‘lfbnl. Sfil [J'ulquf m71nLß'[rL7: : ‘( )\u1 a zb‘lfl:

bLaye Ell u l.'[14n1‚5 Anwghn 0f7 Elıul ug S unl aurnı p[n„:lil JIILYIIUQIU7I p ig pfl
Bı [Furg iln [d-h uilı L Epuluß judppnluugeng €Lu‘lnz.[:'[r& 2Ib'[lul(;'flLlä'blllllil Eı
duwlo dnı [E undi p (De Offenbarung Johannıs 2n eiıner alten armenıschen
Übersetzung uach ZWEL Hs  He ersien Male herausgegeben, maıt dem

griechischen exte verglichen und maıt eInNer Finleitung und Anmerkungen
versehen), eINeEe Arbeıt, VvOoOxn der dıe 6.—12,, die Kınleitung ent-
haltend, (Jerusalem) erschıenen sınd. Die griechıschen Bestandteıle der
gotischen Bıbel nat Graebler TT eingehend unter-
sucht, wohel siıch dıe Größe des auch Hexıyvischen Kınflusses des
Griechischen auft das (+otische herausstellte. Unter Heranzıehung auch
des HeEeuen ägyptischen Fundes hat {ernet Kauffmann ebenda 119
hıs 139 ZUV Texigeschichte der gotischen Bıhel sıch TE Jühcher OC=
äußert. he Old GTeEeorgran Version ol ets behandelt Conybeare
NtW AL 131—140, indem er ıhre Bedeutung Proben AUuS den
Kapp. 5—88 erläutert. d  Q erweıst SPh CC 111: 134 Tomlkkco
Marnavıc als Flälscher des angeblıch M f TD geschrıehenen glago-
lıtaschen Psalters. der auftf e1INE Vorlage AUS der Mitte des Jahrhs
hatte zurückgehen sollen. Apokryphen: Le lvure des Jubiles bespricht
Martin 411 393— 394 5092533 unter den (Üesichtspunkten
des Ziweckes un der Methode des V erfassers. SOWI1E der In dem
Buche U Ausdruck kommenden Glaubensanschauungen. Sıgwalts
Bemerkungen hber Ie Chronologıe des Buches Esdras BbZ
1461£. führen auf das 100 Chr qls Entstehungszeıt der In weıten
reisen des christlıchen Orijents hoch gewerteten jüdıschen ApOo-
kalypse. Durch eue Fragmente d Untersuchungen der  A  7 Juden-
chrıstlichen Evangelhen wurde voxhn Schmidtke Eın Beitrag ZUT 4te-
Yalur und G(teschichte der Judenchristen (Lieipzıg. VLLE 309
TuU.NF, X AI gelıefert. Von Harrıs epochemachender
Ausgabe "T’he Odes nd Dalms of Solomon, nublıshed from he SYrLAC
Version erschıen e1INe Second edaıtion revısed and enlarged N facsm.
(Cambridge. XI 156 S.); dıe abgesehen VvVOoO  - Eıinzelheiten
namentlich durch e1INEe Biıbliographie der über dıe „Oden“ angewachsenen
Lanuteratur, eın kritisches Referat über dıe wıchtigsten Krscheimungen der-
selben und dıe Kollation VO „Psalm“ 16, GE ach e1INer Cambrıidger
Hs bereichert ist, Les Psaumes de Salomon hat Vıteau ın e1nNer
Introduction, erte gVEC, traductıon el NOotes umfassenden Ausgabe (Parıs,

497 S vorgelegt, der Martın eINEe Zusammenstellung der wıch-
tıgsten Varıanten des syrischen T extes beisteuerte. em Diıiettrıch
IDe Oden Salomons unter Berücksichtigung der überlieferten Stichen-

ÖRIEN8S ÖHRISTIANUS. Neue Serie J
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gliederung bearbeıtet (Berlıin. XXILV, 136 5 gylaubt durch die
sorgfältige Beobachtung der letzteren eın Hılfsmittel ZUT AL
schaltung der christlichen Interpolatiıonen A UuS e1ner jJüdıschen Grund-
schrift gEWINNEN, die er zwıschen Malachıias un dem Begınn der
christlichen Zieıtrechnung entstanden denkt, VAR yelıqronsgeschicht-
ıchen Stellung der Oden Salomos hat Kleinert StK 1911 568— 611
dıe V ermutung begründen gesucht, daß dieselhben AUuSs dem Schoße
eıner irommen (+emeılınschaft VOoO „Stiullen 1mM Lande:‘ hervorgegangen
sel, In der e1INeE Urform der Mandäer erblıcken wAare. Fries sucht

X32 108195 untier anhangsweıser Ablehnung der Harnack-
schen Interpolationshypothese eingehender, qls ‚I Conybeare getan
hatte, Iıe Oden Salomos q ls Montanastische Ineder AUS Adem Jahr-
hundert erweısen. La mentıion du temulLe ans les Odes de Salomon
wıll L 018y ebenda LO nıcht auf den Jüdıschen Lempel, sondern
auf cdıe (+emeılınschaft der prädestinıerten Träger der (xeistestaufe he-
ziehen. Eınen Zusammenhang zwıischen Bardesanes and the odes of
Salomon möchte Sprengling 459— 461 aufzeigen, Ihıe „Oden
Salomos*“ ın deutscher Nachdichtung gestalten versuchte Hansen
(Gütersloh. i4 S miıt starker Freiheit un! grundsätzlicher Ver-
wendung e1INes spezıhisch abendländisch-germanischen Kolorits. Das
durch eiNn Hsbruchstück des Jahrhs erhaltene KFragment eıner
gnostischen Kvangelienschrift, In der mögliıcherweise das Valentinianische
„Kvangelıum der W ahrheit‘“ erkennen ıst, enthalten Hunts Oxy-
rhynchos-Panyrı 141 16218 IDe Petrusanokalynse und. der zweıte
Petrusbriuef wurden ZN AL D IO durch Spıtta auftf ıhr CN-
se1t1ges Verhältnis geprüft, wohel sıch 1ıhm dıe Abhängigkeit der ADpO-
kalypse vOom Rrıjefe ergab Der Schlußteil von J ames’ Untersuchung
ber NEeU) text of the Anokalypnse of Peter 1A1 573—583 behandelt
das Verhältnis des koptischen KFragments vOoOn Akhmim ZU äthıo0-
pıschen Text EKs soll der letztere das durch Klemens , Alexandreia
gekannte Werk wıedergeben, der koptische dagegen eiINn allerdings
auch selbständıe überlhiefert SEWESCNET el des seınerseıts VONn der
Apokalypse abhängıgen Petrusevangeliums SCWESCH se1IN. Der Versuch
e1nNer Rekonstruktion des vermutlıchen inhaltlıchen Aufbaues der Ur-

sprünglichen Petrusapokalypse StTE eıne GFregenprobe auft die Rıchtig-
keit dieser Anschauung AT W ährend Flamıons umfassende Unter-
suchung: Les Actes anoCcr Yyıhes de Pierre. Les ctes de Hierre
Orzent RH  m AA 437— 450 ZU Abschluß gelangt, begınnt KErbes
LKg A 161—185 333—3117, aufs NEUE, Ursprung und Umfang
der Petrusakten aufzuhellen, wobhbel von den römıschen enkmälern
ausgeht und alsdann zunächst dem Verhältnis den Klementinen
sıch zuwendet. Les Aectes Ayocryphes de l’Anötre Andre Les AÄArtes
d’Andre et de Mathıas, de Herre et d’Andre e lEs textes APParenNtEes hat
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der erstere (Löwen. X 330) S.) e1ıner höchst eingehenden MONOSgFA-
phıschen Behandlung unterworfen, durch welche ach Möglichkeıt das
ıld der ältesten Andreasakten wıedergewonnen, der Zusammenhang
der auf dieselhben zurückgehenden sekundären 'Texte geklärt und ın
(Üegensatz diesen eıne Jüngere Schicht den Apostel hbetreffenden
legendarıschen Romanstoffes gestellt wIird. La DETSION SYYLAQUE de
’octateuque de (/lement ist, Nau anC D OTL weıteren
Tre1Isen vertraut 7ı machen bemüht. Lefort hıetet In e1ner Note SÜUr

le erxle copte des constitutions anostolıques 1,M X4 23f. eIN1geE
kleinere V erbesserungen Z der durch Maspero RTPhEA VF
erfolgten Edıtion e1INEeSs einschläg1ıgen Bruchstückes. FEıne Note SUr le
yrologue de Ia Didascalıe arabe el S5SUÜUTr quelques anocryphes Aarabes pseEUdo-
clementınes vOoOn Nau X Vl 319—— 393 gelangt dem Ergebnis,
daß der klementinısche Oktateuch un dıe Didaskalıa des Makarıos-

La Adidascalıe {h1ı0-Nomokanons AULS dem Syrischen übersetzt SE1.
yıeNNE begınnt Hrancon mıiıt, eiınem einleıitenden Avertıissement Naus
RO  S XI 161 SP66 VvOxh Kap Lı übersetzen. In der Ser1e
sxe1Ner Übersetzungen der Tatterature Ethiopienne Pseudo (lementine
hat, Grebaut RO  © XVI 1675 die Traduction du ()alementos für

Beiıträge slavıschen Anokryphen VOIdıe Kapp nn  U fortgesetzt.
Lüdtke NX 218935 beziehen siıch auf dıe Ahigar-
legende, die Apokalypse des Baruch, dıe Ascens10 ]Isaıae, e1INn arty-
r1um Danıiels und der dreı Jünglinge SOWI1e autf die verschıedenen
elavıschen Rezensjionen des SOS. Anastasıos-Index der Apokryphen-
hiteratur. Un apocrynhe ecarchounız SUT Ia captıvite de Aabylone, dessen
Ausgabe RO  © 255 398 begonnen worden War, führt Dıb
ebenda: XN 128—154- nde Unsere Kenntnis e]Nes späten
ahessinıschen Apokryphons hat Grebaut vervollständigt, indem er

Lies trors derniers traites du LIiavre des mysteres du mel et de Ia WAIre

(Parıs. 108 edierte. Theologie : Bacon Date
and Habıtat of he Eilders of FPamıas 1 17622187 entscheıdet
sıch bezüglıch der Ortsirage fÜür Jerusalem, bezügliıch der Zeitirage für
dıe Epoche ach Entstehung des zweıten un der griechischen ext-
gestalt des ersten Kvangelums. Die rage ';m_‘lnul1g‘b [FE melfl:b1-rl"ll
(Griechisch oder lateinisch?) beantwortet bezüglıch des armenıschen
Irenaeustextes Aucher Baz XX 276—92779 anıfs eue 1 Sınne
der Annahme e1ıNer lateinıschen Vorlage desselben. Daneben hat
LQs 1692{. auch er Zum ext der ’ Kiniodei&ıc des hl. Ire-

ıne altkırchliche antımarcıonıtıische SchriftNAUS das OTr ergriffen.
unNter em Namen Emnhraems, die ge1t 1836 1n der armenıschen Aorem-
Ausgabe gedruckt vorlag, hat Preuschen NtW. X 1 243—269 eIN-
gehend untersucht, wobe] a1ch ıhm die Identifizıierung mıt einer vONn

Kusebios K ({esch » bezeugten el des Theophilos W An
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tiocheıs nahelegte Selechons aUuS (lement of Alexandrıa hıetet ON

(Cambridge. S6 S ZU NeT Sammlung yereın1gt. Die Prediugten des
Orıgenes ber das Evangelvum des Lukas, er dıe er sıch NK  N X C
253— 9268 unter Vergleich der lIateinıschen bersetzung des HıerONYMUS
un der Katenenüberlheferung ver breıtet, glaubt ahn VO V erfasser
ach SE1INEN Konzepten ediert ZUr Matthäuserklärung Origenes “

Petrus Laodıcea steuert lostermann X14 987f CINISYE
textkritische Bemeı kungen be1 In "T200 Notes the Phiılocalıa ET7T-

Ortert g 1 eI ebenda 2931— 9236 die Fı AagCN, Örigenes über Kxodos
geschrieben habe und oh Photios a 1s Urheber der 1111 Marcıanus GTr A
vorlhegenden Ausgabe der Dılkoxaklıa betrachten SCIH, wobeı er sich

Beantwortung der letzteren bejahendem Sınne zune1gt Kıne
koptische Homöelıe ınedıte du DADE TInbere SEr le JEUNG hat Liefort LM
AA 1299 NS Incht SCZOSCH eE1Ne zusammenfassende 2KL0yYPAOLA (9)20-

EınenÖwWDOU Mowdovsotias Phılemon 255 4T entworfen
/usammenhang zwıschen SEverıen de (z7abala et le symbole Athanasıen
vETMAS Jugic XN 195904 aufzuzelgen, ıhn der Ver-
Mutung veranlaßt das Athanasıanum“ Se1 EeEiINeE (+allıen entstandene
Wıderlegung des durch Martrıus /L er Cator bekannten Sym bols des heo-
doros V Mopsuestia eıträge ZUT Lebensgeschichte des Aster1ı1o0s VON

Amasea d ZUT nhilologıschen Würdıgung SELINET Schriıftien bhıetet
Schmid (Borna-Leıipzıg NI 45 S Dirking untersucht Basılu
Magnı de dıvatızs et yYaupnErtAale sententıae habeant yratıonem
veler um Yhrlosophorum doctrıina (Münster (6 S Dıie Fı 476

Welche griechischen Autoren der klassıschen eıt kennt und benützt
SYNESTUS VonN Cyrene? wıird durch Hauck (Friedland M 63 S
beantwortet Die Tuchk  L'  n  ASs Homilıen des hl Cyrall VvDON Alexrandrıen sSInd
der Gegenstand denen vox<n Rücker Fın Beıtrag ZUYT (zeschichte der
Eixegese (Breslau 109 S gew1dmet wurde, der dıe griechische W1e

cdıe syrısche Textüberheferung Betracht zıieht Euıne französısche
Traduction des ettres de Nestorıus 4A AaAın Cyrılle el saınl (elestin
el des douze anathematısmes de Cyrille bhıetet, Nau ROC XE 162199
ber Ihe Kiırche und dıe Areopagılica verbreıtet sıch Joseph
lL,eönıssa DE 4.86—495 Der A pokalypsenkommentar des
Andreas VO  S Ka1lsareıa jefert dıe Unterlage für Bacons Aus-
fjührungen über Mattheuw and he UTGLN barth A 863— 95 Zur
Doectrina Jacobı, antı)jüdıschen Schrift des Jahrhs dıie 1ueT1'-

dings durch Bonwetsch griechischen Original un durch Grebaut
(= 1171 äthıopıschen Übersetzung bekannt gemacht
wurde verweıst ıüudtke SPh X X13 317 auf dıe Bekanntschaft
dıe m1t ıhı autf syrıschem Boden der Ps.-D1i0onysı0s "’ellmahr& VOT -

rät La Y BEnynoıs dı (Termano (a latına dı Anastasıo
Biıblioterarıo werden durch Ungenannten 144156 219
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hıs 2928 286—296 34.6—354- m1T gediegener Einleitung Aus-
gabe vorgelegt welche für dıe Benützung dieser orundlegenden SF1O»
chischen Liturgjieerklärung künftig wıird maßgeblich SCIH hahben
AN syrischen 'Texten wurden zunächst durch er T raıutes d’Isar le
docteur el de Hnana d Adıabene SUTr /es Martyrs le Vendred, el
les Eogatıons et Confessıon de fOl yecıter DU les Nestorızens
Avanlt Vordinatıon (Parıs NI veröftfenthcht Z
den Evangelien hat ferner (+1bson "The Commentarıes of Isho dad OF
ervV bishop of Hadatha S50 ÖOYTLAC and Englısh dreı
Bänden (Cambridge SX 2Y() 238 230 S mustergült1ig
ediert TI/’hıstorıre des concıles de SeEvere ıbn al Mogaffa SECONA lıwvre)
hat eroy (Parıs 176 E arabıschen Orıginal
herausgegeben, e1ne Edition, der Grebaut Vergleich der
äthiopıschen UÜbersetzung des bedeutsamen theologischen erkes be]l-
gesteuert hat Kıne Schrift pul ngjl Ü uug <e A: Iiull""4""l””l'
UEr d fı 4n/1_1/‘:u‘11(971 Eı \P_num[u[uunl[nud L url lı Ul'lLllll fruns lı {  u (Des
heilıgen Misaels, Bischofs der Armenıer der oberen Gegenden und der
Provınz Khostipharn, Kreuz Chrıstı) wurde Baz CN 58 hıs
265 durch Ungenannten ZU Drucke befördert c eltera del

fılosofo Bızantıno "Teorıan0 s pUunNtı controversı Wra (7rec4 Latını,
E1n Produkt des 19 Jahrhs veröffentlicht E1 Ungenannter JI
273080 Durch Herausgabe drejer Homuilı:en desselben auf K o1mesıs,
Enthauptung des 'T’äufers und Kreuzerhöhung wıird iLUS VO Metro-

()ixov-polit Sophron10s V Leontopolıis EEPh I11 1 OZZE
WEVLXOG Iartpıapyns Kahhıotoc S EXKÄNTLAGTLAOG ONTOD nahegebracht.
MaELw00 MapnyovuvLovu ÄrLOXOTOD Kudnowy EmLtALOL AOYOL SS VMeaeletıov
IInyav U TOLV AL TOATOLAD X IV Alsfavöpestac, 7,W 61 der Ziahl, wurden
ebenda VLL A0(=—-4091 durch Papadopulos publızıert Hagı0-
gyraphie I1ıetzmanns Byzantinische egenden ena 100 S hıeten

deutscher Übersetzung dıe Biographie des Stylıten Danıel ges 493),
den Roman über das en 1116S Martınıanos, dıe vOxL L,eonti10os

Byzanz verfaßte Lebensbeschreibung Simeons des „Narren“ un
ausgewählte Kapıtel AuSs dem Pratum Spirıtuale des ‚JJohannes OSCHOS
Krumbachers für alle künftige Beschäftigung mıt d1ıesem Legenden-
stoffe grundlegende Arbeıt Der heılıge GAeorg Nn der griechıischen ber=
heferung (München. 339 Abhandlungen Kel Bayr. Akad

W issenschaften Phiılos -philol hıstor lasse XX  . wurde
durch Ehrhard AuUs em Nachlasse des Verfassers herausgegeben. DiIie
oriechische Vıe d’ Alexandre ’ Acemiäete hat VDe Stoop (Parıs. 61

N4 bekannt gemacht Au Ausgabe voxn ÄDVOLTTOU
mOEGBLTENOU ‘ 1epocolAupwwV SYXWELOV SS TOV A{ LOV WADTUDS 0z05wD0V, dem
Werke 479 verstorbenen utors, hıetet Phokylıdes
NS 11 330— 335 zunächst eE1INE Vorrede In NeTr Serie VOoO  S Publı-
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katıonen über Coptıc Saınts and Sanners ocdijert Wınstedt SBA
K XL 113 120 E1 Bruchstück AaUus der Bıographie &X

KEıne Arbeıt (+eb-Khojakh gefeıerten Matthäus „des Armen‘“‘
hardts ber Die Akten der edessenıschen Bekenner Gur9Ias, Samonas
und Abıbos (Lieipzıg 14iX V3 H 264 IuU NE XX NL}

wurde durch Dobschütz herausgegeben In Aufsatz über
he Eithr0omic Senkessa+? beleuchtet (}+u1dı J RAS 1911 (39 —758 die
Schwaerigkeiten wahrhaft krıtischen Kdıtion des Textes, voxn dem
E1INE 16 EeZW. Anfang des Jahrhs eNistandene UÜberarbeitung
der IMK 15 Jahrh hinaufreichenden ursprünglichen Übersetzung SCN-
übersteht, Seine CISCENC Ausgabe desselben, Le SYNAXaLTE Ethiomen,
dıe vIß begonnen hatte hat 1 indessen für den Monat Haml@
(Parıs 25 S N41 weıtergeführt während Bayan C1N€E

angefangene entsprechende Publıkation auf armenıschem (+e-
j1ete %D SYynNAXAaLrE AYNMECRNIEN de "T'e9 Israel für den Monat Horı
(Parıs 1473 Y fortsetzte Unter dem 'Titel ZuuE0Y

Metawpastns KALO | 8wpyıOyas nNYAS verw eıst. endlich Chr Papado-
pulos Ph 4141 149 153 autf e1IN Schriftchen des dem Ia
angehörenden berers Kphraım „des Jüngeren“ demzufolge die Blüte-
Zze1it des Metaphrasten 089 und SCc1N Tod VOTLT 1025 anzusetzen 1st

Geschichtschreibung Die (hronık des Kusebius hat O Aus dem
Armenıschen übersetzt und herausgegeben (Berlın 1ı VA 320 - Die
qTiECH chrast! Schrıftsteller Band 20) Kratische Beuträge ZU den (/on-

T uUStANnNTıN Schrıiften des KEusebius hat eıkel (Leipzıg 100
Z  NI er bra«cl Von HET Ausgabe der Chronique de

Moree (1204—15065) durch Lognon erschıen der and (Parıs
(B 438 S Eluae metropnoltae Nısıben 0OPUS chronologieum

wurde durch Brooks un Ca böt (Leipzig-Pariıs. NVIL 115, 0053
167, 169 SCrıpbores OYr! Serıes SI "Tom. erst-

mals vollständig Original und Übersetzung vorgelegt ber Bar
Hebraeus and he Alexrxandrıan hOrary handelt Ilsya Josenph JS

335 338 Anschluß Zialdan History of Mohammedan
(huvılızatıon (Kairo 1411 41 £., die betreffende Nachricht des
yrers auftf Ibn al-Qıfti zurückgeführt WIrd. Seıine RC  © 4104.
begonnene UÜbersetzung der syrıschen Histoire du CONveENT de Rabban
Hormazd 1508— hat Brıere NI LE3 RO für cdie
hıs 189258 we1ıte1 geführt Von FEiutychn Patrıarchae Alexrandrınız Annales
Pars Poster1207 Accedunt Anmnales Yahıa ıbn Saıd Antıochensıs ]..L8gt

der Ausgabe vVvOoOnxhn (C'heikho Carra de VAaHxX- Zayyat (Leipzig-
ParIS 364 CSCO Scrıntores Arabıcı. Ser. LTE "Tom.
vorerst der arabıische ext och ohne UÜbersetzung VOrT. Die von
Scher begonnene Publikation der arabıschen Hıstoire
Nestorienne (Chronique de Deert) unbekannten Autors wurde von
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ıhm (Pai*is. 128 111 VII 1} fortgesetzt e1ınNe solche
der tab al- Unvan betitelten Hıstoire uniwverselle 6er1ate DAr Agapıus
(Mahboub) de Menbid9, deren ersten 'Teıl b veröftfent-
lıchen angefangen a  ©; (Parıs. 135 MIE auch für
den zweıten eıl des W erkes 1ın Angriff MCN, Rechtsliteratur:

Abgesehen von den oben (S verzeichneten Archivalıen wurden
fünf Arlasse des Patrıarchen Alexrx108s Studıtes VON Konstantınonpel
ıs VvVOo Fıcker (Kıek SX eıne "Aygxdotoc TATPLANYLAN
SYKOxXÄLOG TOUL EUvVoLAPTUNOS l’onyooL0D TOUL über Verhältnisse auftf dem
Athos wurde VOo e] Aa EPh 313 195— 904 herausgegeben,
UELl wn Qo028 lmnu.lutnw7uug[rp_g‘b Sl m L17 l7[HUL n L71_g E
(Das Rechtshuch des Mcehaıthar 708 nd das Zuivilrech der Armenzer)
VoO Samuelıan 1en AL 344 bearbeıtet. Philosophıe und
profane Fachwissenschaften: Der Aufsatz vOn (}+1akumakes ‘H SvVy Bolayvtım
%ÜTOXPATODLAUN AXAÄNULO E  e XEVTPOV TWYV OLÄOSOLXOV ST0ODÖMY KXAta TOV
LA ALWYA gelangte N$ 4441 318— 3929 ZUE2 Ahbhschluß Von den erst-
mals 1mMm 1908 durch Malouf, Edde und Cheikho 1n a]ner uch-
ausgabe verein1ıgten Traiutes ınCdıts d’ancıens yYhılosophes arabes muUuSul-
MANS el chretiens. Avwvec des traductıons de vaıtes d Arıstote, de
Piaton el de Pythagore DAr Ishagq ıbn Honenm. Publies Ans Ia Revue
al-Machrıg ist. e]Ne Deuxıeme Edıtıon corrıgee el augmentee (Beıirut.

DIDe arıstotelische Lehre Tncht ber Hunaın ıbn1592 S erschıenen.
Ishä wIrd VOoO  S Prüfer-Meyerho{ Isl 1174 behandelt. uf
eıne von Hunaın 1D shaq AUuS dem Griechischen 1Ns Arabısche ber-
setzte em Arıstoteles beigelegte Hermetische Schrift kommt
nde dıe StO 47 —79 erschıenene Kortsetzung der dort ı1 dr
bıs {56; 414 17903 begonnenen Etudes le (7nostieisme musulman
VO Blochet sprechen. Bei oll Griechische Kalender heraus-
gegeben unmd erläutert wırd ıIn einem zweıten Heft (Heidelberg.

S Der Kalender der (Quntilıer und dıe Überlieferung der (7e0-
VONLCA behandelt. ITA grammaıre armenızenNnNe de Denıs de "T’hrace hbe-
spricht Bourgeoıs 1 PC CN 1261581 ach ı1genar un (C’ha:
rakter. Prosaıische Unterhaltungs- und Kleinliteratur: hat
Kalıla und Dimna. Syrısch nd deutsch 1n e1ıner zweıbändıgen auftf
den Berlıner opıen der unterdessen 1n den RBesıtz (jrafüns gelangten
Mossuler Hs beruhenden Neuausgabe (Berlın. 198; %N
24.5 S unter fortgesetzter Bezugnahme auftf Hertels Edıtion des "Pan:-
träkhyäyıka un mıt ein wertvollen Kınleitung vorgelegt, dıe Y

auftf das Verhältnıis der jJüdıschen Spruchweıiısheit P derjenıgen des VOoOn

Periodeutes ÜS übersetzten Werkes eingeht Zum Sındbaid weıst
Horovıtz ZDMG: E1 287 E ausgehend VO syrıschen Text, eıne Spur
der Pehlewıbearbeitung In einer be1 Dinawari überheferten Legende
nach. enrıcı hat (Ariechisch-byzantinısche Gesprächsbücher und Ver-
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wandtes AUusS Sammelhandschriften (Lieipzıg U7 w ALS Licht
SECZOSCNH. Poögsie : he YMNS of Severus of Antıoch and others. SYriAC
DETSLON of nul of Eidessa revısed y James of Eidessa hat Brooks
(Parıs. 39() VI I NVAA mıiıt englıscher Übersetzung
herausgegeben Der Cherubhymnus und Faralleten, Gattung
Frühchristlicher Meßgesänge des Morgenlandes wurden durch Baumstark
(jm V1 10909 unter Heranzıehung des oriechischen syrıschen un
armenıschen Materı1jals besprochen Friedlände:r hat denjenıgen
des Johannes UON (7a20 und Paulus Sıilentrarıus e1pz1g 300 S
Kunstbeschreibende ECALCNTE Justimanıscher eıt erklärt Pıana VEl folot

157 174 990021 DU TEZ07 355 368 ebenso gründlıcher
lichtvoller C1ISC F0 ranNrTESENTAZLONT Ia DOESLA VıMACA YAM-

mMAatica nNe: letteratura hızantına OVLGUNT al SECC ohne (
volle Arbeıt VOI erst Zı nde geführt Zı en In den Meteorenklöstern
gesammelte Neoshhnvixd ÖNLOÖN AOLATE S%  w S1001 DAO0OV veröffenthlicht
Bees Pa X: X14 09411 Dıie wesenhatft orıechısche Hyn ROLNOLS TW  <

BAQyOUAXEG0VOY wırd Hs (LIX 186 17?. (3E  > 4.9 bıs LQ  e durch Kngales
IL der Hand VO  S ıhm qls Konsul Elassona zusammengetragener 'Texte
hekannt gemacht ber dıe Volksdichtung der Bukowiner Rumiünen
hat Frıedwagner Inaugurationsrede (Czernowiıtz. 4-() S
gehandelt, e1iNne arabische CI UAS d\A)—>)

(Elegie yopulaıre 5r Ia de Tripolı en Harfouche
M X14 433— 437 ediert. Miıt der Interpretation altarmıenischen
Inedes he] Mowses V, (Ühoren beschäftigt sıch Sahakıunun den
beıiden Aufsätzen ('uu5uunzrm..l}lufl: dn ]l |fl[rb'7:fl](gl.ll, „lr[izzfll(111 el ELl
€wumuu5‘[: ıl wu1171 (Erklärung des Tnredes „Sathenık begehrte“ her Chore-
natzı) AA 334 —— 34.7 und „l] u.l[}'b"ll&u(l] brng ‘C Eı
‚pluunbrpg ulgunlı l"[fi1ulnß (Die WOrtliche und Iyrische Bedeutung des „Lredes
der Sathenık“ ) Baz ME 345 359 Von ach den Dichter-

alplabetisch geordneten Sammlung mittelalterlicher armenıscher
Poesıe dıe Palıan unter dem Thtel u au.r‚_7u'rp‚ d ngn pp urlgunl J
baygbehbln Bı W9,P (Armenische Dichter, armenısche Volkssänger
nd Balladen) herausg1ıbt hegt der erste Aand (Smyrna 286 S
VOT UL j lu[|.llr &fn. u;7;lr ( Volkspoesıe UON Nor Nakhıcevan) mMAacC
Phork$Se) XE 10221043 M1t wg llnnn EW71IULH[] r„1u:41u‘bm.-
[Fr bfig ( Volkspoe’sıe VvON Alaskert) Njdchıan ebenda 168441 bekannt
ber hngad ar ulgunlı E un (Das Volksepos) VvOoOn der Hochzeıt Wan
nhandelt V’ehıthonnı Ba7 XE 9371 Textkritisches en den
sıch orößtentens auftf die Schriften des KEustathıos (ed aTie Fı ankfurt
1832) beziehenden ALopÜWOELG voxn ZYiolota Ath O1 1st
e Kortsetzung VON Vaı danıan l\wmw‚g‘lfl:u:éufl: Tbmn@Lprb%hp
(Textkrubische Bemerkungen) XM 498— 504 685— 693 namhatft

machen
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Die enkmäler. Ausgrabungen und.Aufnahmen: (+uthe g1bt
1911 Nachricht ber este der Basılıka Konstantins In

Jerusalem, cdie einer brieflichen Mıtteillung Mommerts zufolge 17 Bes«
reiche des koptischen Klosters Hl (}+rabe aufgedeckt worden se]en.
Eın Vgn (d-f e blip w:.b‘„wé7;/rpm.. (Besuch her den REuinen) vOoOL Kitsch-
m1adzın wıird 941 —572 OL (Dıe Ruimen —DON N7)
werden Byzantıon No durch Babgen geschildert. Samm-

lungen : Von der zweıten Auflage der Beschreibung der Bıldwerke der
christlıchen Evochen 1n den Kel Museen 7ı Berlin ist dıie VO  o Wul{f{f
hearbeıtete zweıte älfte des DE Teıles, Mittelalterliche byzantınısche
und ıtalıenısche Bıldwerke (Berlın. JE S behandelnd, erschıenen.
Im Anschluß den oben 145 besprochenen vorangehenden Abschnitt
dieses Katalogıisationswerkes wurde durch Dölger KRQs XX U1
hıs Das Kaiser- Friedrich-Museum ın Berlıin gewürdıgt, wobhel sıch
L einzelnen wertvollen Erläuterungen un Berichtigungen Gelegenheıt
bot. _ Kunstgeschichte: Der Enfluß des Orients auf die Ausbıldung der
christlıichen UNS des Abendlandes wıird durch Baur AC  A 1911
hıs 65— 68 AB S55 —88 In e1nem abgesehen vOonmn einN1gen immer-
hın nıcht unwesentlichen Keserven zugunsten Roms durchaus Lı

stimmenden Referat, hber dıe Anschauungen Strzygowskıs behandelt
Dagegen sucht Bertaux 164—175, 304— 314 La nart de
Byzance Aans ar byzantın anläßhlich vOoOn Diehls „Manuel“ 1 Gegen-
Satze Zı Strzygowskı 1n einem für Konstantınopel möglıchst günstıgen
Sınne Z bestimmen, während Montmasson XLV 232—259, auf
gleichem Standpunkte stehend, die Vestuges byzantıns Ans art muSsSul-
MAN verfolgt. Die verschiedensten TOhHleme der miıt dem christlichen
sten sich beschäftigenden Kunstforschung erfahren durch das LUr

par potiorı wen1gstens lokal römiısche Materı1al e1Ne Beleuchtung, das
de Grünelsens Monumentalwerk Saınte Marıe Antıque. Äwec le CON-

de Huelsen, G107rg1S, Federıc1 et Darıd (Kom 631
106 Taft.) erschhlıießt W egen der unleugbaren Zusammenhänge dieser
Kunst mıiıt. dem Orient ist, hıer ferner Gougands zusammenfassender
SSay über art celtıque chretien RA JX Q erwähnen.
uch den W anderungen T'hıierschs An en Rändern des römıschen
Reıches (München. I  9 151 wırd eın den Prinzıpienfragen der
spätantıken und frühchristlichen Kunstgeschichte Interessjerter ohne
(+ewıiınn folgen. Architektur: Grundlegende Bedeutung dürfen dıe
Untersuchungen beanspruchen, dıe Lichtenberg 18581— 18558
über Iıe antıken Baustıle des Orients VomMmM Standpunkte des Rassen-
charakters AauS angestellt hat ber Phares, mınarels, clochers et MOSQUEES.
Leur 0719UNE, leur archiıtecture handelt IL ammens RQH XN x  L
1m Anschluß "Thijerschs „Pharos“-Werk. DIDe (zeburtskıirche von

Bethliehem hehandelt Kıne Untersuchung ZUT christlichen Antıke VOl
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Weigand (Lieipzieg M S Beıträge ur Kenntnıs der
Grabeskirche 2n Jerusalem, welche Herzog Johann (5e0re
Sachsen ZCK XAXEN. 118390 beisteuert betreffen neben CEIN1ISCH
Keimelien des oriechischen omschatzes VvVoOr allem altchristliche Kapı-
telle A brahamskloster., der Kreuzfahrerzeıt entstammende
Kapıtelle m1T figürliıchen Darstellungen und den wohl arabıschen Fuß-
boden de] Konstantıinskıirche Eın populär gehaltener Aufsatz beı
Nazareth und Heritlıgtümer VvVo  S Dunkel 81 bringt
ımmer hın gu  n UÜberblick über dıe heutıige Verkündigungskirche
un dıe auf ıhrem Areal nachgewıesenen baulıchen este Die rage
War dıe VvoN der Kaıserin Eudokıa erbaute Kırche Ehren des hl
Stephanus eiIN Rundbau ® wıird ebenda 162166 voONL „CINE alten
Pıldgeriühr er“ SC E1INeE dahın lautende Unterstellung T1SAIS mı1t
sachgemäßer Entschiedenheıit Negatıyv beantwortet Harab es Schems
dıe zwıschen Aleppo un Qal 91 Sı gelegene KRumenstätte ohl

spätantıken Dorfes mı1 dreischiffigen Säulenbasılika etiwa
des J hs un Ner kleiner einschıffigen Kır che wırd dur ch erzog
Johann zre07g Sachsen KQOs XE  e (9 (9 beschrieben Be1
Herzfeld Die Qubat al Sakhra, INn Denkmal fFrühislamıscher Bau-
Funst Isel 11 92535 244 wird Strzygowskı dıe Annahme
wesenhaft hellenıstischen Charakters des Felsendomes vertireten A0

q] unndurlguil S wg wapmut1uu:ql?mnl.lä'ln.‘l; (Geschaichte der NL

schen Architektur) behandelt ersten Heft (Tıfıs. >@ER
106 S SE4nph (Die Kırche Tekor). Um der deuthcher
werdenden Zusammenhänge mıt dem Orient wıllen sind schließlıch dıe
Untersuchungen erwähnen, welche sıch hauptsächlıch auft Grund
der kleinen Kırche San edro de Nave der Provınz Yamora durch
aup i  b> 219 238 dıe Westgotische Baukunst IN Spanıen und
durch Demıanı 7 BK XT1 149 151 Ovzedo, dıe Haumptsta der
ömge VvoON Asturıen, m1T ıhren alten <ırchen gew1ıdmet sahen Mıt
dankenswerter Entschıiedenheit wırd zumal der ljetzteren Arbeıt AauUuS-

ochen, daß 99  dıe Bezıehungen Byzanz“ „Zu den (+*rundelementen
der eigentlich westgotischen Kultur“ gehören“ NMalereı un Plastik
an Martını deutet. N BAC 49_— 58 qls La DVU Antıca YTAPD-
presenNLaZıone Aella ıncredulita dı an "Tommaso ıe Reliefdaır stellung

von ıhm dem g Jh ZUgEW1ESCHNEN Fragments AUS prokonnesischem
Marmor Museum avyvenna („sala bızantına"“ Nı 464) I/’image
de Ia Vıerge de PEeramos, G1 zwıschen 1303 un 1392  CO VOoO  a der Südseıte
des Maı Ial es herübergekommenes Gnadenbild 181 n h ul

AI V Da i D für eEIN Werk der vorikonoklastıschen el ZUuU

halten gene1gT eıtere Kunstschätze 2 Sıinarkloster werden ZOCK
MX N 110114 durch erz0g ‚.)ohann eorg Sachsen
den Chrıstus, Marıa und dıe KEvangelısten J6 auf Blatte
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tehend darstellenden Minılaturen des Evangeliars VO 995 UunN!' e]ınNer
AUS (}+oldblech gearbeıiteten Buchkassette des 11 Jhs miıt. Kreuzigung
und Anastasıs vörgeführt. W egen des Stilcharakters der dort g -
fundenen Malerej:en verdıent der zusammenfassende Bericht Marucchiıs
ber dıe 1m Untergrunde der Basılıca drı Cr1sogon0 Rom C
machten Entdeckungen BAC X V Wa Beachtung. uch
Hemphills Monographıe he (7ospels of Mac Eegol of Bıry: study
In celtıc ıllumınatıon PE MN D ist der starken orJ1en-
talıschen Beeinflussung der christlich-ırıschen kKunst 7 notieren, während
umgekehrt ermer-Durand DE LO La sculpture francaıse
en Paulestine behandelt. Ter Mowsesjan macht X13 Ha
u ylpurlgunls diubpublhunhkn (Armeniısche Mınıaturen) , näherhın l ‘ln_n71
(I» l}luqlll!."[l[l y 4 Gawb Bı “ ‘u1[1[1"L7l [}W‚gnL€[fllb‘[1[) Bı I Jul.[il[rn7.lblll‘ll
i lUUIU4 disbpullunkb nn (Dre Mınzaturen Könıg Lewons SE der
Kömgınnen Keran und Marıoun und des Prinzen asak VOoOnN Lambron),
unter denen nächst Porträts der (+enannten Ervangelıstendarstellungen
AUuS dem 1927 hervorzuhehben sınd, und ohne Nennung SE1INES amens
Ar CL  — 683—687 hupaig Qr wahg 13'u:1] UILI1[III Lfl‘lfll[rllfb&u:[rfl (Das
Mınzaturgemälde des Kön1gs Tagıg VvoN Kars) bekannt. das siıch auf e1ınem
Amulett In der Bibliothek des armenıschen ‚J akobsklosters 1n ‚J erusalem
findet, berichtet StG.1 Yl AL über dıe 1mMm vorıgen Sommer
begonnene PecTaBpaula Dpecokb A Deoxopa CTDATHYIATA (Eestaura-
tıon dery FKresken der Kırche des "T’heodoros Stratilatis) ın Novgorod und dıe
be1 derselben aufgedeckten este alter W andmalereı. ber Les 1CÖNES
chez /es Russes handelt Gratieux ROF 4592-— 466 Kıne Studie
über Abendländısche Finflüsse IN en Wandmalereı:en der griechısch-
orzıentalıschen Kırchen der Bukovına eröffnet Podlacha L  A XN
199910 durch e]Ne allgemeıne Charakterisierung der byzantiınıschen
Kunst der Neuzeıt. ber zeıtgenÖssısche “ EAhNnves CwypaoL y Poxooiq
verbreıtet sich Ivrannıdes Pın (TAXA 19 ber den russıschen Maler
Vaktor Michanrlowitsch Wasnezoff, dessen relig1öse Werke vOoOn der (3rund-
lage der ı1konographischen Tradıtionen byzantınıscher unst fre1 und
geistvoll e1INer Moderne vox< hoher Kraft und Kıgenart zuführen., orientiert
WMh 305-— 399 en Kıssay vVvoxn Aühlbaum. Kunstgewerbe: Von
Kosenberg Der Goldschmiede Merkzeıichen. Vıt enem Anhange ber
byzantınısche Stempel ist e]INe Zweıte vermehrte Auf lage (Frankfurt
s 16 Bogen) erschıenen. O {resor de Stamüu Musee de
Constantınonle, den Ebersolt XN 4A07 Z479 beschreıbt,
faßt e1INn Rhipıdıon mıt sEartepuyos-Darstellung un TEl Patenen, VOoO

denen eıne ıe Szene der A postelkommunı10n bringt, TOLZ teılweıser
gyrıechıscher Aufschriften wohl 1ın Syrıen entstandene Arbeıten etLwa
des begınnenden Jhs Fn byzantınısches Encolmıium IN St eter,
das schon mehrfach (SO KRQs N: Vaf XN LIE) publızıert ist
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vırd durch <e> N<aal> RQS XX 86 ff erneut besprochen wohel
erstmals E1Ne rückwärtige den Künstlernamen Johannes nennende In
chrıft ZUL1 Veı öffentlıchung gelangt be1 Kleimasıatısche Stickereien
legt Dietrıiıch dıe Ergebnıisse CNET (9) Reiwhsamt des Innern unter-
stüt  fen Studienreise (Plauen NAE 159 16 Tal.) VOT beı der
kunstgeschichtlichen W ürdigung der Rede stehenden Krzeugnisse
neben der christlıchen und der mohammedanıschen uch dıe by__zan-
tinısche Kulturströmung etracht 7z1iehend. I1konographie: ber
Ih:ıe „Geburt (Ohrıstr“ in den Darstellungen der altchristlichen und byzan-
tınıschen Kunst handelt. W üschel Becchı 1911 E ben-
derselhe 111 N 024:1. 9246 Ihıe Nngel der christlichen Kunst

ıhreı Normalform nıcht VvOn den antıken geflügelten (+enı1en a,b-
geleıitet sehen Läßt dagegen spezıell für die (‘herubım un Seraphım
der byzantınıschen Kunst Zusammenhang m1 den altägyptischen
und assyrıschen enkmälern offen Von Endres der hbenda hıs
319 Die Skulnpturen Un der Kırche Von Schöngraben behandelt wird
das uch armenıscher Kunst heimısche humoristische Motiıv I'
bhe]l der Seelenwägung mogelnden 'Teutels ohne Kenntnıs der orJıenta-
ıschen Paı allelen AUuS 9  den volkstümlichen Schauspielen des Mıttelalters
erklärt“ Die Zeichnung DON G(GreCcO un der Madrıder Natıonal-
Biblıothek faßt ET MhKw 415 f als Krvangelısten
‚Johannes he1 dem der Meıster sıch ‚„ WIC oft byzantınısch oriechischer
Ikonogı aphıe bedient‘“ habe Dre Darstellungen DON Euronäern in der
japanıschen Kunst mI1T denen sıch Münsterberg 196 214
beschäftigt fallen WweN1gSTENS SOWEIlT. den Interessenkreis un

Zeitschrift als eESs sıch uln dıe Wiıedergabe christhicher Kultvorgänge
AUuS der Rlütezeıt, der ]Japanıschen ‚Jesu:tenmıission handelt Heraldık

Liampros ZUuuTEÄNDWOLS Sb REDL TOU ÖLXEOAAÄQU NHm XI
B“341 bringt weıtere Beıispiele für das Vorkommen dieses W appen-
tıeres autf orlechıischen Monumenten be1 Kpıgraphik : ber die
A berkiosinschriuıft hıetet ıllemses Fane lehrreiche Grabschraft
XM HAT 535 539 nıchts Neues T/’Emitaphe d’Eugene CUEQUE de Lao-
Adıcee wırd 5 durch Batıfifol T/erorcısme chretien
du NUSCE de Zagrabia ebenda S durch Bertonı behandelt u
den 7 4341 286 f£. von ıhm publızıerten Inschriften AUuS

‚JTericho bezw. Skythopolıs hat nıcht 1Ur A bel selhst Ar 400 6CINE

ergänzende Note d’Epigraphie beigesteuert. HKs bemüht sıch vielmehr
auch NVaıjlhe XM 9231 £. die Identifizierung des Kyrlakos
der Insecription byzantıne de JeEricho, während (+ermer Durand ehbenda
207 besser un vollständiger mı1t der Inserintion byzantıne de Scytho-
nols bekannt macht Eıine VO Savıgnac 114 DA
herausgegebene und besprochene 0OUvVeLLE INSCTINPMLON GYECQUE de ADa
VO 604 (Oh geht auf den durch die V ollendung de1 Eliaskırche



Luteraturbericht. 397

bekannten Presbyter Lieontios zurück. Ume ınscrvntLON atıne (7alata
de 14165, dıe sıch auf eınNeNn Mauerbau bezieht und eınen Podestä
""hadisius Dorıia nenNNnt, hat X& (+o0ottwald XI V '( () ihren
Sospitator gefunden. Im 1418 starbh Lletpos ÄALTTOLAVOG r U WB0uAOs
ÄahkxLö0s, e1IN venetjanıscher Beamter ın Negroponte, dessen TrTab-
inschrıft Lampros NHm VE 314 ediert, während se1INE auft Mıt-
tellungen VOI Miller un!' Kostes beruhenden N£ar guwßoukal EL Ta TEDL  s
L’atekouflwy 1 C dıe Grabinschrift eINES 1 1460 a ls Beherrscher
vonmn Mytiulene verstorbenen Angehörigen dieser Famıilıe 1LAamMMeNs Nıkolaos
bringt, Der ext eıner wichtigen armenıschen Inschriıft wırd be1 4A5 e
14n pug Iupdhp ]uilı.pp (Das yote K loster UVON An:) 2331. er

bessert. q, 1 Arbe1t u A} (l‘b£, q LO a L7 J S77
Eı huld ng bl ;IllJb["ll. (Der Fruiedhof der Armenıer IN
Pera und dıe E'nitaphien der katholıschen Armenier) wurde A
A fortgeführt. Numismatik: Wroth nat unNns mıiıt eınem Üata-
0UE of the Üoins of he Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the
Eimpıres of T’hessalonıca, 2A60 and "“T’rebızond ıNn the Braıtish Museum
(London. XKGLIN,; 244 beschenkt. Von den ALondwoELS Zolotas
*h 88 _— 91 betrifft dıe letzte dıe Inschrift eINESs wWohuB60B0U-
A0oy des }} Jhs (be1 Schlumberger, Sigillographie 149), 1n der dıe
Bezeichnung der Muttergottes q 1S IHC YHOCTPOSHE
1 Sınne e1INES „Unsere hehbhe KFrau VO  S der Umkehr“ eEZW., „VOR der
Reue‘“ gefaßt wıird. Un „houllotırıon" byzantın OÜ appareıl (1 fabrıquer
les SCCHUTR de YLomM de l’Enoque byzantıne mıt der Inschriuft e1INEs KOCGTIE

Konstantınos”?) un dem Bılde des auf seınen Schild gestützt stehen-
den T’heodor hat Schlumberger, der eher dem als dem

ZUZzZu weIseEN gene1gt ist, {1BL 1911 AA 1ZZZAG herausgegeben
und besprochen.

VIL eschichte der orientalischen studien. Seıne AUS-
führungen ber Üuestion yelıqrose ‚greco-Slave neglı ser1attor2 del YINASCL-
mMneNnTO, näherhın ber das polemische Werk des AB Pıghe hat
Zabughın S fortgesetzt. behandelt ASPh
-KA 1356165 Die An/ änge der schwedıischen Slavistik. Die
Lacrozıana Seybolds MG 1L 280-— 986 beschäftigen sıch
einestels miıt der La Uroze VvOxL Lie1bnız gegebenen Anregung ZUI0

Studıium des Chinesischen;: anderesteınls erbringen &1E den Nachweıis,
daß dıeser, nıcht ‚Jordan der Sammler des Zigeunervokabulars

LLr SECWESCH E1 ber Le vicOoMte Melchior de 0qUe€E et quelques
SOUVENLYS d’Orzent hat Crechet CStE 195—252, über arl Krum--
bacher nd dıe griechische Philologze Pecz N.Jb 3i —389
sich verbreitet„ Der zweıte and VOL Thomsens monumentalem
Werke Die FPalästana-Lateratur. Fıne ınternationale Biblıographie ın
systematıscher Ordnung mnat Autoren- and Sachregister (Lierpzig.
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X 316 S verzeichnet IDre TAateratur der Jahres hber
Die KFortschratte der Länderkunde des asıatıschen Orzents 1908— 10
berichtet Banse VE 386— 404 miıt Bezug auf den Sınal,
Arabıen, Syrıen un Mesopotamıen. erhats I1L51U4  Wg  P IFL[I"U[IUI[IUYI
S ylpurlg ul Oatalog der dıe Armener hbe
treffenden europärschen Publıkatıionen der 1596—1910) wurde
XX 508— 5192 RO 32704 weıtergeführt. Von krıtischen Referaten über
dıe neuesten Krscheinungen autf einzelnen ınnerhalh des Interessenkreises
christlich-orientalischer Studıen lıegenden (+ebieten sind namhaft
machen Salarılles Bulletin de Lıturgıe el d’archeologte chretiennes
XIV 220— 250, dıe Chronique d’archeolog:e chretienne et de lturgıe
von OS RQOH: XE 158—189, Cavalleras N einschlägıgen
Dingen die Jüngsten hbeıten über Dıdymos „den Blınden“, den hl
Kuthymios, N estor108 un!: dıe ‚mercatura Heraclıdıs“, die Triniıtäts-
lehre des hl ‚JJohannes W Damaskus un das Schısma des Photios he-
handelndes Bulletin de Patrologıe IDn (3X X I4 6/4—692, EeZW., das
auf patrıstische L,ehr- un Handbücher, cdıe Apologeten un dıe A pO-
kryphenliteratur gehende UlLeLIN d’ancıenne latterature chretienne vox<
d’/A1L88 ebenda 5392— 545 Eınen W4r Nekrolog hat Le S0O-
hrone Raboıs Bonoquet (Petrıdes) nunmehr auch 191 £. g -
funden.
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